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A. Allgemeine nnd pliysikalische Cliemie.
E. J. Holm yard, 'Mn Roman dci- Chanie. I. u. II. K h a l i d  i b n  Y a z id  i b n  

M u ’AWIYYA fuhrte im Au fang des 8. Jahrhunderts die Alchemie in die islam. 
Staaten ein. In Europa kamen die ersten Ubersetzungen der arab. Sehriften von 
R o b e r t  v o n  C h e s t e r  gegen Mitte des 12. Jalirhunderts auf; damit zugleich die 
ersten Anfange der Alchemie im christlichen Europa. — II. Lebensbeschreibuug 
von M o r e n i u s ,  dem Lehrer des K h a l i d .  (Chemistry and Ind. 44. 75—77. 105 
bis 108. 136—37.) Z a n d e r .

—, George Doicning Liveing. 1827—1924. Kurzer Lebenslauf des im Alter 
von 97 Jahreu gestorbenen Cambridger Dozenten. (Chemistry and Ind. 44. 116 
bis 117.) Z a n d e r .

A lbert Scheurer und M artin Battegay, Emilio Noelting, Sein Leben, sein 
Werk (1851—1923). Der Lebenslauf des verstorbenen friiliercn Direktors der 
Chemiesehule Miilhausen i. E. u. seine Arbeiten sind gesehildert. (Rey. gśn. des 
Matićres colorantes etc. 28. 336—40. 1924.) SO tern.

Andreas Smits und P ie te r Schoenmaker, Die Kompleotitat des festen Zn- 
standes. Teil I. Das Verhalten von reinem Sehwefeltrioxyd. Teil I. Die stark 
selbsttrocknende Kraft von S03 lieB eine so langsame Einstellung des inneren 
Gleichgewichts erwarten, daB nach der Dest. die Verb. sich ais Gemisch yerlialten 
wiirde. Dies konnte cxperimentell gezeigt werden. Durch haufigc Vakuumdest. 
iiber P20 5 intensiy getrocknetes S03 wurde in einen App. zur Best. des Dampf- 
druckes liberdcst. Der Dampfdruck sank dort mit der Zeit des Stehens in dem 
App. u. lieB sich durch Verdampfen eines Teiles des S03 noch weiter emiedrigen. 
Auch der Schmelzbereich iinderte sich durch diese Operationen. Bei nicht so stark 
getrocknetem S03 wurden die niedrigen Dampfdrucke erheblich leichter erreichŁ 
S03 existiert in 3 Fonnen, der Eisform, der im kiiuflichen S03 oft in groBer Menge 
vorhandenen instabilen niedrigschm. Asbestform u. der stabilen hoclischm. Asbest- 
form. Die yorliegende Arbeit bezieht sich nur auf die Eisform. Es wird gezeigt, 
daB diese aus zwei Pseudokomponenten (Polymeren oder Isomeren im weitesten 

Sinne der Atomstrukturlehre) u  u. fi besteht, die eine disso- 
K l ziierbare Verb. u  fi bilden, also naeh dem nebenst. Schema
y t  ^  cc fi reagieren konnen. Im inneren Gleichgewicht uberwiegt 
fi > die fluchtigere tz-Form etwas. Nach Einstellung des Gleich

gewichts, die in nicht zu stark getrocknetem S03 ca. 120 Stdn. 
dauert, reagiert S03 ais einheitliche Substanz. Genaue Dampfdruckkuryen der 
heiden Zweiphasensysteme fest-gasformig u. fl.-gasformig u. des Dreiphasensystems 
fest-fl.-gasformig im Original. Zum ScliluB wird kurz angedeutet, daB die anderen 
Modifikationen ein analoges Yerli. zeigen. (Joum. Chem. Soc. London 125. 2554 
his 2573. 1924.) H e r t e r .

Andreas Smits und Arend Joan B,utgers, Die Kompleońtat des festen Zu- 
slandes. Teil II. Das Yerlialten von Phosphorpentozyd. Teil L (Vgl. vorst. Ref.) 
In durch li. Luft gut getrocknete Glas- oder QuarzgefsBe wurde P»05 eindestilliert 
u. dessen Dampfdruck bei Tempp. bis zu 400° gemessen. Bei steigender u. fallender 
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Temp. wurden die gleichen Werte erhalten, doch waren sie fur yerschiedene 
Proben yerschieden, je nach der Vorbehandlung, insbesondere der Sublimations- 
geschwindigkeit. Bei 400° geht Ps0 5 in eine andere Modifikation uber, wobei der 
Dampfdruck von ca. 4 at auf 0,02 mm Hg sinkt. Die Fliichtigkeit dieser stabilen 
Form biingt ebenfalls von ihrer Vorgeschiehte ab. Nach der alten Theorie miiBte 
der Dampfdruck beim F. der stabilen Form iiber dem hochsten der metastabilen 
Form liegen, in Wirklichkeit liegt er aber bei 563°, dem Beginn der Sclimelzperiode 
bei 0,59 a t  Das Ende der langen Schmelzperiode konnte nocb nicht bestimmt 
werden. Das Verh. von Ps0 5 laBt sich durch die Allotropietbeorie erklaren, 
d. h. man muB annehmen, dafi festes P3Os, ahnlich wie SOs, ein kompleses Materiał 
ist. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2573—79. 1924. Amsterdam, Univ.) H e r t e r .

W alter Idria Jones, H am ilton Mo Combie und H arold Archibald Scar- 
borough, Die Reaktioiisgeschwindigkeit in gemischłen Losungsmitteln. Teil VII. Der 
Einflufi der Base auf die Verseifu)igsgcschuńndigkeit vón Estern in Mełhylalkohol- 
Wasscrgemischen. (VI. vgl. Journ. Chem. Soc. London 123. 2688; C. 1924. I. 
2776.) Zur Veryollstandigung der im VI. Teil mit KOH erhaltenen Resultate wurde 
die Verseifungsgeschwindigkeit der Methylester von n-Butłersaure. u. o-Chlorbenzoe- 
saure in wss. Methylalkohol bei 30° unter dem EinfluB von LiOH, Ba(OH)2 u. 
N(CH,),OH untersuclit. Wieder war die A'-Kurve in gerade Teilstrecken zerlegbar, 
dereń Schnittpunkte mit den fur KOH ermittelten ubereinstimmten, nur bei LiOH 
fallen die Knicke bei CH,0H,H20  u. CH30H ,2H 20 aus, dagegen tritt ein solcher 
bei 2CH,OH,3HsO (54% Methylałkohol) auf. Es besteht somit eine ziemlich weit- 
gehende Analogie mit dem Verh. yon Athylestem in A.-W.-Gemischen (vgl. C a s ii-  
m o r e ,  Mc C o m b ie  u. S c a r b o r o u g h ,  Journ. Chem. Soc. London 123. 197; C. 1923.
III. 752). Bildet man das Verhfiltnis k^ 0H : kB [B =  LiOH, Ba(OH)j bezw. 
X(CHs)łOH], so gelangt man zu Zahlen, die mit den Journ. Chem. Soc. London 
123. 200 gemachten Annahmen iiber Mechanismus der Verseifung in Einklang 
stehen. Nur im Falle der Verseifung des o-Chlorbenzoesauremetliylesters durch 
Ba(OH), ist der Wert fur kKOlI: ^Ba(OR), kleiner ais fiir die entsprechende Butter- 
siiureverseifung, wahrend das Gegenteil erwartet wurde. (Journ. Chem. Soc. London 
125. 2590—95. 1924. Cambridge, Univ.) H e r t e r .

B.. D. EHeeman, Beziehung zuńschen der Oberfliieheiispannung und der relativen 
Dichte einer Fliissigkeit. Die neuerdings von M acleod (Trans. Faraday Soc. 19. 
38 [1924]) empir. gefundene Beziehung zwischen der Oberflachenspannung ), einer 
FI., ihrer D. ę 1 u. der D. des gesatt. Dampfes o2, 7, — C(ol — o2)4 ist vom Vf. 
schon friiher erhalten worden (vgl. Philos. Magazine [6] 2 i.  83; C. 1911. I. 607) 
u. aus theoret. Betrachtungen ist eine Formel fur die Konstantę C abgeleitet, dereu 
Zahlenwert fur einige Fil. angegeben ist. (Science 60. 589. 1924. Schenectady 
[N. Y.] Union College.) Josephy.

Shizuwo Sano und KamekicM Shiba, Uber die Diffusion elektrisch neułraler 
Bestandteile in einer Fliissigkeit. Mathemat. Ableitung einer Beziehung, welche die 
Diffusion u. die Energiestromung yon mehreren, yoneinander unabhangigen Be- 
standteilen einer FI. unter Zuhilfenahme des n .  Hauptsatzes der Thermodynamik 
behandelt. (Japan. Journ. of Physics 3. 1—28. 1924. Tokyo, Uniy.) B e c k e r .

K. Bennewitz, Uber elastische Nachwirkung, elasłische Ilysteresis und innere 
Beibung. Auf Grund mathem. Erweilerung eines friiher (Physikal. Ztschr. 21. 703 
[1920]) aufgestellten Satzes wird die Nachwirkung nicht wie bisher durch eine 
innere Reibung, sondern durch eine innere Sublimation erklart Dadurch ergibt 
sich die Moglichkeit, die Eigenschaften amorpher, krystallisierter u. krystalliner 
Korper gesondert zu behandeln. Es wird dadurch die Hysteresis, Nachwirkung u. 
innere Reibung auf einen Rekrystallisationsyorgang zuriickgefiihrt (Physikal. 
Ztschr. 25. 417—30. 1924. Berlin, Uniy.) " Ł B e c k e r .
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Alb. Colson, ŻJber die Yerschiebung des Loslichkeitsmacńmums wid iiber dic 
Existenz kcmstanter Loslichkeiten. (Vgl. S. 606.) Das Prinzip der Gleichgewichts- 
yersehiebung gel. Korper yerliert seine Bedeutung, sobald irgend eine bekannte 
Losungswiirme nicht direkt mit der Anderung d C/d T  der Loslichkeit yerkniipft ist. 
Ist L  =  2 x T  der Ausdruek fiir das Loslichkeitsmaximum wenig 1. Korper, so wird 
eine fortsclireitende Anderung von L  eine entsprechende Zunahme von T  bedingen, 
yorausgesetzt, daB der gel. Korper bei den reversiblen Vorgfingen den Zustand 
annimmt, den er yor seiner Auflosung besaB. Gleichgultig welches Losungsm. 
gewalilt wird, W. oder anges5uertes W., so wird der Gehalt der gel. Stoffe sich 
bei T° andem konnen, nicht aber die Reversibilitiit dieser VorgSnge, die nur obiger 
Gleiehung gehorcht. Im Falle von Gips wird L  zunehmen in H N03-Lsgg., wahrend 
HNOa die HoSO  ̂ von Gips teilweise ersetzt, was eine Abkuhlung hervorruft, d. h. 
eine Zunahme der Wannę L, die fiir die isotherm. Auflosung dieses Salzes erforderlicli 
ist; infolgcdessen steigt die Temp. T  mit L  u. bringt beim Uberschreiten des Kp. 
jedes Maximum in Wegfall. Eine esperimentelle Bestatigung bringt Vf., indem er 
400 ccm einer l,5°/0ig. HNOs-Lsg. mit einem UberschuB an Gips (gefallt, gewaschen 
u. getroeknet) im Calorimeter in Beriihrung bringt. Naeh 30 Min. tritt eine Ab- 
kiihlung von 0,10 auf. Dieser Abkuhlung entsprieht eine Abgabe von 18,5 Cal 
pro g wasserfreies, isotherm. gel. Sulfat. Es sei L  =  136-18,5 =  2516 Cal, so 
fordert das Jlasimum bei 35° nur 1154 u. erreicht beim Kp. nur 1265 Cal. Das 
Loslichkeitsmarimum (2i T) wiirde eine Temp. T  — ca. 600° hoher ais der Kp. 
der Lsg. erfordern. Lsgg. von 0,6°/oig. HN03 verhalten sich analog.

Die Konstanz des Loslichkeitsmaximums yerlangt die Stabilisierung dieses 
Maximums. Ist die Zahl der Moll. in einem gleiclibleibenden Yolumen bei jeder 
Temp. T  unveranderlich, so ist der Gasdruck proportional T, da in dem Ausdruek 
P  V  =  R T  das Yolumen V  konstant is t Der osmot. Druck p  =  iP  bat aus 
AnalogiegrUnden dieselbe Eigensehaft, woraus folgt, daB i =  konst. Fur Gips 
liegt i zwischen 1 u. 2. Hiernach ist yerstandlicli, weshalb das gel. Mol. in ein u. 
demselben Vol. V  dieselbe Loslichkeitskonstanz zeigt wie in dem Losungsm., das 
es stabilisiert u. in dem, das es in seine zwei Ionen trennt. Die Yerss. bestatigen 
letzteres, indem 100 g Losungsm. mit l g  Saure/Liter konstantę Loslichkeiten 
mit 2,2 g gel. Salz ergeben. (C. r. d. l’Acad. des sciences 179. .1399—1401. 
1924.) K. W o l f .

A (. A t o m s t r u k t u r .  R a d io c h e m ie .  P h o t o c h e m i e .

B.. W. W ood, Nachgeicieseiie Bahniibergange von Elektronen im optisch an- 
geregten Quecksilberatom. Yf. untersucht die Intensitatsverteilung im Spektrum des 
opt angeregten jS^i-Dampfes, sowie denEinfluB, den Beimengungen von jV,, Ile u. 
CO zu dem Hg-Dampf auf die Intensitatsverteilung besitzen. Ais primare Licht- 
quelle dient eine wassergekiihlte Hg-Lampe, dereń Strahlung durcli Brs-Filter 
homogenisiert wurde. Aus dem gemessenen IntensitatsverhJiltnis werden Schemata 
fiir die Elektronenubergange der einzelnen Bahnen aufgestellt. Durch Zufiigen von 
X, zum Hg-Dampf werden einzelne Linien bis zur 32-fachen Intensitiit yerstarkt, 
wahrend andere unverandert bleiben. He u. CO zeigen Shnliche Erscheinungen. 
(Proc. Royal Soc. London, Serie A. 106. 679—94. 1924.) B e c k e r .

J. E. Jones, U ber das Ałomfeld von Helium und Neon. (Ygl. Proc. Royal 
Soc. London, Serie A. 106. 441. 463; C. 1924. II. 2731.) Unter der Annahme, 
daB das atomare Feld des S e  durch eine abstoBende Kraft von der GroBe r~ n 
u. einer anziehenden Kraft ?.m >—”» bedingt ist, wird das Feld aus der experimentell 
gemessenen Viscositat u. aus seiner Zustandsgleichung zu berechnen yersuelit. 
Dabei wird n —  14, /„  == 5,74-10 ,13, m —  5 u. / „  =  l,930•10_'',5 bereclinet. — 
Das atomare Feld des Ne wird auf ahnlichem Weg aus seiner Leitfahigkeit,
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Viscositfit u. aus den Messungen der Atomabstande der NaF u. MgO Krystalle be- 
stimmt. In diescm Fali crgibt sieli die AbstoBungskraft ?—« zu A„ =  3,892 • 10-165, 
n —  21. Die Anziehungskraft konnte niclit berechnet werden. (Proc. Royal. Soe. 
London, Serie A. 107. 157—70. Cambridge.) Becker.

N. H. K olkm eyer, J. M. Byvoet und A. Karssen, Die Krystallstruktur des 
Mercurisulfids. II .  (I. ygl. S. 12.) Vff. imtersuchcn naeh dem Debye-Sclierrerverf. 
die Krystallstruktur des roten HgS u. finden yollige Ubereinstimmung mit den An- 
gaben M a u g u in s  (C. r. d. 1’Aead. des sciences 176. 1483; C. 1923. III. 291.) Die 
Debye-Scherrerdiagramme des schwarzen u. roten HgS zeigen eine bemerkenswertc 
Ubereinstimmung, welche davon berriilirt, daB das schwarze kub. u. das rote#tri- 
gonale HgS dieselbe Atomanordnung u. dieselben Atomabstande in der Oktaeder- 
ebene, bezw. der Basisebene besitzen. Mełacinnabasit zeigt die Struktur des 
schwarzen HgS. (Ree. traw chim. Pays-Bas 43. 894—96. 1924. Utrecht. Amster
dam.) Becker.

H. Ott, Die Gitterstruhtur des Carbarunds (SiC). Aus Drehkrystallaufnahmen 
ergibt sich fur SiC ein hexagonales (nicht rhomboedr.) Elementarparallelepiped mit 
den Kantenliingen a —  3,09, c == 15,17 A. mit 6SiC-Moll. Die Koordinaten der 
Atomsehwerpunkte sind: 6C (000), (00 3/a), (*/3 s/3 l/e), (>/3 2/3 %), (% */, a/o), (2/» V* 4/o); 
6Si (OOjp), (0, 0, ’/, +  p), (>/3, 2/31 V» +  P), (Vs, 7s, 5/e +  P), (7a, ł/„  a/e +  P), (2/s, 
’/3, 4/6 -f- p); p — 1IS. Es ist jedes Atom der einen Art tetraedr. von 4 Atomen 
der anderen Art umgeben. Der kleinste Abstand Si-C ist 1,09 JL Die angegebene 
Struktur zeigt gewisse Ahnlichkeiten sowohl mit der Zinkblende ais aucb mit der 
Wurzitstruktur. (Naturwissenschaften 13. 76. Munchen.) Becker.

H. Jung , llontgenographische Untersiichungen an den Entwassei~ungsprodukten 
des Gipses. Vf. untersueht nach dem Debye-Scherrerverf. eine Anzahl von Ent- 
wiiaserungsprodd. des Gipses, um die mit einer Anderung der Krystallstruktur ver- 
bundenen Entwasacrungsstadicn festzustellen. Kiinstlich hergestellter Grips, welcher 
durch Fiillung einer CaCl2-Lsg. mittels HaS04 dargestellt wurde, zeigte ein von 
Halbhydrat nach VANT H off verschiedenes Rontgenbild. Yon diesen beiden 
Strukturen ebenfalls verschieden ist jene des Anhydrits. Bei 200° erhitzter Grips 
u. ein bei 200° erhitztes Halbhydrat, welches mehrere Stdn. an der Luft stand, 
zeigten das Rontgenbild des Halbhydrats. Totgebrannter Gips besitzt die Struktur 
des Anhydrits. Teclin. Stuckgips bestand fast ausschliefilich aus dem Halbhydrat. 
Beim EntwSssern geht also Gips zuerst in das Halbhydrat iiber, beli alt bei all- 
mfihlicher Temperatursteigerung seine Struktur bei u. erst bei starkerem Erhitzen 
yollzielit sich der Ubergang zum Anhydrit. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 142. 
73—79. Jena, Univ.) Becker.

J. 3). B ernal, Die Struktur des Graphits. Vf. untersueht die Struktur des 
Graphits nach dem Drehkrystallyerf. u. nach der Lauemetliode, ohne indes aus 
dem Ltuediagramm mehr ais qualitative SchlUsse zu ziehen. Es standen kleine 
Krystalle von etwa 1 mm Durchmesser zur VerfUgung, die aber teilweise ver- 
zwillingt waren. Es wird ein Yerf. angegeben, um ohne groBe Rechnung die Er- 
gebnisse des Diagramms direkt in die stereograph. Projektion zu ubertragen, was 
gegeniiber den bisherigen Auswertungsmethoden eine Yereinfacliung darstellt. Vou 
der Spaltflache wurden auBerdem mittels eines Ionisationsspektrographen Reflexionen 
bis zur 5. Ordnuug erhalten. Es wird das Hullsche (Physical Review 10. 661 [1917]) 
hexagonale Graphitmodell der Auswertung zugrunde gelegt Das Elementarparal
lelepiped, welches der Raumgruppe D.36* angehort, besitzt die Abmessungen a =  2,45, 
c == 6,82 A. Die C-Atome sind in regelmaBigen Sechsecken in Richtung der Spalt- 
ebenen angeordnet u. liegen so, daB jede zweite Ebene gegen die erste verschoben 
erscheint Im Abstand c liegt dann die dritte Ebene wieder genau uber der ersten. 
Eine Wellung der einzelnen C-Ebenen wird nicht angenommen. Die Struktur-
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faktorbildung ergab, daB der Abstand der endstiindigen C-Atome der Sechsringe 
iiber die Ilingebcne nielit wesentlieh von Nuli verschieden sein kann, so das Yf. 
wie bei dem Debye-Seherrerschen Modeli (Physikal. Ztsclir. 18. 291; C. 1917. II. 
270) alle C-Atome eines Sechsrings ais iu ciner Ebene liegend betrachtet. Von 
dem Debye-Seherrersehen Modeli unterseheidet sieli das Modeli des Vfs. dadurch, 
daB bei D e b y e  u . S c h e r r e r  erst die yierte Kingebene wieder iiber der ersten 
liegt, wahrend es von dem Ilullschen Modeli dadureli verscbieden ist, daB H u ll  
die Ringebenen ais gewellt annimmt. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 106. 749 
bis 773. 1924.) B e c k e r .

Enrico Ferm i, Uber die Theorie des Zmammenslofies zwisehen Atomen und 
Elektronen. (Atti R. Aecad. dei Lincei, Roma [5] 33. II. 243—45. 1924. — C. 1925. 
I. GOS.) G o t t f r i e d .

Leonard B. Loeb, Die Frage nach der Beweiskraftigkeit der Pt'iifung Nolans 
der Existenz von Gruppen normaler Ionen in Luft von Atmospharendruck. Vf. er- 
kennt auf Grund der von NOLAH (Physieal Review [2] 24. 16; C. 1924. II. 1433) 
angefulirten Kurven dessen SchluBfolgerung iiber die Existenz von Ionengruppen 
von verschiedener Geschwindigkeit in Luft nicht an, da die UnregelmiiBigkeiten in 
den Strom-Spannungscliarakteristiken, welche N o l a n  ais Beweis dafUr anfuhrt, 
sekundare Ursachen liaben konnen. (Physieal Review [2] 25. 101. Berkeley, Univ. 
of Cal.) B e c k e r .

Piere  Auger, Uber die in einem Gas durch X-Słrahlen erzeugłen sekundaren 
fi-Strahlen. Vf. bestatig dureb weitere Yerss. uber Kr seine friiheren Ergebnisse, 
(Vgl. C. r. d. 1’Aead. des scicnces 178. 929; C. 1924. I. 2668), die theoret. formuliert 
werden. Einzelheiten sind im Original naclizulesen. (C. r. d. 1’Aead. des seiences

J. H. Smith, Abnormale Brechung von X-Strahlen. (Philos. Magazine [6] 49.

E lis H jalm ar und Mannę Siegbahn, Anomale Dispersion im Felde von 
X-Strahlen. Urn genauere Bestst. der WellenlSngen der X-Strahlenspektren zu 
erlialten, wurden die Gitterkonstanten zweier Krystalle, Calcit u. Gips, miteinander 
vergliclien. Yff. wiihlten Serien yerschiedener Spektrallinien, mit Wellenlangen 
zwischen 0,7 u. 5,2 A, zwecks Feststellung des genauesten Wertes dieser grund- 
legenden Beziebung. Die Messungen dieser Beziebung sind grapb. aufgetragen. 
Der Kurvenverlauf zeigt 2 ausgesprochene Unstetigkeiten. Man erkennt ferner, 
daB diese zwei plotzlicben Anderungen mit den ‘Wellenlangen der Absorptionskanten 
von Ca u. S zusammenfallen. Es ergibt sieh, daB fiir alle genauen Messungen der 
Wellenlangen von X-Strahlen eine verbesserte Braggsche Formel fiir die Berechnung 
der Wellenlangen aus den Brechungswinkeln benutzt werden muB. Fiir diesen 
Zweek ist die Kenntnis der Dispersionsformel des Krystalles erforderlieh. (Naturę 
115. 85—86. Upsala, Univ.) K. W o l f .

Charles Fabry, Spektroskopie in der Vergangenheit und in der Zukunft. (Journ. 
Franklin Inst. 199. 13—25. Paris, Univ.) K. W o l f .

R ichard  C. Tolman, Notiz iiber das Problem der quantitativen Formulierung 
des Bohrschen Korrespondenzprinzips. (Ygl. Physieal Review [2] 23. 693; C. 1924. 
II. 1768.) Mathemat. (Philos. Magazine [6] 49. 130—36. Pasadena, Cal.) K. W o l f .

C. Gr. Darwin, Resonanzstrahlung und das Korrespondenzprinzip. Krit. Be- 
merkungen im AnschluB an die Verss. von WOOD u. E l l e t t  (Proc. Royal Soc. 
London Serie A. 103. 396; C. 1923. UL 885) iiber die Resonanzstrahlung von Hg, 
welche eine Abiinderung der Quantentheorie fiir notwendig ersclieinen lassen. 
(Naturę 115. 81—82. Edinburgh, Uniy.) K. W o l f .

K. W. M eiBner, Absorption in angeregtem Neon, Das Prinzip der Yersuchs- 
anordnung beruht darauf, daB das Licht einer Emissionsrohre die Absorptionsrohre

180. 65—68.) K . W o l f .

192—94. London.) K . W o l f .
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durchsetzt u. daun spektral zerlegt wird, so daB die IntensitSten der einzelnen 
Spektrallinien bei angeregter u. tmangeregter Absorptionsrohre gemessen werden 
konnen. Die erhaltenen Spektren wurden auf photograph. Weg ausphotometriert 
u. die Expositionszeiten so gew&hlt, daB die Schwarzung der Platte in den mitt- 
leren, geradlinig verlaufenden Teil der S-formigen Schwiirzungskurye fiel. Wurdc 
konstant 1 Milliampere ais Erregungsstrom in der Absorptionsrohre yerwendet, dann 
zeigten die 2Ve-Linien zwischen 5400 u. 7438 JL. eine selir wechselnde Absorption, 
die von der IntensitSt der Linien unabhSngig war. — Yerss. mit Erregungsstrómen 
von 0,1 bis 3 Milliampćre ergaben mit steigender Stromstarke einen Anstieg der 
Absorption nach einer Exponentialfunktion. Diese Kurven yerliefen fur die drei 
untersuchten Linien 6402, 6334 u. 7032 annShernd parallel. — Verunreinigungen 
des Ne wirken in dem Sinne, daB nur sehr reines Ne eine starkę Absorption zeigt. 
(Ann. der Physik [4] 76. 124—44. Ziirich, Uniy.) B e c k e e .

T. L. de B rain und P. Zeeman, Uber einen Zusammenhang zwischen den 
Spektren von Argon und ionisiertem Kalium. Vff. kommen im AnschluB an ilire 
friłliere Mitteilung (Naturę 114. 352; C. 1924. II. 2008) u. die Arbeit von D a h m e n  
(S. 467) zu der SchluBfolgerung, daB die Differenz yon ca. 842 nicht charakterist. 
ist u. wahrscheinlicb nicht aufreeht zu halten ist. Die Differenz von ca. 1696 ist 
vorhanden, ein genauerer Wert ist ca. 1712. Vff. finden nunmehr an Stelle der 
Differenz von ca. 414 den Wert 418,2 fur ionisiertes K. (Naturę 115. 116—17. 
Amsterdam.) K. W O LF.

J. B. Green und Max Petersen, Dctppelte Anregungsspektrcn von Magnesium 
und verwandten Elementen. Vft’. vermessen die Wellenlangen der Gruppen ljp( — mp{ 
des ilf^-Licbtbogens im Yakuum u. in Luft. Aus dem Resultat ziehen sie den SchluB, 
daB die p' u. auch d' Terme des Mg u. der Erdalkalien doppelt angeregten ZustSnden 
neutraler Atome entspreclien, welche von ionisierten Zustanden unabbangig sind. 
(Astrophys. Journ, 60. 301—12. 1924. Madison, Wisconsin.) B e c k e e .

Leon Bloch und Eugene Bloch, Das Funkenspektrum von Eisen im Schumann- 
gebiet. (Vgl. C. r. d. 1’Aead. des sciences 177. 1025; C. 1924. II. 9.) Zusammen- 
stellung von 253 Funkenlinien von Fe, die Vft’. mit einem Fluoridspektrographen 
aufgenommen haben. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 1396—99. 1924.) K. W o l f .

Masamichi K im ura und Gisaburo Nakamura, Kathodenspekłren von Metallen 
und ihren Salzen. Die Halogenverbb. yon Li, Na, Cu, Mg, Ca, Zn, Sr, Cd, Ba, Sn, 
Pb, Bi wurden ais Kathode einer Entladungsrohre yerwendet u. das in Richtung 
der Kathode ausgesandte Licht untersucht. Es ergab sich, daB die Kathoden- 
spektren der Mg, Sn u. Pb-Salze Funkencharakter aufweisen, wahrend jene der Zn, 
Cd u. Bi-Salze Bogencharakter besaBen. Ca, Sr u. Ba-Salze zeigten keine von 
beiden, sondern wiesen nur einige wenige Linien auf. Bei Sn, Cd u. Pb wurdc 
auch die seitliche Emission der reinen Metallkathoden untersucht. Die Linien 
wurden haupts&chlieh aus dem Dunkelraum gegeniiber der Kathode emittiert, wo 
das elektr. Feld sehr stark ist. Die Funkenlinien u. die Bogenlinien waren sehr 
stark, doch treten die crsteren auBerhalb des Dunkelraums nicht auf. Bei Sn 
treten zwei Arten yon Funkenlinien im Spektrum auf, welche von Sn+ u. Sn+ + her- 
riihren. Das Zahlenmaterial ist angefiihrt. (Japan. Journ. of Physics 3. 29—41. 
1924. Kyoto, Uniy.) B e c k e b .

Masamichi K im ura und Gisaburo Nakamnra, Kathodenspekłren vm  Metallen. 
V£f. untersuchen die Spektren yon Geisslerrohren gegeniiber der Kathode, welche 
mit CZj- oder .72-Dainpf gefiillt sind u. Cd-, Al-, Sn-, P6-Kathoden enthalten. Sic 
enthalten Funken u. Bogenlinien, dereń IntensitSt an der Kathodenoberflache am 
starksten war u. gegen das Ende des Dunkelraums abnahm. Dieser Intensitats- 
abfall war bei den Funkenlinien starker ais bei den Bogenlinien. Bei Sn, Al u. 
Pb wurden langere u. kiirzere Linien zwischen den Funkenlinien beobachtet Yft.
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schlieBen, daB die ersteren von einfaeh ionisierten Atomen, die letzteren von 
doppelt ionisierten Atomen herriihren. (Japan. Journ. of Physics 3. 43—44. 1924. 
Kyoto Univ.) B e c k e r .

H erbert Bell, Das CuH-Molekiil und dessrn Bandenspektren. (Vgl. Philos. 
Magazine [6] 47. 549; C. 1924. I. 2566.) Vf. entwickelt eine Fonnel fur Banden
spektren im Sichtbaren u. wendet dieselbe an auf Ou-Banden, die neuerdings von 
F r e r ic h s  u . BENGTSSON im Bereieb A 4700 bis X 4000 gemessen wurden. Das 
Halbąuantum £ =  '/» wird bestiitigt u. das Mol. ais CulI nachgewiesen. Vf. be- 
reehnet die Abstiinde zwisehen dem Cu- u. II-Kerne fiir die Anfangs- u. End- 
konfiguration. (Philos. Magazine [6] 49. 23—-32. Manchester, Uniy.) K. W O LF.

G. y. Salis, Die ersłen Funkenspektren von Zink und Cadmium. Mittels einer 
eigens zu diesem Zweck konstruierten Entladungsrolire, bei welcher der Dampf des 
zu untersuchenden Metalls selbst der Trager der Entladung ist, werden die Funken- 
spektren des Zn (II) zwńschen 7757 u. 2026 JL u. des Cd (II) zwisehen 8067 u. 
2144 JL aufgenominen u. die Termwerte u. Serien zugeordnet. Das Resultat ist 
in Tabellen ausfuhrlich wiedergegeben. (Ann. der Physik [4] 78. 145—62.) Be.

A rthur S. K ing, Die elektrischen Ofenspekłren von Yanadin und Chrom im 
Ulłraviolett. Vf. nimmt die Emissionsspektren der bei 2000, 2300 u. 2600° im 
elektr. Ofen erliitzten Diimpfe von V  zwisehen 2340—3185 A. u. Cr von 2362 bis 
3575 JL. auf u. yergleicht diese mit dem Bogenspektrum. Es wurden 515 V-Linien 
u. 640 Cr-Linien yermessen, welche in Tabellen angefiihrt sind. Neu gemessen 
sind bei V 133, bei Cr 94 Linien, welche im Bogenspektrum nicht auftreten. Die 
Intensitat der Bogenlinien sowie der entsprechenden Ofenlinien bei tiefer, mittlerer 
u. hoher Temp. sind angegeben. (Astrophys. Journ. 60. 282—300. 1924. Mount 
Wilson Obseryatory.) B e c k e r .

Y. Socard, U ber die Diffusion des Lichtes in Fliissigkeiten. (Vgl. S. 468.) 
Wenn ein Biindel paralleler Licbtstrahlen in der Eichtung Ox sieh fortpflanzend 
durch eine FI. hindurchgeht u. von einem entfernten Punkt auf Oy aus beobachtet 
wird, so nennt Vf. Q =  Depolarisation, das YerhSltnis der in der Eichtung Ox 
schwingenden Lichtintensitiit zu der in der Ilichtung Oz schwingenden. Die 
Schwierigkeit liegt in der Herst. opt. reiner Fil., frei von Staubteilchen u. Sus- 
pensionskolloiden. Unter Anwendung geeigneter Filtrationen, ergab sicb fiir Nitro- 
benzin o =  0,68—0,67—0,68—0,74 entsprechend den roten, gelben, grunen bezw. 
blauyioletten Strahlen, u. fur Bcnzonitril, das nur im roten Licht durchscheinend 
ist, o —  0.65. (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 52—53.) K. W o l f .

K. F. H erzfeld und K. L. Wolf, Priifung der klassischen Dispersionsformel 
an cinatomigen Gasen und Dampfen. In der Dispersionsformel n — 1 =  C/(V0* — v'2) 
bedeutet v0 eine charakterist. Freąuenz der Absorptionsstelle, nacli der klass. 
Theorie — die Frequenz der Rcsonanzlinie. Es erweist sich indessen an Hand des 
yorliegenden Materials, daB die Formel eine bessere Ubereinatimmung mit den 
Messungen aufweist, wenn inan fiir v0 eine um einige % groBere Freąuenz ein- 
setzt, ais die der Ionisierungsspannung entsprechende. Die untersuchten Substanzen 
He, Ne, Ar, Kr u. Xe, besitzen hinter (ultrayioletter) der Hauptseriengrenze ein 
Gebiet der stetigen Absorption; Vff. yermuten, daB die v0 mit dem Sehwerpunkt 
dieses Gebietes zusammenfSllt. Die (der GroBe C proportionale) Anzahl der pro 
Atom wirksamen Elektronen nimmt mit wachsendem AŁ-Gew. zu. An Hg, Cd u. 
Zn sind die Eechnungen mangels des Beobachtungsmaterials nicht genau durch- 
fuhrbar; eine durch Dispersion angezeigte Absorptionsbande yon i/^-Dampf bei 
7000 A konnte experimentell nicht gefunden werden. (Ann. d. Physik [4] 7G. 
71—105. Munchen, Univ.) B ik e r m a n .

li. S. Ornstein und H. C. Burger, Lichtbrechung und Zersłreuung nach der 
Lichtąuantentheorie. An eine friihere Arbeit anschlieBend (Ztsehr. f. Physik 24.
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41; C. 1924. II. 1156) wird eine mathemat. Ableitung fiir die Verzogerung des 
Lichtes in der Materie gegeben. Nach demselben Scliema kann aucb die Rayleighsche 
Formel fiir die Lichtzerstreuung yon Atomen abgeleitet werden. (Ztschr. f. Physik 
30. 253—57. 1924. Utrecht, Univ.) B e c k e r .

R ichard Gans, Strahlungsdiagrammc ultramikroskopischer Teilchen. In Ent- 
wicklung der Theorie von MlE (Ann. der Physik [4] 25. 428; C. 1908. I. 1257) 
zcigt Vf., daB nur metali, ultramikroskop. Teilchen unter allen Umstanden mehr 
Licht in der Riclitung des einfallenden Strahles abbeugen, ais in der entgegen- 
gesetzten Richtung. Die dielektr. Teilchen konnen nach hinten mehr abbeugen, 
ais nach yorne; die dazu erforderlichen Bedingungen konnten aber in Gummigutt- 
u. Mastixemulsion nicht yerwirkliclit werden. (Ann. der Physik [4] 76. 29—38. 
La Plata.) B i k e r m a n .

J. W. H ornbeck, Das photoelektrische Ansprechen von Kalium bei tiefen 
Temperaturen. Yf. untersucht das photoelektr. Verh. einer hochevakuierten Zelle 
mit einer auf 120 V. geladenen Kathode aus reinem massiyem K  mit spiegelnder 
Oberflache u. W.-Anode bei -(-20° u. —180° in Abhangigkeit von der Wellenlange, 
ferner fiir yerschiedene Arten monochromat. Lichts in Abhangigkeit von der Temp. 
beim ErwSrmen der Zelle von —180° auf —[-20°. Bei —180° ist die langwellige 
Grenze der Emission von ca. 650 /jl/j, bei 20° nach ca. 600 fiu  yerschoben; selektive 
Masima fehlen in beiden Fallen. Die Photo-Strom-Temperaturkurven fiir bestimmte 
Wellenliingen steigen zwischen —80° u. —100° steil an, wahrend sie yorlier u. 
nachhcr fast parallel zur Temp.-Achse yerlaufeu. Vf. deutet diese Erscheinung 
ebenso wie die Yerschiebung der langwelligen Grenze mit einer in diesern Temp.- 
Bereich eintretenden Veranderung der Krystallstruktur des K. (Physical Review
[2] 24. 631—38. 1924. Cornell-Univ.) K r O g e r .

A , .  E l e k t r o c h e m i e .  T h e r m o c h e m i e .

R ichard Kuhn, Zur Theorie des isoelektrisclien Punktes. Theoret. mathemat. 
Begriindung einer friiher aufgestellten Gleichung (vgl. K o h n  u . J a k o b ,  S. 459) fiir 
dic Beziehung zwischen dcm isoelektr. Punkt h, u. dem Stabilitatsmasimum (Vis- 
cositiitsminimum) h0. (Ztschr. f. physik. Ch. 114. 44—48. 1924. Jliinchen, Bayr. 
Akad. d. Wiss.) U lm a n n .

E. F. Burton und J. E. Currie, Gegenseitige Beein/lussung geladener Teilchen 
in pissigen Medien. Vff. wiederholten die Verss. von D o r n , der zuerat zeigte, daB 
Metallteilchen, pulverisierter Quarz usw., beim Fallen durch eine Wassersiiule eine 
negatiye Ladung tragen u. eine Potentialdifferenz zwischen der oberen u. unteren 
Endfliiche der Wassersaide heryorrufen. Die benutzten Versuchsanordnungen 
werden an Hand von Skizzen beschrieben. AuBer W. wurden auch andere Fil. 
benutzt. Bleischrot (ca. 1 mm KorngroBe) triigt beim Fallen durch W., C.JI.fiH, 
CĄirM C6H6-CJI3, eine negatiye Ladung, durch Terpentiniil u. CClt eine
positiye Ladung, durch A. keine Ladung. Es findet Streuung infolge der Ladung
statt, so daB zweifelsohne eine gegenseitige AbstoBung zwischen den Teilchen 
erfolgt. Die Beeinflussung der Streuung durch die Viscositat des Dispersionsmittels 
wurde fiir W., Terpentiniil, A., A u. CeHe untersucht; das diesbeziigliche Zahlen- 
material ist tabellar. zusammengestellt. (Philos. Magazine [6] 49. 194—209. Toronto, 
Univ.) K. W o l f .

A. Stager, Ezperimentaluntersuchungen iiber Kontaktelektrisierung von slaub- 
und wolkenformig zerteilten Korpern, ąpeziell ton Schnee ais geicitterbildendem Faktor. 
Beim Auseinanderblasen eines Pulyers werden die Pulyerteilchen elektrisiert; die 
Ladung kann durch Auffangen der Teilchen auf eine feuclite Plattc oder mit Hilfe 
eines Tropfkollektors (im oder ohne Faradayschen Kafig) festgestellt werden. Es 
entstehen gleichzeitig positiye u. negatiye Teilchen; im Falle des Eises, des S, des
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Modełliergipses u. des Metaldehyds erweisen sieli die groBeren (sich rasch absetzen- 
den) Teilchen ais negativ, die kleineren positiy; beirn Aufwirbeln der festeu C0.2 
wurde stets negative Ladung gefunden, wenn man die Reibung am Kiifig oder an 
der Auffangsplatte beseitigte. Auch die Elpktrisierung des gegen eine Eiswand ge- 
sehleuderten Ru/J- oder N H fil-Rauchs wurde gemessen. Die elektr. Raumdichte 
natiirlicher Selmeewolken errcicht 10 E.S.E./qm. (Ann. d. Physik [4] 76. 49—70. 
Freiburg i. Sehweiz, Univ.) BlKEBMAN.

Samuel Glasstone, Untersuchungen ilber elektrolytische Polarisation. Teil I. 
Die kathodische Uberspannung von Bici. Die kathod. Polarisation von Pb wurde 
in Elektrolyten von pjj =  1—14 untersueht. Es wird gezeigt, daB die ubliehe 
Formel E  =  a -f- 6-log J  (E =  Uberspannung, J  =  Stromdiehte in Milliamp./qcm, 
a u. b Konstanten) nur bei hoheren Stromdichten anwendbar ist; bei niedrigen 
Stomdiehten muB das durch Diffusion von der Kathode entfernte elektronrotor. 
wirksame Materia! beriieksichtigt werden durch Einfiihrung einer dritten Kon
stantę c. Nach der Gleichung E  — a -f- b log ( J — c) berechnete Werte stimmten 
mit den experimentell gefundenen in u. II,SO^ u. n. NaOH an einer Pb-Kathode 
vorziiglich iiberein. Es wird ferner nachgewiesen, daB die grapli. Methode zur 
Best. der minimalen Uberspannung nicht immer genaue Resultate liefert. Bei ge- 
ringer Stromdiehte ist, solange noch Blasen an der Kathode frei werden, das nach 
der direkten Methode bestimmte Potential fast gleich der augenblicklichen riick- 
liiufigen EK. Bei hoheren Stromdichten wird das Potential durch Ggw. von Alkali- 
ionen im Elektrolyten stark beeinfluBt, anseheinend infolge von B. von Pb-Alkali- 
legierungen; die minimale Uberspannung bleibt jedoch ziemlich unveriindcrt. Sie 
ist zwisehen pH =  1 u. 11 ziemlich konstant u. sclieint in stiirker alkal. Lsgg. ab- 
zunehmen. Die theoret. Erorterung der Erscheinung fuhrt zu keiner endgiiltigen 
Kliirung der Griinde. Ebenso bedarf die Beobachtung, daB an einer rauhen Ober- 
flache die minimale Uberspannung etwas geringer ist ais an einer glatten, noch 
der Erkliirung. Jedenfalls ist die vergroBerte Oberflache nicht allein dafur ver- 
antwortlich zu machen.

E x p e rim en te lle s . Die Pb-Kathode hatte eine wirksame Oberfliiche von 
7,5 qcm. Vor Gebrauch wurde sie ais Kathode in HjS04 benutzt, bis sie nicht 
mehr glanzend war. Ais Elektrolyt diente H2S04 u. NaOH, zur Erzielung von 
bestimmtem pH teilweisc mit Citrat oder Borat versetzt. Fur pjj — 7 u. 9 wurden 
n. K2S04 bezw. Na;HP04 verwandt. Die minimale Uberspannung wurde nach 
T h i e l  u. B r e u n i n g  (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 83. 329; C. 1914. I. 732) be- 
stimmt, indem erst die Stromdiehte so hoch gewahlt wurde, daB an der Kathode 
reichlich Blasen aufstiegen; dann wurde sie so weit verringert, bis in 2 Min.
1 Blase hoch ging. Die Messung geschah entweder nach der direkten Methode, 
oder (bei hoheren Stromdichten) in der vom Yf. friiher (Journ. Chem. Soc. London 
125. 250; C. 1924. I. 2232) angegebenen Weise. Die minimale Uberspannung lag 
bei pn =  1—11 zwisehen 0,60 u. 0,66 V. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2414—23. 
1924. Exeter, Univ.) H e r t e b .

Sidney Raymond Carter und F rank  James, Einige elektrochemische Beobach- 
tungen iiber die reduzierenden Eigenschafien des Schwefeldioxyds. Das Potential von 
SOs in saurer Lsg. bei Ggw. von S oder S04" wurde bei Zimmertemp. untersueht, 
jedoch ohne einwandfreie Ergebnisse. Experimente iiber die kathod. Red. von S02 
machen die primitre B. von S oder HaS unwahrsclieinlich, yielmehr diirfte das 
primiire Prod. der Red. unterschweflige Saure (HjSjOJ sein, eine Annahme, die 
eine Sttttze in den Mcssungen von JELLINEK (Ztschr. f. Elektrochem. 17. 157. 245; 
C. 1911. I. 1485) findet. — Bei der Red. von SOa durch anorgan. Agenzien, 
z. B. SnCl2 oder Al in saurer Lsg., wurden ais Endprodd. S, HjS, HaS20 4 u. Tetra- 
thionsiiure gefunden. Auch hier wird angenommen, daB primSr geringe Mengen
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von H2Sa0 4 entstelicn, die in sekundaren Rkk. die B. der andereń Prodd. ermog- 
lichen. — Ein Anhang befaBt sich mit den yon S m it h  u . M a y e r  (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 46. 7 5 ; C. 1924. I. 1644) angegebenen Reduktionspotentialen, wonach 
unter Umstfinden auch eine primare B. yon II2S bei der kathod. Red. von SO., 
moglich ist. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2231 — 40. 1924. Univ. of Bir
mingham.) H e r t e r .

J. E rre ra , Die Dispersion der Jlertzschen Wellen in festen Substanzen in der 
Ntihc des Schmelzpunkłes. (Vgl. S. 19.) Vf. untersuchte die Anderung der DE. 
fcster Substanzen in der NShe des F. mit der Frequenz Q. yariierte zwischen 
500 m u. 1000 km). Untersucht wurden: Eisj Dimethylsulfat, Nitrobenzol, CS3COOH, 
tert. Butylalkohol, Bzl., Cyclohexan, Athyleńbromid, Benzoylehlorid, Mełakresol. Die 
Dispersionskurven sind von der Temp. abh&ngig. Bei jeder Temp. nimmt die DE. 
zu mit der WellenlSinge. Dieser Zuwachs ist in der Nahe des F. stark ausgeprSgt 
u. wird schwScher bei niedriger Temp. Beim Erstarren ist der Yerlauf der DE.- 
Anderung unstetig. Das Erstarren yerringert die DE. bei hohen Freąuenzen, bei 
niedrigen Freąuenzen dagegen scheinen die Substanzen die DE. beim Erstarren z u 
erhohen. Vf. erklart dieses Ergebnis durch die Annahme, daB die DE. einmal 
herriihrt yon der Polarisation durch Lagen&nderung bezw. Orientierung der schweren 
ul geladenen Teilchen, ein andermal yon der Elektronenbewegung im Innem eines 
jeden Teilchens, die die Polarisation bewirkt. Diese Einfliisse sind relatiy yer- 
schieden entsprechend der Frequenz u. Temp. Der durch die DE. charakterisierte 
feste Zustand beginnt bei einer entsprechend der Freąuenz yerschiedenen Temp. 
(Journ. de Physiąue et le Radium [6] 5 . 304—11. 1924.) K . W o l f .

0. FeuBner, Eine Bemerkung zu der Arbeit von A. Eueken uud O. Neumann. 
Zur Kenntnis des Wiedetnann-Franzsehen Gesetzes. I .  (Vgl. E u c k e n  u . N e u m a n n , 
Ztschr. f. physik. Cli. 111. 43 1 ; C. 1924. II. 2387). Vf. schlagt eine Erkliirung 
vor fiir die Abhśingigkeit der Warmeleitfahigkeit K yon der KorngroBe der ver- 
wendeten Metalle. ). ist bei nicht regularen Krystallen in den yerschiedenen Rich- 
tungen yerschieden. Trifft also eine WiłrmeweOe, die nach E in s t e i n  u . D e b y e  
ais eine elektromagnet. Welle zu betrachten ist, auf eine Krystallflache, hinter der 
im Sinne des Fortschreitens der Welle eine Anderung der X eintritt, so findet an 
der Grenzflache neben einer Brechung eine Reflesion statt, die dazu fiihrt, daB 
der Warme abgebende Krystall eine hohere Temp. haben inuB, ais der Warme 
aufnehmende. (Ztschr. f. physik. Ch. 114. 320. 1924. Hanau, Phys. Lab. d. Heraeus
G. m. b. H.) B ik e r m a n .

01iver Coligny de Champfleur E llis , Der Einflu/i von Verdunnung mit 
Sticksłoff auf die Geschwindigkeił der Flamme. Zu den unter obigem Titel vom Vf. 
u. Mitarbeitern yeroffentlichtcn Arbeiten (ygl. S. 22) wird bemerkt, daB, wenn die 
Geschwindigkeit der Flamme einem additiyen Bestandteil des Gasgemisches pro- 
portional ist, 8ie das auch jedem anderen sein muB. Der Warmewert (Verbrennungs- 
warme: Anzahl der reagierenden u. yerdiinnenden Moll.) wurde ais Bezugskonstante 
gewahlt, da alle notigen Daten bekannt sind u. man fur yerschiedene BrennstofFe 
einen gemeinsamen Nenner erhalten kann. Vff. bedauem, andere Beziehungen yon 
PAYMAN (Journ. Chem. Soc. London 117. 4 8 ; C. 1920. I .  851) iibersehen zu haben. 
(Journ. Chem. Soc. London 125. 2674. 1924. Sheffield, Safety in Mines Research 
Board.) H e r t e r .

P. Laffitte, U ber die Fortpflanzung der Explosionstcelle. Vf. untersuchte nach 
C a m p b e l l  den Explosionsvorgang, der sich nach plotzlicher Querschnittszunahme 
der Rohre fortpflanzt. Es wurden Gemische von CS  ̂ -{" 3 Oi u. J /2 -|- O unter
sucht. Die Explosion wurde durch den elektr. Funken eingeleitet u. photograph. 
aufgenommen. Die plotzliche Querschnittszunahme wuTde durch 2 durch einen 
Korkstopfen miteinander yerbundene Rohren herbeigefiihrt. Die Yerss. zeigen, daB
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die Explosionswelle an der Verbindungsstelle der beiden Rohren zunSchst aufhort 
sich fortzupflanzen, um sich dann in der zweiten Rohre nach einer Verbrennungs- 
pcriode neu zu bilden. Die Daucr dieser Periode hiingt ab yon dem Ausgangs- 
gemiscli u. dem Verhaltnis der beiden Rohrendurchmesser. SchlieBlieh werden die 
Griinde angegeben, weshalb C a m p b e l l  bei seinen Yerss. die B. der Explosionswelle 
in der zweiten Rohre nicht featstellen konnte. (C. r. d. l’Acad. des scienses 179. 
1394—96. 1924.) K . W o l f .

N icolai Puschin, Ein fiu js des Dmckes auf den Gefrierpunkt eon p-Nilro- 
toluol, m-Dinitrobenzol und Guajacol. Die Abhangigkeit des E. vom Druck wurde 
bei p - Nitrotoluol (I), m-Dinitrobenzol (II) u. Guajacol (III) gepruft, indem bei 
konstant gehaltener Temp. (bei I  bis 125°, I I  bis 140°, I I I  bis 60°) der Druck 
bestimmt wurde, bei dem feste u. fl. Phase im Gleicligewicht waren. Die an- 
zuwendenden Drucke betrugen bei I  bis zu 3100, bei I I  u. I I I  bis zu 2000 kg/qcm. 
Fur I I I  wurde die Gleichung: t =  28,4° -j- 0,0178p — 0 ,0 0 0 0 0 1 0 0 von D e n e c k e  
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 108. 1; C. 1919. III. 1002) ziemlich genau bestiitigt 
gefunden. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2628—30. 1924. Petrograd, Elektro- 
techn. Inst.) H e r t e r .

ML Bom  und J. F ranek , Bemerkungen iiber die Dissipation der Beaktions- 
warme. Yff. wenden sich gegen die Yorstellung, daB der Energiegehalt eines Mol. 
nicht groBer sein kann ais die Dissoziationsarbeit, erkennen jedoch die Notwendig- 
keit von DreierstoBen u. Ausstrahlung an. Es werden Beispiele angefiihrt, bei 
welchen der Energiebetrag eines Mol. ein Yielfaches der Dissoziationsenergie ist. 
Siimtliche Falle haben ais Gemeinsames, daB die Hauptenergie im angcregten Mol. 
zur Anregung eines Elektronenquantensprunges yerwendet wird. Aber auch, wenn 
nur die Schwingungs- u. Rotationsenergie in Betracht gezogen wird, kann der 
Energiegehalt die Dissoziationsarbeit in neutrale Bestandteile wesentlich iiber- 
schreiten. Die Abfiihrung der uberschussigen Energie geht nun in den meisten 
Fallcn durch DreierstoBe vor sich, die bei,B. yon Moll. mit polarem u. nicht polarem 
Charakter aus neutralen Atomen stattfinden. An Stelle der DreierstoBe kann auch 
Ausstrahlung einsetzen, wenn sich elektr. geladene Bestandteile (Ionen, Elektronen) 
zu einem Mol. oder neutralen Atom yereinigen. (Ann. der Physik [4] 76. 225—30. 
Gottingen.) B e c k e b .

Theodor V. Ionescu, Uber die Schallgesclncindigkeit in Flussigkeiten und ihren 
Zusammenhang mit der Terdampfungswanne. Die Schallgeschwindigkeit V wurde 
in einem eisernen U-Rohr von 5,6 m Lange u. 33 mm lichter Weite gemessen, die 
Miindungen des Rohres wurden mit Glimmermembranen zugeklebt, an denen 
Spiegelchen hingen; die Bewegungen des von den Spiegelchen reflektierten Licht- 
strahls wurden auf einer photograph. Platte registriert. Ergebnisse: W. 1470 m/sec. 
(20°), A. 1195 m/sec. (23°), A. 931 m/sec. (23,5°), Aceton 1120 (24°), T o lu o l  924 (23,5°), 
Petroleum 1275 (23°), Bzu. 1202 (23°), ein Xylol 1165 (20°). Die Newtonsche Formel 
wurde bestatigt; die Formelu yon BOGDAN (Buli. Acad. Roumaine 2. 30. [1923]) 
V =  const. Y l  (L =  die Verdampfung3warme) liefert zu niedrige, die yon L e w is  

(Ztschr. f. physik. Ch. 78. 24; C. 1912. I. 113) F =  Y T ^ u T  (a =  der Aus- 
dehnungskoeffizient) zu hohe Werte. (Journ. de Physiąue et le Radium [6] 5. 
377—83. 1924. Jassy, Fac. des sciences.) B ik e b m a n .

B. Anorganische Chemie.
G. N. Q,uam, Eine Untersuchung der Beaktionen in flussigem SchwefeUeasserstoff. 

Die Darst. u. Verflussigung des H2S geschah ahnlich wie bei A n i o n y  u . M a g r i  
(Gazz. chim. ital. 35. 206 [1905]). Eine sehr groBe Anzalil organ. u. anorgan., in
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fi. II2S 1. u. unl. Substanzen wurden auf ihre Rk. mit fi. H„S hin imtersucht. Die 
Beobachtungen wurden iiber Monate ausgedehnt, dann wurden die Versuclisrohren 
geoffnet u. feste u. fl. Phase analysiert. Im Gegensatz zu den Angaben von A ntony 
u. Magri findet Vf., daB trocknes SO., sehr heftig mit fi. H2S reagiert. Sc O,, reagiert 
langsamer unter B. yon freiem Sc, S u. W. Fl. H2S bildet mit W. ein Hydrat
II.,S-5,7 IIjO. Von den Sulfiden u. Sulfliydraten sind nur wenige in fl. II2S etwas 1. 
Von den anorgan. Siiuren war die Rk. mit Pyroschwefelsaure heftig, IICl war 
besonders 1. Die anorgan. Halogenide zeigten eine deutliche Abstufung in ilirer 
Reaktionsfiihigkeit (Einzelheiten konnen wegen der zu groBeń Anzahl der unter- 
suchten Substanzen liier nicht wiedergegeben werden). Mit dem Grad, mit dem die 
Basizitiit des positiven Radikals abnimmt, wachst die Losliehkeit u. fiir jede einzelne 
Gruppe des period. Systems strebt ein Reaktionstypus um so mehr nach Yeryoll- 
standigung, je kleiner das At.-Gew. ist. — Die Rk. der Oxychloride yon S u. Se 
mit fl. H2S volizieht sich heftig unter B. der entsprechenden Chloride, Oxyde u. 
der freien Elemente S u. Se. Die Nitrate yon Ag, Bi u. Ammonium reagieren 
unter B. yon Sulfid u. freiem S. Oxydationsmittel bewirkten S-Abscheidung. Die 
meisten der in II2S 1. Yerbb. waren organisehe. Bei diesen wirkt H2S ais organ. 
Losungsm. Rkk. traten ein, wenn die gel. Verb. ein doppelt gebundenes O-Atom 
oder ein 3-wcrtiges N im Molekuł enth&lt. Das ftthrt zu der Annalime, daB die 
Rk. unter B. yon Additionsprodd. stattflndet, wie das fiir den Fali der Thioessig- 
siiure olme Zweifel ist. Fast alle Rkk. in fl. HaS yeriaufen selbst bei Zimmertemp. 
sehr langsam. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 103—8. Fremont [Nebraska], Mid
land Coli.) Josepiiy.

Andre Graire, Uber die Reduktion von Stickoxyden in Gegenwcirt von Sclncefel- 
Saure und schwefliger Siiure. Aus den Verss. u. Tabellen, die im Original ver- 
ofłentlicht sind, schlieBt Vf., daB die Red. von NO durch S02 in Ggw. yon II2SOj 
wSchst, je verd. die Siiure ist. In Ggw. einer mehr ais 35°/0ig. H2SOł ist die Red. 
gering (bei 94,4% Il^SO., — 0, bei 38,36% Siiure =  5,3%) > wird die Konz. herab- 
gesetzt (35—25%), so nimmt die Red. stark zu (bei 26,42% II2S04 betriigt die Red. 
42,5%); die Red. geht nur bis zum N20, Stickstoff wurde, wenn uberhaupt, nur in 
Spuren gefunden. (C. r. d. TAcad. des sciences 180. 292—94.) H arerlan d .

J. Bóeseken. Uber die kotnplexen Borcerbindungen und die Asymmełric der 
Borsalicylsaure. Polemik des Yfs. gegen die Auffassung Rosenheims (S. 26) yon 
der Fiinfwertigkeit des Boratome in den innerkomplexen Boraten. Vf. zeigt — 
auf seine friiheren Verofłentlichungen hinweisend — wie er sich den Ubergang 
des dreiwertigen B in das hoherwertige denkt. Der Koordinationsbegriff sagt hier 
mehr ais der Begrift' Valenz. Die Ausfiihrungen des Vfs. stiitzen sich auf die An- 
schauuugen von Langmuir iiber das Elektronenoktett in der auBercn Schale der 
Atome u. der yon KOSSEL iiber die polaren u. heteropolaren Bindungen. Es wird 
auf die Analogie der Atomgruppierung mit den akt. Ammoniumyerbb. hingewiesen. 
Dort gibt der N ein Elektron an das Anion ab, hier nimmt das Boratom ein 
Elektron vom Kation auf, um den Komplex zu bilden. In beiden Fiillen entsteht 
ein Jon vom Typus des yierwertigen C. Ohne die Elcktronenwanderung sind diese 
Gegensatze schwer zu yerstehen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 268—70. Delft, 
Techn. Hochsch.) H o r s t .

