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A. Allgemeine und pliysikalisclie Chemie.
E dm und  0. von  L ippm ann, Ruska’s neue Untersuchungen iiber die Anfange

der Ardbischm Alchemie. Referat iiber die Unterss. des genannten Orientalisten 
iiber die Anfange der arab. alchemist. Literatur. (Chem.-Ztg. 49 . 2. 27— 28.) J u n g .

E rn e s t M artin , Chemische Yerwandschaft. Vf. stellt eine Tlieorie der Yalenz 
auf. Die Affinitat iiuBert sich in zwei eiuander entgegengesetzten Kraften u. die 
Verb. ist das Eesultat der Anniiherung der Atomzentren unter der W rkg. beider 
Anziehungskriifte. Stiirke u. Riehtung der Affinitat liiingen von den Atomen u. 
von den experimentellen Bedingungen ab. Aus der Tlieorie wird die allgemeine 
Definition von Siiuren u. Basen, die Erklarung der Einw. von W . auf bas. Oxyde 
u. Saureanhydride u. die Katalysatorwrkg. abgeleitet. (Moniteur seient. [5.] 14. 
225—33. 1924.) Jung .

A. S m its, Das Zasammengesetztsein des einfachen Sto/fes, nachgewiesai durch 
inteimve Trocknung. W ie die zusammen mit B aker  (vgl. Chem. Weekblad 20. 
293; C. 1923. III. 720 u. Journ. Chem. Soc. London 123. 1223; C. 1923. III. 1334) 
ausgefiihrten Verss. gezeigt haben, bestehen Fil. u. feste StofFe (S03) aus Gemisehen 
einfaeher u. polymerer Molekule, letztere nach intensiver Trocknung nachweisbar 
durch Best. von Kp., Mol.-Gew. u. Dampfspannung. W . wirkt katalyt. zersetzend, 
aber bisweilen, z. B. bei Bzl., so langsam, daB beim raschen Erliitzen eines Ge- 
misclies von intensiy getrocknetem Bzl. u. W., das W . eher sd. ais daa Bzl. Vollige 
Umsetzung von (C„H0)n in C6H0 tritt erst naeb 1 Monat ein (Kp. 81 statt 80°)' Be- 
deutung der Ersckeinungen fiir die Tlieorie der Allotropie. (Chem. W eekblad 21. 
594—600. 1924.) G k o szfeld .

H anna Je lin e k , Eine Beziehung zivische.ii dem Molekulargcicicht und der Dichte 
konzentrierter Siiuren in Baumć-Graden. Die D. von konz. JICl, H N 0 3 u. lĄSO^ 
ist gleich dem Mol-Gew. vermindert um 13, bezw. 23, bezw. 33. Der Fehler be- 
fr&gt 1° Be'. Bei HC1 lassen sich Zwischenwerte dureh lineare Interpolation 
bestimmen, bei-H N 03 u. H2S 04 nicht. (Chem.-Ztg. 49. 42.) J u n g .

S. S. B ha tnagar, M ata P rasad  und D. M. M ukerji, Die Oberflacheńspannung vo>i 
Satrium- und Kalium-Amalgamen an der Grmzfliiche Amalgam-Benzol. Vff. messen 
die Oberflachenspannungen von Na- u. K-Amalgamen yerschiedener Konzz. um fest- 
zustellen, ob erstere mit letztcren sich kontinuierlich verandern u. damit das Amalgam 
ais eine Lsg. des Alkalimetalls im Hg kennzeiclinen oder ob ein diskontinuierlicher 
Verlauf vorliegt, welcher fUr das Yorhandensein bestimmter Na-Hg- bzw. K-Hg- 
Verbb. sprechen wtirde. Herst. der Amalgame erfolgt durch elektrolyt. Abscheidung 
der Alkalimetalle aus Lsgg. ihrer Carbonate an Hg-Kathoden; die Menge des 
abgesehiedenen Metalls wird durch entsprechende Bemessung der Elektrolytendaucr 
variiert. Nach sorgfaltiger Reinigung u. Trocknung der Priiparate werden die 
Oberflachenspannungen der Amalgame mittels der Tropfmethode gemessen; die zur 
Auswertung dieser Messungen benotigten W erte fur die DD. der Amalgame werden 
Kesondert bestimmt. ebenso die Konzz. der Amalgame an den Alkalimetallen mittels 
Behandlung derselben mit W. u. Titration der entstandenen Lauge. Es werden 
die Oberflachenspannungen von 11 Na-Amalgamen zwisehen 0,033 u. 0,312 Gew.-°/0 Na 
u. von 7 K-Amalgamen zwisehen 0,056 u. 0,182 Gew.-°/0 K bestimmt: die erhaltenen
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Kurven crgcbeu ausgepriigte Diskoatinuitaten fiu- die Abhangigkeit der Oberfliichen- 
spannungen von der Konz. der Amalgame. Dies spricht fur das Vorhandensein 
yerschiedener Alkali-Hg-Verbb. aucli in dieseu stark yerdunnten Amalgamen, ein 
Befund, der mit dem aus Messungen der elektr. Leitfahigkeit der Amalgame sieK 
ergebendeu in Einklang steht. (Quarterly Journ. Indian Cliem.-Soc. 1. 81—89. 1924; 
Benares, Hindu Univ.) F rankenbuitGEK.

H. Colin und A. C haudun, U ber die Ilydrolyscnkonstantc des Zuckers. Vff. 
liaben 5—40%>g- Zuekerlsgg. bei 25° mit 0,1-n. H2S 0 4 liydrolysiert. Die Ge- 
schwindigkeit der Hydrolyse wfiehst sclineller ais die Konz. des Zuckers. Bei der 
angewandten Siiure war der W ert (k40 — &6) / kb =  0,32; da Mo ran  u. L e w is  
(Journ. Chem. Soc. London 121. 1613; C. 1923. I. 188) bei Benutzung von HC1 
den W ert 0,424 erhalten liatten, wurden Verss. m itanderen Sauren (HC1, HC1 -f- KC1, 
H B r, CCl3COOH, C20 4H2, HCOOH u. CII3COOH) angestellt, die entsprechenden 
Żabien w aren: 0,55; 0,46; 0,47; 0,33; 0,20; 0,17; 0,00. Das Anwachsen der 
Ilydrolysengeschwiudigkeit des Zuckers mit der Konz. hiingt demnach von dem 
benutzten Katalysator a b ; je  weniger dissoziiert dic Siiure ist, um so kleiner wird 
der W ert (/c40 —  k6) / ky  (C. r. d. 1’Acad. des scicnees 179. 1607— 9. 1924.) H aberl .

P. Job , JSlekłromełrische Untersuchung der Hydrolyse. Es wurde (vgl. C. r. d. 
l’Acad. des sciences 179. 49; C. 1924. II. 1660) das Potential einer H-Elektrode in 
einer Acetatlsg. uacb Zusatz einer bestimmten Menge IIC1 gemessen. Ais Zwisclien- 
elektrolyt dienten Na^SOj-, K2S04- oder KCl-Lsgg.; eine Korrektur auf die EK. 
der Flussigkeitskette wurde nicht angebracbt. Ist A  die Bruttokonz. des Aeetats,

B  die der HC1, so gilt B =  [H‘] • ^1 -j- wenn K  die Dissoziationskon-

stante der Essigsiiure bedeutet. Fiir K  folgt aus Vfs. Verss. (bei 16°) 3,5 -10 *, eiu 
den bisher angenommenen um 100% ubersteigender W ert. Fiir N H S wurde abnlich 
K  =  2,8-10—5 gefunden. (C. r. d. l’Acad. des sciences 179. 1317—19. 1924.) Bik.

N. Z elin sk y , Zur Frage nach dem Mechanismus der Hydrogenisations• und 
Dehydrogenisatumskatalyse. Die Erscheinung der irreversiblen Katalyse (vgl. Ze
l in s k y  u. P aw lo w , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1066; C. 1924. II. 838) bat eine 
gewisse Begrundung fur die Annahme gescliafFen, daB die bisher nicht aufgefundeneu 
Zwischenkorper bei Hydrierung der aromat. KW-stoffe u. bei Dehydrierung ihrer 
Perliydride unter EinfluB yon Pd u. P t in Gestalt nicht vollig hydrierter Prodd. 
gebildet werden diirften. Sie konnen aber gerade wegen des irreversiblen Charakters 
der Bk. nicht abgefangen werden, da sie im Augenblick ihrer Entstehung sofort 
der Umwandlung unterliegen. Dieser Mechanismus sollte auch allen analogeu 
Fiillen zugrunde gelegt werden, bei denen Ni ais Katalysator wirkt. Auch bei den 
fermentativen Prozessen u. bei Oxydations-Bed.-Rkk. im tier. Stoffwechscl wiirc, 
wie bei jenen Vorgangen, direkte Entnalime von H-Atomen aus einem der -Moll. u. 
Anlagerung derselben an die anderen Moll. moglich. — Ein ungesatt. KW-stoff wie 
Cvclohe.xen konnte seiner chem. N atur nach ein labiles System yorstellen oder erst 
bei Beriihrung mit einem bestimmten Katalysator unbestiindig werden. Dic liolie 
Thermostabilitat des Cyclohexens spricht fiir die zweite Annahme. — Ais katalyt. 
Faktor kann auch von 0 3 u. H2 befreites P d  dienen, das wie das iibliehe Pd- 
Schwarz bei 90° die irreversible Katalyse von Cycloliesen yollstandig zu Csclo- 
hexan u. Bzl. bewirkte. — Auch mit fł. Cyclohexen (im EinschluBrolir bei 115 bis 
120°) trat diese Umwandlung yollstandig ein. Sie erfolgt auch, allerdings bedeutend  
langsamer, bei gewohnlicher Temp. — Betraclitet man das der Einw. von H2 aus1- 
gesetzte Bzl, ais ein System, in dem gewisse geringe Mengen Di- u. Tetrahydro- 
benzol sclion im Gleichgewicht yorhanden sind, so besteht die Rolle des Pd- 
Schwarz u. analog wirkender Katalysatoren darin, daB sic bei der irreyersiblen
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Katalyse des Cyclohexens u. Gyclohexadiens cinc Besclileunigung des Reaktions- 
yorganges heryorrufcti, so daB das Gleichgewiclit C0H0 3 II2 C0H,2 nach 
rechts yersclioben wird. Bei Tempp. ttber 150° beginnt die Rk. in der entgegen- 
gesetzten Richtung zu verlaufen. DaB hierzu schon geringe Anderung der Temp. 
ausreicht, macht wahrscheinlich. daB die Wiirmetonung des Hydrogenisations- u. 
Dehydrogenisationsprozesses gering ist, die Verbrcnnungswiirmen von 3 Molen 
Cyclohexen also anniihernd gleich denen von 2 Molen Cyclohesan u. 1 Mol Bzl. 
sind. In der Tat betriigt der Unterschied aucli weniger ais 1%. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 58. 185—87. Moskau, I. Univ.) Sp ie g e l .

A j. A tom struktur. R ad ioch em łe. P hotochem ie.
N. K  Adam. und J . W . W . D yer, Die Molckularstruktur diinner Hautchen. VI. 

(V. ygl. Proe. Royal Soc. London Serie A. 103. 687; C. 1923. III. 1294.) Vff. 
untersuelien nach den bisherigen Methoden 5 prim. Alkohole (Dodecyl-, Tetradecyl-, 
Hexadecyl-, Octadecyl-, Ikosylalkohol). Die Qucrschnittsfliiche der Ketten dieser 
Alkohole ist dieselbe ais die bei den Siiuren gemessene (innerhalb 2‘/s%); die 
CIL,OH-Gruppe hat eine Qucrsehnittsfliiche =  21,6 (A)2. Die Acetale des Hexadecyl-, 
Octadecyl- u. Ikosylałkohols sind bei der B. diinner Hiiutehen so angeordnet, daB 
die Enden der Einzelmoll. 23 (5.)3 an Flachę einnehmen, sie bilden ausgedehnte 
Hautchen der gleiclien Art wie andere Ester. Die Methylather des Oktadecyl- u. 
Hexadecylalkoliols bilden keine stabilen Hautchen, da die Methylgruppe die Ver- 
ankerung der polaren Gruppe an W . zu zerstoren sclieint. Mehrfach ungesatt. 
Siiuren wie die Leinolsdure (C17H20COOH) u. die Clupanodonsaure (C21H3S-COOH) (mit 
3 bis 5 Doppelbindungen in der Kette) verhalten sich wie die Ólsaure (mit 1 Doppel- 
bindung); Arachinsdure, dereń Athyl- u. Methylester soioie ihrN itril yerhalten sich normal. 
Die tJbergiinge zwisclien den beiden „allotropen" kondensierten Hautchenformen 
von Harnstoffderiw. werden eingehend von Ikosylharnstoff' (C20H4I -NH-CO*NH4) 
untersucht. Hexadecyl- u. Octadecylacetamid bilden feste, aus eng aneindergepackten 
Ketten besteliende Hautchen bei tiefen Tempp.; diese schmelzen bei einer bestimmteu 
Temp. zu fl. Hiiutehen Molekiiląuerschnitt =  24,2 (1)*, Dieses Schmelzen scheint 
darauf zuruckzufuhren sein, daB die Moll. neben ihrer bisherigen translator, noeh 
rotator. u. Schwingungsenergien aufnehmen. Kohlenwasserstoffketten von mehr 
ais 21 C Canianbasaurc =  G,3H4,COOH, Montansaure —  C27H55COOH, Gossyp- 
siiure =  C2!IH5!) • COOH u. die Siiuren C .JI^-C O O H  u. C33ITe. ■ COOE sowie die 
Alkohole u. Methylester der Gossypsaure u. der Sauren m it 32 bzw. 34 C-Atomen 
zeigen eine Tendenz zum „Herausdrangen“ der Moll. aus den Grenzfiachcnhiiutchen. 
Penta erythrittetrapalmitat besitzt 4 um einen gemeinsamen Mittelpunkt angeordnete 
Ketten, die normalerweise zu den 4 Ecken eines Tetraeders gerichtet sind; im Obcr- 
fliichenhiiutchen stellen sich alle diese Ketten zu einander parallel senkrecht zur 
Oberfliiche. AuBerer Druck bringt diese Ketten bis zur engsten Packung einander 
niiher. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 106. 694—709. 1924.) F ra n k e n b u rg e r .

R. 0 . H erzog  und H . W . G onell, Uber den Feinbau der Kunstseide. Alle 
Kunstseiden, mit Ausnahme der Acetatseide, geben im Rontgenlichte das Diagramm 
eines krystallinen Korpers. Die Vermessung der Rontgendiagramme von Kunst
seiden erweist ihre weitgehende Ubereinstimmung mit den entsprechenden Dia- 
grammen der mercerisierten Zellulose. Dereń krystalline Substanz ist demnach in 
den Kunstseiden enthalten. Die auf yerschiedene Weise gewonnenen Fasern von 
Kunstseiden unterscheiden sich yoneinander durch die A rt der Ausrielitung nach 
der Faserachse u. durch yerschiedene TeilchengroBen. (Kolloid-Ztschr. 35. 201—2. 
1924. Berlin Dahlem, Kais. W ilh. Inst.) TniESSEN.

H erb e rt D aecke , Mathematisch-statistische TJntersuchungen Ober die Sub- 
elektronen. Durch Anwendung der cycl. Fehlertheorie auf eine Anzahl von Yer-
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suclisergebnisse, welche die Untersclireitung des Elcmentarquantums betreffen, 
komrnt Vf. zu dem SchluB, daB die Annahme, die Ladungswerte yon Kiigelelien 
mit kleinen Durchmesser seien ganzzahlige Submultipla des W ertes 4,77, grolierc 
W ahrscheinlichkeit besitzt ais jede andere Annahme. (Physikal. Ztsehr. 25. 624—31. 
1924. Hamburg.) B ec k er .

W . S cho ttky , Diffusionstheońc der positiven Stiule. (Vgl. Naturwissenschaften 
12. 599. Physikal. Ztsehr. 25. 342; C. 1924. II. 1316. 1887.) Matliemat. Entw. der 
Theorie. (Physikal. Ztsehr. 25. 635—40. 1924. Ilostock.) B ec k er .

M eghnad  S aha und N a lin ik a n ta  Sur, Uber eine experimentelle Priifung der 
thermisclien Ionisierung von Elcmcntcn. Vff. untersuchen die therm. Iouisierung 
versehiedener Metalldampfe. Die Verss. werden derart ausgefuhrt, daB das zu 
untersucliende Metali in einem kleinen, elektr. gelieizten Ofen auf eine bestimmte 
Temp. erhitzt wird, fur welche der dazugeliorige Dampfdruck des betreffenden Metalls 
bekannt ist; der so erzeugte Dampf tritt in einen groBeren, ebenfalls elektr. gelieizten 
Ofen ein, dessen Temp. hoher ais die des Verdampfungsofens liegt; dies ermoglicht 
Variierung des Druckes. Innerhalb dieses Ofens ist axial ein Eisendraht aus- 
gespannt; zwischen ihm u. den Ofenwiinden liegt das elektr. Peld ( =  1,34 Yolt/cm), 
welches dazu dient, die allenfalls bei therm. Ionisierung entstehenden Ionen u. 
Elektronen abzusaugen. Die ganze App. ist gekuhlt u. in erakuiierte MetallgefaBe 
eingebaut. Die Yerss. zeigen, daB die Diimpfe yon JI(j, Cd u. Z n  bei Tempp. bis 
zu 1250° noch gar keine Ionisierung aufweisen. ilfj-Dampf seheint bei 1300° in 
nennenawertem MaBe, Ca-Dampf desgleiehen bei 1150° ionisiert zuse in ; 2\Ta-Dampf 
zeigt bereits bei 900° eine erhebliche Ionisierung. Diese Ergebnisse stehen im Einklang 
mit der Abstufung der Ionisierungspotentiale der erwahnten Elemente. (Quarterly 
Journ. Indian. Chem.-Soe. 1. 9—18. 1924. Allaliabad Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

A dolf S m ekal, Zur Quantenłheorie der radioaktiven Zerfallsvorgdnge. II. Vf. 
weist darauf hin, daB aucli die neue Ansehauung von L. Me it n e r  iiber die Eolle 
der /-S trahlen beim Atomzerfall (Ztsehr. f. Physik 26. 169; C. 1924. II. 1770) mit 
seiner ąuantentheoret. Deutung der Zerfallsvorgange (Ztsehr. f. Physik 10. 275; 
25. 265; C. 1923. III. 341. 1924. II. 2119) im Einklang steht. (Ztsehr. f. Physik 
28. 142—45. 1924. Wien, Uniyers.) P h il ip p .

C. D. E llis ,  Die hohen Energiegruppen in  dem magnełischen Spektrum der 
Radium C fl-Stralilcn. Yf. bestimmt in Fortsetzung der Arbeit von E llis u. 
S k in n e r  (Proc. Royal Soc. London, Serie A 105. 165; C. 1924. I. 2564) nunmehr 
auch das ganze von R u t h e r fo r d  u. R o bin so n  (Philos. Magazine [6J 26. 717;
C. 1913. II. 1850) untersucht ^-Strahlspektrum des RaC noch einmal. Die Energien 
der /9-Stralilen dieses aus 58 Linien bestelienden Spektrums liegen zwischen
0,147-10° u. 2,539• 106 Volt. 25 Linien konnen ais aus den K-, L-, M- u. N-Niveaus 
ausgeloste Photoelektronen von 11 ^-Strahllinien gedeutet werden, dereń Wellen- 
langen 45,3; 37,5; 32,0; 29,0; 20,23; 13,15; 10,95; 9,91; 8,67; 6,95 u. 5,57-10- ł l cm 
sind. Trotz der hohen Energien der ^-Stralilen fand man keine Anzeichen dafiir, 
daB etwa Elektronen aus noch unbekannten Niyeaus oder aus dem Kern selbst 
ausgeliist werden. Entsprecliend der Arbeit von E llis  u. Sk in n e r  (Proc. Royal 
Soc. London, Serie A 105. 185; C. 1924. I. 2564) wird auch aus den gefundenen 
/-Strahlenenergien ein Niveauschema fur den RaC-Kern aufgestellt. (Proc. Cambridge 
Philos. Soc. 22. 369—78. 1924. Trinity Coli.) ' P h il ip p .

J. A. Gray, E/feldwe Wellenlange der y-Strahlen. An Hand der Arbeiten von 
E llis  u . S k in n e r  (Proc. Royal Soc. London Serie A 105. 185; C. 1924. I. 2564) 
stellt Yf. fest, daB sekundare ^3-Strahlen, welche in leichten Elementen durch harte 
/-S trahleu des RaC ausgelost werden u. welche RuckstoBelektronen sind, dereń 
Energie nach der Streutheorie zu bcrechnen ist, eine effektiye Wellenliinge der 
/'-Strahleu bedingen, welche kleiner ist, ais bisher angenommen wurde. Man kann



daraus sclilieBen, daB keinc der bisher entwickelten Theoricn der /-Strahlstreuung 
die Eigenscliaften der gestreuten /-S trahlen  richtig wieder z u geben vermag. Die 
Anzalil der Atome des Elements, welehe ein oder mehrere Typen monocliromat. 
/-Stralilung aussenden ist nur ein kleiner Teil der gesamten Zabl der zerfallenden 
Atome. Der groBte Teil der emittierten /-Strahlenenergie muB yon einer konti- 
nuierlicben Stralilung herriihren. Beim Zerfall des RaD emittierfc jedes 5. Atom 
einen /-S trahl. Die Kenntnis der Wellenliingen u. Intensitaten des /-Spektrum s 
eeniigt nieht yollstiindig zur Deutung dieser Folgerungen. (Naturę 115. 13. Kingston,
Uniy.) BECI^ER-

Je an  T h ib au d , Uber die y-Stralilung selir lioher Energie der aktwen Eorper 
der Thorium-Reihc. (Vgl. S. 335.) Analog den friilieren Unterss. iiber die photo- 
elektr. W irksamkeit der /-S trahlung des Ra auf verschiedene Elemente (vgl. C. r. 
d. 1’Aead. des seiences 178. 1706; 179. 165; C. 1924. II. 2633) studiert Vf. die 
/-Strahlungen eines Gemisches von Mesothorium 2, ThB  u. ThC  . E r sclilie t 
auf Grund der magnet. Analyse der durch diese /-Stralilung an U, Pb, Pt, , 
Sn u. Ag ausgelosten rt-Strahlen auf die Energie der /-Stralilung zuriick, da sieli 
die Einsteinsche Beziehung fiir den lichtelektr. Effekt fiir den, durcli dire te 
Messungen bestimmten (weicheren) Teil der Strahlen ais bestiitigt zeigt. Die \  ci 
mutlich aus den K-Niveaus ausgelosten ^3-Stralilen lassen auf die lwistenz 'o n  
/-Stralilen von 580,7, 908,2 u. 962,7 Kilovolt schlieBen. Yf. diskutiert die Art der 
Zuordnung dieser /-Strahlen auf die yersehiedenen aktiyen Glieder des strahlenden 
Gemisches. (C. r. d. 1’Aead. des Sciences 179. 1052-54. 1924.) F ra n k e n b u b g e r.

Lew is Simons, Die Rontgenstrahlenemissicm von Elektronen von Metallfilmen
mit besonderer Beriicksichtigung des Gebietes der Absorptionsgrenze. (\ gl. Philos.
Magazine [6] 48. 250; C. 1924. II. 1771.) Es ergibt sich aus esperimenteUen u.
theoret. Erwiigungen, daB die kinet. Energie der Elektronenemission einer Substanz,
welche mit Rontgenstrahlen bestrahlt wird, (‘/omv'ł)K.L,>[ —  h v  liVtc,L,lfi wenn
hv die Energie des einfallenden Straliles u. 1iv k ,l ,i [ die Energie der A, o er
M-Absorptionsgrenze der Substanz ist. Da die A-Grenzc die groBte Energie e
sitzt, folgt daraus, daB die sekundaren A-,5-Strahlen die kleinste Energie besitzen.
Es ergibt sich dabei die Sehwierigkeit bei der quantitativen Erklarung eines
aelektiyen Anstiegs der Ionisation bei der Absorption, wenn v  den Betrag v k  iiber-
schreitet. Yf. bestimmt nach einer direkten Methode die Gesamtzahl der ^-Strahlen,
welclie in Ag- u. Au-Folien ais Sekundiirstrahler emittiert werden, wenn die "W cllen-
lange des einfallenden primitren Strahls im Gebiet der A-Absorptionsgrenze des
Sekundarstrahlers yariiert. Unter Zuhilfenahme von friilieren Beobaclitungen u.
den Messungen von B a r k la  u. D a l la s  (Philos. Magazine [6] 47. 1; C. 1924. I.
2492) kommt Vf. zu dem Resultat, daB keinerlei selektiyer Anstieg der Energie zu
beobachten ist, wenn die anregende Fluoreseenzstrahlung die A-Serie uberschreitet.
In der experimentellen Durchfuhrung der Yerss. war die Trennung der sekundaren
|?-Strahlen von den yiel weicheren <5-Strahlen notwendig. Die letzteren iinnen
von Thermoionen, RiickstoBelektronen u. StoBelektronen herriihren. Ihre Energie
ist kleiner ais 3,5 Volt u. ist unabhangig von der Wellenlange der prim;iren uo
reseenzstrahlung u. von der Substanz, in welcher sie ausgelost werden. Sie "ft er en
wahrscheiiłlich bei ihrer Entstehung in der Oberflache des Sekundarstrah ers yon
zerstreuten Rontgenstrahlen beeinfluBt. (Proc. Physieal Soc. London 3 . o ‘ 
i on  i t  j  t t  • \ B e c k e r .ly^4. London, Uniy.)

M. Leyi, Uber die eliarakteństischen Rontgenstrahlen der leichten Elemente. v i. 
bestimmt die krit. K- u. L-Absorptionsgrenzen der Elemente Li, Be, B u. , ie 
krit. L-Absorptionsgrenze der Elemente F , Na, Si u. V, die L- u. M- sorp lons 
erenzen yon Cl, Sc, T i u. Ni u. die M -Absorptionsgrenzen yon Cr, Mn u. Co. zg . 
der esperimentellen Einzelheiten muB auf das Original yerw iesen y. er en. -is
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Minimumpotential, das zur Anregung der charaktcrist. Rontgenstrahlung notig ist, 
wurde gefunden u. die Wellenliinge der Stralilurig ans der Quantenbeziehung be- 
reclmet, dabei ergab sieli iu L :  K-Serie: Li 263, Be 116, B 85, C 42, O 25; 
L-Serien: Li 1473, Be 685, B 500, C 352, F  195, Na 304, Si 87, Cl 55, Sc 23, Ti 20,
V 21, Ni 16; M-Serie: Cl 507, Śc 295, Ti 148, Cr 203, Mn 184, Co 134 u. 52, 
Ni 35, 120, 161 u. 232. Diese W erte u. die anderer Beobachter wurden zur Darst. 
der Moseleyschen Kurven (]/v jR  =  f(n), I t  =  Rydbergsche Konstantę, n  =  Ord 
nungszahl) fUr die Eleraente mit niedriger Ordnungszalil benutzt, aus denen sieli 
ergibt, daB einige W erte der L-Serien fur die Elemente vou Ne bis Ni auf der 
L,- u. eiuige auf der L^g-Linie liegen. In den M-Serien entspreehcn die Werte 
zwischen Fe u. Zn einer Stralilung vom M- oder N-Ring. Das Zahlenmaterial ist 
im Original tabellar. zusammengestellt. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 18. 
S ekt III. 159—76. 1924. Toronto, Univ.) J o se ph y .

H. D eslandres, Eine gemeinsame Eigenscluift von sowohl der Entstehung ais 
dem Bau nacli weitgehend verscldedenen Spektren. Dominierender Einflufi des Ilelium- 
kenies. Vf. verweist auf seine bisherigen Feststellungen (vgl. C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 179. 5; C. 1924. II. 2449) beziiglich des Auftretens einer Grundfreąueuz 
( =  1062,5) bezw. ilirer ganzzahligen Vielfachen in den intensivsten Bandenkopfen 
u. Linien zahlreicher Spektren yerschiedener Verbb. Zur Deutung dieser fur die 
sonst grundlegend versehiedenen Banden- u. Linienspektren gemeinsam geltenden 
Bezieliung nimmt Vf. an, daB sie sieli auf eine, den K e rn e n  der emittierendeu 
Atome gemeinsame Eigenschaft zuruckfiihren laBt. Die den Atomkern umkreisenden 
Elektronen wirken bei ąuantenhaften Zustandsanderungen auf ersteren zuriick u. 
yeranlassen ihn zur Emission von Freąuenzen, dereń GroBen durcli die Art seines 
Aufbaues bestimmt sind. Zur weiteren Stutze seiner Ansielit fiihrt Yf. eine 
Anzalil (27) der ani He, He+, B, C+, N +, 0 + , F + , Si+, P + , S+, Cl, C1+ u. K+ 
von Mil l ik a n  u . B ow er , sowie L ym an  im Ultraviolett gemessenen Frequenzen 
an, die sieli innerlialb der Genauigkeitsgrenzen der Messungen ebenfalls ais ganz- 
zalilige Vielfache der Grundzalil 1062,5 darstellen lassen. Am liaufigsten trifft die 
Beziehung fiir die Spektren ionisierter Elemente, dereń Ordnungszalil durcli 4 teil- 
bar ist, zu; dies spriclit fiir einen im obigen Sinn sieli auswirkenden EinfluB des 
in den betreflenden Atomkernen eingebauten Ile-Kernes. Ais weitere, der Be
ziehung genugende Bandenspektren fubrt Vf. die des Si, sowie die (ais Reststrahlen 
auftretenden) des SiOs u. des Glimmers an. Aufklarungen yerspriclit sieli Vf. von 
einem Studium der Emission des He-Kernes, d. h. der a-Teilclien. (C. r. d. 
l ’Acad. des scienees 179. 1006—-11. 1924.) F r a n k e .n’bcrgeh .

J . C. Mc L ennan und G. M. Słirum , Das sekutulare Spektrum von Wasserstoff 
bei sehr iiefen Temperaturen. Vff. untersuclien das sekundare Spektrum des bei 
gewolinlicher Temp., bei —180 u. —252°. Starkę IntensitatsSnderung der Linien ist 
nur bei Betraehtung des ganzen Tem peraturintem ills vorlianden, von gewolm licher  
Temp. bis —180° ist der Unterschied der Intensitiiten nicht selir groB, wie sieli 
durcli direkten Vergleich entsprechender Linien auf den einzelnen Platten ergibt. 
Dabei waren alle iibrigen Bedingungen mogliehst konstant gehalten, damit die 
Intensitiit nur von der Temp. abliiingen sollte. Die Intensitiitsabnahme bei den 
tiefen Tempp. war bei den einzelnen Gruppen verschieden. Die Ergebnisse werden 
theoret. gedeutet. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. III. 177—86. 1924. 
Toronto, Univ.) JoSEPIIY.

E . P. M etcalfe und B. Y enkatesachar, Der TJrsprung der Satelliten der Queck- 
silberUnien. Yff. suchen die Frage zu unterscheiden, ob die Satelliten einer Spektral- 
linie von den Isotopen des betreffenden Elements herriibren oder n ich t Ist es der 
Fali, dann muBten 1. die Intensitaten der einzelnen Isotopenlinien in demselben \  er- 
hSltnis zu einander stelien wie die Konz. der Isotopen. 2. Die Stralilung vom
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Ende einer langen Keihe sollte durcli die gleicho Breitc korrespondiercuder Linieu 
au&gezeichnet seiu. — Die Betrachtung der J/</-Linieu 5461, 5769, 5791 imd 5791 
und 5971 ergab, daB Punkt 1. scliwer zu priifen ist, und daB Punkt 2. teilweise 
erfiillt ist. (Naturę 115. 15—16. Mysore, Univ.) B ec k er .

E d u ard  Z in tl und A ugust E auch , Anmerhmg zu unserer M iłteilung: ■ „Zur 
Theorie der konstitutwen Farbung“. (Vgl. Ber. Dtseh. Chem. Ges..57. 1739; C. 1924.
II. 2572.) Ergiinzung der angefiihrten Literatur iiber die Theorien der konstitu- 
tiven Farbung durch den Hinweis auf die Arbeiten von B iltz  (vgl. Ztschr. f. anorg. 
u. allg. Ch. 127. 169; C. 1923. OT. 716), der die Ursaehe der Farbung im Vor- 
handensein nicht voll ausgeniitzter oder schwaclier Elektroyalenzkriifte erblickt. 
<Ber. Dtscli. Chem. Ges. 58- 234. Munchen, Bay. Akad. d. Wisscnscli.) H orst .

P. F re u n d le r  und Y. L au ren t, Uber die photochemischen Eigenschaften des 
Zinnjodiirs. Im AnscliluB an Unterss. iiber den Su- u. J-Gehalt des Meerwassers u. 
gewisser Algenarten (Laminaria) studieren Vff. die Eigenschaften des SnJ2. Sie 
stellen fest, daB diese Verb., falls sie durch Umsetzung zwischen SnCl2 u. K J ge- 
bildet wird, bei UberschuB des ersteren ais roter, bei UbersehuB des letzeren ais 
gelber Korper ausfiillt. Bei Beliclitung in der Sonne wird diese gelbe Smbstanz 
rot; im Dunkeln bildet sich die gelbe Farbę zuriick. Bei Ggw. von 0 2 u. gleich- 
zeitiger Beliclitung verschwindet das SnJ2 allmahlich unter Entw. von J ,. Auf 
dem W asserbad erhitzt bildet sieh aus dem gelben der rote Korper, der sehr lang- 
sam im diffusen Licht sich wieder in den gelben zuriickverwandelt. Anders liegen 
die Verhaltnisse fiir ein aus SnCl2 u. N aJ gebildetet SnJ2: hier verursacht ein 
UberschuB von SnCl2 eine gelbe, ein solcher von N aJ eine rote Farbung des Nd;, 
in der Warnie ist liier die gelbe Form die stabile. Luftsauerstoff wirkt auf dieses, 
<lurch N aJ gefiilltes SnJ2 n ic h t  ein. Vff. weisen auf entsprecheude Erscheinungen 
an den untersuchten Algen hin. (C. r. d. l’Acad. des sciences 179. 1049—51. 
1924.) F r a n k e n b u r g e r ,

B aw a K a r ta r  S ingh, TJntersuclmngm iiber Phołołropismus in Losungen. II. Die 
optische Aktw itat ais H ilfmittel beim Studium der Phołotropie. Yf. studiert die am 
tt-Naphthyl-aminocampher auftretenden phototrop. Erscheinungen in ihren Einzel- 
heiten. Die im Dunkeln bereitete farblose Lsg. dieser Substanz in Chlf. farbt sich 
im Sonnenliclit unter dem EinfluB der kurzwelligen Strahlung in wenigen Min;
tiefgriin; die FSrbung gelit im Dunkeln in einigen Stdn. wie der zuriick. Yf. stellt
fest, daB gleichzeitig mit der Verfiirbung das opt. Drehungsyermogen der Lsg. be- 
deutend austeigt: bei 30° steigt der fiir die Ilg-Linie 5461 gemessene -Ąc [«] von 
126,0° auf 186,6° an. Bei Zugabe einer Spur von Na-Athylat zu der Lsg. unter- 
bleiben sowolil die Verfiirbung ais die Zunalime der opt. Aktiyitat. W ird der 
«-Naphthylamiuocampher in anderen Losungsmm. gelost (Aceton, CHaOH, A., A., 
lJAe., Athylacetat), so zeigen diese Lsgg. nur eine langsam verlaufende, im Dunkeln 
nicht zuruckgehende Verf:irbung nacli Gelb. Verss. mit FeGl3 erweisen, daB nur 
in der Chlf.-Lsg. teilweise die E n o lfo rm  der Verb. yorhanden ist (Rotfiirbung),
in den andern erwiihnten Losungsmm. lediglich die Ketoforni. Zugabe des Na-
Athylats bewirkt v o l l ig e  Umwandlung in die Enolform. Es scheint somit fiir 
<las Auftrcten des Phototropismus das Vorhandensein eines Gemischcs von Keto - f1 
Łnolforni notig zu sein; die Fiirbung ist vermutlicli auf die B. einer chinhydron- 
artigen Anlagerungsverb., G3H14 • (CO) • CH • NH • C1()H;""C3Hu (COH)• C-NH- CI0Hrf 
zuruckzufuhren. (Quarterly Journ. Indian Chem. Soc. 1. 45—50. 1924. Orissa. 
Cuttack Ravenshaw Coli.) '  F ra ń k e n b u rg e e .

A 2. E lek troch em ie . T h erm o  chem ie.
E. B enina, Einfiihrung in  eine allgemeine Theorie der elektromótorischen Krafte* 

Zunachst wird das Problem der yerschiedenen Art elektro Leitung u. Cberfuhrung
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behandelt. Jeder Stoff euthiilt polymere Molekeln, Ionen von yerschiedenem Yor- 
zeichen, yerschiedener M. u. Beweglichkeit, die uutereinander u. mit neutraleu 
Molekeln reagieren konnen, u. zwar in erster Anniiherung nach dem Massen- 
wirkungsgesetz. Das Leityennogen ist fiir alle Leiter =  SS  Zahl X  Ladung X 
Beweglichkeit der Ioncn. Das Gesetz von der elektrolyt. Dissoziation gilt auch 
fiir die Elektronen. Es existieren auch negatiye Metallionen, positive Metalloidioneu 
u. neutrale Atome. Jede solche „Monadę" kommt in jeder Phase in einer Kon- 
zentration vor, die unterhalb der Siittigung liegt; jede Phase ist au f Grund der 
yielen Gleichgewichte, die nebeneinander hergehen, sehr komplex zusammengesetzt, 
man gelangt so zu der Smitsschen neuen Theorie der Allotropie. DaB manche 
lonen-, Atom- u. Molekelarten nur in minimaler Menge yorhandeu sind, stort. auch 
in allgemein anerkannten Gleichgewichten nicht. — Manche Gleichgewichte, nament- 
Jich die, in welche die Konz. der freien lonen eingeht, sind gegen geringe Zusiitze 
etc. auBerordentlich einpfindlich. Die „Stabilit:it“ einer Verb. hangt von dem Ver- 
hiiltnis zwischen der Konz. seiner freien Atome u. dereń Siittigungskonz. ab. Andert 
ein Zusatz die Zahl der Elektronen, so kann er leicht katalyt. wirken. Nanientlich 
die Osydations- u. Reduktionsrkk. hangen von der Zahl der Elektronen ab. Es 
kommt also auf die „Elektro)ienspannungu (d. h. die Konz. der freien Elektronen) 
an, wofur Beispiele gegeben werden. Die PotentialdifFerenz zwischen Lsg. u. Elek- 
trode hangt von der Elektronenspannung der Lsg. am Beriihrungspunkt ab. Die 
Elektronentheorie gestattet auch die Elektrostenolyse zu erklSren. — Die Korpuskeln 
mit yerschiedener Ladung sind im Ruhezustand in der Phase gleiclimaBig yerteilt: 
sobald aber unsymmetr. Krafte einwirken, wechselt das Potential von Punkt zu 
Punkt, u. eine EK. tritt auf. Die gleichmSBige Yerteilung kann auch durch Ober- 
fliicheukrafte gestort werden. Sobald die „Monaden" in Bewegung gebracht werden, 
treten „dynam.“ EKK. auf. Magnet. Felder, strahlende Energie beeinflussen yer- 
stiindlicherweise die EKK. sehr stark. Vf. klassiiiziert die EKK. eingehend. (Gazz. 
ehim. ital. 54. 750—65. 1924. Turin, Politecnico.) W. A. llOTH.

P e r  K. F ró lich , Der amphotere Charakter der Gelatine und seine Bczielmng zu 
geioissen elektrochemischen Vorgangm. Es wird der EinfluB von Gelatinezusiitzen auf 
elektrochem. Vorgiinge unter besonderer Beriieksichtigung des amphoteren Charakters 
der Gelatine gemaB den Ergebnissen der neueren Gelatineforschung behandelt. 
Die Gelatine, dereń isoelektr. Punkt bei Pu =  4,7 liegt, wandert unter dem EinfluB 
eines Potentialgefalles entsprechend der Aciditat der Lsg. entweder zur Kathode 
oder Anodę u. bildet hier eine Schieht, die bei elektrochem. Yorgangen auf ver- 
sehiedene Weise die Polarisation, die Zersetzungsspannung u. Uberspannung, ferner 
auch die Struktur von abgeschiedenem Metali beeinflussen kann. Es werden Deu- 
tungen fiir die bisher in der Literatur yorliegenden Yers.-Ergebnisse u. fiir eigene 
Beobachtungen gegeben, eingehend wird die Abseheidung von Cu, ferner von Zn 
u. N i bei Ggw. von Gelatine besprochen. (Trans. Amer. Electr. Soc. 46. 16 Seiten. 
1924. Cambridge [Mass.] Sep.) WILHELM.

J . H eyrovsk$ , U ber die Elektrolyse mit der Queck.ńlber-Tropfkatlwde. Vi. 
beschreibt die von ihm beniitzte Hg-Tropfkathode (vgl. Trans. Faraday Soc. 19. 
692. 785; C- 1924. II. 437. 1776) u. betont die Giiltigkeit der klass. Bezichungen  
fiir die Beziehungen zwischen dem an ihr auftretenden Polarisationspotential u. 
der Konz. der an ihr sich abscheidenden Kationen; ferner weist er auf ihre Ge- 
eignetheit zur Feststellung kleinster Spuren metali. lonen in Lsgg. (z. B. 4-10 
Mol/Liter von P b+ + ) hin. (C. r. d. l’Acad. des sciences 179. 1044—46. 1924. F rhg.

R. F ric k e , Zur Beeinflussung von Fliissigkeitspotentialcn durch an den Fliissig- 
keitsgrenzen verwandte feinporige Materialien. Nach Verss. von C. L ohm ann  u. 
P . K lem pt.) (Vgl. F ricke  u . R o h m ann , S. 471.) Es wurden Ketten von 1. c. be- 
schriebener Art mit der Yeranderung gemessen, daB die elektrolyt Stromschliissel
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an den Grenzen mit Stiipseln aus Hartfilterpapier yersehen wurden. Die zeitliche 
Konstanz der EK. blieb aus; sie nabm stundenlang ab oder zu, meisteus sich der 
mit reinen Fliissigkeitsgrenzen gefundenen GroBe niihernd. Die EK. der Ketten 
Hg | HgjClj | KC1 gesiitt. | A | B | KC1 gesatt. | Hg2Cl2 | Hg, worin A bezw. B LiCl, 
KOH, KC1, NaOH bezw. HC1 waren, ist, wenn zwischen A u. B ein mit Filtrier- 
papier verschlossener Heber eingeschaltet ist, tiefer, ais wenn A | B eine reine 
Fliissigkeitsgrenze darstellt. Der Unterschied is t im Falle neutraler Salze groBer, 
ais im Falle der Laugen oder Siiurcn (um 10-10—3 V unter ungiinstigen Bedingungen). 
(Ztsehr. f. Elektrocliem. 30. 577— 80. 1924. Munster i. W., Univ.) B ik e r m a n .

E.. F ric k e , TJber die Aktwitćiten der Hydroxylionen in  konzentrierten Laugen 
auf G-rund von FAeklroden- und Fliissigkeiłspotentialen. Mit Verss. von C. R ohm ann. 
(Vgl. yorst. Ref.) In der Arbeit von F r icke  u. R ohm ann  (S. 471) sind die Potentiale 
an den Fliissigkeitsgrenzen x-n. NaOH)0,1-n. NaOH bestimmt werden. Mit ihrer 
Hilfe kann die Ausreehnung der „Aktivitiiten“ der konzentrierten Laugen vor- 
genommen w erden; wendet man die Nemstsehe Formel unter Annahme an, daB die 
Ionenbeweglichkeiten auch in 15-n. Lauge konstant bleiben, so erhalt man rapide 
mit der Konz. anwachsende „ AktivitSten“ : 0,94 in der 1-n. Lauge, 48,7 in der 7,5-n. 
5335 in der 15-n. Lauge. — Einen zweiten W eg zur Berechnung dieser „Aktivi- 
taten" eroffnen die von FRICKE u . A iir n d t s  (Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 134. 
352; C. 1924. I. 2870) gemessenen EKK. der Kette —Hg | HgÓ | x-n. NaOH | KC1

a
gesiitt. | 0,1-n. KC1 | IIg,Cl2 | H g+. Die unbekannte EK. der Grenzen a -j- b wurde 

b
neu mittels Ketten Hg | Hg„CL ] 0,1-n. KC1 | 0,05-n. IICOONa | 0,1-n. NaOH | 0,1-n. 
KC1 | KC1 gesatt. | x -n . NaOH | x/2-n. HCOONa | 0,05-n. HCOONa | 0,1-n. KC1 j

b a
HgaClj | Hg ermittelt. Es ergibt sich fur das Potential eh der Ji^O-Elektrode gegen 
Normalwasserstoffelektrode bei 30° folgende Reilie:
i  0,41 0,79 1,31 2,2 7,7 13,8 17,8

+0,132 —(-0,1145 -(-0,1035 - f 0,0915 +0,016 —0,0715 —0,122 V,
die fiir die „Aktivitiiten“ der Natronlauge wieder enorme W erte (4210 in der 17,8-n. 
NaOH) liefert. Von derselben GroBenordnung sind auch die eh u. somit die 
.,Aktivitaten“, wenn man die K ette—Hg | HgO | x-n. NaOH | 0,1-n. KC1 | Hg2C)2 | Hg 
miBt. Um aus sh die „Aktivitaten“ der Alkalilauge berechnen zu konnen, braucht 
man das Loslichkeitsprod. des Quecksilberoxydes; es wurde zu 2-10—25 u. von der 
Alkalikonz. unabhiingig angenommen. — Eine dritte Moglichkcit, die „Alkalitaten“ 
der OH' in konz. Lsgg. zu bestimmen, liegt in friilier gemessenen EKK. der Ketten 
~ P t  | Hs | x-n. NaOH | KC1 gesiitt. | 0,1-n. KC1 | Hg2Cl2 | Hg , vor. Die EK. der

a b
Grenzen a. -j- 6 wird nach obigem abgezogen, so daB man das Potential der Wasser- 
•'toffelektrode erhiilt; nun wird die Konstanz des Ionenprod. des W. bei allen Konzz. 
angenommen u. somit die OH'-Aktivitiit gefunden. Auch hier erscheinen Werte, 
'vie 4110 bei 16,17-n. NaOH. — D a die Messungen der Fliissigkeitsketten die ge- 
meinsame Grundlage aller drei Jlethoden bilden, so konnte ein Fehler in jenen alle 
‘Irei Ergebnisse in gleicher Weisc beeinflussen. Aber man findet sehr hohe „Aktivi- 
tiiten“ bei Konzentrationsketten, auch wenn man die Fliissigkeitspotentiale ganz 
Wrnachliissigt. — K O H  weist noch hohere „Aktivitaten“ ais NaOH auf; die 
Differenz verschwindet, wenn man statt Konzz. pro 1 Molenbruche yergleicht. — 
 ̂fs. Erklarung fiir die Hohe der „Aktivitiiten“ : das yorhandene W. genugt nicht, 

ntn aHe Ionen mit Hydrathiillen zu yersehen, so daB die AktivitSt „nackter“ Ionen 
zum Vorschein kommt. (Ztsehr. f. Elektrochem. 30. 580—87. 1924.) B ik er m a n .

H. von H alban , Uber die Natur der nichtdissoziierten Sauren. Polemik gegen 
H astzsch (Ztsehr. f. Elektrochem. 30. 194; C. 1924. II. 2221). Die Gultigkeit des
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Beerschen Gesctzes fiir starkę Elektrolyte ist kein Beweis dafiir, daB die elektrolyt. 
Dissoziation ein opt. indifferenter Yorgang sei, weil starkę Elektrolyte yollstaridig 
dissoziiert sind. Die Absorption von schwachen Elektrolyten ist konzentrations- 
abhiingig, weil sie bei Verdunnung eine Dissoziation erleideu; die Annahme 
H antzschs, daB diese Konzentrationsabliiingigkeit dureh Verschiebung des Gleich- 
gewichtes Pseudosaure =%> echte Siiure zustande kommt, fuhrt zum SchluB, daB die 
elektrolyt. Dissoziation aueh schwachcr Elektrolyte opt. belanglos sei, weil — sobald 
man der ecliten Saureform eine merkliehe Konz. zuschreibt — aueh ihr Zerfall in 
die Ionen die Absorption beeinflussen sollte. In der T at konnten Halban u. E bert 
(Ztschr. f. physik. Ch. 112. 359; C. 1924. II. 2637) an dem Beispiel der Pikrinsiiure 
zeigen, daB die Konz. der „ecliten1' Sśiureform (d. h. mit dem Absorptionsyermogen 
der Salze) so gering ist, daB ilire — nach Arrhenius bereclmete — Dissoziations- 
konstante weit groBer wiire, ais aller neutralen Salze. (Ztschr. f. Elektrochem. 30. 
601—4. 1924. Frankfurt a. M.) B ikerman.

D. W . Dye und L. H artsh o rn , Die dielektiischen Eigenschciften von Glbnmer. 
VfT. bcstimmen nach zwei verschiedenen Methoden DE. yon verscliiedenen Glimmer- 
sorten. Im Mittel ergab sieli fiir siimtliche K-Glimmer DE. =  7,0, fUr sJimtliche 
Mg-Glimmer DE. =  6,0. Einschlusse im Glimmer haben keinen groBen EinfluB 
auf die W erte. (Proc. Pliysical Soc. London 37. 42—57. 1924. National Pliysic. 
Lab.) . B ecker .

W a lth e r  G erlach , Neue Untersuclmngen iiber magnetisclie Ałommomente und 
Richłungsquantelung. (Vgl. G erlach  und Cil l ie r s , Ztschr. f. Physik 26. 106; C. 
1924. II. 1663). Nach der fruher beschriebenen Methode werden Ag, Cu, Au, Tl, 
Sn, Pb, Sb, B i, Fe u. N i untersucht Ag besitzt ein Atommoment yon M =  5600 
GauB cm pro Mol. Cu, Au zeigen ein ahnliclies Verh. wie Ag, d. h. eine deut- 
liche Aufspaltung im Magnetfeld. Tl besitzt nur eine geringe Aufspaltung, Sn, Pb, 
Sb, Bi u. Fe keine Aufspaltung. Bei Ni ist der Atomstrahl in mehrere Teile auf- 
gespalten. Hier ist der erste Nachweis eines Multipletts durcli Atomstrahlverss. 
erbraclit. (Physikal. Ztschr. 25. 618—20. 1924. Frankfurt a. M.) B ecker .

M atth ew  A. P a rk e r  und H e n ry  P. A rm es, Der Einflup eines Magnetfeldes 
a u f geicisse chemische Heaktionen. Die Feldstarke des von einem Elektromagneten 
erzeugten Magnetfeldes betrug im JIaximum 5500 GauB. Zu jedem Yers. konnte 
daher in einem kleinen Eeagensglas in fester Lage nur 1 ccm FI. yerwandt werden, 
auBerhalb des Feldes wurden mit Keagensgliisern derselben GroBe bei derśelben 
Temp. Yergleichsyerss. angestellt. Die Red. von FeCl3 in salzsaurer Lsg. durcli 
Z n  u. Mg scheint unter dem EinfluB des Magnetfeldes yerzogert zu werden, docli 
wurden in diesem Falle keine ubereinstimmenden Resultate erlialten. Die Wrkg. 
berulit wahrscheinlich auf der B. eines magnet. Nd. auf dem Metali. Metali. 
Fe u. .41 red. FeCl3 in HC1 im Magnetfeld sclineller. W enn nicht geriihrt wird, 
wird die Red. von KMnOi in ILSO., dureh metali. Fe im Magnetfeld beschleunigt. 
Durch Riihren der Lsgg. wahrend der Red. werden die Unterschiede im Feld u. 
auBerhalb desselben yermindert. Die W rkg. des Magnetfeldes ist urn so stiirker, 
je  groBer die Feldstiirke. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. HI. 203—7. 
1924. W innipeg, Univ. of Manitoba.) JosE Puy.

W . M andell und J. W est. Der Temperalurgradient in Gasen bei verschiedenen 
Drucken. Vff. bestimmen mittels Thermoelementen das Temperaturgefiille yon Luft 
u. IT2 zwisclien 72° und 138° bei 0,0035 mm bis 1,38 mm Druck in yersch iedener, 
Eutfernung von den li. GefaBwiinden. Die Ergcbnisse sind in Tabellen u. graph- 
wiedergegeben. (Proc. Pliysical Soc. London 37. 20 — 41. 1924. Aberystwitli, 
Uniy.) ' B ecker .

J . W . T erw en, Selektive Yerbrennung in Kohlenoxyd- Wasserstoffgendschen. \ t -  
bespricht an Hand yon 40 Arbeiten der iiltereu Literatiir bis zur Gegenwart die
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bei der Verbrennung von CO u. JĄ-Gemischen auftretenden Erscheinungen, wenn 
die Verbrennung in u. olme Gegenwart von festen Katalysatoren stattfindet u. gibt 
eine zusammenfassende Ubersieht. (Chem. Weekblad 22. 2—9.) B ec k er .

A. B o u taric  und G-. Corbet, Ubcr die kritisclie Lomngstemperatur terndrer Ge
mische. Ein Gemiscb von zwei organ. Fil., A  u. B , von der Zus. n B  -f- (1 — n) A  
wird mit wachsenden Mengen W . erwiirmt u. dadureb die Temp. der yollstiindigen 
Miscbbarkeit (S) bestimmt. Dann fiibrt man dieselbe Yersuchsreihe mit einem 
Gemiscb, dessen n  eine andere GroBe bat, aus. Somit erhalt man eine Kurve fiir 
die Anderung der <5 mit n. Solche Kurven wurden fiir die Paare Anilin-Phenol, 
Benzoesdure-Phenol, Salicylsdure-Phenol, Benzoesaure-Anilin, Salicylsdure-Anilin u. 
Benzoesdure-Salicylsdure bestimmt. Nur im letzten Falle liiuft die Kurye geradlinig 
vom krit. Losungspunkt des Gemisches W. -f- Benzoesaure zum krit. Losungspunkt 
des Gemisches W. -(- Salicylsaure (86,2°), w&nrend die meisten ubrigen Gemische 
ein Minimum fiir d  bei einem mittleren n  aufweisen. — Nach derselben Metliode 
wurden ć>'-n-Kurven fiir Gemische des Phenols mit yerscliiedenen W.-A.-Gemischen 
crmittelt; die yerwendeten Alkohole waren CII3OII, A. u. n-C3lL O IL  Die erste 
Kurve ist gegen die ?i-Achse konvex, die dritte koukav, die zweite geradlinig. (C. 
r. d. lA cad. des sciences 179. 1319—22. 1924.) B ik e r m a n .

W. H erz , U ber die Giiltigkeitsgrenzen von Gasgleichungen. I. Vf. vergleiclit 
die Nemstsclie Formel p  (v — =  I i  T (  1 — p  jp c), v das Yol. des Gases, t \  das
Vol. gleicher M. FI., p c der krit. Druck, mit rorliegenden Versuchsdaten. - Die 
Formel stimmt bis ca. 0,8—0,9 der krit. Temp. aufwiirts. (Ztschr. f. Elektrochem. 
30. 604—7. 1924. Breslau, Univ.) B ik e r m a n .

G unnar H ed estran d , tfber den Einflufi diinner Ober flach cn schich ten a u f die 
Verdampfung von Wasser. Vf. bestimmt das Verhiiltnis der Yerdampfungs- 
gescliwindigkeiten von reinem W . u. W., welclies mit diumen Oberflaehenschichten 
bedeckt ist u. einigen Lsgg., indem er einen Luftstrom von konstanter Geschwindig- 
keit einmal iiber reines W., das zweitemal iiber die zu priifenden Fil. streichen 
laBt u. das in einer bestimmten Zeit verdampfte W . in Trockentttrmen auffiingt 
«. diese wiegt. Oberfliichenschichten von Pabnitinsaure u. Ólsaure in Dicken von
0 bis 2 MolekUldurchmesser zeigen keinerlei Anderung in der Yerdampfungs- 
geschwindigkeit des W . Dasselbe Ergebnis zeigen Lsgg. von Saponin (0—2°/0). 
ECl u. K B r-Lsgg. zeigen eine Erniedrigung der Verdampfungsgeschwindigkeit, 
welche bei beiden in gleicliem Sinne proportional dem Dampfdruck ist. D a KC1 
die Oberfliichenspannung des W . erboht, KBr diese erniedrigt, ist die Verdampfungs- 
geschwindigkeit dieser Lsgg. von der Oberflachenspannung unabhiingig. Jedenfalls 
scheint die B. von Oberflaehenschichten, wenn iiberhaupt, die Yerdampfung des W. 
nur in einem auBerst geringen MaB zu erniedrigen. (Joum. Pliysieal Chem. 28. 
1245—52. 1924. London, Univ.) B ecker .

J. F . K in g  und S. P . Sm edley, Yerdampfung von Flussigkeitsgemischen. Vff. 
schlagcn zur Kennzeiclinung eines konstant siedenden FlUssigkeitsgemischeś 
folgende Verss. yor: 1. Aufnahme der Dampfdruckkurve naeli der Methode von 
Smith u . Me n z ie s  (Journ. Americ. Chem. Soc. 32. 1412 [1910]), welclie mit einigen 
vou VfF. vorgenommenen Abiinderungen eine raselie Best. ermoglicht. Beim 
konstauten Kp. besitzt der Dampfdruck ein Masimum. 2. Best. der Brechungs- 
indices einer Reihe yon Gemischen. Zu dem Gemiscb, yon welchem eine Messung 
gemacht wurde, wird eine gewisse Menge des einen Bestandteiles zugesetzt, dann 
das Gemiscb durch einige Sekunden yerdampfen gelassen u. abermals der Brechungs- 
indes bestimmt. Man erhalt so zwei sich beim konstanten Kp. iiberschneidende 
Kuryen. 3. Best. der Zus. des Gemisches, nachdem eine Anzahl von Luftblasen 
durchgeleitet wurden. Der konstantę Kp. ist dann yorhanden, wenn die Zus. der 
Mischimg sich niclit melir iindert. — Diese Methoden wurden an CCT4-/1.-Gemischen
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von verscliiodener Zus. ausprobiert u. nacli allen drci Methoden iibereinstimmende 
Kesultate erhalten. D. ist bei 20° fiir dieses System angegeben. (Journ. Physical 
Chem. 28. 1265—72. 1924. Williamstown, Mass.) B ec k er .

Sasibhushan M ali und Jn a n en d rac h an d ra  Ghosh, Uber den Dampfdruck 
und die ehemische Konstantę des Formaldeliyds. Vff. messen die Dampfdruckkurre 
reinen gasformigen Formaldeliyds u. berechnen hieraus unter Anwendung der 
Nernstsclien Naherungsformel fiir die Bezieliung zwischen Dampfdruck, Ver- 
dampfungswarme u. Konstanten der Formel fiir die spezif. Wiirme die chem. Kon
stantę des HCHO. Das gasformige HCHO ist nur zwischen — 91° u. — 34.5° fiir 
die Messungen verwendbar, da bei Tempp. unterhalb dieses Intervalls der Dampf
druck zu klein ist, oberlialb desselben Polymerisation des ais Bodenkorper an- 
wesenden fl. HCHO zu Paraformaldehyd erfolgt. Herst. des reinen fl. HCHO er- 
folgt durch Erhitzen von Kahlbaumsclien Paraformaldehyd im Yakuum; in einem 
durch fl. Luft von auBen gekiihlten Aceton-Thermostaten erfolgen die Messungen 
mittels einer manometr. Nullmetliode. Aufheizung erfolgt mittels eines elektr. ge- 
lieizten Kuhrers, die Best. des Drucks mit einem, zur Vermeidung von Polymeri- 
sation auf — 30° gehaltenen Hg-Manometers, Messung der Temp. mittels eines Cu- 
Konstantan Thermoelementes. Die Messungen ergeben fiir die Verdampfungswiirmc 
des HCHO bcim absoluten Nullpunkt 6500 cal, fiir die chem. Konstantę des 
HCHO 3,3 u. das 2. Glied a der Formel fiir die spezif. Warnie des HCHO 0,035. 
(Quarterly Journ. Indian Chem.-Soe. 1. 37—43. 1924. Dacca Univ.) FrbG.

As. K ollo id ch em ie . C apillarchem ie.
T he S vedberg , Einige neuc Fortscliritte a u f don Gebiete dci• Kolloide. All- 

gemeine Ubersicht iiber neuere Ergebnisse der Methoden zur Herst. u. Reinigung 
von Solen u. der Anschauungen iiber die Brownschc Bewegung, GroBe u. Struktur 
der Teilchen u. die Mizellar-Theorie. (Chem. Rew 1. 249—75. 1924.) v. Hahn.

J . D uclaux, Kolloide Substanzen wul kolloider Zustand. Allgemeine Betrach- 
tungen iiber die modernen Anschauungen der Kolloidchemie u. ihre histor. Entw., 
Analogieu u. Unterschiede zwischen Mizellen u. Molekiilen. (Rev. gen. des Colloides 
2. 257—60. 1924.) v. HahX.

E in a r  H am m arsten , Zur Fragc iiber den osmotisclien Druck der hochmolaren 
Elektrolyte. (Vgl. H . H a m m a r sten . Biochem. Ztsclir. 147. 481; C. 1924. II. 1063.) 
Beschreibung der W iederholung eines Vers. vou L oeb (Protein and the theory of 
collodial behavior, 1922) iiber den osmot. Druck von EiweiBchloriden. (Biochem. 
Ztschr. 151. 177—80. 1924. Stockholm, Karolin. Inst.) H esse .

K. T akehara , Uber FAektrolytreaktione.n bei Gegemcart von Gelatiue und iiber 
Liesegangstrukturen. Liesegangsclie Kingę wurden erzeugt durch Uberscliicliteu  
von salzlialtigen Gelatinegallerten mit Salzlsgg., die die in der Gelatine enthaltenen 
Salze fiillten. Zum Vergleich wurden die den Gelatinegelen entsprechenden Gela- 
tinesole gleicher Konzz. u. Zuss. mit den entsprechenden Salzlsgg. vermischt. E? 
ergab sich, daB die B. von Ndd. bei Anwesenlieit von Gelatine erst oberlialb ge- 
wisser Schwellenwerte der Konzz. eintrat. — Veranderungen der Konzz. der rea- 
gierenden Salze in den Gelatinesolen bedingten verschicden gefiirbte Sole bz'"’. 
Ndd. Diesen Farbiinderungen entsprechen die Farben aufeinanderfolgender Liese- 
gangringe, die in den entsprechenden salzlialtigen Gelatinegelen beim Uberschichten 
mit den entsprechenden Salzen erhalten wurden. (Kolloid-Ztschr. 35. 233—45. 
1924.) T h ie s s e s .

I . T raube und K. T akehara , Theorie der Liesegangstrukturen. Aus den vou 
T a k ehara  (vorst. Kef.) gefundenen experimentellen Ergebnissen sclilieBen die Yerft., 
daB die B. der Liesegangringe lediglich auf die Anderungen der Konz. der Salz
lsgg. bei der B. u. beim Durehdringen der Ringmembranen zuriickzufuhren sei.
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Falls n u r  die diffundierende, durcli die Membran diosmierende Lsg. eine Yer- 
ringerung der Konz. erleidet, werden sieli yerschieden gefiirbte Einge oline ii. 
Zwischenschicht ausbilden. W enn in der Niilie der Membran aueh fiir das im 
Gel gel. Salz ein Konz.-GefiiLle sieli ausbildet, wird eine fl. Zwischenschicht die 
Einge yoneinander trenneu, (Kolloid-Ztselir. 35. 245—47. 1924. Charlottcnburg, 
Techn. Hocliseli.) T h ie s s e n .

E d u ard  S ch u b ert, Beiłrage zur rhythmischen Krystallisation aus Schmelz- 
fliissen. Beim Krystallisieren h. gesatt. Lsgg. von Sulfanilsaure in kouz. H2S04 
erfolgte rliythm. Krystallisation in konzentr. Eingen, selteuer in Spiralen. Aucli 
beim Erstarren der Scbmelzen von p-Tolunitril, Salol u. Methylsalicylsaure wurde 
rhythm. Rrystallisieren beobaelitet, das in konzentr., radial unterteilten Eingen e r
folgte. (Kolloid-Ztselir. 35. 219—20. 1924. Leipzig.) T h ie s s e n .

E. H a tsch e k  und E . H . H um phry , iiber physikalische Unlerschiede zwisehen 
Agar-Solen und -Gelen. Agarsole siud in durehfallendem u. auffallendem Li cli te 
bei einem Prozentgelialt von 3% u- melir klar, die gleieb konzentrierten Sole dagegen 
nur im durchfallenden u. triib im auffallenden Licbt. In zerstreutem Licht ersclieinen 
die Sole dunkeler ais die Sole bei durehfallendem Licht u. gleicher Konz. Die 
Opalescenz verringert sich nicht, wenn die Gele mehrere Tagc auf einer Temp. 
von 62°, zwisehen dem Sclimelz- u. Erstarruugspunkt gelialten werden. — Die 
Leitfaliigkeit ist in elektrolytlialtigen Gelen fiir Gleicli- u. Weehselstrom groBer, 
ais in den entspreclienden Solen; der Unterschied wSchst mit steigendem Agar- 
gehalt. — Die Leitfaliigkeit der Sole u. Gele ist liier fiir Weehselstrom groBer ais 
fur Gleichstrom; der Unterschied ist unbedeutend groBer, ais der bei wss. Elektro- 
lytlsgg. ohue Agar. Es wird ein neuer fiir die vorliegeuden Zweckc sich prakt. 
erweisender Uberfulirunggapp. besehrieben. (Trans. Faraday Soc. 20. 18—22. 
London,) v. IIa h n .

E. 0. H erzog  und E . Gaebel, U ber die Reifung der Viseose. Messungen der 
Yiscositfit ergaben, daB sich in der Yiscose bei der Eeifung eine gallertartige 
Struktur ausbildet. Die Festigkeit dieser Struktur u. die Gescliwindigkeit ilirer 
Entstehung bzw. der Neubildung des zerstorten Gelgeriistes wiichst mit zunehmendem 
Alter der Viscose. — Mikro-DifFusionsverss. ergaben, daB durch die Eeifung der 
Viscose die Diffusion stark beliindert wird. Der Yergleich der Leitfaliigkeit der 
Viscose u. ihres Dialysats zeigt, daB bei der Eeifung eine Dehydratation des 
Kolloides eintritt. Yerss. von E . 0. H erzog  und K. H eg e l lebren, daB mit der 
Reifung der Viseose geringfiigige Veriinderungen in der Bindung des S einzutreten 
ścheinen. (Kolloid-Ztselir. 35. 193—98. 1924.) T h ie s s e n .

E. 0. H erzog  und H . Selle, Verhalten der Viseose bei Deformation. Films 
aus denaturierter Cellulosc werden in verschiedenen Salzlsgg. ąuellen lassen. Das 
Quellungsmittel wird dann ausgewasclicn. Diese Vorbehandlung setzt die Delin- 
barkeit der Filme unter gleichzeitiger Erhohung der ReiBfestigkeit herab. Die 
Verfestigung betriigt bis z u 60°/o. Die verfestigten Filme besitzen eine goringere 
Quellbarkeit ais die ursprunglichen. Entsprecliende Verss. an Nitroeellulose, die
H. B randenburger ausfiihrte, ergeben im allgemcinen dasselbe Bild, wie bei 
denaturierter Cellulose. (Kolloid-Ztselir. 35. 199—201. 1924. Berlin-Dalilem, Kaiser 
WiLHELii-Institut.) T h ie s s e n .

B. C. H e n ry  und V. A. M orris, Der E in  fiu (i des Anions a u f die Flochmg von 
dnem negatiuen kolloiden Sol. In einem Dubose-Colorimeter wurde die Koagulation 
von Goldsolen, die uach der Zsigmondyschen Keimmcthode liergestellt und gegeu 
Leitfahigkeitsw. dialysiert waren, mittels Na-Salzen beobachtet. Die beobachtete 
Reihenfolge der Anionen stimmt weder mit der Hofmeistersclicn Eeibe iiberein, 
nocli mit den Eeihen, die F r e iin d l ic u  u . a. fur die Anionen bei der Flockung 
positiver Sole gefuuden haben. Mit der von F r eu n d lic h  u . S ciiuciit  gefundenen
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Reihenfolge der Flockungswerte fiir Arsentrisulfid u. der Barcropsclieu Reihe fur 
die stabilisierende K raft der Anionen stimmen die Ergebnisse Uberein. Die starker 
flockende Wrkg. der mehrwertigen lonen, gegenuber den einwertigen tritt deutlich 
lieryor. (Trans. Faraday Soc. 2 0 .  30—36. Manchester, Univ.) v. IIaiin .

R. L. H ow ard  und T o ra ld  S o llm ann , Die durch das spezifische Gewicht 
korrigierte Oberflaclmispannung einiger wafiriger Losungen gegen Ol. Vff. bestimmen 
mittels einer Pipette nach D onnan  (Ztschr. f. pliysik. Ch. 31. 42. [1899]) die Ober- 
flachenspannung von w. Lsgg. gegen 01, indem sie die Tropfenzahl eines gegebenen 
Ólyolumens in W., das andere Mai in der Lsg. messen u. die relatiy gegen W. 
gemessene Oberfliichenspannung noch fiir die D. des Ols u. der Lsg. korrigieren. 
Es ist dann die Oberflachenspannung der Lsg. gegen das 01 (Oberflachenspannung

rj}
von W . gegen 01 == 1) cr =  X  • , — f r —  > wenn T w  u. TL dic Anzahl

1 l  D,W. — ^-01 
der Tropfen des Ólvol. in W . u. der Lsg. sind u. D.Lsg, D.q, u. D .w die D. von 
Wasser, 01 u. der Lsg. bedeutet. Die Salze der Hofmeisterreihe in einer Konz. 
von ilf/8  zeigen nur sehr geringe Erhohung (bis 2%) von a  gegen Petroleum, u. 
Oliyenol. Von organ. Verbb. zeigt Zucker u. Ilarnstoff fast keinen Einflufi, Glycerin, 
Chloralliydrat u. A. in Konzz. von 0,5—4,5 M  gegen Petroleum ein Abnehmeu 
yon a, das bei A. arn kleinsten ist. Emulgierende Substanzen, wie Seife, Tarnin, 
Saponin, erniedrigen G sehr stark. (Journ. Physical Ghem. 2 8 . 1291—96. Western 
Resory Univ.) B ecker .

B. Anorganiscłie Cliemie.
W . K lem m , Fortschritłe der anorganisclien Chemie seit 1921. (Ztschr. f. angcw. 

Ch. 38. 1—4. 26—30. Hannover.) Jung.
A. N orm an  Shaw , Eine Bemerkung uber die Bildung von schwerem Eis in 

einen Kryophoren. Die erste Beobąehtung yon Eis, welches schwerer ist ais 
W . u. langsam auf den Boden des GefaBes siukt, wurde von Cox (vgl. Proc. 
Trans. Roy. Soc. Canada 1 0 . Sekt. III. 3 [1904]) bei Vorlesungsverss. mit 
Wollastonschen Kryophoren gemacht. Seitdem ist dieses Phanomen zum ersten 
u. einzigen Mai wieder vom Vf. beobachtet worden u. die Erscheinung wird genau 
beschrieben. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. I I I .  187—89. 1924. 
Mc G i l l  Uniy.) J o se p h y .

E dm und  B rydges R u d h a ll P rid e au x  und G erald  G reen, Das Molekular- 
gewicht von Selendioxyd in Athylalkolwl. Vff. bestimmen das Mol.-Gew. des SeO., 
aus der Siedepunktserhohuug in reinem A. Bis zu einer Konz. yon 55 g SeOs in 
100 g A. ergibt sich das Mol.-Gew. zu 122,6. Korrigiert man es fiir den Dampf- 
druck des Se02, dann erniedrigt es sich auf 117,5. Es muB unerortert bleiben, wie 
weit sich bei liingerem Kochen in A. Sc0  • OIL■ O ■ C»llrj bildet, welches das Mol.- 
Gew. zu hocli erscheinen laBt. (Journ. Physical Chem. 2 8 . 1273—78. 1924. 
Nottingham.) BECKER.

A lfons K lem enc und R u d o lf  S ch ó lle r , Zur Kennlnis da- Salpetersaure. 
I. Das Yerhalten der Salpetersaure ais Nitrierungsmittel. (Vgl. K le m e n c  u. Ekl, 
Monatshefte f. Chemie 39 . 641; C. 1919. I. 827.) Zur A ufklarung der kinet. V or- 
g&nge bei einer Nitrierung wurde der Ablauf der Rk. gemessen einerseits in A. u. 
W., andererseits in HoS04 ais Losungsm. Salpetrige Sdure zers. sich in ath. Lsg. 
viel langsamer ais in wss. Lsg. u. die Rk. entspricht bei Vermeidung von Osy- 
dation einem monomolekularen Yorgang. Der katalyt. EinfluB auf die Nitrierunga- 
geschwindigkeit ist kleiner ais der des N 02. Der Nitrierungsyorgang wird mit dem 
Osydationssystem KM n04-Manganosalz yerglichen. Durch Messungen d e r  Nitrierungs-
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geschwindigkeiten wurden diese ais proportional einer lioheren Potenz der IINO0- 
Konz. festgestellt. In  dem System IIN 0 2-HN03 kann die Anlagerungsrk. 21IN03 -j- 
X 02 =%= II2N30 8 mit dem Gleiehgcwieht k' —  [H2N30 8]/[HN03]2-[N02] angenommen 
werden, wobei I I2N3Os yon den Vff. ais besondere Sdure mit E  bezeiehnet wird. 
IIN 02 bezw. N 0 2, die fruher ais Katalysatoren der Nitrierung bezeiehnet wurden, 
sind ais ein Bestandteil der J?-S;ture ermittelt. Die J7-Saure reagiert mit dem zu 
nitrierenden StofF naeli der Gleichung: 2 RH -f- H2N30 8 =  2 RN O, -f- N 0 2 -f- 2H 20  
u. die schlieBlich abgeleitete Gleichgewielitagleichung sagt aus, daB die Nitrierungs
geschwindigkeit direkt jroportional sein muB der 5/2-Potenz der H N 03 u. der 
'/2-Potenz der H N 02 u. dem Quadrat der Konz. des organ. Stoffes. N 0 2 muB be- 
deutend stiirker katalysicren ais IIN 0 2. Neben der eigentliehen Nitrierung liiuft 
ein H N 02 liefernder OxydationsprozeB, der immer nur bei Ggw. von E-Siiure vor 
sich gehen kann. Die Nitrierung stellt eine autokatalyt. Rk. dar. Die Oxydations- 
wrkg. der IIN 0 3 wird an dem Beispiel arsenige Sdure gepriift, die auch hier iiber 
die iJ-Saure ais Anlagerungsprod. hinweggeht.

