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A. Allgemeiue nnd physikalische Cliemie.
H. B. D., George Herbert Bailey. Nachruf auf den ain 17. 5. 1852 geborenen, 

am 18/4. 1924 verstorbenen ehemaligen Cliefcliemiker der British Aluminium Co. 
(Journ. Chem. Soc. London 1 2 5 . 2677—79. 1924.) H a b e r l a n d .

T. S. N atra jan , Surendra Nath Dhar. Nacliruf auf den 1892 in Indien ge- 
borenen, am 9/12. 1923 yerstorbenen Lehrer fiir techn. Chemie am Civil Engi-
neering College in Guindy [Madras]. (Journ. Chem. Soc. London 1 2 5 . 2680—81.
1924.) H a b e r l a n d .

W. H. H. A. L., James Johnston Dobbie. Nachruf auf den 1852 geboreneu, 
am 19/4. 1924 verstorbenen ehemaligen Leiter des Regierungslaboratoriums. (Journ. 
Chem. Soc. London 1 2 5 . 2681—90. 1924.) H a b e r l a n d .

Bernhard Dyer, Otto llehner. Nachruf auf den 1853 in Marienburg (Nassau) 
geborenen, am 9/11. 1924 verstorbenen Analytiker. (Journ. Chem. Soc. London 
125. 2690—93. 1924.) H a b e r l a n d .

A. H., Dr. Ernst Konig f . Nachruf auf den am 13.9.1869 geborenen, am 
29.10.1924 gestorbenen Pliotochemiker u. Leiter des wissenschaftl. Zentrallabora- 
toriums der Iiochster Farbwerke. (Ztschr. f. angew. Ch. 3 7 . 1030—32. 1924.) Ju.

(j. C. Clayton, Edmund Knowles Muspratt. Nachruf auf den 1833 in Liver- 
pool geborenen u. dort am 1/11. 1923 verstorbenen engl. Industriellen. (Journ. 
Chem. Soc. London 1 2 5 . 2693—98. 1924.) H a b e r l a n d .

N. B. D har, Die Aktwierung von Atomen und Molekeln und der Mechanismus 
der cliemischen Umwandlung. Zusammenfassung der modernen Theorien der Akti- 
vierung von Atomen u. Molekeln u. iiber den Mechanismus der Aktivierung mit 
zahlreichen Litcraturaugaben. (Ztselir. f. anorg. u. allg. Ch. 141 . 1—22. 1924. 
Allahabad [Indien], Univ.) J o s e p i i y .

Max Born, Die ehemische Bindung ais dynamisches Problem. Vortrag. Yf. 
berichtet zusammenfassend iiber die Ergebuisse u. Anschauungen, zu denen man 
bci der quantentheoret. Deutung der Molekiilbildung u. des Molekiilbaues seit der 
Bohrschen Theorie gelangt ist. Vom Standpunkt der Quantentheorie aus wird eine 
Berechnung der chem. Energie, eine Darst. der Lehre vom chem. Gleichgewicht 
u. der Reaktionsgeschwindigkeit, ein Niiherungsverf. zur Berechnung der Bildungs- 
energie u. weiter eine elektrostat. Theorie der Krystallgitter hergeleitet. Vom gleichen 
Standpunkt wird die Ionendeformation (vgl. auch B o r n  u . H e i s e n b e r g , Ztschr. f. 
Physik 2 3 . 388 u. H e i s e n b e r g , Ztschr. f. Physik 2 6 . 196; C . 1 9 2 4 . II. 445. 1884) 
u. elektr. Energie der polaren Molekeln behandelt. (Naturwissenschaften 12 . 1199 
his 1207. 1924. Gottingen.) J o s e p h y .

T. B.. Brig-ga und V. M igrdichian, Das DissoziationsgleiehgewieM des carbamin- 
saurcn Ammoniums. Sorgfaltige Messungen der Dissoziationsspannung des reinen 
NRjC02-NH4 sowie der Gleichgewichtsdrucke bei Zusatz uberschiissigen NH3 u. 
CO2 zwischen 10° u. 45°. Die Beobachtungsergebnisse bestatigen innerhalb der 
zulassigen Felilergrenze das Massenwirkungsgesetz. (Journ. Physical Chem. 2 8 .  
1121—35. 1924. C oR N E L L -U niv .) C a s s e l .

A. Nadai, iiber die Gleit- wid Verzweigungsfłdchen einiger Gleichgewichtszustande 
bilduamer Massen und die Nachspannungen bleibend rerzerrter Korper. Yf. ermittelt
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fur eine Anzahl von Glcichgewichtszustiinden die GesetzmiiBigkeiten iu der 
Sparmungsyerteilung u. Gleitftóchenbildung bei yollkommen bildsamen Massen, wie 
z. B. Paraffin. (Ztachr. f. Physik 3 0 .  106—38. 1924. Gottingen.) B e c k e r .

J. Saalawski, Abhangigkeit des Ausdelmungskoeffizienten der Fliissigkeit von 
dereń Temperatur und chemischeti Struktur. (Vgl. Ztsclir. f. physik. Cli. 1 0 9 . 111;
C. 1 9 2 4 . II. 422.) Vf. priift die fur den FlUssigkeitsausdehnungskoeffizicnten 
mathemat. gefundene Formel 8  —  1,365l] /T T 0 -j- 2,73 T  an einer grofien Eeilie 
yon Fil. zwiseben —90 u. -[-200°. Die bereehneten Werte stelien den erfahrungs- 
gemafi gefundenen sebr nabe; nur Alkohole zeigen groBere gesetzmiiBige Ab- 
weiebungen, die esperimentellen Werte sind kleiner. Fur die meisten Fil. ist [i 
eine einfaelie Funktion der krit. u. Beobachtungstemp. Charakterist. ist daher fiir 
eine FI. nicht die GroBe von p, sondern der Charakter u. die GroBe der tberm. 
Ausdebnung vom n. Lauf derselben. Beim Yergleicb einer Reihe sieli normal aus- 
dehnender Fil. bei beliebiger konstanter Temp. unter sich, zeigt es sieli, daB einem 
jeden relatiy groBeren Werte ein relatiy kleinerer Wert der krit. Temp. entspricht. 
Andererseits bat jede ideale u. sich ausdehnende FI. bei absol. Nullpunkt einen 
minimalen Wert (] —  1,365/3,73 T0 u. bei der krit. Temp. einen maximalen Wert, 
weira /S sich einem unendlich groBen Werte naliert, indem die FI. in Dampf iiber- 
geht. Zwischen diesen Grenzwerten miissen sich reelle Werte (j fiir eine beliebigc 
FI. bei beliebiger moglicher Temp. befinden. (Ztschr. f. physik. Ch. 113. 111—30. 
1924. Iwanowo-Wosniessensk, Polytechn. Inst.) Ulmasn.

E. A. H afner und L. v. K iirthy , Zur Kenntnis der Aussalzung. Die Aus- 
salzung von wss. Phenollsgg. wird mit Hilfe der Interferometrie untersucht (vgl. 
LóWE, Physikal. Ztschr. 11. 1047; C. 1911. I. 54). — Fiir maBig konz. Lsgg. ist 
die Versehiebung der Interferenzstreifen fiir ein u. denselben StofF eine lineare 
Funktion der Konz.; bei holieren Konzz. ist jedocli die Verschiebung geringer, ais 
der Konzenti-ationszunahme entspricht. Von den beiden in Frage kommenden Er- 
klarungen, a) daB die Teilchen bei hoheren Konzz. (zunehmender Anniilierung) 
interferometr, weniger wirksam sind, b) daB weniger Teilchen da siud, sich also 
konzentrationsvariable Autokomplexe gebildet haben, entscheiden sich Vff. fiir die 
letztere. Dieselben Ersclieinungen wurden bei KCl, NaCl u. Glucosc beobachtet 
u. stimmen mit der Annahme einerJPolymerisation der Salze in -wss. Lsgg. iiberein. — 
Da es sich beim Aussalzen ebenfalls um eine Verminderung der Teilchenzahl des 
auszusalzenden Stoffes in der Lsg. handelt, wurden den ersten ahnliche (gegen die 
c-Achse) gekrummte Kurven erhalten (c-Achse =  Konz., andere Achse — abgelesoue 
Trommelteile). Es gelingt liierbei, den Aussalzungsvorgang zu yerfolgen, lange 
bevor der Aussalzungspunkt erreicht ist. Die Aussalzung wird ais Eesultante 
zweier Wrkgg. aufgefaBt: der Aktiyitiit der aussalzenden Ionen u. der dielektr. 
Verhaltnisse. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 1 0 4 . 148—69. 1924. Basel. 
Univ.) Zandeb.

At. Atomstruktur. Radlochem ie. Photochem ie.
A. M iethe und H. Stammreich, Der Zer fali des Quecksilbcratoms. Vff. geben 

zu der YeroflFentlichung yon H a b e r  (Naturwisscnschaften 1 2 . 635; C. 1 9 2 4 . II. 912> 
ausfuhrliche Angaben uber die einzelnen im Institut von H a b e r  analysierten 
Hg-Proben. (Naturwisscnschaften 1 2 . 1211—12. 1924. Berlin, Techn. Hochsch.) Be,

M ilton M arshall, Metastabite Zustande im Niederspannungsbogen des Queck- 
silbers. In einem mit li^-Dampf von 0,001—10 mm Druck gefiillten Entladungs- 
rohr aus Pyresglas werden zwischen einer Kathode aus gliihendem W- bezw. Pt- 
Draht u. einer Ni-Scheibe Wechselstrombogen von 10—80 Perioden u. Bogen mit 
intermittierenden konstanten Spannungen gebildet u. aus dem Yerlauf der Strom- 
spannungskurye die Existcnz yon Hg-Atomen im metastabilen 2p(- u. 2ps-Zustand
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nacligewiesen. Die bci den Druckcn von 0,1— 6 mm fur die 2pr  u. 2p3-Stufe ge- 
fundenen Ionisierungsspannungen von 5,0 bezw. 5,8 +  0,1 V. stimmen mit den ans 
spektroskop. Beobachtungen bcrechneten uberein. Die Lebensdauer der meta- 
stabilen Formen bei Drucken uber 1 mm betragt ,/22 bezw. 1/170 sec, letzterer Wert 
sinkt bei Ggw. von CO, C02, N2, II2 oder ILO-Dampf auf 7-<oo sec. (Astrophys. 
Journ. 60. 243—55. 1924. Chicago, Univ.) K r iJg e r .

E rnst Mohr, TJber den Aufbau von Diamantkrystallmodellen aus Diamant- 
kohlenstoffatommodellen. (Vgl. Journ. f. prakt. Ch. 107. 391; C. 1924. II. 580.) 
Vf. baut aus ditetraedr. Zellmodellen Diamantkrystallmodelle yon liexakistetraedr. 
Symmetrie auf. Es entstelit ein Oktoedroid mit gekerbten Kanten, die durch das 
Wachstum wieder ausgeheilt werden konnen, wodurch Korper von sehr bolier 
Symmetrie entsteben konnen. (Abbildungen im Original.) Aus diesem Raumgitter 
lassen sich die reinen Waehstumsformen des Diamanten ableiten. (Ztschr. f. Kry- 
stallogr. 60. 473—76. 1924.) EńSŻlin.

Yola P. B arton und F ran k lin  L. H unt, Molekulardimensionen"von Celluloid. 
Lost man 1 g Celluloid in 400 g Amylacetat auf u. liiBt man einen Tropfen dieser 
Lsg. auf einer reinen Wasseroberflache verdampfen, dann erhiilt man einen Celluloid- 
film von 30 Jl. Dicke, wie mittels eines Interferrometers gemessen werden konnte. 
Bei doppelter Verd. entsteben ebenfalls zusammenhiingende, jedoch nicbt mehr 
meflbare Filme. Bei dreifacher Verd. entsteben auf der Wasseroberfliiche noch 
sichtbare Hfiutchen, welche jedoch bald zerbrechen. VfiF. schlieBen daraus auf eine 
molckulare Dimension des Celluloids von 10 A. (Naturę 114. 861. 1924. Washington, 
Bureau of Standards.) B e c k e r .

E,. J. H av ighurst, E. M ack, jr .  und F. C. B lake, Prtizisionskrystall- 
lesiimmungen einigcr Alkali- wid Ammoniumhalogenide. Vff. bestimmen die Gitter- 
konstanten der sorgfiiltig gereinigten Alkalihalogcnide. Kub. fliichenzentriert 
krystallisieren N B J ,  a =  7.244 1 ; KCl, 6,280 1 ;  KBr, 6,578 1 ; E J, 7,052 1 ;  
RbCl, 6,571 A; Rb Br, 6,868 A; IłbJ, 7.325 A; einfach kub. Gitter bilden N1IJJI,
3,866 h- N lIiBr, 4,047 A.; CsJ, 4,110 X. ' Isomorphe Beimengungen in kleinen 
Mengen haben noch keinen EinfluB auf die GroBe der GitterkonBtanten. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 46. 2368—74. 1924. Ohio, Univ.) B e c k e r .

Ralph W. G. W yckoff und H erbert E. M erw in, Die Krystallstruktur des 
Dolomiłs. Lauephotogramme von Dolomit, CaC03 -MgC0„ zeigen, daB dieser eine 
tiefcre Symmetrie besitzt ais der Calcit, woraus geschlossen werden kann, daB 
Dolomit eine chem. Verb. ist, welche sich yon Calcit u. Magnesit unterscheidet. Die 
liaumgruppe ist wahrscheinlich Cj(. Die Kantenlange des Elementarparallelepipeds 
ist 6,02 A, die Koordinaten der Atomschwcrpunkte sind: Ca (000), Mg ([/2 */, 'j3), 
C(uttu), (ii ii u). EinschlieBlicb der O-Atome sind 4 Paramcter zu berechnen, so daB 
ein Strukturfaktor nicbt gebildet werden konnte. Reiner Dolomit u. solcher, bei 
welchem 300/o der Mg-Atome isomorph durch Fe ersctzt sind, zeigten dieselben 
Abmessungen u. diesclbe Symmetrie. Es sind also in dieser Yerb. Mg u. Fe 
strukturell vertausclibar. (Amer. Journ. Science, Sii.liman [5] 8. 447—61. 1924. 
Geophysic. Lab.) B e c k e r .

K. H eindlhofer, Die Krystallstruktur von Hartstahl. Mittels Mo-Strahlung 
bestimmt Vf. die Krystallstruktur von StShlen mit 0,80 u. l,31°/o C. Es treten 
dieselben Interferenzlinien auf wie im C-freien Fe, nur sind sic weniger intensiy 
u. yerbreitert. Martensit besitzt das raumzentrierte Gitter des U-Fc, nur erscheint 
die Gitterkonstante um 0,4% yerkurzt. Erhitzt man den Stahl 30 Min. hindurch 
auf 250°, dann yerschwindet diese geringfiigige Gitterstorung, wobci auBerdem 
die Interferenzlinien schiirfer werden, ohne daB indessen die Hartę des Stahles 
wesentlich abnahm. Durch Vergleich der D. des Martensits mit jener des u -Fe 
u- des Zementits konnte geschlossen werden, daB Martensit eine feste Lsg. yon
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C in a -Fe ist, wobei die C-Atome die Fe-Atome im llaumgitter ersetzen. Diese
feste Lsg. ist mit iiuBerst fein yerteiltem Zementit yermengt. Der eine Bestandtcil
dieses Gemisehes, die feste Lsg., seheint selbst boi Zimmertemp. instabil zu sein. 
Es scheinen beide Komponenten des Gemiselies einen Beitrag zur Hartę des Stahles 
zu liefern. Und zwar die feste Lsg. durch ihre Gitterstorung u. der Zementit 
durch seine iiuBerst feine Yerteilung. (Physical Reyiew [2] 24. 426—38. 1924. 
Pennsylyania, Uuiv.) B e c k e r .

Roscoe G. Dickinaon und Jam es B. F riau f, Die Krystallstruktur des tetra- 
gonalen Bleimonoxyd. Vff. bestimmen die Krystallstruktur des tetragonalen PbO 
nacli dem Laueyerf. u. liaeli dem Spektrometerverf. Die Kantenliingen des Elementar 
parallelepipeds sind a =  3,99, c =  5,01 A. Der Strukturfaktor ergibt fiir die 
Atomschwerpunkte folgende Koordinaten im Raumgitter: 2Pb:(0, 7s> «), o ,«); 
2 O : (000), (‘/s, 1h, 0): u —  0,24. Die O-Atome besetzen also die Eekpunkte u. 
Mitte der Basisflachc der tetragonalen Siiule, wiihrend die Pb-Atome auf den 
yertikalen Mittellinien der Prismenfliiehen einmal in etwa */4 der Ilohe, das 
zweitemal in etwa n/.4 der Ilohe liegen. (Journ. Americ. Cliem. Soc. 4 6 . 2457—63. 
1924. Californien, Inst. of Teehn.) B e c k e r .

A. E. van A rkel, Krystallbau und physikalische Eigenschaften. Vf. stellt 
Shnlich einem friiher angegebenen Verf. (Physica 3. 76; C. 1 9 2 4 . I. 1651) 
TiN, TiC, ZrN, ZrC, TaN  u. TaC durch Abscheidung dieser Verbb. aus der Gas- 
phase auf einem Wolframdraht lier. TiC wird z. B. nacli der Rk.:

CO +  TiCl4 +  3H2 =  TiC +  4HC1 +  HaO 
auf dem heiBen AV-Draht ais zusammenhangende krystalline Schieht niedergeschlageu. 
Wird dem Gasgemisch N2 zugesetzt, dann werden die Nitride gebildet. TiN, TiC, 
ZrN, ZrC u. TaC krystallisieren kub. im NaCl-Typus, TaN hexagonal im Wurtzit- 
typus. Die Kantenliinge a des Elementarparallelepipeds u. das Molekular- 
yolumen M  V  betriigt

TiN TiC ZrN ZrC TaN (hex.) TaC
a . . 4,23 4,29 4,59 4,71 3,05, c:a  =  1,62 4,56 i.

M V  . . . . 13,3 11,8 13,9 15,0 10,2 14,7
Das Intensitatsyerhiiltnis der einzelnen Linien der Rontgenogramme sprielit 

elier fur neutrale Atome ais Gitterpunkte ais fiir lonen. Die Verbb. zeigen metali. 
Leitfiihigkeit u. hohen F. — Weiter wurden Zr02, ThO.,, V02 u. Si-F., u n te rsu c h t, 
welche FluBspattypus besitzen.

Zr 0 2 TliO, U 02 SrF2
a .............................  5,08 5,26 5,48 5,86 A

M Y .............................  19,8 26,5 — —
Analog den Nitriden wurde ZrS.2 u. ZrSe2 hergestellt. Beide krystallisieren 

hesagonal. Atomkoordinaten: Zr (000), 2 S : (2/a, 1/3, u), (1/3, s/3, u).
a c : a M  V

Z r S , .........................  3,68 1  1,59 41,6
Z r S e j ............................. 3,69 „ 1,70 46,6

Mit der Anderung der Krystallstruktur von den Nitriden u. Carbiden zu den 
Oxyden, Sulfiden u. Seleniden u. mit der Anderung des Molekularyolumens (aus 
der Krystallstruktur berechnet) geht auch die Anderung der physikal. E ig e n sc h a f te n  
im Sinne der Kosselschen Theorie parallel. (Physica 4 . 286—301. 1924. Eindhoven, 
P h i l i p s  Gluhlampenfabr. Sep. y. Vf.) B e c k e r .

Nicolas Perrak is, U ber die tliermodynamische Deutung der Imiwationspotentiale. 
(Vgl. P e r r a k is  u . B e d o s , S. 346.) Die zum AbreiBen des Elektrons notige Arbeit 
ist e Vm (e die Elcktronenladung, Vm das Potential der Ionisation); Vf. sctzt sie
gleieh der freien Energie des Ionisationsvorganges: Vm —  (d U — T  d S)fc. Da d S,
die Entropieiinderung bei der Elektronenabgabe. eine Konstantę ist (vgl. C. r. d.
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1’Acad. des sciences 179. 562; C. 1924. II. 2738), so gilt: Vm =  (d U — Cj T)/e. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 1253—55. 1924.) B i k e r m a n .

Gladys A. Anslow, Dic Ionisierung der Luft durcli Elektronen aerschiedener 
Geschwindigkeit. Gliihelektronen werden aus dem Hochvakuum durch eine capillare 
Bohrung der Anodę in eine lialbkugelformige Ionisierungskammer hincingeschossen. 
In dieser kann der Luftdruck so reguliert werden, daB dic freie Wcgliinge der 
Elektronen eben mit dem Kugelradius zusammenfftllt. So kann die Zahl der 
Elektronen u. der von ilmen bei hoherem Druck erzeugten positiven Ionen elektro- 
raetr. gemessen werden. Die Ionisierung der Luft setzt bei 17 V ein, bei der 
Ionisierungsspannung des N2, u. steigt dann schnell zu einem Maximum zwischen 
125—130 Volt. Die Ionisierungsspannungskurve zeigt ferner Kjiicke scbarfen An- 
stiegs bei 170, 250, 375 u. 500 V, entsprechend der Abspaltung der L-Elektronen 
des Ar u. der K-Elektronen des N u. O. Oberlialb 550 V findet ein steiler Anstieg 
statt, bis bei 1000 V  die Neigung der Kurve gleichmaBig wird. Dic Messungen 
erstreckten sich bis 1500 Volt. Bezeiclmet R  dic Reichweite der Elektronen in cm 
bei 760 mm Druck, V  das besclileunigcnde Potential, so bestatigt sich die aus der 
Bohrschen Theorie abgeleitete Beziehung V =  16300 ]/l?. Auf Grund dieses Ge- 
setzes u. des experimcntell ermittelten Zusammenhanges zwiseben Spannung u. 
Ionisierung wird die pro cm Wcgliinge bei 1 mm Druck erzeugte Ionenmenge 
berechenbar. Sie bat ein Maximum bei 990 Yolt. (Science 60. 432—33. 1924. 
YALE-Univ.) C a s s e l .

S. C. Lilld und D. C. Bardw ell, Die durcli Radiumstralden in durchsichtigen 
Mineralien und Edelsteinen hervorgerufene Farbung wid Thermojphosphorescenz. (Vgl. 
Journ. Franklin Inst. 196. 375. 197. 253; C. 1924. I. 2230. 2872.) Wiibrend Dia- 
mant nur auf a-Strablen durcli Grunfiirbung reagiert, sind andere Mineralien gegen 
alle 3 Strablenarten empfindlich. Die mcisten pbosphoreszieren nur in eć-Strablen, 
andere iiberhaupt niebt. — Es soli dabei eine Umlagerung von Elektronengruppen 
in eine metastabile Lago eintreten, olmc. daB sich die Anordnung der Atoine im 
Gitter veriindert. Dabei ist die Anzalil der umgelagerten Elektronen im Verh:iltnis 
zu den vorhandenen sehr klein. Die Energie, die zum Ileryorbringen einer Far- 
bung erforderlich ist, ist also gering. (Ann. des mines 8. 171—80. 1923; N. Jahrb. 
f. Minerał. 1924. II. 162. Ref. W. E ite l.)  E nszlin .

H. Eausch. v. Traubenberg, tiber Asymmetńen in der Inten#itatsverteilung des 
von Kanalstrahlen ausgesandten Lichłes. Versś. des Vfs. ergaben, daB die Asymmetrie 
des Strahlungsfeldes zum groBten Teil im Verli. der bewegten Intensitat zu suclicn 
ist. (Physikal. Ztschr. 25. 606—7. 1924.) B e c k e r .

H. Bausch. v. Traubenberg', tiber das Yerhalten des Leuchtens von Kanal
strahlen bei ihrem Ubergang aus einem clclctrischen Felde in einen feldfreien Raum. 
(Nach Versuchen von B. M. Bloch.) Es wurde ein Kanalstrahl auf dem Wege 
elektr. Feld—Grenze—feldfreier llaum beobachtet u. festgestellt, daB gleich hinter 
dem Feld die durch den Starkeffek. bedingtc Aufspaltung der Spektrallinien ver- 
schwindet u. die unzerlegte Linie wieder auftritt. (Physikal. Ztschr. 25. 607. 
1924. Prag.) BEC K ER .

Otto H alpern, Zur Theorie der Rontgenstrahlstrcuung. Mathemat. Ableitung, 
welche Analogien mit den Compton-Debyeschen Strcuthcorien ergibt. (Ztschr. ł. 
Physik 30. 153—72. 1924. Wien.) B e c k e r .

A. C. Menzies, Optische Tretmung und Ordnungszahl. In der relativist. Formel 
fur Trennung der Rontgenstrahlendubletts u. Tripletts dv =  K (Z  — s)4 bedeutet 
dv die Dublettauflosung, K  eine Konstantę, Z  die Ordnungszahl u. s die Ab- 
schirmungskonstante. Es zeigt sich nun eine direkte Propoiiionalitat zwischen s 
u .Z ,  welche sich auch auf die ionisierten Elementc erstreekt. Diese lineare
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Proportionalitśit kann boi der Deutung der Spektralserien von Bedeutung aein. 
(Naturę 114. 861. 1924. Leeds, Univ.) B e c k e r .

3). Coster und S. Goudsmit, tjber die Intcnsitdt der Rontgenspektrallinien. (Ygl. 
Naturwissensehaften 12. 724; C. 1924. II. 2007.) Ausgełiend vom Standpunkt der 
Landćschen Analogie zwischen Rontgentermen u. opt. Dublettermen finden Vff., 
daB sieli die fiir opt. Multipletts aufgestellte Intensitatsregel von B u e g e e  u . D o u g e l o  
(Ztselir. f. Physik 23. 258; C. 1924. I. 2862) unmittelbar auf Rontgenterme iiber- 
tragen zu lassen seheint. Priifung von Messung u. Tlieorie liefert fiir die einzelnen 
Multipletts qualitativ gute Ubereinstimmung. (Naturwissensehaften 13. 11 —12. 
Haarlem.) J o s e p h y .

S. Rosaeland, Spektraliheońe und der Ursprung der Ncbuliumlinie. Vf. hiilt 
es auf Grund theoret. Erwiigungen fiir moglich, daB die sogenannte Ncbuliumlinie 
maneher Sternenspektren von einem stark ionisierten I I  oder S e  bei einem auBer- 
ordentlich tiefen Druck herriihrt. Mit ird. Hilfsmitteln sind diese Bedingungen 
nieht zu erzielen. (Naturę 114. 859—60. 1924. Mount Wilson Obseryatory.) B e c k e r .

W. W. Sh.aver, Bemerkitng iiber die elektrodenlose Entladung in Phosphor- und 
Sehwefeldampfen. Vf. untersucht das Spektralgebiet zwisclien 1900 u. 1450 A. von 
P  u. S  mit einem Fluoritspektrographcn. Die Anregung erfolgte mittels elektroden- 
loser Entladung. Ais Standard fiir die Wellcnliingenmessungen wurde der Kolilen- 
stofFyakuumbogen benutzt. Die Aufnahmen wurden mit Schumannplatten gemacht, 
dereń Expositionszeit fiir die Spcktren der elektrodenlosen Entladung 12 Min., fiir 
das Vakuumbogenspektrum des C 4 Min. wSbrte. Unter dem EinfluB der elektroden
losen Anregung zeigte sieli im P-Dampf anfangs bci Zimmcrtemp. eine gliinzende 
Ringentladung, doeli versclnvindet der gelbe P  bald, u. das EntladungsgefiiB erhiilt 
innen einen diinnen roten Bcschlag. Darum war es notwendig, das Entladungs- 
gefaB auf ca. 250° zu erliitzen, bevor die Entladung wieder auftrat. Das Spektrum 
des P  ist in dem gemessenen Bcreicli niclit sehr intensiv. — Die elektrodenlose 
Entladung rief im S-Dampf bei 115° einen bliiulicliweiBen, leuchtendeu Ring heryor. 
Im Bogenspektrum kam das erste Triplett der scliarfen Serien intensiy beraus. In 
der Nshe jeder Komponenten trat eine 2. Linie auf. (Proc. Trans. Boy. Soc. 
Canada [3] 18. Sekt. III. 145—49. 1924. Toronto, Univ.) J o sepecy . C

3). S. Ainslie, Yeranderungm in der Struktur der roten Lithiwnlinie X — 6708 A. 
(Ygl. M cLennan u. A inslie, Proc. Royal Soc. London Serie A. 101. 342; C. 1923. 
I. 287.) Mit einer besonders konstruierten Vakuumbogenlampe ais Strahlungsąuelle 
konnte Vf. unter yersehiedenen Bedingungen VerSnderungen in der Struktur der 
roten Linie des Li ), =  6708 A. bewirken. Metali. Li, LiCl, LiF, Li2C03, Li2S04 
oder Li-Citrat waren in der positjven Kohle zylindr. eingebettet, welche ihrerseits 
teilweise in die Fe-Elektrode eingesetzt war, von der sie therm. isoliert war. Die 
zur Erzeugung der yersehiedenen Strukturarten der Linie notige Stromstiirke hing 
von der angewandten Li-Verb. ab. LiF u. LiCl gaben die besten Resultate. Am 
Anfang einer Yersuchsreilie wurde gewohnlich bei 4— 6 Amp. das einfaehe D u b le tt  
erhalten, bei hoherer Stromstarke wurde der Abstand der Komponenten groBer, 
die kiirzere, die etwa doppelt so stark war wie die andere, wurde geteilt u. ein 
Triplett erhalten. Bei 7 Amp. entstand ein dichtes Quadruplett, das leicht wieder 
in ein Triplett yerwandelt werden konnte, dessen Komponenten yerschiedene Inten- 
sitiit hatten. Quantitative Bezieliungen zwischen 'der Struktur der Linie u. der 
Stromstiirke lieBen sieli nicht aufstellen, da der Dampfdruck in dem Bogen dabei 
aueh eine Rolle spielt. In dem iibrigeu Spektrum wurden bei Yeranderung der 
Linie /, =  6708 keine entsprechenden Anderungen walirgenommen. Im Absorp- 
tionsspektrum von metali. Li wurden zwischen 4132 u. 3232 zahlreiche gut m a rk ie rte  
Banden gefunden. Bezieliungen zur Theorie von N a g a o k a  u . S u g iu p .a (Naturę
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113. 532; C. 1 9 2 4 . I. 2854) lieBen sich nieht auffinden. (Trans. Proc. Roy. Soe. 
Canada [3] 1 8 . Sekt. U L  137—43. 1924. Toronto, Univ.) J o s e p h y .

H. J. C. Ire to n , Bas dufserstc ultraviolette Spektrum von Gei-manium und von 
Scandium. Das Spektrum des Ge, das bislier nur fur A 2138,7 X. bekannt war, 
wurde in das ultraviolette Gebiet bis zu X =  319,7 A. erweitert, wobei 64 Linien 
aufgenommen wurden. Das Funkenspektrum des Sc wurde um den Bereicb 
). =  2233,7 JL bis X —  507,0 JL erweitert u. darin 45 Linien gefunden. Die 
Intensitaten, Wellenliingen u. Schwingungszahlen sśimtlicher Linien sind in Tabellen 
angegeben. Die Ausgangsmaterialien waren die reinen Oxyde, die mit fein ver- 
teiltem Al in Stangen geprefit wurden, welcbe ais Elektroden dienten. Von dem- 
selben Al wurde ein Vergleichsspektrum erzeugt. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada
[3] 1 8 . Sekt. HI. 103-9. 1924.) J o s e p h y .

W. F. Meggers, Hegelmafsigkeiten im Bogmspektrum des Niobs. (Vgl. S. 338.) Vf. 
gibt die Serien u. Multipletts, sowie den Zeemanefiekt einiger iV6-Linien an. (Joum. 
Washington Acad. of Sciences 1 4 . 442— 46. 1924. Bureau of Standards.) B e c k e r .

R obert S. M ulliken, Ber Elektronenzustand des CN-Molekiils. (Vgl. F r e u n d - 
l ic h  u. H o c h i ie i s i , Ztschr. f. Physik 2 6 . 102; C. 1 9 2 4 . II. 1661.) Vf. bespricht 
die das CN-Spektrum betreffenden letzten Arbeiten. (Naturę 1 14 . 858—59. 1924. 
HAP.vABD-Univ.) B e c k e r .

Guillaume C. Lardy, Ultraviolette Absorptionsspektren einiger Ketene und ihrer 
Dimcren. Verbb., die 2 Chromopliore nabe beieinander im Mol. besitzen, wie die 
Diazoverbb., Ketene, Azide u. i-Cyanate sind sclion friiher von S t a u d in g e r  (ygl. 
Helv. cliim. Acta 5. 87; C. 1 9 2 2 . III. 1002) durch chem. Rkk. verglicben worden. 
Letztercr bat fur die Verbb. mit ungesatt. N u. dem Chromopbor ~ N = N  den 
Namen „Azene“, u. fur die Deriw. von ~ C —O den Namen „Carbonylene“ geprSgt 
Durch die Unterss. der nfimlichen Verbb. mit Ililfe der Absorptionsspektra konnte 
Vf. zu den gleichen Resultaten wie S t a u d in g e r  gelangen. Die Unterschiede der 
beiden Gruppen u. untereinander sind solcbe der StabilitSt. Die Spektren der Di- 
azoverbb. u. der Ketene weisen groBe Analogie auf; beide haben eine sehr starkę 
Bandę im Ultravioletten u. eine zweite an der Grenze des sicbtbaren Gebietes. 
Messungen wurden ausgefiihrt an Biphenyldiazomethan u. Biphemjlkelen. Die stiirker 
ais die Diazoverbb. absorbierenden Ketene haben somit auch groBere chem. Akti- 
vitat. Mit der yerschiedenen Lage der Absorptionsbande hangt auch die Tatsache 
zusammen, daB sich die Ketene erst bei hoherer Temp. ais die Diazoverbb. zers.
— Eine g le ic h e  Analogie besteht zwischen Ketenen u. i-Cyanaten. Letztere haben 
nicht die den Ketenen entsprechende Bandę im Sichtbaren. Im auBersten Ultra- 
violett zeigen sie starkę, aber weniger intensive Absorption ais die Ketene, wie die 
Messungen mit Biathylketen u. Biphenylketen einerseits u. Athyl- u. Phenyl-i-cyanat 
andererseits dartuen. Die Reaktionsfahigkeit mit Aminen u. Alkoholen ist bei den 
i-Cyanaten geringer ais bei den Ketenen. Aus der Intensitiit der Banden geht 
d eu tlich e r, ais es die c h e m . Methoden zeigen konnen, hervor, daB die S ta b ilitS t des 
zweiten Chromophors —N—C— groBer ist ais die der Athylenbindung der Ketene.
— Analoge Beziehungen existieren zwischen Diazoyerbb. u. Aziden. Die Bandę 
des ersten Chromophors der Azide ist weniger ais bei den Diazoyerbb. gegen Rot 
verschoben; seine Wrkg. ist sehr abgeschwacht. Der EinfluB der Imidgruppe 
R—N ~  beBteht darin, die Bandę des —  N = N  gegen Ultraviolett zu verschieben. 
Aus den Ultrayiolett-, wie auch aus den Infrarotspektren kann die Beziehung ab- 
geleitet werden, daB sich die Diazoyerbb. zu den Aziden yerhalten wie die Ketene 
2u den i-Cyanaten.

Das Absorptionsspektrum der Ketene ist sehr c h a ra k te r is t .  u. weist 2 Banden 
auf: eine sehr starkę im Ultrayiolett u. eine dem Aceton analoge an der Grenze 
des sichtbaren Spektrums. Lage u. Starkę sind abh&ngig von der Substitution in
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der Methylengruppe. Die Werte fiir X der 1. Bandę betrageu fiir Keten 3244 A, 
Diathylketen 3734 k , Dipropylketen 3791 A, Diphenylketen 4009 A, in derselben Reilie 
fiir die 2. Bandę Z =  <^2000 A, 2242 A, 2190 A, 2600 JL Die Verschiebung der 
Bandę nach dem Sichtbaren erscheint ais Funktion der Masae des Substituenten u. 
ihrer chem. Natur. Die Verscliiebung zwischen Diiithyl- u. Dipropylkoton betrfigt 
V =  —12,1012. Wenn k den Wert fiir die Instabilitiit des einfachen Ketens dar- 
stellt, so lassen sieh fiir die substituierten Derivv. dureh Multiplikation mit den 
Werten der spezif. Yerschiebung die entsprechenden Betriige der UngesSttigtheit 
der substituiertene Ketene berechnen: Keten 1 • 7f, Diphenylketen 2,7-k, Dipropyb 
keten 3,6-k, Diathylketen 4,9-i. Diese Zahlen entsprechen aueh der Polymeri- 
sationsgeschwindigkeit der verschiedenen Ketene. Die Reaktionsfiihigkeit ist ab- 
hiingig von der Carbonylgruppe u. entspricht der Intensitiit der 1. Absorptions- 
bande. Fiir das Diphenylketen ist sie etwa 20-mal groBer ais wie fiir die anderen 
Deriyy. Die Anwesenheit zweier Chromophore in den Ketenen laBt eine Bk.
1. Ordnung (— C“ C— ) u. eine solche 2. Ordnung (— C“ 0) moglich sein. Die 
Polymerisation entspricht jener 1. Ordnung u. liiingt ab von der Ungesiittigtheit der 
Gruppe ~ C ~ C —  proportional einer groBeren Bandenyersehiebung. Die Addition 
von Alkoholen u. Aminen sind Beispiele fiir die Rkk. 2. Ordnung. Entsprechend 
der Intensitiit der Bandę der Carbonylgruppe reagiert Diphenylketen sehr rasch 
mit W. u. A. u. den Basen; dagegen die aliphat. Ketene u. Keten selbst viel lang- 
samer.

Da die Dimeren der Ketene mit gewissen synthet. Verbb. isomer sind, die aus- 
gehend von Acetondicarbonsiiureester gewonnen wurden, war die Frage, welche 
Isomerie diesen Prodd. zuerkannt werden muB, zu entscheiden: einfache Desmo- 
h-opie (I u. II) oder Valenzisomerie (III). S c h b o e t e k  (vgl. Ber. Dtseli. Chem. Ges. 
5 3 . 1917; C. 1 9 2 0 . III. 924) hatte sieli fiir letztere (Polymolekule) eingesetzt. Zur 
Kliirung untersuchte Vf. die Absorptionsspektra der Dimere der Ketene u. fand.

RC—cf—OR . RjC—CnO
1 1  O — Ó— C E , * *  r = i - ó E ,  —  (K-jC— O— O .l;

H —C—C = 0  HC—C—OH IIC— C—OH
IY i i V i i YI i i

0 = C —C = H 2 0 '- C —c h 2 o h —c — c —I-I
daB die Ansichten S c h e o e t e r s  hiermit niclit in Einklang zu bringen sind. Wir 
haben es mit Deriw. von |3-Diketonen zu tun u. besonders im Falle der Aldo- 
ketene bediirften die heutigen Anschauungen weiterer Nachpriifuug. — Das Ab- 
aorptionsspektruin des tetrasubstituierten Diketocyclolmtans durch Polymerisation der 
Ketoketene erhalten, stellt eine komplesc 1. Bandę dar, die den Deriw. mit der 
Gruppe C—O ahnlieh ist. Es wurden Messungen ausgefiilirt an Tetraathyl-, Tetra- 
propyl-, Tetraallyl- u. Dimethyldiplienyldiketocyclobutan (Tabellen im Original).

Die Intensitiit der Bandę waclist proportional der Masse u. der Natur der Sub
stituenten. Sie ist besonders stark fiir das Pheuylderiy. Diese Bandę setzt sich 
aus melireren einzelnen [zusammen, von denen die erste breit ist, wiihrend die 
beiden anderen sehr schmal sind, was ais neue Beobaclitung fiir aliphat. Verbb. 
recht bemerkenswert ist, da fiir diese bislang sclimale Banden niclit bokannt waren. 
Es unterscheiden sich also Athylenbindung, aromat. Gruppe u. cycl. ^-Diketone 
durch eine starkę Absorption im iiuBersten Ultraviolett.

ZumVergleich mit enolisierbaren /?-Dikctoncn wurde Acetylaceton herangezogen, 
das je nach dem Losungsm. verschiedene Bandę aufweist. In Hexan (92% Enol- 
form): X =  2960 A, £ =  12100, v —  1115■ 1012; in wss. alkal. Lsg. A =  3000 A, 
e —  14100, v =  1000-1012. Fiir das hierlier geliorige Diphenyldiketocyclobutan be- 
sitzt die Ketoform (in Hesan) 2 Banden mit der Schwingungszahl 9S1 • 101- u.
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1211-1013. In Wirklichkeit
 n —n  c  o i l  diese Lsg. in Hcxan ein

^  | I tt 3 ^  I I n  Gleichgewicht der beiden tau-
0 —C—C<^q O—C—C<^q j.j tomeren Formen Diketon u.

Enol (nebensteh.). Bisher war 
mit cliem. llkk. der Naeliweis der Enolform des Diketons nicht moglich gewesen. 
Bcide Formen unterscheiden sieli aber durcli ihre pliysikal. Eigenschaften sebarf 
voneinander. Am Dimethyldiketocyclobutan, das in iitli. Lsg. 2 Banden (A, =  2706 L, 
A2 =  2315 A) u. in wss. Lsg. eine Bandę (). —  2595 A.) besitzt, wird gezeigt, daB 
dieses nur ais Enolform existiert. Dimethyldiketocyclobutan ist vollstiindig mono- 
enolisiert u. yermutlich in iith. Lsg. dienolisiert. Auf chem. Wege war letzteres 
bisher nieht erwiesen worden. Die Ubereinstimmung der Intensitaten der Banden 
in iith. u. in wss. Lsg. seheinen zu bestiitigen, daB diese Yerb. ais Diketonyerb. 
nicht besteht. — Im AnscliluB an das Diplienyldiketocyclobutan ordnet Vf. auf 
Grund der Absorptionsspektralanalyse das Dimere des Ketens in die Gruppe der 
euolisierbaren ^-Diketone. Sein Absorptionsspektrum besteht aus 2 Banden, dereń 
erste komplex ist. Die zweite, dereń Lage u. Starkę vom Losungsm. abhiingt, kann 
ais die Enolbande betrachtet werden. Sic ist cntsprcclicnd dem minimaleń Prozent- 
satz sehr schwach (0,68% Enol in Hexanlsg., 1,2% in iith. Lsg.). Wegen dieser ge- 
ringen Konz. liabeu bislang auch cliem. Nachweise der Enolform versagt. — Yf. 
kann auf Grund der gefundenen vergleichenden Beziehungen der Absorptionsspektra 
des Acetons, Dimetliylcyclobutans in der Enolform u. des Dimeren von Keten drei 
desmotrope Formen (IY—YI) yorsclilagen, die einem Gleichgewicht in der Lsg. des 
Diketocyclobutans zwisclien der Diketonform u. den Enolformen (in sehr schwaclier 
Konz.) entsprechen. Einzelheiten der spektrometr. Messungen in zalilreichen Tabellen 
des Originals. (Journ. de Chim. pbysique 2 1 . 281—307. 1924. Ziirich, Univ. u. 
Polytechn.) IIoust.

C. W. Sweitzer, Liclitzerstreuung in Salzlósungen. Staubfreie Lsgg. von NaCl, 
*11,01 u. NajSO., wurden liergestellt. Ais’ Ndd. wurden Cd(OH)„ u. Al(OH)3 be- 
nutzt. An Na^SO^-Lsgg. wurden auch Kompressibilitiitsmessungen ausgefiihrt. Fur 
verschiedene Konzz. der Salzlsgg. wurden die Lichtzerstreuung u. der Depolari- 
sationsfaktor bestimmt. Die Ergebnisse werden mit den nach der Formel von S m o l u - 
c h o w s k i-E i n s t e i n -C a b a n n e s  berechneten vergliehen. In allen Fallen ist die be- 
obaehtete Streuung kleiner ais die berechnete trotz Fehlerquellen, die eher zu 
hohe Werte liefern miiBten. (Proc. Trans. Boy. Soc. Canada [3] 1 8 . Sekt. IH. 125 
his 126. 1924.) J o s e p h y .

W. H. M artin, Die Beziehung zwisclien der Dcpolarisation bci der Zerstreuung 
i-on Licht und dem Kerreffekt in Flussigkeitcn. Vf. prtift die Theorie von G a n s  
iiber die Beziehung zwisclien dem Depolarisationsfaktor von zerstreutem Licht u. 
der Kerrkonstanten der elektr. Doppelbrecliung an Bzl., Toluol, Xylol, Chlorbenzol, 
jNitrobenzol, Pentan, Hexan, CIICl3, CClt, Methylalkohol, n-Propylalkohol, i-Butyl- 
alkohol, CSlt A., W., u. findet gute Ubereinstimmung zwisclien Theorie u. Experi- 
ment. Messungen an Nitrobzl. in cincm magnet. Feld von 5000 GauB ergaben 
keinerlei Beeinflussung der Dcpolarisation des zerstreuten Lichtes, was aber im 
Gegensatz zur Theorie stelit. (Journ. Pliysical. Chem. 28. 1284—90. 1924. Toronto, 
Un|v.) B e c k e r .

W illiam  P. Headden, Beeinflussung der Luminescenz von Inglesidcalciten durch 
Su uren, Yf. maclit dic Beobachtung,; daB die Empfindlichkeit yerschiedener Całcit- 
proben von verschiedenen Fundorten gegen Sonnenlicht sehr stark von der Vor- 
behandlung, wie Waschen mit HC1 oder HN03 oder Vorbelichtung abhiingt. Nach 
dem Waschen in IlCl sind die Calcite meistens viel empfindlicher gegen Sonnen-
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licht ais yorher. (Amer. Joum. Science, S il l im a n  [5] 8. 509—17. 1924. Fort 
Collins [Col.].) B e c k e r .

H erbert E. Ives, Photcelektrische Eigenschaften diinner lldute der Alkalimetalle. 
Vf. untersucht die Abhiingigkeit des photoelektr. Yerh. von der Schiclitdicke au 
diinnen Na,-, E-, Rb- u. Cs-IIauten, die durcli Verdampfen der sorgfiiltig gereinigten 
Alkalimetalle im Hochyakuum auf Pt, Au, Ag, Cu, Ni, W, Ta u. C niedergeschlagen 
wurden, bei Bestrahlung mit parallel u. senkrecht zur Einfallsebene polarisiertem 
Licht. Der selektiye Photoeffekt (euorme Steigerung der Emission fiir parallel zur 
Einfallsebene polarisiertes Licht bei liolien Einfallswinkeln) tritt nur in einem ge- 
wissen Schichtendickenbereieh auf u. ist von der Metallunterlage abhiingig; er fehlt 
bei Au u. C u. ist fiir gelbes Licht weniger ausgesprochen ais fiir blaues Licht. 
Die spektrale Verteilung der lichtelektr. Empfindlichkeit ist dagegen im allgemeinen 
von der Unterlage unabhiingig. Mit wachsender Schichtdicke geht die photoelektr. 
Empfindlichkeit u. etwas spUter der selektiye Effekt durch ein Masimum; die lang 
wellige Grenze der Emission riickt zuerst gegen langere Wellen u. nach Uber- 
schreiten des Empfindlichkeitsmarimums zuriick gegen Violett. Bei selir diinnen 
HUuten u. dicken Schichten fehlt der selektiye Effekt, u. die Kuryen der spektralen 
Yerteilung der Empfindlichkeit haben fiir beide Polarisationsriclitungen gleiche 
Gestalt. Die yon P o h l  u. P r i n g s h e i m  an K u. Rb beobachteten u. von L in d e -  
MANN fiir Cs yorausgesagten selektiyen Maxima bei 430, 480 u. 550 (lfx wurden 
nicht bestatigt; bei Na u. Rb sclieinen Maxima im Ultrayiolett zu esistieren. Cs 
u. Rb besitzen Andeutung einer Bandenstruktur der selektiyen Emission. (Astrophys. 
Journ. 60. 209—30. 1924.) K itttG Eit.

H erbert E. Ives und A. L. Johnsrud, Der normale und selektiye phołoelektri- 
sche Effekt bei den Alkalimetallen und ihren Legierungen. Vf. untersucht die photo
elektr. Eigenschaften spiegelnder Oberfliichen der bei Zimmertemp. fl. Legierungen 
Na-K, Na-Rb, Na-Cs, K-Cs, Rb-Cs u. von Na, K, Rb, Cs u. K-Rb bei Tempp. 
wenig iiber dem F. Der selektiye Photoeffekt (ygl. yorst. Ref.) ist nur bei Na-K 
merklich yorhanden, ist also nicht notwendigerweise mit dem Auftreten einea 
Wellenliingenmasimums der Emission yerbunden u. scheint eine bestimmte Oricn- 
tierung der Atome an der Oberflache yorauszusetzen. Bei Na-Rb, Na-Cs, K-Rb, 
K-Cs, Rb-Cs treten fur parallel zur Einfallsebene polarisiertes Licht Masima der 
Empfindlichkeit zwischen 420 u. 480 h/jl auf; die Lage der Maxima u. der lang- 
welligen Grenze v0 der Emission hiingt von der Oberflachenbeschaffenlieit des 
Alkalimetalls ab; die Verscbiebung erfolgt im Sinne der Richardsonschen Formel 
i/jnai =  2/3 v0. Die von anderen Beobachtern fur K, Rb, Cs gefundenen selektiyen 
Masima bei 435, 480 u. 550 (i/jl sind nicht yorhanden. Cs u. Cs-Legierungen zeigen 
Maxima auch in der Kurye der spektralen Verteilung des normalen Efłekts. (Astro
phys. Journ. 60. 231—42. 1924. Amer. Telephone and Telegraph Co. u. Western 
Electric Co.) KbOgeb.

Aj . Elektrochem ie. Thermochemie.
F ried rich  v. Rautenfeld, Elektrizitatsleitung in Steinsalz und Kalkspat bei 

hohen Temperalwen. (Gekurzt.) Die Krystallplatten wurden beiderseits mit kathod. 
zerstaubtem Pt uberzogen u. in einer Zange aus Marąuardrobren, durch welche die 
Zuleitungen zu einer Briicke fu h r te n , festgeklemmt. Benutzt wurde W ech se ls tro m  
u. Gleichstrom. Bei NaCl zeigte sich elektrolyt. Leitfahigkeit. Sie nalim zw ischen 
500 u. 790° linear zu u. gehorchte einem Gesets er =  aebT. Ein Unterschied der 
Leitfahigkeit in der Wurfel-, Rhombendodekaeder- u. Oktaederflache besteht nicht. 
Dagegen zeigt Kalkspat eine Abhangigkeit der Leitfahigkeit von der Temp., " 1C 
es bei Isolatoren der Fali ist. Die Leitfahigkeit lieB sich hier durch die Beziehung 
cr =  C e V'T darstellen, wobei C eine Konstantę u. v eine konstantę Wannę
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gro Bo ist. Parallel u. scnkrecht zur Hauptachse sowie senkreolit zur Spaltflache 
ist die Leitfiihigkeit verschieden. (Physikal. Ztschr. 25. C02—4. 1924. Wiirz- 
burg.) B e c k e r .

0. Scarpa, Neuc Versuche iiber die Leitfdhigkeit und Ionisation der Elektrolyte. 
Yf. untersucht den Einflufi der Bewegung u. des magnet. Feldes auf Elektrolyte. 
(Gazz. cliim. ital. 54. 860—75. 1924. Turin, Politecn.) Z a n d e r .

N. SemenofF, Uber die Berechuung der magnetischen Momente der Atonie. Vf. 
macht auf einen bisher unbcachteten Fehler aufmerksam, welcher die Bereehnung 
der magnet. Atommomente aus den Verss. von G e r l a c h  und S t e r n  (Ztschr. f. 
Physik 9. 349; C. 1923. I. 729) bis 100% verffilschen kann. Die GroBe des Fehlers ist 
der Spaltbreite bei der Yersuchsanordnung proportional. (Ztschr. f. Physik-*30. 
151—52. 1924. Petersburg, Rontgeninst.) B e c k e r .

E. P. T. Tyndall, Der Barkhauseneffekt. Ein Stahldralit mit 4,2°/0 Si wird in 
ein magnet. Feld gebraclit, welehes kontinuierlich um 0.13 GauB in 2 Sek. zunahm. 
Die diskontinuierliclie Magnetisierung des Stahles wurde gemessen, indem der 
Draht mit einer diinnen Spule umgeben wurde, welche mit einem Oszillographen 
in Yerbindung stand. Dieser zeigte Kurven mit einer zufalligen Verteilung in der 
Zeitfolge u. der GroBe des Effektes. Die Dauer eines Impulscs bing wahr- 
scheinlich von der B. von Wirbelstromen in dem Draht ab. Fur einen Draht von
1 mm Durchmesser u. 4°/0 Si berechnet sich die Impulsdauer zu 3.10- 6 Sek. Vf. 
nimmt an, daB jeder Impuls bei der diskontinuierlichen Magnetisierung durch eine 
plotzliclie Sattigung eines kleinen Teils des gesamten Materials heryorgerufen ist, 
u. daB die Anderung im magnet. Moment dieses kleinen Anteils zwischen 0,001 
bis 0,008 E.M.E. betragt. Die KorngriiBe spielt bei diesem Effekt keine Rolle. 
Dieses Ergebnis bestiitigt die Barkhausensche Theorie, daB magnet. Stoffe dis- 
kontinuierlicli magnetisiert werden. Physical Review [2] 24. 439—51. 1924. Amer. 
Teleph. and Telegr. Co. and Western Electr. Co.) B e c k e r .

A. Hagenbach und W. P. Liithy, Yersuehe zur Bestimmung des Schmelz- 
punktes der Kohle. Die von Vff. nach demselben Prinzip wie die von F a j a n s  u . 
R y s c h k e w i t s c h  (Naturwissensebaften 12. 304; C. 1924. II. 293) ausgefiihrten 
Verss. fuhrten zu ungefShr demselben Ergebnis. (Naturwissenschaften 12. 1183—86. 
1924. Basel.) J u n g .

F rank  B. K enrick , C. S. G ilbert und K. L. W ism er, Das Uberhitzen von 
Fiussigkeiten. Vfl". stellen eine Anzahl von Verss. mit iiberhitzten Fil. an, indem 
sie Capillaren mit der betreffenden FI. fiillen u. diese dann in ein Bad werfen, 
dessen Temp. erheblicli iiber dem Kp. der FI. liegt. Die Zeit, welche bis zur 
Esplosion der Capillaren yergeht, dient ais MaB fur die Ijberhitzungsfiihigkeit. 
Dabei spielt die Art u. das Materiał der Capillare eine groBe Rolle. Weitere 
Yerss. wurden unternommen, indem der Druck iiber der FI. in einem gcschlossenen 
GefsB erniedrigt wurde, so daB Tempp. von 50 bis 170° uber dem Kp. erreieht 
wurden. Die Zeit, welche nach der Druckentspannung bis zum Aufsteigen von 
Gasblasen yerging, war ebenfalls ein MaB fiir die tJberhitzung. In friseh ge- 
zogenen Capillaren wird die Entstehung der Blasen in den iiberhitzten Fil. durch 
Kerne begiinstigt, welche von den GefiiBwIinden herzuruhren scheinen. Dagegen 
spielen weder in der FI. geloste Gase nach an der Glaswand adsorbierte Gase eine 
Rolle. Der Radius der Blasen, welche aus Fil. von der hoclisten Temp., bis auf 
welche diese uberliitzt werden kónnen, entweichen, ist 2,5 bis 16 fifi. Es besteht 
eine einfache Bezieliung zwischen dem Enddruck u. der maximalen tlberhitzungstemp. 
Untersucht wurden folgende Fil.: A., A., Methylalkohol, CHCl3, Aceton, CS.,, S 20, 
S0s, Bzl., Chlorbetizol, Brombenzol, Anilin, m-Xylol u. Lsgg- von Stiirke, Ag-, Pt- 
u. SiOj-Sol in W. (Journ. Physical Chem. 28. 1297—1307. 1924.) B e c k e r .



S24 B . A n o k g a n is c h e  C h e m i e . 1925. I.

F ran k  B. K enrick, K. L. W ism er uud K. S. W yatt, Ubersattigung von Gasen 
in . Fliissigkeite/i. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. stellen iibersatt. Lsgg. von 02, J\r2 u. CO., 
in IŁ,O lier, indem sie das unter 100 at befindlicbe Gas uber der Wasseroberfliiclie 
auf 1 at entspannen, obne daB Gasblasen aus der FI. oder von den GefiiBwiinden 
aufgestiegen waren. Steigende Temp. begunstigt das Aufbeben der Ubersattigung. 
Den gleiehen EfFekt zeigt kolloidales Pt, indem es die Bildung von Gasblasen 
begunstigt. Docli verlicrt es rasch seiue Wirksamkeit. Ein langes Erhitzen des 
GefiiBes, in welchem die iibersatt. Fi. sieli befindet, begiinstigt die Ubersattigung. 
Obwohl C02 etwa BO mai loslicher ist ais 0 2, ist fiir beide Gase die Zeit gleicli, 
welche zwischen der Druckverniinderung u. dcm Aufperlen von Blasen vergeht. 
(Journ. Pliysical. Chem. 28. 1308—15. 1924. Toronto, Univ.) B e c k e r .

K. S. W yatt, Ubersattigung von Gasen in Eliissigkeiten. (Vgl. W is m e e ,  Journ. 
Pliysical. Chem. 26. 301; C. 1922. III. 226.) Stark iibersatt. Lsgg. von N .» wurden 
hergestellt durch Erwarmen einer wss. Lsg. von Hydrazinsulfit, Ferrialaun u. 
II2S04 auf 60° in einem yertikalen GlasgefiiB, das durch eine Druckmaschine auf 
150 at gehalten wurde. Beim Abkiihlen auf 20° u. Reduzieren des Druckes auf 
100 at zeigte das Aufsteigen von Gasblasen, daB der Gleichgewichtsdruek mindestens 
100 at betrug. Dann wurde ein starker Lichtstrahl durch einen schmalen yertikalen 
Spalt in der Seite der schwarz gefiirbten Rohre gefiihrt u. der Druck plotzlicli auf
1 at erniedrigt u. mit einer Linse durch den Spalt nur dic in der Mitte der Ilohre 
aufsteigenden Gasblasen beobachtet. Die von dem Bodcn der Rohre aufsteigenden 
Blasen brauehen einige Sekunden, bis sie in Siclit kommen. (Proc. Trans. Roy. Soc. 
Canada [3] 18. Sekt. III. 127. 1924.) J o s e p h y .

H. A. Mc Taggart, Eine Eigenschaft sehr kleiner Gasblasen in Wasser. (VgJ- 
Philos. Magazine [6] 44. 386; C. 1922. III. 1150.) Vf. untcrsucht die Einw. sehr ldeiner 
Gasblasen in W. auf geringe Spuren von Ol a u ihrer Oberfliiche mit dem Mikro
skop. Die Yersuchsanordnung ist sehr einfaeli. Ein Glastrog mit einem selir 
diinnen Glasdeckel ist mit W. gefiillt, das melir oder weniger von darin gel. Gas 
befreit ist. Der Trog wird yon unten beleuchtet u. von oben mit dem Mikroskop 
beobachtet. Die Luftblase, dereń GroBe im W. langsam abnimmt, indem sie vom 
W. absorbiert wird, wird mittels cincr Druckpipette durch ein Loch an der Seite 
in die FI. gebracht. Die Luftblase steigt auf, bleibt gerade unter dem Dcckel, 
aber nicht in direkter Beriihrung mit ihm, wenn er sorgfaltig gereinigt war, sie 
behalt Kugelgestalt u. bleibt yollstandig yon FI. umgeben. Wenn mit der Blase 
die geringsten Spuren yon Ol eingefulirt werden, etwa indem die Spitze der Pipette 
mit einem Stiick oliger Watte abgewischt wird, so wird das 01 erst sichtbar, wenn 
der Durchmesser der Luftblase bis auf 1/10 mm abgenommen bat. In Gestiilt 
kleiner Kiigelchcn bewegt es sieli auf der Oberfliiche, die kleinsten befinden sich 
in Brownscher Bewegung, sie werden um so naher zusammengebracht, je kleiner 
die Oberflache der Luftblase wird; wenn die Kugelchen einander zu nahe kommen, 
werden die kleinsten in die FI. zuriickgedrangt. Wenn die Luft yollstiindig ab
sorbiert ist, bleibt ein Schwarm winziger Olkiigelchen zuriick, yon denen eme 
Mikrophotographie aufgenommen wurde, ohne daB die Brownsche Bewegung storte. 
Das ZuriickstoBen der Kiigelcheu kann auf elektr. AbstoBung beruhen. (Proc. 
Trans. Roy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. III. 129—31. 1924.) J o s e p h y .

Sidney W alte r Saunders, Die Berechmmg der Gleicligcwichtskonstanten von 
Gasreaktionen. Vorwiegend mathemat. Erorterungen. (Journ. Pliysical Chem. 28. 
1151—66. 1924. London, Uniy.) Ca s s e l .

B. Anorganische Chemie.
H. K autsky und G. H erzberg, Uber das Siloxen und seine Derivate. Der In- 

halt dieser Arbeit ist im wesentlichen sehon referiert (ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges-
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57. 1665; C. 1 9 2 4 . II. 2576). Nachzutragen ist: Bei der Darst. des 7ńaminosiloxeiis 
aus Tribromsiloxen u. NII3-Gas unter A. wird das abgespaltene NII4Br quantitativ 
von den Bliittchen der Si-Verb. cingeschlossen, so daB die Analyse die Zus. 
Si603H3(NH3)0Br3 yortausclit. Bei Verwendung von fl. NH3 wird jedoch die NH4Br- 
freie Verb. Si60 3H3(NH2)3 erbalten. Sie ist leuchtend rot, fluoresciert ebenso, ist 
SuBerst empfindlich gegen Feuchtigkeit u. Luft, fiingt an letzterer Feuer u. ver- 
brennt zu Si02. LiiBt. man unter N langsam Luft zutreten, so tritt starkę rotgełbe 
Chemiluminescenz auf. — Mit C2H6NII2 entsteben braunrote Substanzen, mit CcH. • 

NH2 rotes Trianilinosiloxen. — Hexamctlioxydisiloxan sd. 
unter 26 mm bei 100°. — Fiir Siloocen wird auch das neben- 
steb. vereinfaehte Formelbild benutzt. — Eine Zusammen- 
stellung der sieber bekannten oder docli qualitativ fest- 
gestellten Siloxenderivv. veranscbaulicbt den Zusammenliang 
von Konst. u. Lielitabsorption bezw. -emission. (Ztsehr. f. 

auorg. u. allg. Cli. 1 3 9 . 135—60. Kaiser WlLUELM-Inst. f. pliys. Chemie u. Elektro
chemie.) Lindbnbaum.

Francesco G iordani, Kinetik der Zersetzung von Natńumhypochloritlosungen.
! Die friiher gegebenen Gleichungeii iiber den Yerlauf der Zers. von Na-Hypo- 

chloritlsgg. (vgl. Annali Chim. Appl. 1. 26; C. 1 9 2 0 . III. 72) werden vervollstandigt 
durch die Nebenrkk., die nacli folgenden Gleielmngen yerlaufen:

2NaOCl =  NaClO* +  N a d ; 2NaOCl =  2NaCl +  0 2, 
zu denen mogliclierweise nocli eine dritte liinzukommt: 3NaC102 =  2NaC103+  NaCl. 
(Gazz. chim. ital. 5 4 . 844—60. 1924. Neapel, Scuola Sup. Politeen.) Z a n d e r .

S. G. Gordon, Ein bewiesenes Vorkommen des Eutcldikums a-CaO-SiO., —
Eine wahrsclieinlich aus Abfallen der Zementindustrie von Kingsport 

Tcnn. stammende briiunlichgelbe dichte Massc von der ungefiihren Zus. des Eu- 
tektikums. D. 2,86. In HC1 11. Es konnten im Diinnschliff beide Krystallarten 
festgestellt werden. (Anu. des mines 8 . llOf. 1923; N. Jahrb. f. Minerał. 1 9 2 4 . II. 
167. Ref. W. E i t e l .) • E n s z l in .

0. Hónigschmid, E. Z intl und F. Gonzalez, Uber das Atomgewicht des Zirkons. 
(Anales soc. espanola Fis. Quim. 2 2 . 432—62. 1924. — C. 1 9 2 5 . I. 28.) B e h r l e .

E rich  M uller und H einrich  M ollering , Połentiomełrische VerfoJgung der 
Ileduktion von Permanganat durch Ferroion und Jodion. Yff. untersuchen den 
Meclianismus der Rkk. von Mn04' mit Fe" u. J ' durch Aufnalime der Potential- 
Titrationskuryen. Die Titrationen wurden abwechselnd in schwefel- u. salzsaurer 
Lsg. unter Rtihren ausgefiihrt u. die Abhangigkeit der Pt-Netzolektrode yon der 
Menge der zugesetzten Titerfl. bestimmt. 0,1-n. Lsgg. wurden yerwandt. P e r-  
m anganat u. F e r ro s a lz  a) in schwefelsaurer Lsg. Bei Titration von KMn04 
in FeS04 wird nur die Bruttork.:

(1) MnO/ - f  5 Fe" - f  8 H’ =  Mn" +  5 Fe-" +  4H20
durch einen Potentialsprung gekennzeichnet. Das Umsclilagspotential £Ł, =  -(-0,65 V. 
Mn02 tritt niclit auf. Bei der Titration von FeSO., in KMn04 tritt offenbar nocli 
eine Zwischenstufe zwischen Mn(VII) u. Mń(H) auf, wahrsclieinlich Mn(OII)4. 
OfFenbar ist die Reihenfolge der Rkk.:

(2) MnO/ -j- 3 Fe" +  4H ‘ =  MnC2 - f  3F e ” +  211,0
(3) Mn02 +  2 Fe" +  4H - =  Mn" +  2 F e"  +  2H2Ó.

Docli erfolgt auch liier nur ein starker Potentialsprung nach Verlauf der 
Bruttork. mit =  -(-0,76 V. Man liiBt am besten die groBte Menge der FeSOł-
Esg. mit einem Mai zuflicBen u. nur den Rest langsam, was leicht nach der
Metliode des gegcngcschalteten Umschlagspotentials geschieht (vgl. M u l l e r , Die 
elektrometr. MaBanalyse 2. u. 3. Aufl. S. 78). b) In salzsaurer Lsg. Bei der
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Titration von KMn04 in FcSO., wird nach dem Sprung ein niedrigeres Potential 
crreicht, der Sprung ist also kleiner, weil nach Beendigung der Rk. (1) KMn04 Cl 
aus der HC1 frei inacht, welches das Potential bestimmt. =  0,67 V. Zusate 
von MnS04 oder auch noch yon H3P 0 4 iindert den Yerlanf der Spannungskurve 
nicht. Die naclitragliche Oxydation der HC1 ist fur die chem. Titration eine 
Fehlerquellc, fur die potentiometr. nicht. Bei der Titration yon FeS04 in KMn04 
geht die Red. wie in schwefelsaurer Lsg. iiber Mn02, doch tritt ein Sprung wieder 
nur nach Beendigung der Gesamtrk. auf. ev —  —f-0,66 V. Aus dem Yerlauf der 
Kurye ist die Oxydation der HC1 ersichtlich. P e rm a n g a n a t u. Jo d id . a) In 
schwefelsaurer Lsg. Bei Titration von KMn04 in ICJ tritt nach Verlauf derRk.:

(4) MnO/ +  5 J ' +  8H' =  Mn" +  5 J  +  4H ,0 
ein Sprung auf. sa —  40,64 V. Der Sprung ist jedoch kleiner ais bei der Bk. 
mit FeS04, weil kein freies KMn04 in der Lsg. bleibt sondern das J s zu J08' 
oxydicrt. Erst nach 4—5-fachem KMn04-UberscliuB wird allmahlich das Per- 
manganatpotential crreicht. Die Rk.:

5 MnO.,' +  3 J  +  2IF =  5 MnO, +  3 JO / +  HaO 
ist auf der Kurye nicht gekennzeichnet. Da dicse Rk. mit mefibarer Geschwindig- 
keit yerliiuft, steigt das Potential nach jedem weiteren KMn04-Zusatz plotzlich an 
u. fallt dann langsam wieder ab. Bei Abwarten konstanter Potentiale tritt der 
Sprung nicht genau nach Gleichung (4) auf, sondern wenn l °/0 KMn04 mehr ver- 
braucht ist, was in Ubereinstimmung mit dem Befund yon CrOTOGINO (Ztschr. f. 
anorg. u. allg. Ch. 2 4 .  236 [1900]) aber im Widerspruch zu dem yon I I e n d r ix s o n ‘
(Journ. Americ. Chem. Soc. 4 3 . 14. 858; C. 19 2 1 . II. 837. IV. 626) u. K o l t h o f f

(Rec. tray. chim. Pays-Bas 3 9 . 208; C. 1 9 2 1 . IV. 625) steht. Adsorption yon JO,' 
oder MnO/ durch festes Jod kommt nicht in Frage, da bei Ggw. von CS, derselbe 
Meliryerbrauch notig ist. Werden bei Titration yon K J in KMn04 konstantę Po
tentiale abgewartet, so treten 2 Spriinge auf, der 1. weniger ausgepriłgte nach
2 MnO/ +  J ' +  2I-r =  2 MnO, +  JO / +  H.,0, En =  +1,05 V. Die Folgę der 
Rkk. ist dabei:

2 MnO/ +  6 J ' +  8H’ =  2 MnO, +  3J, +  4H ,0
5 MnO/ +  3 J  +  2IT =  5MnO, +  3JOa' +  H,0.

Jeder neue KJ-Zusatz bewirkt plotzliches Sinken des Potentials, das sich mehr 
oder weniger schnell dann wieder hebt. B. von JO / kommt nicht in Frage. Der
2. Sprung tritt am Ende der beiden Rkk.:
MnO, +  2 J ' - f  4 i r  =  Mn" +  J 2+  2H ,0  u. JO / +  5 J ' +  6 IF =  3J, +  3H,0 
auf, sv  =  -(-0,65 V. b) In salzsaurer Lsg. Bei der Titration yon KMn04 in KJ 
entspricht der erste Sprung dem Ende der Rk. (4), eD —  —j—0,52 V., doch wird 
1,7% KMn04 zuyiel yerbrauclit, wahrscheinlich durch die Oxydation der HC1. 
Der 2. weniger scliarfe Sprung entspricht der Gleichung:

MnO/ +  5 J  +  5 Cl' 4  8H" =  Mn” +  5JC1 4  4 H ,0 .
Zwischen den beiden Potentialspriingen wird demnach J  zu HJO oxydiert, die 

mit HC1 unter B. von JC1 reagiert. Zusatz yon KMn04 nach dem 2. Sprung be
wirkt starkę PotentialunregelmgBigkeiten. Die Spannungskurye der u m g ek eh rfe a  
Titration ist fast das Spiegelbild der ersten. Der 1. Sprung entspricht dem Ende 
der Rk. 2 Mn04 4  5 J ' 4  5Cl' 4  16H' =  2M" 4  5JC1 4  8H ,0, ^  =  4 °>77 
Bis zu diesem Sprung tritt kein freies Jod auf. Der 2. Sprung erfolgt nach Yer
lauf der Rk. JC1 4  J ' =  J , 4  Cl', en =  40)51 V. (Ztschr. f. anorg. u. allg- Cli. 
141 . 111—18. 1924. Dresden, Techn. Hochsch.) J o s e p h y .

J. J . Manley, Quecksilber und Helium. Vf. erhielt unter gewissen Bedingungen 
bei Ggw. einer elektr. Glimmentladung eine Verb. von lig  u. S e  zu einem Helid. 
Das Helid ist eine stabile Yerb., welche erst in der Hitze zerfallt. Seine B. geht
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untcr Yerkłeinerung des urspriinglichen Hc-Vol. vor sich. Erhitzt man das Gemisch 
des restlichen He mit dem Helid, dann wird das urspriingliche Hc-VoI. wieder 
erreicht. Das Helid wird leicht durch Holzkohle bei Temp. der fl. Luft adsor- 
biert. Der Brechungsindex des Gasgemisches nimmt wiihrend der Verbindungs- 
bildung kontinuierlicli zu. Niiheres iiber Eigenschaften u. Bildungswcise ist nicht 
angegeben. (Naturę 114. 861. 1924. Oxford, M a g d a l e n  Coli.) B e c k e r .

A. Steigmann, Yorsclilag zur Gcwinnung des Goldes aus Meerwasser. (Vorl;iufige
Mitteilung.) Vf. empfiehlt neben Ag2Te u. Ag, Se ais bestes Entgoldungsmittel fiir un- 
gewohnlich verd. Goldlsgg. das kolloidale Sćhwefelsilber. Ein geseliwefelter Chlor- 
silber- bezw. Gaslichtpapierstreifen vermag unter stufenweise fortschreitendcr Farb- 
anderung Au-Lsgg. mit einem Gehalt von etwa 4 mg Au auf 100 1 W. vollstandig 
zu entgolden. Diese Fahigkeit lieBe sich wohl zur Gewinnung von Au aus Meer- 
wasser mittels mit Ag2S ausgefttllter Rahmen yerwenden. Ag„S kann auch in der 
analyt. Chemie ais auBerordentlich empfindliches Reagens auf Au gebraucht -werden. 
(Chem.-Ztg. 49. 7.) B e h r l e .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
E. T. W herry, Uber die Krystalltracht. Das Wachstum der Krystalle stellt 

sich ais ein Aneinanderfiigen beliebig vieler Wirkungsraume dar, dereń Valenz- 
attralctionen senkrecht zu den Flachen orientiert sind. Vf. glaubt, daB die Atz- 
figuren nicht einen Ausdruck des inneren Gitterbaus darstellen, sondern eine 
niedrigere Symmetrie zeigen, weil das Losungsm. die Anordnung der Elektronen 
in den Atomen heryortreten łaBt. Beispiele hierzu sind die Atzfiguren an NaCl 
u. KC1. (Ann. des mines. 9. 45—54. 1924; N. Jahrb. f. Minerał. 1924. H. 149—50. 
Ref. W. E i t e l . )  E n s z l i n .

B. GoBner, Die chemische Konstitution der monoklinen Pyroxene und der Am-
phibole. n. Amphibolgruppe. (I. vgl. Ztschr. f. Krystallogr. 60. 76; C. 1924. II. 
1678.) Bei den Amphibolen treten dcutlicli Beziehungen zwischen den Żabien 
bei den Teilkomponenten und der Symmetrie heryor. Die Zahl 6 spielt bei den 
pseudohexagonalen Krystallen eine Bolle. Die Amphibole sind aus den 3 Kompo- 
nenten CaSiOs; MgSiOa u. A120 3 aufgebaut, -wobei fur die beiden letzten eine Ver- 
tretung durch Mg02Hj u. A102H eintreten kann. Anthophyllit 6 Si03Mg [2 Si(X • 
Mg02H2]; Gedrit 6 Si03Mg [Si02 • 2 A10SH] Tremolit [2 Si03Ca • 4 Si03Mg] [2 Si02Mg0sII2] 
dunkle bis griine Horńblende [2Si03Ca-4Si03Mg] [Si02-2 A102H]. Weitere Verbb. 
der Hornblendegruppe sind: [2 Si03Ca • 4 Si03Mg][Si03Mg ■ A120 3]; [2 Si03Ca • 4 SiOaMg]- 
-A1203; [2Si03Ca-4 Si03Mg] [Si03Mg-2 AlOF]. Dabei sind natiirlich noch die friiher 
bcschriebenen gegenseitigen partiellen Vertretungen wirksam. (Ztschr. f. Kiystallogr. 
60. 361—78. 1924. E n s z i j n .

R. H. Solly, Ein bleigraues, nadliges Minerał aus Binnental, Schweiz. E n t-  
spricht der Zus. nach dem Rathit 3 PbS ■ 2 As2S3, den Winkelverhaltnissen nach dem 
IHifrcnoysit. Analyse im Original (Minerał. Magazine 18. 360—62. 1919; N. Jahrb. 
f. Minerał. 1924. II. 169. Ref. K. Busz.) E n s z l i n .

R. H. Solly, Ein neues Minerał von Binnental, Schweiz, isonwrph mit Tretch-
mannit. Das Minerał, das nur einmal auf einem Sartoritkrystall a u fg e w a c h s e n  ge- 
tunden wurde, unterscheidet sich durch seinen sehokoladebraunen Strich und seine 
larbe von Tretchmannit u. heiBt Tretchmannit-a. (Minerał. Magazine 18. 363—65. 
J919; N. Jahrb. f. Minerał. 1924. H. 170. Ref. K. Busz.) E n s z l i n .

