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A. Allgemeine und physikalisehe Chemie.
C. E. W aters, William Francis Hillebrand. Nachruf auf den am 12. Dezember 

1853 in Honolulu geborenen u. am 7. Febr u ar 1925 in Washington yerstorbenen 
Chemiker. (Science 61. 251—53. Journ. Americ. Chera. Soc. 4 7 . Proceed. 53—60. 
Washington, Bureau of Standards.) B e c k e r .

Percy Lucock R obinson  und H en ry  Y incen t A ird  B riscoe, Eine Neu- 
bestimmung des Atomgewiclites von Brom.. Die Untrennbarkeit der Isotopen durch 
fraktionierte Krystallisation. In der Kopf- u. Schwanzfraktion yon 2500 Krystalli- 
sationen von sorgfaltig gereinigtein NII^Br wird durch Uberfuhrung in AgBr das 
At.-Gew. des B r  bestimmt. In beiden Fallen ergab sich ubereinstimmend ais Mittel- 
wert Br =  79,914. Eine Trennung der Isotopen hatte nicht stattgefunden. (Journ. 
Chern. Soc. London 127. 138—50. Univ. of Durham. Newcastle upon Tyne.) B e .

H. Jo rdan , Uber elasłische Nachwirkung, elastische Ilysteresis und innere 
Beibung. Benierkungcn zu der Mitteilung des Herrn K . Bennewitz. Ergiinzende 
Bemerkungen zu der Arbeit von B e n n e w it z  (S. 1382). (Physikal. Ztschr. 2 5 . 
579-84. 1924.) B e c k e r .

W. Geiss und J. A. M. v. L iem pt, Zur Deulung der Kaltbearbeitung a u f 
Grund elekłrischer Messungen. II. (I. Vgl. Ztachr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 2 8 . 355; 
C. 1924. I. 1498.) Vff. finden an gezogenen u. rekrystallisierten W-Driihten, daB 
hier das Gesetz yon Matthiesen ebenso erfullt ist wie bei Mischkrystallen. W ird 
ein Metali so yerandert, daB es durch Aufnahme eines zweiten Metalls Misch- 
krystalle bildet oder daB es einer Kaltbearbeitung unterworfen wird, so nehmen in 
beiden Fallen der spezif. W iderstand zu, sein Teraperaturkoeffizient ab, jedoch 
derart, daB ihr Produkt unabhiingig ist von dieser Anderung. Es tritt also in 
beiden Fallen, ebenso wie beiin Erwiirmen des Metalls, eine Erhohung des Energie- 
inhaltes des Metalls ein, es tritt eine „Zusatzenergie" hinzu. Die Anderung der 
Leitfahigkeit bei der Kaltbearbeitung wird nicht durch Gitterstorungen in geometr. 
Sinn heryorgerufen, u. ebensowenig durch eine Umorientierung des Raumgitters. 
Verss. an Einkrystalldriihten u. polykrystallinen Driihten ergaben, daB die Yer- 
fertigung u. Anderung der Leitfahigkeit zum groBten Teil zwisehenkrystallin sein 
muB. Zwischen beiden besteht ein, wenn auch nur ąualitatiyer Zusammenhang. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 4 3 . 259—67. Eindhoven, Philips Gliihlampcnfabr.) Be.

Oswald Jam es W a lk e r, Loslichkeit v<m ziceiwertigen Salzen in  Liisungen, 
Kelclie ein gemeinsames łon entlialten. Vf. bestimmt die Loslichkeit von Ba-Sucńnał 
in Gegenwart von Na-Suecinat, Sr-Malonat mit SrClt , Ba-Succinat mit Mg-Succinat, 
Sr-Succinał mit Na-Succinat, Ca-Succinat mit Na-Succinat, Ba-Succinat mit Ca-Succinat, 
Ca-Sucdnat mit Mg-Succinat bei 25°. Es zeigt sich, daB in ałlen Fallen die Loslich
keit groBer ist ais sie sich aus dem Loslichkeitsprodukt ergibt u. daB die Ab- 
weichung vom theoret. W ert desto groBer ist, je  loslicher das Salz ist. Fur ein 
weiwertiges Salz ist diese Abweichung groBer ais fur ein einwertiges. Mit den 
Theorien von D e b y e  u . H O c k e l  (Physikal. Ztschr. 2 4 . 185; C. 1 9 2 3 . III. 334) u. N o y e s  
(Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 .  1098; C. 1 9 2 4 . II. 2002) ergibt sich eine gute 
qualitative Ubereinstimmung. Bei dem schwer 1. Mg-Succinat w'ird auch eine 
qualitative Ubereinstimmung erzielt. In  reinem W. betriigt die Loslichkeit in 
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Grammol./Liter bei Ba-Succinat 0 ,01570 , Sr-Succinat 0 ,02013 , Ca-Succinat 0,08252, 
Sr-Malonat 0,03050 . (Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 . 61—66. Edinburgh Univ.) B e.

Guatav P leu g er, Beiłrage zur Kenntnis der Loslichkeit in  Fliissigkeitsgemisclien. 
Es wurdcn die Loslichkeiten L  (in Gewiehts-%% der Gesamtlsg.) von Benzamid (I) 
u. p-Acettoluid (II) in drei biniircn Gcmisclion bestimmt. I . W. -f- A. (Gewichts-0/0% 
der zweiten Substanz im Losungsm. =  x =  100): L  =  16,0 (30°), 48,0 (70°), 88,0 
(110°); x =  49,5, L  =  17,0, 62,0, 93,0; x =  0, L  =  2,0 (50°), 7,5 (70°), 95 (110°).
— CS, +  A. x =  79,2, L  =  15,5 (30°), 47,5 (70°), 87,5 (110°); x =  38, L =  12,0,
40,0, 84,5, 93,5 (120°); x =  0, L  =  75,0 (110°), 90,0 (120°). — CCI\ - f  A. x = 8 0 ,
L  =  14,5 (30°), 45,0 (70°), 94,5 (120°); x =  40,1, L  => 9,0, 33,5, 92,5; x =  0,
L  =  45,0 (110°), 85,5 (120°). — I I .  W. +  A. x =  100, L  =  10,8 (30°), 35,0 (70°),
88,5 (130°), 94,0 (138°), x =  70,6, L  =  7,5 (30°), 35,0 (70°), 93,0 (130°); x =  30,1, 
L  =  2,0 (50°), 5,0 (70°), 55,5 (130°); x =  0, L  =  97,5 (138°). — CS2 +  A. x =  70,5, 
L  =  14,0 (30°), 37,5 (70°), 87,4 (130°); x =  30,3, L =  12,5 (30°), 34,5 (70°), 85,5 
(130°), 94,0 (140); x =  0, L  =  17,5 (90°), 47,0 (110°), 90,0 (140°). — CC14 +  A. 
x =  80,4, L  =  10,6 (30°), 34,0 (70°), 94,5 (140°); x =  40,0, L =  9,5, 29,0, 92,5; 
x =  0, L  =  33,5 (110°), 69,5 (130°), 87,5 (140°). — Diese Zalilen stellcn nur einen 
Auszug aus Vfs. Angaben dar. Aus dem gesamten Materiał werden folgende 
Sehliisse gezogen: In W.-A.-Gemischen u. fur I I  im CSa +  A. treten Maxima der 
Li auf, die bei Temperaturerhohung sieli naeh geringeren Alkoholkonzz. yerschieben. 
In den anderen Gemischen steigt die Loslichkeit naeh Zusatz des besser losenden 
Bestandteiles im ganzen Konzentrationsbereich, bleibt aber iiber der nacli der 
Mischungsregel berechneten. — Die bei jeweils hochsten Tempp. bestimmten Los
lichkeiten gehorchen annahernd der Mischungsregel, weil das Maximum um so 
flacher ist, je  mehr man sieh dem P. des Gel. nahert. — Ein direkter Zusammen- 
hang zwischen der D. des Gemisclies u. seinem Losungsvermogen besteht nicht. 
(Physikal. Ztschr. 2 6 . 167—70. Munster, Univ.) Bikerman.

J . A. M. van  L iem pt, Die bindren Systeme WO^-LL, WO„ IC WOr Li, W0„ 
IA^W O fW O ,, N(LtWOi-WOz und K , TFO<- WOs. Das System U , W O^Na, WOt zeigt 
fest kcine Mischbarkeit u. bei etwa 490° zwischen 45 u. 50% Na„W04 ein Eutektikum. 
£ i j WOt-K2TFO, zeigt eine Verb. L i.W O ^K .W O ,, P. 632°. Diese Verb. bildet mit 
jeder der reinen Komponenten ein Eutektikum. Na? WOr  W 03 zeigt eine Verb. 
Nat W t Or, welehe einen Umwandlungspunkt bei 547° besitzt. Mit NajWOj gibt 
diese Verb. ein Eutektikum. Ahnlich verh;ilt sieh das System Z i, WOt- WO:l, welches 
die Verb. Lu, 1P30 T zeigt. Umwandlungspunkt 687°. Ą  WOr  W 03 bildet keineYerb., 
sondem lediglieh ein Eutektikum zwischen 40 u. 50% W 0 3. L i,W 0 4 bildet kcine 
Umwandlungspunkte, F. =  742°. NasW 0 4 zeigt bei 588 u. 577° Umwandlungs- 
punkte. Jener bei 577° wird durcli W 0 3-Zusatz erniedrigt. F. =  705°. K2W04 
hat seinen Umwandlungspunkt bei 358°, F. =  926°. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 
1 4 3 . 285—92. Eindhoven, Philips Gliihlampenfabriken.) BECKER.

F erru cc io  Zam bonini und Guido C arobbi, Beiłrag zum Studium der Bc- 
ziehungen des Isomorjplmmus zwischen dem dreiwertigen Thallium und den Mełallm 
der seltenen Erden. Aus der Gegenuberstellung der krystallograph. Werte fur:

N H t T T ^ S O j ^ d E i O ,  a : b : c  =  1 ,080 : 1 : 1 ,0 1 7 ,  B  =  104°26' u.
NIIJ.a{SOt\  • 4 1 ^ 0 , a : b : c == 0,3509 :1 :  0,9145, (] =  97°36' 

ist zu ersehen, daB yon Isomorphismus nicht die Rede sein kann, w en n g le ich  ver- 
schiedene GesetzmaBigkeiten auffallen; die W erte fur  c sind sehr nahe zusammen, 
d ie  "Werte fu r  a stehen im Yerlialtnis 1 :3 . Die Mol.-Yoll. beider Verbb. sind 
prakt. gleich, 152,4 u. 151,5. Allem Anscheine naeh handelt es sieh demnach urn 
Isopolymorphismus. Verss., dreiwertiges T l in d ie  NH4-Doppelsu]fate des La u. 
Nd einzufuhren, fuhrten nicht zum  Ziele; die Mischbarkeit dieser Doppelsulfate  
mit dem  Tl-NH4-Sulfat erwies sieh ais sehr gering. Ebenso yerliefen Verss. mit
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anderen Doppelsalzen der seltenen Erden negatiy. — Bei der Darst. von NH4T1'" • 
(S0,)s-411,0 wurde bei zu starkem Ansauern mit H2SOj ein Sulfat mit NH4, T1‘ 
u. Tl'" von der Zus. (NHt , Tl')3Tl"'(S04)3 erhalten.s (Atti R. Accad. dei Lincei, 
Koma [6] 1. 8—14. Neapel, Uniy.) Zan d e r .

Alfred T. L arson und F ran c is  E . S m ith , Die Synthese von Wasser iiber 
Nickel- und Kupferkatalysatoren. Die Nickel- u. Kupferkatalysatoren wurden dureh 
Eed. der Oxyde dureh PI2 liergestellt. Ein Gemisch von Hs mit einer bestimmten 
Menge 0 2 (bis zu 2°/0) wurde bei einer bestimmten Temp. zwischen 34 u. 130° iiber 
den red. Katalysator geleitet u. das gebildete W. dureh Absorption in P20 6 be- 
stimmt. Der 0 2, der nieht an der Rk. mit H2 teilgenommen hatte, wurde dadurch 
bestimmt, daB die troeknen Gase iiber b. Pd-Asbest geleitet wurden u. das dadurch 
gebildete W. gewogen wurde. Der vom Katalysator zuriickgehaltene 0 2 wurde 
dureh Red. des Katalysators bestimmt. Ygl. Abb. des App. im Original. Die Er- 
gebnisse, welehe graph. dargest. sind, sind im wesentlichen fiir beide Katalysatoren 
gleich. In beiden Fallen erreiclit die Menge des pro Min. gebildeten W. ein 
Maximum u. fallt dann auf einen niederen konstanten W ert. In der Periode der 
groBfen Aktivitiit wird auf der Oberfliichc des Katalysators allmShlich eine be- 
stindige Oxydsehicht gebildet, die von II2 in Ggw. von 0 2 nicht gleieh wieder red. 
wurde, wohl aber yon reinem H2. Das Oxyd verringerte die katalyt. Aktivitiit des 
Metalls. W ahrend der Synthese tragt auch die Red. dieser Metalloxyde in kleinem 
MaGe zur B. yon W . bei. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 7 . 346—55. Washington 
[D. C.], Fixed Nitrogen Research Laboratory.) J o s e p h y .

Edw ard B rad fo rd  M axted, Die Adsorption von katalytisch vergiftenden Metallen 
durcli Platin. I. Die Adsorption von Blei und Quecksilber. Yf. bestimmt an frisch 
gefiilltem Pt die Adsorption von Pb-Acetat u. HgCL, u. findet bei kleinen Konzz. 
cinen fast linearen Anstieg der adsorbierten Salzmenge mit zunehmender Konz. 
bis sich von einem gewissen Punkt an ein Endwert der adsorbierbaren Salzmenge 
einstellt. Vergleicht man die yergiftende W rkg. dieser Salze auf einen Pt-Kataly- 
sator (Journ. Chem. Soc. London 121 . 1760; C. 1 9 2 2 . III. 1322), dann zeigt sich 
hier ein analoger Gang mit der Salzkonz. wie bei der Adsorption. (Journ. Chem. 
Soe. London 1 2 7 . 73—77. Manor Road. Penn. Wolyerhampton.) B e c k e r .

Aj. A tom struktur. R ad ioch em ie . P hotochem ie.
A. Reis, Die rontgenographische Metliode ais Jlilfsmittel der chemischen Forschung. 

Kurze Ubersicht. (Ztsehr, f. angew. Ch. 38. 249—51. Karlsruhe.) B e c k e r .
J. R,. K atz und H. M ark , Das Faseirontgenogramm der Hydratcellulosen und 

sein Verhalten bei Ruckvencandlungsversuchen. (Vgl. Physikal. Ztsehr. 2 5 . 431; 
C. 1924 . I. 2321.) Vff. untersuchen das Faserrontgenogramm von Ramie, welehe 
dureh Mercerisation mit konz. Salzlsgg. (ZnCl2, Ca(CNS2), Thouletscher Lsg.), Saurcn 
(HC1, HN03, H2S 04), Basen (KOH, NaOH, LiOH) u. Kupferoxydammoniak, sowie 
dureh Denitrieren yon Nitroramie in Hydratcellulose umgewandelt worden war. 
Die Parallelorientierung der Micellen wurde dureh den MercerisationsprozeB nur 
wenig beeinfluBt, dóch trat bei den yerschiedenen Quellungsmitteln mit yerschie- 
dener Stiirke zu dem Rontgenogramm der urspriinglichen Cellulose ein neuer Inter- 
ferenzstreifen (,,Merccrisationsstreifen“) hinzu, der bei Verwendung der yerschiedenen 
Quellungsmittel innerlialb der MeBgenauigkeit am gleichen Ort liegt. Dieser Streifen 
ist sowohl bei Yiscose ais auch bei Kupferoxydammoniakseide zu beobachten. 
Trocknet man die geąuollenen Fasern unter Spannung, dann tritt eine starkę Zu- 
nahme der Parallelorientierung der Krystallite ein, wahrend glęichzeitig das Auf- 
nahmeyermogen der mercerisierten Faser fiir W . u. Farbstoffe geringer wird, ais 
wenn die Trocknung ohne Spannung vor sich geht. Es scheint daher die Auf- 
nahmefahigkeit der Faser fiir fremde Substanzen yon dem Grad der Faserstruktur
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weitgeliend abzuhiingen. W ird die Ilydratcellulose nach dem ubliehen Yerf. in 
Cellulose zuruckverwandelt, dann nimmt dicse Adsorptionsfiihigkcit stark ab, die 
Mercerisationsstreifen im Eontgenogramm bleiben jedoeli bestehen. Vff. kommen 
zu dem ScliluC, daB dieaer Merzerisationsstreifen nicht durcli die Ilydratcellulose 
bedingt ist. Entweder riihrt er davon her, daB die Kittsubstanz in der Faser unter 
dem EinfluB der Quellungsmittel krystallin. wird oder daB eine Umwandlung der 
Cellulose in eine Alkalieellulose stattfindet, welche irreyersibel ist. ScblieBlich 
konnte die Cellulose aueli in ein Isomeres ubergehen. Es scheint aber festzustehen, 
daB dieser Interferenzsteifen von einer anderenYerb. ais der nativen Cellulose lier- 
rUhrt. Die Mereerisation bringt Andcrungen der GittergroBen bis zu 3°/o mit sieli. 
(Ztsclir. f. Elektrocliem. 31. 105—12. Amsterdam, Berlin-Dahlem.) B ecker .

J . R . K atz und W . V iew eg, Eine Yergldcliung der ronłgenspektrograpMschen 
Ergebnisse und der Alkaliaufnalimen bei der Quellung der Cellulose in wasserigen 
und wasserig-alkoholischen Natronlaugen. (Vorl. Mitt.) Geąuollene Cellulose, welche 
mit 12°/0 NaOH vorbebandelt war, zeigte ein anderes Rontgenspektrum ais natiye 
Cellucose. Mit 10°/o NaOH behandelte Cellulose zeigt beide Spektren nebeneinauder, 
wiihrend mit 8% NaOH behandelte Cellulose unverandert das urspriingliehe Spek
trum zeigt. Dieser Ubergang zu einer neuen krystallinen Substanz der alkali- 
behandelten Cellulose fallt mit dem Rniekpunkt der Y iew egschen  Kurycn (S. 41) bei 
der Einw. von wss. u. alkoh. NaOH auf Cellulose zusammen u. tritt dann auf, wena 
sich eine Alkalieellulose CuHjoOo-Na bemerkbar macht. Ob die neue krystalline 
Verb., welche das Rontgenspektrum andeutet, eine Alkalieellulose oder ein Isomeres 
der Cellulose ist, kann nicht festgestellt werden. In dem Aachen Stiick der yieweg
schen Kurve nach dem Knick, welches auf eine geringere Alkaliaufnahme deutet, 
tritt gleichzeitig eine VergroBerung des Cellulosegitters bis 4% ein, welches Vff. 
durch eine Depolymerisation zu deuten suehen. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 157 
bis 159. Amsterdam, Pirna.) B eckek .

&. W . Jam es, Da- Einflup der Temperatur a u f die Reflemonsintensitat der 
Monłgenstrahlen non Steinsalz. Zwecks Priifung der Debyeschen Theorie (Verb. 
d. Deutsehen Physikal. Ges. 15. 867 [1913]) tiber die Anderung der Eeflesions- 
intensitiit von Rontgenstrahlen mit der Temp. untersuelit Vf. die (100)-Beflexioa 
von NaCl mit KMo-Strahlung bis zur 4. Ordnung zwischen 19° u. 650°. Es zeigt 
sich, daB mit steigender Temp. die Intensitiit raseher abnimmt ais es die Debyescbe 
Theorie fordert, u. daB im Gegensatz zu D e b y e  die Intensitiit samtlicher unter- 
suchten Spektren proportional T- statt T  ist. Fur die Reflesionsintensitiit bei der

Temp. T  ergab sich die empir. Gleichung R T =  R 0 e~ 1)162 ‘10 '*  • • T \  wenn
A"

die Intensitiit bei 0° abs., 0  der Gleitwinkel, X die Wellenliinge der ver- 
wendeten Strahlung ist. (Philos. Magazine [6.] 49. 585—602. Manchester, Univ.) Be.

Y. H. W oo, Der Comptoneffekt und die terłiiire Eontgenstrahlung. (Vgl. Compton 
u. Woo, Proc. National Acad. Sc. Washington 1 0 . 271; C. 1 9 2 4 . II. 1156.) Vf. 
untersucht das Spektrum der Streustrahlung, wenn NaCl, Mg, Al, Si, S ais Sekundar- 
strahlen u. KMo-Strahlung ais primSre Strahlung verwendet wird. In allen Fiillen 
zeigte sich die von der Theorie geforderte Comptonyerschiebung, doch war diese 
von der Gegenwart eines Schutzkastens fur die Rontgenrolire unabhangig. Von 
einer Tertiarstrahlung wurde nichts beobaehtet Diese Yerss. stehen im Gegensatz 
zu jen en von A l l is o n , Cl a r k  u. D u a n e  (Proc. National Acad. Sc. Washington 10. 
379; C. 1 9 2 4 . II. 2823) u. A r m st r o n g , D u a n e  u. S t if l e r  (Proc. National Acad. 
Sc. Washington 1 0 . 374; C. 1 9 2 4 . H. 2823). (Proc. National Acad. Sc. Washington 
11. 123—25. Chicago, Univ.) BECKER.

B,. A. M illik an  und I. S. Bowen, Die Bedeutung der Enłdeckicng der Jlontgen- 
strahlengesetze im optischen Gebiet. Vff. b esp rech en  d ie  Giiltigkeit des M oseleysclien
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Gesetzes im opt. Gcbict. Durch Eintragen der Termwerte ais Funktion der Ord- 
nungszahl ergibt sieli fiir jeden der einzelnen Terme eine liueare Funktion. Dies 
gibt Ausblicke zur Deutung der Feinstrukturen im opt. Gcbict, wie es im Rontgen- 
gebiet moglicli ist. (Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 119—22. Pasadena 
[Cal.].) B e c k e r .

A. H. Compton und J. A. B earden , Der E tn fiu fi eines umhiillenden Kasłens 
auf das Spektrum zerstreuter Rontgenstrahlen. Im Gegensatz zu den Verss. von 
Armstrong , D u a n e  u . S t if l e r  (Proc. National Acad. Sc. Washington 10. 374; 
C. 1924. II. 2823) zeigen Vff., daB die Ggw. eines Schutzkastens um die Rontgen- 
rohre ohne EinfluB auf das Spektrum der Streustraklung ist u. daB die Compton- 
verschiebung in der theoret. yorausgesagten GroBe in allen Fallen gemessen werden 
kann. (Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 1 17—19. Chicago, Univ.) B e c k e r .

Augustus T row bridge , Spektroskopie in der ultraroten Region des Spektrums. 
Histor. Ubersicht. (Journ. Franklin Inst. 199. 343—52. Princeton Univ.) B e c k e r .

E. E. N ichols und J. D. Tear, Verbindung des ultraroten und elektńsclien 
Wellen-Spektrums. Mittels eines Hertzschen Oszillators werden elektr. Wellen bis 
0,9 mm Wellenliinge erzeugt, welcbe mittels Interferometers, Boltzmannspiegels oder 
Stufengitters vermcssen werden konnen. Bei Verwendung liarmon. Obertiine werden 
Wellenlangen bis 0,22 mm erhalten. Von einer lig-Lampe werden naeh Filtration 
der Stralilung durch 2 mm dicke Quarzschichten ultrarote Strahlen von 228, 294 u. 
•412 fi erhalten. Daraus wird das Triigheitsmoment des Tragers dieser Strablung 
zu 5-7'10—40 berechnet. Hierfiir kommt wahrscheinlich das J/y/T-Mol. in Betracht. 
(Astrophys. Journ. 61. 17—37. Cleyeland, Ohio, National Lamp Work.) B e c k e r .

H. N. R ussell und E. A. Saunder8, Neue Regelmafiigkeiten im Spektrum der 
Erdalkalien. Es werden von Ca, Sr, B a  eine Anzahl neuer Linien angegebcn, 
welcbe Kombinationen zwischen bekannten spektr. Termen u. neuen Termen dar- 
stellen. Die Wellenlangen, Wellenzahlen u. Serien sowie dereń Eigenschaften sind 
ausfiihrlich in Tabellen wiedergegeben. Eine Erweiterung des Landćschen Vektor- 
modells wird besproclien. (Astrophys. Journ. 61. 38—69. H a r v a r d  Univ.) BECKER.

Enrico E erm i, U ber die Intensitdt der mehrfachen Spektrallinien. (Atti R. 
Accad. dei Lincei, Roma [6] 1. 120—24.) Z a n d e r .

Paul D. Eoote und A rth u r  E d w ard  R u ark , Wellenlangenanderung bei der 
Streuung von Lieht. Vf. bespricht die theoret. Moglichkeiten einer Wellenlangen- 
Snderung bei der Streuung von Lieht, wie sie bei der Comptonyerschiebung bei 
der Streuung von Rontgenstrahlen auftreten. (Science 61. 263—64. Washington, 
Bureau of Standards.) B e c k e r .

E rie  K e ig h tley  R id ea l und E d w ard  G ardner 'W illiam s, Die Wirkung von 
Liclit auf das Ferro-, Ferń-, Jod-, Jodidgleichgewicht. Die Rk.:

2Fe " +  2 J '  =%» 2Fe" +  J 2
ist im Ultrayiolett u. im sichtbaren Gebiet stark photoempfindlich. Im sichtbaren
Gebiet liegt das Intervall zwischen 5500 u. 6500 jL mit einem Masdmum bei 5800 A.. 
Ber photoaktiye Bestandteil scheint ein Trijodidion zu sein. Die der Wellenlange 
5800 1. entsprechende Energie yon 2,14 Volt ist das Resonanzpotential des J 2. Durch
direkte Messung der absorbierten Energie wird festgestellt, daB ein Mol. J s ein
Quantum der absorbierten Energie yerbraucht, um in Rk. treten zu konnen. Der 
Reaktionsmeclianismus yerlSuft also nach der Gleichung:

2F eJ2 +  J 3' +  h v  == 2 F e Ą  +  J ' .
Bei 25° betritgt die Gleichgewichtskonstante der Dunkelrk.:

K  =  (Fe'") (J2)v«/ (Fe") (J') =  23,6.
Der Temperaturkoeffizicnt der Dunkelrk. ist k ^ j k ^  =  2,713, wahrend jener 

der Lichtrk. t '3-0 / A',., =  1,17. Ein Zusatz yon KC1 ist ohne EinfluB auf das
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Gleichgewicht, docli bewirkt es, daB diescs sieli schnellcr einstcllt. (Journ. Chem. 
Soc. London 1 2 7 . 258—69. Cambridge, Univ.) B ecker .

F ran c is  P e rr in , Theorie der polarisierten Fluorescenz (Einflufi der Viscositat). 
Setzt man, nacli der klass. Elektrodynamik, das im polarisierten Lieht fluorescierende 
Mol. einem kreisformigen Oscillator gleich u. die Amplitudę des Oscillators proportional 
der in seiner Ebene liegenden Komponente des elektr. Vektors des einfallendea 
Lichtes, so liiBt sieli auf Grund der bekannten Geschwindigkeit der Brownschen 
Drelibewegung eine statist. Theorie der polarisierten Fluorescenz aufstellen, wenn 
die „Verweilzeit“ des Oscillators x  bekannt ist. Sei die Intensitiit der in der 
Richtung des einfallenden Lichtes schwingenden Komponente des Fluorescenz- 
lichtes lv, in senkreehter Richtung lt , da lautet die Formel: o —  (l, — ijjl, =  
1/4(1 -j- 5 i? r ) ,  worin I i —  12 T /8  71 ij r3, r der Radius des Oscillators, t] die Vis- 
cositiit der Lsg. Aus L ew schins (Ztschr. f. Pliysik 2 6 . 274; C. 1 9 2 4 . II. 1662). 
Angaben ergibt sieli r  fur Erythrosin in einem Alkohol zu 10—0 sek. Auf Fluo
rescenz in Glycerin ist die Gleieliung nicht anwendbar, weil liier o die Grcnze 
von 1/i uberschreitet. Im Glycerin miissen also Oscillatoren nicht kreisformig sein. 
(C. r. d. l ’Aead. des sciences 1 8 0 . 581—83.) B ik e r m a n .

A2. E lektrochem ie. T herm ochem ie.
E dw in  H. H a ll , Bedingungm des elelctrischen Gleichgcwichts an Grenzflachen; 

der Voltaefj'ckt. Matliemat. Erweiterung einer friiheren (Proc. National Acad. Sc. 
Washington 4 . 98 [1918]) Abliandlung des Vfs. (Proc. National Acad. Sc. Washington
11. 111—16. H a r y a r d  Univ.) B ecker .

N. Stepanow, t/ber die Anderung der Zersetzungsspannung wafiriger Losungen 
einiger Elekłrolyłe. Es wurden Stromspannungskurven aufgenommen — einmal mit 
dem Gleiclistrom allein, einmal mit uberlagertem Induktionsstrom, ■welclicr durcli 
eine der Gleichstromelektroden u. eine nahe gestellte dritte Elektrode zugefuhrt 
wurde. In ersten Verss. war die mit der Induktionsspule yerbundene Gleichstrom- 
elektrode (E) Katliode, sie bestand — gleich der Anodę — aus einem 1 qcm groBen 
Pt-Bleeh. Die Zersetzungsspannung (Ym) nahm durch Anlegen des Induktions- 
stromes durchweg ab: im Falle einer 0,01-n. A,g2SOt von 0,775—0,8 V auf ca. 0,275 V, 
im Falle einer an HgSO, 0,02-n. u. an ILSO, 0,1-n. Lsg. um ca. 0,4 V, in 0,02-n. 
ChUNOJt-Lsg. um ca. 0,3 V, in 0,75-n. ĆK(ArOs),-Lsg. um 0,4—0,45 V, in 0,02-n. 
ZnSOĄ um ca. 0,3—0,35 V. Die Erniedrigung der Vm hiingt auch vom Anion ab: 
sie betrug fiir 0,02-n. OuSOt nur ca. 0,2 V. Viel enger ist ihre Abhangigkeit von 
der an der Kathode sclion abgeschiedenen Jletallmenge, denn sie wird um so 
weniger merldich, je  groBere Kathodenoberfiache vom Metallniederschlag belegt ist.

In zweiter Yersuclisreihe war E die Anodę; die Vm wurde zwar herabgcsetzt, 
aber nicht so stark: im Falle einer 0,02-n. Ag2S 0 4-Lsg. um ca. 0,275 V. — Diese 
Ergebnisse wurden durch Messungen der Elektrodcnpotentiale gegen Kalomel- 
elektrode bestsitigt. Ohne Induktionsstrom wachst das Potential der Anodę mit der 
nngelegten EK., wfihrend das Potential der Kathode beinahe unveriindert bleibt. Der 
Induktionsstrom allein erhoht das Potential der Elektroden (z. B. von 0,44 V in 
Abwesenlicit jeden Stromes auf 0,946 V); die angelegte EK. itndert wiederum nur 
das Potential der Anodę; die Zers. setzt ein bei demselben Anodenpotential, wie 
ohne Induktionsstrom, da aber das Potential der Kathode um ca. 0,5 V hoher ist, 
so ist die Vm um denselben Betrag geringer (die Zalilen beziehen sich auf 0,02-n. 
AgsS 04). Das Potential einer Ag-Elektrode in Ag2S04-Lsg. wird durch Induktions
strom nicht beeinfluUt. — Die Erliohung der Elektrodcnpotentiale durch Induktions
strom soli von der Langsamkeit herrUhren, mit der sich die friscli aufgel. Ionen 
mit Hydratwasser umhullen. (Buli. Acad. St. Pótersbourg [6] 1 914 . 1395—1426. 
Petrograd, Berginst.) B ik e r m a n .
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G. A thanasiu , U ber die Empfindlichkeit der Aktinometer m it Quecksilberelek- 
troden. Die durcli 1 Min. lange Bestrahlung bewirkte Anderung des Potentials 
einer in 10%ig. H2S04 eintauchenden Elektrode wurde mit der durcli ein Thermo- 
element augezeigten Liclitintensitat yerglichen. Die Lichtąuelle war eine Queck- 
silberbogenlampe. Die Elektroden waren: Hg | Hg2CLj, Hg | IIg2J2, H g | IIg2Br2, 
Hg | HgS. Die Empfindliclikeit der Chloridelektrode setzt nur bei ca. 3130 A ein 
u. weist ein Maximum bei 2536 A. oder bei einer noch kiirzeren Welle auf. Die 
Bromidelektrode ist fur l  <  4046 1  empfindlich, das Masimum liegt bei 2967 A. 
Die Empfindlichkeitsmaxima der Jodidelektrode liegen bei 4046 u. ca. 3000 A. 
Die Hg | HgS-Elektrode gibt den griiBten Strom fur X —  4046 X (ungefiihr). — Das 
Chlorid u. das Bromid fluorescieren im ultravioletten Licht (3130 u. 3025 bezw. 
3660 u. 3130 1) mit orangeroter Farbę. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 0 .  
587—89.) B ikersian .

M as K nobel, Kommutatonnessungen an polarisierten Elektroden. (Vgl. K n o b e l , 
Ca p l a n  u . E i s e m a n  Trans. Amer. Electr. Soc. 4 3 . 55; C. 1 9 2 4 . II. 1057.) Mit 
Hilfe eines besonders konstruierten Kommutators (vgl. Abb. im Original) wurden 
die H-Uberspannungen an yerscliiedenen Metallen gemessen. Die Kurven, welche 
die Uberspannung ais Funktion der Zeit darstellen, zeigen wie die Uberspannung 
anfangs schnell steigt, sicb asymptot. einem Maximalwert niihert u. beim Offnen 
des Stroms wieder sinkt. Die Kuryen haben fiir Hg, Pb, Ag, Cu, N i, Pt aucb bei 
yerschiedener Stromdicbte im wesentlicben denselben Charakter, docli werden die 
Masimalwerte zu verschiedenen Zeiten erreicht, so wird z. B. die maximale Uber
spannung an Pb bei einer Stromdicbte von 0,01 Amp/qcm in weniger ais 0,01 sec 
erreicht, wahrend fiir platiniertes P t 3 sec notig sind. Aus den Daten wird ge- 
schlossen, dafi die gewobnliche Kommutatormethode zur Mcssung der Uberspannung 
wegen des plotzlichen Abfalls der Uberspannung beim Offnen des elcktrolysieren- 
den Stroms ungenaue W erte liefern muB. Ferner lsBt sieli aus den Daten an- 
geniihert die Menge des an der polarisierten Elektrode adsorbierten Gases be- 
stimmen. W enn die Elektrode das Gleichgewiclitspotential 0 bat, ist die Gaskonz. 
in Mol/qcm der Elektrodenoberfliiche S a. Hat der Strom die Dichte J  Amp/qcm, 
so andert sich 2T0 proportional J  oder d S „ ld t —  kxJ ; k1 =  '/oesoo =  1»037 X  10—° 
Mol pro Coulomb. Wenn eine meBbare Gaskonz. erreicht ist, wird sie jedoch 
fortdiifundieren, u. die Atome werden Molekeln bilden. Dureh Integration erhalt 
man JIa =  kxJ t  H a', worin die Konstantę JT / die Gleichgewichtakonz. dar- 
stellt. Die If-Konz. an schwammigen, platiniertem P t ist viel groBer ais an den 
glatten Metallen. Es scheint, daB an den glatten Elektroden 0,1—0,01 molekulare 
Schichten von I I  bei geringer Polarisation bestehen, die bei hoherer Polarisation 
auf molekulare Schichten anwachsen. Die Gaskonzz. sind fiir H  an den ge- 
nannten Metallen, fiir Cl an glattem P t u. C, u. fiir O an glattem P t angegeben. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 2613— 21. 1924. Cambridge [Mass.], Inst. of 
Technology.) JoSE PH Y .

Max ELnobel, Wirkung des Druckes a u f die Uberspannung. (Vgl. yorst. Ref. 
u. K nobel u. J a y ,  Trans. Amer. Electr. Soc. 4 4 . 443; C. 1 9 2 4 . II. 1160.) Die 
Anderung der Uberspannung E  mit dem Druck wird dureb die Gleichung:

E  =  E 0 — R  T \2 F  ln Ph„
E0 =  Uberspannung bei 1 a t, wiedergegeben. Die Ergebnisse des Vfs. stelien im 
Einklang mit denen von B i rc h e r  u. H a rk in s  (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 5 .  
2890; C. 1 9 2 4 . I. 862), welche von denen von G oodw in u. W ilso n  (Trans. Amer. 
Electr. Soc. 4 0 .  173; C. 1 9 2 3 . I. 1528) abweichen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 .  
2751—53. 1924. Cambridge [Mass.] Inst. of Technology.) Josephy .

A lbert G rev ille  W h ite , Cfrenzen fur die Fortpflanzung von Flammen in  ent- 
ziindbaren Gas-Luftgemischen. II. Gemische von mehr ais einem Gas wid I/uft.
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(I. Ygl. Journ. Chem. Soc. London 125. 2387; C. 1925. I. 1053.) Yf. bestimmt 
die Explosionsgrenzen folgender Gasgemische mit Luft bei verschiedener Zus.: 
Ą -C Ą , H r N H t , I L - a R , ,  Il,-C ,ir2, CJI.-CH ,, C ^ -J T .S , JTr R ,S , CJh-E.S, 
CiH i-GSt , CIIi-C^H^ u. vergleicht die Resultate mit den theoret. nach der 
Le Chatelierschen Formel berechneten Werten. Diese gibt aua den Explosions- 
grenzen der einzelnen brennbaren Gase addidiy die Explosionsgrenze eines Ge- 
misches mehrerer brennbarer Gase. Es zeigt sich eine liinreichende Ubcrcin- 
stimmung zwischen diesen additiv berechneten W erten u. den esperimentell ge- 
messenen u. zwar ist die Ubereinstimmung fiir die Explosionsgrenze nach abwarts 
besser ais fiir jene nach aufwarts. Die Abweichung von der Le Chatelierschen 
Regel sind fiir Gasgemische groBer ais fiir n. Dampfgemische. Docli kann fur 
den Gang der Abweiehungen keine Erklarung gegeben werden. Das ausfiihrliche 
Versuchsmaterial ist in Tabellen angegeben. (Journ. Chem. Soc. London 127. 
48—61. Ardeer, Nobel Lab.) B ec k er .

W illia m  E d w ard  G arner und S idney W a lte r  Sattnders, Die Eccplosion von 
Acetylen und Stickstoff. IV. Eoeplosionsspektren der Gase, welehe Wasserstoff, Kohlen- 
stoff, Stickstoff und Sauerstoff enthalten. (III. vgl. S. 23.) Vff. untersuchen die 
Spektren, welehe bei der Esplosion von C J L , C JĄ -N ,, C JIr Ot , C JL-O ,-^, 
Knallgas, C0-02, Kohlmgas-02 auftreten. Die Cyanbanden treten in C2H2 nur bei 
Ggw. yon N2 auf. Ihre Herkunft von C u. N erscheint daher erwiesen. Aufierdem 
wurde das Swanspektrum u. die CH-Banden beobachtet. (Journ. Chem. Soc. 
London 127. 77—82. London, Uniy.) B ec k er .

H en ry  V incen t A ird  Briscoe, P ercy  Lucock R obinson und George Edward 
Stephenson, Die elcktrisclie Explosion von Wolframdrahten. In sorgfaltig eyakuierten 
Entladungsrohren waren diinne TF-Dr;ihte eingespannt, dureh welehe Kondensatoren 
von 0,6 Mikrofarad Kapazitat bei 30000 V entladen wurden. Dureh die Entladung 
wurden die Driihte yollstiindig zerstaubt. Der Gasinhalt der Rohren wurde darauf 
spektr. untersucht, jedoch nur Hg- u. H2-Linien gefunden. S e  hatte sich bei der 
Explosion des W  nieht entwickelt, (Journ. Chem. Soc. London 127. 240—47. Univ. 
of Durham, Newcastle on Tyne.) B ec k er .

N icolas P errak is , Die Troutonsche Konstantę beim absoluten Nullpunkt. Schreibt

man die Definition der Entropie in der Form d S  —  d Q / T  —  • 4 ^ -  u. bedenkt,

daB beim Nullpunkt d T  =  T  ist, so folgt, daB lim d S  =  lim {d Q/d T) ist. Fiir 
diese letzte GroBe (molare spezif. Warme bei 0°) leitete Vf. (C. r. d. lAcad. des 
sciences 179. 562; C. 1924. II. 2738) die Zahl 2,98 cal/grad ab. Bei 0° soli auch 
der Troutonsche Quoticnt L j T  (L  die molare Yerdampfungswarme bei T°) 2,98

betragen; mit der Temp. soli er sich nach der Gleichung L j T  =  Sl)-ea l'm (Ą, a, 
m  Konstanten) andern. (C. r. d. FAcad. des sciences 180. 579—80.) B ik e r iia n .

R e in h a rd t Schuhm ann, Die freie Energie und der Wanneinhalt von Tellur- 
dioxyd und von amorpliem und tnetallischem Tellur. Das Reduktionspotential von 
Tellur. (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1446; C. 1924. II. 1665.) Vf. be
stimmt die freie Energie u. den W armeinhalt yon T e0 2 u. yon amorpliem Te 
(aus salzsaurer Lsg. dureh Red. mit S02) u. metali. Te (dureh Schmelzen 
der amorplien Form erhalten) u. das Reduktionspotential des Te dureh 
Messung der EKK. der Ketten Te +  T e0 2 | HC10( (0,10—0,74-n.) | H„ bei 25 u. 
45° u. aus den Losliehkeiten yon T e02 in IICIO.. Die EK. betrug —0,5286 bei 25°, 
0,5213 bei 45°. Die freie Bildungsenergie wird daraus zu — 64320 cal., die 
Anderung des Wiirmeinhalts zu —77700 cal. berechnet. Fiir die amorphe u. die 
metali. Form sind die W erte dieselben. Losliclikeitsbestst. yon TeOa in 0,103-, 
0,292- u. 0,737-n. HC104 ergaben, daB die Menge des gel. TeOs proportional der
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Aktivitfit der H-Ionen ist, es existiert also in der Lsg. ais einwertiges łon ent- 
weder ais Te(OH)3+ oder TeO(OH)+ . Aus dem mittlcren W ert der EK. der Kette 
bei 25° wurde das molare Reduktionspotential entsprechend der Elektronenrk. 
Te +  HjO =  TeO(OH)+ +  3 H + —|— 4 e zu —0,5590 V bereclinet. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 47. 356—63. Pasadena [Cal.] Inst. of Technol.) J o s e f iiy .

0. Maass und P. G. H ie b e r t, Die Eigenschaften von remem Wasserstoffsuper- 
oxyd. V. Dampfdruck. (IV. vgl. Journ. Americ. Cliem. Soe. 46. 290; C. 1924. I. 
2079.) Die Dampfdruckkurve von reinem IL.fi., wurde zwischen 10 u. 90° bestimmt. 
Die direkte Beriihrung des H20 2 mit dem Hg-Manometer wurde durch vollig 
trocknen SauerstofF, der durch Zers. von H20 2 durch Mn02 entstand, ycrmieden. 
Die graph. Darst. von log P  ais Funktion von 1/2' ergibt eine Gerade, dereń 
Gleichung: log,0 P =  — (0,05223 X  48530j / T  -f- 8,843 ist. Das Verhaltnis der 
Tempp. von H20  u. H20 2 bei denen die Drucke gleich sind, n„o2/  T h ,O =  1,138. 
Daraus ergibt sich der Kp. von reinem l i 20 2 zu 151,4°, dieser W ert ist wahrschein- 
lich genauer ais der direkt aus der Dampfdruckgleichung folgende W ert 151,1°. 
Aus dieser Gleichung ergibt sich die molekulare Verdampfungswiirme zu 11610 cal 
u. die Troutonschc Konstantę zu 27,3, aus der liervorgeht, daB H20 2 assoziiert ist; 
die von H20  ist 26,2. Die krit. Temp. wird zu 458,8° gefunden. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 46. 2693—2700. 1924. Montreal [Can.], Mc G i l l  Uniy.) J o s e p h y .

Russell W . M illa r, Dampfdrucke einiger flussiger und fester Metalle. Vf. stellt 
eine Formel auf, mit dereń Hilfe es bei Kenntnis einiger Konstanten mijglich ist, 
fur jede Temp. den entsprcchenden Dampfdruck im festen oder fl. Zustande zu 
berechnen, u. zwar: log p  =  A  -log T  -f- I?-(log Z1)2 -j- Z j T  -f- C. Darin sind 
.4, B, C u. Z  Konstanten, die fiir jedes Metali charakterist. sind; T  ist die Temp., 
p der gesuchte Dampfdruck. — Es sind die angefiihrten Konstanten fiir die Metalle 
Cd, Mg, Al, Mn, Au, Cu, Ni, Co u. Fe in einer Tabelle zusammengestellt, ferner 
die Siedepunktc dieser Metalle bei verschiedenen Drucken, endlich die Dampf- 
drucke der festen Metalle Cd, Al, Mg u. Cu bei yerschiedenen Tempp. (Ind. and
Engin. Chem. 17. 34—35. Berkeley [Cal.].) L u d e r .

B. Anorganische Chemie.
H enry Y incen t A ird  Briscoe, P ercy  Lucock R obinson  und G eorge E dw ard  

Stephenson, Die Verwcndung von gesclmiolzencm Borax bei der Bestbnmung des 
Atomgewichtes von Bor. Gercinigtes u. gesclimolzenes N a J B fi7 wird mit Methylrot 
ais Indicator mit n/5 HC1 titriert u. das nach der Gleichung:

N a jB A  +  2HC1 +  5H 20  =  2NaCl +  4H 3B 0 3 
verbrauchte Cl ais AgCl bestimmt. Ais Mittelwert ergab sich B  —  10,99. (Journ. 
Chem. Soc. London 127. 150—62. Univ. of Durham. Newcastle on Tyne.) B e c k e r .

'W ilhelm  P ra n d tl, Uber die Trennung der seltencn Erden durch basische Fdllung. 
V m . Die Darstellung von reinem Yttriumoxyd. (VII. vgl. P r a n d t l  u . H u t t n e r , 
Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 136. 289; C. 1924. II. 1570.) Es wird aus einer
X(N0S)3-Lsg. das Y[OLL)s mit NH 3 von verschiedener Konz. allein u. in Ggw. von
Zn(N03)2 u. Cd(NO,)j gefallt, die Lsg. im Thermostaten stehen gelassen, bis sich 
das Gleichgewicht einstellte u. dann die in der Lsg. befindliche Menge Y(OH)3 u. 
^H3 bestimmt. Es zeigte sich, daB bei Abwesenheit der Schwermetallsalze Y20 3 nur 
etwa ’/3—.ł/2 der Loslichkeit besitzt wie Sm20 3 unter den gleichen Bedingungen. Da- 
gegen wird durch die Ggw. des Zn(N03)2 u. Cd(N03)2 die Loslichkeit des Y20 3 stark 
erhoht, u. zwar bei Zn(N03)2 stiirker ais bei Cd(N03)2. Bei Ggw. von Zn(N03)2 
niihert sich die Loslichkeit des Y20 3 dem La,20 3, wahrend sie bei Ggw. von Cd(N03)a 
unter jener des Sm20 3 sinkt, wenn in beiden Fallen gleiclie Yersuchsbedingungen 
eingehalten werden. — Reines Y„0 :J wurde auf folgende Weise hergestellt. Aus
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der HC1- oder H N 03-sauren Łsg. der rohen Erdosyde wurden die Ceriterden durch 
Behandlung mit N a.S04 abgescliieden. Die Erden aus dem Filtrat werden in 
Nitrate verwandelt, mit der aquivalenten Menge Zn(N03)2 vermischt u. in 3-n. 
NH4NO3 mit NH3 fraktioniert gefiillt. Es werden auf diese Weise 3 Y-Fraktionen 
erhalten, dereń am starksten bas. neben dem Y20 3 nocli Ceriterden, die am 
schwiichsten bas. noch Holmium u. Erbium u. die mittlere Fraktion auBer dem Y 
nocli Terbinerden enthiilt. Die Oxyde dieser drei Bohfraktionen werden in Bromate 
verwandelt u. getrennt fraktioniert krystallisiert. So wird schlieBlich fast rcines 
Y3O3 erhalten. Die letzten Spuren von Erbium wurden aus den in das Nitrat um- 
gcwandelten Bromatfraktionen durch bas. Fallung mit XH3 bei Ggw. von Zn(N0j)i 
u. uochmalige Fallung des Y(N03)3 mit K4Fe(CN)0 entfernt. Das nunmelir erhaltene 
Endprod. zeigte im Rontgenspektrum keinerlei Andeutung einer anderen Erde. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 14 3 . 277—84. Munchen, Akad. d. Wiss.) B ecker .