M. Centnerszwer und B. Bnizs, Die stufeniceise Dissoziation des Magnesium- 
f  carbonats. Mit der Anordnung von C en tnerszw er und Andrusow (Ztschr. f. 

physik. Cli. 111. 79; C. 1924. II. 1568) wurden die Dissoziationstempp. (2*) des 
MgC03 in C02 bei 1 at Druck bestimmt. Td des bei 320° im C02-Strom getrockneten 
MgCOs liegt bei 373°; dabei entsteht das Monooxymonocarbonat M gO -M gCO dessen 
Td 442° betragt. Bei 450° bis zur Gewichtskonstanz erhitzt, gibt es eine Substanz, 
dereń Analyse mit 3 Mg0-MgC03 angenahert iibereinstimmt; dieses Trioxymono-
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carbonat dissoziiert boi 469° unter B. yon Magnesiumoxyd. Der^naturliche rhomb. 
Magnesit dissoziiert bei 402° u. liefert dabei ein Monooxytricarbonat Mg0-3MgC03; 
eine andere, gut getrocknete (380—400°) Probe zersetzte sich nur bei 437° u. gleich 
zum j\Ionooxy mono carbonat. Die letzte Stufe, die MgO-Bildung, wird bei 480° 
erreielit. — Die Gegenrk. ist unterlialb 230° iiuBerst langsam. (Ztsehr. f. physik. Cli. 
114. 237—250. 1924. Biga, Uniy.) B i k e r m a n .

R udolf Schenck und W ilhelm  Borkenstein, Uber die chemisclien Gleicli- 
gewichte zwischen Bleisulfid und seinen Rosłprodukłcn. II. (I. vgl. S c h e n k  und 
A l b e r s ,  Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 105. 145; C. 1919. III. 8.) Vff. nehmen 
gegen die Kritik der friilieren Arbeit von S c h e n k  und A l b e r s  (1. c.) durch 
B e i n d e r s  (Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 109. 52; C. 1920. I. 698) Stellung. Die 
Unters. erstreckt sich auf die Zus. dea Bodenkorpcrs, welcher beim Abrosten des 
PbS entsteht, wenn man bei konstanter Temp. SO., abfiihrt, wobei der Gasdruek 
bestimmte Werte nicht unterschreiten darf. Weiter wird der yollstandige isotherme 
Abbau von Mischungen yon PbS mit einbas. PbS04 durch Entnahme yon genau 
gemessenen Mengen S02 durehgefuhrt, wobei die sich darauf einstellenden Gleicli- 
gewichtsdrueke beobachtet werden. Es wurde im Wesentlichen nacli der von 
SCHENK und A l b e r s  (1. c.) angegebenen Versuchsanorduung gearbeitet. Ala Bohr- 
material wurden diesmal Al-Bohrchen yerwendet, welche in Porzellanrohre gesteekt 
wurden. Durch mehrmaliges Brcnnen war die Al20 3-Masse dieht u. fur Pb-Yerbb. 
undurclilassig gemacht worden. Durch Erhitzen von Gemischen von PbS mit 
PbSO,, PbS04-Pb0, PbS04-2Pb0, PbS04-3Pb0 u. PbO bei Tempp. zwischen 
560 u. 850° u. durch Messung des zu dem jeweiligen System gehorigen Dampf- 
drucks wurden die Gleichgewichtskuryen von folgenden Bkk. festgestellt:

1. 7 PbS04 +  PbS =  4(PbS04-Pb0) +  4S02
2. 10(PbSO4-PbO) +  PbS =  7 (PbS04-2Pb0) +  4SOs
3. 13(PbS04-2Pb0) +  PbS =  10(PbSO4-3PbO) +  4S02
4. 3(PbS04-3PbS) +  PbS — 13 PbO +  4SO,
5. 2 PbO +  PbS =  3 Pb +  S02.

Es werden die Grtinde angefiihrt, warum B e i n d e r s  die B k k . 2. bis 5. nicht be
obachtet hatte, da nach ihm sebon die 2. B k . zwischen PbS04-Pb0 u. PbS zu 
metali. Pb fuhrt. Nach B e i n d e r s  yerliiuft Gleichung 2

2(PbS04-Pb0) +  3 PbS =  7 Pb +  5S02.
Die Untersuchung des Bodenkorpers ergab kein freies Pb, wenn der Druck so 
eingestellt wurde, daB die Bk. nach Gleichung 1. bis 4. yerlief. Wurde dagegen 
stark eyakuiert, so daB das Druckgebiet unterhalb der durch Gleichung 5) dar- 
gestellten Beaktionskurye fiel, dann entstand Pb in groBen Mengen. Das gegen- 
teilige Besultat yon B e i n d e r s  fiihren VfF. darauf zuriick, daB dieser zu stark 
eyakuierte u. Storungen durch Bleisilikatbildung bei Verwendung von Porzellan- 
roliren nicht berucksichtigte. Die krystallograph. Untersuchung der bas. Sulfate 
ergab: PbSOi -PbO monoklin, PbSOt -2 Pb O u. PbSOi - 3 PbO wahrscheinlich rhomb., 
Lichtbrechung u. Dispersion in allen 3 Fiillen sehr stark. Isotherme Abbauyerss. 
an Gemischen von PbS04-Pb0 mit PbS bei 800, 720 u. 650° fuhrten zu denselben 
Peatstellungen wie die Bodenkiirperunterss. u. beatiitigten die Ansehauungen der 
Vff. uber den Beaktionsyerlauf. Aus den Dampfdruckkuryen wird die Beaktions- 
warme bei der Bk. 2 PbO +  PbS =  3 Pb +  SO, zu 50300 cal. berechnet, was 
gut mit anderweitig gemessenen Werten iibereinstimmt. Bei den auftretenden 
7 festen Phasen sind 13 uniyariante Gleichgewichte mit je 3 Bodenphasen denk- 
bar. Bei 9 dieser Kombinationen ist PbS zugegen. In einem raumlichen Modeli 
ist der Verlauf der Gleichgewichtskuryen u. die Quintupelpunkte eingezeiehnet. 
Wegen der Lage derselben muB auf die Originalfigur u. die zugehorigen Dia-
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gramme venviesen werden. (Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 142. 143—79. Munster, 
Univ.) B e c k e r -R o s e .

George Dean, Die Atomgewichłe von Kohlenstoff und SUber. 1. Aus Ag2S04 
u. IICN dargestelltes AgCN wurde im Hs-Strom zu Ag reduziert. Unter Annahme 
von Ag =  107,88 u. N =  14,008 ergab sich fiir C das At.-Gew. 12,0024 ±  0,0011 
ais Mittel aus 21 Bestst. — 2. AgCN O wurde aus AgN03 u. Harnstoff gewonuen 
u. das durch Erhitzen im Luft- oder H,-Strom auf ca. 300° entstandene Ag gewogen. 
Das Mittel aus 16 von 21 Bestst. ergab C =  12,0029 +  0,0009. Durch Kombination 
von 1. u. 2. nach (AgCNO): (AgCN) == [(AgCN) - f  16]: [AgCN] — X :Y  wird 
(AgCN) =  133,879, daraus Ag =  107,871 u. fiir N =  14,008, C =  12,000. (Journ. 
Chern. Soc. London 125. 2656—72. 1924. West Ham Municipal Coli.) H e r t e r .

N evil Yincent Sidgwick, Das Ycrhalten der einfachen ITalogenide gegen Wasser. 
Ilalogenide konnen mit W. nach 4 Richtungen reagieren: 1. Ionisation, 2. Hydrolyse 
nach —XC1 — ->- —XOH HC1, 3. keine Rk., 4. Hydrolyse nach -—XC1 — y  XH -j- 
HOC1. Es wird an Beispielen gezeigt, daB das Eintreten dieser Rkk. yon der Ko- 
ordinationszahl des mit Halogen yerbundenen Elements (ygl. SlDGWICK u. Callow, 
Journ. Chem. Soc. London 125. 532; C. 1924. II. 2732) u. von der Vollstiindigkeit 
der Elektronenoktetts abhiingt. DaB OsF& liydrolysiert wird, liiBt yielleicht auf 
eine maximale Koordinationszahl von 10 bei den Elementen mit den hochsten 
Ordnungszahlen schlieBen. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2672—74. 1924. Oxford, 
Dyson Perrins Lab.) H e r t e r .

W. Manchot und J. Kónig, Uber Verbindungen von Kohlenoxyd mit Osmium- 
chloriir. (Vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 2130; C. 1925. I. 353.) Leitet man 
CO in der Warme iiber 0sCl3 so tritt bei 220° unter B. eines weiBen Sublimats 
Rk. ein, die in 8 Stdn. bei 270° yollstiindig wird. U. Mk. erkennt man das 
Reaktionsprod. ais kurze siiulenformige Prismen yermischt mit langen Nadeln. 
Nach der Reinigung mit CC14 ist der Korper auch u. Mk. einheitlich u. schm. 
bei 269—273°. Neben diesem Hauptprod. liegen wohl noch mehrere CO-Verbb. 
vor, die in allerdings geringer Menge aus den Extraktionslaugen krystalli- 
sierten. — Die Analyse des Hauptprod. wurde durch Erhitzen mit 60°/o'g- NaOH 
yorgenommen u. das 10-fache Yol. A. zugesetzt. Der Nd. setzt sich nach 5—6std. 
Siedcn auf dem Wasserbad gut filtrierbar ab u. wurde im H-Strom reduziert zum 
Metali. In dem alkal. Filtrat wurde Cl ais AgCl bestimmt. Die Ergebnisse der 
Analysen fiiliren zu der Formel Os(CO)3Ch, wobei VfF. die Frage unbeantwortet 
lassen, ob nicht ein Gemenge yon Os(CO),Cls mit 03(00)4012 yorliegt, wie aus den 
Krystallausscheidungen in CClt zu schlieBen ware. — Charakterist. fiir Os(CO)3Clj 
ist die groBe Bestandigkeit ahnlich der CO-Yerb. des Ru aber unterschiedlich von 
der des Ir. Sie ist unzers. sublimierbar in 0 2-freier Atmosphiire. An der Luft 
Verbrennung unter glitnzender Feuererscheinung. In W. u. Sauren wl. u. gegen diese 
indifferent. In NaOH 11., das Cl2 ist ais łon gebunden. Hingegen ist der Metall- 
komples sehr stabil. Fiir alle Pt-Metalle mit Ausnahme des Rh sind jetzt CO-Verbb. 
bekannt; auch fur letzteres kommen solche in Betraclit. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
58. 229—32. Miinchen, Techn. Hochsch.) H o r s t .

W. Manchot und H. Gall, Uber Mcłall-Kohlenoxyd-Salze. IX. Uber eine 
Yerbindung tton Kohlenoxyd mit Iridiumchłoriir. (Vgl. yorst. Ref.) Bei 150° bildet 
sich aus wasserfreiem TrCi, u. trockenem CO eine CO-Verb., die in priichtig langen 
Nadeln krystallisiert, gegen Feuchtigkeit sehr einpfindlich ist u. sich bei hćilierer 
Temp. zers. Ausbeute gering. In der yorliegenden Verb. ist CO bedeutend lockerer 
gebunden ais in der entsprechenden Ru- u. Os-Yerb. Sclion mit W. wird das 
Gas abgespalten. Bei 140° schm. das Salz unter Gasentw. An der Luft yerbrennt 
es mit Feuererscheinung u. Metallspiegelbildung. Die Zers. mit W., die in der 
Hauptsache nach der Gleichung: IrClj(CO), -j- H ,0 =  IrO -f- 2IIC1 +  2 CO ver-
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liiuft, liefert das gesamte CO u. das Cl ais HC1. Es entsteht demnach Iridiumorydul 
oder ein Hydrat desselben. Die Loslichkeit in HC1 acheint hierfur zu sprechen. 
In der Reihe vom Os bis zum Hg fehlen jetzt nur nocli von Gold diese CO-Verbb., 
fur welche Vff. bereits durch Verss. ihre Existenz festgestellt haben. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 58. 232— 34. Miinchen, Teclin. Hochsch.) H o r s t .

H. Buttgenbach, Mitteihmgcn uber Phenacit und Euclas. Ausfuhrliche krystallo- 
graph. Beschreibung einiger Proben der beiden Mineralien. (Buli. Acad. roy. 
Belgiąue, Classe des sciences [5] 10. 456—64. 1924. Luttieh, Univ.) H a b e b l a n d .

D. Organische Cliemie.
P. W alden, Funfzig Jahrc stereochemischer Lehre und Forschung. Vortrag, in 

welchem Vf. nach einer einleitenden Betrachtung der Yorgeschichte u. der beiden 
Personliehkeiten VAN’t  H o f f s  u . L e  B e l s ,  die Grundlagen der klass. Stereochemie, 
die Entw. der klass. Stereochemie des C-Atoms, der N-Yerbb. u. der anorgan. 
Metallkomplese darlegt. Weiterhin hat Vf. die Richtungen angezeigt, in welchen 
von der Stereochemie aus fruchtbringend auf yerwandten Gebieten teils schon ge- 
arbeitet worden ist oder noch prakt. Nutzen erwartet werden kann. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 58. 237— 65.) H o b s t .

P. W alden, Vergangenheit und Gegemcarł der Stereochemie. Deckt sich init 
dem Inhalt des vorst. Ref. (Chem. Weekblad 22. 34—61. Rostock.) K. W o l f .

P. B ruylants, Symbolismus in der organischen Chemie. Vf. erortert die Yor- 
teile, die die jetzige Formulierung organ. Verbb. aufzuweisen hat. Zur restlosen 
Erklarung von Valenzfragen (seit der Entdeckung der freien Radikale), sowie von 
Isomerisationserscheinungen genugen die ,.klass.“ Anschauungen jedoch nicht melir, 
u. ais ihre Erganzung muB die Wcmersche Theorie der wechselnden Valenz heran- 
gezogen werden unter Berucksichtigung der yerschiedenen Affinitiitsbeanspruchung 
organ. Radikale. (Buli. Acad. roy. Belgiąue, Classe des sciences [5] 10. 680—97. 
1924. Louvain, Univ.) H a b e b l a n d .

P. B ruylants, Isomerisationserscheinungen bei olefinischen Verbindungen. Bei 
den Butennitrilen hat Vf. (vgl. Buli. Soc. Chim. Belgique 33. 331; C. 1924. II. 
1784) festgestellt,' daB das ^^-unges&tt. Deriv. sich selir leicht in das «,/?- 
ungesatt. Prod. umlagern liiBt. Verbb. mit der Gruppierung CII2 : CH-CH <  
lagern sich leicht in CH3-CH: C <  um, es entsteht stets die st&bilere Verb. Die 
Entscheidung daruber, welches Deriy. das stabilere ist, braucht nicht auf Grund 
thermochem. Unterss. gefiiUt zu werden, sondern man kann die Stabilitiit voraus- 
sagen auf Grund der Wernerschen Theorie der veranderlichen AffinitSt, sowie auf 
Grund der yon M e e r w e i n  (L ie b ig s  Ann. 419. 121; C. 1920. I. 153, sowie die 
dort zitierte Literatur) festgestellten Affinitiitsbeanspruchung organ. Radikale. An 
zalilreichen Literaturbeispielen (wobei besonders die Arbeiten yon F i t t i g  beriick- 
sichtigt werden) wird die Moglichkeit oder Unmoglichkeit zur Isomerisation dar- 
gelegt. (Buli. Acad. roy. Belgiąue, Classe des sciences [5] 10. 492—503. 1924.) H a .

J. P lotn ikow , Bemerhing zu der Abhandlung von A. Benrath und E. Hertel: 
Uber die Photochloriemng aliphatischer Verbindungen in Tetrachlorkohlenstoff. (Vgl. 
B e n r a t h  u . H e r t e l ,  Ztsehr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie 
23. 30; C. 1924. H. 822.) Yf. betont den nur ąualitatiyen Charakter der Ab
handlung. DaB die yom Vf. gefundenen period. Erscheinungen nicht repro- 
duziert werden konnten, liegt an zu kurzer Dauer der Verss. (Ztsehr. f. wiss. 
Photographie, Photophysik u. Photochemie 23. 79 — 80. 1924. Zagret, Techu. 
Hochsch.) L e s z y n s k i .

A. W ohl und K. P readenberg , Berichtigung zu der Arbeit: Die Bezeichnung 
sterischer Reihen. In der frUher (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 309 [313]; C. 1923.
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I. 889 [890]) gegebenen Ubersielitstabelle ist folgendes zu korrigieren. Statt 7'-d-(-)- 
Galaktose muB es lieiBen: 7'-l-(-)-Galaktose, statt 4'-d-(-)-Mannose muB stelien: 
4'-l-(-)-Mannose. (Ber. Dtsch. Cliem. Ges. 58. 451.) O h l e .

K arl Ereudenberg und Arnold Doaer, Zur Kenntniś der Acetonzucker. V. Die 
Syntliese von Aminohexosen aus Galaktose. (IV. ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 
2119; C. 1923. III. 1555.) Toluolsulfodiacctongalaktose setzt sich wie mit Hydrazin, 
so auch mit dem triiger reagierendem NH3 zu einem Gemisch eines primaren u. 
eines sekundaren Amins, des Diacetongalaktosamins (I) u. des Bis-[diacetongalaktoś]- 
amins (II) um. I  liefert bei der Desaminierung Diacetongalaktose zuriick. Der ent- 
spreclicnde Aminozucker liefert dabci ein Gemisch, das bei der Oxydation ■ mit 
HNOj neben Osals&ure nur halb so viel Schleimsaure liefert wie Galaktose. Femer 
gibt dieses Gemisch 2 Plienylhydrazone, die jedoch nicht rein erhalten werden 
konnten. Galaktose ist darin augcnscheinlich nicht yorhanden. — Das Galaktos- 
amin laBt sich mit HgO zu einer Galaktosaminsaure oxydieren, die nicht ident. ist 
mit CliondrosaminsSuren u. ihrem Epimeren.

"h c - o

HC—oI

lic—o
n ć _ 0 > C (GH3)2

XII,CII I Ćll---------- NH

HC—O 
HC—O 

—CH 
-CII

>C(CH3)S

-----CH 1-------CH
HC—O HC—O HC

i  h 2Ć - o> C(Ch ^  h 2Ć - o> C(Ci^  I I  h 2Ć > C(CH’>>
Die Stellung der Aminogruppe in 3 ist willkurlich gewalilt.

V ersuche. Toluolstflfodiacetoiigalaktose setzt sich mit fl. NH3 im Bombenrohr 
bei Zimmertemp. schon in 24 Stdn. um. Einfacher ist das Verf., durch Erhitzen 
mit methylalkoli. NH3 (bei 25° gsatt.) auf 100° (12 Stdn.) Trennung der beiden 
Aminc aus verd. A., wobei I I  auskrystallisiert. — Diacetongalaktosamin, ClsH21OsX (1), 
farbloses Ol vom K p ^ ,^ , 122—126°, [a]I9„ 9 =  —63,09°, [ a ]^  =  —50,42°, [u \w =  
—70,85°, [«]43, =  —127,2° (+4°) (c =  1,1742). Durchweg 11.; reagiert stark alkal., 
gibt ein festes Carbonał. — Chlorliydrat, aus Chlf. Zers. bei 229°, ist nicht haltbar. 
— Pikrolonat, aus A. filzige Nadeln vom F. 223° (Zers.). — Gibt in yerd. NaOil 
mit Br-W. einen Xd. des Monobromamins, aus PAe. krystallisierbar. — Benzoyl- 
derii'., C19H25OeN, aus Bzn. F. 132,5°. [«]I8578 == —26,74° (Aceton). — Galaktos- 
amin aus I  mit 2-n. H»S04 bei 70° 1,5 Stdn. Drehungsanderung yon —3,8° bis 
-(-6,8° in 10%ig. I^sg. (1 dcm-Rolir). Sirup. — Galaktosaminsaure, C6III3OaN, aus 
W. Xadeln. [a],8578 =-{*9,23° (+1°) (75-u. NaOH). Gibt ein krystallisiertes Phenyl- 
hydrazid. — Benzoylgalaktosamin, aus Diacetonbenzoylgalaktosamin mit 2-n. II2S04 
2 Stdn. bei 70°. — Phenylhydrazon aus A. oder aus Pyridin mit A. F. 201°. — 
Bis-[diacetongalaktos]-amin, C24H39OI0N (II), aus CH3OH u. W. lange Nadcln vom 
F. 10S°, aus Lg. F. 125—126°. [«]“>„„ =  —84,35° (Aceton). — Benzoylderit-.,
C31H43OuN, aus Lg., dann aus A. F. 129°, [a]13W8 =  —53,9° (Aceton), wl. in Lg., 
Bzl., sonst zll. — Niirosamin, C24H3sOuN2, aus A. oder CH3OH. F. 181—182°, 
M 19»7s =  -7 ,9 °  (Aceton), =  -6,8°, [«]M6 =  -8,5°, [a],,, == -33,4°. Das- 
selbe Nitrosamin bildet sich aus dem fruher beschriebenen as. Di-[diacetongalakto- 
syl]-hydrazin mit HNOs. — Bisgalaktosamin, aus der Acetonyerb. mit 2-n. H2S04 
4 Stdn. bei 70°. Sirup, 11. in W., Glykol, Glycerin, Pyridin, unl. in A., A. — Bis- 
phenylhydrazon, C24II35OsXs, aus W. farblose Nadcln, Zers. bei 192°. Fast unl. in 
A. u. A., wl. in Pyridin. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 294—300.) O h l e .

K arl Frendenberg und Anton Wolf, Zur Kenntniś der Acetonzuckcr. VI. Die 
Konstitution der Diacetonmannose. (V. ygl. yorst. Ref.) Die Diacetonmannose zeigt
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Mutarotation, die durch Alkalicn beschleunigt wird. Es muB ihr dalier dic Konst. I 
zugeschrieben werden. Damit erkliirt sich die B. von 2 Methylderiw., die leichtc 
Abspaltung des Methyls u. die groBe Eeaktionsfahigkeit der nicht gefaBten Toluol- 
sulfoverb. DaB sie nicht Fehlingsche Lsg. reduziert, kann nur so gedeutet werden, 
daB der wechselseitige Ubergang der u- u. ^?-Form nicht iiber die Osostufe geht, 
oder diese zu rasch durchlaufen wird. — Mit alkoh. NH3 entsteht das primiire 
Amin II , neben dem sckundaren Amin (CuH^OjjNH. DaB der N nicht ringformig 
gebunden ist, geht erstens aus der B. dieses 2. Korpers, zweitens aber daraus h e ry o r, 
daB I  auch mit Dimetliylamin ganz analog reagiert.

V ersuche. Diacełonmannose, aus A. F. 123°. Eine 2,5°/0ig. Lsg. in verd. 
A. (1:1) drchte im 2 dcm-Eohr -(-1,02°, nach 48 Stdn. —}-0,460, nach Zusatz eines 
Tropfens NaOII -(-0,23° (Enddreliung). Gibt mit wss. NaOH eine Na-Vcrb., feine 
Nadeln, unl. in selir konz. NaOH. Daraus mit methylalkoh. NIT3 bei 95—98° 
(60 Stdn.) das ■primiire Amin I I ,  C,sHai0 6N, gelblicher Sirup vom Kp., 128—129°. 
Man darf nicht groBere Mengen (mehr ais 2—3 g) dest., da sonst NII3-Abspaltung 
u. B. von sekundiirem Amin eintritt. [«]17678 =  +9,4° (A.). In organ. Losungsmm.
11., weniger in W. Gegen Alkalien bestiindig, wird dagegen schon von verd. Essig- 
sSure in I  zuriickverwandelt. — Aus den Destillationsriickstanden das sckundare 
Amin, C34H39O10N, aus A. prismat Saulen vom F. 160°, [«]17673 =  +26° (C3H3C14), 
in W. u. PAe. fast unl., sonst mehr oder weniger 11. Ebenfalls sehr empfindlich 
gegen Sauren. Benzoylderiv. von I I ,  C„Hł60 6N, aus A. Nadeln vom F. 178°. — 
Die aus I  mit NH(CH3)3 erhaltene Verb. Cuir3iObN  —  Ci3H190 6N(CH3)ł sd. bei 
115°/1 mm. Das Destillat erstarrt. F. 76°. [«]17678 =  -(-42,5°. Wl. in W., sonst 
durchweg 11. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 300—303. Karlsruhe, Techn. Hoch- 
schule.) Ohle.

Adolf Lehne und W. Schepmann, U ber die Cellulose der Jute. Zur Unters. 
kamen liellsepiafarbige Faserbiindel, die yon holzigen Verdickungen befreit wurden. 
Das Prod. enthielt bei 19° u. 40% Luftfeuchtigkeit 11,42% W. (bei 105° gctrocknet), 
u. das getrocknete Prod. hatte einen Aschegehalt von 0,73°/o- Durch Extraktion 
mit einem Gemisch von gleichen Teilen Bzl. u. A. wurden der lufttrockenen Sub- 
stanz l,03°/o Fette u. Harze entzogen. Wasserlosliche Substanz in der Jute 3,84%. 
Cellulosegeha.lt auf getrocknetes, fett-, harz- u. aschefreies Prod. bezogen 78,81 % 
(nach dem Verf. von S c h w a l b e  u. S ie  b e r ) ,  Ligningchalt (nach W il l s t a t t e r ) 
20,98%. Die Best. der Furfurol liefemden Bestandteile wurde nach T o l l e n s  u . 
BO d DEN e r  ausgefuhrt. Sie ergab fiir Eohjute (bei 100° getrocknet) 11,38% Fur
furol, fiir Eohcellulose (bei 100° getrocknet) 8,35% Furfurol, fiir Reincellulose (bei 
100° getrocknet) 2,41% Furfurol. Durch die intensive Cl-Einw. auf die Eohjute 
wird also ein Teil der Furfurol liefernden Substanzen zerstort, die Hauptmenge 
verbleibt jedoch bei der Cellulose. Die Abtrennung dieser „Furfuroide" wurde 
nach dem Verf. yon H e u s e r  u. B o e d e k e r  mit 17%ig. k. NaOH ausgefuhrt. Die 
Hydrolyse der Jutecellulose wurde nach W il l s t a t t e r  u . Z e c h m e is t e r  yorgenommen 
u. lieferte fast die gleichen Ausbeuten an Glucose wie Baumwollcellulose. Auch 
die Hydrolysengeschwindigkeit ist fiir beide Cellulosearten prakt. gleich. Die Eoh
jute wird dagegen anfangs yiel schneller gespalten ais die aus ihr isolierte Cellu-
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lose. Die Zeitcu gleicher Glucoseausbeute stehen jcdocli in dem konstanteu Yer- 
liilltnis G: 10. Bei beiden Stoffen liegt demnaeh der Hydrolyse dieselbe Gesetz- 
m&Bigkcit zugrunde. Daraus ergibt sich, daB in der Jute kcine chem. Verb. der 
Cellulose mit dem Lignin yorliegen kann u. daB sich das Lignin nicht merkbar an 
der Zuckerbildung beteiligt. Ais Erganzung zu dieser Unters. wurde festgestellt, 
daB hocliprozentige HC1 (D. 1,212) Glucose weder in der Kiilte, noch bei 90° merk- 
lich angreift, n. HC1 dagegen bei 90° recht betrśichtlich. — Auch bei der Acety- 
lierung nach B a rn e tt  mit S02C12 ais Katalysator yerlialt sich die Jutecellulose wie 
Baumwollcellulose. Man erhslt fast die gleichen Ausbeuten an Triacetat u. bei 
dessen Yerseifung die gleichen Acetylzahlen. Jcdocli erfolgt die Acetylierung liier 
schwieriger ais bei der Baumwollcellulose. — Auch die Ausbeuten an krystallisierter 
Glucose nach Ost u. W ilken ing  sind fast dieselben wie bei der Baumwollcellu
lose. Vff. komineu somit zu dem ScliluB, daB die Cellulose der Jute mit der der 
Baumwollc idenL is t (Ztsclir. f. angew. Ch. 38. 93—98. Karlsruhe, Teclin. Hocli- 
schule.) Oiile.

E m il Heuser und W ilhelm  Schott, Uber den Abbau der Cellulose mittels 
Ameisensdure. (Vgl. H e u s e r  u . E i s e n r i n g ,  Cellulosecliemie 4. 13; C. 1923. III. 
199.) Aus Viscose regenerierte Celhdose wurde im Rolir mit 5°/0 ig. Ameisensdure 
auf 160 u. 180° erhitzt, Bei 1/2 std. Erhitzen auf 160° wurdcn 17%, bei lstd. E r 
hitzen 50% Glucose erlialten; bei 180° geniigt ‘/jStd. Erhitzen um 50% Glucose zu 
erhalten. Sclinelles Erhitzen erniedrigt die Ausbeute. Oxymethylfurfurol lieB sich 
ebenfalls nachweisen. Die lluckstande erwiesen sich ais Ilydrocellulose, die je 
nach den Reaktionsbedingungen in 8%ig- NaOH melir oder weniger 1. war. (Cellu- 
losechcmie 6. 10—11. Beil. zu Papierfabr. 23. Darmstadt, Teclin. Hochsch.) H a .

H. H. Hodgson, Der Meclianismus der Schicefelung des Anilins mit Beobach- 
tungen uber die therapcutische Wichtigkeit der Ditliioaniline. Verss. desVfs. ergaben, 
daB bei der Einw. von Anilin auf o,o'- u. p,p'-Dithioanilin hauptsSchlich o,p'- u. 
})j)'-Ho/iothioanilin entstehen. Es muB aber mit yollkommen troekenem Anilin ge- 
arbeitet werden, Ggw. von W. yerzogert die Rk. Eine Zusammenstellung cliaraktc- 
rist. Farbrkk. der entstehenden Korper wird in Aussicht gestellt. Liegt ein Gc- 
misch yon Dithioanilinen vor, so lilBt sich eine ąuantitatiye Best. darauf grunden, 
daB die o,o'-Verb. beim Diazotieren in mineralsaurer Lsg. genau die Ilalfte der 
yon der Theorie geforderten Menge unl. Phenyldiazosulfid liefert, wahrend die 
p,p'-Yerb. sich diazotieren u. init ^-Naphtliol zu einem unl. Azofarbstoff kuppcln 
łaBt. Beim Wicderlioleu des Yers. von A. W. H o f m a n n , o,o'-Dithioanilin in Anilin- 
lsg. mit PbO zu erhitzen, wurde die B. von o,o'-Monothioanilin bestiitigt, daneben 
aber aucli o,p'-Monotliioanilin beobachtet Die Rk. von M e r z  u. AVe i t i i  (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 4. 384) mit PbO yerlauft so, daB zuniichst sich p.p'-Dithioanilin 
neben o,o'-Ditliioanilin bildet PbO entziebt beiden Korpern 1 Atom S unter B. 
der entsprechenden Monothioaniline. Auch liberschUssiges Anilin entschwefelt, aus 
dem p,p'-Ditliioanilin bildet sich p,p'-Monothioanilin, aus dem o,o'-Dithiokorper ent- 
steht o,p'-Monothioanilin. Die Schweflung des Anilins beginnt bei 170—180°, es 
konnte noch nicht mit Bestimintheit festgelegt werden, wann p-Substitution beginnt 
Ein UberschuB an Anilin erhohte die Ausbeute an Monotliioanilinen aus den zu- 
niichst gebildeten Ditlńoyerbb., nocli groBerer UberscliuB an Anilin fiihrte zu voll- 
];ommener Umwaudlung in Monothiobasen. Bei S-UberscliuB konnte ein in verd.

HC1 1. Harz erhalten werden, 
/MHv^ /N H 2 welches walirsclieinlich einen Kor

per der nebensteh. Zus. cnthalt. 
Durch Red. mit Zn u. IIC1 entsteht 
aus ihm p,p'-Dithioanilin. Die salz- 

saure Lsg. des Harzes gelit beim Stehen in einen Korper iiber, der wahrsclieinlich
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die entsprechende Monothioverb. ist. Das o,o'-Dithioanilin ist von M cDonagh ais 
Inłramin medizin. yerwendet worden. (Journ. Soc. Dyers Colourists 4 0 . 330—36. 
1924. Huddersfield.) SO tern.

John Smeath Thomas und R ichard W illiam  Riding, Untersuchungen iiber 
die organischen Polysulfide. Teil III. Die Mnwirkung der Disulfide der Alkalimetalle 
und von Natriumtetrasulfid auf einige organische Halogeiwerbindungen. (II. vgl. 
Thomas u. RlDING, S. 1062.) Mit Alkalidisulfidcn bildcn die Halogenalkyle in absol. 
A. Dialkyldisulfide von den in der Literatur angegebenen Eigenschaften. Dereń 
Reduzierbarkeit zu Mercaptanen, aus denen sie aucli durch 0xydation cntstehcn, 
sowie die Tatsache, daB nie Thioestcr beobachtet wurden, fiihren zur Annahme 
einer Konst. II • S • S • li. Auch die Alkalidisulfide miissen dann im Gegensatz 
zu H olm berg (Liebigs Ann. 359. 81 [1908]) u. anderen obige Struktur besitzen.
Einige neue Additionsyerbb. der Dialkyldisulfide wurden gewonnen. — Bei der
Einw. von N;LjS4 auf Ilalogenalkyl wurden nur Disulfide u. Pentasulfide gefunden. 
Die wahrscheinlich primar entstehenden Tetrasulfide diirften instabil sein:

N£S4 +  2 E J — > R„S4 +  2NaJ; 3R2S4 — >- 2R,Ss +  R.S,.
In der T a t  uberwiegt im Reaktionsprod. das Pentasulfid. — Versetzt man eine

wss. Lsg. von NallS mit so viel S, wie fiir Na^Sj notig, so reagiert die Fl., die 
nach T h o m a s  u . R u l e  (Journ. Chem. Soc. London 111. 1063; C. 1918. II. 177) 
NallS u. NajS4 entliiilt, mit Allyljodid unter B. von DiaUylpentasulfidłetrajodid, 
CaH,0J4S5 neben sehr wenig Disulfid.

E x p e rim en te lle s . Das Prod. aus C21ISJ  u. Xa,S4 wurde bei 75° im Vakuum 
fraktioniert, Destillat (C.,IIs)1S.i , Kp. 151°, Riickstand (CjJ/JjĄ, das oberhalb 70° 
S abscheidet; oberhalb 155° dest. (CjIIJjSj iiber. Bei der Einw. nitroser Gase 
(S-Best. nach Carius) entstehen S, Essigsiiure u. Thioessigsiiure. — Aus Propyl- 
jodid u. Na,S4 nach 4tiigigem Stehen im Yakuum bei 80° Destillat Dipropyldiculfid, 
Riickstand Dipropylpentasulfid (C3H7)2S5, D.16 1,183. — Aus Allyljodid u. Na^S, 
nach Erhitzen auf 65° im Yakuum iiber P20 6 Destillat Diallyldisulfid, (CkHjjSj, 
Riickstand Diallylpentasul/id, (C3II5)2Ss, identifiziert durch Cbcrfiihrung in das Tetra- 
jodid. — Aus Benzylchlorid u. Na2S4 nach Ausschiitteln mit A. u. zweitiigigera 
Stehen Uber P206 im Vakuum Dibenzylpentasulfid, C14II14S5. Die Einw. des X;wS4 
auf die IIalogenverbb. dauerte 4 Tage bis 2 Monate. — (CjIIfJjSj aus C2II5J  u. 
Na,S2 (2 Monate). Ausbeute nach Dest. 79%- Die Yerb. (CjiTJjĄ , AgN03 von 
PltlCE u . Twiss (Journ. Chem. Soc. London 91. 2121 [1907]) konnte nicht frei von 
Ag3S gewonnen werden. Verb. mit Allyljodid, (C.JI^.Sj, C^II-.I, HgJ2, gelbe Kry- 
stalle aus Aceton, F. 94,6° unter Zers. — Diallyldisulfid aus C3H5J  u. LisS2 (5 Tage) 
oder Na,S2 (3 Woehen), Ausbeute 66—75°/0, Ivp.ls 70—82°. Gibt mit AgŃ03 in A. 
eine Verb., wohl AgN03 in gelbcn Nadeln, die sich leicht unter B. von
Ag2S zers. Mit alkoh. HgCL auf Zusatz von W. Cc>IIx ,0.,CI±S.,II, das sich langsam 
zers. unter B. von HgCl. (journ. Chem. Soc. London 125. 2460—68. 1924. Kap- 
stadt u. Liyerpool, Uniw.) IlERTER.

Alfred. Schaarschmidt und Max Raeck, Kondensationsreaktionen mit Nitrosyl- 
chlorid. Bei gewohnlicher Temp. bildet sich bei der Einw. von NOCl auf Bzl. 
in Ggw. von A1C13 eine Additionsyerb. aus A1C13 u. NOCl; die Friedel-Craftssche 
Rk. wird also infolge der Addition des Agens an den Katalysator verhindert. Es 
bilden sich nur geringe Mengen Nitrobenzol. Eine wcsentliche Rk. tritt erst bei 
Erwarmung ein; es entwickelt sich HC1; aus den Zersetzungsprodd. laBt sich 
p-Amino diphenyl neben harzartigen Kondensationsprodd. isolieren, jedoch kein 
Nitrosobenzol. Mit der Menge des angewandten A1C13 steigt die Ausbeute an 
Kondensationsprodd. u. mit der Temp. die Menge der amorphen Nebenprodd. Der 
Reaktionsverlauf ist wahrscheinlich der, daB das beim Erwarmen doch in Rk. 
tretende NOCl mit A1C13 u. Bzl. einen iihnliclien Komplex (2A1C1,, 3CaH6, 3NOC1)

92*
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wie NaO< mit Bzl. in Ggw. von AIC13 (vgl. S. 362) bildet, dieser ais sehr un- 
bestSndig HC1 abspaltet u. das entsteliende Nitrosobenzol vou neuem mit Bzl. u. 
A1C13 unter B. der angefiihrten Reaktionsprodd. reagieren wird. Daneben entsteben 
noch geringe Mengen von pyridinartig ricehendcn Basen. — Auch mit Toluol war 
die Nitrosierung nicht zu erzielen.

V ersuche : Aus 240 g Bzl., 270 g AIC13 u. 65 g NOCl wurden erhalten: 75 g 
Bzl., 120 g eines braunscliwarzen Prod., 60 g einer hellbraunen salzsauren Yerb.,
2 g Nitrobenzol, 0,2 g saure Yerbb. u. ca. 0,1 g pyridinahnlich riechende Verbb. 
Die 60 g der salzsauren Verb. ergaben 55 g •p-Aminodiphenylchlorhydrat, C12H)8NC1; 
das entsprechende Phenol liat F. 161—162°; die Acelylverb. der freien Base F. 172°. 
Die 0,2 g saure Verbb. ergaben sich ais Gemisch yon o- u. p-Aminophenol. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 58 . 348—52. Berlin, Techn. Hochscli.) Z a n d e r .

"W. D ilthey und W. Radmacher, Isomeriefalle bei ChaUconen. Bei der Acety- 
lierung yon 3-Aminochalkon nach der Yorschrift von K a u f m a n n  u . B u r c k i i a r p t  
(Ber. Dtsch. Chem. Gos. 46. 3812. [1913]) wurde ein 3-Acetylaminoclialkon, C17II150 2N, 
F. 104° (I) (ygl. R d p e  u . P o P .A l-IC o scn iT Z , Ztschr. f. Farbenindustrie 5. 317; 
C. 1906. II. 1761) erhalten; Acetylierung des Aminochalkons mittels Acetanhydrid 
fuhrte zu einer isomeren Yerb. (II), farblose Nadeln, F. 119—120°, ident. mit dem 
yon K a u f m a n n  u . B u r c k h a r d t  (1. c.) beschriebenen Deriy. Verss., I I  in I  durch 
Erhitzen uberzufiihren, gaben kein eindeutiges Resultat, es trat geringe Erniedrigung 
des F. ein. Bei mehrwochigem Liegen von I I  im yerkorkten Rohrchen hatte die 
V eTb. den F. yon I ,  der durch mehrfaches Umschmelzen wieder in den von I I  
uberging. — Bei der Darst. yon 2-Oxy-4'-methoxychalkon, C16H,40 2, wurde in einem 
Falle auBer den yon ZWAYER u. V. K o s t a n e c k i  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 41. 1337. 
[1908]) beschriebenen farblosen Blattchen, F. 147—148° eine isomere Verb. erhalten, 
gelbe Nadeln, F. 134—135°, die in h. Bzl. viel leichter 1. waren ais die Blattchen. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58 . 361—62.) H a b e r l a n d .

N. Zelinsky und E. Rjachina, Kctonisierung der Naphthensaurcn mit Hilfc 
der Katalyse. (Neftjanoe i slanceyoe Chozjajstvo 7. 719—29. 1924. — C. 1925.
1. 57.) B ik e r m a n .

Paul Pfeiffer, Die Halochromie aromaiischcr Aminoketone. (Esperimentell be- 
arbeitet von 0. A ngem , P. Backes, W. F itz , E. P ra h l, H. R heinboldt und 
W. Stoli.) Zur BegrUndung der Auffassung, daB in den Perchloraten der Ketone 
Osoniumsalze im Sinne der Formel RjC:0*HC104 yorliegen (vgl. L ie b ig s  Ann. 
412. 253; C. 1917. I. 189), wurden Aminoketone der Chalkon-, Dibenzalaeeton- u. 
Dibenzalcyclohexanonreihe auf ihr Yerh. gegen Sauren, besonders HCIO^, unter- 
suclit. — 1. M ax im altypen  d e r A m inoketonsalze . In ihnen ist die Zahl 
addierter IIC10,-MolL gleich der Summę der yorhandcnen NII2(R2)- u. CO-Gruppen. 
Die Zahl der Athylenliickcn u. OCH3-Gruppen ist wie friiher (1. c.) ohne EinfluB. 
Man muB daraus folgem, daB die Siiuremoll. einzeln an jene Gruppen gebunden 
sind: (R5)H2N -• -HCIO, u. ]>C:0-HC104. Die Diperchlorate derClialkone I. (NH2 
in m), III. u. IV. sind wenig tieffarbig (bis braunorange), da die bathochrome 
Wrkg. des NHjCR,) durch Salzbildung aufgehoben u. das OCH3 in p zum CO be- 
kanntlich ohne EinfluB ist. Um so stiirker tritt die Wrkg. des OCH3 in der Di- 
benzalaceton- u. Dibenzalcyclohesanonreihe (Y. bis XIII.) heryor, wo es vom CO 
durch eine Athylenlucke getrennt ist; z. B. ist das Diperchlorat yon VI. orange- 
braun, das yon VHL yiolettschwarz. In yielen Fiillen entsprechen die Farben 
dieser Grenzperchlorate denen derselben Perclilorate ohne NIIjtlŁi). Es kommt 
sogar yor, daB die Ammoniumsalzgruppe h y p so c h ro m  wirkt; so ist das T r ip e rc h lo ra t  
yon IX. fast farblos, das Perchlorat des Dibenzalacetons selbst gelbrot. —
2. N ie d rig e re  T y p en  der A m inoketonsalze . Das M o n o p e rc h lo ra t  des p-Di-
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niethylaminobenzoplienons ist farblos. Die Monoperchlorate der Chalkone I., II. u.
III. (NH2 in m) sind gelb, fast wie die Ketone selbst, diejenigen der Dibenzal- 
aceton- u. Dibenzaleyclohesanonderiw. jedoeh farbig, von V., VII. (NIL in m) u. 
IX. orange bis braun, von VI., X. u. XI. griłn; ihnen schlieBt sich das dunkelrote 
Monoacetat von IX. an. Kaum gefarbt sind wiederum die Diperchlorate von IX. 
u. XIH. u. die Dichlorliydrate von XII. Betreffs der Konst. dieser Salze ist zu 
bedenken, daB nur die Anlagerung der S&ure an CO, nicht aber die an NH,(Rj) 
bathochrom wirken kann. Diese Farbyertiefung wird aber besonders stark bei den 
Ketonen vom Typua (p)IŁ>N • CaII4 • C II: CH • CO • R hervortreten, noch stiirker ais bei 
den entsprechenden p-Methoxyketonen. Wie stark die bathoclirome Wrkg. des 
KR, tatsachlich ist, erhellt daraus, daB die SnCl,-Yerbb. der Ketone II., IV., VI. 
u. VIII. undurchsichtig schwarz, diejenigen derselben N(CH3)2-freien Ketone 
hochstens orangegelb sind. Aus allem Gesagten kann mit genugender Sicherheit 
gefolgert werden, daB die farblosen u. scliwach gefSrbten Salze A m m onium -, die 
farbigen O xonium salze sind. Es uberwiegt demnach bald die Basizitat des 
NHjfl^), bald die des CO. In den Lsgg. der niedrigeren Salztypen liegen Gleich- 
gewichte zwischen beiden Formen vor, wie aus den Farbverschiebungen bei Ande- 
rungen der Temp. heryorgeht. — Besondere Erwahnung yerdicnt das Monoperclilorat 
von IV. Es ist tiefblau u. wasserhaltig, verliert das W. iiber P20 M ist dann gelb 
u. geht an der Luft unter Aufnahme von l '/ 2 H„0 wieder in das blaue Hydrat 
Uber. Dieses wird ais Osonium-, das gelbe Salz ais Ammoniumsalz angesehen.

"Was schlieBlich die Formulierung der Salze betrifft, so kann Vf. keinen grund- 
satzlichen Unterschied zwischen der vou ihm bisher angewandten Formel XIV. u. 
der yon H a n t z s c h  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 953; C. 1922. I. 1293) aufgestellten 
Formel XV. mit ionogen gebundenem ncgatiyen Rest finden. Unter der Voraus- 
setzung, daB das Dissoziationsvermogen bei Anlagerung eines Addenden an den II 
erhalten bleibt, yermag XIV. unter Spaltung in Iv,CO-H+ u. X-  die Salznatur 
ebenfalls zum Ausdruck zu bringen. Die wahren Bindungayerhaltnisse yermag 
keine von beiden Formeln — u. ebensowenig eine chinoide Formel, die noch 
denkbar wiłre — wiederzugeben, wenn man niimlich beriicksichtigt, daB die Salz- 
krystalle Ionengitterstruktur haben u. also jedes łon von einer groBeren Anzahl 
entgegengesetzt geladener Ionen umgeben ist.
I. (m oder p)H2N.C0H4.C II: CH.CO-CaHs II. (p)(CH3)2N-CaH4-CH : CH.CO-CJIj

III. (m oder p) HjN• C0II4 - CH : CII • CO • CaH4 • OCII3 (p)
IV. (p) (CH3)2N • CeH4 • CH: CH ■ CO • CaH4 • OCH, (p)
V. (m oder p) II,N • CaII4 • CH : CII• CO • C H : CH • CaH5

VI. (p) (CH3)2N • C6II4 • CH : CH ■ CO • C II: CH ■ CaII5 
(m oder p) H2N • C JI, • CH : CII • CO • CH : CH • C6II4 • OCII3 (p)
(p) (CH3)2N -CaH ,• C1I: CH-CO-CH: CII• C,H4• OCII3 (p)
(p) (CH3)2N • C0H4 • C II: CH • CO • C II: CH • C0H4 -N(CII3)2 (p)
(p) (CH3)2N.C6II4.C H : C---- CO-----C : CH• CcH5

ĆlI2-C H 2—CHS
(p) (CH3)2N ■ C61I4 • CH : C-CO —C : CH • C JI4 • OCIl3 (p)

ĆHS—CII,—ÓH„
(m oder p) I12N • C0H4 • C II: C---- CO-----C : CH-C6H4-NH5 (m oder p)

ĆH2-C H 2—CHa
(p) (CH3)2N • CeII4• C II: C---- CO---- C : CII.CeH4-N(CH3)2 (p)

G'H„—Clij—-CHa 
XIV. R,C=O .H X  XV. [R^C—OH]X

V ersuche. N itro k e to n e . Darst. aus den Komponenten in A. oder CH3OH 
mit lO^oig. alkoh. NaOH durch langeres Stehen bei Zimmer- oder Eissehranktemp. —

VII.
VIII.

IX.
X.

XI.

XII.

XIII.
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p-Nitrobciizal-p-methoxyacetoplienon, C16II130 4N (vgl. K a d f f m a n n , Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 54. 801; C. 1921. I. 944). Lsg. in geschm. Trichloressigsaure gelb. — 
p-Nitro-p'-methoxydibenzalaceton, CI8H1604N. Aus p-Nitrobenzaldehyd u. Anisalacetou. 
Gelbe Blattchcn aus Eg., F. 185—186°, wl. in A. Lsg. in ILSO., blutrot, in Tri
chloressigsaure orangerot. — o-Nitrocinna/nylidenacetophenon, C17Ht30 3N. Aus
o-Nitrozimtaldehyd u. Acetophenon. Mkr. liellgelbc Nadeln aus Acetanhydrid, 
F. 142°, wl. in A. H2S04-Lsg. gelborange. — o-Nitrocinnamyliden-p-metlioxyaceto- 
phenon, C18H]50 4N. Mit p-Acetylanisol. Gelbe Nadeln aus Acetanhydrid, F. 12G 
bis 128°, wl. in A., CS,. IIaS04-Lsg. orangerot. — p-Nitrocinnamyliden-p-inethoxy- 
acetophenon, C18H160 4N. Goldgelbe Nadeln aus Eg., F. 103°, maBig 1. in A., CS,. 
H2S04-Lsg. bordeauxrot. — o-Nitrodnnamylidenbenzalaccton, C19Hls03N. Aus
o-Nitrozimtaldehyd u. Benzalaceton. Gelbe Prismen aus Acetanhydrid, F. 118—121°, 
wl. in CH30H, A. HaS04-Lsg. orangerot. — o-Nitrocinnamyliden-p-methoxybenzal- 
aceton, C20HI704N. Mit Anisalaceton. Tiefgelb, krystallin. aus Acetanhydrid, 
F. 124—127°, wl. in A., CS,. H2S04-Lsg. tiefrotviolett. — m-Nitrocinnamyliden- 
benzalaceton, C19H150 3N. Hellgelbe Nadeln aus Eg., F. 145—146°. H,S04-Lsg. 
blutrot. —• p-Nitrocinnamyliden-p-methoxybenzalaceton, C20Hn O4N. Ockergelbe 
Nadeln aus Eg., F. 197—198°, wl. in A., CS,. II2S04-Lsg. tiefrotviolett. — Di- 
m-nitrobenzalcyclohexanon, C20II18O6N2. Aus Cyclohexanon u. m-Nitrobenzaldehyd. 
Hellgelbe Blattchen aus Eg., F. 194°, 11. in A., Bzl., Eg. — Di-p-nitrobenzalcyclo- 
hexanoii, C20Hlf,O5Ns. Dunkelgelbe Blattchen aus Bzl., F. 207°, wl. in A.

A m inoketone  u. D e r iw . Die Maximaltypen der Perchlorate werden durch 
Losen der Aminoketone in uberschiissiger w. wss. 70%’g- HC104 u. Krystallisieren- 
lassen gewonnen, fiir die niedrigeren Typcn wechselt die Methodik. Die Per
chlorate besitzen die allgemeinen Formeln: RR'CO, HC104 bezw. 2IIC104 bezw. 
3HC104. — p-Ditnełhylaminobenzophenon, C16H15ON. Monopcrchlorat. Mit 70°/0ig- 
IiC104 in oder ohne Eg. Farblose glimmerartige Blattchen. — m-Aminobcnzal- 
acetophenon, Ci5H13ON (I.). Aus der N 02-Verb. mit SnCl2 in mit IIC1 gesStt. Eg. 
F. 159—160°. — Monoperchlorat. Mit 70°/0ig- HC104 in Eg. Gelbliche Nadeln, 
luftbestiindig. — Diperchlorat. Orangegelbe Rhomboeder, die sehr leicht HCIO, 
abgeben u. nicht unzers. analysiert werden konnten. — p-Bcnzoylaminobenzaldehyd, 
C14H110,N. A us p-Aminobenzaldehyd, dargestellt nach F r ie d la k d e r  u . Lenk 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45. 2087 [1912].) Aus W., F. 146°. — p-Benzoylamino- 
benzalacetoplienon, C23H„0,N . Aus dem vorigen u. Acetophenon in A . mit 30°Vg. 
NaOH. Gelbliche Blattchen aus A., F. 177—178°. — p-Aminolenzalacetophenon, 
C15H13ON (I.). Aus dem vorigen mit 10°/0ig. H,S04 in sd. Eg. Nach Umfiillen aus 
HC1 mit NH3 F. 147—148°. — Monoperchlorat. Mit 50%ig- HC104 in Eg. Braunc 
Nadeln. — Ein reinos Diperchlorat konnte nicht-erhalten werden. — Chlorhydral, 
C16H13ON, HC1. Mit li. 10%'g. HC1. Gelbbraune Blattchen mit einem Stich ins 
rotliche. Ident. mit dem „fleischfarbenen“ Salz von R u p e  u . Porai-K oschitz 
(Ztsehr. f. Farbenindustrie 5. 317 [1906]), dereń rote Form nicht erhalten werden 
konnte. — p-Dimełhylaminobeiizalacełoplienon, Ci;II17ON (II.). Monoperchlorat. Mit 
w. 70%'g- HC104. Grunstichig gelbe BlSttchcn, heller ais das freie Keton. In 
farblosen glimmerartigen Blattchcn entsteht es in Eg.-Lsg. — Chlorhydrat, 
CuHuON, HC1. Aus gleichen Yol. konz. HC1 u. W. hellgelbe, aus starker HC1 
farblose Nadeln, die im Exsiccator liellgelb werden, aus konz. HC1 hellblaue Blatt
chen (nicht analysiert). — SnCl^Yerb., Cl;IIl7ON, SnCl4. Darst in wasserfreiem 
Bzl. bei Zimmertemp. Schwarzes Pulyer, sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit. 
m-Acetaminobenzal-p-methoxyacetophcnon, C1SH1;03N. Aus m -A c e ta m in o b e n z a ld e h y d  
(Blattchen, F. 84°) u. p-Acetylanisol in A . mit 15%ig. NaOH. Krystalle aus A., 
F. 144—145°, fast unl. in A . — m-Aminobenzal-p-methoxyacctophenon, C19H,50,X (III.). 
Aus dem vorigen mit lO /̂oig- H,S04 in sd. Eg. Intensiv gelbe Buschel aus Bzl.,
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F. 141°, fast unl. in A., Lg. — Monoperchlorat. Mit 70%ig. HC104 in Eg. Hell- 
gelbe Stabdhen, luftbestiindig. — Diperchlorat. Orangefarbene Nadelchen, die sich 
an der Luft ycrfarben. — p-Ambiobenzal-p-melhoxyacełophenon, C^H^OjN (III.). 
Aus der N 02-Verb. wie oben. Braunlieligelbe Bliittclien aus Toluol, F. 173—174°. 
meist 1. — Benzoyluerb., C23HI903N. Bliittclien aus A., F. 199—201°. — Diperchlorat: 
Braunorangefarbene Krystalle. — p  - Dimethylaminobenzal-p-methoocyacetophenon, 
Ci8II190 2N (IV.). Aus p-Dimethylaminobenzaldehyd u. p-Acetylanisol in A. mit 
50°/oig. NaOH. Citronengelbe Blattchen aus A., F. 127°. — Monoperchlorat. Mit 
70%ig. IICIO, u. wenig W. (Eigenschaften vgl. theoret. Teil.) — Diperchlorat. 
Orangegelbe Krystallchen. — SnCk-Yerb., CI6H190 2N, SnCl,. Fast schwarzes Pulyer, 
zers. sich an der Luft.

m-Aminodibenzalaceton, C17H15ON (V.). Aus der N02-Verb. wie oben. Aus- 
fiUlen mit Na-Acetat u. Extraliieren des trockcnen Prod. mit Bzl. Gelbe tetraedr. 
Krystalle, F. 138—139° (nicht 11 1° nach Kauffm ann u. B u rck tia rd t, Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 46. 3808; C. 1914. I. 254). — Monoperchlorat. Mit 35%ig. IIC104 in 
Eg. Orangegelbe Krystallchen, ziemlich luftbestiindig. — Diperchlorat. Mkr. ocker- 
gelbe Krystalle, die sieli an der Luft yerfiirben. — p-Dimethylaminodibenzalaceton, 
C,9H190N (VI.). Aus p-Dimethylaminobenzalaceton u. Benzaldehyd in A. mit 10°/„ig. 
NaOH. Ziegelrote Nadeln aus A., braungelbe Krystalle au3 Bzl., F. 155°. Lsg. in 
Eg. blutrot — Monoperchlorat. Mit 50%ig. IIC104 in Eg. Dunkelgrune Nadeln, 
luftbestiindig. — Diperchlorat. Orangebraune Nadeln. Geht an der Luft in das 
Monoperchlorat iiber. — SnCl^- Ycrb., C10II!9ON, SnCl4, C0II6. Fast schwarzes Pulyer, 
zers. sich an der Luft. — m-Aminobenzalanisalaceton, C18H„OsN (VII.). Mono
perchlorat. Mit 10%ig. oder 70°/„ig. IIC104 u. wenig W. Rotbraune Stiibchen, 
luftbestiindig. — Diperchlorat. Bordeauxrote Krystalle. — p-Aminobenzalanisalaceton, 
C,8HI70 2N (VII.). Aus der N 02-Verb. wie oben. Aus verd. CII3OH, F. 158—160", 
meist 1. — Diperchlorat. Fast schwarze, blauschillernde Nadeln. — p-Dimethyl- 
aminobenzalanisalaceton, C20II21O2N (VIII.). Aus Anisalaceton u. p-Dimethylamino- 
benzaldeliyd in CH3OH oder aus p-Dimethylaminobenzalaceton u. Anisaldehyd in 
A. mit 10%ig. NaOH. Braunorangefarbene Blattchen oder Nadelchen aus A., 
F. 140°. — Diperchlorat. Mkr. violettsehwarze Krystalle. — ó/iCT,- Verb., C20H2ł02N, 
SnCl4. Schwarzes Pulyer, sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit. — p$'-Tetra- 
methyldiaminodibenzalaeeton, C31H24ONs (IX.). Orangebraune Blattchen, F. 191° 
(vgl. Sachs u. Lew in, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 35. 3570 [1902]). — Triperchlorat. 
Gelbe Nadelchen, die an der Luft unter Graufiirbung 1IC104 verlieren. Explodiert 
mit rauchender HNO,. — Diperchlorat. Mit wenig 70<,/oig. IIC104 u. Verd. mit 
wenig W. Fast farblose, bliiulicli scliimmernde Niidelchen. — Monoperchlorat, 
3C21H24ONs, 4HC104, Durch Verreiben des Triperchlorats mit W. oder aus IX. in 
Eg. mit 70%ig. HC104. Dunkelbraune Blattchen. Wahrsclieinlich eine Molekiilverb. 
von Mono- u. Diperchlorat. — Monoacetat, C21II24ON2, C2H402. Aus h. Eg.-Lsg. 
liunkelrote Blattchen, die sich beim Erhitzen unter Verlust yon C2II40 2 orange farben.

p-Dimethylaminobenzalcyclohexanon, C,-H19ON. Aus Cyclohexanon u. p-Di- 
methylaminobenzaldehyd in A. mit 10°/oig. C2II6ONa-Lsg. nellgelbe Blattchen aus 
verd. A., F. 127—128°, wl. in Lg. — p-Dmethrylaminodibenzalcyclohexanon, 
C22H,3ON (X.). Ebenso aus dem yorigen u. Benzaldehyd. Hellgelbe Krystallchen 
aus yerd. A., glimmerartige Blattchen aus Lg., F. 137—138°, zwl. in Lg. — Mono
perchlorat. Mit 70°/„ig. IIC104 in yerd. A. Griine Nadeln. Zers. sich an der 
Luft — Diperchlorat. Eotbraune Krystalle, ziemlich luftbestandig (nach der 
Analyse Gemisch yon Mono- u. Diperchlorat). — p-Dimethylaminobenzalanisalcyclo- 
hexanon, C2SH250 2N (XI.). Analog X. mit Anisaldehyd. Tiefgelbe Nadelchen aus 
verd. A,, F. 177—178°, kaum 1. in Lg. — Monoperchlorat. Mit 70%ig. HC104 in 
absol. A. Tiefgriine Nadelchen. Zers. sich an der Luft. — Diperchlorat. Dunkel-
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blutrote, st&hlblauglanzcnde Krystalle. ZerflieBt an der Luft. — Di-m-acetamino- 
benzalcycloliexanon, C2,H210,N 2. Aus Cyclohexanon u. m-Acetaminobenżaldehyd in 
A. mit 10°/oig. NaOH. Hellgelbe Nadeln aus Eg., F. 249°, wl. in A., Bzl. Nicht 
glatt verseifbar. — Di-m-aminobemalcyclohexanon, C20H20ON2 (XII.). Aus der Di- 
NOj-Verb. wie oben, iiber das Chlorhydrat. Hellgelbe Blattclien aus Bzl., F. 145°.
— Chlorhydrat, C^H^ON^ 2HC1. Mit HCl-Gas in A. Hellgelbe Niidelchen, luft- 
bestiindig. — Di-p-acetaminobenzalcyclohexanon, CałII210 3N. Analog mit p-Acet- 
aminobenzaldehyd. Dunkelgelbe Niidelchen aus Eg., F. 296—297°, sonst wie die 
m-Verb. — Di-p-aminobenzalcyclohexanon, C20II20ON2 (XII.). Aus der Di-N02-Verb. 
wie oben. Braune Prismen aus A., F. 240—242°. — Chlorhydrat, C20H20ON2, 2HC1. 
HellgelbeBliittchen.—pj>'-Tetra>nethyldiatninodibcnzalcyclohexanon, CS4H,8ONj (XIH.). 
Darst. analog der Dimethylaminoverb. Orangegelbe Nadeln aus Bzl., F. 248—249°, 
meist wl. — Diperchlorat. Mit 70°/oig. HC104 in Eg. wenig W. Hellgelbe 
Bliittchen, luftbest&ndig. — Triperchlorat. Hellgelbe Krystalle. ( L ie b ig s  Ann. 441. 
228—65.) L in d e n b a u m .

