
C h e m i s e h e s  Z e n t r a l b l a t t .

381

1925 Band II. Nr. 4, 39. Juli.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.
J . H. W . B ooth, Eine Erklcirung der Słercochetme von Stickstoff, Phosplior und 

Arsen. Nach Ansicht des Vfs. sind die Moll. der Yerbb. von N, P  u. As, wcnn 
die Octettheorie mit ihren 3 yerschiedenen Bindungstypen zugrunde gelegt wird, 
pyramidenfórmig aufgebaut. (Chem. News 130. 237—38. East London Coli.) Jos.

J. N. Brónsted j^d Agnes Delbanco, U ber die Yerseifungsg eschwin digkei t 
von Ionenestern. Bei der stufenweisen Verseifung von Estern zweibas. Siiuren ist 
die 1. Stufe einc Rk. zwisclien dem elektr. neutralen Ester u. dem 0H — z. B. 
Gleichung (1), wiilirend die 2. Stufe, die Yerseifung eines Ionenesters, eine reine 
Ionenrk. ist [Grleicliung (2)]:

(!)■ 0,11,0, (0,11,), +  OH- 0<H10 40jH6— +  CaH50II 
(2) C.,II,04C J I -  +  OH- —>  C4H,04 +  0,11,011.

Nach der neueren Theorie der Reaktionsgeschwindigkeit gilt fiir (1) die klass. 
Formel, wiihrend fiir (2) der Faktor f l */f2 hinzukommt, so daB h —  k  cE-  • c01I-  / ,  *jfti 
worin c /lic • Konz., u. /j die von der Zus. der Lsg. abhiingigen Aktivitats- 
koeffizientęn von ein- bezw. zweiwertigen Ionen bedeuten. Der Unterschied beider 
Formeln tritt in der Salzwrkg. zutage. Die Geschwindigkeitskonstante der klass. 
Formel ist von der Konz. u. zugefiigtem Neutralsalz hochstens linear abhiingig, 
wahrend die erweiterte Formel exponentielle Abliiingigkeit von der Neutralsalzkonz. 
verlangt. Vff. priifen- diese Formel, indem sie ala Ionenester das Nitrourethanalion 
wahlen u. seine Verseifung rriit NaOH u. den EinfluB von Neutralsalzen verschieu 
dener A rt u. Konz. darauf messen.. Kaliumnitrourethanat in NaOH gel. dissoziiert 
vollstiindig nacb (3); Dann erfolgt langsame Yerseifung des Ionenesters nach (4), 
worauf schnclle Zers. des Nitrocarbaminations folgt (5):

(3) KOON—N—COOC2H5 — >  “ 0 0 N = IN -C 0 0 C SH5 +  K+
(4) “ OON^TN—COOCjH j +  0 H ~  — >  -O O N = N -C O O -  +  Ojtt.OII
(5) —OON—N—‘COO-  — >  N20  +  C03— .

Die Yerseifungsgeschwindigkeit laBt sich in diesem Falle leiclit durch die 
Drucksteigerung des entwickelten Na0  messen. Die Messungen ohne Salzzusatz 
ergcben, daB die Geschwindigkeitskonstante kt —  k (f1 J//j)' eine ausgesprochene 
VergroBerung bei steigender Totalkonz. erleidet, wie die neue Theorie es verlangt. 
Bei Unters. der Geschwindigkeit bei wechselndem Gehalt an KOI' ergibt sich eben- 
falls die zu erwartende positiye Salzwrkg. Ein Yergleich von KOP, K,SO, u. 
K3Co(CN)6 lehrt, daB diese Salze unabhangig von der yerscliicdenen Wertigkeit 
ihrer Anionen sehr nahc dieselbe Wrkg. haben. Bedeutende Steigerung der Salz
wrkg. tritt aber auf, wenn die W ertigkeit des Kations in der Reihe K +, Pt(NII3)ł + + , 
Co(NH3)f!+ + + ansteigt. Schon 0,02-n. Luteochloridlsg. geniigt, um die Yerseifungs
geschwindigkeit zu yerdoppeln. Die gefundenen W crte stehen im Einklang mit 
den nach der Gleichung — log f  =  0,45 z 1 ]/c fiir unendliche Yerd. bereclmeten. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Oh. 144. 248—56. Kopenhagen, Techn. Hochsch.) Jos.

A. Jouniaus, U ber die Anderungen des MolekulargewicMs von Quecksilber mit 
der Temperatur. (Vgl. Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 463. 37. 67; 0. 1924. 
II. 451. 1925. I, 1931.) Durch Anwendung der Troutonschen Regel u. der Gleichung
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von Cl a u s iu s -C l a p e y r o n  auf Hg kommt Yf. zu dem SchluB, daB das Mol.-Gew. 
von fl. Hg beim n. Kp. 209,4 ist, wShrend das At.-Gew. 200,6 betragt. Nach der 
Formel von EOt v Os -R a m sa y  wird die Anderung dea Mol.-Gew. mit der Temp. 
yerfolgt, worin die krit. Temp. von Hg zu ca. 1550° berechnet ist. Zwischen dem 
Kp. u. 20° Sndert sieh das Mol.-Gew. M  yon etwa 200 auf 260. Fur den F . er- 
gibt sich bei Extrapolation der Dampfdruckkurye auf —39° unter Benutzung der 
Gleichungen von C l a u s iu s  - Cl a p e y r o n  u . F o r c r a n d  M  =  279,3. Krjoskop. 
Messungen an verschiedenen Amalgamen liefern bei Anwendung des Raoultschen 
Gesetzes mit diesen im Einklang stehende Werte. Oberhalb des Kp. bleibt bis zu 
1500° das Hg-Mol. einatomig. (Buli. Soe. Chim. de France [4] 35. 1293—1305.
1924. Lille.) J o s e p h y .

K a rl Schm idt, Uber die Bestimmung der Konipressibilitat einiger organischer 
Ftiissigkeiłen. Es wurden folgende Kompressibilitiiten zwischen 1 u. 8 at gefundcn 
(in 10°/at): Nitrobenzol 46,96 (Temp. 17,926®), 44,75 (8,285°); n. IIexan 147,03 (17,881°), 
136,49 (8,290°); Brombenzol 62,28 (17,749°), 57,02 (8,369°); Chlorbenzol 71,41 (17,692°), 
67,76 (7,985°); Chlf. 97,43 (18,388°), 90,52 (8,496°); Toluol 86,26 (17,878°), 80,18 (8,140°);
o-Nitrotoluol 50,00 (18,519°), 47,03 (9,037°); m-Toluidin 47,33 (18,316°), 45,91 (8,548°),
o-Toluidin 45,26 (18,172°), 44,47 (8,025°). — Die Kompressibilitiiten wurden ermittelt, 
indem man die Yolumabnahme der Yersuclisfl. mit der des W . unter demselben 
Druck yerglich. Fiir die Kompressibilitat des W. wurde der W ert von ROn t g e n  
u. S c h n e id e r  (W. [3] 33. 655 [1888]) eingesetzt. Ais wichtigste Fehlerąuellen traten 
auf das Haften der komprimierten Fl. an der GefSfiwand^das das abgelesene Yol. 
yerringerte, die Yerdampfung der Fl., die in demselben Sinne wirkte, u. die Kom- 
pressionswiirme, die das Yol. vergroBerte. Die Feblergrenze der Ergebnisse scliiitzt 
Yf. auf 0,15%. (Ann. der Physik. [4] 76. 571—89. Freiburg i. Br., Univ.) BlK.

N. Trifonow , Gleichgewicht im System IiCl-lC3Ą 0.,-Ą  O. Die Loslichkeit von 
Kaliumoxalat in W . bei 20°: 34,93 g in 100 g W .; ais Bodenkorper ist 
zugegen. (Mitt. uber wissenseh.-techn. Arbeiten in der Republik [russ.] 13. 71—72.
1924. Sep.) B ik e r m a n .

N. Trifonow , Gleichgewicht im System O^JTgClO^H.jO. Loslichkeit des
Mercurioxalates bei 20°: 0,0107 g in 100 g W . — Die Isotherme des Systems 
K-Oxalat -J- Hg-Oxalat -j- W. bei 20° bestelit aus 5 Zweigen, die den Verbb. HgC20 4; 
Z ,C i0 4-J/ffC104-5jQr30 ; 2K.1Ci 0 i -IIgC,0i -3JL10-, 3JCC/Jr lfgC \04-41I,0  u. KJCaOł 
entspreehen. (Mitt uber wissensck.-techn. Arbeiten in der Republik [russ.] 13. 72.
1924.) B ik e r m a n .

W. Trifonow , Eigenschaften der Doppeloxalate des Kaliums und des zweiwertigen 
Quecksilbers. Die Doppeloxalate des K  u. des Hg" (vgl. vorst. Ref.) werden durch 
W. u. das Licht zers. Sie ertragen eine ErwSrmung bis ca. 110°. (Mitt. iiber 
wissensch.-techn. Arbeiten in der Republik [russ.] 13. 72.1924. Saratów.) B ik e r m a n .

Otto W arb u rg  und S h ig ern  T oda, Uber die antikatalytische W irhm g der 
Blausaure. Die hemmende Wrkg. der 1ICN auf die Atmung der lebenden Zelle 
ist eine Antikatalyse in bezug auf Fe, den SauerstoffiibertrSger der lebenden Zelle. 
Diese Tatsacke wurde an einem Analogon, der Rk. von H J0 3 mit OxalsSure, die 
durch IICN zum Stillstand gebraeht wird, bewiesen. Mit wachsendem Reinheits- 
grad von IIJO a, C2Hs0 4 u. W . nimmt die Geschwindigkeit der Rk. ab. Setzt man 
den gereinigten Lsgg. minimale Mengen Fe zu, so wachst die Reaktionsgeschwin- 
digkeit je nach der Menge des zugesetzten Fe. HCN hebt die Wrkg. des Fe voll- 
standig auf. Da die Wrkg. der HCN auf die Atmung der lebenden Zelle reversibel 
ist, muB das Fe der Zelle mit der HCN sehr lockere Verbb. eingehen. Eisencyan- 
wasserstoflEsUuren werden dabei nicht gebildet. (Naturwissenschaften 13. 442—43. 
Berlin-Dahlem, Kaiser W lLHELM -Inst.) J o s e p h y .
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A,. Atomstruktur. Radiochem le. Photochemle.
D agm ar Pettersson , TJber die maońmale Reichiveite der von Radium C aus- 

geschleuderten Parlikeln. Ausftthrlicher Bericht der nach Naturwissenschaften u. 
Naturę (C. 1 9 2 4 . II. 428. 913) referierten Arbeiten. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wicu 
Abt. IIa . 133 . 149—62.) P u i l ip p .

G astav O rtner und H ans P ettersson , Zur Serstellung von Radium C. II. 
(I. vgl. P e t t e r s s o n , Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien Abt. IIa . 1 3 2 . 5 5 ; C. 1 9 2 4 . I. 
1018.) E3 werden verschiedene Formen Aktivierung3gefa.Be fUr die Herst. von 
starken u. mogliclist kleincn Priiparaten von RaC mittels Kondensation der RaEm 
durcli fl. Luft beschrieben. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien Abt. II  a. 13 3 . 
229—34.) P h i l i p p .

