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A. Allgemeine und pbysikalische Chemie.
J. Newton Friend, Die Perioden-Kugcl utid die Słellung der seltenen Erden. 

Vf. stellt fest, da8 die Einordnung der Gruppe der seltenen Erden in das period. 
System der Elemente am zwanglosesten zu erfolgen vermag, wenn dieses in Spiral - 
form auf einer Kugeloberflache aufgetragen wird. Bei dieser Anordnung wird aueh 
die Differenz im ehem. Yerh. der 1. u. 2. Glieder der Vertikalreihen dadurch wieder- 
gegeben, daB letztere etwas eszentr. zu ersteren zu liegen kommen; so liegt z. B. 
die dem Li zugeordnete FlSche oberlialb der dem Na u. dem Ca zugeordneten 
Flaclien u. zwar so, daB sie an einen relativ groBeren Teil-der Na-Fliiche angrenzt. 
Am Kugeliiąuator haben die „Elementzellen11 ihren groBten Flaeheninhalt u. bieten 
Platz fur je 2 Elemente; in ihnen kann der „Gurtel“ der seltenen Erden eingeordnet 
werden. Nacli dieser Anordnung fallen La, Yb u. Lu etwa in die 3. Gruppe, Ce 
u. Ct treten ais Zwischenglieder zwischen Zr u. Th auf, Pr u. Nd kommen zwischen 
Nb u. Ta zu steben. Sm ordnet sich zwischen Mo u. W. ein; Eu korrespondiert 
mit Te, Gd mit Mn, Tb mit J, Dg mit Cs. Das fehlende Element Nr. 61 fallt nach 
dieser Anordnung in Gruppe 5, wiirde also dem Sb u. Bi entsprechen. (Chem. 
News 130. 196—97; Municipal Technical Sehool, Birmingham.) Fkankendurgek.

N. Schoorl, Die wasseranziehende Fahigkeit von Salzen. AnschlieBend an 
Scheringa (S. 1840) weist Yf. auf Bindungsmoglichkeiten des W. zu festen u. fl. 
Yerbb., sog. trockne w. nasse Hygroskopizitat liin, z. B. B. von NaBr -f- 2HaO aus 
NaBr, oder K,COa -f- 2H20  aus K2C03. Tabelle tiber Dampfspannung von verd. 
H2S04 (0—80°/0). Der mittlere Luftfeuchtigkeitsgehalt der Luft ist zu 0,65 selir roh 
angenommen u. betragt im Sommer ungefahr 0,50 im Winter 0,85. Bei kiinstl. 
Heizung sind geschlossene Raume im Winter meist trockner ais im Sommer. 
Hinweis auf die Bedeutung fur Aufbewahrung von Chilesałpełer. (Pliarm. Weekblad 
62. 276—80. Utrecht, Univ.) G roszfeld .

A,. Atomstruktur. Radiochem ie. Photochemie.
F. Zambonini, Die Atomstruktur nach Bohr und der Isomorphogenismus der 

Metalle der seltenen Erden mit denen der Calciumgruppe. (Gazz. chim. ital. 55. 136 
bis 140. — C. 1924. II. 2446.) Zander.

0. W. Bichardson und A. F. A. Young, Die thermionischen Austrittsarbeiten. 
und die photoelektrischen Schwellenwerte der Alkalimetałle. Vif. weisen darauf hin, 
daB eine Keihe esperimenteller Feststellungen fur die Eiistenz von mehr ais je 
einer Austrittsarbeit a> u. lichtelektr. Seliwellenwert P.0 fur Na u. K  spricht. Die 
thermion. Emission i einer Substanz mit melireren Schwellenwerten laBt sich in 
allgemeiner Form dureh den Ausdruck i =  Al -T i -e~a>ilT -j- A1T i -e~0J'-T 
darstellen, wobei jedem Schwellenwert ein bestimmtes A  u. co entsprieht. Fur K 
u. weniger exakt fiir Na lassen sich die beobachteten thermion. Emissionen durch 
einen derartigen, zweigliedrigen Ausdruck befriedigend darstellen. Die Tatsache, 
daB die lichtelektr. Strome leicht, die Thermionenstrome hingegen nur schwierig 
sich bis zum Sattigungswert steigern lassen, deutet darauf hin, daB die, die ver- 
schiedenen Schwellenwerte aufweisenden Modifikationen in verstreuten Zentren auf
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der Metalloberflache lokalisiert sind. Der lichtelektr. Schwellenwert fiir normales 
K betrfigt 7000 A u. deckt sieh gut mit dem aus der Beziehung A0 =  3/s^max auf 
Grund des fUr AmaI beobachteten Wertes errechneten Wert fur ).0. In einem Vers. 
wcrden Anhaltspunkte fiir einen, diesem lichtelektr. Schwellenwert entsprechenden 
thermion. Schwellenwert (bei 200°) gefunden, die bei dieser u. noch niedrigeren 
Tempp. in Erscheinung tretenden thermion. Schwellenwerte sind jedoch — auch 
bei den besten Vakua — von weit geringerer GroBenordnung. Eine eindeutige 
Unters. bei hoheren Tempp. wird durch verschiedene, von den Vff. niiher diskutierten 
Faktoren kompliziert. Ein bei 200° gewohnlich auftretender thermion. Schwellen
wert entspricht etwa X0 =  10000 A. Eine, dieser im Infrarot liegenden Wellen- 
liingen entsprechende lichtelektr. Emission laBt sich an K konstatieren, welches 
in einer Hs oder H20-Atmosphiire der Glimmentladung unterworfen wurde. Ver- 
mutlich erfolgt sie infolge eines durch diese Behandlung bewirkten Anwachsens 
der normalerweise yorhandenen „Zentren". Obgleich ein weiterer thermion. Schwellen
wert einem A0 =  30000 A entspricht, wird keine weitere lichtelektr. Erregbarkeit 
im Infrarot beobachtet. Die verschiedenen, zusammengehorigen Werte fiir A u. ca 
lassen sich in eine lineare Beziehung zwischen co u. log A  zusammenfassen. Die 
Glimmentladung ruft nicht nur unentwickelte Schwellenwerte in Erscheinung, sondcm 
erhoht auch den Betrag der norm. Emission. Vlf. bringen theoret. Oberlegungen 
zu den experimentellcn Befunden. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 107. 377 
bis 410.) Frankenburgeb.

W italius Chłopin, Beitrag zur Kenntnis der fraktionierten Krystallisation 
radioaktiver Stoffe, samt dem Versuche einer Theorie dieses Vorganges. I. Mitt 
Vf. hat das von S o d d y  zuerst angegebene Verf. der fraktionierten Fiillung der 
Barium-Radiumchloride mittels HC1 zu einem beąuemen Anreicherungsverf. zur 
Darst. hochprozentiger Ra-Priiparate im GroBbetrieb ausgearbeitet, welches vor der 
fraktionierten Krystallisation durch Eindampfen den Yorteil besitzt, daB keine 
yorherige Reinigung der Rohchloride notig, u. JdaB eine weitgehende Regulierung 
des ganzen Prozesses moglich ist. Vf. geht davon aus, daB die Loslichkeit des 
BaClj beim Zusatz von HC1 erst schnell, bei hoheren Konzz. langsamer u. bei 
.einer 7 fach normalen HC1 bis auf Nuli ftillf. Man kann also durch Regulierung 
.des SSuregrades jeden beliebigen Prozentsatz des in Lsg. befindlichen BaCl2 aus- 
fiillen. Vf. hat nun den Ra-Gehalt der ausgeschiedenen Krystalle bestimmt u. 
festgestellt, daB der Anreieherungskoeffizient Kj. (Verhiiltnis des in den Krystallen 
enthaltenen Ra in Prozenten der Gesamt-Ra-Menge zu dem in den Krystallen ent- 
haltenen Ba in Prozenten der Gesamt-Ba-Menge) eine Funktion der relatiyen Menge 
•des ausgefallten BaCls ist, u. daB Ka desto gróBer ist, je kleiner die relatiye 
Menge des ausgeschiedenen BaCl2 ist u. je langsamer das Anwachsen der Krystalle 
erfolgt. Je nachdem man die Fraktionierung durch partielle Fiillung oder Auf- 
losung eines Ba-Ra-Salzes erzielt, ist K a  verschieden u. zwar im Falle der Auf- 
losung stets kleiner ais bei der Fiillung. Yf. schliefit aus seinen Beobachtungen, 
daB der ProzeB der Anreicherung des Ra bei der fraktionierten Krystallisation 
.oder Fiillung nicht nur durch geringere Loslichkeit der betreffcnden Ra-Verbb., 
sondern durch die Austauschadsorption des Ra an den Flachen des wachsenden 
Krystalles des BaCl, bedingt wird. Dieselben Ergebnisse folgen aus Verss. mit 
der fraktionierten Fiillung der Bromide mittels HBr u. der Nitrate mittels konz. 
HN03. Allgemein la.Bt sich sagen, daB sich zur fraktionierten Fiillung alle SSuren 
ii. Salze, welche dasselbe Anion wie das betreffende Ba-Ra-Salz besitzen u. mit 
ihm keine Doppel- oder Komplexverbb. bilden, verwenden lassen, u. zwar sind die 
Fiillungsmittel besonders giinstig, welche zur Hydratbildung neigen. Zum SchluB 
zeigt Yf., daB die Verteilung des Ra zwischen fester u. fl. Phase bei der fraktio
nierten Krystallisation bezw. Fiillung in erster Anniiherung nach dem Berthelot-
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Nernstschen Yerteilungssatz erfolgt. (Ztsclir. f. anorg. u. allg. Ch. 143. 97—117. 
Leningrad, Staatl. Inst. f . Radiumforsch.) P h i l i p p .

F. Croze, JJber die Struktur der Linienspektrai des ionisierten Stickstoffs und 
Sauerstoffs. Vf. gibt tabellar. AufzShlungen der am Spektrum des (N+) u. (0+) 
bcobachteten Multipletts u. stellt fest, da8 sie sich gem&B dem spektroskop. Ver- 
Bchiebungssatz ais Kombinationen zwischen ungradzahligen (beim N+) bezw. 
zwischen gradzahligen Termen (beim 0 +) darstellen lassen. (C. r. d. 1’Acad. des 
seiences 180. 277—79.) F ran k en b u rg er.

Francis M. W alters, Hcgehndfńgkciten im Bogenspektrum des Nickels. (Vgl. 
S. 338.) Vf. setzt die Unterss. iiber die Regelm&Bigkeiten im Bogenspektrum der 
Elemente der Triadę Fe, Co, Ni fort um festzustellen, ob das spektr. Verschiebungs- 
gesetz auch fiir diese Glieder der 8. Kolumnę des period. Systems gultig ist. Wfihrend 
das Spektrum des neutralen Fe Terrne aufweist, dereń maximale Multipletts 
ungerade Zahlen (3, 5 u. 7 fach) sind u. das Co-Spektrum aus Termen geradzahliger 
Multipletts (2 u. 4) zusammengesetzt zu sein scheint, seheinen wieder ungradzahlige 
Werte (1 u. 3) das Spektrum des Ni zu charakterisieren. Die mathemat. Analyse 
u. gegenseitige Zuordnung der Linien des Ni-Spektrums ist schwierig; sie wird 
durch Unters. des Zeemaneffekts auf einzelne Linien ergSnzt. Yf. bringt eine 
tabellar. Ubersicht iiber die relativen Termwerte u. Kombinationen im Bogen- 
apektrum des Ni, in der 345 Ni-Linien klassifiziert sind. (Journ. Washington Acad. 
of Sciences 15. 88—100. The C a r n e g ie  Inst. of Technology.) F r a n k e n b u r g e r .

Th. Duseberg, U ber die Absorption von Fluor escenzlieht in der etnittierenden 
Subslanz. Es wird die Durchlśissigkeit alkoh. Lsgg. von Rhodarnin, Eosin, Kaphthalin- 
rot, Fluorescein, i-Chinolinrot, Urąnin, Anilingelb u. Chininsulfat fiir das Fluorescenz- 
licht desselben Stoffes untersucht u. folgende GesctzmaBigkeiten gefunden: Das 
Pluorescenzlicht aus dem Wellenlangengebiet groBter Intensitat wifd yon der 
emittierenden Lsg. besser durchgelassen, ais das Fluorescenzlicht benachbarter 
WellenlSngen, d. h. das Minimum der Estinktion fallt mit dem Intensitiitsmaximum 
des Fluorescenzspektrums zusammcn. Das absorbierte Fluorescenzlicht kann wieder 
erregend wirken u. sekundares Fluorescenzlicht liingerer WellenlSnge erzeugen; 
diese „wiederholte Fluorescenz" erkliirt die Verschiebung des Intensitfitsmasimums 
flach liingeren Wellenlangen bei groBer Schiclitdicke oder hoher Konz. der 
fluorescierenden Lsg. u. andere in der Literatur mitgeteilte Erscheinungen. Vf. 
findet fiir die IntensitUtamaxima der Fluorescenz von Chinolinrot, Uranin u. Anilin
gelb 600,7 fłjU, 512,6 jUjtt u. ca. 520 fifj. (Physikal. Ztschr. 26. 157—66. GieBen, 
Univ.) K r Og e r .

A j. Klektrochem ie. Therm ochem le.

Eobert Krem ann und E udo lf Gruber-Eehenburg, Die elektrolytisehe Leitung 
«  geschmolzenen Metallegierungen. VI. Mitt. Versuche der Elektrolyse einiger 
Kupferlegierungen (Ou-Zn, Ou-Sn, Cu-Ag, Cu-Al). (V. vgl. Monatshefte f. Chemie 
45. 177; C. 1924. II. 2735) Fiir hoher schmelzende Legierungen eignen sich ais 
ElektrolysiergefaBe statt Glascapillaren solc.he aus Schamotte. Es wird die HersŁ 
dieser Capillaren u. auch ein geeigneter elektr. Ofen beschrieben. Ais Elektroden- 
material fiir die Elektrolyse eignet sich Kohle u. Graphit nicht, dagegen Metalle, 
die bei der Versuchstemp. in keiner der Legierung3komponenten 1. sind, z. B. 
Eisendrahtnetz fiir daa System Ag-Pb. Am besten wird die Legierung an der 
Stromzufiihrungsstelle gekiihlt — z. B. indem man zur Stromzufiihrung luftgekiihlte 
geeignete Metallstiibe verwendet — so daB die Legierung an dieser Stelle erstarrt 
selbst zur Elektrode wird. Es wird die Yersuchstechnik genau beschrieben. — Die 
 ̂eras. Zn-Ou-Legierungen (Messing) u. Ag-Cu-Legierung en auf diese Weise zu elek- 

trolysieren gelangen wegen techn. Schwierigkeiten nicht. — Die Elektrolyse einer
160*
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Cu-Sn-Legierung (Bronze) mit 58% Cu gelang nur bei Stromdichten voń 2—7 Amp./mm5. 
Mit steigender Stromdichte u. zwar von 5,9 Amp. an sieht man ziemlicli deutlich 
eine Anreiclierung von Cu an der Anodę u. Sn an der Katliode. Da die Leitungs- 
kapazitiit von Cu groBer ist ais die von Sn, wiire das Umgekehrte zu erwarten 
gewesen. — Die Elektrolyse einer schmelzfl. Cu-Al-Lcgierung (Al-Bronze) mit 50 At.-°/0 
Cu u. Al (ca. 75°/0 Cu u. 25°/0 Al) zeigt deutlich, da8 Cu mit der hoheren Leitungs- 
kapazitSt zur Kathode, Al zur Anodę wandert. Der Effekt steigt mit der Strom
dichte, ist aber im allgemeinen geringer ais bei niedrig schm. Legierungen. — 
Die LSnge der Capillare betrug bei allen 4 Verss. 20 cm, die Versuelisdauer 2 bis
4 Stdn., die Temp. 1050°. (Monatshefte f. Chemie 45. 311—22.) L a sch .

R obert Krem ann und Otto Benda, Die elektrolytische Leitung in geschmolzenen 
Metallegierungen. VII. Mitt. Die Elektrolyse von Ag-Pb-Legierungen. (VI. vgl. 
vorst. Ref.) Mit der in der VI. Mitt angegebenen Methode u. Apparatur wird die 
Elektrolyse einer Ag-Pb-Legierung von 50% Ag u. Pb yorgenommen. Es verschiebt 
sich, wie fast immer das Metali mit der groBeren LeitungskapazitSt, namlich Ag 
zur Kathode, Pb zur Anodę. Der Effekt steigt mit der Stromdichte u. ist klein 
im Vcrh!Otnis zu den Verss. mit tief schm. Legierungen. Der Konz.-Verschiebung 
entgcgen wirkt die Diffusion, die bei hohen Tempp. groBer wird. Bei niedrigen 
Tempp. kompensieren sich die beiden inyersen Einflusse, so daB der Elektrolysen- 
effekt yon der Temp. unabliangig erscheint. (Monatshefte f. Chemie 45. 339—43. 
Graz, Uniy.) L asch .

R obert Kremann und Otto Baukovac, Die elektrolytische Leitung in ge
schmolzenen Metallegiertmgen. VIII. Mitt. Die Elektrolyse von Zinn-Zinklegierungen. 
(VII. vgl. vorst. Ref.) Es wird eine geschmolzene Sn-Zn-Legierung der Elektrolyse 
unterworfen. Bei einer Legierung von 50 At.-% Sn u. 4—22,5 Amp. wandert Sn 
zur Anodę,* Zn mit der groBeren Leitungskapazitat zur Kathode. Der Effekt steigt 
mit der Stromdichte u. ist klein im Verhaltnis zu dem bei niedrig schmelzenden 
Legierungen. Aus Verss. mit Sn-Zn-Legierungen yon yerschiedener Zus. geht her- 
vor, daB die gleichatomigen den groBten Effekt zeigen. (Monatshefte f. Chemie 45. 
379—83.) L asch .

R obert K rem ann und Jakob Dellacher, Die elektrolytische Leitung in ge
schmolzenen Metallegierungen. IX. Mitt. Die Elektrolyse von Zinn-Aluminium- 
Legierutigen. (VIII. ygl. vorst. Ref.) Es wurde eine Sn-Al-Legierung von 58,5 At.-°/o — 
86 Gew.-% Sn elektrolysiert. Es yerschiebt sich Sn zur Anodę, Al zur Kathode. 
Die Effekte steigen mit der Stromdichte u. sind relatiy klein. Der EinfluB der 
Temp. ist sehr gering u. es muB an Eigenschaften der Legierungen liegen, daB die 
hoch schm. kleinere Effekte zeigen. Von Sn-Al-Legierungen yon yerschiedener 
Zus. zeigen die mit 50 At-°/0Sn den groBten Effekt. (Monatshefte f. Chemie 45. 
385—91. Graz, Univ.) L asch .

Percy Lncock Robinson, George Edw ard Stephenson und Henry V in c e n t 
A ird Briscoe, Bestimmung des Schmelzpunktes und Ubergangspunktes von Kalium- 
bichromat. Gesclimolzenes JKj(>s0 7 krystallisiert unter erheblicher K o n tra k tio n  in 
braunroten Tafeln, die bei weiterer Abkiihlung bei einer bestimmten Temp. plótzlich 
in ein loekeres orangefarbiges Pulyer zerfallen. Vff. finden fur den Umwandlungs- 
punkt 236,8 4: 0,5°, fur den F. 398,4 +  0,5°. Die Abkiihlungskurye des Na^Cr.O, 
zeigt zwisehen 300° u. 70° keinen Haltepunkt. (Journ. Chem. Soc. London 127. 
547—49. Newcastle, Uniy.) K r Cg e r .

B. Anorganische Chemie.
Edw ard Joseph W eeks, Die Erzeugung von Antimonhydrid (Stibin) an einer 

Antimonkathode in alkalischer Losung. II. Die Schicankung der prozentualen Aus-
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leute an Stibin mit der Temperatur des Elektrolyten und mit der Wasserstoffkonzen- 
tralion (Aktivitat) im Elektrolyten. (I. vgl. Rec. trav. chim. Pays-Bas 43. 649; 
C. 1924. II. 2740.) Aus den fruher gemachten Beobaehtungen werden Gesetz- 
miiBigkeitcn zwischen Temp., [H'] u. Ausbeute an Stibin aufgestellt. Es ergibt sich: 
y -f- 20 =  c/T, y  =  c, — ą  log [H], wenn y  die Ausbeute iu %> T  dłe absol. 
Temp. u. [H] die Wasaerstoffionenkonz. im Elektrolyten bezeichnet. c, cl u. ci 
sind Konstanten. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 44. 201 — 5. London, B atte rB ea  
Grammar Scbool.) Z a n d e r .

B. L. Vanzetti, Uber die Existenz der Alkaliorthoarsenite. Vf. untersucbt die
B. von Alkaliortlioarseniten nacli dem Scbema:

Asj03 +  6NaOR =  2Na,As03 +  3R ,0 (R =  Alkyl).
Wurde As20 3 zu methylalkoh. Na-Methylatlsg. zugesetzt, so trat beim Er- 

wiirmen schnell Lsg. ein (As,Os ist in CH3OH unl.); das geaucbte Orthoarsenit war 
jedoch nicht rein zu gewinnen, obgleich die Rk. offenbar hauptsachlich nach dem 
angegebenen Scbema verlaufen war (Dimethylather wurde nachgewiesen). Die mit 
AgN03 behandelte Arsenitlsg. ergab unl. Ag3As03. Bei Verss. mit K-Methylat er- 
folgte keine Krystallisation. (Gazz. chim. ital. 55. 106—10.) Z a n d e r .

B. L. Yanzetti, Die Einwirkung von Arsentrioxyd auf Alkalicarbonate. (Ygl. 
vorst. Ref.) Vf. untersucht die Geschwindigkeit der Zers. von Alkalicarbonaten 
durch As.fis. Die Rk. verliiuft bei geniigend langer Dauer quantitativ nach der 
Gleichung: 3Me,C03 -f- As20 3 =  2Me3As03 -f- 3C02. (Gazz. chim. ital. 55. 110 
bis 118. Cagliari, Univ.) Z a n d e r .

A. U ngarelli, Ein Nitroprussiat des zweiuiertigen Eisens. Pentacyanhyponitrito- 
ferronatrium, [Fe(CN)5NO]Na1 +  9HsO, aus [Fe(CN)5H20]Na3 +  u- Na^NjOj 
in wss. Lsg., durch Methylalkohol ais gelbe Nadeln gefiillt. Die wss. Lsg. gibt 
mit Metallsalzen Ndd., u. zwar mit Fe" griin, Fe'" blau, CuS04 rot, Co(N03)2 griin, 
NiSOł hellgriin, AgN03 gelblich; mit Essigsaure u. Mineralsauren entstehen grune 
Farbungen, die spfiter in Blau iibergehen. Na.2S ist ohne Ein w. auf das Nitro
prussiat. (Gazz. chim. ital. 55. 118—27. Padua, Univ.) Z a n d e r .

Arrigo Mazzucchelli und Angelina Vercillo, Uber die Darstellung voninter- 
metallischen Verbindungen auf nassem Wege. (Vgl. M a z z u c c h e l l i  u . T o n j n i , Atti
E. Accad. dei Lincei, Roma [5] 32. II. 290; C. 1924. I. 2771.) Die Abscheidung 
von Legierungen aus wss. Metallsalzlsgg. durch Metalle ist durch elektrolyt. Vor- 
giinge zu erklaren. Im Falle SbCl3—CuCl—Cu verlaufen zweiRkk. nebeneinander; 
Anodę: 5Cu +  5 ©  =  5Cu+; Katbode: 2Cu+ - f  Sb+ + + — 5 ©  =  SbCu2. Nach 
demselben Verf. werden noeh einige andere Legierungen dargestellt. — OuaS/i 
(die Analysen ergeben hier, wie auch bei allen anderen intermetall. Verbb., nur 
angenaherte Werte), aus 8 g CuCl u. 33 g SnCla, 2 II20  in 100 ccm halbgesattigter 
HC1 unter Zusatz einiger Śtiicken Sn; es bildet sich sofort ein flockiger schwarzer 
Nd., der bis zum nachsten Tage graue Farbę annimmt. — Sb.2Sn, aus 24 g SbCl3 
u. 31 g SnClj, 2HjO in 100 ccm halbgesiitt. HC1 unter Zusatz von Sn, sofort schwarzer 
Nd., der beim Kochen nach einigen Stdn. grau wird; anscheinend fallt zuerst Sb, 
beim Kochen bildet sich dann die Legierung. — As3Ou3, aus HCl-Lsg. mit 8°/o CuCl 
u- 12°/0 AsC13 unter Zusatz von Cu, grauschwarze Flocken, die nach dreitagigem 
Erhitzen auf 100° isoliert wurden. — Te3Cult aus 2,9 g TeOs u. 4,3 g CuC12,2H sO 
in 100 ccm halbgesiittigter HC1 (-f- Cu), nach 3 Tagen im Dampfbad isoliert; wahr- 
scheinlicher ist die Annahme, da8 hier ein Gemisch von TeCu (oder auch TeCus) u. 
Te yorliegt. — Bei der Einw. yon PbClj auf TeOs (-}- Pb) wurde statt einer 
Legierung reines Te erhalten, da PbTe um ca. 0,48 Volt edler ais Pb ist. — Beim 
Vermischen von Sb u. BiCls oder Bi u. SbCl3 in HCl-Lsg. bei 100° zeigte sich keine 
Einw. eines Metalles auf das Cl des anderen. Rk. fand erst bei der Anwendung
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von wasaerfreien fl. Chloriden statt. Anscheinend ist die DifFerenz der AffinitSt 
zwischen den beiden entgegengesetzten Systemen Sb -f- BiCl3 Bi -f- SbCl3 ziem- 
lich klein. Diese Unterss. sind noch nicht abgeschlossen. — Cu2Sb, violett, aus 
Lsgg. mit 31°/0 SbCl3, 8°/0 (oder 11—18%) CuCl (-{- Cu) in halbgesiitt. HC1, durch 
Kochen. (Atti E. Aecad. dei Lincei, Roma [6] 1. 233—35. Rom, Univ.) Z an d er .

GL Spacu und C. Creanga, Uber die Doppelammine, die den DoppeUalzen aus 
der Klasse der Bromide cntsprechen. VIII. (VII. vgl. Bulet Societa} di §tiintc din 
Cluj 2. 29; C. 1924. I. 1650.) Vff. untersuchen die Ammine von Doppelbromiden 
eines Schwermetalles mit einem Erdalkali- oder Alkalimetall. Bei Einw. von wasser- 
freiem, mit Bzl. verd. Pyridin auf gepulvertes CuBr2 ■ 2 NJItB r -211^0 bei gewohn- 
licher Temp. entsteht die Verb. [Cu(Py)A]Br3,{NJIiBr)2, die nur in einer Pyridin- 
atmosphare beatandig ist u. an der Luft in das bis 100° stabile Diammin [CuPyJBr,, 
(NHtBr)3 ilbergeht Bei Behandlung des letzteren mit einem Strom von trockenem 
N£T3 wird das Pyridin gegen 6 Moll. NHa ausgetauseht, von denen 4 leieht ab- 
gegeben, 2 jedoch bis ca. 100° festgehalten werden. Verbb. analoger Zus. u. Eigen- 
scbaften geben C uBr^BrK  u. CdBr2-KBr-H30 ; bei letzterem ist zur HersŁ der 
Hexapyridinverbb. eine Verd. des Pyridins durch Bzl. zur M&Bigung der Ek. nicht 
erforderlich. JIgBr2■ K B r■ 11̂ O nimmt nur 2 Moll. NH, oder Pyridin auf. CdBrs- 
BaBrt gibt kein Ammoniakat, aber Verbb. mit 2 u. 6 Moll. Pyridin bezw. 2 Moll. 
Anilin. Es wurden folgende Ammine erhalten: [CuPy^\Bri(NHiBr)i. 1—2 g  CuBr,- 
2NH4Br*2HaO werden unter Schuttcln mit einer Lsg. von 5 ccm Pyridin in 50 ccm 
Bzl. versetzt, nach 12 Stdn. abgesaugt u. auf einem Tonteller in einer Pyridin- 
atmosphiire Uber Ps0 5 getrocknet; nach Pyridin riechendes, dunkelblaues Pulver; 
unl. in organ. Losungsmm.; in W. mit blauer Farbę 1. [CuPyi\Bri(NJIiBr)t ent- 
steht aus dem Hexainmin durch 24-std. Liegen an der Luft; olivgrunes, bis 100° 
an der Luft bestiindiges Pulver; 1. in W., wl. in A., A., Chlf. [OuiNH^^Br^NHiBr), 
durch 2-std. Einw. eines lebhaften NH3-Stromes auf die Dipyridinverb.; hellblaues 
Pulver, das an der Luft NH3 abgibt; 1. in W., fast unl. in organ. Losungsmm. 
[Ou(NH3)v]Br,(NHiBr)} aus dem vorigen durch 6—8-std. Erhitzen auf 70—80°; 
olivgriin; bis 100° bestSndig; 11. in h. W .; in anderen Losungsmm. wl. [CuPye]Br3(KBr), 
[OuPy^Br^KBr), [Cu(NHs)^BrtKBr u. [CuiNH^^Br^-KBr gleichen in Aussehen u. 
Eigenschaften vollig den entsprechenden Verbb. des CuBra-2NH4Br-2H,0; zur 
Herst. der Hexapyridinverbb. muB jedoch */» Stde. auf dem Wasserbade erw arm t 
werden. [CdPy^Br^KBr) durch Einw. von wasserfreiem Pyridin auf CdBr,- 
KBr-H20 bei gewohnlicher Temp.; weiBes, an der Luft unbestiindiges, n a c h  Pyridin 
riechendes Pulver; 1. in h. W., A. u. Aceton; kann in der ublichen Weise in 
[CdPy]Br2(EBr), [CdiNH^Br^KBr) u. [Cd(NIT3)3]Br3KBr iibergefuhrt werden, die 
in ihren Eigenschaften den anderen Amminen vom gleichen Typus entsprechen. 
[IlgPy^Br^KBr) mittels verd. Pyridin in der Kalte; weiB, ziemlich luftbestandig;
1. in h. W., A., Pyridin u. Aceton. [Eg(N H ^Br,(K Br), weiB, wenig bestandig;

nur in Sauren unter Zers. 1. [CdBr J  ] u- ] ’ we'^e Pu'vcr’

Darst. u. Eigenschaften wie gewohnlich. [CćŁBrJ ^ J durch 2-std. Kochen
von 2 g gepulvertem CdBr, • BaBr2 -4 H20  mit 30 ccm trockenem Anilin, Absaugen, 
Waachen mit Bzl. u. Trocknen iiber P30 5. WeiB, luftbestandig; 1. in W. u. A., 
unl. in Chlf. u. Pyridin.

Wegen der Leichtigkeit, mit der sich die Ammine der Doppelbromide unter 
Austritt von W. bilden, schlieBen Vff., daB der Eintritt der Basenmoll. keine 
Anderung der molekularen Konfiguration bewirkt, die Doppelbromide die W.-Moll. 
also an derselben Stelle wie die Amminmoll. enthalten nach dem Schema 
[MeII(HjO)x]Bra (Me’Br)y. (Bulet. Societ. di §tiinte din Cluj 2. 244—78.) KrOger.
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G. Spacu. und L. Caton, Uber die Ammine der Doppclsalze. IX. (VIII. vgl. 
vorst. Kef.) Vff. stellen N S a- u. Pyridinvcrbb. verschiedener wasserfreier DoppcI- 
chloride eines Schwermetalls uiit einem Alkalimetall hcr u. fassen die Ergebnisse 
dieser u. der friiheren Mitteilung betreffs DarsŁ, Konst. u. Eigenschaften der er- 
haltenen Verbb. zusammen. Bei Einw. von trockenem NHS auf die Doppelchloridc 
bei gewohnlicher Temp. entsteben stets Hexammine, u. zwar mit ziemlich gleieher 
Leichtigkeit. Dagegen fiihrt die Rk. mit Pyridin nur zu Dipyridinyerbb. u. ver- 
liiuft mit sehr verachiedener Geschwindigkeit; manchmał konnen die Doppelehloride 
direkt mit k. trockenem Pyridin bebandelt werden, zuweilen muB die Umsetzung 
durch Yerd. des Pyridins mit Bzl. gemSBigt, zuweilen durch Kochen beschleunigt 
werden; statt Bzl. kann in Auanahmefallen aueh A. zum Verd. benutzt werden.
Den entstandenen Doppelamminen werden die Formeln ,

[M e"^“ + »'jMe'n oder [Me'Ty2]£!jlMe')n u. [Me''(H20)n][™ Ie')n zuerteilt. Es

sind weiBe, krystalline, an der Luft im allgemeinen wenig bestandige Pulver, die 
in organ. Losungsmm. unl. sind u. von W. u. Sfiuren zers. werden. Es wurden 
dargestellt: [CdPy.^Clt(NHiCt) , [CdPy^Cl^KCt), [ZnCl^Py^K?, [ZnCliPy^NH ^, 
[Z n P y ^N E .C l) , [Cd(A^/3)J^(iV Jf4CT), \Cd(NE^Ck(KCl) u. [ZĄN H ^G l^K C l)^  
<Bulet. Soeiet. die §tiinte din Cluj 2. 306—31.) K r Og e r .

G. Spacu und L. Caton, Uber die Ammine der Doppelsalze. X. (IX. vgl. vorst. 
Eef.) Es werden N R 3-, Pyridin- u. Anilbwerbb. von Doppelchloriden eines Schwer
metalls u. eines Erdalkalimetalls oder zweier Schwermetalle nach den friiher an- 
gegebenen Methoden dargestellt. Die Doppelammine sind krystalline, an der Luft 
mehr oder minder bestandige Pulver, die in den meisten organ. Losungsmm. unl. 
sind, u. von W. unter Hydrolyse, von SSuren unter Zers. gel. werden. [BaCl^]-

weiB, gebt an der Luft in ein Tetrammin uber. [CdCl^

weiB. [CtfCy • Man lSBt auf l g  MnCV2CdCl,-1211,0 eine Mischung
Ton 5 ccm Anilin, 5 ccm A. u. 40 ccm Bzl. 36 Stdn. in der Kfilte einwirken u. 
trocknet nach dem Absaugen u. Waschen mit Bzl. iiber P20 6. WeiB; ziemlich 
luftbesttindig, aber lichtempfindlich; wl. in k. W., 1. in A., besonders beim Kochen, 
wl. in Aceton, unl. in Bzl. [ligClt][MnPy^ weiB, 11. in k. Pyridin u. k. A., sonst 
unl., ziemlich luftbeatandig. [lig Cl^\\_MnAn^\'411^0 entsteht ais weiBer Nd. beim 
Mischen einer Lsg. von 100 ccm Anilin in 10 ccm A. mit einer Lsg. von 2 g 
MnCLj • HgCl2 • 4 H ,0 in 10 ccm A. GlSnzende Blattchen, 1. in k. A. u. Aceton, luft- 
bestandig, lichtempfindlich. [IIgClt]\CoAn^\, Darst. wie bei der Mn-Verb. Blaue 
Blattchen, in h. W. mit roter Farbę 1., 1. in k. A. u. Aceton; ziemlich luftbestandig;
lichtempfindlich. [Hg Cl t~ \N i\^  ̂ -211^0 . Eine Lsg. von l g  NiCl,-HgCl3-4HsO in
5 ccm A. wird in kleinen Portionen zu einer Lsg. 5 ccm Anilin u. 5 ccm Anilin 
in 100 ccm Bzl. zugefiigt u. l l/2 Stdn. auf der Schiittelmaschine geschiittelt. Nil- 
griines Pulver, nicht unzers. 1., ziemlich luftbestiindig, yerliert bei vorsichtigem 
Erhitzen zuerst W. unter Gelbfarbung, dann erfolgt Zers. Es gelang dem Vf., 
auBer dem bekannten Diammin des MnClj *4 HsO auch das sehr unbestandige 
Tetrammin [MnPy^CI^ herzustellen.

Die angegebenen Strukturformeln der Doppelammine wurden aus ihrer Farbę 
u. der Koordinationszahl der Metalle in den einfachen Amminen hergeleitet. Vff. 
nehmen an, daB bei dem ganzen oder teilweisen Ersatz der W.-Moll. der Doppel- 
chloride durch NH3, Pyridin oder Anilin keine Anderung der molekularen Kon- 
figuration eintritt u. erteilen daher den Salzen die Formeln [BaClJfCdfHjO^IIjO;
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t « i c u S S S 8B l  [HgCl4][Mn(H20)4]; [HgCl4][Co(H20)4]; [HgCl4][NiiH20)4]. (Bulet. 
Societ. di §tiinte din Cluj 2. 332—53. Cluj, Univ.) K r Og e r .