E. T. W herry, Bemerkungen iiber Alunit, Psilomelanit und Titanit. (Proc. 
National Acad. Sc. Washington 51. 82—88. 1917; N. Jahrb. f. Minerał. 1924. II. 
196. Ref. W. E i t e l . )  E n s z l i n .
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E. V. Shannon, Bemerkungen iibcr Anglesit, Anthophyllit, Calcit, Dabolit, Silli- 
manit, Stilpnomelan, Tetraedńł und Triplit. Es sintl Analysen von Triplit, Datolit, 
Gedrit, Sillimanit u. Stilpnomelan angegeben. (Proc. National Acad. Sc. Washington
58. 437—53. 1921; N. Jahrb. f. Minerał. 1924. II. 177—79. Ref. W. E i t e l .) E n s z .

H. S. W ashington und H. E. M erw in, Aphłhitalit vom Kilauca. Aphthitalir 
(Glaserit) bildet in den Spalten eines erstarrteu, aber nocli heifien Lavastroms 
hexagonale Tafelchen. Er ist Cu-haltig. K20 : Na,0 =  1 :1,5. Das Cu durfte ais 
W.-freies CuS04 dem Glaserit isomorph beigemengt sein. Der iibliche Pb-Gehalt 
fehlt vollstiindig, was auf den yerhiiltnismiiBig niedrigen K20-Gehalt der Kalk- 
Natronlaven zuriickgefuhrt werden kann. Glaserit soli ais Sulfid im Magma yor
handen gewesen sein u. sich erst an der Luft zu Sulfat oxydiert haben. (Ann. des 
mines 6.121—25.1921; N. Jahrb. f. Minerał. 1924. II. 179—80. Ref. W. E i t e l .) E n sz .

T. L. W alker, Stalaktitisclier Baryt von Madoe Ontario. Stark SrS04-haltiger 
Baryt. Analyse im Original. D. 4,29. (The Am. Min. 4. 79—30. 1919; N. Jahrb. 
f. Minerał 1924. II. 174. Ref. H. F i i it z s c i ie .) E n s z l in .

A lfred Schoep, Yersuche Mer Becąuerelit und iiber Schoepit; krystallographische 
Messungen, chemische Analyse und Entwdsserung. (Vgl. Buli. Soc. franę. Minerał. 
46. 9; Buli. Soc. Chim. Belgiąue 33. 88; C. 1924. I. 1167. 2576.) Yf. fand neue 
gut ausgebildete Krystalle der Mineralien u. bestimmte bei Becąuerelit das Achsen- 
yerhiiltnis a : 6 : c =  0,5537 :1 : 0,5938. Schoepit hat die Zus. 11,27 H20 ; 79,03 M03: 
4,56 PbO; 1,03 Te03; 1,32 Fe20 3 -|- Ał,03; 2,76 MnC. Das im Becąuerelit wenig 
stiirker yorhandene Pb kann nicht die Ursache der yersehiedenen E ig e n sc h a f te n  
der Mineralien sein, sondern es handelt sich um dimorphe Stoffe von der Zus. 
U 03 • 2 H ,0. Das Verhalten beim Entwassern ist yerschieden. Becąuerelit hat bei 
110“ 1,60% HjO yerloren u. ist bei 500° yollstiindig entwiissert, wahrend Schoepit bei 
110° 7,89% H O  ycrliert u. bei 300° bereits sein W. ganz abgibt. (Buli. Soc. franę. 
Minerał. 47. 147—57. Buli. Soc. Chim. Belgiąue 33. 578—87. 1924.) E n s z l in .

S. G. Gordon, Der kurzlich beschriebene „Bisbeeit“ vom Grand Canyon ist
Cyanotrichit. Der von A. F. R o g e r s  beschriebene Bisbeeit ist das Cu-Al-Sułfat 
Cyanotrichit. (Ann. de mines 8. 93. 1923; N. Jahrb. f. Minerał. 1824. II. 195 Ref. 
W . E i t e l .) E n s z l in .

E. S. Larsen und E. V. Shannon, Boussingaultit von South Mountain bei Santa 
Paula, Californien. Das Minerał bildet sich in den Spalten von Sandsteinen u. 
Tonen, in denen heiBe Dilmpfe aufsteigen, in stalaktitisclier Form oder ais Uberzug. 
entspriclit etwa der Zus. (NH4,II)2S04 • MgSO., • 611,0 ist monoklin. u. hat dic 
Hartę 2. u —  1,470; (} =  1,472; y  =  1,479. (Ann. des mines 5. 127—29. 1920; 
N. Jahrb. f. Minerał. 1924. II. 194. Ref. W. E i t e l .) E n s z l in .

A. C. H aw kins und E. V. Shannon, Canbyit, ein news Minerał. Canbyit. ist 
ein durchsichtig gold- bis bernsteinbraunes hydrat. Eisensilicat von der Zus. 
H4Fe2I<,Si2O0-2H 2O. u  =  1,562; ^ =  1580; /  =  1,582. V. in Brandywine bei 
Wilmington, Delaware, in einem Gabbro. (Ann. des mines 9. 1—5. 1924; N. Jahrb. 
f. Minerał. 1924. II. 171. Ref. W. E i t e l .) E n s z l in .

E. F. H olden, „Coeruleofibrit“ ist Connellit. (Vgl. Ann. des mines 7. 80; C. 1924. 
I. 1761.) Der angebliche Coeruleofibrit ist kein Cu-Chloroarseniat, sondern ein Cu- 
Chlorosulfat u. mit Connellit identisch. Vf. fand nachtraglich einachsige A chseu- 
bilder. Die Lichtbrechung u  u. fi ist richtig, bei y  muB es 1,756 statt 1,741 
heiBen. (Ann. des mines 9. 55—56. 1924; N. Jahrb. f. Minerał. 1924. II- 172. 
Ref. W. E i t e l .) E n s z l in .

T. L. W a lk e r, Copiapit von Liard Post, B. C. Schwefel- bis kanarieogelbcs 
Pulyer der Zus. MgO - 2(Fe, A1),03 • 6S03 • 2211,0. D. 2,087. fi =  1,538; y  =  1,0™ 
je  +  0,003. Das W. wird erst bei 555° abgegeben, oberlialb dieser Temp. tn



Zers. ein. (Contrib. to Canad. Min. 1922. Univ. of Toronto Stud. Geol. Ser. 14. 
84—86; N. Jahrb. f. Minerał. 1924. I I .  194. Ref. W. E i t e l . )  E n s z l i n .

T. L. W alker, Fibroferrit von Quałswo, B. C. Farblose diinne rhomb. Nadeln. 
D. 1,901. Zus. 32,68 Fe20 3; 0,28 FeO; 32,48 S03; 33,20 H.,0; 1,08 Unl. (Contrib. 
lo Canad. Min. 1922. Univ. of Toronto Stud. Geol. Ser 14. 87—88; N. Jabrb. f. 
Minerał. 1924. n .  195. Ref. W. E i t e l . )  E n s z l i n .

A lfred Schoep, Uber die chemische Ziisammensetzung des Fourmarierits. Vf. 
analysierte yerschiedene Fourmarierite mit wechselndem Pb u. U-Gehalt u. kommt 
zu der Formel (U02Pb)0 • H20. (Buli. Soc. franę. Minerał. 47. 157—.62. 
Buli. Soc. Chim. Belgiąue 33. 558—62. 1924.) E n s z l i n .

W. F. Foshag, Jpreirinit, eine neue Mineralart. Freirinit, seiflier ais Lavendulan 
bezeiclinet, aber von diesem verschieden, bat seinen Namen nach der Landschaft 
Freirini. V. in Blanca Mine, San Juan. Zus. etCujCajO-SNaoO^As20 6-6H20, 
worin das Yerbaltnis Cu : Ca =  4 : 1 ist. Es sind grimlichblaue, opt. einachsige 
mikroskop, kleine Blattchen u. Saulchen mit lielłblauem Strich. L I. in HCl. 
(Ann. des mines 9. 30—31. 1924; N. Jahrb. f. Minerał. 1924. II. 170. Ref. 
W. E i t e l . )  E n s z l i n .

S. Kozu und S. Saiki, Entwasserung von Kocliit in Wasserdampfbei Atmospharen- 
iruck. Kochit von Kochimura, Provinz Rikuchu, Japan bildet weiBe, kornige. 
regulare Kombinationen yon Wurfel u. Oktaeder. Zus. 2 AL03 • 3 SiO.> • 5 II20.
D.16 2,929°. DasW asser wird in Luft bei 725—800°, in Wasserdampf bei 775—950° 
abgegeben. (Journ. Geol. Soc. Tokyo 29. 148—54. 1922; N. Jahrb. f. Minerał. 1924.
H. 171—72. Ref. W. E i t e l .) E n s z l in .

H. Leitm eier, Uber Pisanit. Die angegebenen Analysen eines blauen u. eines 
blaugriinen Pisanits von L a d in g  fiihren zur Formel (Cu,Fe)S04-7H20. Ln blauen 
von der D. 1,950 sind 45CuS04-7H20  u. 55FeS04-7H20, im blaugriinen von der
D. 1,941 sind 31CuS04-7H20  u. 69FeS0( -7H20. (Mitt. Wiener. Min. Ges. 34. 
37—40.1916; N. Jahrb. f. Minerał. 1924. II. 191—92. Ref. M. I I e n g l e i n . )  E n s z l i n .

Alfred Schoep, Der Sklodowskił, ein, neues radioaktwes Minerał.. (Buli. Soc. 
Chim. Belgiąue 33. 527—29. 1924. — C. 1924. II. 1906.) B e h r l e .

Alfred Schoep, Uber den Sklodowskit, ein neues uranhaltiges iMinerał; seine 
Ahnlichkeiten mit dem Uranotil. (Vgl. C. r. d. lAcad. des seiences 179. 413; 
C. 1924. II. 1906.) Beide Mineralien haben iihnliche chem. Zus. R 0-2U 0 3-2Si02- 
7 H20, u. zwar ist bei Sklodowskit, der in radialfaseriger, kompakter u. dichter 
Form yorlag, R =  Mg u. bei Uranotil R =  Ca. Ersterer ist 11. in HCl. (Buli. 
Soc. franę. Minćral. 47. 162—72. Buli. Soc. Chim. Belgiąue 33. 562—70. 1924.) E n s .

E. S. Bastin, Silberanreicherungen in den San Juan Mountains, Colorado. 
(U. S. Geol. Sury. Buli. 735 D. 65—129. 1922; N. Jahrb. f. Minerał. 1924. II. 
197—98. Ref. H. S c h n e i d e r h ó h n . ) _  E n s z l i n .

E. S. Bastin, Pi-imare gediegene Silbei-erze bei Wickenburg, Arizona und ihr 
Beitrag zur Genesis der Silbererze von Cobalt, Ontario. (U. S. Geol. Surv. Buli. 735 E. 
131—55. 1922; N. Jahrb. f. Minerał. 1924. II. 198—99. Ref. H. S c h n e i d e r -  
hO hn.) E n s z l i n .

N. E. Junner, Die Geologie der Goldvorkommen in Viktoria, Australien. (E con  
Geol. 16. 79—123. 1921; N. Jahrb. f. Minerał. 1924. II. 197. Ref. H. S c h n e i d e r -  
hO hn .) E n s z l i n .

R. Gana, C. K rug und E. Heuseler, Uber die Bestimmung des Platins in ge- 
impften und ungeimpften Gesteinen Deutsehlands. Es wurden die platinyerdaclitigen 
Gesteine mit allen VorsichtsmaBregeln untersucht. Dabei wurde festgestellt, daB 
*n keiner Probe die angegebenen hohen Befunde yorhanden waren. Es wurden 
hochstens 0,4—0,6 g pro Tonne gefunden, auch die Konzentrate zeigten keine An- 
rcicherung an Pt. — Die Priifung der Analysenmethoden fand an einer mit Pt 
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verschiedenster KorngroBe geimpften Grauwaeke statt. E s  crgabon sieli iinmer 
viel zu niedrige Resultate. Meist wurden 15—25%> oft auch 20—45% des zu- 
gesetzten Pt zu wenig gefunden. Die Resultate iiher die Pt-fuhrenden Gesteine 
sind also noeh nicht endgttltig. (Mitt. a. d. Lab. d. Preuss. Geol. Landesanst. 
1922. [3] 1—19; N. Jahrb. f. Minerał. 1924. II. 201. Ref. S c h n e i d e r h Oh n ). E n s z l in .

T. L. W alker, Epsomit-Seen bei Aslwroft B. C. Das Salz aus den 5 Seen, die 
im Sommer vollstiindig troeken liegen, ist fast reines Bittersalz (Analysen auch von 
Sole ygl. Original.) (Contrib. to Canad. Min. 1921. Univ. of Toronto Stud. Geol. 
Ser. 12. 42— 44. . N . Jahrb. f. Minerał. 1924. II. 194. Ref. W. E i t e l .) E n s z l in .

A. G eller, Uber das Yerhalten verschiedener Minerale der Salzlager bei hohen 
Drucken und wecJiselnden Tetnperaturen. Ausfiihrliche Beschreibung der bereits an- 
gegebenen Verss. (vgl. S. 35). Es ist naclizutragen: Vf. findet gute Ubereinstimmung 
mit den von B o r n  fur die Fcstigkeit des NaCl beim absol. Nullpunkt berechneten 
Werten. Sylvin, dessen FlieBdruckkurve niedriger liegt ais die des NaCl, wurde 
zwischen —25 u. —270° untersucht. Mischkrystalle von NaCl u. KC1 zeigen im 
frischen Zustand Abhiingigkeit der FlieBdruckkurve von der Zus. im gealterten Zu- 
stand yerhalten sie sich wie Miscliungen von NaCl u. KC1. AuBer der Schmelz- 
kurve des Glaubersalzes, die bei 5000 kg/qcm einen Knick zeigt, wurde das Be- 
stiindigkeitsgebiet desKainits bis 42000 kg/qcm, das des Bischofits bis 30000 kg/qcm 
verfolgt. Die Schmelzkurye des Camallits, die bis 24000 kg/qcm aufgezeichnet 
wurde, zeigt 2 Masima u. einen Knick. Es werden die Anwendungen der er- 
haltenen Kurven auf die Salzmetamorphose besproclien. Am SchluB befindet 
sich ein ausfuhrłiclies Literaturyerzeichnis. (Ztschr. f. Krystallogr. 60. 414—72. 
1924.) E n s z l in .

K. H um m el, Die Entstehung der Eisenmanganerze im Zeehstein von Spessart 
und Odenwald. Vf. nimmt an, daB die Erze durch hydrothermale Vorgange im 
AnschluB an tertiaren Yulkanismus gebildet sind. Hiergegen spricht sieli H. U d l u f t  
aus, worauf Vf. erwidert. (Gliickauf 60. 765—68. 1243—45. 1924. GieBen.) B e h r l e .

K. H um m el, Eisenmanganerze im Zechsteindolomit am Ostrande des Keller-
waldes. (Gliickauf 60. 1227—30. 1924. GieBen.) B e h r l e .

Carl Zapffe, Manganfiilirende Eisenerze des Cuyunadistrikts Minnesota. (Trans. 
Amer. In s t .  Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1390. 11 Seiten. B ra in e rd  
[Minn.].) BEHRLE.

J. H. L. Vogt, Die physikalische Chemie der Knjstallisation und magmatischen 
Differentiation der Ergufśgesteine. I—VI. Beschreibung der Systeme der Feld- 
spiite (I.), Diopsid-Albit-Anorthit (II.). In einem Abschnitt wird die geringe Lo- 
sungsfiihigkeit der Fe-Mg-Mineralien in sauren Magmen (III.), in einem weitereu 
Apatit u. Erze (IV.) behandelt. Eine eingehende Schilderung crfalirt das System 
Magnetit-Oliyin. Die Wrkg. allseitig gleiehen _ Drucks auf die FF. der Mineralien 
sowie auf eutekt. Punkte ist gering, dagegen groB auf die Umwandlungstempp. 
zweier umkelirbarer Pliasen (V.). Den EinfluB der leiehtfluchtigen Bestandteile 
(H20, CO., usw.) auf die Differentiation des Magmas halt Vf. nicht fiir so aus- 
schlaggebend, wie N i g g l i  (VI.). (Journ. of Geol. 29. 318—50. 426—43. 515—39. 
627—49. 30. 611—30. 639—72. 1922 u. 1923; N . Jahrb. f. Minerał. 1924. II. 202 
bis 207. Ref. M i l c u .) E n s z l in .

J. H. L. Vogt, Die physikalische Chemie der Krystallisation und der magmati
schen Differentiation der Ergufigesteine. VII u. VIII. (VI. vgl. vorst. Ref.). VII. Die 
sauren Magmen sind sehr leiclit fliissig, durch das Entweiehen der leiehtflUchtigcn 
Bestandteile unter yermindertem Druck werden sie immer ziiher, so daB sie oft die 
Oberfliiche nicht mehr erreichen. — Die GroBe der Kry stalle, sowie die Er- 
starrungstemp. bei synthet Verss. hangt von der angewandten Menge ab. \erss., 
die Tempp. des Krystallisationsbeginns festzustellen (VIII.) ergaben Zahlen zw isch en
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1000 u. 1500° jo nacli Art der Zus. Ein granit. Magma wiirde ungefiihr zwisehen 
900 u. 1000° krystallisieren, groBere Mengen leichtfliichtiger Bestandteite konnen 
diese Tempp. bis 800° erniedrigen, der Druck wiirde nur eine yerhiiltnismiiBig 
geringe Erhohung bewirken. (Journ. of Geol. 31. 233—52. 407—19. 1923; N. Jahrb. 
f. Minerał. 1924. II. 207—10. Ref. M ilc h . )  E n s z l i n .

Th. B renner, Uher Theralit und Ęolit von Umptek auf der Halbinsel Kola. 
Besehreibung u. Analysen der Gesteine. (BI. Comm. Geol. de Finlande 52. 1—30. 
1920; N. Jahrb. f . Minerał. 1924. II. 240. E e f .  K r O g e r . )  E n s z l i n .

A. W erenfels, Forschungen nach Petroleum in der Limagne, Frankreich. Vf. 
halt die Petroleumyerhaltnisse in der Limagne noch nicht fur geniigend durch 
Bohrungen geklart. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1385. 
7 Seiten. Basel, Schweiz.) B e h r l e .

D. Organische Chemie.
Ram K rishen Sharm a, Spontane Terbremmng von Athylen wahrend der Dar- 

słellung von Athylendichlorid. Beim Einleiten von reinem C2Ht in Chlorwasser 
(unterhalb 15°) wurde an der Eintrittsstelle des Gases period. Aufflammen be- 
obachtet, fein yerteilter C blieb in dem GefiiB suspendiert. (Journ. Chem. Soc. 
London 125. 2676. 1924. Lahore [Ind.], Forman Christian Coli.) H a b e r l a n d .

F rederic Stanley K ipping und Tom Greasley, Isomere Be>izoylde>~ivaie von 
Yinyldiacetonamin. (Vgl. K ip p in g ,  Journ. Chem. Soc. London 123. 3115; C. 1924.
I. 669.) Einw. yon C0H6COC1 (1 Mol) auf 2 Mol Yinyldiacetonamin ftthrt zum N- 
Benzoylderw (I F. 156°), die Ausbeute ist jedoch nicht theoret.; wird mehr ais 
1 Mol C6H6COCl angewandt, so entsteht ein dickes Ol, aus dem sich ein isomeres 
Benzoylderiy. (II F. 110°) isolieren lafit. Die Annahme, daB eine der Verbb. viel- 
leicht ein 0-Benzoylderiv. sein konnte, wurde experimentell widerlegt; beide Verbb. 
reagieren n. mit Semicarbazid u. geben beim Erhitzen Benzamid u. Benzonitril. I  
laBt sich durch Erhitzen mit C6H5C0C1 in II  nur in Ggw. von HC1 uberfiihren. 
Vff. yermutcn daher, daB I  unter Aufspaltung mit HC1 sich yerbindet u. daB da- 
nach durch Abspaltung von HC1 eine offenkettige Yerb. entsteht, so daB II  ent- 
weder Konst. a) C6H6C0NH-C(CH3).2.CH2-C0-CH : CH(CHS), oder b) C(CH3)2 :CH- 
CO • CII, • CH(CH3) • NH • COCJI5 zukommen wurde. Fiir diese Konst. wiirde der 
Umstand sprechen, daB I I  leicht mit Br reagiert u. KMn04 entfiirbt, wahrend I  
indifferent gegen beide Mittel ist. Die Zers. der beiden Benzoylderiw. findet 
statt nach:
C.sH^OjN =  C6H,CONIL +  C3H120 u. C15H1()0 2N =  C0H5CN +  H20 +  CsHI20. 
Die Konst. der N-freien Verb. ist noch aufzuklśircn.

V ersuche. N-Bcnzoylvinyldiacetonamin, CI5Hls0 2N, zur Darst. muB iiber 
K^COj getrocknetes u. frisch im Vakuum dest. yinyldiacetonamin benutzt werden, 
da sonst geringe Mengen Vinyldiacetonaminbenzoat, F. 92—93", entstehen. Das nach 
1 std. Erwarmen auf dem Wasserbad erhaltene Reaktionsprod. wird mit k. A. cx- 
trahiert; der Ruckstand besteht aus I u. Vinyldiacetonaminchlorhydrat, beide trenn- 
bar durch Behandeln mit "W.; I  aus wss. A. rechteckige Prismen, F. 155—156°, 
unl. in W. u. PAe., wl. in ii. u. CC14, 11. in A. u. Aceton; aus Lsg. in konz. HC1 
wird es durch W. nicht gefallt, sondern erst beim Neutralisieren. Durch 2std. 
Kochen mit konz. HC1 findet yollstandige Spaltung statt zu Benzoesaure, NH3 u. 
einem fluchtigen Keton; Oxim des N-Benzoylderiv. aus Aceton-CCl4 F. 183—184°; 
Semicarbazon aus sd. A. Nadeln, F. 186—187°. Der ath. Auszug des Reaktions
prod. hinterl&Bt beim Verdampfen ein gelbes nach Benzonitril riechendes Ol. 
N-Benzoylaminomethylheptenon (?), C15H190 2N, durch mehrstd. Erhitzen von yinyl
diacetonamin mit mehr ais 1 Mol CaII5COCl auf dem Wasserbad; das Reaktions-
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prod. wird zuerst mit w. W., danu mit k. yerd. Alkali digcriert; aus dem oligen 
unl. Ruckstand genannte Verb.; aus A.-A. F. 110—111°; aus wss. A. Nadeln; 11. in 
A., Aceton, Bzl., wl. in k. A. u. CC14, unl. in PAe.; Yerli. gegen konz. IIC1 wie 
yorige; Semicarbazon aus A. Prismen, F. ca. 200°. — Beim Erhitzen von I  beginnt 
bei 170° eine FI. zu dest., gegen Ende der Zers. wird etwas NHS gebildet. Die 
Fraktion 220—250° bestelit fast aus reinem Benzamid; die Fraktion 170—220° 
bleibt fl., aus ihr wird bei Kp. 190° Bcnzonitril isoliert; die Verbb. mit tieferem 
Kp. reduzieren KMn04 u. geben K-Salze fliichtiger Fettsauren, sie enthalten an- 
seheinend ein dem Methylheptenon nahestehendes ungesiitt. Keton. Verb. I I  gibt 
dicselben Zersetzungsprodd. — Einw. von Br auf TI in CCI., fuhrt zu zaliem Br- 
haltigem Ol. (Journ. Chem. Soc. London 1 2 5 . 2611—16. 1924. Nottingham, Univ. 
Coli.) H a b e e l a n d .

P. B ruy lan ts, Beitrag zum Studium der Einmrkung der Organomagn esium - 
verbidungen auf die Nitrile. Cyanameisensauredthylester. (Buli. Soc. Cliim. Belgiąue 33. 
529—31. 1924. — C. 1 9 2 4 . I I .  2457.) B e h r l e .

T. S. Patterson  und Charles Buchanan, TJntersuchungen uh er optische Uber 
lagerimg. VI. Die Methyl-n-hexylcarbinyldimethoxysuccinate. (V. vgl. Journ. Chem. 
Soc. London 1 2 5 . 1475; C. 1 9 2 4 . II. 1335.) Einleitend besprechen Vff. die Ergeb- 
nisse fruherer Arbęiten von H u d s o n  (Journ. Americ. Chem. Soc. 31 . 70. 3 9 . 1035; 
C. 1 9 0 9 . I. 643. 1 9 1 7 . II. 601) uber die Rotation von Zuckern u. die Moglichkeit, 
hieraus Folgerungen bzgl. des Prinzips der opt. Uberlagerung zu ziehen. Unter 
der Annahme, daB die von H u d s o n  yeroffentlichten Daten richtig sind, kommen 
Vlf. zu dem Schlusse, den auch ihre eigenen Arbeiten mit anderen Verbb. be- 
stStigen, daC daa Prinzip der opt. Uberlagerung nicht allgemein giiltig ist. — Vfi. 
priiften polarimetr. die l- u. d-sek. Octylester der 1-, d- u. rac. Dimethoxybernstein- 
sauren. Wenn das Prinzip der opt. Uberlagerung giiltig ist, so miiBte z. B. [a] 1- 
sek. Octylester der rac. Dimethoxybernsteinsiiure gleich dem Mittel aus [a] der 
1-sek. Octylester der 1- u. d-Dimethoxyberusteinsaure sein; es ergaben sich jedoeh 
unter den yerschiedensten Bedingungen (Temp., Wellenliinge, in festen u. gel. Zu- 
stande) sowohl bei den 1- ais auch bei den d-Octylestern der drei Sauren Diffe- 
renzen, die groBer waren, ais sie innerhalb der experimentellen Feliler zu erwarten 
waren (Tabellen im Original), so daB auf merkliche Abweichung vom Prinzip der 
opt. Uberlagerung geschlossen werden muB.

Y ersu ch e . l-sek. Octylester der d-Dimethoxybernsteinsdure, Kp.4 196°, [«]13,5s',8i 
-j-47,415° (homogene Substanz); Werte fur andere Wellenlangen, Tempp. u. in A., 
Tetracliłorathan u. o-Nitrotoluollsg. ygl. Original. Es ist ein erheblicher EinfluB der 
Losungsmm. auf die Rotation im Yergleich zur homogenen Substanz bemerkbar 
(auch bei den nachgenannten Verbb.); es wurde z. B. gefunden fiir die homogene 
Verb. [«]°5(1.u +  48,30°, der entsprechende Wert war (c =  5) in A.: -f-52,67; in
0-Nitrotoluol -f- 85°, in C2II2C14 -(-40,58°. — l-sek Octylester der l-Dimethoxybern- 
steinsaure, Kp.4 190°, • [a]nS400,7—  77,50° (homogene Verb.). — l-sek. Octylester der 
rac. jyiniethoxybemsteinsaure, Ivp.4 199—201°, [«]°51C0 - — 14,17°. — d-sek. Octylester 
der d-Dimethoxybernsteinsdurc, Kp.5 202°, a 17540I -j- 74,72°. — d-sek. Octylester der
1-Dimethoxysatire, Kp.4 194°, cc17m i  — 46,61°. — d-sek. Octylester der rac. Dimeth-
oxysaure, Kp.5 202°, « ls54l)t -)-13,67°. (Journ. Chem. Soc. London 1 2 5 . 2579—90. 
1924. Glasgow, Uniy.) H a b e e l a n d .

J. C. Irv in e  und G. V. Francis, Un tersuchung von photosynthetischen Zuckern 
durch die: Methylierungmethode. (Ygl. I r y i n e  u . P e y d e ,  Journ. Chem. Soc. 
London 1 2 5 . 1045; C. 1 9 2 4 . I I .  621.) Der von B a ł y  (ygl. S. 339) synthet. her- 
gestelite Zuckersirup wurde in iiblicher Weise methyliert u. das Rk.-Prod. analysiert. 
Die Ergebnisse beweisen, daB Polysaccharide nicht anwesend waren, u. daB der 
Gehalt an Aldosen hoehstens 26,5% betragt. Nach einer anderen Methode wurde
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festgestellt, daB der Hexosegehalt ca. 10% ist; die anderen bei der Methylierung 
in Rk. getretcnen Substanzen sind Nichtzucker mit Hydroxylgruppen, welche nicht 
fliiclitige Methylicrungsprodd. licfern. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1019—20. 
St. Andrews [Schottland].) GitIMME.

Marc B ridel, U ber die fennentatwe Spalłung des Monotropitins. Darstellung 
von Prinwerose. (Vgl. Buli. Soe. Chim. Biol. 6. 679; C. 1924 . I I .  2666.) Monotropitin 
aus Betula lenta wurde in wss. Lsg. mit Fermentpulver aus Monotropa hypopitys 
yersetzt. Schon nach kaum 2 Min. machte sich der Geruch des Salicylsiiuremethyji- 
esters geltend. Nach 5 Tagen, ais 62,7°/0 reduzierender Zucker (theoret. 69,95%) 
entstanden waren, wurde dieser isoliert u. in allen Punkten mit der kiirzlich (S. 41) 
auch aus Gentiacaulin erlialtenen Prinwerose identifiert. (C. r. d. l'Acad. des sciences 
179. 991—93. 1924.) Sp ie g e l .

Stuart W ortley  Pennycuiek, Die Mutarotationsverzogerung bei der Rohrzucker- 
uwersion. Nach den Ergebnissen der jiingsten Forsehungen ist die Rohrzucker- 
inyersion durch folgendes Schema wiederzugeben:

(4)
I lo h rzu ck er----- y  «-Glucose 4- cz-Fructose =̂=f «-Fructose

(1)
(2)} j(3) (7)| |  |  {(6)

j?-Glucose fl-Fructose ===? ^-Fructose 
(amylenoxyd.) (butylenoxyd.)

Die Annahme, daB die Rohrzuckerkonz. genau proportional der DifFerenz der 
opt. Drehungen Xt — ).ca ist, wird danach nur dann erfiillt sein, wenn die Bkk.
2, 4, 5, 6, 7 momentan bezw. im Yergleich zu 1 mit sehr groBer Gescliwindigkeit 
verlaufen. DaB diese Bedingung fiir die Eolirzuckerspaltung durch Invertase nicht 
erfiillt ist, wurde bereits von 0 ’SuLLIVAN u. Thomson (Journ. Chem. Soc. London 
57. 834 [1890]) gezeigt. Es wird nunmehr matliemat. u. experimentell dargelegt, 
daB auch bei der Hydrolyse mit S;iuren, wo kt relatiy klein ist, die einfache

1 A _ XFormel: =  — -In ^ n i c h t  zutriift. Zur Berechnung der durch die
t A t — A co

Mutarotation bedingten Abweichung werden die Rkk. 4 , 5 ,  6 u. 7 auBer Betracht 
gęlassen, da die Daten zur reclinerischen Behandlung fehlen. ki -f- ist unter
vergleichbaren Bedingungen stets groBer ais k.2 -f- k3, der durch die Fructosernuta-
rotation bedingte Fchler daher sicher kleiner ais der von der Glucose herruhrende. 
Mathemat. Tbeorie der Rk.:

Rohrzucker «-Glucose (y) -j- Fructose (*)
U  — x) (2) |  X (S)

,j-Glucose (x — y)
{A =  anfangliclie, x  —  zurzeit t umgesetzte Rohrzuckermenge, y  =  zurzeit t

gebildete a-Glucose, in g-Mol./L.) Die Hydrolysengesehwindigkeit ist gegebon
durch:

^  =  kl { A - x )t  

die Geschwindigkeit der B. von «-Glucose durch:

- / f  =  K (A — x) — ko y +  K (x — y) . (II)
Durch Integration von I. erhalt man:

(la)
A

u. durch Einsetzen von x  in II. u. Integration:
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JL =  - A —  (1 -  + + =  )
A k2 -}- k3 *a +  *s — *1 l (n  a)

______* 5L _  n  _  4 _________________ _____________________ t e  - fc'  ‘  —  e ~ ( * *  +  * » > '  1 I

* 4 +  * . . +  +  * 3) fc  +  *3 — * 1) ’ J
u. schlieBlich aus l a —Ila :
x  ~  y  __  ^2 n  _  . - * 1  i ) ____________ ^  __________  lg—h  t _ e— ( h  + h ) t \  (TJJ)

ił _  k, +  ks U } &  +  k3) (k, +  k3 -  kr) 1 ’ * '
Entsprticlien die Konzz. von a- u. /5-Glucose immer dem Gleichsgewichts-

zustand, so mtiBte:
JL _______  (1 _  c- * „ 38 — y _  . . __ n — e_M)
^  h 4- *3 ’ 4  * 2 +  *3

sem.
__ ______ ^ ____________ (e~h  fti +*»)< \ flY)
(&2 -f- fc8) (A:2 &3 — &,)

ist also eiu MaC der durch die Mutarotation bedingten Abweichung. Da e~k‘1 u. 
e -(*" + ^)< beide =  1, wenn t =  0, u. =  0, wenn t —  00, so sind die Anfangs- 
u. Endwerte des Glucosefehlers =  0. Er muB also eiu Maximum aufweisen, fur 
das die Bedingung besteht:

d {e~kl‘ — ę~ ^  + *»>') _  Q d(e~ kl‘) _  d (e~ + Ł|) ‘) j
d t d t  

i ,  e "  fc‘ ‘ =  —  +  ifc3) e ~  V* + ‘ .

Das Maximum wird also zur Zeit:
t =  1________  in *» +  Ł»

k2 +  k3 -  *, m *f
erreicht. Die maximale Abweichung 4  ist also:

_________  e- oder: ___ ^  .... -  e -  »  + W *« .
(*>. +  *3)2 fe  +  *3)

Fur eine 17sl°/0ig. Rohrzuckerlsg. (4 == 0,5) in 0,1-n. HC1 bei 35° wurde ge-
funden k t =  0,00373, u. aus den Messungen von N e l s o n  u . B e e g l e  k 2 =  0,169,
k 3 =  0,101. Setzt man diese Zahlenwerte in IV. ein, so zeigt sich, daB die durch
die Glucosemutarotatiou bedingten Abweichungen tatsachlich mcBbar sind. Dic 
maximale Abweichung tritt in Ubereinstimmung mit der Theorie nach 16,08 Min. 
ein, d. h. wenn 5,S°/0 Rohrzucker invertiert sind. Je groBer k.2 -j- k 3 gegeniiber kt 
wird, desto kleiner wird die maximale Abweichung u. desto friiher wird dieser 
Punkt durchlaufen. Wenn k,t  k3 gegeniiber k x sehr groB wird, konyergiert 
e — (k.. + t gCgen o, kann also vernachliissigt werden. Der mathemat. Ausdruck

fiir die Abweichung reduziert sich dann auf -r-:—, ^ ,^ * -7^7------------ r r  e_ * >
(*» +  h)  (*j +  *3 — *>) 

d. h. sie erscheint dem noch nicht umgesetzten Rohrzucker proportional. Im vor-
liegenden Falle bedingt die Vernachlassigung von e_ ^ +k»)t 25 Min. nach B eginn  
der Rk. nur einen Fehler von 0,5%, nach 30 Min. 0,033%.

Die polarimetr. Methode. Bezeichnet man die Molekulardrehungen von Rohr
zucker, Fructose, a-Glucose u. ^-Glucose mit a, (£>, a  u. j], so wird:

A  =  o- C-W  _  (j) (i _  e-*>*) - f  «  g A l  (i _  e~*=.«) +  ̂  (1 — < T f) + |
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ko
(k2 +  &3) (7c2 +  A:3 — kt)

f (// — R\_______ kykz_________ 1 -(fc2 + 7;,) I
L1 P> (L 4 -  Ł)  i h 4 - h - k . ) \ e{k3 -j- ks) (k* +  &3 — kt) 

=  P  +  (Q +  R )e ~ k' 1 -  E e - (t= + y ‘ , 
worin P, Q u. i? Konstanten sind.

Daraus folgt:

/.< — A0
^ -  =  p + § ,  4 - = p ’ «  «nd:

L =  (£ JR) e- łl * — R  e ~ + h) ‘ bezw.: =  (Q +  R) e~k' ‘A
(wenn c~ + k'̂  1 sehr klein wird).

Die aus V. bereclinete Konstantę des Mutarotationsfehlers hat im vorliegenden

Falle den Wert: R  =  - — — — =  0,296. Bei der grapli. Darst.
(*a +  *3) (*2 +  3̂ — Ax)

1 — Xdes Reaktionsyerlaufes mit t ais Abscisse u. In —— -—— ais Ordinate ersieht man,.4
daB die Kurve von ln Q (t =  0) beginnt u. nach von t —  ca. 20 Min. an, wenn
5  e-  (*i + y  1 aclir klein wird, in eine gerade Linie ubergeht. Verlangert man 
diese Gerade riickwarts bis zum Schnittpunkt mit der Ordinaten, so findet man 
diesen naturgemaB nicht mehr bei ln Q, sondern bei ln Q -j- R. Dic Gleichung 
dieser Oeraden ist dann:

ln (Q +  R) -  ln A = _ l = o l  =  ^  t 0der: k, =  ~  \n ,

worin kl die Tangente des Neigungswinkels dieser Geraden bedeutet. Sie lauft
1 ;  _ X

der nach der alten Formel kl — —  ln -1-------konstruierten Geraden (ohne Be-
t A< — Aoo

riicksichtigung der Mutarotation) parallel.. Man findet also fur die spateren Etappen 
der Rk. in beiden Fśillen den gleichen Wert von kv  Bezeiclmct man schlieBlich 
mit S  die Konstantę der durch die Mutarotation der Fructose bedingten Abweichung, 
so nimmt. die Gleichung folgende Form an:

,. 1 (Q +  R  -j- S) A  1 , A0 — Aoo -|- A (R! -f- &)
1 ~  t T, -  T&  “  T  A, -

R  -j- S  berechnet man am besten aus dem Mittelwert von:
l n  L t  ~  ^ ° °  ( m i t  R e a t d r e I l u n g )  _  a  n n 2

}, — Zoo (ohne Restdrehung) ’ ” ’
woraus R  S  —  0,30. — Aus Vorstehendem geht hervor, daB bei hydrolyt. Spal-
tungen, bei denen mit Mutarotation begabte Spaltstucke entstehen, die durch Extra-
polation der empirisch ermittelten Kurve auf das Anfangsstadium berechneten Ge-
schwindigkeitskonstanten fiir diesen Abschnitt meist zu hoch ausfallen u. daB diese
Abweichung nur zum Tcil auf Versuchsfehler zuruckzufuliren sind. (Journ. Chem.
Soc. London 1 2 5 . 2049—63. 1924. Adelaide, Univ.) Ohle.

K urt Hess, Uber die Fahigkeit der Cellulose, im fes ten und gelosten Zustand
tmabhangig vom Dispersitdtsgrad molekular durchzureagieren. Z u sa m m e n fa ss e n d e
Ubersicht uber Arbeiten des Vfs., nach denen der Grundkorper der Cellulose
<̂sH10O6 ist u. ais solcher auch in kolloidalen Lsgg., unabhangig vom Dispersitats-

grad, u. nach Unterss. von anderen Seiten auch in der Faser reagiert. Die durch
Heranziehung der Freundlichschen Permutittlieorie fiir die Cellulose sich ergebenden
Schliisse werden angefuhrt. Sie sind insofern zu modifizieren, ais Vf. aus seinen
Beobachtungen u b e r  d ie  Schweizerlsg. u. d em  M a ss e n w irk u n g s g e s e tz  d e n  SchluB
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ziehf, daB eine kinet. Beweglichkeit der C,,TT100 5-Gruppcn anzunehmen, diese also 
ais Moll. aufzufassen sind. (Naturwissenschaften 1 2 . 1150 — 53. 1924. Berlin- 
Dahlem.) S p i e g e l .

A. W. Schorger, Die Konstitution der Celhilose. Vf. erteilt der Cellulose nacli- 
steliendc KonsŁ:

CHjOH CIIjOH
O— ĆH ( 2 > ^ - C H ---------Ó---------ĆH W ^ C H ........
l?) C H - " ^  CHOH CH CHOH

CHOH ÓlIOH CHOH CHOH
CHOH ^  ^ - Ó l l  CHOH ^  ^ " Ć H
I  - '0 - '" ^  I < __ " 0 - " ^  I (8)

CH (i) CH-------- O-------- C H - " '^  (6) CH-------O
CHjjOH (4) CH2OH

Eine derartig konstituierte Verb. liefert bei der Metliylierung u. naclifolgender 
Hydrolyse nur 2,3,6-Trimethylglucose. Bei ihrer Acetolyse ist die theoret. Ausbeute 
an Cellobioseoctacetat denkbar, seine tatsiichliche theoret. B. ist jedoch aus folgenden 
Griinden nicht zu erwarten: Spaltung bei 1, 2, 4, 5 u. 6 wiirde zu Cełlobiose, bei 
7, 8, 1, 3 u. 4 zu der isomeren i-Cellobiose fiihren, die Aussichten fiir B. bcider 
Spaltprodd. sind gleich groB. DaB i-Cellobiose bisher nicbt isoliert werden konnte, 
ist auf die leicktere Hydrolyse oder Acetolyse bei 1, 2, 6 u. 5 zuriickzufiibren. 
Hydrolyse bei 2 oder 3 wiirde an beiden Stellen eine CHO-Gruppe entstelien lassen 
(Hydrocellulose), das gebildete Mol. wiirde noch ziemlicli intakt sein, es wiire jedoch 
leicliter hydrolysierbar ais n. Cellulose. Hydrolyse bei 2, 3 u. 4 wiirde zu einem 
Dextrin mit reduzierenden Eigenschaften fiihren, wiihrend durch Spaltung bei 3 u. 4 
oder 5 u. 6 nichtreduzierende Dextrine entstehen wurden. (Ind. and Engin. Chem. 
1 6 . 1274—75. 1924. Madison [Wise.], C. F. B o r g e s s  Lab.) H a b e r l a n d .

Edw ard de B arry  B arnett und Jam es W ilfred  Cook, Mitteilung ilber den 
Mechanismus der Substitułionsreaktionen in aromaiischen Kernen. Der Substitution 
im jBenzolkern braucht im allgemeinen keine Additionsrk. vorauszugelien, wenngleich 
es in einigen Fiillen wahrscheinlich ist, daB die Substituenten zuerst in eine Seiten- 
kette eintretcn u. von da in den Kern wandern. Beispiele liierfiir sind die Verbb. 
vom Typ ArOX u. ArNRX, in denen X eine mehr oder weniger ausgesprochene 
Tendenz zur Wanderung in die p-Stellung des Kerns hat; Beispiele hierfur sind 
die Umlagerungen der Nitramine in Nitroamine u. der Hydroxylaminderivv. in 
Aminophenole. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 4 3 . 897—98. 1924. London.) Z a n d e r .

Leonard R eginald  Yyle und F rederic  Stanley K ipping, Organische Dei-ivate 
des Siliciums. XXXI. Einwirhmg von Quecksilberoxyd auf Diaryldichlorsilicane. 
(XXX. vgl. K i p p i n g , S. 484.) Einw. von HgO auf eine h. Toluollsg. von Diphenyl- 
dichlorsilican, SitCgH^CLj, liefert neben HgClu Phenylquecksilberchlorid, SiO., u. 
Trianhydrołrisdiphenylsilicandiol ein ziihes 01, das der Zus. nach ais Diphenyl- 
silican, Si(C0H5)2O, aufzufassen ist; Einw. von alkoh. KOH auf diese den Ketonen 
entsprechende Verb. fiihrte fast quantitativ zu Diphenylsilicandiol. Die Tatsache, 
daB das Silicon mit Wasserdampf nicht fluchtig ist, sprielit dagegen, daB eine ein- 
fache Verb. Si(C6Hs)aO vorliegt. Wird die urspriingliche Toluollsg. im Vakuum dest. 
(30 mm), so geht bei 310° etwas Trianliydrotrisdiphenylsilicandiol uber, weitere 
fliichtige Si-Verbb. wurden hierbei nicht erhalten, so daB geschlossen werden muB, 
daB das Silicon in der urspriingliehen Lsg. nicht enthalten war oder infolge der 
WSrme sich polymerisiert hatte. Mol.-Gew.-Bestst. des Silicons deuten auf \erb. 
[iSiiCąH^ 0]8. — Bei analoger Einw. von HgO auf Dibenzyldichlorsilican entstand
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Trianhydrotrisdibenzylsilicandiol u. ais Hauptprod. eine der Diphenylyerb. analog 
zusammengcsetzte Verb. [ S Ą C II^ II^  0]„, die mit sd. alkoh. KOH yollstandig in 
DibetiztjUilicandiol iibergefuhrt wurde. Yakuumdest. der Toluollsg. fiihrte nur zu 
Trianhydrotrisdibenzylsilicandiol. — Aus den Eigenschaftcn beider Silicone muB 
geschlossen werden, daB sie mehr ais 4 Si u. 4 O enthalten.

V ersuche. Eine Toluollsg. von Diphenyldichlorsilican wird 13/4 Stdn. mit 
1,05 Mol. HgO unter RuckfluB gekocht; nach Filtrieren u. Waschen mit Toluol 
wird die Lsg. eingedampft; aus dem diekfl. gelben Riickstand werden durch frak- 
tionierte Krystallisation aus A.-Aceton isoliert: TrianhydrotrisĘiphenylsilicandiol,
F. 188° (ca. 2°/0) u. Phenyląuecksilberclilorid, F. 250°. Der Riickstand wird zwecks
Entfernung von Diphenyl mit Wasserdampf dest. u. die nicht fliiclitige M. in Aceton 
gel.; hieraus Ycrb. [$(CeJ2|)20],,, U. in organ. Mitteln auBer den niedrigen Alkoholen 
u. PAe., worin wl., beim Erwarmen mit Piperidin -|- W. oder wss. Aceton -J- KOH 
keine Ha-Entw., nach dreimaliger Erneuerung des letzteren Mittels jedoch Hydrolyse 
zum K-Salz des Diphenylsilicandiols. — Wird Trianhydrotrisdiphenyhilicandioi mit 
iiberschussigem HgO auf 200° erhitzt, so sublimiert Quccksilberdiphenyl; diese Verb. 
entsteht auch, wenn das von Phenyląuecksilberchlorid u. Trianhydrotrisdiphenyl- 
silican befreite olige oben genannte Reaktionsprod. in Toluollsg. mit HgO erhitzt 
wird; ob die Verb. hierbei aus Trianhydrotrisdiphenylsilicandiol oder aus kom- 
plexen Siliconen entsteht, liiBt sich nicht entscheiden. — Die Einw. von HgO auf 
Dibenzyldichlorsilican in Toluol wird durch 6std. Kochen unter RuckfluB bewirkt. 
Nach Abtrennung von Nebenprodd. werden gebildetes Dibenzyl u. Slilben mit Wasser
dampf eutfernt; der Riickstand wird in Aceton gel. u. mit A. fraktioniert gefallt; 
hieraus Trianhydrotrisdibenzylsilicandiol, F. 98° u. Terb. [SUCIŁjCaII^20]„ ais olige 
M., wl. in A. u. PAe., sonst 11. in organ. Mitteln. Das letztgenannte Silicandiol 
reagiert mit beim Erhitzen mit HgO. — Die Oxyde von Cd u. Ag reagieren nicht 
mit Diphenyldichlorsilican. (Journ. Chem. Soc. London 1 2 5 . 2616—22. 1924. Not
tingham, Univ. Coli.) H auerland .

Frederick  C hallenger und John  F rederick  W ilkinson, Die Oricntierung 
von Tńphenylphosphinoxydderivaten. Das von M ic i i a e l i s  u . S o d e n  (L ie b i g s  Ann. 
2 2 9 . 324 [1885]) durch Nitrierung yon Triplienylphosphin bezw. seinem Oxyd er- 
baltene Trinitrotriphenylphosphi7ioxyd (F. 242°) ist nicht, wie diese Autoren an- 
nahmen ein p-, sondern ein m-Deriv.; das aus der entsprechenden Aminoyerb. 
durch Diazotieren u. Umsetzen mit CuCl erhaltene Tri-m-clilorphenylphosphinoxyd,
G,8H120C13P, ist ideut. mit dem aus P0C13 -f- m-Chlorphenylmagnesiumbromid in
A.-Bzl. enthaltenen Prod.; aus PAe. Nadeln, F. 135°. — Tri-p-chlorphenylphosphin- 
oxyd, C1sH,jOC13P, analog dargestellt, F. 174°. — Die von M i c i i a e l i s  u. S o d e n  
aufier der Verb. mit F. 242° noch erhaltene isomere Yerb. (F. 66—68°) konnten 
Vff. nicht nachweisen. (Journ. Chem. Soc. London 1 2 5 . 2675—76. 1924. Man
chester.) H a b e e l a n d .

Louis Desvergnes, tJber einige physiJcalische Eigenschaftcn von Nitroderivaten. 
lj2,4-Dinitroanisol: gereinigt durch Umkrystallisicren aus der doppelten Menge 
HN03 (D. 1,4), weiBe bis schwach gelbliche Prismen, F. 94,58°; in 100 g W. sind 
1- 0,0155; 0,0136 u. 0,4780 g bei 15, 50 u. 100°. In der Warme findet durch W. 
leicht Hydrolyse zu entsprechendem Dinitrophenol statt. Loslichkeit in organ. 
Mitteln (in 100 g Losungsm.) bei 15 u. 50°: in Essigester 25,071 u. 78,63 g; in 
Aceton 85,662 u. 218,97 g; in 96%ig. A. 1,887 u. 6,446 g; in absol. A. 2,297 u. 
7)185 g; in CH30H  3,052 u . 10,577 g; in Bzl. 30,269 u. 123,43 g; in Chlf. 33,998 u. 
102,96 g; in A. bei 15° 3,821 u. bei 33° 6,780 g; in Pyridin 73,509 u. 198,98 g; m

0,356 (15°) u. 0,889 g (37°); in CC14 0,356 u. 1,196 g; in Toluol 16,626 u. 79,57 g.
l£,4,6-Tnnitroani8ol, aus HN03 strohgelbe Krystalle, F. 67,90 67,93°, Er- 

starrungspunkt 67,1°; Loslichkeit in 100 g W. von 15,50 u. 100°: 0,020, 0,137 u.
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0,389 g. Boi der Lsg. findet zum Teil Verseifung zu i-Pikrinsąwre statt. Loslich- 
keit yon Trinitroanisol in organ. Mitteln (100 g) bei 15 u. 50°: in Essigcster 89,144 
u. 368,50 g; in Aceton 194,005 u. 813,22 g; in 96°/0ig. A. 2,306 g u. 17,79 g; in 
absol. A. 2,369 u. 21,36 g; in CH30 II 5,238 u. 27,65 g, in allen genannten Mitteln 
bildet sich mehr oder weniger i-Pikrinsiiure; in Bzl. 94,979 u. 597,90 g; in Chlf. 
25,598 u. 334,50 g; in A. 4,183 (15°) u. 7,86 g (34°); in CS2 0,426 u. 1,11 g (36°); in 
CCI, 0,511 u. 3,65 g; in Toluol 86,487 u. 421,53 g. — i-Pikrat des Pyńdins, 
C9H2(0H)(N02)3 -j- 2C6H5N, bildet sich unter starker Wiirmeentw. beim Auflosen 
von 25 g Trinitroanisol in 25 cem Pyridin; orangerote Krystalle, F. 97—97,5° 
(Błock Maąuenne), 11. in W., unl. in Bzl., beim Erhitzen auf Pt-Blech lebhafte Ver- 
brennung; wird die Lsg. in KOH mit Phenylliydrazin behandclt, so findet sofortige 
Bk. statt. — 1,2,4-Diniłrophenetol aus IIN 03 umkrystallisiert wei8e Nadeln, F. 82,6° 
(Błock Maąuenne), im Luftbade F. 84,75—84,78°; Erstarrungspunkt 83,4 u. 82,8°. 
Loslichkeit in W. von 15, 50 u. 100°: 0,0030, 0,0175 u. 0,1678 g; in der Warne 
besonders bei 100°, Verseifung zu Dinitrophenol. Loslichkeit in organ. Mitteln hei 
15 u. 50°: in Essigester 44,303 u. 137,08 g; in Aceton 106,956 u. 296,59 g; in 
96°/0ig. A. 2,069 u. 11,08 g; in absol. A. 2,816 u. 9,94 g; in CH3OII 4,019 u. 18,63 g; 
in Bzl. 63,733 u. 209,80 g; in Chlf. 63,886 u. 186,40 g; in A. 5,126 (15°) u. 9,36 g 
(32°); in Pyridin 95,287 u. 253,79 g; in CS2 1,096 u. 2,32 g (34°); in CC14 0,737 u. 
14,40 g; in Toluol 43,039 u. 183,21 g. — 1,2,4,6-Trinitrophenetol aus HN03 weiBe 
Nadeln, F. 78,38—78,41°; Erstarrungspunkt 78,6°; Loslichkeit in 100 g W. von 
15, 50 u. 100°: 0,013; 0,044 u. 0,354 g; mit w. W. teilweise Verseifung zu i-Pikrin- 
saure. Loslichkeit in organ. Mitteln (100 g) bei 15 u. 50°: in Essigester 36,531 u. 
185,17 g; in Aceton 1,203 u. 410,51; in 96°/0ig. A. 1,203 u. 7,82 g; in absol. A.
1,671 u. 9,32 g; in CII3OH 3,991 u. 24,00 g; in den genannten Mitteln (auBer Aceton) 
bildet sich ebenfalls i-Pikrinsiiure; in Bzl. 49,206 u. 297,25 g; in Chlf. 20,791 u. 
174,71 g; in A. 3,786 g bei 15°, 7,66 g bei 33,5°; in CS2 bei 15° 0,430 g, bei 38°
1,69 g; in CC14 0,667 u. 6,43 g; in Toluol 30,798 u. 162,98 g. Werden 25 g Trinitro- 
phenetol in 25 cem Pyridin gel., so findet nur allmiihliche Warmesteigerung statt; 
rasehere Wiirmeentw. durch Eintauchen in sd. Wasserbad; die erhaltenen orange- 
farbenen Krystalle haben F. 84,5—85,5°; die Best. des Gehalts an Trinitrophenol 
deutet auf 7 erb. CJTJOH^NO^ +  2 C \R ^ r. (Momteur scient. [5] 1 4 . 249-57. 
1924.) H a b e r l a n d .

John  R eginald  H arvey W histon, Die Darstellung von 4 -Chlor-6 -nitro- 
m-anisidin. 20,4 g 2,3-Dichloracetanilid in 80 ccm 96%ig. H2S04 werden bei 0° 
yersetzt mit einem Gemisch von 12 g 66°/0ig. UNO, -|- 60 g 96°/0ig. H.,S04 (Temp. 
nicht tiber 10° steigen lassen), nach 15 Min. wird auf Eis gegossen, Nd. danach
2 Stdn. mit 8%ig. NaOH erwiirmt u. durch Zugabe von W. 2 ,S-Dichlor-p-nitro- 
anilin ausgefiillt, gelb, F. 152—153°. — -i-Chlor-6 -nitro-m-anisidin, C7H70 3N2C1, aus 
yoriger durch Śstd. Koclien mit CH3OH -j- NaOH; aus Bzl. hellgelbe Nadeln,
F . 156°. (Journ. Soc. Chem. Ind. 4 3 . T. 370. 1924. Woolwich, Artillery Coli.) H ab .

R oland  H a ll Griffith, Substituicrte vom p-Kresol stammende Carbonałe. 3 ,3 ’-Di- 
nitroditolylcarbonat (H o l l e m a n , Rec. trav. chim. Pays-Bas 3 6 . 271; C. 1917. I- 
570) la.Bt sich durch weitere Nitrierung nicht in das s. Tetranitroderiy. uberfuhren. 
Einw. von Br auf die Dinitroyerb. fiihrt zu einem Tetrabromdiiolylcarbonat, das 
bei der Hydrolyse in Dibrom-p-kresol (I) zerfiillt; die Halogenierung erfolgt dem- 
nach unter Yerdrangung der N 02-Gruppe. Durch Oleum geht Dinitroditolylcarbonat 
in die Sulfonsiiure I I  iiber, die durch Hydrolyse hieraus zu erhaltende Nitrokresol- 
sulfonsaure wurde in Form ihrer Salze isoliert. — Einw. von Br auf Ditolylcarbonat 
fiihrt zu zwei isomeren Dibromcarbonaten, die jedoch schwierig zu trennen sind.
— 3,&-Dibroinditolylcarbonat wird am besten erhalten durch Einw. von COCl, aut 
das Na-Salz des o-Brom-p-kresols. Durch Nitrieren des Dibromcarbonats u. Hydro-
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łyse des Nitroprod. erhiilt man zwei Bromnitrokresole, von deneu das mit Wasser- 
dampf fliiclitige Prod. Konst. I I I  hat, das niclit fluchtige Prod. ist 3-Brom-5-nitro- 
p-kresol.

OH O-CO--- OH

B' 0 Br S 0 ..3 *0 ,
c h 3 c h 8

Y ersuehe. Dibrom-p-kresol, CjH0OBr2 (I), 5 g Dinitroditolylcarbonat in 130 ccm 
H2ŚÓ4 werden bei 100° mit 6 g Br yersetzt (in Ggw. von wenig Fe) u 6— 8 Stdn. 
erhitzt; das nacli AufgieBen auf Eis erhaltene Rohprod. wird mit w. Alkali hydro- 
lysiert; aus PAe. hellgelbc Nadeln, F. 135°. — K-Salz der Nitrob-esol$ulfo7isaure, 
CjII^OgNSK (entsprechend II), durch ł/2-std. Erhitzen von 5 g  Dinitrocarbonat mit 
10 ccm 18%‘g- Oleum auf 125—130°, Hydrolyse durch Kalkmilch, Uberfiihren des 
Ca-Salzes in das K-Salz; aus verd. A. strohgelbe Nadeln; Dikaliumsalz, aus sd. A. 
scharlaclirote Krystalle, geht beim Kochen mit alkoli. C2H6J  unter Abscheidung 
von KJ wahrscheinlich iiber in den Athylather der Niłrokresolsulfonsaure. — 3,&-Di- 
bromditohjlcarbonat, CI5HI20 8Br2, Darst. bei 40° in alkoh. Lsg.; aus A. Nadeln. 
F. 134°. — -Dibromditolylcarbonat aus Ditolylcarbonat in sd. CC14 -f- Br2; aus 
A. P. 119°. — Verb. CliIFl0O1 N,,Br,, durch Nitrieren einer Suspension von 20 g
3,3'-Dibromcarbonat in 125 ccm H2S04 mit 10 g 70°/oig. IIN03 -f- 25 g H2S04 bei 
20°; aus P A e . F. 176°. Durch Hydrolyse mit w. Alkali liieraus ein Ol, Kp.15 140 
bis 160°, aus diesem durch Wasserdampfdest. 2-Brom-B-nitro-p-kresol C,H60 3NBr, 
(III), aus PAe. gelbe Krystalle, F. 62°; Na-Salz aus A. rote, goldglanzcnde Tafeln. 
Der mit Wasserdampf nicht fluchtige Riickstand, 3-Brom-5-niłro-p-kresol, bildet eine 
braune, gummiartige, nicht krystallisierende M. (Journ. Chem. Soc. London 125. 
2625-28. 1924. Osford, D y s o n  P e r e i n s  Lab.) H abeiiland.

G. E. Mange und Otto E hler, Loslichkeit von Yąniiiin. Es wurden die Los- 
lichkeiten von Vanillin in bis zu 30°/oig- A. bei 4,4, 15,6 u. 23,9° wie auch in was. 
Glycerin verschiedener Konz. bei 13 u. 25° bestimmt. Die Lsgg. in Glycerin yer- 
śchiedener Konz., besonders konz. Lsgg., zeigen oft starkę Unterkiiblung, bevor 
Krystallabscheidung eintritt. Konz. Lsgg. von Vanillin in Glycerin scheiden, wic 
schon D o d g e  (Journ. Americ. Chem. Soc. 44. 1405; C. 1922. in .  1377) gezeigt hat, 
einen Nd. von Vanillitiglycerid ab. Diese Verb. wird durch Erw&rmen mit W. 
leicht hydrolysiert. Bei 25° ist zur yollstóndigen Hydrolyse ein W.-Gelialt yon 
62°/# des Gewichtes des Glyccrids erforderlich. Sind im Glycerin-Vanillin-A. u. 
W.-Gcmisch 7°/0 W. vom Gewicht des Vanillins anwesend, so unterbleibt bei 25° 
die Glyceridbildung. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1258—60. 1924. St. Louis, Mon
santo Chem. Works.) H aberland .

G. Ponzio, Unłersuchungen iiber die Dioxime. XXI. Mitteilung. (XX. vgl. 
B u g g e r i u . R ig o l i , Gazz. chim. ital. 54. 550; C. 1924. n .  2143.) Die yon G a s t a l d i  
(vgl. Gazz. chim. ital. 54. 220. 589; C. 1924. II. 465. 2145) beschriebenen beiden 
Formen des Phenyloxyglyoxims, C6II5-C(: NOH)-C(: NOH)-OH (yon G a s t a l d i  Oxim 
der Benzoylformhydroxanisaure genannt) sind identisch. Die fó-Forin ist nur eine 
verunreinigte |9-Form; sie hat nach dem Umkrystallisieren aus A. ebenfalls F. 191°. 
Ebenso esistiert das p-Tolyloxyglyoxim (von G a s t a l d i  Oxim der p-Methylbenzoyl- 
formhydroxamsaure genannt) nur in einer Form. (Gazz. chim. ital. 54. 887 90. 1924. 
Turin, Uniy.) Z aNDER.

Charles Edm und W ood und M eryyn A rthur Comley, Di? Sotattonsdispersion 
einiger normaler Ileocahydromandelsaurealkylester. (Vgl. WOOD, StJCH u. SCAEF, 
•Journ. Chem. Soc. London 123. 600; C. 1923. HI. 117.) Um den EinfluB des Ersatzes 
der CH3-Gruppe in Milchsaure durch die Cyclohexylgruppe in bezug auf Anderung
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der opt. Eigenschaften festzustellen, wurden die Metliyl- bis Nonylester der opt.-akt. 
lIexahydromandelsauren untersucht. Die Kurven der Rotationsdispersion yerlaufen 
bei den neuen Estern alle iihnlich, sie zeigen weder Maxima noeh Minima; die 
Dispersion ist n. u. komplex, der Methylester zeigt bei —12° Annaherung an ein- 
faehe Rotationsdispersion; in dem MaBe, wie das Mol.-Gew. der Ester steigt, nahert 
sich die Dispersion der anomalen (besonders bcim Octyl- u. Nonylester). Gegen- 
iiber den Milchsiiureestern (I) zeigen die Hesahydromandelsiiurester (II) eine etwas 
groBere molekulare Dispersion, die Rotation nimmt mit steigender Temp. ab 
(Tabellen im Original); der Temp.-EinfluB ist bei I I  grofier ais bei I. Die [M]j- 
Werte von I I  zeigen oberhalb des Amylesters Annaherung an einen konstanten 
Wert [der Octylester weiclit etwas ab, ebenso fiillt der Butylester aus der Reihe 
(Kuryen im Original)], vom Metbyl- bis Nonylester findet allmahlicli Annaherung 
der Rotation an O statt; beim Obergang von einem Gliede zum nachst hoheren 
ist die Anderung von [M]* jedoch gering. — Die Dispersion ist bedingt durch die 
Gruppen, die das a. Zenfcrum unmittelbar umgeben, Verliingerung der C-Kette, 
sowie Anderung der Temp. sind von sekundSrem EinfluB.

V ersuche. Hexahydramandelsaure, C8H I40 3, dargestellt durch Verseifcn des 
aus der Aldehydbisulfityerb. -f- KCN erhaltenen Nitrils mit konz. HC1; das Nitril 
wird vorteilhaft sogleich nach seiner B. verseift, Ausbeute nur 47%; F. 134,7° 
(korr.), 11. in h. W. u. A., 1. in A. u. Bzl., aus Aceton nicht gut krystallisierend 
(vgl. dagegen Z e l i n s k y  u . G u t t ,  Ber. Dtscli. Chem. Ges. 40. 3051]). — Eexa- 
hydromandelsaureamid, C8Hi50 2N, wird zum Teil bei der Hydrolyse des Nitrils er
halten; aus Bzl. F. 164°, aus W. F. 165,2° (korr.), aus h. A. Schuppen, 1. in Aceton, 
wl. in A. u. Lg. — d-Hexaliydromandelsaure: 20 g Hesaliydromandelsiiure werden 
mit n. KOH genau neutralisiert u. zu 20 g Siiure -f- 41 g Chinin in 3 1 h. W. ge- 
geben; nachdem allmahlich zum Kp. erhitzt worden ist, bleibt die Lsg. iiber Nacht 
auf Eis stehen, wobei sich lange farblosc Nadeln abscheiden; die uberstehende 
FI. wird erneut zum Kp. erhitzt u. wie vorher behandelt (insgesamt 8 mai wieder- 
liolt); das Chininsalz wird aus 4 u. 3 1 W. umkrystallisiert; h. wss. Lsg. mit verd. 
NHjOH yersetzt, nach Entfernen des Chinins auf 250 ccm verdampft u. ammoniakal. 
gemacht, hieraus durch Ansauern u. Extraktion mit A. die freie Siiure; aus A. 
monokline Prismen, F. 129,7° (korr.), [«]D25 =  -f-13,51° (0,8570 g in 6,9 ccm absol. A.); 
Chininsalz aus W. Nadeln, F. 45°, [«]DS3 — —123,24° (0,4366 g in 10,3 ccm absol. 
A.); Ammoniumsalz, [«]D24 =  —7,78° (0,5 g -|- 2,0 ccm NH4OH, D. 0,88, mit W. 
auf 7,7 ccm aufgefiillt. Na- u. K-Salz drehen ebenfalls entgegengesetzt wie die 
Siiure. — l-Hexahydromandelsaure; 27 g Siiure mit n. KOII neutralisiert u. 27 g 
Siiure -|- 51,8 g Morphin in 900 ccm sd. W . werden gemischt, u. durch Abkiihlen 
das Morphinsalz isoliert; nach zweimaligem Umkrystallisieren wird es in 900 ccm 
W. gel., Morphin mit NH,OH ausgefiillt etc. wie bei der d-Siiure; aus A. hexa- 
gonale Krystallbuschel, F. 129,7°, [a]D23 =  —13,62° (0,5047 g in 6,6 ccm A.); 
Morphinsalz aus W. Nadeln, F. 127,6° (Zers.), [«]D25 =  —63,73° (0,6392 g in 11,6 ccm 
absol. A.); Ammoniumsalz, [a]D24 =  +7,51° (0,50g Siiure +  2 ccm NH,OH [D. 0,88] 
auf 7,7 ccm aufgefiillt). — Bei Spaltung mittels Strychnin u. Brucin erhiilt man 
die Salze der d-Siiurc ais weniger 1. Verbb.; Strychninsalz aus W. sirupartig, 
Brucinsalz anfangs ebenso, ist aus Aceton ais zerttieBliche federartige Nadeln zu 
erhalten; die Spaltung gelingt nur unvollstiindig. — Methylester der l-Hexahydro- 
mandelsdure, Darst. am besten (wie auch die anderen Ester) aus dem Alkohol Ą- 
HjSOł; da nach der HCl-Methode anscheinend oft Lactidb. eintritt. Nach vicr 
maliger D est im Vakuum Kp.5 108,7°, F. 4,7°, « D24 =  —23,00°; nach der HCl- 
Methode dargestellter Ester bat Kp.ls 116,5°, « D25 — —23,01°, D.— 1,0992, hci 
+17,6° =  1,0698, bei 60,3° 1,0313, bei 85,9° 1,0081, bei 128,7° 0,9686; andere 
W erte, sowie Rotation bei verschiedenen Tempp. u. Wellenlfingen (auch fiir die
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unten folgenden Yerbb.) vgl. Original. — Metliylester der d-Hescahydromandelsaure, 
Kp., 110,4—110,9°, « „ 25 =  —j-23,ll°. — Atliylester der ISewahydrosaure, u ach drei-

bei 94,6° 0,9677; bei 138,9° 0,9293; bei 167,3° 0,9048. :— n-Propylester der d-IIexa- 
hydrosdurc nach der HCl-Methode dargestellt; nach einmaliger Vakuumdest. « D23 =  
-(-13,06°, nach fiinfmaliger Dest. Kp.6 129,5—130°, konstantę Rotation: « D23 =  
+8,40°. — n-Propylester der l-Sćiure, nach der HCl-Methode u D-3 =  —8,31°; nach 
der IL,S04-Methode nach yiermaliger Dest. im Vakuum: Kp.6 130°, F. 4,6°, a Dld — 
-8,35°; D ,°4 1,0334, bei 34,9° 1,0038; bei 64,6° 0,9776; bei 103,7° 0,9433; bei 
124,5° 0,9257; bei 152,2° 0,9015. — n-Butylester der l-Hexahydrosaure, Kp.u 147°, 
F. -0 ,7°; D. - 84 1,0213; bei -f4,3° 1,0118; bei 38,3° 0,9841; bei 97,4° 0,9357; bei 
147° 0,8956, [u]Du =  —7,94°. — n-Amylester der d-ITexahydrosaure, Ivp.ls 164,5°, 
Prismen F. —2,5°, [«]DS3 =  -{-4,43°; D .—a4 1,0135; bei +16,6° 0,9926; bei 51,3° 0,9640; 
bei 114,6° 0,9133; bei 159,1° 0,8745. — n-llexylestcr der l-IIexahydr os aurę, Kp.7 160,5°, 
F .—1,5°, D .~ I24 1,0091; bei +14,3° 0,9861; bei 57,2° 0,9518; bei 101,3° 0,9136; bei 
133° 0,8893; bei 154,6° 0,87,04; [a]D2°’7 =  —4,15°. — n-JIeptyleslcr der d-Heoca- 
hydrosaure, Kp.12 182,5°, F. —7,1°; D.-10-5, 0,9952; bei +12,5° 0,9780; bei 66,8° 
0,9351; bei 115,2° 0,8966; bei 165,5° 0,8563; [a]D23’' = + 3 ,7 4 ° ;  wird nach 2-std. 
Erhitzen auf 183° teilweise racemisiert. — n-Oetylester der l-Hexahydrosaure, 
Kp., 184,7°, F. 7,8°; D .~ 9>84 0,9861; bei +7° 0,9738; bei 48,9° 0,9421; bei 111,8° 
0,8933; bei 156,9° 0,8584; bei 203,1° 0,8240; [«]D23 =  —3,08°. — n-Nonylcster der 
d-Hexahydrosaurc, Kp.ic 193,3—194,5", Prismen, F. +5,4°, D .—5,54 0,9757; bei 14,7°
0,9600; bei 85° 0,9087; bei 121,3° 0,8791; bei 201,5° 0,8192; [a]D22'6 =  +3,04°; bei 
hoher Temp. (201°) wird die Rotatiou bei groBen Wellenliingen (wie auch bei 
vorigem Ester) entgegengesetzt. — Die Ester bis zUm Amylester riechen apfelartig. 
(Journ. Chem. Soc. London 125. 2630—46. 1924. Edgbaston, Univ. of Bir
mingham.) H aberland .

Y. M urayama und K. Otsuka, IIber die Bildung von Bomeol aus Terpentinol. 
HI. Einwirkung von Pihńnsiiure und Styphninsaure auf Terpentinol. (II. vgl. 
Mu r a y a m a , A b e  u . Y a m a g i s h i , Journ. Pharm. Soc. Japan 1 9 2 4 . Nr. 507. 3; 
C. 1 924 . II. 1186.) Aus links- u. rechtsdrehenden amerikan. Terpentinolen wurden 
durch Dest. iiber Na Pinene vom Kp. 158—161° u. den Drehungen —8,00° bezw. 
-f8,550 dargestellt u. durch Erhitzen mit Pikrinsiiure in ein 1-Pikrat, F. 133°, bezw.
i-Pikrat ubergefuhrt. Ersteres lieferte mit sd. Alkali l-Borneol, letzteres i-Borneol, 
in Ubereinstimmung mit den Befunden fruherer Bearbeiter. Aus der Pikratmutter- 
lauge wurde durch Sehiitteln mit W., Dampfdest. u. Verd. mit A. ein neues, iso- 
meres Pikrat, C10H 10,C6H._,(N02)3(0H), isoliert. Gelbliche Platten aus A., F. 97—99°.

Styphninsaure wirkt wie Pikrinsiiure, aber die Ausbeuten an Bomeol sind sehr 
gering. (Journ. Pharm. Soc. Japan 1 9 2 4 . Nr. 513. 1—2.) Lindenbaum.

John R eginald  H arvey W histon, Darstellung von i-Diplienetidin. Die Verb. 
wurde auf folgendem Wege synthetisiert: m-Nitrophenetol aus m-Nitrophenol in sd. 
20°/oig. NaOH +  p-Toluolsulfonsiiureatliylester; nach 6—7-std. Kochen unter Rtick- 
fluB̂  wird NaOH zugegeben u. die Verb. mit Wasserdampf abdest., F. 33°. — 
m,m -Diathoxyhydrazobenzol, ClcHj002N2, aus yoriger durch Red. mittels Zn +  alkoh.

15 Min. lang gekocht u. mit li. W. yersetzt; beim Alkalisieren sich abscheidende 
olige Base wird aus Bzl., danach zweimal aus A. umkrystallisiert; F. 109°; gibt 
durch Tetrazotieren u. Kuppeln substantiye Baumwollfarbstoffe nur mit SSuren vom

maliger Yakuumdest. Nadeln, F. 43,1° (korr.), Kp.20 1 33°, D .39,34 1,0160; bei 73,1° 0,9868;

NaOH (Wasserbad); aus PAe. weiBe Kry- 
stalle, F. 86". — i-Diphenetidin, C)6H20O2N2 
(nebenst.), aus yoriger in 33°/0ig. IICl; zu- 
erst 15 Min. auf sd. Wasserbad, danach
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Typus der 8-Amino-«-nap!itliol-5-sulfonsiiurc. (Journ. Soc. Chem. Ind. 4 3 . T. 369 
bis 370. 1924. Woolwich, Artillery Coli.) H a b e r l a n d .

Sikhibhushan D utt und Jocelyn F ie ld  Thorpe, Ringkettentautommc. XI. Die 
Fluoresceine und Rhodamine. (X. vgl. D ic k e n s , H o r t o n  u . T h o r p e , Journ. Chem. 
Soc. London 1 2 5 . 1830; C. 1 9 2 4 . II. 2464.) Der Ubergang der farblosen Base in
das gefiirbte Salz bei den Fluoresceinen u. Rhodaminen wird auf eine Struktur-
anderung der Laetonform in das chinoide Form zuriickgefuhrt ( la—b u. H a —b); 
dieser Ubergang ist auf dieselbe Ringkettentautomerie zuruckzufiihren, wie sie 
•/.. B. zwischen einer y,(S-ungesiitt. Siiurc (III) u. ihrem isomeren y-Lacton (IV) be- 
steht. Folgende Tatsachen konnen fiir die Richtigkeit des angenommenen Meclianis- 
mus beim tjbergang der farblosen in die farbigen genannten Yerbb. angefiihrt 
werden: wie aus Phthalanhydrid entstehen Fluoresceine u. Rhodamine auch aus 
Anhydriden der Bernstein- u. Glułarsaurereihe. In fruheren Mitteilungen ist nacli- 
gewiesen worden, daB Substitution an den C-Atomen der Bernstein- u. Glutarsaure 
die Stabilitiit der aus diesen Sauren gebildeten Ringkomplese stark beeinfluBt. Bei
den Fluoresceinen Y u. Y I, sowie den Rhodaminen Y II u. Y III (die Bemstein-
bezw. Glutarsaurederiw. sind), worin RR[ =  HH, CH3.CH3, C2H6-CH3, C2H5-CaH5 
u. den Cycloliexanring bedeuten kann, miissen sich die Absorptionsspektren deut- 
lich voneinander unterscheiden; wird dic Stabilitśit des Lactonringes in den Bern
stein- u. Glutarsaurederiw. durch genannte Gruppen beeinfluBt, so muB sich dieser 
EinfluB in der neutralen Lsg. der Base dadurch bemerkbar machen, daB die In- 
tensitlit der Absorptionsspektren in der Reihenfolge der substituiercnden Gruppen 
abnimmt. Die spektr. Unterss. (Tabellen im Original) bestatigen diese Annahme: 
in neutraler Lsg. besteht ein Gleichgewiclit zwischen den lactoiden u. chinoiden 
Formen, das sich bei Anderung'des Tetraederwinkels (infolge Substitution) gleich- 
falls andert. Die B. der Alkalisalze (2 Mol. NaOH) stabilisiert in Lsg. die farbige 
(chinoide) Form, uberseliussiges Alkali (20 Mol.) bewirkt eine weitere Stabilisierung, 
wie aus den Absorptionsspektren (Tabellen im Original) heryorgeht. Bei den Rliod-
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aminen muB, da die COOH-Gruppe durch Mineralsaurc, die dic Lacton- in die 
Chinonverb. iiberfuhrt, nicht beeinfluBt wird, das Absorptionsspektrum bei Ggw. 
iiberschiissiger Siiure prakt. unyeriindert bleiben, eine Annahme, die durch das 
Experiment bestiitigt wird (vgl. Tabellen im Original). — Zweeks Feststellung des 
C-Atoms im Bernsteinsiiureanhydrid, das mit Resorcin bez w. m-Dimethylamino- 
phenol reagiert, wurde Diniethylsuccinylfluorescein (Y; R =  R | =  CH3) mit KOH 
verschmolzen; da ais Spaltstiicke liesorcin u. i-Valeriansćiure erhalten wurden, folgt 
hieraus, daB das der CH2-Gruppe benachbarte CO in Rk. getreten war.