P. Pfeiffer, H. R heinboldt und J. "Wolff, Halochrome Ve>-bindungen von 
Iminen. Zur Unters. der Frage, wTie weit die Halochromieerscheinungeu bei 
Ketonen u. Iminen einander parallcl gehen, wurden die Ketone I. u. die Chinaldin- 
basen II. [X =  II, OCII3, N(CH3)2] miteinander verglichen u. enge Bezichungen 
festgestellt. Auch die Basen II. bilden farbige Salze mit Siiuren (IIC104, HCI, 
HjCdCl4 bezw. H3CdCl5 u. C2H20 4). Den SnCl4-Verbb. der Ketone entspreclien 
CdCl^-Yerbb. der Basen, die auf 1 Mol. Base .stets 2CdCl3 enthalten. Besonders 
heryorzuhcbcn ist die tiefe Fiirbung einiger sich von II. [X =  N(CH3)2] ableitenden 
Verbb., die dem griinen Monoperchlorat u. der schwarzen SnCl4-Verb. des ent- 
sprechenden Ketons (vorst Ref.) durchaus an die Seite treten. N(CH3)2 wirkt also 
auch hier stark batliochrom. Die halocliromen Yerbb. beider Reihen mussen gleich- 
artig konstituiert- sein, die Gruppierungen C : O u. C : N sind streng vergleichbare 
halochrome Zentren. — Ferner wurden untersucht: das cycl. Imin HI. von KOniG 
(Journ. f. prakt Ch. 84. 217 [1911]) u. die beiden offenen Imine IV. u. V. von 
Zincke (Liebigs Ann. 333. 318 [1904]. 341. 365 [1905]), die, wie ersichtlich, in 
naher konstitutiver Beziehung zu III. stehen. Zu den bereits bekannten farbigen 
Salzen dieser Imine wurden einige neue sowie CdCl2-Verbb. dargeatellt. Auch 
hier liegt typ. Ilalochromie ais Wrkg. einfacher Additionsvorgange vor; bei IV. 
u. V. insbesondere ist eine andere Erkliirung, etwa chinoide Umlagerung, kaurn 
denkbar. Das Additionszentrum ist stets der Imin-N, wiihrend der Aminrest auxo- 
chrom wirkt, u. zwar darf aus IV. u. V. gefolgert werden, daB Ausochrome nicht 
nur in Benzolkemen ihre Wrkg. entfalten, sondem immer dann, wenn sie voin 
Chromoplior durch eine nicht unterbrochene Kette yon Athylenliicken getrennt sind.

CH CH
1̂ ' V ' N c h

-X 0C 'c
IV. C»H6.N :CH■ CH:CH-CH:CH-NH-C,H5

V. (NOs)9C8H, • N : CH • C H :
N' NH ”  CH-CH: CH-NH*CjHs

B e n z a lc h in a ld in  (II., X =  H). F. 96°. — Chlorhydrat, C17H„N,HC1. Mit 
h. HCI 1 :1 . Hellgelbe Krystalle, F. 112—113°. — Perchlorat, C,7H13N,HC104. 
Mit 70°/oig. IIC104 u . wenig sd. Eg. Gelbe Nadelchen. — Oxalat, C17H1SN, 
CjH20 4,H20. Aus moglichst konz. h. Lsg. Citronengelbe Niidelchen, F. 176 1<*° 
(Zers.). — CdCk-Yerb., C17II13N , 2 CdCl2. In Eg. Kanariengelber Nd. — Chlor- 
cadmoat, 2C17HI3N ,H 8CdCl4. In sd. HCI. Schwefelgelbe Nadelchen. — A nis-
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a lc h in a ld in  (II., X == OCH3). — Oxalat, C18HI50N ,C4H20 4. Mkr. orangegelbe 
Nadelchen mit ca. l^ H jO . — CdCl^Yerb., C^II^ON,2 CdCl2. Gelbe Flocken. — 
Chlorcadmoat, 3 CI8H15ON, II3CdCl6. Orangegelbe Krystalle. — p -D im eth y lam in o - 
b e n z a lc h in a ld in  [II., X =  N(CH3)2]. F. 179°. Fluoresciert in Bzl. griinlich- 
gelb. — Dichlorhydrat, C,j,HlsNa,2HCl. Mit IICl-Gas in Bzl. Hellgelber Nd. — 
Diperchlorat, C1()H,8NS,2HC104. Ilellgelbe Krystalle. — Monoperchlorat, C19H18N3, 
HC104. A us dem yorigen mit w. Essigsaurc. Dunkle, griinglanzende Krystalle. — 
Oxalat, Ci9II18N2,2 C2H20 4. Yiolettschwarzes Pulver, F. 108—110°. — CdCU-Yerb., 
CI9H,8Nj,2CdCl2. Gelartiger Nd., trocken fast schwarze, kantharidengriinglSnzende 
Blattchen. — Chlorcadmoate. 1. C,9HJ8N2,H 2CdCl4. Silbergraue Bliittchen bis 
Nadeln. 2. 2C19H18N2,HjCdCl4. Dunkle, griinglanzende Blattchen. — « - M e t h y 1 - 
in d y l-a -m e th y lin d o lid e n m e th a n  (III.). Gelbes Pulver, F. 231 — 235°. — 
CdCli-Yerb., C19H10NS, 2 CdCl*. Hellrostbraunes Pulyer. — Clilorzinkat, 5C19H16N2, 
5HCl,2ZnCL.. Mit ZnCl2 in Eg. Blauglanzende Krystalle, zerrieben rotbraun. — 
A n ilin o a n ilb a se  IY. Monoperchlorat, C17H19N2,HC104. Mit verd. IIC104 u. 
w. CH3OH. Tiefrote, stahlblauglanzende Nadeln aus CII3OH (-)- etwas HC104). — 
Trichloracetat, C17H,8NS,CC13• CO,II, CII3OH. Rotę, blauglanzende Nadeln aus 
CII3OII (-|- etwas CC13-C02H). — Chhrńnkat, 5 Ct7 H1()N2,5 HC1,2 ZnCl2. Kanthariden- 
griingianzende Krystallchen, zerrieben rostbraun. — CdCl^-Yerb., C„H10N2,2 CdCL. 
Rostbraunes Pulver. — A th y la m in o d in itro a n ilb a se  V. Monoperchlorat, 
C,3HI40 4N4,HC104. Gelbrot, wird an der Luft dunkler. (L ie b i g s  Ann. 441. 265 
bis 276. Bonn, Univ.) L in d e n b a c m .

F. Lorriman, Einige Derivate des Accnaphthens. Die Rk. von R u b id g e -Q oa  
kann zur Darst. von Acenaphthylphcnylphthalid u. Acenaplithyltohjlphthalid verwendet 
werden. Dabei reagierte das Zwischenprod. aus Bzl. leichter mit Acenaphthen ais 
das Zwischenprod. aus diesem mit Bzl. Es wurden ferner folgende Deriw. dar- 
gestellt: 4-Acenaphthylphthalid u. o-Carboxyphenyl-4-accnaphthylmcthan durch Red. 
von 4-Acenaphthoylbcnzoesaure (1J2); 4-Acenaphthylphenylmcthan durch Dest. des Ba- 
Salzes der vorvorigen Verb.; Anhydrid des 4,S-Dicarboxy-ce-naphthylphenylphthalids 
durch Oxydation von 4-Acenaphthylphenylphthalid; o-Carboxyphenyl-4-accnapthyl- 
phenylmethan durch Red. desselben Phthalids; 4-Acenaphthyldiphenyhnethan durch 
Dest. des Ba-Salzes yon o-Carboxyphenyl-4-acenaphthylphenylmcthan; o-Carboxy- 
phenyltolyl-4-accnaphthylniethan durch Red. von Tolylacenaplithylphthalid. Nahere 
Angaben fehlen. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. III. 119. 1924.) Sp.

Ch. CoHrtot und P. Petitcolas, Synthesen von 9-Fluorenylaminen. (Vgl. S. 647.) 
Das Cl-Atom in 9-Chlorfluoren (I) reagiert mit primiiren Aminen nach Schema A. 
Die gleichen Verbb. (II) konnen auch nach Schema B. dargestellt werden. Einw. 
von NH3 auf I  gibt neben Difluorenylamin (vgl. C u rtiu s u. Kof, Journ. f. prakt. 
Ch. 86. 129 [1912]) Dibiphenylenathen; primares Amin bildet sich nur in Spuren.

A. I  II || +  2RNH2 =  I I  || | +  RNHS-HC1

N-R
Dargestellt wurden folgende Verbb.: 9-Fluorenylphenylamiu aus I  -j- Anilin: 

die bei 50— 60° hergestellte Lsg. bleibt einige Stdn. bei gewohnlicher Temp. stehen; 
aus h. A. Nadeln, F. 121°. — 9-Fluorenyl-p-tolylamin, Nadeln, F. 124°. — 9-Fluorenyl- 
p-nitrophenylamin, Darst. bei 140— 145°; aus A. gelbe Nadeln, F. 225°. —  9-Fluorenyl-
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((-naphthylamin, aus A. rotliche Nadeln, F. 172°. — 2-Aminofluorenyl-9-phenylamin 
das nach Schema B durch Kondensation yon 2-Nitrofluorenon -)- Anilin erlialtene 
Nitroketimid geht durch Red. in genannte Verb. iiber; scliwach gelblichc Nadeln, 
F. 151—152°. Rk. zwischen 2-Amino-9-chlorfluoren (entsprechend Schema A) hat 
bisher nicht die Verb. gegeben. (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 297—99.) H a .

Alfred Eckert, U ber Oxydation im Lichte. In Eisessiglsg. von 2-Meth\jl- 
anłhrachinon erfolgt durch Bestrahlung Autoxydation; es bilden sich Anthrachinon- 
2-carbonsdure u. afl-S^-Dianthrachbwnylathan. In Uhnlicher Weise, wenn auch 
viel sehwacher, reagieren auch andere Deriw. des 1- u. 2-Metliylanthrachinons. 
Letzteres bleibt in Toluol ais Losungsm. vollstiindig unyeriindert, walirend sich in 
diescm Falle das Toluol ais autoxydabcl erweist, indem es in Benzoesaure iibergeht. 
In demselben Sinne yerlauft die Rk. mit dem unsubstituierten Antlirachinon. 
Nebcn Benzoesaure bilden sieli noch andere Oxydationsprodd. des Toluols. Eine 
grofie Anzalil anderer Yerbb. erwiesen sich ebenfalls in Ggw. von Antlirachinon 
uutoxydabel; Xylole ergeben Methylbenzoesauren. Besonders raacli reagiert auch 
Hydrochinon unter B. von Schwarzem Chinhydron. Yon anorgan. Substanzen 
wurde eine alkal. Pb-Lsg. zu P b O alkal. Cr-Lsg. zu Chromsiiure, 3-wertiges As zu 
5-wertigem, 3-wertiges Sb zu 5-wertigem, HC1 zu Cl osydiert.

V ersuehe. 5 g Antlirachinon in 100 g Toluol wurden inelirere Monate lang 
der Einw. des Sonnenlichtes ausgesetzt; tiiglich wurde 1—2-mal zum Sieden er- 
hitzt. Aus dem Reaktionsprod. wurden isoliert: Benzaldehyd, Dibenzyl, Benzoesaure 
(33 g), die fast yollsUindigę Menge des angewandten Anthrachinons, Hydrobenzoin 
(F. 138°) (10 g) u. i-Hydrobenzoin (F. 121°), auBerdem noch eine geringe Menge 
gelber Nadeln (F. 88—93°), die mit Benzil ident. sein konnen. Die Wrkg. des 
Anthrachinons bestelit wahrscheinlich darin, daB es zunachst zu Antlirahydrochinon 
(dessen Anwesenheit im Reaktionsgemiseh nachgewiesen werden kann) iibergeht u. 
dann durch Luftsauerstoff wieder oxydiert wird. — Beliclitet man Toluol in Ggw. 
von Acetanhydrid u. Anthrachinon, so kann man Benzylacetat isolieren; daneben 
bilden sich auch hier reichliche Mengen Benzoesiiure. — Die neben Benzoesaure 
gebijdeten Oxydationsprodd. des Toluols lieBcn sich ebenfalls in Eisessiglsg. bei 
Ggw. von Anthrachinon bis zur Benzoesaure oxydieren; es wurden so osydiert 
Dibenzyl, Hydrobenzoin, Benzil u. Benzoin. Vergleichsverss. mit Plienanthrenchinon 
(vgl. B e n r a t h  u . M e y e r ,  Ber. .Dtscli. Chem. Ges. 45. 2707; C. 1912. II. 1458) 
ergaben, daB dieses yiel langsamer wirkt ais Anthrachinon. Eine Reihe anderer 
Chinone u. śihnlicli konstituierter Stoffe ergaben ebenfalls geringere Ausbeuten ais 
Anthrachinon; untersueht wurden noch Benzochinon, Naphthochinon, Xanthon, 
Acridon u. Benzophenon. — Die Nitrotoluole bilden mit Anthrachinon nur wenig 
saure Substanzen, o-Nitrotoluol ergab eine bei 140° schm. Siiure von siiBem Ge- 
schmack (o-Nitrobenzoesiiure hat F. 147°). — m- u. p-Xylol ergaben bei der Oxy- 
dation m- u. p-Toluylsaure. — Naplithalin wurde nicht oxydiert, Hydrochinon in 
wenigen Stdu. zu Chinhydron. — Pi(iY03)2 in alkal. Lsg. wurde durch anthrachinon- 
eć-sulfonsaures K zu Pb0.2 oxydiert, Crą(S04)~ in alkal. Lsg. zu Chronisdure. SbCli 
u. A<;203 wurden in HCl-Lsg. durch anthrachinon-c-sulfonsaures K zu funfwertigeni 
Sb bezw. As oxydiert. — Aus anthrachinon-fi-sulfonsaurem Na entstand schon 
nach kurzem Belichten in HCl-Lsg. 2-Chloranthrachinon (F. 209®); durch das nach- 
wcisbar zuerst gebildete Cl ist demnach die Sulfonsauregruppe abgespaltcn worden. 
Alinlich yerhalt sich die Anthrachinon-a-sulfonsdure, unter Entw. von Cl bildete 
sich eine chlorhaltige Verb. (F. 160°). — 2 - Metliylanthrachinon wurde mehrere 
Monate in Eisessiglsg. belichtet; neben Anthrachinon-2-carbonsaure (F. 284°) wurde 
Dianthrachinonylathan C30H,9O4 erhalten, schwach gelbliche Blattchen, F. 342°, die 
durch Oxydation in Anthrachinon-2-carbonsaure UbergefUlirt werden. — 5,8-Dichlor- 
2-methylanthrachinon u. 5,6,7,8-Tetrachlor-2-methylanthrachinon sind yiel bestandiger
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ais die halogenfreie Muttersubstanz; eben- 
so reagieren 1 - Methoxy-2-methylanthra- 
chinon u. l-Oxy-2-methylanthrachinon 'im 
Lichte viel langsamer. — 1-Methy 1-4-chlor- 
anthrachinon ergab bei der Oxydation 
i-Chloranthrachinon-l-carbonsaure (F. 222 

bis 223°) u. Dichloranthrachinonylathan von vorsteliender Formulierung, weiBe 
Blattchen aus Nitrobenzol, F. 290—300° (Zers.). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 313 
bis 320. Tetschen-Liebwerd., Prager Deutsch. Techn. Hoclisch.) Z a n d e r .

R. C. Goodwin und J. R,. B ailey, Die Reduktion von Phenylhydrazoneii. 
Durch katalyt. Hydrierung lasseu sieli Acetonphenylhydrazon in Plienylhydrazo- 
i-propyl (I) u. Ketohexamethylenphenylhydrazon in das entspreehende PhenyUiydr- 
azocycloliexyl uberftihren. Das von W a l k e r  (Jouru. Chem. Soc. Łoudon 69. 1282 
[1896]) beschriebeue angebliche Methylenphenylhydrazon war analog nicht reduzier- 
bar. I  lsBt sich leicht oxydieren zu Phenylazo-i-propyl (II). Der Wasserstoff der 
der i-Propylgruppe benachbarten NH-Gruppe in I  ist selir reaktionsfahig, er reagiert 
mit Cyansaure, SSurechloriden, Senfolen u. i-Cyanaten. Mit ersterer bildet I  2-i-Pro- 
pyl-l-phenylsemicarbazid (III); das I I I  isomere Prod. IV wird erhalten durch 
Hydrieren von Aceton-2-phenylsemicarbazon. Mit Benzoylchlorid bildet I  das Ben- 
zoylderiy. V, dessen Konst. dadurch sichergestellt ist, daB durch Einw. von IICNO 
l-i-Propyl-2-phenyl-l-benzoylsemicarbazid (VI) gebildet wird, eine Verb., die auch 
durch Benzoylieren von IV erhalten wird. Die beiden Semicarbazide I I I  u. IV 
gehen durch Oxydation iiber in II, nebeubei entstehen noch nicht identifizierte Verbb.
— Durch Erhitzen von I I I  entsteht ais einziges Prod. l-i-Propyl-2-phenyliirazol 
(VII), Erhitzen von I I I  in Ggw. von Harnstoff yermehrt die Ausbeute. V II bildet 
sich auch unter denselben Bedingungen aus IV. Aus l-i-P)-opylse>nicarbazid wurde
1-i-P-opylurazol erhalten; wahrscheinlich lassen sich alle Semicarbazide, die ein
2-Imino-H-Atom enthalten, leicht in die entsprechenden Urazole uberfiihren.

I  C6IIsNH-NH-CII(CH3)2 I I  CcH6N :N .C H (C H 3)s
I I I  C0H;,NII • N • CIItCIIjl.tCONir,) IV C0H5NKH-CH(CH3)2.(COXH2)

v  c0h 5n h x (Coc6i i5) • c ii(c ii3)a ocA n Hc3h 7
VI CaIIjX(COXIL)N(COC0H.1) • CII(CH3)_, HN!____ lCQ 3 y U

V ersuche. Phenylhydrazo-i-propyl, C„HUN2 (I); die Hydrierung von Aceton- 
plienylhydrazon wird in alkoh.-salzsaurer Lsg. bei 3l/3 at Cberdruck (Pt-Katalysator) 
durchgefuhrt; Kp.25 1 62°, D. 0,9720, n2° =1,5463; die farblose FI. wird beim Stelien 
an Luft rasch gelb; 11. in organ. Mitteln, unl. in W .; wird durch Fehlingsche Lsg., 
ammoniakal. Ag-Lsg. u. Oxydationsmittel leicht oxydiert; Red. mit sd. Eg. u. Zu 
fuhrt zu Anilin u. i-Propylamin; Chlorhydrat, C9II16l\isCl, aus A. Prismen, F. 202°,
1. in A., wl. inW .; Oxalat, CnI l160 4N2, aus A. Blattchen, F. 189°, 1. in A. u. Aceton, 
wl. in W. — Phenylazo-i-propyl, C9II,,N3 (II), aus dcm Chlorhydrat von I  in HC1 
durch Zugabe von 10°/„ig. NaNO.-Lsg. bis freie HN02 nachweisbar; I I  wird der 
rotbraunen Lsg. durch A. entzogen; rotlich-gelbe FI. von ath. Geruch, 11. in organ. 
Mitteln, unl. in W.; Kp.2B 110°, D. 0,9443, n2° =  1,5249; laBt sich in alkoh.-wss. 
Lsg. mittels Na- oder Al-Amalgam leicht zu I  reduzieren. — l,5-Di-i-propyl-2,4-di- 
pheiiyl- 5-tetrazin oder s. 1.4-Di-i-propyl-2,5-diphenyl-lJ2,4,5-tetrazin, C2l(H28N4, 
aus I  in W. suspendiert durch Sehuttelu mit 40,/„ig. Formaldehyd; das sich ab- 
scheidende 01 krystallisiert bei langerem Stehen mit A. in Nadcln; aus Aceton
F. 163°, unl. in W., wl. in A. — Benzoylphenylhydrazo-i-propyl, C10HlaON2 (V), aus 
A. Tafeln, F. 113,5°, 11. in organ. Mitteln auBer A. u. PAe. — Dibenzm/lphenylhydr- 
azo-i-propyl, CS3HKÓ2X.,, aus A. Stabchen, F. 140°, 11. in Aceton u. A., 1. in A. u.
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Essigester, wl. iu W. — 2-i-Propyl-l,4-diphenylsemicarbazid, C16H10ON3 =  C6H5NHN- 
(C3H7)CONH• C„H5, aus I  +  C6H6NC0 in A.; aus A. Prismen, F. 146°, 11. in A. u. 
Aceton, unl. in W. — 2-i-Pi-opyl-l,4-diphenylthiosemicarbazid, CIflH10N3S, aus C0H6NCS 
analog voriger; aus A. Prismen mit kuppelformigen Endflfichen, F. 153°, unl. in W.
— 2-i-Propyl-l-phetiylsemicarbazid, C,0H,5ON3 (III), aus I  in Eg. -f- KNCO bei 60°, 
Ausfiillen durch W .; aus W. in aus langen Nadeln bestehenden Scheiben krystalli- 
sierend, F. 119°; 11. in ublichen Mitteln auBer PAe.; 1. in konz. HC1, bieraus beim 
Verdiinnen wieder ausfallbar.— l-Nitroso-2-i-propyl-l-phenylsemiearbazid, C10H14OjN4, 
aus yoriger in verd. HC1 +  10%ig. NaNOs-Lsg.; aus Aceton F. 156°, 1. in organ. 
Mitteln auBer PAe. — l-i-Propyl-2-phenylsemicarbazid, C10H16ON3 (IT), aus A. oder 
W. halbmondformige rhomb. Tafeln, F. 209°, ist leichter 1. ais I I I  u. lost sich in 
wss. FeCl3 u. verd. Mineralsiiuren; Oxydation bei gewohnlicher Temp. mit wss. 
KMn04-Lsg. fiihrt zu I I ;  Oxydation in sd. Aceton -f- KMn04 fiihrt zu weiBen 
Krystallen. — 2-i-Propyl-l-phcnyl-l-beiizoylsemicarbazid, C17H190 3N3, aus I I I  durch 
Benzoylieren in sd. Bzl.; aus A. Prismen, F. 162°, 11. in A., Bzl., Essigester, wl. in 
W. — l-i-Propyl-2-phenyl-l-benzoylsemicarbazid, C,7H19OsN3 (TI), aus A. Stiibchen,
F. 181°, weniger 1. in allen Mitteln ais vorige. — l-i-Propyl-2-phenylurazol, CuHuOjNj 
(VII), aus beiden vorigen durch Erhitzen mit Harnstoff auf 200—240°, Losen der 
Schmelze in NII4OH, Ausfiillen mit HC1; aus h. W. Stiibchen, F. 165°, 1. in organ. 
Mitteln auBer PAe. — 1-i-Propylurazol, C5H90,N 3, aus W. Tafeln, F. 190°, 11. in W. 
u. A., wl. in Essigester, swl. in anderen Mitteln. — Phenylhydrazocyclohexyl, 
C12HISNj (I, statt CH(CH3)2 : CeHn), olig, Kp.IOo 226°, Loslichkeit wie I, wird gleich- 
falls leicht zur entaprechenden Azoverb. oxydiert. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 
167— 74. Austin [Texas], Univ.) H a b e r l a n d .

C. M. Jephoott, Die Reaktion von Chinolinsaureanhydrid auf aromałische 
Kohlenicasserstoffe und AluminiunuMorid. Die B. von fi-Benzoylpicolinsaurc aus 
Chinolinsiiureanhydrid, Bzl. u. A1CL) (vgl. Jnsx , Monatshefte f. Chemie 18. 452;
C. 97. II. 763) wird bestiitigt. Sie erfolgt auch in Ggw. von Essigsiiureanhydrid, 
ohne daB B. des Lactons des a-Carboxy-fi-pyridyldipheny1carbinols oder die Rk. nach 
R u b i d g e  u . Q u a  (Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 732; C. 1914. I .  1949) eintritt. 
Es wurde nocli eine zweite fi-Toluylpicolinsaure dargestellt u. eine Unters. der durch 
Red. dieser u. der Benzoylverb. entstehenden Prodd. yorgenommen. (Proc. Trans. 
Roy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. III. 120. 1924.) S p i e g e l .

E m il Abderhalden, Uber die Konslitution von Proteinkdrpern. Gegeniiber 
H e r z o g  (Ztschr. f. physiol. Ch. 141. 158; C. 1925. I. 670) u. B e b g m a n n  (Natur- 
wissenschaften 12. 1155; C. 1925. I. 851) legt Yf. ausfuhrlich seinen Anteil an der 
Begrundung der neuen Auffassung uber die Konst. von EiweiBstoffen dar. (Ztschr. 
f. physiol. Ch. 142. 306—13. Halle a. S., Univ.) S p i e g e l .

E. Biochemie.
R.. Feulgen und K. Voit, iiber einen weitverbreiteten festen Aldehyd. Seine 

Entstehung aus einer Vorstufe, sein mikrochemischer und mikroskopisch-chemischer 
Nachweis und die Wege zu seiner praparativen Darstellung. (Vgl. Ztschr. f. physiol. 
Ch. 137. 272; C. 1924. II. 1207.) Im Protoplasma tier. Gewebe kommt weit- 
verbreitet eine Substanz von Łipoidcharakter vor, Plasmalogen, unl. in W., 1. in 
organ. Losungsmm., aus den Geweben mit A. extrahierbar. Durch Einw. von 
Siiuren oder HgCL, geht das Plasmalogen, wahrscheinlich durch Abspaltung einer 
noch bekannten Komponente, in Plasmal uber, ebenfalls in W. unl., 1. in organ. 
Losungsmm., ein bei gewohnlicher Temp. fester, mit Wasserdampf fluchtiger 
Aldehyd; es fiirbt sich mit fuchsinscliwefliger Siiure sofort yiolett (nPlasmalrk.“\ 
Plasmalfarbung bei mkr. Praparaten), ebenso das Plasmalogen, aber erst nach
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langerer Zeit, weil durch fuchsinscliweflige Saure das Plasmalogen in Plasmal yer- 
wandelt wird. Dadurcli daB auch HgClj die Aldehydgruppen des Plasmalogens 
manifest zu maclien imstande ist, unterscheidet sich die Plasmalfarbung yon der 
Nuckalfiirbung (1. c.) u. ebenso durch die Alkoholloslichkeit. Das Plasmalogen 
bezw. Plasmal wird yon den elast. Fasem hartnaekig festgehaltcn u. ist diesen 
durch A. nicht oder nur unyollkommen zu entziehen. Entsprechend sciner Aldehyd- 
natur sind das Phenylhydrazon, Thiosemicarbazon, die NaHS03-Verb. usw. dar- 
stellbar. Die praparatiye Darst. des Plasmals erfolgt aus der nach Abdampfen 
eines alkoh. Extraktes von tier. Geweben entstehenden Emulsion durch Spaltung 
des Plasmalogens mit IlgCL. (P f l Og e r s  Arcli. d. Physiol. 206. 389—410. 1924. 
GieBen, Uniy.) W o l f f .

E3. Pflanzenphyslologie. Bakteriologie.
P. Maze, Uber die sich aus der Untersuchung des Gaswechsels zicisclicn Atmo- 

sphdrc und gatizer Pflanze ergebcnde Viclheit der photosynthetischen Produkte. Auf 
Grund rechner. Auswertung der yon anderen Autoren bzgl. des Gaswechsels ge- 
gebenen Daten wird festgestellt, daB der Quotient 0 2/C02 stets groBer ais 1 ist; 
zuriickzufuhren ist dies darauf, daB bei der Photosyntlicse auBer den Kohlenhydraten 
auch sauerstoffSrmcre Verbb. entstehen. Nimmt man z. B. fur die B. yon Zucker 
die Gleichung: 12C02 -)- 12H20 =  2C6H,20,, 1202, so kann ein Teil des
Zuckers (z. B. die Hiilfte) folgendo Umwandlung crfahren:

C„HnOa +  0 2 — >• 2 C JI.0  +  2C02 +  2H .0 — y  2 CH3CHOHCHO - f  20,, 
hicraus ergibt sich 0»/C03 ===== 10/12 =  1,08. (C.1 r. d. l’Acad. des sciences 180.
306—9.) H a r e r l a n d .

August R ippel, Zur Klarstellung einiger Fragcn des Wirkungs- und Wachs- 
tumsgesetzes der Pflanzen. Erwiderung auf die von B a u l e  (Landw. Jahrbb. 59. 
341; C. 1924. I. 1390) gemachten Einwande gegen die yon P f e i f f e r  u . dem Yf. 
dargelegten Argumente, gegen die allgemeine Giiltigkeit der mathemat. Formulierung 
des Wirkungsgesetzes u. des Gesetzes der Wachstumsfaktoren. (Ztsehr. f. Pflanzen- 
ernahr. u. Diingung Abt. A 3. 396—401. 1924. Gottingen.) B erju .

W ilhelm  E,other, Uber den Zuckergehalt von Nahrmitteln. Niihrlsgg. aus 
Placenten, wic sie in Frauenkliniken in der Regel hergestellt werden, liaben yon 
Haus aus alkal. Rk. gegen Lackmus, saure gegen Phenolphthalein, so daB hier 
kunstlielie Regelung der Rk. unniitig ist. Sie haben ferner geringen Zuckergehalt, 
wahrend dieser bei Nahrlsgg. aus Pferdefleisch in groBeren Mengen, besonders 
nach Abbau des Glykogens yorhanden is t (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk.
I. Abt. 94. 77—80. Erlangen, Uniy.) S p i e g e l .

G. W. Scarth, Die Giftwirkung destillierten Wassers und die Gegemcirkung 
von Kationen. Yerss. an Spirogyra zeigten yiel starkere Giftwrkg. von dest. W. 
in Pt- oder QuarzgefaBen ais in Glas. Die Ursache der tox. Wrkg. findet Vf. in 
der durch C02 bedingten [H-]. Nach Austreibung von C02 durch Kochen oder 
Durchleiten eines C02-freien Luftstromes ist sie fast ycrschwunden, ebenso nach 
Neutralisation durch eine Spur Alkali. Kationen wirken, so weit nicht eigene 
Giftwrkg. in Betracht kommt, der tox. Wrkg. des dest. W. gegenuber antagonist. 
im Yerhaitnis ihrer Valenz. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. V. 97 bis 
104. 1924. Montreal, Mc G il l  Uniy.) S p i e g e l .

Jacques J. Bronfenbrenner und Charles Korb, Untersuchungen uber den 
d'Herelleschen Bakteriophagen. I. Ist das lytische Prinzip fliichtig? Wie andere 
Nachpriifer der Angaben yon O l s e n  u . Y a s a k i (Klin. Wcbschr. 2. 1879; ygl. auch 
Klin. Wchschr. 3. 278; C. 1924. I. 1811) fanden auch Vff. keinen tfbergąng der 
ly t Substanz in das Destillat, wenn das Ubergehen zerstaubter Tropfchen durch



1410 K3. P f l a n z e n p h y s io l o g ie . B a k t e r io l o g ie . 1925. I.

eine geeignete Vorr. verliindcrt wurde. (Journ. Exp. Med. 41. 73—79. R o c k e 
f e l l e r  Inst. f. med. res.) S p i e g e l .

J. G. Fitzgerald und Dorothy G. Doyle, Eine weitere Untersucliung der Frage 
der Ausnutzung („Gdrung“) von Saccharose durch B. diphtheriae. An toxinbildenden 
Diphtheriestainmen, die sorgfiiltig von yerunreinigenden Keimen befreit waren, 
konnte niemals die Fahigkeit zur Zers. von Saccharose festgestellt werden. (Proc. 
'lYans. Roy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. V. 125—28. 1924. Univ. of Toronto.) S p i e g e l .

N. S. Golding, Untersucliung der Scliimmelpilze in blaugeddertem Kasę. Bei 
Verss. zur Herst. von Wensleydale-Kase stellten sich Unterschiede zwisclien dem 
darin dominierenden Schimmelpilz u. dem Penicillium roąueforti heraus. Der 
Wensleydalepilz bildet auf KartofFelagar nicht die groBen weiBen Ilofe von ver- 
sclilungenem Myccl, in Molkenpeptonlaekmusagar eine geringe Menge Saure, ver- 
daut Casein in Milch viel langsamer, waclist schlechter auf einem synthet. Medium 
mit Saccharose, Galaktose, Liivulose oder Dextrose, dagegen besser auf solchem 
mit Casein oder Pepton. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. V. 67—74. 
1924. (Vancouver, Univ. of Britisli Columbia.) S p i e g e l .

C. D. K elly , Die Bakteriologie des „K in g s to n k d se sDie Flora dieses Kases 
ist ganz Slmlich, wenu nicht ident mit derjenigen des Cheddarkilses, obwohl der 
erste schon in 10 Tagen, der zweite erst in 3—G Monaten zur Reife gelangt. (Proc. 
Trans. Roy. S oc. Canada [3] 18. Sekt. V. 51—59.) S p i e g e l .

E. M. Taylor, Die Giftigkeit von Sduren gegeniiber Hefe. (Vgl. Trans. Proc. 
Roy. Soc. Canada [3] 17. Sekt. III. 158; C. 1924. I. 2376.) Die fruheren Verss. 
wurden mit weiteren Sauren fortgesetzt, die allgemeinen Schlusse bleiben nach den 
Ergebnissen der neuen Verss. unverandert Verss. mit synthet. Medien aus Zucker 
u. Salzen mit Zusatzen von Bios I u. Bios II zeigten, daB die Mindestmengen der 
vcrschiedenen Salze zur Siclierung der n. Vermehrungsgeschwindigkeit ganz von 
dem benutzten Biospraparat abhangen. Selbst im verdunntesten Medium blieb die 
Reihenfolge der Sauren in der Giftwrkg. auffallend verschieden von derjenigen in 
wss. Lsg. Bzgl. des Mechanisinus der Giftwrkg. ergab sich folgendes: Das Ge- 
wicht der in 5 Stdn. bei 25° fiir je 1 g HCI getoteten Hefe blieb ziemlich das
gleiche, ob die Siture 0,1-n. oder 2- oder 4mai so stark war u. ob gerade so viel
Hefe gcnommen wurde, ais von der Saure getcitet werden kann, oder bis zurn 
7 fach en dieser Menge. Nach Zugabe gewaschener Ilefezellen zur Siiurelsg. fiel die 
[II*] in wenig Min. auf einen geriugen Bruchteil des Anfangswertcs; da nur wenig 
Cl aus der Lsg. verschwand, inuB die Erscheinung der Wrkg. eines Exsudats aus 
den Zellcn zugeschrieben werden, das sich auch durch Yerdampfen der Lsg. nacli- 
weisen lieB. Die ersten Anteile dieses Exsudats enthalten kein Bios, nach liingerer 
Einw. lieBen sich aber in der Lsg. betrachtliclie Mengen Bios II, zuweilen auch 
Bios I  erkennen. „Die Zellen bluten zu Tode.“ (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada
[3] 18. Sekt. III. 115. 1924. Univ. of Toronto.) S p i e g e l .

H. des B. Sims, Die Darstellung und Reinigung von Bios I. Ais Ausgangs- 
material dient Teestaub (vgl. E a s t c o t t , Trans. Proc. Roy. Soc. Canada [3] 17.
Sekt III. 157; C. 1924. I. 2377). Der nach dem Verf. von L u c a s  (Trans. Proc.
Roy. Soc. Canada [3] 17. Sekt. III. 157) erhaltene Nd. von Bios I wird mit Hilfe 
von C03 gel., das Pb ais Sulfid gefallt, das Filtrat nach Reinigung mit Tierkohle 
konz., dann mit 4 Voll. CH3-OH versetzt. E s  scheidet sich zunachst ein korniger 
inakt. Nd. aus, nach mehrtagigem Stehen folgen gleichfalls inakt. Krjrstalle, erst 
bei noch langerem Stehen porzellanartige Kornchen, aus nadelformigen Krystallen 
bestehend, die sich im Verein mit Bios II fiir das Hefewachstum gut wirksam 
zeigten. Die Mutterlauge liiBt auf Zusatz von viel CH3-OH, dann von absol. A. 
zunachst einen Nd. von unreinem Bios I fallen, dann aus dem Filtrat wieder die
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akt. Kornchen ausscheiden. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. lii. 116. 
1924.) Spiegel.

E. V. Eastcott, Die Bildung von Bios in Infusen. (Ygl. Trans. Proc. Roy.
Soc. Canada [3] 17. Sekt. III. 157; C. 1924. I. 2377.) Bei Vergleich des Hefc- 
wachstums in Infusen aus geriebener Gerste u. Infusen aus derselben Menge 
Gerstenkorner nach 3 tiigigcr Keimung zcigte sich die Ern te abliiingig von der Zeit, 
in der Korn u. W. in Beriihrung gebliebcn waren. Dabei yermehrte sich Bios I 
in den Infusen weit starker ais Bios II. Auch im filtricrten Infus fand die Ver- 
mehrung von I  noch statt (Yerdoppelung in 24 Stdn.), wahrend II prakt. unyerandert 
blieb; diese Steigerung wird durch Iiochen des filtricrten Infuses verliindert u. 
auch schon yermindert, wenn man das Infus bei lioherer Temp. stehen liiCt. Yer- 
wendet man Mais statt Gerste, so yermehrt sich Bios II, ebenso bei Yerwendung 
von Malzkiimmen. Fur die Stoffe, aus denen Bios I u. II so entstehen, werden 
die Bezeichnungen Bioge?i I  u. Biogen I I  yorgcschlagen. (Proc. Trans. Roy. Soc. 
Canada [3] 18. Sekt. III. 117—18. 1924.) S p i e g e l .

F. F. N ord, Was gehł wahrend der Garung vor? Vf. gibt eine gedrangte
Ubersicht iiber die GSrungsprozesse, die zum Teil von industrieller Bedeutung sind. 
Er bespricht die Rolle der Brenztraubensaure u. des Acetaldehyds, die gSrungs- 
techn. Herst. von Glycerin in Deutschlaud w&hrend des Weltkriegs u. gelit zum 
SchluB ein auf die Verg&rung mit B . coli u. B. butyricus Fitz. (Chem. Metallurg.
Enginecring 28. 351—53. 1923. Berlin.) B e h r l e .

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

H. Zondek und H. Ucko, Die Zweiphasenwirkung der Hormone. Yerss., durch 
Kombination von Ilormonen u. Elektrolyten die beiden Phasen der Hormonwrkg. 
gegeneinander zeitlich u. graduell zu yerschieben u. die 2. Phase so zu yerstarken, 
daB sie statt der 1. ais der domierende inkretor. Effekt zu Tage tritt. Ais Test- 
objekt wahlten Vff. das Insulin in seiner Wrkg. auf den Blutzuckerspiegel des 
Kanincheus. Es ergab sich, daB unter gewissen Voraussetzungen die Insulin- 
darreicliung nicht allein von der charakterist. Blutzuckerscnkung, sondern nach 
dieser auch von einer konstant auftretenden Blutzuckersteigerung gefolgt ist. 
Normalcrweise tritt die 2. Phase gegenuber der 1. in den Hintergrund, sie kann starker 
hervortrctcn durch die Bindung des Insulina an Ca u. Mg in einem bestimmten 
Verhaltnis. Es gelang, durch gleichzeitige Yerabfolgung bestimmter Mengen yon 
Ca u. Mg die Wrkg. des Insulina so zu modifizieren, daB Blutzuckersteigerung ais 
dominierender Effekt hervortrat. Nur bei Zufiihrung klciner u. kleinster Hormon- 
mengen gibt sich die Wrkg. der Inkrete im Sinne der Zweiphasenrichtung deutlich 
kund. (Klin. Welischr. 4. 6—7. Berlin, Charitó.) F r a n k .

Russell 1. Haden und Thomas G. Orr, Ezperimenteller holier Darmversehlu/> 
bei Affen. Der Nicht-EiweiB-N im Blut steigt nach der Operation ebenso an wie 
bei Mensch u. Hund. Bei 2 Affen fiel der Cl-Gehalt stark, bei den anderen etwas 
ab. Harns&ure u. Keratinin weisen keine typ. Veranderungen auf. Erbrechen 
trat nicht ein. (Journ. Exp. Med. 41. 107—11.) W o l f f .

Russell 1. Haden und Thomas G. Orr, Die Yerteilung der Chloride im Ilitnde- 
bluł nach experimentellem Darnwerschlufi. (Ygl. Journ. Exp. Med. 38. 477; C. 1924.
I- 492.) Der nach dieser Operation eintretende Abfall der Chloridmengc im Blut 
betrifft in fast gleicher Weise Plasma u. Zellen. Unbekannte Bindungcn des Cl 
bestehen dabei nicht. (Journ. Exp. Med. 41. 113—17. Kansas, Kansas Scliool of 
Med.) W o l f f .

Russell L. Haden und Thomas G. Orr. Der Katriumgehalt des Hundeblutes 
nacli experimentelletn DarnwerscJilufi. Der durchschnittliehe Na-Gehalt des Plasmas 
n. Hunde betrSgt 336 mg in 100 ccm; nach DarmycrschluB tritt eine verhaltnis-
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niaBig gcringe Yeriinderung des Na-Gehaltes ein trotz deutlicher Anderungen im 
Chlorid- u. Bicarbonatgehalt. Das Gesamt-Na steigt etwas an, der Anstieg an 
Biearbonat gleicht nicht vollig den Abfall an Chlorid aus. Nach der. Operation 
befindet sich ein groBerer Antcil des Na in unbekannter Bindung ais yorher. (Journ. 
Exp. Med. 41. 119—27.) W o l f f .

M. Eichter-Q,uittner, Uber den Zuckergehalt der Blutkorperchen. (Ztschr. f.
d. ges. exp. Medizin 44. 384—86. — C. 1924. II. 1941.) W o l f f .

Ludwig Brings, Uber die Stickstoffiierteilung in der Oxyprołeinsaurefraktion 
des Uarns. Zum Studium der Festigkeit der N-Bindungen in der OxyproteinsSure- 
fraktion des Menschenharns wurden nach FO rtii (Biochem. Ztschr. 69. 448; C. 1915.
II. 245) unter Yorausgegangener Beseitigung des Ilarnstoffs durch Vergiirung mit 
Soja-Urease gewonnenen PrSparate benutzt, bei denen somit die Osyproteinsiiuren 
nicht durch beigemengte Hamstoffreste verunreinigt waren. Die Oxyproteinsiiuren 
stehen den EiweiBkorpern u. nicht dem Harnstoff nahe. Sicherlich tragt ein groBer 
Teil des in den Oxyproteins;iuren enthaltenen N polypeptidartigen Charakter u. ist 
festgebundener Amino-N. Ein anderer Teil des N ist allerdings anders gebunden; 
er kann durch BaOH oder Saure ais NH3 abgespalten werden. (Biochem. Ztschr. 
154. 35—42. 1924. Wien, Univ.) W o l f f .

Lee Monroe Miles und Chih-Tung Feng, Calcium- und Phosplwrstoffwechsel 
bei Osteomalazie. Osteomalazie ist ein Mangelkrankheit gleicher Art wie Rachitis. 
Es mangelt grundsatzlich das fettl. Vitamin, oft auch zugleich Ca. (Journ. Exp. 
Med. 41. 137—57. Peking, Peking Union Med. Coli.) W o l f f .

Curt Oehme, Uber die Beziehung zwisehen Kalium und Magnesium im Stoff- 
icechsel. Die diuret. Wrkg. des KC1 wird, bei bestimmtem Mischungsyerhiiltnis der 
Kost, verliindert durch Beigabe von MgCla. Der Parallelismus des K- u. Mg-Aus- 
tausches im Darm tritt bei Zulage von NaCl oder NaHCOa zur Kost scharf hervor. 
Sowohl die K- wie die Mg-Ausscheidung wird vermehrt, eine Bewegung, an der 
beispielsweise das Ca nicht beteiligt ist. Der Zusammenhang des K mit dem Mg 
griindet sich wahrschcinlicli darauf, daB beide Ionen im allgemeinen in groBerer 
Konz. in den Zellen ais in den Korpcrsaften vorlianden sind. (Klin. Wclischr. 4. 
21—22. Bonn, Univ.) F rank .

Vincent B riau W igglesworth, Studien iiber Ketose. I. Die Beziehung zwisehen 
Alkalose und Ketose. N. 24std. Rattenurin enthSlt kein bis 0,30 mg Gesamtaceton 
u. 0,8—2,5 mg ft-Oxybuttersaure. Bei kohlenhydratloser Kost oder nur Fettfutterung 
tritt deutliche Ketose auf, die anfangs wachst, am 3. Tage ihr Maximum erreiclit 
u. bis zum 5. Tage wieder zur Norm abgefallen ist. Die Ketose ist bei jungen 
Tieren deutlicher. Auf der Hohe der Ketose ist das VerhSltnis ^-Osybuttersiiure; 
Gesamtaceton =  2:4.  Zufuhr von NaHC03 yermehrt die Milchsaure u. (3-Oxy- 
buttersiiure, Sndert aber nicht die Ausscheidung des Gesamtacetons. Saure kchrt 
diese Wrkg. um. Ca-Lactat, Na-Aeetat u. wahrscheinlich die Alkalisalze anderer 
oxydierbarer organ. Siiuren wirken wie Alkali, ebenso alkalibildende Nahrung 
(Karotten). Injektion greBer Glucosemengen wTiihrend der Alkalose yermindert die 
Ausscheidung yon ^3-Oxybuttersaure. Nach Injektion groBer Mengen NaSCOa 
steigt die Gesamtacetonausscheidung deutlich an infolge Storung des Fettstoff- 
wechsels. {NHJILPO^ u. N H fil unterdriicken bei geniigender Konz. die durch 
Fett heryorgerufene Ketose. (Biochemical Journ. 18. 1203—16. 1924. Cambridge, 
Biochem. Lab.) W o l f f .

Yineent B rian W igglesworth, Studien iiber Ketose. II. Die Oxydation von 
Ketotikorpern durch die isolierte Battenlcber. (L ygl. vorst. Ref.) Der Oa-Verbrauch 
der frischen Rattenleber steigt in Ggw. yon Acetessigsdure u. {]-Oxybuttersaurc. 
Bei gleicher Mol.-Konz. wirkt Acetessigsiiure starker. Die Oxydation der Keton- 
korper durch die Leber scheint nicht durch 36std. Fasten des Tieres beeinfluBt zu
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werden, ebenso nicht durch Glucose oder dereń Abbauprodd., Pankreasestrakte 
oder Insulin. Die Ketose beruht nicht auf yerminderter direkter Oxydation yon 
Ketonkorpern. (Biochcmical Journ. 18. 1217—21. 1924.) W o l f f .

A. "V. H ill, C. N. H. Long und H. Lupton, Muskeliibung, Milchsaure und die 
Sauerstoffversorgung und -ausnutzung. Teil IV—VI. (I—III. ygl. Proc. Royal Soe. 
London Serie B. 96. 438; C. 1924. II. 1820.) IV. Methoden  zum Studium 
des G a sw e c h se ls  beirn Menschen  w ah ren d  sc h n e l l e r  A n d e r u n g e n  
info lge  Mu ske lb ewegung  oder  withrend  Ei n a tm u n g  y e r s c h i c d e n e r  Gas- 
mischungen .  Die Douglassche Sackmetliode wurde fiir die yerachicdcncn Zwecke 
ausgearbeitet, theoret. diskutiert u. prakt. erprobt. — V. D er E rh o l u n g s y o r g a n g  
beim Menschen nach k i i r pe r l i ch er  Ans t rengung.  Nach der 0 2-Aufnahme 
gemessen, ist die Erholung nach maBiger kurzer Anstrengung in wenig Min. becndet, 
nach starker oder langdauernder folgt der ebenso yerlaufenden Anfangsphase eine 
langsamere, die bis zu 80 Min. nach Abbruch der Ubung dauern kann. Die erste 
wird ais Stadium der oxydierenden Beseitigung der Milchsaure in den Muskeln 
betrachtet, wo sie entstand, die zweite ais Stadium der Beseitigung derjenigen Milch- 
sauremengen, die bereits aus den Muskeln hinausdiffundiert waren. In der ersten 
zeigt sich Ausscheidung von C02 u. hoher R. Q., in der zweiten Retention von C02 
u. niedriger R. Q. Diese Abweichungen yerschwinden zugleich mit der Erholungs- 
aufnahme von Oj. Die Rulieaufnahme von 0 2 bleibt nach starker Anstrengung 
auch nach 80 Min. noch ca. 7% hoher ais vor dem Vers., die dadurch angezeigte 
Erhohung des Grundstoffwechsels ist aber nicht mehr ein Teil des Erholungsprozesses, 
sondern Wrkg. der aUgemeinen Kreislauf- u. Stoffwechselstorung. Nimmt man den 
jmfiinglichen Ruhestoffwechsel ais Grundlinie, so kann aus dem Uberschufl der
0 2-Aufnahme ca. 35 Min. nach schwerer Ubung, noch kiirzere Zeit nach mSBiger, 
das 0 2-Defizit mit geniigender Geuauigkeit bestimmt werden. Die C02-Retention 
im 2. Stadium nach starker Anstrengung wurde ais MaB der beseitigten Milchsaure 
benutzt, der bei der Erholung yerbrauchte 02 ais MaB der dabei yerbrauchten 
Energie. Der daraus fiir den Menschen berechnete Wirkungswert der Erholung 
beim Menschen stimmte im Mittelwert mit dem am isolierten Froschmuskel ermittelten 
uberein. Zu guter Ubereinstimmung mit dem wie oben errechneten Wirkungswert 
fiihrten auch direkte Bestst. der Milchsaure im Blute in einem beliebigen Interyall 
u. Vergleich mit dem in diesem fiir die Erholung yerbrauchten 0 2. — Der zeitliche 
Ablauf des Erholungsvorgauges ist bei Einatmung von mit 0 2 angereicherter Luft 
nicht merklich yerschieden yon dem bei Einatmung von atmosphiir. u. selbst yon
0 2-iirmerer Luft. Nur die frtthestcn Stadien der Erholung, wahrend dereń der 
Blntumlauf noch selir schnell ist, werden durch hoheren 0 2-Druck beschleunigt.

VI. Das Saue r s to f fde f iz i t  am Sc hlus se  d e r C b u n g .  Dieses Defizit wird 
deiiniert ais Gesamt-02-Verbrauch wahrend der Periode yollstiindiger Erholung, 
vermindert um den Betrag, der in gleicher Zeit bei andauernder Ruhe yerbraucht 
wiire. Annahernde Berechnungen ergeben, daB dayon nur ca. 5% den besonderen 
Anstrengungen von Kreislauf u. Atmung zuzuschreiben sind, wahrend der Rest 
yermutlieh zur Umwandlung der Milchsliurc in ihr Vorprod. yerbraucht wird. Nach 
maBiger, selbst lange fortgesetzter Anstrengung ist das Defizit gering, da Milchsaure 
sich nicht ansammelt, so lange die 0 2-Versorgung geniigt. Dagegen konnen nach 
starker Anstrengung selbst bei kurzer Dauer betrSchtliche Defizite auftreten, die 
Konzz. von 0,2—0,4 u. 0,5% Milchsaure in den tatigen Muskeln entsprechen, besonders 
hoch bei Athleten u. bei Einatmung yon 0»-reichen Mischungen, wahrscheinlich, 
weil die dadurch yerringerten Beschwerden groBere Anstrengung ermogliehen. — 
Die wiUkiirlichcn Muskeln yerhalten sich wie ein Akkumulator yon hoher Kapazitat 
u. geringem inneren Widerstande. (Proc. Royal Soc. London Serie B 97. 84—138, 
1924. Manchester, Dep. of Physiol. London, Uniy. Coli.) S p i e g e l . •

v n .  1. 93
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A. V. H ilł, C. N. H. Long und H. Lupton, Muskelubung, Milchsiiurc und die 
Saucrstoffbersorgung und -ausnutzung. Teil VII—VIII. (Vgl. vorst. Ref. u. H i l ł . 
S. 1098.) VII. Muskelubung und Sauerstoffaufnahmc. Bei Gehen u. Kenneu wiiehst 
die 0 2-Aufnahme zunśichst stetig mit wachsender Sclinelligkeit der Bewegung, 
erreicht aber dann ein Maximum, iiber das hinaus keine kórperliche Anstrengung 
sie treiben kann. Dieaes Maximum ist nicht durch mangelnden Bedarf bedingt, 
sondern durch die Beschrankungen des Kreislauf-Atmungssystcms. Bei Benutzung 
von Gasmischungen mit hohem 0..-Druck kann die 0 2-Aufnahme betrachtlich erhoht 
werden, luiufig so erlieblich, daB das Mehr nicht nur der yollstandigen Sattigung 
des Blutes wahrend seines Weges durch die Lungen zugeschrieben werden kann. 
Es wird angenommen, daB ein „herrschender" Mechanismus im Herzen selbst oder 
sonstwo bestelit, der den AusstoB des Herzens mit dem Sattigungsgrade des aus 
ihm austretenden Blutes in Einklang zu bringen sucht. Es kann auf Grund der 
hohen O-j-Aufnahme der maximale AusstoB annahernd berechnet werden; er betriigt 
anseheinend unter gewissen Umstiinden bei angestrengter Arbeit bis 170—220 ecm 
pro Schlag oder 30—40 1 pro Min. Um diese Arbeit zu leisten, muB der Herz- 
muskel selbst in jeder Miii. mit mindestens dem doppelten seines eigenen Vol. an 
Blut yersorgt werden.

VIII. (Mit K  Furusawa). Muskelubung und Sauerstoffbedarf. Bei Gehen, 
liennen u. Laufen auf der Stelle wiiehst der Oj-Bedarf mit zunehmender Gesehwin- 
digkeit u. erreicht enorme Werte, bis zum 10-fachen der maximalcn Aufnahme 
(ygl. oben). Fiir gleiche Gescliwindigkeit ist er beim Gehen betrachtlich groBer 
ais beim Rennen. Er bildet unter allcn Bedingungen u. boi allen Geschwindig- 
keiten ein MaB der Energie, die fiir Ausfuhrung einer gegebenen Reihe von Muskel- 
bewegungen benotigt wird, ist daher ein guter quantitativer MaBstab der Anstrengung. 
Bei sehr strenger Arbeit erreichte die nach dem Oa-Bedarf bereehnete B. von Milch
saure bei einem Menschcn von 51 kg 2,7 g pro Sekunde, so daB eine Konz. yon 
0,3% tatigen Muskel in 20 Sek. u. das Maximum inncrhalb 1 Min. erreicht werden 
wurde. — Der R. Q. des gesamten iibersebussigen Stoffweclisels, der durch kurz- 
dauernde Muskelarbeit yerursacht wird, sclieint =  1 zu sein, wahrend er bekanntlich 
bei langerer Arbeit erheblich niedriger ist. Vtf. schlieBen vorlaufig daraus, daB 
nach kurzer, den allgemeinen StofFwechsel nocli nicht affizierender Arbeit der 
ErholungsprozeB nur die Oxydation von Milchsaure oder Kohlenhydrat uinfaBt, 
nach langerer aber auch andere chem. Prozesse u. Organe im Spicie sind. (Proc. 
Royal Soc. London Serie B. 97. 155—76. 1924.) S p i e g e l .

M. Nikołaj ew, Die Wirkung des pIL des Medinms auf die Funktion der iso- 
lierten Nebenniere. Zunahme der Alkalinitat der durch die isolierte Nebenniere 
geleiteten Ringer-Lockeschen FI. durch Bicarbonatzusatz bis pH =  8,19 ruft eine
Steigerung der Abscheidung der adrenalinahnlichen Substanz lieryor, u. zwar
steigend mit der Alkalinitat der Lsg. Zusatz von Milchsaure zur Durchstromungsfl. 
hemmt die Sekretion, bis pn =  5,6 erreicht ist; dann wirkt sie wie n. Ringer- 
Lockesche Lsg. Bei saureren Lsgg. (pH <C 5,6) steigert sich die Sekretion wieder 
u. erreicht ihr Maximum bei pH == 3,14. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 44. 
418—24. Leningrad, Mil.-med. Akad.) W o l f f .

W. Tónnis und H. E. Never, Der Pylorusreflex auf Fett im Duodenum. Neu- 
tralisiertes Ol bewirkt keinen SchluB des Magenpfórtners. Die Ursache des Pylorus- 
reflexes auf Fett liegt in dem Gehalt an freien Fettsauren. Er ist ident. mit dem
Refles auf Saure. Noyocain hebt die Wrkg. des nicht neutralisierten Ols auf
den Pylorus auf. Die geringste Konz., bei der ein PylorusschluB auf Fett ein trat, 
war 0,2% Aciditat, was ca. 7ioo'u* entsprechen diirfte. (P f l Og e e s  Arch. d. PhysioL 
207. 24—26. Hamburg, Univ.) W o l f f .
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W. I*. M endenhall, E. M. Taylor und A. N. Richards, Die Wirkung kldnster 
Mengen von Bariumchlorid auf die Niere. Wie Adrenalin u. Pituitrin (vgl. R ic h a r d s  
u. P l a n t , Amer. Journ. Physiol. 59. 191; C. 1923. I. 474) kann auch BaCl2 in 
sehr klcinen Mengen gelegentlich am Kaninchen Steigen von arteriellem Druck, 
Nierenvol. u. HarnfluB bei Abnahine der Blutstromung in der Niere bewirken, 
was wahrscheinlich durch eine Yerengerung der ausfiihrenden Glomerulusarteriole 
zu erkliiren ist. (Amer. Journ. Physiol. 71. 174—77. 1924. Univ. of Pennsyl- 
vania.) S p i e g e l .