D. Organische Chemie.
Mario Am adori, meso-Weinsaurehydrat. Krystallograph. Unterss. des meso- 

Weinsaurehydrats, C4H60 6»H20 ; triklin, pinacoid. a : b : c =  1,5461 : 1 : 1,2051; 
a  =  83° 13', fi =  90° 24', y  - 104° 42'. GroBte u. kleinste Eefraktion: n =  1,554, 
n' —  1,478; Doppelbrechung n — v! =  0,076. (Atti E. Accad. dei Lincei, Eoma 
£6] 1. 244—46. Padua, Univ.) Z a n d e r .

P. Leone, U ber Organonietalhcrbindungen des Aluminiums. III. Einwirkung von 
Ammoniakund Aminen. (Ygl. S.2067.) NHS u.primare u. sekundare/l»ii?ic reagieren mit 
den Organometallverbb. des Al unter B. der entsprechenden KW-stoffe, wiihrend 
der Stickstoff direkt an das Metali tritt. Der Einfachheit halber wird das Gemisch 
der Verbb. AIRjJ u. A1RJS mit AUB3J3 bezeichnet. Die Rkk. yerlaufen nach den 
Gleichungen:

AURA +  3NH3 =  3 EH +  A12J3(NH2)3,
A^EjJ j +  3NH2E' =  3 EH +  A12J8(NHR')3,
A12RjJ3 4- 3NHE'E" =  3 EH +  A12J3(NE'E")3.

Mit alipbat. Aminen u. NII3 yerlaufen die Bkk. glatt, mit primiiren aromat. Aminen 
unvollstiindig, mit sekundiiren aromat. Aminen gar nicht. Tertiare Aminę verhalten 
sich indifferent. Die erhaltenen Prodd. bestehen aus farblosen winzigcn Krystallen, 
sic verlieren an der Luft leicht NII3 oder Amin, mit W. erfolgt sofort Zers.

ALJ3(XHs)3 +  3HsO =  2NH3 +  Al2J3(OH)3.
Je naclidem in A. oder Bzl. gearbeitet wurde, enthielten die Verbb. 1 Mol. Krystall- 
Sther oder Krystallbenzol, das bei 130° noch nicht abgegeben ist.

V ersuche . In die ath. Lsg. von Atliyl-Al-Jodid eingeleitetes NH3 wird voll- 
standig absorbiert, wahrend C2H0 in Freiheit gesetzt wird; gleichzeitig scheidet 
sich ein voluminoser Nd. von Al^(ŃS^j^J3- (6'2JEf5)20  ab, der bei 120° getrocknet 
wurde. Bei 130° erfolgte Zers. unter Abscheidung von J  u. 'Braunfiirbung. — Die 
in benzol. Lsg. erhaltene Verb. enthielt statt (C2IIJ20  1 Mol. CaHa. — Mit Propyl- 
Al-Jodid in Athylamin wurde entsprechend Al^iNUC,!!^- (C3IQ 20 , mit Dimethyl- 
amin wurde ^[2Vr(CZT3)2]3J 3»(Cj.H5)sO, wl. in Bzl. u. A., erhalten. An der Luft er
folgte Zers. unter Abscheidung von Athylamin bezw. Dimethylamin. — Zwischen Athyl- 
Al-Jodid u. Anilin findet in der Kalte keine Ek. statt; beim ErwSrmen entwickelt 
sich C2Hs unter Abscheidung einer krystallin. M. von .-1 i, ) 3./3 • 0, 1*
in A. u. Bzl., mit W. erfolgt Zers. unter Abscheidung von Anilin. — N-Athylanilin 
tritt mit Athyl-Al-Jodid nicht in Ek.. (Atti E. Accad. dei Lincei, Eoma [6] 1. 229 
bis 232.) Z a n d e r .

G. Rossi und C. Bocchi, Kolloide Organoquecksilberverbindungen. Genau wie 
beim Acetanilid (vgl. Eossi, Gazz. chim. ital. 52. I. 189; C. 1922. III. 763) geben 
auch beim o-Acettoluidid nur diejenigen Organoquecksilberverbb. kolloidale wss. Lsgg., 
die mehr ais 2 Hg-Substituenten im Mol. enthalten. — Tetraacełat des Tetra- 
hydroxymercuri-o-aeettoluidids, Ce(NH • CO • CII3)1 • (CH3)S • (HgCOOCH3)4, aus 1,49 g 
o-Acettoluidid u. 12,72 g Hg-Acetat, durch Erhitzen im Ólbad auf 100°, spiiter auf 
135 u. 160—166° (Entweichen von EssigsSure), gibt mit W. kolloidale Lsg., die bei 
100° koaguliert, durch Aceton fallbar, nach dem Trocknen durchscheinende gelbliche 
M. — Triacetat des Trihydroxymercu,ri-o-acettoluidids, CeH*(NH • CO -ICH,,)1- (CII3)J- 
(HgCOOCH3)3 (die 3 Hg-Substituenten wahrscheinlich in 3, 4 u. 6), aus 1,49 g o-Acet
toluidid u. 9,54 g Hg-Acetat, gibt mit W. kolloidale Lg., die bei 100° nicht koagu
liert,- durch Aceton ais krystallin. M. fallbar. — Das Diacetat des Dihydrosymercuri-
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o-acettoluidids (vgl. S c iiu a u t h  u. S c h o e l l e r , Ber. Dtsch. Chom. Ges. 45. 2808;
C. 1912. II. 1626) gibt mit W. keine kolloidale Lsg. (Gazz. chim. ital. 55. 93—96. 
Bologna, Univ.) Z a n d e r .

G. Schultz und K. L. Ganguly, Uber die chemische Einwirkung des Lichłes auf 
Polyriitrotoluole. Durch die Einw. von Sonnenlicht oder ultravioletten Strahlen auf
2,4,6-Trinitrotoluol wird ein uber 280° sehm. Gernisch von Isomeren von o- u. 
p-Chmonoximderivv. gebildet, dereń Trennung auf Grund versehiedener Loslichkeit 
móglich ist. Beide Verbb. sind tautomer u. haben nach der Mol.-Gew.-Best. (Ra st ) 
«. Analyse (Pregl) die Zus. 0,17^0, , ^ ,  das Endprod. der Belichtung ist in jeder 
Atmosphare (02, N ,, H, oder Vakuum) stets das gleiche, was die Auffassung des
Torgangs ais Photomerisation bestatigt. Das aus beiden Isomeren gebildete, in W.
unl. Acetat hat die Formel CnH(JOaN3 =  C,H30 1N3(0 • CO ■ CH3)2. — Nach den be- 
kannten Erscheinungen der Wanderung des Sauerstoffatoms der Nitrogruppe in
o-nitroaromat. Verbb. durch Belichtung, mussen 2 O-Atome der in 2,6-Stellung be- 
findlichen Nitrogruppen ihren Platz gewechselt haben. Die beiden Tautomeren 
konnen die Konfiguration I, I I  u. I I I  annehmen:

CH3 c h 8.o h

iT?2 fî TS
NOj

Die beiden Hydroxylgruppen mussen entweder in 3,5- oder 3- u. 5-Stellung 
oder in der Seitenkette entstehen. Verb. I  kommt jedoch auf Grund friiherer Er- 
fahrungen mit Nitrodinitrosoorcinen nicht in Betracht. Sehr wahrscheinlich ist, 
daB beide Tautomere Chinonoxime sind u. daB das Hauptprod. der Belichtung das 
acetonlosliche, braune _p-Chinonoxim u. das anderc o-Chinonoxim ist. Die Rk. ver- 
lauft wohl nach folgendem Schema:
N0 II,CH -(------------------------------------------------------------------------------------------ . ------------ >  HC-H(OH) ------------ OHC-OH

•> L o o n  i i — >

NO, NO,
Die Photomerisation von 2,6-Diniłrołoluol fuhrt wahrscheinlich zu Dinitroso-

2,6-oxy-4-benzylalkohol. jp-standige Nitrogruppen treten nicht nur in Rk. ein; sie 
hindern auch die Reaktionsfahigkeit der anderen Nitrogruppen. — 2,4-Dinitrotoluol 
verandert sich fast gar nicht, nur eine oberflJichliche Gelbfiirbung tritt ein. — 
P-Nilrotoluol wird iiberhaupt nicht verJinderL — 4-Nltro-2-nitroso-l-oxymethyl-5,6- 
b_enzochinon-6-oxim, C,H6OeN3 (IY), F. oberhalb 280°, roter FarbstofiF, unl. in Bzl., 
A. — 4-Nitro-2-nitroso-l-oxy>ncthyl-3,6-benzochinon-6-oxim, C,H60 6N3 (Y), 11. in k. 
W. u. Aceton, unl. in Bzl. u. A. -— 4-Nitro-2fi-dinitroso-3-acetyloxybenzylacetat, 
C„H»08Ns, konnte nicht umkrystallisiert werden u. wurde mehrmals aus Essig- 
saureanhydrid umgelost. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 702—8. Miinchen, Techn. 
Hochsch.) H o r s t .

K. L. Ganguly, Uber das Halogenieren des 2,4,6-Trinitrotoluols. Die Chlorierung 
des 2,4,6-Trinitrotoluols mit einem Gemisch yon PC15 u. J  im Bombenrohr bei 150
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bis 160° (16 Stdn.) fiihrt zu einem O l ,  daa bei 2 mm im Vakuum fraktioniert, cin 
Gemisch yerschieden chlorierter Verbb. darstellt. Es konnten festgestellt werden: 
2,4,6 - Trinilrobenzółrichlorid (Kp.s 156—157°), 2,4,6-Trinitrobenzylchlorid (F. 85°), 
Pentachlorbeiizylchlorid (F. 103°), 2,3,4-Trichlor-6-nilrobenzylchlorid (F. 122°), unyer- 
findertes Ausgangsmaterial. Die erste Yerb. bildet das Ilauptprod., die beiden letzt 
genannten entstehen nur spurcnweise. — Die Chlorierung crfolgt nicht direkt durch 
PC1S) sondern durch JCls, u. da Halogen erst in die Seitenkette eintritt, spater erst, 
wenn aller Wasserstoff dort ersctzt ist, in den Kern, ist das Hauptprod. 2,4,6-Trinitro- 
benzotriclilorid, hiugegen 2,4,6-Trinitrobenzylchlorid ein Zwisclienprod. u. ycrmutlich
2.4.6-Tńniłrobenzalchlorid auch ein Zwisclienprod, das aber niclit einwandfrei nach- 
gewiesen werden kounte. Pentachlorbenzylchlorid entsteht in einer Nebenrk., bei 
der 3 Moll. IINO, abgespalten werden u. 6 Atome Cl eingefiihrt werden. — Penta- 
chlorbenzylchlorid, C7HaCl0, farblose Krystalle aus dem Destillat, Kp.a 133—165°. — 
2,3,4-I'ricMor-6-nitrobetizylchlorid, C7IT30 SNC14, Nadeln aus A., F. 127°. — 2,4,6-Tri- 
niłrobenzylchłorid, C,H4OaN3Cl, F. 85°, entsteht bei dieser Chlorierung nur in ge- 
ringer Menge. — Die Fraktion von 156—157° ist rein u. stellt 2,4,6-Trinitrobenzo- 
łrichlorid, C,II,O0N3Cl5, gelbes Ol, Kp., 156—157°, dar. — Die Bromieruiig von
2.4.6-Trinitrotoluol in Ggw. von MgC03 im Bombenrohr bei 150—160° (15 Stdn.)
lieferte reines 2,4,6-Triniłrobenzylbromid in 70°/„ig. Ausbeute, aus A. F. 65°. — 
Mit 1 1 W. 5 Stdn. gekocht, geht letzteres Bromid in 2,4,6-Trinitrobenzylalkohol, 
Nadeln, die beim Einengen krystallisieren, F. 100° (Ausbeute 87%), uber. — Der 
Alkohol wird in Chlf. gcl., nach u. nach 1,5 g PC15 eingetragen, am RiickfiuB 
10 Min. gekocht, Reaktionsprod. in W. gegossen, ausgeschiedenes Ol mit W. ge- 
waschen. Ruckstaud aus A. umkrystallisiert, F. 85°, 2,4,6-Trinitrobenzylchlorid, u. 
ist somit auf letzterem Wege bequemer darstellbar. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 
708—12. Munchen, Techn. Ilochsch.) H o r st .

Jakob Meisenheimer, Uber die Konstitution der Grignardschen Magnemm- 
verbindungen. II. (I. vgl. M eisenheimer u. Casper, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 
1655; C. 1921. III. 468.) A. B e n za ld eh y d  u. A lk y l-M g -H alo g en id e . Die 
Auffassung von Hess u . R h ein b o ld t (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 2043; C. 1921.
III. 1347) hinsichtlich der Konst. u. besonders der Umsetzungsrkk. der RMgX- 
Anlagerungsprodd. fordert zu schwersten Bedenken heraus. Auch Vf. hat in der
1 . Mitt. das primSre Anlagerungsprod. nach I. formuliert, aber angenommen, daB 
es rasch in II. ubergeht. Es ist unyerstiindlich, wie I. bei der Zers. mit W. das 
Carbinol lieferu soli, es muBte yielmehr in Benzaldehyd, CSH6 u. MgBr(OH) zer- 
fallen. Solehe Filie sind auch bekannt, z. B. das Prod. aus Acetomesitylen u. 
C4H5MgJ (Klages, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 35. 2635 [1902]). Besonders charakterist. 
ist das Yerh. des Athylenoxyds, das daher nochmals eingehend untersucht wurde. 
Das mit C^IsMgBr in A. unter guter Kilhlung gebildete krystallin. Prod. ist ais 
Athyhnagiie&iumbromiddthylenojcyd, CjHjjMgBrjCjH^O, zu bezeichnen u. enthalt A., 
der an der Luft schnell bis auf */< Mol., im Ilochyakuum yollig abgegeben wird. 
Auch im gewohnlichen Vakuum wird das Prod. Stherfrei, aber durch Spuren V>- 
gleichzeitig in Hydroxymagnesiumbromidathylenoxyd, MgBr(0H),CjH40, umgewandelt 
Beide Prodd. enthalten die Komponenten noch unyerSndert, denn sie werden von 
W. zu CjH0 (nur bei ersterem), MgBr(OH) u. CjH^O zers., welch letzteres sich mit 
MgBr(OH) allmiihlich zu Athylenbromhydrin umsetzt. Erwarmt man jedoch das 
primiire [Prod. nach AbdesL des A .  auf dem Wasserbad, so bildet sich unter 
heftiger Rk. ein Prod. von zwar gleicher Zus., das aber bei der Zers. mit Vi. 
sehr guter Ausbeute n-Butylalkohol liefert u. daher ais ji-Butoxyynagnesiumbromid, 
CłII40  • MgBr, anzusehen ist. In diesem Falle lassen sich also beide Typen, I. u II., 
realisieren. Die neue C—C-Bindung tritt demnach nicht erst im Augenblick der 
Zers. mit W. ein, sonderu hat sich schon yorher yollzogen.
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Die Auffasaung yon Hess u. R h e inbo ld t yersagt auch fur die ErklSrung der 
Einw. yon Alkyl-MgX auf Benzaldehyd. Vf. hat namlich festgestellt, daB mit 
nberachuaaigem Reagena kein Benzylalkohol, aondem in aehr guter Ausbeute Athyl- 
phenylcarbinol (durch wenig Phenylpropylen yerunreinigt) entateht. Die Erklarung 
der Benzylalkoholentstehung gelang erat nach Auffindung eines geeigneten Yerf. 
zur Beat. des Benzylalkohols neben Phenylathylcarbinol; denn die fraktionierte 
Deat tauscht yiel zu hohe Ausbeuten an Benzylalkohol vor. Das Gemisch wird 
in konz. ath. Lsg. mit p-Nitrobenzoylchlorid 16 Stdn. gekocht, wodurch der Benzyl
alkohol in p-Niłrobenzoesaurebenzylesłer, dagegen das Carbinol zum groBten Teil in
1-Fhenyl-l-chlorpropan, C„HnCl, ubergefuhrt wird gemaB der Rk.: 
ąą-CHfOHj.CjHj +  NOj-CJI.-COCI =  C8H5-CHC1-C,Hj +  NO,-C6H4.CO,H. 
Bei der Yakuumdest. hinterbleibt nach tJbergang der fluchtigen Anteile ein Ge
misch yon yiel Benzylester u. wenig Carbinolester, aus dem ersterer ala achwerer 
L mit A. herauakrystalliaiert werden kann. — Die zahlreichen Veraa. mit C3IIsMgBr 
bezw. C^H^MgJ u. Benzaldehyd, u. zwar sowohl in A. ais nach Yeijagung des A. 
in Bzl. ais auch mit direkt in Bzl. hergestelltem Stherfreien Grignardreagens, 
konnen hier nicht wiedergegeben werden. Die Hauptergebnisse sind folgende: In 
BzL, besonders mit atherfreiem Reagens, bildet sich mehr Benzylalkohol ais in A., 
bei UberschuB yon Reagens entsteht kein, bei UberschuB yon Benzaldehyd mehr 
Benzylalkohol ala mit 5quimoL Mengen. Wahrend Hess u. R h e i n b o l d t  mit ather
freiem CjH5lIgJ in sd. Bzl. bis zu 75,/0 Benzylalkohol erhalten haben wollen, er- 
reichte Vf. bei dem gleichen Yers. noch nicht 30°/o. Dagegen stellte Yf. die B. 
von Benzylalkohol auch in der Kalte fest, selbat bei Yerwendung aąuimol. Mengen 
in A., wahrend nach Hess u. R h e i >'BOLDT unter diesen Umstanden nur das

I. CdH5.CHO..........MgBrC,H5
II. (C.H.KC.HjCH-O-MgBr IV.

UL CjHj - CH3 • O • MgBr 8 5
Carbinol entstehen soli. Yon ziemlich geringem EinfluB auf die Benzylalkohol- 
aasbeute ist demnach die Rk.-Temp., yon groBerem das Losungsm., yon groBtem 
das Mengenyerhaltnis der beiden Komponenten. — Yf. gibt dazu folgende Er- 
klłrong: I. kann in doppeltem Sinne reagieren, erstens (Hauptrk.) unter Umlagerung 
in IL, zweitens (Nebenrk.) unter B. yon HI. u. Athylen. Die Hauptrk. yerlSuft in
A., bei tiefer Temp. u. tjberschuB yon C,HsMgX fast ausschlieBlich, die Nebenrk. 
wird durch BzL, hdhere Temp. u. tjberschuB yon Benzaldehyd begunstigŁ Die 
Wrkg. des letzteren Uberschusses wird yerstandlich, wenn man neben I. noch das 
Additionsprod. IV. annimmt, in dem beide A.-MolL der Grignardverb. durch Benz
aldehyd yerdrangt sind u. das die eigentliche Quelle der Benzylalkoholbildung iat, 
indem es in Benzaldehyd, CjH, u. IH. zerfallt. Damit wird auch die Rolle des 
Losungsm. yerstandlich, denn Stherfreies Reagens wird leichter 2 MolL Benzaldehyd 
addieren ais das Diatherat. Die Formel IV. wird durch die Darst. des folgenden 
Prod. gestutzt: LaBt man zu nach A h b e k s  u . S t a p l e b  (Ber. Dtach. Chem. Gea. 3 8 . 
3264 [1905]) in A. bereitetem MgBr, unter Kuhlung eine ath. Lsg. von Benzaldehyd 
fliefien, ao bildet sich MgBrJ,2CiHi -CH0, gelbliches Krystallpulyer, das groBten- 
teils bei 153—155° schm. — Bei Einw. yon i-Butyl-MgBr auf Benzaldehyd ist die 
Ausbeute an Benzylalkohol stets hdher ais mit CjHsMgBr. Phenyl-i-bułylcarbinol 
gibt mit p-Nitrobenzoylchlorid analog (ygL oben) l-Phenyl-l-chlor-3-mełhylbułan, 
CUHUCL — Das der B. des Benzylalkohols entsprechende Alkylen tritt ubrigens 
nur teilweiae, manchmal gar nicht. in freier Form auf, wahrscheinlich wird es 
weiter yerandert.

Nebenyerss. ergaben noch folgendes: Die friihere Annahme, daB die \erbb . 
Aikyl-O-MgN 2 Moll. A. enthalten, ist dahin zu berichtigen, daB in ihnen das Mg 
meist koordinatiy dreiwertig ist. Die aus PhenylSthylcarbinol u. CsHsMgJ dar-

• CH(y>MgBrCjHs
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gestellte Ycrb. entspriclit der Formel CgITn O-MgJ,(C^H^O, anniihemd auch die 
ebcnao <aua Benzaldehyd gewonnene, doch enthalt letztere stets Benzaldehyd u. 
etwas Benzylalkoliol. — Aus Aceton u. CsH6MgBr bildet sich kein i-Propylalkohol. — 
Aus Propionaldehyd u. CeHsMgBr entsteht auBer etwas Phenylpropylen nur Phenyl- 
athylcarbinol. — (C6H5)(C2IT6)CII-O -MgBr spaltet in sd. Bzl. kein CaII4 ab. (Vgl. 
zu diesen Verss. R h e i n b o l d t  u . R o l e f f , S. 57.)

B. Z im ta ld eh y d  u. A lk y l-M g -IIa lo g en id e . Die Angaben von H ess  u. 
WUSTROW (L i e b i Gs Ann. 437, 256; C. 1924. II. 324) kann Vf. nicht bcstiitigen. 
Mit C2H5MgBr wurde beim Arbeiten in yerdiinnterer Lsg. die Hauptmenge des 
primaren Rk.-Prod. in farblosen Krystallen der Formel CeHs-CH: CII • CJT( O • Mg Br) ■ 
CjJZj -f- (C\IQ20  erhalten. Der A. wird im Vakuum bei 65° abgegeben, gleich- 
zeitig erfolgt weitere Zers., aber keineswegs unter quantitativer Abspaltung von
C.H4, denn der TrocknungsrUckstand liefert ganz andere Analysenwerte u. beim 
Zerlegen mit W. noch reichlich 1-Phenylpcntadien-(1,3). Red. des Zimtaldehyds 
findet zweifellos statt, aber innerbalb derselben Grenzen wie die des Benzaldehyds. — 
Das primiire Prod. mit i-Butyl MgBr ist in A. 1., mit PAe. fiillbar, nicht krystallisier- 
bar u. sehr wahrscheinlich ident. mit dem aus i-Butylstyrylcarbinol (dessen p-Niłro- 
benzoesaureester, C20H2lO,N, bildet gelbliclie Scliuppen, F. 103—104°) u. Alkyl-MgBr 
erhSltlichen C8//5 • C II: CII- CII (O • MgBr) • C{l l a. Es zcrfallt mit sd. A. keineswegs 
quantitativ in i-Butylen u. O0 ■ C II: CII• CII? • O • MgBr, sondern gibt ein Prod., 
das bei der Zers. mit W. auBer wenig Zimtalkohol hauptsadilich i-Butylstyryl- 
carbinol liefert. Auch liier wird die Red. durch Uberschiissigen Aldehyd begunstigt, 
durch Uberschiissiges Grignardreagens yerhindert. DaB H e s s  u . W u s t r o w  auf 
Zusatz von CH3COCl unmittelbar nach Zusammengeben von Aldehyd u. i-Butyl- 
MgCl 30% Aldehyd zuriickerhalten haben, ist kein Beweis fur die NichtidentitSt 
des primiiren Anlagerungsprod. mit CtHs-C II: CII • CII (O • Mg Cl) • Ct 11 ,̂ sondern ein- 
fach so zu erklaren, daB erst 70% Aldehyd zu letzterem Prod. umgesetzt waren,
der Rest entweder noch unycrandert oder in Form von C0II^ ■ C II: CII• CIIO.......
MgCICill, vorlag, welch letzteres mit W. den Aldehyd zuriickliefert. (L ie b iGs 
Ann. 442. 180—210. Greifswald u. Tiibingen, Univ.) L in d e n b a u m .

Guido Cusmano, U ber das KełocineoL (V. Mitteilung.) (IV. vgl. Gazz. chim.
i ta i. 49. I. 141; C. 1919. III. 757.) i-Nitrosokełocineol, C10H15O3N-H2O (I.), aus 
Kctońneol durch Einw. von Atliylnitrit u. a) Na, b) gasfórmigem IIC1 in fith. Lsg. 
Nach a) ist die Ausbeute gering, ein Teil Ketocineol bleibt unveriindcrt, ein Tcil 
wird zum Alkohol red. Nach b) ist die Ausbeute gut (8 g I  aus 10 g K etocineol);
I  enthalt ein Mol. W., F. ca. 90", nach dem Trocknen 132°, zl. in A., A. u. li. W., 
bildet mit den festen Alkalien Salze, die durch C03 zers. werden. — Dikelocineol- 
oximphenylhydrazon, C16HS1N8 O, aus vorigem mit Phenylhydrazin, hellgelbe K ry sta llc ;
F. 186°. — Diketocineoldioxitn, C10HI0O3N2, aus I  u. NHjOH, wl. in A., F. 195°

II

-C:NOII II, C-
(Zers.). Daneben entsteht eine isomere Verb., F. ca. 160°, welche dann wieder fest 
wird u. bei 195° (Zers.) schmilzt. Sie ist also in das Dioxim iibergegangen. — 
Dioximanhydrid (Furazon), C10H ,,02Ns, aus dem Dioxim in iith. Lsg. durch Einw. 
von nitrosen Gasen, rhomb. Nadeln, F. 89°. — Diketocineol, C10HI40 3-H20 (II)> 
aus I  u. NallSOj in Eg.-Lsg. u. Zers. des Reaktionsprod. mit HC1 oder verd. H2S04, 
verliert sein Krystallwasser bei gewohnlicher Temp. iiber H2S04 im Vakuum u. 
wird dann gelb; das wasserfreie Prod. zieht schnell W. an, ist 11. in W., A. u. A,
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red. Fehlingsche Lag. nicht, gibt mit FeCl3 keinc FSrbung. — Cineolsaure, aus I I  
durch Oxydation mit KMn04 bei 50—60°. (Gazz. chim. ital. 53. 195—200.1923.) Zan.

G. Cusmano und G. Massa, Die Beziehungen zwischen dem Dikełocineol und 
dem Buccocampher. (VI. Mittcilung in der dneolgruppe.) (V. vgl. vorst. Ref.) Durch

den Eintritt einer zweiten Keto- 
gruppe in daa Ketocineol wird die 
Stabilitiit hcrabgesetzt. Wiihrend 
sich Ketocineol gegen naacierenden 
H, indifferent yerhiilt, addiert Di- 
ketocineol (II) schnell Ha an die 
Briicke unter Ubergang in 8-0xy- 
buccocampher (III). Letzterer zers. 

sich leicht in l-Methyl-2,3-diketohexamełhylen u. Aceton. Gleiclizeitig bildet sich 
l-Methyl-2-oxycyclopentan-2-carbonsaure, anscheinend durch eine der Benzilsiiure- 
umlagerung ahnliclie Umlagerung. Durch Einw. von trockenem HBr auf I I  ent- 
steht Dibrombuccocampher (IV), daraus nach Elimination der beiden Br-Atome 
Buccocampher.

V erauche. Red. des Diketocineols, C10HI4O3-HsO (II), a) mit Zn u. H2S04, 
b) mit Al-Amalgam ergab 8-Oxybuccocampher, C10H10O3 (III)> F. 78—79°, wl. in W., 
11. in A., A., Aceton, 1. in Alkalien, durch C02 wieder fiillbar, gibt mit FeCl3 
Griinfiirbung, dann Violettschwarzfiirbung, red. ammoniakal. AgN03. — Durch 
Einw. von gasformigem HBr in iith. Lsg. auf I I I  wurde 3-Mełhyl-6-i-propylpyro-, 
catechin-(ljl) erhalten. — In benzol. Lag. wird I I  durch gasformigen HBr in Di
brombuccocampher (IV) ubergefuhrt, letzterer bildet mit HBr eine Doppelvcrb., 
farbloae Priamen, durch W. erfolgt Zers.; durch Red. entsteht Buccocampher. (Gazz. 
chim. ital. 55. 140—48. Pisa, Univ.) Z a n d e r .

G. Rossi und B. Cecchetti, Einwirkung von Schwefelkohlensło/f auf Benzidin. 
Durch Einw. von CS. auf Benzidin entsteht Yerb. NH2 - C0II4 • C0H4 -
KII • C(: S) - NH ■ CaH, • C9II4 ■ NH„ 1. in A., Zers. iiber 200°, u. das Thiocarbobenzidin

Q J.J _NH
von B o r o d in  (vgl. Jahrea-Berichte 356 [1860]) von nachst. Konat. ' ° 4 ^>C—S,

C0H4—1\ H
unl. in A. (Gazz. chim. ital. 55. 97—99. Bologna, Uniy.) Z a n d e r .

Stefan Goldschmidt und F ritz  Christm ann, Zur Konstitułion der Nitroso- 
verbindungen. Zur Untera. der Frage, ob die Reaktionsfiihigkeit der Doppelbindung 
in manchen Fallen moglicherweise durch eine Tautomerie im Sinne der Formeln 
^> i— x ]>x — x <^, d. h. unter B. freier Radikale, bedingt ist, schien in den

i ! . . 
Nitrosoverbb. ein gecignetes Materiał gegeben (vgl. auch W alden , Chemie der 
freien Radikale, 1924. 285). Die grunen Nitrosoverbb. u. die farbloaen Bisnitrosyl- 
verbb. bilden ein von Losungsm., Temp. u. Subatitution abhangigea Gleichgewicht 
(vgl. dazu GoLDsenMiDT u. S te igerw ald , Liebigs Ann. 438. 202; C. 1924. II. 954). 
Zu diesen physikal. kommen die folgenden chem. Eigenschaften: Nitrosoaryle 
addieren 2 NO unter B. von Diazoniumnitraten. — Nitrosobenzol setzt sich mit 
Hydrazobenzol wie folgt um:

C6H5.N 0 +  CaHs• N II• NH• C8H5 =  C6II5-N2.C0H5 +  CeH6.NH(0H). -  
Nitrosobenzol erleidet in Lag. Diaproportionierung in Red.- u. Oxydationsprod. 
Unter den zahlreichen Spaltstucken finden sich Nitrobenzol u. Azoxybenzol, letzteres 
entstanden aus Nitrosobenzol u. Phenylhydroxylamin. — Zu diesen fur freie Radikale 
charakterist. Rkk. fiigen Vff. noch die Umsetzung des Nitrosobenzols mit Tnphenyl- 
mełhyl. Zu einer in COj-Atm. bereiteten Lsg. von 7 g Hexaphenyliithan lafit man 
1)5 g Nitrosobenzol in Bzl. tropfen, filtriert die rotgelbe Lsg., yerdampft das Bzl.

CH3

CH
^ C f^ S G O

CI CO
H3C-Ć(0H)-CH3 H.C'CBr-CH3
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im Vakuum u. C02-Strom u. rcinigt den Ruckstand durch Verreiben mit A. (aus 
der Sth. Lsg. lieB sich etwas Triplienylcarbinol isolieren), Auskochen mit Bzl. u. 
Umkrystallisieren aus Tetrachlorathan, Chlf. oder Chlorbenzol. So werden hell- 
gelbe Nadelbuschel erhalten, die swl. sind, sich bei 333—336° ohne F. zers., das 
Losungsm. fiuBerst fest gebunden enthalten (z. B. 1 Mol. C0H5C1) u. mit konz. II4S0, 
keine Halochromie zeigen. Die Verb. ist p-Azoxytetraphenylmethan, CMH38ON8 (I.),

denn sie entsteht auch, wenn 
man p-Aminotetraphenylme- 
than mit Caroscher Saure in 
80°/0ig. Essigsiiure oxydiert 
(Zers.-Punkt in diescm Falle 
364—366°) n. wird, auf die 
eine oder andere Weise ge- 
wonnen, von Zn-Staub in sd. 
Eg. reduziert zu p-Hydroxyl- 

amin o tetraphenylmethan, 
C26H21ON =  (C .H ^C -C Ą . 

NH(OH), Krystalle aus Bzl. mit l '/2 CeHa, F. 218—219° bezw. 224—225°, 1. in A., 
fast unl. in Lg., PAe. LfiBt sich weder zu Aminotetraphenylmethan reduzieren 
noch zu I. zuruckoxydieren. Gibt jedoch mit der berechneten Menge N,Os in Chlf. 
eine Niłrosoverb., C25H20O2N2 +  1V2CHC13 =  (C,HJ3C • C0H, -N(NO)(OH),’ krystallin., 
braunlichgelb, nicht umkrystallisierbar, da schon bei 80° Zers. eintritt. Wird von 
Zn-Staub in sd. Eg. zu Aminotetraphenylmethan reduziert, wodurch der Konst.- 
Beweis fur I. restlos erbracht ist. — Was die B. von I. betrifft, so nehmen Vff. 
zunachst Anlagerung von C(C0H5)3 an den O zu II., darauf Umlagerung in Richtung 
der Pfeile zu III. an. Neben I. bildet sich stets eine leicht 1. Substanz (yielleicht
II- ?)• — Nitrosobenzol yerhfilt sich somit physikal. u. chem. wie Radikale mit ein- 
wertigem O oder zweiwertigem N, u. man darf zum mindesten eine Tautomerie im 
Sinne der Formeln C0H5-N— O u. C8II6-N—O annehmen. (L ie b ig s  Ann. 442.

i I
246—53. Karlsruhe,. Techn. Hochsch.) L in d e n b a u m .

G. Schroeter, TJmioandlungen des 5-Tełralons. I. 5-Tetralon liefert mit Brom- 
essigesłer u. Zn in Lsg. von Bzl. den 5-Tetralol-5-essigester (I). Durch Abspaltung 
von HsO erhalt man ein olefin. Sfiuregemisch aus 5-Tetralylenessigsaure (II) u. 
A^-Dihydronapłithyl-5-essigsaure (III). Bei der Veresterung von I I  mit A. u. HC1 
wird der (jbergang in I I I  bewerkstelligt. In kleiner Menge wurde auch eine 
hoher schm. Saure (F. 163—164°), yielleicht „Allo-isomeres“ der Tetralylenessig- 
sfiure, erhalten, das noch untersucht wird. Kurzes Kochen mit verd. H2SOt spaltet 
aus den Olefinsauren I I  u. I I I  leicht C02 ab u. bildet aus I I  5-Tetralylenmethen (IT) 
u. aus I I I  reines 5-Methyl-zl^-dihydronaphłhalin (Y). Durch Ozonspaltung geht IY 
in 5-Tetralon (YI) iiber neben Formaldehyd u. desgleichen die Verb. Y in den Aldehyd- 
keton o-Acetylhydrozimtaldehyd (YII). Besonders bemerkenswert u. interessant ist die 
Abspaltung von C02, fur welche die Natur der partiell hydrierten polycycl. aromat 
Kenie yerantwortlich ist. So ist hingegen die Tetralyl-5-essigsaure eine durchaus 
bestandige Yerb. — Die Befunde von AuWERS (ygL Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 
151; C. 1 9 2 5 . I. 1192), der aus 5-Methyl-5-tetralol mit wasserentzielienden Mitteln 
ein Gemisch yon IY u. Y erhalten haben will, konnen nicht bestatigt werden. — 
Vf. erhielt in diesem Falle nur die Verb Y. — cc-Brompropionsaureester u. a-Brotn- 
n-butłersaureesłer lassen sich auch mit YI kondensieren, wie von Bromessigestcr 
her bekannt. Die entstehenden Oxysauren yerhalten sich aber etwas anders ais 
die 5-Tetralolessigsaure bei der H20- u. CO,-Abspaltung.