P. E. V enable und J. M. B e ll, Das Atomgemcht des Zirleoniums. Einige 
Zahlen der frUheren Arbeit der Vff. (vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 1833; 
C. 1 9 2 4 . II. 2015) werden berichtigt. Demnach ist das At.-Gew. des Zr statt 91,2 
91 ,3 . (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 2881.) JoSEFnY.

M. Centnerszw er, G. F a lk  und A. A w erbuch, U ber die Dissoziation des 
Bleicarbonats. Nach der friiher angewendeten Methode untersuchten Vff. die 
Dissoziation des PbC03 in CO.,-Atmosphare. Es wurden folgende Ubergangspunkte 
gefunden: bei 277° u. 751,1 mm Druck findet die Umwandlung zu SPbO-SPbCO, 
statt, bei 284° geht dieses Trioxypentacarbonat in Monooxycarbonat PbO-PbCO, 
iiber, oberhalb 368° u. 766 mm erfolgt die B. von Dioxymonocarbonat SPbO-PbCOs, 
das bei 410° u. 763 mm die gelbe Bleiglatte liefert. Die Existenz dieser Verbb. 
wurde auch durch stat. Messungen des Dampfdruckes bei verschiedenen Tempp. 
bestiitigt. Das nach obiger Methode gewonnene PbO adsorbiert bei 335° in 
37j Stdn. ca. 5°/0 C02, bei tieferen Tempp. ist die Ruekbildung des Carbonats 
sehr yerzogert. Es wurde auch yersucht, die Tempp. der Dissoziation in mit 
ls3 verd. C0 .2 bei Gesamtdruck gleich 1 at. zu bestimmen. Es ergab sich aber, 
daB nur bei erstmaliger Erhitzung die Dissoziation (durch starkę Druckerhohuag 
im App. offenbart) bei einer tieferen Temp. erfolgt; wiederliolte man die Best. mit 
demselben Praparat, so fand nun die Dissoziation bei derjcnigen Temp. statt, die 
bei Verss. in reiner C02 unter 1 at. Druck beobachtet wurde. Erkliirung: bei 
erstem Erwfirmen dissoziiert die obere, mit dem umgebenden Gasgemiseh frei 
kommunizierende Schicht, bei dem zweiten muB die im Innern des Praparats ent- 
wickelte C 02 durch obere Schichten gegen den Gesamtdruck von 1 at. difFundieien 
u. gelangt deshalb nur ganz allmiihlich in den Gasraum. Die nach dieser dynam. 
Methode gewonnenen Dampfdrucke stimmen mit den stat. gemessenen nur sehr 
grob iiberem. So wurde fur PbC03 gefunden (die erste Zahl nach der stat., die 
zweite nach der dynam. Methode): bei 216° 184 mm, 78,7 mm, bei 230° 286 mm, 
192 mm, bei 255° 534 mm, 376 mm, bei 268° 740 mm, 765 mm; fitr PbO-PbCOs: 
bei 299° 52 mm, 78 mm, bei 311,5° 172 mm, 211 mm, bei 327° 448 mm, 369 mm, 
bei 341° 788 mm, 760 mm. — Eine Beeinflussung des Dampfdruckes durch Sattigung 
der COs mit W asserdampf lieB sich nicht wahrnelimen. — Eine Probe naturlichen 
Cerussits dissoziierte in COs unter 1 at. D ru ck  bei 285°, wobei das M onooxycarbonat 
entstand. Das amorphe Bleicarbonat [aus Pb(CII3COO)2 u. C02 in der KSjte] 
d issoziierte  schon bei 265°. (Ztschr. f. physik. Ch. 115. 29—53. Riga, Univ.) BlK.

D ouglas A rth u r  Spencer, Die Wirkung von Brom a u f Natrium und Silberazid. 
Bei Abwesenheit von W. reagiert Br., mit NaArs oder AgN3 unter B. eines sehr in- 
stabilen Bromazoimids nach der Gleichung: ZiV3 -j- Br„ =  X B r  +  N 3Br. Diese 
Verb. almelt in ihren Eigenschaften dem Jodazoimid, ist jedoeh fluchtiger u. zers. 
sich leicht durch W. I . annahernd —45°. Bromwasser reagiert mit den Azidea
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unter B. eines Gemisches yon HN„ u. HOBr, welches durch Zwischenrk. sićh unter
B. von Na zers. Es yerlaufen dic Ilkk .:

NaN3 +  Br., +  JIM  =  Na B r  +  S N 3 +  JIB rO ,
IIBrO  +  2 H N j  =  H B r  +  11,0 +  3N ,.

Mit iiberschussigem NaŃ3 reagiert die entstandcne IIBrO sekundiir:
2N aN 3 +  IIBrO  =  N aB r  +  N aO H  +  3N ,.

Dagcgen wird aus AgŃ, durch Bromwasser direkt Ns entwickelt:
2AgN t  +  Br„ =  2 Ag B r  -j- 3N ,.

Es scheint sich primiir BrN3 zu bilden, welches sofort von W. zers. wird. — 
BrN3 ist eine orangerote El., welche iihnliehe toxikolog. Eigenschaften bcsitzt wie 
HNj. Es explodiert unter bliiulicher Lieliterscheinung u. ist selbst bei —200° noch 
unbestandig. In Beriihrung mit P , As, Na, Hg explodiert die PI. Der mit N2 
verd. Dampf reagiert jedoch oline Explosion mit diesen Elementen. Mit A. ist es 
in allen Verhiiltnissen mischbar, in Bzl. u. Lg. sl. Im Dunkeln sind die Lsgg. be- 
stiindig, explodieren jedoch beim Schutteln. Aus K J wird J„ frei gemacht. (Journ. 
Chern. Soc. London 127. 216—24. London, College of Science and Technology.) Be.

M. R. W h itm o re  und F . T. Sisco, Das Legieren von Wolfram mit Aluminium, 
welches zehn Prozent Kupfer enthalt. Vf. yersuclite auf yerschiedene Art, Al mit W, 
auch unter Zuhilfenahme von Cu zu legieren. Im alJgemeinen wurden Al u. Cu 
auf 1200—1500° Yorgewiirmt u. dann festes W  in Gestalt von Pulver oder Kornern 
zugefiigt. Durch Herst. mehrerer Legierungen mit verschiedenen Zuss., gelang es, 
Legierungen zu erhalten, die in allen ihren Teilen gleiche Metallgehalte auf- 
wiesen. — Dic Festigkeiten dieser Legierungen (l,25°/o W) sind etwa die gleichen 
wie die der W-freien, die Dehnungen sind geringer, lediglich die Hartę wird ver- 
groBert, so daB jedoch ein techn. Fortschritt durch W-Zusatz nicht erzielt wird. — 
Zur quantitativen Analyse der Legierungsbestandteile wandte Vf. folgendes Verf. 
an: Zwecks Best. des W  wurde die Probe in IIC1 (1 : 1) gelost, dann konz. HNOa 
zugefiigt, um Cu zu losen. Das abfiltrierte W 0 3 wird im Pt-Tiegel mit KaS20 ; 
geschmolzen, die Schmelze in NH4Cl-lialtiger (NH4)»C03-Lsg. gelost, das abfiltrierte 
W03 ais solches gewogen. In einer zweiten Probe werden Si, Cu u. Fe bestimmt. — 
U. Mikr. findet man das W  innerlialb des Al-Al.,Cu-Eutektikums, das die gesatt. 
Al-Mischkrystalle einsehlieBt. (Ind. and Engin. Chem. 17. 15 — 20. Dayton 
[Ohio].) LU der.

D. Organisclie Chemie.
L. J. Bonilam, Die giinstigen Bedingungen zur Darsiellung von Propylen. 

Die giinstigste Temp. zur Darst. von Propylen aus Propylalkohol mit Tonerde ais 
Katalysator liegt etwa bei 360—370°. Der Katalysator kann durch Weggliihen des 
abgeschiedenen Kohlenstoffs regeniert werden. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 14. 
114—18. Uniyers. of Toronto, Canada.) D ie t z e .

G ilbert T. M organ und E usebius H olm es, Die hoheren Methylketone. Die 
Dest. von Gemischen von Ba-Acetat mit den Ba-Salzen der hoheren Fettsauren gab 
bei Benutzung yon Glasapp. nur geringe Ausbeuten, aus guBeisernem GefśiB bei 
Anfangsdruck von 0,5—2mm aber fiber 60°/0. DieBa'-Salzevon Capryl- w.Pelargonsaure 
konnten durch Behandlung ihrer Lsgg. in wss. A. mit gesatt. Lsgg. der berechneten 
Mengen Ba(OH),-8 ILO teils direkt, teils nach starkem Einengen der Filtrate gewonnen 
werden, diejenigen der SSuren mit 10—19 C, indem au3 den alkoh. Lsgg. der 
Sauren durch Zusatz von ‘/a Mol. wss. Na.2C 03 in der WUrme u. von h. W. klare 
Lsgg. der Na-Salze bereitet u. mit der entspreehenden Menge Ba-Acetat in der 
Warmc umgesetzt wurden. Die erforderlichen Sauren wurden teilweise durch Oxy- 
dation der Methylketone aus den niichst hoheren Sfiuren mit KsCrs0 7 u. H2S 04 bei 
anfanglieh 0° liergestellt.
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Methylheptylketon, C7H 15-CO*CH3, Kp .743 192°. — Metliylacetylketon, CsH17-C0- 
CH3, F. 14°, Kp .750 209°. — Methylundecylketmi, CUH23 • CO • CH3, F. 27,5°. — Me- 
thyltridecylketon, Ci3H27>CO-CH3, F. 39°. — Methylpentadecylheton, C16H31-CO-CH3, 
F. 48°. — Methylhexadeeylketon, C10Ha3 • CO • CH3, F. 52°. — Methylheptacedylketon, 
C17H:j6-CO-CH3, F. 55°. — Methylnotiadecylkeion, C10H39-CO-CH3, F. 61°. — Methyl- 
decylketon, C10H21-CO-CIT3, F. 20°. — Methyldodeeylketon, C12II25 ■ CO • CH3, F. 33°.— 
Methyltetradecylketon, C14H29-CO-CH3, F. 43°. — Methyloctadecylketon, C18H37-C0- 
CH3, F . 58°, maBig 1. in k. A., A., Aceton, yiel leichter 1. in der Warnie. (Journ. 
Soc. Chem. Ind. 4 4 . T. 108—10. Edgebaston, Univ. of Birmingham.) S pieg el .

!Fr. D eh n e rt und W . K ónig, Uber die Einwirkung starker Basen au f Baitm- 
wollcellulose. II .—IV. Teil. (I. vgl. S. 1487.) Vff. lieBen wss. Lsgg. yerscliiedener 
Konz. von Tetramethylammoniumhydroxyd (50 ccm) auf Baumwollcellulose (0,5 g) 
einwirken. Die Feststellung der von der Cellulosc aufgenommenen Base ergab, 
daB eine Yerb. {CaII i0O^3-1 (N IC S^O H )  entstanden war; die analyt. Daten schlieBen 
jedoch Yerb. (CaITl()0 5)i - l (N[CII30H)']l niclit aus. — Mit Phenyltrimethylanunonium- 
hydroxyd wurden Kuryen erhalten, die auf Entstehung von Yerb. (C'ci / 10O5),- 
l(C&S,JCH3\N O H )  u . (CaH 10Os)i -3(.C6E rlC IIslN O H )  deuten. Bei den Yerss., bei 
denen 20 u. melir g Base in 100 ccm W . zur Umaetzung angewandt wurden, war 
eine Temperatursteigerung um 1° zu beobachten. — Mercerisation der Cellulose mit 
Phenylbenzyldimethylammoniumhydroxyd u. Feststellung der aufgenommenen Basen- 
menge gab eine Kurye, die den anderen ahnlich yerlief; beatimmte stochiometr. 
Formeln lieBen sieli in diesem Falle jedoch niclit ableiten. — Mit Trimethyl- 
sulfo?iiumhydroxyd entstand eine Kurye, die der mit KOH erhaltenen selir ahnlich 
war u. auf B. von Verb. (6',jII10O6)2■ 1 (CH,)3S01 I, die bei 3,5-n. Lsgg. entstand, 
deutet — Mit G,uanidoniu)nhydroxyd entsteht Yerb. {C ^n^O ^-1 (C[NJL]3OII) u. 
wahrscheinlicli auch Verb. (C,0-ff,0O6)2-5(C[i\7!Zf2]3OjET). Diese Base wirkt auf Cellulosc 
stark schrumpfend u. quellend ein; Cellulose wird durch sie rotliclibraun wasser- 
koeheclit yerfarbt, die Fiirbung ist durcli Hypoehlorit bleiclibar. Verss., Cellulose 
durch p-Methoxybe>izoldiazoniwnhydroxyd zu mereerisieren, gelangen niclit wegen 
der Unbestiindigkeit der Base. Andeutungen, daB auch diese Base chem. gebunden 
wird, liegen vor.

Y ie w e g  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 41 . 3269 [1908]) hat festgestellt, daB merceri- 
sierte Cellulose (VfF. schlagen hierfiir die Abkiirzung „ M e rc e l lu lo s e "  vor) aus 
yerd. NaOH mehr NaOH absorbiert ais nicht mercerisierte Cellulose u. diese Er- 
scheinung auf eine bleibende chem. Yeriinderung (Depolymerisation) des Mol. zuriick- 
gefuhrt. Es wurden daher die in der yorigen u. dieser Mitteilung beschriebenen 
Mercellulosen mit 0,5-n. NaOH, KOH u. LiOH beliandelt, nachdem sie mit k. u. 
li. W. gewaschen, mit 6°/0ig. Essigsaure abgesiiuert u. wieder gut mit W. ge- 
waschen worden waren. Bei zuerst mit NaOH mercerisierter Cellulose konnte die 
zweite Aufnahme yon NaOH mit den Yiewegschen W erten erst von 4-n. Lauge ab 
in Ubereinstimmung gebracht werden; eine zuerst mit 4-n. u. starkerer NaOH mer
cerisierte Cellulose zeigte aus 0,5-n. KOH u. LiOH-Lsgg. ebenfall3 Aufnahme 3qui- 
yalenter Mengen dieser Basen, u. z war durclischnittlieh 0,125 Aquivalente pro Mol. 
CcH10O5; diese Alkaliwerte stehen zu denen, die bei der ersten Mercerisierung der 
Cellulose mit den gleichstarken Laugen erhalten wurden, im Verhiiltnia 3 :2 ;  es 
ergibt sich hieraus, daB das Mol. der Mercellulose stiirker sauer sein muB ais das 
der gewohnlichen Cellulose. Mercellulosen, dargestellt durch Ein w. von KOH, 
LiOH, (H3C)3S -0 II  u. (C6I I lCH2)(CiiHj)(CH3)2N • OH auf Cellulose u. danach mit
0,5-n. NaOH behandelt, zeigten entsprechende Aufnalimewerte fiir NaOH. Charak- 
terist. tritt hierbei heryor, daB die Alkaliaufnalime von Mercellulose gegeniiber 
urspriinglicher Cellulose im Verhaltnis 3 : 2 immer erst bei derjenigen NormalitSt 
der ersten Mercerisierlauge auftritt, bei der die Yerb. (C6H10O5)2-1 A q u i v a l e n t  Base
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crreicht war. Es ergibt sich ferner aus deu Tabellen des Originals, daB nur diese 
Stufe eine cliem. Verb. ist, deun Stufen, in denen man das Vorliegen von Verbb. 
(C6Hi0Os)2-2 Base annehmen inuCte, machten sich bei der zweiten Behandlung mit
NaOH gar nicht bemerkbar. Die auf beliebigem Wege dargestellte Mereellulose
nimmt aus 0,5-n. Alkalilsgg. etwa 1 Aquivalent Base pro 8 Mol. C0I I 100 5 auf; da
siclicr nur Verbb. (C0H 1()O5)a • 1 Aquivalent Base festgestellt worden sind, ergibt sieli
liieraus, daB die Mercellulosate der Alkalimetalle in 0,5-n. Lsg. zu tb°/0 liydrolysiert 
sind. — DaB lediglicli dureli die erste Mereerisation eine cliem. Yeriinderung des 
Cellulosemol. stattfindet, ergibt sieh daraus, daB naeh wiederliolter Mereerisation 
innerhalb der Felilergrenzen liegende gleiehe W erte fiir die Alkaliaufnalime ge- 
funden wurden. Eine Steigerung der Anfiirbbarkeit melirfach mereerisierter Cellu- 
lose durch substautive BauniwollfarbstofFo war gleiclifalls nicht feststellbar. (Cellu- 
loscchemie 6. 1—10. Beilage zu Papierfabr. 23 .) H a b e r l a n d .

W ilhelm  D ie trich , Uber den Einflufi der Versuclisbedingungen a u f die Zer- 
setzung von Benzoylperoxyd. Die Angaben von F ic h t e r  u. F r it s c h  (Helv. chim. 
Acta 6. 335; C. 1923. I. 1429) werden bestiitigt. Eintauehen einer mit Benzoyl- 
jeroxyd gefiillten Stalilbombe in ein Olbad von 180—200° ergab C02 (Ausbeute 
74,9%) u. Diphenyl nebst wenig Diplienylbenzol (Ausbeute zusammen 53,42%), ferner 
wenig Benzoesaure u. Fe-Benzoat. — Ebenso verlaufen Verss. in der Bombę, wenn 
man das Peroxyd mit dem gleichen Gewieht Toluol oder m-Xylol misclit. Die 
Ausbeute an Dipbenyl ist etwas geringer. Die Losungsmm. werden unyeriindert 
zuriickgewonnen. — Die Selbstzers. des Peroxyds tritt jedoeh aueh im offenen 
GcfaB in hoehsd. Losungsmm. ein, z. B. in Paraffin (Kp. ca. 300°), Nitrobenzol, 
Plienol, Anisol, Cymol. In Paraffin verlauft sie geradezu explosiv. Dagegen findet 
in Anilin ein richtiger Oxydationsvorgang statt, es bildet sich kein Diphenyl, 
sondern fast die bereclmete Menge Benzoesaure, wiihrend das Anilin zu etwa 
gleichen Mengen Anilinschwarz u. Azobenzol oxydicrt wird. — In sd. Xylol u. 
Toluol ist die Selbstzers. des Peroxyds zwar immer nocli die Hauptrk., doeh spielt 
sich daneben bereits ein Vorgang ab, an dem der KW-stoff mitbeteiligt ist. Er 
wird zur Hauptrk., wenn man naeh V. L ip p s ia n n  (Monatshefte f. Chemie 7 . 525 
[1886]) in 250 g Toluol auf dem sd. W asserbad 100 g Peroxyd cintriigt u. bis zum 
Yerschwinden des letzteren erhitzt (ca. 1 Wocbe). Der (auBer Benzoesaure) ais 
Hauptprod. entsteliendo KW-stoff besitzt nicht die Formel Ch H 12 (v . L ip p m a n n ), 
sondern ist p-Methyldiphenyl, C13H „ , dem wenig des o-Isomeren beigemengt ist. 
Bei der Oxydation desselben mit Cr03 in Eg. wurde (auBer etwas Benzoesaure) nut 
p-Phenylbenzoesiiure gefaBt — Aus den Yerss. gelit hervor, daB die Grenze, wo 
dic ausschlieBliehe Selbstzers. des Peroxyds aufhijrt u. die Beteiligung des Losungsm. 
beginnt, etwa beim Kp. des Toluols liegt. (Helv. chim. Acta 8 . 149—54. London, 
Łnp. Coli. of Science and Tcchnol., u. Basel, Univ.) LiNDENBAUM.

FraBCeseo Ł a n fa ld i , Uber den Athylester der Phenyl-p-nitrozimtsawe. Kry- 
stallograph. Unterss. des Phenyl-p-nitrozimtsaureathylesters, 0.2N • C0II4 • C H ^C tC jH J ■ 
C00C2H5 (F. 101—102°), monoklin., prismat., a : b : c  =  1,82871:1:0,91775, fi =  
69°29'. Die erlialtenen W erte werden mit denen des entsprechenden Metbylesters 
Terglichen. (Atti K. Aecad. dei Lincei, Koma [6] 1. 38— 42. Messina, Univ.) Z a s .

P. K a rre r , Bose W id m er und P . E iso , Zur Konstitution und Koiifiguration 
d(r Chinasaure. Die Stellung von drei O H -ćruppen (in 1, 3 u. 4) in der China- 
$&ure ist durch dereń Abbau zur Protocateehusiiure u. die leichte CO-Abspaltung 
bestimmt, die des vierten OH ist noch ungewiB. Es wird auf mehrfache Art be- 
wiesen, daB dieses OH in 6 steht u. der Siiure also Formel I. zukommt. 1. Tełra- 
Methylchinasaureamid liefert mit Br u. KOH auBer auderen Spaltprodd. Hydrochinon- 
dimethylather. Da nun «-Alkoxys;iureamide naeh dem Scliema:

R• CH(OR')■ CO• NHj — >- [K• CH(OR')• NII2] — ->• K-CHO +  NH, +  KOH
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abgebaut werden (vgl. H o f m a n n , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 18 . 2734 [1885]) so 
konnen die beiden OCH3-Gruppen des Hydrochinondimetliylathers nieht aus’l 4 
sondern mir aus 3,6 stammen. Das yierte OH kann also nicht in 2 oder 5 stelien! 
— 2. Chinasaureamid kondensiert sich mit 2 Mol. Aceton. Da cycl. 1,3-Glykoleń 
diese Fahigkeit fehlt, so kann sicb in 5 kein OH befinden, u. der Verb. diirfte 
lo rm el II. zukommen. — 3. Das Acetonchinid von F isc h e r  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 54. 775; C. 1 9 2 1 . I. 943) geht mit alkoh. N H 3 in Monoacetonchinasdureamii 
uber, u. dieses kondensiert sich mit Aceton zu II ., muB demnaeh Formel IV. be- 
n tZio ó o da naCh BOesekex u- Mitarbeitern (Eec. trav. cliim. Pays-Bas 40 5’5- 
C. 1 9 2 2 . III. 549) nur cis-cyclo-Hexan-l,2-diole mit Aceton reagieren. Mit diesen 
Diolen teilt IV. auch die Eigenschaft, die Leitfahigkcit einer Borsaurelsg. etiro 
herabzusefeen (vgl B 0esekex  u. v a n  G i f f e n , Eec. trav. chim. Pays-Bas 39. 183;

ri i '  Acetonchinid muB demnaeh Formel III. erteilt werden. -
Die Konfiguration der Chinasiiure wird auf Grund dieser Feststellungen durch 
Formel V. wiedergegeben, wenn man noch die Uberlegung macht, daB sich die 
llyarosyie m 1 u. 3 in trans-Stellung zueinander befinden miissen. Denn das OH
1D 1 " ;  3 C ° 211 in 1 > zwischcn denen die Lactonbildung stattfindet, nehmen die
cis-btellung era, da trans-Lactone nicht bestandig sind.

HO ■ C • CO,H (CH3)aC— O— C -C O -N H , (CH3)SC

C H -0 
CH—O—Ć(CHs)j 

OH

(CH^C— O— C- CO -NH,
O-HC 

H j O ^ ^ C H - O H  
CH-OII

OH/
II j \ .  C° ;

H
\  H 

’ \ k

H \J
H

II

OH

u C” H- ° ^  Aus TetramethylclSasauremethylester
Ahh 'R ^ p  i n  i  (Zimmertemp., 8 Tage), im Vakuum bei 4 0 -50° eindampfen.

. ’ , 6 ' — Diacetonchinasaureamid, C13H2I0 ,N  (II.). Aus China-
13^ T \ o /  K P I ATCh‘ dM  P h a r m ‘ 2 4 5 ‘ 77 [1 9 0 7 ]i R  1^ 1— 142°, nicht

V ;  ° !  e “ t„h a lto n d e m  A c e to n  (2 T a g e ). N a c h  S c h iitte ln  m it P b C 0 3 wird 
L i n  n  . eWS eD gt U‘ ra c h r fa c h  a u « E s s ig e s te r -L g . um krysta llis ie rt.
- 2 7  o ’r  A ?  ’ ; rm  W -’ A - ’ E sa iS C s te r- zL -  K  'Vl. in  B z l. ,  L g . [« ]„ ”  =  
• ^ nô cetonchlnas^urcam^d, C 10H ]7O 5N  (IV.). A u s  A cetonch in id
N s m L  gT  3 TaSe)) im Vakuum bei 35° eindampfen.
Aiidelchen aus Essigester, F. 141°, sonst wie das yorige. [«]D18 =  -50,92° (in A.).

‘ cb,m- Acta 8 ' 19° 202. Zurich, Univ.) L indenbaoji.
H. E u p e  und E . E in d e rk n ech t, Uber einige Derivate des Ciironellols und ihr 

optisches Drehungsvermogen. (Vgl. Helv. chim. Acta 7. 541; C. 1924 II. 109.) 
Diese Verbb. besitzen nur kleine spezif. Drehungen, so daB die Konstanten ihrer 
Eotabonsdispersion schon unsicher werden. ~  Citrondlylbromid, C10H19Br. ZulOg 
nicht mehr) CitroneUol laBt man 7 g PBr3 tropfen (Kaltemischung), erhitzt dann

W  ,lnrTTPon Tm T / 200’ gieBt auf Eis’ nimmt in A. auf u. wSscht mit
^  i  * S R0 pr0d' wird 3~ 5 m a i ohne Fraktionierung im Vakuum

., dann erst fraktiomert, wobei besonders auf Abtrennung des P-haltigen Nach-
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laufs zu achten ist. Ausbeute 70—75%. LI, 01 von citroncllolahnlichcm Geruch, 
Kp.1() 102,5-103°, D .2°4 1,0923, [«]2° fur C =  -4 ,193°, fur D =  —5,218 , fur 
Hg — —6,207°, fur F  =  —8,533°. — Oitronellylphenylcarbinol, CI0TI19-CH(OH)- 
C.H.- Zu C10H 19MgBr in A. laBt man Benzaldehyd tropfen. 01, Kp.10 186—190°, 
das der Analyse naeh etwas Dieitronellyl, C20H38, enthalt. -  Citronellylphenylamm 
C1()Hio-NH-C6H5. A us dem Bromid mit iibersehussigem Anilin (Wasserbad, 4—5 Stdn.). 
Angenehm riechendes, U. 01, das sieli in dunner Sehicht an der Luft allmahhch 
violettblau fiirbt. Kp .05 176°, Kp.0i05_o,0I 92°, D.20, 0,9106, [«]-° fiir C —• li > ur 
D =  2,021°, fiir Hg =  2,394°, fur F  =  3,646°. — Chlorhydrat,_ C10H2̂ , ca. 
17jHc1. Mit HCl-Gas in A. Federige Blattchen aus viel Bzn., F. 78— <9°, in W. 
u. HCl nur bei Zusatz von Essigsaure klar 1., sonst 11. auBer in Bzn., an der Luft 
yerschmierend. Gibt mit N aF federartige Krystalle, mit NH4-Molybdat eine w e ie , 
mit K4FeCy„ eine grune Fallung. — Cliloroplatinat, C32H 62N2Cl6Pt. Griinlicligelbe 
Nadeln, die sieh an der Luft schwiirzen. — Acetyherb., CI8H27ON. Mit Acetan- 
hydrid u. K-Acetat in sd. Eg. Gelbliches, angenehm riechendes, 11. Ol, Kp.is 
198°. — Benzoylverb., C23HJBON. Mit C6H6C0C1 in Pyridin (Wasserbad). Kp.10 
242-244°. -  Nitrosamin, C16IL 4ON2. Mit NaNO* in Eg. Rotgelbes, aromat, 
riechendes, meist U. Ol, nicht destillierbar. Bei der Liebermannsclien Rk. entsteht 
nur eine Gelbfarbung, dagegen mit FeS 04 u. konz. H 2S04 der bekannte 
schwarze Ring. — CUronellylphenylhydrazin, C1()H 2ijN2. Aus dem vorigen m o l0ig. 
Essigsaure -j- A. mit in A. aufgeschlemmtem Zn-Staub (Eiskiihlung), dann mit 
Dampf dest., mit NH,OH ubersiittigen u. in A. aufnehmen. Da die Red. teilweise 
bis zum Citronellylphenylamin weitergeht, wird das Roliprod. in eine konz. alkoh. 
Citronensaurelsg. eingetragen. Nacli 24 Stdn. hat sieli das Oitrat, C22H 34 2> ai*s
gescliieden, knollig zusammengebalite Niidelehen aus A., F. 129,5°, wl. in •> 
w. W. (unter Hydrolyse). Aus diesem mit K H C08 abgesehieden, bildet die Base 
ein fast geruchloses Ol, 11. auBer in A., fiirbt sieh an Luft u. Licht langsam dun -o 
rot. Kp.10 186°, Kp-o.o5-o.oi H0°, D .2°4 0,9352, [cif0 fur C =  2,844°, fur D =  3;o0/ , 
fur Hg =  4170°, fiir F  =  5,977°. W irkt stark reduzierend auf ammomakal. 
Ag-Lsg., Fehlingsclie Lsg., HgCl2, FeCl3, K3FeCy0, NH4-Molybdat. Gibt mit 
K4FeCy„ in verd. Essigsaure eine griinlichblaue Fallung. Reagiert lebhait nut 
Aldeliyden u. Ketonen, jedoch krystallisieren die Hydrazone nicht. — Methylathyl- 
ketoncitronellylphenylhydrazon, C20H32N2. Hellgelbes Ol, Kp.10 187°, 11. au er in .,
fiirbt sieh an der Luft dunkel. — BenzaldehydtitroneUylphenylhydrazon, O23H30jN2.
Kp.I0 250°. Ais Nebenprod. bildet sieh ein krystallin. Prod., F. 161—1 6 2 .— 
Citronellyl-p-tolylamin, C17N!7N. Kp.10 186°. — Citronellyl-p-tolylhydrazm, Cn H2SN2. 
Kp10 193,5°. Ciłrał, C23H30O7N2, Nadeln oder Blattchen, F. 134,5°. (Helv. chim. 
Acta 8. 169-78.) . . M n b a u m .

P ritz  B eclierer, Yersuclie zur Darstellung optisch aktiver, prbndrer Alków• e. 
Citronellylplienylacetonitril, (CI(,Hli,)(C6H|j)CH<CN. Zu 28 g NaNH2 in 300 g A. ii t 
man 75 g Benzylcyanid u. darauf 100 g Citronellylbromid (vorst. Ref.) tropten, so 
daB das Gemiseh scliwach sd., u. gieBt auf Eis. Kp.io 191 192°. Chtrone y
phenylessigsaure, C.gHj.O,. 37 g des vorigen u. 30 g KOH werden in 150 cem • y
5 ccm W. 9 Stdn. gekocht. Sirupose FI., Kp.0,0i 145—147°, D .2I>4 0,9S2.j, [«] “ r 
C =  5,57°, fur D  =  6,98°, fiir E  =  8,30°, fiir F  => 10,96°. — Metliylestcr, Ci;)H28U2. 
In CH3OH mit HCl-Gas. Kp .0 190-191°, Kp.0>01 104°, zwl. in A. — Athylester, 
Kp.9 192—193°, Kp.0 01 105°. — Die Red. der Ester mit N a u. A. g elan g  mcht. 
Dihydrocitronellylbromid, C10H21Br. Aus 10 g Dihydroeitronellol u. 14 g lB r 3 (erst 
Eiskiihlung, dann Wasserbad). Auf Eis gieBen u. ausiithern. Angenehm nechende 
El., Kp.„ 96°. Ausbeute fast quantitativ. .

l-Oxy-3-methylcydohexyl-l-cssigsdureiithylester, C7H 12(0H)*CH2-C02G2 5. us 
mol. Mengen opt. akt. (3-Methylcyclohexanon u. B r o m e s s i g s i i u r e i i t h y l e s t c r  m i t
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l '/4 Atomen Zinkspane in Bzl. (erst Kiihlung, dann Wasserbad). Zers. mit yerd. 
1I2S 04. Augenehm ricchende FI., Kp.10 126—128° (vgl. W a l la c h , L ie b ig s  Ann. 
3 1 4 . 148 [1901]). — 3-Mełhylcyclohexylidenessigsauredthylesłer, C7II I2 : CH ■ 00*0,11,. 
Aus dem vorigen mit der doppelten Menge sd. techn. Ameisensaurc (1 Stdc.). Man 
verd. mit W., stumpft die Siiure mit Soda ab, iithert aus u. schiittelt die ath. Lsg. 
griindlieh mit Soda aus. Kp.,, 107—108°. — Freie Sćiure. Aus der Sodalsg. Fett- 
siiureartig riechendes 01, Kp.12 143—145°. — ft-[3-Hethylcyclohexył]-athylalkohol, 
C7II13-CII2-CH,OH. Aus dem ungesatt. Ester mit Na in sd. A., Verd. mit W. u. 
Dampfdest. Guajacolartig riechende Fi., Kp .12 99—102°. Der alkal. Ruckstand 
enthalt 3-Methylcyclohexylidenessigsaure. — 3-Mełhylcyclohexylessigsduredthylcster, 
C7H 13-CH2-C02C2H5. Durch Hydrieren des ungesatt. Esters in 50%ig. A. u. wenig 
Essigester ( +  Ni), dann Dampfdest. Kp .12 104,5°. — u-[l-Oxy-3-methylcycloluxyl\-
1 -propionsauredthylestcr, C:II,,(OII) • CH(CH,) ■ C02G,Hs. Aus (3-Methylcyclohexanon, 
a-BrompropionsSureathylester u. Zn wie oben. Nach Krauseminze riechendes 01, 
K p .12 128—129°. W ird von Na u. A. im wesentlichen yerseift. — Frcie Siiure, 
OioH180 3. Kp .12 175°. — Die folgenden Verbb. werden wie die entsprechenden in 
der Essigsaurereihe dargestellt. — cc-[3-Metliylcyćloliexylideii\-propionsdureathylester, 
C7H 12 : C(C1I3) • C02CjH5. Ivp.I2 114—118°. — Freie Saure. K p .,2 146—148°. — 
f}-[3-Methylcyclohexyf\-propylalkohol, C7H 13-CH(CH3)-CH2OH. K p .,2 104—105°.

Die folgenden Yerbb. werden vom Tetrahydrocarvon aus in analoger Weise 
dargestellt. Die Kkk. yerlaufen nielit so glatt, es bilden sich liarzige u. andere 
Nebenprodd. — l-Oxy-2-mcthyl-o-i-propylcyclohexyl-l-esdgsduredłhylcster, CI0H18(OH)- 
CH2-COaC2H 5. Kp .12 150—151°. — Freie Saure, C12H ,20 3. Entsteht ais einziges 
Prod. aus dem Ester mit Na u. A. Kp.ia 183—185°. — 2-Metliyl-5-i-propylcyclo- 
hexylidenessigsanreathylcster, CI0H19: CH -C02C2H5. Die Wasserabspaltung gehngt 
hier nicht mit Ameisensaure, wohl aber teilweise durch 1 -std. Kochen mit der 
doppelten Menge I1,P04. Kp.12 140—142°. — Freie Saure, CI2II20O2. Entsteht ais 
Hauptprod. bei der Behandlung des Esters mit Na u. A ., wobei sich nur ganz 
geringe Mengen eines Alkohols bilden. Kp.12 172—174°. — a-[l-Oxy-2-methyl-5- 
i-propylcyclohexyl\-l-propionsdureathylester, C10H 18(OH)-CH(CH3)-CO2C2H5. Kp.I2 155 
bis 156°. — u-[2-Methyl-5-i-propylcyclohexylidcn]-propionsav,rcathylcsler, <510H18: C(CHS) • 
C 0 2C2H5. Mit H3P 0 4. Aromat, riechendes 01, Ivp.12 141—142°. — Freie Siiure, 
C,3H220 2. Entsteht ais Hauptprod. bei der Einw. von Na u. A. 01 von un- 
angenehmem Fettsauregeruch, Ivp.13 173—175°. — Ais Nebenprod. bildet sich 
j3-[2-ifethyl-o-i-propylcydohexyr\-propylalkohol, CI0I I19 • CH(CH3) • CH2 OH. Phenolartig 
riechendes 01, Kp.,, 127—131°. (Ilely. chim. Acta 8. 184—95. Basel, Uniy.) Li.

E rn s t W aser und K u rt S ander, U ber die alkoliolabspaltende Wirkung der 
Oxalsdure. W erden cyclo - Hexylalkylather mit wasserfreier (auch wasserhaltiger) 
Oxalsaure erhitzt, so bildet sich cyclo-JTexen nach folgender G-leichung:

C6Hu -OR +  CO,H =  C6H 10 +  COsR +  HjO.
In einigen Fallen wird an Stelle von cyclo-Hexen oder ais Nebenprod. cyclo-Ueccdn 
erlialten nach der Rk.: C„H10 +  C2H20 4 =  CaH 12 +  2C 02. — Von IIexahydroanisol, 
mit 2 Mol. C2H20 4 1—6 Stdn. auf 120° erhitzt, werden 41—66%, bei 150° (2 Stdn.) 
noch etwas mehr zerlegt. Das Rk.-Prod. besteht aus einem Gemisch von CHs0S, 

u. wenig CaH n . Die Menge des letzteren ist an der H-Aufnahme bei der 
Hydrierung des KW-stoffgemisches festzustellen. — 22 g Hexahydroplienetol u. 36 g 
C2H20 4 (160°, 3 Stdn.) geben mit guter Ausbeute C JL /JH  u. C6H 10. Hier schein t 
kein C0I I I2 zu entstehen. Aliphat. Ather (i-Amylmethyl- u. -athylather, n-llexyl- 
ałhylałher) liefern mit C2H20 4 nicht mehr ais 1% ungesatt. KW-stoffe. — Die 
alkoholabspaltende W rkg. der C2H20 4 erstreckt sich auch auf gewisse Phenol- u. 
Naphtholather, welche in die entsprechenden Phenole iibergcfuhrt werden, z. B.: 

2C8H5.OC2H5 - f  (C02H)2 =  '2CaH5• OH +  (COsC,Hs)2.
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Aus Anisol wurden nur Spuren, dagegen aus Phenełol u. Phenylpropylather mit 
2 Mol. CJIjOj (190°, 6 Stdn.) 16,3 bez w. 20,1 °l0 Phenol erhalten. a-Naphthylmełhyl- 
u. -dłhyliiłher, sowie (j-Naphthiyldthyldther mit der doppelten Menge (150°,
6 Stdn.) lieferten 9,33, 13,14 u. 19,71%, 7,5 g /?-Naplitliyhnethyldther (Nerolin) u. 
15 +  15 g C2H^04 (160°, 4 Stdn.) sogar 62,95% Napldhol. — Auch Fettsiiureester 
reagieren mit C2H30 4 unter B. der freien Siiuren. (Helv. chim. Acta 8. 106—11. 
Zurich, Univ.) LlNDENBAUM.

Mircea V. Ionescu, Bcitrag zum Studium der Beziehungen zwischen der mole- 
kularcn Konstitution und der Farbę. II. Fulvenderivate. (I. vgl. R a d u l e s c u  u . 
Ionesco, Bulet Societat de ijtiinte din Cluj 2 . 155; C. 1 9 2 4 . II. 2844.) Im weiteren 
Verlauf dieser Unterss. beschiiftigt sich Vf. mit den Absorptionserscheinungcn bei 
den Deriw. des Benzo- u. Dibenzofidvens (I. u. II.). Fur die Fulyengruppe hątte 
Thiele  nur festgestellt, da8 die Farbung sich einerseits mit dem ungesatt. Charakter 
des Gesamtkompleses yertieft, andererseits in dcm Mafie abnimmt, ais die Athylen- 
bindungen des Funfrings durch Benzoldoppelbindungen ersetzt werden. Yf. ist zu 
khnlichen Ergehnissen wic in der Indandiongruppe (1. Mitt.) gelangt, die somit eine 
weitere Bestiitigung der Theorie von R a d u i .e sc u  (S. 195) bilden. —  Bei der 
Substitution in der CH2-Gruppe von II. wiichst die bathochrome W rkg. in den 
Reihenfolgen: Plienyl-, Furyl-, Slyryl-, Diplicnyleiidibcnzofulucn; Plienyl-, Piperonyl-, 
Piperyldibenzofulueti; Plienyl-, p-Anisyl-, Piperonyldibenzofuhen. Die bathochrome 
Wrkg. wird iiberwiegend von der ungesatt. Natur u. damit der chem. Aktiyitat 
des Substituenten, in zweiter Linie erst von dessen Molekulargrofie bestimmt. Die 
tiefe Farbung des Diphenylendibenzofuhens (III.) ist weniger auf das ungesatt. 
Diphenylenradikal ais auf dessen Konjugation mit dem urspriingliclien Chromogen 
zu einem neuartigen Chromogen zuruckzufuhren. Werden die gleichen Substituenten 
in I. eingefiihrt, so ist die bathochrome Wrkg. infolge Anhśiufung derselben auf 
ein en Benzolkern stiirker. — Auch in der Fulyengruppe konnte die Regel be- 
statigt werden, daB die Anhiiufung ident, nicht konjugierter Chromogene eine sehr 
geringe bathochrome W rkg. ausiibt, Das zeigen die Absorptionsspektren des 
w- u. p-Phenylenbisdibenzofulvens (IV.). Die W rkg. des zweiten Chromogens ist 
etwa von der Grofienordnung eines OCH3; die p-Veib. absorbiert etwas starker 
ais die m-Verb. — Aus den Absorptionsspektren des Bis-[p-dimethylaminophenyl]- 
benzo• u. -dibenzofulvens sowie des p-Dimetkylaminophenylbenzofulvens u. ihrer 
Chhrhydrate ergibt sich von neuem, daB die Salzbildung eines bas. Ausochroms 
mit einer starken Siiure von hypsochromer W rkg. ist, indem die Farbung des nicht 
substituierten Chromogens wieder erscheint.

Snderung erleidet.11 Dic in yorliegender Arbeit benutzten Substituenten ordnen 
8ich in folgende Reihe ein: Phenyl, Anisyl, Furyl, Styryl, Piperonyl, Piperyl, 
p-Dimethylaminophenyl. Jedoch ist bei I. die Wrkg. des Styryls grofier ais die 
6̂8 Piperonyls, weil durch Wechselwrkg. mit der Athylenbindung der Mutter-

^rkg. positiyer Substituenten wiichst mit ihrer chem. Aktiyitat, unabhangig yon 
der Natur des Chromogens, solange dessen Struktur durch Konjugation keine Yer-

v n . i. 146
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substanz ein kraftiges absorbierendes System (V.) gebildet wird. 2. „Fiir ein- u. 
denselben Substituenten hangt der absorbierende Charakter eines Mol. von der 
Natur des Chromogens ab.“ Die bathochrome W rkg. von I. gegeniiber II. ist 
stiirkor infolge grijBerer Ungesattigtheit. 3. „Die Wrkg. eines positiven Substituenten 
ist immer bathoclirom, uuabhiingig von der Natur des Chromogens11. Sijmtliche 
untersuehten D eriw . des Phenylbenzo- u. -dibenzofulyens absorbieren starker ais 
die Muttersubstanzen.

Esperimentell ist zu sagen, daB die Fulvenderivv. bald nach der Thieleschen, 
bald nach der Grignard-Courtotselien Methode dargestellt werden. Die Kondensatioń 
von Fluoren u. Inden mit aromat. Oxyaldehyden, ungesiitt. Ketonen u. o-Nitro- 
benzaldehyd gelang nielit. Fiir einige Verbb. werden yerbesserte Verft’. angegeben. 
Neu dargestellt wurde Piperyldibenzofulven, C23II10O2 (VI.). Aus Fluoren, Piperonyl- 
acrolein u. C2II5ONa in absol. A. bei (30°, dann Zimmertemp. Orangefarbenc 
Krystalle aus Lg., F. 188—189°. H,SO.,-Lsg. rotlichyiolett. Pikrat, rotviolett. — 
Die spektroskop. Resultate sind wieder in Tabellen u. Kuryen zusammengestellt. 
(Bulet SocietaJ de §tiinte din Cluj 2 . 2^0—98. Cluj, Univ.) L in d e n b a d m .

R. E d er und P. H auser, Untersuchungen iiber Derivate des fi-Mcthylanthrachinons. 
V. Mitt. U ber Frangula-Etnodin, JEmodinsaure und Dei-wate derselben. (IV. vgl. 
E d e r , W i d m e r  u . B O t i .e r , IIelv. cliim. Acta 7 . 341; C. 1 9 2 4 . I. 2095.) Dureh 
die Synthese des Frangula-Emodins (3. Mitt.) ist die Stellung des CII3 in 3 u. eines 
OH in 1 bewiesen. Die beiden anderen OH konnen in 6,8 oder 5,7 stehen. Die 
Entscheidung wurde dureh Eliminierung des CH3 getroffen, wobei dasselbe 1,3,8-Tri- 
oxyanthrachinon resultierte, das O e s t e r l e  (Arch. der Pharm. 2 5 0 .  301 [1912]) aus 
Chrysopliansiiure erhalten bat. Frangula-Emodin ist demnach ein l,G,8-Tńoxy- 
3-metUylanthrachinon.

Triacełylemodin. Aus Emodin mit Aeetanhydrid -}- einigen Tropfen kónz. 
HjSO., (Wasserbad, 1ji Stde.). Aus Eg., F . 197°. — Triacelylemodinsaure, C2IH140u 
(vgl. F is c h e r , F a l c o  u . G r o s s , Journ. f. prakt. Ch. 84. 369 [1911]). 5 g des 
Yorigen in je 100 ccm Eg. u. Aeetanhydrid werden bei 55—60° innerhalb 2 Stdn. 
mit 10 g Cr03 in Eg. -j- wenig W. yersetzt, dann kurz auf dem Wasserbad erhitzt 
u. mit h. W. verd. Trennung yon unoxydiertem Prod. mit sd. Bzl. Hellgelbe Nadeln 
aus Eg., F . 210—211°. — Emodinsawe, C,6H80 7. Dureh alkal. Verseifung des 
yorigen. Orangefarbenes, amorphes Pulyer, swl. LaBt man die h. gesiilt. Lsg. in 
90°/oig' A- abkiihlen, so scheiden sich erst amorphe Flocken, spiiter rotbraune 
Nadeln aus, welehe man dureh emeutes Erhitzen, wobei der amorphe Teil zuerst 
gel. wird, isolieren kann. Beide Formen schm. bei 350—355°. Besser wird das 
Rohprod. aus Pyridin umkrystallisiert u. das Pyridinsalz (vgl. unten) dureli Erhitzen 
auf 120° gespalten. Besonders rein erhalt man die Saure dureh V ak u u m su b lim ation  
bei 230 240° in orangeroten Nadeln, F. 360°. — Ein Chlorid der Saure lieB sich 
nicht gewinnen. Aus der Lag. in sd. SOCl2 fiillt Bzl. ein dunkelbraunes, amorphes, 
Cl-freies Prod., F. 150—175°, iiuBerst wl., 1. in konz. II.SO, u. Alkali m it kirsch- 
roter Farbę (^uriiekbildung von Emodinsaure), dagegen wl. in Soda, Ba(OH)8. 
Walirscheinlich bat sich ein Lacton gebildet, u. zwar zwisehen dem COaH u. dem 
^-stiindigen OIT, denn nach Verathern des letzteren wird glatt ein Saurechlorid erhalten 
(ygl. unten).