Die Gleichung der Nitrierungsgeschwindigkeit wurde ferner gepriift. an.dem 
p-Oxybenzoesdurcmethylester, o-Oxybcnzoesaurećithylester, m-Chlorphenol in A. u. Phenol 
in W. Die Nitrierung verlauft nielit uber das Nitrosophenol, die Salpetersiiurc 
lagert sich zunachst an die iJ-Saure an. Die [H'] der Bzl.-Deriw . kann noch sehr 
gering sein, um durch Red. der H N 03 meBbare Mengen H N 02 zu liefern; docli ist 
tlie vorherige Red. der IIN 0 3 gar nieht notig, da ja  die Nitrierung nicht uber das 
Nitrosophenol verliiuft. F ur die Nitrierung des Phenols in wss. Lsg., die nur in 
Ggw. von H N 02 vor sich gehen kann, gelten im iibrigen dieselben Gleiehungen 
wie in iith. Lsg. Die Nitrierungsgeschwindigkeit wird durch Mercurinitrat katalyt. 
ebenso beeiufluBt im negativen Sinne wie der Oxydationsvorgang. Diese beideu 
Rkk. der IIN 03 sclieinen demnach gleieher Art zu sein. Die Abliiingigkeit der 
Geschwindigkeit von der Phenolkonz. kann auf einer teilweisen Anlagerung der 
-B-Saure sin Phenol beruhen; dies iindert nichts an dem Verteilungsverhiiltnis der 
HN03 zwischen A. u. W. bei Ggw. von Phenol u. IINOa. DaB im System HNO..,- 
HX02 die E-Siiure tatsiichlich existiert, haben Vff. durch Vergleieh von Ergebnissen 
herzuleiten versucht, die Messungen der Verteilung von H N 02 u. H N 03 zwischen 
A. u. W ., der elektr. Leitfahigkeit einer IIN 0 2 entlialtenden H N 03 u. der Ni- 
trierungsgeschwindigkeit geliefert haben.

In konz. II2S04 verliiuft die Nitrierung ganz auders. Sie erfolgt hier auch 
olme Ggw. von NOa u. ohne die B. der JJ-Siiure. Der Zustand der H N 03 in der 
konz. H2S 04 ist noch nicht geniigend klar. Vielleicht muB eine Spaltung des N»05- 
Mols angenommen werden. Je  naeli den Medien A. u. W . oder H2S04 mussen 
demnach 2 Nitrierungswege, die sehr yoneinander verschieden scheinen, angenommen 
werden. Leieht nitrierbare Stoffe sind solclie, die in Anwesenheit von ^-Saure 
nitriert werden, schwer nitrierbare solehe in Lsg. von konz. H3S 04 oder konz. 
h ^ 0 3. Im ubrigen herrsehen iiber die Gleichgewiehtszustande von N20 5 u. HNOj. 
in konz. H2S 04 noch viele Unklarheiten. (Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 141. 231 
bis 283. 1924. Wien, Univ.) H orst.

R o b ert Schw arz und E rn s t M en n er, Zur Kenntnis der Kieselsauren. H . 
•L vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1477; C. 1924. II. 2130.) Die 1. c. genannten 
Kieselsauren (auch die Granatsdure, H4Si30 8, ist durch Zers. ihres Na-Salzes dar- 
stellbar) wurden zur Entfem ung von uberschussigem adsorbiertem W . zunachst 
wit Aceton, danaeh mit A. behaudelt u. im Vakuum oder mittel3 Durchsaugen von 
Luft (bei Metakieselsaure) von den organ. Losungsmm. befreit. Die Best. de& 
Hydratwassers in den erhaltenen Praparaten fUhrte zu folgenden Ergebnissen: 
1 Metakieśelsaure, H2Si03, geht schon bei 15° in niedrigere Hydratstufen iiber, ihre 
Darst. u. Reinigung muB daher bei 0° durchgefiihrt werden. Die Entwiisserung
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der Saure mit Aceton bei 15 u. 56° (20 Stdn. u. 1 Stde.) fiihrt zu G-ranatsaure; 
unter yeriinderter Einwirkungsdauer des Aeetous (vgl. Tabelle im Original) werden 
Zwischenwerte fiir das Hydratwasser erhalten, die auf Vorliegen der Verbb. 
12Si02 -f- 10H 2O u. 12SiO„ -f- 911^0 deuten. V£f. schlieBen hieraus, daB I  
eyentuell die Zus. (HsS i03)12 liat u. beim Entwassern alle mogliclien, mehr oder 
minder bestiindigen niedrigereu Hydratstufen durcliiiiuft. I I .  Granatsaure, 
H 4Si30 8( =  12Si02 -{- 811,0?), Darst, u. Entwasserung bei 15°, bei liingerer Einw. 
von Aceton werden zu niedrige W erte erhalten, die Saure ist also nocli ziemlicli 
labil; bei 0° entwiissertes Prod. gibt richtige W erte. — I I I .  Dikieselsaure, 
H2Si20 6( =  12Si02 -j- 6H.,OV), bestandig, wird bei 120-std. Einw. von Aceton u. 
2-std. Verbleiben im Hochvakuum nicht verandert. IV. Trikieselsaure, H2Si30 7 
( =  12Si02 -|- 4 !I20?); das hartuackig anhaftende Adsorptionswasser liiBt sieli 
durcli sd. Aceton beseitigen, jedoch bleiben Spuren von Aceton adsorbiert. — Ent
wasserung der mit W. durchtrankten Siiure I I  iiber konz. u. 68%ig. H2SO, bei 
24° fiihrte unter bestandiger Abgabe von W . zu I I I .  Bei 16° iiber 50°/oig- H»S0., 
zeigte ein Haltepunkt der Entwiisserungskurve die Bestandigkeit von I I  an; bei 
nachfolgender Entwasserung iiber P20 5 entstand I I I .  Die Tatsache, daB in diesein 
letzteren Falle nicht IY  entstand, deutet daraufhin , daB I I  eventuell die Zus. 
HzSięOw liat, woraus sieli I I I  bildet nach: II3Si00 10— 1H20  — H0Si„O15( =  [ILSi-jO,,!).
— Der Beweis fur die Existenz von I  konnte jetzt aucli dureh Feststellung der 
Entwasserungskurve iiber 50%ig- H2S04 bei 0° erbraclit werden; die Kurve (Abb. 
im Original) yerliiuft 12 Stdn. lang (mit einem Fehler von 1% iiber dem theoret. 
W ert) horizontal; eine bei 15° mit derselben H2S04 aufgenomniene Kurve zeigt, 
daB I  bereits in 12Si02 -f- 10H„0 Ubergegangen ist. — W enn die beiden vorher 
genannten Hydrate 12Si02 +  10H20  u. 12SiÓ„ +  9 II,O sich ais wirklich existenz- 
fahig erweisen, kann man ais Schema, dem alle Hydrate sich einfiigen, folgendes 
aufstellen: 12Si02 -j- 24H „0, Orthosiiure (noch unbekannt); 12Si02 +  12H,0, 
Metasiiure; 12 S i02 -f- 10H 20 ,  Dekahydrat; 12 SiOj -f- 9H«0, Nonahydrat; 
12SiOs +  8H 20 , G ranatsaure; 12Si02 -f- 6H20 , Dikieselsaure u. 12Si02 -j- 4H ,0, 
Trikieselsaure. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 73—77. Freiburg i. B., Univ.) H ab.

H e rb e r t S e c k ,  Das Verm ttem  von Natrium sulfurosum. Krystallisiertes Na- 
Sulfit, NsijSOa • 7 II„ 0 , verliert zuniichst durcli Verwittern nahezu sein gesamtes 
Krystallwasser. Das dadureh bedingte Ansteigen des S 02-Gelialtes bleibt aber 
nicht bestehen, es entsteht Sulfat durcli Oxydation. (Pharm. Zentralhalle 66. 3—4. 
Leipzig, D ietz  & R ic h t e r , Gebr. L o d d e  A.-G., Lab.) D ietze .

H . F re u n d lic h  und W . M alchow , Zur Kenntnis da- Eisencarbonyle. (Vgl- 
F r e u n d l ic h  u . Cuy, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2264; C. 1924. I. 148.) FUr das 
Tetracarbonyl wurde die Bruttoformel Fe(CO)i erneut bestiitigt, doch scheiterten 
alle Verss. einer Mol.-Gew.-Best. Ais brauelibares Yerf., um einfach u. quantitativ 
zu der zu untersuchenden Verb. zu gelangen, wird empfohlen, die alkoh. Lsg. von 
Na-Alkoholat auf eine alkoh. Lsg. von Pentacarbcmyl einwirken zu lassen. Man 
kommt so zunachst zu einer roten in W. 1. Verb., die wahrscheinlicli auf 1 Fe 
5 CO u. 2 Moll. H20  enthalt. Zum Tetracarbonyl kommt man von der roten Lsg. 
aus nach vorsichtigem Neutralisieren mit (NH,)2S 04 dureh Ausiithern u. Behandlung 
der iither. Lsg. mit wasserfreiem CuS04, oder aber man yerdampft die ath. Lsg- 
zur Trockne u. beliandelt sie mit HCl. — Die Isolierung der in der ath. Lsg. zu
nachst gewonnenen roten Verb. bereitet wegen ihrer Zersetzlichkeit Schwierigkeiten. 
Beim Zerfall bildet sich teilweise Fe(CO)4, in der Hauptsache Fe20 3. Im eyakuierten 
Exsiceator trocken bei Naclit stehengelassen, wird sie bis zum nachsten Tag 
groBtenteils in F e j0 2 zers., was ebenfalls unter gleichen Bedingungen mit Fe(C0)5 
in geringen Mengen im Exsiccator beobachtet wird. Dalier nehmen Vff. an, daB 
in der roten Verb. der urspriingliclie Komplex des Pentaearbonyls noch rorlianden
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ist u. bei der Ek. des Alkoholats mit Fc(CO)6, dem Versetzen mit W., dem Neutrali- 
sieren u. Ausiithern kcin CO verloren gegangen ist. Der Fe-Gehalt war etwa 
24,4°/0. C, H u. O konnten wegen der leiehten Zers. durch 0 2 yorlaufig nicht ana- 
lysiert werden. Es sind wahrscheinlich nicht OII-Gruppen, sondem 2 Mole W . 
in der roten Verb. enthalten.

Vergeblieh waren zahlreiche Verss., zu besser krystallisierenden Stofien zu ge- 
langen. Das Fe(CO)4 erwies sich ais am widerstandsfiihigsten u. meist ais be- 
standiges Endprod. einer teilweisen Zers. — Aus Nonacarbonyl erhalt man durch 
Alkoholat eine ahnliche rote Verb., die aber nur 29,1% Fe enthalt u. leichter zer- 
fiillt in Tetracarbonyl. Durch alkoh. Kali geht letzteres zwar aueh in eine rote 
Verb. uber, doch verwandelt diese sich leicht wieder zuriick. Nach diesen Verss. 
wollen Vff. in den Eisencarbonylen Stoffe erkennen, wie sie in ithnlicher Weise 
bei Mo (II) u. Ru (II) bekannt sind. Man kennt dort Verbb. der Zus. Mo3Cl8 • C2H5 * 
OH oder [Mo3C17-H 20]H -3H 20 . Auch die Eisencarbonyle repriisentieren Yerbb. 
mit einem Metali in niedriger Oyydationsstufe u. mit negativem Radikal CO, ferner 
mit Neigung-zur Polymerisation u. zur Aufnahme von W. Rutheniumchloriir zeigt 
Eigenschaften, die stark auf die Analogie mit den Carbonylen hinweisen. Be- 
stimmte Formeln wollen Vff. noch nicht aufstellen, yermuten aber im Pentacarbonyl 
die Konst. [Fe(CO).,]CO, da ein CO leicht reagiert u. Fe(CO)4 ais bestiindiger er- 
wiesen scheint. Die rote Verb. mag naeh dieser Auffassung ais [Fe(CO)4 • 2 ILO]CO 
formuliert werden. Die V:ilenzbet!ttigung von CO durfte in vorliegenden Yerbb. 
wohl eine andere sein, ais wir es von der organ. Carbonylgruppe gewohnt sind. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 141. 317— 24. 1924. Berlin-Dahlem, Kaiser W il h e l m - 
Inst. f. physikal. Chemie u. Elektrochemie.) H orst .

A. Benrath. und H. W urzbu rger, U ber neutrale und saure Salze einiger 
Kobaltiake. Aus den Loslichkeitskuryen der neutralen Salze wurde versucht, saure 
Salze zu ermitteln, beim neutralen Hexamminkobalt-(3)-nilrat gelang das jedoclj 
nicht, aber das saure Salz wurde durch Analyse des Bodenkorpers festgestellt, es 
hat die Formel [Co(NH3)0](NO3)3-HNO3. Die Loslichkeit des neutralen Aquo- 
Ventamminkobalt-{3)-nitrats nimmt wie die des Hexamminnitrats mit steigender 
HN03 dauernd ab. Der Umwandlungspunkt in das saure Salz, das ebenfalls 
durch Analyse des Bodenkorpers gefunden wurde, liegt zwischen 34,27 u. 35,63°/0 
HNOs. Das saure Salz hat die Formel [Co(NH3)sOH2](N03)3-H N 03. Das neutrale 
Salz ist dunkelrot, das saure hellrot. Die Loslichkeit von Hexammi>ikobalt-(3)-siilfat, 
[Co(NH3)6]2(Sr>4)3.5H 20 , wurde in verd. H2S04 wechselnder Konz. bestimmt, das 
neutrale Salz ist dunkelgelb. Die Loslichkeit nimmt mit steigender H2S 04-Konz.
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stark zu, man gelangt [zu dem saurcn Salz mit 1 Mol. H2S 04, dessen Lóslichkeit 
zunachst mit steigender H2S04-Konz. bis zu einem Minimum sinkt, dann wieder 
etwas steigt, u. man erhalt [Co(NHs)6]2(S04)3 • 2H 2S 04, dessen Lóslichkeit mit 
steigender HsS04-Konz. nicht mehr wachst. Die Loslichkeitsyerhaltnisse der Aquo- 
pentamminkobalt-(3)-sulfate liegen ahnlich wie bei den Hexamminsulfaten. Es 
wurden das einfach saure Salz [Co(NH3)5OH2].2(S04)3-H2S 04 u. das zweifaeh saure 
Salz [Co(NH3)6OH2]2(S04)3-2H2S 04*4H20  erhalten, ob tatsaehlich ein H ydrat vor- 
liegt, lieB sich nicht genau feststellen. Abgesehen von dem W. ergaben sich 
die umstehenden Formeln ais die zweckmaBigsten. Danach liat der Co-lialtige 
Zentralkomplex die Koordinationszahl 4. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 135. 226 
bis 232. 1924. Bonn, Univ.) J o se ph y .

A. Benrath. und "W. S ch ró d er, Ubcr Cuprocupńcyanidammoniakverbindungen. 
Ais Ausgangsmaterial fiir die meisten Verbb. der Tetracyanoreihe dient das leicht 
darstellbare, griine Triamminkupfer(2)tetracyanodikupfer(l)at, [Cu2(CN)4] [Cu(NHs)s] 
(vgl. T r ea d w ell  u. G ir s e w a l d , Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 39 . 84 [1904] u. 
Malm berg  (Arch. der Pharm. 2 3 6 . 246. [1898]. Die Farbę des Salzes ist nicht 
immer gleich, doch sind alle Erscheinungsformen dieses Salzes ident., die Krystalle 
sind monoklin u. der Farbunterscliied wird durch ungleiche Dicke der Krystalle u. 
den ausgepragten Pleocliroismus mit den Farben blau u. griin yerursacht. Aus der 
Loslichkeitskurye des bereits iibereiustimmend beschriebenen, blauen Tetramminkupfer- 
(2)-tetracyanodikupfer-(l)-ats lieB sich auf ein neues blaues Salz, das Hexammin- 
kupfer-(2}-tetracyanodikupfer-{l)-at schlieBen, welches auch durch Behandlung des 
griinen Salzes im NH3-Strom unter AusscliluB von W . dargestellt wurde. — Kupfer- 
(2)-trićyanoamminodikupfer-(l)-at, [Cu2(CN)3NII3];,Cu, braun, wird durch Verreibeu 
unter W . yon weiBem [Cu2(CN)3NH3]NH4 mit der Uąuiyalenten Menge Cupriacetat 
dargestellt. Durch Behandlung des yioletten Diamminkupfer-(2)-tricyanoammino- 
dikupfer-(l)-ats mit konz. N II3 wird ein neues blaues Salz, das Tctranmiinlcupfer-{2)- 
tricyanoamminodikupfer-(l)-at, [Cu2(CN)3NH3],[Cu(NH3)4], erhalten, das aber an der 
Luft schnell wieder NH3 abgibt u. sich in das yiolette Salz zuriickverwandelt. — 
Bei den Analysen wurde Cu durch die Sehnellelektrolyse bestimmt. Zur Best. des

Cyans wurde die Substanz m itH C l dest. u. der ent-
weichende HCN in verd. NaOH aufgefangen u.
nach L ie b ig  titriert. NH3 wurde durch Dest. mit
yerd. NaOH u. Titration mit H2S 04 in Ggw. tob 

r . ("NTTT i Methylrot bestimmt, da Cu.2(CN)2 nicht merklich
1 * 3 x durch NaOH yerseift wird. — Die Konstitutions-

formel der Salze der Tetracyanoreihe ist nebenst. 
Die Koordinationszahl von Cu<0 ist demnach 3. 
Die Konstitutionsformeln der Tricyanoreihe unter- 
scheiden sich yon denen der Tetracyanoreihe da- 

durch , daB in dem Anion je eine Koordinationsstelle zweier Cu-Atome statt durcli 
CN— durch NH3 besetzt ist. — Von den dargestellten Salzen sind Loslichkeits- 
kuryen aufgenommen u. die Bedingungen, unter denen die Glieder einer Reihe m-
einander iibergehen, ermittelt. An alteren Arbeiten wird Kritik geiibt. (Ztschr.
f. anorg. u. allg. Ch. 135. 205—25. 1924. Bonn, Uniy.) JOSEPHY.

T om im atu  Is ih a ra , Das Gleichgcwichtsdiagramm des Kupfer-Zinn-Systems. Die 
bereits in friiheren Arbeiten (Metal Ind. [Lodon] 2 4 . 253; Journ. Inst. Metals 31. 
315; C. 1924 . H. 300. 1170) angegebenen Resultate werden ausfiihrlich erortert u. 
durch Kuryen u. Schaubilder belegt. (The science reports of the Tóhoku imp- 
uniy. 13. 75—100. 1924.) _ B ecker .

K otaro  H onda  und Y osikadu  Ókubo, Die Messung des thermischen Aus- 
dehnungskoef/izienten fiir Aluminwmlegierungen und Legierungen von Nickel-Eisoi

N—
Cu

C N ^ ^ N C

Ń—
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und Kobalt-ISisen. Vff. bestimmen die Wiirmeausdehnungskoeffizienten von Al, 
wełches mit Cu, Cu -f- Mn, Cu -f- Sn, Cu -f- Zn, Cu Co, Cu -{- Ni -f- Mg, 
Si, Cu -)- Mg, Cu -f- Mn -f- Mg von wechselndem Mengenverhaltnis legiert war, 
zwiscbon 20° u. 400°. Der Ausdehnungskoeffizient schwankt zwischen K  =  2,028 
bis 2,096-10- 4 . Je-jYt-Legierungen zeigen von K  —  1,163 • 10 s bei reinem Fe 
mit steigendem Ni-Gehalt einen leichten Abfall von K  bis 18% Ni, dann ein 
Masimum bei 25% Ni u. bei 35% Ni ein scharf ausgepragtes Minimum mit 
K  =  0,163.10-5 . Dann steigt K  wieder rasch an, um bei 50% Ni den W ert
0,976*10-5  u. bei 100% Ni den W ert 1,276-10 s zu erreichen. .Fe-ćfo-Legierungen 
zeigen nur ein schwaches Minimum bei 50% Co mit K  =  0,867 • 10- 5 , bei 100% Co 
ist K  =  1,225 -10 (The science reports of the Tóhoku imp. univ. 13. 101—7. 
1924.) B ec k er .

D. Organische Chemie.
Lespieau, JBildimg echter Acetylenverbindungen aus gemischten Acełylemnagnesium- 

derwaten. Leitet man durch eine &th. C J IsMgBr-Lsg. Acetylen, bis die untere 
Schicht keine Zunahme mehr zeigt, u. fiigt zu zwei gleiclien Proben pro Atom Mg 
a) 1 Mol. Chloraldehyd u. b) % Mol. Chloraldehyd, so erhiilt man, nachdem die 
Gemische nach mehrtagigem Stehen mit angesiiuertem W . zers. u. mit A. extrahiert 
worden sind, aus dem Jith. Auszuge bei a) ein grofitenteils aus dem Glykol CK.fil- 
CHOII- C ; C- C1IOI1 ■ C II f i l  bestehendes Prod., bei b) ebenfalls dieses Glykol u. 
auBerdem den Alkohol C I I ■ C-CH O II-CIIfil, Kp.12 60°, D .214 1,171, nD*».'«= 1,475, 
mit alkoh. A gN 03 u. (in wss. Lsg.) mit ammoniakal. CuCl Ndd. gebend. Analog 
entsteht bei Ersatz des Chloraldehyds durcli Acroleinchlorid der Alkohol C S  \ C- 
CHOH-CHCl-CIIfil, K p.12 91°, D .-34 1,306, nD23 =  1,500, sowie ein krystallisierendes 
nicht naher untersuchtes Prod. — W irkt Chlormethylather auf eine Lsg., in der 
Dipropargyl 48 Stdn. lang mit mehr ais 2 Mol. C2H5MgBr in Kontakt gewesen ist, 
so bildet sieli der Dimethylather eines Glykols mit C8 u. Verb. CII ■ C(Clf la)s • C i 
C'CH3OC1Is. — Durch Einw von Pentamethylen-MgBr auf 2,3-Propylendibromid 
entsteht Verb. CII3(CH2\ - C B r : GET2. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 1606—7. 
1924.) H a b e r l a n d .

S. L ebedew  und E. E ilo n e n k o , Untersuchungen a u f dem Gebiete der 
Polymerisation. X. Mitt. U ber die Eimoirkung einiger Silicate a u f ungesaltigłe Ver- 
bindungen. (IX. vgl. L ebebew , A n d re je w sk i u. M a tju sc h k in a , Journ. Russ. 
Phys.-Chem. Ges. 54. 223; C. 1923. III. 1014.) Die friiher gemachte Beobachtung, 
daB unter der Einw. von Floridin  (Floridableicherde, zur Entfiirbung von Olprodd. 
benutztes Silicat) ungesatt. Verbb. teilweise polymerisiert werden, teilweise unyer- 
iindert bleiben, bat jetzt zu folgender Feststellung gefiihrt: von den Aihylenverbb. 
werden nur diejenigen polymerisiert, die D eriw . von a. zwei- u. dreifach substi- 
tuiertem Athylen sind (R-R '.C  : CII2 u. R .R '-C  : CHR"); Diathylenderiw., die einen 
•ler eben genannten Komplexe enthalten, lassen: sich ebenfalls polymerisieren 
[z^B. Isopren, CH2 : CH-CH(CH3) : CH2]. Allenderiw. werden (wenigstens in der 
Warnie) nicht polymerisiert, ebensowenig Acetylenverbb. Die polymerisierende Wrkg. 
des Ploridins gleicht etwa der von H2S04 (2 Teile) : W- (1 Teil), Verharzung ist 
jedoch nie beobachtet worden; bei Einw. auf Pyrrol findet mit Floridin keine Poly- 
merisation statt. Die Polymerisationsprodd. lassen sich durch Erwarmen mit 
Horidin bisweilen depolymerisieren. — Das zu den Rkk. benutzte Floridin wird 
am hesten aktiyiert durch 2-std, Erhitzen auf 275—325°; W.-Verlust hierbei 12 bis 
12,3°/0; bei groBerer oder geringerer W-’Abgabe werden unwirksame PfUparate er- 
halten. Die Rkk. werden durchgefiihrt, indem die zu untersuchende, Substanz bei 
0a mit 25—100% ihres Gewichts Floridin yersetzt wird u. im zugeschmokenen Gc-
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faB bei Zimmertemp. stehen bleibt (bisweilen einige Jahre, Tabelle im Original). 
Polymerisation wurde erzielt bei: CE3 (\C E 3\ \  CE, : ClCII,) (C,IQ-, CII, : C{CIQ- 
( W !  CE,-.C{C&E 6)s ; CII, : C(C1I3)-CIL-C(CIIS)3-, CE2 : Q fM $ lC E : CIT2; CII, : 
a f ’7/3) • C(CES) : C Ą ; GIL : C(CĄ) • C S, ■ CU, ■ C(CE3) : CII, ; (C H ^ C : Ćff* Cff3; 
{CEs)t C : CII-C{CEs)3y  (CZT3)j(7 : C U -C E : C{CII3) ,; Neigung zu teilweiser Polymeri
sation trat ein bei: CE, : CIIB r-, CE% : C II-C E ,• C E ,■ C H : CII, ; CE, : 'C II-C II: 
CII, ; C .JI/JE : C II-C JI.; C J I / J I I : CII-COOGJI,; (C E& C : C 1 CE^-, (CE3\C E -  
C • CII\ (CE3)3C-C • Cif; Pyrrjol; nicht polymerisiert wurden: CII, : CII, ; CH"a : Cif* 
C Ą ; C/ / 2 : CE-CE(CE3),: C II,-C II: C E-C ES- (CEa\ C : C(Cffs)2. Die Einw. von 
Floridin laBt sich anwenden zur Unterseheidung u. Absonderimg der a. zwei- u. 
dreifach aubstituierten A thylenderiw . von den ubrigen Substitutionsprodd. des 
Athylens. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 163 — 68. St. Petersburg, Militariirztl. 
Akad.) H a ber la n d .

S arg en t GL P ow ell, Die Darstellung von fi-Chlorpropionsaure. Gute Ausbeuten 
liefert folgendes Verf.: 50 g Trimethylenchlorhydrin werden tropfenweise unter 
standigem Riibreu zu durch W . gekulilten 220 g konz. H N 03 in einem engen 
Kolben gegeben, die Mischung dann 1 Stde. auf dem Dampfbadc erwarmt, mit
3 Voll. W . verd. u. 4 mai mit je 60 ccm A. ausgeschiittelt. Nacli Abdest. des A. 
aus der mit Na2S 04 getrockneten Lsg. u. weiterem Erhitzen, bis nichts melir uber- 
geht, wird weiter im Yakuum dest. Ivp.35 der (3-Clilorpropionsaiire 127°. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 46. 2879. 1924. Seattle [Washington], Univ. of Washington.) Sp.

E. C arrie re  und E. Y ilo n , Mcperimentelle Untersuchung der Einwirkung der 
Sclwoefelsaure a u f das Calciumozalat. 10 ccm einer Na-Oxalatlsg. werden mit gleichem 
Yol. einer gleichkonzentrierten CaCl2-Lsg. gefallt, ins ReaktionsgefaB die auf 10 ccm 
verd. iiquivalente Menge H2S04 zugetan, der Nd. abfiltriert u. im Filtrat die Oxal- 
saure mit KM n04 bestimmt. Mit steigender Konz. der Reaktionsteilnelimer nimmt 
die relatiye Menge der im F iltrat gefundenen Oxalsaure ab (von 18% bei 0,025-n. 
auf 8% bei 0,5-n. Lsgg.). Bei gleichbleibender Konz. der Oxalsiiure- u. der CaCl2- 
Lsg. nimmt die 1I2C20 4 im Filtrat geradlinig zu, wenn die Konz. der ILSO^ zunimmt. 
SchlieBlicli wurde der TemperatureinfluB studiert (alle Konzz. untereinander gleich). 
Die regenerierte Oxalsiiuremenge steigt im allgemeinen mit der Temp. (15—50°), 
nur zwisehen 30 u. 40° macht der Anstieg einem schwachen Abfall Platz, der 
wahrscheinlich mit dem Loslichkeitsminimum des Caleiumsulfats zusammenhiingt. 
(C. r. d. 1’Aead. des sciences 179. 1402— 4. 1924.) B ikerm aN.

K a rl F re u d e n b e rg  und Otto H u b e r , Die Verwandlung der d-Milchsaure in
l-Alanin. (5. Mitteilung iiber ste>-ische Reihen.) (4. vgl. F r e u d e n b e r g  u. Rhino , 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1547; C. 1924. II. 2027.) Der 1. c. beschriebeno 
Toluol-p-sulfonsaureeiter des Milchaaureathylesters liefert mit alkoh. NH3 bei 20° 
neben Toluolsulfomilchsaureamid u. toluolsulfonsaurem NH4 aueh reichliche Mengen 
von toluolsulfonsaurem Alaninamid. Bei den opt.-akt. Fonnen findet hierbei Walden- 
sche Umkehrung statt, aus d(—)-Milchsaure entsteht teilweise racemisiertes natur-
liches l(-\-)-Alanin, das mit N20 3 ohne Umkehrung Z(-j-) - M i Iclisaure (Fleischmilch-
sśiure) liefert. Dieser neue Ubergang kann zur Erklarung der B. von Aminosituren 
in der Pflanze herangezogen werden. Nach dem gleichen Verf. gelingt auch die 
Synthese von Aminozuckern. — Aus der friiher. (ygl. F r e d d e n b e r g  u . Beauns, 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 1340; C. 1922. III. 245. W ohl  u. Schellenberg ,
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 1404; C. 1922. III. 343) gegebenen Aufkliirung der
Konfiguration der Milchsiiure ergibt sich , daB bei dem naturlichen tjbergang der 
Glueose in l(-j-)-Milehsaure der ais Zwisehenprod. angenommene Glyceńnaldehyi 
der d-Reihe zugehoren u. bei der Disproportionierung zu Milchsaure auch dereń 
d-Form geben muBte, wenn bei dem Zerfall das a. C-Atom 2 u. 5 der Glueose un- 
beriłhrt bliebe. DaB tatsSchlich l(-f-)-Milchsaure entsteht, ist nur so zu erklaren,
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daB das Atom 2 u. 5 eine inakt. Oxostufe durchlaufen muB, die dann in eine a. 
Gruppe, nunmelir mit umgekehrter Konfiguration, ver\vandelt w ird, ein neuer Be- 
weis dafiir, daB ais Vorstufe fiir die Milchsśiure eine Oxoverb. von Art des Methyl- 
glyoxals oder des a,a'-Dioxyacetons anzunehmen ist. — Tohiolsulfomiłchsaurcathyl- 
ester, Kp.2 158—160°; Drehung jetzt etwas lioher gefunden, czM815 =  -(-53,5°, 
« 54o15 =  +60,7° (100 mm-Rohr). — Toluolsulfonsaures Alanin, CI0H10O4NjS, d,l-Salz, 
P. 213—214°- Salz aus reinem Amid des l(Ą-)-Alanins, F. 162°, [«]57S17 =  —f-5,ll°, 
leichter 1. ais das vorige. (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 58 . 148—50. Karlsruhe, Techn. 
Hochsch.) Spieg k l .

A. E la n ch e tie re , Konstitution der Asparagin- und GlutaminsćiureanhydAde. Ihre 
biologische Bedeutung. Bzgl. der Konst. der beiden genannten Anhydride vgl. 
Ra ven n a , Gazz. ehim. ital. 51. II. 281; C. 1922 . I. 1015 u, B l a n c u e t iĆr e , S. 220. 
Die 1. c. angegebene tricycl. Konst. der Anhydride u. die aus ihnen durch Hydro- 
lyse zu erhaltenden Spaltprodd. lassen sieli zur Erklarung der B. gewisser Stofl'- 
wechselprodd. gut heranziehen. Eine Histidylasparaginsdure (I) wird ein Dikeło-
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piperazin (II) liefern, das, je  nach- 
dem der Angriff bei der Hydrolyse 
crfolgt, entweder in das n. Peptid 
(III) oder das co-Peptid (IV) zer- 
fallt; das der NHj-Gruppe benach- 

Y II COOH bartę COOH in IV  wird durch 
Carboxylase unter Abspaltung von 

C02 leiclit in Carnosin (V) ubergefuhrt werden. Unter der Annahme der Riehtig- 
keit der letzteren Vermutung ergibt sieli, daB Glutathim  (vgl. Qu a st e l , Stew art  
u. T u n n ic l if f e , Biochemical Journ. 17. 586; C. 1924 . I. 296) der Formel VI ent- 
sprechen muB, da ein V II entsprechendes Prod. Shnlieh wie IV  durch Carbosylase
leiclit in /-Aminobutyryleystein Ubergefuhrt werden muBte. — Ein Cyclopeptid ist
wahrscheinlich auch das Pród. gewesen, das A bd e r h a l d e n  u. K autsch  (Ztschr. 
f. physiol. Ch. 78 . 115 [1912]) durch fermentative Spaltnng des Caseins erhielten, 
das weder eine Pyrrolidoncarbonsaure, noch ein Peptid war, u. bei der Hydrolyse 
mit HC1 GlutaminsSure lieferte. (Buli. Soc. Chim. Biol. 6. 854—60. 1924.) H a.

W ilh elm  W e ltz ien  und K eizo N ak a m u ra , Die Beetimmung des lieduklions- 
vermogens von Cełłuloseprdparaten. IX . Mitt. uber Cellulose yon K u rt Hess und 
Mitarbeitern. (VIII. vgl. H e s s ,  W e l t z i e n  u. M essm er , L ie b ig s  Ann. 435 . 1; 
3. 1924. I. 751.) Die neue Methode der Cu-Zahl-Best. laBt sich bisher nur auf 
<dkalilosl. Cellulosepraparate anwenden; das Arbeiten nach ihr bietet insofernYor- 
J6ile, ais durch Uberfiihnmg der in Alkali 1. Cellulose in die unl. Cu-Verb. (vgL 

■ 1924. I. 7 5 4 ) 03 moglich ist, die Cellulose dem sek. EinfluB der w. NaOH zu 
entziehen, u. den unbekannten EinfluB des Verteilungszustandes der Substanz aus-
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zuschalten bezw. herabzusetzen, wodurch sich die neue Arbeitsweise yorteilhaft 
von der von Schw albe  (Chemie der Cellulose S. 625 [Berlin 1911]) angegebcnen 
unterscheidet. H e rs t .  d e r  C u -L sg .: 124,12 g Seignettesalz in wenig w. W. 
•werden versetzt mit 24,97 g CuS04 in ca. 130 ccm W ., 125 ccm 12-n. NaOH zu- 
gegeben u. im MeBkolben auf 500 ccm aufgefiillt. — In einem 500 ccm Rundkolben 
(Abb. des App. vgl. Original), durch dessen Hals ein Rtthrwerk, Thermometer u. 
eine Kuhlyorr. eingesetzt werden konnen, werdeń 0,4 g Substanz moglichst schnell 
unter Schutteln in 3-n. NaOH (unter Vermeidung von Erwiirmen) gel. In einem 
50 ccm MeBkolbclien werden nach der folgenden Tabelle die Reagenzien gemischt, 
•u. um die gewiinschte Alkalikonz. in der Gesamtlsg. zu erhalten mit W. bis zur 
.MaJke aufgefiillt.

Vorratslsg.
Alkalikonz. in der Gesamtlsg.

2-n. | 4-n. 6-n. 8-n. 10-n.

3-n. N a O H ...............................
Cu-Lsg..........................................
12-n. N aO H ...............................
13,5-n. N a O H ..........................
Siedetcmp. — y .....................

10 ccm 
10 „
5 „

104°

10 ccm 
10 „ 
15 „

108°

10 ccm 
10 „
25 „

112°

10 ccm 
10 „ 
35 „

116°

10 ccm 
10 „

40 „ 
1200

Diese Lsg. wird zur alkal. Kohlenhydratlsg. im Reaktionskolben gegeben, 
worauf die Cu-Alkaliverb. sich rasch abscheidet. Nach 1/4-std. Riihren bei ge- 
wohnlieher Temp. wird in ein 150° warmes Glyeerinbad gesetzt u. 5 Min. bei der 
fiir die verschiedenen Konzz. oben angegebcnen Siedetcmp. gehalten. Nach 
schnellem Abkuhlen wird der Kolbeninlialt zentrifugiert; durch Zugabe von W. 
werden Kohlenhydrat u. Cuprisalz gel.; es wird mit 10 ccm alkal. Seignettesalzlsg. 
u. schlieBlich mit W . gewaschen (unter Zentrifugieren), das red. Cu in HNOa gel. 
u. elektrolyt. bestimmt. — Aus den Tabellen des Originals ergibt sich , daB die 
Menge des abgeschiedenen Cu stark mit der Temp. wechselt; 5 Min. Kochdauer 
sind zur yollstaudigen Abscheidung von Cu ausreichend; die red. Cu-Menge sinkt 
mit steigender Alkalikonz., ebenso, wenn auch weniger ausgepriigt, wirkt die Ver- 
anderung der Cu-Konz. Die Verss. der VfF. deuten daraufhin, daB die Reduktions- 
vorgange zum groBten Teil nieht in der Lsg., sondern an der Oberflaehe des Nd. 
verlaufen, W ird das einmal red. Materiał durch Behandeln mit Seignettesalzlsg. 
wieder regeneriert u. die Best. der Cu-Zahl wiederholt, so ergibt sich, daB kein Cu 
mehr red. wird, woraus zu schlieBen ist, daB in dem untersuchten Materiał von 
vornherein reduzierende Gruppen yorhanden waren, u. daB beim Arbeiten nach 
oben genannter Methode ein AngrifF der Substanz nicht stattgefunden hat. Es er
gibt sich hieraus ferner, daB die reduzierenden Bestandteile starker 1. Kupferalkali- 
verbb. bilden, ais die nicht reduzierenden Bestandteile. Im Gegensatz zu der neuen 
Methode der B est der Cu-Zahl ergibt die Best. diesfcs W ertes nach der Methode 
von S ciiw albe  bei jeder W iederholung wechselnde Cu-Zahlen, die erst nach 
ofterem W iederholen des Verf. auf 0 sinken; in diesem Falle wird die Substanz 
unter Freilegung reduzierender Gruppen veriindert. (L iebig s  Ann. 4 4 0 . 290 hi» 
304. 1924. Dalilem, Kais. WiLH.-Inst. f. Cli.) HaberlaKD.

T. S. P a tte rso n , A ndrew  Mc M ilian  und R obertiS om erv ille , Isolierung der 
isomeren Xylole aus Holmjlol. (Ygl. Clarke  u . T a y l o r , Journ. Americ. Chem- 
Soc. 4 5 . 831; C. 1923 . HL 31.) Koksofenxylol (Kp. 137—141°) wurde mit ge- 
wohnlicher koriz. H2S 04 (1,84) 3/i Stdn. geschuttelt. Aus dem Ruckstand wur c 
mit starker konz. H2S 04 p-Xylol abgeschieden. Die sulfosaure FI. wurde beim 
Abkuhlen auf 10° fest u. konnte filtriert werden. Bei 130° Ólbadtemp. wurde lann 
iiberhitzter W.-Dampf durch die rohe Sulfonsauremasse getrieben, der auf 1 C1
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Dampf 4 Tcile m-Xylol mitnahm; es wurden 74,9°/0 m-Xylol von der H ,S04 aus dem 
Rohxylol absorbiert. Die so erhaltene Sulfonsiiure entspracli einem Gemiseh von 
o- u. w-Xylolsulfonsiiure. Nach Umkrystallisieren aus Chlf. wurde eine bei 61—62° 
schm. m-Xylol-4-sulfonsaure erhalten (Sulfonamid F. 136—137°. Der F. (fl. Luft u. 
Pcntanthermometer) yon rohem Koksofenxylol wurde gemes8en zu —70°, reines 
m-Xylol (Merck) — 47°, nicht umkrystallisiertcs m-Xylol (iiber die Sulfonsiiure) 
—45,5°, letzteres 3-mal aus Chlf. F. —40,5°, der dureh Anwendung der gebriiuch- 
lichcn Korrektionen einen dem reinen synthet. «i-Xylol entsprechenden W ert yon 
—53° ergibt. — Zum Yergleich mit den isolierten m -Verbb. wurde o-Xylol-4-sulfon- 
siiure synthet. dargestellt, sehr hygroskop. F. 63—64° (aus Chlf.). Sulfonamid 
F. 143—144°. Das Ca-Salz dieser Saure ist zum Unterschied von dem entsprechenden 
m-Salz 1. in h. W., aber viel wl. in k. W . Diese Losliclikeitseigenschaften haben 
Yff. zur Trennung des o-Xylols von m-Xylol benutzen konnen. Die Ausbeute an 
o-Xylol betrug in bczug auf das rohe Ausgangsmaterial 4,7%. A udi zur Priifung 
derReinheit von o-Xylol kann der Nachweis des in W. wl. Ca-Salzes der m-Xylol-
4-sulfonsiiure dienen. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2488—90. 1924. Glasgow, 
Uniy.) H orst .

R. C. G oodw in und J . R . B ailey , 2-Phenylsemicarbazid. Das nacli A r no ld  
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 3 0 . 1016; C. 9 7 . 1 .1202) bei Kochen yon Aceton-2-phenylsemi- 
carbazon, C0H5N(CONH2).N  : C(CH3)2, mit W . entstehende Prod. liat sich ais 1-Phenyl- 
semicarbazid, C01I3NH • NH • CONH2, erwiesen. Dagegen erhalt man das 2-Phenyl
semicarbazid aus der ersten Verb. leicht, wenn man die Spaltung in Ggw. yon
1 Mol. HC1 yornimmt, wiihrend in Ggw. von Alkali Acetonphenylhydrazon entsteht. —
Die Darst. des Aceton-2-plienylsemicarbazons aus Acetonphenylhydrazon erfolgt besser 
ais nach A r no ld  aus dem freien Ilydrazon in Eg. -j- '/3 W. mit Cyanat; man kann 
dabei das Cyanat yerwenden, wie es durcli Schmelzen von NaCN mit PbO oder 
dureh Erhitzen yon K2Cr20 7 mit K4Fe(CN)s erhalten wird. — Eine bequeme Methode 
zur Darst. von Bcnzal-2-phenylseynicarbazon bietet die Einw. yon C0II5-CHO auf die 
Lsg. des Aceton-2-phenylsemicarbazons in 1 Aqu. yerd. HC1. — Cyclohexanon-2-phenyl- 
semicarbazon, C13H 17ON3, aus Cyclohexanon, dem Semicarbazid u. geschm. NaC2H30 4 
in A., Nadeln (aus yerd. A.), F. 177°. — Auf Glueose wirkt 2-Phenylsemicarbazid 
unter den fiir Darst. des Plienylglueosazons ubliclien Bedingungen unter B. dieser 
Verb. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 2827—32. 1924. Austin [Texas], Uniy. of 
Texas.) S pie g e l .

G. G ilta, Die Krysłallform ńniger organischcr Arsendmvałe. II. (I. vgl. Buli. 
Soc. Cliim. Belgiąue 32 . 19; C. 1923 . III. 1154.) Abb. u. genaue Bcschreibung der 
Krystalle einiger Salze der p-Aminophenylaraimdwe. K-Salz, NIL,• • A s03HK,
orthorhomb., a : b : c =  0,778011 :1  : 0,758124. — Li-Salz, NHS-CSH4 • As03HLi,
monoklin, a : b : c =  0,944731 : 1 : 0,830419, B =  91°16'. — N E ^Salz, NH2-C„H4-
As03H(NH4), 2H aO, orthorhomb., a : b : c =  1,037944 : 1 : 0,657969. (Buli. Soc.
Chim. Belgiąue 33 . 532—38. 1924. Brussel, Uniy.) Spie g e l .

E, E ctors, Beiłrag zum Studium der Reaktion der Organomagnesiumverbindungm 
auf die Nitrile. Das Benzonitril. (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 33. 521—24. 1924. 
Louyain, Uniy. — C. 19 2 4 . II. 2463.) Spie g e l .

H enry  G ilm anund H a ro ld  H. P a rk e r , Die Reaktion zwisclien Organomagneńum- 
haliden und Kupfcrchlorid. Die Rk. wurde bei Komplesen RSMgX, ROMgX, 
R>NMgX u. RCH : CHMgX untersuclit. Eine Kupplungsrk. im Sinne der Gleichung
2 CeHsMgBr -{- 2CuCL, =  C6Hj • Cal l 5 +  Cu2Cl2 +  2MgBrCl oder eine Oxydations- 
Red.-Rk. erfolgt bei allen untersuehten Typen aufler denen, wo das Mg an O ge- 
bunden ist, aber nur bei den Verbb. RSMgX werden gute Ausbeuten erreicht. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 2823—27. 1924. Ames [Iowa], Iowa State Coli.) Sp.
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F r . H ein , F . P etzchner, K  W ą g ie r  und E r. A. Segitz, Uber das salzartige 
Verhalten der Alkalialkylc in Metcillalhjlen ais Losungsmitteln. W ie F r. IIe in  (vgl. 
Ztschr. f. Elcktrochcm. 28 . 469; C. 1923 . I. 579) schon am Beispiel des Natrium- 
atliyls zeigen konnte, leiten aucli andere Alkalialkyle wie LiC.JIa, KOJI;,, L iC Ils, 
LiCiITs u. L iC IL C JI, in Z n tą ir ^ -L sg g . den elektr. Strom u. konnen wohl wie 
die entsprechenden Alkaliliydride ais salzartig konstituiert angeselien werden. 
LiC._,H5, das fiir sich allein geschmolzen (95°) gar kein Leitvermogen zeigt, wcist 
dagegen in der Zn(C2H6)2-Lsg. ein erhebliches Leitvermogen auf. Je  groBer der 
elektropositiye Charakter des Alkalimetalls, desto groBer die molare Leitfiihigkeit, 
desto hoher der F. u. gleichzeitig damit Abnalime der Mischbarkeit mit dem 
Losungsm. WUlirend sonst bei Elektrolyten mit zunehmender Verd. die molare 
Leitfiihigkeit ansteigt, wurde liier der gegenteilige Effekt beobachtet Demnach ist 
nicht Solvatation allein, sondern wohl aucli hiermit verknupfte Assoziation zu 
Autokomplexen fiir die Ionenbildung verantwortlich zu maclien. KC2H5 hatte ent- 
spreclieud dem hiiheren F. eine groBere molare Leitfiihigkeit der Schmelze 
KC2H,j-Zn(C2H 6)2 ais die Lsg. von NaC.2IIy  Bei starker Verd. wesentlicher Abfall 
des Leitvermogens. Da K elektropositiver ist, so ist aueh der Salzcharakter der 
Alkylverb. ausgepriigter. — LiCII3 erwies sich im Gegensatz zu den bescliriebeuen 
Athylyerbb. ais mit ZntC jH ^ vollkommen misclibar. Es leitet etwas besser ais 
LiC2H5, zeigt im ubrigen aber beim Yerd. analoge B. von assoziierten Solvat- 
komplexen mit abfallender LeitfiihigkeitsgroBc. — Auch LiC0H3 ist yollkommen 
mischbar, aber trotz der negativen Phenylgruppe leitet es bedeutend weniger, was 
Vff. mit der schon im konz. Zustand eintretenden Solvatation in Verb. bringen. 
Auch beim Verd. trat bei LiC6Hs keine 2-Schichtenbildung ein. — Li-CH.,C,jHj 
wurde durch Umsetzen von LiC2H5 in Bzl. mit Hg-(CH2 -CoHj) ais leuchtend gelbe 
amorphe Verb. dargestellt. Es besitzt von allen uutersuchten Li-Alkylen die 
groBte molare Leitfiihigkeit. Das Bestehenbleiben der charakterist. gelben Farbę 
auch in Lsg. liiBt Vff. zur Uberzeugung kommen, daB darin ein Beweis fiir das 
Vorliegen solvatisierter Ionen erblickt werden kann.

Da am Beispiel des LiC2H5 erkennbar war, daB das Losungsm. von EinfluB 
avif die elektrocliem. Erscheinung ist (in Bzl. war LiC2H5 nichtleitend), wurdeu 
Al(CtIIs)3 u. Zn(CsH~\ ais Losungsm. fur Alkalialkyle untersueht. Die A1(C2H5)S- 
Solvate von LiC2H6 u. NaC2H5 haben hoheręn F.. u. ausgesproeheneren Salzcharakter 
ais die Zn{C2H5)2-Solvate. Durch den EinfluB der Propylgruppe wird aber der 
Salzcharakter des Na- u. K-Propyls beeintriichtigt. Der elektr. Strom wurde nicht 
geleitet in verd. Lsgg. der Alkalimetliyle in Zn(CH3)2 u. A1(CH3)3 u. in den konz. 
Lsgg. des Na- u. Li-Athyls in Cd(C2H5)2. VfF. suchen diese Unmoglichkeit mit 
dem hohen F. der Alkalimetliyle bezw. ihrer Solvate zu erkliuen. Auch_in Al(CH3)3i 
Cd(C2Hj)2 u. Li(C2H6) wurden keine besseren Resultate erzielt.

Ais Anodenprodd. der Elektrolyse der rein dargestellten NaC2H--Zn(CjH6)}- 
Lsg. konnten festgestellt werden]ein aus 80% C jĄ  u- C'27/G bestehendes Gemisch 
von KW- stoffen, die vermutlich aus voriibergehend entstehenden C2H5-Gruppen 
gebildet wurden. Unter BestStigung der elektrolyt. Natur der Stromleitung auf 
Grund der Faradaysehen Beziehungen wurde an der Kathode nur Zn nachgewiesen. 
Die den Stromtransport vermittelnden Ionen sind nach den ausgefuhrten Uber- 
fiihrungsverss. wahrscheinlich dem NaC2H5 [nicht dem Zn(C2H5)2] entnommen. 
Yerwendet man Pb ais Anodę, so konnte durch die der B. von Bleitetraathyl ent- 
•sprechende Gewichtsabnahme die yorubergehende Existenz freier C2H5-Gruppen 
nachgewiesen werden. — Fur die Darst. der einzelnen Alkylverbb., die Analyseu- 
methoden, elektr. Messungen sind ausfuhrliche Anweisungen wie auch apparative 
Vorschriften im Original mitgeteilt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 141. 161—227. 
1924. Leipzig, Univ.) ' H orst.
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S h rira n g  M. Sane und S hiam  S under Jo sh i, Reaktioiien von Nitrophenolen 
mit p-TołuolsulfonyIchloAd. (Vgl. U llm akn , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 41. 1870; 
C. 1912. I. 229.) Vff. untersuchen die Einw. von p-Toluolsulfonylchlorid (I) auf 
ffitrophenole u. 2,4,6-Tribromphenol in Ggw. von N a,C 03 oder Diiithylanilin. 
Letztere zeigten das von U llmaŃN (1. e.) beschriebene Yerh. mit Ausnahme des
2,4-Dinitro-6-chlor-m-kresols, das in Ggw. von Diiithylanilin in den p-Toluolsulfonyl- 
ester anstatt in das entsprechende Polynitrochlorbenzol ubergefiihrt wird. — Aus
2.4.6-TAbroniphenol u. I  in Ggw. von Diiithylanilin (Wasserbad, 4 Stdn.) entsteht
2.4.6-TAbromphenyl-p-toluolsulfonsaureester, CI3H00 3Br3S, aus A. F. 113°. — 2-Nitro-
4.6-dibrompliemjl-p-toluolsulfonsaureester, C13H9OsNBr2S, aus A. F. 140°. — 4-Nitro-
2.6-dibrom-p-toluolsulfonsdureester, C13H 0O5NBr2S, aus A. F. 128—129°. — 4,6-Dinitro- 
2-brom-p-toluolsulfonsaureester, C13H,l0 7N.,BrS, aus den Komponenten in Ggw. von 
Na.,C03, aus A. F. 157°. — 4,6-Dinitro-l-chlor-2-brombenzol, CcH20 jX 2ClBr, aus
4.6-Dinitro-2-bromphenol u. I  in Ggw. von Diiithylanilin, aus A. F. 63°. — 4,6-Di-
nitro-2-bromdiplienylamin, C12Hs0 4N3Br, aus 4,6-Dinitro-l-chlor-2-brombenzol, Anilin 
u. NajCOa, aus Bzl. gelb, F. 150°. — 4,6 Dinitro-2-bromdimethylanilin, C8H 80.,N3Br, 
aus 4,6-Dinitro-l-chlor-2-brombenzol, A. u. Dimethylanilin, aus A. orangerote 
Krystalle vom F. 96°. — Tetranitrodibromdiphenyl-p-phenylendiamin, C18H ,0O8N0Br2, 
aus 4,6-Dinitro-l-chlor-2-hrombenzol, p-Phenylendiamin u. Na^CC^ in A., rot, F. iiber 
340°. — 2,4-Dinitro-6-chlo>--m-tolyl-p-toluolsulfonsaureester, CuH n OrN2ClS, aus Bzl. 
F. 125°. — 4,6-Dinitro-3-chlorphenol, C0H3O6N2Cl, aus m-Chlorphenol mit rauchender 
HK03-Eg. — Misehung, aus A. F. 92°. — 4,6-Dinitro-l,3-dićhlorbcnzol, C6H20.,N2C12, 
aus voriger Verb. u. I  in Ggw. von Diathylanilin, aus Eg. F. 102°. (Journ. Chem. 
Soc. London 125. 2481—84. 1924. Lucknow, Univ.) H orst .

Hans S tobbe und F ried rich . K u h rm an n , Zwei Pliotodimere des Cinnamal- 
benzylcyanids. (Vgl. S tobbe  u. B arba sch in o w , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45. 3396;
C. 1913. I. 266.) Die Depolymerisierung des friiher bei Belichtung des monomeren 
Cinnamalbenzylcyanids allein erhaltenen farblosen Dimeren A gelingt nach Verss. 
von F ritz  S a n  in Trichloressigsiiure bei 60—80°, in geschm. Naphthalin bei 100° 
u. durcli trockenes Erhitzen auf 100—110°. Das damals nur ais Nebenprod. bei 
der Einw. von Br auf A erhaltene zweite Dimere B  entsteht auch bei Belichtung 
des Monomeren in Ggw. von Spuren J  neben A, ferner aus diesem durch maBiges 
Erwarmen seines Krystallpulyers oder durch Kochen in Eg.-Lsg., ferner bei Ent- 
bromieren des Tetrabromids von A. durch Zn u. Eg. Es wird ebenso wie A durch

KMnO^ bei Zimmertemp. zu ci-Tnmllsaure 
u. Benzoylcyanid oxydiert u. neigt auch 
bei maBigem Erwiirmen zur Depolymeri- 
sation, addiert aber kein Br. Danach sind 
die beiden Dimeren stereomere Yerbb. vom 
«-Truxillsaure-Typus (vgl. nebenst. Figur). 
Die Lichtabsorptionskurven des monomeren 
Cyanids u. beider Dimeren verlaufen nahezu 
parallel. Die von A ist um rund 800, die 
von B um rund 900 Schwingungseinheiten 

nach dem kurzerwelligen U.-V.-Gebiet yersclioben. B ersclieint ais das stabilere, 
«nergiearmere Stereomere. Die Isomerie kann nicht auf ungleicher Verteilung der 
^adikale gegeniiber der Ringebene beruhen, sondern nur auf yerschiedener 

|>ruppierung von C„H5 u. CN an einer oder beiden Athylenbindungen der Seiten- 
ketteu. — Die Polymerisation des monomeren Cyanids erfolgt nur in Lsgg. In 
ester Form sind sowohl das Monomere wie die Dimeren gegen Licht jeder Wellen- 

liinge aufierst stabil. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 85—87.) Spie g e l .
M ary L. S h e r r il l .  Die Reaktion von Bromnitromethan mit aromatischen Ver-



-954 D. O r g a n i s c h e  C h em ie . 1925. I.

bindungen bei Gegemcart von Aluminiumchlorid. Zur Darst. von Bromnitromethan 
zeigte sich das Vcrf. von S choll (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 29 . 1824) mit geringen 
Modifikationen am geeignetsten. Mit Bzl. reagiert es in Ggw. von A1C13 in 2 Rich- 
tungen. In der einen cntstelien Phenylnitromełhan, bezw. seine Zersetzungsprodd., 
C3H 6*CHO u . C8H5• COjII, im ganzen zu 19—45%. Die zweite Richtnng zeigt sich 
in B. von CaIIbB r  (12—30%). Mit Brom- u. Ohlorbenzol u. Anisol tritt die Rk. (im 
ganzen_ zu ca. 40—85%) [ebenfalls in beiden Rielitungen unter Eintritt der Sub- 
stituenten in p-Stellung ein. Es wird angenommen, daB das Bromnitromethan bei

der Rk. ais Gleichgewichtsgemiseh von 2 elektromeren Formen, Br-CH,-NO,
— +

Br-CHj-NO,, besteht. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 2753—58. 1924. Univ. of 
Chicago. Mount Holyoke Coli.) Spieg el .

H en ry  G ilm an und H aro ld  H. P a rk e r , Eine TJntersuchung iiber die optimalen 
Bedingungen zur Darstellung normaler Yaleriansaure ans Butylmagnesiumbromid utul 
Kohlenstoffdioxyd. Die beste Ausbcute wurde bei 0° erhalten. (Bei einigen aromat. 
SSuren scheint Anwendung einer Kiiltemischung noch gunstiger.) Bei Anwendung 
von 0,2 Mol n-Butylmagnesiumbromid waren die Ergebnisse bei einer Menge A. 
zwischen 150 u. 300 ccm glcich, bei 100 ccm etwas geringer.. Der Druck des CO. 
war ohne EinfluB. lji 1 C 02 pro Min. war am giinstigsten, ais Gesamtmenge fur
0,2 Mol 45 1. Die Sclinelligkeit des Riihrens steigert bis ca. 845 Umdrehungen 
die Ausbeute, daruber hinaus die Geschwindigkeit der Rk. Erwiirmen unter Riick- 
fluB, nachdem das erforderliclie C02 durcligeleitet w ar, ist ohne EinfluB. Die 
Mundung des Einleitungsrohres wird zweckmiiBig etwas (ca. 12 mm) iiber der Ober- 
fluche der FI. gchalten. Unter den optimalen Bedingungen war die Ausbeute an 
n-Valeriansiiure 78,9%. — Von anderen Siiuren wurden unter den gleichen Be
dingungen erhalten Benzoesaure aus C0H6MgBr 71,5—72,5%) aus C„H5MgJ 32,5 bis 
46°/0) Cyclohexancarbonsaure 68%, CyclohexatmiIfimaure aus C0IIn MgCl u. S02 28%. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 2816—22. 1924. Ames (Iowa], Iowa State Coli.) Sp.

Y. G rig n ard  und J . Savard, Uber die Enolform des Pulegons. LiiBt man eine 
Organomagncsiumverb. RMgX auf JPulegon wirken, so findet, je  nach der Art von 
R, X u. der Temp. mehr oder weniger reichliclie Gasentw. (B. von RH) statt, so 
daB geschlossen werden muB, daB Pulegon enolisiert wird. Nach den Unterss. der 
Vff. (Tabelle im Original) ist die Enolisation um so groBer, je  groBcr R ist, die 
Bromide sind wirksamer ais die Jodide, von den untersuchten Alkylen (R =  CII3 
bis CjH,,) bewirkt i-C3H;Br bei 40° eine 100%ig. Enolisation. Um die Enolform 
zu fassen. wurde das aus Pulegon - |- CH3MgBr erhaltene Reaktionsprod. mit 
CjHjCOCI bcliandelt; hieraus wurde durch Hydrolyse erhalten Methylpulegon 
Kp.J0 64°, u. der Benzoesaureesłer der Enolform des Pulegons, C17IIj0O2, weiBe Kry
stalle, F. 230°, unl. k. in A., 11. in der Hitze u. in sd. Bzl., Ausbeute 27%; bei der 
Verseifung wird gewohnliches Pulegon erhalten. W ird statt C0H6COC1 zur Um- 
setzung CH3COCI angewandt, so erhalt man neben Methylpulegon die Enolform 
des Pulegons, indem der gebildete Essigester sofort hydrolysiert wird; Kp.3 79 bis 
81°, nD10 =  1,47690, D.I64 0,9087; der Geruch ist weniger mentliolartig u. fcincr 
ais der der Ketoform; Ausbeute 24%. Mit Propionsiiureanhydrid werden dieselben 
Verbb. erhalten. Die Enolform ist beim Aufbewaliren in reinem Zustande lanfce 
bestandig. Durch Wasserdampfdest., Einw. von Alkalien (nicht durch Alka 1
carbonate) oder MgO wird die Ketoform zuriickgebildet. (C. r. d. 1 Acad.

■ sciences 179 . 1573—76. 1924.) H abeklanp-
L. R uzicka, Zur Frage der Unwandlung von Catnpher in  Fenehon. Entgegnung 

zu den Ausfiihrungen von S. Nametkin. Vf. wahrt gegeniiber N am etk in  (Liebigs 
Ann. 4 3 8 . 202; C. 19 2 4 . II. 836) seine Prioritiit in genannter Frage. (Liebigs 
Ann. 4 4 0 . 322. 1924.) LisdeNBAUM.
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K. Alb. V esterberg \ Beitrage zur Chemie der Tcrpene, Phi/toslerine und Harze.
III. K. Alb. Y esterberg- und E. B orge, Zur Kenntnis de>- pyrogetien Zersetzung 
der Abietinsaure. (I. u. II. vgl. L iebigs Ann. 4 2 8 . 243; C. 19 2 2 . III. 1007.) 
Zwecks etwaiger Gewinnung dehydrierter Zers.-Prodd. der Abietinsaure wurde 1 kg 
Kolophonium mit 50 g Ni-Bimastein ( =  5 g Ni) langsam dest. Das erhaltene 
Harzol gab bei der Dest. nur aehr wenig „Leichtol“ u. ging faat ganz zwischen 
300 u. 400° iiber, die Hauptfraktionen zwiaehen 335 u. 375°, welch letztere unter 
14—15 mm in 4 zwischen 175 u. 230° sd. Fraktionen zerlegt wurden. Aus der
4. Fraktion krystallisierte etwaa I leten aus (aus Bzl. u. A., F. 98°, Kp.n 216°). Aus 
den beiden 1. Fraktionen, welche die Liebermannsche Cholestolrk. gaben (tief wein- 
rot) u. J  verbrauchten, doch so, daB die Jodzahlen erst nach 2 Stdn. konstant 
blieben, wurden unter 1 mm schlieBlich reichliche Mcngen zweier Prodd. mit fol- 
genden Konstanten gewonnen: Kp.758 323°; 331° (korr.), Kp.j 142—143°; 145—148°,
D.2°, 0,9686; 0,9822, n„2° =  1,5370; 1,5474, [k]d (in Bzl.) == —48,43°; —53,01°. Das 
1. Prod. diirfte reines Rełenocłohydrur, C)8H„6, u. ident. oder isomer mit der von 
V ir ta n e n  (Ber. Dtach. Chem. Ges. 53. 1880; C. 1 9 2 0 . III. 924) bescliriebenen 
Verb. aein. Das 2. Prod. ist wahrscheinlich ein Gemisch von C18H26 u. Cj8Hoj. 
Die Rk.-Gasc enthielten keinen II, sondern (neben wenig „schweren KW-stoffen“) 
reichlich CO u. noch mehr C II,, wodurch die Auffaaaung obigen K\V-stoffes ais 
ClaH26 u . nicht C,0H;,3 gestutzt wird. — An Stelle der erwarteten Deliydrierung ist 
demnach eine bemerkenswert glatte Zers. der Abietinsiiure eingetreten, offenbar 
hauptsiichlich im Sinne der Gleichung: C20H3oO2 =  C18H2(, -j- CII4 -j- COs. Die
B. der kleinen Mengen von Beten u. iiber 375° sd. Prodd. ist wahrscheinlich einer
„inneren Oxydation“ unter Abspaltung von CO u. 1I20  zuzuaclireiben. (L iebig s  
Ann. 440. 305—10. 1924. Stockholm, Univ.) L in d e n b a u m .

A. S chonberg , Einigc Bemerkungen iiber die Benzilsaureumlagerung. Er- 
widerung auf die Auafiihrungen von Sc h e u in g  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57 . 1963;
C. 1925. I. 67.) (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 235.) H abert.,and.

H eynold  C. F nson , Naphthalin und die zentrische Struktur. Nach den An- 
schauungen von H ugg ins (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 4 . 1607; C. 1923. I. 182) 
muBten die j)m-Bruckcnverbb. nicht, wie bisher angenommen, 1,8-Deriw., sondern
1.5-Derivv. des Naphthalins sein. Zur Entaclicidung muB die Aufkliirung der Orien- 
tierung im Naplitholacton dienen. Von den beiden bekannten c,«-Oxynaphthoe- 
aauren mit den Substituenten in vcrschiedenen Kingen hat man entaprechend der 
bisherigen Anschauung die in daa Lacton uberfiihrbare ala 1,8-, die andere ais
1.5-Oxynaphthoesiiure bezeiehnet. Es muBte eine dieser Sauren auf einem Wege 
synthetiaiert werden, bei dem die Stellung der Substituenten auBer Zweifel blieb.
o-Broinphenylparaconsaure (I) w urde, entaprechend der Kondenaation des ent- 
sprechenden Chlorderiv. (vgl. E r ditann  u. KiRCHnoFF, L iebig s Ann. 247. 372 
[1888]) durch Erhitzen in 1,5-Bromnaphthol (II) verwandelt. Dessen Methoxyderiv. 
gab nach der Grignardschen Bk. 1,5-Methoocynaphthoesaure (III), ident. mit dem 
Mcthylatlier der bisher ais l,5-OxynaphthoesSure bezeichneten Saure. Die Huggin- 
sche Fomiulierung des Naphthalins ist daher unrichtig, u. dies diirfte auch fiir die 
von ihm gewonnene Struktur des Benzols gelten.

Br Br COOH
H H

' , - 0 —C -C O O H
! ć h »

ó - c : O Ó H  Ó C H j

o-Bromphenylparaconsaure, Cu H90 4Br (I), aus o-Brombenzaldehyd u. Bernstein- 
saure in Ggw. von NaC2H3Oav Krystalle (aua W.), F. 133—135°. — 1,5-Bromnaph-
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thol, CIOH-OBr (II), aus der yorigen bei 250—300°, Dest. im CO.,-Strom, daim 
Krystallisation aus W . Feine Nadeln von deutlicliem Phenolgeruch, F. 137°, gibt 
mit FeCl3 weiBen, nach einigen Stdu. tief purpurfarben werdenden Nd. Dieselbe 
Verb. wurde aueh aus 1,5-Brornnaphthylamin (vgl. U llm a n n  u . Co n s o n n o , Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 35. 2803; C. 1 9 0 2 . II. 1117) dureh Diazotieren des Sulfats u. 
Umkochen in stark schwefelsaurer Lsg. gewonnen. — Mełhylałher des 1,5-Brom- 
naphthols, CnH9OBr, aus dem yorigen durcli (CH3)4S 04, Tafeln (aus A.), F. 67—68°.
— l,5-Methoxynaj)hthoesaure, C]2II10O3 (III), aus dem yorigen nach Umaetzung mit
Mg durcli C02 oder aus nach R oy łe  u. Sc iied ler  (Journ. Chem. Soc. London 123. 
1647; C. 1923. III. 767) dargestellter „1,5“-Oxynaphthoesdure, dereń F. (unkorr.) zu
231,5—233° gefunden wurde, mit (CH3)2S04, seliwach gelbe Tafeln (aus 95%ig. A.), 
F. 227—228,5°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 2779—88. 1924. Univ. of Minne
sota.) Sp ie g e l .

D avid  E. W o r r a l l , Die Anlagerung von Natriumacetessigester an substituicrte 
aromatische Senfole. Die friiher (Journ. Americ. Chem. Soc. 40. 415; C. 1918. II. 
16) beschriebenen Rkk. wurden an einer Anzahl weiterer Senfole studiert. Alle 
untersuchten Senfole lagerten Na-Acetessigester an, u. die entstandenen Verbb. er- 
litten leicht Siiurespaltung, wenn aueh die dabei zu erwartenden Siiuren zuweilen 
infolge Unbestiindigkeit nicht isoliert werden konnten. Ein Fali von Ketonspaltuug 
wurde jetzt nicht gefunden. Die Anlagerung geht bei p-substituierten Senfolen 
meist in wenig Min. vor sich, langsamer bei m- u. noch langsamer bei o-substi- 
tuierten. Die Na-Derivv. gelien dureh Siiuren in ziihe Ole iiber, die meist bei 
Stehen iiber Naelit an kiihlem Orte krystallin. werden. W o Krystallisation nicht 
gelang, konnte docli die stattgeliabte Anlagerung dureh B. von Isosazoloneu u. 
Pyrazolonen nachgewiesen werden. Das friiher angegebene Ausbleiben der Siiure- 
hydrolyse bei m- u. o-Toluididen erkliirt sich so, daB die Hydrolyse zwąr ebenso 
wie bei den p-Deriyv. ein tritt, die entstehenden Sauren aber niedrig schm. feste 
Verbb. sind, die bei gewohnlicher Temp. C 02 yerlieren, so daB nicht Thioamide der 
Malonsiiure, sondern solche der Essigsiiure isoliert werden. Die Existenz des friiher 
erwahnten Thioacetoacetyl-o-toluidids ist selir zweifelliaft, wahrsclieinlich handelte 
es sich um unreines Thioacełyl-o-tohddid. Ebenso ist das friiher angegebene Thio- 
acetoacetyl-m-toluidid zu streichen.

V e r  s u c h s t e i 1. A th y la e e ty lm a lo n s i iu r e m o n o th io — o - Toluidid, 
Cu H170 3NS, Ol, nicht rein erhalten. — o-Ańisidid, C14Hlr0 4NS, Ol. — m-Toluidid, 
C14H i,0 3NS, prismat. Krystalle, F. 78—80°. — »i-A?iisidid, Ol. — m-Brom- 
anilid, Cl3H 140 3NSBr, Prismen, F. 81—82°. — p-Anisidid, Prismen, F. 97—98°.
— p-Phenetidid, C15H ,;0 4NS, Prismen, F. 87—88°. — p -Chloranilid, C13H,40)' 
NSC1, Prismen, F. 77—79°. — p-Jodanilid, C13Hi40 3N SJ, Nadeln, F. 63—65°.
— u-Naplithylamid, CI7H170 3NS, Prismen, F. 82—84°. — M a lo n s iiu r e m o n o -  
t h i o — m-Anisidid, Ol. — m-Toluidid, C10Hn OaNS, Tafeln, [bei Zimmertemp. ge- 
schmolzen. — m-Bromanilid, C9H8O..NSBr, Tafeln, F. 101° (Zers.). — p-Anisidid, 
CloH u OsNS, Tafeln, F. 9 0 -91° (Zers'). -  p-Phenetidid, CnH 130 3NS, Tafeln, F. 105® 
(Zers.). — p-Chloranilid, CglljOjNSCl, flaelie Nadeln, F. 105° (Zers.). — p-Jodanilid, 
C9HsOjNSJ, Tafeln, F. 132—133° (Zers.). — a-Naphłhylamid, C13Hu 0 2NS, Plattchen, 
F . 56—57°. — T l i io e s s ig s S u r e — o-Anisidid, C9H n ONS, gelbe Tafeln, F. 52 bis 
53°. — m-Toluidid, C9H nNS, Nadeln, F. 42—43°. — m-Bromanilid, C3H3NSBr, 
Nadeln, F. 75—76°. — p-Anisidid, Nadeln, F. 114°. — p-Phenetidid, gelbe Nadelu? 
F. 113—114°. — p-Chloranilid, Nadeln, F. 141—142°. — p-Jodanilid, Nadeln, F. 149 *
— ci-Naphthylamid, blafigelbe Nadeln, F. 111°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 .
2834—38. 1924. T u ft s  Coli. [Mass.].) S p i e g e l .

"W alter H lickel, Zur Stereochemie Hcyclischer Ringsysteme. I. Die Stereo 
isomerie des Dekahydronaphthalins und seiner Derirate. Die yorliegenden Unterss.
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beweisen einwandfrei, da8 es zwei Dekahydronaplitlialine gibt, dereń Isomerie, wie 
Mohr (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 230; C. 1922 . I. 1028) angegeben hat, auf cis- 
trans-Isomerie beruht. Ein sicherer Beweis daftir, welclier Eeihe die cis- u. 
welcher die trans-Form zugehort, hat sieli bisher noch nicht erbringen lasseu; die 
hier benutzte Nomenklatur ist auf Grund von Analogiesclilussen gewalilt worden:. 
da bei der katalyt. Hydrierung in 1,2-Stellung bisubstituierter aromat. Stoffe iu 
Eg.-Lsg. ganz uberwiegend eis-Deriw. gebildet werden (vgl. z. B. W i l l s t a t t e h ,  
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 51. 776; C. 1918. II. 364), nimmt Yf. an, daB dasselbe der 
Fali bei der Hydrierung von Naplithalin oder Tetralin sein wird; die so bezeichneten 
cis- u. trans-Formen folgen in ihren physikal. Eigenschaften der Auwers-Skitasclieu 
Regel: die cis-Formen liaben hoheren Kp., hohere D. u. n„, aber niedrigere Mol.- 
Befr. ais die trans-Formen. Beide isomere Verbb. sind, wie ilire D eriw ., sehr be- 
standig; ein Ubergang der einen in die andere Form ist bisher nur in einem Falle 
beobachtet worden: cis-u-Dckalon lagert sich bei der Dest. unter gcwohnlichem 
Druck zu etwa 95% in trans-ct-Dekalon um.