A. N. Richards und Carl E. Schmidt, Eine Beschreibung der Glomerulus- 
zirkulation in der Froschniere und Beobaclitungen iiber die Wirkung von Adrenalin 
und verschiedener anderer Subslanzen auf dieselbe. Es gelang den Glomeruluskreis- 
lauf beim Frosch mkr. direkt sichtbar zu machen. Es zeigte sich nnn, daB die 
von Blut durchflossenen Glomeruli, die yielleicht nur ein Teil der Gesamtzahl sind, 
dem EinfluB verschiedener vasodilator. u. yasokonstriktor. Mittel durch An- u. Ab- 
schwellung u. durch Anderung der Zahl capillarer Kanale innerhalb des einzelnen 
Glomerulus unterliegen. Zeitweiliges Pausieren (intermittence) der Glomerulusdurcli- 
stromung ist haufig zu beobachten u. kann durch reflektor. Konstriktion der Nieren- 
gefiiBe, elektr. Beizung der sympatii. Fasem, die zur Niere fiihren, u. durch lang- 
same intravenose Injektiou von Adrenalin lierbeigefuhrt werden. Es wird an- 
genommen, daB die Erscheinung auf dem Gegensatz zwisclien gefsBverengernden 
Wrkgg. nervoser oder chem. Natur u. dem erweiternden EinfluB des 0 2-Mangels 
beruht, der sich geltend macht, sobald die Zirkulation in den kleinen Arteriolen 
aufhort. Adrenalin in Mengen, die auf die NierengefaBe nur eben erkennbare 
Wrkg. auszuuben yermogen, in den Kreislauf eingefiihrt, vergroBert haufig das 
Glomerulusbuschel u. laBt es dichter mit Blutkorperchen gefiillt erscheinen, was 
auf Yerengerung des ausfiihrenden GefaBes beruhen diirfte (vgl. vorst. Ref.). Bei 
otwas kleinerer Gabe yerringert es die Zahl der tatigen Glomeruli u. die Zahl 
sichtbarer offener Capillarbahnen in den einzelnen infolge Wrkg. auf die Arteriolen. 
Die Abliandlung bringt noch viele Einżelheiten rein physiol. Natur. (Amer. Journ. 
Physiol. 71. 178—208. 1924. Univ. of Pennsylvania.) S p i e g e l .

J. T. W earn und A. N. Richards, Beobacht.ungen iiber die Zusammensetzung 
von Glomerulitsham mit besonderer Beziehung auf das Problem der Wiederabsorption 
in den Nicrenkanalen. (Vgl. vorst. Ref.) Durch eine besondere Technik gelang 
beim Frosclie die gleielizeitige Sammlung von Glomerulusliam (I) u. Blasenliarn (II). 
Jener ist bei raschem BlutfluB durch die Glomeruluscapillaren eiweiBfrei, kann aber 
EiweiB entlialten, wenn das Blut nur langsam durchflieBt u. die Capillaren erweitert 
sind. Bei hungernden Winterfroschen war kein Zucker im Blute yorhanden. 
Wurde dann durch subcutane Injektion von Glucose eine Blutzuckerkonz. von

0,050/o hergestellt, so war I  zuckerhaltig, I I  nicht. In dest. W. gehaltene 
Hungerfrosche zeigten I I  frei von Chloriden, die in I  noch vorhanden waren. 
Bzgl. des Gehaltes an Ilarnstoff u. der Rk. sind die Verss. noch nicht abge- 
schlossen. Farbstoffe, wie Indigocarmin, Phenolsulfonphthalein u. Methylenblau, 
werden durch die Glomeruli ausgeschieden. (Amer. Journ. Physiol. 71. 209—27. 
1924. Univ. of Pennsylyania.) S p i e g e l .

E. Trocello und A. Cruto, Uber die durch hohe Temperaturen a u f die Halt- 
barkeit des Insulins ausgeiibte Wirkung. Verss. an dem „Insulin Ergon“ des I s t i t u t o  
Naziona le  Medico F a rm aco lo gi co  di Roma zeigten keine Veriinderung der 
Wirksamkeit des T ro c k e n p rS p a ra te s  in 24 Stdn. bei 100° o d e r  in 33 Tagen bei 
42°, wahrend es in Lsg. unter gleichen Umstanden ca . */« seiner hypoglykami- 
sierenden Wrkg. verliert u. keine Krampfe mehr erzeugt. Diese Wirkungsabnahme 
zeigte sich von der Dauer der Einw. der betreffenden Temp. abhangig. (Rassegna 
Clin. Terap. e Scienze a£f. 23. 229— 33. 1924. Roma.) S p i e g e l .

93*
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Anna Kudrjawzewa, U ber den ffinflufS des Insulina auf den Stickstoffwechsel. 
Durch Insulin wird dic Ausscheidung von N u. Kreatinin im Harn betriichtlicli 
herabgesetzt. Der Kreatiningehalt der Muskeln bleibt unveriindert. Insulin hat 
keine Wrkg. auf die diastat. Kraft des Blutes n. Kaninchen. Die Einfiihrung von 
Insulin setzt den Zuckergelialt des Blutes n. Kaninchen herab. Wiederholte Ein- 
fuhrnng von Insulin wiihrend einer bedeutenden Ilypoglykamie bringt eine raseh 
voriibergehende Zunahme des Blutzuckers mit sich. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 
44. 313—18. Charków, Med. Inst.) W o l f f .

J. J. B,. Maoleod, E. C. Noble und M. K. 0 ’ Brien, Der Einflup des In- 
sulins auf den Ghjkogengeha.lt der Leber wahrend der Ilyperglykamie. Bei mit In
sulin behandelten Tieren war nach Einw. von Adrenalin der Glykogengehalt der 
Leber groBer ais bei nicht behandelten. Um Zufalligkeiten, wie sie durch den 
schwankenden Glykogengehalt der cinzelnen Tiere entstehen konnen, zu yermeiden, 
wurde in weiteren Ycrss. zunSchst ein Stiick Leber des Versuchstiercs exstirpiert 
u. der Glykogengehalt hierin u. in dem Leberrest nach dem Vers. verglichen. Ais 
hyperglykiimisierendes Agens wurde zuniichst Urethan benutzt, das auch ais An- 
asthetieum fur dic Operatiou diente. Die bisherigen Yerss. zeigen, daB Insulin- 
gaben, welche die Entw. einer Ilyperglykamie durch jenes Mittel yerliindern, den 
Glykogengehalt der Leber unverśindert erhalten. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada 
[3.] 18. Sekt. V. 129—34. 1924. Univ. of Toronto.) S p i f g e l .

Hans Iiiillies, Uber die Beeinflussung der Permeabilitat von Pflanzenzellen 
durch Narkotica. Ais Objekt dienten die Blattzellen der Mittelrippe von Trades- 
eantia discolor (Rlioco), ais Narcotica wurden i-Butylurethan, Phenylharnstoff, Heptyl- 
alkohol, i-Amylalkohol, i-Butylalkohol u. Propylalkohol benutzt, ais Testsubstanzen 
Glycerin, Glykol, Hamstoff u. K N 03. Durch Narkotica wird nicht nur die Auf- 
nahme von Alkalisalzen in die Blattzellen, sondern ebenfalls, wenn auch schwScher, 
das Eindringen von Glycerin u. in uocli geringerem Grade das Eindringen von 
Glykol gehemmt. Auf das Eintreten von Harnstoff lieB sich keine hemmende 
Wrkg. der angewandten Narkotica nachweisen. Durch Ca war eine Verringerung 
der Durchlassigkeit weder fiir Glycerin u. Glykol noch fiir Harnstoff zu erzielen. 
Daraus wird geschlossen, daB die untersuchten StofFe Glycerin, Glykol u. Harnstoff 
in anderer Weise in die Zelle gelangen ais die Alkalisalze, fiir dereń Aufnahme 
man eine physikal. Zustandsanderung der Zcllgrenzfliichen, die durch Ca antagonist. 
heeinfluBt wird, yoraussetzt. Fiir das Eindringen von Glycerin, Glykol u. Harn
stoff ist eine bereits bestehende Permeabilitat verantwortlich zu machen, die der 
Durchlassigkeit fiir die ausgesprochen lipoidl. Substanzen, zu denen sie chem. 
den Ubergang bilden, entspricht. Narkotica yermogen nicht nur die Permeabilitat 
fiir Salze, sondern auch die Durchlassigkeit der Zelle fiir einige langsam ein- 
dringende, relatiy wenig oberflachenakt. Stoffe herabzusetzen, dereń Eindringen 
analog dem der lipoidl. Substanzen erfolgt. (P f l Cg e e s  Arch. d. Physiol. 207. 8 bis 
23. Kiel, Konigsberg, Physiol. Institute.) W o l f f .

A. N oll. Die Pupillenweite der Taube im Leben und nach dem Tode und ihre 
Yerandet'ung durch Curare, Atropin und Coniin. Nach Atropinisierung eines Auges 
wird dessen Pupille genau so weit wie unmittelbar nach dem Tode, noch weiter 
nach Eintraufeln yon Curare u. spontan einige Stdn. nach dem Tode (ca. 5 mm 
Durchmesser). Am lebenden Taubenauge erlischt nach Applikation von Curare 
oder Atropin der Liehtrefles, bevor die masimale Mydriasis eingetreten ist. (PFLtfGERs 
Arch. d. Physiol. 207. 92—103. Jena, Physiol. Inst.) W o l f f .

Paul Held, Allional-Roche, ein schmerzstillendes Benihigungs- und Schlafmiłtel. 
Allional-Boche (H e rs t. H o f f m a n n -L a  R o c h e  u . C o., B a se l)  i s t  e in e  K o m b in a tio n  
d e s  Phenyldimelhylatninodimethylpyrazolons m it d e r  Isopropylpropenylbarbitursaure.
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Els bewahrte sich ais Schlafmittel ohnc unangenehme Nebenwrkgg. (Dtsch. med. 
Wchschr. 50, 1801. 1924. Berg-Dievenow.) F r a n k .

K arl Hajós, Uber einen Fali von anaphtjlaxieahnlichen Nebenerscheinungen nach 
Novoprotin-Einspritzungen. Zur Vermeidung vou Anaphylaiiegofahr sollte bei Be- 
handlung mit jVbuqprożimnjektionen schon am 6.—9. Tage mit vorausgehenden 
desensibilisierenden Injektionen begonnen werden. (Klin. Wchschr. 4. 120. Budapest, 
Univ.) F r a n k .

Johannes v. Mócsy, Die Behandlung einiger Hautkrankheiten der Hunde mii 
Staphylo-Yatren. Staphylo- Yatren bewabrte sich bei der Behandlung von Haut- 
krankheiten der Hunde, besonders der Akne u. dem nassendem Ekzem. (Dtsch. 
tier&rztl. Wchschr. 83. 20—21. Budapest, Tierarztl. Hochschule.) F r a n k .

Georg-Dietrich Koehler, Zur Reargonbehandlung. Vf. berichtet Uber wenig 
gunstige Erfahrungen bei der Behandlung weiblicher u. chroń. mUnnlicher Go- 
norrhoe mit Reargon, von dessen Verwendung er bis auf weiteres Abstand nimmt. 
(Dtsch. med. Wchschr. 50. 1802—3. 1924. Zittau, Stadtkrankenh,) F r a n k .

Samuel Leites, Die Bcdeutung einiger Elektrolyte fiir den Mechanismus der ge- 
fafiverengende>i Wirkung .des Adrenalina. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 44. 319 
bis 327. — C. 1924. II. 2494.) W o l f f .

Bruno Mendel und W erner Engel, Uber die Milchsaurebildner beim Magen- 
cardnom. Vff. trennten den Mageninhalt von Carcinomkranken in ein bakterien- 
freies Filtrat u. in seine festen Bestandteile einschlieBlich der 3Mikroorganismen. 
Nach Traubenzuckerzusatz wurde das Materiał in bestimmen Zeitabstiinden unter- 
sucht. In dem traubenzuckerhaltigen bakterienfreien Filtrat nalim der Milchsaure- 
gehalt in wenigen Stdn. um das mehrfache zu, in dem bakterienfreien Teil trat 
keine wesentliche Saurevermehrung auf. Der Traubenzuckergehalt nahm nur im 
bakterienfreien Anteil betrachtlich ab. Die Mikroorganismen, einschlieBlich der 
„langen Bacillen" sind nicht die Milchsaurebildner im Inhalt des carcinomatosen 
Magens. Die B. von Milchsaure durfte auf die Wrkg. eines von den Carcinom- 
zellen gebildeten Fermcntes zuriickzufUhren sein. (Klin. Wchschr. 4. 119—20. 
Berlin, Univ.) F r a n k .

F. Pharmazie. Desinfektion.
P. van der W ieleń, Die „Exie»ipore“-Bereitung von Ampullen mit stei‘ilen 

Fliissigkeiten. Angabe einer prakt. Arbeitsyorschrift. (Pharm. Weekblad 62. 79—86. 
Amsterdam, Univ.) G r o s z f e l d .

A. S. W ilson-Jones, Die industrielle Herstellung des Insulins. Bcschreibung 
der in Yerb. mit der Firma Allen and H a n b u r y  Ltd.  auf dem Grundstuck der 
Br i t i sh  D ru g  Hou sc s  cingericliteten Fabrikation mit Abb. der techn. Apparatur. 
(Chem. Age 12. 102—4.) S p i e g e l .

Dispersoid Syndicate Limited, England, Kolloidale Elektrolyte in Suspension 
enthaltende Losungen oder Emulsionen. (F. P. 572454 vom 30/10. 1923, ausg. 6/6. 
1924. D.Prior. 31/10. 1922. — C. 1924. II. 1011 [D .R.P. 392813].) K a d s c h .

The Governors of the  U niversity of Toronto, ubert. von: F rederick 
G. Banting und Charles H erbert Best, Toronto, Ontario, und James B ertram  
Collip, Edmonton, Alberta, Canada, Herstellung von Insulin. Pankreasdriisen werden 
mit einem Losungsm., wTie A., behandelt, um die schadliche Wrkg. der Enzyme 
auf das Hormon zu verhmdem, alsdann aus den Lsgg. soweit ais moglich die 
Proteine u. Salze durch Fallung entfemt u. gegebenenfalls noch etwa anwesende, 
das Hormon verunreinigende Begleitstoffe aus der filtrierten Lsg. durch Wieder- 
holung der Fallung beseitigt. — Z. B. wird frische Ochsenpankreasdriise zerkleinert
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11. mit dem gleiclieu Vol. ca. 95% ig- A. yermischt, die Misclmng ausgepreBt, filtriert, 
das alkoh. Filtrat mit weiteren Mengen A. versetzt u. mehrere Stdn. unter zeit- 
weisem Umruhren stehen gelassen. Hicrbei wird der groBere Teil der in Lsg. 
befindliclien EiweiBstoffe gefallt; der Nd. wird abfiltriert u. das Filtrat, naeli 
Zugabe einer 4%ig. wss. NaHC03-Lsg. ais Pufferstoff (auf je 5 L Filtrat */s ccin 
der Salzlsg.), zwecks Aufrechtcrhaltung einer pH zwischen 4—7, bei ca. 30° im 
Yakuum dest., um eine konz. wss., von A. freie Lsg. zu erhalten. Durcli 2malige 
Extraktion der konz. Lsg. mit A. werden die Lipoidstoffe entfernt, der A. mechan. 
abgetrennt u. die Lsg. erneut im Vakuum konz. Durch Zugabe yon A. wird eine 
80°/0 ig- alkoh. Lsg. hcrgestellt, grundlich geschuttelt, wobei der groBere Teil der 
Salze ausgesalzen u. noeh weitere Mengen von Proteinen ausgefśillt werden. Man 
zentrifugiert alsdann das Gemisch, worauf sich 4 yerscliiedene Schichten in dem 
Reagensrohr bilden. Die oberste yollig klare Schicht enthalt die alkoh. Lsg. des 
wirksamen JTonnons (Insulina), die darunter befindliche zweite Schicht enthiilt 
Flocken von Protein, die nachstfolgende eine wss. gesatt. Salzlsg. u. die unterste 
bestelit aus Salzkrystallen. Die oberste Schicht wird abgezogen u. mit einigen 
Voll. 95°/0ig. A. yersetzt, um noch etwą anwesende Yerunreinigungen aus dem 
Hormon auszufallen. Mim saugt ab, dest. aus dem Filtrat den A. ab u. lost das 
jsuruckbleibende Hormon in dest. W. Die entstandene wss. Lsg. wird schlieBlich 
durch Dest. im Yakuum bei 15° auf die gewiinschte Konz. eingedampft, das Kon- 
zentrat durch ein Berkelandfilter filtriert, zwecks Sterilisierung, u. mit einem Kon- 
seryierungsmittel, wie einer hćichstens 7°/0ig. Trikresollsg., yersetzt. — In ahnlicher 
Weise erfolgt die Gewinnung des Ilormons aus der Pankreasdriise von Knorpelfischen 
oder aus den Langerhansschen Inseln von Knochenfischen. Z. B. wird die frisch 
entnommene, zerkleinerte Driise mit dem gleichen Vol. 06°/oig- A. yersetzt, das 
Gemisch einige Stdn. bei niedriger Temp. stehengelassen, die FI. abdekantiert, der 
feste Ruckstand zu einem feinen Brei yennahlen, dieser allinShlich mit der FI. 
yersetzt u. mit ihr innig durchmischt, das Gemisch ausgepreBt, der PreBsaft filtriert, 
der PreBriickstand erneut mit 50°/o ig. A. extrahiert, ausgepreBt, filtriert u. die beiden 
alkoh. Filtrate yereinigt. Nach Abdest. des A. wird die wss. Lsg. durch Extraktiou 
mit A. von den Lipoiden befreit, die klare lipoidfreie wss. Lsg. yon der ath. Schicht 
getrennt u. in einem geriiumigen Becherglas unter stiindiger Bewegung auf dem 
sd. Wasserbade 3 Min. auf 70—75° erwarmt. Hierbei scheidet sich das Protein 
ais flockiger Nd. ab, u. der in die wss. Lsg. etwa iibergegangene Rest A. wird 
gleichzeitig entfernt. Die erkaltete wss. Lsg. wird erst durch Papier u. dann, zur 
Sterilisation, durch ein Berkelandfilter filtriert. Die Prodd. finden bekanntlich 
therapeut. Verwendung bei Zuckerkrankheit (A. P. 1469994 vom 12/1. 1923, ausg. 
9/10. 1923. Can. P. 234336 vom 15/1. 1923, ausg. 18/9. 1923. E. P. 203778 vom 
13/6. 1922, ausg. 11/10. 1923.) S c h o t t l a n d e b .

The Governors of the University of Toronto, iibert. von: P e te r Joseph 
Maloney und Donald M. Findlay, Toronto, Ontario, Canada, Hersłellung von 
Insulin aus Pankreasdriisen von Saugełieren oder aus enłsprechenden Dńlsen von 
Knorpel- und Knochenfischen. Man estrahiert die Driiscn mit geeigneten Losungsmm., 
fallt aus dem Auszug das wirksame Hormon mit (NIIJjSO,, lost den Nd. in W. u. 
fiillt das Hormon mit Benzoesaure ais Adsorptionsverb. aus. Folgende Beispiele 
sind angegeben: Frische Pankreasdriisen yon Saugetieren werden zerkleinert u. mit 
dem gleichen Vol. sd. W. yermischt, das das wirksame Hormon extrahiert. Der 
wss. Auszug wird ca. 5 Minuten bei 85—100° gelialten, dann allmalilich auf 15“ 
abgekuhlt u. stehengelassen. Hierbei werden die Proteine auskoaguliert u. die 
Enzyme, wie Trypsin, Erepsin u. Oxydasen, zerstort. Die beim Stehen des wss. 
Auszuges abgeschiedene Lipoide werden entfernt u. die Mischung filtriert. Je 1 L 
des Filtrats wird mit 100 ccm einer 25°/0ig. Na-Benzoatlsg. u. 25 ccm konz. HC1



1925. I. F . PilARMAZIE. DESINFEKTION. 1419

getrennt versetzt, wobei sieli ein Nd. von Benzoesaure in fein yerteilter Form ab- 
scheidet u. das Hormon ais Adsorptionsverb. mit niederreiBt. Der abfiłtrierte oder 
abgeschleuderte Nd. wird mit einer wss. Benzoesaurelsg. nachgewaschen. Nach 
dem Trocknen erhiilt man ein von schiidlichen BegleitstofFen freies pulyerformiges 
Prod., das unter sterilen Bcdingungen u. niedrigen Tempp. die Hormonwrkg. 
betriichtlichc Zeit beibehiilt. Der ausgewaschene Nd. wird nun mit 80% ig. A. 
yersetzt, wobei die Adsorptionsyerb. gel. wird. Man liiBt zur Absetzung indifferenter 
Begleitstoffe die Lsg. stehen, filtriert, entfernt aus dem Filtrat den groBten Teil 
des A. durch Kochen u. scliiittelt es mit W. u. A. aus. Beim Stehen scheiden 
sich zwei Schichten ab, von denen die untere wss. das Hormon in konz. u. 
gercinigter Form u. die obcre ath. die Benzoesaure enthalt. Nach Abtrennung der 
wss. Schicht wird sie mit A. nachgewaschen, der A. abgedampft u. die wrss. 
Insulinlsg. durch Filtrieren durch ein Berkelandfilter sterilisiert. Zur Extraktion der 
zerkleinerten Pankreasdriise kann man auch A., CH3OH, Holzgeist u. Aceton ver- 
wenden. — Man yermischt geinalilene Pankreasdriise mit einer 10% ig- CuS04-Lsg. 
u. etwas konz. HC1 zur Yerhinderung der Extraktion von Proteinen u. anderen 
schiidlichen Bestandteilen aus der Driise u. gibt S0° w. W. zu dem Gemiscli. Nach 
Filtration der wss. Lsg. wird das gleiche Vol. einer gcsiitt. (NH4)2S04-Lsg. zu- 
gesetzt, der feste Nd. abfiltriert, in dest. W. gel. u. die Lsg. getrennt mit Na- 
Benzoat u. IIC1 yersetjst, wobei sich die Benzoesaureadsorptio>isverb. des Ilormons 
in fester Form abscheidct. Diese wird wie oben gereinigt u. weiterarbeitet. (A. P. 
1470024 vom 12/1. 1923, ausg. 9/10. 1923. Can.>. 234337 vom 15/1. 1923, ausg. 
18/9. 1923.) SCHOTTLANDER.

Chlorit Chemische F ab rik  Akt.-Ges., Berlin-Lichterfelde, Herstellung von 
naplithensaurem Lithium, dad. gek., daB man Naphtliensiiuren einerseits u. Li oder 
Verbb. des Li andererseits nach den fiir Salzbildung in Betracht kommenden 
Methoden aufeinander einwirken liiBt. — Man yersetzt z. B. eine h. Li2C03-Lsg. 
anteilsweise mit der berechneten Menge Naphtliensiiure, kocht bis zur Beendigung 
der C02-Entw. u. dampft die Lsg. ein; bezw. dampft eine durch Neutralisieren von 
wss. LiOH mit Naphtliensiiure erhaltene Lsg. ein, bezw. yersetzt wasserfreie Naph- 
thensiiure bei niedriger Temp. anteilsweise mit metali. Li. Das salbenformige 
naphtJicnsaurc L i wird sehr leicht von der Haut resorbiert u. findet therapeut. Yer- 
wendung bei Giclit u. iihnliclien Krankheiten. In minerał., tier. u. pflanzlichen 
Olen u. Fetten, wie Olivenol, Ricinusol, Lanolin, Yaseline, 1’araffin, sowie in 61- 
■saurem NH4 u. Harzseifen ist es 1. oder mit diesen StofFen in jedem Verhiiltnis 
mischbar. Man yerwendet es entweder ais Salbe oder Ol zu percutanen Einrei- 
bungen oder in Oliyenol gel. zu subcutanen Injektionen. Ferner kann es auch in 
wss. oder alkoh. Lsg. oder mit Zusiitzen, wie Salicylsiiure oder schmerzstillenden 
Mitteln zur Anwendung gelangen. (D. E,. P. 404697 KI. 12o yom 10/5. 1921, ausg. 
■20 10. 1924.) SCHOTTLANDER.

John W. T arrentine, AYashington, Columbia, Y. St. A., Herstcllung von samł- 
iiche Inhaltsstoffe von Meeresałgen in unveranderłer bestandiger Form enthaltendcn 
Trockenpraparatcn. Man trocknet die Meeresałgen moglichst schnell, bei solchen 
Tempp., daB die therapeut. wertyollen u. fur Ernahrungszwecke yerwendbaren Be-
standteile in leicht assimilierbarer, unyeriinderter Form erlialten bleiben u. die ge-
mahlenen Trockenpriiparate in Ggw. yon W. gelatinieren. — Ais Ausgangsstoff 
dient yorzugsweise JRiesentang ,.Macrocystis pyrifera“. Wśihrend der Trocknung 
muB die Temp. unterhalb des Kp. des Pflanzensaftes gehalten werden. Anderer
seits darf die Trocknung nur soweit erfolgen, daB die Algen noch 1—5% Feuchtig- 
keit enthalten, um eine Karamelisierung der Kohlenhydrate, sowie den Verlust der 
Gelatinierfahigkeit zu yerhindern. Richtig getrockneter Tang ist lange Zeit unyer- 
iindert haltbar u. schwillt beim Eintauchen in W. zu seinem urspriinglichem Yol.
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auf. Nach der Trocknung werden die Algen in geeigneter Weise pulverisiert. 
Das Pulyer kann mit Glucose, Gummi arabicum oder Na-Alginat yermischt werden 
u. eignet sich in dieser Form ais Ersatz fiir Tafelsalz oder kann mit Scnf, Sellerie- 
samen, Pfeffer oder ahnlichen Gewiirzen yerwendet werden, sowie ais Zusatz zu 
Greback. Ferner eignet es sich ais Bindemittel fur Arzneimitteltabletteri. Es findet 
auch infolgc seines Gchaltes an organ, gebundenem J, yorzugsweise bei der Be- 
handlung von Kropf therapeut. Verwendung. (A. P. 1513298 vom 11/1. 1923, 
ausg. 28/10. 1924.) S c h o t t l An d e r .

G. Analyse. Laboratorium.
F riedrich  H oltz und W. H. F. Kuhlmann. Die Ultrawage. Vff. haben eine 

Mikrowage konatruiert (Abbildungen im Original), die der Preglsclien Forderung 
einer Geuauigkeit beim W8gen von einern Mikrogramm (=  0,001 mg) entsprechen 
soli. Die Empfindlichkeit der Wagę ist um eine Dezimale yergroBert, um die 
1/joo‘MilHgramine sicher festlegen zu konnen. Yor dem groBen Reiterlineal fiir den 
5-mg-Reiter ist ein kurzeres zweites Lineal angebracht, auf dem mit einem 0,5-mg- 
Reiter (Al) die 7 , 0 0  mg fcstgelegt werden konnen. Am unteren Teil des Zeigers 
befindet sich eine weiBe Scheibe mit einer in '/s0 mm geteilten Skala, dereń Schwin- 
gungen mit einem Mikroskop fixiert werden. Die Festlegung der 1/10-Mikrogramme 
erfolgt genauer ais die der ganzen Mikrogramme auf der alten Mikrowage. Bei 
einer Belastung von 20 g betriigt die Genauigkeit 5 X  10—8. Der Vorzug der 
Ultrawage besteht unter anderem in der Mogliclikeit, mit sebr viel geringeren 
Substanzmengcn wie bisher noch stimmende Analysen maclien zu konnen, was be- 
sonders fur biolog. Zwecke reclit erwiinscht sein diirftc. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
58. 266—68. Wurzburg, Univ.) H o r s t .

31. W hiddington und F. A. Long, Notiz iiber die Antcetidung des Ultramikro- 
meters bei der Mikrowage. Die zwecks Anwendung des Ultramikrometcrs bei einer 
Mikrowage System P e t t e r s s o n  durchgefuhrten Verss. deuten darauf hin, daB wenn 
die langsame Schwingungsmethode hiitte angewandt werden konnen, Anderungen 
yon 10—9 g u. weniger in einem Gewicht von ca. 0,2 g der Mcssung zuganglich 
gewesen wSren. Vff. schlieBen aus den prakt. Schwierigkeiten, daB die Vorr. im 
Gebrauch nicht geniigend einfach ist um allgemein nutzlich zu sein. Abgesehen 
hieryon ist die Wage nicht empfindlich genug fiir die Zwccke, wofiir sie urspriing- 
lich vorgesehen war. (Philos. Magazine [6] 49. 113—21. Leeds, Univ.) K. W o l f .

A rthur George Itillig an . Eine zuverlassige Schiiltebnaschinc. Bei dem haupt- 
sachlich von C. M e n k e n s  konstruierten App. ist der Flaschentrager wagerecht auf 
4 senkrechten, federnden Latten aus Eschenholz von ca. 1 m Lange tischartig an
gebracht. Das durch einen Motor von 7io PS. angetriebene Schiittelwerk greift an 
dem Flasclientriiger an. Bei annahemder Ubereinstimmung von Schiitteltempo u. 
freier Schwingungsdauer der Apparatur ist der Kraftverbrauch sehr gering. Ab- 
bildung im Original. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2674—75. 1924.) H e r t e r .

E rnst Jo e l und R udolf Schonheimer. Studien zur vitalen Fetłfdrbung. 0,1 g 
mit Sudan III gesatL Fett, einer Maus per os gegeben. bewirkt in 6 Stdn. leuchtende 
RotfSrbung des Fettes im ganzen Korper, schwiicher, aber auch deutlich wirkt d e r 
Farbstoff b e i Yerfiitterung fur sich, starker wieder in Lsg. von N a -D e s o x y c lio la t  
Der Farbstoff wird in allen Fiillen in Galie u. Ham (hier wahrscheinlich an Glu- 
curonsSure gebunden) ausgeschieden. Aus den Befunden ergibt sich, daB der Farb
stoff nicht zur Charakterisierung von neu resorbiertem Fett yerwendet werden 
kann. (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. 34. 625—28. Berlin, Krankenh. 
M o a b it;  Ber. ges. Physiol. 28. 347. 1924. Ref. v. M O l l e n d o r f f . )  S p i e g e l .

Adolf R ichter. Mafianalytische Słudwti iiber den Einflu(3 von Salz- und Alkohol-
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gegenwart sowie Temperaturveranderung auf das Umschlagsgebiet einiger Indicatoren 
und die Ausschaltung der hierdurch bedingten Abwcichungen bei acidimełrisclien Titra- 
tionen. An den Boispielen dreier Indicatoren: Dimethylaminoazobenzol, Tctrabrom- 
phenolsulfonphthalein u. Phenolphthalein wird anschlieBend an die Unters. iiber die 
Einflusse der Temp., des Salz- u. Alkoholzusatzes auf das charakterist. Umschlags- 
intervall die Durchfuhrung von „ I n d i c a t o r k o r r e k t u r e n "  auf dem Gebiet der 
Acidimetrie u. Alkalimetrie gezeigt. Bzgl. der tbeoret. Erorterungen, besonders auf 
Grund der neueren Arbeiten anderer Forsclier sei neben dem Original auf die Zu- 
sammenfassungen der systemat. Indicatorenkunde yon T h i e l  (ygl. Ztschr. f. anorg. 
u. allg. Cb. 136. 406; C. 1924. II. 2385) liingewiesen. — Die Best. der Dissoziations- 
konstantc nach der modifizierten Methode von F r i i c d e n t i t a l - S a l m  fiihrte fur D i
methylaminoazobenzol (Dimethylgelb) zu dem Mittelwert 1,22 X 10—n. Der von 
S a lm  gefundene u. yom Vf. auf 20° berechnete Wert liegt in guter Ubereinstiminng 
bei 1,24 X  10—n. Uber den EinfluB von Neutralsalz auf die Dissoziationskonstante 
sagt Vf., daB in Salzgegenwart schon geringere Pu ais in reinem W. geniigt, uin 
eine bestimmte Botfiirbung heryorzubringen. Aus der Farbgleicliheit zweier mit 
Indicator yersetzter Lsgg. kann man nicht ohne weiteres auf gleichen Gehalt an 
H-Ionen schlieBen. Ein Vergleich setzt reine wss. Lsgg. oder Salzlsgg. gleicher 
Konz. yoraus. Die Dissoziationskonstante des Dimethylgelbs wird durch Erholiung 
der Temp. gesteigcrt. Die beobachtete p0n-Diffcrenz betragt etwa 1,0 zwischen 20 
u. 75°. Diesen abweiclienden Einflussen wird durch Korrekturen (siehe Tabellen 
im Original) Reclinung getragen, die mit negatiyen Yorzeichen anzubringen sind. 
Mit dcm C02-Gehalt der Lsgg. andert sich die Indicatorkorrektur fast geradlinig; 
in Ggw. von Neutralsalzen ist der EinfluB der C02 stiirker ais in reinem W. Ais 
Indicatorkorrekturen sind die Mengen 0,1-n. HC1 bezw. 1I2S0., in ccm angegeben. 
die zu 100 ccm mit 0,5 ccm Indicatorlsg. yersetzter COs-Lsg. zur Erzielung des 
Standardtones hinzugegeben werden mussen. Solange Siiure zugegeben werden 
muB, tragen die Korrekturen negatiyes Yorzeichen. 5IuB mit Lauge zurUcktitriert 
werden, so muB an der Saure eine entsprechende positiye Korrektur angebraclit 
werden.

Die Best. der Dissoziationskonstante vou Tełrabromphenolsidfonphthalein (Brom- 
plienolblau) lieferte den Wert 8,5 X 10-6 , entsprechend pH =  4,07. Der Neutral-
salzeinfluB ist sehr groB, besonders bei kleinen Konzz. Vf. widerspricht der An-
sicht Kolthoffs, daB von der Salzkonz. 0,5-n. ab der Salzfehler des Indicators
konstant sei. Die Abhangigkeit des Umschlaginteryalls yon der Temp. ist sehr
groB. Fur Tempp. zwischen 20 u. 75° sind die entsprcchenden Korrekturen er- 
mittelL Verft'. zur Bereitung prakt. brauchbarer Standardlsgg. werden mitgeteilt. 
Der EinfluB der C02 ist wie bei Dimethylgelb gleicli groB. Fiir Carbonat-Saure- 
titrationen ist das dort beschriebene Verf. auch liier yorteilhaft. Fiir dieYerss. mit 
Alkoholzusatz wird eine neue Standardlsg. empfohlen. Der Umschlag in alkoli. 
Lsg. ist reiner yon Blau nach Gelb ais in wss. Lsg. Dor Dichromatismus fallt 
weg. Es werden „Alkoholkorrekturen" bezogen auf 0,1-n. HC1 mitgeteilt Bei 
einem A.-Gehalt yon 50% liegt ein Minimum yor, was durch Ohereinanderlagerung 
der Kuryen, welche die Herabsetzung der Dissoziationskonstante mit steigendem
A.-Grehalt u. die Zuruckdrangung der Ionisationskonstante des W. wiedergeben, er- 
klart ist. Die Einflusse der Temp. sind in der alkoh. Lsg. analog wie in wss. Lsg. 
Entsprechende Korrekturen sind ermittelt u. in Tabellen mitgeteilt.

Die Indicatorkorrekturen fiir Phenolphthalein wurden bei 20 u. 75° bestimmt. 
Bei erhohter Temp. wird Phenolphthalein unempfindlicher fiir OH-Ionen u. macht 
sich der Neutralsalzeffekt im Sinne groBerer Empfindlichkeit des Indicators gegen 
OH-Ionen geltend. Alkoholzusatz iibt einen ungunstigen EinfluB aus. Erhohungen 
der Temp. in alkoh. Lsgg. bewirken den umgekehrten Effekt wie in W. Die Alkohol-
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korrekturen furLsgg. bis zu 90% A. siud bei 20 u. 75° bestimmt, auf 0,1-n. NaOII 
bezogen u. vou der yerbrauchten Lauge abzuziehen.

Im Yergleich mit den bisherigen Erfalirungen ist die Ubereinstimmung mit den 
vorliegenden Ergebnissea recht allgemein. Der Gang der Indicatorkorrektur ver- 
liiuft entspreehend dem Massenwirkungsgesetz in dem erwarteten Sinne, daB Salz- 
zusatz eine Erhohung derDissoziationskonstante des Indicators zurFolgę hat. Wenn zu 
einem bas. Indicator Siiure oder zu einem sauren Indicator Base gegeben werden muB, 
so ist dieser Vorgang eine Salzbildung, bezw. Hydrolyse, fur welche die bekannten 
Beziehungen maBgebend sind. Da Bromplienolblau nach seiner Dissoziationskon- 
stante eine fiinfmal so starko Siiure ist ais Essigsiiure u. daher in rein wss. Lsg. 
einen tiefer blauen Farbton triigt ais den beiden farbigen Formen im Verhiiltnis 
1 : 1 entsprechen wiirde, muB, um den Dissoziationszustand der Indicatorsiiure ent- 
sprechend zuriickzudriingen, eine gewisse Menge Siiure zugesetzt werden. Da die 
Erhohung der Temp. eine dem Neutralsalzeffekt entgegengesetzte Wrkg. ausiibt, 
wiichst die Hydrolyse des Indicatorsalzes. So yerbraueht eine wiirmere Lsg. der 
Base Dimethylgelb mehr Siiure, dagegen Phenolphthalein mehr Lauge. Nur beim 
Bromphenolblau liegen die Yerhiiltnissc etwas anders. Hier wird weniger Siiure 
benotigt. Entspreehend der mit steigender Temp. von links nach rcchts fort- 
schreitenden Gleichgewichtsverschiebung: Ind.' (blau) -j- HsO ===? II-Ind. (gelb) -f- OH' 
wird bei erholiter Tera]), bereits durch geringere pjj ais bei gewohnlicher Temp. 
die dem griinlichen Standardton entsprechende Fiirbung erreicht. Die Indicator- 
korrekturen, die durch den EinfluB von A. niitig werden, sind vou iihnliclien Be- 
ziehungen abliiingig, wie sie bei der Veriindcrung der Temp. im Zusammenhang 
mit den Hydrolysenvorgiingen wahrgenommen wurden, nur daB die IConstanten yon 
W. u. Indicatorsiiure hier durch Ggw. von A. kleiner werden. Die in stark alkoh. 
Lsg. bei hoherer Temp. eintretendę Yerminderung der Laugenkorrektur, liiBt auf 
einen Riickgang der Hydrolyse des roten Indicatorsalzes schlieBen. (Ztschr. f. anal. 
Ch. 65. 209—45. 1924. Leipzig, Uniy.) H o r s t .

E l e m e n t e  u n d  a n o r g a n i s c h e  V e r b in d u n g e n .

N. K. S.. Die Analyse von Ammonumipolyauljidlosungen. Man verd. zuniichst 
20 ceni der Lsg. auf 1 Liter mit frisch gekochtem W. u. bestimmt NH, u. Sulfid- 
scliwefel wie ublicli, jenes durch unmittelbare Titration, diesen jodonietrisch. Der 
Polysulfidschwefel ist der Unterschied zwischen dem Gesamt-S u. dem Sulfidschwefel. 
Je  holier das Yerhiiltnis Gesamt-S zu Suldfischwefel ist, um so weniger bestiindig 
ist im allgemeinen die Lsg. Zur Best. des Gesamt-S gibt man 25 ccm der verd. 
Lsg. (s. o.) zu einem Gemische von 20 ccm 10raum-%ig. H3Oj u. 10 ccm NH3 
(D. 0.88) u. lsBt einige Minuten stehen, bis die gelbe Fiirbung yersehwunden ist; 
dann eugt man ein u. ncutralisiert genau mit n. Siiure u. mit Methylrot ais Indi
cator (a ccm); dann gibt man 20 ccm n. NaOH zu, kocht wieder ein u. titriert das 
iiberschussige Alkali mit n. Siiure (& ccm). Der Unterschied b — a entspricht dem 
Gesamt-S: 1 ccm n. NaOIl — 0,010 g S. Die danacli erhaltenen Ergebnisse stimmen 
mit der Gewichtsanalyse gut uberein, erfordern aber yiel weniger Zeit. Diese kann 
noch viel weiter abgekiirzt werden, wenn man fiir die Best. des (NH4)3S04 die 
Formoltitration yerwendet; die Ergebnisse sind dann nicht so genau wic nach dem 
ersten Verf.; die Abweichungen halten sich aber zwischen 0,2—0,3%, wenn man eine 
(NIIł)2S04-Lsg. ais Vergleichslsg. nimmt. (Bulletin Nr. 13. 2. 129—30. 1924. Lab. 
yon MuRPHY & Son, Ltd. Bureau of Bio - Technology. London, Leeds, Not
tingham. Sep.) ROhle.

W. S. Shaw, Anwendung tler Fonnoltiłratimi au f die Bestimmung des Sticksto/fs 
nach Kjeldahl. Nach Feststellung der Eignung der Formoltitration unter den hier 
yorliegenden Bedingungen u. der Ausarbeitung der besten Arbeitsyorschriften hierfiir
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gibt Vf. den Arbeitsgang an. Danaeh werden, wenn genUgend Substanz vor- 
handen ist, 0,5—1 g wie iiblicli yerbrannt (CuS04 ais Katalysator); die abgekiihlte FI. 
versetzt man mit 50 ccm W. u. yertreibt S02 durch Aufkochen. Dann neutralisiert 
man yorsichtig gegen Lackmuspapier mit 40°/oig. NaOH, so daB die Lsg. gerade 
noch sauer blcibt, kocht auf zur Entfernung der CO, aus der Lauge u. verd. auf 
250 ccm. Zur Vornahme der Titration muB die Lsg. nun genau nach besonderer 
Vorschrift neutralisiert werden, jo vor u. nach Zugabe des Formaldehyds: ais In- 
dicator dient Phenolphthalein. Liegt nur 0,05—0,1 g Substanz vor, so sind die 
Vorschriften fiir die Mikroanalyse (vgl. Ling u. P rice, Journ. Soc. Ćliem. Ind. 41. 
T. 149; C. 1922. IV. 609) zu yerwcnden. Auch hier ist die Formoltitration an- 
wendbar. (Analyst 49. 558—65. 1924. Birmingham.) Jl('riTLE.

G. van B. Gllmour. fiwertzucker ais ein Reagens bei Borsdurebesłimmungen, 
Die Vorziige des Inyertzuckers hierfiir, dic Vf. fand (Analyst 46. 3 ; C. 1921.
II. 860), sind seitdem im Schrifttum inehrfach bestatigt worden (vgl. M e l l o n  u. 
M o r r i s ,  Ind. and,Engin. Chem. 16. 123; C. 1924. I. 1695). Vf. empfielilt, die In- 
yersion mit II2S04 u. nicht mit HCI yorzunehmen, weil bei Unters. yon Butter u. 
Margarine auf NaCl u. B20 3 in derselhen Lsg. nntersucht werden muB. (Analyst 
49. 576— 77. 1924.) ’ R O h le .

Edw in Eegriw e, Reaktionen zum Nachweis von S0 .2, NO, und einigen Sauren. 
Die hier mitgeteilten Verff. beruhen auf der B. von fliichtigen Verbb. — Zum Nach
weis gasformiger SO, wird das Zinknitropmssidrcagens dargestellt, indem man eine 
Lsg. von Natriumnitroprussid mit Zinksalz fiillt u. mit W. grundlich auswasclit. 
Eine diinne Schicht des Reagenses am Glasstab wird żunacht NH3-Dampfen aus- 
gesetzt u. dann der zu priifenden S02-Atmosphiire, wodurch die Reagensschicht 
rosa bis dunkelrot gefiirbt wird. Es waren so in 5 ccm Na2S03-Lsg. noch 0,0037 mg 
SOL, nachweisbar. Das Zinknitroprussidreagens ist liundertmal empfindlicher ais 
das Natriumnitroprussidreagens. — Zum Nachweis von NO, u. Nitriten dient ein 
Benzidinreagens aus einer Lsg. von 1 g Benzidinchlorid in 100 ccm IL,0 u. 0,04 g 
o-Naphthol in 100 ccm. H20. Auch zum Nachweis von NOa' neben NO/ eignet 
sich diese Rk. am Glasstab. — Ais Reagens fiir Silicałc u. Fluoride eignet sich 
eine 20%ig. wss. Lsg. von Ammonmolybdat, die durch Aufnahme von SiF4 gelb 
gefiirbt wird. Die auf Kieselsiiure zu prufende Substanz wird mit der dreifachen 
Menge CaF« vermischt u. im Bleitiegcl mit konz. H2S04 yersetzt. Ein Tropfen 
Reagens an geleimtem Papier fiirbt sich yollstiindig gelb. H 2S darf nicht zugegen 
sein. Ebenso lassen sich Fluoride nachweisen. (Ztsclir. f. anaL Ch. 65. 182—85. 
1924. Riga, Univ.) H o r s t .

F. Feig l und G. Krauli, Eine kompkxche»mche Methode zur volumetrischen Br- 
stimmung der Aciditat, Basizitat und des Al-Gehaltes in Aluminiumlosungen. (Vgl- 
Ósterr. Ćhem.-Ztg. 26. 75; C. 1923. IV. 385.) Wenn die Metalle leiclit hydrolysier- 
barer Salze in stabile Komplexverbb. ubergefiihrt werden konnen, in denen das 
betreffende Metali in maskierte, nicht hydrolysierbare Form ubergefiihrt ist, wird 
die quantitative Best. freier Sśiurc darin moglicli gemaclit, da ja  die urspriinglich 
vorhandene freie Siiure auch [noch weiterhin jodometr. titrierbar bleibt. — Ais 
Komplesbildner fur Al-Salze sind die Alkalioxalate geeignet, die beim Zusate zu 
Al-Salzen Alkalisalze der Al-Oxalsdure, in welchen das Al komplex gebunden ist, 
geben: A1C13 - f  31^0*0, =  K,[A1(C.20 4)3] +  3KC1. Aus einer nur hydrolysen- 
sauren Lsg. wird dann auf Zugabe yon J'-SOs'-Lsg. kein Jod freigemacht Spuren 
freier Siiure geben aber schon positiye Jodstiirkerk. Man ist daher rasch in der 
Lage, die Aciditat bezw. Basizitiit einer Al-Lsg. bei aufgehobener Hydrolyse zu 
orkennen. — Die Best. freier HCI neben AlCls erfolgt durch jodometr. Messung 
der rcstlichen Sauremenge (,,Restaciditat“) nach Aufhebung der Hydrolyse durch
B. des Komplexes. — Will man Al in sauren Lsgg. bestimmen, so ermittelt man
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in gleiehen Teilen zunSchst die Gesamtaciditat u. darauf jodomctr. die Restacidit&t. 
Aus der Differenz wird der Al-Gelialt (ccm 7 io 'n- HC1 X  Faktor 0,00093) er- 
rechnet. — Analyse yon essigsaurer Tonerde (BasizitStsbest.): Der Al-Gehalt wird 
grayimetr. festgestellt, dann die Gesamtsauremenge. Um den Betrag an OH zu 
bestimmen, wird mit Oxalat das Metali in Komplex iibergefiihrt, ein abgemessener 
UberschuB 1/,0-n. HC1 zugefugt (etwa entsprechend dem Gesamtsauregelialt) u. dann 
wie bei der Best. der Restaciditat verfahren. Die Differenz zwischen gefundener 
u. angewendetcr Menge HC1 entspricht der bei der Komplesbildung frei gewordenen 
NaOH. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 398—400. Wien, Univ.) H o r s t .

Ludwig Moser und Alfred B ruki, Die Trennung des Eisens und Aluminiums 
vom Mangan und Magnesium, sowie von Phospliorsaure mit Sulfosalicylsaure. (Unter 
teilweiser Mitarbeit von Ilona Ven.) Wie fur die Trennung von Fe111, Al u. TiIT 
sclion mitgeteilt (vgl. Monatshefte f. Chemie 43. 679; C. 1923. IV. 79), ist die Sidfo- 
salicylsaure in noch ausgedehnterem Mafie zur Trennung auch anderer Metalle ge- 
eignet. Nach dem Verf. der Vff. kiinn Mn direkt neben Fe bestimmt werden, ohne 
dafi dieses yorher abgeschieden werden mufi. Mn bildet im Gegensatz zu Fem 
keine bestiindige Komplerisg. mit der Sulfosalicylsaure u. wird am besten ais Mn- 
Ammoniumphospliat abgeschieden. Die Starkę der Komplexbindung ist yon der 
Menge der angewandten Sulfosalicylsaure abliangig. Arbcitsyorschrift: Lsg. von 
Fe111 u. Mn" mit 15—20 g festem NH4C1 yersetzen u. mit fiir je 0,5 g der Oxyde 
50 ccm Sulfosalicylsaure. Na2HP04 unter Riihren zufiigen, zuletzt tropfenweise 
NH3. Zum Sieden erhitzt, fallt Mn(NH4)P04 in feinen Krystallen. Im elektr. Ofen 
in Pyrophosphat uberfuhren. Im Filtrat mit H2S das Fe fallen, gut waschen, in 
HC1 wieder losen u. mit NH3 fallen. — Zur Trennung von Fe, Al u. Mn wird in 
Ggw. von Sulfosalicylsaure aus ammoniakal. Lsg. jnit II2S das Fe mit Mu ab
geschieden u. wie oben getrennt. Al bleibt zuriiclc in kompleser Lsg.

Die Methode ist auch geeignet zur Trennung des Mg yon Fe u. Al. Mg ist 
aus der komplexen Lsg. bei Siedehitze fallbar u. so direkt bestimmbar. Die stark 
ammoniakal. Lsg. wird in der Siedehitze in einem Gusse gefallt, wodurch ein 
teilweises Mitfallen yon Al yerhindert wird. Das Verf. ist auch fiir kleine Mg- 
Mengen brauchbar u. erfordert keinen besonderen Zeitaufwand. — Auch zur Best. 
der Phosphorsaure in Ggw. von Fe111 u. Al, ohne dereń yorherige Abschcidung, 
kann das Verf. angewandt werden u. soli fiir Bestst. yon P  in manchen Al-Legie- 
rungcn wegen seiner Billigkeit geeignet scheinen. Dagegen kann es die Citrat- 
methode nicht ersetzen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 380—85. Wien, Techn. Hoch- 
schule.) H o r s t .

G. Luff, Die Schwefeluoasscrstofftrennung von Cadmium und Zink. Die Sulfide 
d e s  Cd u. Z n , die gewohnlich kolloidal ausfallen, konnen unter besonderen Be- 
dingungen in krystallincn, dichten Formarten auftreten, die leicht filtrierbar u. nut 
W. auswasclibar sind. — CdS u. Mk. gelbe b is  braune, rundliche bis 6-eckige 
Tafelclien u . Rosetten; makroskop. rotorangefarbige, staubige Triibung. K ry s ta l l in e s  
ZnS — beim Erhitzen der in der Kalte mit H2S gesatt. sauren FI. im Druckflaschchen 
auf 70—100°. Die Fallung yon CdS, namentlich in kleineren Mengen, in der Kalte 
leiehter a is  in der Warme. Durch Zusatz freier HC1 u. bei Anwesenheit von yiel 
(NH4),S04 (I) wird die Fallung in der Warme stark begunstigt. NH4C1 (II) wirkt 
entgegengcsetzt. I n  HaS04-Lsg. tritt keine Verscliicbung des F a llu n g s b c g in n s  durch 
I  ein, dagegen eine Yerzogerung oder Verhinderung durch I I  — nach Vf. infolge 
von B. komplexer Ammoniumcadmiumchloride. — ZnS-Fallung in HCl-Lsg. in der 
Warme begunstigt, anscheinend durch Ausflockung des kolloidal geL ZnS. Durch 
yiel I  eine geringe fordernde Wrkg.; bei Zusatz von I I  — Verzogerung. Iu H2S04- 
L s g . bei Zugabe yon I  in der Kalte u. in der Warme eine ra s c h e re  A b sc h e id u n g  
von ZnS; I I  wirkt auch hier entgegengesetzt
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Best. von Cd. — Nach Vf. das ausgcfiillte CdS saint Filter in den Einleitungs- 
kolben zuruckgegeben, in 11 ccm konz. HC1 von 1,181 (bei 0,2 g Cd) unter Erw&rmen 
gel. Nach Vertreiben von H2S filtriert u. h. ausgewasclien. Abdampfen auf 60 
bis 70 ccm, Neutralisieren k. mit konz. NH3, Zusatz von 20 ccm NH„ von 0,910—0,915. 
Kolben mit 1 Stopfen u. 1 m langem Rolir yerschlossen. Erhitzen auf 70°. Zu- 
tropfenlassen aus einer Biirette eine Lsg. von 2 g K4FeCy0 in 5—10 ccm W. oder 
besser in einer Lsg. von 7 g NII4CI. Zusatz von 20 ccm NH3 0,915 in 100 ccm W. 
Digerieren ’/a—1 Stde. bei 70°. Filtrieren nach Abktihlen durch einen Goochtiegel, 
mit 21/j%ig. k. NH3 waschen, bei 110° trocknen. — U. Mk. 4-eckige Tafeln, 
manchmal wie hexagonale Prismen mit Basis. — Zus. Ammoniumcadmiumferrocyanid 
(wasserfrei), Cd(NH,)2FeCy0. Die Methode liefert gute Resultate. Isomorphe Salze 
bilden unter den gleichen Bedingungen Ni, Co, Mn, wahrsclieinlich auch Ca u. Mg. 
Zn fiillt in ahnlicher Weise ais bas. Ammoniunmnkferrocyanid, (NH4)2Zn2OFeCy6, 
quantitativ aus. Hexagonale Tiifelclien. — Best. yon Zn im Cd-freien Filtrat. Ais 
Ammoniumzinkphosphat in der Kiilte abgeschieden, nach 24 Stdn. filtriert u. ais 
Z in k p y T o p h o sp h a t gewogen. Vf. macht niihere Angaben iiber den EinfluB von 
NH4-Salzen auf die Zn-Fśillung. Eine Fiillung ais ZnS u. Best. nach R o s e  ware 
am einfachsten, wenn der EinfluB yon NH4-Salzen auf die ZnS-Fiillung zahlenmSBig 
bekannt wiire. — D ie T r e n n u n g  von Cd u. Zn ais Sulfide. Vf. untersueht die 
yerschiedenen Trennungsmoglichkeiten in HC1 u. H2S04-Lsg. mit u. ohne Zusatz 

• von NH4-Salzen. Eine yerliiBliche Trennung durch II2S in HCl-Lsg. (mit oder ohne 
(NH4)2S04) gelingt nur, wenn das Einleiten bei holierer Temp. in eine starker salz- 
saure Lsg. beginnt u. nach allmahlichem Zusatze der niitigen Menge W. bis zum 
Erkalten fortgesetzt wird. Kleine Cd-Mengen fallen erst nach beendigter Yerd. aus. 
Das gleiche gilt auch im wesentlichen fur das Arbeiten in H2S04-Lsg. — Yf. betont 
schlieBlich, daB die Trennung dann ąuantitatiy durchfiihrbar ist, wenn man auf 
krystallines CdS hinarbeitet u. auBer der Temp. u. Saurekonz. auch einen moglichen 
Ammonsalzgehalt beriicksichtigt. (Ztschr. f. anal. Ch. 65. 97—109. 1924. Nurnbcrg, 
Hohere techn. Staatslehranst.) T e n n e n b a u m .

A. T. E theridge, Die Bestimmung von Cadmium in Messing. 5 g Mcssing 
werden in 80 ccm verd. H2S04 (1 Vol. konz. H2S04 -j- 3 Voll. W.) u. 7 ccm HN03 
(D. 1,42) im 400 ccm-Becherglas gel. Nach der Lsg. treibt man die nitrosen 
DSmpfe aus, gibt 150 ccm W. zu u. filtriert von ctwa unl. PbS04 ab. In der FI. 
(etwa 200 ccm) scheidet man zunSchst Cu elektrolyt. nach Vf. (Analyst 49. 371;
C. 1924. II. 1834) ab. Die yerbleibende FI. enthiilt Cd, Zn neben As, Sb, Sn, Bi, 
Fe, Ni, Mn. Man raucht zunSchst HNOs yollig ab, gibt 200 ccm W. zu, neutrali- 
siert mit yerd. NH3 (1:1) gegen Lackmuspapier u. sSuert die etwa 300 ccm be- 
tragende FI. mit je 7 ccm verd. 1I2S04 (1:3) auf 100 ccm an u. fallt mit HsS 
(schneller Strom 1/2 Stde.). Man lsBt Uber Nacht oder wenigstens 12 Stdn. stehen, 
filtriert den Nd., der noch Spuren Cu, Sn, As, Sb, Bi u. Zn enthalten kann u. 
wascht mit l°/0ig. NH4N03-Lsg. nach. Man lost dann den Nd. in h. yerd. Konigs- 
wasser (1 Vol. HN03 [D. 1,42] u. 3 Yoll. HC1 [D. 1,2] dazu 4 Voll. W.), kocht das 
Filtrat, kiihlt ab, macht schwach alkal. mit yerd. NH3 (1:1) u. leitet schnell HsS 
1li Stde. ein. Der Nd. ist CdS neben wenig Zn u. Bi; man filtriert nach 2 Stdn. 
ab u. wSscht mit 1%'g- NH4N03-Lsg. nach. Man lost den Nd. in 20 ccm verd. 
H2S04, raucht ab, yerd. auf 80 ccm u. neutralisiert mit NHS, sSuert mit 7 ccm yerd. 
HjS04 auf 100 ccm FI. an u. fallt mit H2S. Dann wird nochmals in alkal. Lsg. u. 
dann in saurer Lsg. gefSllt u. das CdS schlieBlich ais CdS04 gewogen. Das Verf. 
ist zwar langwierig, aber die Reinheit des schlieBlich erhaltenen CdS ist gewahrt 
u. im Yerlaufe des Verf. etwa entstehende Verluste sind zu yernachlassigen. (Analyst 
49. 572—76. 1924.) R O h le .



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

I. Boas, Kann die Guajacprobe heutzutage ais zuverlassige Methodc fur den 
Nachiceis von okkulten Blutungen angesclien werden? Der yielfach herrschenden 
Ansicht von der mangelnden Schiirfe der Guajacprobe einerseits u. der ubergroBen 
Empfindlichkeit der Benzidinprobe andererseits kann in dieser allgeraeinen Auf- 
fassung nicht beigestimmt werden. Wird bei der Guajacprobe der Blutfarbstoff 
aus dcm Faeces mit Pyridin oder Chloral-A. fast yollstiindig herausgeholt, dann 
besteht kein wesentlicher Unterschied zwischen der Guajacprobe u. der Benzidin
probe nach G r e g e r s e n .  (Klin. Wchschr. 4. 109—110. Berlin.) F r a n k .

Stefan Minovici und Marie Iliesco, Die Bestimmung der Lipoide im Bluł- 
serum Nercoser. Wahrend in n. Serum in naher Ubereinstimmung mit den Be- 
fuuden anderer Forscher der Gehalt an Gesamtcholesterin zwischen 1,30 u. 1,57 g 
fur 1000 ccm gefunden wurde, fand sich bei verschiedeneu Neryenkrankheiten stets 
Verminderung unter 1 g. Ungefiihr im Verhiiltnis dazu war auch das Unyerseif-
bare X (durch Digitonin nicht bestimmbar) vermindert, wahrend die Fettsauren
anniihernd n. waren (4—5,90 g in 1000 ccm). Diese Beobachtungen stUtzen die von 
M in o v ic i  (vgl. Chem. News 129. 171; C. 1924. II. 2339) geiiuBerte Ansicht iiber 
die physiol. Rolle des Cholesterins. (Bulet. Soc. de Chimie din Romania 6 . 67—71.
1924. Bukarest, Uniy.) S p i e g e l .