Y ersu ch ste il. (Gemeinschaftlieh mit F. Zadek u. Joachim  Hoffmann.) Die

(CjH JjC- /  ) > -  N— N—/  \  • C tC JU
L 6

(CaHj)sC—O—N ...............N— O-----C fC JU
li. i i j 

->  c 9H5 c 6h 5 -<- i

(CuHJjC— C,H4—N — N— C,H4— C(C,Hj),

III. ÓjH..............OH
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CH2

1 1 CHO
•CIL

S ,
C0 -(

,CH2—CH, CH2-CH3V V III IX  /C H j—CH CH-CII,,
CH2< i o h  HO i ■ >CH2 CHs< II II >CIIt

■ \ C 6H4 • C ^ ----------- ^ C — C6l l /  X C6II4 . Ć------C - C „ H /
Rk. von 5-Tetralon mit Bromessigester u. Zn in Bzl.-Lsg. setzt bei 60° ein u. voll- 
cndet sich von selbst innerhalb 30 Min. Man zers. mit verd. H2S04 u. gewinnt 
den 5-Tełralolessigester aus der Bzl.-Sehicht; Kp.0>3 145—150°. Die Saure selbst 
ist ein gelbes 01, das in KSltemischung erstarrt, C12fl"1403. — Hydrazid, C10H10(OH) • 
CHj-CO-NH-NHj, aus Bzl. u. Essigester, F. 97—99°. — Wird die Kondensation 
anstatt mit Zn mit Hilfe von Mg durchgefuhrt, so entsteht ein Nebenprod. Tetralin- 
pinakon, C30Hs3O2 (VIII), F. 189—190°, das schon beim Umkrystallisieren aus Eg.
2 Moll. HsO abspaltet u. in 5,5'-Bisdihydronaphthył, C20H18 (IX), F. 139—140°, iiber- 
geht. — Dibromid von IX, C30H18Br3, F. 100° (Zers.). Diese Nebenprodd. wurden 
auch bei anderen Umwandlungen hiiufig beobachtet. — Die olefin. Siiuren I I  u. 
III werden nach ihrer Darst. aus I  mit techn. Ameisensaure auf Grund ihrer ver- 
schiedenen Loslichkeit in W. fraktioniert krystallisiert u. getrennt. Die SSure I I  
schm. bei 90—92°, I I I  bei 105—106°; beide haben auf Grund der Analysen u. 
Mol.-Geww. die Zus. C12H120 3. — Die Bestrahlung der SSure I I  mit einer Quarz- 
ąuecksilberlampe (4 Stdn.) lieferte die Siiure I I I . Der Athylester von I I I  zeigt 
Kp.u 176°, D .so4 1,083, u. wird durch Verseifen mit alkoh. Lauge in die Saure I I I  
umgewandelt, nachdem er auch durch Kochen von I I  mit A. u. H3S04 erhalten 
worden war. Der wahre Ester von I I  wurde uber das Ag-Salz dargestellt: 
Kp.o s 145°, D.!04 1,078, u. gibt beim Verseifen die Siiure I I  zuriick. — 5-Tetralyl- 
essigesłer, C14H180 3, durch katalyt. Hydrierung aus dem Estergemisch von I I  u. I I I  
erhalten, Kp.li6 160—164°, D.204 1,0595. Durch Verseifung die freie 5-Tełralylessig- 
sdure, C13H,40 2, viscoses 01, das iiber das schon griine Cu-Salz gereinigt wird u. 
unzers. bei Kp.IS 192° siedet; spaltet beim Kochen mit verd. H ,S04 kein  C02 ab.
— Wird SUure I I  mit 200 ccm vcrd. H2S04 gekocht, so spaltet sich CO, ab, u. 
mit Wasserdampf abgetrieben, wird der KW-stoff 5- Teiralylenmethen, CnH,„ 
Kp.14 103°, D.so4 0,9836, farbloses Ol, gebildet. Die Ozonspaltung in Chlf.-Lsg. 
crgab VI, das ais 5-Tetralonsemicarbazon, C,0H10 : N • NH• CO • NIIS, F. 216°, nach- 
^ewiesen wurde. — Die Abspaltung von COs aus I I I  liefert den KW-stoff 5-Mełhyl- 
^-dihydronaphthalin, CnH,2, Kp.14 107°, D.M4 0,9901; der gleiche KW-stoff wird 
auch aus 5-Mcthyl-5-tetralol, Ci0II10(OH) (CHS), F. 89°, mit techn. AmeisensSure auf 
dem Wasserbad digeriert, erhalten. Ozonspaltung des letzteren KW-stoffs liefert 
aach Behandlung mit Semicarbazid ein Disemicarbazon, CnIIlsOiNe, dessen Konst.- 
Aufklarung noch aussteht (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 713—21. Berlin, TierSrztl. 
Hochsch.) H o r s t .

K. Dziewoński und J. Suszko, Uber die Reduktion von Dekacyclen. (Roczniki 
Chemji 4. 207—19. 1924. — C. 1924. I. 1377.) T e n n e n b a u m .

E. Fromm, Abkommlinge des Cyanamids. (Nach Arbeiten von H. Barrenscheen, 
J. Frieder, L. P irk  und R. Kapeller.) Es hat sich ergeben, da6 der yon F r o m m  
u. H o n o ld  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 902; C. 1922. I. 1176) dargestellte „Cyan-
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amidoSthylalkohol" (stets HCl-haltig) das Chlorhydrat einer Base ist, ident. mit dem 
von G ab rie l (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 22. 1150 [1889]) aus ^-Bromśithylaminbrom- 
hydrat u. OCNK erhaltenen u. in Gestalt einiger Salze bescliriebenen Ałhylenpseudo- 
hamstoff oder 2(fi)-Anńnooxazolin (I. oder II.). Die Synthese der Yerb. auf z w dl 
durchaus yerschiedenen Wegen beweist ihre ringfdrmige Struktur, u. die B. nach 
Fromm u. H onold ist — auf Grund der analogen Verss. in der Glycerinreihe 
(vgl. untcn) — wie folgt zu erklaren: NC-NNa2 wird zu NC-NHNa hydrolysiert, 
das frei gewordcne NaOII uberfiihrt das Athylenchlorhydrin in Athylenoxyd, u. 
dieses addiert NC-NHNa zu cinem Alkoliolat, das zu I. (II.) hydrolysiert wird. In 
der Tat laBt sich die Base aiis Athylenoxyd u. NC-NHNa (nicht NC*NHj) dar- 
stellen. Von HN02 wird sie in III. bezw. IV. umgewandclt; von IV. leitct sich 
das bercits beschriebene Toluolsulfamid ab, das sich bisher aus III. (IV.) direkt 
nicht darstellen lieB. — Das Dibenzoat von L (II.) muB sich wegen seiner Be- 
stiindigkeit gegen H2S04 von I. ableiten, u. seine Additionsprodd. mit H20 u. NH, 
entsprechen demnach der Formel V. — Das ais „Guanidoiithylalkohol11 (HCl-haltig) 
beschriebene Prod. ist jetzt ais das Chlorhydrat der Base VI. aufzufassen. Freies
I. (II.) addiert nicht NH3. Das Tribenzoat besitzt die Formel VII., das Ditoluol- 
sulfonat die Formel VIII.; letzteres geht mit verd. H2S04 unter Verlust von NH3 
in das obigem Dibenzoat entsprechende Ditoluolsulfonat uber.

In der Glycerinreihe ist es gleich, ob man vom Dichlorliydrin oder Epichlor- 
hydrin, vom NC-NNa^ oder NC-NHNa ausgebt. Immer wird dieselbe Cl-haltige 
Verb. erlialten. Daraus folgt, daB die Rk. unter Addition von NC-NHNa an die 
Athylenoxydgruppe des Epichlorhydrins u. Hydrolyse des gebildeten Allcoholats 
verlauft. Es lieB sich beweisen, daB der neuen Base die Formel IX. zukommt 
Eine Br-Verb. von analoger Zus. (ais Bromhydrat) hat namlich AndreasCH (Monats- 
hefte f. Chemie 5. 40 [1884]) durch Erhitzen des Dibrompropylharnstoffs erhalten, 
u. Gabriel (1. c.) sowie Rundquist (Arch. der Pharm. 236. 143 [1898]) erteilteo 
ihr die IX. entsprechende Formel. DaB diese Auffassung richtig ist, folgt daraus, 
daB aus IX. u. der Br-Verb. durch Austauseh des Halogens gegen SAr dieselbe 
Verb. hervorgeht. Der Ersatz des Cl durch OH gelang bisher nicht; die betreffende 
Verb. erhalt man aber aus Monochlorhydrin oder Glycid u. NC-NNaj. Bei der 
Einw. vou NH,C1 auf IX. scheint sich X. zu bilden.

Aus Chloressigsaure u. NC-NNa, erhalt man wegen der Neigung des letzteren 
zur Hydrolyse in keinem Falle Cyanamidodiessigsaure, u. man kann wieder eben 
so gut vom NC-NHNa ausgehen. Es entsteht nun zwar die lange gesuchtc Cyan- 
amidoessigsaure (XI.), aber nur in geringer Menge, denn infolge ihres heryorragenden 
Additionsvermogens nimmt sie noch 1 Mol. NC-NH2 auf, u. das H a u p tp ro d . der 
Rk. ist demnach die Dicyandiamidoessigsaure, die in Analogie mit dem Dicyan- 
diamid ais Cyanguanidoessigsaure (XII.) anzusehen ist. Fur diese Formel spricht, 
daB sie Alkalisalze bildet, nach Sc h o t t e n -B a u m a n n  nicht benzoylierbar ist u. sich 
gegen HN02 wie ein prim. Amin yerhalt unter B. von Cyanhydantoinsaure (XIV.). 
Andere Rkk., besonders die B. gut krystallisierender Salze mit Sauren, sprechen 
fur die tautomere Ringformel XHL — Ais drittes Rk.-Prod. tritt etwas Melidoessig- 
saure (vgl. D r e c h s e l , Journ. f. p ra k t .  Ch. 11. 332 [1875]) auf, entstanden durch 
Addition yon 2 Mol. NC-NH2 an XI., analog der B. von Melamin aus NC-NH,. — 
Alle drei Sauren liefern giinstige Nahrboden fur Schimmelpilze. Keine derselben 
zeigt die Weylsehe oder Jaflesche Rk., wohl aber die letzte von der Gewinnung 
der drei Sauren abfallende Mutterlauge, so daB in dieser die Ggw. von ITydantoin 
sehr wahrscheinlich ist; dessen B. aus XI. ist unschwer zu erklaren. — Addition 
von NH4C1 an XI. liefert das Chlorhydrat der Gnanidoessigsaure (Glykocyamin) 
(XV.), zu dereń D a rs t .  ein gutes Verf. angegeben wird. — Mełhylguanidin, das zaT 
Synthese des Kreatins dienen soli, bildet sich glatt aus NC-NHNa u. CH3NH2, HC1.
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2(fi)-Aminooxazolin, C3H9ON2 (I. oder II.). 1. Nach F r o m m  u . H o n o l d  (1. c.), 
wenn man die alkal. F I. direkt mit Chlf. ausschiittelt. 2. Man gibt Atliylenoxyd 
(dargestellt durch Auftropfen von Athylenchlorhydrin auf mit Sand gemischtea 
KOH) in eine eiskalte wss. Lsg. von NC-NNa, u. achiittelt nach 24 Stdn. mit Chlf. 
aus. Eisblumenartige Krystalle durch Sublimation bei 12 mm, 11. auBer in PAe., 
sehr hygroskop., macht NH3 aus NH4C1 frei. Pikrat, C,H90 8N5, gelbe Nadeln aus 
W., F . 187° (G a b r ie l ). Chlorhydrat, C3H70N2C1, mit HCl-Gas in A., Nadeln. 

CHj-CHj-N CH2-CHj.NH t t t  CII2-CH2-N
L ó -----------b-NH. IL Ó----------- C : NH m ' Ó----------- b- OH

TV CH2-CH2.NH Tr CHs-CII2.NH CHj.CH2-NH
-----------ćo v- ó -------- 6< ^ o hW 2 V I . ,  lO----------- C(NH,)t

CH2.CH2.N-CO-C6H5 VII. CH2-CH2-NH Yin. C1.CH2.CH-CHj-NH 
Ó---------- Ó(NH-CO-C6H5)2 0 ----------- CtH,), ix< ------------------------- Ć : NH

v  NH2.CHs.CH.CH2-NH „ TrT c o - c h 2. n h
X. i i XIII. i i mtj .

HN----------C : NH O----------C<N H
XI. NC-NH-CH2.C02H x n .  NC-NH.C(:NH).NH-CH2.C 02H

XIV. NC-NH-C0-NH-CH2-C02H XV. NH2 ■ C(: NH) • NH • CH2 • C02H
Chloraurat, C3H7ON2Cl4Au, Krystalle (G a b r ie l ). — 2((i)-Oxyoxazolinbenzoat, 
C10H9O3N (nach III. oder IV.). Aus I. in verd. HC1 mit KN02 (3—4 Tage), dana 
cindampfen u. benzoylieren. Krystalle aus A., F. 168°. — 2 {{i)-Diaminooxazolidin- 
chlorhydrał, C3H10ON3Cl (nach VI.). Aus dem Chlorhydrat von I. (H.) mit NH3 
oder aus freiem I. (II.) mit NH4C1 in A. (Zimmertemp., einige Tage). Krystalle 
aus absol. A. — 2(n)-Methyldiaminooxazolidin (nach VI.). Das krystallisierte Chlor- 
bydrat, C4H120N3C1, entsteht aus I. (II.) u. CH3NH2, HC1 unter Druck (60°, 3 Stdn.). 
Tełrabenzoał, C32H270 5N3, Tafeln aus A., F. 149°. Di-p-toluolsulfonat, C18H230 6N3S2, 
Blattchen aus A., F. 185° nach Erweichen bei 168°. — 2-Amino-5-\chlormethyl]- 
ozazolin, C,H,0N2C1 (IX.). Aus eiskalter wss. Lsg. von NC-NNa2 oder NC-NHNa 
u. Dichlorhydrin oder Epichlorhydrin (24 Stdn.). Nadeln aus W ., F. 142°, starkę 
Base, titrierbar. Chlorhydrat, sehr zersetzlich. Pikrolonat, F. 213°. Pikrat,
C,„H10O8NsC1, gelbe Krystalle aus W., F. 193—194°. Dibenzoał, C18H150 3N2C1, 
Krystalle aus A., F. 146—147°. — 2-Amino-5-[thiok-esylmethyT\-oxazolin, CnHlłONsS. 
Aus IX. oder der nach A n d r e a s c h  (1. c.) dargestellten Br-Verb. u. Thiokresol- 
natrium in sd. 50%ig- A. (1 Stde.). Krystalle aus W., F. 148,5°, unl. in A ., Bzn.
— 2-Amino-5-\aminomethyl\-imidazolintetralenzoat, C3JH230 4N4 (nach X.). Aus IX. 
u. NH4C1 in A. unter Druck (60—80°, 2—3 Stdn.), dann cindampfen u. benzoylieren. 
Krystalle aus A., F. 183,5°, 11. auBer in A. — 2-Amxno-5-[pxymethyl\-oxazolin. Das 
Tńbenzoat, C25C20O6N2, wird durch Umsetzen von Monochlorhydrin oder Glycid 
fflit NC-NNaj u. nachfolgendes Benzoylieren erhalten; Krystalle aus A., F. 130°, 
unl. in W. u. A . Das Chloroplatinat, C8H180 4N4Cl„Pt, entsteht, wenn man dieselbe 
Rk.-Fl. mit HC1 ansUuert, eindampft, mit A . aufnimmt u. mit IIsPtCls versetzt; 
rotgoldglSnzende Nadeln (vgl. B.UNDQUIST, Arch. der Pharm. 236. 463 [1898]).

LaBt man mol. Mengen NC-NNaj u. C1-CH2*C02H in W. miteinander reagieren 
u. neutralisiert dann mit HC1, so fSllt XII. (Xin.) aus. Nimmt man nur ’/a Mol. 
NC^NNa,, so scheidet sich schon wahrend des Kochens das Chloracetat von XH. 
(XIII.) aus. In beiden Fallen wird das Filtrat lackmussauer gemacht, eingedampft
o- mit h. A. behandelt. Ungel. bleiben NaCl -f- MelidoessigsSure, aus der alkoh. 
Lsg. fgUt XI. aus, in der Mutterlauge ist Hydantoin(?) nachweisbar. — Dicyan- 
diamidoe8&igsaure, C4H60 2N4 (XII. oder XHL). Krystallpulyer aus W., Zers. bei 
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220—240°, wl. in W., sonat swl., fallbar durch Phosphorwolfram- u. Phosphor- 
molybdanaiiure, nicht durch Gerbsiiure u. Blcieasig. Mit konz. HC1 (Rohr, 150\ 
4 Stdn.) werden rund 2 NH3 abgespalten (B. von Hydantoinsaure?); mit sd. Ba(0H)2 
bildet sich XV., mit ad. NaOH Glykokoll auficr C02 u. NH3, mit sd. Anilin Di- 
phenylharnstoff. Chlorhydrat, C4H ,02N4C1, Krystalle aus verd. HC1, F. 205°. 
Sulfat, C8H140 gNsS, mit verd. H2S04 in A., Ńadeln, F. 188". Tetraoxalat, C4H0OsN„ 
2C2II20 4, aus W. -f- A., Krystallpulver, F. 183°. Pikrat, C,0H0O9N7, citronengelbe 
Nadeln aus W., F. 195°. Chloroplatinat, gelbe Krystalle, Zers. bei 220—240". 
Phosphorwolframat, Nadeln aus W. Phosphormolybdat, gelbe Krystalle. Chlor- 
acetat, Blatter, F. 192°. Phosphat, Nadeln, F. 196°. Nitrat, Nadeln. Samtliche 
Sauresalze werden von sd. W. dissoziiert. Na-Salz, aus neutraler wss. Lsg. mit 
A., Nadeln. Tribenzoat, C25H180 6N4 (nach XIII.), in Pyridin dargestellt, braunliche 
Krystalle, Zera. bei 196—202°, 11. in A., Chlf., wl. in W ., A. — Cyanhydanioin- 
siiure, C4H50 3N3 (XIV.). Aus XII. (XIII.) mit HC1 u. N&NO, oder mit sd. yerd. 
HC1. Blattchen aus W., F. 260°. — Melidoessigsaure, C,H8OsN6. Zers. bei 240 
bis 260°, wl. in W. Chlorhydrat, C5H9O2N0Cl. — Cyanamidoessigsaure, C3H402N2 
(XI.). Entsteht in besserer Ausbeute aus gleichen Moll. NC-NIINa u. Cl-CH,' 
C02Na. Flocken aus absol. A., Zers. bei 230—265°, lackmussauer, briiunt sich an 
der Luft u. zerfliefit Ndd. mit Cu-Acetat hellblau, mit HgClj weiB, mit FeCls 
rotbraun, mit Phosphorwolframsaure weiB. Mit sd. Anilin bildet sich Diphenyl- 
hamstoff. — Guanidoessigsaure, C3H,0.,N3 (XV.). Aus mol. Mengen Glykokoll- 
chlorliydrat, NC^NNa, u. konz. HC1 (Stehen iiber Nacht). CelblichweiBe, kugelige 
Krystalle, Zers. bei 220—250°. Ausbeute 55°/0- Entsteht auch aus XII. (XIII.) mit 
Ba(OH)2 (vgl. oben). Das Chlorhydrat, C3H80 2N3C1, F. 191°, bildet sich aus XI. 
u. NH,C1 in W. Pikrat, F. 199°. — Methylguanidin. Aus NC-NIINa u. 2 Mol. 
CH3NHj, HC1 in sd. W. (10 Stdn.). Filtrat wird neutralisiert, eingedampft, Ruck- 
stand mit A. extrahiert. Das Chlorhydrat ist sehr zerflieBlicli. Pikrat, CsHloO;N0, 
ais orangefarbige Form aus h. W., F. 200°. Nitrat, C2Hs0 3N4, Nadeln aus HNOs- 
haltigem W. (L ie b ig s  Ann. 442. 130—49.) L in d e n b a d m .

E m il Eromm und Alfred Tm ka, Die JEinwirkujtg von Benzoylclilorid auf das 
4- und 1-Phenylłhiosenńcarbazid. Das yerschiedenartige Verh. des 4-o-Tolyl- u. 
4-o-Anisylthiosemicarbazids gegen sd. Benzoylcblorid (vgl. F r o m m , S o f f n e r  u. 
F r e y , L ie b ig s  Ann. 434. 285; C. 1924. I. 335) yeranlaBte Vff., auch dasVerh. des 
4- u. l-Phe?iylthiosemicarbazids gegen dieses Reagens zu untersuchen.

4 -P h en y lth io sem ica rb az id . A. Mit CaHsCOCl u. NaOH entsteht 4-Phenyl- 
thiosemicarbazidtelrabenzoat, C35HM0,N3S (I.). Gelbgriine Krystalle aus Chlf. +  A., 
dann A., F. 148°. — B. Mit uberschussigem C6H5C0C1 in sd. Chlf. (1—2 Stdn.) 
bildet sich— auBer dem N-Benzoat von III., das mit wenig h. A. herausgel. wird — 
ais Hauptprod. 4-Phenyllhiosemicarbaziddibenzoat, C2IHI70 2N3S (II.). L ich tge lbe  
Krystalle aus viel A., F. 195°. Die angenommene Formel ist die wahrsclieinlichatc, 
denn die Verb. k o n d e n s ie r t  s ic h  n ic h t  mit Benzaldehyd u. wird von sd. verd. 
Alkali in IV. i ib e rg e fu h r t .  Von sd. CH3COCl u. C6H5C0CI wird sie n ic h t an- 
hydrisiert, mit sd. Bleioxydnatron wird kein PbS abgespalten. — C. Mit sd. C0H5COC1 
ohne Verdunnungsmittel entstehen zwei schon von P u l v e e m a c h e r  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 27. 615 [1894]) beobachtete u. von M a r c k w a l d  u . B o t t  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 29. 2914 [1896]) a u fg e k la r te  Verbb.: 1. Diphenylimidothiobiazolin,
CI4HUN8S (III.). Die Richtigkeit der Formel folgt daraus, daB die Verb. mit sd. 
Bleioxydnatron kein PbS abspaltet u. kein Benzylderiy. bildet. In Alkali ist sie 
unl., wird aber bei langerem Kochen damit in IV. umgelagert. Mit h. C(iII5C0Cl 
gibt sie das N-Benzoat, C2,H15ON3S, Blattchen aus A., F. 184°. 2. 3-Mercapto- 
4,5-diphenyl-lJ2,4-triazol (Diphenylimidobiazolylmercaptan), C14HnN3S (IV.). Wird 
am beąuemsten aus l-Benzoyl-4-phenylthiosemicarbazid mit sd. verd. Alkali erhalten.
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Nadeln aus A., F. 287°. Dicser Verb. entspricht das von F k o m m  u . F rey  (1. c.) 
aus 4-o-Anisylthiosemicarbazidmonobenzoat erhaltene Triazol. D. Riclitigkeit der 
Formel ergibt sich aus der B. der folgenden Deriw. Mit C6H5CH2C1 in schwach 
w. CjH5ONa-Lsg. entsteht das Ś-Benzylderiv., C21H17N3S, Krystalle aus A., F. 165°; 
mit h. C0H5COCl das N-Benzoat, C21H16ON3S, Krystalle aus A., F. 164°. — Diese 
Unters. zeigt, daB das 4-Phenylthiosemicarbazid sich der 4-o-Anisylverb. iihnlich 
verhalt, die 4-o-Tolylverb. jedoch abweicliende Eigenschaften besitzt.

HN-N • P-C H
I. (C8H5CO)2N • N(COC,!!^ ■ CS • NlCOCeHJCCuHJ III. 1 ’ 7 0 5

OgJLjLj • iN i \j b

II. (C0H6CO)NH-N(COC0H6).CS.NII-C6H, IV. S ' N :a ^ 6! ! 5

V. (C6H6CO)N(CeH6) • NH • CS • NH2 VI. IIN.N(C0ig -C -C 0II5 

SÓ-------------N

VII. (C0H6CO)N(C0H5).NH.CS-NH(COC0H5) VIII. s ? '
pi l L< • v̂6rl5

l -P h e n y lth io se m ie a rb a z id . A. Mit C6H5C0C1 u. Alkali bildet sieli
1-Phenylthiosemicarbazidmonobenzoat, CI4H,3ON3S (V.). Krystalle aus A., F. 223°, 
unl. in k. A., A., Chlf. Die Formel entspricht der N-Entw. mit HN02 u. dem 
leichten Ubergang in 3-Mercapto-l,5-diphenyl-l£,4-triazol, C14H,,N3S (VI.), schon 
mit verd. k. Alkali, so daB diese Verb. bereits teilweise bei der Benzoylierung er- 
halten wird. Lichtgelbe Nadeln aus A., F. 188°, unl. in k. A., A., 11. in verd. 
Alkali, bestiindig gegen Sauren. Wird von alkoh. Jodlsg. zum Disulfidjodhydrat 
(gelbe Krystalle) oxydiert. Mit C6H6CHSC1 u. C2H5ONa entsteht das S-Benzylderiv., 
GnHl7N3S, Nadeln aus A., F. 100°; mit C6HSC0C1 u. Alkali das N-Benzoat, 
Cj^^ONjS, Nadeln aus A., F. 139°, das man auch direkt durch energ. Benzoylieren 
des 1-Phenylthiosemiearbazids in alkal. Lsg. erhalten kann. Mit C0H6CHjC1 u. 
CjHjONa geht es in obiges S-Benzylderiv. iiber. — B. Mit CeII6COCl in sd. Chlf. 
(3—5 Stdn.) entstehen je nach den Versuchsbedingungen zwei Verbb.: 1. 1-Phenyl- 
(hiosmicarbaziddibenzoat, C21H170 2N3S (VII.). Mit 2 Mol. C6H6C0C1. Am leichtesten 
tein zu erhalten aus VIII. (vgl. unten). Nadeln aus A., F. 188°, 11. in verd. Alkali. 
Die Stellung eines Benzoyls folgt daraus, daB mit HN02 kein N entwickelt wird. 
^on sd. verd. wss. Alkali wird VII. in VI., yon C„H5CH2C1 u. C2H5ONa in das
S-Benzylderiy. yon VI. ubergefiihrt. 2. Dibenzoylanhydrouerb. , C2,H 16ON3S (VIII.), 
isomer mit dem N-Benzoat yon VI. Mit iiberschussigem C„H5COCl oder auch durch 
weiteres Benzoylieren yon V. in Chlf. Grelbgrune Krystalle aus A., F. 212°. Wird 
von verd. Alkali in sd. A. quantitativ zu VII. hydrolysiert. Diese Rk. ist nicht 
nur eine Stiitze fur die Formel VIII., sondern bestimmt auch die Stellung des 
zwei ten Benzoyls in VII. — C. Mit sd. C,.IT.COCl ohne Verdunnungsmittel ent
stehen auBer VIII. mehrere hochbenzoylierte Prodd. (L ie b ig s  Ann. 442. 150—59. 
Wien, Uniy.) L in d e n b a c m .

L. Claisen, Uber C-Alkylierung (Kernalkylienmg) von Phenolen. (Nach Verss. 
yon F. Krem ers, F. R oth u. E. Tietze.) Der theoret. Teil yorliegender Arbeit 
wurde teilweise schon nach C l a is e n  (Ztschr. f. angew. Ch. 36. 478; C. 1924. I. 
178) u. C l a is e n  u . T ie t z e  (S. 1601) referiert. Die fur die Umsetzung von Metall- 
phenolaten mit Alkylhalogeniden in Betracht kommenden Faktoren sind: 1. Art des 
Phenols, 2. Art des Alkyls, 3. Art des Halogens (eyent. auch S04 usw.), 4. Art des 
Metalls, 5. Temp., 6. Medium. Die systemat. Bearbeitung dieser Einflusse steht 
noch aus. — Die Neigung des Allylbromids zu anormalem Metallaustausch, so daB 
®it seiner Hilfe auch die Kernalkylierung einwertiger Phenole gelingt, ist eine 
Folgę der lockeren Bindung des Br (nur im Benzylbromid ist das Br noch leichter 
&ustauschbar), dereń Ursache in der starken Valenzbeanspruchung des Br-CH2—
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durch das anliegende Vinyl zu suchen ist. Es ist ohne weiteres yerstandlich, daB 
beim y,y- u. ce,y-Dimethylallylbromid, Br-CHj-CH: C(CH3)2 u. Br-CH(CH3).CH: 
CH(CH3), in denen das Br noch loser sitzt, obige Neigung noch ausgesprochener 
vorherrscht, so da8 reichliche Kernalkylierung schon im dissozierenden Medium 
eintritt. Eine Mittelstellung zwischen Allyl- u. Homoallylbromiden nimmt das Cinn- 
amylbromid ein: in dissoziierenden Medien reine O-Alkylierung, in Bzl. reine Kern
alkylierung. — Benzylchlorid yerhalt sich genau wie Allylbromid: in dissoziierenden 
Medien haupts&chlich O-Alkylierung, in nicht dissoziierenden vorwiegend Kern
alkylierung, u. zwar ebenfalls in o-Stellung, so daB o-Benzylphenole nunmehr leicht 
zugSnglich sind. Weit starkere Neigung zur Kernalkylierung besitzt das Diphenyl- 
methylbromid, Br-CH(CaHj)j, u. zwar schon in alkoh. Lsg., so daB der Phenoliither 
nur durch Verschmelzen der trockenen Materialien erhalten werden kann. — Ein 
Unterschied besteht jedoch zwischen Allyl u. Benzyl: die Phenolallyliither lagern 
sich beim Erhitzen um, dic Phenolbenzyliither nicht, so daB die Kernbenzylierung 
nur auf direktem Wege gelingt. Die Erklarung ist durch die von C l a is e n  u. 
T ie t z e  (1. c.) gemachte Annahme gegeben, daB bei der Umlagerung der Phenol- 
allylSther das Allyl nicht mit dem a-, sondern mit dem y-C in den Kern tritt, ein 
Yorgang, der beim Benzyl ausgeschlossen ist. — Der Mechanismus des anormalen 
Metallaustausches kann befriedigend nur durch die von M ic h a e l  (Journ. f. prakt 
Ch. 37. 486 [1888]. 46. 189 [1892]) gemachte Annahme erklart werden, daB zu- 
niichst Addition des Alkylhalogenids, darauf Abspaltung von Metallhalogenid ein
tritt, z. B.:

CII—Ć-ONa —  -> CHR—Ć<ONa ~ “ > CHR-CO — >  ĆR=C!(OH).
Hier sind beide Faktoren (Metallyerb. u. Alkylhalogenid) beriicksichtigt. Jeden- 

falls sind O- u. C-Alkylierung zwei getrennt yerlaufende YorgSnge, die erste geht 
der zweiten nicht etwa yoraus, da sich Umlagerung erst bei hoher Temp. er- 
zwingen liiBt.

A lly lb ro m id  u. N a-p -K reso la t. 1. In CH3OH (2 Tage Zimmertemp.,
1 Stde. Wasserbad) entsteht mit ca. 90% Ausbeute p-Kresolallyldther, Kp.is 91—92°.
2. In Bzl. (Ólbad, 5 Stdn.). Nach Zusatz von W. wird die Bzl.-Schicht abgehoben, 
mit PAe. verd. u. mit Claisenscher Lauge in einen in Alkali 1. u. unl. Teil ge
trennt. (Dies Verf. hat sich auch bei den folgenden Yerss. bewahrt.) Erhalten: 
20% Kresolallylather, 8% Allylkresolallylatlier, 40% Allylkresol, 15% Diallylkresol, 
10% Kresol, letzteres infolge der Diallylierung entstanden:
2CH3-CeH4.ONa +  2C3H5Br =  CH3 • C8HJ(C3H5)a(OH) +  CH3-C JI4-0 H +  2NaBr.

Fuhrt man den ganzen alkaliloslichen Teil mit NaNHj in sd. Bzl. in das Na- 
Salz iiber u. behandelt von neuem mit C3H5Br, so erhiilt man Diallylkresol mit 
40—50% Ausbeute. — u,y-Dimethylallylbromid (sek.-A^-Pentenylbromid), CH3-CH: 
CH-CHBr-CII3. Aus dem Alkohol u. HBr-Gas (Eiskiihlung, 12 Stdn.). Kp.93 53°,
D.is16 1,2530. — P e n ten y lb ro m id  u. P henol. Es tritt auch ohne Alkali Kk. 
unter betrachtlicher Erhitzung ein. Aus 47 g Phenol, 70 g Bromid u. 70 g K,C0s 
in Aceton (erst Kiihlung, dann Wasserbad) wurden 45 g Alkaliunlosliches (A) u. 
23 g Alkalilosliches (B) erhalten. A ist hauptsachlich Phenolpentenylałher, C8H3 • 0 ■ 
CH(CH3) • CH: CH • CH3, Ol von Geraniengeruch, Kp.I3 96—93°, D.1515 0,9510; die 
Bindung zwischen O u. Pentenyl ist sehr locker. B besteht wesentlich aus o-Pen- 
tenylphenol, HO • C8H4 • CH(CII3) • CH: CH • CH3, das auch recht glatt aus dem yorigen 
durch Dest. oder besser 3-std. Kochen mit Diatkylanilin gewonnen wird. Viscoses, 
schwach guajacolartig riechendea 01, Kp.-50 245°, Kp.ia 118—119°, D.1516 0,993. 
Phetiylcarbaminat, C18H190 5N, Nfidelchen aus Lg., dann AmeisensSure, F. 107—109°.
— 2-Athyl-3-methylcumaran oder 2,4-Dimethylchroman, Cu HuO. Aus o-Pentenyl- 
phenol mit Eg.-HBr (Zimmertemp., 24 Stdn.). Ó1 von charakterist. Geruch, Kp.753 2 25
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bis 226°. — P e n te n y lb ro m id  u. p -K reso l. Ansatz wie mit Phenol, doch wurde 
das Bromid auf einmal u. ohne Kfihlung zugegeben. Aus 65 g Kresol resultierten 
20 g Alkalilosliclies (A) u. 50 g Alkaliunlosliches (B). A entbiilt wesentlich zwei 
Prodd.: 1. (Hauptprod.) o-Pentenyl-p-kresol, CiaH10O. Wird leichter aus Na-Kresolat 
u. dem Bromid in sd. Bzl. gewonnen. Dickliches, sehwach riechendes 01, Kp. 258°, 
Kp.13 134—136°, D .1J15 0,982. Phenylcarbaminat, F. 96,5—98,5°. 2. o,o-Dipen-
tenyl-p-kresol, C17H240. Kp.16 171—173°. B enthalt ziemlich wenig p-Kresolpentenyl- 
ćither (kenntlich an der Umlagerung in Pentenylkresol mit sd. Diiithylanilin), reich- 
lich s/s bleiben selbst bei liingerem Erbitzen auf 250° unyerandert u. werden durch 
Vakuumdest. in zwei Prodd. zerlegt: 1. 2-Athyl-3,5-dimethylcunmran oder 2,4,6-Tri- 
methylchroman, C,,H1(>0. Angenehm riechendes Ol, Kp. 243,5—244,5°, Kp.I5 118 
bis 120°. 2. 2-Athyl3,5-dimethrjl-7-pentenylcxmaran oder 2,4,6-Trimethyl-8-pentenyl- 
chroman, C17H240. Schwach riechendes Ol, Kp. 294—296°, Kp.16 163—165°. Diese 
Verbb. miissen sich direkt — ohne Zwischenbildung des Pentenylkresols — durch 
Umsetzung des (auf einmal zugegebenen) Bromids mit (neben dem K-Salz) reichlich 
Torhandenem freien Kresol gebildet haben, da die Allylphenole nur von sauren 
Agenzien in Cumarane oder Chromane umgewandelt werden.