K a rl H orov itz , Die Unłersuchung der Krystallstruktur mittels radioaktiver 
Substanzen. (Vorl. Mitt.) Es werden Verss. uber die Adsorption radioaktiver 
Metalidiimpfe an Kryslallfliicben vorgenommen, indem ein auf ein Pt-Blech auf- 
gestrichenes TliBC-Priiparat durch Erhitzen des Blecbes auf 1500° yerdampft u. 
auf darunter liegende Krystallstuckchen niedergeschlagen wird. Dabei zeigte sicb, 
dafi Einkrystalle von BaSOt, NaCl, Fe.fi3, Augit, Bergb-ystall, Dojppelspat, Zinkblcnde 
u. Ndd. von BaSOt, BaCrO,, NiO, CdO, das yerdampfte ThB u. ThC in ver- 
scbiedenem Mengenverhaltnis adsorbieren. Es wird von dem Krystallgitter vor- 
wiegend nur jene Atomart adsorbiert, dereń Verb. mit dem elektronegativen Bestand- 
teil des Gitters schwer flucbtig ist. So wird ThB (isomorph Pb) von den Chloriden, 
Sulfaten u. Chromaten stSrker adsorbiert ais ThC (isomorph Bi), welches wiederum 
zu den Silikaten u. Carbonaten eine starkere Verwandtsehaft aufweist. Weiter 
wurden'A.daorptionsverss. an ZinkblendeschlifFen parallel dem positiven u. negativen 
Tetraeder vorgenommen. Auch hier zeigte sieh die Adsorption von TliC u. ThB 
yon der Orientierung der Krystallfliiehen abhangig. (Sitzungsber. Akad. Wiss. 
Wien Abt. I I  a. 1 3 2 . 375—85. 1924. Wien, Univ.) B e c k e r .

W . B othe und H. G eiger, Experimentelles zur Theorie von Bohr, Kramera 
wid Slater.. Vff. entscheiden zwischen der alteren Auffassung vom Comptoneffekt 
u. der von B o u r , K ram ers  u. S l a t e r  (Ztschr. f. Physik 2 4 . 69; C. 1 9 2 4 . II. 
1435), in dem sic die in Hs entstehenden Streustrahlen u. die zugehorigen Riick- 
stoBelektronen mittels je  eines Spitzenziihlers (h v-Ziihler u. e-Ziihler) registrieren. 
Bei idealen Ver8uchsbedingungen miiBte nach der Auffassung von Compton jeder 
h v-Ausschlag mit eiiłcm e-Ausschlag koinzidieren, wiihrend nach der Theorie von 
B our, K ram ers u . S la te r ,  nach der beim elementaren StreuprozeB der Energie- 
u. Impulssatz im allgemeinen nicht gelten, solche Koinzidenzen prakt. ausgeschlossen 
sind. Da Unvollkommenheiten der Vcrsuchsbedingungen nicht Yermieden werden 
konnten, so war im giinstigsten Fali nur auf 10 h y-AusschlUge eine Koinzidenz 
zu erwarten. Die Yerss. ergaben nach Abzug der rein zufiillig zu erwartendcn 
Koinzidenzen auf jd  11 h i/-Ausschliige eine Koinzidenz, was also fur die Sltere 
Auffassung spricht. Bei diesen Verss. waren die gewohnlichen Spitzenzahler, die 
mit variablen Verzogerungen bis zu Vioo Sek. arbeiten, mit einem hinter der Spitze 
angebrachten metali. Wulst versehen, wodurch das Spitzenfeld durch ein homo- 
genes Zusatzfeld uberlagert wird, wodurch die Verzogerungen auf l/iooo Sek. ver- 
mindert wurden. (Naturwissenschaften 13. 440—41. Berlin-Charlottenburg, Physi- 
kal.-Techn. Reichsanstalt.) J o s e p h y .

N. Peskow , Rontgenochemischer Effekt. Die Diastase u. der o-Nitrobenzylalkohol, 
die sonst gegen Rontgenstrahlen unempfindlich sind, werden durch Ba- oder Bi-Salze 
sensibilisiert, wohl wegen der von Ba oder Bi emittierten sekund&ren Elektronen. 
(Mitt. iiber wissensch.-techn. Arbeiten in der Republik [russ.] 1 3 . 68. 1924. Iwanowo- 
Wosnessensk. Sep.) B ik ep .M an .
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H. F ran z  und H. K a llm a n n , Anregung von Spektrallinicn durch cliemisćhe 
ReaJctionen. VfF. bestatigen die von H ab er u. Z iscn entwickelten Anschauungen 
uber die Anregung von Spektrallinicn durch cliem. Rkk., nach welchen die bei den 
elementaren Rkk. frei werdęnde Energie, noch bevor sie auf die verscbiedenen 
Freiheitsgrade der iibrigen Atome yerteilt wird, durch ZusaramenstoB eines Atoms 
mit dem Energie tragenden Gebilde zur Anregung des Atoms yerbraucht wird. 
Dementsprechend kann, wie Vff. weiter folgern, niclit nur das eigene Atom an- 
geregt werden, sondern es miissen auch fremde, an der Rk. nicht beteiligte Atome 
angeregt werden konnen, wenn die boi der Rk. frei werdende Energie zur An
regung einer Spektrallinie ausreicht. Umgckehrt liiGt sich aus dem Auftreten einer 
bestimmten Linie auf die bei dem ProzeB frei gcwordene Energie schlicBen. Eine 
yollstandige Bestatigung dieser Anschauungen lieferten die Verss.: bei der Rk. 
von Na mit Chlor bei Ggw. von Hg wurde neben der D-Linie die Hg-Resonanz- 
linie mit einer Intcnsitat, die der der D-Linie proportional ist, beobachtet. Diese 
Anregung geschieht yiellcicht iiber den metastabilen 2 p3-Zustand des Hg, zu dessen 
Anregung 107000 kcal. notig sind. Die Dissoziationsenergie von NaCl betriigt 
etwa 109 000 kcal. Bei der Rk. von Na mit Brom — die Dissoziationsenergie von 
NaBr betriigt 101000 kcal. — reiclite dagegen die Energie nicht zur Anregung der 
Hg-Resonanzlinie aus. — Wenn wie beim Na mehrere Anregungsmoglichkeiten 
yorliegen, scheint die mit der kleinsten Energie die wahrscheinlichste zu sein. 
(Naturwissenschaften 13 . 441—42. Berlin-Dahlem, Kaiser WILKEŁN-Inst.) Josephy .

L. Ja n ick i, Uber die Balmerserie des Wasscrstoffs. ■ Die von S iir u m  (Proc. 
Royal Soc. London Serie A. 1 0 5 . 259; C. 1 9 2 4 . I. 2069) angegebenen Photoauf- 
nahmen der Balmerserie wurden mit dem Koch-Goosachen Registrierphotometer 
objektiy ausgemcssen. Es ergaben sieh kleinere Dublettabstande ais die von S h r u m  
subjektiy gemessenen, u. zwar fur Ha 0,130 Jl, fiir H^ 0,076 A, fur Hj, 0,060 A. 
Die W erte sind mit der Sommerfeldschen Theorie unyereinbar. (Ann. der Physik 
[4] 7 6 . 561—66. Charlottenburg, Physik.-techn. Reichsanst.) B ik e r m a n .

K. P. H erzfeld  und K. L. "Wolf, Berichtigung zu der Arbeit „Priifung der 
lclassischen Dispcrsionsformel an einatomigen Gasrn und Dampfen!1. (Ygl. Ann. der 
Physik [4] 7 6 . 71; C. 1 9 2 5 . I. 1387.) Die fruher. benutzten Tabellen sind durch 
Druckfehler entstellt; nun wiederholen die Yff. die Berechnung an genauerem 
Materiał. (Ann. der Physik [4] 7 6 . 567—70.) B ik e r m a n .

W . Anosow, Befrakto>net>-ie binarer fliissiger Sysłeme. Es wurden die Brechungs- 
indices der Gemische Bzl. -f- m-Xylol, Bzl. -f- S n C l BzL CS,, Bzl. Nitro- 
benzol, Methylćither -(- Chlf. u. A. -j- Chlf. bestimmt Die Abhiingigkeit yon dem 
MischungsyerhSltnis ist der der inneren Reibung alinlich. (MitŁ iiber wissensoh.- 
teclm. Arbeiten in der Republik [russ.] 13. 10—11. 1924. Saratów, Uniy. Sep.) Bik.

K. L eontiew , Spektralverłeilung der Ernpfindlichkeit eines photogalvanischen 
Elementes. Oxydierte Cu-Elektroden (ygl. G o l d m a n n  u . B r o d s k y , Ann. d. Physik
[4] 4 4 . 849; C. 1914. II. 523)' wurden mit spektral zerlegtem Licht einer Nernst- 
lampe bestralilt u. der Photostrom ais Funktion der Wellenliinge A u. der von der 
Elektrode absorbierten Energie untersucht. Die absorbierte Energie ist am besten 
bei X => 520 flfl ausgenutzt. — Bei Zusatz von Farbstoffen zum Elektrolyten wird die 
Empfindlichkeit der Elektrode gesteigert; das Maximum der senaibilisierenden Wrkg. 
ist steta gegenuber dem Absorptionsmaximum des Farbstoffes zu grćiBeren X ver- 
schoben. (Mitt. uber wissensch.-techn. Arbeiten in der Republik [russ.] 13. 8—9.
1924. Saratów, Uniy. Sep.) B ik e r m a n .

Sophie Taubes, Uber die Bestimmung der langicelligen Grenze des lichtelek- 
łrischen Effektes an Quecksilber. Belichtet man in einern elektr. Feld schwebende 
Hg-Kiigelchen mit ultrayioletten Strahlen, so steigt die positive Ladung der Kugel- 
chen bis zu einem gewissen Grenzwerte, der dem Durchmesser der Kugel proportional
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ist, weil das masimale Potential V  eine fur jede Wcllenlange konstantę Gro Be ist 
(nach der Beziehung h (v — vQ) =  e7 .)  e wird berechnet aus der Stiirke des clektr. 
Feldes untcr Berucksichtiguilg der auf dem Teilchen influenzierten Ladung. Der 
Durehmesser wurde nach S tokes-C unningham  bercehnct; es stellte sich heraus, 
daB die Kiigelehen im troekenen verdiinnten (e . B. boi 10 em Hg) Gasen ziemlich 
sehnell yerdampften, in  feuchten Gasen dagegen an M. zunahmcn. In nicht ganz 
sauberen Gasen (so in Roh-Argon) machte sich die Alterung der OberflSche be- 
merkbar : bestimmte man e an einem Teilchen, entlud es teilweise durcli Becquerel- 
strahlen u. bestimmte c wieder, so fand man dafiir einen geringeren Wert. In reinem 
Ar blieb die Erscheinung aus, weswegen die Hauptmessungen im Ar ausgefiihrt 
wnrden. Das V  wurde fUr 2  =  2321 JL (4,15 -10 3 el. st. Einh.), X =-2573 A 
{2,48-10 3) u. A =  2796 JŁ (1,23 *10 3) bestimmt; durch Extrapolation findet man 
fur die langwellige Grenze des photoelektr. Effektes =  3043 ±  20 1 . —  Das V  
ist vom Druck des Ar*\l0—65 cm Hg) unabhangig; Zusatz yon Luft yerringert e s : 
in einem Gemisch von 13.8 cm Ar -|- 58,6 cm Luft betrSgt V  nur 0,8-10—3 el. st. 
Einh. (ż. =  2573 k). (Ann. der Physik. [4] 76. 629—72. Ziirich, Univ.) Bik.