1. Mit R u d o lf  M entzel, Stereoisomere fi-substituierte Dekaline. Zur Darst. von 
cis- u. trans-D eriw . sollte zunachst ein synthet. Weg dienen: wenn es gelang, 
cis- u. trans-Cyclohexan-l-essig-2-propionsaxire darzustellen, so muBten diese bei der 
Dest. mit Acetanhydrid cis- u. trans-^j-Dekalon liefern. Durch Hydrierung von 
Phenylenessigpropionsaurc konnte jedoch nur die cis-Form der Saure erhalten werden 
u. hieraus ein cis-fi-Dekalon, das sich ebenso wie das hieraus zu erhaltende cis- 
fl-Dekalol (F. 105°) von dem frtiher von L ei:o d x  (Ann. Chim. et Phys. [8] 21. 
458 [1910]) beschriebenen ^j-Dekalon u. ^5-Dekalol (F. 75°) deutlich untersclieidet. 
Stehen die beiden Ketone, in tjbereinstimmung mit der Mohrsehen Vorstellung, im 
VerhSltnis von cis zu trans-Isomerie, so mtissen bei der Oxydation aus jedem 
Keton zwei Siiuren C10H 160 4, Cyclohcxan-l£-dicssxgsaure u. Cyclohcxan-l-propion- 
2-carbonsdwrc, entstehen, u. zwar aus dem einen Keton die cis-, aus dem anderen 
die trans-Formen; diese Annahme wurde durch den Vers. bestatigt. Bei alkal. 
Oxydation der Dekalole mit KM n04 wurden cis- u. trans-Cyclohexan-l-propion-
2-carbonsSure, sowie cis- u. trans-HesahydrophcnylendiessigsJiure isoliert. — ('3-Dekalol 
cnthalt drei a. C-Atome, demgemaB mtissen 8 opt.-akt. u. 4 Racemformen darstell- 
bar sein. Eac. cis- u. trans-^-Dekalon mussen je 2 rac. Alkohole u. je  2 Aminę 
entsprechen; alle geforderten Verbb. sind bisher noch nicht erhalten worden; 
sicher sind dargestellt worden 2 Aminę der trans- u. eins der cis-Reihe; bei den 
Alkoholen ist die Existenz von mehr ais 2 Formen ebenfalls sichergestellt, sie 
konnten jedoch noch nicht in reinem Zustande isoliert werden.

V ersu ch e . ci$-Cyclohexan-l-essig-2-propionsaure, CnH]90 4, aus 22,07g Phenylen- 
essigpropionsaure in 120 ccm Eg. -f- 1,7 g Platinmohr (nach WlLLSTATTER) durch 
Hydrieren bei 18°; nach ofterem Umkrystallisieren aus wss. Aceton F. 109—110° 
(aus den Mutterlaugen erhaltene Fraktionen haben F. bis 85° hinab); in wss. 
Suspension oder durch Hydrieren des K-Salzes wird die Saure einheitlicher er
halten; Diathylester, Kp.;<>0 315—320°, K p.J0 183°; Dianilid, CJ3Hj90 2Ns, aus CH3OH 
oder A. F. 163°. Verss., die Saure durch Erhitzen mit konz. HC1 auf 180 oder 
200° im Eohr in die trans-Fonn uberzufuhren, miBlangen. — cis-fi-Dekalon, CI0H16O, 
-0 g der yorigen werden mit 50 ccm Acetanhydrid ubergossen, dieses bei 140 180° 
abdest. u. das Keton bei 210—260° ubergetrieben; nach Beinigung iiber das Semi- 
carbazon: Kp.28 1 28°, D.20* 1,0038, =  1,49265, na =  1,49041, =  1,49947,
“>.= 1,50534; Semicarbazon, C17HI9ON„ F. 182—183° (Zers.), 11. in A.; Oxim zahes
01, Kp.jj 161—165°. Das aus cis-j3-Dekalol durch Oxydation mit Eg.-Cr03 er- 
haltene cis-Dekalon hat nach Eeinigung uber das Semicarbazon F. —14°, K p.755 2 4 i °, 
D-!I« 1,0039, n / 1 =  1,49180. — cis-fi-Dekalol, C10H18O, Darst. durch Eed. des 
v°rigen mit Na -f- A. oder durch katalyt. Hydrierung in Eg., durch katalyt.
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Hydrierung von 1. ar-(3-Tetralol, 2. ac-^-Tetralol nach W i l l s t a t t e r ,  3. yon 
ar-^-Totralol nach S k ita  (in diesem Falle entstelien u. a. stereoisomere Alkohole 
sowie ca. 30% Dekalin), 4. yon ae-^?-Tetralol mit Ni im Schuttelautoklayen bei 
150—170° u. 40—80 at. Aus PAe. Niidelchen, F. 105°; Phenyluretlian, C17H230 2N, 
aus A. Nadeln, F. 134°; Bcnzoat, C17II220 2, F. 57—58°. — Oxydation des cis- 
^3-Dekalols mit alkal. KM n04 jfulirt zu cis-Cyclohexan-l-propion-2-carbonsdure, aus 
wss. Aceton F. 101° u. cis-Cyclohexan-lJ2-diessigsaure, aus W . F. 159° (Sintern) bis 
161°, ist in W . weniger 1. ais yorige. —■ cis-fi-Dekalylamin, durch Hydrierung des 
Oxims (13 g) in 70 ccm Eg. -J- 1 g P t (ais Gummiarabicumkolloid) -)- 100 ccm W. -f- 
15 ccm HC1 bei 2—3 at, oder durch Red. des Osims in Na -j- A.; Isolierung ais 
Acetylderiu., C12H21ON, aus Aceton F. 154—155°. — tram-fl-Dekalol, bei der 
Hydrierung yon ac-^-Tetralol mit Ni-Katalysator im Schuttelautoklayen bei 150 
bis 170° erhiilt man neben KW -stoff ein Gemisch yon cis- u. trans-/?-Dekalol in 
nicht immer konstanter Zus. „Techn.“ Dekalon (aus techn. Dekalol [R iedel]) wurde 
in Portionen von je  10 g in 150 ccm A. mit 10 g Na red., beim Aufarbeiten wurde 
eine Hauptfraktion K p.45 145° erhalten, die zurn Teil erstarrte; die Krystalle wurden 
abgcsaugt u. nach Wasehen mit k. PAe. aus diesem umkrystallisiert, worin cis- 
^9-Dekalol weniger 1. ist ais die trans-Verb.; letztere krystallisiert in rechtwinkligen 
Vierecken mit abgestumpften Ecken, F. 75°. — trans-^-Dekalon, aus yorigem durch 
Osydation, F. 6°, Kp.765 241°, K p.30 126°, D .15-74 0,9797, D.2°4 0,975, n D19 =  1,48088, 
riecht etwas stumpf, wShrend die cis-Verb. suBlicher riecht; Semicarbazon, F. 192 
bis 193° (Zers.), in A. weniger 1. ais cis-Isomeres; Oocim, F. 76°, sechseckige Tafeln. 
„Techn.11 Dekalon bestelit der D. nach aus 60% trans- u. 40% cis-Yerb., Semi
carbazon, F. 182—183°, Oxim olig. — trans-Cyclohexan-l-propion-2-carbonsaure,
C10H lsO4, aus trans-^-Deksilol durch Oxydation mit alkal. KM n04 oder Cr03 -|- Eg., 
aus W . F. 143°; auBerdem entsteht hierbei trans-Cyclohexan-1^2-diessigsaure, C10Hi6O4, 
aus W . Nadeln, F. 167°, weniger 1. in W. ais yorige. — trans-fi-Dekalylamin, 
durch Hydrierung von trans-Dekalonoxim; Acetylderiv., C1SH210N, nach 10-maligem 
Umkrystallisieren aus wss. Aceton F. 128—-129°.

2. Mit E w ald  B rin k m an n , Stereoisomere a-substituierte Dekalinę. Bei Hydrierung 
von ar- u. ac-a-Tetralol nach W i l l s t a t t e e  entsteht ais Hauptprod. nur cis- 
ct-Dekalol; bei Anwendung yon ac-Tetralol entsteht hierbei neben wenig trans- 
Dekalin auch cis-Dekalin. Das aus diesem Dekalol zu erhaltende Dekalon gibt 
nach Reinigung iiber sein Semicarbazon ein teilweise krystallisierendes Prod., 
dessen feste Anteile ident. sind mit dem yon L e ro u x  (1. c.) beschriebenen 
ci-Dekalon (F. 33°). W ird das Keton uber die Disulfityerb. gereinigt, so erhalt 
man einheitliches cis-a-Dekalon (F. 2°), das durch liingeres Kochen mit Osalsaure, 
durch h. HC1 im Rolir, durch Kochen mit alkoh. NaOH u. durch Dest. unter ge- 
wohnlichem Druck in die trans-Verb. (F. 33°) umgelagert werden kann. Ubergiinge 
von der cis- in die trans-Reihe konnten auch festgestellt werden beim Vers. der 
Darst. von D eriw . des cis-K-Dekalons; yon diesen konnte nur das Semicarbazon
des cis-Deriv. erhalten werden, wahrend Oxim, Benzalyerb. u. ein mit C2H5ONa
dargestelltes Kondensationsprod. mit den aus der trans-Verb. bereiteten Denvv. 
ident. waren. Die Konst. der beiden a-Dekalone ergibt sich daraus, daB das
Keton mit F. 2° bei der Oxydation mit H N 03 cis-Cyclohexan-l- p r o p io n - 2 - c a r b o n s a u r e  

gibt, wahrend das Keton mit F. 33° die trans-Form der Saure liefert. Durc 
Sprengung des Ringes an der Yerkniipfungsstelle mussen beide Ketone dasse e 
Oxydationsprod. liefern. Mit KM n04 oder C r03 wurde aus beiden Ketoneu
S-Ketosebacinsaure erhalten, indem die intermediiir gebildete C yclohexanonbuttersaure
ihrerseits wieder unter Ringoffnung gespalten wurde. — Von den 4 mog ic i 
stereoisomeren a-Dekalolen wurden bisher 3 isoliert, von den 4 a -U c ' 7 
aminen 2.
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V e rs u c h e . cis-a-Dekalol, C10H IgO, Darst. am besten durch Hydrieren von 
ar-a-Tetralol in Eg., aus PAe. Niidelchen, P. 93°, bei gewohnlieher Temp. fast 
geruchlos, in der Warme fenchonartig riechend; Phenylurethan, C17H>30 2N, aus 
verd. Aceton F. 118°. — cis-u-Dekalon, C10H 10O, aus vorigem in Eg. +  CrOs, aus 
der Disulfitverb. mit Na,_>C03 isoliert; F. 2°; von intensiyem etwas an Menthol er- 
innemden Geruch, Kp.so 126°, D .214 1,0077, D.20, 1,008, n D20 =  1,49364; Semi- 
carbazon, Cn H 19ON3. F. 220—221° (Zers.). Das cis-a-Dekalon geht durch kalały t. 
Hydrierung wieder ąuantitatiy in cis-a-Dekalol iiber, bei alkal. Red. mit Na -)- A. 
entsteht ein stereoisomerer Alkohol der trans-Reihe, Kp.2a 130°, aus PAe. F. 63°. — 
S-Ketosebacinsćiure, aus W . weiBe Nadeln, F. 116°; Semicarbazon,- Ci0H 1(iO5N3, aus 
A. Nadelchen, F. 178—180° (Zers.), geht durch Red. nach Clem m ensen oder mit 
Na A. im Rohr Uber in Sebacitisaure, aus A. F. 124°, Dimethylester F. 33°. — 
trans-cc-Dekalon, Geruch mentholartig; nach Reinigung iiber die Disulfityerb. ohne 
Dest. D.224 0,9840, D.2°4 0,986, n D23 =  1,48372; nach Dest. Kp.7M 239°, D.2«  0,9846, 
D.204 0,986, nD2'’5 =  1,48487, K p.20 122°; Semicarbazon F. 229—230°, weniger 1. in 
A. ais ci8-Verb.; Oxim F. 168°; Benzalverb., C17H20O, aus CII3OH gelbliche Nadeln, 
F. 91°. — trans-u-Dekalol; durch alkal. Red. entsteht ausschlieBlicli die Verb. mit 
F. 63°, Kp.28 1 30°, bei gewohnlieher Temp. fast geruchlos; bei kata ly t Hydrierung
des Ketons entsteht dieselbe Verb. u. ein fl. Dekalol, das nach liingerem Stehen
im Eisschrank erstarrt; Phenylurethan des fl. Prod., C17H230 2N, F. 134°, aus wss. 
Aceton Niidelehen, 11. in PAe. — trans-u-Dekalylamine; durch katalyt. H ydrierung 
des Dekalonoxims, Alkalisieren u. Ubertreiben mit W asserdampf zu erhaltendes 
Amingemisch bat Kp.20 128—129°, Geruch unangenehm bas., an Luft rascli C 02 
aufnehmend, durch Erwiirmen mit Benzoesaureanhydrid in A. werden durch 
fraktionierte Krystallisation aus Bzl. zwei Benzoylderiw., C17H23ON, erhalten; die 
weniger 1. Verb. bat F. 194°, die leichter 1. F. 112°, letztere macht etwa 2/3 des

Gemisches a u s ; Acetylverb. , C12H2IO N , aus W .
CO OH___ N F. 127°. — Bis-a-dekalon, C10II16O2 (nebenstehend),

durch 3-std. Erhitzen von 2 g cis- oder trans-
Dekalon mit 2 g Na in 20 ccm CH3OH auf dcm
W asserbad; aus CH3OH Niidelehen, F. 151°; gesiitt. 
gegen KM n04 u. Tetranitromethan. —

3. Mit E ric h  Goth, Synthese des u-Dekalons. Die synthet. Darst. gelang, 
wdem die durch Hydrieren yon y-Phenylbutter-o-carbonsaure zu erhaltende cis- 
Oycloheaan-l-butter-S-carbonsaure (I) durch Erhitzen mit HCl im Rohr in die trans- 
Saure (II) umgelagert wurde. Der hieraus zu erhaltende trans-ci-Dckalon-fi-carbon- 

weester (III), der auch aus der eis-Saure mit C2H6ONa oder durch Oxalester- 
kondensation von cis-a-Dekalon (Y) u. Abspaltung yon CO erhalten wird, geht bei 
der Ketonspaltung in trans-a-Dekalon (IY) iiber.

^COOH coO H  CO

r'"^ jC H C O C O .C sHs

-co

As Oxalester 
<----------

Oxalest«r

COOH COOH CO
Esterkondensation ,< j^ .-* ~ 'S C H C O ,C sH s

c h „  --------------*- j m l  I 8 '  — ►

'CIŁ,-ĆH2 trans
A e rsu c h e . cis-Cyclohexan-l-.butter-2-carbonsaure (I), aus ^-Phenylbutter-
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o-carbonsaure durch Hydrierung nach W i l l s t a t t e r  oder besser nach S k ita ; aus 
wss. Aceton F. 92—94°; Monoanilid, Cu H330 3N, aus CH3O H . Bliittchen, F. 125°; 
Dianilid, C23H280 2N2, aus wss. Aceton F. 196— 201°; Diałhylester, Kp.ls 185°,
D .3084 1,0175, n D10'7 =  1.45687. — trans-Cyclohcxan-l-butier-2-mrbonsaiire (II), aus 
voriger durch 5-std. Erhitzen mit konz. HC1 im Eolir auf 200°; aus wss. Aceton 
F. 92—94°; Monoanilid, C17H>30 3N, aus CII3OII Niidelchen, F. 152°; Dianilid aus 
CH3OH F. 210-213°; Diathylesłer, Kp.21 188°, D.=°4 1,0118, nD19- =  1,45537. -  
trans-a-Dekalon-fi-carbonester (III), durch Erwiirmen des DiSthylesters yon I  oder I I  
mit C2II5ONa u. Zerlegung des durch Zugabe von W . abgesehiedenen Na-Salzes 
mit H2S 04; nach Extraktion mit A. Euckstand aus iitli. Lsg. aus PAe. um- 
krystallisiert; Nadeln, F. 76°. — Dekalonoxalesłe>■ (VI), durch Misclien von 44,5 g 
cis-c-Dekalon -f- 41 g Osalester mit 7 g Na in 140 ccm A. bei —10 bis —15°, 
nach 12-std. Stehen im Eisschrank Zers. durch AufgieBen auf 1 kg Eis -(- 17,5 ccm 
konz. H2S04, olig, gibt mit FeCl3 Eotfiirbung; durch Erwiirmen mit C6HsNHj cnt- 
steht das Pyrrolidonderw. C31H24ON2, aus CH3OH F. 216—217°. Abspaltung von 
CO aus V I erfolgt bei 160—180°; der Euckstand wird bei K p.23 160° dest., bei 
dieser Temp. geht teilweise IV  Uber: Hauptfraktion hat Kp.23 162—174°, bei nocli- 
maliger Dest. Kp.ls 171—172°; das Destillat erstarrt allmiililich zu Krystallen 
von I I I ;  Phenylpyrazolon des a-Dekaloncarbonestcrs, C17H20ON2, aus I I I  -f- Phenyl- 
hydrazin, F. 199—200°; der nach der letztgenannten Methode dargestellte langsnin 
erstarrende Ester I I I  liatte D .1&54 1,0692, nDta5; aus dem liieraus sich ergebenden 
MD-W ert folgt, daB ein Gemisch von etwa 40% Enol- u. 60% Ketoform vorlag. 
Bei der Saurespaltung mit Na-Cyclohexanolat zerfiillt I I I  in I I .  — trans-cc-Dekalon 
(IV) aus I I I  durch Erwiirmen mit 5%ig. KOH, F. 33°.

4. cis- und trans-Dekalin. Um die den vorher bescliriebenen D eriw . zugrunde 
liegenden KW-stofFe, cis- u. trans-Dekalin in moglichst reinem Zustande zu er- 
halten, wurden die ^3-Dekalole zu den entspreehenden Dekalonen oxydiert u. diese 
zu cis- u. trans-Dekalin red. Ferner wurden die Dekalole durch Abspaltung von 
HaO mittels K H S04 in die entspreehenden Oktaline iibergefuhrt u. diese durch 
Hydrierung in cis- u. trans-Dekalin verwandelt. Zwischen den beiden Isomeren 
ergab sich eine erhebliche Differenz der Kpp. Teclm. Dekalin konnte durcli 
fraktionierte Dest. ebenfalls in die beiden Isomeren zerlegt werden. trans-Dekalin 
erstarrt in A.-COa sofort, die cis-Verb. langsamer, teclm. Dekalin wird glasig, 
krystallisiert aber nach dem Impfen mit einer der beiden Formen teilweise. Voll- 
stiindig rein waren die erhaltenen Dekaline noch nicht.

V e rsu c h e . cis- u. trans-Dekalin aus cis- u. trans-^-Dekalon nach Clemmessen:
11 g trans-Dekalon —f— 60 g amalgamiertes Zn -f- 50 ccm konz. HC1 -f- 100 ccm W. 
werden unter ofterer Erneuerung der Siiure 9 Stdn. gekoeht u. der KW-stoff 
danach mit Wasserdampf dest. (etwas trans-^J-Dekalol wird ebenfalls gebildet), 
das mit A. extrahierte iiber Na dest. trans-Dekalin hatte F. —36°, Kp. 185°, 
n D2°'5 =  0,8715, n D'° =  0,8734, D.204 0,872, n,,1* =  1,47225, nD2° =  1,4713, aus 
Oktalin dargestellt: Kp. 185°, D .2°4 0,8695, nD-'° =  1,46958; aus techu. Dekalin: 
F. —36°, Kp. 185°, D .” 4 0,8743, D.204 0,8715, n D21'5 =  1,46978, D.3°4 1,4705. -  
ds-Dekalin analog dargestellt (Dauer der Eed. 12 Stdn., in diesem Falle keine B. 
von Dekalol): F. —51°, Kp. 193°, D .1!,4 0,8986, D .204 0,898, nD19 =  1,48279, 
n„2° =  1,4823; aus Oktalin dargestellt: Kp. 193°, D.2°4 0,8952, nD20 =  1,48054; 
aus techn. Dekalin erhaltenes Prod.: F. —51°, Kp. 193°, D .lT4 0,8959, D.2(l4 0,893. 
W eitere Daten vgl. Tabelle im Original. (L ie b ig s  Ann. 441. 1—48. Gottingen, 
U niv.) IIa b erla n d .

P a u l P fe iffe r, Zur Kenntnis der Chinhydrone. (Experimentell bearbcitet von 
F . G oebel und O lga A ngern.) Man rechnet zwar die Chinhydrone a l l g e m e m  zu 
den Molekiilrerbb., nimmt aber meistens an, daB bei denen im engeren Sinne, cu
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Phenolchinhydronen, das H-Atom der OH-Gruppe die Verkniipfung der Kom
ponenten ubernimmt (vgl. GOLDSCHMIDT u . Ch r ist m a n n , Ber. Dtscli. Chem. Ges. 
57. 711; C. 1924. I. 2693). Da Yf. nun friiher gefunden bat, daB auBer Pbenolen 
u. Aminen aucli Plienoliither u. KW-stoffe zur B. von chinliydronartigen Verbb. 
befiihigt sind, yertritt er die Auffassung, daB in der ganzen Gruppe die ungesatt. 
Ring-C-Atome der benzoiden u. die O-Atome der cbinoiden Komponentę die gegen- 
seitige Bindung yermitteln, so daB die Phenol-, Phenolather- u. Amincliinhydrone 
ais D eriw . der KW-stoffchinbydrone ersclieinen. Dafiir spricht, daB die Chin- 
hydrone den von den Farbstoften her bekannten Farbgesetzen folgen, denn die 
Losungsfarbe versehiedenartiger Chinone in den nachfolgenden benzoiden Kom
ponenten yertieft sich von heli- oder griinstichig gelb uber orange u. rot bis zu
undurclisiehtig blau oder yiolett in der Reihenfolge: B z l . ------ >- Anisol — >■
Phenol ----->- A n i l in ---- ->- Dimethylanilin. Andercrseits gelien die Farben der
Phenolchinhydrone nicht parallel mit den Halocliromieerscheinungen der Chinone 
mit Sauren, was bei der Auffassung jener ais Phenolate der Fali sein miiBte. Es 
scheint danach carbo- u. hydrophile Chinone zu geben, erstere (an der Spitze 
chlorierte Chinone) mit besonderer Affinitat zu Ring-C-Atomen, letztere (an der 
Spitze metliylierte Chinone) mit ebensolcher zu sauren H-Atomen.

Weiter wird untersucht, welehe im Chinonmol. enthaltene Atomgruppierung 
fur die Chinhydronbildung maBgebend ist, ob:

—C O - C H - C H -C O — (I.) oder — C H IT C H -C O -C H -C H — (II.) 
oder beide. DaB Verbb. vom Typus I. zu den Chinhydronbildnern gehoren, ist 
bereits gezeigt worden (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 413; C. 1922. I. 810). Da- 
gegen liegen uber Verbb. yom Typus II. nur ganz yereinzelte Beobachtungen yor. 
Vf. hat zwecks Auffindung neuer Molekulyerbb. die Sehmelzkuryen von Kombina- 
tionen der Ketone Boizoplienon, Fluorenon, Chalkon, Cinnamylidenacełophenon, Di- 
benzał- u. Dianisalacetoplienon mit KW-stofFen, Phenolen, Phenoliithern u. Aminen 
aufgenommen. Gut ausgepriigtc Masima wiesen jedocli nur die Diagramme der 
beiden letzten Ketone mit einigen Phenolen auf, u. die entsprechenden Verbb. 
konnten auch rein dargestellt werden. Bei den anderen Kombinationen werden 
die mehr oder weniger tief gefiirbten Selimelzen beim Erstarren wieder farblos 
oder nelunen die Farbę der Komponenten an. — Zur Erreichung des eigentlichen 
/liels, namlich der Darst. farbiger KW-stoff- u. Phenolatheryerbb. von Kotonen vom 
Typus II., fulirte erst die Uberlegung, daB solche Verbb. bei weitgehender Halogeni- 
sierung der Chinonkomponente leicht crhalten worden waren (1. c.). Da geeignete 
Ausgangsmaterialien in der Dibenzalacetonreihe nicht bekannt sind, griff man zum 

q q  analog gebauten Perchlorindon (nebenst.), das den Er-
C c C l^ ę ę j^ C C l wartungen auch durehaus entsprach. — DaB die neuen 

Molekulyerbb. konstitutionell den Chinliydronen entsprechen, 
folgt daraus, daB die Losungsfarben der ungesatt. Ketone in benzoiden Kom
ponenten den fiir dic Chinhydrone charakterist. Farbgesetzen folgen (ygl. oben), 
wenn auch die Farbunterschiede hier weniger stark ausgeprśigt sind. — Da nun- 
mehr fiir Verbb. yom Typus I. u. II. die Fahigkeit zur Chinhydronbildung er- 
wiesen ist, darf man schlieBen, daB diese nicht von einer ringfórmigen Struktur, 
sondern yon der ungesatt. Ketonnatur bedingt wird.

V e rsu e h e . Die Molekulyerbb. werden aus den Komponenten entweder in 
einem geeigneten Losungsm. oder durch Zusammenschmelzen u. Umkrystallisieren 
gewonuen. — V erb b . d es  D ib e n z a la c e to n s .  Mit Resorcin. C,7-H,40 , CeJ/602. 
In Bzl. Gelbe Nadcln, F. 95°. — Mit «-Naphthol. Cu E u O, 2Cl0HsO. Kanarien- 
gelbe Prismen aus Bzl., F. 68°. — V e rb b . d es  D ia n is a la c e to n s .  Mit Resorcin, 

2CtH t 0 t. In Eg. Orangefarbene Prismen, F. 88—90°. — Mit K-Naphthol. 
~Cn if 1503, 3C\0ir HO. In Toluol. Orangefarbene Nadeln, F. 69° (ygl. K. H. M e y e r . 

VII. 1. 64
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Ber. Dtsch. Chem. Ges. 43. 163 [1910]). — Mit ^-Naphthol. 2C l9I I ls0 :i, 3CwII t 0. 
Gelbe NSdelchen aus Toluol, F. 73—74°. — V e rb b . des  P e r c h lo r iu d o n s .  
(Dieses bildet goldgelbe Bliittchen aus Eg., F. 151—152n.) Mit Acenaphthen. 
CgClaO, Gn l l m. In  Eg. Orangefarbene Nadeln, F. 132—133°. — Mit Fluoren. 
CfjCl^O, Cl3l l l0. In Eg. Orangefarbene Nadeln, F. 100—102°. — Mit Durol. 
C ,a 0O, Cl0H u . In Eg. Goldgelbe Nadeln, F. 70—71° (Zera.). — Mit Skatol.
C9CT,jO, CgllęN. In Eg. Mkr. rotbraune Prismen, F. 119—121°. — Mit «-Naphthol.
1. CaClA0, CloI IaO, In Bzl. Mkr. dunkelrote Krystallchen 2. CvCl,fl, Cv>JIaO,
'1,0,11,0,. In Eg. Roto Prismen, F. 108—109". — Mit ^-Naphthol. 0KIIA0,
’/2 C&11&. In Bzl. Mkr. orangefarbene Krystiillehen, F. 88—91°. — Mit eć-Naphthol- 
methylatlier. C9ClóO, Cn H wO. Braungelbe Nadeln, F. 100—103°. — Fiir die Best. 
der EE. wird ein einfacher App. angegeben. Die Ergebnisse sind in Kuryen- 
tafeln wiedergegeben. (Liebig s  Ann. 440. 241—64. 1924.) L in d e n b a u m .

P au l P fe iffe r, Molekiifoerbindwiyen der aromatischen Aminoketone. (Experi- 
mentell bearbeitet von F . G o e te l und Olga A ngern.) (Ygl. vorst. Ref.) Yf. hat 
die Schmelzkurven folgender Aminoketone mit benzoiden Substanzen aufgenommen: 
p-Dimethylaminobenzophenon (I), Michlers Keton (II), p-Dimethylaminobenzalaceto- 
phenon (III), p-Dimcthylaminobcnzal-p-methoxyacetophenon (IV), p ,p '- Tetraniethyl- 
diaminodibenzalaceton (V). Ausgepragte Maxima, die auf homogen schm. Verbb. 
hindeuteten, zeigten nur die Kurven yon I I  mit Resorcin u. IV  mit a-Naplithol; 
deutliche Knicke, die auf inhomogen sehm. Verbb. wiesen, besaBen die Kurven von
I I  mit den Naphtholen. Diese Verbb. konnten dargestellt werden, auBerdem noch 
eine solehe yon V mit Resorcin, obwohl hier die EE. der sirupartigen Schmelzen 
wegen nieht zu bestimmen waren.

Zur Entscheidung der Frage, ob sich die neuen Molekiilyerbb. ebenfalls den 
Chinhydronen eng ansclilieBen, wurden die Losungsfarben der Aminoketone in 
Bzl., Anisol, Guajacol, Anilin u. Dimetliylanilin miteinander yerglichen u. — ab- 
weichend von den Chinonen — hinsichtlich der Farbyertiefung (yon farblos bis 
rot) folgende Reihenfolge festgestellt: Bzl. (Anisol) —>- Dimethylanilin —>- Anilin —>- 
Guajacol. Die Lsgg. in Dimethylanilin, das mit Chinonen die tiefsten Fiirbungen 
gibt, sind kaum farbiger ais die in Bzl. Vf. nimmt dalier einen konstitutionellen 
Unterschied zwisehen den Chinhydronen u. den Molekiilyerbb. der Aminoketone 
dahingehend an, daB die Phenol- bezw. Anilinkomponenten (Verbb. mit letzteren 
sind bis jetzt nur in Lsg. bekannt) bei diesen nicht mit den ungesatt. Ring-C-Atomen, 
sondern mit den Hydroxyl- bezw. Amin-Il-Atomen an das Aminoketon gebundeu 
sind. Dafur sprieht, daB sich die Aminoketone (den Farbrkk. nach) nicht oder 
kaum mit KW-stoffen, Phenolatheru u. tert. Aminen yerbinden, dagegen unter Farb
yertiefung in Alkoholen (nicht in A.) losen. Aus der tiefen Fiirbung der neuen 
Molekiilyerbb. muB weiter geschlossen werden, daB der Carbonyl-0 der Amiuo- 
ketone die Bindung yermittelt u. nicht etwa die N(CH3)2-Gruppe. Daftir sprieht, 
daB die Aminoketone auch mit organ. Sauren stark gefiirbte halochrome Salzi' 
bilden (z. B. CO(CII: C R -Cy/,•Ar(C/f3)..,)s, 0,11,0,, dunkelrote Bliittchen). — Vf. ist 
ubrigens der Ansicht, daB die Chinliydrone u. die Phenolyerbb. der Aminoketone 
nicht scharf yoneinander zu trennen sind, sondern die auBersten Glieder einer 
Reihe bilden, die durch zahlreiche Ubergangsglieder yerbunden sind.

Ilinsiehtlich der Lokalisation der Nebenyalenzkrafte (vgl. Ztschr. f. anorg. u. 
allg. Ch. 137. 275; C. 1924. II. 1425) ist neu, daB sich der Hydroxyl-H der Alkohole 
an den Carbonyl-0 der Aminoketone anzulagern yermag, wobei die Farbtiefe der 
Lsgg. wesentlich yon der Natur des Alkohols abhangt. Die tiefste Farbung (blut- 
rot) gibt Allylalkohol, dann folgen Benzylalkohol, gesatt. prim. u. sek. Alkoho e 
(abnelimend mit der GroBe des Mol.-Gew.), tert. Alkohole (gelb). Yielleicht dar 
man die Farbtiefe ais MaBstab fur die Affinitat der Alkohole zu den Ketonen an
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schen. — Noch ausgepriigter kommt die Nebenyalenzkraft des Hydroxyl-H bei den 
Phenolen in den intensiy gefarbten Lsgg. mit Aminoketonen zum Ausdruck, der- 
gestalt, daB sich mittels letzerer Phenole in Phenolathern nachweisen lasaen. Gut 
geeignet sind die Ketone I I  u. Y. — Uberraschend ist, daB sich auch die an N 
gebundenen H-Atome aromat. Aminę ais additionsfiihig erwiesen haben, wiihrcnd 
sie sich in NIL, u. aliphat. Aminen indifferent yerhalten. Zu erklaren ist dies mit 
der relatiy groBen Beanspruchung der N-Affinitiit durch den aromat. Rest.

V e rsu c h e . V erb b . des  p ,p '- T e tr a m e th y ld ia m in o b e n z o p h e n o n s .  Mit 
Resorcin. C17H 20ON2, C&H &0.,. In Bzl. Citronengelbe Nadeln, F. 127—128°. — 
Mit a-Naphthol. C„HiaON3, ClnIIaO. Citronengelbe Krystalle aus Eg., F. 87—88“ 
(Zers.). — Mit /S-Naphthol. C'17/ / 2lJOAT2, C\0H oO. In Bzl. Griinstichig gelbe Prismen, 
F. 106—107° (Zers.). — p-Dirnethylaininobenzal-p - methoxyacetophenon-U-Naphthol, 
C18H19ON, C10H80 . Orangefarbene Krystallchcn aus Toluol, F. ca. 80°. — pjp'-Tetra- 
methyldiaminodibenzalaceton-Resorcin, 2C.n KLi)ONi , C„H80 2. In Bzl. Dunkle, griin- 
glanzende Nadeln, F. 105—107°. — Hinsichtlich der EE. (Kuryentafeln) sei auf das 
Original yerwiesen. (L ie b ig s  Ann. 4 4 0 . 265—89.1924. Bonn, Uniy.) L in d e n b a u m .

S. A. M ahood und C. R . H arris , jDie Chemie des Furfurals. D ie Darstelluny 
des Furananalogen des Benzoflavins oder Dimethyldiaminofurylacridinchlorhydrais. 
Tetraaminoditolylfurylmethan. Das Sulfat des m-Toluylendiamins wurde mit Furfurol 
in 50°/oig. A. gekocht, nach beendeter Rk. der A. abdest. u. die Ausscheidung ab- 
filtriert. Das rohe Sulfat wurde durch Erhitzen mit 6-n. IIC1 im Rohr in Dihydro- 
diaminodimethylfurylacridin yerwandelt, dieses in eiskalter salzsaurer Lsg. mit FeCla 
u. ZnCl2 in das Chlorzinksalz des Dimethyldiaminofurylacridins, das durch mehr- 
fache FSllung der Lsg. in h. W. mit verd. IIC1 gereinigt wurde. Die Zus. schwankt 
im ZnCLj-Gehalt je nach Anzahl dieser Umfiillungen u. der Menge des dazu yer- 
wendeten W., entspricht annahernd 3 Cl0H l8ONa*3HCl-ZnCl2. Der sehr echte Farb- 
stoff, auf ungebeizter Baumwolle stum pfbraun, auf Wolle, Seide u. Viscoseseide 
reiches Braun, ist 11. in h. W., in Anilin u. Chinolin, wl. in 95%ig. A., unl. in Bzl., 
Nitrobenzol, A., Essigester, PAe., CSj, CCI., u. CHC13. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46 . 
2810—13. 1924. New Orleans [Louisiana], Tulanc Uniy.) S pie g e l .

A. T eren tjew  und W . T schelinzew , Uber die Bromierung und Jodierung 
einiger Pyrrolderivate. a - P y r r o l a l d e h y d ,  C4II,N-CHO. Bromierung in k. PAe. 
fuhrte unter lebliafter Rk. zu einem an Luft auBerst unbestiindigen Prod., F. ca. 
150°, anscheinend Gemisch von Mono- u. Dibromderiw . Nach Bromierung in wss. 
Lsg. gelang schlieBlich aus dem gleichfalls sehr unbestandigen Prod. durch Um- 
krystallisieren aus W. die Gewinnung von Dibrotnmaleinimid. W urde in sehr yerd. 
Lsgg. bromiert, so konnen Zwisclienprodd. dieser Rk. beobachtet werden. Bei Aus- 
Bchutteln mit A. auBerst unbestiindige, an Luft stark rauchende Substanz, F. 102°; 
bei weiterem Bromieren bestandige gelbe Krystalle, anniihernd von der Zus. des 
Tribrompyrrolaldehyds, C,H2ONBr3, F. 146—147°. Die Bromierung durfte sich zu- 
nSchst gegen die p?-Stellung richten u. die CHO-Gruppe noch unberuhrt lassen. — 
Jodierung. Zu 0,5 g des Aldehyds, gel. in 1 1 W ., wurden 10 ccm 5J/Uig. KOH ge- 
geben, dann J-KJ-Lsg. (ca. 0,7 g in 100 ccm) bis zu schwacher Gelbf&rbung. Bei 
Stehen dann Abscheidung feiner Nadeln, durch Zusatz von Essigsaure oder II,,S04 
vermehrt, Tetrajod-a-pyrrolaldehyd, C5H 0N J,, F.1370. — J o d ie r u n g  von  « -  A c e ty  1 - 
P y rro l yerlauft analog der yorigen. fi, B '-Dijod-u-acctylpyrrol, C4HjONJ2, weiBe 
Nadeln (aus h. verd. A.), F. 157°, 11. in A., A., Bzl. u. Essigsaure, wl. in W., Lg. 
u. PAe., 1. in Laugen, daraus durch Sśiuren gefallt. Die Oxydation dieser Verb. 
■nit HNOj (D. 1,48) lieferte Dijodmaleinimid, C;H 0 2N J2, Nadeln (aus A.), F. 255°,
11- in h., wl. in k. A. — J o d ie r u n g  von  a - P r o p io n y l p y r r o l  lieferte ent- 
sprechend das ebenfalls zu Dijodmaleinimid oxydierbare fi'-Dijodpropionylpyrrol,
C,H,ONJj, Nadeln (aus A.), F. 148°, in Aussehen u. Loslichkeit der Acetylyerb.

64*
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selir uhnlic.h, bei Ausfuliiung in konzentrierteren Lsgg. mit UberschuB an Lauge 
u. Halogen Trijod-a-propionylpyrrol, C,H6ONJ3, silbergliinzende, an Luft langsam 
gelb werdende Sehuppen, F. 193°. — J o d ie r u n g  v o n  « - B e n z o y lp y r r o l  fuhrt 
je  nach Menge des J  u. Temp. zu yerschiedenen Prodd., die sehwierig zu trennen 
sind. Zuniichst schcinen Monojodderiw. zu entstelien, die aber nicht rein abge- 
schieden werden konnten. Bei 70—75° eutstand meist Dijodbenzoylpyrrol, CnII;ONJ2, 
F. 168—169°, durch Krystallisation aus A. von hoher schm. Prodd. trennbar, bei 
weiterer Behandlung mit J  u. Erwiirmen auf 50" Trijodbenzoylpyrrol, Cn HaONJ3. 
griinlich, aus Bzl. -j- PAe. krystallisierbar, F. 215°. Dieses liefert mit rauchender 
IIN 0 3 eine hellgelbe Substanz vom F. 195°, anscheinend fl - Nitro-ft'-jodpyrrol. Nach 
Analogien wird dem Dijodbenzoylpyrrol dieFormel des ^?,^y-Dijodderiy.zugeschrieben.
— Verss. an a-Pyrrolcarbonsaurc u. ihrem Athylester sind noch nicht abgeschlossen. 
Die jetzige Yeroffentlichung ist durch das C.-Referat uber diejenige von Piekonj 
(Atti R. Acead. dei Lincci, Roma [5] 31. I. 321; C. 1923. I. 665) yeranlaBt. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 58. 66—71. Moskau, I. Uniy.) Spiegel.

F ra n k  Lee P ym an  und E dm und  S tan ley , Substitution im Benzolkern durch 
Nitrierung von 2-Phenylglyoxalin und seiner Carbonsaure7i. Die Einfiihrung einer 
Nitrogruppe in 2-Phenylglyoxalin nach der Methode von G r a n t  u . P y n a n  (ygl. 
Journ. Chem. Soc. London 119. 1893; C. 1922. I. 813) ftihrte neben teilweiser 
Oxydation zu Benzoesaure, wodurch die Ausbeuten yerringert wurden, hauptsacli- 
lich zu 2-p-Nitrophenylglyoxalin (50%) u. den entsprechenden o- u. m-Verbb. (1,5% 
u. 0,2%). Die Nachprufung der Zus. des Nitrierungsprod. der 2-Phenylglyoxalin-
4,5-dicarbonsdure yon F a rg h er  (ygl. Journ. Chem. Soc. London 119. 163; C. 1921.
I. 998) ergab die von letzterem ais 2-m-Nitrophenylglyoxalin-4,5-dicarbonsaure (I) 
bezeichnete Siiure ais ein Gemisch von I  (52%) mit dem p-Isomeren (19%); w‘e 
die Decarboxylierung erkennen lieB. Durch Nitrierung von 2-Phenylglyoxalin-Ł 
(oder o)-carbonsaure wurde 2 -p-Nitrophcnylghjoxalin-d (oder S)-carbonsdure (II) er
halten. Die Decarboxylierung liefert 52% des 2-p-Nitrophenylglyoxalins u. 19°/o 
der m-Ycrb.

N 0 2
H ° 2C - C - N H \ / ~ y \  f ^ W " 5 r > N O t
HO..C-C-----N /  \ ____/  H 0 2C-C------- N /  \ ____ /

Die Einfiihrung yon Carbosylgruppen in den Glyoxalinkern von 2-Pheuyl- 
glyoxalin setzt also den Anteil der jj-Nitricrung zugunsten der in m-Stellung herab. 
Vff. bringen dies in Zusammenhang mit der Fiihigkeit des 2 -Phenylglyoxalins u. 
seiner Monocarbonsaure mit Mineralsauren Salze zu bilden, wahrend die Dicarbon- 
siiure dies nicht tut. Die yorherrsehende m-Substitution im letzteren Falle hangt 
wohl mit der negatiyen Polaritiit der doppelt gebundenen N-Atome zusammen u. 
die beyorzugte p- bezw. o-Substitution im ersteren Falle mit dem Uinstand, dac 
der N in diesen Verbb. durch Salzbildung positiy geladen wird. Vff. bestreiten 
die Auffassung yon F a r g h e r  (1. e.), welcher die Metasubstitution mit dem vor- 
herrsehend negatiyen Charakter der Glyoxalindicarbonsiiuren begrundet hat.

Y e r s u c h s te i l :  2-p-Nitrophenylglyoxalin, C9H,0.,N3, aus A. gelbe
F. 310—315° (Zers.). — N itra t, aus W. gelbbraune Prismen (mit 211.0), 3'• 
(Zers.). — Pikrat, aus h. A. gelbe Nadeln vom F. 262°. — 2 -m-Nitrophenylglyoxalm, 
aus h. W . oder A. schwachgelbe Nadeln vom F. 193—194°. — Nitrat, aus W. 
strohgelben Blattchen vom F. 182° (Zers.). — Pikrat', aus W . gelbe N adeln  vom
F. 245—246°. — 2-o-Nitrophenylglyoxalin, au s  W. fast farblose B liittchen ^yow
F. 188—189°. — N itra t, aus W. fast farblose Prismen vom F. 153—154 . 
Pikrat, aus W. lange gelbe Nadeln vom F. 212°. Die 3 isomeren 2-Nitrop ien-r  
glyoxaline sind in wss. NH3 u. N a,C03 unl., dagegen 1. in verd. NaOH mit or.m^e
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roter Farbę, dereń Intensitat entspricht p  o >  m. — 2-p-NitrophenyUjbjoxalin- 
■i-carbonsdurc, C10H7O.,N3, gelbe Nadeln, wl. in W . P. 288° u. nach W iedererstarrung
F. 308°. Erhitzen mit W . bei 200° lieferte 2-p-Niłrophenylglyoxalin. — Sulfat, 
Prismen vom F. 286° (Zers.). — 2-in-Nitrophenylglyoxalin-4-carbonsaure, farblose 
Nadeln, wl. in W ., F. 248°. — Sulfat, strohgelbe Bliittchen (Zers. 230°). — Die 
Decarboxylierung der 3 Isomeren wurde dureh Kochen mit W. bei 240° (6 Stdn.) durch- 
gefiihrt. — 2-m-Nitrophenyhjlyoxalin-4,5-dicarbonsdure, CuH7O0N3, aus W . stroh
gelbe Nadeln vom F. 279°. Erhitzen mit 10 Teilen W . bei 200° (6 Stdn.) ent- 
carboxyliert zur )/i-Verb. u. j;-Verb., wodurch die entsprechende Diearbonsaure ais 
Gemisch yon m- u. jp-Yerb. erkannt war. (Journ. Cliem. Soc. London 125. 2484 
bis 2488. 1924. Manchester, Uuiv.) H orst .

K. v. A uw ers, Th. B a h r und E. F rese, Uber Tetrahydrobenzisoxazole. Dureh 
Einw. von salzsaurem Hydrosylamin auf eine wss. oder alkoh. Lsg. von Qxy- 
methylencyćlohexanon entsteht ein Gemisch von a,fl-Tetrahydrobcnzisoxazol (Tetra- 
hydroindoxazen, I) u. fi,y-Tctrahydrobenzisoxazol (Tetrahydroanthranil I I)  u. zwar 
entstelien 75—80% I  u. 25—20% I I ;  bei Anwesenheit ubersclmssiger HC1 wird 
die Ausbeute an I  auf 85% erhoht. Beim Arbeiten in alkal. Lsg. wird I I  reich- 
liclier gebildet, es entstelien jedocli, da bereits gebildetes Isosazol in Cyancyclo- 
hexanon yerwandelt wird, das seinerseits mit NH2OH reagiert, in diesem Falle aueh 
noch andere Prodd. Das ais Zwischenprod. zu erwartende Oxim des Oxymetliylen- 
cyclohexanons konnte in keinem Falle isoliert werden, es gelit anscheinend unter 
Abspaltung von H ;0  sogleich in das Isoxazol Uber. — Einw. von NH„OH, 1IC1 auf 
{-Me.lhyloxymethylencyclolicxa.non (III) fiilirt zu einem Gemisch yon ca. 7—8 Teilen 
IV u. 1 Teil Y; in schwacli alkal. Lsg. sinkt die Gcsamtausbcute, das Gemisch 
enthalt ca. 5 Teile IY  u. 1 Teil Y ; in 30%ig. Lauge wird 1 Teil Y u. 3 Teile IY  
gebildet, die Gesamtausbeute bctriigt in diesem Falle nur 25% (in den yorigen 80 
bezw. 70°/0), da ein Teil des Isoxazols dureh Alkali in Cyanketon gespalten wird, 
andererseits I I I  in l-Methylcyclohexanon zerfiillt, dessen Oxim gebildet wird. — 
Einw. von NH2O H ,H C l in sodaalkal. Lsg. auf den Athylather von I I I  fiihrte zu 
einem Oxim der freien Verb. I I I  (V III oder IX), indem durcli Anlagerung von 
NHoOH an die Doppelbindung in I I I  zuniiehst wohl Y I entsteht, das durcli Ab
spaltung yon C2H5OH Y II  liefert, das sieli sofort in Y IU  oder IX  umlagert. 
Spektr. Beobachtungen deuten darauf hin, daB das Oxim ein Gemisch yon Y III  
u. IX  ist. — W ird I I I  in neutraler Lsg. mit NH2OII behandelt, so erhSlt man ein 
festes Oxim, das bei der Abspaltung yon H20  IY  liefert; die Leichtigkeit mit der 
die Wasserabspaltung erfolgt (zum Teil schon beim Umkrystallisieren aus Bzu.) 
spricht fur Konst. IX . — Die Isolierung yon I  u. I I  aus dem Gemisch gelang 
nicht, I I  konnte nur dadurch erhalten werden, daB I  mittels C2H5ONa zum Cyan- 
cyclohexanon aufgespalten wurde. I  konnte nur in angereichertem Zustande unter- 
sucht werden. Die Trennug yon IY  u. Y wurde dadurch bcgiinstigt, daB IV mit 
mit HgCl2 eine wl. Doppelyerb. gibt; zur Isolierung yon V niuBte IV  wieder dureh 
C2H6ONa zerstort werden. — Die hydrierten BenzisoxazoIe. sind selir schwache 
Basen. Die Yerbb. vom Typus I  u. IV  werden in ath. Lsg. schon bei gewohn- 
licher Temp. dureh CH3ONa gespalten, es entsteht das Na-Salz der Enolform des 
entsprechenden Cyanketons (X); beim ErwSrmen der Yerbb. mit alkoh. Lauge wird 
aueh das Cyanketon gespalten, es entsteht das Halbiiitril der Pimelinsaure (XI), bei 
'Singerem Kochen ein Salz der Pimelinsaure (XII). Die Yerbb. I I  u. V sind gegen 
kwgen bestandiger. Mit alkoh. NaOH wird erst bei 50° NH3 entwickelt, bei 
langerem Kochen entsteht aueh hier Pimelinsaure. — Uber die spektr. Unters. der 
genannten Isoxazole vgl. y. A u w er s  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 461; C. 1924 .
I- 2365.

Y ersu ch e . u ,p -  u . fi,y-Tetrahydróbenzisoxazol, C;II9ON l l  u. I I) , 63 g Oxy-
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metliylencycloliexanou in A. -f- konz. wss. Lsg. von NIL,OH, IICl (bei 7° gemisclit) 
bleiben stehen, bis keine Rk. mit FeCla mebr eintritt. Kp14. des Gemisches 90 bis 
95°. — Ein 90°/oig. PrSparat yon I  liatte Kp.13 90—92°, HgCL,-Doppelverb. F. ca. 
135°. Zur Isolierung von I I  wird Stli. Lsg. des Gemisches allmahlich mit CH3ONa 
oder CjjHjONa yersetzt (Temp. niclit Uber 20—25° steigen lassen), wobei Abscliei- 
dung von X, Filtrat, das I I  entliSlt, wird wiederliolt mit W. durcligeschuttelt, dann 
teilweise eingedampft u. mit A. cxtraliiert; um I I  ganz rein zu erhalten, muB dic 
Beliandlung m it Alkoholat ofter wiederliolt werden; K p.u 87—88°, D .2°4 1,097, 
nnoso == 1,4983 (vgl. aucli 1. c.). — u. ft,y-Methyltetrahydróbenzisoxazol, C8IIn 0N 
(IV u. V.), das in alkoli.-salzsaurer Lsg. dargestellte Gemiscli batte K p.10 86—91°;

CHOH

=0 
cfn-cii

NOH

! ™ C o  
VCH-CH3 

H.C 
Ę O O j - p -  CN 
H ,C ^ y j c - O N a ' 

H»C

H
C H : NOH 

H , d \  J = 0
CH-CH,

beim Arbeiten in 30%ig. NaOII (das Gemisch

CH2 X 
c h T " C H s-CN 
Ó h2 COONa

" ^ 5 h 2
bleibt 3—4 Tage

V III
COONa

X I (C^<! 

COONa

stehen) wurden
isoliert: l-Methylcyclóhexanon, Semicarbazon F. 189—190°, Oxim des Mełhylcycloh&ca- 
nom, Kp.I5108—110° u. Gemisch aus 3 Teilen IV  +  1 Teil V, K p.„ 86—90°, ferncr 
«-Aminoderiv. von V (ygl. naclisteh. Ref.). — JTgCU-Verb. des ce,fi-[l'-Methyltetra- 
liydrobenz]isoxazol8, (CsHuON)2-IIgC]2, aus dem Gemisch in A. -f- alkoli. HgCl.: 
Prismen, die ansclieinend 1 H ,0  entlialten, F. 66°, unl. in W . u. Bzn., sonst 11. in 
organ. Mitteln; hieraus durch Erwfirmen mit HC1, Alkalisieren mit Na,C03 u. 
Wasserdampfdest. IV, Kp.u  85—86°, D .2°4 1,059, nHe2° =  1,4917. — Beliandlung des 
Gemisches mit Alkoholat fiihrt zu fi,y-\l'-Metluyltetraliydrobenz]isoxazol, C3Hu0^ 
(V), K p.10 90—91°, D .2°4 1,051, nHes° =  1,4880. — (M m  des 3-Methyl-2 -ketocyelohexyl- 
fonnaldehyds (VIII) oder des 3-Mclhyl-2-oxycyclohexen-(l)-formaldehyds, C8H 130 2N, 
(IX). zalifl. Ol, Kp.n 140—144°, wenn aus dem Atliyliitlier yon I I I  dargestellt; aus 
I I I  dargestelltes Osim F. 66—68°; Dibmzoylderw. des Oxims, C22H210 4N, zfihfl. 01- 
— CC-Methylpimelimaure aus IV  oder V durch mebrtagiges Koclien mit 20%ig- 
alkoli. NaOH, F. 55—57°. (L iebig s  Ann. 441 . 54—67.) HabeblaKD.

K. v. A uw ers, Th. B ahrjund E. F rese , Uber Cyancyclohexanone und einige ihrer 
Umwandlungsprodukte. (Vgl. vorst. Ref.) Die in  yorst. Ref. erwShnten Verb • 
a) l-Cyayicycloliexanon-2 u. b) dessen 3-Methylderw. sind Gemische der Keto- u. 
Enolform, u. zwar enthiilt ersteres ca. 10,5%, letzteres nur 1,7% Enol. Alkylierunr 
von a mit Halogenalkylen u. Na-Alkoholat fiihrt zu einem Gemisch yon C "• 
O-Alkylderiw. (I u. II). W erden die Cyancyclohexanone in Abwesenlieit von 
Alkali mit NHsOH behandelt, so entstelien die Ozime (aus a z. B. I II ) , die sic i
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bei liingerem Stehen oder durch Sehiitteln mit Alkali (auch bei Darst. der Oxime 
in Ggw. von Alkali) leicht in alkaliunl. bas. Yerbb. uberfubren lassen. Dieselben 
bas. Prodd. werden gebildet, wenn die Oxymełhylenderivv. der Cyclohexanone mit 
NH..OH u. Alkali im UberschuB behandelt werden (vgl. vorst. Ref.). Yon den 
beiden fiir die bas. Verbb. in Betracht kommenden Formeln (IY u. Y) ist auf 
Grund des chem. Verh. Y yorzuziehen: die bas. D eriw . reagieren mit p-Nitrobenz- 
aldehyd unter Abspaltung yon H .,0 , beim Erhitzen mit CH3Br werden 2 CH3- 
Gruppen aufgenommen u. ihre Monoacylderiw. sind so stark sauer, daB sie 11. in 
verd. Lauge sind. Die in 1 alkyliertcn Osime der Cyancyclohesanone erleiden 
diese Umlagerung nicht. — Einleiten von NH3 in eine ath. Lsg. von a u. Auf- 
schliimmen des Reaktionsprod. mit W. fuhrt zu Cyanaminocyćlolieocenen, die wieder 
in zwei Formen (YII a u. b) reagieren. Aus 3-Methylcyancyclohexanon entstehen 
analog die liomologen D eriw . Die B. von Y II erfolgt wahrscheinlich iiber die 
durch Anlagerung yon NH3 an a zuniichst gebildete Verb. Y I; dieses Zwischen- 
prod. ist darstellbar, ist jedoeh sehr unbestiindig. — Einw. von Semicarbazid auf 
a fuhrt n. zum Semicarbazon, mit b bildet sich in diesem Falle das Aminopijrazol- 
deriv. Y II I , das beim Kochen mit konz. HCl oder Laugen in 7-Methyl-3-amino- 
4,5,6,7-tetrahydroindazol (IX) ubergeht. Beim Erwiirmen mit verd. Siiure (HCl, 
CHjCOOH, C20 4H2) entsteht eine ais 3 ^ -I>i-{7-»iethyl-4,5,6,7-ietrahydroiłidazyl) (X) 
aufzufassende Verb. Dieses Prod. bildet sich neben Hydrazodicarbonamid auch 
durcli Behandeln von b mit essigsaurem Semicarbazid, u. zwar bildet sich in diesem 
Palle wohl zuniichst das Semicarbazon von b, aus 2 Mol. werden die NHCONHj- 
Reste abgespalten u. bilden Hydrazodicarbonamid, die restlichen Radikale yer- 
einigen sich zu X. Da fiir diese Verb. eyentuell auch Konst. X I in Frage kam, 
wurde yersucht, die Konst. durch Synthese sicherzustellen. Es wurde das Ag-Salz 
des 7-Methyltetrahydroindazols mit Br5 behandelt, u. das (neben halogenhaltiger 
Substanz) erhaltene 2 ^ -Di-{7-mcthyl-i,5,6,7-tclrahydroindazol) (XI) erwies sich al3 
verschieden von der aus b u. essigsaurem Semicarbazid erhaltenen Verb. — IX  
entsteht auch bei Einw. von Hydrazin auf b. Das chem. Yerli. yon IX  deutet
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darauf hiu, daB nur die Aminoyerb. (nicht ein Iminoderiy.) vorliegt (vgl. dagegen 
v. Me y e r , Journ. f. prakt. Ch. 90. 8 [1914]). Einw. von KjFe(CN)5 auf eine alkal. 
Lsg. von IX  ftthrt zu 3,3'-Azo-(7-methyltetrahydroindazot) (X II), aus dem mittels 
SnClj -f- HC1 IX  zuriickgewonnen wird. Durcli Diazotieren von IX  in schwach 
saurer Lsg. entsteht eine Yerb., die wahrscheinlich (vgl. B am berger  u . W il d i , 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 39. 4276 [1906]) ais ein Diazohydroxyd (X III) aufzufassen 
ist, das leiclit unter Abspaltung von H20  in 7-Mcthyltetrdhydroindazoltriazolen (XIT) 
iibergeht Letztere Yerb. geht beim Losen in konz. ITC1 in ein Diazoniumsalz 
uber, das mit /3-Naphthol kuppelt (XY). W ird IX  in stark saurer Lsg. diazotiert 
u. die Lsg. mit /3-Naplithol yersetzt, so bildet sieli ebenfalls XY, dessen alkoh. 
Lsg. beim Eindampfen das Triazinderw. (XYI) bildet.

V e rsu c h e . l-Cyancyclohexanon-2, C7H9ON, das in vorst. Eef. aus Oxymethylen- 
eycloliexanon -f- NILOII bescliriebene Isoxazolgemiscli bleibt 12 Stdn. mit Na- 
Alkoholat -(- A. stehen, danach Na-Salz in W. gel., wss. Seliicht nach Durch- 
scliiitteln mit A. angesSuert u. ausfallendes Cyanketon in A. gel.; K p.I0 132°, 
K p.^ 136°, D.15’94 1,0741, D.20, 1,070, nu =  1,47689, nHe =  1,47932, =  1,48623,
ny == 1,49156 bei 15,9°, nHo20 =  1,4775; nach 1—2-tiigigem Stehen Gelbfiirbung 
u. sufilieher unangenelimer Geruch, bei liingerem Stehen (rascher in alkal. Lsg.) B. 
einer festen, weiBen Substanz, unl. in Alkali; Na-Salz in festem Zustande bestiindig; 
Oxim des Cyancyloliexanons, C7H 10ON2, aus A. flaclie Nadeln, F. 117—118,5°, wl. in 
k. W .; p-Niirophcnylhydrazon, C13H 140 2N4, aus A. gelbe Niidelclien, F. 163—165°; 
Semicarbazon, CsH 12ON4, aus A. weiBe Nadeln, F. 165°. — 3,3' -Ditetrahydroindazyl, 
C11HI8N4, durch 1-std. Erhitzen des Semicarbazons mit 15°/0ig. HC1 oder C20 4HL, 
u. Zusatz yon NH4OH; aus CH30 H  Nadeln, F. 265—266°, wl. in Bzn., Bzl., A. u. 
W ., U. in Sauren; P ikrat aus A. gelbe Nadelclien, F. 237—238°. — 3-Methyl-l- 
<iiyancyclohexcm<m-2, C8Hn 0 N , Kp.n 127—129°, Kp.IS 138—140°, D .*“4 1,040; D.15'5< 
1,0443, na =  1,47084, nHo =  1,47305, =  1,47969, ny =  1,48479 bei 15,5°;
nHe20 =  1,4710; Oxim, C8H12ON2, F. 115—116°, unl. in Bzu., W . u. verd. Sauren. 
sonst 11., yerandert sich bei liingerem Aufbewaliren. — 7-Methyl-3-amino-4,5,6,7- 
tetrahydroindazolcarbonamid, C9H14ON4 (VIII), aus CH30 II  Schuppen, F. 142,5 bis 
143,5°, 11. in A., Aceton, Eg. u. verd. Sauren, wl. in CH3OH u. Bzl., unl. in A., 
Bzn., W. u. Laugen. — l-Metliyl-l-cyancyclohexanon-2, CsHn ON (I, E  =  CHS), 
farbloses, eampherartig riechendes Ol, Kp.13 94°, D .,(U4 1,0189, D.2°4 1,015, na1&1 =  
1,45976, nH„ =  1,46239, n^ =  1,46820, ny =  1,47341, nHo-° =  1,4606; Semicarb- 
azon, C9H14ON4, aus A. weiBe Nadeln, F. 206—207°, eignet sich gut zur Trennung 
von gleielizeitig gebildetem I I ;  Oxim, C8H 12ON2, aus h. W. weiBe Nadeln, F- 87°, 
unl. in PAe., sonst 11. — 2-Cyanoenantliylsiiure, CdII130 2N , durch Schiitteln yon
l-Methyleyancyclohexanon mit 10%ig. NaOH, schwerfl. Ol, yon starkem Gerucli, 
Kp.14 183—184°, D .” 4 1,0250; D.2°4 1,022; na1J == 1,44686, nHo =  1,44940, n^ ==
1,45495, iij, — 1,45968, nHa20 =  1,4481. — l-Athyl-l-cyancyclohexanon-2, C9IInOX 
(I, E  =  C2H8), K p.16 114—115°, Kp.25 129°, D .la84 1,0136, D .2°4 1,008, n„1M =
1,46619, nHe - 1,46851, =  1,47476, ny =  1,47980, n^ 31 =  1,4656; Semicarb
azon, C,„H16ON4, aus A. weiBe Nadeln, F. 195°, swl. in A. u. Bzn., wl. in Bzl., •• 
in A. u. CH3OH; Oxim, C9H 14ON2, aus h. W. weiBe Nadeln, F. 117°. -  l-Cyan-2- 
athoxycyctohexen-l, C9H13ON (II , E  =  C2II5), K p.10 133—135°, Kp.24 142-145°,
D.13>34 1,0270, D.20, 1,021, nu13-3 1,49404, nHe =  1,49741, n# =  1,50702, ny ==
1,51511; nHe20 — 1,4944 (andere W erte ygl. Original); wird durch sd. 10%ig-
H.,S04 zu Cyancyclohexanon yerseift — l-Propyl-l-cyancyclohexanon-2, C10H16ON 
(I, E  =  C8H7), eampherartig riechendes Ol, K p.is 122°, D.2014 0,9968; D.2°4 0,997; 
u*20-1 =  1,46459, nn „ =  1,46721, n^ =  1,47320, ny =  1,47836, n^ 20 =  1,4673; 
Semicarbazon, Cn HlsON4. aus A. weiBe Nadeln, F. 212—213°, 1. in A., sonst wl- m
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organ. Mitteln. — l-Cijan-2-propoxycyclohexen-l, C10H16ON (II, R = C 3H,), Kp.13 137 
bis 139°, D .212, 0,9897, D .2°4 0,991, na21" =  1,48676, nHfi =  1,49053, =  1,49957;
nHe20 == 1,4911. — l-Allyl-l-cyancyclohexanon-2, CI0H13ON (I, R  =  CII2 : CH-CH2), 
Gerucli schwacli campherartig, K p.13 120—121°, D .I&04 1,0179; D .204 1,017; na18,0 =
1,47842, n He == 1,48147, =  1,48848, nno2° —= 1,4808; Semicarbazon, Cu H 16ON4,
aus A. weiBe Nadeln, F. 197°. — 1 -Benzyl-1 -cyancyclohexanmi-2, C14H,-ON (I, R =  
C0H5CH2), aus Bzl. -f- PAe. weiBe Nadeln, F. 56—57°, 11. in organ. Mitteln; Semi
carbazon, C16H 18ON4, aus A. weiBe Nadeln, F. 201°. — ce-Amino-fi,y-Jetrahydro- 
benz]-isoxazol, C;H I0ON2 (Y), aus CH30H  oder h. W. Nadeln, F. 130°, 11. in Siiuren,
1. in CH30 H  u. A., wl. in A., Bzl. u. k. W .; p-Niirobenzylidenderiv., C14H130 3N3, 
aus Bzl. gelbe Nadeln, F. 216—217°, 1. in A., Eg., Bzl., wl. in A. u. Bzn.; Acetyl- 
deriv., C0H 12O2N2, aus A. derbe Krystalle, F. 82—83°, 11. in organ. Mitteln, unl. in 
Na,C03, 1. in NaOII, hieraus bald Absclieidung des Na-Salzes. — cc-Dimcthylamino- 
fj,y-[tetrahydrobenz]-i?oxazołbro»ihydrat, C0H ,4ON2-HBr, aus Y -f- CH3Br in CII3OH 
durch 11-std. Erhitzen auf 100°; aus A. mit A. gefiillt weiBe Nadeln, F. 95—96°, 
unl. in A. u. PAe., 1. in Aceton, Bzn. u. Bzl., 11. in Alkoholen in W .; freic Base 
unangenehm riechendes Ol, bei Vakuumdest. Zers.; Pikrat aus A. gelbe Nadeln,
F. 154—155°. — a-Amino-fi,y-\l-mcthyltetrahydrobeuz}-isoxazol (entsprechend Y), aus
3-Methyl-l-cyancyclohexanon, klebrige M., F. 66—70°; Chlorhydrat, CaH 13ON2Cl,
F. 78°, im Exsiccator iiber CaO allmiihliche Zers., an Luft Braunfarbung; die Base 
entwickelt bei liingerem Kochen mit NaOH Ammoniak u. yerharzt; p-Nitrobenzy- 
lidendcriv., C,5H I50 3N3, aus Aceton gelbe Nadelchen, F. 215—216°, wl.; Benzotyl- 
deriv., C16II160 2N2, aus CH3OII Nadeln, F. 95—97°, 11. in A., Bzl., Eg. u. Laugen, 
wl. in Bzn., unl. in W . u. Siiuren. — l-Cyan-2-aminocyclohexen-l. , C7H 10N2 (VIlb), 
durch Seliiitteln von Cyancyelohexanon mit verd. (NII4)2C03-Lsg. entsteht allmahlich 
eine feste M., die erneut mit (NH4)2C03 versetzt w ird, wenn die FI. nicht mehr 
alkal. reagiert; aus A. derbe Nadeln, F. 94—95°, 11. in A., A ., Bzl., 1. in h. W., 
swl. in Bzn.; beim Aufbewahren Gerucli nach Cyanketon u. ZerflieBen; Verreiben 
der Base mit konz. HC1 fiihrt zu einem in W. klar 1. Salz, aus der Lsg. seheidet 
sich bald das Cyanketon ab; Chlorhydrat am besten darstellbar durch Einleiten 
von HC1 iu ath. Lsg. der Base; sehr hygroskop., wird durch \V. in Keton u. 
NH4C1 gespalten; Einw. von Acetylchlorid auf die Base iu Pyridin fiihrt zu einer 
\erb. mit F. 160—161°, die kein einfaches Acetylderiv. der Base ist. — l-Cyan-2- 
a»tinocyclohexanol-2, C7HI2ON2 (YI), aus dem Cyanketon in A. durch Einleiten von 
NH3, F. 78—79°, 11. in W., A. u. Eg., wl. in Bzl. u. Aceton, unl. iu A., sehr zer- 
flieBlich. — l-Cyan-3-methyl-2-aminocyclohexanol-2, CaH I4ON2, F. 68—70°, zers. sich 
bald. — l-Cyan-3-methyl-2-aminocyclohexen-l, C8H12N2 (entsprechend Y II b),' aus dem 
Mcthylcyanketon in A. - f  10%ig. NH40 H  durch 2-tagiges Stehen, F. 87—88°, U- 
Aceton, wl. in A., A., Eg. u. Bzl., unl. in PAe., K p.10 ca. 150°, bei liingerem E r
hitzen auf 100° Zers.; D .99>54 0,9704, na9W =  1,49701, nUe905 =  1,50525; Benzoyl- 
deriv., C15H 16ONs, aus CH3OH oder Aceton Nadelchen, F. 201°, U. in A. u. Eg., 
wl. in CHjOH, Aceton u. Bzl., unl. in A. u. Bzn., 1. in w. Laugen u. Siiuren, 
hieraus unveriindcrt fiillbar. — 7 -Methyl-3 - amino-4,5,6,7-tetrahydroindazol (IX), 
klebrige M., Kp.ls ca. 190°, sehr hygroskop., gibt mit AuCl3 krystallin. rotbraunen, 
fflit PtCl4 gelben, mit HgCl2 u. A gN 03 weiBe Ndd.; P ikrat aus A. gelbe Nśidelchen,
F. 205°, unl. in Bzl., Bzn. u. AY.; Chlorhydrat, CBH14N3C1, aus Eg. mit A. gefaUt 
bei raschem Erhitzen F. 226—228°, bei langsamcm Erhitzen F. 223°, 11. in OH- 
haltigen Jlitteln, unl. in A., Aceton, BzL; p-Nitrobe7izylidenderiv., C15H ,(j02N4, aus 
A- gelbe Blattchen, F. 177°, unl. in Bzn.; J}iaceiylderiv., C12H17Ó2N j, aus CH30H  
seidenglanzende Niidelchen, F. 122,5—123,5°, 1. in organ. Mitteln, łi. W . u. verd. 
Laugen; Afonoacetylderii'., C10H 16ON3, aus yorigern durch Stehenlassen mit NaOH
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oder durch kurzes Kochen mit vcrd. Essigsaure u. Ubersattigen mit NH4OH; aus 
CII3OH F. 212—213° (untcr BraunfSrbung), unl. in A., Bzl., Bzu. u. Laugen, 1. in 
h. W., yerd. SSuren, A. u. Aceton; Dibenzoylderw., C22H210 2N3, au3 A. Nadelchen,
F. 194°, unl. in A., Bzn„ Sauron u. Laugen. — 3,3'-Azo-\7-methyltetrahydroindazol], 
CleH22N9 (XII), aus salzsaurer Lsg. mit N H tOH gefiillt orangerotes Pulver, F. 185 
bis 191° (Zera.), 11. in CIIsOH, A., Eg. u. Mineralsauren, wl. in Bzl., A. u. Aceton, 
bei langerem Kochen mit A. Yerharzung. — 7-Methyltetrahydroindazoltriazolen, 
C8H10N4 (XIY) (Druckfehler im Original), aus salzsaurer Lsg. mit Na-Acetat gefiillt 
gelber Nd., F. 137—145° (Zers.), 11. in CH3OH, A., A., Aceton, Eg., wl. in Bzl., unl. 
in Bzn. u. k. NaOH; durch h. NaOH Zers.; beim Kochen der alkoh. Lsg. Zers. u. 
Gasentw., beim Erhitzen auf dem Spatel Verpuffen; Lsgg. in Mineralsauren gelb.
— 7-McthyUetraliydroindazolazo-fi-naphtliol, C18II18ON4 (XY), aus A. carminrote 
Nadelchen, F. 208°, 11. in Aceton u. Eg., wl. in A. u. Bzl., unl. in A. u. Bzn., Lsg. 
in konz. H2S 04 permanganatiilinlich, durch W. himbeerrot werdend. — 7-Methyl- 
tetrahydroindazolonaphthotriazin, C18Hi6N4 (XYI), aus A. goldgelbe Nadeln, F. 152 
bis 154°, 11. in Aceton, A., Eg. u. Bzl., wl. in A. u. Bzu., unl. in verd. Siiuren u. 
Laugen; Lsg. in sd. Eg. mit Zinkstaub yersetzt wird farblos, durch Luft-Oa oder 
Zugabe yon FeCl3 u. Durchsaugen yon Luft tritt die Farbung wieder ein. —
з,3" - Di - {7- mcthyl - 4,5,6,7- tetrahydroindazyl) , C10H22N4 (X), aus CH3OH farblose 
Nadelchen, F. 229—231°, 11. in A., Eg. u. Mineralsauren, wl. in CH3OH, Aceton, 
Bzl., unl. in A., Bzn., W . u. Laugen; Pikrat F. 212—213°; Monoacetylderiv., 
C18H24ON4, aus CH3OH hellgelbe Nadelchen, F. 195—196°, 11. in A., Aceton, Eg.
и. Bzl., wl. in Lg., unl. in A.; in der Hitze 1. in NaOH, unl. in NH4OH; 1. in h. 
verd. HC1, Lsg. gelb, auf Zusatz yon Alkali farblos werdend; durch konz. Saure 
Verseifung; Diacetylderiv. wurde nur amorph erhalten, F. 105—120°; iu alkoh. Lsg. 
durch wenig konz. II2S 04 Verseifung; Dimełhylderiv. von C18H26N4, iiber Pikrat ge- 
reinigt F. 156—160°, 11. in organ. Mitteln, auBer A. u. Bzn., Chlorliydrat hygroskop.; 
P ikrat, C^HjoN^CgH.jOjN.,, aus Eg. gelbe Nadeln oder Blattchen, F. 244°, wl. in 
Eg., swl. in CIIjOH u. Aceton, unl. in A., mit w. NaOH entsteht ein orangerotes 
P ikrat, C24II310 8N7 (Hydrat des yorigen), aus CH3OH Nadelbuschel, F. 189—191°,
11. in Aceton, wl. in CII3OH, A- u. Bzl., durch konz. HC1 wird die Pikrinsaure 
yerdrangt. — 2r2'-Di-(7-inethyl-4,5,6,7-tełrahydroindazyl), C16H22Ni (XI), aus Eg. oder 
Bzl. Nadeln, F. 272—273°, 11. in Bzl., wl. in A. u. Bzn., swl. in Eg., Aceton, PAe., 
unl. in CH3OH, A., Sauren u. Laugen. Das bei der Darst. dieser Yerb. nebenbei 
erhaltene Br-haltige Prod. war yermutlich 3-Brom-7-methyltetrahijdroindazol, schwache 
Base, die kein P ikrat bildet. (L ie b ig s  Ann. 441. 68—100. Marburg, Uniy.) H a.