C innam ylbrom id  u. P heno le . (Ygl. die eingangs zitierten Arbeiten.) Nach- 
zutragen ist: Phenoldihydrocinnamylather, C8II5■ O • (CIT2)3 • C0II5. Wurde zum Ver- 
gleich aus Dihydrocinnamylbromid (Kp.lli6 108—109°), Phenol u. KjCOs in Aceton 
dargestellt. Kp.,, 171—173°, F. 27,5—28,5°. — Die Aufarbeitung bei der C-Alky- 
lierung geschah hier (u. in den meisten folgenden Fiillen) durch yolliges Yerjagen 
des Bzl. oder Toluols, Versetzen des Riickstandes mit Claisenscher Lauge u. 1- bis
2-maliges Ausschutteln mit PAe. — Phenylcarbaminat des o-Cinnamylphenols. Nadeln 
aus Bzn., F. 131,5—132°. — o-Cinnamylphenol, ClsHu O, wird von k. Eg.-HBr (einige 
Tage) oder sd. Ameiaensaure umgewandelt in 2-Phenylchroman, C16H,40 , Kp. 332°, 
F.43—44° (aus CH3OH). — B e n z y lc h lo rid  u. P h en o le . Phenolbenzylather dest. 
trotz des hohen Kp. 286—288° unzers., d. li. ohne Umlagerung. — Einige Benzyl- 
phenole sind schon bei C l a is e n  (1. c.) kurz erwalmt. Nachzutragen ist: o-Benzyl- 
phenol, C^H^O. Aus 928 g trockenem Na-Phenolat u. 1012 g C7H,C1 in 1 1 Toluol 
(Stehen uber Nacht, dann 5 Stdn. kochenl oder durch Eintropfen von C,H,C1 in 
eine Misehung von Phenol u. Na-Draht in Toluol. Man schiittelt hier nicht mit 
methylalkoh., sondern mit wss. KOH aus, in dem gleichzeitig gebildetes Dibenzyl- 
fhenol kaum 1. ist. Ausbeute 757 g. Kp. 312° (im C02-Strom), Kp.is 171°, F. 21°, 
im Capillarrohr 22—23°, E. 19°. Im Gegensatz hierzu schm. das in der Patent- 
anmeldung zu F. 53443 beschriebene o-Benzylphenol bei 52°. Yf. hat festgestellt, 
daB es sich um zwei verschiedene Formen derselben Substanz, also um physikal.- 
krystallograph. Isomere, handelt. Die Form 21° ist die energiereichere, daher aus 
dem SchmelzfluB entstehende labile Form u. geht bei Beriihrung mit einem Splitter 
der Form 52° (glasglanzende Krystalle) spontan u. exotherm in diese uber. Liegt 
diese einmal vor, ist es schwierig, die Form 21° zu erhalten. Phenylcarbaminat, 
Nadeln aus Lg., F. 117,5—118°. Methyldther, Kp.,s 159—160°. — Mit Nitro- 
bettzylhalogeniden konnte Kernalkylierung nicht erzielt werden. — Benzylierung 
von 52 g Na-p-Kresolat (wie oben) lieferte: 1. 42 g o-Benzyl-p-kresol, C,4H,,0. 
Dickes 01, Kp.,s 180—182°, 1. in wss. Alkali. Phenylcarbaminat, F. 144,5—145°.
2. 6 g o,o-Dibenzyl-p-kresol, Cn HaoO. Sehr viscoses 01, Kp.„ 250—252°, 1. in 
methylalkoh., unl. in wss. KOH. Aus Kresol, C7H7C1 u. K,C03 in sd. Toluol ent
steht auBer 15 °/0 o-Benzylkresol hauptsachlich p-Kresolbenzylather, F. 41°. — 
o-Benzyl-a-naphthol, C17H140  (1. c.). Nadeln oder Prismen aus Lg., dann Eg. 4" 
S5°/oig. Ameisensfiure. — o-Benzyl-fi-naphthol, CI7H,40  (1. c.). Bildet sich mit 40 bis 
■'5°/, Ausbeute auch mit K,C03 in sd. Toluol. Nadeln aus Bzn., dann 85%ig. 
Ameisensiiure, 1. in verd. NaOH mit schwach blauer Fluorescenz. Jedenfalls ident.
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mit der von B a k u n in  u . A l t i e e i  (Gazz. chim. ital. 33. 487 [1903]) beschriebenen 
Verb. — Guajacol liefert ais Hauptprod. Guajaeolbenzylathcr, Kp.13 187—188°, 
F. 62°. — o-Benzylguajacol, C14H140 2 (1. c.). Nadeln aus Ameisensiiure. Farbung 
der alkoh. Lsg. mit wenig FeCl3 dunkelblau, mit mehr dunkelgriin. — Diphenyl- 
m ethy lb rom id  u. P henol. Das Bromid wird yorteilhaft aus Benzhydrol u. PBr3 
in CC14 (1 Tag Zimmertemp., 6 Stdn. 60—70°) dargestellt; Kp.14 172—176°, F. 43 
bis 45°. Da die Einw. auf Na-Phenolat in Bzl. heftig verliiuft, laBt man 1 Tag in 
W. von 10“ stehen. Das mit ca. 60% Ausbeutc erhaltene Benzhydrylphenol, (CaH5)j • 
CH-C.JIj-OH, bildet eine hochst viscose, fadenziehende M., unl. in wss., 1. in 
metliylalkoh. KOII. Die alkoh.-alkal. Lsg. gibt mit Diazosalzen gelbe bis orange- 
farhene Farbstoffe. (L ie b ig s  Ann. 442. 210—45. Godesberg a. Rh.) L in d e n b a u m .

Bernardo Oddo, Uber das Metkylkełolgelb. Bis - (a - methylindolyl) -phthalid 
(Methylketolphthalein), C26H200 2N2 (I), aus Magnesybnethylketol u. Phłhalylchlorid, 
rote Mikrokrystalle, F. 258° (Zers.), wl. in 10%ig. KOH mit rotvioletter Farbę, in 
verd. MineralsSuren (HC1, H2S04) erst nach lSngerem Erhitzen 1. — Mełhylkełolgelb,

' C-CL, C-MgBr
C„h / \ o +  2 C,, 1 1 , 0 0 .  CII, =

CO NH
C-------------------- C----------------- C

2 MgBrCl +  C6H4̂ C . C H 3 C0H4/ \ o  H ^ C - C ^ C jr ,
NH I  CO NH

C------------C ~~:..... ......  ........C C—CO—CaH4-C O -C
CJI,<(J)C-CH, C8H4-COOH H3C-C<^>C6H4 C6H4̂ C - C H 3 H3C-C<^>C6H4 

NH I I  N NH I I I  NH
(o-[a-Methylindolyl-«-methylindolydenmethyl]-benzoesiiure) (II), aus I  durch Be- 
bandlung mit alkoh. Kali in der Ilitze (K-Salz), durch verd. Sauren die freie Saure 
fallbar; die wss. Lsg. ist intensiv rot gefarbt, fiirbt Wolle u. Seide noch in 
0,001 °/0ig- Lsg. rot mit violettem Reflex, Baumwolle nach dem Beizen; die Far- 
bungen sind licht- u. wascheeht, — Neben I  bildet sich eine Yerb., die sich ganz 
verschieden von I  verhiilt, von alkoh. Kali u. auch durch Kalischmelze nicht an- 
gegriffen wird. Offenbar handelt es sich um das Indophłhalon I I I , da dem Phthalyl- 
chlorid auch symmetr. Phthalylchlorid beigemischt gewesen ist. (Atti R. Accad. 
dei Lincei, Roma [6] 1. 236—38. Pavia, Univ.) Z a n d e r .

M. Rakusin und Adelheid Rosenield, Uber die Koagulation des Albumins 
und das fi-Albumin. LaBt man HuhnereiweiB koagulieren u. filtriert, so gibt das 
Filtrat die EiweiBrkk. nach M olisch u . O strom yslenski. Bei 72std. Erhitzen 
von 3 g koaguliertem EiweiB mit 15 g W. in der Druckflasche ging nur ein geringer 
Teil in Lsg. Diese das {j-Albumin enthaltende Lsg. zeigte: u  —  0,7; l =  1; c — 1,21 
[a]D =  —39,65° (vor der Koagulation — 37,1°). Koaguliertes Albumin gibt also 
beim Erwarmen mit W. unter Druek daran nicht mehr koagulierendeS ^-Albumin 
ab. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 49. 38—39. Moskau.) G r OSZFELD.

E. Biochemie.
Enzymchemie.

Paul Fleury, Untersuchungen uber Laccase. IV. Einwirkung von Natriumchlońd;. 
Einflufi der Reaktion des Milieus. (Vgl. S. 1877.) Das Optimum der Wrkg. liegt 
bei pn 6,7; Zugabe von NaCl hemmt u. yerschiebt gleichzeitig das Optimum nach 
Ph 7,2; HCN hemmt, wobei nur eine geringe Verschiebung des optimalen ph cr' 
folgt. Gibt man zur Bestimmungsprobe so viel NaCl, daB die Konz. in der Lsg.
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'/,0-n. ist, so wird die Wrkg. der Laeease auf die Hiilfte emiedrigt. Die Hemmung 
steigt proportional dem log der NaCl-Konz. — Mit steigender Menge Substrat 
(Guajacol) wird das Optimum der Wrkg. nach dem saureu Gebiet verseboben; bei 
0,062% Guajacol liegt es zwischen 7,5 u. 8 ,4 , bei 0 ,2 5 %  bei 7,6, bei 1 %  Guaja.col 
bei P u  7,1. (Buli. Soc. Chim. Biol. 7 . 188—94. Paria, Univ.) H e s s e .

L. Rosenfeld, Uber das Verlialten der Urease gegen Alkohol. Urease aus Jack- 
bolmen wirkt auch in Lsgg., welche 60, 70 oder 80% A. enthalten. — In 98%ig.
A. ist das Ferment nur spurenweise 1. (Biochem. Ztschr. 154. 141—42. 1924.) H e s s e .

L. Rosenfeld, Uber die Bindung der Auroureascn an das Enzym. (Vgl. vorst. 
Kef.). Es wird gezeigt, daB die Auxokorper der Urease (KCN u. Glykokoll) durch 
das Enzym oder den Enzymkomplex fixiert werden. Damit kann aber noch nicht 
gesagt werden, daB das Enzym Auxokó'rperverbb. eingeht. (Biochem. Ztschr. 154. 
143—47. 1924. Berlin-Moabit, Krankenh.) H e s s e .

Stotherd M itchell, Die Verseifung von d-Glucosiden von d- und l-Borneol mit 
Emulsin. Die Verseifung der beiden Glucoside mit Emulsin wurde ausgefiihrt in 
einem Thermostaten bei 37°, indem die in je einer 50 ccm-Flasche befindliche ge- 
ringe Glucoaidmenge mit der wss. Emulsinlsg. aufgefullt u. in bestimmten Intervallen
2 ccm zur Best. der gebildeten Glucose (nach Mc L ea n s  Methode) entnommen wurde. 
Nach der Gleichung fiir unimolekulare Rkk.: k —  [2,30/(£„ — i,)]-log {czjcy) sind die 
Reaktionskonstanten berechnet (Tabelle). l-Bornyl-d-glucosid wird 3,4-mal rascher 
hydrolysiert ais d-Bomyl-d-glucosid, eine Beatatigung der selektiven Wrkg. von
Enzymen am Beispiel des Emulsins. (Journ. Chem. Soc. London 127. 208—9.
Glasgow, Univ.) H o u s t .

C. Neuberg und E. Simon, Uber Sulfatase. V. Mitt. Tierische Sulfatase. (IV. 
vgl. N o g u c h i , Biochem. Ztschr. 144. 138; C. 1924. I .  1808.) I n  Leber, Niere, 
Muskulatur u. Gehirn der Kaninchen u. Meerschweinchen konnte die Sulfatase
nachgewiesen werden. Die bei der zur Herst. der Fermentpraparate notigen Auto-
lyse a u f tre te n d e  S iiu re  wurde durch Zugabe von CaC03 zur Autolysenfl. abgestumpft. 
Man kann das Ferment auch in Acetontrockenprfiparaten u. in wss. Ausziigen der 
betreffenden Organe nachweisen. — Die Best. des Enzymes erfolgte so, daB in 
einer l%ig. Lsg. dea atherschwefelsauren Salzes der in einer bestimmten Zeit un- 
zerlegt gebliebene Anteil des Athersulfates ermittelt wurde. (Biochem. Ztschr. 156. 
365—73. Berlin-Dahlem, Kaiser W lL H E L M -Inst. f. exper. Ther. u. Biochemie.) H e s s e .

Henry Stanley Raper und A rthur W orm all, Die Tyrosinase-Ty>-osin-Reaktion. 
IL Die Theorie der Desamidierung. Gegen die Ansicht von B a c h  (Biochem. 
Ztschr. 60. 221; C. 1914. I. 1357), die Wrkg. der Tyrosinase auf Tyrosin erfolge 
unter Absplitterung von NH3, wird von Vff. geltend gemacht, daB in dem Reaktions- 
gemisch wahrend der B . von Melanin kein Anwachsen de3 Gehaltes an NH, er- 
folgt, ao lange noch % dea Tyrosina vorhanden sind u. daB die B . yon Melanin
bezw. den Zwiachenprodd. nicht durch das Entfernen von jeglichem NH3 aus der
Lsg. beeintrachtigt wird. Da die Oxydation von Tyrosin nach B a c h  unter B . yon 
NH3 zur p-Oxyphenylbrenztraubensaure fUhren muBte, wurde diese Siiure unter- 
sucht. Dabei zeigte sich, daB Tyrosinase diese Siiure weder in Ggw. noch in Ab- 
wesenheit yon NH3 zu Melanin oxydiert. — Das bei der Wrkg. von Tyrosinase 
auf Tyrosin entstehende Melanin hat einen etwas hoheren N-Gehalt ais Tyrosin 
(namlich 8,40% gegenuber 7,73%). (Biochemical Journ. 19. 84—91.) H e s s e .

Frank Charles Happold und H enry Stanley Raper, Die Tyrosinase-Tyrosin- 
Reaktion. HI. Die angebliehe desamidierende Wirkung der Tyrosinase auf Amino- 
*<iuren. (II. ygl. yorst. Ref.). Die Arbeit wendet sich gegen die Befunde yon 
Chodat u . Sc h w e iz e r  (Arch. Sc. phys. et nat Genćve [4] 35. 140; C. 1913. I. 
1354). VfF. finden, daB bei Einw. von 'Tyrosinase aus Kartoffeln auf Glykokoll 
Alanin oder Phenylaminoessigsiiure keine B. yon Aldehyd, kein Freiwerden yon
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~NH3 u . keine Verminderung des Gehaltes an Amino-N erfolgt. —  Bei Einw. von 
Tyrosinase auf Glykokoll oder Alanin findet man keine Absorption von 0 a; wohl 
aber ist eine Absorption von Oj bei Wrkg. auf Tyrosin zu beobacbten. — Die von 
C h o d a t  u . S c h w e iz e b  bei der Einw. von Tyrosinase auf Aminosiiuren beobachtete
B. von NH3 ist auf Wrkg. des zugesetzten p-Kresols zuriickzufuhren. Vff. haben 
noch weitere Phenole untersucht u. gefunden, daB wahrscheinlich diejenigen Phenole, 
welche ein o-Chinon bilden konnen, die Desamidierung bewirken. Es findet also 
zunachst B. von o-Chinon statt, welches dann das Tyrosin unter B. von tief- 
gef&rbten Melanin angreift. (Biochemical Journ. 19. 92—100. Manchester, Univ.) He .

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

Theodor Brugsch und Hans Horsters, Das In&ulinproblem. Verss. der Vff. 
haben ergeben, daB sowohl in vitro ais auch in vivo das Insulin das thermostabile 
Coenzym der Phosphatese ist, also der Aktivator oder die Kinase der thermo- 
labilen Phosphatese. Durch Zusatz der Kinase wurde Glucose oder Milchsiiure 
zum Verschwinden gebracht, zum Teil yeratmet u. auch zum groBten Teil an an- 
organ. H3P0, gebunden. Vorausgesetzt, daB Shnlich wie bei der Garung, die 
Phosphatese ais TeilprozeB die Glykolyse in sich schlieBt, so ist. es yerśtSndlicb, 
daB mit der Kinase der Phosphatese der ZuekerzerlegungsprozeB zur Milchsfiure- 
bildung einsetzt u. daB mit dem Fehlen der Kinase die Glykolyse mehr oder minder 
auableibt. So gewinnt das Insulin ohne weiteres Beziehungen zum Coenzym der 
Hefe, zum Coferment des Muskels bezw. anderer Organe. Das Insulin ist nicht 
ident. mit der Hefekinase u. dem Coferment der Muskulatur, es ist yielmehr spezif., 
anscheinend fiir die ganze Reihe der Warmbliiter, daher weisen Hefepraparate 
nicht die Wirksamkeit des Pankreas-Insulins auf. Vff. konnten femer nachweiseD, 
daB ein Parallelismus zwischen auBerer u. innerer Pankreassekretion, Insulin- 
produktion, besteht. Es wird n . gerade soviel Insulin produziert, ais die Leber 
zum Aufbau von Glykogen aus dem Nahrungsstrom der Kohlenhydrate des Ver- 
dauungskanals notig hat. Im Hunger yersagt die Insulinproduktion. Der Umbau 
des Fettes zu Kohlenhydraten kann nur dann einsetzen, wenn Insulin bezw. Kohlen
hydrate in der Leber fehlen. Insulin blockiert den Umbau des Fettes zu Kohlen
hydraten, ebenso wie es in der Leber die diastat. Wrkg. der Glykogendiastase 
blockiert (Klin. Wchschr. 4. 436—38. Berlin, Charitć.) F r ank .

R obert E. Mark, Die neuesten kliniscken und eocpeńmentellen Insulinsludien 
aus dem Insłiłute Allen, Morristown iY. J. Die hydrop. Degeneration der ^-Zellen 
in den Langerhansschen Inseln ist nach den Ergebnissen von Tieryerss. ais ein 
reversibler Yorgang aufzufassen. Nicht nur Kohlenhydrate, sondom auch der Ge- 
samtkalorienumsatz wirken entscheidend auf den TnsuZtnbedarf ein. Der im An- 
schluB an die gróBere Nahrungszufuhr beim Tiere unter der Wrkg. yon Insulin 
erzielte Fettansatz ermoglicht die Entstehung eines typ. diabet. Komas. (Wien. klin. 
Wchschr. 38. 278—79. Wien, Univ.) F ra nk .

E. Giey und Alf. ftuinąuaud, Verandenmgen der Konzentration des venosen 
subre7ialen Blułes an Adrenalin im Laufe einer und derselben Eeizung des Splawh- 
nicus-Nervs beim Hunde. (Vgl. S. 395.405.) Wahrend einer genugend starken Reizung 
des Splanchnicus-Nervs u. einer Dauer yon 60 Sek. nimmt der Gehalt des yenósen 
subrenalen Blutes an Adrenalin, nach der Beurteilung seiner Wrkg. auf den 
arteriellen Druck, ab mit dem Beginn der Reizung. Bisweilen jedoch, inmitten 
der Reizung, erscheint |das Blut am meisten mit Adrenalin belastet Anderen- 
teils, aber seltener, behalt das Blut einige Małe fast denselben Gehalt. (C. r. soc.
de biologie 92. 771—74.) D ie t z e .

Sara Satanowski, Der organische Phosphor und das Calcium des Bluiplastnas 
■wahrend der Entwicklung des Callus bei Briichen. Der Gehalt an P  nimmt bei Hunden
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am 3. Tage nach dcm Bruche um 1 mg auf 100 ccm Plasma zu u. steigt an bis wiihrend 
eines Monats; nach 5—7 Wochcn gcht der P-Gehalt zum Normalen zuriick. — Der 
Ca-Gehalt bleibt ziemlich unveriindert. (C. r. soc. de biologie 92. 826—27.) D ie t z e .

Karl Hellmuth, JJntersuchungen iiber den Calciumgeha.lt des miitterlichen und 
foetalen Blutserums. Im Ca-Spiegel des miitterlichen u. kindlichen Blutes besteht 
am Ende der Geburt ein betrachtlicher, auBerhalb der Fehlerbreite der Methode 
liegender Unterschied. Der Ca-Gehalt des foetalen Serums wurde in jedem Falle 
wesentlich hoher gefunden ais der des miitterlichen. Alter der Mutter oder Zahl 
der vorausgegangenen Geburten spielen keine Rolle. (Klin. Wchschr. 4. 454—55. 
Hamburg-Barmbeck, Allgcm. Krankenh.) F r a n k .

A. Sordelli und P. Mazzocco, Anderung der Proteine des Blutserums durch 
die Immunisierung. Bei den Pferden, die zur Produktion der antitox. u. anti- 
infektiosen Sera dienen, hat man quantitativ bestimmt: den gesamten Proteingehalt, 
ferner die Albuminę (zu 5 ccm Serum setzt man 10 ccm NaaS04-Lsg. [33°/0], erhitzt, 
auf 50°, filtriert nach 5 Minuten bei 37°) u. die Globulinę (zu 5 ccm Serum gibt 
man 5,6 ccm Na^SOj-Lsg. [33%]) u. 4,4 ccm W., erhitzt auf 32° u. filtriert. Die 
\e r8nderungen der Diphtheritis-, Tetanus- u. Pestsera wiihrend u. nach der Immuni
sierung werden besprochen. (C. r. soc. de biologie 92. 827—28.) D ie t z e .

F. R at h. ery und Dreyfas-See, Die Wirkungcn der Lumbal-Punktioji auf die 
Polyurie, Glucosurie und Glykamie bei Diabetikern und Nicht-Diabetikem. (C. r. soc. 
de biologie 92. 789—92.) D ie t z e .

F. Knoop, "Ober Bildung und Ausscheidung von Milchsdure. Nach Zufuhr von 
|?-Oxybuttersaure wurde der Milchsaurespiegel des Blutes untersucht. Eine Milch- 
saureyerrnehrung im Blute lieB sich nur innerhalb der physiolog. Grenzwerte finden, 
oft fehlte sie ganz. Der Grund fur das bei diesen Verss. beobachtete Erscheinen 
von Milclisaure im Harn ist demnach nicht auf eine direkte Oxydation der Propion- 
Baure zuriickzufuhren, sondern vielleicht auf eine Beeintrachtigung des Nieren- 
parenchyms, dessen Dichtigkeit gegen die n. Milchsiiure-Konz. leidet. (Klin. 
Wchschr. 4. 433—34. Freiburg, Univ.) F r a n k .

Ed. R etterer, Uber den Ursprung und die Entwicklung des Zahnemails. Zum 
Nachweis des Ursprungs u. der Entw. des Zahnemails werden Embryonen u 
menschliche Foten benutzt; die Entstehung u. Weiterbildung werden geschildert. 
(C. r. soc. de biologie 92. 784—86.) D i e t z e .

A. Pi-Suner und J. M. Bellido, Wirkung von Strontiumchlorid auf das Herz 
von neugeborenen Hunden. Bei der Anwendung von 30 ccm 10% ig. Lsg. von SrCl, 
auf 1 kg Tier, einer doppelten Dosis der bei erwachsenen Tieren friiher verwendeten, 
ist die Wrkg. bei gesunden Hunden fast ident. Bei den Tieren, dereń Herz bloB- 
gelegt ist, u. die durch kiinstliche Atmung erhalten werden, ist die Wrkg. der- 
jenigen des SrCl2 aut das Herz von Testudo graeca yergleichbar. (C. r. soc. de 
biologie 92. 809—10.) D ie t z e .

R. R. Busso, Empfindlichkeit schilddrusenloser Tiere gegen gewisse Gifte. Fiir 
Adrenalin wurden bei gesunden u. schilddriisenlosen Ratten diesclben Giftdosen 
(0,0006 mg per g) gefunden; Morphin war bei den letzteren ein wenig giftiger. 
Gegen KCN  waren gesunde Ratten empfindlicher. Bei Kaninchen war das Um- 
gekehrte der Fali. (C. r. soc. de biologie 92. 820—21.) D i e t z e .

Rosa R,abinovich, Anti-Antithrombinwirkung des Cobragiftes. Das Cobragift 
besitzt eine Anti-Antithrombinwrkg., d. h. wenn man es in kleinen Mengen zu einer 
Antithrombinlsg. setzt, bleibt die antikoagulierende Wrkg. derselben aus. 3 Hypo- 
theBen sind log.: a) das Cobragift fixiert das Antithrombin, b) das Gift yerhindert 
seine B., c) das Antithrombin wird zerstort, wenn es einmal gebildet ist, oder das 
Cobragift zerstort das Heparin oder das Prothrombin. Die Wrkg. des Cobragiftes 
beruht wahrsclieinlich auf einer Fixierung des Antithrombins zu einer nicht selir
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bestiindigen Verb.; das Serum kann diese sclion zerstoren, indem es das Anti- 
thrombin in Freiheit setzt. Wannę (100° 1 Stdc.) hat keine Wrkg. auf .die Aktiyitat 
des Giftes. Nach 1 Stde. bei 60° ist das System Antithrombin-Cobragift noch nicht 
ver!indert. Daa Antithrombin wird auch nicht nach 1 Stde. bei 70° zerstort. (C. 
r. soc. de biologie 92. 833—34.) D ie t z e .

Rosa Rabinovich, Antikoagulierende Wirkung der Nućleinsauren und der 
Alkalinucleate. (Vgl. vorst. Ref.) Die Nucleate haben eine schwache antikoagu
lierende Wrkg. Die Nucleinsiiure u. daa Na-Hefe-Nucleat haben fa3t keine Aktiyitiit. 
Das Na-Nucleat der Neryenknoten ist sehr wirksam. Die Antithrombinwrkg. der 
Nucleate macht sich bemerkbar, wenn man ais Reagenzien Thrombin des Scrums 
u. Oxalatplasma yerwendeL Bei Thrombin IIo W ELI, u. Fibrinogen I I amm ersten ' 
ist die Yerzogerung sehr schwach; es gibt keine wahre Antithrombinwrkg. Wenn 
man 2—4°/oo Na-Nucleat von Neryenknoten zu Osalatplasma gibt, tritt die Koagu- 
lation unyollstiindig ein. In starker Dosis u. nach langcrer Beriihrung yermindert 
Cobragift die antikoagulierende Wrkg. der Nucleate. (C. r. soc. de biologie 92. 
834—37.) D ie t z e .

N. C. Laclau, I. L. Imaz und E. V. Zappi, Versuche in der Chemotherapie 
des Krebses. Zu den Verss. wurden Se-haltige Hydrolysate von Saccliaromyccs 
cereyisiae u. Se-haltiges Oliyenol yerwendet. Die Injektionen erfolgten beim 
Menschen intramuskuliir, zweimal wochentlich 10 ccm 01. Die Behandlung vcr- 
spricht Erfolge. (C. r. soc. de biologie 92. 840—41.) D ie t z e .

G. Analyse. Laboratorium.
H enry P. Stevens, Kautschukstopfkappen. Sie dienen ais Ersatz fiir Kaut- 

sehukstopfen. Um Flaschen zu yerschlieCen, werden sie einfach uber den Hals 
gezogen; da sie gedelint werden beim Aufsetzen, bedarf es dayon weniger GroBen 
ais von Kautschukstopfen. AuBerdem lassen sie sich leicht durchbohren, um Rohren 
usw. einzufiihren. (Analyst 50. 131.) R O h i.e .

Jaąues Meyer, Uber einen leistungsfdhigen Ersatz der Kobaltgldser. Vf. weist 
darauf hin, daB die zur ąualitatiyen Unterscheidung von K u. Na mittels Beobachtung 
der Flammenfarbung verwendeten Kobaltglfiser ihrem Zweck insofern nicht gerecht 
werden, ais daB sie in diinner Schicht neben dem K-Licht auch noch Na-Licht 
hindurchlassen, in dicker Schicht fiir beide Spektralgebiete ziemlicli undurchliissig 
sind. Vf. stellt auf Grund yon Angaben yon v. HCni, (Die photograph. Lichtfiltcr, 
Halle 1910. 48) mit Krystalhiiolett angefarbte Gelatinefilter her, welche die Spektral
gebiete der K u. der Na-Flamme bedeutend schiirfer trennen ais dies mit dcm 
Kobaltglas gelingt; er gibt ein Rezept zur Herst. solcher Filter (Wasser 100 ccm, 
reinstes Krystallyiolett 3 g, Essigsaure 8 Tropfen, kryst. CuS04 1,5 g) u. zu ihrem 
Auftragen auf Glasplatten. (Helv. chim. Acta 8. 146—48. Basel, Anstalt fiir 
anorgan. Chomie.) F r a n k e n b u r g e r .

A. H. W. Aten, Elektrisehe Heizapparałe im Laboratorium. Besclirieben wird 
die Selbstanfertigung von Ileizplatten, Wasserbiidern, Tiegelofeu, Jluffeldfen, Trocken- 
Bchriinken, Destillierkesseln, SchweiByorr. Absprengen von Glasrohren durch Heiz- 
dralit usw. Formeln zur Berechnung der erforderlichen DrahtgroBen. Beschreibung 
eines Thermoelementes zur Temperaturmessung. — Ala Iieizdraht ist am besten 
Cekasdraht (aus Ni-Cr), womit Tempp. bis zu 1150° erreicht werden, fiir hohere 
Temp. Pt-Draht oder Wo- u. Mo-Draht bei LuftabschluB. Die beste feuerfeste 
Masse wird aus Alundumzement (AljOs) hergestellt.) (Chem. Weekblad 22. 174—82. 
Amsterdam, Lab. y. Electrochemie v. d. Univ.) G r o s z f e l d .

E. Bames, Uber einen neuartigen Rechenschicber. Beschreibung u. E m pfeh lung  
eines Rechenschiebera d e r  „Numa“, G. m . b. H. in M u n c h e n  S. 50, Im p le rs tr .  6. von
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E. Sc h n e id e r  konstruiert. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 49. 52—53. 
Berlin.) G r o s z f e l d .

Robert R inderknecht, Die Wirkung der Ablesungsfehler auf die Konstanten 
der Rotationsdispersion. Vf. gibt eine mathemat. Diskussion iiber die zahlenmaBigen 
Veriindcrungen, welche die Konstanten der Rotationsdispersion infolge von Ab- 
lesungsfehlern erleiden. (Helv. chim. Acta 8. 179—84. Basel, Anstalt fur organ. 
Chemie.) F r a n k e n b u r g e r .

U. Retzow, Das opłisclie Betriebspyrometer der AEG. Vf. beschreibt eine 
kleinerc Ausfiihrungsform des Pyrometers, bei dem durch einen Vorscbaltwiderstand 
die Helligkeit des Kohlefadens einer Gliihlampe in (jbereinstimmung gebraclit 
wird mit der des anyisierten zu messenden Korpers; der Kontaktscbieber zeigt an 
einer Skala die Temp. an. (AEG. 1924. 260—61.) J u n g .

A. Mc M ilian und W. C. Ferguson, Elektrometrische Titrationen mit besonderer 
Beriicksichtigung der Anwendung von Titanochlorid in der Erzanalyse. Die direkte u. 
die elektrometr. Titration mit Titanochlorid ermoglicht die rasche Best. von Fe" u. 
P"‘ nebeneinander u. von Mn in Ggw. von Fe in Eisenerzen. (Journ. Chem. Soc. 
Ind. 44. T. 141—42. Glasgow, Univ.) J u n g .

W. D. Treadwell, Uber die Yerwendung der Radioempfangeirohre zu elektro- 
metńschen Titrationen. (Nach Versuchen von C. Paoloni.) Vf. schildert kurz die 
Wirkungsweise der Elektronenrohre ais empfindliches Nachweisinstrument fiir 
geringe Potcntialanderungen sowie ais Gleichrichter fur Wechselstrom u. behandelt 
die fiir die Charakteristik solcher Rohren geltenden zahlenmaBigen Beziehungen. 
Fiir potentiometr. Messungen lassen sich derartige Rohren zweekmiiBig in der Weise 
yerwenden, daB das zu bestimmende Potential an Gittcr u. Gliihkathode der Rohre 
angclegt wird; der zwischen Gliihkathode u. Anodę iibergehende Elektronenstrom 
gibt dann yerstarkt die Yeranderungen der zu messenden Potentiale wiedcr; er 
dient gleiclisam ais „Zeiger“ des Instrumentes. Wichtig ist, daB mittels einer 
zusUtzlichen negativen Vorspannung das Gitter der Elektronenąuelle dem Gluhdraht 
gcgeniiber stets negatiy gehalten wird; wird dann der mittlere, nahezu lineare Teil 
der Charakteristik der Rohre ausgeniitzt, so geben die Anderungen des Anoden
stroms die PotentialSnderungen ain Gitter getreu wieder. Ais Beispiel einer derart 
ausgefiihrten potentiometr. Best. wird die mittels eines Milliyoltmeters gemessene 
Veranderung des Anodenstroms beim Zutropfen von 0,1-n. AgNOs-Lsg. zu 0,1-n. 
KCl-Lsg. fcstgelegt: beim Aquivalenzpunkt ist ein jiiher Abfall der Starkę des 
Anodenstroms zu beobachten. Ferner eignet«>sicli die Gitterrohre ais Gleichrichter 
bei konduktometr. Titrationen; hierbei wird die Leitfahigkeitszelle mit mechan. 
kommutiertem Gleichstrom gespeist u. die Stromstarke mit einem Milliyoltmeter 
gemessen, das vor dem Kommutator ais NebenschluB in die Gleichstromleitung 
gelegt ist. Die Schaltung der App. wird nSher bescbrieben u. ais Beispiele die 
Titrationen yon 0,01-n. Lsg. von Brucin- u. yerd. A., von BaiOH)^ u. yon carbonat- 
haltiger Natronlauge mit 0,01-n. HC1 angefiihrt. In allen 3 Fiillen lassen sich die 
stufenweise einander folgenden Neutralisationspunkte an Richtungsanderungen der 
Stromstiirkekuryen eindeutig erkennen. (Helv. chim. Acta 8. 89—96. Ziiricli, Tcchn. 
Hoehsch.) F r a n k e n b u r g e ii .

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

0. Noetzel, Die quantitative Bestimmung des Fluorwasserstoffs. 50—100 g 
Fleisch o. dgl. werden unter Zusatz yon 1—2 g Ca(OH)s yerascht. Die Asche wird 
mit 5—7 g Quarzsand gemischt in bekannter Weise mit H»S04 dest. u. das gebildete 
SiF4 in 40/0ig. NaOH aufgefangen. Die Lsg. wird h. gegen Phenolphthalein fast neu- 
tralisiert u. dann nach G r e e f  mit FeCl3 tritriert. Hierzu wird das 1. Fluorid in 
25 ccm li. W. gel., nach Erkalten mit 20 g NaCl, 5 ccm 10%ig- NH4CNS-Lsg.



2456 G. A n a l y s e .  L a b o r a t o r i u m . 1925. I.

versetzt u. mit gegen NaF (100 ccm =  1 g) FeCl3-Lsg. bis schwach gelb titriert, 
dann 10 ccm A. zugesetzt u. weiter titriert, bis die Rotfiirbung bleibt: 6 NaF -f 
FeCl3 =  (FNa), FeFs -)- 3NaCl. Abbildung der Ver3uchsanordnung bei der Dest 
u. vergleichende Verss. in der Quelle. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel
49. 31—37. Breslau, Chem. Untersuchungsamt) G r o s z f e l d .

G. F rederick  Sm ith, Die Trennung und Bestimmutig der Alkalimetalle miłtels 
Perchlorsaure. I. Die Loslichkeiten der Alkaliperchlorate in gemischten organischen 
Losungsmitteln. (Vgl. W il l a r d  u . S m i t h , Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 286;
C. 1923. III. 892.) Die Loslichkeiten von NaClOt , NaClO^H^O, KClOi , BbCIO,, 
CsClOt, N IIiClOi u. IACl0t ‘3H t0  in Gemisehen von Methyl-, Athyl- u. n-Bułylalkohol 
mit verschiedenen Tcilen Essigsdureathylester wurden untersucbt. Die Daten sind 
tabellar. u. graph. zusammengestellt. Die wasserfreieu Salze sind in den gemischten 
Losungsmm. yiel loslicher ais aus den Loslichkeiten in den einzelnen Komponenten 
vorausgesagt werden konnte. Die Daten liefern die Bedingungen, unter welchen 
die Alkalimetalle durch Extraktion yoneinander getrennt werden konnen. Die 
abnorm hohen Loslichkeiten werden entweder durch Rk. der beiden Losungsmm. 
miteinander oder eines der Losungsmm. mit dem gel. Salz erklSrt. Li CIO., u. NaClO, 
bilden vielleicht in A. „Alkoholate" statt der Hydrate. LiC104-3II20  ist in A. u. 
Athylacetat weniger 1. ais das wasserfreie Salz, in gemischten Losungsmm. sind 
die Abweichungen von dem vorauszusagenden Loslichkeitswert nur gering. Aus 
den Loslicbkeitsbestst. liifit sich andererseits auf die Reinheit der angewandten 
Losungsmm. sehlieBen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 762—69.) J o s e p h y .

G. Frederick  Smith und John F. Ross, Die Trennung und Bestimmung der 
Alkalimetalle mittels Perchlorsaure. II. Die genaue Bestimmung der unloslichen 
Alkaliperchlorate. (I. ygl. vorst. Ref.). Vf. bestimmt die Temp., bei der KClOt die 
letzten Spuren Fcuchtigkeit abgibt, das ist nach 15 Min. bei 350° erreicht, diese 
Temp. ist die geeignetste zur Trocknung der unl. Alkaliperchlorate. Ferner be
stimmt Vf. die Menge HC104, die bei der zur Trennung des Cs, Rb u. K von Li u. Na 
notwendigen Umwandlung der Chloride in Perchlorate bei der Krystallisation ein- 
geschlossen wird, sie ist am groBten bei KC104 aus h. 72,5°/0ig. HC104, am geringsten 
bei CsC104. Die capillaren EinschlUsse sind mikrophotograph. wiedergegeben. In 
Ggw. von NaC104 bleibt auch dieses in den Krystallen eingesclilossen u. muB mit 
gemischten Losungsmm. mehrmals extrahiert werden, nachdem das KC104 jedes 
Mai zuyor bei 350° getrocknet ist. Zur Trennung der Alkaliperchlorate durch 
Extraktion wird folgender Weg empfolilen: Die gemischten, von NH4-Salzen freien 
Chloride werden in W. gel. u . mit 2—3-fachem OberschuB an reiner HC104 be- 
handelt u. die Lsg. in einem Pyrexbecher zur Trockne eingedampft, der Inhalt 
wird in moglichst wenig h . W. gel. u . wieder zur Trockne eingedampft. Dann 
werden 10—20 ccm des gemischten organ. Losungsm. zur Extraktion angew andt 
u. 2—3 Min. zum Sieden erhitzt, bei Zimmertemp. abgekuhlt, die uberstehende FI. 
durch einen Monroetiegel mit Pt-Schwamm oder Goochtiegel abdekantiert, der 
Ruckstand 2—3 mai d u rc h  Dekantieren gewaaehen, u m  moglichst viel 1. P erch lo ra t 
zu entfernen. Der Nd. wird in wenig h. W. gel., wieder zur Trockne eingedampft, 
zum 2. Mai extrahiert, einige Min. bei 110°, dann 15 Min. in einer Muffel bei 350° 
getrocknet u. gewogen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 774—81. Urbana [B1J> 
Univ.) J o s e p h y .