Y ersuche. a,cc-Didthylbei-nsteinsaure, C8H 140 4, 36 g «-Cyan-^,|9-diiithylacryl- 
siiureiithylester in 400 ccm A. -)- 15 g KCN in 25 ccm W. bleiben 14 Tage stehen ; 
danach wird A. abdest., die Lsg. angesiiucrt u. das ausfallende Ol durch 10-std. 
Kochen mit 1IC1 (5 Vol.) hydrolysiert; nach Extrahieren mit A. wird die iith. Lsg. 
mit NajCOg estrahiert u. hieraus die Siiure gefiillt; Waschen mit PAe., danaeh 
einige Małe aus IIC1 umkrystallisiert; F. 108°. — D ars t. der F l u o r e s c e i n e  nach 
B ig g s  u . Pope (Journ. Chem. Soc. London 12 3 . 2934; C. 1 9 2 4 . I. 1380); fur die 
GHutarylfluoresceine ist zu empfehlen, die Kondensation nur kurze Zeit bei 180° 
stattfinden zu lassen, bis B. von W. anfiingt u. dann 2 Stdn. auf 150—160° zu er
hitzen. Reinigung durch Losen in Na^COj u. Fiillen mit Essigsiiure. Dargestellt 
wurden folgende Yerbb.: Succinylfluorescein (Y, R =  R, =  H), rotliclibraune, metali, 
gliinzende Nadeln, F. 234° (Zers.), konz. alkal. Lsg. rot, verd. Lsg. gelb mit starker 
gelblichgruner Fluorescenz, Lsg. in konz. H2S04 orangerot; wl. in A., Essigsiiure, 
A. u. W., unl. in Lg., 1. in li. verd. HC1. — a. Dimelhylsuccinyl/luoresceirt (Y, R =  
R, CH3), braune Nadeln, F. 262—264° (Zers.), Lsg. in Alkali, konz. H»S04 u. 
organ. Mitteln wie yorige. — a. Methylathylsuccinylfluorescein (R,Rj: =  CH3,C2H6), 
braune Nadelbuschel, F. 252° (Zers.), in konz. H2S04 orange; Loslichkeit u. Lsg. 
in Alkali wie yorige. — a. Diathylsuccinylfluorescein (V, R =  R, =  C,H6), gelbe 
Nadeln, F. 262° (Zers.), konz. alkal. Lsg. orange, verd. Lsg. gelb, gelblicligriin 
fluorescierend; in konz. II2S04 orangegelb; Loslichkeit wie yorige. — a-Cyclohexan-
sucdnylfluorescein (Y, R R, =  Cyclohexanrest), braune Nadeln, F. 278° (Zers.), Lsg.
in konz. H2S04 gelb, in Alkali wie yorige, ebenso Loslichkeit. — Glutarylfluórescein 
(VI, R =  Rt — H), rotlichbrauue Nadeln, F. 235° (Zers.), in konz. Alkali dunkel- 
rot, in yerd. tiefgelb mit gelblichgruner Fluorescenz; in konz. H„S04 rot; wl. in
A., Essigsiiure, Aceton, A. u. W., unl. in PAe., 1. in h. yerd. IIC1. — fi.fl-Dimethyl-
glułaryl/luorescein (YI, R =  R, =  CHa), briiunlichgelbe Nadeln, F. 240—245°
(Zers.), Loslichkeit, Lsg. in Alkali u. II2S04 wie yorige. — fi,fi-Hethijlathylghdaryl- 
fluorescein (YI, R ,R , =  CH3,G>H5), braune Nadeln, F. 278—280° (Zers.); Yerli. wie 
vorige. — fi,{j-Duithylghitarylfliwrescein (YI, R =  R, =  CoHj, gelbliclibraune 
Nadeln, F. 162—165° (Zers.), konz. alkal. Lsg. rot, yerd. gelb wic yorher; Lsg. in 
konz. H2S04 orangerot. — fi-Cyclohexanglutarylfluore$cein (YI, R R , =  Cyclohexan- 
rest), gelblichbraune Nadeln, F. 238—242° (Zers.), konz. alkal. Lsg. orange, yerd. 
wie yorher; Lsg. in konz. H3S04 orangegelb.

Die R h o d a m i n e  wurden dargestellt nacli D .R .P . 51983 (Frdl. II. 86 [1891]). 
Das Roliprod. wurde mit W. yerrieben, mit verd. NH4OH extrahiert u. der Riick- 
stand in HC1 gel.; aus den Chlorliydraten wurden mittels NII40H die Basen er
halten, die zurn Teil erneut in die Chlorhydrate iibergefiihrt wurden. Dargestellt 
wurden: Suecinylrhodarnin (VII, NR, =  N[CHJ2, R =  R, =  H); Chlorhydrat 
braune, goldgliinzende Nadeln, F. 225—230° (Zers.), in W. bliiulichrot mit orange- 
brauuer Fluorescenz; 11. in W., wl. in organ. Mitteln u. yerd. HC1. — a. Dimelhyl- 
succinylrhodamin (VII, R =  Rt == CH3); Chlorhydrat ebenso gefiirbt wie yoriges,
F. 282—284° (Zers.), Yerh. in W. u. gegen Losungsmm. wie yoriges. — a. Methyl- 
athylsuccinylrhodamin (YII, R ,R , == CH3,C2HS), Chlorhydrat wie yoriges, F. 250 
bis 252° (Zers.). — a. Cyclohexanmccinylrhodamin, dunkel rotliclibraune, goldglanzende
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Nadeln, F. 110—112° (Zers.), Lsg. in HCl wie yoriges Chlorliydrat in W., 11. in A., 
Aceton, Bzl., wl. in A. u. Lg., 11. in Siiuren. — GhUarylrho darnin (T U I, NR2 =  
N[CH3) , , R =  R, =  H), rotlichyiolettes Pulyer, F. 190—195° (Zers.), Lsg. in verd. 
HCl blaurot, orangebraun fluorescierend, 11. in Siiuren, 1. in A., Aceton u. Bzl., wl. 
in A., swl. in Lg. — fi,fi - Dimetliylglutarylrlwdamin (V III, R — R, =  CII,), 
yiolettrote Nadeln, F. 165—170°, in HCl u. Loslichkeit wic yorige. — fi,fi-Methyl- 
athylglutarylrhodamin (V III, R,R[ =  CII3,C.jH5), F. 112—115° (Zers.), Farbę etc. 
wie yorige. — fi, fi-Diałhylglutarylrho darnin (VIII, R =  R, =  C2H5), F. 120—125° 
(Zerg.), Farbę u. Verh. wie yorige. — fi-Cyclohexanglutarylrhodamin (VIII, R , R , =  
Cyclohcxanrest), dunkelyiolettrote Nadeln, F. 150—153° (Zers.), Verh. wie yorige. 
(Journ. Chem. Soc. London 1 2 5 . 2524—38. 1924. South Kensington, Imp. Coli. of 
Sc. and Techn.) H a b e r l a n d .

J. Pascual, Die Bersłellung von i-Benzaldesoxybenzoin. Man erhiilt i-Benzal- 
desoxybenzoin mit anniiliernd quantitativen Ausbeuten, wenn man Benzyldesoxy- 
benzoin mit Br2 in CC14 reagieren liiBt u. das entstandene Brombenzyldesoxybenzoin 
in k. Essigsiiure mit Ag-Acctat reagieren laBt. Das ais Zwisclicnprod. erhaltene 
(fi-)Brombenzyldcsoxybcnzoin, CJ1H,7OBr, ist yerscliieden von der bereits bekannten 
Verb. C,jH 5 • CO • CII(CHBr ■ C„H6) • C0Hr> (vgl. T h i e l e  u. R u g g l i , L ie b i g s  Ann. 393. 
75; C. 1 9 1 2 . II. 1771), diirfte dalier das Br in «-Stellung zum CO liaben. Es 
bildet gelbliche Prismen oder Nadeln, F. 86—87°, sil. in A., CC14 u. Bzl., weniger
1. in A. u. Bzn. (Annales soc. espanola Fis. Quim. 2 2 . 509—12. 1924. Barcelona, 
Fac. de Ciencias.) S p i e g e l .

J . A. Ambler, D. F. J . Lynch und H. L. H aller, Naphthalmsulfonsiiurcn.
VI. Sulfonierung des Naphthalins im Dampfzustande. (V. vgl. H a l l e r  u . L y n c h , 
Ind. and Engin. Chem. 1 6 . 273; C. 1 9 2 4 . II. 1835.) 2,7-Naphthalindisulfonsaure 
wird in 78—85°/0ig. Ausbeute erhalten, wenn Naphthalindiimpfe bei 220—245° mit 
konz. H2SO.( in Bcriihrung kommen. Der App. (Abbildung im Original) besteht 
in der Hauptsaehe aus einer guBeisemen senkrecht stehenden Rohre, die zu */d 
ihrer Lange mit Quarzsteincn gcfiillt ist, u. durch dereń eine untere OfFnung die 
C1UHS-Dampfe eintreten; die Sulfonierungsprodd. (auBer 2,7-Siiure auch etwas
2,6-Disulfonsaure u. wenig (9-Monosulfonsaure) flieBen durch eine zweite OfFnung 
im Boden ab. Die H.,S04 (80—95°/0ig.) flieBt in gleichmaBigem Strome durch die 
obcre Óffnung der Rohre, durch die auch gasformige Reaktionsprodd. entweichen, 
auf die crhitzten Quarzsteine. Die genannte Ausbeute an 2,7-Disulfonsaure wird 
erhalten, wenn 3—3,5 Teile H„S04 mit 1 Teil Naphthalin reagieren. Der App- 
arbeitet kontinuierlich. Das EisengefaB wird nur wenig angegriffen. (Ind. and 
Engin. Chem. 1 6 . 1264—66. 1924. Washington, Bureau of Chem.) H a b e r l a n d .

B.. F. Chambers und P. C. Scherer, Benzylpseudothiohanisło/fsalzc von 
Naphthalinsulfonsauren. Die genannten Salze wurden, da durch W. leicht H y d ro ly se  
eintritt, in 0,2-n. HCl ais Liisungsm. dargestellt Wegen der Unterscliicde ihrer 
FF. cignen sie sich gut zu Identifizierung der Naphthalinsulfonsauren, ihre leichte 
Hydrolyse (mittels NaOH) ermogliclit die Reindarst. der SSuren. — Bcnzylpscudo- 
thioharnstoffsalz der cc-Naplithalinmonosulfonsiiure, aus w. 0,2-n. HCl orthorhomb. 
Nadeln, nach zweimaligem Umkrystallisieren aus 0,2-n. HCl (sd.), F. 136—137°, U- 
in A., Aceton, Eg., w l. in li. Bzl. u. A.; yon 0—100° (steigend uin je 10°) werden 
gel. in 0,2-n. IICl: 4,4; 5,8; 7,7; 10,1; 13,5; 17,8; 23,5; 30,9; 40,4; 54,0 u. 70 g 
pro 1. — Salz der fi-NapMhalinsulfonsdure, aus h. 0,2-n. HCl flachę, d u reh sich tig e  
Prismen, F. 188—189°, unl. in k. organ. Mitteln, wl. in der Hitze; L o s lic h k e it  in
0,2-n. HCl von 0—100° (wie yorher): 0,2 ; 0,3; 0,5; 0,8; 1,2; 2,2 : 3,5; 5,5: 8,6;
1.3,7; 21,6 g pro 1. — Salz der 1,5-Naphthalindisulfonsaure, aus 0,2-n. HCl fnfeln 
mit pyramidaler oder prismat. Endflache, F. 244—245° (geringe Zers.), unl. in h. u. 
k. Aceton, A., Bzl. u. Eg., wl. in sd. A. Loslichkeit in 0,2-n. HCl von 0—10
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0.03; 0,07; 0,16; 0,35; 0,77; 1,7; 3,6; 7,8; 16,8; 35,7; 77,6 g pro 1. — Salz der
2,7-Naphtlialindimlfonmure, aus h. 0,2-n. JICl rundlicho Korner, F. 199—200° (Zers.),
1. in h. A. u. Eg., unl. in k. A., h. u. k. Aceton, A. «. Bzl.; Loslichkeit in 
0,2-n. HC1 von 0—100°; 0,7; 1,2; 2,2; 3,9; 6,6 ; 11,5; 20,0; 34,7; 59,4; 103,5; 
177,8 g pro 1. — Salz der 2 ,6 -Naplithalindisulfonsaure aus sd. 0,2-n. IIC1 Nadeln, 
Zers. ohne P. bei 200°; 1. in h. A. u. Eg., unl. in k. u. li. Aceton, A. u. Bzl.; 
Loslichkeit in 0,2-n. HC1 von 0—100°: 0,7; 1,1; 1,6; 2,4; 3,f; 5,ć; 8,8; 13,j ;  20,4, 
31,0; 47,3 g pro 1. — Salz der 1 ,6 -Naphthalindisulfonsaurc wird erst nacli liingercm 
Stehen im Eisschrank fest; aus 0,2-n. HC1 rundo, unregelmiiBige Krystallc F. 234 
bis 235° (Zers.), wl. in li. A., Bzl. u. Eg., unl. in Aceton u. A. (Ind. and Engin. 
Chem. 16. 1272—73. 1924. Providence, Brown Univ.) IIab e rlan d .

Helen W inifred  C arnelley und P av itra  K um ar D utt, 2,5-Iminodiiiyd.ro- 
1^,3-triazol. II. (I. vgl. D u tt ,  Journ. Cliem. Soc. London 123. 265; C. 1923. T. 
1229.) Die Einw. von p-TÓluidin auf S-Chlor-l,4-diphenyl-l£,3-triazol (I) einerseits, 
von Anilin auf ó-Chlor-4-plicnyl-l-p-tolyl-l,2,3-triazol (II) andererscits sollte nacli 
Dimroth (Liebigs Ann. 335.102 [1904]. 364. 183 [1909]) zu den isomeren Amino- 
triazolen I I I  bezw. IV fiihren. Yff. haben bei Nacharbeitung der Yerss. in jedem 
Falle ein Isomerengemisch der Zus. erhalten, aus dem sie ^ erb. A (F. 227
bis 228°) u. B  (F. 171—172°) isolieren konnten; durch Erhitzen der einzelnen 
Verbb. entsteht eine Gleichgewiclitsmischung von A  u. B. D im roth  (Liebigs Ann. 
373. 345 [1910]) hat die tautomere Umlagerung nacli untenstehendem Schema er- 
kliirt, eine Annahme, die jedoch nicht mit dem chem. Verh. ubereinstimmt, denn 
mit sd. alkoh. C»H5ONa erleiden I I I  u. IY isomere Umlagerung, olme (wie z. B. 
Diazoessigester) N2 zu entwickeln. A  u. B  konnen nur durch langere Einw. \ on 
sd. Acetanhydrid +  CIIjCOCl acetyliert werden; in salzsaurer Suspension ist UNO, 
ohne Wrkg., in Eg.-Lsg. gibt A  mit HNOa eine Additionsverb., B  ein Mononitro- 
dcriv.; in alkoh. HC1 geben beide Yerbb. Nitrosamine. Einw. von sd. alkoh. IIC1 
auf A  oder Hydrolyse seines Nitrosoderiv. gab A  sowie ein Gemiscli von Isomeren; 
B wurde anscheinend nicht gebildet. Die isomere Umlagerung yerliiuft also in 
diesem Falle anders ais bei Einw. von Hitze. Die IConst. von A u. B  ist yorliiufig 
noch nicht sicher.

I  C,H5N < 1C.C1 ; J . C(H5 11  C lH ;N <C -C l: Ć(C6H5)

^  _ _ ż _ —•y ......  — tif N-------!— -N
III C„H6N <  I IY C ,H .N <nrtTTin TT, ' „ ,

0 5 C(NIIC;II,) : C-CeHs C(NIICJIa) : C(C0H5)

*  G>H5NH. C (: N • C,H7) - C • (CcH6) < » \
III /  .  IV

X N /
• \  CjIIjNHC (: N C0H5) • C(CeHs) <  n *

iN
Versuche.  5-Oxy-l,4-diphenyl-lJ2,3-triazol, D a r s t .  nacli D i m k o t h  (1. c. 1904), 

Isolierung durch Zers. des Na-Salzes; aus A. Nadeln, F. 166° (Zers.). — S-Omy-
i-phenyl-1 -p-tolyl-1 ̂ 2,3-łriazol, CI5H130N3, aus CHsOH Nadeln, F. 173—174° (Zers.).
— 5-Chlor-l,4-diplimyl-lJ},3-triazol (I), durch Zugabe von 30 g der erstgenannten 
Verb. zu 30 g PC15 in 70—80° w. Bzl. (250 cem) u. Koehen unter RuckfluB bis 
HCl-Entw. beendet; aus CH3OH F.137—138°. — 5 - C h lo r - 4 - p h e n y l - l - p - to ly l - l& 3 - tr i a z o l ,  

C,5H1SNSC1 (II), B. analog I; aus CH3OII Nadeln, F. 124—125°. — Yerb. (4)t
aus 7 g I 15 g p-Toluidin -]- 20 ccm absol. A. durch 16-std. Erhitzen aut 
110—120° (im Rohr), danach 6— 8 Stdn. auf 135—145°; nacli Wasserdampfdest. 
hinterbleibender Riickstand wird einige Małe aus A. umkrystallisiert; rh o m b .
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Tafeln, F. 227—228°; in A. sind 0,5% 1., in mit liCl gesiitt. A. 15°/0 1., wl. iu 
CH3OH, Bzl., Acetanliydrid u. k. Eg., unl. in W., Lg. u. k. konz. HC1, in 11 sd. 
konz. HC1 ist 0,1 g 1.; aus der nacli dem ersten Umkrystallisieren erlialtenen alkoh. 
Mutterlauge wird Yerb. B  erhalten; wollige Nadeln, F. 171—172°. Sintern hci 
169°; ist in vorher genanntcn Mitteln etwas leichter 1. (auBer HCI) ais Verb. A. 
Beide Verbb. werden in fast demselben Verhiiltnis erhalten, wenn I I  mit Anilin 
analog behandclt wird (5—6 g A, 0,5 g B). — Verb. C21/ / , sN t , IINOi, durch all- 
miihliche Zugabe von 2 g  NaN02 zu 2 g A  in 300 ccm Eg.; das nach 24-std. 
Stehen durch W. ausgefiillte rohe Reaktionsprod. gibt noch schwaehe Liebermannsche 
Nitrosork.; aus Eg.-CH:,OH-Gcmiach liellgelbe Nadeln, F. 135—140° (Zers.), mit 
Liebermannschem Reagens gelbe Lsg.; wird die alkoh. Lsg. des Rohprod. gekocht, 
so entsteht eine Verb. unbekannter Konst., dunkelgelbe Prismen, F. 196—198°, mit 
Liebermannschem Reagens gelbe Lsg. gebend. Einw. von k. rauchender HN03 
auf die Verb. mit F. 135—140° gibt, nach Umkrystallisieren aus Eg.-CHsOH gelbe
Nadeln, F. 193—194° (Dinitroyerb.?). — Mononitroderiv. dci- Vcrb. B  aus 1 g B  in
100 ccm Eg. +  1 g NaN02; aus Bzl.-CH3OII flachę gelbe Nadeln, F. 197-198°, 
mit Liebermannschem Reagens orangefarbene Lsg. Wird Verb. A  in mit HCI 
gesiitt. alkoh. Lsg. mit NaNO., beliandelt, die Lsg. nach 12-std. Stchcn mit W. 
yersetżt, so entsteht ein gelber Nd., der aus CH3OH umkrystallisiert yerschiedene
unreine Fraktionen gibt, die sich bei ca. 140° zers. u. Nitrosaminrk. gebeu;
Hydrolyse des Rohprod. fiilirte zu unreiner Ycrb. A  (Isomerengemisch) mit.F. 210 
bis 217°. — Yerb. B  analog mit NaN02 iu alkoh. HCI beliandelt, gab ein Gemiscli 
gelber u. farbloscr Nadeln, die die Nitrosaminrk. gaben. — Yerb. ClsET10ONt, durch 
Acetylieren von Yerb. A; aus CH3OH rhomb. Prismen, F. 114—115“, 11. in organ. 
Mitteln, bei liingerem Kochen mit alkoh. HCI Verseifung u. B. der Verb. -1 mit 
210—217° (Isomerengemisch). Verb. B  acetyliert gibt aus CHsOIi m onokline 
Prismen, F. 126—127°, 11. in organ. Mitteln. (Journ. Chem. Soc. London 125 . 241 (i 
bis 2481. 1924. Leeds, Uniy.) H a k e r l a n p .

H aro ld  K ing und W illiam  Owen M urch, Trypanocidc Wirkung und chc- 
misclie Konslilution. I. Arylamide der p-Aminoplienylarsinsaure. Durch Konden- 
sation von p-Aminopheinjlarsinsaui-e mit den drei isomeren Nitrobenzoylcldońdcn 
wurden o', m'- u. p-Mononitrobenzoyl-p-aminoplicnylarsinsiiurc u. aus diescn (die 
entsprechenden Aminoyerbb. liergestellt. Die p'-Aminoverb. lieC sich nach dcm 
iuigewandten Yerf. (mittels FeCU) nur schwierig darstellen; ein beątiemeres 
Verf. ergab sich durch Uberfuhrung der p-Aminobenzoesiiurc in p  - Carbdłhoxi/- 
aminobenzoesaure u. Kondensation des Chlorids dicser Siiure mit p-Aminophenyl- 
nrsinsiiure zu j>'- Carbathoxya»iinolenzoyl -p  - aminophenylarsinsaure, aus der die 
freie p'-Aminobenzoylverb. leicht erhalten werden kann. Ais Dosis tolerata 
bei Miiusen (in mg pro g Maus) wurde gefunden: p  - Benzoylaminopltenylarsiit- 
saure 0,05, o'-Nitrove>-b. 1,0; m'-NOt 0,6; p'-NOę, 0,3; o'-NIL 0,5; 0,6-
p '-N lh  0,175; bezuglicli der trypanociden Wrkg. (Trypanosoma eąuiperdum) erga) 
sich, daB  die Nitroverbb. wirkungslos waren, die Aminoderiw. v e ru rs a c h te n  nur 
zeitweises Yerschwinden der Trypanosomen bei Injektion folgendcr Mengen o -A
0,4; m'-NII, 0,1S u. p ’-NH* 0,09. Durch Diazotieren geht o^Aminobenzoyl-p-ami110 
phenylarsinsiiure sofort in lJ2,3-Benzotriazon-3-phenyl-p-arńnsavre (I) uber, eine 
Yerb., die selbst bei der maximalen Dosis tolerata (0,025) yollkommen wirkungs os 
ist. — AVird die m'- u. o'-Aminobenzoyl-p-aminophenylarsinsaure emeut mit en 
Nitrobenzoylehloriden kondensiert, so entstehen o”-, )»"- u . p"-Momnitrobenzoy^ 
m'- (bezw. o'-) aminobenzoyl-p-aminophenylarsinsauren, aus denen durch Red. " 
entsprechenden Aminoderiw. erhalten werden. Diese Yerbb. zeiehnen sich urci 
geringe Loslichkeit ihrer mineralsauren - u. Alkalisalze aus. Dosis tolerata w 
o"-NOa-m',p-Yerb. 0,3; in"-N02-m',p 0.1; p"-NO,-m',p 0,04; o"-NH2-m'.p-Yerb. 0,4;
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o"-NH2 u. ; p''-NHa-o/,p 0,05. Gegen Trypanosomen war zeitweise (14 Tage)
wirksam nur p"-Aminobenzoyl-m'-ammobenzoyl-p-aminophenylarsinsaurc (Dosis 0,175). 
Nach dcm Vorbilde des Germanins sollten die Aminoderiw. mittels COClj in die 
entsprechenden s. Harnstoffabkommlinge ubergefuhrt werden. p-Aminoplienylarsin- 
aiiure lieferte hierbei s. Diphenylcarbamid-p,p'-diarsinsaure\ die p-Aminoverbb. der 
dreikernigen Deriw. gaben kein oder nur sehr wenig Carbamid, die Ausbeuten 
aus den o-Aminoverbb. warcn besser, die m-Deriw. lieferten Carbamide in GO bis 
70°/0ig. Ausbeute; diese Carbamide haben kolloidale Eigenscbaften, die Lsgg. der 
Na-Salze erstarren schon nach kurzer Zeit gelartig; eine trypanocidc Wrkg. zeigt 
sich bei ilmen nicht. — Bei der Red. der Nitroarsinsauren mittels FeCl2 zu den 
Aminoverbb. haben Vff. bcobachtet, daB die Ausbeute an NH2-Deriv. abliiingig ist 
von der Reilienfolge, in der Alkali u. FeCl2 zugegeben werden. Wird z. B. m'-Nitro- 
benzoyl-p-aminophenylarsinsiiure in Alkali mit FeCl2 u. Alkali gleichzeitig versetzt, 
so erhalt man 40% Aminoverb., wird jedocli zuerst alles FeCl2, u. danach Alkali 
zugefugt, so steigt die Ausbeute auf 80%•

10’/oig. NaOH u. 2 Mol. C0II6COC1 (unter gutem Riihren bei 0°); nacli Ansiiuern 
Nd. in 2-n. NH4OH gel., Lsg. mit MgCl2 versetzt, aus ausfallendem Mg-Salz die 
freie Saure; aus Eg. oder Ameisensaure Prismen; Ammoniumsalz, C13H110 4NAsNH4, 
2H20, Nadeln.— p'-Nitrobenzoyl-p-aminophenylarsinsaure, C13Hn 0 0N2As, B. analog 
voriger; das Chlorid der Nitrosiiure wird in Bzl.-Lsg. zugefiigt; aus sd. Ameisen- 
saure Nadelbuscliel, wl. in sd. Eg.; Na- u. NII4-Salz sind wl., krystallisieren in 
Nadeln. — ni'-Nitrobcnzoyl-p-aminophemylarsinsaure, C^HnOjNjAs, aus sd. Eg. oder 
1ICOOH lange Nadeln; Na- u. NH4-Salz Nadeln. — o’-Nitrobenzoyl-p-aminoplienyl- 
nrsinsaure, CISH11OaN2As, wird von o-Nitrobenzoesiiure befreit, indem das Reaktions- 
prod. mit A. ausgeschuttelt wird; aus sd. W. Nadeln, aus k. A. Tafelu. — p-Carb- 
<ithoxyaminobenzoesawe, G^HnO^N, durch Schiitteln der Aminosiiure in NaOII mit 
Chlorkohlensśiureester bei 0°; F. 208—209° (korr.), aus sd. A. (1 Teil 1. in 5 Teilen) 
Nadelbuscliel, 11. in Essigester, Essigsaure, Jlethylatbylketon, 1. in w. A., wl. in li. 
Bzl. u. Chlf. — p-CarbathoxyaminobcnzoylchloAd aus yoriger -f- 5 Vol. CH3COCl -f-
1 Mol. PC13, Nadeln, 1. in 10 Teilen A. — p-Carb(ithoxyaminobenzocsauremethylester, 
CnH130.,N, aus vorigem durch Behandeln mit CII3OH, halbmondformige Tafelu,
F. 161—162° (korr.); Atliylester, Nadelrosctten, F. 131—132° (korr.): n-Butylcster aus 
A. Nadeln, F. 89—90° (korr.). — n-Butylcsicr der p-Nitrobcnzoesaurc aus wenig A. 
bei 0° Nadeln, F. 35—36°, 11. in organ. Mitteln. — p'-Aminobenzoiyl-p-ami}iophenyl- 
crsinsaure, C13IIla0 4N2As, aus der Nitroverb. (14,6 g in 43 ccm 2-n. NaOH -j- 80 ccm 
W.) durch 4malige Zugabe von je 7 g Na2S,Oj (Temp. unter 2°); ausfallcndes Ge- 
misch von Aminosaure u. unveranderter Nitroverb. wird in 0,5-n. NH4OH gel. u. 
nach Filtriercn mit konz. HC1 neutralisiert (Kongopapier); ausfallendc Saureu mit 
100 ccm 40%ig. H3S04 digeriert, unl. Ruckstand wird wciter mit kleinen Mengen 

IIjS04 behandelt, bis nichts Diazotierbares zuriickblcibt; die Filtrate werden 
durch EingieBen in W. liydrolysiert; der Nd. wird mit 6%ig. Essigsaure sulfatfrei 
gewaschen; die Siiure wird auch erhalten durch Hydrolyse ihres Carbśithoxyderiv. 
mittels sd. NaOH; weiBes Pulver, 1. in verd. NH4OH, Lsg. farblos (aus Nitroverb. 
erhaltene Saure gibt schwach gelbliche Lsg. in NH4OH); 11. in 90%ig. HCOOH, 
a«s verd. HCOOH Biattchen, wl. in sd. 25%ig. HCOOH u. Essigsaure; schwach 
bfcs., aus wss. Lsg. durch Zugabe konz. Saure fallen die krystallin. Salze aus: 
Chlorhydrat, C13H130 4N2As, HC1, Bromliydrat u. Ni trat sofort, Phosphat, Sulfat u.

Ve r s u e li e. Benzoyl-p-aminophenyl- 
arsinsdure, C,3H120 4NAs, aus p-amino- 
phenylarsinsaurem Na (25 g des wasser- 
lialtigen Salzes) in 250 ccm W. 150 ccm
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Perchlorat allmiililich; Mouoammoniumsalz, C18H1!0 4N2AsNH4, licxagonalc Tafeln; 
beim Diazotieren in salzsaurer Lsg. fiillt aus m&Big konz. Lsg. das Diazonium- 
chlorid' ais hellgelbe Nadeln aus, die Diazolsg. kuppelt mit alkal. |?-Naphtliol zu 
carmoisinrotcr 1. Azoyerb. — p'-Carbatlioxyanunobcnzoyl-p-aminophcnylarsinsmre, 
ClcHi;O0N;As, aus sd. 90%ig. Ameisensiture (worin wl.) Nadeln. — m - Amino- 
benzoyl-p-aminophenylarsinsaurc, CI3H130 4N2As, die Red. der cnisprechenden Nitro- 
verb. mittcls Na2S20 4 gibt sclileehte Ausbeute, da nebenbei zum Teil SulfosSureu 
cntstelien; die Nitroyerb. wird am besten in alkal. Lsg. mit FeCl2 red. (bei 0°); 
Nadeln, 11. in verd. Sauren. — o'-Aminobenzoyl-p-amhiopJienylarsinsaiire, C13H130 4N2As, 
aus. der Nitroyerb. mittels FeCl, in alkal. Lsg.; entstandenes Fe(OH)3 wird mit
0.4-n. NaOlI behandelt, Filtrate u. Reaktionslsg. neutralisiert (Kongopapier), Nd. mit 
HNOj-freier HNOa auf 50° erwśirmt u. Filtrat mit gesiitt. Na-Acetatlsg. yersetzt; 
hieraus Bliittchen; bildet mit IIC1 u. II3S04 wl. krystallin. Salze; aus Lsg. in 3-n. 
HN03 krystallisiert das Nitrat in Prismen. — 1^2,3-Benztriazon-3-phenyl-p-arsinsavre, 
C13II100.,N3As (I), dureh Diazotieren der yorigen in HNOa cntsteht zuniiehst ais 
Nd. das Nitrat, das bei Zugabe yon NaN02 allmiihlieh gel. wird; es fallen mikro- 
krystallin. Blattchen yon I  aus; unl. in yerd. Sauren; aus sd. 90°/o’g- Ameiscn- 
saure halbmondformige Tafeln. — p" Nitrobcnzoyl-m'-aminobenzoyl-p-aminophciiyl- 
siiure, Ammoniumsalz, C20H1()O7N4As, aus 0,2-n. NH4OH Tafeln. — m"-Nit7-obenzoyl- 
m’-aminohcnzoyl-p-aminoplienylarsinsdurc., C20H10O7N3As, aus sd. 85%'g- Ameisen- 
saure (100 Teile), Tafeln; NH4-Salz 11. in W. — o”-Niirobenzoyl-m'-aminobcnzoyl- 
p-aminophenylarsinsawre, C20HI0O7N3As; aus 85%ig. Ameisensiture Tafeln mit 
l l/2II20  oder Nadeln mit 2H 20 ;  wl. in Eg.; NII4-Salz mkr. Nadeln, wl. in W. — 
})"-Aminobcnzoyl-m'-aminobenzoyl-p-aviinophenylarsinsaure, C20H,8OtN3As, dureh Rod. 
der Nitroyerb. mittels Fe(01I)2 u. NaOH bei —5°, mikrokrystallin. weiCes P u ly er; 
durcli Diazotieren u. Kuppeln mit S-Naphthol cntsteht tiefrote Lsg.; C hlo rh y d ra t, 
Sulfat u. Nitrat sind krystallin., swl. in W., werden leielit liydrolysiert. — m"-Amino- 
bcnzoyl-in'-aminobenzoyl-p-aminoplienylarsinsdure, C20H18OŁN3 As, aus sa lp e te rsau re r  
Lsg. bei 50° mit Na-Aeetat gefiillt Blattchen; Sulfat Blattchen, Chlorhydrat Nadelu, 
Nitrat Nadelbuschel, alle sind wl.; durch Diazotieren in salpetersaurer Lsg. «■ 
Kuppeln mit /j-Naphthol cntsteht tiefrote Lsg.; NH4-Salz Nadeln, zwl. in W. — 
o"-Aminobenzoyl-m'-aminobenzoyl-p-aminoplienyłarsinsaure, C20H18O6Ns As, aus Lsg. 
in verd. Saure durch Na-Acetat gefiillt Nadeln, unl. in 3-n. Sauren, in starkeren
1.; Sulfat, Nitrat u. Chlorhydrat Nadeln; geht beim Diazotieren wahrscheinlich iiber 
in l,3,3-Benzołriazon-3-m'-benzoyl-p-aminophenylarsinsaure; wird nach dem Diazo
tieren sofort mit ^5-Naphthol gekuppelt, so tritt schwaclie Rk. ein. — p"-Nitro- 
benzoyl- o’- aminobeiizoyl-p-aminophenylarsinsaitre, CS0H 18O7N3As, aus sd. 90°/oig-
Ameisensaure Nadeln. — m"-Nitrobcnzoyl-o'-aminobenzoyl-p-aminoplicnylA.rsmsaw e,
C20Hi8O,N3As, aus 90°/„ig. Amcisensaure rliomb. Blattchen, wl. in Essgsaure; Lsg. 
in NH4OH hinterlaBt nach dem Yerdunsten eine gelartige M., aus der nach langerem
Stehcn das NH4-Salz ais Nadeln krystallisiert. — o"-Nitrobenzoyl-o'-aminobenzoy
p-aminophenylarsinsaure, C20H 100 7N3As, a u s  w. 90%ig. A m c is e n s a u re  N a d e ln ;  M  <
Salz aus W. Blattchen. — p"-Aminobenzoyl-o'-aininobenzoyl-p-aminoplicnylcii'S\nsiMre,
C20H18O5N3As, aus Lsg. in 2-n. HN03 bei 50? mit Na-Acetat gefiillt anfangs gelatinos, 
bald danach Nadeln; Diazolsg. gelb, mit /S-Naphthol gekuppelt blutrote Lsg.; Su a 
Nadeln, Nitrat olig, bisweilen kurze Stiibchen; Chlorhydrat Nadeln. — W -Annno 
benzoyl-o'-aminobenzoyl-p-aminophenylarsinsdwe, C20H,8O5N3As, bildet durch Diaz° 
tieren u. Kuppeln mit ^-Naphthol sherryrote Lsg.; Nitrat u. Chlorhydrat Na ® n’ 
Sulfat halbmondformige Blattchen; alle sind wl. in den entsprechendeu Siiuren,
NHt- Salz krystallin. — o”-Aminobenzoyl-o'-aminobenzoyl-p-aminopb.enylarsinsMre,
C20H,8OsN3As, Blattchen; diazotierte Lsg. kuppelt nicht immer mit ^-Napht o , 

.Nitrat u. Chlorhydrat aus den w. 3-n. Sauren Nadelrosetten; Sulfat aus 2-n. 2> >
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Nadclchen. ~  s. Diphenylcarbamid-d,4 '-diarsi7isdure, C13H1.,OjN.,As, 4,3 g p-Amino- 
pheriylarsinsSure in 10 ccm 2-n. NaOH +  100 ccm halbgesiitt. 'Na-Acetatlsg. werden 
zweimal mit-je 20 ccm 12,5%ig- COCL-Lsg. in Toluol yersetzt u. geschtittelt; nach 
30 Min. Toluol durch A. ćntfcmt, wss. Schicht kongosauer gemaeht; Nd. nach 
Waschen mit 0,5-n. HCl aus 90%ig. HCOOH mkr. Nadeln. — s. Carbamid der 
»i"-Aminobenzoyl-)n'-aminobenzoyl-p-aminophenylarsinsaure, (C20H1TO5N3Aa)„CO, aus 
ammoniakal. Lsg. durch Saure gefallt gelatinose M.; Dosis'tolerata pro g Maus
0,1 mg. -— s. Carbamid der m" - Aminobmzoyl-o'-aminobenzoyl-p-aminophenylarsin- 
sdure, (C;0H17O5N3As).,CO, Darst. mittels 8 Mol. COCL; yakuumtrbcken yoluminoses, 
amorplies Pulver; ammoniakal. Lsg. wird bei Zugabe von Siiure noch bevor Lsg. 
kongoneutral ist, gelartig; bei NeutralitSt oder schwacher Aciditiit scheidet die 
Siiure sich flockig ab; Dosis tolerata 0,025 mg pro g Maus; NH4-Salz gelatinos.— 
s. Carbamid der o"-Aminobenzoyl-ni'-aminobenzoyl-p-dminophcnylarsinsaure, amorphes 
Pulver mit kolloidalen Eigensehaften. — s. Carbamid der o"-Aminóbenzoyl-o' aniino- 
henzoyl-p-aminoplienylarsinsaurc aus ammoniakal. Lsg. gefallt gelatinos. Alle ge- 
nannten ArsinsSuren wurden in 0,2-n. NH4OH gel. u. in die Li-, Mg-, Ca- u. Ba- 
Salze ubergefiihrt; Eigensehaften vgl. Tabelle im Óriginal. Die Salze lassen sich 
gut zur Charakterisierung der Sauren verwendcn. (Journ. Chem. Soc. London 125. 
2595—2611. 1924. Hampstead, Nat. Inst. for Med. Res.) • H aberland .

P. E. Yerkade, Einwirkung von Borsaure au f die Wasserloslichkeit und Leitfahig- 
keil einiger y-Pyroncarbonsauren; einige Angabcn iiber Mekonsaure, Komensaurc und 
Chelidonsaure. Me konsSure  (K a h l b a u m ), C4H40 ; , 3ILO, aus w. W. umkrystallisiert 
gibt ein farbloses Priiparat, eine briiuniiche Farbę riihrt Von Spuren Fe ber. Durch 
sd. W. Umwandlung in Komensiiure. Bei 100—105° yerliert sic Kiystallwasser u. 
bleibt beim weiteren Erhitzen auf 120° unveriindert. Sie yerhiilt sich beim Titrieren 
mit Methylrot u. Bromkresolpurpur (Dibromkresol-o-sulfonphthalein) wie eine zwei- 
bas. Siiure. In 100 ccm W. yon 25° loseń sich 0,84 g, in 100 ccm 0,5 molarer Bor- 
siiurelsg. I g  wasserfreier Saure. Beide Lsgg. gelbgriin. Mekon- u. Chelidonsaure 
gehoren zu den stSrksten organ. Sauren. Ihre Leitfahigkeit iihnelt der der H2S04.
— Komensaure, C6H40 5. Beim Titrieren mit Thymolphthalein ais Indieator reagiert 
sie zweibasisch. Ist in W. farblos ebenso 1. wie in wss. Borsaure. Sie ist eine 
starkę organ. Saure. K  nimmt mit zunehmender Verd. stark ab. — Chelidonsaure,
C,H406,H s0 ,  Darst. mit Verbesserungen nach C l a is e n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
24. 111. [1891], bezw. W i l l s t a t t e r  u . P u m m e r e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 3 7 . 
3740 [1904]; 3 8 . 1463 [1905J aus Acetondiosalester u. konz. IICl. Das Rohprod 
bildet rote, nach Entfiirben mit Tierkohle aus W. farblose Krystalle. Besonders 
schon aus li. A. u. Verd. mit W. Bei 105° Verlust von Krj-stallwasser. Gegen 
Phenolphthalein zweibasisch. Die Loslichkeit in 0,5 molarer Borsaurelsg. ist hoher 
ais die in TV. Es wird die Leitfahigkeit in wss. Lsg. u. in 0,5 molarer Borsiiure- 
Isg. angegeben.

C : O C : O C : 0

“KT011 H3lQP: 0 ■HOOC• C i / J C • COOII HOOC• d ^ J C H  - COOK
O O

Der Chelidonsaure wird auf Grund der Synthese von C l a is e n  die Formel I. 
zugeschrieben. Diese Struktur wird noch bestatigt durch die Spaltung in 1 Mol. 
Aceton u. 2 Mol. Oxalsiiure beim Kochen mit Baryt u. durch die Umwandlung der 
Saure in 4-Oxypyridin-2,6-dicarbonsaure. Fiir Mekonsaure werden 2 Formeln auf- 
gestellt, entsprechend der Keto u. Enolform (H., HI.), die in wss. Lsg. wahrschein- 
ich miteinander im Grleichgewicht stehen. Die seinerzeit von B o r s c h e  (B er. Dtsch. 
Chem. Ges. 4 9 . 2538; C. 1 9 1 7 . I. 83) aufgestellte Formel HOOC.C(OH),-CH,.CO-
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CH(OH)-C(OH)2-COOH wird schon von T h o m s  u .' P i e t r u l l a  u . auch vom Vf, yor- 
worfen. Mekon- u. Chelidonsaure bilden mit BorsSure Komplexverbb., was naeh 
der Ilerzsehen Rcgcl daraus geschlossen wird, daB beide SSuren in 0,5 molarer Bor- 
siiure stiirker 1. sind ais in W. Komensiiure bildet wahrscheinlich keinc Borkomplexc. 
Die Borkomplexverb. der Chelidonsaure muB wahrscheinlich ais. eine Oxoniumverb. 
aufgefaBt werden. Die Leitfahigkeit von ILSO, in 0,5 molarer BorsSure entspricht 
einer von B o e s e k e n  u. V e r k a d e  gefundenen empir. Kegel. Nach derselben Kegel 
wird auch aus der Erniedrigung der Leitfiiliigkeit wss. Mekon- u. ChelidonsSure- 
lsgg. auf Zusatz von Borsiiure geschlossen, daB in stiirker konz. Lsgg. Borkomples- 
verbb. auftreten. Bisher batte man bei B. von Komplexverbb. organ. Siiuren mit 
Borsiiure immcr eine Zunahme der Leitfahigkeit gefnnden. (Hec. trav. chim. Pays- 
Bas 43. 879—93. 1924. Rotterdam, Univ.) L a s c u .

W illiam  Kiister, Uber den Bilirubindbncthylcsicr. XV. Uber Gallenfarbstoffc. 
Nach Versuchen von B,. Haas und H. M aurer. (XIV. ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
56 . 55; C. 1923 . I. 668.) Bei der Darst. des Bilirubins aus Gallensteinen wird ein 
Teil erst nach Herausnahme des Choleprasins mit h. Eg. gewonnen. Fur die Ver- 
mutung, daB dieser Anteil vorlier mit dem globinartigen Choleprasin eine lockcrc 
Additionsverb. gebildet bat, ergab sich eine Bestiitigung in der Feststellung, daB 
Bilirubin mit etwa 2 Mol. Glykokoll u. Alanin u. etwa 1 Mol. Histidin lockerc 
Additionsprodd. bildet, die jedoch keine konstantę Zus. besitzeu. Die Anlagerungs- 
prodd. zeigen eine geringe Bestiindigkeit (sio werden beim Kochen der wss. oder 
beim Stehen der Chloroformlsg. zerlegt) u. lassen sieli bei naclilieriger Behandlung 
mit Diazomethan in Clilf.-Lsg. in den Dimethylester des Bilirubins iiberfuhręn, 
Dieser entsteht jedoch auch bei Einw. von CH2NS auf Bilirubin in Chlf. Aus der 
konz. Clilf.-Lsg. scheidet sich der Dimetliylester mit PAe. in zwei Formen ab, 
welche sich mit CH:1OIi trennen lieBen, I  in orangerote Rhomboeder von 204 bis 
205°, II in rote Nadeln von 168—169". II gibt in alkoh. Lsg. mit FeCl3 schwncli 
griine Fiirbung, in Chlf. mit A1C13 eine starkę Rotfiirbung, I mit FeCl3 eine starkę 
Griinfiirbung, mit A1C13 keine Rotfiirbung. I ist ofTenbar die Enol-, II die Keto- 
form. Clilf.-Lsg. sclieint die B. der Enolform zu begunstigen. Das Auftreten der 
beiden Modifikationen bildet eine Erkliirung fiir fruher (Ztschr. f. physiol. Ch. 99. 
86; C. 1917. I. 999) beobaehtete Untersehiede in der Zus. der Ag-Verb. des Bili
rubins u. stiinde im Einklang mit der Angabe eines Furankomplexcs im Bilirubin, 
entsprecliend liachstehenden Formeln:

Die alkoh. Lsgg. des Bilirubinesters farben sich beim Aufbewahren griiu, was

2 CHjCH(NH2)COOH, etwas tiefer gefiirbt wie die Glykokollverb. B i l i r u b i n - H i s t i i w , 
C33H30O6N4• ĆGI1«02N3, Tafeln. — D i m e t h y l b i l i f u h i n - G l y k o k o l l , C33H3,06N4(CII3)s'
2 CH2(NH2)COOH, Prismen aus li. A., F. 125—130°, 1. in A., Aceton, Chlf., Eg., wl. 
in A., unl. in Alkalien. — B i l i r u b i n d b n e t h y l e s t e r , C33H3lO,.iST,(CH3)s, durch Zcr- 
legung der vorst. Doppelverb. beim Stehen in Chlf.-Lsg. oder bei der Einw. von 
Diazomethan auf BUirubin in Chlf. Das nacli letzterem Verf. entsteliende Gemisc 
der beiden Modifikationen trennt man durch absol. Mctliylalkohol von> 55°, wo ei 
die Ketoform I I _ in I.ag. g e h t ,. wiihrend die Enolform I  .zum Teil. uugel. zuriic

C 6 c
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bleibt. II wird durch Konz. der Lsg. abgeschieden u. ebenso wie I  aus Chlf. -j- 
PAe. umkrystallisiert. I bildet orangerote Rhomboeder, die bei 165—167° sintem, 
P. 204—205°, wl. in A. u. Aceton, 1. in Chlf., Pyridin u. Eg. mit roter Farbę. In 
der Hitze fSrbt sich die Lsg. in Eg. rasch griin. Aus Chlf. u. A. werden Additions- 
verbb. mit 3 Mol. Losungsm. erhalten. II beiderseits abgestumpfte zu dicken Drusen 
vereinigte prismat. Niidelchen. Sinteru bei 144°, F. 168—169°. Mol.-Gew. nach 
Rast 624 u. 599. (Ztschr. f. physiol. Ch. 141. 40—54. 1924. Stuttgart, Teehn. 
Hochsch.) . G u g g e n h e i m .

Maz Bergm ann, U ber neuere Proteinchemie. Zusammenfassende tJbersicht 
iiber die Fortschrittc der Kenntnis vom Bau des EiweiBes mit krit. Wiirdigung der 
Theorien u. Betonung der Wichtigkeit, auf experimentellem Wege die verschiedenen 
moglichen Bildungselemente der Proteinbausteine u. die assoziierenden u. polymeri- 
sierenden Atomgruppen genau zu erforsclien. (Naturwissenschaften 12. 1155— 61. 
1924. Dresden.) S p i e g e l .

E. Biochemie.
Ej. Enzym chem ie.

Koji M iyake und M itsuji Ito , U ber die Totungstemperatiir von reiner Koji- 
diasłase in wa/sriger Lomng und die Wiedcrherstellung ilirer Wirkung nach Erhitzen. 
In einer yorangehenden Arbeit (Journ. Bioehemistry 2. 255 [1923]) war gezcigt 
worden, daB Kojiestrakt bei kurzem Erhitzen auf Tempp. unter 140° nicht zerstort 
wurde. Selbst ganz kurzes Erhitzen auf 140° yerursaclit irreyersible Zerstorung. 
Das gleiclie tritt ein bei Erhitzen der wss. Lsg. wahrend 1 Stde. auf 100°, bezw. 
wahrend 30 Min. auf 115 oder 5 Min. auf 130°. Die durch das Erhitzen auf nicht 
todliche Tempp. yerursachte Schiidigung geht zum Teil beim Aufbewahren der 
Lsgg. wieder zuriick. Die GriiBe der Reaktiyierung hiingt von der Dauer des Auf- 
bewahrens ab; es wird jedoch nie die urspriingliche Wrkg. zuriickerhalten. Das 
vollstiindig unwirksam gewordene Enzym erhiilt jedoch auch durch sehr langes 
Aufbewahren seine Wirksamkeit nicht zuriick.

Mit durch Alkoholfiillung gereinigter Kojidiastase wurden jetzt die gleichen 
Tiituugstempp. gefunden. Auch die Wiederhcrstellung der Wrkg. yerliiuft wie bei 
nicht gereinigtem Estrakt. — Die Wiedcrherstellung der Wirksamkeit wird nicht 
etwa durch B. yon neuem Enzym yorgetiiuscht. (Journ. Bioehemistry 3. 177—94. 
1924. Sapporo (Japan), Uuiv.) A. K. F. H e s s e .

R. B. H arvey, Enzyme der Tliermalalgen. In Phormidium laminosurn, einer 
bei 05—73° in h. Quellen von Yellowstone National Park wachsenden Algę, wurde 
keine Katalase, geringe Mengen Ckcydase, eine kraftigc Peroxydase u. walir- 
scheinlich eine Oxydoredukase gefunden. (Science 6 0 .  481—82. 1924. Univ. ot 
Minnesota.) A. R. F. H e s s e .

Andrew H unter und Jam es A. Daupłiinee, Quantitative Untersuchungen iiber 
die Yerteilung von Arginase in fflschen und anderen Tierat. Der A rg in a s e g e h a l t  
der Fischlebern ist fur die betreffende Familie charakteristisch. Den groBten 
Gehalt. an Arginase hat die Leber von Sąalus sucklii. — Siiugetierlebern cnthalten 
sehr yiel, die von Vogeln entlialten keine Arginase. — Bei Fischen wurde daa 
Ensjynt ferner in Herz u. Niere, bei Siiugetieren nicht im Hera u. wenig in der 
*iere, bei Vogeln in der Niere gefunden. In anderen Organen wurde das Enzym 
uicht gefunden. (Proc. Royal Soc. London [Serie B] 9 7 . 227—42. 1924. Toronto, 
Univ.) A. R. F. H e s s e .

J. M. Nelson und C. Theodore S ottery , Ein fiu fi von Ghtcose und Fructose 
on/ die Hydrolyse der Saccharose durch Honigsaccharase. (Vgl. Journ. Biol. Chem.

■ 193; C. 1 9 2 4 . II. 2056.) Mutarotierte Glucose fordert in geringen Konzz. u.
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hemmfc iu hoheren Konzz. — Dic hemmende oder forderndc Wrkg. yon a-Glucose 
ist geringer ais die vou ^9-Glucoac oder den mutarotierten F o r m e n . D i e  Wrkg. 
der yerschiedenen Formen. von Fructose ist untereinander wenig yersehieden u. 
geringer ais die W rkg..der Glueose. — Die friilier (ł. c.) bescliriebene Form. der 
Ivurve. fur die Hydrolyse einer 10%ig. Sacebaroselsg. wird durch Ggw. von Glueose 
so beeinfluBt, daB der charakterist. anfangliche Anstieg yerschwindet. Iiierbei 
scheint eine Beziehung zwischen den Konzz. an Saccharose u. Glueose zu bestehen. 
(Journ. Biol. Chem. 6 2 . 139—47. 1924. New York, Columbia-Univ.) A. E. F. H e s s e .

Brocq-R.ousseu und G. Rouasel, G-ibt es im Serum oxydierende Diastasenl 
In gut gewonnenem, li&moglobinfreiem Serum von Pferdeu, Maultieren, Eseln, 
Rindern, Hammeln, Schweinen, Hunden, Kaninchen u. Meerschweinchen konnten 
niemals Oxydasen oder Perosydasen nachgewiesen werden. (C. r. soc. de biologie 
91 . 1300—1. 1924.) ' S p i e g e l .

E 3. Pflanzanphysiologie. Bakteriologie.
Mary E. Reid, Quantitative Bezielmngeń von Kolilenhydraten su Sticksloff ais 

bestimmend fiir die Waclistumsreaktion von Tomatenstecklingen. Reichliche N-Zufuhr 
bei geniigender Kohlenhydratmenge begiinstigt die Entw. der Sprosse, besehranktc 
N-Zufuhr bei reichlicliem Kohleuhydrat das Wurzelwachstum. Licht begunstigt 
dic Syntliese yon N-Verbb. u. das SproBwachstum. Im iłbrigen zeigen dic Steck- 
linge das Bestreben, sich. dem Verh. der Mutterpflanze anzupassen. (Botan. gaz. 
77. 404—18. Yonkera, B o y c e  T h o m p s o n  Inst. f. plant res.; Ber. geB. Physiol. 28. 
64—65. 1924. Ref. W a l t e r . )  S p i e g e l .

R, B. Dustman, Die Wirkung des sauren Kaliumphłhalats auf das Anfangs- 
wachsium von Tomatenpflanzen. Die Verss. wurden dadurch yeranlaBt, daB das 
Phthalat fiir Puftergemische dienen soli. Bei Ph == 5 wirkten Konzz. von 1000 ppm 
u. dariiber in W .-  u. Sandkulturen todlich, solche von 500 ppm u. darunter nocli 
waehstumsliemmend. In Erdkulturen kann dagegen das Phthalat wachatums- 
fordernd wirken. Gerstenp flanzen sclieinen noch etwas empfindlicher zu sein ais 
Tomaten. (Botan. gaz. 77. 419—31. Hull, Botan. lab.; Ber. ges. Physiol. 28. 66 
bis 67. 1924. Ref. W a l t e r . )  S p ie g e l .

Sophia H. Eckerson, Protdnsynthese durch Pflanzen. I. Nitratreduktion. Ais 
sehr geeignete Versuchspflanzen erwiesen sich Tomaten. Stfirkereiche Pflanzen 
geben in nitratfreier Nahrlsg. keine Rkk. auf Nitrat, Nitrit, NH3 oder Amino- 
siiuren. Bei Nitratgabe sind nach 24 Stdn. iibcrall Nitrate nacbweisbar, zuweilen 
iu der SproBspitze Spuren Nitrit. In. 36 Stdn. zeigte sich letzteres an yerschiedeneu 
Stellen, dann stets auch NHS, das nach 48 Stdn. auf Kosten von jenem zugenommeu 
hatte. Der Starkegelialt nahm dabei deutlich ab. Nach 3—5 Tagen war wenig 
Nitrit u. NR, yorhanden, .dagegen die Aminosauren (Asparaginsaure, Asparagm, 
Alanin, Leuein, Histidiu) yermehrt. Uberall, wo Red. stattfand, waren die Zcllen 
schwach alkal. PrcBsafte der Tomaten (pH =  7,6) besaBen deutliches Reduktions- 
vermogen gegenuber.Nitraten im Dunklen wie im Licht u. auch nach Abkochen. 
(Botan. gaz. 77. 377—90. Yonkcrs, B o y c e  T h o m p s o n  Inst. f. plant res.; Ber. ges- 
Physiol. 2 8 .  65. 1924. Ref. W a l t e r .) S p ie g e l .

E. G. P rin g sh e im , U ber Plasmolyse durch Sehwcnnetallsalze. Durch Sulfatc 
yon Zn, Ni, Co, Fe, Mn u. Git liiBt sieli ebenso wic mit dem von 'Al'- Plasmolyse 
an Pflanzenzellen lieryorrufen. An geeigneten Objekten kann man unacliwer i 
plasmolyt. Grenzkonzz. bestimmen, haufig auch nach nicht zu langer Einw. die Ze en 
in W. wieder deplasmolysieren. In den plasmolysierten Zellen kann die Plastna 
stromung langere Zeit erhalten bleiben (Beweis fur Fortleben). Die Giftwrkg. er 
Schwermetallsalze ist danaeh ais eine Zeitrlc. aufzufassen, die erst nach kiirzerer 
oder iSugerer Zeit Erstarren u. Tod des Protoplasmas herbeifiihrt. (Beib. z. otan-
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Zentralbl. 4 1 . 1—14. Prag, Dtsch. Uuiv.; Ber. ges. Physiol. 2 8 . 67—68. 1924. Ref. 
W a l t e r .) S p i e g e l .

W alter Seiffert, Kńtisclies Sammelreferat uber das d'Herellesche Phanomen. 
Es werden besonders die Arbeiten von T w ort, d T Ie re lle , G ildem eister, O tto , 
W in k le r u .  M untee, B o rd e t u .  Ciuca, DOrr u s w . besproeben. Vf. stellt folgeude 
Arbeitshypothese auf: Im Laufe des bakteriellen Stoffweehsels entstehen Zwischen - 
prodd., die die am Abbau der hoheren EiweiBkorper beteiiigten intrabakteriellen 
Fermente zu aktivieren vermogen. Diese ais Aktivatoren fungierenden Zwischen- 
prodd. werden unter u. Bedingungen selbst scbnell weiter abgebaut, so dafi die 
Aktivierung sich nicht tibcrmaBig auswirken kann. Wird aber ihr Abbau durch 
irgendwelche Stoffwechselstoruńg einmal verzogert, so haufen sie sich in immer 
groBerer Menge an, die Fermente werden stSrker.u. stiirker aktiviert, die Zers. der 
NShrstoffe iiberwiegt bei weitem ihre Aufnahmc u., sobald alle Nahrjtofte ver- 
braucht sind, wird (analog der Autolyse der Hefe) das BakterieneiweiB selbst auf- 
gelost (endogene Autolyse). Dabei wird der angesammelte Aktivator („Autolysator") 
frei,. er kann in neue, an sich vollig n. Bakterien eindringen u. auch hier wieder 
tlie Fermente im UbermaB aktiyieren; der beschleunigte Abbau der Nalirstoffe fiłhrt 
automat, zu einer Vermehrung des Aktivators, um so reichlicher, je energisclier die 
Nahrungszufuhr crfolgt, d. h. je angeregter die allgemeinen Zellfunktionen ab- 
laufen; sobald jedoch die aktivierteu Fermente alle aufgenommenen Nahrstoffe zers. 
haben, wenden sie sich wieder gegen die Bakterien selbst (esogene Autolyse, eigent- 
liches d’Herellesches Phanomen). — Fiir die Verss. therapeut. Verwendung von 
Lysaten ist der Gehalt der Kulturen an Toxinen u. Endotoxinen zu bcriicksichtigen. 
(Dtsch. med. Wchscbr. 5 0 .  191—92. 223—24. 1924. Freiburg i. B.) S p i e g e l .

J. Supniewski, Unłersuchungen uber den Stoffioecliśel der Kolilcnstoffucrbindungen 
bei Bacillus pijocyanem. (Vgl. C. r. soc. de biologie 9 0 .  1111. Biochem. Ztsclir. 
146. 522; C. 1 9 2 4 . II. 483. 682.) Unterss. mit (NH.,)2C03, einbas. Fettsaureu, Aide- 
hyden, Ketonen, Alkoholen, einbas. 0.\ysauren, mehrbas. Alkoliolen u. Kohlen- 
hydraten zeigen, daB der Pyocyaneus den C aus den aliphat. Yerbb. sehr leicht 
assimilieren kann, indem er sie bis zu den einfacheren Verbb. spaltet. Auf die Er- 
gebnisse von Goris u. L io t (vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 1 7 6 . 191; C. 1 9 2 3 . 
III. 631) wird zur Ergiinzung. der eigenen hingewiesen. (Biochem. Ztschr. 154 . 
SO—97. 1924.) S p i e g e l .

J. Supniewski, Untersuclmngea Uber den Stoffwechsel der Stickstoffverbindungen
1,1 den Kulturen vcm Bacillus pyoceaneus. (Vgl. vorst. Ref.) Verss. mit Kitrat, Harn- 
stoff, Glykokoll, Asparagin, NH.,.CNS ais N-Quellen. Der Pyocyaneus assimiliert 
den N am leichtesten aus NII4-Gruppen. Alle anderen K-Yerbb. miissen erst durch 
Hydrolyse der Amino- u. Amidoverbb. oder durch Red. der Nitrate u. Nitrite in 
diese Form verwandclt werden. (Biochem. Ztschr. 15 4 . 98—103. 1924. Warschau, 
Inst. f. Serumforsch.) S p i e g e l .

M. Lemoigne, Bildung von {3-Oxijbutlers(iure und non sauren Pliosplmten durch 
Mikrobenautolyse. Bei Autolyse eines in Ackerboden u. anderen natiirlichen Medien 
sehr Yerbreiteten, dem B. megatherium uahe verwandten, daher ais Bac. M. bc- 
zeichneten Mikroben ist vom Yf. die B. von ^-Osybuttersaure festgestellt worden 
lvgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 1 7 8 . 1093; C. 1 9 2 4 . 1.2713).. Die weitere Unters. 
hat gezeigt, daB die Mengc dieser nur 3/< oder 2/3 der gesamten, dabei auftrctenden 
AciditSt zu erklSren vermag. Von dem Rest ist ein Teil (3% der Gesamtaciditat) 
durch B. saurer Phosphate bedingt. (C. r. soc. de biologie 9 1 . 1329—30. 1924. 
Lille, Inst. P a s t e u r .) S p i e g e l .

F. Hayduck, Berichtigung zu der Mitteilung A. Lebedews: „Uber den Meclia- 
nismiis der alkoliolischen Garung.“ Vf. betont, daB er die in der Mitteilung von 
L e b e d e w  (Ztschr. f. physiol. Ch. 1 3 2 . 275; C. 1 9 2 4 . I. 2610) an den Arbeiten von
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H a r d e n  u . N e u b e r g  gettbte Kritik nicht teilt. (Ztschr. f. physiol. Ch. 1 3 6 . 106. 
1924. Berlin, Inst. f. Gfirungsgewerbe.) B e h r l e .

A. Lebedew, Notiz iiber die „Bericlitigung" uou Herm Hayduck zu meiner 
Arbeit: „Uber den Mechanistnus der alkoholischcn Garung I I I 11. Vf. hfilt seine 
fruheren Angcbeu gegeniiber H a y d u c k  (vorst. Ref.) aufrecht. (Ztschr. f.. physiol. 
Ch. 141. 61—62. 1924. Moskau, Univ.) G u g g e n h e i m .

L. v. Lieberm ann, Entstehung eines die Reaktionen des Formaldehyds gcbenden 
Korpers bei der sauren Garung des Krautes. Nach Siiuerung des Krautes durch 
Einstampfen unter Zusatz von NaCl u. etwas Brot fand sich sowohl im filtrierten 
Haft direkt ais auch im Dest. davon ein Korper, der die eharakterist. Rkk. von
CH,0 gibt, am leiclitesten nachweisbar mit dem Verf. von F z l l in g e r  (Ztschr. f. 
Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 16 . 226; C. 1 9 0 8 . II. 1127). (Biochem. Ztschr, 
1 5 4 . 176.^1924. Budapest, Univ.) S p i e g e l .

E r  T ie r c h e m i e .

J. Pascual, Die Analyse von Gasen bei Darmcystenpneumatose. Drei Analyseu 
vou Cysten beim Schwein ergaben Ggw. von CO., (0,6—5,6%), 0 2 (0—10,4%), K. 
(78,9—89%). Nur einmal wurde H» (14,6%) gefunden. (Anales soc. espanola Fis. 
Quim 2 2 .  506—S. 1924. Barcelona, Fac. de Ciencias.) S p i e g e l .

M. Doyon und J. V ial, Antikoagulierende Substanzen im Gewebe. In ver- 
schiedencn Organen konnten von den Yff. blutantikoagulierende Stoffe nachgewiescu 
werden. — Die getrockneten u. gepulverten Organe wurden mit Salzwasser bc- 
handelt. Filtrieren, Fallen mit Aceton. Das Priicipitat getrocknet im Yakuum 
darauf 2 Stdn. mit sd. CII3OH beliandelt u. 30 Min. mit einer l°/0ig. Lsg. von NaCl 
geschuttelt. 2. Fallung mit Aceton. Wasclien mit A. u. A. Trocknen u. Lsg. im 
dest. W., darauf Eindunsten auf dem Wasserbad. — Amorphe, farblose bis braunc 
Korper. Lsgg. opalisierend. Ausbeute 3—5% frischen Materials. Diese Prodd. 
konnten von den Vff. in aktive Nucleinsauren umgewandelt werden. Durch gemiiBigte 
Fiiulnis Verringerung der Ausbeute, dagegen Anreicherung der Prodd. an P. -  
Nach Meinung der VfF. werden nach der beschriebenen Methode gereinigte Nuelem- 
sauren in Form ihrer Na-Salze erlialten, die ein sehr beąuemes Mittel zur Erzielung 
der Ungerinnbarkeit des Blutes in yitro darstellen. (C. r. d. soc. de biologie 91. 
1000—1002. 1924.) T e x n e n b a u m .

0. Schumm, Die Farb sto fjunwandlwig in faulcndem Fleische. Kurze Mit- 
teilung. 1. Bei spontauer Faulnis von Pferdefleiach wurde das Erscheinen eines 
hiimochromogenartigen Stoftes nachgewiesen, der sich spcktralanalyt. dem „Samo- 
chromogen“ aus Koproporpliyrin u. dem aus N e n c k is  Hiimatoporphyrin so iihnlicli 
ycrhiilt, daB er danach sehr wohl groBenteils aus einem dieser beiden bestelien 
konnte, jedenfalls vom Hamochromogen aus Blutfarbstoff stark verschieden ist. —
2. Aus groBen Durchsclinittsproben desselben, der spontanen Fiiulnis uberlassencn 
Fleisches, wenn die Selbstzers. bei Zimmertemp. erfolgte, erfolgte reicliliche B. cmes 
spektroskop, etwa mit K a m s ie r e r s  Foiphyrin ubereinstimmenden, in Chlf. 1. ł>or' 
phyrins, bei ca. 35—38° daneben reicliliche B. eines Porphyrins, das sieli, so weit 
feststellbar, dem Koproporpliyrin sehr iihnlich verhielt. — 3. Im EssigsSure-A.-Auszug 
des bei 35—38° zers. Fleisches fand sich ein hamatinartiger Farbsloff; er gab mit 
Pyridin u. Hydrazinhydrat ein Ilamochromogen, spektralanalyt. sehr nahe iibei- 
einstimmend mit demjenigcn aus Koproporphyrin, aber stark verscbieden von dem- 
jenigen aus ecliten Hiimatin. (Ztschr. f. physiol. Ch. 141 . 153—57. 1924. Hamburg 
Eppendorf, Allg. Krankenh.) S p i e g e l .

M arcel Francois und H enri P ieron, Ist der Iletinapurpw die einzige photo- 
cliemische Substam der Betina in Kegeln wid Stabchen? Gewisse A b w e ic h u n g e n  n> 
den Empfindlichkeitsgrcnzen von Kegeln u. Stabchen erwecken Zweifel, ob ie
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photochem. Substanz in beideu wirklieh dieselbe ist. Zur Entseheidung dcrsclbcu 
schien die Unters. der Retina von Eidechsen geeignet, die nur Kegel enthiłlL Es 
zeigte sich, daB aus der Retina yon Lacerta viridis durch Lsg. von gallensaurera 
Salz, worin Sehpurpur 1. ist, kein Pigment ausgezogen wird. (C. r. soc. de biologie 
91. 1073—75. 1924.) S p i e g e l .

S. B elfanti, Uber das Hamoleukolysin. des Pankreas wid dessen Bezug zum 
Delezenne-Fourneauschen Lysocithin. Vf. kniipft an die Unterss. von F r ie d e m a n n  
(Arcli. f. Hyg. 69. 105; C. 1909. I. 1769) an. Bei Extraktion des Insulins in \V. 
u. A. liiBt sich aus dera Pankreas eine waclisartige, in AV. unl., in 95%ig. A. 1. 
„Substanz Y“ von Phosphatidcharakter gewinnen, die nur lniiBiges hiimolyt. Yer- 
inogen, aber ausgesprochene Giftigkeit besitzt. Aus der sauren Lsg. in 95%ig. A. 
fallt. A. hiiufig einen Nd. von kriiftig alkal. Rk., sil. in W. (nach Stelien schwieriger),
I. auch in A., aber nicht in A., Aceton u. Chlf., bei Zusatz eines Ubcrschusses an 
Na (soli offenbar NaOH oder Ńą2C03 heiBen. D. Ref.) gerinnt diese Substanz zu 
durchsiehtiger, gallertartiger M. Chem. Analysen zeigen unter sich noch erheblich 
abweicliende Werte, aber jedenfalls vicl hoheren Gehalt an P u. N ais in der 
Substanz Y. Dereń Giftigkeit liaftet wesentlich dem bei FSllung mit A. gel. ge- 
bliebeuen Teil an. Die dadurch gefiillte Substanz, ais „H;imoleukolysin“ bezeichnet, 
hiimolysiert sofort die roteu Blutkorperclien aller untersuchten Tierarten yollstSndig 
(nur die Kerue der Hiihnerblutkorperchen bleiben intakt), ebenso die Leukocyten 
(unter Zuriieklassung eines Geriunsels), nicht aber Lymphocyteu. Diese Substanz, 
dię Vf. ais Muttersubstanz des Hfimolysins betrachtet, fiudet sich sicher, obwolil 
viel spiirlicher ais im Pankreas, auch in den Speicheldrusen. Vf. vergleicht sie 
mit dem Lysocithin von. D e l ę z e n n e  u , F o u r n e a u  (Buli. Soc. Chim. de France [4] 
15. 421; C. 1914. II. 52), das er mit gleichen Eigensehaften aus yersehiedenen 
Schlangengiften u. Bieueugift herstellen konnte, u. fiudet beide iu Eigensehaften 
u. Wrkg. gleichartig; das geringere hiimolyt. Yermogen des Ilamoleukolysins diirfte 
sich dadurch erkliiren, daB es noch nicht in gleicher Rciulieit gewonnen wurde. 
(Biochem. Ztselir. 154. 148—66. 1924. Mailand, Serotherap. Inst.) S p i e g e l .

Es. Tierphysiologie.
R obert E. Mark, Zur Frage der biologisclien Sauerstoffwbertragung durch Sulf- 

hydrylgmppen. Im Gegensatze zu S z e n t -G y Or g y i  (Biochem. Ztschr. 146. 254;
C. 1924. II. 615), der iibrigens selbst spiiter (Biochem. Ztschr. 149. 188; C. 1924.
II. 1174) die urspriinglichen Befunde nicht bestiitigt fand, bat Vf. festgestellt, daB
Milchsiiurc durch Thioglykolsuure im Luftstrome bei 40° nicht yerśiudert wird, ihrer- 
seits aber die im Luftstrome sclion bei niedriger Temp. erfolgende Abspaltung von 
C02 aus der zweiten in geringem Grade zu katalysieren scheint. (Biochem. Ztschr. 
154. 43—48. 1924. AYien, Uuiv.) ' S p i e g e l .

KI. Gollwitzer-M eier und Chr. K roetz, Uber den Blutchemismus im Schlaf. 
Die chem. Unterss. lassen erkennen, daB-wSlirend des Sclilafes ein Einstromen einer 
an NaCl u. Phosphat reiclien, an EiweiB armen FI. aus dem Gewebe in das Blut 
stattfindet u. zu Blutverdiinmmg mit relatiyer Hypalbuminose, Hyperchloriimie u. 
Hyperphosphatiimie fulirt. Der Einstrom yon Anionen u. Kationen erfolgt in ;iqui- 
valenten Mengen, entsprecliend der Yerringerung des EiweiBgehaltes crfiihrt aber 
das Anioncndefizit des Serums eine geringe Abnahme. HC03-, K- u. Ca-Spiegel 
bleiben unbeeinfluBt. Arfl‘. nehmen eine zentrogene Anderung der Erregbarkeit des 
Atemzentrums an, die zu COa-Stauung nicht nur im Blute, sondern auch im Gewebe 
fulirt u. Ursaehe der Verdriingung von Cl u. P  in das Blut ist. (Biochem. Ztschr. 
154. 82—89. 1924. Greifswald, Uniy.) S p i e g e l :

F. Knoop und H. Jost, Einflufi einiger aliphatischer Substanzen auf Milch- 
saurę. und Zuckerspiegel des Blut es. Der Mikhsaurcapiegcl des n. Ilundeblutes
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schwankt zwischen 10 u. 30 mg pro 100 ccm. Nach Injektion oder Verfiittcrung 
von CIi3 • CHOII • CH„ • C02 • Na schwanken die Werte innerhalb derselben Grenżen. 
Auch der Zuckerspiegel bleibt innerhalb der physiol. Schwankungen. Propionsaure 
gibt ein Shnliches Bild. Die nach Eingabe dieser beiden SSuren im Harn aus- 
geachiedene Milchsiiurc ist wahrscheinlich auf eine Nierenreizung zuruckzufuhren. 
Ein unmittelbarer Abbau der SSureu zu Milchsfiure in der Leber, d. h. eine 
«-Oxydatiou liegt jedoch nicht yor. Nach Verfutterung von Acetaldehyd zeigt sich 
im Blut eine deutliche Zunahme des MilchsJture- u. des Glucosegelialtes. Auch in 
der kiinstlich durchstromten glykogenfreien Leber bewirkt CHICHO eine gesteigertc
B. von Milchsiiurc. Die Ausscheidung der Milchsaure durch den Harn wird durch 
Acetaldehyd nicht vermehrt. Moglicherweise wird der CH3CHO im Organismus 
durch einen synthet. ProzeB in MilchsSure verwandelt. Es konnte jedoch kein 
Zwischenprod. einer derartigen Synthese aufgefunden werden. Speziell war Acetoin 
CHa—CO—CHOH—CH. ais p-Nitrophenylosazon im Durchstromungsblut nicht 
nachweisbar. Verfutterung von 4 g Aldol an einen kleinen Hund lieBen Blut- 
zuckerspiegel u. Milchsaurebildung unyeriindert. (Ztschr. f. physiol. Ch. 141. 55—61. 
1924. Preiburg i. Br., Univ.) G UGGENHEIM .

E. Becher und S. Janssen, Beńchtigung zu der Arbelt ,,TJber Harnstoffdiurese.li 
Tn einige Versuchstabellen der fruheren Veroffentlichung (Arch. f. exp. Pathol. u. 
Pharmak. 9 8 . 148; C. 1 9 2 3 . III. 1178) haben sich storende Druckfehler eingeschlichen. 
Diese Tabellen werden deshalb in berichtigter Form wiedergegeben. (Arch. f. exp. 
Pathol. u. Pharmak. 1 0 4 . 250—53. 1924.) S p i e g e l .

