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A. Allgemeine nnd physikalische Cłieniie.
A. F. H ollem an , 'Aur JEHnńermg an den ISO. Jahrestag der Entdechmg des 

Sauerstoffcs am 1. August 1774. Histor. Darst. der mit den Mamen J e a n  Rey 
(1630), J o h n  M a y o n  (1674), B a y e n  (1774), S c h e e l e  (1771), P r ie s t l e y  (1774) u. 
schlieBlich L a v o is i e e  yerbundenen Entdeekung des SauerstofFes, mit Abbildungen 
der anfangs yerwendeten App. im Original. (Cliem. Weekblad 22. 110—18. 
Bloemendaal.) G r o s z f e l d .

E. M annheimer, Zur Katalysatorwirkung. In einem durch cinen Kork ver- 
schlossenen Reagensglas mit seitlicbem Ansatzrobr erwfirmt man KC10S bis zur 
Entw. von O, den man auffiingt, liiCt erkalten, bis die Entw. aufhdrt u. sehuttet 
dann aua einem kleinen Glaskolbelien, welches durch einen Gummisehlauch mit 
einem den Kork durelisetzenden Glasrohr yerbunden ist, etwas Mn02 in daa 
Reagensglas, worauf sofort eine stiirmische O-Entw. beginnt. (Ztschr. f. physik.-chem. 
Unterr. 3 7 . 264. 1924. Darmstadt.) BO t t g e r .

M. W. W elch, Demonstratiori dci- Osmose im biologischen Unterricht. Zu dem 
von G r u e n b e r g  (Science 6 0 . 1555) angegebenen Verf. zur Darst. von Diffusions- 
zellen aus Celloidin wird erganzend bemerkt, daB die Loslsg. der an der Innen- 
wand eines Glaskolbens erzeugten Zellcnwandung leicht gelingt, wenn man die 
Wand zuvor mit einer 100/o'gcn wss. Lsg. von Melasse befeuchtet, die man ein- 
trocknen laBt, u. den Kolben nach Abscheidung der Celloidinschicht iu W. taucht. 
(Science 6 0 .  548—49. 1924. Chicago [III.], Welch Scient. Co.). BO t t g e r .

0. Ohmami, Yer suche zur Yeranschaulichung und ungefahren Messung des 
Explosionsdruckes. Um den bei der Verbrennung eines Leuchtgas-Luftgemisches 
entwickelten Druck zu veranschaulichen, benutzt Vf. ais Explosionspipette das 
Trichterrohr eines Kippschen App. (Inhalt etwa l '/ 2 1), dessen beide Óffnungen durch 
Korke verschlossen werden, von denen der untere mit einer 8 mm weiten Bohrung 
yersehen ist. Die mit Leuchtgas gefullte Pipette wird, das Trichterrohr nach oben 
gerichtet, oberlialb der Schale einer Federwage befestigt, sodaB zwischen dem Tubus 
des Trichterrohrs u. der Schale nur ein geringer Abstand bleibt, das Leuchtgas 
nach dcm Entfernen des oberen Korkes entziindet u. der bei der Esplosion 
erfolgende Ausschlag des Zeigers der Wage, den man mit bloBem Auge nicht 
beobachtdn kann, dadurch yerfolgt, daB man auf dem Zifferblatt der Wage Saulchen 
von Plastilin befestigt, die von dem sich bewegenden Zeiger wegrasiert werden. 
Auf diese Weise konnten Ausselilage von 6 bis 7 kg festgestellt werden. (Ztschr. 
f. physik.-chem. Unterr. 3 7 . 256—60. 1924. Berlin-Pankow.) B O t t g e r .

R ichard  Hamer, Moseleyum. Im AnscliluB an die Verss. von B o s a n o u e t  u . 
K e e l e y  (Philos. Magazine [6] 48. 145; C. 1924. II. 1045), das noch fehlende 
Element 43 aufzufinden, schliigt Vf. vor, diesem, sobald es entdeckt ist, den Xamen 
Moseleyum nach dem bckannten engl. Forscher M o s e l e y  z u  geben, um Benennungs- 
konflikte wie beim Hafnium auszuschalten. (Science 61. 208—9. Uniy. of Pitts- 
burgh.) B e h r l e .

A. Hantzsoh, ii  ber die Natur der Halogenicasserstoffe. (Vgl. Ztschr. f. Elektro- 
cliem. 30. 194; C. 1924. II. 2221.) Die Halogenwasserstoffe sind die einfachsten 
PseudosSuren. Die chem. u. opt.. Veranderung bei der Salzbildung besteht lediglich
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in dem Ubcrgang eines Bindeelektrons von den Metallionen bezw. Hydroxonium- 
kationen an die Halogenatomc. Yorliegende Arbeit des Vfs. bringt zur Begriindung 
dieser schou yeroffentlichten Theorien (1. c.) erweitertes esperimentelles Materiał. — 
Die an sich homoopolaren Halogenwasserstoffe sind ehem. scharf charakterisiert 
durch ihr gro B es Bestreben heteropolare, echte Sake zu bilden. UCl. H Br u. JIJ  
konnen auf Grund des rationellen Vergleichs ihrer Kpp. u. ihrer opt Eigenschaften 
ais die ersten anorgan. Anfangsglieder der Alkylhaloide, CnH jn + 1 (n =  0) be- 
trachtet werden. Eine einfache Kp.-Regelmafiigkeit besteht darin, daB der Quotient 
aus den absol. Kpp. durch Dmsion mit 6 fiir HC1, HBr u. HJ, durch Division 
mit 8, 9, 10 fiir dereń CH3-, C2H5-, C3H7-Derivv. fast konstant ist. Diese drei 
Halogenwasserstoffe sind hoclistens nur unbedeutend assoziiert wie ihre Alkylderiw.

Eine BestStigung dieser Auffassung wurde aucli dureh die Best. u. den Yer- 
gleich der Absorptionsspektren der homogenen Halogenwasserstoffe mit ihren Estern 
einerseits u. mit ihren Alkalisalzen in was. Lsgg. andererseits erbraeht. Die 
Halogenwasserstoffe werden erst in wss. Lsg. zu echten Siiuren, durch Addition von 
H30  an ihr H-Atom zu IIydroxoniumsalzen. Die Sonderstellung, die diesen WERNER 
durch die Bezeiclmung ,,Aquos;iuren“ gegeben liat, existiert nicht. Die Formulierung 
XH -f- HsO — y  [XH20]H ist durch die Auffassung zu ersetzen, daB das W. primiir 
an den H angelagert wird: XH -f- H20 — >- X[1I30] u. das komplese Kation 
Hydrosonium bildet. Dies beweist auch das opt. Verh. in A. u. A. Die neue 
Salzformel macht es yerstSndlich, daB die wss. Lsgg. der Salze KBr  u. N H Jlr  u. 
die yon K Br  in W., A, u. A. opt. ident. sind, Diese Salzlsgg. Br[H30], Br[H2OC2H6], 
BrlTIOCCjHj)^ sind deshalb opt. ident., weil sie ais gemeinsamen u. einzigen Chromo- 
phor ionogen gebundenes Br enthalten. Der tjbergang zu Elektrolyten in disso- 
ziierenden Medien ist auf Grund dieser Komplesformel ebenfalls leicht zu yerstehen. 
W., A. u. A. wirkcn wegen ihrer yerschiedenen dissoziierenden Kraft zwar sehr 
yersehieden dissoziierend auf HBr, aber in opt. Hinsicht ganz gleich, weil in allen 
durch die grofie Tendenz zur additiyen Salzbildung je ein ungesiłtt O-Atom chem. 
gleichartig mit dem H-Atom des HBr reagiert.

Vf. hat den Nachweis gefiihrt, daB die n ic h t  i o n isi er ten  Halogenwasserstoffe 
stitrker sind ais ihre Ionen: 1. durch kinet. Messung der Inyersionsgeschwindigkcit 
des Rohrzuckers unter dem EinfluB dieser drei Ilalogenwasserstoffsauren in konz. 
wss. Lsgg.; 2. durch die Indicatorenmethode; 3. durch die Zers.-Geschwindigkeit 
des Diazoessigestcrs in melireren yerschiedenen Lsgg. Fiir die Reinigung des 
Diazoessigesłcrs wird ein becjuemes Verf. beschrieben: Die ath. Lsg. des Esters 
wird mit NHa-Gas gesatt. ca. 24 Stdn. yerschlossen stehen gelassen, bis sich die 
Yerunreinigungen olig abgeschieden haben. Die atli. Lsg. wird mit W. gewaschen, 
bis kein NH3 mehr nachweisbar ist. Trocknen iiber CaCl2, dann uber Kalk. 
Vakuumdest. uber Kalk liefert den Ester in 99,6%ig. Reinheit. — Nach der 1. Methode 
wachst die Aeiditiit mit steigender Konz. jeder SSure in der Reihe C1H B rll JH. 
— BrH ist in nichtwss. Lsg. viel stiirker ais C1H. Die Aeiditiit ist femer von der 
Natur des Losungsm. abhiingig. In W. wird HC1 erst bei n =  0,0005, bei A. 
dagegen schon bei n =  0,02 inaktiy gegen den Azoindicator. Die Zers. des Diazo- 
essigesters — zwar chem. yersehieden je nach der Natur der Sauren u. der

N
Losungsmm. — besteht primiir stets in einer unter Umlagerung von C02C2H--CH<^^t

crfolgenden Addition vonHX zu Diazoniumsalzen, C02C2H6-CH2-N-X, dereń Ge
ni
N

cchwindigkeit allein meBbar ist. In Ilalogenderiw. yon gesatt. KW-stoffen (C^J/2Ci(, 
CCI,, CHCL) sind HC1 u. HBr nur physikal. gel. — HBr ist in diesen indifferenten 
Medien yiel aktiyer ais HC1: homogener BrH ist daher yiel starker ais HC1. Toluol ver-
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mindert dic Aktiyitat des HC1, wohl infolge seiner ungesatt. Natur, mit steigender 
Verdiinnung abnehmend. — Die Aktivitat der Halogenwasserstoffe ist in wss. Lsgg. 
viel geringer ais in nieht ionisierten Losungsmm. (HC1 in W. 70mal schwficher ais 
in C2H2C14 u . HBr 100 mai schwacher). Damit fSllt der friihcre Satz von der 
groBen Reaktionsfahigkeit der Ionen. Die chem. nivellierende "Wrkg. des łl.,0  be- 
wirkt jedoch, daB HBr bei geniigender Verdiinnung in wss. Lsg. prakt. gleich 
stark (besser gleich schwach) wird wie HC1. Die B. von Hydroxoniumhaloiden 
ist die cbem. Ursaebe der nivellierenden Wrkg. des W. Die Rkk. der Halogen
wasserstoffe in wss. Lsg. sind deslialb. langsamer ais in CIIC13 oder CCI4, weil es 
Rkk. nicbt der freien Siiuren sondern der IIydroxoniumsalze sind. Die Diazoessig- 
esterspaltung ist in diesem Sinne nicht eine additive B. (unter Umlagerung) der 
Diazoniunihaloide, sondern es findet eine Verdrangung des sehwachen Basen- 
anhydrids H20 dureh das stftrker bas. Basenanhydrid Diazoessigester statt. Iso- 
lierbare substituierte Hydrosoniumsalze, wie Dimethyl-2,6-pi/ronhydrochlońd [C7H80  • 
OH]-Cl, yerbalten sieb wie die Hydroxoniumhaloide.

Die Annabme der Pormel X[HOH2] fiir die IIydroxoniurnsalzc der starken 
Siiaren in wss. Lsg. ist wolil nicbt wabrseheinlicb. Die Zahl der angelagerten 
Moll. H20 wird wohl mit zunehmender. Verdiinnung bis zu ciner gewissen Grenze 
wachsen. In konz. Lsgg. konnen Gleichgewiehte vcrschiedenen Hydratisierungs- 
grades vorliegen. — In iith. Lsg. verhalten sich HC1 u. HBr sehr verschieden. So 
ist HBr (ais Diathyloxoniumbromid, Br[HO(C2H5)2] gel.) ebenso aktiv wie in 
CHClj oder C2H4C12 unabbangig von der Verdiinnung. Der Komplex zerfiillt sehr 
leicht in seine Komponenten u. wirkt deswegen so stark wie HBr im Gcgensatz 
zur in A. inaktiv werdenden Pseudosalpetersaure. Die weniger groBe Aktivitiit 
des HBr in W. hangt wohl mit der B. stabilerer wasserreicherer Komplese in 
diesem Losungsm. zusammen, was fiir A. nieht zutrifft. — HC1 in A. wird jedoch 
schon bei geringer Yerd. rascli inaktiv, indem sie wohl nur ais ein Atherat der 
Pseudosiiure C1H'•0(C2H5)2 gel. ist. Die Aciditatsunterschiede, hervorgerufen durch 
A., sind daber bei geniigender Verd. auBerordentlich groB. — Fur HJ konnten 
wegen seiner groBen Zers. in wss. Lsg. keine direkten Bestst. vorgenommen werden. 
Indirekt kann geschlossen werden, daB, analog der groBeren Tendenz zur Salz- 
bildung, Rkk. mit H J in A. u. A. am rasehesten, mit HC1 am langsamsten ver- 
laufen. Die B. von A. aus A. ist nach diesen Auffassungen nicht durch die „kata- 
lyt.“, sondern durch die salzbildende Wrkg. der Halogenwasserstoffe hervorgerufen.
— Die groBe Aktivitiit des H J beruht aber auch zum Teil auf der B. von starker 
absorbierenden Pseudosalzen. Die echten Ckconiumhaloidsalże, [(C2H5)2 =  0  — H]J,

C II  Hgehen leicht in die Pseudooxoniumhaloidsalze q ĵ £ > 0 < [ j . iibcr, die noch leichter

ais die echten Salze in ihre Komponenten, aber auch in C2H6OH -f- C2H6J  spaltbar 
sind, weil wirklich strukturell vierwertiger O yorliegt. Der Riickgang der Akti- 
vitat von Halogenwasserstoffen in alkoh. Lsgg. durch kleine Mengen W. ist wohl 
analog zu erklaren, indem dic stabileren einfachsten Ilydroxoniumsalze entstehen.

Die IIydroxoniumsalze spielen sicher ais Zwischcnglicder bei der Esterifikation 
wie Verseifung eine groBe Rolle. Man wird auf Grund der durch die Salzbildung 
verringerten Bindefestigkeit der Alkyle an das yierwertige O-Atom die Zers. von
A. in A. so annehmen konnen, daB sie sich nur an den Oxoniumhaloiden (im 
Gleichgewicht der drei moglichen) abspielt, die beim Erhitzen wieder zerfallen u. 
dabei auch A. bilden.

2 [c 2H6- 0 < g ] x  ^  [ c 2Hs- 0 < g !Hs] x  +  [H O < J;|]x .

Die Starkę der Halogenwasserstoffe wachst symbat mit der groBerwerdenden 
Reaktionsfahigkeit der entsprechenden Alkylderiw. CH3F CH3C1 CII3Br
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CII3J in der Reihe HF <  HC1 <  HBr <  HJ. — HF ist wegen seiner groBten 
Bildungswiirme u. der festesten Bindung des H die stabilste Pseudosaure — liin- 
gegen I I J  die iustabilste mit der groBten Neigung zur additiven Salzbildung. Die 
Acidititiitsunterschiede erlialten auf Grund der Beobachtungen u. der liier auf- 
gestellten Tlieorien neue Beleuchtung. Sie riihreti nicht von den crat durcb W. 
erzeugten H-Ioncn lier, yielmehr sind die nicht ionisierten Moll. die Trager der 
R,eaktionsfiikigkeit. (Ber. Dtseli. Chera. Ges. 5 8 . 612—41. Leipzig, Univ.) H o r s t .

W illiam  Edward Garner, Das h-itische Likrenient chemischcr Reaktionen. 
Yf. zeigt, ausgeheud yon der Arrheniusscheu Gleicliung d log k jd T  =  A / R T 2, daB 
das krit. Inkremeut nicht mit der Aktmerungsenergie notwendigerweise ubereiu- 
zu8timmen brauckt. (Pliilos. Magazine [6] 4 9 . 463—65. Uniy. London) K. WOLF.

W. Geiss, Dichtebestinmimgen an Steinsalzkrysłallen. (Ann. der Pkysik [4] 76. 
403—S. -  C. 1 9 2 4 . H. 2818.) B e c k e r .

Karl Scheel und Friedr. Blankenstein, U ber das spezifische Geuiichł des 
Quecksilber$. Yff. bestimmen mittels Prazisionsmessungen das spez. Gewichl zweier 
Hg-Proben bei 0°; sie ergeben sieli zu 13,59540 u. 13,59558, dereń Differenz weit 
auBerhalb der Messungsfeliler liegt u. yielleiclit auf gewisse Verunreinigungen 
einer der Proben oder den EinfluB yersehieden oftmaligen Destillierens derselben 
zuruckzufuhren ist. In Verb. mit friiheren einwandfreien Beobachtungen wird ais 
wahrscheinliehster Wert 13,59546 abgeleitet. (Ztsekr. f. Physik 31. 202—9. Physikal. 
Teelin. Reichsanstalt.) F r a n k e n b u r g e r .

Albert F, 0. Genaann, Die Dichten der Losungen von Aluminiumchlorid in 
fliissigem Phosgen. (Vgl. S. 1557.) Fiir reines COCl2 wurde D.° 1,4275; D . 25 1,3685 
gefunden. Der kub. Ausdelmungskoeffizient zwischen 0 u. 25" wurde zu 0,001725 
bercchnet. Fur Lsgg. yon 2,97—46,53% A1C1S in fl. COCl2 sind die DD. bei 0 u. 
25° u. molaren Konzz. tabellar. angegeben. (Journ. Physical. Cbem. 2 9 . 138—41. 
Stanford [Cal.], Univ.) JOSEPEY.

J- H. Shasby, Diffusion von Suspensionsteilchen. Vf. untersucbt eine Auf- 
schlammung yon Eiter-Staphylokókken in W. Es wurde bis zum yollstandigen Ab- 
sitzen beobachtet. Unter Anwendung der Smolucbowskischen Formel ergibt sich 
auf Grund der Versuchsdaten der Wcrt 59 X 10-- fiir die Ayogadrosche Zalil. (C. r. 
d. 1’Acad. des sciences 1 8 0 . 195—97.) K. W olf.

W. Ewald und M. Polanyi, Uber Fornwerfestigung von Steinsals im Biegmigs- 
rersuch. Yff. untersuchen die piast. Formanderungen, welche Steinsalzkrystalle bei 
einseitiger Belastung erleiden, den zeitlichen Verlauf dieser Erscheinung u. die 
„Verfestigimg“ der Krystalle, die hierbei auftritt, d. h. den Umstand, daB nach 
einmal erfolgter Fomiinderung (Durehbiegung), Aufhebung der Belastung u. er- 
neuter Belastung die Formanderungen wesentlieli geringer ais bei der ersten Be
lastung ausfallen. Messung der Formiinderung erfolgt dureh Beobachtung der 
Winkelverdrehung zweier an den Enden des Krystalls aufgekitteter Spiegel mittels 
Fernrobr u. Skala. Die durch wiederholte Belastung auftretende Verfestigung 
hęmmt nur die Weiterbiegung in der urspriinglichen Biegungsrichtung, behindert 
aber nicht die Riickbiegung. Eine Ruckbiegung liebt die Verfestigung in der ur- 
spriinglichen Biegungsriehtuug auf. (Ztschr. f. Physik 31. 139—44. Berlin-Dahlem, 
Kaiser W iL H E L M -Inst. t .  phys. Chem. u. Elektrochemie u. Kaiser W i l h e l m - Inst. 
i. Faserstoffchemie.) F r a n k e n b u r e r .

X. Scheringa, fj ba• die wasseranziehende Fahigkeit einiger Salze. Bei gewohn- 
licher Temp. ist Luft nur zu etwa 65% mit Dampf gesatt., woraus sich ergibt, daB 
ein Salz nur dann zcrflieBlicli ist, wenn die Dampfspannung der gesatt. Lsg. <  65% 
ist; bei *0'J/o bleibt das Salz normalerweise trocken. Weil die Dampfspannungs- 
abnahme einer Lsg. mit der Menge Salzmolekule/Yol. zusammenhangt, ergibt sich, 
daB niedriges Mol.-Gew. u. groBe Loslichkeit die Iiygroskopizitat befordern. Fiir



1925. I. A . A l LGEMEINE U NI) PIIYSIKALISCHE CHEMIE. 1841

NEtBr iat die gesiitt. Lsg. 41°/0ig. mit Dampfspannung von relativ 76,o°/0, bei 30° 
73%) bei 42° 71 °/0, fur K J  bei Zimmertemp. <^7o°/0, also iat KJ mehr hygroskop. 
ais NH,Br. Nachweis auch durch Aufbewaliren neben 30,5°/Oig. H2S04 (Spannung 
75°/0). Fiir weitere Salze werden folgende relativen Spannungen der gesiitt. Lsgg. 
angegeben: Na Cl ca. 76%i ZnCl, 55,4 bei 100° fiir 54,7°/0ige Lsg., NaN03 73,7 bei 
31,7°, 72,3 bei 95,4° fiir 47,7°/0ige Lsg.; fiir gesiitt. Lsg. bei 20° 75°/0, bei 30° 73°/0, 
reiues NaN03 ist also nicht hygroskop. (Pharm. Weekblad 62. 185—90. Utrecht, 
Centraal-Lab.) G r o s z f e l d .

M arion D. W illiam s, H. C. Fogg uud C. James, Loslichkeiten der Salze der 
seltenen Erden. Teil I. Die Loslichkeiten von YCl3-61I20, SmCL■ 6TL,O u. NdCl3- 
SILfi wurden iu W. u. in HC1 D. 1,1051 u. von YbCl^-611,,0 nur in IIC1 derselben
D. zwiselien 10 u. 50° bestimmt. Die Ergebnisse sind im Original tabellar. ais 
auch graph. dargestellt. Die FF. der Salze sind in derselben Reihenfolge 161—163°; 
142—142,5°; 124°; 153—155°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 297—301. Durham 
[New Hampshire], Univ.) J o s e p h y .

E rnst Cohen, W ilhelm a A. T. de M eester und A. L. Th. Moesveld, Piezo- 
chemische Studien. XXVI. Der Einjlufi des Druckes auf die Losliehkeit. Das System 
Naphthalin-Tetrachlorałhan. (Ztschr. f. physik. Ch. 114. 321—33. 1924. — C. 1925.
I. 1274.) K. W o l f .

R ichard Kuhn, U ber die Rolle des Saucrsto/Js bei der kałabjtischen Hydrierung. 
Vf. geht von den Experimentalunterss. von W i l l s t a t t e r  u. seinen Jlitarbeitern 
(vgl. Ber. Dtseh. Chem. Ges. 54. 113. 56. 1388; C. 1921. III. 766. 1923. III. 378) 
iiber den EinfluB von 0 2 auf die katalyt. Hydrierung aus u. kommt zu der Ansicht, 
dafi der EinfiuC des 0 2 auf katalyt. Hydrierungen zuriickgefiihrt werden konnte 
auf die Abliangigkeit der Intensitśit des Balmerspektrums vom 0 2-Gehalt des an- 
gewandten Wasserstoifs. Die Erliohung der Intensitiit des Balmerspektrums durch 
02 konnte auf einer durch angeregten Sauerstoff yermitteltcn Aufspaltung des H2- 
Mol. in 2 neutrale H-Atome beruhen. Dieser versehiedene Dissoziationsmechanismus 
wiirde fiir Hydrierungen besagen, daB in Ggw. von 0 2 2 normale, in Abwesen- 
lieit von 0 2 durch die Spaltung durch ElektronenstoB ein normales u. ein an- 
geregtes II-Atom fiir die Hydrierung zur Verfiigung wiiren. Unter Zugrundelegung 
der Arbeit von B ennew itz u . G u n tiie r (Ztschr. f. physik. Ch. 111. 257; C. 1924. 
n . 2382) kommt Vf. zu dem SchluB, daB die Aktiyierung der katalyt. Hydrierungen 
durch 0 2 nicht die Folgę einer Entgiftung im Sinne von B o d e n s t e i n  (S. 465) 
sondem die Folgę einer Yergiftung des Pt fiir die 1’ekombination der H-Atome, 
wie sie W o o d  (Philos. Magazine 44. 538; C. 1923.1. 1260) u. B o n h o e f f e r  (S. 347) 
annehmen, ist. Die Ergebnisse W i l l s i a t t e r s  stehen mit dieser Annahme im 
Einklang. (Naturwissenschaften 13. 169—71. Munchen.) J o s e p h y .

E rnst W aldschmidt-Leitz und Franz Seitz, U ber die Rolle des Sauerstojfs 
bei der kątalytischeti Hydrierung durch Platin. Bemerkungen zu einer Abhandlung von 
M. Bodaislein. Auf Grund iilterer Beobaclitungen iiber die katalyt, Wrkg. von 0 2- 
haltigem u. 0 2-freiem Platinmohr bei der Hydrierung, zum Beispiel des Naphthalins 
(ygl. W il l s t a t t e r  u. S e i t z , Ber. Dtsch. Ćhem. Ges. 56. 1388; C. 1923. n i .  378) 
wird auf die Unentbehrlichkeit einer 0 2-Beladung des Katalysators fiir die Uber- 
tragung des H2 aufmerksam gemacht. Den Anschauungen B o d e n s t e in s  (S. 465) 
wird die Beobachtung zahlreicher Forscher entgegengehalten, daB sich unter den 
Bedingungen der Zus. des seinen Unterss. zugrundeliegenden Gasgemisches kein 
normaler 0 2-Pol bildet. Auch ist die Koexistenz von 0 2 u. H„ im Platinschwarz 
erwiesen. Dor spezif. Yerlauf der Red. je naeh der Beladung mit 0 2 u. die ver- 
schiedenen Wege zu diesen Katalysatoren liiBt die Auffasaung verschicden fester 
Bindungen von H.> an den Katalysator nicht zu. Die A n n a h m e  B o d e n s t e in s  von 
der Wirksamkeit des Katalysators durch Deformierung des H2 wird nicht bestiitigt
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durch den Yerlust der Aktivitat des Katalysators bei zunehmender Entgasung im 
Hochvakuum u. dessen Eegenerierung durch Wiederbeladung mit Os. Nach der 
Betrachtungsweise von L a n g m o ir  mu8 man ausgehend von der Annahme B o d e n - 
STEINs von der Ungesiittigtheit der Oberfliiche aller kryatallisierten Stofie beim 
wirksamen Pt-Kontakt nielit eine monomolekulare Seliicht von IIa, sondern yon 0 2 
annehmen, dessen freie Valenzen an der MetalloberflSche abgesSttigt werden. Die 
Aktiyierung des II2 durch die Pt-0-Verb. kann dann so erklart werden, daB das 
durch die Elektronenabgabe an den Oa positiv aufgeladene Metali die IIj-Molekeln 
seines Bereiehes auflockert unter Entziehung von Elektronen, wodureh die Kerne 
dcm O, zugeordnet wiirden. Dadurcli wird die Anlagerung an ungesiitt. Verbb. 
beglinstigt. Je nach der Dichte der Besctzung durch Oa werden sich die wirk
samen elektr. KrJifte in der Zwischenscliieht iindem u. die StabilitSt der Hs-Molekeln 
beeinflussen. (Ber. Dtach. Chem. Ges. 58. 563—668. Munchen, Bayer. Akad. d. 
Wissenaeh.) H o r s t .

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

Gustav Heckmann, Zur Gittertheorie deformierbarer Ionen. Vf. versucht, die 
Deformierbarkeit der Ionen zur ErklSrung der feineren Erscheinungen der Gitter- 
physik heranzuziehcn, dereń gegenseitige Beziehungen unter Zugrundelegung der 
mit starren Ionen rcchnenden Gittertheorie Unstimmigkeitcn aufweisen. So sind 
die Beziehungen zwischen DE. u. ultraroter Eigenfreąuenz bei den Tl- u. Ag-Salzen, 
die Wiedergabe der piezoelektr. Konstanten sowie des Unterschiedes c12 — cti der 
Elastizitiitskonstanten bei Zinkblende yermutlich in bcfriedigenderer Weise zu 
deuten, wenn die Ionendeformierbarkeit zur Erkliirung herangezogen wird. Yf. 
bringt entsprechende mathemat. Ansiitze zweeks rechner. Verfolgung der Gitter- 
krafte in regulśiren zweiatomigen D-Gittern (Typen NaCl, CsCl, ZnS). Aus den 
AnsStzen lieraus ergcben sich physikal. anschauliche Deutungen fur die der alten 
Theorie gegeniiber erscheinenden Anderungen: 1. Die Bindung der Ionen an ihre 
Gleichgewichtslage wird durch die Deformierbarkeit gelockert. Insbesonders auBert 
sich das in einer Vcrschiebung des Reflexionsmaximums (Reststrahl) nach liingeren 
Wellen. 2. Die dielektr. Erregung wird gesteigert Die vom iiuBeron Feld be- 
wirkte relatiye Verriickung der einfachen Gitter steigert niimlicli die Induzierung 
der Dipolmomente, die vom iiuBern Feld induzierten Dipolmomente steigern die 
relatiye Verriickung der Gitter. 3. Zu der piezoelektr. Konstantę e14 u. der Elasti- 
zitiitskonstantcn c4Ą treten neue Anteile hinzu. Sie beruhcn auf dem die Ionen 
deformierenden Feld, welehes durch eine gleichmaBige Scherung beider Gitter er- 
zcugt wird. Zweeks eingehender KlSrung miissen die gegenseitigen Beeinflussungen 
der Elektronenkonfigurationen der Ionen rationell beriicksichtigt werden. (Ztschr. 
f. Physik 31. 219—23. Gottingen.) F bankenburger.

Hans Pettersson, Ober die Struktur des Atomkernes und den Mechanismus 
seiner Zersplitterung. Vf. unterzieht die Anschauungen iiber den Mechanismus der 
Atomkernzersplitterung durch a-Teilclien einer eingehenden Diskussion: er yertritt 
gegeniiber der v o u  R u t h e r f o r d  u . Gh a d w ic k  gegebenen Theorie, welche ais Ur- 
sache der Kemzerstorung Energieiibertragung vom stoBenden «-Teilchen auf einen, 
den Rest des Atomkerns ais Satellit umkreisenden H-Kem ansieht, die Ansicht, daB 
das stoBende «-Teilchen seine Energie an den gesamten Atomkern abgibt u. hierbei 
eine, je nach der Natur des getroffenen Atomkerns mehr oder weniger wahr- 
sclieinlieh erfolgende „Explosion“ yerursacht. Es wird eingehend auseinander- 
gesetzt, inwieweit die beiden Theorien mit dem eiperimentellen Befund iiber die 
Ausbeuten bei der Zersplitterung, die Geschwindigkeitcn der erzeugten H-Strahlen 
u. der besonderen Geeignetheit gewisser Atomkeme zur Zersplitterung in Einklang 
zu bringen sind u. inwieweit sie sich mit den Anschauungen iiber die Elektrostatik
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des Kemaufbaus yereinbarcn lassen. (Proc. Physical Soc. London 36. 194—204. 
1924. Goteborgs Hogskola.) F r a n k e n b u r g e r .

F. H und, Die Gestalt mehratomiger polarer Molekeln. I. Vf. bchandelt die 
Frage nach der Gestalt eines Mol. ais Frage nach der stabilen Gleichgcwichtslage 
von Punkten, zwischen denen clektr. Kriifte wirken. In mathemat. Ausfiihrungen 
wird die Gleichgcwichtslage errechnet, in der die, ein bestimmtes polares Mol. zu- 
sammensetzenden Ionen sich gegenseitig befinden, wenn man sowohl die Kossel- 
schen AnsStze fur die zwischen starren Ionen herrsehenden Kriifte ais auch die 
Defonnicrbarkcit der Ionen in Reclinung zieht. Die Quantentlieorie bleibt bei den 
Ableitungen auBer Betracht. Bei einem Mol. von HaO-Typus hSngt die Zalil der 
moglichen Gleichgewiclitslagen von der Deformierbarkeit des 0"-Ions ab. Eine 
dieser Lagen ist stabil; fur hinreichend groBe Deformierbarkeit ist in ihr das J5TsO 
ein gleicbsclienkliges Dreieek; dasselbe gilt fur das JfjS-Mol. Die empir. bekannten 
Eigenschafteu des HsO- u. H2S-Mol., wie die aus den Banden bekannten Triig- 
heitsmomente, die Dissoziationsarbeiten, die clektr. Momente u. die Schwingungs- 
freąuenzen passen gut zu den gerechneten Eigenscliaften der Dreiecksanordnung. 
Die stabile Gleichgcwichtslage des jV7T3-Mol. ist ein Tetraeder mit drei gleich- 
schenkligen SeitenflSehen. Die Zahl der Eigenfrequenzen desselben liiBt sieh mit 
dem empir. bekannten Absorptionsspektrum in Einklang bringen. Vf. deutet die 
beobachteten Absorptionsmaxima ais die Kombinationen von drei Grundfreąuenzen, 
dereń zahlenmiiBiger Wert mit der entwickelten Ansicht iiber die Gestalt des Mol. sich 
gut yereinbaren liiBt. (Ztsehr. f. Physik 31. 81—106. Gottingen.) F r a n k e n b u r g e r .

W illiam  Bragg, Die TJntersućhung der Eigenscliaften diinner Filme mittels 
Rontgenstrahlen. Yf. gibt einen zusammenfassenden u. yergleichenden {jbcrblick 
iiber die Eigenscliaften der von A d a si u . L a n g m d ir  untersucbten monomolekularen 
Scbichten von Fett- u. Ólsiiuren sowie dereń Ester u. iiber die Folgerungen, welche 
sich aus der rontgenograph. Unters. diinner geschmolzener Schicliten dieser Sub- 
stanzen durch M u l l e r  u . S h e a r e r  ergeben hatten. In beiden Fitllen ergibt sieli 
eine bemerkenswerte Parallelitiit. (Naturę 115. 266—69.) B e c k e r .

N. Seljakow, Eine rontgenographische Methode zur Messung der absolułett Dimen- 
sionen einzelner Krystalle in Korpern von fein-h-ystallinischetn Bau. Vf. leitet aus 
der Halbwertsbreite einer Rontgenspektrallinie eine allgemeine Formel ab, um die 
TeilchengroBe des ais Beugungsgitter dienenden Krystalls zu bereclinen. Fur kub.

t/ 3 lfr 2 1
Symmetrie ergibt sich 2 h =  2 —---------• ------------- , wenn 2 h die Halbwerts-

M  a cos

breite, M a  die Wurfelkantenliinge des Krystalls u. 0  der Gleitwinkel ist. Mit 
der yon S c h e r r e r  angegebenen Formel (Anhang zu ZsiGM ONDY , Kolloidchemie 
1920) stimmt diese auf etwa 2% iiberein. (Ztsehr. f. Physik 31. 439—44. Peters
burg, Physikal. Techn. RontgeninsŁ) B e c k e r .

E. Ferm i, Uber den Zusammenstofi von Atomen und Wasserstoffkernen. (YgL 
F r a n c k , Ztsehr. f. Physik 25. 312; C. 1924. II. 2118.) Man hat die Ionisation 
durch StoB yielfach ais etwas diskontinuierliches aufgefaBt. Vf. zeigt, daB es sich 
auch um einen durchaus kontinuierlichen Vorgang handeln kann, falls die relatiye 
Energie des StoBes groBer ist ais die Ionisierungsenergie. (Atti R. Accad. dei 
Lincei, Roma [6] 1. 77—80.) W. A. Roxn.

Leonard B. Loeb, Die BeweglicKkeiten von Gasionen. (Ygl. Philos. Magazine 
[6] 48. 446; C. 1924. II. 2383.) Vf. berichtigt seine fur die Ionenbeweglichkeiten 
abgeleitete Formel dahingehend, daB sie mit ]/2 zu multiplizieren ist. (Philos. 
Magazine [6] 49. 517—19. Berke'ey.) K. W o l f .
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R. Bar, Uber den abnorm nicderuoltigen Lichtbogen im Queeksilberdampf, Argon 
und Helium. Mittels der Versuchsanordnung von Y ao (Physical Review [2] 21 . 1; 
C. 1 9 2 4 . I. 133) u. mit Hilfc der Methodo von B a k , L a u e  u . M e y e r  (Ztschr. f. 
Physik 2 0 .  83; C. 1 9 2 4 . I. 860) wird der niedervoltige Lichtbogen in J/gr-Dampf 
untersuclit. Dabei ergab sich bei konstanter Temp. der Gliihkathode eine Ab- 
hangigkeit zwischen dem Dampfdrnck des Hg u. der Ziindspannung. Bei 3 mm 
Danipfdruck betrug der kleinste Wert der Ziindspannung 3,5 Volt. Durch Parallel- 
schalten einer Kapazitiit von 2 jj, F wurde festgestellt, daB diesel- niederyoltigc Bogen 
ohne Schwingungen brennen kann. Eine Anwesenheit von Schwingungen ist ohne 
EinfluB auf die Xiedrigvoltigkcit der Ziindspannung. Dieses Verh. steht im Gegen- 
satz zu jenem des abnorm niedervoltigen Lichtbogens in Ile, bei welchen B a r , 
L a u e  u . M e y e r  (1. c.) feststcllten, daB dieser durch Schwingungen vorget3uscht 
ist. Ein schwingungsfreier Lichtbogen kommt in He nur bei stśirkster Heizung der 
Gliihkathode u. dann nur einige V unterlialb der Anregungsspannung des He 
zustande, wiihrend der durch Schwingung yorgctiiuschte Bogen sclion viel tiefer 
brennt. Verss. von H o l s t  u. O o s t e r h u is  (Physica 4 . 42 [1924]) am nieder- 
yoltigen Ne- u. /Ir-Lichtbogen ergaben hier dasselbe Verh. wie beim Ilg-Bogen. 
Messungen von E c k a r t  u. C o m p t o n  (Physical Review [2) 2 9 . 97; C. 1 9 2 4 . II. 2005) 
am Ar-Bogen ergaben um die Gliihkathode Raumladungen, so daB sich aucla 
beim niederyoltigen Lichtbogen zwischen dem Gliilifaden u. der Anodę Spannungen 
von der GroBe der Anreguugsspannungen ausbilden. Vf. schlieBt daraus, daB die 
abnorm niedrig brennenden Lichtbogen entweder durch positive Raumladungen an 
der Kathode oder durch Schwingungen im Bogen entstehen, da dadurch die zur 
Ionisation der Atome notigen Spannungen erreicht werden. (Ztschr. f. Physik 31. 
430—38. Ziiricb, Univ.) BECKER.

Maurice de Broglie und Jean Thibaud, Uber eine ausnahmsweise starkę 
Absorption einer Strahlung durch das dieselbe emitlierende Atom. Es wurde das 
natiirliche ^-Spektrum von Mesothorium durch magnet. Ablenkung u. photograph. 
Aufnahme innerhalb 15—30 Min. erhalten. Dagegen waren mindestens 4 Stdn. 
erforderlich, um eine mit dem ^-Spektrum yergleichbare, durch dasselbe Mesotho
rium in einem BleiplSttchen erzeugte Intensitiit zu erzielen. Das Verlniltnis der 
emittierten Durchschnittsintensitaten ist etwa 1 : 10. Hierdurch erklart sich die 
Schwierigkeit, Anregungsspektren fi zu erhalten. Es ist das emittierende Atom der 
/-Strahlung (oder dessen Zerfallsprodukt), das die groBte Wahrscheinlichkeit be- 
sitzt, diese Strahlung zu absorbieren u.[sic in Photoelektronen umzuwandeln. (C. r. 
d. lAcad. des sciences 1 8 0 . 179—80.) K. W olf.

R. B erthold und R. Glocker, Uber pliotographische und ionometrische Intensitiits- 
tnessungen an Rontgenstrahlen verschiedener Wellenldnge. Das Yerhaltnis der photo
graph. Scbwiirzung zur iouisierenden Wrkg. wird fiir homogene Rontgenstrahlen 
von 2,0 bis 0,14 A bestimmt. Bei gleicher auffallender Stralilungsenergie ergibt 
sieli eine starkę Abhiingigkeit von der Freąuenz. Bei gleicher absorbierter Energie 
nimmt das Verhaltnis mit wachsender Freąuenz ab, docli ist der Gang nicht erheblich. 
(Ztschr. f. Physik 31. 259—64. Stuttgart, Teclin. Ilochsch.) C a s s e l .

Gregor W entzel, Uber die Komplexstruktur der Rontgenfunkenspektren. (Vgl. 
Ztschr. f. Physik 2 7 . 257; C. 1 9 2 4 . II. 2119.) Es wird yersucht, die Komples- 
struktur der Rontgenfunkenspektren aus den Gesetzen der Rontgenbogenspektren 
u. der opt. Spektren vorauszusagen. (Ztschr. f. Physik 31. 445—52. Munehen, Inst. 
f. theor. Physik.) B e c k e r .

E. Backlin, II. Siegbahn und R. Thoraens, „Semi-optische“ Linien in den 
Ronfgenspektren. (Vgl. B a c k l in , Ztschr. f. Physik 2 7 . 30; C. 1 9 2 4 . II. 1888.)
Wirkliche Rontgenspektrallinien lassen sich definieren ais Ubergange zwischen 
Energieniyeaus, die normalerweise von Elektronen besetzt sind. In Erganzung
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hierzu werden opt. Spektrallinien ais zugehorig zu (Jbergiingen von einer freien 
iiufiersten Bahn nach einer freien Stelle in der ituBersten Energieschale angesehen. 
Vff. untersuchen dieses im AnsehluB an eine noch nicht yeroffentlichte Arbeit von 
SlEGBAHN u. T i io r a e o s  u. Eigentiimlichkeiten, dic B a c k l in  in der K^-Linie der 
Elemente Mg(12) u. Na(ll) festgestellt hat. An Hand von Kurven wird gezeigt, 
daB die K^,-Linie keine direkte Fortsetzung der hoherer Elemente ist. Sie ist 
vielmehr ais „semi-opt.“ Linie anzusehen, die ein von einem freien Niyeau des 
Atoms ausgehendes Elektron emittiert. Genau dieselbe Erscheinung wie bei Na(ll) 
lindet bei JST(19) statt, wo dieselbe Elektronenanordnung wie bei Na yorliegt. In 
diesem Falle kommt aber die Eigentumlielikeit in der K^-Linie zum Ausdruck. 
(Philos. Magazine [G] 49. 513—17. Upsala.) K. W o l f .

D. R. H artree, Eine Bemerkung zu Dr. Turner's Arbeit iiber Quantendefekt 
m d Ordnungszahl. Vf. lehnt die von T u r n e r  (S. 608) vorgeschlagene Yeranderung 
der Quantenzahlen ab u. hebt hervor, daB dic Bohrschen (juantenzahlen fiir den 
Kern durchdringende Balmen durchaus richtig sind. (Philos. Magazine [6] 49. 
390—96. Cambridge.) K. W o l f .

G. E. M. Jauncey, Theorie der Breite der nwdifizierten Spektrallinien beitn 
Comptoneffekt. Vf. erweitert die Quantentheorie von C o m p t o n  fiir den Fali, daB 
die Bindungsenergie des Elektrons z u beriicksiehtigen ist. Die mathemat. Aus- 
fuhrungen sind im Original nachzulesen. (Philos. Magazine [6] 49. 427—33. Was
hington Uniy. St. Louis.) K. W o l f .

Paul D. Foote, T. Takam ine und R. L. Chenault, Anregung verbotener Spektral- 
linien. Am positiyen Ende einer Entladungsrohre mit Gluhkathode treten Linien 
der 1 S  — 2p l u. 1 S  — 2p3 Serie von Zn u. Cd auf. Dic Spektren sind yon Bogen- 
typus. Von Funkentypus treten nur wenig Linien auf. (Naturę 115. 265. Washington, 
Bureau of Standards.) B e c k e r .

L. S. Ornstein und H. C. Burger, Intensitat von Multipleltlinien. (Vgl. Ztschr. 
f. Physik 23. 25S. 24. 41; C. 1924.1. 2862. II. 1156.) Ableitung einiger allgemeiner 
Formeln zur Voraussage der Intensitat von Spektrallinien. Die Folgerungen der 
Sommerfeld-Heisenbergschen Theorie sind mit experimente]len Messungen im Ein- 
klang. (Ztschr. f. Physik 31. 355—61. Utrecht, Univ.) B e c k e r .

W. Pauli i j l \ ,  U ber den Einfhi/S der Geschwindigkeitsabhańgigkeit der Elektronen- 
masse auf den Zeemaneffekt. (Vgl. Naturwissenschaften 12. 741; C. 1924. II. 1888.) 
Auf Grund seiner mathemat. Diskussion kommt Vf. zu dem SchluB, daB ab- 
geschlossene Elektronenkonfigurationen nicht zum magnet. Moment u. zum Impuls- 
moment des Atoms beitragen sollen. Insbesonders werden bei den Alkalien die 
Impulswerte des Atoms u. seine Energieiinderungen in einem auBeren Magnetfeld 
im wesentlichen ais eine alleinige Wrkg. des Lichtelektrons angesehen, daB auch 
ais der Sitz der magneto-median. Anomalie betrachtet wird. (Ztschr. f. Physik 31. 
373—85. Hamburg, Univ.) B e c k e r .

G. Scheibe, iiber die Ve>-dnderlichkeit der Absorplionsspektren unpolarer Ver- 
bindungen und die Halochromie ungesattigter Ketone. II. (Esperimentell mitbearbeitet 
von G. RoBler und F. Backenkóhler.) (I. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1330; 
C. 1924. II. 2009.) Bei der opt. Unters. yon Solvatisierungsvorgangen konnte Vf. 
Zusammenhange zwischen der Natur des Chromophors u. der Yeranderung des 
Spektrums durch die Solvatisierung wahrnehmen. Es wurden zunachst die Ab- 
sorptionskuryen yon Aceton in JIexan, A., Chlf., Essigester, CCl„ W., Ca CL-Lsg. u. 
NII3 gemessen. Sie besitzen groBe Alinlichkeit u. sind nur in der WellenlSngen- 
koordiuate yerscliobcn. Die Masima sind zur Charakterisierung gut geeignet. Die 
Abweichungen vom Beerschen Gesetz sind beim Hexan groB, u. die in ihm ge- 
messene Absorptionskurye zudem im Gegensatz zu auderen Losungsmm. durch 
Unstetigkeiten gekennzeichnet. Demnach kann man yon Hexan annehmen, daB es
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die asaoziierten Acetonmoll. nur in aehr groBer Verd. zu trennen yerrnag. Durcti 
Zusatz von lonen - -  H-, Li u. Ca-Ionen sind in ihrer Wrkg. nicht viel unter- 
schiedlich — wird eine Verschiebung der Bandę in W. yerursacht. — Bei der 
Unters. der Wrkg. von G em iachen von Lćisangsmm. anf die Lagę des Maxi- 
mnma der Absorption konnte Vf. die Reaultate von R jc e  (vgl. Jonm. Amerie. Chem. 
Soc. 42. 727; C. 1920. III. 432) nicht beatStigen. Von den dort beobachteten Pro- 
portionalitSten zwischen zugeaetzter Menge Losungam. u. Verachiebung wurden 
teilweise nicht unerhebliche Abweichnngen featgeatellt. Die Bandenverschiebung 
wird wie in Salzlagg. auch in den anderen Loaungamrn. durch elektr. Pelder ver- 
nrsacht sein. Die Ladungen der elektr. neutralen Moll. der Loanngsmm. sind nach 
auBen oft nicht gleichmSBig yerteilt u. bilden Dipole, wobei zahlreiche fjbergiinge 
moglich sind. Dipolartig gebaute Chromophore wie Aceton yeranlaaaen eine 
Orientierung der Dipole des Losungam. durch Anziehnng der entgegengeaetzten 
Ladungen. Durch die gegenseitige Abhiingigkeit der Stiirke der Losungsmittel- 
dipole u. des Chromophordipols wird auch yeratfindlich, daB das gleiche Lćiaungsm. 
die Banden yerachiedener Chromophore in yerschieden starker Weise beeinfluBt.

Zur Fe8tlegung einer Absorptionsbande ais Normallage des betreffcnden Stoffes 
ist die Beobachtung von Interesse, daB die Maxima in Hexan u. CC1( nahe bei- 
einander am langwelligen Ende liegen. Im Zusarnmenhang mit dereń geringem 
DipolcharakteT glaubt Vf. die Lage des Maximums in ihnen yorlliufig ais am 
nachsten der Normallage anzusehen. — Die DE. der beiden letztgenannten Lo- 
aungsmm. hat nahezu den gleichen kleinen Wert; sie ist ein rohes MaB fur den 
Dipolcharakter derselben. Die Abweichnngen yon der Mischungsregel erklUren 
sich ebenfalls ans der Abhiingigkeit des Maxirnurns yon der Dipolat&rke der Lo- 
sungsmm. Die Beeinflussung der Absorptionsbande des Joddthylu weist neue 
Eigentumlichkeiten auf, die noch der Aufkliirung yerdienen. Bei Jodoform wurden 
drei Banden u. eine im iiuBersten Ultrayiolett beobachtet. An cinfachen Vcrbb. 
mit nnr e in e r Athylenbindung konnte nur der Anstieg beobachtet werden. Es 
wurden Tńmethyldthylen in Hexan u. in W. gernessen, in welch letzterem der 
Kurvenast nach Rot geriickt wird. Die Yerschiebung der Athylenbindung erfolgt 
in entgegengesetzter Richtung wic bei den anderen untersnchten Verbb., wie 
Messungen an Mesityloxyd u. an Fhoron beatiitigen. In W. u. in CaCl5-Lsg. ver- 
sehwindet die Ketonbande faat in der Athylcnbande. Mit weiterem Fortschreiten 
nach dem Ultrayioletten, wird die Ketonbande hoher, wfihrend die Athylcnbande 
ihre Form behalt. Die beiden Athylengrnppen des Phorons habe analoge Wrkg. 
wie irn Mesityloiyd. Die Geachwindigkeit der B. organ. Molekiilverbb. u. der Solvate 
ist in allen Fśillen sehr groB, in denen Dipole in moglichst groBe Niihe zu kommen 
anstreben. Im Falle unpolarer Bindungen tritt nur ein Teil der Moll. in Rk. ein. 
Ala Beispiel wird die Aufloanng von Phoron in H2S04 betrachtet. Dessen Halo- 
chromieerscheinung in II2SOł oder SnCl4 muB der Yerschiebung der Athylenbande 
nach Rot bis ins sichtbare Gebiet zugeschrieben werden. Auf den Unterachied 
zwischen Farberscheinungen (Bandenyerschiebungen) u. der AffinitSt zwischen be- 
stimmten Atomgruppen wird im Hinblick auf die Entwirrung komplizierter Lo- 
aungaapektren u. die Kundtsche Regel hingewiesen. — Anderungen in Spektren 
konnen yeranlaBt sein dnrch Deformation des gel. Mol. durch die elektr. Felder 
der Moll. des Ldsungsm. (Ionenrkk., Solyate, organ. Mol.-Verbb.) oder durch Neu- 
bildung unpolarer Bindungen (intramolekulare Umlager., Rkk. mit fremden Moll.).

Die Veritnderlichkeit der Absorptionsspektren bei der Auflosung der Moll. in 
einem Losungam. kann mit den Wirkungen elektr. Felder im Gasraum auf die 
Bandenspektra yerglichen werden. Wenn die auBere Elektronenhulle die schwingunga- 
fahigen Atome umaclilieBt, werden die gequantelten Rotationabewegungen unreiner 
u. dereń Linien im Spektrum yerschwommener. Die Atomschwingungen im Inneren
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kijnuen abor ungostort bloibcn. Im Benzol sind dio foincn Bandon gegen starkę 
olektr. Folder vcrhflltni8mitBig unempfindlich, dagegeu niebt so bei Chinon. Almlich 
verhalten sieli Acrolein, Glyoxal. Dic FcinBtruktur, die bei dieaen Verbb. nocli in 
Hcxnn u. CCI, zu orkonnen ist, kann durch ontsprochenden Ersatz von II-Atomen 
imtcrdrilckt worden. Chloranil u. Diacetyl zeigen kcine Foinstruktur melir. Der 
einfacho Bau vieler Absorptionskurycn wird durch den ttbergang eines Elektrons 
iiuf nur e ine  hohorąuantigo Bando YOrstiindlich. Durch die Entfernung der L5- 
auugsm.-Moll. wird dor Obcrgang toilweiso gestort u. dio Gruppierung um die 
sonat einhoitHcho Abaorptionalinio in Form der Kuryon hervorgcrufen. Bei positiver 
farbtragender Gruppe (Carbonylgruppo) wird dor Sprung des Elektrons durch die 
AbstoBuug der ncgativon Folder crsohwort. TJmgekehrt crloichtort dio Athylen- 
gruppo dieaen Obcrgang. Dio ycrschiobting hltngt ab von der LadungsstJirke u. 
rliumlichen Anordnung oinerseits der farbtragenden Gruppe, andereraeits der Dipole 
der Moll. der LOsungamm. Bei Erniedrigung dor Temp. wandert das Carbonylband 
nach Ultraviolctt, das Athylenband nach Rot, entsprechend dor Obcrfiihrung in 
Lfisungamm. mit stUrkeren Dipolon. Dio Hitufigkeit der ElcktronenaprUngo iBt die 
Uraache der Tiefe eines Bandes. Dieao Auffossungen liabon sich ala Arbeita- 
hypothoB cn teilwciao gut bowithrt. (Bor. Dtsch. Choin. Ges. 58. 586—601. Erlangen, 
U niv.) H o r s t *

Charles Cheneveau, Z/ber JlersteUung utul Eigenschaften Iriiber Medien. H a rz c , 
w olelic im A u to k la y c n  erhitzt worden w a re n , u. dann in W. getaucht werden, 
zoigen b e i  Zimmortemp. Opalescenz. Dieao Erscheinung wird durch ein o  Emulsion 
von Wassertropfchen horvorgerufen. Yf. unteraucht dio Bediugungen fiir das Auf- 
treten der Trilbung in y crB ch icd en e n  Ilarzaorton u. bcatimmt die TrtipfchengroBe 
durch Mikrophotogramme. (Rov. gćn. des Colloidca 3. 33—42. 65—72.) C a s s e l .

Charles Cheneveau, Uber die Bildung oplisch triiber Medien beim Eindringen 
einer durclisichtigen Fliissigkeit in ein durchsichtiges Harz. Inhalt achon im vorst. 
Ref. wiedergegeben. (C. r. d. lAcad. des acicnces 180. 136—38.) C a s s e l .

Irm gard  Eisele, U ber die Abhdngigkeit des Breehungsexponenten einiger orga- 
nischer Flilssigkeiten vom Druck. Yf. bcatimmt nach der Verauchaanordnung von 
HlMSTEDT u. W e r t h e i m e r  (Ann. der Phyaik [4] 67. 395; C. 1923. I. 281) die Ab- 
hSngigkeit des Brecliungsexponcnten von Druck bei Nitromeihan, Aceton, Toluol, 
Anisol, Benzylalkohol, o-Nitrotoluol, Athylbenzol mittels ciner Interferometermethode. 
Dic Vcrbb. mit einer N 02-Gruppe zeigten kleine Werte von d n jd  p. Auch bei 
Benzylalkohol ist der Wert um 30% klciner ala bei dem isomeren Anisol. Da- 
gegen zeigen die Verbb. mit kloinem dn /dp  einon groBen Wert der Kerrkonstanten. 
Wciter werden dio Brechungscxponenten u. die KompressibilitiUskoefiizienten, welche 
nach den Formeln nach N e w t o n , B e e r  u. L o r e n t z  berechnet sind, in Tabellen 
augcfiihrt. Die nacli einer Piezometermethode beatimmten KompressibilitStskoeffi- 
zienten stimmen mit keiner dieser tlieoret. berechncten iiberein. (Ann. der Physik 
[4] 76. 396—402. Freiburg. Univ.) B e c k e r .

R. W . R oberts, Dic magnctischc Rotationsdispersion einiger paramagnetischer 
Losungen. Vf. untersuchte wsa. Lsgg. von Co-Chłorat, -Bromid, -Nitrat, -Ammonium- 
sulfat, Ni-Bromid, -Ammoniumsulfat. Ferri- u. Ferro-Cyankalium; Co-Chlorid in A. 
Die untersuchten wss. Lsgg. der Co- u. Ni-Salze zeigen anormale Rotationsdispersion 
an ihren Absorptionsbanden; sie ist fiir die Co-Lsgg. viel stSrker ais fiir die Ni- 
Lsgg. Fiir die negatiye Rotation der Co-Lsgg. u. Ferricyankalium werden Hocli- 
freąuenzelektronen verantwortlich gemacht. Es wird eine Formel fiir die Berech- 
nung der Rotationadiapersion abgcleitet. (Philoa. Magazine [6] 49. 397—422. Univ. 
Liyerpool.) K . W o l f .

Royer, Uber das Drehungsvemiogen der cholesterinartigen Korper. (V gl. F r i e d e l , 
C. r. d. 1’Acad. des sciences 176. 475; C. 1924. I. 2061.) Yf. kommt auf Grund
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der Eigenschaften dieser Korper, die groBe Ahnlichkeit mit der magnet. Rotation 
zeigen, zu der Ansieht, da8 es sieh um Zirkularpolarisation handelt. (C. r. d. 1’Acad. 
des scienees 1 8 0 . 148—50.) Enszlin .

Z. Gyulai, Zur lichtelektrischen Leiłung in NaCl-Krystalłen. Yf. miBt die 
lichtelektr., bei Bestrahlung von NaCl-Krystallen auftretenden Strome pro Einheit 
auffallender Lichtdiehte im Bereick von ). —  254—680 /.i/j. Das Masimum der 
lichtelektr. Wrkg. befindet sieh bei 470 (J./J,. Dies gilt sowohl fiir versehiedene na- 
tiirliehe Steinsalzkrystalle wie aus dem SchmelzfluB krystallisiertes reiustes NaCl. 
Indmduelle Abweichungen zwischen verschiedenen Krystallen bestehen in der 
Halbwertsbreite der resonanzShnlichen Kurveu. Nach Vorbestrahlung mit licht
elektr. wirksamem Licht mit oder ohne elektr. Feld erstreckt sieh die Empfindlieh- 
keit weiter ins Gebiet langer Wellen. Vor jeder Einzelmessung werden die Kry- 
stalle durch Bestrahlung mit Licht langer Wellenliingen in einen wohldeiinierten 
Ausgangszustand yersetzt. Yf. weist auf die Deutung dieser Erscheinung durch 
die inzwischcn aufgefundene Phosphoreszenz rontgenbeliehteten Steinsalzes hin. 
(Ztschr. f. Physik 31. 296—304. Gottingen.) Feankenbueger.

A 2. E le k t r o c h e m i e .  T h e r m o c h e m i e .

E elge Stolt, U ber die Temperaturverhaltnisse der kathodischen Ansatzfldche 
eines Lichtbogens. Vf. kritisiert die von GOnthep. Schulze (Ztschr. f. Physik 2 8 . 
325; C. 1 9 2 4 . I I .  2822) erhobenen Einwiinde gegen seine Anschainmgen iiber die 
Temp. der kathod. Ansatzfliiclie eines Lichtbogens. Er bestiitigt durch Verss. am 
rotierenden Bogen die Ansieht, daB eine zur g liih e le k tr . Heryorbringung von 
Elektronen ausreichende Temp. der Kathode nicht vorzuliegen seheint; eine not- 
wendige Yorbedingung der Bogenentladung seheint hingegen Yorhandensein des 
Kathodenmetalldampfes iu der der Kathode am njichsten liegenden Schicht zu sein. 
Iii Zusammenhang mit der von K irchnee bzgl. des lichtelektr. Effektes geiiuBerten 
Ansieht (Physikal. Ztschr. 2 5 . 303; C. 1 9 2 4 . II. 1316) ist anzunehmen, daB an der 
Kathode des Lichtbogens Elektronen lichtelektr. ausgelost werden, ohne daB die ais 
notwendig angesehene hoho Temp. vorhanden ist. (Ztschr. f. Physik 3 1 . 240—52. 
Upsala.) _ _ FliANKENBDItGEH.

A lesander Janitzky, Ober die Bedeułung des Gasgehalts von Metallen fiir 
einige elektrische JSrscheinungen. Die Experimente des Vfs. fuhren zu folgenden 
Ergebnissen: 1. Der Stromdurchgang durch Hockvakuumr6hren mit Gluhkathode 
ist vom Gasgehalt der Anodę abhiingig; er hort auf, wenn die Anodę sehr weit 
entgast ist. 2. Die Beruhrung einer stark entgasten Elektrodo mit einer weniger 
stark entgasten ruft ein Kontaktpotential heryor, aucli wenn beide Elektroden aus 
demselben Metali bestehen. Der Strom fliefit in der Richtung zu der stśirker ent- 
giisten Elektrodę. 3. Durch GlUhen im Hochvakuum entgaste Driihte zeigen eine 
Widerstandszunahme, welche bei Gasaufnahme verschwindet. 4. Es wird dic Hypo- 
these aufgestellt, daB die im Metali gel. Gase ionisiert sind. (Ztschr. f. Physik 31. 
277—95. Frankfurt a. M., Inst. f. phys. Grundlg. d. Medizin.) . C a s s e l .