B,. F . H un ter, Die Bromierung thiazolringhaltiger Substanzen. IV . Die Struktur 
voti Benzothiazolbromiden und die Hugershoffsche Synthese von B en zo th ia zo lb ro m id en  
au s a ry lie r tm  Thioharnstoffen bei ihrer Anwendung a u f l-Phenylam inobenzothiazol- 
tetrabrom id. (III. ygl. S. 76.) Bzgl. der Struktur der Benzothiazolbromide wicder- 
holt Vf. das schon 1. c. augegebene nocli einmal. — Der Mechanismus, den IiUGERS- 
h o f f  (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 3 7 . 3120 [1903]) fiir die B. yon 1-Anilidobenzothiazol 
(Bromiercn von DiphenylthioharnstofF in Chlf. u. Eed. des Br-Deriy.) angibt, ist 
nicht richtig. Nach den Unterss. des Vfs. entstehen durch Bromieren yon Diphenyl- 
thioharnstoff zunachst roto Krystalle von 1-Anilidobenzothiazolbromid, die an Luft 
allmalilich zu einem gelben Pulyer zerfallen, indem Br abgespalten wird; ein Tetra- 
bromid mit F. 136°, das HuGERSHOFF erhalten haben will, konnte Vf. nicht nach- 
weisen.

V ersu ch e . Bei allmahlicher Zugabe yon 8 ccm Br in gleichem Vol. Chlf. zu
10 g Diphenylthioharnstoff in 50 ccm Chlf. seheidet sich zuerst ein gelbes Br- 
Additionsprod. aus, das bei weiterer Zugabe von Br sich lost unter Entw. yon 
W annę u. HBr; die nach beendeter Zugabe yon Br erhaltene Lsg., die zeitweise
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HBr entwickelt, wird auf sd. Wasserbad erhitzt, wobei sicb roto Krystalle, F. 115°, 
absetzen: hieraus naeli einiger Zeit die gelbe Verb. F. 125°, Zers. bei 130°; beide 
Bromide geben bei Red. mit S02 u. nachfolgender Behandlung mit NaOH 1-Anilido- 
benzothiazol. (Chem. News 129. 396—99. 1924. Higlibury New Park, Chem. Lab.) Ha.

C. F . R asaw eile r und R o g e r Adams, Die Struktur der Deliydracetsaure. Die 
Feistsehe Formel (I.) wird definitiy ais riehtig erwiesen. Nach ihr muBte die durch 
Behandlung mit 85°/o'g. H2S 04 entstehende isomerc Saure Formel II. u. die hieraus 
mit NH3 entstehende Iminoverb. die Formel des 3-Carboxy-y-lutidons (III.) haben. 
Diese Formel wurde nun durch Synthese bestatigt. Der aus dem Kondensations- 
prod. des Cu-Acetessigsiiureiithylesters mit COCl2 durch N il, erhaltene y-Lutidon- 
dicarbcmsaureester (IV.) gibt durch partielle Verseifung eine Estersaure (V.), die 
beim Erhitzen C02 verliert unter B. des Esters VI. Die daraus erhaltene einbas. 
Saure (IH.) zeigte sich ident. mit der aus Dehydracetsaure erhaltenen, wie diese 
einen mit VI. ident. Athylester lieferte.

V e r s u c h s te i l .  3,5-Dicarbdthoxy-y-lutidon (IV.) wurde nach Conrad  u. G u t h - 
zeit (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 2 0 . 155) hergestellt. Ein geringer UberschuB von 
COCL, ist yon Vorteil. — 3-Carboxy-5-carbathoxy-y-lutidon, C „H I30 6N (V.); durch 
Kochen des yorigen mit 2 Aquiv. 4-n. alkoh. KOH-Lsg. bis zur beginnenden Aus- 
scheidung, EingieBcn in gleiches Vol. Eiswasser u. Zusatz eines geringen Uber- 
schusses von konz. HCl wird ein Gemenge der Estersaure, der DisSure u. unyer- 
Snderten Ausgangsmaterials erhalten, woraus die beiden ersten mit Na.JC 03-Lsg. 
ausgezogen u. wieder durch HCl gefallt werden. Dem getrockneten Nd. entzielit 
k. Chlf. die Estersiiure. Flachę Nadeln (aus h. W.), F. 181—184° (korr.; Zers.), 
wl. in k. W., zu ca. 16% 1- in h. W . —- 3,5-Dicarboxy-y-lutidon wurde yom F. 275 
bis 277° (Zers.) gefunden, der aber stark yon der Schnelligkeit des Erhitzens ab- 
hangt. — 3-Carbathoxy-y-lutidon, C10H 13O3N (VI.), aus V. im Vakuum bei 240° (Bad- 
temp.). (Dabei entstanden stets auch y-Lutidon, 3,5-Dicarbathoxy-y-lutidon, Athoxy- 
lutidin u. wahrscheinlich Pyridinderiw .) Nadeln (aus Essigester oder Aceton), 11. 
m W. u. 95%ig. A., wl. in absol. A., Essigester u. Aceton, unl. in A. — y-Athoxy- 
lutidin, C9H13ON, D .J6 0,9822, n BS5 =  1,5018. — 3-C'arboxy-y-lutido7i, C8H90 3N (III.), 
aus h. W. mit 111,0, das bei 100° entweicht, F. wasserfrei 158—159° (Zers.), fast 
unl. in k. W. u. A., 11. in der Warnie, unl. in A., Bzl. u. Chlf. — y-Lutidon, aus 
dem yorigen bei 270°, F. 227,5—229° (korr.). (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 2758 
bis 2764. 1924. Urbana [111.], Uniy. of Illinois.) S pie g e l .

Oskar Seide, Ubcr die Konstitution des sogenannten a-Chinochinolotis. E in  Bei- 
trag zur Tautomeriefragc des a-Atninopyridins. Die von R e isse r t  (Ber. Dtscli. 
Chem. Ges. 2 8 . 119 [1895]) aus «'-Chlornicotinsaure u. AntliranilsSure gewonnene 
u. ais a-Chinochinolon (I.) aufgefaBte Verb. hat Vf. durch Erhitzen von a- Amino - 
Pyridin u. o-Chlorbenzoesaure mit K jC03 u. Naturkupfer C dargestellt. Sie yerhalt 
sich indifferent gegen :PC13 u. P0C13 bis 240°, Zn-Staub bei der Dest. oder in sd. 
Anthracen, Zn u. Sauren, Sn u. HCl, Na-Amalgam in sd. A., Carbonylreagenzien, 
HłsOj, Diazolsgg. In  Atzlaugen ist sie zwar 1., wird aber schon durch C02 wieder 
abgeschieden. Diese vom Acridon, dem I. strukturanalog w8re, gSnzlich ab-

CO CO CO

NH
COCO CO



9 7 2 D . Or g a n is c h e  C h e m ie . 1 9 2 5 .  I .

wcichenden Eigenschaften fiilirten Vf. zu der Vermutung, daB die prim. gebildete 
a-PyridyJAnthranilsaure sich in die tautomere Form II. umgelagert habe (ygl. 
T sc h it sc h ib a b in , Ber. Dtseli. Chem. Ges. 57 . 1168; C. 19 2 4 . II. 983) u. der Ring- 
schluB zum Pyridin-N hin erfolgt sei unter B. eines 2,3-Dihydrobenzchmazolons-4 
(III.). Dies ist in der Tat der Fali, denn die Verb. wird yon saurem KM n04 zum
2,4-Dioxychinazolin (IV.) vom F. 356° (korr.) oxydiert. Die Losliclikeit yon III. in 
Atzlaugen erkliirt sich dureh Ringoffnung zu Salzen der cc-Pyridylanthranilsuure, 
die aueh isoliert wurden. Die Siiure selbst war wegen Ringschlusses nicht faBbar. 
Das Ba-Salz geht beim Erhitzen mit Ba(OII)2 in a-Anilinopyridin, F. 108°, iiber. — 
Die groBe Neigung zur B. des Chinazolonringes geht aucli aus folgendem heryor: 
Kocht man das Na-Salz der «-Pyridylanthranilsaure mit C6H6J  u. Cu, so erhiilt 
man beim Ansiiuem der nach ublicher Aufarbeitung gewonnenen wss. Lsg. nicht 
die erwartete Phenyl-u-pyridylanthranilsaure, sondern VII. Ais Zwischenstufen 
werden V. u. VI. angenommen. Die Konst. yon VII. folgt erstens aus der Osy- 
dation mit saurem KM n04 zum 1-Phenylderiv. von IV., zweitens daraus, daB es 
aueh dureh Erhitzen auf 210—220° von (Z-Anilinopyridin mit o-Jodbenzoesiiure in 
Ggw. yon K ,C 03 u. Cu entsteht. Beide Bildungsweisen zeigen, daB die Pyridin- 
komponente in der aromat. Form reagiert u. Tautomerisierung erst beim RingschluB 
eintritt.

N 

N

2,3-Dihydrobenzchinazolon-4, C12H8ON2 (III.). Isolierung iiber das Chlorhydrat, 
Zers. desselben mit NH3. Hellgelbe Nadeln aus yerd. A., F. 211°, sil. in Chlf., h. 
Bzl., zl. in A., wl. inA ., Lg., W. — Chlorhydrat, C12II8O N ,, IICl. Hellgelbe Nadeln 
aus yerd. A., F. 293°, 11. in W. mit blauer Fluorcscenz, wl. in A. — Pikrat, 
C12H8ONs , C0H3O-N3. Gelbe Nadeln aus Aceton, F. 238° (Zers.), wl. in W., A. — 
Chloiplatinat, (C12H8ON2, HCl)2PtCl4, 2H 20 . Orangefarbene Platten aus W., F. 248°. — 
Trichlorverb., C12IIS0N 2C13. Mit PC15 u. P0C13 im Rolir (ISO—190°, 6 Stdn.). Graue 
Nadeln aus Bzl., dann Nitrobenzol, F. 328°, unl. in W., A., Siiuren, Alkalien, sonst 
wl. — Bromverb., C12H,ON2Br. Mit Br in Eg. Gelbe Nadeln aus A., F. 162°, 11. 
in Chlf., Bzl., zl. in A., wl. in W., Lg., 1. in Siiuren. W ird yon saurem KMn04 
zu einein Brom-4-oxychinazolin, C8IL>ON2Br, oxydiert; Nadeln aus Eg., F. 227° (Zers.). 
Das Br befindet sich also im Benzolkern. — 1,1-Jodmethylat, Ci:,Hn ON»J. Mit CH3J 
u. CH3OH (Rohr, 130—160°, 3 Stdn.) oder mit h. (CH3)2S 0 4 u. EingieBeu in KJ. 
Orangefarbene Nadeln aus yerd. A., wl. in k. W., A., 11. in li. W . Spaltet bei 270 
bis 290° im Vakuum CII3J  ab. W ird yon saurem KM n04 zu l-Methyl-2,4-dioxo- 
chinazolintetrahydrid, C9Hs0 2N2 (nach IV.), oxydiert; Nadeln aus W., F. 264—265u, 
wl., 1. in Atzlaugen. — 1,1-Jodphenylat, C,8H 13ON2J  (VII.). Dunkelbraune Prismen 
aus W ., F. 365°, wl. in A., W. — l-Phenyl-2,4-dioxochinazolintetrahydrid, c 14h 10o 2n 3

(nach IV.), Graue Nadeln aus A., F. 295—296°, 1. in A lkalien, mit C02 wieder 
fallbar. — Na-Salz der u-Pyridylanthranilsaure, CI2H90 2N2N a, H20 . Dureh Losen 
von III. in w. C2H5ONa-Lsg. Nadeln, 11. in W., A. (L iebig s  Ann. 4 4 0 . 311—21. 
1924. Moskau, Techn. Hochschule.) Ł indenbaum .
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A rth u r  W . Doz, Athylphendthylbarbitursaurc und verwandte Derivate. Nacli- 
dem die Athylbenzylderiw. wegen Erzeugung tetan. Symptome (ygl. D ox u. Y oder, 
Journ. Americ. Chem. Soc. 4 4 . 1141; C. 1923 . I. 198) ais Ersatz des Luminals 
nicht in Betracht kommen konnten, erscliien die Priifung des entsprechenden 
PhenSthylderiw, bei dem das C„II- sieli in ^-Stellung zum Barbitursiiure-C befindct, 
von Interesse. Die Verb. zeigt in der Tat bei intraperitonealer Anwendung ais 
Na-Salz hypnot. W rkg. yon der allgemeinen Art der Dialkylbarbitursiiuren ohne 
Krampfwrkg.; per os wirkt sie viel weniger, wahrscheinlich wegen ilirer geringen 
Loslichkeit u. langsamen Eesorption. — Phenathylbromid liiBt sich besser ais nach 
G rig n a rd  (C. r. d. 1’Acad. des sciences 138. 1049; C. 1 9 0 4 . I. 1493) durch Einw. 
von HBr -j- IL S 0 4 auf Phcnylathylalkoliol darstellen. Kp.4 79—81°. — Phenyl- 
(ithylmalonsaureathylester, Cl5II20O4, fl., Kp.74i 296—298°, Kp.a 142—143°, D.25 1,058. —• 
Phenathyhnalonsiiure, Cn H120 4, Nadeln, F. 132°, Gasentw. ca. 145°, 11. in A., wl. 
in W. — Phenathylmalonałhylestersaureamid, Ci3H 170 3N, Nadeln (aus Bzl.), F. 98°. — 
Phenathylmalonamid, Cu H 140 2N2, Nadeln, F. 232°. — Athylphenathyhnalonsaure- 
iithylesłer, C17H240 4, wird am besten erhalten, wenn zuerst die Phcnathylgruppe 
eingefiilirt wird, etwas ziihes 01, Kp.741 314—316°, K p.2 148—150°, D.25 1,0382. — 
Athylphenathybnalonsaure, C13Hi0O4, Krystallchen von bitterem Geschmack, F. 125 
bis 126°, Gasentw. ca. 160°, 1. in A., fast unl. in W. — 5-Phetuiłhylbarbitursaure, 
C12II,20 3N2, F.212—213°. — 5-Plienathyl-l-plienylbarbitursaure,CiJI^O.^N.;, F. 164°. —
5,5-Athylphenathylbarbitursaure, C14H160 3N2, F. 168°. — 5,5-Athylphenathyl-l-phenyl- 
barbitursaurc, C2oH20O3N2, F. HO". — 5,5- Athylplieniithyl-1 - bcnzylbarbitursaurc, 
C21H220 3N2, F. 141—142°. Alle diese Barbitursiiuren sind wl. in W ., U. in A. u. 
verd. Alkali. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46 . 2843—46. 1924. Detroit [Michigan], 
Parkę, D avis u. Co.) S piegel.

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

R udo lf K ochm aun . Uber Auxoureasm. Der Mechanistnus der Kalkwirkung. 
Die von H osokawa  (Biochem. Ztschr. 149. 363; C. 19 2 4 . II. 1927) beobachtete 
Steigerung der Ureasewrkg. durch Ca u. Sr wird naker untcrsucht. Die Steigerung 
durch Ca ist proportional der Konz. des Ca u. am starksten, wenn das Ca-Salz 
vor dem Fermentzusatz auf den I-Iarnstoff wirkt. Ca-Salze schiitzen das Ferment 
vor spontaner Zers. Diese Steigerung der Wrkg. laBt sich nicht durch Adsorption 
des Fermentes an den in den phosphathaltigen Lsgg. entstelienden Nd. von Ca- 
phospliat erklaren. Auch das F iltrat dieses Nd., das frei von Ca ist, wirkt noch 
yerstarkend auf Urease. — Kohlepulyer steigert ebenfalls die Wrkg., oline aber 
die Scliutzwrkg. wie Ca zu haben. — Mg, das fiir sich die Ureasewrkg. steigern 
kann, liemmt die W rkg. des Ca. — Aus den Befunden ergibt sich, daB schon ein 
emzelner Auxokorper der Urease an yerschiedenen Punkten angreifen kann. 
(Biochem. Ztschr. 151. 259—67. 1924. Berlin-Moabit, Krankenli.) H esse .

J. H atano, Uber die Spaltung von Seidcnfibroinpcpton durch Takadiasłase. (Vgl. 
Biochem. Ztschr. 149. 228; C. 1924 . II. 1927.) 5 g Seidenpepton in 50 ccm W. -f-
1 ccm Toluol werden von 5 g Takadiastase in 5 Tagen zu etwa 90% gespalten. 
Das pu blcibt wiihrend der Spaltung konstant 6,5—6,4. (Biochem. Ztschr. 151. 
335—36. Berlin-Dahlem, K a iser  WiLHEi,M-Inst. f. exper. Ther. u. Biochemie.) Hs.

E rn s t H erzfeld  und W e rn e r  E ngel, Uber chinin- und atoxylfeste Lipasen in 
der Thyreoidea. (Vgl. E ona  u. P e t ó w , Biochem. Ztschr. 146. 144; C. 1924 . II. 
■179.) In den Schilddrusen von Hammeln u. Eindern finden sich chinin- u. atoxyl- 
feste Lipasen, dereń W rkg. auch durch selir hohe Giftkonzz. nicht aufgehoben 
wird. (Biochem. Ztschr. 151. 310—13. 1924. Berlin, Uniy.) H e s s e .
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E ,. P flanzenchem ie.
Georg B orissow , Uber die eigenariigen Kieselkorper in der Wurzelendodermis 

bei Andropogonarten. Beschreibung von SiOa-Ablagerungen, die stockwerkartig, yon 
Celluloscschichten unterbrochen, in ycrdicktcn Endodermiszellwandungen von Andro- 
pogon eusorglium, A. saccbaratiis u. A. Ischaemum, sowie in etwas anderer Form 
bei Crianthus Rayennae P. B. aufgefunden wurden u. die Yf. yorschliigt EasdouskYs 
Korperchen oder Schriiubchen zu benennen. (Ber. Dtseh. Botan. Ges. 4 2 . 366—80. 
1924. Wladikawkas, Landw. Hocbcbule.) H a b e r la n d .

M arcel M irandę , Uber die opłisehen Eigenschaften der Słerinoplasten und des 
Phytosterins der Knollcn der wei/śen Lilie. (Vgl. S. 101.) Aus der eingehenden 
Beschreibung des opt. Verli. yerschiedener Sterinoplasten der Lilienknollen geht 
lieryor, daC das Liliosterin sich in 2 Formen, einer doppeltbrechenden u. einer 
nichtdoppeltbrechenden, findet. Diese physikal. yerschiedenen Formen diirften 
hochstwahrscheinlich auch yerschiedenen chem. Zustiinden entsprechen. (C. r. d. 
1’Acad. des sciences 179. 986—89. 1924.) Sp ie g e l .

A lfred  H eid u scb k a  und C onstantin  P y rik i, Uber die Isolierung von Ligno- 
cerinsaure aus Araehisol. Durch sehr haufiges Umkrystallisiercn des Fcttsaure- 
gemisches aus 96°/0ig. A. u. Eeinigung uber das Pb-Salz, bequemer nach nur 
2maliger Krystallisation aus A. durch Anwendung yon Aceton, in dem Arachin- 
saure merklich leichter 1. ist ais Lignocerinsiiure, gelang es diese vom richtigen 
Mol.-Gew., aber abweichend yon der Angabe K r e il l in g s  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
21. 880) nur yom F. 77,5° (korr.) zu ?gewinnen. (Pharm. Zentralhalle 66. 1—3. 
Dresdcn, Staatl. Landesstelle f. offentl. Gesundheitspfl.) Sp ie g e l .

M. K ak ao , Uber die Besłandłeile von mandsćhurischem Pappelhiospenol. Bei 
der Dampfdest. de/B lattknospen der mandschur. Pappel wurden ca. 2°/0 eines hell- 
gelben Óles e rh a lten . Konstanten: D .’8 0,9136, « D =  —f-7,43, n D20 =  1,493, SZ. 2,77, 
EZ. 55,91, nach der Acetylierung 69,92. Bei der Dest. unter Atm.-Druck steigt die 
Temp. schnell bis 175°, bei 250—270° gehen ca. 70% iiber. Unter 8 mm dest. die 
Hauptmenge bei :127° -'u. [liefert bei der Bektifikation iiber Na ein Destillat von 
Kp.s 121—122°, D .16 0,9135, « D = + 2 1 ,2 2 ° ,  nD == 1,504 u. der Formel CtbS u . 
Dieses Sesąuiterpen, vom Vf. Populen genannt, gibt ein Chlorhydrat, F. 87°, ein 
Bromhydrat, F. 117°, u. bei der Dehydrierung mit S einen KW-stoff, dessen Pikrat 
bei 115° schm. — Aus der u n te r  16 mm zwischen 70° u. 115° sd. Fraktion des 
Oles w u rd e  d u rch  Verseifung mit alkoli. KOH ein Alkohol (P h en y lu re th an ,
F. 142"), aus der unter]Atm.-Druck bis 175° sd. Fraktion ein Alkohol C^.H^O  (bildet 
kein Phenylurethan) gewonnen. Beidc Alkohole sind an Yaleriansdure gebunden.
— In den tiefer sd. Fraktionen wurde Cineol nachgewiesen, aus den liochstsd. An- 
teilen ein Paraffin, F._47°, isoliert. (Journ. Pharm. Soc. Japan 1924 . Nr. 513.
4—5.) L in d e n b a o u .

M. N akao und C. Shibuye, Uber die B estandteile  von Sannadl. Das in Japan 
Sanna genannte zerschnittcne Bhizom yon Hedycliium spicatum Ham. liefert bei 
der Dampfdest. ca 2% eines hellgelben, zimtartig riechenden Óles, aus dem M ethyl- 
p-eum arsdurea thy lester  auskrystallisiert. Das abgetrennte Ol hat die Konstanten
D.15 0,8769, [«]D =  —2,74°, n D == 1,480, SZ. 1,83, EZ. 100,16, nach der Acety
lierung 101,17. Es wurde in folgende Fraktionen zcrlegt: 80—120° (18—20 mm), 
120—170° (8—18 mm), 170—180° (8 mm). Die 1. olige Fraktion ist sehr gering u. 
riecht nach Cineol. Aus der 2. Fraktion wird durch Kuhlung Pentadecan, C15IIo!i 
abgeschieden (Kp.16 143—148°, F. 10°, D .16 0,7743); der olige Teil ist Zimtsaure- 
athylester. Die 3. Fraktion erstarrt ganz u. ist M ethyl-p-cum arsdureathylestcr, 
C,sH 140 3, F. 50°. Auch sehr geringe Mengen Zimtaldehyd scheinen im Sannao 
enthalten zu sein. (Journ. Pharm. Soc. Japan 19 2 4 . Nr. 513. 2—3.) Lindenbaom .
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E. G arino-C anina, Beitrag zur Kenninis und zur Bestimmung der Gerb- und 
Farbstoffe der Weinlraube. Eingehende u. krit. Besprechung reichlichen Literatur- 
materials unter stellenweiser Nachpriifung. Ea herrscht im groBen Ganzen Klarheit 
iiber die chem. u. physikal. Eigensehaften der WeinfarbstofFe, nur in bezug auf 
das Oenotannin lierrscbt noch Dunkel. (Staz. sperim. agrar. ital. 57. 245—74. 
1924. Asti.) G rim m e .

J. G adam er, Uber das Vorkommen von Berberin in Chelidonium majus L . Vf. 
konnte durch Z u fali in Chelidonium majus L. die Ggw. von Berberin feststellen.
E. Merck  hatte bei der Chelidonindarst. krystalliśierte Salze ais Nebenprodd. gc- 
wonnen, die ais unreines, salzsaures Sanguinarin bezeichnet wurden. Ihre Auf- 
arbeitung geschah nach dem Cyanidverf.; es wurden gelb gefiirbte Krystallnadeln 
erhalten, die nach dem Reinigen in allen Eigensehaften dem Berberinchlorhydrat 
glichen. Es wurde fem er naehgewiesen, daB Berberinpseudocyanid gegen Erwarten 
im Gegensatz zu analogen Pseudocyaniden bereits durch Eg. zerlegt u. in Berberin- 
acetat ycrwandelt wurde. Nach diesen Verss. ist Berberin tatsiichlich ais ein 
Chelidoniumalkaloid u. scinc Identitat mit dem Chelidoxanthin ais sicher anzusehen. 
(Apotli.-Ztg. 39. 1569—70. 1924. Marburg, Univ.) D ietze .

H ans S tenz l, Die Alkaloide der Lobelia inflała. Das wichtigste Alkaloid, 
a-Lobelin, erst 1921 von W ie  l a n d  isoliert, ist ais Erregungsmittel fiir die Atmung 
von durchschlagcnder Wrkg. Dancbcn kommen noch andere Basen in der Pflanze 
vor; mehrere sind krystallisiert, voraussichtlich nahe Verwandte des «-Lobelins; 
die meisten sind amorph mit swl. Chlorhydraten. Diese haben neben der Brechwrkg. 
eine starkę Wrkg. auf die GefśiBnerven, sind ausgesprochene Collapsgifte u. unter- 
scheidcn sich dadurch vollig vom «-Lobelin. Ein „Lobelin“ unbekanntcr Herkunft 
hewirkte Vergiftungssymptome schwerster Art. (Pharm. Zentralhalle 65. 730—31. 
1924. C. H. B o eh r in g er  & Solme, Nieder-Ingelheim, wissenschaftl. Lab.) D ie t z e .

Charles E. Sando, Isoliei-ung und Identifikation von Qu,ereeiin aus Apfelschalcn. 
Bei der Unters. des Pigments der Apfelschale isolierte Yf. aus 68,6 kg frischer 
Schalen 2,45 g unreines Quercetin, das iiber das Azetylderiy. rein dargestellt werden 
konnte. Yf. diskutiert u. begriindet die Ansicht, daB Quercetin oder sein Glukosid, 
das jedoch nicht dargestellt wurde, die Ursache der Braunfarbung der Apfelschale 
iet. (Journ. Agricult Research. 2 8 . 1243—45. 1934.) T r ć n e l .

E s. P flan zen p h ysio log ie . B akterio log ie .
Theodor P e te rs , Die Wirkung des Lichies bei der Keimung der Samen von 

Phacelia tanacelifolia. Eine Abspulung der Samen yon Phacelia tanaeetifolia, mit 
Ijeitungsw. im Licht hergestellt, u. den Samen derselben Pflanze ais Keimbett ge- 
boten, bewirkt sowohl bei der Keimung am Licht ais auch im Dunkeln eine er- 
Łebliche Abnahme des Keimprozents. Gegeniiber zurKontrolle angewandtem dest.

ergaben sich folgende Verhaltnisse der Keimprozente (erste Zalilen durch An- 
wendung der Abspulung): 4 : 23, 7 : 13, 13 : 24, 3 : 26 etc. Im Dunkeln hergestellte 
Abspulung hemmte im Dunkeln die Keimung nur in geringem MaBe oder iiber- 
haupt nicht. Der dunkle in den Samenschalen ecthaltene braune FarbstofF ist mit 
dem Hemmungsstoff nicht ident. Dic Abepiilungen reagieren alkal. (Ber. Dtsch. 
Botan. Ges. 4 2 . 381—87. 1924. Braunschweig, Teehn. Hochsch.) H ab e rlan d .

P. B rieger, tiber den Siliciumsto/ficeehsel der Diatomeen. K u ltu ry crss. mit den 
Diatomeen: Fragilaria elliptica, Nitzsehia palca u. Navicula sp., bei denen der 
Kulturflussigkeit (1,5% Agar, 0,01% Iv,I1P04, 0,01%'_MgS04 , 0,02% Ca[NOJJ 
wechselndę Mengen (0,0 bis 0,250%) K2SL06 zugesetzt wurden, zeigtcn, daB es fiir 
^dle drei Arten eine optimale K2Si20 6-Konz. gibt; die hóchste Konz. yertragt 
1'ragilana, sie gedeiht noch bei 1% K2Sis0 5. Die Frage, ob die Diatomeen SiOs
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losen konnen, konnte nur fiir Fragilaria entschieden werden; auf einem aus Natron- 
wasserglas -f- HC1 hergcstellten, kurze Zeit mit Nfihrlsg. angefeuchteten Si02-Gel 
traten bei Kultur von Fragilaria nach einiger Zeit deutliclie (nicht auf Eintrocknen 
zuriickzufiihrende) Vertiefungen auf; auf 1 qmm wurden im Laufe eines halben 
Jalires etwa 2,5 mg SiO, (Trockengcwicht) gel.; auf welche Weise die Lsg. eifolgt, 
hat Vf. nicht feststellen konnen. Es ist bisher auch noch ganz unklar, in 
welcher Form Si02 sich in den Schalen der Diatomeen befindet. (Ber. Dtsch. Botan. 
Ges. 4 2 . 347—55. 1924. Jena, Bot. Inst.) H a b e r l a n d .

S. H erk e , Kohlcnsaureerzeugung der Wurzeln. Die Menge der erzeugten C02 
ist im 1. Wachstumsabschnitt sehr gering u. ist am groBten zurzeit der BlUte u. 
der Abrenb. Die Intensitat der B . der C02 ist im niilirstoffarmen Boden groBer 
ais in niilirstoffreiehen. Beim Eintauchen der Wurzeln lebender Pflanzen in IigCl2- 
Lsgg. wandern betriichtliche Mengen yon rechts- u. linksdrelienden reduzierenden 
Zuckerarten in die Lsg. desgl. yerscliiedene P20 5-Verbb. u. Amidę. (Kiilonlenyomat 
a „Kiserletiigyi Kozlemenyek 24. 1921, kotót 2 fuzebol.; B ie d . Zentralblatt f. 
Agrik.-Ch. 53. 463—64. 1924.) B erjtj.

Chr. Z oeller, Vaccinierte Nahrboden. Erorterung iiber Niihrboden, die durch 
Impfung mit einem Keim u. Entfernung der gewachsenen Keime refraktiir gegen- 
tiber neuer Einsaat, haufig auch von anderen Keimen, geworden sind, die Ursachen 
dieser Veranderung u. die Verwendung dieser Art Nahrboden, u. a. zu Wund- 
beliandlung. (Journ. de physiol. et de patliol. gen. 2 2 . 361—76; Ber. ges. Physiol. 
2 8 . 143. 1924. Ref. Se lig m a n n .) S pieg el .

M ax L ev ine und F. W . Shaw, Weitcre Untersuehungen uber die Verfliissigung 
der Gelatine durch Bakłerien. (Vgl. L e v in e  u. Ca r p e n t e r , Journ. of bacteriol. 8. 
297; C. 1924 . I. 2160.) Fiir quantitative Best. der Viscositatsanderung durch 
Bakterien storte die Eigenschaft der Gelatine, auch unbeimpft durch langere Be- 
briitung bei 22° ihre Yiscositat zu vcrringern. Es zeigte sich, daB dieser Fehler 
durch 20 Min. lange Erhitzung auf 50° vor Messung der Viscositat ausgeschaltet 
werden kann. Es werden noch Befunde iiber Anderung der Viscositiits- u. Formol- 
werte durch yerflussigende Bakterien mitgeteilt. (Journ. of bac'eriol. 9 . 225—34. 
Ames, Jowa State coli.; Ber. ges. Physiol. 2 8 . 142. 1924. Ref. P u t t e r .) Spieg el .

F ra n k  L. M eleney  und Zung-D au-Zau, Die Lebensfahigkeit hdmobjtischer 
Streptokokken in  bcstimmłen, Gelatine enthaltenden Losungen. Zusatz von 0,l°/o 
Gelatine erhoht die Lebensfahigkeit von in gewissen Salzlsgg. suspendierten 
Streptokokken. Dieser EinfluB zeigt sich bei den einzelnen Lsgg. in verschiedenem 
Grade, am besten bei 0,2°/0'g- Na-Citratlsg. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and 
nied. 21. 259—61. Peking, Peking union med. coli.; Ber. ges. Physiol. 28. 144. 
1924. Ref. S elig m a n n .) Spiegel .

W a lte r  H. E d d y , R a lp h  W . K e rr  und R. R. W illia m s, Die Isolierung 
einer bei 233° schmekenden Sicbsłanz von den Eigenscliaften eines Bios aus auto- 
lysierter Ilefe. Das krystallin. Prod. wurde aus Hefcautolysat zu ca. 0,03°/o seines 
Trockengewichtes durch ein Yerf., dessen Hauptteil die spezif. Adsorption durch 
Eisenoxydhydrosol u. die Freimacliung daraus durch Ba(OH)2 ist, schlieBlich durch 
Krysbillisation aus h. 95°/0ig. A. gewonnen. Es bildet orthorhomb. Krystalle von 
der Zus. CsHn 0 3N u. entsprechendem Mol.-Gew. (ebullioskop. in A.), von schwach 
bitterem Geschmack, 1. in W., Sauren u. Alkalien, 1. in k. A. bis zu 80°/oig., fas  ̂
unl. in k. 95°/0ig. A., unl. in W . u. absol. Aceton, in letzterem 11. bei Zugabe 
einer Spur W., im Vakuum (1 X  10“ 0 mm) unveriindert sublimierbar. Die chem. 
Priifungen machen bisher einen N-Ring mit einer Carboxylgruppe wahrscheinlich 
u. weisen auf nahe Bezieliungen zu Prolin liin. Fiir das Hefewachstum zeigte die 
Substanz in geringen Mengen (0,005 mg pro ccm) fordernden EinfluB, auf ober-
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giirige Formen besser ais auf untergarige. Mit Yitamin B kann sie nicbt ident. 
sein, da sie keine antineurit. Eigenschaften erkennen lieC. (Journ. Americ. Chem. 
Soe. 46. 2846—55. 1924. New York, Columbia Univ.) Sp ie g e l .

I. S. C. Johnson  und B.. G. Green, Leitfaliigkeit von Jlefezellen. Lebende 
Zellen erhohen den W iderstand von Elektrolytlsgg. mehr ais tote. Die Erniedrigung 
naeh abtotendem Erhitzen berulit offenbar auf DifFusion von Elektrolyten aus dem 
Zellinnern, zum Teil aber auch auf Yerringerung der ZellgroBe. Esosmose aus 
abgetoteten Zellen wurde noch bei l% ig. NaCl-Lsg. festgestellt. W ird die Salz- 
konz. der Elektrolytlsg. hoher ais die im Zellinnern, so kann es auch zur End- 
osmose kommen. (Journ. of infect. dis. 3 4 . 186—91. Minneapolis, Univ. of Minne
sota; Ber. ges. Physiol. 2 8 . 141. 1924. Bef. S e lig m a n n .) Sp ie g e l .

S eiji N akam oto, Uber Bernsteinsaure, die durch Sake-JIefe gebildet wird. Vf. 
stellt die Ausbeuten an Bernsteinsaure fest, die aus Glutaminsaure u. Asparagin 
durch yerschiedene Hefen erzeugt wird. Die Bernsteinsaure, die nach E h r lich  
der Hauptbestandteil der alkoh. Giirung von Glutaminsaure ist, wird aus der DifFerenz 
der Gesamtsaure u. der fliichtigen Siiurcn bestimmt. (Journ. Coli. Agric. Tokyo
5. 287—89. 1924.) T r ć n el .

B okorny, Zellchemischer Urspung des Fettes, Vorkommen in  Ilefe, andem Pilzen 
keimenden Samen. Ais Ursprung des Fettes in Hefe ist das ZelleiweiB anzusehen. 
Durch Zusatz von Harn zur Nahrlsg. konnten wohl Trockensubstanz u. EiweiB- 
gehalt nicht aber der Fettgehalt der Hefe gesteigert werden. (Allg. Brauer- u. 
Hopfenztg. 65. 31—32.) H esse .

E 4. T ierchem ie.

H ans F isch e r und J. H ilg e r ,  Zur Kenntnis der Porpliyrine. XII. Atiopor
phyrin aus Uroporphyrin. (XI. vgl. S. 242.) Um die auf Grund der friiheren 
Arbeiten yermuteten Beziehungen zwisehen den Porphyrinen der B-Reihe — Uro- 
u. Koproporphyrin — u. den Porphyrinen der A-Reihe festzustellen, erstrebten die 
Yff. den Abbau des Uroporpliyrins zu Atioporphyrin auf dem von W i l l s t a t t e r  
u. M. F isc iie r  (Ztschr. f. physiol. Ch. 8 7 . 423; C. 1913. II. 1979) yorgezeichneten 
Weg. Das so erhaltene Atiouroporphyrin erwies sich nach F ., krystallograph. u. 
spektr. mit dem aus Chlorophyll u. Hamin dargestellten Atioporphyrin ident. Der 
Abbau des Uroporpliyrins zum Atioporphyrin iiber die Mg-Verb. erfolgt ohne Um- 
lagerung durch glatte Decarboxylierung. Diese Tatsache fiihrt zur Annahme yon
4 Carbosylen im Uroporphyrin u. von 8 Carboxylen im Koproporphyrin entgegen 
der friiheren Annahme yon 3 bezw. 7 Carboxylen. Beim Uroporphyrin sind die 
8 Carboxylgruppen in MalonsSurestellung angeordnet, wodurch sich die glatte Um- 
wandlung in das Koproporphyrin erklSrt. Da Uro- u. Koproporphyrin 4 saure 
Pyrrolkerne enthalten, erklitrt sich, warum beim Abbau im Gegensatz zu den Por
phyrinen der Hiiminreihe mit nur 2 sauren Pyrrolkernen keine Basenfraktion ent
steht Ein weiterer Unterschied liegt in der weitergehenden Hydrierung der Kem- 
systeme der B-Porphyrine, die eine glatte Umwandlung in Atioporphyrin gestattet. 
Letzteren werden entgegen W i l l s t a t t e r  die nachstehenden, der Zus. C3SH36N4 u. 
CsjHjjN* entaprcchendcn Formeln zugesclirieben:
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CH, • CH.

^ 36̂  jOg bezw. C30H3SNiOg, fiir 
CtoHgjNjOjij:

CHj-COOH 
jjC-ÓH,

Bei der Annahme von nur 
31 C-Atomen konnte die punktiert 
wiedergegebene Tetrapyrrylme- 
thanformcl in Betraeht gezogen 
werden. Fiir das Atiouroporphyrin 
WlLLSTATTER kann moglicherweise 
eine um 2 H-Atome iirmerc unge
satt. Verb. in Betraeht gezogen 
werden, wiihrend das Atiouropor- 
phyrin ais gesiitt. Verb. angesehen 
werden muB. Fiir das Kopropor- 
phyrin  ergibt sich danach dieFormel 

das Uroporphyrin die Formel C10H3CN4OllJ bezw.

H3C-
CHS
CH.

•COOH
CH.,

bezw.:

COOH
HOOC-CH,

HOOC-CHo

NH \
>CH

'C • CHj • CHS 
COOH

C H j-c o o ir  
COOH

E x p e r im e n te lle s .  Zur Einfiihrung des Mg in das Koproporphyrin wurden 
0,2 g Koproporphyrinmethylester in 5 cem Pyridin gel. u. mit 3 cem konz. methyl- 
alkoh. KOH u. 0,06 g  MgO 4 Stdn. auf 180° erhitzt. Der mit A. gewasehene Nd., 
das K-Salz der Mg-Yerb. wurde in W. gel., worauf sich nach Zusatz von NaHsP 0 4 
mit A. das freie Koprophyllin extrahieren lieB. Absorptionsspektrum: I  622,5,.
I I  584,4 u. 577,1, n i  560,0, 548,0, 525,8, IV 499,6, V 418,6. Intensitiit: III, H, V,
IV , I. Beim Erhitzen des K-Salzes im Vakuum subiimiert in geringer Ausbeute 
das Atiophyllin. Spektrum in 5th. Lsg. I  617,2, n  579,3, III  561,0, IV 502,7, End- 
absorption 432,7. Intensitiit: I I I ,  I I , I ,  IV. Spektrum des freien Atioporphyrins:
I 643,9, I I  631,7, I II  596,2, IV 577,7, V 528,4, VI 495,4, V II 466,4. Endabsorption: 
441,1. Die Darst. des Urophyllins erfolgt iihnlich wie die des Koprophyllins. Das 
in violetten Bliittchen krystallisierte K-Salz ist U. in W ., das freie Phyllin war 
jedoch bei Ggw. von N a ll,P 0 4 in A. unl. Mit HC1 lieB es sich in Uroporphyrin  
zuruckyerwandeln. Zur Isolierung des Atiouroporphyrins wurde das Sublimat des 
Urophyllin-K in A. gel., mit 25°/0ig. methylalkoh. KOH ausgeschiittelt, mit 5% ’S- 
HC1 von einem Nebenprod. befreit u. die ath. Lsg. mit 3 Vol. PAe. versetzt. Der 
filtrierten Lsg. wurde das Porpliyrin mit 6°/0ig. HC1 entzogCn u. bei essigsaurer
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H3C

Hc/

CO OH 
,0 -CHj-ÓH  
lc COOII

N

COOII
CH • CH2 • Cri------r.C-CH,
ć o o h  o

= = < / N."  V h

bezw.:

COOII Q ^ ^ - ,C
c i i - c h 2- c = = J c - c h 3

ĆOOH 
HOOC-CH.CH, 

HOOÓ Ć - G

i
HOOC CH.

I lć -  
HOOC

V A /
COOII

c h 2-Ć h
ĆOOH

COOII
ĆH-COOH

CH2 • CH-COOII 
C— C ĆOOH

Rk. in A. gebracht. Blauschwarzc Kryatalle aus Chlf. Krystallograph. Beschreibung 
u. Vergleich mit Atioporphyrin aus Ilamophyllin dureh S teinm etz. Bis 300° keine 
wesentliche Verandcrung, bei 325° Sintern, F. 330—335°. Ein anderes Praparat 
zeigte achwaehes Sintern bei 220° u. F. 270—280°. Mol.-Gew.-Best. in Bzl. 425, 
bereehuet C32H30N4 476,49. — Fe-Salz des Atiouroporphyrins, Darst. mit Fe(CH3- 
COO)2. Kleine W ilrfel, 11. in Chlf. Spektrum: I  633,7, I I  581,8, I II  536,0, in 
Pyridin: I  562,6, II  543,7, I II  514,7, Endabsorption 488,0. Naeli Zusatz von Sulfit- 
lauge Hiimochromogenspektrum. Cu-Salz des Atioporpbyrins, C32H36N4Cu, Kryatalle 
aua Eg., F. 260°. (Ztschr. f. physiol. Ch. 1 4 0 . 223—43. 1924. Miinchen, Techn. 
Hochsch.) G u g g en h eim .

G. B. Zanda, Anwesenheit des Kupfers im  normalen Auge wid unter verschiedenen 
expeńmentellen Bedingungen. (Vgl. Biochim. e terap. sperim. 11. 7; C. 19 2 4 . II. 
1810.) Mittels der IIamatoxylinprobe (Phenolplithalein war liier zu wenig empfindlich) 
wurde das V. von Cu aueh in n. Augen yon Rind, Pferd, Meerschweinchen u. 
Hund nachgewieseu. Nach Injcktionen von Cu (beim Hunde) war der Gehalt ver- 
mehrt. (Arch. di ottalmol. 31. 97—107. Cagliari, Univ.; Ber. ges. Physiol. 2 8 .  
332—33. 1924. Ref. A sch eii.) S pie g e l .

E 5. T ierph ysio log ie .
H enry  M. F e in b la tt ,  Kreatininamie, nach Dntersuchungeti, welche sich a u f  

1500 Blutanalysen stiitzen. Nach den im Originalreferat wiedergegebenen Angaben 
uber Kreatiningelialt des Blutes u. Lebensende erscheint hoher Kreatiningehalt 
prognost. ungunstig. 14 Kranke mit 10 mg/°/0 u. dariiber starben siimtlich inner- 
halb 17 Tagcn, von 15 Kranken mit 5—10 mg/°/0 11 in derselben Zeit, 3 apater, 
von 21 Kranken mit 2,5—5 mg/% im ganzen 16. (Americ. Journ. of the med. 
sciences 166. 249—56. 1923. Brooklyn, Long Island coli. Hosp.; Ber. ges. Physiol. 
28. 105. 1924. Ref. BOr g eu .) Sp ie g e l .

H a rry  B akw in  und H elen  R iv k in ,  Die Bestimmung der Blutmenge bei 
normalen Sauglingen und bei Sduglingen mit schwerer Untererndhrung. Die Best. 
erfolgt nach einer Mikromodifikation der Methode von .K e i t h , R ow n tr ee  u . 
Geraghty. Es ergab sich, daB bei der Geburt das Vol. der Blutkiirperchen

65*



9 8 0 Es. T ie k p h y s io l o g ie . 1 9 2 5 . I .

relativ liocli ist, dann aber rasch fiillt. Das Vol. von Blut u. Plasma ist bei 
S&uglingcn in Bcziehung zum Korpergewiclit hoher u. schwankender ais bei Er- 
wachsenen (im Durcbscbnitt 101 ccm bezw. 61 ccm pro kg), bei marant. Sauglingen 
noch groBer ais bei n., in Beziehung zur Korperoberfliiclie aber viel kleiner (1,7 1 
pro qm). (Americ. Journ. of dis. of children 27. 340—51. New York, CORNELL 
Univ. med. coli.; Ber. ges. Physiol. 28. 95—96. 1924. Ref. A ro n .) S pie g e l .

M aurice N ic loux , Neue Nachweise der Gegenwart von Kohlenoxyd im Blut. 
Naclistehend genannte Verss. bestiitigen die schon frtther yon einigen Autoren an- 
gegebene Anwesenheit von CO im Blut: la) die zu untersuchende Blutprobe wird 
allein im Hochvakuum bei 40° beliandelt: das aufgefangene Gas ist nicht brennbar 
(keine Zers. von Kohlenoxydhiimoglobin bei dieser Temp.); Ib) Behandlung der 
Probe im Hochyakuum bei 100° in Ggw. von Phosphorsaure; Best. des abgespaltenen 
CO eudiometr. (vgl. C. r. soc. de biologie 85. 118; C. 1921. IV. 556) u. ais Kohlen- 
oxydhamoglobin nach dem vom Vf. friiher (Buli. Soc. Chim. de France [4] 33. 818; 
C. 1923. IV. 633) angegebenen Verf. Die in Ochsen-, Schwcine- u. Pferdebiut ge- 
fundene CO-Menge betriigt ca. 0,1 ccm in 100 ccm B lu t — 2. Das im Blut ent- 
haltene CO wird durch N 02 yerdriingt, indem 200 ccm durch schwach ammoniakal. 
Na,S40 4-Lsg. red. Blut mit NOs gesiitt. u. 4—6 Stdn. mit 300 ccm NO, geschiittelt 
werden; in dem NOs-CO-Gemisch wird NO* durch 0 2 zerstort, das ruckstiindige 
Gasyol. (CO) wird mit Luft gemischt u. CO nach dem zweiten Verf. spektr. nacli- 
gewiesen. 3. Das Versuchstier liiBt man einige Zeit in reinem 0 2 atmen u. sammelt 
die ausgeatmeten Gase (Gemisch yon O, COs, N2 u. durch 0 2 yerdriingtes CO); die 
ersten beiden Gase werden durch alkal. NajSjO., entfernt u. im Restgeinisch ist' CO 
spektr. nachweisbar. (C. r. d. l’Aead. des sciences 179. 1633—36. 1924.) H a .

E ric h  A d le r und Leo StrauB, Beitrag zum Mcchanismus der Bilirubinreaktion 
im Blutserum. I. Physiologischer Teil. Auf die yerschiedene Art des Zustande- 
kommens der Kk. haben sicher die SerumeiweiBkorper EinfluB. Besonders er- 
scheinen die Globulinę beteiligt. Zusatz sowohl von Globulin, ais auch yon n. 
Serum zu direkt kuppelndem stark bilirubinhaltigem Serum fiihrt zu deutlicher 
Verzogerung der Bk., u. yerzogert kuppelndes Serum zeigt nach Wegnahme der 
Globulinfraktion direkte Diazokuppelung. (Ztsehr. f. d. ges. exp. Medizin 44.
1—8. 1924.) S pieg el .

Erich. A d ler und Leo StrauB, Beitrag zum Mcchanismus der Bilirubinreaktion 
im  Blutserum. II. Experimentell-klinische Untersuehungen. (I. ygl. vorst. Kef.) 
Es konnte gezeigt werden, daB gallehaltiges Serum die Diazork. um so schneller 
gibt, je niedriger der W ert des Yerhaltnisses Globulin : Albumin (E. Q.) ist, u. daB 
Zusatz yon Globulin zu solchem Serum den Eintritt der Rk. yerzogert. Bei allen 
destruierenden Leberprozessen mit Ikterus u. prompter direkter Rk. findet sich 
deutliche Senkung yon E. Q., bei Besserung des Zustandes sich asyinptot. der 
Norm nahernd, bei rein mechan. Ikterus mit relatiy geringerer Storung der Lcber- 
funktion nur maBigc Erniedrigung, die in der Rekonyaleszenz rasch zur Norm 
zuriickkehrt. Bei kompensierten Herzkranken ist E. Q. unyerSndert, bei Kreislauf- 
storungen mit Leberstauungen maBige Erniedrigung, bei dynam. Ikterusformen 
(perniziose AnSmic usw.) mit sogenannter indirekter Gallenfarbstoffrk. oline wesent- 
liche Leberfunktionsstorung durchschnittlich physiol. W ert. Bei Gclbsuchtsformen 
mit direkter Diazork. im Serum ist gewohnlich starker erniedrigter E. Q. pathognom. 
fiir destruierende Lebererkrankungen. (Ztsehr. f. d. ges. exp. Medizin 44. 9—25. 
1924.) S piegel .

E ric h  A d le r und Leo StrauB, Beitrag zum Mechanismus der B ilir u b in re a k tio n  
im  Serum. III. (H. ygl. vorst. Ref.) W ahrend in eiweiBfreier Duodenalgalle die 
Diazoniumkuppelung von der Temp. unabhangig ist, tritt sie in gallehaltigem Blut
serum bei Erwarmen rascher u. farbstarker auf. Ferner erfolgt sie im 0 2-gesatt



1 9 2 5 . I . E 5. T ie r p h y s io l o g ie . 9 8 1

oder arteriellen Serum rascher ais im mit COa beladcnen oder venosen. Die ent- 
ąuellenden Salze der Hofmeistersehen lyotropen Reihe beschleunigen die Rk., die 
ąuellenden Elektrolyte yerzogern sie. 1 Tropfen NHS-Lsg. yerliindert den Eintritt 
der Rk. im Ikterusserum, ohne den Gallenfarbstoff zu zerstoren. Kleine Mengen 
Sfiuren oder Basen yerzogern sie. A., tropfenweise zugefugt, beschleunigt sie da- 
gegen ganz auBerordentlich. Gelatine, Gummi arabicum, Glycerin yerzogern. Es 
wirken also ganz allgemein Kolloidquellungsmittel yerzogernd, Kolloidentąueller 
beschleunigend auf den Eintritt der Diazork. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 44. 
26—42. 1924.) Spie g e l .

E ric h  A d le r und Leo StrauB, Uber den Mechanismus der Bilirubinreaktioh 
im Serum. IV. (III. vgl. vorst. Ref.) W ie entąuellende Elektrolyte beschleunigen 
auch Diuretiea aus der Klasse des Coffeins die Diazork. gallenfarbstoffhaltigen 
Serums, Digalen, Digipan, Strophanthin aber nicht, auch nicht Hamstoff', Na-Sali- 
cylat u. Ca. Novasurol erzeugt fast momentan die Rk. Verschiedene ITormone 
(Hypophysin, Thyreoidin, Thyreoglandol) zeigten keine eindeutige Wrkg., Adrenalin 
schwach beschleunigende (Konz. 1 : 100—500 Millionen). Na-Taurocholat wirkt in 
Spuren beschleunigend, Cholesterin hcmmend. Ais Ursache aller beobachteten Be- 
schleunigungen wird die entąuellende W rkg. angesehen. Die Wrkg. des Noya- 
surols zeigte sich auch in vivo nach intrayenoser Eingabe bei abklingender Gelb- 
sucht. Bei CofFein u. A. wurde nacligewiesen, daB sie, in Serum eingetragen, auch 
dessen E. Q. (vgl. Mitteilung II) erniedrigen. Der EinfluB auf den Eintritt der 
Diazork. in ikter. Serum kann zur Prufung von Substanzen auf ąuellungshemmende 
oder fordernde Wrkg. benutzt werden. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 44. 43—68.

E. H enschke und H. Zw erg, Uber die Bedeutung der Serumlipase bei der 
Lungenłuberkulose. Die Herabsetzung der lipolyt. K raft des Serums ist kein MaB- 
stab der Reaktionsfahigkeit des tuberkulosen Organismus, sondern steht nur mit 
der Kachexie im Zusammenhang. (Beitr. z. Klin. der Tuberkul. 58 . 324—28. Neukolln, 
Stadt. Krankenh. Hasenheide; Ber. ges. Physiol. 2 8 . 139. 1924. Ref. G y ó r g y .) Sp.

Y oshibum i M asum izu, Das Sehicksal der in  den Warmbluterorganismus ein- 
gefuhrten Amylase. Uber die Beziehung der peroral oder suhcutan zugefiihrłeń, amylo- 
lytisehes Ferment entlialtenden Praparałe uńd der Ausseheidung der Amylase im Urin 
im Verhaltnis zu der des Blutserums und Beobachtungen iiber den Blutzuckergehalt 
bei diesen Versuchen. Die W irksamkeit der Amylase schwankte im Laufe des 
Tages, auch die Gesamtausscheidung eines Tages war nicht konstant Nach pero- 
raler oder subcutaner Zufuhr war die Ausseheidung im Harn yermehrt, der Gehalt 
'm Blutserum blieb stets ziemlich konstant. Nach Pankreatin war der Blutzucker 
ein wenig gesteigert. (Tóhoku Journ. of exp. med. 5. 1—11. Sendai, Tóhoku Uniy.; 
Ber. ges. Physiol. 2 8 . 139. 1924. Ref. J acoby.) Spieg el .

I>. B ogendorfer, Untersuchungen iiber den Antikorpergehalt der Haut. ZeT- 
kleinerte, von Blut u. Gewebesaft befreite Haut von bei der Scliickprobe negatiyen 
Patienten entgiftete Diphthcrietoxin, solche von positiy rcagierenden nicht. Es 
diirften also bei der Rk. spezif. Antikorper, dic ihren Sitz in den Zellelementen 
der Haut haben, beteiligt sein. (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. 33. 
Sonderbd. 198—206. 1923. W urzburg, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 2 8 . 149. 1924. 
Ref. Selig m a n n .) S pie g e l .

B.. W. Seuffert und Erich. V oigt, Vergleicliende Studien iiber den Amino-N- 
Cehalt des Harnes beim Menschen nach Aufnahme von Glykokoll und Gelatine. 
jVg]. S e u f f e r t  u . M ark s, S. 539.) Bei Verabreichung etwa gleicher Mengen 
Glykokoll ais solches (bis 10 g taglich) u. in Form von Gelatine zeigte sich nach 
dem Yerhaltnis zwischen dem formoltiłriprłmron im TTnm u. rlem auftrenommenen

1924. Frankfurt a. M., Uniy.) Spie g e l .
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Bei VergroBerung der Glykokollgabe iiber 10 g liinaus yermehrte sieli dic Aus- 
sclieidung yon Amino-N stark. (Beitr. z. Physiologie 2. 257—62. 1924.) Sp ie g e l .

Bernard. J . A lpers, C larence J . C am pbell und A. M. P ren tiss , Der Zucker 
der Cerebrospinalfliissigkeit. Vf. fand den Zuekergchalt des Liąuors n. zu 0,051—
0,065%, bei epidem. Encephalitis gesteigert auf im Mittel 0,085%. Bei unbebandelter 
allgemeiner Parese fanden sieli hohe Normalwerte, die bei Beliandlung auf niedrige 
zuruckgingen, bei man.-depressiven Irresein n. Werte. Bei Dementia praecox ebenso 
starkę, aber etwas weniger liaufige Steigerungen wie bei epidem. Encephalitis, bei 
Diabetes mellitus wcit groBere. (Arch. of neurol. and psychiatry 11. 653—63. 
Boston, Psychopatii. Hosp.; Ber. ges. Physiol. 28 . 105. 1924. Ref. Sciim itz .) Sp.

Aldo M uggia, Die Peroxydascn in der Frauemnileh. Die Rk. nach Marfan  
fiillt stark aus, solange noch Colostrum in der Milcli yorhanden ist, spiiter nur in 
Form eines Ringes an der BcrUhrungsflaclie von Milch u. Guajaklsg. Yf. beob- 
achtete sie nur bei 73% der stillenden Mtitter, unabhangig von dereń Alter u. dem 
Ernahrungszustand von Mutter u. Kind. Der negatiye Ausfall kann also nicht, 
wie angenommen wurde, diagnost. fiir Stillinsuffizienz yerwertet werden. (Pediatria 
3 2 . 674—79. Torino, Osp. in fan t Regina MARGHERITA; Ber. ges. Physiol. 2 8 . 139. 
1924. Ref. L a q u er .) Spie g e l .

H . R oger, Leon B in e t et M. V ag liano , W irkung der Lungenfette a u f die 
Kalkbindung. (Vgl. auch C. r. soc. de biologie 9 0 . 1310; C. 1924 . II. 1702.) Die 
Fette der Lungen wirken bei Ratten, welche eine Rachitis erzeugende Kost be- 
kommen, antirachit.; sie fordern also die Kalkbindung im Organismus. (C. r. soc. 
de biologie 91. 357—60. 1924.) A ron .

A m y L. D aniels und G enevieve S tea rns, Die Wirkung der Mtzebeliandlung 
von Milchmischungen a u f den Mineralstoffwechsel von Sduglingen. Verschiedentlich 
wurde beobachtct, daB Sanglinge bei einer bestimmten Milchmischung nicht im Ge- 
wicht zunalinien, wenn diese pasteurisiert wurde, wohl aber, wenn die gleichen 
Milchraiscliungen rascli aufgekocht wurden. Die Ca- u. P-Retention der Siiugliuge 
war erheblicli groBer, wenn sie die rasch aufgekochten Milchmischungen bekamen, 
ais wenn diese Milchmischungen pasteurisiert wurden. Je  lfinger die Hitzebehand- 
lung der Milch dauerte, desto groBer war die Ca- u. P-Aussclieidung in den Ffices 
u. desto geringer die Mcnge Ca u. P, welclie zur Verfugung stand. Sauglingc, 
welehe lange Zeit mit pasteurisierter Milch erniihrt werden, erhalten wahrsehein- 
lich zu wenig Ca fiir ihren Wachstumsbedarf. (Journ. Biol. Cliem. 61. 225—40. 
1924. Iowa, Uniy.) . A ron .

P. A. Levene und B. J .  C. van  d e r  H oeven, Die Konzentration van Vitamin B. 
(Journ. Biol. Chem. 4 0 .  383; C. 1 9 2 0 . III. 747.) Es wurde yersuclit, die von 
OsBORNE u. W akem an angcgebene, aus Hefe erlialtene Vitaminfraktion weiter zu 
reinigen u. konzentrieren. Ein Teil des inakt. Materials kann daraus durch CH30H 
gefSllt werden. Mit Lloyd’s Reagens kann ein Teil des Vitamins adsorbiert werden. 
Die beste Adsorption findet sich bei pn — 4. Mit Ba(OII)2 wird ein Teil des Vit- 
amins gefiillt. Kaolin gab unbefriedigende Resultate. Die beste Adsorption iiber- 
haupt wurde mit Kieselsiiurc-Gel bei einer Rk. von pH =  5 erhalten. Aus diesem 
Gel kann die akt. Substanz durch Alkalien u. durch Sauren bei einer pa =  3 
wieder estraliiert werden. Eine sehr gute Konz. des Vitamins wurde durch Kom- 
bination zweier Adsorbentien erhalten. So wurde durch Adsorption mit dem Kiesel- 
sauregel aus einer Lsg., welche das mit dem Ba-Yerf. gewonnene Materiał enthiclt, 
ein Estrakt erhalten, der 200—400 Mai so wirksam war ais trockene Hefe. (Journ. 
Biol. Chem. 61. 429—43. 1924. R o ckefeller  Inst.) A ron .

J . S eas, Prufang des das Ilefewachstum fordernden Vita?nins a u f seine Wirkung 
bei Tiercn. Aus den Mahv:iirzelchm durch Aufgiisse u. Fallungsyerfl'. bereitete 
Fraktionen, die ais Bios I  u. Bios II  bezeiclinet werden u. die das d a s  H e fe w a c b s tu m
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fordernde Yitamin cnthaltcn, aind nicht imstande, das Waehstum von Ratten zu 
fordern. Demnach sind W il d ie r s  „Bios“, F u n k s  Yitamin D, nicht mit dem das 
Waehstum der Ratten fiirdernden Yitamin B  ident. Auch mit dem antiscorbut. 
Vitamin C sind sie nicht ident. (Journ. Biol. Chem. 61. 5—8. 1924. Toronto, 
Uniy.) A r o n .

L. C. Dnnn, Die Wirkung von Lebertran in verschiedenen Mengen und Formen 
au f das Waehstum junger lluhner. Einer yon fettlosl. u. antirachit. Stoffen freien, 
aber sonst ausreichenden Nahrung in einer Menge von 0,25—0,5% zugesetzt, ge- 
niigt Lebertran, um bei jungen Huhnern in der Gefangenschaft Rachitis zu ver- 
huten. Erliohung des Lebertrangehaltes der Nahrung iiber 0,5% yermehrt die 
wachstumsfordernde Wrkg. nicht. Die antirachit, Wrkg. des Lebertrans geht yer- 
loren, wenn der Lebertran mit granulierter Stiirke gemischt, aufgehobeu wird. 
(Journ. Biol. Chem. 61. 129—36. 1924. Storrs, Landw. Yers. S tat) A ro n .

W illia m  E. A nderson und A rth u r  H. S m ith , Die Wirkung akuten Scorbuts 
a u f die dar a u f folg ende Erndhrung und das Waehstum von Meerschweinchen, Der 
Gcwiclitsyerlust, den Meerschweinchen auf der Hohe eines akuten Scorbuts er- 
leiden, kann nicht durch Unterernahrung allein erklśirt werden. Nach dem Durch- 
inaclien eines scliweren Scorbuts yerliiuft die Gewichtskurye der Meerschweinchen 
entweder ebenso steil oder noch steiler ais die normaler. Die Nahrungsaufnahme 
ist in diesen postscorbut. Stadium erheblich yerm ehrt (Journ. Biol. Chem. 61. 181 
bis 191. 1924. New Hayen, Yale Uniy.) A r o n .

R alp h  H oag land  und A lfred  R. L ee, Antineuritisches Yitamin in  Gefltigel- 
fleisch wid Eiern. An antiueurit. Vitamin war yon allen Gefliigelfleischarten das 
Entenflcisch am reichsten; auch das Perlhuhnfleisch enthalt reiclilich antineurit. 
Yitamin. Huhner- u. Putenfleisch enthalten nur wenig, das Fleisch junger Kiicken 
etwas mehr antineurit. Yitamin. Hiilinereier liatten ebenfalls eine geringe Yitamin- 
wrkg. (Journ. Agricult Research 2 8 . 461—72. 1924. Unit. States Dep. Agric.) A r o n .

C. H. W e rk m an , Y. E. N elson und E. I. F u lm e r , Immunologisehe Be- 
deutung der Yitamine. IV. Einflufi des Fehlens yon Yitamin C au f die Resistenz 
des Meerschweinehens gegen Bakterieninfektion, a u f spezifische Agglutininbildung und 
opsonisehe Aktwitdt. (III. ygl. W er k m a n , Journ. of infect. dis. 32 . 263; C. 19 2 4 .
I. 930.) Mangel an Vitamin C, der Meerschweinchen skorbut. macht, yermindert 
etwas ihre W iderstandskraft gegen Infektion mit Milzbrand u. Pneumokokken. 
Hauptursache dayon ist die erniedrigte Korpertemp.; B. yon spezif. Agglutininen 
(gegen Typhusbacillcn) u. phagocytare Kraft zcigten sich durch den Vitaminmangel 
nicht beeinflufit. (Journ. of infect. dis. 3 4 . 447—53. Ames, Iowa State coli.; Ber. 
ges. Pliysiol. 2 8 . 148—49. 1924. Ref. Se lig m a n n .) Spie g e l .

S akuji K odam a, Wirkung der Asphyxie a u f die Grofie dei-Adrenalinausscheidung 
aus den Nebenniercn. Die Steigerung der Ausfuhr bei Aspliyxie (ygl. S. 117) 
wird gegenuber Anzweifelung durch S tew a rt  u. R ogoff durch besondere Yerss. 
erwiesen. Unter 17 Verss. blieb nur bei einem das Ergebnis zweifelhaft. Diese 
Steigerung tritt in der Regel friiher ein ais die maximale DunkelfSrbung des Blutes. 
Der Adrenalingehalt der Nebennieren wurde dabei nicht deutlich yermindert 
(Tóhoku Journ. of exp. med. 5. 47—70. Sendai, Tóhoku Uniy.; Ber. ges. Physiol. 
28 . 124—25. 1924. Ref. F rom iierz.) Spie g e l .

A dolf B iek e l, Zur Kohlenstoffbilanz bei der Aińtaminose. (Mit Bemerkungen 
zur Kohlenstoffbilanz beim Diabetes und zur InsulinuńrJcung.) (Vorl. Mitteilung.) 
Bei der Ayitaminose wird im Vergleicli zur Norm ein betrachtlicher Teil des bei 
dem Umsatz N-freien Materials freiwerdenden C in Form C-haltiger Verbb. durch 
^cn Harn zur Ausscheidung gebracht, anstatt bis C03 oxydiert u, ausgeatmet zu 
■werden. Eine ahnliclie partielle, unyollkommene Oxydation des C wie bei der 
Ayitaminose diirfte sich auch beim Diabetes u. bei anderen Stoffwechselkrankheiten
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finden, besonders, wenn diese mit einem yerminderten 0 2-Verbrauch einliergehen. 
(Miineh. med. Wchsclir. 71. 1603—4. 1924. Pathol. Univ. Inst.) A r o n .

Theod. Brugsch. und Hans Horsters, Cholerese und Cholcreiica. E in  Beitrag 
zur Physiologic der Galie. III. tfber die cliolerelische Wirkung von Clńnolinderivaten, 
insbesondere der Atophanreihe. (II. ygl. S. 543.1 Naehdem die eholeret. W rkg. des 
Atophans gefunden war (ygl. Ztsehr. f. d. ges. exp. Medizin 38. 367; C. 1924. I. 
1826), wurde sie jetzt an yerschiedenen Hunden yerfolgt. Bei ca. 10% fand 
sich keine Ek. (Tier mit stark cirrliot. Leber) oder nur geringe (auch bei Autopsie 
schwere VerSnderungen der Leber). Fiir alle sonstigen Yerss. wurden dann nur 
Hunde benutzt, die auf die intrayenose Atophaninjektion stark reagiert hatten, des- 
halb ais lebergesund angesprochen wurden. Von den Einzelbeobachtungen der 
Atophanyerss. sei noch angefUhrt, daB mit der Atophaneholerese Sinken von D., 
der inneren Reibung u. der Oberfliichenspannung, Zunahme der Trockensubstanz, 
hauptsSchlicli der GallensSuren u. anderer 1. Salze, u. besonders der Farbstoffe in 
der Galie einhergeht. — Die Kombiuation von Alophan u. Gallensiiuren (Choleretine) 
bietet keinen Yorteil vor reinem Atophan, wenn dieses iiberwiegt, u. bei Steigerung 
der Cholsiiurekomponente iiber 50°/0 des Gemisehes sogar eher eine Abnahme der 
W rkg. — C h in o lin  u. a n d e r e  C h in o l in d e r iw .  Es wird berichtet^uber Verss. 
mit Chinolin, Chinaldin, 2-Phenylchinolin, 6-Methoxychinolin, 7-Melhyl-2-phcnyl- 
cinchoninsaure, 6-Methyl-2-phenyldnchoninsaure (III), 2l2'-Phenyldichinolin-4,4'-dicar- 
bonsćiure (6,6'-Diatopban), 2-p-Oxyphenylcinchoninsaure (I), 2-p-Oxy-m-Carboxyphenyl- 
chinolin-d-carbonsdure (IV), 8-Methoxy-2-pipcronylcinchoninsaure,2-Piperonylcinchonin- 
sdure (II), 2-Sulfophenylcinclioninsdure (V), 2-{inp)-Dhncthylphenylcinchoninsdura (VI), 
ferner kurz uber solche mit Chinin, Chinidin, Eucupin, Vucin u. Optochin. Am naclisten 
kommt dem Atophan in eholeret. Wrkg. I ,  die auch den hochsten Oberfliichen- 
quotienten heryorruft, dann I I  u. I I I .  Geringe W erte zeigt IV , keine Wrkg. V
u. VI. 2-Phenylchinolin lieB bei 0,5 g per os schon eholeret. Wrkg. erkennen, 
liihmte dagegen die Gallenbildung bei 2 g. Soweit diese Atophanderiyy. auf Wirk- 
samkeit bzgl. des ITarnsiiurestoffwechsels untersucht sind (ygl. IłlPENS, Arch. inter
nat. de pharmacodyn. et de thćrap. 22. 383 [1912]), zeigt sich mcist, aber nicht 
immer, Parallelismus mit der eholeret. W rkg. — Die Atophaneholerese kommt an- 
scheinend nicht auf dem Wege iiber das vegetative Neryensystem zustande, son
dern yornehmlich durch Steigerung der yitalen Yorgange in der Leberzelle durch 
direkte Anregung der biochem Umsetzungen. (Ztsehr. f. d. ges. exp. Medizin 43. 
716—40. 1924. Berlin, Charitś.) SprEGEL.

Eugenia de M icheli, Studien iiber die Bilirubinamie. Nach den Ergebnissen 
der Vf. kann die physiol. Bilirubinamie nicht ais MaB der Hamolyse u . ais Beweis 
fiir Abgabe von fertigem Bilirubin an die Leberzelle herangezogen werden. Die 
Ergebnisse R e t z l a f f s  bzgl. Resorption aus dem Darm werden bestStigt Bzgl. der 
indirekten Bilirubinrk. sieht Vf. die Bindung an EiweiB nicht ais den urspriing- 
lichen, sondern ais einen erst beim Yerweilen des Bilirubms in der Blutbahn ein- 
tretenden Zustand des Bilirubins an. Dauach sind Konz. u . Zustand der Plasma- 
eiweiBkorper fiir die Rk. yon Bedeutung. Ih r Charakter kann sich mit der Inten- 
sitat des Bilirubinzuflusses iindern infolge Anderung der A d s o rp tio n sb e d in g u n g e n . 
LaBt er bei Durchgiingigwerden der Gallenwege nach, so wird die urspriinglich 
direkte Rk. in die zweiphas., dann weiter in die indirekte iibergehen. Im hamolyt. 
Ikterus wird es wegen des geringen Zustroms u . der langen Yerweildauer zu yoll- 
stiindiger Bindung kommen. — Auf die ausfuhrliche Erorterung der Literatur kann 
hier nur hingewiesen werden. (Arch. di patol. e  clin. med. 3. 42—56. Pavia, Uniy.; 
Ber. ges. Physiol. 28. 109—10. 1924. Ref. S c h m it z .) S p i e g e l .

Francis R. F raser, E in  Vortrag iiber Jod bei exophthalmischem Kropf. Aus 
der Anwendung des Jods in 24 Fiillen u. den dabei angestellten Unterss. zieht V f-
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folgende Schliisse: J  kann eine Senkung des Grundstoffwechsels u. der Herz- 
schnelligkeit sowie Steigen des Korpergewielites mit auffalliger Besserung des 
Allgemeinzustandes herbeifuhren. Diese Besserung hiilt aber in der Kegel nicht 
an. Die Dosierung des J  (in 10°/oig. alkoh. Lsg.) muB nach dem Zustande des 
Kranken genau geregelt werden. Zunehmende Hiirte der Schilddriise ist eine 
Indikation fiir Verringerung der Dosis, die bei liingerer Behandlung auch sonst, 
sobald die anfiingliche Besserung eingetrcten ist, yorgenommen werden soli. Zu 
starkę Gaben konnen den Zustand eher yerschlechtem. (Brit. Medical Journal 1925. 
I. 1—4. Sr. B a r t h o l o m e w s  Hosp.) S p i e g e l .

Ch. R ic h e t flis, Physiologie der von ihren zentralen Verbindungen m it Nervcn 
und Herz isolierten Gefafle. Ausfiihrlichere u. teilweise erweiterte Wiedergabe 
einer friiheren Veroffentlichung (vgl. C. r. soc. de biologie 89. 890; C. 1924. I. 685). 
Variierung der Durchstromungstemp. ergab Zunahme der Durchstromungsmenge bei 
steigender, Abnahme bei sinkender Temp. Bei Hunden stimmt die GroBe dieser 
Schwankungen mit der nach der Viscositiitsanderung der FI. zu erwartenden im 
allgemeinen uberein, bei Kaninchen sind sie aber groBer. Auch reagiert entgegcn 
dem, was nach jenem physikal. EinfluB zu erwarten wiire, die DurehfluBmcnge um 
40° lierum stSrker ais um 20°. — Digitalis wirkt erst in sehr hoher Konz. (1 °/0 der 
Durchstromungsfl.) yasokonstriktor., Trinitrin auch dabei nicht. (Journ. de phy
siol. et de pathol. gćn. 22. 303—11; Ber. ges. Physiol. 28. 117—18. 1924. Ref. L e h 
m a n n .) S p i e g e l .