Diacetylemodinnionomethylather. Aus naturlicliem Emodinmonometbylather (iiber 
dessen Konst. vgl. nachst. Ref.) in guter Ausbeute, wenn das Aeetylierungsgemisch 
nur 10 Min. gekoelit wird. Grungelbe Nadeln aus A., F. 190—191° (Oe s t e r l e ). — 
Diacetylcmodinsauremonomethyliither, C2()Hu 0 9. Dureh Oxydation des yorigen nach 
obigem Yerf. Nach Auskoehen mit Bzl. grungelbe Nadeln aus verd. Eg., F- 214 
bis 215°. — Emodinsaurcmonomethylather, CI6H„,07. Dureli alkal. Verseifung des 
yorigen. Reinigung iiber das Pyridinsalz (hellgelbe Nadeln) wie oben. F. 298°,
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dnrcli Vakuumsublimation rotbraune Nadcln, P. 300°. — Chlorid, C10H0O0Cl. Mit 
SoCL,. Heli orangefarbene Nadeln aus demselbcn Mittel, F. 205°. W ird von Soda 
u. NHjOH nur langsam zers. Lsg. in konz. H 2S 04 orangerot, in l°/0ig. Laugc 
cbenso, beim Erwfirmen tiefrot mit yiolettem Sticli. — Amid, C,oHn OeN. Hellbraune 
Nadeln aus Pyridin, F. 292°, swl., 11. in Soda (kirschrot). Lsg. in konz. IIsS 04 
orangegelb, in konz. HC1 liellgelb. — l t8-Dioxy-3-amino-6-methoxyant1iraehinon. Aus 
dem vorigen mit alkal. NaOCl-Lsg. (1 Stde. Zimmcrtemp., 15 Min. Wasserbad), aus- 
fiillen mit verd. Mineralsaure. Nicht gauz rcin erlialten. Dunkelbraunyiolette, 
amorphe M., iiuBerst wl., zl. in konz. HC1 (braun). Sodalsg. yiolett. Vcrkolilt 
gegen 450°. — W ird dieses Prod. in konz. II2S 04 diazotiert, die Lsg. in viel sd. 
absol. A. eingetragen, dann eingecngt u. mit W. gefallt, so resultiert mit ca. 20°/0 
Ausbeute ein braunes Pulver. Es sind im wesentlichen zwei Rkk. eingetreten: 
Ersatz von NH2 einerseits durch H, andererseits durch OH. Die Trennung erfolgt 
auf Grund des stfirker sauren OH in fi durch Losen in 5°/0ig. li. Sodalsg. Der 
beim Erkalten wieder ausfallende Teil ist l,8-Dioxy-3(6)-meth.oxyanthrachinon (nicht 
rein erhalten) u. wird mit konz. HC1 in Eg. (Rohr, 190—200°, 3 Stdn.) entmethyliert 
zu l,3,8-Trioxyanthracliinon, das naeh Umkrystallisiercn aus Pyridin -j- stark verd. 
HjS04 u. Vakuumsublimation rotbraune Nadeln u. citronengelbe Blattchen, F. 275°, 
bildet (O e s te r le : 277°). Der in k. Soda gel. bleibende Teil, das l,3,8-Trioxy- 
6-mtthoxyanthrachinon, wird durch Sauren in braunen Flockcn gefallt, aber aucli 
durch Umkrystallisicren aus Pyridin -)- verd. H2S 04 nicht ganz rein erhalten. 
Fiirber. Eigenschaften besitzt die Yerb. nicht.

D e r iw . d e r  E m o d in s a u re .  Athylester, C17H 120 7. In sd. A. mit IICi-Gas. 
Rotbraune, mikrokrystallin. Nadeln aus A., F. 252°, sil. auBer in A., PAe. Sodalsg. 
yiolett. — i-Butylester, C19H 10O7. Orangerote Nadeln aus Bzl.-PAe., F . 229°. — 
Trimethylather, C,8I I140 7. Mit iiberschussigem (CH3)2S 04 u. KOH. bei 100°. Hcll- 
gelbes, mikrokrystallin. Pulver aus A., F. 270°, 1. in 1%'g-j unl. in 5—10°/oig. KOII 
(B. des wl. K-Salzes, das von Essigsiiure nur schwer zerlegt wird), dagegen 11. in bis 
20o/oig. Sodalsg. zu hellgelben, vollig bestiindigen Lsgg.—Pyridinsalz, C15H 80 7, (C5II6N)2. 
Orangefarbene Nadeln aus h. gesJitt. Pyridinlsg. Die Zus. des Salzes beweist von 
ueuem, daB zur B. von Pyridinsalzen nur C02H u. ^-standiges OH fiihig sind, 
letzteres also stSrker sauer ist ais a-stUndiges (vgl. O esteki.e, Arcli. der Pharm. 
253. 327; C. 1915. II. 1187). — Trikaliumsalz, C15H;,07K3 +  IIaO (lufttrocken). 
Durch Losen in 30°/oig. KOH u. Fitllen mit A. Dunkelyiolettes, mikrokrystallin. 
Pnlrer. Nur e in  «-stiindiges OH ist demnach bei gewohnlicher Temp. zur Salz- 
bildung befahigt (Oesteui.e). (Hely. chim. Acta 8 . 126—39.) L indenbaum .

R. E der und F. H au ser, Uiilcrsuchungen iiber Deińvate des {j-Methylanthra- 
ćhinons. VI. Uber den natiirlich vorkommcnden Frangula-Emodimnonomethylather. 
(V. vgl. yorst. Ref.) Entsprechend der yiel leichteren Methylierbarkeit /9-stiindiger 
OH-Gruppen im Anthrachinonkern gegeniiber «-stiindigen war yon yornherein ais 
"'alirscheinlicli anzunehmen, daB sich im naturlichen Frangula-Einodinmonomethyl- 
Słher das OCH3 in der /j-Stellung befindet, dieVerb. also ein l,8-Dioxy-6-methoxy- 
Z-methylanthrachinon ist. Die folgenden Verss. bestatigen diese Annahme bis zur 
WewiBlieit. — Der Ather bildet kein Pyridinsalz, wahrend vom Emodin ein Mono- 
pyridinsalz bekannt ist. — Frangula-Emodin liefert mit sd. 5°/0ig- alkoh. K-Acetat-

— wenn auch nicht quantitativ — ein K-Salz, wozu naeh P e rk in  (Journ. 
Chem. Soc. London 7 5 . 424 [1899]) nur ^-standige H ydroiyle fiihig sind. Das 
K-Salz geht mit (CH3)2S 04 in ein mit natiirlichem Emodinmonomethyliither iden t 
ilethylierungsprod. Uber. — Von 80°/oig. HsS 04 bei 160° wird der Ather zwar ent- 
niethyliert, aber liingst nicht quantitativ, was den Erfahrungen von G raebe 
(Liebigs Ann. 3 4 9 . 201 [1906]) beziiglich der schwierigen Entmethylierung |?-stan- 
'Jiger OCH3-Gruppen entspricht. Unver5nderter Ather u. Emodin lassen sich da-
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durch leiclit trennen, daB ersterer in Gegensatz zu letzterem seiuer verniinderten 
Aciditiit wegen aus der Lsg. in Bzl. von 5°/0ig. Sodalsg. niclit aufgenonimen wird; 
ersterer yerhiilt sich also wie Chrysophansaure, letzteres wie 1,3- u. 1,6-Diosyantlira- 
chinon. Bei der obigen Beliandlung mit IL S 0 .4 wird iibrigens stets ein Teil sulfiert 
bezw. giinzlich zerstort. Chrysophansaure ist nocli empfindliclier gegen II3S04, wie 
Verss. mit einem aus Chrysarobin gewonnenen Gemisch von Chrysophansaure u. 
Emodinmonomethylather zeigten. (Helv. chim. Acta 8 . 140— 15. Ziirich, Techn. 
Hochscli.) Lindeneaum.

P au l R u g g li und E dw in  B runner, Uber ortlio-Nitroaldehyde der Anthraehinon- 
reihe. (I. Mitt. uber Anthracenderivate.) Yff. habcn einige o-Nitroaldeliyde der Anłhra- 
chinonreihe synthetisiert, um von diesen aus vielleicht zu 1 ,2-Indigoiden derselben 
Reilie zu gelangen. Um Abwauderung des N 0 2 in den anderen Kern zu ver- 
hindcrn, wurde zunachst von I. (vgl. F. P. 520542; C. 1 9 2 1 . IV. 804) ausgegangen. 
Der cntsprechende Aldehyd (II.) konnte auch dargestellt, aber niclit in eiue NO)- 
Yerb. ubergefuhrt werden. II. selbst wird von H N 03 zur Carbonsiiure osydiert; 
bei dem Vers., nacli der Perkinschen Rk. die zugehorige Zimtsiiure darzustellen, 
wurde nur das Aldehyddiacetat erhalten; letzteres eignet sich wegen leichten Zer- 
falls in die Komponenten ebenfalls niclit zur Nitrierung. Dalier wurde der um- 
gekehrte Weg, nSmlich B. der Aldehydgruppe nacli der Nitrierung, eingesclilagen. 
So konnte III. (1. e.) in den Aldehyd IV. ubergefuhrt werden, u. in analoger Weise 
gelang auch die Darst. des IV. entsprechenden Cl-freien Nitroaldehyds. Die bciden 
Nitroaldehyde reagieren mit Aceton u. Alkali scheinbar wie o-Nitrobenzaldehyd, 
denn die erst orangefarbencn Lsgg. schlagen uber griin nacli blauschwarz um, u. 
es fallen violettschwarze, amorphe Pulyer aus, die jedoch ihren Eigensehaften nach 
nicht die gesuchten Indigoanaloga sein konnen.

450 g 2%ig. Oleum (120°, 30 Min.). Das nicht mit W. gewaschene Rohprod. wird 
aus Eg. umgel. Gelbe Nadeln, F. ca. 192°. Ausbeute nur 20%. — 2-Dibrom- 
methyl-5,6,7,8-tetraddorantlirachinon, C15H ,0 2Cl.,Br2. Zu I. in Nitrobenzol laBt man 
bei 150—160° in 7— 8 Stdn. 3 Mol. Br in wenig Nitrobenzol tropfen. Ein Teil 
scheidet sich aus, der Eest wird mit A. gefiillt. Goldgelbe Krystalle aus Toluol, 
F. 196—197°, 1. in h. Bzl., Toluol, Eg., Nitrobenzol. Setzt sich nicht mit PheDyl- 
hydrazin um. — 5,6,7,8-Tetraehlora,nthraehinon-2-carbonsaiire, CJ5H.,0.tCl.,. EbcDSO 
mit 6 Mol. Br. Beim Umkrystalliaieren des Rohprod. aus Eg. steigt der F. von 
194° auf 304°, offenbar infolge Verseifung der Tribrommethylverb. Na-Salz, wl. in 
W . — 5,6,7,8-Tetrachloranthracldnon-2-aldehyd, C^II^OjClj (II). Aus 3 g Dibrom- 
methylverb. mit 100 ccm konz. II2S04 (120—125°, 5 Stdn.). Ilellgelbes krystallin- 
Pulver aus Eg., F. 182—183°, 1. in Eg., Essigester, luftbestSndig. — Phenylhydr- 
azon, C21III0OaN2Cl4. In Eg. Violettrote mkr. Nadelchen aus Pyridin, F. Uber 300°, 
swl. — Semicarbazon, ClaH70 3N3Cl4. Orangegelbe Krystalle aus Acetanhydrid. F. 
uber 300°, swl. in Eg. — Oxim, CI5H i0 3NCl4. Gelbcs krystallin. Pulyer aus Eg., 
F. 234—235°. — Diacełat, C19II,„06C14. Mit Acetanhydrid (Wasserbad, 2 Stdn.). 
Die an der Luft ausfallenden goldgelben lCrystallchen werden mit verd. HC1 &u*' 
gekoeht. Aus Eg., F. 172". W ird vou Phenylhydrazin in w. Egt in das Pbeuyl-

o-[;j - Toluyl]- tetracldorbenzoesiiure. Aus 350 g 
Tetrachlorphthalsiiureanbydrid in 1,5 1 Toluol mit 
500 g AlClj (Wasserbad, 4 Stdn.). Reinigung iiber 
das Na-Salz. Aus Bzl., F. 172°. — 2-Methyl-5,6,7,8- 
tctrachloranthrachinon (I.). Aus 50 g des yorigen mit
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hydrazon, yon k. konz. II2SO., iu II. iibergcfUhrt. — l-Nitro-2-methijl-5,6,7,8-tetra- 
chloranth-achinon (III.). Aus 10 g I. in 300 ccm konz. II2SO., mit 10 g N aN 03 
(Zimmertcmp., 1 Stde.). Aus vicl Eg., F. 262°. — l-Nitro-2-dibrómmethyl-5,(6,7,8- 
tcirachloranthrachinon, C15H30.,NCl4Br2. Wie oben. Ein carmoisinrotes Nebenprod. 
wird mit A. entfernt. Gelbes krystallin. Pulyer aus Acetanbydrid, F. 246—248°, 
wl. in Bzl., Toluol, zl. in Eg., Essigestcr, 11. in Acetanbydrid, Nitrobenzol. — 
l-Niłro-5,6,7,8-tetraehloranthrachi)ion-2-aldehyd, C15H30jNC14 (IV.). Aus dem yorigen 
mit Ag-Acetat in sd. Eg. (1 Stde.). Zuerst entsteht das Diacetat, das beim Um- 
krystallisicren aus Eg. gespalten wird. BlaBgelbe Krystallchen, F. 265—268°. — 
Phenylhydrazon, C^H.jO^NaClj. Auch aus obiger Dibrommethylyerb. u. Phenylhydr- 
azia in sd. Essigester. Violettrote Nadelchen, F. uber 300°, meist wl., 11. in Pyridin.
— Diacetat, C19He0 8NCl4. Mit sd. Acetanhydrid (‘/s Stde.). Gclbe Nadelchen aus 
Acetanhydrid, F. 250° (Zers.).

l-Nitro-2-dibrommethylanthrachinon, C16H ,0 4NBra. Aus Nitromethylanthrachinon 
(vgl. E d e r , W id m e r  u . BO t l e r , Helv. chim. Acta 7 . 347; C. 1 9 2 4 . I. 2695) wie 
oben. Hellgelbes krystallin. Pulver, F. 242°. — Verb. Cl6H ,0 5N. Aus 5 g des 
vorigen mit 150 ccm konz. H2S 04 (120—130°, 12 Stdn.). Beim Verd. mit Eis 
scheidet sich im ersten Augenblick ein liellgelber Nd. ab, dessen Farbę sofort in 
rot umsehliigŁ Nach Umfallen aus yerd. Sodalsg. mit Essigsaure yiolettrote Nadelchen 
aus Eg., F. 228—230°, 11. in verd. Alkali. Gibt kein Phenylhydrazon. Farbt Wolle 
aus aufangs neutralem, spater essigsaurem Bade. Ist yielleicht eine l-Nitroso-2- 
carbonsiiure. Kocht man die Verb. 3 Stdn. mit Acetanhydrid, so fiillt ein gelbes 
krystallin. Prod. der Zus. C^JI^O^N  aus, das beim Erliitzen auf 200° oder mit li. 
verd. Alkali die rote Grundyerb. zuriickliefert, also nur ein Additionsprod. ist. —
l-Nitroanthraehinon-2-aldehyd, C15H 7OsN. Aus obiger Dibrommethylyerb. mit Ag- 
Acetat wie oben. Gelblich, F. 228—230°. — Phenylhydrazon, C21H 130 4N3. Auch 
aus der Dibrommethylyerb. Violettrote Nadeln aus Pyridin, F . uber 300°. — Di- 
aeetat, CI9H 130 8N. Gelbe Krystalle aus Eg. -f- Acetanhydrid, F. 205°. (Hely. chim. 
Acta 8. 155—68. Basel, Univ.) L i n d e n b a u m .

Ernst W aser, Notizen uber katalytische Hydrierung mit Wasserstoff und Platin. 
Vf. teilteinige im Verlaufe von katalyt, Hydrierungen beobachteten Anomalien m it — 
(Mit H.Sommer.) B enzo  es ilu re . Nachdem diellydrierung einer wss. Na-Benzoatlsg. 
oder einer Suspension der Siiure in W . -f- 0,1 Mol. NaOH nicht zum Ziele gefiihrt hatte, 
wurde eine k. gesiitt. alkoh. Lsg. der Siiure bei ganz geringem Uberdruck hydriert 
(+ Pt-Schwarz). H-Aufnahme 2,5 1 pro Tag. Dabei entstanden neben 68—60% 
Hexahydrobenzoe$ciwe 32 — 40%  Hexahydrobenzocsduredthylestcr. W ie besondere 
Verss. zeigten, ist anzunehmen, daB die Veresterung w a h re n d  der Hydrierung u. 
begiinstigt durch die Ggw. von P t u. H eintritt. Bei der Hydrierung in Butyl- 
alkohol bilden sich nur Spuren, in i-Amyl- oder Nonylalkohol keine Ester. — 
A ntipyrin . D iellydrierung gelingt, wenn man 0,01 g-Mol., in wenig W . gel., in 
Ggw. yon 0,2 g aktiyiertem Pt-Mohr unter geringem t)berdruck bei Zimmertemp. 
hydriert, dreimal durch Schutteln mit Luft aktiyiert u. zum SchluB noch P t zufugt. 
Es bildet sich Dihydroantipyrin, CuH t4ON„ F. 105°, 11. in W . u. A. mit alkal. Rk., 
durch KMn04 leicht osydierbar (vgl. T h o m s  u. S c h n u p p , L i e b ig s  Ann. 434. 296; 
C. 1924. I. 332). — (Mit H. Som m er u. H . Holzach.) N i t r o a n t ip y r in .  Die 
Hydrierung von 70 g in 1000 ccm Eg. (-}- 5 g Pt-Schwarz) unter x/5 Atm. Uber- 
druck bei Zimmertemp. ist erst nach ca. einem Monat beendet, wobei das P t ófters 
aktiyiert werden muB. Das Rk.-Prod. ist N-Acetylaminoantipyrin, C,3H ,5OaN3. 
Rhomben aus Essigestcr, dann Bzl., dann Chlf. -j~ Lg., F. 199°, sil. in A., 11. in W., 

in h., wl. in k. Essigester, Clilf., Aceton, Bzl., unl. in Lg. Die wss. Lsg. reagiert 
neutral u. wird yon FeCl3 kaum gefarb t Auch bei der B. dieser Verb. scheint das 
Pt eine Rolle zu spielen, da Aminoantipyrin sonst erst yon sd. Eg. acetyliert wird. —■
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« -B e n z o y  la m in o  z im ts i iu re ,  C„HS-CH : C(NH-C0-C6H6)(C02H). Nadelchen aus 
^  ■> F . 205°. Loslichkeit in li. absol. A. 1 : 5,35. Die Hydrierung von

2 g in 25 ccm absol. A. (-)- 0,5 g Pt-Mohr) bei Zimmertemp. u. 10—12 cm Hg Uber- 
druck dauert ca. 8 Tage u. liefert Benzoylplienylalanin, F . 184°. — p-O sy-m -m eth - 
o s y - fó - b e n z o y la m in o z im ts a u re  (Vanillidenliippursaure)', (OH)(OCII3)C0H3-CH: 
C(NH-C0.C6H6)(C02H) (vgl. F r o m iie r z  u . H e r m a n n s  , Ztschr. f. pbysiol. Ch. 91. 
222; C. 1914, II. 422). Nadeln aus verd. A., F . 214—215° unter Aufschiiumeu. 
Loslichkeit in sd. A. ca. 1 :10. Die Lsgg. in verd. NaOH, Soda u. w. Na-Acetat sind 
gelb. Die Ilydrierung in A. (-f- Pt-Schwarz) konnte auch bei 70° wegen zu langsamen 
Vcrlaufes nicht beendigt werden, doch wurde die B. von Benzoesaureathylester, also 
Abspaltung der Benzoylgruppe, mit Sicherheit nachgewiesen. — (Mit H. Sommer.) 
Z im ta lk o h o l.  68,4 g werden ohne Verd. bei Zimmertemp. hydriert (-f- 2,6 g Pt-Mohr). 
H-Absorption tiiglich ca. 2 1. Es bildet sich mit quantitativer Ausbeute y-cyclo-Hexyl- 
propylalkohol {co-Oxypropylcydohexan), CaH u ■ CII, • C II,• CHaOH. Blutenartig riechen- 
des Ol, Kp .730 2 1 8 2 20", Kp.n 110-111°, D .°4 0,9259, D .2°4 0,9127. -  Aeetał, CuHM0,. 
Obstartig riechende FI., Kp.m  232—233°, K p.„ 114—115°, D .°4 0,9540, D .2°4 0,9374.
— Phenylurethan, CI6HS3OaN. Prismen aus A., F . 88° (korr.), 11. in A., unl. in W.
— S e b a c in s a u re d ic h lo r id ,  COC1-(CHj)8.COC1. Aus der Saure mit SOClj. 
Kp.u 165 167° (Badtemp. 180—185°), also holier ais von Z E T zscnE  u. E nderlin 
(Ber. Dtscli. Chem. Ges. 55. 609; C. 1922.1. 943) angegeben. D .°4 1,1375, D .2°4 1,1212. 
10 g wurden in 100 ccm sd. Xylol in Ggw. von 5 g 2%ig. Pd-CaC03 ohne Kata- 
lysatorgift (also abweichend von dem Verf. von R o s e n m u n d  u. Z e t z sc h e ) in 8 Stdn. 
hydriert. Der Sebacindialdehyd wurde, da er sich beim Dest. polymerisiert, Uber 
die Bisulfitverb. in das Sebacindialdoxim, C10Hai,O2N2, ubergefiihrt. Prismen aus 
vcrd. CHjOH, dann A. - f-  Essigester, F. 138— 142°, ubereinstinimend mit V. B bacs 
u. S o b e c k i  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 44. 2534 [1911]), abweichend von Zetzscue 
u. E n d e r l i n  (1. e.).. (Helv. chim. Acta 8 . 117—25. Zurich, Univ.) Lindenbaum.

A lb e rt R ó th lisb e rg e r, Synthese des 2'-Chlorflavons und des 2 '-Chlorflanonols. 
Weshalb aus o-Acetoxyehalkondibromiden u. alkob. Kali bald Flavone, bald Cuma- 
ranone entstelicn, ist bis heute noch nicht einwandfrei aufgeklart. Sehr wahrschcin- 
lich spielt die Natur der Substituenten dabei eine entsebeidende Rolle. Vf. hat ein 
neues Beispiel ausschliefilicher Flavonbildung festgestellt. — 2-Chlor-2'-oxychalkon, 
C,5Hn OaCl (I.). Aus mol. Mengen o-Chlorbenzaldehyd u. o-Oxyacetophenon in A. 
mit 50°/oig. NaOH (50°, 1 Stde.). Citronengelbe Nadelchen aus A., F. 102°. IIjSO,- 
Lsg. grunstichig gelb. — Acetyherb., C,7II130 3C1. Gelbliche Prismen aus CS2, F.49 
bis 52°. — Dibromid, CISHn 0 2ClBr2. Mit Br in Chlf. Gelbliche Prismen aus Chlf.- 
CHgOII, F. 171°. — Dibromid der Acetyherb., C „ 0 ,30 3ClBr2. Nadelchen aus A, 
CU3OII, 1. 92°. 2'-Chlorflavonj CiSH0O2C1 (II.). Aus beiden Dibromiden in wenig 
h. CH3OH mit 41 /2 Mol. 50°/0ig. KOH oder auch in k. oder h. A. mit 8°/0ig. NaOH. 
Nadeln aus A.-CH,OH, F. 119°’ II2S 0 4-Lsg. grunstichig gelb, beim Betupfen gelb.
— II. ist yollig verschieden vom 2’-Chlorbenzalcumaranon, C15H90 2C1 (III.). Aus

9 1 O 01 0  Cl
-'OH ^  ^  X .

III. )C : CH----fII.

:0
mol. Mengen Cuinaranon u. o-Chlorbenzaldehyd in A. mit 20%ig. NaOH bei 50 bis 
60°. Gelbe Nadelchen aus A.-CH3OH, F. 141°. H2S04-Lsg. grunstichig gelb, beim 
Betupfen orangefarben. — Dibromid, C16H90 2ClBra. Prismen aus A., F. 194° (Zers.). 
LaBt sich n aeh  dem Verf. von v. A d w k r s  u. MOl l e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 41. 
4238 [1906]) glatt in das unten beschriebene 2'-Chlorflavonol uberfuhren. —  2’-Chlor■ 
flavan<m, .Ci5Hu 0 2Cl. Aus I. naeh der Methode vou v. K o s t a n e c k i, L ampe u.
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Tambor (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 3 7 . 784 [1904]). Trennung yon I. in w. Lg. mit 
Fasertonerde. Prismen aus CH3OH, F. 103°. H 2S 0 4-Lsg. griinstichig gelb. — i-Nitroso- 
verb., ClBHluOaNCl. Aus dem yorigen mit Amylnitrit u. konz. HC1 in A. bei 40 bis 
50°. Gelbes Pulyer aus A.-A., F. 142° bezw. 158—159° (bei langsamem bezw. 
raschem Erhitzen). — 2'-Chlorflavonol, CI5H0O3Cl. Aus dem yorigen mit 10°/oig. 
HtS0, in sd. Eg. Weitere Keinigung iiber die Aeetylyerb. Niidelchen aus A.- 
CH30H, F. 178°. —  Acełylverb., C17H U0 4C1. Prismen aus A.-CII3OH, F. 143°. 
(Helv. chim. Acta 8. 112—17. Bern, Uniy.) L in d e n b a u m .

U. Ripan, Beitrag zum Studium des Einflusses, den das Yolumen der Anion en 
auf die Anzalil der dureli das Kation gebundenen Molekule der Basen ausiibt. II. 
(I. vgl. Bulet. SocietaJ. de Jjtiinte din. Cluj. 2 . 73; C. 1 9 2 4 . I. 1649.) [Se0i~£CuPy3(lI20).J']. 
Aus konz. wss. CuSe04-Lsg. u. uberschussigem Pyridin (Py), das von Zeit zu Zeit 
ergSnzt werden muB (22—25°, einige Tage). Ultraminblaue, groBe rhomb. K ry
stalle, die sich an der Luft unter Yerlust von Py triiben, I. in W. unter Hydrolyse.
— Die Beste S04 u. Se04 yerhalten sich demnach nicht analog, da das Sulfat 
unter denselben Bedingungen ein Tetrammin gibt. — \Ciil I l(C0.i)J_CuPy.i(II.10)3'\. Aus
1 g i-Phthalsaure in wenig w. Py -}- 100 ccm W . mit 2 g Cu-Vitriol iu 200 ccm 
W. -j- uberschussigem Py (6— 8 Stdn.). Blaue Krystalle, die mit Py-Lsg. gewaschcu 
werden, da sie selir leicht Py abgcben, 1. in viel w. P y , ferner in NH,OH. —
i-Phthalsaure gibt also ein Salz yon ganz anderer Zus. ais o-Phthalsiture. — 
[CliC-C0.1\[CuPyi'\. Ebenso aus 3 g  Trichloressigsiiure in 100 ccm W. - f  geringem 
(iberschuB von Py. Blaue Krystalle, die leicht Py yerlieren, 1. in k. Py, zers. yon 
w. Py. — [HO■ CHt ■ CO^lCaPy.,]. 2,5 g Cu-Glykolat werden mit je  15 ccm Py u. 
W. bis zur Lsg. erhitzt. Blaue, ziemlich luftbestandige Krystalle, 1. in w. Py u. 
W., in letzterem unter baldiger Hydrolyse. — Diese beiden Verbb. zeigen den 
EinfluB von Cl-Atomen auf die Bindung einer groBeren Anzahl von Py-Moll. — 
[A70, • C.fl, • C O ^iC uPy^K ,O),]. Aus 2 g o-Nitrobenzoesiiure in 20 ccm w. W. +  
wenig Py mit 2 g Cu-Vitriol in 50 ccm W . -j- geringem UberschuB yon Py. Blaue 
voluminose Krystallchen, die sofort abgesaugt werden mussen, unl. in AY., 1. in A., 
Py unter B. eines Triammins (vgl. unten). — [NO±-CiI I i • C0i\,[CuPy.,(IIi0).2}lI10. 
Ebenso nach 4-std. Stehen. GroBere blaue Krystalle, sonst wie das yorige. — 
[X0il-CsIIi -C02}![Cu.Py.i']. 2—3 g eines der beiden yorigen werden mit 12—20 ccm 
Py bis zur Lsg. erwSrmt. Dunkelblaue Krystalle, die an der Luft Py yerlieren .— 
[Ar0a• ą / / 4■ C0.2l[CiiPy..{lLtO)il Aus je  2 g m-NitrobenżoesUure u. Cu-Vitriol in jc 
60 ccm W. +  10 ccm Py. Ilellblaue Krystalle, unl. in W., 1. in Py, weniger 1. in 
wss. u. alkoh. Py ais die o-Verb. — [N O fC ^U ^C O ^lC uPy^. Aus dem yorigen 
dureh Losen in sd. Py. Dunkelblaue Krystalle, die an der Luft Py yerlieren u. 
von W. hydrolyslert werden. — \_ŃOi ’CJSi:CO^HCu.Pyl(H^O)^\. Aus 2 g p-Nitro- 
benzoesiiure in 20 ccm Py -f- 140 ccm W. mit 2 g Cu-Vitriol in 60 ccm W. +  
15 ccm Py (2’/s Stdn.). Violette, luftbestandige Krystalle, unl. in W . u. A., wl. in 
Pyy aus dem sie unyeriindert auskrystallisieren. Ein wasserfreies Triammin bildet 
sich hier n ic h t.— Die letzten Beispiele zeigen, daB die Stellung des Js02 in den 
Nitrobenzoesiiuren keinen EinfluB auf die Zahl der wirksamen Nebenyalenzen 
ausiibt. Bemerkenswert sind die Unterschiede iu Farbę u. Loslichkeit der drei 
Diaąuodiammine. — [06Hs-G S : C H -C O ^C uPy^ILO )^. Aus 0,5 g Zimtsaure in der 
notigen Menge A. -j- wenig W. u. einigen Tropfen Py mit konz. wss. CuS04-Lsg. -f- 
soyiel Py, ais zur B. yon [CuPy]S04 notig ist (einige Min.). Blaue, zieinlich luft
bestandige Nadeln, fast unl. in k. W ., sil. in wss. u. reinem Py unter B. eines 
hoheren Ammins (vgl. unten). — : CH-C0.2\{(-}uPy,l[IT10).t\  Ebenso, aber
niit yerdiinnteren Lsgg. Die Krystalle sind tiefer blau ais die yorigen, sonst sind 
die Eigenschaften gleich. — [C JĄ-C H  : Cli- COiii[CuPya(lTiO)l Man yerfśhrt wie 
bei der Darst. des Tetraąuodiammins, vTerwendet jedoch Py in groBem UberschuB.
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Dunkelblaue Krystalle, sonst wic die yorigen. — [CJL^-CR- CH-CO,}ICxiPij3}. Aus
3 g  eines der yorigen durch Losen in 15 ccm h. Py u. Krystallisierenlassen im 
Exsiecator iiber P2Os- Tiefdunkelblaue Krystalle, sonst wie die yorigen. —■ 
[QjS b-C II : CH- C O ^O uPy^lL ,0)3]. Ebenso, abcr durch Krystallisierenlassen an der 
Luft. Dunkelblaue, zicmlich luftbestandige Krystalle, sonst wie die yorigen. 
(Bulet. Societaj. de §tiinte din Cluj. 2. 225—43. Chij, Uniy.) L in d e n b a u m .

P. K a ire r  und Kosę W id m e r , Zur Kenntnis der Aminosauren. Einwirkung 
von Diazomcthan a u f Ilippursaurechlorid. (Vgl. K a r r e r  u . G r a n a o h e r , Helv. 
chim. Acta 7. 763; C. 1924. II. 985.) LiiBt man auf Ilippursaurechlorid in A. 
CR,N„ wirken, so hinterlaBt die Lsg. im Yakuum eine Verb., die ais Phenyloonjdi- 
hydrometoxazin, C10HsOaN (I. oder II.) aufgefaBt wird. Prismen aus A., F. 91°, 1.

_Qpj in A., A., Chlf., swl. in W. (mit
_ „ „ 1  i !  „  ii i 2 schwach saurer Rk.), Lg. Ist wie
I. C8Hs.ę  CO II. C6H6-C C-OH andere Metoxazinderiyy. SuBerst

Ó—CII> O—CH saureempfindlich. Setzt man zur
wss. Suspension bei ca. 40° cinige 

Tropfen IIB r, so erhitzt sich die FI.; fijgt man nun sd. W. bis zur Lsg. zu, so 
krystallisiert beim Erkalten Ilippursaure aus. In der Mutterlauge ist etwas CILfi 
nachweisbar. Dieselbe Spaltung tritt ein, wenn man die Verb. in Alkali lost u. an- 
suuert. (Hcly. chim. Acta 8. 203—5.) Lindenbaum.

P. K arre r, E. M iyam iehi, H. C. S torm  und Rosę W idm er, Zur Kenntnis 
der Anliydride acylierłer Aminosauren. K a r r e r  u . G r a n a c iie r  (Hely. chim. Acta 7. 
703; C. 1 9 2 4 . II. 985) haben einige Acetyl- u. Benzoylaminosiiureester zu Oiazolen 
der allgemeinen Formel I. anhydrisiert. Vfi. haben gefunden, daB von den Acyl- 
glykokollestern, R -C 0-X II-C FL.C 02C JI„  die mit 11 =  C,6H3,, CItH23 u. C7H15 
keine, der mit l i  =  CSH „ hochstcns Spuren, der mit R =  C4H9 dagegen wieder 
reichlieh Oxazole bilden. Der RingschluB tritt also um so leichter ein, je niedriger 
der Rest des Acyls ist. Es wurde sodann an einem Beispiel untersucht, ob sich 
eine a. Aufapaltung yon I. zu n. dann erzielen laBt, wenn R selbst opt.-akt. ist. 
Dies scheint nicht der Fali zu sein, denn die erhaltene AminosSure war opt.-inakt.

Nit-——ijC-R' * Die Acylglykokollester werden aus
R - o l  ’ l'C.OC2H- H 2N-C H -R ' Glykokollathylester u. den betreffenden

O  ̂ II. CO,H Saurechlorieen in A. dargestellt. — Pal-
mitylglykokollathylester, G,„H300 3N. Nadeln 

aus A., F. 80°. — Laurylglykokollathylester, Cl(!H ,t0 3N. Aus A., F. 62°. — Capryl- 
glykokolldthylester, C,,H230 3N. Kp.,, 189°, F. 32°. — Capronylglykokollathylester,
C,oH,90 3N. Kp.,, 171°. — i-Valerylglykokollathylester, C3H 17OaN. Kp.,, 154°. — 
Die Osazole werden aus den AcylaminosSureestern mit 1 Mol. PC15 in Chlf. (Wasser- 
bad, 5 Min.) erhalten. Man tragt in uberschiissige NaOH ein u. athert aus. —
2-i-Butyl-5-atlwxyoxazol, C0H,50 2N. Pyridiniihnlich riechende FI., Kp.,, 96—97°.— 
Acełylalaninałhylesłer, C7H ,30 3N. Aus AlaninSthylesterchlorhydrat, Acetanhydrid 
u. Na-Acetat (Wasserbad, 1 Stde.). Kp .,2 135°, F. 38—39°. — 2,4-I>imethyl-o-atlioxy- 
oxazol, C ;H ,,02N. Ivp.12 60°. P ikrat, aus A., F. 76°. — Butyrylleucinathylesłer, 
C,2H230 3V  Aus 1-Leucin;ithylester u. Buttersiiureanhydrid (Wasserbad, 1 Stde.). 
Ivp., 126—127°. — 2-Propyl-4-i-butyl-5-athoxyoxazol, C,2H2,0 2N. Reinigitng iiber 
das olige Pikrat. Kp.„ 109— 112°. — Acetj/lvalinćtthylester, C9H,70 3K. Durch 
Acetylieren von YalinSthylester, Kp., 99°. — 2-Methyl-4-i-propyl-5-dlhoxyoxazol, 
C aH .A N . Kp.,, 62°. P ikrat, Tafeln aus A., F. 85°. — [d-Methyldthylacetyl]-
1-leucinathylester, C,3H250 3N. Aus 1-Leuciniithylester u. d-M ethylathylacetylch lorid  
(aus opt. n ich t ga n z  reiner Saure; Kp. 112°) in  A. Kp .3 132—133°. — Opt.-akt.
2-sek.-butyl-4-i-butyl-5-athoxyoxazol, C,sH230 2N. Kp .,0 112°. Liefert b e i  d e r  Spaltung 
init sd. HC1 (20 Stdn.) inakt. Leucin. — Zur Darst. der Osazole eignet sich auch
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P,05. Aus Hippursiiureathylester u. der 5-faclien Menge P 20 6 (Wasserbad, 3 bis
4 Stdn.) wurde das 1. c. bescliriebene 2-Phenyl-5-athoxyoxazol gewonnen. (Helv. 
chim. Acta 8. 205—11.) LlNDENBAUM.

Ch. Gran ach er, Uber Anhydride von Aminosaurederwaten. (Vgl. vors(. Ref.) 
Vf. hat ebenfalls erfolglos die asymm. Aufspaltung cines Oxazols yersucht, in dem 
R (ygl. Formel I. im vorst. Ref.) asymm. ist. Ais zur Einfiihrung in Aminosaure- 
ester gut geeignete opt.-akt. Saure hat sieh die d-Campholsawe erwiesen. Mittcls 
derselben wurden der Acylaminosśiurester I. u. das Oxazol II. synthetisiert, Das 
aus letzterem durch Hydrolyse zuriickgewouncne Leuein war opt.-inakt. — An- 
schliefiend werden einige Aeylaminosaurederiw. beschrieben, dereń Dberfiihrung in 
Osazole nicht gelang.

CH3 CH3 N| n n | C ’CH^CH(CH 3)2

CH2— -Ć -----CO-NH• CH • CH, • CH(CH3)2 CHa------ Ć------ C• J -C • OC*Hs
I CH3-Ć-CH3 I. COjCjHj | c h 3. ó - c h 3 0

c h 2— ć h - c h ,  c i l ------- ĆII.CI-I3
d-Campholyl-l- leucinathylester, CI8II330 3N (L). Aus d-Campholylchlorid u.

1-Lcucinathylester in A. Kp.,2_ „  200—205°. Aus CH30 H  -f- W., F. 66—67°.
2-Tetramcthylcyclope>ityl-4-i-biityl-5-athoxyoxazol, C,8H3,0.,N (II.). Aus I. mit P20 6 
(Wasserbad, 8—10 Stdn.). Eigentumlich riechendes 01, Kp.,2_ 14 170—172°, nicht 
bas. reagierend, stark reehtsdreliend, bestiindig gegen Lauge. — Zur Spaltung 
wurde II. mit konz. HCl 4—5 Stdn. auf dem W asserbad erhitzt. Aus der sauren 
FI. wurde inakt. Leuein isoliert. Der ungel. Teil war bis auf eine Triibung, die 
mit A. entfernt wurde, in NaOH 1., wurde mit PICI wieder ausgefiillt u. aus Bzl. 
umkrystallisiert. Die Krystalle erwiesen sieh ais d-Canipholylleucin, C10H29O3N, 
F. 156—158°. W ird von h. konz. HCl in d-Campholsaure u. inakt. Leuein ge- 
spalten. Das zum Vergleich durch alkal. Verseifung von I. dargestellte d-Canipholyl- 
l-leucin, C,0H20O3N, F. 155—156°, hat sehr ahnliche Eigenschaften. — Ghloracetyl- 
lemnałhylester, Cl ■ CHS • CO -NH- CH(COaC,II,)• CII2 ■ CII(CH3)2. Aus Leucinester- 
chlorhydrat wird mit verd. NaOH u. A. der Ester in Freiheit gesetzt u. mit Chlor- 
acetylchlorid umgesetzt. Dickfl. Ol, Kp-is—ia 164—166°. — u,fi-Diphenylpropionyl- 
glytinathylester, C .H ,• C H ,■ CIRC.IL,)• CO ■ N II• C IL • C 02C,Hv Aus « , (t?-Diphenyl- 
propionylclilorid u, Glykokollester in A. Niidelchen aus CH3OH -j- W., F. 78—79°,

PO
11. auBer in W . — Phtlialylglycylglycinathylesler, C6H 4<^£>q^>N • CHS • C O -N II-C H 2 •

COjC^Hj. Ebenso aus Phthalyglycylchlorid. Nadeln aus A., F. 190—193°. — 
Acetylleucinamid, CH3.CO-NH-CH(CONH2)-CH2-CH(CH3)2. Aus Acetylleucinester 
u. bei 10° mit NH, gesatt A. (Autoklav, 120—140°, 24 Stdn,). Blattchen aus verd. 
A., F. 200—202°. — Hippursaurediathylamid, CaHs*CO-NH-CH2-CO-N(C2Hs)2. Aus 
Hippursaureathylester u. NH(C2H5)2 bei Zimmertemp. Blatter aus verd. CH:iOH, 
F. 80—81°. (Helv. chim. Acta 8’. 211—17. Zurich, Univ.) L ikdenbaum .

F. K ehrm ann und E rn s t H oehn , Uber 4-Acetamino-o-chinon und einige Deri- 
vate desselben. Yff. haben das 4-Aeetamino-o-benzochinon (II.) dargestellt u. mittels 
desselben die bisher nicht synthet. erhaltenen einfachsten Vertreter der Azin- u. 
Azosinfarbstoffe, das 2-Aminophenazin, Aposafranin u. Phenazoxim, aufgebaut. Das 
Verf. hat wegen sclilechter Ausbeuten kęine prakt. Bedeutung.

K N o h  f iy T l : 0
H .K .^ H .O C H , A c H N - l ^ J :  O A c H N - l ^ : 0  HN : l ^ > O C H 3 

Ais Ausgangsmaterial diente das Aminoguajacol (I.), dessen Chlorhydrat naeh 
Pfob (Monatshefte f. Chemie 18. 469 [1897]) u. Rope (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 30. 
2447 [1897]) dargestellt wurde. — 0,N-Diacetylverb., Cu II130 4N. Krystalle, F. 152°,
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11. in h. W., A., Bzl., swl. in A. — N-Benzoylverb., C14H ISOaN. Krystalle aus W.,
F. 166", 11. in h. W ., A. — 4-Aminobrenzcatcchin. Das Bromhydrat, C0HsOsNBr, 
bildct sich, wenn das Chlorhydrat von I. mit konz. HBr bis zur Lsg. gekocht wird. 
Hellgraue Nadeln, sil. in W. Nacli-Zusatz von NH4OH fcirbt sich dic Lsg. infolge 
Osydation violett u. braun. — N-Benzoyhcrb. , ClaH„OsN. Nadeln, F. 169° unter 
Violettfarbung, 1. in h. W. — Triacełyłverb. , ClvHI30 5N. Nadeln aus W., F. 147°,
11. in h. W., A., Eg., Chlf., wl. in A. — 4-Acełamino-o-benzochinon, C8H70 3N (II.).
5 g des yorigen werden mit 4 g NaOH in 7 ccm W. bei Zimmertemp. bis zur Lsg. 
behandelt, wodurch die am O haftenden Acetyle abgespalten werden, u. sofort mit 
eiskalter verd. HaS04 neutralisiert. Dann werden unter Kuhlung 2,2 g Na.)0 ,0 , 
in wenigW . - f  1 ccm konz. HaS 0 4 zugesetzt. Rotbraune Nadeln, Zers. bei 170 bis 
180°, zl. in k. W ., wird von sd. W. zers., 11. in A., Eg., wl. in A., Bzl., Chlf. -  
Monoańm, C8H80 aN, (III.). Aus II. mit (NH,0H)2, I laS 04 in k. verd. II,S 04. Kot- 
braune Flocken, aus B zl. (gelblichgriine Lsg.) duńkelgriine bis schwarze Spiefic. 
Diese gehen bei 115—120° in die rotbraune Form uber, die sich von 175° ab .zers. 
Die rotbraune Form lost sich in k. NaOH schnell, die krystallisierte Form lang- 
sam, mit Saure fallt erstere wieder aus. Die alkoh. Lsg. ist gelblichrot. Die Konst. 
folgt aus der ttbcrfiihrung mit SnCl._, u. HC1 in das Oxy-p-phenylendiamin vou 
K e iir m a n n  u . B e t s c h  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 3 0 . 2098 [1897]). — 2-Aminophen- 
azin. Aus II. mit o-Phenylendiamin in Eg. (Zimmertemp., 24 Stdn.). Ausbeutc 
ca. 20°/o. Es bildet sich auBerdem ein dunkelbraunes, wl. Nebenprod. Orange- 
farbene Nadeln aus Bzl., F . 274° (vgl. F i s c h e r  u . H e p p , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
2 2 . 357 [1889]). — Acetyherb., C^HnONa. Mit Acetanhydrid u. ZnCl... Schwefel- 
gelbe NUdelchen aus A., Zers. von 280° ab. — Phenazoxim. Aus II. mit o-Amino- 
phenol in Eg. Ausbeute iiuBerst gering. Identifiziert ais Pcrclilorat, dunkelrotc 
Krystallchen (vgl. K e h r m a n n  u . G r e s l y ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 4 2 . 347 [1909]).
— Methoxy-p-benzochinonimin, C7H;0 ,N  (IV.). Aus I. durch 4-std. Schuttelu der 
fl.th. Lsg. mit Ag,O u. wasserfreiem Na.,S04. Die Lsg. hinterlśiBt im Vakuum hell- 
gelbe Krystalle, F . 95° (Zers.), wenig lichtempfindlich, reclit lufibestandig. Nur 
wenig intensiver gefiirbt ais das Methylchinonimin von Co r d o n e  (Helv. chim. Acta
7 . 963; C. 1 9 2 4 . II. 2461). Bei der Salzbildung mit SSuren tritt jedoch der farb- 
vertiefende EinfluB des 0CII3 deutlich hervor, denn die Lsgg. in verd. Mineral- 
siiuren sind intensip gelb, in konz. H 2S 0 4 rotgelb. Geht mit sd. yerd. H4S04 iu 
Mełhoxybenzochinon (vgl. B e c h h o l d , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 2 2 . 2374 [1889]) iiber, 
das auch direkt bei der Oxydation von I. mit Cr03 in saurer wss. Lsg. entsteht. 
(Helv. chim. Acta 8 . 218—23. Lausanne, Univ.) Lindenraum.

E. M erck , Geneserin. Diese von P o lo n o w s k i  u . N i t z b e r g  bescliriebenc 
Base ist ident. mit dem von M e r c k  seit vielen Jahren in den Handel gebrackteu 
Eseridin. (M e r c k s  Jahresber. 3 7 . 39. Darmstadt.) .S p ie g e l .

P. B e rto lo , Eimuirhung von Jod a u f desmołropo-Santonin: Artemisinsaurc. 
Durch Einw. von J  auf desmotropo-Santonin in Eg.-Lsg. entsteht eine Saure C^H^Os, 
die sich yon der Artemisinsaurc nur durch ihren F. unterscheidet u. vom Vf. deshalb 
ais stereoisomer mit letzterer angesehen wird, Nadeln, F. 94—96°, [«]„ =  4-69,10", 
fast gleich mit Artemisinsaure (+70,4°). — Athylester,-JP. 92—94°. (Atli E. Accad. 
dei Lincei, Roma [6 ] 1. 127—30. Catania, Univ.) " Z a n d e ii .

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

S. Lwów, Uber die Bezielmng der Zymase zur Beduktase der Hefc. In zwci 
Kolbchen trSgt m an F lefe , Glucose u. Methylcnblau ein , in  e in  d rittes g le ich e  Mengen 
Hefe u. Glucose; m an titriert im  ersten  Kolbchen von  Zeit zu  Zeit das Methylen-
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blau mit TiCI3, im zweiten u. dritten bestimmt man die entwickelte C02-Menge u. 
yergleicht die Differenz mit der im gleichen Zeitabstaud reduzierten M. Methylen- 
blau. In ersten Stdn. (2—5) ist die bei Ggw. von Methylenblau entwickelte 
COs-MeDge groBer, u. zwar ist die Differenz (in g) dem reduzierten Methylenblau 
(in g) proportional; der Proportionalitatsfaktor ist 0,0118 (vgl. Buli. Acad. St. Pćters- 
bourg [6] 1913. 501; C. 1913. II. 1231). Spater wird die Differenz negatiy u. wieder 
dem reduzierten Methylenblau proportional mit dem Faktor —0,0235. Zusatz von 
Koferment (wss. Auszug aus L e b e d e w s  Hefen bei 100°) oder vom Phosphatgemisch 
(Pu — 7,07) yerkiirzt die erste Periode. — Die Red. des Methylenblaus durch 
gUrenden Zucker wird durch Zusatz yon obigem Phosphatgemisch begunstigt; bei 
geringeren P 0 4-IConzz. wird auf 2 P 0 4 (190,4 g) 1 Mol. Methylenblau (373,8 g) 
reduziert, bei groBeren Phosphatzusiitzen steigt das Yerhaltnis auf 3 P 0 4 : 1 Methylen
blau. Nimmt man Hefesaft statt trockener Hefe, so betriigt es bei allen Phosphat- 
konzz. 3 :1 ;  yielleieht riihrt dies vom betrachtliehen Phosphatgelialt des Saftes 
ber. — Da dem Proportionalitatsfaktor —0,0235 gemitB bei Red. eines Mol. 
Methylenblau 2 CO, (u. also 2 C,H60H) ausfallen, so entspricht einer durch Methylen
blau beansprucbten P 0 4-Gruppe ein ausfallendes COs (u. GiHjOIIJ-Mol.; man findet 
somit die Garungsformel von H a r d e n  u. Y o u n g :

2C„H1,iO(( +  2R jH P04 =  2 CO, +  2CsH0O +  211,0 +  C,II,0O4(PO,R2); .
Bei groBeren Phospliatkonzz. entstelit augenscheinlieh ein anderer organ. Phospliat- 
komples mit einem anderen Reduktionsvermogen. — Ohne Zucker wird Methylen
blau durch Hefe (nicht Hefesaft) langsamer reduziert; in ersten Stdn. ist die mit 
Zucker (Glucose, Saecharose) reduzierte Menge doppelt so groB, wie ohne denselben. 
Eine endgiiltige Erklarung fur diese Verdoppelung der reduzierten Menge durch 
Zucker yermag Vf. nicht zu geben. — Samtliche Verss. wurden in COa-Atmosphare 
ausgefiihrt. (Buli. Acad. St. Petersbourg [6] 1915. 1171 — 1202. Petrograd,
Univ.) B ik e r m a n .