A. G rigaut und !R. Y ovanovitch, Das Lipoidgleichgeicicht des Blutsermns. 
Bei verschiedenen Krankheitszustiinden zeigen Cholesterin- u. Lecithingehalt des 
Blutes stets sehr wenig schwankende Werte u. ist demgemSB auch das V erhS ltn is 
Cholesterin: Lecithin nur geringen Anderungen unterworfen. Dagegen erfahrt das 
Verh5ltnis der Neutralfette zu den Lipoiden sehr erhebliche Anderungen. Der 
(Juotient Lipoide: Gesamtfett erhoht sich bei Hypolipoidhśimie u. senkt sich merk- 
llch bei hoehgradiger Lipoidhamie. (C. r. soc. de biologie 9 1 . 1310—13. 1924. 
Paris, Lab. von C hauffarb .) S p i e g e l .

N. Takenom ata, TJber nichtspezifische Komplemeiiibindungserscheinungen uni 
ikrę Abliangigkeit von der Kolloidlabilitat des Blutsemms. Sowohl n. ais auch 
Immunsera konnen im Verein mit einer ganzen Anzahl von Substanzcn, fiir die 
die zusammenfassende Bezeichnung „Pseudoantigene“ gewahlt wird, unspezif. Kom- 
lementbindung bewirken. Zu diesen Substanzen gehoren Bakterienkulturen u. -auf- 
schwetnmungen, Bouillon, Pepton, Kobragift, Suspensionen von Inulin usw., aber 
auch bakferielle Toxine, so daB bei Komplementbindungsverss. mit an(itox. Serum- 
prSparaten groBe Vorsicht geboten ist. Diese Art Komplementbindungsrk. nimmt 
bei fortsehreitendem Erwiinnen des Serums ab, ist in der Regel mit akt. Serum am 
stiirksten u. nach Erwarmen auf 62° meist ganz yerschwunden (bei spezif. binden- 
den Seren dann yielfach noch hinreichend stark). Sie wird auch durch Abkiihlen 
auf 0° mehr oder weniger abgeschwacht oder ganz aufgehoben. Sie ist demnach 
von dem Labilitatszustand des Serums abhangig, u. es bestehen demgemaB mehr 
oder weniger groBe indiyiduelle Schwankungen der unspezif. Reaktionsfiihigkeit 
zwischen den einzelnen Seren. Von menschlichen Seren reagieren die labilen (bei 
GrayiditJit usw.) erheblich stiirker ais normale. Von Bakterienaufschwemmungen 
haben namentlich diejenigen von Coli- u. Prodigiosusbacillen starkę Reaktions- 
fahigkeit. Da die spezif. Komplementbindung mit echten Antigenen bei 0° mehr 
oder wenig stark erhalten bleibt, scheint die Bindung in der Kalte mit hoherer 
Wahrscheinlichkeit fur jene zu sprechen; ob diese Art der Prufung durchwcg 
brauchbar ist, muB aber noeh durch weitere Unterss. entschieden werden. Auch 
bei Yerwendung yon Tosinen u, Antitosinen ais Pseudoantigene zeigten sich grofie
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individuelle Schwankungen. Unspezif. reagierende Diphtheriesera zeigteu zugleich 
starkę Eignung zu unspezif. Wa.-Rk. mit entsprechenden Organextrakten. — Nach 
Trennung der EiweiBfraktionen mittels der HCl-Methode fand sich die Fahigkeit 
zur unspezif. Ek. mit Pseudoantigenen meist tiberwiegend in der Albuminfraktion, 
doch lagen die Bedinguugen in dem YerhSltnis zwischen Albumin-Pseudoglobulin 
u. Euglobulin nicht immor regelmiiBig, im Gegensatzc zum Yerh. der unspezif. 
Wa.-Rk. in Kaninchenserum. Auch neigten liiiufig Sera, die mit Pseudoantigenen 
in der Warme starker reagierten, mit Organextrakten in der Kiilte intensiyer zu 
unspezif. Wa.-Rk. (Ztschr. f. Immunitiitsforsch. u. exper. Therapie L 41. 508—38. 
1924. Heidelberg, Inst. f. exp. Krebsforsch.) S p i e g e ł .

A lezander P allad in  und W. Bjeljaew a, Zur Frage der Aminogenese in der 
grauen und wci/Jen. Gcliirnsubstanz im Hungerzustand*. II. Versuche arn Kaninchen- 
gehirn. (I. ygl. P a l l a d in  u. Z u w e r k a l o w , Ztschr. f. physiol. Ch. 13 9 . 57; C. 1 9 2 4 .
II. 2595.) Wie bei den Hunden (1. c.) ist in der grauen Hirnsubstanz der Kaninchen 
der Koeffiziont der Aminogenese im Hungerzustand herabgęsetzt, in der weiBen 
erhoht. Sowohl die graue wie die weiBe Substanz werden im Hungerzustand 
wasserreicher. (Ztschr. f. physiol. Cli. 141. 33—39. 1924. Charków, Forschungs- 
anst) G u g g e n h e i m .

Takeo Inouye, Expcrimentclle Teianie und Dial. Bei Hunden, denen die 
Xebenschilddrusen entfernt wurden, yerhindert Lactose u. Galaktose in der Nahrung 
das Auftreten von Tetanie. Je  mehr Casein gegeben wurde, um so holier muBte 
der Lactosezusatz sein. Parenterale Zufuhr der beiden Zucker war ohne Wrkg. — 
Die Schutzwrkg. muB sich also im Darm abspielen. Es ist aber kaum eine ein- 
fache Verschiebung der Rk. nach der saueren Seite. — Wenn die Hunde mit 
anderen Kohlenhydraten unter sonst gleichen Umstiinden gefuttert wurden, be- 
kamen sie nach wenigen Tagen Tetanie. (Amer. Journ. Physiol. 7 0 .  524—37. New 
Haven.) MC LEE R.

Graham Lusk, Die spczifisch-dynamwchc Wirkung der einzelnen Ndhrsłoffe. 
Beschreibung eines sich sehr schnell einstellenden Biocalorimeters mit Respirations- 
app., wobei der Energieumsatz einmal indirekt aus den Respirationszalilen, dann 
direkt im Calorimeter bestimmt wird. Es liiBt sich damit priifen, ob die iibliche 
Berechnungsweise unter den gewShlten Bedingungen zu Recht besteht oder ob im 
intermediSrcn Stoffwechsel weitere Umsetzungen stattfanden, die keinen direkten 
SchluB vom Gaswechsel auf Mengen u. Art ' des im Korper wiihrend der kurzeń 
Yersuchszeit verbrannten Materials gestatten. Bei Fett u. Kolilenhydrat gehen die 
uns bekannten Umwandlungen ohne erhebliche Wiirmetonung einher, die be- 
obachtete Warmesteigerung muB also durch Erholiung des Grundumsatzes bedingt 
sein. Die Bewegung nicht osydierbarer Zuckermoll. im Diabetes u. die Ablage- 
rung von Glykogen liat keinen EinfluB auf die Warmeerzeugung. Bei Darreichung 
von Fructose war am Hunde die Warmesteigerung groBer ais nach Glucose, worin 
Vf. einen Ausdruck dafiir sieht, daB jene erst in halbe Zuckermoll. (Metliylglyosal?) 
zcrlegt werden muB, ehe sie in Glucose u. Glykogen iibergebt. Dabei sind vor- 
ubergehend leicht oxydierbare Zwischenprodd. in vermehrter Menge vorhanden, 
von denen dann auch mehr gewissermaBen herunterbrennt. Bei groBem Kohlen 
liydratiiberschuB werden diese Zwischenprodd. nicht entsprechend stUrker Yormchrt, 
sondern erfolgt Umwandlung in Fett unter geringem Energieyerlust, also nicht 
mehr merkbarer weiterer Warmesteigerung. Milchsciure tritt fur Zucker ein (keine 
weitere WSrmebildung nach Zuckerzufuhr), Essigsiiure u. A. steigern aber den 
Umsatz noch weiter. Die C02-Kapazitat des Blutes ist auch bei hohen Zucker- 
Saben nicht yermindert, Sauren treten also nicht intermediiir auf, C02 selbst 
steigert die Wiirmcbildung nicht, HCl nur wenig. Zu Leistung auBerer Arbeit 
wird der Zucker herangezogen, ohne daB ein Teil seiner Energie ais spezif.-dynam.
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W&rme yerloren gelit. — Nach Fettzufuhr steigt (lic W&rmebildung bis zu einem 
Marimum (30%) in der 6. Stde., wo auch die Lipiimie am liochsten ist, in der
12. Stde. ist dann der Grundumsatz wieder erreicht. Von gleichzeitig gereiclitem 
Zucker u. Fett wird jener zuerst verbrannt. Wird die Glueose 4 Stdn. spater ais 
Fett gegeben, so summieren sich die Wrkgg. beider, der R. Q. (bei Zucker an- 
niihemd =  1, bei Fett geringer) liegt in der Mitte. Ebenso summieren sich die 
AVrkgg. von Zucker u. Essigsaure. Aus Zucker gebildetes Fett wird dagegen nicht 
neben dem miteingefiihrten Zucker yerbrannt. Fiir den Grundumsatz treten Zucker 
u. Fett in isodynamen Mengen in Wrkg. Die GroBe der Ausscheidung yon Aceton- 
korpern ist boi Diabetes kein MaB fiir dic UmsatzgrijBe.

Bei Umsatz von EiwciB kommt die Wiirmesteigerung ebenso fiir korper- 
fremdes wie fiir korpereigenes zustande. Sie geht proportional der zera. Menge u. 
kommt nur bei hoher Umgebuugstemp. zum Ausdruck (Rubnek). Etwa die Hiilfte 
des Energieinhaltes erscheint beim Huude, bis % beim Menschen ais Extrawiirme. 
Aus Flei8ch stammender C kann ais Glykogen oder Fett gespeichert werdeD, wobei 
keine neue Extrawiirme gebildet wird. Fiir Leistung iiuBerer Arbeit kann EiwciB 
nur nach Abzug des auf die spezif.-dynam. Wrkg. entfallenden Energieanteils her- 
angezogen werden. Alanin yerhiilt sich wie EiweiB, Glutaminsaurc, Bernsteinsdurc, 
Asparaginsaure, Leucin u. Tyrosin zeigen keine spezif.-dynam. Wrkg. Glykokoll 
steigert dagegen den Umsatz so, daB sein ganzer Energieinhalt ais Extrawiirme er- 
scheinen kann, auch wenn im Phlorrbizintier sein ganzer C ais Extrazucker, seiu 
N ais Harnstoff nach auBen abgegeben wird; die Extrawiirme muB also durch 
Reizung der intermediiiren Stoffwechselprodd. zustandekommen. Zusatz yon NaIIC03 
iindert nichts, es handelt sich also nicht um Saurewrkg. Glykolsdure (auch ais 
Na-Salz) ist fast wirkungslos. Glykokoll mit Zucker allein oder auf der Ilohe der 
Wiirmesteigerung durch Fett addiert sich in seiner Warmebildung, spart keinen 
Zucker, ebenso Alanin. Die spezif.-dynam. Wrkg. der EiweiBstoffe besteht sonach 
in spezif.-chem. Reizung ohne festen Zusammenhang mit der Oxydation des die 
Reizung bewirkenden Materials. — Der Ruhegrundumsatz kann also bei Aufnahmc 
yon Nahrung auf folgende voneinander unabhangige Arten gesteigert werden:
1. Durch chem. Reizung yon Zwischenprodd., die aus Aminosauren von Art des 
Alanins u. Glykokolls stammen. — 2. Durch Zucker, wenn das Angebot iiber dem 
n., „selbstregulierten" liegt. — 3. Durch tjberangebot yon Fett. (Medicine 1. 
311—54. 1922; Ber. ges. Physiol. 2 8 .  84—86. 1924. Ref. T h o m a s .) S p ie g e l .

L. Spolverrini, U ber den FAnflufi ton Kolilenhydraten auf die Absorption von 
Fetlen. Aus Schrifttum u. eigenen Verss. wird der Nachweis geliefert, daB Beigabe 
yon Kolilenhydraten (Zucker) die Absorption yon Nahrungsfett sehr begunstigt.
(Arch. Farmacologia sperim. 3 8 . 90—96. 97—104. 1924. Pavia.) G b im m e .

M. Jav illie r , P. Baude und S. Levy-Lajeunesse, Ver suche zur Idcntifizierwig 
des Faktors A. Der Faktor A  und das Phytol. Der yielfacli auftretende Parallcli»- 
mus zwischen Gehalt an Vitamin A u. dem an Chlorophyll in P fla n z e n te ile n  legte 
nahe, die Wrkg. yon Chlorophyll u. Bcstandteilen desselben bei A y itam in o sen  zu 
priifen. Alkoli. u. Acetonextraktc v o n  Brennesselblattcrn zeigten bei A-frei cr- 
niihrten Tiercn gutc Wrkg,, die auch im Unyerseifbarcu nach Yerseifung noch cr 
halten war. Phytol aus den gleichen Bliittern, das die von W i l l s t a t t e r  an 
gegebenen Konstanten zeigte, erwies sich dagegen wirkungslos, w a h re n d  noc i 
karotinlialtiges eine deutliche Wrkg. besaB. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 
998—1000. 1924.) S p ie g e l .

Luigi Zagni, iiber die Wirkung der Yitamine auf die automatische Kurne dci 
Muskelermiidtmg. Yeriindcruugen in Muskeltonus, Reizfiihigkeit, A rb e its le is tu n g  us' -̂ 
bei Froschen nach in den Riickenlymphsack injizierten o d e r  ais S u sp en s io n sn  . u 
den isolierten Muskel benutzten, mit h . physiol. NaCl-Lsg. h e rg e s te l l te u  K leieaus
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ziigen werden ais Yitaminwrkg. beschrieben. (Boli. d. soc. med.-cbirurg. di Modena 
2 3 - 2 4 .  123—34. 1923. Bologua, Univ.; Ber. ges. Physiol. 2 8 . 70—71. 1924. Ref.

0. W. Barlow, Entfernung der Nebennieren und ihre Beziehung zum Stoffioecliśel 
der Kcitze. Der Gesamtumsatz von Katzen, calorimetr. gemessen, nimmt nach Ent
fernung einer Nebenniere anfangs ab, auch wenn man pro kg Gewiclit berechnet. 
Er steigt nach etwa 4 Woclien wieder an. In 25°/0 der Fiille kommt er dann im 
Laufe von Monaten auf einen konstauten Stand, der 14°/o unter dem n. liegt. In 
75°/0 stellte er sich wieder auf die Norm ein. — Nach den ersten 4 Stdn. wird 
der Blutzuckerstand annahernd n. — Nach doppelseitiger Entfernung der Neben- 
nieren fiitlt der 0 2-Verbrauch sofort steil ab, erholt sich im Laufe von 6 Stdn. u. 
beginnt dann bis zum Tode kontinuierlich zu sinken. Der Blutzucker ist bis zur
10. Stde. uber der Norm u. sinkt dann ab bis zum Tode. (Amer. Journ. Physiol. 
7 0 . 453—63. Missouri.) M O l l e r .

Luigi F e rran n in i, Beitrag zum Studium der hypophysiken Symptomc. Hypo- 
physarer Infantilismus und Diabctcs insipidus. Der Wasser- und Chloridsloffioechsel. 
In einem Falle, der ais liypophysiirer Infantilismus angesprochen wird, ergab die 
Unters. des W.- u. Salzstoffwechsels stark entwickelten echtcn Diabetes insipidus, 
der yoriibergehend auf Priiparate aus Ilypophysenhinterlappen gut reagierte. Der 
KolilenhydratstofFwechsel war normal. (Arcli. di patol. e clin. med. 3. 113—53. 
Napoli, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 2 8 .  74. 1924. Ref. L a q u e b .) S p i e g e l .

J. F. Mc Clendon, J. C. H athaw ay und Lester Netz, Jodstomoechsel, III. 
(Vgl. C l e n d o n  u . H a t h a w a y , Proc. of the soc. f. cxp. biol. and med. 2 1 . 129.;
C. 1 9 2 4 . II. 1109.) Tabellar. Zusammenstellung des J-Gehaltes der wiclitigsten 
Nahrungsmittel aus kropfreichen u. kropffreien Gegendcn. (Proc. of the soc. t. 
oxp. biol. and med. 2 1 . 347. Miuneapolis, Univ. of. Minnesota; Ber. ges. Physiol.

A chille R oncato , Die Ausscheidung des Krcatinins in Beziehung zum Lebens- 
alter und zur tonisehen Muskelfunktion. Bei Gesunden steigt unter gemischter 
Kost u. bei mittlerer Arbeit die Kreatininausscheidung bis zum 20. Jahre an, nimmt 
dann allmahlich u. gleichmuBig ab. Bei Kranken mit tetan. u. hyster. Kriimpfen 
war die Abgabe lioher ais bei Gesunden, so lange die Krilmpfe auftraten, nach 
diesen auf fast die HSlfte reduziert. Bei Hemiplegikern war sie nur in den ersten 
Tagen nach dem Insult in geringem Grade gesteigert trotz Fortdauer der Kontrak- 
turen. Diese Ergebnisse sprechen sowohl gegen die Ansicht von F o l i n  ais auch 
gegen diejenige von P e k e l i i a r i n g  iiber die physiol. Ursaclien der B. ron Kreatinin. 
(Arch, di scienze biol. 5 . 308—27. Padova, Univ.; Ber. ges. Physiol. 2 8 . 75. 1924. 
Ref. S c h m it z .) S p i e g e l .

F. Kraus, Funktiomieerl der Schilddruse und Kropfproblem. Vortrag. (Wien. 
klin. Wchschr. 3 8 . 9—13. Berlin.) F r a n k .

E rich  Bock, Zum Problem der Gallenfarbstoffbildung und des IMerus. Krit. 
Betrachtungen iiber das Problem an Hand der Literatur. Weder fiir die Ansicht, 
die den Leberzellen allein die B. von Gallenfarbstoff zuschreibt, noch fiir die- 
jcnige, die diese B. ausschlieBlich im retieuloendotlielialen App. suclit, sind end- 
Rultige Beweise erbracht. Vf. ist der Meinung, daB G a lle n fa rb s to f fb i ld u n g  u. 
Ikterus scharf auseinander zu lialtcn seien. (Klin. Wchschr. 3 . 587—92. 638 41. 
1924. Freiburg, Uniy.) S p i e g e l .

Carl M oncorps, Studien zur Genese des normalen Obcrhautpigments. Aon 
frischer pigmentfiihrender Ilaut stammende, mit Quarzsand yerriebenc Gefrierschnitte 
vermoehten das colorische Verh. gegeniiber verd. FeCl3-Lsg. bei p-Oxyphenyl- 
brenztraubensciure, dem n. Stoffwechselzwischenprod. des Tyrosins, sowie bei den 
Brenzcatechinderiw. Homoprotocateelmsaure u. Dioxyphenylbrenztranbensiiure iu

L a q u e k .) S p i e g e l .

28 . 75. 1924. Ref. E. O p p e n h e i m e r .) S p i e g e l .
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eharakterist. Weise zu yeriindern. Dies wird einem fermentatiyen ProzeB (Brcnz- 
catechinase) zugeschrieben. Es tritt nicht cin mit mesodermalen Organen noch mit 
gekochter Hfiut. Histolog. liefi sich in den Melanoblasten der Epidermis neben 
leichter Braunfarbung des Protoplasmas Verstarkung u. Vermelirung der Pigment- 
teilclien feststellen. Unter Berucksichtigung yon Unterss. von B l o c h , M e ir o w s k y , 
T h a n n h a u s e r  u. R o t h m a n n  wird aus den Befunden geschlossen, daB ais Pigment- 
muttersubstanz aus dem Abbau des Tyrosins stammende Brenzcatechinderiw. an- 
zunehmen sind u. daB die Pigmentzelle selbst das zur B . des Pigments notige 
Brenzcatechinderiy. aus gewissen Spaltprodd. des intermediiiren EiwciBstoffwcchsels, 
wahrsclieinlich unter Mitwrkg. eines spezif. Ferments, zu bilden yermag. (Arch. f. 
DermaL u. Syphilis 148. 2—14. 1924. Munchen, Univ.) S p i e g e l .

N. A. D obrovolskaja-Zavadskaja, Der FAnflufi der Eadiumslrahlung auf die 
peripheren Nerven. Verss. an Hunden u. Kaninchen ergaben mehr oder minder 
schwere Neryen symptome mit unfiltrierten Strahlen schon bei sehr schwacheu 
Dosen, mit ungeniigend filtrierten bei starken, mit gut filtrierten in therapeut. 
Dosen nicht. Wo nicht alsbald Symptome auftraten, wurden auch keine Spiit- 
symptome beobachtet. Eine erhebliche Rolle spielt, besonders bei schwacher 
Filtration, die Entfernung zwischen Strahlenąuelle u. Nery. Wo Symptome auf- 
treten, sind es zuniichst Storungen der Empfindlichkeit, spiiter erst (nach 1 bis
3 Wochen) LEihmung. Bei yerwiscliten Formen kann sich diese lediglich ais Parese 
:'iuBern, in diesem Stadium auch von Reflexsteigerung begleitet sein. Die troph. 
VTeranderungen gehen nicht immer mit den motor.. Storungen parallel u. konnen 
unabhfingig davon ausheilen. Yollige Wiederherst. der Motilitiit wurde bisher 
(Verss. bis zur Dauer von 11 Monaten) nicht beobachtet. Anatom, belialten die 
Neryen ihre Kontinuitfit auch durch eine Zone yon nekrotisiertem Gewebe hin- 
durch, Transyersalschnitte lassen u. Mk. die Reste der Myelinscheiden u. Zylinder- 
achsen erkennen, doch zeigen solche Neryen nur schwache Tendenz zur Regene- 
ration. (C. r. soc. de biologie 9 1 . 1322—24. 1924. Paris, Inst. du radium.) S p ie g e l .

E rn st P. Pick, Pharmakologisches Expcriment und Klinik. A n tr itts y o rle s u n g  
i ib e r  d ie  Bedeutung d e r  e x p e r im e n te lle n  Pharmakologie f i ir  d ie  I le i lk u n d e .  (Wien. 
klin. W c h s c h r .  38. 1—5. Wien.) F r a n k .

A. B lanche tie re , Beobachtung uber die anomale Wirkung einer JSirinahme non 
Kaliumchlorid. Bei einer Frau mit Stupor, dereń Blut besonders K-arm war, trat 
nach Eingabe yon 5 g KC1 eine starkę Erhohung des Blut-K ein, die, auf die 
ganze Blutmenge berechnet, in einem Falle noch die zugefiihrte Menge erheblich 
iiberstieg, so daB eine Ausscliwemmung aus dem Gewebe stattgefunden haben muB. 
Der UberschuB des K fand sich yollig in den Blutkorperchen lokalisiert. (C. r.
soc. de biologie 9 1 . 1308—9. 1924. Paris, Asile Sainte-Anne.) S p i e g e l .

Toshiro K aneko, Uber die chemisehe Beeinflussung des Augendrucks durch 
Magnesium. Die yon ROsier beobachtete Senkung des intraokularen Druckes 
durch Einbringen yon metali. Mg in die yordere Augenkammer wird bestiitigt 
Dabei steigt die [OH'] des Kammerwassers, was aber nicht die Ursache der Druck- 
senkung sein kann, da eine solche Steigerung an sich den Druck erhoht. Durch 
MgCl2 laBt sich bei Injektion in das Auge die Senkung nicht heryorbringen. Sic 
tritt aber ein, wenn der Mg-Gehalt des Kammerwassers im hinteren Teile des 
Auges, beim Hunde n. 2 mg in 100 ccm, durch Einlegen von Mg in die yordere 
Kammer oder durch subcutane Injektion von MgCLi auf 3—4 mg steigt u. ist durc > 
Narkosewrkg. auf Neryenendigungen oder auf die zwischen Blut u. intraokularer 
FI. eingeschalteten Membranen zu deuten. (Biochem. Ztschr. 1 5 4 . 67—76. W-
Kaiser WiLHELM-Inst. f. Arbeitsphysiol.) S p i e g e l .

Cl. Y eltm ann, Phlorrhizinversuche mit Acetaldehyd und Athylenglykol. We er 
nach Acetaldehyd noch nach Athylenglykol konnte bei P h lo r rh iz in h u n d e n  - ®11
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bildung yon Glucose nachgewiesen werden. (Beitr. z. Pliysiologie 2 . 295 300.
1924.) S p i e g e l .

" E. "W. Seuffert und I. Hinz, Vertvcrlung des Acetamids beim Menschcn. Nach 
peroraler Zufubr yon Acetamid sticg mit waelisender Gabc die Menge fliichtiger 
Siiuren im Ilarn nicht nur absol., sondern aucb relatiy. Man kann annehmen, 
daB die GroBe der Aussclieidung unyeranderten Acetamids von der GroBe der ge- 
wiihlten Dosis abhiingt, aber aucb, daB eine e t w a  im Vcrdauungskanal stattfindende 
Spaltung des Amids in seine Komponenten mit der GroBe der Gaben in Beziehung 
steht. Ziemlich weitgehende Spaltung des Acetamids konnte bei 24-std. Stehen 
mit HC1 im Brutschranke nachgewiesen werden. (Beitr. z. Physiologie Z.
ogt)__^ 9 2 4 )  S p i e g e l .

’ J. Leonard T ickers und E. K. M arshall j r . ,  Durchldssigkeit der EarnMasc 
fur Harnstoff und Koehsalz. Lsgg. von 0,05 mol. Harnstoff in 0,3—0,7 mol. NaCl 
yerlieren an Harnstoff u. NaCl, wenn sie in der Ilarnblase von Kanmchen etwa 
1 Stde. bleiben. Auch der 3 Stdn. in der Blase bleibende Harn zeigt Anderungen 
der Konz. yon Harnstoff u. NaCl, ohne daB das Blasenepithel geschiidigt ist. 
(Amer. Journ. Physiol. 70. G07-12. 1924. J o h n s  H o p k i n s  Uniy.)- M O ll e b .

R. G. Hoskins und E dgar S. H un ter, Die Wirkungen von Adrenalin auf die 
Reaktion von Darmsegmenten gegeniiber Sauerstoff. Bei isolierten Stiicken yom 
Rattendiinndarm wurde beobaclitet, daB sie auf 0 2-Blasen mit Zuckungen intensiyer 
reagieren, wenn 1 :100 Millionen Adrenalin liinzugesetzt wird. Schwachere Lsgg. 
sind ohne Wrkg., stiirkere setzen die Empfindliclikeit lierab. (Amer. Journ. Physio .
70. 613—18. 1924. Ohio-State, Uniy.) M O l l e r .

H. T hierfelder und E. K lenk, Weitere Untersuchungen iiber das Yerhalten 
fettaroniatiseher Yerbindungen im Tierkorper. Nach subcutauer Darreichung yon
6 g Metliylplicnylcarbinol an Kaninchen wurden im Harn ausgeschieden: 1,23 g 
saure, 0,1 g Mandelsaure, 1,2 g metliylphenylcarbinolglucuronsaures K vom [«]—117,3 , 
also dieselben Substanzen wie nach Darreichung von Acetoplienon u. Athylbcnzo . 
Nach Oxydation mit KMn04 fanden sich im Gtiigigo.n Harn 3,634 g Benzoesaure 
mehr ais im n. Harn, was ca. 60% des yerabreicliten Carbinols entspricht; ca. -0 /0 
dayon sind in Form der gepaarłen Glucuronsaurc yorhanden. Nach Injektion von
i-Amylphenylketon, C,,H- ■ CO ■ CIL • CII, • CH(CIT3)4 u. n-Hexylphcnylkcton, C,IVCO- 
(CH,)6-CH:| bestiitigt sich die friiher (Ztschr. f. physiol. Ch. 130. 380; C. 19 .
70) gefundene Kegel, indem die Verbb. in Ber.zoesiiure umgewandelt werden. Nach 
iutraperitonealer Darreichung yon 1,88 g Hexylphenyldthylkelon, CGII- • CH, ■ ,•
C0(CH2)£,CH3 lieB sich im Harn Benzoesaure bezw. Hippursiiure, jedoch keine oder 
nur Spuren yon Phenylessigsiiure oder Phenacetursiiure feststellen. Line Red. zu 
dem Alkohol findet nicht statt, wie aus der Abwesenheit von gepaarten Glucuron- 
siiuren gesclilossen werden muB. n-Propyl- u. n-Amylbenzol werden zu Benzoe 
saure, a-Butyl- u. n-Hexylbenzol zu Phenylessigsiiure oxydiert. Der Harn ist nur 
beim Butylbenzol linksdrehend, was auf die Anwesenheit einer gepaarten Glucuron 
siiure deutet. Die Resorption erfolgt von der Bauclihohle aus yiel reichlicier, a s  
yom subcutanen Gewebe. Die Ausseheidungsform des i-Propylbenzols "  ur e noc i 
nicht festgestellt.

Hexylphenyldłhylketon. Darst. nach S e n d e r e n s  (Ann. Cliim. et I iys. L J • 
243; C. 1913. I. 1498), aus 15 g Phenylpropionsaure u. 39 g Heptylsawe mit MnV 
ais Katalysator bei 440—450°. Ais Nebenprod. entsteht D ih e x y lk e to n , as urc 
Ausfrieren cntfernt wird. Ausbeute an Roh-Keton 35 g u. reinem t g Kp.30 ' >
Kp.,so 295—298°. D .12 0,9388, Semicarbazon olig. (Ztschr. f. physiol. Oh. 14i.
13-28. 1924. Tiibingen, Uniy.) G u g g e n h e i m .

H. T hierfelder u n d  E. K lenk, Z u r K e n n tn i s  des V erh a lten s  des A ee to p h en o n s u n d  
B enzo ls im  T ie rk o rp er . (Vgl. vorst. Ref.) Der aus f rU h e re n  Y e rss . (vgl. T h i e r f e l d e r
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u. D aiber, Ztschr. f. physiol. Ch. 130. 380; C. 1924. I. 70) gczogene ScliluB, daB 
40% des subcutan eingcfiihrten Acetophenons im Organismus yollstflndig abgebaut 
werden, ist auf eine ungeniigende Resorption zuruckzufuhren. Nach intraperitonealer 
Injektion von 2 g Acetophenon lieB sich im Harn nach Oxydation mit KMnO., 
eine Zunalime des .Bewroesawregehaltes fcststellen, welcher 90% des verabfolgten 
Acetophenons entsprach. Der Benzolkern des Acetophenons sclieint daher nicht 
angegriffen zu werden. 48,8% des injizierten u. 53,2% des resorbierten Aceto
phenons finden sich ais gepaarte Glucuronsaure. — Nach intraperitonealer Injektion 
yon 2 g Bzl. konnten aus dem Harn 0,094 g Muconsaure vom F. 298—300° =  3,7% 
der bereclineten Menge isoliert werden, also erheblicli mehr ais yon anderen 
Forschern (ygl. z. B. N eum aerker, Ztschr. f. physiol. Ch. 126. 203; C. 1923. III. 
170). Diese unterschiedlicken Feststellungen erklaren die Vff. durch den Umstand, 
daB das Bzl. durch das Peritoueum schneller resorbiert wird ais aus dem sub- 
eutanen Bindegewebe, weshalb das Umwandlungsprod. Muconsaure in hoherer 
Konz. entsteht u. durch die Nieren ausgeschieden wird beyor es eiuer weiteren 
Umwandlung unterliegt. (Ztschr. f. physiol. Ch. 141. 29—32, 1924. Tiibingcu, 
Univ.) - Guggeniieiji.

J . G. Edw ards und E. K. M arshall j r . , Mikroskopische Beobachtungen der 
lebenden Nicre nach Einspritzung von Phenolsulfonplithalein. Mittels Wasser- 
immersion an der in situ bleibenden Niere bei Froschen u. Rattcn gemaclite Be
obachtungen nach intrayenoser Injektion vou Phenolsulfonphthalcin ergaben starkę 
Speicherung des FarbstofFs in den Zellen der proximalen gewundenen Harnkaualchen. 
Beim Frosch sieht man den Farbstoff auch in den Lumina, aber nicht in den 
Zellen der distalen gewundenen Kanale. — Diese mikroskop. Studien stimmen mit 
chem. Beobachtungen, bei denen der in Nierenrinde u. -mark enthaltene Farbstofl 
(Phenolrot) extrahiert war, u. weisen darauf hin, daB die proximalen gewundenen 
Harnkaniilchen korperfrcmde Stoffe, wie Farbstoffe, aktiy secernieren, wahrend 
kiirpereigene, wie Ilarnstoff, nur beim Frosch, aber nicht beim Warmbluter in be- 
stimmten Nierenabsclmitten gespeichert u. aktiy secerniert werden (ygl M a r s h a l l  jr. 
u. C r a n e , Amer. Journ. Physiol. 70. 465). (Amer. Journ. Physiol. 70. 489—95. 1924. 
J o h n s  H o p k in s  Med. School.) M C l l e r .

B. Gutowski, Die Sekretion des Magensaftes unter dcm Einflup direkt in die 
Blutzirkulation eingefiihrten Histamins. Die sclmelle intrayenose Injektion vou 
Histamin lśiBt in kurzdauernden Yerss. zwar nur minimale Magensekretion erkenneu. 
LaBt man es aber wahrend langerer Zeit einflieBen, so ist entgegen der bisherigeu 
Ansicht der Effekt kaum geringer ais nach subcutaner Injektion. Die Menge des 
abgeschiedenen Magensaftes stelit in umgekehrtem Verhiiltnis zum Eindringen des 
Histamins in den Kreislauf. Fur die Pankreassekretion liegen die Yerhiiltnisse 
uingekehrt. Hier bedingt sclmelle intrayenose Injektion des Histamins reichliche 
Abscheidung, langsame intrayenose oder subcutane dagegen nur unbedeutendc. 
(C. r. soc. de biologie 91. 1346—48. 1924.) S p ie g e l .

B. Gutowski, Der Mechanismus der Einwirkung von Histamin auf die Sekretion 
des Magensaftes. (Vgl. vorst. Ref.) Subcutan eingefiihrtes Histamin wird haupt- 
siichlich auf dem Wegc der Blutbalm resorbiert, kann sich im Blute ziemlich lange 
unyerandert lialten. Seine Wrkg. auf die Magensaftsekretion steht in direktem 
Yerhaltnis zu seiner Ggw. im Blute. Fraglich ist noch, ob es dabei ais solches 
auf die sekretor. Elemente des Magens wirkt oder indirekt, indem es irgendeine 
Substanz in anderen Organen freimacht. ScblieBlich konnte auch lcdiglich die 
Veranderung der capillaren GefiiBe ursachlich in  Betracht kommen. (C. r. soc. i c 
biologie 91. 1349—50. 1924. Warschau, Uniy.) SnEG EL. ,

Masakazu M akamura, Uber den Einflup von Drogen auf die Absorption ' 
Darmes. JSTaF, KCN , A., Orexin u. Cocain yermindern die Absorption von
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NaCl, Glucose, Aminosiiuren u. Fettsiiurcn, Atropin selektiv diejenige von Amino- 
suuren. CO., u. Gcutianacstrakt fórdern die Absorption aller genannten Substanzen, 
Saponin, Cantharidin, Senfol, Absynthin, Columbin u. Coffein in kleincren Mengen 
nur diejenige von Glucose, wahrend sie die Absorption der anderen Stoffe liemmen; 
iu groBeren Mengen sind sie aucb der Absorption yon Aminosiiuren ftirdcrlich. 
(Tolioku Journ. of exp. med. 5. 29—46. Sendai, Tóhoku Univ.; Ber. ges. Physiol. 
28. 91. 1924. Ref. W a c iih o l d e r .) S p i e g e l .

Alfred Perutz und K onrad M erdler, Beitrage zur experimentellen Pharma- 
kologie des mannlichen Genitales. IX. Physiologische und pharmakologischc Unłer- 
suchungen am Samenstrang in situ. (Vgl. P e r u t z , Arch. f. Dermat. u. Syphilis 145. 
192; C. 1924. I. 2180.) Mit einer Metliodik, die sieli an diejenige yon K u r d i n o w s k i  
fiir den Uterus anlehnt, wurde folgendes festgestellt: Am unbeeinfluBten Tier zeigt 
das Yas deferens in situ keine Spontanbewegungen. Bei beginnender Erstickung 
starkę Kontraktion, Steigerung von Tonus u. Rhythmik; da am uberlebenden Samen
strang ŁuftabschluB zu Liihmung fiibrt, ist jene Erscheinung auf einen zentralen 
Hciz zuruckzufuhren. Adrenalin bewirkt starkę Tonussteigerung, Pilocarpin u. Physo- 
stigmin scbwaclie bei starker Anregung der Rhythmik. Ergotin, Pituitrin u. Chinin 
sind wirkungslos, Yohimbin, in groBen Dosen starkę zentrale Erregung heryor- 
rufend, erzeugt in mittleren nach groBerer Latenz staficlformigen Tonusanstieg bei 
Anregung der Ebythmik. Papaverin wirkt liihmcnd auf die Samcnstrangmuskulatur, 
so daB danach auch die Erregung bei beginnender Erstickung ausblieb. (Arch. f. 
Dermat. u. Syphilis 148. 104—12. 1924. Wien, Univ.) S p i e g e l .

Fritz  Yeiel, Teerkrebs beim Menschen. Bei einem Mannę, der wegen eines 
immer wieder auftretenden Ekzems seit 23 Jalircn lniufig mit Ficlitenteer gcpinselt 
liatte, trat ein typ. Plattenepithelkrebs auf. Sonst sind in der Heilanstalt trotz der 
seit Jahrzehnten gciibten, yielfach lange u. intensiy angewandten Beliandlung mit 
Fichtenteer niemals Falle von darauf zuruckzufiihrcndem Hautkrebs beobachtet 
worden. Fichtenteer ist yielleicht in dieser Beziehung ungefahrlicber ais Stein- 
kolilenteer. Vielleicht triigt dazu auch bei, daB in der Anstalt nur der in 2 Teilen 
®0°/o'g- A. 1. Teil des Teers yerwendet wird. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis 148. 
142—45. 1924. Cannstatt, Veielschc Heilanst. f. Ilautkranke.) S p i e g e l .

M. Dobrn, ITeutiger Stand der Insulinforscliung. Zusammenfassendes Referat. 
iTherapie d. Gegenwart 65. 546—52. 1924. Charlottenburg.) F r a n k .

D. Ganassini, Was ist das Insulin? In selbsthergestelltem Insulin fand Vf. 
ziemlich groBe Mengen P, nach Verseifung mit KOI! in der stark angesauerten 
r̂ sg. die Florencesche Ek. auf Cholin u. im Riickstande freie H3P 0 , , so daB er 
im Insulin ein dem Jecorin liahestchendes Phosphatid annimmt. In den betreffen- 
den Insulinlsgg. lieB sićh auch freies Cholin naeliweisen, dessen Wrkg. sich zum 
leil mit den Insulinwrkgg. deckt. In den bekannten kiiuflichen Priiparaten lieBcn 
sich die oben erwiilmtcn Befunde u. Rkk. nicht oder nur ganz schwach nach- 
weisen, woraus Yf. schlieBt, daB sie viel zu wenig Insulin enthalten. (Boli. d. soc. 
med.-chirurg. di Payia 36. 105—11. Milano, I s t  biocliim. ital.; Ber. ges. Physiol. 
28. 78. 1924. Ref. L a q u e r .) S p i e g e l .

V. Ascoli, S. S ilvestri und S. M arino, Die Darstellung des Insulins und seine 
Wirkung. Selbsthergestelltes Insulin wurde bei 8 Patienten mit gutem Erfolge 
'erwendet. Die uberall beobachteten Untcrscliiede der Insulincmpfindlichkeit von 
Menschen u. Kaninchen werden bestśitigt. (Probierni d. nutriz. 1. 34 38. Roma, 
Univ.; Ber. ges. Physiol. 28. 78. 1924. Ref. L a q u e r .) S p i e g e l .

J. J • R.. Macleod und M. D. Orr, Beobachtungen iiber die physiologische Aus- 
uertung des Insulins. Verschiedene Auswertungsmetlioden werden angefiihrt, notige 
Kautelen angegeben u. die Ergebnisse yerglichen. (Journ. of laborat. and clin.
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med. 9 . 591—608. Toronto, Univ.; Ber. ges. Physiol. 2 8 . 76—77. 1924. Ref. 
L e s s e r .) S p i e g e l .

A. D. H irschfelder und H. C. M axwell, Wirkung von Insulin bei expeńmenteller 
Vcrgiftung mit Alkohol und Aceton. Insulin ist ohne IiinfluB auf den Ablauf der 
Vergiftung von Kaninchen mit A. oder Aceton. Da die Intensitat der Wrkg. der 
Konz. im Blut etwa proportional ist, diirfte Insulin die Verbrennung von A. u. 
Aceton nicht besclilcunigen. Insulin sclieint daher melir auf die ersten ais die 
spfiteren Phasen der Verbrennung von Fetten u. Kolilenhydraten im Korper ein- 
wirken. (Amer. Journ. Physiol. 7 0 .  520—23. 1924. Minnesota.) M Ol l e e .

Hanns Baur, Zur Kenntnis des Insulina und seiner Wirkungen. IV. Richard 
K uhn, Hanns Baur und R udolf H eckscher, Ber Ein fiu fi des Insulins auf den 
Milchsauregęhalt und die Wasserstoffzahl des Blutes. (III. vgl. Mtineh. med. Wchschr.
71 . 541; C. 1 9 2 4 . II. 710.) Dor Insulintod ist ein Tod aus Mangel an Kolilen- 
liydratreseryen. Bei Ziegen treten Insulinkrampfe erst nach 12—14 Stdn. ein. Man 
kann den Verlauf der Wrkg. daher gut yerfolgen. Bei nuchternen Tieren beginnt 
1/2 Stde. naeh der Injektion immer die Abnahme des Blutzuckers u. ein Anstieg 
der Blutmilclisaure, also Acidose. Das Marimura yon Milchsiiure u. Aciditiit (elektro- 
metr. gemessen) ist nach 3—5 Stdn. erreiclit bei leichten liypoglykam. Symptomen. — 
Es folgt ais zweites Stadium bei Tiefstand des Blutzuckers Abfall der Blutmilcli- 
saure, zunehmende Alkalose bei schwersten liypoglykam. Symptomen. Sobald 
Krampfc mit Acidose einsetzen, folgt ilinen yorubergehende Besserung des Be- 
findens. — Milchsaure u. p1{ des Blutes geben besseren Einblick iu die Wrkg. des 
Insulins ais der Blutzucker. — Im ersten Stadium nimmt die anosybiot. B. von 
Milchsfiure bei gesteigerter Kohlenhydratyerbrennung u. bei sinkendem Blutzucker 
stark zu, melir nocli ais die Milchsiiureyerbrennung. — Beim gefutterten Tier felilt 
der Milchsiiureabfall des zweiten Stadiums. — Die Anderungen des respirator. 
Quoticnten werden nicht allein durch Anderungen im Gesamtstoftwechsel heryor- 
gerufen, sondern auch wesentlich durch die Anderungen iu der Rk. des Blutes 
beeinfluBt. So sinkt der Quotient stark beim Ubergang von Acidose in Alkalose 
durch Retention von C02 in Blut u. Geweben. Er steigt im Anfaug der Wrkg. 
des Insulins durch Austreibung yon CO.,. Man soli daher nicht ohne Einscliraukung 
Schliisse auf Umstellungen im Stofiwechsel ziehen, wenn pn  des Blutes sich gleicli- 
zeitig neunenswert andert. (Ztschr. f. physiol. Ch. 1 41 . 68—99. 1924. Munchen.) MC.

V irg ilio  Duccesch, Insulin und Glykolyśe. Insulin beeinfluBt die Glykolyse 
in yitro durch lciclit alkal. Pliosphatlsg. mit oder ohne H20 2 nicht, obwohl es selbst 
dabei nicht zerstort wird, ebensowenig die Giirung mit lcbender Hefc, sclieint aber 
diejenige durch Toluolhefe leiclit u. reclit inkonstant zu besclileunigeu. (Boli. d- 
soc. med.-cliirurg. di Pavia 36. 215—29. Payia, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 28. ' 8- 
1924. Ref. L a q u e r .) S p ie g e l .

A. B. Anderson, Die Beeinflussung der Mortalitat nach Ins-ulinhypoglykamie 
bei Miiusen durch Phlorrliizin. Von yorher mit Phlorrhizin beliandelten M ausen 
erliolte sich nach gleicli groBen, Koma auslosenden Dosen Insulin eine gróBero 
Anzalil wieder (8 : 15) ais yon nicht yorbehandelten (1 : 14). Diese „an tag o n is t. 
Wrkg. fulirt Vf. darauf zuriick, daB Phlorrhizin einen Glucosekomples im Blutc zer- 
lege, dessen B. durch Insulin besclileunigt werde. (Australian Journ. of exp. biol. 
and med. science 1. 1—3. Adelaide, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 28. 78. 1924. Ket. 
L e s s e r .) S p ie g e l .

M. E isle r und L. Portheim , U ber insulinartigc Stoffe und dereń Wirkung auf 
den Kohlenhydratstoffwećhsel. (Vorlaufige Mitteilung.) Der Inlialt deckt sieli im 
wesentlichen mit dem einer anderen Mitteilung (Biochem. Ztschr. 1 4 8 . 566; C. 1^
II. 1110). „Nd.“ u. „alkoli. Ruckstiind“ yermindern, iutrayenos injiziert, den B ut 
zueker yon Kaninchen in 2—3 Stdn. um 20—45°/0- Der „Nd.“ fordert im Gegen
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satz zu Gesamtex trakt. u. „alkol). Riickstand1' die Diastasewrkg. Liingere Extraktion 
u. solche mit 1-—2% HC1 enthaltendem A. fiihren zu unwirksamen Praparaten. 
(Anz. d. Akad. d. Wiss., Wien, mathemat.-naturwissenseh. KI. 1924. 80—81; Ber. 
ges. Physiol. 28. 80. 1924. Ref. L e s s e r .) S p i e g e l .

A. D. Hirschfelder, Studiem iiber Ersclieinungen an Gefdfien und Capillaren 
und iiber vermeintliche Axonreflexe bei der Entwicklung des Ódems der Senfdlbinde- 
hautentziindimg, zusammen mit den Wirkungen gcfa/ierweitcrnder Mittcl, von Lokal- 
aniistheticis und vitalen Farbstoffen. Die FI. des Senfolodems der Conjunctive hat 
Pu 7,4. Wenn man das Augenlid ausselnieidet, so schwillt es nicht an, weder in 
Ringerlsg., noch in Kaninchenserum, noch in isoton. NaCl-Lsg. Es liegt also keine 
Veranderuug der Kolloide vor. — Da das Ódem abnimmt durch Verengeruug der 
BlutgefaBe (Suprarenin intravenos, Abbinden der Carotis, lokale Gefalivcrcngeruug)
u. zunimmt durch GefiiBerweiterung, yorausgesetzt, daB der Blutdruck nicht allzu 
tief gesunken ist, da weiter durch Trypanblauinjektion eine Schadigung des 
Capillarendothels siclitbar gemacht werden kann, selbst wenn die Entsteliung des 
Odems verhindert war, so liegt Endotlielschiidigung vor. — Cocain, Alypin oder 
CaCi2 hindern nicht regelmaliig die B. des Senfolodems trotz intensiyer Anasthesie 
im ersteu Fali. Sie scheinen nicht durch Aufhebung von Axonreflexen, sondern 
infolge lokaler GefiiByerengerung zu wirken. Saligenin, „Procain" u. „Butyn“ sind 
ganz unwirksam trotz Lokalaniisthesie. (Amer. Journ. Physiol. 70. 507—19. 1924. 
Minnesota.) M O l l e r .

A. Sternberg, Uber eine Witmutscluidigung der Haut. Bericht iiber verschiedene 
Hautschiidigungen bei Bi-Kuren. Sie waren harmlos u. gingen spontan, zum Teil 
sogar boi Fortsetzung der Behandlung, zuriick. (Arch. f. Derinat. u. Syphilis 148. 
28—31. 1924. Frankfurt a. M., Univ.) S p i e g e l .

Carl Schumacher und K. "W. Spatz, Unsere Erfalirungen iiber Bismuto- Tatren. 
Die intrayenos-intramuskulare Behandlung der Lues mit Bisniuto-Yatren (vgl. 
Me n t z e l , Pharm. Zentralhalle 65. 449; C. 1924. II. 1711) erwies sich ais an- 
scheinend gefahrlos, becjuem u. sehr wirksam, auch bei Lues I u. II, fiir sich allein, 
ohne Kombination mit Salvarsan. (Miinch. med. Wchschr. 71. 1819—20. 1924, 
Munchen, Univ.) F r a n k .

Ernst Bernheim , Uber das neue Quecksilbcrpraparat Salyrgan ais Diuretikum. 
Salyrgan (vgl. M e n t z e l , Pharm. Zentralhalle 65. 209; C. 1924. II. 82) stelit ,in 
seiner diuret. Wrkg. dem Noyasurol nicht nach, ohne aber wie letzteres Neben- 
wrkgg. des lig  zu zeigen. (Therapie d. Gegenwart 65. 538—39. 1924. Berlin, 
A u g u s ta h o sp ita l.)  F r a n k .

E rfurth, Die Ariwendung von Inlroeid (jodierte Ccńuinwbindung) in der Frauen- 
heillamde und bei septischen Erkrankungen. Bericht iiber giinstige Erfolge. (Therapie 
d. Gegenwart 65. 539—41. 1924. Cottbus.) F r a n k .

V. N agel, Lokales embolisches Bismogcnol-Exanthem. Beitrag zum gleićh- 
namigen Aufsatz von Freudentlial. Vf. hat die von F r e u d e n t h a l  beschriebene 
Erscheinung bei ausgedehnter Anwendung von Bismogenol nur eimnal beobachtet. 
(Arch. f. Dermat. u. Syphilis 148. 42—43. 1924. Halle a. S.) S p i e g e l .

R ichard Y olk und R obert Bujan, Die Behandlung des Lupus vulgaris mil 
Ektebin. Bei lokaler Einreibung mit Ektebin wurden teilweise Ergebnisse erreiebt 
"ie bisher kaum mit einer anderen spezif. Therapie. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis 
148. 243—51. 1924. Wien, Lupusheilstatte.) S p i e g e l .

F. Remenovsky und W. Lówenfeld, Erfalirungen iiber neue ITauttuberkuline. 
Ektebin nach Moro wid Dermotubin nach Lowcnstein. Beide Praparate sind fiir die 
diagnost. Hautrk. liervorragend geeignet u. auch therapeut. bei Hauttuberkulose 
durchaus wirksam, dabei einfach anwendbar u. relatiy gefahrlos. (Arch. f. Dermat. 
«• Syphilis 148. 113—29. 1921, Wien, Allg. Poliklin.) S p i e g e l .
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F. Pharmazie. Desinfektion.
Kunze, Zur Darsłellung des Ferrum oxyclat saccharat. liąuid. Bei der Darst. 

yon Fe(OH)3 zu Eisenzucker sollte nach Sciinabel die Fiillung in starker verd. 
Lsg. yorgenommen werden, urn einen moglichst fein yerteilten Nd. zu erhalten, 
dafiir aber auf das Auswaschen zu yerziehten, weil dadurch die Loslichkeit herab- 
gemindert wird. Nach Vf. ist die Konz. der Ffillungs-Fl. u. auch die Dauer des 
Auswascliens ohne EinfluB auf die spiitere Loslichkeit des Fe(OH)3. — Zur Darst. 
von Strup. Fcrri peptonati ist Liq. Ferr. dialysati nicht notig; es geniigt FeCl, -j- NH3 
zu yerwenden. — Es wird eine Vorsclirift zu grunbleibenden, leiclit 1. Blaudschcu 
Pillen gegeben. (Pharm. Nachrichten 1. 192 [1924].) (Apoth.-Ztg. 39. 1570. 1924. 
Leipzig.) Dietze.

E rie  W inberg , Darsłellung eines JEisenpraparałes mit holiem Eisengehalt. 
Liąuor Oxidi ferrici saccharati neutralis. Man erwśirmt den Cl-frei gewasclicnen 
Nd. aus 500 Teilen FeCl3-Lsg. u. 500 Teilen Na2C03 in Porzellan- oder emailliertcr 
Fe-Schale init 150 Teilen Zucker, 20 Teilen Glycerin u. 35 Teilen K-Na-Tartrat, 
bis in W. klar 1., kii hit ab u. setzt 70 Teile A., 3 Teile Essentia aromatica (aus 
95 Teilen alkoh. 5%ig. Vanillinlsg. u. 5 Teilen iith. Portugalol), u. soyiel W. zu, 
daB man 1000 Teile erliiilt. Bei Liąuor ohne A. setzt man 0,7% Na-Benzoat zu. — 
Omduin ferricum saceharatum (10% Fe). Den gewaschenen Nd. aus 1000 Teilen 
FeCl3 u. 1000 Teilen Na2C03 łost man, wie oben, mit 400 Teilen Zucker u. 40 Teilen 
K-Tartrat, bis klar 1. iu W., u. dampft ein, trocknet u. yerreibt zu Pulycr, (luli 
man mit soyiel Zucker yerd., daB 1000 Teile erhalten werden. (Farm. Rey. 23. 
578. 1924). (Apoth.-Ztg. 39. 1616. 1924.) D i e tz e .

Ludw ig K roeber, Studienergebnisse einer Reihe von Fluidextrakłen aus heiml- 
schen Arzncipflanzen. (Vgl. S. 407.) Exłractum llerniariae glabrae fluidmn. (Bruch- 
krautfluidestrakt). Verdrfingungsfl. 3 Teile A., 7 Teile W ., D .19 1,076, E x trak t: 
23,1%, Asche 2,33% (hauptsachlich ICCO,). Setzt stark ab, dunkelrotbrauu, Ge- 
rucli aromat., an Aminę erinnernd, Geschmack aromat., Cumarin ithnlich, bitter 
salzig, spiiter scharf kratzend. Mit W. klar mischbar, beim Schiitteln rcichlicher 
Scliaum. Mit A. hellkaffeebrauner Nd., 1. in yerd. HCI, unl. in NaOH. Mit FeCl3 
sclimutzigbraungriiner Nd. Mit Gerbsiiure, M a y e r s  Reagens u. Lugollsg. keine 
Rkk. zunfichst, spiiter Triibungen u. Ndd. Mit Fehlingscher Lsg. Red. — DR' 
Drogę enthiilt 0,2% Herniarin (Methylester des Umbelliferons), Spuren Paronychin 
(Alkaloid), Gerbstoff, 0,5% iith . 01, 3% neutrales u. 0,4% saures Saponin. Zur 
Erfassung des sauren Saponins empfiehlt sich Alkalisierung bei Abkochung: Decoct. 
Herniar. 20: 200 g, Natr. carb. sicc 0,1 g. (Pharm. Zentralhalle 65. 606—7. 1924.) Dl-

A rth u r Rooa, Perkolieren vcm Opium und Strophanthussamen. Man mischt das 
Opiumpulyer mit der 2—3-fachen Gewichtsmenge Menstruum, liiBt einige Stdn. 
stehen u. perkoliert mit dem zuriickgebliebenen Menstruum nach. Die extraktreiehe 
FI. tropft sehr langsam ab. Jilan nimmt zur Beobachtung der Extraktion em 
glsisernes PerkolationsgefiiB. In den AbfluB packt man etwas Glaswolle u. dariiber 
ziemlich groben Sand. — Alinlich yerfiihrt man bei Strophanthussamen, den man, 
nach den Angaben der internationalen Pbarmakopoe-Kommission, nicht yorher ent 
fetten soli. Man erhoht die yorherige Macerationsdauer auf 2—3 Tage. (Farm. 
Rev. 2 3 . 551. 1924). (Apoth.-Ztg. 3 9 . 1617. 1924.) D ie t z e .

A. P itiu i , Phannakognostisehe Untersuchungen iiber Withania somniferaJ)nii- 
Botan. u. pharmakognost. Beschreibung der Drogę. Die getrocknete ganze 1 
lieferte beim Ausziehen mit W. 16% Extrakt, welclies im Hundeyers. (3 g je V 
Tier) schwach einscliliifernd wirkte. (Arch. Farmacologia sperim. 3 8 . 151 0 
1924. Palermo.) GBIMME.
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A. P itin i, Mnwirkung von Brom auf einige Pflanzendrogen. Dic Angaben des 
Sclirifttums, daB glucosidhaltige Drogcu nach der Behandlung mit Halogen ihre 
Giftigkeit yerlieren, wKhrend alkaloidhaltige in der Toxizitiit steigen, konnten ex- 
perimcntell bewiesen werden. Die Glucosidc werden dabei durch Hydrolyse ab- 
gebaut. (Arch. Farmacologia sperim. 38. 164—68. 1924. Palermo.) G r im m e .

— , Neue Arzneimittel. Soneryl, n-Butyliithylbarbitursiiure vom F. 123°, in 
Tabletten zu 0,1 g, Schlafmittel. (Pliarm. Ztg. 89. 1292. 1924.) D ie t z e .

—, Spezialitdtcn und Geheimmittel. Alucol (Dr. A. W ander, Ostliofen in Rhein- 
hessen), kolloidales Al(OH)3, in Tabletten zu 0,5 g bei Hyperaciditat des Magens. — 
Antitussin (Pharmagans, Oberurscl), bisher Antipertussin. — Cristolax (Dr. A. W an
der, Ostliofen), Extr. Malti sicc. u. Paraffin. puriss., Laxodigestivum. — Ilordulana- 
Halspillen (Apoth. K. B e c k e  , Hordel i. Westf.), Vuzin, Trypaflavin, Menthol, 
Eucalyptusiil u. Pillenm. — Iireapura (F ried r. Sauer, Gotha), aus Kindfleisch ab- 
gepreBter Saft mit 2°/0 NaCl u. 10% A. — Kreavit (F ried r. S auer, Gotha), 
roher mit Pepsin-HCl verdauter Fleisclisaft, nach dem Neutralisieren durch Hitze 
entkeimt. — Pentacephin (Apoth. A rt. U nger, Breslau II), Tabletten aus 0,4 g 
Acid. acetylosalicyl., 0,25 g Phenacetin, 0,06 g Coffcin, 0,002 g Eucodal u. 0,1 g 
Pasta Guarana, gegen Migrane u. Grippe. — Sputosol (Dtsch. Schutz-  u. Heil -  
serum-Ges. ,  Berlin NW. 6), grauveilchenfarbencs Pulver unbekannter Zus., in
3 Teilen W. gelost, zur Entkeimung von Sputum. — Stannosan (Chem.-ph. A.-G., 
Bad Homburg), metali. Sn in besonders akt. Form, neben geringen Mengen eines 
Oxyds, gegen Furunkulose. (Apoth.-Ztg. 3 9 . 1572. 1924.) D i e t z e .

H arry  Oustayan, Ubert. von: Ardash H achikian, New York, V. St. A., Her- 
stellung eines Raucher- und Inhaliermittcls gegen Blutkrankheiten. Man mischt reines 
metali. Hg, tier. Fett, Butter, Mandelól, weiBes Wachs, rotes HgS, KMn04, gemahlene 
GallSpfel, gemahlene Granatapfelschalen, Hennawurzel u. gemahlene Sarsaparill- 
wurzel u. formt die M., gegebenenfalls unter Zusatz von Gummi arabicum ais Binde- 
mittel zu Pastillcn oder Tabletten. — Das Mittel dient entweder zum Bauchern von 
infizierten Korperteilen luet. Erkrankter, wobei die Pastillen auf gluhendcr Holz- 
kohle verbrannt werden, oder man setzt es Tabak zu u. verarbeitet diesen zu 
Zigaretten. Der beim Rauclien entwickclte Dampf wird inhaliert u. wirkt auf die 
Schleimhiiute der Mund- u. Rachenliohle. Bei Verwendung ais Inhaliermittel kann 
das Bindemittel fortgelassen werden. (A. P. 1499249 vom 27/6. 1921, ausg. 14/6. 
1924.) S c iio t t l a n d e r .

Henry J. Brown, Cleveland, Ohio, Arzneimittel gegen Nicotbwergiftungen, be- 
stehend aus Jlg02 u. Tannin ais Aktivator. — Das Mittel wird entweder ais Pulver 
eingenommen oder mit Zucker u. Cocosbutter zu Tabletten geformt oder mit ge- 
schmacksverbesseruden ZusStzen u. Kaugummi zu Kaupriiparaten yerarbeitet. (A. P. 
1474140 vom 10/2. 1921, ausg. 13/11. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

Isaac F. H arris , Tuckahoe, New York, V. St. A., Verfaliren zur Geicinnung 
eines Yitamins aus Hefe und bestdndiger Losungen dieses Yitamins. Frische Bier- 
hefe wird mit s/4—l I/2°/0ig. wss. CH3C0,H zum Sieden erhitzt, wobei die lebenden 
Hefezellen sofort abgetotet u. die EiweiBstoffe koaguliert werden. Man filtriert von 
den unl. Bestandteilen ab u. dampft das Filtrat bei niedriger Temp. im Vakuum 
zur Trockne ein. Die halbfeste, gummiartige M. wird mit 50—60%ig. A. estra- 
Łiert; die alkoh.-wss. Vitaminlsg. filtriert u. erneut bei niedriger Temp. im Yakuuin 
eingedampft. Der mit 90%ig. A. extrahierte Ruckstand wird abfiltriert u. mit absol. 
A., wasserfreiem Aceton oder absol. A. entwassert. Man trocknet im \akuum bei 
niedriger Temp. u. erhalt so das Yitainin ais hellgelblichbraunes, stark hygroskop. 
I ulver yon fleisehextraktahnlichem Gerucli u. Geschmack. Das in k. . zll., in h. W . 
«• 52%ig. A. U., in absol. A. unl. Prod. enthalt 12—15°/0 Asche, gibt Aminosaurerk.
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aber keine Rk, auf Biuret Phosphorwolframsaure fallt aus der wss., heli- bis 
dunkelbraun gefarbten Lsg. des Yitamins niehts aus, Ba(OH)2, AgN03, IigCl2 u. 
Pb-Acetat fiillen aus der Lsg. das Vitamin tcilweise. — Das Prod. findet in Form 
von wss. Lsgg., die durch Zusatz von organ. Konseryierungsmitteln, vorzugsweise 
18%ig. A., haltbar_gcmacht sind, therapeut. Verwendung. (A. PP. 1488815 vom 
26/12.1919, ausg. 1/12.1924 u. 1474029 vom 26/12.1919, ausg. 13/11.1923.) S c h o t t l .

Florence M yra Cohan, Oakland, California, V. St. A., Kosmetisches Mittel, be- 
stehend aus einem Gemisch von Harz, Bienenwachs u. Nelkcniil einerseits, u. Kalk- 
wasser, Terpertinol, II20 2, Ruhrkrauttinktur u. etwas Lavendelol andererseits. — 
Das Mittel dient zum Entfernen yon Haaren an menschlicher Haut. Zum Gebrauch 
wird das sebwach erwiirmte Harz-Wachs-Nelkenolgemisch auf die zu entbaarenden 
Stellen aufgetragen u. nach dem Erkalten vorsichtig wieder abgezogen, wobei die 
Haarc entfernt werden. Hierauf wird die oberflachlicli enthaarte Stelle mit dcm H. 
Bestandteil des Mittels bestrichen, der in die Haut eindringt u. durch Einw. auf 
die Haarwurzeln das weitere Wachstum der Haare yerhindert. (A. P. 1474512 
vom 31/1. 1917, ausg. 20/11. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

Key K am iya und Tsuruichi H. W akino, Los Angeles, California, V. St. A., 
Mittel gegen Pyorrhoe, bestehend aus dem frischen PreBsaft der wilden Angelica- 
wurzel (aegopodium oder Ziegenwurz) unter Zusatz von A., Wintergriiuol u. 
Pfefferminzol. — Das Mittel wird unmittelbar auf das erkranktc Zalmfleisch oder 
die iiuBeren Teile der Wurzeln der angegriffencn ZShne aufgebracht. In manchen 
Fallen kann es auch mit Hilfe einer kleinen Spritzc in das die Zahne umgebemle 
Fleiscli injiziert werden. (A. P. 1510785 vom 1/8. 1921, ausg. 7/10. 1924.) S c h o t t l .

E. R. Squibb and Sons, New York, iibert. von: Pau l M iller Giesy, Plaiu- 
field, New Jersey, V. St. A., Zahireinigungsmittel, bestehend aus ca. 100 Teilen 
Na-jBjO-, 10H.»0 u. 85 Teilen NaCl. — Die einzelnen Bestandteile werden inuig 
gemengt u. in Pulyerform, ais Tabletten oder in Kornerform verwendvt. Man lost 
z. B. eine Tablette in 10000 Teilen W., so daB eine l 0/0ig. Lsg. yon Nu_,B407 in 
physiol. NaCl-Lsg. entsteht. Das Prod. findet yorzugsweise zu Spulungen der 
Mundliohle Yerwendung, wobei es gleichzeitig antisept. u. mucinlosend wirkt. 
Man kann es auch mit anderen Zahnreinigungsmittcln zusanunen henutzen. (A. P- 
1482741 vom 18/8. 1922, ausg. 5/2. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

E en ry  ST. Creger, San Francisco, California, V. St. A., Zahnpaste. Man ver- 
misclit Tragantgummi, Glycerin u. gepulverte Seife miteinander, gibt zu der ab- 
gekilhlten Lsg. etwas krystallin. Menthol, Wintergrunol, Anisol, Eucalyptusol u- 
Pfefferminzol. Das Gemisch wird innig mit fein gepulyertem Myrrhenharz ». Rot- 
gummi (dem Harz aus der Rinde von Eucalyptus rostrata), reinem CaC03 u. Y ., 
sowie etwas Saccbarin yermengt u. schlieBlich einige Tropfen einer wss. ZnCL- 
Lsg. dazugegeben. Nach mehrstd. Stehen wird die Pastę in Tuben gefiillt. Da3 
Myrrhenharz, der Rotgummi u. das ZnCL liaben adstringierende, antisept. u. stypt- 
Wrkg. (A.P. 1488 097 vom 9/3. 1922, ausg. 25/3. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

W illiam  H. Allen, Detroit, Michigan, V. St. A., Herstellung eines Streupulvers. 
Fein gepulyertes Mg-Hydrosilieat (Talk) wird mit einer Lsg. von bas. Chromsulfat 
Cr2(S04)s, • Cr(OH)3 innig durchfcuchtet u. das Gemisch getrocknet. — Der Cr-Salz- 
gehalt des trockenen Prod. soli ca. 5°/0 betragen. Das Mittel wird auf die menseh- 
liche Haut aufgepudert u. dient zur Verhinderung des Wundreibens der feuchten 
Haut durch Kleidungsstucke. (A. P. 1482 906 yom 28/7. 1922, ausg. 5/2. 
1924.) S c h o t t l a n d e r .

0. Analyse. Laboratorium.
J. D. G arrard, Das Verfahren zur Darstellung staubfreier Flussigkeiten dwch 

Destillation. Die Arbeit ist auf die Darst. von staubfreiem W. durch Dest. im
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Yakuum ohne Sicden beschriinkt. Ein intensiyer Strahl des elektr. Lichtbogens 
wurde iu den beiden GlasgefiiBen gesammelt u. Beobachtungen im Winkel yon 90
u. 180° zur Riektung des Stralils ergaben, daB weder die Temp. der Dest. noch 
die Diflerenz der Tempp. beider GefiiBe merklichcn EinfluB auf die Anzahl der 
Sonnenstiiubclien im Destillat ausuben. Die geeignetste Methode zur Reinigung der 
GefiiBe vor dem Vers. war Behandlung mit konz. HN03 u. Vertreiben der Diimpfe. 
In 4 verschiedenen Glassortcn lieBen sich quantitative Messungen der Liclit- 
zerstreuung in staubfreiem W. ausfuhren, in weichem Natronglas, Pyrex- u. Jenaer- 
glas ergaben sich fast ident. Werte, in Bleiglas 20—40°/0 boliere. Die Herst. von 
staubfreiem W. gelang nicht, wenn das AufnahmegefiiB ein Stuck Kupfer, Kaut- 
schuk oder etwas Quecksilber enthielt. Durch Schtitteln des GefiiBes wird staub- 
freies W. wieder durch Stiiubchen yerunreinigt, die auch durch 20fache Dest. 
nicht yermindert werden. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. III. 126—27. 
1924.) J o s e p h y .

Gr. Brułms, Uber die. „Fixanal“-Rdhren. (Zentralblatt f. Zućkerind. 33. 12—14.
— C. 1924. II. 370.) J o s e p h y .

K urt Thormann, Neue und ziceckmapigere Ausfuhrungen von Porzellangerat- 
scliafłen fiir das chemische Laboratorium. Folgende Neuerungen in Porzellangerdten 
der Firma Porzellanfabrik Pu. R o s e n t h a l  & Co., A.-G., Marktredwitz werden be- 
schrieben: Goochtiegcl mit poroscr Bodenplatte (auch Staatliche Porzellan-Manufaktur, 
Berlin); Krystallisierschale mit nach oben yeijiingtem Rand, der das Klettern der 
sieli ausscheidenden Stofte beim Krystallisieren u. Ein- u. Abdampfen yerhindert; 
Reibschalchen, das zugleich ais Wageschiilchcn benutzbar ist; Wiigeschiffchen, 
weiB- oder dunkclglasiert, das mit unglasiertem Boden fest auf der Wagschale 
steht; bei allen GefaBen der genannten Firma stelit die AusguBoffnung im richtigen 
Verli;iltnis ziun Rauminhalt. (Chem.-Ztg. 49. 20—21. 1924. Leipzig.) J u n g .

Busvold, Eine genaue Pipette zur Untersucliuńg konzentńertcr Salzlosungcn. 
Zur Abmcssung konz. Salzlsgg. benutzt man eine Pipette (Abbildung im Original), 
oben mit einem Saugetrichter u. schriigem Hohlhahn, unten mit einem Schliff zum 
Ansetzen einer Schutzkappe, die ebenfalls mit einem Halin yersehen ist. Die 
Pipette kann auch zur Analyse von konz. Sauren benutzt werden. Lieferant: 
Dr. II. G ó c k e l , Berlin NW, Luisenstr. 24. (Chem.-Ztg. 49. 21. 1924. Bergen.) Ju.

—, Laboratoriumsdreliofen. Besclireibung der Laboratoriumsdrehofen der Firma
G. P o l y s iu s , Dessau. (Chem.-Ztg. 49. 19. 1924.) J u n g .

0. Scarpa, Einige Apparatc fiir physikalisch-chemische Laboratorien. Vf. be- 
schreibt App. fiir die Best. der DifFusionskoeffizienten in Fil., fiir die Messung der 
Oberflaehenspannung von Fil. u. der Dissoziationsspannungen u. der Abnahme der 
Dampfspannungen von Lsgg. (Gazz. chim. ital. 54. 876—87. 1924. Turin, Poli- 
tocn.) Z a n d e r .

F. A. H englein, Kryoskopiselie Molekulargetuichtsbestimmung mittels Dampf- 
druckthermometcr. Vf. leitet fiir die Anwendung des Lampfdrucktiiennometcrs (vgl. 
Sto c k , Ztschr. f. Elektrocliem. 29. 354; C. 1923. IV. 697) zur Best. des Mol.-Qew.
die Formel: M  =  - —-- ^  1000^^-------  ^  n =  Gramm gel. Stoff, E  =  molekujare

b-k(\oSPl — \oS p2) J h
wtfrierpunktserniedrigung bezogen auf 1 Mol pro 1000 g Losungsm., b =  Gramm
Łolungsm., p i —  Dampfdruck beim Gefrierpunkt des reinen Losungsm., p .2 —
Dampfdruck beim Gefrierpunkt der Lsg. — GroBere Empfindlichkcit ais das CS2-
1 hermometer besitzt bei Tempp. unterhalb Zimmertemp. ein Thermometer mit
A.-Failung. Die Best. der Dampfdrueke des A. fiigen sich in die Messungen yon
T a y lo r  u. Sm ith (Journ. Americ. Chem. Soc. 44. 2450; C. 1923. I. 1213) gut ein.
Die in einer Tabelle zusammengestellten gefundenen Mol.-Geww. weichen vom
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tlieoret. Wert durchschnittlich um 3,o°/0 ab. Auch bei wescntlich tieferen Tempp. 
lassen sieli Differenzen ermitteln, wobei gilt: logp l — l o g == k(Al — A). 
(Ztschr. f. angew. Ch. 37 . 1022—23. 1924. Dauzig.) J u n g .

0. Scarpa, Uher die Mesmng der Dichte von poroaeń oder pidcerigen Kijrpcrn. 
Die vom Vf. bescliriebene Methode, die mit groBer Gcnauigkeit u. schneller ais dic 
bislier ublichen Metlioden arbeitet, beruhl im Prinzip darauf, daB dic in den 
Zwischeuriiumcn der porigen oder pulyerigen Korper enthaltene Luft durch Eva- 
kuieren im Vakuumexsikkator ausgetriebcn wird. (Anuali Chim. Appl. 14. 360—67. 
1924. Turin, Politecn.) Z a n d e r .

Paul Giinther und Gertrud Wilcke, iiber eine rimtgenspektroskopische Methode 
zur qucmtitativen chemischen Analyse. (Vgl. G C n t h e r ,  Ztschr. f. angew. Ch. 37. 
355; C. 1924 . II. 505.) Vff. nehmen nach dem ublichen spektralanalyt. Verf. das 
Rontgenspektrum zweier Substanzen mit nahestehender Ordnungszahl, wie Fe u. 
Co auf, um aus der Schwfirzung der Spektrallinien das relative Mengeuyerhiiltnis 
der beiden Elemcnte zu bestimmen. Die Scliwiirzungsmessung der Spektrallinien 
wird durch Abziililen der Ag-Korner unter einem Raster yorgeuoirunen. Es war 
daher eine gewisse Unterbeliclitung der Rontgenfilme notwendig, um das Rcsultat 
der Komziihlung nicht durch Zusammenpackcn von mehreren Kornern zu einem 
nicht auflosbaren Klumpen zu yerfiilschcn. Dieser Umstand hat andererscits den 
Vorteil, daB man mit kleinen Energien u. Belichtungszeiten auskommt. Aus den 
so aufgenommenen Photometerkuryen ergab sich eine Analysengenauigkeit yon
1 bis 3,5%- ( L ie b ig s  Ann. 4 4 0 . 203—12. 1924. Berlin, Uniy.) B e c k e r .

E. R upp, Normalkali- oder Nomialnatronlauge? NaOH ist billiger wie 
KOH u. liiBt sich in wss. Lsg. leiehter COa-frei darstellen. Man bereitet in wohl 
yerschlossener Flasclie eine Lsg. yon NaOII in gleiclier Gewichtsmcnge W., ISBt 
bis zur Kliirung absetzen u. verd. den klarcn, CO._.-freien AbguB entsprechend, ca. 
65 ccm zu 1 1 ca. n.-Lauge, bezw. ca. 7 ccm zu 1 1 ca. 7«o'n .-Lauge. — C02-freic 
KOH-Lsg. liiBt sich nicht derart bereiten. — Fiir das D. A.-B. 6 wird yorgeschlagen: 
„Alkalilauge, Normal- (oder „Normallauge"). Sie cnthiilt 56,14 g KOH oder 40 g 
NaOH im Liter“. — Die uberholie Konz. der Dimethylaminoazobenzollsg. ist aut
0,2°/o; noch besser auf 0 ,l°/0 zu erniedrigen. An Stelle dieses Indicators ist Methyl- 
orange in 0,02%ig. wss. Lsg. yorzuziehen. (Apotli.-Ztg. 39 . 1615—16. 1924. 
Breslau.) D i e t z e .

H. Ter Meulen, DieBestimmung des Sauerstoffs in den organischen yerbindungen.
II. Mitteilung. (I. ygl. Rec. trav. chim. Pays-Bas 41. 509; C. 1922 . IV. 574.) Im 
Gegensatz zu seiner fruheren Ansicht fiihrt Vf. aus, daB das von ihm angegebene 
Verf. zur Best. des O in organ. Verbb. aucli in Ggw. von S, Halogen oder N an- 
wendbar ist; es bedarf nur einer kleinen Variation der Apparatur, die gegen die 
friiliere Beschreibung nocli etwas yereinfacht ist. (Rec. tray. chim. Pays-Bas 43. 
899—904. 1924. Delft, Teclin. Ilochsch.) Z a n d e r .