L uig i V illa , Bestimmungen des Stickstoffs im Blute und in  der Ausscheidung 
bei Diabetikcrn wćihrend der Insulinbehandlung. Unterss. an 2 Fiillen, wo nach je  
50 Insulineinheiten Hyperglyk&mie u. Glykosurie zuruckgegangen waren, zeigten im 
Blute auch Verminderung des Refraktionswertes u. N-Gehaltes, auch des Niclit- 
eiweiB- u. Ilarnstoft-N. Im Harn (nur in 1 Falle untersucht) hatte die Harnstoft- 
ausscheidung gleichfalls abgenommen. (Probierni d. nutrizione 1. 101—5. Payia, 
Univ.; Ber. ges. Physiol. 28. 105. 1924. Ref. L a q u e r .) S p i e g e l .

Sus limu M aki, Beitragc zur Pharmakologie des Tubcrkulins. Vcr suche am Meer- 
schweinchendarm. Unterss. mit Alttubcrkulin, albumosefreiem Tuberkulin, zerriebenen 
Tuberkelbazillen u. Extrakten aus tuberkulosen Organen lieBen keinen Unterschied 
der Wrkg. auf den Darm gesunder odef tuberkulos erkrankter Meersehweinchen 
erkennen. Sie erregten meist die glatte Darmmuskulatur, nur das albumosefreie 
PrSparat liilimte sie. (Dieses bewirkte am isolierten Froschherzen in hoher Konz. 
diastol. Stillstand, der durch Atropin u. Strophanthin nicht behoben werden konnte.)

Die Empfindlichkeit des Darmes gegen Adrenalin scheint beim tuberkulosen Tier 
etwas herabgesetzt zu sein. (Ztsclir. f. d. ges. exp. Medizin 44. 143—57. 1924. 
Wiirzburg, Univ.) SPIEGEL.

E. W atson-W illiam s, Psicain, ein kunstliches Cocain. Bei Anwendung in der 
Nase fand Vf. Psicain etwa ebenso wirksam wie naturliches Cocain, wobei auch 
gleiche „Schrumpfung“ ein tritt Wahrscheinlich werden Nebenwrkgg. wie Erregung, 
Schwfiche usw. durch Psicain nicht so leicht hervorgerufen, so daB es bei empfind- 
lichen Personen yon Nutzen sein kann. (Brit. Medical Journal 1925. I. 11. Bristol 
Royal Infirmaiy.) S p i e g e l .

A. J . Copeland, Psicain, ein neues Lokalanastheticnm. An der Hornhaut fand 
Vf. Psicain 16mal schwiicher anasthesierend ais Cocain; auf die Herzfasem des 
Vagus u. die sensor. Fasern des yorderen Cruralnerys wirkte es im Yergleich zu 
Cocain u. Tutocain sehr schwach (Novocain wirkt auf die lotzten ebenso stark 
lahmend wic Cocain, auf die ersten aber selbst in doppelter Konz. gar nicht). Bei 
Kaninchen wirkt Psicain subkutan mehr tox. ais Cocain, intravenos etwa ebenso, 
bei Meersehweinchen u. Mausen schwiicher. Die Symptome der Wrkg. sind im 
Charakter, aber nicht im Grade gleich denen des Cocains. Die erregende Wrkg.
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des Psicains ist stiirker, die Reizwrkg. geringer, Wrkg. auf GefiiBe relatiy gering. 
Im ganzen kommt Vf. zu einer Ablelmung des Psicains. (Brit. Medical Journal 
1925. I. 9—11.) Sp ie g e l .

A. Le Comte, Is t Campher ein Peizmittel fiir das Hcrz? Camplier ist ais ath. 
01 ein Spasmolyticum u. w irkt daher lahmend auf glatte Muskeln. Seine An- 
wendung ist daher angezeigt bei Uberreizungen des Herzens, nicht bei Liihmungs- 
erscheinungen u. Verblutungen. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 68. II. 3248—50. 
1924. Hilyersum.) G r o s z f e l d .

W ilh e lm  H eupke, Uber die Einwirlcung von Arzneimitteln a u f die Gehimgefa/ie 
des Menschen. Bei 2 Ilirnyerletzten wurden folgende Wrkgg. yerschiedener Medi- 
kamente beobachtet: Amylnitrit u. Nitroglyceńn steigerten stark die Blutfullung des 
Gehirns. Coffcin yerengte die HirngefiiBe nach kurzer Erweiterung. Campher, 
Strychnin, Pyramidon u. Luminal waren in therapeut. Gaben ohne EinfluB auf 
diese GefiiBe, A. teils unwirksam, tcils dauernde Schwankungen des Bluthirnyol. 
bedingend. Adrenalin yerminderte die Blutfullung nicht oder sehr wenig. (Ztschr. 
f. d. ges. exp. Medizin 44. 198—214. 1924. Frankfurt a. M., Univ.) S p ie g e l .

Otto K auders, Uber die Wirkung kleiner Chinindosen a u f die therapeutische 
Impf-Malaria. 0,1—0,3 g Chinin sind meist genugend, um die Fieberanfiille bei 
Impfmalaria yoriibergehend abzuschwiichen oder ganz zu beseitigen u. sie nach 
einer , gewissen Pause wieder zu proyozieren. Dabei zeigten sich 3 yerschiedene 
Stufen der Chininempfindlichkeit, damit auch yerschiedene Reaktionsarten der Fiille. 
Bei einer Reihe, die auf die kleine Dosis mit Aufhoren des Fiebers bei positiyem 
Parasitenbefunde reagierten, diirfte es sich um Immunisationsyorgiinge handeln. 
In einigen FiŁllen dieser Gruppe lieBen sich eigcntilmlich degencrierte Parasiten- 
formen nachweisen, den Chininfonnen iihnelnd, aber davon durch absol. Chromatin- 
mangel unterschieden. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 44. 69—82. 1924. Wien, 
Univ.) Sp ie g e l .

H. J. van  G iffen , Vergiftung mit dem Milehsaft von Eupliorbia tirucalli L. 
AnliiBlich cines Vergiftungsfalles wurden die Eigenschaften dieses auf Schleim- 
liiiute sehr heftig wirkenden Milclisaftes, wie folgt, niiher ermittelt: Mkr. knochen- 
formige Stiirkekornchen, MilchsaftgefaBe, in polarisiertem Licht auf leuchtend, yer- 
einzelt Ringtracheiden yorhanden. Aus PAe. nadelformige Krystalle F. ca. 66 bis 
74°, unschart. 5 ccm der Lsg. -f- 5 ccm etwas H Ń 03-haltige H2S 04 (1 Tropfen/20 ccm) 
liefern roten Ring. Ruckstand mit wenig H2S 04 befeuchtet, liefert Orangefiirbung. 
Physiolog. Verss. mit alkoh. Auszuge: Eine Spur auf der Zuuge bewirkt au
li alten des Brcnnen u. Flimmern. Eine Spur in W . (10 mg Extrakt/Liter) lahmt u. 
totet Goldfische, bewirkt im Kaninchenauge heftige EntzUndung. (Pliarm. Tijd- 
schrift yoor Nederlandsch Indie 1. 376—87. 1924.) GROSZFELD.

G. B u g lia  und G. B a rb ie r i, Warum das Aalgift nach Einfuhrung durch den 
Magen nicht giftig ist. (Ygl. B u g l ia , Arch. ital. de biol. 72. 81; C. 1924. II. 1009.) 
Behandelt man die wss. Auszuge mit Quarz yerriebener junger Aale mit HC1, s0 
wird die Giftwrkg. yermindert; bei 0,1—0,3% HC1 ist sie (fUr Froselie) yollig ver- 
echwunden, bei hoherer Konz. tritt sie wieder auf. NaOH fiihrt ebenfalls zu Ent- 
giftung, am besten bei 0,3°/o. An Hunden zeigt sich die Entgiftung durch IIC1 
zwar auch, aber nicht yollkommen. Das Ausbleiben yon Vergiftungen bei Ver- 
wendung von Aalen zur Erniihrung erklart sich durch Zerstorung des Giftes durch 
den sauren Magensaft u. den alkal. Darminhalt. (Arch. ital. de biol. 72. 116—26.
1923. Pisa, Univ.; Ber. ges. Physiol. 28. 160. 1924. Ref. F lup.y .) S p ie g e l .

G iorgio  F e r r i ,  Untersuchunąen Uber den Schlangenbifi und die Vergiftung durch 
Schlangcn. Feststellungen iiber die Art, wie d e r  BiB yon  Vipera am m odytes erfolgt. 
In Bestiitigung iilterc r Y erss . yon M. u. C. P i i is a l ix  wurde festgeste llt, daB subcutanc 
Einspritzung yon wss. Extrakt des Wicsenchampignons M eerschw einchen  gegen
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Yiperngift immunisiert. Die Immunitiit ist nach 2 Tagen yollstiindig. Dąs reife, 
sporentragende Gewebe des Champignons ist giftig, sein wss. Auszug wirkt bei 
subcutaner Injektion unter Umstiinden todlicli. (Boli. dellTst. sieroterap. Milanese 3. 
191—95. Pavia, Univ.; Ber. ges. Physiol. 28. 159. 1924. Ref. F l u r y .) S pie g e l .

F. Pharmazie. Desinfektion.
D. H. W ester, Angreifbarkeit. (Brauchbarkeit) ciniger Metalle, von Eniaille und 

Porzellan. dureh Bereilung einzelner pharmazeutischer Praparate usw. Verss. iiber 
die Einw. yon Extrakteu aus Cortex Cascara, Aloe, Pulpa Tainarindorum cruda, 
Fructus Myrtilli sowie von 0,186-n. II.,SO., u. 0,9-n. NaOH auf Platten aus Neusilber, 
Tomback, Nirostastahl, Ilotkupfer, Messing, Phospliorbronze, Emaille, Zinn u. 
Porzellan lassen das letzte, wenn von guter Qualitiit, ais vorziiglichstes Materiał 
zur H erst pharmazeut. Praparate erscheiucn. Von Metallen u. Legierungen kann 
eigentlich nur Nirostastahl ais allgemein verwendbar in Betracht kommen. (Pharm. 
Weekblad 62. 26—28. Arch. der Pharm. 262. 575—77.) S pie g e l .

H. Golaz und K. S iegfried , Uber die Extraktion der therapeutischen pfta.nz- 
lielien Substanzen. Das Problem der Extraktion dieser Substanzen erfordert die 
Kenntnis der chem. u. biolog. Zus. der frischen Yegetabilien u. der getrockneten 
Drogen, welche zur Extraktion yerwendet werden solleu. Zu bcriicksichtigen sind 
die Einw. der Oxydasen u. Peroxydasen, die Absclieidung der Ballaststoffe u. dgl. 
Vf. schildert die zweckmiiBige Extraktion der frischen Vegetabilien, der getrockneten 
Drogen im allgemeincn, sowie im besonderen die Extraktion der zuckcrhaltigen 
Drogen, der Glycyrrhiza glabra, die der aromat. Stofte, Glucoside, glucosid.Tannoide, 
Alkaloide enthaltenden Drogen, wie Opium, der Atropindrogen, Chinindrogen u. 
des Mutterkorns. (Schweiz. Apoth.-Ztg. Sonderbeilage Dezember 1924. 16—22.) Dl.

K. Siegfried, Grundlagen zur Extraktbereitung. Bei der Extraktion sollen die 
wirksamen Stofte ausgezogen werden, die aber beim Trocknen u. Extrahieren yiel- 
fach veriindert werden, z. B. bei Cola bezw. bei Digitalis. Es bedarf daher bei 
manchen Punkten einer intcnsiyen Aufkliirungsarbeit, aueh uber die Stabilisation 
der Drogen. (Schweiz. Apoth.-Ztg. Sonderbeilage Dezember 1924. 22—28.) D ie t z e .

G-. Arends, Konzentrierte Deeoeta und Infusa. Abkochungen u. Aufgiisse sind 
stets frisch zu bereiten. Diese uneingeschriinkte Verwerfung von konz. Aufgussen, 
wie sie in Deutschland zurzeit noch geubt wird, ist nicht tiberall gebriiuchlich. 
Fiir bestimmte Fiille konnte neben dem Infusum eine Tinetura Ipecacuanhae aguosa 
eingefiihrt werden. Vorschrift wird gegeben. (Pharm. Ztg. 70. 29.) D ie t z e .

P. Casparis, Uber das Ammoresinol. Der mit yerd. NaOH aus Ammoniacum- 
harz herausgeloste Antcil (58%) wurde acetyliert; ein gut krystallisierendes Mono- 
acetylammoresinol wurde in farblosen Prismen erhalten u. daraus dureh yorsichtiges 
 ̂crseifen das urspriinglich im Harz yorliegende Ammoresinol in farblosen, sechs- 

eckigcn Bliittchen vom F. 110°, Zus. C18H j40 3. Aeetylderiy. F. 102,5°, Benzoylderiy. 
F- 75°. Ammoresinol liat phenol. IIO-Gruppe u. stark sauren Charakter; Funktion 
der 2 anderen O-Atome noch unbestimmt. Gibt keine eholesteriniilinlichen Rkk. 
Mit M il lo n s  Reagens beim Erwiirmen schmutzigrot. Aus alkal. Lsgg. durcli C 0 2 
gefallt. Fehlingsche Lsg. wird nicht reduziert. Lost sich in Chlorkalklsg. mit 
orangeroter Farbę auf, bedingt die Pluggesche Chlorkalkrk. der Drogę; die rote 
larbung wird bald hellgelb, FI. triibt sich. Mit NII3 krystallin. Verb., die mit W. 
hydrolyt. gespalten wird. Ag-Verb. leicht zersetzlicli. Opt-inakt. Mit Luft, Licht 
U- Warnie wird es gelb u. yerharzt. Aus Losungsmm., auBer Bzl., scheidet es sich 
beim Umkiystallisieren ais klebriger, gelber Lack aus. Ammoresinol ist kein Salicyl- 
saureester, laBt sich mit Lubanolbenzoat in Parallele setzen; beide sind Proto-
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retine (nach T s c h ir c h ). (Schweiz. Apotli.-Ztg. Sondcrbeilage Dezembcr 1924. 
33—34.) D i e t z e .

E. W ilczek, Bemerkung uber zivei neue alkanninhaltige Pflanzen. Die Wurzeln 
von in Tunis gesammeltem Echium humile Desf. sind in frischem Zustande farblos; 
beim Trocknen fiirben sie sich rot. Ein chem. u. spektr. Vergleich der alkoh. 
Tinkturen von Echium humile u. Alkanna ergab Identitiit der Farbstoffe. Auch 
die trockenen Wurzeln von Echium longifolium Lam. u. anderen verwandten Arten 
aus Marokko enthalten Alkatonin, dieses iat weder bei Alkanna, noch bei Echium 
prliformiert. (Schweiz. Apotli.-Ztg. Sondcrbeilage Dez. 1924. 14. Lausaune.) D i e t z e .

L. W ink ler, Die Signaturlehre und dereń Arzneimittel. Signaturlelire ist die 
friiher ubliche Heilmittellehre von der arzneilichen Verwendung von Drogen nach 
ihrer „Signatur“. P a r a c e l s u s  gab die Parole aus, daB die Naturprodd. eigens 
zum Zwecke der Erkenntnis ihrer Wrkg. bezeichnet oder „signiert" seien, z. B. Milz- 
kraut wegen der Blattform fur Milzleiden, Leberkraut fur Leberleiden usw. In ge- 
wisser Beziehung zu dieser Lelire steht die heutigc Homoopatliie u. auch die 
moderne Organtherapie. Durch zahlreiche Beispiele wird die Signaturlehre er- 
lautert. (Arch. der Pharm. 262. 520—27. 1924.) D ie t z e .

W illi W obbe, Spezialitaten und Geheimmittel. Albusol (W o l f g . S c h m id t , 
S e ru m w e rk  A.-G., Miinchen IX), iudifferentes EiweiBpraparat zur unspezif. Protein- 
korpertherapie, soli die „Abwehrbereitschaft des Kórpers“ erhohen. (Arch. der 
Pharm. 262. 534—43. 1924.) D ie t z e .

H. Mentzel, Neue Arzneimittel, Spezialitaten und Vorschriften. Lorocopriiparate 
(Louis R itz  & Co., Hamburg 8), Lorocoereme, amerikan. Vaselin Wilburine, Lanolin 
u. Al-Lactat; L.-Katarrh-Remedy, Menthol; L.-Rheumasalbe, Salicylsiiure; L.-RJmma- 
seife, S u. IICOOH; L.-Hamorrhoidalsalbe, Perubalsam; L-Perusehwefelpomade, S u. 
Balsam peruv. — Stenergine (A. B eaugonn in , Paris), nucleinsaures Mn. — Stratol 
(Ap. Scnuiis, Koln), homoopath. Komplexmittel, bei Kropf. — Tonarsan (P lia rm a- 
z e u t ik a  A.-G., Wien-Graz), Monomethyldinatriumarsenat in Ampullen. — TJrifluine 
(A. B eaugonn in , Paris), bernsteiusaures L i, bei Arthritis, per os 0,05—0,06 g, per 
injection 0,02 g. — Alcesta, Tabletten mit Alkaloiden von 0,6 g Rad. Ipecac. in 
hydrat. Al-Silicat. — Decholin (J. D. R ie d e l ,  Berlin-Britz), dehydrocholsaures Na, 
bei Erkrankungen der Leber- u. Gallenwege, in 5- oder 20°/0ig. Lsg. intravenos. — 
Gute-Fee ( W ie r, an d - A p o t h ek e , Charlottenburg), Fluidestrakt von Cochleuria offic., 
Betula alba, Hamamelis virg., Gelsem. sempervir u. Sulfur. Dii. D. 10, bei Giclit 
u. Ischias. — Plumho/f-IUiewna (F r itz  W. P lu m iio ff , Berlin W . 62), 10% Salicyl- 
sSure u. uberfettete Kaliseife. — Proktosalsuppositorien (H en ry  C ohrs, Hannover), 
gegen Hamorrhoiden. (Pharm. Zentralhalle 65. 733—35. 1924. 66. 8—9.) D ietze.

— , Spezialitaten und Geheimmittel. Asbisan ( S t e l l a - L a b o r . ,  Hamburg 5), 
bisher Bismarsan. — Besana, Na-Glycerophosphat u. NaHC03, Ol. Menth. ap. u. 
„Autospor." — Neopanchinal (Dr. K . ScHMITZ, Breslau), dickfl. Chinaextrakt — 
Nymphosansirup (N ym phosan -A .-G ., Miinchen), „Emulsion“ des Zimtsiiurebenzyl- 
atliers mit Maltose, F e, N a B r u. Na-Benzoat, gegen Tuberkulose, Asthnm usw. — 
Partagon (Sa n d o z , Basel), Urethralstabclien mit AgCl, NaCl u. AgNOa. — Pansana 
(Ges. f. b io c h em . E rz e u g n .,  Miinchen O. 27), Proteinkorperpriiparat mit Fe, P 
u. MilclieiweiB, Koborans. — Quimbo (TROMMSDORFF, Aachen), W aschsa lbe. — 
Tussiua-Hustensaft u. Tussiva-lIustenbonbons (E d u a rd  P a l m , M iinchen 23), ent
halten K -S u lfoguajaco la t. — Verit (P harm . L a b o r . V e r i t ,  Halle a. S.), Zahn- 
schmerzmittel aus ZnO, A., Thymol, Oleum Cinnam., Caryophyll., Menth. pip. usw.
— Weh-vergeh (Apofh. H. K o n r a d , Miigeln b. Leipzig), po ro ses K au tschukpflaster 
mit Camphor, Rosmarin-, Thymianol, Extr. Lauri cps., Salicylsaure, Phenol u. 
Chlorophyll. (Apoth.-Ztg. 40 . 21—22.) D i e t z e .
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The Kansas Blackleg Serum Company, Inc., Denver, Colorado, ubert. von: 
01iver M. E rank lin , Amarillo, Texas, Y. St. A., Ilerstellung eines Impfstoffes 
gegen die Klauenseuche der Schafe. Man ziichtet den Erreger der Krankkeit in 
einem geeigneten Kulturmedium unter aeroben Bedingungen, behandelt die Kultur 
mit einem Desinfektionsmittel, ohne die Antigene zu zerstoren, u. dekantiert ent 
weder einen Teil der uberstehenden Fl. ab oder schleudert die abgetoteten Bakterien- 
leiber aus u. trocknet sie. — Zur Herst. des Kulturmediums wird gemahlene 
Sehweineleber mit W. extrahiert, hierauf gekocht u. der Saft aus dem Brei aus- 
gepreBt. Zu der Bouillon wird die Ubliche Menge an Pepton u. Nalirsalzen ge- 
geben, alsdann ein gesehlossenes, Starkę u. CaC03 enthaltendes Musselinsiickehen 
hineingeliangt u. das Kulturmedium wie iiblich sterilisiert. Das Einbringen der 
Starkę u. des CaCOs in dem yersehlossenen Saekehen erfolgt zweeks Verhinderung 
des Mischens dieser Stoffe mit der Nahrfl. u. zweeks spateren leiehten Abtrennens 
von der gewonnenen Bakterienkultur. Starkę u. CaC03 beschleunigen das Wachs- 
tum der Bakterien, das letzere dient auch dazu, die pn  der FI. nahezu neutral zu 
erhalten. Dieses Kulturmedium wird alsdann mit erkrankten Schafen friseli ent- 
nommenen, gercinigten unyerdiinnten, virulenten oder pathogenen Bakterien geimpft. 
Die Zuchtung des Erregers der Klauenseuche „Clostridium chauvei“, eines anaeroben, 
sehr widerstandsfiihige Sporen bildenden Bakteriums, erfolgt in dem beschriebenen 
Kulturmedium unter aeroben Bedingungen. Ist eine genugende Vermehrung der 
Bakterienkolonie erfolgt, so wird die Fl. zweeks Entfernung groberer Teilchen 
durch Baumwolle oder ein Dralitnetz geseiht, mit 1/a°/0 des Gesamtvol. an 37 bis 
40°/oig. CH20  versetzt u. 3—7 Tage auf einem W asserbad bei ca. 45° gehalten. 
Die vegetativen u. Sporenformen der Bakterien werden so abgetotet, nicht jedocli 
die Antigene, die ihre volle Immunitatwrkg. beim Impfen der Tiere mit der Yaccine 
beibehalten. Man gieBt schlioBlich nach Absitzenlassen der Bakterienleiber, die 
darubersteliende Fl. bis auf 1/l0 des urspriinglichen Yol. ab u. trocknet sie. Das 
so erhaltene trockne Pulver kann entweder in einer geeigneten Fl. suspendiert 
unmittelbar injiziert oder zu Kiigelchen geformt werden. (A. P. 1511557 vom 10/2.
1922, ausg. 14/10. 1924.) S c iio t t l a n d e r .

K alle &  Co., A ktiengesellschaft, Biebrich a. Rh., Ilerstellung eines Nahr- 
bodens fiir Influenzabacillen und zur Ilerstellung von Impfstoffen aus diesen, l .  dad. 
gek., daB Pneumokokken- u. Streptokokkenkulturen durch Erwarmen auf etwa 50° 
abgetotet werden, worauf die so erhaltenen Kulturen, mit Yenenblut versetzt zu 
Nahrboden ycrarbeitet werden. — 2. dad. gek., daB man auf diesen N&hrboden ge- 
ziichtete Influenzabacillen mit NaCl-Lsg. aufschwemmt u. mit schwach sauer 
wirkenden Stoffen so lange behandelt, bis nur ein Teil der Influenzabacillen auf- 
geschlossen wird, worauf man den Im pfstoff auf die gewiinschte Verd. einstellt. — 
/ .  B. werden Strepto- u. Pneumokokken aus Grippesputum oder Grippeempyemfl. 
nach dem in der Bakteriologie iiblichen Plattenyerf. in Reinkultur geziichtet u. auf 
ihre Virulenz an weiBen Mausęn durchgepriift. Bei einem Titer von 1 :10000 wird 
auf Bouillon weiter geziichtet. Aus den Bouillonreinkulturen werden die Bakterien 
abzentrifugiert u. bei 35° mit physiolog. NaCl-Lsg. ausgeschuttelt. Nach ls td . Er- 
wiirmen der M. auf 56° wird mit Kaninchenblutagar (9 Teile auf 1 Teil Schttttel 
masse) yermischt. Auf diesem Nahrboden werden die Influenzabacillen wie iiblich 
geziichtet, nach gutem Wachstum mit ca. 1/i—l% ig . Milchsaure-NaCl-Lsg. von den 
festen Nahrboden abgeschuttelt u. bis zum vollstandigen AufschluB digeriert. 
Diesem Prod. wird etwa die gleiche Menge nur mit NaCl-Lsg. abgeschUttelter 
Influenzabacillen hinzugesetzt. Die gemischten Aufschwemmungen werden auf 
Grund des Diaphaniererf. nach einem Standardtyp eingestellt. Die so gewonnenen 
Impfstoffe haben unyerkennbare spezif. Heilwrkg. bei Grippe u. Grippepneumonie. 
(0e. p. 96830 vom 27/9. 1922, ausg. 10/5. 1924.) S c h o t t l An d k r .
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R udolf R eitler, Wien, Herstellung einer neuartigen Yaccine, 1. dad. gek., daB 
man eine Kultur der fluorescierenden A rt yon Bacterium proteu,s, die aus gonor- 
rhoisch erkrankten Organen isolierbar ist, fiir sich allein oder im Gemenge mit 
einer Bakterienkultur eines spezif. Erregers in iiblieher Weise zu einer Vaccine 
verarbeitet. — 2. dad. gek., daB man eine Yaccine aus der fluorescierenden Art 
yon Bacterium proteus, die aus gonorrboisch erkrankten Organen abscheidbar ist, 
mit einer Yaccine eines spezif. Erregers vermisclit. — Man stellt z. B. eine Auf- 
schwemmung yon einem Gehalt von 20 Millionen Gonokokken u. 40 Millionen Bac
terium proteus pro ccm in 0,5%'g- Phenollsg. her, indem man Gonokokken- bezw. 
Proteu8kulturen auf festen Nahrboden mit der Phenollsg. abspiilt. Dann wird die 
Gonokokkenaufschwemmung auf 40, die Proteusaufschwemmung auf 80 Millionen 
Keime pro ccm mit Phenollsg. verd. Diese beiden Aufschwemmungen werden mit- 
einander zu gleichen Teilen yermischt u. in Ampullen gefiillt, die nach VerschluB 
an drei aufeinanderfolgenden Tagen je  1 Stde. lang auf 60° erwiirmt werden. Der 
zur Verwendung kommende, sich in einer fluorescierenden Abart des Bacterium 
proteus zuweilen ais Begleiter von gonorrhoischen Urethriden u. Cystiden in der 
Ilarnrohre u. im H am  findende Bakterienstamm ist wie folgt gek., 1. morpholog. 
bewegliche, in ihrer GroBe sehr schwankende Stabchen von ca. 2 f i  Lange, Gram 
negatiy, peritr. BegeiBlung; 2. kulturell auf allen nblichen Nahrboden leicht 
wachsend, starkę B. eines Bacterio fluorescens, Kolonien rund, leicht gebuchtet, 
Gelatine wenig yerfliissigend; Drygalski-Agar bleibt unyeriindert (keine B. yon 
Sauren), Sporen fehlen. Zur Herst. der Aufschwemmung werden Ileinkulturen des 
Bakteriums auf Agar mit physiolog. NaCl-Losg. abgespult u. nach Abtotung ent- 
weder allein bei Infektionen mit nicht kultiyierbaren Erregern oder in Mischung 
mit Vaccinen kultivierbarer Mikroorganismen yerwendet, u. zwar in Form von intra- 
muskuliiren oder intrayenosen Injektionen. (Oe. P. 93946 yom 6/12. 1921, ausg. 10/8.
1923.) SCHOTTLANDER.

Franz Ressel, W ien, Herstellung eines Praparałes zum provisorischen Fiillen 
der Wurzelkanale und Kronendefekte, dad. gek., daB ZnO, ZnS04, CaCOs , Mastis, 
Glycerin, Sandarak, Vaselin, Ceresin u. Bienenwachs unter Anwendung yon Hitze 
zu einer leicht knetbaren M. yerarbeitet werden. — Man schm. die Bestandteile bei 
ca. 70° zusammen u. setzt nach Bedarf die bei der Zahnbehandlung iiblichen Des- 
infektionsmittel zu. Die keine Guttapercha enthaltende M. kann bereits bei 37° ge- 
brauchsfertig gemacht werden u. ubt keine Reizwrkg. aus. (Oe. P. 96963 yom 10/1.
1923, ausg. 26/5. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Alexander Keskula, Zttrich, Schweiz, SchonheitS7nittel, das auch hautpflegende, 
liygien., d. h. auBerlich erfrischeudc u. desinfizierende Eigenschaften bat, gek. durch 
eine gesatt. Lsg. von H3B 0 3 in A. — Zum Gebrauch wird das Mittel, dem auch 
Glycerin oder ein Riechstoff, wie Benzoeliarz, zugesetzt sein konnen, mit W atte auf 
das Gesicht aufgetragen u. hinterlaBt naeli dem Trocknen einen matten, unauf- 
falligen, weiBen Schimmer auf der Haut. (Schwz. P. 102863 yom 5/8. 1922, ausg. 
2/1. 1924.) Sc h o t t l a n d e r .

G. Analyse. Laboratorium.
0. W ittstock, E in  prciktischer Gasentioickler. Der App. (Abbildung im Ori- 

ginal) eignet sich besonders zur Entw. yon HCl. E r bestelit aus einem Entwick- 
lungsgefaB, auf dem sich ein Aufsatz in Form einer Woulffsclien Flasche befindet, 
der am Boden 2 yerschieden lange Rohren hat. Die kiirzere ist durch einen Glas- 
stift yerschlieBbar. Das entwickelte Gas streicht durch die IL S 04 im Aufśata u. 
wird so getrocknet. (Ztsehr. f. angew. Ch. 38. 14—15. Godesberg.) J o n g .

M arie Anna Schirm ann, Uber die Erzeugung, Erhaltung und Messung hochsler 
Yakua. (Die Extremvakuumpumpe, das Adsorptionsmanometer). Vf. beschreibt (ohne
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nShcre Einzelheiten anzugeben) die Moglichkeit, eine Pumpc mit einer Saug- 
geschwindigkeit bis 30 l/sec zu konstruieren, welche bei Verwendung von Absorptions- 
mitteln ein Extremvakuum von 10—12—10—16 mm erreiehen soli. Mittels elektroden- 
loser Entladung werden diese Extremvakua aufreeht erhalten u. mittels Absorptions- 
manometer gemessen. (Physikal. Ztschr. 25. 631—35. 1924. Wien, Uniy.) BECKER.

E. Stern, Schnellviscosimeter. Antwort an K l e y e r  (S. 411). (Ztschr. f. angew. 
Ch. 37. 945. Charlottenburg. 1924.) J u n g .

J. C. Mc Lennan und G. M. Shrum, Eine neue Art von Metałlvakuumflaschen. 
(Vgl. Proc. Trans. Boy. Soc. Canada [3] 16. Sekt. III. 31; C. 1922. III. 474.) Vff. 
gcben eine Beschreibung u. Abbildung eines Metallvakuumgef:i8es (Nickelsilber) zur 
Verflussigung von II2. Der Absorptionsbehiilter ist so eingebaut, daB 30 g Holz- 
kohle daria der tiefsten Temp. unterworfen werden kiinnen. Besondere Beachtung 
yerdient der iihnlich wie ein kleiner Blasebalg konstruierte Expansionsraum. (Proc. 
Trans. Eoy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. III. 151—53. 1924. Toronto, Uniy.) Jos.

R udolf Auerbach, Beitriige zur Mefimethodik und zur Theorie, der Diffusions- 
messung gefdrbter Stoffe. Die Diffusion in verd. Gelatinelsgg. yerlauft symbat mit 
der ungehinderten Diffusion. Fiir Teilchen, die iiber eine bestimmte GroBe hinaus- 
gehen, wirkt eine Gelatinegallerte ais Ultrafilter. Yerss. iiber DifFusion durch verd. 
Gelatine sind deshalb zur Charakterisierung von Systemen, die an der Grenze von 
kristalloider u. kolloider Zerteilung stelien, sehr geeignet. Das Fortsclireiten der 
Diffusion kann nach einer yom Verf. angegebenen Methode colorimetr. cinfach u. 
genau yerfolgt werden. Die Abhiingigkeit der Diffusion von der absol. Teilchen- 
groBe wird auf Grund des Einsteinschen Gesetzes berechnet u. fiihrt zur Auf- 
stellung einer Standardkurye fiir die Dispersoidanalyse yon Farbstoffen. (Kolloid- 
Ztschr. 35. 202—15. 1924. Leipzig, Univ.) T h ie s s e n .

P. A. Thiessen, Leitfahigkeitsmessungen mit Wechselstrom unter Anwendung 
eines empfindlichcn Gleichstromnullinstrumentes. Wechselstrom beliebig zu wiihlender 
Freąuenz wird in die MeBbriickenschaltung gcsandt. An der Stelle, an der bei der 
ubliclien Schaltung das Telcphon (Nullinstrument) hiingt, wird der Wechselstrom 
durch einen yon Eigensehwingungen freien Elektronenrohren-Verstiirker yerstiirkt. 
Der yerstiirkte Wechselstrom wird durch eine Elektronenrohre gleichgerichtet (Gitter- 
gleichriclitung) u. mittels eines empfindlichen Drehspuleninstrumentes gemessen. 
Durch die objektiye Ablesbarkeit der Galyanometerausschlage kann die Nullstellung 
der MeBbriicke sehr genau ermittelt werden. (Ztschr. f. Elektrocliem. 30. 473—74. 
1924. Gottingen, Uniy.) T h ie s s e n .

J. Percy Baumberger, Drei Hinwcise bezuglich der Wasserstoffelektrodentechnik. 
An Stelle yon Pt-Folie kann diinner, spiralig gewundener, glatt gehammerter 
Pt-Draht tretcu. Ais Yerb. werden mit KC1 gesiitt. Agarrohren empfohlen. 
SchlieBlich wird eine einfache Schuttelanordnung beschrieben. (Journ. of laborat. 
and clin. med. 9. 720—22. St a n fo r d  Uniy.; Ber. ges. Physiol. 28. 322. 1924. Eef. 
Gy em a n t .) Sp ie g e l .

A. Friederich, B as Interferometer und seine Ve>-bi?idungsmoglichkeiten. (Druck- 
fehler im Original: Verwendungsmoglichkeiten.) Yortrag. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 64. 
540—41. 1924.) J u n g .

W illi Claus, Uber elektrometrische Analysen. In Anlehnung an K o l t h o f f  
werden die elektrometr. Analysenyerff. eingeteilt in: 1. einfache Leitfiihigkeits- 
Messungen, 2. konduktometr. oder Leitfiihigkeits-Titrationen, 3. potcntiometr. oder 
Potential-Titrationen. Ihre tbeoret. Unterlagen werden nacheińander besprochen, 
an Iland einzelner Beispiele wird das Wesentlichste dieser Yerff. erortcrt u. ge- 
ze*gt, daB es heute schon moglich ist, mit analyt.-gravimetr. bisher schwer faBbaren 
Ionen in leichter Art fertig zu werden u. die Best. mehrerer Stoffe nebeneinander
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in einer Lsg. ohne groBe analyt. Operationen unter groBter Zeitersparnis mit Ge- 
nauigkeit vorzunehmen. (GieBereiztg. 22. 7—12.) N e u f e l d .

W . Jaeger und H. von S teinw ebr, Uber die Festsełzung der Verbrennungs- 
icarme von Normalsubstanzen. (Ygl. E o th , Naturwissenschaften 12. 622; C. 1924. 
II. 1831.) Es wird nur die Verbrennungsioarme von Benzoesaure behandelt P. T. E. I. 
F isc h e r-W re d e  1909—1911 u. D ick in so n ; 26470 u. 26436 Joule pro g, auf das 
Vakuum reduziert, DlCKlNSONs Zahl mit dem elektr. Warmeiiquivalent der Yif. (Ber. 
Dtsch. Physik. Ges. 21. 25; C. 1919. I. 801) aus dem W ert in cal.20 bereehnet. Die 
Abweichung der beiden Zahlen vom Mittel ubersteigt nicht die Genauigkeitsgrenze 
der Einzelwerte. Der von den V£f. bereehnete Mittelwert weieht uber 1/2 Promille 
yon dem durch die „intemationale“ Kommission angenommenen Dickinsonsehen 
W ert ab. Die Kritiken, welche die Zahlen von F isc h e r-W re d e  u . die Eiehung 
der Eeiclisanstalt erfahren haben, werden zusammengestellt W enn Differenzen 
bestehen, diirfen diese nicht ohne weiteres auf die Eiehung geschoben werden. 
Das Bureau of Standards u. die Physikal.-Teehn. Eeichsanstalt miissen, um eine 
Entscheidung herbeizufuhren, die Messungen unter Benutzung d e r s e lb e n  Sub- 
s ta n z  wiederholen. Der von der „internationalen“ Kommission geiiuBerte Wunscli, 
daB das Verhiiltnis zwisehen Joules u. cal. genau bestimmt wird, ist bereits durch 
die Messungen der Yff. erfullt. (Ztschr. f. physik. Ch. 114. 59—64. 1924. Char- 
lottenburg, Phys.-Techn. Eeichsanstalt.) W. A. E o th .

W . A. E o th  und E . Lasse , Mihwerbrennungsbombe und Mikrocalorimełer. 
II. Anhang: Abnorme Verbrennungen. (I. vgl. Ztschr. f. Elektrochem. 30. 417;
C. 1924. II. 2189.) Statt des Mikrobeckmann wird ein gutes, wenn auch langsamer 
ansprechendes gewohnliches Modeli benutzt. Eine beąueme Methode, die Ab- 
kiihlungsgeschwindigkeit eines calorimetr. Thermometers zu bestimmen, wird an- 
gegeben. Geeicht wird das Calorimeter mit Benzoesaure (6324,5 cal pro g), ver- 
brannt werden Paraffin. liq. u. reinste Salicylsaure. Die Unsieherheit der Eesultate 
ist halb so groB wie beim Arbeiten mit dem Mikrobeckmann u. kaum groBer ais 
bei einer Makrobombe (bei 3—5 Verss. mittlere Abweichung yom Mittel 0,5 Promille; 
rechnerische Unsieherheit des Eesultates 0,3 Promille), Verbrennungsivdrme der 
Salicylsaure 5241,5 cal. pro g, in Luft gewogen, wie bei Y e r k a d e  u . C o o p s  jr. 
(Rec. trav. chim. Pays-Bas 43. 561; C. 1924. II. 1244), wo Salicylsiiure ais zweite 
Eichsubstanz vorgeschlagen wird. — Eine unyollstandige Verbrennung durch 
Sublimation konnte trotz des kleinen Wegs fur die Flamme nicht nachgewicsen 
werden. W. A. E o t h  hatte unyollstandige Verbrennung in der Makrobombe stets 
bei Bcnzoylsuperoxyd beobachtet (Esplosion u. EuBbildung); walirscheinlichste Ver- 
brennungstearme 6417 cal. pro g. Daraus werden weitere thermochem. Daten 
bereehnet. (Ztschr. f. Elektrochem. 30. 607 — 9. 1924. Braunschweig, Techn. 
Hochsch.) W. A. E o t h .

— , Ein neuer CO^-Indicator fur das Kesselliaus. Der „Apex“ Indicator be- 
ruht darauf, daB die durch Absorption der C02 hervorgerufene Druckyerminderung 
in einem Eohrenmanometer, dessen Skala nach Gehalt COs geeicht ist, sichtbar 
gemaclit wird. (Engin. Mining. Journ. Press. 118. 1035.) JUNG.

E lem en te  und anorganische V erbindungen.
E. E upp, Zur Gehaltsbestimmung von Ifydrosulfitpraparaten. Yf. empfiehlt ais 

Titersalz anstelle yon K3FeCy6 Eisenalaun, ais Endanzeiger durch etwas Ehodan- 
ammon erzeugtes Ferrirhodanid, das nach Eed. des Fe'" yerschwindct. Die Werte 
mit ausgekochter Lsg. liegen um 0,3°/o hoher ais mit unausgekochter. Erstere 
stimmen mit denen nach O r lo f f  (ygl. Lunge-Berl 3. 884) iiberein. Zur Ver- 
meidung des hohen Yerbrauchs an K J nach diesem Yerf. reduziert Yerf. HgCN



1 9 2 5 . I . G. A n a l y s e .  L a b o r a t o r i u m . 9 9 3

mit Hydrosulfit, filtriert lig  ab, lost in H N 03 u. titriert mit Rhodanlsg. Eine Al- 
kalisierung der HgCN-Lsg. ist nicht notig. (Chem.-Ztg. 49. 42. Breslau.) JlJNG.

— , Entsilberte Kupferlosungen. Schnellbestimmwngen des Jodgchaltcs. In den 
Filtraten von der Best. des Ag mit ZnJ.2 wird der UberschuB an Reagens bestimmt 
durcli Ausschutteln der von Fe befreiten Lsg. mit CS* nach dem Ansauern u. unter 
Zusatz von konz. H N 03. Man stellt zum Vergleich eine Lsg. von J  in CSa gleicher 
Farbtiefe aus einer Standard-KJ-Lsg. her. (Chem. Trade Journ. 76. 39.) JUNG.

L. Rosenthaler, Zur Bestimmung des Eisens in  Ferrum rcductum. Die Methode 
der Ph. Hely. IV. zur Best. des Fe im Ferr. reduct. ist unbrauchbar, ebenso wie 
die von S c h m id t  zum Nachweis von Hg in Hg2Cl2. — Vf. gibt ein Verf. an zur 
Ausfuhrung der jodometr. Best. des Cu neben Fe. Man oxydiert die zu unter- 
suchende, iibcrschussiges Cu enthaltende FI. bei Vorhandensein yon Fe" mit Brom- 
oder Chlorwasscr, entfernt den UberschuB durcli Kochen, wobei man eine ent- 
stehende Triibung dureh yerd. IŁ.SO., wegnimmt u. setzt NH3 im UberschuB hinzu. 
Bei Ggw. yon F e"’ fiillt die yorherige Oxydation fort. Man fiillt auf ein be- 
stimmtes Vol. auf, filtriert u. yerwendet einen Teil des Filtrats zur Titration. Dazu 
wird das F iltrat zuniiehst mit yerd. H2S 04 angesiiuert u. dann mit 1/4 Vol. konz. 
IIjS04 yersetzt. Nach dem Erka! ten wird K J zugesetzt u. die Titration in ublicher 
Weise zu Ende gefuhrt. Ohne den Zusatz yon konz. II2S 04 yerliiuft die Zers. des 
KJ zu langsam; offenbar ist in der Lsg. ein Cu-haltiger Komplex yorhanden, der 
dureh die konz. H jS04 aufgespalten wird. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 62. 765—66. 1924. 
Bern.) D ie t z e .

M. M itschek, Manganbesłimmung in  mit Kobalt hochlegierten Spezialstahlen 
und Fm-olegierungen. Das Chlorat-Verf., das bei niedrigen Mn-Gehalten yersagt, 
liefert gute Resultate (Analysentabelle im Original), wenn man der kobalthaltigen 
Stahllsg. eine abgemessene Menge eingestellte KM n04-Lsg. liinzufugt, so daB alles 
Mn ais Mn02-Hydrat ausfiillt. (Chem.-Ztg. 49. 25—27. Temitz a. d. Siidbahn.) • Ju .

—, Zinnanalyse. Zur Analyse von Verunreinigungen, wie Cu, Pb, Ni, Zn, Fe 
in metali. Sn werden 10—50 g des Sn in einem Brj-HBr-Gcmisch geliist, die Lsg. 
eingedampft, u. der Vorgang wiederholt. Sn, As, Sb werden auf diese Weise yoll
stiindig yerfliichtigt, wiihrend im Riickstand die anderen Metalle nach bekannten 
Methoden bestimmt werden. Es wird an mehreren Analysenbeispielen gezeigt, daB 
eine MityerflUchtigung von Fe mit dem Sn nicht zu befurchten ist u. daB Fe mittcls 
jodometr. Titration quantitativ im Riickstand bestimmt werden kann. (Mitt. Material- 
priifgs.-Amt GroB-Licliterfelde 42. 13—14. 1924.) B e c k e r .

Organische Substanzen.
E. S. West, Verhinderung der Hypochloritreaktion des Aniłins dureh Ammoniak. 

Enthiilt das mit Hypochlorit zu priifende Anilin  geringe Menge NJIS oder Ammo- 
niunisalze, so tritt statt der Violettfarbung zuniiehst Gelb- u. Braunfiirbung u. schlieB- 
lich B. eines braunen Nd. auf. Dureh Zugabe von HC1 oder II2S04 vor Zufiigen 
des Hypochlorits wird Violettfiirbung erzeugt; alkalisieren wirkt iihnlich, jedoch 
weniger gut. Nach Vertreiben von NH3 dureh Durchleiten yon Luft (bei Anweaen- 
heit von Ammoniumsalzen nach Zugabe yon Alkali) tritt die Violettfarbung un- 
"'"erandert auf. Das Ausbleiben der Violettfiirbung in Ggw. von NH3 ist teils auf 
eine Rk. zwischen Hypochlorit u. NH3, teils auf eine Rk. zwischen NHS u. der ge- 
farbten Verb. zuriickzufuhren. NaCl u. andere Salze, wenn sic in hoher Konz. 
'  orhanden sind, yerhindern gleichfalls die Violettfiirbung. In Ggw. aller liindernden 
Stoffe tritt die Rk. ein, wenn die Anilinlsg. tropfenweise mit der Hypochloritlsg. 
unterschichtet wird. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1270—71. 1924. Chicago, Uniy.) Ha.

W. van Urk, Die Reaktion mit Nitroprussidnatrium a u f Aceton und Acetaldehyd. 
In Bestittigung der Angaben yon M d l i.ik e n  fand Vf. die Legalsche Rk. mit gereinigtem 

VH. 1. 66
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Aceton erst orange, nach 20 Min. reingelb, nach Ansaucrn mit Eg. purpurstichig rot, 
nach 20 Min. noch unyeriindert, wenn auch etwas abgeschwaclit. Reiner Acetaldehyd 
gibt dagegen schon mit NaOH die rote Fiirbung, die naeli 5 Min. in Orange, nach 
20 Min. wieder in schinutzigcs Violett, nie aber in reines Gelb iibergeht, u. nach Zusatz 
von Essigsaure Orange, das nach 20 Min. fast verblichen ist. Bei EiwSrmen der alkal. 
Lsg. fallen die Proben mit beiden Stoffen griin bis blaugriin aus, was fiir Acetaldehyd 
auch bei langem Stelicn der essigsauren Lsg. gilt. Bei der Rk. nach R o t h e r a  
gibt Acetaldehyd iiberhaupt keine Fiirbung, ebensowenig bei der Ausfiihrung nach 
WAGENAAR, bei der iibrigens das Ansauern ganz unterbleiben kann. Bei beiden 
ist die Ggw. von N II4-Salz erforderlieh, die erste ist empfmdlicher. DaB die Rk. 
mit Acetaldehyd in Ggw. yon NaOH, nicht aber in Ggw. von NH3 eintritt, scheint 
darauf hinzuweisen, daB zur B. eines gefiirbten Prod. mit Nitroprussidnatrium eine 
Kette von mindestens 3 C erforderlieh ist, was beim Acetaldehyd erst in Ggw. von 
NaOH infolge Aldolkondensation der Fali ist; der Fortgang dieser Kondensation 
wiirde dann das Verschwinden der Fiirbung erklśiren. (Pharm. Weekblad 62. 
2—8.) Sp ie g e l .

H. W. van IJrk, Das Verhallen verschiedener Attimoniumsahe bei de>- Reaktion 
von Rothera. (Ygl. yorst. Ref.) Verss. mit yerschiedenen NH4-Salzen zeigten, daB 
die Rotlierasche Rk. auf Aceton am empfindliclisten mit (NH4)2S04 ist. Aus der 
Reihenfolge der Empfindlichkeit mit den yerschiedenen Salzen sehlieBt Vf., daB 
die Ggw. yon NH4-Salzen notwendig ist, um die Dissoziation des NH4(OH) zuriick- 
zudrangen, u. daB in dem yerschiedenen EinfluB auf die Empfindlichkeit derjenige 
der Anionen auf die Loslichkeit des entstehenden Reaktionsprod. zum Ausdruck 
kommt. (Pharm. Weekblad 62. 8—10.) S p ie g e l .

W alter P arri, Uber die Unterscheidimg von Citronen- und Weinsdure. Tragt mau
in einige ccm einer Lsg. von 3 g Ammoniumpliosphonnolybdat u. 0,3 g Ammonium- 
yanadat in 100 ccm konz. H»S04 etwas von der auf Citronensaure zu priifenden 
Weinsfiure ein, so bildet sich bei Anwesenheit yon Citronensaure ein blauer Ring 
bezw. fiirbt sich das Reagens blau. Beim Erwarmen Farbumsehlag in Griin, Riick- 
schlag in Blau beim Wiederabkuhlen. Zimtsaure gibt bei gleicher Behandlung ein 
fluchtiges Rotyiolett, welches beim Erwiirmen in Kastanienbraun, beim Abkiihlen 
in Veilchenblau umschlagt, Bernsteinsaurc iu der Kalte u. in der W&rme goldgelb, 
Apfelsaure k. goldgelb, w. hellblau, auch beim Abkuhlen. (Giorn. di Cliim. ind.
ed appl. 6. 537—38. 1924. Udine.) G r im m e .

B estan d teile  v o n  P flanzen  und  Tieren.
J. y incen t F alisi und Yera A. Lawton, Tafeln fiir blutchemische Berechnungen. 

Die unter Benutzung des Systems von F o l in  u. W u  aus den colorimetr. Ablesungen 
errechneten W erte fiir Krcatinin, Rest-N , Hamstoff-N, Zucker u. Jlamsaure werden 
in Tabellen in mg/°/0 gegeben. (Journ. of laborat. and clin. med. 9. 566—71. 
D enyer, F i iz s im o n s  Gen. H osp.; Ber. ges. Physiol. 28. 106. 1924. Ref. 
S c h m it z .) S p ie g e l .

E. Jacobs und W. Scheffer, Quantitative Urobilinogenbestinimungen im StuhU. 
Unterss. nach der Brugsch-Retzlaflschen Methode unter Benutzung eines darauf 
geeichten Autenrietlisclien App. Die Methode gibt im Vergleich zu gewichtsanalyt. 
Bestst. gute Resultate, einige dagegen erhobene Einwande konnten widerlegt werden. 
Die n. Aussclieidung yon Urobilin (Urobilinogen) im Stulile wurde zu 0,1 g taglich 
im Durchschnitt ermittelt. Sie geht parallel dcm Blutfarbstoflumsatz, wobei eine 
Wechselbeziehung zwischen Neubildung von Blutkorperchen, Zerfall u. Ausscheidung 
besteht. Die Resorption oder Zerstorung von Urobilin im Darni errechnet sich 
auf ca. 40%. Zwischen Urobilingelialt in Stuhl u. Ilarn  besteht keine ParallelitSt.
— Bei mit starkerer Hiimolyse einhergehenden Erkrankungen geht fast das ganze
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Urobiliu in den Darm iiber, nur wenig melir ais n. in den Harn, bei Leber- 
erkrankungen umgekelirt. Vielleicht liandelt es sich bei Stuhl- u. Harnurobilin 
um versehiedene Pyrrolkomplexe, die aber bisher nicht unterschieden werden konnen. 
In Fiillen von pernizioser Aniimie ist, abgesehen vom Endstadium, die Urobilin- 
ausscheidung im Stuhl stets vermehrt (zuverliissiges Friihsymptoin), was niemals 
bei Endokarditis, Carcinom, Aorteniusuffizienz usw. festgestellt wurde. (Ztsehr. f. 
d. ges. exp. Medizin 44. 110—42. 1924. Berlin, Charite; Stiidt. Krankenh. Charlotten- 
burg-Westend.) S p ie g e l .

F. v. Bruchhausen und Cacilie Pomp, Uber die Bestimmung des Chrorns in 
toońkologischen Fdllen. Zur Best. des Cr in toxikolog. Fiillcn kann man gewiclits- 
analyt. oder jodometr. verfahren. Letzteres Verf., von G a d a m er  empfohlen, gibt 
um 10% zu niedrigo Werte. Nach einer Voroxydation mit KCIO, wird die rest- 
lose Zerstorung der organ. Substanz mit einer Na.2C03-KN03-Sehmelzc yorgenommen. 
Die alkal. Lsg. der Schmelze wird mit Essigsaure angesiiuert u. das Chromat durch 
BaCl2 ais BaCr04 gefiillt. Das auf Asbestfilter gcsammelte BaCr04 wird mit NuCO,- 
Lsg. gekoeht, das entstandene N a,Cr04 wird in saurer II2S04-Lsg. mit K J yersetzt 
u. das ausgescliiedene J 2 mit N ;uS,03 titriert. — Die gefundenen Unterwerte werden 
durch Nitrite verursacht. Auch Yersuche mit Mg(N03)2 u. H20 2 gaben keine ein- 
wandfreien Resultate. Brauchbar ais Oxydationsmittel war KC104; Vorvcrsuche 
mit Chromalaun in der Weise, daB man ein Gemisch von 1 g mit 1 g trockenem 
Na2C03 u. 2 g KC104 im Porzellanticgel zum Schmelzen erliitzte, zeigten, daB die 
Umwandlung der Chromiyerb. in Chromat sehr leielit u. quantitativ stattfindet. 
Die Zerstorung wurde durch Veraschen bewerkstelligt u. die Asclie dann mit N<%C03 
u. KC104 in einem Porzellanticgel yerpufft. Wenn auf andere Metallgifte Rucksiclit. 
zu nehmen ist, wird die auf nassem Wege mit KC103 u. IIC1 zerstorte Substanz 
mit H2S von den Metallen der H2S-Gruppe befreit u. das F iltrat nach dem Ein- 
dampfen moglichst weitgehend yerascht. Die etwa noch kohlehaltige Asche wird 
■nit 2 g Na.2C03 u. 2 g ICC104 gemischt u. in Porzellantiegel (50 ccm) in kleinen 
Anteilen eingetragen. Die Verpuffung ist mildc, wenn nicht zuyiel organ. Substanz 
vorhanden. Ist die Schmelze nicht gelb, so schmilzt man nochmals mit KC104. 
Zu starkes Erhitzen ist nicht statthaft, da Red. zu Chromiverbb. eintreten kann. 
Die Schmelze wird mit W. gel., ev. filtriert, mit H2S 04 yersetzt (auf 15 ccm 1 g), 
mit 1 g K J u. nach 10 Min. mit Na^SoOa titriert. (Apoth.-Ztg. 40. 9—10. Marburg, 
Uniy.) DlETZE.

Lloyd D. Felton, E in  nener Indicator zur Priifung des reduzierenden Vennogens 
der Bakteńen. (Vgl. Journ. Exp. Med. 38. 291; C. 1924. I. 1393.) Manche Bakterien 
verwandcln, je  nach Beschaffenheit des Niihrbodens in yerschiedener Starkę, p  - Nitro- 
»ialachitgrun in p-Aminomalaehitgrun, was sich durch Umschlagen der griinen 
Farbę in Rot zu erkennen gibt. (Journ. of infect. dis. 34. 414—19. Boston, I I a rv a bd  
Uniy.; Ber. ges. Physiol. 28. 143—44. 1924. Ref. S e l ig m a n n .) S p ie g e l .

J. R. Esty und C. C. W illiam s, Studien iiber Hitzeresistenz. I. Eine neue 
Methode zur Bestimmung der Hitzeresistenz von Bakteriensporen. 25—30 Rohrchen 
mit der gleiclien Sporenaufschwemmung werden yersehiedene Zeit lang erhitzt; 
der %-Satz der Rohrchen, in denen noch Wachstum auftritt, wird berechnet u. 
ergibt bei Eintragung in ein Koordinatensystem (Abszisse =  Zeit, Ordinate =  
VSatz der Uberlebenden) eine logarithm. Kurye. (Journ. of infect dis. 34. 516—28. 

Ber. ges. Physiol. 28. 142—43. 1924. Ref. S e l ig j ia n n .) S p i e g e l .
R. W. Lamson, Die van Slykesche Melhode fur die Bestimmung des Aminosaure- 

stickstoffs, angewandt fur die Untersuehungen vmi Bakterienkułturen. Vf. beyorzugt 
die van Slykesche Methode vor der Sorensenschen, benutzt zur Verhinderung der 
Schaumbildung Caprylalkohol. Die Ergebnisse sind von der Technik, auch von 
der Art des Schiittelns stark abhangig. Neben einigen Analysenergebnissen gibt

66 *
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Vf. thcoret. Betrachtungen bzgl. Bcrcchnung des Durehschnittswertes aus ver- 
schiedenen Bcstst. (Journ. of bacteriol. 9. 307—13. Boston, H a ry a rd  med. scliool.; 
Ber. ges. Physiol. 28. 141—42. 1924. Ref. K a d isc h .) S p ie g e l .

C. R. Fellers, 0. E. Shostrom und E. D. Clark, Schwefelwasserstoffbestimmung 
in Baktericnkulturen und in bestimmten Konserven. IIaS, aus der Kultur durch 
Luft ausgetrieben, wird durch Jodlsg. gefiihrt, das dabei yerfluchtigte J  in Na.,S20 3- 
Lsg. aufgefangen. Jene wird dann mit NajSa0 3-Lsg., diese mit J-Lsg. titriert, um 
den J-Verbrauch zu ermitteln. 15 Min. Durchluftung lassen 99—100°/o dcs vor' 
handenen II,2S gewinnen. Die gewohnlichen Stoffwechselprodd. der Bakterien 
(fluclitige Fettsiiuren, Phenol, Indol, Skatol, geringe Mengen NH3) storen nicht. 
Fiir die Unters. ist die Art des yerwendeten Peptons yon Bedeutung. Mit „Difco“- 
Pepton erhielten VfF. Entbindung yon II2S bei 12 yon 53 untersuchten Kulturen, 
im allgemeinen nicht durch niehtproteolyt. Arten, mit liohen W erten durch Ver- 
treter der Coli- u. Proteusgruppen, Paratyphusstamme u. einen proteolyt. Anaerobier.
— Die Methode ist auch fiir Unters. yon Nahrungsmittelkonseruen yerwendbar.
(Journ. of bacteriol. 9. 235—49. Seattle [Washington], Nat. Canners assoc. lab; 
Ber. ges. Physiol. 28. 145. 1924. Ref. Se l ig m a n n .) S p ie g e l .

J. Stamm, Pheńolphtlialin ais Beagens zum Nacliweis da- Zersetzung des Nar- 
koseathers. (Vgl. Pharmacia 4. 18; C. 1924. II. 515). Das empfindlichste Reagens 
zum Nacliweis einer beginnenden A.-Zers. ist eine alkal. Plienolphtlialinlsg. Zur 
Darst. kocht man 1 g Phenolphthalein mit 5 g Zn-Staub in 10 g NaOH —}— 20 g W. 
bis zur Entfarbung, yerd. mit W. auf 50 ccm u. filtriert die Lsg. durch Asbest 
Zur AusfUhrung der Probe bringt man 2 ccm dest. W., 1 Tropfen der alkal. Phenol- 
phthalinlsg., 1—2 Tropfen CuS04-Lsg. (1 : 2000) zusammen, schuttelt durch u. uber- 
schichtet mit 0,5—1 ccm des zu untersuchenden A. Ist dieser unzersetzt, so bleibt 
das Reagens farblos. Entliiilt der A. aber Perosyde, so bildet sich nach 1—2 Min. 
an der Bcrulirungsflache beider Schichten ein rosa bis intensiy rot gefarbter Ring.
— AuEer dieser Probe ist es notwendig, die NeBlersche Probe auszufuhren, da
durch dieselbe der liohere Zers.-Grad des A. festgestellt werden kann. — Narkose-A. 
ist in braunen Flaschen, die in s c h w a rz e s  Papier eingeklebt werden miissen, auf- 
zuheben, da braune Flaschen allein keinen Schutz gegen Liclit, auch nicht gegen 
elektr., bieten. (Pharmacia 1924. 8 Seiten. Sep.) D ie t z e .

J. I. Dorgels, Delft, Holland, Calorimeter. Ein Kessel wird durch zustromendes 
W. teilweise gefiillt, wobei die yon den BehSlterwanden u. dem W. eingesclilossene 
Luft Anteile des W. in 3 senkrecliten Rohren empordriickt. In 2 von diesen Rohreu 
miinden Leitungen fiir das zu untersuchende Gas bezw. die Fiillung cines Luft- 
tliermometers, welclie das W. abwecliselnd schlieBt u. offnet. Das dritte Rolir ent- 
hiilt einen Uberlauf, der den Kessel in regelmaBigen Zeitabschnitten siphonartig 
entleert. Das zu untersuchende Gas gelangt durch ein Rohr mit unterem Wasser- 
yerschluB, der durch das aus dem Kessel ablaufende W asser zeitweilig geschlossen 
wird, zu einem Brenner, der mittels einer drehbaren Seheibe, in den Heizraum eines 
Calorimeters geschwungen wird. Im Innem  des Calorimeters befindet sich das 
erwfihnte Luftthermometer. Dieses ist mit dem bereits erwalinten absperrbareu 
Rohr yerbunden, yon dem eine Zweigleitung zu einem drehbaren Manometer fiihrt, 
das eine Schreibyorr. betiitigt. (E. P. 222839 vom 22/8. 1924, Auszug yeroff. 3/12. 
1924. Prior. 1/10. 1923.) KOh l in g .

E. Angewandte Chemie.
I. A llgem eine chem ische Technologie.

H. n i ie s ,  Die Quecksilberdampfturbinę von JEmmet. Bei d e r Q uecksilberdam pf- 
tu rb in e  yon  W. E. R. E m m e t  w ird  Hg in  e inem  Kessel be i 2,45 a t u. 435° yer-
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dampft. Der espandierte Hg-Dampf dicnt zum Antrieb einer Turbinę, der Hg- 
Abdampf wird bei 1 at Vacuum u. 210° in einem Kessel zur Erzeugung von 
Wasserdampf ausgenutzt, der eine Dainpfturbine antreibt. Beschreibung u. schemat. 
Abb. der Anlage bei der Hartford Electric Liglit Co. (Feuerungstechnik 13. 61—62. 
1924.) N e u f e l d .

0. B runler, Dampfkessel m it Innenfeuerung. Seine Bedeutung fiir die cliemisclie 
Industrie. Vf. bescbreibt einen Dampferzeuger, bei dem eine Ólflamme unter W. 
brennt u. berichtet iiber seine Anwendung zum Eindampfen von Pottaschelosungen, 
Alkali, IL S 0 4 usw. Die Verbrennung in Ggw. von W. liefert hohere calor. W erte 
iils die theoret. (Chem. Trade Journ. 76. 10—11.) J u n g .

Georg W eiBenberger, Trócbiung empfindlicher gelatinoser Stoffe. Die Trock- 
nung findet in Kanalen im Gegenstrom statt; die Oberfliiche bleibt dann weich u. 
die FI. wird aus der M. gleichmiiBig ausgetrieben. Empfindliche Stoffe werden im 
Umluftbetrieb getrocknet; es zirkuliert dieselbe Luft, ein Teil wird abgezogen u. 
am ICanalanfang durch Frischluft ersetzt. Die Luftzufiihrung erfolgt am Boden. 
Um das Ausweichen der Luft zu verhuten, werden die Transportwagen mit Schirmen 
versehen oder so gebaut, daB sie in das Kanalprofil passen. (Mitt. d. Ges. f.
Warmewirtsch. 3. 1 Seite. Sep. Wien, Techn. Hochscli.) J u n g .

S. C. Prescott, Die Bedeutung der Bakteriologie fiir industrielle Probleme. Kurze 
Besprechung der W ichtigkeit bakteriol. u. fermentativer Prozesse in der Land- 
wirtschaft, in der Nahruugsmittel-Konseryierungsindustrie, den Leder- u. Faser- 
stoffindustrien, im Giirungsgewerbe, bei der Herst. von Aceton, Butylalkohol, Glycerin, 
Fssig-, Milch- u. Buttersćiure. Ausblick auf die Moglichkeit industrieller Gewinnung 
von Citronen- u. Propionsiiure, n- u. i-Propylalkohol, Amylalkohol u. Glykol durch 
Mikroorganismen u. die Verwertung synth. Prozesse auf enzymat. Basis, endlich 
oberfljichliche Bemerkungen iiber das Fermentproblem, wobei durchgehend die 
geflissentliche Vermeidung jeder Erwiihnung der Verdienste D e u ts c h la n d s  an 
der Bearbeitung der besprochenen Gebiete auffiillt. (Journ. Amer. Leather Chem. 
Assoc. 19. 552—66. 1924. Boston [Mass.].) G e r n g r o s s .

W ilhelm  Secker, Miinchen, Herstellung eines saurebestandigen Uberzuges fiir 
Betonbehdlter, unter Verwendung einer aus S mit saurebestandigen Zusiitzen be- 
stehenden M., 1. dad. gek., daB die M. in geschmolzenem Zustand ais Verputz auf 
die Betonwand aufgetragen u. mit h. Eisen zusammengeschmolzen, gedichtet u. die 
Oberflache mit h. Eisen geplattet wird. — 2. M. bestehend aus einer Mischung von 
S, Glasstaub u. gemahlenem Ton. (D. R. P. 407823 KI. 12f vom 12/10. 1921, ausg. 
24/12. 1924.) K a u sch .

Paul H. M uller, Hannover, Vorrichtu>ig zum Ausscheiden fester Stoffe aus 
Fliissigkeiten mit im wagerecht gelagerten Abscheideraum parallel zueinander an- 
geordneten Wiinden, 1. dad. gek., daB ein sich stetig bis auf den Querschnitt des 
Abscheideraumes erweiterndes Zufuhrungsrohr u. ein sich stetig yerjungendes Ab- 
fiihrungsrohr vorgesehen ist, u. daB dic Trennungswande in der Stromungsrichtung 
<ler FI. u. scliriig von oben nach unten unter Freilassung eines Zwischenraums an 
ihrem unteren Ende Yerlaufen, wobei der Abscheideraum gegebenenfalla die Ge- 
stalt eines dreiseitigen oder yierseitigen auf eine Kante gestellten Prismaa besitzt. 
~~ 2. dad. gek., daB der Abscheideraum zylinderformig gcstaltet ist, wobei ein 
trichterformiger, ais Schlammabfuhrungskammer dienender Ausbau am unteren 
Ende des Abscheideraumes vorgesehen ist. (D. H. P. 407374 K i. 12d vom 25/3.
1923, ausg. 19/12. 1924.) K a u sc h .

De Laval Separator Company, New York, iibert. von: Cyrus How ard Hap- 
good, Nutley, X. J . ,  Trennen fester Stoffe von Fliissigkeiten. Man unterwirft fl. 
Gemische zweier Stoffe einer Temp., bei der der leichtere Bestandteil fl. bleibt,



9 9 8 Hm. E l e k t r o t e c h n i k . 1 9 2 5 . I .

der sehwerere dagegen fest wird, zentrifugiert das Gemisch, um es in Zonen zu 
trennen, erhitzt den scliwereren Teil wShrend des Zentrifugierens derart, daB der 
dem leiehteren anhaftende Teil fl. wird. (A. P. 1513986 vom 25/3. 1922, ausg. 
4/11. 1924.) K a u s c ii.

Societe E icard , A llenet & Cie., ubert. von: E loi E icard , Melle, Deux- 
Seyres, Frankreich, Reinigcn von Flussigkeiten. Man setzt zu der Fl. ein in W. 1. 
Alginat u. ein Fiillmittel fiir die Alginsiiure hinzu. (A. P. 1515968 vom 24/12. 
1921, ausg. 18/11. 1924.) K a u sc h .

W estinghouse la m p  Company, ubert. von: H enry Kneeland Bichardson 
Newark, und Theodore Mac Lean Switz, East Orange, V. St. A., Hcrstellimg von 
Tiegeln. 400 Teile gepulyertes T h 0 2 werden mit 0—600 Teilen gepulverter Stiicke 
von bei wiedcrlioltem Gliihen unbrauelibar gewordenen Tlioriumtiegeln, 20—100 
Teilen Kryolith, 0—100 Teilen Zr02, 300—600 Teilen W . u. einer kleinen Menge 
P20 5 oder eines anderen Elektrolyten vermisclit, die Mischung in KugelmUhlen bis 
zu einem gewissen, aber nicht zu hohem Feinheitsgrade vermahlen u. von ein- 
geschlossenen Luftblasen in geeigneter Weise, zweckmiiBig durch Eyakuieren Tjc- 
freiL Hierauf wird die M. geformt, bei yon 30—90° steigenden Tempp. getrocknet 
u. bei von 800 bis 1920° steigenden Tempp. gebrannt. Der Zusatz der Eeste von 
yerbrannten Tlioriumtiegeln yerhindert zu starkes Schwinden der M. u. die dadureh 
bedingte Verringerung der Porositiit der Erzeugnisse. (A. P. 1512801 vom 28/8.
1923, ausg. 21/10. 1924.) K O nL iN G .

Deutsche Gasgluhlicht-Auer-Gesellschaft m. h. H ., Berlin, Doppelwandiges 
Glasgefafi mit Ausgufsring. Doppelwandiges GlasgefiiB nach D e w a r -W e in h o l d  
mit ais Schutzkappe iiber der Halsversehmelzstelle angeordnetem AusguBring, dad. 
gek., daB dieser AusguBring eine weit seitwiirts in eine scharfe Tropfkante aus- 
laufende Trichterform besitzt. (D. E . P. 407 623 KI. 341 vom 15/4. 1921, ausg. 
29/12. 1924.) K a u sc ii.

Louis Gumz, Niederdollendorf a. Eh. und A lbert W eim ar, MeiBen i. Sa., 
Tellertrockncr, 1. gek. durch die Yerb. zweier Gruppen von an sich bekannten 
treppenartigen Tellerfliichcn zu einem Doppelkegel. — 2. dad. gek., daB in den 
Doppelkegel ein der Neigung der Treppenstufen folgender Hohlkorper eingebaut 
ist. (D .E .P . 407652 KI. 82a vom 2/2. 1921, ausg. 31/12. 1924.) K a u sc h .

B. F. Goodrich Company, New York, ubert. von: George Oenslager und 
Ju lian  C. H ow ard, Akron, Ohio, Wiedergewinnung fliichtigei• Losungsmittel. Zu 
behandelndes Gut (Fiiden) wird im untersten Teil einer aufrechten T ro c k e n k a m m e r  
mit einer (ICautschuk-)Lsg. iiberzogen, dann in der Kammer nach oben befordert, 
unten in die Kammer eine beschriinkte Itlenge Luft eingefiihrt, das Innere der 
Kammer erwiirmt u. die mit dem Dampf des fluchtigen Losungsm. beladene Luft 
oben aus der Kammer in solcher Menge abgezogen, daB sich ein esplosibles Gas- 
dampfgemisch in der Kammer nicht bilden kann. (A. P. 1513928 vom 26/4. 1920, 
ausg. 4/11. 1924.) K a usch .

m .  Elektrotechnik.
W. Braum iiller, Der Fiat-EUktroofen. Der Fiatelektroofen i s t  ein y e rb e s s e r te r  

IlfeROULT-Ofen. Sein W irkungsgrad ist von 50% des sonst iiblichen von HĆROULT 
auf 70°/„ gebracht. Sein Elcktrodenyerbrauch betriigt 4,5 kg j e  t  Sehmclzgut. Er 
hat Graphitelektoden, die kleincre Durchmesser ais ICohleelektroden zulassen u. 
Stromyerluste yerringern. (GewerbefleiB 103. 247—50. 1924.) N e u f e l d .

W. Eedenbacher, Uber den Gcbrauch von Thermoelementen. Bei einem in 
zwei Httlsen eingeschlossenen Thermoclement findet durch Nacheilen u. Warme- 
ableitung eine Falschmessung statt; letztere macht sich auch bemerkbar: wenn das 
Eohr fensterartige Aussparungen hat. Bei frei heryorstehender Thermostelle emes
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Kupfer-Konstantan-Elementes findet Beeinflussung durch Korrosiou u. B. einer 
Isolierscliiclit von Flugaselie u. RuB statt. Yf. schliigt folgende Bauart vor: Im 
Eisenrolir steckt durch Asbest iaolicrt cin Kupferklotz; dureh eine axiale Bohrung 
ist der mit Perlen isolierte Konstantandraht gefuhrt, der beim Austritt in schrauben- 
formigen Rillen mit dem Kupferklotz yerschweiBt ist. Da die Stellung des Elements 
zum Rauchschieber fiir die Messung wichtig ist, empfielilt Vf. das Rauchgasthermo- 
meter mit dem Schicber zu verbinden. — Stćirungen lassen sich durch yergleichs- 
weises Einschalten eines Zusatzwiderstandes in den W iderstand des Galyanometers 
erkennen. Das Yerhfiłtnis der Anzeigen mit u. ohne Zusatzwiderstand bleibt bei 
allen Tempp. konstant, solange keine Storung auftritt. Wenn der Kontakt der 
MeBstelle gestort ist, iindert sich das Vcrliiiltnis der Anzeigen sofort. (Apparate- 
bau 36. 298— 300. 1924. Weilienstephan.) J u n g .