Aj. Elektrochem ie. Thermochemie.
H ans S ch iller, Zur Thermodynamik und Kinetik der FliissigJceitskełten. Theorct. 

Betrachtungcn, aus wdchem gefolgert w ird, daB die zur Berechnung der elektro- 
motor. Kriifte von Flussigkeitsketten aufgestellten Theorien thermodynam. u. kinet. 
Natur einer genauen Kritik nicht standhalten konnen. Auf thermodynam. Weg 
lassen sich nun mit Hilfe weiterer Annahmen Formeln ableiten, die mit der Planck- 
schen Fórmel - ubereinstimmen. Auch die Ilendersonsche Gleichung geht auf die- 
selbe Differentialgleichung zuriick wie die Plancksche Formel. Bei der yon D e b y e  
auf kinet. W eg yersuchten Lsg. werden Ansatze yerwendet, die wesentlich nicht 
kinet. Natur sind. Eine yollstiindige kinet. Theorie fehlt nocli. W ie weit dic 
statist. Mechanik das ganze Gebiet der Thermodynamik umfassen kann, steht noch 
aus. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. Abt. H a . 132. 353—€5. 1924. Wien. 
Univ.) B e c k e r .

C. J. B rockm an, Geschmolzene Elektrolylen — eine kurze historischc Skizze.
D ie  bahnbrechenden W erk e  yon D a v y ,  F a r a d a y  u . L o r e n z  werden kurz besprochen. 
(T rans. Amer. Electr. Soc. 47. 4 Seiten. Sep.) U r b s c h a t .

D. T. E w in g  uąd H. "W. Schm idt, Die elekłrolyłische Darstellung von Kalium-
bromat mit Kohleelekłroden. Die Verss. wnrden bei der Elektrolyse yon KBr-Lsg. 
mit Kohle- statt Platinelektroden ausgefulirt. Gcwohnliche Kohle wird sehnell 
zerfressen. Fiłllt man die Poren mit Paraffin, so werden die Kohleelektroden 
widerstandsfiihiger. Wenige in der Lsg. nach yollendeter Elektrolyse befindliehe 
Kohleteilchcn sind leicht abfiltrierbar. Die Energieausbeutc ist bei Verwendung 
yon Kohleelektrodeh hoher ais bei solchen aus Platin. Die Benutzung eines 
Depolarisators wie K,Cr20 7 ist fiir hohe Ausbeute wesentlich. (Trans. Amer. Electr. 
Soc. 4 7 . 5 Seiten. Sep.) U r b s c h a t .

K a rl H orovitz, Die Wasserstoffelektrodenfunktion des Plalins. Vf. zeigt, daB 
sich ein Pt-Draht ais Elektrode bei einer Andcrung yon [H'J der Lsg. ebenso ver- 
hfilt wie eine Wasscrstoffelektrodc, indem sich die EIC. in demselben Sinn andert. 
Doch ist bei einer Pt-Elcktrode der W ert der EK. der Saure-Alkalikette geringer. 
Ein Pt-Draht ist ohne weitere Vorbehandlung ais Indicatorelektrode bei der elektro- 
metr. Alkalimetrie u. Acidimetrie zu yerwenden. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 
Abt. I la . 132. 367—73. 1924. Wien, Uniy.) B e c k e r .

W . K usnetzow , Fotentiaherteilung in einer Sehicht fiussigen Dielektrikims. Der 
Potentialabfall zwisclicn zwei parallelen ebenen Elektroden ist im Bicinusol gerad- 
linig, in Toluol, Terpentinol, fl. Yaselin u. Erdol ist das PotentialgefSlle in die
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N&he der Elektroden zusammengezogen, ao daB das Potential in der Mitte nahezu 
konstant ist. Die Spannung war 55—8200 V bei einem Elektrodenabstand von 
16—31 mm. Es wurde die Sondenmethode benutzt. (Mitt. iiber wissensch.-techn. 
Arbeiten in der Republik [russ.] 13. 6. 1924. Sep.) B ik e r m a n .

W . K usnetzow , Die Leitfahigkeit des Toluols. Die Stromstiirke i in Toluol 
zwischen Pt- oder nickelierten Elektroden ist mit der Spannung V  durch die Be- 
ziehung i  =  f (V )  +  c V  yerknupft. Darin ist c eine Konstantę, f ( V ) eine mit V  
wachsende u. bei 400V/cm iliren Grenzwert erreichende Funktion. (Mitt. iiber 
wissensch.-techn. Arbeiten in der Eepublik [russ.] 13. 5—6. 1924. Sep.) B ik e r m a n .

W . K usnetzow  und W . K udrjaw zew a, Zur Fi-age des Durchgangs mełallischer 
Ionen durch flitesige Dielektńka. Durch eine Zelle Cu/CuSO., in W./Toluol/Cu 
wurde eine Zeit lang Strom durchgeschickt; obwohl ein in den Stromkreis ein- 
gefiihrtes Coulombmeter eine merkliche Strommenge zeigte, war das Gewicht der in 
Toluol befindlicben Elektrode unyerSndert. Die Leitung im Toluol wurde also 
durch seine eigenen Ionen zustande gebracht; fiir fremde metali. Ionen ist Toluol 
undurchdringlich. — Der Potentialabfall in der Zelle konzentrierte sich haupt- 
sachlich in einer 0,5 mm dicken Schicht an der Phasengrenze. — An der Phasen- 
grenze bildet sich allmśihlich ein metali. Nd. aus, der durch die Neutralisation der 
Metallionen durch Eigenanionen des Dielektrikums entsteht. — Die Bestrahlung 
einer Elektrode aus amalgamiertcm Zn mit ultraviolettem Licht (Hg-Lampe, Uviol- 
glas) iindert ihr Potential nicht. (Mitt. iiber wissensch.:techn. Arbeiten in der 
Republik [russ.] 13. 7—8. 1924. Sep.) B ik e r m a n .

Joh . T h ie le , Thermosłrome bei Elektrolyten. Vf. miBt die Thermostrome an 
festen Elektrolyten mit folgender Versuchsanordnung. Ein dunnes Quarzplattehen 
wird durch Eintauchen in den geschmolzenen Elektrolyten mit einer dunnen Schicht 
des Salzes ttberzogen. An beiden Enden werden Platinbleche gegen das Salz ge- 
preBt u. von diesen der Thermostrom in ein Cjuadrantenelektrometer geleitet. 
Das eine Ende des mit dem Salz uberzogenen Quarzplattchens wird dann in ein 
Paraffinbad oder in einen elektr. Ofen gebracht, wahrend das andere Ende auf 
Zimmertemp. gehalten wird. Messungen an CdJt, CdBrit CdCl}, PbJ,t J?bBrt, PbCl2l 
ThJ, TliBr, ThCl (Druekfehler im Original?) Cu2J A g  Cl, N aN 03 u. K N 0 3 ergeben, 
daB die kalte Lotstelle positiv, die heiBe Stelle negatiy aufgeladen is t  Mit kleinen 
Abweichungen ist die Potentialdifferenz zwischen beiden Stellen der Temperatur- 
differenz proportional. H gJ% u. HgCl* zeigen keinen Thermostrom. Im Gegensatz 
zu diesem Ergebnis bei festen Elektrolyten ist bei gelosten Salzen die kalte Stelle 
negativ, die heiBe positiv aufgeladen. Es flieBt hier der Strom also wie bei den 
Konzentrationsketten. Untersucht wurden Lsgg. von OuSO„ CdJ„ CdBri} KCl, 
H N 0 3, J/jSOj, CII3COOII. Die Lsg. befand sich in zwei Beeherglasern bei gleicher 
Konz., woron das eine auf Zimmertemp., das andere auf hoherer Temp. gehalten 
wurde. Beide Glaser waren durch einen Heber leitend yerbunden. In beide Zellen 
tauchten Platinelektroden ein, von welchem der Thermostrom zu einem Galyano- 
meter fuhrte. Auch hier war der Thermostrom proportional der Temperatur- 
diflerenz. (Physikal. Ztschr. 26. 321—29. MUnster i. W., Physikal. Inst.) B e c k e r .

N. Trifonow , Magnełische Suszeptibilitćit binarer fliissiger Losungen. Die magnet. 
Suszeptibilitiit x der Gemische ist meist keine additive GroBe. Die Kurve „x-Molen- 
bruchteil des Gemisches" ist geradlinig nur im Gemisch BzL  -f- m-Xylol\ gegen 
die Abszissenachse konkav sind die Kurycn fur Bzl. -f- Kitrobenzol u. Bzl. +  SnOl^; 
gegen die Abszissenachse konvex ist die Kurye fur Bzl. -f- CĄ. Ein relatiyes 
Maximum weisen die Kuryen fiir Ghlf. +  Methylather (bei 51,5 MoL-% Chlf.) u. fiir 
SnCl4 +  Ałhylacetał (bei der Abszisse der Verb. SnCl,-2C4H80j). (Mitt iiber 
wissensch.-techn. Arbeiten in der Republik [russ.) 13. 10. 11. 1924. Saratów, Univ. 
Sep.) B ik e r m a n .
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E ugen  R yschkew itsch , Uler den Schmćlzpunkt und iiber die Yerdampfung des 
Graphits. Der Inhalt der Arbeit deckt sieli in der Hauptsaehe mit der Ver- 
offentlichuDg von F a j a n s  u. RYSCHKEWITSCn (Naturwissensehaften 12 . 304; C. 1 9 2 4 . 
II. 293). (Ztschr. f. Elektrochem. 31 . 54—63. 160. Munchen, Bayer. Akad. d. 
Wissenseh.) H e r t e r .

K. Fajans, Uber das Schmelzen und die Yerdampfungswarme des Graphits. 
Tlieoret. Ausfuhrungen z u der yorstehend referierten Arbeit, gleiclifalls zum groBten 
Teil in der oben zitierten Yeroffentlichung enthalten. Die Schmelzwiirme des 
Graphits wird zu 10 Cal. angenommen, seine Verdampfungswiirme berechnet sich 
in ungefiilirer Obereinstimmung mit den ltesultaten von K ohn u. G d ck e l (Natur- 
wissenschaften 12 . 139; C. 1 9 2 4 . I. 2411) zu 147 Cal. mit einer Unsichcrheit von 
mindestens einigen Cal. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 63—70. Munchen, Bayer. Akad, 
d. Wissenaeh.) H e r t e r .