Elem ente und anorganische Yerbindungen.
K. Klinke, Versnch einer mapanalytischcn Bestimmung des SO.,-Ions in kleinsten 

Mengen. Das Verf. yon A n d r e w s  (Amer. Chem. Journ. 2. 567) muB yersagen, 
weńn zwischen Neutralisation der mit cssigsaurer BaCr04-Lsg. yersetzten Lsg. u. 
Filtratiou liiugere Zeit yerstreicht, ferner bei kleinen u. kleinsten M en g en  S04 •
weil der bei Neutralisation entstandene Bodenkiirper aus BaS04 u. BaCr04 nic
absol. unl. ist, daher nach dem Massenwirkungsgesetz Ba-, S04- u. C r 0 4-Iouen  m 
die uberstehende Lsg. entsendet, die sich mit den hier befindlichen freien Cr 4 
Ionen wieder in ein Gleichgewiclit umsetzen u. dadurch das stabile Gleichgewic i 
des Bodenkorpers yeriindern. SchlieBlicli muB indessen die Umsetzung des Bo en 
korpers iiber den ionisierten Teil, wenn alle einwirkenden Kriifte sich ins W eic
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gcwicht gesetzt haben, zu einer eindeutigen u. endgiiltigen, boreclienbaren Zus. des 
Nd. u. der uberstehenden FI. fiihren, u. dies ist momentan zu erreichen, wenn 
einem neutralen Gemenge von S04- u. Cr04-Ionen Ba-Ionen (weniger ais die 
Summę jener) zugefuhrt werden. Wechselnde Mengen l/10-n. K2SO.,-Lsgg. wurden 
mit 10 ccm 7 ,0-n. K2Cr04-Lsg. grundlicli geschuttelt, dann mit 10 ccm ‘/io"n- BaCL- 
Lsg., genau auf die yorige eingestellt, yersetzt, nach kurzem Stehen auf 30 ccm 
aufgefiillt, in trockenem Zentrifugenglas von ca. 50 ccm 20 Min. bei lioher Ge- 
schwindigkeit zentrifugiert. 20 ccm der klaren uberstehenden FI. wurden dann 
nach Ansauern u. Zusatz von 10 ccm 10%’g- KJ-Lsg. mit Vioo"n- Na,S,03-Lsg. 
titriert. Die Anzahl der yerbrauchten ccm gibt nach Diyision durch 10 die Anzahl 
der in Lsg. befindlicheu ccm Vio'u- K,CrO,-Lsg. Yerss., die Zus. des Nd. auf 
arithmet. Wege mit Hilfe der Formeln:

(Ba++)(S04=) , (Ba++) (Cr04=) _ h
(BaS04) “  1 U- (BaCr04)

zu bestimmen, sclilugen fehl, da ein unbestimmbarer Faktor den Wert von kl / k., 
stetig sinken liefi. Es wurde daher die Funktion aus yielen Einzelergebnissen 
graph. konstruiert, wobei sich eine sehr regelmiiBige, nur geringe Korrekturen er- 
fordernde Kurye ergab. Fiir die Mengen von 0,1- bis 5,9-n. S04= sind die 
Titrationswerte in einer Tabelle angegeben. Es lassen sich nach diesem Vcrf. 
Bestst. bis zur GroBenordnung von 0,01 mg S titrimetr. durchfiihren. (Biochem. 
Ztschr. 154. 171—75. 1924. Breslau, Uniy.) S p i e g e l .

J. Stamm, Kongorot ais Reagens auf Borsiiure. ICongopapier wird von 4°/0ig. 
wss. Borsaurc lsg. zuniichst nicht yeritndert, bei yorsichligem Trocknen iiber kleiner 
Flamme jedoch geblaut. Beim Trocknen im Exsiccator u. selbst bei 100° ist die 
Bliiuung bedeutend geringer. Sie hfilt sich im Exsiccator unbegrenzt lange, geht 
aber an feucliter Luft in einigen Stdn. wieder in rot iiber. Bei Verwendung von 
Borsaureester muB das Kongopapier zuvor mit W. befeuchtet werden. — Weit 
empfindliclier ist die lik ., wenn mail zu einem Tropfen obiger Borsaurelsg. einen 
Tropfen 0,l%ig. Kongorotlsg. setzt u. die braunyiolette, beim Erwiirmen rote Lsg. 
auf dem Wasserbad zur Trockne yerdampft, wobei ein blauer Ruckstiind liinter- 
bleibt (chinoide Kongosśiure), der sich in W., A., CH3OII, Aceton mit roter Farbę 
lust (azoide Kongosiiure). Die Bk. gelingt noch mit 0,1 ccm einer 0,01 °/0ig. Bor
saurelsg. — Diese Bk. ist cliarakterist. fiir.Borsaurc, denn alle iibrigen Siiuren 
farben Kongo sclion bei Zimmertemp. blau. Yerscliiedene Salze des Zn, Al, Mn, 
Mg, NTI4, Ni, Co, Fe (Oxydul) yerhalten sich wie Borsiiure, sie sind daher auszu- 
schlieBen, oder die Borsiiure muB ais Ester zur Bk. gebracbt werden. — Es hat 
sich gezeigt, daB die Rk. nur von Metaborsdwre heryorgerufen wird, dagegen weder 
von Ortho-, noch Pyroborsiiure. Die Blaufiirbung tritt erst bei 100—105° ein 
(TIB02), geht bei 140—160° in eine rote iiber (H2B.,07), die beim Befeuchtcn mit W. 
bestehen bleibt (II3B03). Die Ubergiinge lassen sich mit derselben M. mehrmals 
wiederholen. (Pharmacia 1924 . 4 Seiten. Dorpat, Univ. Sep. v. Vf.) Lindenbaum.

V. Rodt und E. Kindscher, Die Trenmng kleiner Mengen Calcium von grofien 
Mengen Magnesium. Zur Best. kleiner Mengen Ca neben groBen Mengen Mg ist 
die Fallung ais Oxalat ungeeignet. Das Sulfatyerf. ist u n te r  B e r i ic k s ic h tig u n g  der 
von S t o l b e u g  (Ztschr. f. angew. Ch. 17. 769; C. 1 9 0 4 . II. 152) und von K a l l a u n e r  
U. P r k l le r  (Chem.-Ztg. 3 6 . 449; C. 1912. I. 2071) gemaehten Vorschlage zuver- 
lassig. CaS04 wird yorteilliaft nach Losen in HC1 in Oxalat iibergefuhrt u. durch 
ritration der an Ca gebundenen Oxalsiiure das Ca ermittelt. (Chem.-Ztg. 4 8 . 
953 54. 964—65. 1924. Berlin-Dahlem.) J u n g .

F. W. Kriesel, TJber die Analyse des neuen Germaniwn-Galliwn-Minerah 
„Germanii. Yf. teilt die Analyse des „Germanits“ u. den angewandten Analysen-
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gang mit. Die Trenrmng Ge—As—Mo griindet sieli auf die Dest. des GeClj aus 
salzsaurer Lsg. unter Durclileiten von Cl u. daran anschlieBende Dest. des As ais 
AsC13 aus stark salzsaurer Lsg. in Ggw. von S02. GeO.,, das durch Losen des
Erzes in IIN 03 u. Einengen zur Abscheidung gelangt, ist stark mit As.,03 ver-
unreinigt. Die Eed. zu regulin. Ge wird quantitativ, wenn rnan der Cyankali- 
sclimelze Holzkolilenpulver zusetzt. Bei der Red. mit Mg erfolgte Detonatiou. 
(Chem.-Ztg. 4 8 . 961—63. 1924. Tsumeb, Sudwestafrika.) J u n g .

Bestandteile von  Pflanzen und Tieren.
Edward Oscar North und George D. Beal, Darstellung, Eigenschaften und 

Amoendung der Kiescl-12-wolframsaure. II. Die Verwendung der Saure zur volu- 
metrischcn Bestimmung von Alkaloiden. (I. vgl. S. 353.) Wss. Lsgg. von Kiescl- 
wolframsaure erzeugen in einer Lsg. von Malachitgriin in HC1 einen Umsehlag von 
Griin in Orange. Bei Verwendung des Malacliitgriins ais Indicator kann raan
Alkaloid-Salzc mit Normallsgg. von Kieselwolframsiiure titrieren, wobei die Ggw.
von NIL, OH nicht stort. Die Titration kann im ersten IL,SO.i-Auszug erfolgen. 
Um die Verdunstung des Losungsm. ais Fehlerquelle zu yermeiden, bringt Vf. 
Flasche u. Inlialt auf das Gewielit zu Anfang des Macerisierens. Die Anwendbar- 
keit des Yerf. wird an einer Reilie von Beispielen gezcigt. (Journ. Amer. Pharm. 
Assoc. 13. 1001—8. 1924.) ' J u n g .

Otto Fiirth und Anton Fischer, Uber die Ermittlung des Tyrosingclialts von 
Prołeinen. III. (II. vgl. F O rth , Bioehem. Ztschr. 146. 259; C. 1924 . II. 737.) 
Thomas (Ann. Inst. Pasteur 36 . 253; C. 19 2 2 . II. 1242) hat die Verwendung der 
Miłlonschcn Rk. zu colorimetr. Zwecken dadurch yerbessert, daB er die Rk., um die 
bei ErwSnncn cintretende B. von Ndd. zu yermeiden, im Laufe einiger Stdn. bei 
Zimmertemp. vor sich gehen liiBt. Verss. an reinen Tyrosinlsgg. zeigten, daB danu 
unter bestimmten Bedingungen tatsiichlich dic Mogliehkeit einer fiir physiol. Zwecke 
hinreichend genauen Best. bestelit. Bei EiweiBhydrolysaten ist die Beseitigimg 
storender Beimengungen erforderlieh. Sie erfolgt am besten durch Ausfallen der 
schwefelsauren Lsg. mit Phosphorwolframsiiure, Beseitigung des Uberschusses davon 
mit Chininsulfatlsg. u. des Chininubersehusses mit NaOH, wouach das letzte Filtrat 
neutralisiert wird. — In so gereinigtem Hydrolysat kann man auch das Bron i- 
additionswmogen (vgl. F O rth  u. F leischm ann, Biocliem. Ztschr. 127 . 137; C. 1922. 
II. 1044) ermitteln. Bei den Hydrolysaten einer Reihe von EiweiBkorpern (Caseiu, 
Fibroin, Fibrin, Iliimoglobin, Edestin) stimmten dic Ergebnisse des zweiten Verf. 
mit denen der Milloncolorimctrie uberein, diejenigen anderer (Keratin, Serum- 
albumin u. -globulin, Oyalbumin, Pseudoniucin) zeigten aber auch nach der an- 
gegebenen Vorbehandlung noch andere Br bindende Bestandteile unbekannter Art, 
die auch mit PAe. bei saurer oder alkal. Rk. nicht extrahierbar u. mit W.-Dampf 
nicht fliichtig sind. Da das neue Verf. gestattet, freies T}Trosin neben in Protein 
gebundenem zu bestimmen, wurde am Casein u. Fibrin die Abspaltung von Tyrosm 
durch Tr)rpsin u. durch alkal. Hydrolyse yerfolgt mit dem Ergebnis, daB jene der 
yollkommcneu, an Freiwerdeu formoltitrierbarer NH,-Gruppen kenntlichen Des- 
integration des EiweiBmol. erlieblich yoraneilt in Bestiitigung der Ansicht, da 
Tyrosin im EiweiB eine sozusagen „periphere“ Stellung einnimmt. — Ais %-Gcha 
an Tyrosin wurde nach dem jetzigen Verf. durch Milloucolorimetrie (bezw. Brom- 
additionsyerf.) ermittelt fiir Casein 6,6—6,8 (6,8—6,9), Fibrin 4,4—4,8 (4,9), Hanio 
globin 2,8 (2,5—2,7), Edestin 4,3 (4,9), Fibroin 10—11 (9,4—10). (Biocliem. Ztschr. 
154. 1—23. 1924. Wien. Uniy.) SriEGEL.

Andrew Hunter u n d  James A. Dauphinee, Eine colońmetrisclie Annćihemngs- 
methode zur Bestimmung von Jlarnstoff mit einer Anwendung zum Aufsuchen u na - 
quantitativen Bestimmung von Arginase. (Ygl. H u n t e r  u . M o r r e i . l ,  Proc. T rans .
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Iioy. Soc. Canada [HI] 16. V. 75; C. 1923. III. 1235.) Das aus Harnstoff durch 
Urease gebildete (NH4jfC03 verschiebt das pH der mit Phosphatpuffer yersetzten 
Lsg. nach der alkal. Seite. Vff. haben nuu ermittelt, welclics End-pH (bei Anfangs- 
Pii =  fij8) einer bestimmten Menge Harnstoff (bezw. (NH4)2C03) entspricht; die er- 
haltenen Zahlen wurden in eine Figur eingetragen, aus der nun umgekehrt aus 
dem ermittelten p tł (+  0,05) die Mengen Harnstoff abgelesen werden konnen. Das 
Pu wird colorimetr. durch Vergleicli mit eingestellten u. elektrometr. gemessenen 
KH2P 0 4-Na0H-Gemischen bestimmt. Es konnen so bei Anderung des pH von 6,8 
auf 8,0 Mengen bis zu 7,5 mg Harnstoff in 5 ccm Lsg. bestimmt werden. — 
Die Best. von Harnstoff in Urin gescliieht folgcndermaBen: 1 ccm des vierfacli 
verd. Urins wird mit 4 ccm Puffer pu  =  6,8 (50 ccm 1/s-mol. KII2P 0 4 -(- 23,65 ccm 
V6-mol. NaOH auf 160 ccm aufgefiillt) u. 6 Tropfen Phcnolrotlsg. gemischt, das 
Pu colorimetr. gepriift u. wenn niitig mit 1—2 Tropfen KOII oder IICl auf pjj =  6,8 
gebracht. Nach Zugabe von 10 Tropfen Ureasclsg. (10 g Jackbohnen -(- 100 ccm 
50°/oig. Glycerin, mit NaOII auf p5I =  6,8 gebracht) liiBt man 30 Min. bei Zimmer- 
temp. stelien, bestimmt das entstandene pji u. erliiilt aus der Kurve (nach Multi- 
plikation mit 20 W 'egen der Verd.) den Gehalt des Ilarnes an Harnstoff. Die 
Abweichungen vom wirklichen Harnstoff gehalt sind sehr gering, wenn das 
End-pn niclit alkaliseher ais pjj 7,4 ist.

Arginase. Die Spaltung von Arginin in Ornitliin u. Harnstoff wird so be
stimmt, daB der gebildete Harnstoff in der oben beschriebenen Weise mit Urease 
ais (NH.,)2C03 bestimmt wird. Ais Arginaselsg. diente ein Auszug aus Rattenleber 
mit 50°/oig. Glycerin. Zur Best. werden 5 ccm Argininlsg. (4,203 g Arginin in 
500 ccm 3/so'm°l Phosphatpuffer pH =  7,5) mit Enzymlsg. -j- W. (zusammen 6 ccm) 
u. 5 Tropfen Toluol 24 Stdn. bei 20° gelialten. Die Rk. wird durch Zugabe von 
1 Tropfen 20°/oig. HCI u. Aufkoclien unterbrochen. 5 ccm der filtrierten Lsg. 
werden auf pn  =  6,8 gebracht u. wie oben beschrieben der Harnstoff in (NH4)2C03 
iibergefiihrt An einer Kurve wird gezeigt, daB die gebildete Menge Harnstoff der 
Menge Arginase proportional ist. — Die Arginase wirkt entgegen friiberen An- 
gaben (1. c.) am besten bei pH =  9,8. (Proc. Royal Soc. London Serie B 9 7 . 
209—26. 1924. Toronto, Uniy.) A. I I . F. I I e s s e .

R. W. Seuffert und E. Mohr, Die Anwendung der Sulfomlicylsaurc-Methode 
bei der Besłimmung der Pepsinioirkung. Es wird gezeigt, daB die Methode zahl- 
reiclie Kontrollen erfordert, dadurch kompliziert wird. (Beitr. z. Physiologie 2. 
275—82. 1924.) S p i e g e l .

Ferdinand Lebermann. Uber eine einfaclie klinische Mikromethode der Natńurn- 
bestimmung im Blutserum. (Biochem. Ztschr. 152. 345—54. 1924. — C. 1925. 
L 266.) B e h r l e .

I. Boas, Der Naclaceis der Milchsaure im Magensaft nach Fletcher und Hopldns. 
^  ahrend die Uffelmannsclie Rk. nur bei holien Milclisauregehalten wirklicli cha- 
rakterist. ist u. durch Bestandteile des Probefriihstiicks (z. B. Tee) gestort wird, 
ist die Probe von F l e t c h e r  u . H o p k i n s  (Journ. of Physiol. 35. 247; C. 1 9 0 7 . I . 
1442) gut auf Magensaft u. dessen A.-Extrakt anwendbar. Sie ist noch in Konz.
1 : 2000 positiv. (Areli. f. Yerdauungskrankli. 33. 146—48; Ber. ges. Physiol. 28 . 
90. 1924. Ref. S c h m itz . )  S p i e g e l .

Aufrecht, Zur Methodik der quaniitativen ITarnsaurebr.sthnmung im Urin. (Ygl. 
S c i iw e n k e ,  S. 418.) Die Angaben von S c h w e n k e ,  daB die mit R u h e m a n n s  Urico- 
meter erhaltenen Werte fiir Harnsśiurc sehr differieren, werden bestatigt. 30 g 

U,Cl geniigen zur Fallung aus 100 ccm. Der Harn braucht nicht korperwarm u. 
frisch gelassen zu sein. Ausgeschiedene Urate bringt man durch leichtes Er- 
warmen auf 45—50° in Lsg. Iu den Fiillen, in denen nur wenig Materiał zur 
 ̂erfugung steht, oder in besonders eiligen Fiillen konz. man den Harn zunachst
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durcli Eindampfen, versetzt mit einer gesiitt. N.H<C1-Lsg., worauf das NH.,-Urat iu 
besonders konstruierten Rohren (von G o e d e c k e  & Co., Berlin N.) durcli Zentri- 
fugieren abgescliieden u. durch Titrieren mit V100 -KMn04-Lsg. in bekannter Weise 
bestimmt wird. EiweiB ist yorhor durch Kochen abzuseheiden. (Pharm. Ztg. 69. 
1324—25. 1924. Berlin NW. 6.) D i e t z e .

G. Etienne und M. Verain, Mitteilung tiber ein neues Ureometer. Der App., 
fiir die Best. mittels NaBrO dienend u. nach bekanntem Prinzip gebaut, zeichnet 
sich dadurch aus, daB die zur Auffangung des entwickelten Gascs dienende Glocke 
sowohl kleine Mengen Ilarnstoff (z. B. im Blut) wie auch groBe (in Harn) genau 
zu bestimmen gestattet. Sie besteht wesentlicli aus einem in 1/20 ccm geteilten 
Capillarrohr von 3 ccm Inhalt, die sich fortsetzt in ein in 1/,0 ccm geteiltes Bohr 
von 5 ein Durclimesser u. 14 ccm Inhalt. Ais Entwickler dient ein Rohrehen von
10 cm Holie u. 5 cm Weite mit Kautschukstopfen, durch den ein Glasrohr zur 
Verb. mit dem zu einer seitliclien Tubulatur der Glocke fiihrenden Kautschuk- 
schlauch gelit. (C. r. soc. de biologie 91. 1337—38. 1924. N a n c y .) S p i e g e l .

H. W. K nipping, Uber die Bestimmung ller Kohlensaurcspannitng in der
Aheolarluft. Das WSrmeleitungsverm6gen der Gase O, N, C02, W.-Dampf u. II 
vcrhśilt sich zueinander wie 101 : 100 : 59 : 130 : 700. Das friłher (Ztschr. f. physiol. 
Ch. 137. 287; 1924 . II. 1229) beschriebene Yerf., das Kontrollbestst. iiberfliissig 
maclit, eignet sieh besonders fiir klin. Zwecke, z.B. zur fortlaufenden Registrierung des 
Einflusscs der Magenaeiditiit u. der diabet. Acidosis auf den C02-Gelialt der 
Alveolarluft. Dem Analysenapp. ist ein CaCL- oder P20 5-Rohr vorgesclialtet. Der 
App. wird an einen Akkumulator von 6 V. angeschlossen, durch einen Arorschalt- 
widerstand, eine geeignete StromstSrke eingestellt u. zur Best. des Nullpunktes Luft 
durchgesaugt. Die zu analysierenden Gasgemische werden dann durcligesaugt oder 
durchgedriickt u. nach Einsclialten des Stromes die infolge der verschiedencn 
Warmeleitung des Gasgemisches sehwankenden Stromstarken galvanometr. ab- 
gelesen. Wegen der geringen Diftcrenz der Wiirmeleitungsfaliigkeit von O u. N 
kann der O-Gehalt der Alyeolarluft zwischen 10 u. 30°/o sehwanken ohne daB die 
C02-Anzeige beeinfluBt wird. Die MeBgenauigkeit ist 0,1% C02. Die Schwankungen 
der Nucliternwertc bei n. Menselien betragen nicht iiber 0,2 Vol. % C02. Das 
System ist gleiehzeitig zur Best des H-Gehaltes von Luft-H-Gemischen u. dadurch 
zur Best. des Lungenvolumens brauchbar. (Ztschr. f. physiol. Ch. 141. 1—10. 
1924.) Guggenheim.

H. W. Knipping, Beitrag zur Acetylennarkose. Audi fiir die Narkose mit 
einem explosiblen Gasgemisch — Acetylen -j- O, N.O -J- Atlier — KiBt sich der 
friilier (s. vorst. Ref.) beschriebene App. benutzen, wenn alle Teile desselben, 
welche mit dem Gasgemisch in Beruhrung kommen, aus vernickcltem Fe bestehen 
u. Cu, das bei Gegenwart von W.-Dampf explosibles Cu Acetylen bildet, ver- 
miedeu wird. (Ztschr. f. physiol. Ch. 141. 11—12. 1924. Hamburg, Krankenh. 
Eppendorf.) G u g g e n i i e im .

Carlo Barinetti, Die Calorimetrie in der Klinik. Ubersiehtsreferat mit An- 
gabe der App. u. Rcchnungsmethoden. (Arch. di patol. e clin. med. 3. 195—211. 
Pavia, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 28. 82. 1924. Ref. L a q u e r . )  S p i e g e l .

E. Eizzatti, Formaldehydgelifizie>~ung und Refraktometrie des Leichenserutns. 
(Vgl. Arch. Farmacologia sperim. 38. 1; C. 1924. II. 1900.) Weitere Unterss. ergaben, 
daB die likk. von G a t e  u . P a p a c o s t a s  bei Leiclienserum oftmals auftreten, wenn sie 
aueh vorher beim Serum des lebenden Indiyiduums negativ ausfallen. GesetzmaBig- 
keit zwischen dem Eintreten der Gelifizierung u. der nB des Serums bestehen nicht, 
sie ist jedoch beeinfluBt von der Konz., dem Grade der Hamolyse, der Lsg. u. Zers. 
der Proteino. Man kann aber keinerlei Sehlttsse ziehen auf die Todesursache bezw.
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Todeszeit. Zusatz von Salzen erholit die Gelifizierbarkeit des Serum bei Leichen 
wie bei Lebeuden. (Arcli. Parmacologia sperim. 38. 154—63. 1924. Parma.) Gri.

W. Radsimowska, Eine Ansatzelektrode zur p^-Bestimmung in festen Nalir- 
boden. (Biochem. Ztschr. 154. 49—51. 1924. Kiew, Med. Inst.) S p i e g e l .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine cłiemisclie Technologie.

A. Ginabat, Oberflachenkondensatoreń. I. u. II. Mitt. I. Die jetzigen Konden- 
satoren. II. Der neue Kondensator. In den jetzigen Kondensatoren mit horizontal 
liegenden Robrenbundeln sind die Eohre so angeordnet, daB das kondensierende 
W. auf den Scheitelpunkt des darunter liegenden Rohres fiillt; infolgedessen werden 
die unteren Rohre mit immer dicker werdenden Flussigkeitsschichten umgeben u. 
die Fallgesehwindigkeit des herabfallenden W. wird vermindert. Vf. bat in seinem 
neuen Kondensator die Rohre so angeordnet, daB das herabfallende W. tangential 
auf das darunterliegende Rohr auftrifft; dadurch wird nur ein Viertel der Rohr- 
oberfliiche mit flieBendem Kondenswasser benetzt, drei Yiertel der Rohroberflaehe 
bleiben troeken; die Fallgesehwindigkeit des W. wird in viel geringerem Mafie 
verkleinert. Es ergibt sich rechnungsmiiBig eine um etwa 25% groBere Wiirme- 
durchgangszalil. Eingehende Yersuehe bestiitigen die Theorie. (Die Wfirme 47. 
573—75. 588—92. 601—4. 1924.) N e i d h a k d t .

Heinel, Grundsatzliehes zum Bau von Salzloscrn. Zur Best. der wirtschaft- 
licbsten GroBcnyerhiiltnisse einer Salzlose-Apparatur ist es notwendig, durch Yor- 
verss. die Loslichkeitsverh:'iltnisse des Salzes bei verschiedenen Tempp. u. ver- 
schiedenen Konzz. festzustellen. Solche Vorverss. bat Vf. fur NaCl u. KC1 durch- 
gefuhrt u. die Ergebnisse in Schaubildern zusammengestellt. (Apparatebau 36. 
259—61. 271—73. 1924. Breslau.) N e i d h a k d t .

Julius Obermiller und Martha Goertz, Neue Absorptions- und Troeken- 
tiirmchen fiir quantitative Bestimmungen und ein fur sie geeigneter Erldtzungsofcn, 
sowie ihre Verwendung fur die exakte Trocknung von Textilfąsem. Besehreibung 
von neuartigen Absorptions- u. Troekenturmchen aus Glas von einem Fassungsraum 
von 250, 100 u. 30 ccm zu obigen Zweeken. (Ztschr. f. angew. Ch. 36. 429—32.
1923.) B e i i r l e .

Julius Obermiller, Die techniscli durchfuhrbare FAnstellung eines beliebigen 
Luftfeuchtigkeitsgrades cinschliefilich der Hochtrocknung der Luft und der Kohlen- 
siiureabsorption. (Vgl. Ztschr. f. physik. Ch. 109. 145; C. 1924. II. 579.) Vortrag 
uber die Einstellung eines beliebigen Luftfeuchtigkeitsgrades. Vf. gibt eine systemat 
Zusammenstellung von Stoffen, die teils angefeuchtet teils troeken zur Einstellung 
geeignet sind. Zur Absorption der C02 mittels NaOH ist der Heumannsehe Gas- 
entwicklungsapp. geeignet. Ais gut wirkendes Trocknungs- u. Absorptionssystem 
ergibt sich folgende Zusammenstcllung: NaOH 1,280—1,350 im Neumannapp., CaCl2 
krystallisiert, CaCL entwiissert, halb ersehopft, NaOH fest, CaCl2 entwiissert, P40 5. 
Zur Aufnahme der festen Trockenmittel sind die CaClj-Tiirme nach DENNSTEDT 
sehr geeignet; das P20 5 wird am besten in vom Vf. friiher angegebene Turmchen 
gefiillt. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 904—6. 1924.) JuN G .

Julius Obermiller und Martha Goertz, Die exakte Trocknung der Textilfasern 
fiir wissenschaftliche und technische Zwecke. Vf. trocknete Textilfascrn in dem friiher 
beschriebenen App. (vorvorst. Ref.) mit nach seinem Verf. (vorst. Ref.) sorgfiiltigst 
getrockneter Luft nicht uber 100u. Eine Vergilbung von Baumwolle, Kunstseide, 
Seide u. besonders Wolle war auch nach bester Entfettung u. Reinigung unyerkennbar. 
Bei ehromierter Wolle ging die Farbę bei 95—100° in ein dunkleres Gelblichgrun
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iiber. Selbst bei gewolinlicher Temp. fand ein Farbumschlag statt. Beim Erhitzen 
ist mit einer geringen Gewiehtszunahme, yermutlicli bedingt durch Oxydation, zu 
rechnen; durch Verlust fliichtiger Stoffe wird zeitwcise eine Abnahme oder Still- 
stand des Gewiclits vorgetiiuscht, die absol. Trocknung mit hocligetrockneter Luft 
ist bei jeder Temp. durclizufuliren; die Temp. ist nur yon Einw. auf die Ge- 
schwindigkeit. Verss. mit Luft yon bestimmt eingestelltem Feuclitigkeitsgrad er
gaben, daB Wcchsel im Feuchtigkeitsgehalt der Luft von nicht zu untersch&tzender 
Einw. auf die Trocknung an freier Luft ist. Besouders geeignet ist ein 3—ostd. 
Trockncn nach dcm beschricbenen Vcrf. bei 85—90°. Bei Cellulose hat Vf. stets 
eine bis zum Endgewicht gleiehmiiBig fortsclireitendc Gewichtsabnahme gefunden. 
Ein exaktes Trocknen im Vakuumexsiccator iiber P.O. ist nur bei geringen 
Mengen in dunnster Scliieht moglicli. (Ztschr. f. angew. Cli. 37. 940—45. 1924. 
M.-Gladbach.) J u n g .

E. Kolbe, Kałłeerzeuguńg durch Abdampf. M n  Sondcrkapitel des Krafthciz- 
betriebes. Vf. empfichlt zur Kalteerzeugung, wenn Abdampf zur Verfiigung steht, 
das Absorptionsyerf. in der Kiiltemaschine „Abdamos" der Firma C. S e n s z e n -  
b r e n n e r  G m. b. II. Dusseldorf. Er gibt die Bedingungen an, unter welclien diese 
Maschine witrscbaftlicher arbeitet ais eine Kompressionsmaschine. (Ztschr. f. 
Saucrst.- u. Stickst.-Ind. 16. 81—84. 1924.) N e i d h a r d t .

Deutsche Maschinenfabrik A. G., Duisburg, Yomchtung zum elektńschen 
Ausscheiden der in Gasen und Dar,ipfen enthaltenen festen und flussigcn Bcstandteile 
mit kegel- oder kcilformigen Elektroden, von denen die eine die andere umgibt,
1. dad. gek., daB zwecks Schaffung eines hinsichtlich des Quersclmittes von der 
Gestalt der Elektroden abhangigen Gaskanals zwischen beiden Elektroden mindestens 
die iiuBere undurchlassig ist, wahrend die Kegel- oder Keilfliiche der inneren durch- 
liissig scin kann. — 2. dad. gek., daB die zueinandergehorigen Elektroden in axialer 
Eiclitung gegeneinander yerstellbar angeordnet sind. (D.E.. P. 407161 KI. 12e 
vom 1G/10. 1920, ausg. 13/12. 1924.) K a u s c i i .

Walter Lach mann, Dresdcn, Vcrfahren und Vorriclitung zum Zerlegen von 
Gas- oder Dampfgemischen, z. B. Luft durch Adsórpłion oder chemische Bindung. 
Yerf. 1. dad. gek., daB man nach Siittigung der bindenden Stoffe (aktive M.) zu- 
niichst ein dem am leichtesten zu bindenden Bestandteil entsprecliendes Gas 
(Dampf) im yon den wreniger leicht zu bindenden Bestandteilen yollstiindig oder 
weitgeliend befreiten Zustand (Ililfsgas) durch die porosen Stoffe behufs Austreibens 
der weniger fest gebundenen Gasgemiscliteile liindurchleitet (MaximalprozeB) u. 
dann erst die fester gebundenen Gemischteile in an sich bekannter Weise z. B. 
durch Druckyerminderung oder durch Erhitzen gewinnt (EntgasungsprozeB). — 
Yorr. dad. gek., daB sie aus einem Eing yon Eeaktionskammern mit fiir alle 
ubereinstimmenden Gasfiilirungs- u. zugleieh Schaltungseinrichtung besteht, von 
welclien Kanunern jede ais eine Bindungskaminer oder ais eine E n tg a su n g s k a m m e r  
oder ais eine Bindungsanfangskammer ruckwarts yorgeschaltet u . in sie miuidende 
Kammer (Maximalkammer) gesehaltet werden kann. —- 8 weitere PatentansprUche 
kennzeichnen Ausfiihrungsformen des Verf. u. der Vorr. (D. E. P. 407179 KI. 12e 
yom 16/11. 1923, ausg. 17/12. 1924.) K a u s c h .

l ’Ażr Liąuide (Societe Anonyme pour 1’Etude et l ’Exploitation des 
Procedes Georges Claude), Paris, Trennung von Gasgemischen. Ein Teil des zu 
zerlegenden wird stark abgekulilt, sehr hoeh komprimiert, die erhaltene FI. mit 
einem Gasanteil der auf einem zwischen dem sehr hohen u. dem Trenndruck 
liegenden Druck unter Leistung auBerer Arbeit entspannen gelassen. (F. P. 574 66S 
vom 10/3. 1923, ausg. 17/7. 1924.) K a u s c h .
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Georges Leon Emile Patart, Frankreicli, Entfernung von Kohlenoxyd aus 
Gasgemischen. EL, u. CO entlialtende Gasgemische werden mehr oder weniger 
komprimiert u. abgektthlt durch eine Rektifikationssiiule im Gegenstrom zu herab- 
fiieCendom fl. N2 gefiihrt. (P.P. 575178 vom 2/1. 1924, ausg. 25/7. 1924.) KAU8CH.

L’A ir Liąuide, Soc. Anon. pour 1’E tude e t l ’E xplo ita tion  des Procedes
G. Claude, Paris, Trennung von Gasgcmischen durch Verfliissigung. Man entfernt 
C/H, aus Leuchtgas o. dgl. durch particlle Verfliis3igung u. Rektifikation, indem 
man das Gas aufwiirts in einem Temperaturaustauscher durch die Zone, in dem 
das C2H4 yerflussigt wird u. auf der Zone, in der eine betrachtliche Verflussigung 
der CH, stattfindet, zirkulieren laBt. (E. P. 2 2 3 4 8 9  vom 8/3. 1924, Auszug veroff. 
10/12. 1924. Prior. 20/11. 1923.) Kausch.

Gabriel Reinaud, Marseille, Trocketworrichtang mit dauernd hindwchgeleitetem, 
erwarmtem Luftstrom, bestehend aus mehreren zur Aufnahme der zu trocknenden 
Teigwaren dieuendcn Abteilungen, zwischen denen senkrechte Luftschachte mit 
Leitflachen zur Erzeugung von Querstromen vorgeseben sind, dad. gek., daB in 
den unteren Hauptluftfuhrungen sehrfige Leitflachen angebracht sind, die eine 
senkrechte Luftstromung durch die Trockenabteilungen u. in den dazwiscben be- 
findlichen senkrechten Luftschiichten erzeugen. — .D er zum Trocknen benutzte 
Luftstrom wird durch alle Teile des Trockenraumes gleichmiiBig hindurchgefiihrt. 
(D.R.P. 407067 KI. 82a vom 31/1. 1922, ausg. 9/12. 1924. P. Prior. 24/12.
1921.) O e ł k e r .

Pani KieB, Niederbreisig a. Rh., Trockendarre mit wahlweise von yerschiedenen 
Heiząuellen gespeister Heizgasleitung, dad. gek., daB die an den Trockenraum an- 
gebauten Heiząuellen durch je  einen Schieber vom Trockenraum absperrbar sind, 
so daB beim Offnen dieser Schieber u. SchlieBen der Yerbindungsrohre zur Heiz
gasleitung die Heiząuellen feuerlos ais Frischluftleitungen zum Trockenraum be- 
nutzbar sind. — Die Anlage eignet sich besonders fur die keram. oder chem. In
dustrie, weil diese stets mehrere Heiząuellen, z. B. die Brennofen, zur Verfiigung 
haben, um dereń Abhitze noch verwerten zu konnen. (D.R.P. 394300 Kl. 82a 
vom 4/1. 1923, ausg. 9/12. 1924.) O e l k e r .

Y. L. Oil Processe3 L im ited England, Katalysatoren. Man red. ein Gemisch 
eines oder mehrerer Metalloxyde u. einer organ. JIetaJlverb. in der Weise, daB man 
zuniichst eine teilweise Red. mit Hilfe eines kohlehaltigen Mittels unter Erhitzen 
vornimmt, dann das Reduktionsprod. zerkleinert, wieder mit einem Reduktionsmittei 
luischt u. auf hohere Temp. ais zuerst erhitzt. (E. P. 575599 vom 8/1 . 1924, ausg. 
1/8. 1924. E. Prior. 26/4. 1923.) K a u s C ii .

II. Gewerbehygiene; R,ettungswesen.
Eberhard Pfeil, Die gewerbliche Kohlenoxydvergiftung. Vortrag iiber Ent- 

stehung, Diagnose, Therapie u. Prophylase der CO-Vergiftung. Die Organisation 
der SicherheitsmaBnahmen im NH3-Werk Merseburg wird eingehend geschildert. 
Die von vielen Seiten betonte Gefahrlichkeit auch leichter CO-Vergtftungen trifft 
nach eingehenden Beobachtungen nicht zu, alle Yergiftungsfiille sind ohne wesent- 
liche Folgeerscheinungen u. fast ohne BeeLntrachtigung der Erwerbsfiihigkeit der 
Patienten yerlaufen. (Ztschr. f. Desinfekt. u. Gesundheitswesen 16. 155—57. 1924. 
Merseburg, Leuna-Werke.) F k a n k .

H. Fischer, Etitstehen bei der Bleilotarbeit „Bleida,mpfe“ in gesundheitsschddlicher 
Menge? Bei der Bleilotarbeit unter Benulzung der Knallgasflamme wird Pb in 
grober bis feinster Verteilung an die Luft abgegeben in Form von PbO, jedoch so 
wenig, daB eine Aufnahme in gesundheitsschiidlicher Menge durch die Atemwege 
prakt. nicht in Betracht komint. Die kleinen Spuren spielen fiir die Yerschmutzung 
Jer Arbeitstisehe nur eine untergeordnete Rolle, die Hauptgefahr besteht in der 

VII. 1 . 58



878 H jy . W a s s e r ; A b w a s s e r . 1925. I.

Bescłunutzung der Hande durch Pb u. PbO bei den sonstigen Arbeiten. I)cr 
Bleiloter ist demnach keiner anderen Pb-Gefalir ausgesetzt wie SchriftgieBer u. 
dergleichen. Das einzige sicher wirkende Mittel ist die Beobachtung personlicher 
Reinlichkeit nach MaBgabe des Bleilotermerkblattes. (Areh. f. Ilyg. 94. 342—4G. 
1924. Stuttgart.) F r a n k .

Lucie Barthel, Krebsuntersuchungen auf aromatische Aminę und Phenole. Der 
Nachweis von aromat. Aminen, Phenolen u. Aminophenolen in menschliclien Krebs- 
geweben, yeranlafit durch das geliiiufte Auftreten von Krebseu bei Anilinarbeitern, 
gelang nicht. (Klin. Wchsclir. 3. 2388. 1924. Brcslau.) S p i e g e l .

Ernst Behrle, Vergiftungen bei der llerstellung von Tetraathylblei, das ais 
Zusatz zu Motorbrennstoffen verivendet wird. Tetraiithylblei wird in Nordamerika 
ais Zusatz zu Gasolin fiir Explosionsmotoren verwendet, um das Klopfen zu ver- 
hindern u. Maschinen hoherer Kompression verwenden zu konnen. In einer Ver- 
suclisfabrik zu dessen Herst. ereigneten sich mchrere Vergiftungsfalle, die an einigen 
Orten zum Verbot des mit (GjH^Pb versetzten Gasolins (Athylgasolin) fiihrten. 
(Ztschr. f. angew. Ch. 37 . 1023—24. 1924. Berlin-Wilmersdorf.) B e h r l e .

Cr. Spettmann, Die Arbeitsweise moderno■ Entstaubungsanlagen. Vf. beschreibt 
an Iland einer Abbildung einen einfachcn Zentrifugal-Sand- u. -Staubabschcider, 
der vor allem der Bedingung geniigt, daB die abgeschiedenen Staubteilchen aus dem 
Luftstrom entfernt werden u. durch ihn nicht wieder aufgewirbelt werden. Es 
wird eine sehr yollkommene Staubabsclieidung erreicht. (DlNGLERs Polytechn. 
Journ. 339. 212—13. 1924. Hamburg.) N e i d h a r d t .

IV. Wasser; Abwasser.
Johannes Neide, Neue Gesichtspunkte iiber Spcisewasscrreinigung. Da krystallin., 

fester Kcsselsttin dic Warmeubertragung weniger stort ais amorpher, poroser muB 
verhindert werden, daB C02-Salze, Humusbestandteile oder Schlamm in den Kessel 
gelangen. Wichtig ist die Entfernung von Gasen, besonders Oa, aus dem Speise- 
wasser. H2S04-Salze bilden eine feste Schiclit, die die Warmeiibertragung nicht 
nennenswert behindert u. beim Reinigen in Scherben abspringt. (Chem.-Ztg. 48. 
924; Braunkohle 23 . 675—76. 1924. Bremen.) J d n g .

W. Ekhard, Die Etiteiscnung des Wassers. Sie erfolgt in der Hauptsache iu- 
folge Osydationswrkg. durch Luftzutritt u. Abscheidung des ais doppeltkohlen- 
saures FeO in Lsg. vorhandenen Fe ais hydrat. Fe20 3. Hierauf grunden sich die 
mechan. Entciscnungsuerff'., die Vf. beschreibt, hauptsachlich. Es sind die Verfl’. 
von D u n b a r  u .  yon P i e f k e ;  der Entcisenungsapp. yon A r n o l d  u. S cn iR N E R  u. 
die Bastardpumpe von D e s e n i s s  u .  J a c o b i .  Bei den chem. Verff. handelt es sich 
u m  Fiillungserscheinungen; nach S t e c k e l  erfolgt die Fallung mit g e b ra n n te m  CaO; 
besser soli die Fiillung mit FeCls u. CaO sein (auf 1 c b m  W. 10 g FeCl3 u. 50 bis 
100 g CaO), der Nd. bewirkt zugleich eine gute mechan. Kliirung u. schliigt 
Bakterien nieder. A n  die Fiillung muB sich eine Feinfiltration mittels eines Prefi- 
filters von K r O h n k e  schlieBen. (Dtsch. Essigind. 28. 303—4. 1924.) E u h l e .

P. Grelot, Die Verunreiniyung von Flussen dureli Abwasser aus Hochofen. Yf. 
kommt auf Gruud seiner Unterss. zu dem SchluB, daB die Abwasser der H o c h o fe n  
keine Stoffe enthalten, die auf Fische giftig wirken konnten. Nach geeigneter 
Filtration kann mit solclien Abwiissern durchsetztes FluBwasser fiir die Wasser- 
yersorgung der Stiidte unbedenklich benutzt werden. (Buli. Sciences P h a rm a c o l. 
31. 520—27. 589—96. 1924. Nancy, Fac. de Pharm.) H a b e r l a n d .

Lucien Cavel, Beitrag zum Studium da- aktwierten Schlamme. Die reinigende 
Wrkg. yon aktiyiertem Schlamm wird schon durch śiuBerst geringe Mengen freier 
Sauren im Abwasser gelahmt. Dabei wird nicht nur die Zerlegung von NII3 hintan- 
gehalten, sondern auch die adsorbierende Fahigkeit des Schlammes geschfidigt, es
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scheineu sogar von ilirn bereits gebundene Kolloide zur dispersea Phase zuriick- 
zultehren. Diese schiidliche Wrkg. sauren Ab w as sers zeigte sich in den Verss. 
bereits bei pH =  5. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 1095—98. 1924.) S p i e g e l .

Wa., Die. wichtigsten fdrbereitechnischen Untersuchungsmełhoden fur Rohwasser. 
Angaben iiber Best. von NIIa, HN02, HNO„ NaCl, Mn, Fe, Ca, Mg, H2SO.,, Car- 
bonat-, Sulfat- u. Gesamtharte. (Ztschr. f. ges. Textilind. 28. 537—38. 1924.) Stiv.

Josef Sichert, Laka pri Zusmu, (Jugoslavien), Ycrhutung von Kesselsteinbildung. 
Dem Kesselspeisowasser werden wasserlosliche Harze, insbesondere Gummiharze, 
wic Olibanum (Weihrauch), zugesetzt, u. zwar im Gewichtsvcrhaltnis von 1 : 50000. 
(Schwz. P. 103891 vom 9/3. 1923, ausg. 16/5.1924. Oe. Prior. 14/9. 1922.) O e l k e r .

Permutit Akt.-Ges., Berlin, Jlerstellung von Wasserreinigungsmilteln, die gemaB 
Pat. 318145 kolloidale Si02 auf porose Materialien niedergeschlagen enthalten, dad. 
gek., dati die geriistbildenden Metalloxyde durch gleichzeitige Wechselwirkung go- 
niischter Metallsalze mit Alkalisilicaten gcfiillt werden, worauf der Nd. gesammelt 
u. getrocknet wird. — Die so erhaltenen Reinigungsmittel geben im Gegensatz zu 
den gemaB dem Hauptpat. erhaltenen, keine oder nur Spuren von Si02 an das W. 
ab. (D.E. P. 405172 KI. 85b vom 2/10. 1919, ausg. 1/11. 1924. Zus. zu 0. R. P. 
318145; C. 1920. II. 523.) O e l k e r .

Hans Eeisert & Co. Kommanditgeselłsckaft auf Aktien, Koln-Braunsfeld, 
Herstelhmg eines Mitłels zur Entliartung, Entmanganung und Enłeisemmg von Wasser 
sowie zur Durćhfuhrung anderer durch JBasenausłausch bedingter Eeaktionm, 1. dad. 
gek., daB die Ndd. aus Alkalisilicatlsg. u. Metallsalzlsg. mit Alkalialuminatlsg. be- 
handelt werden, wobei das Auswaschcn der Ndd. unterbleibeu kann, worauf die 
behandelten Ndd. abgepreBt, getrocknet u. hydratisiert werden. — 2. dad. gek., 
daB die aus Alkalisilicatlsg. u. Metallsalzlsg. erzeugten Ndd. vor dem Abpressen 
u. Trocknen nacheinander mit 1. Al-Salzen u. mit Alkali beliandelt werden, wobei 
ein Auswaschen unterbleiben kann. (D. E,. P. 407290 KI. 12g vom 29/3. 1919, 
ausg. 10/12. 1924.) IŁyusch.

Permutit Company, New York, iibert. von: Thomas E. Duggan, New York, 
Regejierienmg bascnaustauschender iSilicate. Das zum Weichmachen von W. ver- 
wendete Silicat wird dadurch regeneriert, daB man durch eine Schicht dieses ver- 
wendeten Prod. eine Salzlsg. von oben nach unten flieBen laBt, worauf man einen 
feil der Salzlsg. gegebcnenfalls nach Abscheidung der aufgenommenen Ver- 
unreinigungen (Ca- oder Mg-Salze) von neuem in dem Yerf. yerwendet. (A. P. 
1510469 vom 15/10. 1918, ausg. 7/10. 1924.) K a u s c h .

Leon Gartzweiler, Berlin-Friedenau, Vorrichtung zur Regelung eines Gas- 
słromes, insbesondere eines Kohlensaure- oder Chlorgassłromes zur Reinigung von 
Wasser, bei welclier in die Gaszuleitung ein Druckregler u. ein Einstellventii ein- 
geschaltet sind, dad. gek., daB das durch eine Membran beeinfluBte Drosselventil 
des Druckreglers verstellbar eingericlitet ist. — Das Drosselventil kann dabei mit 
dem Einstellventil durch bekannte Mittel, z. B. durch einen Zahntrieb yerbunden 
sein, u. die Betatigung des letzteren kann durch eine bekannte Schwimmer- oder 
Differentialdruckvorrichtung erfolgen. — Es wird ermogliclit, durch entspreehende 
Einstellung des Einstellventils dem W. bei weckselnden Wassermengen eine diesen 
proportionale Menge Gas zuzufuhren. (B. E. P. 406730 KI. 85a vom 23/7. 1921. 
ausg. 1/12. 1924.) O e l k e r .

Charles van 0verstraeten, England, Reinigung und Aufarbeitung der Woll- 
waschabwasser. Die Abwasser werden mit CaClj behandelt, filtriert u. die festen 
zuriickbleibenden Stoffe mit sd. Aceton extrahiert. (F. P. 576171 von 22/1 . 1924, 
ausg. 12/8. 1924. Belg. Prior. 23/5. 1923.) Kausch.
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V. Anorganische Industrie.
Bruno Waeser, Fortsehritte der anorganischen Grofiindustrie 1,921—1923. Stick- 

stoff und seine Verbindungen. (Chem.-Ztg. 48. 821—22. 825—28. 841—-42. 846—49. 
861—62. 866—68. 883—84. 890—93. 905—9. 913—15. 934—37. 954—55. 1924.) Ju.

0. Scarpa, Einige Beobachtungen iiber die Fabrikation der Salpetersdure mittels 
der Synthese des Stickstoffdioxyds. Vf. gibt ein Scherna fiir die elektrocliem. Iierst. 
von NOę aus N u. O u. Kondensation des gewonnenen Prod. durch Abkiihlung 
zu N20 „  das ohne groBen Aufwand in konz. 1IN 03 iibergefiihrt werden kann. Der 
EinfluB der prozentualen Zus. der Ausgangsgase an N u. O auf die Ausbeute wird 
untersucht. Yf. empfielilt fiir die Calciumcyanamidfabriken, den O, der bei der 
Herst. von N aus Luft bisher meist nicht yerwendet wurde, ebenfalls nach dem 
angegebenen Verf. zur Salpetersiiurefabrikation mittels O-reieher Luft zu yerarbeiten. 
(Annali Chim. Appl. 14. 368—78. 1924. Turin, Politecn.) Zandeb.

Charles Benner, Die Graphitindustrie in Madagaskar. Graphite von Mada
gaskar zeichnen sich durch hohen C-Gehalt u. geringen Gelialt an Fe u. Si aus u. 
eignen sich besonders fiir die Herst. von Schmelztiegeln. (Buli. Soc. ind. Mul- 
house 90. 655—62. 1924.) SOyern.

— , Die fabribnafsige Darstellung von Silbernitrat. Beschreibung der Fabrikation 
von AgN03 u. Zusammenstellung der Herstellungskosten. (Chem.-Ztg. 49. 5.) Ju.

Gaiśtan Pierre Capot und Robert Louis Capot, Frankreich, Extraktion von 
Scliwefel aus solchen enłhaltenden Sto/fen. Man yerdampft den S enthaltenden Stoff 
u. verd. die entstehenden Diimpfe durch ein inertes k. Gas. (F. P. 574573 voin 
14/12. 1923, ausg. 16/7. 1924.) K a u s c h .

W . A. Bone, St. Albans, und G. I. Finch, London, Gewinnen tton Ammoniak
aus Gasen. Die Gase werden durch wss. Lsgg. von H3P 0 4 oder (NH4)H2PO., von
solclier Starkę geleitet, daB sich Krystalle von (NH,)2HPO., abseheiden. Dieses 
Salz kann durch Erhitzen in NII3 u. (NH,)H2PO., zerlegt werden. Man erhitzt 
zweckmaBig durch Uberleiten von iiberhitztem Dampf, wobei die Temp. des iiber- 
hitzten Dampfes so gewiihlt wird, daB sich in der Vorlage eine konz. Lsg. vou 
NH3 bildet. (E. P. 222587 vom 7/7. 1923, ausg. 30/10. 1924.) K O h l i n g .

Charles Urfer, Genf, Katalysator fiir die Ammoniaksynthese. (D. B.. P. 406961 
KI. 12k vom 6/6. 1923, ausg. 3/12. 1924. Schwz. Prior. 12/6. 1922. — C. 1923-
IV. 642 [E.P. 199032].) KCt h l in g .

Beutsche CeUuloid-Fahrik, ~EA\Qnh\irg,\Wiedergeimnnung von Salpetersdure aus 
HNOa enthaltenden Abwassern oder Gemischen mit dunneren SehwefelsSuren, dad. 
gek., daB die IIN03 der Abwasser durch Pyrite zu NO red. u. letzterer in bekannter 
Weisc in IIN 03 iibergefuhrt wird. (Hierzu ygl. auch E. P. 217546; C. 1924. II. 1731.) 
(D. B,. P. 407482 K I. 12i vom 16/6. 1923, ausg. 15/12. 1924.) K a u s c h .

Societe Anonyme d'Eclairage et d’Applications Electriąues, Frankreich, 
Krypton und Xenon aus fliissigem, aus der Luft stammcndem Sauerstoff. Man unter- 
wirft den fl. 0 2 u. zwar in der fl. u. gasformigen Phase einer gleichzeitigen Frak- 
tionierung. (F. P. 575024 vom 26/12. 1923, ausg. 23/7. 1924.) K a u s c h .

Carl Rademacher & Co. chem. Fabrik, Prag-Karolinenthal, Gewinnung und 
Regeneriertmg von Entfdrbungskohle mit spczif. Adaorptionsyermogen fiir rote Wein- 
farbstoffe durch Erhitzen von organ. Stoffen aller Artjwie Holzabfiille, Torf, Cellu
lose, Treber, tier. Abfullc usw. mit Cliloriden des Zn u. der Alkalien, alkal. Erden 
oder Erden, dad. gek., daB ein Gemisch von starker ZnCU-Lauge u. dem gleichen 
oder annahernd gleichen Raumteile von liandelsiiblicher starker CaClj-Lauge yer
wendet wird, welch lctztere ganz oder auch zum Teile durch aquivalente Mengen 
der Chloride der genannten anderen Korper ersetzt werden kann, bzw. daB erschopfte 
Entfarbungskohle irgend einer Herkunft der Einw. der beschriebenen Chlorid-
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m is c h u n g e n  in  d e r  H itz e  u n te r w o r f e n  w ird . (D. B. P. 407368 K l. 12i  v o m  8/5.
1923, a u sg . 13/12. 1924. T sc h e c h o s lo w . P r io r .  19/3. 1923.) K a u s c h .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining (E rfinder: Otto Emst u nd  
Otto Hicodemus), H o ch st a. M., Ilerstellung hochaktiver Kolile. (D. B. P. 4 0 7 4 0 6  
K l. 12 i T o m  23/7. 1923, ausg . 13/12. 1924. — C. 1924 . II. 526.) K a u s c h .

Algemeene Eforit Maatschappij, Holland, Aktive Eohle. Kohlenstoffhaltige 
Stoffe werden in niehi- oder weniger fein zerteiltem oder gckorntem Zustande einer 
Dest. oder Verkohlung im Sehwebezustande in einem gasformigen Medium ausgesetzt. 
(F. P. 575371 vom 29/10. 1923, ausg. 29/7. 1924. E. Prior. 9/8. 1923.) K a u s c h .

Andre Lonis 0ctave Fauchon-Villeplee, Frankreich, Aktwe Kolile. In einer 
Retorto wird Holzkohle, Ledcrkohle, Tierkohle o. dgl. verkohlt u. die erlialtene 
gliihende Kohle mit angesauertem W. o. dgl. beliandelt. (F. P. 575557 vom 24/3.
1923. ausg. 1/8. 1924.) K a u s c h .

Carlo Zorzi, Italien, Sicherheitsvorrichtung fiir die Behahdlung von Wasserstoff
oder solelien enthaltenden Gasgemisclien bei erholitem Druck und Temperaturen. Die 
eisernen Reaktionsbehalter fur das Gas (Hs) sind innen mit einem Futter aus einer 
SiOj-haltigen oder glasigen Schicht verselien u. sind von einer Schutzhiille umgeben, 
die einen Raum frei laCt, gegen den die StoBe einer eventuellen Esplosion prallen. 
(F. P. 574960 vom 26/12. 1923, ausg. 22/7. 1924.) K a u s c h .

The Matłiieson Alkali Works, Inc., V. St. A., Alkalihypochlorite. Man stellt 
wss. Lsg. von HCIO u. HC1 ber, setzt ein sehwaches Alkali (CaC03 oder NaHCOs) 
zu, das mit HCIO niclit reagiert, trennt die HCIO mit einem Losungsm. fiir diese 
(A., CHC13, Atbylenchlorid, CC14, Tetrachlortttłian), worauf man auf diese Siiure ein 
starkes Alkali (KOH, NaOH) einwirken laBt. (F. P. 574988 vom 7/12. 1923, ausg. 
22/7. 1924.) K a u s c h .

Actien-Gesellschaft fiir Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, Alkalisulfat. 
Man laBt in einem Drehofen S02, Luft oder Sauerstoff u. Wasserdampf im Gegen- 
strom zu NaCl stromen. (F. P. 575190 vom 2/1. 1924, ausg. 25/7. 1924. D. Prior. 
13/1. 1923.) K a u s c h .

Emst Jung, Deutseliland, Kalisalze. Man verwendet die beim Losen, Klaren 
u. Dekantieren abstrablende Warme aus den Losungen der Robsalze zum Ansaugen 
von Luft in einen Kuhlsehaclit. (F. P. 576386 vom 26/1. 1924, ausg. 20/8. 1924.
D. Prior. 2/3. 1923.) K a u s c h .

Societe Chimiąne de la Grande-Paroisse, Azote et Produits Cbimiques, 
Frankreicli, Behandlung von Natursalzen (Poltasehe und Soda). Die Salze w erd en  
mit e in e r ges. Lsg. desse lben  Salzes gew aseh en . (F. P. 5 7 5 6 7 5  vom  29/3. 1923, 
ausg. 4/8. 1924.) K a u s c h .  ■

Sehott & Gen., Jena, Ilerstellung von Natriumdekaborat, dad . gek ., daB das 
B oro n a tro ca lc it d u rc li w ss. H3B 03-Lsg. in  Na.20  • 51S20 3 • 10II20  u . C alcium borat 
iibergefiih rt w ird  u . das le tz te re  d u rc li CO» in  im  Verf. v e rw en d b a re  H3BOs 
U. CaC03 zerleg t wird. (D. B. P. 4 0 7 4 7 5  Kl. 12i vom  15/2. 1921, ausg. 13/12.
1924.) K a u s c h . 

Masinie Antoine Minot, Frankreicli, Krystallisiertes Bariumelilorid. Man laBt
auf die BaClj in Suspension enthaltende Lsg. HC1 einwirken u. filtriert das ausge- 
schiedene BaCL ab, worauf man es mit einer ges. BaCl2-Lsg. behandelt. (F. P. 
27793 vom 2/3.1923, ausg. 18/8.1924. (Hus. zu F. P. 561734; Ć. 1924.1. 509.) K a u s c h .

A. Jabl und J. Michael & Co, Berlin, Bariumsalze. M anlsBtauf eine mit HjS 
unyollstandig gesattigte BaS-Lsg. ein Alkalisalz (Chlorid, Nitrat) einw., kiiblt die 
Lsg. alsdann zwecks Auskrystallisieren des BaCl^ ab u. dampft die Mutterlauge 
bis zur Ausscbeidung eines Komplessalzes ein. Das zuerst abgeschiedene BaCl2 
u. das Komplessalz werden mit einer gesatt. Lsg. von BaClj in BaCL-Krystalle 
iibergefiihrt. Die Wasehfll. werden wieder zu der BaS-Lsg. der nachsten Operation
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zugesetzt. Das BaCL wird zu eiucr mit II,S gesiittigten BaS-Lsg. hinzugefugt, 
bcvor NaCl zugesetzt wird. Es krystallisiert dann reines BaCl2 beim AbkUhleu 
aus. (E. P. 223800 vom 27/2. 1924, ausg. 20/11. 1924.) K a u s c h .

Constantin Asseev, Bclgicn, Chęniisch}. ręine Aluminiumsalzc. Die Al,03-hal- 
tigen Mineralien werden mit H2S04 bebandelt u. dic dadurcb erlialteuen Roh- 
laugen werden mit HCl gesiittigt. Es sebeidet sich krystallwasserhaltiges Al Cl... 
ab, das weiter auf reines A12(S04)3 u. A120 3 yerarbeitet wird. (E. P. 574983 vom 
30/11. 1923, ausg. 22/7. 1924.) " K a u s c i i .

Paul Verola, Frankreich, Titan- und Zinkoxgd. Man bebandelt Titaneisen 
mit HoS04 in Ggw. eines dic Dampftension dieser Siiure herabsetzenden Sub- 
stanz (NaCl), lost das erhaltene Prod. in mit HCl yersetztem W ., fiigt Na,S hinzu 
u. filtriert die Lsg. Zinkblende wird mit IIC1 bebandelt, die Lsg. filtriert u. ZnSO:1 
durch NajSOs gefiillt u. calciniert. (F. P. 574663 vom 9/3. 1923, ausg. 17/7. 
1924.) r K a u s c i i .

Soc. d’Etude des Agglomeres, Paris, Zirkoniumverbindungen. Ein, gegebenen- 
falls bei 1200° calciniertcs Zr-Erz wird mit einem Gemisch von NaOH u. Na2CO:. 
erhitzt, alsdann die M. auf eine glatte Flachę aufflieCen gelassen u. mit sd. W. 
zwecks Entfernung yon N,'u,SiOs bebandelt. Das sich nicht losende Silicat wird 
mit S02-haltigem W. ausgewaschen; das Natriumzirkonat wird mit HCl aus dem 
Riickstande herausgelost; man erhiilt eine Lsg. yon ZrOCl2. Der Riickstand, der mm 
nur noch Zr02 u. unyeriindertes Erz enthalt, wird mit H2S04 bebandelt, um Zr(S04)2 
zu gewinnen. Die Lsg. des ZrOCl2 wird mit Na2S zwecks Fallung des Zr u. des 
Fe bebandelt u. dann mit H2S04 Zr(S03)2 gebildct. Letzteres wird durch Gliiheu 
in Zr02 ubergefuhrt. (E. P. 223572 vom 15/10. 1924, Auszug yeroff. 17/12. 1924. 
Prior. 17/10. 1923.) K a u s c h .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Eritz Schulz, Die Bedeutung der Fluorucrbindungen in Emails. Angestellte 

Yersuchsreiheu ergaben, daB sich fur die Praxis zum Zwecke der Triibung am 
besten die Yersiitze mit gleichzeitigen Bor- u. Fluorgehalt eignen. (Keram. Rdsch. 32. 
621—62. 1924. Freital.) W e c k e .

"Werner Esch, Zur Fluor frage in der Emailindustrie. Widersprueli gegen die 
Richtigstellungen ViELHAiiEHs zu friiheren Darlegungen des Yfs. (Keram. Rdsch. 32. 
481; C. 1924. II. 2360) u. Richtigstellung zu dem Aufsatz yon ScnuLZ (s. yorst. 
Ref.) (Keram. Rdsch. 32. 650—51. 1924. Hamburg.) WECKE.

P. Thor, Pressen und Brennen von Troekenprefsziegeln. Besclireibung des Yerf., 
bei dem besonders die Regulierung des Feuchtigkeitsgehaltes von Bedeutung ist. 
(Tonind.-Ztg. 48. 969—70. 1924. Bremen.) W e c k e .

Richard Seydel, Zur Ziegeltrockenfrage. W anm  ist eine Trockenanlage neben 
dem Ofen einer solchen uber deni Ofen vorzuziehen. AufzSthlung yon elf Griindeu 
fiir die Berechtigung der ebenerdigen Troekenanlagen. (Tonind.-Ztg. 48. 955—56. 
1924.) W e c k e .

Pierre de Groote, Die Rckuperation in keramischen Ofenanlagen. Anregung 
zum Einbau von Rekuperatoren in keram. Ofenanlagen zur besseren Ausnutzung 
der Abgaswiirme nach dem Beispiel der yon F a i t g e u o n  in Montereau erprobten 
Anlage. (Ceramiąue 27. 321—24. 1924.) W e c k e .

Albert Hauenschild, Der Verbrennungsprozcf) im Scliachtofen bei eingepreptem 
Brennstoff. Dieser ProzeB wird durch eine Yergasung des C eingeleitet, das sich 
mit dem dem Rohmehl entweiehenden C02 zu CO reduziert, das, allmahlicli durch 
die Poren des PreBlings entweichend, an dessen OberH;iche yerbrennt. Wird mehr 
ais die dem CO, aąuiyalente Menge C eingepreBt, so treten Reduktionserscheinungeu 
auf; diese treten auch dann auf, wenn der eingepreBte Brennstoff zu groBstuckig



at. Zur Erzielung eines raschen Ofenganges muB der Klinker iniiglichst poroś 
gebrannt werden. (Zement 13. 495—99. 1924. Ulm.) W e c k e .

U. SeyAel, Die Lange der Vorwarmzone und der liauchglockenstand im Ring- 
ofen. Die Lange der Vorwiirmzone wie auch die Anzahl u. der Stand der ge- 
hobenen Glocken richten sich in erater Linie nach dem beabsichtigten Feuerfort- 
schritt u. danach, ob im Ofen geschmaucht wird oder nicht. (Tonind.-Ztg. 48. 
1183—85. 1924.) W e c k e .

Otto Dormann, Drehofen oder Drehrostofen. Erwiderung an S c h o t t  (Zement 13. 
376; C. 1924. II. 1972). Die Beliauptungen S c h o t t s  nahern sieli im allgemeinen 
der Auffassung des Vf. (Zement 13. 499. 1924.) W e c k e .

Otto Dormann, Die Abhitzevenvertung am Drehofen. Wenn die Verbrennungs- 
geschwindigkeit des Brennstoffes im Drehofen genugend erhoht wird — d. h. unter 
Yermeidung zu hoher Tempp. in der Sinterzone — eriibrigt es sich, die Abwiirme 
durcli auBerhalb des Ofens liegende Einrichtungen nutzbar żu machen, dereń Auf- 
gaben sich nic reibungslos mit denen des Ofens vereinigen lassen. (Zement 13. 
527—29. 1924. Stettin.) W e c k e .

J. Grewe, TJber Brennofen in der Kachelindustrie. Abliandlung iiber die an 
Brennofen u. Feuerungen fiir Kaclielzeug zu stellenden Anspruche. Im besonderen 
wird der Eechteckofen besprochen, der, durch eine Mittelwand geteilt, in der 
Halfte auf der Feuerungsseite ais Olasurbrennraum u. in dem Teil am Abzugskanal 
ais Schruhofen zu benutzen ist. (Keram. Kdsch. 32. 633—34. 1924.) W e c k e .

Walter Pohl, JYeues iiber Tunnelbfen in der feinkeramischen Industrie. Zu- 
sammenfassender Vortrag iiber die Entw. des Tunnelofens u. seine Betriebsweise 
unter besonderer Berucksichtigung der Gasfeuerung. (Keram. Bdscli. 32. 624—26. 
1924, Tonind.-Ztg. 48. 971—73. 1924.) ' W e c k e .

U. Lengersdorff, Neues iiber Tunnelofen in der feinkeramischen Industrie. 
Richtigstellungen zu den Ausfiihrungen Pom.s (s. vorst. Ref.) (Keram. lidach. 32. 
666—67. 1924.) W e c k e .

Hugo Kiihl, Deutsche Mineralrohstoffe in der deutschen Glasindustńe. Die 
wichtigsten im Gcbiet des Deutschen Reiches vorkommenden Gesteinc fiir die 
CJlasiudustrie: Basalte, Bimsstein, Buntsandstein, Kieselgur, Granit, Fcldspat, Feuer- 
itcin, Tone, Lawa, Pegmatit, Quarz u. Phonolith werden kurz charakterisiert, unter 
Hinwcis auf ihr V. angefiihrt. (Sprechsaal 57. 622— 24. 1924. Berlin.) W e c k e .

J. Yogel, Beobachtungen iiber das Mischen von Gemengen in Glasfabriken. Verss. 
mit 10 vcrschiedennen Satzen, die nach Ycrschiedener Art gemischt wurden, zeigen, 
daB im allgemeinen die Mischung von Hand sehr schlccht ausfiillt; besonders ver- 
bindert Kalk in Stiickform eine gute Mischung. Die Maschinemnisehung zeigte 
weit bessere Ergebnisse. (Sprechsaal 57. 624—26. 1924.) W e c k e .

H. B arth, Ist die Schmelzung eines reinweifien Glases in der Wannę moglich'i 
Vf. weist nach, daB dic Schmelzung reinweiBen Glases in der Wannę ebenso gut 
moglieh ist, wie im Hafenofen; der Erfolg hiingt hauptsiichlich von der Yer- 
wendung moglichst reiner eisenfreier Rohmaterialien ab. Doch miissen Wannen — 
wie Hafenofen lieiB geben u. sacligemiiB bedient werden. (Keram. Kdsch. 32. 
693—94. 1924. Hannover.) W e c k e .

M. von Reiboldt, Staubiges Glas wid seine Entstehung. Glas, das wie mit 
Staub verunreinigt aussieht, auch gipsiges Glas genannt, ist auf verscliiedene 
UnregelmaBigkeiten u. Unaehtsamkeiten wiihrend der Schmelze zuriickzufuliren. 
(Sprechsaal 57. 645—46. 1924. Coburg.) W e c k e .

Gustav Keppeler, Uberblick iiber die Ualtbarkeit der Alkali-Kalk-Glaser. Mit- 
teilung einer Ubersicht, die es crmoglicht, die Alkali-Kalk-G12ser mit einer gewissen 
Genauigkeit auf Grund ihrer Zus. in die hydrolyt. Klassen von MYLIUS einzureihen. 
•> Tab., 2 Tafeln. (Sprechsaal 57. 617—22. 1924. Hannoyer.) W ECKK.

1925. I. HVI. G l a s ; K e r a m ik ; Z e m e n t ; B a u s t o f f e . 883



884 Hvl. G las; K e r a m i k ; Z e m e n t ; B a u s t o f f e . 1925. I.

Gustav Keppeler, Notiz zur llaltbarkeit von Bleiglasern. Viele der praktisch 
erschmolzenen Bleigliiser sind mit einiger Genauigkeit ais Gemische der beiden 
Grenzgtóaer: Pb0Si02 u. Ii,0 6 S i0 2 zu betrachten; die weehselnde docli meist aus- 
reiebende Resistenz spricht dafiir, daB sie bei der von der Tecbnik yollzogenen 
natiirlichen Auswahl nicht allein ausschlaggebend sein konnte. (Sprecbsaal 57. 
573—74. 1924. Hannoycr.) W e c k e .

H. Tlliene, Bemerłcungen zu dem Artikel „Das Besistdglas ais Wcrkstofj' fiir 
chemische Laboratoriumsgerate11. Bei der Herst. vou Glasem wie Resista, Pyro: 
usw. ist der Hauptwert auf die Erniedrigung des Ausdehnungskoeffizienten gelegt 
worden, u. zwar gesebah das auf Kosten der Widerstandsfiiliigkeit gegen Alkalien. 
(Sprecbsaal 57. 627. 1924. Jena.) W e c k e .

M. Jacobi, Der Einfluf} von Alkalien, Sauren und Salzen auf die Plastizitat 
tmi Kaolinen. Alkali crhóbt die Plastizitat bis zu einem gewissen Grade, Tanniu 
u. Humus erhohen sie durch Erliohung des Kolloidgehaltes der Gesamtmasse. HC1, 
HCaOsHa u .  NaCl yermindern die Plastizitat wie auch die Trockenschwindung u. 
-festigkeit. (Keram. Rdsch. 32. 634—36. 1924. Charlottenburg.) W e c k e .

R,. Rieke, Die Veranderungen des Porzellans wa.hrend des Brennprozesscs. Von
2 verschiedenen Hartporzellanmassen wurden beim Brennen zuerst alle 100 Min., 
dann alle 50 Min. Proben entnommen u. an ilinen folgende Feststellungen gemacht: 
Brennfarbc, Gliihyerlust, Brennschwindung, Wasseraufnahmeyermogen, PorositJit,
D., Mikrostruktur u. Oxydationsstufe des yorhandenen Fe. (Keram. Rdsch. 32. 
679—80. 1924. Charlottenburg.) W e c k e .

Kurt Wetzel, Uber den Einflufs rerschiedener Zusałze auf die physikalischen 
Eigensehaften des Porzellans. Nach den Unterss. des Vfs. sind die Eigensehaften 
der fluBmittelhaltigen Masscn denen anderer Massen, die durch ihre Zus. eine 
liohere Brenntemp. zulassen, fast durchweg unterlegen. T i02- u. ZrO.,-Zusatz 
wirkten nicht giinstig, dagegen Al2Os, wenn Schmelztemp. u. therm. Widerstands- 
kraft gesteigert werden sollen; noch giinstiger zeigte sich ein geringer ZnO-Zusatz. 
(Keram. Rdsch. 32 . 653—54. 1924. Krefeld-Linn.) W e c k e .

Brunów, Verrauclite Ware im Porzellanofen bei Wechsel der Brennstoffe. Zur 
Vermeidung dieses Ubelstandes ist die Eigenart der Brennstoffe hinsichtlich des 
Umstandes zu berucksiclitigen, ob es sich um eine lang- oder kurzflammige, fette 
oder magere Kohle bandelt: Heizwcrt u. Aschegehalt geben hicr wichtige Fingcr- 
zeige. (Sprechsaal 57. 601—2. 1924. Saalfeld.) W e c k e .

Hans Hirsch, Bindeton. Beispiele yon fetten, stark magerungsfahigen, ff. Tonen 
u. Scbilderung ihrer Eigensehaften, die dem praktischen Wert dieser Tone am 
sicliersten zahlenmaBig festzulegen gestatten. Aufweichbarkeit, Dehnung, Zug- 
festigkeit, Druckerweichung, kolloidaler Aufbau. (Tonind.-Ztg. 4 8 . 1155—57. 
1924.) W e c k e .

—, Uber ein neues Vorkommen von rotem Engobeton im Spessart. Bericht iiber
i e Untersuchungsergebnisse dieses Materials, iu den ein gut bildsamer Ton zarter 
Beschaffeuheit mit nur geringen groberen Einlagen yorliegt. (Keram. Rdsch. 32. 
733—34. 1924.) W e c k e .

Heinecke, Zur Frage der terra sigillata. Entgegnung zu einer Kritik S t e g e k s  

iiber die Arbeit des Vf. „Altes u. Neues iiber die Technik der Terra sigillata.“ 
<Vgl. GewerbefleiB 1 0 2 . 101; C. 1923 . 1Y. 401.) (Keram. Rdsch. 3 2 . 730. 1924.) We.

Stefan Reiner, I. Uber den Basenaustauscli krystallisicrter Zeolithe gegen neu- 
trale Salzlomngen. II. Einfluf} der _ Itdntgcnstrahlen au f den Bascnaustausch in 
krystallisierten Zeolithen. Unters. der Umsetzung yerschiedener Chabasite mit 
Alkalichloridlsgg.; die Verss. bestiitigen den Befund Z o c h s  iiber den EinfluB yon 
Temp. u. Konz. auf das Endgleichgewieht. Desmin, in dem Ca etwa zur Halfte 
durch K ersetzt war, wurde mit AgNO.,-Lsg. umgesetzt; die gewonnenen Kuryeu
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geben einen ausgepriigten Knickpunkt, der einem Molyerhaltnis CaO : (K,0 +  Ag,0) 
=  1 :2  ctwa entspricht. Unter dem EinfluC von Rontgenstrahlen treten in Desmin 
auch Ionen auf, mit dereń Lsgg. sonst kein Austausch stattfindet; bei Zimmertemp. 
ist das Endgleichgewicht bereits nach 30 Minuten erreiclit. (Zement 13. 525—27. 
539—43. 1924. Ilorrem.) W e c k e .

Otto Gassner, Mitteilungen iiber die franzosischen Tonerdezemente. II. Erorte- 
rungen iiber Rohstoff-Frage, die Bauzńte, die zu klassifizieren sind in rote u. graue 
Bauxite u. graue u. rote Si02-reiche Bauxite. (Zement 13. 591—94. 1924.) W e c k e .

H. Burchartz und V. Rodt, Einflufi von Zucker au f das Abbinden und Erhdrten 
von Zement. (Vgl. Zement 13. 11; C. 1924 . I. 1852.) Weitere Unterss. der Einw. von 
Zucker. Die Alkalitat des Lagerwassers der Probckorper wird bei zuckerlialtigen 
Korpern wesentlich u. dem Zuckergehalt proportional erhćiht; die hiermit im Zu- 
sammenliang auftretende Raumzunahme der Korper deutet auf Quellungserscheinungen 
hin. Die Wrkg. der Zuckcrarten hat das Gepriige eines stark wirkenden negativen 
Katalysators, der die kolloidale Erhiirtung in den Vordergrund riickt. (Zement 13. 
509—11. 1924. Berlin-Dahlem.) W ECKE.

W. Petry, Noticendigkeit und Zweckmapigkeit der Venvendung hochwertiger 
Zemente mit besonderer Beriicksichtigung des Schmelzzementes. Schmelzzement kommt 
wegen des hohen Preises fiir normale Bauten nicht in Pragę. Fiir dcutsche hoch- 
wertige Zemente sind die Gelilerschen Vorschliige zu beriicksichtigen. Vf. schildert 
die aus der Anwcndung hochwertigen Zements sich ergebenden Yorteile. (Zement 
13. 595—98. 1924.) W e c k e .