A. Kieael, Einflu/i der Iieaklion des Mediims a u f die Wirkung der Inulase von 
Aspergillus niger. Mit wss. Auszug aus Aspergillus niger yersetzte InulM sgg. wurden 
20 Stdn. lang bei 35° auf bewahrt u. ihr Fructosegehalt nach B e r t r a n d  (Buli. Soc. 
Chim. Paris [3] 35. 1285; C. 1907. I. 763) bestimmt. Die Lsg. reagierte alkal. auf 
Helianthin, sauer auf Phenolplithalein. Zusatz von Siiuren erhohtc die Inulasewrkg., 
das Optimum liegt bei V343—1IU0 Mol/l H 3S 04, ‘/uo—'/ioo Mol/l 1IC1, ‘/oo—‘/js Mol/l 
H3pOłi ‘/sooo—-‘/e Mol/l Eg.; starkere Konzz. hemmen die Inulase, namlich im Falle 
der HC1 u. H ,S04. Die beim Optimum bewirkte Erhohung der Wirksamkeit des 
Ferments ist fur HC1 (78°/0) u. H3P 0 4 (77% der urspriinglichen Aktiyitat) be- 
trSchtlicher, ais fiir II2S 04 (54%) u. Eg. (20%)—N a,C 03 u. N aJIP O , setzen die 
Inulasewrkg. bei allen Konzz. herab; Na,C03 starker ais das Dinatriumphosphat. — 
Mononatriumeitrat beschleunigt die Inulinhydrolyse zwischen —'/so Mol/l u. 
verlangsamt sie in atarkerer Lsg.; scine Wrkg. ist also der von Eg. weitgebend 
iihnlich; auch die von ihm bewirkte optimale Erhohung der Wirksamkeit betriigt 
19%. Dinatriumcitrat yerursacht ein schiirferes Optimum in ca. 1,5-mol. Lsg. (104%); 
nocli gunstiger erwies sich das NaH2P 0 4, welches in ca. 2-mol. Lsg. die Inulase- 
wrkg. um 131%' erhohte. (Buli. Acad. St. Petersbourg [6] 1915. 1077—92. 
Moskau, Univ.) B ik e r m a n .

W. E. B urge und E. L. B u rg e , Einjlufi von Temperatur und Licht a u f den 
Eatalasegehalt von Spirogyra. (Vgl. Amcr. Journ. Physiol. 65. 527. 69. 304;
C. 1924. I. 785. IL 2406.) Temp. u. Licht erholien die Katalasewirksamkeit von 
Spirogyra, u. zwar Temp. starker, die auch den respirator. Stoffwechsel der Pflanzen 
stórker beeinfluBt. Katalasegehalt u. Intensitiit des Stoffwechsels gehen anscheinend 
in der Natur ganz allgemein parallel. (Botan. Gaz. 77. 220—24. 1924; Ber. ges. 
Physiol. 29. 397. Ref. J a c o b y .)  W o l f f .
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B. S barsky  und D. M ich lin , Isolierung der Perhydridase (Schardingerenzym) 
der Milch. (Vgl. Bach, S barsky , N ik o la jew , Biochem. Ztachr. 135 . 32; C. 1923.
III. 635.) Wiihrend B ach (Biochem. Ztsclir. 5 8 . 205; C. 1 91 4 . I. 897) das in der 
Milch befindliche „Schardingerenzym" wesentlich ais ein IL-iibertragendes Enzym 
ansieht u. es dalier in Analogie zur Perosydase „Perhydridase“ nannte, haben 
M organ , S te w a r t  u. H opkins (Proc. Royal Soc. London, Serie B 9 4 . 109;
C. 1 9 2 2 . III. 1360) in der Milch eine Xanthin u. IIypoxanthin zu Harnsuure 
oxydierende ihinoxydase gefunden, die sie ais mit dem Schardingerenzym nicht
ident. ansehen. Den Yff. ist es nun gelungen, aus frischer Milch ein Ferment- 
prSparat zu isolieren, das gleiclizeitig Farbstoffe u. Nitrate reduziert u. Aldehyde, 
Hyposanthin u. Xanthin oxydiert. Ais Ausgangsmaterial dient Buttermilch, welche 
verhaltnismaBig am meisten Enzym u. wenig Nebenstofle enthalt. Bahm enthalt 
die Hauptmenge des Łnzyms, wahrend Butter u. Magermilch nur geringe Spuren 
enthalten. Aus der Buttermilch erhalt man durch Failen mit Aceton, Trocknen an 
der Luft u. Estrahieren mit PAe. ein feines weiBes Pulver, das in W. fast unl. 
ist. Aus dem PrSparat, welches 240 mai wirksamer ais Milch ist, kann durch Vcr- 
ruhren mit Ysoo"11* HC1 u. Stehenlassen unter Toluol bei 0° wahrend einiger Tagc 
das Enzym in Lsg. gebracht werden; diese Lsg. ist 480mai wirksamer ais die Milch.
— Zur Best. ist am geeignetsten die Methode vou Bach (Red. von NaN03 in Ggw. 
von CH3CHO u . colorimetr. Best. des gebildeten Nitrits). — Das erlialtene Ferment- 
prSparat vermag Nitrate zu Nitriten, Methylenblau zur Leukobase zu reduzieren u. 
UCHO, CII3CHO, Salicylaldehyd, L ie b ig s  Fleischextrakt oder Hypoxanthin zu oxy- 
dieren. Yff. halten dadurch die Identitśit von Schardingerenzym, Purinoxydase u. 
Perhydridase fUr erwiesen. — Die Wrkg. des isolierten Enzyms auf N itrit yerlauft 
ebenso wie die Wrkg. der Milch am besten bei 65°. Bereits nach 10 Min. ist die
maximale Nitritmenge gebildet. Bei liingerer Einw. erfolgt eine Zerstdrung des
gebildeten Enzyms. (Biochem. Ztschr. 1 55 . 485—94. Moskau, Biochem. Inst. d.
Kommiss. f. Volksgesundh.) H e s s e .

Giuseppe Cappelli, Untersuchungen uber die Lipase. II. Beziehung der Lipase 
zur Disposition des Menschcn fiir Tuberkulose. Wirkung der Lipase a u f den Koch- 
sclien Bacillus. Lipase ist zur Behandlung der menschlichen Tuberkulose geeignet. 
Denn sie zerstort den Koclischen Bacillus unter Verwandlung in Bruchstiicke, sei 
es, daB sie die Fetthiille oder das Gewcbe des Bacillus selbst angreift. Dauernde 
oder zeitliclie Disposition zu Tuberkulose fiihrt Vf. auf dauernden oder yoriiber- 
gehenden Mangel an Lipase in der Lunge u. im Organismus iiberhaupt zuriick.
(Giornale di medieina militare 4. 10 Seiten. Sep. Firenze, Scuola di Sanitu
m ilik )  S p ie g e l .

E lisab e th  H ecker und Josefa  Y ierhaus, Uber den Lipasegehalt im Serum des 
Sauglings und Klcinkindes. Ein Normalwert besteht nicht. Die W erte fiir ntichtern 
u. nicht niichtern entnommenes Serum stimmen nicht Uberein. (Ztschr. f. Kinder- 
lieilk. 3 8 . 466—78. 1924. Dortmund, Kinderklin.; Ber. ges. Physiol. 2 9 . 462. Bef. 
J a c o b y .) W o l f f .

Cesare Cocchi, Untersuchwigen uber die Amylase im Speichel von Sduglingen in 
den ersten Lebensmonaten. Die amylolyt. Wrkg. des Speichels schwankt unabhiingig 
vom Lebensalter; Gewicht, Ernahrung, Gesundheitszustand sind ohne EinfluB auf 
den Amylasegehalt des Speichels. Bei zunehmeuden Kindern ist der A m y la seg eh a lt  
nach der Mahlzeit vermehrt. Auf gekochte Kartoffelschnitzel wirkt der Speichel 
Erwachsener starker ein ais kindlicher. (Riv. di clin. pediatr. 2 2 . 449—76. 1924. 
Florenz, Kinderklin.; Ber. ges. Physiol. 2 9 . 463—64. Ref. A s c h e n h e i m .) W o l f f .

E 2. P flanzenchem ie.
P. G illo t, Gewinnung de>' Maltose aus den Heserveorganen der Mercuriale
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vivace (Mercurialis perennis L.). Die Darst. der friiher nur ais Osazon charakteri- 
sierten Maltose gelang jetzt aus Rhizomen u. Wurzeln der genannten Pflanze nacli 
Eintragen in sd. A., Aufnehmen des Extraktes in W. u. Beseitigung von Saccliarose 
u. Glucosen durcli Vergarung mit Saccliaromyces Marcianus uber die Ba-Vcrb. 
(Journ. Pharm. et Chim. [8] 1. 2 0 5—7. Nancy.) S p ie g e l .

Maro Bridel, Uber das Vorhandensein selir grofier Mengen von freier Maltose 
in den frischen Knollen von Unibilicus pendulinus D. C. (Buli. Soc. Chim. Biol. 7 . 
181-87. — C. 1 9 2 5 . I. 533.) Sp iegel.

S. B erlingozzi und P. B ado la to , Uber die Sameniile von Salvia sclarea und 
Cosmos bipinnatus. Botan. Beschreibung der Stammpflanzen. D ie  S am en  von 
Salvia s c la r e a  enthielten bei einem Gehalt von 8,75% W. 28,9% klares, hell- 
gelbes, schwach riechendes Ol D.IS 0,9303, n „ 16 =  1,4829, SZ. 1,24, VZ. 192,82, 
EZ. 191,58, I-Iehnerzahl 94,78, Reiehert-MeiBlzahl 1.1, Jodzahl (relatiy) 141,2, absol. 
199, HjSOj-Thermalzahl 130". Bk. naeh H e y d e n re ic h  braun, naeh IIau c iieco rn e  
rot, Elaidinprobe negatiy. Die Prufung- auf Linolensiiure ergab 36,2% Br-Yerbb.
F.ca. 179°. — Die S am en  von  C osm os b ip in n a tu s  enthielten 8,89% W. u. 18,3% 
gelbgraues Ol von unangenebmen Geruch u. Geschmack. D .16 0,9174 E. —5 bis 
--7°, F. —4 bis —1°, n D245 =  1,4717, F. der Fettsauren 33—35°, E. der Fettsauren 
30—32°, SZ. 4,42, VZ. 193,1, EZ. 188,68, Hehnerzahl 92,32, Eeichert-MeiBlzalil 1,27, 
Jodzahl (relativ) 103,8, Jodzahl (absol.) 120,4, II2S 04-Thermalzahl 79". Rk. naeh 
He y d e n iie ic u  gelborange, naeh IlAUCHECORNE orange, Elaidinprobe: naeh '/s Stde. 
butterartige M. von gelboranger Farbę. Das Ol von Salvia kann ais Firnis, das 
von Cosmos nur ais Seifenol Verwendung fiuden. (Boli. Chim. Farm. 6 3 . 721 23. 
1924. Neapel.) G r im m e .

P. A. Levene und Id a  P . R olf, Pflanzenphospliatide. I. Lecithin und Kephalin 
der Soyabohne. Materiał fur die Unters. war ein aus Soyabolmen hergestelltes 
Handelslecithin der H a n s e a t is c h e n  M iih le n w e rk e , das zunachst von dem noch 
beigemengten Kephalin befreit wurde. Das so gereinigte L e c i th in  enthielt von 
gesatt. Sauren gleich tier. Lecithin Steańnsdure u. Pałmitinsaui-e (durch fraktioniertc 
Dest. der Methylester getrennt, dann ais freie Sauren isoliert), ansclicinend trotz 
geringerer Jodzahl in niedrigerem Verhaltnis zu den ungesiitt. Sauren. Diese ge- 
horen siimtlich zur Cl8-Reihe u. zwar zu den Typen der Ol-, Leinol- u. Linolen- 
sdure. Die beiden letzten wurden in Form der Br-Derivv. bestimmt, Olsiiure konnte 
noch nicht in reiner Form gewonnen werden. In kleiner Menge fand sich bei den 
ungesiitt. Sauren eine in PAe. unl. Fraktion, anscheinend aus teilweise hydroxy- 
lierten Fettsauren bestehend u. wahrscheinlich ais sekundiire Prodd. zu betrachten.
— Das abgetrennte K e p h a l in  enthielt zunachst noch viel Verunreinigungen. 
Durch Reinigung mit EssigsSure gelang es schlieBlich ein Priiparat von der theoret. 
Zus. zu erhalten, das nur noch 25% Lecithin enthielt. Die bislierigen Unterss. 
ergaben keine wesentlichen Untersehiede yon Materiał aus tier. Prodd. (Journ. 
Biol. Chem. 62. 759—66. R o c k e f e l l e r  Inst. f. med. res.) S p i e g e l .

H. K. Benson und D. F . Mc C arthy, Zusammensetzwig des Ólharzes der Douglas- 
ficlile. Je naeh der Ilerkunft kann das Oiharz der Douglasfichte in seiner Zus. 
schwanken, sein Gehalt an fluchtigem Ol betragt 26—38%. Das olfreie Rohharz 
ist weich u. backig, kann aber durch Behandlung mit CaCO, physikal. verbessert 
werden. Das Harzol iihnelt in seiner Zus. dem Kupferharzol. (Ind. and Engin. 
Chem. 17. 193—94. Seattle [Wash.].) G r im m e .

A rthu r H. S m ith , Ein Protein in dem efibaren Teil der Orange. (Vorlaufige 
Mitteilung.) Klarer Orangensaft scheint kein EiweiB zu enthalten. Dagegen fand 
sich solches in dem orangeroten chromatophoren INIaterial, das beim Zentrifugieren 
der ausgebohrten FI. ais Bodenschicht abgesehieden wird. Es wird daraus nicht 
durch W ., 8%ig. NaCl-Lsg. oder 95%ig. A. estrahiert, wohl aber durch 0,3%ig.
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NaOH-Lag., aus der es durch verd. EsdgsSure bei pH =  ca. 4,7 gefiillt wird. Es 
gibt Xanthoprotcin-, Millonsche, Hopkins-Colesche u. Biuretrk., wird durch 95%ig. 
A. nicht aus seiner Lsg. gefiillt, dialysiert nicht aus der alkal. Lsg. u. wird durch 
Erhitzen weder bei neutraler noch bei saurer oder alkal. Rk. gefiillt. Ein pektin- 
sihnliches Polysaccharid haftet diesem EiweiB an; es kann durch wiederliolte Um- 
ffil lun g yermindert werden, docli wurde auch danach immer noch Molischsche Rk. 
u. Pentoserk. erhalten. (Journ. Biol. Chem. 6 3 . 71—73. New Haven, Yale

UD1' t 7 + T)f Spiegel.
E rn s t P fa u , Uber IAgulin, den Farbsto/f' der Ligustcrleeren. (Vorl. Mitt.) 

Ligusterbeeren enthalten keine Alkaloide oder Saponnie. Der fiirbende Korper, 
das Ligulin, ist vermutlich eine dem Oeńin, das W i l ls t a t te p ,  in der Weinbeere 
naehgewiesen hat, ahnliche Substanz. (Arch. der Pharm. 2 6 3 . 5 0 -5 1 . Hannover, 
Tieriirztl. Ilochschule.) Dietze.

E v a  M am eli Calvino, Lokalisieiitng der cyanogenetischen Glncoside bei Prwm  
occidentalis Sw. und bei Primus myrtifolia (L.) Urb. Zum mikrochem. Nachweis 
eignet sieli die Methode von P ech e  mit Hg(N03).i weniger ais die PreuBischblaurk. 
von Tuedb, da irrefuhrende Ndd. mit allen mogliclien reduz. Bestandteilen auftreten 
kónncn. Sowohl Prunus occidentalis ais auch P. myrtifolia ergaben in der Rinde 
wie in den BlSttern Anwesenheit eines cyanogenet. Glucosids u. zwar in dem 
Parenchym, im Pericikel, der Blattspreite, sowie auf dem Stengeldurchsclmitt iu 
der Zone des Cambiums. Die Epidermis, das Mark u. der Holzkorper sind gluco- 
sidfrei. Alkaloide waren nicht nacliweisbar. (Riv. It. delle essenze e profumi 6. 
121—23. 1924; 7. 1—2. Cuba.) G rimme.

; H e n ss e y , Uber die Anwesenheit eines durch Emulsin spaltbaren Glucosids 
in  Baillonia spicata H. Bn. und iiber die Spaltprodukte dieses Glucosids. (Journ. 
Pharm. et Chim. [8] 1. 208-15. — C. 1 9 2 5  I. G78.) S p ie g e l .

E 3. T ierphyslologie.
Bruno M endel, W e rn er E n g e l und In g eb o rg  G oldscheider, Uber den 

Milchsauregehalt des Blutes unter physiologischen und pathologischen Bedingungen.
III. Der Milchsauregehalt des Blutes nach Zufuhr von Traubenzucker. Zugleich ein 
Beitrag zur Lehre vom Diabetcs mellitus (II. vgl. S. 1503.) Wiihrend des hypcr- 
glykiim. Zustandes nach Zufuhr yon Traubenzucker bleibt der Milchsauregehalt 
des Blutes konstant. Der dieser HyperglykSmie bei Gesunden schnell folgendc 
Zuckerabfall kann daher ebensowenig auf Abbau des Zuckeriiberschusses wie auf 
seinem Aufbau zu Glykogen beruhen. Der UberschuB muB also im Gewebe gc- 
stapelt v erden u. zwar walirscheinlich wesentlich in den Zellen. Eine Storung, 
die diesen Eintritt des Zuckers in die Zellen behindert, wird von Vff. ais Grund- 
lage des Diabetcs mellitus betraehtet. (Klin. Wchsclir. 4 . 542—44. Berlin, Univ.) Sp.

P au l E. H ow e und E v e re tt  S. Sanderson, Veranderungen in der Konzen- 
tration  ̂der Globulin- und Albuminfraktiońen des Bhdplasrnas junger Kalber wid 
eine) Kuli nach der Injektion von Baeillus abortus. Yeranderungen in der Konzen- 
tration der Proteinfraktionen des Blutplasmas trachtiger und nichttrachtiger Kiilie 
oder von Kiihen nach Abortus. Aus manchen Grundcn schienon jungę Kiilber bc- 
sonders geeignet zur Unters. des Einflusses einer Immunisierung mit lebendcn 
Bakterien auf dic Verteilung der verschiedencn EiweiBkorper im Blutplasma, da 
liier im Alter von ca. 6 W oclien bis zu mindestens 6 Monatcn recht konstantę 
W erte sich fmden. Erhohung einer oder der anderen Fraktion in Verb. mit dem 
Auftreten nachweisbarer Antikorper sollte sich daher leicht feststellen lassen, u. 
es wurde gehofft, dabei auch einen Anhalt fur die Ursache der groBeren Konz. an 
Globulinen bei der Kub zu gewinnen, ausgehend von der Hypothese, daB sie das 
Ergebnis yon Rkk. gegen Infektioueu sei. Die HofTuungen wurden nicht erfiillt.
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Es ergab sieli weder eine deutlielie Erliohung der EiweiBkonz. im Plasma der 
jungen Tiere noeli ein best&ndiges Auftreten von Antikorpern bei den jungen 
Ticren. Bei der immunisierten Kuli fanden sieli deutliehe Vermebrung des Globu- 
lins, obwolil dies auch yorlier sclion lioch war, geringe Verininderung des Albumins; 
die Globulinyermehrung stand aber nicht in festem Verb&ltnis zum Immunitiitsgrad. 
Schwangerschaft liatte keinen gleichmiiBigen EinfluB auf die Verteilung des EiweiBes 
auf die yerschiedenen Fraktionen. Ein solcher fand sich liingegen bei Kiihen, die 
ktirzlich abortiert hatten. Fibrinogen war im Durchsclinitt erlioht (einzelne 1 iere 
zeigten aber auch Abnahnie), Euglobulin stets yermehrt, Pseudoglobulin I  iu 4 yon
6 Fiillcn, Pseudoglobulin I I  in 3, Gesamtglobulin stets. Albumin war in 3 Fiillen 
yermindert. — Bei Kiilbern u. bei Kiihen konnen ziemlich betriichtliche Ver- 
schiebungen in der Verteilung der Plasmaproteine dureh auBcre Umstiinde herbei- 
gefiihrt werden. (Journ. Biol. Chem. 62. 767—S8. Princeton [N. J.], R o c k e f e l l e r  
Inst. f. med. res.) S p ie g e l .

M axim ilian K norr, Untersucliwigen iiber einen Erregcr der agyptisclien Augen- 
enłziindung (Koch-Weekssclies Bacteńum) und seine Beziehungen zum Pfeifferschen 
Influenzabaeillus. III. Mitteilung. Weiłere Untersuclmngen iiber die WirkUng von 
Kijrpcrfliissigkeiten und Adsorbentien a u f die toaclistumsfbrdernden Sto/fe der rołen 
lilutkorperchen. Zum Wachstum von Influenza- (1) u. Koeli-W eekssehen (llj  Bacillen 
ist der V-Stoff der roten Blutkorperchen ebenso notig wie der X-StofF. Hamolyt. 
Influcnzabacillen (III) u. Bae. liainoglobinophilus canis (IV) sind nicht auf beide 
angewiesen, sondom brauchen nur V bezw. nur X. Da manche aktive Kćirperfl. 
V in Niihrmitteln yerringern oder yernichten, kann man damit I, I I  u. I I I  von 
trennen, andererseits dureli Adsorption von X an Knochenkolile einen Blutniihr- 
boden herstellen, der nur I I I  iippig gedeihen liiBt. (Zentralblatt f. ]5akter. u. 
Parasitenk. Abt. I. 94. 161—65, Erlangen, Staatl. Bakteriol. Unters.-Anst.) Spiegei,.

Jean Camus und J . J . Gournay, Untersuclmngen iiber Diabetes inSipidm und 
Diurese. Die dureli Tieryerss. gestiitzte Annalime eines Zusammenhanges zwischen 
Diabetes insipidus u. Storungen des Purinstoffweclisels (vgl. C. r. soc. de biologie 
90. 335; C. 1 9 2 4 . I. 2529) wird weiter dureh Unterss. bei 4 menschliclien FUllen 
bestatigt. Stets fand sich Verminderung der HarnsSure u. Vermehrung der Purin- 
basen im Ilarn. Dieselbe Erscheinung zeigte sich bei Patienten mit akuteu 
Kranklieiten vor u. wahrend der Harnkrise. (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 8 0 .  
172—74.) S p ie g e l .

A. D. H irschfelder, G eorge M alm gren  und D onald Creavy, Das Eindringen 
tioii Mercurochrom, Acriflavin und Gentianaińolett in oedematóse Geioebe. In dureli 
p-Phenylendiamin erzeugte Odeme drangen Mercurochrom u. Acriflayin allmiihlich 
vom Blute aus ein, das erste schneller u. in hoherer Konz. ais das zweite. Bei 
Anwendung von Mengen, die den klin. yerwendeten entspraclien, yermochten beide 
nieht der Odemfl. bakteriocide oder bakteriostat. Eigenschaften zu yerleihen. Das 
Eindringen von Gentianaviolett Yom Blute in die Ódemfl. lieB sich nicht nachweisen. 
Nach diesen Beobachtungen ersclieint es selir fraglich, ob Injektionen der genannten 
Stoffe in den angewandten Konzz. den Verlauf ortlicher u. allgemeiner Infektioneu 
zu beeinflussen yermogen. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 2 4 . 459 64. 
Uniy. of Minnesota.) S p ie g e l .

Alfred G igon und W ilh e lm  B rauch, Aufbau und Abbau der Kohlenhydrate 
i»» Organismus. II. (I. vgl. S. 1757; vgl. a. S. 1758.) Nachdem Gaswechselunterss. 
ergeben hatten, daB nach langerem Fasten der Organismus den Nahrungszucker 
ohne yermehrte COa-Ausscheidung yerarbeiten kann, war zu untersuchen, ob nocli 
andere Veranderungen im Verh. des Organismus zwischen dem Nuchtern- u. Hunger- 
zustand (12 bezw. 24 Stdn. u. lSnger nach der letzten Mahlzeit) nachweisbar sind.
— Vff. haben an Kaninchen unter yerschiedenen Bedingungen den Gehalt des
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Blutes an Gesamt-C, -N u. Blutzucker sowie die p fj-W ertc auf mikroanalyt. Wege 
bestimmt. — Zufuhr von Dextrose oder Maltose verursacht im Niichternzustand 
sofortigen Anstieg des C, u. zwar stiirker, ais durch Hyperglykiimie erkliirt werden 
konnte; gleichzeitig sinkt der N. Insulin  bewirkt starkes Sinken beider Werte. — 
Beim hungernden Tier dagegen tritt nach Yerabreichung von Dextrose erst nach
3—4 Stdn. Erhohung des C u. unerwarteterweise auch des N ein. — Allgemeine 
Folgerungen: 1 . Gesamtblut-C u. -N sind starken Schwankungen unterworfen, die 
im Ilarn  nicht zum Ausdruck kommen. 2. Bei StofFwechselverss. muB streng 
zwischen Niichtern- u. Hungerzustand unterschieden werden. 3. Nalirung, Dcxtrose 
u. Ilunger konnen einige Tage lang auf die Zus. des Blutes einwirken. 4. Die 
Yerss. zeigen die engen Beziehungen zwischen Kohlenhydrat- u. EiweiBstoffwechsel 
im Blute. 5. Die Folgen der Insulinvergiftung sind mit der Hypoglykiimie nicht 
erscliopft. 6. An den Schwankungen im C- u. N-Gehalt des Blutes sind die Blut- 
kórperchen beteiligt. (Helv. chim. Acta 8 . 97—106. Basel, Univ.) Lindenbaum.

A lexand re  P a lla d in  und L. W allen b u rg e r, Uber die Kreatinbildung im Tier- 
korper. Die Muskeln sind befiihigt, Guanidinessigsaitre in Kreatin umzuwandeln. 
Bewcis: 1. in vitro. Man bestimmt den Kreatingehalt (nach F o lin , Ztschr. f. physiol. 
Ch. 41 . 223; C. 1 9 0 4 . I. 1109) von Kaninchen- oder Aalquappemuskeln nach u. 
wahrend der Autolyse, wobei sich die gemahlenen Muskeln in mit Toluol versetztem 
W. befinden; in einer Shnlichen Versuchsreihe verfolgt man die Autolyse bei Zusatz 
von Guanidinessigsaure (1 g  auf 20 g Muskeln) u. findet, dali die Kreatinmenge stets 
groBer bleibt, ais im Kontrollvers. (z. B. fiir Kaninchenmuskeln: nach 48 Stdn. 
0,142 g statt 0,111). Die Kaninchenmuskeln verarbeiten die Guanidinessigsiiure be- 
deutend intensiver ais die von Aalquappe. — 2. in vivo. Man bestimmt den 
Kreatingehalt der Muskeln eines Kontrolltieres (Kaninchen, durchschnittlich 0,525% 
des frischen Muskels). Man injiziert einem Yersuchstier schrittweise 3,5—4,5 g 
Guanidinessigsiiure, totet es nach 12—15 Stdn. u. bestimmt das Kreatin in seinen 
Muskeln: Erhohung um 21—36%• — Die Anwesenheit der Guanidinessigsaure 
stiirte die Best. des Kreatins nicht. (Buli. Acad. St. Petersbourg [6] 1 914 . 1427—44. 
Petrograd, Padagog. Fraueninst.) BlKERMAN.

H en ry  C. E ckstein , Synthese non Lecifhin im tierischen Organismus. Auf 
Grund der bisherigen Forschungcn ist zwar eine bedeutsame Ilolle der Phosphatide 
beim Transport von Fett im Organismus anzunehmen, sind aber die Befunde, die 
auf Synthese von Lecithin durch die roten Blutkorperchen hindeuten, noch nicht 
hinreichend iiberzeugend. Vf. priifte durch Unters. der Thoraslyinphe vor u. nach 
Absorption von Fetten, ob der Diinndarm an dieser Synthese beteiligt ist. Die 
Ergebnisse der Verss. werden folgendermaBen zusammengefaBt u. erortert: Der 
Lecithingehalt der Lymplie zeigte sieli von der Einfiihrung von Fett (01ivenol) 
unabhangig. Auf Einfiihrung von Ólsaure folgte eine seheinbare Zunahme des 
Phosphatidgehaltes, diese braucht aber niclit notwendig durch Synthese des Phos- 
phatids im Dunndarm bedingt zu sein, da sonst eine ahnliehe Yermehrung auch 
nach Einfiihrung von Palmitinsfiure auftreten sollte, waa nicht der Fali war; es ist 
daher nicht unwahrscheinlich, daB die Yermehrung nach Ólsiiure nur durch deren 
bekannte tox. W rkg. herbeigefiihrt wird. Nach Einfiihrung von Lecithin selbst war 
der Phosphatidgehalt der Lymphe anscheinend erholit, aber nur wenig u. nicht im 
Verhaltnis zu den Schwankungen des Gehaltes an Gesamtfettsiiuren. Die Erhohung 
dieses Gehaltes war der Haupteffekt der Lecithinzufuhr. Daraus geht hervor, daB 
Lecithin wie gewohnliche Fettc wiihrend des Weges durch die Darm schleim haut 
in Neutralfett ycrwandelt wird, u. es besteht kein zureichender Grund fiir die 
Annahme, daB seine Synthese vor dem Eintritt der Triglyceride in den Blutstrom 
vor sich geht. (Journ. Biol. Chem. 62. 743—57. New Haven, Y a l e  Univ.) SPIEGEL.

A. C lem enti, Uber die Anpassung der Kauląuappcn an die chenńsch-physikalischen
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Bedingungen der TJmgebung. (Vgl. B a c k m a n  u . R u n n s t r Om , Biochem. Ztschr. 22. 
290; C. 1910. I. 461. P f l Og e r s  Arch. d. Physiol. 144. 287; C. 1912. I. 1476.) 
Yerss. an Quappen von Bufo vulg. ergaben ais aulierste Grenze der Lebensfiihigkcit 
bei 25° fiir Saccbarose 60/o'g- Lsg- (A — 0,38°), IlarnstoiF ca. 1,5%'g- Lsg. — 0,52°), 
fiir Eingerlsg. 0,8% NaCl u. entsprechende Konz. der anderen Salze (A —  0,50°); 
es kommen also auBer dem osmot. Druck auch audere chem. u. physikal. Einfliisse 
ia Betracht. In anderen Verss. wurden die Gewichtsanderungen u. die Variationen 
yon A in Geweben u. Fil. von Bufoąuappen bei Einw. der genannten Lsgg. 
uutersucht. In allen trat Gewichtsverlust ein, bei den Grenzkonzz. von 30—35°/o, 
gcringer, aber nocli deutlich auch bei Konzz. von geringerem osmot. Druck ais dem 
der Gewebe u. Fil. der Tiere. Dieser steigt bei Aufenthalt iu den liyperton. Lsgg. 
uber denjenigen der Lsg. hinaus, besonders in Harnstofflsg., u. auch in liyperton. 
Lsgg. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 33. II. 427—30. 1924. Roma, R. Univ.) Si*.

Julrus Schm idt, Aus dem Gebiet des Zusammenhanges zwischen chemischer 
Eonstilulion und physiologischer Wirkwig. Zwei an denselben Ns angegliederten 
Reste HO• C,,H,• CH, ■ CH2 — storen sich in ihrer pharmakolog. W rkg.; Bis(oxy- 
phenylathyl)ainin ist viel schwaclier wirksam ais p-Oxyphenylathylamin. — Von 
N-Dialkyl-leucinolen wirkt p-Aminobenzoyl-N-diiitliylleucinolclilorhydrat am starksten 
aniisthesierend, wie Cocain. — Opiumalkaloide liabeu lokalaniisthet. AVrkg. Pan- 
topon wirkt stSrker ais der Summę der Alkaloide entsprecliend. — Bei substituierten 
aromat. Pheuylarsinsiiuien kann man. keine sicheren Gesetze uber Beziehung von 
Konst. zu therapeut. Wrkg. ableiten. — Stoffe ganz verschiedenen chem. Charakters 
zeigen oft dieselbe Geruchsnuance; nahe chem. Yerwandte riechen oft ganz ver- 
schieden, so daB man von GesetzmiiBigkeit auf diesem Gcbiete vorerst nicht reden 
kann. Die Arbeiten von B r a u n  u . G o s s e l  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 373; C. 
1924. I. 2253) uber Oitronellol werden erwahnŁ (Schweiz. Apoth.-Ztg. 63. 81—84. 
Stuttgart.) D ie t z e .

T. Izod B ennett und E. C. Dodds, Die orale Anu-endung grofier Mengen 
Glucose und ihre therapeutischcn Verwendungen. Benutzt wurde „Glucose B. P .“, 
die hochstenB zu vernachlassigende Spuren yon As enthalt u. ca. 1000 Cal. fur 
das (engl.) Pfund bat. N- Personen vertragen davon Einzelgaben von 200—500 g, 
olme daB im Harn mehr ais Spuren auftreten. Die Hauptwrkg. bei Eingabe von 
500 g waren Diurese u. eine Erliohung des Blutzuckers, nicht stiirker ais nach 
einer gewohnlichen Malilzeit. Der respirator. Quotient iinderte sich nicht. In
2 Fallen wurde dcutliche liypnot. Wrkg. festgestellt. Ein erlieblicher Teil der 
Glucose scheint im Magen zuruckgehalteu u. hier verd. zu werden. Ferner ergaben 
sich Anzeichen fiir eine Verdiinnung des Blutes. In vielen F a lle n , besonders bei 
akuten Infektionskrankhciten u. deutlicher Unterernahrung wurden groBe Glucose- 
mengen peroral mit gutem Erfolge zur Unterstutzung der Ernahrung benutzt, wo- 
bei in einigen Fallen: kleine Mengen Insulin zugefiihrt wurden. Naehteilige Wrkg. 
wurde nienials beobachtet. (Lancet 208. 429—32. Middlesex Hosp.) S p ie g e l .

Julitts P o h l und E ric h  Hesse, Zur Pliannakologic des Tetrophans. Das friiher 
iuc Tetrahydroatophan beschriebene Yergiftungsbild (POHIi, Beri. klin. Wchschr. 
54. 129; C. 1917. I. 666. Ztschr. f. exper. Path. u. Tlier. 19. 198; C. 1918. I. 929) 
wiederholt sich bei Tetrophan u. seinen Homologen. Die Art der Wrkg. weicht 
aber nach neueren Unterss. von der des Strychnins ab. Tetrophan greift peripher 
am Muskel an, indem dieser auf krSftige mechan. oder elektr. Reize hin in eine 
sekundenlang wiihrende Dauerkontraktur rersetzt wird. Daneben werden zentrale 
Erregungen ausgelost, die eine Irradiation auf die Ubrigen Muskelgruppen bedingen 
u. die schlieBlich das Bild einea kurz dauernden allgcmeinen Starrkrampfes erzeugeu. 
(lilia. Wchschr. 4. 343—44. Breslau, Uniy.) S p i e g e l .
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A rno ld  Eenahaw , Insulin. Kurze Schilderung der Geschichte der Diabetes- 
iorschung, der Ilerst. u. Beinigung von Insulin u. Erorterung seiner Wirkungs- 
weise unter Betonung der friiher (vgl. R e n s i i a w  u . F a i r b u o t h e r , Brit. Medical 
Journal 1922. I. 074; C. 1922. III. 1382) ausgesprochenen Ansichten. Der Bac. 
amyloclasticus wtcslinalis wurde weiterhin in ca. % der untersuchten Diabetesstiihle 
gefunden u. scheint in gewissen Nahrungsmitteln vorzukommen. Sein Ferment 
wird durch Leberzellen aufgenomraeu, durfte hier Glucose zerstoren, vor allem aber 
die B. von Glykogen verbindern. Dies mu6 zur B. von Antiferment fuhren, daB 
im Blutstroin das Bacillenferment neutralisieren wird, aber auch die anderen 
Fermente von ithnl. stereochem. Verwandtschaft, also die im Blute vorbandenen 
inneren Sekrete des Pankreas. Da dann im Blutstrom ein Mangel an den inneren 
Sekreten der Langerhansschen Inseln eintreten muB, so wUrde Ilypertrophie u. 
schheBlich Erschopfung u. Atrophie der Inseln eintreten, was dann zum Diabetes 
fuhrt. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 95—100.) S p ie g e l .

Carl F . Cori und G erty T. Cori, Insulin und Gcwebszuclcer. Wie nacli 
fruheren Beobachtungen (vgl. Vff. u. P o c h e r , Journ. Pharm. and Exp. Thcra- 
peutics 21. 377; C. 1923. III. 1243) wahrscheinlich war, yermindert Insulin auch 
den Gehalt an freiem Zucker in der Leber des Hungertieres. Bei einer durch- 
schmtthchen Erniedrigung im Blute um 54% betrug die in der Leber 40°/0. Auch 
in den Nieren der Hungertiere trat Verminderung ein, um bis 28% bei Mausen u.

is 17 /0 bei Kaninchen, nicht aber in Muskeln u. Gehirn. Danach ist es unwahr- 
scheinlich, da8 die hypoglykam. Symptome naeh Insulininjektion einer Erniedrigung 
uer Giucosespannung in den Gehirnzentren zuzusehreiben sind. (Journ. Pharm. 
and Exp. Therapeutics 24. 465-78. Buffalo [N. Y.], State Inst. for the study of 

d is -> S pie g e l .
H eim an n  Lange und R u d o lf Schoen, Versuclie zur Erzielung einer Resorptions- 

verzógerun<; (Depotwirkung) des Insulins. Naeh Zusatz von Cholcsterin in Suspension 
oder Emulsion zu den einzuspritzenden Insulinlsgg. wurde in Yerss. an weifien 
MSusen eine deutliclie Verzogemng der Insulinwrkg. festgestellt, die dann erheblich 
langer anhielt. Zuweilen schien es auch zu einer Abschwśichung der Wrkg. zu 
kommen. Hierfur ist vielleicht Art u. Geschwindigkeit der Entstehung des Cholesterin- 
niederschlages von Bedeutung. Es durfte sich bei dem EinfluB des Cholesterins 
nicht ausschlieBlich um ortliche Besorptionsverzogerung handeln, denn auch Vor- 
behandlung mit Cholesterin iindert die Einw. des Insulins. (Klin. Wclischr. 4. 362. 
Wurzburg, Med. Klin.) S pie g e l .

H. B. C orbitt, Die Bezielmng zwischen dem Anwcndungsverfahren und der Wirhmg 
emes Arzneimitłels. Bei den drei Anwendungsarten des Insulins, einem spezif. 
therapeut. Mittel, ist eine Zunahme der Wirksamkeit von intravenos żu subcutan  
zu intradermal festzustellen. Diese Ergebnisse stimmen mit den beim Studium ge- 
wisser mchtspezif. Mittel erhaltenen uberein. Auf Grund dieser Befunde ist die 
Ilau t ais neues Medium fur die Anwendung von spezif. u. nichtspezif. Mitteln an- 
zusehen, auf welche aufmerksam gemacht werden sollte. (Journ. Amer. Pharm. 
Assoc. 14. 108-12 . New York City, II. A. M e t z  Labor.) D ie t z e .

E. M erck, Psicain. Angaben uber Konst., chem., physikal. u. physiól. Eigen- 
schaften u. die bisherigen therapeut. Erfahrungen. (Me r c k s  Jahresber. 37. 3—7. 
Darmstadt.) S p ie g e l .

A rth u r  D. H irsch fe lder, I rm a  B acke und Ja n e tte  Jennison , Die Bolle des 
Epinephrins bei der Entstehung von Odem durch LoJcalanasthetica. Bei Lsgg. von 
Cm lin  u. Saligenin erhoht Epinephrin die Tendenz zur Erzeugung ortlicher Odcme, 
bei denen von Pi-ocain u. Butyn, die an sich weniger dazu neigen, nicht. (Jotirn. 
Pharm. and Exp. Therapeutics 24. 453—57. Univ. of Minnesota.) S p ie g e l .
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Herman H. Jensen  und A rth u r  D. H irsch fe ld er, Untersuchungen uber dic 
lokaląnasthesiereńden und antispasmodisclien Wirkimgen einiger Saligenindther und 
■ester. Die Unters. der von H a r t  u. H ir s c h f e ld e r  (Journ. Americ. Cliem. Soc. 
43. 1688; C. 1 9 2 2 . I. 1286) hergestellten Deriyy. des Saligenins fuhrt zu folgenden 
Schlussen: 1. Substitution im phenol. OH des Saligenins fuhrt zu Verbb., die in 
der Wrkg. qualitativ dem Saligenin (vgl. H ir s c h f e ld e r ,  I I a r t  u. K ucera , Journ. 
Pharrn. and Exp. Therapeuties 1 7 . 325; C. 1 9 2 1 . IH. 371) fihneln, ąuantitatiy aber 
je naeh der substituierenden Gruppe yerschieden sind, indem sieh die W rkgg. des 
Saligenins u. der bei Hydrolyse freiwerdenden Gruppe zu summieren seheinen. —
2. Mit Ausnalime des Butylathers, der aber fur prakt. Anwendung zu starkę Rciz- 
wrkg. besitzt, wirken alle untersuehten Ather u. Ester schwScher ortlicli amiste- 
sierend ais Saligenin selbst. — 3. Die aromat. Ather u. Ester sind von groBerer 
Giftigkeit, antispasmod. W rkg. u. depressor. W rkg. gegeniiber Kreislauf u. Atmung 
ais die aliphat., aber auch diese sind hierin stiirker wirksam ais das unsubstituierte 
Saligenin. — 4. Die aromat. Ather wirken stiirker ais die aromat. Ester. 5. Alle 
untersucliten Verbb. sind fiir klin. Anwendung per os oder subcutan zu schmerz- 
haft u. reizend. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeuties 2 4 . 423 48. Uniy. of 
Minnesota.) Spieg el .

Hans H irsch, Uber neuere Antigonorrhoika und Antisyphilitika. Bei Anwendung 
von Ecargon, wie von Targesin gegen Gonorrhćie wurden unangenelime ^eben- 
erscheinungen beobachtet; die Mittel wurden deshalb nicht mehr angewendet. Ais 
Schwellenreizmittel wird Terpichin empfohlen; iihnlich aber schwiicher, wirkt 
Olobintin. Cylotropin klSrt den Ilarn  schlagartig. Neośilbersalyarsan kann immer 
ohne Bescliwerden gegeben werden. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 477 18. Berlin.) Dr.

Jessner, Zur experimentellen Priifung von Haarwuclismitteln und uber das 
Wiedcrteachsen der Haare an rasierter Raltenhaut. In Bestatigung der Ergebnisse 
von L oew e  u . F a u r e  (S. 118) wird iiber Verss. an Meerschweinchen aus 1920 
berichtet, die keinen Unterschied zwischen mit Hwnagsolan beliandelten u. Kou- 
trolltieren erkennen lieBen. — Die Art des Wiederwaclisens der Haare bei weiBen 
u. schwarzweiBen Eatten ist der bei ICaninchen sehr ahnlicb. (Klin. Wchschr. 3. 
2195. 1924. Breslau, Univ.) S p ie g e l .

W. H. Bond und H. B. H aag, Die synergistische Wirkung des Camphers bei 
Phenohergiflung. Campher bezw. Spiritus camphoratus wurde von L . D .  W ILSON  
(Pract. Drugg. 1924, S. 18) ais wertyolles Gegengift gegen Phenolvergiftung an- 
gegeben. Die Yerss. an Hunden zeigten jedoch, daB Campher ais Gegengift keinen 
Wert hat, ja  sogar die Giftigkeit des Phenols erlioht. Hunde, die Phenol in einer 
Dosis, die 25% unter der Masimaldosis lag, allcin erliielten (0,3 g C(jH6-OII per kg 
Korpergewieht) blieben am Leben; bei gleichzeitiger Verabfolgung von 0,3 g 
Campher per kg Korpergewieht, wclche Dosis nicht tiidlich wirkt, aber starben sie. 
(Journ. Amer. Pharm. Assoc. 1 4 . 118— 220. Medic. Coli. of Virginia, Richmond 
[Ya.].) D i e t z e .

F. Pharmazie. Desinfektion.
Fritz von K onek, Ameisensdure-Explosionen. Zwei etwa 2 Jalire alte Kahl- 

baumpriiparate wasserfreier Ameisensaure zer3etzten sieh unter Explosion u. Zer- 
trummerung der Ampullen. W eitere Falle, die von der Ilerstellerfirma bestiitigt 
wurden, veranlassen Vf. zur Mahnung, mit der absol. Siture yorsichtig umzugehen, 
vor allem Ampullen nie yor dem Geblase oder mit h. Glasstab zu offnen. (Chem. 
Rundschau Mitteleuropa u. Bałkan 2. 91—92. Budapest.) H e l l e r .

M aurin, Einige Versuehe zur Kultur von „Datura stramonium“. Yerandenmg 
seińes Alkaloidreichtunis unter dem Ein fiu fi geimser Diinger und ehmischer Agentien. 
(Buli, Sciences Pharmacol. 32. 75—78. Toulouse.) S p ie g e l .
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Ludwig Kroeber, Studienergebnisse einer Reihe von Fluidextrakten aus hti- 
mischen Arzneijoflanzen. (Vgl. S. 866.) Fklraetum, foliorwn Tussilaginis farfarai 
fluidum (Huflattichblatterfluidestrakt). Verdrangungsfl.: 3 Teile A., 7 Teilc W.
D .1 1,118, Extrakt 30,73°/0, Asehe 4,23°/0, L in verd. HC1. — K lar, gelbbraun, 
Geschmaek salzig, bitter-siifilich, schwach aromat., herb u. zusammenziehend. Mit 
W . Nd., unl. in verd. HC1, 1. in NaOH. Mit A. Triibung u. olig-schmierige Ab- 
scbeidung. Mit FeCl3 Nd., mit Gerbsaure, Lugolscher Lsg. u. Ma y e r s  Reagens 
kcino Rk., mit F e h ł in g  Red. Mit Pb-Acetat Nd., im Filtrat durch Pb-Essig noch- 
mals Nd. Enthalt Saponinę (?), K N 03, Gallussiiure, 2,63% bitteres Glykosid, ein 
Paraffin (F. 68°), ein Phytosterin <F. 132°), 0,05°/o Bitterstoff, Gerbstoff vom Proto- 
katechutypus, Cholin, Inyertzucker, Pentosen u. Galaktose. (Pharm. Zentralhalle 
6 6 . 116—19. Munchen-Schwabing.) D ietze.

Ernst Richter, Injecłio Digitalis. Ein zur Einspritzung geeignetes Digitalis- 
priiparat wurde aus 3 kg Tinctura Digitalis Kobert (aus frisehen, sofort geschnitteneu 
Blattern u. 96°/0 A. im Verh;iltnis 1 : 1 bereitet) durch Eindampfen in moglichst 
luftverd. Raum im Wasserbad bei 40—45° auf 1 kg dargestellt. Dem Kolbemnhalt 
wurden 75 g Glycerin zugesetzt u. weiter dest., bis 250 g Ruckstand bleiben. Der 
Riickstand wurde allmahlich unter Schiitteln mit 220 g sterilem, yorher doppelt 
dcst. W. versetzt, abfiltriert u. 2 Tage zum Absetzen in den Eisschrank gestellt. 
Nach behutsamem AbgieBen auf eiu steriles Papierfilter wurde erst die Hauptmcngc, 
dann der Rest filtriert u. mit 1/ 10-n. NaOH neutralisiert, nachdem in einer Sticli- 
probe yon 10 ccm mittels '/ioo'11- NaOH der Sauregrad festgestellt war. Es wurde 
dann die FI. durch ein steriles de Iiaensches Bakterien-Membranfilter (0,75 fi) in 
ein steriles GefaB gesaugt, auf 465 g mit sterilem doppelt dest. "\V. gebracht a. 
25 g A. (96°/0) zugesetzt. Der durch Froschyerf. festgestellte Wirkungswert ergab, 
daB 0,5 ccm der Einspritzung den gleichen W ert wie ein Infus yon 0,10 g Fol. 
Digital, titrat. C a e s a r  & L o r e t z  hatte. (Apoth.-Ztg. 40. 324. Frankfurt a. M.) Die.