J. F. Monnot, Mili Ilill, Elektrolyte fiir alkalische Sammler, bestehend aus
28,5—33°/0ig. wss. Lsgg. von KOH, vorzugsweise 29,4°/0ig. Lsgg., welche den ge- 
ringsten spezif. Widerstand bieten. (E. P. 222701 vom 15/11. 1923, ausg. 30/10. 
1924.) K O h l in g .

Elektrizitats-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Niimberg, ubert. von:
F. Petz, Niimberg, Elektrolyse. Man yerwendet in einer Zelle (fiir die Elektrolyse 
von W.) mit Wiinden aus Zement o. dgl., die mit den Elektroden in Yerb. stehen, 
eine oder mehrere in die Wiinde in der Zone zwischen anliegenden Elektroden ein- 
gebettete Metallagen, dic den Durchbrucli des Stromes durch die W andę infolge 
ihrer polarisierenden W rkg. yermindem sollen. (E.P. 222856 vom 23/9. 1924, 
Auszug yerofF. 3/12. 1924. Prior. 3/10. 1923.) K a usch .

H enri David, Frankreicli, Diapliragma fiir elektrolytischc Yerfahreti bestehend 
aus einem Metallgewebe, auf dem ein Gemisch yon Zement u. NaCl oder andere 
Zementgemisclie befestigt sind. (F. P. 573155 vom 15/11. 1923, ausg. 19/6. 1924.
D. Prior. 29/11. 1922.) K a u s c h .

E lek tric  W ater S terilizer & Ozone Company, Scottdale, Pennsylyan., 
ubert. von: F rank  E. H artm an, Scottdale, Ozon. Man unterwirft den Inhalt einer 
Ozonerzeugereinheit der Einw. ungediimpfter Hoclifreąuenzwechselstromc. (A. P. 
1514964 yom 30/1. 1923, ausg. 11/11. 1924.) K a u s c h .

E rich  Oppen, ITannoyer, Anordnung der Isolatoren elektrisclier Gasreiniger in 
Nebenkammern gemaB D. R. P . 406062, 1. dad. gek., daB das Durchtrittsloch kon. 
ist. — 2. dad. gek., daB der Ringspalt im Durchtrittsloch durch einen yerstellbaren 
Konus yerandert werden kann. — 3. dad. gek., daB der Konus zweiteilig ist. 
(D. R,. P. 407294  KI. 12e yom 7/11. 1922, ausg. 15/12. 1924. Zus. zu 0. R. P. 4 0 6 0 6 2 ;
C. 1925. i. 421.) K a u s c h .

Kabelfabrik und D rahtindustrie A ktiengesellschaft, Wien, Isolieri-erfahren 
fur Drahtspulen. Die Spulen werden zuniichst beliebig, z. B. mit Phenolformaldehyd- 
lacken imprUgniert, dann mit einer Schicht yon hiirtbarem Kunstharz (Resinol) um- 
gossen u. diese Schicht durch Erhitzen in den unl. u. unschmelzbaren Zustand 
(Resit) ubergefiihrt. (0e. P. 98168 vom 30/8. 1923, ausg. 10/10. 1924.) K u h l in g .

A rthur W ehnelt, Deutscliland, Oxydkathoden fiir Entladungsrohren. Die Ka- 
thoden, welche aus edlen Metallen, wie P t oder Au, aber auch aus unedlen Metallen, 
wie Ni oder W, bestehen konnen, werden mit, gegebenenfalls yorher durch Pressen 
u- Erhitzen geformten M is c h u n g e n  yon Oxyden, Hydrosyden oder beliebigen 
anorgan. oder organ. Verbb. v e r s c h ie d e n e r  Alkali- oder Erdalkalimetalle mit Aus- 
nahme der Salze der stickstoffhaltigen Sauren iiberzogen, z. B. mit einer Mischung 
von 30 Tcilen Ca(OH)a, 5 Teilen Ba(0H )2 u. 5 Teilen Sr(OH)2. Die Erzeugnisse sind 

dtbarer, ^lre Fahigkeit Elektronen auszusenden, ist mindestens die gleiche ais die der 
bekannten Oxydkathoden, der Uberzug kann in dickerer Schicht aufgetragen u. die
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Kathoden deshalb langer benutzt werden ais die bekannten Katlioden u. schlieBlich 
ist ihr elektr. Widerstand viel geringer ais der der letzteren. (F. P. 551008 vom 
5/5. 1922, ausg. 26/3. 1923. D. Priorr. 6/5. 1921 u. 4/4. 1922.)' R O i il in g .

N. V. P h ilips’ G loeilam penfabrieken, Eindhoyen, Holland, Qxydkałhoden. 
Kathoden aus Pt, Pd, Ni, Cu o. dgl. bezw. Legicrungen dieser Metalle werden 
mit einer Sehicht eines oder mehrerer Erdalkalimetalle iiberzogen, z. B. durch 
Aufschmelzen, Fuhren von Drahtkathoden durch geschmolzenes Erdalkalimetall, 
Auftragen zersetzlicher Erdalkaliverbb., z. B. BaN8 u. Erhitzen. H ierauf wird die 
Kathode unter LuftabschluB uber den F. des Erdalkalimetalls erhitzt, wobei Le- 
gierung, oder wenn das Grundmetall in poriger Form ycrwendet wurde, auch nur 
Aufsaugen des Erdalkalimetalls eintritt. Das Erdalkalimetall wird dann, zweck- 
maBig nur teilweise, oxydiert, z. B. dadurch, daB die Kathode der Luft ausgesetzt 
wird. Besteht das Grundmetall aus Cu, so ist ein besouderer Oxydationsvorgang 
uberflussig, weil das Cu geniigend Oxyd enthalt, um eine ausreichende Menge Erd
alkalimetall zu oxydieren. Poriges Grundmetall wird z. B. dadurch erhalten, daB 
P t mit Cu iiberzogen u. so stark erhitzt wird, daB sich das Cu erst mit dem Pt 
legiert u. dann verdampft. (0e. P. 9787G vom 18/12. 1923, ausg. 25/9. 1924.1 Ki).

Adolfo Pouchain, Turin, Sammler. Die negativcn Elektroden bestehen ganz 
oder teilweise aus Zn, der Elektrolyt aus in W. gel. ZnS04, Al^SO.,).,, Alkalisulfat 
u. H gS04. Die Lsg. kann auch mit einem mehrwertigen Alkohol besonders Glyzerin 
u. mit Vaselinol ycrmischt werden. Die Selbstentladung des Sammlers bei offenem 
Stromkreis soli yermieden werden. (A. P. 1512485 vom 18/4. 1921, ausg. 21/10. 
1924.) K O o l in g .

Naamlooze Vennootschap P h ilip s’ G loeilam penfabrieken, Eindhoyen, 
Holland, Chemiselie Beaktionen. Chem. Yerbb. (Zr-, Ti-, Nb-, Vd-, B-Nitride) werden 
ais Uberzug auf gliihenden Kiirpern (Drahte, Stabe), die Kathoden fiir tliermoion. 
App., X-Stralilenrohre o. dgl. darstellen, gewonnen, indem man die Drahte oder 
StUbe in einem fluchtigen Ilalogenid des positiyen Elements der zu bildenden Verb. 
u. einem oder mehr Gascn des negatiyen Elements gegebenenfalls in Ggw. eines 
reduzierenden Gases (H,, CO, KW-stoff) erhitzt. (E. P. 223244 yom 10/10. 1924, 
Auszug yeroff. 10/12. 1924. Prior. 11/10. 1923.) K a uSCH.

IV. "Wasser; Abwasser.
W. Noyer, Verwendung von W<issern fur industriclle, insbesondere Kiihl- und 

Kesselspeiseztcecke. Einwande gegen eine friihere Vcroffentlichung von B a m b e r g  
(Gas- u. Wasserfach 66. 720; C. 1924. I. 820). (Gas- u. Wasserfaeh 67. 755—56. 
1924. Bremen.) S p l it t g e r b e r .

F r. Bamberg, Prakłische Erfahrungen iiber das Vcrhallen der in Weissem gc- 
losten Gase und Salze und ihr gegenseiłiges Abhangigkcitsverhaltnis bei der Wasser- 
aufbet-eitung. Polemik gegen N o v e r  (ygl. yorst. Ref.). (Gas- u. W asserfach 67. 
756—58. 775—78. 1924. Berlin Charlottenburg.) S p l i t t g e r b e r .

K eppner, Abwasserreinigung, System Hoffmann. Empfehlung des von Max 
H o ff m a n n  in Liibeck ausgearbeiteten Systems fur Hauskliiranlagen. (G e su n d h e its -  
ingenieur 47. 590. 1924. Holzminden a. d. W.) S p l i t t g e r b e r .

A. F rederk ing , Die Inbetriebsetzung und Ubei-wachung der Wasseireiniger. 
Allgemeine Angaben uber Chemikalienzusatz, Wasserunters. [Wasserpriifer F r E D E K -  

k i n g ]  u . Betriebsiiberwachung. (Die Wfirme 47. 613—14. 1924.) S p l i t t g e r b e r .

W . L ohm ann , Einwandfrcics TKasser fu r die Mineralwasserindustrie. Die 
Arbeit begrundet die Notwendigkeit der Verwendung von einwandfreiem . m 
der Mineralwasserindustrie u. gibt Hinweise zur Probeentnahme u. Unters. (Ztscln. 
f. ges. Mineralwasser- u. Kolilensaure-Ind. 30. 411—12. 429—30. 445—46. 461 62. 
477—78. 493—94. 509—10. 526—27. 573—74. 5S9—90. 1924.) S p l i t t g e r b e r .
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A. Splittgerber, Die verschiedcnen Ursaclien des Fiselisterbens. Fischsterbcn 
kann eintretcn: 1. dureh Vergiftung der Fische dureh schiidliche Abwiisser, 2. dureh 
Sauerstoffschwund, yerursacht a) dureh die eigene Lebenstatigkeit von Wassertieren 
u. -pflanzen, hauptsiichlieh zur Zeit der Wasserbliitc u. bei ruhender Sauerstoff- 
produktion wiihrend der Nacht oder im Schatten, b) dureh meteorolog. Einfliisse, 
c) dureh die biol. Selbstreinigung des Wassers, 3. dureh Entbindung von Fiscli- 
totenden Gasen aus dem Grundschlamm infolge rascher Verminderung des Baro- 
meterstandes. (Wasser u. Gas 15. 245—51. 1924. Wolfen, Kr. Bitterfeld) S p l .

W. C. de Graaff, Nochmals die bakteriologische Trinkwassenmtcrsuchung. 
Polemik mit u. Erwiderung yon Sm it  (vgl. Chem. Weekblad 21. 461; C. 1924. II. 
2782). Wesentlieh fiir die Beurteilung ist, ob uberhaupt fiikale Verunreinigungen, 
sei es alten oder neuen Datums, nacligewiesen werden. (Chem. Weekblad 21. 511 
bis 512. 566—67. 605—6. 1924. Utrecht.) G r o s z f e l d .

Leon G artzw eiler, Berlin-Friedenau, Losung von Gasen in stromenden Flilssig- 
keiten, besonders in zu reinigendem Wasser und Abwasser. Das in bekannter Weise 
einer beliebigen Gaserzeugungs- oder Aufspcicherungsstelle entnommene Gas, wie 
Cl oder CO„ wird unter Einschaltung bekannter Regelungs- u. Anzeigeyorr. in den 
flieCcnden Wasserstrom in fein yerteiltem Zustande in Form von Gasblasen ein- 
gefiihrt. Das W.- u. Gasblasengemisch wird hierauf entweder im Gleich- oder 
Gegenstrom gegen liorizontal oder geneigt angeordnete rauhe, geriefte oder gerippte 
Reftmngsflachen gefiihrt, so daB die Gasblasen gegen diese gedriickt werden. — Es 
wird eine rasche u. yollstiindige Lsg. der Gase in dem W . erreicht. (D.B..P. 407244 
KI. 85c vom 18/1. 1921, ausg. 17/12. 1924.) O e l k e r .

V. A norganische Industrie.
C. B. Kinney, Die Herstellung von Chromsalzen aus Chromerz in den U. S. A. 

Besprechung der in den Vereinigten Staaten yorkommenden Chromerze, der 
Pahrikation von N% u. K>Cr20 7 der Fabrikations- u. Importziffern fiir K,_,Cr04, 
NajCr^O,, KjCr20 ,, der Preisschwankungcn wahrend der Jalire 1915—1922. (Journ. 
Amer. Leatlicr Chem. Assoc. 19. 579—87. 1924. Napa [Cal.].) G e r n g r o s s .

Rhenania Y erein Chemischer F abriken  Akt.-Ges., Aachen (Erfinder: F ritz  
Projahn, Stolberg, Rhld.), Gewinmmg von Sehwefel, Thiosulfaten und Sulfhydratcn 
aua Gasen, welche ELS u. SO, enthalten, dad. gek., daB man die Gase zunachst 
nut Sulfhydratlaugen der Alkalien oder Erdalkalien wiischt u. darauf der Einw. 
yon Hydroxyden oder Sulfiden der Alkalien oder Erdalkalien aussetzt. (D. R. P. 
407875 K I. 12 i vom 4/8. 1923, ausg. 24/12. 1924.) K a u sc h .

Chemical Construction Company, New York, iibert. von: Ingenuin  Hechen 
bleikner und P eter S. G ilchrist, Charlotte, Nord Carolina, Schwefelsaurc. Man 
laBt SOs mit einem Gemisch yon nitroser H2S04, II2S04 u. I1N03 reagieren, leitet 
den UberschuB des S 02 u. dio Stickoxyde dureh zwci Reaktionskammern, dereń 
erste yerhaltnismiiBig konz. nitrose IIsSO, u. dereń zweite yerd. nitrose H2S 04 ent- 
halt- (A. P. 1513903 vom 20/12. 1923, ausg. 4/11. 1924.) K a u sc h .

Dow Chemical Company, Midland, Michigan, iibert. von: Coulter W. Jones, 
Midland, Mich., Bromextraktion. Br-enthaltende Lauge wird fein yerteilt, am besten 
dureh Pullkorper, einem Vakuum ausgesetzt. (A. P. 1513821 yom 7/5. 1920, ausg. 
4/U. 1924.) K a u s c h .

Parbenfabriken vorm. F riedr. Bayer & Co. (Erfinder: W olf Johannes 
Muller und Hanns Carstens), Leyerkusen b. Koln a. Rh., Herstellung von Sal- 
Petersaure aus nitrosen Gasen. (D. R. P. 407617 KI. 12 i vom 27/2. 1923, ausg. 
19/12. 1924. — C. 1924. II. 224.) K a u s c h .
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A rthur B. Lamb, Trustee, Cambridge, ubert. von: A lfred T. Larson, W as
hington, Katalysator fiir die AmmoniaJcsynthese. Den iibliehen Katalysator en, z. B. 
gesehmolzencm Fe^Oa, wird ein Gemenge von Cs20  u. dem Oxvd eines elektro- 
negativeren Metalls, z. B. A120 3 zugemischt, u. die M., welche von Halogenen, 
Schwefel, Se, Tc, P, As, Sb, Bi, Pb, Sn, B u. dgl. frei sein muB, zuniichst bei 
300—400", spiiter bei 400—500° im Strom von I l2 oder H2 u. N2 reduziert. Der 
Katalysator synthetisiert N II3 bei 400—500° u. gewohnlichem oder erhćihtem Druck. 
(A.P. 1510598 vom 10/11. 1923, ausg. 7/10. 1924.) . K O h l i n g .

Stockholms Superfosfat Eabriks Aktiebolag, Schweden, Stiekoxyde. Calcium- 
cyanamid oder andere Cyanamide oder Metallcyanide werden in Luft, 0 2 oder 0 3 
verbrannt. (F. P. 571017 vom 24/9. 1923, ausg. 10/5. 1924. D. Prior. 2/11.
1922.) K a u s c ii .

Luigi Casale, Rom, Katalysatoren fiir die Ammoniaksynthese. (Kurzes Ref. 
nach A .P . 1502336 ygl. C. 1924. II. 1969.) Ais Ausgangsstoif dient Fe des Handels 
oder andere Metalle der Eisengruppe, oder ihre Legierungen, welche betriichtliche 
Mengen von Beimengungen, darunter auf Metalloide entbalten konnen. Diese Roh- 
stoffe werden zweckmiiBig bei Ggw. yon Oxyden der Alkalien oder Erdalkalien 
unter Bedingungen gesclimolzen, bei denen sie in lieftigstes Sieden geraten u. ein 
wesentliclier Teil der M. vcrdampft. Z.B. werden Eiscndrehspiine in einem Magnesia- 
tiegel unter Zusatz von CaO aa einem Punkt erhitzt u. dann ein starker Strom 
von 0 2 durchgeleitet. Mit dem vcrdampfenden Metali verfliichtigen sich die Ver- 
unreinigungen. (Oe. P. 97 665 vom 11/7. 1922, ausg. 25/8. 1924.) K O h l i n A  

F ederal Phosphorus Company, Birmingham, Alabama, iibert. von: Bethune
G. K lugh, Anniston, Alabama, Bindung von Phosphorsciure. Vom Sehmelzen natur- 
licher Phosphate herriilirende P20 6-D:impfe werden in Ggw. yon CO-Gas mit NH3 
in Beriihrung gebracht. Das gebildete (XH,)3PO, wird alsdann von dem CO ge- 
trennt. (A.P. 1514912 yom 20/10. 1920, ausg. 11/11. 1924.) K a u s c h .

Yernon T. S tew art, Montclair, N. J., Arsensaure. Man behandelt weiBen 
Arsenik in Ggw. von W. unter Kochen mit CL-Gas am RuckfluBkiihler, wodurch 
die B. von AsCl3 oder anderer fluchtiger As-Verbb. yermieden wird. (A.P. 1515079 
yom 18/9. 1922, ausg. 11/11. 1924.) K a u s c h .

Frans Georg L iljen ro th , Stocksund, Schwcden, Wassersto/f und Phosphor
saure. (D. R. P. 406411 KI. 12i yom 24/4. 1923, ausg. 24/11.1924. Schwed. Prior. 
28/8. 1922. — C. 1924. I. 2625.) K a u s c h .

R henania Verein Chemischer F abriken  Act.-Ges. Zweigniederlassung 
M annheim (Erfmder: F ried rich  Riisberg), Mannheim, Geicimiung von Sulfaten 
der Alkalien, insbesondere der fixen Alkalien durch Umsetzung von (NH,)2S 04 mit 
entspreclienden in W. 1. Salzen der fixen Alkalien, 1. dad. gek., daB die in W. 1. 
Salze der fixen Alkalien im UberseliuB angewendet werden. — Die A b sc h e id u n g  
der Sulfate der fixen Alkalien erfolgt bei Tempp. unterhalb 35°, zweckmaBig bei 
gewohnliclier Temp. oder darunter. Die ammoniakal., NH4C1- u. N a C l-h a ltig e n  
Mutterlaugen werden nach entsprechender Anreicherung mitNaCl in d e r  A m m oniak- 
sodafabrikation yerwendet. (D. R. P. 407341 KI. 121 yom 28/3. 1922, ausg. 13/12. 
1924. Zus. zu D. R. P. 41 )5922; C. 1925 I. 425 .) K a u s c h

R obert niig, Jiilich, Aufbereitung von Steinsalz in lockeres Speisesalz, darin 
bestehend, daB man gemahlenes Steinsalz mit yoluminosem Salz yon im w e se n tlic h c n  
gleicher Kiirnung, das durch Trennung der feinen Krystalle von den groberen des 
Steinsalzes durch Schliimmen in einer fur NaCl indifferenten FI. von hoher D- 
oder durch Ausfallcn konz. NaCl-Lsg. erbiiltlicli ist, yermisclit. (D. R. P. 4 0 7 9 8 8
KI. 121 yom 26/4. 1921, ausg. 31/12.^1924.) K a u s c h .

Am erican Lurgi Corporation, New York, iibert. yon: Conway von Girse- 
w ald und Hans W eidm ann, Frankfurt a. M., Lithiumsalze und Lithiwn. Man
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stellt eine Li enthaltende Lsg., fiillt das Li ais Fluorid u. scheidet dieses von der 
Lsg. Das LiF kann mit anderen Metallsalzen (z. B. CaCl.,) umgesetzt u. das so er- 
haltenc Li-Salz elektrolysiert werden. (A. P. 1515001 vom 19/4. 1923, ausg. 11/11. 
1924.) K a d s c h .

Samuel S. Sadtler, Springfield, Pennsylvan., Calciumarsenat. Man misclit eine 
Lsg. von As20 3 mit Ca(OH)2 u. einer organ. Substanz (Zucker), die mit dem Ca ein 
liisliches Salz ais Câ CAsO.,);, zu bilden yermag. (A. P. 1513934 vom 13/10. 1921, 
ausg. 4/11. 1924.) ICa u sc h .

Slieldon J. Dickinson, Dundee, V. St. A., Metallisches Bert/lliutn. Ein Beryllium- 
salz, z. B. BeF„, w ird, zweckmiiBig unter Zusatz eines Flufimittels, wie CaF2 oder 
MgF„, bei oberhalb 1285°, dem F. des metali. Be, elektrolysiert, wobei sich das Be an 
der Kathode abscheidet. (A. P. 1511829 vom 1/10. 1921, ausg. 14/10. 1924.) KO.

Borr-Company, New York, Y. St. A., llcrstellung von Alwniniunisulfatlosungen 
in ununterbrochenem Betriebe, gek. durch Anwendung mchrerer Losebehiilter, in 
dereń ersten der Bauxit u. die Siiure allmiihlich eingefiihrt werden, das zersetzte 
Gut mittels einer unten an einer liohlen, zentrisclien Welle befcstigten Ruhrvorr. 
nach der Mitte des Bclialterbodens gescliaufelt, durch die Welle zu einer Verteiler- 
vorr. oberhalb des Belialters gehoben, von dort wieder in die Behiilter ausgetragen 
wird, worauf es durch Uberlaufvorr. iu die nśichsten Losebehiilter gefilhrt, hier in 
gleicher Weise bewegt u. von da zum Waschen einer aus mehreren Behiiltern be- 
stehenden Waschanlage zugefiihrt wird, in denen das ungeloste Gut mittels iiber 
dem Boden roticrender Riihrwerke nach einer zentralen Austragsoffnung geschaufelt 
u. durch Pumpen in die niichsten Behiilter geschafft w ird, wobei die Waschfl. in 
entgegengesetzter Richtung zu der Stromrichtung des Bauxitaufschlusses durch die 
Waschbeliiilter gefiihrt wird. (D. R. P. 407484 KI. 12m vom 5/1. 1923, ausg. 
23/12. 1924.) K a u s c ij .

Electric Sm elting & A lum inium  Company, Sewaren, N. J., ubert. von: 
Alfred H. Cowles, Sewaren, Toncrde, Alkali und Dicalciumsilicał. Man stellt ein 
gesintertes Prod. her, das 2 Molekule Ca(0)2 auf 1 Molekuł SiO., u. weniger ais 
1 Molekuł Alkalioxyd enthiilt, laugt das Prod. aus u. scheidet die A180 3 aus der 
Lauge aus. (A. P. 1514657 vom 20/11. 1915, ausg. 11/11. 1924.) K a u s c i i .

Soc. des Mines de Potasse d’ Alsace, Amelie, Max, Joseph, Elsę, Theo- 
dore, Prince Eugfene, Fernand (Autrefois Reichsland) Anna Marie, e t M arie 
Louise, Wittelslieim, Frankrcich, Magucsiumsulfat. Man behandelt eine Suspension 
von calciniertem Dolomit u. Gips mit C02, das bei der Calcinierung des Dolomits 
erhalten wurde. (E. P. 224223 vom 25/10. 1924, Ausz. veroff. 24/12. 1924. Prior. 
29/10. 1923.) K a u s c ii.

Carl M. Loeb, New York, ubert. von: Alan Kissock, Los Angeles, Californ. 
Molybdate. Man untcrwirft ein Gemisch von Mo- u. Fe-haltigem Gut einem oxy- 
dierenden RostprozeB. (A. P. 1514972 vom 1/4. 1924, ausg. 11/11. 1924.) KausCH.

In ternational F ilte r  Company, Chicago, ubert. von: Abraham S. Behrman, 
Chicago, Basenausłauschender Stoff. Man misclit eine Lsg. eines Salzes eines 
amphoteren Metalls (Al) mit einer Lsg. eines Alkalisilieats, wobei sich ein alle Aus- 
gangsstofife cinschlicBendes Gel bildet. (A. P. 1515007 voin 8/10. 1923, ausg. 11/11. 
1924.) ICa u sc h .

V I. Glas; Keram ik; Zem ent; B a u s to ffe .
R. Rieke, Rotliche Verfarbiingm an Schmelzglasuren. Die bekannten rotlichen 

 ̂erfarbungen von Schmelzglasuren werden auf einen Gehalt an Chromosyd zuruck- 
gefiihrt. AuBerst geringe Mengen dieses Oxydes yermogen mit dem in der Glasur 
enthaltenen Zinn einen Pinkfarbkorper z u bilden, der diese rotliche Yer-



1 0 0 4 H VI. G-l a s ; K e r a m i k ; Z e m e n t ; B a u s t o f f e . 1 9 2 5 . I .

farbung heryorruft. (Ber. Dtsch. Keram. Ges. 5. 50—52. 1924. Staatl. Porz. Man. 
Berlin.) B a u e r .

Gr. K opka, Warmebilanzen eines Porzellanrundofens. Vf. fiihrt die Warme- 
bilanz an cincm Rundofcn mit uberschlagender Plamme mit 3 Etagen durch. Ein 
Ofen gab vor einem Umbau nach modcrneren Gesichtspunkten einen therm. Wir- 
kungsgrad von 17°/0. Nach dem Umbau erlićihte sich der Wirkungsgrad auf 32,5%. 
Kohlenersparnis durch UmSndcrung und Yerbesserung der Ofenkonstruktion ist 
durch Herabmindcrung der Wiirmeyerluste erzielt worden. Brandfiihrung und 
Ofenkonstruktion und, dadurch bcdingt, kurze Branddauer, sowie wirtschaftliche 
Rauchgaszus. geben Erspamisse. (Keramos 3. 495—9S. 1924. Karlsbad. Sep.) Ba.

K a r l Otto, Dic Gasvcncendung in  der Glasindustrie. Histor. Entw. der Glas- 
industrie durch die Verwendung der Gasfeuerung bis zum heutigen hohen Stande. 
(Gas- u. Wasserfach 67. 753—55. 772—75. 1924. Dermbach, Rhon.) S p l it t g e r b e r .

G-. K litz k e  und H. T rop itzsch , Betriebstechnische Untersućhungen der Roh- 
materialien in Porzellanfabnken. Es werden kurz die bekannten Untcrss. besprochen, 
die in der Keramik iiblich sind, um einen ungefahren Uberblick iiber die Eignung 
der Rohmaterialien zu erhalten, ohne wissenschaftlich genaue Resultate zu be- 
kommen. (Keramos 3. 505—7. 1924. Marktredwitz, Bayern. Sep.) B a u e r .

E rn s t P. B auer, Viscositatsmcssungen in der Keramik. Vf. bespricht ein von 
ihm konstruiertes Yiskosimeter, das aus dem Yiskosimeter von F is c h e r  hcrvor- 
gegangen ist. Das Fischer-Bauer Yiskosimeter ist ein Kugelfallyiskosimeter. Es 
gestattet, ziilie u. undurchsichtige Suspensionen auf ihre Zahfliissigkeit zu prufon. 
Fiir die Keramik kann man mit seiner Hilfe die GieBfahigkeit bestimmen. War 
es mit den bisher gebriiuchliehen AusfluByiskosimetern nur moglich, das FlieB- 
yermogen des GietSschlickers zu kontrolliercn, vermag man jetzt auch den Wert 
der Ansteifung bei langeren Stehen des Schlickers zu finden. Formel zur Be- 
rechnung des vom Yerf. neu gebrauchten Ansteifungswertes, des Versteifungs- 
faktors, und genaue Beschreibung des Apparates. (Ber. Dtsch. Keram. Ges. 5. 
27—35. 1924. Staatl. Porz. Man. Berlin.) B a u e r .

F re d  M. Locke, Victor, V. St. A., Glas, enthaltend mehr ais 78% Si02, H3BOs, 
weniger ais 5% Alkali, u. geringe Mengen A120 3 u. BaO, SrO, CaO oder MgO, 
z. B. 78,73% SiOa, 14,22% Ba0 3, 4,24% Na.,O, 0,62% K ,0 , 1,33% CaO, 0,86% A1,03- 
F ej03 u. Spuren von MgO u. Mn. Die Gliiser besitzen niedrige FF., groBe Festig- 
keit u. Isolierfiihigkeit u. Ausdelinungskoeffizienten von etwa 0,0000032. (A. P.
1510521 T o m  16/9. 1916, ausg. 7/10. 1924.) K O h l in g .

Societe C him iąue de la  G randę P aro isse , Frankreich, Glasherstellmg. Au- 
stelle der iiblichen Verwendung von Gemischen yon NasSO., u. CaO oder CaC03 
bei der Glasherstellung wird ein Gemisch yon NąjC03 u. CaS04 yerwendet Man 
kann so das yoraussichtlich demniichst im UberschuB zur Verfiigung stehende NaoC03 
in die Glasindustrie einfiihren, ohne auf die Ggw. von S04 yerzichten zu mussen, 
welches fiir gewisse Zwecke wichtig zu sein scheint. (F. P . 575279 vom 5/1. 1924, 
ausg. 26/7. 1924.) K u h ling .

C orning Glass W orks, Corning, V. St. A., DurclisicMiges, aber fur ultramolette 
Strahlen undurchldssiges Glas. Dcm Glassatz wird V.,05 u. ein osydierendes Salz, 
z. B. K N 0 3, zugesetzt. Ein Teil des V s 0 5 kann durch TiOa oder C e ( N 0 3)4 e rs e tz t  
werden. (0e. P . 97388 yom 12/12. 1919, ausg. 25/6. 1924. A. Prior. 27/3. 
1916.) KOHLING.

M edusa C em ent P a in t  Company, tibert. von: S pencer B. N ew berry , Clevc- 
land, Y. St. A., Zementfarbe, bestehend aus Portlandzement, ł/10—1% vom G ew ich t 
des Portlandzementes an Borsaure oder Boras u. 1—10% einer hygroskop. Ycrb., 
z. B. NaOH, K,CO:l, CaCl2 o. dgl. Zum Gebrauch wird die Mischung mit 40 bis
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60°/o W . zum Brei angeruhrt u. auf die zu behandelnde Flacho mit Biiraten auf- 
getragen oder aufgespriiht, (A. P. 1510795 vom 29/10. 1921, ausg. 7/10. 1924.) KO.

Edw in C. Eckel, Washington, V. St. A., Sei-stellung von Zement. Miscliungen 
von titanhaltigem Eiscnerz u. Kalkstein werden im Hochofen mit Koks yerschmolzen. 
Die Hauptmenge des Pe schm. aus, sammelt sich am Boden u. w ird von dort ab- 
gezogen, die iibrigen Bestandteile bilden eine aus CaO, T iO ,, A)20 3 u. Fe20 3 be- 
stehende Schlacke, welclie fein gepulvert u. ais Bindcmittel yerwendet wird. Von 
der Schlacke eingeschlossenes metali. Fe kann magnet, abgesehieden werden. (A. P.
1511323 vom 14/1. 1924, ausg. 14/10. 1924.) KO h l in g .

Jeffery-Dewitt Company, Detroit, iibert. von: Joseph A. Nagle, Columbus, 
V. St. A., Bindemiłtel fiir keramische Stoffe. Mebl wird mit W . zu einem dimnen 
Brei angeruhrt u. dieser mit Dampf behandelt. Der Mischung konnen Desinfektions- 
u. Parasitenvertilgungsmittel zugesetzt werden. Die M. dient vorzugsweise zum 
Formen ven Siliciumcarbid, Sillimanit, Diaspor u. dgl. (A. P. 1512299 vom 10/1.
1921, ausg. 21/10. 1924.) KO h l in g .

Carl L. W rig h t und Edw ard Toal, Oakland, V. St. A., Schutzansłrichmittel. 
Das Mittel, welches marinę Bauten gegen den Angriff von Bohrtieren schiitzen soli, 
besteht aus einer Mischung von Asphalt, gemahlenen roten Ziegeln u. durch Luft- 
feuchtigkeit geloschten Kalk oder Kieselgur. (A. P. 1512659 vom 18/5. 1921, 
ausg. 21/10. 1924.) K O h l in g .

v n . A grikulturchem ie; D ungem ittel; Boden.
J. Skinner, B. E. Brown und F. B.. Reid, Einuiirkung von Borax a u f  WacAs- 

tum und Entwicklung von Feldfriichłen. (Vgl. S. 155.) Durch Feldyerss. wurde fest- 
gestellt, daB schon geringe Mengen von B-Verbb., wie z. B. 2 bis 3 lbs Borax je  
Acre ais Kopfdiingung zu KartofFeln, scliadigend auf das Pflanzenwachstum ein- 
wirken. Hierdurch konnte die schiidliche W rkg. yon einem Boras enthaltendem 
K-Diingesalz yon Searles Lake Cal. erkliirt werden. (U. S. A. Dep. of Agric. Buli. 
U26. 1923; B ie d . Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 53. 472—74. 1924. Washing on. Ref. 
Stk ig l .) B e r j u .

R. Nagan Gowda, Nitrifikation und die nitrifizierenden Organismen. I. Ein- 
gehende Unterss. iiber Isolierung yon Nitrit- u. Nitratbildnern, yon denen einige 
Arten u. ihre konstanten Begleiter beschrieben werden. Ais bestes Nahrmittel 
erwies sich ein aus Bodenextrakt mit gewaschenem Agar hergestelltes. (Journ. of 
bacteriol. 9. 251—72; Ber. ges. Physiol. 28. 144. 1924. Ref. Se l ig m a n n .) S p ie g e l .

Koji M iyake und Ishio Tamaehi, Uber das Wesen der Aciditat, die a u f 
einem. Reisfeld nach der Dungung m it Sojabohnenolkuchen auftritt. VfF. untersuchen 
laboratoriumsmiiBig die Einw. von 10 g lufttrocknem Sojabolinenkuchen wiihrcnd 
einer Zeit bis zu 60 Tagen auf 200 g gleichfalls lufttrockenen u. auf 1 mm gesiebten 
Lehmboden in 200 ccm H sO, die Zers. des organ. Diingers u. sein EinfluB auf den 
Boden wurde jeden 10. Tag durch Analyse der abfiltrierten Bodenlosung yerfolgt. 
Vff. identifizierten an Sauren SiOa, fI3P 0 4, H2S 04; C02, Fettsiiuren — darunter mit 
Sicherheit Amcisen-, Essig- u. Milchsiiure —, Aminosauren, HC1 nur in Spuren u. 
in keinem Falle H N 03; die Sauren waren zum groBeren Teil an NH.„ Fe, Al, Mn, 
Ca, Mg u. Na, K gebunden. Die erhebliche Menge titrierbarer Aciditat kann 
deshalb nur durch die saure Rk. von in 1. Linie Al-Salzen erklart werden u. damit 
der schadigende EinfluB des organ. Diingers durch die tox. Wrkg. des Al. (Journ. 
Biochemistry 3. 305—23. 1924.) T r £ n e l .

Koji Miyake, M ichitaro Sugawara und K oji Namamura, Uber das Wesen 
der Amrnonium-Absorption durch Boden. Zur Klarung der Frage, ist die Boden- 
absorption yon Ammonium ein physikal. oder chem. Vorgang, studieren Vff. die 
Absorption yon NH4; indem sie 1. die Konz., 2. die Einwirkungszeit, 3. die Temp.
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u. 4. die Anionen der Ammouiumsalzc yerandcrn u. kommen zu folgendem Ergebnis:
1. Bei Konzz. kleiuer ais 0,1-n. gehorcht die Ammonium-Absorption in guter An- 
niiherung der Freundlichschen Formel. 2. Die Absorption gehorcht ferner der 
Zeitformel x  =  k -tm, in der x  der absorbierte Betrag u. k u. m  IConstanten bedeuten; 
die von Yff. esperimentell bestimmt wurden. — Nach etwa 30 Min. ist die Absorption 
konstant 3. Temp.-Erhdhung erniedrigt die Absorptionswerte; fiinde eine chem. 
Rk. statt, so miiBte das Gegenteil eintreten. 4. Ammoniumsalze scliwacher Sauren 
werden stiirker absorbiert ais die starker Sauren; bei einem chem. Yorgang miiBte 
infolge der groBeren Dissoziation starker Sauren auch hier das Gegenteil statthaben.
— Danacli sprechen Yff. die Ammonium-Absorption ais physikalisclien Vorgang an 
u. erkliiren sie wie folgt: NH4C1 ist in Lsg. dissoziiert gemSB NH4C1 -f- ILO ==̂ 
NH4OH -|- HC1; NH4OH wird durch die Bodenkolloide physikal. absorbiert; die 
in Freiheit gesetzte IIC1 lost in sekundarer chem. Rk. die Basen des Bodens, wobei 
Al u. Fe leichter gel. werden ais Ca u. Mg. (Journ. Biocliemistry 3. 2S3—304. 
1924.) T r ć n e l .

N. H annsson, Einflufs von Cocoskuchen, Cocosmelil und Leinsamenschrot auf 
die Milchproduktion. Nach den Ergebnissen der Fiitterungsverss. sind Cocoskuchen- 
u. Melil ein ausgezeiclinetes Futtermittel fiir MilchkUhe. Beide erhohen den Fett- 
gehalt der Milch. 1 kg Leinsamen von n. Zus. hat etwa den gleichen Nahrwert 
ais 1 kg Hafersclirot —(— 1 kg Weizenkleie. Leinsamenschrot wird von den Kulien 
gern genommen. Es hat einen hohen Nahrwert u. ubt einen gunstigen EinfluB auf 
die Behaarung aus. (Kungl. Landtbruks-Akademiens, Handlingar och Tidskrift 6. 
497 — 519. 1922, B ie d . Zentralblatt f. Agrik.-Chem. 53. 481 — 82. 1924. Ref.
SCHATZLEIN.) ____________________  BERJU.

M ineraria Ita liana, Italien, Diingemittel, bestehend aus Mischungen von fein- 
gepulyertem Rohphosphat, KC1, CaC03, Mn02 u. gecigneten Oxyden u. Silicaten. 
(F. P. 574777 vom 20/12. 1923, ausg. 18/7. 1924.) K O h i j n g .

Josef M ayerl, W icn, Herstellung eines M ittels zur Bckiimpfung der Eeblaus 
und anderer Parasiten des Weinstocks, dad. gek., daB man Gaswasser von der Teer- 
gewinnung ansauert u. mit einem wss. Auszug von Ca(OCl)j versetzt. — Man laugt 
z. B. Ca(OCl)3 mit W. aus u. gibt die Lauge zu Gaswasser, das durch E intragen 
von konz. H„S04 60—66° Be. angesiiuert wurde. (Oe. P. 95731 vom 7/6. 1921, 
ausg. 25/1. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

H arry  C. Young, St. Louis, Missouri, Schwefcl in  kolloidaler Form entJuiltendes 
fungicides und insekticides Mittel. Man gibt zu wss. Lsgg. von Ca-Sulfiden, Na- 
oder K-Sulfiden, solange noch ein Nd. entsteht, eine Saure, wie HsP 0 4, HC1, HsS04 
oder eine andere Mineralsaure, u. bis die pjj zwischen 3,2 u. 6,4 betriigt, oder leitet 
gleichzeitig SO., u. H._,S, in W. letzteren im UberschuB. Zu dem so gewonnencn 
flockigcn Nd. wird dann eine Leimlsg. oder Lsgg. von Casein bezw. Kieselgur ge- 
setzt. Das Prod. enthiilt den S in leicht, sogar bei gewolinlichcr Temp., osydier- 
barer Form u. hat starkę fungicide oder insekticide Wrkgg. Man kann ihm auch 
andere insekticide Mittel zusetzen. — Die H erst des Mittels kann auch auf eine 
andere Weise erfolgen. Z. B. werden gesatt. wss. Lsgg. eines Alkali-, Erdalkali- 
oder NH4-Thiosulfats, wie N&,S20 3, zunachst in der Kiilte langsam mit H»S04 bis 
zur volligen Umsetzung der Komponenten yersetzt, hierauf auf 80° erwarmt u. h. 
durch Gaze, Filtertuch usw. filtriert. Dann wird die Pu des Filtrats auf 3,2 5,S 
eingestellt. Dies Prod. wird mit einer wss. Lsg. von der gleichen pn  eines P r°d- 
vennischt, das durch gleichzeitiges Einlciten yon S 02 u. 1I.2S, ersteres im Uber
schuB, in W . gewonnen wurde. Das Gemisch enthiilt 1. S, HaS60 6, Salze yon Polj - 
thionsiiuren, unl. S, W. u. ais Yerunreinigungen Sulfate. Die Ggw. des S in der 
Miscliung yerhindert eine allzu schnelle Yerfluchtigung der H2S50,,, andererseits
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reicht die Menge des S u. des W. zur fortdauernden Erzeugung neuer Mengen 
H2S5O0 aus. Beiin Bespritzen von Bauinen mit dem Mittel liaftet es gut an den 
Bliittern u. kann nicht so leicht durch ltegen ausgewaschcn werden wie andere 
S-haltige Praparatc. (A. P. 1515803 vom 4/4. 1923, ausg. 18/11. 1924.) S c h o t t ł .

VIII. M etallurgie; M etallographie; M etali verarbeitung.
K eijiro Nishio, Alter Bergbau in Japan. Abhandlung iiber den Gebrauch von 

Metallen bei den priihistorischen Stammen u. iiber den Bergbau u. Metallurgie im 
alten Japan. (Engin. Mining Journ.-Press 118. 1013—16. 1924. Tokio, Japan.) J u n g .

E. W. T. Slater, Mangdnbergbau in Indien. Vf. erortert V. der Manganerze 
u. ihre bergmiinnische Gewinnung. (Engin. Mining Journ.-Press 118. 1017—18. 
1924. Hassan, Mysorc State, Indien.) J u n g .

C. W . Mason, Temperfarben. Vf. bespricht die Literatur, welche sich experi- 
mentell mit den Anlauffarben der Metalle befaBt u. kommt zu dem SchluB, daB 
diese Temperfarben durch Interfcrenz des Lichtes an diinnen Schichtcn entstehen, 
welche von der Oberflache des Metalls u. der Oberflaclie einer auf diesem gebildeten 
mehr oder weniger durchsichtigen Verb. gebildet werden. Eine kornige Struktur 
des diinnen Films erhoht die Lebhaftigkeit der Farbę, desgleichcn eine gewisse 
Undurchsicktigkeit, bezw. Eigenfiirbung des Films. Eine Erklarung durch Brechung 
u. 8elcktive Reflexion des Liclits reicht allcin zur Erkliirung der Anlauffarben nicht 
aus. (Journ. Pliysical Chem. 28. 1233—44. 1924. Cornell Univ.) B e c k e r .

Bruno Sehapira, Uber mechanischc Rostofen. Zur Verarbeitung von n. Kiesen, 
/  von Gasmasse fiir H2S 04- oder Sulfiterzeugung u. von S-armen Erzen, sowie von 

Schwefelkies-Zinkblendekonzentraten u. ii. dienen mechan. Rostofen. Beschrieben 
u. abgebildet werden ein Rostofen mit Vortrocknung von HUMBOLDT, ein H e rk u le s -  
Kostofen, ein gekulilter Rostofen mit 7 Stockwerken von W a g n e r  fiir Durchsatz 
von 6—(i,5 t hochwertigen Feinkieses, ein BRACQ-MoRiTZ-Rostofen mit 8 Stockwerken 
fur 8—9 t Durchsatz u. Luftkiihlung der Ruhrarme. Die luftgekulilten Ruhrarme 
des LuRGl-Ofens werden abgebildet u. eine Frischlaugenbereitung nach dem Lurgi- 
verf. beschrieben, ebenso ein Drehtellerofen von K r d p p . (Feuerungstechnik 13. 
57—61. 1924.) N e u f e l d .

Kotaro Honda, Uber die Schmiedełemperałur des Stahls. Yf. bestimmt die 
AhhSngigkeit der Langsdehnung von Stiihlen mit wechselndem C-Gehalt von der 
Temp. Es zeigt sich, daB die Dehnungs-Temp.-Kurve zwei Minima bei etwa 200° 
u. 900° u. zwei Maxima bei 760° u. 1200° besitzt. Diese W erte verschieben sich 
nur wenig mit dem C-Gehalt. Ais optimale Schmiedetemp. kommt 1200° in Bctracht. 
(The science reports of the Tohoku imp. univ. 13. 21—25. 1924.) B e c k e r .

A. Mallock, Spezifisclie und latenie Warnie von Eisen mul Siahl. (Vgl. Naturę 
113. 506; 114. 429; C. 1924. II. 160. 2451.) Vf. erhitzt wie fruher Fe mit Holz- 
kohle (statt Graphit wic bei bei den ersten Verss.) u. nimmt die Abkulilungskurven 
der Stahle mit verschiedenem C-Gehalt auf. Es ergibt sich, daB mit steigendem 
C-Gehalt die Umwandlungsdauer beim Abkuhlen von hoher auf tiefe Temp. zunimmt 
u. die Temp., bei welclier diese Umwandlung yollendet ist, sinkt. Desgleichcn 
nimmt mit steigendem C-Gehalt die gesamte Wśirmcmenge ab, welche notwendig 
ist, um den Stahl vou Zimmertemp. auf etwa 400° zu erhitzen. Die effektivc spezif. 
Wannę schwankt weitgehend mit dem C-Gehalt. Am stiirksten andert sie sich, 
weun C gegen Nuli abnimmt. Die spezif. Wiirmen oberhalb von 850° u. unterhalb 
von 400° yerhalten sich zu einander wie 1 :3 . (Naturę 115. 14. Exeter.) B e c k e r .

S. W. J. Smith, A. A. Dee und W. V. Mayneord, Der Magnetismus von an- 
gelassenm Koklenstoffstiihlen. Eine fruhere Arbeit von S m it h  u . G d il d  (Proc. 
Physical. Soc. London 24. 342 [1912]) iiber die Selbstentmagnetisierung von an- 
gelassenen Stahlblocken hatte ergeben, daB das restliehe magnet. Moment des
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magnetisierten Blockes nicht kontinuierlich Nuli wird, wenn die Temp. ansteigt, 
sondern bei etwa 180° des Vorzeiclien wechselt u. bei 220° ein Maximum des nega- 
tiven Moments erreicht wird. Dann fiillt es langsam ab, bis das Temperaturgebiet 
erreicht ist, bei welchen Stalli aufhort ferromagnet. zu sein. Vff. stellen nun fest, 
daB der Umkehrpunkt bei 180° auf die lamellenartige Struktur des Fe-Fe3C-Eutek- 
tikums zuriickzufuhren ist, welelies stets in den Stiiblen enthalten ist. W ird diese 
Lamellenstruktur zersturt, dann yerschwindet aueh der Vorzeichenweclisel des 
magnet. Moments. Dureh Messungen wurde festgestellt, wie weit die Stiirke des 
Restmomentes bei 220° von den auBeren Abmessungen des Stahlbarrens u. vom 
magnet. Feld, welelies zur priiniiren Magnetisierung diente, abhiingt Die Resultate 
sind in Kurven wiedergegeben. (Proc. Pliysical. Soc. London 37. 1 — 14. 1924. 
Birmingham, Univ.) B e c k e r .

E. W a lte r ,  Ergelmis einer Rundfrage bei den cliemischen Fabriken iiber Er- 
fahrung m it Almniniumverwenduvg. Al-GefiiBe sind im Braugewerbe zum Lageni 
yon Bier sehr giinstig; es bildet sich ein Al-freier glasurartiger Ansatz aus oxal-
u. phosphorsaurem CaO, EiweiB usw., der das Al yor dem Angriff des giirenden
Bieres seliutzt. Ein Fruchtessig yon 2,5°/0 Siiure grifF 99%ig. Al in der Kiilte
nicht, beim Sieden nur in Spuren an ; die Yerwendung von Al-GefiiBen zum Lagem 
von Essig erfolgt somit bedenkenfrei. Zur Verwendung fur Essigleitungen ist Al 
dagegen unbrauchbar u. zwar greift Spritessig Al 5—30 mai stiirker an ais ehem. 
reine Essigsiiure gleicher Konz. (1—10:J/o); der stiirkste Angriff gesehah bei l°/o'S- 
Siiure. Zur Aufbewahrung yon Milch u. yon gezuckerten u. ungezuekerten Spiri- 
tuosen eignet sich 99% ig. Al ebenfalls. A udi zum Transporte yon H N 03 werden 
Al-GefiiBe yerwendet. Gegen Weinsiiure ist Al in der Kiilte sehr bestiindig. 
(Ztschr. des Yereins deutscher Kupferschmiedereien 1924. Nr. 45 u. 46; Dtscb. 
Essigind. 28. 342—43. 1924.) RO h l e .

N. F. Budgen, Pyrophore Legierungen; ihre Herstellung und FAgenseliaften. 
Darst. der Gewinnung u. Verwendung des Ce u. seiner Legierungen. (Chem. 
Trade Journ. 75. 761. 1924.) J u n g .

E. P. Polushkin , Bestimmung der strukturellen Zusammensetzung von Legie- 
rutigen mit einem mctallographischen Planimeter. Vf. miBt mittels eines Planimeters 
in Mikrophotograpliien yon metallograpli. Scliliffen die von den einzelnen Kom- 
ponenten eingenotnmenen Fliichen aus u. bestimmt auf diese Weise dereń relatives 
Yolumverhiiltnis. Die Methode eignet sich zur Best. der Yolumen der Struktur- 
bestandteile bei biniiren Eutektika u. anderen biniiren Legierungen von bekannter 
Zus. Die Genauigkeit der Messung ist hinreichend groB, um unter Umstiinden eine 
chem. Analyse zu ersetzen. Gepriift wurde sie am Bi-Sn-Eutektikum, Ag-Cu-Eutek- 
tikum, FesP-Fe-Eutektikum u. Bronze. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. 
Eng. 1924. Nr. 1387. 19 Seiten. New York.) B e c k e r .

Jj. ftnack, E in  neues Flammemcerkzeug zum Bleiloten. Beschreibung des Blei- 
lotbrenners „ A s s a “ , der es erinoglicht, Blei mit Leuchtgas u. 0 2 zu loten. (Chem.- 
Ztg. 49. 36. Berlin.) __________________  ’ J u n g .

M inerals Separation Ltd., London, Schicimmbarmachung von Kupfersulfid o. dgl 
Zur unterschiedliclien Schwimmbarmachung yon Kupfcrsulfiden vor anderen Metall- 
sulfiden, wie ZnS, PbS u. FeS dureh Anwendung eines bekannten, nur wenig 
wasserloslichen Schaumbildners, wie Kresol, wird der letztere einer alkal. Badfl. m 
einer solchen Menge zugesetzt, die in der yerwendeten Wassermenge ohne An
wendung weiterer Losungsm. yollstandig in echte Lsg. ubergelit. — Es wird eine 
prakt. yollkommene Abscheidung des CuS ais hochgradiges Konzentrat erzielt. 
(D. R. P. 405957 KI. 1 a yom 8/7. 1920, ausg. 10/11. 1924. E. Prior. 29/3.1919.) Oe .



1925: I. H yiII. M e t a l l t j r g ie  ; M e t a l l o g r a p h ie  u s w . 1009

. John  A llingham , Los Angeles, V. St. A., Reduktion von E r zen. Zur Ausi 
fiihrung der Red. dient ein geneigt angeordneter Schaclitofen, in dessen oberen 
Teil ein fast wagerecht licgendcr Drehrohrofen rnundet. Die zerkleinerten Erze 
werden mit einem kohlenstoffhaltigcn Stoff, wie Kohlepulyer, Petroleumruckstande 
o. dgl. ■ gemiseht u. dem Drehrohrofen zugefuhrt, in dem sie durch die Abhitze 
des Schaehtofens, gegebenenfalls auch durch einen am unteren Ende angebrachten 
Brenner erhitzt u. teilweise reduziert werden. Aus dem Drehrohrofen gelangt die 
M. 'in den Schachtofen, in dem sie mittels in einer Anzahl von Brennern erzeugter 
Flammen stark erhitzt wird. Ais Brennstoff fiir diese Brenner diencn fl. oder 
gasforinige Kohlenwasserstoffe, die Menge der zugefiihrten Luft bezw. sauerstoff- 
haltigen Luft ist so gewalilt, daB der Gehalt an 0 2 vollig verbraucht wird u. noch 
unverbrannte Koblenstoffyerbb zur yolligen Red. der Erze vorhanden sind. Das 
hierbei entstandene Metali sammelt sich am Boden des Schaehtofens. (A. P. 1512262 
vom 1/8. 1921, ausg. 21/10. 1924.) K O h l i n g .

Louis Burgess und M aurice B arnett, New Jersey, Reduktion von Oxyden. 
Oxyde des Al, Ti, Zr, Be, B, Si usw. in reiner Form oder ais Erze o. dgl. werden, 
mit Kohle oder in der Hitze verkohlenden Stoffen gemiseht, im letzteren Fali in 
einer indifferenten bezw. reduzierenden Atm., gegliiht, u. im Lichtbogen erhitzt. Je 
nach der angewendeten Menge Kohle entsteht das entsprechende Metali bezw. 
Metalloid, sein Carbid oder Gemische dieser Stofłe. Enth&lt der Rolistoff Si02, so 
entsteht das entsprechende Silicid, gegebenenfalls neben dem Element, unter Um- 
standen auch zugleich das Carbid u. SiC. Um Yerfluchtigung von Teilen der 
Reaktionserzeugnisse zu verhiiten, erfolgt die Umsetzung unter Druck, der mittels 
des entstehenden CO erzeugt wird. (A. P. 1512271 vom 11/9. 1920, ausg. 21/10. 
1924.) K O h l i n g .

F riedrich  Schaffer, Budapest, Verbesseruvg von Formstiicken aus austenitischen 
Manganstahlen. Die Formstucke werden aus Manganstahl hergestellt, dessen Ge- 
halt an Mn groBer ist ais zur Umwandlung des gesamten yorliandenen C in Mangan- 
carbid erforderlich ist. Die Formstucke werden zunachst auf Tcmpp. iiber 1000° 
erhitzt u. dann abgekiihlt; wobei die in der Zeiteinheit zur Einw. gebrachten 
Wiirmekapazitiiten planmiifiig entspreehcnd einer den gewiinschten Eigcnscliaften 
des Formstiicks gewiihlten Zeittemperaturkurve geiindert werden, die jcdoch inner- 
halb des einerseits durch die Zeittemperaturkurye der Abschreckung u. anderer- 
seits durch die Zeittemperaturkurye der langsamen Abkiihlung an freier Luft be- 
grenzten Gebietes yerlaufen muB. Die Erzeugnisse sind frei yon ausgeschiedenem 
Carbid. (Oe. P. 97789 vom 16/6. 1919, ausg. 10/9. 1924. D. Prior. 25/4. 1918.) KO.

Vulcan D etinning Company, Sewaren, iibert. von: W illiam  J. Buttfield, 
North Plainfield, V. St. A., Riickgetoiiniung von Zinn aus Altmetall. Die Rohstofłe, 
vorzugs\veise WeiBblech, werden, zweckmiiBig mittels h. yerd. Alkalilauge, von 
Farbę, Lack, Fett o. dgl. befreit u. dann bei etwa 90° mit oxydierend wirkenden 
sdkal. Fil. behandelt, z. B. mit NaOH u. N aN 03 enthaltenden wss. Lsgg. Hierbei 
lost sich das Sn ais Stannat. Aus dieser Lsg. wird das Stannat durch Krystalli- 
sation, z. B. nach Anreichern der Lsg. mit NaOH oder NaNO, oder beiden, oder 
nach Einengen u. Abkuhlen, abgeschieden, in h. W. gelost, bei etwa 80° mit 
Eisenanoden u. Zinn- oder yerzinnten Kathoden elektrolysiert u. das an der Kathode 
gewonnene Sn geschmolzen. Die Mutterlaugen von der Krystallisation des Stannats 
u. der entzinnte Elektrolyt werden zu weiterer Stannatb. in den Vorgang zuriick- 
geleitet (A. P. 1511590 vom 1/11. 1920, ausg. 14/10. 1924.) K O h l i n g .

Karl N eum ann-Spallart, W ien, Reinigung von schwammformig ausgefalitem 
SUlber oder Gold. Die aus ihren Lsgg. mittels unedler Metalle gefallten Edelmetalle 
werden in w. W. yerteilt, die anhaftenden unedlen Metalle durch yorsichtigen Zu- 
satz verd. H N 03 oder anderer Sauren, in diesem Fali unter Mitverwendung eines

VII. 1. 67
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Oxydationsmittels gel. u. die Lsg. durch Auswaschen entfemt. (0e. P. 98169 vom 
15/10. 1923, ausg. 10/10. 1924.) K O h l i n g .

John  A. Boughton, Everett, V. St. A., Formsand. Scharfer Sand von hohem 
Gehalt an SiOa u. gloichmiiCiger KorngroBe wird innig verruhrt mit einem dunnen 
Brei', der durch Yermiachen von an SiOa, Fea0 3 u. Ala0 3 reichem, an CaO, Alkali 
u. dgl. armem Ton mit W. erhalten worden ist. Unter diesen Bedingungen wird 
jedes Sandkornchen mit dem Tonbrei iiberzogen u. das Erzeugnis ist bildsam, halt- 
bar u. hitzebestSndig. (A.P. 1511939 vom 26/10. 1922, ausg. 14/10. 1924.) KO.

K em et Laboratories Company, Inc., New York, iibert. von: H ugh S. Cooper, 
Cleveland, V. St. A;, Emaillieren von Metallen. An Stelle oder neben SnOa oder 
ZrOa wird den Emailsatzen CeOa oder das Oxyd einer anderen seltenen Erde bezw. 
Gemische von solchcn Oxyden zugesetzt. Enth&lt das Oxyd Fa20 3, so besitzt die 
Emailleschicht gelbliche Farbę. Dies kann durch Zusatz von etwas Coa0 3 ver- 
mieden werden. (A.P. 1510829 vom 11/1. 1921, ausg. 7/10. 1924.) K O h l i n g .

E rnst M autner, Wien, Blattmetalle. Die Metalle werden in bekannter Weise 
auf mit Trennschichten aus Gelatine, Harz o. dgl. bedeckten Unterlagen aus Glas, 
Porzellan, Cellon o. dgl. niedergeschlagen, hierauf an gummiertes Papier oder einen 
anderen verbrennlichen, zusammenhangenden Stoff gebunden, mit diesem abgezogen, 
auf mit Fasergips ausgegossene Asbestplatten gelegt u. gegliiht. Die Metallh&utchen 
werden dann, gegebenenfalls in mehreren ubereinander gelegten Lagen, durch 
Pressen oder Walzen verdichtet u. geglattet. Es lassen sich so auch hauchdiinne 
Hautchen unverletzt ablosen u. glatten. (Oe. P. 97406 vom 1/10. 1923, ausg. 10/7. 
1924.) K O h l i n g .

IX. Organische Fraparate.
H. G. Chickering, Cyanide und chemische Technik. Vf. beschreibt die Entw. 

eines Verf. zur Herst. von NaCN  durch Uberleiteu von N, uber Ną,COs u. C bei 
975° unter Druck. An Stelle von Soda u. Koks wurde eingedampfte Kochlauge 
aus der Papierfabrikation yorteilhaft yerwendet u. dadurch ais Nebenprod. Ent- 
fiirbungskohle gewonnen. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 967—70; Chem. Trade 
Journ. 76. 40—41. 1 9 2 4 . ) __________________ Jdng.

H olzverkohlnngs-Indnstrie Akt.-Ges., ubert. von: Koloman Róka, Kon- 
stanz i. B., Verfahren zum Chlorieren von Acetylen. Man lsBt CaHj u. Cla in Ggw. 
von Katalysatoren u. iiberhitztem Dampf ais Yerdiinnungsmittel bei Tempp. zwischen 
400 u. 250° aufeinander einwirken. — Z. B. wird durch ein mit Tonscherben, die 
mit CuCla, CaClj oder FeCl3 impriigniert sind, beschicktes Tonrohr CaHa u. Cl3 
im Verhaltnis von 1 :2  u. gleichzeitig uberhitzter Dampf geleitet, nachdem das 
Beaktionsrohr vorher auf die erforderliche Temp. gebracht wurde. Die aus dcm 
Rohr tretenden, lediglich Chlorierungsprodd. des Acetyletis, Dampf u. HC1 ent- 
haltenden Gase geben bei der Kondensation zwei Schichten, von denen die obere 
ein wss. HCl-Lsg., die untere schwerere die Cl-Derivv. enthalt. Nach Trennung 
der beiden Schichten konnen die einzelnen Chlorierungsprodd. durch fraktionierte 
Dest, abgeschieden werden. (Hierzu vgl. auch A .P . 1418882; C. 1923. II. 1152, 
bezw. E .P . 174635; C. 1922. IV. 941.) (A. P. 1516350 vom 1/9. 1922, ausg. 18/11.
1924.) SCHOTTLANDER

Augustę Lumifere, Lyon, Frankreich, HersteUung von Thioglycerinsulfosćiure 
und dereń Derivaten. Man behandelt Epichlorhydrin bei 15° m it  wss. NaHSOa-Lsg., 
lóst das Na-Salz der Chlorhydrinsulfosaure Cl • CII2 • CII(OH) • C li, • S03Na in W., 
setzt die theoret. Menge NaHS hinzu u. erhitzt zum Sieden. Man erhiilt so das JSa-Sal: 
der Thioglycerinsulfosćiure SH ■ C1I4 -CH(OH) • C1I2 -S03Na. Die wss. Lsg. des Salzes 
wird mit AgaO versetzt, wobei sich ein graulicher Nd. bildet, der beim E rw a rm e n
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eine gelb gefarbte Lsg. bildet. Ein UberschuB yon Ag2O muB yermieden werden, 
da andernfalls Eed. zu metali. Ag (Spiegel) erfolgen wurde. Beim Abkiihlen auf 
0° fsllt aus der Lsg. das Ag-Na-Salz der Thioglyceńnsulfosdure AgS • CEL, • CH(OH) ■ 
CII2-SOjNa (hierzu vgl. C. r. d. 1’Acad. des seiences 176. 540; C. 1923. I. 1406). 
AuBer ais innerliches Antiseptimm  kann es auch zur Konseruierung von Leim  u. 
Gelatine dienen. Andere Metalle oder Metalloide, wie Hg, Pb, Sb oder As, geben 
analoge Komplexverbb. mit dem Na-Salz der Thioglycerinsulfosaure. (F. P. 548343 
vom 31/5. 1921, ausg. 12/1. 1923.) S c h o t t l a n d e b .

Farbenfabriken vorm. F ried r. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Eh., 
Darstellung einer kompleocen Silberverbindung der Thiodiglykolsaure, darin bestehend, 
daB man die Thiodiglykolsaure durch Behandeln mit einer Ag-Verb. in eine kom- 
plexe Ag-Verb. iiberfuhrt. — Z. B. wird Ag20  in einer wss. Lsg. von Thiodiglykol- 
siiure unter Erwarmen gel., filtriert u. das F iltrat bis zur eben noch sauren Ek. 
mit Na,C03 neutralisiert. Nach nochmaligen Erwiirmen auf 100° u. 48std. Stehen- 
lassen wird in A. filtriert, wobei das Ag-Na-Salz der Thiodiglykolsaure ausfiillt 
Farbloses, in W . 11. Pulyer, die neutral reagierende wss. Lsg. ist gut haltbar u. 
iibt keine Beizwrkgg. aus. Anstelle des AgaO konnen auch die Ag-Salze der Adipin- 
saure, Zimtsaure, SalicylsSure oder Ag2S04 yerwendet werden. (Schwz. P. 105813 
vom 6/7. 1923, ausg. 1/7. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Carl M angold, W ien, E udolf Defris und Franz H eokele, Stockerau, 
Verfahren zur Gewinnung von Citronensaure oder dereń Salzen aus Citronen oder 
rohem Citronensaft, dad. gek., daB man den rohen Saft oder die geschśilten Citronen 
bei einem Druck yon 3—5at. u. einer Temp. von 130—150°, mit oder ohne Zusatz 
von Klar- u. Entfiirbungsmitteln erhitzt, filtriert, den unl. Euckstand sSurefrei aus- 
wascht u. das so gewonnene Filtrat in bekannter Weise auf citronensaure Salze 
oder durch Zerlegung dieser mit HsSO,( auf Citronensaure yerarbeitet. — Ais Klar- 
u. Entfiirbungsmittel dienen z. B. Eponit oder gereinigte Tierkohle. Beim Erhitzen 
des Saftes scheiden sich EiweiB- u. Schleimstoffe ais unl. korniger, besonders leicht 
auswaschbarer Nd. ab. Das braun gefarbte u. brenzlich riechende Filtrat gibt bei 
Neutralisation mit CalOH)2 oder CaC03 Calciumcitrat mit einem Gehalt yon 72°/o 
an Citronensaure gegen nur 64% bei der bisher im Handel erhaltlichen Ware. 
(0e. P. 93942 yom 19/7. 1921, ausg. 10/8. 1923.) S c h o t t l a n d e b .

Irw in  S. Joseph, Eahw ay, V. St. A., Herstellung von Alkalicyaniden. Fein 
gepulyerter Kalkstickstoff wird in W. yerteilt u. durch allmahlichen Zusatz eines 
Alkalisalzes, dessen Saurerest ein unl. Kalksalz bildet, in letzteres u. Alkalicyanamid 
verwandelt. Ais Zusatze dienen z. B. Na2C 03 oder NajSO.,, zweckmaBig, um das 
Eintreten alkal. Ek. zu yerhiiten, unter Mitbenutzung yon NaH C03 bezw. NaHSO*. 
Bie vom unl. Kalksalz filtrierte Lsg. wird bei niederer Temp., gegebenenfalls im 
Vakuum, zur Trockne yerdampft u. der Etickstand mit Holzkohle o. dgl. ver- 
schmolzen. (A. P. 1510891 vom 23/4. 1923, ausg. 7/10. 1924.) K O h l i n g .

United States of America, iibert. von: Graham Edgar, Washington, V. St. A., 
Temperaturregelung bei chemisclien Umsetzungen. Umsetzungen zwiscben festen u. 
H. Stoffen werden in der Weise durchgefuhrt, daB der feste Stoff in einem Luft- 
strom fein yerteilt u. in diesem Zustand mit der fein yerteilten (yerstaubten) Fl. in 
Beriihrung gebracht wird. Hierbei werden unerwiinschte Temperaturschwankungen 
vermieden u. das Erzeugnis der Umsetzung zugleich getrocknet. Z. B. wird in 
dieser Weise Kalkstickstoff mit yerd. H._,S04 zu Harnstoff umgesetzt, tJberschuB an 
H2S04 kann durch fein yerteiltes Eohphosphat neutralisiert werden. (A. P. 1511875 
vom 3/1. 1920, ausg. 14/10. 1924.) K O h l i n g .

Societe Anonyme de Produits Chimiąues de Saint-Denis, Paris, ller- 
stellung von Harnstoff aus Calciumcyanatnid. Man setzt zu HsS 04 54° Be. fein ge- 
pulyertes C N -N :C a u. halt hierbei die Temp. durch AuBenkiihlung unterhalb 35°.

67*
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Nach kriiftigem VerrUkren der M., wird sie einige Stdn. auf 50° erwarmt, fein ge- 
mahlen u. mit 40 —50'’ w. W. estrahiert. Nach Abpressen de3 unl. Anteils wird 
die wss. Lsg. des Hamstoffs mit einer neuen Menge des mit H2S 04 yorbeliandelten 
C N -N :C a ycrmisclit u. getroeknet. Das Prod. ist an ITarnstoff angereichert — 
Die wss. Harnstoff lsg. kann auch yorsichtig mit soyiel H2S 04 angesauert werden, 
daB die Lsg. ca■ ŁI2S 04 enthSlt, u. wird dann zur Zers. von C N -N :C a yer
wendet, wobei ein Prod. mit noch hoherem Harnstoffgehalt en'steht. — Diese 
Prodd. konnen auch mit natiirlichen Phosphaten yersetzt u. dann mit ILSO, 53° Bć. 
bei ca. 75° behandelt werden. Man erhiilt ein 1., H3PO, u. Harnstoff enthaltendes 
Gemisch, das ehtweder ais solches oder nach Extraktion mit W. u. Eiudampfen 
unterliall) 75° ais Mischdiinger Verwendung finden kann. (F. P. 547514 vom 19/5.
1921, ausg; 18/12. 1922.) S c h o t t l a n d e r .

Eduard Kopetschni, Graz, Darstellung von Hydrazoderivaten des Anthrachinons, 
dad. gek., daB man Azoanthrachinone mit (NH,).2S behandelt. — Man erhitzt z. B. 
2 $ -Azoanthrachinon in alkoh. Suspension mit wss. (NH,)2S-Lsg. zum Sieden, bis 
der schwachgelbliehe Ausgangsstoff eine kraftig ziegelrote Fiirbung angenommen 
liat. 2,3'-Hydrazoanthrachinon ist in li. A., Eg. u. Xylol fast unl., in Anilin u. Nitro- 
benzol in der Wiirme 11. mit hellgelber Farbę, aus diesen Lsgg. krystallisiert es in 
roten Bliittchen beim Erkalten wieder aus; stiirkere Reduktionsmittel u. Na.,SsOj 
fUhreń es in 2-Aminoanthraehinon iiber. — Das in analoger Weisc aus 1,1 Azo- 
antlirachinon erhaltliche l,l'-Hydroazoanthrachinon ist ein in A. u. Eg. unl., in 
Nitrobenżol mit gelbroter Farbę 1. yiolettrotes Pulyer. Die Prodd. sind Ausgangs- 
stoffe fur die Herst. yon Farbstoffen. (Oe. P. 96528 vom 17/6. 1922, ausg. 10/4. 
1924.) S c h o t t l a n d e r .

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel (Schweiz), Darstellung von 
Bromdiathylacetylbenzylamin, dad. gek., daB man Bromdiathylacetylhalogenide auf 
Benzylamin einwirken liiBt. — Die Rk. wird zweckmiiBig in Ggw. indiflerenter 
Yerdiinnungsmittel, wie A., u. von halogenwasserstoffsaurebindenden Stoffen, wie 
NaOII oder einem UberschuB von Benzylamin, ausgefiihrt. Beispiele fiir die H erst 
des Amids unter Verwendung yon Bromdiathylacetylbromirt sind angegeben. Das 
Bromdiathylacetylbenzylamin, C,!H .-CHJ-NH-CO-C(Br)'(C4Hs)4, farblose, schwach 
bitter schmeckende Krystalle, F. 59—60", swl. in W ., U. in A., A. u. Bzl.,.besitzt 
wertyolle sedatiye u. hypnot. Eigenscliaften u. findet, da es nur wenig tox. wirkt, 
therapeut. Yerwendung. (Scłrwz. P. 102419 yom 28/10. 1922, ausg. 1/12.
1923.) S c h o t t l a n d e r .

N ational A nilinę & Chemical Company, Inc., New York, i ib e r t. yon: 
H om er W. H illy er, Farmington, Connecticut, V. St. A., Herstellung von 6-Nitro-
2-amino-l-oxybenzol-4-sulfosdurc. Reine 2-Amino-l-oxybenzol-4-sulfosaure wird in 
konz. HsS 0 4 gel. u. bei einer Temp. von 0° oder darunter mit der annShernd 
theoret. erfordcrlichen Menge Mischsaure nitriert. — Die Nitrosiiure wird so in 
derart reinem Zustande gewonnen, daB sie ohne besondere Abscheidung nach 
Nentralisation der konz. H2S 04 mit Alkali diazotiert u. mit A z o fa rb s to f fk o m p o n e n te n  
gekuppelt werdon kann. GieBt man die Reaktionslsg. auf Eis u. krystallisiert das 
ausgescliiedene Roliprod. aus h. W. um, so wird die 6-Nitro-2 -amino-l-oxybenzol- 
4-sulfosiiure in durchsichtigen gelben Prismen erhalten, die Lsg. in verd. Alkali ist 
orangegelb gcfarbt, auf Zusatz yon mehr Alkali dunkler werdend; Mononatnum- 
salz aus h. W. dunkelrote Platten mit 1 Mol. H20 ,  gegen Congo sauer re a g ie re n d , 
die h. wss. Lsg. zers. Carbonate, NaCl fallt aus ihr das Na-Salz nahezu ąuantitatiy 
in leućhtenden gelblichroten Krystallen aus. (A. P. 1504044 yom 12/3. 1920,

N ational A nilinę & Chemical Company, Inc., New York, iibert. von: Don 
W. BisSeU und R obert B. Mc Cann, Buffalo, New York, V. S t A., Herstellung

ausg. 5/8. 1924.) S c h o t t l a n d e r .
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von 3-Oxy-4',4''-tetradthyldiaminotri})henylmethandisulf0S(iure. Man kondensiert IMol. 
m-Oxybenzaldehyd mit mindestcns 2 Mol. Didthylanilin in Ggw. yon H.jSQi',660 Bć. 
bei 60—115°, gieBt den Inlialt des GefiiBes in eine eiserne P fanne, zcrkloinert die 
erkaltete Scbmelze u. yermahlt das entstandene Sulfat des 3-0xy-4’14"-te(radthyl- 
diaminotriplienylmethans zu einem groben Pulver. Dieses wird in ein Gemisch aus 
ELjSO, 66° Be. u. 2Gu/1Jig. Oleum eingetragen, wobei die Temp. nicht iiber 30° 
steigen soli, gibt weitere Mengen 26°/0ig. Oleum hinzu u. riilirt 48 Stdn. bei 23—27°. 
Hierauf wird das Sulfonierungsgemisch in W., das sich in einem yerbleiten Kessel 
bcfindet, unter starkem Ruhren eingegossen. Beim Abkiihlen auf 15° scheidet sich 
das Hydrat der Disulfosiiure in grauweiCcn feinen Krystallen ab, die mehrfacli mit 
h. W. gewaschen, filtriert u. durch einen Luftstrom getrocknet werden. Das Prod. 
verliert bei ca. 70° sein gesamtes Krystallwasser u. geht in die wasserfreie 3-Oxy- 
4',4"-tetradthyldiaminotriphenylmethandisulfosdure, feines, in W . u. verd. Siiuren wl., 
iu Alkalien 11. Pulyer, iiber, F. 282—282,5", leicht wieder durch Einw. yon W. das 
Hydrat riickbildend. Das Vorliegen einer zweibas. Saure ergibt sich darans, daB 
das Prod. zur Lsg. ca. 2 Aquivalente NaOH benotigt. (A. P. 1509413 vom 29/11. 
1920,_ ausg. 23/9. 1924.) . . S c h o t t l a n d e r .