-”S

B. Anorganische Chemie.
H. W h ita k e r , Einige physikalische Eigenschaften des ,,perlmutterartigen“ 

Seliwefels. Vf. erhielt den „perlmutterartigen" Schwefel (M utiim anns 3. Modi- 
fikation) bei langsamer Krystallisation einer Haut von S-Tropfchen. Die einzelnen 
Stadien des Waehstums werden durch Mikropliotogramme wiedergegeben. Es 
wurden Oktaeder, unyollstiindig entwickelte, perlmutterglanzende Schuppen, hexa- 
gonale Plattcn u. haarformige Krystalle beobachtet; die ideale Krystallform sind 
hexagonale Platten. Messung der 6 W inkel ergab: 88°8', 146°23', 125°4/, 88°30', 
146°36'j .'134°45'; die Hauptausloschungsrichtungen waren parallel u. senkrecht zu 
einer langen Kante; die Dicke betrug ca. 1 fx. Die Krystalle zeigen lebhafte Inter- 
ferenzfarben. Nach einigen Wochen zerfallen sie durch Ubergang in die rhomb. 
Modifikation. (Journ. Physical Chem. 2 9 . 399—405. Leeds, Univ.) KrOgek.

H ans B .eihlen, A do lf Sapper und &. A. K all, Die Nebenvalenz der Hydroxyl- 
gruppe. IV. Uber die Aquo- und Pyridotribrenzeatechin-, Arsen- und Antimcmsaure. 
(III. vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 1 3 2 . 54; C. 1 9 2 4 . I. 1344.) Brenzcateehin 
bildet mit Arsen- bezw. Antimonsaure die einbas. Aąuotribrenzcatechinarsen- (bezw. 
antinion)saure mit koordinatiy sechswertigem Zentralatom. Ihre Eigenschaften

_ __ o n  tt n  t werden am besten durch die nebenstehende Formel
I p°r , ‘o 2— . ów  4 I H wiedergegeben. Hierin laBt sich das Aąuomolekiil 

0 4 2  1 leicht durch Pyridin u. Chinolin ersetzen. Diese
Korper sind in W. wL, in NH4OH, Pyridin, Chinolin u. Alkalien sind sie wesentlich 
leichter 1., was fur ihre SSurenatur spricht. Aus Pyridinlsg. wurde von W e in -  
l a n d  u . S c h o l d e r  (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 2 7 . 343; C. 1 9 2 3 . III. 125) die 
Verb. [Sb(0C6H40),]H .2C 5H6N isoliert, die nach der Auffassung der Vff. das 
Pyridiniumsalz der iPyridinotribrenzcatechinantimonsaure ist, deren K- u. Na-Salz 
Yff. durch Behandeln mit KOH bezw. NaOH erhielten. Desgleichcn wurde das 
Na-Salz der Pyridinotribrenzcatechinarsensaure dargestellt. Da in diesen Verbb. 
As u. Sb koordinatiy 6-wertig sind, so ist erkliirlich, daB die entsprechenden Verbb. 
mit P , der kaum koordinatiy 6-wertig auftritt, nicht existieren. Die Hydrosyl- 
gruppe, die die ionogene Bindung zum Kation yermittelt, iiuBert keine Nebenyalenz 
zum Zentralatom. — 2 Hg-Yerbb., die yon W e i n l a n d  u. H e i n z l e r  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 5 2 . 1316. 5 3 . 1366; C. 191 9 . III. 775. 1 9 2 0 . III. 688) ais sekundSres 
Mercurosalz bezw. tertiares Mercurisalz der Tribrenzcatechinarsen — bezw. antimon- 
sSure aufgefaBt worden sind, sind nach Ansicht der Vff. freie Brenzcatechinarsen- 
saure, bei der das Aąuomolekiil durch Hg20  ersetzt ist, bezw. n. (primSres) Mer
curisalz der McrcurioxydotribrenzcatechinantimonsSure. (Ztschr. f. anorg. u. allg. 
Ch. 1 4 4 . 218—24. Karlsruhe, Techn. Hochsch.) J o s e p h y .
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M. R akusin  und A. N esm ejanow , TJber das Monohydrat von Borax. 
Na^BfOj ■ II,tO wird in fast analyt. Reinheit dagestellt, wenn man Boras (mit 10H20) 
bei 180° bis zur Gowichtskonstanz trocknet. (Mitt. iiber wissensch.-techn. Arbeiteu 
in der Republik [russ.] 13. 52—54. 1924. Sep.) B ik e r m a n .

P. B udników  und E. S chilow , U ber die Einuńrkung von Schtcefelchloriir auf 
Si03. Bei Einw. von 40 g S2CL( auf 5 g S i02 bei 1000° wahrend 1 Std. wurden 
ca. 40%  KieselsSure in SiClt iibergefiihrt. (Mitt. iiber wissensch.-techn. Arbeiten 
in der Republik [russ.] 13. 64—65. 1924. Iwanowo-Wosnessensk. Sep.) B ik e r m a n .

A. P a u l Thom pson und H. C. K rem ers , Die Darstelhmg und Eigenschaften 
von ceriumfreiem Mischmetall. Beobachtungen iiber seltene Ei-drn. XVIII. (Vgl. 
K r e m e r s  u. S t e v e n s ,  Journ. Americ. Chem. Soc. 4 5 . 614; C. 1 9 2 3 . I. 1561.) 
„Mischmetall11 wird aus einem Gemisch der Cererden gewonnen, nachdem Th u. 
„Didymium“ aus dem Monazitsand extrahiert sind. Es findet in den sogenannten 
pyrophoren Legierungen Verwendung. Wegen der hohen Bildungswiirme der Oxyde 
der seltenen Erden dicnt Mischmetall ais Reduktionsmittcl bei der Ilerst. andercr 
Elemente. — Das Ausgangsmaterial, das den Vff. zur Hcrst. yon Cc-freiem Misch
metall diente, waren Doppelsulfate von Na u. seltenen Erden, diese wurden mit 
NaOH gekocht. Die Hydrosyde der seltenen Erden wurden in H N 03 gel. u. die 
verd. Lsg. mit CaC03 neutralisiert. Aus der sd. Lsg. wurde Ce durch IOInO., bei 
fortgesetzter Neutralisation ais Ce02 gefiillt. Aus der Lsg. wurden die ubrigen 
Erden ais Oxalate gefiillt, zu Osyden gegluht, in HC1 gel. % in wasserfreie Chloride 
iibergefiihrt (vgl. 1. c.). Die Zus. des Ce-freien Materials bezogen auf die Oxyde 
ausgedriickt in % war folgende: La 35, Nd 35, P r 6, Sm 14, Gd 7, Eu u. Y-Gruppe 3. 
Das Metali wurde durch Elektrolyse der geschmolzenen Chloride in gufieisernen 
u. schmiedeeisernen Zellen dargestellt, die ais Kathoden wirkten; die Anoden 
waren aus Graphit oder Kohle. Der Elektrolyt enthielt 10°/o NaCl, in welclies die 
Chloride der seltenen Erden (F. 800°) allmahlich eingetragen wurden. Die besten 
Resultate wurden mit einem Strom von 55—70 Amp. erzielt. Die Zersetzungs- 
spannung betrug 6 V. Die Ausbeute ist mit Kohleanoden besser ais mit Graphit- 
anoden. 2 Metallproben, A mit ll,8°/0 Fe u. B mit 32% Fe wurden untersucht. 
Das Metali ist zinnweiB, wird an der Luft matt u. ist bruchig, so daB die Brinell- 
hfirte nicht bestimmt werden lconnte. F. von A 975°, yon B 1050°, D.ie 6,96 von A, 
Entflammungstemp. von A 195°, B 280°. Das Metali zeigt pyrophore Eigenschaften, 
obgleich es kein Ce enthiilt u. La u. Nd allein diese Eigenschaft nicht besitzen. 
(Trans. Amer. Electr. Soc. 4 7 . 6 Seiten. Sep.) J o s e p h y .

H. C. K rem ers und H erm an  B euker, Die Darstellung und einige Eigenschaften 
von metallischetn Cerium. Beobachtungen iiber seltene Erden. XIX. (XVIII. vgl. 
yorst. Ref.) Metali. Ce frei von Fe wurde durch Elektrolyse des geschmolzenen 
CeCl3 bei 800° in Graphitzellen mit Kohleanoden mit einem Strom yon 30—70 Amp. 
bei 6 V Spannung hergestellt. Die Zersetzungsspannung yon CeCl3 betragt 5 V. 
Das Metali korrodiert leicht an trockner Luft. Es ist leicht hSmmerbar u. biegsam.
D .16 6,77, Brinellhiirte (500 kg) 21, VerbrennungswSrme 1,661 cal/g, Entflammungs
temp. 165°. Ce ist ziemlich pyrophor, scine Legierungen, die harter sind ais das 
reine Metali, besitzen stark pyrophore Eigenschaften. Ferner erwies sich Ce ais 
gutes Absorptionsmittel in Endladungsroliren beim „clean up“-EfFekt. (Trans. Amer. 
Electr. Soc. 47. 8 Seiten. Sep.) J o s e p h y .

H. C. K rem ers, Die Darstellung und einige Eigenschaften von metallischem 
Neodym. Beobachtungen uber seltene Erden. XX. (XIX. ygl. yorst. Ref.) Die 
Darst. von metali. Nd  durch Red. yon NdCl3 mit metali. Na im Vakuum wurde in 
Ni-Schiffehen u. Graphittiegeln yersucht, fiihrte aber nicht zum Ziel. Bei der 
Elektrolyse von Nd20 3 in einem Bad von geschmolzenem Kryolith entstanden Le
gierungen mit hohem Al-Gehalt. Auch dję Elektrolyse yon Nd30 3 in geschmolzenem
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NdFa u. K F  lieferte yorlaufig nur unbefriedigende Resultate. Dor auftretende 
Anodeneffekt konnte durch Anderung der Zus. dos Bades nicht vermiedcn werden. 
Die Ausbeute an metali. Nd war sehr gering. Zu besseren Ausbeuten fiihrte die 
Elektrolyse von geschmolzenem NdCl3 mit geringem Zusatz "von NaCl; die Elek- 
trolyse muB lange genug fortgesetzt werden, damit das intermediar gebildete Nd- 
Subchlorid red. wurde. In eiscrnen Zellen wurde am meisten Nd abgeschieden, in 
Graphitzellen iiberhaupt nichts. — Metali. Nd ist silberweiB glanzend, an der Luft 
wird es ziemlich langsam matt u. iiberzieht sich mit einer Oxydschicht. Yon h. 
W. u. verd. Mineralsiiuren wird es angegriffen, von k. W. kaum. Entflammungs- 
temp. 270°. Das Metali besitzt keine pyrophoren Eigenschaften, wenn es mit einem 
Hammer geschlagen w ird, gibt e s F u n k c n , beim Feilen oder Sagen nicht. Le- 
gierungen mit Fe sind barter ais Nd allcin u. besitzen ganz gcringe pyrophore 
Eigenschaften. D.144 7,05. Die Brinellharte (500 kg) betriigt 70. (Trans. Amer. 
Electr. Soc. 4 7 . 7 SeifSik Sep.) J o s e p h y .