Ernst Natho — Pani Hansel — Adolf Spengel, Schmelzzement und hoch
wertiger Portlandzenient. Diskussion iiber die Auswertung dieser Zemente u. iiber 
die Verwendung von Al-Nitrid-Abfiillen zur Ilerst. von Schmelzzement. (Tonind.-Ztg. 
48. 1085—87. 1924.) W e c k e .

Adolf Spengel, Gfiiteverminderndc Portland-Zemcntlagerung. Klinkermahlung 
auf der Baustelle. In trocknen Siickcn gelagerter Zement yerliert innerhalb 2 Jahren 
60°/0 seiner urspriinglichen Festigkeit. Klinkcr kann billiger ycrladen werden ais 
Zement; u. a. ist es wirtschaftlich, den Klinkcr an der Verbrauchsstelle, z. B. Kanal- 
bauten zu yermahlen. (Tonind.-Ztg. 48. 1157—58. 1924.) W e c k e .

P. Hart, Wird Portland-Zemmt-Klmker durch Mahlen in Korncr verschic- 
ilener Zusammensetzung zerlegt? Unterss. an mit den Sieben 900, 2000, 5000 u. 
1000 Maschen/qcm gewonnencn 5 Fraktionen eines Zements zeigten entgegen den 
FeststeUungen N a c k e n s  eine gute befriedigende Ubercinstimmung. Mit steigender 
Kornfeinheit nimmt der Gehalt an Gips u. Gliłhyerlust zu. (Zement 13. 605—6. 
1924. Karlshorst.) W e c k e .

Haegermann, Uber den gegenwartigen Stand der hochwertigen Portlandzemenle 
in Deutschlayid. Wiedergabe der an 14 deutschen hochwertigen Zementen gefun- 
denen Prufungsergebnisse, durch die erwiesen wird, daB die deutsche Zement- 
industrie sich in kurzer Zeit auf die Herst. dieser Zemente umstellen konnte. — 
Mitteilung iiber Unterss. an dem hochwertigen Zement „Bauxitland“ ; dieser hat mit 
Bausitzcment oder Schmelzzement nichts zu tun. (Zement 13. 555—57. 1924. 
Karlshorst.) W e c k e .

Haegermann, Deutsche und ostcrreichische hochwertige Portlandzemente. Ver- 
gleichende Priifungen ergaben, daB die deutschen hochwertigen Portlandzemente 
den osterreichischen yollkommen gleichwertig sind. (Zement 13. 574—75. 1924.) W e .

Hans Kiihl, Was ist A lit? Widerlegung der Ansicht D y c k e r h o f f s ,  das Alit 
des Portlandzementklinkers sei Bicalciumsilieat (S. 152). Die Feststellung, daB die 
opt. Konstanten des Bicalciumsilicates denen des Alits nahe kommen, geniigt nicht 
zum Beweis. (Zement 13. 512—13. 1924. Berlin-Lichterfelde.) W e c k ć .
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R. Nacken und W. Dyckerhofr, Uber den Yerlauf der Mineralbildung beim 
Erlńtzen von Gemengen aus Kalk, Kiesełsaure und Tonerde. Krit. Betrachtung der 
Ausfiihrungen K C h l s  (s. yorst. Ref.). Eine Erforschung des Klinkers mit aus- 
schlieBlich eliem. Metlioden ist nicht moglich. (Zement 13. 626—27. 649—51. 1924. 
Frankfurt a. M.) W e c k e .

Oskar Schmidt, Was ist A lit? D ie  Ansicht D y c k e r h o f f s  (S. 152) ist nicht 
haltbar. Alit kann nicht ais Dicalciumsilicat bestelien. Nach d e s  Vf. Ansicht ist 
Alit eine Doppelverb. von Tricalciwnsilicai u. einem Calciumalmninat. (Zement 13. 
543—44. 1924. Stuttgart.) W e c k e .

Oskar Schmidt, Romanzement. Gesehichtliches, Brennen, Mahlen, Eigen- 
schaften. (Touiud.-Ztg. 48. 967—69. 1924.) W e c k e .

Ernst Natho, Kohlenasehenzementc. Kritik cincr Arbeit von L u f t s c h i t z  
(Tonind.-Ztg. 4 8 . 485; C. 1924 . I I .  528). (Tonind.-Ztg. 48 . 1059—61. 1924.) We.

E. Gerold, Uber Zementkitte an Porzellanisolatoren. Die Warmeausdehnung 
von Zementkitten. Elastische Eigenschaften dieser. Ihre Quellung durch Wasser- 
aufnahme u. ihre Schwindung. Dic Ursache der zur Zerstorung vou Isolatoren 
fiihrenden Volumenvermehrnng der Zementkitte. Der Permanit-Zement der Por- 
zellanfabrik Ph. R o s e n t h a l  u. Co., ein Portlandzement, dem zur Herabsetzung des 
Warmeausdehnungskoeffizienten ein Magerungsmittel zugcsetzt wird so, daB der 
Ausdehnungskoeffizient des Kittes gleich dem des Porzcllans ist; ferner ist ein 
Schmelzkorper eingeschmolzen. Die Bewiihrung dieses Fabrikats ist noch abzu- 
warten. (Keram. Rdsch. 32 . 675—78. 1924. Zement 13. 558—59. 571—73. Herms- 
dorf, Thiir.) W e c k e .

H. Kreiiger und Axel Eriksson, Untersuchung iiber das Verhaltnis zwischen 
dci- Druckfestigkeit von Zement bei normengemafier Priifung und der Druckfestigkeit 
von Beton. Zur Beantwortung der Frage, ob es angebracht ist ein oder mclirere 
Zementsortcn herauszubringen, die qualitativ besser sind ais der derzeitigo Normen- 
zement, wurden Verss. dariiber angestellt, in welchem JlaBe die Druckfestigkeit 
bei mit verschiedenen Zementsortcn hergestelltem Beton sich bei verschicdenen 
Zemcntąualitiiten iindert. Festgcstellt wurde, daB die Betonfestigkeit proportional 
ist zur Zementfestigkeit zur Potenz 0,9 erhoben. Hieraus ergibt sich ohne weiteres 
der Yorteil einer hoheren Zementklasse. (Zement 13. 589—91. 606—08. 625—26. 
646—49. 1924. Stockholm.) W e c k e .

W. Soherr, Feuerfeste Baustoffe fiir Feuerungen und Koksofen. Das Dreistoff- 
system CaO — SiO. — A120 3 gibt AufschluB iiber das Wesen der meisten ff. Bau- 
stofte. Bei den Silicasteinen laBt der Dimuschliff die einzelnen Umwandlungs- 
formen von SiO.,, Quarz, Tridymit u. Cristoballit u. dadurch die Gute des Steina 
erkennen. Bei den tongebuudenen Steinen hangt der F. in hohem MaBe von der 
chem. Zus. ab. Es werden Anhaltspunkte fiir die Priifung der Baustoffe gegeben. 
(Gluckauf 6 0 . 1055—63. 1924.) Ł W e c k e .

Otto Gassner, Chlorkalkkammem aus Beton. Unterss. der Einw. von Cl auf 
Beton ergaben: Kein Beton aus handelsiiblichem Zement kann auf die Dauer dem 
Cl widerstehen; der Chemismus der Zerstorung durfte in der B. des Friedelschen 
Salzes, 3CaO ■ AlsO:1 -2 CaCU • lOITjO bestehen, ihr Mechanismus im Treiben durch 
den Krystallisatiousdruck dieses Salzes u. in Entziehung von CaO. Optima der 
Widerstandsfiihigkeit sind gegeben durch Dichtigkeit, Wassererhiirtung, Erzzement, 
TraBzugabe (bei Wassererhiirtung), reichliche C02-Aufnahme vor Beginn der Cl- 
Einw. (Zement 13. 632—34. 652—54. 684—89. 1924.) W e c k e .

Paul Hannover, Der Moler und scine Anicendungen. Die. Eigenschaften des 
Molers u. seine Yorwendung zur Herst. von ICalksand-, porosen- u. Lochsteinen 
sowie ais Zuschlag zu hydraul. Mortel. (Chimie et Industrie 12. 807—15. 1924. 
Kopenhagen.) W e c k e .
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Th. Schnell, Zur Bcwertung und Verwendung des Trasses. Vf. biilt das chem. 
Priifungsyerf., durch das die Erhartungsfiihigkeit des Trasses, seine Widerstands- 
fahiglceit gegen chem. Einfliissc u. sein Dichtungsvermogen voll erfaBt wird, im 
Zusammenhang mit der Best der 28-Tagesfestigkeit morteltechniscli fiir yollkommen 
genugend. (Tonind.-Ztg. 4 8 . 1057—58. 1072—73. 1103—4. 1924. Munchen.) W e .

A. Deyerlein, Ilochfeuerfeste Korper aus Zirkonoxyd. Bericht uber die be- 
stelienden Yerff. zur Herst. von fl'. Korpern aus Zr02. (Tonind.-Ztg. 4 8 . 1036. 
1924.) W f .c k e .

A. Freymuth, Uber dic Ilerstellung kiinstlicher Zahne. Zusammenfassender 
Bericht iiber den Werdegang dieser an Hand von 18 Bildern. (Keram. Rdsch. 32. 
706—10. 1924. Radeberg-Dresden.) W e c k e .

F elis Linke, Zu den Anfragen iiber Temperaturmessungen in der Glasindustrie 
und in der Keramik. Ergiinzungeu zu friiheren Ausfiihrungen des Vf. (Keram. 
Bdseh. 32 . 408; C. 1924 . II. 1972). (Keram. Rdsch. 32 . 732—33. 1924.) W e c k e .

W . Steger, Untersuchungcn zur Erkenntnis der Ursachen iibermafiigcn Kapsel- 
bruchs. Gute Kapselmasse soli weder Quarz noch Cristoballit in freier Form ent- 
halten. Die zu dereń Lsg. eingefuhrten Stoffe diirfen nicht dic Zahigkeit der 
glasigen Grundmasse der Kapseln herabsetzen. Bei Verwendung von ąuarzhaltigcn 
Bindetonen ohne Zumiscliung von Rohkaolin sind Tone mit sehr feinem Sand aus- 
znscheiden, wo es die Wirtscliaftlichkeit gestattet, ist der freic Quarz durch anderc 
Rohstoffe zu crsetzen. (Keram. Edsch. 32. 651—53. 1924.) W e c k e .

Hans Kohl, Untersuclwngsmethoden zur keramischen Beiuertung von Feldspaten
und Pegmatiten. Die chemische Gesamtanalyse. Dic rationelle Analyse. (Sprecli- 
saal 57. 349—51. 1924. Meiuingen.) W e c k e .

Alphons Schoblik, Die mikroskopische Erkennung von Sclnccfeleinwirlcungen 
auf Steingutglasuren. Dic Beobaclitung verzerrter Blasen im DunnschlifF liiBt auf 
S03-EinfluB schlieBen. Blasen mussen auch stets vorhanden sein, wenn nicht die 
Glasur schon vollstiindig eingetrocknet ist oder die Einw. erst ganz gegen Endo 
des Brandes stattgefunden hat. Die Stiirke der S-Einw. bei krśitzigen Glasuren 
ist an der GriiBe der Gitterbildung u. an der Menge der Ausscheidungen u. Gas- 
blasen zu erkennen. (Keram. Rdsch. 32. 663—64. 1924.) W e c k e .

Jules Bautrebande, Uber die chemische Zuśąmmensetzung, die Eigenschaften 
von Zementen und dereń Untersuchung. Uber die verschiedenen Raumbestiindigkeits- 
proben, die die Festigkeit bestimmenden Faktorcn u. die Best. der anderen mecha- 
nisehen Eigenschaften. (Rev. chimie ind. 33. 158—60. 188—90. 1924.) W e c k e .

Albert Heiser, Die Bestimmung des Gehaltes an Eisenoxyd in Kalksteinen, 
Mergeln, Tonen, Mohmehlen und Zementen. Die Substanz wird in konz. H„S04 auf- 
geschlossen, danach W .,  wieder H2S04 u. Zn zugesetzt, der Kolben mit dem 
Contat-Gockelschen Aufsatz verschlosseu, der im Gegensatz zum Bunsenyentil ge- 
tahrlosen Druekausgleicli gestattet. Nach der Reduktion werden die Zn-Reste 
durch Filtrieren durch Glaswolle entfcrnt; der Aufnahmekolben ist zuvor mit C02 
gefiillt oder mit NaHC03 versehen. Filtriert wird mit K2Mn04-Lsg. (Zement 13. 
573—74. 1924.) ” W e c k e .

Georg Hofbauer, Ein Apparat zur Bestimmung der Warmeleitzahl von Bau- 
stoffen. Beschreibung des yom Vf. konstruierten App., der eino Modifikation der 
von C h r i s t i a n s e k  gegebcnen Anordnung zur Ermittlung der Warmeleitfahigkeit 
schlccht leitender fester u. fl. Korper darstellt. Das Yerf. besteht im wesentlichcn 
darin, einen nioglichst gleiclimaBigen stationiiren Warroestrom durch eine Ver- 
gleichsplatte u. die Priifplatte hindurchzuschicken. (Mitteil. Staatl. Techn. Ver- 
suchsamts 13. 64—69. 1924. Wien.) W e c k e .
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J. Langbein, Hamburg, Schutz- und Schnuckuberziige fur Kunststeine und 
Kaltglasuren. Die Unterlagen werden mit der Lsg. eines synthet. Harzes, vorzugs- 
weise eines Phenolformaldehydharzes, bestrichen u. auf diese Schicht Bronze-, 
Farb-, Woli- oder Glaspulver aufgestiiubt oder-gespriiht. Zwecks Ilerst. ghin  zen - 
d e r Uberzuge wird der Lsg. des synthet. Harzes Cascin u. Lack, zwecks Erzeugung 
m a tte r  Flachen naturliches Harz, Leinol, Paraffinol o. dgl. zugefiigt. Um Blatt- 
gold aufzubringen, liiBt man die Kunstharzschicht trocknen, befestigt das Blattgold 
mittels einer Lsg. desselben Harzes u. erhitzt. (E. P. 223461 vom 29/1. 1924, 
ausg. 13/11. 1924.) K O h l i n g .

General Electric Co., London, und Patent Treuhand-Ges. fur Elektrische 
Gluhlampen, Berlin, Glas- und Fmailsatze, bestehend aus 1 Teil PbO, 0,45—0,55 
Teilen BsOs, 0,0—0,2 Teilen Si02, 0,04—0,2 Teilen A120 3, 0,04—0,07 Teilen NajO, 
0,01—0,02 Teilen IŁ.O, 0,0—0,01 Teilen As,03 u. 0,0—0,04 Teilen Co20 3 oder 
eines anderen farbenden oder triibenden Mittels. Die Mischungen sclim. zwischen 
360 u. 400°. Sie dienen zum Einschmelzen von Gliihlampenteilcn, zum Yerbinden 
von Metali, Glas, Porzellan u. dgl. Zwecks Emaillierung werden die zu iiberziehenden 
Stoffe hoch erhitzt u. in die gepulverte M. getaucht. (E. P. 223837 vom 16/6. 
1924, ausg. 17/12. 1924. Prior. 24/1. 1924.) K O h l i n g .

Friedrich Kleinmann, Deutschland, Zerlegung tonerdehaltiger Stoffe. Bauxit
o. dgl. werden in feuelitem Zustande moglichst fein zerteilt u. dann mit Atzalkalien 
bei etwa 135° beliandelt. (F. P. 575790 vom 12/1. 1924, ausg. 6/8. 1924. D. Prior. 
13/1. 1923.) K a u s c h .

Oscar Niekel, Miillieim, Ruhr, und Reinhold Markwitz, Duisburg, Her- 
stellung von Zemenłen. (D. R. P. 407039 Kl. 80b vom 28/1. 1922, ausg. 3/12. 1924.
— C. 1923. IV. 408.) K O h l i n g .

Kaiser-Wilhelm-Institut fiir Eisenforschung, D u s se ld o r f ,  u n d  Wilhelm 
Hessel, E s s e n , R u h r ,  Ilerstellung von Steinzeugen aus Kesselschlacken, Miillschlacken, 
Aschen. (D. R. P. 407154 K l. 80b vo m  26/6. 1923, a u s g . 6/12. 1924. — C. 1924.
II. 1845.) K O h l i n g .

R.. Caccia, Windhoek, Siidwest-Afrika, Bindemitlel. Zu aus CaO u. Sand be- 
stehenden Bindcmitteln wird eine klcine Menge verd. II,S04, welche die Herab- 
setzung der Menge an CaO gestattet, sowie Teer gegeben, der die H y g r o s k o p i z i t i i t  

der M. verringert. (E. P. 222923 vom 3/7. 1923, ausg. 6/11. 1924.) K O h l i n g .

Soc. d’Etude des Agglomeres, Paris, Feuerfeste Massen aus zirkonhaltigen 
Erzen. Die Erze werden im elektr. Ofen auf sehr holie Temp. erhitzt, mit 0,1% 
H2SO, entlialtendem W. behandelt, gemalilen, unter Zusatz von Dextrin oder Teer, 
u. H3BOs, HsPO, oder einem geeigneten Salz geformt, getrocknet u. gebrannt. 
(E. P. 223573 vom 15/10. 1924, Auszug verofF. 17/12. 1924. Prior. 17/10. 1923.) KO.

Charles E. Kraus, Brooklyn, New York, Plastische Masse. Bentonit oder 
ahnliclie Stoffe werden mit C-haltigen Stoften u. Kieselgur oder dgl. yenniaclit u. 
so hoch erhitzt, daB die C-haltigen Stoffe, wie Sagemchl, verkohlen. Man e r l i a l t  

eine porose M., die ais WSrmeisoliermittel dient. (A. P. 1509478 vom 21/1. 1921, 
ausg. 23/9. 1924.) F r a n z .

YII. Agrikulturchemie; Diingemittel; Boden.
Julius Stoklasa, tiber den Ursprung des Salpeters in Chile. Erwiderung an  

v o n  F e i l i t z e n  u . E gN Ć R  (Chem.-Ztg. 48. 325; C. 1924. II. 532). Neuere Unterss. 
mit Peukava, Strupel u. Vrbenbj, uber die Radioaktivitat der Luft am Vesuv 
u. ihr Zusammenhang mit der Vegetation beweisen, daB die Radioaktivitat ein ein- 
fiuBreicher Faktor fiir den N-Hauthalt in der Ackerkrume ist. J  ist fiir die 
Zuckerriibe ein wichtiges biogenes Element. (Chem.-Ztg. 48. 949—50. 1924.) Ju-
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J. T. Auten, Organischer Phosphor der Bodenarten. Die Yerss. des Vfs. iiber 
die Natur des in Boden yorhandenen organ. P sprechen zugunsten chem. Bindung, 
uicht bloBer Adsorption. Da Nucleine, Lecithin u. Phytin im Boden yerhiiltnis- 
miiflig rasch liydrolysiert werden, diirfte der organ. P  kaum in groBerer Menge 
in Form dieser Verbb. vorbanden sein, ebensowenig in Pyrimidinnucleotiden. Die 
aus solchen Verbb. hydrolyt. abgespaltene Phosphorsiiure bildet vielmehr ein Ca- 
Mg-Salz eines amplioteren humusartigen Komplexes, wobei Yf. die B. der Humus- 
substanzen iiber Oxymethylfurfural aus Cellulose zu erkliiren sucht. Je Slter diese 
Substanzen werden, desto unzuganglicher fiir die Pflanzen wird der in ilmen ent- 
haltene P. (Soil science 16. 281—94. 1923. Jowa Agric. exp. stat.; Ber. ges. 
Physiol. 28. 68. 1924. Ref. W a l t e r . )  S p i e g e l .

G-. Leoncini und F. A. Rogai, Untersuchungen iiber die Mnwirkung von 
Manganosulfat auf die Mineralisierung des Stickstoffs ciniger Proteinkorper im Erd- 
boden. Die Verss. wurden mit EiweiB u. Trockenblut ais N-Quelle in Ton-, bezw. 
Sandboden ausgefUhrt. MnS04 wirkte in keinem Falle fordernd auf die N-Mine- 
ralisierung, aber auch nicht hindernd. (Staz. sperim. agrar. ital. 57. 282 — 95. 
1924. Pisa.) G rim m e .

Ercole Cerasoli, Kupfersulfat im Hinbliek auf die Landmrtschajt. Bericht 
iiber die Verwendung von CuS04 ais Pflanzenschutzmittel. (Giorn. di Chim. ind. 
ed appl. 6. 536—37. J 924. Arpino.) G rim m e .

E. Riehm, Zur Frage der Getreidebeizung. Da Amerika nicht iiber die zur 
Trockenbeize yon Weizen gegen Stinkbrand notwendigen Mengen Kupfercarbonat 
yerfiigt u. diese Frage daher yon Interesse fiir die deutsche Industrie ist, erortert 
Vf. die Anforderungen, die an das Prod. gestellt wurden u. die bei der Einfiihrung 
zu beachtenden Gesiehtspunkte. Vf. bespricht die bisher mit Trockenbeizen ge- 
machten Erfahrungen. (Ztzchr. f. angew. Ch. 38. 5—6. Berlin-Dahlem.) JU N G .

Aktien-Gesellschaft fur Stickstoffdiinger, Koln a. Rh., Darstellung słreu- 
fahigen und lagerbestandigen Kalkstickstoffs. (D. R,. P. 406852 Kl. 16 vom 13/9.
1919, auBg. 28/11. 1924. — C. 1922. II. 324.) I C O h lin g .’

Josef Plattner, Briickl (Kiirnten), und Bosnische Elektrizitats-Aktien- 
gesellschaft, Wien, Herstellung eines P/lanzenschułzmiłłels, dad. gek., daB eine 
CuCl2-Lsg. mit der theoret. berechneten oder groBeren Menge besonders fein ver- 
teilten in W. aufgeschlammten CaC03 zu Kupferoxychlorid, etwa yon der Zus. 
3Cu(OII)2 -CuClj, umgesetzt wird. — Das Mittel wird entweder in wss. Suspension 
gespritzt oder ais staubfeines, griines Pulyer, mit oder ohne Zusatz yon S u. in- 
diiferenten Yerdunnungsmitleln, wie Kaolin, Talk, Gips, CaC03, trocken yerstłiubt. 
(Oe. P. 93940 vom 28/1. 1921, ausg. 10/8. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

E. I. du Pont de Nemours & Company, iibert von: Max Engelmann, 
Wilmington, Delaware, V. St. A., Saatgutbeizen, bestehend aus wss. Lsgg. von 
mercurierten Saureamiden, mercurierten Saureimiden oder mercurierten Aminosauren, 
zweckmiiBig unter Zusatz bas. StofFe, wie Atzalkalien oder Alkal icarbonaten. — 
Geeignete Hg-Verbb. sind z. B. Hg-Acetamid, Hg-Oleylamid, Hg-Benzamid der all
gemeinen Formel: (R-CO-NH)2Hg, ferner Succiiwnid-Hg u. PhthalimidSg der Zus.

CO(R<CQQ^>N)2Hg, oder Mercuriaminoessigsaure u. Mercuriaminobuttersaure der Zus.

Hg(NH.R-C02H)2. Man taucht z. B. das Saatgut in eine wss. 2%ig- Hg-Acetamid- 
Isg., der noch 0,l°/o NaOH zugesetzt sind, wfihrend 1—3 Stdn. bei 15° u. sehiittelt 
das Gut zur gleichmiiBigen Durclifeuchtung sorgfaltig durch. (A. P. 1485021 yom 
10/10. 1921, ausg. 26/2. 1924.) S c h o t t l a n e e r .

R-oyal Norton Chapman, St. Paul, Minnesota, V. S t A., Rauchermittel, be
stehend aus gleichen Teilen Trichlornitromethan (Chlorpikrin) u. Tetrachlorkohlenstof].
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— Das die stark tox. Wrkg. des C(C1)3N 02 u. die leicht fliichtigeu Eigensehaften 
des CCI, aufwciscnde Mittel findet insbesonderc zur Bekiimpfung des schwarzen 
Kornwurms, Calendra granaria, Verwendung. (A. P. 1502174 vom 15/12. 1923, 
ausg. 22/7. 1924.) S c u o t t l a n d e r .

Robert "W. Prittie, Toronto, Ontario, Canada, Eattenvertilgungsmittel. Ein 
Gemisch aus P, CS2, W., Mehl, Glucose, Glycerin, Brechweinstein, Anisol u. 
Caramel wird zu einer Pastę yerarbeitet. — Anisol u. Caramcl dienen ais Koder. 
Die Latwerge wirkt schncll totlich auf die Ratten u. mumifiziert die Cadaver, so 
daB sich keine iiblen Geruche entwickeln konnen. Infolge des Brcchweinstein- 
gehaltes der Pastę werden Hunde u. Katzen, die zufallig von ihr gefressen haben, 
nicht vergiftet, da das Mittel yon ihnen sofort ausgebroehcn wird. (A. P. 1507 029 
vom 30/12. 1920, ausg. 2/9. 1924.) S c u o t t l a n d e r .

Samuel Wilson, Brooklyn, New York, V. St. A., Fungicides und insekticides 
Mittel, bestehend aus Nicotinsulfat, A12(S04)3 u. Saponin, gegebenenfalls unter Zu- 
satz von Pariser Griin oder CuS04, einerseits, u. KaIIC03, Harzseife u. NaCN 
undererseits. — An Stelle von Harzseife kann auch Fischolseife verwendet werden. 
Man lost die beideu Bestandteile fiir sich in \V. u. yermischt die Lsgg. unmittelbar 
vor dem Gebrauch u. in der Niihe der mit dem Mittel zu behandelnden Pflanzen- 
teile. Beim Aufbringen des Gemisches auf die Pfianzen entsteht ein gut haftender 
Schaum, der starkę inselcticide u. fungicide Wrkg. ausiibt. (A. P. 1501427 vom 
21/9. 1922, ausg. 15/7. 1924.) S c h o t t l a j s t d e r .

J. Schnarr &  Co., Orlando, Florida, iibert. von: Henry E. Kalusowski, 
Washington, Columbia, Fungicides und insekticides Mittel. Man lost Cn-Oleat iu 
einem Gemisch aus Olsaure, Ilarzol, Kresol u. Paraffinol, gibt zu dem Gemiscli 
eine wss. Karayagummilsg. u. wss. NaOH. — Es wird so eine bestandige, auf den 
mit ihr bespritzten Pflanzenteilen gut haftende Emulsion erhalten. (A. P. 1481012 
vom 14/4. 1921, ausg. 15/1. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

James A. Ullman, White Plains, New York, V. St. A., Insekteiwertilgungs- 
mittel. Man yermischt eine weiche K-Seife aus CocosnuBol mit Pyridin u. W. — 
Das gallertartigc Prod. liefert mit W. verd. fcinc Dispersionen, die ais Spritz- oder 
Waschmittel Yerwendung finden. Zur Yerbesserung des Gcruchs kann man der 
Gallerte Nitrobenzol zusetzen. Ein Zusatz von W. ist dann nicht erforderlich. 
(A. P. 1507637 vom 25/3. 1922, ausg. 9/9. 1924.) S c u o t t l a n d e r .

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metalłverarbeitung.
Harry Hyman, Alte Schńftsteller uber Metallurgie II.—IV. Mitt. II. Barba.

III. Sturtevant IV. Dudley. (I. ygl. S. 429.) A l b a r o  A l o n z o  B a r b a  von der be- 
ruhmten Potosi Grube in Boliyia hat im Jalire 1640 zu Madrid das Buch „El Arte 
de los Metalles“ yeroffentliclit, in dem er ais erster eingehend alle in Boliyia zur 
Ag-Gewinnuug angewandten Vcrff. beschrieb. Trotzdem das Buch geheim ge- 
halten wurde erschien 1669 eine engl. Ubersetzung. — SlMON S t d r t e y a n t  ver- 
offentlichte ein Buch betitelt: „Metallica or The Treatise of Metallica. Briefly
comprehending the Doctrine of diyerse newr Jletallical Inyentions, but especially. 
how to neale, melt, and worke all kind of mettle-oares, Irons and Steeles with Sea- 
coale, Pit-coale, Eartli-coale and Brush-fewel. 1612.“ Es ist eine Besprechung von 
Erfindungen u. in Frage- u. Antwortspiel gesclirieben. Es ist das erste Buch uber 
die Benutzung yon Kohle zur Fe-Herst. — In D u d l e y  Buch: „Dud DUDLEYS
Metallum Martis: or Iron made with Pitcoale, Sea scole, etc.: and with the same 
Fuell to Melt and Fine Imperfect Metalls, and Eefine perfect Metalls.“ London, 
1665 wird die erste prakt. Besclireibung der Fe-Herst. mittels Kohle gegeben. 
D u d l e y  wurde 1599 in der Nahe yon Birmingham ais der 4. Solm yon E d w a r d  

L o r d  D u d l e y  geboren u. trat mit 20 Jahren iu des Vaters Eisenwerken ein.



Er errichtetc dann mit wcchselndem Erfolg in den yerschiedcnen Gegendcn Eng- 
lauds mit ICohle gefeuerte Ofen. 1684 starb er. (Metal Ind [London] 25. 449. 
510. 5S4. 1924.) W i l k e .

Carl H. Davis, J. L. W illey und S. E. T. Ewing, Neuere Entwicklungen im 
■Fcinmahlcn und Aufberciten von Witwatersranderzen. (Trans. Amer. Inst. Mining 
and Metallurg. Eng. 1 9 2 4 . Nr. 1386. 22 Seiten. Johannesburg, Transvaal.) B e h r l e .

H.M. Chance, Hcrstellung von hochwcrtigem Hochofenkoks. (Mining and Metallurgy 
5. 444—45. 1924. — C. 1 9 2 4 . II. 1038.) W i l k e .

B. Bogitch, Schwefelung und Entśchwefelung von Metallm durch basisclie 
Schlackcn und Flufimittel. (Rcvr. de Mćtallurgic 21 . 682—85. 1924. — C. 1 9 2 4 . II. 
752. 1019.) W i l k e .

A. Marks, Gu/ieiscn mit hoher Zugfestigkeit. Eine kurze Zusammenstellung der
Praxis des Halbstaliles u. des PerlitguBeisens in Englaud. (Metal Ind [London] 
25. 577— 78. 1924.) ' W i l k e .

B. Zschokke, Yom Damaszener Stalli und den Damaszener Klingen. (Uber-
setzung von Louis Descroix.) Die teebn. Eigensebaften des alten Stahles wurden 
studiert u. mit den cntspreebenden Produkten der modernen Waffenindustrie ver- 
glichen, wobei sich herausstellte, daB die modernen Erzeugnisse den alten iiber- 
legen sind. Dabei betont Vf., daB er nur eine beschriinkte Zahl Stiihle zur Ver- 
fiigung liatte, die ausnahmswcise stark P-haltig waren, und es durehaus moglich 
sei, daB bedeutend bessere Erzeugnisse esistieren; um so mehr ais die von S c h w a k t z  
gefundenen indischen Erzeugnisse sich durch seltene Keinlieit auszeichnen. Wegen 
der zalilreichen interessanten Einzclheiten muB aufs Original yerwicsen werden. 
(Rev. de Metallurgie 2 1 . 639—69. 1924.) W i l k e .

W. H. Bassett, Ambrac Metali. Die ungefiihre Zus. ist 75% Cu, 20% Ni u. 
5°/o Zja. Zn dient zum Desoxydieren, erhoht die Bearbeitbarkeit der Legierung u. ihren 
Korrosionswiderstand. Es ist lieutzutage in allen mogliclien Formcn verarbeitet 
zu haben. Im folgenden einige pliysikal. Eigensebaften des Ambrac Metalles: 
Bleche weich: 3,5 kg/qcm Zugfestigkeit, 1,7 kg/qcm Streckgrenze, Dehnung in 5,1 cm 
in Proz. 0,30. Dieselben Werte sind fur leiclit gcwalztes Metarial: 4,2 kg/qcm,
3,5kg/qcm, 0,20 u. fiir stark gcwalztes: 5,9 kg/qcm Festigkeit. Beim Salzwasser- 
korrosionsvTcrsuch erwies sich das Metali ais selir gut, ebcnfalls ist es hoch- 
korrosionsbestiindig gegen II»SO... Auch sonstige Mcdien greifen Ambrac-Metall 
wenig an, so daB es fiir viele Zwecke geeignet ist, um so mehr ais die Yer- 
arbeitung keine Schwierigkcit macht. (Mining and Metallurgy 5. 440—41. 1924.) Wl.

Moneo, Die Hcrstellung von Manganbronzegu/istiicken. III. u. IV. Mitt. III. Ein  
grofier Buderrahmen. IV. Kegelformigc Kappen fiir Marinepropellcr. I. (II. vgl. S. 436.) 
Bcschreibung der Schwicrigkeiten bei der Ilersf. von besonderen GuBstucken. (Metal 
Ind [London] 25. 497—98. 541—43. 1924.) W i l k e .

E. Sauerwald, W. Schultze und GL Jackwirth, Zur Kritik der metallogra- 
phischen Ileifsatzung. Vff. zeigen, daB ein Gliilien von Metallsehliffen im Vakuum 
die Korngrenzen deutlich hervortreten liiBt. Aus diesem Grund braucht bei der 
HeiBatzung durch geschmolzene Salzc oder Gase das Auftreten einer sichtbareii 
Struktur nicht durch eine chem. Rk. bedingt zu sein, sondern es konnen schon 
Rekrystallisationserscheinungen allein die Ursachen davon sein. Verss. an SUihlen 
zeigten, daB die Struktur von bei hoherer Temp. bestandigen Phasen durch die 
Schliffgliihung nur dann zu ermitteln ist, wenn eutektoide Konzz. yorliegen. Da- 
gegen kann die Korngrcnzenstruktur von liartbaren Legierungen bei hoherer 
iemp. nach dem Abschrecken bestimmt werden. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 140. 
384—90. 1924.) B e c k e r .

E. Sauerwald und G. Jackwirth, Uber die Natur des martensitischen Gefiige- 
bildes. (Vgl. Yorst. Ref.) Mit Ililfc der ScliliffglUhung u. HeiBatzung mit neutralcn.
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Salzen u. darauffolgender Abschreckung stellen die Vff. fest, daB die mit normaler 
Atzung hervorgerufene Martensitstruktur stets nach dem urspriłnglichen y-Korn 
orientiert ist. Fcrner treten auf dem nicht weiter behandelten SchlifT Gleitlinieu 
u. Verwerfungserscheinungen auf, welche ebenfalls nach dem urspriinglichen /-K oni 
geordnet sind. Vff. schlieBen daraus, daB die Summierung von submikroskop. 
Kriiftepaaren beim Auftreten des fein yerteilten Systems „Martensit11 in Bahnen 
erfolgt, dereń Orientierung durch das urspriingliche /-Korn gegeben ist. Es mussen 
daher die mechan. Bedingungen dieses fein verteilten Systems bereits weitgeliend 
ais Ursache fiir dic Nadelstruktur des martensit. Gefiiges angesehen werden. Wahr- 
scheinlich ubersteigt die hierbei ausgeloste ICraftwrkg. die GroBenordnung makro- 
skop. Kraftepaare, wie dies von den Vff. durch Absclireckungsverss. u. Atzverss. 
nach Deformation an reinem Fe u. Cu fcstgestellt wurde. Da bei Fe im Gegensatz 
zu Cu im Innern von deformierten Stiicken Gleitebenen durch normale Atzung 
nicht sichtbar gemacht werden kónnen, ist die Moglielikeit gegeben, daB die Ge- 
biete des yerschiedenen Spannungszustaudes im Martensit mit Gebieten von Kon- 
zentrationsunterschieden ident. sein konnte. Jedoch sind zu einer allgemeinen 
Annahme von Konzentrationsverschiedenhciten in den Martensitnadeln noch experi- 
mentelle Beweise notig. Verwerfimgserscheinungen sind keine besondere Eigen- 
schaft yon Fe-C-Legierungen. Sie treten auch bei Fe-Ni-Legierungen, u. zwar 
auch schon bei langsamer Abkiililung auf. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 140. 391 
bis 398. 1924. Breslau, Techn. Hochsch.) B e c k e r .

Georg Kutscher, Das Metallspritzverfahren und seine Venvendung in der Praxis. 
In zahlreichen Abbildungen werden neuere Anwendungsgebiete des Metallspritz- 
verf. nach S c h o o p  gezeigt. (Apparatebau 36. 261—63. 273—77. 1924. Spandau.) Nei.

A. R. Page, Das Verbinden eiserner Metalle mittels Niehteisenlegierungen.
3 Methoden sind im Gebrauch: Hartlćiten mit iiblichem Geblase u. mittels Ein- 
tauchen, HydeschweiBen u. Weicliloten. Nur die beiden ersten Arten sind unter- 
sucht worden. Das Hartloten durch Eintauchen gab festere Bindung ais mittels 
Geblase, u. dieses war wiederum besser ais HydeschweiBen. Die Yerbindung 
beim Loten scheint ein cinfaches Zusammenhaften zu sein, denn es konnte keine 
oberflSchliche Legierung zwischen dem Stahl u. dem Lot festgestellt werden. Im 
Gegensatz hierzu konnte beim HydeschweiBen eine einwandfreie Legierung des Cu 
u. Fe nachgewiesen werden. Es gibt keine zufriedenstellende Methode, die die 
sclilechten Wrkgg. des Lotens von Stahlstucken aufhebt. Es muBte ein Lot ge- 
funden werden, das einen betriichtlich niederen F. ais die ubliclie 50 : 50 Cu-Zn- 
Legierung hat, so daB die Lotung bei 600° ausgefiihrt werden konnte u. die Stahl- 
teile dementsprechend nicht darunter leiden. Zu dem Lot miiBte ein entsprechendes 
FiuBmittel, da Borax wegen des hohen F. nicht in Betracht kommt, gefunden 
werden, was bisher miBlungen ist. — AnschlieBend Aussprache. (Metal Ind. 
[London] 25. 522—24. 547—50. 1924.) W i l k e .

R. J. Anderson und M. E. Boyd, Die Bettung von Alwniniumlegierungs- 
gufistiicken durch Loten und Schweifien. Allgemeine Besprecliung der Technik des 
Lotens u. SchweiBens von Al-Legierungen, u. die Grenzen jeder Methode. (Metal 
Ind. [London] 25. 571—74. 1924.) W lL K E.

Hans Heimami, Studien iiber die Einwirkung der Metalloxgde auf die Haft- 
barkeit von G-rundemails auf Stahlblech. Bericht iiber Verss. mit yerschiedenen 
Vorsatzen u. Bekanntgabe einer Grundmischung mit CoO—NiO, die allen An- 
forderungen an brauchbares Grundemail genugt. (Keram. Kdsch. 32. 678 79. 
1924. Ahlen i. W .) W e c k e .

W. E. Hughes, Untersuchungen iiber gahanische Metallabscheidung. IV. Anoden.
1. Ihre Funktionen und ihre Auflosung. (III. vgl. Metal Ind. [London] 25. 269|; 
C. 1924. II. 2553.) Nach allgemeinen Bemerkungen iiber Anoden werden ihre
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Funktionen ais Elektrizitiitsleiter, Kontrollmittel fiir das Arbeiten der Lsg. u. ais 
Ersatz fiir das Metali in der Lsg. besprochen. Ob sich eine Anodę gut oder nicht 
gut im Elektrolyten auflost, liiingt von einigen Faktoren ab, einige von ihnen be- 
stimmen, ob sie ihre urspriingliche Gestalt mehr oder weniger behiilt. Die 
wichtigsten sind: 1. Die Zus. der Anodę. 2. Ihre Struktur. 3. Ihre Gestalt. 4. Die 
Zus. der Lsg. 5. Die angewandte Stromdichte. 6. Die Bedingungen auf der 
Anodenoberfliiche. Uber die Zus. der Anoden liifit sich sagen, daB yersehiedene 
Metalle, z. B. Cu, Ag, Zn so rein wie moglich angewandt werden mussen. In der 
Prasis geben Anoden aus reinem Metali keine gute Wirksamkeit, besonders die Metalle, 
die leicht passiv werden. In diesem Falle, z. B. beim Nickel, ist besondere Obacht 
auf die rechte Wahl des oder der anderen Legierungszusatze zu geben. Die Struktur 
beeinfluBt die Loslichkeit der Anodę, aber bei dem augenblickliclien Stand der 
Kenntnisse laBt sich nicht voraussagen, ob die Anodę aus elektrolyt., gewalztem 
oder gegossenem Metali in dem besonderen Fali besser ist. Es werden dann kurz 
die Gestalt der Anoden (,,QuoiT“-Anoden), die Zus. der Lsg. u. die Wrkg. der 
Stromdichte besprochen. Einige Betrachtungen iiber den Mechanismus der Auf- 
losung beschlieBen die Ausfiihrung. (Metal Ind. [London] 25. 491—93. 496. 519 
bis 521. 543—46. 567—68. 1924.) W i l k e .

Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Koln-Kalk, Flotationsvcrfahreii, gek. durch 
die Yerwendung von auf median. Wege, wie z. B. in Kolloidmiihlcn o. dgl. in den 
kolloidalen Zustand versetzten Flotationsmitteln. — Es wird eine beliebig lange 
bestehen bleibende kolloidale Zerteilung der Zusatzmittel erzielt. Der Yerbrauch 
an Flotationsmitteln wird verringert. (D. R. P. 406524 KI. l a  vom 5/12. 1922, 
ausg. 21/11. 1924.) O e l k e r .

Georg Spackeler, Claustlial und Karl Glinz, 'Berlin-Dahlem, Aufbereitung 
voń Erzen mittels Vakuum und Druck. Die Erze oder Mineralgemenge werden in 
einem unter Vakuum oder Druck oder abwechselnd unter Yakuum u. Druck zu 
setzenden Baum so zerkleinert oder fiir die Zerkleinerung mit anderen Auf- 
bereitungsmaschinen so vorbereitet, daB die B. der Bruchflachen bei der Zer
kleinerung nicht wahllos, sondern auf den naturlichen Begrenzungsfliichen der 
Mineralien erfolgt u. ein Prod. erhalten wird, dessen Korner moglichst nur noch 
aus einem Minerał bestehen, also moglichst aufgeschlossen sind. Der Vorgang 
kann mit RUttel- u. StoBbewegungen zur Beforderung der MaBnahmen yerbunden 
werden. (D. R. P. 393233 KI. l a  vom 28/7. 1922, ausg. 4/12. 1924.)" O e l k e r .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Siemensstadt (Erfinder: Fritz Gabriel, Berlin- 
Lichtcnberg), Vorrichtung zur Bestimmung der Innentemperatur von teclmischen Ofen, 
in dereń Wandung der der hohen Temperatur auszusetzende temperaturempfindlichc 
Teil fest angeordnet u. gegen meeban. u. tlierm. Schiidigungen geschiitzt ist, dad. 
gek., daB in dem in die Ofeuwand einzusetzenden aus einem Materiał ungefśihr von 
der glcichen Warmeleitfiibigkeit wie die Ofenwandung bestehenden Klotz ein Therrno- 
element fest eingebaut u. an dessen rilckwartigen Ende eine Kuhlvorr. fiir die k. 
Lotstelle angeordnet ist, die auch die AnschluBklemmen fiir die MeBgeratleitungen 
triłgt. — D;e Vorr. ist fUr Martin-, Hoch-, elektr. Glasschmelz-, Kokereiofen, 
Bessemerbirnen u. dgl. geeigneL (D. B,. P. 405149 KI. 42i vom 11/10. 1922, ausg. 
27/10. 1924.) K 0hling.

Pierre Henri Gaston Duryille, Frankreicb, Legierungen. Den ublichen, aus 
50 70"/,, Cu, 10—25°/0 Ni u. 5—300/o Zn bestehenden Legierungen wird 0,5—5°/0 Ag 
u‘  ̂ 5°/0 Al zugefiigt. Die Erzeugnisse besitzen hohe Kornfeinheit, so daB sie 
beim Polieren sehr schonen Oberflachenglanz annelimen, u. widerstehen atmosphar. 
Einflussen. (F. P. 570040 von 1/12. 1923, ausg. 4/7. 1924.) KOhling.

v n . 1. 59
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Allgemeines Deutsches Metallwerk G. m. b. H., Berlin-Oberschoneweide, 
Kupfer-Zink-Legienmg, bestehend aus 48 Teilen Cu, 10 Teilen Ni, 3 Teilen Mn,
2 Teilen Fe, 2 Teilen Al u. 35 Teilen Zn. — Die Legierung besitzt ein sehr feines 
Korn, ist sehr dicht u. gegen chem. Einfliisse sehr bestiindig. (D. B,. P. 406770 
Kl. 40b vom 22/9. 1921, ausg. 27/11. 1924.) ' K O h l i n g .

W. Borchers, Aachen, und B. "W. Stimson, New York, Ilerstellung und 
Reinigen von Legierungen. Innige Mischungen von gemahlenen Stoffen, welche Cr> 
Mo oder U, bezw. mehrere dieser Metalle entlialten, von Alkali- oder Erdalkali- 
oxyden oder -carbonaten, W. u. gegebenenfalls Bindemitteln werden getrocknet u. 
oxydierend gerostet. Die Menge des verwendeten Alkalioxyds o. dgl. soli so groB 
sein, daB ein bas. Erzeugnis entsteht, d. h. mehr ais ausreichen, um alle vorhandcncn 
u. wiihrend des Bostens entstehenden sauren Oxyde zu neutralisiereu. Der F. der 
Erzeugnisse liegt unter 1600°. Sic werden entweder mittels reduzierender, yorzugs- 
weise Si enthaltender Mittel, z. B. Ferrochromsilicium oder Eiscnnickelsilicium, ge
gebenenfalls unter Zusatz von FluBmittcln in die entsprechenden Legierungen ver- 
wandelt, oder zur Ecinigung von Fe neben Cr, Mo oder U bezw. mehrere dieser 
u. gegebenenfalls nocli andere Metalle enthaltender Legierungen verwcndet. In 
letzterem Fali werden die Legierungen gesclimolzen u. das Reinigungsmittel u. wenn 
erforderlich ein FluBmittel unter andauerndem Erliitzen zugegeben. (E. PP. 
223617 vom 24/4. 1923 u. 223622 vom 27/4. 1923, ausg. 20/11. 1924.) K O h l i n g .

A. C. Hyde, London, und W. L. Turner, Caldy, Legierungen. Mischungen
yon Fe20 3 u. einem Manganoxyd werden aluminotherm. reduziert oder es wird 
zuniichst das Manganoxyd aluminotherm. reduziert, das Erzeugnis mit Fe20 3 ge- 
misclit u. die Mischung aluminotherm. beliandelt. Die Erzeugnisse sind prakt. frei 
von C. (E. P. 223626 vom 21/6. 1923, ausg. 20/11. 1924.) K O h l i n g .

B. Grah, Sheffield, Ilerstellung von Chromiiberziigen auf elektrolytischem Wege. 
Ais Elektrolyt dient eine wss. Lsg., welche neben Cr03 enthalt HC1 oder CH3CO..,H 
u. kleine Mengen von H3B03, WeinsEiure, Citronensaure, H^SO  ̂ oder eines ge- 
cigneteu Salzes. Die Spannung soli 2—4 V, die Stromstarke 2—5 Amp. je qdcm, 
dic Temp. etwa 18° betragen. (E. P. 223611 vom 14/9. 1923, ausg. 20/11. 1924.) KO.

Pierre Alexandre Govaerts, Auderghem, und Polydore Matthieu Wen- 
maekers, Cureghem, Belgien, Niedersclilagen von Kupfer-, Silber- oder Bleilegierungen 
durch Elektrolyse, namentlich au f Eisen oder Aluminium. (D. B,. P. 406350 Kl. 48 a 
yom 22/11. 1922, ausg. 21/11. 1924. Big. Prior. 19/12. 1921. — C. 1923. IV. 143.) KO.

Felten & Guilleaume Carlswerk Act.-Ge9., Koln-Miilhcim, Hochsaurefeste 
Bekleidung von metallenen Gefdfiwandungen aus Kautschuk u. Grapliit, dad. gek., 
daB der Graphitgchalt nach der Oberfliiche zu allmahlich oder stufenweise ansteigt. 
(D. B. P. 407543 Kl. 12f vom 13/2. 1924, ausg. 17/12. 1924.) K a u s c h .

IX. Organische Praparate.
—, Die fabrikmal>ige Ilerstellung von Jodoform. Darstellung der Fabrikatiou 

durch Elektrolyse u. Umsetzung des J  mit Pottasche u. A. (Chem.-Ztg. 49. 
18—19.) Jung.

Carlo Maimeri, Uber die Ilerstellung von Jithylalkohol und Didthylmlfat aus 
Jithylen. Die liauptsachlicheu Verff. werden an Beispielen beschrieben u. nach 
ihrer Bentabilitiit bewertet. Sie kranken alle an zu bohem Verbraucl> an konz. 
H2S04. Letzterer liiBt sich nach Verss. des Vfs. yerringern, wenn man unter Druck 
arbeitet. Ais C2II4-Quelle kommen yor allem Koksofengas u. Petroleumgas in 
Frage. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 6. 533—34. 1924. Mailand.) G rim m e .

Ottorino Angelucci, Eine interessante Reaktion der Fructose. Vf. scbliigt vor, 
aus Dahlienknollen Fonnaldehyd herzustellen. Ibr Zucker, das Inulin, zerfallt bei



1 9 2 5 .  I . H ,x . O r g a n is c h e  P r a p a r a t e . 8 9 5

der Oxydation. mit Cr-Miscliung leicht in folgender Richtung: Inulin—Pructose— 
Formaldehyd. (Giorn. di Chim. ind. ed a p p l. 6 . 538. 1924. Rom.) G r im m e .

F. G. Hobart, Chemie in einer Gasmaske. Es wird eine Kriegsanlage zur Darst. 
von Benzylalkohol (ais Losungsm. fiir Cełluloseacetat) im groBen durch Chlorieren 
von Toluol u. Verseifen des erhaltencn Benzylchlorids beschrieben. Ncbcnbei ent- 
stehender Benzaldehyd wurde teilweise ais solchcr verwendet, in der Hauptmenge 
aber durch Luftoxydation in Benzoesaure yerwandelt, die ihrerseits wieder teilweise 
zur Herst. des Cocainersatzes „Benzamin“ benutzt wurde. Uber das in der Uber- 
schrift genannte Thema enthalt diese Yeroffentlichung, ein Auszug aus einem Yor- 
trage, eigentlich nichts, auBer daB in dem Chlorierungsraum durch Bedeckung des 
Zementbodens mit einer 3—4 Zoll hohen Schicht von Kieinkoks die B. von Pfiitzen 
yermieden, zugleich aber stark zerstorende Wrkg. auf das Schuhwerk durch die 
kombinierte Wrkg. der scliarfen Koksstiicke u. des Benzylchlorids heryorgerufen 
wurde. (Pharmaceutical Journ. 113. 635—36. 1924.) S p i e g e l .

— , Die Fabrikation von Benzylalkohol. Vf. beschreibt die bei der Royal 
Aircraft Factory in South Farmborough seit 1915 ausgearbeiteten Verff. zur Darst. 
von Benzylchlorid dnrch Chlorierung von Toluol u. die llydrolyse zu Benzylalkohol. 
Ais Nebenprodd. werden Benzaldehyd u. Benzoesaure gewonnen. (Chem. Trade 
Journ. 7 5 . 733—34.) Z a n d e r .

E. I. du Pont de Nemours & Company, iibert. von: Harry Essex und 
Alger L. Ward, Wilmington, Delaware, V. St. A., Herstellung von Allylchlorid. 
Man leitet 1,2-Dichlorpropan in Dampfform iiber CaCL, das auf 300—350° erhitzt 
ist. — Die katalyt. Rk. erfolgt nach der Gleichung:

CH4 • CHC1 • CH2 • Cl—HC1 =  CI-I2 : CH • CII, • C l.
Das aus dem Reaktionsrolir austretende Dampfgcmisch wird durch fraktionierte 

Kondensation bei 50° vom unyeranderten CH3*CHC1*CH2C1 befreit, das von neuem 
yerdampft u. iiber den Katalysator geleitet wird, u. alsdann das Allylchlorid kon- 
densiert u. gegebenenfalls von HC1 u. anderen Verunrcinigungen befreit. Bei dem 
Verf. werden wesentlich hohere Ausbeuten, ca. 66% der theoret. moglichen, an 
Allylchlorid erhalten ais nach den bislier bekannten, unter Verwendung von Alkali- 
oder Erdalkalimetallen, oder dereń Hydroxyden, wie K, Na, Mg, Ca oder Al, bezw. 
KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, Mg(OH)2, arbeitenden Verff. (A. P. 1477047 yom 
14/10. 1919, ausg. 11/12. 1923.) S c h o ttla n d e r .

Johan Pieter W it aut, Amsterdam, Holland, Herstellung von Alkylhalogeniden. 
Man leitet gasformiges Athylen, Propylen oder ein hohcres Olcfm oder ein oder 
mehrere dieser KW-stoffe enthaltende Gasgemische zusammen mit gasfórmigcr IICl 
oder IIBr iiber Verbb. eines Metalls der 5. Gruppe des period. Systems bei einer 
Temp. unterhalb 250°. — Ais Katalysatoren eignen sich besonders BiCls u. BiBrs, 
ferner Oxyde u. Hydroxyde des Bi u. Sb, Bi(N03)3, Sb-Halogenide, Osyhalogenide 
des Sb u. Bi, Halogenide u. Oxyhalogenide des V, V0CI2, VCJ3, Y(OH)3, Chloride 
des Nb u. Ta, wie NbCls , NbCl6, TaCl5. Man yerwendet den Katalysator zweck- 
maBig auf inerten Triigern wie Asbest, Kieselgur, poroser Kohle oder Bimsstein. 
Yon olefinhaltigen Gasgemischen lassen sich Leuchtgas, Koksofengase, Ólgas oder 
das durch Cracken yon Petroleum erhaltliche Gasgemisch yerwenden. Man leitet 
z. B. ein Gemiscli aus Leuchtgas u. HC1 bei einer Temp. unterhalb 250° iiber 
BiCl3, wobei das Athylen mit schr guter Ausbeute in C2JIbCl iibergefuhrt wird. 
Analog erhalt man aus C H , u. HBr C.,HhB r , wahrend Propylen u. HC1 bezw. 
HBr i-Propylchlorid bezw. i-Propylbromid liefern. Zur Trcnnung der Alkylhalogenide 
von iiberschiissiger IICl oder HBr entfernt man die Saure durch Waschen mit W.

gewinnt die Alkylhalogenide durch Abkiihlen, Waschen mit geeigneten Lo- 
sungsmm. oder Absorption durch portise Stoffe, wie aktiyierte Kohle. (E. P. 209722

59*
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vom 19/12. 1923, ausg. 5/3. 1924. Holi. Prior. 12/1. 1923. P.P. 574800 vom 
20/12. 1923, ausg. 18/7. 1924. Holi. Prior. 12/1. 1923.) S c h o t t l A n d e r .

Poord von Bichowsky, San Francisco, California, V. St. A., Herstellung von 
Glykolmonochlorhydrin. Man erhitzt Ameisensaurc-fi-chlorathylester mit etwas HC1 
enthaltenden Alkoholen kurze Zeit zum Sieden u. fraktioniert das Reaktionsprod. 
Hierbei gelit zuniichst Ameisensiiurealkylester, dann der iiberschussigc A. u. zuletzt 
bei 125—128° nabezu reincs Glykolmonochlorhydrin uber. Bei Yerwcndung vou 
CH3OH yerlauft die Rk. im Siune der Gleichung:

H C 0-0-C H 2.CHs-C1 +  CH3OH =  OH • CH2 • CHj • Cl +  HC02CH3.
Zur Ilerst. des Ameisensaure-fi-chlorathylesters, farblose, bewegliclie in Eis- 

wasser zwl. FI., D .10 1,17, Kp.JC0 94°, wird Ameisensaurediglykolester, HCO • O • CHS • 
CH .-0-0CH  bei ca. 100° mit trockenem HCl-Gas gesatt., die FI. mit eiskaltem W. 
gewaschen, mit CaCl2 getrocknet u. dest. Das ubergehende Destillat entlialt den 
Ameisenstture-/?-clilorSthy]ester. Das Verf. liefert wesentlich liohere Ausbeuten an 
Glykolmonochlorhydrin ais das bekannte, vom Glykol selbst ausgcliende Verf. 
(A. P. 1488571 vom 20/8. 1918, ausg. 1/4. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

E. I. du Pont de Nemours & Company, ttbert. von: Harry Essez und 
Alger L. Ward, Wilmington, Delaware, V. St. A., Synthetische Herstellung von 
Glycerin. Man lagert an Allylhalogenide unterhalogenige Siiure an u. verseift die 
entstandeuen Dihalogenhydrine mit wss. Na2C03. — Fur den glatten Yerlauf des 
Verf. ist es wesentlich, daB die aus den Hypolialogeniten in Freiheit gesetzte unter
halogenige Saure sich sofort an das Allylhalogenid anlagern kann. Hierzu wird 
das Allylhalogenid im UberscliuB unter starkem Rtthren in die wss. Lsg. des Ilypo- 
halogenits eingetragen u. alsdann langsam eine Saure, ein Siiureanhydrid oder ein 
saures Salz zu dem Gemisch gegeben. Das in Lsg. yerbleibende Gemisch der 
isomeren Dihalogenhydrine da- Glycerins wird nach Zusatz von Na^CO. erhitzt u. 
liefert in einer Ausbeute von ca. 95% der Theoric Glycerin. Beispiele sind an- 
gegeben fiir die Herst. des Glycerins aus Allylchlorid, NaOCl u. C0.2 u. Verseifung 
des Glycerindichlorhydrins Cl • CH2 • CH(C1)• CILOH mit sd. wss. NaoC03-Lsg. (A. P. 
1477113 vom 27/9. 1919, ausg. 11/12. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

Alco Deo Company, Wallington, New Jersey, iibert. von: Alfred Hoffmann, 
Kew Gardens, New York, Y. St. A., Herstellung von Mesityloxyd. Man erhitzt 
Diacetonalkohol mit wss. HC1 allmalilich zum Sieden, dest. bis zur beginnenden 
Triibung der FI. u. kondensiert das Mesityloxyd. Man kann den Diacetonalkohol 
auch zuniichst mit Cl2 oder wss. HOC1 ohne iiuBere Wiirmezufuhr behandeln u. 
dann erst das Reaktionsprod. dest. (A. P. 1474035 vom 23/3. 1922, ausg. 13/11.
1923.) S c h o t t l a n d e r .

The Shawinigan Laboratories, Limited, Montreal, Quebec, ttbert. von: 
Prederick W. Skirrow und Otto W. Herzberg, Shawinigan Falls, Quebec, Canada, 
Herstellung von Vinylestern. Man liiBt Acetylen in Ggw. von HgS04 ais Katalysator 
auf eine Carbonsaure bei 40—100° einwirken, neutralisiert die bei der Rk. ab- 
gespaltene Mineralsfiure, gibt frischen Katalysator hinzu, steigert die Temp. auf 
100—170° u. dest. den gebildeten Vinylester ab. (Can. P. 237841 yom 27/10. 1920, 
ausg. 12/2. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

The Roe3sler & Hasslacher Chemical Company, New York, iibert. von: 
Gilbert E. Seil, Oakmont, Pennsylvania, V. St. A., Herstellung von a-Oxycarbon- 
sduren durch Verseifung de>' entsprechenden Saurenitrile. Man beliandelt die d- 
Oxysiiurenitrile, zweckmaBig in Ggw. von Chloriden oder Fluoriden des Na, K, 
NH4 oder Ca ais Katalysatoren, mit Schwefelsauredihydrat BL,S04, 2HsO bei er- 
hohter Temp. — Z.B. wird a-Oxy-i-buttersaurenitril (Acetoncyanhydrin) mit H2S04- 
2B!jO, erhaltlich aus S03 u. 3 Mol. H#0  oder aus 2 Mol. W. u. 1 Mol. Monohydrat, 
u. etwas NH4C1 rersetzt, zu dem Gemisch eiu indifferentes Yerdiinnungsmittel, wie
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CC14, gegeben u. das Ganze 5 Stdn. unter EiickfluB erhitzt. Man erhiilt so wasser- 
freie ci-Oxy-i-buttersdure neben NH4-HS04 u. unveriindertem NH4C1, die durch 
Extraktion der Siiure mit CC14 in iiblicher Weise getrennt werden. Durch das 
Verf. wird die bei der Verwendung von wss. Mineralsauren, wie HC1, leicht ein- 
tretende Zers. der Nitrile in HCN u. Aldehyd bezw. Keton vermieden. (A. P. 
1479874 vom 15/10. 1921, ausg. 8/1. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Carleton E llis, Montclair, New Jersey, V. St. A., Herstellung von Alkyl- und 
Arylamiden hochmolehdarer Fettsauren. Man erhitzt hochmolekulare Fettsauren mit 
mindestens 12 C-Atomen, wie Olsaure, Stearinsaure, Palmitinsaure, Behensaure, 
IAnolsaure mit prim. aromat. Aminen, bezw. mit Siiurcamiden; wie Acetamid oder 
Harnstoff, auf Tempp. von 170—210°. — Die entstehenden Prodd. cnthalten in 
der Eegel neben den entsprcchenden N-substituierten Amiden der Fettsauren noch 
die' entsprechende freie Fettsiiure, die sich entweder durch Behandeln mit verd. 
Alkalien u. Auswaschen mit W. unter gleichzeitiger bedeutender Erniedrigung der 
SZ. entfemen liiBt oder durch Veresterung mit Alkoholcn u. Mineralsauren ais Ester 
gebunden werden kann. Die aus deu ungesiitt. Fettsauren u. Aminen oder Amiden 
erhaltlichcn Prodd. mit hoher SZ. lassen sich wesentlich leichter hydrieren ais die 
entsprechenden freien Fettsauren selbst. Analoges Yerh. zeigen die Mischprodd. 
aus Amid u. Ester bei der Hydrierung. Beispiele sind angegeben fiir die Herst. 
von: Olsaureanilid u. dessen Hydrierungsprod. (hierzu vgl. auch E l l i s  u. E a b i n o -  
v i t z ,  Journ. Ind. and Engin. Chem. 8. 1105; C. 1918.1. 610), — von Steańnsdure- 
anilid, aus den Komponenten bei 170—ISO0, SZ. 91,5; geht bei der Veresterung 
mit CH30H  u .  HC1 in ein den Methylester u. das Anilid der Stearinsaure ent- 
haltendes Mischprod. iiber, SZ. 3,7, F. 67°, — von: Olsaure-p-oxyphenylamid, aus 
der Saure u. p-Aminophenol bei 180—200° erhalten, schwarze, wachsartige M., F. 77°, 
in den meisten organ. Losungsmm. mit dunkelbrauner, in alkoh. KOH mit dunkel- 
blauer Farbę 1., — von Olsdure-o-toluidid, aus o-Toluidin u. der Saure bei 180—200°, 
SZ. 77; geht beim Behandeln mit 10%ig- KOH u. Auswaschen des K-Oleats mit 
NaCl-Lsg. u. W. in ein krystallin. Prod., SZ. 2,7, iiber, — von Ólsdurexylidid, aus 
techn. Xylidin u. der Saure bei 180—195°, nach Entfernung der freien Siiure 
braunes Ol, aus der alkoh. Lsg. fiillt ł/io'n- KOH einen festen Nd. SZ. 3,5, — von: 
Olsaure-fi-naphthylamid aus der Siiure u. /?-Naphthylamin bei 180—200°, nach 
volliger Entfernung der freien Saure wie oben, am Licht sich dunkelfarbende Kry- 
stallc, SZ. 1,5, — von: Olsdureureid, aus Harnstoff u. der Saure bei 200°, Krystalle 
SZ. 9,7; — Olsaure u. Acetamid geben beim Erhitzen auf 160—180° eine schwarze 
M., SZ. 150. Auch aromat. Diamine, wic p-Phenylendiamin oder Benzidin geben 
mit den hochmolekularen Fettsauren entsprechende Saureamide, von denen die 
Senzidinderiw. einen iiuBerst hohen F. aufweisen. Durch dic Hydrierung der un- 
gesatt. Fcttsaurereste enthaltenden Verbb., die entweder in Ggw. eines Ni-Kataly- 
sators unter gewohnlichem oder holiem Druck bei 150—200°, bezw. in Ggw. eines 
Pt- oder Pd-Katalysators bei niedrigerer Temp., gegebenenfalls unter Verwendung 
von Losungsmm., erfolgen kann, wird der F. wesentlich erhoht. Soweit die Prodd. 
noch freie NHj-Gruppen im aromat. Kern enthalten, lassen sic sich diazotieren u. 
liefem beim Kuppeln mit geeigneten Komponenten in Ólen u. KW-stoffen 1. Azo- 
farbstoffe. Die hochschm. Prodd. finden zur Herst. von Stiefel- u. Fufibodenwichsen 
sowie von Polituren Verwenduug. (A. P. 1475477 vom 9/8. 1918, ausg. 27/11.
1923.) S c h o t t l a n d e r .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Eh. (Erfindcr: Alwin 
Mittasch., Ludwigshafen und Wilhelm Michael, Oppau), Gewinnung von Alkali- 
cyanid aus Cyanwasserstoff enthaltenden Gasgemischen, dad. gek., daB man die durch 
Einleitung der Gasgemische in Natronlauge, zweekmiiBig von hoher Konz., erhaltene 
^ s§-> gegebenenfalls nach Abtrennung der ausgefallenen Soda, zur weiteren Aus-
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fiillung von Soda mit gasfomrigem NH3 yersetzt. — Der abgeschicdenen Soda an- 
haftendes Cyanid wird durcli Waschen mit Ammoniakw. gewonnen. Bei ammoniak- 
reiclien Gaagemischen ist ein besonderer Zusatz von XII, nicht notig. (D. !R. P. 
406362 Kl. 12k vom 10/3. 1923, ausg. 18/11. 1924.) KChling.

Deutsche Gold- & Silber-Scheideanstalt vorm. Uoessler, Deutschland, Iler- 
stellung von Blausiiure aus gasformigen Stickstoff- u. Kohlenstoffyerbb., wie NII3 
u. CO, unter Yerwendung von StofFen yon groCer Oberfliichenentw. ais Katalysatoren. 
Geeignet sind Aktiykolile u. auf StofFen von groBer Oberfliichenentw., auch Aktiykohle 
nicdergeschlagenc Metalle oder Metalloxyde, besonders nicht oder schwer reduzier- 
bare Metallosyde u. dereń Verbb. mit anderen Metalloxyden. Die Aktiykohle kann 
auch selbst auf anderen Tragem von groBer Oberfliichenentw. niedergeschlagen 
werden, auch konnen mehrere der genannten Katalysatoren gemeinsehaftlich be- 
nutzt werden. Besonders giinstige Ergebnisse werden beim Arbeiten unter Druck 
crzielt, yorausgesetzt, daB die Erzengnisse nach dem Austritt aus dem DruckgefiiB 
rasch abgekUhlt werden; Verseifung der Blausiiure durch das mitentstandene W. 
erfolgt innerhalb des DruckgefaBes nicht. (F. P. 574055 vom 1/12. 1923, ausg. 
4/7. 1924. D. Priorr. 2/12. 1922, 1. u. 15/1. 1923. — Teilreferat nach E. P. 207830 
vgl. C. 1924. I. 1592.) K(Jiiling.

Georg Bredig und Egon Elod, Deutschland, Syntliese von Blausiiure und 
Cyaniden. Ais Katalysatoren bei der Syntliese von Blausiiure aus fliichtigen 
Stickstoff- u. Kohlenstoffyerbb., wie NH3 u. CO, werden Verbb. der seltenen Erden, 
besonders des Ce, Verbb. des Ti, Mo, U oder V, Silicidc u. Carbide, besonders 
Siliciumcarbid, sowie Gemisclie dieser Verbb. benutzt. Vielfach ist es zweckmiiBig, 
die Katalysatoren auf Triigern, z. B. Tonzylindern, niederzuschlagen, ais Triiger 
konnen aber auch cinigc der genannten Katalysatoren selbst benutzt werden, z. B. 
die Carbide oder Silicide, was den Vorteil bietet, daB diese Triiger zugleich ais 
Heizwiderstiinde dienen konnen. Der Zersetzung des NH3 wird durch Verwendung 
uberschussigen CO oder Anwendung von H, oder N2 ais Scliutzgas oder beider 
Mittel, z. B. durch Benutzung yon Wassergas, sowie durch Vermeidung zu hoher 
Tempp. entgegengewirkt. ZweckmiiBig wird bei 500—600° gearbeitet. (F. P. 574220 
vom 6/12. 1923, ausg. 8/7. 1924. D. Priorr. 7/12. 1922, 13/2. u. 6/6. 1923.) KOhl.

Gesellschaft fiir Kohlentechnik m. b. H. (Erfinder: W. Gluud), Dortmund- 
Eying, Umwandlung von Bhodaniden in Cyanide durch Behandlung mit reduzierenden 
Gascn, dad. gek., daB man die hierbei im Gemisch mit Cyaniden entstelienden 
Sulfide durcli Behandlung mit blausaurelialtigen, aber schwefelwasserstoffreien 
Gasen in Cyanide uberfiihrt. — Ais reduzierende Gase konnen H._, oder H2 ent- 
haltende Miscliungen yerwendet werden, die aber yon SOa, HsS, CO., u. dgl. frei 
sein iniissen. (D.R.P. 404959 Kl. 12k vom 16/11. 1922, ausg. 25/10. 1924.) KOhl.

Ludwig Eosenstein, San Francisco, California, V. St. A., Hcrstellwig von 
Atkalimctalkcanthogenaten. Man lost Alkalihydrosyde in W., setzt zu der h. Lsg. 
A., kiihlt das Gemisch auf ca. 20° ab, gibt CS2 hinzu u. trocknet den ausgeschiedenen 
Nd. — ZweckmiiBig wird mit dem CS2 ein indifferentes Verdunnungsmittel, wie 
PAe., Bzl. oder CCI, gleiclizeitig zugegeben, um das Ruhren des alkob.-wss. Alkali- 
hydroxyd-CS2-Gemisches u. die Abscheidung der Xanthogenate zu erleichtern. Bei- 
spiele fiir die Herst. von Na- u. K-Xanthogenat sind angegeben. (A. P. 1507089 
yom 3/12. 1923, ausg. 2/9. 1924.) S c h o ttla n d e r.

E. I. du Pont de Nemours & Company, tibert. yon: Arthur P. Tanberg, 
Wilmington, Delaware, und Herbert Winkel, Scranton, Pennsylyania, V. St. A., 
Tełrasuisłituiertc JTarnsłoffe. Man behandelt in geeigneten organ. Losungsmm., wie 
Bzl., CC14, Xylol, Solyentnaplitha, gel. Alkylarylamine mit Phosgen. — ZweckmiiBig 
gelangt 1 Mol. COCL auf 4 Mol. des sek. Amins zur Einw., wobei 2 Mol. des Amin* 
zur Bindung des freiwerdenden HC1 yerbraucht werden. Das Yerf. bietet den
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Vorteil, das die bisher erforderlicke gesonderte Herst. des disubstituierten Harn- 
stoffchlorids u. dessen weitere Umsetzung mit sek. Amin entbelirlich wird. Ein 
Beispiel fiir die Herst. von s. Dimethyldiphenylharnstoff, C0II5(CH3)-N-CO-N-(CH3)- 
C0H6 aus GOCU u. Monomethylanilin in benzol. Lsg. bei 70° ist angegeben. (A. P.
1477087 vom 11/9. 1918, ausg. 11/12. 1923.) Schottlander.

The B arre tt Company, New Jersey, iibert. yon: E rank. A. Canon, Crafton, 
Pennsylvania, V. St. A., Hcrstellung von aromatisćhcn SiClfosauren. Man leitet ein 
Gemisch aus dampfformigen aromat. KW-stoffen u. indifferenten, W. absorbierenden, 
mit ELSO., nicht reagierenden Gasen bei erholiter Temp. durch H2S04. — Zweck- 
miiBig flieBt hierbei die h. H2S04 einen mit llingen oder Fiillkorpern bcscliickten 
Reaktionsturm lierunter, wahrend das Gas-KW-stolfgemisch im Gegenstrom vom 
Boden des GefaBes heraufgefiihrt wird. Die Sulfosaure sammelt sich hierbei 
unten frei von W. an, wahrend das bei der Kk. entstandene u. das in der H,,SO., 
entlialtene W. von den Gasen absorbiert wird u. dampfformig ins Freie entweicht. 
Das Verliiiltnis yon Gas zu aromat. KW-stoff soli hierbei 30:1 betragen. Beispiele 
fiir die Sulfonierung yon Bzl. 'mit H2S04, D. 1,84, bei 180° unter Verwendung
von Converterabgasen zu Benzolmono- u. Benzoldisulfosaure sind angegeben. Das 
Verf. gestattet besonders die nutzbringende Verwendung der in den Abgasen 
von der katalyt. Osydation aromat. KW-stoffe enthaltenen, unyeriindert gebliebenen 
KW-stoffe, die bisher verloren gegeben wurden oder in weniger wirtschaftlieher 
Weise wiedergewonnen werden muBten. (A. P. 1503937 vom 13/12. 1921, ausg. 
5/8. 1924.) Schottlander.

B ritish  Lyestuffs Corporation Lim ited, London, W illiam  H enry P e rk in  und 
George R oger Clemo, Oxford, Herstellung von p-Toluohulfo-fi-chlorathylcster und 
dessen Verwendung zur Chlordthylicrung von Fhenoleti, Alkoholan und Aminen. Man 
erhitzt p-Toluolsulfochlorid mit Athylenchlorhydrin ca. 2*/2 Stdn., dest. unter yermin- 
dertem Druek das uberschiissige Cl-CH2-CH2-OII ab, gibt zu dem zuruckbleibenden 
Sirup etwas verd. NaOH, extrahiert mit Bzl., troeknet die benzol. Lsg. mit K2C03, 
dest. das Bzl. ab u. fraktioniert im Vakuum. Der reine p-Toluolsulfo-fi-ćhlorathyl- 
ester, CH3 • C6H, • S02 • O • CII2 - CIL • Cl, Kp.21210°, farbloser, ziiher Sirup von schwaehem, 
nicht unangenehmen Geruch, D. hoher ais W., in diesem unl., spaltet bei der Einw. 
Von Phenolen, Alkoliolen oder Aminen leiclit den Chlorathylrest unter Riickbildung 
von p-Toluolsulfosiiure ab. Zur Herst. von fl-Chlorathylathern der Aminophenole 
muB die NH2-Gruppe durch Acylierung geschiitzt werden. o-Acetaminophcnyl-ft- 
chlorathylather wird aus o-Acetylaminophenol u. p-Toluolsulfochlorathylester in Ggw. 
vou wss. NaOH, p-Acetaminophcnyl-fi-chlorathylather in alinlicher Weise aus dem
0,N-Diacetyl-p-aminophenol unter gleiclizeitiger Yerseifung des O-Acetylrestes ge- 
wonnen (hierzu ygl. auch Clemo u. P erkin  jun., Journ. Chem. Soc. London 121. 
642; C. 1922. IH. 1090.) (E. P. 193618 vom 19/1.1922, ausg. 22/3. 1923.) Schottl.

Charles J. Thatcher, New York, V. St. A., p-Aminoplienolsulfat. Keines Nitro- 
lenzol wird mit 78°/0ig. H2S04 yermischt u. allmahlieh in einen mit Diaphragma 
verselienen elektrolyt. App. einflieBen gelassen, dessen Kathoden aus Kohlen, die 
Anoden aus Pb-Platten bestehen. Die Anodenfl. besteht aus 50—550/»'g- H2S04. 
Die Red. erfolgt bei 70—80° an der Kathode bei einer Stromdichte von 3 Amp. pro qdm 
Elektrodenoberflaehe u. 4 Volt. Nach Beendigung der Red. wird die h. PI. sofort 
aus' der elektrolyt. Zelle abgelassen u. langsam auf 20° oder darunter abgekuhlt. 
Die hierbei ausgeschiedenen Ivrystalle von roliem p-Aminophenolsulfat werden von 
der Mutterlauge abgesaugt. Hierauf wird in W. gel. u. allmahlieh unter Ruhren 
Kalkmilcli bis zur kongoneutralen Rk. zugegeben. Zwecks Yerhinderung yon Oxy- 
dationen wird wahrend des Neutralisierens Na5S03 oder NaHS03 in kleinen Mengen 
ziigefiigt. Aus der erwarmten FI. wird das ausgeschiedene CaS04 sofort entfemt 
u. erstere unter Zusatz yon Na.2S03 oder NaHS03 im Yakuum bis zur beginnenden
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Krystallisation eingedampft, li. mit Ticrkohle yersetzt, auf 35° abgekiililt, filtriert u. 
langsam erkalteu gelassen. Die ausgescliiedenen Krystalle werden durch Aus- 
schleudern von der Mutterlauge befreit u. getrocknet. (A. P. 1501472 vom 24/1.
1920, ausg. 15/7. 1924.) Schottlander.