Louis Desvergnes, Uh er eine Fehle>-quelle bei der Derriensclien Reaklion zum 
Nachweis von Aminonitrophenolen im Ilarn. Die Rk. beruht auf B. eines blaBrosa 
bis violettroten Farbstoffes, der in A. ilbergcht, mit iJ-Naphthol nach vorheriger 
Diazotierung. Es zeigte sich, daB sie bei Personen, die Jodsalze oder Jodpepton 
genommen haben, nicht direkt benutzt werden kann, da dann eine Grimfiirbung 
eintritt (die zum Nachweis von Spuren J  im Ham brauchbar scheint). In solchen 
Fallen muB der angesSuerte Harn vor der Diazotierung mit Chlf. erscliopft werden. 
(Journ. Pharm. et Cliim. [8.] 1. 5 6 — 59.) S p i e g e l .

Octave Bailly, Anwendung der ReaJclion von Denigis-Grimjbert-LecUre zur 
Charakterisierung und Bestimmung von Adrenalin in den Nebennierenpulcern. Fur 
diesen Zweck ist die genannte Rk. am geeignetsten. Vf. benutzt sie dazu in fol- 
gender Weise: 1 g Pulvcr wird mit 1 ccm n. IŁjS04, dann mit 5 ccm dest. W. yer
setzt, nach */•» Stde. Stehen unter liaufigem Schiitteln mit dest. W. auf 100 ccm 
aufgefiillt, nach einer weiteren */4 Stde. filtriert. 2 ccm des Filtrats werden zu 
einer Lsg. von 1 g Na-Acetat in 8  ccm W. gegeben, worauf nach Yermischen
3 Tropfen 5%ig. HgCL-Lsg. zugegeben werden. Die entstehende rote Farbung 
eignet sich zur colorimetr. Best. (Journ. Pharm. et Chim. [7.] 30. 404—5. 1924.) Sr.

Amand Yaleur und Leon Launoy, Uber den Wert des Index DM. fur die 
Priifung der Arsenobenzole. Der von DE M y t t e n a e r e  (Journ. Pharm. de Belgiąue
5. 357. 373; C. 1923. IV. 516) ais Kriterium fur die Zus. der Arsenobenzole auf- 
gestellte DM-Wert, der nach Art seiner Ermittelung ein MaB fur den Gehalt an 
minerał, oder leicht mineralisierbarem As ware, ist nach den Unterss. der Vff. ohne 
wesentliche Bedeutung, schon deshalb, weil selbst unter Einhaltung ganz ident. Be- 
dingungen auBerst schwankende Werte auch bei dcmselben Praparat gewonnen 
werden. Auch die Ermittelung des Verhaltnisses N : As ist an nicht von groBem 
Werte, u. es liegt jedenfalls keine Yeranlassung vor, nur eine obere Grenze dieses 
Wertes festzusetzen. Alle chem. Methoden liefern nur ganz ungenugende Anhalts- 
punkte fur die Qualitat der Arsenobenzolpriiparate, nur die physiol. Priifung gibt 
befriedigende. (Journ. Pharm. et Chim. [8 ] 1. 5—22.) S p i e g e l .

W. W . Radzimowska und M. C. Jazimirska, Uber die Bestimmung der 
Wasserstoffionenkonzentraticm in einzelnen Bakterienkolonien. Vff. yerwendeten eine 
speziell konstruierte Ansatzelektrode, mittels der es gelingt, die [H‘] in einzelnen
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Bakterienkolonien, wclclie auf verschiedenartigen fcstcn Nalirboden, 'gewohnlichem 
Nahragar, den Nalirboden von E n d o ,  O o n k a d i - D b y g a l s k i  u . anderen wachscn. 
zu bestimmen. E s  erscheint die Moglichkeit gegeben, bei der Variabilitatsforschung 
einzelne Kolonien von den festen Niihrbodcn nicbt nur auf Grund ihrer morpholog. 
Unterschiede, sondern auch nach ihrcm abweiclicnden Biochemismus auszuwahlen. 
(Klin. Wchschr. 4. 72—73. Kiew, Univ.) F k a n k .

W. Straub, Wertbestimmung von Schilddrusenpraparatm. Die Acetonitril-Rk. 
gibt hinreichend genaue Werte, um Sehilddrusenpriiparate rasch zu standardisieren. 
Ais Einheit von Schilddriiscnsubstanz wurde dicjenige geringste Menge vorsiclitig 
getrockneter SchilddrUse gewahlt, die bei einmaliger innerlicher Beibringung eine 
100°/oig. Resistenz gegen Acetonitril yerursacht. Vf. schlitgt fiir die Normierung 
von Schilddriisen ais Normalwert vor: 0,2 ccm einer 5°/0ig. Aufschwemmung vor- 
sichtig getrockneter Schilddriisen sollen bei einmaliger Gabe an Miiusen dic Resi- 
stenz gegen die totliche Minimaldosis von Acetonitril um etwa 100°/o erhohen. 
(Dtsch. med. Wchschr. 51. 4—5. Munchen, Univ.) P r a s k .

P. Cheramy, U ber eine colorimetrische Bestimmung von Novocainldsunge>i. Zur
B. des Farbstoffes mit diazotiertem Novocain wird an Stelle des |9-Naphthols, das 
durch Einw. des alkal. Mcdiums fur sich eine in verd. Lsgg. von Novocain storende 
Gelbfarbung gibt, das K-Salz der Guajaeolsulfosaure (Thiocol) benutzt, das dazu in 
10°/0ig. NajCOj-Lsg. gel. wird. Die FSrbung gelit jc nach Novocaingehalt der Lsg. 
von Rot bis Gelb. Orthoform u. p-Aminobenzoesaure geben unter den gewahlten 
Bcdingungen kcine merkliche Fiirbung, Cocain u. Stovain sind ohne EinfluB. 
Adrenalin kann in starkerer Lsg. im Laufc der Rk. durch Osydation Rotfarbung 
bedingen, bei der ais gunstig gewahlten Verd. von ca. 1 :20000 storen die kleinen 
dem Praparat zugesetzten Mengen nicht. Das den Lsgg. von Novocain u. Adrenalin 
zur Konseryierung zugesctzte NaHS03 kann die Fiirbung nur bis zu 20% schwachcn. 
Man vermeidet dies, indem man vor der Diazotierung 1 Tropfen */ 10-n. J-Lsg. 
zugibt. Durch Alkali vcriindertcs Novocain gibt bei der Probe keine sofortige 
Fiirbung. Man kann dadurch die Veriinderungen messen, die Lsgg. infolge Alkalinitat 
des Glases bei der Sterilisierung erlitten haben. (Journ. Pharm. et Chim. [7] 3 0 .  
408—11. 1924. Paris, Fac. de Pharm.) S p i e g e l .

E. C. M. J. H ollm an, Wertbestimmung von Opialum. Zur Trennung der ein- 
zelnen Opiumalkaloide von Ilydroeldoras Alcaloideorum prinzipalium Opii, enthaltend 
Narcein-HCł 2, Thebain-HCl 4, Codein-HCl 5, Papaverin-HCl 8 , NaCl 21, Narcotin- 
HC1 60, Morphin-HCl 100 Teile, verwendete Vf. Puffergemische u. fand, daB 
P h  =  8 ,6  beim Ausschutteln von Morphin am geeignetsten ist; Herst des Puffers 
wie folgt: 7 ccm Boraxlsg. 4" 3 ccm Borsaurelsg. mischen, 15 ccm A. zugeben u. 
dann nach Zusatz von 200 mg Opial 10 Min. kraftig schiżtteln, A. abgieBen, noch- 
mals mit 10, dann mit 5 ccm A. ausschutteln. Filtrierte A.-Lsg. mit 5 ccm W. aus- 
waschcn, A. verdampfen, in 15 ccm 0,1-n. HC1 liisen, mit 0,1-n. NaOH +  3 Tropfen 
Methylrotlsg. zuriicktitrieren, 1 ccm 0,1-n. NaOH =  75,9 mg Morphin. — Die 
Puffcrlsg. wird dann mit 2 ccm NaOH (Sol. Hydrati natrici) stSrker alkal. gemacht
u. mit 10 ccm A. ausgeschiittelt, notigenfalls (Probe mit M a y e b s  Reagens) nochmals, 
A. mit 5 ccm W. gewaschen, abdest. u. Trockenriickstand bestimmt Unters. dann 
eventuell mikrochem. — Genauere Einzelhciten des Verf. in der Quelle. (Pharm, 
Wcekblad 6 2 . 52—58. Amsterdam, Univ.) G r o s z f e l d .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemisctie Tectinologie.

Ewald FlolJ, Welche Treibrieme?iarten eignen sich fiir chemische Fabriken? Am 
besten eignen sich Gummiriemen, Kamclhaarriemen u. teilweise auch Chrornleder-
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riemcn, wozu Vf. eiD ige Erlituterungen gibt. (Gnmmi-Ztg, 39. 337—38. 1924. Lichteu- 
tanne i. S.) ROhle.

Hans Alemann, Winterthur (Sclrwciz), Mittel fur die Geuiinnung mit 15’asser 
emulgierbarer Ole. Zur Horst, desselben wird Ólsdure bei Ggw. von mit W. 
besehriinkt mischbaren Alkoliolcn durch Zusatz yon Alkali ncutralisiert, wobei man 
den Wasserzusatz so bemiBt, daB eine in 01 1. u. nicht gelatinierende Seifcnfl. 
entsteht. — Diese ist ein yorzugliches Eraulgierungsmittel fiir Ole u. andere in W. 
unl. Stoffe u. kann dalier bei der Herst. von Schmiermitteln, Wasch-, Reinigungs- 
u. Desinfektionsmitteln usw. Verwertung finden. (ScłlWZ. P. 107211 vom 22/9.
1923, ausg. 16/10. 1924. D. Priorr. 6/12. 1922 u. 12/6. 1923.) Oelker.

Arnold Brandt, Charlottenburg, Vorrichtung zum Regehi des Reaktionsverlaufes
zwischen einer FI. u. dem die Rk. herbeifiihrenden Stoff, gek. durch einen in der 
FI. rotierenden, kegelformigen, heiz- oder kiililbaren Hohlkorper, der am oberen 
Ende yon einer Vorr. zur Zufiilirung des die Rk. herbeifiihrenden Stoffes umgeben 
ist u. zum Durchmischen der FI. dienende Biigel oder Rippen triigt. (D. R. P. 
408509 KI. 12g yom 1/12. 1923, ausg. 20/1. 1925.) K a u s c h .

Aktiebolaget Separator, Schweden, Verfahren zur Verhiitung schddlicher
Reaktionen zioischen einer zenłrifugierłen Fliissigkeit und der atmosphiirischen Luft. 
Man fuhrt in den Behalter, in dem die zentrifugierte FI. gesammclt wird, ein 
neutrales Gas, wie z. B. C02, ein. (P. P. 579069 vom 21/3. 1924, ausg. 9/10. 1924. 
Schwed. Prior. 29/6. 1923.) K y u s c h .

Soc. Baudrey et Bergeron, Paris, Filłrieren von Fliissigkeiten. Es sind an
den Filtern Vorr. angebracht, dic die filtrierte FI. zwingen, zuriick durch das Filter 
zu stromen, ohne die n. Filtrierung aufzuhalten u. oline eine Mischung der zuriick- 
HicBcnden FI. mit der filtrierten FI. zu gestatten. (E. P. 225524 yom 25/10. 1924, 
Auszug yeroff. 21/1. 1925. Prior. 29/11. 1923.) K a u s c h .

Air Reduction Company, Inc., New York, Ubert. von: Claude C. van Nuys, 
Cranford, New Jersey, Verfliissigung von Gasen. Die Gasgemische werden kom- 
primiert u. sodann yerfliissigt, wobei die Mischungen in eine Vielzalil yon Frak- 
tionen zerlegt werden. Zum K ii hien der Gasgemische dienen k. Fraktionen. (A. P. 
1521138 yom 19/3. 1921, ausg. 30/12. 1924.) K a u s c h .

Bert Eugene H ill, Chicago, Entfernung nicht verdichtbarer Gase aus Gas- 
gemischen. Der zur Durchfuhrung des Verf. geeignctc App. besteht aus einem ge- 
schlossenen zylindr. Behalter, der fl. NII3 enth&lt u. eine von dieaem bespUlte Rohr- 
sclilange. Lctztere steht durch ein Rohr in Verb. mit der Leitung fiir das fl. NII3 

des App. u. ist ein Expansionsventil fiir die Entspannung des fl. NHa in die Rohr- 
spirale yorgesehen. Durch ein Rohr wird das Gemisch der nicht yerdichtbaren 
Gase mit yerdampftem NH3 in dic die Rohrspiralc umgebende NH3-F1. zugefiihrt. 
Die nicht yerdichtbaren Gase sammeln sich oberhalb der NH3-F1. (A. P. 1513172 
vom 6/1. 1923, ausg. 28/10. 1924.) K a u s c h .

Paul Thiele, Riimlang, Schweiz, Trennung von Gasgemischen. (O, u. Ar,) in einer 
Trennungskolonne, wobei das fl. Gasgemisch nach seiner Entspannung u. vor seinem 
AusguB in die Kolonne einen in den oberen Teil der Kolonne befindlichen KUhl- 
korper durchstromt, dessen Hohe mindestens 10°/o der Rektiflkationshohe be triigt. 
Hierdurch wird eine groBere Zonc gleichmiiBig tiefster Temp. geschaffen, in der 
sich der Gleichgewichtszustand zwischen Fl. u. Dampf ganz oder wenigstens an- 
niihernd einstellen kann. (Schwz. P. 107462 yom 16/12. 1922, ausg. 16/10.
1924.) K a u s c ii . 

Ju lius O berm iller, M.-Gladbacli, Yerfahreii zur Einstellung von Luft oder
anderen Gasen auf einen bestiminten Feuchtigkeitsgehalt, nach D. R. P. 396296, dad. 
gek., daB man die Luft oder die Gase bei zweckentsprechender Temp. mit be-
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wegten, hochstkonz. Lsgg. geeigneter iu W. 1. Salze oder anderer solcher Stoffe in 
feiner Yerteilung zusammenbringt u. die Lsgg. anschlieBend zur Aufrechterhaltung 
der Hochstkonz. durch die jeweils in Frage kommenden festen Salze oder Stoffe 
hindurchschiekt, um sie im Kreislauf dann von neuem wieder der Luft oder den 
Gasen zuzufiihren. (D. R. P. 408653 KI. 12e vom 17/9. 1922, ausg. 22/1. 1925. 
Zus. iu D. R. P. 3 9 6 2 9 6 ;  C. 1924. II. 1381.) K a u s c h .

Eappold & Yolk A.-GK, Augsburg, Yerfahren und Yorrichtung zurn Eindampfen 
von Fliisńgkeiłen durch Zerstauben u. Behandlung mit einem gasformigen Ver- 
dampfungsmittel, bei welchem das zu behandelnde fl. Gut im Innem eines Yer- 
dampfungsraumes mit kreisformiger oder polygoner GrundflSche von einer zentral 
oder anniihernd zentral angeordneten Zcrstiiubungsyorr. in wagerechter oder an- 
nahernd wagerechter Kichtung nach allen Seiten zerstiiubt wird, dad. gek., daB daa 
gasformige Verdampfungsmittel in einer den wagerechten Querschnitt des Ver- 
dampfungsraumes im wesentlichen ganz ausfiillcnden, sich in kreisformigen Win- 
dungen hinaufschraubenden Schicht im Gegenstrom gegen die Schicht des zer- 
stSubten fl. Gutes nach aufwiirts gefuhrt u. oberhalb derselben aus dem Ver- 
dampfungsraum abgeleitet wird. — 2 . Yorr., gek. durch cinen oder mehrere in den 
Verdampfungsraum derart einmundender schlitzartiger Zufiihrungskanale fur das 
Verdampfungsmittel, daB dereń Mittellinien tangential zur GrundflSchcnkurye ver- 
laufen, wobei die Schlitze yorzugsweise nach aufwiirts gerichtet sind. (D. B,. P. 
404480 K I. 12a vom 27/6. 1920, ausg. 22/1. 1925.) K a u s c h .

Eappold & Volk A.-G-., Augsburg, Yerfahren und Yorrichtung zurn Verdampfeti 
der fluchłigen Bestandteile in Losungen, Emulsionen und Suspensioneti. Verf., bei 
welchem innerhalb eines Yerdampfungsraumes yon kreisformiger oder polygoner 
Grundfliiche von einer zentralen oder anniihernd zentralen Stelle aus das zu be
handelnde fl. Gut wagerecht oder anniihernd wagerecht durch eine Schleuderyorr. 
nach allen Seiten zerstfiubt wird, 1 . dad. gek., daB das zersUiubte Gut zwischen 
zwei parallel zur Richtung des letzteren gefiihrten Schichten eines geringeren Teiles 
des yerwcndeten Verdampfungsmittels oder oberhalb einer einzigen wagerechten 
Schicht desselben ausgebreitet wird, wahrend der groBte Teil des yerwendeten 
Verdampfungsmittels von unten gegen das zerstaubte Gut gefuhrt wird u. es durch- 
dringt. — 2. Vorr., dad. gek., daB im Unterteil des Verdampfungsraumes an zentraler 
Stelle ein kegelfórmiger Einbau angeordnet ist, welcher eine Schleuderyorr. triigt 
u. unterhalb derselben einesteils mit den^Austrittsoffnungen des von unten im 
Winkel gegen die Schicht de3 zerstiiubten Gutes gefiihrten u. andernteils mit 
solchen des unterhalb der Zerstfiubungszone wagerecht ausgebreiteten Yerdampfungs- 
mittels ausgestattet ist, wahrend fur die Zufiihrung eines Teiles des Verdampfungs- 
mittels u. dessen Ausbreitung in einer uber der Zerstaubungszone stromenden 
Parallelschicht an zentraler oder anniihernd zentraler Stelle eine Rohrleitung mit 
entspreehend gerichteten Austrittaoffnungen angcbracht is t (D, E. P. 404479 
K I. 12a yom 24/6. 1920, ausg. 22/1. 1925.) ' K a u s c h ,

Ignacy Mościcki, Lwów, Polen, Trockene Desłillation von bituminSsen oder 
celluhsehaltigen Sto/fen. Man benutzt zur Dest. das Gemisch der aus dem 
Destillationsgut selbst erzeugten Dampfe, indem man diese im kontinuierłicli 
zirkulierenden Strom yon den Destillationskammern uber einen Kondensator u. ejnen 
Ubcrhitzer zu den ersteren zuriickfiihrt u. dabei stets den tJberschuB der Prodd. 
entfernt. (E. P. 202333 vom 16/12. 1922, ausg. 13/9. 1923.) O e l k e b .

V. L. Oil Processes Limited, London, ubert. yon:^ Owen David Lncas, 
London, Kontaktkarper, (A. P. 1502260 yom 23/10. 1923, ausg. 22/7. 1924. — 
C. 1924. II. 1258.) K a u s c h .

Y, L. Oil Processes Limited und Owen David. Lucas, Westminster, Kata- 
lysatoren. (E. P. 209355 vom 26/4. 1923, ausg. 31/1. 1924. — C. 1924. II. 1258.) K a .
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Seydel Chemical Company, New Jersey, ubcrt. von: Hugh Mc Curdy
Spencer, Newark, N. J., Koaguliermittel fiir Fil. besteht aus einer Al(OR)3 in pepti- 
sierter Form enthaltenden FI. (A. P. 1513566 vom 10/10. 1922, ausg. 28/10; 
1924.) K a u s c h .

A. J. Bavnestad, Fredriksstad, Norwegen, Entfernen suspendierter Stoffe aus 
Fliissigkeiten. Die Fil. werden mit einem Alginat u. einem festen oder fl. Korper 
oder Gas behandelt. (E. P. 225635 vom 11/9. 1923, ausg. 31/12. 1924.) K a u s c h .

HI. Elektrotechnik.
F. Petz, Neue Bipolarzellen fiir Wasserelektrolgse, ihre Konstruktion und ihre 

Charakteristik. Es wird eine neue gedrangte Bauart elektrolyt. Wasserzersetzer 
beschrieben u. abgebildet, bei welchen die bipolare Sehaltung der Elektroden durch 
besondere Konstruktion der ZellengefiiBe aus Eisenbeton erreicht ist. Die Wirkungs- 
weise wird erklart u. einige Angaben iiber Stromausnutzung gemacht. Die Kon
struktion eignet sich gut zur Ausnutzung yon tjberschuBkraft schwankender GroBe, 
wegen der geringen benotigten Bedienung auch zur Verwertung yon Nachtkraft. 
Hersteller: E le k tr iz i ta ts -A k tie n g e s e lls c h a f t  vorm. S c h u c k e r t  u . Co., Nttrn- 
berg. (Elektrotechn. Ztschr. 46. 43—45. Nurnberg.) H e r t e r .

"Wilhelm Schluter, Trossingen, Herstellung von negativen und positiven Elek
troden fur elektrische Bleisammler, dad. gek., daB der Bleisuperosydschlamm y o n  
gebrauchten Sammlern in porosen Umhiillungen durch Elektrolyse zu Bleisclilamm 
reduziert w ir d ,  wodurch eine elektr. gut leitende Bleischwammplatte entsteht, die 
durch Umladen in eine Bleisuperoxydplatte y e r w a n d e l t  W 'erden kann. — Ais Hulle 
kann Papier, Pappe, Filz u. dgl. dienen. (L. B. P. 407629 KI. 21 b yom 9/11. 1921, 
ausg. 18/12. 1924.) K O h l i n g .

General Electric Company, New York, iibert. von: Gorton B. Ponda, 
Schenectady, Gluhfdden u. dgl. (A. P. 1496457 vom 17/7. 1919, ausg. 3/6. 1924. — 
C. 1924. I. 2728 [D. R. P. 391760].) K O h l in g .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoyen, Holland, Duktile Korper 
aus Metallen von hohem Schmelzpunkt. (D. E. P. 407951 KI. 40 a yom 29/3. 1922, 
ausg. 3/1. 1925. E. Prior. 24/3. 1922. — C. 1924. I. 695.) K O h lin g .

Josef Skorpik, Wien, Trockenelement mit ausicechselbar&n Einzelteilen nach 
Patent 351960, dad. gek., daB die der Erschopfung unterliegenden Teile losbar 
miteinander yerbunden sind, oder daB 2 unlosbar yerbundene mit dem dritten losbar 
yerbunden sind. — Der Nachteil der Vorr. gemaB dem Hauptpat, daB eine Trennung 
der Einzelteile nur unter Zerstorung der Einzelelemente moglich ist, wird yermieden. 
(D .E.P. 407628 i a  21b vom 10/8. 1921, ausg. 19/12.1924. Zus. 2 U 0 . R. P. 351960;  
C. 1922. IV. 24.) K O h lin g .

W illiam  B. Bary, Berlin-Licliterfelde, Elektrischer Sammler mit horizontal 
nebeneinander in Rinnen eines flachen Gefafies angeordneten Elektroden, dad. gek., 
daB in die yorzugsweise gewolbten Rinnen die Stromleiter aus Bleistreifen fest auf 
den Rinnenboden aufgepreBt sind u. diese Bleistreifen gemeinsam mit den Rinnen- 
wandungen ais Trager fiir das akt. Materiał dienen. — Die akt. M. kann nicht ab- 
fallen, die entwickelten Gase entweichen in senkrechter Richtung, ohne an der 
Oberflache der akt. M. entlang zu streifen, KurzschluB findet nicht statt. (D. E. P. 
407630 KI. 21 b vom 27/2. 1924, ausg. 29/12. 1924.) K C nLiN G .

V. Anorganische Industrie.
Walter Althammer, Die graphische und rechnerische Behandlung ronSaUlosungen. 

(Ygl. S. 746.) Einfuhrung in die graph. (Dreiecksdarst.) u. rechner. Behandlung von 
Salzlsgg., unter besonderer Berucksichtigung der Kalichemie, yon method. u. didakt.
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Gesichtspunkten aus. Ausgegaugcn wird von der wss. Lsg. eines hydratfreieu 
Salzes, es folgt die Lsg. eines hydratbildenden Salzes, Lsgg. zweier u. dreier gleich- 
ioniger Salze ohne u. mit Hydraten u. Doppelsalzen, wss. Lsgg. zweier ungleich- 
ioniger Salze u. schlieBlich das yollstandige System der Meerwasseraulze. (Berichte 
der Kali-Forschungs-Anstalt 1924. 57 Seiten. StaBfurt-Leopoldshall. Sep. v. Vf.) Ulji.

—, Fullers Erdc. Die im Imperial Institute zeitwreilig eingegangenen Berichte 
iiber Fullers Erde, ihrer Yerwendungsarten u. W . sind zusammengefaBt worden u. 
werden gegeben. Sie enthalten allgemeines iiber Zus. u. W ., femer Angaben iiber 
Ersatzmittel, Erzeugung u. Lagerstatten in England u. den Dominien, sowie in 
anderen Landern. (Buli. Imperial Inst. Lond. 22. 460—71. 1924.) BOiile.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Ilochst a. M., Bisulfatofen. 
Die Salzzufiihrung zu dem Ofen wTird durch einen Trichter u. eine Schraube be- 
wirkt u. das Salz fallt auf eine mit der Eiihrwerkwelle verbundene Yerteilungs- 
platte. Die Saure wird durch ein durch diese hohle Welle hindurch gefuhrtes 
Eohr der Pfanne zugeleitet. (E. P. 225545 vom 22/11. 1924, Auszug veroff. 21/1. 
1925. Prior. 26/11. 1923.) K a u s c h .

Earbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Hiichst a. M., Ofen. Der 
fur die Herst. von Bisulfat oder ahnliche Verf. bestimmte Ofen besitzt eine 
Muffel aus widerstandsfahigem Materiał (Ziegel, Stein) u. wird durch ein Gemisch 
von Generator- u. Wassergas geheizt. Die Warme der Verbrennungsprodd. wird 
zum Yorwarmen von Luft u. zur Dampferzeugung yerwendet. (E. P. 225548 vom 
24/11. 1924, Auszug yeroff. 21/1. 1925. Prior. 29/11. 1923.) K a u s c h .

Compaguie Nationale de Matiferes Colorantea et Manufactures de Pro- 
duits CMmiąues du Nord Eeunis, Etablissements Kuhlmann, Paris, tibert. 
von: Paul Audianne und Gabriel Bachalard, Paris, Schicefelsdureanhydrid auf 
katalytischan Wege mittels Vanadinsalzen. Man yerwendet ais katalyt. M. Kiirner 
aus inertem u. porosem Materiał (GroBe 2—5 mm), das mit einer Lsg. eines Vd- 
Salzes (50—55 kg VdaOs auf den cbm des Masseyol.) impriigniert ist. Die K iirn e r  
nehmen im App. derart an GroBe in den einzelnen Teilen ab, daB die umzu- 
sefzenden Gase zuerst durch groBe u. am Ende ihrer Wege durch kleine K o m e r  
hindurchgehen. (A. P. 1518043 vom 19/11. 1923, ausg. 2 /1 2 . 1924.) K a u s c h .

Emil Hene, StaBfurt, Herstellung von Schwefelsdure, 1 . dad. gek., daB die
Nitrose allein oder unter Zusatz NO abgebender Substanzen so tief im Glover- 
turm eingefuhrt wird, daB eben noch yollige Denitrierung erfolgt. — 2. dad. gek., 
daB ein Teil der nitrosen Saure mit oder ohne Zusatz von NO abgebenden Sub
stanzen am oberen Teil des Gloyers u. ein anderer Teil weiter unten eingefuhrt 
wird. — 3. dad. gek., daB die Einfuhrung der Nitrose im FuBe des Turmes erfolgt. 
(D. R. P. 408864 KI. 12i vom 11/1. 1924, ausg. 27/1. 1925.) K a u s c h .

Ehenania Verein Chemischer Fabriken Act.-Ges., Aachen, Erfinder: Her
mann Eritzweiler und Walter Grob, Stolberg, Ehld., Beinigung von Salzsdure, 
dad. gek., daB man rohes As oder Cl3, oder beide Verunreinigungen zugleich, ent- 
haltende HC1 bezw. HCl-Gase der Einw. von metali. Sb bezw’. dessen Legierungen 
aussetzt. 2. gek. d u rc h  die Verwcndung von S ch w arzem  Sb. 3. gek. durch die 
Vcrwendung von auf Tragern niedergeschlagenem sc h w a rz e n  Sb. (D. E. P. 408944
KI. 12 i vom 9/11. 1923, ausg. 27/1. 1925.) K a u s c h .

J. Pintsch. Akt.-Ges., Berlin, Stickoxyde. Vorerhitzte brennbare Gase u. Luft 
werden etwa unter atmosphar. Druck yerbrannt u. die Yerbrennungsprodd. plotzlich 
an den Flachen eines Dampfkessels abgekuhlt. (E. P. 225263 vom 18/8. 1923, 
ausg. 24/12. 1924.) K a u s c h .

J. W. Cederberg, Berlin-Steglitz, Ammoniakcaydation. Die Wandę des Kon- 
taktapp. werden auf niedrigerer Temp. ais der Katalysator durch eine Kiihlfl. (W.)
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gehalten. (E. P. 225821 vom 7/10. 1924, Auszug veroff. 28/1. 1925. Prior. 4/12.
1923.) K a u s c h .  

Richard C. Tolman, Washington, Col., V. S t A., Herstellung von Phosphor und
Phoąphorrerbindungcn. Man erliitzt ein mit einem kohlenstoffhaltigen Reduktions- 
mittel ycrmischtes Mineralphosphat in einem Ofen in Ggw. eines aus einer Eisen- 
phosphorverb. bestehenden Katalysators auf eine Temp., welche genugt, um den 
gebildeten P  zu yerdampfen. Die Diimpfe werden kondensiert oder in einem 
besonderen Ofen in Ps0 5 iibergefiihrt (A. P. 1518019 vom 15/1. 1921, ausg. 2/12.
1924.) O e l k e r .  

American Cyanamid Company, New York, ubert. von: Harry W illiams
Charlton, New York, Phosphorsaure. Man bildet durch Erhitzen im elektr. Ofen 
u. Dispergierung eines Gemisches aus Phosphatgestein, Si02 u. gepulverter 
C-haltiger Substanz, Mineralwolle, wobei P20 6 u. P  entweichen. Letzterer 
wird zu P20 5 oxydiert. (A. P. 1513088 vom 7/9. 1923, ausg. 28/10. 1924.) K a .

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M. (Erfinder: Gustav 
Pistor und Robert Suchy, Griesheim a. M.), Herstellung von Phosphorsaure durch 
Oxydation der in dem elektr. Ofen aus Phosphorit, Sand u. Kohle entstehenden 
P-DSmpfe mittels Luft, dad. gek., daB man hierbei nur so viel Luft yerwendet, 
daB der P-Dampf yerbrennt, das yorhandene CO aber unyeriindert bleibt. (D. R. P. 
408925 KI. 12i vom 1/2. 1923, ausg. 28/1. 1925.) K a u s c h .

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert 
Suchy und Josef Michel, Griesheim a. M.), Reinigung von Roharscnik, dad. gek., 
daB man das Roliprod. mit NaiCOs-Lsg. in Lsg. bringt u. aus der erhaltcnen Lsg. 
AsjOs mittels C02 zur Ausscheidung bringt. — 2. dad. gek., daB die zum Auflosen 
des Roharseniks dienende Na,C03 nur zu 60—70% der fur die B. yon Mono-
natriumarsenit theoret erforderlichen Mengc angewandt wird. (D. R. P. 408353
K I. 12 i vom 14/7. 1923, ausg. 23/1. 1925.) K a u s c h .

Yanadium Corporation ot America, Bridgeville, V. St. A., Behandlung von 
Erzen, die Vanadinpentoxyd enthalten, mit Kohlenstoff im clektrischen Ofen. (D. R  P. 
408536 KI. 40c vom 29/12. 1921, ausg. 19/1. 1925. — C. 1923. IV. 285.) KO.

Electric Metallurgical Company, New York, N. Y., ubert. von: Marvin 
J. TJdy, Niagara Falls, New York, Behandlung von Vanadinerzen. Man mischt das 
Erz mit Alkali u. einem S an das abgetrennte Metali (Cu) abgebenden Korper 
(N&jS) u. erhitzt das Gemisch zum Schmelzen. (A. P. 1513200 vom 25/10. 1922, 
ausg. 28/10. 1924.) K a u s c h .

Titanium Pigment Company, Inc., ubert von: Charles Avery Doremus, 
New York, Behandlung von titan- und eisenhaltigem Materiał. (E. P. 206809 vom 
24/5. 1923, ausg. 9/1. 1924. A. Prior. 8/11. 1922. — C. 1924. I. 2813.) K a u s c h .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Bruning (Erfinder: Otto Ernst und 
Otto Nicodemus). Hochst a. M., Herstellung einer hochaktiven Kohle, nach D. R. P. 
371691, dad. gek., daB man die kohlenstofFhaltigen Substanzen nach TrSnkung oder 
Imprfignierung mit SSuren des P  oder solchen Verbb., die wahrend der Verkohlung 
oder in Ggw. von Feuchtigkeit in Phosphorsauren zcrfallen, im Drehofen mit Heiz- 
oder Verbrennungsgasen bis zur yolligen Verkohlung erhitzt, yorteilhaft in Ggw. 
yon uberschussigem Ot. (D. R. P. 408926 KI. 12i yom 16/6. 1922, ausg. 27/1.
1925. Zus. zu D. R. P. 371691: C. 1923. II. 1058.) K a u s c h .

Yoshiho Inada, Takaw, Formosa, Japan, Entfdrbungskohle. Japan. Coniferen-
holz wird erst durch Erhitzen yom fluchtigen Harz befreit, dann der Ruckstand 
mit Kaliumacetat impragniert, gegliiht u. dann ausgewaschen. (A. P. 1521541 vom 
8/9. 1920, ausg. 30/12. 1924.) K a u s c h .

International Nitrogen Co., Cleyeland, Ohio, ubert. von: James Henry Reid.



K e a d sb o ro , V e rm o n t, SersteUung von Gas und Carbid. (A. P. 1499750 vom  13/2.
1920, a u s g . 1 /7 . 1924. —  C. 1924. L  2813.) O e l k e e . '

Leon Mourgeon, Frankreich, Herstellung von Wasser&toff und Wasserstoff- 
verbindungen unter Druck. Man l&Bt W. bei hoher Temp. u. Druek auf Kohle oder 
Destillationsprodd. der Kohle oder Kolilehydrate gegebenenfalls in Ggw. von 
Katalyaatoren einw. (P. P. 579306 vom 13/6. 1923, ausg. 14/10. 1924.) K a u s c h .

H. L. Kidd, London, Krystallisation. Die Krystallisation von Na3C03-Lsg. 
wird dad. gefordert, daB man einen elektr. Strom hindurchgehen l&Bt. (E. P. 225393 
vom 17/12. 1923, ausg. 24/12. 1924.) K iU SC H .

Yictor Yngve, Niagara Falls, New York, SaUgewinnung und -reinigung. Aus 
der Lsg. des Rohsalzes (NaCl) werden die Ca- u. Mg-Verbb. durch Zusatz von 
uberschussigem Alkali gefiillt, dic gebildeten Hydrosyde abgeschieden u. dann 
wird neutralisiert. (A. P. 1520920 vom 13/2. 1922, ausg. 30/12. 1924.) K a u s c h .

Camille Leveau, Frankreich, Eau de Janel. Man yerwendet 1000 kg W.,
24 kg Kalk, 59 kg Atznatron u. 36 kg Clj-Gas sowie zur Fiirbung der FI. Na,CraO., 
in den erforderlichen Mengen. (E. P. 579191 vom 25/3. 1924, ausg. 11/10. 1924.) K a .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Herstellung von Natńumperborat, aus Alkalisuperoxyd, I i3B03 oder Alkaliboraten 
u. uberschussiger C02, 1. dad. gek., daB man mehr C02 absorbieren laBt, ais zur 
Oberfilhrung des fur die Perboratbildung nicht benotigten Alkalis in Na^CO., er- 
forderlich ist u. das hierdurcli in der Lauge gebildete NaHC03, gegebenenfalls in 
Gemeinschaft mit frisch zugesetztem NaHC03 durch entsprechende Zufugung von 
H3B03 oder Alkaliborat u. von Alkalisuperoxyd in Perborat iiberfuhrt, zweckmaBig 
derart, daB mit der Zugabe letztgenannter Stoffe bereits begonnen wird, bevor das 
mit Hilfe von C02 gebildete Perborat vollstandig ausgeschieden ist. — 2. dad. gek., 
daB zwecks Haltbarmachung des Perborats u. Erhohung der Ausbeute fur An- 
wesenheit von Schutzstoffen, z. B. von Erdalkalisilikaten, Mg-Silikaten oder organ. 
Korpern, wie Phenole oder dereń Substitutionsprodd. oder Gemischen vorgenannter 
Korper, Sorge getragen wird. (D. E. P. 408861 KI. 1 2 i vom 26/8. 1920, ausg. 
27/1. 1925.) K a u s c h .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Herstelluny von Natriumperborat aus Alkalisuperoxyd, H3BOs oder Alkaliboraten 
u. iiberschussiger C02, 1. dad. gek,, daB etwa 20% u. mehr COa iiber die zur tjber- 
fuhrung des fur die Perboratbildung nicht benotigten Alkalis in Na^CO., erforder- 
liche Menge hinaus absorbieren gelassen wird. — 2. dad. gek., daB zwecks Halt
barmachung des Perborats u. Erhohung der Ausbeute fiir Anwesenheit von Schutz
stoffen z. B. von Erdalkalisilikaten, Mg-Silikaten oder organ. Korpern, wie Phenolen 
oder dereń Substitutionsprodd., oder von Gemischen yorgenaimter Korper Sorge 
getragen wird. (D. B.. P. 408862 KI. 12 i vom 26/8. 1920, ausg. 27/1. 1925.) Ka.

Societó Chimiąue des Usines du Rhóne, Paris, Caldumarsenat. Man erhitzt 
Caj (AsOs)a in Ggw. von 0 2 in einer zur Oxydation wenigstens hinreichcnden 
Menge. (Schwz. P. 106771 vom 11/12. 1923, ausg. 16/9. 1924. F. Prior. 15/5.
1923.) K a u s c h .

Chemische Eabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., Technisch einen- 
freies Aluminium-Natrium-Doppelfluorid. Fe-haltige Al-Salzlsgg. werden unter 
solchen Bedingungen mit F-Yerbb. u. Na-Salzen in Anwesenheit freier Mineral- 
saure behandelt, daB das Fe nicht gefallt wird. (Schwz. P. 107 615 vom 3/9.1923, 
au sg . 1/11. 1924. D. Prior. 8/9. u . 17/11. 1922.) K a u s c h .

New Jersey Zinc Company, Manhattan, N. Y., ttbert. von Erank Gottlob 
Breyer, Earl C. Gaskill und James Arthur Singmaster, Palmerton, Penn- 
sylvan., Zinkoryd. (Austr. P. 7408 vom 15/6 . 1922, ausg. 16/6 . 1923. — C. 1924. 
I- 2626.) K a u s c h .

1925. I. H,. A n o e g a n is c h e  I k b u s t e i e . 1433



1434 Htii. A g r ik u l t u h c h e m ie  ; D C n g e m i t t e ł ; B o d e n . 1925. 1.

Naamlooze Yennootachap Handelmatschappij Grikro, Amsterdam, Zink- 
oxyd. Zn-DSmpfe werden in einer Muffel oder in einem elektr. Ofen erzeugt u. in 
Strahlform durch einen AualaB zur Verbrennung gefiihrt Damit sich am AuslaB 
keine festen Teile abscheiden, wird ein nichtoxydierendes Gas (Generatorgas, 
KW-Stoffgas oder N2) um diesen herumgefuhrt. Ferner besitzt der AuslaB ring- 
formige Gestalt u. ist aus wSrmelcitendem, widerstandsfiihigem Materiał (z. B. 
Carborundum) hergestellt. (E. P. 225833 vom 7/11. 1924, Auszug yeroff. 28/1.
1925. Prior. 3/12. 1923.) K a u s c h .

Kinzlberger & Co., Prag, Verfalircn zur Herstellung eines gul filtrierbaren 
Chromhydroxyds. (D. B,. P. 408867 K I. 12 m vom 20/5. 1922, ausg. 24/1. 1925. 
Tschechoslow. Prior. 10/5. 1922. — C. 1923. IV. 362.) K a u s c i i .

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
H. F. von Feilitzen und Chr. Barthel, Versuclie mit Sulgine und Biogine. 

„Sulgine", mit ca. 30% CaS, wirkte weder ais Bodendesinfektionsmittel noch ais 
Dungemittel bei den angewandten Boden. Auch das andere „katalyt. wirkende 
u. desinfizierende Diingemittel“ „Biogine“ erzielte bei Kartoffeln keine Mehrernte. 
Beide Priiparate wurden aus dem Laboratorium G . T b u f f a u t ,  Versailles, bezogen. 
(B ie d . Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 54. 18—19. Meddelande Nr. 254. frSn Central- 
austalten for forsoksvasendet pH jordbruksomv&det Jord buiksavdelningen Nr. 59. 
Bakteriologiska avdelningen Nr. 31. S. 3. Stockholm 1924. Ecf. GlESECKE.) B e r j u .

H. Lagatu und L. Maume, Untersucliung iiber den Einflup von Kalk-Magnesia- 
und Kalidungung auf den Weinstock durch die periodische Analyse da• Bldtte>\ Vff. 
ermittelten in monatlichen Abstanden die Ca-Mg- u. K-Gehalte in den Blattern von 
Weiustocken, welche in der "Weise gediingt worden waren, daB jedesmal eins von 
den genannten Ni'ihrelementen fortgelassen wurde, u. yergliclien die Ergebnisse 
dieser Unterss. mit denen, welche mit n. gediingten Rebstocken erhalten wurden. 
Die Ergebnisse dieser Unterss. werden nach dem in der yorhergehendeu Abliand- 
lung (S. 101) angegebenem reehnerischen Verf. ausgewertet u. durch graph. Darst. 
erlautert. Vft’. glauben, daB durch die period. Untcrs. der Blatter der EinfluB der 
Dungung auf das Pflanzenwachstum viel sicherer festgestellt werden kann, ais 
durch die chem. Bodenunters. (C. r. d. l’Acad. des sciences 179. 932—34.1924.) Bebj.

P. Krische, Kalidungung und Zellstimulation durch Magnesiasalze. Zusammen- 
fassende Abhandlung iiber das Wesen u. die wirtschaftliclie Bedeutung der Zell
stimulation. Auf Grund neuerer Forschungen folgert Vf., daB durch Stimulierung 
nur bei gleiehzeitiger u. reichlicher Dungung Erfolge erzielt werden konncn, u. 
daB im besonderen die Vcrwendung von Kalirohsalzen nicht die Kalidungung zu 
ersetzen vermag. (Kali 18. 361—64. 1925. Berlin-Lichterfelde.) B e b ju .

Hans WieBmann, Hat Kieselsdure bei unzureichendcr Phosphorsdurcemdhrung 
einen Ein fiu fi auf den morphologischen und atiatomischen Bau des Roggenhalmes'/ 
Bei GefaByerss., bei denen ais Differenzdungung 0,1 g P30 6 ais K ,HP04 u. bezw. 
0,1 g P20 6 -f- 12Si02 ais Kicselsiiurehydrat, bezw. 0,2 g P20 6 zu je 6500 g Glas- 
sand yerabreicht wurden, wurde in Ubereinstimmung mit den fruheren Unter- 
suchungen gefundcn, daB SiO, die Ertriige bei unzureichender Ps0 5-Dungung ganz 
bedeutend zu steigem yermag. Hierbei wurde der %-Gehalt der Pflanzenteile an 
P20 5 herabgesetzt, an SiOa abei-, besonders beim Stroh, ganz bedeutend gesteigert. 
Auf den anatom. Bau der Gewebselemente des Ilalmes hatte weder die Si02 noch 
die erhohte P20 5-Gabe yerandernd eingewirkt. (Ztsclir. f. Pflanzenemahr. u. Dungung 
Abt. A 4. 73—S3. Berlin, Landw. Hochschule.) B e r j u .

F. A. Allison, I. M. Braham u n d  I. E. Mc Murtrey, Feldve>-suche nut Luft- 
stickstoffdiingemitteln. Bericht iiber yergleichende F e ld d u n g u n g sy e rs s .  an einer 
groBen Anzahl yerschiedenster Pflanzen mit Cyanamid, (_NHt)K03, (NH,)Cl. (NH^SO,,
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(FHjHjfPOt), Am moniumsup erphosphat, Hańistoff, phosphorsaurem Barnstoff,

durch Vermischen mit Ca(N03)2 verwendungsfaliiger zu machen, bildeten sich infolge 
der Hygroskopizitat des letzteren sehr liarte Stucke, ferner begunstigte die Feuchtig- 
keit das Entatehen von Dicyanamid. NH4C1 crzielte gleichgute Ertragc wie (NH4)sS04, 
doch auf den Parzellen, die 40  u. 80 lbs je acre erhielten, zeigte es Giftwrkgg., 
wahrscheinlich infolge zu hoher [Cl']. Alle weiteren Verss. zeigten, daB mit Aus- 
nahme des Cyanamids unter gewissen Bedingungen die iibrigen angewandten 
Diingemittel fast die gleichen Ertragc wie (NH4)N03 u. (NH,,)2S04 ergaben. (U. S. A.
Dep. of Agric. Dep. Buli. 1180. 1 924; ausfiihrl. Ref. vgl. B i e d . Zentralblatt f.
Agrik.-Ch. 54. 7-—10.) B e r j u .

A. Lenach und Hunnius, Versuche mit Kupfersulfat. Bei der Nachpriifung 
der Wrkg. des CuS04 auf die Ertragc konnte im Gegeusatz zu den bisherigen 
Beobachtungen festgestcllt werden, daB bei GefaByerss. in yerschiedenen Boden 
durch bis zu 30 kg CuS04 je ha entsprecliende Gaben eine Ertragssteigerung nicht 
nur auf Moorboden, sondern auch auf Mineralboden bewirkt wird. In erater Linie 
wurden die Kornertrage erhoht, wahrend der Strohertrag haufig vermindert wurde. 
Eine fast gleiclie Wrkg. wurde durch daa Beizen der Samen mit 0 ,1 — 0 ,2 5 %  ig- 
Lsgg. von CuS04 erzielt. Die Wrkg. des CuS04 beruht vornehmlich auf einer 
Steigerung des Chloropliyllgehaltes der behandclten Pflanzen. An der hierdurch 
bewirkten Zunahme an organ. Substanz sind in erater Linie die Kohlenatoffhydrate 
beteiligt, auf die EiweiBbildung scheint Cu keinen EinfluB zu haben. Das im Boden 
zugesetzte Cu wurde von den Pflanzen in nacliweisbaren Mengen aufgenommen, 
wobei sich das Cu in der Hauptsache im Stroh ablagerte, aber auch im Korn 
nachgewiesen werden konnte. (Ztschr. f. Pflanzenernalir. u. Diingung [Abt. A] 3. 
369— 86. 1924. Landsberg a. W.) B e r j u .

Julins Stoklasa, Die modernen Ziele der biochemischen Forschung des Bodens. 
Zusammenfasaender Bericht mit besonderer Betonung des Einfluasea der Boden- 
bakterien auf die Mobilisierung von P 0 4- u. K-Ionen. Teilweise neue Untersa. 
Iiber den EinfluB der [H‘] im Saftc des Wurzelsystems auf Rcsorption von wl. 
Mineralatoffen zeigen, daB dieaer EinfluB bei weitem nicht ausrcicht, um geniigende 
Ausnutzung solcher Bodenbestandteile zu gewahrleisten. Die Bakterientiitigkeit 
muB hinzukommen, u. verschiedene Pflanzen gedeihen am bcsten unter Mitwrkg. 
besonderer Bakterienarten. Bei den bakteriellen Diingem der Aktiengesellschaft 
„Humus11 wird auBer den Bakterien u. leicht aufnebmbarer Phospliorsaure dem 
Boden auch leicht abbaufahige organ. Substanz zugefuhrt. Dieae steigert ungemein 
die Produktion von CO., im Boden, damit die B. von Dicarbonaten, die ais Regler 
der Umaetzungen im Boden zu betrachten sind, vom Wurzelsystem leicht auf- 
geuommen werden u. vorzugliche Nahrstoffe beim ganzen Bau- u. Betriebsatoff- 
wechsel der Pflanzen bilden. SchlieBlich wird auf die vorwiegende Bedeutung dea 
durch den Chloropliyllapp. asaimilierten C u. die Moglichkeit, die Dynamik dieser 
Assimilation durch fi- u. /-Strahlen des Ra bedeutend zu erhohen, hingewiesen. 
(Chemie d. Zelle u. Gewebe 12. 22— 44. 1924. Prag.) S p ie g e l .

Br. Tackę und Th. Arnd, JEnciderung auf die Arbeit: „Bestehen Beziehungcn 
zwischen dem durch Salzsaurc zersetzlichen tonerdesilicatischen Kolloidanteil der Boden 
wid dereń Fruchtbarkeit und Dimgebediirftigkeit?“ Von R. Ganssen (Gans). Durch 
Unteras. iiber die Rk. der Estrakte von mit KCl-Lsgg. ausgeschiittelten Boden 
werden weitere Tatsachen erbracht, welche gegen die allgemeine Giiltigkeit der 
'on G a n s s e n  (Internat. Mitteil. f. Bodenkunde 14. 5 5 ; C. 1924. I. 2736) ent* 
wickelten Theorie sprechen. (Internat. Mitteil. f. Bodenkunde 14. 155— 57. 1924i
Bremen.) B e r j u .
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R. Ganssen, Mokkularverhaltnis, Bodenreakłion und DiingebedUrftigkeił. Ant- 
wort auf die Erwiderung yon TACKĘ u . A r n d  (vgl. vorst. Ref.) u. Zusammen- 
fassung der vom Yf. uber obiges Thema yeroffentlichten Arbeiten. (Internat. 
Mitteil. f. Bodenkunde 14. 158—70. 1924.) B e r j u .

J. N. Mukherjee, Beaktion zicischen Sdure und Elektrolytenund dereń Beziehung 
zur Theorie der Bodenacidiłat. Nach J o s e p h  u . H a n c o c k  (Journ. Chem. Soc. 
London 123. 2022; C. 1924. I. 1646) soli yollkommen reine Si02 die pH der Lsgg. 
von Siiuren nicht iindern; demgegenuber weist Vf. durch Wiederholung fruherer 
Unterss. (vgl. Philos. Magazine [6] 44. 321; C. 1923. III. 710) mit sorgfSltigst 
gereinigten Kieselsaurehydraten nach, daB reine Kieselsaurehydrate Sauren adsor- 
bieren u. hierbei yomehmlich Anionen adsorbicrt werden. Verss. mit Ndd. wie 
BaS04 zeigten eine yollkommcne Analogie mit den bei der Si02 beobachteten Rkk. 
(Naturę 115. 157—58. Calcutta, Univ. of College of Scie.) B e r j t j .

0. Lemmermann und H. W iessmann, Uber den Verłauf da- Kohlensaurebil- 
dung im Boden. Zum Studium der B. der COs im Boden wurde taglich im Verlauf 
von 995 Tagen 4—4%1 von C02 u. NH3 befreite Luft durch 4 mit je 1 kg Boden 
gefullte GefaBe geleitct, u. die ausgetretene C02 nach bestimmten Zeitinteryallen 
gewichtsmaBig festgestellt. Der Boden enthielt 0,506% C u. war staudig mit einer 
60% seiner Wasserkapazitiit cntsprechenden Wassermenge durchfeuclitet. Von den 
4 DurchliiftungsgefaBen wurde ein GefiiB nur mit dem Versuchsboden gefullt, die 
iibrigen GefaBe erhielten je eine Zugabe von soyiel getrocknetem Stroh, oder Grtin- 
substanz junger Lupinen oder getrocknetem Pferdemist, daB der Zusatz je 1,2 g C 
betrug. Wird die wahrend der ganzen Versuchszeit yeratmete C02 auf C berechnet, 
so waren nach 995 Tagen yon dem anfanglich yorhanden C weggegangen, bei dem 
Boden ohne Zusatz 20,4%, Boden mit Stroh 30,6%, Boden mit Lupinen 27,3%: 
Boden mit Pferdemist 23,1%- Dayon treffen auf die in Form von organ. Substanz 
zum Boden hinzugcfugten 1,2 g C bei Stroh =73,4%, Lupinensubstanz =56,3% u. 
Pferdemist =34,3%. Aus den gefundenen Zahlenwerten u. Kuryenbildern wurde 
mit groBer Wahrscheinlichkeit abgeleitet, daB unter aeroben, sich gleichbleibenden 
Yerhaltnissen die B. der C02 im Boden entsprechend der Gleichung x  —  a k ł m 
yerlauft (o anf&ngliclier C-Grehalt, x  dic nach der Zeit t gebildete COs, k u. m 
Konstantę.) Diese Form der Gleichung hat groBe Ahnlichkeit mit der Schutzschen 
Regel (ygl. Ztsclir. f. physiol. Ch. 30. 1; C. 1900. II. 6 8 6 ). (Ztschr. f. Pflanzen- 
ernahr. u. Diingung A bt A 3. 387—95. 1924. Berlin, Landw. Hochschule.) Bep-JU.

J. Kónig und J. Hasenbaumer, Die Ermittelung des Diingungsbediirfnisses 
des Bodens. Zusammenfassende Darst u. Verallgemeinerung der in den yorher- 
gehenden Abhandlungen yon den Vff. u. iliren Mitarbeitem (ygl. Landw. Jahrbb. 
59. 97; C. 1923. III. 962) bei den einzelnen Kulturpflanzen erhaltenen Ergebnisse. 
(Ztschr f. Pflanzenernalir. u. Diingung Abt. B  3. 497—532. 1924. Munster i. W.) B e r j .

Y. Novak, Ein Beitrag zur Charakteristik der Hannaboden. Beschreibung der 
charakterist Eigenschaften der in den fruchtbarsten Gegenden Mahrens u. der 
Tschechoslowakei yorkommenden u. der Klasse der Schwarzerden zugehorenden 
Niederungsboden u. Angaben Uber die pliysikal. u. chem. Zus. dieser Boden. 
(Internat. Mitteil. f. Bodenkunde 14. 86—106. 1924. Bmo-Tscliechoslow.) B e r j u .

W. Łiede, Produktionsmehrung durch Słimułantien. Bei GefaByerss. wurde 
nach Feststellung der optimalen Dosen in Vorverss. durch die ermittelten Mengen 
fast stets eine deutliche Steigerung der Wachstumsenergie der V e rsu c h sp f la n z e n  
iestgestellL Unter den gunstigen auBeren klimat W a c h s tu m s b e d in g u n g e n  1921 
wurde bei Feldyerss. durch dic gleichen Slittel (A., A., MgS04, CuS04, KC1 u . a.) 
keine ertragssteigemde Wrkg. erzielt, dagegen waren 1922 u. 1923 gegeniłber den 
ungeąuollenen, u n b e h a n d e lte n  Samen bei der Soja Mehrertrage yon 20—75%. bei
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Mais yon 10—15°/0, bei der Kartoffel von 20—30% erzielt wordcu. Die besten 
Erfolge erbrachten MnS04, MgS04, Seesalz u. Tannin (2,5%ig. Lsg-). Bei der 
Samenbestrahlung durch PLontgaistrahlen tritt neben der stimulierenden Wrkg. ge- 
ringer Dosen auch eine hemmende Wrkg. auf. Da dic Stimulationswrkg. auch 
nach einer paasiven Latenzzeit sich geltend macht, ist der Verkauf stimulierten 
Saat- u. Pflanzengutes moglich. (Ztschr. f. Pflanzenerniihr. u. Diingung A b t B 3. 
533—36. 1924. Bonn, Bot. L ist der Landw. Hochsch.) B erju .

Gerhard Suschm ann, Ewige Flaclisfelder und Flachsmiidigkeit. Ais Ursache 
der Bodenmudigkeit auf Flachsfeldern wird das Yorhandensein von Pilzen u. Bak- 
terien, besonders Fusariumarten angesehen. (Faserforschung 4. 145—65. 1924.) St>.

H. Janert, Ist Eohlensdurc ein klimatischcr Wachstumsfaktor? Entgegnung 
contra E. Reinau. (Vgl. Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. DUngung A bt A 3. 182; 
C. 1924. II. 876.) (Ztschr. f. PflanzenernShr. u. DUngung Abt. A 4. 105—9. Lands- 
berg a. W.) B e r j u .

S. Marcovitcll, Yiehcrsprechcnde Wirksamkeit von Pflanzeninsecticiden. Bei 
der Bekiimpfung des mexikan. Bohnenkiifers (Epilachna corrupta Muls) wrurden mit 
Na2SiF0, CaSiFe u. Kryolith, z. B. bei Feldverss. durch Yerstiiubung einer Mischung 
yon 9 Raumteilen Kalk u. 1 Teil Na^SiFeg gute Erfolge erzielt. Sehr wirksam er- 
wies sich ferner Yerstiiubung yon Holzkolile, in welcher 0,01% Dichlorathylsulfid 
u. ein wenig A. oder 5% A* CG7fr,iV02 absorbiert waren. (Science 61. 22. Knorrille, 
Tenn. Agric. Exp. Stat) Beeju.

S. M arcovitch, Kicselfluomatrium ais Iiiscktawcrtilgungsmitlcl. Kieselfluor- 
natrium wirkt ais Kontakt- u. ais Magengift Es wurde im groBen mit Erfolg an- 
gewandt gegen den meońkan. Bohnmkafer u. den Baumicollkapsehcurm, den Colorado- 
kafer u. andere Scliiidlinge. Die beste Anwendungsweise ist Ycrstfiuben in Mischung 
mit der neunfachen Menge Ca(OII)2. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1249. 1924. 
Knoxyille [Tenn.].) Gbimme.

H. F. Meyer-Berm, Motteńbekdmpfung durch Eulan. Vf. erortert die An- 
wendung von Eulan u. die damit erzielten Erfolge. (Ztschr. f. ges. Textilind. 28. 
38—39.) J u n g .

B,oy C. Thomas, Wirksame Bestaubung zur Bekiimpfung des Haferbrandes. 
Nach 3jShrigen Verss. in Ohio waren Bestaubungen mit Cu- oder Ni-Saken nicht 
ausreichend, den Haferbrand wirksam zu bekampfen, dagegen wurden sehr gute 
Wrkgg. erzielt, wenn 1  Teil des einen oder anderen Salzes mit 2 Tcilen HgCL fein 
vermahlen wurde, u. 1 bushel Getreide mit 3 Unzen dieses Gemisches bestaubt 
wurde. Neben der keimtotenden Wrkg. wurde durch diese Salzgemische auch die 
Keimkraft der Samen erhoht, was bei Behandlung mit CH,0 nicht der Fali war. 
Die beste Wrkg. wurde durch Vermischen yon CuC03 mit HgCL, erzielt (Science 
61. 47—48. Ohio, Agric. Exp. StaŁ) Beejit.

Curt Hornemann, TJber den Einflufi der Phosphatdiingung auf dic Bildung ton 
Vttarnin :tB :l in der Pflanze. Durch Fiitterungsvcrss. an Eatten wurde festgestellt, 
daB der Vitamingehalt bei Kartoffeln, Ilafer u. Klee, welche nur auf einem mit N 
u. K gedungtem Boden wuchsen, der gleiche war, wie bei den Pflanzen, welche 
auBerdem noch mit Ps0 3 gediingt wurden. (Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Diingnng 
Abt. A 4. 84—104. Hamburg, Pharmakolog. Inst der Univ.) Berjtj.