P. Casparis, Masticogna, eine inleressante Verfal$eliung von Suecus liguińtiae. 
Masticogna ist der eingedickte Extrakt der Wurzel vou Atractylis gummifera L. 
Carlina gummifera Less.), der Mastuędistel, einer im Mittelmeergebiet lieim. Compositc, 
das zur „Streckung" von SuBholzsaft miBbraucht wurde. Das makroskop. u- 
mkr. Aussehen der A\ urzel wird beschrieben. Zum Nachweia yon Slasticogna im 
Suceus liquiritiae zieht man eine Probe mit W. aus u. betraclitet den unl. Ruck
stand u. Mk.; es lassen sich uusehwer charakterist. Krystallnadeln feststellen. Auch 
zwei chem. Nachweismethoden wurden von G i o f f r ć  (Giorn. di Chim. ind ed appl. 6. 
375; C. 1924. II. 2193) u. B e r t o l o  (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 5. 391; C. 1923.
IV. 972) angegeben. Gegenwśirtig scheint das Verfalschungsmittcl kaum noch be- 
nutzt zu werden. (Scliweiz. Apoth.-Ztg. 63. 121—26.) D ie t z e .

Fritz Schilske, Uber Mutte>-korn, Mutterkornwirkung und M utterkom extrakt. 
Mutterkorn enthiilt 3 spezif. (Ergotoxin, Ergotamin u. Sphacelotoxin) u. 2 unspezif. 
(Histamin u. Tliyramin) Bestandteile. Am alkaloidreichsten ist das span. Mutterkorn. 
Die Forderung des D: A.-B., die Drogę nicht lUnger ais 1 Jalir aufzu bew ah ren , 
bat nur geringe Bedeutung; wichtiger ist sie bei Mutterkornestrakt, das durch 
reine Alkaloidpraparate nicht ersetzt werden kann. Die Extrakte sind bei moglichat 
niedriger Temp. einzudampfen; Tempp. uber 50° zerstoren sebon einen Teil der 
wirksamen Alkaloide. Wenn Extr. Secal corn. spiss. im Sommer sauer reagiert u. 
sich in W . nicht klar lost, kann man durch ein paar Tropfen NaOH abhelfcu, 
ohne Schaden fur die Wirksamkeit. Eine esakte chem. Auswertiuig ist nicht 
moglich; das einzige Hilfemittel ist die Kellersclie Farbenrk. Von ihrem Ausfall 
lassen sich Scblusse auf die Wirksamkeit ziehen. Aufnahme der Rk. in das
D. A- B. ist erwunscht. (Pharm. Zentralhalle 66. 113—16. Berlin.) D ie t z e .
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Nellie W akem an, Eine chemischc Untersuchung der Wurzel von Lcptotaemia 
■dissecta. Die Wurzel von Leptotacmia dissecta enthalt ca. 0,0% Sth"- 01 von hohem 
Kp. u. holier D. Das 01 enthalt keine Aldehyde u. Phenole, aber 20—30% Valerian- 
siiurecster eines bis jetzt nicht definierten Alkoliols u. fast ebensoviel freien Alkoliol. 
Aus der Fraktion des yersoiften Oles vom Kp. 200—230° wurde eine weiBe krystallin. 
Substanz abgeschieden. Der alkoli. Auszug der Drogę wurde nach dem Verdauipfen 
des Losungsm. in eine wss. u. eine ćiligo Schicht getrennt, die beide sauer reagierten. 
Die olige Schicht enthalt viel Siiure u. Ester. In dem wss. Destillat des oligen 
Anteils wurden Yaleriansawe, CI130 II  u. Methylamin identifiziert. (Journ. Amer. 
Pharm. Assoc. 14. 29—32. Madison, Univ. of Wisconsin.) D ie t z e .

Franz Z ern ik , Gifttiere und Ticrgifte in der Phannazie. Unter tier. Giften 
yersteht man pliarmakolog. stark wirksame Stoffe, die physiolog. Weise, d. h. durch 
den n. Lebensprozeli der Tiere gebildet werden, nicht aber solche, die durch 
Bakterien oder andere Mikroorganismen in oder aus dcm Ticrkorper entsteben, oder, 
von anderer Seite produziert, von auBen her durch den tier. Organismus auf- 
genommen werden. Bei den Gifttieren unterscheidet man akt. u. passiv giftige. 
Die ersteren, ais dereń Typ die Giftschlangen anzuselien sind, yermogen sich ihres 
Giftapp. willkiirlich zur Schiidigung des Gegners oder Angreifers zu bedienen. 
Die Mchrzalil der giftigen Tiere ist indes ais passiv giftig zu bezeichnen; sic er- 
zeugen wohl giftige Stoffe, sind jedoch nicht imstande, sic ihren Gegnern will-
kiirlich beizubringen. Typ wiire hier die spau. Fliege. Die Anwendung in der
Pharmazie wird bcsproclien. (Pharm. Ztg. 70. 295-—96.) DlETZE.

G. F rerichs, Uber Anisol D. A.-B. 5. D a s  Anisol des Handels stammt nicht
von Pimpinella Anisum, da Anis aus RuBland yollstiindig fehlt, sondern ist Stern-
anisol. Es wird yorgesclilagen, hicrauf bei Herausgabe des neuen Arzneibuchs
llucksieht zu .nehmen. (Apoth.-Ztg. 40. 196—97. Bonn, Pharm. Inst. d. Uniy.) D i e .

J. Herzog, Die wichłigsten neiieii Arzneimittel des Jahres 1924. Dial loslich 
tClBA), Diallylbarbitursaure, durch Monoathylharnstoff u. Urethan wasserl. gemacht.
— Neo-Re.argon (K a h l b a u m ), yerbessertes Reargon, in welchem das Ag mit den 
Glucosiden der Antliracliinonreihe direkt chem. yerbunden sein soli, gegen 
Gonorrhoe. — Jodbromag (Me n d e l  A.-G., Berlin), enthalt auf 0,01 g J 3 0,025 g Br2. 
(Dtsch. med. Wclischr. 51. 473—76. Berlin.) D ie t z e .

Franz Z ern ik , Die wiclitigsten neuen Arznehnittel und phannazeutischen Speziali- 
tiiten des Jahres 192Ł Im allgemeinen wurden nur diejenigen Mittel besproehen, 
uber dereń Anwendung Berichte in der medizin. Fachpresse yorlagen, oder die 
ihrer Zus. nach von Belang waren, bezw. zu Kommentaren Veranlassung gaben. 
Nachzutragen zu den friihcren Mitteilungen sind: Urogosan (El e r t  & Go., Berlin), 
Gelatinekapseln zu 0,3 g mit 20% Kawaharz, gel. in Anethol u. bicycl. Terpenen. — 
Kupfercollargol (H e y d e n ), Kombination von gel. kolloidalen Ag u. Cu, zur Injektion 
hci sept. Prozessen, in Ampullen in zwei yerschiedenen Starken bezw. Mischungs- 
verhiiltnissen. — Lacessan (Fa u t u  & Co., Mannheim), Lsg. von Ca-Benzoat, in 
zwei yerschiedenen Starken bei Ilheuma, Gicht u. Frostbeulen. — Coffetylin (H e y d e n ), 
Tabletten aus 0,45 g Acetyliu u. 0,05 g Coffein. (Pharm. Ztg. <0. 200 203. 
220-23.) D ie t z e .

H. M entzel, Keue Arzneimittel. Spezialitaten und Yorschnften. Aka-Bahar, an- 
geblich radioaktives Armband, gegen Rheumatismus; zeigte Radioaktivitiit. Coro-
3'oleum (W est d i s in f e c t in g  C om p., New York), kreolinartiges Gemisch mit 
ca. 19% Kresol, 49%  KW-stoff u. einer Harzseife (19% Harzsauren). — Faexan- 
Tabletten (Dr. Ed. B l e l l , Magdeburg), aus Hefereinzuchtkulturen bei^ Fiuun- 
kulosc. ;— Fcrryl (M. W o e l j i , Spangenberg), Ampullen mit je  0,05 g Fe-Kako- 
dylat.— Hochbauers gcsetzlich yeschutzteEntfettungstabletlen (E lcf a n te n  - Ap o th e k e ,  
Berlin), CaCOa, Fe»03, Asbestkrystalle, Kruutergeinisch, eine Emodin enthaltend*}
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Substanz u. Weizenmehl. — Hydrasyl (M. W o e l m , Spangenberg), Ampullen mit je
0.006 g Ilg-Salicylat u. 0,01 g Na-Kakodylat in 1 ccm. — Kapelan-Tabłetten BS 
(B r o c a d e s  & S t h e e m a n , Mcppelj, Kaolin, Papaverinbydrocblorid u. Ca-Tannat, bei 
Diarrhoe. — Łysin, Desinfiziens von wecliselnder Zus.; Łysin 4 A fur mcdizin. Ge- 
brauch: 6,4 ZnCl2, 21,8 NaCl, 0,5 HC1, 0,23 HCHO in 100 Teilen, klcine Mcngen 
Glycerin. — Na tryl (M. W o elm  A.-G., Spangenberg), Ampullen mit 0,05 g Na- 
Kakodylat in 1 ccm. — Nova-Vita (Labor. B otan . et Marines, Briisacl), Linsenmchl mit 
Algen. — Omeisan (O m e isa n -G c se llsc b ., Bremen), Kieselgur, Al-Acctat u. 16% 
N a -B oroform ia t. Wundstreupulver. — Promonta-Ncrnennahrung (P ro m o n ta , Ham
burg), angeblieh Zentralnervensystemsubstanz, polyyalcnte Yitamine, Ca, Fe, Ilamo- 
globin, 1. MilcheiweiB, Ca-Glyceropbosphate. — Secol, Gemisch von NH, u. Spir. 
campliorat. — Dr. Strahls Hauspillen Nr. 4 (H. A u g u s tin , Berlin), Aloe, SiiBholz, 
Sennesbliitter u. Krystalle, wahrscheinlich Asbest. — Saniłatsrat Dr. Strahls Uam- 
salbe ( E l e f a n t e n - A p o th e k e , Berlin), P b e n o l, Pb, ZnO u. W o llfe tt . — Strychnol 
(M. W o elm  A.-G., Spangenberg), Ampullen mit 0,05 g Na-Kakodylat, 0,1 g Na- 
Glycerophat u. 0,0005 g Strychninnitrat in 1 ccm. — Togal (G. F. S c h m id , Ulstcr
1. Schwz.), Acid. acetylosalicyl., Li-Salicylat, Chinintannat u. Starkę. — Tracumin 
( A t h e n s t a e d t  & R e  d e  k e r ,  Ilemelingen), Salbe mit 10°/o Cu-Trichlorbutylmalonat.— 
Uroi (S c h O tz  & Co., Bonn), Tabłetten mit je  0,5 g cbinasaurem Harnstoff. (ReiBholz
G. m. b. PI., ReiBholz bei Dusseldorf), 5% krystallisierte Salicylsiiure u. 95% Salicyl- 
siiureester (Perkutol), zu Einreibungen bei rheumat. u. neuralg. Erkrankungen. 
Acetol ist der vom Ontario College of Pharmacy registrierte Name fur Acid. acetylo
salicyl. Argoproton (C hem osan  A.-G., Wien) 11. Ag-EiweiBpriiparat mit 10°/oAg. — 
Arsofcmn-Tektokttes, jede Tektolette entspriclit 1 Tropfen Liqu. Kai. arsenicos., bezw. 
0,0005 g As20 3. — Cordigen (N. V e r w e i j  & Co., Tiel), Digitalispraparat. — De- 
capillon, unschadliches Entliaarungsmittel ohne Reizung der Haut. — Ertuban, 
wss. Lsg. von Tuberkelbacillenkulturen, frei von Tuberkelbacillen oder .deren 
Splittem, enthiilt nur diejenigen Bestandteile der Tuberkelbacillen, die in dest. W. 
bei 37° 1. sind, u. die Stoffwechselprodd. der Tuberkelbacillen. — Ferovańn 
(O. W. Ca r n r ic k  & Co., New York), Tabłetten u. Kapseln mit je  2 mg getrock- 
neter Schilddriise, gctrocknetem Ovarium u. Blutsalzen. — Gi'ipc-icater, sirupartige 
FI., enthiilt in 100 g i g  NaHCOs, 18,5 g Zucker, 2,5 g A. u. ein wenig Kummelol.

Glyccrophoscalin, Sirup. glycerophosphoric. comp., gegen An&mie u. Dyscrasie.
Megafonu, Tabłetten mit 10°/0 Calcihyd, zur Desinfektion der Mundhohle. — 

Hormoton (G. W. C a r n u ic k  & Co., New York), Tabłetten aus den ton. Hormonen 
der Schilddriise (Hypophysen. Geschlechtsdrusen, auch ohne Glandula pituitaria 
pars posterior). Fermetten (Ch. F bk . P ro m o n ta  G. m. b. H., Hamburg) Tabłetten mit 
je  0,1 g Ferr. reduct. iu Ol. Cacao, bei Aniimie, Scropliulose. — JTexyl-Resorcin, Harn- 
desinficienz in gehSrteten Gelatinckapseln. — Inosenzeffs Tropfen, 360 g Tinct. Khei 
amer. spir., 180 Tinct. Valer. aeth., 180 g Spir. aether., 90 g Tinct. Opii, 3,75 g Ol.Meuth. 
pip., 0,72 g Estr. Strychn., 15 g Tinct. Castor. sibir. — Kinazym-Tabletten (G. W. CarN- 
r i c k  & Co., New York) in 1 Tablette 1 mg getrocknete Glandula pituitaria nebeu 
Pancreas-, Milz- u. Lebersubstanz, sowie CaS04* — Kukirol-Fu/ibad, wasserarmes 
rohes Na2C03. Lacajolin (C hem osan -A . G., Wien), Guajakollactat in Perlen
ia Sirupform. — Liąuor Cadini detergens, Emulsion von Ol. Cadini 1 Teil u. 
20 Teilen Tinct. Primulae. —  Lithicit, alkal. Li-Na-Citrat, bei Diabetes. — Lunosol, 
kolloides AgCl. —  Mammagen (G. W. C a r n r ic k  & Co., New York), Tabłetten mit 
je 7,5 mg getrockneter Glandula pituitaria mit Hormonen u. Vitaminen von Corpus 
luteum, Placenta u. Brustdrusen. — Multwalente Gonolcokken-Yaccine Ea-Er (H cgo 
R o s e n b e r g ,  Freiburg i. Br.), in 3 Starken, I  mit 10, I I  mit 50 u. I II  mit 250 Millionen 
Keimen in 1 ccm, intravenos, intramuskular oder intracutan. —- Nosupńn-Bingei- 
Wsung (M erzw erk e , Frankfurt a. M., Rodelheim), Novocain, Suprarenin in Ringerlsg.
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— Noviformsalbe 5°/0 (V0N I I e y d e n ,  Radebeul), zur Augenbehandlung. —  Novo- 
chimosin-Tabletten, Pepsin, Milclizucker u. wenig NaCl. — Pellurin  (P e llu r in -G e s ., 
Koln), Tabletten uiit 0,5 g , Hexamethylentetramin-HCl. — Hegenerol (C hem osan -
A. G., Wien), pliysiolog. Salze u. Na-Ci trat effervescens. — Regipan, Glyccrophoa- 
phate, Ca, Fe u. EiweiBstoffe. — Secretogen (G. W. C a r n r ic k  & Co., New York), 
Tabletten mit Extrakt aus dem Duodenum. — Somncroin (Dr. OEHLMANN N ach f., 
Magdeburg), Fol. Aurant., Rad. Yaler., Fol. Trifol. fibr., Menth. pip., Melissae, Flor. 
Lupul., Herb. Yeronic., Fruet. Cynosbati, Sclilafmittel. — Strangw attc  (P. I I a r t -  
iian n  A. G., Heidenheim), 1 cm DurehmesSer, zum Austupfen von Wunden. — 
Telosan. (H u g o  R o s e n b e r g ,  Freiburg i. Br.), in  1 ecm 0,1 g Na-Glyeerophosphat, 
0,05 g Na-Monometliylarseniat, 0,0005 g Stryclininnitrat, bei Anamie uaw. — T ryp- 
sogen (G. W. C a r n r ic k  & Co., New York), Tabletten aus proteolyt. u. lipolyt. Fer- 
menten mit 0,3 mg AuBr, u. 0,3 mg AsBr3. — Droga-Extrakt (E. W OLF, Hannover), 
in 100 Teilen 4,5 Extr. Cliin. fluid., 4 Extr. Sarsap. fluid., je  2 Extr. Petrosel. fluid., 
Ononid. fluid., Levistic. fluid., je  1,5 Extr.. Bryon. fluid., Arnie, fluid., 8 Suec. Juni- 
peri, 18 Suce. Sambue., 0,5 Li-Citrat, 3 Na-Methylenocitrat, 8 Neo-Pydonal, 18 Sac- 
char., 18 A. u. Aqu. ad 100, gegen Gicht. — Vegełalin (C hem osan  A.-G., Wien), 
wsserl. Kathetergleitmittel. — Tiriligcn (G. W: C a b n r ic k  & Co., New York), ge- 
trocknete Extrakte von Glandula pituitaria pars anterior, Nebenniere, Lymphe, 
Gehirn u. Riickcnmark, Testes u. Schilddruse in Tablettenform. — Genosalz (Dr. 
G r i l l ,  F u g ib e c k , P e t e u s e n  & Co, Hamburg 8), KC1, K2S04, M gC l2, MgS04, NaCl, 
N%S04. — Jod-Katazyman (N ii l irm it te lfa b r ik  M iin c lien  G. m. b. H., Charlotten- 
burg 2), bei Arteriosklerose u. Lues. — Kampliokoniol, olige Camphoremulsion, 
intravenos u. intramuskular, gegen Lungeńtuberkulose. — K a ta zym a n  (N iihr- 
m it te lfa b r ik  M iinc lien  G. m. b. H., Charlottenburg), ein Hefenahrzucker, auch 
mit Jod s. Jod-Katazyman. — Scabofonn  (Chem. F a b r . A p o th . A r n o l d ,  Ludwigs- 
bafen), Kriitzeniittel, K„C03, Sulfur praec., Sapo kalin., Adeps Lanae u. Vaselin. 
Scaboform „Erw.“ fur Erwaclisene, „Ka“ fiir Kassen, „Ki“ fiir Kinder. (Pharm. 
Zentralhalle 66. 121—22. 134—36. 166—68. 183—85. 198—200.) D i e t z e .

— , Neue Arzneimittel. Galafer (N ied e rl. G a la f e r g e s e l ls c h . ,  Wien), Eisen- 
praparat in Tabletten mit je  0,03 g FeO. — In ilin  (Chem. A.-G., Kolin a. E.), 
pflanzliehe Substanz mit insulinartiger Wrkg. — Isacen (HoFFMANK, L a  R o c h e ,  
Basel), Diacetylbisoxyplienylisatin, F. 242°, Abfuhrmittel. — Kebal (C hin o i n , 
Budapest), angeblicli Oxydationsverb. aus Chenopodiumol, C10H,uO3) u. Ilieinusol, 
gegen Schweineascariden. — Slrontisal (Chem. W e rk e  M a rie n fe ld e ) , Strontium- 
salicylat in Tabletten u. in 5°/0ig. Lsg., gegen Gicht, Migrane usw. — Verchon 
(N iederlaus. Chem . W e rk e , Berlin NO. 55), ein Cer-Chinolinchlorhydrat, Ersatz 
fiir Jodtinktur. — Heydcn Nr. 661 f  (IIey d en ), sterile, gebrauclisfertige, 2°/0ig. In- 
jektionslsg. des Praparates Heyden Nr. 661. — Thymulsion (bisher IIeyden Nr. 651 a), 
Emulsion mit l°/o Thymol, intravenos bei Lepra. — Cholin. chlorat. mcd. (M erck ) in 
Krystallform u. gel. in Ampullen; 1 Ampulle enthiilt 0,6 g Cholinehlorid. (Pharm. 
Ztg. 7 0 . 188—89. 224. 275.) D i e t z e .

—, Neue Arzneimittel. Bains Jenny, COa-Bader, aus HCOOI1 u. NaHC03. — 
Cibalgin (Ciba ), 0,2 g entspreehen 0,15 g Dimethylaminophenyldimetliylpyrazolon u. 
0,05 g Dial, Lsg. crfolgt unter Zusatz von Monoiithylharnstoff u. Carbaminsaure- 
athylester, Schmerzmittel, — Eubaryl, BaS04, Zucker u. EiweiB. (Schweiz. Apotli.

— , Neue Heilmittel. Adńanole (T r u t t w in , Prag), Salze von Jodmetallsauren, 
z. B. Andriol-Bi, -Zn, -U. — Eldofonn-Bayer, ein an HefeeiweiC gebundenes EiweiB- 
praparat, bei Verdauungsstorungen. Gynergen (A u g s b u r g e r , Niirnberg), weinsaures 
Ergotamin in Tabletten zu 0,1 mg u. in Ampullen zu 0,5 mg. (Stiddtsch. Apoth.-

Ztg. 63 . 21— 24.) D ie t z e .

7-tg. 65. 129—30. 135—36.)
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J. From m e , Uber Liąuor Fen-i sesquichlorałi. An Stelle von HN 03 u. Cl, 
kann man Ha0 2 zur Oxydation des FeCl, verwenden. Eine naeli dem D . A.-B. her- 
gestellte Lsg. von FeCl, mit 40 g Fe wurde mit 104 g HCł u. mit 130 g H,,03 
(10%) unter schwacliem Umruhien allmiihlich versetzt. D ie  R k . war sehr lebhaft. 
Es wurde noch soyiel H20 2 zugegossen, bis die Lsg. frei von Fe Cl, war. Ver- 
braueh ca. 250 g. Man kann aueli mit entsprecliend weniger 30%ig. H20 3 arbeiten. 
(Pharm. Ztg. 7 0 .  274—75. Egeln.) D ie t z e .

B,. F re ita g , Essigsaure Tonerde. Im GroBbetrieb arbeitet man im wesentlichen 
auch nach dem D . A.-B. Die Eg. wird mit 5% Al-Sulfat denaturiert. CaC03 u. 
W. sollen Fe-frei sein; weiches W. ist hartem yorzuziehen. Kolloid gel. humus- 
artige Stoffe, die das W. gelb farben, sind durch Zusatz von 50 g Al-Sulfat auf 
10001 W . zu entfernen. Geringe Zusatze von Harnstoff, Hexamethylentetramin, 
Weinsiiure, Citronensiiure u. H3P 0 4 yerbessern die Haltbarkeit des Liąuors, sind 
aber nicht unbedingt erforderlich. (Pharm. Ztg. 70. 271—72.) D ie t z e .

F. K iim m ell, Jodonascin, das jodabspaltende Dauerantiseptikum. Jodonascin
(B . B r a u n , Melsungen) ist in fl. Zustand eine Lsg., die Na-, Jod-, Jodat-, Clilor- 
u. Sulfationen enthalt u. die Eigentumliehkeit besitzt, beim Zusammentreffen mit 
selbst schwachen, organ. u. anorgan. Siiuren stets wieder neue Mengen freien J; 
abzuspalten. Der Gehalt der gebrauehsfiihigen Lsg. an freiem J„ betragt im Durch- 
schnitt 0,04%, doch kann aucli jede andere Starkę hergestellt werden. Neben 
der fl. Form in zugeschmolzenen Ampullen kommt auch eine trockene Form (Pulycr) 
in 2 g-Packung in den Handel, die in 500 ccm 0,5%ig- steriler NaCl-Lsg. gel. wird. 
(Pharm. Ztg. 7 0 .  433.) D ie t z e .

K. C urtaz, Jotifix. Im Jotifix befinden sich %  des yorhandenen J 2 in selir
lockerer Bindung, denn diese Menge liiBt sieh durch k. dunne Na^C03-Lsg. in 
diT ekt fallbai-er Form ausziehen. Freies J 3 ist durch Ausschiitteln mit Chlf. nicht 
festzustellen; werden die Tabletten mit W. ausgezogen, so erhalt man einen unl. 
Anteil, der deutlich freies J 2 abduustet. 30% des Gesamt-Ja sind in dem wss. 
Auszug in ionisierter Form yorhanden; 75% des yorhandenen J 2 (0,047 g in jeder 
Tablette) liegen in so lockerer Bindung vor, daB man sagen kann, das J 2 ist nicht 
organ, fest gebunden. (Pharm. Ztg. 7 0 .  203. Frankfurt a. M., Univ., Pharm. 
Instit.) D ie t z e .

K. Curtaz, Pi-ojodin. Die Tabletten enthalten 7,8% W., 2,2% M inera lbestand- 
teile u. 4,4% Gesamt-J2, eine Tablette 0,047 g J 2. W. u. in noch reichlicherem 
MaBe yerd. Na_,C03-Lsg. nimmt aus dem Projodin jodhaltige Substanz auf; doch 
ist das .1, nicht in ionisierter, locker gebundener Form yorhanden, sondem wird 
erst nachweisbar, wenn man durch schwaches Gliihen die organ. Substanz zerstort. 
Das J 2 ist mithin organ, fest gebunden. (Pharm. Ztg. 7 0 .  203. Frankfurt a. M., 
Uniy., Pharm. Instit.) DlETZE.

L. H oaenthaler, Uber kiinstliches Menthol. Die durch Red. von Pulegon u. 
anderen Ketonen gewonnenen Mentholpraparate, die sog. Ketonmenthole, sind seit 
langerer Zeit bekannt, wurden bisher wenig yerwendet, werden aber jetzt hSufig 
angeboten. Eine kunstliche Darst. yon Menthol ist moglich: aus Thymol, Menthon, 
Pulegon u. Piperiton. Die untersucliten Mentliole unterscheiden sich in fast alleu 
festgestellten Eigenschaften vom naturlichen Menthol; der F. ist viel zu niedrig, sic 
sind opt.-inakt. u. pharmazeut nicht yerwendbar, lassen sich aber auBerhalb der 
Apotheke zu mancherlei Zwecken gebrauchen. (Pharm. Zentralhalle 66, 161—63. 
Bern.) D i e t z e .

P. M. Giesy, Verbi>idungen mit organischem, proteinem und kolloidetn Silber. Di® 
antisept. Eigenschaften von Ag-Praparaten werden im Hinblick auf Arbeiten von 
P i l c h e r  u . S o l l m a n n  (J. Lab. and Glin. Mcd. 8 . 301. 9 . 256. 1 0 . 38) besprocbcu.
S m i t h  u. G i ę s y  haben  elek trom etr. d ie  w i r k s a m e  A g - I o n e n k o n z ,  y o n  yerschiedepen
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kolloiden Ag-Prodd. yerglicben durch Titration mit einer S ta n d a rd l^  v0n H J, u. 
den •/,-Gehalt an ionisierbarem Ag in diesen Verbb. wie folgt ermittclt.

PlLC H EE U. SOLLMANN SMITH U. GlESY

Ionisches lonisches Ag mchr iomsierbar
Produkt Ag Ag ais Ag
a v n  98 7 °/ 81 °/0 100 °/Q 100 In
iSf “V  ' ‘ ' 70 0 4 9 75,5 81,0sssrs '■: »r„r- °0'°0 k

g s s & J f  •-* -
W illy  W obbe, Spezialitaten und Gehemmttel. Colisil (C o -L i, G. m. . -,

Dresden-A) l°/„ig.Lsg. V on kolloidaler SiO, mit A., bei cliron Lungenleiden. -  
S T  ,C .-L 1  G. n ,  b. IŁ, D re.da.-A 0, I W  L * .  v .»  k e l n e r  8 .0 , 
tó  Ad,;»«,W ku»s . P ttt Diabetiker e l» e  Zueker. (Areh. der 
bis 155)

Pharmazeutisclie und anderc Spezialitaten, Blapsin (C abl T O p f e e ,  Seebe- 
nisch bei L e ip z ig ), B e sta n d te ile  d es K eram in s C hrysarobm  ° d^  C^ ' in ’ ^ f CU 
Psoriasis. -  D o s sa d o n t-Z a lm p a s ta  ( S t e p h a n  A .-G ., D r c s d c n A .^ j  CaTO  K ClO  
Seifc, ath. Ole. -  Emulsamin, e in  b a s. U r e th a n d e n v ., das Ó le >n ^ -  g “  ™  
gieren yerm ag u. k e in e  to*. E ig en sch a ften  b esitz t -  
L e e ,  G o tlia ), D ra g ee s  m it F le isch p ep to n  u. C a -P h osp h aten  -  B ,
(Th. T eiciigeabee A.-G., Berlin), fettfrcie Hautcremc nut m u>g
-  M i n  ( Im p fs to f fw e rk ,  Munchen), Praparat aus Extr. *  3*tokten
anderer Wurmmittel. -  Feovin, diatet. Nahrmittel mit Fe ^ m ° p f e r A d l  •
Anthemis-Tabletten (E l is a b e th -A p o tli . ,  Chemmtz), B o r s ^ e .  Alaun ^ th y ls a h c y k t 
u. Na-Acetat. -  D r . A ren d s E iscn kcdk  (A d le r--A p o th . , Schuedt » u OJ en th a t , 
Ca, IIjPOj. -  C oldex in -E ssen zcn , Inhalierflussigkeitcn in 4 yerschicdenen Zuss., Lsgg. 
u.alkoh. Auszuge von Pflanzenstoffen, zur Speisung des In h a l ie ra p p .^  oda . - - IM o l 
(Chinoin, Ujpest), lipoidL Filixextrakt, gegen Leberegel -  i T e p a t o  (M u n c h c n e  
pharm. F a b r ik ,  Mttnchen 25), angeblich eine Kombination sieh gegense^g e r g ^  
der Eitrakte aus ausliind. u. inland. Vegetabilien, gegen e erege. Hh«nalt
(P ragochem ia , Prag), wasserfreies, pulverformiges Ichthyol mi lemM ab palt 
barem 0 2. -  Leptormon (L a b o sc h in , Berlin), ein polyhormonalcs Ex akt ®  
Hypophysen u. Testes bezw. Oyarien. -  Mathermal (C >cm. c c h n  U B tc r s .  
Lab ot.; Koln a. Rh.), angeblich 0,52 K O , ! 2,02 NaC1 0 ,06 TaCI, ^  CaGU, 0,06 
AlClj, 48,62 N ajS04, 7,15 MgSO<, 0,53 FeS04, 0,04 MnS04, - - > 36 ^ C 3’ ’
KaJIPO,, 1,89 CaO; gegen Fettsueht usw. — Mentapin (Julia-V v e rk e  . . .

Br.), P f c S i b i -  u. w e ,  —  * » * < " “ • -
med. Rob. H aiin & Co., G .m .b .H .,  Magdeburg), organ M.lchsalze ia. J itm u  
0,2, Ca-Glycerophosphat 0,1, Na-Glycerophosphat 0,1, Fe-Glyceropbosphat (0,1, l« x .  
chinin, citr. 0,1, K-Hypopliosphit 0,15, Mn-Hypophosphit 01 , Nuclemnatr. O,1; '
Colae 0,1, iń Tabletten zu I g .  -  Para-Alfuhrgdce (F lo ra -A p o tb .,  
a. M.), Gemisch eines Mineraloles mit Agar-Agar; fur Diabct.kcr ohne ^ e r  
B M  (C hem .-ph. F a b r ik  G o p p in g e n ) , fettes n. ath. Pflanzenol B -v ie t^ r .  
Fette yon lebenden Tieren, zur Massage. — SaposUu: ( H a n s a n e r k e  . •,
lingen b. Bremen), 59°/0 SiO, (Sand), 10«/, Natronseife, Cera flaya, Umobn 
u. Stearinsaure (Arzteseife). -  Silertrakt (C hem .-ph . F a b r ik  g » P P łn ® ’ 
aus frischen SiO.-haltigen Pflanzen hergestelltes fl. Extrakt mit 10 , ,  A ., , /.
u. Phosphaten, gegen Tubeikulose. — Sikikrin  (S ily ik r in -  e r  r ie  mmcr\
Berlin SW 68), Lsg. von HaareiweiB u. S-Albumosen aus Mens<Ąenhaar. _
ifrossenmitUl Melinom, parfumierte Fl. m it Bodensatz aus gene enem - ’
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sowie etwas Eg. u. 1,5% Boras. — Sulikoll (O d e rb e rg e r  Chem . W e rk e  A.-G.), 
graubraunes Pulver mit 85—88% S. — UriceoMdn (Chem. F b k . A.-G., Kolin’ 
a. Elbe), Tabletten aus Succ. Citr. neutr. cunv Acylpyrin u. Vitaminen, Antirheu- 
maticum. (Pharm. Ztg. 70. 251—52. 394—96.) D i e t z e .

— , Spezialitaten und Geheimmiiłel. Calmiłol (Dr. S i d l e i i  & Co., Freiburg i. Br.), 
enthalt kein Cocain, gegen Juckreiz. — Dihelmin (S te lla  G. ni. b. H., Hamburg o), 
Verniehtungsmittel von Maden u. Spulwurmern in Tabletten. — Gastronida (Lab. 
R e u m e lla , Berlin SO 36), Tabletten aus 50% MgOj, 25% Bi-Subsalicylat u. 25% 
Pflanzenteilen, gegen Magenleiden. — Gehnnanns Lungenheil-Extrakt (Ed. Geur- 
m a n n , Berlin-Charlottenburg), Hydrolysate von Pulmonaria, Symphytum, Rad. 
Helenii, Liehen island., Fenchel, SiiBholz, Sternanis usw., gegen Tubcrkulose.— 
Genlon (G. R i e d e l  & Co., Berlin - Neukolln), Chinin, Aeetylsalicylsiiure, Acet- 
phenetidin, Trimethylxanthiu u. Citronensiiure. — lleljalin-Balsam  (G r o n e w a ld  & 
S to m m e l, Elberfeld), Ungucnt. Heljalini balsamicum, Ac. boric., Amyl. trit., Zinc. 
oxyd., Vasel. alb., Empyreumat., Wund- u. Heilsalbe. — Hemypnoń (Ges. f. chem. 
In d .,  Basel), 10 Teile Aneson u. 0,2 Teile diallylbarbitursaures Diacetylmorphin, 
Tabletten zur Ilerbeifuhrung von Dammerschlaf bei Geburten. — 1Yeurasalonih 
(R eu m ella , Berlin SO 36), 0,25 g schwere Tabletten aus 0,005 g Cod. phospli., 
0,001 g Chinin, Phenacetin u. Acetylin. — Obstisan (Chem. W e rk e  G.iistrow), 
Mischung von fl. Paraffin u. Kunsthonig, Laxans. — Organo-Total-Prdparate 
L a b o s c h in  A.-G., Berlin), organotherapcut. Prodd., z. B. Outotal aus Ovarien, Tesli- 
totcil aus Iloden, Thyreolotul aus. Schilddriise, u. Hypotot&l aus Hypophyse. — 
Siwalin (Dr. S i d l e r  & Co., Freiburg i. Br.), Salbe aus Bi- u. Zn-Verbb. 8,0, Amyliun 
•>,0, Ol. Hyperici 10,0, 01. Cacao 20,0, Camph. 1,0, Ac. boric. 2,0, Phenol 0,5, aro
mat. Verbb. 1,0, Yaselin u. Adeps 53,0, gegen Brandwunden usw. — Surgouit (Sur- 
g o y it ,  Chem. Prodd., Berlin W), „medizin. Brunnen“, enthalt mehrere Elementc in 
kolloidaler Fonn; K , Na, Mg, Ca, Al, F e, Mn in Verb. mit den notigen Siiure- 
anteilen von HCl u. S 0 3. — Tenesan (S te lla  G. m. b. H ., Hamburg 5), unscbiid- 
liches Darmdesinfiziens. M ałłis Blasentce ( S e y l e r  L a b o ra t .  M ir os, Berlin 
NO. 18). Flor. Stóchad., Fol. Betul., Boldo, Buceo, Checan, MyrtiU., Uvae 
Ursi, Herla Ephedr., Equiset., Lign. Sassafras, Guajaci, Rad. Apii hortens., 
L ev ist, Stigmata Maidis. — Camphogen Ingelheim (C. II. B o e h r in g e r  Sohn, 
Hamburg 5). Lsg. von 2%  Camphor, 25%  Acetdiathylamid, 15% Na-Sali- 
cylat, mit groBeu Mengen W. klar mischbar; intravenos einzuspritzen. — 
Colloida antitubcrculosa u. sedatwa ( G e o r g  S c i i u l t z e  & Co., Berlin W. 30), 
Tabletten aus je  0,25 g Dimethylaminopyrazolon u. C a-Lactat, 0,01 g Cod. 
phospli., 0,02 g Guajacol. carbon. bezw. je 0,25 g Lactophenin, Acid. acetylosal. 
u. 0,04 g Papaverin. —  Desitin-Wundsalbe (D e s itin  A .-G ., B e r l in -Tempcl- 
hof), ZnO-Wollfett-Vaselin u. yitaminhaltiges Lebertranpriiparat, gegen Unter- 
schenkelgeschwure. — Dublosan (M erzw e rk e , Frankfurt a. M., Rodelheim),. fett- 
treie Salbe mit einem Chinin-Hg-Salz gegen geschlechtliche Ansteckung. — Dwnex- 
Praparatc ( S e y l e r  L a b o r a t .  Miros, Berlin NO 18), Dumex-Tee, — Gichtlropfen, — 
Rheuma-Dragees; - Giclit- u. Nervenfluid, Dr. Seylers Dumeseaii, Dumex Schmtpfen-
cretne, — Flechtenheil u. Dr. Seylers Dumexol. — Eleuthin Ingelheim (C. H. B o e h r in g e r  
S o h n , Hamburg 5), Phenyldimethylpyrazolon 0,25 g u. Papaverinhydrochlorid 
0,02 g in Tabletten. — Haematibin (Dr. P f b f f e r m a n n  & Co., Berlin NW. 21), aus 
edelsten Gerstensorten u. Hamoglobin, Niihr- u. Kraftigungsmittel. — Infludo (Inter- 
n a tio n . L a b o r a to r .  A r le s h e im , Stuttgart), Aconitum Napellus, Bryonia alb., 
Eupatorum perfoliat., Sabadill. offic., Ol. Eucalypt. u. 0,01% P. — Mucidan Oh- 
spiilung (R h e n a n ia  A .-G ., Aachen), enthalt Rhodansalze. — Prołotis (Protovis- 
G es. m. b. H., Berlin W. 10), Fleischsaft mit 23%  natiirlichen, nocli gerinnbareu 
Eiwei8stoiFeu. — Transpulmin (C hem .-p lia rm . A .-G ., Bad Homburg), Lsg. mit
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0,03g Chinin u. 0,025 g Camplior. in 1 ccm. — Truon (S e p d e le n -W e rk , Bad 
Kreuznach), zur Erhaltung der Haut, zum Schutz vor Ermiidung u. Ersclilaffung, 
gcgen starkę SeliweiBabsonderung. — Yisolan ( N a h r u n g s m it t e l - I n d u s t r i e  zum  
Hecht, G-. m. b. H., Ulm a. D .), ein hochwertiges, Yitamine entlialtendes Niihrmittel. 
(Apoth.-Ztg. 4 0 .  203—4. 288.) D ie t z e .

—, Neue Spezialitaten einschl. Nahrpraparate und Geheimmittel. Helia II . 
(Herold A.-G., Berlin), 0,8 g schwere, nach Thymol riecliende Tabletten, aus NaCl, 
Borax, Wcinsiiure u. NaHC03, sowie Mg-Verbb., Carbonat u. Phosphat, u. Weizen- 
stiirke, Vorbeugungsmittel fiir Prauen. — Neu-Chromonal (Dr. H. S e e s ia n n , G.m.b. II., 
Sommerfeld), 0,22 g schwere Tabletten mit den Hauptbestandteilen des Chromonal- 
Elixirs (Sarsaparilla) u. der Chromonaltabletten. (Klin. Wchschr. 4 . 94 95.) Dl.

C. A. Rojahn und Ernst Jonas, Dermotherma. Mittel gegen Hautkalte. 
Dcrmotherma (LuiTPO LD-W erk, Miinchen) ist ein Salbenpraparat, das in der Haupt- 
sache aus etwa 20°/„ Kaliseife, 50% Wollfett, 30% W. u. sehr geringen Mengen 
Stiirke, Mcntliol u. Thymol bestelit. (Apoth.-Ztg. 4 0 .  336. Braunschweig, Techn. 
Hochschule.) D i e t z e .

C. A. Rojahn und W olfgang Jonatha, Kephalosantahletten. Die Tabletten 
(Sicco A.-G., Berlin O 112) wiegen 0,27—0,32 g, die Inhaltsstoffc sind nicht deklariert 
u. bestehen aus 0,25 g Pyramidon u. ca. 0,05 g Coffein nebst wenig Talkum oder 
Bolus. Phenacetin ist nicht vorhanden. (Apoth.-Ztg. 4 0 .  264. Braunschweig, Techn. 
Hocbsch. Pharm. Inst.) D i e t z e .

C. A. Rojahn und Alfred Kerndl, Salvital- Tabletten. Naturlicher Gesundheits- 
mederlwsteller. Das Mittel soli bestehen aus (Teile) 0,9 Phenylcinclioninsaure,
1,2 Ca(II.P04)2, 1,2 NaII2P 0 4, 0,3 Nuces Colae, 0,6 MgO, 1,8 Sacch. lactis, 3 Ferr. 
oiyd. sacch., 3 CaC03. Es ist aber falsch deklariert; Phenylcinchoninsiiure enthiilt 
es weniger ais die Halfte der angegebenen SIcngcn. Ilersteller ist: Dr. med. 
Rob. IIaiin & Co., G. m. b. H., Magdeburg. (Apoth.-Ztg. 4 0 .  202. Braunschweig, 
Tccbn. Hochsch.) D ie t z e .

C. A. Rojahn und R udolf Schliwa, Toluba-Keme, Entfetlungm ittel. Bestehen 
in der Hauptsache au3 ca. 20—25% Aloe u. mindestens 8% Phenolphthalein, neben 
Starkę, Zucker, Talcum oder Bolus u. indifferenten Pflanzenstoffen. Hersteller: 
Pharm. Kontor E. W o l f ,  Ilannoycr. (Apoth.-Ztg. 4 0 .  201—2. Braunschweig, Techn. 
Hochsch.) D i e t z e .

C. A. Rojahn und Kurt Thomas, Arobakerne zur W umikur. Eine Packung 
enthiilt 17 hellgelbe u. 24 schokoladenfarbene, bohnenformige Dragćes von ungefiihr 
derselben Zus.; sie bestehen wahrscheinlich aus bas. Al-Acetat, Phenolphthalein, 
NajSO,, CaC03, Zucker, Stiirke u. indifferenten, bitteren Pflanzenstoffen. (Apoth.- 
Ztg. 4 0 . 201. Braunschweig, Pharm. Inst. Techn. Hochsch.) D i e t z e .

C. A. Rojahn und Ernst Ubrig, O so-warm. IA q u o r  antilńdrorrlMcus. Das 
Mittel (C h a sa lla  A.-G., Kassel) besteht lediglich aus einer schwach parfumierten, 
etwa 25%ig. wss. HC1. Es ist ein Geheimmittel schlimmster Art. (Apoth.-Ztg. 4 0 .  
311. Braunschweig, Techn. Hochsch.) D i e t z e .

A. Astruc, E . Canals und M. Gidon, Neue Untersuchungen uber die Dar- 
stellung der Quecksilbersalbe. Die Hg-Salbe des Codes besteht aus gleichen Teilen 
Hg u. Adeps benzoatus; die Darst. wird durch Oxydation des Fettes deutlicli bc- 
schleunigt. HgO hat eine beachtenswertc W rkg. Ein Zusatz von l% H gO  konnte 
gemacht werden, ohne daB die Salbe ihren Charakter verliert. Aber es muB ein 
vorlieriger Kontakt des Oxyds mit dem Fettkorper stattfinden, damit die Oxydation 
die Resultate geniłgend beeinfluBt. Zur Besclileunigung der Rk. eignet sich ein 
Zusatz von 1% Cholesterin, welches, zweifellos dureli die Wrkg. des Oxycholesterins, 
die mcehan. Opcration der „Totung“ des Hg begunstigt. Es wird empfohlen, daB 
die Koramission des Codes einen solclicn Zusatz yorschreibt, unj die sonst ublichcn
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weniger zweckmiiBigen ZusStze auszuschlieBen. (Journ. Pharm et Chim f81 1
1 5 4 ~ 6 L ) D ie t z e . '

W ilhelm  Kerkhof, FAnige Betraehtungen uber Kautschukpflaster unter Beriick- 
sicntigung der Vorschńften des Deutsehen Arzneibuches. Die gestricheuen Kautschuk
pflaster miissen noch nach Verlauf von ca. 1 Jahr gebrauchsfertig sein. Sie sollten 
weder zu h art noch zu weieh sein u. 18 -2 0 %  Paralcautschuk unter Beriłcksichtigung 
der Pliiche der Stoffunterlage enthalten, zu dessen Best. bekannte Verff. lieran- 
zuzielicn sind. (Pharm. Ztg. 7 0 .  270—71. Freital b. Dresden.) D ie t z e .

J. C. Małp aa, Cliemie und kosmetische Industrie. AUgemeine Skizzierung der 
Beziehungen zwischen physikal. Chemie u. kosmet. Priiparation. (Cliem. News 130.

.  H eller .
W alther Brunk, Versuche Ober die Desinfektioimcirkung von Rohchloramin- 

Heyden a u f tuberkuloses Sputum. Im Vers. mit fl. Sputum wirkte Rohchloramin in 
Ca‘„ '°,g: Konz-> ,m Vers- mit Trockenspntum bei 4% in 4 Stdn. sicher abtotend 
auf Tuberkelbacillen. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. Abt. I  94 230—37 
Greifswald, Univ.) S keob ł.

Frederick Greenbaum, Desinfektionsmittel aus Tieftemperatur-Teer. Bei dem 
Vers., Tieftemperaturteerphenole mit Harz- oder Rizinusolseife ais Desinfektionsmittel 
zu yerwenden, wurden rotliche Emulsionen erhalten. Die Entfernung des Farb- 
stoffes gelingt durch Waschen des Óles mit W. unter groBen Verlusten u. durch 
Dest. m it Kalkmilch. (Osterr. Cliem.-Ztg. 2 8 . 34. New York.) Jung.

-^ f fa e le  G abbola, New York, V. St. A., Ileihalbe, bestchend aus EiweiB, 
Mehl, Oliyenol, Gansefett, NaHC03, NaCl, W. u. Campher. -  Das Prod. dient zur 
Beseitigung von Entzundungen der Gesichtshaut. (A. P. 1 5 2 5 2 8 5  vom 24/4. 1922. 
ausg. 3/2. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

M ontz Schlesinger, New York, V. St. A., Zahnpaste. Man yerreibt fein- 
gepulyerte Tierkolile in einem Morser innig mit weiBem Yaselineol u. yersetzt das 
Gemisch mit gepulyerter Seife, CaC03, N aIIC 03, Glycerin, gepulyerter Veilche.i- 
wurzel, etwas Menthol, Anisol u. Corianderol. — Die mit dem Mineralol angeriebene 
Tierkohle wirkt einerseits, ohne den Schmelz anzugreifen, ais Poliermittel fur die 
Zuhnc u. andererseit3 ais Absorbens fur Yerunreinigungen, wie zers. Speisereste.
< 1 5 2 3 8 4 0  yom 16/1. 1924, ausg. 20/1. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

E lizabeth A. Heitkamp, St. Louis, Missouri, V. St. A., Haarpomade, bestchend 
aus gelbem Yaselme, Knochenfett, Teerol, Chininsulfat, Chinarindenfluidextrakt, 

m in. denaturiertem Bayrum, Schwefel, Glycerin u. etwas Citronen- u.
I tefferminzol. Die Pomadę soli nieht nur das yorzeitige Ergrauen der Haarc 
ycrhindera, sondern auch dereń Wachstum befordern u. Schuppenbildiuig beseitigen.
( 1 5 2 5 2 9 9  yom 19/1. 1923, ausg. 3/2. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

G. Analyse. Laboratorium.
i Das Strdmungs-Hochvakuummeter. Abbildung u. Erlauterung eines von der 

Firma „Date“, Hamburg 11 yertriebenen App., der eine erweiterte Form des you 
*Ic L e o d  angegebenen Vakuumraeters darstellt. Durch eine gewolmliche Hoch* 
yakuumpumpe wird ein Gasstrom heryorgerufen, der zwischen den Enden einer 
Durchstromungskapillare infolge iiuBerer Reibung des Gases an der Wandung eine 
Druckdifferenz erzeugt, die zum Druck im Rezipienten in einfachom Verhaltnis stcht. 
iChem.-Ztg. 4 9 . 96.) H e l l e r .