K. K ondyrew , Ełektrolytische Eigensehaften der magnesiumorgamselien Ver- 
bindungen. I. Vf. konnte durch Verss. darlegen, daB dic magnesiumorgan. Ycrbb. 
vom Typus R-MgS in ath. Lsg. typ. Elektrolyte sind. An verschiedenen Metall- 
paaren wurden beim Eintauchen in eine Lsg. von Athylbromid in troekenem A. die 
EKK. gemessen: Pt(-f) Al(—): EK. =  0,73 V, Pt(-|-) Fe(—): EK. =  0,2 V, PU-f) 
Mg(—): EK. =  0,76 V, P t(-4-) Cu(—): EK. =  0,02 V. Es losen sieli von den zu 
den elektrolyt. Yerss. angewandten Metallen, die fiir diesen Vorgang das Faraday- 
sche Gesetz befolgen: Zn, Al, Mg; ungelost bleiben Pt, Cu, Fe, Pb, Sn, Co, Ni, 
Ag. — Bei der Elektrolyse von C.JLJylgBr mit Pt ais Kathode u. Mg ais Anodę 
wird auf ersterer eine metali. Schicht abgeschieden, dereń Unters. zweifelsfrei



1925. I. A». E l e k t r o c h e m i e .  T h e r m o c h e m ie . 1849

metali. Mg ergab. Bei Anwendung einer Zn-Anode u. Pt-Kathode sclieidet sieli 
Mg nur so lange ab, ais die Zn-Ionen die Kathode nocli niclit erreicht haben; 
darauf sclieidet sich im Yerb&ltnis des Aquivalents metali. Zn auf der Kathode ab. 
Cu ais Anodę bleibt fast vollstiindig ungelost, auf der Kathode sclieidet sich Mg 
ab. Mit Pt-Kathode u. Al-Anode findet eine allmiihliche Zunahme der elekt. Leit- 
fiihigkeit statt, da die Al-organ. Verb. groBe elektr. Leitfahigkeit besitzt. Es findet 
Abscheidung von Mg statt. Al ist in wasserfreien Lsgg. 3-wertig. — Bei der Elek- 
trolyse von n-Propyl-Mg-Brmnid mit Pt (—) u. Mg(-J-) ist die Leitfahigkeit geringer 
ais bei C,H5 - Mg • B r; auf der Kathode wird metali. Mg abgeschieden. Mit Pt(—) 
u. Zn (-}-) Abnahme des Widerstandes wie bei C2Ii6-MgBr. — Bei der Elektrolyse 
von Phenyl-Mg-Bromid ist der Widerstand bei Pt(—) u. Zu(-j~) ais Elektro den recht 
groC. Magnesiumhalogenid-Athcrate bedingen nach Verss. des Yfs. nicht die Leit- 
fiihigkeit der magnesiumorgan. Verbb., dereń elektrolyt. Eigenscliaften wohl die 
groBe Geneigtheit zu zahlrciclien bekannten Umsetzungen erklSren. (Ber. Dtscli. 
Chem. Ges. 5 8 . 459—63.) H o r s t .

H. Kondyrew und D. Manojew, Elektrolytische Eigenscliaften der magnesium- 
organisćhen Yerbindungen. II. Elektrischc Leitfahigkeit von Athyhnagncsiumbromid 
in atlierischen Losungen. (I. ygl. vorst. Ref.) Ein sinnreicher App., der die groBe 
Reaktionsfaliigkeit des C,Ht ■ Mg Br  berueksichtigt, wird einleitend besehrieben u. 
ist durch Figur yeranschaulicht. Er ermogliclit die gemiifiigte Darst. der magnesium
organ. Verb., die isolierte Uberleitung in ein ElektrolysiergefaB u. eine getrennte 
Uberfiihrung der entnommenen Proben zur Analyse. Nach zalilreichen Verss. bzgl. 
dereń Einzelheiten auf das Original yerwiesen sei, kommen Vff. zu dem Ergebnis, 
daB die aquivalente Leitfahigkeit mit abnehmender Konz. proportional der Quadrat- 
wurzel aus der Verd. zunimmt. Die Anderung mit der Temp. ist in Kuryen er- 
liiutert. Fiir n/1000 =  0,002305 ist der Temp.-Koeffizient d ).jd t positiy u. wecliselt 
bei der Anderung der Konz. (n/1000 =  0,001429 u. 0,0007097) in negatiy. Die 
Leitfiibigkeitswerte yerschiedener Konzz. haben das Bestrebcn, sich bei Erhohung 
der Temp. dem gleicben Werte zu niihern. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 464—67. 
Petrograd, Forst.-Inst.) H o r s t .

P. VaiUant, Uber das Gesetz der Anderung des Leitvermogen-s der festen Salze 
mit der Temperatur und dessen thpglichen Beziehungen zu dem eharakteristischen 
Spektrum des Metalls des Sab.es. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 7 9 . 530; 
C. 1 9 2 4 . II. 2736.) Der durch eine durch yorheriges Erhitzen von Oberflachen- 
leitung befreite Schicht festen Salzes flieBende Strom iindert sich gemiiB der 
Formel i — k-e~^T, worin k u. 6 Konstantę, T  absol. Temp. Ein Plattchen 
Steinsalz yon 4 mm Dicko u. 40 qmm Flachę, laBt einen Strom i =  3,03-105-e_11(lw) r  
durch, wenn die angelegte Spannung 160 Volt betriigt. Werden fiir die Strom- 
leitung im Innern des Salzes freie Elektronen yerantwortlich gemacht u. faBt mail 
dereń B. ais Folgę therm. Einflusse auf, so liiBt sich die fiir die B. eines Gramin- 
elektrons erforderliche Wiirniemenge TI7- berechnen. Fiir Steinsalz ist W  =  46050, 
auscheinend ohne Beziehung zur Ionisationswiirme des Salzes, die 97600 Cal. be- 
riigt. — "Wird angenommen, daB freie Elektronen durch Absorption strahlender 
Energie entstehen u. geht man aus von einer monocliromat Strahlung mit der 
Wellenliinge X, so ergibt sich eine Formel, aus der sich X berechnen laBt Fiir 
Steinsalz berechnet sich X zu 616, eine Wcllenlange, die der starksten Linie der 
zweiten Nebenserie von Na entspriclit. Die anderen alkal. Salze fiihren zu Er- 
gebnissen von derselben GroBenordnung. Mit KCl u. IuSO_, erhiilt man fiir b fast 
dieselben Werte: 12900, 12810, die fiir X den Mittelwert 566 ergeben; letzterer 
Wert liegt bei dem, der dem Dublett 578—580 entspricht. Fiir LiCl ergeben sich 
2 Werte; unterlialb 320“ ist 6 =  10070, X — 717, uber 380° b —  14690, X — 491.
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Den beiden bereclineten Z-Werten entsprechen 2 Linien des Bogenspektrums von 
L i : 671 u. 460. (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 8 0 . 206—8.) K. W o l f .

H. Zah.ll, Uber die Dielektrizitatskonstante des TPassers in starken Elektrolytcn. 
Nach der Versuchsanordnung von S c h a f e r  u . G r o s s m a n n  (Ann. der Physik [4] 31. 
455 [1910]) sueht Vf. die Frage zu entscheiden, ob die DE. einer konz. LiCl-luSg. 
gegenuber dem reinen Losungsm. geiindert ist. Im Prinzip berubt die Metbode auf 
der Messung der IntensitiitsSnderung eines Stralilungsfeldes durch einen dielektr. 
Zylinder, an welchem elektr. Wellen abgebeugt werden. Ob der dielektr. Zylinder 
auf das Feld verstśirkend oder absehwlichend wirkt, hiingt lediglich von seiner DE., 
seinem Radius u. der Wellenliinge ab. Um bei den Messungen den storenden 
EinfluB des elektrolyt. Leitverm6gens zu eliminieren, wurde die FeldSnderung durch 
einen Zylinder aus der konz. LiCl-Lsg. verglichen mit jener, welche durch eine 
verd. NaCl-Lsg. von der gleichen Leitfiihigkeit hervorgerufen wird. Dabei ergab 
die Messung, daB die DE. einer 40%ig. LiCl-Lsg. niedriger ist ais jene der Ver- 
gleichslsg. Wahrscheinlicli ist sie kleiner ais 42. (Ztschr. f. Physik 31 . 362—72. 
Kiel, Univ.) B e c k e r .

Beaulard de Lenaizan und J. Granier, Die Dielektrizitatskonstante von Eis. 
Vff. wiederliolten die friiheren Messungen zur Best. der DE. von Eis, (vgl. C. r. 
d. lAcad. des sciences 1 4 4 . 904 [1907]) unter Anwendung modemer Hilfsmittel 
(Dreiclektrodenlampen). Die Temp. des Eises war —4,5°. Bei dieser Temp. ergab 
sich, unter Benutzung einer Wellenliinge von 363,2 cm (in Luft) der Wert DE =  2,17. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 0 . 198—99.) K. W o l f .

A rthur Edw ard R uark und GL B reit, Vorschlag zur experimentellen Nach- 
priifung der lłichfungsquantelung von Atamen in einem magnetisclien Feld. (Vgl. 
Ru a r k ,  M o i i l e r  u . C h e n a u i . t ,  Naturę 114 . 575; C . 1 9 2 4 . II. 2820.) Krit Be- 
merkungen zu den Arbeiten von G e r l a c h  u . S t e r n  (Ztschr. f. Physik 9 . 349; 
C. 1 9 2 3 . I. 729) u. G e r l a c h  u . C i l l i e r s  (Ztschr. f. Physik 2 6 . 106; C. 1 9 2 4 . II. 
1663). Mit Feldern geeignetor StSrke ist ein anisotrop. Effekt auf die DE. zu er- 
warten. Vff. diskutieren die HerbeifUhrung anisotrop. elektr. Effekte durch die 
Wrkg. des magnet Feldes, vom Standpunkte der Reziprozitiit der Wrkg. der beiden 
Felder. (Philos. Magazine [6] 4 9 . 504—8. Washington.) K. W O LF.

E rnst Ising, Beitragzur Theorie des Ferromagnetismus. Vf. untersucht theoret. 
das therm. Verh. eines linearen, aus Elementarmagnetcn bestehenden Korpers, 
wobei im Gegensatz zur Weiss schen Theorie des Ferromagnetismus kein molekulares 
Feld, sondern nur eine (nicht magnet.) Wechselwirkung benachbarter Elementar- 
magnete angenommen wird. Vf. zeigt, daB ein solches Modeli noch keine ferro- 
magnet. Eigenseliaften besitzt u. dehnt diese Aussage auch auf das dreidimensionale 
Modeli aus. (Ztschr. f. Physik 31. 253—58. Hamburg.) F r a n k e n b u r g e r .

Suzanne Yeil, Die Veranderung des Nickelsesquioxydhydrats in Wasser. (Vgl. 
C . r. d. lAcad. des sciences 1 7 8 . 842; C. 1 9 2 4 . II. 606.) Nickelsesquioxyd, bezogen auf 
das gleiclie Metallgewicht u. in' der Kalte durch Fallen eines Ni-Salzes mit Natrium- 
hypochlorit liergestellt, ist weniger magnet, ais das auf analoge Weise erhaltene 
Ni-Hydroxydul. Wird Ni-Sesquioxyd mit h. W. behandelt, indem man diese 
Operation nach Auflosung in Situren des ofteren wiederholt, so erhiilt man modi- 
fizierte Hydrate, dereń Magnetisierungskoeffizienten stetig abnehmen. Ni-Sesquioxyd 
im elektr. Ofen auf 500—600° erhitzt, fiihrt zum Ni-Oxyd. Es zeigt sich, daB das 
nur in der Kśilte gewonnene Sesquioxyd inagnetischer ist ais das entspreehende 
calcinierte Oxyd. Das Verhaltnis der Magnetisierungskoeffizienten liegt zwischen
2 u. 3. Ferner ist Ni-Oxyd magnetischer ais das durch Erhitzen von in der Kiilte 
hergestelltem Ni-Hydroxyd gewonnene. Die numer., Ergebnisse der bei yerschie- 
denen Tempp. durehgefiihrten Verss. mit Ni-Sulfat u. Ni-Nitrat ais Ausgangsmaterial, 
sind tabellar. zusammengefaBt. Das Auflosen der Hydrate erfolgte in derWiirme,
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entweder in HsS04 oder HNOa, je nachdem ob von Sulfat oder Nitrat ausgegangen 
wurde. (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 8 0 . 211—12.) K. Wor,F.

W inifred L. R olton und E.. Stanley Troop, Der Einflufi eines Magnełfeldes 
auf die Oberflachenspannung einer Fliissigkeit hoher Suszeptibilitat. Yff. untersuchcn 
mittels der von F e r g u s o n  cntwickelten Methode zur Messung der Oberflachen
spannung, ob unter dem EinfluB starker Magnetfelder die Oberfliichenspannungen 
von Fil. hoher Suszeptibilitat sich andern. Es erweist sich, daB innerhalb der 
Fehlergrenzen der Messungen die untersuchten Ferri- u. Manganebloridlsgg. keinen 
derartigen EfFekt zeigen. (Proc. Pliysical Soc. London 36. 205. 1924.) F r a n k e n js .

J. E. Calthrop, Die Einflusse der Torsion auf die tliermischen und elektrisehen 
Leitfahigkeiten der Mełalle. Vf. untersucht nach einer bereits beschriebenen 
Methode (vgl. Proc. Physical Soc. London 3 5 . 225 [1923]) die Anderungen der 
Wanneleitfiihigkeit von Metalldraliten u. zwar fiir Messing, Fe, Zn, Ni u. Sn. Die 
bei der Torsion der Drahte auftretenden Verminderungen der Warmeleitfahigkeiten 
sind proportional dem Quadrat der Drehung, wie dies auch angenahert fiir die 
elektr. Leitfahigkeiten gilt. In den meisten Fiillen sind die Anderungen der elektr. 
Leitfahigkeiten geringer ais die entsprechenden der Warmeleitfahigkeiten. Nach 
einmal crfolgter Torsion eines Drahtes ist eine erneutc Reproduktion der Leit- 
fahigkeitstorsionskurye nur sclten zu erzielen u. dementsprechend gewohnlich keine 
symmetr. Anderungen fiir Rechts- u. Linksdrehungen zu erreichen. Nach Riick- 
gang der Torsion stellt sich die friihere WarmeleitfShigkeit nicht immer wieder 
ein; dies gilt vor allem fur Stahl- u. Fe-Drahte; die elektr. Leitfahigkeit erreicht 
jedoch bald wieder den urspriinglichen Wert. Beim Fe sclieint sich trotz Aufrecht- 
erhaltung der Torsion langsam der urspriingliche Wert der therm. Leitfahigkeit 
einzustellen. (Proc. Physical Soc. London 3 6 . 168—75. 1924. East London 
College.) F r a n k e n b u r g e r .

Franz Simon, Einige Bemerkungen zu der Arbeit von Eucken:- „ZJbcr die Null- 
punkłsenłropie kondensierter Gase.“ (V gl. E u c k e n  u . F r i e d ,  S. 626.) Bei der Eitra- 
polation der spezif. Warmen mehratomiger StofFe bis zum absol. Nullpunkt muB mit 
einer weiteren Fehlergrenze gerechnet werden, sodaB die von E u c k e n  gefundenen 
Abweichungen vom Nernstschen Theorem nicht sicher erscheinen. Die von E u c k e n  
durchgefiihrte Bereehnung der chem. Konstanten des Wassersto/fs wird bcrichtigt. 
Ztschr. f. Physik 31 . 224— 28. Berlin, Phys.-Chem. Inst. d. Univ.) C a s s e l .

A 3. K o l l o i d c h e m i e .  C a p i l l a r c h e m ie .

Augustę Lum i^re, Die Immunitat der Micellarkornehen. Wenn man eine 
Hefesuspension mit Methylenblau yersetzt, so fiirben sich nur die toten Zelien, 
wahrend die lebenden der Aufnalime des Farbstoffs widerstelien. Das gleiche be
obachtet man beim Farben tier. Gewebe; auch hier farben sich nur die aggluti- 
nierten Kolloide an. AuBerdem kann es moglich sein, daB die Zellen durch ihnen 
nicht gemaBes Milieu zunaclist getotet u. dann gefarbt werden. Die sog. Vital- 
farbungen konnen also auf 3 Arten zustande kamen: 1. die Farbstoffc breiten sich 
in den Intereellularraumen aus, wobei also nur eine unregelmaBige Durchtriinkung 
des Gewebes erfolgt; 2. die Farbstoffc werden von Kolloiden adsorbiert, die im 
Laufe der n. Dispersitatsanderungen in der Zelle koagulieren; 3. rufen die Farb- 
stoffe die Ausfloekung gewisser Kolloide hervor, welche dann die Farbstoffe fisieren.
— Es wird ferner gezeigt, daB auch Chemikalien, die dem Organismus einverleibt 
werden, nur mit in Flockung begriffenen Proteinen reagieren. — Dem ferinentatiyen 
Abbau der Nahrungsstofle geht eine Koagulation yoraus. — Die Lebensfunktionen 
werden nicht gestiirt, wenn durch Injektionen Oberflachenspannung, Yiskositfit, 
Leitfahigkeit u. pH der Korperfll. yeriindert werden. Wesentlieh fiir alle Er-
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scheinungen ist nur die Flockung u. die Immunitat der Micellarkornchen. (Rev. 
gćn. des Colloides 3. 8—12.) Hesse.

H. Fretm dlich, F. S tapelfeldt und H. Zocher, Quantitative Untersuchungen 
am Yanadinpcntowydsol. I. u. II. Mitt. (Vgl. F reu n d lich  u. SEIFRITZ, Ztschr. f. 
physik. Ch. 1 0 4 . 233; C. 1 9 2 4 . I. 286.) I. Die Stromungsanisotropie. Vff. verstchen 
unter Stromungsanisotropie Doppelbrechung /J u. Dichroismus F, die beim Stromen 
mancher kolloider Lsgg. auftreten. Es wurden A  u. F  des F206-Sols quantitativ 
untersucht u. ihre Abhiingigkeit vom Alter u. der Konz. des Sols, von der Stro- 
mungsgeschwindigkeit u. der Temp. besiimmt. Das Sol floB durch ein Rohr mit 
rechteckigem Querschnitt. Ein Polarisationsspektromctcr mit Halbschattenapparaten 
diente zur Messung. Ais monochromat. Licht wurde das griine Licht der Hg-Lampe 
mit der Wellenliinge 540 /ifi verwcndct. In Zusammenfassung ergibt sieli folgendes. 
Dic Stromungsanisotropie hiingt stark vom Alter des Solcs ab. Sie ist Nuli beim 
friscli bereiteten Sol, wiichst stetig im Laufe der Zeit u. erreicht schliefilicli ein 
Masimum. Die Alterungsgeschwindigkeit laBt sich an der Zunalime von zl u. an 
der von F  verfolgen. Sie vollzieht sich, wenn mail bei einer konst. Stromungs- 
geschwindigkeit arbcitet, nach einer Rk. zweiter Ordnung:

d /I j d t  =  kA (z/^ — /I)2; d F / d t  — kF ( F ^  — F ) - .

Die GroBe der Alterungsgeschwindigkeit, dic Konstantcn k j  u. hp, liiingt 
stark von Verunreinigungen ab, die im Sol von vornherein yornanden u. ans dem 
Ausgangspriiparat NH4V03 stammen. Besonders Arsensiiure setzt schon in kleiner 
Konz. die Gcschwindigkeit des Alterns stark herab. — Der EinfiuB der Temp. auf 
das Altern ist groB. Er lśiBt sich durch eine Gleichung von A rriien ius wieder- 
geben, in der die Konstantcn A j  bezw. AF Werte von iiber 1000 haben; der 
Tcmperaturkoeffizient fiir 10° — zwischen 20 u. 30, bezw. 30 u. 40° — betriigt 
etwa 4. — Vergleicht man einfach Sole yerschiedcner Konz., die aus den gleiclien 
Ausgangspriiparaten hergcstellt sind, so sprechen die bislierigen Messungen dafiir, 
daB die Grenzwerte der Stromungsanisotropie prakt. dem Gehalt an Yanadin- 
pentoxyd proportional anwachsen.

Die Stromungsanisotropie wachst mit der Stromungsgeschwindigkeit. Bei 
jungen Solen wurde bis zu den hochsten Gescliwindigkciten, bis zu denen man 
oline Turbulenz der FI. gehen kann, ein gradliniges Anwachsen der Stromungs
anisotropie beobachtet. Bei altcn Solen wird schon vorher ein Sattigungszustand 
errcicht. Man erhalt bei ein u. demselbcn Sol in verschiedcnem Alter eine Kurven- 
schar, die sich ebenfalls ergibt, wenn man das Altern bei einer anderen Temp., 
einer anderen Konz., einem anderen Ausgangspriiparat des zur Herst. dienenden 
NH,V03, ja  selbst bei einer anderen Herstellungsart des Sols yerfolgt. Demnach 
werden bei allen Solen die gleichen Zustande beim Altern durchlaufen. — Mit 
steigender Temp. sinkt die Stromungsanisotropie. Der EinfluB des Alterns macht 
sich in dcm Sinne geltend, daB die Temperaturabhiingigkeit bei jungen Solen 
groBer ist ais bei alten. Es ergibt sich, daB / /  des Sols innerhalb der Fehler- 
grenzen iibereinstimmt mit der Eigendoppelbrecliung des in ilim entlialtenen V20 5. 
Hieraus folgt die oben erwShnte Proportionalitat zwisehen der Doppelbrechung 
beim Grenzwert u. der Konz. des Sols. Der Absolutwert der Doppelbrechung be- 
triigt 1,7.

II. Das Wirbelkreiiz. Vff. untcrsuchten das sogenannte Wirbelkreuz des 
Yanadinpentoxydsols, das auftritt, wenn man das Sol zwischen zwei Zylinderwiinden 
sich drehen laBt u. es dann zwischen gekreuzten Polarisationsvorrichtungen be- 
traclitet. Man beobachtet dann vicr Minima der Helligkeit, die man sich zu einem 
dunklen Kreuz erganzt denken kann, dessen Arme mit den Polarisationsrichtungen 
einen von den Yersuchsbedingungen abhangigen Winkel, den Kreuzwinkel bilden.
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Dieser Kreuzwinkel wurde gemessen. Man kann das Anwaclisen des Kreuz- 
winkels ip mit dem Altern yerfolgen. Die Alterungsgeschwindigkeit liiBt sieh durch 
eine Grleichung zweiter Ordnung wiedergeben: d rp /d t  — (xpm — ipy. Der
Winkel ijJ0, den man an langsam alternden jungen Solen messen kann, betr&gt 45°, 
der Wert von 'łp&) betriigt naliezu 90°. Die gemeasene Temperaturabhangigkeit 
des Anwachsens des Kreuzwinkels mit dem Alter liiBt sieh durch die Gleicliung 
von A riuienius darstellen. Der Temperaturkoeffizient fiir 10° betragt etwa 2,3. 
Das Verh. von i/J liiBt sieh auf Grund der ElastizitUt des Vanadinpentoxydsols er- 
kliiren. Tp ist in Anlehnung an Schw edoff (Journal de pliys. [2] 8. 341 [1889]) 
nichts anderes ais der Winkel maximaler Deformation, den die Richtung der maxi- 
malen Deformation mit der Richtung des Geschwindigkeitsgefiilles einsehlieCL Die 
Kolloidtcilchen legen sieli demnach nicht in die Stromlinien, sondern sie stellen 
sieh in die Richtung der grofiten elast. Deformation. Nur bei alten Solen u. groBen 
Geschwindigkeitsgefiillen stimmt diese Richtung prakt. mit der Stromungsrichtung 
uberein. (Ztschr. f. physik. Cli. 114 . 161—89. 190—207. 1924. Dahlem.) K. W o l f .

Caaimir K. Jablczynski, Die Koagulationsgeschuńndigkeit der Kolloide zweiter 
Ordnung. Vf. unterscheidet zwischen Kolloiden erster u. zweiter Art (vgl. Buli. 
Soc. Chim. de France [4] 3 3 . 1392; C. 1 9 2 4 . I. 1641), die charakterist. Unterschiede 
im Verb. gegen Elektrolyte aufweisen. Die Gescliwindigkeit der Koagulation von 
AgGl- u. AgBr-Hydrosolen ais Vertretern von Kolloiden II. Art durch stark yerd. 
Lsgg. von KNOa u . KC1 wird untersucht, indem die Anderungen der Lichtabsorp- 
tion im Verlauf des Flockungsyorgaiiges gemessen werden. Es ergibt sieli, daB 
das Fortschreiten der Trilbung proportional der Zeit yerliiuft. Anwesenheit von 
Schutzkolloiden bat auf den Verlauf der Koagulation keinen EinfluB. Aus den 
Verss. wird gcsclilossen, daB die Partikeln von Kolloiden II. Art heranwaehsen 
durch D iffu s io n  des Teilchenmaterials von den kleinsten zu den groBten Teilehen. 
(Buli. Soc. Chim. de France [4] 3 5 . 1286—92. 1924.) T d i e s s e n .

Casimir K. Jablczynski, Langsame Koagulation der Kolloide erster Ordnung. 
(Vgl. yorst. Ref.) An Solen von Fe(OH)3 u. AsjĄ ais Vertretern von Kolloiden 
der 1. Ordnung wurde die langsame Koagulation durch stark verd. Lsgg. von KC1 
untersucht. Das Fortschreiten der Flockung wurde durch Messung der Licht- 
absorption der Hydrosole yerfolgt. — Die angewandte Methode erlaubt auf einfache 
Weise Nachpriifung der Formeln von Smoluchowsky iiber langsame Koagulation, 
ohne daB die Teilchenkonz. bestimmt zu werden braucht. Die Messungen ergaben, 
daB ebenso wie bei Kolloiden 2. Art sieli bei den untersuchten Systemen 1. Art 
wahrend des Koagulationsvorganges der Triibungsgrad proportional mit der Zeit 
andert Zusatz von Schutzkolloiden unterbindet die Koagulation bei den Kolloiden
1. Art vollstUndig, wahrend die Koagulation von Kolloiden 2. Art dadurch un- 
bceinfluBt bleibt. Vf. schlieBt aus den Verss., daB die Koagulation von Kolloiden
1. Art auf mechan. Zusammenlagerung der Teilehen berulit. (Buli. Soc. Chim. de 
France [4] 3 5 . 1277—86. 1924. Warschau, Univ.) T h ie s s e n .

Felix  Miehaud, Die Gele. Allgemeine Merbnale wid elektrische Eigenschaften. 
Die charakterist. Eigenscliaft der Gele ist die groBe YerSnderlichkeit ihrer Zahig- 
keit, die von dem Feuclitigkeitsgehalt abhangt. Vf. spricht von einem MaB der 
Zahigkeit, das von 0,004 (sehr labiles Gel) bis 109 C. G. S. (hornartige Konsistenz) 
yariieren kann. Unter 0,004 entstehen kolloide Lsgg. iiber 10° feste Korper. Der 
elektr. Strom yerursacht eine Formyeranderung der Gele, u. zwar Kontraktion ver- 
bunden mit Syneresis an der Anodę, Quellung an der Kathode. In derselben Weise 
aber schwScher wirken Siiuren kontrahierend, Basen ąuellend. Auch durch bloBes 
Beriihrcn einer Geloberfliiche werden PotentialdifFerenzen erzeugt. Zur Erkliirung 
dieser Erscheinungen wird die Theorie der elektr. Doppelschicht herangezogen 
unter der Annahme, daB die Gele aus einem Netz von mit FI. gefullten Kaniilen
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bestehen. Der elektr. Strom transportiert innerhalb der Kanale FI. von der Anodę 
zur Kathode (Elektroosmose), daher Schrumpfung bezw. Quellung. Zusatz einer 
Base vermehrt die Ladung der Doppelschicht, Zusatz einer Saure yermindert sie. 
P r o c t e r  u. W il s o n  (Journ. Chem. Soe. London 109. 309; C. 1916. II. 401) fiihren 
alle diese Erscheinungen auf Dissoziation u. osmot. Druck zuriick, ebenso J. L o e b  
(Journ. Gen. Physiol. 3. 667; C. 1921. III. 1166). Vf. ist der Ansicht, daB auch 
ebem. Kkk. eine Rolle spielen. Vorstehende Tatsachen benutzt Vf. zu einer 
hypothet. Erkliirung der Muskelkontraktion. Es wirken chem. u. elektr. Einflusse 
zusammen. Auch die Funktion der Nerven konnte durch einen Konvektionsstrom 
u. die dadurch heryorgerufenen Veriinderungen der gelatinosen Substanzen erklart 
werden. (Journ. de Chim. physiąue 21. 386—95. 1924.) L a s c h .

Mona Adolf, Physikalisclie Chemie der Globulinę. V. Yerbindungen des Globu- 
lins mit Salz en mehrwertiger Ionen. (IV. vgl. Kolloidchem. Beihefte 19. 363; 
C. 1924. II. 2320.) Globulin, das in W. unl. ist, wird durch Lsgg. von Salzen mit 
dreiwertigen Ionen, ais dereń Vertreter A1C13 u. Naa-Citrat gewiihlt wurden, weit- 
gehend in Lsg. gebracht. Das Losungsvermogen dieser Salze iibertrifft das der 
Alkalichloride betrachtlich u. erreieht die Wrkg. starker Laugen u. Salzsaure. Die 
so hergestellten Globulinlsgg. bleiben beim Verd. stabil u. zeigen keine Reaktions- 
imderung. Beim Erhitzen bis zum Sieden zeigten sie keine Anderungen des Aus- 
sehens u. der physikal.-chem. Konstanten. Aus potentiometr. u. Leitfahigkeita- 
messungen schliefit Vf. nach AusschluB anderer Bindungsmoglichkeiten, daB in den 
Lsgg. von A1C13 u. Naj-Ci trat bei Ggw. von Globulin Salzglobulinverbb. entatehen. 
AlCl3-Globulin zeigt deutlich kathod. Wanderung; bei Na3-Citratglobulin iiberwiegt 
die Wanderung zur Anodę. Zusatz von Saure bringt das Na^Citratglobulin, nicht 
aber des AlCls-Globulin zum Ausfallen. Aquivalente Mengen von A1C13- u. Na3- 
Citratglobulin fallen einander teilweise aus. Das in Lsg. bleibende Globulin weist 
alle Eigenschaften einer Alkalichlorid-Globulinlsg. auf. — Vf. schliefit aus den er- 
zielten Ergebnissen, daB fiir die Verbb. von Globulin mit Salzen, die ein dreiwertiges 
łon enthalten, ein besonderer Bindungsmeclianismus anzunehmen sei. (Kolloidchem. 
Beihefte 20. 138—56. 1924. Wien, Univ.) T h i e s s e n .

R alph H. Mc Kee and Paul M. H orten, Aktive Kohle zur Adsorption von 
Gold. Die Adsorption von Gold aus seinen Lsgg. an Kohle nimmt ab, wenn das 
Au ais Komplex-Ion vorhanden ist. Daher ist es aus AuCl3-Lsgg. leichter adsorbier- 
bar, ais aus Cyanidlsgg. Ebenso wie Ag wird Au ais metali. Au auf der Kohle 
niedergeschlagen. Diese zeigt bei der Adsorption merklich Glanz u. Farbę von 
metali. Au. Das Gold laBt sich von der Kohle durch HC1 nicht ablosen. Vf. hat 
gezeigt (vgl. S. 1234), daB mit Alkalien behandelte Kohle zur Metalladsorption be- 
sonders geeignet ist. H aber u. B ru n n e r (Ztschr. f. Elektroehem. 10. 697; 
C. 1904. H. 1091) u. G lassner u. Snida (Liebigs Ann. 357. 95; C. 1907. H. 
1995) fanden dasselbe, hielten aber entgegen der Ansicht des Vfs. B. von Cyan- 
verbb. fiir die Ursache der zunehmenden Adsorptionskraft. Es wird eine Bestimmungs- 
metbode fiir die Adsorptionskraft der Kohle u. fiir die Menge des adsorbierten Au 
zur Anwendung in der metallurg. Praxis angegeben. Die beste Kohle zur Au- 
Adsorption liefert Behandlung mit Na^COj bei 900° u. Abkuhlen in W. (Chem. 
Metallurg. Engineering 32. 164—67. New York, Columbia Univ.) L a s c h .

B. Anorganische Chemie.
Alfons Klemenc, Bemerkung zur Kenntnis der Stickoxydreaktion. (Ygl. K l e m e n c  

u. S c i iOl l e r , S. 942.) Zur Messung der oxydativen Wrkg. des NO in alkal. Lsg. 
werden kinet. Verss. mit HsAs03, Ara26’03, Na^S u. Fe(OE)2 ausgefiihrt. Die Ge- 
schwindigkeit der Osydation der arsenigen Saure durch NO nimmt mit steigender
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Konz. der Lauge zu. Umgekelirt wirkt erhohte Laugenkonz. bei Sulfit u. Na.2S. 
Fe(OH),, wird wie arsenige Siiure leicht yon NO oxydiert. Nur fur die arsenige Siiure 
liiBt sich der kinet. Ablauf einigerraaBen zutreffend deuten im Sinne der Gleichung: 

H3As03 +  2 NO =  H3As0 4 +  N20 .
Bei der arsenigen Siiure kann die Losungsgeschwindigkeit in der Lauge niclit der 
schrittbestimmende Vorgang sein u. daher die Oxydation keine monomolekulare Rk. 
Isolierte NO-Yerbb. diirfen nur ais Zwischenstufen bei der Oxydation organ. Stoffe 
betraehtet werden. Der Nitrohydroxylaniinsaure (Na^O -f- 2NO =  Na,N20 3) kann 
wohl keine oxydative Wrkg. in der alkal. Lsg. zuerteilt werden. Der Uber- 
gang wird hauptsiichlieh direkt zu formulieren sein: 2 NO — >- N20  -(- O. Dem- 
nach besitzt NO in alkal. Lsg. ein nieht geringes Oxydationspotential. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 5 8 . 4 9 2—94. Wien, Univ.) H o r s t .

J. Meulenhoff, Koinplexverbindungen der Borsaure. I. u. II. Mitt. I. Dibrenz- 
całechinborsdure, einige ilirer Salze wid Derivate. Die nachstehend beschriebenen 
Deriw. entsprechen in ihrer Konst. dem friiher yon Hermans (Koninkl. Akad. van 
Wetenseh. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 3 3 . 626; C. 1 9 2 3 . III. 1340) be
schriebenen K-Salz der Dibrenzcatechinborsaure (I), ebenso wie die freie Saure (I, H 
statt K) konnte Vf. aueh die entsprechende Dipyrogallolborsaure darstellen. Alle 
Verbb. enthalten funfwertiges B, worauf die erhebliche Vermehrung der Leitfiihig- 
keit gegenuber Borsiiure zuriickzufiihren ist. Von nieht aromat. Diolen sind erst zwei 
festgestellt worden, dereń Borsiiureyerbb. hohere Leitfiihigkeit ais Borsiiure haben: 
Mannitborsaure (Fos u. Gauge, Journ. Chem. Soc. London 9 9 . 1075 [1911]) u. die 
Borsaureverb. von Oycloheptandiol-l£\ bei ihnen kann man die erhohte Leitfiihigkeit 
auch auf BT zuriickfiihren, wenn man annimmt, daB H2B03 in der Hydratform 
reagiert hat, die Yerbb. demgemiiB nach I I  bezw. I I I  konstituiert sind.

0>. _  ^ 0 -
0 '> B<0_C J K 11 [c ,H IS0 8< g > B < g g ] H

I I I  [c 7H12< g > B < g g ] l I E-C -O -^  ^ O - C -
!L 1O O

V ersuche. Salze der Dibrenzcatećhinborsaure-. Anilinsalz(I, H • Ct)H5• NH2 statt K), 
aus 11 g (2 Mol.) Brenzcatecliin -|- 3,1 g (1 Mol.) Borsaure in 100 g h. W. durch 
Zutropfen yon 4,7 g Anilin; weiBe Krystalle, aus Anilin umkrystallisierbar, unl- 
(wie alle folgenden Salze organ. Basen) in A., Bzl. u. PAe.; wird das Salz im 
Vakuum (1—2 mm) auf 100° erhitzt, so erfolgt Spaltung, u. Dibrenzcałechiiiborsdure 
(I, H statt K) sublimiert, unl. in A., PAe., Bzl., Chlf., 1. in Aceton u. Pyridin, swl. 
in sd. W. — p-Chloranilinsalz, C12II80 4BH,C1C6H4NH2, farblose BISttchen. — Di- 
mełliylanilinsalz, C13IIs0 4BH, CeII5N(CH3)2, aus Aceton mit PAe. gefiillt Krystall- 
biischel, aus h. W. BISttchen. — Pyridinsalz, C17H140 4NB, aus h. W. Prismen, 
P. 122—123°; beim Erhitzen im Vakuum ebenso wie bei der yorigen Spaltung in 
Base u. Siiure. — Ammonhnmalz, CI2II80 4B-NH4, ąuadrat. Bliittchen, 1. inW . unter 
Hydrolyse; beim Erhitzen imVakuum (130°) Sublimation ohne Zers. — Natriumsalz, 
C12Hs0 4BNa, braune Lamellen, nach Waschen mit A. farblos werdend. — Yerss. 
zur Darst. des K-Salzes einer Monobrenzcatechinborsaure aus 1 Mol. Brenzcatechin
1 Mol. H3BOs -J- KOH fiihrten nur zu I. — Anilinsalz der Di-{l^,3-nitrobrenz- 
catechin)-borsaure, CI8HI40 8N3B, Nadeln, beim Erhitzen im Vakuum bildet sich, wie 
auch beim Anilinsalz der folgenden Siiure, unter Abspaltung von C0H5NII, eine 
geringe Menge eines B-haltigen Sublimats, yon dem nieht festgestellt werden konnte, 
ob es die freie Siiure ist; in wss. Lsg. ist Anilin dureli die Chlorkalkprobe in 
diesen Salzen nieht nachweisbar; im Dampf sd. Lsg. tritt Anilinrk. an einem mit
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K2Cr20 7 befeuchteten Streifen ein. — K-Salz, C12H0O8N2BK, gelbe, ąuadrat. Kiy- 
stalle. — Ammoniumsalz, C„H80 8N2B-NH4, cbenfalls gelbe, ąuadrat. Krystalle. Bei 
seiner Darst. bildet sich, wenn NH3 iin UberschuB yorhanden ist, das Monoammo- 
niumsalz des lJS,3-Nitrobrcnzcałechins, rotę Krystalle, leielit sublimierend, dichroit. 
(orangerot-gelb). — Salze der D i-(1,2,4- nitrobrcnzcatechin) - borsaurc: Anilinsalz, 
C18Hu OgN3B, K-Salz, C12II0O8N2B K ; Ammoniumsalz, C12H0O8NaBNH4, alle heller ge- 
fiirbt ais vorige. Alle vorgcnannten Salze sind wl. in k. W., leichter 1. in h. W ., 
womit zugleich Hydrolyse verbunden ist. Tabclle iiber Leitfiihigkeit von Brenz- 
catechin-, 3- u. 4-Nitrobrenzcatechinlsgg. mit u. ohne Borsiiure ('/, Mol.) vgL Ori- 
ginal. Es ist daraus ersichtlich, daB dic Leitfiihigkeit um so groBer ist, je niiher 
die Nitrogruppe den OH-Gruppen, die mit B den Ring bilden, steht. — Dipyro- 
gallolborsaure, aus dem Anilin- bezw. Pyridinsalz durch Erhitzen im Yakuum ais 
Sublimat erhalten, diinne Nadeln; Anilinsalz, C18HI60 6NB, reckteckige BlSttchen,
F. ca. 225°; Pyridinsalz, CnH^OjNB, anfangs olig, spater krystallin.; beide Salze 
sind 1. in A. u. Aceton, wl. in Chlf., unl. in A., PAe. u. Bzl.

II. Salze der Borosalicylsaure. Die Salze der genannten Siiure entsprechen alle 
dem Typus IV. Sie sind darstcllbar aus Borsiiure -f- Salicylsaure -f- Base (bezw. 
Carbonat), aus Salicylat -(- Borsiiure -J- Base, oder aus Salicylsaure -(- Borat -j- 
Carbonat. Die Lsgg. miiBsen konz. sein, da sich andernfalls nur Salicylsaure aus- 
scheidet; die Salze sind aus wenig W. umkrystallisierbar; die wss. Lsgg. reagieren 
sauer, mit FeCl3 tritt sofort Salicylsiiurerk. ein; bei liingerem Stehen mit W. oder 
durch Zugabe von Siiuren wird Salicylsaure abgespalten; alle Salze schmecken stark 
bitter, mit Ausnahme der Schwermetallsalze sind sie 1. in A. u. Aceton. Dargestellt 
wurden: Anilinsalz, CuH9O0B-CaH6-NH2 (IY, R =  II-C6H5-NH2), rechteckige 
Bliittchen, F. 229—231°. — Pyridinsalz, C14H90 6B 'C 6HsN-Hs0, Rhomboeder, F. 82 
bis 83°. Die Basen werden beim Erhitzen im Yakuum (1 mm, 140°) nur sehr lang- 
sam abgegeben; das Pyridinsalz verliert bei dieser Temp. das Krystallwasser, gibt 
aber kein Pyridin ab. — Na-Salz, CuH8OeBNa (IY, R =  Na), durchsichtige, un- 
deutlieh ausgebildete Krystalle. Das K-, NH4- u. Ag-Salz (wie voriges ohne Krystall
wasser) bilden Blattchen, das Ag-Salz ist wenig lichtempfindlich. — Cu-Salz, 
(CuII8O0B)2Cu ■ 10H20 , heli bliiulichgriin, wasserfrei dunkclgrun. — Ca-Salz, 
(C,4H8OeB)jCa*10HjO, rhomb. krystallisierend; isomorph (ebenfalls mit 10H20) sind 
Mn, Mg u. Co-Salz, letzteres lachsfarben; wasserfrei krystallisieren: Pb-Salz, Nadeln, 
S)--Salz u. Ba-Salz, letzteres mehrfliichige Tafeln. Die Salze wurden alle dargestellt 
nach dem Verhiiltnis Salicylsiiure : Borsiiure: Metali =  2 :1 :1 . Bei einem Vers. 
(Na-Salz), bei dem daa Verhiiltni3 1 :1 :1  genommen wurde, entstand eine sirup- 
artige Lsg., die iiber Ps0 5 zu einer amorphen M. verdunstete, u. wahrscheinlich 
das Na-Salz der Monosalicylborsaure enthielt. — Die Darst. von Disalictjlborsaurc 
nach dem Verf. von FOlsijstg (D. R. P. 288388; C. 1915. II. 1269) durch Behandeln 
der Schwermetallsalzlsgg. der Saure mit HsS gelang nicht, aus dem Zn- u. Cu-Salz 
erliielt Vf. bei dieser Behandlung nur Salicylsaure. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 44. 
150—60. 161—65. Delft, Techn. Hochsch.) H aberland.

John  Smeath Thomas und John H enry Jones, Die Polysulfide der Alkali- 
metalle. Teil V. Das Monosulfid und Disulfid von Lithium. (IV. vgl. Journ. Chem. 
Soc. London 123. 1726 u. 3285; C. 1924. I. 869. 1352.) Verss., LiHS in Form des 
Alkoholats 2LiHS-C2H5OH dirckt in LiaS durch Erhitzen im Vakuum in Ggw. von 
Absorptionsmitteln fiir II2S u. A. uberzufiihren, gelangen nicht, da LiHS selbst in 
Ggw. von Ps0 5 A. absorbiert. Beim schnellen Erhitzen von 2 LiHS • C2H6OH 
im Yakuum wurde ein Prod. mit 55,6% LiaS erhalten, der Rest war Lithium- 
iithylat HOCjHj. Durch llbcrleiten von IIa mit 10% HaS bei 120° wurde das 
Athylat in das Hydrosulfid zuriickverwandclt u. der A. abdest. Die M. wurde 
dann auf 360° in Ggw. von P ,05 u. festem KOH erliitzt u. dabei fast reines Li2S
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erhalten, welches Spuren von Polysulfid enthielt, die die Substanz schwach braun 
fiirbten. LiHS reagiert mit S wie die anderen Alkalihydrosulfide unter B. von Poly- 
sulfiden. Das einzige Li-Polysulfid, das indessen, wenn auch nicht frei von A., 
isoliert werden konnte, war LiaSa-C2H5OII, trotzdem die alkoh. Lsg. von LiHS 
mehr S aufnimmt, ais die Lsgg. der ubrigen entsprechenden Alkalisalze zu losen 
vermogen. Diese Eigenschaft scheint mit waclisendem At.-Gew. abzunehmen. Mit 
wachsendem At.-Gew. des Metalls wiichst auch die Bestśindigkeit der Polysulfide, 
u. ihre Struktur wird komplezer, das liiBt die Reihe der hochsten Polysulfide, die 
das betrefFende Metali bildet, Li2Ss, Na^S,,, K2S6, (NH4)2S5, llb2S0, Cs2S„ erkennen. 
Die Loslichkeit der Polysulfide in A. and ort sich umgekehrt wie ihre BestSndigkeit. 
Li.,S2 unterscheidet sich von Nii2S2 u. K^Sj in seinem Verh. gegen Nitrobenzol u. 
Pyridin. Mit ersterem gibt Li2S2 keine Fitrbung, mit Pyridin eine blaugriine, die 
bis zu tief olivgriin nachdunkelt. Durch Behandlung von Li2Sa mit Allyljodid 
wurde Diallyldisulfid erhalten wie bei entsprechenden Na- u. K-Vcrbb. (Vgl. 
S. 1399.) (Journ. Chem. Soc. London 1 2 5 . 2207—14. 1924. Liverpool u. Kapstadt 
Uniw.) J o s e p h y .

W alter Dyckerhoff, Uber Bildung und Eigcnschaften der Calciumaluminatc. 
Monocalciumaluminat, CaO-A120 3, bildet sich zwischen 900—1000° mit grofier Inten- 
sitiit. — Das Oxydgemisch 5 CaO -f- 3A120 3 zeigt bei 1000° zunachst die B. von 
Ca0-Als0 3, bei weiterem Anstieg der Temp. die instabile «'-Form u. erst bei noch 
stiirkerem Erhitzen die stabile fć-Form des Penłacalciumtrialuminats. — Das Oxyd- 
gemisch 3 CaO A120 3 bildet auch- zuerst Ca0-Al20 3 u. bei 1400° das Tricalcium- 
nluminat- die gleiche Erscheinung tritt bei der B. des Tricalciumpentadluminats, 
3CaO-5 A130 31 auf. (Zement 1 4 . 60—62.) W e c k e .

W alter Dyckerhoff, Uber die Yerbindwng SCaO-SSiO.^-A^O^. Yf. weist die 
Existenz dieser von JAENECKE behaupteten u. von E/VNKIN u . W b ig h t  negierten 
Verb. nach. Unter sehr kompliziertem Yerlauf der Mineralbildung entsteht sie bei 
1800°. Beschreibung ihrer Eigenschaften. Die Moghchkeit ihrer Entstehung unter 
den Temperaturbedingungen des Drehofens ist nicht nachweisbar. (Zement 14. 
102—4. 120—22.) W e c k e .

George Hevesy und Viggo Berglund, Die Dichte der Oxyde von Zirkonium, 
und Hafnium. Vff. benutzten den Unterschied der D. von Zr02 u. HfOa zur Ana- 
lyse der beiden Elemente. Die Best der D. erfolgte mittels eines Pyknometers u. 
ergab fiir Zr02 D. =  5,73, fiir HfOa D. =  9,67. Der %-Gehalt von Hf02 in 
einem Gemisch beider Oxyde liiBt sich nun nach der Formel x  =  (d — 5,73)/0,0394 
berechnen, worin d =  D. des Oxydgemisches bei 20° ist. Die D arst der Oxyde 
aus den Sulfaten u. ihre Reinigung ist beschrieben. Dichtemessungen konnen auch 
bei Analyse eines Tantal-Niob-Gemisches angewandt werden. (Journ. Chem. Soc. 
London 12 5 . 2372—75. 1924. Kopenhagen, Univ.) J o s e p h y .

G. Carobbi, Uber die Doppelnitrate der Metalle der Cergruppe mit Kupfer und 
Cadmium. (Ygl. S. 1576.) Neodymkupfemiirat, 2 Nd(N03)3 • 3 Cu(N03)2 • 24 H20, blau- 
lich-lila. — Praseodymkupfemitrat, 2 Pr(N03)3 • 3 Cu(N03)2 ■ 24II20, grune Krystalle. — 
Samariumkupfernitrat, 2 Sm(N03)3 • 3 Cu(N03)2 • 24 H._,0. — Die Doppelnitrate der Cer- 
metalle mit Cd wTurden durch Abdunsten der Mischungen der Lsgg. iiber H,S04 
unter yermindertem Druck gewonnen. Lanthancadmiumnitrat, 2 L'i(N03)3 • 3 Cd(N03)3 • 
24H20, farblose Tafeln. — Cereadmiunmitrat, wie das La-Salz. — Neodymcadmium- 
niłrat, von derselben Zus., rosarot. — Die Molekularvoll. der Cu-Salze sind am 
kleinsten von allen bisher gemessenen Doppelnitraten dieser Gruppe. — Trennung 
des Za von Pr: Bei der Isolierung der Cererden durch fraktionierte Krystallisation 
der Doppelnitrate mit Mg kommt man zu einem Punkte, wo die Fraktionierung 
prakt. aufhort; an diesem Punkte setzt die Fraktionierung der Doppelnitrate mit 
Cu ein. Aus den weniger 1. Fraktienen erhalt man ein fast weiBes La20 3, aus
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den 11. Anteilen durch Wiederholung Pr.,0, (-f- wenig La^Og). (Atti R. Accad. dei 
Lincei, Roma [5] 33. II. 322—26. 1924. Neapol, Uniy.) Z a n d e r .

J. V alentin und G. Chaudron, Die Ersłarrung der Dreistofflegierungen von 
Aluminium, Magnesium, Cadmium. Da binare Al-Cd-Sebmelzen in fast allen Konzz. 
auch im fliissigen Zustande nicht mischbar sind, weist auch das ternare Diagramm 
Al-Mg-Cd ein groBes Konzentrationsgebiet auf, in dcm die Schmelzen in zwei 
Schichten, eine Al-reiche u. eine Cd-reiche, auseinander flieCen. — Die Verb. 
Al3Mgj konnte bei gleichzcitiger Anwesenbeit von Cd nicht festgestellt werden, 
wohl aber Al3Mg3, die mit Mg eine eutekt. Mischung bildet, ebenso mit Al, da die 
Verb. Al3Mg2 walirscheinlich wahrend des Abkuhlens zerfallt. Auch wurde ein 
ternares Eutektikum bei etwa 3S°/0 Cd, 17% Al, 45°/0 Mg, F. 395°, gefunden. Die 
Verb. MgCd nimmt einige % Al in fester Lsg. auf. — Insbesondere wurden die 
FF. der yerschiedenen Legierungen bestimmt. (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 
01—63. Paris.) L U d e r .

0. Mineralogische und geologische Chemie.
B. Gossner, Die chemisćhe Zusammensetzung der Glimmermineralien. (Vgl. 

S. 1483.) Phlogapit liat die Zus. [Si03K2-Si03Mg]-3Si03Mg.(2 AlOF-MgO). Lepidolith 
[SiOsKj • Si03Lij] ■ 4 Si04 • 4 AlOF. Zinnwaldit, [Si03K2 • Si03Li2 ■ Si03Fe]3 Si08 • 3AlOF. 
(Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. 1925. 39—46. Tiibingen.) E n s z l in .

— , Kcmpite, ein neues Manganmineral aus Kalifornien. Ein groBerer Błock, 
dessen Entstehung nicht bekannt ist, wurde untersucht u. Tephroit, ein Mangan- 
silicat, Ganophyllit, ein ITydrosilicat von Mn u. A120 3, Pyroehroit, ein Mangan- 
hydrat, u. auBer andern seltenen Mineralicn ein neues Manganoxyclilorid gefunden 
(Mn4CL,0,j, 3H20), daB zu Ehren von Prof. J. F . K e m p , den Namen Kempite erhielt. 
(Engin. Mining Journ.-Press 119. 3.) W ilke.

Jacob Staudt, Tridymit vom TŁcngcrsfeld in der Eifel und seine TJmwandlung 
in Alkalifeldspat. Tridymit wurde in den Einschliissen aus dem Andesit yon 
Rengersfeld bei Welcherath zum ersten Mai im Gebiet der Hohen Eifel festgestellt. 
Die Einschliisse, erst krystalline Schiefer, wurden durch Pyrometamorphose um- 
gewandelt, um spater feldspatisiert zu werden. Tridymit schied sich nachher bei 
hoher Temp. aus scbmelzflussigen Lsgg. aus u. wurde unter Erhaltung seiner Form 
z. T. in Alkalifeldspat yerwandelt. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. A bt A. 1925. 
47—53.) E n s z l in .

W assili v. M argwelaschwily und Schali Tschtoschia, Die Bodenschcitze 
Georgiens. (Chem.-Ztg. 49. 12—13.) J u n g .

Ernest W. E llis, Ein seltsames Yorkommen ton Platin. Bei der Unters. von 
Sand auf Edelmetallen wurde Pt, Ir u. eine Spur Rh festgestellt. U. Mk. zeigten 
sich neben den ublichen Edelmetallkornern kleine rundę Ringe, die niemals ge- 
schlossen waren mit einem Durchmesser von etwa 0,5 mm. (Engin. Mining Journ.- 
Press 119. 63—64. Idaho Bureau of Mincs and Geology.) WlLKE.

George 0. W illiam s, Radiumhaltige Ablagerungen im siid-dstlichcn Utah. 
(Engin. Mining Journ-Press 119. 201—2.) K. W o l f .

H. Lanbmann, Die Zinnerzlagerstattai des Fichtelgebirges. Beschreibung der 
primiiren Zinnerzgange aus dem Granit u. dessen Pegmatiten. Zinnstein tritt in 
Form von Linsen u. Gangen mit einem Gehalt yon 93,2% Sn02 (von S e e u a u S) auf. 
Seine Begleiter sind vor allem Arsenkies, dann Wolframit u. Topas. Die Zinnerz- 
seifen sind im Gelningeschutt des zentralen Fichtelgebirgs weit yerhreitet. Das 
Gerolle ist stark yerwittert u. kaolinisiert. Der Zinnstein tritt darin angereiehert 
in Graupen u. Brucbstiicken auf. Neben Wolframit, Topas u. Schwefelkies finden
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sieh Kutii, Turmalin, Magneteisen u. Eisenglanz. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 
Abt. A. 1925. 54—64.) E n s z l in .

W. Gothan und E. Kindacher, Uber die Haarkohle der Cothener Braunkohle, 
der Geiselthalkohle und der Ober-Roblinger Kohle. Bereits wiedergegeben nach 
K in d s c h e r , Ber. Dtsch. Chcm. Ges. 57. 1152; C. 1924. II. 1283. (Zentralblatt f. 
Min. u. Geol. Abt. B. 1925. 52—60.) H a b e r l a n d .

V irg il Ei. D. K irkham , Moglichkeit des Findens von Ól im Siidosłen von Idaho. 
(Mining and Metali 6. 71—74. Idaho, Univ.) W lL K E .

P. G. M organ, Petroleumhaltige Felder in Neu-Seeland. Es werden an Hand 
einer Landkarte 3 Yorkommen beschrieben. (Engin. Mining Journ-Press 119. 207 
bis 208. Wellington.) K. W o l f .

R. Erie, Uber die Amcesenheit von Methan bei einigen in der Limagne der 
Auvergne beobaclitełen Gasvorkommen. Unters. des aus einem wassergefiillten Bohr- 
locli in der Nabe von Clermont-Ferrand austretenden Gases ergab folgende Zus. 
C02 +  Spuren II2S 73,8%, 0 2 1,5%, CH4 19,8%, N 4,6%; eine andere Probe, aus 
einem Bohrloch bei Pont-du-Chiiteau bestand aus 57% CH4 u. enthielt kein C02. 
Aus der Zus. dieser Gasc ergibt sieh, daB in den tiefer liegenden Schichten eyentuell 
Petroleum yorhanden ist. (C. r. d. l’Acad. des seiences 180. 678—79.) H a b e r l a n d .

Ch. Lormand, Analyse der Thermaltoasser von Chaudesaigues (Cantal). Ein- 
gehende Analyse der genannten Thermen, in denen das Y. folgender Elemente 
bezw. Verbb. festgestellt wurde: K, Na, Li, NH3, Mg, Ca, Ra, Al, Fe, Mn, Cl, Br, 
J, F, HsS04, H,S, H3P 04, B, Si02, As, HN03, HNOs. (C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 180. 450—51.) H a b e r l a n d .

A. Lacroiz, Der Meteorit von Roda. Der im Friihjahr 1871 bei Roda, Iluesca, 
Spanien, gefallene Meteorit hat Breccienstruktur. Die durch StoB u. Explosions- 
gewalt yollstiindig zertriimmerten Mineralłen sind zu 10,09% Feldspate, 64,73°/0 
Hypersthene, 22,38% Oliyin, 0,90o/o Chromeisenstein, 1,73% Pyrrothit. Metali. Fe 
u. Ni fehlen. Der Meteorit laBt sieh in keine der yorhandenen Klassen einreiheu. 
Dem Typ nach gehort er zu den Achondriten u. zwar stellt er eine neue Reihe, 
die Rodite genannt werden, vor. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 89—93.) E n s z l in .

D. Organische Chemie.
C. F. van Duin, Das Problem der abwechselnden Polariłćit in Kettmverbindungen. 

C o n a n t  u. K lR N ER  (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 232. 1924; C. 1924. I. 1181) 
liaben die Geschwindigkeit der Rk. zwischen organ. Halogeniden u. K J  in Aceton 
untersucht, um daraus Schliisse auf die nach mehreren Theorien zu erwartende 
„alternierende Polaritiit“ des Halogenatoms zu ziehen. Sie gingen dabei von der 
Annahme aus, daB die untersuchte Rk. bimolekular ohne Nebenrkk. yerlaufe. Vf. 
hat dagegen bei der von ihm untersuchten Rk. zwischen «,^?-Dibromverbb. u. an- 
organ. Jodiden in W., die in ihrem ersten Teil ganz analog yerliiuft:

H H H H II H H H
R-Ó-Ć-R' +  2KJ =  R-Ć-Ó-R' +  2KBr; R-C-C-R'  =  R-C:Ó-R' +  J2 

i i  i i  i i
Br Br J J J J

gefuńden, daB diese Rk. Komplikationen aufweist, da das Jodion, dessen Existenz
auch schon von C o n a n t  u . K i r n e r  beriicksichtigt wurde, bedeutend reaktions-
fiihiger ist ais das undissoziierte J, u. da Kationen, auBer H-Ionen, die Rk. wesent-
lich katalysieren. Vf. hiilt deshalb die von C o n a n t  u . K i r n e r  erhaltenen Resultate
nicht fiir yergleichbar u. zeigt, daB dereń Konstanten bei verschiedenen Konzz.
keineswegs konstant sind. Er kommt daher zu dem SchluB, daB die untersuchten
Rkk. so yorgenommen werden miissen, daB die Dissoziation des KJ innerhalb der
Yersuchsfehlergrenzen konstant ist, u. daB es notig ist, die Yerss. bei wenigstens
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zwei verschiedenen Konzz. auszufiihren. Zum Teil ergeben sich dabei erhebliche 
Unterschiede. Beispiele sind angegeben fiir Mesityloxyddibromid, meso-Dibrom- 
bemsteinsaure u. rac. Dibronibemsteinsaure. (Journ. Americ. Chem. Soe. 47. 585 
bis 587. Utrecht, v a n ’t  H o f f  Lab.) G o t t s c iia l d t .

James B. Conant, W. R. K irner und R. E. Hussey, Das Problem der ab- 
wechselnden Polaritat in Kettenverbindungen. Erwiderung an C. F. van Duin. Auf 
vorst. Abliandlung hin haben Vff. die von ihnen mit organ. Chloriden u. KJ aus- 
gefiihrten Rkk. bei Amylchlorid, Benzylchlońd u. Atliylchloracetat, C2H5OOC-CH2C1, 
unter anderen Konzentrationsyerhiiltnissen wiederholt u. gefunden, daB die be- 
rechneten Konstanten innerhalb der Yersuchsfehlergrenzen wirklieh konstant sind. 
Sie bleiben daher bei der Ansicht, daB die von ihnen untersuchten Rkk. oline 
Komplikationen bimolekular yerlaufen, u. daB infolgedessen die erhaltenen Resultate 
vergleichbar sind. Nach Meinung der Yff. lassen sich die von YAN Duin bei der 
Rk. zwisehen a, /?-Dibromverbb. u. KJ in W. gemachten Erfahrungen nicht auf 
ihre wesentlich einfachere Rk. iibertragen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 587 bis 
589. Cambridge [Mass.], Harward Univ.) G o t t s c iia l d t .