E. J. SheeŁy, Vergleichung der Wer te des Proteins, Fettes und der Koblenstoff- 
hydrate fiir die Milchfettproduktion. Bei Futterungsyerss. an Ziegen, welche bei 
gleichem Grundfutter abwechselnd 1,25—2,25 Ibs MaisstSrke, 1,25 lbs Casein oder 
0,25—1 lb hydrogeniertes Sojabohnenol taglich erhielten, waren bei einem Minimum- 
gehalt der konstituierenden Nahrbestandteile Zugaben yon Starkę oder Protein 
nahezu gleichwertig. Zugaben yon Fett hatten fur die Milchfettproduktion die
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2l/jf«che Wrkg. der crsteren. (Roy. Dublin Soc. Sci. Proc. n. ser. 17. Kr. 20—:24: 
211—18. 1923;'Exp. Stat. Rec. 50. 579—80. 1924.) B erto .

H. Mellgaard, Der Rcinenergicic er t der Riiben und Gerste bei der Verfuttenmg 
und die Bedeułuńg der Beziehung des Nahrsłoffberhalłnisses zum Fiitterungswert 
dieser Fwttermittel. Fiitteruugsyerss. an Rindern mit Stroh u. Sojabohnenmehl u. 
Zugabe von Riiben oder Gerste zeigten, daB der Reinenergiewert der Riiben von 
dcm Proteingchalt der gesamten Futterration bedingt wird, da die Riiben kein 
Protein enthalten. Die groBten Energiewerte wurden bei einem NShrstoffyerh&ltnis 
1 : 5 erhalten. (Beret. Forsegslab. K. Yet. og Landbehjskoles [Danmark] 111. 159 S. 
1923; Exp. Stat. Rec. 50. 572. 1924.) B e r j u .

J. E. Breckenridge, Bestimmung von Phosphorsaure in Diingemitteln. Die 
yolumetr. Best von P20 6 liefert bei Rohphosphaten gute Werte, wiihrend bei der 
Analyse von Superphosphat u. Mischdungern die yorhandenen Sulfate storen: Diese 
lassen sich wie folgt entfernen: 2 g der Probe werden im 200 ccm-Kolben mit 
30 ccm HNOa u . einigen ccm HC1 */» Stde. lang gekocht, verd. mit 50 ccm W. u. 
fallt h. mit 5°/0ig. Ba(N03).,-Lsg. (bei Superphosphat 50 ccm, bei Mischdungern
25 ccm). Nach dem Abkuhlen kann man dann ohne weiteres die yolumetr. P20 6-Best. 
ausfuhren. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1180. 1924. Carteret [N. J.].) G rim m e .

Th. Sabalitschka und G. Kubisch. Die Oxalate des Ilarnstoffs und seine 
<iuantitative Bestimmung ais sekundares Ckcalał in Diingemitteln. Die Nacliprufung 
des von J o h n s o n  (Journ. Soc. Chem. Ind. 40. 126; C. 1921. IV. 1210) angegebeneu 
analyt. Verf. zeigte, daB der durch den UberschuB von Oxalsiiure in der wasser- 
freien amylalkoh.-iith. Ilarustofflsg. bewirkte Nd. zum weitaus groBten Teil aus u. 
Harnstoffoxalat besteht, so daB obige Methode zur Best. von Hamstoff in Dungc- 
mitteln ziemlich brauchbar is t Bemerkenswert ist die Ausscheidung yon fast 
reinem u. Oxalat bei Ggw. von Oxalsiiure im UberschuB (vgl. SABALITSCHKA, 
Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 31. 183; C. 1921. III. 824). (Ztschr. f. Pflanzencrnahr. u. 
Diingung Abt. A 3. 406—7. 1924. Berlin, Pharmazeut. Inst.) BERJCF.

Gabriel Bertrand, Uber die Bestimmung der verschiedenen Fortnen des Mangans 
in der Ackererde. Um zu beurteilen, ob eine Mn-Dungung angebracht ist, ist die 
Best des im Boden yorhandenen angebracht, wobei es darauf ankommt, ob es in 
einer fur die Pflanze yerwertbaren Form yorliegt. Ais solche betrachtet Yf. haupt- 
sachlich die yon Carbonat u. Phosphat, die in C02-lialtigem oder andere schwache 
Sauren enthaltendem W. 1. sind, ais dereń MaB er die in verd. EssigsSure 1. Mengc 
bestimmt. Nur schwer diirften die Oxyde von der Pflanze yerwertet werden, die im 
iillgemeinen die Hauptmenge ausmachen; ais MaB hierfur dient die nach Calcinierung 
in konz. HCl 1. Menge. Die in Form yon Humaten yorhandene Menge, wahr- 
scheinlich von geringer Bedeutung, kann im Auszug mit verd. NH3-Lsg. bestimmt 
werden, der eingedainpft, calciniert, dann ebenso wie im calcinierten Essigsiiure- 
auszug, durch Beliandlung mit HCl in Lsg. gebracht u. mit H2S04 abgeraucht 
wird. Die Gesamtmenge wird im calcinierten Boden nach Schmelzen mit Ka^C03 

u. KoCOs u. Abscheidung der Kieselsaure in ublicher Weise bestimmt. Die 
ŚchluBbest. in allen Proben erfolgt colorimetr. nach dem friiher (Buli. Soc. Chim. 
de France [4] 9. 361; C. 1911. I. 1884) angegebenen Verf. Dieses wird durch die 
Trubung durch etwa nicht yollstiindig abgeschiedene Kieselsiiure gestort, eventuell 
auch durch eine solche infolge sehr reichlich yorhandenen Ca, das dann ais Sulfat 
zugegen ist. In diesem Falle liiBt man nach Oxydation zu IIMn04 den Nd. sich 
yollig absetzen u. dekantiert die uberstehende FI., ohne ihr Vol. zu andem, fiir 
den colorimetr. Vergleich. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 1522—27. 1924.) Sp.

S. Tovborg Jensen. Uber die Bestimmung der JPu/fericirkung des Bodens. L nter 
Ziigrundelegung der Unterss. yon B j e r r u m  u. G j a l d b a e k  (Kong. V et-og Land- 
bfahojskole Aarskrift 1919. 48; C. 1920. IY. 125) wurde yom Yf. eine Methode zur
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Beat. der Pufferwrkg. der Boden ausgearbeitet u. eingehend beschrieben, welche 
darauf beruht, daB nach den fruheren Unterss. von C h r i s t e n s e n  u . J e n s e n  
(Internat. Mitteil. f. Bodenkunde 14. 1 ; C. 1924. I. 2736) der Wert der obereu 
Grenze der Reaktionszahlen der am starksten kalkhaltigen Boden bei der C02- 
Spannung der at. Luft bei ca. pH =  8,4 liegt u. demnacli die Best. der Titrations- 
kurve irgend eines Bodens nach Zusatz verschiedener Mengen Vio'n- HC1 bezw; 
Ca(OH)2 die Moglichkeit bietet, zu bestimmen, wie groBe Mengen von CaC03 in 
dem Boden vorhanden sind, bezw. wieyiel von diesem dem Boden zugesetzt werden 
muB, um den angegebenen pH-Wert zu erreichen. Um durch diese Kurven die 
Pufferwrkg. der einzelnen Boden moglichst deutlicli zu yeranschaulichen, wurde 
jede einzelne Kurve mit derjenigen Kurve zusammengestellt, die man durch Be
handlung eines pufferfreien Bodens mit denselben Siiuren- bezw Basenmengen er- 
hiilt. Durch Ausmessung des Raumes zwischen den beiden so erhaltenen Grund- 
kurven erliSlt man eine in Zahlen ausgedruekte Ubersicht iiber die Pufferwrkg. 
der verschiedenen Boden. Wie weiter gezeigt wird, lassen sich die hierbei er
haltenen Diagramme auch zu einer esakten Best. der Pufferwrkg. in den ver- 
schiedenen Intervallen der pH-Skalen benutzen. (Internat. Mitteil. f. Bodenkunde 
14. 112—30. 1924. Lyngby, Danemark.) B e r j u .

Max Trenel, Darf die ehktrometrische Bestimmung der Aciditat von landwirt- 
schaftliclien Kulturboden in chlorkaliwnhaltiger Suspension erfolgen? Die Berechtigung 
des KCl-Zusatzes wurde durch Vergleich mit der durch Titration bestimmten „Gc- 
samtaciditiit“ nacligewiesen. Auch die GesamtaciditSt kann in KCl-haltigen Auf- 
schliimmungen durch die elektrometr. Best. schnell ermittelt werden. Die pH wss. 
pufferarmer Bodenextrakte ist nur innerhalb gewisser Grenzen eine dem Boden 
eigentumliche GroBe. Durch die Pufferwrkg. des KC1 werden die Grenzen ein- 
geschrSnkt. In den Fallen, in denen durch KCl-Zusatz die Aciditat yerstiirkt 
wurde, konnte der Austauseh von Al nachgewiesen u. die Unterss. yon Daikc- 
h a e a ,  K a p p e n  u . Mitarbeitern bestatigt werden. (Internat. Mitteil. f. Bodenkunde 
14. 137—45. 1924. Berlin, PreuB. Geolog. Landesamt.) B e r j u ,

Otto M. Reis, Einige Bcobachtungen und Gedanken bei Gelegenheit von Boden- 
schlammungen. Bei dcm Schlummcn von Lehmboden mit Miinchener Leitungswasser 
(198 mg CaC03 i. 1) wurde eine starkę Anreieherung des CaO-Gehaltes in den 
Staub- u. tonigen Bestandteilen der Boden beobachtet. Yergleichende Schlammung 
derselben Boden mit Leitungs- u. dest. W. zeigten, daB die Tonbestandteile die 
Blasenbildung in dem trocknendcn Schlammruckstand begiinstigen, u. daB der 
Kalkgehalt des W. diese unmittclbar durch Ausflockung des Tonigen auch im 
Staub besclileunigt. (Internat. Mitteil. f. Bodenkunde 14. 172—75.1924. Miinchen.) B e .

E. R. de Ong, Toońzitat von Nicotin ais Inseklicid und Parasitioid. Freies 
1-Nicotin wirkt bedeutend tox. ais seine Salze, so daB man Bestst. von Nicotin- 
praparaten am besten mittels der Fluchtigkeitsprobe anstellt. Vf. bringt yergleichende 
Bestst. nach Fliichtigkeit u. Wirksamkeit bei Schmetterlingen etc. von allerhand fl. 
u, festen Praparaten. Die Resultate sind tabellar. mitgeteilt. (Ind. and Engin. 
Chem. 16. 1275—77. 1924. Berkeley [Calif.].) G r im m e .

Societe d’Etudes Chimiques pour 1’Industrie, ubert. von: Joseph Bres- 
lauer und Charles Goudet, Genf, Diingemittel. (A. P. 1501645 yom 2 2 /6 . 1922, 
ausg. 15/7. 1924. — C. 1922. IV. 880. 1924. I. 2737 [Schwz. P. 102681].) Ktt.

Asahi Glass Company, Ltd., ubert. von: Masao Igawa, Tokio, Diingemittel. 
lAust.*. 9075 yom 20/9. 1922, ausg. 10/4. 1923. — C. 1923. IV. 873.) K O h l i n g .

Wargons Aktiebolag und Johan Hjalmar Lidholm, Schweden, Dungemittćl. 
Harnstoff wird mit den CaC03, Graphit u. andere Stoffe enthaltenden Ruckstandeń
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vcrmablen, welche bei der Herst. des Harnstoftes aus Kalkstickstoff yerbleiben. 
(F.P. 576305 yom 24/1. 1924, ausg. 14/8. 1924.) K O h ł in g .

Maurice Spitzer, Frankreich, Kalkstickstoff. Fein gepulyertcs, gegebenenfalls 
vorgew5rmtes CaCa wird einem mit gegebenenfalls yorgewSrmtem Na gespeisten 
Gebliise, u. das Gemisch einer heizbaren Reaktionskammer zugeleitet, in der es 
sich zu p u ly e rfo rm ig em  Kalkstickstoff umsctzt. Die Mengen von CaC, u. N2 

konnen durch in den Zuleitungen angebrachte Schieber geregelt werden. Das Er- 
zeugnis wird mittels N2 aus der Reaktionskammer entfernt, der sich dabei erhitzt 
u. in diesem Zustand zur Azotierung weiterer Mengen von CaC2 yerwendet wird. 
(F.P. 575498 vom 15/3. 1923, ausg. 30/7. 1924.) K O i i l i n g .

F. Stotzel, Zelilendorf bei Berlin, Diingemittel. Abwasserschlamm wird iiber, 
gegebenenfalls mit HjSO* getranktcm Torf, Holzkohle, Kehricht, Mtill o. dgl., welche 
zwischen gelochten Platten gelagert sind, gefiltert u. der Riickstand samt Filtor- 
stoff mit gcmalilenem Kalk- oder Gipsstein u., wenn erforderlich, Kaliumsalz, 
Knochenmehl, organ. Abfallstoffen, Riickstanden der Zuckerindustrie oder Kalk- 
stickstoffvcrarbeitung u. dgl. gemischt Das Filtrat wird in im Zickzack gefuhrten 
Kaniilen mit Alaun versetzt, um Fett zu gewinnen. (E. P. 224226 vom 27/10. 1924, 
Auszug yeroff. 24/12. 1924. Prior. 3/11. 1923.) KOHLING.

Henry W. Earp-Thomas, New York, Kulturen nutzlicher Bodenbaktei-ien. Fein 
gepulyerter Glaukonit, der die Entw. nutzlicher Bodenbakterien begiinstigt, dic 
Lebenstatigkeit schadlicherKlcinlebewesen dagegen beeintrachtigt, wird mit trockenem 
Torf oder anderem humosen Stoff, einem zuckerhaltigen Nahrmittel, Holzasehe, 
Schwefel u. fein gepulvertem Rohphosphat, Thomas- oder Knochenmehl gemischt, 
wenn erforderlich scliwach alkalisiert u. sterilisiert, wenn die Mischung nicht unter 
Benutzung von sterilisiertem Torf u. Glaukonit liergestellt worden war. Die M. 
wird dann angefeuchtet, mit Reinkulturen nutzlicher Bodenbakterien geimpft, unter 
Luftzutritt u. zeitweiliger Erneuerung des yerdunsteten W. mehrere Tage bei ge- 
eigneter Temp. erhalten u. dann dem Boden einyerleibt. Geringe Mengen genugen, 
um gunstige Wrkgg. auf die Bodenfruchtbarkeit auszuiiben. (A. P. 1515016 yom 
25/11. 1921, ausg. 11/11. 1924.) K O h l in g .

Kóln-Rottweil Akt.-Ges., Berlin, Verfaliren zur Behebung oder Verringerung 
des 8chadigenden Einflusses tiei-ischer oder pflanzlicher Schadlinge auf pflanzliche 
Gebilde durch dereń Behandlung mit Chlordioxyd. — Das zu beliandelnde Gebilde 
wird entweder mit einer verd. wss. Lsg. yon C102 besprengt oder in eine solche 
Lsg. getaucht Beim Eintauchen yon Getreidekonieiii in eine gesatt. wss. C102-Lsg. 
bei 15° wird z. B. ohne Herabsetzung der Keimfahigkeit des Getreides eine sofortigo 
Yernichtung der anhaftenden Sporen von Steinbrand bewirkt. Tier. Schadlinge. 
wie Raupen oder Lduse, werden zwar nicht immer yollig yemichtet, jedoch wird 
ihr schSdigender EinfluB auf die Pflanzen in liohem MaBe gelShmt. (D. R. P. 
405919 KI. 451 vom 7/4. 1922, ausg. 10/11. 1924.) S c h o t t l a n d e k .

E. Merck, Chemische Fabrik, Darmstadt, Saatgutbeize, bestehend aus bas. 
Magnesiumhypochlorit oder -bromit. — Die Mg-Hypohalogenite konnen auch im 
Gemisch mit in W. 1. sauren Salzen, wie KHSOt oder NaHCO, yerwendet werden. 
Dies eriolgt in der ublichen Weise durch Bespritzen oder Eintauchen des Saat- 
gutes in die wss. Suspension der bas. Hypohalogenite u. der sauren Salze. Infolge 
der langsamen Abspaltung yon HCIO oder HBrO besitzen die Beizfll. eine besonders 
nachhaltigc u. ausgiebige Wrkg. (D. R. P. 406014 KI. 451 yom 15/11. 1922, ausg. 
13/11. 1924.) SCHOTTL&NDEP..

W illiam S. Baldwin, Houston, Texas, V. S t A., Lisektenvertilgungsmittel, be
stehend aus PAe.-baltigem Petroleum, etwas Chlf. u. wenig Senfol. — Das auf die 
Pflanzen gespritzte Mittel dient insbesondere zur Yernichtung des Baumwoll-
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murms u. seiner Larvcn u. Eier. (A. P. 1520924 yom 3/1. 1924, ausg. 30/12. 
1924.) SCHOTTLANDER.

Hermanus Gerardus Ringeling und Neeltje Louwrina Wibaut-Isebree 
Moena, Amsterdam, Nicderlande, 7erfahrai zur Yertilgung von in Stoffen oder 
Oegenstanden lebenden schadlichen Insekten, dad. gek., daB die die Insekten, ihre 
Eier oder ihre Larven enthaltenden Stoffe oder Gegenstande in einen Rauin ein- 
gebracht werden, den man nach dem Einbringcn der Stoffe oder Gegenstande zu- 
nachst moglichst luftleer macht u. in den man dann trockenes Ammoniakgas ein- 
treten lSBt, welches man eine gewisse Zeit lang bei 15° auf die Stoffe oder Gegen
stande cinwirken laBt. — Man bringt z. B. die Stoffe oder Gegenstande in einen 
groBen Behalter, eyakuiert diescn bis auf einen Druck yon 100 mm Hg, fiihrt aus 
einer Stahlflasche trockenes NH3-Gas ein, bis der Druck auf 420 mm steigt, stellt 
die NH3-Zufuhr ab u. laBt dann das NH3 wahrend 1 Stde. einwirken, wobei der 
Druck auf 360 mm fallt. Hierauf wird das NH3 aus dem App. abgesaugt, Luft 
zugelassen u. der Behalter entlcert. Das angewandte Gas ist fiir den Menschen 
yerhaltnismaBig unschadlich. Gewebe, Metalle, Holz, Tabak, Kopra, Federn, 
Kakaobohnen u. Pflanzenfasern werden von ihm nicht angegriffen, zumal die Einw. 
trocken u. bei 15° erfolgt. Das Verf. eignet sich insbesondere zur Vernichtung yon 
Eolzwurmem (Lyctus Caniculatus), Totenuhren (anobium pertinax), Motten u. Milben 
(Clyciphagus domesticus). (Schwz. P. 105419 vom 25/8. 1923, ausg. 1/7. 1924. 
Holi. Prior. 10/11. 1922. E. P. 204289 vom 1/6. 1923, ausg. 18/10. 1923. Holi. 
Prior. 10/11. 1922. P .P . 570754 yom 24/8. 1923, ausg. 7/5. 1924. Holi. Prior. 
10/11. 1922.) SCHOTTLANDER.

Henry G. Meeks und Frederick Stevenson, Palmetto, Florida, V. S t  A., 
Spritzmittel zur Behandlung von durch Meltau befallenen Tomatenpflanzen, bestehend 
aus MgSOj, S, NaNOs u. Ca(OH)4 oder Kieselgur oder Fullerde ais indifferentem 
Bindemittel. — Zum Gebrauch wird das pulyerformige Mittcl in wss. NH3 gel. u. 
yerspritzt. (A. P. 1520197 vom 9/6. 1923, ausg. 23/12. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Harry W. Houghton, Glen Echo, Maryland, V. St. A., Bauchennittel zur Yer
tilgung von Ungeziefer und Bakłerien, bestehend aus I1CN u. einem Cyanhalogenid 
ais Ecizmittel. — Das Mittel wird erst am Orte seiner Benutzung derart erzeugt, 
daB man in einem offenen GefaB befindliche verd. HC1 mit in W. 1. Cyaniden u. 
Chloraten yersetzt u. zwar in solchen Mengen, daB z. B. nach der Gleichung: 
4NaCN -f- NaC103 +  7HC1 =  5NaCl +  HCN +  3CNC1, ein ca. 25% HCN u. 
75% CNC1 cnthaltendes Gasgemisch entsteht Der Arbeiter muB mit einer Gas- 
maske yersehen sein. Nach etwa 1-std. Einw. auf die zu begasenden Stellen ist 
die gewunschte Wrkg. erzielt, worauf die Fenster u. Tiiren, bei Bcgasung ge- 
schlossener Raumc, geoffnet werden konnen. Die tranenreizende Wrkg. des CNC1 
hort erst auf, wenn keine HCN mehr anwesend ist. Das Gasgemisch laBt sich 
auch in W. gel. ais Spritzmittel fur Pflanzen u. Baume yerwenden. (A. P. 1521537 
vom 21/6. 1924, ausg. 30/12. 1924.) . S c h o t t l a n d e r .

Vm. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
Harry Hyman, Alie Schrifłsteller iiber Metallurgie. V. Mitt. Pettus. (IV. ygl. 

S. 890.) Sir J o h n  P e t t u s  hat 2 metallurg. Bttcher geschrieben: „Fodinae Kegales, 
or The History, Laws and Places of the Chief Mines and Minerał Works in Eng- 
land, Wales, and the English Pale in Ireland, 1670“ und „Fleta Minor, The Laws 
of Art and Naturę in Knowing, Judging, Assaying, Fining, Refining and Inlarging 
the Bodies of Confin’d Metals, 1683“. In der „Fodinae Regales“ gibt er eine tjber- 
sicht uber die Bergwerks- u. metallurg. Operationen Englands im 17. Jahrhundert, 
wahrend die „Fleta Minor11 eine Ubersetzuug einer metallurg. Abhandlung L a z a r u s
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E rckeks, des Generalinspektors der uugar. Bergwerke, ist. 1613 geboren, starb 
er 1690 in yolliger Armut. (Metal lud. [London] 26. 10.) W i l k e .

C. H. Mathewson, Die Entwicklungsrichtung in der physikalischen Metallurgie. 
Eine Skizze iiber die Entwicklungsgesehichte der Metallurgie ab 1864. Der moderne 
Entwieklungsverlauf liat das Bestreben, eine Koustitutionstheorie der Einzelphaseu 
bezw. Phasenelemente aufzustellen, die die Eigenschaften u. Zwischenbeziehungen 
dieser Phasen qu;mtitativ zum Ausdruek bringt. Vf. erbliekt den in niicbster Zukuuft 
zu erwartenden Fortscbritt in der Aufstellung genauer Daten Uber die Iionstitution 
einphasiger krystalliner Korper u. in einer genauen Cbarakterisierung der Moglich- 
keiten struktureller Variation unter wechselnden teehnol. Bedingungen. (Journ. 
Franklin Inst. 199. 37—50. Yale Univ.) K. W olf.

Paul Schmieder, Beitrag zur Rostung von Zinhblendc mit Beriicksiclitigung auf 
den nachfolgenden Destillatiomprozefi. Nach eingehender Bespreehung des Rost- 
yorganges beschreibt Vf. eine Rosttrommel mit eigenartiger Ausmauerung, durch 
die die Rostluft unter das Rostgut eingeleitet, unter dem Rostgut hingefuhrt u. 
durch dasselbe hindurchgedrUckt wird. Eine besondere Ileizung ist selbst beim 
Rosten der schwierig abzurostenden Zinkblende nicht notig; nur bei Inbetriebnalime 
ist die Trommel auf die Rosttemp. zu bringen. (Metali u. Erz 22. 11— 14.) W lL K E .

F. C. Thompson, Wirkung der Temperatur auf die Eigenschaften der Metalle. 
Vf. bespricht die krit. Tempp. der verscliiedenen Metalle, bei denen sich die mechan. 
Eigenschaften plotzlich andern u. behandelt besonders die Anderung der Eigeu- 
schaften von reinem Fe-Draht bei 120°, die sieli aber aus der Zus. u. Mikrostruktur 
des Materials nicht erkliiren laBt. (Metal Ind. [London] 25. 609—11. 1924.) W lL K E .

Henry D. Hibbard, Schmelztemperaturen von einfachem Ingotstahlen. Aufstellung 
einer Tabelle fur die Tempp. von schmelzendem Fe bis zu 1,50% C unter Yer- 
nachlassigung des Einflusses von Mn (1 % erniedrigt 3°) u. Si (1% erniedrigt 1,1°). 
(Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1384. 13 Seiten. Plainfield, 
N. J.) W i l k e .

P. Goerens, Wege und Ziele zur Veredelung von Gufieisen. Vf. gibt eine
Zusammenfassung der Faktoren, die fiir die Eigenschaften, bezw. die Veredelung 
yon GuBeisen maBgebend sind. Es sind eine Reihe yon Schau- u. Gefugebildern 
beigefugt. (Stalil u. Eisen 45. 137—40. Essen.) LOdek.

A. Wimmer, Uber den Einflufs des Sauerstoffs auf die physikalischm und tech-
nischen Eigenschaften des Flufieisens. Die Eigenschaften sowie das Gefuge einer 
Reihe systemat. erschmolzener FluBcisenlegierungen mit 0—0,2% O wurden unter- 
sucht, wobei sich ergab, daB die Streckgrenze, Festigkeit, Dehnung, Kontraktion, 
Brinellzahl u. die Zahigkeit teilweise sehr stark abnahmen. Dasselbe trifift auf die 
Warmbildsainkeit u. Kaltbildsamkeit zu. Die Rotbruchgrenze liegt etwa bei 
0,130% O; bei diesem Gehalt zeigt sich auch schon Kaltbruch, deutlicher bei 0,150Q o. 
Bei der Kornatzung ergab sich mit steigendem O-Gehalt ein zunehmendes Korn- 
wachstum. (Stalil u. Eisen 45. 73—79. Dortmund.) W i l k e .

J. M. Oninn, Die Herstellung 'von Mangan-Ghtjistahl. Vf. bespricht an Iland 
von Analysen u. SchaubOdern die Gewinnung von Mn-GuBstahl im elektr. 
Ofen, Schlackenzus. u. physikal. Eigenschaften. (Foundry 52. 964—:66. 1924. 
Cleyeland [O.].) LGder.

F. Rapatz und H. Pollack, Uber Schicarzbruch. Das Auftreten von Schwarż- 
bruch bei Stahlen ist an das Yorhandensein von Temperkohle gebunden. Vff. 
untersuchen Stahle mit etwa 1,30—1,40% C u. 0,10—0,30% Si u. 0,10—0,30% Mn. 
Hieraus scheidet sich Temperkohle ab, wenn sie von 1000° sehr langsam bis 
etwa 150° abgekuhlt werden. Je nach Art der Abkuhlung erhielten Vff. bis zu 
0,64% Temperkohle. Es gelingt mithin auf diese Weise, das metastabile System 
Fe—C (Auftreten yon Fe3C) teilweise in das stabile System fiberzufuhren.
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Um Schwarzbruch zu erhalten ist es ferner notig, den Temperkohle enthaltendeu 
Stahl zu streeken, u. zwar bei einer Temp., wo die Temperkohle nicht mehr in feste 
Lsg. geht. Bei hoheren Gehalten von freiem C wie beim GrauguB kann Schwarz
bruch auch ohne yorlierige Verformung eintreten. — Hieraus folgt fiir die Prasis, 
daB Schwarzbruch vermieden wird, wenn man die betreffenden Stahle auf liohe 
Tempp. (Uber 1000°) erhitzt u. ebenfalls bei einer Temp. schmiedet, bei der nach 
dem Diagramm die ausgeschiedene Temperkohle wieder in Lsg. geht. — Von den 
iibrigen Legierungsbestandteilen begunstigt Si das Auftreten von Schwarzbruch, 
wahrend ein Cr-Zusatz ihm entgegen wirkt. (Stahl u. Eisen 44. 1509—14. 1924. 
DUsseldorf-Oberkassel.) L O d e r .

"Walter Eilender, Die Stahlherstellungsverfahren unter dem besónderen Gesiehts- 
punkte der Edelstalilerzeugung. Der EinfluB von H, N, CO u. C02 bei der Stalil- 
herst. wird kurz besprochcn, die Wrkg. des zum Prischen der Sclimelze ilir zu- 
gefUhrten O u. das Desoxydationsproblem werden eingehend erortert. Der EinfluB 
aller anderen Stahlschiidlinge, unter denen P u. S die wichtigsten sind, tritt hintcr 
dem von O u. oxyd. Sclilackcn im Edelstalil weit zurUck. PUr die Ilerst. vou 
Edelstahl ergaben sich folgende Richtlinien: 1 . Weitestgehende Desoxydation unter 
moglichster Ausschaltung von Desoxydationsmitteln, die feste Desoxydationsprodd. 
(Schlaeken) bilden. 2. Durchbildung von Yerff. zur Desoxydation mit C unter 
vermindertem Druck. 3. Moglichkeit des Ausgarens u. Abstehenlassens. 4. Weit’ 
gehende Reinigung des Stahles, vor allem von P u. S, unter besonderer Beruck- 
sichtigung der Wirtschaftlichkeit der Verff. 5. Sichere Temp.-Fuhrung zur Dureli- 
fUhrung der Yerff. — Das Thomasverf. kommt fur Edelstahl nicht in Betracht. 
auch nicht das saure oder bas. Bessemern. Besser liegen die Verhaltnisse beim 
Siemens-Martinverf. Besónderen Vorteil bei Herst. harter Werkzeugstahle im 
Sicmena-Martinofen bietet die Verwendung reinen Roheisens, z. B. schwed. Holz- 
kohlen- oder entspreehend zusammengesetzten Elektroroheisens wegen dereń niedrigen 
P- u. S-Gehaltes. Nach dem Herunterfrischen auf den gewUnschten C-Gehalt 
kann die Stalilschmclze sofort abgegossen werden. — Die Desoxydationsvorgiinge 
im bas. Elektroofen kommen denen im Tiegel am ehesten gleieh. Wo hochst- 
stehende Leistung u. GleichmaBigkeit unbeschadet des Preises gefordert werden, 
verdient auch heute noch Tiegelstalil den Vorzug, sonst kommt ihm Elektrostahl in 
seinen Eigenschaften am naehsten. — Nach der chem. Gleichgewichtalehre muB 
auch im Elektroofen die Desosydation mit C allein ohne andere feste Desoxydations- 
prodd. bildende Desoxydationsmittcl gelingen, wenn der Partialdruck des CO oder 
der Druck der Ofenatmosphiire erniedrigt wird. Y e n s e n  (Buli. Univers. Illin., 
Enging. Exper. Stat. 1914. Nr. 72) hat bewiesen, daB unter yermindertem Druck 
Stahl erfolgreich herstellbar ist. (Stahl u. Eisen 44. 1637—44. 1924.) N e u f e l d .

Paul Goerens, Die Eigenschaften der Edelstahle. Der Inhalt der Arbeit ent- 
zieht sich einer gekUrzten Wiedergabe. Ihr Wert liegt in den zusammenfassenden 
Cbersichten uber die bisherigen Erkenntnisse. Sie werden teils in umfangreichen 
Zahlentafeln, teils in Schaulinienbildern u. in einer mehrseitigen graph. statist. 
Tafel Uber die Zus. u. die Eigenschaften von 56 Edelstahlen dargestellt. Besprochen 
werden die Beziehungen zwischen Eigenschaften u. Yerh. der Stahle in der Praxis, 
der Wert der Festigkeitszahlen zur Beurteilung der Gute des Edelstahls, die 
wichtigsten Baustahle u. ilire Eigenschaften, Stahle fur physikal. Anwendungs- 
gebiete, zuletzt Werkzeugstahle. FUr diese kann eine zahlenmaBige D arst ihrer 
Eigenschaften an Hand mechan. u. physikal. Prufungen nicht gegeben werden, da 
die fiir ihre Verwendung maBgebenden Eigenschaften nicht durch die ublichen 
Verff. der MaterialprUfung erfaBt werden. Die Werkzeugstahle werden daher von 
einem gemeinsamen metallograph. Gesichtspunkte aus betrachteL (Stahl u. Eisen 44. 
1645—59. 1924.) N e u f e l d .
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H. Neuhauss, Neuc Beitrage zur Kenntnis des Tiegelzementstahls. Nach dem 
Lancashireverf. hergestelltes SehweiBeisen wird in Stangen von 75 X 15 mm Quer- 
schnitt, zur Zementation in Meilerholzkohle yerpackt, 8 —10 Tage auf 1000—1150° 
gegliiht. Mit dem Anheizen u. Abkiihlen der zweiteiligen, 22—25 t fassenden 
Ofeneinheit dauert ein Brand etwa 3 Wochen. Die Rohschiene hat vor der 
Zementation 0,01—0,15% C. Die C-Aufnahme wird auf 0,9—1,5% heraufgetrieben. 
Die Unters. der Gase aus den Zementierkisten ergibt, daB die Zementation der 
SchweiBeisenrohschiene von einer gleichzeitigen Red. des O aus ihr begleitet is t 
Um das zu belegen, wurden Zementationsverss. mit Eisenoxyden u. kiinstlichen 
Silicaten ausgefiihrt. Gliihungen im Yakuum bei 1120—1160° erwiesen, daB Tiegel- 
zementstahl ein' auBerordentlich O-armer Stahl ist. Seine Herst. ist wirtschaftlich 
ungiinstig, da der therm. Wirkungsgrad des Zementationsverf. nur 1,8—-2,4% be- 
trSgt Zementstahl wird sich darum bei voller Wurdigung seiner heryorragenden 
Eigenschaften, z. B. fiir Schneidwaren oder ais Verbundstahl, nur dort erhalten 
konnen, wo sich bei geringem Stahlgewicht hohe Yerarbeitungskosten lohnen. — 
Das Yerh. von S u. P  bei der Zementation wurde ermittelt. (Stahl u. Eisen 44. 
1664—68. 1924.) N e d f e l d .

Eranz Pacher und Eritz Schmitz, Vergleichende Untersuchung en uber das Ver- 
halten von Edelstahl beim Schmieden unter dem Hammer und unter der Presse. Nach 
einem ausfiihrlich beschriebenen Versuchsplan wurden mit 6  yerschieden hoch 
legierten Edelstahlen Schmiede-, Kerbschlag- u. ZerreiBverss. ausgefiihrt Bei 
diesen zeigte sich bemerkenswerte Ubereinstimmung der yerschiedenen Schmied- 
barkeit unter Hammer u. Presse mit den Zahlenwerten der Warmkerbschlagproben 
u. der Dehnung u. Einschnurung yon WarmzerreiBproben. Ferner wird der giinstige 
EinfluB einer n. Vorschmiedung unter dem Hammer auf das weitere Verh. der 
Edelstahle bei der Warmyerformung unter Hammer u. Presse beschrieben. Ais 
Ursache fur das yerschiedenartige Verh. der Stahle unter Hammer u. Presse wurden 
Rekiystallisationserscheinungen, Zertrummerung des Ledeburits, Abkuhlung der 
Stahle durch die Schmiedesattel u. die Wirkung yerschiedener Schmiedetempp. u. 
-drucke erkannt. (Stahl u. Eisen 44. 1668—74. 1924.) N e u f e l d .

Erich Siebel, Uber die Eigenschaften der Edelstahle bei den technischen Form- 
gebungsbedingwigen. An Hand von dynam. Warmbiegeyerss. wurde der EinfluB 
der Formanderungsgeschwindigkeit auf die Formanderungsfestigkeit yon Edelstahlen 
untersucht Dabei ergaben sich bei mittleren in der Technik gebrauchlichen Ge- 
schwindigkeiten Steigerungen der Festigkeit von 200—300% gegeniiber dem Warm- 
zerreiByers. — Zwei Deutungsverss. sind moglich: 1. Die hohe Festigkeit beim 
dynam. Vers. kann allein darauf zuriickgefuhrt werden, daB mit hoheren Form- 
Snderungsgeschwindigkeiten die inneren Reibungswiderstande nach Art der Keibung 
zaher Fil. in Abhangigkeit von der Yerschiebungsgeschwindigkeit steigen. Da- 
gegen spricht die yerhaltnismaBig geringe Zunahme der dynam, gegeniiber der 
stat. Festigkeit beim Kaltbiegeyers. 2. Auch bei den hohen Tempp. ist mit primaren 
Verfestigungserscheinungen zu rechnen, die aber beim stat Yers. stets durch die 
eintretende liekrystallisation wieder riickgangig gemacht werden. Beim dynam. 
Vers. scheint die Geschwindigkeit der Rekrystallisation haufig unter der der Form- 
anderung zu liegen. In diesem Falle ist mit wesentlicher Verfestigung zu rechnen.
— Aus den Vers.-Ergebnissen wurde auf das Yerh. der Edelstahle bei den techn. 
Formgebungsyerss. gefolgert. Dabei wurden die hohen techn. Formanderungs- 
widerstande, die Empfindlichkeit gegen das Uberschreiten zur GrenzformSnderungs- 
geschwindigkeit u. die Gleichgewichtszustande Ln der Formanderungszone be- 
sprochen. (Stahl u. Eisen 44. 1675—78. 1924.) N e d f e l d .

Otto Emicke und M. E.odenbach, Formungsvorgdnge beim Rundwalzen von 
Stahl mit wechselndem Kohlenstoffgehalt Die Erscheinung, daB bei gleicher Kaliber-
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stellung, Walztemp. u. Walzgeschwindigkeit, aber bei wechselndem C-Gehalte 
u. wechselnden Legierungsbestandteilen ein yersehiedenes Enderzeugnis erhalten 
wurde, fiihrte zu Verss., die zuniiehst den EinfluB von C-Gehalt, Walzgeschwindig
keit u. Temp. erfassen sollten. Es ergab sich, daB mit waclisendem C-Gehalt der 
Querschnitt des Oyalstiches sich vermindert, trotzdem wird das Enderzeugnis groBer 
u. genauer, ais bei Materiał mit niederem C-Gehalt, bei dem der Ovalquerschnitt 
groBer ist. (Stahl u. Eisen 44. 1679—80. 1924.) N e u f e l d .

Walter Schneider und Eduard Houdremont, Die Eekrystallisation von 
Kohlenstoffstahlai und legierten Stahlen. Stiilile mit hoheren C-Gehalten u. legierte 
Stiihle wurden auf Rekrystallisation nach yorangegangener Kaltbearbeitung unter- 
sucht, um die Beziehungen zwisehen Kaltbearbeitung u. Rekrystallisationstemp. — 
Beginn u. Ende — sowie dereń Beeinflussuug durch Legierungselemente fest- 
zulegen. Gepruft wurden ein Mn-Stahl (0,52°/0 C, 1,08% Mn, 0,22% Si, 0,023% P 
0,027% S), ein Stahl mit bohem Cr-Gebalt (2,12% C, 0,42% Mn, 0,26% Si,
11,8% Cr, 0,020% P, 0,014% S) u. ein W-Cr-Stahl (0,46% C, 0,43% Mn, 0,20% Si,
3,50% W , 0,95% Cr, 0,018% P , 0,009% S). Das Verf., die Rekrystallisations- 
yorgange zu erfassen durch Ausfiihrung yon WarmzerreiByerss. u. Verfolgung der 
oberhalb der Hochstlast eintretenden Verfestigung fiihrte zu keinen esakten Er- 
gebnissen wegen der Schwierigkeit, die Formiinderungsgeschwindigkeit in weiten 
Grenzen zu yeriindern u. die ZerreiByerss. iiber groBere Zeitinteryalle bei gleicher 
Verformungsgeschwindigkeit gleichmaBig auszudehnen. Deshalb wurde spliter die 
Eekrystallisation durch Unters. der Festigkeitseigenschaften so bestimmt, daB die 
Yersuchsstangen auf der Ziehbank in mehreren Ziigen ohne Zwischengliihung auf 
irnmer kleinere Durchmesser heruntergezogen u. nach jedem Zuge einzelne Stabe 
yon der Yers.-Stange abgetrennt, bei wachsenden Tempp. 2 Stdn. gegliiht u. dann 
bei Raumtemp. zerrissen wurden. Hierzu dienten 3 Kohlenstoffstahle (0,68% C,
0,50% Mn; 1,02% C, 0,32% Mu; 1,32% C, 0,40% Mn), 1 Mn-Stahl (0,50% C,
1,20% Mn), 1  Cr-Ni-Stahl (0,13% C, 0,72°/0 Cr, 3,66% Ni), je 1 hoch- u. niedrig 
legierter Cr-Stahl (1,05% C, 0,80% Cr; 0,45% C, 15,7% Cr) u. 2 W-Stahle (1,25% C
1,05% W ; 0,67% C, 3,99% Cr, 16,20/0W). Fiir die prakt. Anwendung ergibt sich: 
Zur Beseitigung der durch die Verformung yeranderten mechan. Eigensehaften 
brauchen 700° nicht uberschritten zu werden mit Ausnahme der sehr hoch legierten 
Schnelldreh- u. Cr-StShle. Umkrystallisation ist also nicht notig, daher entgeht 
man der Gefahr einer bei der Gliihung durch oxydierende Atmosphare eintretenden 
Entkohlung des Gliiligutes. (Stahl u. Eisen 44. 1681—87. 1924.) N e d f e l d .

Herbert Eicken und W illy Heidenhain, Ein fiu fi von Ziehgeschwindigkeit, 
Querschnitlsabnahme und Kohlenstoffgehalt auf die ynechanischen Eigensehaften ge- 
zogener Stahldrahte. Kraftbedarf beim Ziehen. Kalt gezogen wurden 5 C-Stahle 
yerschiedener Zus. aus Siemens-Martinmaterial mit yersehiedenen Geschwindigkeiten 
von 0,42, 0,57, 1,00 m/sek bei Querschnittsyerminderungen von 5 mm Durchmesser 
bia zur prakt UndurchfUhrbarkeit, der dazu erforderliche Kraftbedarf wurde er- 
mittelt Es ergab sich, daB die angewendeten Ziehgeschwindigkeiten prakt. keinen 
EinfluB auf die mechan. Eigensehaften der untersuchten Drahte ausiiben. Fiir eine 
Stahlsorte mit 0,83% C wurde auBerdem die Ziehgeschwindigkeit yon 1,40 m/sek 
angewendet Auch hier trat keine Yeranderung der mechan. Eigensehaften ein. 
Brucligrenze u. Streckgrenze steigen mit dem C-Gehalt u. der Querschnittsverminde- 
rung derart, daB die Streckgrenze sich mit zunehmender Yerfestigung der Brueh- 
last nShert Dehnung u. Kontraktion fallen stark nach dem ersten Zuge, um dann 
im weiteren Verlaufe einen ziemlich konstanten Wcrt beizubehalten. Biege- u. 
Verwindezahlen steigen mit fallendem Quersehnitt, sinken jedoch bei Uberschreitung 
de3 inneren Arbeitsyermogens des Drahtes rasch ab. Alle Tatsaehen sind in zahl-
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reichen Zahlcntafeln u. Scliaulinien wiedergegeben. (Stahl u. Eisen 44. 1687—94. 
1924.) N e u f e l d .

Anton Pomp, Das Kaltwalzen von Edelstahl. Kaltgewalztes Bandeisen hat 
fiir die Verwendung in den weiter yerarbeitenden Industrien vielc Vorteile vor 
Blechtafeln. Die beim Kaltwalzen yon Bandstalil eintretenden Gefugeanderungen 
werden besprochen u. ihr EinfluB auf die Formanderungsfiihigkeit u. Iliirtbarkeit 
erortert. Der im Flugzeugbau fiir U-formige Profile neuerdings gebrauehte Cr-Ni- 
Stahl (0,30°/o C, 1,5% Cr, 3,5—4°/0 Ni) in Bandform erfiihrt durch Kaltwalzen u. 
Gliilien weitgehende Gefiigeverbesserung u. Homogenisierung, so daB Festigkeita- 
werte yon 15 kg/mm* bei einer Dchnung von 15% erzielt werden. Dem Vf. gelang 
es, Fe-Si-Band fur den Dynamo- u. Transformatorenbau mit mehr ais 4% Si zu 
„endlosen" Bandem zu verarbeiten, dadurch, daB, je nach Hohe des Si-Gehaltes, 
bei 50—250° gewalzt wird. Auch hierbei werden, wie beim Kaltwalzen, die Eigen- 
schaften yerbessert. Der nur in geringer Menge Yorhandene C geht prakt. vollig 
in Graphit iiber, was fiir bestimmte magnet. Eigenschaften von Vorteil ist. Gleich- 
zeitig tritt weitgehende Gefugeverfeinerung ein. Der Wattverlust nimmt bei so be- 
handclten Bandera sehr giinstige Werte an. Eine auf 0,20 mm Starkę ausgcwalzte 
u. danu Kingere Zeit bei 800° gegliihte Lcgicrung mit 4,670 Si ergab mit dem 
Epsteinschen App. nach dem Wattmetcrverf. gepriift eine Verlustziffer y i0, d. h. fur 
den Wattyerlust je kg u. 50 Perioden bei der Induktion 33 =  10000, von 0,94. 
(Stahl u. Eisen 44. 1694—96. 1924.) N e u f e l d .

Franz Brusewitz, Warmebehandlung bei Einsatzhartung. Vf. warnt davor, 
die Begriffe Zementation, Einsatzhfirtung u. Oberflachenhartung, wie das haufig 
geschieht, im gleichen Sinne zu gebrauehen u. erklart die Begriffe. Durch Verss. 
wurde der EinfluB der yerschiedenen Behandlung nach dem Einsetzen eines Ni-Cr- 
Słahles (O,120/0 C, 0,45% Mn, 0,15% Si, 1,50% Cr, 4% Ni) festgestellt u. durch 
Vergleich der Kerbzahigkeit der Hartę u. des Kleingefuges ermittelt, ob das Ein- 
satzgut schnell erkalten soli oder langsam abkiihlen kann. Das beste Verf. ist: 
Hartung direkt aus dem Einsatz in 01, Zwischengliihung bei 600° 1 Stde., SchluB- 
hartung bei 765—800" in; 11*0 oder 01 je nach GroBe des Werkstoffes. (Stahl u. 
Eisen 44. 1697—98. 1924.) N e d f e l d .

Hans Redenz, Verschlcifiversuchc mit Kugellager-Chromstahl. Cr-Stahle mit
1—1,2% C u. 1,2—1,9% Cr wurden auf der Amsler-Maschine bei rollender Reibung 
ohne Schmiermittel untersueht, um eine der wirklichen Beanspruchung der Kugel- 
lager ahnlichc Beanspruchung zu haben. Die Einzelheiten der Vers.-Anordnung 
siehe in der Arbeit. Der EinfluB steigender Belastung wurde bei 50, 100 u. 200 kg 
untersueht. Die Ergebnisse sind: 1 . Auch bei dem harten Materiał konnte der 
VerschleiB ais Folgę von Kaltdeformation u. Loslosen kleiner Teilchen nach- 
gewiesen werden. 2. Das Verh, der Gegenscheibe ist bei dem harten Materiał 
regelmaBiger ais angenommen wurde, laBt aber bei Gcbrauch von Kugelmaterial 
noch keinen SchluB auf das prakt. Zusammentreffen von Laufring u. Kugel zu.
3. Belastung u. Drehzahl bestimmen auch bei bartem Materiał vor allem den Ver- 
schleiB. Ihre Zunahme steigert den GesamtverschleiB, verringert aber den spezif. 
YerschleiB. Erst bei stiirkerer Belastung stcigen schlieBlich Gesamt- u. spezif. Ver- 
schleiB gleichzeitig sehr stark an. 4. Bei VerschleiBverss. harter Stoffe sind beide 
VerschleiBarten gleichzeitig zu beriicksichtigen. Die VersehleiBfestigkeit kenn- 
zeichnet. beide genugend. 5. Der VerschleiB des Kugellagerstahls mit kugeligem 
Zementit in martensit. Grundmasse ist sehr gering. Analyse u. Verarbeitungs- 
unterschiede werden durch die Hartung uberdeckt, yon welcher der VerschleiB- 
widerstand weitgehend abhSngig ist. 6 . Die VerschleiBeigenschat'ten yon geharteten 
Cr-Stahlringen aus gewalztem Materiał u. aus Rohren sind gleich. Eine YerschleiB- 
festigkeit yon 2800—3400 mkg je nach den Belastungsyerhaltnissen ist bei gut ge-
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gluhtem u. damit auch gut zu hartendem Kugellager-Cr-Stahl normal. (Stahl u.

W ilhelm  Oertel und E. Polzguter, Mechanische Eigenschaften einigcr Schnell- 
stahle im Vergleich zu ihrer Schnittleistung. Versucht wurde, Zusammenhange 
zwischen einigen mechan. Eigenschaften u. der Schnitthaltigkeit yon Schnellarbeits- 
stahl zu finden. Mit einer Anzahl von Schnellarbeitsstahlen unterschiedlicher 
chem. Zus. wurden Festigkeit u. Hartepriifungen in der Warme durchgefuhrt. Zur 
Warmharteprufung diente ein Fallwerk nach Art des yon F. W t)8 T  u. P .  B a r d e n - 
H e u e r  yorgeschlagenen Fallhartepriifers. Geharteter O-Slahl war bei Zimmer- 
temp. harter ais Schnelldrehstalil, dieser wiedcrum harter ais Stellit. Hartę bei 
Raumtemp. gestattet also keineswegs einen RiickschluB auf die Schneideigenschaften. 
Bei 200° setzt schon fiir reinen Werkzeugstahl rascher HSrteabfall ein. Sehnell- 
stahl yerliert seine Hartę erst oberhalb 600°, die Hartę von Stellit sinkt nur all- 
mahlich, ohne da8 bis zu 1100° ein ausgesprochener Erweichungspunkt zu sehen 
is t Die weiteren Verss. zeigten: Zwischen der Harto in der Warme u. den 
Schneideigenschaften eines Schnelldrehstahles bestehen zwar Zusammenhiinge, sie 
reichen jedoch nicht aus, um auf Grund der Warmharteprufung allein die B e- 
urteilung der Leistungsfahigkeit eines Schnelldrehstahles zuzulassen. Fiir die 
ZerreiByerss. an Schnellstahlen wurde eine neue in der Arbeit abgebildete u. be- 
schriebene Spannyorr. zum ZerreiBen yon Probestuben yerwendet. Sie gestattete, 
den Probestab in einem sorgfaltig abgedichteten Widerstandsofen zu crhitzen. Es 
ergab sich, daB auch der WarmzerreiByers. mit gehiirtetem Schnellstahl keinen 
RiickschluB auf seine Schnittleistung zulaBt Die weiteren Verss. sind dahin zu- 
sammenzufassen: Zusammenhange zwischen Leistung bezw. chem. Zus. der St&ble 
u. ihren Eigenschaften in der Wiirme sind erkennbar. Die Unterschiede der 
Festigkeitawerte der einzelnen Stahlsorten yoneinander sind jedoch zu gering, 
ais daB sie zu einer yoraussichtlichen Beurteilung der Schnittleistung dienen konnten. 
Daher konnen Hartę- u. Festigkeitsprufupgen den Leistungsvers. yorlaufig nicht 
ersetzen. Yielleicht bringt die Abnutzungsprufung geharteter Schnellstahle in der 
Warme wertyolle Aufklarung. Auch die Priifung der Warmeleitfahigkeit diirfte 
Zusammenhange mit der Drehleistung yon SchneUarbeitsstahl ergeben. (Stahl u.

R udolf Hohage und A rthur Griitzner, Das Vanadin in Baustahlen. Der 
EinfluB des V auf C-Stahl u. auf Cr-Stahl wurde untersucht u. ein V enthaltender 
Cr-Stahl wurde mit 2 Ni-Cr-Stahlen ycrglichen. Hierhei wurde folgendes fest- 
gestellt: 1. Y erhoht die Streck- u. Bruchgrenze, setzt Dehnung, Einschnurung u. 
Kerbzahigkeit herab. 2 . Mit steigender Abschrecktemp. steigen bei V enthaltenden 
Stahlen Streck- u. Bruchgrenze, fallen Dehnung, Einschnurung u. Kerbziihigkeit.
з. Mit Cr-Ni-Stahlen lassen sich gleich gute mechan. Eigenschaften erzielen wie 
mit Cr-V-Stahlen. 4. In dickeren Abmessungen sind die Cr-Ni-Stahle dem Cr-V- 
Stahl uberlegen. 5. Cr-V-Stahle sind teurer ais gleichwertige Cr-Ni-Stfihle. (Stahl
и. Eiaen 44. 1713—17. 1924.) N eufeld .

H. Moore, Bemerkung iiber die Wirkung starker werdenden Kaltwalzens auf 
die Brinellharte von Kupfer. (Journ. InsŁ Metals 32. 407—14. 1924. — C. 1925.
I. 568.) W ilke.

D. Hanson und Grace W. Ford, Untersuchung der Wirkutigen ton Verunreini- 
gungen auf Kupfer. II» Die Wirkung von Eisen auf Kupfer. (I. ygl. Metal Ind. 
[London] 23. 294; C. 1924. I. 239.) Fe iibt einen sehr groBen EinfluB auf die 
Eigenschaften des reinen Cu aus, der EinfluB ist in yieler Hinsicht groBer ais der
des O. Festes Cu lost rund 4°/„ Fe bei 1100°, aber bei tieferen Tempp. ist die
Loslichkeit bedeutend geringer. Innerhalb der Grenzen der festen Lsg. ist die
Wrkg. des Fe groB, besonders in Hinsicht auf den elektr. Widerstand, der schncll-

Eisen 44. 1703—8. 1924.) N e u f e l d .

Eisen 44. 1708—13. 1924.) N e u f e l d .
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mit dem Fe-Gehalt ansteigt; der Anstieg geht so schnell vor sich, daB man Fe ais 
legiercndes Element fiir Cu, das clektr. Zweckcn diencn soli, unbedingt verwerfen 
muB. Die Wrkg. auf die Zugfestigkeit ist geringer ais man annimmt in Anbetracht 
einer festen Lsg., aber im Yerhaltnis immer noch wirksamer ais O; man erhSlt 
trotzdem ein nur rclatiy weiches Materiał, auch dann noch, wenn das Cu mit Fe 
gcsSttigt ist. 2% Fe erhohen die Zugfestigkeit von 14,5 t/6,4 qcm auf 20 t/6,4 qcm. 
WSrmebehandlung hat wenig EinfluB u. eine Verbesserung der Eigenschaften durch 
Wiirmebchandlung wie es beim Fe u. einigen Al-Legierungen moglich ist, konnte 
nicht erreicht werden. Das Briichigmachen durch Fe ist gering, denn Cu, das Fe 
enthalt, kann mit Leichtigkeit gewalzt werden. Fe kann zum Desoxydieren yon 
Cu benutzt werden, aber es yerursacht Schwicrigkeiten beim GuB durch B. von 
Hiiutclien, die die Homogenitat der GuBmasse zerstoren. AuBerdem muB man, da 
die Desoxydationswrkg. gering ist, groBere Mengen Fe zusetzen. (Journ. Inst. Metals 
32. 335—65. 1924. National Physical Laboratory.) W lL K E .

Douglas H. Ingall, Die Beziehung zwischen der Zugfestigkeit, Temperatur und 
Kaltbearbeitung in einigen reinen Metallen und einzeinen festen Losungen. Eine be- 
deutend ausfiihrlichere u. mit zahlreichen Kuryenzeichnungen yersehene Arbeit, die 
zum weiteren Unterschied gegen die erste Ausarbeitung (vgl. S. 568) einen inter- 
cssanten Meinungsaustausch bringt. (Journ. Inst. Metals 32. 41—71. 1924.) W lL K E.

E. H. D is und A. J. Lyon, Yergleichende Zugfestigkeitseigenschaften von Kupfer- 
Silicizim-Aluminium und anderen Alutniniumlegierungen, wie sie erhalten werden durch 
besonders gegossene Stticke utid Stiicke, die aus Kurbelgehausegufistucken heraus- 
geschnitten sind. Ausfiihrliche Arbeit einer frUheren kurzeń Yeroffentlichung (Metal 
Ind. [London] 25. 273; C. 1924. II. 2557). (Journ. Inst. Metals 32. 27—40. 1924. 
Engineer. Diy., U. S. Air Service.) W i l k e .

Francis W. Rowe, Einige Untersuchungen uber den Ein fiu fi der Gufitemperatur 
und -masse auf die physikalischen Eigenschaften von MarinegeschiitznietaU. Die erste 
Veroffcntlichung (ygl. S. 435) ist durch Abbildungcn yeryollstSndigt worden. (Journ. 
Inst. Metals 32. 327—33. 1924.) W i l k e .

Horace Knerr, Aluminiumlegierungsgufistucke aus Blechabfdllen. (Metal Ind. 
[New York] 22. 481—82. 1924. — C. 1925. I. 766.) W i l k e .

W illiam M. Corse, Neueste Entwicklungen der Nichteisenmetallurgie in den
Vereinigten Staaten mit besonderer Beriicksiehtigung von Nickel und Aluminiumbronze. 
(Journ. Inst. Metals 32. 455—74. 1924. — C. 1924. II. 2556.) W i l k e .

Erancis W. Rowe, Moderne Probleme bei der Herstellung von Bronzegufi. Es 
werden die Schwierigkeiten vom Standpunkt des Praktikers aus eingelicnd erlautert 
unter EinschluB der Manganbronze (55,4% Cu, 37,6% Zn, 0,86% Fe, 2,50% Al,
з,25% Mn oder 58,5% Cu, 1,3% Sn, 0,78% Pb, 38% Zn, 1,4% Fe u. 0,80% Mn),
Al-Bronze u. der korrosionsbest&ndigen Bronzen. (Metal Ind. [London] 25. 593—94. 
604. 1611—14. 1924.); W i l k e .

Francis W. Rowe, Einige Untersuchungen uber die Wirkung der Gufitemperatur 
und der Warmebehandlung auf die physikalischen Eigenschaften einer hohen Zinn- 
bronze. Friihere Arbeit (ygl. S. 436) mit Aussprache. (Journ. Inst Metals 32. 73—80. 
1924.) W i l k e .

J. F. Arnold, Eunstlerische Bronzearbeit. Die Uberwindung der guBtecbn.
Schwierigkeiten bei der Herst. einer sitzenden Figur groBerer Dimension aus Bronze 
wird beschrieben. (Metal Ind. [New York] 22. 483—84. 1924. Mount Vernon 
[N. Y.].) W i l k e .

Franz Sommer und Franz Rapatz, Wissenschaftliche Priifung und Erforschung 
der Edelstahle. Folgende Priifyerff. stehen zu Gebote: Chem.-analyt Untersuchung, 
Festigkeits- u. Hiirtepriifungeu, Gefugeuntersuchung, GroBzahlforschung, Rontgen-
и. magnet Unterss. u. technolog. Proben. Diese Erprobungen geben nur in ihrer
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Gesamtheit ein riektiges Urteil uber die Giite des Stahles. Die wichtigsten Auf- 
gaben der wissenschaftl. Erforschung der Edelstahle sind: Wissenschaftl. Dureh- 
dringung des gesamten Erzeugungsganges, Aufdecken von Fehlern bei der Herst., 
vertiefte Erkenntnis der yorhandenen, Erforschung u. Einfuhruńg neuer Stalilzuss. 
(Stahl u. Eisen 44. 1739—43. 1924.) N e u f e l d .

Georg K lein und W alter Aichholzer, Die Hartebiegeprobe ais Chargenkontrolle 
in der Edelstahlerzeugnng mit besonderer Beriicksichtigung der unlegierten Werkzeug
stahle. Fiir Werkzeugstahle ist die Einfuhrung eines Priifverf. notwendig. Da 
sehr yiele Werkzeuge bei der Benutzung eine Biegungsbeanspruchung erfahren 
wurde die Hartebiegeprobe angewendet Ermittelt wurden geeignete (Juerschnitts- 
groBen, der EinfluB der QuerschnittsgroBe auf die Biegefestigkeit, die Mindcstgliih- 
dauer vor dem Abschrecken, der EinfluB yerlangerter Gluhdauer u. des Ausgangs- 
gefiiges. Die bislierigen sich auf 2,5 Jahre u. mehr ais 300 Schmelzen erstrcckenden 
Ergebnisse werden ausgewertet. Die Empfindlichkeit der Hartebiegeprobe wird 
durch geringfiigige Analysenanderungen nachgepriift u. ais geniigend befunden. 
Die Brauchbarkeit der Probe wurde durch Verfolgung des Werkstoffes bei der 
HSrtung einer groBen Menge fertiger Werkstucke festgestcllt. (Stahl u. Eisen 44. 
1734—39. 1924.) N e u f e l d .