D orothy  H a ll B rophy , Die Reinigung von Zirkonium. Die Reinigung der 
Zr-Salze erfolgt durch Fallung in wss. Lsg. ais Citrat, das im UberschuB von 
Citronensiiure u. in NH4OH 1. ist. Nd. u. F iltrat wurden auf ilire Durchlassigkeit 
bezw. Absorption von Moa- bczw. Mo^-Strahlung, eine fiir die Zr-Salze charak- 
terist. Eigenschaft, gepriift. Das F iltrat wurde frei von Zr gefunden. Das Citrat 
wurde durch Gluhen in Oxyd ubergefuhrt, dieses in Chlorid u. durch Fallung mit 
AgN03 das At.-Gew. des Zr in einer rohen Best. zu 91,09 gefunden; dieser W ert 
ist um 0,7 gęringer ais der von Y e n a b l e  u. B e l l  (Journ. Americ. Chem. Soc. 3 9 . 
1598; C. '1 9 1 8 . I. 700) gefundene. (Science 61. 372. Schencctady [N. Y .], General 
Electric Co.') . J o s e p h y .

George "W. Sears und L aurence Q,uill, Kritisclie Untersuchungen der Schmelze 
von Erzen seltener Mctalle. I. Die Pyrosulfatsclunelze von Titanerzen. Die Unters. 
der Schmelze von Ti-Erzcn mit Natriumpyrosulfat wird in der Ilauptsache an Rutil 
ausgefuhrt, einige Yersa. sind aueh mit Titanit, Columbit u. Tantalit gemacht. Alle 
Sehmelzen wurden in Pt-Sehalen vorgenommen. N aĄ O j wurde durch Schmelzen 
des. krystallisierten Natriumbisulfats des Handels hergestellt. Die Unterss. haben 
folgendes ergeben: Beim Rutil sind mindestens 12,5 Teile N a ^ O j auf 1 Teil Erz 
notig, um yollstandige Zers. des Erzes u. Loslichkeit des gesamten Ti-Gehalts zu 
sichern. Wenn die Temp. gerade so hocli gehalten wird, um die M. fl. zu halten, 
wird langsam S03 entwickelt. Nach der Gleichung:

T i0 2 +  2NaiSJ0 7 — >- Ti(SO,)2 +  2Na.2S04 
waren nur 5,5 g Pyrosulfat zur Zers. yon 1 g T i0 2 notig. Etwa 3,5 g Pyrosulfat 
sind ais Losungsm. fiir das Ti(SO.,),i oder ais Mittel, die Temp. der Schmelze zu 
erniedrigen, erforderlich.- Bei anderen Ti-Erzen, die noch groBe Mengen anderer 
Elemente mit lioch sphmelzenden Sulfaten enthalten, mussen noch groBere Mengen 
Flufimittel angewandt werden. Na2S20 7 ist sowohl was die Zeit ais aucli was die 
Mengc anbetrifft, wirksamer ais K2S20 7. Bei 700° zers. sich das in der Schmelze 
gebildete Ti(S04)2. Die Zers. des n. Sulfats ist nicht nur fur das Ti charakterist., 
sondeni fiir alle weniger bas. seltenen Metallc. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 7 . 
922—29. Reno [Nev.], Univ.) J o s e p h y .

L. Sterner-R.ai.ner, Die Yerbindung AuCu in Goldlegierungcn. Au u. Cu bilden 
die Vcrbb. AuCu u. AuCu3, die aber nur bei gewohnlieher Temp. bestandig sind, 
beim Gluhen jedoch zerfallen; dies geschieht bei der Verb. AuCu3 sehr schnell, 
wohingegen die Yerb. AuCu selbst bei langem Gluhen nicht ganz yerschwindet u. 
die betreffenden Legierungen sprode macht. Man yerhindert daher yorteilhaft ihre 
Ausscheidung uberhaupt, indem man die friscli gegossene Legierung absclireckt. 
Vf. hat das Konz.-Gebiet im ternaren System Ag-Au-Cu bestimmt, in dem die Yerb.
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Au-Cu auggoschieden werden kann, u. ferner eine Reihe yon Festigkeitsmessungen 
angestellt. (Ztsehr. f. Metallkunde 17. 162—65. Wien.) LODEK.

D. Organische Chomie.
W ilh e lm  K esting , Die Gewinnung von Athylęn fur die Darsłellung von Athylen- 

bromid aus Athiylalkohol nach dem Kontaktverfaliren. Mit G eorg B rinkm ann  u. 
H o rs t E n g e l durchgefiihrte Verss. ergaben das folgende rationelle Yerf. fur die 
Gewinnung von Athylcn aus Athylalkohol, das durclisehnittlich 90% Ausbeute an 
reinem Athylenbromid liefert. Ein Verbrennungsrolir wird mit porosen Kornern 
von Al(OH)s besehickt, hergestellt durch Zusammenballen yon gepulyerter, nicht 
gegltthter Tonerde mit etwas W. u. Trocknen auf dem Sandbad (200°). In das eine 
Ende des etwas schrag gestellten Rohres miindet eine tubuliertc, mit eincr Schicht 
Seęsand gefiillte Retortę, die einen Tropftrichter mit einem 40—50 cm langen, unten 
passend zweimal umgebogenen Rohr tragt. Durch die Hohe der Alkoliolsiiule wird 
der Innendruck im App. iiberwunden u. ein gleiclimiiBiges Eintropfen ermoglicht. 
An das andere Ende des Yerbrennungsrohres sind ein Kiihler, eine Sicherheits- 
wascliflasche (in KSltemischung), zwei Waschflaschen mit Brom (in Eiswasser), eine 
leere u. eine mit KOH gefiillte Wasehflasche angeschlossen (Abbildung im Original). 
Die Retorte liegt auf einem stark erhitzten Sandbad, die Temp. auBen iiber dem 
Yerbrennungsrohr bo II ca. 230° betragen. Das abgespaltene W ., etwa unzers. A. 
u. Spuren Aldehyd sammeln sieli in der Sicherheitsflasche, durch die letzte Wascli- 
flasche geht bei richtigem Verlauf der Rk. nur ab u. zu eine Gasblase. Das
Athylenbromid wird mit W. u. Alkali gewaschen, getrocknet u. rektifiziert. (Ztsehr. 
f. angew. Ch. 38. 362—63. Munster, Univ.) LlNDENBAUM.

Lespieau und Charles P re v o st, TJber Diacetylenliexabromid. (Vgl. C. r. d. 
TAcad. des sciences 180. 675; C. 1925. I. 1860.) R e b o d l  erhielt bei der Zers. 
von C2Cu3 mit HC1 u. Einleiten der Gase in Br auBer C2II2Br4 Krystalle, die nach 
S a b a n e j e w  den F. 172—174°, die Zus. u. die Konst. I. liaben sollen.
N o y e s  fand, daB diese Krystalle bei 183,5° (korr.) schm. u. nur entstehen, wenn 
das CsCu, der Osydation unterworfen wird. E r nahm daher an, daB sich Diacetylcn- 
kupfer bildet u. die Krystalle die Formel II. besitzen. W il l s t a t t e r  erhielt die- 
selbe Verb., aber mit dem F. 186,5° (korr.) durch Einw. von Br auf 1,2-Dibrom- u.
1,1,2,2-Tetrabrom-ęyclo-butan u. gab ihr daher die Konst. III. — Vff. leiteten Di- 
acetylen in eine Lsg. yon Br in Chlf., wobei Diacetylenhexabromid auskrystallisiert, 
dessen Menge beim Eindampfen noch zunimmt. Aus Eg., F. 186,5° (korr.). Die 

CBr,— CHBr n. CHBrs- C B r a-C B r= C IIB r  CHBr—CBr2
' CHBr—CBra IV. CHBra—C B rnC B r—CIIBr, ' CHBr—CBr2

Krystallform stimmt mit der yon W il l s t a t t e r  beschriebenen iiberein. Die Hypo- 
these yon N o y e s  ist also richtig. Die cycl. Formel yerwerfen Vff., weil die Verb.
yon Zn-Staub u. A. leicht wieder in Diacetylen iibergefuhrt wird u. eine Ring-
offnung durch Br mehr Wahrscheinlichkeit besitzt ais eine solche durch Zn u. A. 
Formel IV. wird der Formel II. yorgezogen. Zu IV. gelangt man auch leicht vom 
Tetrabrom-cyclo-butan, wenn man annimmt, daB erst 2 Moll. HBr abgespalten werden, 
die W il l s t a t t e r  auch tatsachlich beobachtet hat, u. dann der Ring durch Br ge- 
offnet wird. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 180. 1347—49.) L in d e n b a u m .

R aym ond D elaby undG eorges M orel, UberMełhylalkylglycerine. Die einfachsten 
Vertreter der Methylalkylglyccrine, CII, • [CHtOH)], • 11, wurden yon R e i f  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 41. 2741 [1908]) durch Uberfiihren von Crotonaldehyd mittels RMgX 
in Propenylalkylcarbinołe, C H ,.C II : CH-CII(OH)'R (I), u. Oxydation letzterer mit 
KM n04 dargestellt. Bei der Nacharbeitung des Verf. konnten Vff. durch sorgfaltige 
Dosierung des RMgX die Ausbeuten an I  auf 60—75°/0 erhohen. Die KMn04-
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Oxydation liefert jedoch nur 16—20°/o an Endprod. — Darauf wurde nach P a s t o b e a u  
u. B e r n a r d  (C. r. d. l’Acad. des sciences 17 6 . 1400; C. 1 9 2 4 . I .  158) CIOH an I  
addiert u. das erhaltene Clilorhydrin mit K2C03 yerseift. Ausbeute nur 12°/0. — 
W eit bessere Resultate gibt das auf I  iibertragene Verf. von D e l a b y  (C. r. d. 
lAcad. des sciences 175 . 1152; C. 1 9 2 3 . I I I .  115), das durch folgendes Scliema 
veranschaulicht wird:
CH3.CH : CH-CH(OH).ll CH3-CIIBr-CHBr-CH(OH)-R CH,' C0,V  CII3-

CH(OCOCHs) • CH(OCOCH3)• CH(OII) -R CH3. [011(011)1,. R.
Prakt. yerfiibrt man genau wie 1. c. bcschrieben. Dargestcllt w urden: Dimełhyl- 
glycerin, C6H 120 3, Kp.ls 152—153° (Ausbeute 42%); Metliylathylglycerin, CeIII4Oa, 
Kp.jo 155—156° (Ausbeute 38%); Methylpropylglycerin, C,II10O3, Kp.2S 162—164° 
(Ausbeute 31%). Die Ausbeuten sind deswegen gcringer ais bei den Monoalkyl- 
glycerinen (1. c.), weil-d^rch das CH3-C02K teilweise HBr abgespalten wird. Die 
Spaltprodd. konnten gefaCt u. in Tribromverbb. iibergefiihrt werden. Trotzdem ist 
das Yerf. reclit brauchbar. Dies gilt aber nicht mehr fiir die Darst. von Athyl- 
alkylglycerinen, da ^-Athylacrolcin yorlSufig nur auf einem einzigen Wege (vgl. 
D e l a b y ,  C. r. d. TAcad. des sciences 1 7 6 . 1898; C. 1 9 2 4 . I. 32) erhalten wurde. 
(C. r. d. l ’Acad. des sciences 1 8 0 . 1408—10.) L in d e n b a d m .