Edouard Goutal und H enri H ennebutte, Paris, Abscheidung von Phenolen 
atis Alkaliphenolatldsungen. An Stelle der C 02 aus Kalkbrennofen werden die bei 
der trocknen Dest. von Brennstoften, wie Torf oder Braunkohle, zuniichst ent- 
stehenden an C02 rcichen Gase in die wss. Lsgg. der Alkaliphenolate eingeleitet
— Neben Na^COg werden so die freien Phenole erhalten. Gleichzeitig werden die 
aus den Lsgg. austretenden Gase an CO, H  u. CH4 angereichert u. konnen so zu 
Heizzwecken nutzbar gemacht werden, wiihrend sie ursprunglicli nahezu unyerbrenn- 
lich sind. (E. P. 545137 vom 11/11. 1921, ausg. 6/10. 1922.) S c h o t t l a n d e r .

N ational A nilinę & Chemical Company, Inc., New York, ubert. von: Bon 
W. Bissell, Buffalo, New York, V. S t. A., Ilerstellung von m-Nitrobenzaldehyd. Mim 
triigt allmShlich in die 2‘/i!-fache Menge Nitriersiiure, enthaltend ca. 28—30°/0H N 03, 
63—66°/0 HaSO., u. 4—7°/0 W ., unter Ruhren u. Innehaltung einer Temp. von 5 bis 
10°/o Benzaldehyd ein, filtriert die ausgeschiedenen Nitroyerbb. ab, wascht sie mit 
einer 40° w. Waschfł. u. scheidet aus dem gebildeten 01 den m-Nitrobenzaldehyd 
durch dreimalige fraktionicrte Krystallisation ab. Die olige Mutterlauge enthalt 
dann in der Hauptsache o-Nitrobenzaldeliyd. Die Ausbeute anM ononitroderivv. be- 
trfigt ca. 92—95%. B. von Nitrobenzoesiiure tritt bei dem Verf. nicht ein. Der 
m-Nitrobenzaldehyd dient ais Ausgangsstoff fiir die Herst. von m-Aminobenzaldehyd. 
(A. P. 1509412 vom 24/1. 1920, ausg. 23/9. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Paul K arrer, Ziirich (Schweiz), Darstellung von Phlorisocapronophenon, darin 
bestehend, daB man Phloroglucin mit Isocapronsdurenitril u. Halogenwasserstoff zu 
dem Ketimidchlorhydrat kondensiert u. letzteres durch Verkochen mit W. zu Phlor- 
mcapranophenon verseift. (Hierzu ygl. auch K a r r e r  u. R o s e n f e l d , Hely. chim. 
Acta 4. 707; C. 1922.1. 327.) (Schwz. P. 102196 yom 6/11. 1922, ausg. 1/12. 1923. 
Zus. zu Schwz. P. 97 7 4 9 ;  c .  1923. IV. 828.) S c h o t t l a n d e r .

La Industria l R esinera-R uth, S. A., Bilbao, Spanien, Darstellung eines Ge
misches von Camphen und Isobormjlester aus Pinenchlorhydrat durch Erhitzen mit 
einer Fettsiiure u. fettsaurem Zn, dad. gek., daB man die Entchlorung bei Tempp., 
die iiber dem Kp. der angewandten Fettsiiure liegen, yornimmt. — Z. B. wird 
Pinenchlorhydrat mit einer bereits einmal zur Entchlorung gebrauchten Zn-Acetat- 
^S-_Lsg., enthaltend Eg., Zn-Acetat, etwas Na-Acetat, wenig NaCl u. Terpene, 
4 Stdn. unter Druch auf 120—125° erhitzt, dann wasserfreies Na-Acetat zugefugt 
»• noch */2 Stde. bei 100° geruhrt. Nach mehrstd. Stehen scheidet sich die Terpen- 
schicht klar ab. Diese u. das ebenfalls ausgescliiedene NaCl werden abgetrennt 
worauf die Zn-Acetat-Eg.-Lsg., nach entsprechendem Konzentrieren, wieder ge-
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brauchsfertig ist. (Schwz. P. 105232 vom 24/5. 1923, ausg. 2/6. 1924. Span. Prior. 
5/1. 1923.) SCHOTTLANDER.

The Grasselli Chemical Company, Ohio, ubert. von: E oger N. W allach, 
New York, V. St. A., Ilerstellung von2-Oocynaphthalin-3-carbonsdure. Man beliandelt 
eine homogene Schmelze yon ^S-Naphtholalkali in ^-Naphthol bei ca. 200—300“ mit 
COj unter erhohtem Druck. — Z. B. wird wasserfreies ^9-Naphthol-Na unter Riihren 
bei 225° in ^9-Naphthol gel. u. unter Druck in die Schmelze COs eingeleitet, wobei 
die Temp. auf 250° gesteigert wird. Beim Erkalten wird der Autoklayinhalt mit 
W. extrahiert u. das gebildete Na-Salz der 2-Oxynaphthalin-3-carbonsdure vom 
/9-Naphthoł in bekannter Weise getrennt. Das Yerf. bietet den VorteiI, das die B. 
der isomeren 2-Oxynaphtlialin-l-carbonsSure u. dereń Zersetzungsprodd., Naphtho- 
xantlion u. W., fast ganz yermieden wird. (A. P. 1470039 vom 19/7. 1922, ausg. 
9/10. 1923.) SCHOTTLANDER.

N ational A nilinę & Chem ical Company, Inc., New York, ubert. von: Lee
H. Cone, Mountain Lakes, New Jersey, V. St. A., Hcrstcllung von 2-Oocynaphthalin-
3-carbonsaure. Molekulare Mengen ^-Naphthol u. NaOH werden in der eben aus- 
reichenden Menge W. gel. u. im geschlossenen Gefiifi unter yermindertem Druck 
mit Paraffinwachs erhitzt, bis das W. nahezu ganz ausgetrieben ist. H ierauf wird 
die Temp. auf 200° gesteigert u. die M. bis zur vollstandigcn Entwiisserung bei 
dieser Temp. gehalten. Beim Erkalten erhiilt man eine feste Paraffinmasse, in der 
das absol. trockenc fl-Naphtholnatrium  gleichmaBig fein yerteilt ist. Zur Oberfiihrung 
in die Carbonsiiure wird die geschmolzene Paraffinmasse auf 125—130° abgekuhlt 
u. unter Riihren u. Druck mit C02 behandelt, wobei die Temp. zum SchlufS auf 
ca. 250° gesteigert. Zur Trennung des Na-Salzes der 2-Oxynaphthalin-3-carbonsaure 
vom Paraffin wird die erkaltete M. aus dem Autoklay entnommen u. mit h. W. 
ausgelaugt, wobei das Na-Salz der Saure gel. wird, wahrend das Paraffin auf der 
OberflSche der Lsg. schwimmt, von der es leicht abgehoben werden kann. (A. P. 
1503984 vom 15/2. 1922, ausg. 5/8. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie  in  Basel, Basel, Schweiz, 1-Ierstellung 
von 4-Oxtpiaphthalin-l-phenylkcton, dad. gek., daB man auf 1 Mol. a-Naplithol, unter 
AusschluB yon Alkalien, mindestens 1 Mol. Benzotrichlorid einwirken laBt. — Man 
kann auch in Ggw. indifferenter Verdiinnungsmittel u. von Kondensationsmitteln 
arbeiten. Beispiele sind angegeben fur die Kondensation in Ggw. von konz. 
H2S 04, bezw. von ZnO in einer Lsg. yon Nitrobenzol. Das durch Umlosen aus 
Bzl. gereinigte 4-Oxynaphthalin-l-phenylketan ist ident. mit dem nach D. R. P.P- 
378908 u. 378909; C. 1923. IV. 593 durch Abspaltung yon C 02 aus der ent
sprechenden 3-Carbonsaure erhSltlichen Prod. (Schwz. P. 105396 yom 6/3. 1923, 
ausg. 16/6. 1924. Z is. zu Schwz. P. 9 8 5 5 9 ;  C. 1923. IV. 593 .) S c h o t t l a n d e r .

The B arre tt Company, New Jersey, ubert. von: George C. Bailey, Wood- 
cliff-on-Hudson, New Jersey, V. St. A., Eerstellung von Anthrachinon und dessen 
Kemsubstitutionsprodukten. Bcnzoyl-o-benzoesiiure oder dereń Kernsubstitutionsprodd. 
werden bei erhohter Temp. mit konz. H2S 04 oder Oleum behandelt u. die Reaktions- 
prodd. moglichst schnell, unter Vermeidung des Uberkochcns u. standigem Ruhren, 
in h. W. gegossen. H ie rb e i  scheiden sich das Anthrachinon u. die k e rn su b s ti tu ie r te n  
Deriyy. in leicht filtrierbarer, krystallisierter Form ab. Beispiele sind angegeben 
fur die Herst. von 2-Mcthylanthrachhwn aus m-Hethylbenzoyl-o-benzoesdure, — von 
Anthrachinon aus Benzoyl-o-benzoesaure, u . von 2-Chloranthrachinon aus m-ChlorJ 
benzoyl-o-bcnzoesdure. Die betreffenden Ausgangsstoffe entstehen durch K o n d e n sa tio n  
yon PhthalsSureanhydrid mit Toluol, bezw. Bzl., bezw. Monochlorbenzol in Gg"" • 
yon AlC^. (A. P. 1515325 yom 8/2. 1921, ausg. 11/11. 1924.) S c h o t t l a n d e r .  ■

The E li L illy  & Company, ubert. von: Horace A. Shonle, Indianopolis, 
Indiana, Ilerstellung von C,C-Dialkylbarbitursduren. Man kondensiert in der iiblichen
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Weise H am stoff in Ggw. von NaOC2H5 mit Isobutylathyl- bezw. Isoamylałhyl- 
malonsauredialkylestem. — Isobułylathylbarbitursaure aus W . K rystalle, F. 174 
bis 176°. — Isoamylathylbarbitursaure aus W . Krystalle, F. 153—155°.. Die Prodd. 
sind wl. in k., etwas 1. in h. W., 11. in A. u. A„ scliwach bitter schmeckend; 
Na-Salze 11. in k. W., weniger 1. in absol. A. Die 1. Salze finden in Form von 
subcutanen Injektionen therapeut. Yerwcndung, die freien Sauren aueh per os. 
Das Verhaltnis zwischen wirksamer u. letaler Dosis liegt bei den Prodd. wesentlicli 
giinstiger ais bei der DiathylbarbitursSure, der Diisobutylbarbitursiiure u. der n. 
ButylathylbarbitursSure, die sie zum Teil dureh geringere Giftwrkg. iibertreffen. 
(A. PP. 1514572 u. 1514573 vom 21/3. 1921, ausg. 4/11. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Chemische F ab rik  yorm als Sandoz, Basel (Schweiz), DarsteUung von Lobelin. 
Man setzt zu einem Gemisch der Alkaloide von Lobelia inflata Anthrachinon- 
fl-monosulfosaure. Hierbei sebeidet sich das wl. anthrachinon-ft-monosulfosaure 
a-Lobelin ab, worauf man filtriert u. das Salz dureh eine Base zerlegt. — Z. B. 
wird das von nicht bas. Begleitstoffen befreite Alkaloidgemisch in A. gel., filtriert, 
mit einer alkoh. Lsg. von Anthrachinon-^?-inonosulfosnure yersetzt u. nach 24-std. 
Stehen das ausgeschiedene Salz abgesaugt. Das anthrachinon-fj-monosulfosaure 
a-Lobelin • C14H 170 2(S0sH /  , aus A. kanariengelbe, diinne, rhomb. Bliittchen
oder SpieBe, oberhalb 200° unter Braunfarbung erweichend u. von 206° (korr.) an 
unter Zers. sehm., swl. in k. A., in 150 Teilen sd. A. 1., in k. W. nahezu unl., 
mit 21% N u. 5,0% S, wird feingepulyert in W. suspendiert u. unter Ausschiitteln 
mit A. dureh NH3 zerlegt. Beim Verdunsten des A. bleibt reines cc-Lobćlin zuriick, 
das auf das Chlorhydrat wei er yerarbeitet werden kann. — Man kann aueh die 
in A. gel. Rohbasen aus Lobelia inflata dureh [ath. Oxals5ure ais Chcalałe fiillen, 
diese in A. losen u. alsdann aus der alkoh. Lsg. wie oben mit Anthrachinon- 
/9-monoaulfosiiure das Salz des a-Lobelins abscheiden. — Oder man trennt das 
therapeut. wertvolle «-Lobelin von den Begleitalkaloiden dureh Ausschiitteln des 
in einem mit W. nicht mischbaren organ. Losungsm. gel. Alkaloidgemisches mit 
einer wss. Lsg. der Anthraclńnonsulfosiiure u. krystallisiert das anthrachinon- 
j3-moiwsulfo8aure-a-Lobelin aus A. um. (Schwz. P. 102143 vom 20/11. 1922, ausg.

X. Farben; Farberei; Druckerei.
J. H. Calbeck, Von 50 Pfund in der Stunde zu 15 tons im Tag. M n  łypisches 

Problem chemisch-tcchnischer Entwicklung. Vf. besehreibt. die Verss. u. Ubertragung 
ins GroBe der Herst. von Bleiweifi. Geschmolzenes Blei wurde in einer Naturgas- 
flamme unter Zuleitung yon S 02 zerstiiubt. Das Verf. lieferte bei geeigneten Be- 
dingungen ein besonders weiBes Prod. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 920—24. 
1924. Joplin.) JuNO.

G asnier, Malerei a u f Zement vcrwirklicht durcli Verwendung von „Cimac“ 
„Cimac“ ist ein Verputz, der das Malen auf Zement wie auf Holz ermoglicht. 
(Ann. Chim. analyt. appl. [2] 6 . 355— 57. 1924. Nantes.) J o n o .

Robert Mohr, Eibergen, Holland, Yorrichtung zum Bleichen von Textilgut nach 
IX R .P . 311456 dad. gek., daB das ExpansionsgefaB mittels der Luftpumpe unter 
einen Druck gesetzt wird, der nur um so viel unter dem Druck im Bleichkessel 
liegt, daB der Uberlauf aus diesem in das ExpansionsgefaB gesichert ist, u. daB der 
Druckunterschied zwischen dem ExpansionsgefaB u. dem Bleichkessel dureh eine 
zwischen beide eingeschaltete Druckausgleichyorrichtung aufrecht oder annahemd 
aufrecht erhalten wird, dereń aus zwei miteinander verbundenen Kolben zweier 
Druckzylinder bestehende Druckregler einerseits unter dem Drucke im Bleichkessel, 
andererseits unter demjenigen im ExpansionsgefaBe steht, u. entsprechend dem auf-

17/12. 1923.) S c h o t t l a n d e r .
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recht zu erbaltenden Druckunterschiede einscitig belastet, auf ein Ilegelungsventil 
in der Druckleitung. wirkt. (D. B. P. 407293 KI. 8 a  vom 30/5. 1923, ausg. 19/12. 
1924. ?us. zu D.R. P. 3H 5 4 6 ;  C. 1919. II. 776.) F r a n z .

Kochelwerk A ktiengesellschaft fiir chemische Erzeugnisse, Berlin, Her- 
stellung von Bleieherden, die auch zur Erzeugung von Korperfarben geeignet sind, 
dad. gek., daB man natiirliclie oder kunstliehe Silieate mit alkal. Lsgg. organ. 
Stofte erwiirmt, alsdann in bekannter Weise neutralisiert, auswascht u. trocknet. 
(D. E . P. 407618 KI. 12i vom 5/4. 1922, ausg. 18/12. 1924.) K a u s c ii .

American Tripoli Company, tibert. von: E alph  A. A irheart, Seneca, 
Missouri, Wasclwerfahren. Man setzt zu der Waselifl. einen reibend u. adsorbierend 
wirkenden Stoff, wie amorphe kiesclsiiurehaltige Ablagerungen, z. B. Tripoli, durch 
den Zusatz wird Zeit u. Seife erspart, Man behandelt das zu reinigende Gut, 
Wiischc, in einer Waschmaschine mit der Seifenlsg. u. gibt nach einiger Zeit den 
kieselsaurehaltigen Stoff zu. (A. P. 1515647 vom 8/5. 1922, ausg. 18/11. 1924.) F r.

Societe Alsacienne de Produits Chimiąues, ElsaB, Herstellung einer zum 
Fimereu von basischen Farbsto/fen a u f Baumwolle dienenden Beize. Man erhitzt 
EUagsaure mit Schwefel u. NaOH oder Na^S, bis die H.2S-Entwicklung aufliort, 
leitet nach dem Erkalten Luft durch u. siiuert an; das Prod. ist in Alkalien 1. u. 
zielit unter Zusatz von Na.jC03, Na«S04 oder NaCl auf Baumwolle; es dient ais 
Ersatz fiir Tannin zum Fixieren bas. Farbstoffc, die Fiirbungen sind wascli- u. 
seifenecliter ais die mit Hilfe von Tannin hergestellten Fiirbungen. (F. P. 575 652 
vom 26/3. 1923, ausg. 4/8. 1924.) F r a n z .

Joseph Pokorny, Seine, Frankreich, Reservieren der pjlanzlichen Faser gegen 
mbstantwe Farbstoffc und Kiipmfarbstoffe. Man behandelt die pflanzliche Faser 
mit Tannin u. Brechweinstein; beim Yerweben von bchandeltem Garn mit un- 
behandeltem u. Fiirben mit substantiven Farbstoffen erhalt man WeiB- bezw. Bunt- 
effekte. Bedruckt man Baumwollgewebe mit einer verdickten Mischung von Tannin 
u. einem bas. Farbstoff, diimpft u. behandelt mit Brechweinstein, so erhiilt man 
nach dem Fiirben mit substantiven Farbstoffen oder Kiipenfarbstoffen echte Bunt- 
reaerven. (F. P. 575818 vom 14/1. 1924, ausg. 6/8. 1924.) F r a n z .-

Chemische F ab rik  G riesheim -Elektron, Frankfurt a. M. (Erfinder: Angnst 
Leopold Laska und A rthur Zitscher, Offenbach a. M.), Erzeugung echter schwarzer 
Farbungen a u f der Faser. (D. E . P. 403991 KI. 8m vom 18/4. 1923, ausg. 11/10. 
1924. Zus. zu D. R. P. 3 8 3 9 0 3 ;  C. 1924 I. 2 306 . — C. 1924. II . 2503.) F r a n z .

Farbenfabriken vorm. F riedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Eh. 
(Erfinder: Georg Eudolph, Koln-Mulheim), Herstellung von Effektfdden aus tierischen 
Fasern, dad. gek., daB man Gerbstoffe in Verb. mit Sn-Salzen unter Verwendung 
von Ameisensaure auf der Wolle niedcrscbliigt — Man erhalt Effektfiidcn, die der 
Wiischc u. W alkę widerstehen, u. die mit unbehandelter Wolle yerwebt, im Stiick 
gefiirbt rein weiB bleiben. Bunteffekte erhalt man, wenn man unter Zusatz von 
Tannin fiirbt. (D. E. P. 407834 KI. 8m vom 10/4. 1923, ausg. 23/12. 1924.) F r .

K aum agraph Co., New Y o r k ,  Ubert. von: Trow hridge Marston, M o rr is to w n ,  
und W inthrop  Stanley Lawrence, Brooklyn, Druckfarbe fur Geicebsto/fc bestchend 
aus einem neutralen, leicht oxydicrbaren T rager, einem Trockenmittel u. emem 
Farbstoff, wie Bronzestaub, Chromgelb, Mennige, KuB u. dgl. Der neutrale Triiger 
besteht z. B. aus einer Mischung von Paracumaron, gekochtem Leinol u. zweck- 
miiBig etwas Mineralol. Die Farbę wird zuniichst in dem gewunschten Muster aut 
Papier aufgebracht, das Papier mit der bemusterten Seite auf den Gewebstoff ge- 
legt u. die Ubertragung durch Erhitzen, z. B. mittels PIStteisens bewirkt. (A. P- 
1511816 vom 7/4. 1923, ausg. 14/10. 1924.) K O h l i n g .

B ritish  Celanese L im ited, form erly B ritish  Cellulose and Chemical 
M anufacturing Company Lim ited, London, und George H olland Ellis, Spondou
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b. Derby, Farben und Drucken von Celluloseacetał. Man fiirbt mit den Leukoverb. 
der Arylbenzo- oder -naphthocbinonmonoimide bezw. Indophenole mit odór ohne 
Zusatz von Scliutzkolloiden u. behandelt dann mit Oxydationsmitteln wie Luft, 
Hypochloriten, Peroxyden. Der Farbstoff Dimethyl-p-aminophenol-l,4-naphtho- 
ćhinonmonoimid farbt Acetylcellulose aus der Ilydrosulfitkiipe nach erfolgter Oxy- 
dation blau. (E. P. 220505 vom 17/3. 1923, ausg. 11/9. 1924.) F r a n z .

B ritish  Dyestuffs Corporation, Lim ited, James Baddiley, Arnold Shepherd- 
son, H erbert Swann, Jam es H ill und Leslie Gordon Lawrie, Blacklcy, Man
chester, Farben von Celluloseacetał oder Celluloseacetał cnthaltenden Geweben. Man 
dispergiert unl. Farbstoffe, die zu Celluloseacetat Verwandtschaft besitzen mit Hiłfe 
der Kondensationsprodd., die man durch Einw. yon Naphthalin auf CII20  in Ggw. 
Ton IL S 04 erhalten kann ; man vermischt die Farbstoffe, z. B. Monoazofarbstoff aus 
diazotiertem p-Nitranilin u. Diphenylamin, Aminoanthrachinone usw., mit dcm NapliT 
thalin-Formaldeliyd-Kondensationsprod., die erhaltene Pastę, die auch getrocknet 
werden kann, wird in W. eingetragen, nach dem Vermischen wird mit der Cellu- 
loseacetatseide eingegangen u. bei 70—80° gefiirbt. (E. P. 224077 vom 19/10.
1923, ausg. 27/11. 1924.) F r a n z .

Durand & H uguenin, A.-G., Basel, Schweiz, Farben und Drucken m it Kiipen- 
farbstoffen. Man triinkt die Faser mit der Misehung des Salzes eines Esters von 
Leukokiipenfarbstoffen u. einem Oxydationsmittel, Chlorate, der ein Katalysator, 
Kaliumferricyanid, Ammoniumvanadat oder Osmiumtetroxyd, zugesetzt sein kann, 
u. entwickelt die Farbung durch Diimpfen; Reserveeffekte erhalt man, wenn das 
Gewebe vor dem Diimpfen mit alkal. reagierenden Salzen, Na.jC03, Na-Acctat, 
Xa.jS20 3, oder Reduktionsmitteln, Hydrosulfit bedruckt, wenn man der Reservc bas. 
Farbstoffe, Nitrosaminrot, Kttpenfarbstóffe usw. zusetzt, so erhalt man bunte Effekte. 
(E. P. 220964 yom 25/8. 1924, Auszug veroff. 22/10. 1924. Prior. 25/8. 1923. Zus. 
JU E. P. 20  i 681; C. 1924. I. 1109.) F r a n z .

Columbian Carbon Company, W illiamsport, iibert. von: George Charles 
Lewis, New Dorp, V. St. A., Herstellung von Jlufi. Die ruBerzeugenden Flammen 
beruhren Boden von liin u. her bewegten, offenen gekiihlten Metallkasten. Sie 
werden selbst durch Metalldrahte gekuhlt, welche zwischen ihren heiBestcn Teilen 
u. den Kiisten angeordnet sind u. ebenfalls hin u. her bewegt werden. Durch je 
zwei dieser Driihte oder je  einen von ihnen u. die dariiber angeordneten Kasten 
wird elektr. Strom geleitet. (A. P. 1510485 vom 30/3. 1923, ausg. 7/10. 1924.) KO.

Hermann Cajar, Mćidling, Niederosterreich, Pignientschwarz fiir graphische 
Zwecke. Das durch Oxydation von Anilinsalzen mit Chromaten bei Ggw. von CuSO, 
entstehende Anilinschwarz wird mit Slineralsauren behandelt. Dabei wird das im 
Anilinschwarz vorhandene Chrom groBtenteils gel., das Erzeugnis enthalt nur noch 
etwa 8°/0, Torzugsweise aus CuO bestehender Asche. Es ist fiir graph. Zwecke im 
Gegensatz zu dem nicht mit Siiure behandelten Farbstoff yorzuglich geeignet. (0e. P. 
97412 vom 12/4. 1923, ausg. 10/7. 1924.) K O h l i n g .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie  in  Basel, Basel, Schweiz, Leicht- 
losliche diazotierbare Azofarbstoffe. (D. E. P. 404262 KI. 22a vom 25/7. 1920, ausg. 
16/10. 1924. Zus. zu D. R. P. 3 9 4 0 0 1 ;  C. 1924. II. 2 4 2 2 . — C. 1921. IV. 267 
[F b it s c h e ].) F r a n z .

Farbenfabriken vorm. F ried r. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Rh. 
lErfmder: R ichard  Stiisser, Koln-Deutz), Darstellung von Azofarbstoffen, darin be-- 
stehend, daB man die gemSB dem Verf. des Hauptpatents verwendeten diazotierten 
Nitramline durch andere Diazo-, Tetrazo- oder Polydiazoverbb. ersetzt. — Der 
 ̂arbstoff aus diazotierten Dehydrothiotoluidindisulfosaure u. Acetessig-5-nitro-4-chlor- 

~-o.nińdid farbt Baumwolle gelb; man kann die Farbstoffe auf der Faser erzeugen 
°der zur Herst. von Farblacken benutzen; das Acetessig-5-nitro-4-chlor 2- anisidid
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kann auch ais Entwickler dienen. (D. R. P. 404354 KI. 22 a yom 10/2. 1923, ausg. 
17/10. 1924. Zus. zu D. R. P. 4 0 2 8 6 9 ;  C. 1924. II. 2502 .) F r a n z .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Kh., Erzeugung von Azo- 
farbstoffen a u f der pflanzlichen Faser. Die mit 2,3-Oxynaphthoylarylcndiaminen 
getr&nkte Fascr wird mit neutralen oder alkal. Lsgg. von Diazoverbb., denen 1. 
Salze zugesetzt sein konnen, entwickelt; man kann hierzu auch Diazoverbb. ver- 
wenden, die bei der ublichen Entw. in saurer Lsg. nicht gebraucht werden konnen. 
Die mit Bis-(2,3-oxynaphthoyl-)-l,5-naphtliylendiamin getriinkte Faser liefert mit 
diazotiertem r/j-Cumidin blaurote Farbungen, mit Bis-(2,3-oxynaphthoyl-)-m-toluylen- 
diamin u. Diazobenzol erhalt man gelbrote Farbungen. (E. P. 221359 vom 27/9.
1923, ausg. 2/10. 1924.) F r a n z .

L. B. H olliday & Co., L td., A rthur Clayton und Joseph A rthur Stokes,
Deighton, Huddersfield, Hydrazonfarbstoffe. Man erwiirmt 2-Naphthylhydrazin-S,7- 
disulfonsaure mit Dioxyweinsaure in saurer Lsg. Der Farbstoff fiirbt Wolle gclb. 
(E. P. 222031 yom 13/2. 1924, ausg. 16/10. 1924.) F r a n z .

Actien-G esellschaft fu r A nilin - F ab rikation , Berlin-Treptow  (Erfinder: 
W erner Lange, Berlin-Friedenau, und Ludwig Neum ann, Berlin), Darstcllung 
von TetraJcisazofarbstoffen. (D. B,. P. 404355 KI. 22a vom 16/12. 1921, ausg. 16/10.
1924. Zus. zu D. R. P. 3 9 7  6 9 9 ; C. 1924. II. 2 7 0 3 . — C. 1923. IV. 990.) F r a n z . 

N ational A nilinę & Chemical Company, Inc., New York, iibert. von: James
P. Penny, Buffalo, New York, V. St. A., Polyazofarbstoffe. Man yereinigt 2 Mol. 
der Diazoyerbb. yon Aminoazosulfonsauren der Benzolreihe, wio Aminoazobenzol-, 
Aminoazotoluoldisulfonsaure mit 1 Mol. des 5,5'-Dioxy-2,2'-dinaphthylharnstoff-7,7'- 
disulfonsSure. Die Farbstoffe farben Baumwolle in leicht fitzbaren saure-, alkali- 
u. lichtechten roten Tonen, in neutralem Glaubersalzbad wird nur Baumwolle gc- 
fSrbt, wiihrend Wolle u. Seide ungefarbt bleibt, aus saurem Bade wird Wolle u. 
Seide gefarbt. (A. P. 1509442 yom 13/7. 1922, ausg. 23/9. 1924.) F r a n z .

Chemische F ab rik  vorm. Sandoz, Schweiz, Hcrstellung von Trisazofarbstoffen. 
Man kuppelt diazotierte Aminę der Benzol- oder Napktkalinreihe mit einer weiter 
diazotierbaren Mittelkomponente, diazotiert wieder, yereinigt mit der gleichen oder 
einer anderen Mittelkomponente u. kuppelt nach nochmaligem Diazotieren mit 
1-Arylaminonaphthalinsulfosauren. Der Farbstoff aus l-Naphthylamin-6(7)-sulfo-
saure — y  l-Naphthylamin-6(7)-sulfosaure----y  l-Naphthylamin-6(7)-sulfosaure — Y
l-Phenylaminonaphthalin-8-sulfosaure farbt Baumwolle grau; yerwendet man ais 
Anfangskomponente l-Methyl-2-aminobenzol-4-sulfosaurc, so erhiilt man einen griin- 
lichgrauen Farbstoff. Mit a-Naphthylamin ais Anfangskomponente erhalt man 
einen schwarz farbenden Farbstoff. Die Farbungen sind lieht- u. w a sch ech t. 
(F. P. 575761 yom 11/1. 1924, ausg. 6/8. 1924.) F r a n z .

Farbenfabriken vorm. F riedr. Bayer & Co., Leyerkusen b. Koln a. Rh. 
(Erfinder: M as W eiler), Darstellung von Triarylmethanfarbstoffen. (D. B.. P. 406538 
KI. 22 b vom 9/7. 1922, aus. 21/11. 1924. — C. 1924. II. 2425.) F r a n z .

Farbenfabriken  vorm. F ried r. Bayer & Co., Leyerkusen b. Koln a. Kh., 
Fhthaleinfarbstoffe. Man kondensiert Fluoresceinchlorid oder seine D eriw . mlt: 
v-m-Xylidin  in Ggw. yon ZnO u. ZnCL bei 200—210°; nach dem Auskochen des 
pulverisierten Prod. mit verd. HC1, W aschen u. Trocknen wird es bei niedriger 
Temp. sulfoniert, der erhaltene Farbstoff farbt Wolle aus saurem Bade in gelb- 
stichig roten Tonen. (E. P. 223596 vom 17/10. 1924, Auszug yeroff. 17/12. 1921. 
Prior. 18/10. 1923.) F r a n z .

B ritish  Dyestuffs Corporation L im ited, Jam es Baddiley und W illiam
W .  Tatum, Manchester, England. Farbstoffe der Anthrachinonreihe. (D. B,. P. 4056 ‘ 
KI. 22b vom 18/4. 1923, ausg. 4/11. 1924. E. Prior. 28/4. 1922. — C. 1923-
IV. 949.) F r a n z .



Georg K alischer und H einrich  Salowski,' Mainkur b. Frankfurt a. M., Her
stellung von Dichlorderwaten des N-Dihydro-lJlj?,1'-anthrachinnnazins. Man yerteilt 
N-Dihydro-l,2,2',l'-anthraclunonazin in geschmolzenem Schwefel u. leitet durch die 
M. Cl4 bei Tempp., die uber dem Kp. des SjClj, 210—220"; das erhaltene Dichlor- 
N-dihydro-l,2,2',r-anthrachinonazin farbt Baumwolle auch aus hartem W. in griin- 
stichig blauen, chlorechten Tonen. (A. P. 1509808 vom 10/4. 1924, ausg. 23/9.
1924.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie  in  Basel, Basel, Schweiz, Pyrazolon- 
farbstoffe. (D. E . P. 404647 KI. 22a yom 12/5. 1923, ausg. 20/10. 1924. Schwz. 
Priorr. 11., 18., 22., 24., 28/11., 1/12. 1922, 5., 10/1. u. 13/4. 1923 u. Schwz. PP. 
105649, 105650, 105651, 105652, 105653 vom 13/4. 1923, ausg. 1/7. 1924. 
Zus.-Palt. zu Schwz. P. 1 0 0 4 7 9 :  C. 1924. II. 1278. — C. 1924. II. 1278.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie  in  Basel, Basel, Schweiz, Chrom- 
haltige Pyrozolonfarbstoffe. (D. B.. P. 405722 KI. 22a vom 12/5. 1923, ausg. 6/11.
1924. Schwz. Priorr. 14/11. 2/12. 1922 u. 13/4. 1923. Schwz. PP. 105654,105655 
vom 13/4. 1923, ausg. 1/7. 1924. Zus. Patt. zu Schwz. P. 1 0 0 4 8 0 ;  C. 1924. II. 1278. — 
C. 1924. II. 1278.) F r a n z .

N ational A nilinę & Chemical Company, Inc., New York, iibert. von: Leon 
W. Geller, Hamburg, New York, Pyrazolonazofarbstoffe. Man vereinigt Diazo- 
benzol mit l-(2'-Chlor-5'-sulfophcuyl)-3-mcthyl-5-pyrazolon; der Farbstoff farbt Wolle 
aus Baurcm Bade in saure- u. licbtechten gelben Tonen; er kann auch zur Lack- 
herst. yerwendet werden. (A. P. 1511074 yom 30/11. 1923, ausg. 7/10. 1924.) Fz.

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H . , Frankfurt a. M., (Erfinder: R ichard  
Herz, Frankfurt a. M.), Herstellung von Kiipenfarbstoffen. (D. E . P. 398878 KI. 22e 
vom 19/8. 1916, ausg. 19/7. 1924. Zus. zu D. R. P. 3 9 5 6 9 2 ;  C. 1924. II. 2 5 0 5 . —
C. 1922. IV. 165.) F r a n z .

Kalle & Co., Akt.-Ges., Biebrich a. Rh., (Erfinder: M axim ilian P. Schmidt
und W ilh e lm  N eugebauer), Darstellung von Kiipenfarbstoffen, dad. gek., daB man 
auf Perylentetracarbonsaureimid oder seine D eriw ., bei denen wrenigstens eine 
Imidgruppe unsubstituiert ist, Aldehyde der Fettreihe einwirken laBt. — Der Farb
stoff aus Perylentetracarbonsaureimid gibt mit Paraformaldehyd in H2S 04 einen 
larbstoff, der Baumwolle aus der Kupę in seifen- u. chlorechten roten Toneu 
mfarbt. Dichlorperylentetracarbonsaureimid liefert einen gelbstichig rot farbenden 
tarbatoff. Der Farbstoff aus Aminoperylentetracarbonsaureimid, erhalten durch 
Nitrieren yon Perylentetracarbonsaureimid u. darauffolgende Reduktion, liefert 
cin griin farbender Farbstoff. (D. E . P. 406041  KI. 22 e vom 2/12. 1921, ausg. 
13/11. 1924.) F r a n z .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., (Erfinder: Max Kunz, 
Mannheim und K arl Saurwein). Darstellung von Kiipenfarbstoffen der Anthra- 
chinonreihe, dad. gek., daB man das bei der Einw. von Nitrosylchlorid auf 1-Amino- 
--methylantrachinon entstehende, von Anthrachinon-l,2-isoxazol yerschiedene gelb- 
braune Prod. mit Hydrazin kondensiert. — Der Farbstoff farbt Baumwolle aus der 
Kiipe in echten yiolettroten Tonen. (D.E. P. 406831 KI. 22 b yom 28/5. 1922, 
imag. 29/11. 1924.) F r a n z .

Farbw erke vorm. M eister Lucius & B runing, Hochst a. M., Herstellung 
Itbarer, trockner, leicht loslicher Kiipenpraparate, (D. R. P. 407474  KI. 8m vom 

2/11. 1920, ausg. 15/12. 1924. — C. 1 9 2 2 . n .  393.) F r a n z .
Richard Herz, Frankfurt a. M., und Jens M uller, Hanau, Herstellung von 

upenfarbstoff en der Thioindigoreihe. Man behandelt o-Aminoarylthioglykolsauren 
fflit sauren Kondensationsmitteln. An Stelle der Aminoyerbb. kann man die Acyl- 
'ttnino- oder Azoverbb. benutzen. Ais Kondensationsmittel kann man Chlorsulfon- 
83ure eyent. in Mischung mit IŁ S 0 4 oder rauchender H ,S04 u. unter Zusatz yon
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Katalysatoren, wie Borsśiure, Phosphorsiiure verwenden. l-Methyl-o-chlor-2-amino- 
phenyl-3-thioglykolsciure, erhalten aus o-Toluidin u. SjClj, Behandeln mit verd. NaOH 
u. Monochloressigsiiure, Neutralisieren n. Fiillen mit CuSO.,, liefert, ais Cu-Salz in 
H2S 04 eingetragen, einen Kiipenfarbstoff, der die pflanzliclie u. tierische Faśer in 
wasch-, lieht- u. walkeeliten graublauen bis dunkelblauen Tonen anfiirbt; almliche 
Farbstoffe erhalt man aus 2-Amino-5-chlor-, 2-Amino-3-methoxy-5-chlor- oder2-Amino-
3,5-dichlorphenyl-l-thioglykolsiiure. Aus o-Aminoplienylthioglykolsaure erhalt man 
nach dem Diazotieren u. Kuppeln mit 2 Naphthol-3,6-disulfosiiare einen Azofarbstoff, 
der die Azogruppe auch nach der Kondensation zum Thioindigofarbstoff noch ent- 
hfilt, bei der Beduktion in der Kttpe wird die Azogruppe gespalten, man erhiilt den 
Aminothioindigo. — 2-Aminonaphthalin-l-thioglykolsaure, erhiiltlich aus 2-Naphthyl* 
aminhydrochlorid u.. S2C12, Behandeln mit Monochloressigsiiure u. verd. NaOH,

liefert beim Erhitzen mit Essigsiiure-
anhydrid 2-Acetylaminonaphthalin-l-thio-
glykolsaure, weiBe Krystalle, F . I85y; 
bei der Kondensation mit Chlorsulfou- 
saure erhalt man einen Kiipenfarbstoff 
von nebensteh. Formel, der Baumwolle 
ans der Kiipe in lebhaften, sehr liclit- 

echten, grunstichig blauen Tonen anfiirbt. (A. P. 1498913 yom 7/2. 1924, ausg;
24/6. 1924.) 1 F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Company, Wilmington; Delaware, ubert. von: 
John  H. Sachs, Wilmington, Delaware, und Y ahanS. Babasinian, South Bethlehem, 
Pcnnsylvania, Ilerstellung von Ąnthrachinonkupenfarbsło/fen. Das durch Verschmelzcn 
von 2-Aminoanthrachinon mit KOH u. K N 03 erliiiltliche Prod. wird ais Leukoverb. 
in Ggw. von Siiuren zu N-Dihydro-ljiJi',1-anthrachinonazin oxydiert,. z. B. durch 
Einleiten von Luft. Gegeniiber der Oxydation in alkal. Lsg. hat das Verf. den 
Vorteil, daB d;is wiihrend der Schmelze eingefiihrte Fe aus dem Farbstoff entfernt 
wird , daB der Farbstoff sich leiehter filtrieren liiBt u. daB die Oxydation schneller 
verliiuft.. (A. P. 1509846 vom 25/9. 1920, ausg. 30/9. 1924.) F r a n z .

F arbw erke vorm. M eister Lucius & Bruning', Hochst a. M., Tldoindigoide 
Kupenfarbstoffe. Man erliitzt die 2-Anilc der 2,3-Diketodihydro-6-alkyloxythionaph- 
t.hene oder ihre Kernsubstitutionsprodd. mit den Kernsubstitutionsprodd. des. 3-Oxy- 
thionaphthens; oder man erhitzt 3-Oxy-6-alkyloxythionaphthene oder ilire Kern
substitutionsprodd. mit den Kernsubstitutionsprodd. des 2 ,3 -Diketodihydrothionaph- 
then-2-anils. Die erhaltenen Farbstoffe farben Baumwolle aus der Kiipe in roten, 
dem Alizarin ahnliehen Tonen. Man kondensiert z. B. 6 - A t h o x y - 3 - o x y t h i o n a p h t h e n  

mit 4-Met,hyl-6-chlor- oder -6-brom-2,3-dihydro-3-kctothionaphthen-2 -(p-dimethyl- 
amino)-anil, 6-Athoxy-2,3-dihydro-3-ketothionaphthen-2 (p-dimethylamino)-anil mit
4-Methyl-6-brom-3-oxythionaphthen oder 4 - Metliyl - 5,6 - dichlor - 3 - o x y thionaplitheu;
6-Metlioxy-3-oxythionaphthen mit 4 -M e th y l-6 -b ro m -2 ,3 -d ih y d ro -3 -k e to th io n a p h th e n -
2-(p-dixnethylamino)-anil. (E. P. 222094 vom 2 1 /8 . 1 9 2 4 , A u s z u g  veroff. 12/1-1 i
1924, Prior. 2 7 /9 . 1923.) F r a n z .

E arbw erke vorm. M eister Lucius & E riin ing, Hochst a. M., Thioindigoide. 
Kupenfarbstoffe. Man kondensiert S-Halogen-l,2-naphthioindoxyle mit Isatin-«- 
deriw . 8-Chlor-l,2-naphthioindoxyl gibt mit Isatin-«-chlorid einen Baumwolle mis 
der Kiipe blaugrau fiirbenden Kiipenfarbstoff. (E. P. 222120 vom 15/9. 1924, 
Auszug verdff. 12/11. 1924, Prior. 19,9. 1923.) F r a n z .

Earbw erke vorm. M eister Lucius & Briining, Hochst a. M., Ilerstellung von 
blauen Kiipenfarbstoff en der Thioindigoreihe. Der nach dem Verf. des D .R .P. 24011S,
G. 1911. II. 1567 erhiiltliehe 2,3,2',3'-Bisnaphthionaphthenindigo liefert nach dem. 
Halogenieren einen Kiipenfarbstoff, der Baumwolle in chlor-, licht- u. bauchechtca

1020 Hx. F a r b e n ;  F a r b e r e i ;  D r u c k e r e i .  1925. I.
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blauen Tiinen farbt, einen iilmlichen Farbstoff erhiilt man durch Kondensation-von 
■2,3-Naphthoxythiophen mit den cz-Deriyy. des 2,3-Naphthisatins oder Isatins, von 
denen eine oder beide Komponehtcn im Kern halogeniert sein konnen,, die er- 
haltenen Farbstoffe konnen nachtriiglich weiter halogeniert werden. Ebenso erhiilt 
man blaue Parbstoffe, wenn mah 2,3-Naphthooxythiophen-2-indolindigo halogeniert, 
diese Parbstoffe entstehen aucli, wenn man l-Brom-2(S)-3-(CO)-naphthoxythiophen 
mit dem a-Chlorid des 5,7-Dibromisatins kondensiert. Zu halogenierten 2,3,2',3'-Bis- 
naphtliiophenindigo gelangt man aucli, wenn man die NIL-Gruppe in der 1-Chlor- 
2,3-aminonaplithocsaure nach Sa n d m e y e r  durch Cl ersetzt u. die l,2-Diehlor-3- 
naphthoesiiure mit Thioglykolsiiurc kondensiert, aus der l-Chlor-2-naphthyltliio- 
glykol-3-earbonsiiure erhiilt man durch Kondensation das entsprechende Osythio- 
■naphthen u. hieraus durch Oxydation den Farbstoff. (F. P. 575314 vom 7/1. 1924, 
ausg. 28/7. 1924. D. Priorr. 27/1., 12/2. u. 1/10. 1923.) F b a n z .

Leopold Cassella & Co., G. m. b. H., Frankfurt a. M., (Erfinder: R ichard  
Herz, Frankfurt a. M. und N orbert Steiger, Fechenheim bei F rankfurt-a. M.), 
Darstellung von sauren Beizenfarbstoffen. (D. R. P. 403273 KI. 22 e yom 28/8. 
1919, ausg. 26/9. 1924. Zus. zu D. R. P. 3 9 0 6 9 2 . C. I9<!4. 11. 2505. — C. 1922.
IV. 165.) F r a n z .)

Charles M ordaunt Barnard, London, Ilerstellung von Farhstoffcn. Man liiBt auf 
Dimethylaminoyerbb. der aromat. Reihen JDimethylanilin u. PClj oder PCI, u. CI, 
einwirken; nach Beendigung der HCl-Entw. u. dem Abdestillieren des PC13 wird 
alkal. gemaclit, mit Dampf das iiberschiissige Dimethylanilin abdest. u. die Farb- 
basc in das Oxalat ubergefiihrt. Der Farbstoff fiirbt ticr. Faser yiolett u. tannierte 
Baumwolle blau. (E. P. 222947 vom 10/7. 1923, ausg. 6/11. 1924.) F r a n z .

Durand & Huguenin, A.-G., Basel, Schweiz, Herstellung von Beizenfarbstoffen. 
Chinondianilidoverbb:, die sich von Trichlortoluchinon u. Aminosalicylsiiuren oder 
ihren D eriw . ablciten, werden mit konz. IIaSO, u. H N 03 behandelt, die Farbstoffe 
fiirben chromgelieizte Wolle yiolett. Die B. der Chinondianilidoyerbb. aus ChloT- 
anil oder Trichlortoluchinon u. Aminosalicylsiiuren kann durch Zusatz von Oxy- 
dationsmitteln, K,Crs0 7, begiinstigt werden, so daB die Kondensation bei nicdriger 
Temp. ohne Erhitzen ausgefiihrt werden kann. (E. P. 223481 yom 3/3. 1924, 
ausg. 13/11. 1924. Zus. zu E. P. 197 9 4 0 :  C. 1^23 IV. 546.) F r a n z .

Gustav Schatz, Dresden, Ilerstellung bemalter Web- wid Wirkstoffe aus Abfall- 
seide, Baumwolle, Abfallgemischen u. dgl., dad. gek., daB der Stoff in feucht- 
warmem Zustande auf eine Glasplatte gelegt, yollkommen glattgestrichen u. yor 
dem Trocknen bemalt wird. — Glasplatten ais Unterlagen haben vor Holz, 
Linoleum usw. den Yorteil, daB sie dic Farben nicht annclimen, sie kann durch 
Abwischen gereinigt u. dann sofort wieder benutzt werden; das Bemalen des 
fc uch ten Stoffes bewirkt, daB die Riinder der Ornamente nicht ganz scharf sind, 
ohne daB jedoch ein Durcheinanderlaufen der Farben erfolgt. (D. R.. P. 407867 
KI- 75 c yom 27/4. 1923, ausg. 24/12. 1924.) F r a n z .

Frank P. Schmidt, Quincy, Illinois, Mittel zum Entfernen von Anstrichen, 
Lacken, Emaille, Fett usw. bestehend aus einem A., einem alkoh. Oxalat u. freier 

•Oralsaure. (A. P. 1516064 yom 2/9. 1922, ausg. 18/11. 1924.) K a u s c h .

XIV. Zucker; KoM enhydrate; Starkę.
Berner, Zuckerindustrie und neuere Warmetechnik. Es werden Mittel u. Wege 

■ingegcben zur Yerbesserung der W armewirtschaft in der Zuckerindustrie. Dabei 
'ommen in Betracht: neuere Rost- u. Feuerungsarten (Staubfeuerungen u. meehan. 
churyorriehtungen); Verringerung der Abwiirmeyerluste durch Uberhitzer, Eeono- 

nuser u. Lufterhitzer; Erzeugung u. Verwertung von UberschuBenergie; wirt- 
sehaftlicher Betrieb der Yerdampferstation; Yermeidung der Schwankungsyerluste
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durch Warmespeicher; Ubcrgang zu hoheren Dampfspannungen u. Ersatz der 
Flammrohrkessel durch Rohrenkessel. (Die Warme 47. 543—47. 576—79. 1924. Ne i.

— , „Norii“ und seine Anwendung in  der Biibcnzuekcrindustrie. Herstellung von 
Baffinade oder Weifizucker mit H ilfe da- Entfarbungskohle „Noi~ii“. Es wird beab- 
sichtigt, durch eine eingehende Beschreibung der Eigenschaften des „Norits“, seiner 
prakt. Anwendung in der Zuckerindustrie, seiner W iederbelebung nach Gebrauch 
n. der dabei entstehenden Kosten, die Aufmerksamkeit der Zuckerindustrie auf das 
Noritverf. in seiner Anwendung in Raffinerien u. WeiBzuckerfabriken zu lenken. 
Das Verf. ist auch in der Rohrzuckerindustrie allgemein eingefuhrt. Norit wird 
von der „Allgemeinen Norit-Gesellschaft" in Amsterdam seit 1911 in den Handel 
gebracht. (Dtsch. Zuckerind. 4 9 . 1449—55. 1924.) ROh l e .

V. R aj to r  a, Uber die Entzuckerung der Melasse mittels Essigsaure nach der 
Methode Dr. F>-icdrich — Dr. Bajtora. Das Verf. zerfallt in die Konz. der Melasse 
auf 90—95° Bg., um einer zu weiten Verdiinnung der Essigsaure yorzubeugen; 
in das Mischen der konz. Melasse mit konz. Essigsaure u. Bzl., was in etwa 30 
Minuten geschieht; in die Krystallisation des Zuckers aus dem Gemische im Refri- 
geranten (in 4 Stdn. sind bercits 70—80°/0 des gesamten Zuckers ausgeschieden); 
in die Scheidung des Zuckers durch Zentrifugen (Deeken mit Essigsaure); in die 
Trennung der Saure vom Niclitzucker durch Dest. u. in die Verarbeitung der 
Nichtzuckerstoffe. Der Zusatz des Bzl. (etwa 0,2% oder auch mehr) dient dazu, 
die Viskositat der Melasse zu erniedrigen u. damit die Verarbeitung zu erleichtern. 
Der gewonnene Weifizucker ist etwas sauerlicli, ganz weifi, u. kann iiberall dort 
yerwendet werden, wo die Ggw. yon wenig Saure willkommen ist (Marmeladen, 
Kanditen, Zuckerwaren usw.). Um den letzten Rest der Saure, die dem Zucker 
nur mechan. anhaftet, zu entfernen, behandelt man den Zucker, am besten gleich 
in der Zentrifuge, abwechselnd mit k. u. w. Luft, die die Essigsaure ais 
Dampf entfernt. Der nach diesem Verf. gewonnene Zucker ist ganz frei von 
Inyertzucker, auch nach langerem Lagem von den letzten Saureresten nicht be- 
freiten Zuckers. Es beruht dies nach S a i l l a r d  (Circulaire hebdomadaire du Comite 
central des Fabricants de Sucre de France 1924 . Juli) auf der Ggw. von K-Acetat, 
das die Inyersion ganz bedeutend yerlangsamt. W eitere Bemerkungen betreffen die 
W irtschaftlichkeit des Verf. (Ztsehr. f. Zuckerind. d. fechoslovak. Rep. 4 9 . 100—4.
1924.) RChle.

B. B leyer und H. Steinhauser, Bestiynmungsmethoden des Milchzuckers. Ge- 
schichtlieher Uberblick iiber V. u. Bedeutung des Milchzuckers, krit. B e sp rech u n g  
der Bestimmungsmethoden. Fiir wissenschaftliche Zwccke sind die m a fia n a ly t 
Methoden am besten. Die genauesten Ergebnisse ergibt die Reduktionsmethode 
nach einer Vorsehrift von S c h e ib e  unter Benutzung der Pfliigerschen Filtrier- 
rohrehen. Fiir p rak t Zwecke im techn. Laboratorium ist von chem. Verff. das- 
j e n ig e  yon B r u h n s  am g e e ig n e ts te n . B estst der D. u. des Brechungsindes sind 
fiir Milchzucker ebenso brauchbar wie fiir Rohrzucker. Dabei ist das Zucker- 
refraktometer yon Z e is s  auch fiir Milchzucker yerwendbar, ebenso wie der 
Polarisationsapp. fiir Traubenzucker mit unveranderter Skala ohne merkliche 1 ehlcr 
prakt. auch f i ir  Milchzucker brauchbar ist. Ein opt. wirksames K o h le n b y d ra t, 
das die polarimetr. Milchzuckerbest. beeintrachtigt, ist in der Milch n ic h t  y o rh an d en . 
Beste Methoden zur Enteiweifiung u. Klarung yon Milchprodd. sind fiir p o la rim e tr. 
Best. die yon S a lk o w s k i  mit (NH4)2S 04 u. yon R on a-O p penh eim  mit Ferrum 
oxydatum dialysatum solut., fiir die gewichtsanalyt. B est nach S c h e ib e  das e r .  
yon R it t h a t j s e n - S o x h le t .  Bzgl. Einzelheiten wird auf das Original yerwiesen. 
(Milchwirtsehaftl. Forsch. 1. 131— 99. Miinchen, Lab. der Fabriken Me r c k . 
B o e h r in g e r ,  K n o l l .  W eihenstephan, Landwirtsch. Hochsch.; Ber. ges. Physio . 
21—22. 1924. Ref. P e s c h e c k .)  S p ie g e l.
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Johan Nicolaaa Adolf Saner, Amsterdam, JReinigen von Zuckerldsungen und 
-saften durch Behandlung derselben mit anorgan. Adsorptonsmitteln u. Entfarbungs- 
kohle, dad. gek., daB man die zu behandelnden Lsgg. erst mit Kieselgur u. darauf 
mit Entfarbungskohle behandelt. — Durch diese Arbeitsweise wird die Entfiirbungs- 
kohle nicht nur yiel liingcr yerwendbar, sondern auch ilire Wiederbelebung wird 
erheblich erleichtcrt, da die gummi- u. sclileimartigen StofFe, welclie die W ieder
belebung der Kohle erschweren, durch die Kieselgur entfem t worden sind. (D. R . P. 
407367 KI. 89c vom 27/5. 1922, ausg. 13/12. 1924.) O e l k e r .

K arl Steffen jun., W ien, Forłlaufende Fallung von Tricalciumsaćcharat. Der 
Fallyorgang wird in mehreren raumlich yoneinander getrennten Stufen derart 
durchgefuhrt, daB in der ersten Stufe Mono- u. Bisaccharat, in der zweiten Tri- 
saccharat gebildet w ird u. in der letzten Stufe die Ausfallung auf den gewiinscliten 
Zuckergehalt der Abfallaugen erfolgt, wobei fur die Mono- u. Bisaccharatbildung 
der uberschussige bezw. durch Zers. frei werdende Kalk der in der zweiten Stufe 
gewonnenen Zuckerkalkmilch der ersten oder zweiten Verfahrensstufe zugesetzt 
werden kann. (Oe. P. 97933 yom 20/1. 1923, ausg. 25/9. 1924.) O e l k e r .

K arl Steffen jun., W ien, Forłlaufende Waschung von Tricalciumsaecharai. 
Der Tricalciumsaccharat enthaltenden FI., die so, wie sie im Fallyorgang gewonnen 
wurde oder in mehr oder weniger konz. Form dem Waschyorgang unterworfen 
wird, wird in mehreren aufeinanderfolgenden Verfahrungsstufen die in den einzelnen 
Wasclistufen abgefilterte Lauge mit stufenweise fallcndem Nichtzuckergehalt zu
gesetzt. Die Zufuhr von W aschlauge erfolgt yorteilhaft in gleichen Mengen, wie 
sie wahrend der einzelnen W aschstufen abfiltriert wurden, so daB die Konz. der 
Lsg. vor u. nach dem Durchgang durch eine Verfahrensstufe anniihernd gleich ist, 
wogegen der Nichtzuckergehalt der Lsg. nach dem Durchgang yerringert ist. 
(Oe. P. 97934 vom 20/1. 1923, ausg. 25/9. 1924.) O e l k e r .

XV. Garungsgewerbe.
Friedrich  W endel, Die Garfuh-ung der Satz- und Hauptmaische im Dick- 

irumclwerfahren. Schleppende Garung in einer Kombrennerei wurde auf zu warme 
Gfirfiihrung zuriickgefiilirt. Die ersten 12—18 Garstunden gehoren der Hefeyer- 
mehrung, die Vergiirung soli zu gleicher Zeit nur langsam fortschreiten. Die 
besten Anstelltempp. sind 17,5—20°. Die GSrung der Hauptmaische ist so zu leiten, 
daB die Hauptgarung erst gegen Mittag des zweiten Tages einsctzt, u. daB die Temp. 
yon 27,5° nicht vor dem Abend dieses Tages erreiclit wird. In ahnlichcr Weise 
ist die Satzmaische zu behandeln. (Brennereiztg. 41. 189. 1924.) R O i i l e .

B. A. D un tar und C. F. W ells, Garung von naturlicken Fruchtsaften. Gurende 
Fruchtaiifte erhalten bei konstanter Gartemp. von 21° in 7—10 Tagen ihren Hochst- 
gehalt an Alkohol. Ist dieser erreicht, so findet keine B. von Siiure aus Alkohol 
mehr statt. Zusatz von yergarbarem Źucker yerzogert die Osydation yon Alkohol 
zu Saure. (Ind. and Engin. Chem. 16. 739—40. 1924. Brookings [S. D.) G r im m e .

H. Lóffler, Untersuchurgen iiber das Desinfektiousmittel „Aktivin“ der Chemisehen 
Fabrik Pyrgos G. m. b. TI., lladebeul-Dresden. Vf. berichlet iiber Verss. mit sehr 
verd. I^sgg. (0,001°/,,—0,2%) gegen Hefen, Scbimmelpilzen u. Bakterien. (Allg. 
Ztsehr. f. Bierbrauerei u. Malzfabr. 52. 203—5. 1924.) Jong .

M. Bornand, Betrachtungen iiber Trockenpraparate von Milchsaurebaktenen und 
*on Blastomyceten. Bei der Unters. yon getrockneten Yoghurt- oder Hefepraparaten 
wurden hSufig nicht mehr entwicklungsfahige Praparate gefunden. Vf. fordert, daB 
solche PrSparate das Herstellungsdatum tragen u. yon Zeit zu Zeit untersucht werden. 
(Schweiz. Apoth.-Ztg. 63. 13—15. Lausanne, Labor. des Sanitatsamtes.) H e s s e .

Bothenbach, Buchweizen-, Mais- und Kartoflelsprit und dereń Verwendung zur 
! ,'Uikbrannt.wcin- und Likorfab-ikalion. (Brennereiztg. 42. 1—2. Berlin.) HESSE.
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K a r l  H essenm iiller, Eiwas vom Ablauteni. ErSrterung der Schwiorigkeiten 
des Liiuterns. Haben sich nach dem Abmaischen die Treber im L&uterhottich ab- 
gesetzt, so ist die dariiber stehcnde Stammwiirze prakt. fertig. Vf. empfiehlt, sic 
bis auf die Treber abzuzielien u. den zwischen den Trebern stehenden Rest der 
Wiirze durcli Nachgiisse zu yerdrangen. (Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 64. 1167.
1924.). R ttllL E .

Tasuku A kaghi, Iwawo N akajim a und K unijiro  Tsugane, Untersuchungen 
iiber „Ilatsticho-Miso“. Das Prod. wird aus Sojabohnen wie folgt gewonuen: die 
gereinigten Bohnen werden 6—7 Stdn. in W. gekocht, zerkleinert u. in ein zylindr. 
GefiiB eingeknetet. In besonderen Riiumen — den „Koji‘‘-Zimmern bedeckt sich 
die Masse nach 20—40 Tagen mit Schimmelpilzen. Sie wird dann — mit Salz u. 
W. gcmischt — in ein G&rungsfaB gefiillt u. bleibt darin 3—5 Jahre bis zur yiilligen 
Reite. — YfF. isolierten aus Koji folgende Schimmelpilze: Aspergillus OryzaeJ 
1 u. 2 Asperigillus O. var. fulvus, T. Yama moto, Sterigmatocystis mit blauen Sporen, 
Aspergillus niger, Penicillium luteum, P. glaucum, Mucor pyriformis, Rliizopus sp., 
R. nigricans, Oidium lupuli. Sie untersucliten die Zers. der EiweiBstoffc dureh dic 
genannten Pilze, indem sie den N. der iibrig gebliebenen 1. Proteine, der gebildeten 
Aminosiiuren u. des Ammoniums bestimmten. Die Kultur Asp. Oryzae 1 cntliielt 
die groBte, dic yon Asp. niger die kleinste Menge an Protein-N. — Folgende Hefe- 
pilze wurden erkannt: Torula, W illia anomala u. Mycoderma spec. Die Torula- 
Arten kónnen Glucose, Galaktose, Saccharose, Laktose u. Dextriu nicht yergiiren; 
Willia anomala vergiirt wesentlich Glucose, Mycoderma spec. Glucose u. Galaktose.
— Beziiglich der Bakterien werden ais yorlaufige Mitteilung Sarcima ceryina u. 
S. aurantiaca, Bacillus proteus fluorescens angegeben. Vff. geben dann die chem. 
Untcrs. der Maische von „Hatsucho-miso“ tabellar. u. kommen zu dem Ergebnis, 
daB sich der Gelialt an Aminosiiuren, der den Geschmack des Prod. bedingt, dureh 
Auswahl der geeigneten Pilze leicht erhohen u. dadurch die Reifezeit der Maische 
yerkiirzen liiBt. (Journ. Coli. Agric. Tokyo 5. 263—69. 1924.) T r ć n e l .

Teizo T akahash i, Die Veranderungen der Aminosauren und anderer Bcstand- 
teile des Koji-Extraktes wdlirend der Garung durcli Willia anomala J, I I ,  I II , IV- 
(Vgl. Journ. Coli. Agric. Tokyo 5. 131; C. 1913. II. 1247.) Vf. bestimmt nach 10, 
17, 31 u. 45 Tagen den Gehalt der Giirungsfl. an Alkohol, Gesamtsiiure, Amino- 
siiuren u. Estern. Abart I, die in einer friiheren Unters. (Journ. Coli. Agric. Tokyo 
]. Nr. 3) das schmackhafteste Getriink ergeben hatte, erzeugte die geringsten Mengen 
an Aminosauren. Je weniger Aminosauren im Sake enthalten sind, desto besser 
ist es also. Zu Beginn der Giirung u b e r w i e g t  die Bildung o r g a n .  Siiuren in Uber- 
einstimmung mit kriiftiger Assimilation der Niihrlsg., nach einer gewissen Zeit jedoch 
hat das Gegenteil statt: die Aminosiiuren nehmen zu. Diese Beobachtung erkliirt 
die Erfahrungstatsache, d aB  Sakć wiihrend der L a g e r u n g  eine b e m e rk e n s w e r te  
Znnahme der Aminosauren zeigt, die die Giite des Getriinks jedoch nicht b e e in tr i ic l i t ig t .  
(Journ. Coli. Agric. Tokyo 5. 283—86. 1924.) T r Ć n E L.

W . R edenbacher, Eine veue Bauart des elektrischen Pyrometers fiir die 2'einpe- 
raturmesmng in der Brauerei. Es werden Thermoelemente mit Naeheilung u. 
falscher Anzeige beschrieben u. an Hand zweier Abbildungen die Ausbildung 
eines App. angegeben, bei dem die Einw. der Wiirmeableitung auf ein Mindestm.i 
zuruckgefiihrt ist. AuBerdem gibt Vf. ein prakt. Verf. an z u r  Erkennung ' ou 
Storungen im Therinoelement u. erlautert die Umrechnung der G a ly a n o m e te ra n z e ig e  

bei Anwendung von Thermoelementen yerschiedener Liinge. (Allg. Brauer- u. 
Hopfenztg. 64. 1171—72. 1924.) R 0h l e .

M arc B rid e l, Anwendung des biochemischen Yerfahrens zur Cliarakterisie> 
der Glucose zum Naćhweis der Maltase im  Malz. (Journ. Pharm. et Chim- p] 
450—59. 1924. — C. 1925. I. 444.) S p i e g e l .
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W ilh e lm  W óllm er, Untersuchungen uber Werłbestimmung des Hopfens. (Vgl. 
Ztschr. f. ges. Brauwesen 41. 1; C. 1918. I. 581.) Wesentlich fiir die bitterc 
Wrkg. von friscliem Hopfen ist das JEtumulon u. in. geringem MaBe dessen erste 
Osydationsprodd., wahrend Lupulon u. seine Yerharzungsprodd., sowie das y-Harz 
prakt. kaum den Geschmack beeinflussen. — Im Gegensatz zu F o r d  u . T a i t  
(Journ. Inst. Brewing 30. 426; C. 1924. II. 557), die ais WertmaBstab des Hopfens 
{Humulon -)- 1/5 ^-Anteil) annehmen, will Vf. ais Brauwert des frischen oder gut 
konseryierten Hopfens !/o des Humulongehaltes ansehen. (Wchschr. f. Brauerei 42. 
1—3. Brauerei Steruburg, Liitzscliena b. Leipzig.) H e s s e .

Teizo Takahashi, Uber die Bestimmung von Methylalkohol in  alkoholischen 
Getriinken. Zur Bestimmung sehr kleiner Mengen yon CII3OH empfiehlt Vf. 
folgendes modifiziertes Verf. nach E . A w e n g :  200 ccm der Probe werden mit 
3 g CaC03 bei 80° unter Verwendung eines Fraktionsaufsatzes bei 80° wiederholt 
dest. Zu 10 ccm des Destillats werden 250 ccm einer 1% Permangatlsg. u. 10 ccm 
H2S04 gegeben, nach dreiminutigem Schutteln mit 8% Oxalsaure entfarbt u. nocli 
einmal dest., von Zeit zu Zeit mit Riminis oder J e a n s  Reagens gepriift bis zum 
Yerscliwinden der durch Acetaldehyd yeranlaBten dunkclroten Farbę, dann wird 
das Dcstillat aufgefangen, nocli einmal mit 3 g CaC03 dest., mit NIJ3 yersetzt u. 
unter yermindertem Druck (15—20 mm) unterhalb 45° eingedampft. So ausgefuhrt, 
fallt die Urotropinprobe mit HgCl2 stets einwandfrei aus. (Journ. Coli. Agric. 
Tokyo 5. 301—3. 1124.) T r ć n e l .

J. P ritzk e r, Zur Berechnung des Zuckergehaltes in Siifiiceinen. Bei der Best. 
des Zuckers in Sudweinen nach den Angaben des Vf. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 53. 
Nr. 21 [1915]) u. nach dem Schweiz. Lebensmittelbuch ( in . Aufl. 1917. 391) konnen 
die erforderlichen 20 ccm W ein bei 15° mit einer riclitig justierten Pipette ab- 
gemessen werden. Die Wfigung erubrigt sich. Zur Ermittlung des Gehaltes an 
Inyertzucker wird die nach Ausfiilirung der Red. mit Fehlingscher Lsg. gewonnene 
Cu20-Menge gewogen; in der Zuckertabelle wird der Inyertzuckergehalt abgclesen 
u. ais g im Liter angegeben. Die Berechnung nach der Formel des Lebensmittel- 
buches kann in Wegfall kommen. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 62. 753—55. 1924. 
Basel.) D i e t z e .

The People of the  U nited States, iibert. von: H erbert C. Gore, Takomu 
Park, Maryland, V. St. A., Herstellung von Enzympraparaten. Man behandelt wss. 
-łfaizauszuge mit Tannin oder anderen Gerbsaurent trennt den Nd. ab u. digeriert 
ihn mit einer Gelatinelsg., IIaułpulver oder anderen mit Tannin rcagierenden N-Verbb., 
wobei der groBte Tcil der in dem Nd. enthaltenen Diastase in Lsg. geht, die 
abfiltriert u. im Yakuum konz. wird. — Z. B. wird gemalilenes Gerstenmalz unter 
^usatz yon Toluol liingere Zeit mit W . geweicht, alsdann die Maische filtriert, das 
Filtrat mit 10°/oig. wss. Tanninlsg. yersetzt, abgenutscht, auf dem Nutschenfilter der 
Nd. mit \V. gewaschen, alsdann in W. aufgeschlemmt u. mit einer 10°/oig. wss. 
Gelatinelsg. yersetzt. Nach Zugabe von gegliihtem Kieselgur wird filtriert, das 
Filtrat im Vakuum eingedampft u. im Vakuumexsiccator uber H2S 04 getrocknet. 
Die glasige M. hat stark diastat. W rkg. u. liefert bei der Einw. auf Starkę besonders 
hellfarbiges Dextrin u. Maltosesirup, der sich beim Erhitzen auf hiihere Tempp. 
weniger leicht yerfarbt ais mit Hilfe von gewohnlichem Malzestrakt gewonnener. 
Die Diastaselsg. kann auch ohne Eindampfen besonders nach Zusatz yon Toluol 
als Konseryierungsmittcl, yerwendet werden; ebenso laBt sich der Tannin-Gelatinend. 
zusammen mit der diastasehaltigen FI. bei der Yerzuckemng yon MaisstSrke ver- 
wenden. (A. P. 1479133 yom 22/5. 1923, ausg. 1/1. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Nikolaus Moskovits, Budapest, Herstellung von Aceton und sonstigen Produkleit- 
durch Yergarung kohlenhvdratlialtiger StofFe mittels acetonbildender Oreanismen,

VH. 1. ‘ 08
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dad. gek., daB die Vergiirung in einem alkal. reagierenden Medium crfolgt. — 
Durch die Vergiirung der sterilen Maische, mit z. B. Bacillus macerans, in aus- 
gesprochen alkal. reagierendem Medium kann die Ausbeute an Aceton wesentlich 
gesteigert werden. Man setzt der Maische Stoffe alkal. Rk. zu, gegebenenfalls mit 
Neutralisierungsmitteln, wie CaC03 oder BaC08 u. verfiihrt im tlbrigen wie bei 
dem VergUrcn in neutralem Medium. (0e. P. 97 662 vom 6/3. 1922, ausg. 25/8.
1924.) SCHOTTLANDER.

TJ. S. Industria l Alcohol Co., New York, Vorrichtung zur Erzeugung von 
absolutem Alkohol. Die Vorr. dient zur Ausfulirung des in dem E. P. 206747 
(C. 1924. I. 1456) beschriebenen Verf. — Sie besteht im wesentlichen aus einer 
Rektifizierkolonne, in welche der wss. A. u. die mit W . nicht mischbare dritte 
Fl. eingefuhrt werden, einem damit vcrbundenen Kondensator, einer an diesen 
angeschlossene Trennungskammer, einem Skrubber fiir die Behandlung der in der 
Trennungskammer erlialtenen unteren Schicht u. einer Einrichtung zur Zuruck- 
fuhrung der in dem Skrubber abgeschiedenen dritten Fl. in die Kolonne. (E. P. 
213984 yom 11/1. 1923, ausg. 8/5. 1923.) O e l k e r .

N ikolaus Moskowits, Budapest, Schcidung des Acetons und Alkohols aus Acetonr 
Alkohol u. Wasser enthaltenden Lomngen mittels Destillation. — Der bei der Dest. 
des Gemisches erhaltene Yorlauf wird zur Entfernung des A. u. W . uber wasser- 
entziehende Stoffe, u. der Nachlauf uber aeetonentziehende bezw. -bindende S offe 
geleitet, wahrend der Mittellauf yon neuem der Dest. unterworfen wird, dereń 
Prodd. wieder in der yorerwiihnten Weise behandelt werden. — Zur Entziehung 
des A . u. W . wird z. B. CaClj yerwendet, wiihrend zur Bindung des A c e  ons 
Bisulfite oder in einem Gemisch yon A. u. Aceton 1. Celluloseprodd. (Nitrocellulose, 
Aeetylcellulose, Celluloid) dienen konnen. (Oe. P. 97906 yom 27/3. 1922, ausg. 
25/9. 1924. Ungar. Prior. 4/5. 1921.) O e l k e r .

XVI. N ahrungsm ittel; GenuBmittel; Futterm ittel.
H . Serger, Uber das Bleichen von Ileringsmarinaden mit Wasserstoffsuperoxyd. 

Entgegen LttNlNG (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 48. 120; C. 1924.. 
II. 2095) ist in Obereinstimmung mit LlTTERSCHElD Bleichung mit H20 2 bei er- 
folgter Deklaratiou (!) weder eine Falsehung noch gesundheitsschiidlich sondern 
ein Bleich- u. Sterilisationsmittel. Da Beste des H20 2 bald yerschwinden ist diese 
Behandlung also lediglich ais kiinstliche FSrbung zu beurteilen. Vitaminschiidigung 
tritt sowohl durch H.,0, ais auch durch andere ZusStze (NaCl, Essigsaure) u. Er- 
hitzen ein. (Konseryen-Industrie 1924. 551—53. Sep.) G r o s z f e l d .

Adelaide Labó, Verfalschung von Marmeladen. Ais Yerfiilschungen von 
Manneladen kommen Glueose u. Saccharin, yerbotene Konseryierungs-, Farb- u, 
Gelierstoffe in Frage. (Riy. It. delle essenze e profumi 6. 137—39. 1924.) G ri.