Verona Chemical Co., North Newark, New Jersey, tibert. von: Jacob Ehr- 
lich, Belleyille, New Jersey, V. St. A., Yerfahren zum Trennen von m- und p-Kresol. 
Ein Gemisch aus m- u. p-Kresol wird mit NaNOs in Ggw. von H2S04 u. Toluol 
bei Tempp. von ca. 0° beliandelt, worauf man das ausgeschiedene Nitroso-m-kresol 
von der Mutterlauge abtrennt. — Z. B. wird zu einer Miscliung aus 60%ig. H2S04, 
Toluol u. Kresolgemisch, entlialtend 57% m- u. 43% p-Kresol, langsam u. unter 
stiindigem starken Riihren eine konz. NaN02-Lsg. zuflieBen gelassen, wobei die 
Temp. auf ca. 0° gehalten wird. Das Gemisch wird nach Zugabe des gcąamtcu 
NaN02 noch kurze Zeit geruhrt. Das unl. ausgeschiedene Nitroso-m-kresol wird 
abfiltriert, erst zur Entfernung der H2S04 mit W., dann zur Beseitigung der un- 
yeriindert gebliebenen p-_3>eso?-Toluollsg. mit frischem Toluol gewaschen u. ge
trocknet, wobei es ais hellgelbes, mikrokrystallin. Pulyer erhalten wird. (A. P. 
1502849 vom 11/3. 1922, ausg. 29/7. 1924.) Schottlandee.

Ralph H. Mc Kee, New York, V. St. A., Sublimation von Benzoesaure. Benzoe
saure wird in Ggw. eines neutralen Gases, yorzugsweise Luft, unterhalb ihrer Yer- 
kohlungstemp. erhitzt u. alsdann mit dem Luftstrom in einen Sublimierapp. geleitet, 
dessen Wandungen zum Teil aus durchliissigem Baumwollstoff bestehen. Die neu
tralen Gase werden bei einer Temp., die mindestens so niedrig sein muB, ais die- 
jenige, bei der sie den Sublimierraum verlassen, in die Heizkammer zurttckgeleitet. 
Die Sublimation der Benzoesaure erfolgt bereits bei 160—175°. Es wird so eine 
Verkohlung u. Zers. der Siiure yermieden. Die teilweise durcliliissigen Wandungen 
des Sublimierapp. ermogliehen den Austritt der in rober Benzoesaure liitufig ent- 
haltenen Feuchtigkeit nach auBen. (A. P. 1489707 vom 29/3. 1922, ausg. 8/4. 
1924.) Schottlandee.

Erank H. Beall, Baltimore, und Donald Byal Bradner, Edgcwood, Mary
land, V. St. A., Uerstellung von o-Nitrobcnzoesdure. o-Nitrotoluol wird in einem mit 
RuckfluBkiihler versehenen GefiiB auf ca. 165° erhitzt u. 20—90%ig. HNOs zu dem 
erhitzten o-Nitrotoluol langsam zuflieBen gelassen, bis die ganze FI. gleichmiiBig sd. 
Man trennt die o-Nitrobenzoesdure von dem unoxydierten Nitrotoluol u. sek. Re- 
aktionsprodd. ab, yermischt letztere mit frischem o-Nitrotoluol u. beliandelt dieses 
Gemisch emeut wie oben mit HNOs. Die Ausbeute an reiner o-Nitrobenzocsiiure 
betriigt etwa 9070- (A. P. 1488730 vom 17/3. 1922, ausg. 1/4. 1924. Schottl.

Swan-Myers Co., Indianopolis, Indiana, ubert. yon: Ernest A. Wildman, 
Richmond, Indiana, V. St. A., Herstellwig von o-benzyloxybenzoesaurcm Calcittm. Man 
erhitzt entweder O-Benzylsalicylsaurc (hierzu ygl. A. P. 1491779; C. 1924. II. 1275) 
mit CaC03 in wss. Medium bis zur Beendigung der C02-Entw. oder setzt eine wss. 
Na-Salzlsg. der Siiure mit einer wss. CaCl^-Lsg. um. — Das Ca-Salz der Benzyl- 
salicylsaure, weiBes krystallin. Pulyer, in ca. 90 Teilen W. yon 20° 1. (durch Zusatz 
yon NH3 wird die Loslichkeit nicht wesentlich gesteigert), findet therapeut. Ver- 
wendung. (A. P. 1481779 vom 18/4. 1921, ausg. 22/1. 1924.) Schottlandee.

The Chemical Eonndation, Inc., Delaware, ubert. yon: Otto Gerngross und 
Hermann Kast, Berlin-Charlottenburg, Herstellwig von fiir die Bildung von Salzeti 
der Acetylsalicylsaure geeigneten llischungen. Trockene Acetylsalicylsaure u. ge- 
eignete wasserfreie Metiillyerbb., wie Oxyde, Hydrosyde, Carbonate, Dicarbonate, 
Silicate, Chloride, Sulfate, Sulfite, Nitrate, Nitrite, Phosphate, Borate der Alkali-, 
Erdalkalimetalle, der seltenen Erden, des Mg, Zn, Hg oder Ag, ausgenommen NaOH, 
KOH, K2C03, CaCl2 u. Krystallsoda, werden innig miteinander yermischt. Ge- 
gebenenfalls werden indifferente Stoffe, wie Talk, Starkę, Milchzucker, NaCl,
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NaHCOs oder Gelatinc, zugegeben u. die Mischungen zu Tabletten, Pastillen oder 
Suppositorien gepreBt u. geformt. In trockenem Zustandc sind die Prodd. bestandig; 
bei Beruhrung mit W., wss. A., oder Vermischen mit diesen, mit Milch, Kaffee, 
Tee oder Suppen, bilden sie die entsprechenden Metallsalze der Acetylsalicylsiiure 
u. finden innerlich u. auBerlich therapeut. Vcrwendung. (A. P. 1486373 vom 17/1. 
1913, ausg. 11/5. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Donald H. Bradner und Mary L. Sherrill, Baltimore, Maryland, V. S tA ., 
Ilerstellung von Pfejferersatzstoffen. Man behandelt Guajacol mit Methylolamiden 
der allgemeinen Formel: R • CO • NH ■ CHjOH (R =  Alkylrest mit 6—11 C-Atomen) 
in Ggw. wasserentziehender Mittel, wie H2S04 oder ZnCl2. — Die Rk. verliiuft nach 
den Gleichungen:

I. R-CO-NH* +  CH20 =  R-CO-NH.CH2OH;
n .  r . c o - n h - c h 2.o h  +  c 8h 4( O h h o c h 3) =  

C6H3.(OH)-(OCH3)-(CH2.NH-COR) +  h 2o  
in glatter Weise. Z. B. wird Undecenoylniethylolamid, C10H19 • CO-NH* CHjOH 
durch Einw. von 40°/oig- CRjO-Lsg. auf Undecenoylamid, C,oH10-CO-NH2, das' 
seinerseits durch Behandeln von Undeeylensiiure mit PC13 u. des Siiurechlorids mit 
wss. NH3 gewonnen wird, ethalten, u. Guajacol in absol. A. gel. u. unter Kiihlung 
konz. H2S04 z u  dem Gemisch gegeben. Nach mehrt&gigem Stehen bei 15° wird 
auf Eis gegossen u. das 4-Oxy-3-methoxybenzylundecenoylamid, C6H3(0H)4 • (O• CII3)3• 
(CHj-NH-CO-CujHjj)1, aus der wss.-alkoh. Lsg. mit CIIC13 extrahiert, der Auszug 
mit yerd. NauCOs-Lsg. gewasclien u. das CHC13 abdest Die neue Arbeitsweise ver- 
meidet die umstiindliche Herst. von Vanillylamin, C0H3(OH)1-(OCH3)s-(CH2-NHi)4, 
das bisher zur IlersL dieser Pfefferersatzstoffe mit den aliphat. Carbonsaurechloriden 
umgesetzt werden muBte. (A. P. 1503631 vom 7/5. 1923, ausg. 5/8. 1924.) S c h o .

The Abbott Laboratories, Chicago, Illinois, iibertvon: Ernest H. Yolwiler, 
Chicago, und Roger Adams, Urbana, Illinois, V. St. A., Ilerstellung von p-Amino- 
benzoesaurealkamiłiestern der allgemeinen Formel-. C0H4(NII2)4-(CO;,[CH2]):'N[R1]-[R2]), 
worin X =  2 oder mebr, R1 =  Alkylrest hoher ais C2H6 u. R2 =  Allylrest Die 
Herst. der Ester erfolgt in der ublichen Weise entweder durch Einw. der ent
sprechenden sek. aliphat. Aminę auf die a>-Halogenalkylester der p-Nitro- oder 
p-Aminobenzoesaure u. gegebenenfalls Red. der N 02-Gruppe oder durch Kondensation 
der aromat Saurechloride mit den fertigen A.lkylallylaminoalkoholen. — Z. B. wird 
der p-Nitrobenzoesaure-^-brompropylester mit n-Butylallylamin, durch Einw. von 
n-Butylbromid auf Monoallylamin erhalten, Kp.7<0 132—133°, 3 Stdn. auf 60° er- 
liitzt, u. der entstandene p-Nitrobenzoesaure-y-n-butylallylaminopropylester mit 
Sn u. HC1 zu dem p-Aminobenzoesaure-y-n-butylallylaminopropylester, Monochlor- 
hydrat aus Aceton Krystallc, F. 147°, reduziert. Der in analoger Weise aus 
p-Nitrobenzoesaure-py-bromathylester u. n-Butylallylamin erhiiltliche p-Aminobenzoe- 
saure-ft-n-butylallylaminoathylesler bildet ein kiystallin. Monochlorhydrat, F. 184°. — 
Der p-Aminobenzoesaure-y-n-propylallylaminopropyl- u. der p  - Aminobenzoesaure- 
y-i-propylallylaminopropylester bilden yiscose, olige, nur schwierig krystallisierende 
Chlorhydrate. — Erhitzt man p-Nitrobenzoylchlorid mit in Bzl. gel. i-Amylallyl- 
aminoathylalkohol, durch Einw. von Athylenosyd auf i-Amylallylamin bei 60° er
halten, Kp.65 132—133°, u. reduziert dann mit Sn u. IICl, so entsteht der p-Amino- 
benzoesaure-fl-i-amylallylaminoathylester, Diclilorhydrat aus A. Krystałle, F. 194—195°. 
Die freien, entweder fl. oder niedrig schm., in W. unl., in A., Bzl., Aceton u. A. 
H. Ester, sowie ihre Salze besitzen stark anasthesierende Wrkg., analog dem Cocain. 
(A.P. 1476934 yom 13/2. 1922, ausg. 11/12. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

The Dow Chemical Company, iibert yon: WiUiam A. van Winkle, Midland, 
Michigan, V. St. A., Ilerstellung von p-Aminobenzoesaurediathylaminoathylester. Man 
18st p-Nitrobenzoesaurediathylaminoiithylester in mit ILS04 angesauertem W., gibt
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etwas SnCL ais Katalysator hinzu u. reduziert boi gewohnliclier Temp. mit Hilfe 
des elektr.. Stroms in einem mit Diapliragma verselienen App. mit Pb-Anoden u. 
Ni-Kathoden bei einer Stromstarke yon 3—5 V o lt.— Das Yerf. yerlauft wesentlicli 
glatter u. einfacber ais die ubliche Red. des Nitroesters auf chem. Wege mit 
S n  u. HCl. (A.P. 1501635 vom 31/3. 1920, ausg. 15/7. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

National Anilinę & Chemical Company, Inc., Manhattan, New York, ubert. 
von: Eay Washington Hess, Buffalo, New York, und John Cąsper Siemann, 
Brooklyn, New York, V. St. A., Herstellung von N-Alkyl- und N-Aralkylearbazolen. 
Carbazol wird in Ggw. W. entziehender oder kondensierender Mittel, wic Atz- 
alkalien, mit alkylierenden oder aralkylicrenden Mitteln behandelt, zwcckmaBig 
unter Zusatz indifferenter organ. Verdunnungsmittcl, wie Toluol, Solyentnapbtba, 
Petroleum oder Monoehlorbenzol. — Das Atzalkali, yorzugsweisc NaOII, wird in 
gepulyertcr oder feinkorniger Form yerwendet. Ein Beispiel fiir die Herst. von 
N-Athylcarbazol, Krystalle aus A., F. 69,9°, durch Einw. von Diiitliylsulfat auf 
Carbazol in Ggw. von NaOH u. Toluol bei 85° ist angegeben. Das Verf. bictet 
den Vorteil, daB dic besondere Herst. von Carbazolkalium entbehrlicli ist u. die 
Alkylicrung oder Aralkylierung wesentlicli schncller u. glatter yerlauft ais nach 
den bisher ublichen Methoden. (E. P. 192376 vom 42/1. 1923, ausg. 28/3. 1923. 
A. Prior. 25/1. 1922.) S c h o t t l a n d e r .

L. B. Holliday & Company, Limited, Iluddersfield, und Gilbert Thomas 
Morgan, Birmingham, Herstellung von Aminonaphthotriazolen, darin bestehend, daB 
man 5- bezw. 8-Nitro-2-aminonaphthalin mit p-Diazotoluol zu den entsprcchenden
o-Aminomonoazofarbsto/fen kuppelt, diese durch Oxydation mit Cr03 in das 5- bezw. 
8-Nitronaplithotńazol ilberfiihrt u. letztcre in ublicher Weise zu den Aminonaptho- 
triazolm reduziert (hierzu ygl. auch M o r g a n  u. C h a z a n ,  Journ. Soc. Chem. Ind. 
41. T. 1; C. 1922. I. 1107; M o r g a n  u. G i l s i o u r ,  Journ. Soc. Chem. Ind. 41. T. 61; 
C. 1922. III. 916.) (E. P. 191797 vom 12/10. 1921, ausg. 15/2. 1923.) S c h o t t l .

Calco Chemical Company, Boundbrook, New Jersey, V. St. A., iibert. von: 
Moses L. Crossley, Someryille, New Jersey, Herstellung von 6,8-Di>nethyl-2-plienyl- 
chinolin-4-carbonsdure und dereń Jithylester. Man kondensiert in ublicher Weise 
2,4-Dimethyl-l-aminobenzol mit Benzaldehyd u. Brenztraubcnsaure in alkoh. Lsg. 
bei erliohter Temp. — Die 6,8-Dimctliyl-2-phenylchinolin-4-carbonsaure aus Bzl. hell- 
gelbe Krystalle, F. 231—232°, 1. in A., A., Bzl. u. CCI,, bildet mit Siiuren u. Alkalien 
Salze. Sie fmdet therapeut. Verwendung. — Der durch Veresterung der Siiure mit 
A. in Ggw. von H2S04 erhiiltliche Athylester, aus CH3OH farblose Krystalle, F. 91 
bis 92°, 1. in A., A. u. Bzl., geschmacltlos, mit Sauren Salze bildend, ist ebenfalls 
therapeut. wertyoll. (A. PP. 1501274 u. 1501275 vom 29/12. 1920, ausg. 15/7. 
1924.) S c h o t t l a n d e r .

The Eli Lilly & Company, ubert. von: Horace A. Shonle und Asher Moment, 
lndianopolis, Indiana, V. St. A., Ilydrojodide der 2-Phcnylchiyiolin-4 -carbonsaurcester. 
Alkyl-, Alkenyl- oder Aralkylester der 2-Phenylchinolin-4-carbonsaure werden fiir 
sich oder iu alkoh. Lsg. mit H J behandelt. — Die bei Abwesenheit von Losungs- 
mitteln erlialtlichen H y d ro jo d id e  sind gelb gefarbt, enthalten K r y s ta l lw a s s e r  u. 
schmelzen niedriger ais die in alkoh. Lsg. erhaltliehen, meist wasserfreien u. rot 
gefarbten Prodd. Hydrojodid des l-Phenylchinolin-4-carbonsdureathylesters wasserfrei 
aus A. orangerote, nadelformige Krystalle, F. 167—169°, mit Krystallwasser dunkel-
gelbe Krystalle, F. 119—120°. — l-Phenylchinolin-4-carbonsaurepropylesterjodhydrat
aus A. gelbe Nadeln, F. 109—111°, yerliert nach 48-std. Trocknen im Vakuum- 
exsiccator das Krystallwasser, nimmt dunkelorange Fśirbung an u. schrn. dann bei 
151—153°. Das wasserfreie Prod. nimmt leicht wieder W. aus der Luft auf u. 
farbt sich heli. — Hydrojodid des 2 -Phenylehinolin-4 -carbons&ure-n-butylester aus 
A. dunkelgelbe, bei 94—96° sehm. Nadeln, wasserfrei dunkelorangerot, F. 151—153°.
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— 2-Phenylehinolin-4-carbonsdure-i-butylesterjodhydrat, orangegelbe Nadeln aus A.,
F. 104—105° (lufttrocken), wasserfrei dunkelorangerot, F. 173—174°. — 2-Phenyl- 
chinolin-d-carbonsdureaUylestei-jodhydrat aus A. orangegelbe Nadeln, F. 92—94°, 
wasserfrei dnnkelorange gefiirbt, F. 123—125°. — Iltydrojodid des 2-Phenylehinolin- 
4-carbonsdurebenzylester, wasserfrei metali, gliinzende, purpurrote Krystalle, F. 125 
bis 127°. — Zur Herst. des Propyl-, n-Butyl- u. i-Butylesters der 2-Phenylchinolin- 
4-carbonsdure wird entweder die freie Saure mit dem betreffenden wasserfreien 
Alkohol u. gasformiger HC1 oder das Chlorid mit dem Alkohol beliandelt. Die 
Ester, aus A. farblose Prismen, Propylester, F. 63—64°, n-Butylcster, F. 56—57°,
i-Butylester, F. 39—40°, sind in h. A. u. Aceton 11., in W. nahezu unl. (A. P. 
1502275 vom 18/7. 1921, ausg. 22/7. 1924.) Schotti.ander .

Roger Adams und John Raven Johnson, Urbana, Illinois, V. St. A., Jler- 
stellung von den Arsenstiurerest enthaltenden Yerbindungen der heteroeyelischen Beihe. 
Man kondensiert Aminoarylarsinsdurcn oder dereń Deriw. in alkoh. Lsg. oder 
Suspension mit 1 Mol. eines alipliat. oder aromat. Aldehyds u. 1 Mol. Brenztrauben- 
sdure durch 3std. Erhitzen am RuckfluBkuhler u. krystallisiert die gegebenenfalls 
durch Eineugen der Lsgg. abgeschiedenen Reaktionsprodd. aus den gewohnlichen 
organ. Losungsmm. um. — Yermutlich entstehen liierbei Arsinsauren der Chinolin-
4-earbonsaure bezw. die entsprcehenden Deriw. des l-Phenyl-4,5-diketopyrrolidins. 
Ycrb. aus p-Aminophenylarsinsaure, Benzaldehyd u. Brenztraubensaure (2-Phenyl- 
4-carboxychinolin-6-arsinsaure?) aus A. cremfarbiges krystallin., sich bei 180° dunkel- 
fiirbendes u. bei 186—187° unter Zers. schm. Pulver, in 2 Mol. NaOH mit neutraler, 
in 3 Mol. mit schwacli alkal. Rk. 1., aus der Lsg. in 2 Mol. NaOH fallt CuS04 
ein griines Salz, AgNOs, Pb(N03)2, HgN03, Hg(N03)2 u. Cd(N03)2 fallen gelbe, 
Co(N03)2 u . Fe(N03)2 rotliehbraune Ndd. —  Yerb. aus Anisaldehyd, p-Aminophenyl- 
arsinsaure u. Brenztraubensaure gelbe, sich bei 159° dunkelfarbende, bei 164—165° 
unter Zers. schm. Krystalle. — Verb. aus o-Methoxybenzaldehyd, Arsanilsdure u. 
Brenztraubensaure gelbe, sich bei 165° dunkelfarbende u. bei 173—176° unter Zers. 
schm. Krystalle. — Yerb. aus p-Chlorbenzaldehyd, Arsanilsaure u. Brenztraubensaure 
cremfarbige, sich bei 160° dunkelfarbende, bei 163—135° unter Zers. schm. 
Krystalle. — Yerb. aus p-Brombenzaldehyd, Arsanilsdure u. Brenztraubensaure, crem
farbige, sich bei 150—155° zers. Krystalle. — Yerb. aus Piperonal, Arsanil<taure u. 
Brenztraubensaure gelbe, sich bei 170—175° dunkelfarbende, bei 176—178° unter 
Zers. schm. Krystalle. — Yerb. aus o-Nitrobenzaldehyd, Arsanilsdure u. Brenztrauben
saure tiefgelbe, bei 176—180° sich zers. Krystalle. — Yerb. aus Zimtaldehyd, 
Arsanilsdure u. Brenztraubensaure braunes, unterlialb 250° nicht schm. Pulver, das 
sich bei 220—240° ganz allmalilich unter Entw. von CO« zers. — Yerb. aus dem
F.inwirkungsprod. von Chloraeetanilid, C0H;,NH• CO • CH2 ■ Cl, auf das Na-Salz der 
p-aminophenylarsinigen Sdure, CcII4(Nir2)'t• (Asll■ [OH])1, Benzaldehyd u. Brenztrauben
saure gelbe, bei 170° sieli dunkelfarbende, bei 173—175° unter Zers. schm. 
Krystalle. — Verb. aus o-Aminophemylarsinsaure, Benzaldehyd u. Brenztraubensaure 
gelbe, boi 245° sich dunkelfarbende, bei 253—254° unter Zers. schm. Krystalle. In 
W. sind die Verbb. swl., in Alkalien 11., mit 1 Mol. Alkali entstehen schwacli sauer 
reagierende Lsgg. Die wss. Lsgg. der Alkalisalze haben starkę trypanocide Wrkg. 
u. finden therapeut. Verwendung. (A. P. 1501894 yom 27/12. 1921, ausg. 22/7. 
1924.) SCHOTTLANDER.

The Abbott Laboratories, ttbert. von: Ernest H. Yolwiler, Chicago, Illinois, 
"V. St. A., Ilerstellung von Doppelyerbindungen aus Dialkylbarbitursauren und 1-Phenyl- 
~i3-dimethyl-4-dimethylamino-5-pyrazolon. Ein Mol. einer Dialkylbarbitursaure, dereń 
einer Alkylrest holier ais CSHS sein muB, u. 2 Mol. des Pyrazolonderiv. werden 
in geringen Mengen A. oder Aceton gel. u. zum Sieden erhitzt. Nachdem der 
groBte Teil des Losungsm. yerdampft ist, wird die Temp. auf 100—108° gesteigert,
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wobei das Gemisch sich dunkelgelb fiirbt u. vollstiindig zusammenschm. Beim 
Abkiihlen scheidet sich die Doppelyerb. ais hellgelbe krystallin. M. ab. — Bei- 
spiele sind angegeben fiir die Herst. der Doppeluerbb. aus 2 Mol. l-Phenyl-2,3- 
dimethyl-4-dimethylamino-5-pyrazolmi u. 1 Mol. Di-n-butylbarbitursaure, F. 94,5—96,5°,
— bezw. 1 Mol. Athyl-n-butylbarbitursaure, F. 88—90°, — bezw. 1 Mol. Athyl-sek.- 
butylbarbitursdure, F. 84—86°, — bezw. 1 Mol. Athyl-i-amylbarbitursdure, F. 90—94°. 
Die Doppelverbb. sind iu den meisten organ. Losungsmm. 11., meist unl. in k. 
u. U. in h. W. Beim Erhitzen mit wss. Mineralsiiuren erfolgt Zers. in die Kom
ponentem Die Prodd. haben stark analget. u. liypnot. Wrkgg., die diejenigen von 
Gemisehen der Komponenten bei geringerer Tosizitiit wesentlich ubertreffen. 
Athyl-sek.-butylbarbitursdure, Krystalle, F. 158°, wird durch Kondensation von 
Harnstoff mit Athyl-sek.-butylmalonsduredidthylester, Kp.43133°, in Ggw. von NaOC2H5,
— Athyl-i-amylbarbitursaure, Krystalle, F. 145—146°, in analoger Weise aus dem
Athyl-i-amylmalonsduredidthylester, Kp.760 260°, erhalteu. (A. P. 1478463 yom 19/6.
1922, ausg. 25/12. 1923.) Schottlander.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen bei Koln a. Rh., 
iibert. von: Walter Kropp und Ludwig Taub, Elberfeld, Herstellung einer Doppel- 
verbindwig aus Phenylathylbarbitursaure und l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-dimethylamino- 
o-pyrazolon. Man liiBt die Komponenten in geeigneten Losungsmm. aufeinander 
einwirken oder schm. sie zusammen. — Ein Beispiel fur das Arbeiten in iith. Lsg. 
ist angegeben. Die Verb., aus Bzl. Nadeln, F. 132°, 1. in A., bat stark analget. u. 
liypnot. Wrkg. Die durclisehnittliche Einzeldosis betriigt ca. 0,5 g. (A. P. 1508401 
vom 15/10. 1923, ausg. 16/9. 1924.) Schottlander.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leyerkusen bei Koln a. Rh., 
iibert. von: Ludwig Taub, Ludwig Schutz und Kurt Meisenburg, Elberfeld. 
Herstellung der Crotylallylbarbitursdure. Man kondensiert CrotylallylmalonsSurc- 
difithylester mit Harnstoff in Ggw. yon NaOC2H6. Die Crotylallylbarbitursdure aus 
W. Nadeln, F. 125—126°, 1. in A.; Na-Salz krystallin. in W. 11. Pulyer ist ein wert- 
volles Hijpnoticum. Die durchschnittliche Dosis betriigt 0,25—0,5 g. (A. P. 1511919 
vom 27/8. 1923, ausg. 14/10. 1924.) Schottlander.

A. Boake Roberta & Co. Limited, London, und Oswald Silberrad, Buck- 
liurst Hill, Essex, England, Chlorieren organisclier Verbindungen. Man behandelt 
die zu chlorierende Verb. mit einem Gemisch aus Sulfurylchlorid, Aluminiumchlorid 
u. Schwefelehloriir. — Z. B. wird p-Dichlorbenzol mit A1C13 yermischt u. in raschem 
Strahl eine Mischung von S02CL, u. S2C12 dazu flieBen gelassen. Hierauf wird 
einige Stdn. unter RuckfluB auf 100° erhitzt, W. u. Bzl. zu dem Reaktionsgemisch 
dazugegeben u. bis zur yollstiindigen Lsg. weiter erwiirmt. Beim Abkiihlen kry- 
stallisiert aus der Lsg. ais Hauptprod. Tetrachlorbenzol aus, das abfiltriert wird. 
Bei der Dest. der Mutterlauge lasscn sich weitere Mengen des Tetraclilorbenzols 
neben geringen Mengen 2W-, Penta- u. Hexachlorbenzol abseheiden. In analoger 
Weise lassen sich andere aromat. Verbb., wie Anthrachinon, Indanthren, Naphthalin 
u. dessen Deriw., chlorieren. — An Stelle von fertigem S2CL, lassen sich S, CS, 
H2S oder Sulfide des Fe, Al, Sb, P, yerwenden. Das Verf. eignet sich besondcrs 
zur Chlorierung nach den ubliehen Methoden nur schwierig chlorierbarer Stoffe: 
selbst das reaktionstriige Tetrachlorbenzol liiBt sich so leicht in Hezachlorbenzol 
uberfukren. (E.P. 193200 vom 16/12. 1921, ausg. 15/3. 1923.) Schottlander.

X. Farben; Farberei; Druckerei.
J. B. Speakman, Das Verhalten von Wolle ais amphotcrcs Kolloid: M n Beitrag 

zur Theorie des Farbais. Berucksichtigt man bei der Zeichnung yon Kuryen uber 
die Aufnahme yerschiedener SSiuren durch Wolle die yerschiedenen [H‘], so ergibt 
sich, daB die Aufnahme yon Sauren durch Wolle eine chem. Verb. ist. Es ist
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daher melir ais wahracheinlicli, daB das FHrben yon Wolle u. Seide mit sauren u. 
bas. Farbstoffen auf cbem. Kriiften u. Anderungen beruht u. nicht, wie v. G e o r -  
gieyics annimmmt (Monatsliefte f. Chemie 1911. 655. 1075) auf Adsorption. 
(Journ. S o c . Dyers Colourists 40. 408—11. 1924.) S O v e r n .

E. J. Cross und P. E. King, Beizcn von Wolle mit einigen Chronwerbindungcn. 
Zur Best. geringer Mengen Cr auf Wolle wird empfohlen, die Probe unter Zusatz 
von Na20 2 zu veraschen, die Lsg. des Riickatanda nach Zugabe yon (NH,).,S04 zu 
kochen, iiberschiissiges Ferroammoniumsulfat zuzusetzen u. den OberschuB mit 
KMn04 zuriickzutitrieren. Die bei Verwendung von Chromosolbeize, Metachrombeize 
u. von Dichromat u. Esaigsiiure in yerscliiedenen Zeiten von der Faser aufgenommeneu 
Cr-Mengen sind angegeben. (Journ. Soc. Dyers Colourists 40. 357—59. 1924. 
Leeds.) S ( J v e r n .

Freres Koechlin, Neue Art der licserve. Man yersetzt die gewohnliclien 
Farben mit einer mechan. wirkenden Reserye wie Sn02, BaS04 usw., in manchen 
Fiillen noch Terpentin u. Wachs. Die WeiBreserve kann einfacli aus ZnO u. Albumin 
bestehen. Man druckt, diimpft u. pflatscht auf der Riickseite die gewiinsckte Farbę 
mit einer Walze auf, die so tief grayiert ist, daB die Farbę yollstiindig durch das 
Gewebe hindurcligeht. Dann diimpft man u. seift. (Buli. Soc. ind. Mulhouse 90. 
645—46. 1924.) S O v e e n .

Camille Rebert und Louis Lantz, Farbige Resemen und Conversionen unter 
Anilinschwarz. Zur Erzielung farbiger Reseryen u. Conyeraionen unter Anilin- 
schwarz hat P l u z a n s k i  auf Reseryen ein mit Immedialfarben yersetztes Schwarz 
aufgedruckt. Um unter p-Phenylendiaminbister yon H e n  B I S c h m id  wasch- u. aeif- 
echtere Fiirbungen zu crzielen, erwiesen sich Indigo-, Thioindigo- u. Indantliren- 
farbstoffe ala geeignet. Die Reserye muB auBer dem zur Yerhinderung der Bister- 
bildung notigen Alkali uberschiissiges Atzalkali u. ein Reduktionsmittel zur Fi- 
lierung des Farbstoffs enthalten. Zusatz yon Glycerin erlioht die Ausnutzung des 
Farbstoffs. Verachiedene Voracliriften werden gegeben. (Buli. Soc. ind. Mulhouae 
90. 638—40. 1924.) StJyER N .

Sooiete de la manufacture Emile Zundel und Camille Rebert, Enlevage 
auf Bista-grund. Ein schonea Rot auf Chryaoidinbiatergrund hat man biaher nicht 
erhalten. Ea wird erzielt, wenn man das mit p-Nitranilinrot gefarbte Gewebe mit 
einem Chromierungafarbstoff ubersetzt, der sich mit Chlorat-Blutlaugensalz oder 
Hydrosulfitformaldehyd iitzen liiBt u. durch ein raaches Durchnehmen durch den 
Matherplatt fisiert wird. Ein solcher Farbstoff ist das Chromalblau G yon J. R. G e i g y ,  
Basel. Vorschrift fur Ausfuhrung des Yerf. (Buli. Soc. ind. Mulhouse 90. 642 
his 643. 1924.) S C v e r n .

Henry Dosne, Bericht zu der Arbeit der Socićte de la manufacture Emile Zundel 
und von Camille Rebert iiber Eiwalage au f Bistergrund. (Vgl. vorst. Ref.) Der 
durch Ubersetzen yon p-Nitranilinrot mit Chromalblau G  erhaltene Bister yerfindert 
sjch rasch am Licht u. yerachieBt nach Rot. Ein echter Biater liiBt sich durch 
Uberfiirben mit Indigo erzielen. Die Verwendung yon Indigosol ist beschrieben. 
Fiir WeiBatzen dient Rongalit CL u. ZnO, fiir Rotatze eine alkal. Reserye mit Na- 
Acetat oder eine oxydicrende mit Chloratblutlaugensalz. (Buli. S oc. ind. Mulhouae 90. 
644—45. 1924.) S D v e r n .

L. J. Hooley, Neue Entwicklungen in Anthrachinonkiipenfarbstoffen. Ea wird 
ais zu eratrebendea Ziel hingestellt, 1. Anthrachinonkupenfarbstoffe herzustellen, die 
tei geniigender Beatandigkeit aich in .W . ohne Zuhilfenahme von Loaungsmm. 
losen, Affinitat zur Faser haben u. sich aus der Ktipe leicht wieder ohne Beein- 
trachtigung der Echtlieit in den Farbstoff zuriickverwandeln lassen. Fiir daa Farben 
tier. Faaem miissen sie sich ohne Alkalien losen. Ala erster 1. Farbstoff kam das 
Caledon Jadegriin der Scottish Dyes Ltd. auf den Markt, welches jetzt ala Soledon
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Jadegriin erschcint. Angaben iiber Auwendung u. Eigenschaften des FarbstofFs. 
(Chem. Age 2 2 . 4—5.) S 0 v e r n .

Henry Mayer, Uber die Stempelfarben. Anforderungen, die an Metali- u. 
Kautschukstempelfarbcn zu stellen sind, nebst prakt. Hinweisen u. zahlreichen Vor- 
schriften. (Seifensieder-Ztg. 52. 11—12. 33—35.) HELLER.

A. Junk, Yerfahren und Apparał zur Priifung der Dichtigkeit von Anstnclicn. 
Zur Priifung der Dichtigkeit von Anstrichen auf Metali verbindet man den Gegen- 
stand lcitend mit einem Pol einer Batterie u. streicht mit einem an den anderen 
Pol angeschlossenen Metallpinsel iiber den Anstrich. Den an undichten Stellen 
durchgchenden Strom macht man durch ein Dosentclephon kenntlicli. Der App. 
wird von der Firma K. Galle, Berlin SO, ICottbuserstr. 8, geliefert. (Ztschr. f.
angew. Ch. 38. 8—9.) J ung .

Silver Springs Bleaching & Dyeing Co. Ltd. und A. J. Hall, Congleton, 
Chesliire, Fiirben von Celluloseacełat. Man fiirbt mit 2,4-Dinitrodiphenylaminderiw., 
die keine S03H-Gruppe enthalten, aus wss. Lsg. oder Suspension bei etwa 75p 
unter Zusatz von Turkisclirotol, Seife, NR, usw. Ais 2,4-Dinitrodiphenylaminderiw. 
kann man die OII-, N il,-, N-Methyl-, NH-Acyl-, C02H-Derivv. benutzen. (E. P. 
222001 vom 27/11. 1923, ausg. 16/10. 1924.) F ranz.

Standard Silk Dyeing Co., Paterson, New Jersey, iibert. von: J. Seyer, 
New Jersey, V. St. A., Farben von Seide. Man fiirbt Seide oder Gemische von 
Seide mit anderen Fasern, wie Baumwolle, im Stttck, im Bastscifenbade oder sd. 
W. u. beliandelt dann in besonderen Badem mit Tannin u. Brechweinstein: 
man fiirbt z. B. Seide mit einem diazotierbaren substantiyen Farbstoff im Bast- 
seifenbad, siiuert mit Essigsiiure an u. beliandelt darauf mit Tannin u. Brechwein
stein, diazotiert u. entwickelt mit Soda, liierauf wird im kochenden Seifenbade ge- 
waschen u. abgesiiuert; die Fiirbungen sind eclit gegen warme, aber nicht gegen 
kochende Seifenlsg. (E. P. 222520 vom 3/4. 1923, Auszug veroff. 26/11. 1924. 
Prior. 1/12. 1922.) F ranz.

Hans Theodor William Jorgensen und Oscar Otto Nórregaard, Kopen- 
hagen, Herstellung einer matten Ólfarbe. (D. R. P. 406688 KI. 22 g vom 31/10.
1923, ausg. 25/11. 1924. — C. 1925. I. 305.) Kauscii.

Etienne Sardou, Fernand Boulle, Segond Mordaci und Emilien Commenge, 
Marseille, Frankreich, Herstellung von Druckflachen. Das auf eine Bleiplatte ge- 
preBte Muster wird mit einer diinnen gleiehmiiBigen Schicht von Natriumsilicat 
iiberzogen, dann bringt man eine Schiclit yon unyulkanisiertem Kautschuk mit 
einem Papier auf der Ruckseite auf, preBt den Kautschuk auf u. yulkanisiert. Nach 
dem Vulkanisieren wird die Kautscliukschiclit von der Form abgezogen u. aut 
Druckwalzen befestigt. (A. P. 1509112 vom 14/9. 1922, ausg. 23/9. 1924.) F ranz.

E. Tioka, Veseli an der March, Wasserfester Anstrich, besteheud aus einer 
Mischung yon W., Alaun, Leinol u. fertiger Seife oder mittels NaOH yerseiftem 
Palmol oder Talg. (E. P. 223153 vom 14/4. 1924, ausg. 6/11. 1924.) KOliling.

A. A. Govan, Edinburg, Masse zur Herstellung von Schutziiberziigen) bestehend 
aus der Lsg. eines bituminosen Stoffes u. glimmerlialtigem Eisenerz. (E. P. 223486 
vom 6/3. 1924, ausg. 13/11. 1924.) KOh l iNG.

XI. Harze; Lacke; Firnis.
W. M. Myers, Fossiler Kaurikopal Neu-Seelands. Eine kurze Besclireibung 

der Gewinnung u. Yerwendung dieses wichtigen Handelsartikels. (Chem. Metallurg. 
Engineering 31. 663—64. 1924. New Brunswick Station, Bureau of Mines.) W ilke.

W. M. Myers, Einige Betnerkwngen iiber Kopalharz. Vf. besehreibt unter Aut-
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ziihlung der Herkunftsliinder Gcwinnungsmctlioden, Verwendung sowie Handelswert 
yerschiedener Kopalliarze. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 702. 1924.) Oehler .

Georges Kimpflin, Die franzosischc Industrie von syntlietischem Harz. Sainmel- 
berieht ii ber die Herst. vou synthet. Harz u. seine Verwcndung in der Technik. 
(Buli. soc. encour. industrie nationale 123. 657—71. 1924.) Grimme.

Ludwig Hecht, Normung in der Industrie der Lacke und Anstrich farben. 
Gegeniiber W Ortu  (Farben-Ztg. 29. 1311; C. 1924. II. 1028) wird auf die 
Schwierigkeiten der Lacknormierung hingewiesen u. geraten, die Normung zuriick- 
zustellen. (Farben-Ztg. 30. 507—8. 1924.) SuvERN.

G. E. Conde, Nitrocelluloselialtige Firnislacke, neue amerikanische Gaben. Es 
handelt sich um transparente Lsgg. von Nitroeellulose u. verschiedenen Gummi- 
harzen, die mit aktiven oder inaktiven Losungsmm. gemischt sind. Art der 
Losungsmm. u. Verwendungsmoglichkeiten der Lacke werden besprochen. iRev. 
des produits chim. 27. 794—95. 1924. Nach Canadian Chemistry and Metallurgy 
1924. 219—21.) S uvern .

K. Wurth, Hauchbildung bei Schwarzlacken. Zur Vermeidung von Ilauch- 
bildung bei Stearinpechlacken muB das Verh. des Stearinpechs gegen die mit- 
verwendeten Losungsmm. beriicksichtigt werden. (Farben Ztg. 30. 626. 1924.) SC.

—, Einfache Priifung von Farben und Lacken. Entimirf eines Beiriebsblattes des 
AWF. Der AusschuB fiir wirtscliaftliche Fcrtigung gibt in dem Blatte nach Be- 
griffserkliirungen Yorschliige fiir die Priifung auf Streichfiihigkeit, Ausgiebigkeit, 
Troeken- u. Deckfiihigkeit, fur die Priifung der Hartę u. fiir Farbenvergleiche. 
(Farben-Ztg. 30. 624—25. 1924.) StVERN.

Pine Waste Products, Inc., New York, iibert. von: Frank E. Greenwood,
New Rochelle, New York, Gewinnung von Harz. Coniferenholz oder andere liarz- 
haltigen Stoffe werden zur Neutralisierung der sauren Anteile mit wss. NH3 be- 
handelt, nach dem Trennen vom Holz u. AbkUhlen wird die ammoniak. FI. mit 
einem fliichtigen Liisungsm., Terpentiniil, Gasolin, PAe., extrahiert, nach dem 
Trennen der Schiehten wird das LSsungsm. abdestilliert; auf dic gleiche Weise 
kann man Rohharz reinigen. (A. P. 1511461 yom 25/8. 1920, ausg. 14/10. 1924.) Fz.

Geza Austerweil, Boulogne b. Paris, Gewinnung von Kolophonium und 
Terpentiniil aus Nadelholzern, insbesondere dereń Wurzelstoeken (Stubben), mit 
fliichtigen Losungsmm., dad. gek., daB in dem zerklcinerten Ausgangsmaterial vor 
der Estraktion durch Windsiehtung oder durch Tauchen in eine F I. die harzarmen 
Bestandteile von den harzreiehen Bestandteilen getrennt werden. — Nur die harz- 
reichcn Teile werden cxtrahiert, der Extraktionsriiekstand kann zusammen mit dem 
ausgescliiedenen leicliten Mahlgut auf Papier verarbeitet werden. Der sehwere 
Anteil des Mahlgutes gibt bei der Extraktion 9 ,l° /0 Harz u. 2 ,2 5 %  Terpentinol. 
(D.E.P. 405322 l a  22 h vom 22 /3 . 1923, ausg. 3 1 /10 . 1924.) F r a n z .

Carleton Ellis, Montelair, New Jersey, iibert. von: Trevor S. Huxham. 
Bloomfield, New Jersey, V. St. A., Harzartige Kondensationsprodukte aus Ketonen 
und Aldeliyden. Man behandelt aliphat. Ketone, wie Aceton, Methytćithylketon, Di- 
ałhylketon in Ggw. von alkal. KOH oder NaOH mit Formaldehyd, Paraformaldchyd, 
Aeetaldeliyd, Paraldehyd oder Furfurol ohne śiuBere Wiirmczufuhr. — Es entstehen 
zuniichst nach dem Ansauem in Aceton, A., Toluol u. Monochlorbenzol 1., schmelz- 
bare harzartige Kondensationsprodd., die bei liingerem Erhiteen auf Tempp. Uber 
100° unl. u. unschmelzbar werden. Gegebenenfalls muB zur Hartung eine Weiter- 
kondensation der 1. Harze mit neuen Mengen Ci i.>0 u. alkoh. Alkali erfolgen. Die 
Prodd. dienen in ublicher Weise zur Herst. von Lacken u. piast. MM. Beispiele 
fur die Kondensation von Aceton mit CH20  bezw. Paraformaldehyd in Ggw. von
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alkoh. NaOH sind angegeben. (A. P, 1482929 vom 10/9. 1921, ausg. 5/2, 
1924.) Schottlander.

Carleton Ellis, Montclair, New Jersey, V. St. A., Herstellung von Kondensations- 
produkten aus Aceton und Formaldehyd. Man behandelt Aceton mit Formaldehyd 
in Ggw. geringer Mengen sehr verd. bas. Katalysatoren, zwcckmaBig Alkali- 
carbonaten, bezw. einem Gemisch aus Na2lIP 0 4 u. wenig NaOH. — Je nach der 
Einwirkungsdauer u. den innegelialtenen Tempp. erlnilt man Kondensationsprodd., 
dic in W! 1. Sirupe, in A. 1. viscose, rolikautschukartige MM., in A. 1. feste Harze 
oder unl. u. unsclimelzbare piast. MM. bilden. Das Verf. fiihrt zu wasserhellen, 
durchsichtigen oder triiben weiBen bis elfenbeinfarbenen Prodd., die, je nach der 
physikal. Beschaffenheit, zur Herst. von Lacken, Firnissen, Impriignier- u. Klebe- 
mitteln, warmeisolierenden Gegenstanden oder ais Ersatz fiir Bernstein u. Celluloid, 
zwecks Gewinnung von Gebrauchsgegenstanden aller Art, dienen konnen. Die 
bekannte Kondensation in Ggw. von starken Alkalien lieferte lediglich dunkelrote 
oder briiunlich gefiirbte harzige MM. von hoher Briichigkeit. (A.P. 1502945 vom 
3/4. 1922, ausg. 29/7. 1924.) S chottlander.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Eh., (Erfinder: Heiner 
Ramstetter, Ludwigshafen, und Hans Krzikalla, Mannheim), Herstellung von 
Eunststoffen, Filmen, Lacken u. dgl., dad. gek., daB man dem durch Kondensation 
von Harnstoff bezw. HarnstofFderiyy. mit CH.,0 gewonnenen Kondcnsationsprod., 
zwcckmaBig in einem organ. Losungsm., einen oder melirere nicht oder schwcr 
fliichtige, insbesondere organ. StofFe, die imstande sind, mit dem Kondensationsprod. 
feste Lsgg. zu bilden, hinzufugt. — Man setzt den Lsgg. z. B. Celluloseester, 
naturliehe u. kiinstliclie Harze, Weichmachungsmittel, wie Campher oder Campher- 
ersatzmittel zu; die hierbei entstehenden fl. oder festen Lsgg. oder homogenen 
Gemische dienen zur Herst. von Lacken, Klebmitteln, Kunstseide, Filmen, Kunst- 
massen usw. (D. R. P. 404024 KI. 39b vom 10/10. 1922, ausg. 16/10. 1924.) Fz.

Chemische Eabrik S chwalb ach Akt.-Gea., Wiesbaden, Herstellung von Celluloid- 
lacken, insbesondere zum Yerlacken von Plaschen dad. gek., daB dem Lack ein 
Gemisch von Al-Pulver u. Glimmerpulver zugesetzt wird. (D. R. P. 405025 
KI. 22 h vom 24/6. 1923, ausg. 23/10. 1924.) F ranz.

Farbenfabriken vorm. Eriedr. Bayer & Co., Leyerkusen b. Koln a. Rh. 
(Erfinder: Leo Rosenthal, Yohwinkel). Lacke, nach D. B. P. 383699, dad. gek., 
daB Athylenchlorhydrin ganz oder teilweise durch Monochlorhydrin ersetzt wird. — 
Ein Gemisch von 60 Teilen W. u. 40 Teilen Monochlorhydrin lost Acetylcellulose 
mit einem geringeren Gehalt ais 50% Essigsaure, wahrend Acetylcellulosen mit 
mehr ais 50% Essigsaure kaum angegriffen werden, man kann auch Gemische von 
Monochlorhydrin mit Athylenchlorhydrin u. W . anwenden; die Lsgg. konnen auch 
zur Herst. von Farben fiir den Rotationsdruck dienen. (D. R. P. 406426 KI. 22h 
vom 30/1. 1923, ausg. 18/11. 1924. Zus. zu 0. R. p. 383 699. C. 1924. I. 252.) Franz.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Herstellung von 
Lacken mittels Ester der durch Hydrierung von Ketonol erhaltlichen Alkohole bezw. 
des durch Esterifizierung des durch Hydrieren des Ketonols erhaltenen Gemisches, 
darin bestehend, daB man hierbei Gemische dieser Verbb. zusammen mit hoher sd. 
Losungsm. yerwendet. — Man benutzt ais hoher sd. Losungsm., z. B. Cyclohesanone, 
Cyclohesanolacetat, Methylhesanon, Athylenchlorhydrin usw. (3). R. P. 406924 
KI. 22 h vom 14/4. 1923, ausg. 1/12. 1924.) F ranz.

Paul Haguenauer, Seine, Frankreich, Emaillelack. Man yermischt loslich ge- 
machtes Harz mit 15—17% liellem Harzol, erwarmt auf 280", yersetzt mit 1% ^n- 
Staub u. gibt allmahlich die berechnete Menge Glycerin zur Veresterung zu, erwarmt 
kurze Zeit auf 300° u. halt dann noch einige Zeit auf 280°; der erhaltene Lack ist
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heli u. neutral, so daB eine Verdickung des Lackes auf Zusatz von Zn- oder Pb- 
Pigmenten nicht eintritt. (E. P. 574582 yom 17/12. 1923, ausg. 1G/7. 1921.) Pa.

Conrad Beyer, Berlin, Ilerstćllung von Kollodiumlacken. Man setzt den 
Kollodiumlsgg. Formamid zu, man erhiilt ohne Zusatz von Ólen elastische Uberztige. 
(Oe. P. 98031 yom-5/5. 1923, ausg. 25/9.' 1924. D. Prior. 7/9. 1922.) F ranz.

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
0. de Vries imd N. Beumee-Nieuwland, Koagulationserscheinungen bei Hevea 

Latex. II. TJntersuchungen mit B-Fliissigkeit. Forthahmc der Koagulationsfahigkeit 
durch Erhitzen; Koaleszierung durch Impfen mit frischem Latex oder mit Ertrakten. 
(I. vgl. Archief Rubbercultuur Nederland-Iiulie 8. 233; C. 1924. II. 2371.) Durch 
Erhitzen unter Zusatz bestimmter Stoffe yerliert IIevea-Łatex die Fiihigkeit nach 
Siiurezusatz ein zusammenhangendes Koagulum zu liefern. In dem entstehenden 
flockigen Nd. oder Brei kann durch Impfen mit frischem Latex oder bestimmten 
Extrakten oder auf andere Weise (Zusatz von A, SiiureuberschuB usw.) Zusammen- 
hang erzeugt werden. Eine solche, nicht zusammenhiingende Kautschukfiillung 
wird nach Barrowcliff (vgl. Journ. Soc. Chem. Ind. 37. 49; C. 1919. II. 854) 
(B.-Fl.) wie folgt bereitet: Zu 900 ccm sd. W. 100 ccm Latex zusetzen, umschiitteln, 
wieder langsam zum Sieden erhitzen, 3 Min. kochen, langsam auf dem w. Draht- 
netz abkuhlen lassen; 100 ccm davon mit 2 ccm Essigsiiure (21/2°/0) stehen lassen.
— Aus den yorliegenden Ergebnissen ist heryorzuheben, daB Latex 1 : 9 bei 65° 
die Fiihigkeit ein Koagulum zu liefern, allmahlich yerliert, noch mehr bei hoherer 
Temp. Bei 40—45° ist nacli Impfung die Koaleszenzgeschwindigkeit l ł/j—2mal so 
groB ais bei 30°. Bei 65° gibt Essigsiiure bereits allein (ohne Impfung) Koaleszenz. 
Im ersten Koagulationsgebiet erreicht die Koaleszenzgeschwindigkeit bei zunehmen- 
dem Siiuregrad einen Hoclistwert bei 0,01-n. Essigsaure oder 0,005-n. HC1. Eben 
im zweiten fl. Gebiet erreicht man einen Siiuregrad, der die Koaleszenz yernichtet; 
im zweiten Koagulationsgebiet entsteht durch die Siiure allein Zusammenhang. Von 
Unterschied auf die Gescliwindigkeit der Zusammenhangsbildung beim Impfen is 
es,- ob die Impffl. vor oder nach der Siiure zugefiigt wird; nur im ersten Falle ist 
der Katalysator gleichmiiBig Iiber die Kautschukkiigelchen yerteilt, im zweiten Falle 
wird er bereit3 mit dem Kautschuk yorher yollstiindig ausgeflockt u. daher weniger 
wirksam. Aus dem Essigsiiurekoagulum liiBt sich mit W. der Katalysator nicht 
ausziehen. Ein Impfextrakt erhiilt man aber leieht durch Ausziehen des Alkohol- 
koagulums mit W. Dieser Auszug yerliert durch Siiuren, NHS, Erhitzen, nicht 
aber durch Spuren yon HCN, KCN, Chlf., Thymol, Gl}rcerin die Impffiihigkeit. Auch 
wss. Ausziige aus Heyeasamenkernen besaBen impfende Fiihigkeit. Weitere Einzel- 
heiten im Original. —■ Kautschuk aus B.-Fl. war in seinen Eigenschaften yon 
Kautschuk aus 1 : 9 verd. Latex nicht wesentlich yerschieden. (Archief Kubber- 
cnltuur Nederland-Indie 8. 726—82. 783—98. 1924. Buitenzorg.) Groszfeld.

W. Bobilioff, Untersiichungm iiber die bei 1Ievea Brasiliensis yorkommenden 
Ozydationsenzyme. Gefunden wurden Peroxydase, Oxydase, Katalase u. Tyrosinase, 
wichtigstes Enzym ist die Peroxydase, in den Fruehten fmden sich auch grofie 
Mengen yon Tyrosinase. Die Enzyme sind nicht in den MilchsaftgefiiBen lokalisiert, 
auBer in den Fruehten. Aus Latex, Friichten, Rinde u. Bliittern wurden in ublicher 
AA eise feste Enzympriiparate dargestellt. Durch Einw. der Temp. ist im Latex der 
Fruchte eine Scheidung der Enzyme durchfuhrbar. Die Schwarzfiirbung durch 
Tyrosinase wird bei 70°, die OrangebraunfSrbung durch Peroxydase boi 80—85° 
auBer Wrkg.; gesetzt. Fur die Verfiirbung des Latex aus Rinde ist hauptsUchlich 
Perosydase die Ursache, durch Yerdiinnen mit W. lassen sich die Fiirbungen 
deutlicher yeranschaulichen. Die optimale Wrkg. der Enzyme hiingt nicht nur yon 
der Rk. ab, Sondern auch yon den Stoffen, die die Rk. bedingeń. So liegt das 

VII. 1, 60
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Optimum beim Citratpuffer bei p(j =  4 ,65—4 ,95, beim Boraxpufter bei pn  =  8,13 
bis 8,28. Gegen Alkalien sind sonst die Enzymc.schr empfindlieli, yertragen aber 
saure Ek. gut (auBer Tyrosinase). Bei CitratpufFerlsgg. bort die Enzymwrkg. erst 
bei pn  1,03 auf. Auf Zerstorung der Tyrosinase durcli Essigsiiure ist auch das 
Vorhcrrscben der Peroxydase in gewohnlichem Latex zuriickzufuhren. Durcli Ca
li. Mg-Salze, besonders durch erstere, wird die Enzymwrkg. auBerordentlich be- 
schleunigt. Bei Latex aus stark gezapften Biiumen nimmt der Enzymgehalt ab. 
Ais Oa iibertragende Yerb., wie sie zur Wrkg. der Peroxydase niitig ist, wurden 
organ. Perosyde, im besonderen im Latex vorkommende Flavonde>ivv. festgestellt. 
Eine lose Bindung von 0 2 an den Latex (iihnlich wie beiffl Blute) wurde nicht ge- 
funden, dagegen kann man bei kiinstlichem Eingreifen (Einleiten von Luft oder 
Einw. der Katalase u. H20 2) eine so schwaehe Absorption von 0 2 beobachten, daB 
diese bei den enzymat. Yorgiingen keine Bedeutung liaben kann. (Archief Eubber - 
cultuur Nederland-Indie 8. 8 1 7—43. 8 4 4—45 . 1924. Buitenzorg.) G ro sz fe lr .

Rudolf Ditmar, Belitiltnisse und Verfrachtungsmittcl von Lalcx. Blechbiichsen 
sind fiir den Versand von Latcx ungeeignet; FSsser ebenso, weil Holz von NH4OH 
angegriffen wird u. bei dem Klimaweehsel zu stark arbeitet. Yf. schliigt Glas- 
ballons vor mit Patentverschlussen, die iu Europa fiir H2S04 verwendet werden 
konnen. Fiir den Transport im GroBen in Scliiffen eignen sich am besten Eichen- 
tanks, die zwecks griindlicher Eeinigung besteigbar sein miissen. (Chem.-Ztg. 49.
5 — 6. G r a z .) J u n g .

John B. Tuttle, ir«'sseW#c Losungen von leoaguliertem Kautsclmk, Balata wid 
Guttapercha. Gegen den Prioritiitsanspruch A l e s a n d e r s  (Chem.-Ztg. 47. 897; 
C. 1924. I. 1450) wendet Yf. ein, daB es sich bei dem Yerf. von A l e x a n d e r  urn 
die Herst. wirkliclier Lsgg. unter Anwendung hoherer Temp. handelt, wiihrend bei 
dem Yerf. P r a t t s  bei niedrigen Tempp. gearbcitet wird, um Depolymerisation zu 
vermeiden, u. Dispersionen erzeugt werden. — In der Erwiderung weist P a u l  
A l e x a n d e r  darauf hin, daB in der eugl. u. amerikan. Patentsclirift die Prodd. 
ausdriicklich ais kolloidale Lsgg. gckennzeichnet sind. (Chem.-Ztg. 48. 956—57. 
1924.) J u n g .

C. W. H. Howson, Gutta-Percha, ihre Bearbeitwig wid allgemeinen Eigcn- 
schaften. Zusammenfassende Darst. des V., der Gewinnung, Aufbereitung, Unters. 
u. Zus. von Gutta-Percha u. Balata. Der echte Gutta-Perchabaum kommt .yor nur 
auf Borneo, dem groBeren Teile von Sumatra u. auf der Halbinsel Malakka. 
Gummis, die dem ecliten Guttapercha iihnlich sind, insbesondere Balata, werden 
gefunden in Yenezuela, Brasilien, Barbados, Costa Eica, Westindien u. Guiana. 
Fur Handelszwecke wird das Eolimaterial auf wenigstens vier Bestandteile, Gutta, 
Harz, Schmutz, W., untersucliL Die Ghitta ist der eigentlich wertyolle B e s ta n d te i l  
u. untersclieidet sich ganz wesentlich von den harzigen Stoffen, die mehr zufallige 
Bestandteile u. nicht von Vorteil sind, wenn sie yorherrschen. Die Gutta ist im 
Gegensatze zu dem Harze unl. in k. PAe. Im allgemeinen ist Balata reicher an 
Harz ais die besseren Sorten echte Guttapercha. Die Zus. roher u. gereinigter 
Sorten wird tabellar. mitgeteilt (India Eubber Journ. 68. 9 9 9—1004. 1924.) ECHLK.

W. Carver, Dic Bearbeitwig von Kautsclmk zur JIe>'stellung von Sohlen. Yf. 
eriirtert an Iland eigner Erfalirungen u. der Erfahrungen P i n c h i n g s  die Auf
bereitung des Kautschuks, angefangen yon der Behandluug des Latex bis zum 
fertigen, zur Herst. der Sobie bereiten Kautschuk (fine pale crepe). Zur Herst. 
erstklassiger Sohlen darf nur ein ganz reiner Kautschuk yon gleichmSBigem Ge- 
fiige (even textured) yerwendet werden. (India Eubber Journ. 68. 929—34. 
1924.) B tJH L E .

V. C. Butironi, Die Bestimmung von Schteefel in Mischungen von rohem und 
vulkanisiertem Kautschuk. KOH wird im Silbertiegel zum Sclimelzen gebracht, in
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die Schmclze gibt man 0,2—0,5 g der fein gcspaltenen Probc u. riihrt mit dickem 
Silberdraht gut durcli. Zur Osydation dea Schwefels triigt man unter stiindiger 
Erhaltung des Schmelzflusses ca. 5 g  KN03 in kleinen Portioncn ein u. gliilit bis 
zum WeiBwcrden. Nach dem Erkalteu Schmelze in W. losen, mit HCI-Lsg. schwach 
ansiiuern u. HaS04 mit BaCl2 fiillen. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 6. 535—30. 
1924.) _________________ Grimmk.

Roa Limited, London, YorricJitung sur Gewimiung von Kautschuk aus Milch- 
saft. (D. R. P. 398732 KI. 39a vom 20/11. 1921, ausg. 18/7. 1924. E. Prior 
23/12. 1920 u. 14/10. 1921. — C. 1922. IV. 255.) F ranz.

General Rubber Company, New York, Vorrichlung zur Herstellung eines 
Trockenmittels fiir Kautschukmilch, bei der eine Verbrennungskammer, eine Misch- 
kammer, sowie ein Eshaustor zum Hindurchziehen der Gase durch die Mischkammer 
vorgesehen sind, dad. gek., daB die Mischkammer uberall einen gleiehmiiBigen 
Durchgangsquerschnitt hat u. der LufteinlaB sowie der GemischauslaB an den Endeu 
der Kammer in gleicher Flucht liegen. — Es wird ein ungehinderter Durchgnng 
der Vcrbrennungsgase durch die Mischkaummcr u. eine gute Miscliung der Gase 
mit Luft erreicht. (D. R. P. 401801 KI. 39a yom 14/3. 1922, ausg. 9/9. 1924. 
A. Prior. vom 7/12. 1921.) F ranz.

P. Schidrowitz und M. S. Stutchbury, Londou, Trocknen von vulkanisicrtcm 
Kautschukmilchsaft. Vulkanisierter Kautschukmilchsaft wird iu einem gasformigen 
Trockenmittel zerstiiubt, hierbei kann ein Teil oder das gesamte Wasser entfernt 
werden. Das trockne Prod., das seine Plastizitiit noch einige Zeit behiilt kann ge- 
formt werden. Man kann es auf Miscliwalzen mit Fuli- u. Farbstoften vermischen, 
man kann diese Stoffe aber auch dem yulkanisierten Kautschukmilchsaft yor dcm 
ZerstSuben zusetzeu. (E. P. 220341 vom 21/2. 1923, ausg. 11/9. 1924.) F ranz.

General Rubber Company, V. St. A., Verfahren und Yorrichtung sum Trocknen 
von koagulierbaren Fliissigkeiten, insbesondere von Kautschukmilch. Eine drehbar 
angeordnete, heizbare Trommel taucht iu ein mit Kautschukmilch gefulltes GefiiB, 
die Hohe der FI. in dem GefiiB wird konstant gehalten, die auf der Trommel ge- 
trocknete Kautschukschicht wird von einer Walzc abgeuommen, sobald die auf der 
Walze befindliche Kautschukschicht dic gewunschte Stiirke erreicht hat, wird die 
Walze gęgen eine andere ausgetauscht. (F. P. 575390 vom 29/11. 1923, ausg. 
29/7. 1024. A. Prior. 18/7. 1924.) F ranz.

Hans Odenwald, Hannover-Limmer, Trocknen von gewasclienem Rohgummi durch 
Walzen, dad. gek., daB der Rohgummi einige Małe durch ein Mischwalzwerk mit 
glatten oder geriffelten Walzen bei enggestellten Walzen gefulirt u. von seiner 
Feuelitigkeit au der Oberfliiche befreit u. sodann auf einem zweiten geheizten 
Walzwerk oder mehreren so lange bearbeitet wird, bis die Feuelitigkeit auch aus 
dem Inneren des Felles herausgepreBt u. verdampft ist. — Der Gummi wird sclmell 
». vollig (getrocknet, man spart an Zeit, Raum u. Dampf. (D. R. P. 406561 
KI. 39 a vom 4/4. 1923, ausg. 21/11. 1924.) Franz.

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, Connecticut, ubert. von: S. M. Cadwell, 
New York, Verhuten des Alterns von Kautschuk, Guttapercha, Balata usw. Man 
yermischt Kautschuk mit etwa 5—10°/o des Kondensationsprod. aus Acetaldehyd u. 
Anilin; das Prod. aus l 1/* Mol. Acetaldehyd u. 1 Mol. Anilin iu saurer Lsg. vcr- 
zogert die Osydation des Kautschuks, ohne die Vulkanisationsgeschwindigkeit zu 
beeinflussen; da? Prod. aus Acetaldehyd u. Anilin in wss. Lsg. verzogert die 
Oxydation u. beschleunigt die Vulkanisation; man kann den Kautschuk auch mit 
einer L?g. des Kondensationsprod. bestreichen. oder man erzeugt es auf dem 
Kautschuk, indem man den Kautschuk nacheinander den Dampfen von Anilin u.

CO*
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Aeetaldeliyd aussetzt (E. P. 220320 vom 7/8. 1924, Auszug veroff. 8/10. 1924. 
Prior. 8/8. 1923.) F ranz,

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, Connecticut, iibert. von: S. M. Cadwell,
New York, Ycrhiiten des Alterns von Kautschuk, Guttapercha und Balata. Man 
behandelt Kautschuk mit O-absorbierenden StofFen, wie Kondensationsprodd. aus 
Aminen oder NH3 u. Aldehyden, Phenylhydrazin, Nitroso-2-naphthol, p-Amino- 
plienolhydrochlorid, n-Butylnitril, Jodbenzol Dichlorliydrochinon usw. (E.P. 220321 
vom 7/8. 1924, Auszug yeriiff. 8/10. 1924. Prior. 8/8. 1923.) F ranz.

Chauncey Chester loom is, Yonkers, und Horace Eugene Stump, Brooklyn,
New York, V. St. A., Herstellung von Kautschukgegenstdnden aus' Kautschukmilch. 
Die durch teilweise Koagulation von Kautschukmilch erhaltliche yiscose Pastę 
wird gcformt oder auf Gewebe usw. aufgebracht; die Koagulation des Kautschuk 
wird dann bei der weiteren Yerarbeitung yollendet. Man versetzt die Kautschuk
milch z. B. mit liislichen Salzen der Erdalkali- oder Schwermetalle oder der drei- 
wertigen Metalle, liierbei werden dieProteine in die Gele ubergefuhrt u. agglomeriert, 
oder man yersetzt die Kautschukmilch mit einem der genannten Salze, CH20, 
Tannin usw. u. dann bei niedriger Temp. unter Ruhren mit Siiuren, wie EssigsSurc, 
Amcisensiiure. Man yermischt z. B. Kautschukmilch mit Zn-Acetat oder A1,(S04)3 
u. dann mit Essigsiiure. Die erhaltene Pastę wird dann aufgestrichen oder in 
Formen gebracht u. dann durch Pressen oder Verdampfen getrocknet, wobei yollige 
Koagulation eintritt. Der Kautschukmilch kann man Sehutzkolloide, wie Leim, 
Casein, Seifen, Saponin, Tannin, Agar-Agar, Fullstoffe, Vulkanisiermittel usw. zu- 
setzen. (E. P. 223263 yom 15/5. 1923, ausg. 13/11. 1924.) F ranz.

Chauncey Chester loomis, Yonkers, und Horace Eugene Stump, Brooklyn, 
New York, Y. St. A., Herstellung von Kautschukgegenstdnden aus Kautschubnilch. 
Die Kautschukmilch wird erst yulkanisiert u. dann teilweiso koaguliert, die yiscose 
Pastę wird dann geformt oder aufgestrichen, getrocknet u. yulkanisiert Die tcil- 
weise Koagulation kann durch Zusatz yon CH40, Tannin, Metallsalzen u. darauf- 
folgendem Zusatz yon Siiuren bewirkt werden. Yor dem Koagulieren kann man 
der yulkanisierten Kautschukmilch Sehutzkolloide, wie Leim, Eiweifi, Casein, Seifen, 
Tannin usw., Fuli- u. Farbstoffe zusetzen. (E.P. 223264 yom 15/5. 1923, ausg. 
13/11. 1924.) F ranz.

The Naugatuck Chemical Company, Connecticut, iibert. yon: Sidney M. Cad
w ell, Leonia, New Jersey, Yulkanisieren von Kautschuk. Ais V u l k a n i s a t i o n s -  

beschleuniger yerwendet man Verbb. yon der Formel:' C-(C : X)S(C : X)*C, z. B. 
Thiolbenzoesiiureanhydrid, zweckmSBig in Ggw. von ZnO u. eines Amins. (A. P. 
1510652 yom 1/4. 1922, ausg. 7/10. 1924.) F rauz.

The Goodyear Tire & Rubber Company, iibert von: Ellwood B. Spear, 
Akron, Ohio, Vulkanisieren von Kautschuk. Man liiBt einen fl. oder gasformigen 
oder Lsgg. von Besehleunigern yon aktiyer Kohle adsorbieren u. yermischt diese 
mit Kautschuk. (A. P. 1511984 yom 5/1. 1923, ausg. 14/10. 1924.) F ranz.

Kobei & Fiedler Ges., Leipzig, Konservieren von vulkanisierten Kautschuk
gegenstdnden. Man behandelt den Kautschuk mit StofFen, die Oxydation von 
Scliwefel yerhindcrn, z. B. Mischungen yon Glycerin mit Benzaldehyd, oder Lsgg- 
yon Zueker u. Phenylhydrazin; man yermischt diese Stoffe mit Lsgg. yon Koh- 
kautschuk u. reibt die Mischung in die Bisse des Kautschuks. (E. P. 221788 vom 
26/8. 1924. Prior. 13/9. 1923. Auszug yeroff. 5/11. 1924. F ranz.

H. H. 3)uke, Rockdale, Sydney, Australien, Yulkanisieren von Kautschuk. Man 
yulkanisiert in geschlossenem Kessel in HaS-Gas unter Druck. (E. P. 221992 yom 
5/11. 1923, ausg. 16/10. 1924.) '  F ranz.

H. 0. Chute, New York, V. St. A., Yulkanisieren von Kautschuk. Ais Vul- 
kanisationsbeschleuniger ■ yerwendet man die Einwirkungsprodd. yon Aldehyden,
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CH,0, Benzaldehyd, Furfuraldehyd auf Thioharnstoffe; man erhitzt z. B. eine wss. 
Lsg. yon Thiohamsto/f mit Aldehydammoniak. (E. P. 222103 vom 2/9. 1924, 
Auszug yeroff. 12/11. 1924. Prior. 18/9. 1923.) F ranz.

T. Goldschmidt Akt.-Ges., Essen, Kautsehukmassen. Ais FUllmittel u. Vul- 
kanisationsbesclileuniger yerwendet man das dureli Verdampfen u. Oxydicren von 
Pb óder PbO u. Niederschlagen der gebildeten Diimpfe nach E. P. 189132; C. 1923.
II. 729, crhiiltlichc fein yerteilte Bleiosyd. (E. P. 220318 vom 7/8. 1924, Auszug 
yeroff. 8/10. 1924. Prior. yorn 9/8. 1923.) F ranz.

American Rubber Co., Boston, Massachusetts, ubert. yon: E. Hopkinson 
und M. C. Tague, New York, V. St. A., Kautschukmasseii. Man setzt der Kautscliuk- 
milch Stoffe zu, die ihre Viscositat, Bindekraft, Plastizitat u. Oberfliichenspannung 
beeinflussen; die MM. werden nach dem Zusatz von Fiillstoffen u. Vulkanisier- 
mittelu geformt, getrocknet u. yulkanisicrt. Beim Vennischen von Kautschukmileh 
mit einer wss. Emulsion von Mineralol u. Stroh, Heu usw. erhalt man eine M. fiir 
FuBbodcnbelag u. Wandbekleidung. Eine korkalinliche M. erhalt man durch Ver- 
mischen von Kautschukmileh mit einem Kautschuklosungsm., Seifenlsg., Siigcmehl 
u. Vulkanisieren. Beim Vulkanisieren einer Misehung yon Kautschukmileh mit 
gemahlenem Feuerstein, Ton oder anderen minerał. Fiillmitteln u. Wasserglas erhiilt 
man eine fiir FuBbodcnbelag u. Wandbekleidung geeignete M. Erhitzt man die 
Misehung ohne yorheriges Troeknen auf erhohto Tempp., so erhiilt man porose 
Kautsehukmassen. Einen gl&nzende Uberziige liefernden Lack erhalt man durch 
Vermischen einer Kautschuklsg. mit Sehwefel, ZnO, Tetramethylthiouramdisulfid u. 
einen Farbstoff. (E. P. 220591 vom 10/12. 1923, Auszug yeroff. 8/10. 1924. Prior. 
18/8. 1923.) F ranz.

Revere Rubber Co., Proyidence, Rhode Island, ubert. von: J. Mc Gavack, 
Elmhurst, Long Island, V. St. A., Kautsehukmassen. Man erhitzt Kautschuk mit 
einem Phenol, Aldehyd u. einem Halogen u. formt. Man lost z. B. 15 kg Kautschuk 
in 400 kg CC14 u. leitet Cl3 ein, bis der Kautschuk die doppcltc Menge seines 
Gewichts aufgenommen hat, hierzu gibt man eine Misehung von 30 kg Phenol u. 
30 kg einer 40%ig- Lsg. von CHsO u. erwarmt unter RiickfluB; dic M. wird dann 
in koehendes W. gegossen, gewaschen, pulvcrisiert u. beiB unter hohem Druck 
gepreBt. Man kann das Gemisch yon Phenol u. CII20  der Kautschuklsg. vor dem 
Chloricren zusetzen oder das pulycrisiertc Phcnolformaldchydkondensationsprod. mit 
dem pulyerisierten Chlorkautschuk yerinisehen; der Kautschuklsg. kann man Lates, 
Fullstoffe, wie Sagcmchl, Cascin, Fe,03, Asbest, Glimmerusw. zusetzen. Die M. 
dient zur Herst. yon clektr. Isolatoren, Akkumulatorenkasten, Messergriffen, usw. 
(E. P. 223873 vom 14/8.1924, Auszug yeroff. 17/12.1924. Prior. 22/10.1923.) F ranz.

Ernest Hopkinson, New York, V. St. A., Kautsehukmassen. Man yermischt 
Kautschukmileh mit den Vulkanisiermitteln u. Fiillstoffen wiihrend der Koagulation, 
verdampft das W. wiihrend des Mischens u. yulkanisiert; Fullstoffe, die W. ab- 
sorbieren, werden yorher mit W. yersctzt. (Can. P. 238457 yom 27/3. 1923, ausg. 
11/3. 1924.) F ranz.

Christe Joannides, Konstantinopel, Tiirkei, Kautschuk fur Gelńfiplatten. Man 
vcrwendet zweierlei Kautschuk von yerschiedenem Vulkanisationsgrade, die Fiirbung

die KorngroBe kann yersehieden sein, anstatt der Korner kann man auch 
Schnitzel yerwenden, um eine Aderung in dem Endprod. zu erhalten. Dem fertigen 
Gemisch kann ein Vulkanisationsbeschleuniger zugesetzt werden; (Schwz; P. 106220 
vom 11/6. 1923, ausg. 1/8. 1924.) F ranz.

Rubber Regenerating Company, Indiana, iibert. von: Joseph H. Russell, 
Isaugatuek, Connecticut, V. St. A., Regenerieren von Kautschuk. Man erhitzt Ab- 
®le yon vulkanisiertem Kautschuk, die keine Faserstoffe enthalten oder yon diesen 
yorher befreit sind, mit einem Keton, das ąuellend auf Kautschuk wirkt, wie Aceton,
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Acetonol u. einem scliwefelbindenden StofF, NaOII, Niu.C03, NH3 in einem gc- 
aehlossenen Kessel 7—15 Stdn. auf 165°. (A. P. 1510706 yom 27/10. 1920, ausg. 
7/10. 1924.) F ranz.

W. Wild, Lostock Hall, Laneashire, Verwcrtung von Kautschukabfall.. Fein 
pulycrisierte Abfalle von yulkanisiertem Iiautscliuk werden mit Bleiglśitte, Schwefel 
u. einem Besclileuniger in Formen unter Druck erhitzt. ,(E. P. 222016 vom 12/1. 
1924, ausg. 16/10. 1924.) . . . . . . . .  F ranz.

XIII. Atherische Óle; Riechstoffe.
Tibor v. Keresztes, Biechstoffe und Parfiims. Geschichtliclie ftbcrsicht, 

(Cliem. Rundschau f. Mitteleuropa u. Bałkan 1. 6—8. 1924.) A. R. F. IIesse.,
Liidecke, Was ist unter Terpentimcare zu verstehen? Vortrag, in dem vor- 

geschlagen wird, nur solche Creme ais „Terpentinware" zu bezeichnen, die unter 
iuisschlieBlicher Verwendung vou Balsam-Terpcntinol liergcstellt wurde. Dagegen 
sollen fiir Yerschnittware die Bezeichnungen „Mit Terpentinol“ u. „Unter Yer- 
wendung yon Terpentinol11 frei sein. (Seifensieder-Ztg. 51. 949—50. 967—68. 
1924.) H eller.

Hermann Vollmann, Was ist Tcrpcntinol? (Vgl. W olff, Farben-Ztg. 29. 
1941; T rillich , Farben-Ztg. 29. 2041; Gam MAY, Farben-Ztg. 29. 2042; C. 1924.
II. 2616.) Die Begriffsbest. des Deutschen Schutzyereins der Lack- u. Farbeu- 
industrie wird abgelehnt. Dem reinen Terpentinol ist eine bcsondere Bezeichnung 
zu geben, etwa Balsamterpentinol, die nur fiir das reine, durch Wasserdampfdest. 
des harzigen Ausflusses lebender Nadelholzer ohne wesentlichen Uberdruck licr- 
gestellte iither. 01 yerwendet werden darf. (Farben-Ztg. 30. 181—82. 1924.) S0.