A. D orab ia lska, Tliermocliemische Unlcrsuchungcn da- Oximc. III. Stcreoiso- 
tnere Dioańme. (Vgl. Buli. Soc. Chim. Paris [4] 3 5 . 145; C. 1 9 2 4 . I. 2683.) In 
diescr Arbeit wurde yersucnf, auf Grund von esperimentellen Unterss. von Glyoxim 
u. Methylglyoxim den AufschluB iiber die Stereoisomerie von Dioximen der Fett- 
reihe z u ,'erhalten. Wie in frUheren Arbeiten, so wurde auch hier die thermochem. 
Methode angewandt, wobei in erster Linie der Warmeeffekt derRk. des Oxims mit 
NaOH untersuclit wurde. Ausgeliend von der Erfahrung, dali stereoisomere N-Verbb. 
in bezug auf die Starkę der Aciditat yerschieden sind, wird gefolgert, daB 2 Gly- 
oximgruppen beim Rea^ieren mit NaOII daDn von gleichem Warmeeffekt begleitet 
sind, wenn sie die gleiche Raumstruktur besitzen. Dagegen kann beim asymm.

II C C H  ^ aU *̂eS w*c z- “ cbenst. Schema zeigt, yerschie-
ii u dener WSrmeeffekt erwartet werden. Auf Grund seiner

HO—N N Verss. schlieBt Vf., daB in den Dioximen der Fettreihe
OH Stereoisomerie ebenso hSufig yorkommt wie in der aromat

Reihe. Jede von den beiden —N -OII- Gruppen des Gly- 
oxims u. Methylglyoxims kann in Form yon Stereoisomeren auftreten, wobei der 
Siiuregrad bedeutend wechselt. Vf. unterscheidet 3 stereoisomere Formen des Gly- 
oxim8 u. 4 Formen des Methylglyoxims. Sowohl Glyoxim ais auch Methylglyoxim 
bilden in wss. Lsg. ein Gemisch von Stereoisomeren. Die Zus. solcher Gemische 
ist sehr unbestiindig u.' kann schon walirend des Yers. yariieren. Es werden 
schlieBlich auf Grund der Elektronentheorie Raumformeln fiir stereoisomere Oxime 
angegeben. (Roczniki Chemji 4 . 265—86. 1924. Warschau, Polychn. Hochsch.) T e n n .

W . J. Boyd, Notiz iiber die Einwirkung von Salpetcrsdurc-Salzsdurcgemischen au f 
Aceton. Im AnschluB an die Unterss. yon C r a w f o r d  (Journ. Soc. Chem. Ind. 41 . 
322; C. 1 9 2 3 . II. 281) war die Darst. von reinem Dichlordinitromethan wiinschens- 
wert. Dieselbe gelingt beąuemer ais nach den bisher beschriebcnen Verff. durch 
Einw. von UNO, I1C1 in yerscbiedenen Verhaltnissen auf Aceton, wobei stets 
Gemische von CC12(N0S)2 u. Chlorpikrin erhalten werden. Beispiel: Zu 300 g konz. 
HC1 200 g konz. H N 03 gibt man allm&hlich 50 g Aceton, wobei man die Temp. 
auf 50—80° halt. Unterhalb 50° bildet sich auch etwas Chlor-i-nitrosoaceton. Darauf 
wird mit W. yerd., mit Dampf dest u. das Ol mit Soda u. W. gewaschen. Es 
enthiilt je  nach der Zus. des Siiuregemisehes 30—70% CC12(N02)S. Die Trennung 
vom Chlorpikrin erfolgt mit alkoli. KOH. CCl2(N02)a geht iiber in CKC1(N02)j (vgl.
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G o t t s  u . H u n t e r ,  Journ. Chem. Soc. London 12 5 . 442; C. 1 9 2 4 . I. 2337), das mit 
A. gcwaschen u. durch Clilorieren in wss. Lsg. wieder in CC1j(N02)2 iibergefuhrt 
wird. Das PrSparat cnthiilt Spurcn von CC1(N03)3. Dicses wird fast roin (F. 2—4°) 
erhalten, wenn man einer Mischung yon konz. H N 03 u. NaCl Accton zusetzt. 
(Journ. Soc. Chem. Ind. 4 4 .  T. 222.) L in d e n b a u m .

H. J . B acker und W . G. B urgera , Die optisch-aktiven Komponeiiten von 
Chlorsulfoessigsaure. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. 
Afd. 34. 86. Groningen, Rijks-Uniy. — C. 1925. I. 2367.) S p ie g e ł .

H . J . B acker und H. W. H o o k , Optische Spaltung von Bromsulfoessigsaure. 
In entsprechender Weise wie beim Cl-Deriv. (vgl. vorst. Ref.) wurde aucli hier die 
Spaltung durchgefiihrt. Aus den Salzen des Strychnina u. Cinclionidins wurde 
rechtsdrehendes NH,-Salz gewonnen, aus denen yon Brucin, Chinidin u. Yohimbin 
1-Salz, Cinchonin lieferte wechselnde Ergebnisse. Am geeignetsten zur Darst. der 
akt. Komponenten zeigten sich Strychnin u. Brucin. d- u. 1-Saure haben unter- 
einander gleiches entgegengesetztes Drehungsyermogen. Das molekulare Drehungs
yermogen ist fur X —  589—560—533—510—486 bei den freien Sauren (bezw. den 
neutralen NH,-Salzen) 31 (16) — 37 (18) — 42 (21) — 47 (24) — 56 (27)°. Racemisation 
tritt bei gewohnlicher Temp. langsam ein, verd. Lsg. der Siiure kann auch einige 
Min. gekocht werden, ohne daB merkbare Veriinderung eintritt. Spuren starker 
Basen beschleunigen aber die Racemisierung der Salze in hohem Grade. (Koninkl. 
Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. J34. 87—88. Groningen, 
Rijks-Uniy.) ' *’ S p ie g e l .

E r ik  H annerz, Eine xmkehrbare Reaktion zwischen eincm organischen Bromid 
und Kaliumjodid. Vorlaufige Mitteilung. Es wird festgestellt, daB die Rk. a-Brom- 
propionsaiire -j- K J — >- u-Jodpropionsaure -f- KBr umkehrbar ist. Durch Best. 
der jeweiligen KJ-Konz., der bei Ggw. von yiel KBr noch eine gewisse Unsicherheit 
anhaftet, wird gefunden, daB die Rk. bimolekular yerlSuft. Die Gleichgewichts- 
konstante wird berechnet z n K  =  17,8. (Svensk Kem. Tidskr. 3 7 . 124—27.) H a n t k e .

A lexander K ille n  M acbeth und B avid  T ra ill, Die labile Natur des Halogen- 
atoms in organischen Verbindungen. X. Die Einwirkung von Hydrazinhydrat auf 
die IIalogenderivate von a-Nitrofettsaurcn. (IX. vgl. H en d e rso n , H i r s t  u. M acbeth, 
Journ. Chem. Soc. London 1 2 3 . 1130; C. 1 9 2 3 . III. 1273.) Die yorliegende Unters. 
bestatigt an den Beispielen der a-Nitrofettsauren die bereits friiher wahrgenommcne 
Fiihigkeit des Hydrazinhydrats, zwischen den Reaktiyitaten yon Cl u. Br inVerbb. 
fihnlicher Struktur differierend zu wirken. Wic friiher an Ketonen dargelegt, so 
zeigt sich auch bei den «-Nitrofetts5uren, daB alle Clilorderiyy. von Hydrazin
hydrat unangegriffen bleiben, wShrend Br leicht aus den entsprechenden Brom- u. 
Chlorbromyerbb. entfernt wird. Die ErklSrung kann auf Grund der Theorien der 
Polaritat gefunden werden. Ster. Einfiusse oder ein tautomeres H-Atom kommen 
wohl nicht in Betracht. Das Verh. des Bromnitroessigesters gehort in die Reihe 
der Monohalogenderiw. des Malonesters u. Aeetessigesters, weshalb die ErklSrungen 
auf Grund der riiumlichen Einfiusse oder des tautomeren H-Atoms hier nicht in 
Betracht kommen konnen. — Vergleichende Ergebnisse lassen erkennen, daB der 
induzierende EinfluB der Nitrogruppe auf die Halogenatome schwiicher ist ais der- 
jenige der Keton- oder Carbathosygruppe. Der Unterschied ist deutlieh bei dem 
BromnitroessigsaureaOiylester u. dem Bromdinitromethan\ ersteres wird von Hydr- 
azin leicht reduziert, letzteres bleibt unangegriffen.

Y e rs u c h s te i l :  Chlomitroessigsaureiithylester wird dargestellt aus dem Nitro- 
essigsSurecster durch Einleiten von NH3 in die ath. Lsg. u. Chlorierung des NH3- 
Deriv., indem durch dessen wss. Lsg. ein Strom yon Cl4 wiihrend 1 Stde. geleitet 
wird. Aus dem gelben oligen Reaktionsprod. wird ais Hauptfraktion der Ester ge
wonnen Kp.8 77°, nD =s 1,4412), der yon Hydrazinhydrat prakt. n ic h t  angegriffen
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w ird .— NH^-Derin:, C4H80 4N2C1, weific Nadeln, F. 114—115°, auaA. — Dichlomitro- 
essigsauredtliylester, C.1H50,lNCl2) Kp.8 72°, nD =  1,443 aus der vorigenVerb. mitChlor- 
gas. Iieine Einw. von Hydrazinhydrat. — Broninitroessigsaureatliylcster, C4H60 4NBr, 
Kp.10 105°, nD10 =  1,4798, aua dem NHj-Deriy. des Nitroesfigesters durch Schiitteln 
mit Br in CSa; r e a g i e r t  leicht mit Hydrazinhydrat. — NILd-Deriv. des Bromnitro- 
essigsiiureesters, C4H90 4N2Br, lange farblose Nadeln, F. 134° (Zers.) aus A. — Di- 
bromnitroessigsduredtluylester, C4Hs0 4NBr3, farblose FI., Kp.0 97,4°, nB =  1,4985; 
reagiert heftig mit Hydrazinhydrat. — Cldorbromnitroessigsdurcdthylester, C4H50 4NCIBr, 
farbloses 01, Kp.u 89°, nD — 1,4663, durch Bromieren des NH3-Deriv. vom Chlor- 
nitroessigsaureester. Durch Eed. mit Hydrazinhydrat wird nur 1 Br-Atom entfernt.