C. E. K lam er, Angyeifbarkelt einiger Gbissortcn durch Chctiiikaliai. Durch  
Kochen you je  200 ccm Fl. in einem mit Seife gercinigtcm 300 ecm Ęrlcnineyer-
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kolbcn wurden 
gefunden:

folgende relative Gewichtsyerluste desselben (Jenaerglas =  1,00)

Spliins

2-n. HC1, 3 Stdn............................ .....
0,1 -n. Lauge, 1 Stde..........................
1-n. Lauge, 1 Stde.............................
Von neuem mit 0,1-n. Lauge, 1 Stde 
Phosphor-Schwefelsiiure, 1 Stde. . 
dgl. noch 5 Stdn.

6,67
1,58
1,82
1,64
0,98
0,98

Pyrex

1,37
1,39
1,71
1,60
0,93
0,58

Murauo

0,71
0,99
1,42
1,14
0,65
0,50

Jena

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

D ie L e itfa h ig k e it v o n  d est. W . b etru g  n a ch  E in d am p fen  y o n  500 ecm  a u f  
15 ccm iu  3 Stdn. 2,98 b ezw . 2,09 b ezw . 2,32 b ezw . 2,47 - 10"5, vorh er 2,8-10 ». 
(Chem. W eek b lad  2 2 . 140—41. G ron in gen , P ro v . K eu rin gsd ien st.) G r o s z f e l d .

Geo. L. K eenan, Der Wert der mikroanalytischen Yerfahren und Beispiele fur 
ihre Anwcndung. (Journ. Amer. Pliarm. Assoc. 14 . 112—13. Washington, Bureau 
of Chemistry.) D ie t z e .

F red  Vlfes, U ber die spektrophołometrische Messung des pn . Bei Ermittelung 
der [H‘] dureh Spektrophotometrie der mit einem Indicator yeraetzten Lsg. muB die 
Konz. des Indicators in der Lsg. eine ganz bestimmte sein, damit der Vergleieh 
mit der Bezugslsg. moglich ist. Zum Umgehen dieser Schwierigkcit miCt Vf. den 
Absorptionskoeffizienten fiir zwei Wellenlangen; ilir Yerhaltnis ist.

cp =  (kt ci Ą- ki c,) / (kt' c, -f- k.2' c.j), 
worin Cl u. c, die Konzz. der alkal. u. der sauren Form des Indicators, k die ent- 
sprechenden spezif. Absorptionskoeffizienten sind. Mit Ililfe des klass. Ausdruckes 
fur die Abhiingigkeit der c, u. c2 bei gleiclibleibender c, +  c3 yon der [H‘] findet man,

daB rHI =  K  — Cp̂ 1__ K  die scheinbare Dissoziationskonstante des Indicators.
(f K ' —

Fiir Eresolrot (Cresol-red Cl a r k ) u . Bromthymolblau (Bromtbymolblue Cl a r k ) 
stimmt die Formel, Krystallmolett u. o-Methylrot weichen ab: sie bestehen augen- 
scheinlich aus drei spektral yerschiedenen Bestandteilen. (C. r. d. 1 Acad. des 
sciences 1 8 0 . 584—86.) B ik e r m a n .

Louis F. Fieser, E in  neues Absorptionsmittel fiir Sauersloff in der Gasanalyse. 
Das Absorptionsmittel fur 0 2 besteht aus einem Gemiscli von Nałriumanłhrahydro- 
chinon-R-sulfosaurecster u. einem grolien UberschuB yon i \ aiS.tOi in alkal. Lsg. Es 
absorbiert O, besser ais Na,S40 4 allein, dessen Konz. in dem Gemisch ohne Ein
fluB auf die Absorptionsgeschwindigkeit ist, diese wachst yielmehr mit der Konz. 
des Anthrahydroehinonsulfosaureesters, obgleich dieser bei der Absorption nur ais 
Katalysator wirken kann. Folgende Gleichungen yeransehauliclien den \  organg.

°oI^ < Q Q j[ > c a^3S 03H +  0  == C0H4< g g > C 6H3SO3H +  H sO

CsH4< c o > C 0H3SO3H + N a ,S 2O< +  2H ł O =  C0H)< ^ g > C 0II3SO3H +  2N aH S03

Das Ergebnis ist: Na,Ss0 4 -j- H20  -f- O =  2N aIIS03. Etwas 0 2 wird 
scheinlich auch direkt nach der letzten Gleichung absorbiert. NasS20 4 kann dabei 
nicht dureli NajS ersetzt w erden ,  da l e t t f e r e s  nicht schnell genug wirkt. Auch 
unter den gUnstigsten Bedingungen wirkt das neue Keagens nicht ebenso schnell 
wie Pyrogallollsg., doch ist die Best. einfacher auszufuhren. Die Analysen wurden 
mit derPipettc von R ic h a r d s  (Proc. Am. Acad. Arts Sci. 3 7 . 273 [1901]) ausgefiihrt. 
2 Min. langes SchUtteln geniigt zur yollstiindigen Absorption. Vergleielisverss. mit 
Pyrogallollsg. u. der Orsatpipette zeigen, daB die Absorptionsgeschwindigkeit auch 
vom Absotptionsapp. abh&ngt, (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 2639 4<. 19-4. 
Cambridge [Mass.] H a r v a r d  Uniy.) J o s e p h y .
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E lem en te  u n d  anorganlsche V erbindungen.
E. Rupp und G. Siebler, Brotnalomełrische Besłimmung von Wasserstoffperoryd, 

Pcroxyden und Persalzeń. ‘/10-n. Lsgg. von KBrOs u. As20 3 sind yiel haltbarer 
ais J 2-Lsg. u. Na.,S2Oj-Lsg. Sie eignen sich zur Best. von H20 2 wie folgt: 10 ccm 
einer Yerd. von 10 g IL 0 2-Lsg. zu 100 ccm yersetzt man im Kochbecher (200 ccm) 
mit 25 ccm '/io'n- As20 3 u. 3—5 ccm NaOH (15%); nach 1 Min. sSuert man mit 
5—10 ccm HC1 (25%) an, setzt noch 50 ccm W. zu, erhitzt anniihernd bia zum 
Sieden u. titricrt nach Zugabe von 1 Tropfen Methylorange mit ‘/10-n. KBr03 auf 
Entfarbung. Hierzu sollen nicht mehr ais 7,3 ccm yerbraucht werden, gleich ca. 
3% II30 2. 1 ccm y i0-n. As20 3 =  0,0017 g II20 2. -  Ca02,- Mg02, BaO, u. ZnO* 
yerhalten sich gegen As20 3 gleichartig. Bei gewohnlicher Temp. ist die 0 2-Uber- 
tragung sehr schleppend, gleichgultig, ob man dieselbe zu alkal., saurer oder zu- 
satzfreier A20 3-Lsg. fiigt. Bei Kochhitze ist nach 1 0 -1 5  Min. quantitative Um- 
setzung erreicht. Sofort gelangt man zum Ziele, wenn man das der As203-Lsg. 
zugesetzte Perosyd- durch HCl-Zusatz lost, dann alkal. macht, also II2Oa entbindet 
u. dieses auf die alkalisierte As20 3-Lsg. wirken liiSt. Hierauf wird’ wieder an- 
gesauert, um den As20 3-UbersehuB mit Bromat zuruckzumessen. — Natriumperoxyd 
ist bromometr. ebenso wenig direkt bestimmbar wie jodometr. Man muB das 
trockene Praparat mit Ba(OH)2-W. uberstiirzen, u. verfiihrt dann wie bei der Best. 
yon B a02. Die Praparate bedurfen zur Analyse sorgfiiltiger Durchmischung, da 
die Oberfliichenschicht gewohnlicli durch Luftfeuchtigkeit eine VerJinderung er- 
litten hat. — Pcrsulfate. In alkal. Lsg. wird As20 3 durch Persulfat binnen 1 Stde., 
bei Siedehitze binnen 5 Min. quantitatiy oxydiert. In neutraler oder schwach 
saurer Lsg. bedarf es 5 10 Min. langer Kochdauer. Da alkal. As20 3-Lsgg. bei 
Siedehitze merkbare Oxydation durch die Luft erleiden, wird man das Rk.-Gemisch 
(50 ccm Vio'n- As20 3 -f- 0,3 g Persulfat) nur schwach atzalkal. maclien; dann wird 
auf dem Drahtnetz bis zum beginnenden Sieden erhitzt, vom Feuer gehoben, nach 
1 Min. mit ca. 10 ccm IICl (25%) angesiiuert u. mit Bromat austitriert. Oder man 
kocht ohne Alkalizusatz 5 Min. lang u. siiuert dann zur Titration an. — Perborate 
sind wesentlich labiler. Bei Siedehitze wird der 0 2 sowohl in alkal. wie saurer 
Lsg. augenblicklich auf As20 3 ubertragen, bei Zimmertemp. binnen 10 Min. sofern 
die Lsg. siiurefrei ist. Man lost zur Best. 0,2 g Substanz in 25 ccm oder 0,3 g in 
50 ccm /10-n. As2Os, erhitzt auf dem Drahtnetz bis zum beginnenden Sieden, 
siiuert dann mit 15 ccm IICl an u. titriert nach Zusatz von Methylorange mit '/io'n- 
K l!r03. (Pharm. Zentralhalle 66. 193—96. Breslau, pharm. Univ.-Inst.) D i e t z e .

Louis Desvergnes, Neue Farbreaktion der Salpeter- und salpetrigen Saure. Der 
symm. Didthyld.iphenijlharnstoff (I) gibt mit Spuren H N 03 oder HNOa eine intensiy 
himbeerrote Farbung, die Empfindlichkeit der Ek. ist 1:250000. Zur Unters. wird 
1 ccm der zu priifenden FI. in einem Reagensglas mit etwas I  yersetzt u. 1 ceni 
konz. IIjSOj an den Witnden herab zugegeben. — Dicse Farbrk. geben auch andere 
Oxydationsmittel wie Chlorate, Chromate, sie kann auch umgekehrt zum Nachweis 
yon I  benutzt werden. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 6. 102—3. 1924.) B e h r l e .

H, Droop Richm ond, Darsłcllung von Nesslers Losung. Die E m p fin d lich k e it  
dieses Reagenses nimmt gewohnlicli mit dem Alter zu. Die Lsg. ist sofort sehr 
empfindlich, wenn man wie folgt yerfahrt: Man lost 17,5 g K J in 100 ccm W. u. 
15 g (geringer UbersclniB) HgCl, in 300 ccm W. u. mischt beide Lsgg. Den 
schweren Nd, wascht man sorgfiiltig durch Dekantieren, lost ihn in einer Lsg. von 
17,5 g K J in 100 ccm W ., gibt einige Tropfen HgCls-Lsg. zu bis ein r o te r , .beim 
Schiitteln unl. Nd. entsteht u. yerd. zu 500 ccm. Man kii hit in Eiswasser ab, 
mischt die FI. mit soyiel 50%ig. NaOII-Lsg. (yorher mit 200 ccm W. yerd. u. in 
Eiswasser gekUhlt) ais 105 g NaOH entspricht. Man kiihlt gut beim Mischen u.
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verd. auf 1 1. Man liiCt die FI. absitzen u. gieBt den klaren Teil zum Gebrauelie 
ab. (Analyst 50. 67.) KOhle.

A. Viirtheim, Die Kalibestimmung in Kalisalzen nach don Uberehlorsiiure- 
terfahren. Dic mit dem Verf. erlialtenen Ergebnisse kamen den theoret. nahe 
(299,6—300,0 mg statt 300 mg). KC104 ist in 96%ig. A. mit 0,2—0,3% II Cl O., prakt. 
unl. Ein geringer IJberschuB von BaClo achadet nicht. Bei Ggw. von viel Sulfat 
cmpfiehlt sich die Abscheidung der Ilauptmenge desselben ais CaSO„ weil BaS04 
K mltreiBt. Das Abdampfen mit HC104 muB ohne Unterbrechung auf sd. W. ge- 
scliehen u. wird solange fortgesetzt, bis die M. vollig trocken ist, oder keine Jsebel 
mehr entweichen. Bei unterbrochenem oder ungeniigendem Verdampfcn stort leiclit 
in kleinen Kornchen sich abscheidendes NaCl. (Chemisch Wcekblad 22. 138 40. 
Maastricht, Rijkslandbouwproefstation.) G r o s z f e l d .

U. Heilingotter, Beitrag zur Frage der Trennung kleiner Mcngen Calcium voh 
grofien Mcngen Magnesium. (Vgl. K o d t  u . K i n d s c h e r ,  S . 871.) D a  bei Magnesit 
fiir die Steinholzfabrikation eine Genauigkeit von i  0)5% geniigt, liefert das Oxalat- 
verf. von D e d e  (Chem.-Ztg. 36. 414; C. 1912. I. 1863) hinreichend genaue Werte. 
Yf. teilt ein Analysenbcispiel mit. (Chem.-Ztg. 49. 241. Zwickau, Sa.) J u n g .

Carl Stein, Uber ein neues Yerfalircn zur Schnellanalyse des Stalils. Be- 
schreibung des Enlundschen Yerf. zur Stahlanalyse durch Best. des clfektr. W ider- 
standes der Probe u. eines dazu ver\vendbaren App. der S ie m e n s  & H a l s k e  A.-G. 
(Zentralbl. d. Hiitten u. Walzw. 29. 32—33. Spandau.) W i l k e .

Max Schmidt, Bestimmung des Zinlcs im Aluminium. Die Methode zur Best. 
des Zn in Al beruht auf der gegenseitigen Fallung zweier Kolloide (vgl. B o r n e -  
makn, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 82. 216; C. 1913. II. 812). 10 g Al-SpSne 
werden in 150 ccm 30%ig. NaOH gel., auf 400 ccm yerdunnt. Der Zn-freie Kuck- 
stand (Fe, Cu, etwas Al) wird abfiltriert, zum Filtrat wird Na^S-Lsg. gegeben u. Zn, 
Fe u. etwas Al ausgefiillt, der Nd. wird nach einigen Stdn. abfiltriert, in verd. HC1 
gel;, die Lsg. mit (NH4)aC03 neutralisiert, 3 ccm NH,OH u. 6 g Monochloressig- 
saure ziigegeben, die Lsg. muB klar sein. Dann wird erwiirmt, 6—8 Tropfen einer 
20°/oig. NaHS03-Lsg. (zur Ausscheidung von elementarem S) zugegeben u. 20 Min. 
HjS eingeleitetet. Durch gegenseitige Ausflockung von ZnS u. S setzt sich der Nd. 
gut filtrierbar ab, er wird nach dem Filtrieren mit 0,5—l% ig. NH4N 0 3-Lsg. aus- 
gewasehen. ZnS wird durch Gluhen bei 950° in ZnO verwandelt. (Metali u. Erz 
22. 77—78.) J o s e p h y .

0. Hackl, Die sichere und genaue Feststellung des Endpunktes bei der Mangan- 
Titration. Zur Erkennung des Endpunktes bei der iliw-Titration filtriert man eine 
Probe durch einen Bausch Asbestwolle ab u. vergleicht mit reinem u. mit durch 
KMn04 schwacli gefarbtem W . (Chem.-Ztg. 49. 257. Wien.) J u n g .

Maurice H. F leysh er , Die elektrometrische Titralion von Antimon und Zinn 
mit ICaliumdichromat. SbCl3 u. Sn Clt werden in salzsaurer Lsg. jedes allein oder in 
Gemischen beider mit KjCrsO, clektrometr. titriert, wobci die Oxydations-Reduktions- 
Elektrode ais Indicator dient. W ird vor der Titration ein tjberschuB von HgCl2 
zugesetzt, so wird SnCl2 osydiert u. der Sb-Gehalt in Ggw. yon Sn bestimmt. 
HgCl u. HgClj haben keinen EinfluB auf die Titration. Der App. wrar ebenso wie 
der von H i l d e b r a n d  (Journ. Anieric. Chem. Soc. 35. 869; C. 1913. II. 1165), nur 
war die H-Elektrode durch eine Elektrode aus Pt-Folie ersetzt. Der Potential- 
sprung war bei SnCl, Y on —100 auf -f-600 mV bei Titration von 5 ccm 0,2-n. Lsg. 
Bei Titration von 9,4 ccm 0,1-n. SbCl3 Lsg. iinderte sich das Potential um 80 3Q0.mV. 
Osydation durch Luft bewirkt kleine Fehler, daher sollten die Titrationen in N2- 
Atm. ausgefiihrt werden. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2725—27. 1924. Phila- 
delphia [Penns.], Univ.) J o s e p i i i .
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G. E. F . Lundell und H. B. Knowles, Die Beslimmtmg ton Aluminium in 
Nichietsenlegierungen. Vff. ernpfehlen zur Best. des Al in Messingen, Bronzen. Pb- 
u. Sn-Legierungen folgendes Verf.: Die Probe wird in Konigswasser gel. u. mit 
NaOH neutralisiert. Daraus fiillt man einen Teil der Scliwermetalle mit Nn̂ S*Łsg.f 
wobei Al durch Zusatz yon NaOH in Lsg. bleibt. Nach dem Abfiltrieren wiid 
diese mit yerd. IIC1 leicht angesiiuert, filtriert, mit NHa unter Zusatz yon Methyl- 
rot neutralisiert, nochmals filtriert, u. in dem Filtrat mit Hilfe von NH, das AljO, 
gefiillt. (Ind. and En gin. Chem. 17 . 78—79. Washington.) LO deb.

B estandteile  v o n  P flanzen u n d  Tioren.
E tienne de N&dor - N ik ititch , Eine diaphanometrische Mikromethode zur 

quantitativen Bestimmung des Globulins in  der Riickenmarkfliissigkeit. 1 ccm Phenol- 
Lsg. (1 :15) u. 11 Tropfen der zu untersuchendeu FI. werden in ein 1 cm weitesGlas- 
gefiiB gebracht. Die auftretendc TrUbung wird yerglichen mit Triibungen, die 
beim Mischen yon 1 ccm C„HtOH-Lsg. (1:15) mit 11 Tropfen Blutserum yon be- 
kanntem Globulingehalt (0 ,01-0 ,l% ig. Lsgg.) auftreten. Der Globulingehalt des 
Vergleichsserums wurde nach Ausfitllung mit gesiitt. MgS04-Lsg. nach K j e ld a h l  
bestimmt, (C. r. soc. de biologie 92. 254— 56. Budapest.) N it s c h e .

Igor N. Asheshov, Hcrstclhing von graduierien Kollodiummcmbranen. Durch 
Zusatz kleiner Mengen von Amylalkohol zur Lsg. yon Celloidin in A. -)- A. wird 
die PermeabilitSt der erliiiltlichen Membranen yermindert, durch kleine Mengen 
Aceton erhoht. (C. r. soc. de biologie 92. 362—63. Dubroynik [Jugoslavienl, 
Staatslab. f. Bakteriol.) S p ie g e l .

A. Łacassagne und A. Paulin, Trennung, gewisser aerober Mikroben auf Grund 
des Unterschiedes ihrer Empfmdlichkeit gegen (i-Strahlen. (Vgl. S. 1332.) Es lieB 
sich so Staphylococcus aus einem Gemisch mit Streptoeoccus isolieren, Paratyplm B 
aus Gemisch. mit Paratyphus A , Friedluenderbacillus aus solchen mit Pyocyaneus. 
(C. r. soc. de biologie 92. 333—34. Paris, Inst. du radium.) S p ie g e l.

L. Baechler, tj ber Hydrargyrum orycyanatum. Von IIg-Oxycyanid sind be- 
kanntlich 2 Prodd. im Handel; das gewohnliche Oxycyanid enthiilt Cyanid u. Ut 
leichter 1. Zur Titration ubergicBt man 1 g im Erlenmeyerkolben mit 100 g h. W., 
fiigt 1 g NaCl zu, nach dem Abkuhlen 3 Tropfen Methylrot u. titriert sofort mit 
Vio'n- HC1. Es sollen mindestens 14,2 ccm Siiure gebraucht werden, was einem 
Minimalgehalt von 33,23% HgO-Hg(CN)s entspricht. Zur Best. des Oxycyanids in 
pharmazeut. Priiparaten fiillt man das Hg ais Sulfid: 1 g Substanz soli im Mittel 
945 mg Sulfid geben. Die grayimetr. Unters. kann auch zur Best. der Ztis. des 
Osy cyanids an Stelle der Titration yerwendet werden. Iieiiies Oxycyanid crgibt 
auf l g  berechnet 991,9 mg Sulfid, wShrend das Cyanid, Hg(GN)s , nur 920,75 mg 
ergibt. Die Differenz yon 71,15 mg entspricht also 100%, d. h. fur je  0,7115 mg 
Sulfid, die mehr erhalten werden ais 920,75 ist 1% mehr Osyćyanid zugegcn.
1 indet man z. B. 951 mg Sulfid, so ist die Differenz 30,25. Diyidicrt man diese 
Zahl durch 0,7115, so erhiilt man den Gehalt an Oxycyanid, also =  42,5%. —Vf. 
yermutet ais Ursache der beobachteten Esplosionen des Hg-Osycyanids, daB sich 
yielleicht bei der Darst. unter gunstigen Bedingungen Knalląuecksilber b ild e n  kanu, 
das dann den AnlaB zurExplosion gibt. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 63. 133—36.) D ietze .

Otto Schm atolla, Zur Wertbestimmung der Kautschukpflaster. (Pharm. Ztg. 
7 0 .  69—70.) D ie t z e .

E. Unna, Zur Weribestimmung der Kautschukpflaster. Vf. ergiiuzt die Mit- 
teilungen yon S c u m a t o l l a  (yorst. Ref.) durch die histor. Augaben, daB inD eutsch- 
land im  Jahre 1879 von P. G. U n n a  u. P . B e i e b s d o r f  das erste ZaO-Kautachuk- 
pflaster dargestellt wurde. (Pharm. Ztg. 7 0 .  90—91.) D ie tz e .



1925. I. H. A n g e w . Ch e m ie . —  1ITII. A g k ik u l t u r c h e m ie  d s w . 2253

H. Angewandte Chemie.
Yn. Agrikulturchemie; Diingemittel; Boden.

H. Niklas, A. Strobel und K  Scharrer, Beinerłragsberechnungen zu Phosphor- 
iaurediingungsversuchen m it Superphosphat, TKomasmehl, Bhenaniapliosphat und 
Dicalaumphosphat aus den Jahren 1922 und 1923. (Landw. Jahrbb. 61. 459—69. 
Weihenatephan, Agrikulturcbem. Inst.) G r o s z f e l d .

Oakar Loew, Biologische Moglichkeiłen zur Uebung des Ernteertrags. I I .  Yf. 
weist darauf liin, daB dic Zellstimulation durch Mmeralstoffe von ihm bereits im 
Jahre 1902 beobachtet u. beschrieben wurde, u. P o p o f f s  Verdienst hauptsachlich 
darauf beruht, daB er durch Stimulierung der Samen, das Verf. so verbilligte,. daB 
es in der landwirtschaftlichen Praxis eingefulirt werden konnte. (Biologisehes 
Zentralblatt 4 5 . 4 Seit. Munchen. Sep.) B e e j u .

M. C. Sew ell, Beziehung der Molekularverhdltnisse in  den Nalirlosungen zum 
Wachstum des Weizens. Die in Sand vom Keimstadium ab groB gezogenen Weizen- 
pflanzen wurden mit Nahrlsgg. gediingt, welche die Niihrelemente in Form KH2P 0 4, 
Ca(N03)a u. MgS04 enthielten, u. der mol. Menge naeh in 21 verschiedenen 
Mischungsyerhaltnissen in den Lsgg. yorhanden waren. Das fiir die Gesamtentw. 
der Weizenpflanzen gunstigste Mischungsverli:iltnis war ein solches von 5 :2 :1 ,  
entsprcchend der Reihenfolge der oben angegebenen Verbb. Allgemein zeigen die 
gewonnenen Ergebnisse, daB bei reichlichem N-Vorrat im Boden die Weizenpflanzen 
auch bei geringeren Ii- u. P30 6-Gaben Maximalertrage liefern konnen. (Journ. 
Agricult. Research 2 8 . 387—93. 1924. Kansas, Agric. Exp. Stat.) B e r j u .

Pr. Stoffert, Bohnensaat, Bohnenbeize, Bohnendungung. Nacli der Beize mit 
Uspulun treten alle Ubelstiinde eines schlechten Saatgutes zutage: Nicht ausgereifte 
Bohnen werden blau oder weich; angedroscliene springen auf; eine gesunde Bohne 
liiuft nur am Nabel etwas bl&ulich an. Abbildungen von Bohnen sowie uber 
richtig u. unrichtig (olme N-Dunger) gediingte Bolmenfelder in der Quelle. (Kon- 
serven-Ind. 12. 148—52.) G r o s z f e l d .

H. C. M iiller, E. Molz und Kurt M uller, Uber die Saatgutbeize zur Be- 
kdmpfung des Wurzelbrandes der Buben. Die W irksamkeit der Saatbeizmittel 
Gennisan, Uspulun u. Betanal wird an den Ergebnissen von Feldverss. naeh- 
gewiesen, u. es wiid die prakt. Durchfiihrung der Rubenbeize mittels der genannten 
Beizmittel, insbesondere von Betanal erortert. Die mehrjahrigen Verss. der Vff. 
haben besonders die einwandfrei gute W rkg. des Betanals dargetan, neben dem 
aber auch Germisan u. Uspulun Beaehtung yerdienen. Betanal, das friilier „Prii- 
parat 778“ genannt wurde, ist ein fl. Hg-Priiparat. (Dtsch. Zuckerind. 5 0 . 258—60. 
Halle-Saale.) R O h le .

W illiam  Moore und F. L. Campbell, Untei-suehungm uber arsenfreie insekti- 
ńie Magengifte. Um ein sicher wirkendes As-freies Mittel zur Vernichtung des 
japanischen Biibe>ikdfers zu finden, wurde die W rkg. einer griiBeren Anzahl anorgan. 
u. organ. As-freier Verbb. untersucht, u. die Stabilitiit einfacher metali. Cyanide naeh 
dem Yerstauben gepriift, um die Unterschiede ihrer Giftwrkg. zu erklaren. Von den 
untersuchten anorgan. Salzen wie BaC03, PbFla u. a. zeigte keines eine nennens- 
werte Giftwrkg. Naeh dem VerstUuben waren On(CN)2 u. Ni[CN)2 stabil. Zn{CJ\’)i 
zersetzte sieh langsam u. das sogenannte Bleicyanat hydrolisierte schnell. Cu(CN)j 
war dag einzige von den As-freien Praparaten, welches alinliche Giftwrkg. gegen 
den japan. Rubenkafer zeigte wie Bleiarsenat. Kupfei'thiocyanat wurde Raupen 
gegeniiber mit Erfolg angewendet, yersagte aber bei dem japan. Rubenwurm. 
Bestimmte Beziehungen zwischen chem. Konst. u. Giftwrkg. wurden nicht gefunden. 
(Journ. Agricult. Research 28. 395—402. 1924. U. S. A. Dep. of Agric.) B e r j u .
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W. Meysalin, Ber modernę Pflanzenschuiz und seine cheniischen Miłtel. Kurze 
Schilderung der Verff., durch Beizung der Samen mit chem. Mittelu die pflanz- 
lichen u. tier. Schiidlinge zu yernicliten. An Stelle der Beizung auf nassem Wege 
empfiehlt Vf. das in neuster Zeit an einigen Orten angewandte sog. Trockenbeiz- 
verf., durch welches das Saatgut mit den staubfein gepulverten Beizmitteln innig 
durchmischt u. mit einer feinen trocknen Schicht des Mittels iiberzogen wird. Be- 
sondere Vorteile des Trockenbeizverf. sind u. a. die Einfachheit dieses Verf., u. 
daB das Trocknen des nassen aufgeweichtcn Saatgutcs, durch welches oft die 
Kcimkraft beeintriichtigt wird, fortfallt. (Chem.-Ztg. 49. 249—50. Kiel.) B eiu u .

F. C. Stewart und P. J. Parrot, Kartoffeloersuelie. I . Bestaubimg und Be
spritzung. I I .  Beihetwergleich und Bandwirkung. Bei den 4 Insektenbekiimpfungs- 
verss. ergab Bespritzung mit fl. B o rd e a u x -M is c h u n g  wesentlich bessereResultate 
ais Bestiiubung mit S a n d e r s  Kupferkalkstaub. (New York State Agricult, Exper. 
Station Bulletin 51 8 . 36 S. 1924.) B erju .

R. W. Thatcher und Leon R. Streeter, Chemische Studien iiber Gemische von 
Bleiarsenat und ICaTkschwefelbestaubungsmitteln. Obgleich in Mischungcn von basi* 
sehen Bleiarsenaten u. CaS-Lsgg., wenn uberhaupt, nur sehr geringe Umsetzungen 
stattfinden, ist diese Kombination wegen ihrer schwacheren Wrkg. weniger zu 
empfehlen. W ird saures Bleiarsenat mit einer CaS-Lsg. vermischt, so findet eine 
Umsetzung statt, bei welcher das Gewicht der unl. festen Substanz, welche etwas 
unveriindertes Bleiarsenat u. einen groBen Anteil yon PbS nebst einer aquivalenten 
Menge von Calciumarsenat u. ungefiihr 20% freien S enthfilt, sich fast yerdoppelt. 
Hierbei nimmt die Menge des 1. As in der Mischung etwas zu, wobei die fungicide 
Wrkg. des Gemisches etwas yermindert, u. die Gefahr der Blattschadigung dagegen 
ycrmehrt wird. Diese ungewunschte Rk. kann durch Zusatz von Casein enthaltenden 
Stoffen, wie entrahmter ililch  oder Caseinpraparaten, sehr stark yermindert werden. 
Die gleiche Wrkg. wird durch Zusatz von Tabakstaub erzielt (New York State 
Agricult. Esper. Stat. Bulletin 5 2 1 . 20. 1924.) B e r jc .

P. J. Parrott und S. W. Hannan, Wirksamkeit von Bestaubungs- und Be- 
spnłzungsmischungen bei Bekampfutig der Johannisbeerblattlaus. Durch Bestiiubung 
mit Tabaksdunst (Schwefelbleiarsenat oder Ca(OH)s ais Triiger) oder durch Bespritzen 
mit Seifennicotinlsgg. wurde der Blattbefall von 27,16% der unbehandelten Striiucher 
nach d reim aliger Behandlung auf 0,06% bis zu 4,4% yermindert. W esentliche 
Unterschiede zwischen den Ergebnissen der Bespritzung u. B estSu b u n g wurden 
nicht beobachtet. (New York State Agricult. Exper. Stat. Bulletin 517. 21S. 
1^24.) Berjc.

H. N iklas, K. Scharrer und A. Strobel, Fiitłerungsversuch mit Grunpre/ifutter. 
Das bis zu einer hochsten Menge von 31,0 kg yerabreichte SuBpreBfutter wurde 
yon siimtlichen Versuchskuhen gerne aufgenommen, begierig u. auch bei der 
doppelten Gabe restlos yerzehrt. Erkrankungen u. Gesundheitsschiidigungen wurden 
nicht beobachtet. Die Milchmengc erhohte sich anfangs wohl infolge Reizung der 
Sekrction durch das ungewohute Putter, nalim dann aber wieder ab, so daB im 
Ganzen eine sehr wesentliche Steigerung der Milchleistung nicht eintrat. (Landw. 
Jahrbb. 61. 321—51. Weihenstephan, Agrikulturehem. Inst.) G R O S Z F E L D .

Palli Louis Francois Nicolardot, Frankreich, Diingemittel. Rohphosphat wird 
mit, zweckmaBig aschereicher, Kohle u. gegebenenfalls Kalkstein gemiseht u. ge- 
gluht, wobei das Phosphat in Phosphid ubergeht u. nebenher Carbid gebildet 
werden kann. Das Erzeugnis wird bei einer Temp. yon 300° u. daruber mit Luft 
u. dann mit soviel Siiure behandelt, daB die M. schwach saure Rk besitzt. (F. P- 
5 8 0 6 4 0  vom 23/7. 1923, ausg. 12/11. 1924.) KUhliKG.
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Jean Baert, Frankreich, Phosphatdungemittel. Zerkleinerte Knochen werden 
mit 15—25°/0ig. H2S 04, HC1 oder HNOs in solcher Menge behandelt, daB alle Kalk- 
salze gel. u. die Phosphatc in Ca(HsP 0 4), bezw. freie H3P 0 4 yerwandelt werden. 
Dann wird filtriert u. die Lsg. mit Torf vermiseht oder auf CaH P04, M gHP04 oder 
Mischungen yon CaHP04 u. M gIIP04 yerarbeitet. Aus dem Kiickstand kann 
Knochenleim gewonnen werden. (F.'P. 581655 vom 14/8.1923, ausg. 3/12.1924.) Ku.

Marcel Charles Marie Azan, Frankreich, Diingemittel. NaHS04 wird in 
Knochenleimbriihe gel. u. entleimtes Knochenmehl u. pflanzliclie AbfallstofFe in 
solchen Mengen zugefiigt, daB eine feste M. cntsteht. Das Erzeugnis wird dann 
zu Kuchen gcpreBt u. getrocknet. (F. P. 581757 vom 21/8. 1923, ausg. 5/12. 
1924.) KO n lin g .

Jean Baert, Frankreich, Mischdungenńttel. Organ. Stoffe bezw. Abfallstoffe, 
me Torf, Lederabfalle, Fleischreste, Horn, Woli- oder Seideabfiille, werden im 
Autoklayen einerseits mit Alkalien, andererseits mit Sauren, besonders Mischungen 
von II3PO, u. H jS04 aufgeschlossen u. die Lsgg., gegebenenfalls unter Zusatz yon 
Torf yermischt. ’ (F. P. 581647 vom 13/8. 1923, ausg. 3/12. 1924.) K O h l i n g .

Jean Baert, Frankreich, Diingemittel. Torf wird mit CaO u. MgO, zweck- 
miiBig gebranntem Dolomit, yermischt, die M. mit stickstoffbindenden u. yerfltts- 
sigenden Bakterien geimpft u. mehrere Monate sieli selbst uberlassen. Sie wird 
dann mit verd. H3P 0 4 oder einer Mischung von H3P 0 4 u. H2S 04 gctrgnkt u. 
wiederholt mit Fiikalabwassern in Beriihrung gebracht, dereń Ammoniakstickstoff sie 
bindet. SchlieBlich wird dureh Trocknen sterilisiert. (F. P. 581646 vom 13/8.
1923, ausg. 3/12. 1924.) K O h l i n g .

Hermann Bach, Essen, Umwandlung von Schwefelverbindu>igen entlialtendem 
Ahcasserklarschlamm in ein wertvolles Diingemittel, 1. dad. gek., daB dem auf 
einer porigen Untcrlage angeordertem Schlamm yon unten her reines W . oder ge- 
klartes Abwasser zugefuhrt, das W . bezw. Abwasser nach einiger Zeit abgelassen, 
der Schlamm hierauf der oxydierenden W rkg. der Luft ausgesetzt wird u. diese 
MaBnahmen bis zur ausreichenden Entschwefelung wiederholt werden. — 2. Vorr. 
zur Ausfiihrung des Verf. gemaB Anspruch 1, gek. dureli ein Becken, das mit 
einem Draiuierboden yersehen ist, einen Hoehbehalter fiir das W . bezw. Ab
wasser u. mit Schiebern yersehene Zu- u. Ablaufrohren — Die Umwandlung erfolgt 
innerhalb weniger Wochen, zuweilen in weniger ais einer Woche, wahrend bei den 
bekannten Verfahren Jahre dazu erforderlich waren. (D. B.. P. 408812 K I. 16 vom 
12/10. 1923, ausg. 28/1. 1925.) K O h l i n g .

Euric C. B,oark, Baltimore, M aryland, V. St. A ., Arsenhaltige Insekten- 
vertilgungsmittel, besteliend aus feingepulyerten Arsensulfiden von Metallen der 
Fe-Gruppe. — Geeignete Arsensulfide sind z. B. Arsetiopyrit, FeAsa-FeS2As. Gers- 
dorffit, KiAsS'NiS2As, u. Cobaltit, CoAs^CoSjAs. Die feingepulyerten As-haltigen 
Mineralien konnen wie die ublichcn As-haltigen Insektenyertilgungsmittel ais Be- 
taubungsmittel oder in Form von Spritzbruhen Verwendung finden. Infolge ihrer 
Dnloslichkeit in W. iiber sie keincn schadlichen EinfluB auf die mit ihncn bchandelten 
Pflanzenteile, wie Baumwollstengel, aus. Sie lassen sich auch zusammen mit ge- 
pulyertem S, Bordeauxbruhe oder Nicotinlsg. yerwenden. (A. P. 1524882 yom 
6/8. 1923, ausg. 3/2. 1925.) S c h o tt la n d e r .

B,uric C. B,oark, Baltimore, Maryland, V. St. A., Arsenhaltige Inseklen- 
wtilgungsmittel, bestehend aus feingepulyerten Metallarseniden der Fe-Gruppe.
Man yerwendet yorzugsweise naturliche As-lialtige Mineralien, wie Domeykit, CusAs, 
Leucopyrit, FcjAs.,, LoUingit, FeAss, Skictterudit, CoAss, Niekolit, NiAs, u. Cldoanthit 
oder Rammelsbergit, NiAss. Die in W. wl. gepulyerten Mineralien sind in den 
Verdauungssaften der Insekten hinrcichend 1., um diese abzutoten. Eine schadigende 
^  ikg. auf die mit ihnen bchandelten Pflanzenteile uben sie nicht ausf Sie finden
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ais Bestaubungsmittel oder in Form von Spritzbriiheu, gegebenenfalls unter Zusatz 
yon gepulyertem S, CaS-Lsg., Nicotinlsg., Bordeauxbriihe, Verwcndung. (A. P, 
1524883 yom 6/8. 1923, ausg. 3/2. 1925.) S ciio ttlandek .

R u ric  C. Ho ark . Baltimore, Maryland, V. St. A., Insekteiwertilgungsmiłtel, be- 
stchend aus feingepulyerten Fluorid.cn, dereń Loslichkeit in W. geringer ist ais 
diejenige von BaF. — Geeignete Fluoride sind z. B. CaFs, FluBspath, PbFs, MgF„ 
NiF2 u. SrF2. Die feingepulyerten .1' luoridc.iiiiden entweder trocken ais Bestitubuiigs- 
mittel oder mit W . gemiselit ais Spritzbruhen Verwendung. Man kann ihnen auch 
andere fungieide u. insekticide Mittel, wie Bordeauxbriihe, gepulyerten S, CaS-Lsg., 
Nicotinlsg. zusetzen. (A.P. 1524884 vom 6/8. 1923, ausg. 3/2. 1925.) S c u o t ił .D

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
J . Seig le, Gebrauch mehr oder weniger stark saacrstoffhaltiger L u ft beim Hoch- 

ofcn. Einige Bemerkungen zur Arbeit von D e rc la y e  (Rey. de Mćtallurgic 20. 
830; C. 1924. II. 232) zwecks Linschrankung des Anwendungsbereichs der tlieo- 
ret, Berechnungen. (Rey. de Metallurgie 21. 260—64. 1924.) WlLKE.

B. D. Saklatwalla, Grundlagen der Metallurgie des Eisens. Vf. bespriclit die 
theoret. Grundlagen der Eisenhiittenkunde, insbesondere die Lehre vom Gleich- 
gewicht in bezug darauf. Ferner werden die Legierungsstahle u. die nichtrostenden 
Stahle behandelt.  ̂ (Ind. and Engin. Chem. 17. 96—98. New York.) LOdeb.

K. G. T roubine, Eine Hypothese iiber den Ursprung der Blasen in den Stahl- 
ingots. (Ubers. aus dem Russischen yon LEON D lo o g a tch .)  In den Zoneu des 
schwachsten Druekes bilden sich die Gasblasen u. bleiben hier, was auch weiter 
bekriiftigt wird dadurch, daB die Blasen nic gleichmiiBig das Fe durchsetzei), 
sondern eine bestimmte Anordnung haben. (Rey. de Metallurgie 21. 288—94. 
1924.) WlLKE.

A r t a r o  P uig , Die elektrolytische Haffination von Silber. D a s Moebius-Verf. 
mit senkrechten Elektroden wird in allen Einzelheiten beschrieben. Mit wenig 
Gelatme (1 Peil in 10000 Teilen Lsg.) erhiłlt man in der Jliinze von Philadelphia 
gut koharente Ag-Ndd.; dort enthalt der Elcktrolyt 1 g Ag, 40 g Cu u. 0,12 g H N 03, 
im Liter, wenn die Anoden Ag-reieli sind. Bei nur 60% Ag, 30% Au u. 10% Pb, 
B i u. Zn arbeitet man mit 3—4% iger AgNOs- u. l,5% iger H N 03-Lsg., 1 Yolt u. 
0,7o Amp. pro qdm. S ie m e n s  u. H a l s k e  erhalten bei 96—97% Ausbeute nach 
dem Moebius-Yerf. ein Ag yon 99,95%. — Da das Moebius-Vcrf. groBe Mengen 

g immobilisiert, arbeitet B albacii-Thum  mit Graphitkathoden. Ein Holzrahmen 
mit Stoff unterfiingt die Anodę; beide Elektroden liegen horizontal, aber ihr Ab- 
stand ist groBer ais bei M o e b i u s ; 3,5 Volt, 5,5 Ampere pro qdm Anodę, 2,25 Amp. 
pro qdm Kathode. —  D ie t z e l  pumpt den Elektrolyten, der anodisch Ag gel. bat, 
in em  GefiiB, wo das Ag durch Cu gefallt wird; die Cu(N03)2-Lsg. wird wieder 
in das LlektrolysiergefaB gepumpt, wo Cu abgeschieden wird. Man braucht den 
Elektrolyten nicht zu wecliseln, das Cu wird stiindig wieder yerwertet. (Quimica e 
Industria 1. 254—59. Barcelona. Industr. Quim.) "W. A. R oth.

T. D . l e n s e n ,  Magnetische Eigensehaften von 5 0 0/0ig en  E isen -N icke lleg im in g en . 
Literaturzusammenstellung uber die magnet. Eigensehaften yon Fe-N i-Legierungen  
mit 50°/o u- 78% Ni. Beide haben einen hohen elektr. Widerstaud u. eine groBe 
magnet. 1 ermeabilitat. Die Konstanten sind in Tabellen u. Diagrammen angegeben. 
Die magnet. Eigensehaften sind von der yorangegangenen Warmebehandluug ab- 
h Sn gig. (Journ. Franklin Inst. 199. 333—42.) B E C K E B .

Leon G uille t, Die Veranderung der Hartę da- Kupferlegieningen mit der 
Temperatur. Fiir dieselbe industrielle Legierungsart sind die befolgten Gesetze 
von einer zur anderen Legierung oft sehr yerschieden. Im selben therm. Gebiet 
folgen die Yeranderungen denselben Gesetzen. Im allgemeinen lsBt sich sagen
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daB Legierungen mit einem einzigen Bestandteil die HJirte besser bewabren, ais 
Lcgierungen, die bei gewohnlicher Temp. aus 2 Bcstandteilen zusammengesetzt 
sind u. durch Erhitzen transformiert werden. Die terniiren Legierungen, besonders 
spezielle Al-Bronzen, behalten ihre Hiirte besser ais die biniiren Legierungen, die 
ais wirklichen Cu-Gehalt den scheinbaren der tertiaren Legierung baben. (Rev. 
de Metallurgie 21. 295—302. 1924.)  ̂ W i l k e .

H. Esselbach, Die Aluminium-Silicium-Lcgierungen. Nach Berichten der aus- 
land. Fachpresse werden die physikal. Eigenschaftcn der yeraehiedenen Legierungen 
u. das GieBen sowohl der verfeinerten wie normalen Legierungen mit einem Si- 
Gehalt bis zu 8% u. yon 8—15% Si eingehend behandelt (GieBereiztg. 22. 161—65. 
Berlin.) W lLKE.

Schuhmacher, Das Kupolofenschmelzen. Eingehende Betrachtungen uber die 
metallurg. u. verbrennungstechn. Yorgiinge beim Kupolofenscbmelzen. (GieBereiztg.
22. 158—60. Dortmund.) W il k e .

Wesley Lambert und George H all, Glockengiepen. I. u. II. MitŁ (Foundry 52. 
885-87. 924—26. 1924.) B e h r l e .

L. Frommer, Aluminiunispritzgu/i. (Zentralbl. d. Hiitten- u. Walzw. 29. 93 95. 
108—9. B erlin , L u d w . L o e w e  u .  Co.) B e h r l e .

J. M. (łuinn, Typische Analysen von Zuschlagen, die in  der Giepereipraxis ver- 
tcendet werden. (Vgl. Foundry 52. Beilage 539; C. 1924. II. 1854.) (Foundry 52. 
Data Sheet Nr. 541—54. 1924. 53. 555. 556.) B e h r l e .

Achenbach, Schwei/ien und Sclmeiden mii Brennolen. Das SchweiBcn u. 
Schneiden mit fl. Brennstoffen ist durch Ausbildung gccigneter Werkzeugc u. Ein- 
richtungen durch F ern iiO L Z , Berlin, moglich geworden. (Die Wiirme 48. 118. 
Berlin.) N e i d h a r d t .

Heinz Bablik, Die Rostschutzwirlcung rerzinkter Uberziige. (Metallborse 15. 
441—42. 469—70.) B e h r l e .

Robert J. M cK ay, Das gewohnliche Auftreten von Korrosion durch Konzen- 
trationsunterschiede im Elektrolyten. Vf. berichtet iiber Beobachtungen von Korro- 
sionserschcinungen, die auf Konzentrationsunterschicde im Elektrolyten zuriick- 
zufuliren sind. Die Beobachtung solcher Zellen zeigt, wic Anfressungen bei durch- 
aus homogenen Metallen auftreten, u. daB man solche Anfressungen unter ganz 
einwandfreien Bedingungen finden kann, besonders dann, wenn kolloidale Stoffe in 
geringer Entfernung von dem betreffenden Metali Hautchen bilden konnen. 
Zwischen diesen Hautchen u. dem Metali hat der Elektrolyt andere Konzz. ais an 
den ubrigen Beriilirungspunkten. Die hierdurch auftretende Potcntialdiffcrenz ist 
die Ursache der Anfressungen. (Ind. and Engin. Chem. 17. 23—24. New York.) L tł.

Joaef Schejbal, Tschechoslowakei, Behandlung von Gesteinen. Gestein wird 
mit durch Rohre oder dgl. zugefuhrte Gase oder Fil. (Naphtha u. dgl.) erhitzt. 
(T. P. 571282 yom 29/9. 1923, ausg. 14/5. 1924.) K a u s c h .

Georges Charles Edouard Franęois Hanciau, Frankreich, Absclieidung von 
edlcn Metallen und Steinen aus Mineralstoffen. Man liiBt die Stoffe gemisclit mit 
W. in eine Trommel, durch die W. liindurchstromt, fallen in eine Fl., die die 
erforderliche D. aufweist u. mit W . nicht mischbar ist, (F. P. 571417 vom 2/10.
1923, ausg. 16/5. 1924. E. Prior. 9/10. 1922.) K a u s c h .

Hartwell Conder, Strahan, Australien. Aufarbeitung von Schwefelerzen. Ge- 
gegebenenfalls kupferhaltige Pyrite werden gemahlen u. in mit Zu- u. Ableitungs-. 
rohren yersehenen GefaBen unter Durchriihren in einem Strom von Hs erhitzt, 
wobei die Polysulfide unter gleichzeitiger B. von H2S in FeS bezw. CuS iiber- 
gehen. Der H2S wird auf Schwefel yerarbeitet, indem er entweder in Lsgg. von 
PeCl3 geleitet oder elektr. Entladungen ausgesetzt wird. Das Metallsulfid wird mit
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Lsgg. behandelt, welche HCl u. FeCL, entlialten u. geht dabei unter Entw. von 
H 2S in Fe Cl 2 iiber. Die entstandene Lsg. wird elektrolysiert. Dabei schliigt sieh 
metali. Fe auf der Kathodc nieder, wiihrend der Elektrolyt zu FeCl3 oxydiert wird. 
Letzteres wird zur Oxydation des H2S verwendet u. die dabei entstandene Lsg. 
von FeCl3 wie yorher benutzt. (Aust. P. 9933 vom 16/11. 1922, ausg. 11/9.

K O iil in g .
Conrad Zix, Deutsehland, Hoehofen. Der Hoehofen besitzt keine Ausbuch- 

tungen, sondern glatte WSnde. Er hat die Form eines Kegelstumpfes. Das soli 
gegeniiber Hoehofen mit erweitertem Mittelteil den Vorteil gleiclimJiBigeren un- 
gehinderten Herabsinkens der Besehiekung, leieliterer Windzufuhr u. besserer Ver- 
teilung der Hitze bieten. (F. P. 578657 vom 14/3. 1924, ausg. 2/10. 1924. D.Prior. 
18/7. 1923.) KOhling.