Lespieau und Charles Prevost, Uber das Diacetylen. Einw. von C2H6ONa 
auf Eryłhrentetrabromid in der Kiilte fiihrte zu Erythrendibromid, CH2 : CBr • CBr: CIL, 
Kp.10 44° (hierbei teilweise Polymerisation auch in Ggw. von wenig Hydrochinon), 
F. —21,5°, D.15 1,901, nDls =  1,5723; die Verb. bleibt im zugeschmolzenen Rohr 
einige Stdn. durchsiehtig, wird dann triibe u. verwandelt sieli im Laufe ciniger 
Tage in ein weiBes Polymeres. Einw. von alkoh. KOH in der Hitze auf Erythren- 
tetrabromid, Kondensation der entweichenden Gase mit fl. NH3 fuhrte zu Diacetylen, 
HC ■ C—C i CH, Kp. ca. 10°, D.6 0,7107, nD6 =  1,4198; mit ammoniakal. CuCl-Lsg. 
entsteht ein blutroter Nd., der nach dem Trocknen mehr yiolett wurde; mit 
ammoniakal. AgNO, entsteht ein explosiver, gelber Nd., der mit Jod Krystalle, 
F. 98°, bildet; das Jodderiv. (Dijodid) geht allmSblicli in ein braunes Polymeres 
iiber, das beim Erhitzen explodiert; mit alkoh. AgNO, bildet der KW-stoff Verb. 
JIC ■. C-C • CAg jAgNOz, eitronengelb, beim Reiben heftig explodierend. — Eine 
Verb. CII2 : CBr-C ! CAg,AgN03, wurde erhalten, nachdem der bei der Dest. des 
KW-stoffs ubergehende A. mit CuCl zunachst einen roten, dann orangefarbigen 
u. schlieBlich gelben Nd. gab u. dann mit AgNOa versetzt wurde. (C. r. d. 1’Acad. 
des sciences 180. 675—78.) H a b e b l a n d .

H. Wuyts, Allgemeine Methode zur Darstellung von Athem. Mit Bezug auf 
die Darlegungen von S e n d e k e n s  (S. 481) iiber B . von Athern aus Alkoholen u. 
HsS04 bemerkt Vf., daB diese Methode bereits fruher von P o p e l i e r  (Buli. Soc. 
C liim . Belgiąue 32. 179; C. 1923. III. 1450) u. von W u y t s  u . B a i l l e u x  (Buli. 
Acad, roy. Belgiąue, Classe des sciences 29. 55; C. 1920. I. 817) angewandt worden 
is t. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 671—73.) H a b e r l a n d .

M. Lespieau, Uber das Glykol CII i C-CHOJI-CH^OII. (Vgl. S. 947.) Durch 
Schiitteln einer ath. Lsg. des 1. c. beschriebenen Chlorliydrins CII • C—CIIOII-CII^CI 
mit festem KOH wird das Athylenoxyd CII • C—CII-Clii erhalten; farblose, stark

O
riechende Fl., Kp.riso 86—87°, D.23 0,945, nB23 — 1,42 7; wird durch einen Chlor- 
methylstrom fest; mit alkoh. AgNOs u. ammoniakal. CuCl entstehen Ndd. Durcli 
20-std. Erhitzen mit W. im Rohr auf 100° entsteht aus dem Oxyd das Glykol 
C H : C■ CIIOH■ CIItO li aus A. in Form gleichseitiger Dreiecke krystallisierend, 
F. 39,5—40,5°, etwas zerflieBlich; eine alkoh. Lsg. gibt mit alkoh. AgN03 einen Nd., 
der durch Zugabe von W. gel. wird u. durch A.-Zusatz wieder ausfallt; mit 
ammoniakal. AgN03 entsteht nur in Ggw. von A. ein Nd.; mit ammoniakal. CuCl 
entsteht kein Nd.; Dijphenylurethanderiv. aus Bzl. F. 134—134,5°, ath. Lsg. gibt
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mit ammoniakal. CuCl gelben Nd. — Eine Chlf.-Lsg. des Glykols nimmt 2 Br auf; 
aus dieaer Lsg. prismat. Nadeln, F. 47—48°. (C. r. d. 1’Acad. des seiences 180.
442—44.) H a b e r l a n d .

J. Salauze, Elektrolyse von Alkaliacctatm in methylalkoholischer Losung. Fol- 
gende drei Kkk. treten bei dieser Elektrolyse ein:

1. 2CH3C O O '+  2F =  CH,-CHS - f  2COs,
2. 2 CH3COO' -j- 2F  =  CH3COOCH3 +  C02,
3. 4CH3COO' - f  2F =  2CH3COOII +  CH3: CHa +  COa.

Entw. yon 0 2, wie bei der Elektrolyse in wss. Lsg., hat Vf. nicht festgestellt; 
auch HCOOH oder CII20  bilderi sich nicht. Das nach 3. gebildete Athylen betragt
0,1%. Die Ausbeute an Athan steigt, wenn die Acetatkonz. herabgesetzt wird (z. B. 
aus 100 g CH3OH —J— 30 g Essigsiiure 12% K-Acetat 88,1 % C2IIa, mit 3% 
K-Acetat 93,2% C2H6) oder auch durch Erhohung der anod. Stromdichte. Ais 
Anodenmaterial eignet sich am besten poliertes Pt-Blech. Zusatz yon 5% W. zum 
Elektrolyten ist unschfidlich. Die beste Ausbeute an Atlian (95%) wird (neben 5% 
Methylacetat) erhalten, wenn eine 3%ig. methylalkoh. Na-Acetatlsg. elektrolysiert 
wird. Ein EinfluB der Temp. des Elektrolyten auf die Atlianausbeute ist nicht 
feststellbar. (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 662— 64.) H a b e r l a n d .

J. K lim ont, Zur Konfigurałion der hoheren aliphatischen ungesattigten Sauren 
und dereń Salze. In der Fettchemie sind 2 Tatsachcn auffallend u. bisher uner- 
klart geblieben: 1. Die relatiy groBe Bestiindigkeit der Olsaure gegen O im Gegen- 
satz zur Linol- u. LinolensSurc. 2. Die Losliehkeit der Salze ungcaiitt. Fettsauren 
in Fettlosungsmm. zum Unterschied yon den Salzen gesatt. Sauren. — Die erste 
Erschcinung wird yerstandlicli, wenn man bedenkt, daB sich — bei Ricbtung der 
C-Valenzen nach den Ecken eines Tetraeders — fiir die Struktur der hoheren ali- 
phat. Sauren in Spiralen gewundene offene Einge ergeben, fiir die Olsaure etwa

nach nebenst. Bild. Lśige die Doppelbindung zwischen
4 u. 5 (y u. S), so miiBte sich ein Lacton bilden. Nun 
sind aber die C-Atome 9 u. 10, zwischen denen sich die 
Doppelbindung befindet, zum COOH raumlich gleich- 
artig gelagert wie 4 u. 5. Es kommt zwar nicht zur 
Lactonbildung, aber eine Wecliselwrkg. findet insofern 
statt, ais sich die O-Atome des COOH vor die Doppel
bindung lagern, dereń freie Valenzen beschaftigen u. 
vorOxydation sehutzen, wahrend anders gelegene Doppel- 
bindungen ohne weiteres O anlagerń konnen. — Die
2. Erscheinung ist darauf zuriickzufuhren, daB die
hoheren ungesatt. Sauren besonders auspeprSgt den

Charakter yon Pseudosauren aufweisen. Das zeigt sich schon bei den Alkalisalzen, 
die sich bei hoherer Temp. erheblich in Fetten losen u. daraus durch wss. Erd-
alkalisalzlsgg. nicht fiillbar sind. Ebenso setzen sich 61-, linol- u. linolensaures Pb
mit verd. HaS04 nur sehr trage um, selbst wenn sie in ath. Lsg. mit der SSure 
gesehiittelt werden. DaB die Salze mancher ungesatt. Sauren bald schwerer, bald
leichter in Fettlosungsmm. 1. sind ais dieselben Salze der Olsaure, hangt mit dcm
hoheren bezw. tieferen F. der Sauren zusammen. Der etwa mogliche Einwand, die 
Losliehkeit eines Salzes in irgendwelchem Medium richte sich nur nach der Los
liehkeit der beiden oder eines der beiden Salzbestandteile in demselben Medium, ist 
hinfallig, denn Halogenalkalisalze mit io n o g en  gebundenen Komponenten sind in 
Fettlosungsmm. unl., obwohl die Halogene sich in ihnen losen. Der starkere Pseudo- 
charakter ungesatt. gegeniiber dem gesatt, Fettsauresalze folgt auch z. B. daraus, 
daB Li-Oleat in A. iiber 20mal losliclier ist ais Li-Stearat. Es ist sehr wohl denk-
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bar, daB die Doppelbindung den II des COOII derart festlegt, daB er niclit mehr 
beide O-Atome befriedigt u. der Pseudocharakter der Siiure noch yerstiirkt wird 
(ygl. dazu F e i g l , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2083; C. 1923. IV. 908).

Ólsaures Ca. Wachsartig. F. 83—84°, teilweise 1. in A., teiłweise 1. in k., 
yollig 1. in w. Bzn., Mineralol. Die Lsg. in Bzn. stockt beim Stehen zu einer 
Gallerte. — Elaidinsaures Hg. F. 115°, swl. in A., erheblieh 1. in 01. — Elaidin
saures Ag. Teilweise 1. in 01, bildet Gallerte. — Elaidinsaures Ca. F. 137°, teil- 
weise 1. in A., sil. in h. Ól. — Linolcnsaures Ca. Oxydiert sich leicht unter 
Braunung. F. 71—74°, wl. in A., wl. in k.. erheblieh 1. in w. Bzn., Mineralol. Der 
klebrige Ruckstand der Bzn.-Lsg. enthalt auch linusinsaures Ca. — Erucasaures 
Ca. F. 102—103°, yollig 1. in h. Bzn., Bzl. u. Mineralol von ca. 150°. Die Lsgg. 
stocken nach dem Erkalten. — Palmitinsaures Ca. Fettige M., yollig 1. in w. 
Mineralol u. Bzn. Erstere Lsg. stockt gallertig. — Palmitinsaures Cu. F. 138° nach 
Sintern bei 103°, 1. in li. Ól u. gcschm. Paraffin. Letztcre Lsg. scheidet bei 
weiterem Erwiirmen Cu aus. — Palmitinsaures Fe. F. 182° nach Sintern bei 153°, 
1. in gesclim. Paraffin. — Stearinsaures Ca. F. 179—180°, unl. in A., 1. in w. 
Mineralol, in der K;ilte erst klar, dann triibe stockend. — Lauńnsaures Ca. Fettige 
M., in Mineralol erst bei 150° klar 1. (Journ. f. prakt. Ch. 109. 265—72.) Lb.

E m il Heuser und W erner N ietham m er, Uber Alkalicellulose. I. Kurzes 
Ref. nach Ztschr. f. angew. Ch. vgl. H e u s e r , S. 642. Nachzutragen ist folgendes: 
Bei der Unters. des Alkaligehalts der Alkalicellulose nach GLADSTONE (Zers. der 
Alkalicellulose durch W., Titration der gebildeten NaOH) ist bei der Riicktitration 
der uberschiissig zugesetzten Saure ein Zusatz yon Indigolsg. zum Methylorange 
zur hesseren Erkennung des Umschlags erforderlich, dieses Gemisch ist sauer rot, 
bas. griin. Zum Nachweis von Alkali in dem zum Waschen der Alkalicellulose 
benutzten A. dient am besten Alizarin. DaB Alkalicellulose auch in absol. A. 
dauernd geringe Mengen Alkali abspaltet, ergibt sich daraus, daB eine aus 1 g 
Baumwolle u. 50 ccm NaOH (280 g NaOH/1) hergestellte Alkalicellulose, die mit 
absol. A. bis zum Ausblciben der Alizarinrk. gewaschen worden war, nach Stehen 
iiber Naclit in absol. A. an diesen so yiel Alkali abgegeben liatte, daB er sich mit 
Phenolphthalein rotete. Zuruckzufuhren ist dies darauf, daB der absol. A. noch 
geringe Mengen W. enthalt, die die Spaltung heryorrufen. Wird bei Extraktion 
der Alkalicellulose mit absol. A. alle Feuchtigkeit ausgeschlossen u. der zum Ex- 
trahieren yerwandte A. dauernd durch CaO getrocknet, so iindert sich der Alkali- 
gehalt der Alkalicellulose von einem bestimmten Punkte ab, auch nach 26std. Ex- 
traktionsdauer, nieht mehr. — Es wurden dann die Absorption yon NaOH aus 
Laugen yon 200, 240 u. 280 g NaOH pro 1 festgestellt bei folgenden Yerbb. a) aus 
Kupferoxydammoniak regenierte Cellulose, b) Hydroeellulose nach G ira rd  (mittels 
3°/0ig. H2S04 dargestellt), c) Hydroeellulose nach G ir a r d  nach Entfemung des 
Reduktionsyermogens, d) Hydroeellulose nach K noevenagel u . B u s c h , e) dieselbe 
nach Entfernung des Reduktionsyermogens, f) Oxycellulose nach N astukow  (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 33. 2237 [1900]) mittels KMn04 in scliwefelsaurer Lsg., g) Oxy- 
cellulose nach H a l l e r  mittels Hs0 2 dargestellt (Text. Forsch. 2. 79; C. 1920. IV. 
543); Ergebnisse tabellar. im Original. Hieraus ist ersichtlich, daB die NaOH-Auf- 
nahme um so grofier ist, je weiter abgebaut das betreffende Praparat ist (womit 
gleichzeitig groBere Loslichkeit in NaOH yerbunden ist); bzgl. der Steigerung der 
NaOII-Aufnahme ergibt sieh folgende Reihenfolge: Cellulose <^b, c a g f  <^d. 
Um einen chem. Abbau kann es sich nieht handeln, sondern es findet wohl nur 
eine Depolymerisation des Mol. statt; ob die Depolymerisation tatsiichlich ais MaB 
fur die Alkaliaufnahme angesehen werden kann, muB noch dahingestellt bleiben, 
denn auch die Oberflaclienstruktur kann die NaOH-Aufnahme beeinflussen. (Cellu- 
losechemie 6. 13 —18. Beil. Papierfabr. 23. Darmstadt, Tech. Hochsch.) Hab.
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Em il H euser und R ichard Bartunek, tibcr Alkaliccllulosc. II. (I. ygl. vorst. 
Ref.) Kurzes Ref. nach Ztsehr. f. angew. Ch. vgl. S. 642. Nachzutrageu ist: die 
Angabe von VlEU'EG (S. 642), daB aua Baumwolle u. 40—50%ig. NaOII Yerb. 
CJIlaOb-NaOH entsteht, haben Vff. nicht bestatigen konnen. Die Mehraufnahme 
von NaOII, die VlEWEG gefunden liat, ist wohl darauf zuruckzufiihren, daB Laugen 
so hoher Konz. Hydrat- oder Carbonatndd. bilden, u. diese eine groBere Affinitiit 
zur Baumwolle besitzen. Bzgl. der aus anderen Alkalihydroxyden entstelienden 
Cellulu8ealkaliverbb. ist nachzutragen, daB ihre B. bei folgenden Konzz. stattfindet: 
Yerb. (Ca7f100,,)2 • LiOH  bei 9 —12°/0ig. Łauge (1 g Baumwolle, 12 ccm Lauge). — 
Yerb. (C^R^O^KOII bei 35%ig. Lauge, bis zur 60°/0ig- Lauge steigt die NaOH- 
Aufnahme nur sehr langsam an. — Verb. (C0II10Ob)3RbOIT, aus 38—60%ig. Lauge. — 
Yerb. (CaIIl0Os)aCsOI£ aus 40—60%ig. Lauge. — Um einen etwaigen Zusammen- 
hang zwischen Alkaliaufnahme u. Quellung festzuatellen, wurde Baumwolle in ver- 
schiedenen Alkalihydroxyden wechselnder Konz. einige Stdn. belassen; dabei ergab 
sich, daB bei einer bestimmten Konz. der Lauge ein Quellungsmaximum nacliweisbar 
war. Nimmt man die prozentuale Zunahme der Faserbreite, bezogen auf die Breite 
der trockenen Faser ais Quellungsgrad an, so erhSlt man folgende Werte (ein- 
geklammerte Zahlen =  Konz. der Lauge in Vol.-%): LiOH 97 °/0 (9,5%), NaOH 
78% (18%), KOH 64% (32%), RbOH 53% (40%), CsOH 47% (40%); hieraus geht 
hervor, daB die Quellungsmaxima bei den Laugenkonzz. erreiclit werden, bei denen 
die Alkalicellulosen entstelien. Die Beobachtung von C o llin s u. W illiam s (Journ. 
of the Text. Inst. 14. I. 287 [1924]),. daB diejenigen Laugen am starksten quellend 
wirken, die die groBte elektr. Leitfahigkeit zeigen, konnten VfF. fiir NaOH, KOH, 
LiOH u. RbOH bestatigen. Ein .Zusammenkang zwischen Quellung u. Konz. des 
Alkalihydroxyds, wie er vorlier dargelegt wurde, ergibt sich aus folgendem: Remy 
(Ztsehr. f. physik. Ch. 89. 529 [1915]) hat festgestellt, daB 1 MoL-Ion Li, Na, K, 
Rb, Cs sich mit 120, 66, 16, 14 u. 13 Mol. H20  zu beladen yermag; geht nun das 
Alkali-Ion mit der Cellulose eine Verb. ein, so wird die Wasserhulle mitgeschleppt 
u. das Cellulosemol. mehr oder weniger stark auseinandergepreBt (gequolleu); die 
Quellung steigt mit der Konz. so lange an, bis alle Cellulosemoll. mit den Alkali- 
ionen reagiert haben, d. h. bis die Alkalicellulose gebildet ist. Die Tatsache, daB 
bei starkeren Konzz. ais oben angegeben die Quellung wieder abnimmt (bei LiOH 
am meisten, bei CsOH am wenigsten) ist damit zu erklśircn, daB mit steigender 
Konz. die Hydratation geringer w'ird, die Alkali-Ionen, die mit der Cellulose 
reagiert haben, verlieren ihre Wasserhulle, u. zwar um so schneller, je mehr HsO- 
Moll. vorher aufgenommen worden waren. — Bzgl. der Konst der Alkalicellulosen 
sind Vff. der Ansicht, daB eine Additionsyerb, oder Alkoholatbildung nicht in 
Frage kommen kann; die hier beschriebenen Verbb. haben wahrscheinlich ahnliche 
Konst. wie die von GeOn u . Bockisch (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 41. 3465 [1908]) 
z. B. aus Ca(OH)2 u. Glycerin dargestcllten: [CafC3Hi[OII},)2](OH)a u. [Ca(CsH5- 
[OHU^OH),,, wonach die NaOH- u. CsOH-Yerb. der Cellulose konstituiert sein 
konnten nach: [Na^oHjfOHD^OH u. [Cs(C6H7[OH]))3]OH. — Die yon Kaeeeb 
(Cellulosechemie 2.125; C. 1922.1. 679) auf Grund der B. von Verb. C12H300 10-Na011 
ausgesprochene Yermutung, daB Cellobioseanhydrid die Grundyerb. der Cellulose ist, 
liiBt sich, nachdem die Verbb. (C6H10O6)3CsOII u. (CelI10O5)3RbOIi erhalten worden 
sind, nicht mehr aufrecht halten; desgleichen laBt sich das von Herzog u. Jancke 
(Ztsehr. f. angew. Ch. 34. 385; C. 1921. III. 865) aus rontgenospektrograph. Unterss. 
gefolgerte V. von 4C6H10O5-Einheiten im Mol. mit den yorliegenden Unterss. nicht 
ycreinbaren. Die von Hess, W e ltz ien  u . Messmee (L ie b ig s  Ann. 435. 1; C. 1924.
I. 751) aufgestellte Theorie der C6H10O5-Einlieitcn im Cellulosenmol. ist mit den 
beschriebenen Verbb. yereinbar, wenn man annimmt, daB dic genannten Einheiten 
groBere Selbstandigkeit besiteen u. in Komplexeu (C6H10O6)j oder (CjIlmOjj rea-
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gieren konnen. (Cellulosechemie 6 . 19—26. Beil. Papierfabr. 2 3 . Seehof b. Berlin, 
Vereinigte Glanzstoff-Fabr. A.-G.) H a b e k l a n d .

J . Pastak, Die Regel der wechseUeitigen Beeinflussung (Alternanz) der Radikale 
bei aromatischeti Derivaten. Die Regel besagt folgendes: die Radikale werden ein- 
geteilt in I  bas.: H, CH3, (Cl), (Br), OH, NH, u. I I  in saure: HSOa, N 02, COOH, 
N : N - Ar, (Cl), (Br). Gehort das in ein monosubstituiertes Benzolderiy. einzufiihrende 
zweite Radikal zu derselben Gruppe wie der erste Substituent, so findet m-Sub- 
stitution statt, gehoren die beiden Radikale zu yerschiedenen Gruppen, so tritt o- 
u. p-Substitution ein. Vf. belegt diese Regeln durch zahlreiche Beispiele aus der 
Literatur. HSUlfung bas. Gruppen in n. (m-) Stellung begiinstigt die Einfiihrung 
saurer Radikale. Im Kem sitzendes Cl u. Br sind Gruppe I  zuzurechnen, ein ein- 
zufuhrendes zweites Cl-Atom yerhSlt sich dagegen (auch wenn ein anderes Radikal 
ais Cl oder Br schon im Kern ist) wie ein Radikal der Gruppe I I ;  bei Einfiihrung 
eines ditten Substituenten entfaltet das zweite Halogenatom ebenfalls Eigenschaften 
von I. Nach diesen Regeln kann man die Benzolsubstitutionsprodd. einteilen in 
normale, den Regeln nach entstandene u. anormale, d. h. solehe, die den aufgestellten 
Regeln nicht gefolgt sind; erstere sind die bestiindigercn, letztere sind wenigerbe- 
st&ndig; die nicht an der richtigen Stelle eingetretene Gruppe wird durch die an 
diese Stelle gehorenden Radikale leicht yerdriingt. — Br tritt ais saures Radikal in 
den Kern ein. — Sind in einem Benzolderiy. zwei Substitutionsmoglichkeiten yor- 
handen, so bildet sich stets das n. Deriy.; z. B. geht 3,4-Dinitrophenol beim Ersatz 
einer NOj-Gruppe durch NHS stets in 3-Amino-4-nitrophenol u. nie in das anormale 
Isomere 3-Nitro-4-aminophenol iiber. (Rev. gćn. des Sciences pures et appl. 3 6 . 
70—76. BrUnn, Techn. Hochschule.) H abebland.

0. Ram bech, Uber einige saure Anilinmlze von Sauren der Oxal$aurereihe. 
Verss., dem NHi-Tetraoxalat analoge Salze von den Homologen der Oxalsiiurc zu 
gewinnen, yerliefen ergebnislos. Wohl aber lassen sich entsprechende Anilinsalze 
darstellen, in fester Form allerdings nur bis zur Reihe der Bemsteinsaure. Bereits 
von der Glutarsiiure ab existieren Anilinsalze nur noch in Lsg., beim Eindampfen 
werden sie yollig hydrolysiert. Das von G ehring (C. r. d. d’Acad. des sciences 
1 0 4 . 14) beschriebene sebacinsaure Anilin existiert, wie Verss. zeigten, nicht. Von 
der OxalsSure ist bereits ein n. u. ein Bioxalat mit Anilin bekannt; die iibrigen 
SSuren bilden nur noch Tetraoxalate. Diese sind wahrscheinlich unter sich iso- 
morph, nicht aber mit dem NH4-Tetraoxalat, da sie kein Krystallwasser enthalten. 
Man stellt sie einfach durch Vermischen 50°/oig. wss. bezw. alkoh. Lsgg. der beideu 
Komponenten dar. — Anilintetraoxalat, C10Hn 0 8N =  (C0.2II)2, CO2H-CO,NH3C0H5. 
Nadeln, F. 155° (Zers.), 11. in W. u. w. verd. A. Titration mit Alkali erforderte 
mehr ais die berechnete Menge, was um so auffallender ist, ais diese Erscheinung 
bei don folgenden Salzen mit schw&cheren Siiuren nicht auftrat. — Anilintetramalo- 
nat, C12H ,j03N. Blattchen aus verd. A., F. 87—89°. — An i lin tetramcanat, CuH,eOsN. 
Nadeln aus verd. A., F. 127°. — Anilintetramalat, C1(H10O1()N =  CO.H ■ CH* ■ CH(OH) ■ 
COsH, C02H • CHj • CH(OH) ■ C03NH3C8H5. Krystallin. Pulver, F. 138—139°, [a]D13 =  
4° 4' (in W.). Die angegebene Konst. wird deshalb gewahlt, weil die Gruppe
— CH(OII) • COjH saurer ist ais — CIIo-CO^H, Yf. bemerkt hierbei, daB z. B. vom 
NHj-Bimalat theoret. 2 Strukturisomere moglich sind, namlich CO„H ■ CHS ■ CH(OH) ■ 
CO.NII, u. C02H • CH(OH) • CH, ■ C02NH4, u. daB es nicht entschieden ist, welche 
Formel dem bekannten Salz zukommt — Anilintetratartrat, CUH190 1SN. Blattchen 
aus yerd. A., F. 177°, [«]D13 == 15° 52' (in W.). (Journ. Pharm. et Chim. [8.] 1. 
150—54. Oslo, Uniy.) Lindenbaust.

B. Samdahl, Uber die Kondensation des Mentlions mit p-Toluylaldchyd. Diese 
Kondensation yerliiuft weit weniger leicht u. glatt ais mit Benzaldehyd (W a l l a c h , 
L ie b ig s  Ann. 3 0 5 . 261 [1899], ferner M a r t in e , Dissert. Paris, 1904). Yon dem
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Kondensationsprod. wurden einige Deriw. dargestellt, die denen yon B o e d t k e r  
(Buli. Soc. Chim. de France [4] 1 7 . 366. 375; C. 1 9 1 6 . I. 290. 369) aus Benzyliden- 
menthon entsprechen. Die Rk.-Prodd. mit RMgX krystallisierten bisher nicht. — 
p-Toluylidetimenthonchlwhydrat, C18H250C1. In ein Gemiscli mol. Mengen von 
Menthon u. p-Toluylaldehyd wird unter Eiskuhlung 10 Stdn. IICl-Gas gcleitet. 
Das dicke rote Ol wird am folgenden Tag in Eiswasser gegossen, mit Sodalsg. bis 
zum Verschwinden der Rotfiirbung yersetzt, in A. aufgenommen, A.-Ruckstand in 
A. gcl. Nadeln, F. 133°, [«]D24 =  — 83° 8' (in Chlf.). Ausbeute nur 7°/0, weil vor- 
handcne Stereoisomere nicht krystallisieren u. der groBte Teil Hydrolyse erleidet.
— p-Toluylidenmenthon, C18H240. Aus dem nicht krystallisierenden Prod. des 
yorigen Yers. mit 16°/0ig. alkoh. KOH bei 50°. Kp.7 ca. 180°. Prismen aus A.,
F. 77°, [«]D20 =  — 193° 12' (in Chlf.). Gibt mit HC1 in A. obiges Chlorhydrat. 
Aus den alkoh. Mutterlaugen wurde ein słereoisomeres p-Toluylidcnmenthon (yiellcicht 
ein Gemisch mehrerer), C18H2.,0, isoliert. Gelbes Ol, Kp. 183—184°, D.417 1,0077, 
nDS3 =  1,5412, Mol.-Refr. 79,91 (ber. 79,07), [«]DJ0 == —56° 30' (in Chlf.). Gibt ein 
nicht krystallisieren des Chlorhydrat. — p-Toluylidenmenthonhydroxylamin, CI8H27OsN. 
Aus oligem Toluylidenmenthon in A. mit (NH20H)2HjS04 u. NaHC03 in W. (2 Tage 
Zimmertemp., 2 Stdn. Wasserbad). Nadeln aus A., F. 174°, [«]D23 =  — 52° 9' 
(in Chlf.). — p-Tolylmenthol, C18H230. Durch Red. yon oligem Toluylidenmenthon 
mit Na in feuehtem A. Kp.7 180—183°. Nadeln aus A., F. 150°, [«]D21 =  — 30° 
54' (in Chlf.). Die alkoh. Mutterlauge scheint Stereoisomere zu enthalten. (Journ. 
Pharm. et Chim. [8.] 1. 145—49. Oslo, Uniy.) L in d e n b a d m .

H einrich Ł heinbold t und Hans Roleff, i) ber die reduzierende Wirkung der 
Organomagnesiumhalogenide. (Vgl. S. 57.) Yff. haben den EinfluB der Temp., des 
Radikals der Grignardyerb. u. der Natur der CO-Verb. anf die reduzierende Wrkg. 
des RMgHal untersucht. — ZunSchst wurden einige RMgHal-Atherate mit B e n z 
a ldehyd  in yerschiedenen Losungsmm. jeweils 60 Min. gekocht u. der Gehalt des 
erhaltenen Carbinolgemisehes an Benzylalkohol mittels fraktionierter Vakuumdest. 
crmittelt. [Die Grignardlsgg. werden in A. hergestellt u. letzterer zwecks Unters. 
in anderen Losungsmm. im Vakuum entfernt.] 1. C2H 6M gBr. In der Kalte Spuren, 
in sd. A. 11%) Bzl. 22%, Toluol 17°/0 (infolge Verharzung). Wurde der Aldehyd 
in die sd. Grignardlsg. eingetragen, so wurden erhalten: in A. 34%. Bzl. 40°/o, 
Toluol 27%. Wurde die Grignardlsg. in die sd. ath. Lsg. des Aldehyds ein
getragen oder C2H5Br zum Aldehyd -)- Mg in sd. A. gegeben, so waren die Aus- 
bcuten 32 bezw. 30%. Bei 2-std. u. 10-std. Erhitzen in Bzl. wurden 42 u. 44°/o 
erhalten. In keinem Fali wird somit die Wrkg. des iitherfreien „individuellen“ 
C2H5MgJ erreicht. 2. Cyclohexyl-M gCl. In der Kulte (2% Stdn. Kiiltemischung, 
l 1/, Stdn. 13°) 7%, in sd. A. 18%, Anisol 23%. Eintragen des Aldehyds in die sd. 
Bzl.-Lsg. des Grignardreagens ergab 57%. Ais hochsd. Nebenprod. trat in allen 
Fallen Dibcnza.lcyclohexa.non, CaoH180, auf; aus A., F. 117°, wird yon Br-Dampf 
leuchtend rot gefarbt, wahrseheinlich infolge Addition an das CO, also Ilalochromie.
3. i-Butyl-M gBr. In der Kalte (8—10°, 24 Stdn.) 25%, in sd. A. 55%, Bzl. 57%. 
Eintragen des Aldehyds in die sd. Grignardlsg. ergab in A. 56%, Bzl. 58%. — 
Um den EinfluB der Natur der CO-Verb. kennen zu lernen, wurden yerschiedene 
Ketone untersucht. 1. B enzophenon  u. Cyclohexyl-MgCl geben nicht ąuantitatiy 
Benzhydrol, wie S aba tie r u . M ailhe (Ann. Chim. et Phys. [8] 1 0 . 540 [1907]) an- 
geben, sondern sowohl in der Kalte wie in sd. A. (60 Min.) oder beim Eintragen 
des Ketons in die sd. Grignardlsg. ais Nebenprod. Diphenylcyclohexylcarbinol, 
Ci9H220, aus A., F. 70°. 2. Analog gibt C y c lo lie sy lp h e n y lk e to n  mit demselben 
Grignardreagens in sd. A. Cyclohexylphenylcarbinol u. Dicyclohexylphenylcarbinol, 
Ci9IIS80, ident. mit einem aus C6H5-COaC2H6 u. Cyclohexyl-MgCl dargestellten 
Praparat. Saulen aus A., F. 83°, zeigt keine Halochromic. 3. B enzophenon  u.
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P h e n y l- i-b u ty l  k e ton  werden von i-Butyl-MgBr in A. schon in der Kiilte
quantitativ zu Benzhydrol bezw. Phenyl-i-butylcarbinol (Kp.u 118—120°) reduziert.
4. Aus P in a k o lin  u. i-Butyl-MgBr wurden in der Kiilte 66%, in sd. A. 72%, 
beim Eintragen des Ketons in die sd. :ith. Grignardlsg. 73% an Pinakolin alkohol 
erhalten, auCerdem eine hochsd. Fraktion (tert. Carbinol u. dessen Anhydrisierungs- 
prod.).

Die Ergebnisae harmonieren bestens mit der bereits (1. c.) aufgestellten Formel I. 
fiir das prim. Anlagerungsprod. In diesem ist die Bindung des R' an Mg gelockert, 
so daB unter Abspaltung von Olefin Ersatz des R' durch H erfolgen kann, jedoch 
in Abhitngigkeit von der Natur des R' u. der Temp. Andererseits wird ein ge-

rung in II., yerursacht. Je mehr Valenz R u. Rj beanspruchen, um so geringer 
wird jener Yalenzbetrag u. damit die Neigung zur Umlagerimg sein; die Red. wird 
iiberwiegen, worin der EinfluB der Natur der CO-Verb. ziun Ausdruck kommt. 
Dagegen muB durch weitere Valenzbeanspruchung des Mg, wie in den Atheraten 
der Grignardverbb. durch den A., die Umlagerung in II. beschleunigt werden. —
Nur I., nicht II. kann ein Red.-Prod. liefern. Kocht man C0H5-CHO---- Mg(C2H5)Br
nach 12-std. Stehen 2 Stdn. in Bzl., so erhiilt man etwa ebensoviel Red.-Prod. ais 
bei sofortiger gleicher Behandlung des Prod. Kocht man aber C,5H.-CHO • - 
• • Mg(ClH„)Br nach 10-tSgigem Stehen 60 Min. in A., so erhiilt man nicht mehr 
Red.-Prod., ais wenn man ohne Erhitzen sofort oder nach 10 Tagen zerlegt. Im 
ersten Pall war offenbar keine wesentliche, im zweiten Yollige Umlagerung ein- 
getreten. Diese wird auch durch Erhohung der Temp. bewirkt. Durch 1-std.
Koch en von C0H5-CHO---- Mg(C»H5)Br mit C0H6-COC1 in A. erhslt man 51%
Athylphenylcarbinolbenzoat, C,„H,bOj, Kp.,» 183,5—184,5, wahreńd Hess u. W ustrow  
(L ie b ig s  Ann. 4 3 7 . 258. 271; C. 1 9 2 4 . II. 324) in einem analogen Fali in der 
Kiilte keine Veresterung beobachtet liaben. (Journ. f. prakt Ch. 1 0 9 . 175—90. 
Bonn, Univ.) L in d e n b a u m .

Paul Pfeiffer, Untersuchungen auf dem Grenzgebiet zwischen Isomerie und 
Polymorphie. IV. (Esperimentell bearbeitet von E. K alekbrenner und Ę . Eelirt-)
III. vgl. Ber. Dtsch. Cliem. Ges. 51. 554; C. 1 9 1 8 .1. 1029.) Einleitend wird ausgefiihrt, 
daB sieh auf dem Gebiete der Polymorphie zwei Klassen von Fiillen herauszuschalen 
beginnen, von denen die einen weitgehend den Erscheinungen der Polymerie, die 
anderen denen der Isomerie entsprechen (vgl. die Arbeiten von S c h a d m  u . M it-  
arbeitern, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 13 6 . 329; C. 1 9 2 4 . II. 1551, femer M a r k ,
S. 12). Auch die vom Vf. untersuchten Verbb. der Nitrostilbenreihe stellen Uber- 
giinge zwischen polymorphen u. isomeren Formen dar, besonders seitdem in einigen 
Fiillen eindeutige reversible Beziehungen zwischen den beiden farbvcrsclnedencn 
Formen aufgefunden werden konnten. — Die bisher untersuchten Verbb. enthalten 
ais notwendige Bedingung fur das Auftreten des Farbendimorphismus die Auxo- 
chrome OCH;, oder OH. Nach yielen vergeblichen Yerss., dimorphe Verbb. mit 
dem Auxochrom NH2 zu gewinnen, wurden bei den Estem der 2-Nitro-4'-dbnethyl-

aminosłilben-4-carbonsaure (nach nebenst. Formel)

4-carbonsauren. Die 3'-Methoxy- u. 2',3'-Dimethoxys3ure u. ihre Deriw. zeigen 
keine Andeutung von Farbendimorphismus. Die 3',4'-Dimethoxysiiure tritt in einer 
addendenfreien orangeroten Form u. in 2 goldgelben Solvaten (mit CjHjOg u. II20)

wisser Valenzbetrag am 
Carbonyl-C frei u. da- 
durch Wanderung des R' 
an diesen, also Umlage-

wieder je 2 yerschiedenfarbige Formen aufge
funden. — Die weiteren Verss. betreffen eine 
Anzahl Methoxy- u. Dimethoxy -2-nitrostilben-
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auf. Ein m-stiindiges OCH3 yerursacht somit entweder keinen oder einen ver- 
kappten Farbendimorphismus. Die 2'-Methoxysiiure zeigt nur in ihren Alkalisalzen 
ausgesprochenen Farbendimorphismus. Noch yerbreiteter ist dieser bei der 4'-Meth- 
oxys2ure u. ihren Deriw. (I. u. II. Mitt.). Von dem Na-Salz dieser Siiure existieren
5 versehiedene Hydrate. Die 2',4'-Dimethoxysaure u. ihre Deriw. gleielien teils 
den Verbb. der 2'-, teils denen der 4'-lleilie; die Alkalisalze selilieBen sich denen 
der 2'-S;iure a n , die Siiure selbst gleieht weitgehend der 4'-Saure. Auch das Pyridin- 
salz tritt in 2 Formen auf, doeh gelang es nicht, diese, wie bei der 4'-Sśiure, den 
Siiureformen zuzuordnen. Die ubrigen Deriw. der 2',4'-Siiure konnten ebensowenig 
wic die der 2'-Siiure in dimorpben Formen erlialten werden.

V ersuelie . 2 -Nitro-&-metlioxystilben-4 -carbonsiiure, C18H130 6N (II. Mitt.). — 
Na- u. K-Salz, C!6HI2OsNNa (K) (letzteres vgl. II. Mitt.). Durch Verseifen des 
Nitrils (I. Mitt.) mit wss.-alkoh. Lauge. Lufttrocken griinstichiggelbe Krystalle mit
3 bezw. 1 H30, die bis hochstens 140° oline wesentliche Farbiinderung das W. ab- 
geben. Bei 140—200° geht die Farbę in tieforange iiber u. hiilt sich im Exsiccator. 
An der Luft werden unter Umsclilag in griinstichiggelb wieder 1—2 HsO auf- 
genommen. — 2-Nitro-3-methoxystilben-4-carbo}isdure, CI6H130 6N (II. Mitt.). — Das 
Na- u. K-Salz, C1GH120 5NNa(K), wurden jetzt aus der Saure mit h. wss.-alkoh. 
Lauge dargestellt u. enthielten lufttrocken nicht ganz 1 H ,0 , das bis 140° ohne 
wesentliche Farbiinderung abgegeben wurde. Eine solche trat auch bei 200° nicht 
ein. An der Luft wurde nur wenig W. wieder aufgenommen. — 2-Nitro-4'-metli- 
oxystilben-4-carbonsaure, CiaHI30 6N (I. .Mitt.). — Na-Salz, Cł(5II120 5NNa. Aus allen 
Hydraten bis 140°, orangefarben, wird bis 200° braunorange, nimmt an der Luft 
sehr wenig W. wieder auf. Nonaliydrat, durch Abschrecken einer h. gesiitt. wss. 
Lsg. in Kiiltemischung, bronzebraune Schuppen. Heptaliydrat, aus dem vorigen 
bei —5 bis —3° in offenem GefiiB, griingelb. Pentahydrat u. Diliydrat (L Mitt.); 
letzteres entsteht auch aus dem Nonaliydrat an der Luft in ca. 3 Woehen. Mono
hydrat, wurde einmal aus der Siiure in A. mit wss. NaOH (Wasserbad, 2 Stdn., 
dann krystallisieren lassen) erhalten, kanariengelb. Ein Hexahydrat wurde nicht 
wieder aufgefunden. — K-Salz, CI6H120 6NK (I. Mitt). Scheint nur ein Dihydrat zu 
bilden. Beim Erliitzen bis 200° Yertieft sich die Farbę etwas, an der Luft wird 
wenig W. wieder aufgenommen.

4-Cyan-2-nitro-2',3'-dimethoxyslilben, C17Hu 0 4N2. Aus o-Yanillinmetliyliither,
o-Nitro-p-tolunitril u. Piperidin (110°, l ‘/2 Stdn.). Citronengelbe Krystalle aus Eg. 
oder A., F. 152°. — 2-Nitro-2’,3'-dhnethoxystilben-4-carbonsdure, C17H15OeN. Aus 
dem vorigen. Griinstichig fahlgelbe BlSttchen aus Eg., F. 235°. — Methylcster,
G.JI^OoN. Griinlichgelbe Nadeln, F. 112°. — Na-Salz, C,.Hu 0 9NNa +  2H20. 
Durch Yerseifen des Nitrils. Goldgelbe Nadeln aus A. Gibt fast das ganze W. 
bei 100° ohne Farbiinderung ab, wird bei 140° kanariengelb, nimmt an der Luft wenig 
W. wieder auf. — K-Salz, C17IIu OeNK -|- H20. Orangefarbene Nadeln aus verd. A. 
Wird erst bei 140° unter Fahlgelbfiirbung wasserfrei, nimmt an der Luft unter Gold- 
gelbfiirbung wieder 1H20  auf u. wird dann beim Krystallisieren aus KOH-haltigem 
W. wieder orangegelb. — 4-Cyan-2-nilro-2',4'-dimethoxystilben, Ci7Hu0 4N2. Wie oben 
aus o,p-Dimetlioxybenzaldehyd. Orangefarbene Krystalle aus Eg., F. 178°, wl. in A., 
A., Bzl., Lg.—2-Nitro-2',4'-dimethoxystilbm-4-carbo?isaure, C17H150 6N. Orangefarbene 
Nadeln aush. A., F.2520, dereń Farbę u.GewiehtsichbeihohererTemp.nieht yerandern. 
Dampft man die k. gesiitt. alkoh. Lsg. etwas ein, so krystallisiert in der Kiilte ein 
hellgelbes Solvat mit ca. 1/2 CjHsOH aus, das langsam bei Zimmertemp., schnell bei 
150° in obige orangefarbene Saure iibergeht. Ebenso verhiilt sich die Saure mit 
Bzl. Aus h. Eg. scheiden sich bei langsamem Erkalten orangerote u. gelbe Kry
stalle aus; letztere, ein Sołvat mit ca. 1 C2II40 2, gehen langsam bei Zimmertemp., 
schnell bei 130° in erstere iiber u. werden aus k. Eg. im Yakuum nach Impfen mit
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einem gelben Krystall rein erhalten. Die reine orangerote Form krystallisiert au3 
der li. Eg.-Lsg. der Rohsaure in der Wannę aus u. ist frei von Losungsm. — 
Pyridinsah, CnII150„N, l ^ C ^ N .  Existiert in einer goldgelben u. einer orange- 
farbenen Form. Erstere erhalt man aus konz. h. Pyridinlsg. einer der losungs- 
mittelfreien Saureformen, letztere durcb Yerreiben der Eg.-baltigen Siiure mit sebr 
wenig gut gekiibltem Pyridin; letztere gebt leicbt in erstere iiber. — Methylester, 
C18H 17O0N. LieB sich aus der Siiure oder dem Nitril nicht glatt darstellen, w obi 
aber aus o-Nitro-p-toluylsauremethylester (aus o-Nitro-p-tolunitril, CH30H  u. HC1; 
Nadelchen, F. 45°) u. o,p-Dimethoxybenzaldehyd. Orangefarbenes, krystallin. Pulver 
aus Eg., F. 130(1. — Athylester, CI9H190 6N. Aus der Saure. Goldorangefarbene 
Blattchen aus A., F. 100°, — Na- u. K-Salz, C17HuOsjSTNa (K). Durch Yerseifen 
des Nitrils. Kanariengelbe Blattchen mit 1H20, das bei 115° ohne wesentliche 
Farbanderung fast ganz abgegeben wird. Wird bei 180—200° unter weiterer mini- 
maler Gewichtsabnahme orangerot, sodann an der Luft unter Wiederaufnahme yon
0,5—1 H20 goldgelb. — 2-Cyan-4-nitro-2',4'-dimethoxystilben, C,7H140 4N2. Aus 
p-Nitro-o-tolunitril. Orangerote Nadeln aus A., F. 161°. Konnte weder yerestert 
noeh yerseift werden. — 4-Nitro-2',4'-dimethoxystilben-2-carbonsaure, C17H,50 8N. 
Aus p-Nitro-o-toluyhauremethylester (aus p-Nitro-o-tolunitril iiber das Amid; F. 68°) 
u. o,p-Dimethoxybenzaldehyd (180—200°, 3—4 Stdn.), darauf Erhitzen mit Sodalsg. 
Briiunlichorangefarbene Nadelchen aus Eg., F. 233—235°. [Ein in Soda unl. Teil 
ist wahrscheinlich das Piperidid; orangefarbenes Pulver aus Eg., F. 265°.] — Methyl- 
ester, C16H170 6in. Orangegelbe Blattchen, F. 151°. — 2,4-Dinitro-2',4'-dimethoxy- 
stilben, C16H140 6Nj. Au3 o,p-Dinitrotoluol (120°, 1 Stde.). Orangefarbene bis bronze- 
braune Krystalle aus A. oder Eg., F. 170°. — 4-Gyan-2-nitro-3’,4'-dxmethoxystilben, 
C,7H140 4Nj. Aus o-Nitro-p-tolunitril u. Vanillinmethylather. Goldgelbe Blattchen 
aus Eg., F. 177°. Wird bei ca. 160° orangefarben, die braune Sehmelze wird beim 
Erkalten wieder goldgelb. — 2-Nitro-3',4'-dimethoxystilben-4-carbonsaurc, CnH160,,lsT. 
Goldgelbe Nadelchen aus Eg. mit ca. ‘/a C2H40 2, F. 240". Wird bei yorsichtigem Er
hitzen unter Abgabe der C2H40 2 orangerot, bei LuftabschlufJ haltbar, an der Luft 
wieder goldgelb unter Aufnahme von lH aO. Die orangerote Saure wird bei 120° 
braun, darauf an der Luft unter Aufnahme yon ebenfalls 1 H20 briiunlichgelb. — 
Methylester, Ci8H1708N. Goldgelbe Blattchen aus Eg., F. 175°. — Athylester, 
C^H^OoN. Goldgelbe Nadelchen, F. 158°. -  K-Salz, C17H140 6NK. Durch Yer
seifen des Nitrils. Goldgelbe Blattchen.

4-Cyan-2-nitro-4'-acetylaminostiiben, C17H130 3Ns. Aus o-Nitro-p-tolunitril u. 
p-Acetylaminobenzaldehyd (aus p-Aminobenzaldehydchlorhydrat u. Acetanhydrid; 
kanariengelbe Krystailchen aus W., F. 160°). Goldgelbe Nadeln aus A. mit 
IOjHjOH, F. 245°; alkoholfrei dunkelbraun. — 4-Cyan-2-nitro-4’-aminostilben, 
Ci5Hn02N3. Aus dem yorigen durch Kochen mit gleichen Vol. Eg. u. 10o/oig- 
HsS04 u . Zers. des Sulfats (braunlichgelbe Krystalle) mit NH3. Bordeauxrote 
Blattchen aus A., F. 202°. Chlorhydrat gelb. — 4-Cyan-2-nitro-4'-benzoylamino- 
stilben , C22H1503N3. Analog aus p-Henzoylaminobcnzaldehyd (C14Hn 0 2N, Krystalle 
aus W., F. 145°) bei 130°. Gelbes Krystallpulyer aus Eg., F. 242°. — 2-Nitro-
4 -aminostilben-4-carbcmsaure, C16H120 4Ns. Aus obigem Cyannitroacetylaminostilben 
in CH3OH mit HCl-Gas (2 Stdn.), Kochen des Prod. mit Eg. +  HsS04, t)ber- 
fulirung des Sulfats (griinstichiggelbe Nadelchen) in das NH4-Salz u. Zers. desselben 
mit Essigsaure. Braunlichgelbe Blattchen aus Eg., F. 255—263°. — NHt-Salz, 

-|- l 1/, IIaO. Schwarzbraunyiolette Nadeln. Wss. Lsg. blutrot. Gibt 
im Vakuum bei 78° (1 Stde.) das W. ab; bei 100° (3 Stdn.) bleibt die freie Saure 
ais mattbraunes Pulyer zuriick. — K-Salz, C15Hu0 4N2K +  2HaO. Durch Verseifen 
des Cyannitroacetylaminostilbens. Dunkelbraunyiolette Nadelchen. Lsgg. blutrot. — 
Methylester, C16H140 4i\2. Aus obigem Cyannitroaminostilben in CH3OH mit HC1-
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6 as iiber daa Chlorhydrat (gelbe Krystalle) oder durch Verestern der Saure. 
Dunkelrote Niidelclien aus A., F. 161°. — Athylester, C17II160 4N2. Sehwarzrote 
Bliittchen aua A., F. 134°. — Acetylaminosaure, C17HI40 6N2 -f- ’/2 CaII4Os. Gold- 
gelbes Pulver aus Eg., F. 275°. — Benzoylaminosdure, CS!H,60 5Nj. Orangefarbene 
KrystSllclien aus Eg., F. 297°. — K-Sakr, C2aHI60 6N»K +  l '/ j  H20. Goldgelb, 
krystallin. — Methylester, C23H180 6N2. Durch ubliches Vere3tern der Siiure neben 
dem benzoylfreien Ester. Gelbe Niidelclien aus A., F. 195°. — 2-Nitro-d'-dimethyl- 
aminostilben-4-carbonsduredthylester, Ci9H20O4Ns. Durch andauernde Behandlung 
yon 4-Cyan-2-nitro-4'-dimethylaminostilben (I. Mitt.) in h. A. mit IICl-Gas u. Zers. 
mit NH3. Messinggelbe Bliittchen aus A., F. 128—129°, die sich bei tagelangem 
Stehen mit der Mutterlauge in yiolette Nadeln, F. 129—130°, umwandeln. Letztere 
stellen die stabile Form dar, werden aus A. stets unyerandcrt zurtickgewonnen u. 
sind weniger 1. Die alkoh. Lsgg. beider Formen u. die Schmelzen sind ident. 
(orangerot bezw. yiolett). — Methylester, C18H,80 4Nj. Darst. analog oder (weniger 
gut) aus o-Nitro-p-toluylsiiuremethylester u. p-Dimethylaminobenzaldehyd. Bordeaux- 
rote Bliittchen aus CH30H, F. 134°, die sich umwandeln in orangefarbene BISttchen, 
F. 134,5°, weniger 1. Lsgg. beider Formen in A., CII30H, Eg. orangefarben. (Journ. 
f. prakt. Ch. 1 0 9 . 191—229. Bonn, Univ.) Lindenbaum.

Stefan Goldschmidt und H eribert SchuBler, Uber die Einwirkung von Chlor- 
monoxyd auf organische Yerbindungen. Fur die Darst. yon Cl20  wird ein ver- 
bessertes Verf. von Pelouze besehrieben; aufierdem eine Yersuchsanordnung, die 
ein sicheres Handhaben dieser esplosiblen Verb. gewiihrleistet. C120 wird bei tiefer 
Temp. in sehr verd. Lsgg. der zu behandelnden Verbb. in CClt eingeleitet. Meist 
sind die manchmal erst nach lSngerem Stehen u. ganz plotzlich gebildeten Reaktions- 
prodd. nieht yerschieden von denen durch Einw. von Cl,. Aus Aceton entstelit 
Monochloraceton, aus Acetessigester der Chloracetessigester, aus cyclo-Hexan ein nieht 
trennbares Gemisch yon Chlorierungsprodd. Sauerstoffhaltige Prodd. wurden in 
keinem Fali erhalten.

Ha TT H2

11.> 112 Hj
Bei der Rk. mit Trichlorathylen wurden isoliert: Chloralhydrat yom F. 57°, 

Pentaelilordthan yom Kp. 159° u. Oktachlordidthylather, C4H20C18 =  (CC13CHC1)20 
vom F. 40—42°. Durch Red. des letzten Korpers mit H J wurde Athan gewonnen.
— Bei der Einw. auf Tetrachlorathylen konnte nur Perehlorathan sicher erwiesen 
werden. Aus dem Reaktionsgemisch der Rk. mit cyclo-JIexen wurde neben Diehlor- 
cyćlohexan ein recht zweifelhafter Korper der Konst. I  erhalten, der bei 26—28° 
schmilzt u. die Zus. C6H90CI hat. Rein erhalten wurde der I>ichlorcyclohexylatlier, 
C,2H20OC12 (II), yermutlich ein Gemisch yon Diastomeren (F. 69°). Die Anlagerung 
von CljO an Indcn liefert nach der Auffassung der VfF. ein Chlorindenoxyd, 
C9H70C1, Kp.s 106—115°, dem die Konst. I I I  oder I l i a  zukommen soli. Uber die 
aufierdem entstandene Yerb. C187/o4O10CT3 yom F. 125° konnen keine cinfachen 
Strukturannahmen gemacht werden. — Ais Ergebnis der Unters. kann mitgeteilt 
werden, daB C120 sich nieht anders, wie es Cl2 u. HOC1 auch tun, an Doppel- 
bindungen ungesiittigtcr Verbb. anlagert, indem es mit 1 oder 2 Moll. nebeneinander 
reagiert. Der Reaktionsyerlauf muB aber ais recht uniibersiehtlich beurteilt werden. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 566—71. Wiirzburg, Univ., u. Karlsruhe, Techn. 
Hochsch.) Hohst.

Stefan Goldschmidt, R udolf Endres und R udolf Dirsch j ,  Uber den Um 
satz uon Athylhypochlorit mit organisehen Kórpern. (Vgl. yorst. Ref.) Der Athyl

VII. 1. 123
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ester der unterchlońgen Saure kann leichter wie die fith. Lsg. dieser Saure bei Ans
ach! u B von Tage8licht erhalten werden. Trotzdem tritt beim Stehen des Esters 
leicht Zers. ein, die zu Essigester u. gechlortem Acetaldcliyd fiihrt. Bestiindiger sind 
die Lsgg. von Athylhypochlorit in CClv  Die Anlagerung des Esters an alipliat. 
Doppelbindung durfte meistens nach yorheriger Spaltung stattfinden. Von Amylen, 
ajdo-IIexen u. Inden wurden die entsprechenden Chlorhydrine C6Hn OCl, ICp. 141 
bis 143°; CATIu OCl, Ol; 0,1%OCl, Ol vom Kp.2 101—102°, erhalten. Beim Naphthalin- 
dihydrid-1,4 findet die direkte Anlagerung des Esters ohne vorherige Spaltung statt. 
Es wird eine Mischung von Athoxy-2-chlor-3-naphthalintetrahydrid-lJ!,3)4) C12HI6OCl, 
u. Dichlor-2,3-naphthalindikydrid-l,4, C10IIl0Cl2, erhalten. Aus Phenylacetylen ent
steht das a-Dichloracetophenon, CaH6OCl2, Kp.13 138—140°.

Dic aromat Doppelbindung ist gegeniiber der aliphat. recht trSge zur Addition 
des Esters. Es rcagierten nicht: Bzl. u. Anisol. Aus Phenol wird o- u. p-Chlor- 
phenol u. aus Hydrochinon das Dichlor-2,3-hydrochinon erhalten. Auch das Beispiel 
des Phcnylacetylens zcigt, daB sowolil dic Seitenkette, nicht aber der Kern an- 
gegriffen wird. — Mit Athylamin wird in glatter Ek. das heftig riechende Athyl- 
diehloramin erhalten. — Aus Acełaldehyd entsteht ein Gemisch von Chloracetaldehyd 
u. seinen Acctalen. — Aceton liefert Monochloraceton, Benzaldehyd dagegen Benzoyl- 
chlorid. Vff. halten es aber nicht fur ausgesehlossen, daB manche der Prodd. erst 
durch in sek. Itk. entstandenes Cl gebildet wurden. — Der Benzolkern bleibt ent- 
gegen alteren Beobachtungen stets intakt. In den Fiillen, da scheinbar ein Angriff 
von unterchloriger Saure nachgewiesen ist, durfte lediglieh eine Einw. von C%0, 
das sich in wss. Lsg. im Gleichgewicht C120  2HOC1 bilden kann, yorliegen, 
von dcm ja bekannt ist, daB es Bzl. unter B. von Substitutions- u. Additionsprodd. 
angreift. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 572—77. Wiirzburg, Univ., u. Karlsruhe, 
Techn. Hochsch.) H o b s t .

J. E. Zanetti, Ester des Furfuralkohols. Der Propion-, Butter- u. Yalerian- 
saureester wurden durch 2-std. Erhitzen von 1 Mol Furfuralkohol mit etwas iiber
1 Mol des betreifenden Saureanhydrids auf 130—150° dargestellt; sie sind wasser- 
klare, olige Fil. von angenehmem Gerucli; durch woclienlanges Stehen mit "W. tritt 
keine Verseifung ein; die Hydrolyse gelingt leicht durch KOH oder NaOH. Dar
gestellt wurden folgende Ester: Acetat, C7H608, nach W i s s e l l  u. T o l l e n s  (L ie b ig s  
Ann. 272. 303 [1S93]) Kp.;e4 175—177°, D.20 1,1175. — Propionsaureester, C8Hio03, 
Kp.joa 195—196°, Kp., 59—60°, D.2<> 1,1085. — Buttersciureester, CsIII20 3, Kp.7(It 212 
bis 213°, Kp.! 69-70°, D.2° 1,0530. -  Valeriansaureester, C10H14O3, Kp.784 228-229°, 
Kp.j 82—83°, D.i0 1,0284. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 535—36. New York, 
Columbia Univ.) H a b e r l a n d .

A. W ahl und Th. Faivret, Uber die Derirate des 7-Methylisatins. (Vgl. W a h l  
u. H a n s e n , C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 393; C. 1924. L 2782.) Gleiche Mol. 
7-Methylisatin u. Oxindol kondensieren sich in HCl-lialtiger EssigsSure zu 7-Methyl- 
i-indigotin (I) aus Pyridin -{- A. braune, gliinzende Krystalle, beim Erhitzen mit 
EssigsSure u. Zn-Pulver ubergehend in Leuko-7-methyl-i-indigotin, C17HI40 2N,, 
weiBe Nadeln, F. 310—315°, 1. in verd. kaust. Alkalien, bei liingerem Stehen an 
Luft wird die Obcrflśiche der Lsg. infolge Riickb. von I  rot. I  gibt mit k. konz. 
H^SO., rote Lsg., in der Hitze entsteht nach Zugabe von W. u. NaCl das Dinatrium- 
salz der 7-Methyl-i-indigotindisidfonsaure, CI7IIlr)OsNJS2Na.2, 5II20, aus W. rotbraune 
Krystalle; K-Salz entlialt 3, Ba-Salz 6, Ag-Salz 0,5 H20 ; das Na-Salz fiirbt Wolle
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orange. — 7-Methylisatan (II) aus 7-Metliyl- 
isatin -f- Oxindol iu alkoh. Lsg. in Ggw. von 
Piperidin, F. unter Yerfiirbung 259°; in der 
Wiirme oder durch konz. H3S04 Ubergang 
in I. Verss. zur Darst. von 7,7'-Diniethyl- 

i-indigotin durch Uberfiilirung von 7-Metliylisatin in Dimethyldisulfisatid ergab 
dieses letztere nicht in reinem Zustande; mit li. NaOH oder NtuC03 entstand hier- 
aus eine rotę Verb., die das Indigotinderiy. enthielt, das jedoch wegen seiner Un- 
loslichkeit in allen Mitteln nicht isoliert werden konnte. Von Salzen wurden er
halten: Na-Salz der 7,T-Diniethyl-i-indigotindisulfonsdure, mit 6H20 , K-Salz mit 
4IL.O, Ba-Salz mit 4H20, Ag-Salz mit 5II20. Ńa-Salz fiirbt Wolle orange, gelb- 
stichiger ais das Monomethylderiv. — 7-Methylindirubin (III), aus 7-Methylisatin- 
chlorid -)- Osindol in Bzl.-Lsg.; nach Sublimation im Vakuum braune, kupfergliinzende 
Nadeln. (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 589—91.) H a b e r l a n d .