In der Reihe der Nitropropionsauren wird das NH3-Deriv. des Nitropropionsaure- 
iitliylesters durch Einw. von alkoh. NII3 auf Nitro - i  - bernateinsiiureester am 
besten dargestellt. Durch Chlorieren entsteht nach etwa 30 Min. ein griinliches Ol, 
das nach der R einigung^ip., 90°, nD — 1,4301 zeigt: cc-Cldornitropropionsaureathyl- 
ester, C5H80 4NC1. Reagiert niclit mit Hydrazinhydrat. — u-Brmnnitropropionsaure- 
athyłesłer, C6H80 4NBr, farblose FI., Kp.J0 88°; reagiert heftig mit Hydrazinhydrat 
bei gewohnlicher Temp. — Wiihrend obiger Rkk. sammelte sich im Reaktions- 
gefiiB eiu weiBer Nd., der sich ais ein Hydrazindcrw. von a-Nitropropionsaureathyl- 
ester, C6H 130 4N3, Nadeln, F. 120°, auswies. — In der Reihe der Nitrobuttersiiurcn 
wird der Nitrobuttersaureathylester aus dem Atliylacetessigester dargestellt u. sein 
NHj-Deriy. durch Chlorieren in a-ChlornitroInittersdureałhylester, C6H100 4NC1, 
Kp.e 77—79?, n D == 1,4338, iibergefuhrt. Keine Red. mit Hydrazinhydrat. —  Der 
u-Bromnitrobuttersaureathylester, C6H 100 4NBr, ICp.9 83—84°, n B =  1,4990, reagiert 
heftig mjt .Hydrazinhydrat (30 Sek.). (Journ. Chem. Soc. London 127. 892—98. 
Durham u. St. "Andrews, Uniw.) H o r st .

Louis Jacques S im on, Vergleichende Chromsaureoxydation und molekulare 
Struktur-. Taririnsdure-und Stearolsdurederivate. (Ygl. C. r. d. I1 Acad.. des sciences 
180. 833; C. 1925. I. 2554.) Vf. hat die Frage untersucht, ob die vergleichende 
Chromsaureosydation zwei strukturisomere ungesatt. Monocarbonsauren mit linearer 
C-Kette zu unterscheiden gestottet. Zur Unters. wurden die Sauren der C,s-Reihe 
gewiihlt: Taririnsdure, CH3-[CII2]10-C i C-CCHj^-COjH, u. Stearolsaure, CH3-[CHj]7* 
C i C*[CHj], -COsH ; Taroleinsdure u. Tarelaidinsdure, CH3-[CHj]10-CH : CH-[CH2],- 
CO,II, u. Ólsaure u. Elaidimdurc, C li, • [CHj], • C I I : CH • [Clij], • C 02I I ; ferner einige 
Salze u. Ester derselben. Die Zahlen sind in derselben Weise wie friiher in einor 
Tabelle zusammengestellt; aucli Zahlen fur Stearinsaure, Taririn, Elaidin u. die 
obigen ungesatt. Sauren entsprechenden Keto- u. Diketostearinaauren sind mit an- 
gefiihrt. Es hat sich folgendes ergeben: 1. Die AgaCr20 7-Methode ist zuverliissig, 
sofern es sich um reine Substanzen handelt. F ur verschiedene nicht ganz reine 
Substanzen wurden betritchtlich hohere /i-W erte gefunden ais fUr dieselben Sub
stanzen in reiner Form. 2. Die z/-W erte liegen zwischen 0,9 u. 1,5, d. h. unter 2, 
woraus von neuem }iervorgeht, daB sich 2 C-Atome (wahrscheinlich C2II40 2) der 
CrOs-Oxydation entziehen. F ur e in e  lineare C-Kette ist das Masimum des Defizits 
also 2 C-Atome. Damit stimmt gut uberein, daB bei den Athylestern ein hoheres 
Defizit (3 u. mehr) gefunden wird, da in ihnen zw e i yerschicdene lineare C-Ketten 
enthalten sind. 3. Die vergłeichende C r03-Oxydation laBt keinen SehluB auf die 
Struktur isomerer ungesatt Sauren zu. Der Unterschicd' in den z/-W er ten ist fttr 
die Stereoisomeren 01- u. Elaidinsliure ebenso groB (1,32 Ui 1,19) wie fur die 
Strukturisomeren Taririn- u. Stearolsaure (1,19 u. 1,30) u. Tarelaidin- u. Elaidin- 
saure (1,10 u. 1,19). (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 1405—07.) L indenbaum .

E. E. B laise und M. M ontagne, Darstellung der acyclischen S-Diketone. (Ygl. 
B l a isk , C. r. d* 1’Acad. des-sciences 173. 313; C. 1921. III. 1355.) Nachdem man 
das Dipropionylpropan bei der Darst. aus GlutaraSuretetraathyldiamid (1. c.) isoliert
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kat, hinterbleibt in ziemlieli betrachtliclier Menge ein 01 vom Kp.M 155—160°. Es 
ist ein Gemisch zweier ketonartiger Substanzen, die mittels der Semicarbazone ge- 
trennt werden konnen. Das eine bildet wasserhaltige, an der Luft yerwitternde 
Prismen aus W., wasserfreie Nadeln aus Bzl., F. 126—127°, u. wird von HC1 zerlegt 
zu y-Propionylbuitersaurcdiathylamid, C.JIj. CO •[CII3]3- CO -NtCjH^j, Kp.u 163°. 
Dieses zerfallt mit HBr in NH(C2H6)2, y-Propionylbuttersaure, F. 49—50°, u. dereń 
Anhydrisierungsprod., Methyldihydroresorcin (vgl. B l a i s e  u . M a ib e , Buli. Soc. 
Cliim. de France [4] 3 . 413 [1908]). Das andere Semicarbazon, F. 90°, gibt mit HC1 
die Verb. GlsH31ON, Kp.17 161°. Diese ist ein Keton u. zugleich eine schwache 
Base, liefert ein P ikrat, F. 106—107°, u. besitzt demnaeh die Konst.-Formel 
GjH5 • CO - [CH„], • CJCjHjIj • N(C,H5)2. Bei ihrer B. liat die eine Saureamidgruppe in 
n. W eise, die andere wie folgt reagiert: —CO-N(C2H6)a -f- 2CaH5MgBr — ->- 
C(CaH5)sN(CaH6)a (vgl. dazu B o u v e a u l t ,  Buli. Soc. Cliim. Paris [3] 31. 1523 [1904]). 
Yon sd. Acetanhydrid wird die Yerb. in AeetdiSthylamid u. ein ungesiitt. Keton 
gespalten. (C. r. d. 1'Acad. des sciences 1 8 0 . 1345—46.) L in d e n b a u m .

Dirtshaw E a tto n ji  N an ji, F re d e ric  Jam es P ato n  und A rth u r  R. Ling, 
Entcarboxylicrung von Polyzwclcersaurcn: ihre Antcendung zur Konsiitutionserforschung 
u. Bestimmung von Pektinen. Vff. geben eine Methode zur quantitativen Best. von 
ZuckersSuren u. dereń Komplexen in Pektinen, Orycellulosen u. anderem pflanz- 
lichem Materiał an. Die Substanz wird mit HC1 gekocht, die entweichende C03 in 
abgemessene Barytlsg. geleitet u. zuriicktitriert. Verschiedene Polysaccharide
werden nach dieser Methode auf ihren Gehalt an Zuckersauren untersucht. Pekti- 
nogen verschiedener Herkunft zeigt, so untersucht, groBe Unterschiede im C04- 
Gehalt, zuruckzufuhren auf Verunreinigungen. Vff. reinigen das Pektinogen iiber 
sein Fe-Salz, verseifen zu Pektinsaure mit Ausbeuten von 95% der Theorie an Ca- 
Pektat u. folgern daraus, daB Pektinogen u. Pektinsaure D eriw . desselben Grund- 
korpers sind. Vff. lehnen die Formel C,,H210 1(, fiir Pekłin von S c h r y v e r  u. 
H a y n e s  (Bioehemical Journ. 1 0 . 539; C. 1 9 1 7 . I. 877) ab u. diskutieren gestiitzt 
auf die Bestst. yon Ca, COa u. Furfurol eine Formel, bestehend aus vier Moll. 
Galakturonsaure u. je einem Mol. Arabinose u. Galaktose, ringformig angeordnet. — 
Best. yon Pektin, dad. gek., daB die Prozente COs aus der Entcarboxylierung mit 
5,66 multipliziert die Menge Pektinogen u. Pektinsaure angeben. Unterss. an yer
schiedenen Stroharten zeigen keine AbhSngigkeit der Festigkeit vom Gehalt an 
Pektinstoffen. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T . 253—58. Birmingham, Uniy.) T a u b e .

T. J . N olan und H. W . Clapham , Notiz iiber die Darstcllung von Bcnzylanilin. 
Vff. haben ein Yerf. fiir die techn. Darst. yon Benzylanilin in mittelgroBen Mengen 
ausgearbeitet. Man erliitzt 2 MoU. Anilin in einem mit Mantel, Riihrwerk, Thermo- 
meter usw. yersehenen GefaB auf 100°, lsBt ca. ‘/3 yon 1 Mol. Benzylchlorid schnell 
zulaufen, wobei die Temp. auf 140° steigt, fiigt den Rest des Benzylchlorids all- 
inahlich unter Wasserkiihlung hinzu, so daB die Temp. auf 140° bleibt, u. riihrt 
noch 1/2 Stde. Das Gemisch wird darauf in 20°/oig. Sodalsg. eingeruhrt u. das er- 
haltene Ol im Yakuum fraktioniert. 300 Teile Ól liefern ca. 130 Teile Anilin (ent- 
haltend ca. 8°/o Benzylanilin), das in den ProzeB zuriickkehrt, u. ca. 130 Teile 
eines Prod., das aus ca. 93°/o Benzylanilin, 4,3°/0 Dibenzylanilin, ferner wenig 
Anilin, Benzaldehyd u. Benzylidenanilin besteht. Die weitere Reinigung erfolgt 
mit verd. IIsS04 bei 50°, wobei sich die Hauptmenge des Dibenzylanilins zu Boden 
setzt. Das mit Soda wieder abgeschiedene Benzylanilin enthSlt nur noch 1—1,5% 
Dibenzylanilin u. erstarrt bei 34,5—35°. Aus A., dann PAe., F. 36,5—36,8° (korr.). 
(Journ. Soc. Chem. Ind. 4 4 . T. 220—21. Ardeer, Untersuchungslab.) Lindenbaum .

Jo h n  A lfred  A eschlim ann, A&ymmetrische Yerbindungen des fiinfwertigen 
Arsetu. (Ygl. Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 . 66; C. 1 9 2 5 . I. 2303.) Zur Unters.



1925. II. D . Or g a n is c iie  Ch e m ie . 395

kamen Verbb. dea Typus O : As • b, wobei cine der Gruppen a, b oder c ein saures
c

Radikal en tli alt, um mit opt.-akt. Basen cine Trennung in die Antipoden zu be- 
werkstelligen. Die groBere Entfernung der sauren Gruppe vom zentralen Arsen
ałom sollte nacb Auffassung der Vff. yerliindernd auf die Racemisation wirken. 
Doch yersagte die Trennung im Falle des o,o'-DicarboxydiphenylarBinsaureanhydrids 
(vgl. A eschlim ann u . M c C le la n d , Journ. Chem. Soc. London 125. 2025; C. 1925.
I. 63) u. des o-Carboxydiphenylmethylarsinoxyds (I). o-Carboxydiphenylmethylarsin 
wird leicht erhalten durch Einw. von Phenyl-MgBr auf 2-Carboxyphenylmetliyl- 
arsensSureanhydrid. 10-Athjlplienoxarsin (II) yerbindet sich rasch mit Alkyljodiden 
u. Bromessigsaure zu stabilen, krystallisierten ąuarternSren Salzen. Es kann zu 
einem 1. (in W.) Arsinoxyd oxydiert werden. Beide konnen sulfoniert werden u. 
ihre Sulfons&ure sind sehr 1. in W . Phenyl-a-naphthyliither wird mit Arscnchlorid 
in Ggw. von A1C13 z u  r-Chlor-cc, fl-naphthenoxarsin (III) kondensiert.