W ilhelm  Bernard, Zur Analyse von technischen Natriumsulfhydratlaugen. Bei 
der Analyse von techn. Sulfhydratlaugen, die geringere Mengen Sulfid, Thiosu lfa t 
u. Sulfit enthalten, gibt das Verf. von W O b e r  (L u n g e -B e r l , 7. Aufl., 1. 924; Chem.- 
Ztg. 44. 601; C. 1920. IV. 495) falsche Werte bei Anwendung von ZnCOs, richtige 
mit frisch gefiilltem CdC03. (Ztschr. f. angew. Ch. 28. 289—91. Aussig.) JUNG.
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O r g a n i s c h e  S u b s t a n z e n .

Karl Freudenberg und E m il W eber, Mikroacetylbestimmung. Vff. haben das 
von F r e u d e n b e r g  u . H a r d e r  (L ie b ig s  Ann. 433. 230; C. 1924. I. 2189) an- 
gegebene Verf. der Acetylbest. fU’- die Mikroanalyse ausgearbeitet. Der App. 
bcsteht aus einem Kolben mit Tropftrichter u. Destillationsaufsatz mit RuckfluB- 
kiihler, der durch geeignete Schlauchverb. zeitweilig entleert werden kann. Der 
Destillationaaufsatz ist durch einen Kugelkuliler mit einem zweiten Kolben ais Vor- 
lage yerbunden. Die Biiretten sind mittels Schliffcn direkt auf die Flaschen mon- 
tiert u. mit selbsttiitiger Nullpunktseinstellung versehen. Zum Ausapritzen des 
Kugelkuhlers mit einem bestimmten Vol. A. dient ein zur Spritzflasche eingcrichtetcr 
MeBzylinder. App. u. Biiretten werden vom teclin. Assistenten S. L o h r , Chem. 
Inst der techn. Hoehschule Karlsruhe, geliefert. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 2 80 
bis 285. Karlsruhe, Techn. Hochsch.) J u n g .

T. Callan, Uber den Nachweis und die Bestimmung von Icleinen Mengen a-Naphthol 
in fi-Naphthol. Vf. bat sfimtliche bisher bekannten Methoden zum Nachweis u. zur 
Best von a- in fi-Naphthol einer yergleichenden Prufung unterzogen. Die kiirzlich 
von D r iy e k  (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T  206; C. 1924. II. 2068) angegebene 
Methode gentigt weitergehenden Anspriichen nicht, da sie nur ca. l °/0 a-Naphthol 
nachzuweisen geatattet. Am empfindlichsten ist das Yerf. von P r o c h a z k a  (Journ. 
Ind. and Engin. Chem. 15. 944; C. 1923. IV. 935), welches Vf. in folgender, etwas 
TerSnderter Weiae ausfiihrt: 1,5 g Substanz werden in 50 ccm CHsOH gel., unter 
Eiskuhlung u. lluhren mit 10 ccm ‘/20-n. p-Nitrodiazobenzollsg. versetzt, nach 30 Min. 
50 ccm ad. W. zugefugt, darauf der CH30H  verdampft, nach Zusatz von 50 ccm 
h. W. u. 5 ccm 20°/o'g- NaOH einige Min. gekocht, h. filtriert u. Filtrat nebst 
Waachfl. auf 500 ccm aufgefullt. Die Fiirbung dieser Lsg. yergleicht man mit in 
gleicher Weise hergestellten Lsgg. aus 1,5 g reinem ^-Naplitliol u. bekannten 
Zusatzen von reinem a-Naphthol (Grundlsg.: 0,15 g in 100 ccm CHsOH). Die Methode 
gestattet mit Sicherheit 0,1 % «-Naphthol zu bestimmen. (Journ. Soc. Chem. Ind. 
44. T  125—27.) L in d e n b a u m .

Aldo Zamparo, Uber die Unterscheidung der Naphthole und uber das Eonden- 
lationsproduki des u-Naphthols mit Fomialdehyd. Eine Probe Naphthol (0,1 g) wird 
in 95°/0ig. A. gel., mit einigen Tropfen H20 2 versetzt u. mit konz. HsSOł unterschichtet, 
ohne die Fil. zu vermischen. An der Beriihrungszone bilden sich yerschiedenfarbige 
Kingę. Bei Ggw. von a-Naphthol: triiber brauner Ring; nach dem Durchschiitteln 
orangefarbig, dann Triibung, schlieBlich brauner, flockiger Nd.; ein Teil des Nd. 
gibt, in A. gel., auf yorsichtigen Zusatz von NH3 gelbe Farbung, die mit A. extrahier- 
Łar ist. Bei Ggw. von Naphthol: durchscheinender brauner Ring mit griinlicher 
Flnorescenz; beim Durchschutteln dunkelgclbe FSrbung mit Fluorescenz; beim Ver- 
dunnen eines Teiles der Lsg. mit A. u. auf Zusatz von N1I3 yerschwindet die 
Fluorescenz, beim Ansiiuern kehrt sie zuriick. — Bei gelindem ErwSrmen von 
a.Naphthol in alkoh. Lsg. mit Formaldehyd (-f- konz. HC1) acheidet sich nach einigen 
Stdn. ein braunes 01, Bis-(i-oxy-l-naphthyl)-methan, ab, das sich nach dem Waschen 
®it yerd. A. u. sd. W. in eine harzige M. yerwandelt, 1. in A. u. A. mit gelber

Farbę (Ausbeute fast ąuantitatiy). An der 
Luft oder durch HsOj erfolgt Oxydation zum 
(4 - Oxy-l-naphthyl) - (4-oxo-l,4-dihydro-l-naph- 
thyliden)-methan yon nebenstehender Konst., 
desaen chromogene Gruppe intensiye Rot- 

fatbung yerursacht, aus A. durch W. fallbar, rotbraune Schuppen aus A. (durch 
^erdunsten). Die 2°/0ig- alkoh. Lsg. gibt mit Alkalien Blaufarbung, beim Ansauem
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kehrt die urspriingliehe Farbo zuriick; sie eignet sich ais Indicator fiir dio Alkali- 
metrie. (Boli. Chim. Farm. 64. 97—100. Udine.) Z a n d eb .

G. Łeif, Die analytische Prufung der synthetischen, aus Acetylen liergestellten
Essigsaure. (Dtsch. Essigind. 29. 63—66. — C. 1925. I. 730.) EOiile.

P ie rre  Thomas, Uber eine Hikrobestimmung des Acetons und der {3-Orybutter- 
sa/wre. Vf. hat die Methode von L u b l in  (Handb. d. biol. Arbeitsmethoden IV, 5. 
242) in eine Form gebracht, die gestattet, Acetcm u. fi-Qxybuttersdure schnell, sicher 
u. mit wenig Mitteln zu bestimmen. Das Verf. ist besonders fiir klin. Zwecke 
geeignet. Der dafiir zusammengestellte App. (Abbildung im Original) ahnelt dem 
Dest.-App. fiir die N-Best. nach K j e l d a h l  u . ist ubrigens auch fiir diesen Zwcck 
ycrwendbar. Man gibt in den Kolben 25 ccm W., 1 ccm 10°/oig. Essigsaure, etwas 
Talkum u. die zu untersuchende FI., z. B. 0,25—2 ccm Harn (je nach Acetongelialt, 
der qualitativ durch die Nitroprussidnatriumrk. abzuschiitzen ist). In die Vorlage 
kommen 40 ccm W., 5 ccm 25%'g NaOH u. 10 ccm l/50-a. Jodlsg. Darauf dest. 
man so, daB in 15 Min. 20 ccm iibergehen, u. stellt die Yorlage, welche das Aceton 
enthalt, einstweilen beiseite. Zur Best. der /?-Oxybuttersaure fiillt man in den
Kolben 20 ccm W., um das Anfangsyol. wieder lierzustellen, bringt eine zweite
wie oben beschickte Vorlage an u. dest., wahrend man gleichzeitig 20 ccm einer 
Lsg. von 2 g KjCr30 7 in 100 ccm 20%ig. II2S04 zutropfen laBt, so, daB wieder in 
15 Min. 20 ccm iibergehen, das Vol. im Kolben also keine Veranderung erfahrt. 
Die ,?-Oxybuttersiiure wird zu Acetessigsaure oxydiert, welche in C02 u. Aceton 
zerfallt. Die Lsg. in jeder der beiden Yorlagen wird mit 5 ccm 32°/0ig. II2S0„
10 ccm '/jo-n. Thiosulfatlsg. u. etwas Sturkelsg. yersetzt u. mit ll50-'a. Jodlsg. titriert. 
Die yerbrauchten ccm der letzteren ergeben, fur die erste Vorlage mit 0,1934, fur 
die zweite Vorlage mit 0,50 multipliziert, den Gehalt an Aceton bezw. ^-Osybutter- 
saure in mg. (Bulet. SocietSt. de gtiinte din Cluj 2. 299—305. Cluj, Univ.) Lb.

S. Glasstone, Die Einwirkung der Wasserstoffionenkonzentration auf die color- 
metrische Bestimmung von Pyrogallol- und Catechinabkommlingen. Es hat sich ge- 
zeigt, daB yersehiedene Gerbstoffe innerlialb verschiedener Grenzen der pit die 
Yiolettfarbung mit Mitchellschem Eeagens (ygl. P r ic e , Analyst 49. 361; C. 1924.
II. 2000) geben. Unter Beriicksichtigung dieses Umstandes ist das Verf. nicht nur 
fiir Pyrogallolgerbstoffe brauchbar, sondern auch fiir Catechingerbstoffe (1. c.). 
(Analyst 50. 49—53.) E O h l e .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Siemensstadt, Gasanalyse. Der Gehalt an 
brennbaren Bestandteilen in Abgasen wird stetig bestimmt, indem die Gase einer- 
seits u. Luft andrerseits durch 2 Eohren geleitet werden, innerlialb derer sich
2 elektr. geheizte Dnihte aus Pt-Ir, Pd-Ir, Pt-Bh oder ahnlichen L e g ie ru n g e n  von 
Metallen der Platingruppe befinden. Diese Drahte sind ais Zweige einer Wheat- 
stoneschen Briieke geschaltet. Der Untersehied der Widerstande dient ais MaB 
fiir den zu bestimmenden Gehalt an BrennstofF. (E. P. 225210 vom 15/11. 1924, 
Auszug yeroff. 21/1. 1925. Prior. 20/11. 1923.) KOHLING.

P. Jung, Neukolln, Gasanalyse. Ais Mittel zur Untersuchung eines Gasea 
dient der Untersehied des elektr. Widerstandes, den ein innerhalb des zu imter- 
suehenden Gases befindlicher Metalldraht gegeniiber einem innerhalb eines unter 
gleichen Temperatur- u. Druckbedingungen stehenden Yergleichsgases befindlieben 
gleichartigen Metalldraht aufweist. Die yerwendete Vorr. ist durch eine elast 
Scheidewand in 2 Kammern geteilt, in welcher die beiden Drahte a n g e o rd n e t sind. 
Diese bilden 2 Zweige einer Wheatstoneschen Briieke. (E. P. 225549 vom 24/11-
1924, Auszug yeroff. 21/1. 1925. Prior. 29/11. 1923.) KOHLING-
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H. Angewandte Chemie.
III. Elektrotechnik.

Hans Lehmann, Einigcs uber die technische Chlorkalielcktrolyse. (Das Siemcns- 
Billiter-Verfahrai.) Die moderne Ausfiihrung des Siemens-Billiter-Verf. u. die 
Yerwendung der Prodd. ist beschrieben. (Zellstoff u. Papier 5. 83—85.) SOyekn.

Elektrizitats-Aktiengesellschaft vorm. Schuckert & Co. und Eranz Petz,
Numberg, Elektrolytische Zelle mit einem Trog aus Zement, 1. dad. gek., daB in 
die Trogwand zwischen Gebieten, die von benaelibarten Arbeitselektroden beriihrt 
werden, wenigstens eine Metallschicbt ais Zwisebenelektrode zwischen den Arbeits
elektroden eingebettet ist. — 2. bei der zwischen die Arbeitselektroden Diaphragmen 
in den Trog eingesetzt sind, dad. gek., daB in die Trogwand zwischen den Ge
bieten, die von einer Arbeitselektrode u. einem benachbarten Diaphragma beriihrt 
werden, eine ais Zwisebenelektrode wirkende Metallschicht eingebettet ist. — 3. dad. 
gek., daB die in die Trogwand eingebetteten Zwischenelektroden mit seitlich aus- 
ladenden, fest auf der Zementunterlage haftenden Kopfen versehen sind, die in 
ihrer Gesamtheit den grofleren Teil der Innenflache der Trogwand bedecken. —
4. dad. gek., daB ais Zwischenelektroden U-Eisen mit an der Innenflache der Trog
wand liegenden Stegen u. U-Eisen mit an der AuBenflachc der Trogwand liegen- 
deu Stegen eingebettet sind, die mit ihren Schenkeln in den Zement der Wand 
liineinragen u., ohne einander metali, zu beruhren, ahnlich Klettengliedern inein- 
andergreifen. — 5. dad. gek., daB fur jede gasausscheidende Seite einer Arbeits
elektrode eine besondere Gassammelglocke yorhanden ist, die in den Elektrolyten 
eintaucht, aber von ihrer Arbeitselektrode u. zweckmaBig auch von dem Metall- 
rahmen des zugehorigen Diaphragmas isoliert ist. (D. B.. P. 410772 KI. 12 i vom 
4/10. 1923. ausg. 20/3. 1925.) K a u s c i i .

John Presaly Scott, Toronto, Canada, Elektrolytischer Apparat 1. insbesondere 
fur die Wasserzersetzung mit getrenntem Umlauf des Anolyten u. Katholyten, dad. 
gek., daB das Leitungsrohrsystem zur Verb. der elektrolyt. Zellen mit den Ab
scheidekammern in seiner Lage zu den Zellen yerandert werden kann. — 2. gek. 
durch eine Ileilie von Siiulen u. mehrere auf diesen Siiulen angebrachte Querarme, 
die in der Langsrichtung verlaufende Hauptrohre tragen u. an den Siiulen einstell- 
bar sind, — 3. dad. gek., daB die Hauptrohre von den Querarmcn unter elektr. 
Isolierung gegeniiber diesen getragen werden. — 4. App., bei dem die EinlaBhaupt- 
rohre mit dem unteren Teil der elektrolyt. Zellen u. die AuslaBhauptrohre mit den 
oberen Teilen der elektrolyt. Zellen in Verb. stelien, dad. gek., daB sowohl die 
EinlaB- ais auch die AuslaBhauptrohre oberhalb der Zellen liegen. — 5. App., gek. 
durch die Anordnung eines dem Anolyt- u. dem Katholytsystem gemeinsamen, 
zweckmaBig zwischen den Abscheidekammern u. den Zellen in das Umlaufsystem 
emgefugten u. gegebenenfalls beheizbaren WiederyerteilungsbehSlter, dem Speise- 
wasser zugefiihrt werden kann. — 6. gek. durch eine yersehiedene Temperierung 
ier oberen Teile gegeniiber den unteren Teilen der Abscheidekammern ermog- 
licbende Einrichtung. — 7. gek. durch eine zweckmaBig aus einem Paar oberhalb 
der Zufiihrungsleitungen angeordneter Kammern bestehende Hilfsvorr. zum Ent- 
ternen yon vom Elektrolyten nach dcm Austritt aus den Abscheidekammern mit-, 
gerissenen StofFen. — 8. dad. gek., daB die senkrechten, die Kammern mit den 
/-ufuhrungsrohren yerbindenden Kolire mit den Hilfskammern durch ein paar 
Hauptrohre yerbunden sind, die zweckmaBig in isolierte Absehnitte unterteilt sind. 
~  9. dad. gek., daB metali. Leitungsrohre aus einzelnen yoneinander isolierten 
Abschnitten bestelien. (D. E. P. 411048 KI. 12 i vom 18/12. 1923, ausg. 25/3. 
1925.) K a u s c h .
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John Pressly Scott, Toronto, Wasserelektrolysator. Es sind Leitungen vor- 
gesehen, die Anolyt- u. Katholytabteilungen einer Mehrzahl von elektrolyt. Zellen 
mit den anod. u. kathod. Gasabseheidekammern derart yerbinden, daB eine ge- 
getiennte Zirkulation der Anolyt- u. der Katholytfl. erzeugt wird. (Schwz. P. 
108697 vom 22/12. 1923, ausg. 2/2. 1925.) K a u s c h .

Metropolitan-Vickers Electrical Co., Ltd., Westminster, ubert. von: 
A. H. Maude, C. J. Rodman und C. A. Steyer, Wilkinsburgh, und W . C. Wilharm, 
Edgewood, V. S t A., Bindemittel fiir Sauersło/f. Ein Metali wird mit einem Elektro- 
lyten gemischt, zweckmSBig in Squimolekularer Menge, u. es wird zur Mischung 
W., ein poriges Fullmittel, wie Kieselgur, Sand, Korkmehl, Asbest o. dgl., ein 
Katalysator, wie Aktivkohle u. CaCL, o. dgl. gegeben. Z. B. wird eine Mischung 
von Kupferasche u. Kieselgur im Gasstrom reduziert, u. dem Erzeugnis NH4CI, 
CaClj, W. u. Aktivkohle zugefiigt. Die M. dient zur Entfernung von Os aus Gas- 
gemischen, z. B. aus Luft, welche in elektr. Transformatoren mit Ólisolierung ge- 
leitet wird. (E. P. 226512 vom 22/11. 1924, Auszug veroff. 11/2. 1925. Prior. 
21/12. 1923.) K O h lin g .

Earbenfabriken vorm. Eriedr. Bayer & Co., (Erfinder: H. Gorke), Lever- 
kusen b. Koln a. Rh., Mit einer durchbrochenen Elektrode vereinigtes Diaphragma, 
dad. gek., daB die dem Elektrodenmetall anliegenden Teile des Diaphragmas fiir 
den elektr. Strom leicht durchlśissig gemacht sind. (D. R. P. 410865 K I. 12h vom 
20/6. 1923, ausg. 13/3. 1925.) K a u s c h .

Gebr. Siemens & Co., Berlin-Lichtenberg, Yerfahren zur Hersłellung von 
Kohleelektroden, 1. dad. gek., daB d e r  ais Bindemittel zu  v e rw e n d e n d e  Teer vor 
s e in e r  Y e rm ise h u n g  m it d e r  zu  bindenden f e in k o rn ig e n  Kohlenmasse m it Kohle in 
feinster m e h la r t ig e r  Verteilung a u fs  innigste Y erm en g t w ird . — 2. g ek . d u rch  Zu- 
satze von Leichtolen. (D. R. P. 411207 KI. 12h vom 11/6. 1922, au sg . 23/3. 
1925.) K a u s c h .

Riitgerswerke Aktiengesellschaft, Berlin, ubert. von: Hans Beer, Ratibor, 
Kohleelektroden. (A. P. 1517819 vom 17/4. 1924, ausg. 2/12. 1924. — C. 1925. I. 
1356.) K O h lin g .

British Thomson-Houston Co, Ltd., London, ubert. von: E. R. Berry, 
Malden, V. St. A., Verbinden von Metali und Quarz. Der mit einem aus Quarz be- 
stehenden Gegenstand zu verbindende Metallkorper, z. B. ein Wolfram- oder 
Molybdandraht wird mit einem Oberzug aus einem Glase versehen, dessen Aus- 
dehnungskoeffizient zwischen dem des Metalles u. dem des Quarzes liegt. Der 
Metallkorper wird dann in eine Hohlung des Quarzgegenstandes eingefulirt u. die 
Verbindungsstelle auf eine Temp. erhitzt, bei der Metali, Glas u. Quarz zusammen- 
schmelzen. (E. P. 224870 vom 26/9. 1924, Auszug veróff. 14/1. 1925. Prior. 
17/11. 1923.) ' K O h lin g .

Adolf Plath, Bad Nauheim, Aufladbares Lcclanchćeleinent, 1. dad. gek., daB 
die Zinkelektrode Silber- oder Palladiumamalgam enthiilt, oder daB diese Stoife im 
Elektrolyten gel. sind. — 2. dad. gek., daB seine Braunsteinkohlenelektrode mit 
einer Umhullung versehen ist, die wahrend der Ladung u. auch sonst einen Uber- 
tritt von Depolarisationsmitteln zum Elektrolyten oder eine Lockerung der M. nicht 
zulaBt. — Das Element laBt sich wie ein Bleisammler durch elektr. Aufladung viel- 
fach erneuern. (D. R. P. 408958 KI. 21b vom 1/4. 1922, ausg. 27/1. 1925.) KO.

A. Cellino, Rom, Batterie. Die Batterie besitzt positive Elektroden aus PbOj 
u. śine oder melirere negative Elektroden aus Al, Pb, Messing, Cu, Zn, Fe o. dgl. 
Der Elektrolyt wird bereitet, indem eine 10%ig- wss. Lsg. von Wasserglas ma 
Elektroden aus Pb u. Al mit Gleich- oder Wechselstrom behandelt wird. Das 
Erzeugnis wird filtriert u. mit so viel reiner EL,S04 yersetzt, daB eine Lsg. von 
etwa 20° Bó entsteht, der etwa 6°/0 ZnS04 zugefiigt werden. Die Batterie wird
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mittels Gleich- oder Wechselstroms geladen, im letzteren Fali unter Mitverwendung 
einer Hilfselektrode aus reinem Al. (E. P. 225197 vom 29/10. 1924, Auszug yeroff. 
14/1. 1925. Prior. 22/11. 1923.) K O h l i n g .

Bohumil Jirotka, Berlin, Erzeugung elektrischer Energie, dad. gek., daB ais 
Thermoelemente ausgebildete Korper zum Teil in die Erde oder W. eingelassen u. 
zum Teil der Luft bezw. den Sonnenstrahlen oder sonstigen Wiirmeąuellen aus- 
gesetzt werden. — Die iiber der Erde befindlicben Teile konnen im Sommer mittels 
Reflektoren oder Linsen stiirker erhitzt, im Winter durch Benetzen mit Fil. stSrker 
gekulilt werden. (D. R. P. 408959 KI. 21b vom 3/5. 1921, ausg. 27/1. 1925.) (KO.

Godfrey Steerup, Chicago, Illinois, Tretmungswande fiir Sammlerbałterien. 
250 g unvulkanisierter Kautschuk werden in 7000 ccm CCI., gel. bezw. geąuollen, 
3000 ccm dieses Gels werden mit 600 g Kieselgur, die mit 2000 ccm W. angeruhrt 
wurden, vermischt, zu dieser Mischung gibt man noch 300 g troekene Kieselgur, 
walzt die M. zu der gewunscliten Starkę u. trocknet. (A. P. 1526942 vom 27/3.
1922, a u sg . 17/2. 1925.) F r a n z .  

Lucien Marnac, F ra n k re ic l i ,  Farbige Leuchtrohren. M it se lte n e n  G a se n  u.
etwas Sauredampf gefiillte u. mit Elektroden ausgestattete Glasrohren werden der 
Einw. hochgespannter elektr. Strome ausgesetzt. Um den Farbton zu beeinflusscn, 
werden farbige, gegebenenfalls phosphorescierende Glasrohren yerwendet oder die 
Oberflachen der Rohren mit gefiirbten Hautchen bedeckt. (F. P. 579299 vom 11/6.
1923, ausg. 13/10. 1924.) K U h l i n g .

V. Anorganische Industrie.
Theodor Curtius, Friedrich Wilhelm Curtius (1782—1862), ein Begriinder der 

anorganisch-chemischen G-roftindustrie am Niederrhein vor hundert Jahren. Lebens- 
bild des Begriinders von 5 chemischen Fabriken am Niederrbein. (Ztschr. f. angew. 
Ch. 38. 294—96. Heidelberg.) J u n g .

O. A. Perley und R. P. Smith, Temperaturkontrolle bei der Ammoniakoxydałion. 
Hoher NH3-Gehalt im Osydationsgemiscli bedingt eine liohe Temp. des Heizdrahtes. 
Es empfiehlt sich ein Yorwiirmen des Gasgemisches auf 460—500°, wodurch die 
Ausbeuten bedeutend gesteigert werden. (Ind. and Engin. Chem. 17. 258—60. 
Durham [N. H.].) G r im h e .

Harry N. Holmes und J. Arthur Anderson, Eine neue Art von Kieselsauregel. 
Wichtig fiir die Wirksamkeit des ais Absorbens benutzten Kieselsauregels ist die 
Art seiner Auswaschung u. Trocknung. Man verfiihrt am besten so, daB man die 
abgepreBte M. ausbreitet u. bei Zimmertemp. durch Luftaufblassen trocknet. Die 
■wirksamsten Gele erhiilt man, wenn man SiO, zugleich mit einem Metallsalze aus- 
fiillt, z. B. Fe, Al, Cr, Ca u. Cu, das Mischgel in ublicher Weise auswascht u. 
trocknet, u. die Metallverb. durch Saurebehandlung teilweise wieder lierauslost 
Man erhiilt so bedeutend mehr feine Capillaren. (Ind. and Engin. Chem. 17. 280 
bis 282. Oberlin [Ohio].) G rim m e .

Richard łbach, Miinchen, Explońonskraftmaschine zur Erzeugung von Słick- 
ozydeti, dad. gek., daB die Masehine gegenlaufige Ein- u. AuslaB steuernde Kolben 
besitzt u. derart eingerichtet ist, daB zur Erzielung hoher Yerbrennungstempp. die 
Ladung eine hohere Temp. hat ais bei derartigen, nur der Krafterzeugung 
dienenden Maschinen. (D. R. P. 305130 K I. 46a yom 12/1. 1915, ausg. 11/7. 1919. 
°e-P. 88722 vom 6/6. 1916, ausg. 10/6. 1922. D. Prior. 11 /1. 1915.) K a u s c h .

Ragnvald Storen, Kongsberg und Reiert Johanson, Otta, Luftstickstoff- 
°xydation im Lichłbogen. Komprimierte, yorgewarmte Luft u. elektrolyt. erzeugter, 
somprimierter u. vorgewarmter 0 2 werden im stumpfen Winkel zueinander zwischen 

VII. 1. 162
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homerartig zueinandcr angeordnete (Lichtbogen-)Elektroden geblasen. (N. P. 38778 
vom 3/6. 1921, ausg. 21/1. 1924.) K a u s c h .

S. Henshaw, S. Stonier und Talk 0 ’Th’H ill Colliery, Ltd., Stoke-on-Trent,. 
Ammoniumsulfat. Rohcs, aus dem Ssttiger kommendes (Nn4)2S04 wird in einer 
Zentrifuge mittels einer schwachen wss. Lsg. von NH3 neutralisiert, dann mittels 
h. Luft getrocknet u. gemahlen. (E. P. 224697 vom 24/10. 1923, ausg. 11/12. 
1924.) K U h lin g .

Societe Anonyme Compagnie Generale des Produits Chimiąues de 
Louvres, Louvres, S. et O., Frankr., Herstellung vcm Utansaure. (D. B,. P. 409478 
K I. 12i vom 14/12. 1923, ausg. 5/2. 1925. F. Prior. 4/7. 1923. — C. 1925. I. 
1644.) K a tjs c h .

John C. Woodruff, Larchmont, New York, Wiederbelełnmg kohlenstofflialtiger 
Abfdlle. Zur Entfiirbung von Fil. verwendetes, C-haltiges Materiał wird mit einer 
inaktiven Kohle gemischt u. mit einem Aktivierungsmittel erhitzt. (A. P. 1528905 
vom 25/7. 1922, ausg. 10/3. 1925.) K a u s c h .

F. von Bichowsky und J. Harthan, Glendale, Y. St. A., Blausćiure und 
Cyanide. Alkali- oder Erdalkalicyanide werden bei Ggw. von W. unter yermin- 
dertem Druck mit CO, beliandelt, die entwickelte CNH unter vermindertem Druck 
in Aktiykohle oder Silikagel adsorbiert u. nach dem Wiederaustreibcn aus diesen 
Stoffen entweder in fi. Form oder durch Uberleiten iiber NaOH oder auf etwa. 
500° erhitztes NąjC03 ais NaCN gewonnen. (E. P. 226699 vom 13/2. 1924, ausg. 
22/1. 1925.) K ttH L im

Fabriąues des Produits] Chimiąues de Thann et de Mulhouse, ElsaB, 
Alkalicyanide u. dgl. Gemische von Erdalkalicyanamid, Alkalicarbonat, Kohle u. 
gegebenenfalls Fe bezw. Schwefelverbb. wie Sulfaten oder Sulfiden werden bei 
500—600° erhitzt. Es cntstehen Alkalicyanide bezw. Ferrocyanalkalien bezw. 
Bhodanide, welche der M. durch Auslaugen entzogen werden. Der Biickstand ist 
ais hochwertige Entfarbungskohle yerwendbar. (E. P. 225160 vom 11/1. 1924, 
ausg. 14/1. 1925. Prior. 24/11. 1923.) K O h l i s g .

01iver C. Ralston und George S. Tilley, Tilley, Berkeley, Calif., Beinigung 
von Aluminiumsalzen. Um Fe- von Al-Verbb. zu trennen, stellt man eine Lsg. her, 
in der das Fe im Ferri-Zustandc sich befindet u. die [H'] derart ist, daB die Potential- 
differenz zwischen einer platinierten Oa-Elektrode, die in die Lsg. eingetaucht wird 
u. einer n. Calomclelektrode, die elektr. mit der Lsg. verbunden ist, 0,600—0,400 V 
ist, worauf das Al-Salz auskrystallisiert wird. (A. P. 1529035 vom 20/1. 1923, 
ausg. 10/3. 1925.) K a u s c h .

Simon J. Lubowsky, Jersey City, N. J., Zinnoxyd. Han erhitzt gefSllte Zinn- 
oxydhydrate auf uber 1900° F. (A. P. 1529261 vom 7/4. 1923, ausg. 10/3. 1925.) Ka.

Simon Joseph Lubowsky, Jersey City, N. J., Absćheidung der Venmreinigmigen 
aus Zinnsalzlosungen. Man bildet in den Lsgg. ein Zinnoxydhydrat, das die Ver- 
unreinigungen niederschlagt u. zieht dann die iiberstehende FI. ab. (A. P. 1529260 
vom 1/3. 1923, ausg. 10/3. 1925.) K a u s c h .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Helmuth. Krarup, Die rcirtschaftliche Grenze und Bełriebsmdglichkeił von Ab- 

hiłzekesseln. Beschreibung einer an 6 Zementdrehofen (125 FuB lang, 8 FuB Durch- 
messer) angebauten Abbitzekesselanlage, die 72000 Kilowattstdn. in 24 Stdn. leistet. 
Bericht uber die MaBnahmen, die bei dieser Anlage zur Erhohung bezw. Er- 
mfiBigung der Dampferzeugung fuhren. (Zement 14. 209—11. 253—55. Des Moines- 
Jova.) Wecke.

K. B. J., Abspringen der Glasur bei Steinguł. Seine Ursachen u. dereń Er 
iennung. (Keram. Rdsch. 33. 157—58.) WECKK.
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Wolfgang Henze, Das Farben und Entfdrben von Massen. (Keram. Rdsch. 33. 
226—27. Coethen.) W e c k e .

Hicola Lengersdorff, Uber gasgefeuerte Brennofen in der keramischen Industrie. 
Der Tunnelofen zum Brennen von Mauerziegeln, Klinkern usw. unter Verwendung 
grubenfeuchter Braunkohle. Dieser ist nur dort wirtechaftlich, wo es sich um 
einfachere Fabrikate handelt; fiir bochwertige Fabrikate ist die Beheizung mit 
Keingas unter Druck yorzuziehen. Hierzu beschreibt Vf. den Tunnelofen mit Bein- 
gasiruckanlage Bauart „ L e n g e r s d o k f f 11 u . die Reingasdarst. in Form von be- 
stiindigem Gas (permanentes Gas). (Sprechsaal 58. 147—51. Dresden.) W e c k e .

Paul Bary, Die physikalisch-chemische Zusammensetzung der Glaser. 1. Das 
Glas ais Gel betrachtet. 2. Allgemeines uber Gele. 3. Die Alkalisilicate. 4. Die 
Erdalkalisilicate. 5. Glasartige Substanzen. Die Glaser bestehen bei gewohnlicher 
Temp. aus einer Lsg. von krystallartigem Alkalisilicat in einem polymeren Poly- 
silicat eines zweiwertigen Metalls. (Rev. gćn. des Colloides 3. 1—8. 43—52.) W e .

Ad. Legrenier, Die Hartę der Glaser. Bei gleichem Gehalt an SiOs sind im 
allgemeinen die NatronglSser hiirter ais die Kaligliiser. Bei reinen Kalknatron- 
gliisern steigt die Hitrte bei gleichem Gehalt an SiO, mit Zunahme des Kalk- 
gehaltes u. Abnahme des Natrongehaltes an. Anwesenheit yon B803 gibt den 
Glasern groBere Hartę. Ais Bestandteile von Bleiglasern erhohen Natron u. Kalk 
die Hartę. (Keram. Rdsch. 33. 205—6.) W e c k e .

Oscar Knapp, Die Keppelersehe Bleiglasregel. Vf. stellt fest, daB die Kep- 
pelersche Regel: „Rechnet man auf den Bleigehalt allein 1 Mol. Si0.2 fiir sich, so 
sind fur das hinzutretende Alkali 6— 8 Mol. SiO, zu nehmen1', keine allgemeine 
Gultigkeit bat u. nur bei einer yerhaltnismSBig kleinen Anzalil der bekannten u. 
moglichen Bleiglaser stimmt. Das Bleiglas ist ais starre Lsg. zu betrachten, u. 
Begeln, die mit dem Begriff „Losung“ nicht im Einklang stehen, sind auf das Glas 
nicht anzuweuden. (Sprechsaal 58. 110.) W e c k e .

H. Barth, Schwaćhes gegossenes Spiegelglas. Ober das Verf. des Vfs. zur Herst. 
von Spiegelglas aus der Wannę mit einer Vorr. an dieser, durch die das Glas fort- 
laufend u. auch periodisch dem GieBtisch bezw. einem Walzwerk zugefuhrt wird. 
(Sprechsaal 58. 187—88. Hannoyer.) W e c k e .

W. S. Houldsworth und J. W. Cobb, Das Yerhalten feuerfester Totie, Kaoline 
und Bauxite beim Erldtzen. Die untersuchten Kaoline, Tone u. Schiefertone zeigen 
eine endothermische Rk. bei 500—530° u. eine esothermische Rk. bei hoherer 
Temp. Diese erfolgt bei einer Tonerde bei 1060—1190°, bei Bauxiten u. Tonen 
bei etwa 100° niedriger. Die meisten Stoffe zeigen eine Warmeabsorption unter- 
balb 500° (Verlust kolloidaler Substanz). Die thermischen Rkk. der Tone sind 
nicht yornehmlich vom Gehalt an SiOs abhangig. Gefallte Tonerde weist keine 
eiothermische Rk. auf. — Weitere Verss. erwiesen, daB die Scliwindung der Kaolin- 
korper in der W3rme nicht auf eine Herabminderung ihrer Porigkeit zuriiek- 
gefuhrt werden kann. (Keram. Rdsch. 32. '513—16.) W e c k e .

Burchartz und v. W rochem, Einfluf} von Zucker und anderen Stoffm auf das 
Abbinden und Erharten von Zement und Zementmortel. Lsgg. mit 0,1—0,25% Zucker 
ais Anmachewasser haben geringe schadliche W rkg.; Lsgg. hoheren Gehalts be- 
einflussen das Abbinden u. Erharten sehr nachteilig; ebenso Glucoselsg. (1—2%); 
Gerbsaure, bis zu 2% zugesetzt, yermindert die Festigkeit nur wenig. Die chem.- 
mikroskop. Priifung u. die RaumyergroBerung der Kćirper bei der ErhSrtung in den 
Zuckerlsgg. erhellen, daB der Zucker die Krystallisationserscheinungen im all
gemeinen zuriickdrangt u. yorwiegend oder ausschlieBlich Erhartungsprozesse kol
loidaler Natur zur Geltung bringL (Mitt. Materialpriifgs.-Amt GroB-Lichterfelde 41. 
<9—81. 1923.) W e c k e .

\
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Bernhard Ultsch, Die Bedeutung des Tunnelofens in der Ziegelindustńe. Mit- 
teilungen uber den Aufbau, die Betriebsweise u. Brandergebnisse eines Tunnel- 
ofens Bauart L e n g e r s d o r f f  mit Druckgasbehcizung (92 m lang) zum Brennen von 
Mauer- u. Dachziegeln. (Tonind.-Ztg. 49. 340—42.) W e c k e .