P. E. Yerkade, Mangansalze der Komen- und Mekonsaure-, Intramolekulare 
Wanderung von Metallatomen. (Vgl. S.849.) Mangansalz der Komensaure, C4H20 6Mn(I), 
aus mit Pottasche gegen Phenolphthalein neutralisierter Komensaure u. MnS04. 
Gelbe, gefiederte Krystalle, die 3 Stdn. auf 160° erhitzt Krystallwasser verlieren. 
Das Salz enthiilt wahrscheinlich 4 Mol. Krystallwasser. In k. W. wl., mehr in h. — 
Wird Mekonsawc mit 1 Aquivalent Pottasche yersetzt, so entsteht terł. K-Mekonat, 
mit 2 Aquivalenten das sek., farblose Salz. Bei yorsichtigem Zusatz von MnS04 
zu tert. K-Mekonat entsteht tert. Mn-Mekonat, (C,HO,)2Mn3 (II.), das 8 Mol. Krystall
wasser enthiilt. In W. fast unl., bei 110° yerliert es 6 Mol. Krystallwasser, 4 Stdn. 
bei 160° wird es wasserfrei. — Sek. Mn-Mekonat, C7HO,Mn (III. bezw. die 
Enolform), aus MnS04 u. Mekonsaure, die 2 Aquivalente Pottasche enthalt. Oker- 
gelbe Krystalle mit 3‘/s Mol. Krystallwasser, das bei 110° nach einigen Stdn. ver- 
loren geht. In k. W. fast unl.

C : O C : O
H C f N C - O m n  HCrfO j-C-O m n
J.dL  ' J-CH mn OOC • c ls Vjc • COO mn

O
Sek. Bariumkomenat durch Neutralisieren 

U  C : O von Komensaure mit Baryt (Phenolphtha-
mnOOC- C-COOmn lcin) ist gelblichweiB. Terł. Barium-

mekonat aus Mekonsaure u. mehr ais 
2 Aquivalenten Baryt AJle sek. Salze 
der Komensaure u. tert. der Mekonsaure 

sind gefarbt. Farbveranderung beim Erhitzen macht es wahrscheinlich, daB die 
Enolform gelb, die Ketoform farblos ist. Die prim. Salze der Komensaure u. die 
sek. u. prim. der Mekonsaure sind farblos (Ketoform). — Beim Erhitzen von sek. 
Mn- u. Ba-Mekonat wandert das Metallatom intramolekular von der Carbosyl- zur 
phenol. Hydroxylgruppe, was dadurch bewiesen wird, daB das entwSssertc Salz 
beim Erhitzen auf 160—165° unter B. von Komensaure 1 Mol. COs abspaltet, also 
dann eine freie Carbosylgruppe enthalt. (Rec. trav. chim. Pay-Bas 44. 82—89. 
Rotterdam, Niederliind. Handelshochsch.) L a s c h .

W ilhelm  Steinkopf und B.ista Bessaritsch, Uber Molckuluerbindungen von 
Jodoform mit guartaren Salzen. H. (I. vgl. S t e i n k o p f  u . S c h w e n , Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 54. 2969; C. 1922. I. 325.) Um die Bedingungen kennen zu lernen, 
welche zur B. solcher Molekulverbb. erfordcrlich sind, wurden das Zentralatom, 
die KW-stoffreste, das ionogen gebundene Halogen u. die CIIJ3-Komponente vari- 
iert. Einfiihrung eines oder mehrerer Allylreste ist ohne EinfluB, die CHJ3-Addi-

123*
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tionsprodd. bilden sieli im n. Verhiiltnis 1 : 1. Jedoch miBlingt in gewissen Piillen 
dic Darat. der quart!iren Salze, indem (i-C4H9)3N u. (i-C5Hn);)N mit Allyljodid unter
B. der Jodhydrate von (i-C4H0)2NH u. (i-C5Hn),NH reagieren. [Die analoge Rk. 
wurde aucb zwischen (CjH JjN u. sek.-Octyljodid beobachtet.] — Komplizierter liegen 
die Verhaltnisse, wenn in den rein aliphat. ąuartaren Salzen ein oder mehrere 
Radikale durch Phenyl oder Benzyl ersetzt werden. Bei den Ammoniumsalzen 
iindert eine dieser Gruppen die n. Zus. der Additionsprodd. nicht. Werden jedoch
1 C„H5 +  1 C,H7, 2 C8H5 oder 3 C7II7 eingefiihrt, so tritt Anlagerung im Verhaltnis
2 ąuartSres Salz : 3 C1IJ3 ein, ebenso beim (C6H5-CH.j)3N, HJ, wahrend (CH3)3N, HJ 
im Yerhaltnis 1 : 1 addiert. (CH3)3N, HC1 u. (C2H5)3N, HBr bilden keine Additions
prodd., (CjH JjN reagiert weder mit Alkyljodid noch mit CHJS. Arsoniumsalze mit
1, 2 oder 3 CaH6 addieren im n. Yerhaltnis; ein Beispiel mit 1 C7H7 -f~ 1 CaH5 
addierte im Yerhaltnis 2 : 3, doch wurde durch ein 2. u. 3. C0H6 das n. Yerhaltnis 
wieder hergestellt. In Phosphoniumsalzen scheint 1 C-H- ohne EinfluB zu sein. In 
einigen Fallen, besonders bei 4 yerschicdcnen Radlkalen, wurden keine oder nur 
olige Additionsprodd. erhalten. — Neue Molekiilyerbb. von ąuartaren Bromiden u. 
Chloriden wurden nicht gewonnen. CHBr3 u. CHC13 konnten an einige ąuartare 
Salze addiert werden. — Bei der Einw. von CHJ3 auf die Verb. (C2iQ 3P, OS,, der 
IIantzsch u. H ib b e k t  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 4 0 .  1510 [1907]) die Formel 
(C jH ^P—C :S  zuschreiben, addieren sich unter Veidrangung des CS2 die beiden

V
anderen Komponenten, u. zwar im Verhaltnis 2 : 3. Das spricht gegen die Drei- 
ringformel u. fiir einfachc koordinatiye Bindung im Sinne der Formel (C2Hs)3P- -SjC. 
In ahnlicher Weise yerdrangt CIIJ3 aus (CH3)sSJ3 das iiberschussige J2. — A th y le n - 
jo d id  reagiert nicht nur mit ąuartaren Jodiden, sondern auch mit den Jodhydraten 
primarer, sekundarer u. tertiarer Aminę unter Abspaltung yon C,H4 u. B. der be- 
treffenden Trijodide, ohne daB Molekiilyerbb. ais Zwischenprodd. gefaBt werden 
konnen. — SchlieBlich wurden noch Cli ino ne auf ihre Faliigkeit, mit ąuartaren 
Jodiden zusammenzutreten, untersucht. p-Benzochinon wurde beim Arbeiten in 
Eg.-Lsg. yon dem gleichzeitig gebildeten HJ zu Hydrochinon reduziert, das sich 
mit einem Teil des Chinons zu Chinhydron yerband, wShrend das freigewordene J 
sich an einen Teil des Jodids zum Trijodid addierte. Aus Chinon u. Chinolinjod- 
athylat wurde eine braune Verb. der wahrscheinlichen Formel CnH13N2J 6, aber 
unbekannter Konst. erhalten. Dagegen konnte aus Chinolinjodathylat u. Chloranil 
auBer Tetrachlorliydrochinon, welch letztere beiden kein Chinhydron bilden, eine 
Molekiilyerb. im Verhaltnis 1 :1 : J2 gewonnen werden, in der das J  sehr locker 

gebunden ist. Vff. halten nebenst. Formel fiir die wahr- 
scheinlichste. — GesetzmaBigkeiten werden nicht abgeleitet, 
da das Materiał noch nicht ausreicht. DaB Yerbb. mit
CHJ3 sich leichter bilden ais solche mit CHBr3 u. CHC13,
hangt mit der abnehmenden Haftfestigkeit der Ilalogcne 
am C in der Reihenfolge Cl—Br—J  zusammen. Das CHJ3 
besitzt am meisten Restaffinitat. Die Stelle der koordi- 

natiyen Bindung in den ąuartaren Salzen ist ungewiB, wahrscheinlich kommt die 
Restaffinitat des Gesamtkomplexes in Betracht wie bei den benzoiden Komponenten 
der Chinhydrone (P f e i f f e r ).

V ersuche. Die Molekiilyerbb. werden, wo nichts anderes angegeben, durch 
Zusammengeben h. alkoh. Lsgg. der Komponenten dargestellt Sie sind meist 1. in 
A., Eg., Aceton, wl. oder unl. in W., A., Bzl., CS2. — Tetraathylammoniumjodid-
Jodofonn, C9HS1NJ4. Citronengelbe Krystalle aus A., F. 198—200° nach Briiunung
yon 150° ab. — Tetrapropylammoniumjodid-Jodoform, CI3H20NJ4. Gelbe Blattchen 
aus A., F. 181—182°. — Tetrapropylammoniumjodid-Jiromofonn, CuHS9NJBr3. Mit
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iiberschiissigem CHBr3 ohne A. Prismen, F. 76—77°, sehr zersetzlich. — Die CUCI3- 
Verb. ist noch zersetzlicher. — Diallyldipropylammoniumjodid, C12H2tNJ. Aus Di- 
propylallylamin u. C3H6J. Krystalle aus A. -(- A., Zers. bei 211°. — Jodoform- 
verb., ClaIIS5NJ4. Ockergelbe Nadeln, F. 153° nach Sintern bei 147°. — Tełraallyl- 
ammoniunyodid, C12H20NJ. Aus C3H5J  u. 25%ig. NH3 bei Zimmertemp. im Dunkeln, 
Fiillen mit starker KOII. Nadeln aus A. -f- A., F. 127—128°. — Jodofonnverb., 
C13H21NJ4. Braungelbe Niidelchen aus A., F. 161—162° nach Sintern bei 155°. — 
Tridthylbenzylammoniunyodid, C13H2aNJ. Aus (C2H6)sN u. C6H6-CHjJ. [Letzteres 
wird beąuem aus C0H.,-CH2C1 u. NaJ in Aceton gewonnen.] Nadeln aus A. -f- A., 
F. 168,5°. — Jodoformverb., CI4IIa3NJ4. Brfiunlichgelbe Blattchen aus A., F. 105°.
— Dimethylbenzylphmylammoniumjodid, C16H18NJ. Aus A., F. 156° (nicht 165°). — 
Jodoformverb., 2 C,6H18NJ, 3 CHJ3. Gelbe Nadelrosetten aus schwach w. A. — 
Diathylallylphenylammoniumjodid-Jodofonn, C14II21NJ4. Braungelbes O l, das in
3 Monaten groBtenteils erstarrt. — Dimcthyldiphenylammoniumjodid - Jodoform,
2 C14H16NJ, 3CHJ3. Goldgelbe Tafeln, F. 98° zu einer orangeroten FI., die bei 
100—102° griin wird u. sich dann zers. Entsteht auch aus (CHjHCjHJjN, CIIJ3 u. 
CH3J  bei langerem Stehen.— Tribenzylaminjodhydrat-Jodoform, 2C21H22NJ,3CHJ3. 
Gelbliche Krystalle, F. 108°, leicht spaltbar. -  Methyltribcnzylammoniumjodid-Jodoform,
2 Ca2H24NJ, 3 CHJa. Gelbe Nadeln aus A., F. 161—162°. — Anlipyrinjodmethylat- 
Jodoform, C13H16ON2J4. Gelbe Nadeln aus A., F. 128° (Zers.), leicht spaltbar. — 
Chinolinjoddłhylat-Jodoform, C,2H13NJ4. Gelbe Krystalle aus A., F. 165—166°. — 
Chinolinjodathylat-Bromoform, C12II13NJBr3. Schwachgelbe Nadeln aus A., F. 146 
bis 147°, in Lsg. leicht spaltbar. — Triathylamin-Jodoform, 2C6H16N, 3CHJ3. Darst. 
in ath. Lsg. Schwachgelbe Nadeln aus A., F. 81—83°, meist wl. Addiert nicht 
C2HjJ. Die Yerb. besitzt demnach nicht die von D e h n  u . C o n n e r  (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 3 4 . 1411 [1912]) angegebene Zus. im Verhaltnis 1 :1 . — Di-i-butyl- 
aminjodhydrat, C8H20NJ. Aus (i-C4H9)3N u. C3H6J  in A. (Rohr, 130°, 4 Stdn.). 
Silberglanzende Blattchen aus A.-A., F. 272—273°. — Di-i-amylaminjodhydrat, 
C10H24NJ. Ebenso aus (i-C6H 11)3N (130—140°, 8 Stdn., dann 180°, 4 Stdn.). Blattchen, 
Zers. bei iiber 260° nach Sintern bei ca. 250°. — Didthylaminjodhydrat. Aus 
(CaH6)3N u . sek.-Octyljodid (RuckfluB, 2—3 Tage). Aus A.-A., F. 172—174°.

Athyldipropylsulfoniumjodid, C8H19SJ. Durch 2-std. Erhitzen von (C3H7)2S , CaH6J  
u. etwas W. Aus A .-Aceton, F. 163°, sehr zerflieBlicb, 11. in A., Aceton, Eg. t— 
Jodofortnverb., C9H20SJ4. Aus (C3H7)2S, C2H6J  u. CHJ3 bei Zimmertemp. (3 Wochen). 
Gelbe Nadelchen aus A.-A., F. 98—100°, zersetzlicb. — Allyldipropyisulfoniumjodid, 
C9H1?SJ. A us (C3II7)2S u. C3H6J  in wenig A . bei Zimmertemp. (4 Wochen), Fiillen 
mit A. u. Ausziehen des Ols mit W. Prismen aus Aceton-A., F. 79—80°. — Jodo- 
fomwerb., C10H20SJ4. Aus (C3H7)2S, C3H6J  u. CHJ3 (2 Tage). Gelbe Bliittchen- 
rosetten aus A . von hochstens 50°, F. 77—78°. — Triallylsulfoniumjodid-Jodofonn,
C,„Hi()SJ4. A us (CjH^S, C3H5J  u . CHJ3 (2 Tage), Waschen mit A. u. W. Gelbe 
Nadelchen, F. 82—84°, in Lsg. sehr zersetzlich. — Athylallyldi-i-butylarsoniumjodid, 
C13H28AsJ. Aus (C2H,j)(i-C4H9)2As u. C3II5J. Nadeln aus Aceton-A., F. 146—148°, 
hygroskop. — Jodofornwerb., Ci4H39AsJ4. Skelettartige braunlichgelbe Krystalle 
aus A., F. 83°. — Atkyldipropylbenzylarsoniumjodid, C15Hł6AsJ. Aus (C41 IV)(C3H7),As 
u. C6II5 - CII2J  in A. Blattchen aus A.-A., F. 144°, wl. — Jodofomwerb., ClaH27AsJ4. 
Citronengelbe fahnenartige Krystalle aus A. von 60—70°, F. 75°. — Mełhylpropyl- 
allylplienylarsoniumjodid, C13H20AsJ. Aus (CH3)(C3H7)(C6H;>)Aa u. C3I15J. Erstarrt 
erst nach Wochen uber Ps0 5 zu iiuBerst zerflieBlichcn Nadeln, nicht umkrystallisier- 
bar. — Methylathylallylphenylarsoniumjodid, C,aHlgAsJ. Ebenso aus (CH3)(C2H5) • 
(C0H3)As. Erstarrte nicht. — Dimethylbenzylplienylarsoniumjodid, C15H18AsJ. Aus 
(CH3)s(C0H6)As u . CeH6-CH2J. Tafeln aus Aceton, F. 119—120° (nicht 115—116° 
nach B u r r o w s  u . T o r n e r , Journ. Chem. Soc. London 117. 1378; C. 1 9 2 1 . I.
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444). — Jodofonnverb., 2 CI5H18As J , 3 CHJa. Gelbe Nadeln aus w. A., F. 88°. — 
Metliylbenzyldiphenylarsoniu»\jodid-Jodoform, C21H2IAsJ4. Hellgelbe Nadeln aus A., 
F. 116—117°. — Mełhylallyldiphenylarsotiiunijodid, C,9H18AsJ. Aus (CH3)(C6Hj)2As 
u. C3H6J. Priamen aus A., F. 144—145°. — Jodofomwcrb., C„IT19AsJ4. 01, das 
in Monaten zu einer braungelben M. vom F. 59—60° erstarrt. — Dimethyldiphenyl- 
arsoniumjodid-Jodoform, CI6H17AaJ4. Bei der ublielien Darst. erkalt man Dbnetliyl- 
diphenylarsoniumtrijodid. Wird daher aus (CHs)(C0H5)jAs, CH3J  u. CHJ3 ohne 
Losungsm. gewonnen. Nach Digerieren mit A. u. W. orangegelbe Prismen aus 
Aceton, F. 94°. — Aua Diathyldiphenylarsoniumjodid u. CHJS entsteht Diathyl- 
diphenylarsoniumtrijodid, C18Il50AsJ3. Dunkelrotbraune Krystalle aus A., F. 63—64°,
11. in Aceton, Esaigester, wl. in A., Eg. — Benzyltriphenylarsonitimjodid, Ca,,H,»AsJ. 
Aus. (C„H,)sAs u. C0H5-CH2J. Blattchen aus A..-A., F. 162°, wl. — Jodofomwerb., 
C20II23Asj4. Braunrote Krystalle, F. 129°. Nebenprod. aus der Mutterlauge: 
Benzyltńphenylarsoniumtrijodid, C2,;H22AsJ3. Rotbraune Nadeln aus Aceton-A., 
F. 136°. — Methyldthyldiphcnylarsoniumhromid, C15HI9AsBr. Aus (CłT3)(CIJH5)2Ag u. 
C2H5Br (Rohr, 100°, 4—5 Stdn.). Nadeln aua A.-A., F. 147—148°. — IHathyl- 
diphenylarsoniumbromid, C16II20AsBr. Aus (C2H5)(C,5H,)aAs u. CsHsBr (6 Monate). 
Nadeln aus A.-A., F. 166—167°. — Triathiylpropylphosphoniunyodid, CflII23PJ. Aua 
(C2H.)3P u . C3H;J  in ii. Nadeln, F. 178—180°. — Tńiithylbenzylphosphoniumjodid, 
C13H2SPJ. Aus (CjHJjP u. C(jH5-CH2J. Nadeln aus A.-A., F. 135°. — Jodoform- 
verb., Ci4H23PJ4. Hellgelbe Blattchen aus A., F. 105°. — Ti-iałhylphosphin-Jodoform, 
2(C2II5)3P,3CH J3. Aus (C2II5)3P ,CS2 (vgl. theoret. Teil). Gelbe Nadeln aus A., 
F. 122—123°. Aus (C2H6)3P u. CHJ3 im Verhałtnis 2: 3 in w. A. wurde eine blafi- 
gelbe krystallin. Verb., aus A., F. 128—129°, erhalten, die etwas hohere C- u. H- 
Werte lieferte. — Triathylphosphinsulfidjodmethylat - Jodoform, C7H18PSJ,2CHJ3. 
Aus (C2II.)3PS, CHJ., u. CH3J  in sd. A. Goldgelbe Bliittehen aus A., F. 84°. 
[(C2H5)3PS selbst addiert nicht CHJ3.]

Die folgenden Trijodide wurden aua den betreffenden Jodhydraten bezw. 
ąuartiiren Jodiden u. Athylenjodid in li. alkoh. Lsg. erhalten. — Methylammonium- 
łryodid, CHaNJs. Blauschwarze Platten, F. 35—37°, 11. auBer in PAe. — Dipropyl- 
aminjodhydrat, C0H10NJ. Aus der Base in A. mit konz. HJ. Nadeln aus A., 
F. 230—235° (Zera.). — Dipropylammoniumtrijodid, C„H1(.NJ3. Stahlblaue Krystalle, 
F. 58—59°, 11. auBer in PAe. — Di-i-butylamnwniumirijodid, C8H20NJ3. Rotbraune 
Blattchen aus Eg., F. 57—58°, 11. in A., Essigester, wl. in Eg. — Tribenzylammonium- 
trijodid, CS1H„NJ3. Rotbraune, metallglanzende Nadeln, F. 133°, 1. in A., Eg., 
Aceton, unl. in A., Bzl., PAe. — Pyńdinjodhydrat, C5H0NJ. Darst. wie oben. 
Blattchen aus A., F. 190—195° nach Sintern bei 185° (nicht 268°, wie in der 
Literatur angegeben). — Dijodid, C6HSNJ3. Blauschwarze, metallglanzende Nadeln 
aus A.-Aceton, F. 129—130°.— Teirapropylammoniumtrijodid, Cl2II23NJ3. Rotbraune 
Nadeln aus A., F. 98°, 1. in A., Eg., unl. in W., A. — Antipyrhijodmethylatdijodid, 
Ci2HjjON2J3. Blaugrune, metallglanzende Blattchen aus A., F. 132—133°, zl. in 
Eg., wl. in A., swl. in CS2, unl. in A. — Dimethyldiphcnylarśoniumtrijodid, 
CI4HI6AsJ3. Braunschwarze Krystalle aus A., F. 70—72° (nicht 69,5°). [Das 
ąuartare Jodid schm. bei 209—211° (nicht 190°).] — Trimethylsulfoniumtrijodid. 
Aus Essigester-A., F. 38—39°. Gibt mit CHJ3 in CH30H das bekannte (CH3)3SJ,CH J3, 
gelbe Nadeln aus A., F. 160—162°. — Yerb. C ^ H ^ N C l.J ,  =  1 Chloranil +  
1 Chinolinjoddthylat 2 J  (vgl. theoret Teil). Darst. in sd. Eg. Nach Behandlung 
des Rohprod. mit A. blauschwarze Wtirfel, wegen Zerfalls in die Komponenten 
nicht umkrystallisierbar. Das J wird schon beim Verdunsten der k. alkoh. Lsg. 
abgegeben. (Journ. f. prakt. Ch. 109. 230—64. Dresden, Teclin. Hochseh.) L in d k n b .

M arcel Godchot, U ber Octohydrophenazm. Durch Eiuleiten. von NITa in eine 
k. alkoh. Lsg. von u-Monochlorcycłohexano7i u. Behandeln des nach 24-std. Stelien
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ausgeschiedenen Nd. mit KOH erhiilt man Octohydrophenazin, C12H,6N2 (III), aus 
Aceton trikline Prismen, schwach gelblicli gefarbt, Lsg. fluorcsciert blau. Die

JT

Yerb. bildet sich, indem das Chlorketon in dic Aminoverb. (I) iibcrgeht; aus 2 Mol. 
I  entsteht dann Dekahydrophenazin (II), das sofort zu I I I  oxydiert wird. Derivv. 
von I I I :  Dibromid, C,,H10N„Bi\,, aus CC14 orangerote Nadeln, P. ca. 70° (Zers.); 
Pikrat, C1SH10N„,C0H2•OH(Nb2)3, gelbe, warzenfórmige Krystalle, F. 167—168°; 
Chloroplatinat,(C,2II10N2 • HCl)2PtCl4, orangegelb; Jodmethylat, C12H16N2 • CH3 J, aus 
CH3OH griinyiolette Prismen, F. ca. 150° (Zers.); Chlorhydrat, C12H10N2,IIC1, aus 
A. mit A. gefallt Prismen, F. 116—117°. — Methylderiw. von I I I  durch Einw. 
von NHS auf m- oder p-Methylchlorcyclohexanon darzustellen, gelang nicht; es 
wurden bas. Ole erhalten, die im Vakuum nicht destillierbar waren u. wahrschein- 
lich hohere Kondensationsprodd. darstellten. (C. r. d. l’Acad. des Sciences 1 8 0 . 
444—46.) I I a b e r l a n d .

Franz Erben, Uber Kupfer-Chinin-Verbindunge)i. Durch Schiitteln einer Lsg. 
von Chinin in A. oder Chlf. mit einer sSureionenfreien CuO-NH3-Lsg. konnte die 
komplexe Bindung von Chinin mit Cii{OII)2 yerwirklicht werden. In diesen Cupri- 
chininen ist Cu mit II2S fallbar. Verbb. von 4 Moll. oder mehr der Alkaloidbase 
mit 1 Cu sind rotlich mit gleiclien Loslichkeitseigenschaften wie Chinin selbst; die 
Yerbb. von 2 Chinin auf 1 Cu sind brśiunlich, beim Yerliiiltnis 1 : 1 grun, dann unl. 
in A., aber 1. in Chlf. — Die Hydrochloride sind 11. in W. u. von gelber Farbę. 
Zum Unterschied yom Chinindichlorid-CuCl2-Doppelsalz, dessen Lsg. lichtblaugrun 
ist, ist die wss. Lsg. der salzsauren Salze der Cuprichinine gelb. Letztere enthalten 
auf 1 N 1 Cl n. ermoglichen mit verschicdenen Sauren Salzbildung, wodurch wahr- 
scheinlich die eiweiBfallende Wrkg. verzogert werden kann. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 5 8 . 468—70. Wien, Univ.) H o r s t .

A rthur W. Thomas und E a rl R. Norris, Die „irreguldren Reihen“ bei der 
Albuminfallung. Die nachstelicnd ausgefiilirten Verss. iiber das Verh. von Eialbumin 
gegenuber Schwermetallsalzen lassen sich folgendermaCen zusammenfassen: die auf 
Zusatz von Metallsalzen auftretende erste Fallung ist abhangig von [H‘] der Lsg.; 
der Nd. ist walirscheinlich eine relatiy unl. Verb., entstanden aus dem Protein-Anion 
u. Metall(-kation). Das Gebiet, in dcm mit Sehwermetallsalzen kein Nd. auftritt 
(Toleranzzone) kommt durch den Ubergang der Lsg. von der alkal. Seite des iso- 
elektr. Punktes des Proteins nach der sauren Seite zustande, das Protein wird vom 
Anion zum Kation. Die nach diesem Stadium auf Zusatz von Metallsalz erneut 
eintretende Fallung ist auf Denaturierung des Proteins zuruckzufiihren; dic De- 
naturierung durch Metallsalze iat abhangig von Temp., [H‘] der Lsg., Konz. des 
Metallsalzes u. Dauer der Einw., u. erfolgt um so schneller, wenn einer der eben 
genannten Faktoren vergro6ert wird.

Y ersuclie . Das benutzte Eialbumin wurde aus EiwciB nach SORENSEN (C. r. 
du Lab. Carlsbcrg 11. 212; C. 1 916 . II. 1144) oder durch Dialyse von kauflichem 
getrocknetem Eiałbum erhalten; das MaB der Fallung durch Metallsalze wurde durch 
Zentrifugieren u. Ablesen des Yol. des Nd. bestimmt. Die mit ZnCl, u. Th C74



1876 E . B io c h e m ie . — E,. E n z y m c h e io e . 1925. I.

(verd. Lsg.) angestelltcn Fallungsyeraa. (Tabellen u. Kuryen im Original) ergaben, 
daB zum Beginn der Fiillung zuniichst eine bestimmte Minimalkonz. des Metallsalzes 
erforderlieh ist; der zuerst gebildete Nd. ist 1. in verd. Siiuren oder in Lsgg. mit 
pH 4,8; bei Zugabe von mehr Metallsalz wird der Nd. wieder gel. u. tritt bei 
weiterer Zugabe erneut auf. In durch Na-Acetat-Essigsaure gepufferten Lsgg. trat 
bei einer Lsg. mit pg == 5,1 eine Fiillung durch ZnCl* erst bei einer ZnCl2-Konz. 
von 0,037 Mol ein; bei pH =  5,7 war eine Konz. von 0,01 Mol ZnCl2 erforderlieh; 
mit der am wenigsten sauren Lsg. trat eine Fallung erst bei 0,003 Mol ZnCl2 ein. 
Ndd. die in diesen gepufferten Lsgg. mit 1,67 Mol ZnCl2 erhalten werden, sind 1. 
in verd. Siiuren; die mit konzentrierteren Lsgg. erhaltenen Ndd. sind unl. — 
Acetatgepufferte Lsgg. mit pji =  2,75; 3,07; 3,42 u. 3,73 wurden mit Lsg. von
1,72 Mol ZnCl2 pro 1 yersetzt u. die nach 1, 8, 24, 48 u. 72 Stdn. gebildeten Ndd. 
gemessen; es ergab sich (Tabellc im Original) daB mit steigender [H-] die Nieder- 
schlagamenge ebenfalls zunahm. Die mit dieaer ZnClj-Konz. schon innerhalb 10 Sek. 
bis 1 Stde. erhaltenen Ndd. sind bei Zugabe von W. unl. — Tabelle iiber Ndd. bei 
10—11°, 25° u. 45° innerhalb 1—48 Stdn. mit 1,72-molaren ZnCl2-Lagg. vgl. Original; 
es geht hicraus hcrvor, daB die Geschwindigkeit der Denaturierung abhśingig ist 
von Pu u. Temp. der Lsg. Yerss., die bei 25° mit l,9°/0ig. Albuminlsgg. u. NaCl 
u. MgCl? angestellt wurden, zeigten, daB Ndd. auch mit diesen Salzcn eintreten, 
daB die Denaturierung bei hoherer [H-] erfolgt, ala wenn Schwermetallsalze zugesetzt 
werden; wfihrend bei pH =  2,5 das Protein durch ZnCl2 (1,72 molare Lsg.) voll- 
st&ndig denaturiert wird, bestriigt die Denaturierung bei Ggw. von NaCl oder MgCU 
nur 20 °/0. — Die mit Zn CL, u. ThCl., beobachteten Fallungserseheinungen in wss. 
Albuminlsgg. treten auch ein mit 3’A(Ar03)4, CuCL, u. BeCls. Auch mit AgN03 
(0,01—0,04 Mol pro 1) tritt in l,9°/0ig. Albuminlsg. die Toleranzzone auf. Mit 0 2(jS'04)3 
trat im Gegensatz zu den anderen Salzen beim Mischen mit der Albuminlsg. nieht 
sofort ein Nd. auf, aondem die Lsg. wurde allmiihlich trttbe, Masimum der Triibung 
beim isoelektr. Punkt, dann mit steigender [II’] u. Cr-Geiialt klar griin u. schlieBlieh 
gelartig. — Die Beobachtung yon P au li u. F leckeb  (Biochem. Ztschr. 4 1 . 461. 
[1912]) u. yon Fei^dmann (Arch. f. Hyg. 55. 361. [1906J daB Albuminlsgg. in 
uberschussigem Fe{OH)3-Hydrosol 1. sind, konnten Vff. insofern bestatigen, ala eine 
Lsg. nur mit nieht yollstiindig dialysiertem Fe(OH)3-Hydroaol, daa noch schwach 
sauer reagierte, enstand, wiihrend mit gut gereinigtem Fe(OH)3-Hydrosol der Nd. 
sich nieht liiste (pH der iiberstehenden Lsg. — 6), in verd. Siiure aber 1. war. (Jouru. 
Americ. Chem. Soc. 4 7 . 501—13. New York, Columbia Univ.) H aberland .

E. Biochemie.
E , .  E n r y m c h e m i e .

H enri Coupin, Uber Peroocydasen in trockenen Samcn. DaaY. von Peroxyda.se 
wurde nachgewiesen durch Blaufiirbung, die vorher mit gesiitt., wenig essigsiiure- 
haltiger Senzidinlsg. behandelte Schnitte beim Einlegen in H aO._, geben; nach den 
Featstellungen des Vfs. sind die Peroxydasen vor allen Dingen im Protoplasma u. 
den Cellulosemembranen lokalisiert. Mit genanntem Reagens wurden Perosydasen 
nachgewiesen in: Mais, Weizen, weifien Lupinen, Bohrien, Ricinus, Manf, Dattel- 
kernen u. Kiefernsamen; keine Peroxydasenrk. zeigte sich bei Buchweizen, Kohl, 
Radieschen u. Senf. (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 8 0 . 685—87.) H a b e r l a n d .

A. Adowa. Zur Frage nach den Fermenten von Utricularia vulgaris. II. Mitt. 
Der relative Gehalt der Blaschen und Zweige von Utricularia wlgaris an proteo- 
klastischen Fermenten. (I. ygl. Biochem. Ztschr. 1 5 0 . 101; C. 1 9 2 4 . II. 1802.) Es 
wurden jetzt Verss. angestellt, um den relatiyen Gehalt der Blaschen u. Zweige 
yon Utricularia an proteolyt. Ferment zu ermitteln. Die Best. der Enzymwrkg.
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wurde nach der Methode yon F e r m i  yorgenommen. Der Salzextrakt aus den 
griinen Bliischen entbiilt mehr ci-Protease ais der Extrakt aus den Zweigen. — 
Die griinen Bliischen enthalten so viel Enzym wie ein Gemisch aus yorwiegend 
roten u. blauen Bliischcn. — Extrakt aus griinen Bliischen yerdaut mehr neutrale 
Gelatine ais Extrakt aus roten Bliischen. — Der Proteasegehalt des Extraktes aus 
Zweigen ist selir gering. — 100°/oig. Extrakt aus yerschiedenen Teilen der Pflanze 
yerdaut am besten die alkal. Gelatine, wiihrend 50-, 25-, 6°/0ig. Extrakt neutrale 
Gelatine stiirker yerdaut ais alkoh. — Die /j-Protease wirkt noch schwacber ais 
die a-Protease. (Błochem. Ztschr. 153. 506—9. 1924. Moskau, Tropeninst.) H e s s e .

Paul F leury , Die Laecase und die Gesełze der Enzymmrkungm. (Journ. 
Pharm. et Chim. [8.] 1. 105—16. — C. 1 9 2 4 . II. 2760.) H e s s e .

P .  Boas und F .  M erkenschlager, Pflanzliche Tyrosinasen. (Mit besonderer 
Beńicksichtigung der Chininwirkung.) Es wurde beobachtet, daB Kartoffelbliitter, 
dereń Stiele in 0,1 °/0ig. Chininsulfatlsg. tauchten, nach 24 Stdn. zu beiden Sciten 
der Leitbundel eine deutliche mit der Verzweigung der Neryatur auch benachbarte 
Blatteile ergreifende Schwiirzung annahmen. Bei weiterer Verfolgung dieser Be- 
obachtung wurde gezeigt, daB auch noch andere Organteile durch Chinin diese 
Schwiirzung erleiden. Die Thermolabilitiit dieser Erscheinung zeigt, daB es sich 
urn eine Enzymwrkg. handelt; die Tyrosinase yertriigt noch Erhitzen der wss. Lsg. 
auf 90°, erst kurzes Aufkochen zerstort das Enzym. Die an eine yerhfiltnismiiBig 
hohe Chininkonz. (von 0,05% ab) gebundene Wrkg. wird dadureli erklart, daB das 
Chinin die Zellstruktur stort und die Tyrosinase so aus der Zelle losgelost wird. 
Die Wrkg. des Chinins wird an Bildern von Bliittern u. KartofFelstiickchen gezeigt.
— In den meist mit Kartoffelstiickchen ausgefiihrten Verss. ist die Wrkg. der Tyro
sinase meist postmortal. Jedoch laBt sich auch durch gewisse Stoffe, z. B. Tono- 
phosphan, der Widerstand der Zelle gegen Chinin wesentlich erhohen. — Yfl'. dis- 
kutieren den Zusammenhang ihrer Beobachtung mit den Erscheinungen beim 
Schwarzwasserfieber, ohne zu einem abschlieBenden Urteil zu gelangen. — Die 
Wrkg. des Chinins ist nicht spezifisch. Sie kann durch den naturlichcn Zelltod, 
durch KSlte- oder Hitzetod der Zelle, durch Narkose der Zelle mit Toluol u. Xylol 
(jedoch nicht durch A. oder Chloralhydrat), durch Alkohol u. Coffein, durch Sub- 
limatwasser usw. heryorgerufen werden. Bedingung dabei ist, daB das Enzym 
selbst nicht angegriffen wird. — Erdalkalisalze fiihren nicht zu B. von Melanin, 
da sie in hohen Konzz. wahrscheinlich das Enzym ausfloeken, wiihrend niedere 
Konzz. die Zellstruktur unzerstort lassen. Spuren yon Fe- oder Mn-Salzen zu 
Chinin hindern die Wrkg.; der Mechanismus dieser Hemmung ist noch nicht auf- 
gekliirt. — Alkalisalze bewirken bei geniigend langer Einw. stets B. von Melanin. 
Dabei ist der EinfluB des Anions deutlich am Zustandekommen eines bestimmten 
Farbtones zu erkennen; dieser Farbton ist der Ausdruck eines bestimmten Dis- 
persitatsgrades des melanot. Farbstoffs (vgl. H a e h n , Biochem. Ztschr. 1 0 5 . 178;
C. 1 9 2 0 . m . 354). — Tyrosin, Hydrochinon oder Brenzkatechin anstelle yon Chinin 
bewirken eine augenblickliche B. des Melanins, wiihrend Kesorcin unwirksam ist.
— Mit Hilfe der Chininmetliode konnen Bilder von pflanzlichen Infektionskrank-
heiten (Schwarzbeinigkeit der Kartoffel, Wurzelbrand der Riibe, Johanniskrankheit 
der Leguminosen) nacbgeahmt werden. (Biochem. Ztschr. 155. 197—227. Weihen- 
stephan, Landw. Hochsch.) H e s s e .

E aoul Lecoq, Ve>-anderlichkeit des Temperaiuroptimunis der Wirlcung der amylo- 
lytischen Fermente aus gekeimter Gerste auf gekochte und rohe Słarken. (Vgl. S. 234.) 
Die Temp.-Optima sind: Diastase des Codex bei Wrkg. auf gekochte Stiirke jeder 
Art 70", fiir ungekochte 50°; Malzmehl: fiir gekochtes u. ungekochtes Gerstemehl 
sowie fiir rohe Starken anderer Pflanzen 75°, fiir gekochte Starken anderer Pflanzen 
(Weizen, Kartoffel) 60°; syruposes Malzextrakt: fiir gekochte Stiirken jeder Art 50°,
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fur ungckochto Starken 60°; festes Malzextrakt: iibt fast keinc Verfliissigung aus, 
wShrend die Verzuekerung von Gerstenstiirke am besteu bei 60° yerlauft, die von 
anderen Starken bei 70°. (Buli. Soe. Chim. Biol. 7. 26—30.) H e s s e .

L. do Hoop und J. A. van Laer, Unłersuchungen iiber diastatischen Starke- 
abbau. Zur Unters. des beim diastat. Starkeabbaues entstehenden Grenzdextrins 
wurde das Reaktionsgemisch im Vakuum eingedampft, das erhaltene Pulver nach 
Troeknen iiber Pa0 5 in wenig Pyridin yollig gel. u. die Lsg. in 96%ig. A. gegossen. 
Der dabei entstehende Nd. wird durch dreimaliges Umfallen von anhaftender 
Maltose befreit; dann war das Reduktionsyermogen des Grenzdextrins konstant. 
Nach Abzug des fiir das C4renzdextrin ermittelten Eeduktionsyermogcns, wurde 
gefunden, das in einem Falle 79%, in einem anderen Falle 82% Maltose gebildet waren.

Bei Verwendung des Malzes, das P r in g s h e im  (Biochem. Ztsehr. 148. 336;
C. 1924. II. 1211) benutzt hat, werden auch ohne Anwendung des Komplcmentes 
aus Hefe 96% Maltose gebildet. Bei Malzen, die arm an Komplement sind, wird 
also die Rk. bei einem friiheren Stadium stehen bleiben; nur jene Malzsorten, die 
reich an Komplement sind, geben keiue B. von Grenzdextrin. — Das erhaltene Grenz- 
dextrin ([a]D20 — 178,5 Reduktionsyermogen 12,73 [ausgedriickt in % Maltose]) ist 
mit dem von P r in g s h e im  beschriebenen nicht ident. VfF. bezweifeln die Annahme 
von P r in g s h e i m , daB das Grenzdextrin ein Trihexosan ist, da dieses nicht reduzieren 
durfte. (Biochem. Ztsehr. 155. 235—44. Delft, Techn. Hochscli.) H e s s e .

J. W ohlgemuth, Die Fermente der Raut. II. E rich  K lopstock, Uber die 
Verteilung der Fermente in der Raut und uber das Vorkomme>i einer Nucleotidase. 
(I. vgl. Biochem. Ztsehr. 147. 203; C. 1924. H. 848.) Neben den friiher beschrie
benen Fermeuten konnte in geringer Menge Trypsin nach der Methode von F e r m i  
bei Ph 7,3 u. eine die PhosphorsSure aus den Nueleinsiiuren ablosende Nucleotidase 
beobachtet werden. Den groCten Gehalt an diesem Ferment hat die FuBsohlen- 
liaut, was wohl seinen Grund in dem lebhaften Generationswechsel der Zellen u. 
besonders dor Zellkerne dieses Hautteiles hat. Noch groBere Mengen Nucleotidase 
findet man in der Haut von Siiuglingen in den ersten Lebensmonaten. — Der Ge
halt an Diastase ist in den yerschiedenen Teilen der Haut gleich. — Den groBtcn 
Gehalt an Lipase u. Phenolase findet man in der Genitalgegend. (Biochem. Ztsehr. 
153. 487—95. 1924. Berlin, Virchow-Rrankenhaus.) H e s s e .

E j . P f l a n z e n c h e m ie .

E. K. Nelson, Die nicht fliichtigcn Sauren der Brombeere. (Vgl. S. 390.) Die 
Unters. von Brombcersaft nach der 1. c. angegebenen Methode zeigte die Anwesenlieit 
von l-Apfelsaure in geringer Menge, sowie von Spuren Ozalsaure, Bernsteimaure 
u. Citronensaure\ ais hSuptsachlichster Saurebestandteil wurde i-Citronensaure isoliert 
u. zwar aus der Athylesterfraktion Kp.I() 175—178°. Die aus dem Triiithylester 
durch Yerseifen erhaltene freie Saure, die teilweise ihr Lacton enthalt, war ein 
dicker, gelber Sirup, der bei 100° im Yakuum getrocknet, allmiihlich fest wurde.
0,9344 g in 50 ccm W. mit NaOH neutralisiert hatten (1 =  10 cm) [«]„ =  —13,9°, 
nach Zugabe von Uranylacetat [k]d =  +183,5°. — Tridthyl-i-citrat, Ci2IL„Oj Kp.,0 
175—178°, a D =  —f—14,75°, von anderer Probe+13,1° u. —7,75°; es miissen hiernach 
sowohl die d- ais auch l-i-Gtronensaure im Saft vorhanden sein. — Ba-Salz, 
(C6II50 7)4Ba3 -f- IIjO, in sd. W. weniger 1. ais in k. W. beim Erhitzen auf 300° 
entsteht Aconitsdure, F. 182—184°; Ag-Salz, C6II50 ;Aga; Hydrazid F. 170—172°. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 568—72. Washington, U. S. Dep. of Agricult.) H a .

K. Feist und H. Bestehorn, Uber den Gerbstoff des Eichcnholzes. Methoden 
zur Gewinnung und Reinigung von Gerbstoffen. II. Teil. (I. vgl. Arch. der Pharm. 
282. 291; C. 1924. II. 2853.) Der im I. Teil beschriebene elektroosmot. gereinigte 
Eichenholzgerbstoif wird weiter untersucht. Er enthielt beigemengten Zucker.



1925. I. E j. P f l a n z e n c h e m ie . 1 8 7 9

Bei Hydrolyse mit verd. II3S04 wurde wahrscheinlich keine Gallussaure, sicher 
aber kein Zucker frei. — Durch Einw. von Aspergillus niger auf die Lsg. des 
nicht gereinigten Gerbstoffes sind beigemengte Ellagsaure u. Phlobaplien abge- 
schieden worden. Auf den Gerbstoff selbst seheint die Enzymwrkg. olme EinfluB 
gewesen zu sein. Es wird erortert, ob dieser Gerbstoff oder der durch elektro- 
osmot. Beinigung erhaltene mit dem „Grundgerbstoff“ von F r e o d e n b e r g  u. V o l l - 
b r e c iit  (L ie b i g s  Ann. 4 2 9 . 284; C. 1 9 2 3 . I. 544) identisch ist. Es wurde jeden- 
falls eine Alinlichkeit des gereinigten Gerbstoffes mit dem Grundgerbstoff ge- 
funden. — Bei Methylierung mit Diazometlian, dereń Ausfiihrung genau beschrieben 
wird, erfahrt der Bohgerbstofł eine Zerlegung in 3 Anteile: A. lliickstand mit 17,5°/0 
Methoxyl, wohl methylierte Ellagsaure; B. geringe Ausscheidungen aus der Aceton- 
Isg. (nicht niiher untersucht, wahrscheinlich methylierte Phlobapliene) u. C. ais 
Hauptteil ein liclitgelbes Pulver, das aus der Acetonlsg. mit W. ausgefallt wird.
— Das Prod. C. ist frei von N; nicht hygroskopisch, unl. in W., A., Essigester; 
wl. in A., Bzl., 11. in Aceton, CHC13, Eg., Pyridin. — Bei Ver\vendung verschiedener 
Losungsmm. hat sieh C bisher ais einlieitlich erwiesen. — Nach Umlosen aus 
Aceton betrug der Methoxylgehalt 34,17%. — Die Lsg. in Aceton zeigte keine opt. 
Aktiyitat. — Beim Kochen mit n/lO-NaOH farbt sieh die Lauge ein wenig, das Pra- 
parat bleibt ungelost u. enthalt also keine leiclit aufspaltbaren Lactongruppen.
— Mol.-Gew. (bestimmt nach K a s t ) im Mittel 1343. — Die Analyse ergab 58,18 
(58,13)°/0 C, 5,28 (5,25)% H. Aus der Analyse u. dem Mcthyoxylgehalt berechnet 
sieh das Mol.-Gew. des freien Gerbstoffes zu 1137. Dic Metlioxylbest. zeigt, daB 
der freie Gerbstoff mindestens 12 u. nicht mehr ais 16 IIydroxylgruppen enthalt.
— Aus Ellagsaure laBt sieh beim Durchleiten eines C02-freien Luftstromes durch
die alkal. Lsg. eine geringe Menge Gerbstoff synthetisieren, der ein uneinheitliches 
Methylderiv., Mol.-Gew. 1214, gab. — Fiir die Charakterisierung der Ellagsaure 
eiwies sieh die Tełracarbałhoxyellagsdure, Cj0H33O10, farblose Krystalle aus Eg.,
F. 224°, ais sehr geeignet. Sie entsteht, wenn zur Lsg. der Ellagsaure in n/l-NaOH 
Chlorkohlensaureatliylester in Portionen unter Schiitteln zugesetzt wird. Die 
Saure ist wl. in W., A., A., Essigester, bleibt in Bzl. u. CHC13 gelost, wenn sie 
durch geringes A-nwarmen in Lsg. gebracht ist. Pyridin lost sie unter Zers. u. 
Griinfarbung. (Arch. der Pharm. 263. 16—31. Góttingen, Univ.) H e s s e .

E. Michel-Durand, In  welcher Form existieren die Tannine bei den Spirogyren ? 
(Vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 1 7 8 . 586; C. 1 9 2 4 . I. 1807.) Die Grunalgen 
wurden zunachst im Soxhlet mit Aceton, danach mit h. W. extrahiert u. die Extrakte 
bzgl. ihres Tanningehalts untersucht; es ergab sieh, daB fast das gesamte Tannin 
(3°/0 des Troekengewiclits) durch Aceton extrahierbar ist, woraus folgt, daB bei den 
untersuchten Grunalgen die Tannine im Zellsaft gel. sind u. sieh nicht in Bindung 
mit einer kolloidalen M. befinden. (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 8 0 . 460—62.) H a .

M artha Kemp, Uber das Pimentblattcrol. Untersucht wurde ein gelbbraunes 
01 mit angenehm sauerlicli gewiirzhaften nelkenartigen Geruch u. scliarfen brennen- 
den Geschmack, D.19 1,062, das aus den Blattern von Pimenta officinalis (Myrtaceae) 
gewonnen war. Im Bisulfitauszug wurden nur ganz geringe Mengen nicht identi- 
fizierter Aldehyde u. Ketone (Probe mit fuclisinschwefliger Saure positir) gefunden.
— Mittels Sodaauszug wurden aus 350 g 01 0,05 g einer ungesatt. Saure Cl%HuOt,
F . 78° u. 1,6 g fl. ungesatt. zweibas. Saure Kp.lj7 70—73° erhalten. —
Der Hauptbestandteil des Óles ist Eugenol (95,5°/0 freies Eugenol, 96,5% Gesamt- 
eugenol). — Im Riickstand des Óles wurde Carophyllen, C 1SH 34, Kp.17 136—138°,
D.19 0,911, [«]D =  — 7,2° gefunden. (Arch. der Pharm. 2 6 3 . 12—16. Berlin, 
Uniy.) H e s s e .
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E 3. P f l a n z e n p h y s io lo g ie .  B a k te r io lo g ie .
Jnles Am ar, Stufen der ińtalen Koagulation. (Ygl. S. 691.) Griine Blatter 

wurden in W., 25-, 50-, 75%ig. u. absol. A. gelegt u. nach 24 u. 48 Stdn. bzgl. 
ihres W.-Gehalts untersucht mit dem Ergebnis, daB bis einschlieBlich 75%ig. A. 
nach 24 Stdn. eine Gewichtszunahme stattfand: der A. gelatmiert die kolloidale 
Protoplasmamasse u. fixiert sich darauf. In Abwesenheit von W. wird das Cyto- 
plasma durch A. koaguliert u. letztercr entzieht ihm noch W ., daher Gewiclits- 
abnahme der mit absol. A. bchandeltcn Blatter um 4,75°/0 in 48 Stdn. Die mit 
absol. A. behandclten Blatter gaben Chlorophyll an das Losungsm. ab, die iibrigen 
Blatter nieht oder nur sehr wenig physikal. yerandertes Pigment. Werden die mit 
A. yerseliiedener Konz. behandelten Blatter 24 Stdn. in W. gelegt, so ergibt sich 
bei den mit 25—70“/0ig. A. behandelten Blattern nur geringe W.-Zunahme (1,70;
1,15; 3,900/0), die mit absol. A. behandelten Blatter zeigen jedoeh, da das Plasma 
getotet iBt, erheblicheren W.-Gehalt (18,75%); Behandlung der Blatter mit einer der 
Koagulation entgegenwirkenden Lag. von 3 g NaHC03, 3 g NajPO., u. 2 g NaCl in 
1000 ccm W. yergroBert den W.-Gehalt nur bei den mit 25%ig. A. behandelten 
Blattern, bei den iibrigen ist die Koagulation nieht mehr reversibeL — Eine wss. 
Glykogenlsg. gibt mit einer Spur CaCL>-Lsg. yersetzt einen Glykogennd., der sich 
in der yorher genannten NaIIC03-Lsg. auflost; bei zu starkem CaCl^-Zusatz ist ein 
Wiedcrauflosen nieht mehr moglich. Ahnliche Ergebnisse werden mit A. u. A. er- 
zielt — Es ergibt sich aus diesen Verss., daB das Gebiet der Reyersibilitat je nach 
dem Kolloid u. dem Koagulationsmittel mehr oder weniger eng ist, u. daB dieVer- 
giftung eine cellulare ist, die durch Koagulation u. fortschreitende Dehydratation 
wirkt. (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 8 0 . 465—67.) H a b e r l a n d .

A. Hee und B.. Bonnet, Einflufi des Sauerstoffgehaltes des Wassers auf die 
Atmung submerser Pflanzen. Teile oder die ganzen Pflanzen yon Eleodea eanadensis,
E. densa, Myriophyllum spicatum, Cabomba caroliniana wurden bzgl. ihrer Atmung in 
W ., das 2,98—23,91 ccm O, pro 1 enthielt (AbschluB der umgebenden Luft durch 
eine Paraffinschicht), untersucht; aus den Tabellen des Originals ergibt sich, daB 
hoclistens eine geringe Zunalime der Atmungsintensitat bei hohem 0 2-Gehalt fest
gestellt werden kann. Eine Vermehrung der Atmung bis um das 6-fache, wie sie 
W u r m s e r  u. J a c q d o t  (Buli. Soc. Chim. Biol. 5. 305 [1923]) bei Verss. mit Lami- 
nara saccharina gefunden haben, konnten Vff. nieht feststellen; sie schlieBen aus 
diesem abweichenden Ergebnis, daB moglicherweise, wie bei den Tieren, die Pflanzen 
je nach ihrer mehr oder weniger differenzierten Organisation yerschieden auf die 
Veranderung des Oa-Gehaltes reagieren. (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 8 0 . 457 
bis 459.) H a b e r l a n d .

L. L u tz , Uber die Kultur von Pilzfnichtkorpern in kiinstlichem Medium. Die 
Nahrlsg. hat folgende Zus.: in 500 g h. W. werden gel. 2,50 g Xylose, 2,50 g 
Maltosc, 0,50 g Ammoniumphosphat, 0,50 g NH4N03, 0,05 g MgS04, 0,025 g FeS04,
0,025 g MnSOł u. 10 g Gelatine. Die Lsg. wird, nieht filtriert, im Autoklayen bei 
120° sterilisiert. Ebenso gut ist folgende Zus.: 175 g WeiBbuchensagemehl u. 750 g 
W. werden 2 Stdn. bei 1,5 at im Autoklayen macerisiert; nach Auspressen u. Fil- 
trieren werden in 500 g hicrvon gel.: 2,50 g Xylose, 2,50 g Maltose, 0,50 g Ammo
niumphosphat, 0,50 g NHjNOj u. 15 g Gelatine, sterilisiert wie yorher. Yf. hat in 
diesem Medium 27 yerschiedene Pilzsorten kultiyiert. Saprophyt. u. parasit. Pilzc 
behalten ihre Lebensgewohnheiten auch nach mehreren Passagen durch das kiinst- 
liche Medium bei. Um bei der kiinstlichen Kultur Schimmel- u. Bakterienb. zu 
yerhindern kann der Nahrlsg. 0,5—1°/00 Weinsaure zugesetzt werden. (C. r. d. 
1’Acad. des sciences 1 8 0 . 532—34.) H a b e r l a n d .

W. 0. Tausson, Zur Frage iiber die Assimilation des Paraffins durch Mikro- 
organismen. Der untersuchte Schimmelpilz, eine dem Aspergillus flayus sehr
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iihnliche Art, nutzt Paraffins ais C-Quelle gut aus; etwa 75% des dem Kulturglas 
zugcfiihrten Paraffin werden zersetzt. Der Pilz entwickelt sich gut auf Bouillon- 
agar, nutzt Starkę, Maltosc, Glucose u. Mannit gut aus, weniger gut Glycerin u. 
Pepton u. bedeutend sehlechter Saccharose. — Ais N-Quelle sind Nitratc u. NII,- 
Salzc gleieh gut geeignet; wird dem Pilz die Moglichkeit einer Wahl gegeben, so 
zieht er NH^-Salze vor. — Der Pilz wScbst am besten in neutraler oder schwach 
alkal. Lsg. (pfI 7,0—8,0); in saurer Lsg. ist das Waehstum merklich gehemmt. — 
Bei der Entwickelung des Pilzes in Lsgg., welche physiol.-alkal. Salze (Nitrate) 
enthalten, tritt ein merkbares Alkalisebwerden der Lsg. ein. — Der okonom. 
Koeffizient uberschreitet fiir Glucose u. Maltosc 28,2°/0 u- erreiebt fiir Paraffin 
63,5°/0- Bereclinet man den Koeffizienten auf Grund der ycrbrauchten Energie, 
so ist ein derartiger Unterschied nicht zu bemerken; das weist darauf hin, daB 
der Unterschied zwischen den okonom. Koeffizienten yom Energiegehalt der Stoffe 
abhangt. — Nach den gemachten Beobachtungen erscheint die B. freier Fettsfiuren 
ais Zwischenprodd. nicht moglich; wahrscheinlieh sind die Zwischenprodd. eine 
Misehung yerschiedener Ester hoherer Alkohole mit hoheren Fettsiiurcn. — Es 
wurden noch eine Art Aspergillus, ein Penicillium, zwei Arten aus der Gruppe 
der Fungi imperfeeti u. zwei Arten von Bakterien gefunden, die befahigt waren, 
Paraffin ais C-Quelle zu benutzen; diese Mikroorganismen wurden aber Dicht 
niiher untersucht. (Biochem. Ztschr. 155. 356—68. Moskau, Timiriazew-Forschungs- 
inst) H e s s e .

W. C. de Graaff und A. J. Le Ffevre, Beitrage zur Kenntnis der bakteriellen 
Garungen, insbesondere in der Koli-Typhusgruppe. Es wurden eine groBe Anzahl 
yerschiedener Bakterienstamme in ihrem Verh. gegen yiele Zucker u. Alkohole ge- 
priift. In den Fallen, in denen der Zucker gespalten wurde, yerlief die Spaltung 
unter B. von Saure, neben der immer Acetaldehyd nach dem Abfangyerf. yon 
N e u b e r g  nachzuweisen ist. Es werden ausfiihrliche Tabellen iiber die Spaltung 
der einzelnen Substrate gegeben. — Weder Methylglyosal noch Bernsteinsaure, 
CHjCOOH o. HCOOH werden yon den Bakterien der Typhus-Koligruppe unter B. 
von CIi3 CII O abgebaut; wahrscheinlieh werden diese Stoffe gar nicht angegriffen. 
Nur bei der bakteriellen Zers. yon Brenztraubensiiure lassen sich groBere Mengen 
yon CH3CHO nachweisen. — Auch bei Dysenteriebakterien wurde die Vergiirung 
einer Anzahl yon Zuckern beobachtet. — Um zunachst einfachere Yerhiiltnisse zu 
haben, wird die Gśirting einfacher Verbb. untersucht. Bact. coli u. Bact. para- 
typhi B yergaren Glycerin, Glycerinaldeliyd u. Brenztraubensaure raseh, wahrend 
Bioxyaceton u. Glycerinsaure langsamer yergoren werden. Die Vergarung yon 
Glykol durch Bact. coli fuhrt ohne B. von H, zur B. von Acetaldehyd, der bei 
aerober Giirung durch Luft-02 zu CH3COOH oxydiert wird. — Die Verg;irung 
von Brenztraubensaure fuhrt auch bei anaerober GSrung zur B. yon Essigsaure; 
nach dem Abfangyerf. kann B. yon CH3CHO nachgewiesen werden. Ebenso 
entstehen aus Glycerinaldeliyd u. aus Diosyaceton immer dieselben auch fiir 
Garung yon Zuckern charakterist. Hauptprodd.: C02, H2 u. CHsCOOH; walirschein- 
lich ist hier Brenztraubensiiure Zwischenprod., so daB diese Giirungen in Wirk- 
lichkeit Brenztraubensauregiirungen sind. — Die Garung der Brenztraubensaure 
verlauft also so, daB unter EinfluB der Carboxylase CH3CHO -j- C02 gebildet wird 
u. dann Osydation des Aldehyds zu CH3C00II erfolgt. — Bei GSrung des Glycerin- 
aldehyds stellen sich V£F. den Verlauf so vor, daB zunachst ein liypothet. methylen- 
oxydartiges Zwischenprod. gebildet wird: CH2—CH—CHO, das in Methylglyoxal

'"-O""'
u. dieses weiter in Brenztraubensaure ubergeht. — Dioxyaceton geht wahrscheinlieh 
uber CHj—-CO — CHj in Methylglyosal uber. — Aus quantitativen Unterss. der
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Prodd. der Glyceringarung, w cl che Acetaldehyd, Essigsiiure, Bernsteinsaure, Mikh- 
saure, COs u. H2 lieferte, schlieBen dic VfF., daB die Vergarung von Glycerin der 
Hauptsache nacli ebenfalls eine Essigsaurcgarung ist. Die Entsteliung der Essig- 
sśiure ist ebenfalls an eine Hydroxydation gebunden u. daher yon Hs-Entw. be- 
gleitet. Die Zersetzung des Glycerins erfolgt dann in der Hauptsache so, daB zu- 
nachst ein Zwisclienprod. CEL,—CH—CH»OH entsteht, aus dcm iiber Brenztrauben-

' - ' O '

alkohol BrenztraubensSure gebildet wird. Die daneben in geringem Umfange 
erfolgende B. von Milchsiiure wird erkliirt durch Annahme eines entsprechend 
gebauten Zwischenprod., aus dem dann zuniichst Milclisaurealdehyd entsteht. — 
Die Entstchung der in geringer Menge gebildeten Bernsteinsaure denken sich Vff. 
so, daB dicse Siiure aus zwoi Moll. CH3CHO gebildet wird. — Die Frage, warum 
bei der bakteriellen Glycerinvergiirung Bernsteinsaure entsteht, nicht aber bei der 
Glycerinsaurevergiirung kann noch nicht beantwortet werden. (Biocliem. Ztschr. 155. 
313—32. Utrecht, Reichsuniv.) H e s s e .

E rik  Hagglund und Anne Marie Augustson, Uber die Abhangigkeit der 
alkoholisch.cn Garung von der Wasserstoffionenkonzentratim. I. Das GSrungs- 
optimum tritt je nach der in dem Substrat anwachsenden Siiure u. der Zuckerart 
bei ycrschicdenem pH ein, was auf Einfliisse spezif. Art zuriickzufiihren ist. Wenn 
man von diesen absieht, wird dic hochste GiirtStigkeit der lebenden Hefe bei 
p(j == 4,5 erreicht. (Biochem. Ztschr. 155. 334—47. Abo, Akad.) H e s s e .