Anton Schreger, Osterreich, Verwertung von Ilochofenstaub, Ilikkstdnden ab- 
gerbsteter Pi/ritc und anderer eisenhaltiger Abfallstoffe. Die, wenn erforderlich, fein 
gepulyerten Rohstoffe werden einem Strom von pulyerformigen Brennstoff ent- 
lialtender Luft beigemiseht u. dieser in einer Kammer mit geneigtem Boden ver- 
brannt. Je  lnach der Menge des yorliandenen Brennstoffes bez w. des Mengen- 
yerhaltnisses yon Brennstoff, Luft u. metalllialtigem Rohstoff sammelt sieli am 
Boden der Kammer fi. Schlacke, welche zerstaubt u. in einem besonderen Verf. auf 
metali. Fe yerarbeitet wird, oder unmittelbar metali. Fe. (F. P. 578774 vom 15/3. 
1924, ausg. 3/10. 1924. D. Prior. 20/3. 1923.) K O h lin g .

Soc. an. des Anciens Etablissem ents Chavanne Bran Frferes, Frankreich, 
Wie der erhitzen von Metallen. Die Metallfaden, -biinder, -bleche u. dgl. werden 
mittcls elektr. Strome erhitzt u. zu diesem Zweck z. B. iiber melirere Schleifkontakte 
geleitet, zwischen melireren Paar Elektroden durehgezogen oder durch fl. Leiter, 
wie Hg, gefiihrt. Zwecks Vermeidung von Oxydationen kann der erhitzte Teil 
mit einer Rohre o. dgl. umgeben u. diese entluftet oder mit einem sauerstoffreicn 
Gase gcfiillt werden. (F. P. 581930 vom 23/5. 1924, ausg. 8/12.1924.) K O iilin g .

Copper Separation L im ited, ubert. von: P h illip  ‘W illiam  N ev ill, Perth, 
Australiien, Geuńnnung von Kupfer aus seinen Erzcn, CuO, CuCOs, Kupfersilicat, 
gegebenfalls neben Sulfid entlialtende Erze werden gemalilen, wenn erforderlich 
gerSstet, mit NaCl oder NaCl u. FeS04 gemiseht, die Miscliung einige Zeit mit 
Dampf behandelt, dann fein yerteiltes metali. Fe zugefugt u. von neuem mit Dampf 
behandelt. Das entstandene Zementknpfer, den auch Au beigemiseht sein kann, 
wird yon der Gangart dureli Schlammen getrennt. (Anst. P. 8418 vom 15/8. 1922, 
ausg. 23/10. 1923.) K O ii l in g .

Giuseppe dalia Vedova, Italien, tjberzugsmasscn fur Giepfonnen. 70—85% 
RuB u. 30—15% fetter Ton werden unter Zusatz von etwas W. gemiseht, getrocknct 
u. sehr fein gemahlen. Ein Teil des Rufles kann durch fein gemahlene Kohle er- 
setzt werden. Das Erzeugnis dient ais Ersatz des zu gleichem Zweck yerwendetea 
Grapliits. Es wird mittels Pinsels auf die Wandę der Formen aufgetragen. (F. P. 
578902 yotn 20/3. 1924, ausg. 7/10. 1924.) K O iil in g .

M ateriel Telephoniąue, Soc. an., Frankreich, Lołverfahren. Um mit Schutz- 
schicliten, wie Farbę, Lacke, Email o. dgl. bedeckte Metalle, z. B. Leitungsdriihte 
zu loten, werden sic einer Vorbeliandlung mit Naphthalin, Antlirazen o. dgl. u. 
Harzen uuterzogen, welche nacheinander oder gleiclizeitig angewendet werden 
kćinnen. Die Behandlung mit Naphthalin o. dgl. dient zur Entfernung der Schutz- 
schicht, die mit Harzen zur Vorbereitung des Liityorganges. (F. P. 579992 vom 
9/4. 1924, ausg. 27/10. 1924.) K O iil in g .

E m ile Peuch, Frankreich, Verbinden von Metallen. Zwecks Herst. von aus 
melireren, ubereinander angeordneten Metallen bestehenden Gegenstiinden wird das
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eme der Metalle durch Aufschmelzen, Elcktrolyse o. dgl. mit einem Metali uberzogen, 
welches sich sowohl mit ihm wie mit dem mit dem ersteu zu verbindenden ISIetall 
legiert, niedriger schm. ais beide u. das zweite Metali wird dann mit dem „Zwischen- 
metall11 durch Hitze oder Druck oder beides yereinigt. Z. B. kann Fe durch Llek- 
trolyse oder Eintauchen in gcschmolzenes Zn mit letzterem Uberzogen, Cu auf- 
gebracht u. dieses mit dem Zn legiert werden. Bei Edelmetallen dient Hg ais 
Zwischenmetall. (F. P. 580456 vom 4/7. 1923, ausg. 7/11. 1924.) K ttH L lN G .

James H. Gravell, Elkins Park, Pennsylyania, Yorbereiten von Metallen fiir 
den Ansłrich. Zum Entfernen von Kost oder Verunreinigungen von Metalloberflachen 
bebandelt man sie mit einem Gemisch von H3P 0 4, A., Essigsiiureiithylester u. W., 
der Mischung kann man auch noch Essigsiiure oder XallSO.j zusetzcn. (A. P. 
1525606 vom 11/10. 1923, ausg. 10/2. 1925.) F r a n z .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Hans Krahenbuhl, Uber die Echtheit der Farbstoffe. Die Normung der Echt- 

heiten u. die Ursachen der Yeriinderungen durch Licht werden besproehen. Zu 
einer Beeinflussung der Eclitheit eines Farbstofis kann man nur auf 2 Wegen ge- 
langen, 1. durch rein chem. Ausbau seines Molekiils bis zur denkbar besten riium- 
lichen Anordnung, wodurch eine erhiihte StabilitUt erreicht wird, u. 2. auf kolloid- 
chem. Wege, indem man das Farbstoffmolekul gewissermaBen in ein Schutzkolloid 
einbettet, das die allzugroBe Beweglichkeit der oszillicrenden Atome herabmindert 
u. so ebenfalls eine hohere Stabilitat schafft. (Melliands Textilber. 6. 10 8—10. 
182—83.) S 0 v e r n .

—, Novo-Fermasol, ein neues Fntschlichtungsmitlel. Es ist ein tier. Ferment- 
prod., mit 0,1—0,05°/o vom Warengewicht kann eine restlose Entschlichtung herbei- 
gefuhrt werden. Kontinuierliche Entschlichtung ist moglich. Das Prod. kann bei 
Tempp. von 20 u. von 90° u. dazwischen angewendet werden, es ist leicht zu hand- 
haben u. unbegrenzt haltbar. (Melliands Textilber. 6. 183—84.) S 0 vern \

M. A., Die Anwendung von Biolase ais Entschlichtungsmittel. Bemerkungeu zu 
den Ausfiihrungen von K a l l e  & Co. (S. 773). Ist es erforderlich, die W are vor 
dem Auswascben mehrere Stdn. liegen zu lassen, so kann von kontinuierlicher 
Entschlichtung nicht gesprochen werden. Biolase ist nicht yorteilhafter ais die im 
Bandel befindlichen Malzdiastaseprodd. (Melliands Textilber. 6. 184.) S 0 v E U X .

L. Vanino und F. Ziegler, E in  Beitrag zur Kenntnis des Zinkgelbs. Durch 
Einw. konz. Lsgg. von K.jCrO^ u. ZnS04 aufeinander erhielten Vff. sattgelbe Prodd. 
von der Zus. des Handelsprod. Es entsteht zunachst neutrales ZnCrOj, das durch 
W. Hydrolyse erleidet u. in bas. Chromat umgewandelt wird. Durch Eintragen 
von ZnO in konz. Lsg. von Cr03 entstehen briiunlich-gelbe Prodd. den Analysen- 
werten entsprieht die Formel: ZnO'.ZnCrOv  (Chcm.-Ztg. 49. 266—67.) J u n g .

Gerhard Bogner, Uber graue Farben. Angabcn iiber Verwendung der grauen 
Farben, die MaBnahmen gegen Eindicken, die auszuwiihlenden weiBen Mineral- 
farben, uber Anstriche auf verschiedenen Materialien, die Verwendung zu Kitten 
u. Farben, zur Papier-, Tapeten-, Linoleum- u. Waehstuchfabrikation. Weiter ist
die Herst. der grauen Farben fiir den wss. Anstrich, fiir den Ol- u. Lackanstrich,
sowie fur Rostsehutzfarben u. die wichtigsten dabei benutzten Maschinen be- 
schrieben. (Farbę u. Lack 1925. 126-27 . 140—41.) S 0 v e r n .

Karl W urth, Farbstoffe fiir die Farblackfabrikation. Besprechung der Farb
stoffe der F a r h e n f a b r ik e n  vorm . F r i e d r .  B a y e r  u . Co., Leverkusen. (Farbę 
u. Lack 1925. 90. 101.) S C v e r n .

Oswald PreiBer, Aus der Praxis d er Druck- u n d  L ackfarben bran ch e. (Vgl. 
Farben-Ztg. 29. 1841. 30. 453; C. 1924. II. 2702 u. S. 578.) Angaben iiber Ein-
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stellung u. Bedienung der Reibmaschinen, Riihrwerke, Kasten- u. kastenlose 
Maschinen. (Farben-Ztg. 3 0 .  1384—86.) S(1vern.

W . H. Droste und M as W erner, Zfor Frage der Normung von LacJcen tmi
Anstnchsło/fen. (Vgl. H e c h t , S. 907.) Eine Normierung der Farben u. Anstrich-
stoffe ist selir wolil moglich u. auch erwiinscht. (Farbę u. Lack 1 9 2 5 . 86—87.) SO.

A. KerteB, Normen zur Prufung der Fchtheitseigenscliaftcn von Fdrbungen auf 
Baumwolle und Wolle. (Melliands Testilber. 6. 178—79. — C. 1 9 2 5 . I. 1652.) SC.

J. E. Booge und H. E. Eastlack, U ber Pńifungsmethodcn fiir Lithopone. 
Die Prufung auf Farbę, Deekkraft, Liehtbestiindigkeit, Sonnenerapfindliehkeit, Ol- 
absorption, die Spatelprobe, die Prufung auf Alkaligehalt, Feuchtigkeit, Wasser- 
losliehes u. Kornfeinheit ist beschrieben. (Farbę u. Lack 1 9 2 5 . 113—14.) S0VERN.

Hans W olff, iiber ein Yerfahren zur Prufung von Ansłrichfarben auf Rost- 
sehutz. K ntik  des Verf.s von H e e b m a n n  (Zentralblatt der Bauverwaltung 1923. 
Nr. 7o—76). Das Verf. beriicksiclitigt nieht die Leitfiihigkeit des Pigments u. auch 
nicht dessen Spannungsyerhaltnis zum Fe. Fiir die Beurteilung einer Rostsehutz- 

kommt es nicht nur auf die Wasserfestigkeit an. Der Einfuhrung des Verf. 
ist zu widersprechen. (Farben-Ztg. 3 0 .  1317—18. Berlin.) S(Jveen.

XI. Harze; Lacke; Firnis.
H. K. Benson, Untersuchung der Harze aua abendldndischen Kolilen. Die 

Kolilen aus Utah u. Washington enthalten gewisse Mengen Harz, welehe sich 
mechan. herausholen lassen. Nach dem Ausfall der Analyse (Tabellen im Original) 
sind sie frei von Estern u. rangieren nach ihrer Zus. in die Kopalgruppc. (Ind. 
and Engin. Chem. 17 . 21—23. Seattle [Wash.].) Geimjie.

Charles Cheneveaii, Uber die Bildung des naturliehen matten Bernsłeins. Vf. 
hat bei gewohnlicliem Druck eine einen Monat alte KolopJioniumprobe mit dureh 
Eosm gefiirbtem W. bei 50° behandelt u. erhielt hierdurch ein mattes Kolophonium, 
das aus einer Emulsion von Wassertropfen u. Harz bestand, u. von dem urspriing- 
lichen Kolophonium verschieden war. Eine 1 Jah r alte Kolophoniumprobe wurde 
boi holierer Teinp. matt. Im Gegensatz zu diesem aus Terpenen bestehenden Harz 
lieB sich aus Kohlcnhydraten bestehender Kirschgwnmi analog nicht mattieren, er 
quoll nur auf u. bildete ein Gel. Die Ergebnisse mit Kolophonium lassen Vf. ver- 
muten, daG auch die matten Sorteu des samliind. Bernsteins analog entstanden sind, 
indem dureh W . unter dem EinfluB der damals trop. Temp. das Harz der tertiiren 
Bernsteinkiefer wie bei dem Vers. mit Kolophonium veriindert wurde. DaB die 
oberflachlichen Sehichten des matten Bernsteins W. enthalten, kann dureh Eosin 
nachgewiesen werden. Die Form der eingeschlossenen W.-Tropfen deutet darauf 
hin, daB der matte Bernstein weder bei hohem Druck, nocli hoher Temp. entstanden 
i s t  (C. r. d. lA cad. des sciences 1 8 0 . 446—48.) H aueeland.

R. Schwarz und S. Roeder, Zur Kenntnis und Yerwendung von Damtnar. An- 
gaben iiber die yerschiedenen Handelssorten, die Eigenschaften des Harzes, seine 
chem. Kennzeiehen, die Kolophoniumbest., Unterscheidung der Kopale von Darnmar- 
sorten, die Herst. der Dammarlsgg. u. die Veresterung. (Farbę u. Lack 1925. 
a  i S. 8 8 — 89.)  ̂ SO vern .

H. A. Gardner, Uber kolloidale Erscheinwigeji bei Ólfarben und LacJcen. (Farbę 
u. Lack 1 9 2 5 . 112. — C. 1 9 2 5 . I. 578.) SC vebn.

Gerhard Bogner, Die Beseitigung und Yerwertung der Abfalle in  der Farbcn-
und Lackindustrie. Die in don einzelnen Fabrikationszweigen sich ergebenden
Abfalle, ihre Aufarbeitung u. \e rw ertung  ist besprochen. (Farbę u. Lack 1925. 
104. 115-16.) StrvEE>-.

Fritz Zimmer, Moderne Lackiermetlwden. Nach der Pinsel- u. Tauclilackierung
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werden die Einzelheiten der Spritzlackierung eingelicnd erortert. (Farben-Ztg. 30. 
1265-66. Berlin-Tempelhof.) St)VERN.

Felix F ritz , Óllacke aus Schellack. Sehellackollack liiBt sieli durch Erhitzen 
von Leinol auf 230°, vorsielitiges Eintragen von Mennige u. Schellack, Yersetzen 
mit Leinolfirnis nach dem Losen u. Zugabe von Verdiinnung8mittel nach dem Ab- 
kiihlen herstellen. Statt PbO sind auch MgO, CaO u. a. m. yerwendbar. Auch 
Kopale sind anwendbar. (Farben-Ztg. 30. 1264—65. Berlin.) S O v e r n .

C. E. Somayajulu, Die Bedeutung der Bestandteile ńniger Stocklacke. Um zu 
entsclieide.il, ob die Stocklacke lediglich Exkretionen oder n. Sekretionsprodd. sind, 
hat Vf. Lacke unter verschiedenartigen Entstehungsbedingungen gewonnen u. durcli 
fraktionierte Extraktionen gekennzeichnet. Aus dem mitgeteilten T. abellenmaterial 
ergibt sich, daB die Jahreszeit auf die Zus. keinen wescntlichen EinfluB hat. Da- 
gegen wechselt die Zus. der Lacke deutlich mit der Art der Pflanze u. des Insektes, 
sowolil hinsichtlich der prozentualen Anteile der yerschiedenen Extraktionen wie 
auch beziiglich dereń indiyiduellen Kónstanten. Die Sekretionstheorie erscheint 
hiemach wahrselieinlicher. (Journ. of the Indian Inst. of Science 7. 292 97. 
Indian Inst. of Science. Bangalore.) H e l l e r .

J. Dayidsohn , Die ąuantitative Bestimmung des Kolophoniums. Das titrimetr. 
Verf. nach W o l f f  u . S c h o l z e  (Chem.-Ztg. 38. 369; C. 1914. I. 1610) lieferte gute 
Resultate, so daB die zweimalige Veresterung nicht notig ist. Methylalkoliol darf 
nicht durch A. ersetzt werden. (Chem.-Ztg. 49. 206—7. Berlin-Sclioneberg.) Jttng .

H. C. P. W eber, Cheniische Probleme bei Isolierfirnissen. Bei Isolierfirnissen 
muB man unterscheiden zwischen solchen zum Oberflaehenanstricli, zur Impragnierung 
n. zur Trennung. Hiemach iindert sich ihre Zus., vor allem in bezug auf das 
Losungsm. Yf. gibt zahlreiche Vorschriften zur Herst. u. Winkę zur Priifung. 
(Ind. and Engin. Chem. 17. 11—14. East Pittsburgh [PA.].) G-BIMME.

Harry E. Hofmann, Der Wert der Kryoskopie bei der techniselien Firnis- 
prufung. Kryoskop. Mol.-Gew.-Bestst. eignen sich nach Yerss. des Vfs. gut zur 
Feststellung der Troekenfahigkeit von Firnissen. (Ind. and Engin. Chem. 17. 
175-76. New York [N. Y.].) Gbimme.

British. Thomson-Houston Co., London, uberL von: General E lectric Co.,
Schenectady, New York, V. St. A., JTarze. Man erhitzt natiirliche aromatu Harze, 
wie Benzoeharz, mit CH20  oder CII20-abgebenden Stoffen auf 160°; man kann da3 
Harz in gepulyertem oder gel. Zustande mit etwa 10°/o seines Gewichtes Hexa- 
methylentetramin, gegebenenfalls in Formen u. unter Zusatz von Fuli- oder laser- 
stoffen auf 160° erhitzen, die erhaltenen Prodd. sind unschmelzbar. (E. P. 225944  
vom 13/9. 1923, ausg. 7/1. 1925.) F r a n z .

Conaortinm fur elektrochem iscłie Industrie G. m. b. H., fibert. von: W illy
0. H erm ann und Hans Deutsch, Miinchen, Schellackahnliche Kunstharze. (A. P. 
1489213 yom 3/8. 1922, ausg. 1/4. 1924. — C. 1923. II. 754.) S c h o tt la n d e r .

Bakelite Corporation, New York, iibert. von: Clarence A. Nash, Chicago, 
Illinois, V. St. A., Herstellung gefdrbłer harzartiger Kondensationsprodukte aus 
Phenolen und Formaldehyd. Man liiBt Furfurol in einer zur Yerharzung^ unzu- 
reichenden Menge auf Phenole einwirken u. beliandelt die gefiirbten fl. Zwischen- 
prodd. in ublicher Weise mit CJ/20. — Z. B. wird 1 Mol. Phenol oder Kresol mit 
‘ / j o  Mol. Furfurol yermischt, 1% eines Kondensationsmittels, wie HC1, H2SOł( 
Osalsaure, dazugegeben u. die Mischung solange gekocht, bis sie eine tintensehwarze 
Farbo angenommen hat. Nach Zugabe von 0,6 Mol. CH.tO wird bis zur B. eines 
tiefschwarzen Jlarzes weiter erhitzt. Das in A. u. anderen Losungsmm. 1. Prod. 
kann ais Lack Yerwendung finden oder nach Zugabe von Hexamethylentetramin
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u. Fiillmitteln auf piast. unl. MM. weiter yerarbeitet werden. Bei Venvendung von 
1 Mol. CR,O u. bas. Kondensationsmittelii werden Harze yom Resoltypus erhalten. 
(A. P. 1524995 vom 7/5. 1924, ausg. 3/2. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Paul Louis H ypolyte Faucher, Paris, Plastische Massen aus Hamstoff und 
Formaldehyd. Zu dem Ref. nach E. P. 202651, S. 1455 (C h em isc lie  Fabrik 
A m b ra , G o ld s c h m id t  & N e u s s )  ist nachzutragen, daB die Kondensation von 
Harnstoff mit CII20  aueb unter gleiebzeitigem Zusatz yon anorg. Sauren u. Phe- 
nolen erfolgen kann. — Z B. werden Harnstoff, 1/10 der Gewicbtsmenge desselben 
an Phenol, 30a/0ig. CH30-Lsg. u. einige cem II2S04 gemiseht u. bis zur B. eines in 
der Kalte festen Prod. erhitzt, dieses vermablen, getrocknet u. h. yerpreBt. Das 
Verf. liefert je  nacli den Mengenyerhaltnissen von Harnstoff, CII, O u. den Kon- 
densationsmitteln glasklare bis triibe, in allen Fiillen jedoeb boch wasserbestiindige 
MM. (F.P. 569823 vom 17/8.1923, ausg. 18/4.1924. D. Prior. 17/8.1922.) S c u o t t l .

Ignaz K reidl, W ien, Herstellung von weifs gefarbten Kunstmassen. Man ver- 
misebt die Phenolaldehydzwischenkondensationsprodd. mit kolloidalen Lsgg., die 
an sich weiB sind oder bei der Koagulation weifie Korper ausscheiden, u. hiirtet 
die in der iiblichen Weise; man yerwendet z. B. die kolloidalen Lsgg. yon Thorium- 
oder Zirkonimnhydroxyd, Milch; man erhalt rein weiBe Farbungen. (Oe.P. 98387 
vom 11/12. 1922, ausg. 10/11. 1924.) F bahz.

Carboloid Products Corporation, Newark, New Jersey, iibert. yon: Leslie 
T. Sutherland, Yonkers, New York, Y. St. A., Herstellung von Kondensations- 
produkten aus Phenolalkoliolen und cyclischen Athern mehrwertiger Alkohole. Man 
kondensiert Phenolalkohole, wie Oxybenzylalkohole, Kresylalkohole, Methylol- 
naphthole, Trioxybenzylalkohole, Methylolgallussiiure, mit cycl. Athem mehrwertiger 
Alkohole (Acetalen), wie Formalglyeerin, Formalglykol, Glycerinacetal, Glykolacetal, 
Benzalglycerin oder Benzalglykol, in Ggw. von Katalysatoren bas. oder saurer 
Natur, wic NaOH, Ca(OH)a, N II3, Na2C03, (NH4)2C03, HCOsH, IIC1, H3P 04. -  Je 
nach den innegehaltenen Tempp. gelangt man zu bei 15° yiscosen FIL, halbharten 
oder harten unl. piast., trUben oder durchsichtigen MM. Die Kondensation kann 
auch unter Zusatz geeigneter Fullmittel u. Farbstoffe erfolgen. Die Anfangs- 
kondensationsprodd. sind in A., CH3OH, Nitrobenzol 1. u. dienen zur Herst. von 
Lacken u. Firnissen oder ais Iniprdgniermittel fur Textilstoffe, Papier, Holz usw. 
Beispiele sind angegeben fiir die Kondensation nacbstehender Phenolalkohole u. 
cycl. Ather in Ggw. yon 30%ig. wss. NH3 bei ca. 70° u. nachfolgende Hartung 
bei 100—125°: o-Oxylenzylalkohol mit Formalglyeerin (I.), hellgelbes, bernstein- 
alinliches, in allen Losungsmm. unl. festes Prod. von hohen dielektr. E igen sch aften , 
gegen Sauren u. die meisten Alkalieu sehr bcstandig, — o-Oxybenzylalkohol niit 
Glycerinacetal (II.), — o-Oxybenzylalkohol mit Benzalglycerin, — R.,p-Oxyphenylathyl-

I. 0H .C H 2- C H -0 -0 -C I I2 II. OH • CH» • C II• O—O • CH2
'C H S CH-CH,

alkohol mit Glycerinacetal (in Ggw. von konz. IIC1 erhalten), dunkelrotbraunes, bei 
15° brUcliiges H arz, schrn. bei ca. 90° zu einer dicken yiscosen F l. , unl. in den 
gewohnliehen Losungsmm., Sauren u. Alkalieu, — o-Oxybenzylalkohol mit einem 
Gemisch aus Formalglyeerin u. Glycerinacetal, — Oxyphc>iglbenzglalkohol, OH-CJI,- 
CGH4-CH2OH, mit Benzalglycei'in, briiunlichgelbes Harz von analogen E igen sch aften  
wie das vorige, — Oxyphenylbenzylalkohol mit Formalglyeerin, in der Kalte briiun- 
lichrotes boch elast., festes, in der Warnie dickes, rohgummiartiges Prod., — Tri- 
oxybenzylalkoliol, C0H2(OH)3• CILOH, mit Formalglyeerin, dunkelrotes, briichiges 
Harz, — sowie Methylolgallussaure, C6H-(C02H)-(0H)3-(CIL,0H), mit Formalglyeerin, 
liellbraunes, brUcliiges Harz. (A. P. 1523459 yom 5/5. 1922, ausg. 20/1. 
1925.) S c h o t t l a n d e r .
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Otto Leuchs, Elberfeld, Plastisclie Massen, Laeke, Kilte usw. (Oe.P. 95655 
Tom 11/10. 1918, ausg. 10/1. 1924. D. Prior. 13/10. 1917. — C. 1924. I. 268.) F b a n z .

XVI. Nahrungsmittel; Genufimittel; Futtermittel.
M. P. Neumann und H. K aln ing, Die Behandlung der Getreidemchle mit 

Chlorgas und das sogenannte Golo-Yerfahrcn zur Yerbcsserung der Mehle. Die 
Mehle absorbieren Cl2 allein u. CL, mit 0,5—1,5°/0 NOC1 (Golo-Yerf.) sehr begierig, 
wobei bei n. Konzz. (0,015—0,02%) das Mehl vollig geruchfrei blcibt u. weder HC1 
nocli HN02 darin nachweisbar sind. Die Wrkg. des Yerf. besteht in einer Er- 
bohung der (juellfiihigkeit der kolloiden Mehlsubstanz, besonders der Proteine. Die 
dadurch bedingte hohere Wasserbindung liefert groBere Teigmcngen u. bindige, 
lockerungsfahige Teige, womit wieder eine Yolumzunahme des Gebiickes vcrkniipft 
sein kann. Diese Wrkg. beruht auf einer Zunahme der Siiure des Mehles, sowohl 
der Titrationssiiure ais auch der [H’]. Zugleieh wird die N-Substanz mehr 1. Bei 
ubemormaler Zunahme von Saure u. N-Substanz (ubertriebene Gaszufuhr, zu lange 
Dauer der Begasung) wird bei weicliem Weizen die Wrkg. glcieh 0 oder negativ. 
Eine nachteilige Wrkg. auf die Enzymtiitigkeit sowie auf die Hałtbarkeit des Mehles 
v>'urde nicht gefunden. Die Gaswrkg. ist mit einer Bleichung der Mehle yerbunden, 
die bei riclitiger Anwendung eine ansprechende Aufhellung der gelblichen Farbę, 
bei starker Gaszufuhr einen kreidig weiBen ins Graue spielenden Farbton lierbei- 
fulirt. (Landw. Jalirbb. 61. 305—19.) G p . o s z f e l d .

A. Febr, K. Zeiler und F. K ieferle, Beeinflussimg der Milclibeschaffenlicit durch 
Verabreichung von Grunprefifutter an Milclikiihe. Zur Vermeidung eines sonst leicht 
bemerkbaren Futtergeschmackes u. -geruches der Milch ist groBte Sorgfalt bei der 
Gewinnung u. Behandlung derselben anzuwenden, wenn Silage yerfuttert wird. 
Die Einzelgemelke sind sofort auBerhalb des Stalles zu seihen. Fettgehalt, Trocken- 
maase, Sauregrad, Zahlen fiir Katalase, Reduktase, Leukocyten u. Lichtbreebung 
des Serums wurden nicht wesentlich beeinfluBt. Die Butterbereitung verlief n., 
die Butter besaB Farbę u. Streichbarkeit einer richtigen Grasbutter, Geschmack u. 
Geruch derselben waren auch bei SelbstsSuerung nicht felilerhaft. Die chem. Zus. 
des Butterfettes war giinstig' beeinfluBt. Die Bereitung vollfetter Tilsiterkase ge- 
lang ohne besondere Schwierigkeiten. (Landw. Jahrbb. 61. 353—62.) G ro sz fe ld .

A. C. Bahlberg und J. C. Marąuardt, Filtrieren und Klarung der Milch. 
Weder durch Filtration noch durch Ellarung wird die Zus. u. die Bakterienanzahl 
der Milch wesentlich geśindert. Leukocyten u. andere Zellen u. Zellfragmente 
wurden durch Klarung der Milch aber niclit durch Filtrieren beseitigt. Pasteurisicren 
der geklarten Milch bei warmen Tempp. stellt die ursprungliche Tiefe der Rahm- 
schicht nicht wieder hor. (New York State Agricult. Exper. Stat. Technical Bulletin 
104. 27 S. 1924.) " B e r j u .

A. H. Robertson, Bakterienflora der Milchmaschinen. Unterss. iiber die 
Bakterienflora gut oder weniger zureicliend gereinigtcr Melkmaschinen ergaben in 
den Milchresten der mit Salzwasser-Hypochlorit gut gereinigten Mascbinen ein 
Yorherrschen weiBer Gram positiver Kokken. Gram-negative Baktericn u. Strepto- 
kokkus lactis (Lister) der Lohnistype wurde unter allen Verhiiltnissen gefunden, 
docli nahm dereń Anzahl um so mehr zu, je niangelhafter die Maschinen gereinigt 
wurden. Schimmel, besonders Oidium lactis waren in alte Milchreste enthaltenden 
Maschinen reichlich yorlianden. (New York State Agricult. Espcr. Stat. Technical 
Bulletin J05. 52 S. 1924.) B e r j u .

H. Lroop Richmond, Das Fett der Zicgenbutter. Die yon K now les u. U rqu- 
Rabt (S. 784) angestellten Bereehnungen des Prozentgehaltes an Cocosfett mit der 
Formel des Yfs. (Analyst 44. 166; C. 1919. IV. 503) sind falscli wegen iniGyerstiind-
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liclier Bcnutzung dieaer Formel. Die Formel bezieht sieh auBerdem nur auf Kuh- 
milch. (Analyst 50. 62—64.) R O h le

Richard Borlase Matthews, England, HA fen von Heu und Zerealien in 
Schobem. In die Heumassen wird mittels eines Rolirsystems in regelbarer Weise 
Luft eingepreBt. (F. P. 582929 vom 18/6. 1924, ausg. 31/12. 1924.) K a u s c h .

^'ra n 9ois Spanoghe, Belgien, Ycrfahren und Apparał zum Sterilisieren von 
f  f l  u anderen Fliissigkeiłen. In einem geschlossenen Gehiiuse befindet sieh ein 
drehbares Gerust zur Aufnahme der Behalter fiir die mit Dampf zu sterilisierende 
FI. (F. P. 573620 vom 15/11. 1923, ausg. 27/6. 1924. Belg. Prior. 16/11. 
1 9 2 2 ,> . K a u s c h .

L ouis Charles Hamon, Frankreich, Lcbc'nstniittelkonscrvierung. Man yerwendet 
eme gelatinefonriige Konseryierungsfl. (Gemiseh yon NaCl, W . u. Aear-Acar). 
(F .P . 579020  vom 3/3 . 1924, ausg. 8 /1 0 . 1924.) K a u sch .

Louis Joseph M athieu und Raoul Leon Louis Mathieu, Frankreich (Seine), 
Jierstellung aromałischer Lom ngm  oder Getranke. Man yermahlt aromahaltige 
vegetabil. StofFe gleiehzeitig mit Zueker zu einem feinen Pulyer, behandelt dieses 
entweder mit solchen Losungsmm., welche nur die Aromastoffe losen, oder mit 
solchen, welche auch den Zueker zu losen yermogen, u. trennt dann die Lsgg. yon 
dem Ruckstand durch Filtration, Dekantation oder Centrifugicren. (F P 571116 
vom 7/12. 1922, ausg. 12/5. 1924.) O e lk e r .

Louis Aenishanslin. Frankreich, Exiraktion von Saft und Zueker aus Fruchtm 
«. dgl. Man yerwendet hierbei einen drehbaren Behiilter (Drehrohr), der in einzelne 
Kammern geteilt ist, in denen im Gegenstrom eine Diffusionsfl. zu den Friiclitcu 
herabnesclt. (F. P. 574656 yom 7/3. 1923, ausg. 17/7. 1924.) K a u s c h .

Societe Franęaise pour l ’E xploitation  de la  Faunę Oceaniąue, Frankreich, 
Tierfutter. Knorpelfisclie werden enthiiutet u. entgratet, dann in Brei iibergefuhrt,

Wird- SchlieBlich wir(i die trockcne M. in Pulyerform iibergefuhrt 
(F .P . 582992 yom 20/6. 1924, ausg. 3/1. 1925.) K a u s c h .

Stanley H iller  Inc., San Francisco, ubert. yon: Stanley E iller , San Jose, 
Gahf., Melil und Ol. Organ. StofFe (Fische, Fischabfiille, Fleischabfalle, Samen usw.) 
werden durch einen Raum mit erhitzten Wiinden gefiihrt, darin gegen die Wandę 
gespritzt u. yon diesen entfernt. Diese Manipulationen erfolgen sehr schnell u. 
ruckweise. (A. P. 1518926 yom 28/4. 1924, ausg. 9/12. 1924.) K a u s c h .

E m il Wegmann, Schweiz, ITerstellung von Eiweifimilch. Zu einer bestimmten 
Alenge abgerahmter u. durch Zusatz yon Milchsaurebakterien auf einen Sauregrad 
yon 30 naeh H e x k e l-S o x ii le t  gebrachter Milch fugt man aus einer ebenfalls be- 
s mmten i enge Milch durch Lab abgeschiedenes Casein sowie Glucose hinzu, 
mischt u. yerreibt die M. sehr fein, fullt sie in KonseryengefiiBe u. unterwirft diese

0 r9nnoOn'oo ‘ 572482 V°m 31/1° ' 1923 - aus^  6/6' 1924‘ Schwz. Priorr./ . u . -0 /1 .,.  1922.) O e l k e r .

Stephan Karpinsky und James Stewart Anderson, Frankreich, Herstellung 
von Butter. Die zu yerbuttemde, gegebenenfalls gesauerte Sahne wird unter einem 
Druck yon 3—4 kg pro qcm durch eine groBe Anzahl sehr enger, ganz unregel- 
matiig, z. B. in Schlangenlinien yerlaufender Zwischcnraume gepreBt, die durch 
gegeneinander ycrsetzte, mit Ausschnitten yersehene Metallplatten o. dgl. gebildet 
werden konnen. (F. P. 573377 vom 21/11. 1923, ausg. 23/6. 1924.) O e lk e r .

•n -d • v i  Com pany’ ChicaS0> ubert. von: Clinton H. Parsons und William 
JJ. itichardson, Chicago, Emulgienmg von Kase bei niederer Temperatur ais der 
1 asteurisiertemp., wahrend welcher der Kiise zerrieben wird. (A P 1522383 vom 
11/7. 1923, ausg. 6/1. 1925.) K a u s c h .



Swift & Company, Chicago, iibert. von: Clinton H. Parsons und W illiam
D. Ł ichardson, Cliicago, Pasteurisieren von Kase. Kase wird bei niederer Temp. 
emuleiert u. dann pasteurisiert. (A. P. 1522384: vom 11/7. 1923, ausg. G/l. 
1925.) . K a u s c h .

Swift & Company, Chicago, iibert. von: Clinton H. Par3ons und W illiam
D. Eichardson, Chicago, Pasteurisieren von Kase. Man preBt den Kase in konti- 
nuierlicher Weise in u. durch einen Pasteurisierapp., erhitzt ihn rasch dann auf 
die Pasteurisiertemp., unterwirft ihn der Beriihrung mit erhitzten Platten fiir ganz 
kurze Zeit u. entfernt ihn aus dem App. (A. P. 1522385 vom 11/7. 1923, ausg. 
6/1 1925) K a u s c h .

Swift & Company, Chicago, iibert. von: Clinton H. Parsons und W illiam
D. Eichardson, Chicago, Kdsepasteurisierapparat, besteliend aus einer Pasteurisier- 
kammer u. Vorr. zur HindurchfUhrung dea IUses durch diese Kammer. (A. P. 
1522386 yom 11/7. 1923, ausg. 6/1. 1925.) K a u s c h .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
E. Weiss, Ólextraktion aus Saaten und Kemen durch Lósungsmittel. Allgemein- 

yerstandliche, durch vier Abbildungen erlauterte Besclireibung der Ólextraktion 
nach System Bataille. (La Naturę 1925. 215—18.) H e l l e r .

V. Schwarzkopf, Dic Fełtharłung. Darst. der wichtigsten Verfł. zur Ge- 
winnung des Katalysators, des H u. seiner Reinigung. Entgegen der vielver- 
breiteten gegenteiligen Annahme beeinflussen CO-Mengen bis zu 1 °/o ^en Hiirtungs- 
■forgang nicht wesentlich. Wichtig ist die Reinheit des Oles. Das zur Darst. vou 
Wassergas beste Brauneisenerz liefert die Grube „Ameisc“ im feiegerland. (Ztschr. 
f. kompr. u. fl. Gase 24. 32—35. Bremen.) H e l l e r .

H. Pomeranz, Ersałzmoglichkcit des Ricinusols in der Technik durch andere 
Ole. Diese Moglichkeit bestelit. Ein in allen Fallen anwendbarer Ersatz ist nicht 
yorhanden. Der Charakter einer Oxyfettsiiure mufi jedem Ersatzmittel cigen sein. 
(Olmarkt 7. 4 - 5 .  Sep.) H e l l e r .

Hans W olff, Hanków- und Kantonholzol. Von 44 authent. Hanków- u. 
31 Kantonolen werden die Saure-, Verseifungs-, Jodzahlen, D., Brecliungsindex, 
Gelatinierungszeit bei 320°, Losliches u. Farbę mitgeteilt. Ein prinzipieller Lnter- 
scliied besteht in keiner der gepriiften Eigenschaften. (Farben-Ztg. 30. 1383 84. 
Berlin.) SOVERN.

G. D. Elsdon und Percy Smith, Die Bestimmung von Cocosfett und Butterfctt 
in Margarine. Die yon B o l t o n , R e v i s  u . R ic h m o n d  (Analyst 37. 183; O. 1912.
II. 64) aufgestellten Formeln iiber den Zusammenhang zwischen der Reichert- 
MeiBlselien, der Polenskeschen u. der Kirschnerschen Zahl u. zur Berechnung des 
Gehaltes yon Fettmiscliungen an Butterfett fuhrten leicht zu einer Uberschatzung 
Behr kleiner Mengen Butter in Margarine u. lieBen auch kleine Mengen Butter (etw a 
0,5°/o) ais yorhanden erscheinen, wo tatsSclilich keine Butter zugegen war.  ̂ ff. 
haben deshalb die ganzen hier yorliegenden Verliiiltnisse nochmals experimentell 
durchgearbeitet u. besprechen die gewonnenen Ergebnisse. Das Verf. von B l i c h -  
f e l d x  (Journ. Soc. Chem. Ind. 29. 792; C. 1910. II. 763) bietet keine genugenden 
Vorteile gegeniiber dem Reichert-Polenske-Kirschnerschen Verf., um dieses zu- 
gunsten jenes aufzugeben. (Analyst 50. 53—62.) R C th le .

D. J., Die Yerwendung von uberhitzteni D am pf in  der Seifenfabrikation. Ubcr- 
kitzter Dampf ist billiger ais das gleiche Vol. gcsiitt. Dampfes. GroBwasserraum- 
kessel kommen in erster Linie in Betracht. Die hohe Temp. des Dampfes kann 
eine BrSunung des Kochgutes herbeifiihren, weshalb helle Seifen oder Ole zy. eck- 
tniiBig mit W. oder Lauge unterschichtet werden, sodaB eine direkte Beriihrung des 
fon unten zustromenden Dampfes mit dem Materiał yermieden wird. Die \  or-
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reinigung mittels iiberh. Dampfes gestaltet sich besonders gunstig. (Ztsehr. Dtsch.
Ol- u. Fettind. 4 5 . 93—94.) H eller .

G. K nigge, Die Fettmaterialien in der Scifenindustrie. Herkunft, Darst., Eigen- 
schaften der gebrauchlichsten Rohstoffc fur die Seifenindustrie sind kurz dargestellt 
u. zwar: Tier. Fette, Ole u. W achse; pflanzliche Fette sowie Harze; Fettsśiuren, 
Montanwachs u. NaphthensSuren, sowie die geharteten Ole. (Allgemeine 01- u. 
Fett-Zeitung 2 2 . 20—22. 36—37. 48—49. 64. 80—81. Sep.Berlin-Lichterfclde.) H e lle r .

Eduard Seyffert, Die mrłschafłliche Seifenfabrikation. Schemat. Darst. einer 
Fabrikanlage, bei der iiberflussige Hand- u. Maschinenarbeit uach Mogliehkeit 
ausgeschaltet u. der Kraftbedarf eingescliriinkt ist. Die Anlage umfaBt Spalterei, 
Siederei, cigentliche Seifenfabrikation, sowie Glycerinaufarbeitung. 14 Abbildungen 
nach Fabrikaten der Maschinenfabrik „Elite“, Nossen i. Sa. erliiutern den Test. 
(Chem.-Ztg. 4 9 . 137—39. Dusseldorf.) H e l l e r .

Sedlaczek, Piliermaschinen. Die gehobelten Seifenspiine werden zuniichst 
getrocknet bis der W asseryerlust 20°/o betriigt. Die hierzu von Yerschiedenen 
Firmen konstruierten App. sowie ihre Arbeitsweise werden an Hand yon 14 Ab
bildungen besehrieben, woran sich eine Darst. der eigentlicheu Mischmaschinen 
in yerschiedenen Ausfiilirungen schlieCt. (Dtsch. Parfiimerieztg. 1 0 . 237— 41.) He.

D. Holde, Zur Definition der Iieicliert-Meifil- und Polenske-Zalil. Diese Żabien
werden definitionsgemiiB auf 5 g Substanz bezogen, wShrend viele andere Kenn- 
zahlen sich auf 1 g Substanz beziehen. Vf. sucht dieses MiByerhaltnis dadurch 
auszugleichcn, daB er unter Beibehaltung der gewohnlichen Arbeitsweise die beiden 
Zahlen fiktiy auf Titration mit n/50 Lauge bezielit. (Ztsehr. Dtsch. Ol- u. Fettind.
4 5 . 177.) H eller .

F. G., Der Nachiceis von gehartetem Tran. Hinweis auf yerschiedene Arbeiten, 
in denen der Naehweis dureh Best. der Jodzahl der aus den in A. unl. Pb-Salzen 
abgeschiedenen Fettsiiuren gefiihrt wird. (Ygl. G rOn in Lunge-Berls Unter- 
suchungsniethoden Bd. IU, S. 589.) (Ztsehr. Dtsch. 01- u. Fettind. 4 5 . 179.) He.

T. W. Jones, Panziditiit und Kreissche Probe. Referierende Ubersicht iiber 
neuere diesbezugliche Unterss. Die Probe scheint trotz gewisser Bedenken fiir 
Ranziditat spezif. zu sein. (Chemistry and Ind. 43. 1258—59. 1924.) H e l l e r .

E. L. Lederer, Analysenhilfsmittel im Laboratorium der Seifenindustrie. Zur
raschen, griindliehen Trocknung von Seife, ohne sie chem. stark zu yeriindcrn, 
bedient sich Vf. eines prismat. Blechkastens mit Ansehliissen fiir Dampf u. W. 
Auf dem beheizten Kasten wird das Seifenmuster ausgestrichen u. trocknet in 
wenigen Minuten zu einer diinnen, trocknen Haut, die abgeschabt u. in yerschlieB- 
barem GefśiB gewogen wird. — Die Verwendung yon gesintertem Filterglas wird 
fiir die B est des Atherunloslichen empfohlen. — Best. vou NaCl in Seifen: die 
Seife wird yerkohlt (nicht yeraseht), mit dest. W. aufgenommen u. filtriert. Im 
F iltrat wird wie ublich das NaCl ermittelt. Bei der Titration mit AgN03 ist 
auf Neutralitat der Lsg. zu achten! (Ztsehr. Dtsch. 01- u. Fettind. 4 5 . 161. 
Hamburg.) H eller .

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

P. P. V ictoroff, Die Einwirkung starker Natronlaugen a u f Leinengarn uni 
Gewebe bei der Mercerisation. Angaben iiber die Veranderung der Festigkeit u. 
Dehnuug. (Melliands Textilber. 6. 169—72.) SOvERS.

E. B,iif, Uber das Sclilichten der Baumwollgarne mit Apparaten. Die Apparat- 
schlichterei betrachtet Vf. yorerst ais noch im Entwicklungstadium befindlich u. nur 
f iir  leicliter eingestellte Ketten geeignet. Erst wenn es der Spinnerei gelingt, einen
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glatteren Baumwollfaden ais bishcr zu erzeugen, wird die Apparatschlichterei mehr 
Boden in den Buntwebereien gewinnen. (M e l l ia n d s  Textilber. 6. 172—73.) SO.

Friedr. VOH H ólile, Wiirllembergische Papiergcschichte. (Forta, zu S. 181.) (Wchbl. 
f. Papierfabr. 56. 196—99. 325—26.) SOvern.

E. Belani, Das Quellivasser. Sein Wert im  Papierfabriksbetriebe und seine Er- 
scMiefmng. Die Yorteile des Quellwassers vor FluBwasser u. die yerschiedenen 
Arten seiner Beschaffung werden besprochen. (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- 
u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 153—58.) SOv e r n .

Goy, Der Zellciifiltersaugtrockner. Der von der M a s e b in e n f a b r ik  R. W o l f  
A.-G., Magdeburg, in den Handel gebraelite App. u. seine Anwendung zum Ent- 
wassern von Zellstoff u. Holzscbliff, zur Herst. von Pappen u. ais Abwasserfilter ist 
beschrieben. (Wchbl. f. Papierfabr. 58. 303—6.) 8 u v e r n .

Rudolf Lorenz, Neuere Forschungen a u f dem Gebieie der Papierleimung. Die 
Ilarzleimung behandelnde Arbeiten von TEICHER, H e d s e r ,  S t O c k ig t  u .  K l i n g n e r  
werden besprochen. (Wchbl. f. Papierfabr. 56. 322—24. Tharandt i. Sa.) S 0 v e r n .

Gebhard Blaser, Der Einflufi der Papiei-rohsloffe a u f die Echtlieitseigenschaften 
der Farbungen. Der EinfluB des Vergilbens, yon Fe-Seifen, Oxycellulose, Harz, 
Resten von Alkalien, Cl2 sowie von Altpapier wird beliandelt. Lichtechte Papicr- 
farbungen im StofF sind nur auf holzfreien gebleicliten Grundstoifen moglich. Auf 
gebleichtem Holzschliff sind lichtechte Farbungen nicht zu erzielen. (Zellstoff u. 
Papier 5. 85—86.) SttTERN.

G. P. Genberg, Uber Sulfitzellsloffkoehung. Zur Entscheidung der Frage, ob 
das Mitsclierlichyerf., auf das Kocheryol. berechnet, liohere Ausbeuten, geringeren 
Stoffverlust u. starkeren u. reineren Zellstoff gibt, wird das Verf. mit dem Ritter- 
Kellner- u. dem Sclinellkochyerf. yerglichen. Bei gleicher Ilolzart gibt das Schnell- 
kochyerf. bei Kraftstoff die gleiche Ausbeute wie das Ritter-Kellner-Yerf., bei 
leiclit bleiclibarem Stoff eine hohere. Das Mitscherlich-Yerf. gibt keine bessere 
Ausnutzung des Holzes ais die direkten Koehyerff. Das Ritter-Kellner-Verf. ver- 
braucht 4,5—6,7 kg S mehr auf die Tonne Zellstoff ais das Mitscherlich-Yerf., 
u. die Schnellmethode 7,8—11,2 kg mehr ais Ritter-Kellner. Der Dampfyerbrauch 
iat im allgemeinen bei direkter Kochung groBer ais bei indirekter. (Papierfabr. 
Yerein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 23. 179—81.) SOv e r n .

Erik Hagglund, Sulfitstoff aus versehiedenen Teilen der Fichte. Stoffe mit der 
groBten ReiBliinge erhalt man, wenn die Kochsaure eine groBe CaO-JIenge u. einen 
nicht zu groBen UberschuB von S 02 enthalt. Herabsetzung des CaO-Gehalts bringt 
groBere Verringerung der Papierfestigkeit mit sich ais eine Erhohung der S02- 
Konz. Die Festigkeitseigenschaften sind prakt. unabhiingig yon dem Feuchtigkeits- 
gehalt des Holzes. Holz aus der Mitte des Stammes gibt eine um etwa 1% hohere 
Stoffausbeute ais Holz vom Stammwipfel. Beim Astholz ist die Stoffausbeute um 
etwa 10% geringer ais bei Stammliolz, auch die Festigkeit ist schlechter. Das beruht 
darauf, daB Astholz unyerhiiltnismaBig schneller aufgeschlossen wird ais Stamm- 
holz. Aus lufttrockenem Holz wird eine nur unbedeutend hohere Zuckerausbeute 
erzielt ais aus rohem, Holz aus yerschiedenen Stammteilen gibt prakt. die gleiche 
Zuckerausbeute. (Zellstoff u. Papier 5. 81—83.) S O y e r n .