Burchartz, Normenkalkpulver ais JErsatz fur Normenkalkteig zur Bereitung von 
Trafmormenmortel. Vf. weist nach, daB. die Priifung von TraBkalkmortel bei Ver- 
wendung von Kalkteig zu durchaus unzuyerlassigen Ergebnissen fiihrt (infolge 
des Vorhandenseins von Klumpchen), u. daB der Kalkteig durch Kalkpulver ersetzt 
werden muB. (Mitt. Materialpriifgs.-Amt GroB-Lichterfelde 41. 81—84. 1923.) We.

Eranz Kanhauser, Die Normung und die Industrieforschung auf dem Gebiete 
der feaerfesten Stoffe. Vorschlage fiir diese. (Keram. Rdsch. 33. 140 — 42. 159
bis 161.) W e c k e .

E. Buss, Die Kohlenuntersuchung im keramischen Betrieb. Probenahme. Ele- 
mentaranalyse. Heizwertbest. (Sprechsaal 58. 156—59.) W e c k e .

Eberhard Zschimmer und Paul Askenasy, Karlsruhe, Herstellung eines 
Glases aus A1,03, Si03, B20 3 u. BaO nach Pat. 407 792, dad. gek., daB der Glassatz 
so zusammengesetzt wird, daB das fertige Glas in einem Gewichtsteil weniger 
ais '/3 u. mindestens '/4 A1203 enthalt u. im iibrigen nach der Regel des Haupt- 
patentes zusammengesetzt ist. — Die Erzeugnisse sind im Gegensatz zu den gemSB 
dem Hauptpatent erhaltlichen Glasern vollkommen klar durchsiehtig. (D. B. P. 
408531 KI. 32bvom 16/12. 1922, ausg. 21/1. 1925. Zus. zu D. R. P. 407792; C. 1925.
I. 1518.) K O llL im

C. Lanoy, Montignies sur Sambre, Belgien, Herstellung von Plattenglas. Der 
aus feucrfestem StofF bestehende Schmelzraum ist mit einem durch innere Kanale 
kiihlbaren Mundstuck versehen, aus dem die Platten gezogen werden. Das Mund- 
stUck ist aus die WTarme gut leitendem Stoff gefertigt, der einen hoheren F. be- 
sitzt ais das zu ziehende Glas, z. B. aus Gewehrmetall oder Kupfer. Es wird 
die B. von Streifen vermieden. (E. P. 225708 vom 10/12. 1923, ausg. 31/12.
1924.) K O h l in g .

Westinghouse Lamp Company, Bloomfield, N. J., V. St. A., Bildung eines
durchseheinenden Uberzugs auf Glaskorpern. Man erhitzt eine Mischung von Kaolin 
u. einem 1. Silicat auf dem Glaskorper u. behandelt ihn dann mit einem neutralen 
mit der M. reagierenden Stoffe (NH4-Salzlsg.) (Schwz. P. 108447 vom 9/4. 1924, 
ausg. 16/1. 1925.) K a u s c h .

0. Hommel, Pittsburgh, V. SŁ A., Gefarbte Glasgegenstande. Eine ausreichende 
Menge gekornten farbigen Glases wird auf die Oberflache eines eben der Form 
entnommenen Glasgegenstandes gleichmaBig verteilt. Die Kornchen schmelzen 
unter der Einw. der Hitze des Glasgegenstandes u. bilden auf diesem einen gleicb- 
maBigen Uberzug. (E. P. 225485 vom 30/7. 1924, ausg. 24/12. 1924.) KOhling.

S. Bercott, Glasgow, Kunststeinmassen. Gepulverter Sand, Schwefel, Fe, Ala
baster u. W. werden gemischt, die Mischung auf 150° erhitzt u. geformt. G egebenen- 
falls kann ein Farbstoff, wie gepulverte Kohle, zugefilgt werden. (E. P. 226693 
vom 1/2. 1924, ausg. 22/1. 1925.) K iJ h ł in g .

Societa Anonima Italiana per la  Produzione di Calci e Cementi di 
Segni, Kom, Mcrtelbildner. (D. B,. P. 409466 KI. 80b vom 27/1. 1924, ausg. 6/2.
1925. — C. 1925. I. 1786.) K O h lin G .

H. W. H. Schnell und Schnell & ScheUing’s Patenten, Oud-Beierland, Hol
land, Isoliei-stoff. CaS04 wird mit einem Schaum vermischt, der durch Erhitzen 
eines Gemenges von Ca(OH)2 u. einer Seifenlsg. oder einer wss. Emulsion von Fett 
oder 5l erhalten worden ist. Das Erzeugnis kann entweder unmittelbar oder
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nachdem es gepulyert u. mit CaO u. Faserstoffen gemischt worden ist, iu beliebige 
Form gebracht werden. (E. P. 224 802 vom 10/4. 1924, ausg. 18/12. 1924.) Ktł.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metali verarbeitung.
T. F. Baily, Eleklrisch eruoarmte Ausgleichgruben fur Ingots. Die auf dom 

Werk der D o n n e r  S tee l Co., Buffalo, gemaehten Erfahrungen mit der neuen 
Einrichtung werden besprochen. Es hat sich herausgestellt, daB das Heizen gleicli- 
mSBiger ist entsprechend der genaueren Temperaturkontrolle. Die erzielte Ober- 
flachę ist besser ais die bei mit Gas erhitzten Ausgleichgruben. Weiter wird an 
Flachę gespart u. die Erhitzungskosten sind geringer, yorausgesetzt, daB die Ingots 
bei Tempp., die allgemein iiblich sind, in die Ausgleicligrube kommen. (Iron Age 
115. 617—18. Baily Furnace Co., Alliance, Ohio.) W i l k e .

H. S. Primrose, Korrosionsbestandiges Eisen. Herst., der Hamilton-Evans- 
ProzeB, die Wrkg. des Cr auf Fe u. die Eigenschaften werden beschrieben. (Metal 
Ind. [London] 26. 37—38. 64—66. 72.) W i l k e .

—, Federsłahl vom kaltwalzenden Reifenwalzuierlc. Es wird das W e r k  der 
W allace B arn es  Co., in Bristol [Conn]., das neuerdings ausgebaut worden ist, be- 
schrieben. 2 Sorten Stahl mit 0,70—0,80 u. 0,95—1,05°/0 werden dort yerarbeitet. 
(Iron Age 115. 399—402.) W i l k e .

R. H. Aborn, Eigenschaften und Anwendungen von Legierungsstahlen. Die 
spezif. Wrkgg. im warmbearbeiteten Zustande, Zus. u. Gebrauch, Herst., Vorteile 
u. Nachteile der einzelnen legierenden Elemente sind sehr ubersichtlich in Tabellen- 
form gegeben. (Iron Age 115. 685—87. Auburndale [Mass.].) W i l k e .

Marcel Fourment, Die mineralischen Yorkommen der Er de. V. (IV. vgl. S. 354.) 
 ̂f. bespricht das Wolfram, u. zwar V., Gewinnung, Weltproduktion u. seine wirt- 

schaftliche Bedeutung. (Rev. de Metallurgie 22. 170—78. Paris.) L O d e r .
Peter Hidnert, Wdrmeausdehnung von Aluminium und rerschicdenen wichtigen 

Alumhiiumlegierimgen. Vf. hat die therm. Ausdehnungskoeffizienten von 4 Al-Proben 
u. 51 wichtigen Al-Legierungen gemessen. Bei diesen wird die Herst., chem. Zus., 
Warmebchandlung usw. eingehend berucksichtigt. Die meisten Messungen wurden 
bei Tempp. von 15—500° ausgefuhrt, die gewonnenen Kuryen sind wiedergegeben.
— Die Ausdehnung von GuB-Al mit 99,95% Al wird durch die Beziehung L , =  L„
1 +  (22,58 t 0,00989 t2) • 10—°] dargestellt bei Tempp. bis 610°. — Al-Zn-Le- 
gierungen zeigen bei 210°, der Temp. der eutektoiden Aufspaltung ein dieser Kon- 
stitutionsiinderung entsprechendes sprunghaftes Verhalten. SchlieBlich werden 
noch die Al-Cu-, die Al-Si-Legierungen, sowie die ternaren Al-Si-Cu-Legierungen 
genauer untersuclit. (Department of Commerce. Scient. Papers Bureau of stan- 
dards. 19. Nr. 497. 35 Seit. Sep.) L O d e r .

Robert S. Archer und Zay Jeffries, Neue Forłschritte in den Aluminium- 
legierungen. Bin&re Al-Cu-Legierungen konnen bei richtiger Wahl der Temp., der 
Zeit u. der Zus. durch Erwiirmen auf 100—200° nach dem Sclirecken ebenfalls 
altem u. unerwartet gute physikal. Eigenschaften bekommen. Nach einer kurzeń 
Besprechung des kunstlichen Alterns u. die dabei wichtige Rolle des Mg,Si in 
Si-haltigen Legierungen, werden 2 neue Legierungen besprochen, die bessere 
Eigenschaften beim Bearbeiten zeigen ais Duralumin. Die erste Legierung ge- 
bort zur Al-Cu-Gruppe, zeigt keine Festigkcitszunahme beim Lagern bei Raum- 
temp. nach dem Abschrecken von rund 500°, liiBt sich aber kunstlich altern bei 
100—175°; die zweite Legierung gehort zur Al-Mg-Si-Gruppe, altcrt etwas bei ge- 
wohnlicher Temp., aber in viel betrachtliclierem MaBe beim Erwarmen. Mit einer 
Legierung der Duralumin-Gruppe (4,32% Cu, 0,78°/0 Si, 0,50% Mg u. 0,490/„ Mn), 
die geschmiedet, nach Erwiirmen auf 500—515° geschreckt war u. 3 Tage bei 
Raumtemp. lagerte, wurde eine Festigkeit von rund 42 kg/qmm u. 25% Dehnfmg
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erreicht, nach 70 Stdn. kunstliehen Alterng betrugen die Werte 48 kg/qmm u. 
20,5%, nach 20 Stdn. bei 150° rund 53 kg/qmm u. 13%- (Iron Age 115. 666—68. 
Aluminium Co. of America, Cleveland.) W il k e .

Henry Shore, Thennodcklriiche Messung der beim Werkzeugschneiden ent
wickelten Temperaturen. Vf. bestimmt die beim Sclmeiden verschiedener Metalle an 
der Drehbank entwickelten Tempp. mittels einer Methode, bei der die Beruhrungs- 
stelle Werkstuck-Schneidestahl ais Lotstelle eines Thermoelementes fungiert. Vor- 
verss. erweisen, daB der von Stahl auf das Werkstuck ausgeiibte Druck die entwickelte 
EK. nicht yeriindert; durch Erhitzen von Proben des sehneidenden Stahles gemeinsam 
mit Stiicken des Werkmetalls u. mit Sn ais Kontaktmetall auf bestimmte Temp. 
wird die Eichkurye fur die Beziehung: Temp. der sich beriihrenden Metalle: ent- 
wickelte EK. festgelegt. Vf. gibt fur die bei der Bearbeitung von Messing u. 
weichem Stahl bei verschiedenen Abdrehungsgeschwindigkeiten entwickelten Tempp. 
tabellar. Zusammenstellungen. (Journ. Washington Acad. of Sciences 15. 85—88. 
Massachusetts Inst. of Technology.) F r a n k e n b u r g e r .

E. Longden, Analyse von schadhaften Gufistueken. Vf. bespricht die moglichen 
Ursachen fur das Entstehen von schadhaftem GuB u. gibt an schemat. Zeichnungen 
ErlSuterungen zu seinen Ausfuhrungen. Die Arbeit ist vor allem vom prakt. 
Standpunkt des GieBereifachmanns gcschrieben u. gibt dementsprechend keine 
groBen theoret. Ausfuhrungen. (Metal Ind. [London] 26. 215—17. 239—43.) Wil.

J. Cournot, Abrifi der Untersuchungen von Edwin Dudley Martin beziiglich des 
Uberziehais yon Eisenlegierungen mit Aluminium nebst einigen angehmpften Be- 
merkunge>i. Vf. bespricht sehr eingehend die Theorie eines Verf.’s, Fe u. seine 
Legierungen gegen auBere Einfliisse widerstandsfahiger zu machen, indem man die 
betreffenden Stoffe mit tjberzugen aus Al yersicht. Er empfiehlt, die Fe-Gegen- 
s tan de mit einer Misehung von 45% Al, 45°/o A120 3 u. 10% NH4C1 zu bestreichen 
u. auf 900° zu erhitzen, wobei das Fe mit einer Al-Schicht bedeckt wird, die fest 
haftet u. es gegen Korrosion bestandiger macht. Der Arbeit sind Diagramme u. 
Schliffbilder beigefugt. (Rev. de Mćtallurgie 22. 139—53. Paris.) LOder.

E. E. Hedges, Newark, V. St. A., Behandlung von Erzen. Die zerkleinerten
Erze werden in einem geneigt angeordneten, innen gerippten Drehrohrofen der Einw. 
iiberhitzten Dampfes ausgesetzt, der auf eine Temp. gebracht ist, welche oberhalb 
der Vcrfluchtigungstemp. derjenigen Bestandteile der Erze liegt, die man abtreiben 
will. Die nicht yerfluchtigten Teile verlassen den Ofen am unteren Ende, die ver- 
fluchtigten gelangen vom oberen Ende des Ofens aus in einen Kondensraum, der 
das mit Forderschnecke versehene Zufiihrungsrohr fiir das Roherz umgibt. (E. P. 
225779 vom 26/5. 1924, ausg. 31/12. 1925.) K O h l in g .

F. Johannsen, Clausthal a. Harz, Behandeln ran Erzen. Mischungen von Erz
u. Brennstoff werden in einem Drehrohrofen in oxydierender Atm. erhitzt, wobei 
die Oxyde der leichter fliichtigen Metalle, wie Zn, Sn, Pb, Cd, As, Sb u. Bi ent- 
weichen u. in Vorlagen aufgefangen werden. Die Kuckstande, welche gegebenen- 
falls Cu, Ni, Fe u. dgl. enthalten, werden mit CaO oder anderen Zuschlagen ge- 
mischt u. im mit Koks beschickten Hochofen yerblasen. Die Abhitze des Hoch- 
ofens wird zum Hcizen des ersterwahnten Drehrohrofens yerwendet. (E. P. 225842 
vom 25/11. 1924, Auszug yeroff. 28/1. 1925. Prior. 7/12. 1923.) KOHLING.

Dayid Stanislaus 0 ’Donovan, Yogelfontein, Transyaal, Hdrten von Stahlgegen- 
standen. Die zu hartenden Gegenstiinde werden in einer Reihe nebeneinander 
liegender schmaler oder in einer breiten Muffel allmahlich erhitzt u. schlieBlich in 
eine Muffel gebracht, welche nahezu die Temp. besitzt, bei welcher der Stahl un- 
magnet. wird. WShrend sich der Gegenstand in dieser Muffel befindet, steht er 
einerseits unter der Einw. einer Feder, welche ihn aus der Muffel herauszuzichen
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hestrebt ist, andererseits unter der Einw. eines Magneten, der ihn in der Muffel 
festhfilt. Ist bei weiterem Erhitzen der Muffel die Temp. erreicht, bei welcher der 
Magnetismus des Stabls verschwindet, so zieht die Feder den Gegenstand aus der 
Muffel, worauf er in die Hiirtungsfl. geworfen wird. (Aust. P. 14013 vom 25/8.
1923, ausg. 8/1. 1924. Sudafrik. Prior. 7/10. 1922.) K O h l i n g .

H. Lanz, Mannheim, Gufseisen, enthaltend 1,7 bis etwa 3% C, z. B. etwa 0,85%
gebundenen C u. hochstens 2,15 °/0 Grapliit. Der sonst iibliche Gehalt an Si ist 
ganz oder teilweise durch Ni eisetzt. (E. P. 225501 vom 16/4. 1924, Auszug veroff. 
21/1. 1925. Prior. 1/12. 1923.) K O h l in g .

A rtur Grónqvist, Wiesbaden, Veredeln von Stalil und Eisen. (D. R. P. 396514 
KI. 18c vom 5/11. 1922, ausg. 5/6. 1924. — C. 1924. I. 514.) K O h l i n g .

Aluminium Company of America, Pittsburgh, ubert. von: D. H. Tilson, 
Badin, V. St. A., Elekłrolytische Geioinnung von Aluminium. Ein wannenartiger 
elektr. Ofen besitzt einen oberhalb einer Bauxitschicht angeordneten Kohleboden 
mit Stromzuleitung. Die oberhalb dieses Bodens liegenden OfenwSnde sind ais
2 voneinander isolierte Hohlraume ausgebildet, welche von Kiihlfl. durchstromt 
werden. Yor Fiillung des Ofens werden oberhalb des Kohlebodens angeordnete 
bewcgliche Elektroden soweit gesenkt, daB sie den Boden beriihren u. letzterer 
mittels elektr. Stromes auf Rotglut erhitzt. Dann wird der aus NaF, A1F3 u. BaF, 
oder SrF2 bestehende Elektrolyt eingefiihrt, durch Stromzufiihrung geschmolzen u. 
■durch Unterschichten einer Legierung von Al, Cu u. Si soweit gehoben, daB er 
den Zwischenraum zwischen den oben erwahnten Hohlraumen bedeckt, wobei die 
den gekiihlten Hohlraumen anliegenden Teile des Elektrolyten erstarren. Auf der 
Oberflache des Elektrolyten wird eine Schicht von geschmolzenem Al gebildet, in 
welche wahrend der Elektrolyse die beweglichen Elektroden tauchen. (E. P. 
225494 vom 20/12. 1923, Auszug veroff. 21/1. 1925. Prior. 30/11. 1923.) K O h l .

Aluminium Company of America, Pittsburgh, Elekłrolyłisches Verfahren. Das 
Verf. dient z.B. zur Reindarstellung von Al aus dieses enthaltenden Legierungen u. dgl. 
Letztere befinden sich in geschmolzenem Zustande am Boden des Elektrolysier- 
gefaGes u. dienen ais Anodę, daruber befindet sich der aus geschmolzenen Fluoriden, 
•z.B. einer Mischung von BaFs, NaF, CaF2, MgF, u. A1FS, bestehende Elektrolyt, 
u. iiber diesem ist eine Lage von geschmolzenem Metali angeordnet, welche ais 
Katliode dient. In diese Schicht tauchen wenigstens an den unteren Teilen gra- 
phitierte Kohlestiibe o. dgl. (E. P. 224488 vom 20/12. 1923, Auszug veroff. 7/1.
1925. Prior. 5/11. 1923.) K O h l i n g .

0. Bauer, Dąbiem, und 0. Vogel, Lichterfelde-West, Schutz- u. Isolieriiberzug 
<iuf Aluminium und Aluminiumlegierunyen. Die zu schUtzenden Metallgegenstfinde 
werden in einer Alkalibichromatlsg. bei Ggw. eines Katalysators, wie Alaun oder 
•einer anderen Verb. des Al erhitzt. (E. P. 226776 vom 25/8. 1924, Auszug yeroff. 
18/2. 1925. Prior. 29/12. 1923.) K O h l in g .

Western Electric Co., Inc., New York, Legierungen, bestehend aus Au, Ag 
■u. hochstens 12 Atom-% von Ni, Co, Fe, Cu, Sn oder mehreren dieser Metalle, 
vorzugsweise 57,2 Atom-% Au, 38 Atom-% Ag u. 4,8 Atom-% eines der genannten 
Metalle; in Gewichts-% z. B. 72% Au, 26,2% Ag u. 1,8% Ni. Die Legierungen 
eignen sich zur Herst. elektr. Kontakte. (E. P. 224836 vom 23/7. 1924, ausg. 18/12.
1924.) K O h l i n g .

H. Edwards, Cayersham, England, Zinnlegierungen. Zinnhaltige Erze, Kon-
zentrate o. dgl. werden mit Sulfiden des Pb oder anderer Schwermetalle, z. B. Cu, 
zusammengeschmolzen u. die Schmelze, z.B . mittels Fe reduziert. (E. P. 224923 
vom 15/5. 1923, ausg. 18/12. 1924.) K O h l i n g .

F. Arens, Sao Paulo, Brasilien, Gufsformen. Die Innenwand der GuBform be* 
steht aus Nickelstahl oder einem anderen hochwertigen Metali, die AuBenwand aus



2468 H x. F a r b e n ; F a r b e r e i ; D r u c k e r e i . 1925. I.

geringwertigem Metali, zwischen beiden befindet sich eine Schicht Pb oder Hg. 
Das ganze ist drehbar innerhalb eines Behiiltcrs angeordnet, der mit W. gefiillt 
werden kann, (E. P. 225818 vom 24/9. 1924, Auszug veroff. 28/1. 1925. Prior. 5/12.
1923.) K O h lin g .  

Barrett Co., New York, ubert. von: D. Cushing, Boston, Schnelzen und Bei-
nigen von eisenfreien Metallen und Legierungen. Das Schmelzen der Metalle, wie 
Cu, Ni, Al, Sn, Sb, Pb, Zn oder Bronze erfolgt in einem Cupolofen in Mischung 
mit gliihendem, im wesentlichen schwefel-, asche- u. phospliorfreiem Koks, der 
z. B. durch Verkoken yon Steinkohlenpech gewonnen wird. Die Luftzufuhr wird 
so geregelt, daB sich in der Umgebung des Guts eine reduzierende Atm. bildet, 
unter dereń Einw. yorhandene Metalloxyde in Metali verwandelt werden. (E. P. 
225871 vom 6/12. 1924, Auszug yeróff. 28/1. 1925. Prior. 7/12. 1923.) K C ii l in g .

G. Lawson, Glasgow, Lotmittel, vorzugsweise fiir Aluminium, bestehend aus 
1 Teil Sn, 1 Teil Pb u. */3 Teil Zn. Diese Metalle werden zunSchst fiir sich ge- 
8chmolzen u. gelautert, das Pb dann zu dem geschmolzencn Zn u. zu dieser Schmelze 
das Sn gegeben, durcligeschmolzen, sorgfSltig gemischt u. gegossen. (E.P. 225484 
vom 30/7. 1924, ausg. 24/12. 1924.) K O h l in g .

W. H. Dyson und H. Sutton, South Farnborough, England, Verzinken von 
Aluminium und Aluminiumlegienmgm. Die zu yerzinkenden Stoffc werden ent- 
fettet, mittels SandstrahlgeblSses weiter gereinigt u. dann ais Kathoden gegen 
Zinkanoden in einem 200 g ZnS04-7Hs0  u. 0,1 g /?-Naphthol je 1 1 W. enthaltenden 
Bade geschaltet. Elektrolysiert wird mit 8 Amp. je QuadratfuB, 6 Yolt u. 
Tempp. von 15—40° unter Riihren. (E. P. 225058 vom 22/11. 1923, ausg. 18/12.
1924.) K O h l in g .  

Carl Hermann von Hoessle, Eadebeul bei Dresden, Herstellung kolloider
Metalle. (A. P. 1491250 vom 31/8. 1921, ausg. 22/4. 1924. — C. 1921. II. 32 
[D. K . P. 326 655].) K O h l in g .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
—, Nicht riechende Anstriche. Angaben Uber die Anstriche fUr Kiihlanlagen, 

fur die besonders Asphaltlacke u. Emaillelackfarben empfohlen werden. (Farbę u. 
Lacke 1925. 152.) S O y e k n .

Yollmann, Einfache Priifung von Farben und Lacken. (Vgl. W Ortii, S. 907.) 
Der Entwurf des Ausschusses fur wirtschaftliche Fertigung ist fiir Selbstyerbraucher, 
in erster Linie Handwerker bestimmt u. kann seinen Zweck erfullen. (Farben-Ztg. 
30. 901—02.) SOvern.

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Eoessler, F ra n k fu r t  a. M., 
lileichcn mit Natriumsuperoxydlosungen. (D. E. P. 411149 KI. 8 i vom 28/10. 1915, 
a u sg . 24/3. 1925. — C. 1922. IV. 1033.) F r a n z .

Franęois Deshayes, Seine-Infćrieure, Frankreich, Ycrfahren zum Bedrueken
von Geweben. Man trankt einen porosen Stoff, wie Baumwolle, Papier, mit der 
Farbstofflsg. u. ftihrt das getriinkte Band zusammen mit dem zu bedruckenden 
Stoff zwischen zwei Walzen, von denen die eine mit einem erhabenen Muster ver- 
sehen ist; die aufgedruckte Farbę wird dann durch Dampfen fixiert. (F. P. 582956 
yoin 19/6. 1924, ausg. 3/1. 1925.) F r a n z .

01av Nilsen, Kristiania, Farbeterfahren. Beim Fiirben u. Verzieren von Ge
weben usw. mit oxydierbaren Farbstoffen, wie Kupenfarbstoffen, nach dem Spritz- 
verf. verwendet man an Stelle der Druckluft indifferente Gase, COs, N2 usw. (N. P. 
39066 vom 9/3. 1923, ausg. 16/6. 1924.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Verfahre»
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zur Erzeugung echter Tone auf der Faser. (D. R. P. 393701 KI. 8m yom 17/2. 1922, 
ausg. 5/4. 1924. — C. 1924. II. 2423.) F r a n z .

C. F. Burgess, Laboratories, Madison, Wisconsin, Ubcrt. von: Arlie W illiam  
Schorger, Madison, Stereotypdruchnatrize bestehend aus zerfaserten Cellulosefasern 
u. einem FUllstofF (Ton). (A. P. 1524155 vom 30/11. 1923, ausg. 27/1. 1925.) K a u s c h .

Pranz W ilhelm Wirth, Dresden, Deutschland, Stereotypmatrize. Auf die 
Druckseite der in der iiblichen Weise aus Zellstoff hergestellten Platte bringt man 
durch Aufspritzen oder Aufstreichen eine FI. auf, die einen wSrmeisolierenden 
Stoff, wie Borax, (NH4)2S04, u. einen die FSulnis yerhiitenden Stoff, Phenol, ent- 
halt; die Riickseite der Platte wird mit einer einen fiiulniswidrigen Stoff enthalten- 
den Pastę uberzogen; die so behandelte Platte wird mit der Druckseite auf die 
Buchstaben gelegt u. in eine Presse gebracht, die gleichzeitig erwarmt werden 
kann, um die Platte zu trocknen. (A. P. 1527384 vom 8/3. 1922, ausg. 24/2.
1925.) F r a n z .

Farbenfabriken vorm. F. Bayer & Co., Leyerkusen, Lithopon. Dem Roli- 
oder gegluhten Lithopon oder den zu seiner Herst. dienenden Zinklsgg. wird eine 
geringe Menge einer (nicht zinkischen) Schwermetallverb. zugesetzt, bezw. die 
Reinigung der Rohstoffe so bewerkstelligt, daB eine passende Menge einer der- 
artigen Verb. in dem Erzeugnis vorhanden ist. In Mengen von 0,2—5% vom Ge- 
wicht des Zn bewirken diese Verbb. Lichtechtheit des Lithopons. (E. P. 225523 
Tom 17/10. 1924, Auszug yeroff. 21/1. 1925. Prior. 30/11. 1923.) KOHLING.

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H. (Erfinder: Richard Herz, Frankfurt a. M.), 
Herstellung von Kiipenfarbstoffen, dad. gek., daB man anstelle der in dem Haupt- 
patent benutzten nach dem Verf. des D. R. P. 360690 (C. 1923. II. 190) erhalt- 
lichen Einwirkungsprodd. des Chlorschwefels auf aromat. Aminoderiw. hier die 
durch Einw. des W. auf diese Korper entstehenden Verbb. mit Chinonen oder 
Halogenchinonen kondensiert. — Hierbei entstehen die gleichen Farbstoffe wie 
nach dem Yerf. des Ilauptpatents. (L. R. P. 396953 KI. 22e vom 24/6. 1916, 
ausg. 13/6. 1924. Zus. zu D. R. P. 395692. C. 1924. II. 2505.) F r a n z .

Leopold Cassella & Co. GK m. b. H., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Balhora, 
Hochst a. M.), Darstellung von Kiipenfarbstoffen, nach D. R. P. 395 692, dad. gek., 
daB man o-Aminoarylmercaptane, o-AminoarylthiosulfosSuren bezw. dereń Salze 
oder OjO^Diaminodiaryldisulfide auf Hydrocliinone oder substituierte Hydrochinone 
oder ihre Homologen zur Einw. bringt u. die so erhaltenen Prodd. mit Luft, ge- 
gebenenfalls unter Zusatz yon Sauerstoftubertriigcrn oder anderen Osydationsmitteln 
behandelt. — Die Farbstoffe farben Wolle aus der Kupę in orange bis roten, vio- 
letten, blauen bis schwarzen Tonen, durch Nachbehandeln mit Chromat wird die 
Echtheit haufig yerbessert. Man suspendiert z. B. o-Aminophenylmercaptanzink u. 
Hydrochinon in W. u. bliist unter gelindem ErwSrmen Luft ein; die Farbstoffbildung 
wird beschleunigt, wenn man die Lsg. alkal. hSlt oder Sauerstoffubertrager zusetzt; 
nach dem Trennen von Losungsm. wird durch Beliandeln mit HC1 u. Wanken von 
Zn befreit, der Farbstoff fSrbt Wolle in roten bis bordeauxroten Tonen. (D. R. P. 
399966 KI. 22e von 27/11. 1921, ausg. 31/7. 1924. Zus. zu D. R. P. 395692; C. 1924.
II. 2505.) F r a n z .

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Balhorn, 
Hochst a. M.), Darstellung schicefelhaltiger Baumtcollfarbstoffe, dad. gek., daB man 
an Stelle der dort genannten Kondensationsprodd. hier die nach dem Verf. des
0. R. P. 399966, yorst. Ref. Zus. zu D. R. P. 395692, C. 1924. II. 2505, erhSltlichen 
Kondensationsprodd. aus Hydrochinon, substituierten Hydrochinonen oder dereń 
Homologen mit o-Aminoarylmercaptanen, o-Aminoarylthiosulfosituren oder o,o'-Di- 
mino- bezw. o, o'-Dinitrodiaryldisulfiden oder die Mischungen der Kondensations- 
komponenten nach den iiblichen Schweflungsmethoden weiterschwefelt — 4-Amino-
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tolyl-3-mercaptan, erhiiltlich durch Alkalischmelze der Dchydrothiotoluidin, gibt 
beim Erwarmen mit Hydrochinon u. Alkalipolysulfiden einen Parbstoff, der Baum- 
wollc aus der Schwefelalkali - oder HydrosulfUkiipe rotbraun anfarbt; beim Er- 
wiirmen von 0,0'-Diaminodiphenyldisidfid u. Hydrochinon mit Schwefel u. Schwefcl- 
natrium entsteht ein Parbstoff, der Baumwolle aus Schwefelalkalilsg. rotbraun farbt. 
Die Fiirbungen sind wasch-, licht- u. ehlorecht. (D. E. P. 403790 KI. 22d vom 
27/11. 1921, ausg. 4/10. 1924. Zus. zu D. D. P. 399909: C. 1924. II. 2560) F b a n z .

Eadische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigsliafen a. Eh. (Erfinder: Arthur 
Luttringhaua, Mannheim, und Paul Nawiasky, Ludwigshafen a. Eh.), Herstellung 
von Kiipenfarbsto/fen gemiiB D. K. P. 395691, dad. gek., daB man die nach dem 
Hauptpatent erhSltlichen Farbstoffe einer Nachbehandlung mit halogenierend wir- 
kenden Mitteln unterzieht. — Die nach dem Hauptpatent durch Kondensation von 
Oxydationsprodd. des Dibenzanthrons mit aromat. Yerbb., die eine oder mehrere 
Trihalogenmethylgruppen enthalten, erluiltłichen Kupenfarbstoffen werden durch die 
Behandlung mit halogenierend wirkenden Mitteln, wie Sulfurylchlorid in Nitro- 
benzol, in Farbstoffe ubergefuhrt, die Baumwolle aus der Kupę in tiirkisblauen 
Tonen fiirben, die lebhafter ais die FSrbungen des nicht behandelten Farbstoffes 
sind u. sich durch eine Verschiebung des Farbtons nach Grim auszeichnen. (D. E. P. 
403394 KI. 22b von 23/2. 1923, ausg. 7/10. 1924. Zus. zu D. R. P. 395691; C. 1924.
II. 2425.) F ra n z .

Badiache Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Eh., Darstellung eines 
griinen Kupcnfarbstoffes. (D. E. P. 402641 KI. 22b vom 26/1. 1923, ausg. 16/9.
1924. — C. 1924. II. 2506.) F ra n z .

Josef Luthi, Winterthur und Ernst Cattaneo, Winterthur-Veltheim, Scliweiz, 
Stempelfarbe bestehend aus einer Misehung von Terpentinol, Papolein, schwarzer 
Druckfarbe u. Sauce. (Schwz. P. 108494 vom 20/10. 1923, ausg. 16/1. 1925.) K a u sc h .

Johann Kirschbaum, Traar, K r . Crefeld, Streichen von geteerten Fldchen mit 
Ól- und Erdfarben, 1. dad. gek., daB die zu behandelnden FlSchen mit in leicht 
verfluchtenden Mitteln, wie Bzl., Bzn. usw. aufgelostem Cumaronliarz vorgestricheu 
werden. — 2. dad. gek., daB aufgel. Cumaronliarz Ól- oder Erdfarben beigemischt 
■werden. (D. E. P. 411114 K I. 22g vom 26/7. 1922, ausg. 23/3. 1925.) K a u s c h .

W. P. Heskett, London, Bostschutz- wid desinfizierende Farben. Die gemiiB 
dem Hauptpatent erhaltlichen, durch Selbstzerfall oder mechan. Zerkleinerung ent- 
standenen Metallpulver werden mit Blei-, Kupfer-, Mangan-, Aluminium- oder 
Zinkresinat u. Sehieferol, alkohol. Sehellacklsg. o. dgl. vermischL Zwecks Herst. 
desinfizierender Farben wird bei der Herst. der selbstzerfallenden oder mechan. 
zu zerkleinernden Legierungen Sb oder As oder beide mityerwendet. Z. B. legiert 
man Ferromangan mit Al u. As oder Sb. (E. P. 226286 vom 20/9. 1923, ausg. 
15/1. 1925. Zus. zu E. P. 158740; C. 1921. II. 1059) K O h lin g .

Charles Eabut, Seine, Frankreieh, Metallanstrieh. Er besteht aus einer 
Misehung von Zement mit W., Atzalkalien, Alaun, Gelatine u. Asbest, die hiermit 
uberzogenen Metalle sind gegen die schadigende Wrkg. von Eauch geschiitzt- 
(F. P. 583339 vom 28/9. 1923, ausg. 10/1. 1925.) F r a n z .

XI. Harze; Lacke; Pirnis.
F. C. Palazzo, Die italieiiischen Teipentine. Besprechung der italien. Terpentin- 

gewinnung mit besonderer Berucksichtigung der yerschiedenen in Frage kommenden 
Pinienarten. (Atti Congr. Naz. Chim. Industriale 1924. 429—34. Sep. Florenz, Ist. 
sup. forestale.) ZaNDER.

J. H. Frydlender, Die Albertole. Herst. u. Eigenschaften der in fetten Ólen 
unter yerschiedenen Bedingungen u. in A. 1. Albertole sind beschrieben. (Rev. des 
produits chim. 28. 145—150.) S0VERN.
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Louis M. Larsen und W illiam J. Young, Bestimmung freicr Fettsaure in 
Leinsaatfirnissen und -olen. 0,5—10 g Firnis (je nach Farbtiefe) werden in 50 ccm 
ncutralem A. gel. u. gegen Phenolphthalein unter bestSndigem Schutteln mit 0,1-n. 
alkoh. KOII titriert. (Ind. and Engin. Chem. 17. 277. Cincinnati [Ohio].) G rim m e .