E 5. T ie r p h y s io lo g ie .

A. Rabbeno, Uber die JEinwirkung von Seebadem auf die Reaktion des Blutes. 
Langcs Schwimmen vermindert den CO,-Gehalt des Blutes. Vf. untersucht Blut 
aus der Fingerkuppe vor u. nach einem 15—40 Min. langen Sclrwimmbad nach der 
Mikromethode von B a n g  : das Papier mit dem Blut wird mit A., dann mit Wasscr 
beliandelt, die beiden vermischten Auszuge werden mit saurer KJOs-Lsg. versetzt
u. mit Thiosulfat titriert. In den meisten Fallen nimmt die Alkalinitat des Blutes 
infolge des Bades ab; wo das nicht der Fali ist, fallen die Differenzen in die 
Versucli8fehler. Die Vcrschiebung ist der Dauer des Bades nicht proportional. 
COa entweicht infolge der stiirkeren Lungenarbeit, die frei werdenden Basen werden 
durch die Nieren ausgeschieden; auBerdem gelangen infolge der vermehrten Muskel- 
arbeit saure Abbauprodd. in den Kreislauf. (Atti U. Accad. dei Lincei, Boma [6]
1. 96—99. Turin, Labor. de Fisiol. Seziono al marę.) W. A. R o t h .

Mario Gianotti, Anderungen des Gehalłes an Ammoniak im Blut infolge von 
Anstrengungen im Rochgebirge und in der Ebene. Eine instruktive Zusammen- 
stcllung der Methoden, die NHS-Menge des Bluts zu bestimmen, wird gegeben. 
Yf. arbeitet nach Iyersen-B ang: Blut aus einer Fingerkuppe wird in eine Lsg. 
von Uranylclilorid gebracht, nach 2 Stdn. abfiltriert u. bei 40° iiber Barytlauge 
unter 20—30 mm abdestilliert, das Ammoniak wird in ll10Qn. H2S04 aufgefangen u. 
der SaureiiberschuB jodometr. zurucktitriert. — Die Hochtouren bewegen sieli 
zwischen 2900 u. 4550 m. Im Ilochgebirge finden sich im Ruhezustand ca. 2 mg Nil, 
in 100 ccm Blut, in der Ebcne 0,4—1,2 mg, im Ermudungszustande waclist die 
Menge im Hochgebirge bis zu fast dem yierfachen Wert, wahrend sich in der 
Ebene kaum ein Unterscliied zeigt. — Der hohere Ammoniakgehalt im Ruhe
zustand im Hochgebirge erklart sich durch Akapnie infolge der Luftverdiinnung; 
im Ermudungszustande tritt Acidose cin, die einen ubernormalen Zutritt von 
Ammoniak in den Blutkreislauf herbeifiihrt (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6]
1. 89—96. Turin, Inst. di fisiol.) W. A. R o t h .

A. H. Roffo und L. M. Correa, Uber den Antagonismus der Ionen und iiber 
ihre Beziehungen zu den physikalisch-chenwchen Konstanten im Plasma. Zur Best.
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der physikal.-chem. Konstanten im Blutplasma wird dieses durch Na-Oxalat un- 
gerinnbar gemacht. Durch Ausfiillung des Ca tritt antagonist. Wrkg. der Ionen 
ein. Nach I. L o e b  besteht im Plasma Antagonismus zwischen Na K u. 
Mg +  Ca, der nicht von der absol. Menge der Salze, sondern nur von dem Ver- 
hSltnis (Na K)/(Mg -f- Ca) abhiingt. Dieses Verliiiltnis beeinfluBt auch die 
Eigenschaft des Blutplasmas, das Wachstum yon Gewebszellen zu fordom bezw. 
zu hemmen. Es wird die Einw. des Oxalatzusatzes auf die Oberflachenspannung 
des Plasmas gezeigt. (Journ. de Chim. physique 21. 466—68. 1924. Buenos-Aires, 
Inst. f. Krebsforseh.) L a s c h .

H. Yiolle und L. de Saint-Rat, 2lamosłatische Eigenschafłen des Pektins. Vff. 
hahen frillier gezeigt (Acad. de Mćdecine 92. 1097 [1924]), daB Pektin sowohl beim 
Menschen ais auch beiTierenhgmostat, wirkt. InvitrowirdPektiu, wie schon B e rtra n d
u. Mallćvre (C. r. d. 1’Acad. des sciences 121. 726 [1895]) zeigten, in Ggw. von 
Ca-Salzcn durch Pektase koaguliert. DaB diese Bk. auch in vivo erfolgt, zeigen 
folgende Verss.: werden ca. 2 kg schwere Kaninclien mit 100 ccm l°/o'g- Pektinlsg. 
oder 20 ccm Pektaselsg. (aus Luzernen) injiziert, so tritt keine Bk. ein. Werden die 
Lsgg. aber nacheinander im Abstande von 10 Min. ein u. demselben Tiere injiziert, 
so wird es unruhig, bleibt liegen u. verendet nach tetan. Krampfen; bei der Sektion 
zeigt sich Blutstockung, LeberyergroBerung, yerstopfte Eingeweide, n. Milz, ge- 
sunde Lungen u. erweitertes Herz, das Blut ist fl., die Herzkammern enthalten keine 
Blutgerinnsel. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 603—5.) Haberland.

Alberto de Aguiar, Anderungen der Konzentrationen in normalem und patho- 
logischem Jlarn. Yf. gibt statist. Daten fur den Gehalt an Harnstoff, Phosphat, 
Sulfał u. Chlorid von 5—7000 Harnproben in Portugal. Die Maxima u. Minima 
sind (pro Liter): 0,76 bezw. 50,8 g Harnstoff, 0,01 bezw. 6,62 g Phosphat, 0,13 bezw. 
6,71 g Sulfat, 0,02 bezw. 20,36 g Chlorid. Betrachtet man die mittels des Harns 
entfernten Stoffe ais Multipla der minimalen, d. h. der im Blut yorhandenen Mengen, 
so liegen die VerhSltnisse fiir Chlorid anders ais fiir die ubrigen Stoffe. Die 
hSufigsten Konzz. von Harnstoff, Sulfat u. Phosphat sind die 30- bis 40-fachen der 
Minimalmengen, wahrend die Zahlen fiir Chlorid hoher u. schwankender sind. Die 
maxiinalen Konzz. sind stets selten u. entsprechcn auch nicht den maximalen, in 
24 Stdn. ausgeschiedenen Mengen, weil im Bedarfsfall meist m ehr Harn von n. 
Konz. ausgeschieden wird. — Der maximalc vom Vf. beobachtete Gehalt an Eitcei/i 
betragt 30 g im Liter, 0,1—0,5 sind n.; an Traubenzucker hat Vf. bis 95 g im Liter 
gefunden. Fur n. Harne in Portugal gibt der Yf. die Beziehung zwischen D. u. 
Totaleindampfriiekstand an: (DHarn — 7)Wasser)• 1000-2,18 =  Totalruckstand. Fiir 
patholog. Hame schwankt der Faktor zwischen 1,9 u. 2,7. Vf. gibt zum SchluB 
die Zus. eines Yegetarierharns an, der bei durchaus n. Vol. recht hohe Konzz. 
anfweist. (Kevista de Chim. pura e applic. [3] 1. 136—51. 1924. Oporto, med. 
Labor.) W. A. B o t h .

Ed. Bayle und Rene F abre, Untersuchung iiber die Entfemung der aus dem
i-Chinolin abgeleiteten Alkaloide und besonders des Hydrastins durch den Harn. 
Mittels des von den Vff. friilier (C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 2181; C. 1924.
II. 1158) angegebenen Yerf. wurde nach Eingabe von 2,5 g eines 2°/0ig. Hydrastin- 
fluidextraktes die Hydrastinausscheidung im Ilarn festgestellt; am ersten Tage ist die 
Hydrastinausscheidung am reichliehsten, sie ist noch in stetig fallenden Mengen am 
vierten Tage naehweisbar; insgesamt werden ca. 3°/0 des verabfolgten Hydrastins 
durch den Harn ausgeschieden. Berberin, das eventuell gleiehzeitig mit Hydrastin 
gegeben wird, laBt sich im Harn nicht nachweisen, es wird entweder im Organismus 
zuriickgehalten oder zerstort. (C. r. d. l’Aead. des sciences 180. 605—7.) Ha.

R udolf E hrenberg , iiber tryptische Terdauung bei schwacher Enzymkonzen- 
tration. II. Die im zweiten Teil der yorangelienden Arbeit (I. vgl. Biocliem.
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Ztschr. 149. 269; C. 1924. II. 1945) beschriebenen Dialyseyerss. werden fortgeaetzt. 
Aus den Verss. findet Vf. eine Bestatigung seiner frtiheren Ansieht, daB bei der 
trypt. Yerdauung des Caseins enzymwirksame Substanz aus dem Casein entsteht. 
Sieher kann gesagt werden, daB sieh der TrSger der enzymat. Wrkg. mit der 
Wrkg. zustandsmiiBig yeriindert, u. zwar nicht nur im Sinne einer lockeren Bindung 
an Substratstoffe. Die Hemmung der Proteolyse durch die Spaltungsprodd. ist 
nicht reyersibel im Sinne einer dissoziierbaren Verb., sondem dynam, im Sinne der 
Verlangsamung eines am Enzym vor sieh gehenden, mit seiner proteolyt. Wrkg. u. 
seinem Yerbrauch yerbundenen Prozesses. (Bioehem. Ztschr. 153. 362—71. 1924. 
Gottingen, Univ.) H e s s e .

Maurice P iettre , Uber einen neuen Stoffwechselprozeji der Reservefelte. Butter- 
bildung aufśerhalb des Euters. Bei Kindern (hauptsiichlieh weiblichen) treten bis- 
weilcn chroń. EntzUndungen an den Stellen auf, wo das Fett der Nieren u. Becken- 
hohlen abgelagert ist. Unters. ciniger von diesen Stellen isolierten Fettproben er
gab das V. von Trimyristin (vgl. PlETTR E u. KoŹLAND, C. r. d. 1’Acad. des sciences 
178. 2283; C. 1924. II. 1218) sowie von Fettsauren, wie sie fiir Butter charakterist. 
sind. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 614—16.) H a b e r l a n d .

P. F redet und Rene Fabre, Untersuchung der Lokalisienmg von Alkylderivaten 
des Malonylharnstoffs im Organismus. Einem Hunde wurden pro 20 kg Gewicht 
1 g Veronal oder Allyl-i-propylmalonylharnstoff intrayenos injiziert u. nach ‘/9 bezw. 
1 Stde. die Organe des ausgebluteten Tieres bzgl. ihres Gehaltes an . substituierten 
Molonylharnstoffen untersucht; aus den quantitativen Bestst. (Tabellen im Original) 
ergibt sieh, daB die Yerbb. hauptsiichlieh im Gehim u. Mark fisiert werden, u. daB 
sie bei Injektion in die Blutbahn zum groBten Teile durch dic Blutkorperchen 
weitertransportiert werden. Auch in der Leber ist das V. der Verbb. nachweis- 
bar. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 469—71.) H a b e r l a n d .

Lisbonne, Uber die Aktivierung des Panb-eassaftes durch Ansauern. 2 ccm 
Pankreassaft wirken proteolyt., wenn sie versetzt werden mit 0,3—0,4 ccm n. Oxal- 
sdure, 0,6—1 ccm n. Citronen- oder Essigsiiure, mit 0,28 ccm 0,1-n. SCI. Aktivierung 
tritt auch ein mit iZAr03; die Grenze, innerhalb welcher bei den anorgan. Siiuren 
die Aktmcruug eintritt, ist sehr eng, bei den organ. Siiuren ist sie weiter. Ein 
Teil der zugesetzten Siiuren wird zur Neutralisation der Alkaliearbonate des Pankreas- 
saftes zuerst yerbraucht; wird der Saft durch Dialyse gegen Salzlsg. von Na^COj 
befreit, so ist zur Aktiyierung weniger Saure erforderlich; Aktiyierung tritt ein bei 
Ph =  4,5—5,5. Die Aktivierung tritt nicht sofort, sondern erst nach Yerlauf 
einiger Stdn. ein u. macht sieh bei tiefer Temp. langsamer ais bei hoherer bemerk- 
bar. — Da nach den Unterss. yon D elezenne Pankreassaft durch Ca-Salze aktiyiert 
wird, konnte man bei den Siiuren, die keine unl. Ca-Salze bilden, die Aktiyierung 
darauf zuruckfuhren, daB die Siiuren das in organ. Bindung im Pankreassaft vor- 
kommende Ca freimachen u. das Ca-Salz dann aktiyierend wirkŁ Denkbar ist auch, 
daB die Siiuren direkt unter Freimachen von Trypsin auf das Trypsinogen ein- 
wirken. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 690—92.) H a b e r l a n d .

H. Penau und H. Simonnet, Langere Insulinbehandhing und Uberleben eines 
pankreaslosen Hundes. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 178. 2208; C. 1924. H. 
1110.) VfF. konnen die Ergebnisse von HĆdon (S. 1760), daB langere Insulinbehand- 
lung eines pankreaslosen Hundes yollkommen unschiidlich wirkt, auf Grund eigener 
Erfahrungen an einem seit 13 Monaten pankreaslosen Hunde bestiitigen. Das Tier 
erhiilt alle 2 Stdn. eine Mahlzeit, die aus 20 g gekochtem Bindfleisch, 50 ccm Milch, 
20 g Brot u. 0—30 g Zucker, sowie abends auBerdem noch 200 g Fleisch besteht; 
vor jeder Mahlzeit wird */« der Tagesdosis an Insulin injiziert. Graph. Darst. iiber 
injiziertes Insulin, yerabfolgten Zucker u. Gewichtszunahme im Laufe von 400 Tagen 
siehe Original. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 702—4.) H aberland.



1925. I. E 6. T ie r p h y s i o l o g i e . 1885

B. Frisch, Tułocain in der Urologie. Tutocain ist spezLell fiir dic Blasen- 
anastliesie von ausgezeiehneter Wrkg. (Wien. klin. Wchschr. 37. Nr. 35. 2 Seit. 
1924. Sep. Wien, Allgem. Poliklinik.) F r a n k .

Alfred Haas, Die Verwendung des Tułocains in der praktisclien Chirurgie. 
Tutocain erwies sieli ais sicheres u. hochwirksames LokalanJisthetikum ohne un- 
angenehme Nebenwrkgg. (Dtseh. med. Wchselir. 50. Nr. 4 3 . 2 Seit. 1924. Sep. 
Miiiielien.) F r a n k .

J. Fessler, Órlliche Schmerzbetaubung mit Tutocain (hauptsachlich in der kleinen 
Chirurgie). Tutocain eignet sich fiir a lle  Formen der LokalanSstlicsie. (Miinch. 
med. Wchselir. 71. 1506. 1924. Sep. Munchen.) F r a n k .

Em il Sybrecht, „Tutocain“ ais Schldmhautanastheticum. (Zeitsclir. f. Hals-, 
Nasen- u. Ohrenheilk. 9. Nr. 1. 3 Seit. 1924. Sep. Berlin, R u d o l f -V ir c h o w - 
Krankenh.) F r a n k .

F. Steinhausen, Zur Bewertung des Aspiphenin-Bayer. Aspiphenin-Bayer, eine 
Kombination von Aspirin u. Phenacetin, bewahrte sich bei der Beliandlung von 
Blasenleiden ais Antineuralgikum, Antispasmotikum u. ais Sedatiyum. (Arztliehe 
Rundschau 1924. Nr. 6. 2 Seit. Sep. Braunscliweig.) F r a n k .

0. Butzengeiger, Uber die Bcdeutung des Hexcton „Bayer“ in der operativen 
P)-axis. JTexe<o»injektionen waren bei bedrolilichen Herzstorungen nach opera- 
tiven Eingriffen Campherolinjektionen weit iiberlegen. (Miinch. med. Wchschr. 71. 
1277—78. 1924. Sep.) F r a n k .

Rowe, Uber Campherbehandlung der Lungentuberkulose mit Hexeton. (Zeit- 
schrift fiir Tuberkulose 40. Nr. 4. 2 Seiten. Sep. Gorbersdorf, Dr. B r e h s ie r s  
Heilanst.) F r a n k .

Andreas Zimmermann, Hexeton zur Prophylaxe postoperativer Pneumonien. 
(Zentralblatt f. Chirurgie 1924. Nr. 48. 2 Seit, Sep. Novi-Sad.) F r a n k .

B. Schnepp, F/rfahrungcn iiber „Resantin“ (Polyvalente Gonokokkenvakzine 
„Kalle“). Bericht iiber Verss. mit Resantin, einem polyvalenten Gonokokken- 
vakzin (Herst. K a l l e  u . C o., Biebrich). Das Priiparat zeigte eine befriedigende 
Haltbarkeit, die therapeut. Resultate waren im ganzen gut. (Wien. med. Wchschr. 
75. 535—39. Wien, Allgem. Krankenh.) F r a n k .

Herm ann Bardach, Sauerstoffwirkung, erhoht durch naszierendes Chlor. Durch 
Zusatz yon CCl3COOH zu alkoh. H20 2-Lsg. stellte Yf. ein Chlorogen genanntes 
Priiparat lier, das durch Abspaltung von Cl bei Pulpenbehandlung u. asept. Opera- 
tionen des Zahnarztes Verwendung finden soli. (Wien. klin. Wchschr. 38. 254. 
Wien.) F r a n k .

F. W. Oelze, Uber das Arsenobenzol-Praparat „Albert 102“, nebst Bemerkungen 
zur Methodik der Spirochdtenuntersuchung. „Albert 102“, in massiven Dosen von
0,2 g angewandt, war nicht imstande, in der Zeit, wie es das Salyarsan yermag, 
Spirochaten zum Verschwinden zu bringen. Die klin. Wrkg. war nicht sehr gut, 
sie iibertraf keineswegs die SaharsanwAg. Vertraglichkeit u. serolog. Wrkg. 
scheinen nicht besser ais die von Neosalvarsan zu sein. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 
307—9. Leipzig, Univ.) F r a n k .

S. Fuss und F. Dahlmann, Zur Frage der Natriumthiosulfatbehandlung bei 
Saharsandermatitis. Yff. behandelten 7 Falle von As-Dermatitis mit Injektionen 
von Na3Sa0 3-Lsgg. mit gutem Erfolge. (Miincli. med. Wchschr. 72. 345—46. 
Ludwigshafen, Stadt. Krankenh.) F r a n k .

Alfred Rothschild, Uber Juvenin. Bericht iiber dauernde Blutdrucksenkung 
bei an Prostatahypertrophie Leidenden durch Injektionen von Juvenin (Ba y e r ). 
(Therapie d. Gegenwart 65. Nr. 8. 4 Seit. 1924. Sep.) F r a n k .

B. Gebhardt, Uber Jodelarson. Bericht uber gute Wrkg. des Jodelarson 
(Herst. B a y e r  u. Co.), einer Kombination von As mit J, bei Prasklerose u. bei
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schwachlichen u. aniim. Kindera. (Medizinische Klinik 1924. Nr. 29. 2 Seiten. Sep. 
Hermsdorf.) F r a n k .

Goecke, iiber Heilung von Rontgenschadigung durch Solarson. Klin. Bericht 
iiber Erfolge mit Solarson bei Nekrosen infolge Rontgenschiidigungen. (Strahlen- 
thcrapie 18. 2 Seit. 1924. Sep. Schwerte [Ruhr].) F r a n k .

Gaetano Arcoleo, Ein Fali von Kala-azar bei dnem Huselmann, der mit 
„Bayer 205“ geheilt wurde. Beriebt iiber einen F a li  yon K a la -a z a r  bei einem Neger, 
d e r  durch 4 Injektionen von je 0,5 g „Bayer 205“ geheilt wurde. (Arcliiy f. Scliiffs- 
u. Tropen-Hygiene 28. 295—97. 1924. Sep. Tripolis.) F r a n k .

I. Snapper, A. Grdnbaum und H. Rumke, iiber die Pharmakologie und therapeu- 
tische Anwendung des Akinetons. (Vgl. S. 1506.) Das Akineton (phthalsaurcs Benzylamin) 
erwies sich ohne nachteilige Nebenwrkgg. mit schwacher spasmolyt. Wrkg. ais den 
Bcnzylestern iiberlegen. Besonders bei einigen Fiillen yon Asthma bronchiale wirkte 
es giinstig. (Nederl.Tijdschr. Geneeskunde 69. I. 987—90. Amsterdam.) G r OSZFELI).

E. Marchoux, Einwirlcung von Arsen auf das durch P. vivax erzeugte Sumpf- 
fieber. (Vgl. S. 1760.) Alger. Eingeborene, dereń Blutunters. das V. von Plas- 
modium vivax ergab, wurden per os mit Dosen von 1 g (Erwachsene) oder (Kinder) 
0,37—0,50 g Stovarsol (Acetylaminophenylarsinsaure), oder durch Injektion der dieser 
Menge entsprechenden Lsg. des Na-Salzes behandelt mit dem Ergebnis, daB die 
Plasmodien schnell yerschwanden. PI. malariae u. PI. falciparum konnten durch 
analoge Behandlung nicht zum Verschwinden gebracht werden. (C. r. d. l’Acad. 
des sciences 180. 617—18.) H a b e r l a n d .

J. J. Theron und T. D. Hall, Die Giftigkeit von Heuschrecken, die durch Arsen- 
fiitterung nergiftet sind. Vff. geben eine Gegeniiberstellung der Menge reiner 
As20 3 u. der Menge mit As,03 yergifteter Heuschrecken, welche fiir Rinder, Pferde 
u. Schafe eine giftige Dosis darstellen. Die dazu erforderliche Menge Heuschrecken 
ist so groB, daB, wenn das Futter nicht zu konz. an As20 3 war, die Tiere durch 
die an einem Tag gefressenen Heuschrecken nicht yergiftet werden. (Chem. News 
130. 133—34. Potchefstroom School of Agriculture [South Africa].) J o s e p i iy .

Siegfried Stern, Ein Fali von Morphiumvergiftung geheilt durch Lobelin. Eine 
3Sjiihrige Patientin hatte in selbstmorderischer Absicht 3,6 g Morphium genommen. 
Trotz schwerster Zyanose, bei der alle yersuchten Mittel ycrsagten, konnte die 
Frau durch intramuskulare Injektionen yon Lobelin-Ingelheim gerettet werden. 
(Dtscli. med. Wchschr. 51. 316—17. Konigsberg.) F r a n k .

G. Analyse. Laboratorium.
B. K larm ann, Beseitigung storender Niederschlage beim Ausschiitteln. Die 

Gattermannsche Yorsclirift, Emulsion bildende Ndd. durch Filtrieren zu entfernen, 
liiBt sich yerbessern, wenn man das Filter mit feinem Sand uberschichtet. (Chem.- 
Ztg. 48. 442. 1924.) J u n g .

Eugene Fouard, Praktische Yencirklichung des Ullrafdters mit Kollodium- 
membran. Physiko-chemischer Analysator von Losungen. Das Ultrafilter besteht aus 
zwei ineinander gelegten Rohren; die auBere dient ais Schutz u. zurAufnahme der 
zu iiltrierenden FI.; die innere ist emalliert u. auf der Oberfliiche gleichmiiBig mit 
kleinen Loehern yersehen, sie triigt auBen eine Hulle yon Kunstseide, daruber eine 
Leinwandhulle, dereń Maschen 1—2 mm groB sind. Mittels einer besonderen 
Technik kann auf der ganzen Oberflache der inneren Rohre eine Kollodium- 
membran niedergeschlagen werden. Die im auBeren Rohr befindliche FI. geht durch 
dieses Ultrafilter (Abb. im Original) u. tritt sterilisiert durch eine Óffnung der 
inneren Rohre aus. Das Ultrafilter ist sehr dauerhaft, es kann auch bei hohem 
Druek (40 at) benutzt werden. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 7. 33—34.) H a b e r l .



1925. I. G . A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1887

Gustav E. H iittig  und Max Nette, Erfalirungen iiber die Verwendung von Glas- 
filtern in der analytiśćhen Chemie. Die Verwendung von Glasfilternutschen bei der 
qualitativen Analyse ergab ein rascheres, reineres, in Bezug auf Reagenzienyerbrauch, 
mit geringen Vcrlusten an Substanz arbeitendes u. geringe Anspriicbe an Erfahrung 
u. Geschieklielikeit stellendes Vcrf. (Keram. Udach. 33. 99—101. Jena.) W e c k e .

Otogoró Miyagi, Theorie der Luft-IIub-Pumpc mit besonderer Berueksichtigung 
des Gleilens von Luftblasen in Wasser. Durch eine mathemat. Entw., die sich im 
Auszug nicht wiedergeben liiBt, wird die Theorie einer Pumpe gegeben, bei welcher 
(las Emporheben des W. in einem Bohr durch einen von unton eingeblasenen 
Luftstrom erfolgt. (The teelmology reports of tlie Tóhoku imp. univ. 4. 1—18.
1924.) BOt t g e r .

Carl Bohm v. Bornegg, Eine Schnellmelhode zur Ausfiihrung der Trocken- 
substanzbestimmung von Fliissigkeitcn. Zum raschen Trocknen von Pil. vergroBert 
man die Oberfliiche durch Aufsaugen mit einem Rundfilter, das man im Trocken- 
schrank mit einem Draht an einem aufgebogenen, von Fl. freigelassenen Segment 
iiber einem breiten Wiigegliischen aufhiingt. (Chem.-Ztg. 49. 185.) J u n g .

Reinhold W estlin, Eine einfaclie Methode zur Beslimmung der Wdmie.- 
ausdehnungskoeffizienten der Metalldrahte. Das eine Ende des zu untersuchenden 
Drahtes wird an dem Eude des kiirzeren Armes eines einseitigen unglcicharmigen 
Ilebels mit horizontaler Drehungsachse befestigt; das Ende des langeren Armes 
(Liingenyerhaltnis 1: 20) bewegt sich vor einer in cm geteilten Skala. Eine ebenfalls 
mit dem Hebel yerbundene Spiralfeder spannt den Draht, dessen anderes Ende 
mittels einer Klemmschnuibe festgeklemmt ist. Man bestreut einige Stellen des 
Drahtes mit S u. erwiirmt ihn mittels eines elektr. Stromes bis zum F. des S, worauf 
man die Stellung des Zeigers, der vor Beginn des Vers. auf 0 eingestellt war, abliest. 
(Ztschr. f. physik.-chem. Unterr. 37. 200—61. 1924. Helsingfors.) BO t t g e r .

C. E. W ynn-W illiam s, Ein pkzo-elektrischcr Oscillograph. Yorstudien, aus 
denen die Brauchbarkeit eines piezo-elektr. Oscillographen mit einem Rochellesalz- 
krystall hervorgeht. Das Anwendungsgebiet dieses Oscillographen ist auf niedrige 
Freąuenzen beschriinkt, daRochellesalzkrystalle keine hohen natiirlichen Schwingungs- 
freąuenzen aufweisen; der Mittelwert fiir Krystalle von 3—4 qcm ist etwa 3000. 
(Philos. Magaziue [6] 4 9 . 289—313. Univ. Bangor.) K. W O LF.

Alan Pollard, Eine billige kleine Gasglulilampe. Vf. beschrcibt eine leiclit lier- 
zustellende kleine Gasglulilampe, welche in einem Glasrolir ein kleines Stuckchen 
Baumwolle enthSlt, welclies mit einer Ce(N03)4- u. Th(N03)4-Lsg. getrankt u. dann 
verbrannt wurde. Sie ist in der mkr. Technik gut anwendbar. (Journ. Scient. 
Instruments 2 . 161—63.) B e c k e r .

Hans Petersen, Mikroskopie im gefarbten lAcht. Vf. weist auf die Schwierig- 
keiten u. Nachteile hin, die sich dem feineren Mikroskopieren im Tageslicht ent- 
gegenstellen, u. empfiehlt die Vcrwendung kunstlicher Liehtquellen, bei denen sich 
durch passend ausgewalilte Filter ein Liclit herstellen liiBt, welclies die fiir die 
yisuelle Beobachtung eines yorliegenden Objektes giinstigsten Kontraste ermoglicbt. 
Eine Reihe derartiger Filter wird in Bezug auf Zus. u. Wirkungsweise besprochen. 
(Ztschr. f. wiss. Mikroskopie 41. 358—63. 1924. GieBen.) BO t t g e r .

Josef Kisser, iiber einige weitere Bechersche Kernfarłmngen. Die folgenden 
FarbstoSe: Galloflavin, Bufigallol, Anthragallol, Alizarincyanin UBR  u. GG, sowie 
GaUayninblau wurden auf ilire Verwendbarkeit bei pflanzlichcn Objekten untersucht. 
Ihre Differenzierung gelingt durch Zusatz von Salzsaure-Alkohol (2 ccm konz. HC1 auf 
100 ccm A.). (Ztschr. f. wiss. Mikroskopie 4 1 . 369—73. 1924. Wien, Univ.) BO t t g e r .

Hans Petersen, Fćirben mit Saurealizarinblau. Herst. u. Anwendung der 
Farbstofflsg. sowie Differenzierung der Farbung inittels Zusatz von Phosphor- 
wolfram- u. -molybdansaure behufs Unterscheidung einzelner Zellenbestandteile u.
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Gewebselcmente werden beschrieben. (Ztschr. f. wiss. Mikroskopie 41. 363—65. 
1924. GicBen.) B o t t g e r .

F. W. Ihorbecke, Pinakryptolgriin ais histologischer, Farbstoff. Das Pinakryptol- 
griin von Lucius u. B r CNING in Hochst a. Main, welches von der Gelatineschicht 
photograph. Platten absorbiert wird u. deshalb ihre Entw. bei hellem Licht ermoglicht, 
lsBt sich ais liistolog. Farbstoff anwenden, welcher die basophilen Bestandteile der 
Zelle intensiver fiirbt ais die oxyphilen. Um von einer durch Pinakryptolgriin 
gefiirbten Platte ein Positiy zu erhalten, muB man den Farbstoff wieder entfernen, 
was durch Behandeln mit NajS.jOj gelingt. (Ztschr. f. wiss. Mikroskopie 41. 384—86.
1924. Leiden [Holland] Anatom. Lab.) B o t t g e r .

Ferdinand Pfeiffer-W ellheim, Uber ein Silberimpragnierungsverfahren zur 
Darstellung der Plasmodesmen in einigen Endospermgeweben und bei Moosblattchen. 
Das Yerf. beruht auf der Tatsache, daB die yon S t r a s b u r g e r  ais Plasmodesmen 
bezeichneten Plasmayerbb., die in dem Endosperm von Phanerogamen u. in den 
Blattern von Moosen (Mnium) yorkommen, nach der Behandlung mit Jodjodkaliumlsg. 
u. verd. 112S04 sich ais schwarzbraune Linien auf dem weniger gefiirbten Ilinter- 
grund der Zellmembran abheben. Um diese Linien zu fixieren, legt der Yf. kleine 
Stiicke der betreffenden Pflanzcnteile oder fertige Schnitte nach der Behandlung 
mit den beiden Reagentien bei LichtabschluB in die wss. Lsg. von AgN03. Das 
dabei entstandene AgJ wird dann in Tages- oder Sonnenlicht durch einen Ent- 
wickler (am besten den Hydrochinonentwicklerl reduziert, worauf die Plasmodesmen 
ais ticfschwarze Linien auf nahezu weiBem oder gelbem bis gelbbraunem Hinter- 
grunde erscheinen. Besondere Anweisungen fur die einzelncn Fiille werden gegeben. 
(Ztschr. f. wiss. Mikroskopie 41. 325—34. 1924. Wien.) BO t t g e r .

C. Matignon, Qualitałive Elementaranalyse mit posithen Strahlen. Vf. leitet 
die Gesetze der Ablenkung positiyer Strahlen durch elektr. u. magnet. Felder ab 
u. beselireibt die Versuchsanordnung. (Chimie et Industrie 11. 847—56. 1924.) J u n g .

R. Glocker uud W. Frohnmayer, Uber die rdntgenspektrosJwpische Bestimmung 
des Gewichtsanteils eines Flementes in Geniengen und Yerbindungen. Vff. entwickeln 
eine ąuantitatiye Analysenmethode, indem sie den Absorptionssprung messen, der 
bei Durchleuchtung der zu untersuchenden Substanz mit Bremsstralilung auftritt- 
Es wird der Rontgenfilm beiderseits der Absorptionsbandkante ausphotometriert 
u. nach Abzug der Schleierschwarzung der Sprungfaktor bereclinet. Dieser er
gibt sich zu f  — e— wenn c eine fiir jede Substanz oharakterist. Konstantę 
ist, welehe aus 2 Aufnahmen bei yerschiedener Konz. der zu untersuchenden 
Substanz bestimmt werden kann, u. p dereń Konz. ist. Diese charakteristische 
Konstanten werden fiir die Elemente mit deu Ordnungszahlen Z  =  42—90 fur die 
JT-Absorptionsspriłnge u. fiir Z  —  90—92 fiir die L, Absorptionskanten bestimmt 
u. angegeben. Die Methode eignet sich zur Unters. fester u. fl. Stoffe, wenn die 
Absorptionsbandkante des zu bestimmenden Elements nieht durch andere in der 
NShe liegende Kanten oder Linien verdeckt wird, u. eine gewisse Mindestmenge 
des betreffenden Elements zur Erzeugung eines deutlich siclitbaren Absorptions- 
sprunges yorlianden ist. Fiir Mo betrSgt diese Mindestmenge 0,7 mg/qcm, um bei 
Th bis auf 16 mg/qcm der durclileuchteten Flachę anzusteigen. Ein EinfluB 
fremder Beimengungen macht sich insofern bemerkbar, ais der Absorptionssprung 
eines Elements kleiner wird, wenn ein anderes Element mit lioher Absorptionswrkg. 
beigemengt wird, u. daB der Absorptionssprung des ersten Elements mit zu- 
nehmender Absorptionswrkg. des zweiten Elements kleiner wird. Ein hochatomiges 
Element in Gemeinschaft mit einem niedrig atomigen Element lśiBt sich auf + 5 0/„ 
Genauigkeit nach dieser Methode bestimmen. Einige prakt. Beispiele, wie i?a-Best. 
in Glas, Hf-Best. in Mineralien u. Best. yon Salzgemisehen sind angefiihrt. (Ann. 
der Physik [4]. 76. 369—94. Stuttgart, Techn. Hochsch.) B e c k e r .
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D. Coster und Y. Nishina, Uber die quantitative clietnische Analyse mittels des
Rontgenslrahlenspekłrums. Eine quantitative Rontgenspektralanalyse, z. B. von Hf, 
durch Beimengung einer Substanz mit iihnlieher Ordnungszahl, etwa TaOS) u. Ver- 
gleich der Linienintensitiiten des L-Spektrums ergibt oft. falsche Resultate. So ist die 
Intensitiit der Ta-Linien um 2,5 mai sehwacher, wenn das Ta ais Ta-j06 beigemengt 
wird ais wenn Ta02 zugesetzt wird. Auch von der Art u. Menge eines dritten 
neutralen Bestandteils ist das Ergebnis einer quantitativen Rontgenspektralanalyse 
weitgehend abhangig. So verhiilt sich die Intensitiit des Sn- u. Sb-Spektrums 
eines stochiometr. Gemenges von SnOa -f- 1/2 Sb20 5 wie 1 : 6. Beim Zumischen von 
CaS04 ais neutralen dritten Bestandteil nimmt dieses Verliiiltnis ab, um bei 88,5°/0 
CaS04 1 :1  zu werden. Vff. empfehlen zur quantitativen Spektralanalyse, das 
ganze System des zu analysierenden Stoffes vorher mit bekannten Mengen durch- 
zumessen u. fiir jeden einzelnen Fali empir. die Linienintensitiiten festzustellen. 
Bei mebreren Bestandteilen kompliziert sieh allerdings dieses Verf. Zur quantita- 
tiven Best. von H f  eignet sich am besten Cpi0 6 ais Yergleichssubstanz, da von 
einigen Prozenten an iiber ein weites Gebiet das Intensitiitsyerhiiltnis des Hf- 
Spektrums zum Cp-Spektrum konstant bleibt. Die H fL^-L inie yerhiilt sich zur 
Cp L/9S-Linie, von welcher sie nur um 4XE. auseinanderliegt, wie 2,5:1. Zur Best. 
yon Zr eignet sich Y. Es yerhiilt sich ZrL«i :Y L |? ,=  2,1 : 1. Diese Erscheinung 
sucht Vf. dadurch zu erklaren, daB unter dem EinfluB der Kathodenstrahlen vom 
Brennfleek eine Anzahl von Atorneu weggeschleudert wird, u. daB diese Zalil yon 
der Art des Elements u. der Verb. abhangig ist. Nach einer kurzeń Expositions- 
zeit ist ein Gleichgewichtszustand liergestellt u. dann bleibt die im Brennfleek der 
Rohre liegende Menge der Verbb. konstant. (Chem. News 130. 149—52. Kopen- 
hagen, Univ.) B e c k e r .

E. B. R. Prideaus, Die Messung der Wasserstoffionenkonzentration. Sehilderung
der yerschiedenen Metlioden zur Best. der [H‘], Entw. der Theorie der n-Ii-Elektrode 
nebst Angabe ihrer PotentialdifFerenz gegen andere Bezugselektroden, Beschreibung 
ihres Baues sowie der Schaltung bei Messungen von pg u. Angabe der Grenzen 
ihrer Anwendbarkeit. (Journ. Scicnt. Instruments 2. 33—38. 113—18. Nottingham, 
Uniy. Coli.) B ó t t g e r .

H. P. Kaufmann und E. Hansen-Schmidt, zum Teil gemeinsam mit J. Liepe. 
Bromometrische Versuehe. Die Lsgg. von Br in organ. Losungsmm. haben sehr 
verscj)iedene Titerbestiindigkeit. Sehr haltbar ist die Lsg. in CClit die in 56 Tagen 
um l°/0 abnimmt u. die Lsg. in Eg. mit einer Abnahme von 1,6% ln 56 Tagen. 
Lsgg. in CH3OH oder A. sind schlecht bezw.. gar nicht haltbar. In Ggw. von 
FeBr3 ist liierbei das Br in 1 Tage vollig yerbraucht. Alkalibromide, besonders 
NaBr, schulzen die Lsg. von Br in Alkoholen yor Titeriinderung. Dabei wird die 
methylalkohol. Lsg. in hoherem Grade ais die aethylalkohol. Lsg. durch NaBr 
stabilisiert. Vff. halten die Lsg. von Br in mit NaBr gesiitt. CH3OH (10—12 g NaBr 
in 100 ccm) ais Titerfl. fur geeignet. — Wichtig ist die Ausschaltung der Lichtwrkg. 
ii. die Reinheit der Reagentien. — Hexan wird in zerstreutem Tageslicht yon Br 
wenig angegriffen. — Salicylsaure ist in methylalkohol. Lsg. zum Teil bromierbar. — 
Aus 1,2-Dijodathan kann man mit Br in CCl4-Lsg. Acetylidenłetrabromid erhalten.
— Zimtsaure addiert in CCI.,-Lsg. in 1 Stde. 2 Atome Br. Zimtsiiure kann so 
bromotr. bestimmt werden. In anderen Losungsmm. (CS2, Eg., CH3OH -j- NaBr) 
geht die Rk. langsamer, im letzten Mittel findet erst in 48 Stdn. quantitative B. 
von Dibromzimtsdure statt. Bei Belichtung mit Quarzlampenlicht erfolgt in CC14- 
Lsg. die quant. Aufnahme von Br in 6 Min., in methylalkoh. Lsg. in 24 Stdn. — 
Leinol wird in CC14 bei LichtabschluB in 24 Stdn. bromiert, ohne daB — auch 
nach weiteren 24 Stdn. — Substitution eintritt; im Tageslicht yerliiuft die Bro- 
mierung sehr schnell, schon nach 30. Min. .beginnt Substitution. In methylalkoh.
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Lsg. hat das Liclit keinen nennenswerten EinfluB; es erfolgt in etwa 24 Stdn. 
Bromaddition, oline daB auch bei liingerer Einw. Substitution eintritt. Langere 
Zeit aufbewahrte Br-Lsgg. reagieren schneller. — Die titerbestandige Lsgg. vou 
Br in NaBr-CII3OH ist gut fiir bromometr. Best. von Enolen verwendbar, bei der 
andere Losungsmm. oft ungceignet sind. — Fiir die Best. der Jodzalil mit Br in 
NaBr -f- CH30II geben Vff. folgende Vorschrift: Zu 0,1—0,2 des in 10 ccm CHC13 
gcl. Menge des Óle3 wird soviel l/10n.-Łsg. yon Br in NaBr CH3OH gegeben, 
bis eine einigc Min. bestiindige Gelbfiirbung cntsteht; nach Zugabe eines weiteren 
Drittels der bis dahin verbrauchtcn Br-Lsg. liiBt man 10 Min. stehen u. titriert den 
UberschuB des Br mit arsenigcr Saurc oder KJ u. Thiosulfat zuruck. Bei Ólen u. 
Fetten mit hoherer u. hoher Jodzahl betragt der Br-UbcrachuB zweckmaBig 100°/o: 
man liiBt im Licht 24 Stdn. stehen. Vf. glauben, daB wegen der Billigkeit der 
Chemik,alien die Jodzahl durch die Bromzahl (Bromzalil) vcrdriingt werde u. halten 
eine Umrechnung der Bromzahl auf Jodzahl fiir liberflttssig. (Arch. der Pharm. 
263. 32—50. Jena, Univ.) HicsSE.

Louis Jacąues Simon, Beziehungen zwischen Strukttir und Chromschwefelsaure- 
oxydation. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 175. 1070. 179. 975; C. 1923. II. 
659. 1925. I. 413.) Naclistehend aufgefiihrte Verbb. geben sowohl mit Cr03, ais 
auch mit Ag.,CrjO; -j- II2S04 die richtigen °/0-Zalilen an C: Weinsaure, ihr Mono- 
u. Dinatriumsalz, Dikaliumsalz, Monoammoniumsalz, Natriumkalium- u. Natrium- 
ammoniumsalz, Apfelsaure, Maleinsaure u. Methylester, Fumarsdure u. Methylester, 
Methylester der Oxalessigsaure, Citronensdure, Aconitsaure, Methylester der Allybnalon- 
saure. Die friiheren Unterss. (1. c.) haben gezeigt, daB Yerbb. (vor allem Dicarbon- 
siiuren) mit einer seitlichen CII3-Gruppe bei Best. des C-Gehalts nach der Chrom
ach wefelsiiuremetho de ein C-Defizit gegeniiber dem theoret. Wert geben. Es wurdcn 
jetzt nach dicsem Verf. analysiert: a) Citraconsdurc, b) Mesaconsaure u. c) Itacon- 
saure mit dem Ergebnis, daB bei c) kein Defizit, bei a) u. b) jedoch in Bestatigung 
der friiheren Feststellungen die theoret. C-Werte nicht erreieht wurden. Zuriiek- 
zufiihren ist dies auf die Strukturunterschiede: die bei c) befmdliehe Athylenbindung 
C : CIIa wird zunśichst durch den Sauerstoff angegriffen, es entstehen Ameiscnsiiure 
u. OsalessigsSure, die beide leicht u. vollstandig oxydiert werden. Bei a) u. b) ent
stehen ais Zwisclienprodd. Osalsaure u. Brenztraubensiiure, von denen letztere nach 
der Chromsehwefelsiiuremethode ein Oxydationsdefizit gibt. Deriw. von a) u. b) 
(Ag-Salz u. Methylester) weisen ebenfalls bei der Analyse ein Defizit auf. (C. r. d. 
l’Acad. des sciences 180. 673—75.) H a b e r l a n d .

E le m e n te  u n d  a n o r g a n i s c h e  V e r b ln d u n g e n .

C. J. W ernlund, Eine neue Tauchuntcrsuchung fiir mit 2źinlc iiberzogene Eisen- 
gegenstande. Die R o e s s l e r  & H a s s l a c h e r  C hem ical Co. hat ein beschleunigtes 
Korrosionsverf. ausgearbeitet, von dem eine vorl;iufige Mitteilung rorliegt. 200 ccm 
einer Lsg. aus 140 ccm 3°/0' 11,0.,, 20 g Essigsaure mit dest. W. auf 1 1 auf- 
gefiillt wird auf 95° erwarmt u. das zu untersuchende Werkstuck solange ein- 
getaucht bis eine rote Rostschiclit auf dem Fe erscheint. Die Zeit wird mit einer 
Stoppulir geinessen. (Metal Ind. [New York] 23. 13—14.) W lL K E .

H. C. Dews, Die Wahl der Losungsmittel in der Analyse. Yf. schliigt fiir die 
Analyse der Nichteisenmetalle vor, jeden Bestandteil in einer besonderen Einwage 
zu bestimmen, Allerdings ist es dann notwendig z. T. ganz andere Losungsm. zur 
Analyse der Mctalle zu benutzen, ais es bis jetzt gang u. gSbe war. HN03 kann zum 
Losen von Cu u. Cu-reichcn u. Sn-freien Legierungen benutzt werden; das Cu wird 
dann oline weiteres elektrolyt. oder durch Natriumthiosulfat nach Neutralisierung 
der Saure bestimmt. Bei Cu-Best. in Bronzen u. Sn-Lagermetallen werden die 
Jletalle in Konigswasser gelost, das Metali mit salzsaurem Hydrazin gefallt u. weiter
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bearbeitet. Zur Pb-Best. wird Messing in IIX03 gelost u. das Pb ais Pb02 auf der 
Anodę niedergesehlagen; fiir Bronze muB eine besondere Siiurelsg. mit II2S04 u. 
HN03 benutzt werden. Bei der Fiillung des Pb darf die Konz. der II2S04 bei der 
Yerdunnung zur Filtration nicht unter 10% fallen, da sonst nicht alles Sn in Lsg. 
bleibt. Fe-, Mn- u. P-Best. werden ebenfalls angegeben. HC1 kann ais Losungsm. 
fiir WeiBmetalle benutzt werden unter Zusatz von KC103, zum Losen der letzten 
Reste der Legierung. Su kann direkt volumetr. durch KJ bestimmt werden. Eine 
andere Lsg. wird zur Sb-Best. mittels der yolumetr. Broinat- oder Jodmethode be
nutzt. Legierungen mit wenig Sb u. miiBig Cu werden (1 g) mit verd. HC1 -f- 2 g KJ 
behandelt, dekantiert, der Riickstand in HC1 -(- KC10a gelost u. das Sb wie oben 
bestimmt. II2S04 kann selir gut bei Cr-Legierungen benutzt werden, so lćist sieh 
Cr-Stahl leicht in verd. H2S04 u. gibt eine gute Lsg. fiir eine Cr-Best. Kleine Yer- 
Snderungen in der Zus., andere Wśirmebehandlung usw. bewirkt oft ein anderes 
Verh. gegen Liisungsmm. Z. B. wird Ni-Cr-Stahl schwer in Konigswasser, starker 
HN03 u . H2S04 gelost, dagegen leicht in verd. IIC1. Die Behandlung von Al- u. 
Zn-Legierungen, sowie schwerlosliclien Legierungen wird zum SchluB besprochen. 
(Metal Ind. [London] 26. 101—2.) W i l k e .

Gabriel Moragas y  de Montis, Die Analyse von Goldschmiedekehricht u. dgl. 
AuBer Kehriclit von Goldschmiedewerkstatten wurden photograph. Riickstande 
u. dgl. eingeliefert. Yor der Probeentnalime wird yeraseht, eventuell unter Zusatz 
yon Sagemehl u. dgl., die Asche wird gesiebt u. das grobere mit Borax u. Soda 
Yerschmolzen. Asche u. Metali werden gesondert analysiert. Die Asche wird mit 
Na,C03, NnllCO-j, PbO, NaCl u. wasserfreiem Borax geschmolzen, wobei der Blei- 
regulus alles Edelmetall aufnimmt, das durch Treiben gewonnen wird; bei Ag- 
reichem Materiał muB man Verlust durch Spratzen vermeiden. Ist der Riickstand 
nicht rein weiB, so muB man Pb oder Ag zusetzen u. abermals abtreiben. Der 
weiBe Regulus wird gewalzt u. mit 50 ccm IIN 03 (D. =  1,40) behandelt, nach 
dem Dekantieren nochmals mit stSrkerer HN03 (D =  1,50). Alsdann wird das 
Au gewogen, das Ag ais AgCl, das Pt ais Sulfid gefallt u. gewogen; das Ag wird 
aus der Differenz bestimmt. Analog wird das Metali aus der ersten Sehmelze 
behandelt. Die Fiillung des Pt ais Sulfid ist der ais Chloroplatinat yorzuziehen. 
(Quim. e Industria 1. 277—80. 1924. Barcelona, Ist. quim. appl.) W. A. R o t h .

W. R. Schoeller, Bestimmung von Cadmium in Zink und Legierungen. Vf. 
empfiehlt die Fallung u. Trennung des Cd vom Zn ais Tetramincadmiumjodid ent- 
sprecliend der Trennung u. Best. des Co (vgl. S c h o e l l e r  u . P o w e l l , Analyst 42. 
189; C. 1917. II. 775). Man fallt zunachst das Cd ais CdS mit etwas ZnS aus 
ammoniakal. Lsg. durch yorsichtigen Zusatz von Na,S-Lsg. Den Nd. lost man in 
IIC1, dampft zur Trockne, nimmt mit wenig ccm Weinsiiure u. verd. HN03 auf, 
gibt k. 30 ccm konz. NH3 u. 4 g festes KJ zu, filtriert vom Nd. ab u. wSscht ihn 
frei von Zn mit einer 4%ig- Lsg. von KJ in NHa (4 :1 W.). Man lost den Nd. 
dann in wenig H2S04 u. bestimmt das Cd ais Phosphat. (VgL S c h o e l l e r  u . 
P o w e l l , Analyst 41. 124; C. 1916. II. 240). (Analyst 50. 18.) R C h l e .

O r g a n i s c h e  S u b s t a n z e n .

E. Clark, Eine Anwendung von imterschwefligsaurcm Natrium in der qualita- 
tiven organischen Analyse. Beim Nacliweis organ. Verbb. eignet sieh zur Red. der 
Nitroverbb. Ar«2Si0 4 besser ais Zn. Zu der alkal. gemachten Nitroyerb. gibt man 
unter Scliutteln eine kleine Menge festes Na2S20 4, erwarmt bis zum Sieden, siiuert 
mit einem UberseliuB yon konz. IIC1 an u. kocht, bis der Geruch nach S02 ver- 
schwunden ist. Die Lsg. wird abgekiihlt, mit einigen Tropfen NaN02-Lsg. di- 
azotiert u. zu der alkal. Lsg. yon ^5-Naplithol zugesetzt. Wenn die Ausgangs
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substanz eine aromat. Verb. war, wird so ein roter Osyazofarbstoff erhalten. (Chem. 
News 130. 132—33. Salford, Eoyal Techn. Coli.) J o s e p h y .

Joseph T. U aleigh und Stanley U. Marie, Nachweis von PhthalsaurediSthyl- 
ester in Athylalkohol. Die in Amerika amtlich festgesetzte Priifungsmethode auf 
den Ester (Eindampfen der Probe mit 10%ig. NaOH, Schmelzen des Eiickstandes 
mit Eesorcin) ist nicht zuverliissig, da Vff. gefunden haben, daB Kornbranntwein, 
der frei von dem Ester war, bei genannter Behandlung mit Eesorcin ebenfalls eine 
fluorescierende Verb. gibt. Vff. empfelilen daher folgendes Yerf.: 100 ccin der 
Alkoholprobe werden zu kleinem Vol. eingedampft u. dann in viel W. gegossen, 
das einige cem NaOH enthiilt; bei Ggw. von Phthalsiiureester bildet sich eine milchige 
Triibung. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 589—90. Boston, Chem. Techn. Lab.) H a .

Louis Desvergnes, Besłimmung der Zusammensetzung der aus der Nitrierung 
des Phenols stammenden Produkte. Das Gemisch von Mono-, Di- u. Trinitrophenol 
wird durch das nach der Gleichung:

5KBr +  KBrOs +  6HC1 =  3Br2 +  5KC1 +  3H20 
gebildete Br bromiert. Das gebildete Trinitrophenol wird in saurer Lsg. ais Nitron- 
pikrat ausgefiillt. Best. des a b so rb ie r te n  Br: 2,5 g des nitrietten Prod. werden 
gel. in 200 ccm 10%ig. Na,CO:), danach gibt man 50 ccm einer 5°/0ig. wss- ^ a' 
Pikratlsg. zu u. fiillt auf 1000 ccm auf. 25 ccm dieser Lsg. -j- 50 ccm W. werden 
versetzt mit 5 ccm HC1 (22 Bć.) u. 5 ccm einer Br-Lsg. (aus 20 g KBr 5,567 g 
KBr03, Br-Gehalt titrimetr. nach Zugabe von KJ -f- HC1 ermittelt); das Gemisch 
wird 1 Min. geschiittelt, danach mit 10 ccm 10°/oig. KJ-Lsg. versetzt u. ausgeschiedenes 
J  mit NajSjOj titriert. Bezeichnet man mit B den Bromgehalt, der 25 ccm der zu- 
gesetzten Bromlsg. entspricht, mit b den 1 ccm Thiosulfatlsg. entsprechenden Br- 
Gehalt u. mit n die verbrauchten ccm 0,1-n. Na.JS;!0 3-Lsg., so ergibt sich das ab- 
sorbierte Br aus der Formel B — bn X  ł000/as X  100/3,5. Z u rB e s t. v o n T r in i t ro -  
ph en o l wird das Gemisch der Nitroverbb. (1—2 g) in 200—300 ccm W. 0,5 bis 
1 g NajCOj gel. u. mit II2SO., schwacli angesauert (etwa ausfallender Nd. bei bohem 
Dinitrophenolgehalt wird abfiltriert u. mit W. gut nachgewaschen); saure Lsg. mit 
100 cem 10°/0ig. Nitronacetatlsg. versetzt, 6 Stdn. bei 0° belassen, Nd. danach mit 
eiskaltem W. gewaschen, bei 100° getrocknet u. gewogen. Aus dem Gewicht P  
ermittelt mau das Trinitrophenol (T) nach der Formel: T  =  P  X il3Un X  100. 
Ist B die absorbierte Br-Menge, so hat man folgende Gleichungen, aus denen die 
Menge Mono- u. Dinitroderiv. bestimmt werden kann:

. , „  . . .  230,22 . 86,95 _a, +  y + r = 1 0 0  u. _ T55- x  +  - w - 2/ =  B.

Ein anderes Bestimmungsverf. ist folgendes: Trinitrophenol wird durch Nitron- 
acetat aus saurer Lsg. gefiillt (Pj), dann aus neutraler Lsg. ebenfalls durch Nitron- 
acetat Di- u. Tinitrophenol (P2). Die Zus. des Gemisches ergibt sich aus folgenden 
Gleichungen:

Mononitrophenol =  100 — (D -j- T),
184 22Q

Dinitrophenol =  (P2 —P,) =  D, Trinitrophenol =  X  =  T.

(Ann. Chim. iinalyt, appl. [2] 7. 35—38.) H a b e e l a n d .

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 .

C. Benguerel, Bestimmung der Chloride im Blut. 8 ccm der durch 20°/oig. 
Trichloressigsiiure gekliirten Blutfl. werden mit wenig W. u. 5 ccm 0,1-n. AgNOs 
yersetzt, nach Schutteln einige Tropfen Eisenalaun zugefugt u. iiberschussiges 
AgN03 durch 0,1-n. NH4CNS zuriicktitriert. Um genaue Werte zu erhalten, wird 
der Gehalt der Trichloressigsiiure an Chlorid analog festgestellt u. in Abzug ge- 
bracht. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 7. 39—40. Nizza.) I I a b e r l a n d .
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A. H. J. H intzen und F. S. P. van Buchem, Die Blutzuckerbestimmung von 
Hagedorn und Jemen und einige damit gemachte Beobachtungen. Das genanntc 
Vcrf. (vgl. Biochem. Ztsclir. 107. 2 4 8 ; C. 1920. III. 607) wurde wio folgt abgeSndert: 
Art der Blutentnahme (naber beschrieben), Filtration durch Filtrierpapier statt durch 
Watte, Red. statt in Kolbchen in Reagensgliisern. Besondere Vorteile des Verf. 
sind einfache Arbeitsweise, nur 0,1 ccm Blut. Vergleichende Verss. zeigten die 
Richtigkeit der Ergebnisse. An Diabeteskranken ist stets neben dem Urin das 
Blut auf Zuckergehalt zu prufen. Insulin starkt wahrscheinlich die Fiihigkeit der 
Niere den Zucker zurUckzuhalten. Im Urin yerschwindet der Zucker, wenn der 
Blutzuckergehalt unter cin bestimmtcs Niveau, im untersuchten Falle zwischen
0,175—0 ,2 0 5 % , sinkt. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 69.1.974—86. Maastricht.) G r o .

C. Benguerel, Nacliweis von Urobilin und Urobilinogen im Ilarn. 5 ccm einer 
10%ig. alkoh. Zn-Acetatlsg. werden mit 15 ccm A. yersetzt (Nd. wird durch Schiitteln 
gel.). 15 ccm des yorher mit 2 Tropfen Eg. angesiiuerten Harns werden mit 8 bis 
10 ccm der Zn-Acetatlsg. yersetzt u. sofort 10—15 mai geschiittelt; darauf wird die 
iith. Schicht abgelassen u. auf Fluorescenz gepruft, die zuweilen erst nach einigen 
Min. eintritt. Alkal. reagierender Ilarn muB zuniiclist durch Essigsaure neutrali- 
siert werden. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 7. 40—41. Nizza.) H a b e r l a n d .

Carlos G higliotto, Nachweis sehr Ideiner Mengen Formaldehyd bei Yergiftungs- 
fdllen und in Konse>-ven. Die Bcfiirchtung, daB Formaldehyd sich nach einiger Zeit 
mit den Albuminen von Fleischteilen yerbindet u. dadurch nicht nachweisbar wird, 
hat sich nicht bestatigt Vf. lieB Stiicke der Magenwand einige Stdn. in 500 ccm 
W. -f- 0,5 ccm Formalin liegen u. spiilte die Probe grimdlich mit W. aus. Koclien 
der Probe mit eisenhaltiger H2S04 gab intensiye Violettfarbung, dieselbe Farbung 
wurde durch Kochen mit Voisenetsehem Reagens (NaNO„) erhalten; die SchifFsche 
Rk. trat nicht ein. Mit Fleischkonseryen wurden dieselben Ergebnisse erhalten. 
(Ann. Chim. analyt. appl. [2] 7. 39. Santiago [Chile], Fac. de Mćd.) H a b e r l a n d .

P. Bertolo, i i  ber die Untersuchung von Atractylis gummifera im Siifihokextrakt. 
Kritik des Verf. von G i u f f r Ć (vgl. Giorn. di Chim. ind. ed appl. 6. 375; C. 1924.
II. 2193) zur Best. von Verfalschungen des SiiBholzextraktes durch Atractylis 
gummifera. Die Valeriansaure kann von anderen naturlichen yegetabil. Substanzen 
herriihren, gibt infolgedessen keinen sicheren Beweis fiir die Verfalschung. Zu- 
yerliissig ist nur die vom Vf. angegebene Methode (ygl. Giorn. di Chim. ind. ed 
appl. 5. 391; C. 1923. IV. 972.) (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 7. 12—14. Catania, 
Ist. di chim. farmaceut.) Z a n d e r .

E. Angewandte Chemie.
IV. Wasser; Abwasser.

Felix  Roch, Dreissensia polymorpha Pallas ais Scliadling unserer Kraft- und 
Wassergewinnungsanlagm. Ubersicht iiber den augenblicklichen Stand der Frage 
hinsichtlich Morphologie, Entwicklungsgeschichte u. BekampfungsmaBnahmen. (Ge- 
sundheitsingenieur 48. 97—99. Berlin-Dahlem, Landesanst. f. W.-, Boden- u. Luft- 
hygiene.) S p l it t g e r b e r .

K. KiefFer, Die Reinigung des Kesselspeisewassers nach dem Kalk-Sodaverfahren. 
Es werden einige Betriebserfahrungen mit dem Kalk-Soda-Verf. mitgeteilt. (Braun- 
kohle 23. 810—12. Muckenberg N.-L.) B ie l e n b e r g .

Ozongesellschaft m. b. H., Trinkwasserreinigung und Entkeimung durch Ozon. 
Textliche u. bildliche Beschreibung der Sterilisierung von Oberflachenwasser durch 
Os, Vorrcinigung des W. in Schnellfiltcrn, Wrkgg. des 03, Ozonwasserwerke. 
(AEG. Mitt. 1925. 31—34. Berlin.) S p l it t g e r b e r .