J. V. Howard und S. L. Sm ith, Neuere Entwicklung da- Dehnungspriifung. 
Es wird das elast. Verh. einiger Stahle bei wechselnder Zugbeanspruchung unter- 
sucht, indem die Hysteresisschleifen registriert werden, welche entstehen, wenn 
die Langsdehnung ais MaB fur den Elastizitatsmodul bei zunehmender u. ab' 
nehmender Belastung ais Funktion der jeweiligen Zugbeanspruchung in ein 
Koordinatensystem eingetragen wird. Die Flachę u. Form der Hysteresisschleife 
ist fiir das betreflende Materiał u. dessen Vorbehandlung charakterist. Vf. gibt eine 
Anzahl solcher Diagramme wieder, welchc mittels eines selbstregistrierenden 
Dehnungs-Belastungsmessers aufgenommen sind. (Proc. Royal Soc. London Serie A 
107. 113—25.) B e c k e r .

Joseph W urschmidt, Magnetische Priifmethoden, insbesondere vonDauemiagneten. 
Besprochen werden die magnet Eigenschaften eines ferromagnet Korpers, der EinfluB 
der Gestalt der untersuchten Probe auf die Priifungsergcbnisse. K rit beschrieben 
werden von den magnet. Priifmethoden die magnetometrische, die von Koepsel* 
Kaths u. die ballist. Methode. — Fiir die Priifung von Dauermagneten wurde 
unter Benutzung des Magnetisierungsapp. von H a r t m a n n  & B r a u n  eine der Koepsel- 
schen ahnliche Methode ausgearbeitet Sie gestattet die Aufnahme der Magneta 
sierungskuryen u. damit die Angabe der kennzeichnenden Konstanten vou Dauer
magneten hinreichend genau. Sie ist sehr einfach zu handhaben u. bietet ver- 
schiedene beachtenswerte Yorteile. (Stahl u. Eisen 44. 1727—34. 1924.) N e u f e l d .

Johannes Behr, Die deutschen Forinsande, ihre Yerbreitung und Priifung. Die 
regionale u. stratigraph. Verbreitung der Formsande ist leicht durch die neue Uber- 
sichtskarte der Formsandlagerstatten fcstzustellen. Es werden die Entstehung u. 
die bisherigen Priifungsmethoden besprochen u. durch Aufstellung yon einer Zahlen- 
tafel Richtlinien fiir die Bewertung natiirlicher Formsande gegeben. (GieBereiztg.
22. 37—43. Berlin, PreuB. Geolog. Landesanstalt.) W i l k e .

G. K utscher, Gliihhitzeschutz von Eisenteilen durch das Metallspritzverfahren. 
Der Schutz des Eisens gegenuber den zerstorenden Wrkgg. hoher Tempp., wird 
durch eine sich wahrend HeiBaluminierung bildende Al-Oxydschicht geschaffen. 
(Keram. Rdsch. 33. 55—56. Neukolln.) W e c k e .

T. H enry Turner und W. E. BaHard, Metallspritzen und gespritztes Metali. 
Diese Arbeit ist eine Erweiterung der 1. Mitteilung (Metal Ind. [London] 25. 245; 
C. 1924. II. 2557) u. enthalt eine ausfuhrliche Zusammenstellung der seit 1910 er-
schienenen Arbeiten. (Journ. In st Metals 32. 291—312. 1924.) WlŁKE.
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'William George Waring, Webb City, V. S t A., Aufbcreitung von Erzen. 
Hochwertige Zinkbleierze oder Konzentrate geringwertigerer Erze dieser Art werden 
zerkleinert, mit Kohle u. FluBmitteln gemiscbt u. in einem mit 2 Reihen von Wind- 
robren yersehenen Schaehtofen auf WeiBglut erbitzt. Von den Windrobren miindet 
der eine Teil unterlialb, der andere oberhalb der Oberflacke der Besehiekung. Die 
Luftzufulir der ersteren wird so geregelt, daB die Besehiekung reduzierend ge- 
schmolzen wird. Hierbei geht Cu, Au u. ein Teil des Ag in die Matte, die Gangart 
bildet mit dem FluBmittel eine Sclilacke, Zn, Pb, Cd, Bi, Ga, In, Th u. die Haupt- 
menge des Ag verfliichtigen sieli u. werden durch Luft oxydiert, welche durch die 
oberhalb der Besehiekung angebrachten Rohre zugefuhrt wird. Der dadurch er- 
zcugte Rauch wird in Siicken aufgefangen u. in bekannter Weise aufgearbeitet 
(A. P. 1513775 vom 26/12. 1922, ausg. 4/11. 1924.) K O h l i n g .

Edwin Thomas Henderson, Broken Sili, Australien, Behandeln oxydicrter 
Schwefelerze. Oxydierte Scbwefelerze lassen sich nicht mittels Schaumschwimmyerf. 
in Gangart u. Metallverb. zerlegen. Dazu werden sie aber befShigt, wenn sie gemiifi 
der Erfindung in fein gepulyertem Zustande unter LuftabschluB bis zu etwa 700° 
erhitzt u. dann ebenfalls unter LuftabschluB abgckuhlt werden. (A. P. 1513812 
vom 26/2. 1923, ausg. 4/11. 1924.) K O h l i n g .

Hugo Lohmann, Berlin, Entkolilen von Metallen. (A. P. 1518083 vom 26/8.
1921, ausg. 2/12. 1924. — C. 1921. II. 899 [E. P. 157780].) K O h l in g .

Soc. an. John Cockerill, Seraing, Belgien, Kanał- oder Tunnelofen zur Reduktion
uon metallisclien Erzen, in welcbem das zu beliandclnde, auf einer beweglichen Sobie 
geforderte Gut seinen Lauf in umgekehrterRichtung zu derjenigen der Verbrennungs- 
erzeugnisse nimrnt u. die fUr die Yerbrennung notige Luft durch einen Ventilator 
in die Kuhlkammer angesaugt wird, wobei der Ofen in seiner Liingsrichtung in 
voneinander abgesonderte Kammern, eine Vorwarm-, eine Reaktions- u. eine Ab- 
kUhlkammer geteilt ist, dad. gek., daB der Zug durch einen Schieber vor der 
ersten yerbrennungskammer u. 2 Schieber in der Abkuhlkammer geregelt wird, 
die die Abkuhlkammer in 3 Abteilungen teilen, von denen die eine sich zwischen 
der letzten Yerbrennungskammer u. dem Schieber, u. die andere zwischen dem 
zweiten Schieber u. der AustrittsSffnung befindet, wahrend der Raum zwischen 
diesen beiden Schiebern iu dauemder Verb. mit der Atm. steht. — Es konnen 
yoneinander unabhiingige MaBnahmen ohne schadliche Gregenwrkg. gleichzeitig aus- 
gefuhrt werden. (D. R. P. 407247 KI. 18a vom 14/10. 1922, ausg. 20/12. 1924. 
Big. Prior. 30/3. 1922.) K O h l i n g .

W. J. Early Sons Foundry Corporation, ubert von: John N. Early, Pitts- 
burgh, Y. St. A., Eisenlegierungen, bestehend aus Fe, welches 0,75—1,5°/, Si, 0,05 
bis 0,25% Schwefel, 0,25—0,75% P, 0,2—0,7% Mn u. 2,25—3,75% C enthalt. Dic 
durch Zusammenschmelzen gewonnenen u. gegossenen Legierungen zeichnen sich 
durch sehr harte Oberflache aus. Besonders gunstige Eigenschaften besitzt eine 
Mischung, welche neben Fe 1,21% Si, 0,14% Schwefel, 0,57% P, 0,21% Mn, 1,76% 
freien u. 1,54 gebundenen C enthalt. (A. P. 1515244 vom 10/1. 1924, ausg. 11/11. 
1924.) K U h l i n g .

Alwyn Howard W ild, ubert yon: Ronald W ild und Bessie Delafleld 
Wild, Sheffield, England, Ferrochromlegierungen. (Aust. P. 11087 yom 13/2. 1923, 
ausg. 26/2. 1924 u. Dan. P. 33296 vom 3/2. 1923, ausg. 2/6. 1924. E. Prior. 16/2.
1922. — C. 1923. IV. 877 [E. P. 197733].) K O h l i n g .

American Manganese Steel Company, ubert. yon: W esley G. Nichols,
Chicago, Manganstahl. (Can. P. 236462 yom 26/2. 1923, ausg. 18/12. 1923. — 
C. 1924. II. 1628.) " K O h l in g .

Tarę Robert Haglnnd, Stockholm, Herstellung von Aluminium, Silicium oder 
Legierungen dieser Stoffc. (D.R. P, 407927 KI. 40 c yom 30/12. 1922, ausg. 3/1.
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1925 u. Schwz. P. 107250 yom 13/6. 1923, ausg. 16/10. 1924. — C. 1924. 
IL 240.) K O ii l in g .

Aktiebolaget Eerrolegeringar, Stockholm, ubert. von: Bo Michael Sture 
Kalling und Sven Dagobert Danieli, Trollhattan, Kohlenstojf- und siliciumarme 
Metalle oder Legierungen. (A. P. 1493039 vom 1 /2 . 1 9 2 2 , ausg. 6/5 . 1924. —
G. 1923. IV. 2 4 6 ; 1922. II. 1078 [E.P. 174618].) K O h l i n g .

Ambrose Joseph Mandell, Forest Hills, V. St. A., Legierungen, bestehend aus
2—16% Si cntbaltcndera Ni oder Co. Bis zu 3°/0 des Si konnen durch Al ersetzt 
werden. Die Legierungen konnen ferner bis zu 40% Fe, 3—10% Mn u. bis zu 
2% C enthalten. Sie sind leicht gieBbar u. sehr bestSndig gegen orydierende Ein- 
fliisse. (A. P. 1514064 vom 23/9. 1922, ausg. 4/11. 1924.). K O h l i n g .

Aluminium Company of America, Pittsburgh, Aluminiumlegierungen. 
(Schwz. P. 104605 yom 2/2. 1923, ausg. 16/5. 1924. A. Prior. 18/3. 1922. — 
C. 1923. IV. 327 [A.P. 1453928].) K O h l in g .

Robert W. Stimson, Koln a. Eh., Legierungen des Eiscns mit Carbide bildenden 
Metallen. (Schwz. P. 107033 vom 24/4. 1923, ausg. 1/10. 1924. E. Priorr. 25/4. 
1922 u. 15/2. 1923. — C. 1924. I. 2474 [F. P. 565353].) KOhling.

Metallbank und Metallurgische Geaellsohaft Aktiengesellschaft, Frank
furt a. M., Anlage zum Gluhen von Metallen in oxydfreier Atmosphare. Sie besteht 
aus mit einem oder mehreren Gliihofen in Verb. stehenden Arbeits- u. Ktihlraumen, 
die ebenso wie die Ofen mit indifferenten, unter geringem Ubcrdruck stehenden 
Gaaen gefiillt sind u. solehe Abmes3ungen haben, daB sie yon mit entsprechenden 
Atmungsyorrichtungen yersehenen Arbeitern betreten werden konnen, wobei diese 
Riiume mit solchen Abdichtungsmitteln gegen Luft ausgestattete Zutrittseinrich- 
tungen besitzen, daB sie jederzeit ohne wesentliche Anderung ihres indifferenten 
Gasinhaltes von Arbeitern betreten werden konnen u. andrerseits die Abmessungen 
u. Anordnung der Kiihlraume so getroffen sind, daB die Abkiihlung u. Lagerung 
des gegliihten Gutes unabbangig yon dcm Gluhyorgang beliebig stattfindcn konnen. 
(0e. P. 95169 yom 12/6. 1920, ausg. 10/12. 1923. D. Prior. 14/3. 1919.) K a u s c h .

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Aktiengesellschaft, Frank
furt a. M., DurchfuKruhg technologischer Behandlung von Sto/fen aller Art, die von 
Luft schadlieh beeinflufit werden. AuBer flir das Blankgluhen yon Metallen kann 
die Anlage des Oe. P. 95169 auch fur yiele andere Prozesse yerwendet werden. 
(Oe. P. 95170 vom 12/6. 1920, ausg. 10/12. 1923. Zus. zu Oe. P. 95169; vorst. FM.) K a .

Theodor Zeise, Altona-Ottensen, Erzeugung einer feuerbestandigen Oberflache 
auf Gufistucken mit Eilfe von Aluminium, dad. gek., daB das Al in die Form in 
Gestalt eines durchbrochenen Gerippes cingebracht wird, das soweit innerhalb des 
Formraumes liegt, oder in diesen hineinragt, daB das dic feuerbestandig zu maebende 
Oberflachenschicht bildende Metali (Fe oder Stahl) wahrend des GieBens das Ge- 
rippe durchdringt u. dessen einzelne Elemente mehr oder weniger allseitig umgibt 
u. unter B. einer Legierungsschicht ganz oder teilweise absorbiert. — Das Verf. 
kann z. B. bei der Herst. yon Rostatiiben Verwendung finden. (D. R. P. 407 728 
K1. 31c yom 10/7. 1924, ausg. 23/12. 1924.) K O h l in g .

Thomas Charles Cole, Southbridge, V. St. A., Uberziehen von Aluminium- 
gegenstanden. Die Gegenstande werden durch Eintauchen in eine Sodalsg. u. 
Durchleiten eines elektr. Stromes durch diese gereinigt, dann in erhitzte gesatt. 
Lsgg. yon Cu(CN)j, AgNOa, Gold-, Nickel- o. dgl. -salzen getaucht u. der ent- 
standene MetallUberzug geglattet. Sollen dunkel, z. B. braun gefarbte tjberzuge 
erhalten werden, so erfolgt eine Nachbehandlung mit Schwefelleber. (A. P. 1515658 
rom 4 /1 2 . 1919, ausg. 18/11. 1924.) K O h l i n g .

Leon Eugiine Waltispurger, Frankreich, Elektrolytische Metallisierung nicht 
leitender Korper. Die Korper werden vor der Elektrolyse mit der Mischung eines
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Metallpulyers u. der Lsg. eines Lackes Uberzogen, dadurch leitend geinacht u. dann 
ais Kathode des Elektrolysierbades yerwendet. (E. P. 575491 yom 12/3. 1923, ausg. 
30/7. 1924.) K O h l i n g .

Bobert Schwarz, Charlottenburg, Aluminiumspritzgufi. Yerspritzen yon Al 
oder Al-Legierungen, 1. dad. gek., daB die Spritzform galyan. mit Gr Uberzogen 
wird. — 2. dad. gek., daB der Schmelzbottich mit Cr Uberzogen wird. — Das Cr 
schutzt die GefaBe vor dem Angriff durch das Al u. dieses vor Verunreinigung 
durch die gel. GefaBbestandteile. (D. B. P. 407719 KI. 31 c yom 27/3. 1923, ausg. 
20/12. 1924.) K O h l in g .

Arthur D. Little, Inc., Newton, Mass., Ubert. yon: Earl P. Stevenson, Newton, 
Y. St. A., Behandlung von Beizfliissigkeiten. Die li. Beizfll., z. B. yerd. H,SO<, werden 
zwecks Abscheidung der darin angesammelten Fe- u. Cu-Salze u. zwecks Wieder- 
brauchbarmachung in feiner Verteilung mit einem Luftstrom in BerUhrung gebraeht, 
wodurcli die FI. konz. u. abgekUhlt u. eine Ausscheidung der Salze bewirkt wird. 
(A. P. 1515799 vom 5/9. 1922, ausg. 18/11. 1024.) O e l k e r .

Soc. Grauer et W eil, Frankreich, Briiniercn von Gegcnstćinden aus Eisen, 
Stahl oder anderen Metallen. Die Gegenstande werden entfettet, ł/2— 1  Stde. in 
einer sauren oder alkal. Lsg. von PikrinsSure erhitzt, gewasehen u. getrocknet 
(F. P. 575670 yom 29/3. 1923, ausg. 4/8. 1924.) K O h l i n g .

Charles Tschaeppat, Lausanne, Elektrolytische Herstellung von Metallblechai, 
bei der der elektrolyt Nd. auf einer aus einem endlosen Bandę bestehenden Ka
thode stattfindet, dad. gek., daB das mit dem elektrolyt. Nd. bedeckte Band nach 
dem Verlassen des Bades durch eine auf elektr. Wege oder in anderer Weise be- 
heizte Vorr. hindurchgefUhrt wird, in der durch AusglUhen des Nd. dieser Weich- 
heit crlangt, so daB er nach dem Verlassen dieser Heizyorr. ohne Schwicrigkeit von 
seiner bandformigcn Unterlage abgelost u. nach MaBgabe seiner Erzeugung ununter- 
brochen zu Rollcn gewickelt werden kann. — Das Band besteht zweckmaBig aus 
Kupferblech. (D. B. P. 406909 K I. 48a vom 4/2. 1923, ausg. 15/12. 1924.) K O h l ,

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Louis Diserens, Neue Hydrosulfitdtzen auf Azofarbstoffen. Ein Yorschlag von 

M a r id b  R i c h a r d ,  eine Farbę aus bas. Farbstoff u. Hydrosulfit NF konz. auf 
Farbungen mit Eisfarben oder Immedialfarben, die mit Sb-Tannat prapariert sind, 
aufzudrucken, mit gesatt Dampf zu behandeln u. lange zu dampfen, wird krit. be- 
sproclien. (Rev. gćn. de Matićres colorantes etc. 28. 353—54. 1924.) S O v e r n .

Otto Stadtmiiller, JRein Indanthren. Im Interesse der Erzeugcr u. Verbraucher 
wird Klarheit darUber yerlangt, was ais „indanthrenfarbig” bezeichnet werden darf 
u. welche Erganzungsprodd. zur Veryollstandigung der Indanthrenkollektion in Frage 
kommen. (Ztschr. f. ges. Testilind. 28. 8— 9. Kaiserslautern.) SttVERN.

N. F. Budgen, Technologie der Druckfarben. Beschreibung der Fabrikation 
yon Farben fUr Buehdruck, Lithographie u. Tiefdruck. (Chem. Trade Journ. 76, 
99—100.) J u n g .

J. N. Tervet, Schutzfarbenatistrichc. Das Verh. eines Schutzanstriches aus ge- 
pulyertem metali. Pb u. mit PbO gekochtem Leinol auf Stahl wird besprochen. 
Yerss. uber das Verh. yon Pb u. Fe in Ggw. von Luft u. W. werden beschrieben. 
(Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 28—29.) S O t e r n .

J. J. Fox, Einige Gesichtspunkte iiber das Priifen ton Farben. Angaben uber 
das Trennen yon Pigmenten u. Bindemitteln, uber Streckmittel, uber Chromate in 
Anstriehfarben, die Biege-, Kratz- u. Wetterprobe. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 
30— 31.) S0YERN.
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Frank E. Rozelle, iibert. von: Herbert W. Lamb, Lagrange, Indiana, Farben 
von Gewe.be. Der Farbstoff wird kalt mit einer Biirste auf das Gewebe aufgebracht, 
nach dem Troeknen wird das Gewebe in eiue Presse gebraeht u. dort zwischen 
je zwei Stiicke ein feuchter poroser Stoff gelegt; die Presse wird dann mittels einer 
Schraubenspindel angezogen, u. das Ganze in einem geschlossenen BehJilter mit 
Dampf unter Druck erwarnit, hierbei durchdringt der Farbstoff das Gewebe. (A. P. 
1519143 vom 7/9. 1922, ausg. 16/12. 1924.) F r a n z .

Eltsae Coloring Process Corporation, New York, iibert. von: Elias Kirschen- 
baum, Philadelphia, Pennsylvania, Herstellung gefarbter Gewebe. Man fiirbt Garnę 
mit einem UberschuB an Farbstoff, nach dem Verweben mit ungefiirbtem oder 
schwach gefarbtem Garn, wird das Gewebe angcfeuchtet, die Fiirbungen konnen 
durch Behandeln mit Beizen fixiert werden. (A. P. 1518585 vom 8/10. 1923, ausg. 
9/12. 1924.) F r a n z .

Ernest Cadgfene, Englewood Cliffs und Jules Jeandros, Paterson, New Jersey, 
Erzeugung von erhabenen Mustern auf Geweben. Man bedruckt das Gewebe mit 
einer Druckfarbe, die aus einem Farbstoff u. einer Schutzmasse, die das Gewebe 
bei der Nachbehandlung mit dem Atzmittel entweder mechan. oder durch Neutra- 
liaieren schiitzt, besteht. Man bedruckt z. B. ein Gewebe aus pflanzlicher u. tier. Faser, 
bei dem die pflanzliche Faser zerstort werden soli, mit einer gewohnlichen Druck
farbe, der man BluteiweiB, Chromacetat u. Na-Acetat zugesetzt hat, dann bringt 
man auf das Gewebe mittels Walzen A1C13 oder Al2(SO, ) 3 auf, erhitzt in einem 
troeknen Gas u. entfernt die zerstorte pflanzliche Faser durch Bursten. (A. P. 
1513370 vom 15/2. 1924, ausg. 28/10. 1924.) F b a n z .

Sayles Einishing Plants, Inc., iibert. von: Harold I. Huey, Saylesville, 
Rhode Island, V. S t A., Erzeugung von Transparenteffekten auf Baumicollgeweben. 
Man behandelt das zweckmiiBig merccrisierte Gewebe mit einem Gemisch-von HsS04 

u. HC1, 41—50° Be, das man durch Mischen von 1 bis 3‘/s Teilen II2S04 u. 1 Teil 
HC1 erhalt, wiiseht u. trocknet. (A. P. 1519376 vom 19/5. 1922, ausg. 16/12. 
1924.) F b a n z .

Jute Industries Limited, E. D. St. Sandanan und G. B. Craddock, Dundee, 
Forfar, Schottland, Farben von Jute. (E. P. 203258 yom 22/12. 1922, ausg. 27/9.
1923. — C. 1924. II. 2500.) F b a n z .

Patrick W elch, iibert. von: Bernard Semenza, New York, Streichfertige 
Farben werden erhalten durch inniges Mischen von 3 Teilen Meimige, 1 Teil Gips 
u. gleichen Mengen von Leinol u. Terpentinol oder von einer Mischung von Leinol 
mit in Bzn. gel. Harz u. einer cntsprechend geringeren Menge Terpentinol. (A. P. 
1513865 vom 12/12. 1923, ausg. 4/11. 1924.) K O h l in g .

Farbenfabriken vorm. Eriedr. Bayer & Co., Leverkusen, ubert von Heinrich 
CHngestein, Koln, Herstellung von Mmoazofarbsło/fen. (A. P. 1483415 vom 29/3.
1923, ausg. 12/2. 1924. — C. 1924. II. 2502.) F b a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, ubert. von: Emil B,eber,
Basel, Schweiz, Chromierbare o-Ckcyazofarbstoffe. (A. P. 1485814 vom 5/2. 1923, 
ausg. 4/3. 1924. — C. 1924. I. 2742.) F b a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, ubert. von: 
Guilleaume de Montmollin, Gerald Bonhóte und Josef Spieler, Herstellung 
von unldslichen Azofarbstoffm. (A. P. 1453660 vom 6/2. 1923, ausg. 1/5. 1923. —
C. 1924. II. 2423.) ’ F b a n z .

Aktien-Gesellschaft fiir Anilin-Eabrikation, Berlin-Treptow, ubert. von: 
Werner Lange, Berlin-Friedenau, und Ludwig Neumann, Berlin, Deutschland, 
Tetrajrisazofarbstotfe. (A. P. 1496780 yom 16/12. 1922, ausg. 10/6. 1924. — C.
1924. I. 2742.) F b a n z .
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Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, iibert. yon: 
Hermann Fritzsche und Emil Reber, Herstellung von Pyr azolonazo farbstoff en. 
(A. P. 1504469 yom 8/10. 1923, ausg. 12/8. 1924. — C. 1924. II. 1278. E. P. 
210669.) F r a n z .

Hans Pereira und Compagnie Nationale de Matiferes Colorantes & Manu- 
faotures de Produits Chimiąues du Nord Reunies (Etablissements Kuhl- 
mann), Seine, Frankreich, Pcrylenkiipenfarbstoffe. (F. P. 578758 vom 15/3. 1924, 
ausg. 3/10. 1924. Oe. Prior. 7/4. 1923. — C. 1924. II. 2427. [Pereira E. P. 
213889.].) F r a n z .

Hans Pereira und Compagnie Nationale de Matiferes Colorantes & Manu- 
factures de Produits Chimiąues du Nord Eeunies (Etablissements Kuhl- 
mann), Seine, Frankreich, Perylcnkiipenfarbstoffe. (F. P. 578759 vom 15/3. 1924, 
ausg. 3/10. 1924. — C. 1924. II. 2426. [Pereira E. P. 212252].) F r a n z .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen, Eerstellung von 
basischen Farbstoffen. Man lSBt Orthoameisenester, aineisensaure Salze, oder das 
Acetal des j9-Alkyloxyacroleins auf Cyclamraoniumsalze, die in a- óder y-Stellung 
reaktionsfShige CH,-Gruppen enthalten, einwirken, zweckmiiBig unter Zusatz von 
Kondensationsmitteln, wie EssigsSureanhydrid, ZnCla, oder Verdunnungsmitteln wie 
Nitrobenzol. Beim Erhitzen yon Trimethylindoleniniumjodniethylat mit Na-Formiat

u. EssigsSureanhydrid auf 70—80° 
-iC(CH3), (CH3)jG [ i erhalt man nach dem Fiillen mit

^ C -C II= C H — W. einen Farbstoff, gliinzende
j f  N stahlgraue Krystalle, der Seide u.

0-gp^j j tannierte Baumwolle rot fiirbt, er
3 3 hat nebenstehende Formel. Das

p-Chlor-u,fi,f}-trimethylindoleniniumjodmethylat liefert einen blaustichigroten, mit dem 
Acetal des /?-Athoxyacrolein einen blaustichiggriinen Farbstoff. Chinolinjoddthylat 
gibt beim Erhitzen mit OrthoameisensSureester u. Easigaiiureanhydrid den unter 
dcm Namen Pynacyanoljodid bekannten Farbstoff. Das Jodmethylat des N-Methyl- 
benzothiazoU liefert einen yioletten Farbstoff. (F. P. 578435 vom 11/3. 1924, ausg. 
25/9. 1924.) F r a n z .

Alfons Hartmann, M.-Gladbach, und die Erben des Adolf Dagobert 
Libeski, Heratellung eines iccifien Deckfarbstoffes, dad. gek., daB ein Gemisch von
4 Teilen wasserfreiem Zn(OH)4, je 2 Teilen NajC03 u. AlaO,, 2 Teile Wasserglas 
von 35° Bś. u. 3 Teilen Schwefel im Muffelofen etwa 1 Stde. lang auf 450° erhitzt 
wird. — Das Farstoff soli sich yor BleiweiB durch Ungiftigkeit u. groBerc Deck- 
kraft auszeichnen. (D. R. P. 407 890 K I. 22 f  vom 7/5. 1921, ausg. 24/12. 
1924. K O h l i n g .

Eugfene Paradis, Marokko, Ol farbę, bestehend aus ZinkweiB, Terpentinol, 
Lack, Sikkatiy, Gips, Harz, NaCl u. etwas W. Die Farbo ist wasser-, luft- u. 
hitzebestandig. (F. P. 576410 yom 28/1. 1924, ausg. 20/8. 1924.) K O h l in g .

Augusta Payan, Seine, Frankreich, Wasserdichter Anstrich. Man lost Pech 
in CSj u. yermischt mit Teer u. RuB. (F. P. 571117 vom 7/12. 1922, ausg. 12/5. 
1924.) F r a n z .

Erich. Tiede, Berlin, Phosphorescenzfahige Massen, bestehend aus Gemengen 
von H3B03 u. organ. Vcrbb., welche bei Tempp. ganz oder teilweise entwfissert 
worden sind, bei denen die yerwendeten organ. Yerbb. noch bestandig sind. —■ 
Besonders geeignete organ. Verbb. sind fluoreszierende Korper, wie Oxynaphthoe- 
siiurc, Anthracen u. Terephłhałsaure, besonders aber auch Farbstoffe, wie Fluo- 
rescein, Uranin u. dgl. (D. R. P. 407944 KI. 22 f  vom 11/3; 1921, ausg. 30/12. 
1924.) K O h l i n g .



XI. Harze; Lacke; Firnis.
Hans Wagner, Fortschritte der Farben- und Lackindustric. Ein tfberblick 

iiber die Patenie und Ncuerungcn der letzten Jahre. II. Lock- und Fimisindustrie. 
Angaben iiber App. zum Losen u. Filtrieren, iiber trocknende Ole u. Siccatiye, 
Kunstharze, Celluloseester u. Losungsmm. (Farben-Ztg. 30. 785— 88. 8 4 1 — 43.) SO.

L. Bock, Tonerdeverbindungen in der Lackfabrikation. Angaben iiber die Ver- 
wendung von Al.j(OII)e u. Al-Seifen in der Mattlackherst, von A1S(0H)9 zur Herst. 
von Emaillackfarben u. iiber Herst. von Al - Teerfarblacken. (Farbę u. Lack 
1925. 27.) S 0 v e r n .

Fritz Zimmer, U fi er Gliihlampenlacke. Die Herst. von Lacken' fur transparent- 
bunte u. mattbunte Sebichten u. ihr Aufbringen ist beschrieben. (Farben-Ztg. 30. 
685— 86. 1924.) S 0 v e r n .

3Ł W iirth , Einfache Priifung von Farben und Lacken. Die in dem Entwurf 
eines Betriebsblattes des Aussehusses_ fur wirtschaftliche Fertigung Yorgeschlagenen 
Methoden werden kritisiert. (Farben-Ztg. 30. 789—91.) S O t e r n .
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Societe d’Etudes et d’Applications pour le  Progres de 1’Industrie Resi- 
niere, Gironde, Frankreich, Yerwertung des bei der Gewinnung von Terpentinol und 
Kolophonium aus Coniferenharzen entstehenden Abfallproduktes. Das pechhaltige 
Prod. wird aus einem geschlossenen GefiiB oder unter teilweiser Verbrennung aus 
Ófen oder Meilern destilliert, das Destillationsprod. liefert nach nochmaliger Dest. 
ein dem Harzol fihnliches 01, das jedoch in A. leichter 1. ais Harzol; man kann es 
zum Denaturieren yon A. oder ais Carburierungsmittel yerwenden. (F. P. 575229 
vom 4/1. 1924, ausg. 25/7. 1924.) F r a n z .

Fritz Pollak und Kurt Ripper, Wien, Osterreich, Unlosliche und unschmelz- 
bare Kondensationsprodukte aus Harnstoff, Thioharnstoff oder dereń Derivaten und 
Formaldehyd. (A. P. 1507624 vom 5/2. 1923, ausg. 9/9. 1924. — C. 1924. II. 1282 
[Schwz. P. 104339 u. F. P. 562320].) S c h o t t l a n d e r .

Chemische Fabrik Ambra Akt.-Ges., Zittau i. Sa., iibert. von: Hans Gold- 
schmidt, Berlin-Grunewald, und Oscar Neuss, Charlottenburg, Hcrstellung plastischcr 
ila8sen atts Jlamsto/f und Fomialdehyd. Die aus Harnstoff u. CHsO in Ggw. yon 
Siiurcn, nicht bas. Salzen oder organ. Stoffen saurer Natur erhSltlichen, in der 
Kalte festen Kondensationsprodd., werden, zweckmSBig in gcmahlenem Zustande, 
h. yerpreBt. — Man erhśilt hoch wasserbestfindige piast. MM. Beispiele sind an- 
gegeben fiir die Yerwendung der aus Harnstoff u. 30°/0ig- CII^O-Lsg. in Ggw. 
von konz. H ,S04, bezw. aus Harnstoff u. 30°/oig. CH.fi-Lsg. in Ggw. yon Hesorcim 
erh&ltlichen Kondensationsprodd., die in gemahlenem Zustande bei Tempp. yon 100° 
u. daruber yerpreBt werden. (E. P. 202651 yom 17/8. 1923, ausg. 17/10. 1923.
D. Prior. 17/8. 1922.) Sehottlander.

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), iibert. von: Erich 
Freund und Hans Jordan, Berlin, Herstellung von harzartigen Kondensations- 
produkten. Man kondensiert Verbb. der aromat. Reihe mit organ. Halogenyerbb. 
in Ggw. yon Katalysatoren mit groBer OberflSche, wie Fullererde, Franconit, Tonsil 
u. analogen Mg- u. Al-Hydrosilicaten, nach Art der Friedel-Craftsschen Rk. —■ 
Gegeniiber der Verwendung der sonst iibliehen Katalysatoren, wie wasserfreien 
Metallchloriden, Metallen oder Metalloxyden, bietet diejenige von Hydrosilicaten 
den Yorteil, daB diese leicht aus den Reaktionsprodd. entfemt werden konnen u. 
nicht zu miBfarbigen u. luftunbestfindigen Harzen fuhren. Diese dienen ais Eraatz 
fur natiirliche Harze. Beispiele sind angegeben fiir die Kondensation yon: Naphthalin 
mit Naphthalintetrachlorid in Ggw. yon 0,1 °/0 Fullererde bei 60 —120° zu einem 
harten, in CCI,, Aceton, Essigester u. BzL-KW-stoffen 1., in A. unl. Harz bei 65°
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erweichend. — Erhitzt man Xylol mit Acelylentetrachlorid in Ggw. yon Fullererde 
bis zur Beendigung der HCl-Entw., so wird eine yiscose, dunkelgriine, in CC14, 
CHC13 u. Bzl.-KW stoffen 11. M. erhalten. — Urłeerphenole geben beim Erhitzen 
mit Naphthalintetrachlorid in Ggw. von 0,l°/o Fullererde auf 120—130° bis zur Be
endigung der HCl-Entw. eine in A. 11., bei ca. 80° erweichende dunkelgriine M. — 
Erhitzt man Ńaphthalin mit der doppelten Gewichtsmenge Acetylćhlorid in Ggw. 
von Franconit auf 120° bis zur Beendigung der HCl-Entw., so entsteht ein dunkel- 
braunes, hartes, bei Tempp. oberhalb 60° erweichendes, nur in Chlf. u. CCI* 11. 
Harz. (E. P. 202997 yom 23/8. 1923, ausg. 24/10. 1924. D. Prior. 24/8. 
1922.) S c h o t t l A n d e b .

Gustav Ruth Akt.-Ges., (Erfinder: Richard Weithóner), Wandsbek, Eer- 
stellung eines Grundierungsmaterials nach D. R. P. 389 352, dad. gek., daB man an 
Stelle von neutralen, harzsauren oder fettsauren Al20 3-Verbb. eine kolloidale 
Quellung aus bas., harzsaurer oder fettsaurer A120 3 yerwendet. (D. R  P. 408522 
K I. 22g yom 6/4. 1924, ausg. 24/1. 1925. Zus. zu D. R. P. 3 8 9 3 5 2 ;  C. 1924. I. 
1718.) K a u s c h .

Theo. H. Gary, New York, iibert. yon: Julius Marcusson, Berlin-Liehter- 
felde, Óldichłe Bindemitłel. (A. P. 1521384 yom 17/2. 1920, ausg. 30/12. 1924. — 
C. 1922. II. 948 [Schwz. P. 91801].) K O h l in g .

XII. Kautschuk; Guttapercłia; Balata.
H. W. Frevert, Sicherheit beim Mahlen von Schwefel und Hartgummi. Fein 

gemahlener S  u. Hartgummi wurden in analysierten Gemischen yon 0.2, N, u. COa 
yerstauht u. die minimale 0 2-Konz. ermittelt, bei der der Staub noch explosiv war. 
Sie war von der Menge der festen Substanz fast unabbSngig u. lag fur S bei 8,5%, 
fiir Hartgummi bei 13%- (Chem. Metallurg. Engineering 31. 894 — 96. 1924, 
Washington, Bureau of Chem.) H e r t k r .

W. Gotłian, Kautschuk in der Braunkohle. Vgl. K i n d s c h e r ,  Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 57. 1152; C. 1924. I I .  1283. (Braunkohle 23. 713—15. 1924. Charlottenburg, 
Teehn. Hochschule.) I I a b e b l a n d .

Kurt Gottlob, Die industrielle Bedeutung von Kautschukmilchsaften. Kon- 
zentrierter Kautschuklatex. Vf. schildert an Hand eines Vortrages von H a u s e r  die 
geschichtl. Entw. der Kautschukindustrie, die techn. Verwertung des natiirlichen 
Latex u. die Schwierigkeiten, die sich dieser entgegenstellen, sowie die Verss. zur 
EntwSsserung des Latei. Es gelingt, Latex in Pastenform iiberzufuhren, die 
nur noch 5—10% W. enthiilt u. den Kautschuk in Form feinster Teilchen, genau 
so wie sie im natiirlichen Latex yorkamen, aufweist. Die Pastę nimmt leicht wieder 
W. auf u. laBt sich leicht ohne mechan. Bearbeitung durch Walzen u. Kalandrieren 
gleichinaBig mit Fiillstoffen u. S mischen; die Vulkanisationszeit betragt nur % der n. 
Die Erfolge mit Latex von anderen Pflanzen ais Heyea Brasiliensis waren yiel 
geringer, in erster Linie infolge der Verschiedenheit der Kautschuktcilchcn der 
yerschiedenen Latexarten hinsichtlich Form u. Yerhalten, nicht etwa hinsichtlich 
chem. Unterschiede, die sich im wesentlichen nicht erkennen lassen. (Gummi-Ztg. 
39. 326—27. 1924.) R O h lb .

J. Traube, Uber die Konzentrierung von Kautschukmilchsdflen. Hinweis auf 
das Yerf. des Vfs., wonach beim Vermischeu von Latex mit bestimmten Pflanzen* 
eitrakten zwei Schichten, eine obere mit 50—60% Kautschuk, entstehen. Aus 
letzterer liLfit sich sogar noch eine Sahne mit 70—80% Kautschuk abscbopfen, 
Darst. wasserfreier Kautschukplatten daraus durch AusgieBen in mit Gelatine-Gel 
ausgekleideten Schalen. Hinweis auf Kliirwrkg. von Latex in triiben Fil. (Gummi- 
Ztg. 39. 434—35. Charlottenburg, Techn. Hochschule.) G r o s z f e l d .
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C. W. H. Howson, Gutta-Percha; ihre Herstellung und allgemeinen Eigenschaften. 
(Vgl. S. 910). Durch die Einw. von Luft u. Licht yerSndern sich Gutta-Percha u. 
Balata; es bildet sich in der Gutta ein Harz, das von dem urspriinglich yorhandenen 
Terschieden ist. Durch die abwechselnde Einw. von Luft u. Licht, sowie durch 
die Einw. yon Losungsmm. wird die Gutta-Percha poroś u. wertlos. Einen Schutz 
gegen diese Zerss. bietet volliges Eintauchen in W.; es wird auch tjberziehen mit 
Fimis empfohlen; H u t c h i n s o n  empfiehlt zu dem Zwecke Wollcholesterin, das 
auBerdem die ElastizitSt u. Zahigkeit von Gutta-Perchagegenstanden yerbessert. 
Weiter werden noch das Vulkanisieren von Gutta-Percha u. Balata u. von Ge- 
mischen yon Gutta-Percha u. Kautschuk u.rdie Eigenschaften der yulkanisierten MM. 
besprochen. (India Rubber Journ. 6 8 . 1045—46.). R U h łe .

Herbert A. Endres, Bestimmung der Faktoren der Verstarkungskraft vcm Fiill- 
mitteln in Mischkautschuk. Die Verstarkungskraft hangt von 3 Faktoren ab, Kora- 
groBe, Gestalt u. Einweichungsgrad des Fiillmittels gegentiber Kautschuk. Hierbei 
sind KorngroBe u. feinste Verteilung im Kautschuk yon groBter Wichtigkeit u. 
konnen direkt ais Wertmesser dienen. An der Hand zahlreicher mkr. Bilder wird 
das Verh. der yerschiedensten Fullmittel gezeigt. (Ind. and Engin. Chem. 16. 
1148—52. 1924. Akron [Oh.].) G rim m e .

F. H. Alcock, Der Gesamtschwefel in Grummi. Bei dem yorgeschriebenen 
Yerf. der Best des Gesamt-S in Gummiwaren durch Behandeln (0,5 g) mit 15 ccm 
Br-haltiger HN03, Aufnehmen des Ruckstandes mit 3 ccm HN03 u. Zugabe von
5 g Na^COj, Trocknen u. Sclimelzen u. Fiillen des BaS04, ist die Moglichkeit 
eines Verlustes von H2SO< in den ersten Stufen des Verf. gegeben, weshalb Vf. 
schon seit mehreren Jahren KN03 zugibt, das die II2S04 bindet. Es empfiehlt sich 
auch vor der Fallung der HjS04 samtliche HN03 durch mehrfaches Eindampfen 
mit HCI zu entfernen. (Analyst 49. 5'9. 1924.) R O h le .

O. de Yries, Irrefuhrendc Kautschukstatistilcen. Die Frage des zulassigen Wasser- 
gehaltes. In den Exportzi£fern fiir Rohkautschuk aus Niederland.-Indien ist der 
Gehalt an Schmutz -)- W., der bisweileń mehr ais die Halfte, im Mittel fiir 1924 
etwa 30—35% betragt, nicht beriicksichtigt Mancherorts wird der Rohkautschuk 
anscheinend absichtlich durch Aufbewahren unter W. usw. beschwert (India Rubber 
Journ. 69. 99—100.) G r o s z f e l d .

B. F. Goodrich. Company, New York, ubert. von: Harlan L. Trumbull und 
John B. Bickson, Akron, Ohio, Dispersion von Kautschuk in kolloiden Sto/fen. 
Man yermischt ein hydrophiles Kolloid, wie Leim, Casein, Na-Resinat, Gummi 
arabicum usw. mit W. zu einer Pastę oder Lsg., diese Pastę wird auf einer Knet- 
vorr. mit Kautschuk, der vorher durch Walzen oder Erweichungsmittel weich ge- 
macht wurde, yermischt. Die erhaltene ]atexahnliclie M. kann zum Impragnieren 
oder Uberziehen von Geweben, Papier usw. dienen. (A. P. 1513139 yom 7/9.
1922, ausg. 28/10. 1924.) F r a n z .

Anodę-Rubber Co. Ltd., London, iibert. yon: P. Klein, Budapest, Herstellung 
von Kautschukschichten. Aus Kautsehukmilch, die durch Schleudern in sehr schnell 
laufenden Schleudern unter Vermeidung der Koagulation gereinigt worden ist, wird 
der Kautschuk durch Elektrophorese auf der Anodę niedergeschlagen; yor dem 
Schleudern konnen der Kautsehukmilch organ. Farbstofie u. andere kolloidale
Stoffe, die im Hydrosolzustand eine negatiye Ladung haben, zugesetzt werden. Ala 
Anodę kann eine drehbare Trommel oder ein endloses Metallband yerwendet 
werden, von denen die ausgeschiedeno Kautschukschicht nach dem Verlassen des 
Bades abgenommen wird. (E. P. 223188 yom 1 / 1 1 . 1923, Auszug yeroff. 3/12.
1924. Prior. yom 11/10. 1923. F. P. 573299 yom 12/11. 1923, ausg. 20,6. 1924. 
Uńgar. Prior. 11/10. 1923.) F r a n z .
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The Dunlop Rubber Company, Limited, England, Verfahren und Vorricktung 
zum Mastizieren von Kautschuk. Der Kautschuk durchlauft eine WalzenmUhle u. 
wird nach dem jedesmaligen Mastizieren gekiihlt. Beim Yerlassen der Knetmiihle 
fallt der Kautschuk in Form eines dtinnen Pelles auf ein unter der Knetmiihle an- 
geordnetes Transportband, das den Kautschuk iiber mehrere Walzen oder Trommeln 
fiihrt, die gekuhlt werden konnen. Die Zahl der Walzen u. der Weg des Trans- 
portbandes konen verschieden gewahlt werden. (E. P. 575870 vom 15/1. 1924, 
ausg. 7/8. 1924. E. Prior. 24/2. 1923.) F r a n z .

Anodę Rubber Co. Ltd., London, ubert. von: P. Klein, Budapest, SersteUung 
von Kautschukgegenstdnden aus Kautschukmilch. Der Kautschuk wird aus der Kaut- 
schukmilch auf elektrophoret. Wege auf eine durchlSssige, nicht leitende Unterlage 
oder Form, die die Anodę umgibt, niedergeschlagen ; die an der Anodę entwickelten 
Gase konnen entweichen, ohne daB sie den Kautschukniederschlag durchdriDgen. 
Die Anodę, die aus Metali oder Kohle bestehen kann, ist innerhalb der durch- 
litssigcn Unterlage, zu dereń Herst. man Gips oder unglacierte Tonwaren benutzen 
kann, angeordnet. Um Gewebe, Papier, Asbest u. dgl. mit Kautschuk zu Uber- 
ziehen, yerwendet man eine groBe flachę Platte aus durchlfissigem Materiał, in 
welehe die Anoden eingebettet sind, die Kathode ist parallel zu der Anodo an
geordnet, das mit Kautschuk zu iiberziehende Materiał wird iiber die OberfłSche 
der Platte gezogen. (E. P. 223189 vom 1 / 1 1 . 1923, Auszug veroff. 3/12. 1924. 
Prior. vom 11/10. 1923. F. P. 574552 yom 23/11. 1923, ausg. 16/7. 1924. Ungar. 
Prior. 11/10. 1923.) F r a n z .

Herona Caoutchouc S. A ., Schweiz, Kautschukgegenstdnde. Man taucht die 
KautschukgegenstSnde, z. B. Puppen, in die Lsg. eines Vulkanisierungsmittels, 
bringt sie dann sofort in eine Form u. preBt dann nach dem SchlieBen der Form 
Luft in das Innere, hierdurch wird erreicht, daB alle Feinheiten der Form auf den 
Kautschukgegenstand ubertragen werden; die Formen konnen aus Gips, Ton usw. 
bestehen. (F. P. 576 894 vom 24/11. 1923, ausg. 27/8. 1924. D. Prior 26/11. 
1922.) F r a n z .

Michigan Chemical Company, Ubert. von: Yasujuro Nikaido, Bay City,
Michigan, Vułkanisieren von Kautschuk. Ais Vulkanisationsbeschleuniger yerwendet 
Metallsalze der Mono- oder Dimethyldithiocarbaminsdure. (A. P. 1513122 vom 5/5.
1921, ausg. 28/10. 1924.) F r a n z .

The Goodyear Tire & Rubber Company, ubert. yon: Clayton W ing Bed
ford, Akron, Ohio, Beschleunigung der Yulkanisation von Kautschuk. Ais Be- 
schleuniger yerwendet man das Prod., das man durch Erhitzen yon Methylenanilin 
oder eines Gemisches von Methylenanilin u. Anilin mit Schwefel erhiilt. (A. P. 
1510074 yom 17/5. 1919, ausg. 30/9. 1924.) F r a n z .

The Goodyear Tire & Bubber Company, Ubert yon: Lorin B. Sebrell, 
Akron, Ohio, Tulkanisationsbeschleuniger. Ais Beschleuniger yerwendet man Di- 
phenylthioharnstoffe, die mindesten in einem Phenylkern zwei zueinander m-stiindigc 
Methylgruppen enthalten, z. B. den aus m-Xylidin u. CS, erhaltlichen Di-m-Tylylhio- 
hamstojf. (A. P. 1514571 yom 14/8. 1923 ausg. 4/11. 1924. F r a n z .

The B. F. Goodrich Company, New York, ubert yon: Ernest Blaker, Akron, 
Ohio, Vulkani$ieren von Kautschukmassen. Beim Yulkanisieren von dicken Kaut- 
schukgegenstanden, z. B. Wagenreifen, erhitzt man von auBen, z, B. mit U b erh itz tem  
W. auf Tempp., die wesentlich hoher liegen ais die Vulkanisationstemp., bis die 
inneren Teile die Vulkanisationstemp. erreicht haben, dann wird die Temp. des 
zum Heizmittel unter Vulkanisationstemp. gehalten, so daB nunmehr die Warme 
yon innen nach auBen flieBt. (A. P, 1516629 yom 1/3. 1922, ausg. 25/11. 1924.) F r.

The Pisk Bubber Company, Ubert. von: Melvon A. Marąuette, Chicopee 
Falls, Massachusetts, V. S t A., Mittel zum ffberziehen von Kautschuk, um das Zu-
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sammenkleben wahrend der Vulkanisation zu verhiiten. Das Mittel besteht aus einer 
Mischung von Kautschukmilch, W., NHS u. Glimmer. (A. P. 1519547 vom 12/11.
1923, ausg. 16/12. 1924.) F r a n z .

Elektrizitatswerk Lonza, Basel, Schweiz, Herstellung von organischen Schwefel-
verbindungen, 1 . dad. gek., daB man feste Polymerisationsprodd. des Acetylens mit 
Scliwefel oder Sulfiden der Metalloide behandelt. — 2. dad. gek., daB die Behandlung 
bei einer Temp. von niclit uber 300", gegebenenfalls unter Druck, stattfindet. —: 
Z. B. gibt Cupren beim Erhitzen mit &,<% in Ggw. von Bzl. am RuckfluBkuhler 
ein 11,0'Yo S enthaltendes, beim Erhitzen unter 10 at Druck auf 180—200° dagegen 
ein 13,6°/o S u. 4°/0 Cl enthaltendes geschwefcltes Prod. — Beim Erhitzen des in 
Bzl. suspendierten Cuprens mit S  unter Druck auf 180—190° erhiilt man eine 
6 ,8°/0 S enthaltende Verb. Die Prodd. finden in der Kautschukindustrie Verwendung. 
(D. R. P. 406147 KI. 12o vom 30/12. 1922, ausg. 13/11. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

The Eisk Rubber Company, Chicopee Falls, Massachusetts, ubert. von: 
George J. Mead, Chicago, Illinois, und Clement A. Rossbaoh, Milwaukee, Wis- 
consin, Wiedergcwinnung von Kautschuk. Mit yulkanisiertem Kautschuk uberzogenes 
Gewebe wird zerrissen, der Kautschuk von den kautschukhaltigen Fascrn getrennt, 
letztere cntvulkanisiert, mit unvulkanisiertem Kautschuk gemisclit u. kalandert; die 
M. dient zur Herst. von Schuhsohlen, AbsStzen usw. (A. P. 1517221 yom 3/5. 
1922, ausg. 25/11. 1924.) F r a n z .

Pierre de Montgolfier, Aube, Frankrcich, Wiedemerwertung von Altkautschuk. 
Man yermischt den zerkleinerten Altkautschuk mit Kautschukmilch, Petroleum, 
Ol en usw. u. Cellulose aller Art, wic Zellstoff, formt unter Druck u. erhitzt. (F. P.
576774 vom 5/2. 1924, ausg. 26,8. 1924.) F r a n z .

The B. E. Goodrich Company, New York, ubert. von: Herbert A. Winkel- 
mann und Harold Gray, Akron, Ohio, V. St. A., Mittel gegen das Altem vcm Kaut- 
8chukmassen. Man setzt den Kautschukmischungen Kondensationsprodd. aus Alde- 
hyden u. Aminen zu, insbesondere solche, die nicht vulkanisationsbeschleunigend 
wirken, ais besonders brauchbar erwies sich das Kondensationsprod. aus Aldol u. 
a-Naphthylamin; den Mischungen konnen auch Beschleuniger zugesetzt werden. 
(A.P. 1515642 vom 2/4. 1923, ausg. 18/11. 1924.) F r a n z .

Charles W. Schnell, Fresno, Califom., Mischung fur Automobilichlauchhullen 
bestehend aus gepulyertem Graphit, gepulyertem Glimmer u. RuB. (A. P. 1519268 
vom 4/9. 1920, ausg. 16/12. 1924.) K a u s c h .

George W . Gish, Atlanta, Georgia, Mittel zum, selbsttdtigen Verschliefien von 
Lochem in Luftreifen aus Kautschuk. Das Mittel besteht aus Kautschuk, Kaut- 
schuklsg., Erdpcch u. Schwefel. (A. P. 1519729 vom 22/4. 1920, ausg. 16,12.
1924.) F r a n z . 

Naugatuck Chemical Company, Connecticut, ubert von: Charles E. Brad-
ley, Montclair, New Jersey, und John Mc Gavack, Elmhurst, New York, Herstellung 
von Filmen. Man yerwendet Kautschuk, dessen Doppelbindungen durch HC1 ab- 
gesSttigt sind; man leitet in eine Lsg. von Kautschuk in Chlf. HCl-Gas, bis der 
Cl-Gehalt 30—35°/o betrSgt, zum EntfSrben leitet man Cl2 durch die Lsg., nach dem 
Entfernen des uberschiissigen 1IC1 u. Cl, durch Einblasen von Luft wird filtriert 
u. die Lsg. mit CJLjCl,, dem zweckmaBig etwas Terpentinol ais HCl-bindendes 
Mittel zugesetzt ist, yerdunnt; hierauf wird auf polierte Flachen gegossen u. die 
photograph. Schicht aufgebracht. An Stelle des Chlf. kann man Bzl., an Stelle des 
Terpentinols andere Terpenkohlenwasserstoffe. mit Doppelbindungen, wie Dipenten, 
Pinen, Limonen yerwenden. Der Film besitzt die Eigenschaften des Nitrocellulose- 
films, er ist jedoch weniger entflammbar ais dieser. (A. P. 1519659 vom 8 ,8 . 1921, 
ausg. 16/12. 1924.) F r a n z .
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xm. Atherische Ole; Riechstoffe.
E. Belani, Ein Vorschlag zur Gewinnung atherischer Ole (Vanillin) beim Dampfen 

oder Kochen von Hólz. Absorption durch kolloidale Si02 wird empfohlen. (Papier- 
fabr. 23. 29. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure Yillach.) SC.

W. J. van Eerde, Indische Grasole. Nach einer hist. Uberaicht werden Citro- 
nellaol, Lemongrasol, Palmarosaol, Gingergrasol u. Vetiverol besonders besprochen. 
(Pharm. Tijdschrift voor Nederlandseh Indie 2. 2—12. Leiden.) G r o s z f e l d .

Deutscher Schutzverein der Lack- u. Farbenindustrie in Berlin E. Y. und 
Reichsverband des Lack- und Earbenfaclis E. V., Terpentmolbezeichnung. Die 
endgiiltige Fassung der Begriffsbestst. fur Terpentinol wird bekanntgegeben. (Farben- 
Ztg. 30. 736. Berlin.) S 0 v e r n .

Ernst Schiftan, Die Verwendung synthetisclier Riechstoffe. Die Intensitiit des 
Duftes in Verdiinnung ist yon Wichtigkeit. Auch schwach duftende Stoffe konnen 
zur Abrundung, ais Fixateure u. zur Erzielung besonderer Effekte wertvoll sein. 
(Dtsch. Parfiimerieztg. 11. 5—7. Charlottenburg.) H e l l e r .

L. Guy Radcliffe und E. H. Sharples, Vanillin, Piperonal und Cumarin. Eine 
Prufung der Bestimmungsmethoden. Die in der Literatur yerzeichneten grayimetr. 
u. yolumetr. Methoden zur Best. werden nachgepriift u. besprochen. Zur titrimetr. 
Best. von Yanillin empfehlen Vff. folgendes Verf.: 2 g Vanillin werden in 100 ccm 
yorher mit ‘/5-n. alkoh. KOH gegen Phenolphthalein neutralisiertem A. gel. 10 ccm 
dieser Lsg. werden zur Titration angewandt; wcitere 10 ccm werden ais Yer- 
gleichslsg. benutzt u. nicht mit Phenolphthalein, sondern nur mit entsprechender 
Menge '/6-n. alkoh. KOH yersetzt. Die ersten 10 ccm werden unter Zusatz yon 
Phenolphthalein mit 1/s-n. alkoh. KOH titriert, bis ein Tropfen KOH einen Unter- 
schied gegenuber der Vergleichslsg. anzeigt. Die Titration wird am besten in 
Nesslerschen Glasern durchgefuhrt. Die erhaltenen Resultate sind zu niedrig, 
geben jedoch mit 1,0204 (100/98) multipliziert riehtige Werte. Bei gleichzeitiger 
Ggw. yon Piperonal werden (infolge Ggw. yon etwas Piperonylsaure) zu hohe Werte 
erhalten. Ggw. von Cumarin beeinfluBt das Endergebnis nicht. (Pcrfumery Essent. 
Oil Record 15. 396—402. 437—39. 1924.) H a b e r l a n d .

Erederic Cohendy, Frankreich, Herstellung von Riechsto/flosungen u. dgl. ohne 
Alkohol. Man lost die Riechstoffe etc. in Athylacetat, gieCt die Lsg. in ein W. u.
Glycerin enthaltendes GefaB u. sehuttelt dieses so lange, bis sich in der Ruhe
zwei ubereinanderliegende Fliissigkeitsschichten gebildet haben. Die untere dieser 
Schichten, welche in jedem Verhaltnis in W. 1. ist, enthalt den groBten Teil der
aromat. Stoffe. (F. P. 574472 yom 14/12. 1923, ausg. 11/7. 1924.) O e l k e r .

Rene Louis Gabriel Desseignes, Frankreich (Seine), Herstellung eines festen 
Parfums. Geschmolzenes Wachs wird bei moglichst niedriger Temp. mit dem 
Parfum gemischt u. mit geschmolzenem Paraffin, ebenfalls bei einer moglichst, wenig 
ttber dem F. liegenden Temp. yermengt, worauf die M., die eyentuell gefarbt werden 
kann, in geeignete Forrnen gegossen wird. (F. P. 574683 yom 13/3. 1923, ausg. 
17/7. 1924.) O e l k e r .

Gufltay Geiger, Munehen, PLiechsalztrager, 1 . dad. gek., daB derselbe durch 
eine plastischeM. gebildet wird, die aus Seife u. mit denselben yerkneteten Salzen 
des Ammoniums, z. B. dem carbaminsauren, dem Chlorid, Nitrat, Sulfat bestcht. —
2. dad. gek., daB derselbe in Stangen, Stuckchen, Kugelchen oder Pliittchen uber- 
gefuhrt wird. — Die Seife erteilt der M. einen gewissen Feuchtigkeitsgrad, wo- 
durch stSndige NH3-Abgabe in maBiger Menge erfolgt. (D. R. P. 406637 KI. 30h 
yom 29/7. 1923, ausg. 24/11. 1924.) O e l k e r .



Ina Mc Cauley Hall, Calgary, Alberta, Canada, Kosmetisches Mitłel, bestehend 
aus H3B03, Maiss ta rk ę  u. gepulverter Veilchenwurzel. — Das Prod. dient zur Ge- 
ruehsbeseitigung der Ausdiinstungen des menschlichen Korpers. (Can. P. 236981 
vom 5/12. 1922, ausg. 15/1. 1924.) ScrroTTLANDER.

XTV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
Edmund 0. von Lippmann, Vor hundert Jahren. IV. (UL Dtsch. Zuekerind. 

49. 1015; C. 1924. II. 2091.) Kurze Zusammenfassung der Darlegungen u. Er- 
fahrungen D u brunfau ts  an Hand seines Werkes (Art de fabriquer le sucre de 
betterayes, Paris 1825), das die gesamte Fabrikation des Riibenzuckers umfaBt. 
(Dtsch. Zuekerind. 50. 17—19.) R O h ie .

H. Kind, Warmeicirtschaft und Kraftversorgung in der Riibenzuckerindustrie. 
(Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 69. 44—46. Berlin.) B eh rle .