Heinrich. Trillich, Was isć Terpentinol? (Vgl. Gammay, Farben-Ztg. 29. 
2042; C. 1924. II. 2616.) Nach ihren Herstcllungsweisen werden folgendc Prodd. 
unterscliieden: Balsame, Terpentine, Terpentinole, Dampfkienole, Kienole, Terpentin- 
liarze, Terpentin-Harzole, Terpentin-Harzschmelzen, beraubte Terpentinole. Dic 
Uuterscheidung auf Grund der Destillationsweise gibt sicheren AufscliluB iiber difc 
Ycrwendungseigenschaften u. -moglichkeiten. (Farbeu - Ztg. 30. 238—39. 1924. 
Miinchcn.) SuvERN.

Hans Wolff, i i  ber Terpentinole und die Bezeichnung von Terpentinolen. Aus 
seinem Materiał zicht Vf. den SchluB, daB die yerscliiedenen Terpentinole, aus- 
genominen das Balsamol, innerhalb jeder Gruppe so groBe Unterschiede zeigeu, 
ilaB die an u. fiir sich schon wenig spezif. Gruppeuunterscliiede dagegen yollig 
zuriicktreten. Die Bewertung der Ole kann daher nicht nach der Herkunft, 
sondern nur nach dem Raffinationsgrad u. den iiuBeren Eigenscliaften wie Geru.ch, 
Farblosigkeit u. geringere oder groBere Yerharzung yorgenommen werden. Der 
Entwurf des Schutzyereins hatte bei seiner Annahme den Yorteil, daB deutlieh die 
Falle gekennzeichnet wiiren, in deneu man heute reines Balsamol erwarten kann u. 
die, in denen man liierzu nicht berechtigt ist. Es wiire ferner der Name Terpen
tinol ausgesclilossen fiir alle Prodd., die nicht zu der Gruppe der Terpentinole 
gehoren oder die iiberhaupt andere Stofie ais diese enthalten. Wo sich der Namc 
Terpentinol findet, wufite man, daB nur ein yegetabil. 01 yorliegt, ein Ol, das ein
Terpentinol ist. (Farben-Ztg. 30. 397—98. 1924. Berlin.) StlVERK.

Hans Wolff, Was ist Terpentinol? Erwiderung an K atinszky (S. 172). 
(Farben-Ztg. 30. 569. 1924. Berlin.) SCYERN.

Andre Dubosc, JHe Lagę des Terpentins und des Kienols (Ęssence. de boisi- 
Yerschiedene Verfahren zur Extraktion des Pinens durch direkte Behandlung von 
Holzern. Die Lagę der Industrie in den yerschiedenen Liindern wird besprochen- 
Die Terpentinolgewinnung aus Harz u. die Kienolgewinnung durch Dampfdest., 
durch Ijosungsmm., Alkalien u. Eitrahieren mit geschmolzenem Harz oder Holzteer
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wird besclirieben u. Kostenbcrcclmungcu der einzeluen Verff. werden aufgestellt. 
Aueb die verscliiedenen YerfF. zur Dest. des Holzes u. die dabei gewonnenen Prodd. 
werden geschildert. (Kev. des produits chim. 2 7 . 649—52. 1924.) S O v e r x .

A. Rojdestwensky, Cheiiopodium&l. Ausfiihrlichc Angaben iiber Kultur der 
Pflanze in Niederliind. Indien, Dest. der Friichte, Ertrag an Ol, Eigenschaftcn des- 
selben, Ersatz desselben durch CC14. Bei selbstgewonnenem Ole: Ascaridol 
(Deatillationsycrf.) 72—88%, (Nelsons Yerf.) 62—96,6%, D .15 0,9793—0,9949 (ein- 
mal 1,0051), [u]D —  -(-0° 14' bis —0° 7', « D20 == 1,4754—1,4770, Loslichkeit in 
700/oig. A. bei 27,5—30° =  1 : (1,5—2), SZ. 0,9, EZ. 6,5. — Das ind. Ol steht 
dem amerikan. an Wirksamkeit nicht nach. (Pharm. Weekblad 61. 1341—65. 
1924.) Groszfeld.

V. Massera, Atlierisches Ól von Santolina Chcmaecyparissus L. cuis der Cyrenaica. 
15 kg Pflanzenmasse lieferten bei Dest. mit Wasserdampf 20 g (=  0,133%) eines 
grunlichen angenehm riechenden Oleś, welches dcutlich Aldehydrk. aber keine 
Phenolrk. gibt. D .16 0,9275, «„2° =  —5° 50', nD20 =  1,4632, SZ. 5,64, EZ. 114,40, 
desgL nach dem Acetylieren 164,40, woraus sich unter Annahme von C10H 180  ein 
Gehalt von 51,56% Gesamtalkohol, von CI0H20O von 52,53% bereclinct. (Riv. It. 
delle essenze e profumi 6. 136—37. 1924.) Grimme.

A. Lewinsobn, Technische Hcrstellung von Rhodinol. In einem mit Eiihrwcrk 
verselienen Autoklaven von 200 1 Inhalt erhitzt man 120 kg Bourbon-Geraniumol, 
9,5 kg KOII u. 25 kg A. (96%) 2 Stdn. lang auf 100°. Abkiihlen lassen u. A. 
grofltenteils abdest. Dunkelroten Riickstand zweimal mit W. waschen, dann mit 
verd. HjS04, schliefilicli mit NaHC03-Lsg. Trockncn mit Na=SO, u. im Yakuum 
rektifizieren. Bei 115—120° u. 12 mm Druck geht Rohrhodinol iiber. Zur Keinigung 
fiihrt man durch Erhitzen mit Essigsiiureanhydrid in Rhodinylacetat iiber, welches 
nach Rektifizierung verseift wird u. dann in guter Ausbeute Rhodinol Kp. 113—115° 
(12 mm) licfert. (Riv. IL delle essenze e profumi 6. 134—35. 1924.) Grimme.

A. D oluis, Die Wiclitigkeit der Terpentinessens fiir die Riechsto/findustrir. 
(Vgl. S. 172.) Angaben iiber Terpinolen, Tcrpinen, Terpinhydrat, Terpineol u. seine 
Herst. aus Terpinhydrat u. aus Terpentinessenz, die Tcrpincnole u. iiber Cineol. 
Rev. chimie ind. 3 3 . 247—50. 1924.) S uv er n .

V ictor Boulez, Methoden zur Untersuchuiig von OitroneUol. Vf. hiilt seine 
Methode (Buli. Soc. Chim. Paris 2. 915; C. 1912. II. 1948) den anderen Methoden 
(vgl. Gildem eister , Ather. Ole 1913. 2. 239) fiir iiberlegen. (La Parfumerie 
modcme 17. 237—38. 1924.) A. R. F. H esse .

Plauson’s F orschungsinstitu t G. m. b. H., Hamburg, Herstellung von wasserigen 
Dispersionen atlierischer Ole oder anderer in Wasser unloslieher organiseher Substanzen. 
(D. B. P. 4 0 5 3 9 7  KI. 23a vom 2/12. 1921, ausg. 31/10. 1924.— C. 1 9 2 2 . IV. 1140. 
[P lauson’s P a r e n t  Co., Ltd.].) Oelker.

Finow -M etall-und Chemische F ab riken  G. m. b. H., Berlin, (Erfinder: H an3 
Muller, Berlin), Darstellung eines Rieclistoffs und Losungsmittels zur Verwendung 
auf dem Gebicte der Riechstoffverwertung. dad. gek., daB man Salieylsaure direkt 
mit Fuselolen, d. li. dem Gemisch aliphat. Alkohole dieses Namens, welches bei der 
Garungsalkoholgewinnung abfiillt, zur Veresterung bringt. — Es entstehen Prodd., 
welche neben den allgemein von der Seifenparfumerie benutzten Amylestern aucli 
noch die kostbaren Butyl- u. Propylester enthalten u. einen wesentlich blumigeren 
u. frischeren Treflegeruch zeigen ais z. B. der reine Salicylamylester. (D. B. P. 
4 0 6 2 2 5  KI. 23a vom 2/9. 1922, ausg. 17/11. 1921.) Oelker.

XVII. Pette; Wachse; Seifen; Wascliniittel.
H. E. Fierz-David, Die Ranzigkeit der Fette. Yortrag, in dein Vf. auf Grund
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cigener Arbeitcn zu folgender Ansehauung iiber die Ranzigkeit der Fette komint: 
Ranzigkeit wird cinerseits heryorgerufen durch Luft, Licht u. W ., wodurch die 
ungcsiitt. Fettsauren in Aldeliyde u. Sauren gespalten werden. Die unter diesen 
Bedingungen uuveriindert bleibendeu gesiitt. Fettsiiuren werden durch Schimmel- 
pilze zu den entsprechendeu Methylalkylketonen osydiert. Eater oder andere Verbb. 
konnen nicht uacligewiesen werden, auch nicht in deu Riechstoffen der Kiiae. 
Pralct. werden beide Bedingungen meist gemeinsam wirksam sein, es ist aber in 
jedem Fali zu unters., ob Olsaureranzigkeit oder Ketonranzigkeit bezw. beide vor- 
liegen. (Ztschr. f. angew. Ch. 3 8 . G—8.) H eller .

Bruno Hassel, Bemerkenmoertes aus der Extraktionspraxis und verwandten 
Gebieten. Die Extraktion ist der Olgewinnung durch Pressen uberlegen. Trichlor- 
iithylen wird empfohlen, nicht jedoch fiir stark schleim- bezw. eiweiChaltiges 
Extraktionsgut. Mit Tri extrahiorte Ole sind schwerer ais mit Bzu. oder Bzl. 
estrahierte zu raffinieren. (Seifensieder-Ztg. 52. 6—7. 26—27. Plau i. Mecklbg.) He .

Hugo K iihl, Die Bcdeutung der Kolloidcliemic fiir die Seifenindustrie. Dic 
Kolloide sind das reinigende Prinzip der Seifen. Kolloider Schwefel in Seifen 
bleiclit. Kolloider Ton ycrliindert die Entbindung von Ammoniak aus Salmiak- 
waschmitteln. Dic kolloide Natur der Seifen ermoglicht, organ. Losungsmm. darin 
zu emulgieren. (Seifensieder-Ztg. 51. 937—38. 1924. Berlin.) H eller.

H. Loebell, iiber echłe und unechłe Seifen. Vf. yersteht unter e c h te n  Seifen 
iiussehlieBlich solche, die aus fettsaurein Alkali uebst dem sich normalerweisc aus 
dem SiedeprozeB ergebenden W ., Farb- u. Gerucliskorrektur bcstelien. (Spezial- 
aeifen u. Bleichwasclipulyer sind hierbei nicht beriicksiehtigt.) In diesem Sinnc 
sind u n e c h te  Seifen allc Seifenpulyer u. die gefiilltcn Seifen. Insbesonderc 
letztere sollten vom Markt yerschwinden. Jedes SeifenstUck sollte durch Aufdruck 
von Nettogcwiclit u. Fettgehalt gckennzeichnet .werden. (Seifensieder-Ztg. 5 2 . 2—3. 
23—25. Berlin.) . . .  H eller.

C. Bergell, Vemaselien sich gekiihlte Seifen rascher ais in Formcn langsam 
crstarrłe? Verss. des Yfs. ergaben, daB lediglich der Fettanśatz der Seifen maB- 
gebend fur dereu Loslichkeit ist. Kiihlpressenscife ist harter im Griff ais Formen- 
seife gleicher Zus. u. gestattet daher die Yerwendung groBerer Mengen von 01, 
wodurch leichtcre Abnutzung bedingt wird. (Seifensieder-Ztg. 51. 938—39. 1924. 
Lab. Dr. C. Stiepel .) H eller.

G. Knigge, Die Fabrikation des Glycerins. Beschreibuug der Reinigung des 
Glycerins, der Autoklavenspaltung, Twitchell- u. Fermentsjłaltimg. (Allgcm. 01- 
u. Fett-Ztg. 2 1 . 760—62. 1924. Berlin-Lichterfelde. Sep.) Heller.

G. Knigge, Glycerin, seine Anwendung und seine Ersatzstoffe.' Die rnanuig- 
faltige Auwenduug des Glycerins u. seiner Ersatzmittel wird geschildert u. eine 
Anzahl Rezepte mitgeteilt. (Allgem. 01- u. Fett-Ztg- 2 1 . 800—S02. 1924. Berlin- 
Lichterfelde. Sep.) H eller.

—, Einiges iiber Glyceringeicinnung aus Unterlagen. Beim Aussalzen empfichlt 
Vf. Anwendung von Harz oder Fettsauren, mn alles in der Unterlauge noch vor- 
liandene Alkali zu gewinuen. Techu. Einzelheiten erlauteru diesen Yorschlag. 
(Seifensieder-Ztg. 5 1 . 959—60. 1924.) H eller.

A. Leitner, Pechseife. Pecliseife dient ais Industrieseife zur Beseitiguug 
starker Versclimutzungen u. yerdankt ihre Farbę einem Zusatz yon Brauer-FaBpech. 
Ansatz u. Arbeitsweise sind beschrieben. (Seifensieder-Ztg. 5 2 . 4.) H eller.

T. H. Gray und J. H. GiH, Textilseifen. AUgemeine Angaben uber Herst. 
der Seifen, yon Seifenpriiparaten u. die Anforderungen, die an die Prodd. zu
stellen sind. (Journ. Soc. Dyers Colourists 40. 356—57. 1924.) SUTERN.

G. Bruhns. TFrtss«-5es<i»»Kif«(7 in Margarine ustc. Zur Vermeidung des Ver- 
spritzens von Fett bei der Best von W. in Margarine, wird in den Al-Becher eine
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Al-Scheibe mit 3 FiiOen ais Einsatz gestellt. Der Einsatz erw&rmt- sich sehnell, 
so daB sich daran keiu W. yerdichtet. (Chem.-Ztg. 48. 944. 1924.) J ung .

Albert Granichstadter und Emil Sittig, Wien, Gleiclizeitiges Hydrieren und 
Bleichen von Olen und Fetten. Das Verf. des Hauptpat.. wird in der "Weise aus- 
gefUhrt, daB den Ólen u. Fetten gleichzeitig mit dem dort beschriebenen Katalysator 
fein yerteilte, yon Katalysatorgiften befreite kiinstliche Kohle animal. oder yegetabil. 
Herkunft (Eponit u. dgl.) in einem Mengenyerhiiltnis vou 2—5% des Óles oder Fettes 
zugesetzt wird. (Oe. P. 97780 vom 29/4. 1921, ausg. 10/9. 1924. Zus. zu Oe. P. 
85 954; C. 1922. II. 403.) Oelker .

Chemiscbe Industrie Munchen G. m. b. H., Munchen, Ilerstellung einer neu- 
tralen Seife durch Zusatz v o h  gespaltenen Eńceifistoffen zu einer Grundseife. Ab- 
gebaute GeriisteiweiBkorper werden mit uberschussigem Alkali bis zum wesentlichen 
Austritt von N1I3 yerkoclit, worauf beliufs Umsetzuug der ubersehussigen Laugc 
ein Metallsalz zugesetzt u. dic so yerdickte M. einer Grundseife beigekriickt wird. 
(Oe. P. 97683 voin 15/9. 1921, ausg. 25/8. 1924.) Oelker.

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

GuiUaume Bigourdan, Louis-Marie-Hilaire Bernigaud, Graf de Chardonnet 
de Grange. Kurzer Lebenslauf des Erfinders der Kunstseide. (C. r. d. l’Acad. des 
sciences 179. 1463—66. 1924.) Zander .

Edmund Knecht, Ein neues Mittel zum Yerhessern der Baumicollfaser. Gegen- 
iiber B eil (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 689; C. 1924. II. 1989) wird auf alterc Ver- 
offentlichungen hingewiesen, aus denen es bekannt war, Baumwolle mit HN03 zu 
mercerisieren u. in denen bereits auf die dabei eintretenden Veranderungen im 
Aussehen der Baumwolle hingewiesen ist. (Journ. Soc. Dyers Colourists 40. 359.
1924.) St)VEKX.

Howard Priestman, Textilfasern. Wolle. Nach statist. Angaben uber dic 
cugi. Wollindustric werden ais Ursachen von Fehlern in den fertigen StofFen Alkali- 
riickstiinde vom Waschen u. Pilzwuchcruugcn besproclien. (Journ. Soc. Dycrs 
Colourists 40. 373—76. 1924.) S€rvERN.

Arthur B. Paraons, Der Markt in Fuller-Erde. Ubersicht uber Zus. u. Ver- 
wendung der. in England u. Amerika geforderten Bleicherden, von denen die Ver- 
eiuigten Staatcn etwa 90% yerbrauchen. (Engin. Mining Journ.-Press 118. 771—73.
1924.) _ IIellei:.

H. Hiłlringhaus, Entgcgnung auf einen Vortray eon Dr. liaahe: Die Kunst- 
seide mit besonderer Beriicksichtigung der Acetatseide. (Vgl. Fiirber-Zeitung 1924. 
Xr. 12—14.) Die Festigkeit der Kunstseide hangt nicht von der Dicke des Fadens 
ab, auch nicht von dem eigentlichen Spinnen, sondern liegt nur an dem Tauch-
11 • Beifeyorgang. Die Schwierigkeiten in der Ilerst. gleicbmaBig fiirbbarer Kunst
seide bestehen noch. An Celanese-(Acetatseide-)zwim konnte keine hohere Festig
keit festgestellt werden ais bei Bembergseide, die Acetatseide war auch iu Griff u. 
Aussehen nicht besser, ais nach dem Streckspinnyerf. liergestellte Kupferseide. 
(Melliands Textilber. 5. S07—9. 1924.) SOyern .

Franz Gerl, Ilaje a. d. Iser und A. Drechsel, Halbstadt, Bohmen, Erzeugung 
eines mercerisierahnlichen Effektes auf Baumwollgeweben unter Behandlung auf 
Kalandern bei hohem hydraul. Druck u. erhohter Temp., dad. gek., daB die ge- 
bleichte Ware zuniichst in trockenem Zustande einem Yorkalandern bei hohem 
hydraul. Druck (80000 bis 120000 kg) u. hoher Temp. (etwa 150°) unterworfen
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wird, worauf in an sich bekaunter Weise eine Appretur mit aufgesclilossener 
Starko unter Zusatz eines verseiften Pflanzenoles u. ein zweites Kalandern bei er- 
hohtem hydraul. Druek (120000 bis 150000 kg) u. der gleichen Temp. stattfindet.
— Man erzielt einen yollkommenen SchluB des Gewebes u. einen hohen, wasch- 
echtcn Glanz. (D. R. P. 405518 KI. 8k yom 15/7. 1923, ausg. 1/11 . 1924.) F r a n z .

Societe pour 1’Application Industrielle dea Breveta Peufaillit, Frankreich, 
Rosten oder Entleimen von Flachs oder anderen Textilpflanzen. Man laugt die 
Pflanzen mit einer FI., die zum Teil aus sehon zu gleicliem Zwecke yerwendeter 
Lauge u. zum Teil aus einem Gemisch yon W. u. KW-stoffen bestcht, aus. (F. P. 
575900 yom 16/1. 1924, ausg. 7/8. 1924.) K a u s c h .

C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. Sa., Yorrichtung zum Aufspeichcrn und Ab- 
fuhren von na fi, z. B. mit Chlorfliissigkeit, Saure o. dgl. zu behandelnden Geweben in 
Strangform, die von einem fortlaufend im Halbkreis durch den Fliissigkeitstrog 
wandernden endlosen Lattenrost abgelagert werden, dad. gek., daB eine Tafel drehbar 
u. abnehmbar zwischen einem im Mittelpunkt des Halbkreises gelagerten Dreli- 
korper u. dem Lattenrost befestigt ist, den Anfang der Ware in wagerechter Stellung 
aufnimmt, mit dcm Lattenrost wandert u. am Wegende nach Drehung um 180° 
oben auf dem Warenanfang liegt, fiir das Abfuhren der Ware aus dem Trog dort 
ubgenommen u. wieder in Anfangsstellung fiir neue Warenaufnahme gebracht wird. 
(D. R. P. 403 855 KI. 8a vom 15/8. 1922, ausg. 9/10. 1924.) F r a n z .

Edmond Chicoineau, Seine, Frankreich, Ersćhweren von Wolle und Scide mit 
Antimonsalzen. Man triinkt die Faser mit Lsgg. von Sb-Salzen, die schwach au- 
gesiiuert u. mit Salzen der Alkalien usw. yersetzt sein kann, nach dem Abprcsscu 
der Fil. spult man mit reinem oder O-haltigem W. u. bringt die Faser dann iu 
ein Bad yon Natriumphosphat, nach noebmaligem Spiilen bringt man die Faser in 
ein Wasserglasbad u. spttlt wieder; das Verf. kann so oft wiederholt werden bis 
die gewiinschte Erschwerung erreicht ist. (F. P. 575085 yom 28/12. 1923, ausg. 
23/7. 1924.) F r a n z .

Chozo Nakai, Japan, Seidebehandlung. Man kocht die Seidecocons in W., dem 
eine geringe Menge Amylase u. gegebenenfalls Pcpsin u. oder Lactose zugesetzt 
worden is t (F. P. 570854 vom 17/9. 1923, ausg. 8/5. 1924. Jap. Prior. 16/6.
1923.) K a u s c h .

Augustę M. L. Sorre, Frankreich, Bleichen aller submarineń P/lanzen und Ge- 
icinnung von reiner Cellulose daraus, sowie Jod und Brom. Man unterwirft die 
Pflanzen der Einw. eines Stromes von 0 2 oder Cl2 (Hypoelilorit). (F. P. 575660 vom 
27/3. 1923, ausg. 4/8. 1924.) ’ ' * K a u s c h .

Albert Koch, Akt.-Ges., Eottenburg a. N. (Erfinder: Roland Runkel, Eotten- 
burga. N.), Aufschliefiung, Bleichung und Yeredelung iton P/lanzenfasern jeder Art 
und Gmcinmmg eines reinen iceipen Zellsto/fs, insbesondere fiir die Papier- und Textil- 
Industrie, dad. gek., daB ohne Yorbehandlung oder nach einer Aufbereitung durch 
plotzliche Hitze oder Kiilte aufgelockerte rohe Pflanzenfasern oder auch Holz durcli 
Eiihrcn in vcrd. NaOH in  der Kiilte unter kontinuierlicliem Einleiten yon Cl-Gas 
u. period, sich wiederliolendem Zusatz yon Natronlauge, festem NaOH, Ną,C03 o. dgl- 
rollstiindig von den Inkrusten u . Ligninsubstanzen, sowie von V e ru n re in ig u u g e u  
befreit werdeu. (D. R. P. 407 334 KI. 55b yom 29/6.1923, ausg. 10/12.1924.) O e ł k e r .

Henry Silbermann, Berlin-Lichterfelde, Gewinnung von reinen Cellulosefasern 
aus ceUulosehaltigen durch inkrustierende Beglcitstoffe veru>ireinigten Materialien, me 
Zellstoff und pflanzlichen Faserstoffen, unter Zusammenwirkung yon Salzen, schwachen 
Siiuren u. Oxydationsmitteln, 1. dad. gek., daB die yollstiindigen Entfernung der 
inkrustierenden Stoffe dad. bewerkstelligt wird, daB das Materiał mit Salzeu 
schwacher Sauren u. oxydierenden Agenzien bei einer Temp. yon wenigstens 100 
rorzugsweise unter Druck behandelt wird. — 2. dad. gek., daB Salze schwacher,
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im .Sol kolloidal wirkender Sauren yerwendet werden. — 4. dad. gek., daB ais osy- 
dierende Agenzien Persilicatc u. Percarbonate Verwendung finden. — G. dad. gek., 
daB die Behandlung unter Zusatz von Sauerstoffiibcrtriigern erfolgt. (D.R.P. 407 500 
KI. 29b vom 8/1. 1921, ausg. 16/12. 1924. Schwz. Priorr. 6/1. u. 10/6. 1919.) K au.

Antoine Regnouf de Yains, Frankreicli, Gewinnung von Alkali aus den Wasch- 
Jaugen der Ligno- und Pectocellulosen. Die Laugen werden mit H3P 0 4 oder CaH4(P04)ż 
beliandelt. Der gebildete organ. Nd. wird abgescliicden u. die Lsg. kaustifiziert. 
Man erluilt eine Lsg. vou NaOH u. CaiH2(P04)i . (F. P. 575504 vom 15/3. 1923, 
ausg. 1/8. 1924.) K ausch.

Erik Hagglund, Abo, Finnland, Nutzbarmachung der bei der Natronzcllstoj]'- 
fabńkation entfallenden Schicarzlauge, dad. gek., daB die im Kreislauf benutzte Auf- 
schlicBungslauge auf liolier Natriumacetatkonzentration gelialten wird unter Siclierung 
des gewunscliten Konzentrationsgrades durcli AusstoBung eines Teils der von organ. 
Substanz groBtenteils befreiten Seliwarzlauge u. Ersatz durch frischcs Alkali. —
2. dad. gek., daB die von organ. Substanz wesentlich freie, aus dem Betrieb aus- 
gestoBene Natriumacetatlosung auf Aceton verarbeitct wird. — Diese Verarbeitung 
kann auf dem "Wege der Trockcndestillation durchgefuhrt werden. (D. R. P. 400 661 
KI. 55b yom 19/7. 1922, ausg. 9/12. 1924.) Oelkek .

Adrien Pinel, Rouen, Frankreicli, Rasches Waschcn von Spulen kiinstlicher 
Seide. Die Spulen werden abwecliselnd einer Reilie kurzdauernder Waschungen 
sowie Anssehwingyorgange unterworfen. (Oe. P. 97797 von 4/4. 1923, ausg. 10/9. 
1924. F. Prior. 16/6. 1922.) K ausch .

"Walter James Stevenson, England, Kunstseide aus Acetylcellulose. Man lost 
Acetylcellulose in Aceton od. dgl. u. yerspinnt die Lsg. alsdann in einem Na.iS04 
cnthaltenden Fiillbade. (F. P. 574626 vom 2/3. 1923, ausg. 16/7. 1924.) Kauscii.

Henry Dreyfus, England, Kumtfdden. Die aus Celluloseesteru oder -athern 
liergcstellten Faden werden auf dem "Wege ihrer Herst. mit einer Appretur aus 
uiucr Emulsion von Ólen, Fetten, Wachaen u. dgl. yersehcn. (F. P. 575753 vom 
11/1. 1924, ausg. 6/8. 1924. E. Prior. 26/1. 1923.) Kausch.

"Wilhelm Schmitz, Berlin, Herstellung von linoleutnartigem Boden- oda- Wand- 
bclag, dad. gek., daB die Unterlage von Filz, Papier, Pappe u. dgl. mit oder ohne 
Gewebeiiberzug in zwoi oder niehreren Schichten durch Isolier- u. Klebemassc zu- 
sammengepreBt, die OberfiSche dieser Unterlage mit einem olhaltigen Harz oder 
Sikkativklcister yorgestrichen ist u. ein dickbreiiger Belag oder olfeuclitcs Gemengc, 
bestehend z. B. aus Holz- oder Pflanzenmchl, Korkmehl, Papierfasern, Sand oder 
iihnlichen Materialien unter Zusatz yon ZnO mit Leinol, Leinolfirnis aufgetragen 
wird. — Durch die mittlere Isolierscliicht wird die Unterlage gegen Feuchtigkeit 
geschutzt. Die M. wird nach dem Erharten poliert, gewaclist oder geolt. (D. R. P.
407405 KI. 8h vom 4/6. 1922, ausg. 12/12. 1924.) Franz.

J. Paisseau und R. Warcollier, Courbeyoie, Frankreich, Kiinstliche Perlen 
oder Perlmutter. Klebcnde MM., wie Gelatine-, Celluloid-, Celluloseacetat- oder 
-xanthogenat- oder Ilarzlsg. von geeigneter Konz. werden mit auBerst feincn 
Krystallen oder Gasblasen bcladen. Ais Krystalle sind Fettsiiuren oder Harnsaurc 
geeignet. Gegebenenfalls konnen die in der M. yerteilten Krystalle unter solcben 
Bedingungen gel. werden, daB sich entsprechende HohlrHume bilden. (E. P. 222881 
vom 3/10. 1924. Auszug yeroff. 3/12. 1924. Prior. 4/10. 1923.) KOHLING.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Carlo Mazzetti, Vorlaufige Untermichungen iiber die elektroosmotische Eni- 

wiisserung des Teers. Der yom Vf. benutzte App. besteht aus einem iiuBeren Be- 
hiilter, in dem sich dest. W. u. eine Kupferkatliode befindet, wiihrend der Teer 
sich im porosen InnengefiiB, welclies auch die positiyc Elektrode enthalt, befindet.
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Die gunstigsten Versuchsbedinguugen waren bei 275 V., 0,06 Ampere u. 45—50°. 
Der Wassergehalt des angewandten Teers (vorher 8,7%) sank in diesem Palle iu
12 Stdn. auf 1%; der Lcichtolveiiust betrug iu diesem Falle 0,3%. Bei wasser- 
lialtigerem Teer (15,16%) gleicher Grad der Entwiisserung, nur groBerer Verlust 
an Leichtol, 1,1%. (Annali Chim. Appl. 14 . 379—81. 1924. Rom, Univ.) Zander.

Kausch, dO Jahre Benzolgeicinnung ans Koksofengas. (Wasser u. Gas 15. 
293—98. 1924.) B eh rle .

G. WeiBenberger, Yergleichende Yersuche zur Erdgaswaschung. Fiir die iu 
teelm. MaBstabe an einer Erdgasbołirung in Borysław durchgefuhrten Verss. bestand 
die Apparatur im wesentliehen aus zwei 5 m liohen, zweckentsprechend ein- 
gcrichteten Absorptionsturmeu System BrćGEAt (vgl. D. R. P. 368529; C. 1 9 2 3 . II. 
835), dereń einer mit Bregeatschem Absorptionsmittel, der andere mit raffiniertem 
Spindelol (spezif. Gewicht D.I6 0,890; Yiscositat — 4,5 E/20°), bezw. Gasol (D. 0,850, 
Viscositiit =  1,8 E/20°) galiz. Ursprungs gespeist werden. Beim Waschen nach 
B rćgea t (vgl. Schw. P. 84063 u. 88987; C. 1 9 2 1 . IV. 1303) wurden aus 1 cbm 
łieingas 82—85 g Bzu. vom Kp. 30—165°, von welehem 92% bis 140° ubergingeu, 
gewonnen; dies entspricht ea. 100% Ausbeute. Die yergleichendeu Verss. ergaben 
beim Absorptionsmittel B reg ea t gegeniiber dem Spindelol eine um 64% hoherc 
Gasolinausbeute, ein leichteres Prod. (D. 0,705 gegen 0,710, voin letzteren 81% 
bis 140° ubergehend) u. ein reineres Bzu., obwolil der ZufluB an Spindelol, ebenso 
wie beim Gasol, wcit groBer genommen werden muBtc, ais beim Brćgeatyerf. 
Ebenso zeigt dasselbe gegeniiber dem Gasol eine um 42% erhohte Ausbeute an 
leiehterem u. reinerem Bzu. (Sp. G. 0,706 gegen 0,718, von letzterem 80% bis 140° 
ubergehend). Es bildet ferner insbesondere das Spindelol durch Wasseraufnahinc 
aus dem Erdgas leicht Etnulsionen, wclche die Dest. erschweren. — Genaue MeB- 
resultatc in Tabelleuform vervollstiindigen den Bcricht. (Petroleum 2 0 .  1S17—25. 
1924. Univ. Wicu.) Herzenberg.

M. G. Levi und C. Padovani, Studienund Untersućhungcn iiber die italienischen 
Brainstoffe. I. Analysen und Tie ftemper atu rdestillalion von italienischen Lignitcn 
und Torfen. Vff. geben die Analysen einer Rcihe vou italien. Ligniten u. Torfen 
u. die Zuss. der Tieftemperaturdcstillationsprodd. (Annali Chim. Appl. 14 . 315—59.
1924. Bologna, Scuola sup. di Chim. Ind.)) Zander.

W. Dom nick, Hoglichkeiten der Ól- und Koksgcminnung aus Torf. Vf. bc- 
richtet Uber Erfahrungen bei der Brikettierung u. Verkokung des Torfes, die im 
Betrieb einer Torfverkokungsfabrik in Holstein gesammclt wurden. An Hand 
einer Wiirmebilanz wird gezeigt, daB dic Entwiisserung des Rohtorfes von 90% 
auf 50% wirtschaftlich nur durch Freilufttrocknung erfolgen kann; erst vou einem 
^Vassergehalt von 50% ab kann die kunstlielie Trockuung beginnen. Da der Torf 
sich bei der Trockuung yerdichtct, erweist es sich ais giinstig, dem Torf erst dic 
gcwiiuschte Form zu geben u. dann in groBen Kanaltrockncrn zu trocknen. — Dic 
Brikettierung erfolgt ain besteu in Hochleistungsstrangpressen mit eiuem Stempel- 
hub von 250—300 mm. — Je nach dem Vcrkokuugsverf. scliwankt die Koksausbeutc 
zwischen 20—40%. Dic Ausbeute an Ólen bewegt sich zwischen 2—12% u. hiingt 
nach Vf. fast ausschlicfilich von der Durchfiihrung u. der Temp. des Prozesses ab. 
An Schwelwasser fallen 40—50% des Torfgewichtes an; es enthiilt Methylalkohol 
(0,1—0,15%), Essigsaure (0,75—1%) u. NH3 (0,1—0,3%) in so verd. Lsg., daB eine 
Aufarbeitung wirtschaftlich kaum moglich ist. Der Torfkoks ist nach Vf. wert- 
voller ais Huttenkoks u. Holzkohle u. eignet sich fiir alle huttenmiinn. Z wecke; 
insbesondere wurden bei der Eisenschmelze im Kupolofen gute Ergebnisse erzielt. 
Fiir die Torfverkokung eignen sich kontinuierlieh betriebene Schachtofen besser 
ais Ófen mit intermittierendem Betrieb. Yf. benutzt zwecks besserer wSrmetechn. 
Ausnutzung einen von ihm koustruierten, kontinuierlieh arbeitenden Yielzellenofen,
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der nacli dem Kingofenprinzip gebaut ist. Die3cr arbeitet in den Zonen bis 175° 
(Wasseraustreibungszone) mit direkter u. indirekter Beheizung u. in den Zonen iiber 
175° nur mit indirekter Beheizung. Ais Heizgas dient das bei der Yerkokung sich 
bildende Torfgas, welches ebenso wie die Frischluft durch die Abwiirme der Ofen- 
zellen auf 500° yorgewiirmt wird. Die Óldampfe werden in Destillationstiirmen 
niedergeschlagen. Ebenso wie beim Ringofen werden tiiglich eine neue Reihe von 
Zellen entleert u. wieder gefiillt. (Petroleum 2 0 .  1891—95. 1924. Altona.) H erzenb.

Ed. W. Albrecht, Fortschritte und Anderungen auf dem Gebiete des Erdok. 
Bemerkung zu dem Aufsatz F ranckensteins (Ztschr. f. angew. Ch. 3 7 . 357; C.
1 924 . II. 780). Auch bei dem alten Raffinationsverf. wurde II2SOł wiedergewonneu, 
die alkal. Abwiisser wurden in Seifenfabriken yerarbeitet u. der Saureasphalt kam 
alB Kunstasphalt in den Handel. (Ztschr. f. angew. Ch. 3 7 . 1023. 1924. Braila.) Ju.

St. Zuber, JEiniges iiber Herm Pyhalas Ólhypothese. Zu den Anschauungen 
PyhAlas (vgl. Petroleum 1 9 . 495; C. 1 9 2 4 . I. 839), speziell iiber die kaukas. 
Ollagerstiitten, wird bemerkt, daB die Bakuer Lager zum PliozUn gehoren u. daB 
cin Zusammenhang zwischen yulkan. Erscheinungen u. dem Erdćilkyorkommen im 
Bakuer Revier nicht yorhanden ist. (Petroleum 2 0 .  1093—94. 1924. Lwów 
(Polen).) IIerzenberg.

E w ald Pyhala, Zu den Bemerlcungcn Dr. St. Zubers iiber meinc Ansichten iiber 
die Entstehung des JErdols. Die Bemerkungen Zobers (vorst. Ref.) werden zuriick- 
gewiesen. (Petroleum 20. 1975—76. 1924.) IIerzenberg.

Ferdinand Schulz und Hynek Chorkovciv, U ber die Yańationen in der Zu 
sammensetzung des Rohols innerhalb des Egbeller Erdollagers. Das Egbeller Robol 
ist yollkommen paraffin- u. benzinfrei u. liat einen Siedebeginn yon iiber 200°. 
Das spezif. Gewicht des entwasserten Rohols aus 24 yerschiedenen Bohrlocliern 
schwankt zwischen 0,914 u. 0,937. Eine Beziehung zwischen der Tiefe des Olhori- 
zontes u. dem spezif. Gewicht scheint nicht zu bestehen; docli konnen in der 
Horizontalausdelinung des Olfeldes 3 Zonen unterschieden werden, innerhalb welclier 
die spezif. Gewichte der Robole nur wenig differieren. GroBerc Unterschiede zeigt 
die Yiscositfit der Rohole, die bei 3 Bohrlochern zwischen 9,1 u. 19,7 E/20° schwankt. 
Die Siedeanalyse des leichtesten u. schwersten Rohols ergab nur geringe Unter
schiede: bis 250° : 1,3 bezw. 1,1%, von 250—300°: 22,2 bezw. 20%j Riickstand iiber 
300°: 76,3 bezw. 78,9%, dessen Sp. G. 0,9242, bezw. 0,9498 betragen. — Ein 
Lageplan des Olfeldes erlSutert den Bericht. (Petroleum 2 0 .  1839—41. 1924. 
Prag.) IIerzenberg.

R. Wischin, Das Bliimner Crackverfahren. Beschreibung des Yerf. in seinen 
Grnndzugen tygl. Brennstoffchemie 3 . 323; C. 1 9 2 3 . II. 204). Ais Arbeitstemp. 
wird eine iiber,450° angegeben, ais Arbeitsdruek 40 at; die Erliitzungsdauer betrUgt 
30 Min. Die, Fiillung des Autoklaven besteht aus einer Bleisclimelze. (Petroleum 
2 0 . 1949—51. 1924. Miinchen.) H erzenberg.

Leopold Singer, Neue Mittel zur Yereinfachung und Yerbilligung von 
Yaeuum-Ólanlagen. Scharfe Kritik d e r . Abhandlung von Kaiin (S. 322) vom 
maschinentechn. u. chem.-techn. Standpunkt aus. An der „Pumpe ohne schad- 
lichen Raum“ wird die Moglichkeit einer guten Abdichtung bezweifelt u. bemungelt, 
daB sie nicht nur die OldSmpfe, sondern auch die gesamten Wasserdampfe der 
Schmieroldest. zu bewSltigen hiitte, somit sehr groBe Dimensionen haben miiBte u. 
unrentabel ware. Es wird ferner bezweifelt, daB mit dem „Vakuumf6rderapparat‘ 
ein besseres Vakuum ais im barometr. Kondensator zu erzielen sei. SchlieBlich 
wird auf die naph diesem Yerf. nicht zu yermeidende B. von sehr schwer u. nur 
®it groBen Kosten zu trennenden Ol-Wasser-Emulsionen hingewie?en, sowie auf 
die bedeutenden Verluste an mit dem Auspuffdampf mitgerissenen OldSmpfen. 
(Petooleum 20. 1843—45. 1924. "Wien.) H erzenberg.
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Leon Burek, Rolwlemulsion-Absclieider „Metan11. Dor App. beruht auf dem 
bekannten Prinzip der Emulsionstrennung durcli Verminderung der Oberfliichen- 
spannung infolge erhohterTemp. Um Benzinverluste dureh Yerdampfung zu yermeiden, 
sowie ein Sieden des abgeschiedenen W. bei Tempp. uber 100°, wodurcli eine die 
Trennung erschwerende Zirknlation des W. eintreten wurde, wird in hermet. 
gesehlossenen Kesseln gearbeitet, so daB bei der Arbeitstemp. von 120—140° ein 
Uberdruck von 2—(i at cntsteht. Die Methode arbeitct kontinuierlicli; der App. 
bcsteht aus 2 senkrechten, mit genau regulierbaren Eeduktionsventilen versehenen 
Kesseln, von denen der eine ais Yorwitrmer fiir die Emulsion dient, wiihrend der 
zweite die eigentliclie Trennung innerlialb 2—4 Stdn. durehfuhrt. Die Erwiirmung 
erfolgt mittels indirekten Dampfes, der in einer Schlange dem VorwiirmCr zugcfiihrt 
wird, an welchem auch das entwiisserte Eohol scine Abwiirmc abgibt. Die Tages- 
leistung einer Anlagc betriigt ca. 350001 Eohol. — Abbildungcn des App. u. einer 
Gesamtanlngc, sowie eine tabellar. Zusammenstellung von Leistungsergebnisscu 
liegen bei. (Petroleum 2 0 .  1887—91. 1924. Lemberg.) H e r z e n b e r g .

M. Eakuain, Zur Frage iiber dic Adsorption. der feslcn Paraffine des Erdiils. 
(Vgl. S. 321.) Vf. liiilt, im Gegensatz zu G u r w i t s c h ,  die Ergebnisse seiner Veras., 
sowie derjenigen von B u r s t i n  (Petroleum 1 9 . 119; C. 1 9 2 3 . IV. 897), welche die 
Adsorbierbarkeit kryst. Weicliparaffine durch Floridin beweisen, fiir theoret. 
unerkliirlich, da vom kolloidchem. Staudpunkt aus die festen Paraffine ais Krystalloide 
nicht adsorbierbar sein sollten. Diese Fiille fallen in das Gebiet der wenig auf- 
gckliirten, reversiblen Adsorptionen, wiihrend die Adsorption organ. Kolloide sonst 
stets irreversibcl ist. Dic Verss. von G u r w i t s c h  (Petroleum 2 0 .  903; C. 1924 .
II. 1538), welcher bei Grosnyer Eohol, das 9% Paraffin enthiclt, eine nur sehr 
gerińge Adsorption feststellen konntc, glaubt Vf. dadurch erklSren zu konnen, dali 
diese Konz. bereits dem Adsorptionsminimum entsprieht. Bei weiteren Verss. von 
G u r w i t s c h  mit 0,26°/o Lsgg. von kryst. Paraffinen aus Ozokerit in Bzn. liiilt Vf. 
die Konz. fiir zu gering, um genaue Paraffinbestst. ausfiiliren zu konnen. (Petroleum 
2 0 .  1957—58. 1924. Moskau.) H e r z e n b e r g .

E. A. Ewans, Der Wert eines Schmiennittels. Es wird darauf hingewiesen, 
daB fiir den Wert eines Schmieroles neben der Viscositiit die ,,Verteerungszahl!' 
u. die „Kohlungszahl“ von besonderer Bedeutung sind. Letztere insbesondere w eg en  
der schiidlichen Folgen einer ubermfiBigen Absonderung von C im Explosionsraum 
u. in den Kolbenring-Nuten, sowie im Luftkompressor eines Diesehnotors, wodurcli 
ein Vcrkleben der Ventile, Absplittern der Fcdern, sowie erhohte Temp. im Kom- 
pressor heryorgerufen werden. Die „Kohlungszahl“ wird durch zweitiigige Oxy- 
dation des Óles mittels h. Luft bei der Arbeitstemp. im Explosionsraum des Motors 
erhalten. Doch kann die Kohlungszahl ais Qualitiitsmesser nur fiir e in e  Ólsorte 
benutzt werden, da bei Schmierolen verschiedener Herkunft keineswegs die Giitc 
des Óles mit abnehmender Kohlungszahl steigt, was durch Versuchsergebnisse 
belegt wird. Dies ist offenbar auf das ycrschiedenc Verh. der die Erdole bildenden, 
komplizicrten KW-StofFe bei der Zers. zuriickzufuhreu. (Chem.-Ztg. 4 8 . 816—17.
1924.) H erzenberg.

G-. Hofer und H, v. Wartenberg, Die Ermittelung von Sauerstoff im Leticht- 
gas. Vf. beschrcibt ein calorimetr. Verf. zur Best. von 03 im Leuehtgas, das aut 
der Oxydation von Hydrosulfit beruht, dessen Verbrauch durch Blaufarbung vou 
Indigocarmin festgestellt wird. Es wird die Gasmenge gemessen, die beim Durch- 
perlen durch die mit Indigocarminlsg. versetzte Hydrosulfitlsg. eine durch gefarbte 
Gelatinefolie festgelegtc Fiirbung hervorruft. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 9—11- 
Danzig, Techn. Hoehsch.) . JuKG.

M inerals Separation Ltd., London, Mischen fein verteilter Kohle niit einem
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Bindemittel fur die Brikettbereitung (kurzes Ref. nacli F. P. 546201, s. C. 1924. II. 
2308), woboi die in W. in der Schwebe gebaltene Kolile mit einem yerflussigtcn 
Bindemittel unter Luftzufuhr geriihrt wird, um sie mit dem Bindemittel zu iiber- 
ziehen, dad. gek., daB ein aus einem yerflussigten Gemisch von Pech u. Naphthalin 
oder Phenanthren besteliendes Bindemittel yerwendet wird. (D. R. P. 407239 
KI. 10 b vom 25/5. 1922, ausg. 10/12. 1924. E. Prior. 24/8. 1921.) Oelker .

Robert Charles Hazard, Frankreich, Sclnoefelwasserstoff aus Gasgemischen. 
Man liiBt die 1I„S u. C02 enthaltenden Gasgemische von NaOII-Laugen (20° Be.) al>- 
sorbieren u. behandelt sie mit CatOII)* in einer der gebildeten Na^CO,, in der Lauge 
entsprechendeu Menge. (E. P. 576028 vom 21/1. 1924, ausg. 9/8. 1924.) Ka.

Gebriider Briinner G. m. b. H., Wien, Yerbrenmmg von Generatorgas. Der 
Generator wird unter so bohem Druck betrieben, daB das erzeugte Gas infolge 
seiner hohen Ausstromungsgeschwindigkeit die zu seiner vollstiindigen Verbrennung 
erforderliche Luft selbst ansaugt. -— Dic so erzeugte Gas-Luftmischung ist sowohl 
zu unmittelbarer Yerbrennung in luftdicht geschlossenen Raumen mit anschlieBender 
Nutzbarmachung der gebildeten Heizflamme ais auch zum Betriebe von Kraft - 
maschinen yerwendbar. (Oe. P. 98166 vom 3/7. 1923, ausg. 10/10. 1924.) Oelkeh.

Frank Tinker, Birmingham, Hcrstellung von Petroleum. (D. R. P. 405685 
KI. 23b vom 20/7. 1922, ausg. 6/11. 1924. E. Prior. 29/7. 1921. — C. 1923. U. 
650.) Oelker.

Milon James Trumble, Los Angeles, Calif., Behandlung von Kohlenwasser- 
sto/fen. Feste KW-stoffe werden in einer geschlossenen Retorte mit uberhitztem 
Dampf geblasen, wobei in der Retorte ein Uberdruck aufrecht erhalten wird. In 
den so erzcugten li. Koks fUhrt man dann weitere Mengen des festen KW-stoffe 
mittels eines fl. KW-stoffs ein, dic dadurcli gespalten (gekrackt) werden, kondensiert 
die erhaltenen Dampfe u. zerlegt sie in ihre Bestandteile. (Can. P. 237 773 yom 
3/7. 1923, ausg. 12/2. 1924.) Oelker .

George Emil Stahl, Jersey City, New Jersey, V. St. A., iibert. yon: Eriedrich 
Carl Matthies, Lauerbach b. Erbacli, Odenwald, Ilolzschutzanstńche. Zu dem Ref. 
nach D. R. P. 382417; C. 1923. IV. 992 ist nachzutragcn, daB die desinfizierend 
wirkenden Stoffe u. das Mineralol, das frei von Harzen sein muB u. das Aus- 
waschen des FeS04 bezw-. der SalicylsSure . aus dem mit den Lsgg. dieser Stoffe 
bestrichenen Holz yerhindern soli, tief in dic Holzporen eindringen, ohne letztere 
zu yerstopfen. Ein Schrumpfen oder Morschwerden des behandelten Holzes wird 
daher yerliindert. (A. P. 1511742 vom 6/12. 1921, ausg. 14/10. 1924.) Schottl.

XX. SchieB- und Sprengstoffe; Ziindwaren.
Alfred Stettbacher, Richard Escalest. Nachruf auf den Vf. des Sammel- 

" erks „Die Explosivstoffe“, den Herausgeber „der Zeitschrift fiir das gesamte SchieB- 
Sprengstoffwesen11 u. Begriinder der Zeitschrift „Kunststoffe“. (Chem.-Ztg. 48. 

825. 1924. ZUrich.) J ung.
E. Audibert, Uber eine notwendigc Bedingung fiir die Sicherheit des Sprengens 

in einer entziindbaren Umgebung. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 1167. 
1275; C. 1924. II. 141. 1303.) Eine notwendige Bedingung fiir die Sicherheit von 
Sprengungen in einer entziindbaren Umgebung ist, daB die gasfórmigen Zersetzungs- 
prodd. des Esplosiystoffes keinen Ausgang finden, auBerhalb der Masse nieder- 
zuschlagen, bevor nicht die Verbrennung der reduzierenden Bestandteile yollendet 
■st. (C. r. d. l’Acad. des sciences 179. 825—27. 1924.) J osephy .

E. Burlot, Bestimmung der theoretischen Kraft und des Covolumens der Explosiv~ 
stoffe. Die theoret. Kraft der Explosivsto£Fe (f) kann aus der Gleichung p //!  — 
f  -f- u p  (p der maiimale Druck der Explosion, A  die Ladung der Bombę, u, das
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Covolum der boi der Explosion entstandenen Gase) oder aus der Gleichung: 
f  — p 0 Y0 T/273, F0 das Vol. der entstandenen Gase bei 0", T  die Temp. der 
Esplosion) berechnet werden. Die Ermittlung des Druckes p  aus der Deformation 
der Bombę ist aber oft falsch, weil verseliieden selmell anwachsende u. abnebmende 
Drueke yerschiedene Zerstorungen yerursachen. Die Abkiililung der Explosivgaae 
durch die Wand der Bombę kann aucli einen 15%ig. Feliler -in die Druckbest. 
einbringen. Wenn aber diese Korrekturen gemaeht sind, so erscheinen die f  aus 
den beiden Gleichungen yerschieden; fiir Ballistit z. B. um 22%. Vf. yermutet die 
Pehlerąuelle in den Werten fiir die spezif. Wiirme der Gase von Mallabd u. 
Le Chatelier , die man bei Ansrechnung der T  gobraucht hat. (C. r. d. 1’Acad, 
des seiences 1 7 9 . 968—70. 1924.) B ikerman.

Henry Le Chatelier, Bemerkungen zur Mitteilung von E. Burlot. (Vgl. vorst. 
Ref.) Die Angaben yon M a l l a e d  u . L e  C h a t e l i e e  (Memoriał des Poudres 2. 
353. 466 [1884—1889]) konnen fehlerhaft sein, weil bei ihrer Ausrechnung die Un- 
abhiingigkeit der spezif. Warmen vom Druck yorausgesetzt wurde, die nur bei 
hohen Tempp. zu recht besteht. Die BestStigung durch Explosionsverss. ist nicht 
iiberzeugend, weil bei iilteren Messungen die beiden yon B u r l o t  angcfiihrten Fehler- 
quellen nicht. beobachtet wurden. (C. r. d. 1’Acad. des seiences 1 7 9 . 971—72.
1924.) _____ B ik e e m a n .

De Wendelsche Berg- und Huttenwerke, Hayingen, Lothr., Sprengmittel, 
bei dem ais Sauerstofftrciger fliissige Luft oder flilssiger Sauerstoff dient. Bei dem 
Sprengmittel nach Pat. 401358 wird das Calciumsilicid teilweise oder ganz durch 
andere Silicide, wie Eisensilieid, ersetzt. Fcrner wird zur Erholiung der Brisauz 
ein KW-stoff oder ein mit einem reinen Kohlenstofftriiger yermischter KW-stoft 
zugesetzt. — Es wird eine bessere Sprengwrkg. erzielt. (D. R. P. 405964 KI. 78 c 
vom 7/7. 1916, ausg. 10/11. 1924. Zus. zu D. R. P. 401358; C. 1924. II. 2511.) Oe.

E. I. du Pont de Nemours & Company, Wilmington, ttbert. yon: Leon 0. 
Bryan, Wilmington, Del., Y. St. A., Ammoniumnitrat-Sprengstoff, welcher aus 
NH4N 03 u. melir ais 10% eines rauchlosen Pulyers besteht. Beispielsweise wird 
eine Mischung aus 10—40% rauchlosem Pulyer, 35—80% NII4N 03, 1—10% Nitro- 
glyceriu u. 3—15% NaCl o. dgl. empfohlen. (A. P. 1509393 vom 25/4. 1922, ausg. 
23/9. 1924.) Oelker.

'William M. Dehn, Seattle, Washington, Sprengsto/f, welcher d a d u rc h  erhalten 
wird, daB man mit NH4NOs impragnierte Pflanzenfaserstoffe, wie Holzmelil, in 
feinster Verteilung mit Alkalimetallnitraten innig yermischt. (A. P. 1509935 vom 
16/9. 1922, ausg. 30/9. 1924.) Oelker.

Trojan Powder Company, New York, ubert. von: Walter 0. Snelling, 
Allcntown, Pa., V. S t A., Sprengsto/f, welcher aus Nitrostiirke, einem Ośydations- 
mittel, z. B. NH4N 03, einem Stabilisierungsmittel, wie Harnstoff u. einem Losungsni. 
fiir das letztere besteht. (A. P. 1510348 yom 14/12. 1920, ausg. 30/9. 1924.) Oe.

Fredrich Olsen, Doyer, New Jersey, Sprengsto/f, welcher aus Ammonium- 
perehlorat, Trinitrotoluol, einem rauchlosen Pulyer, wie Cordit, u. einem nicht 
explosiven yerbrennlichem Stoff (Holzmehl o. dgl.), Salpeter u. Mg02 zusammen- 
gesetzt ist. (A.P. 1510555 yom 16/4. 1921, ausg. 7/10. 1924.) Oelker.

NobePs Explosives Company Ltd., Steyenston, Ayrshire, Schottland, Ser- 
stellung von Nitroccllulose enthaltenden Spreng- und Schiefimitteln. Den Sprengstoffen 
werden zwecks Stabilisierung Urethane zugesetzt, welche am N-Atom zwei aromat. 
Gruppen gebunden enthalten, yon denen eine eine Benzyl- oder substituierte Benzyl- 
gruppe ist. (HolL P. 8497 vom 14/6. 1919, ausg. 15/3. 1923. E. Prior. 14/6. 
1918.) O elker.
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XXI. Leder; Gerbstoffe.
Lo Priore, Expcrimentelle Angdben iiber die Garung der Kastanie a u f dem 

Haufen. Kastanien lagern vor dem Schiilen oftmals lange auf dcm Haufen, wobei 
Garung eintritt. Hierbei treten Verluste an 1. Bestandteilen ein. Walirend Schalen 
Von unyergorenen Kastanien 9,20% Gerbstoff, 4,15% 1. Nichtgerbstoff u. 64,59% 
Unl. enthielten, ergab die Unterss. nach der Garung 7,87% GerbstofF, 3,49% 1 
Nichtgerbstoff u. 72,38% Unl. (Bollet. Industria delle Pełli 2. 145—47. 1924.) G ri.

Hugo Kuhl, Die Bedeutung der Kolloide fiir den Gerbprozep. Erorterung der 
Kolloidrkk. bei den yerschiedenen Gerbartcn. Bei der primitiysten Art der Fett- 
gerbung, bei welcher das Feli mit dem Gehirn des Tieres eingerieben wurde, spielt 
das EiweiB die Kolie eines Emulsators. (Ledertechn. Kdsch. 1 6 . 137—39. 1924. 
Berlin.) Geengross.

V. Kubełka, B. Kohler und F. Berka, D ie H aut ais Adsorbens. III. Uber 
die Adsorption von Eisen- und Aluminiumchlorid durch Ilautpuher. (I. u. II. ygl. 
Collegium 191 8 . 324. 357.) Vff. untersucliten die Frage, ob bei den zwischen Hautpulyer 
u. Salzlsgg. (FeC)3 u. A1C13) sich abspielenden Kkk. die Adsorption ais einleitender 
Faktor eine Kolie spielt oder nicht. Es wurden folgende wesentlichste Ergebnisse 
erhalten: Die durch Hautpulyer yerursachtcn Konzentrationsanderungen der Ionen 
Fe'" u. Al'" sowie Cl' yerlaufen so schnell, daB praktisch das Gleichgewicht schon 
innerhalb der ersten 10 Minuten eingestellt ist, derart, daB bei wciterem Schutteln 
(bis zu 2 Stdn.) keinerlei Konzentrationsanderungen mehr cintreten. Das Verhiiltnis 
der adsorbierten Ionen ist nach 10 Minuten yon der Zeit (bis 2 Stdn.) ganz unabhiingig. 
Das yon Hautpulyer aufgenommene Salz enthiilt mehr Cl' ais n. FeCl3 bzw. A1C13, 
d. h. das Hautpulyer entnimmt der Lsg. mehr Saure, ais der Zus. des n. Chlorides 
entspricht. Der EinfluB der Konz. der Lsgg. auf die aufgenommenen Ionen ist bei 
FeCl3 u. A1C13 yerschieden. Bei A1C13 wird die Siittigung bei Adsorption des Cl' 
bei einer yiel hoheren Konz. erreicht, ais bei FeCl3. Ferner wird das Al"‘ schwiichcr 
adsorbiert, ais das Fe"'. Es handelt sich bei den Iouenpaarcn Fe'" u. Cl' sowie 
auch Al-" u. Cl' um einen Fali der sogenannten Siittigung der Oberflache des 
Adsorbens. Bei den Konzz. der Verss. wurde eine negatiye Adsorption nicht 
beobachtet; doch scheint bei AlCl3-Lsgg. bei hohen Konzz. die Adsorption des 
Al"’ negatiy zu werden, wiihrend die Adsorption von Cl' positiy bleibt. Die Zus. 
des yon Hautpulyer aufgenommenen Anteils des gel. Salzes hiingt auch von der 
Konz. ab u. ist bei FeCL, u. A1C13 yerschieden. Bei FeCl3 wird bei niedrigsten 
Konzz. sehr yiel Cl' u. nur wenig Fe‘" aufgenommen, mit steigender Konz. niihert 
sich die Zus. des adsorbierten Anteils immer mehr der des 11. Salzes u. bei weitęrer 
Konzentrationssteigerung wird wieder im Verhiiltnis zum Fe'" mehr Cl' aufgenommen. 
Bei A1C13 steigt die Aciditat des aufgenommenen Anteils regelmiiBig mit steigender 
Konz. d. li. cs wird im Verh;iltnis zum Al"' immer mehr Cl' aufgenommen u. es 
ist wahrschcinlieh, daB bei sehr hohen Konzz. des A1C13 yom Hautpulyer nur Cl' 
aufgenommen wird. (Collegium 1 9 2 4 . 306—23. Bohm. Techn. Hochsch. Briinn.) L au.

Arthur W. Thomas und Margaret W. Kelly, Gerbsauregerbung. Vff. fanden 
bei quantitativen Unterss. iiber die gerbende Wrkg. yon Gallusgerbsaure ais einer 
Funktion der Konz. letzterer, daB Gallusgerbsaure wie die pflanzlichen Gerbstoff- 
ausziige des Handels wirkt. Der Gerbgrad ais eine Funktion yon pn zeigt, daB 
die Wrkg. mit derjenigen der Handelsgerbstoffe auf der sauren Seite yon ph 7— 8 
ubereinstimmt. Auf der alkal. Seite dayon ist jedoch keine Gerbwrkg. yorhanden. 
Der gebundene GerbstofF des mit Gallusgerbsaure erhaltenen Leders wird mit 
Alkohol leichter ausgezogen ais der Gerbstoff gewisser mit pflanzlichen Gerbstoffen 
gegerbter Leder. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 1 6 . 800—S02. 1924. Columbia, 
Uniy.) ' Lauffmann.
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Johannes PaeBler, Uber festeń Mimosenrindcnauszug. Vf. behandelt die Zus., 
die Losliehkcitsyerhiiltnisse u. sonstigen Eigensehaften der in Siidafrika hergestellten 
festen. Mimosenrindenauszttge u. kommt zu dem Ergebnis, daB der feste Mimosen- 
rindenauszug ein Gcrbstoffauszug von bohem Gerbstoffgehalt n. von giinstigen 
Eigenseliaften ist, dessen Ycrwendung Vortcile bietet u. zwar besonders in der 
FaBgerbung an Stelle des nielit behandelten Quebrachoauszuges, ferner zum Ver- 
stiirken von Siitzen u. Yersenkbriihen u. anteilig zum Stellen der starksten Farbę 
von Farbgangen. (Lederteehn. Rdsch. 16. 113—15. 1924. Freiberg i. Sa., Deutsche 
Yersuchsanstalt fiir Lederind.) L auffm ann.

—, Pukerformige Gerbstoffextrakte. Es werden die Vorteile u. die Herstellungs- 
verff., besonders die neuen Eintrocknungsverff., der pulyerformigen Gerbstoffestrakte 
behandelt. (Lederteehn. Rdsch. 16. 117—19. 126—27. 1924.) L auffm ann.

W. R. Atkin und P. Chambard, Offizielle Metliodc zur Untersuchung von Ent- 
haarungskalkcn. Zur Wertbest. sind folgende Bestst. auszufiihren: Kaustische 
AlkalitJit' (Ca(OH)s, NaOIT, CaS, Na,S), NHS, SeHwefel, Gesamt-N, Aminogruppe u. 
der Grad ihrer Hydrolyse, Schwellungsvermogcn u. Temp. (Bollet. Industria delle 
Pełli 2. 183—90. 1924.) Gkimme.

—, Nitrosomethylurethan ais Reagens au f Pyrocatcchingcrbsio/je. VfF. kommen 
bel Nacbpriifung der von VOGEL u. ScnCLLEK (Collegium 1 9 2 3 . 319; C. 1 9 2 4 . I. 
1728) angegebenen Priifungsverff. fiir Gerbstoffe mit Nitrosomethylurethan beim 
Vergleich zur Rk. mit IICOH u. HC1 zu folgenden Ergebnissen: Die Kk. mit Nitroso- 
metliylurethan ist kein geeignetes Reagens zur Unterscheidung von Pyrocatechin-
u. Pyrogallolgerbstoffen, da die B. einea Nd. in verscbiedenem MaBe vor sich geht, 
oline fiir die bciden Ilauptgruppen oder einzelne Gruppenvertreter kennzeiclmend 
zu scin u. da bei liingerem Kochcn auch einige Gerbstoffe der Pyrogallolreihe mit 
dem Nitrosomethylurethan derart reagteren, daB sie die typ. Rk. mit Eisenalaun 
nicht mehr geben. Die Behandlung mit HCOH u. HC1 ist ais GruppenreageDS 
obwohl es ais solclics nicht ganz vollkommen ist) derjenigeń mit Nitrosomethyl
urethan bei weitem yorzuziehen. (Collegium 1 9 2 4 . 323—27. Waalwijk [Holland], 
Reichsycrsuchsanstalt fiir Lederindustrie.) Lauffmann.

Winifred Nellie Nicholson und Donald Rhind, Die quantitative Beslimmung 
des Grades der Hydrolyse von Gallotannin durch Tannase. Die bei Einw. der 
Tannase auf Gallotannin oder Methylgallat entstehende Gallussawe bestimmen 
F reu d en h erg  u. Y o llb re c h t (Ztschr. f. physiol. Ch. 116. 277; C. 1 9 2 2 . I. 283) 
durch Titration. Dieses Yerf. hat sich ais unzuverlassig erwiesen, dagegen liat 
sich das colorimetr. Verf, zur Best. kleiner Mengen Gallussiiure von M itchell 
(Analyst 4 8 .  2; C. 1 9 2 3 . II. 862) in geringer, dcm yorliegenden Zwecke angepaBter 
AbSnderung brauclibar gezeigt. Die Ausfiilirung des Verf. u. die Handhabung u. 
Einrichtung des dazu yerwendeten Colorimeters wird beschrieben. Die Unterss. 
uber den Grad der Hydrolyse wurden wie folgt vorgenommen: Probeglaser wurden 
mit je 10 ccm der Gallotanninlsg. (etwa 3 g im Liter) yersetzt; dazu gab man 1 ccm 
Mycclauszug (Schiitteln yon 1 g Mycelpulyer mit 50 ccm W. walirend 3 Stdn., 
21 Stdn. Stehenlassen u. Filtrieren) u. iiberschichtete mit Bzl. Dann wurden die 
Probeglaser diebt yerkorkt u. in einem Brutschranke bei 25° aufbewahrt. Nach 
Verlauf von je 24 Stdn. wurde je eines der Proberohrchen auf Gallotannin unter
sucht. Das unyeriinderte Gallotannin wurde mit 4,5 ccm l°/0ig. Lsg. von Chinin- 
clilorhydrat gefallt u. der Nd. durch Zugabe yon 0,5 ccm 16°/„ig. NaCl-Lsg. koa- 
guliert. 1 ccm dieses Gemisches gab man in das eine NeBlersehe Rohr des Colon- 
meters u. 1 ccm der Yergleichslsg. von Gallussiiure mit 1 ccm 0,5°/0 NaCl-Lsg. ui 
das andere. Beide Rohren erhielten dann noch je  2 ccm des Mitchellseben 
Reagenses, wurden auf 100 ccm aufgefullt, gemischt u. in iiblicher Weise die 
FarbstŚrken yergliehen. (Analyst 4 9 . 505—9. 1924.) Ruiile.



Sres Nordenflycht, Bustos y  Cia., c/o Sres Magnere, Santiago- dc Chile, 
Chile, Mittel zum Entliaaren von Fellen und Hiiuten, bestehend aus Na^S., u. einer 
Jiur- uberfiihrung des letztereu in Na.,S uuzureieheuden Menge freien NaOII. -n 
Man' gibt z. B. zu einer Lsg. von NaOII in W. bei 80° allmiihlicli soyiel fein- 
gemahlenen S, daB eine konz. Lsg. von Na2S6 entsteht. Naehdem das Aufschiiumen 
beendet ist, wird gepulvcrtes NaOH, in etwas groBerer Menge ais zur Uberfiihrung 
des NajS5 in Na»S2 erforderlieh ist, hinzugeben. Nach Beendigung der sehr heftigen, 
unter Aufschiiumen u. Entw. von Diimpfcn eintretenden Rk. wird die M. in' gc- 
eignete Behiilter gegossen. Sie erstarrt zu einem festen, rotlich scliokoladefarbencn 
oder graugelblicheri, ca. 05—70% Na2S2, 2—3% Na.2S2Ó3 u. NajSO,.,, 25—35% W., 
sowie Spuren von FeS u. anderc Verunrcinigungen enthaltenden Prod., das ohne 
Zusatz von CaO zur Enthaarung Vcrwendung finden kann. (E. P. 191431 vom 
13/9. 1921, ausg. 8/2. 1923.) Schottlander.

Alfred Ehrenreich, Frankreich, Verfahren zum Entfernen der stacheligen Ober- 
schicht von Haifischhiiuten vor dem Gerben. Man behandelt dic griindlich ent- 
fleischten Hiiute von Ilaifischen, Staehelrochcn usw. mit einem Gemisch von chem. 
reinem, von CaCl. u. MgCl2 freiem NaCl in gesiitt. wss. Lsg. u. IICl 18° Be. Die 
stachelige Oberschicht liiBt sich dann leicht entfernen. Gleichzeitig erhiilt man die 
BloBen in sterilisiertem u. gepickeltem Zustande (liierzu vgl. auch Rogebs u. O cean 
Bond Co., In c ., A. P. 1395773; C. 1923. U. 207.) (F. P. 574455 vom 7/12. 1923, 
ausg. 11/7. 1924.) Schottlander.

Alfred Ehrenreich und Kristian Bendixen, Frankreich, Vcrfahren zum 
Sclmellgerbeti von Fischhauten wid Ilauten anderer Seetiere. Die gcweichten u. ge- 
kalkten Hiiute werden in ein Milchsiiure oder CH3C02II u. gegebenenfalls NaIIS04, 
sowie Oropoti, enthaltendes Bad gebracht u. bei ca. 30° wiihrend 3% Stdn. in 
diesem gewalkt. Hierauf liiBt man abtropfen u. bringt die Hiiute in eine yegetabil. 
Gerbbriihe, z. B. (Juebracho, Sumach oder Kastanienholzextrakt, oder eine minerał. 
Gerbbriihe, wie Cr-Salze, walkt einige Minuten, liiBt die Hiiute dann im Gerbbad 
liegen, walkt wiederum 1 Stde. u. wiederholt die MaBuahme im Yerlauf von 24 bis 
48 Stdn. mehrmals, worauf die Hiiute yollstiindig gegerbt sind. Im Cr-Bad ist die 
Gerbung bereits nach 16—24 Stdn. beendet. (F. P. 575398 vom 6/12. 1923, ausg. 
29/7. 1924.) Schottlander.

The Sunbeam Chemical Company, Ubert. von: Wolf Kritchevsky, Chicago, 
Illinois, V. St. A., Farben und Polieren von Leder. Man yerwendet ein Gemisch 
von FarbstofF, Carnaubawachs u. einem Losungsm. fiir den Farbstoff u. das 
Carnaubawachs, z. B. 4 Teile Farbstoff, 4—5 Teile Carnaubawachs, 4—5 Teile 
Terpentinol u. 86— 88 Teile A. (Can. P. 237471 vom 23/4. 1923, ausg. 29/1.
1924.) F ranz. -

Wilhelm Brauna G. m. b. H., Quedlinburg, Farben von Leder, dad. gek., daB
man das Leder mit einer Lsg. von Tanninlacken in verd. Siiuren u. A. oder anderen 
mit W. mischbaren organ. FIL, gegebenenfalls unter Zusatz von 1. Metallsalzen u. 
Korperfarben behandelt. — Die B. des Tanninlackes erfolgt erst nach dem Ver- 
dunsten der Losungsm., die Fiirbungen stauben nicht ab. (D. R. P. 406618 K1. 8m 
vom 1/4. 1923, ausg. 25/11. 1924.) F ranz.

Peter Kaj Herman Nielsen, Kopenhagen, Diinemark, Impragnierungsmittel 
fiir Treibriemen, bestehend aus einem Gemisch yon gleichen Teilen Harz u. konsistem
F ett. (Dan.P. 33218 vom 8 /9 . 1923, ausg. 19 /5 . 1924.) F r a n z .

X X n . Leim; Gelatine; Klebmittel usw.
Lehmann & VoB, Hamburg, Herstellung eines nichtfaulenden Casein-Kaltleims 

aus Casein, Ca(01I)2 u. solchen Alkalisalzen, die sowohl mit dem Ca(OH)2 unl. 
Kalksalze geben, wic auch gleichzeitig die Caseinlsg. vor dem Faulen sehtitzen,
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wobei das Ca(OH)2 in stocliiometrischem UberschuB gegeniiber den Alkalisalzen 
angewendet wird, dad. gek., daB zum Zwecke der Unlosliehmachung des ein- 
getrockneten Kaltlcims dcm Gemische noch Schwefelpulver zugesetzt wird. (D. R. P. 
406401 Kl. 22i vom 10/9. 1921, auag. 18/11. 1924.) Oelker.

Hugo Kuhl, Berlin, Herstcllung von Kaltleimen, dad. gek., daB man in organ. 
Kolloide enthaltenden Mischungen, insbesondere caseinhaltigcu, anorgan. Kolloide, 
mit Ausnahme von Si-Verbb., erzeugt. — Der so hcrgestellte Kaltleim braucht 
nicht wie die nach den bisher ublichen Verff. hergestellten, sofort Yerwendet z« 
werden. (D. R. P. 407126 Kl. 22 i yom 6/7. 1923, ausg. 9/12. 1924.) Oelkeb .

Edouard Servat, Toulouse, Frankreich, Kittender Leim fiir Leder allcr Art. 
Rohe Balata in Blattform wird mit CS2 vermisclit u. bis zur yollstiindigen Lsg. an 
der Sonne stehcn gelassen, liierauf die Lsg. filtriert. Man erliiilt einen hellbraun- 
gefarbten Leim. (F. P. 549338 yom 25/3. 1922, ausg. 7/2. 1923.) Schottlander.

Adolphe Pansky, Frankreich, Gewinnung von Gelatine aus Knoclien. Dic 
Knochen werden mit alkal. Lsgg. ausgelaugt, neutral gewaschen, gediimpft u. mit 
im Umlauf befindlichen W. von etwa 60° unter Evakuieren ausgezogen. (F. P.
573814 yom 24/11. 1923, ausg. 30/6. 1924.) KOhling .

Frederick Alfred Edward Jenkins, Sidney, Neu Sud-Wales, Australien, 
Elastische Membran fiir Sprechvorriehtungen. Man yerwendet ein Gemisch yon 
1—2 Teilen Gelatine u. 3—2 Teilen Glycerin. (A. P. 1511166 vom 27/3. 1924, 
ausg. 7/10. 1924.) F ranz.

Wolff & Co., Walsrode, Emil Czapek und Richard Weingand, Boomlitz, 
IIannover, Erzeugung von unloslichen Niedersclilagen in Folien, bezie. Gcbilden aus 
Cellulose, Nitrocellulose, Gelatine u. dgl. Man spannt die zu impragnierende Folie 
so in ein GefiiB, daB sie dieses in zwei Raume teilt, in diese Riiume gibt man 
Lsgg., die beim Zusammentreffen in der Folie einen Nd. erzeugen, z. B. NaCl «• 
AgN03; das Verf. kann durch Anwendung eines Potentialgcfalles beschleunigt 
werden. (Oe. P. 97 694 yom 6/6.1923, ausg. 25/8.1924. D. Prior. 16/6. 1922.) F ranz.

Kazimierz Smoleński, Warschau, Gcwmnung von Klebstoff aus Hubenschnitzeln. 
(D .S .P . 406539 Kl. 22i vom 14/3. 1920, ausg. 22/11. 1924. — C. 1921. IV. 
1144.) Oelker.

Hugo KuŁl, Berlin, Herstcllung eines Klebmittels, 1. dad. gek., daB die bei der 
Lupinenentbitterung durch Abkochungen mit W. abfallendeu Briiheu bis zur Sirup- 
dicke eingedampft werden. — 2. dad. gek., daB man der eingedickten Bruhe etwa 
5°/o anorgan. Kolloide zusetzt. (D. R. P. 407 034 Kl. 22 i vom 6/7. 1923, ausg. 
5/12. 1924.) Oelker.

Societe Anonyme des Rizeries franęaises, Le IIavre, Frankreich, Gewinnung 
eines schwer in Gdrung iibergehenden Kleisters, Kleb- u. Appreturmittels o. dgl. aus 
stickstoffhaltige Stoffc enthaltendem Starkemelil, dad. gek., daB man das Mehl 
mittels eines Gasstromes, der einen geringen Prozentsatz (beispielsweise 0,1—0,2%) 
yon Cl- oder Br-Protoxyd enthalt, in der Kiilte behandelt. — Der Grad der Kon- 
semeruug derartiger Klcister ist demjenigen des unter Verwendung von Kartoftel- 
starkę hergestellten Kleisters gleieli oder sogar iiberlegen. (D. R. P. 406 540 
Kl. 22 i vom 20/2. 1923, ausg. 21/11. 1924.) ' Oelkf.r.

Frederick W. Farrell, Brookfield, Massachusetts, V. St. A., Klebpflaster. Man 
erwiirmt etwa 120 Tle. Asphalt, 26 Tle. Leinol u. 10 Tle. Schwefel auf 185°; das er- 
haltene Prod., das ais Klebmittel benutzt werden kann, wird auf Papierstreifen auf- 
getragen, nach dem Erkalten kann man das Papier aufrollen. Zum Gebrauch w ird  
es erwarmt. (A. P. 1510472 yom 19/1. 1917, ausg. 7/10. 1924.) F ranz.

in Germany SchluB der Rcdaktion: den 19. Januar 1925.