H. Blunk, Beitrag zur Berechnung von Faulraumen. Fiir die GroBenbemessung



1894 H IV. W a s s e r ; A b w a s s e r . 1925. I.

der Schlammraume in Faulanlagen ist die Kenntnis des Wassergehaltes, der Eigcn- 
sehaften, der Reifezeit u. der Temp. des Sehlammes erforderlieh. Aus jahrelangen 
Beobachtungcn u. Messungen an den Klaranlagen des Emscliergebietes leitet Vf. 
Diagramme ab, mit dereń Hilfe es im allgemcinen moglich ist, Faulriiume unter 
Beriicksichtigung der jeweils geltenden ortlichen Verhaltnisse richtig anzulegen u. 
zu betreiben. (Gesundlieitsingenieur 48. 37—45. Essen a. d. R ., Emscliergenossen- 
scliaft.) S p l it t g e r b e r .

F. W andenbulcke, Schnelle Bestimmung von Schwefelsaure im Wasser. Die 
Methode beruht auf dcm von J e l l i n e k  u . Cz e r w i ń s k i  (Ztschr. f. anorg. u. allg. 
Ch. 130. 253; C. 1924. I. 939) ausgearbeitetcn Verf. u. wird, da der Dicarbonat- 
gehalt des W. storend wirken wiirde, am einfachsten folgendermaBen angewandt: 
die Wasserprobc wird durch Zugabe von 0,1-n. HC1 gegen Methylrot (oder Methyl- 
orange) sauer gemaclit; dann 10 ccm 2°/0ig. BaClj-Lsg. zugegeben u. zur Entfernung 
von C02 5 Min. gekocht; die erkaltete Lsg. wird mit 1 ccm einer 0,01%'g- Methyl- 
rotlsg. yersetzt u. mit C02-freier 0,1-n. NaOII bis zum Umschlag nach hellrosa 
titriert. Oder man yersetzt die Probe mit 0,1-n. HC1 bis pn  =  4,5 (Priifung mit 
Bromphenolblau), gibt 10 ccm 2°/0ig. BaCL-Lsg. zu, kocht 5 Min., yersetzt dann mit
1 ccm 0,01°/0ig. Methylrotlsg. u. titriert mit einer yorhcr gegen II,S04 eingestellten 
etwa 7°/oo>g- K2Cr04-Lsg. bis zum Umschlag nach gelb. (C. r. d. 1’Acad. des
sciences 180. 515—17.) H a b e r l a n d .

"Walter Austen, Uber den chemischm Nachweis fdkaler Verunreinigungen im 
Wasser. Die Arbeit bestatigt die Brauelibarkeit des Jollesschen Indikanverf. (Ber. 
Dtsch. Pharm. Ges. 30. 421; C. 1921. II. 629), bringt eine Abanderung der be- 
kannten Winklerschen Proteid-NH3-Methode u. macht auf Fehlerąuellen bei der 
W.-Analyse durch die Anwesenheit yon Mn aufmerksam. (Wasser u. Gas 15. 
484—92. Breslau, Chem. Untersuchungsamt.) S p l it t g e r b e r .

0. Liining und H. Bebenroth, D a s Y erhaltn is von M agnesium  zu  Calcimn in  
B a r n  und  Jauche soioie in  A bw assern  u n d  Grrundwassern. Zum Nachweis kleinerer 
Mengen Kaliabwasser in Brunnenwasser wird das Verhaltnis Mg: Ca herangezogen. 
Die Ursache eines hohen Verhaltnisses M g: Ca kann auch in organ. Yerunreini- 
gungen liegen. Fremde wie eigenc Unterss. der Yff. (Tabellen im Original) zeigen, 
daB H a rn  u. Jauche ein hohes Yerhaltnis M g: Ca aufweisen. Durch Abscheidung
des Mg nach der Spaltung des Harnstoffs kann bei Jauche das Yerhaltnis ein ab-
norrn niederes sein. Die Abwasser der Wolfenbuttler Klaranlage u. der Stadt 
Braunschwcig zeigen ein hohes Verhaltnis Mg: Ca gegenuber dem Leitungswasser. 
(Ztschr. f. angew. Ch. 38. 112—14. Braunschwcig.) J u n g .

H. Liihrig, Die quanłiłative Bestimmung von Nitrat- und Nitritsiickstoff in Ab
wasser. Mitteilungen iiber eine zweckmiiBige Abanderung der „Halbmikro»w%o- 
methode“ von M a r x - T p.o m m s d o r f- M a y r u o f e r . (Wasser u. Gas 15. 337—44. 
Breslau, Stadt. Unters.-Amt.) S p l it t g e r b e r .

E llio tt Company, Pittsburgh, Pa., iibert. von: John R. Mc Bermet, Jeanette, 
Pa., Behandlung von Kesselspeisewasser. Das unter Druck erhitzte W. wird in 
einen Yerdainpfer ubergefuhrt, in dem ein niedrigerer Druck herrscht, wodurch 
das W. von Luft u. C02 befreit wird u. die Dicarbonate des Ca u. Mg ausgefiillt 
werden. SchlieBlich wird das W. noch durch ein Zeolitlifilter geleitet. (A. P. 1521306 
vom 9/6. 1920, ausg. 30/12. 1924.) O e ł k e r .

Atlas-W erke A.-GL Bremen, Beinigung und Entgasung von Rohwasser unter 
Auskochung des Wassers bei entsprechender Temp. u. darauffolgcnder Abkuhlung 
in einem Entspannungsbehiilter, dad. gek., daB das erhitzte W. stufenweise ent- 
spannt u. der bei der Entspannung entstehende Bruden zur Vorwarmung des Roli- 
wassers in mehreren hintereinander geschaltenen Mischyorwarmern benutzt wird. —
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Es werden die groBen, sonst notig werdenden Austausclifliiclien yermieden. (D. R. P. 
409259 KI. 85b voin 31/5. 1924, ausg. 3/2. 1925.) O e l k e r .

K arl Morawę, Berlin, Behandlung von Fliissigkeitcn, beispielswcise zur Ent- 
liartung von Wasser durch Basenaustausch, dad. gek., daB der Austauschvorgang 
vor Erschopfung oder vor der yolligen Wiederbelebung des Austauschstoffes unter- 
broclien wird, worauf die Wiederbelebung in uberrasehend kurzer Zeit stattfindet. 
(D. R. P. 409937 KI. 85 b vom 26/3. 1924, ausg. 12/2. 1925.) O e l k e r .

Robert 0. Friend, Chicago, Illinois, Behandlung von Glauconił oder Griin- 
sand. Um dieses Minerał zum Entharten von W. verwenden zu konnen, unter- 
wirft man es der Einw. einer 5—10° Be starken NaOH-Lsg. bei einer unter dem 
Kp. des W. licgenden Temp. (A. P. 1522112 vom 23/1. 1924, ausg. 6/1. 1925.) K a .

R obert 0. F riend, Chicago, Illinois, Behandlung von Glauconit oder Griin- 
sand. Um dieses Minerał zur Enthiirtung des W. yerwenden zu konnen, wird es 
zunaclist der Einw. einer Atzalkalilsg. unterworfen, dann gewaschen, mit einer 
Na2Si03-Lsg. behandelt u. scliliefilich noclimals gewaschen. Dabei werden die Lsgg. 
bei einer den K p . des W. nicht uberschreitenden Temp. yerwendet. (A. P. 1522113 
vom 23/1. 1924, ausg. 6/1. 1925.) K a u s c h .

Gesellschaft fiir chemiscbe P roduktion m. b. H. und B erthold Deutsch, 
Deutschland, Entfernung von Eisen aus Wasser. — Das eisenhaltige, insbesondere 
fiir techn. Zwecke dienende W. wird mit akt. Kohle behandelt u. zwar mit oder 
ohne gleichzeitige Luftung. (F. P. 580566 yom 23/4. 1924, ausg. 10/11. 1924.
D. Prior. 14/5. 1923.) Oe l k e r .

Noel Adam, Frankreich, Wasserrńnigung. Das in bekannter Weise mit Cl 
oder Cl-Yerbb. behandelte Trinkwasser wird, um jede Spur des Cl aus dem W. zu 
entfernen, mit stark eisenhaltigen Al-Salzen gemischt, geliiftet u. filtriert. (F. P. 
582902 yom 24/9. 1923, ausg. 31/12. 1924.) O e l k e r .

Eugen Steuer, Neustadt a. d. Haardt, Rheinpf., Entfernen der Schwimm- und 
Sinkstoffe aus Kldrraumen wiihrend des Klarvorganges, dad. gek., daB die wiihrend 
dieses Klaryorganges aus dem Abwasser bereits ausgeschiedenen u. nach ihrem 
spezif. Gew. getrennten Ansammlungen von Sink- u. Schwimmstoffen in den Bereicli 
einer gemeinsamen Ausliebeyorr. gefuhrt, yon letzterer gleiclizeitig erfaBt u. aus dem 
Klarraum herausbefordert werden. — Die zur Durclifiilirung des Yerf. dienende 
Yorr. besteht in der Hauptsache aus einem Behiilter mit einem Bodentrichter u. 
einem eingehangten Trog ohne Boden, an dessen einer Schmalseite das zu kliirende 
W. einflieBt, u. aus einer Aushebeyorr. (Beeherwerk), die den tiefsten Punkt des 
Bodentriehters u. den dem Abwassereinlauf gegeniiberliegenden Teil des eingehangten 
Troges bestreicht. (D. R. P. 407660 KI. 85c yom 1/6. 1922, ausg. 2/1. 1925.) O e .

W illiam  L. D'01ier, Philadelphia, V. St. A., Enttoassern aktmierteii Abtcasser- 
schlammes. Der Schlamm wird uber sterilisiertem bezw. entfettetem Miill gefiltert. 
Der Riickstand dient ais Dungemittel. (A. P. 1518256 yom 28/9. 1923, ausg. 9 '12.
1924.) K O h l i n g .

Y. Anorganische Industrie.
E rnst Blau, Neuzeiiliche mechanische Einrichtungen fiir Zerkleinerung, Speichern 

u ud Yerladen von Kalirohsalzen. Vf. besclireibt die Einrichtungen der A m m e , 
G ie s e c k e  & K o n e g e n  A.-G. in Braunsehweig: Walzenstulil, Titanbrecher, bei 
dem Schlager zwischen Roststiiben hindurchschlagen, Sechskantsichter, Plansichter, 
Kratzertransporteur, Ladeyorr. sowie ein ganzcs Mahlwerk u. eine Trockenanlage 
fur KC1. (Chem.-Ztg. 49. 181—84.) ' Jdng.

G. A. Blanc, Die vollstandige Ausnutzung des Leucits ais Quelle von Aluminium, 
Kalium und Kieselsiiure. Die leucithaltige Lava (mit 20—50°/o Leucit) wird auf 
magnet. Wege angereichert; die basalt. Gangart ist magnet u. liiBt sich leicht u.
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nahezu yollstSndig aus der zerkleinerten M. abtrenncn, da die leueit. M. nieht magnet, 
ist. Es wird so mit nur geringem Verluste ein Materia! mit ea. 95% Leucitgehalt 
erhalten, 18% K ,0 , 23% Al A  u. 55% SiO,. Der AufschluB geschieht mittels 
starker Minerals&uren, besonders geeignet ist HC1 in der Ilitze. K u. Al gehen 
yollattindig in Lsg., SiO3 bleibt ais Gel zuriick, Reate von SiOs, die ais Sol in Lsg. 
gegangen sind, werden bald vom Gel adsorbiert, so daB die iiberatehende Lsg. 
yollstiindig SiO.,-frei isL Aus der K u. Al enthaltenden Lsg. wird K  durch Ab- 
kiihlen u. Al durch Einleiten von gasformiger HC1 abgcschieden. Das abgeschiedene 
KC1 (99%ig.) ist yollstSndig Al-frei, ebenso das in der Hitze abgeschiedene 
A1,C16-12HS0 yollstiindig K-frei. Letzteres zers. sich beim Erhitzen auf 350° unter
B. von Ala0 3-3H,0 (mit nur 0,001% Fe) u. HC1, welche dem ProzeB yon neuem 
zugefiihrt wird. Etwa noch in Lsg. gebliebenes KCl kann ebenfalla noch dureh 
Abkuhlen gewonnen werden. Das gewonnene Silicagel ist yon guter Beschaffenheit 
u. kann dirckt den yerschiedenen Industriezweigen zugefiihrt werden. (Giorn. di 
Chim. ind. ed appl. 7. 3—12.) Z a n d e r .

General Chemical Co., New York, ilbert. von: C. B. Clark, New York, 
Schwefelsaure. Man ftihrt den S03-KontaktprozeB in zwei oder mehr Phasen unter 
Zwischensehaltung einer Absorption des erhaltenen Prod. u. Ausnutzung der Wiirme 
der Reaktionsgase auf eine fruhere Phase. (E. P. 226518 vom 2/12. 1924, Auszug 
yeroff. 11/2. 1925. Prior. 21/12. 1923.) K a u s c h .

Konrad Kubierschky, Naila-Froschgriin, Ob.-Fr., Gewinnung von Brom aus 
Laugen mittels Cl2, dad. gek., daB man das bei der ICondensation des Roh-Br sich 
mit abscheidende Sauerwasser durch ein DurchlaufgefiiB leitet u. dort seine D. 
priift, worauf dieser entsprechcnd die Menge des zur Anwendung gelangenden CL 
geregelt wird. (D. B. P. 410107 KI. 12i vom 22/1. 1924, ausg. 21/2. 1925.) ELa.

Carbide and Electro-Products Limited, Electrona, iibert. von: Sutherland 
Mowat Harrop, Elektrona, Tasmanien, Ru fi und Salzsaure aus Calciumcarbid. Man 
fiihrt Cl2 u. C,Ha getrennt yoneinander in einen Breuner u. entziindet das Gemisch. 
(Aust. P. 8987 vom 14/9. 1922, ausg. 18/9. 1923.) K a u s c h .

E. de Haen Akt.-Ges., Seelze b. Hannoyer, iibert. an: A. F. M eyerhofer,
Zurich, Komplexe Fluorsalze. Man behandelt ein Metali, Metalloxyd, -carbonat oder
1. Metallsalz mit II2SiF6, BorfluBsaure oder dgl. u. setzt das crhaltene Salz mit 
einer Siiure in die entaprechende Komplexs;iure um. (E. P. 226491 vom 31/7. 1924,
auag. 11/2. 1925. Prior. 20/12. 1923.) K a u s c h .

F. H efti, Altstctten b. Zurich und W. Schilt, Zurich, Glńclizeitige Herstellung
von Ammoniak, Schwefel und Thiosulfat aus Schwefelwasserstoff und Nitriten. Man 
behandelt Nitrite mit HsS: NaNO* +  3H.,S =  NaOH +  NHa - f  H ,0 +  3S. 
(Schwz. P. 107 612 vom 24/9. 1923, ausg. 1/11. 1924.) K a u s c h .

Norsk H ydro-E lek trisk  Kvaelstofaktieselskab, Christiania, iibert. von: 
B irger F jeld  H alvorsen, Christiania. Ammoniak, (A. P. 1498031 vom 30/3. 
1923, ausg. 17/6. 1924. — C. 1924. I. 1250.) K a u s c h .

N orsk H ydro-E lektrisk K vaelstofaktieselskab, Norwegen, Katalysatoren 
fiir die Ammoniaksynthese. Ref. nach E. P. 218992 ygl. C. 1924. H. 2076. Nach- 
zutragen ist, daB auch nieht komplese Verbb. der Eisengruppe yerwendbar sind. 
(F. P. 582650 vom 11/6. 1924, ausg. 23/12.1924. N. Prior. 14/7. 1923.)

K 0H LIN G .
L’A ir Liquide Societe Anonyme ponr l ’Etude e t l ’E xploitation des 

Procedes Georges Claude, Paris, Dickwandige Rohre fiir die Ammoniaksynthese. 
Die Innenwiinde der Rohre sind in einzelne Abschnitte geteilt, damit die inneren 
Lagen sich leicht ausdehnen kiinnen, ohne die 'Widerstandsfahigkeit des Rohres
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gegen Druek zu yermindem. (Aust. P. 13601 vom 31/7. 1923, ausg. 18/12. 1923.

Joh. A. Benokiser, Chemische F abrik  und Carl K lingbiel, Ludwigshafen 
a. Rh., Yerfahren zur Herstellung saurer Pyropliospliate, 1. dad. gek., daB man 
(NHJ)HaP 04 mit neutralen Pyropliosphaten oder sekundiiren Phosphatcn oder einem 
Gemisch beider Phospliate erhitzt. — 2. dad. gek., daB man dem Keaktionsgemisch 
eine kleine Menge oxydierender Substanzen zusetzt. (D. B,. P. 410098 K I. 12 i 
vom 31/8. 1921, ausg. 21/2. 1925.) K a u s c ii .

E. de Haen Akt.-Gea., Seelze bei IIannover, iibert. an: A. F. Meyerhofer, 
Ziirieli, Silicofluoridc und Bor/luoride. Man lSBt Si02 oder B20 3 u. ein Fluorid in 
Ggw. einer Saure u. gegebenenfalls eines 1. Salzes aufeinander cinwirken. (E. P. 
226490 vom 31/7. 1924, Auszug veroff. am 11/2. 1925. Prior. 20/12. 1923.) K a .

Joseph Blumenfeld, England, Titansaure. Ti-Erze werden mit II2S04 (70 bis 
90°/o), am bestwi mit vom Glover kommender 80% ig. auf 150—180° bis zur Voll- 
endung der Bk. erliitzt. Das erlialtene abgekulilte Prod. wird mit soviel W. 
estrahiert, daB eine 20% T i02 entsprecliende Lsg. entsteht. Um den groBten Teil 
des Fe durch Krystallisation ausseheiden zu konnen, reduziert man dic Ferrisalze 
in der Lsg. (F. P. 578703 yom 12/1. 1924, ausg. 2/10. 1924.) K a u s c h .

John H enry West, London, A rthur Jaąues, Waterloo und Cornelius B ritti- 
fee Tully, Newark on Trent, England, Wasserstof}'. (A. P. 1510442 vom 10/1.
1923, ausg. 30/9. 1924. — C. 1924. I. 273.) K a u s c h .

K. M ichalski, Hamburg, iibert. von: L. Kropp, Hamburg, Kohlenoxyd und 
Wasserstoff. Man oxydiert C yollstandig zu CO mit Hilfe von gesclimolzenem FeO, 
wobci man das letztere dureh Oxydation von gesehmolzenem Fe mit Os erhiilt. H.> 
wird in einem zweiten mit dem CO-Erzeuger yerbundenen App. durch Einw. von 
iiberhitztem Wasserdampf auf metali. Fe entwickelt. (E. P. 226500 vom 20/10. 1924, 
Auszug yeroff. 11/2. 1925. Prior. 17/12. 1923.) K a u s c h .

E henania Yerein Chemischer F abriken  Aktien-Gesellschaft, Deutschland, 
Losen von Alkalim entlialtender Mineralicn. Leucit, Feldspat u. dgl. werden hocli 
erhitzt (z. B. bis zum F.) u. datin pulyerisiert mit Siiure behandelt. (F. P. 583196 
vom 28/6. 1924, ausg. 7/1. 1925. D. Prior. 10/7. 1923.) KAUSCn.

August E g g ert, Gollingen am Kyffliauser, Vomchtung zum Zersetzen wid 
Losen von Kalirohsalzen u. dgl. und zur Benutzung ais Deckapparat in ununter- 
broclienem Arbeitsgang, bei welchem eine Forderkette zwischen je einer unteren 
u. einer oberen Leitrolle in einem yollstandig abgeschlossenen zweischenkeligen 
Gehause umlauft, auf dessen einer Seite dic Zuleitung fiir das zu behandelnde Gut, 
z. B. fiir das Bohsalz u. fiir die zur Behandlung benutzte FI., z. B. fur die Lauge, 
angeordnet ist, 1. dad. gek., daB die andere Seite des GeliSuses zu einem Kliirraum 
erweitert ist, an welchem sieli der Auslauf fiir die geklarte Losung anschlieBt. — 
Weitere 4 AnsprUche kennzeichnen Ausfiihrungsformen der Yorr. (D. B.. P. 410182 
KI. 121 yom 30/8. 1923, ausg. 21/2. 1925.) K a u s c h .

Michael & Co., Berlin, iibert. von:. Baptist Moog, Berlin, Bariumhydroxyd. 
(E. P. 192415 vom 29/1. 1923, ausg. 28/3. 1923. D. Prior. 27/1. 1922. — C. 1924.

Gulf Befining Company, Pittsburgh, ubert. von: Almer McDuffle Mc Affee, 
Port Arthur, Texas, Aluminiumchlorid. AlCls-haltige Ólriickstande werden erst 
unter Luftzufuhr u. Yerbrennung der Diimpfe, dann in Abwesenheit yon Luft 
weiter erhitzt. (A. P. 1520831 yom 1/3. 1923, ausg. 30/12. 1924.) K a u s c h .

M etal Research Corporation, New York, iibert. von: Charles E. Parsons, 
New York, Natriumaluminat oder dgl. Hochofensehlacke wird fein zerkleinert, 
mit NaOH bei Uberdruck behandelt, dann das gebildete Natriumaluminat yon den

F. Prior. 18/8. 1922.) K a u s c h .

I. 372.) K a u s c h .
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tiul. Silicaten getrennt u. aus dem Riickstand CaSi03 u. MgSi03 gewonnen. (A. P. 
1522698 vom 18/3. 1924, ausg. 13/1. 1925.) K a u s c h .

F. Jourdan, Koni, Zersetzen von Tonerdealkalisilicaten. Leueit oder andere 
Alkalimetalle u. Al enthaltende Silieate werden mit Kalk oder Kalkstein auf hohe 
Temp. erhitzt, die Schmelze abgekuhlt u. zu moglichst groBen Stiicken geformt. 
Diese letzteren enthalten erhebliche Mengen an 1. Alkalialuminat. (E. P. 226819
vom 23/12. 1924, Auszug yeroff. 18/2. 1925. Prior. 28/12. 1923.) K a u s c h .

H arry  A. Grine, Langeloth, Pennsylyan., Zinkoxyd. Metali. Zu wird dest.
u. oxydiert bis der Riickstand ZnO entbiilt, dann wird dieser reduziert u. wieder 
oxydiert u. die durch beide Verf. erhiiltlichen Diimpfe werden gesammelt. (A. P. 
1523416 vom 22/12. 1921, ausg. 20/1. 1925.) K a u s c ii .

H arry  A. Grine, Langeloth, Pennsylyan., Metalloxyde. Ein leicht zu oxy- 
dierendes u. fliichtiges Metali, das Verunreinigungen von lioheren Yerfliichtigungs- 
punkten ais dieses enthalt, wird dest. u. oxydiert auf einem offenem Herd, dessen 
Oberfliiche durch diese Yerunreinigungen bei den angewendeten Tempp. angegriffen 
wird. Die Temp. des Metalles u. Herdes wird iiber den Verfluchtigungspunkt des 
Metalles aber unter dem der Yerunreinigungen erhalten. (A. P. 1523417 vom 16/5.
1922, ausg. 20/1. 1925.) K a u s c h .

N ational E lectrolytic Co., Niagara Falls, X. Y., Cliromate. Man rostet ein 
Gemisch eines Cr-Erzes mit einem Alkalicarbonat u. einem Absorptionsmittel (Kalk) 
u. riihrt es beim Hindurchgchen durch einen Ofen durch, bis die Temp. unter 
den F. des erzeugten Chromats lierabgesunken ist. Man erhiilt dann ein korniges 
Prod. (E. P. 226066 yom 15/2. 1924, ausg. 7/1. 1925.) K a u s c h .

NaamloozeVennootschap Philips’Gloeilampenfabrieken,Eindhoven, Holland, 
Trennung des Hafniums vom Zirkonium. Man stellt komplexe Salze, die Hf oder 
Zr, P u. F  cnthalten, her u. unterwirft diese einer fraktionierten ICrystallisation, 
Fiillung o. dgl. (E. P. 226180 vom 20/11. 1924, Auszug yeroff. 4/2. 1925. Prior. 
12/12. 1923.) K a u s c h .

Naamlooze Vennootschap Philips’ Gloeilampenfabrieken, Holland, Trennung 
des Hafniums % md Zirkoniums. Zr- u. Hf enthaltende Mineralien werden mit konz. 
H>SO., oder XalIS04 in der Hitze beliandelt. Man erhalt ZrS04 u. in W. 11. HfS04. 
(F. P. 583714 vom 11/7. 1924, ausg. 20/1. 1925. Diin. Prior. 13/7. 1923.) K a u s c h .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Anquet, Gefdrbłe Glasuren fiir Porzellan. Beschreibung der vom Yf. crfundenen 

Methode, Hartporzellan ohne Schmelzen u. unter geringerem Brennaufwand zu 
farben unter Yerwendung einer Glasurzus. aus Pegmatit, Quarz, Kaolin u. Kreide 
im bestimmten Yerhaltnis. Die Glasur wird mit W. u. den naturlichen Farben 
gemischt aber nicht gesclimolzen u. dann auf dem rohen oder yergliihten Scherben 
aufgebracht u. die Farbwrkg. durch ein einziges moglichst oxydierendcs Feuer 
erzielt. (Keramos 4. 27.) WECKE.

0. Frey, Wie brenne ich im Schachtofen i Yf. unterscheidet vier Sorten Ofengut, 
die den Ofen yerlassen: 1. ungesintertes Ofengut =  „V2 Brand11; 2. g e rad e  ge- 
sintertes Gut =  „3/4 Brand11; 3. gu t gesintertes Gut =  „1 Brand“ ; 4. geschmolzenes 
Gut == „ I1/, Brand". Der Brand ist der weitaus giinstigste, der bei niedrigstem 
Brennstoffyerbrauch reinen „3/4 Brand11 ergibt; denn dieser zerfiillt bei Bespritzung 
mit W. zu Gries im Gegensatz zu dem Gut zu 3. u. 4. u. hat so die bessere Mahl- 
fithigkeit, dabei aber nach des Yfs. Yerss. die gleiche Festigkeit. (Zement 14. 39 
bis 41.) W e c k e .

Wendler. Zur Fragc der Yerbesserung des Materials fiir Glasformen. Be- 
sprechung der einschlagigen Punkte, die einer Klarung bediirfen, in Hinsicht auf
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die Arbeit des hierfiir eingesetzteu Ausschusses der Dtsch. Glastechn. Ges. (Sprecli

A. ft. Tool und C. G. E ichlin , Yerąnderungen im Glas bei Iliłzeeinwirkung. 
Bei einfach zusammengesetzten Gliisern waren die Erhitzungskuryen nicht so 
kompliziert, wie bei komplizierter Zus. Aus den endothermen u. esothermen Rkk. 
ycrsucht Yf., die Veranderungen des Glases zu erkennen, die bei verschieden 
langcr Hitzeeinwrkg. auf yerschiedene Tempp. u. bei der Abkiililung auftreten. Er 
hofft, dadurch Uberhitzungs- u. Unterkiihlungserseheinungen wahrnebmbar zu 
machen u. schlagt diese Unters. ais Untersuehungsmethode yor. (Journ. Atner. 
Ceram. Soe. 8. 1—17. Bur. of standard. U. S. A.) B a u e r .

Alphons Schoblik, Der Muffelbrand bei Steingut. Um zu vcrmeiden, daB die 
einzelnen Muffelteile yerscliiedene Tempp. aufweisen, ist der Brand wie folgt zu 
fiihren: Moglichst sebneller C02-Anstieg bei riehtiger Temp.-Steigerung; wfihrend 
des Vollfeuers sehr lioher C02-Gehalt beim Feblen oder Auftreten nur sehr ge
ringer Mengen unyerbrannter Gase (CO); darauffolgend bis zum Brandende eine 
rein oxydierende Ofenatm. Von Wiebtigkeit ist dabei aucb die Konstruktion der

H. E. Davis und J. S. L athrop, Untersucliungen an Massen fiir Terrakotłen 
md Yerblender. {S. K. 4—5.) Es wurden die besten Misehungsyerhiiltnisse zwischen 
Cornwall stone, Sand, Feldspat u. Ton in Terrakottamassen fiir S. K. 4—5 unter- 
sueht. Es erwies sich, daB ein geringer Tongehalt des Scherbens auf der Glasur 
Haarrisse erzeugte; ein Gehalt von 30—50% Ton war am giinstigsten. Iloherer 
Gehalt liiBt den Scherben nicht ycrglasen. Ist der Gehalt an Cornwall stone im 
Scherben hoher ais 50%, neigt die Glasur zu Haarrissen. Der Feldspatgehalt kann 
35% u. etwas mehr betragen. Sand macht den Scherben etwas feuerfester. Die 
Glasur neigt aber eher zu Haarrissen. Es war bei kciner Miscliung moglich, einen 
gleicherweise gut gesinterten u. rein weiBcn Scherben zu erhalten. Die Grenzen 
der Vers;itze, die sich geeignet erwiesen, lagen zwischen Cornwall stone 25—50%, 
Feldspat 0—35%, Ton 25—55%, Sand 0—10%• (Journ. Amer. Ceram. Soc, 8. 
23—28. Glendale.) B a u e r .

Hugh S. Spence, Ein wertvoller kolloidaler Ton. Eigenscliaften und Yerwertung 
des canadischen Bentonits. Analyse, Eigenscliaften des Bentonits, seine Entstehung 
aus vulk. Aschc, Anwcndung in der Keramik, ais Beschleuniger u. Stabilisator 
fur Emulsionen, Fiillmaterial fiir Diingemittel, fiir Appreturen, ais Triiger fiir 
Insekticide, ais Zusatz zu Bleistiftm. an Stelle von Ton, fiir inedizin. u. kosmet. 
Zwecke, in der Papierindustrie, zur Raffination von Olen u. Fetten, ais Zusatz zu 
Seifen u. Reinigungsmitteln u. zur Wasserreinigung. (Chem. Trade Journ. 76. 
35—37. 104—105.) J u n g .

W alter Dyckerhoff, Uber Bildung und Eigenscliaften der Caleiumsilicate. Be- 
spreehung der Verbb.: 1. 2Ca0-Si02, Dicalciumsilicat; 2. 3Ca0-Si02, Tricaldum- 
silicat; 3. 3Ca0-2Si02; 4. CaO• Si02, Monocalciumsilicat, im AnschluB an eigene 
Verss. des Yfs. — 1. Die bei holien Tempp. stabile Cf-Form schm. bei 2130°, wandelt 
sich bei 1420° enantiotrop in die fi-, bei 675° ebenfalls enantiotrop in dio /-Form. 
Die B. des 2CaO-SiO, erfolgt mit groBer Intensitat. Es ist imstande, bei hohen 
Tempp. erhebliche Mengen Kalk zu losen. 2. Die B. beginnt bei 1450° u. ist bei 
1800° yollstiindig. 3. Die B. erfolgt zwischen 1300° u. 1400°; hydraul. Eigenscliaften 
sind nicht yorhauden. 4. Die «-Form ist stabil oberhalb 1250° u. schm. bei 1450°; 
die fi-Form zeigt die physikal. Merkmale des Wollastonits. CaO-SiOs hat keine 
liydraul. Eigenschaften. — Aus den Unterss. iiber den Verlauf der Mineralbildung 
beim Erhitzen der Gemische aus CaO u. SiOs ergibt sich, daB immer erst 2 CaO ■ 
SiOj entsteht; einerlei in welcliem Verlialtnis die Oxyde gemischt werden, u. zwar 
oberhalb 1100°, u. daB dann erst die Einstellung des Gleichgewichts gemiiB dem

saal 58. 76—77. Berlin-Dahlem.) W e c k e .

Muffel. (Keram. Rdsch. 33. 85—86.) W e c k e .
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molekularen Vcrh;tltnis der Komponenten erfolgt. Gegeniiber bisherigen Annahmen 
beweisen die Verss., daB im Drehofen erbrannter Zementldinker die Yerb.-3CaO- 
Si02 in wesentlichen Mengen nicht enthalten kann, dann die fiir ihre B. in Betracht 
kommende Temp. u. Erhitzungsdauer dort nicht in Frage kommt. (Zement 14. 3—6. 
21—24.) W e c k e .

A. Guttmann, Luftgranulierte Schlackc im Vergleich zu wassergranulierter lei 
der Serstcllung von Hułtenzementm. Die trocken gewonnenen granulierten Schlacken 
dea Buderus-Yerf. haben das 2—3-fache Raumgewicht naBgranulierter Schlacken 
gleiclier chem. Zus.; der An teil an glasigen Bestandteilen u. ebenso der Brechungs- 
exponent dea Glases ist bei beiden Grannlaten etwa der gleiche. Die Sintertemp. 
yon Rohmehlen beider Schlackenarten zeigte keinen Unterschied, ebenso die Mahl- 
barkeit der Klinker im GroBbetrieb. Die hydraul. Eigenschaften der luftgranuliertcn ' 
Sclilacke stehen denen der wassergranulierten nicht nach; die Zemente aus ersterer 
zeigen eine hohere Anfangs-Druckfestigkeit. (Zement 14. 57—60. 75—78. Dussel
dorf.) W e c k e .

Hans Kiihl, Titanzemente. Bcricht iiber Verss. yon Omar, aus denen folgt: 
geringe Mengen Ti O, sind im Portlandzement nicht schiidlich u. vermutlich sogar 
festigkeitssteigernd; weitgehenderer Ersatz von Si02 durch T i02 yermindert das 
Erhiirtungsyermogen, u. reine Titanzemente sind techn. minderwertig. (Zement 14. 
37—39. Lichterfelde.) . W e c k e .

— , Die JTerstellung von Zement und die fiir sic bestehenden Mogliclikeiten in den 
Kron-Kolonien und Schutzstaaten. Erorterung der wirtschaftlichen Fragcn u. Be- 
schreibung der Rohmaterialyorkommen u. ihrer Yerwendbarkeit zur Zementherst. 
in folgenden Landem: Sudan, Britisch-Somaliland, Uganda, Kenya, Tanganyika 
Territorium Sansibar, Nyasaland, Sud-Rhodesia. (Buli. Lnperial Inst. Lond. 22. 
433—57. 1924.) * W e c k e .

Griin, Die Ablagerung ton Zement. Verss. mit Portlandzement u. Hochofen- 
zement Lagerung unter LuftabschluB (3 Monate) yerbesserte beide Zementarten. 
Verschiedene llochofenzemente, in Flaschen im geheizten u. ungeheizten Raum ein 
Jahr gelagert, zeigten keine VerSnderung. (Tonind.-Ztg. 49. 6—7.) WECKE.

Heinrich Lnftsohitz, Bindemittel aus Braunkohlenasche. Gipskałk und liydrau- 
lischer Gipskalk. Chronolog. Darst. der Yerss. des Vfs. (Tonind.-Ztg. 49. 69—72. 
99—102. Drcsden.) W e c k e .

0. Frey, Dietzscliofen — Sclmchtofen unter gleiclien Verlialtnissen und im Vergleich 
zum Schachtofen mit Trocken-Verfahren. Arbeitsverhdltnisse. Zusammenstellung der 
Vor- u. Nachteile der yerschiedenen Systeme mit Bezug auf Arbeiterzahl, auf 
Klinker u. gemahlenen Zement, unter Einbeziehung des Drehofenbetriebes. (Zement 
1 4 .104—5.) W e c k e .

Rich. Seydel sen., Das Ziegelbrennen im Ringofen nach neuen Brennregeln. 
Beispiele iiber die starkę Wrkg. der Temperaturwiderstimde. Das Brennen mit 
Yentilatorzug; allgemeine Yorteile. Das Trocknen beim Brennen mit Kaminzug. 
Das Trocknen mit Ventilatorzug. (Tonind.-Ztg. 49. 11—12. 23—24. 60—61.) We.

—, Einbau kunstlicher Trocknung in vorhandene Ofentrockenhauser. Mitteilungen 
iiber bei der Ziegeltroeknung durch Abhitzeausnutzung in GroBraumtrocknereien 
gemachte Erfahruugen. (Tonind.-Ztg. 49. 72—74.) W e c k e .

0. Frey, Trockenterfahren oder Halbnafiverfahreyi auf Schachtofen oder Dietzscher-
ofen oder lii fi t sich der automatische Schachtofen wirtschaftlich fiir das Jialbnaji- 
verfahren verwenden. Mitt. iiber Unterss. an einem prakt. Fali. Das Trockenyerf. 
erwies sich ais wirtschaftlich gunstiger. (Tonind.-Ztg. 49. 141—42.) W e c k e .

Adolf Spengel, Gipshaltige Zuschlagstoffe im Betonbau. Zusammenstellung yon 
12 Gutachten zur Erstellung eines Druckstollens des Walchenseewerks, der eine
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Strścke durch Anhydritgebirge geht. Die Vcrwendung des Stollenauabrueha zur 
Betonherst. wurde danach verworfen. (Tonind.-Ztg.. 49. 131—33.) W e c k e .

Paul Hadamowsky — Otto GaBner, Chlorkalkkammem aus Beton. Kritik 
der Ausfuhrungen G a s z n e r s  (S. 886) u. Autwort darauf. (Zement 14. 68.) W e c k e .

Gg. W . F red l, Alte oder neue Trafinormen. Krit. Betrachtungen besonders 
hinsichtlich der Auswertung der Mablfeinlieit u. des Hydratwassergehaltes des Trassea 
fiir aeine Beurteilung. (Tonind.-Ztg. 49. 97—99. Harburg-Scbw.) W e c k e .

jFranz K anhauser, Die Normung und die Industrieforschung auf dem Gebiete 
der feuerfesten Stoffc. Auf der Grundlage vorhaudener amtlicher deutscher u. auB- 
landiachcr Vorschriften werden die fur eine Normung zu begehenden Wege ge- 
wiesen. (Tonind.-Ztg. 49. 95—97. 110—12.) W e c k e .

V. Bodin, Versuch zur Klassifikation der fmerfesten Produkte. (Cćramiąue 28. 
1—8.) W e c k e .

E. W eber, Beurteilung feue>-fester Tonę. Phys. P riifu n g : Schlammanalyse; 
Plaatizitiit u. Bindevenn6gen; Trocken- u. Brennacliwindung; Porositat. Chem. 
P riifung : Bausch- u. Gesamtanalyse; Rationelle Analyse. (Feuerfeat 1. 5—7. 
Schwepnitz-Sa.) W e c k e .

Probst, Faustregeln fiir Tonpriifungen. Fiir die Praxia im Betriebe geniigt 
statt der Schlainmaualyse daa Durchaieben der aufgeweichten M.; die Ruckstiinde 
werden mit Ton zu kleinen Steinen geformt u. zur Priifung gebrannt u. gelagert. 
Die Bildsamkeit wird mit der Haudballprobe festgestellt, die Kittkraft an un- 
gebrannten Formlingen wie bei der Zementpriifung auf Zug u. Druck, die Schwin- 
dung im Trockenschrank. Probebrande sind im Versuchsofen vorzunehmen. (Ton
ind.-Ztg. 49. 37—40. Miinchen.) W e c k e .

J. Gr., Schwedische Normen fiir die Liefcrung und Priifung von Zement. Die 
wcsentliclicn Daten der am 27/3. 1924 aufgestellten Portlandzement u. Schlacken- 
portlandzement betreffenden Normen sind: Der Schlackenportlandzement darf 
hochstens 30% bas. Schlaeke enthalten. Fiir beide Zemente gilt; Hochstgehalt an 
MgO 5°/0) S03 2,5%, an Zusiitzen 3%; hydraul. Moduł 1,7—2,4; Mahlfeinheit:
Hochstriickstand auf 900 Maachen/qcm 5%; llaumbeatandigkeit: Kaltwaaserprobe 
Le Chatelicrprobe (Hochatzunahme 10 mm); Featigkeit: Druck nach 7 Tagen mind. 
140 kg, nach 28 Tagen 200 u. bei kombinierter Lagerung 250 kg/qcm, Zug nach 
7 Tagen 14, nach 28 Tagen 20 kg/qcm; Biudezeit: Beginn friihestens nach 1, Ende 
spatestena nach 8 Stdn. (Tonind.-Ztg. 49. 113—14.) W e c k e .

Hans K iihl, Das Wettrennen um die Druckfestigkeit. Yf. wendet sich gegen 
die Schaffung einer 2-Tageprobe fiir die Druckfestigkeit, da diese nieht die notige 
Zuverliiaaigkeit fiir die Beurteilung der Giite des Zements bietet, sowie dagegen, 
daB diese einseitig nach der. Druckfeatigkeit beurteilt wird, ohne ein angemessenes 
Verhaltnis zur Zugfestigkeit in Betracht zu zieheu. Dieses darf iiuBerst zwischen
1 : 14 u. 1 : 18 liegen. (Zement 14. 1—3. Berlin-Lichterfelde.) W e c k e .

Algernon Lewin Curtis, Die Unto-suchung feuerfester Stoffe mit dem Leacht- 
gas-Sauerstoff-Lotrohr. Probeatiicke, geformt aus gepulvertem Materiał u. von 
gleicher GroBe, wurden im Liitrohr geachmolzen u. die Temp. mit einem opt. App. 
festgestellt. (Transact of tlie Engl. Ceram. Soc. 22. 199; Sprechaaal 58. 75.) W e .

Dr. Kunze & Soller, Koln-Miilheim, Herstellung von Zement aus G-ips und 
SUicatca nach Patent 407 659, dad. gek., daB der Betrieb der Sinterungaverff. ohne 
Riicksicht auf das Auftreten vou Schmelzflussen bezw. bei deren Auftreten so durch- 
gefuhrt wird, daB die Schmelzflusae fiir aicli aufgefangen, gekornt u. zu Zement 
verarbeitet werden. — Das im gesinterten oder geschmolzenen Zustande erzeugte 
Ofenprod. kann entweder in den Klinkerkiihler oder zum Granulator geleitet werden.
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(3). B ..P . 4 0 8 2 2 3  KI. 80b vom 9/0. 1922, ausg. 14/1. 1925. Zus. zu D. R. P. 407659;.
C. 1925. I. 1363.) K ttH LIN G .

Celite Company, Los Angeles, ubert. von: Clark S. Teitsworth, Lompoc, 
V. St. A., Wdrmeschutzmiłtel. 75 Teile feingepulyerte Diatomcenerde, 15 Teile CaO, 
10 Teile Asbest u. 8—12 Teile W. werden, gegebenenfalls unter Erwiirmen mittels 
Dampfes innig gemiselit, in einer Filterpresse abgepreBt u. zugleich in die gc- 
wunBclite Form gebraeht u. dann zunachst boi 100° u. darauf bei 260° getrocknpt. 
(A.P. 1520893 vom 1/12. 1923, ausg. 30/12. 1924.) K O h l iNG.

v m .  Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
C. A. Grabili, Anwendwngcn der Metalle in fruheren Zeiłen. Einige zusammen- 

fassende Notizen iiber die Preise, Produktion u. Gebiilter im Altertum, sowcit 
sich dies aus den durftigen tTberlieferungen lierauslesen laBt (Engin. Mining 
Jonrn.-Press 119. 247—50. Washington [D. C.].) Wir.KE.

Harry Hyman, Alłc Sehriftsteller iiber Metallurgie. VI. Mitt. W EBSTER. 
(V. vgl. S. 1441.) J o h n  W e b s t e r  ist der Vf. der Metallographia or, An History 
of tlie Metals, die 1671 erschienen u. ist ein Zeitgenosse von D u d l EY u . P e t t u s . 
Sein Wissen war yollkommen theoret., seine Abliandlung kann ais das erste theo- 
ret. Buch iiber Metallurgie, das in England ersehien, bezeichnet werden. 1910 in 
Thornton-on-tlie-Hill geboren, waren die Lehren yon J o h n  H u m ia d e s , eines un- 
garischen Alchemisten, von besonderer Bedeutung fiir ihn. 1682 starb W e b s t e r . 
(Metal Ind. [London] 26. 200.) W lL K E .

Arthur B. Parsons, Fortsehritt in da ' Hydromełallurgie von Blei-Zink-Erzen. 
Es wird eine allgemeine Beschreibung neuer liydrometallurg. Prozesse gegeben, die 
gestatten Erze dann aufzuarbeiten, wenn die alten Metlioden yersagen. Das „high 
acid, higb-currend denaity“ Verf. wurde von T ainton u . W. G. W oo lf yon der 
Bunkcr Hill & Sulliyan Co. zu Martinez, Calif., zur Aufarbeitung des sog. „komplexen“ 
Erzes ausgearbeitet. Das Verf. ist schon yor einiger Zeit (Mining and Metali 5. 
141; C. 1924. I. 2538) von Taiton  u. Leyson beselirieben worden, so daB der Yf. 
hier auf Verbesserungen u. Heryorhebung der Yorteile des Yerf. mehr Nach druck 
legt Wegen der Beichhaltigkeit des Vorgebraehten muB bei diesem Verf., sowie 
bei den anderen auf die Arbeit yerwiesen werden. Ein anderes Yerf. ist der 
,,Sulphating“ ProzeB, yon Coolbangii, Re ad u. F ischer ausgearbeitet, nach dem 
ein Werk in Durango von der American Smelting & Refining Co. betrieben wird. 
Es handelt sieli hierbei oft um Aufarbeitung minderwertiger Materialien u. AbftiUe. 
Zur Besuchszeit des Verf. wurde folgendes Konzentrat aufgearbeitet: 28% Zn, 
10% Pb, 5% Cu, 18% Fe, 29% S, 12% Ag, 0,5°/0 Au, 12% Unlosliehes. Das 
Snyder-Christensenyerf. wird durch die Combined Reduction Co. zu Bauer ver- 
wertet zum Auslaugen von Pb aus beinahe jedem Pb-Erz. Es beruht auf der Tat- 
saehe, daB in einer salzsauren Lag. yon 90° 8—10%, bei 30° nur 1% Pb 1. ist. 
Zum SchluB wird das Gordon „gas house-liquor“ Verf. erwiihnt, das in einer Ver- 
suchsanlage in Colorado zum Aufarbeiten yon Zn-Fe-Pb-Konzentrat dient. (Engin. 
Mining Journ.-Press 119. 55—61.) W lL K E .

T. M. Bains, jr., Erzflotation ohne Olzusatz. Vf. beschreibt eine Versuchs- 
anordnung zur Unters. der elektrostał. Ladung von Ijuftbldschen, Icolloidakn Schlammen 
u. Ólen. Vorverss. ergeben, daB die Luftblasehen nur sehr schwache Ladung auf- 
weisen. Hinsiclitlich der FlotationsyorgSnge ergibt sich auf Grund der Yerss. die 
Auffassung, daB das schwach geladene Blaschen walirend der Flotation kolloide 
Teilehen entgegengesetzter Ladung anzieht u. sich yerhalt wie die diinne Olscliieht 
bei gewohnlicher Flotation; die kolloiden Teilehen ziehen ihrerseits Sulfide an, die 
den gleichen Ladungssinn besitzen. Die anderen Teilehen werden nicht angezogen 
oder nur sehr schwach, entspreehend ihrer Ladung. Ein kleiner Zusatz yon HNOs
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oder irgend einem Oxydationsmittel bewirkt eine Umladung der BlSschen, so daB 
die kolloiden Teilehen nunmehr abgestoBen werden u. die Bliischen direkt die ent- 
gegengesetzt geladenen Sulfide anziehen. Die sulfid. Teilehen mussen dalier so weit 
zerkleinert sein, daB sie von den Luftblaschen augezogen werden konnen. (Engin. 
Mining Journ-Press 119. 205—6. Colorado.) K. W OLF.

W allace G. Imhoff und Donald E. A ckerm an, Untersuclmngsmethode fiir 
llochofen. Es wird ein System von etwa 100 Zeichen eingefiihrt, das ermogliehen 
soli, kurz u. ubersiehtlich samtlieh yorkommende Fiille beim Gang eines Hocbofens 
tabellar. zu ordnen. (Iron Age 115. 203—11.) W i l k e .

K. K erpely , Der Elektroofen in der Eisengieperci. Vf. bespricht die allge-
meinen Gcsiehtspunkte der Verwendung des elektr. Ofens in der EisengieBerei. 
Es wird die Frage, ob ein Lichtbogen- oder Induktionsofen am Platze ist, erlautert, 
ferner werden OfengroBe, Wirtschaftlielikeit u. metallurg. Yorgange der einzelnen 
VerfF. behandelt, schlieBlich einige Betriebserfahrungen u. -ergebnisse gebraeht. 
(GieBereiztg. 22. 61—67. Jenbach [Tirol].) LOder.

T M. Bains j r . ,  Kontinuierliche elektrotliermische Ofen fur „komplexe“ Erze. 
Zur Aufarbeitung der Zn-Pb-Fe-Erze, die nach der Brikettiermethode im elektr. 
Ofen immer noch groBe Nacliteile zeigt, werden vom Yf. 2 neue Ofentypen vor- 
geschlagen, die die Brikettierung vermeiden. Die Verss. sind erst mit groBeren 
Laboratoriumsofen ausgefiihrt worden. (Engin. Mining Journ-Press 119. 244—46. 
Univ. Illinois.) W lL K E .

Dudley W illcox, Fortschritte in Hochfreąuenzinduktionsofen. Kurze Be- 
schreibung der neuesten Ofen der Ajax Eleetrothermi-Corporation. (Metal Ind. [New 
York] 23. 58—59. Mining and Metallurgy 6. 61—62. Ajax Eleetrothermi-Corporation, 
Trent on [N. J.].) W i l k e .

J. S. G. P., Eisenkrystalle. Vf. besehreibt den von ihm gefundenen, wohl bis 
jetzt liingsten (48,5 em) tannenbaumartigen Eisenkrystall, der in einem 50 to Ingot 
schott. Herkunft gefunden wurde. Er wog rund 1360 g. (Metal Ind. [London] 26. 
187—89.) W i l k e .

Theodore Swann, Herstellung von Feirophosphor im elektrisclien Ofen. (Mining 
and Metallurgy 6. 4—5. — C. 1925. I. 763.) W i l k e .

G. Phragm en, Uber den Aufbau der Eisen-Silidum-Legierungen. Es wird dic
Existenz einer Verb. mit kleinerem Si-Gehalt ais 33°/0 zugegeben u. nach mkr. Be- 
obachtungen auf etwa 21—22% Si geschiitzt. Die Legierung, dereń Zus. der 
Formel Fe3Si^entsprieht, zeigte regelmiiBige Yerteilung der Si-Atome im Tammann- 
schen Sinne, indem diese ein einfachcs flachenzentriertes Gitter bildeten. (Stahl u. 
Eisen 45. 299—300. Stockholm.) W i l k e .

A rthur Logan, Die strukturellc Zusammensetzung von Gufieisen. Die bekannten 
Wrkgg. des Schmelzverf. u. die Beziehung zwischen chem. Zus. u. Struktur werden 
besprochcn, um dem Giefier die Tatsache zu erklaren, daB kleine Anderungen in 
der chem. Zus. groBe Wrkgg. auf das Fe ausiiben konnen. (Metal Ind. [London] 
26. 163—65. 189—92. 218.) W i l k e .

H. A. Schwartz und Anna Nicholson H ird, Cheniische Glóchgewichte wahrend 
des Erstarrens und Abkiihlens von weipem G-upeisen. Wahrend des Erstarrens des 
temaren Systems Fe-C-Si bleibt Si in dem fl. Antcil u. ist im eutekt. Zementit zu 
finden, vorausgesetzt, daB die Abkiihlung langsam genug vor sieli geht, um die 
Herst. eines Gleichgewichtes zu ermogliehen. Wenn Mn in Mengen yon etwa 
0,25% vorhanden ist, wird es mit dem Austenit fest. MnS erstarrt mit zuerst u. 
bleibt in Form fester Teilehen in den am spiitesten erstarrenden Anteilen. Ein 
groBer Teil des P  scheidet sieh in Form des eutektoiden Zementits aus. Er seheint 
gleichstark 1. zu sein im urspriinglichen Zementit u. Austenit, um sieh bei A, vom 
letzteren zu scheiden. Der urspriingliche Austenit enthalt das gesamte nichtsulfid.
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Mn, wenn es in geringen Mengen yorlianden ist. (Mining and Metali 6. 37—38. 
Cleyeland, Ohio.) W ilke.

F. C. Edwarda, Vcrmeidung von Porositat in Graugufistikkcn. Yf. bespricht 
die Hauptursachen der Porositat u. gibt an Hand einiger Zeichnungen Wege zu 
ihrer Vermeidung in einigen besonderen Fallen. (Metal Ind. [London] 26. 139 
bis 141.) W i l k e .

J. F reygang, Garschaumgraph.it im Gufieisen. In reinen Fe-C-Legierungen 
tritt Garschaumgraphit auf, wenn der C-Gehalt daa Ledeburit-Eutektikum mit 
4,2% C uberschreitct. Bei Ggw. yon Si tritt dies schon bei geringeren C-Gehalten 
ein. Mn hingegen ist ein Mittel, die B. yon Garschaumgraphit zu yerhindem. Auf 
Grund dieser Tatsachen diskutiert Vf. die B. von Garschaumgraphit im GieBerei- 
betriebe u. sehliigt Mittel vor, sie zu yerhuten. (Gieflereiztg. 2 2 . 70—71. Boden- 
wohr.) L O d e e .

E. Piwowarsky, Die Gufeisetwercdelwig durch Legierungszusatze. DerEinfluB 
yon Al, Ti, Ni, Cr, Ni u. Cr, V, W, Mo u. V neben W u. Mo auf die Eigenschaften- 
des Graugusses wurden untersucht u. festgestellt, daB im besten Falle Festigkcits- 
werte erzielt wurden, die offenbar in der Praxis ohne jeden Legierungszusatz bei 
sachgemSBcm Arbeiten auf hochwertigem GuB erreichbar sind. Es scheint nach 
Vf. yiclleicht moglich, mittelmaBige GuBeisenqualitaten durch Spezialelemente zu 
yerbessern, aber das AusmaB der Vcredlungsmoglichkeit geht stark zuruck, wo es 
sich um weitere Qualitiitssteigerung yon schon sehr hochwertigem GuB handelt. 
(Stahl u. Eisen 4 5 . 289—97. Aachen.) W lL K E .

D. W ilkinson, llerstellung von schmiedbarcm Gu/idscn. Der Herstellungsgang 
wird besclirieben u. eine kurze Erlauterung des Yorganges beim Anlassen gegeben. 
(Metal Ind. [London] 26. 112—14. 122. 141—42.) W i l k e .

A. Pomp, Festigkńtscigenschaften von Stahlgufs bei erhohter Temperatur. An 
3 Stahlsorten (aus Bessemerbirne, bas. Sicmens-Martinofen u. Elektroofen) wurden 
ZerreiB- u. Kerbschlagyeras. bei 20—400° bezw. 500° im gegossenen u. gegluhten 
Zustande ausgeftihrt. Die gefundene Temperaturabhangigkeit der mechan. Eigen
schaften des Stahlgusses, insbesondere der starkę Anstieg der Kerbzahigkeit bis 
200—300°, laBt ais sicher erscheinen, daB StahlguBteile Beanspruchungen, denen 
sie bei Raumtemp. gewachsen sind, auch bei Tempp. bis etwa 300° ohne Bedenken
widerstehen. (GieBereiztg. 2 2 . 124—26. Dusseldorf.) W lL K E .

W. Schiirmann, Uber das thermische Yerguten von Stahlformgu/3. Ein Stalil-
formguBblock mit 0,29°/o C, 0,62°/0 Mn u. 0,21% Si wurde teilweise ausgeschmiedet,
der ubrige Tcil sollte durch Glilhen yeredelt werden. Die Festigkeit im ersten
Teil betrug 54,3 kg/qmm, im zweiten Teil, u. zwar quer zur EinguBrichtung, 
47,4 kg/qmin. Ein Biegestab mit GuBgefiige yon 18 mm Durchmesser wurde 1 Stde. 
lang bei 850—870° gegliilit u. schnell an der Luft abgekiihlt, er hatte die Festig- 
keit 57,6 kg/qmm. Schliffbilder zeigen die starkę Verfeinerung des Gefiiges, die 
erreicht wird, wenn man bei Beginn der festen Lsg. des Austenits gluht u. in 
richtiger Weise abschreckt. Schon ein Stab, der 50° hoher langere Zeit gegliiht 
wurde, wies ein yiel groberes Gefiige auf. (GieBereiztg. 2 2 . 68—69. Berlin.) Lu.

Julius L. F. Vogel, Betnerkungen iiber die in Legierungsstćihlen gebrauchten 
Legierungsmetalle. Allgemeine Ubersicht iiber die Gewinnung der Metalle u. ihre 
Eignung fiir die besonderen Zwecke. (Journ. Soc. Chem. Ind. 4 3 . T. 365—69. 
1924.) W i l k e .

C. Canaris, Thomasstahl ais Baustoff fiir Scliienen hoherer Festigkeit. Nach
statist. Angaben wird die Herst. yon harterem Schienenstahl besprochen u. an
2 Schmelzimgsreihen die chem. Zus. u. mechan. Eigenschaften festgestellt. Zur 
Herst. sind nur einwandfreic Rohstoffe yerwendbar: ein richtig zusammengesetztes, 
gleichmaBiges, genugend warmes Thomasroheisen, das im Mischer weitgehend ent-
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schwefelt ist, reiner, gut gebrannter Kalk, einwandfreier Kuhlschrott u. moglichst 
reine Zusatzmaterialien. Der P-Gelialt bewegte sich in der Mehrzalil der Fiille um
0,05%. 74—78 kg/qmm Festigkeit, 10—15°/0 Dehnung sind die erreichten Werte. 
(Stahl u. Eisen 4 5 . 33—40. Hamborn a. Rh.) W i l k e .

C. E. W illiam s, Neueste Fortschńtte in Eisenschwamm. Nachdem die Ergeb
nisse der Verss. einer billigeren u. besseren Herst. mitgeteilt worden sind, wird 
eine neue Anwendung beschrieben: Pb wird aus Chloridlsgg. bei Zimmertemp. 
durch Schwammeisen |ausgefiillt, wiilirend bei den sonst ubliclien Fe-Spanen eine 
Erwarmung auf rund 80° zum Erreichen befriedigender Resultate notig war. (Mining 
and Metali u rgy 6. 10—11. Bureau of Mines, Seattle, Wash.) W i l k e .

K urt Stock, Wiederdestillałion von Zink. Zur Gewinnung von hochwertigem 
Rohzink wurde von der B a r t le s v il le  Z ine Co., Bartlesville, Okla., ein neuer
Ofen konstruiert u. in Betrieb genommen, der gestattete aus minderwertigem Rohzink 
auf die schnellste u. billigste Art dieses Ziel zu erreichen. (Mining and Metallurgy 
8. 35—37. Fish Creek, Wis.) W i l k e .

W. B. Price, Marinenickel. Das neue korrosion- u. hitzebestiindige WeiBmetall 
mit dcm abgekurzten Namen „Adnic“ enthalt 70% Cu, 29% Ni u. 1% Sn. Eine 
kurze Mitteilung iiber die Eigenscliaften. (Metal Ind. [New York] 23. 7. Scovill 
Manufacturing Co., W aderbury [Conn.].) W i l k e .

T. H. Gant, Kobalt: Seine Herstellung und Amcendimgen. Nach kurzer tjber- 
sicht der Co-Vorkommen auf der Erde wird die Herst. sowie die Geschichte des 
Herstellungsprozesses besprochen. Die handelsiiblichen Co-Vcrbb. werden in der 
Keramik, fiir Emaillen u. Farben angewandt. Es folgt ein t)berblick iiber die 
Eigenschaften des metali. Co, das Co-Fe-System, Co-Cr-System u. die Co-Magnet- 
stahle; insbesondere die W rkg. des Co-Zusatzes auf die Magnetstahle u. die Ande- 
rung der Mikrostruktur mit steigendem Zusatz wird an Abbildungen erliiutert. Co- 
Nichteisenlegierungen (z. B. Stellit) u. Elektroplatierung mit Co beschlieBen die 
Arbcit. (Metal Ind. [London] 26. 131—33. 159—60. 166. 183—86. 207—9.) W i l k e .

Samuel G. Lasky, Behandlung der Raffinationsschlackc bei Rosario. Die New 
York & Honduras Rosario Mining Co. in San Juancito, Honduras, arbeitet nach 
dem Crowevakuumyerf. der Cyanidfallung u. reinigt den Nd. in mit Ol gefeuerten 
Kippofen. Die entstandene Schlacke wird zwecks Wiedergewinnung des ein- 
geschlossenen Ag erneut geschmolzen. Eine bessere Aufarbeitungsmethode dieser 
Schlacke wird gegeben. (Engin. Mining Journ. Press 119. 252.) W i l k e .

N. F. B udgen, Goldlegierungen. Eigenschaften u. Anwendungen der ver- 
schiedenen im Juwelenhandel gebrauchlichen Goldlegierungen (9, 12, 13, 15, 18 u. 
22 Karat) sowie ihre Herst., Schmclzung u. mechan. Bearbeitung. (Metal Ind. 
[London] 26. 153—55.) W i l k e .