W. Viebahn, Schacht-Kalkofen. Vf. berichtet Uber Betriebserfahrungen an 
Schachtkalkofen mit AuBen- (Rohbraunkohle) u. Innenbefeuerung (Koks) u. den 
Ersatz dieser durch jene, wo dies wirtsehaftlich moglich ist. (Dtsch. Zuekerind. 
49. 1581—83. 1924. Leipzig.) R&hle.

E. E. Hartmann, Das Petreeverfahren zur Klarung von Zuckersiiften. Be- 
schreibung des Verf. u. seiner Anwendung in der Zuckerfabrikation an der Hand 
instruktiyer Bilder. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1178—80. New York [N. Y.].)
1924.) G rim m e .

J. E. Duschski und J. B. Mintz, Die Krystallisation der JPiillmassen. Vff. 
berichten uber ihre Unterss. betreffend den Gang der Krystallisation der Piillmassen 
u. die Erschopfung des Muttersirups in den Sudmaischen unter den in der Fabrik 
eingehaltenen Arbeitsbedingungen. Im Zusammenhange damit sind die fiir die 
Krystallisation gUnstigsten Bedingungen ausgcarbeitet wordeu. (Westnik Sacch. 
Prom. 1916. Nr. 17 u. 18; Zentralblatt f. Zuekerind. 32. 1428—31. 1924.) ROhle.

H. S. Paine, M. S. BadoUet und J. C. Keane,, Kolloide bei der Herstellung 
von Rohr- wid Riibenzucker. Rohe Zuckerlsgg. enthalten eine Reihe von Kolloiden, 
welche in allen Stadion der Fabrikation von storenden Einflilssen sind. Ihre An
wesenheit wurde mit den ublichen Methoden der Kolloidchemie nachgewiesen u. 
ihre Mengen in den yerschiedensten SSften annahernd bestimmt. Vff. wollen ihre 
Resultate dazu benutzen, die Zuckerherst. aus der mehr empir. Fabrikation zu einer 
wissenschaftlichen zu machen. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1252 — 58. 1924. 
Washington [D. C.].) G rim m e .

Ch. Groud, Die Geicinnwig der Lactose. Vf. bespricht die Verarbeitung der 
Magermilch auf Lactose. (Ind. chimique 11. 537—38. 1924.) RCiile.

J. J. Willaman, Die Enhcicklung einer Sorghunmrupindustrie. Vf. bespricht 
die Anlage u. Betriebsweise der Waconia Sorghumsirupwerke in Waconia (Minn.). 
Wesentlich fiir den Erfolg der Werkc ist die Art der Reinigung u. der Aufbereitung 
des Rohres, der Vorgang der Klarung u. Filtration des Saftes u. die Verwertung 
der Nebenprodd. geworden. Das ganze Sorghumrohr bleibt in Biindel yerschnUrt 
auf den Feldern liegen, bis die Blatter gewelkt u. getroeknet sind, dann gelangt 
es in die Fabrik, wo zunachst der obere Teil mit dem Samenstande auf mechan. 
Wege abgeschnitten wird. Die yerbleibenden Stengel u. Blatter werden zerschnitten 
u. durch einen hindurchgefuhrten Luftstrom getrennt. Verlust an Saft findet dabei 
uicht statt. Das gereinigte Rohr wird dann gemahlen u. der Saft, dessen Saure 
allfallig mit Ca(OH)2 wenn notig etwas abgestumpft wird, gekocht. Nach dem 
Abkiihlen auf 60°, gibt man Malzdiastase zu, wodurch ein viel klareres Filtrat 
leichter erhalten wird, ais wenn man den yiskosen Saft nach dem Aufkoehen 
unmittelbar filtrieren wollte. Betragt der Rohrzuckergehalt des Saftes 60°/o oder 
mehr, so wird der Diastase Inyertase zugesetzt, weil sonst der fertige Sirup aus-
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kiystallisieren wiirde. Yon den Nebenprodd. dient das erschopfte Rohr (Bagasse) 
ais Heizmittel; die auf 10% W. getrockneten BlStter werden yerfiittert. Die Samen 
werden auf dem Felde oder kiinstlich ohne BeeintrSchtigung der Keimkraft getrocknet 
u. yerkauft. Durch sorgfśiltige Auslese hat man ein sehr wertyolles Rohr gez uch te t, 
das bei yermehrtem Erntegewicht auf den Acker einen Saft mit etwa 16,2% Gesamt- 
zueker besitzt. (Chem. Metallurg. Engineering. 31. 845—47. 1924.) R O h le .

W. Ekhard. Bichtlmien fur die Beurteilung von Starkesirup. Man hat zu 
unterseheiden zwischen dem „44 er Bonbonsirup" oder ..Kapillarsirup" u. dem 
.,42 er Sirup“ , der ais farbloser „wei8 er“ u. ais „halbweiBer“ geblieh gefSrbter 
Sirup iu den Verkehr kommt Vf. erlautert kurz die Merkmale fiir die Gute 
des KapiUSrsirups u. die Untersuchungsyerff. (Ztschr. f. Spiritusindustrie 48. 1 —2. 
Forschungsinst. f. StSrkefabrikation u. Kartoffeltrocknung.) R O h le .

W. B. Newkirk, Herstellung und Verwendung von raffinierter Dextrose. Vor- 
schrift zur HersŁ im GroBen. Die angegebenen Konz.-YerhSltnisse mussen genau 
iunegehalten werden, da sonst keine quantitative Krystallisation eintritt oder die 
Ware unansehnlich wird. Dextrose laBt sich mit Vorteil in der Confitiirenindustrie, 
zu medizin. Zubereitungen u. zum SUBen yon kondensierter Milch benutzen. (Ind. 
:uid Engin. Chem. 16. 1173—75. 1924. Argo [111.].) G rim m e .

S . F. Jackson, C. G. Silbsbee und M. J. Proffitt, Eine Methode zur Her
stellung von Lavulose. Ais Ausgangsmaterial dienen Artischoken, welche nach deu 
iiblichen Methoden der Zuckerfabrikation extrahiert, inyertiert, geklart, mit CaO 
gefóllt u. krystallisiert werden. Angaben zur Herst. im GroBen im Original. (Ind. 
and Engin. Chem. 16. 1250—51. 1924. Washington [D. C.].) G rim m e .

G. H. Hardin und F. W. Zerban, Absorptionsuńrkung von Filtermaterial auf 
Zuckerlósungen. V ff. haben die Beobachtung gemacht, daB beim Filtrieren von 
Zuckerlsgg. durch trockne Papierfilter Konz.-Anderungen durch Absorption yon W. 
eintreten. Aus diesem Grunde darf man bei Polarisierungen nicht das erste ab- 
laufende Filtrat, sondern nur die letzten Anteile nehmen. (Ind. and Engin. Chem. 16. 
1175—77. 1924. New York [N. Y.].) G rim m e .

Franz Calin, Yorschldge zur Vereinfachung der Betriebsuntersuehung der Zucker- 
fabrik. Die Betriebsunters. der Fullmasse, des I. u. II. Prod., der Melasse u. des 
Dicksaftes nach dem yom Direktorium des Yereins der Deutschen Zuckerindustric 
ausgearbeiteten Verf. glaubt Vf. dadurch yereinfachen zu konnen, daB er die Probea 
mit W. im Verhaltnis 1 :1  mittels eines meehan. Riihrwerkes mischt, die Trocken- 
substanz des Gemiaches mittels des Zeiss schen Zuckerrefraktometers oder der 
Spindel feststellt u. die zur Unters. erforderliche Menge der Lsg. durch Ab- 
pipettieren entnimmt; hierdurch umgeht man das zeitraubende Abwiigen der 26 g- 
Lsg. u. das UmgieBen in den 100 ccm-Kolben. Ais Pipette wird eine auf Einlauf 
geeiehte Pipette von 25 ccm genommen. Aus einer beigegebenen Tabelle entnimmt 
man neben dem nach der Temp. korrigierten Brisgehalte den Faktor, mit dem die 
im Polarisationsapp. ermittelte Zahl zu yeryielfaehen ist, um unter den angegebenen 
Verbaltnis3en unmittelbar den Zuckergehalt zu finden. (Dtsch. Zuckerind. 50. 
19—20. Worms.) R u h L E .

Al. Ionescu und Elise Spirescu, Verglcichende Studie iiber einige chemische 
Verfahren zur Bestimmung der Glucose. Die direkte Ferricyanidmethode (vgl. 
TONESCU u. V a r g o l i c i  , Bulet. Soc. de Chimie din Romania 2. 38. 102; C. 1920- 
IV. 536. 1921. 13. 1010) kann bei Fil. mit 1—10% 0 Glucose mit gleicher Genauig- 
keit wie die klass. Methoden ( F e h l i n g ,  B e r t r a n d ,  L e h m a n n )  benutzt werden u. 
ist ihnen bzgl. Technik, Apparatur u . scharfer Erkennung des Endpunktes iiber- 
legen. Fur Mcngen unter 1%, u. selbst u n te r  0,5% 0 haben die V erff. yon 
F O L IN -W u u . F o n t £ s - T h i v o l l e  geniigende Genauigkeit, sie sind aber schwer an- 
wendbar, besonders in  der Klinik. Deshalb ist fiir Fil. mit 0,50—1 % 0 die indirekte



Ferricyanidmethode yorzuziehen. (Bulet. Soc. de Chimie din Romania 6. 101—5. 
Bukarest, Uniy.) S p i e g e l .

Louis Nyns, Auslesende Besłimmung der Lamrtose durch die Ostsche Kupfer- 
Carbonatlosung. Vf. zeigt in eingehenden Unterss., dereń Ergebnisse in Tabellen 
u. Schaubildem zusammengestellt sind, die Moglichkeit, Layulose unmittelbar in 
Ggw. anderer Zucker mit der Ostschen Lsg. nach B i o c r g e  durch 2 '/ jS td . Er- 
warmen im Wasserbade yon 48,5° bis 49° u. Best. des abgeschiedenen Cu,0 nach 
B e r t r a n d  mit Ferrisulfat u. KMnO.,, zu bestimmen. Beim genauen Einhalten der 
Yersuchsbedingungen geben Glucose, Galactose, Mannose, Lactose u. Saccharose 
nicht die geringste Spur gefallten Cu20. (Sucrerie Belge 44. 11 Seiten. 1924. 
Lowen. Sep.) R O h le .

J. J. Willaman und F. B,. Davison, Einige Abanderungen der Pikrinsaure- 
methode fur Zueker. Die Methode von B e n e d i c t  u . L e w i s  erwies sich auch ais 
Makromethode bei der Best. der Zucker in Maisstengelsaften ais schneller u. an- 
nahernd ebenso genau wie die Cu-Reduktionsmethode, wenn gewisse genau be- 
schriebene Modifikationen angebracht werden. Ais beste Vergleichslsgg. werden 
0,08°/0ig. Lsg. yon Glucose oder 0,076°/oig. Lsg. von Saccharose in gesatt. Pikrin- 
saurelsg. empfohlen, die sich ca. 1 Woche halten. Wenn Glucose in Pikrinsaurelsg. 
vor der Red. in Na^COj-Lsg. erhitzt wird, ist der Farbwert lioher ais ohne diese 
Behandlung. Da bei Verd. der Pikramatfarbung die Intensitat der Farbę nicht 
proportional der Konz. ist, wurde immer auf genau 10 ccm aufgefullt. Fiir die Er- 
mittelung des Zuckergehaltes aus der FSrbung wurde eine Tabelle aufgestellt, u. es 
wurden die Farbwerte fiir Glucose, Frucłose, Maltose, Mannose, Galakłose, Bhamnose, 
Lactose, Arabinose u. Xylose in zahlenmiifiige Beziehung gebracht. (Journ. Agricult. 
Research. 28. 479—88. 1924. Minnesota Agric. Exp. Stat.) S p i e g e l .

P. Nottin, Bestimmung von Maltose in Gegenwart von Glucose durch Benutzung 
der Barfoedschen Losung. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 1527—30. 1924. Buli. 
Assoc. Chimistes de Sucr. et Dist. 43. 143—45. 1924. — C. 1924. H. 1861.) Jos.
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The Dorr Company, New York, Trennen von Zuckcrfabrikationssdften von 
festen Beimengungen. Man bcwegt die sich aus den Saften (mit Ausnahme von 
Melasse) absetzenden Beimengungen stetig nach einer Ausbringoffnung des Absetz- 
app. hin, dekantiert die uberstehende Fl. u. behandelt die abgesetzten Beimengungen 
auf Saugfiltern weiter, wobei man die Trennung zweckmaBig in einer Reihe von 
hintereinandergeschalteten Absetzbehaltern nach dem Gegenstromprinzip durchfiihrt: 
(D .E.P. 402931 KI. 89c yom 21/9. 1920, ausg. 27/9. 1924. A. Prior. 26/4. 
1920.) O e l k e r .

Douglas Company, Cedar Rapids, Iova, iibert. yon: Richard W. G. Stutzke, 
Cedar Rapids, Del., Y. St. A., Herstellung von Stdrkcumwandlungsprodukten. Eine 
Mischung von Starkę u. W. wird durch ein erhitztes, spiralformig gewundenes Rohr 
hindurchgeprefit u. dann in fein zerstaubter Form in einen Troekenraum geblasen. 
Die Temp. des Spiralrohres wird so bemessen, daB die Starkefl. sich bis iiber ihren 
Kp. erhitzt u. ein Druck entsteht, wclcher eine Ycrdampfung der Fl. yerhindert.
— Man crhalt 1. Starkę u. ahnliche Prodd. (A. P. 1516512 yom 8/11. 1918, ausg. 
25/11. 1924.) O e l k e r .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
R. Plank, Die Konservierung von Lebensmitteln durch das Gefriemerfahren mit 

besonderer Berucksichtigung von Fischen ostańatischer Gercasser. In China an- 
gestellte Verss. mit dem Verf. yon O t t e s e n ,  wobei die Fische in eine auf —25° 
gekiihlte Lsg. von W. -|- NaCl -j- Glycerin getaucht u. dann im Kiihlraum bei 0 
bis —5° aufbewahrt werden, ergaben auch nach dreimonatiger Aufbewahrung fiir

96*
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die raeisten Fischsorten ein gUnstiges Ergebnis. (Japan.-Dtsehe. Ztschr. f. Wissen- 
schaft u . Teclinik 2 . 403—12. 1924. Danzig.) G r o s z f e l d .

Hans M uller, VUamine und Kotisemm. Die bei der Herst. der Konseryen 
eintretende Vitaminverrainderung ist wie die Yitaminabnahme bei der kUehen- 
maBigen Zubereitung zu beurteilen, sie ist wegen der kurzeń Sterilisationszeit 
kcinesfalls groBer. (Konserven-Ind. 12. 52—53. Sep.) G r o s z f e l d .

F. V. Artus, Die Bedeutung der Caseinnahrmittel fiir die Volksemahrung. Be- 
sprochen werden: Lactarin, Galactogen, G-uttmanns Milchndhrmehl, Sanatogen, 
Plasmon, fl. Suppenwiirze (Maggi). (Konserven-Ind. 12. 51—52. Sep.) G r o s z f e l d .

Rudolf D eckert, Uber die Fabrikation der Suppenwiirze. Suppenwiirze ist 
ein Abbauprod. pflanzlicher oder tier. EiweiBstoffe durch Einw. starker HC1. Rob- 
material, Apparatur, Herst u. Analyse sind kurz geschildert. (Seifensieder-Ztg. 52. 
93. 113. Munchen.) H e l l e r .

Theodore Stathopoulo, Die Boutargue (ehemische, bakteńologische und histolo- 
gische Priifung). Boutargue ist ein in Griechenland durch Pressen von yorher ge* 
salzenen u. an der Sonne getrockneten Fischeiern, im Golf yon Missolonghi von 
Mugil Cephalus, hergestelltes Nahrungsmittel. Vf. fand in dem Prod. yon Misso
longhi (bezw. yon Ligaron) W. 28,60 (29,14), Fett 28,05 (26,45), N-Substanzen 35,85 
(33,18), N-freie Substanzen 3,05 (6,90), Asche 4,45 (4,33) % , yon dieser P20 5 1,37, 
NaCl +  KC1 2,04, CaO 0,65, MgO 0,28%. Das Globulin, nach dem Verf. von 
FrĆMY isoliert, glich dem Ic.hthylin, der Farbstoff, mittels eines Gemisclies yon 
A. u. Lg. extrahiert, unl. in A. u. Chlf., leicht zers. durch HNOa oder H2S04, ist 
yerschieden yon Vitellolutein u. Yitellorubein, deshalb ais Ichthyolutein bezeichnet. 
Die bakteriolog. Priifung ergab in den Oberflachenschichten Sterilitiit, im Innem 
eine yerhaltnismaBig unbedeutende Zalil von Sarcinen u. Bakterien. Die histolog. 
Unters. ergab niclits Besonderes. (Journ. Pharm. et Chirn. [7] 30. 405—8. 1924. 
Athen, Polytechn. Schule.) S p i e g e l .

J. M. H am il. Bemerkungen iiber die Pasteurisierung der Milch. Allgemeine 
Erorterungen Uber die Wrkg. der Pasteurisierung auf den Bakteriengehalt u. die 
chem. u. physikal. Eigenschaften der Milch u. Beschreibung der yerschiedenen 
kSuflichen Pasteurisierungsapp. (Gt. Brit. Min. Health, Kpts. Pub. Health and 
Med. Subjs. 17. 14 S. 1923; Exp. Stat. Rec. 50. 580. 1924.) B e r j u .

E. Parów, Die Erfahnmgen und Vorłeile mit Trockenkartoffeln ais Futtermittel.
Vf. erortert die Bedeutung der Kartoffeltrocknung fUr die Ausnutzung der Kartoffel- 
ernte, namentlich wenn diese infolge geringer Ilaltbarkeit der Kartoffeln gefahrdet 
is t Die Trockenkartoffel ist ein hochyerdauliches u. hochyerwertbares- Futter
mittel, was an Hand daran angestellter Unterss. naher erliiutert wird. (Ztschr. f.
Spiritusindustrie 47. 272. 1924.) R O h le .

G. Foth. Bestimmung des Starkewertes von sehr starkearmen Kartoffeln. Es
sollen in diesem Jahre die Kartoffeln teilweise einen sehr geringen Starkegehalt 
besitzen, so diiB die der Reimannschen Kartoffelwage beigegebene Tabelle nicht 
mehr zur Best des Starkewertes ausreicht. Vf. hat deshalb die Tabelle nach 
unten hin rechnerisch erweitert u. teilt die Ergiinzung mit. Die Zahlen sind aber 
yermutlich nicht ganz zuyerlSssig, da es moglich ist, daB die Grundlagen fUr die 
Berechnung der urspriinglichen Tabelle nicht auch fur die erweiterte Tabelle gelten. 
Moglich ist auch, daB der geringe Starkegehalt nur scheinbar besteht, heryorgerufen 
durch Verwendung hohler Kartoffeln bei der Best (Ztschr. f. Spiritusindustrie 47. 
352 u. 355. 1924.) R C h l e .

P. C. T a rrie r  Jones, Der Zellengehalt der Milch. Uber die Bedeutung der 
ZęUenbestandteile der Milch bestehen die groBten Meinungsyerschiedenheiten. 
Wenige werden leugnen, daB Milch nicht Eiter enthalte, aber es ist strittig, woraus 
er bestehe. Eine gewisse Zahl von Leukocyten in der Milch ist physiolog. be-
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griindet, uber eine gewisse Zahl hinaus kann ihr V. patbolog. sein. W&hrend nach 
den einen die Zellenbestandteile der Milch aus dem Blute stammen, reine Blutzellen 
sind u. unter Umstanden ais Eiterzellen angesprochen werden miissen, betonen die 
anderen, dafi sie Gewebezellen sind u. unter keinen Umstanden ais Eiterzellen an
gesprochen werden diirfen. Wegen der yiclfach einander widersprechenden Er- 
gebnisse bisheriger Arbeiten beschreibt Vf. ein Verf. zum Nachweise der ver- 
schiedenen Zellbestandteile in Milch u. zu dereń Differentialzahlung, das zuverliissige 
Ergebnisse liefert. Danach wird das Tier wie iiblich gemolken u. walirend dessen 
entnimmt man yon jedem Viertel 3 Proben, also im ganzen 12, die man unmittel- 
bar in stcrilisierte Proberohrchen gibt, die man sofort yerschlieBt. Die erste Probe 
entnimmt man am Anfange, die zweite in der Mitte u. die dritte am Ende des 
Melkens. 10 ccm von jeder Probe werden bei 3000 Umdrehuugen in der Minutę 
10 Minuten zentrifugiert. Die uber dem Nd. stehende FI. wird sorgfiiltig bis auf 
etwa 0,5 ccm entfernt, der Eiickstand mit einer Capillarpipette gemischt, die eine 
Ausbauchung besitzt, in die man den Eiickstand aufsaugt. Die Pipette wird dann 
yerschlossen u. zentrifugiert, bis sich der Nd. wieder in dem untem Teile ab- 
gesetzt hat, woraus er durch ein noch feineres Eohrchen auf einen Objekttriiger 
iibergefiihrt wird. Nach dem Trocknen u. Behandeln nach dcm Verf. von J e n n e b  
stellt man u. Mk. die yerschiedenen Arten Zellen fest u. ziihlt sie. Im weiteren 
betrachtet Vf. die besonderen Merkmale dieser Zellenbestandteile u. die in n. u. 
anormaler Milch yorkommenden, die physiolog. u. patholog. Einww. darauf, die 
Herkunft der Zellen, die Ggw. roter Blutkorperehen m Milch u. die Ursachen dafur. 
(Analyst. 49. 585—90. 1924.) B C h l e .

John A. H all, Victoria, British Columbia, Canada, Behandlung von Kakao- 
bohnen. Zwecks Entfernung des Fettes aus den Kakaobohnen zerkleinert man diese 
nach dem Bosten, befeuchtet sie mit einer schwachen Alkalilsg., erhitzt die M. etwa
4 Stdn. in einem geschlossenen Behalter auf etwa 90°, trocknet sie u. entzieht ihr 
dann das Fett mittels eines geeigneten Losungsm. (A. P. 1515947 yom 16/11.1921,
ausg. 18/11. 1924.) O e l k e r .

Sena C. W illiams, Oakland, Calif., ubert. von: Herbert W. Low, Oakland, 
\ . St. A., Herstellung von pasteurisierter Butter aus saurer Sahne. Das Fett wird 
aus der sauren Sahue durch Kirnen bei einer Temp. yon 45—60° F . abgescbieden, 
gewasehen, mit Mager- oder Vollmilch yermischt u. zu einer Emulsion yerarbeitet, 
die pasteurisiert, gckiihlt u. dann wie gewohnliche suBe Sahne auf Butter yer
arbeitet wird. (A. P. 1513331 vom 15/2. 1922, ausg. 28/10. 1924.) O e l k e r .

Hazel Mary Leo, Topeka, Kansas, ubert. yon: Herbert T. Leo, St. Joseph, 
Missouri, V. St. A., Herstellung von reinem, trocknen Pektin in Puluerform. Pektm- 
haltige Substanzen werden in Lsg. gebraeht, zwecka Neutralisierung der Saure mit 
CaC03 o. dgl. behandelt, der Einw. yon Pectase unterworfen u. abgepreflt. Die 
erhaltene FI. wird filtriert, gegebenenfalls entfarbt, konz. u. mit A. yersetzt, worauf 
der dadurch erhaltene Nd. yon reinem Pektin getrocknet wird. — Das Prod. soli 
zur Herst. von Fruchtgelees etc. dienen. (A. P. 1513615 vom 26/4. 1921, ausg. 
28/10. 1924.) O e l k e r .

John W. Gar land, Inc., Pittsburgh, Pa., ubert. von: Thomas K. Bemtson, 
1’ittsburgh, Behandlung von Maiskolben. Man uuterwirft die Maiskolben in einer 
geschlossenen Eetorte, welche yon auBen erhitzt wird, der destruktiyen Desdllation 
u. kondensiert die entwickelten Gase. — Man erhalt aus einer Tonne Eohmaterial 
50 Pfund Teer, 120 Pfund Calciumacetat, 2,5 Gallonen Methylalkohol, 560 Pfund
Kobie u. 6500 KtibikfuB brennbares Gas. (A. P. 1516701 vom 21/1. 1921, ausg'.
25/11. 1924.) O e l k e r .
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XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
W. N. Stokoe, Die Ziisammensetzung von Cocomufifctt. Zwei Cocosfette ver- 

schiedener Herkunft (1 engl. u. 1 holland.) gaben bei der Unters. mittels Alcoholyse 
n. Dest. der Methylester die folgende Zus. (die Zahlen des holland. Fettes in 
Klammern, %): Capronsiiure 0,2 (0,2), Caprylsfiure 7,4 (7,2), CaprinsSure 9,5 (10,7), 
Laurinsaure 49,1 (48,7), Myristinsiiure 17,6 (17.5), Palmitinsaure 4,3 (5,4), Stearin- 
saure 1,2 (0,8), OleinsSure 10,3 (9,0), Verlust 0,5 (0,8). Ein Yers. der Fraktionierung 
der FettsSuren des holland. Fettes scheiterte an den Schwierigkeiten, die die Er- 
starrung des Destillates bot Die Zus. der 3 ersten Destillate (bis 137° bei unter 
1 mm Druck) war angenahert (°/0): Capronsaure 0,2, Capryls&ure 7,3, Caprinsaure 
10,1. (Analyst 49. 577—79. 1924.) R O h le .

G. L. Yoerman, Tabaksamendl. Vf. untersuchte eine Probe von Tabaksamendl. 
Das Ol ist gelb u. klar, besitzt den Geruch von fettem 01 u. einen nur wenig 
bitteren, nicht charakterist. Geschmack. Es ist 1. in den gewohnlichen Fettlosungsmm., 
nicht oder sehr wenig in A. (96°/0). Saurezahl 0,5, Verseifungszahl 190,0, Polenske- 
zahl 0,3, Jodzahl ('Wys) 142,3, spezif. Gew. 0,925, nD (25°) 1,4739, Viscositat bei 
20° u. 50° 8,6 bezw. 3,2, keine Drchung der Polarisationsebene. Mit Br kcine in 
A. unl. Polybromide. Rkk. von Baddouin u. H alphen (Sesam- u. Baumwollol) 
negatiT. Yon den Fettsauren ist E  =  +18°, Jodzahl (Wys) 147,1, nD (25°) 1,4651, 
Sattigungszahl (Saurezahl) 195,6. Auf einer Glasplatte diinn ausgestrichen, trocknet 
das 01 bei Zimmertemp. in ca. 84 Stdn., also etwas langsamer ais Lcinol (72 Stdn.). 
Nach dem Erhitzen des Óles entsteht keine Ausscheidung, es war jedoch nach dem 
Abkiihlen etwas weniger fl. Dic Alkaloidrkk. mit Phosphorwolframsaure u. Jod- 
jodkalium waren auf einen sauren Auszug von 10 g des Óles schwach positiy. Das 
Ol gehort demnach zu den ziemlich gut trocknenden Olen; es diirftc in der Ólfarben- 
industrie wahrscheinlich brauchbar sein. (Chem. Weekblad 22. 61—62. s’Graven- 
hage.) K. W o l f .

F. Le Roi Thurmond, Waćhs von Weiden. Es handelt sich um das Cande- 
lillawachs, einen Ersatz des Carnauba- u. Bienenwachses, das in Euphorbia anti- 
syphilitica zu 2—5% enthalten ist u. daraus durch Schmelzen mit Dampf in Mengen 
von 1,5—2,5°/o gewonnen wird. Die Pflanze wachst im Oberschusse im nordlichen 
Meiiko (in den halbtrockenen Gegenden von Coahuila u. Nucvo Leon) u. im stid- 
westlichen Tesas. Vf. bespricht kurz die Darst. des Wachses in Mexiko u. Teiiis 

ch Ausschmelzen u. die Anwendbarkeit des Wachses. (Chem. Metallurg. En-
ing 31. 782. 1924. Tucson [Ariz.]. R O h le .

K. L. Weber, Toilette-Grundseifen. Es wird zunachst eine eingehende B«'- 
urteilung der Rohmateriałien gegeben. Talg kommt in erster Linie u. ausschlag- 
gebend in Frage. Rizinusol ergibt, entgegen der allgemeinen Auffassung, nicht 
geschmeidigere, sondern hartere Seifen. Fettsauren konnen an Stelle von Neutral- 
fett unbedenklich Yerwendet werden. Der SiedeprozeB, auf 6 Tage ausgedehnt, 
ist ausfuhrlich beschrieben. Kunstliche, schnelle Trocknung wird verworfen. Der 
W.-Gehalt nach dem Trocknen soli 12—1 5 %  betragen. Beim Pilieren darf nur 
geringe Erwarmung stattfinden, auch in der Strangpresse ist zu kiihlen. Fehler in 
der Verarbeitung sind eingehend erlautert; Parfiimierung und besondere Zusatze 
machen den BeschluB. (Seifensieder-Ztg. 52. 4 —6. 2 5 —26. 44 — 45. 6 2 —64. 
85— 86.) H e l l e b .

Yoshinori Tomoda, Die Erzeugung des Głycerins durch Garung. Ziel der 
Arbeit war, die fur die B. yon Glycerin durch Garung besten Bedingungen zu er- 
mitteln. Ais am wirksamsten erwies sich die mittels Plattenkulturen aus Koji isolierte 
Sakehefe. Die Art der zur Vergarung gelangenden Maische ist auf die Glycerin- 
ausbeute von geringem EinfluB; techn. diirfte rohe Zuckermelasse das beste Roh-
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materiał sein. Von chem. Zusatzen begunstigen Sulfite u. Alkalien die Ausbeute. 
Bei letzteren ist die AlkalitUt des Garungsmediums wichtig; das Optimum wird 
erreicht bei pH =  10. Selbst 7% Na^COj beeintriichtigen die Giirung nicht, da 
das Carbonat sich in Bicarbonat umsetzt (C02-Entw.) u. somit die Alkalitiit sich 
ycrmindert. Die Geschwindigkeit der Garung scheint mit wachsender Bindung 
des Aldehyds durch Sulfit abzunehmen. Vers.-Temp. 27—31°. (Journ. Faculty of 
Kngineering Tokyo Imp. Univ. 15. 193—205. 1924. Tokio, Univ.) H e l l e r .

W. Herz und Alexander Wegner, DieDichte von u-afirigen Glycerinlosungen. 
Tabelle der pyknometr. ermittelten DD., bezogen auf W. von 4°, von 10,00—79,95 
gewichts-°/0ig. Lsgg. zwischen 10 u. 90°. Die Ausdehnung nimmt zu mit steigender 
Temp. (Ztschr. Dtsch. 01- u. Fettind. 45. 53. Breslau, Univ.) H e l l e r .

L. E. Hoyt, Nicotinseifen. Bei der Herst. yon Nicotinseifen ist vor allem auf 
die Fettsaurekomponente der Seife Riicksicht zu nehmen, ob diese mit den Ca- u. 
Mg-Salzen des spiiter ais Losungsmittel zu yerwendenden W. leicht unl. Salze bilden 
oder nicht. Aus diesem Grunde ist den Seifen auf Basis Cocosfett unbedingt denen 
auf Basis fl. Ole, welche vicl Olsaure entlialten, der Vorzug zu geben. (Ind. and 
Engin. Chem. 16. 1171—72. 1924. Buffalo [N. Y.].) ' G rim m e .

W. A. Poucher, Einige nicht zu vernachlassigende Toiletteartikel. Angaben 
iiber Darst. u. Gebrauch von fl. Gesichtspudern, Schminken, rotem Puder u. Nagel- 
emaillen. (Amer. Perfumcr 19. 599—600. London.) H e l l e r .

W. Hannemann, Der Hautb-em. Darstellungsvorschriften fiir Glycerin-, Cold-
u. fettfreie Krems. (Dtsch. Parfdmerieztg. 11. 4—5. Badebeul.) H e l l e r .

C. Stiepel, Beitrag zur Analyse da- Fette. Das bei der „Methodc Stiepel“ in 
PAe. Unlosliche besteht, wie an zwei ausgerechneten Analysen gezeigt wird, 
durchaus nicht nur aus den von F a h r i o n  sogenannten Oxyfettsauren. Die Be- 
deutung dieser Feststellung wird erortert. (Seifensieder-Ztg. 52. 61.) H e l l e r .

M. Napił ta li, Zur Frage der ,,Verseifbarkeit“. Erorterung der bisher ge- 
gegebenen Definitionen, auf Griuid dereń Vf. empfiehlt, unter „Verseifbarkeit<; 
wie bisher das in A. 1. Gesamtfett abziiglich des Unyerseifbaren zu verstehen. 
Glycerin u. Neutralfett sollcn nur auf Yerlangen bestimmt werden. (Seifensieder- 
Ztg. 52. 61—62. 84—85. Charlottenburg.) H e l l e r .

John W illiam  B ell, Sleaford, Lincoln, Engl., Reinigen v<m letten und Ólen. 
(Austr. P. 10161 vom 4/12. 1922, ausg. 20/11. 1922. E. Prior. 3/12.1921. — C. 1923. 
IV. 928. [F. B e d f o r d ] . )  O e l k e r .

Standard Eullers Earth Co., Inc., San Antonio, iibert. von: Peter P. Hindelang, 
San Antonio, Texas, Abscheidung von Ol aus zum Bleichen desselben benutzter Fuller- 
erde. Man driickt nacheinander Luft, Dampf, W. u. nochmals Dampf durch die 
aus der Filtcrpresse kommenden Kuchen der Fullererde. (A. P. 1515597 vom 17/10.
1922, ausg. 18/11. 1924.) O e l k e r .

Hermann Bollmann, Deutschland, Entfernung von unangenehm riechenden 
Sto/fen aus Fetten und Ólen. Die Ole oder yerflussigten Fette werden in einer 
durch Zwischenboden in yerschicdene Abteilungen geteilte Kolonne nach dem 
Gegenstromprinzip mit Dampf behandelt, wobei das 01 bezw. fl. Fett in den ein- 
zelnen Abteilungen in feiner Verteilung iiber darin angeordnete Fullkorper rieselt, 
sich in dunner Schicht auf den Zwischenboden sammelt, hier durch eine Dampf- 
schlange von Feuchtigkeit befreit wird u. dann durch einen tlberlauf in die nachste 
Abteilung tritt, wahrend der Dampf im entgegengesetzten Sinne durch in den 
Zwischenboden angeordnete, mit frei schwebenden Hauben uberdeckte Rohrstutzen 
in die einzelnen Abteilungen eintritt u. dort mit dem fein yerteilten 01 in Be- 
ruhrung kommt. (E. P. 574102 yom 4/12. 1923, ausg. 5/7. 1924. D. Priorr. 25/1.
u. 24/10. 1923.) O e l k e r .



Peder Farup, Vettakollen b. Christiania, Norwegen, Alkoholhaltiges Tran- 
prdparat. Zu dem Ref. nach N. P. 37876 (C. 1925. I. 316) ist nachzutragcn, daB 
das Misehen des Trans mit dem 96°/0ig. A. zweckmaBig unter starkem Schiitteln 
erfolgt, wobei sieli zwoi Schichten bilden, dic yoneinander getrennt werden mussen. 
Die obere enthalt eine ca. 10%ig. alkoh. Lsg. des Trans, wahrend in der unteren 
sich wss. A. befindet. Vorteilhaft yerwendet man jedoeh moglichst absol. A., von 
dem bei 15° ca. 10% u. bei erhohter Temp. noch mchr glatt in dem 01 gel. werden. 
(E. P. 199043 yom 11/6. 1923, ausg. 9/8. 1923. N. Prior. 12/6. 1922.) S c h o t t l .

J. D. Riedel, Akt.-6cs., Berlin-Britz, Herstellung von Margarinc, 1. gek. durch 
Verwendung der alkoholunloslichen Bestandteile der Abfallprodd. yon der Sojaol- 
fabrikation. — 2. dad. gek., daB man die erwahnten Stoffc der Margarinc in Form 
einer wss. Emulsion zusetzt. — Die derart liergestellte Margarine scliiiumt u. braunt 
beim Braten wie natiirliche Butter. (B. E. P. 408911 KI. 531i yom 7/6. 1922, 
ausg. 27/1. 1925.) O e l k e r .

Paley Engineering Company, New-York, Vorriclitung zur Verarbeitung 
fliissigcr Seife zu versatidfertigen Stiicken. (D. R. P. 405723 KI. 23 f vom 25/3. 
1921, ausg. 7/11. 1924. A. Prior. 1/4. 1920.) O e l k e b .

Price’s Patent Candle Company Ltd., London, Herstellung von ais Spalt- • 
mittel fur Fette u. Ole vericcndbaren Sulfosaurcn. (D. R. P. 408417 KI. 12o yom 
22/10. 1922, ausg. 16/1. 1925. E. Prior. 20/12. 1921. — C. 1924. L 1883.) O e l k e e .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh. (Erfinder: Martin 
Luther, Ludwigshafen), Gewinnung von Fettsduren bei der Oxydation von KW- 
stoffen, insbesondere von Paraffin, dad. gek., daB man die dabei erlialtlichcn oligen 
Destillate in Stufen neutralisiert unter Abtrennung der entstehenden Salze yon 
Fettsauren, die sich durch AnsSuern zerlcgen lassen. (D. B.. P. 405636 KI. 12 o 
vom 11/1. 1923, ausg. 4/11. 1924.) O e l k e e .

Tetralin (ł. m. b. H., Berlin-Britz, Herstellung fett- oder seifenartiger Frodukte, 
dad. gek., daB man das beim Natronsulfatverf. anfalleude fl. Harz zwecks Auf- 
hebung seines Saurecharakters in Ester oder Salze uberfiihrt u. die so erhaltenen 
Prodd. — gegebenenfblls in Ggw. eines Katalysators — der Einw. vom H, unter- 
wirft. (D. E. P. 408512 KI. 12o vom 14/9. 1922, ausg. 19/1. 1925.) O e l k e r .

XV in. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

0. Flieg, Die Harnstoffroste. Verss. ergaben, daB bei einer Rosttemp. yon 
27—30° bereits bei einer Konz. von 0,25% Hamstoff die Beschleunigung des Róst- 
vorgangs u. die Beseitigung der ublcn Geruche in gleichem MaBc erzielt werden 
kann wie friiher mit weit groBeren Harnstoffmengen. Die Harnstoffroste ergibt 
ein deutlieh besseres Prod. namentlich dann, wenn oline Auslaugung gcarbeitet 
wird. Die Faser erweist sich ais griffiger u. scheint besser unterteilt. Je saurer 
die unbehandelte Rćiste zu Ende geht, um so grdBer ist der Ausschlag zugunsten 
einer parallel gelialtenen Harnstoffroste. Die fast neutralen H a m s to ff ro s ta b w S sse r  
haben durch ihren N-Gehalt eine ausgezeichnete Diingcwrkg. (Faserforschung 4.
131—41. 1924. Limburgerhof.) SO v e b s .

Er. Tobler, Bemerkungen und Ye>-suche zur Harnstoffroste. Die y o r te ilh a f te  
Farbung unter Harnstoffzusatz gerosteten Flachses ist unverkennbar, der Griff entspricht 
dem guter Qualitaten durchaus. Bei sonst schwer rostenden Flachssorten ennoglicht 
d e r  Zusatz y o n  Harnstoff eine yiel schnellere u . gute Roste. Das E rz e u g n is  der 
Harnstoffrosten ist y o n  der Praxis ais hochwertig beurteilt worden u . gehort zu  
d e n  besten, die augenblicklich in Deutschland ausgearbcitet werden. (F a se r fo rs c h u n g
4 . 141—45. 1924. Sorau u. Dresden.) St)vEBK .
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Em. G. Litz, Das Reinigen und Waschen der Siebe. Ein prakt. erprobtes Verf. 
zum Reinigen mit Saure wird mitgeteilt. (Wchbl. f. Papierfabr. 56. 72—74.) SO.

W . Herzberg, Aufhellung alter vergilbter Drucke. Kleisterreste u. Vergilbunga- 
kórper lassen sich aus alten Drucken auch ohne Chemikalien nur durch k. u. h. 
W, u. Belichten entfernen. (Wchbl. f. Papierfabr. 56. 35—36; Papierfab. 23. 25 
bis 26. Berlin-Dahlem.) S O y e r n .

Ernst Altmann, Asbestine und ihre Verwendung in der Fapier- und chemischen 
Industrie. (Vgl. S. 1033.) Asbestine, ein federleichtes Doppelsilicat von MgO u. 
CaO, ist ein wertyoller Fiillstoff, dient zur Leimstreekung, zur Herst. von Losch- 
papier aus Stroli, fur Chromo- u. Kunstdruckpapiere, Jacąuard- u. Vulkanfiber- 
platten, zu Papiermache, Papyroplast u. alle mit Ol impragnierten Papiere. Beim 
Kochen von Zellstoff kann Asbestine zur Bindung des Harzes zugesetzt werden, zu 
stark schaumendem Halbstoff aus Hadern gesetzt, bringt sie den Schaum zum Sinken. 
(Papierfabr. 22. Verein der Zellstoff- u. Papierchemiker u. -Ingenieure 617—18. 1924 
Dresden-A.) S O y e b n .

P. M. Hoffmann-Jacobsen, Kreide ais Fiillstoff. Es konnte bei Zusatz von 
Kreide u. Alaun eine Faserschwiichung von 14°/0 beobachtet werden, die wahr- 
scheinlich auf Hydratisierung auf den Trockenzylindern beruht. (Wchbl. f. Papier
fabr. 5 6 . 47.) S O v e r ń .

Vorbriiggen, Kreide ais Fiillstoff. Kreide bietet gegeniiber Kaolin bei ge- 
leimten u. schwach geleimten Papieren keinen Vorteil u. ist hierfiir zu teuer. Nur 
bei einigen Spezialsorten, die leicht saugend verlangt werdeu, u. bei gewohnlichen 
Loseh- u. Zigarettenpapieren ist Kreide ein gutes Hilfsmittel. (Wchbl. f. Papier
fabr. 56. 46.) S O y e r n .

H. Postl, Kreide ais Fiillstoff. Zigarettenpapier erliiilt nur dureh feinst ver-
mahlenes, reines CaC03 seine besonderen Eigenschaften. Sehwierigkeiten konnen 
bei riehtiger Leimung nicht auftreten. Feine Kreide gibt dem Papier tadelloBe 
geschlossene OberflSche u. schone, gefiillige Gliitte. (Wchbl. f. Papierfabr. 56. 
46—47. Biedermannsdorf b. Wien.) SOVERN.

Korn, Leitnungsgradpriifung auf elektrischem Wege. Der von S t e p h e n s  (Paper
1924, 1142) angegebene Prufer, bei welchem die Zeit bestimmt wird, die ein Elek- 
trolyt braucht, das Papier zu durchdringen, reicht allein zur abschlieBenden Be- 
urteilung der Leimfestigkeit von Papier nicht aus. Er gibt aber fiir die Prufung 
auf Durehliissigkeit von Elektrolyten yerschiedener Art, auch von Tinte, unabhangig 
von jeder indiyiduellen Beurteilung Zahlenwerte. Der Gedanke, die Leimfestigkeit 
elektr. zu bestimmen, ist nicht neu. (Wchbl. f. Papierfabr. 56. 63—64. Berlin- 
Dahlem.) S O v e r n .

Adolphe Rousseau. Seine, Frankreich, Verfahren zum Weichmachen, De- 
gwnmieren und Reinigen von pflanzlichen Fascrn. Pflanzliche Fasern, wie Leinen, 
Hanf, Samie, Ginster, Nessel werden 2 Stdn. in einem Bade aus W., Glycerin u. 
Chlorkalk liegen gelassen; der Chlorkalk wird zweckmaBig in einen Beutel gefullt
u. in das Bad eingehiingt; nach dem Spiilcn mit W. wird die Faser in einem ge- 
schlossenen GefaB mit einer wss. Lsg. von NaOH, Chlorkalk u. HC1 auf 120° er- 
hitzt; nach dem Abkiihlen wird mit W., dem geringe Mengen eines Oxydationsmittels, 
H j02, Hypochlorit, zugesetzt sein konnen, gespult, getrocknet u. durch geheizte 
Walzenpaiire geschickt. Die erhaltene Faser kann nach dem Kśimmen yersponnen 
werden. (P.P. 573684 vom 24/2. 1923, ausg. 27/6. 1924.) F r a n z .

Lorentz Segelcke Daae. Norwegen, Herstellu>ig von impragnierten Fiiden. Die 
einzelnen Fiiden werden um einen Kem aus dem Impragnierungsmittel, z. B. un- 
rulkanisierten Kautschuk, gesponnen, in der Mitte des Kautschuks befindet sich 
ein Metalldraht oder ein Textilfaden; beim Erwarinen dringt das Impragnierungs-
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mittel yon dem Innem des Kernes durch die darum gesponnenen FSden nach auBen. 
(E. P. 572420 yom 29/10. 1923, ausg. 5/6. 1924.) F r a n z .

Camille Belloc, Landes, Frankreich, WasserdicMmachen von Geweben. Gewebe 
oder Gegenstiinde aus Geweben, wie Schuhe, werden mit einer Lsg. von Wollfett 
in Chlf. u. Petroleum getrSnkt, nach dem Trocknen bringt man das Gewebe in ein 
w. Gemisch yon Petroleumdestillationsruckstanden, Fettsiiureestern, Bzn., Terpen- 
tinol u. Petroleum u. liiBt trocknen. (F. P. 577,672 yom 30/4. 1923, ausg. 9/9. 
1924.) F r a n z .

Mario Geronazzo, Italien, Vereinigung parallcler Tecctilfaden mitłels eines Binde- 
mittels. Man imprSgniert die yon einer Trommel kommendcn Fiiden mit dem 
Klebestoff u. trocknet sie, indem man sie uber eine auf geeigneter Temp. gehaltene 
Walze gehen laBt. (P.P. 578780 yom 17/3. 1924, ausg. 10/10. 1923.) K a u s c h .

K. Rommler, Spremberg, Deutschland, Sammetdhnliche Stoffe. Man bringt fein 
pulyerisierte Faser auf Gewebe unter Verwendung eines Bindemittels, das man 
durch teilweise Yerseifung yon Leinol mit Sodalsg. erhalt. (E. P. 225217 yom 
19/11. 1924, Auszug yeroff. 21/1. 1925. Prior. 19/11. 1923.) F e a n z .

Jacqu.es Delpech, Frankreich, Behandeln von Kunstseidc. Zwisehen die De- 
nitrierung u. Bleichung der Kunstseide (Nitroseide) fiigt man ein Seifenbad einr 
auf das man ein Siiurebad folgen liiBt. (F. P. 576614 vom 30/3. 1923, ausg. 23/8.
1924.) K a u s c h .

W illiam J. Lawrence, Kalamazoo, Michigan, V. St. A., Praparat zum Uber- 
ziehen von Papier, welches durch Vermisehen von CaCOs, Al(OH)a u. Caseinleim 
erhalten wird. (A. P. 1517996 yom 18/12. 1922, ausg. 2/12. 1924.) O e l k e r .

Robert Fleser, Seine, Frankreich, Wanyieisoliermittel. Gewellte Pappe wird 
auf beiden Seiten mit Papier beklebt, die Papierflache wird mit h. Pech, Asphalt, 
Harz usw. uberzogen u. hierauf wieder eine auf beiden Seiten mit Papier beklebte 
gewellte Pappe aufgebracht u. s. f. (F. P. 577294 vom 18/2. 1924, ausg. 3/9.
1924.) F e a n z .

Rabbow W illink & Co., Den Haag, Holland, Herstellung von Dachpappcn,
1. dad. gek., daB eine Rohpappe yerwendet wird, die dtireh Yereinigen yon zwei 
oder mehreren Lagen saugfahiger Pappen yerschiedenartiger Faserstoffe erzeugt 
is t — 2. dad. gek., daB die einzelnen Papplagen vor ihrer Vereinigung mit Olen, 
Fetten, Wachsen, Harzen, bituminosen Stoffen o. dgl. gctrśinkt werden. — Die 
Festigkeitseigenschaften der Pappen werden wesentlich yerbessert. (D. R. P. 408151 
KL 55 f  yom 28/11. 1923, ausg. 12/1. 1925.) O e lk e b .^

Karl Frank, Weil i. Schonbuch, Wttb., Holzfeste Pappe uacli Pat. 400451, 
dad. gek., daB die Emulsion aus Leim oder leimartigen Stoffen u. gebranntem Gips 
der in nassem Zustand befindlichen Pappe oder dcm Pappenstoff zugefugt wird. — 
Das Prod. zeigt gegeniiber dem, welches nach dem Hauptpat erhalten wird, eine 
groBere Hiirte u. Festigkeit bei hoher Elastizitiit. (D. R. P. 408216 KI. 55f yom 
28/3. 1924, ausg. 14/1. 1925. Zus. zu 0. R. P. 4 0 0 4 5 1 ; C. 1924. II. 1869.) O e l k e b .

Societe Anonyme des Etablissements A. Olier, Clermont-Ferrand, Frankr., 
Herstellung von Zellstoff aus holzhaltigem Rohstojf. (D. R. P. 404507 KI. 55b 
v om  20/11. 1921, ausg. 5/11. 1924. Zus. zu 0. R. P. 4 0 4 5 0 6 ;  C. 1925. I. 593 . —
C. 1924. I. 1125.) . O e l k e b .

Antoine Regnouf de Yains, Frankreich, Wiedergewinnung von Atznairon aus 
zum Behandeln von Cellulosestoffen verwendeten Laugen. Man erhitzt diese Laugen 
in- einem gewohnlichen (Dampf-)Kessel, bis sie die urspriingliche Konz. wieder 
erreicht haben u. benutzt den dabei erzeugten Dampf ais Kraftquelle. (F. P. 567 92b 
vom 30/8. 1922, ausg. 12/3. 1924.) " K a u s c h .

Antoine Regnouf de Yains, Frankreich, Gewinnting von Atznatron aus den 
Celluloscablaugen. Die Laugen werden zuerst yom Lignin befreit u. dann zur



Dampferzeugung verwendet. (F. P. 27773 vom 31/1. 1923, ausg. 18/8. 1924. Zus. 
zu F. P. 5 6 7 9 2 6 ;  vorst. Ref.) K a u s c h .

C. GL Schwalbe, Eberswalde, Behandlung von Sulfitablauge. Die wertvollen 
Bestandteile der Sulfitablauge werden dadurch gewonnen, daB man sie mit Salzen, 
wie MgCls, CaClj oder NaCl vermischt u. eventuell unter Druck auf 150—200° 
erhitzt. Insbesondere werden CHsCOOH, H-COH u. SO. auf diese Weise erhalten. — 
Der bei dem ProzeB abfallende C kann durch Zusatz von SSgemehl u. dgl. zu der 
urspriinglichen Mischung leicht filtrierbar gemacht u. nach dem Filtrieren ge- 
trocknet u. ais Heizmittel verwendet werden. (E. P. 224509 vom 1/10. 1924, 
Ąusz. verdff. 7/1. 1925. Prior. 6/11. 1923). O e l k e r .

H enn Thomas Deizon und Michel Briat, RhGne, Frankreich, Wiedergewinnung 
von Celluloid aus Gewebe enthaltenden Celluloidgegenstanden. Die Gegenstśinde 
werden auf einer ZerreiByorr. zerrissen, u. dann etwa 2 Stdn. mit H2S04, D. 1,5, 
bei 100° behandelt; die gelierte Cellulose wird hierauf von dem Celluloid getrennt, 
die Behandlung des Celluloids mit HsS04 kann notigenfalls wiederholt werden. 
(F.P. 571312 vom 15/12. 1922, ausg. 15/5. 1924.) F r a n z .

Deutsche Gasgluhlicht-Auer-Gesellschaft m. b. H., Berlin, Hcrstellung von 
Kunstseide nach dem Viscoseverf., 1. dad. gek., daB man den zur Verwendung 
kommenden Viscoselsgg. zwecks Befreiung yon Metalloxyden, z. B. Erdalkalioxyden, 
in irgendeinem Stadium ihrer Herst. solclie Stoffe zusetzt, welche mit den be- 
treffenden Oxyden in stark alkal. Lsgg. schwer 1. Verbb. bilden. — 2. dad. gek., 
daB man bereits der fiir die Herst. der Yiscoselsgg. benotigten Alkalilauge die er- 
forderliche Menge an Reinigungsmitteln zusetzt. — 3. dad. gek., daB man ais 
Fiillbader fiir die so vorgereinigten Viscoselsgg. stark saure Fiillbader benutzt, 
die keine zusStzliche Menge an Salz enthalten. (D. B.. P. 408822 KI. 29 b vom 
29/4. 1922, ausg. 24/1. 1925.) K a u s c h .

W. J. Stevenson, London, Kunstseide. Es werden zur Herst. der Kunstseide 
Yiscoselsgg. verwendet, die durch Zentrifugieren von ihren festen Bestandteilen 
befrcit u. auf 0—3° abgekuhlt durch Holzkohle gegebenenfalls im Gemisch mit 
Sand filtriert sind. (E. P. 225135 vom 24/5. J924, ausg. 18/12. 1924.) K a u s c h .

Jaąues Delpech, Frankreich, Faden und Gewebe aus Kutistseide. Die ein- 
fachen Faden werden ohne vorherige Denitrierung u. Entschwefelung weiter ver- 
arbeitet (F.P. 57921J vom 4/6. 1923, ausg. 13/10. 1924.) K a u s c h .

Actien-Gesellschaft far Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, Entfemen von 
Fdllbadriickstanden jeglicher Art aus gespulter Kunstseide. Nach einer VorwSsche, 
bei der das W. mit Hilfe mechan. Mittel an die einzelnen Spulen herangefuhrt 
wird, wird das Waschen in einem mit W. gefiillten GefiiB vollendet. (Schwz. P. 
107583 vom 12/2. 1924, ausg. 1/11. 1924. D. Prior. 12/3. 1923.) K a u s c h .

Otto Faust, Deutschland, Kunstfaser aus nicht gereifter Viscose. Man fiihrt 
die Viscose in ein Fallbad durch nichtmetall. Diisen ein. (F.P. 579176 vom 25/3. 
1914, a u sg . 11/10. 1924.)' K a u s c h .

Victor Alexandre Guillet, Seine, Frankreich, Gewebe fur Stickerei. Man 
stellt das Gewebe, aus Nitrocellulose her, nach dem Besticken wird das Gewebe 
mit A. u. A. gel.; oder man behandelt Baumwolle mit einem Gemisch von HNOs
u. HsSO„ wascht, trocknet u. lost nach dem Besticken in A. u. A. (F.P. 572359 
vom 20/10. 1923, ausg. 4/6. 1924.) F r a n z .

Henry Dreyfus, London, Kunstfdden. Man erhalt Kunstfaden aus Lsgg. yon 
Celluloseacetat oder anderen Celluloseestern organ. SSuren oder Celluloseathern 
nach der Verdampf- oder Trockenspinnmethode unter Verwendung von Lsgg. der 
Ester u. dgl. in niedrig sd. Losungsmm. (wie Acetaldehyd, Formaldehyd) gegebenen
falls gemischt mit W. oder Aceton oder dgl. (E. P. 209125 vom 6/7. 1922, ausg. 
31/1. 1924.) K a u s c h .
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Courtaulds Limited, London, und Walter Hamis Glover, Bedford, Faderi, 
Streifen oder Filme aus Celluloseathern. Eine Lsg. eines Gelluloseiithers (Cellulose- 
Sthylather) wird durch geeignet geformte Diisen in ein tier. oder yegetabil. Ol 
eingepreBt. (E. P. 224405 vom 5/1. 1924, ausg. 4/12. 1924.) K a u s c h .

Courtaulds Limited, London, Louis Clement und Clery Riviere, Pantin, 
Fiiden, Streifen oder Filme aus Celluloseestem. Eine Lsg. eines Cełluloseesters 
(Celluloseacetat, Nitrocellulose, Nitroacetylcellnlose) wird durch geeignet geformte 
Diiscn in ein tier. oder yegetabil. 5l (Ricinus-, Leinol) oder Gemische dieser ein* 
gepreBt. (E. P. 224404 yom 5/1. 1924, ausg. 4/12. 1924.) K a u s c h .

Theodore Pranęois Tesse, Paris, Frankreich, Celluloseesterlacke. Man lost 
Celluloseacetat in einem flttchtigen Losungsm. u. einem Weichmachungsmittel, 
dessen Kp. iiber 200°; ais fluchtige Losungsnnn. yerwcndet man z. B. Aceton, 
Methylacetat, ais Weichmachungsmittel Caryacrol, Caryol, Eugenol, Isoeugenol, 
Triacetin, Benzylalkohol, Acetessigester; der M. kann man ZnO, Al-Bronce usw. 
zusetzen, sie eignet sich besonders zum Uberziehen yon Flugzeugbespannungen. 
fA. P. 1521056 yom 30/1. 1918, ausg. 30/12. 1924.) F r a n z .

Charles Michel Pranęois Martin, Seine, Frankreich, Plastische Massen aus 
Celluloseestem. Ais Plastisierungsmittel fiir Celluloseacetat yerwendet man ein 
Gemisch von Phenolen mit aromat. Sulfamiden, p-Toluolsulfamid. (P. P. 573701 
vom 27/2. 1923, ausg. 28/6. 1924.) F r a n z .

Soeiete: La Cellophane, Seine, Frankreich, Verfahren zur ununterbrochenen 
Herstellung von Filmen. Kunstfaden, Rohren w e . aus Cellulosexanthogenat. Die 
■Cellulosesanthogenatlsg. gelangt durch ÓfFnungen der gewiinschten Form in das 
Fallbad, das aus einer Lsg. von (NH4)aSO.,, (NIIJjSO, u. Siiure, iSraHS03 oder 
Na ĵSOi besteht, das gebildete Hiiutchen wird iiber Leitwalzen durch die Bader ge- 
fuhrt, yon dem Koagulationsbade gelangt der Film der Reilie nach in ein Saure- 
bad, in ein kaltes u. dann in heiBes Waschbad, in ein Entschwefelungsbad, in ein 
k. u. dann in li. Waschbad, liierauf in drei Bleichbader, in zwei Waschbader u. 
schlieBlich in ein Glycerinbad; hierauf wird getrocknet. (F. P. 573533 vom 16/2.
1923, ausg. 25/6. 1924.) F r a n z .

Adolf Dulitz, Hirschberg, Deutschland, Herstellung von Flaschenkapseln. Man 
yermischt Acetylcellulose mit einem in W. 1. Weichmachungsmittel, Acetin, tiber- 
zieht die Form mit einem dunnen Hautchen dieser M., u. behandelt auf der Form 
mit W., hierbei wird das Weichmachungsmittel gegen W. ausgetauscht u. es bleibt 
ein geąuollenes Acetylcellulosehautchen zurfick, das widerstandsfahig ist u. feucht 
aufbewahrt werden kann; beim Trocknen auf der zu yerschlieBenden Flasche 
schrumpft das Hautchen u. bewirkt einen yolligen AbschluB der Flasche; die 
Acetylcellulose kann mit Metallpulyern usw. yermischt werden. (A. P. 1520 054 
vom 5/5. 1924, ausg. 23/12. 1924.) F r a n z .

Linoleum Manufacturing Company Limited, England, Herstellung von 
gemustertem Linoleum. Man ordnet zwischen dunnen Schichten von Linoleum 
diinne Schichten von anders gefarbtem Linoleum yon yerschiedener GroBe an ver- 
schiedenen Stellen an u. preBt, dann wird der Błock senkrecht zur Oberflache 
der Schichten zerschnitten, die erhaltencn Stiicke werden dann senkrecht auf die 
Oberflachen der Schichten zu der gewiinschten Dicke gepreBt, das erhaltene 
Linoleum erhalt hierdurch eine dem Holz gleichende Yerzierung. (F. P. 573197 
v‘om 16/11. 1923, ausg. 19/6. 1924, E. Prior. 14/2. 1923.) F r a n z .
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