C. B. Morison. Die Bildung von Schwefclwasserstoff durch Hefe. An einem 
Mehl von normaler Beschaffenheit wurde beim Vermengen mit Backerhefe oder 
bei Behandlung mit Zn -(- HC1, nicht aber mit HC1 allein, der Geruch von H.S 
beobaehtet. (Science 60. 482—83. 1924. Chicago, Inst. of Baking.) H e s s e .

S. Desider Farago, Pektin und Pomosinextrakt. Besprechung der Konst., V. 
u. W rkg. des Pektins, des Pomosinextraktes aus Schalen u. Kerngehause der Apfel- 
(Konseryen-Industrie 1924. 543—44. Sep.) G r o s z f e l d .

M. W agenaar , Beitrag zur Kenntnis des Ananassaftes. Durch B e h a n d lu n g  
yon Fleisch oder gemahlenen Sojabohnen mit frischem bezw. 15 Min. am Bucknu 
kiihler gekochtem Saft bei 37° wahrend 17 Stdn. wurde bewiesen, daB d erse lb c  
ein proteinspaltendes Enzym  e n th a l t .  (Pharm. Weekblad 61. 1494 97. 19 - 
Rotterdam.) G r o s z f e l d .
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Rappin und Grosseron, Die Mikrobenflora des Sahes. Reinheitsbedingungen, 
die an Salz ais Zusatz zu Nahrmitteln zu stellen sind. Vortrag iiber die Ergebnisse 
der bakteriolog. Unterss. von Koclisalz. Mit Ausnahme von Bacterium coli u. Cholera- 
vibrionen, die etwas geschadigt werden, gedeilien fast alle Bakterien auch in konz. 
Salzlsgg. Yff. haben auf yerschiedenen Proben von Salz eine groBe Zahl Bakterien 
u. Sporen gefuudcn. Die Industrie, die Salz zur Herst. von Nahrmitteln verwendet, 
muB alle MaBregeln der Asepsis anwenden. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 6. 353 
bis 355. 1924.) J u n g .

Otto Luhrs, Kakaobutte>-verfdlschung. (Vgl. V a u b e l ,  Ztsehr. f. angew. Ch. 37. 
222; C. 1924. I. 2908 u. C ohn, Ztsehr. f. angew. Ch. 37. 304; C. 1924. II. 559.) 
Zur Erkennung der Verfalsehung von Kakaobutter gibt oft der Brechungsexponent 
sclion einen Anhalt. Die Kakaobutterfettsaure muB dargestellt u. gepriift, auBer 
dem Erstarrungspuukt, der genau bestimmt werden kann, die charakterist Krystallb. 
beaclitet werden. Die Ermittlung des F. der Kakaobutter ist unsicher. Vf. be- 
richtet einen Fali, bei dem die Fulschung nur an der Fettsaure erkannt wurde. 
(Ztsehr. f. angew. Ch. 38. 30—31. Mannheim-Waldhof.) J u n g .

R udolf D itm ar, Die Venvertung der Wasseradsorptionsfahigkeit der Kolloide 
zur Anfeuclitung von Tabak. Vf. bespricht die Verss. zur Feuchthaltung von Tabak 
u. empfiehlt eine durchlocherte Hiilse aus Celluloid oder Cellon, in der sich ein 
angefeuchteter Docht aus mercerisierter Baumwolle befindet. (Cliem.-Ztg. 48. 933.
1924. Graz.) J u n g .

L. L eg e r, Uber den Ndlmcert der Weinbergschneeke (IIelix pomcitia L.) Von 
den zur Ernfihrung benutzten Sclmecken wird ein groBer Teil (z. B. Leber) ver- 
worfen. Die analyt. Unters. dieser nicht verarbeiteten Teile im Vergleich mit denen 
die gegessen werden, ergab, daB erstere an leicht vcrdaulichen Prodd. (Zucker, 
Glykogen) reicher waren ais letztere u. mit Unrecht yerworfen werden. (C. r. d. 
l ’Acad. des sciences 179. 1622—25. 1924.) H a b e r l a n d .

P eter B iegler, Uber das Enttranen undBlńchen von Heringsmarinaden. II30 2 
verdeckt nicht die Tranb. sondern begiinstigt sic. Die Blcichung damit ist also 
fur Ware 1. Giite nicht geeignet. Unangenehm ist auch die langsame Verfarbung 
des Fischfleischcs in ein schmutziggraues Gelb. Gebleichte Marinaden miissen 
daher schnell verbraucht werden. (Konserven-Industrie 12. 31—32. W ien, Sep. 
v- Vf.) G r o s z f e l d .

G. "Wolff, Alkoholische Milchproduktc. (Alk'. Brauer- u. Hopfenztg. 65. 32—35. — 
C. 1924. II. 898.) I I e s s e .

W alther Friese, Beitriige zur Kenntnis der Zusammensetzung von Milchhautchen. 
Anzahl der Hiiute bei Erwarmen auf 100° u. ihre Trockensubstanzmenge waren 
selbst bei annahernd gleichen Milchproben verschieden. Durchschnittliche Zus. 
war CaO 49,5, H3PO,, 43,8, FesOs 0,9, Oxyde von Na, K, Mg 5,7°/0, Spuren Cl u . 
,S04. Anfangs ist bei den aufeinanderfolgenden Hauten die Zus. ziemlich k o n s ta n t, 
dann steigt der Gehalt an Alkalisalzen stark an unter Verminderuug von P 0 4 u. Ca. 
le tt u. EiweiB stehen in den Hiiuten einer Versuchsreihe in mngekelirtem Yer- 
hiiltnis zneinander. Unter sonst gleichen Yerhaltnissen fallt am meisten Albumin 
n. Globulin bei kUrzester Erhitzung aus, dann erst wieder bei langer Erhitzung 
fflehr. Von groBem EinfluB auf Zus. der Ilaute ist die A u fra h m u n g s f i ih ig k e it  der 
ililch. (Milchwirtschaftl. Forsch. 1. 316—29. Dresden, Landesstelle f. off. Gesund- 
heitspfl,; Ber. ges. Physiol. 28. 344. 1924. Ref. P e s c h e c k . )  S p i e g e l .

M as W in ck e l, Trocknungsindustrie und chemische Industrie. II. AftIch und 
Casein. (I. ygl. Chem.-Ztg. 48. 621; C. 1924. II. 1968). Beschreibung der Trock- 
flung yon Milch, Casein, Albumosen u. Milchserum. (Chem.-Ztg. 48. 941—42. 1924. 
Berlin-Schoneberg.) J u n g .

68*
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Otto Eałin  und W alter Mohr, Fęttverłeilung in  pastcurisiertem Rahm. Hoch- 
pasteurisicrter Rahm gibt etwas geringere Butterausbeute ais rober oder dauer- 
erhitzter. Die Butter daraus ist in physikal. Beschaffenheit u. Gelialt an W. un- 
veriindert. Eine yeriinderte Fettverteilung im hochpasteurisierten Kahm ist u. Mk. 
erkennbar u. gleicht derjenigen von zu warm angebuttertem. Ais Ursache dieser 
Ersclieinung betrachten Vff. das Rttlir- u. Hebewerk der iibliehen Pasteurisierapp. 
Solcher Rahm scheidet beim Stelicn eine butterartige foste Schicht ab. (Milcli- 
wirtschaftl. Forseh. 1. 363—73. Kiel, Vers.- u. Forsch.-Anst. f. Milchwirtscli.; Ber. 
ges. Physiol. 28. 345. 1924. Ref. P e s c h e c k : .)  S p i e g e l .

K. Lendrich, Ubcr Trockenmilch. Das nach dem Krausesclien Zerstaubungs- 
verf. hergestellte Prod. bat den Emulsionszustand des Fettes u. die kolloidale 
Lóslichkeit der EiweiBkorper, die in der Milch vorliegen, trotz Auf hebung der liier 
yorliegenden physikal. GesetzmiiBigkeiten beibehalten. Diese Eigenscliaften sind 
jedoch nicht unbegrenzt bestandig, sondom erleiden je  nach der Behandlung friiber 
oder spiiter Yeriinderungen. Das Milchfett wird talgig oder ranzig, das Casein 
unl.; diese Erscheinungen werden indirekt durch den Milchzucker gefćirdert oder 
ausgeliist. Die im kolloidalen Casein fein yerteilten sauren Phosphate, wie der ais 
Anhydrid TOrhandene Milchzucker machen hygroskop., treten mit dem Casein in Rk. 
(Entziehung yon Ca), das dadurch in den Gelzustand ubergefiihrt wird, wiihrend sich 
der Sauregrad yermindert. Luftdicht yerpackt u. kiihl gelagert, ist das Milch- 
pulyer lange haltbar. Die Veriinderungen des Milclifettes sind dem oxydierenden 
EinfluB der Luft zuzuschreiben. Sic wurden durch feinere Yerteilung des Fettes 
noch beschleunigt werden. Homogenisierung der Milcli, die getrocknet werden soli, 
darf dalier nicht stattfinden. (Michwirtscliaftl. Forscli. 1. 251;—93. Hamburg, Staatl. 
Hyg. Inst.; Ber. ges. Physiol. 28. 343. 1924. Ref. P e s c h e c k . )  S p ie g e l .

Otto R ah n , Der Wassergehalt der Butter. Nach einer von M a r t i n y  vor 
25 Jaliren gemachten Zusammenstellung u. neueren Ergebnissen aus der Literatur 
gelangtYf. zu folgenden Schliissen: 1. Der Gehalt der Butter anW . ist unabliSngig 
vom Fettgelialte des Rahmes innerlialb der in deutschen Betrieben ublichen 
G renzen.;— 2. E r nimmt zu mit abnehmender FaBfullung, kiirzerer Butterungsdauer, 
zunehmender W eichheit des Fettes beim Buttern u. Kneten, zunehmender Siiucrung 
des Rahmes, Dauer des Waschens (besonders mit w. W.), mit langerem ersten 
Kneten u. mit der GroBe der Fettkugelchen. — 3. E r ist ferner ablutngig yon der 
Art des Butterfasses, der Butterungsdauer, der Pasteurisierung des Rahmes u. voni 
Salzen. (Milchwirtschaftl. Forsch. 1. 294—315. Kiel, Yers.- u. Forsch.-Anst. i- 
Milchwirtscli.; Ber. ges. Physiol. 28. 344—45. 1924. Ref. PESCHECK.) S p ie g e l .

Gr. W ieg n e r, E . C rasem ann und M. K le ib e r , Die Verluste bei der Kon- 
scruierung des Grases ais Durrfutter, Siifjgrunfuttcr und Elektrofutter. Bei der Be- 
reitung yon Durrlieu konnen nach den bislier mitgeteilten Versuchsergebnissen selbst 
bei gutem Erntewetter von 100 Starkeeinheiten durch Wertigkeitsycrminderung des 
Griinfutters 10%, durch Atmung u. Giirung im Heustock 20—25% 11 - durch mechan. 
Abfall 10%, also im ganzen 40 bis 45% Starkeeinheiten yerloren gehen. Bei Aus 
nutzungsyerss. an Hammeln wurde festgestellt, daB bei den 3 obengenannten u. 
eingehend beschriebenen Konservierungsverft'. (ygl. Landw. Vers.-Stat. 100. 143; 
C. 1923. IY. 502) 40% der Starkeeinheiten des yerlustlos yerfiitterteu Grases yer
loren gegangen waren. SiiBgrunfutter gab bei diesen Verss. einen etwas hoheren, 
Elektrofutter einen etwas kleinen Stiirkewertertrag ais Heu. An yerdaulichem Roh- 
protein mit EinscliluB der Amidc gingen bei der Heukonseryierung 28%, bei der 
SuBgriinfutterkonseryierung 33% «• bei der Elektrofutterkonseryierung 50% des 
yerdauliclien Rohproteins des Grases yerloren. Bei SuBgriin- u. Elektrofutter be- 
stand der v e rd  a u l i  ch e  Verlust gegeniiber dem Ausgangsmaterial nahezu yoll- 
stiindig aus organ. Materiał, niim lich : zu % aus K olilehydraten zu ’/< i1113 N-haltigen
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Substanzen u. zu l/H aua Atlierextrakt u. Rohfaser. Bei der Heuwerbung war 1/10 
des Verlustmaterials Asche, der organ. Rest hatte iibnliclie Zus. wic das Yerlust- 
material nach den andern Verff., er war ein wenig N-armer. Der EiweiBabbau 
kann bei SuBgriin- u. Elektrofutter bis zur B. von NH3 gehen. Die Analyse einer 
Anzalil yon Saften, die baufig aus mit Gras gefiillten Silos austreten, ergab, daB 
die Trockensubstanz dieser Safte zu ca. */4 aus freien Sauren vor allem aus Milch - 
siiure, zu 1/2 aus Koblehydraten u. zu 1/4 aus N-haltigen Stoffen nebst Mineralbestand- 
teilen bestehen. 100 kg der Trockensubstanz des Saftes werden zu durchschnittlich 
66 kg Starkeeinheiten eingescbiitzt. Die bisher untcrsucbten Saftc enthielten 91 bis 
97% W. (Landw. Jahrb. d. Schweiz 37. 435—96. 1923. Ziirich, Techn. Hochsch.) Be .

H anns E c k a r t , Messung der Kónsistenz von Tomatenmark. Vf. beschreibt 
das von Carrasco vorgeschlagene „Areopicnometro Cirio“ (Hersteller: Fabbrica 
Appareccbi Scientifici dott. Bonazzi & Comp., Mailand) zur Best. der Kónsistenz 
von Tomatenmark. Der App. stellt eine Spindel dar, dereu Korper mit dem 
Tomatenmark gefiillt wird u. unten durcli einen mit Hg gefullten eingeschliffeneu 
Glasstiipsel verscblossen ist. Der Skalenteil ist unterhalb der Kugel mit einem 
Schlift’ auf den Korper aufgesetzt. Die Eintauclitiefe in W . gibt die D. der ein- 
gefiillten M. a n ; die Eichung erfolgt mit Zuckerlsg. verschiedener Konz. (Chem.-Ztg. 
49. 33—34. Miinchen.) J u n g .

E rn a t B iih ler, Yergleichende Untersuchungen iiber die Reduktase-, Gdrreduktase-, 
Garprobe und den Keimgehalt der Milch. Die Giirreduktaseprobe liefert bzgl; Ge- 
rinnungszustand, Ausselien, Geruch, Gescbmack wesentlieb bessere Ergebnisse ais 
die Jlilcbgarprobc, bringt aber Milchfehler bzgl. Verwendbarkeit der Milch im 
Haushalt u. Milchyerarbeitungsbetrieben schlechter in Erscheinung. Die Ent- 
farbungszeit ist bei der Giirreduktaseprobe wesentlieb kiirzer ais bei der Iieduktase- 
probe, Ursache geringere Konz. der Methylenblaulsg. Die Garreduktaseprobe wird 
zur Milchbeurteilurig nicht empfohlen. Die Keimzahlung nach S k a r  liefert we- 
sentlich hohere Żabien ais das ubliche Kulturyerf. (Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 
35. 85—88. 1924. W argen i. A., Milchwirtsch. Lelir- u. Forschungsanst.) G ro sz fe lb .

B. P fy l und W . Sam ter, Uber Alkalitdt der Asche von Lebensmiłteln. III. Die 
Alkalitatawerte von Milch und Milchserum. Gleichseitige Bestimmung anderer 
Mineralbcstandteile. (II. vgl. Ztschr. f. Unters. u. Nahrgs.- u. GenuBmittel 46. 241;
C. 1924. I. 1874.) Dic Alkalitiitswerte u. der Phosphatgehalt der mit Na-2CO, her- 
gestellten Milchasche sowie der gewohnliclicn Asche des Tetrascrums I I  lassen 
sich nach dem friiher beschriebenen Verf. zuyerliissig ermitteln; daneben konnen 
auch Ca, Pb, Zn, Fe, Al, B.,03, K2SiF„ erkannt u. titrimetr. ermittelt werden; Samt- 
liche im Milchserum 1. Mineralstoffe werden, wenn man sie in der Asche des 
Tetraserums II  ermittelt, bei Milchproben mit gleichartigem Serum aber ungleichem 
Gehalt an Fett u. Casein, gleich gefunden, dagegen in der Asche der Milch selbst 
Yoneinander yerschieden. Im Tetraserum II  nicht oder teilweise gel. bleiben: Fe, 
Al, Pb. Der P20 6-Gehalt der alkal. hergestellten Milchasche umfaBt nicht nur die 
Phosphate der Milch sondem auch die P20 6 aus Casein, Lecithin, Carniferrin u. 
Esterphosphorsauren, der P20 6-Gehalt der gewohnlichen Asche des Tetraserums II 
die Gesamtmenge der urspriinglichen Phosphate der Milch u. die aus Carniferrin 
u. Esterphosphorsaureń gebildeten. Die Differenz des P 20 6-G ebaltes beider Aschen 
'-■rgibt nach Umreehnung des Phosphatgehaltcs der Asche von 1 1 Serum auf 1 1 
Milch den P  des Caseins u. Lccithins. Die P 20 5-Menge des Tetraserums II zeigt 
Heincre Abweiehungen ais die der Milchasche. — Die Alkalitat der alkal. her
gestellten Milchasche ist durch den EinfluB der aus Casein, A lbum in, Globulin, 
Lecithin entstammenden Mineralsauren gegeniiber der Alkalitat der Asche yon 
Tetraserum II  erniedrigt, letztere daher gleichmiiBiger. Gegenuber der urspriing- 
^chen Alkalitat der Milch selbst ist die Alkalitat der Asche des Tetraserums II
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durch den EinfluB des Carniferrins u. der Esterphosphorsiiureu des Serums er- 
niedrigt. Die kleinsten Abweichungen bei beiden Aachen zeigt die durch Einw. 
von organ. P  am wenigsten beeinfluBte Methylorange-Alkalitiit. — Patholog. oder 
physiolog. yeranderte Milch liefert abnorm hohe oder tiefe W erte fur Ca, P j0 6 ui 
Alkalitiit sowie abnorme Differenzen zwisehen den einzelnen Mineralstoffwerten der 
Milch u. des Tetraserums II. Zusiitze von W., N!ijC08, NaHC09, CaC03, Ca2(P04)3, 
Na-Benzoat, -Salicylat, -Silicofluorid, Borax lassen sich bei vorliegender Stallprobe 
aus Alkalitiit, Ca u. P„05 beider Aachen quantitativ ermitteln, sonst angeuiihert 
schStzen. H3B 03 wird durch Einw. auf die Phosphattitratiou, H2SiF0 durch Ab- 
sclieidung von CaF2 erkannt, II3B 03 kann auch neben H3P 0 4 titriert werden. Zum 
Nachweis von P b , Zn, Cu, F e, Al sind Vergleiehsproben entbehrlicli; alle dieśe 
bilden unl. Phospliate in der neutralisierten Lsg. der Milchasche. — In gewohn- 
licher Milchasche sind nur^nichtfluelitige Stoffe, wie Ca, Fe, Al, Zn einwandfrei zu 
ermitteln, der P20 6-Gchalt ist meist durch Verluste erniedrigt, dagegen die Alkalitiit 
infolge Zers. von NaCl, MgCl2, CaS04 usw. erhoht. (Ztsclir. f. Unters. Nalirgs.- u. 
GenuBmittel 48. 325—63. 1924. Berlin, Keichsgesundheitsamt.) G r o s z f e l d .

W. Sturm, Haltbannaćhung von Milchproben fur die Untersuchung. 0,8 ccm 
Formalin/l 1 hiilt die Milch etwa 1 Woche gut, olme Anderung von Gefrierpunkt 
u. SZ. Da Formalin auf EiweiB einwirkt, ist die Korrektur fur den Zusatz nicht 
an W., sondern an Milch selbst zu ermitteln. Von der Verwendung von K2Cr20 ; 
zur Haltbarmacbung ist, weil umstiindlicher, abzuraten, ebenso von Haltbarmachung 
durch Erhitzen. (Chem. Weekblad 21. 606—7. 1924.) G r o s z f e l d .

Riihm ekorf, E in  Beitrag zur Frage des Nacliweises von Mastitissircptokolcken 
in Handelsmileh. Mastitisstreptokokken (MS.) sind pathogene Varietaten der Milcli- 
siiurebildner aus der Streptokokkengruppe u. maclien Milch yerdorben u. gesund- 
heitsschadlicli. Unterscheidung von den Saprophyten ist morpholog. (Staketform) 
moglich. Solche Milch enthiilt auch stets Phagocyten (Eiterpfropfe). MS. finden 
sich reiclilich im Bodensatz, spiirlich im Ilahm. Das Mastitissekret (Eiterpfropfe) 
ist noch in sehr groBer Verd. nachweisbar. Auch die letztc Milcli aus dem Euter 
eignet sieli zur Unters. 1919—1923 wurden in Leipzig in 18052 Handelsproben von 
Milch 612 mai ( =  3,39°/0) MS. u. Eiterzellen gefunden. (Ztsehr. f. Fleisch- u. Jlilch- 
hyg. 35. 81—84. 1924. Leipzig, Milclihygien. Untera.-Anst) G r o s z f e l d .

Jakob L ieberherr, Islikon, Schweiz, Elekłrischer Hostofen, dad. gek., daB die 
iibereinander liegenden, in ihrem Gang einzeln regelbaren Schnecken, zw isehen  
denen Entnahmeyorr. yorgeselien sind, in Kammern laufen, in  deren feuerfestem 
Mauerwerk die elektr. Heizmittel eingebettet sind, u. daB in der untersten Kammer 
ein Siebblecli angeordnet ist, auf dem das mittels Geblase gekiililte fertige Gut 
durch eine mit Schiebeblechen yersehene endlose Kette aus dem Ofen austraghar 
ist. —- Die Vorr. dient zum Eosten von Kaifee u. Melil. (D. P . P. 407331 KI. 82 a 
vom 14/1. 1922, ausg. 18/12. 1924.) K a u s c h .

In te rn a tio n a l Takam ine F erm ent Company, New York, Zur Bcreitung von 
Brot geeignetes Pi-dparat, welches dadurch erhalten wird, daB man auf G etre ide- 
niihrboden Pilze der Aspergillusart o. dgl. ziichtet, die M. mit W. extrahiert, die 
FI. eindampft u. mit Glucosesyrup yermischt. (E. P. 207225 vom 24/7. 192-, 
ausg. 20/12. 1923.) ‘ O e l k e r .

Im bre W einberger und Mocha M anufacturing Company Ltd, B irm in g h am , 
Pastenformiges Gewiirz. Gewiirze beliebiger Art werden gepulyert u. m it einem 
geeigneten Speisefett gemiseht. (Can. P. 237820 vom 27/4. 1922, ausg. 12/ > 
ig 2 4 .) O e l k e r .

P ich ard  Pfeiffer, W ien, Trocken-Kaffeekonsenie in fester Form. D ie  z e rk le in c r tc a  
gebrannten Kaffeebohnen u. Zusatzstoffe (gebrannte zerkleinerte Feigen) entlialten
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<len Stiicke werden zur dauernden Erhaltung des Kaffeearomas in aua den Kaffee- 
zusatzstoffen beatehendes, gegebenenfalls mit saurefreiem Dextrin, rohem Zucker 
■oder dgl. gefestigtes, liartgetroeknetes u. allseits luftdieht schlieBendes GefaB ein- 
geschlossen. (Oe. P. 98247 vom 26/10. 1921, ausg. 25/10. 1924.) K a u s c h .

Georges TrufFaut, Frankreich, Seine et Oise, Gewinnung von Nicołin aus 
Tabak. Man miiht die Tabakpflanzen zur Zeit des. hochsten Nicotingelialtes ab u. 
besprengt sie sofort, zwecks Verhinderung schiidliclier Enzymwrkgg. der in den 
Geweben enthaltenen Osydasen, Hydrolascn u. anderer Fermente mit einer schwacli 
verd. Mineralsiiure von der p IT 3—4. Hierauf wird die M. moglichst scbnell unter 
Zusatz von uberschttssigem NaCl vermahlen, zur Zers. der Nicotinsalze mit wss. 
NaOH versetzt u. der Brei ausgepreBt. Nach mehrmaligem Auswaschen des festen 
Ruckstandea, werden die das gesamte Nicotin enthaltenden Filtrate yereinigt u. das 
Alkaloid mit den iiblichen Mitteln aus der wss.-alkal. FI. extrahiert. Dureh das 
Verf. werden die bei Yerwendung yon bereits getrocknetem Tabak eintretenden, 
ca. 20—40% betragenden Verluste an Nicotin yermieden. (F. P. 571490 vom 4/10,
1923, a u s g .  17/5. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Louis E tienne Joseph Bouchet, Frankreich (Seine), G-euńnnung einer der
menschlichen Muttcrmilch ahnlichen frischen, aseptischen Milch. Die mit Hilfe 
mechan. Mittel unter besonderen VorsichtsmaBregeln von kastrierten Kflhen erhaltene 
Milch wird bis zum Verbraueh in Kulilbehaltern bei einer Temp. von etwa 4(l 
aufbewahrt. — Dic Milch von Kiihen, denen die Eierstocke fortgenommeu sind, 
soli sieli in der Zus. von derjenigen n. Kiihe wesentlich unterscheiden u. der 
Frauenmilcli fast gleich sein. (F. P. 574765 vom 19/12. 1923, ausg. 18/7.
1924.) O e l k e r .

David Thomson, London, England, Proteine, Phosphate und Lactose aus Molkeu.
Zu dem Ref. nach E. P. 173831; C. 1923. II. 1159 ist nachzutragen, daB das 
stufenweise Alkalischmachen u. Neutralisieren der Molkenfl. solange fortgesetzt wird, 
bis die FI. eine Aciditat von p I£ 4,5 erreicht bat. Zum Alkalischmachen benutzt 
man NajCOg oder NaOH, zum Neutralisieren n. IICl. Das Yerf. liiBt den gel. 
Milchzucker (Lactose) derart proteinfrei zurttek, daB er leicht gewonnen werden 
kann. Hierzu wird die Endfl. nach Entfernen der Proteine auf etwa die H&lfte 
ihres Vol. bei 60° eingedampft, wieder auf pg  4,5 gebracht u. auf 90° erhitzt. Der 
Hest der hierbei koagulierten Proteine wird abgesclileudert u. die Lsg. eingekocht. 
Beim Erkalten des Sirups krystallisiert der Milchzucker aus, der ebenso wie die 
Proteine zur Herst. von Tabletten Verwendung finden kann. (Schwz. P. 102015 
vom 8/12. 1921, ausg. 1/11. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

H edley  R a lp h  M arston , Hyde Park (Australien), Herstellung einer Casein- 
calemnlosung aus Magermilch oder saurer Milch, dad. gek., daB man iiberschussiges 
Ca(OH)s zu der FI. setzt u. die klare Caseincalciumlsg. von dem Nd. trennt. — 
Man setzt das Ca(OH)2 unter kraftigem Riihren zu u. erhoht dann die Temp. zweck- 
mSBig auf 50°. Nachdem sich das tiberschussige Ca(OH)2 zusammen mit dem unl. 
Ca-La etat u. unl. Ca-Fettseifen abgesetzt.bat, wird die iiberstehende FI. abgetrennt. 
^ur Fiillung des Casein-Ca aus der Lsg. wird diese bis zur p g  10~~10 mit HC1 
neutraliaiert, in Ggw. von Thymolplithalein ais Indikator. W ill man freies Casein 
aus der Lsg. abscheiden, so wird in Ggw. yon CarminsSure ais Indikator IICl bis 
f ur Ph 10—c zugegeben. Aus der vom Casein bezw. Casein-Ca befreiten Lsg., die, 
je nach Bedarf, mit Ca(OH)2 oder HC1 in Ggw. von Plienolphthalein ais Indikator, 
his zur pH 10—7 neutralisiert..w ird, kann man gegebenenfalls den Milchzucker 
^ 'in n e n . Das Caseincalcium bezw. Casein findet zu teclin. Zwecken Verwendung. 
(Sehwz. P. 105002 vom 13/1. 1923, ausg. 2/6. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Hago-Gesellschaft A.-G. Bem , B em , Haltbarc Tierfuttermittel aus auf- 
geschlossenen, cellulosehaltigeti Pflanzenteilen. Zur Herst. derselben yermiseht man
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die aufgeschlosseneu Pflanzenteile mit Yerbb. von Hefe mit ungiftigen Organ. 
Farbstoffeni Die Herst. der Hefe-Farbstofiverb. erfolgt zweckmiiBig in der Weise, 
daB man die Hefe, gegebenenfalls unter Zusatz yon etwas Kocbsalz, mit antisept., 
organ. Farbstoffen, z. B. Methylyioletthydrochlorid, in neutraler oder saurer Lsg. 
zusammenbringt u. erhitzt. (Oe. P. 97930 vom 21/7. 1922, ausg. 25/9. 1924.) O e l k e r .

L andelek trizitat G. m. b. H., Halle a. S., Haltbarmachen saftiger Futtcrmiltet 
mittels Elektrizitat. Es werden am besten scliraubenformig ausgebildete Elektroden 
in Stabform in die Futtermasse eingefuhrt. (Oe. P. 98252 yom 4/4. 1923, ausg. 
25/10. 1924. D. Priorr. 12/4. u. 28/8. 1922.) K a u s c h .

X V II. Fette; W achse; Seifen; W aschm ittel.
Otto R ah n  und W a lte r  M ohr, Der Łuftgelialt der Margarine. Die Luft ist 

in Margarine ebenso gleichmiiBig yerteilt wie in Butter, ilire Menge in jener aber 
im allgemeinen betrachtlich groBer. Der Luft-Os scheint die Zers. des Fettes 
weniger direkt zu bewirken ais indirekt durch Begunstigung aerober Keime. 
W ahrend reines mit Luft emulgiertes Fett sich monatelang hielt, war die gleiche 
Mischung, auf Margarine yerarbeitet, schon nach 3—4 Wochen von schlechtem 
Geschmack. Durch liingeres Kneten der Margarine kann Luft herausgearbeitet 
werden. (Milchwirtschafil. Forsch. 1. 360—62. Kieł, Vers.- u. Forsch.-Anst. f. 
Milchwirtsch.; Ber. ges. Physiol. 28. 345. 1924. Eef. P e s c i i e c k . )  S p i e g e l .

0. Kopkę, Naehpriifung des Verfahrens von L . W. Winkler zur Jodbromzahl- 
bestimmung ohne Kaliumjodid. Das W inklersche Verf. hat vor dem v. Hublsclien 
yerschiedene Vorzuge. Schwicrigkeiten bei der Erkennung des Titrationsumschlages 
werden durch 2 Tropfen wss. Lsg. von Indigocarmin (1: 500) auch bei Lampenlicht 
yermieden. Der Br-UberscliuB soli etwa der Menge des gebundenen Br glcich 
sein. Einwirkungszeit in der Kegel 2 Stdn., bei trocknenden Ólen u. Tranen 20 Stdn. 
im Dunkeln. Angabe einer genauen amtliclien Arbeitsyorschrift. (Ztschr. f. Unters. 
Nahrgs.- u. GenuBmittel 48. 364—70. 1924. Berlin, Keichsgesundheitsamt.) G r o s z f .

Compagnie Franęaise de Commerce In te rn a tio n a l et Colonial, Frankrcich 
(Seine), Reinigung gewisser regetabilischer Fette, wic KariM-Butter u. dgl. Das z. B* 
aus den Kornern yon Butyrospermum Parkii erhaltene Fett wird durch Beliandeln 
mit der l l/2—3-fachen Gewichtsmenge Aceton in Lsg. gebracht, von den dabei sich 
ausscheidenden gummiartigen Bestandteilen getrennt u. dann durch Verdampfung 
des Acetons wiedergewonnen. — Das so erhaltene gereinigte Fette kann fur Er- 
niihrungs- u. industrielle Zwecke Verwendung finden. (F. P. 575541 vom 22/3. 
1923, ausg. 1/8. 1924.) O e l k e r .

Luigi Francesconi und M ario Gaslini, Italien, Enisauern von Fetten und
Ólen. Der groBte Teil der in den Fetten u. Olen enthaltencn Siiuren wird durch
Alkohole, gegebenenfalls unter Mityerwendung eines Katalysators, yerestert, wahrend 
der Eest mittels Alkalien yerseift wird. — Es werden groBere Yerluste an Neu- 
tralol yermieden. (F. P. 575477 yom 7/1. 1924, ausg. 30/7. 1924. Ital. Prior. 26/11-
1923.) O e l k e k .

Lever B rothers Ltd., England, Herstellung fein verteilter Fette wid Wachse- 
Um Fette u. W achse oder ilire Mischungen in ein feines, trockenes Pulyer iiber- 
zufiihren, werden sie auf eine nur wenige Grade iiber ilirem F. liegende Temp. 
erhitzt u. dann in der freien Luft oder einem inerten Gase zerstiiubt. (F. P* 
574766 yom 11/12. 1923, ausg. 18/7. 1924. E. Priorr. 12/12. 1922 u. 24/5. 1923.) Oe.

A. D idier, geb. A ndree Deny, Frankreich (Seine), Ilygienische Seife, welche 
insbesondere zum Keinigen u. Desinfizieren der weiblichen Geschlechtsorgane be
stimmt ist u. aus einem im wesentlichen aus einem liinglich-oyalen, auf emein 
H alter angeordneten Seifenstiick besteht, das einen Langskanal besitzt, der mit >
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oder einer desinfizierenden FI. gefiillt werden kann. (F. P. 574812 vom 21/12.
1923, ausg. 19/7. 1924.) O e l k e r .

Ju lien  Noyer, Fraukreieh (Bauehes-du-Ehóne), Scifen, welche injedem  Wasser, 
auch in  Meerwasser loslich sind, werden dadureh erhalten, daB man ihnen 5—lO°/0 
einer FI. einyerleibt, die durch Kochen von 20 kg Mollusken o. dgl. in 10 Ltr. W.
erhalten wird. (F. P. 575998 vom 19/1. 1924, ausg. 8/8. 1924.) O e l k e r .

Societe d’Etudes et d’Applications pour le  Progrfes de 1’Industrie  B,e- 
siniere, Frankreich (Gironde), Harzseifen, zu dercn ITerstellung au Stelle des ge- 
wohnlich verwendeten Kolophoniums rolie Pimarsfiure (C20H30O2) verwendet wird. — 
Es sollen Seifen von hcryorragender W aschkraft erhalten werden, die nach dem 
Waschen keine pechartigen Euckstande hinterlassen. (F. P. 575228 vom 4/1. 1924, 
ausg. 25/7. 1924.) O e l k e r .

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

E rnst Altmann, Asbestine und ihre Verwendung in der Papier- und chemischen 
Industrie; Uberblick tiber die Verwendungsmoglichkeiten der „Sclineeflocken- 
asbestine“ der Firma B e r n f e l d  u. R o s e n b e r g ,  W ien IX/3. (Chem.-Ztg. 49. 
34—35.) J u n g .

E rik  H agglund, Untersuchungen uber die Chemie der Sulfitzellstofflcochung.
II. (I. vgl. S. 590.) Fiir die Eigenscliaftcn des Zellstoffes sind nicht nur Zus. der 
Kochlaugen u. Art der Erwiirmung, sondern auch die Menge des beim Abstellen 
yorhandenen „disponiblen Sulfites“ wichtig. ZellstofFe von liochster Festigkeit 
erhalt man, wenn bei anfiinglich yerhiiltnismaBig hohem Gehalt an Kalk (dis- 
poniblem Sulfit) u. maBigem Gehalt an Gesamt-SOa das Kochen einige Zeit nach 
Verschwinden des disponiblem Sulfites beendet wird. Dabci kann man inuerlialb 
weiter Grenzen des Gehaltes an SO,> u. CaO ctwa 48—49‘>/0 des Ilolzgewichtes an 
ZellstofF u. holie Zuckerausbeuten erhalten. — Mit steigendem CaO-Gehalt der 
Laugen steigen die Cu-Zahlen der ZellstofFe. — Die Br-Zahlen nach T i n g l e  steigen 
wahrend des Kochens, nelimeu dann aber plotzlich ab. — Die Mengen von SO._,, 
die fest gebunden sind u. die ais MaB fiir den „Schwefelverbrauch“ anzusehen 
sind, steigen mit steigender S02-Konz. der Laugen. Nach Verschwinden des 
disponiblen SiUfites tritt eine Beschleunigung der SO.,-Binduug ein. (Svensk Kem. 
fidskr. 36. 284— 94. 1924. Abo, Akademie.) H e s s e .

Mount Hope F in ish ing  Company, iibert. vou: John  Marsden, North Dighton, 
Massachusetts, Y. St. A., Seinigen von pflanzlicher Faser. Zur Entfernung der 
^  achse, Pektinstoffe usw. behandelt man Rohbaumwollgewebe usw. mit k. verd. 
Ijsg. yon Alkalien oder alkal. reagierenden Stoffen, quetscht ab, liiBt einige Stdn. 
liegen, u. wascht dann aus; hierauf wird die Rolibaumwolle mit verd. JfaOH ge- 
trankt u. dann durch eine mit gasformigem Cl2 gefiillte Kammer geleitet, nach dem 
\erlassen der Kammer geht man mit der Baumwolle durch verd. ŃaOH, laBt 
emige Zeit liegen, u. w&seht dann aus; man erspart bei dieser Arbeitsweise das 
Bauchen durch Kochen mit Lauge unter Druck. (A. P. 1515691 vom 11/11. 1922, 
;‘U9g. 18/11. 1924.) F r a n z .

The Calico P rin ters Association L im ited und Em ile Augustę Fourneaux, 
Manchester, England, Mercerisieren von Baumwollgeweben. (D. R. P. 405517 KI. 
Sk yom 26/1. 1923, ausg. 4/11. 1924. E. Priorr. 27/1., 25/5., 28/8.1922. Oe. P. 98165 
vom 15/1. 1923, ausg. 10/10. 1924. — C. 1923. IV. 341.) F r a n z .

Pathe Chemical Company, Brooklyn, New York, Ubert. yon: Samuel A. Turner, 
rooklyn. New "i ork, Mottensichermachen von tierischer Faser. Man behandelt Wolle
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mit einer Lsg., die man durch Erhitzen eines Salzes der Naphthalimnonosulfosiiuren, 
einem Sulfat u. einem Fluorid erhiilt; man yerwendet z. B. die Zn oder Al-Salze 
der Naphthalin-1- oder -2-monosulfosiiure, A12(S04)3, ZnS04, die Fluoride des Al, 
Zn, Na, K, NH4. (A. P. 1515182 vom 25/4. 1923, ausg. 11/11. 1924.) F r a n z .

P ierre  Levy, (gen. Levy-Buhler), Frankreicli (Seine), Transparente wasser- 
undurchldssige Papiere. Die Papiere werden auf beiden Seiten mit einem geeig- 
neten Firnis iiberzogen. (F. P. 574465 vom 14/12. 1923, ausg. 11/7. 1924.) O e l k e r .

Alessandre A jm ar, Italien, Herstellung patinierter Papiere fiir typochromo- 
graphisclie wid andere industrielle Zwecke. Das Papier wird mit einer M. iiberzogen, 
welche durch Yermisehen von S i02 mit leim- oder liarzartigen Substanzen (Leim, 
Casein, Destrin, Gluten, Harzseifen etc.) hergestellt ist. (F. P. 574548 vom 12/11.
1923, ausg. 12/7. 1924.) O e l k e k .

Ata A.-G., Baden, Schweiz, Herstellung von Mottenschutzpapier, dad. gek., daB 
Papier mit einem Mottenschutzmittel impriigniert wird. — Das ais Wickel- oder 
Packpapier in den Handel gebrachte Prod. dient zum Scliutz von Stoffen, Woll- 
wareu oder Kleidern gegen MottenfraB. (Schwz. P. 101949 vom 25/7. 1923, ausg. 
16/11. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

Farbenfabriken vorm. F riedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Eh., 
und R udolf Goebel, Wolkenstein, Sachsen, Widerstandsfdhige und wasserfeste Ge- 
brauchsgegenstande aus Hartpappe. Man bringt auf aus schwach gepreBter Cellulose 
geformte Gegenstlinde Laeke aus Celluloseestern, CelluloseSthern oder anderen 
Cellulosederiw ., preBt sie unter hohem Druck in Formpressen, iiberzieht sie mit 
Celluloselacken, preBt sie nochmals h. nach u. poliert. (Oe. P. 97293 vom 5/9.
1922, ausg. 25/6. 1924.1 O e l k e r .

Paul K nichalik , Magdeburg, Gcruchlosmachen der Abgase dci• Sulfatzellstoff- 
fabriken nach Pat. 405612, dad. gek., daB die iibelriechenden Gase durch Frisch- 
lauge geleitet werden. — 2. dad. gek., daB die Gase mit Schwarzlauge vor u. mit 
Frischlauge nachgewaschen werden. — Man erhiilt mit Sicherheit vollkommen ge- 
ruchlose Gase. (D. R. P. 407326 KI. 55 b vom 24 /1 .1924 , ausg. 10/12.1924.
Zus. zu D. R. P. 4 0 5  612: C. 1924. II. 451.) O e l k e r .

E rik  Ludwig B inm au, Schweden, Herstellung von Sulfiteellulose aus harz- 
haltigem Hote. Das IIolz wird vor oder wahrend des Kochens mit geeigneten 
organ. Losungsmm. fiir Harz (Bzl., Bzn., Terpentin, A., Toluol etc.) behandelt. 
Das AufschlieBen des Holzes crfolgt leichter u. in bedeutend kurzerer Zeit ais 
bisher. Die gel. Harze konnen wiedergewonnen u. besonders ver\vertet werden. 
(F. P. 574251 vom 8/12. 1923, ausg. 9/7. 1924.) O e lk e p ..

Deutsche Spreugstoff Actien-Gesellschaft. Hamburg, iibert. von: A lfo n s  
Fausten, Koln a. Rh., Niclit entflammbare celluloidartige Massen. Man vermischt 
gelatinierte Acetylcellulose oder ihre Lsg. in Aceton, Essigester, A., Bzl. mit ge- 
ringen Mengen bis 5°/0> einer Nitrocellulose, die eine niedrige Yiscositiit besitzt, 
u. in den Losungsmm. fiir Acetylcellulose 11. ist, durch diesen Zusatz wird die 
Brennbarkeit nicht erholit, dagegeu wird die Geschmeidigkeit u. die Festigkeit des 
Acetylcellulosefilms erholit u. seine Zersetzliclikeit verringert, zur weitern Ver- 
ringerung der letzteren setzt man der M. noch eine Acetylgruppen bindende Verb., 
wie Amylalkohol zu. (A. P. 1512751 vom 29/5. 1923, ausg. 21/10. 1924.) F r a n z .

Eastm an Kodak Company, iibert. von: W illiam  B,. Webb, Rochester, New 
York, V. St. A., Herstellung von Celluloseacetat. Man zerstiiubt das fi. Acetylierungs- 
gemisch in einem w. Gasstrom, hierbei werden die fłiichtigen Anteile, Eg., Ac etan- 
hydrid, verdampft, u. konnen durch Kondensation wieder gewonnen werden, das 
Celluloseacetat wird ais Pulver gewonnen. Man zerstiiubt z. B. das Acetylierungs 
gemisch mit Hilfe ron  erhitzter Luft in eine Kammer, in der das t r o c k e n e  Gel u 
loseaeetat zu Boden sinkt, u. von dort entfernt werden kann; die mit den D;iuip t.'1
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beladene Luft wird am anderen Ende der Kammer durch ein Eolir zum Konden
sator geleitet, die Luft geht dann durch einen Kondensator u. eine Heizvorr., sie 
kann yon neuem benutzt werden. (A. P. 1516225 vom 15/11. 1923, ausg. 18/11.
1924.) F r a n z .

Eunge-W erke A.-GL Spandau, Herstcllung lederartiger Staffa aus Kautschuk 
oder Gemischen yon Kautschuk mit Geweben, Faserstoffen, organ, oder anorgan. 
Fiillstoffen durcli Yulkanisierung, dad. gek., daS die Vulkanisierung in Ggw. eines 
Zusatzes von Cu oder Cu-Verbb. in solcher Menge ausgefiihrt wird, daB die Ek. 
bei der B. des lederartigen Zwischenprod. zwischen Weichkautschuk u. Hart- 
kautschuk festgehalten werden kann. — Die Menge des zuzusetzenden Cu, 0,5—5°/t 
muB durch einen Vorvers. bestimmt werden. (D. E . P. 407998 KI. 39b vom 26/9
1922, ausg. 30/12. 1924.) F r a n z .

A. Sternberg , Berlin-Grunewald, Hornahnliche Massen, Defibriniertes Blut
wird yor dem Trocknen zerkleinert, zweckmaBig durch zwei ubereinander an- 
geordnete, sich in entgegengesetzter Eichtung drehende Drahtbiirstenpaare; unter- 
halb der Drahtbiirsten wird das Prod. mit Hilfe eines w. Luftstromes getrocknet; 
das feine zerkleinerte Albumin wird durch Pressen zu horniihnlichen Massen ge- 
formt. (E. P. 224227 yom 27/10. 1924, Auszug yeroff. 24/12. 1924, Prior. 29/10.
1923.) F r a n z .  

The Barber A sphalt Company, Philadelphia, Penusylyania, ubert. von: John
Strother M iller Jr., Rahway, New Jersey, Grundmasse zur Herstcllung von Schall- 
platten. Man yermischt Faserstoffe, wie Asbest, Baumwolle mit hoch schm. Bitumen, 
nach dem Pressen bringt man eine Schicht yon Schellack u. Faserstoffen auf. 
(A. P. 1516469 yom 13/12. 1921, ausg. 18/11. 1924.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; T eerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
0. M ohr, Eine neue Kldranlege zur Riickgewinnung der Kokereiabwasser eines 

Hiittenwerkes. Kliiranlagen nach Bauart „Oms“ der Deutschen Abwasser-Eeinigung3- 
O. m. b. H. in  Wiesbaden werden beschrieben. (Zentralbl. d. Hiitten u. Walzw. 28. 
156—57. 1924.) N e u f e l d .

C. H. S. Tupholme, Trockene Kokskuhlung mit inertem Gase. Beschreibung 
des Sulzer-Prozesses fur trockene Kiihlung u. einiger europa. Ausfiihrungen des- 
selben. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 574—75. 1924. London.) B O r n s t e i n .

y ? -  Benedict, Ein neuer Gasdntekregler. Bei dem Gasdruckreglcr Bauart 
Soffge, Bochum, wird ein yollkommen entlastetes Doppelsitzyentil je  nach der Be- 
wegung einer Membran geoffnet oder yersclilossen. Die Federspannung wird durch 
eine unrunde Scheibe ausgeglichen, so daB die Druckschwankungen nicht die 

ederspannungen uberwinden mussen; es geniigt eine winzige DruckSnderung um 
1-instellung des Yentils herbeizufiihren. Durch eine Mikrometerschraube kann die 

ederspannung auf Bruchteile mm Wassersiiule eingestellt werden. (Chem.-Ztg. 
49- 36.) j u n g .

Allner, Beitriige zur Praxis der Hochvakuumdestillation von Mineralol. 
'raph. u. tabellar. Darst. iiber Destillationycrlauf u. Prodd. bei der Hochyakuum- 

Dest vou rumań. Minus-Pacura. (Petroleum 21. 5—11. 1925. Berlin.) B O r n s t e i n .
„Omega11, Montanwaćhs. E in  Materiał mit einzigartigen Eigensehaften. Mono- 

Kraphie des Montanwachses. (Chem. Trade Journ. 76. 3—4.) J u n g .
, A- Ssachanow, Zur Frage iiber die Erstai-rung paraffinhaltiger Frodukte. Die 

eorie des das FlieBen behindernden krystallin. Paraffinnetzes in erstarrten Erd- 
wprodd. ist nicht stichhaltig, weil auch leichtflieBende D estst nach Paraffinzusatz 
wstarren kónnen u. weil eine median. Zerstorung des hypothet. Netzes das Ein- 

eten der Erstam m g nur yerschiebt u. nicht ausschlieBt. Die Erstarrung der
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Paraffinlsg. ist dem Gelatinieren wesensgleich (vgl. G u r w it sc h , S. 596). (Neftjanoe 
i slaneevoe Chozjajstyo 7. 531—32. 1924.) BlKERMAN;

R obert N ow otny, Die Rolle der Holzfeuelitigkeit bei der Impragnierang mit 
Salzlosungen. Vf. referiert iiber die Unterss. B a te m a n n s  (Chem. Metallurg. Engi- 
neering 22. 57; C. 1921. II. 48) u. rechnet nach, daB das W. des Holzes geniigt, 
den Konz.-Abfall zu erkliiren. Bei langer Einw. von N aF tritt eine Uberaufnahme 
ein. (Ósterr. Cbem.-Ztg, 27. 188—90. 1924. Wien.) J u n g .

R. T illm ann, Hochdruckdampflieizung. Vf. vergleieht die Arbeitsweisen der 
HeiBwasser- u. der Hochdruckdampflieizung ohne Umwiilzpumpe. (Chem.-Ztg. 49i 
35. Mannheim-Rheinau.) JuNGi

T. R. "Wollaston, Die Terhiitung von Rauchschiiden. Bedeutung des Generators 
(,£as producer“). Yortrag iiber Generatoren u. Kohlemtaubfeuerung. Beschreibung 
einer Yerbesserung, bei der das Heizmaterial in diinner Sehicht dem Gas entgegen- 
gefiihrt u. entgast wird. In einem den Generator umgebenden r in g f o r m ig e n  
Dampfkessel wird der erforderliche Dampf erzeugt. (Chem. Trade Journ. 76. 
4— 6.) J u n g .

—, Naphthalinbestimmung. Best. kleiner Mengen Naphthalin in Steinkohlenteer 
u. Impriigniermassen: 100 g Teer werden derart destilliert, daB die Fraktion von 
180° bis 250° getrennt abgenommen wird. Diese wird in Eiswasser gekiililt, ab-, 
genutseht, das abgescbiedene Naphthalin auf einen Tonteller gestriclien, getroeknet 
li. gewogen. Spuren von Ol im isolierten Naphthalin u. die L. des Naphthalins 
im Teerol kompensieren sich, so daB keine Korrektur angebracht zu werden 
b rauch t Enthiilt der Teer viel W., dann werden 50 g des Teers abgewogen, mit 
dem gleichen Vol. Xylol gemisclit u. erst dann destilliert. Xylol u. W. gehen gemcin- 
sam iiber, so daB dann die Naphthalinfraktion zwischen 180° u. 250° abgenommen 
werden kann. Es falleu aber bei dieser Methode die Naplithalinwerte zu tief aus. 
Deshalb wird yorgeschlagen, das Naphthalin nur mit W asserdampf abzutreiben. 
(Mitt. Materialpriifgs.-Amt GroB-Lichterfelde 42. 21—22. 1924.) B ecker .

J. H. Goldamith. Die Gas-Probenahme. Es wird darauf hingewiesen, daB 
es besonders in Gaswerken zur Gewinnung brauchbaren Analysenmaterials er- 
forderlich ist, iiber einen 13ngeren Zeitraum, 24 Stdn., dauernd Gas zu sammeln u. 
so eine Durchschnittsprobe herzustellen u. ein passender App. beschrieben. (Gas 
Journ. 168. 847—48. 1924. London.) B O rn ste in .

M inerals Separation Ltd., London, Yerfahren zur unterschiedlichen Sćhwimm- 
barmachung eines Gemisches aus lieterogenen Kolilenarten. (D. R. P. 406061 KI. l a  
vom 14/6. 1922, ausg. 13/11. 1924. E. Prior. 20/6. 1921. — C. 1923. IV. 478.) O e l .

H ugh Alan M ackay , London, Emulńonen bituminoser Substanzen. Die bitu- 
minosen Stoffe, z. B. Asphalt, werden geschmolzen, dann nach Zusatz einer kleinen 
Menge Fettsiiure, z. B. 2‘/2—5% Ólsiiure, mit einer verd. Alkalilsg. bei etwa 215 
bis 225° F. so lange verruhrt, bis sich die Emulsion gebildet hat. Diese ist in jedem 
Verhitltnis mit W . misehbar, trennt sich nicht ohne weiteres in ilire Bestandteile 
ii. erzeugt auf den mit ihr beliandelten Flaehen nach Verdampfung des W. glatte 
u. homogene Sehichten der ursprunglichen bituminosen Substanz. Besonders ge- 
cignet ist sie ais Bindemittel fiir Eohlenbrikette u. dgl. (E. P. 202231 vom 9/5. 
1922 u. 1/2. 1923, ausg. 6/9. 1923.) O e l k e r .

R. W olf Akt.-G-es.. Magdeburg-Buckau, Vortrocknen oder Trocknen  ̂ stai 
icasserhaltiger Stoffe, insbesondere ton  erdiger Brawikolde a is  Brennstoff fiir Kohlen 
staubfeuerungen, unter Benutzung der Abgasliitze einer D a m p fk e s s e lfe u e ru n g . da • 
gek., daB die Troeknung auBerdem durch eine regelbare Heizgasmenge stattfin et, 
die vor dem Eeonómiser oder Uberhitzer, also an einer heiBeren Stelle, dem Abga>- 
zuge entnommen u. den Abgasen entweder beigemischt oder in einer besondereii



1 9 2 5 . I . H X1X. B r e n n s t o f f e ;  T e e r d e s t i l l a t i o n  u s w . 1 0 3 7

Trocknungsstufe yerwendet wird. (D. R. P. 407929 K I. 82 a vom 12/3. 1922, ausg. 
29/12. 1924.) K a u s c h .

Catlin Sliale Products Company, New York, ubert. von: R obert M. Catlin, 
Franklin, N. J., V. St. A ., Deslillation von kohlenstoffhaltigem Materiał. Aus flucli- 
tigen u. festen yerbrennlichen Teilen bestehende kohlenstoffhaltige Substanzen 
werden in absteigender Riclitung dureh eine senkrcckt stebende Kolonne gefulirt, 
in dereń unterem Teil, um die erforderliclie Destillationstemp. zu erzeugen, eine 
Verbrennung des Materials erfolgt. In  diese sogen. Verbrennungszone wird eine 
Mischung aus Luft u. einem unverbrennlichen Gas (C 02) eingcleitet, dereń Menge 
so reguliert w ird, dafi oberhalb dieser Verbrenuungszone nur eine Dest. erfolgt, 
eine Yerbrennung weiteren Materials dagegcn yerhindert wird. Die entwickelten 
Gase u. Diimpfe werden oben aus der Kolonne abgcfUhrt u. durch einen Konden
sator geleitet. Die aus diesem entweichende Mischung von brennbaren u. nicht 
brennbaren Gasen wird entziindet, um etwaiges CO in C 0 2 UberzufUliren, worauf 
letzteres wieder mit L uft gemiseht in die Verbrennungszoue eingeleitet wird. (A. P. 
1509667 vom 17/8. 1921, ausg. 23/9. 1924.) " " O e l k e r .

V. L. Oil Processes Ltd., England, Spalteii von Ólen nach dem Krackprozefi. 
Ole, dereń Bestandteile einen yerschiedenen Kp. haben, werden yor ihrer JEinfiihrung 
in die Retorte auf eine Temp. erhitzt, welche hoher ist ais der Kp. des hochst sd. 
Bestandteils u. zwar unter einem Druck, welclier geniigt, um die Verdampfung der 
leichten Fraktionen zu yerhindem , worauf plotzlich eine Druckentlastung in der 
Retorte herbeigefiihrt wird. — Es werden auf diese Weise gleichmaBigere Er-, 
gebnisse erzielt, da alle Bestandteile der Ole gleichzeitig dem KrackprozeB aus- 
gesetzt werden. (F. P. 572104 vom 20/10. 1923, ausg. 30/5. 1924. E. Prior. 
26/4. 1923.) O e l k e r .

Naamlooze Vennootschap Bataafsche Petroleum  M aatschappij, Holland, 
Herstellung von Asphaltemulsionen. Man yermischt den Asphalt, yorzugsweise im 
geschmolzencn Zustande, mit Oxydationsprodd. yon KW-stoffen u. emulgiert dann 
dieses Gemiscli mit Hilfe von Alkali- oder Alkalisalzlosungen bei einer Temp. yon 
90—100°. — Die Oxydationsprodd. der KW-stoffe, welche neben unyerSnderten 
KW-stoffen SSureanhydridc, Lactone, Alkohole, Ester etc. enthalten, dienen ais 
Emulgierungsmittel. (F. P. 576336 yom 25/1. 1924, ausg. 14/8. 1924. IIoll. Prior. 
30/10. 1923.) O e l k e r .

V. L. Oil Processes L td., England, Eehandlung von Mineralolen nach dem 
Krackprozefi. Die Ole werden in einer Kolonne o. dgl. in Dampf yerwandelt, 
welcher mittels eines inerten oder permanenten Gases in die zum Kracken dienende 
Retorte ubergefiihrt u. dort mit einer kleinen Menge H2 oder NH, oder einem Ge- 
misch dieser beiden Kórper yermengt wird. Dieser Zusatz bezweckt, den Sattigungs- 
grad der gekrackten KW-stoffe zu erholien u. die B. von freiem C zu yerhindern. 
F- P. 575600 yom 8/1. 1924, ausg. 1/8. 1924. E. Prior. 26/4. 1923.) O e l k e r .

W illy  K inberg, Prag, Yerfahren zum Impragnieren schwer durchlrćinkbarer 
Holzer, wie Fichten- u. Tannenholz, dad. gek., daB man das Holz mit Wasserdampf, 
welcher ein Losungsm., w ie Trichlorathylen, fiir Harz, Terpentinol, Fett u. dgl. 
enthalt, dSmpft u. anschlieBend hieran die Impriignierung in einer, der Dampfungs- 
zeit entsprechenden Tiefe durchfuhrt. — Durch diese Vorbehandlung werden die 
Holzer auch fiir weniger stark konseryierende Mittel ais ITgClj, auf das man bisher 
bei lhnen fast ausschlieBlieh angewiesen war, zuganglich. (Oe. P. 96236 yom 18/5. 
!917, ausg. 10/3. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Stanley H iller, San Jose, Santa Clara, Calif.. Herstellung von Holzkohle. Die 
\  erkohlung des Materials erfolgt in einem offenen Zylinder, durch den es konti- 
nuierlich hindurchgefuhrt wird, wobei die zur Yerkohlung erforderliche Hitze durch
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Verbrennung eines Teiles des zu yerkohlenden Materials selbst erzeugt wird. (E. P. 
206245 vom 3/8. 1922, ausg. 29/11. 1923.) O e l k e r .

M aria S tahl, Frankreich (Seine-et-Oise), Reinigen der leichteren Produkte der 
Holzdcstillation. Man unterwirft diese Prodd. (C2H 40 2, CII20 2, CH3—CO—CH3) einer 
Waschung mit einer wss. Lsg. eines Chlorids z. B. ZnCl2 oder eines Alkali- oder 
Erdalkalisulfats, -borats, -phosphats oder -nitrats. (F. P. 575677 vom 30/3. 1923, 
ausg. 4/8. 1924.) O e l k e r .

Gerald P. Young1, Dayton, V. St. A., Entkohlungsmittel fiir Explosionsmotore, 
besteliend aus etwa 45 Teilen CS2, etwa 17,5 Teileu A., etwa 32,5 Teilen Bzl. u. 
etwa 5 Teilen Gasolin. Das Mittel wird in die k. oder h. Motore eingebraclit, ver- 
bleibt in ihnen kurzere oder langere Zeit yor dem Gebrauch, lost die harzigartigen 
Stoffe, welche die an den Innenwiinden angesetzten Kohleteilchen yerbinden, so 
daB diese bei den anschlieBenden Esplosionen im Motor mityerbrannt werden. (A. P. 
1511152 vom 29/3. 1923, ausg. 7/10. 1924.) K C h l i n g .

A lfred M. Houghton, Washington Columbia, und B ichard  Franchot, Niagara 
Falls, New York, iibert. von: K arl P. M cElroy, Washington, Columbia, V. St. A., 
Herstellung eines Motortreibmittels. Man leitet Acetylen durch verd. H 2S 04 oder 
H3P 0 4, der Hg ais Katalysator zugesetzt ist, bei ca. 70°, befreit das austretende, 
Cj-Hjj u. wenig Acetaldehyd enthaltende Gasgemisch yon W. u. yerfliissigt es unter 
Druck. — Das Verf. ermoglicht die Verwendung des C2H2 ais Motortreibmittel, da 
die Ggw. der geringen Mengen des gebildeten CHsCHO die Yerfliissigung des C2H.j 
wesentlicli erleichtert, u. die FI. bei gewohnlicher Temp. nicht explosiv ist. (A. P.
1514977 Tom 5/4. 1922, ausg. 11/11. 1924.) S c i i o t t l a n d e b .

A lbert V erley und Eaym ond Lestonnat, Frankreich'(Seine), Motortreibmittel, 
welche aus den Estern der Fettsfiuren mit anderen Alkoholen ais Glycerin bestehen, 
z. B. denen des Methyl-, Athyl- u. Butylalkohols. (F. P. 571314 vom 15/12. 1922, 
ausg. 15/5. 1924.) O e l k e r .

X X I. Leder; Gerbstoffe.
Thomas Blackadder, E in  praktisclier Ausdruck fiir c/fektivc Aciditat. Die 

W irkung einer gerber. FI. hangt yielfacli von der Titrationsaciditat — bezw. Alkali- 
nitiit — einein Quantitiitsfaktor — u. gleichzeitig in bohem MaBe aber von der 
aktuellen oder effektiyen Aciditat bezw. Alkalinitat, der [H-] bezw. [OH'] — einem 
potentiellen Faktor — ab. So wird eine saure FI., wenn sie eine stark d isso z iie ren d e  
frcie Saure enthalt bei geringer Titrationsaciditat infolgc ihrer groBen [H], d. h. 
aktuellen Aciditat, eine stark s c h w e lle n d e  W rkg. haben, wahrend umgekehrt die 
konzentriertere Lsg. einer schwachen Saure bei groBer Titrationsaciditat eine geringe 
effektiye Aciditat, — klcine [H’] —, u. deshalb geringe Schiccllkraft fur tieńsche 
Haut besitzen kann. Der ubliehe Ausdruck fiir die demnach groBe prakt. Bedeutung 
habende aktuelle Aciditat ist der von S ó r e n s e n  eingefiihrte ,.pH-Wert“ auch 
„S6rensen-W ert“ genannt, d. i. der negatiye Logarithmus der[H ']. Da die pH-Zalileu 
den Zahlen fiir die Wasserstoffionenkonzentration, den „Wasserstotfzahlen“ =  [H ]r 
entgegengesetet steigen u. fallen, ist fiir den Praktiker die Gefahr von \e r-  
wechslungen gegeben. Der Vf. schlagt deshalb vor, den p H =  4,8, den er ais den 
isoelektr. Punkt der tier. H aut annimmt, in welchem das Minimum der Schwcllung 
herrscht, ais Nullpunkt festzusetzen u. durch Subtraktion der pH-Zahlen der zu 
untersuchenden Fil. von 4,8 prakt. „ A c id i t a t s - P o te n t i a l e “ zur Kennzeichnung 
zu gewinnen. So ergabe sich pH =  4,8 ais Aciditfitspotential 0; 3,8 ais -j- lj •
1,8 ais +  3,0; 5,8 ais — 1,0; 9,8 ais — 5,0 usw. Auf der sauren Seite yom iso- 
elektr. Punkt haben die Aciditats-Potentiale positiyes, auf der alkal. negatiye \ or 
zeichen. Zu bedenken ist dabei, daB es sich um logarithm. Funktionen han e u-
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das Wachstum um jede Einheit in W irklichkeit einen numer. 10fach groBeren 
Anstieg bedeutet. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 19. 647—51.1924.) G e r n g r o s s .

K. H. Gustavson, Bemerkungen iiber den Ausdruck der Basizitat von Chrom- 
salzen. Besprechung der vielen yerschiedenen Ausdrucksformen fiir die Basizitat 
bezw. Aciditat techn. Chrombriihen u. Hervorhebung der grofien Yorteile, welche 
die Methode von S c h o r l e m m e r  (Collegium 1920. 536; C. 1921. II. 467), bei 
welcher die Basizitat in °/o des Cr, das mit OH-Gruppen yerbunden ist, vom 
Gesamt-Cr-Gehalt ausgedriickt wird, vor allen anderen Verff. besitzt. Die bereits 
jetzt weit verbreitete Schorlemmersche Ausdrucksform sollte allgemein ais offiziell 
eingefuhrt werden. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 19. 574—78. 1924. Widen- 
Lord Tanning Co., Danyers [Mass.].) G e r n g r o s s .

E. S tiasny, Neuere Anschauungcn uber das Wescn der Chromgerbung. Die Arbeit
entliiilt einen tjberblick iiber die wichtigsten Gerbthcorien seit Beginn chem. 
Forschuug u. verweilt bei den neueren Anschauungen, welche dureh die Wrkg. yon 
Nebenyalenzkraften das Zusammentreten yon Gerbstoff u. tier. Haut bei der Gerbung 
erklaren will. Neben dem Vorhandensein f r e ie r  N e b e n y a le n z e n  muB aber aueh 
eine g e n i ig e n d e  M o le k iilg ro B e  oder eine genugend groBe Molekiilaggregierung 
bis in das Gebiet semikolloider Yerteilungen yorhanden sein, um lederbildende 
Eigenschaften heryorzurufen, da mit krystalloiden Stoffeu keine richtige Gerb- 
wirkung zu erzielen ist. Bei der Cr-Gerbung befriedigt die auf Ladungsausgleicb 
beruhende Gerbtheorie yon P r o c t e r  u. W ILSON nicht, da nach ihr nur anod. 
wandernde Cr-Komplexe gerbend sein sollten. Wie kataphoret. Verss. ergeben, ist 
jedoch die W anderungsrichtung der Cr-Koińplexe nicht ausschlaggebend fiir das 
gerber. Yerh. Es scheint yielmehr die Bestandigkeit des Komplexes wichtiger zu 
sein ais seine Ladungsart. Die Unters. einer Anzahl yon 5 yerschiedenen Typen 
angehorenden Cr-Verbb., von denen nur ein Typ gerbt, dem auBer den iiblichen 
gerbenden Cr-Salzen das Bromodiathylendiamindisaquochrombromid angehort, fiihrt 
zu folgender Anschauung: Ist das Cr in dem komplexen Salz mit Haupt- u. Neben
yalenzen yollkommen abgesattigt u. ist die Verb. auBerdem stabil in wss. Lsg., so 
kommt — ob anod. oder kathod. wanderndes Cr enthalten — keine Gerbwirkung 
zustande. Ist aber der Cr-haltige Komplex unbestiindig, tauscht er z. B. dureh 
langeres Stelien der wss. Lsg. Komplexreste gegen W . aus, oder bilden sich dureh 
Abdissoziation von H-Ionen neue Hydroxogruppen, so werden wiilirend dieser steten 
Umwandlungen Nebenyalenzen wirksam, die sehr wohl die Adsorption dureh dic 
Haut yerursachen konnen. Kommt hierzu noch die Fahigkeit, durcli Polymerisation 
Molekiilaggregate zu bilden, wie dies z. B. bei den Hydroxoyerbb. (bas. Cr-Salzen) 
bekannt ist, so ist aueh die zweite Forderung fiir die Gerbwirkung erfiillt, u. man 
liat es mit einer gerbenden Cr-Verb. zu tun. (Ztschr. f. angew. Cli. 37. 913—17.
1924. Darmstadt.) G e r n g r o s s .

S. K ohn und E. Crede, Aciditat von vegetabilisch gegerbtem Leder. (Vgl. S t a c y ,  
S. 189.) Begegnung der Kritik yon P i c k a r d  u. C a u n c e  (Journal Soc. Leather 
Ireads Chem. 8. 156. [1924J) gegen die elektrom. Titrationsmethode der Verff. (Journ. 
Amer. Leather Chem. Assoc. 18. 189; C. 1923. IY. 269) unter Hinweis darauf, daB 
der Beobachtung des Anfaugs-pjj u. der Natur der Titrationskurye zwischen pjj 2 
u- 3,5 die Hauptwichtigkeit zukomme. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 19. 
5.67—68. 1924. R o h m  u . I I a a s  Co. Philadelphia [Pa.].) G e r n g r o s s .

F. P. Veitch und T. D. Ja rre ll, Feućhtigkeitsbestimmung im Leder. Die Arbeit 
enthalt bis auf 20 Stdn. ausgedehnte Zeit-Feuchtigkeitskurven unter Verwendung 
von vegetab. gegerbten Solilen- u. Blankledem u. yerschiedenen Trockenschrank- 
fypen, aus denen heryorgeht, daB im Vakuumofcn bei 105° u. im trockenen Luft- 
strom bei 100° fiir alle Perioden der Trocknung die Feuchtigkeitszahlen hiiher ais
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unter Verwendung der anderen iibliclien Trocknungsbedingungen ausfallen. (Journ. 
Amor. Leather Chem. Assoc. 19. 568—71. 1924.) G e r n g r o s s .

Aug. C. Orthmann, Chromleder-Ergdnzungs-Kommissionsbcricht. (Vgl. C. 1924.
II. 143.) Mitteilung der von den Kommissionsmitgliedern erhaltenen Analysen- 
resultate von BaS04-haltigen Chromlederaschen u. von Bestst. freier H2S 04 im 
Leder nach der Methode von A .W . T h o m a s  (Hide and Leather 59. 101; Ć. 1920. 
IV. 103). (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 19. 654—56. 1924.) G e r n g r o s s .

C. E. Garland, Die Gerbstoffe. Zusammenfassender Vortrag iiber Geschiclite
u. gegenwiirtigen Stand unserer Kenntnisse der yegetab. Gerbstoffe. (Journ. Amer. 
Leather Chem. Assoc. 19. 624— 47. 1924.) G e r n g r o s s .

H. van der W aerden, Uber das qualiłative und quanłiłałive Terhalten von 
unbeliandeltem Quebracho, sulfitiertcm Quebracho und Mischungen von Quebracho mit 
kiinstlichen Gerbstoffen und Zellstoffablaugen. Untersucht werden fester, yollig un- 
behaudelter, ferner sulfitierter Quebracho-Auszug, Neradol D , N D , Gcrbstoff F, 
Ordoval G, Zellstoffablaugen Saxonia, Hansa L  u. Queol allein u. in Mischungen 
mit Quebraclio u. zwar auf Essigesterloslichkeit, Gelatine-, Formaldehyd-, Schwefel: 
ammonium-, Brom-, Anilin-, Ammonacetat-Alaunprobe u. Pentose-Best. Von den 
in Tabellcn niedergelegten Ergebnissen ist hervorzuheben: DaB die Anilinprobe 
nicht nur mit kiinstlichen Gerbstoffen n. Zellstoffablaugen, sondern auch mit stark 
sulfierten Quebrachoausziigen positiy wird; die starkę Erniedrigung der Essigester
loslichkeit von Quebraclio durch Sulfitieren u. Beimengen von kiinstlichen Gerb
stoffen; das Auftreten einer Fiillung mit Ammonacetat u. Alaun bei Neradol D u. — 
allerdings scliwiicher — bei Ordoyal G. Die Verminderung des „Unloslichen" im 
gewohnliclien Gerbstoffanalysengang nach der SchUttelmethode durcli Beimengung 
von kiinstlichen Gerbstoffen u. Sulfitzellstoffablaugepriiparaten zu (Juebracho ist 
betrachtlich. PaBt man jedocli die Verhaltnisse durch Herst. einer konz. Lsg. mit 
sd, W . u. entsprechendes Verd. nach dem Erkalten mit k. W . oder durch Klar- 
zentrifugieren der starken Lsgg. u. nachheriges Verd. der prakt. Verwendung der 
Extrakte in den Gerbereien an, so ergibt sich, daB nur das Sulfitieren, nicht aber 
die Beimengung von kiinstlichen Gerbstoffen oder Zellstoffablaugen eine wesent- 
liche losende W rkg. auf die Quebrachoplilobaphene ausiibt. (Collegium 1924. 
345—53. 1924. W aalwyk [Holland].) G e r n g r o s s .

R. W . F rey , Einleitende Bemerhmgen zum Kommissionsbericht uber die Be- 
stimmung des Ziiekergehaltcs im  Leder. (Vgl. Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 
19. 237. 339; C. 1924. II. 907.) Die Kommission sclilagt vor, anstatt der jetzigen 
unzuyerlassigen, bei der Amer. L e a th e r  Chem. Assoc. offiziellen Z u ck e rb e stim m u n g s- 
methode im Leder die im Kommissionsber. angegebene anzunehmen. Es ist eine 
gravidimetr. Methode, dereń wesentliclie Anderung gegen die friihere in der Ver- 
wendung yon K2H P 0 4 zur Entfernung von Pb u. von 7,5 ccm k o n z . HC1 sta tt 
5,0 ccm besteht. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 19. 651—54. 1924.) Gebngr.

Gaston Balland, Paris, Yerfahren zum Enthaaren von Fellen. Man behandelt 
die Felle mit einer Lsg. eines vegetabil. Enzyms, des Papains. — Z- B. werden 
frische oder gepokelte Felle griindlich gewiissert u. 36 Stdn. in einer Papainlsg. 
yon der Aciditat 0,5% bei 85° behandelt. Nach dieser Zeit ist die Enthaarung voll- 
stJindig. Man wiischt mit W . aus u. kann dann die Haute der Gerbung unter-
werfen. Ais Antisepticum kann dem Enthaarungsmiltel NaF zugesetzt werden. 
Kleine Mengen von Salzen, wie Ca-Phosphat oder NaCl, beschleunigen den Vorg;ing- 
Das Verf. bietet den Vorteil, daB z. B. Schaffelle eine yollstsindig unyersehrte Wolle 
liefern. (F. P. 548606 vom 15/7. 1921, ausg. 19/1. 1923.) S c i i o t t l a n d e r .
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