D. Basek und M. F. Sayre, Herstellung und Eigenschaften von Aluminium- 
siliciumlegierungen. Die Si - Legierungen wTerden in 2 Gruppen geteilt mit einem 
Gehalt bis 8% Si u. mit 8—15% Si; die letztere mit besseren physik. Eigenschaften, 
aber mit einer besonderen Behandlung. Cu-Zusiitze erhohen die Hartę, die Pro- 
portionalitatsgrenze u. Zugfestigkeit wfihrend die Duktilitat u. der Korrosionswider- 
stand gegen die Atmosphare yerringert werden. Diese Cu - Legierungen konnen 
gut ais eine 3. Gruppe gefiihrt werden. Die 2. Gruppe besitzt hohe Festigkeit, 
Dnktilitiit, guten Widerstand gegen atmospar. Korrosion, gute GieBeigenschaften, 
erfordert aber hochwertiges Rohmaterial. Wo keine hohe Festigkeit yerlangt 
wird geniigen die Legierungen der 1. Gruppe, wghrend die Cu-Legierungen etwa 
die Mitte zwischen beiden Artcn einnehmen. — Die Arbeit gibt einen gediegenen 
Oberblick iiber die Eigenschaften der Al-Si-SandguBlegierungen u. die Herst. sowie 
Veredlung. (Metal Ind. [London] 2 6 .105—6.109.134—36.156—58.181—S3.) W i l k e .
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C. L. Sim on, Pyrometer in dem Metallwei-k. Beschreibung der Anwendung u. 
der verschiedenen Arten von Pyrometem. (Metal Ind. [New York] 23. 61—62. 
The B r o w n  Instrument Company.) W ilke.

0. Fligge, Magnctische Stalilpriifung. Dr. C. W. B u r k ó w  (Scientifie-American 
18. 316) vom amerikan. Bureau of Standards ist es gelungen, fiir den prakt. Werk- 
stattbetrieb ein Prufverf. durchzubilden, das durch Vergleich der magnet. Eigen- 
schafteu von Eisen u. Stalil die gewiinseliten Angaben iiber die pliysikal. Beschaffen- 
lieit des Materials gestattet. 2 App. werden dazu benutzt. Mit dem Defektoskop 
werden UnregelmSBigkeiten im Stuck ala Fehlerąuelleu erkannt, aber nicht ob daB 
Werkstiick ais Ganzes weich oder hart ist. Das Magnetoskop gibt AufscliluB uber 
Hiirte, KorngroBe, Zus. usw., benutzt wird Wechselstrom — beim Defektoskop 
Gleichstrom. (Zentralbl. d. IlUtten u. Walzw. 29. 43—45. Berlin.) W i l k e .

Freund, Dic Metallographic im Gieficreilaboratorium. Yf. beschreibt die fiir 
ein GicBereilaboratorium zur metallograph. Unters. erforderlichen opt. Apparatureu. 
(GieBereiztg. 22. 76—79. Berlin.) L O d e r .

R. Glocker, Uber Dcfonnałions- und Eekrystallisałionsstmkhiren von Metallen. 
(Vgl. S. 284.) Vf. uutersucht die Walzstruktur von Ag-Bleehen mittels mouochrom. 
Rontgenstrahlen u. findet ais Walzrichtuug die [112]-Richtuug, ais Walzebene die 
(110)-Ebene. Dabei wird ein graph. Auswertungsverf. zur Best. der Walzstruktur 
eines kub. krystallisierenden Metalls eutwickelt, mit dessen Hilfe man aus einer 
einzigen Rontgenaufnahme senkrecht zur Walzebene die krystallograph. Indices 
der drei charakterist. Richtuugen (Walzrichtuug, Querriclitung, Foliennormale) u. 
die Streuung der Krystallcheu u. die ideale Gitterlage besthmnen kauu. Untcrwirft 
man gewalzte Ag-Bleche einer Wiirmebeliandlung, so daB eine Rekrystallisation 
eintritt, dann geht die Walzstruktur nicht uumittelbar iu eine regellose Anordnung 
der Krystallite iiber, sondern es tritt bei niedrigen Rekrystallisationstempp. ciu 
Obergang zwischen beiden auf, indem eine neue ausgezeichuetc krystallograph. 
Lage auftritt, bei der eine [112]-Richtung in der Walzrichtung u. eine (113)-Ebenc 
in der Walzebene liegt. Diese Vorzugslage wird von den wahreud der Rekrystal
lisation neu gebildeten groBeren Krystallen eingenommen. Mit weiterer Temperatur- 
erholuing geht diese Anordnung iu eine regellose uber. Fiir den Begriff der „yolligen 
Rekrystallisation" ist also nicht nur das Kornwachstum, sondern auch die regellose 
Orieutierung der Krystallite maBgebend. (Ztsehr. f. Physik 31. 386—410. Stutt
gart. Techn. Hochsehule.) B e c k e r .

R obert J. Anderson, Beobachtung von Gufisaulenstruktur. Nach einer all- 
gemeinen Erkliirung der B. der Saulenstruktur beim GuB werden an Nichteisen- 
metallen (Zinkbronze 88:10 : 2 =  Cu : Sn : Zn, Al-Cu-Legierung 92 : 8, Al-Zn-Legie- 
rung 90 : 10) mit Hilfe von Schliffcn einzelne Beispiele erliiutert. (Foundry 53. 
20—24.) W i l k e .

H. Spathe, Die Yerwendung von Martinsclilacke ais Flufhnittel beim Sclimelzen 
in Knppel- und Flammofen. Zwecks Verminderung des Eisenabbrandes bezw. der 
Riickgewinnung des in der Martinschlacke enthaltenen Fe wurde — auBer beim 
Schmelzen von phosphorarmen Eisen — versuchsweise Martinschlacke ais FluBmittel 
benutzt. Fast das gesamte durch die Martinschlacke eingefiihrte Fe geht in das 
fl. Fe iiber, wahrend offenbar das gesamte Mn der Martinschlacke in die Kuppel- 
ofenschlacke ubergeht. Der S-Gebalt der Kuppelofensclilacke bei Zusatz von Martin- 
selilacke war trotz der groBen Schlackenmenge prozentual hoher ais bei Zusatz vón 
Kalkstein. Aus allem ergibt sich ein wirtschaftlicher Yorteil. (Stahl u. Eisen 45. 
297—99. Sterkrade.) W i l k e .

Von Zeerleder, Einflufi der Mełallteniperalur auf Aluminiumgu/s und Tempe- 
raturmessung in fliissigem Aluminium. Nach Besprechung des Einflussea zu hoher 
Schmelz- u. GieBtemp. auf den Al-GuB wird eine fiir den prakt. Betrieb gut ge-
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elgnete TemperaturmeBcinrichtung mittcls selbstangefertigtem Nickel-Nickelchrom- 
thermoelements beschrieben. (Metali u. Erz 22. 54—58.) W il k e .

R obert J. Anderson, Schmelzen zweiten Alwniniums und Ahiminiumlegierungen. 
I. Ar ten und Eigetischaft hochaluminiumhaltigen Schrotts fur zweitc Schmelzung. 
Es werden kurz Sorten u. Eigenschaften des Sebrotts u. Abfalls, der hierfiir in 
Betracht koramt, aufgefiihrt. (Metal Ind. [New York] 23. 10—12.) W i l k e .

W illi Claus, Theoretisches iiber Fchlgufierscheinitngen bei Nichteisenmetallgufi- 
stiicken. Schmelzen mit groBen relativen Sehmelzwarmewerten (sofem die FF. unter 
-SOO11 liegen) zeigen durcligebend FeblguBerscheinungen rein physikal. Natur, solche 
mit kldinen relatiyen Sehmelzwiirmewerten (sofern ihre FF. uber 800° liegen) zeigen 
stałke B. porosen Gusses. Vf. kommt zum SehluB, daB Schmelzen niederer u. 
inittlerer Schmelzpunktstempp. infolge Nichtgebraiichs oder unsachgemSBen Ge- 
brauchs eines Pyrometers mit abnorm hohen Warmeinhaltswarmen vergossen werden, 
was dann zu den krassesten Beispielen von Schwindungs-, Saug- u. Lunkererscliei- 
nurigen fiihrt. (GieBereiztg. 22. 118—23. Meerane i. Sa.) W i l k e .

M. U. Schoop, Uber cin neues Metallisierungs-Verfahreu. Der App. zum 
Metallisieren besteht aus einer Diise mit Ringschlitzen, die auf einen gewiihnlichen 
SćhweiBbrenner aufmontiert werden kann. Durch die zentrale Bohrung stromen 
die Brenngase, durch einen Kanał wird Metallpulver mittcls Druekluft zerstiiubt 
zugefiihrt. Die Metalltcilchen werden nicht mit groBer Geschwindigkeit gegen den 
Gegehstand gesclileudert, soudern in fl. Zustand an die Unterlage herangebracht. 
Auf die Vorbereitung mit Sandstrahlgeblase kann Ycrzicbtet werden. Man kann 
die im Handel befindlichen Metallbronzen verwenden. (Chctn.-Ztg. 49. 184—85. 
Znrich.) .Ju n g .

H. E. P e lle tie r, Erwannen und Beioegen der Losung. Besehreibung eines 
App. fiir galyan. Biider, der gleichmiiBige Temp. u. gleiche Bewegung der Lsg. 
ditrch Erwarmen u. gleichmaBige Verteilung der PreBluft erreicht. (Metal Ind. 
[New York] 23. 15. Metal Ind. [London] 26. 180.) W i l k e .

' W. E. Hughes, TJntersuclmngen iiber galuanischc Metallabscheidung. IV. Anoden. II .  
Ihre Amcendung und Behandlung (Fortsetzung von S. 892). Das Problem, ob ge- 
gossene, gewalzte oder elektrolyt. Anoden benutzt werden sollen, wird unter An- 
fiihrung von Schrifttum besprochen, ebenso Gestalt, Anzahl u. Verteilung der 
Anoden u. die Ursachen des ungleiehmiiBigen Verhaltens durch Korrosion usw. 
AuBerdem werden prakt. Fingerzeige fiir eine sorgfaltige Behandlung der Anoden 
gegeben. (Metal Ind. [London] 26. 77—80. 103—4. 137—38. 155.) W i l k e .

B. E. MiUer und R. L. Shepard, Nickelplattierung von Gufistiieken. Die GuB- 
stiicke, die aus dem Sehleifraum kommen, werden in 2 heiBen elektr. Rcinigern 
gereinigt, der erstere stiirkere enthiilt NaOH, Trinatriumphosphat, calcinierte Soda u. 
Scife, der zweite u. schwachere: Trinatriumphosphat u. calcinierte Soda. Im An- 
Si-liluB werden die Stiicke in eine salzsaure u. cyansaure Fl. getaucht. Die Lsgg.
żum Niederschlagcu des Ni bestehen entweder aus: 4,4 1 W , 283 g Doppelnickel- 
salz, 84 g einfaches Ni-Salz, 84 g Epsonsalz, 112 g gewóhnlichem Salz, 14gNatrium- 
citrat oder 283 g einfaches Ni-Salz u. 56 g Ammoniaksalz 21/4—3*/2 V. Elektro- 
lysęiidauer ist etwa 10—20 Min. (Metal Ind. [New York] 23. 69.) W i l k e .

W. M. Phillips, Dauerhaftigkeit von plattierten Oberflachen. Eine Besehreibung 
der Ni-Plattierung, so wie sie in einer modernen Automobilfabrik ausgefiihrt wird. 
Vf, stellt dabei fest, daB das Abschleifen der Materialien im Verhśtltnis zur Elek- 
trolyse viel zu teuer ist. Bei etwas starkerem Metalluberzug konnen die Ausgaben 
fiir Abschleifen so yerringert werden, daB sie sich mit den Mehrausgaben fiir die 
dickere Schieht aufheben. Die Starkę einer Ni-Schicht ist sehr gering u. betriigt 
im Durchschuitt 0,0001—0,0002 inch. (Metal Ind. [New \ork] 23. 65—66. General 
Motor-Corporation, Detroit [Mich.].) ^  ILKE.
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Charles H. Proctor, Die Herstcllung von Flittermetall. Die Herst. yon mit 
Au u. Ag plattiertem Cu u. ihre darauffolgende Behandlung zur Herst. von Flitter
metall nach amerikan. Methode. (Metal Ind. [New York] 23. 63—64.) \ViltvE.

Goro Matsukata, iibert. von: Asobu Naito, Tokyo, Behawkln von Mngnet- 
nand und gepulverłem Eisenerz. (A. P. 1519973 vom 8/9. 1921, ausg. 16/12. 1924. —
C. 1923. H. 186.) KttHUNG.

Maschinenfabrik Esslingen, Esslingen a.N., Brikettierungmerfahren, (D.R.PP. 
4 0 8 8 1 3  KI. 18a vom 3/10. 1919, ausg. 24/1. 1925. Zus. zu D. R. P. 315323; C. 1921.
IV. 651 u. 409553 KI. 18a vom 25/10. 1919, ausg. 6/2. 1925. Zus. zu D. R. P. 408813.
— C. 1921. IV. 1005.) K O h lin g .

Carbones Limited, iibert. von: Albert George Rodwell, London, Efirttmgs- 
miłtel fiir Eisen oder StaJiL iCan. P. 236612 vom 5/3. 1922, ausg. 25/12. 1923. —
C. 1924. I. 706.) K U h lin g .

Fried. Krupp Aktiengesellschaft, iibert. von: Adolf Pry, Essen, Harten 
von Słahl. (A. P. 1487554 yom 26/10. 1921, ausg. 18/3. 1924. — C. 1924.
I. 829.) KttHLING.

Charles Rene Desire Barrillet, Frankreich, Loten von Gu/lcisen. Die zu 
yerlotenden guBeisernen Teile werden mit einer Misehung von CuS04 u. HC1 be
handelt, in der Zn gel. ist. Sie lassen sich nach dieser Behandlung ebenso leieht 
mit Sn loten, wie Cu. (F. P. 577020 vom 11/2. 1924, ausg. 29/8. 1924.) KOhling.

Rutger Henrik von Seth, Stockholm, Frischm von vanadinhaltigem Boheiseii. 
(D. R. P. 409487 KI. 18b vom 15/1. 1924, ausg. 6/2. 1925. Schwed. Prior. 9/2.
1923. — C. 1924. I. 2818.) K O h lin g .

Hoyt Metal Company, St. Louis, iibert von: George K. Thompson, Summit 
und Joseph Eckert, jr., Maurer, V. St. A., Bostschutz. Eisen- oder Stahlgegen- 
stiinde werden mittels verd. Siiure gebeizt, durch ein ZnClj enthaltendes Bad, dann 
durch geschmolzenes, gegebenenfalls etwas Sb enthaltendes Pb u. schlieBlich durch 
geschmolzenes Paraffin oder Stearin gezogen, oder sie werden, nach dem Durch- 
ziehen durch das Bleibad durch eine wss. Lsg. von SnCL,, von neuem durch das 
geschmolzene Pb u. dann erst durch fl. Paraffin oder Stearin gezogen. (A. PP. 
1520731 u. 1520732 vom 12/6. 1922, ausg. 30/12. 1924.) K O h l i n g .

Western Electric Company. Inc., New York, iibert. von: W illiam  Jonkman. 
Chicago, Rostentfernung. Die verrostete Flachę wird erst mit Ammoniumcitrat- u. 
dann mit einer Chromatlsg. behandelt. (A. P 1523741 vom 28/9. 1922, ausg. 20/1.
1925.) Kausch.

IX. Organische Praparate.
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. (Erfinder: Heinz Thienemann),

Leverkusen b. Koln a. Eh., Yerfahren zur Abscheidung von hydroxylhaliigen Korpern, 
wie Alkohole u. Phenole, aus Mischungen mit anderen Stoffen, wie KW-stofFen, 
Athem u. Estem, dad. gek., daB man solche Gemische mit Al(OH)a behandelt, das 
zu festen Stucken gepreBt u. auf Rotglut erhitzt worden ist. — Das durch Erhitzen 
auf 400—700° aktivierte Al(OH)3 ist nieht nur befahigt, W., sondern auch ein- u. 
mehrwertige Alkohole u. Phenole aufzunehmen, die sich hierbei an das Al(OH)s 
anlagern. LaBt man z. B. eine Lsg. von Phenol in Bzl. mit einigen Stuckchen 
Al(OH), 12 Stdn. stehen, so ist das Bzl. frei von Phenol. Dieses kann aus dem 
-U(OH)s durch Dest. mit iiberhitztem Wasserdampf entfernt werden. — Analog laBt 
sich durch Glycerin yerunreinigtes Bzl. reinigen. — Durch Schutteln von kauf lichem 
A. mit aktiyiertem -\l(OH)3 konnen das in ihm enthaltene W. u. der A. entfernt 
werden. — In mit 2% W. bezw. 2°/0 A. versetztem Essigsaureathylester lassen sich 
nach 12std. Einw. von aktiyiertem Al (OH), mit entw:'issertem CuS04 kein W. bezw.
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A. mehr naehweisen. — Aus feuchten, A. enthaltenden A.-Diimpfen wird beim 
Durehleiten durch ein auf 80° erhitztcs, mit aktiviertem A1(0H)3 gefiilltes Rohr 
trockener rciner A. erhalten. (D. R. P. 409781 KI. 12o vom 10/5. 1921, ausg. 
9/2. 1925.) SCHOTTLANDER.

Elektrizitatswerk Lonza, Gampel und Basel, Schweiz (Erfinder: E. Liischer),. 
HaUbarmachung von Metaldchyd fiir hohere Tempei-aturen. (Schwed. P. 55590 vom 
19/7. 1922, ausg. 20/11. 1923. D. Priorr. 3/12. 1921 u. 9/3. 1922. Zus. zu Schwcd. P. 
53383; C. 1924. I. 708. — C. 1924. I. 1271 [Schwz.P. 99663].) S c h o t t l a n d e r .

Elektrizitatswerk Lonza, Gampel und Basel, und Em il Liischer, Basel, 
Schweiz, Aceton atw Acetylen. (Schwz. P. 102276 vom 19/1. 1923, ausg. 16/2.
1924. D. Prior. 26/1. 1922. — C. 1924. I. 1711 [F. P. 561377].) S c h o t t l a n d e r .

F riedrich  K rollpfeiffer, Marburg a. Lahn, Herstellung von fi-Halogenpropion- 
siiuren, 1. dad. gek., daB man Lsgg. von Athylencyanlirydrin in W. oder in Halogen- 
wasserstoffsauren unter Kuhlung durch Einleiten von gasformigem Halogenwasser- 
stoff siittigt u. die entstandenen fi-Halogcnpropionitrile durch Erhitzen unter RiiekfluB 
bei gleichzeitig weiterem Durehleiten von gasformigem Halogenwasserstoff zu den 
fl-Halogenpropionsauren verseift. — 2. dad. gek., daB man die Schwerloslichkeit 
der /J-Halogenpropionsiiurcn in konz. IlalogenwasserstofFsaurcn fiir die Abscheidung 
benutzt. — Z. B. wird CH2(OH)-CH2-CN in W. oder konz. HC1 gel. u. die Lsg. 
unter Kuhlung mit HCl-Gas gesatt., sodann unter weiterem Durehleiten von HCl 
unter RUckfluB zum Sieden erliitzt, wobei unter Abschcidung von NH4C1 dic Yer- 
seifung erfolgt. Durcli Extraktion mit indifferenten organ. Losungsmm. gewinnt 
man die fi-Chlorpropionsaurc, CII2(C1) • CII2 • C0211 in fast quantitativer Ausbeute.— 
In analoger Weise erhiilt man bei Verwendung von HBr die fi-Brompropionsaurc- 
u. mit H J die fi-Jodpropionsaure ebenfalls in nahezu quantitativer Ausbeute. 
(D. R. P. 410185 KI. 12o vom 16/3. 1923, ausg. 25/2. 1925.) S ch o ttlan d e r.

Emanuel Eelheim, Lichtenrade b. Berlin, Herstellung yon Halogcncaldum- 
lactatpraparaten, dad. gek., daB man eine konz. Halogenealciumlsg. von mindestens 
der molekularen Menge milchsaurem Kalk aufsaugen liiBt. — Es gelingt so, ohne 
Bewegung groBer Mengen W. u. ohne Abdampfcn ein Prod. einheitlicher Zus.: 
Ca(Halogen)s• Ca-Lactat zu erhalten, das im Gegensatz zu Ca-Lactat in k. W. 11. 
ist, um ca. 25° niedriger sebm. u. vollkommen luftbestsindig ist. Beispiele sind an- 
gegeben fiir die Herst. der Doppelsalze CaCls ■ Ca-Lactat u. C a B r , • Ca-Lactat. 
(D. R. P. 409762 KI. 12o vom 28/2. 1922, ausg. 9/2. 1925.) S c h o ttla n d e r.

Dr. Alexander Wacker, Gesellschaft fiir elektrochemische Industrie
G.m.b. H., Miinchen (Erfinder: Wolfgang Gruber, Burgliauscn, Oberbayem). 
Darstcllung von Oxalsaure, dad. gek., daB man Acetylen in Hg-haltige I12S04 bei 
Ggw. von N 02 bezw. X-Oxyden u. 0 2 einlcitct. — Das N 02 kann in fl. oder Gas- 
form zugegeben werden, es kann auch von vomherein nitrosehaltige II2S04 ver- 
wendet oder mit den N-Oxydgasen gleichzeitig 0 2 zugefiihrt werden, wobei das 
primiir sieh bildende NO durch den 0 2 andauemd in NOa ubergefiihrt wird, so 
daB ais eigentliches Oxydationsmittel der 0 2 erscheint, wahrend die N-Oxyde ais 
Oj-Cbertriiger dienen. Entweichendes NO-Gas wird in bekannter Weise in NO, 
verwandelt u. kann ais solchcs in den Reaktionsraum zuriiekgefuhrt oder ais HNO., 
zuriickgewonnen werden. Die Reaktionstemp. soli zweckmgBig 50° niclit iiber- 
steigen (hierzu vgl. aucli Deutsche Gold- u. Silberscheide-Anstalt vorm. RO s s l e r .
D.R. P. 377119; C. 1924. I. 1101). Z. B. wird in einen mit Glaskugeln u. 72%ig. 
NOj-haltiger H2S04, nach Zugabe von Hg bei 40—60° ein langsamer Strom C4H4 
u. 0 2 eingeleitet. Die gebildete Oxalsaure krystallisicrt allmahlich aus u. wird 
entfernt. Ausbeute 83,5 % bczogen auf yerbrauchtes CsHj. (D. R. P. 409947 
KI. 12o vom 21/4. 1923, ausg. 9/2. 1925.) S c h o t t l a n d e r .
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Dr. Alexander Wacker, Gesellschaffc fdr elektrochemische Industrie G. 
m. b. H., Munchen (Erfinder: Wolfgang Gruber, Burghausen, F elix  Kaufler, 
Munchen, und Josef Wimmer, Burghausen), Darstelhmg von Oxalsaure aus Kohlen- 
hydraten, Cellulosc u. cellulosehaltigen Małerialien, dad. gek., da8 auf die betreffenden 
Materialien in Ggw. starkorer II.SO, ein Gemisch von O* u. N-Osyden, mit oder 
oline Verwendung yon Katalysatoren, zur Einw. gebraeht wird. — Z. B. werden 
JBuchenholzspanc, 70%ig. H2S04 u. ctwas VcL,05 bei 50" mit einem Gemisch von 02 
u. N-0xyden behandelt. Die zunachst ganz schwarz gewordenen Spane gehen 
allmiihlich in Lsg. Nach wenigen Stdn. wird die Lsg. heli u. sclieidet beim Ab- 
kuhlen teehn. reine Oxalsiiurc krystallin. aus. Au Stelle von Cellulosc konnen auch 
hoher molekularc Kohleuhydrate, wie Starkę, Dextrin, auch Zucker, yerwendet 
werden. Die nach dcm Auskrystallisieren u. Abscbleudern der Oxalsiiure erhalteuen 
Mutterlaugen werden zweckmśiBig in einem neuen Arbeitsgang yerwendet. Bei dem 
Verf. wird eine Weiteroxydation der Oxalsiiure wesentlich yermindert. Die Konz. 
der HjS04 kann in den Grenzcn von 65—75% schwanken. Eine 70%ig- II3S04 
besitzt ein sehr gutes Losungsyermogen fiir X-Oxyde. Bei Anwendung yon reinem 
oder wenigstens hochprozentigcm 0 2 erfolgt eine glatte Aufnalime des aus viel 02 
u. wenig N-Oxyden bestehenden Osydationsmittels, dessen Verhiiltnis so bemessen 
wird, daB 1 Mol. NO 15—20 Atome 0 2 auf die Cellulose ubertragt. Die mit den 
geringen Abgasmengen schwach konz. N-Oxyde erfordem nur eine klcin zu be- 
messende Yorr. zum Żuruckhalten. (D. B.. P. 409948 KI. 12o vom 8/5. 1923, 
ausg. 17/2. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

The Barrett Company, ubert. von: Charles E. Downs und Charles G. Stupp, 
Cliffside, New Jersey, V. St. A., Vorrichiung zur Durchfiihrung exotherm verlaufender 
chemischcr Reaktionen. Zu dem Eef. nach A. P. 1515299, S. 1130, ist nachzutragen, 
daB die dort beschriebene Vorr. nicht nur bei der katalyt. Oxydation organ. u. an- 
organ. Stofte, sondern auch bei der Chloriening oder bei anderen mit gas- oder 
dampfformigen Stoffen durchgefuhrten Ekk. Yerwendung finden kann. (A. P. 
1464845 yom 4/6. 1920, ausg. 14/8. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

The Eoessler & Hasslacher Chemical Company, New York, Ubert. von: 
Otto Liebknecht, Frankfurt a. II., Blausaurc und Alkaliniłrate. (A. P. 1493996 
vom 24/11. 1922, ausg. 13/5. 1924. — C. 1924. I. 709.) K a u s c ii .

Eberhard Legeler, Deutschland, Schwefelkohlensto/f. Der mit der Kohle in 
einer Eetorte zur Rk. zu bringende S wird in einem besonderen Behiilter yerdampft 
u. uberhitzt. (F. P, 583319 vom 5/7. 1924, ausg. 10/1. 1925.) K a u s c h .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Eh. (Erfinder: Alwin 
Mittasch, Ludwigshafen a. Eh., und Heiner Eamstetter, Oppau), Ilerstellung voń 
Kondensation&produkten aus Harnstoff u. For»ialdehyd in Ggw. von JlineralsSuren, 
dad. gek., daB man zwecks Gewinnung yon durchsichtigen Prodd. auf je 1 Mol. 
Harnstoff mindestens 2,4 Mol. CHsO bei erholiter Temp. einwirken laBt. — Bei- 
spiele sind angegeben fiir die Kondensation in Ggw. yon verd. u. konz. HC1, 
sowie von verd. HN03, bei Siedetemp. bezw. bei 70—SO0. Man erbiilt glasklare, 
fl. oder feste Kondensationsprodd. je nach dem Grade des Einengens des Keaktions- 
gemisches. Ais Koudensationsmittel kann man auch II2S04 oder H3P 04, ferner 
Siiuregeimsche, saure Salze oder Ilarnstoffsalze yerwenden. (D. R. P. 409847 
KI. 12o voin 3/6 . 1922, ausg. 12/2. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Chemische Fabrik von Heydeu Akt.-Ges., Eadebeul-Dresden (Erfinder: 
Hans Schmidt, Radebeul-OberloBnitz), Darstellung der Alkalisalze von aromatischen 
Stibinsauren, dad. gek., daB man zwecks Entpolymerisation der aromat. Stibinsauren 
diese mit ausreichend mehr ais zur anfiinglichen Lsg. notwendigem wss. Alkali so 
lange behandelt, ais noch im MaBe der Entpolymerisation Alkali dureh Stibinsaure 
zu Neutralsalz gebundeu wird. — Beispiele sind angegeben fiir die Herst. des Art -
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Salzes der monomeren Phenylstibiiisaure, sowie des Na- u. des K-Salzes der monó- 
meren p-Acetylaminophcnylstibinsaure. Die Prodd. sind zur therapeut, Verwendung 
in1 manchen Fallen geeigneter ais die nach den ublichen Verff. erhaltlichen Alkali- 
-salze von Stibinsauren. (Hierzu vgl. auch S c h m id t , L ie b i g s  Ann. 421. 174;
C. 1921.1 .134.) (D. B. P. 409331 Iii. 12 o vom 18/5. 1920, ausg. 3/2.1925.) S c h o t t l .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leyerkusen b. Koln a. Rh. 
(Erfinder: Karl Daimler, Hoclist a. M.), Darstellung nicht farbender Thiodeńvate 
der Phenole, 1. darin besteliend, daB man in Abanderung des D. R. P. 400242 die 
Pftaiole zuniichst mit Aldehyden kondensiert u. dann mit wss. Alkali u. S erhitzt. —r
2. dad. gek., daB man Phenolaldehydkondensationsprodd. der Schwefelung unter- 
wirft. — Die Prodd. unterscheiden sich kaum von den unmittelbar aus Phenolen 
selbst erhaltlichen Thioderiw. Wie diese sind sie in W. nur in Form der Alkali- 
sal$e 1. u. werden aus diesen Lsgg. durch IIC1 fast farblos gefallt. Bas. Farbsto/fe 
werden von ihnen ebenfalls auf Substraten aller Art echt fkciert. In organ. 
Losungsmm. sind die sulfidierten Phenolaldeliydkondensationsprodd. weniger 1. ais 
die ungeschwefelten Ausgangsstoife. Beispiele sind angegeben fiir die Sulfidieriing 
des Kresolparaldehydharzes, hergestellt aus techn. Kresol, Paraldehyd u. konz. 
HC1, — des ans Salicylsuurc u. CHtO erlialtenen Jlarzes, - des Ilarzes aus Phenol 
u. 67/,O, — sowie des Kondensationsprod. aus (3-Naphthol u. Acetaldehyd, weifle 
Nadeln, F. 17S—180°, 1. in Alkali, erhalten durch mehrtagiges Stelienlassen der 
Komponenten in wss.-alkal. Lsg. bei 15°. (D. R. P. 409783 KI. 12q vom 4/9. 1921, 
ausg. 11/2. 1925. Zus. zu D. R. P. 400 242; C. 1925. I. 1261.) SCHOTTLANDER.

Max Bergmann, Dresden, und Charlotte W itte, Berlin-Dahlem, Darstellung 
von organischen Persauren, dad. gek., daB man 1 Mol. Na,O,, oder eines iihnlichen 
Superoxydes oder die entsprechende Menge eines Gemisclies von IL 02 mit ge- 
eigneten Basen auf weniger ais 2 Mol. eines organ. Saurehalogenides in Ggw. von 
W. u. geeigneten Losungsmm. fiir das Siturehalogenid einwirken laBt. — Man gibt 
7.. B. zu einer Lsg. von Na^Oo oder der aquivalenteń Menge I120., u. NaOII in 
eiskaltein W. in A.-A. gel. Benzoylchlorid. Nach wenigen Minuten ist der Geruch 
des Saureehlorids verschwunden. Man siiuert unter Zugabe von W. an u. nimmt 
die Benzopersaure C,:II:,C0-0- Oli in A. oder Essigester auf. Die Ausbeute be- 
triigt, wie durch Titration mit KJ u. Na2S20 3 festgestellt werden kann, iiber 80°/o 
der Theorie. (D. B. P. 409779 KI. 12o yom 11/7. 1922, ausg. 11/2. 1925.) S c h o t t l .

Chemische Fabriken vorm. W eiler-ter Meer (Erfinder: Hans Finkelstein  
und Friedrich Frick), Uerdingen, Niederrh., JTerśtellung von Aldehyden der Di- 
phehylmethanreihe, darin besteliend, daB man das durch Einw. von 50—80%ig. 
H2Ś04 auf Benzylalkohol bei niedriger Temp. erhiilfliche Kondensationsprod. einer 
Oxydation unter AusscliluB alkal. Mittel unterwirft. — Z. B. wird das nach
D. R. P. 349088; C. 1922. IV. 51 [P e tr i  & S ta rk  G. m. b. II.] erhiiltliche 01, 
Kp.u 270° (yermutlich aus einem Gemisch von o- u. p-Methyloldiphcnylmethan be- 
stehend u. durch innere Koudcnsation yon 2 Mol. Benzylalkohol entstanden; -  der 
Referent!) in Ggw. von 60°/oig. 1I2S04 mit einer wss. Lsg. von Na.jCr20 7 unter 
gutem Riihren allmiihlicli osydiert, wobei die Temp. von selbst auf 70° steigt. 
Mail riihrt noch einige Zeit bei dieser Temp., trennt das olige Prod. von der 
Cr^S04).,-Lsg. ab, befreit es durch Auswaschen mit Na2C03-Lsg. von gleichzeitig 
eńtstandener Benzylbenzoesiiure u. dest. es unter yermindertem Druck. Das aus
o- u. p-Bcnzylbenzaldehyd bestehende 01, Kp.,„ 175—185°, geht bei freiwilliger 
Ośydation an der Luft oder mit alkal. Oxydationsmitteln in ein Gemisch yon o- u. 
p-Benzylbenzoesaure iiber. Die Aldehyde finden zur Herst. von Farbsto/fen, JTeil- 
nitteln u. Riechstoffen Verwendung. Die Oxydation kaun auch durcli Dest. des 
Ausgangsstoffes zusammen mit 0 2 - oder 0 4- haltigen Gasen, im \  akuum iiber 
Kafalysatoren, wie Cu oder Ag, oder durch Einleiten der berechneten Menge CL,
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u n te r  B. v o n  co-Chlormethyldiphenylmethanen ais N e b e n p ro d .,  e r fo lg e n . (D. R. P. 
4 1 0 0 5 4  KI. 12 o vo m  17/7. 1923, ausg. 18/2. 1925.) S c h o t t l An d e r .

Hans Pereira und Compagnie Nationale de Matieres Colorantes et de 
Produits Chimiques, Seine, Frankreich, Herstellung von 3,10-Penjlenchinon. (P.P. 
572247 vom 25/10. 1923, ausg. 2/6. 1924. — C. 1924. I. 1110.) F b a n z .

Parbenfabriken vorm. Priedr. Bayer & Co., Leyerkusen b. Koln a. Eh. 
(Erfinder: Hans Hahl und Hermann Weyland, Elberfeld), Komplexe Silber- 
verbindungen schwefelhaltiger Carbonsauren. Zu den Reff. nach Schwz. P. 105813; 
S. 1011 u. A. P. 1517002; S. 1365 ist folgendes naclizutragen: In analoger Weise 
wie die komplexe Ag-Verb. der Thiodiglykolsiiure lassen sich durch Ein w. von 
Ag-Salzen oder AgsO auf die Alkali-, Erdalkali- oder Mg-Salze anderer S-haltiger 
Carbonsauren entsprechende komplexe Ag-Verbb. gewinnen, dereń wss., neutral 
reagierende Lsgg. durch Alkalien u. NaCl fallbar sind, das Ag demnach in leicht 
ionisierbarer Form enthalten u. starkę desinfizierende Wrkg. aufweisen. — Be- 
bandelt man z. B. die durch Einw. von Alkalisulfidcn auf «,Cć-DibromadipiusSure 
COjH • CH(Br) • CH2 • CHS • CH(Br) • C03II erhSltliche Tetrahydrothiophendicarbon- 
sćiure (I.), nach Jfeutralisation der wss. Lsg. durch MgO bezw. durch CaC03, mit 
Ag-Adipinat bezw. mit zimtsaurem Ag, so gehen die Ag-Salze in Lsg. Die erhaltene 
Lag. wird durch Eintragen von Tetrahydrothiopliendicurbonsaure eben schwach 
sauer gemacht u. durch Eintropfen in A. die Ag-Komplexverb. ais weiBer Nd. ge- 

CH*— -jCH, 11,0— ,011,
cosi i ■ h Gn̂ ^ J c h  • cosi i  h 2cL J c h  • cosii

s s
fiillt. — Ebenso erhiilt man durch Einw. von salicylsaurem Ag auf die wss. Lsg. 
des Na-Salzes der Tetrahydrothiophenmonocarbonsaure (II,), gewonnen durch Red. 
von tt-Thioplienmonocarbonsaure mit Na-Amalgam, die entsprechende Ag-Komplex- 
rerb. ais weiBen Nd. (U. R. P. 405017 KI. 12o vom 19/1. 1922, ausg. 14/2. 
1925.) SCHOTTLANDER.

Chemische Pabrik Altstetten A. G., Altstetten, Schweiz, l-Phmyl-2,3-dimethyl- 
4-dimethylamino-5-pyrazolon. (D. R. P. 410099 KI. 12p vom 15/7. 1922, ausg. 
25/2. 1925. Schwz. Prior. 23/11. 1921. — C. 1924. I. 1272.) S c h o t t l a n d e r .

Dr. Karl Thoma Chemische Pabrik (Erfinder: Maximilian Góttler), Winnen- 
den, Wilrttbg., Herstellung eines Derivates des l-Phcnyl-2,3-dimethyl-<t-amino-5-pyra- 
zolons, dad. gek., daB man Benzoylcotamin auf l-Phenyl-2,3-diniethyl-4-amino-8-pyra- 
zolon entweder in Ggw. eines Kondensationsmittels oder unter Erwarmen einwirkcn 
liiBt. — Man erhitzt die Komponenten entweder in alkoh. Lsg. miteinander oder 
laBt die alkoh. Lsg. in Ggw. von Eg. mehrere Stdn. stehen. Durch die yorher- 
gehende Benzoylierung der sek. NHj-Gruppe des Cotarnins wird der sonst leicht 
erfolgende RingschluB zum Isochinolinderiy. yerliindert u. die B. einer Benzyliden- 
verb. ermoglieht. Das Kondensationsprod. aus Benzoylcotamin u. 1-Pheny 1-2,3- 
dimethyl-4-amino-5-ptyrazolon, aus A. fast farblose Krystalle, P. 156—157°, swl. in 
W., in yerd. Mineralsiiuren mit stark gelber Farbę 1., dann rasch in die Kompo
nenten gespalten, dereń stypt. u. sedatiye Wrkgg. es yereinigt, findet therapeut. 
Yerwendung. (1). R.. P. 409715 KI. 12 p yom 2/11. 1923, ausg. 9/2. 1925.) S c h o t t l .

Max Bergmann, Dresden, Darstellung von Oxazolinen, dad. gek., daB man 
N-Acylderiw. yon Aminoalkoholen oder ihre Substitutionsprodd. mit stark wasser- 
entziehenden Mitteln behandclt. — Die Osazoline, Beispiele sind angegeben fiir die 
Herst. des 2-Phenyl-o-benzoyloxymethyloxazolins aus 0,N-Dibenzoylaminopropylen- 
glykol, — des 2-Undecyl-5-chlormethyloxazolins aus Chloroxypropyllauroylamid, — 
sowie des 2-Phenyl-5-carbathoxymcthyloxazolins aus y-Benzamido-/?-oxybuttersaure- 
Sthylester, findeu therapeut. Yerwendung. (Hierzu ygl. auch B e r g m a n n  u . B r a n d ,.



1 9 2 5 . I .  H x. F a r b e k ; F a r b e r e i ;  D r d c k e r e i .  1 9 1 3

Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1280; C. 1923. III. 383; B e r g m a n n , B r a n d  u . W e i n - 
m a n n , Ztsehr. f. pliysiol. Ch. 131. 1; C. 1924. I. 666; B e r g m a n n  u . S a b e t a y , 
Ztsehr. f. physiol. Ch. 137. 47; C. 1924. II. 1467.) (D. E. P. 409345 KI. 12p vom 
13/3. 1923, ausg. 5/2. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Carl Paal, Leipzig, Darstellung eines kolloidal loslichen Schwermetallsalzes der
2-Phenylchinolin-4-carbonsdure, dad. gek., daB man entweder das Ag-Salz der Siiure 
bei Ggw. von EiweiBstoffen oder dereń Abbauprodd. erzeugt oder das friseli ge- 
fiillte Salz mit Lsgg. dieser Stoffe beliandelŁ — Vorteilhaft verwendet man zur 
Herst. des kolloidal 1. Ag-Salzes der 2-Phenylchinolin-4-carbonsaure Nucleinsiiure, 
Casein, Protalbin- u. Lysalbinsaure. Z. B. wird eine wss. Lsg. von protalbin- 
saurem Na bis zum Versehwinden der zunaehst entatandenen Ftillung mit AgNOs- 
Lsg. yersetzt u. eine wss. Lsg. der dem verbrauchten Ag aquivalenten Menge von 
2:plienylchinolin-4-carbonsaurem Na unter steter Bewcgung der FI. hinzuflieBeu 
gelassen. Die Lsg. wird dialysiert u. im Vakuum zur Trockne eingedampft. Der 
fest farblose, in W. 11. lliiekstand enthSlt ca. 10°/0 Ag. Die kolloidalen wss. Lsgg. 
sind kochbestandig. Das Prod. iibt eine spezif. Wrkg. auf das Trachom aus u. 
besitzt eine besondere Schmerzlosigkeit bei der Iujektion. (D. E. P. 410365 KI. 12 p 
vom 30/3. 1921, ausg. 3/3. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Knoll & Co. und Hermann Vieth, Ludwigshafen a. Eh., Tlerstellung von 
Doppeherbindungen aus Dimethylranthinen und Erdalkalisalicylaten, dad. gek., daB 
man Theobromin oder Theopliyllin bezw. dereń Ca- u. Sr-Salze mit der gleiehen 
molekularen Menge an bas. oder neutralem Ca- oder Sr-Salz der Salicylsaure in 
iiblicher Weise zu Doppelverbb. vereinigt oder daB man die Lsgg. von Dimethyl- 
xanthin u. Salicylsaure in Alkali mit CaCl2 oder SrCl2 zur Umsetzung bringt. — 
Man lćist z. B. Theobromin in 8%ig. wss. NaOH, gibt eine wss. Lsg. von Na- 
Salicylat hinzu u. yersetzt die Lsg. mit einer wss.-ammoniakal. Lsg. von CaCl2. 
Nach einiger Zeit erstarrt die ganze M. Man liiBt iiber Nacht stehen, saugt dann 
ab u. wiiseht mit W. nach. Das krystallin., in W. wl. Pulyer von mildem Ge- 
sdhmack, wahrscheinlich eine Doppeherb. aus Theobromin u. bas. Ca-Salicylat, ent- 
halteud 50,5% Theobromin, 38,2°/0 Salicylsaure u. 11,2% Ca kann auch durch An- 
feuchten eines innigen Gemenges von Theobromin u. bas. Ca-Salicylat mit wenig 
W. erhalten werden. — Eeibt man dagegen Theobromincalcium mit neutralem 
Ca-Salicylat im Yerhiiltnis von 1 : 1 Mol. fein zusammen u. feuehtet mit wenig W. 
an, so wird ein Doppelsalz erhalten, das bittersiiB schmeckt u. in der 20fachen 
Menge W. 1. ist. Bei langerem Stehenlassen der wss. Lsg. oder beim Erwiirmen 
scheidet sich die obige wl. Doppeherb. aus der Lsg. ab. — Analog erhiilt man aus 
Theophyllin, Salicylsaure in wss. NaOH gel. u. einer wss.-ammoniakal. Lsg. von 
SrClj, zweckmiiBig unter Erwiirmen, eine krystallin. Doppeherb., enthaltend 42,4% 
Theophyllin, 30,6% Salicylsaure u. 21,0% Sr. Die diuret. wirkenden, den Magen 
nur wenig belastigenden Prodd. finden tberapeut. Yerwendung. (D. E. P. 410 055 
KI. 12p vom 20/2. 1923, ausg. 18/2. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

X. Parben; Farberei; Druckerei.
Otto Dischendorfer, Zur Wirkung der Waschmitłel auf Baumwolle und Leinen. 

Yerss. mit Persil u. mit Seife ergaben, daB die Festigkeit von Leinen durch Persil 
betrachtlich, yon Baumwolle weniger abnimmt. Die Faser wird durch Auflosung 
eines Teiles ihrer Substanz geschwaclit, dabei kann es sich um in der Faser vou 
vornherein yorhandene oder erst durch chem. Rkk. entstandene Stoffe handeln. Auf 
letzteres scheinen namentlich die bei Persilbeliandlung der Leinwand sinkenden 
Cu-Zahlen hinzuweisen. Die nunmelir geschwachte u. in ihrem Gefuge gelockerte 
Faser ist auBerdem noch chem. ycriindert. Ein Peroxyd ist wegen des zu langeu 
Kochens nicht mehr yorhanden, dagegen lassen sich neben den aldehyd. Gruppen
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saure Gruppen durch die Metliylenblaufarbungen nachweisen. (Ztschr. f. angew.

E. Herzinger, Pąńkreatin. Bcsprechung des D. R. I \ 359597 (vgl. W yla- 
W erke  G. m.b. H., C. 1922. IV. 1034) u. Angaben iiber die Ausfiihrung des bio
chem. Entschliclitungsyerf. Auch NH4C1, Sulfitablauge, Mg-Silicat usw. schiitzen 
die Amylase gegeu die Schiidigung durch hohere Tempp. Das „Novo-Femuindl“ 
einer Baseler Fa. yerflussigt auch Leime u. ahnliche Stoffe. (Ztschr. f. ges. Testilind. 
28. 97—98.) SOyern.

Ch. Coffignier, Die feuerfesten Anstriche. Die durch Gehalt au unyerbrenn- 
licben Stoffen oder durch Gasentw. wirkenden Anstriche werden besprochen. (La 
Science Modeme 2. 83—86.) S0vers..

Mathieson Alkali Works, Inc., New York, iibert. von: Charles F. Yanghn 
und W illiam  B. Leaeh, jr., Niagara Falls, Bleichpulver. Man laBt Cla auf eine 
dicke Schicht yon Ca(OH)s, die geriihrt u. gekuhlt wird, einwirken, scheidet die 
Feuchtigkeit aus dem CL durch Abkiihlung u. bringt das letztere alsdann mit dem 
Ca(OH)s u. Bleiclipulyer in Beriihrung. (A. P. 1523847 vom 22/3. 1923, ausg. 
20/1. 1925.) K a u s c h .

John D. Cardinell, Montclair, N. J., iibert. von: Harry M. Weber, Montclair, 
Brom cnthaltende Bleichlosung. Man liiBt Br auf eine Lsg. yon Na3P 04 einw. 
(A. P. 1522560 yom 21/12. 1923, ausg. 13/1. 1925.) K a u s c h .

John D. Cardinell, Montclair, N. J., iibert. yon: Harry M. Weber, Montclair, 
Bleichlosung. Eine 1—6% Na^POj cnthaltende wss. Lsg. wird mit CL behandelt, 
bis sie 1% des letzteren aufgenommen hat. (A. P. 1522561 yom 21/12. 1923, ausg. 
13/1. 1925.) K a u s c h .

Hercules Powder Company, Wilmington, iibert yon: Raymond K. Cole, 
Brunswick, Georgia, Begenerieren von JSntfarbungsmitteln. Ton wird nach dem 
Gebrauch ais Entfarbungsmittel mit Kienol gewaschen u. dessen Reste alsdann 
mit einem Losungsm. daraus entfernt. (A. P. 1523802 vom 6/9. 1924, ausg. 20/1. 
1925.) K a u s c h .

Leopold Cassella & Co., G. m. b. H., F r a n k f u r t  a . M., u b e r t .  y o n : Eerdinand 
Miinz, F e c h e n h e im  a . M., Ilerstellung von Effektfćiden aus łierischer Faser. (A. P. 
1500255 v o m  9/4. 1923, au sg . 8/7. 1924. — C. 1924. I. 599.) F r a n z .

Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, iibert von: 
Eritz Stranb, Basel, und Hermann Schneider, Riehen bei Basel, Herstellung von 
chromhaltigen o-Oxymonoazofarhstoffen. (A.P. 1488411 yom 18/10. 1923, ausg.
25/7. 1924. — C. 1924. I. 1597.) F r a n z .

Chemische Eabrik Bohner A.-G. Pratteln, Pratteln, Baselland, Schweiz, 
Darsłellung eines leizenziehenden Triphenylmethanfarbstoffes. Man behandelt gleichc 
Moll. SalicylsSureanilid u. Methylen-o-kresotinsaure mit oxydierenden Mitteln u. 
sulfoniert den entsteindenen Triphenylmethanfarbstoff durch Erwarmen mit konz. 
HjS04; der Farbstoff farbt Wolle aus saurem Bade rot, beim Nachchromieren 
yiolett, im Chromdruck auf Baumwolle erzeugt er ein Bordeaurriolett. (Schwz. P. 
107999 yom 5/1. 1924, ausg. 1/12. 1924. Zus. zu Schwz. P. 107 621: C. 1925.
I. 1373.) F b a n z .

Badische Anilin- & Soda-Eabrik, ubert von: Paul Nawiasky, Ludwigs- 
hafen a. Rh., ZHbenzanthronkiipenfarbstoffe. (A. P. 1505912 yom 30/1. 1923, ausg. 
19/8. 1924. — C. 1924. I .  144S.) F b a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Indigoide 
Kiipenfarbstoffe. Im Kem halogensubstituierte 2,3-Naphththioindoxyle werden mit 
Oiydationsmitteln behandelt. l-Brom-2J-naphththioindoxyl, F. 155°, liefert nach 
dem Osydieren mit Luft in alkal. Lsg. einen Baumwolle in echten blauen Tonen

Ch. 38. 114—17. Graz.) SO VERN\.
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farbenden Kupenfarbstoff, einen ahnliclien Fsurbstoff erhiilt man aus l-Chlor-2,3- 
naphththioindoxyl, Acetylderiy., F. 105. (E. P. 226373 vom 29/12. 1923, ausg. 15/1.
1925.) F r a n z .

Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
ton indigoiden Farbstoffcn und Zwischenproduklen (ygl. E. P. 210413; C. 1924. II. 
1027). Anlhrachinon-2-thioghjkol-S-carbonsdure, aus 2-Cldoranthrachinon-3-carbo7isaure 
u. dem Na-Salz der Thioglykolsaure beim Erhitzen unter Druck oder durch Konden- 
sation von 2-Mercaptoanthrachinon-3-carbonsdurc mit Monochloressigsaure in Ggw. 
von Alkalien, gelbes Pulyer, braunt sich bei 190n, schwer 1. in Nitrobenzol, A., Eg. 
u. h. W. 11. in II2SO< mit scharlachroter, in Chlorsulfonsaure mit braunorange, in 
k. Alkalien mit gelboliver Farbę. 2-Mercaptoanthrachinon-3-carbonsdure aus 2-Chlor- 
anthrachinon-3-carbonsaure u. NaHS oder 2.-Diazoanthraehinon-3-carbonsaure nach 
L e u k a b t . Anthracen-2-thioglykol-3-carbonsdure a.\\aAnthrachinon-2-thioglykol-3-carbon- 
saure durch Erhitzen mit NH3 u. Zn-Staub, citronengelbes Pulver, wl. in Nitro
benzol, A. u. koehendem W., 1. in sd. Eg. mit gelblicher, in HjSO^ mit oranger in 
Chlorsulfonsaure erst mit tiefroter, dann brauner Farbę, Alkalien losen in der Kiilte 
schwer in der Warme leicht mit oliver Farbę. Acetyli:erb. des Anlhrachinon-2,3-oxy- 
thionaphtlien, durch Erhitzen von Anthrachinon-2-thioglykol-3-carbonsaure mit 
wasserfreiem Natriumacetat u. Essigsaureanhydrid; durch Verseifen mit Alkalien 
entsteht Anthrael\.inon-2,3-oxythionaphthen, 1. in h. Nitrobenzol mit gelbbrauner, in 
lIJSOł mit blaustichigroter Farbę. Acetykerb. des Antliracen-2,3-oxythionaphthent 
aus Anłhracen-2-łhioglykol-3-carbonsdure durch Erhitzen mit wasserfreiem Natrium
acetat u. Essigsaureanhydrid; durch Verseifen mit Alkalien entsteht Anthracen- 
2,3-oxythionaphthen; 2,3-Anthrachinon-bis-thionaphthenindigo farbt Baumwolle aus der 
Kiipe blau. 2,3-Anthracen-bis-łhionaphłhenindigo farbt Baumwolle aus der Kttpe griin. 
Das Kondensationsprod. aus Anthraehinon-2-thioglykol-3-carbonsaure bezw. Anthra- 
chinon-2,3-oxythionaphthen mit a-Anilidoisatin farbt blau, mit /?-Naphthisatinnaph- 
thalid grau yiolett, mit Acenaphtenon blaustichig bordeaux. Das Kondensationsprod. 
aus Anthracen-2-thioglykol-3-carbonsiiure bezw. Anthracen-2,3-oxythionaphthen 
mit a-Anilidoisatin farbt grau, mit /3-Naphthisatin-«-chlorid blau; die FarbstofiFe 
konnen halogeniert werden. (F. P. 576103 vom 3/1. 1924, ausg. 11/8. 1924, Schwz. 
Prior. 24/1. 1923. Schwz. PP. 106465, 106466, 106467, 106468 vom 24/1. 1923, 
ausg. 1/9. 1924. Zus. zu Schwz. P. 103649, 106469 vom 24/1. 1923, ausg. 1/9. 1924. 
Zus. zu Schwz. P. 103 650 ) F r a n z .

XII. Kautsch.uk; Guttapercha; Balata.
Fr. A. van Sossem , KautschuMatex, seine Eigcnsćhaften und die Entwicklung 

seiner industriellen Anwendung. Die mkr. Unters., die physikal.-chem. Eigenschaften 
des Latex, Latex ais kolloidalcs System, der Koagulationsvorgang, das Miscben dea 
Latex mit S u. Fullstoffen, das Impragnieren, Streichen u. Tauchcn mit Latexr 
vulkanisierter Latex, Lates in anderen Industrien, seine Konseryierung u. Konzen- 
trierung ist erorterL (Gummi-Ztg. 39. 611—12. 641—42.) Si)VERN.

A. Healey, Das mechanische Gefuge von Kautschuk. Vf. gibt einen Cberblick 
iiber die physikal. Eigenschaften von Rohkaułschuk u. die SchluBfolgerungen, die 
man daraus iiber das Gefuge des Rohkautschuks zu ziehen, berechtigt ist. (India 
Rubber Joum. 69. 57—61.) RChle.

R. B. Stringfield, Das Vermischen tton Kautschuk mit Zusatzstoffen. Vf. er-
ortert die Umstande, die das Yermischen yon Kautschuk mit den yerschiedenen 
ublichen Zusatzstoffen beeinflussen. (India Rubber Joum. 69. 148—51.) R u o l e .

John Hadfield, Handschuhherstellung aus Tauchkautschuk. Ais Rohkautschuk 
eignet sich am besten First latex Crepe aus Plantagen, ais Fuli- u. Farbemittel
dienen Lithopone, Fes0 3, Anilin- u. andere Farben, ais L(5sungsm. Naphtha von



56—58° Bć, Kp. 175—385°, am besten mit Kp. 195—305°. Perinsylyania-Rohol ist 
wegen des geringen S-Gehaltes «  0,005%) yorzuzielien. Die Yulkanisierung er- 
folgt gewobnlicb durch Chlorachwcfoldampf bei 180° F., wShrend ca. 1 Stde., so 
bei Handschuhcn fiir Wundiirztc, Anatomen u. Haushaltszwecke. Ilandschuhe fur 
andere Zwecke, z. B. fiir Elektriker werden auch heiB yulkanisiert Schwere elektr. 
Handschuhe durfen bei 10000 Yolt, 2 Min. gepriift, hochstens 8 Milliampere durch- 
lassen. Angabe von Priifungsyorsehriften fiir hochwertige Waren. (India Rubber 
Journ. 69. 221—2 3 . ) ________________  G r o s z f e l d .

Max Le Blanc und Martin Kroger, Leipzig, Kaltvulkanisation von Kautschuk 
und kautschukdhnlichen Stoffen, darin bestehend, daB man eine Lsg. von Schwefel- 
rhodaniir, S2(SCN)2, oder von Rhodan yerwendet. — Die erhaltenen Kaltyulkanisate 
besitzeu vor den mit Lsgg. von S.2C12 hergestellten den Vorzug einer wesentlicli 
groBeren Dauerhaftigkeit. (D. R. P. 408306 KI. 39b vom 21/5. 1922, ausg. 16/1.
1925.) F r a n z .

Dovan Chemical Corporation, Wilmington, Delaware, iibert. von: Morris 
L. "Weiss, Belmar, New Jersey, Vulkanisieren von Kautschuk. Ais Vulkanisations- 
beschleuniger yerwendet man die Dibenzylditliiocarbamate der diarylsubstitu- 
ierten Guanidine, wie Diphenylguanidin, Ditolylguanidin, Phenyltolylguanidin, 
Phenylxylylguanidin; man erhiilt die Dithiocarbamate durch Yermischen von mole- 
kularen Mengen yon Dibenzylamin, CS., u. Diphenylguanidin, oder man liiBt die 
wss. Lsg. des Na-Salzes der Dibenzyldithioearbaminsaure in eine wss. Lsg. von 
Diphenylguanidinchlorhydrat einlaufen, filtriert u. trocknet. Dipheiujlguanidin- 
dibcnzyldithiocarbamat, (C61I5NII)2C : NH, HS-CS-N(CH3-C6Hs)2, Krystalle, F. etwa 
140°. (A. P. 1521739 vom 13/6. 1924, ausg. 6/1. 1925.) F r a n z .

The Nangatuck Chemical Company, Naugatuck Connecticut, V. St. A., Vul- 
kanitrieren von Kautschuk. (E. P. 208779 yom 26 /9 . 1 9 2 2 , ausg. 24 /1 . 1924. — 
C. 1924. I .  2210 [Can. P . 229671].) F r a n z .

The Canadian Consolidated Kubber Company, Limited, Montreal, Quebec, 
Canada, iibert. yon: Sidney M. Cadwell, Leonia, New Jersey, V. St. A., Kon- 
densationsprodukt aus Anilin und Acetaldehyd. (Can. P. 236466 yom 28/5. 1923, 
ausg. 18/12. 1923. — C. 1925. I. 582.) S c h o t t l a n d e r .

Albert Bray, Belgien, Herstellung eines ais Terpetńinolersatz verwendbaren Óles 
durch Destillicren von rulkanisiertem Kautschuk. Das bei der trockenen Destillation 
yon yulkanisiertem Kautschuk gewonnene 5l wird in Ggw. einer Mineralsśiure, 
II2S04, H3P 04, HPOs, H3B03, bei gewolinlichem oder yermindertem Druck destil- 
liert, das Destillat wird dann mit einer Lsg. yon Hypochloriten oder NaHSOs 
hierauf mit NaOII behandelt, mit W. gewaschen u. nach dem Abtrennen iiber Ton 
filtriert, das erlialtene schwach gelb gefiirbte angenehm riechende Prod. besitzt 
terpentinoliihnliche Eigenschaften. Die Destillation des yulkanisierten Kautschuks 
kann unter Zusatz yon Alkalien oder Erdalkalien unter Riihren erfolgen. (F. P- 
579171 yom 24/3. 1924, ausg. 11/10. 1924. Belg. Prior. 18/12. 1923.) F r a n z .

Charles Danier, Seine, Fraukreich, Herstellung eines ais Terpe?itinolersatz ver- 
tcendbarcn Óles durch Destillieren von Kautschukarten oder -harzen. Das bei der 
trocknen Destillation von Kautschuk usw. bis 220° iibergehende Rohol, das ais 
Motortreibmittel yerwendet werden kann, wird fraktioniert, der niedrig sd. Teil 
kann al3 Terpentinolersatz, der hoehsd. Teil ais Leinolersatz benutzt werden. (F. P. 
579276 yom 7/6. 1923, ausg. 13/10. 1924.) F r a n z .

American Rubber Company, East Cambridge, Massachusetts, iibert. yon: 
Mor wy n C. Teague, Elmhurst, New York, Herstellung von geformten Kautschuk- 
gegenstanden. Man yermischt Sagemehl mit Kautschuk, 01, W., Farbstoffen, 
Schwefel in solchen MengenyerhSltnissen, daB eine sieh troeken anfuhlende M.
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entsteht, formt unter schwachem Druck, trocknet bei etwa 65° u. vulkanisiert. Man 
yermischt z. B. 100 Teile Kautschuk ais Kautschukmilch mit einem Gemisch von 200 
Teilen Sagemehl, 100 Teilen gepulyertein Feuerstein oder gebranntem Ton, 20 Teilen 
Griinerde, 30 Teilen ZnO, 40 Teilen Schwefel, hierzu gibt man 150 Teile Solyent- 
naphtha u. 50 Teile gekochtes Leinol u. 25 Teile gepulyertes Montanwachs, schlieB- 
lich werden 4 Teile CSs u. 4 Teile Dibenzylamin zugesetzt; nach dem Formen u. 
Trocknen wird yulkanisiert. (A. P. 1521657 yom 22/11. 1923, ausg. 6/1. 1925.) F r .

C. B.. Collyer, Shepperton, Middlesex, Zusammcngesctzte Platten. Man ordnet 
zwischen zwei Holzplatten eine Kautschukschicht an; dem Kautschuk konnen 
Fascrstoffe, Papier, Metalldrahtnetze einyerleibt sein, eine Holzplatte kann durch 
Asbest, Metali usw. ersetzt sein. (E. P. 225251 vom 24/5. 1923, ausg. 24/12.
1924.) F r a n z .