E. Oman, Uber Rołfarbung von Sulfitzellsłoff. (Vgl. W a h l b e r g ,  Papierfabr. 21. 
Beilage 204— 5; C. 1923. IV. 67. I I e u s e p . u. S a m u e l s e n ,  Papierfabr. 20. 1285;
C. 1922. IV. 1023, D. R. P. 3 8 8 2 1 3 ; C. 1924. 1. 1127.) Wahrscheinlich haben wir 
es mit einer fortlaufenden Oxydation eines im Sulfitzellstoff yorkorr.menden Stoffes 
zu tun, dessen erstes Oxydationsprod. dem Zellstoff eine rote Farbę gibt u. dessen 
zweites Osydationsprod. farblos ist. Will man mittels S 0 2 die Rotfarbuug des 
Zellstoffs beseitigen, so hat dies dann zu geschehen, wenn der Zellstoff so lange 
gelagert ist, daB die hochste Farbintensitiit erreicht ist. Die Behandlung mit S 0 2
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hat ohne Ggw. irgendweleher Salze zu gesehehen, u. zwar mit SOj-Wasser. Hohere 
Temp. yerkurzt die Behandlungszeit. (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- u. Papier- 
Chemiker u. -lugenieure. 57—61.) SOvebn.

E. C. Sherrard und C. P. Suhm, Zuekerbildung im Sulfitkocher. Sclmellkoch- 
verfahren. Der Gelialt au S02 bei der Kochung ist ohne EinfluB auf die B. von 
Zueker. Die B. beginnt erst bei ea. 100°, Steigerungen von 130° auf 150° haben 
kaum Wert. Das Schneilkoehverf. unterscheidet sich vom M lTSCnEBLICU-Verf. nur 
dadurch, daB die B. von Zucker schneller vor sich geht u. daB die Ausbeuten 
etwas holier sind. WeiBtannenholz gibt ca. 25% Zucker mehr ais das Holz der 
Jack-Fichte. (Journ. Ind and Engin. Chem. 17. 194—95. Madison [Wis.].) Grimme.

G. Baroni, Uber die Wasseranziehung der kunstliclien Seide. (Kunstseide 7. 59 
bis 60. — C. 1924. I. 976.) SO vebn.

A. Caille, Beitrag zum Studium der Stabilitat der Cełlułoseester. (Vgl. S. 182.) 
Aus Baumwolle mit Eg. u. H2S 04 hcrgestellte Proben wurden gewasclien mit A. 
u. gewohnlichem W. ohne Auftreten einer Hydrolyse gewaschen; mit dest. W. trat 
langsame Zers. ein. Die Feststellung wurde bestiitigt, daB HaS 04-Gruppen durch 
Neutralisation stabilisiert werden. (Chimie et Industrie 13. 11—13. Kouen.) Ju.

0. H. W eber, Ein Beitrag zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes von pflanz- 
lichen Faserstoffen und Cellulose. Bei der empfohlenen Best. wird das Feuehtigkeits- 
wasser bei gewohnlicher Temp. zur Yerdampfung gebracbt u. der Dampf reagiert 
mit CaC,. Das entwickelte CaH, wird gemesscn. Das entstehende Ca(OH)2 halt 
kein W. zurttck. (Wchbl. f. Papierfabr. 56. 357—58. Griesheim a. M.) S0vern.

H ellm uth Schwalbe, Uber neue Methode zur Bestimmung des Lignins. Die 
zu untersuchende Probe wird mit HC1 u. H2S 04 unter bestimmten Bedingungeu 
gescliuttelt, wobei das Lignin ungclost bleibt. Intensiyes Scbutteln der Probe mit 
erwiirmten A. lost mehr Harz u. Fett ais bei der iiblichen Analyse. (Papierfabr.
23. 174—77. Heidenau.) St)VERN.

The Celluloid Company, tibert. von: W illiam  G. Lindsay, Newark, New 
Jersey, Flammetisiehere Gewebe. Man triinkt das Gewebe mit einer wss. Lsg. vou 
Ammoniumphosphat, trocknet u. iiberzieht wiederholt mit einer Lsg. von Nitro- 
cellulosenitrat, Trikresylphosphat in CH30H, Aceton u. Amylacetat, yor dem jedes- 
maligen Aufbringen der Nitrocelluloseschicht wird das Gewebe getroclcnet, das 
Gewebe, das hierbei schrumpft, ist nicht nur flammensicher, sondem auch wasser- 
dicht. (A. P. 1523814 voin 14/12. 1917, ausg. 20/1. 1925.) F r a n z .

The Celluloid Company, ubert. von: W illiam  G. Lindsay, Newark, New 
Jersey, Flammensichere Gewebe. Man impriigniert das Gewebe mit der wss. Lsg. 
einer beim Erhitzen flammcnerstickende Gase entwickelndeu Yerb., wie Ammonium
phosphat, u. iiberzieht nach dem Trocknen mit einer wasserdichtmaehenden Lsg- 
eines Celluloseesters, z. B. mit einer Lsg. yon Cellulosenitrat u. Trikresylphosphat 
in einem Gemisch von CII3OH, Aceton u. Amylacetat; um ein Schrumpfen des 
Gewebes zu yermeiden, triinkt man das Gewebe in gespanntem Zustande. (A. P. 
1523813 yom 14/12. 1917, ausg. 20/1. 1925.) F r a n z .

Edward B.. Stow ell, Portland, und Charles M. Mayo, Indianapolis, Indiana, 
Feuersichere Isoliermasse. Man yermischt etwa 4 Teile Siigemehl mit einem 1 Teil 
Kieselgur, 2 Teilen W. u. 1 Teil Wasserglas von 40° Be, der M. kann g eg eb en en fa lls  
noch Zement zugesetzt werden. (A. P. 1524676 yom 23/10. 1922, ausg. 3/2. 
1925.) F b a n z .

J. W. Bardsley, Salford, Imprdgnieren. Zum Impragnieren yon G ew eben , 
Papier, Leder, Dochten yerwendet man die kolloidale wss. Suspension von Wachseu, 
Talg, Schellack usw. (E. P. 227188 yom 10/10. 1923, ausg. 5/2. 1925.) F b a n z .
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Eugene Germain, Schweiz, Verfahren zum gleichzeitigen Farben und Wasser- 
diclitmachen von Sto/fen. Man sclimilzt ein Gemiseli von Ceresin, Stearin, Paraffln, 
Japanwachs, W ollfett, setzt dem Gemiseh zweckmiiBig eine Lsg. von essigsaurer 
Tonerde u. die erforderliclien Mineralfarben zu u. triinkt das Gewebe mit ge- 
sclnnolzener M. (F . P. 583197 vom 28/6. 1924, ausg. 7/1. 1925.) F r a n z .

Julius Huebner, Clieadle Hulme, Chester, Erzeugung von Yerzierungen und 
Mustern au f Geweben. Man verwendet eine Lsg. von Cellulose in Kupferoxyd- 
ammoniaklsg. in Verb. mit Stoffen, die mit dem in der Lsg. befindlichen Kupfer 
unl. Kupferyerbb. liefern; behandelt man das mit der Kupferoxydammoniakeellu- 
loselsg. geklotzte Gewebe mit NaOH-Lsg. oder Seifcnlsg., so erhiilt man eine dunkel- 
braune Fiirbung, beim Merzerisieren erhjilt man ein merzerisiertes, braunes Gewebe, 
beim Beliandeln mit Lsgg. von Sulfiden oder Polysulfiden entstehen grUnsehwarze 
bis scliwarze, mit Rongalit gelbbraune, mit Ammoniumolybdat griine, mit Ammonium- 
vauadat griinstiehiggelbe Fiirbungen; die Kupferoxydammoniakeelluloselsg. kann 
auch zur Erzeugung von Druekmustern verwendet werden, nach dem Aufbringen 
der Lsg. kann das Gewebe getrocknet oder gediimpft werden. (E. P. 227370 yom 
12/7. 1923, ausg. 5/2. 1925. F . P. 583095 vom 24/G. 1924, ausg. 0/1. 1925. E. Prior. 
12/7. 1923.) F r a n z .

Samuel R ussell Trotman, Nottingham, Enghuid, Erzeugung einer nicht schrum- 
pfenden Wolle. Man behandelt Wolle mit einer Lsg. von IICIO, die keine freie 
HC1 u. kein freies Cl2 enthalt, u. dann mit einem Entchlorungsmittel, wie Lsgg. 
von S02 oder Na,SOa, die Starkę der Ilypochloritlsg. wird so gewahlt, daB eine 
Schiidigung der W ollfaser nicht erfolgt, liochstens 2 g wirksames Cl auf 1 1 F I. 
(A P. 1522555 vom 16/4. 1923, ausg. 13/1. 1925.) F r a n z .

Robert R ussell und Herbert Broomfield, England, Herstellung von Asbcst- 
massen. Man triinkt Asbestfiiden, -papier, -pappen usw. mit Kautschukmilch u. 
koaguliert an der Luft oder durcli Beliandeln mit verd. Essigsiiure; der Kautschuk
milch kann man Fullstoffe, wie MgO, MgC03, Kieselgur usw. zusetzen; um ein yor- 
zeitiges Koagulieren des Kautscliuks zu vermeiden, yersetzt man die Kautschuk- 
milch mit NII3. (E. P. 584068 vom 16/5. 1924, ausg. 29/1. 1925. E. Prior. 24/5.
1923.) F r a n z .

Gesellscłiaft fiir M echanisclie Zellulose m. b. H., Deutschland, Herstellung 
von Papier, Pappe u. dgl. Die yegetabil. Ausgangsstoffe, insbesondere Stroli u. dgl., 
werden zerkleinert, angefeuclitet, 2—4 Stdn. unter Druck gediimpft u. dann in 
Ggw. vou W. einer median. Beliandlung (unterworfen, worauf die M. direkt der 
Papiermaschine zugefUlirt wird. — Selbstverstiindlich kann das Prod., falls es zur 
Herst. feinerer Papiersorten o. dgl. yerwendet werden soli, nocli einer chem. Be- 
bandlung u. Bleichung unterworfen werden. (F. P. 579164 vom 24/3. 1924, ausg. 
11/10. 1924. D. Prior. 25/5. 1923.) O e l k e r .

Richard W olffenatein, Berlin-Dahlem, Darstellung von Zcllstoff aus Holz und 
rerholztcn Stoffen, dad. gek., daB die AufschlieBung des Holzes mit NaOH in Ggw. 
von Al- oder Zn-Verbb. stattfindet. — Die inkrustierenden Substanzen werden gel., 
obne daB der Zcllstoff selbst angegriften u. dessen Ausbeute verringert wird. 
(B.R.P. 410824 KI. 55b vom 7/3. 1923, ausg. 10/3. 1925.) O e l k e r .

Charles Albert Houąues-Fourcade, Frankreieh, Cellulose aus Seealgen. See- 
ptlanzen (Algen) werden mit einer alkal. Lsg. erhitzt, die nicht gelosten Teile ab- 
geschieden; die gel. Cellulose wird gefiillt oder dgl. (F. P. 575317 vom 7/1. 1924, 
ausg. 28/7. 1924.) K a u s c u .

Erich Linden-Lichtenthal, Berlin-Sclioneberg, Herstellung von getnusterten 
Gegenatunden aus Celluloid oder Śhnlichen Massen, dad. gek., 1. daB man Tafeln oder 
Streifen aus Celluloid o. dgl. in einem Losungsbade kurze Zeit erweieht, unter 
1‘:>ltenbildung sowie Oberlappung mit oder oline Kern teilweise aufeinander- ii.

y ii. i. 149
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aneinanderlegt u. das Ganze erharten liifit, 2. daB die Celluloidtafeln oder -streifen 
nach dem Verlasaen des Erweichungsbades vor dem Bekleidcn des Kernes zur 
Erzeugung von Verwerfuugen u. kleinen Bliischen auf eine glatte Plfiehe z. B. eine 
Zinkplatte, aufgelegt werden. — Ais Erweichungsbad benutzt man eine Miscliung aus 
U0% Aceton, 30°/0 Methylaceton, 5% Bzl. u. 5°/o Amylacetat; das Verf. ermogliclit 
auch leicht zerbrechliche u. dunnwandige Hohlkorper durch diese Umhtillung brucli- 
sicher u. dauerliaft zu machcn. (D. E,. P. 397919 KI. 39a vom 24/2. 1923, ausg. 
29/12. 1924. E. P. 211892 vom 25/2. 1924, ausg. 24/4. 1924. D. Prior. 24/2. 1923. 
Schwz. P. 108761 vom 22/2. 1924, ausg. 2/2. 1925.) F r a n z .

Norman E. Ditman, New York, Herstellung von Celluloseestcrn. Ais Aus- 
gangsstofF yerwendet man die nach dem Entfernen der Korner verbleibende Mais- 
kolbencellulose, die vorher durch Kochcn mit verd. Sodalsg. gereinigt oder mit 
SOj oder Chlorkalk gebleicht werden kann, man kann sie auch durch Lcisen in 
Alkali u. CS., oder Kupfcrammoniaklsg. u. darauffolgendes Fiillen reinigen, dic 
Maiskolbencellulose enthalt Verunreinigungen, die nach dem Acidylieren Stoffe 
liefern, die in den Losungsmm. fiir die Acidylcellulosen ebenfalls 1. sind. (A. P. 
1522618 vom 18/11. 1922, ausg. 13/1. 1925.) F r a n z .

Gerald P. Young', Dayton, Ohio, Cellaloseacetatlosungcn. Ais Losungsm. yer
wendet man Glykoldiacetat. (A. P. 1522852 vom 11/4. 1923, ausg. 13/1. 1925.) F r a n z .

K. L. Moses, Brooklinc, Massachusetts, V. St. A., Kunstleder. Hochporosc 
Papierschichten werden mit Kautschuk impriigniert u. dann mit W . angefeuclitct, 
indem man das Papier iiber Walzen durch ein W asserbad leitet, in dem es durch 
Quetschwalzcn moglichst yollkommen von Luft befreit wird; dann wird das Papier 
einer reibenden Wrkg. ausgesetzt, indem man es durch PreBwalzen mit ycrschiedener 
Umlaufgeschwindigkeit leitet; man crhiilt ein dem Siimischleder Shnliches Erzeugnis. 
(E. P. 226422 yom 14/4. 1924; Auszug yeroff. 15/1. 1925.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
N. Simpkin, Einige- Betraclitungen iiber die Tieftemperatunerkokunr/. Vf. be- 

spricht die Notwendigkeit, in anbetracht der Verscliiedenheit des Verh. der einzeluen 
Kolilen bei der Verkokung dic passende Eetortenkonstruktion zu wiihlen. Dic 
wesentlichsten Retortentypen werden kurz geschildcrt. (Chem. Age 12. 2C8 
bis 270.) B i e l e n b e r g .

A. Thau, Betńebsergebnisse der cnglischcn Coalitcschwelanlage. Besprechung der 
Parkerschen Coaliteanlage in Barugli (Barnley) u. der unter Lcituug des engl. staatl- 
BrennstofFinst. ausgefuhrten Betriebsyerss. (Grluckauf 61. 335—39. Halle a. S.) B ie l .

Hans Tropsch, Zur Kenntnis der alkalilosliclien Bcstandieile des Urteen. 
Reklamation gegenuber E d w a r d s  uber die huminartigen Urteerbestandteile. (Brenn- 
stoffehemie 5. 324—25.) B o r n s t e i n .

M. Doleh, Zur Teerfrage. Vf. erortert, in wie wcit die Teere aus osterreieb. 
Braunkohlen ais Ausgangsstotte fiir die Mineralolindustrie in Frage kommen konnen, 
lehnt die Verwendung von Teer ais Roholersatz wegen des groBen P h en o lgeb a lts  
des ersteren ab u. befiirwortet seine yorwiegende Verarbeitung auf Heizole u. — 
durch Anwendung des Crackingyerf. — auf motor. Betriebsmittel. (Ósterr. Chem.- 
Ztg. 28. 1—5. 1925.) BflSNSTEiN.

R.. W eissgerber, Beitrdge zur Kenntnis der Urteerole. Vf. hat in Fortsetzung 
fruherer Verss. (Brennstoffchemie 4. 81; C. 1923. II. 1264) in der Treibolfraktion 
eipes im Drehtrommelbetrieb gewonnenen Urteers des S t e i n k o h l e n b e r g w e r k s  

G ra f  B ism a rc k  festgestellt: a ro m a t. K W -s to f fe  (mit 0. K rnber) (yergl. Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 57. 1008; C. 1924. II. 567): Durol in einer Ausbeute von ca. 2% 'u 
der neutralen Fraktion 190—95°, ebenso in der Fraktion 195—200°. 1 ^ ,3-Athylxyhl 
in der Fraktion 185—90°. 4-Methylhydrinden in der Fraktion 199—202°, ferner
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2-Methyl-p-cymol. In der Fraktion 170—80° Pseudocumol, Hcmellitol, Hydrinden. 
Ein der Fraktion 226—232° iiber die Sulfosiiuren entzogenes Gemisch aromat. 
KW-stoffe (D. 0,962) konnte in einen pikratbildenden Anteil (60%, D.15 1,002), der 
beim Abkiihlen groBe Mengen reines fi-Metkylnaphthalin absehied, u. in ein nicht 
mit Pikrinsiiure reagierendes Ol (I).15 0,930) zerlegt werden. Aus letztercm wurde 
eine Fraktion 224—26° (D. 0,9464) erhalten, die ein Broniid CnH n Br, von 4,6-Di- 
methylhydrinden gab. Eine neutrale Urteerfraktion 267—280° enthielt 2—3% Ace- 
uaphthcn (0,016% vom U rteer).— H y d r  o a r  o m at. V e rb b . (mit H. Kaffer). Durch
ll.SOj wurden alle ungesatt. u. aromat. Verbb. entfernt, dann bei 320—330° an 
einem aus mit 5—10% P t impriignierter akt. Kolile bestehenden Kontakt deliydriert. 
Der Kontakt war vor der Dehydrierung durch O besonders aktiviert worden. Gute 
Ergebnisse wurden erzielt, wenn wahrend der Dehydrierung reines oder mit H 
verd. Knallgas iiber den Kontakt geleitet wurde. Es konnten so nachgewiesen 
werden: In der Fraktion 191,5—195° Dehalin, in der Fraktion 203—206° 2-Methyl- 
dekalin, in der Fraktion 217—223,5° 1,6-Dimethyldekalin. 2,6-Dimethyldekalin lieB 
sich nicht nacliweisen. — U n g ć s i i t t ig te  V erb b . (mit O. PreiB). 1. In d e n e . 
Diese wurden wie friiher (Brennstoffcliemie 4 . 82; C. 1 9 2 3 . II. 1264) Uber dic 
K-Verb. in einer Ausbeute von 4% vom Ausgangsmaterial isoliert, die Rohindene 
durch Na in Nylollsg. bei 135° gereinigt u. ais stark lichtbrechende, farblose, mit 
HjS04 leiclit verharzende Ole mit Indengeruch erhalten. In den niedrigsten 
Fraktionen wurde dureli Kondensation mit Benzaldehyd Inden ais Oxybenzylbenzyli- 
deninden nachgewiesen. Methylindene wurden aus der Fraktion 190—200° mit dem 
Kp.25 90—91° erhalten. D.,s 0,9763. 4-Methylinden konnte darin durch das Benzyli- 
deninethylinden, F. 93°, nachgewiesen werden. Dimethylindene wurden aus der 
Fraktion 223—233° in einer Ausbeute von 4% mit dem k p .,6 103—106° (Kp.760 2 25 
bis 230°) D.15 0,9764 erhalten. Die Kondensation mit Benzaldehyd ergab nur olige 
Prodd. Die Einw. von trockener C02 auf die Na-Verb. ergab eine geringe Menge 
Dimethylindencarbonsaure. Kleine gelbliclie Prismen, F. 255°. 2. C u m aro n e .
Diese wurden durch trockene Dest. der durch H2S 04 verharzten Rohfraktionen 
nachgewiesen. Es wurden geringe Mengen (3 g aus 2 1) Plienole Kp. 190—215° 
erhalten, so daB Methylcumarone yorhanden sind. Dimetliylcumaronc waren in 
groBeren Mengen yorhanden. Bei der trockenen Dest. des Cumaronharzes wurden 
u. a. l£,3-Xylenol erhalten, welches durch die Xylenoxycsaigsaure nachgewiesen 
wurde. — Ketone (mit 0 . PreiB). Aus je  10 1 der Fraktionen 207—215°, 214—227°, 
223—233°, 230—240° wurden iiber die Phenylhydrazone 180, 160, 190 u. 210 g 
rohe Ketone erhalten. Nach einer 2. Reinigung iiber die Phenylhydrazone wurden 
diinnfl., farblose Ole von reinem Fruchtiithergeruch erhalten. Der oxydative Abbau 
ergab ein Gemisch von alipliat. u. aromat. Sauren. Durch das Semicarbazon konnte 
P-Methyltolylkełon, sowie mit groBer W ahrseheinlichkeit Methylheptylketon nach
gewiesen werden. Gegen das Auftreten groBerer Mengen aromat. Ketone spricht 
jedoch die niedrige D. u. die Analyse der erhaltenen Yerbb. (Brennstoffchemie 5. 
208—214. 1924. Duisburg-Meiderich, Gesellschaft f. Teeryerwertung.) T r o p s c h .

P. M uller, Uber den Einflufi der Drehofen-Konstruktion a u f die Zusammen- 
setzung der Urteere und Gasbenzine. Bemerkung zu der gleichnamigen Abhandlung 
eon F. G. Hoffmann. Vf. weist darauf hih, daB die Fiihruug der Scliwelprodd. 
>m Gegenstrom zum Schwelgut, die HOFFMANN (S. 1543) nicht fiir moglieh halt, 
unabhangig von dem Vorsehlag von F i s c h e r  (Brennstoffchemie 4 . 49; C. 1 9 2 3 .
IV. 896) bei dem geneigtcn Doppeldrehofen der K o h le n s c h e id u n g s g e s e l ls c h a f t  
'n. b. H . yerwirklicht ist. In der Innentrommel wird die Kohle durch die strahlende 
^iirmc der Aufientrommel getrocknet u. gelangt dann in die AuBentrommel, wo die 
Schwelung erfolgt. Teer u. Scliwelgas werden in entgegengesetzter Richtung wie 
'ier Halbkoks abgezogen. Die Temp. des mit geringstem LuftiiberschuB yer-
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brannten Hcizgascs wird durch Zumischcn von Abgas gercgelt. (Breunstoffchcmic 
5. 388 89. 1924. Kam ap b. Essen.) TliOPSCH.

Eritz G. Hoffmann, Zur Frage der Zcrsetzung von Urtecr- und Bcnzindampfm 
im Drcliofen. Entgegnung auf dic Arbeit von M C l l e r  (vgl. vorst. Eef.) Die heiBcstc 
Stelle ist nicht das Schwelgut, sondern die frciliegendc Trommclwand. Vf. hiilt 
dic dort stattfindenden Zerss. allerdiugs fur gering; wenn man sic aber yermcidcn 
w i 11, so ist dies nicht durch den (ebenfalls liegendenj Doppcldrchofen zu errcichcu, 
in Pragę karne dann yielmehr ein stchender Ofen. (Brennstoffchcmie 6. 85. 
Lugau i. Sa.) B i e l e n b e r g .

Bruhn, Beobachtungen ani Kammerofenbetrieb in einem mittlcren Gaswerk. 
Bcspricht dic Erfahrungen mit dem Betriebe einer Kammerofcnanlage ais Zusatz 
zu Ilorizontalrctortcnofcn. (Gas- u. Wasserfach 68. 33—34. 1925. Rathcnow.) Bor.

K urz, Der Ulmer Horizontal-JOeinkammerofen. An Stelle u. auf der Grund- 
flachc von 9 Horizontalretortenofcn mit jc  7 oder 8 Retorten wurden Horizontal- 
klcinkammcrofen mit je 8 Kammern errichtet,, von denen 3 Ofen genugten, um den 
ganzen Gasbedarf bequem zu deckcn. (Gas- u. Wasserfach 68. 161—65. Ulm.) Bo.

Hans Prólfl, Bctricbscrgebnisse mit Baraffinol zur Benzolerzcugung. Bcspricht 
dic Łrfahrungen im Betriebe der Benzolanlage mit Paraffinwaschol, die wcsentlichc 
Vortcile gegeniiber der Benutzung von Tcerol ergeben. (Gas- u. Wasserfach 68. 
39 40. 1925. Oppeln.) B o r n s t e i n .

D. J. Demorest, Tjncarburiertcs Wasscrgas ist billiges Industriegas. Bcspricht 
dic Vorztige u. die Kosten des Wassergases, besonders im Vergleich mit Kraftgas. 
(Chem. Metallurg. Engineering 31. 887— 90.1924. Ohio, State Uniyersity.) B ó r n s t e i n .

E. B eri und E. Reiche, Die wirtscliaftliche Verwertung mittcldeiUsclier Braun- 
kohle. Um rentable Vercdelung minderwertiger Brennstoffe zu studieren, wurde 
mitteldeutsche Braunkohle ais knorpelige Rohkohle u. in Brikettform der Vergasuug 
u. Yerschwelung unterworfen. Fur dic Generatorvergasung wurde cin W.- 
Gehalt des Gemisches von 42% ais der gceignetste erkannt u. fur das in dic 
Trocknungszone eintretende Gas eine Temp. von 812°. Bei der Verschwclung im 
Drchofcn war das Mischungsverh., d. h. der Feuchtigkeitsgrad der Kohle fUr dic 
Hohe der Teerausbeute ohne Bedeutung; sie betrug durchwcg ctwa 90% des 
analytisch festgestellten feergehalts. Der Schwelteer war reicher an niedrig- 
siedenden Bestandteilcn ais der Generatorteer. Au Ber dcm wurden Menge, Qualitat 
u. Heizwert der Schwelgase fiir Rohkohle resp. Briketts u. verschiedene Mischungcn 
bcidcr untersueht. (Brennstoffchcmie 5. 317—22. 338—42. Darmstadt.) B o r n s t .

Baldus, Uber fossile Ilolzkohlc in der Braunkohle. Fossile Holzkohle (Fascr- 
kohlc RuBkohle) kommt nicht nur in Stein-, sondern auch in Braunkohle vor. Sic 
ist nicht nur wissenschaftl. interessant, sondern hat auch prakt. Bedeutung, da sie 
nach Vf. eine der Hauptursachen der Selbstentzundung ist. Yf. schildert dic An- 
sichten verschicdener Autoren iiber die Genesis der Holzkohlenvorkk. [Brande 
durch Blitzsclilag, Selbstentzundung; Verkokung durch yulkanischcn Aschcrcgeu: 
EinfluB von Salzlsgg., Meerwasser (vgl. ScnW A L BE u. SCHEPP, Ber. Dtsch. Chem. 
Grcs. 57. 319; C. 1924.1 .1174) Scliwcfclkics]. (Braunkohle 23. 985—91. Charlottcu- 
*3urS-) B i e l e n b e r g .

A. Loschge, Dic Yergasung von Rohbraunkohlen. Vcrss. mit gebrochencr, uu- 
gesiebter, lignit. Rohbraunkohlc an einer Heller-Gaserzeugcr-Anlage erwiesen dic 
volle Brauchbarkeit dieses Gascrzeugertyps zur Vergasung des bczciclmetcn Roli- 
materiałs. Dieser Rrfolg schcint wesentlich mitbcdingt durch die starke Vcr- 
minderung des Schachtquersclinittes nach unten, d ie  fur den H eller-G cn era to r  
charakteristisch ist. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 69. 1—S. Miinchen.) BOrNSTEIN.

L. Gurwitsch und B. Kam iner, Uber die Destillation von Erdol mit iiwten 
Gasen. (Brennstoffchcmie 5. 322—23. — C. 1925. I. 595.) B O r n s t e in .
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J. Lazennec, Das Cracken der Mineralole. Besclireibung der Crackiugmethode
nach dcm Dubbsverf. (La Naturę 1 9 2 5 . 173—76.) BO r n s t e i n .

Qnstav E gloff, dOO Fafi Benzin-Tagesproduktion eines Dubbs-Krackapparales. 
Bcschreibung der Crackiugmethode nach dem Dubbsvcrf. (Gas and Oil Jouru., 
Tulsa Oklo 13/11. 1924; Petroleum 2 1 . 383.) B O r n s t e in .

Stefan Suknarowski und Damian W andycz, Uber Mineraloldeslillation mit 
groficr Va-dampfungsfldche. Vf. dest. im LaboratoriummaBstabe Roherdolriiekstande 
in einer Kolonne mit gegenstromendem iiberhitzten Benzindampfe u. crhielt hclle 
u. durchsichtige Destillate von groBer Viscositat u. hohem Flammpunkte. (Petroleum 
21. 641-50.) B O r n s t e in .

GL Baum, Die Verwendung der Steinkohlenschmierble ini Bergbau. Es wird 
darauf hingewiesen, daB ein groBer Tcil der aus dem Erdol stammenden ausliind. 
Schmiermittcl dureh inlśind. Steinkohlcn-Teerole ersetzt werden kann. (Gliiekauf 
61. 305-8.) B O r n s te in .

Pradel, Etwas iiber die Verbrennung und Vcrgasung von Holz und JlolzabfciUcn. 
Es wird eine mit Ilolzspiihncn zu betreibende Vorfeucrung fiir einen Lokomotiy- 
kcsscl u. ein Holzgaserzeugcr beschrieben. (GewerbcfleiB 1 0 4 . 62—65.) B O rn .

Pradel, Die Brennstaubfcuerung unter besonderer Bcriicksichtigung von Braun- 
kohle und Grudekoks. Allgemeine Gesichtspunktc iiber Staubfeuerung u. Auf- 
bereitung des Brcnustaubes. Besprechung einiger Miihlen u. Brcnnstaubspezial- 
wagen. (Feuerungstcchnik 13. 122—25.) BlELENBERG.

Franz Fischer, Die Umwandlung der Kohle in Ole. Bespriclit zusammen- 
fassend die yerschiedenen Wege, auf denen es bislier gelungen ist, zur Herst. von 

' Olen aus der Kohle zu gelangen: das destruktiye Verf. der trockenen Dest. dureh 
Hocli- oder Tieftemperaturyerkokung, welches nur die bituminosen Bestandteilc 
dureh Zertrummerung groBerer Moll. zu kleineren in Ólform umwandelt; die 
Hydrierung dureh Na-Formiat, CO u. W . oder mol. II2, dureh dereń Einw. ein rle il 
der Kohle in fl., der Best in losl. Prodd. ubergefuhrt werden kann; u. schlieBlieh 
das auf dem Umwege der Vergasung der Kohle u. Bchandlung des entatandenen 
Wassergases unter Druck- u. Temp.-Erhohung mit alkaligetrankten Fe-Spanen 
ais Kontaktmasse erzeugte „Synthol“, ein fast yollig unter 200° sd. Ólgemisch, das 
hauptsachlich aus hoheren Alkoholen u. Ketonen besteht u. ais Motorenbetriebs- 
stofF cmpfohlen wird. (Ztsehr. Ver. Dtsch. Ing. 69. 15—17. Mulheim-Kuhr.) Bó.

F. Schwers, Die lebliaftc, detonicrcnde und nicht detonierende, Verbrcnnung 
gasentwickelter Stoffe. Vf. beriehtet iiber die Ergebnisse der Unterss. von R ic a r d o  
(Auto Eng, 2. 130) u. T iz a r d  (Auto Eng. 4. 136) Uber die Yerbrennung von 
Motortreibmitteln u. ihr Verh. im Motor. (Chimie et Industrie 12. 983—92. 1924. 
13. 14-23.) Jung .

Stanley Hopkins, Warmespeicherung. Es werden die Mogliehkeit u. die teehn. 
u. wirtschaftliclien Vortcile der Warmespeicherung erórtert u. mittels mehrerer Ab
bildungen an Hand von R u th s  Wiirmespeicher dargelegt. (Journ. Soc. Chem. Ind. 
44. T. 69-74.) RO hle.

C. Blacher, Die rationclle analytische Klassifizierung der Brennstoffe. (SehluB 
von S. 1830.) Yf. bcspricht weiter das von D r a k e l e y  (Fuel 2. 195) yorgeschlagene 
Schema u. kommt dann auf scine eigenen neueren Vorschlage. In einem reclit- 
winkligen Koordiuatensystem werden auf der Abszisse die 0/0-Gehalte der fluchtigen 
Bcstiindtcile an KW-stoffen von 0—100 u. auf der Ordinate die %-Gehalte an 
fliichtigcn Bestandteilen von 100—0 aufgetragen. Zahlreiche vom Yf. unters. 
Bremistoffe hat er in diesos System eingetragen. Die sich hierbei ergebenden 
Punkte hiiufen sich in einzelnen Zonen an. Diese Anliaufungen entsprcchen Kohlen 
von unter den gewiihlten Gesichtspunktcn gleicher Beschaffenheit. Die sich liicr- 
uach ergebende Klassifizierung stimmt in groBen Ziigen mit der iibliehen iiberein.
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Auf der genannten Basis ist es also moglich, den Typus jeder Kolile eindeutig 
festzulegen. (Feuerungstechnik 13. 148—52. Riga.) B ielenbebg.

— , Yersuclie zur Bestimmung der Mahlfeinheit von Kohlcnstaub. Erg&uzuSg 
zur gleićhnamigen Arbeit (S. 1546). Die Siebverss. nach den normalisierteu Be- 
dingungen sind mit dcm gleichen Siebgut aber au verschiedenen Arbeitsstelleu 
yorgenommen worden. Die erhaltenen Resultate (Zahlen im Original) weichen 
untereiuander ab. Am gróBten waren die Abweichungen bei den feinsten Sicb- 
fraktionen. Die Unterschiede sind yermutlicli auf yerschiedene Siebdaucr zuriick- 
zufiihren. (Arch. f. Wiirmewirtsch. 6. 64.) B ie l e n b e r g .

M. B orodulin , Eine verexnfachte Mełhode zur Viseositatsbestiimnung der Ole. 
Beschreibung einer Vorr., um die Viscositiit au der Zeit zu messeu, die ein Wasser- 
tropfen zum Durclifalleu einer Olschicht von gegebener Dicke braucht. (Petroleum 
21. 445—48. Leningrad.) B ó r n s t e i s .

Hans Tropach und Egbert D ittrich, Nachirag zu der Abharidlung „Uber dic 
Bestimmung der Mcthankohlmwasscrstoffc bei der łechnisdien Gasanalyse“. (Vgl. 
S. 1547.) Vff. schlagen vor, das zur CH4-Verbrennung einpfohlenc Quarzrohrchen 
nicht mit CuO in Drahtform, sonderu mit Asbcst zu fiillen, auf dem etwas CuO 
(etwa 0,5 g auf eine Rohrfallung) niedergeschlagen ist. (Brenustoftehemie 5. 325.) BO.

H. Reck, Ein Yergleich des Speiseriiboles und des raffinierten Brennoles. Spcisc- 
riibole sind gelbe bis braungrune Fil., dic einen starken Bodensatz bildeu u. sehwachcu 
Senfólgeruch zeigen. Der Bodensatz ist von liellerer Farbę. D. 0,910—0,916. 
Sauregrad 10,2-11,2, Jodzahl 99,5—102,3, VZ. 175,7—178,2. — Raffinierte Brcnii- 
ole sind klare, gelbe bis gelborange Fil. mit sehr geringem Bodensatz. Gcruch i 
schwach senfartig, Geschmack unangenehm bitter. D. 0,907—0,916, Sauregrad 10,0 
bis 10,8, VZ. 176,1—177,8, Jodzahl 99,7—102,9. — Ein chem. Unterschied ergibt 
sich aus den Kennzahlen nicht. Beim Brenncu im Docht beobaclitet man starkę 
Unterschiede. Ais Unterscheidungsmerkmal kommt noch die Priifung der Viscositat 
in Frage. (Pharm. Zentralhalle 66. 163—64. Liibcek, Lab. M a x  Jeune.) D ie tz e .

H enri Philipon, Frankreich, und A lesandre F o lliet, Belgicn, Bestdndigc 
und fortschreiłende Desłillation bituminoser Schiefer. Auf 800 — 1000° erhitzter 
Wasserdampf wird von unten her durch einen mit dem Schiefer beschickten Schacht 
geschickt. (F. P. 573817 vom 26/11. 1923, aus 30/6. 1924. Belg. Prior. 30/11. 
1922.) K a u s c h .

A lbert George Black, Australieu, Gewinnung von Ólen, Spiritus und Gas aus 
Pelionit, Tonschiefer, Braunkohle usw. Die Stoffe werden einem raschen Temperatur- 
wechsel in der Weise unterworfen, daB man sie zunaclist in eine durchlochtc 
Patronc u. letztere sodann in eine erhitzte Retorte oder dgl. einbringt. (F. i1- 
579629 vom 31/3. 1924, ausg. 20/10. 1924. Austr. Prior. 5/10. 1923.) K a u s c h .

Robert L. W right, Fort Dodge, Jowa, Ólextraktion. Unter der 01 cnthalten- 
den Bodenschicht wird ein BrunnengefiiB angeordnet, das von einer Kammer um- 
geben ist, yon der aus eine Anzahl yon Kaniilen nach der 01 euthaltenden Schicht 
sich erstrecken. (A. P. 1520737 yom 26/4. 1924, ausg. 30/12. 1924.) K a u s c h .

James W. W eir, Fillmorc, Califoruien, Beliandlung von Petrolewnol. AVachs 
entlialtende Erdole (Schmierole) werden mit eiuem zcrteilten Entfiirbuiigsmittel bei 
wenigstens 250° F. behandelt, abgckuhlt unter den F. des Wachses u. bei dieser 
Temp. filtriert. (A. P. 1509326 yom 11/6. 1924, ausg. 23/9. 1924.) K a u s c h .

Thomas M alcolm  Davidson, England, Zersetzende Destillalion des Óles undana- 
loger Stoffe. Die Stoffe werden bei ansteigender Temp. yon 300 auf 400° zunaebst 
erhitzt, dann wird in der Retorte die Temp. auf 650—700° gesteigert. (F. P. 574340 
vom 29/12. 1923, ausg. 9/7. 1924.) K a u s c h .
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Samuel James Manson A uld, Albert Ernest Dunstan und Percy Henry  
Herring, England, Spalłen von Kohlemcasserstoffen. Die KW-stoffe werden unter 
Druck in einem Yorwurmer auf eine Temp. erhitzt, welche nalie an der Grenze 
der Spaltungstemp. (etwa 350—370°) liegt, dann nicht zu schnell durch eine Mehr- 
zalil enger u. verhiiltnismaBig kurzer Rohre (Thermalrohre) gefiihrt, in welcher die 
Temp. der Ole auf 400—410° steigt u. schlieBlich in einer dariiber angeordneten 
Rk.-Kammer der endgiiltigen Spaltung unterworfen. (F. PP. 577 485 u. 577486  
vom 20/2. 1924, ausg. 5/9. 1924. li. Prior. 20/2. u. 29/11. 1923.) O e l k e r .

Charles L inke, Frankreich, Yergaswng jliissigen Brennstoffs. Man zerstiiubt 
in einer luftleer gemachten Retorto mittels Luft oder Lcuchtgas den fl. Brennstoff 
(Gasol). (F.P . 573456 vom 6/2. 1923, ausg. 25/6. 1924.) K a u s c h .

Clarence B e ll "Wisner, V. St. A., Ausziehen von in Brcnnslojfcn enthalłenen 
Kohknwasserstoffen. Der Brennstoff wird bis nalie der krit. Temp. erhitzt, bei der 
die KW-stoffe sieli zersetzen, wiihrend sieli Dampf bildet u. Feuchtigkeit aus- 
getrieben wird. Dann wird er in einem gcschlossenen Behalter unter Bcwegung 
erhitzt. Auch liiBt man H, auf das Ausgangsmaterial einwirken. (F. P. 583557 
vom 27/5. 1924, ausg. 17/1. 1925. A. Prior. 11/6. 1923.) K a u s c h .

V. L. Oil Processes L im ited, England, Deslillation sclmerer Kohlenwasser- 
stoffe. Die Dest. kohlenstoffhaltiger Stoffe erfolgt in einer Retorto in der eine 
schraubenartige Transportvorr. oder dgl. die Fortbewegung der Stoffe bewirkt. Die 
Temp. steigt von der Eintritts- naeli der Austrittsoffnung. (F. P. 579905 vom 7/4.
1924, ausg. 27/10. 1924. E. Prior. 20/9. 1923.) K a u s c h .

E. Barbet & F ils  & Cie., Frankreich, Rektifikation von Kohlenwasserstójfen 
und anderen hoclisiedenden Fliissigkeitcn. Der Rektifikationsapp. wird mit den 
KW-stoffen im Zustande der hochstmogliclien Yerdampfung beschickt, (F. P. 571137 
vom 11/12. 1922, ausg. 12/5. 1924.) K a u s c h .

Julio Cesar de Chalfon, England, Behandlung von Minerał- und anderen Ulen 
zwecks Herstellung von gasolindhnlichen Brenn/liissigkeiten. Man yermiseht das Ol, 
"clchcs minerał., yegetabil. oder animal. Ursprungs sein kann, oder ein Gemenge 
solcher Ole mit Naphtha, K2C03, 1I2S 04, Naphthalin, Benzoesuure u. Seife, unter- 
"irft die Mischung der Dest., setzt dem Destillat nacli dem Waschen Seife, ClONa 
u. Beuzoesiiure zu u. dest. noclimals. (F. P. 579116 vom 22/3. 1924, ausg. 10/10. 
192-i. E. Prior. 8/3. 1924.) O e l k e r .

James A lesandre Lencauchez, Frankreich, Brennstoffdestillation. Man erhitzt 
den Brennstoff durch ein N2-freies Gas (Destillations- oder Wassergas), das man 
'n ^iirmeregeneratoren erhitzt hat. (F. P. 576776 vom 5/2. 1924, ausg. 26/8.
1924.) K a u s c h .

Emmanuel F elix  Aum ont, Frankreich, Abscheidung von Benzol aus Óldestil- 
Wmisgasen durch Kiilte. Das zu bchandelnde Gas wird zunachst durch einen 
^  lirmeaustauscher, der im entgegengesetzten Sinn von dem gereinigten Gase durch- 
striimt wird, gcleitet, gelangt dann in einen Kompressor, einen zweiten mit k. W. 
'lesehickten Wiirmeaustauscher u. sodann in eine mit einer nicht gefrierenden Lauge 
heschickte Waschkolonne. (F. P. 574603 vom 11/1. 1923, ausg. 16/7. 1924.) Ka.

Robert Denis Lange, Frankreich, Behandlung von Holz. Um Cellulose oder 
%1. in fl. Brennstoffe iiberzufuhren, wird sie in Dextrin umgewandelt u. dieser zu 
Glucose hydrolysiert, die am besten neutralisiert in A. iibergefuhrt wird. Die davon 
getrennten unl. Ruekstande werden auf pyrogenet. Wege unter Zusatz von Teer 
hchandelt u. rektifiziert. Der A. u. die fl. Brennstoffe werden mit den von der 
Wiitzung stammenden Gasen in Beriihrung gebracht. (F. P. 574606 vom 27/2 .
1923, ausg. 16/7. 1924.) K a u s c h .

Martin Dubler und Paul Bruppacher, Schweiz, Yergasen von fliissigen Brcnn- 
fojfen fiir Exphsionsmotoren. Der fl., gegebenenfalls yorgewiirmte Brennstoff wird



durcli PreBluft, die ebenfalls erwiirmt sein kann, zerstaubt, worauf die Miscliung 
noclimals erhitzt u. dann in den Zylinder des Motors eingefuhrt wird. (F. P,
576403  vom 28/1. 1924, ausg. 20/8. 1924. Scliwz. Prior. 10/2. 1923.) O e lk e r .

Georg Imbert, Ftankreich, Fur Fkcplosionsmotoren geeignetes Gas. Luft wiril 
mit starker Gescliwindigkeit so in den Generator eingefuhrt, daB sich sehr sclinell 
eine Zone sehr holier Temp. bildet. (F. P. 571483 vom 4/10. 1923, ausg. 17/5.
1924.) K a u sc h .

Charles C. Benton, Pliiladelphia, Ubert. von: Samuel S. Sadtler, Springfield 
Township, Montgomery, Pa., V. St. A., Motortreibmittel, welches aus einer Miscliung 
von Gasolin mit einer Lsg. von Pyridin oder Pyridin u. Chinolin in Ligroin besteht. 
(A. P. 1524674 vom 29/11. 1922, ausg. 3/2. 1925.) O e lk e r .

Hermann Jentzsch, W ilhelmshaven, Vor>ichłung zur Ermittelung der Sdbsl- 
enłziindlichkeit von Ólen und Brennstoffen, gek. durch einen in einen Ileiztiegel 
einsetzbaren, mit Bohrungen zur Aufnahme des Ols u. eines Thermomcters ver- 
sulienen Klotz, welcher einen mit jenen Bohrungen in Verb. stcliendcn zentralen 
Zufufirungskanal fur den eine McByorr. passierendeu ZiindungssauerstofF aufweist.
— Das Verh;iltnis der Selbstentziindungstemp. u. der Menge des yerbraucliten Oj 
dient ais MaB fur die Selbstentziindlichkeit. (B. R. P. 408457  KI. 421 vom 15/1.
1924, ausg. 26/1. 1925.) KtJnnNG.

Georg K on ig , Berlin-Dahlem, Fortlaufende Beskmmung des Heiztceries von 
Gasgemischen, bei welcher das zu priifende Gas u. Luft in ununterbrochenem Stroni 
u. gleichbleibendem Volumenverhiiltnis verbrannt wird, dad. gek., daB das so er- 
lialtene Rauchgas, z. B. mittels Rauchgaspriifcrs, analysiert u. aus der GroBe des 
Gehalts an C02 u. dem Volumenverhaltnis die GroBe des Heizwertcs bestiinint 
wird. — Eine entsprechend geeichte Skala zeigt unmittelbar den Ileizwert an. 
(D.R. P. 408455 KI. 42i vom 15/7. 1923, ausg. 19/1. 1925.) KttiiLiNG.

XXIII. Tinte; Wichse; Bohnermassen usw.
Bruno W alther, Aus der Praxis eines Schuhcremefabrikanien. Kurze Schil- 

derung der Rohstoffe u. ihrer Verwendung. Terpentinol laBt sich nicht vollig 
ersetzen. Die GieBtemp. liege wenig holier ais der Erstarrungspunkt der Kreme. 
(Der Olmarkt 7. 3—5. Sep.) Hei.lkk.

Bruno W alther, /l«s der chemiśch-technisehen Praxis. (Vgl. S. 773.) Uber Ur- 
sachen des Absitzens u. Schmierens von Metallputz, uber das Yerhiiten des Klebens 
vou gegossenem SiegellaeTc an der Form, sowie uber die Aquivalenz von Pottosclie, 
Soda, Salmiakgeist u. Natronlauge werden kurze Mitteilungen gegeben. (Seifen- 
sieder-Ztg. 52. 135.) H e lle r.

Jacąues Mater, Frankreich, Kopiertinte fur Stifte, bestehend aus einer Lsg. 
von dest. W., Glycerin, Methylenblau oder scliwarzem Farbstoff, Ilolzgeist (30°) u* 
Gummi arabicum. (F. P. 581031 vom 2/5. 1924, ausg. 21/11. 1924.) IUuscu.

A lchem ie Gold Company, ubert. von: Louis Dejonge & Company, ubert. 
von: W illiam  J. M cE lroy und John Ciarkę, New York, Mełalłtinłen. (Can. P. 
234014 vom 23/10. 1922, ausg. 4/9. 1923. — C. 1924. I. 608.) K Cu ling.

Leo N eustad tl, Wien, Herstellimg von Schuhci-eme, Bolinennassen «. dgl. Er- 
zeugnissen, welche aus unyerseiften Waclisen und fiiichtigen Losungsmm. bestelien, 
dad. gek., daB diese Losungsmm. durch eine Emulsion, dereń disperse Phase V. 
bildet, ersetzt werden. (D. R. P. 4 0 9032  KI. 22g vom 5/7. 1924, ausg. 30/1. 1925- 
Oe. P. 9/7. 1923.) ' ' ' K a d s c h .
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