Bakelite G. m. b. H., Berlin, und Richard Hessen, Erkner b. Berlin, Her- 
steUung von losliclien, schmelzbaren Kondensationsprodukten aus Phenolen und Form- 
aliehyd, darin bestehend, daB man in AbSnderung des D. R. P. 340990 zwecks 
Herst. von in Bzl., sowie in fetten, minerał, u. ath. Olen 1., achmelzbaren Konden- 
sationsprodd. auf die mit Hilfe bas. wirkender, vorzugsweise fliichtiger Konden- 
sationsmittcl hergestellten Anfangskondensationsprodd. in Bzl. 1. organ. Siiuren zur 
Einw. bringt. — Geeignete organ. Sfiuren sind Stearinsaure, PalmitinsSure, Olsaure, 
Harzsiiure, CH3COsH (Eg.), Salicylsaure, bezw. die entsprechenden Siiurechloride. 
Die sehr harten, nahezu geruchlosen u. leicht pulyerisierbaren Prodd. von hohem F. 
sind, auBer in A. u. Aceton, in Bzl., Petroleum, Leinol, Terpentinol oder Gemischen 
dieser Losungsmm. 11. Man laBt z. B. 40°/„ig. C£T20-Lsg. u. 22%ig- wss. NH3 auf 
Eresol in der Kalte oder unter Erhitzen am RuckfluBkuhler bis zur Trubung ein- 
wirken, gibt dann gepulvertes Kolophonium hinzu, erhitzt nach Lsg. der Harzsaure 
kurze Zeit zum Kochen, hebt das abgeschiedene W. ab u. dampft die M. bis zur 
YÓlligen Klarheit u. guten Brechbarkeit einer Probe in k. W. ein. — Ein Harz von 
Shnlichen Eigenschaften wird aus Phenol, 40% ig. CHtO, wss. Dimethylaminlsg. u. 
Olsaure erhalten. (D. Ł. P. 410858 KI. 12 q vom 5/11. 1922, ausg. 20/3. 1925. Zus. 
iu D. R. P. 340990; C. 1922. II. 39. E. P. 206469 vom 6/4. 1923, ausg. 31/12. 1924.
D. Prior. 4/11. 1922. Zus. zu E. P. 159461; C. 1921. IV. 132. F. P. 27803 vom 21/4.
1923, ausg. 19/8. 1924. D. Prior. 4/11. 1922. Zus. zu F. P. 531467; C. 1922. II. 704. 
Sohwz. P. 105859 vom 21/4. 1923, ausg. 16/7. 1924. D. Prior. 4/11. 1922. Zus. zu 
Schwz. P. 94231; C. 1923. II. 411.) S c h o t t l a n d e r .

Jffax Phillips, Evansville, Wisconsin, und Gerald H. Mains, Detroit, Michigan, 
V. St A., Harzartige Kondensationsprodukte aus Furfurol und aromatischen Aminen, 
beziehungsweise aliphatischen Ketonen. Man laBt Furfurol auf Homologe oder Sub- 
stitutionsprodd. des Anilins oder auf Naphthylamine bei Ggw. saurer Katalysatoren 
oder ohne solche, bezw. auf aliphat Ketone in Ggw. bas. Katalysatoren einwirken. — 
Folgende Beispiele sind angegeben: Man erhitzt Furfurol mit m-Nitranxlin auf 150° 
u. kiihlt auf 25° ab. Das Prod. ist ein schwarzes, hartes u. briichiges Harz. — 
Analog erhalt man aus p-Toluidin u. Furfurol ein schwarzes Harz. — Durch Er
hitzen vonj Furfurol mit cc-Naphthylamin auf 200° wird ebenfalls ein schwarzes 
Harz gewonnen, wahrend fl-Naphthylamin bereits bei 25° mit Furfurol unter B. 
eines rotlichbraunen Harzes reagiert. — m-Toluylaidiamin u. Furfurol geben bei 
mehrstd. Stehenlassen bei 25° ein dunkelbraunes, hartes briichiges Harz. — Durch 
Erhitzen von Furfurol mit o-Toluidin, bezw. mit l-Hethi/l-3-amino-4-isopropylbenzol, 
bezw. mit Rokcylidin in Ggw. von HC1, D. 1,19 auf 150° erhalt man ebenfalls 
dunkelgefarbte harte Harze. — LaBt man Furfurol u. Methylathylketon in Ggw. 
von 50°/0ig. NaOH bei 25° stehen, so scheidet sich unter starker 'Warmeentw. ein 
dunkelbraunes Harz ab, das nach dem Auswaschen des uberschiissigen Alkali mit 
verd. Saure u. Trocknen bei 100° hart u. bruchig wird. Die keinen scharfen F. 
besitzenden, zwischen 30 u. 100° erweichenden u. fl. werdenden Prodd. sind unl. 
in W., wl. in Terpentinol, 1. in Bzl., Aceton u. A., sil. in Furfurol. Die Lsgg. in 
Bzl., Aceton u. Furfurol dienen zum Lackieren von Holz. Die Prodd. lassen sich 
ferner zu Óllacken yerarbeiten. Im Lackierofen erhitzt liefern die Lsgg. einiger 
Harze auf geeignete Unterlagen aufgetragen schwarze emaillierte Oberflachen. (A. P. 
1441598 vom 21/3. 1921, ausg. 9/1. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

Kabelfabrik und Drahtindustrie-Aktiengesellschaffc, Wien, Herstellung von
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Kunstmassen mit rerschieden gefarbten Schichten aus Phenol-Aldehydkondensations- 
produkten, 1. dad. gek., daB fl. oder gesehmolzcne u. verschieden gefiirbte Phenol- 
Aldehydkondensationsprodd. schichtenweise nacheinander in eine Form gegosscn u. 
durch einen HiirtungsprozeB Warmebehandlung) in umschmelzbare, einlieitliche 
MM. iibergcfuhrt werden. — 2. dad. gek., daB wiihrend des GieBens jede Schicht 
etwas erstarren gelassen wird, bevor man die nSchste Schicht aufgieBt. — Zur 
Herst. von Kunstdfcnbcin wird z. B. ein Teil eines fl. bezw. geschmolzenen wciBen 
Pheriol-CIT^O-Kondensationsprod. schwach grau gefiirbt u. abwechselnd mit der 
ungefiirbt gelassenen M. schichtenweise in eine Form, wie eine prismat. Blockform, 
gegosscn, wobei man jede Schicht etwas erstarren laBt, bevor man die nachstc 
aufgieBt, um ein IneinanderflieBen der benachbarten Schichten zu yermeiden. Der 
so erhaltene Korper wird unmittelbar in der GieBform durch ErwSrmen gehSrtet. 
(Oe. P. 94216 vom 26/7. 1921, ausg. 10/9. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

Anglo Ósterreichische Bank, Wien, Herstellung von Schildpattimitationen und 
sonstigen flockig gefarbten Massen aus Kondensationsprodukten von Phenolen mit 
Formaldehyd, dad. gek., daB man fl., gefiirbte oder ungefSrbte Phenol-CH,0-Harze 
so lange ohne Druck erhitzt, bis sie in den ubliehen Losungsmm. teilweise unl. 
werden, sie zerkleinert u. mit fl., gefiirbten oder ungefiirbten Phenol-CHsO-Harzen 
in Formen vergieBt u. ohne Druck liSrtet. — Man erhitzt z. B. ein fl. Plienol-CHfi- 
Harz solangc auf 70—90°, bis es in CH3OH, A. oder Aceton nur nocli teilweise
1. ist, kuhlt auf 20° ab, zerkleinert in einer Schrottvorr., vermengt die Stucke gut 
miteinander, breitet sie in flachen Beliiiltern aus, u. erhitzt kurze Zeit auf 40—50°, 
wobei das Gemenge zu einer unregclmSBigen Platte zusammenbackt, die in einer 
geeigneten Yorr. in w. Zustand in unregelmiiBige Stucke ungleicher GroBe zer
kleinert wird. Die Stucke werden mit kondensicrten fl. Phenol-CH^O-Harzen in 
Formen gefiillt u. ohne Druck gehiirtet. Die in dem fl. Ilarze unl. zugesetzten 
fcsten Harzteile bilden in der erhSrteten M. seharf abgesetzte Teile, die ihr das 
Aussehen von Schildpalt oder iihnliclien flockig gefSrbten MM. verleihen. (0e. P. 
95805 vom 24/9. 1921, vom 25,1. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Walter Trasl und Chemisches Institut Dr. K. Stockert & Dr. W. Traxl, 
Wien, Herstellung von loslichen Kunstharzgelen bezw. Kunstharzlosungen durch Kon- 
densation von Formaldehyd u. Aceton bei Ggw. alkal. Kondensationsmittel, 1. dad. 
gek.. daB man einem Gemisch von 1 Mol. Aceton u. 1 Mol. CH.,0 bei 15° ca.
0.01 Mol. NaOH zusetzt, ausreagieren liiBt u. den CberscliuB von Aceton in bekannter 
Weise abdest. — 2. dad. gek., daB man auBer Aceton ein anderes Losungsm. zu
setzt u. hierbei eine gelatinose Harzfallung cntweder durch ErwSrmen oder durch 
Steigerung des Zusatzes des Kondensationsmittels bewirkt. — 3. dad. gek., daB 
man zu dem Gemisch von CK,O u. Aceton in geeigneten Zeitabstiinden eine 
solehe Menge NaOH zusetzt, daB eine allmfihliche Polymerisation des Ausgangs- 
stotfes stattflndet. — Man vermischt z. B. CIL>0, Aceton u. etwas 30°/oig. NaOH 
bei 15° in einer Destillieryorr. Nach ca. */, Stde. beginnt die Fl. zu sieden u. 
Aceton dest. ab. Wenn nichts mehr ubergeht, wird die ttber der gelben bis rot- 
gelben Harzgallcrte abgeschiedene Fl. abgegossen u. fiir sich weiterdest, wobei 
nochmals Aceton bei 100° tibergeht u. sich Harzgallerte abscheidet, die mit dem
1. Anteil v e re in ig t  wird. Das Prod. ist in Aceton, A. u . anderen organ. Losungsmm.
11. — Man kann auch Aceton u. CH^O in Ggw. von Methyliithylketon oder A. ais 
Losungsm. mit etwas mehr NaOH behandeln oder das Reaktionsgemisch sofort 
erwiirmen u. crhSlt ebenfalls eine 11. Harzgallerte. — Setzt man a u f  1 Mol. Aceton 
u . 1 Mol. CJ/jO n u r  0,003 Mol. NaOH zu, so entsteht zuniichst eine hellgelbe, in 
jedem Yerhiiltnis mit W. mischbare Fl. Wiederholt man den Zusatz von NaOH 
im V c r la u f  von 7 Tagen 7 mai, so erhiilt msin ohne A u s fa llu n g  einer H arzg a lle r te  
e in e  hochviscose, klebrige FL, die entweder von selbst oder bei der Dest., g egebenen-
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falls im Vakuum, zu einer festen Gallerte erstarrt. Die Prodd. finden zur Herst. 
von Lacken, Impragnierungs-, Bindę- oder Desinfektionsmitteln, sowie ais Zusatz 
zu piast. MM. Yerwendung. (Oe. P. 96433 vom 11/7. 1919, ausg. 26/3. 1924 u. 
Oe. P. 98669 [Zus.-Pat.] vom 15/3. 1920, ausg. 10/12. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

The Raybeatos Company, Bridgeport, Connecticut, ubert. von Lester Kirach- 
braun, Chicago, Illinois, V. St. A., Herstellung von Bckleidungsmassen fur Brems- 
kuppelungen u. dgl. Man yermischt Asbeatbrei mit ca. 5°/0 eines Phenol-Formaldehyd- 
harzes in gepulverter Form u. formt die M. zu Plattcn, aus denen Bremsreifen u. 
andere Elemente ausgestanzt werden. Diese werden nach dem Kalandem in eine 
Lsg. von Asplialt in Gasol, Gasolin, Bzl. oder Toluol getaucht, einige Stdn. in ihr 
belassen u. schlieBlich in einem Backofen 24 Stdn. auf 200—260° erhitzt. Die 
Prodd. sind von groBer Hartę u. hoher Zugfestigkeit. (A. P. 1498386 vom 16/8. 
1921, ausg. 17/6. 1924.) S c h o t t l a n d e u .

Bakelite Corporation, New York, ubert. von: Harold C. Cheetham, Lacke 
aus Phenolharzen. Man lost 1. Phcnolformaldehydkondensationsprodd., die beim 
Erwarmen in die unl. Form iibergehen, in einem organ. Losungsm., A., Aceton, u. 
einem Aldehyd, Furfurol; an Stelle der durch Erwarmen in die unl. Form iiber- 
gehenden Phenolharze kann man auch solche verwendcn, die unter Zusatz eines 
HSrtungsmittels, wie Hexamethylentetramin, in die unl. Form iibergehen; man lost 
z. B. 5 Teile Phenolharz in 100 Teilen A. u. 20 Teilen Furfurol, die Lsg. liefert 
elast. glanzende blasenfreie Uberzuge; sie kann auch zum Impragnieren verwendet 
werden. (A. P. 1528006 vom 23/2. 1923, ausg. 3/3. 1925.) F r a n z .

. Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft, Berlin, Herstellung von Lack, ins- 
lesondere von Isolierlack, unter Verwendung eines organ. Losungsm. durch Emul- 
gierung einer Mischung von oligem u. asplialtischem StofF durch ein alkal. Mittel 
oder eine Seife, dad. gek., daB die Mischung der einzelnen Bestandteile ohne 
Hinzufugen von W. in einem offenen GefaB unter Erwarmung auf eine Temp. von 
etwa 250° erfolgt u. zur Beschleunigung der Emulgierung nach Emiedrigung der 
Temp. auf etwa 150° sd. W. unter Umruhren der Mischung allmahlich hinzugesetzt 
wird, — 2. daB das Fertigstellen der Emulsion zur Vermeidung einer Schaum- 
bildung bei einer Temp. von etwa 30° vor sich geht, — 3. daB zur Erzeugung 
einer matten Oberflache der mit dem Lack iiberzogenen Gegenstande ein kohlen- 
stoffreiches Gemisch, z. B. alkal., auf hohere Temp. erhitzte Zuckerlsg., wahrend 
des Emulsionsprozesses nach Hinzufiigung des sd. W. hinzugesetzt wird. (D. R. P. 
410600 KI. 22h vom 8/2.1924, ausg. 12/3. 1925; A. Prior. 27/2. u. 6/4. 1923.) F e z .

Xm. Atherische Óle; Riechstoffe.
H. Breddin, Eine deutsche Citronellpflanze. Die Nepeta citriodora B e c k e r  

der Lausitzer Gegend besitzt etwa die zehnfache Geruchsstarke der Melissa offi- 
cinalis. Vf. fand, daB das bei Destillierverss. gewonnene ath. Ol aus 500 g frischer 
Pflanze beim Aufnehmen mit A. u. 30°/o Kondensw., auf 500 g gebracht, einen 
starken Melissengeist von ungefalir Eau de Colognestarke liefert u. empfiehlt, im 
A.-B. die Folia Melissae durch angebaute Nepeta citriodora zu ersetzen. (Pharm. 
Ztg. 70. 187—88. Kirchhain.) D i e t z e .

P. F., Einiges uber natiirliche und kunstliche Terpentinole. Hydroterpin kommt 
dem echten Terpentinol in allen prakt. in Betracht kommenden Eigenschaften 
auBert nahe. (Ztschr. Dtsch. 01- u. Fettind. 45. 165—67.) H e l l e r .

—, Atherische Óle aus verschiedenen Teilen des Kaiserreichs. Es werden 
einige ath. Óle beschrieben mit Angabe der Eigenschaften, Herkunft, Handels- 
wert u. vergleichenden Kostanten. Vetiverwurzeln yon der Goldkiiste geben 
bei der Dampfdest. 2,25% Ol, DI515 1,021, u a =  39,1, n DS0 =  1,524, SZ. 23,4, 
vor Acetj’lierung EZ. 7,9. Vetiverwurzeln von den rereinigten malayischen Staaten
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geben 3,3% n. Ol. D.151(S 1,032, n„2° =  1,524, SZ. 35,5, vor Acetylierung EZ.
11,8, nach Acetylierung EZ. 162. Inchi Grass Ól aus Indien, herriihrend von 
Andropogon schoenantlius, Linn, mit dcm Geruch eines minderwertigen Palraa- 
rosaols, besitzt D.,5,6 0,924, « D —39,85°, SZ. 1,0, vor Acetylierung EZ. 9,4, nach 
Acetylierung EZ. 91,0, 3% Aldehyd, . unl. in 70%ig. A. „Tsauri‘ Grass Ól aus 
Nigeria, Bliiten gaben bei der Dampfdest. 1,15, Bliiten u. Stengel zusammen
0.45% Ol mit an Gingergrassol erinnernden, aber wenig ergiebigen Geruch.
D.io15 0,950, « D20 —42,65°, n„2° =  1,493, SZ. 5,8, vor Acetylierung EZ. 9,7, 
nach Acetylierug EZ. 194,0, 10% Aldehyd, 1. in 2 oder mehr Vol. 70%ig. A. 
Patchouliol von den Seychellen, D.,616 0,940—0,964, « D20 —47,56° bis —51,8°, 
nD20 =  1,502 —1,509, SZ. 1,3 — 3,2, EZ. 3,0—5,3. Zimtblatterol von Seychellen,
D.15,, 1,0488, « D20 —2,06°, n„2° =  1,533,86% Eugenol, 3% Aldehyd, 1. in 1,5 Vo- 
lumen 70%ig. A. Thymianol von Cypern, iihnlich dem gewohnlichen Thymianol,
D.is15 0,933, aD —0,65°, nD20 =  1,502,49, 5% Phenol. Blatter von Ocimum gratis- 
simum von den Seychellen geben gelbbraunes Ol, D,1515 0,995, « D —14,0°, nD21 =
1,526, 62°/0 Phenol. Friichte von Ocimum americanum aus Siidafrika geben 1,0% 
Ol mit anisiihnlichem Geruch, D.15J5 0,953, « „ 24 2,75°, nD24 =  1,511. Huon Pinienol 
aus Tasmanien besteht hauptsSchlich aus Eugenolmethylather. D.15,s 1,040, UB 
—3,75°, nB =  1,533, SZ. 0,8, vor Acetylierung EZ. 0,9, nach Acetylierung EZ. 11,2,
1. in 1,5 Vol. 70°/„ig. A. Tagetes minuta aus Siidafrika gibt 0,5% Ol, das leicht
polymerisiert. D.1515 0,9369, « D —|-1,7°, nD20 =  1,496, SZ. 1,5, vor Acetylierung 
EZ. 44,5, nach Acetylierung EZ. 116,5, 1. in 1,5 Yol. 90%ig. A. (Buli. Imperial 
Inst Lond. 22. 265.) B a r k .

Roland E. Kremers, Das atherische Ól von Mentha canadensis L. Aus den 
Unterss. ergab sich, daB rf-Pulegon der Hauptbestandteil des atli. Oles von Mentha 
canadensis von Wyoming ist. Es wird von einem anderen Keton begleitet, das 
bisher noch nicht identifiziert werden konnte; es liefert ein Semicarbazon vom
F. 138—140°. Die niedriger sd. Fraktionen enthalten haupts8chlich Z-Limonen. 
Es ist noch ein Alkohol vorhanden, der aber nicht aus Z-Menthol besteht (Joum. 
Amer. Pharm. Assoc. 14. 32—35.) D ie tz e .

E. C. Palazzo und E. Alinari, Das atherische Ol von Meriandra benghalensis 
Benth. Vff. besprechen die Moglichkeit zur Gewinnung von Campher aus dem 5tk. 
Ol von Meriandra benghalensis Benth. AuBerdem wurden daraus isoliert: Cineol 
(durch monocycl. Terpene [Limonen, Dipenten] yerunreinigt), Camphen u. i-Bomeol. 
(Atti Congr. Naz. Chim. Industriale 1924.245—50. Sep. Florenz, Ist. sup. forestale.) Zan.

Ernest J. Parry, Westaustralisches Pfe/ferminzol. Das Ol besitzt D. 0,9171; 
a D —  —20°; nD =  1,4631; Gehalt an freiem Menthol 47,6%; Geruch an gcbun- 
denem Menthol 8,2%; Gesamtmentholgehalt 55,8%. Das 01 kommt im Grunde dcm 
besten amerikan. Pfefferminzol gleich. Nachgewiesene Bestandteile: Cineol, Iso- 
raleriansaure, Limonen, Menthon, Menthol, Phellandren, Acetaldehyd. (Perfumery 
Essent. Oil Record 15. 188—89. 1924.) E l l m e r .

G-. Aj on, Extraktion der Agrumenole mit der Sfumaturamaschine. (L a  P a rfu m erie  
m o d e m e  18. 57—58. — C. 1924. I. 2212.) H e s se .

T. Tusting Cocking, Bemerkungen zur a-Naphtholmethode. Vf. zeigt in einer 
krit. vergleichenden Unters. der „Cresineol-“ u. a-NaphtholmethoAe (Year Book of 
Pharmacy 1920. 395; Pharmaceutical Journ. 105. 81; C. 1921. I. 84) zur Best. des 
dneols, daB bei der von W a l k e r  vorgesclilagenen Modifikation der E . beeinfluBt 
wird durch das neben dem er-Naphthol-Cineolgemisch auskrystallisierende a-Naphthol 
u. genaue Resultate nur bei Olen mit einem Cineolgehalt von 50—100% erhalten 
werden konnen. (Perfumery Essent Oil Record 15. 10—11. 1924. London, Brit 
Orig. Houses Ltd.) E llm er .
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H. Thoms, Uber den Nachweis von PhtJialsdurediathylcster in atherischen Ólen. 
Das Fluoresceinverf. des Phthalsaurenachweises ist bei Sth. Ólen nur in be- 
schrSnktem Mafie anwendbar. Bei Anwesenheit von Phenolen, z. B. Eugenol in 
Nelkenol, ist es nicht brauchbar, weil Resorem sich mit vielen anderen Phenolen 
ebenfalls unter B. fluorescierender Kondensationsprodd. vereinigt. In phenol- 
baltigen Ólen lafit sich indes die Giite des Óles durch eine Phenolbest. leicht er- 
kennen. — Noch an 5 Tropfen Ol. Anisi, Carvi, Cinnamomi u. Layandulae kann 

anan in einer I0%ig. Verfalschung dieser Ole Phthalaaurediiithylester leicht er- 
kennen: 5 Tropfen des Óles werden mit 20 ccm A. u. 10 ccm NaOH (5%) auf dem 
Wasserbade zur Trockene verdampft. Sollten sich hierbei, wie beim Zimtol, 
harzige Massen abscheiden, so wird der Trockenriickstand mit 30 ccm W. auf- 
genommen u. die Lsg. nach dem Filtrieren wieder zur Trockene verdampft. Den 
Trockenriickstand versetzt man unter Kiihlung mit 3 ccm konz. H2S04, gibt zu der 
kalten Mischung 0,05 g reines, frisch sublimiertes Resorcin u. erwiirmt 5 Min. lang 
im Ólbad auf 80—85°. Gibt man 5 Tropfen dieser Mischung in ein Reagensglas, 
das 4 ccm 10Q/0ig. NH3 u. 6 ccm W. enthiilt, so wird keine grtingelbe Fluorescenz 
auftreten, wenn das 01 frei war von Phthalsaurediathylester. Beobachtungsdauer 
15 Min. (Apoth.-Ztg. 40. 196. Berlin, Pharm. Inst. der Univ.) D i e t z e .

XVI. Nahrungsmittel; Genufimittel; Futtermittel.
J. F ieh e , Uber Sojabohnen und Sojabohnenbroł. Entoltes Sojabohnenmehl 

eignet sich wegen seines hohen Proteingehaltes (51 °/0) zur Streckung u. Yerbesserung 
von Brotsorten, aber — wegen Befćirderung des Fadenziehendwerdens — nur von 
Sauerteigbroten. Folgende Mehlmischung bewahrte sich: 20°/o Weizenmehl, 15°/<> 
Sojamehl, 65°/0 Roggenmehl. Bei direktem Yerzchr des Sojamehles statt bisher iiber 
das Vieh ais Futter werden erhebliche Niihrstoffmengen gespart. (Ztschr. f. Unters. 
Nabrgs.- u. Genufimittel 49. 45—51. Landsberg a. d. Warthe, Hygien. Inst.) Gr.

H. E. Burgess, Farbende Eigenschaften der Tomaten. Tomatensofie in Be- 
haltern, fiir die Ausfuhr bestimmt, war ais gefarbt mit Teerfarbstoffen beanstandet 
worden. Die SoBe gab ein positives Ergebnis beim Farben von Wolle nach den 
ublichen YerfF. Der Hersteller versicherte, nicht gefarbt zu haben. Bei weiteren 
Yerss. mit frischen Tomaten gaben auch diese ein positiyes Ergebnis, so daB ver- 
mutlich TomatensoBe, die Wolle nicht farbt, keinen Tomatenauszug enthalt. (Analyst
50. 131.) ROhle.

P. Vaslin, Das Einsalzen der Camembertka.se im Salzbade. Beschreibung u.
Abb. einer Vorr. u. eines Verf. zum gleichzeitigen Eintauchen von 1800 Kasen in
Salzlosung, wodurch gegenuber Handarbeit eine bessere u. gleichmaBigere Ware 
erzielt wird. (Le Lait. 5. 113—16. Saint-Loup de Fribois, par Crevecoeur-sur-Auge 
(Calvados), Fromagerie SafFrey frśres.) G r o s z f e l d .

J. Eiehe, Beitrag zur Beurteilung von Mayonnaisen. Eine Mayonnaise mit 
30°/o W. ist nur bei Ggw. von Mehlkleister haltbar. Der Mehlzusatz zu Handels- 

fflayonnaisen, ebenso zu Fleischklofi ist daher nicht allein an sich eine VcrfSlschung 
sondern auch geeignet ubermSfiige Zusatze von W. zu verdecken. (Ztschr. f. 
Unters. Nahrgs.- u. Genufimittel 49. 41—45. Landsberg a. d. Warthe, Hygien. 
Inst.) G r o s z f e l d .

0. Luning und H. Haatog, Die Speisesalze, ihr Gehalt an Chłorkalium und 
dessen schneller Nachiceis. Von den Speisesalzen werden die Siedesalze wegen der 
geringeren Neigung zum Zusammenballen, der geringeren Hartę u. des geringeren 
Volumgewiclites den billigeren Steinsalzen vorgezogen. Die grofie Harto letzterer 
fiUt nach feiner Vermahlung nicht mchr auf, wofur aber die Neigung zur Klumpenb. 
zunimmt. Die Yakuumsalze nahern sich trotz grofier Reinheit im Yerhalten ais 
Speisesalz dem feinvermahleneu Steinsalze. Alte u. neue Analysenergebnisse von
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Siedesalzen u. Steinsalzen des Handels, Angaben uber Untersuchungsyerff. Zur 
Best. von CaO' u. MgO eignet sieli das Yerf. zur Best. der Ilarte in W. nach 
W a r t h a - P f e i f f e b . MgCL, begiinstigt selir das Feuchtwerden des Salzes ohne aber 
den Gesclimack zu beeinflussen. Dagegen wurde ein ausgesprochen unangenehmer, 
bitterer Geschmack durch KC1 heryorgerufen. Zur Best. dient zweckmaBig folgendes 
Verf.: 20 g Salz in 60 ccm W. gel., notigenfalls filtriert, werden mit 25 ccm Kobalt- 
reagens (50 g Co(N03)8 -j- 300 g NaNOa in W. gel. 25 ccm Eisessig, nach Auf- 
horen der Gasentw. auf 1000 ccm aufgefiillt u. filtriert) ausgefallt, nacli 12 Stdn. 
filtriert mit HC1 zers. u. dann ais KC104 bestimmt. Speisesalze des Handels ent- 
hielten Spuren — l,190°/o KC1. Ais hochatzulassige Menge ist 0,5% KC1 anzusehen. 
Ais einfache Vorpriifung darauf dient folgende Probe: 20 g Salz mit 60—65 ccm 
W. auf sd. W. unter Zerreiben verdampfen, bis nur noch etwa 3 ccm Mutterlauge 
erhalten werden. Diese bringt man nach Filtrieren mit Weinsaurereagens (10 g 
WeinsSure —{— 1 g Na-Acetat in 10 ccm W.) auf 5 ccm, reibt mit Glasstab unter 
Kiihlung mit W., bis die Krystallisation nicht mehr zunimmt, fiillt auf 11 ccm auf, 
scliuttelt mehrmals kraftig, zentrifugiert, gieBt ab. Wenn sich dann der Ruckstand 
nicht mehr in 1 ccm W. lost, sind mehr ais 0,5% KC1 vorhanden, worauf genauer 
wie oben zu priifen ist. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 4 9 . 1—30. 
Braunschweig, Techn. Hochsch.) G r o s z f e l d .

W. Sturm, Untersuchung von Kakao und Schókolade. Zur Fettbest. ist dem 
amtlichen hollSnd. Verf. (Zentrifugalverf.) das von G r o s z f e l d  mit Trichlorathylen 
(vgl. Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 4 5 . 147; C. 1 9 2 3 . IV. 258), weil 
erheblich einfacher u. nicht feuergefahrlich, yorzuziehen; es geniigt hierbei 10 g 
Kakao mit 50 oder 100 ccm Trichlorathylen zu UbergieBen, nach ‘/s Stde. zu filtern 
u. 25 ccm zu yerdampfen. — Zur Zuckerbest. ist das in Holland ebenfalls vor- 
geschriebene u. auch von B e y t h i e n  empfohlene Yerf. nach W o y  ais ungenau zu 
yerwerfen, dafiir das von H a s s ę  u . B a k e  (Chem.-Ztg. 4 7 . 562; C. 1 9 2 3 . IV. 888) 
zu empfehlen. (Chem. Weekblad 2 2 . 167.) G r o s z f e l d .

Th. Grethe, Bestimmung von Benzoesdure im Eigelb. 10 g Eigelb werden mit 
4 ccm IIC1 (D. 1,125) u. 30 g Gips yerriihrt u. einige Stdn. iiber H,S04 gcstellt. 
Darauf yerreibt man zu einem Pulyer u. zieht 2 Stdn. mit A. aus, wobei man in 
den Extraktionskolben 2 g Na^C03 g ibt Das Estrakt spUlt man mit 75 ccm w. W. 
in einen Schutteltricliter u. schiittelt das Fett aus. Die wss. Phase wird abgelassen 
mit HC1 schwach sauer, dann mit Ca(OII)2 alkal. gemacht filtriert u. nach Ansauem 
dreimal mit je 50 ccm A. ausgeschiittelt, der A. dreimal mit je 15 ccm W. ge- 
waschen, mit NasSC^ getrocknet, abdest. u. Ruckstand gewogen. Priifung auf 
Reinheit durcli Titration mit NaOII: 1 ccm n. NaOH =  0,122 g Benzocsaure. 
(Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 4 9 . 51—52.) G r o s z f e l d .

Kropf, Einige Mikhmefiapparate u. a. fiir sełbstłałiges Messen von Milch, Mager-
milch, Buttermilch, soicie Milch- Wagen. Besprechung einiger solcher App. nach 
Einrichtung u. Handhabung. (Milchwirtschaftl. Zentralblatt 5 4 . 33—35. Cassel.) RC-

Paul Lavenir, Uber die Schtcankungen der Beichert- Wolinyschen Zahl in den 
Bułterproben der argentinisclien Bepublik. Ubersichtstafeln iiber die monatlichen 
Schwankungen fur die Jahre 1920—1922. (Le Lait 6. 117—25. Buenos-Aires,
Lab. du Ministćre national de 1’agriculture.) G r o s z f e l d .

Sachsische Conservenfabrik Paul Augustin, Leipzig, Herstellung von tafel- 
fertigen Konserven aus Gemiisen oder Friichten. Die Gemiise oder Friichte werden 
in rohem Zustande in Biichsen eingefullt, u. bis zum Biichsenrand mit einer FI., 
z. B. Salz- oder Zuckerlsg., yollstandig uberdeckt. Hierauf yerschliefit man dic 
Buchsen, ohne Luft einzulassen, stellt sie in einen Dunstschrank, in dem sie 
allmahlich auf eine Temp. bis zu 100° zwecks Vor- bezw. Garkochens erhitzt u.
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schlicBlich bei etwa 110° steriliaiert werden. (Schwz. P. 107848 vom 23/1. 1924, 
ausg. 17/11. 1924.) O e l k e b .

Philippe Beraud und Albert Boyer, Frankreich, Lebensmittelmehlpasłen. 
Man mischt da3 Mehl mit durch Zerkleinerung von Getreidekleie mit W. er- 
haltenen u. filtrierten Lsgg. (F. P. 582439 vom 19/9.1923, ausg. 18/12. 1924.) K a u s c h .

Kalberer & Metzger, WSdenawil, (Schweiz), Fafiweise sterile Lagerung u h -  

vergorener Obsł■ und Fruchtsafte unter Verwendung keimsicherer Abschliisse. Die von 
der Kelter flieBenden Obst- u. FruchtsSfte werden in ein mit keimsicheren Ver- 
schliissen yersehenes LagerfaB geleitet u. unter SauerstoffabschluB einem Wlirme- 
sterilisationsprozeB bei einer Temp. unterworfen, bei welcher Garungserreger u. ihre 
Dauerformen yernichtet, jedoch Pilzsporen, z. B. Mucor- u. Penicilliumarten, nicht 
unbedingt getotet werden, worauf nach Beendigung der Sterilisation u. wShrend 
der Lagerung CO, in das FaB geleitet wird. (Schwz. P. 108482 vom 27/8. 1923, 
ausg. 16/1. 1925.) O e l k e b .

Societe Chimiąue des Usines du Rhóne (anciennement Gilliard, P. Monnet 
& Cartier), Paris, iibert. von: Jean Altwegg und Jean Collardeau, Lyon, Frank
reich, Saccharin. (A. P. 1507565 vom 24/2. 1921, ausg. 9/9. 1924. — C. 1922. II. 
1137 [D. R. P. 347140].) S c h o t t l a n d e b .

Harold Yalentini de Christiani, Frankreich, Wiedergewinnung der fluchtigen 
Stoffe wahrend des gewohnlichen Rostens des Kaffees, Kakaos usw. Das Rosten u. 
Abkiihlenlassen wird im Vakuum vorgenommen u. die Dampfe werden in einem 
Kondensator yerfliissigt. (F. P. 581162 vom 4/8. 1923, ausg. 24/11. 1924.) K a u s c h .

Emile Jan, Frankreich, Konservierung von Crustaceen. Die Tiere werden ein- 
getaueht in eine sd. NaCl-Lsg., dann in geschlossenen GefaBen mit einer verd. 
Lake gekocht u. schlieBlich abgekiihlt (F. P. 582747 vom 16/6. 1924, ausg. 26/12.
1924.) K a u s c h .

XVII. Pette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
Andre Dubosc, Ól aus Citronenkemen. Es werden die Analysen von 3 Olen 

angefuhrt, dereń erstes (I) aus dem chines. Zitronenbaum, Citrus Aurantium, dereń 
zweites (II) aus Kumąuat (Familie der Rutaceen), das dritte (III) aus Citrus Aurantium 
Juenos Mak. erhalten wurden. Die Ole wurden erhalten durch Extraktion der an 
der Sonne getrockneten Kerne mit PAe. u. Ausfrierenlassen. I. wird bei —4,5°,
II. u. III. bei —5° eine feste gelatinose hellgelbe M. Die Analysen der Kerne ygl. 
im Original. D., SZ., VZ., Jodzahl, Brechungsindex, Neutralisationswert usw. der 
crhaltenen, sowie der 10 Stdn. in einem Destillationsapp. zur Entfernung des W. 
erhitzten Ole sind cbenfalls in Tabellenform im Original wiedergegeben. Fur die 
erhitzten Ole sind F. =  40—41; 32—35; 33,5—34° u. E. =  33—34; 26—27; 29—30°; 
die mittleren Mol.-Geww. 276,8; 281,70; 279,6. Es wurden gefunden 27, 19 bezw. 22°/0 
feste Sauren u. 66,75 bezw. 71% fl. SSuren. (La Parfumerie moderne 18. 55—56.) H e .

J. Schaal, Besondere Beriieksichtigung des Leimkenies vor Beginn eines neuen 
Sudes. Bleichmittel kommen auf Seifen nur dann voll zur Wrkg., wenn der von 
vorhergehendcn Suden zuriickgebliebene Kern griindlich gereinigt wurde. Diea 
geachieht zweckwaBig durch mehrfachea Waschen mit klarem Salzwasser. (Seifen- 
sieder-Ztg. 52. 302.) " H e l l e r .

Nerach, Glatłe Mottledseife. Es ist dies eine harte, helle Leimseife, die in- 
folge krSftiger Abrichtung keine Trennung dea Leime8 aufweist, RohstoflF: fast 
ausschlieBlich Palmkernfett oder -fettsSure. Ansatz u. Arbeitsweise sind beschrieben. 
(Seifensieder-Ztg. 52. 302—03.) H e l l e r .

Hoyt Stevens, Ein Apparat zur angeiuiherten oder tergleichenden Bestimmung 
des Schmelzpunktes von Fetten, Wachsen und Petrolaten. Abb. u. Beschreibung einea

VII. 1. 163
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einfaclien Apparates ohne bemerkenswerte konstruktive Neucrungen. (Journ. of
Oil & Fat Induat. 2. 28—30. United Drug Co., St. Louis, Mo.) H e l l e r .