E. S. Rowlandson, Pyrmont, Sidney, Australien, Plastische Masse zutn selbst-
tdtigen Verschlie/3en yon Luftreifen. Die M. besteht aus 25 Teilen Kautschuk, 
10 Teilen Kork, 5 Teilen Sagemehl, 60 Teilen Glimmer u. W., dem Starkę, Traganth, 
A., CH20 oder Glyeerin zugesetzt sein kann. (E. P. 225386 vom 5/12. 1923, ausg. 
24/12. 1924.) F r a n z .

B. Pasztor, Wien, Masse zum JReinigen von Druck- und Schreibmaschinenbuch- 
staben. Man yerwendet einen durch Oxydation, Depolymerisation oder Dispersion 
in Ol, Balsam, Harz klebrig geraaehten Kautschuk; die M. wird entweder ais solche 
auf die Buchstaben gedriickt, oder erst auf einen Streifen Papier oder Gewebe, 
das mit einer Celluloidschicht, der Faserstoffe zugesetzt sein konnen, uberzogen ist, 
aufgetragen. (E. P. 225248 vom 24/11. 1924, Auszug yeroff. 21/1. 1925. Prior. 
24/11. 1923.) F r a n z .

XV. Garungsgewerbe.
Ok A. Nadson und (ł. K. Burgwitz, Ein einfacher Garaufsatz fiir Garoersuche. 

Der Aufsatz besteht aus einem U-formig gebogenen Glasrohr (3,5—4 mm lichte 
Weite), dessen Schenkel ungleich lang sind. Der lSngere Schenkel ist im Stopfen 
des Garkolbens, der ktirzer mit einem kleinen Glaszylinder durch einen Stopfen 
mit seitlichem Ausschnitt so yerbunden, daB das Ende des Glasrohres sich wenige 
mm uber dem Boden des Glaszylinders befindet; der Glaszylinder ist zu etwa */4 
mit H2S04 gefullt. (Wcbschr. f. Brauerei 42. 41.) H e s s e .

F. Wendel, Das bakterienfreie Garverfahren und seine Anioendbarkcit in Korn-
brennereien. Fiir das Verf. wichtig ist gute Sterilisierung, die man bei Mais durch 
Dśimpfen im Autoklayen u. bei Malz durch Zugabe von 1 1 Formalin je Hektoliter 
Maische erreicht. Die Sterilisation des Malzes muB mindestens 1—2 Stdn. dauern. 
Die Garung wird in geschlossenen, eisernen, schmalen aber hohen Zylindern vor- 
genommen. Es wird auch eine Ersparnis an Malz dadurch erzielt, daB man zunSchst 
das Malz mit W. extrahiert, diesen Auszug bei 50—56° zusetzt u. bei dieser Temp.
3—4 Stdn. yerzuckert. Eine Nachyerzuckerung .wahrend der Garung findet nicht 
mehr statt, da alle Dextrine in garfiihigen Zucker umgewandelt sind. Die Treber 
des Malzes werden schon bei 75—80° der Hauptmaische zugesetzt. (Brennereiztg. 
42. 35.) H e s s e .

Yiktor Bermann und Emil Kulp, Uber den Phosphorsaure-Sto/fwechsel in der 
Prefihefefabrikation. Kurze Zeit nach Beginn der Giirung beginnt auch die Ver- 
esterung des Zuckers mit Phosphorsśiure u. findet dann wahrend der ganzen Garung 
statt. Jedoch ist die Aufnalime des Esters durch die Zellen nicht regelmaBig. Es 
wird zu Beginn der Giirung Phosphorsaure aus der Hefezelle ausgeschieden. Nach 
erfolgter Yeresterung erfolgt dann Aufnahme des Esters durch die Zellen. Wie an 
Diagrammen gezeigt wird, wiederholt sich der Ein- u. Austritt der Phosphorsaure 
im Yerlaufe der Garung, wobei die Phosphorsaure stets yerestert bleibt. Dieser
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Rhythmus der Bewegung der Phosphorsiłure erscheint u. Mk. annahernd ais Wechsel 
jener Giirperioden, in der die Hefe sproBt mit jenen, in denen die jungen Zellen 
wachsen. Es ist also moglich, daB der Phosphors&urestoffwechsel in engem Zu- 
sammenhang mit der Vermehrung der Hefe steht. (Wchschr. f. Brauerei 42. 39 
bis 40. Olmtitz, PreBhefe u. Spiritus A.-G.) H e s s e .

F. stockhausen, Uber eine neue Betrachtungsweise der Sarzinafrage. Es wird 
gezeigt, daB die Gefahr der Infektion durch Sarzina wesentlicli von dem p H der 
Wtirzen u. Biere abhangt, da die Sarcina ein ausgesprochenes pu-Optimum ihrer 
Entwickelung hat. Die besten Wachstumsbedingungen sind fur yerscliiedene 
Sarcinen sehr verschieden. Vf. beschreibt Arten, die bei pH 7,16 ihr Optimum 
haben, andere die bei pH 5,33 am besten u. bei pH 4,3 bezw. pH 6,3 nicht mehr 
wachsen, sowie eine dritte Sortc, wclchc den Hohepunkt des Wachstums bei 
PH 5,77—6,44 hatte u. bei pH 4,52 nicht mehr wuchs. Da nach WlNDISCH n. Biere 
p H 4,2—4,5 u. n. Wiirzen pH 5,0—4,8 haben, werden diese kaum von Sarcina be- 
fallen. Dagegen sind Biere u. Wtirzen mit anderem pH fur Infektion geeignet. 
Das plotzliche Auftreten der Infektion in Betrieben, die sonst frei davon waren, 
lieB sich meist so erklaren, daB durch Anderung des pu von Wurze oder Bier
giinstige Bedingungen geschaffen wurden. Neben dem Brauwasser, das den Phos-
phatgehalt der Wtirzen beeinflussen kann, werden die Gersten fiir die pH-Anderuug 
verantwortlich gcmacht. So gaben die Gersten des vergangenen Jahres, in dem 
vicle Sarcinainfektionen bcobachtet wurden, Wtirzen yon pIl: 5,8—6,3 u. Biere von 
pu 5.3—6,0. Auffallend ist, daB amerikan. Hopfen das pg nach der alkal. Seite 
verschiebt; es wurden so Wtirzen von pH 5,6 in solche mit pjj 6,4 verwandelt, 
wiibrend deutscher Hopfen das pH der Wurze von 6,2 auf 5,8 yerschob. — Andert 
man das pg der Lsgg. nur allmahlich, so erfolgt eine yollstiindige Anpassung der 
Sarcina, so daB sie noch bei pfj =  4,0 zum Wachsen zu bringen ist. — Im Pferde- 
harn kommt eine Sarcina yor, die in ungehopftcr Wurze am besten bei p u 6,94—7,41 
wiichst. Diese Sarcina konnte durch allmahliche Veranderung des Ph an die Siiure 
gewohnt werden. Sie konnte auch allmahlich an Wachstum in Bier gewohnt 
werden. Es ist moglich, daB die Bier- u. die Harnsarcina ident. sind. — Zum 
Nachweis von Sarcina ztichtet man sie in Wurze, die mit ‘/<—1/2 ihres Vol. Hefe- 
autolysat yersetzt wird u. zu der man nach Sterilisieren im Autoklaven etwa 4% A. 
gibt, um das Wachstum yon Bakterien zu yerhindern. Nach einigen Tagen bei 
25° beginnt die Triibung der Nahrlsg., u. Mk. sind zahllose Tetraden des Pedio- 
coccus zu sehen. (Wchschr. f. Brauerei 42. 13—15. 19—21. 25—27. 31—32. 37—39. 
43—45. Berlin, Versuchs- u. Lehranstalt f. Brauerei.) H e s s e .

Ł. B aestle , Uber die das llefenwachstum anregende Substanz. (Brennerciztg. 
42. 14. — C. 1925. I. 778.) ROhle.

W. W indisch , P. Kolbach und H. Grohn, Uber die Umwandlung der 
u-Bittersaure des Hopfens beim Koehen in wa/irigen Losungen. (Vgl. Wchschr. 
f. Brauerei 41. 175; C. 1924. II. 2799.) Nach eingehender Besprechung 
der Literatur kommen Vff. zu dem SchluB, daB ein quantitatives Studium 
der Vorgiinge beim Hopfenkochen nur durch quantitative Best. des Humulons vor 
u. nach dem Kochen moglich ist. Alle anderen angewandten Methoden yersagen. 
Die Methoden zur Best. des Humulons werden nachgepruft. Die Methode von 
Remy (Wchschr. f. Brauerei 1902) wird jetzt in folgender Weise ausgefuhrt. Etwa 
0,1 g Humulon wird in 10 ccm CH,OH gel., je 2 ccm in 5 ReagensglSser gegeben 
u. zu den in einem Wasserbad yon 50° befindlichen GlSsern von 1,9—2,5 ccm 
steigende Mengen methylalkoh. Pb-Acctatlsg. unter Umschtitteln gegeben. Nach- 
dem der Nd. l/, Stde. Zeit zum Absitzen gehabt hat, wird die zur Ausfallung ge- 
rade ausreiebende Menge Pb-Acetat dadurch festgestellt, daB aus jedem Gliischen 
ein Tropfen Lsg. zu je einem Tropfen KjS-Lag. gegeben wird. Der richtige Pb-
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Zusatz war dann in dem Rohrchen, das beim Tiipfeln die erste Rotfarbung zeigte. 
Der Gehalt an Humulon wird erhalten durch Multiplikation von 362,36 : 207,2 — 
1,749 mit dem Pb-Gehalt der Pb-Łsg. u. der ermittelten Anzahl ccm Pb-Lsg. Die 
etwa 3%ig. methylalkoh. Pb-Aeetatlsg. wird unter CO.-YerschluB aufbewalirt; es 
fallen beim Stehen bas. Pb-Salze aus; nach 19 Tagen ist der Pb-Gehalt konstant. 
Der Pehler der Methode betriigt 5°/0. — Zur Benutzung der gewichtsanalyt. Methode 
von S il l e r  (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 18. 241 [1908]) wurde die 
Losliehkeit des Pb-Salzes der a-Bittersiiure (Humulon) in CH3OH bestimmt. Pb- 
Humulat ist in 80%ig. CH3OH auch in Ggw. von Pb-Acetat fast unl.; in 90°/oig. 
A. nimmt die Losliehkeit zu; in 100 ccm 100%ig- CH3OII losen sich 0,0380 bezw. 
0,0475 g Pb-Humulat (nach zwei yerschiedenen Methoden bestimmt). Man erhalt 
also nach der Methode von S il l e r  gute Werte (+  2—2,5°/0), wenn die Fiillung de3 
Pb-Humulates in 80°/oig. CH3OH Y o rg en o m m en  wird.

Vff. besprechen die Ergebnisse von W ó l l m e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 49. 
780; C. 1916. I. 1077), der fand, daB mit sinkender [IP] die Losliehkeit des Humulons 
in Acetatgemischen steigt. In Wirklichkcit ist die Losliehkeit in Aeetatgemischen 
bedingt durch B. des 11. Alkalisalzes. — Der Abbau des Humulons beim Kochen 
iu wss. Lsg. ist vom pH abhangig. Die Zersetzungsgeschwindigkeit hat ein Minimum 
(etwa 1 9 %  in 1 Stde.) bei pjj =  6,4 u. steigt im sauren wie im alkal. Gebiet an. 
Bei pji =  8 ,6  ist in 1 Stde 4 5 %  des Humulons umgewandelt. Der Abbau, welcher 
auch im sauren Gebiet entgegen den Befunden von W ó l l m e r  (1. c.) zunimmt (bei 
PH =  5,4 in 1 Stde. 24% ), hort bei etwa pH =  3,7 auf, da hier das Humulon unl. 
ist. Fiir den Yerlauf der Rk. ist der Dispersitatsgrad des Humulons von groBer 
Bedeutung. Da im Gebiet saurer ab pH =  5 das Humulon zum groBten Teil in 
kolloider Lsg. vorliegt, ist hier die Zers. unregelmiiBig. Bei pH =  7,35 nimmt 
die abgebautc Menge mit der Kochdauer zu (in 100 Min. 6 6 % ); die in der Zeit- 
einheit abgebaute Menge fiillt langsam mit steigender Kochdauer. Die Spaltung 
des Humulons scheint eine monomolekulare Rk. zu sein. — Mit steigender Konz. 
der Puffergemische steigt die Geschwindigkeit der Rk. — Prakt. wichtig ist, daB 
der Abbau des Hopfenbitterstoffs beim Wiirzekochen inoglichst weit geht, daB 
Humulon beim pH des Bicres unl. ist. Hohor Extrakt (=  Puffer)-gehalt begunstigen 
den Abbau. Innerhalb der beim Hopfenkochen moglichen pu =  5 ,4—6,0 ist 
prakt. kein Unterschied des Humulonabbaues. Die Beeinflussung des Abbaues 
kann also nur durch die Kochdauer, nicht aber durch Verschiebung des Pu er- 
reicht werden. (Wchschr. f. Brauerei 41. 281 — 83. 289 — 92. 2 9 9 — 302. 1924. 
Berlin, Yers.- u. Lehranst. f. Brauerei.) I I e s s e .

Paul Kolbach, Uber eine rationelle Nomenklatur der Ilopfenbittersloffe. (Ygl. 
Wchschr. f. Brauerei 3 9 . 233; C. 1 9 2 3 . II. 48 u. vorst. Ref.) Nach einer Besprechung 
der geschichtl. Entwicklung der Namen fiir die Bitterstoffe, kommt Vf. dazu, u- u. 
/j-Bittersfiure =  Humulon bezw. Lupulon (1. in A., A., PAe.; ćz-KSure fiillbar mit 
Pb-acetat), u- u. (6’-Weichharz (1. in A., Ac., PAe.), oy  u. /?,-Hartharz (1. in A. u. 
A., unl. in PAe.), «2- u. ^j-Hartharz (1. in A., unl. in A. u. PAe.) zu untersclieiden. 
Die Hartliarze sind also die in PAe. unl. Substanzen, dereń alkoh. Lsgg. nicht mehr 
bitter schmecken. Die griech. Buchstaben bezcichnen die genet Zusammenhiinge. — 
Analyt. unterscheidbar sind bis jetzt aber nur: «-Siiure (fallbar mit Pb-acetat, 1. 
in PAe.); 9̂ SSure -f- Weichharze (nicht fallbar mit Pb-acetat, 1. in PAe.); Hart- 
harze (nicht fiillbar mit Pb-acetat, unl. in PAe.) — Das fruher ais „;'-Harz“ be- 
zeichnete Prod. ist ein Gemisch von u- u. ^9-Harzen. — Die beim Kochen von 
Hopfen in Wiirze entstehenden Stoffe werden entsprechend ihrem Yerhalten gegen 
A. u. PAe. ais cc- u. 9̂-Weichharze (1. in A. u. PAe.) u. ais u. Ĵl-Hartharze 
(1. in A., unl. in PAe.) bezeichnet; die in A. u. PAe. unl. at- /9;-IIartliarze ent- 
stehen nur in untergeordneten Mengen; es wird betont, daB die beim Kochen ent-
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standenen Ilarze nicht die gleiehe chem. Zus. habeu wie schon im Ilopfen yor- 
handencn Harze; die gleiclie Bezeichnung iat nur durch das gleiehe Verh. gegen 
A. u. PAe. (die einzigen Kennzeichen fur Unteracheidung der Prodd.) begriindet. — 
(Wchschr. f. Brauerei 42. 21—24. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe.) H e s s e .

M. Bermann, Der Weichprozefi. Es werden Betriebserfahrungen mitgeteilt, 
die im Original nachgelesen werden miissen. (Wchschr. f. Brauerei 42. 27—29. 
Staab bei Pilsen, Malzfabrik J .  Salz). H e s s e .

Mariller, Absolutcr Alkohol. Geschichtlicher Uberblick. (Buli. Assoc. Chimistes 
de Sucr. et Dist. 1925. 2 47— 51.) H e s s e .

Staiger, Uber das Mischen von Weingeist bezw. Brąnnticein mit Wasser, sowie 
von Branntweinen untereinander. Vf. gibt Beispiele iiber das Mischen nach Ge- 
wickt u. nach MaB. (Vgl. S. 781.) (Brennereiztg. 42. 14.) ROhle.

G. Reif, Beduzierende Stoffe in den verschiedenen Essigarten. Ganz entsprechend 
wie bei aus Acetylen hergestellter Essigsaure (S. 730) zeigt auch bei den durch 
llolzdest. hcrgestellten Essigsaureproben das Verh. gegen 0,9%ig. KMn04-Lsg. den 
Grad der Reinheit an (abuehmende Reduktionsfaliigkeit). Yon gepriiften Bestand- 
teilen des Holzessigs reduzierten nicht oder wenig: A., CIi3OH, Methylathylketon, 
HCOOII, Essigester, Toluol, Xylol; starker: Acetyldehyd, Aceton, Furfurol, 
Diacetyl, Formaldeliyd, Propionsaure, Buttersiiure, j'?-Oxybuttersaure, Bzl., Kresole; 
sofort, auch mit sehr geringen Mengen KMn04: Allylalkohol, Crotonsiiure, Phenol, 
Xylenole, Guajacol, Kreosole. Tabellar. tlbersicht iiber Verh. von 1 ccm KMn04- 
I>sg. -f- 5 ccm Eg -f- 15 ccm W. -j- 0,005—0,2 ccm der genannten Stoffe. Aus 
Holzessigsaure hergestellte Essigessenzen des Himdels yerlialten sich je nach Zus. 
yerschieden gegen KMn04. — Vou Garungsessigen steht das Reduktionsyermogen 
von Weinessig in gleichem Yerhiiltnis wie sein Prozentgehalt an reinem Weineasig; 
es ist bei reinem Spritessig iiufierst gering, wahrend Apfel-, Himbeer- u. Malzessig 
rasch entfarben. Tabelle iiber Reduktionsyermogen der wichtigsten Bestandteile des 
Garungsessigs gegeniiber Permanganat, so im besonderen yon Saccliarose, Stiirke- 
sirup, Glycerin u. Bersteinsaure, die nicht yon Dextrin, Milchsaure, Oxalsaure, die 
schwach, yon Zuckercouleur, Apfelsaure, Weinsaure u. Citronensaure, die stark 
reduzierten. Bei der Farnsteinerschen Probe auf Acetylmethylcarbinol yerhielten 
sich Essigsaure aus Holzdest. oder aus Acetylen negatiy, Weinessig positiy, um so 
mehr, je hoher der Gehalt an reinem Weinessig war, noch mehr Apfel-, Himbeer- 
u. Malzessig; Spritessig, daraus hergestellter Krauteressig, sowie Spritessig mit 
Weinbeerol reagierten dagegen negatiy. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 
48. 424—35. 1924. Dtsch. Essigind. 29. 79—80. Berlin, Reichsgesundheitamt.) GnoszF.

Y. Bermann, Die Anwendung der Stickstoffhcstimmung nach der Mikro-Ęjeldahl- 
methode in der Gdrungsindustrie. Gerste (mitbearbeitet von L. Laufer). Ca. 
100 Gerstenkorner werden bei 105° l ‘/2 Stdn. getrocknet u. dann in einer Labora- 
toriumsfeinmehlmuhle zu ca. 90°/oig. Mehl geschrotet. N-Best. nach F. P r e g l  (Die 
quantitative organ. Mikroanalyse S. 100), Einwage 15—30 mg. AufschluB mit 2 bis
3 ccm konz. H2S04 u. 1 Messerspitze CuS04 u. K2S04. Zur Beschleunigung 1 bis
2 Tropfen Perhydrol. NH3-Dest. in Mikroapparatur nach P a r k a s z  u . W a g n e r  
(ygl. F. P r e g l ,  Die quantitatiye organ. Mikroanalyse II. Aufl.) Apparatur ausdampfen. 
Titration mit 0,01-n. Lsgg. u. Methylrot ais Indicator. — Hefe (mitbearbeitet yon 
W. Pollak u. E. Kulp). Nach derselben Methode. — Melasse (mitbearbeitet yon 
W. Pollak u. E. Kulp). Diese wird wegen ihrer Zahigkeit auf der Makrowage 
gewogen, dann yerd. u. ein aliquoter Teil genommen. Nach Beleganalysen unter- 
scheiden sich Makro- u. Mikrobest. um 0,02—0,04°/o. (Mikrochemie 2. 169—73.
1924. Olmiitz.) L a s c h .

Schweizer, Nachweis von Bierhefe in Prefihefe. (Buli. Assoc. Chimistcs de. 
Sucr. et Dist. 1925. 242—47. Bern, Bakteriolog. Lab. — C. 1925. I. 443.) IIkssk.
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—, Methoden der Weinanalyse. Dic gesetzlich yorgesehriebenen Unters.- 
Methoden in Portugal u. in Brasilicn werden krit. zusammengestellt. Die portu- 
gies. Vorschriften sind weitgehender u. yollstandiger; namentlieh die in Brasilicn 
fehlende Best. der farbenden Materie erlaubt Ffilsehungen nachzuweisen. (Reyista 
dc Chim. pura e applic. [3] 1. 160—63.) W. A. RoTir.

Deutsch-Koloniale Gerb- & Farbstoff-Gesellschaft m. b. H., Karlsruhe, 
(Erfinder: A. Bómer), Kontinuierliche Vergarung von technischen Zuckersaftm. 
(Schwed. P. 54243 vom 7/12. 1918. D. Prior. 26/8. 1916. — C. 1923. II. 1157.) O e .

Philippe Malvezin, Frankreich (Seine), Konservieren ton leiclit in Faulnis oder 
Gdrung iibergehenden Produkten, insbesondere von Weinen. Man behandelt die zu 
konseryierenden Prodd. mit Allylsenfól. Beispielsweise gibt man zu 1 hl Wein 
200—500 g Allylsenfól. (P.P. 577330 yom 7/4. 1923, ausg. 3/9. 1924.) O e l k e r .

Societe Bicard. Allenet & Cie., Melle, Frankr., Entwasserung von Alkohol. 
(D. E. P. 409115 KI. 6d vom 24/2. 1923, ausg. 31/1. 1925. Belg. Prior. 3/2. 1923.
— C. 1924. II. 405.) O e l k e r .

U. S. Industrial Alcohol Co., New York, Ubert. von: John A. Steffens, 
Baltimore, Maryland, Gewinnung von absolutem Alkohol. (Can. PP. 234340 u. 
234341 vom 20/10. 1922, ausg. 18/9. 1923. — C. 1924. I. 1456.) O e l k e r .

Pierre Loriette, Frankreich (Seine), Reinigung von Alkohol. Die Ditmpfe des 
yorher yollstSndig entwasserten A. werden durch ICondensatoren geleitet, in denen 
eine Temp. aufrecht erhalten wird, bei welcher sich nur die A.-Diimpfe konden- 
sieren. (P. P. 577328 vom 6/4. 1923, ausg. 3/9. 1924.) O e l k e r .

XVI. Nahrungsmittel; Genulimittel; Futtermittel.
Emile Desire Pranęois Barrey, Frankreich (Seine), Nahrmittel, welches dadurch 

erhalten w ird, daB man aus der Milch das Butterfett ganz oder teilweise entfernt 
u. durch ein yegetabil. Ól, z. B. Kokosol, ersetzt. Das Prod. soli leichter yerdaulich 
u. haltbarer sein ais die natUrliche Milch. (F. P. 571060 vom 7/1. 1922, ausg. 
12/5. 1924.) O e l k e r .

Edward James Mooklar, Kalaheo, Kauai, Hawaii, Ilerstellung eines Ndhr- 
und Genujimittels. Die zerkleinerten Friichte des Algarobabaums (Prosopis julifloni 
u. Prosopis glandulosa) oder ahnliche Friichte werden zerkleinert, desodoriert, mit 
einem Geschmacksstoff yermischt u. gerostet. Wenn das Prod. eine kaffeebraune 
Farbę angenommen hat, yermahlt man es zu Pulyer, extrahiert mit sd. W. u. 
dampft den Extrakt bis zur Sirupkonsistenz oder bis zur Trockne ein. Das Prod. 
kann ais Kaffeeersatz oder ais Zusatz bei der Bereitung yon Konfekt usw. Yer- 
wendung finden. (A. P. 1519789 vom 5/12. 1922, ausg. 16/12. 1924.) O e l k e r .

Ward Baking Company, New York, ubert. yon: Charles Hoffmann, WeBt- 
chester, N. Y., Harry Davett Grigshy, New York und Nathan Minton Gregor, 
Manhattan, N. Y., Nahrmittel. (E. P. 187 612 yom 18/10. 1922, ausg. 13/12. 1922. 
A. Prior. 18/10. 1921. — C. 1924. I. 1601 [F. P. 558023].)' K a u s c h .

Prederick Craig Ewan Harry, Sarum, Carlingford bei Sydney, W illiam  
Edward Henderson und W illiam  Stones, Burwood b. Sydney, Australien, TTer- 
stellung eines Nahrmittels aus Hefe unter gleichzeitiger Gewinnung eines Futter- oder 
Diingemittels. Ein Gemisch yon Hefe, Bitterstoffen (Hopfen), W. u. HC1 wird 
45 Minuten auf etwa 180° F. erhitzt, wodurch eine teilweise Hydrolyse der Hefe 
u. ein Aufplatzen ihrer Zellen, sowie der der Bitterstoffe herbeigefiihrt u. der Aus- 
tritt ihres Inhalts bewirkt wird. Die M. wird alsdann auf 105—112° F. abgekiihlt 
u. der Einw. von proteolyt. Enzymen unterworfen, um die wahrend des Erhitzens 
koagulierten EiweiBstoffe zu peptonisieren. Man trennt die FI. von den festen 
Bestandteilen durch Filtration, neutralisiert sie mittels NaHCOs u. konz. sie im
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Yakuum mit oder ohne Zusatz yon Salz u. Gewurzen bis zur pastenartigcn Kon- 
sistenz. — Der Ruckstand wird entweder mit (NHj^SO, yermischt ais Diingemittel 
oder in Mischung mit Fleischmehl ais Hiihnerfutter benutzt. (Austr. P. 7597 vom
29/6. 1922, ausg. 10/7. 1923.) O e l k e r .

Harold A. Miller, Belleyille, und Alfred A. K. Harlow, Nutley, New Jersey, 
iibert. von: Henry Riley, Kearney, N. J., Eefeprdparat fur Backzwecke. Man 
bringt Hefe in einer Maische zur Verinehrung, welche aus einem in W. gekochten 
Kohlenhydrat, z. B. Weizenkeimen, Hopfenestrakt, Mehl u. Melasse hergestellt ist, 
hemmt das Wachstum nach geniigender Vermehrung der Hefe durch Zusatz von 
CaSOł u. NHjCl oder NaCl, wodurch gleichzeitig eine Autolyse der Hefe bewirkt 
wird, riihrt die M. mehrmals gut durch u. trocknet u. pulvert sie. (A. P. 1519801 
vom 17/3. 1924, ausg. 16/12. 1924.) O e l k e r .

Elsa Kiessling, PreBburg, Hersłellung von Backware aus Grahammehl. Der 
Teig wird unter Mitverwendung von Karlsbader W. bezw. Karlsbader Sprudelsalz 
hergestellt. — Es soli dadurch die einseitige rein mechan. Wrkg. des iiblichen 
Grahambrotes durch eine mildere mechan. Wrkg. ersetzt werden. (Oe.P. 98397 
Tom 5/4. 1924, ausg. 10/11. 1924.) O e l k e r .

John Arthur Cresswick, Australien, Jlerstellung eines Nahrmittels aus Fleisch 
oder frischen jFischen. Man befreit das Fleisch bezw. die Fische von Fett, Itnochen 
bezw. Graten, zerkleinert das Fleisch, behandelt die M. mit A., entfernt das auf 
der Oberfliiche des A. schwimmende Fett, trennt dann den A. von der Fleiscli- 
masse, preBt, trocknet u. pulvert diese u. yermischt das Pulyer mit dem durch 
Dest. der alkoh. Lsg. gewonnenen, eingetrockneten Extrakt. (F. P. 580 885 vom 
29/4. 1924, ausg. 18/11. 1924. Austr. Prior. 9/5. 1923.) O e l k e r .

Franz Zaribnicky, Wien, Pasteurisieren gesauerter Mileli durch Erhohung der 
Kochfdhigkeitsgrenze. Der Milch wird vor dem Pasteurisiercn chem. reines drei- 
basisches citronensaures Na zugesetzt, um die Gerinnung zu yerhindern. Es ist 
moglich, Milch auch noch bei 14 SSuregraden nach Soxhlet-lIenckel zu pasteuri- 
sieren. (Oe.P. 98702 vom 29/3. 1923, ausg. 10/12. 1924.) O e l k e r .

Ernst Murmann, Pilsen, Konseruierung von Trockenmilch. Das Verf. des 
Hauptpat. wird in der Weise abgeSndert, daB man in die lufthaltigen Troekenmilch- 
yerwahrungsgefaBe O oder Wasserdampf absorbierende Stoffe einbringt, zu dem 
Zweck, dadurch eine dauernd trockene Atmosphare inerter Gase zu erzielen. — 
Ais absorbierende Stoffe, die in gasdurchlasaige Umhullungen eingeschlossen sein 
konnen, werden z. B. Gemische von Pyrogallussiiure, kryst. Soda u. Ca(OH)s oder 
von Tannin, Niu2C03, Ca(OH)3 oder von FeSO< u. Ca(OII)2 yerwendet. (0e. P. 
98398 4/4. 1916, ausg. 10/11. 1924. Zus. iu  Oe. P. 85 021; C. 1921. IV. 1238.) O e l k e r .

Eugen Eisenberger, Munchen, Jlerstellung von moU;cnextrakthaltigen Futter- 
mitteln, dad. gek., daB der pastenformige oder gel. Molkenextrakt mit Trockenfutter- 
stoffen, wie Biertrebern, Kleie, Olkuchenmehlen, Torfmull o. dgl. yermischt u. die 
Mischung in bekannter Weise durch Luftstrome bei niedriger Temp. getrocknct 
wird. — Es wird ein streufShiges, stapelfithiges, haltbares u. leicht dosierbares 
Mischfutter erhalten. (D. R. P. 410094 KI. 53g vom 23/9. 1921, ausg. 23/2.
1925.) O e l k e r .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
H. H eller , TJnterschiede von chinesischem und japanischein llolzol. Die Unter- 

schiede in der D., der Yerseifungszahl, J-Zahl u. der Brechung sind gering. Nach 
B a c o n  erstarren chines. Ole beim Erhitzen auf 310° in langstens 12 Minuten, wahrend 
japan. Ol nach B a u e r  auch nach 12-std. Erhitzen auf 200° schmierig u. klebrig 
blieb. Beim Belichten gleicher M eD gen China- u. Japanols schied jenes bereits
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nach 2 Stdn. fj-Elćiostearin aus, dieses erst nach 6 Stdu. Nach 36 Stdn. war das 
chines. Ol fest u. we ii!, das japan. gelblich. (Farbę u. Laek 1925. 76.) S O v e rs t .

Antonin Rolet, Die Industrie des Traubenkemols. Zusammenfassende Uber- 
sicht uber Gewinnung, Eigenschaften u. Verwendung des entweder durch Aus- 
pressen oder durch Extraktion der Weintraubenkerne zu erhaltenden Óls, dessen 
industrielle Darst. in Frankreich besonders seit 1918 betrieben wird. (lley. gćn. 
des Sciences pures et appl. 36. 79—82. Antibes, Źcole pratiąue.) H a b e r l a n d .

J. GroBfeld, Ist eine gesetzliche Neuregelung des Waiśser- und Fcttgehaltes non 
Butter und Margarine zwecbna/iig? Vorgeschlagen u. begriindet wird eine gesetzliche 
Regelung des Mindestfettgehaltes bei Margarine zu 83°/0, bei Butter zu 80% unter 
Fortfall der Vorsehriften fiir den Wassergehalt. Die hohere Anforderung an den 
Fettgehalt der Margarine rechtfertigt sieh aus dereń sehr geringem Gehalt an fett- 
freier organ. Substanz gegenuber Butter. — Hinweis auf MiBstiinde im Verkehr 
mit Landbutter, die yielfaeh durch WSsserung gefiilscht wird. Ais Abhilfe die 
Forderung, auf jeder Butter den Namen des Herstellers anzugeben. (Ztschr. Dtscli.
01- u. Fettind. 45. 89—91. Recklinghausen.) G r o s z f e l d .

J. GroBfeld, Die Bestimmung des Gesamtfettes und der Gesamtfettsauren in 
technischen Seifen. Das friiher beschriebene Yerf. (S. 181) wurde auf yielfaeh 
Kokos- oder Palmkernfett enthaltende Seifen des Handels angewendet. Aus den 
Titrationswerten konnen auch angeniihert Sehlusse uber den Gehalt an Kokos- oder 
Palmkernfett gezogen werden, je nach Hohe der gefundenen V. Z. (200—273), 
Tabelle vgl. im Original. Die untersuchten festen Seifen enthielten etwa 15 bis 
50% Kokos- bezw. Palmkernfettsiiuren. Angabe von Arbeitsmethoden zur Best. 
der Harzsauren, des Neutralfettes, des Unyerseifbaren u. fliichtiger Fettlosungsmm. 
(Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 48. 411—24. 1924. Recklinghausen.) G r o .

Paul W illem Hendrik Josef Vos de Wall, Zwolle, Holland, Oxydieren von 
fetten Olen o. dgl. Man leitet h. oxydierende Gase, z. B. h. Luft oder sauerstoff- 
haltige Gase, so lange in das Ol, insbesondere Leinol, bis dieses eine bestimmte 
Temp. angenommen hat (etwa 200—280°), worauf man mit dem Erhitzen der Gase 
aufhort, aber das Einleiten der Gase noch so lange fortsetzt, bis das Ol genugend 
dick geworden ist. — Es wird ein besseres Prod. erzielt ais nach dem bekannten 
„Walton Prozess" u. zwar in kiirzerer Zeit. (Dan. P. 31909 vom 9/5. 1922, ausg. 
15 6. 1923 u. Austr. P. 12803 yom 8/6. 1923, ausg. 13/11. 1923.) O e l k e r .

Naamlooze Vennootschap Alg-emeene Norit Maatschappij, Amsterdam, 
Aktive Kolile. Aktiye Kohle fiir die Behandlung yon Olen, Fetten oder Fettsauren 
wird mit einer Saure, Saurelsg. oder SSuregas (HC1, HsSp0  IIN 03, CH3COOH, 
HsP04 u. Weinsaure) oder abwechselnd mit Cl2 oder S02 in der Wiirme unter Um- 
riihren u. yermindertem, gewohnlichem oder erhohtem Druck behandelt (E. P. 
225891 yom 8/6. 1923, ausg. 7/1. 1925.) K a u s c h .

Continentale Akt.-Ges. fiir Chemie, Berlin, Bleichen von Holzol, dad. gek., 
daB man dieses im Vakuum bei Tempp. nicht iiber 210° erhitzt. — ZweckmaBig 
erhitzt man das Holzol im Vakuum mehrere Stdn. auf 200°; dem Holzol konnen 
auch andere Ole, wie Leinol, zugesctzt werden. (D. B.. P. 409419 KI. 22h yom 
17/3. 1923, ausg. 6/2. 1925.) F r a n z .

Erich Herrndorf, H a m b u rg , K iihlvorrichtung fu r M argarineemulsion. (D. R. P. 
409311 K I. 5 3 h  yo m  14 /6 . 1924, a u sg . 4 /2 . 1925.) O e l k e r .

Georges Freyss und Geoffroy Degermann, Frankr., (Meurthe-et Moselle), 
Ęjctraktion von Fetten aus Knochen und frischen tierischen Geiceben. Die zerkleinerten 
Knochen oder Gewebe werden in einer Zentrifuge der Einw. einer Temp. unter- 
worfen, welche genugt, das Fett zum Schmelzen zu bringen, ohne eine Gelatinierung 
der Knochen u. Gewebe zu bewirken. Das ausgeschleuderte mit W i gemischte Fett
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wird v o n  e rs te re m  g e tr e n n t  u . g e k la r t  u. k a n n  d a n n  a is  Speisefett A e rw e n d u n g  
fin d en . (P. P. 581355 y o m  6/5 . 1924, au sg . 27 /11 . 1924.) O e l k e r .

August Figlhuber, Lienz (Tirol). Gewinnung und Reinigung von Wachs. Das 
Ausschmelzen des Wachses aus dcm Rohwachs erfolgt ausschlieBlich durch h. Luft, 
wobci die Anordnung so getroffen wird, daB die durch irgendeine Warmeąuelle 
crhitztft Luft Uber das Rohwachs hinwegstreicht u. es dabei zum Schmelzen bringt. 
Gegeniiber den bisher ublichen Yerif. (Schmelzen durch Dampf oder h. W.) wird 
eine Vereinfachung der Einrichtung u. eine grSBere Betriebssicherheit erzielt. (Oe. P. 
98706 yom 21/6. 1923,'ausg. 10/12. 1924.) O e l k e r .

The American Cotton Oil Company, New York, Verfahrm und Vorrichtung 
zur Herstellmig von Seifenstiieken aus geschmolzener Seifen losung in einem fort- 
laufenden Arbeitsgange. (D. R. P. 407635 KI. 23f vom 3/9. 1921, ausg. 31/12. 1924.
A. Prior. 5/8. 1920.) O e l k e r .

C. E. Rost & Co., Dresden, Yorrichtung zum Trocknen von Seifenmassen. Dic 
Seife wird, gleichgiiltig ob sie im fl. Zustande oder in Gestalt von Spancn, Brocken, 
Krumeln o. d g l. g e tro c k n e t  w eTden soli, zunSchst iiber ein geheiztes E in fu h rw a lz w e rk , 
dann in bekannter Weise auf Forderbandem durch einen Luftstrom u. schlicBlich 
durch ein Endwalzwerk mit oder ohne Ileizung oder Kuhlung gefiihrt. — Es wird 
eine bessere Seife erhalten, ais wenn die Seife unmittelbar von dem H eiB w alzw erk  
auf ein Kuhlwalzwerk iibergeht. (D. R. P. 409129 KI. 23f vom 23/3. 1924, ausg.
31/1. 1925.) O e l k e r .

C. E. Rost & Co., Dresden, Schutzvorrichtung an Seifenpressen. (D. R. P. 409357
KI. 23 f vom 30/12. 1923, ausg. 5/2. 1925.) ‘ O e l k e r .

Aktiebolaget W. Gutzeit & Co. (Erfinder: Alfons Hellstr0m), Kotka, Finn- 
land, Genichlo8machen von Seifen. (N. P. 37342 vom 6/4. 1921, ausg. 9/7. 1923. —
C. 1924. I. 2032.) O e l k e r .

Abraham Rosen und William Clifton Hart, Melbourne, Yictoria, Australien,
Radioaktwe Seifen, Salben u. dgl. Den Seifen, Salben usw. werden radiumhaltige 
Substanzen zugesetzt oder man setzt einen oder alle Stoffe, welche zur Herst. der 
Seifen etc. dienen, den Strahlen radioaktiyer Elemente aus. (Austr. P. 7021 vom
23/5. 1922, ausg. 3/7. 1923.) O e l k e r .

Arnold Nesbitt Macnicol, Melbourne, Victoria, Australien, Ilerstellung arsen- 
haltiger Emulsionen, Seifen u. dgl. Man vermischt 7 Teile NaOH oder KOH mit 
33 Teilen W., gibt 7 Teile geschmolzenes Wollfett hinzu, erhitzt die Mischung, 
setzt nochmals 20 Teile W. zu u. vermengt dann 100 Teile dieser M. mit 100 Teilen 
Natriumarsenit u. einer kleinen Menge Gelatine, Casein, Wasserglas o. dgl. 
(Austr. P. 7763 vom 7/7. 1922, ausg. 16/10. 1923.) O e l k e r .

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

Guido Colombo, Die Erstickung von Cocons mit Chlorpikrin. Vf. spricht sich 
gegen das von B e r t r a n d  (ygl. C. r. d. l’Acad. des sciences 178. 1556; C. 1924.
II. 774. 1415) beschriebene Verf. zur Erstickung yon Seidenraupeneoeons mit 
Chlorpikrin aus, da es das wichtigere Problem der schnellen Trocknung der Cocons 
ungelost laBt. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 7. 15—17. Mailand, Staz. sper. per 
la seta.) Z a n d e r .

E. Tromp, Die Anwendung von Stiirkemehlprodukten in der Papierfabrikation. 
Das yon der Fa. W. A. S c h o l t k n s  Chem ische F a b rik e n  A.-G., Groningen fiir 
die Papierindustrie in den Handel gebrachte StSrkepraparat Paperine hat ais 
Leimungsmittel schon im Yerhaltnis 1 :3  eine gunstigere Wrkg. ais Kartoffelmelil.
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(Papicrfabr. 23. Vcrein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 109—11. 
Delft.) S0vern.

B. Smart, Die Anwendung von fliissigem Chlor zur Ilcrstellung von Bleich-
flussigkeiten. Angaben iiber Gewinnung des fl. Cl2 u. die Herst. der Bleichlsgg. 
(Svensk Pappers Tidning; Wchbl. f. Papierfabr. 56. 226—27.) S 0 v e r n ,

H. Wenzl, Das Ycrhaltcn von Calcium- wul Magnesiumbisulfitlaugen bei der 
Druckerhitzung. Eine physiko-chemische Bctrachlungwceise des Reaktionsprinzips. 
(Vgl. S c h w a l b e  u. B e r n d t , Papierfabr. 23. 1; C. 1925. I. 1252.) Die unterschied- 
liche Wirkungsweise von Ca- u. MgHSOs-Laugen ist im GroBenunterschied ihrer 
hydrolyt. Zersetzlichkeit zu schen. Die sieli hieraus ergebende yerschiedenc [II'] 
kann ais Grundursache des jeweiligen Verh. angesehen werden. Die beim Kochen 
sich bildenden organ. Siiuren konnen durch ihre H-Ionenwirkung den ProzeB 
weiter beeinflussen. Auch ist die oxydat.ive Einw. auf die Sulfite u. S02 in Betracht 
zu ziehen. (Wchbl. f. Papierfabr. 56. 256—59. Frankfurt a. M.) SO v e r n .

C. G. Schwalbe und Gustav-Adolf Feldtmann, Eine einfache Methode zur
Bestimmung des Sedimentvohmcns von Zellstoffen. Man bringt durch Schutteln mit 
Essigsaure zerfaserten Zellstoff unter Zusatz von TUrkischrotol in W. in feine Ver- 
teilung u. liest nach einer bestimmten Zcit das Vol. des abgesetzten Zellstoffs ab. 
Die Best. kann dazu dienen, Untcrschiede in gewissen Eigenschaften der Zellstoffe 
herauszuarbeiten. (Wchbl. f. Papierfabr. 56. 251—56. Eberswalde.) S(łVERN.

Anna Marie Bruckhoff, Deutschland, Entfetten von Rohwolle. Man behandelt 
die yorher getrockncte Rohwolle mit Aceton. (F. P. 584046 vom 28/7. 1924, ausg. 
28/1. 1925.) r K a u s c ii.

Societe d’Etndes et d’Applications Industrielles du Brevets P. B. T., 
Seine, Frankreich, Ycrfahren zum Entfetten von Wolle, Entbaeten von Seicle, Ent- 
haaren von Fellen, Beinigen von Baumicolle, Gewinnung von Cellulose usiv. Man yer- 
wendet eine aus Glutin, Casein, Alkali u. harzsaurem Alkali bestehendes Gemisch. 
Zum Entfetten von Wolle yerwendet man eine Lsg. yon 1—3 kg des Gemisches 
in 100 1 W. bei 40°. Seide wird durch Kochen mit einer Lsg. von 2—3 kg in 
1000 1 W. entbastet. Zur Gewinnung von Faser aus Pflanzen werden sie ohne zu 
Rosten mit einer Lsg. des Gemisches von Glutin, Casein, Alkali u. harzsaurem 
Alkali unter Druck erhitzt. (F. P. 579671 vom 1/4. 1924, ausg. 21/10. 1924.) Fz.

Carlo Tondani, Italien, Loslichmachen von Zinnoxydhydrat aus den Riickstdnden 
der Seidenbeschwerung. Man erhitzt den Sn(OH)4 enthaltenden Ruekstand mit HC1 
in Ggw. von SnCl2 oder Sn oder anderen Reduktionsmitteln auf Tempp. unter 100° 
u. unterwirft die erhaltene Lsg. der Elektrolyse bei einer Spannung, bei der nur 
das Sn abgeschieden wird, die in dem Ruekstande enthaltenen Yerunreinigungen 
aber in Lsgg. laBt. Das Sn wird in Form kleiner Krystalle gewonnen, u. kann in 
die beim Beschweren der Seide yerwendbaren Sn-Salze iibergefUhrt werden. (F. P. 
583 301 vom 4/7. 1924, ausg. 10/1. 1925. It. Prior. 6/7. 1923.) K a u s c h .

Paul Martial Frederic Chevalier-Girard, Frankreich (Seine), Herstellung von 
reiner Cellulose aus harzhaltigetn Holz. Man behandelt das in Stiicke geschnittene 
Holz 2—6 Stdn. mit einer Alkalilsg. bei einer Temp. yon etwa 90—110°, wfischt 
sie nach Entfernung der Lauge mit W. aus u. unterwirft sie in bekannter Weise 
nacheinander einer Behandlung mit Bisulfiten, Na^COj unter Druck, Oxydations- 
mitteln (HNOa, Hypochlorit) u. der Elektrolyse. — Die so gereinigte Cellulose kann 
zur Herst von Papier, Kunstseide, SchieBbaumwolle, Celluloid etc. Yerwendung 
finden. (F. P. 580989 yom 2/8. 1923, ausg. 20/11. 1924.) O e l k e r .

Aleiander KumpfwiUer, Hocklingsen b. Hemer, Westf., Gewinnung von 
Zellstoff oder Spinnfasem aus Ginster, Nesseln, Kartoffelkraut und ahnlichen Pflanzen, 
dad. gek., daB das Rohmaterial mit einem Gemisch yon Alkalilaugen u. Sulfiden
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gckoclit wird. — Ea wird ein glcicbmaBiger gutcr AufschluB der Ausgangsstoffc 
erzielt. (D.B..P. 410144 KI. 55b vom 27/9. 1923, ausg. 20/2. 1925.) O e l k e r .

Emil Czapek, Deutschland, Herstellung von Filmen aus Losungen von Cellulose- 
verbindungen, Gelatine oder ahnlichen Stoffen. Man gieBt die Viacoaelag. auf eine 
aich drehende, mit der FSllfliissigkeit benetzte, heizbare Trommel, die zum groBereu 
Teil in daa FSllbad taucht, der gebildete Film wird oberhalb oder unterbalb der 
Fiillfl. von der aieli drebenden Trommel abgenommen u. uber Walzen durcb das 
Fallbad geleitet; al3 FSllfliisaigkeit verwendet man eine Lsg. von NH4C1. (F. P. 
581390 vom 7/5. 192-1, ausg. 27/11. 1924.) F r a n z .

Farbwerke yorm. Meister Lucius & Briining (Erfinder: Gerhard Balie), 
Hoeliat a. M., Darstellung von Triarylphosphaten, icelchc frei von Phenolen sind, 
dad. gek., daB man das in tecbn. Triarylphosphaten yorhandene freie Phenol, 
Kresol usw. durch Behandlung mit p-Toluolsulfoehlorid in die entsprechenden 
p-Toluolsulfosiiurearylester uberfiihrt u. gegebenenfalls das entstehende Gemisch 
von Triarylphosphaten mit p-Toluolsulfosaurearylestern durch Dest. im Vakuum 
trennt. — Das in iiblicher Weiae durch Erhitzen von Rohkresol mit POCl3 erhalt- 
liche rolie Trikresylphosphat wird z. B. mit W. u. p-Toluolsulfochlorid yersetzt u. 
bei einer CO" nicht iibersteigenden Temp. NaOII 40° Be eingeriihrt. Nach kurzer 
Zeit ist das yorhanden gewesene freie Kresol in die entsprechenden p-Toluolsulfo- 
saurckresylester ubergefiihrt. Die mit W. gewaschene u. getrocknete M. wird durch 
Dest. im Yakuum von Verunreinigungen befreit u. bildet dann eine faat farb- u. 
geruchloae, yiscose Fl. Das bzgl. der Gelatinierfahigkeit dem reinen Trikresyl- 
pliosphat mindestens gleichwertige Mischprod. setzt die Brennbarkeit eines Nitro- 
celhdosefilms wesentlich st&rker herab ala ersteres. (D. B.. P. 410056 KI. 12q yom 
5/7. 1922, ausg. 21/2. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

James Clarence Patten, Kokomo, Indiana, iibert. yon: John Feith, Denyer 
Colorado und John W. Ziegler, Kokomo, Celluloselosungen. Kupferammoniak- 
celluloaelsgg. erhJilt man durch Zusatz yon Cu(OH)s zu NH(OH, worauf unter 
Riihren Celluloaestoffe zugeaetzt werden. Nach dem Filtrieren wird daa uber- 
achussige NH3 durch Erhitzen der Lsg. im Vakuum entfernt. (A. P. 1523476 vom 
8/12. 1921, ausg. 20/1. 1925.) K a u s c h .

Bispersoid Syndicate Limited, England, Kimstleder. Man laBt Kautschuk 
mit oder ohne Zuaatz yon Schwefel in einem Losungam. ąuellen, dispergiert dann 
in W. in Ggw. yon dispergierend wirkenden Stoffen, yermischt mit Fiillstoffcn, wie 
Lederstaub, Faser; hierauf wird getrocknet u. gepreBt auf Gewebe oder zu diinnen 
Schichten. (F. P. 574179 yom 10/11. 1923, ausg. 7/7. 1924. D. Prior. 11/11-
1922.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
T. M. Chance, Anwendung des Sandflotationsverfahre)>s bei der Aufarbeitung 

bituminoser Kohle. Eine Ausfuhrungaart diesea Yerf. wird beschrieben. (Mining 
and Metali 6. 34—35. Philadelphia, Pa.) W i l k e .

Marcns Bmtzkus, Uber eine neue Methode, chemische Reaktionen herbeizufuhren. 
Vf. erortert sein friiher aufgestelltes chem.-technolog. Prinzip (C. r. d. l’Acad. des 
aciencea 176. 1621: C. 1924. I. 1605) u. folgert, daB ein Kompressor (Yerbrennungs- 
motor) die zur stetigen u. gleichzeitigen Variation yon Druek, Temp. u. Konz. ge- 
eignetste Yorr. ist. I.C. r. d. 1’Acad. dea sciences 180. 199—201.) K. W o l f .

E. Belani. Schmiermitteltechnik und Papierfabrikation. Der Uniyersaldlpriifer 
yon R. v. D a l l w it z -W e g n e r  ermoglicht die Messung der Oberflachenspannung, 
der Schmierkratt yon Ólen gegen ein bestimmtea .Metali u. von Metallen gegen ein 
bestimmtes Ol sowie des Randwinkels yon Sehmierolen gegen die geschmierten
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Metallc. Die Ermittlung des Stockpunktes wird beschrieben. (Wchbl. f. Papierfabr. 
56. 223—25.) SO y e r n .

J. Heslinga, Bestimmung des Schicefelgehaltes von Erdol und Erdolprodukten. 
Das Ol wurde in einem gluhenden Quarzrohre mit einigen Quarzstiickclien ais 
Kontaktmaterial boi Ggw. eines sclinellen Luftstromes yerbrannt. Die Óldampfo 
wurden mit der Luft durch das Rohr gezogen, stieBen gegen die Quarzstiickchen 
u. verbrannten yollig, wobei aller S in SÓ2 Uberging, in 3%'ger HjO,-Łsg. auf- 
gefangen u. mit J/<o"n- SodalSsung titriert wurde. Dauer einer Best. 20 Min. 
Oenauere Beschreibung des Verf., Zeichnungen u. yergleichende Yerss. mit der 
Bombę im Original. (Chem. Weekblad 22. 98—100. Amsterdam, Bataafsche Petroleum- 
maatscliappij.) G r o s z f e l d .

C. Kindermann, Physikalische Bedingungen bei Kohlenstaubexplońonen unter 
Tage. Theoret. Erorterungen iiber die Bedingungen fiir die Kohlenstaubexplosionen 
u. Betrachtungen iiber die Fortpflanzung der Explosion u. die Erscheinungen beim 
Riiekschlag. (Gluckauf 61. 100—101. Dortmund.) B i e l e n b e r g .

George Francis Sheehan und Hugh Alesander Gillen, Seattle, Washington, 
V. St A., Brikette, welche aus Lignit u. einem bituminijsen, durch S yulkanisiertem 
Bindemittel (Asphalt, Gilsonit etc.) bestehen. (Austr. P. 11946 vom 12/4. 1923, 
ausg. 3/7. 1923.) O e l k e r .

Howard Bruce Carpenter, V. S t A.,'Trocknen von Kohle u. dgl. Man schleudert 
die feuchte Kohle in einer Zentrifuge gegen ein oder mehrere Siebe. (F. P. 583888 
yom 21/7. 1924, ausg. 23/1. 1925. A. Prior. 25/7. 1923.) K a u s c h .

Berg- und Huttenwerks-Gesellsehaft und Alfred Gobiet, Tschechosloyakei, 
Yerbesserung von Koks. Behufs Trennung der zu yerkokenden gasreichen Kohlen 
u. Lignite von der in wechselnder Menge in ihnen yorkommenden Faserkohle, 
welche die Karbonisation hemmt u. den Aschengehalt des Kokses erhoht, werden 
die Kohlen bezw. Lignite mittels geeigneter Miihlen zerkleinert u. die Kohlen- 
teilchen kleinster Kornung yon denen groberer Kornung, welche ausschlieBlich aus 
Faserkohle bestehen, auf mechan. Wege geschieden, worauf erstere allein der Ver- 
kokung unterworfen werden. — Die letzteren konnen fiir Kohlenstaubfeuerungen 
Verwendung finden. (F.P. 580824 vom 28/4. 1924, ausg. 17/11. 1924. Tschecho- 
slov. Prior. 17/3. 1924.) Oe l k e r .

Berg- und Huttenwerks-Gesellsehaft und Alfred Gobiet, Tschechosloyakei, 
Yerbesserung von Koks. Gasreiche Kohlen werden vor der Yerkokung mit Mager- 
kohle, z. B. Koksstaub u. dgl., in geregelter Menge yermischt. (F. P. 580823 yom 
28/4. 1924, ausg. 17/11. 1924. Tschechosloy. Prior. 17/3. 1924.) O e l k e r .

Koppers Company, Pittsburgh, iibert yon: Charles J. Bamsburg, Pittsburgh,
Gasreinigung. (Can. P. 235163 vom 20/11. 1922, ausg. 23/10. 1923. — C. 1924. 
I. 384.) K a u s c h .

Louis Budemann, Holland, Herslellung von Briketten aus Torf u. dgl. Man 
entwiissert den Torf bis zu 60—65°/oi yermischt ihn darauf mit Sulfitablauge u. 
phenolhaltigen Prodd. (Teerprodd.), Zellpeeh u. dgl. u. preBt diese M. in die Form 
von Briketten. (F. P. 583254 yom 2/7. 1924, ausg. 9/1. 1925. Holi. Prior. 3/7.
1923.) O e l k e r .

Markus Brutzkus, Zurich, Spaltung von Kohlenwassersto/fen z. B. von Erd- 
olen u. Steinkohlenteeren, dad. gek., daB die Spaltung im Innern yon Kolben- 
maschinen yorgenommen wird. — 2. dad. gek., daB exothermische Spaltungen bei 
kiihlenden, endothermische Spaltungen dagegen bei heizenden Einww. yorgenommen 
werden. — 3. dad. gek., da8 der Yorgang in komprimiertem W.-Dampf yorgenommen 
wird. — 4. dad. gek., daB zweeks Erhaltung hydrierter Spaltungsprodd. der Yor
gang in H oder in Gasen yorgenommen wird, die H enthalten. — Zur Durchfiihrung
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des Verf. eignen sich besonders Kolbenmaschinen, bei dencn die Einfiihrung de8 
KW-stoffs mittels eines gasformigen Einblasemittels yorgenommen werden kann 
(wie bei Dieselmotoren), da hierdurch eine besonders feine Yerteilung der Stoffe 
bewirkt wird u. somit die kleinsten Teilehen der Stoffe einer allseitigen Einw. des 
Spaltungsmittels ausgesetzt werden. ((D. R. P. 405974 KI. 23 b yorn 5/8. 1919, 
ausg. 9/2. 1925.) O e l k e r .

V. L. Oil Processes Ltd., England, Raffinieren von Kohlenwasserstoffen. Die 
KW-stoffe werden unter Druck auf eine Temp. erhitzt, welche hoher ist ais der 
Kp. ihrer hochst sdd. Bestandteile, worauf man sie nach erfolgter plotzlicher 
Druckentlastung in Dampfform in eine erhitzte, ein polymerisierend wirkendes 
Mittel enthaltendc Filterkammer treten liiBt, in der eine Polymerisation u. Trennung 
von den Diimpfen der unerwiinschten Bestandteile erfolgt. (P.P. 580435 yom 
19/4. 1924, ausg. 6/11. 1924. E. Prior. 14/11. 1923.) O e l k e r .

Walter Martin GroB, Kansas City, (Missouri, V. S t A.), Spaltung yon schiceren 
Kohlenwasserstoffen. Die in einer Zirkulationsleitung erhitzten KW-stoffe werden, 
so lange sie sich noch in fi. Zustande befinden, unter Druck gehalten u. in diesem 
fi. Zustande aus der Zirkulationsleitung in einen Wiedererhitzer ubergefuhrt, in 
welchem die weitere Dest. oder Spaltung, ebenfalls unter Druck, yorgenommen 
wird, so daB je nach der Temp. in diesem Erhitzer yerschiedene Fraktionen des 
Oles gewonnen werden konnen. (Oe.P. 98689 yom 22/9. 1916, ausg. 10/12.
1924.) O e l k e r .

Otto Friese, Kiel-Wik, Yorrichtung zwn Aufbrechen yon Pech, unter Ver-
wendung yon in der Pfanne gelagerten Ketten, dad. gek., daB eine durch Motor 
mittelbar angetriebene KettennuB, die sich auf einer Laufkatze u. yerfahrbarem 
Kran befindet, in Pech eingegossene gleichgliedrige Ketten mittels der freien Ketten- 
enden zwangliiufig in lotrechter Richtung nacheinander herausdreht u. hierbei das 
Pech in Stiicke zersprengt (D. R. P. 409727 KI. 22h yom 1/2. 1924, ausg. 13/2.
1925.) F r a n z .

Gustave Blanc, Frankreich (Alpes - Maritimes), Schmierol fiir Motor en, ins-
besondere Explosionsmotoren, welches aus einem fetten 01, z. B. Ricinusol, einer 
kleinen Menge eines Mineralschmierols u. einem Losungsm. besteht, welches der 
Mischung die gewiinschte Ilomogenitiit erteilt, wie z. B. Spiritus, Tetrahydronaph- 
thalin, Heiahydrophenol etc. iF. P. 580464 yom 4/7. 1923, ausg. 7/11. 1924.) O e l .

Georg Schicht, A. G., Tschechoslowakei, Hoclwiscose Ole, welche in Mineral- 
olen 1. sind, werden dadurch erhalten, daB man fette Ole teilweise osydiert, z. B. 
durch Blasen mit Luft, u. sie alsdann mehrere Stdn. uber 190°, nicht aber iiber 
245° erhitzt P. 58Ó731 yom 24/4. 1924, ausg. 14/11. 1924. Schwz. Prior. 
30.4. 1923.) O e l k e r .

Friedrich Bodmar. Petershagen a. d. Ostbahn, b. Berlin, Konserrieren von 
Holz. t.A. P. 1473899 yom 24/8. 1921, ausg. 13/11. 1923. — C. 1924. I. 2045 
[Holi. P. 9251, Bcb].) S c h o t t l a n d e r .

Hermann Suida. Modling, Reinigung von Kolzteerolen. Die bei der Hartholz- 
teerdestillation direkt anfallenden Rohole werden mit MgO sowohl zum Zwecke der 
Entsauerung ais auch zur Bildung yon Magnesitimphenolaten behandelt. — Man 
erhiilt yorgereinigte Kohkreosote u. eine Lsg. yon Mg-Salzen der organ. Sauren, 
die in bekannter Weise auf Rohessigsiiure yerarbeitet werden konnen. (Oe. P. 
98415 vom 23/12. 1922. ausg. 10/11. 1924.) O e l k e r .

Elmer Henry Becords, Amerika, Motortreibmittel. welches aus einer Mischung 
yon 81,50% A., 10,00% Bzl., 5.00% A. u. 3,50% Naphthalin besteht. (F. P. 579625
vom 31/3. 1924, ausg. 20/10. 1924. A. Prior. 17/7. 1923.) O e l k e r .

rtinted u G.rm»ay SchluB der Redaktion: den 23. Marz 1925.