Egon Bóhm , Uber die Bewertung von Bleicherden. Kennzeichnung der 
Schwierigkeiten einer einwandfreien Begutaehtung. Zur Beurteilung des Aufsaug- 
yermogens riihrt Yf. 400 g mit 40 g Erde 10 Minuten lang im Becherglase, saugt 
ab u. cxtraliiert den Kuchen im Soxhlet. (Seifensieder-Ztg. 52. 303—04. Ham
burg.) H e l l e r .

D. S. Chamberlin und M. K. Buckley, Eine quanlitative Schnellmełhode zur 
Bestimmung der Entfarbungskraft von Kohlen. Eine Probe der Kohle wird 5 Stdn. 
lang bei 105° getrocknet. Darauf gibt man 0,5 g, auf 1 mg genau gewogen, in 
einen 1-Literbecher und fiigt 490 ccm dest. W. u. 10 ccm ‘/6-n. J-Lsg. hinzu. Nach
3 Minuten gutem Ruhren wird durcli Baumwolle filtriert. 250 ccm des Filtrats 
werden mit ’/io'n- Thiosulfatlsg. titriert. In der gleichen Weise wird mit einer 
Blindprobe ohne Kohlezusatz yerfahren. Die Entfarbungskraft wird ausgedriickt 
in Prozenten adsorbiertem J. — Aus den Yerss. der Yff. ergibt sich, daB Riihr- 
dauer und Temp. bei Zimmertemp. ohne Bedeutung fur das Ergebnis sind. (Journ. 
of Oil & Fat Indust. 2. 4—8. South Bethlehem [Pa.], Lchigh Univ.) H e l l e r .

A. 0. Snoddy, Nachweis und Bestimmung klciner Mengen von Chrom in Fetten. 
Fette, die mit Chromsaure gebleicht wurden, enthalten fast immer Spuren von 
Chrom. Zu ihrem Nachweis bedient sich Vf. der Methode von S c o t t  (Standard 
Methods of Chemical Analysis, 3. Aufl., Bd. I, S. 163) 200 g Fctt werden yerascht, 
die Asche mit K-Na-Carbonat geschmolzen u. die angesSuerte Lsg. in dest. W. 
mit Diphenylcarbazid yersetzt. Die Intensitiit der sofort eintretendeu Violettf;ir- 
bung wird mit der einer Standardlsg. yon K2Cr20, yerglichen. Geringe Mengen 
fremder Metalle storen nicht. (Journ. of Oil & Fat Indust. 2. 20—25. Jyorydale 
[O.], Procter u. Gamble Co.) H e l l e r .

H erbert S. Bailey, Ein neuer Typ von FarbenvergleicJier. Kurze Erorterung 
der Griinde fur die mangelhaftc (jbereinstimmung der colorimetr. Bestst. nach 
LOYIBOND. Um sie auszuschalten, empfiehlt Vf. ein neues „B-L“-Vergleichsinstru- 
ment. In diesern werden siimtliche Loyibondfarbtone stets aus yier iibereinander 
liegenden Farbgliisern erzeugt, so daB immer die glciche Anzahl reflektierender 
Oberfliichen yorhanden ist. Die Lichtąuelle ist eine 75 Wattlampe mit vor- 
geschaltetem Tageslichtfilter. Die Gliiser sind gegen die U. S. A. - Normal- 
Loyibondskala geeiclit. (Journ. of Oil & Fat Indust. 2. 8—14. San Dimas, Cali- 
fornien.) H e l l e r .

Carl W. Keuffel, Der E.- und E.-Farbenanalysator. Abb. u. Beschreibung 
dieses App., der im wesentlichen ein direkt ablesbares Spektrophotometer darstellt, 
mittels dessen die rclatiye Lichtintensitut in den verschiedenen Bereichen des 
Spektrums gemessen wird. Die so crhaltenen Kurven sind unabhiingig von der 
Art der Lichtąuelle u. subjektiyen Einfliissen u. gestatten objektiye Kennzeich- 
nungen von gefarbtcn Fil. wie auch von farbigen festen Gegenstiinden. Der Ein- 
fluB von Bleichung u. Desodorisierung auf die Farbę von Cottonol ist an einem 
Diagramm gezeigt. Aus einem andern Kuryenbild ergibt sich, wie unyollkommen 
die Kennzeichnung des Cottonoles nach L o y i b o s d  ist. In der Prasis diirfte in 
yielen Fiillen die Aufnahme einiger charakterist. Kuryenpunkte genugen. (Journ. 
of Oil & Fat Indust. 2. 14—20. Keuffel u. Esser Co., Hoboken.) H e l l e r .

- G. van B. Gilmour, Der analytische Wert des Schmelzpunktcs der unloslichen
fliichtigen Fettsawen. Es wurde das Verf. yon B l i c h f e l d t  (Journ. Soc. Chem. 
Ind. 38. T 150; C. 1919. IV. 756) in seiner ursprunglichen Form, nicht in sciner 
Abiinderung nach S t o k o e  (Journ. Soc. Chem. Ind. 40. T. 57; C. 1921. IV. 59) 
nachgepriift. Die nach B l i c h f e l d t  (1. c.) u. Vf. (Analyst 4G. 183; C. 1921. IV. 
601) dargestellten unL fliichtigen Sauren lieB man in Kapillarrohrchen 24 Stdn. bei
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3° ctwa erstarren. F. wurde im App. von B l i c h f e l d t  u . T iio r n l f .t  (Analyst 46. 
180; C. 1921. IV. 600) bestimmt. F. der unl. flUchtigen Siiurcn von Cocosfctt lag 
bei 8 — 11°, von Palmkernfett bei 21— 24°. Die mittlere Dest.-Zahl nach B l i c h - 
FELDT (1. c.) ist fiir Coeosfett 21,0  u. fur Palmkernfett 13,5. Die entspreehenden 
Zahlen fiir Gemiscbe von Coeosfett u. Palmkernfett u. dieser Fette mit ErdnuBol, 
Baumwollsamenol, Feintalg, Sclimalz werden gegeben. Es zeigte sieli, daB in Ge- 
mischen aus CoeosnuB- u. Palmkernfett durch Best. des F. der unl. flUchtigen Sauren 
die Menge jedes der beiden Fette bis auf 5 %  des tatsachlichen Betrages genau zu 
bestimmen ist. In Gemischen von Coeosfett oder Palmkernfett oder beiden zusammen 
mit anderen Fetten lassen sich die Mcngen beider Fette ebenfalls aus F. bestimmen, 
wenn ilire Menge zusammen mehr .ais 70°/0 des Fettgemisches betragt; fiillt sie 
■dagegen unter 7 0 % , so sind die beiden Fette einzeln nicht mehr zu bestimmen, 
wohl aber zusammen mit einer Genauigkeit von etwa 5 % . Die FF. der unl. 
fliichtigen SSuren u. der gesamten Fettsiiuren (diese in Klammem) werden an- 
gegeben fiir: ErdnuBol zu 32,1 (32,0); Baumwollsamenol 33 ,0  (34,9); Sesamol 31,8 
(23,5); Walfett 27,2  (24,0); Rapsol 13,5 (19,2); Palmol 46,4 (44,2); Oleool 40 ,0  (41,9); 
Feintalg 41,8  (46,8); Stearin (Rind) 43,2 (48,6); Schmalz 45,8  (41,9); gehiirtetes Erd
nuBol 57,2 (61,4); gehartetes Walol (3 Proben) 36 ,0— 37,3— 48,2 (38,2— 42,7— 54,5). 
Die Jodzahlen der unl. flUchtigen SSuren wurden gefunden fur: Coeosfett zu 1 ,2 ; 
Palmkernfett 1 ,9 ; Baumwollsamenol 7 1 ,1 ; ErdnuBol 82 ,3 . (Analyst 50. 119— 26.) Rtt.

N. V. Droste’s Cacao-En-Chocoladefabrieken und Johan Marie Visser,
Haarlem, Verfahren zum Kiihlen von Kakaobutter. Um fl. Kakaobutter zum Erstarren 
zu bringen, wird sie mittels k. Luft stufenweise abgekiihlt, indem man sie zunSchst 
nur einer Temp. aussetzt, welche nahe bei dem E. des Fettes liegt u. erst nach einiger 
■Zeit die Temp. so weit emiedrigt, daB eine yollkommene Erstarrung eintritt. Die 
Beschaffenlieit der so abgekUhlten Kakaobutter soli eine bessere sein. (Holi. P. 
H 686 vom 2/3. 1921, ausg. 15/9. 1924.) O e l k e k .

B. J. A. Nijdam, Rlienen, Herstellung von Seife auf kaltem oder halbicarmem 
Wege. Fette mit einem Gehalt an freien Fettsauren von mindestens 10% werden 
innig mit Hydroxyden, Carbonaten oder Bicarbonaten yon Alkali- oder Erdalkali- 
metallen oder NH3, oder einem Gemenge dieser Stoffe vermischt, worauf diese 
Mischung einem HomogenisierungsprozeB, z. B. in einer der bekannten, in der 
Margarineindustrie verwendeten Homogenisiermaschinen, unterworfen wird. (Holi. 
P. 12742 vom 2/11 . 1921, ausg. 16/3. 1925.) O e l k e k .

Maurice Henri Joliyet, Frankreicli, Isolierender Uberzug fiir Seifenblockę 
oder -brote bestehend aus Paraffin, Guttapercha, Gummilack, Kolophonium, Kaut- 
schuk, Talkum, CaC03 u. ZnO. (F. P. 583466 vom 5/10. 1923, ausg. 13/1.
1925.) Kausch. .

Eugen Burian, Hlohovee (Tschechoslowakei), Herstellung von Kerzen. Ein 
endloser Docht wird verschiedene Małe durch ein Bad yon Kerzenmasse u. durch 
■ein Kaliber hindurehgefUhrt, wobei die GroBe des Kalibers jedesmal yergroBert 
wird, wenn der Draht in seiner ganzen Lange das Kaliber passiert hat, bis die 
Kerze die gewunschte Dicke aufweist. (Schwz. P. 108497 yom 13/11. 1923, ausg. 
16/1. 1925.) O e l k e k .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuehtung; Heizung.
J. W. Meuser Bourgognion, Eohlen- und Koksschicefel. Beschreibung der 

bisherigen Verss. zur Feststellung der Natur des S in Kohle u. Koks, besonders 
Hinweis a u f  die Verss. yon P o w e l l  (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 1; C. 1923.
IV. 548.) (Het G a s  45. 97—107.) G k o s z f e l d .  .

163*
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F. Escher, Trockene KokslSschung. Ausnutzung der Abw&rme der Rauchgase 
im Gaswerksbetriebe unter Angabe genauer Zahlen sowie iiber die Fortschritte bei 
der Gewinnung der WSrme des gliihenden Kokses. — Die Entw. des ais „Trockene 
Koksloschung" bezeichneten Yerf. zur Nutzbarmachung der Koks wiirme fiir die 
Erzeugung von hoehgespanntem Dampf wird ausfiihrlich geschildert, im besondern 
die von der Maschinenfabrik G eb riid e r SuLZEB A.-G. in Winterthur gebauten 
Anlagen an Grundrissen u. Abbildungen besehrieben, ferner die Ergebnisse der 
auf dem Gaswerk Rotterdam-Keilehaven yorgenommenen genauen Abnahmeversuche 
( S i s s in g h ,  Het Gas 4 3 . 139ff. [1923]; Gas- u. Wasserfach 66. 735—38. Rotterdam). 
(Ygl. auch W o l f f r a m : ,  Techn. Gemeindeblatt 2 7 . 155—57. 1924. Hamburg, Hygien. 
Staatsinst.) (Monats-Bulletin Schweiz. Ver. Gas- u. Wasserfaehmiinner 4 . 346—56.
1924. Ziirich.) W o l f f r a m .

W ilhelm  Bertelsmann, Die mrtschaftliche Seite der Entolung des Lcuchtgases. 
(Gas- u. Wasserfach 68. 1—2. Berlin-Waidmannslust.) W o l f f r a m .

W. Dominik, Uber die Gewinnung von billigeni Wasserstoffgas aus Erdgas. 
Vf. gibt eine krit. Scliilderung der bisher unternommenen Verss. Das Gleicligewicht 
CH4 ===? C +  2 Hj verschiebt sich mit der Temp. zugunsten der H„-B., wobei bereits 
bei 1200° die Geschwindigkeit der CH4-Zers. eine derartige ist, daB man diese Bk. 
techn. verwerten kann, nachdem sich bereits bei 1000° ein Gleichgewicht mit 99,62°/» 
H u. 0,38°/o CH4 eingestellt hat. — Unter der Voraussetzung, daB die Rk. CH4 =  
C -(- 2H3 (I) unter diesen Bedingungen ais nicht umkehrbar betrachtet werden kann, 
berechnet Vf. die fiir Zers. von reinem CH4 bis zu 96% entsprechend der B. yon 
98% Hj erforderliche Zeit bei 1200° auf ca. 5 Min. In der Praxis wiirden 2000 cbm 
Hj, die zur Gewinnung von 1000 cbm NH3 tSglich erforderlich waren, einen Reaktions- 
raum yon 7 cbm, was prakt. nicht unmoglich wiire. Durch Erhohung der Temp. utn 
100° konnte dieser „Arbeitsraum“ auf 0,9 cbm reduziert werden. Die Rufiabschei- 
dung wiirde die Benutzung von Katalysatoren illusor. machen. — Die auf der Rk. 
I  fuBenden, niiher beschriebenen Metlioden besitzen den Nachteil einer nicht 
volligen Ausnutzung von CH4; auch bringen sie durch Abscheidung yon Kohlen- 
stoff eine Komplikation hinein. — Eine yollige Ausnutzung von CH4 kann nach den 
Rkk.: CH4 +  2HaO =  4H, +  CO, (II) oder CH4 +  H ,0 =  3H, +  CO (III) 
mit Ni ais Katalysator stattfinden, wobei diese letztere in 2 Teilrkk.:

CH4 =  C +  2H, (IT) u. C +  11,0 =  CO +  Hs (V) 
zerf&llt. CO -j- 3H2 wird sodann bei niedriger Temp. u. Zuhilfenahme von Kata
lysatoren yerbrannt: CO +  HaO =  C05 - f  Hj (VI). Verf. der Badisehen Anilin- u. 
Sodafabrik. Ausgehend von einer an Oa kiinstlich angereicherten Luft, mit 67% N2 u. 
33%Oa, konnte das endgiiltige Verhaltnis 3HS -f- Ns erzielt werden. (Przemyśl 
Chemiczny 9. 1—7. Lwów, Polytechn. Hochschule.) T e n n e n b a u m .

J. Aratjunow, Uber die Verlusłe des Erdoles an fliłchtigen Bestandteilen bei 
der Forderung mittels Loffeln und Kompresswen. Verss. zeigen, daB die in Baku 
gebrSuchlichen Erdolforderyerff. mit einem sehr geringen Ausnutzungsgrade der 
aufgewendeten Energie u. betrSchtlichen Verlusten an den leichter fluchtigen Be
standteilen (bis etwa 175° Kp.) arbeiten. Die in Amerika verwendeten Tiefpumpen 
wurden viel rationeller wirken. (Petroleum 11. 732—35.) BOKNSTEiN.

Tadeusz Kuczyński, Loslichkeit von Gasen und Dampfcn in Fliissigkeiten- 
Bei Dest. in Gas oder Dampfstrom (wie CII4, Bzn.), besonders aber bei einer frak
tionierten Kondensation des Destillats wird infolge einer teilweisen Absorption des 
gasformigen Mediums ein Ó1 von niedrigem Flammpunkt erhalten, falls man nicht 
bei der Abkiihlung oder den nachfolgenden Operationen besondere MaBregeln er- 
greift, die bei der Temp. des Loslichkeitsminimums stattfinden miissen. — Bei der 
Absorption yon Gasolin aus Erdgas durch Ole fiillt bei fortgesetzter Abkiihlung 
von Gas u. Ol die Menge des absorbierten Gasolins bis zu einem Minimum, nach
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dessen tjberschreitung eine rasche Zunahme der Absorption stattfindet. — In beiden 
Fallen werden die Absorptionskuryen, angesichts der Tatsache, daB es sich hier 
um keine einheitlichen Losungsmm. bezw. Gas oder Dampf handelt, undcutlich u. 
verwischt ausfallen, ais ein arithmet. Mittel einiger, oft mehrerer Kurven. Ist so 
fur ein Korperpaar das Minimum bereits erreieht, so kann bei den anderen die 
Loslichkeit entweder im Fallen oder Steigen begriffen sein. Bei Gasolin lassen sich 
diese VerhSltnisse mittels der aus dem Absorptionsol erhaltenen Fraktionen un- 
achwer erkennen. (Przemysł Chemiczny 9.13—17. Lwów, Polytechn.Hochsch.) T e n n .

A. Lazar, Fliissige schweflige Saure. Das durch E d e l e a n u  in die Erdol- 
raffination eingefiihrte fl. SOs eignet sich auch zur Abscheidung der gesatt. 
KW-stoffe aus Braunkohlen-, Ur- u. Schwelteer-, Steinkohlenurteer- u. Schieferol- 
Destillaten, sowie zur Reindarst. von Montanwachs u. Anthrazen. (Asphalt- u. 
Teerindustrie-Zeitung 25. 28— 30. Sep.) B O r n s t e i n .

A. Sachanen, U ber die Loslichkeit des Paraffins und die Frstarrung der 
paraffinhaltigen Produkte. Vf. hat in Gemeinschaft mit N. Wassiljew die Loslich
keit yerschiedener Paraffinsorten in folgenden Losungsmm. unterś.: verschiedene 
Bznn,, Kerosin, Solarol, Maschinenole, Paraffinole, Bzl., Alkohole u. Essigsiiure; 
dabei wurde nach A l k x e j e f f  gearbeitet, nur bei undurchsichtigen Mąsuten u. 
Paraffinolen indirekt nach H o l d e - Z a l o z i e z k y .  Fiir die Stockpunkte diente H o l d e s  
Methode. Es ergab sich: Zunahme der Loslichkeit mit der Temp. fiir alle Losungsmm.; 
Paraffine losen sich beiihremF. inallen Verhaltnissen inÓllosungsmm., dieLoslichkeits- 
kuryc nShert sich asymptotisch der Ordinate, die der Schmelztemp. entspricht; die 
Loslichkeit des Paraffins in einem Losungsm. ist um so groBer, je niedriger seine 
Schmelztemp. ist; die Loslichkeit eines Paraffins in verschiedenen Ollosungsmm. 
ist um so groBer, je kleiner das spez. Gew. des Losungsm. ist; Paraffine sind 
krystallin. Substanzen u. bilden wahre, nicht kolloidale Lsgg. (Petroleum 11. 735 
bis 740. Grosny.) B O r n s t e i n .

A. Caroselli, Die Wirkung der wasserloslichen Teerolbestandteile im, Carbolineum. 
Die Ggw. wasserl. Bestandteile im Anstreich-Carbolineum beeintrachtigen die wasser- 
abstofiende Wrkg. u. wirken trotz ihrer fungiciden Eigenschaften schadlich. Die 
Yorschriften der deutschen Post u. Eisenbahnen bediirfen einer entsprechenden Er- 
gSnzung. (Chem.-Ztg. 49. 295— 96.) J u n g .

P. Rosin, Braunkohlenstaub ais Industriebrennstoff. Aus Verss. des Vf.s geht 
teryor, daB mitteldeutscher Braunkohlenstaub vom feuerungstechn. Standpunkte aus 
geeignet ist, ein allgemeiner Industriebrennstoff fiir Arbeitsprozesse unter 1500° zu 
werden. Des weiteren erstreckt sich die Unters. auf die sonst dabei in Frage 
kommenden Gesichtspunkte wirtschaftlicher Art. (Arch. f. WSrmewirtsch. 6. 
69—74.) B O r n s t e i n .

Wilhelm NuBelt, Stromungsmderstand von Kohlenstaub in Luft oder anderen 
zahen Fliissigkeiten. Kritik der theoret. Betrachtungen von A u d i b e r t  u . B l i z a r d  
uber diese Erscheinungen. (Arch. f. Warmęwirtsch. 6. 61—63.) B O r n s t e i n .

E. Schulz, Bestimmung des Feinheitsgrades von Kohlenstaub. Dringlichkeit der 
ISormunggarbeiten f i ir  Siebe. Beschreibung einer Kohlenstaubsiebyorr. Mkr. Unters. 
Ton Sieben u. Kohlenstaub. (Arch. f . Warmęwirtsch. 6 . 65—68. Berlin.) B O r n s t .

Moritz Ackermann, DieBenhofen (Schweiz), Anfeuerungsmittel, welches durch 
Prcssen eines Gemisches von Papierabfallen, Sagespanen, Kolophonium, Petroleum 
n. einem O-Trager, z.B. Hammerschlag, erhalten wird. (Schwz. P. 108 659 vom 
5/2. 1924, ausg. 2/2. 1925.) O e l k e r .

Peter Graf von Radolin, Rawicz (Polen), Destillaiion lockerer Massen. Das 
Ausgangsmaterial, (Iliilsen yon Cerealien, Stroh, Torf, Kohle etc.) wird unter Luft- 
sbschluB gegluht, wobei Gas, KW-stoffe, Oel, Teer u. NH3, sowie Koks gewonnen
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werden. Der letztere wird unter Benutzung eines Teiles oder der gesamten Menge 
des gewonnenen Teers oder Peches zu Briketts geprefit, so daB ein gut trans- 
portabeles u. wertvolles Brennmaterial entsteht. (Schwz. P. 108658 vom 16/2.
1924, ausg. 2/2. 1925. D. Prior. 21/2. 1923.) Oelker.

Piero Mariano Salerni, England, und Edoardo Michele Salerni, Frankreich, 
Destillation kohlenstofflialtiger Stoffe. Die zu destillierenden kohlenstoffhaltigen 
Stoffe werden yon der Seite her durch eine Reihe von nebeneinander angeordneten, 
wagrccht liegenden Retorten nach dcm Trocknen hindurchgefiihrt. (P. P. 582161 
yom 13/5. 1924, ausg. 13/12. 1924. E. Prior. 15/5. u. 20/12. 1923.) K a u s c h .

Henri Duchesne, Frankreich, Destillation von Kolile. In den mit Kohle ge- 
fUllten Scliacht wird uuten W. eyentuell in Form von Dampf, Luft oder Os ein- 
gefiihrt. Die erforderliche Anheizung der Kohle erfolgt durch elektr. Hoch- 
spannungsstriime. (F. P. 582347 yom 30/8. 1923, ausg. 16/12. 1924.) K a u s c h .

Humphreys & Glasgow, Ltd., Westminster, Engl., Verschivelung bituminoser 
Kohle und ahnlicher Stoffe. Das frische bituminose Materiał wird einem im Kreis- 
lauf gefUhrten li. Gasstrom ausgesetzt u. hierbei unter Abkiihlung des letzteren 
yerschwelt. Hierauf wird der Gasstrom durch den durch die Verscliwelung er- 
zielten h. Koks, diesen kuhlend, getrieben u. dann wieder erhitzt, wonach er neuer- 
dings zur Verschwelung von friachem Materiał benutzt wird. — Dem kreisenden 
Gasstrom werden vor der Durchtreibung durch den li. Koks die bei der Ver- 
schwelung entstandenen Nebenprodd. entzogen. (Schwz. P. 107821 vom 3/12. 
1923, ausg. 17/11. 1924. A. Prior. 22/6. 1923.) Oelker.

Jens Rude, Wiesbaden, Riickgeicinnung von mitgeńssenem Staub bei Trockm- 
wid Schwelanlagen nach Pat. 408857, dad. gek., daB dcrjenige Teil des zur Staub- 
aufnahme bestimmten Rohgutes, der in erster Linie den mitgerissenen Staub auf- 
nimmt, yon dem Rest des Rohgutes abgetrennt wird. (D. R. P. 409329 KI. 82a 
vom 28/7. 1922, ausg. 13/2. 1925. (Zus. zu D. R. P. 408857; C. 1925. I. 1830.) Oelkeb.

Johannes steinert, Hamburg-FiihlsbUttel, Ilerstellung von Torfbriketts. Der 
aus dem Moor entnommene Rohtorf wird zuniichst auf dem Felde einer so weit- 
gehenden Lufttrocknung unterworfen, daB sein W.-Gelialt auf 45—55°/o sinkt, 
worauf eine kiinstliche Nachtrocknung durch unmittelbare Behandlung mit li. sauer- 
stoffarmen Gasen im Gleichstrom bis auf 12—15% Wassergehalt u. zum SchluB die 
Brikcttierung erfolgt. (Schwz. P. 107820 vom 18/12. 1923, ausg. 17/11. 1924.) 0e.

Guillaume Edmond Antoine Cuylits, Haag (Niederl.), Erleichtcrung des Ent- 
wdsscms von fossilcn Brennstoffen zwecks Verbesserung von dereń Prefibarkeit. Man 
yermischt die Stoffe (Torf, Braunkohle, wasserreiche Brennstoffabfiille etc.) mit 
Bakterien, z. B. in Form von bakterienhaltigen Abwassern der Kartoffelmehl-, Papier- 
Zucker-, Hefe- oder Malzfabrikation, evtL unter Zusatz yon das Bakterienwachstum 
/fordernden Stoffen, u. UberliiBt sie dann unter Luftzutritt einige Zeit sich selbst. 
Schwz. P. 108032 vom 21/8. 1923, ausg. 1/12. 1924. IIoll. Prior. 18/11. 1922.) 0e.

Gasoline Recovery Corporation, Delaware, ubert. von: Clyde L. Voress, 
Ridgefield, N. J. und Yernon C. Canter, Bradford, Pennsylyan., Abdestillation fon 
durch Absorptionsmittel aufgenommenen Ddmpfen. Man laBt Destillationsdampfe 
durch das Absorptionsmittel stromen u. leitet diese Diimpfe hierauf nochmals eine 
gentigende Zeit lang durch das Absorptionsmittel, wobei der groBte Teil der ab- 
sorbierten Diimpfe entweicht, der dann kondensiert werden kann. (A. P. 1528459 
yom 2/9. 1921, ausg. 3/3. 1925.) K a u s c h .

R. Cross, Kansas City, Missouri, V. S t A., Reinigen von Ólen, insbesondere 
Leichtolen, uiie Gasolin, Naphtha, Bzn., Petroleum u. dgl. Man leitet die  Ole in 
Dampfform oder im fl. Zustand, w. oder k., durch eine innige Mischung von einem 
hochabsorptionafiihigen anorgan. Materiał (Aluminiumsilicate oder Zeolithe, wie 
Fullererde, Bentonit, Permutit etc.) mit einem Metali, Metalloxyd oder M etallsalz.
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(Ca, Fe, Pb, Mn, Zn, Sb) (vgl. auch A. P. 1515733; C. 1925. I. 1549). — Eino 
besondcrs gute Reinigung wird mit einem Prod. erzielt, welches dadurch erhalten 
wird, daB man ein Metallsalz in W., A., Glycerin o. dgl. lost, die Lsg. mit kollo- 
idalem Ton mischt u. diese Mischung auf 250—1200° F. erhitzt. Das Rcinigungs- 
mittel kann nach dem Gebrauch durch Erhitzen auf 250—1200° F. regeneriert 
werden. (E. P. 227084 vom 27/10. 1924, Auszug veroff. 25/2. 1925. Prior. 31/12. 
1923.) O e l k e k .

Fntz Seidenschnur, Berlin-Grunewald, Gewinnung von olfreiem Paraffin aus 
gewdhdichem Schwelteer, Urteer oder dereń Destillationsprodukten gemiiB Pat. 401047, 
dad. gek., daB bei yiscosen, liarz- u. asplialtreichen Teercn o. dgl. zur Beschleunigung 
de3 Filtrationsprozesses dem Ausgangsstoff eine geringe Menge eines hochsehmelzenden 
Paraffins vor der Behandlung hinzugefiigt wird. (D. R. P. 403884 KI. 23b vom 
9/6. 1920, ausg. 7/10. 1924. Zus. zu D. R. P. 401047; C. 1924. II. 2812.) O e l k e r .

Hermann Plauson, Hamburg, und Johannes Friedrich Miedel, Bem (Schweiz), 
Herstellung ei?ies Brennstoffs fiir Explosionsmotoren aus hochsiedenden Kohlenwasser- 
stoffen, Die Dampfe der KW-stoffe werden mit Wasserdampf unter Durclileiten 
durch auf 400—1000° erhitzte geschmolzene WSrmeubertrager in kontinuierlichem 
Gange zur Rk. gebracht, worauf die leicht sdd. Bestandteile in Kondensatoren, die 
mit Kondensationsoleu bestiindig durch eine Pumpe berieselt werden, kondensiert 
u. dann in besonderen Kolonnenapparaten nach bekannten Methoden abdest. u. 
raffiniert werden. (Schwz. P. 108279 vom 3/10. 1923, ausg. 2/1. 1925.) O e l k e r .

Hermann Plauson, Hamburg, und Johannes Friedrich Miedel, Bem (Schweiz), 
Brennstoff fiir Explosionsmotoren. Das aus leicht sd. aliphat. KW-stoffen be- 
stehende Treibmittel, welches man nach dem Verf. des Pat. 108279 (yorst. Ref.) 
durch Krackung yon hochsdd. KW-stoffen bei Ggw. von Wasserdampf erhalt, 
wird mit anderen mit Bzn.-KW-stoffen sonst schwer mischbaren Treibmitteln, z. B. 
A., Aceton, Bzl., evtl. in KoUoidmiihlen gemischt. (Schwz. P. 108496 vom 3/10. 
1923, ausg. 16/1. 1925.) O e l k e r .

Hermann Plauson, Hamburg, und Johannes Friedrich Miedel, Bern (Schweiz), 
Herstellung eines Brennsto/fs fiir JExplosionsmotoren. Hochsiedendc KW - stoffe 
(Solarol, Naphtha u. dgl.) werden zusammen mit A. in Ggw. yon Katalysatoren bei 
erhohter Temp. zur Rk. gebracht, worauf die erhaltenen dampfformigen Prodd. in 
Kondensationsyorr. durch bereits kondensierten Brennstoff yerfliissigt werden. — 
Es wird ein Gemisch von leicht sdd. KW-stoffen in sehr hoher Ausbeute gewonnen. 
(Schwz. P. 108280 vom 4/10. 1923, ausg. 2/1. 1925.) O e l k e r .

XX. ScliieB- und Sprengstoffe; Ziindwaren.
Michele Giua, Industrielle Darstellung des Pikrylsul/ids. Dem Ref. nach Giorn. 

di Chim. ind ed appl. (C. 1924. II. 1543) ist hinzuzufiigen: Neben dem Pikrylsulfid 
cntsteht manchmal eine dunkelrote Yerb., Blattchen aus Aceton, F. iiber 250°; 
wahrscheinlich haudelt es sich um das Hexanitrodiphenyldisulfid. (Atti Congr. Naz. 
Chim. Industriale 1924. 370—73. Sep. Turin, Politecnico.) Z a n d e r .

Elektrizitatswerk Lonza, Basel, Schweiz, Sprengstoffe. Um die Brisanz des aus 
einer Mischung yon festen Polymerisationsprodd. des Acetylens, Oupren oder 
Carbon genannten Kórpers, u. fl. Luft hergestellten Sprengstoffe herabzumindern, 
°hne zugleich die Sprengwrkg. zu bccin.triichtigen, behandclt man das Cupren mit 
HX03 vom spez. Gew. unter 1,40, entfernt den UberschuB der Siiure, trocknet das 
8o erhaltene Osydationsprod. u. mischt es mit fl. Luft. (D. R. P. 410525 KI. 78c

6/9. 1923, a u sg . 9/3. 1925.) O e l k e r .

Les Petits F ils de Franęois de Wendel & Cie., Ilayange, Moselle, iibert.
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von: GuUlaume Weber, Hayange, Frankreich, Sprcngpatrone. (A. P. 1496914 
yom 4/1. 1923, ausg. 10/6. 1924. — C. 1921. II. 973.) O e lk e b .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. von: Clifford 
A. Woodbury, Media, Pa., V. St. A., Sprengkapsel, welche ais Hauptladung ge- 
mahlenes rauchloses Pulyer u. ais Initialziindsatz Knalląuecksilber enthiilt. (A. P.
1518629 yom 5/2. 1924, ausg. 9/12. 1924.) O e lk e r .

Hydrogen Osygen & Plant Company Ltd., London, Sprengsto/fe aus fliissiger 
I/uft oder fliissigem Sauerstoff und Absorptionskorpern. (Aust. P. 10786 vom 22/1.
1923, ausg. 24/7. 1923. F. Prior. 21/1. 1922. — C. 1923. II. 940. [Les Petits 
F ils  de F ra n ę o is  de W en d el  et Cie.]) O e lk e b .

Ambrosius Kowastch und Carl Alexander Baldus, Charlottenburg, Her- 
stellung von Sprengladungen unter Verwendung fliissiger Gase, dad. gek., daB man 
einen zerreiBbaren Beutel o. dgl. Behiilter mit Wasserglaslsg. o. dgl. vor der 
Patrone ins Bohrloch einfuhrt, welclier beim Andriicken der Patrone entzweigeht
— Durch den ausflieBenden Inhalt des Behaltera wird jeder schadliche Raum im 
Bohrloch ausgefiillt u. die Schlagwettersicherlieit erhoht. (D. B. P. 293351 KI. 78 e 
vom 5/2. 1915, ausg. 4/2. 1925.) O e lk e r .

George F. Jaubert, Frankreich, Sprcngluftpatroncn, welche dadurch erhalten 
werden, daB man ein Nitrat, am besten NH4N 03 mit brennbaren u. absorbierend 
wirkenden Substanzen yermischt, die Misehung in Papierhulsen ftillt u. diese in 
yerfliissigte Luft taucht. — Beispielsweise werden Mischungen von Cellulose, Al- 
Pulyer, Ferrosilicium, Naphthalin u. NH4N 03 zur Fiillung der Patronen empfohlen. 
(F. P. 571719 yom 19/12. 1922, -ausg. 22/5. 1924.) O e lk e r .

Nobel’s Explosives Company, Ltd., Glasgow, (Erfinder: F. L. Nathan, 
W. Bintoul und F. Baker), Explosivstoffe. Aus Nitroglycerin u. Nitrocellulose 
hergestellten Pulyern werden ais Gelatinierungsmittel Anilide, Carbaminsaureester, 
Urethane u. dgl., sowie ein Stabilisierungsmittel zugesetzt. (Schwed. P. 55932 
vom 24/3. 1914.) O e l k e r .

Aktiengesellschaft Lignose, Berlin (Erfinder: Friedrich Thomas und Julius 
Dyckerhoff, GroB Salze), Herstellung von Bleioxydadditmtsprodukten an normale 
Bleisalze aromatischer Polynitroverbindungen mit Saurecharakter, dad. gek., daB man 
in die h. wss. Lsgg. der n. Pb-Salze der PikrinsSure, des Trinitroresorcins, des Hexa- 
nitrodiphenylamins der 2,4,6-Trinitrobenzol-l-carbonsaure oder des 2,5-Dio.xy-3,6-di- 
nitro-l,4-chinons (NitranilsSure), bezw. in die h. wss. Lsg. von PikrinsSure so viel 
PbO eintrSgt, daB die entstandenen Prodd. mindestens 3 Atome Pb enthalten. — 
PbO-Additionsprod. an n. Pb-Pikrat tiefdunkelgelbes Pulyer mit einem P b -Gehalt 
von 66,53°/o! entsprechend der Zus. CiSH40 ,8NsPb3, unl. in W., empfindlicher gegen 
Schlag u. StoB ais n. Pb-Pikrat, explodiert bei Beriihrung mit einer Flamme mit 
scharfem Knall. — PbO-Additionsprod. an das Pb-Salz des HexanitrodiphenylamiM 
tiefdunkelrotes Pulyer mit 64,68°/0 Pb, von der Zus. CS4H80 3jN14Pb9, Verpuffungs- 
temp. 250°. — PbO-Additionsprod. an trinitrobenzoesaures Pb mit 63 ,67% Pb, rotes 
Pulyer yon der Zus. C,4H4O20N6Pbs, verpufi't lebhaft beim Beriihren mit einem 
gliihenden Dralit. — PbO-Additionsprod. an Trinitroresorcinblei, rotes Pulyer, mit 
74,3°/0 Pb, von der Zus. CaIIOuN3P b ,, Verpuffungstemp. 255°. — PbO-Additions- 
prod. an nitranilsaures Pb, rotes Pulyer, Verpuffungstemp. 215°, 69,92% Pb ent- 
haltcnd, von der Zus. Ca0 1()N2Pb3. Die samtlich gegen StoB u. Schlag hochem pfind- 
lichen, durch Flamme entzundbaren Prodd. eignen sich besonders zur Herst. von 
Ziindsatzen yerschiedenster Art. (L. E. P. 407416 KI. 12q vom 8/1. 1922, ausg. 
13/12. 1924.) S c h o t t l a n d e b .

Friouj in oenamj SchluB der Redaktion: den 11 . Mai 1925.