As • C2H6
CO.,11 O

I

O'
U£U i i i

UCl
V e rs u c h s te i l :  o,o'-IHcarboxydiphenylarsinsaureanhydrid, Cu II0O5Aa, krystalli- 

siert aus li. W. Der Anhydroring ist nicht sehr stabil. Das hygroskop. Chinin-, 
Brucin- U. Phenylśithylaminsalz geben nach der Spaltung eine inakt. Siiure. —
o-Carboxydiphenylmethylarsi7i, C„H i3OsAs, P. 168° aus A., wird in alkoh. Lsg. mit 
H2Oj oxydiert, wonach I  Cu H J30 3As in farblosen Nadeln, F. 242° (aus A. oder Eg.) 
krystallisiert. Alkaloidsalzekonnten nicht dargestellt werden.— Sulfophenyl-a-naphthyl- 
methylarsinoxyd, C17H 150 4SAs, P. 249° (aus li. Eg.) durch Oxydation von Phenyl- 
a-naphthylmethylarsin mit H30 3 in Aceton oder A. u. Behandlung mit 20%ig. Oleum.
— Aus 10-Chlorphenoxarsin in Bzl. u. Athyl-MgBr wird I I  ais PI. (Kp.10 194°) er
halten u. mit HjOj oxydiert zu 10-Athylphenoxarsinoxyd, CuH 130 2As, F. 99° (aus 
Bzl.). — Durch Sulfonierung bei 100° entsteht Sulfo-10-ałhylphenoxarsinoxyd, 
C14H 130 6SAs, F. oberhalb 300°. — 10-Mcłhyl-10-ałkylphenoxarso7iiumjodid, C15H 16OJAs, 
aus I I  u. CH3J  bei 50° (4 Stdn.), F. 186 oder 193° (aus h. A.). — 10-Methyl-10-athyl- 
phenoxarsonium-d-bromcampher$ulfonat, F. 153°. [M]J(9l =  -(-339°. — 10,10-Dićithyl- 
phenoxars<miunyodid, C10H luOJAs, blaB stroligelbe Nadeln, F. 193°. — 10-Carboxy- 
mełhyl-10-athylphenoxarsoniumbromid, C,80 160 3BrAs, aus I I  u. BromessigsUure 
(10 Min. bei 100°). — 7-Chlor-u,fl-naphthylphenoxarsin, O ^H ^O dA s (III), F. 168° 
(aus Bzl.) durch Erhitzen von Arsenchlorid, Phenyl-«-naphtliylather u. A1C1S bei 
180—250°. (Journ. Cheiti. Soc. London 1 2 7 . 811—15. Cambridge, Uniy.) H o r s t .

W ilh e lm  T ra u b e , Zur Kenntnis der Chlorsulfonsaureester. Die Chlorsulfon- 
saureester, von denen der Ałhylester neuerdings (vgl. T r a u b e  u . J u s t h ,  Brennstoff- 
chemie 4 . 150; C. 1 9 2 4 . I. 689) besonders leicht zuganglich ist, konnen mehrfache 
prakt. Verwendung finden. — I. A lk y l ie r u n g e n  m it te l s  C lilo rsu lfo n sU u re -  
e s te rn . (Mit P au l B aum garten , L il i i  B aerm ann u. W ill i  Lange.) Diese 
konnen nicht nur in indifierenten Losungsmm. ausgefiihrt werden (ygl. WlLLCOX, 
Amer. Chem. Journ. 3 2 . 446 [1904]), sondern auch in W. unter Zusatz yon Alkali- 
oder Erdalkalihydroxyd bezw. -carbonat. Neben der Alkylierung aromat. Aminę, 
z. B. des Anilins, geht jedoch eine betrachtliche Sulfierung in der NHa-Gruppe 
einlier unter B. yon Phenyl- u. Phenylallcylsulfamidsauren. Die Bk. wird sich iiber- 
wiegend so abspielen, daB zunachst Phenylsulfamidsaureester entstehen:

CaH6.NHa +  C1.S03R =  HC1 +  CaH5-NH*S03R .
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Da diese nach T r a u b e ,  Z a n d e r  u . G a f f r o n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 
1045; C. 1924. II. 320) die Tendenz haben, alkylierend zu wirken, u. zwar aueh 
intraraolekular, so werden sic sich teils zu Phenylalkylsulfamidsauren, CaH5-NIi- 
S03H, umlagcrn, teils Anilin zu Mono- u. Dialkylanilin alkylieren. Auf der anderen 
Seite wird der nicht sulfierend wirkende Teil des C1*S03R auf Anilin, Monoalkyl- 
anilin u. auch auf Phcnylsulfamidsaurc direkt alkylierend einwirken, was besonders 
daraus folgt, daB diese Rk. bei NIL, u. alipliat. Amincn die einzige ist. — Zu 50 g 
(1 Mol.) Anilin  in 500 ccm W. -f- 80 g Ca(OH)2 lieB man bei 0° 80 g (1,1 Mol.) 
C l•S03C2II6 tropfen. Nach beendigter Rk. wurde mit Dampf dest. Das Dcstillat 
bestand, wie die Nitrosierung ergab, aus 5—6 g Mono- u. 21—22 g Diathylanilin, 
frei von Anilin. Das aus dem Riickstand durch Kochen mit HC1 u. Alkalisieren 
gewonnene Basengemisch (33,5 g) enthielt 12—13 g Monoiithylanilin, so daB 20—22 g 
Anilin lediglich sulfiert u. 9—10 g athyliert u. sulfiert worden waren. Von den 
50 g Anilin waren also 13—14 g in Mono- u. ebensoyiel in Diiithylanilin tiber- 
gefuhrt worden, entsprechcnd einer ca. 78%'g. Ausnutzung des Alkyls fur die 
Alkylierung. — Der Yers. mit C l-S03CH3 unter gleichen Bedingungen verlief 
analog. Dagegen wurden bei 20° in Ggw. von NaOII fast keine freien Anilinbasen 
erhaltcn, sondern 93—95% des Anilina in Plienyl- -f- Plienylmethylsulfamidsaure 
iibergefiihrt. — Phenylsulfamidsiiure liiBt sich in wss.-alkal. Lsg. leicht alkylieren. 
Mit C1*S03C2H6 erha.lt man athylphenylsulfaniidsaures Na, CaHs* NfCjHj)• S03Na -j- 
3HjO, Blattchen aus A.; mit (CII3)2S0j methylphenylsulfamidsaures Na., CaII5-N(CH3)' 
S03Na HjO, Pulver aus A. Darauf griindet sich ein gutes Verf. zur Darst. von 
Monomełhylanilin. Man setzt Anilin wie oben mit C1>S03CI13 um, treibt die selir 
geringen Mengen Dimethylanilin iiber u. behandelt don Riickstand nach Zusatz von 
NaOH mit (CII3)jSOr  Ausbeute mindestens 86%- Pur Monoiithylanilin ist das 
Yerf. weniger geeignet, da stets groBere Mengen Diathylanilin entstehen. — l% ig. 
wss. Ammoniak lieferte mit Chlorsulfonsaureestern bei 0° ca. 60% Athylamin, 75% 
Methylamin u. 50% Propylamin. Sek. u. tert. Aminę entstehen nur spurenweise. — 
Fcrner wurden in alkal. Lsg. alkyliert: Phenol zu Anisol u. Phenetol; Ausbeute ca. 
75%- Hydroxylamindisiilfonsaures K  zu methylliydroxylamindisulfonsaurem K \ daraus 
a-Methylhydroxylamin mit 85% Ausbeute. Imidodmilfonsaures K  zu melhylimido- 
disulfonsaurem K \  daraus fast quantitativ Methylamin. Dinatńumcyanamid zu Di- 
athylamin; Ausbeute ca. 90%.

II. H a lo g e n a lk y le  au s  C h lo r s u l fo n s i iu re s te rn .  (Mit R . Justh.) (Ygl.
D .R .P . 362741; C. 1923. II. 741.) C1-S03C,H5 wurde im COa-Strom mit der ca. 
20-fachen Menge rauchender IICl erwlirmt u. das gebildete Jithylchlorid iiber KOH 
aufgefangen. Ausbeute 91%. W urde die Zers. mit HBr yorgenommen, bo  wurde 
nur wenig C1I1JC1, aber bis zu 50% Athylbromid erlialten. Daraus folgt, daB die 
Rk. nicht einfach nach der Gleichung: Cl •S03CiH5 -f- ILO =  IIsS 04 -f-  C2H6C1 
vor sich geht, sondern daB sich das Halogen der zugesetzten Saure mit dem CaH5 
yerbindet. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 441—44. Berlin, Uniy.) LlNDENBAUM.

C hristopher K e lk  In g o ld  und E d ith  H ild a  Ingo ld , Die Natur des wechselnden 
EffeMs in Kohlenstoffketten. II . Der dirigicrende Einflufi der a-Methoxyvinylgruppe 
bei der aromatischen Substitutioti. (I. ygl. I n g o l d , Journ. Chem. Soc. London 127. 
513; C. 1925. I. 2486.) Vorliegende Verss. sind eine Bestatigung der schon in 
Teil I. (1: c.) geiiuBerten Auffassung, daB die Natur des wechselnden Effekts besser 
im Sinne der Theorie der wechselnden Affinitiitskrafte ais durch jene der indu- 
zierten Polaritfiten gedeutet werden kann. Diesmal diente eine s u b s t i tu ie r t e  
Gruppe (a-Mcthoxyvinyl) fiir die Unterss. iiber den dirigierenden EinfluB auf die 
aromat. Substitution. Um den Effekt beurteilen zu konnen, welcher der Theorie 
der wechselnden Affinitat entsprechen wiirde, muBten gewisse Bedingungen be- 
obachtet werden, die damit erfullt waren, daB das Bindeatom zum Kern ein C-Atom
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w ar, an welchem nur e in  O-Atorn hing u. daB ferner eine doppelte Bindung vor- 
handen war, dereń restliche Affinitat zur Erkennung des Effekts Gelegenlieit bot. 
Diese Bedingungen waren in der u  - Methoxyyinylgruppe erfullt. Den beidcn 
Theorien entsprechend auBert sich der orientierende EinfluB dann folgendermaBen:

Der dirigierende Ein-
------ . O-CH3

-- + -O -C H ,
= V -± 0 — ICH.

V _ _ y '
-CH,

(wechselnde Polaritiiten: 
m-dirigierende Wrkg.)

(wechselnde Affinitat: 
o,j)-dirigiercnde Wrkg.)

fluB der a  - Methoxy yinyl- 
gruppe bei der Nitrierung 
ist prakt. yollstiindig in der 
Iliehtung o,p. — Bei der 
Annahme, daB die NO,- 
Gruppe zunSchst die oo-Stel- 
lung besetzt (I) u. bei

weiterer Nitrierung (II  u. I I I )  ergibt:
CH .CfOCH ) • CH^O (I)  -v 1 (°) HOj»CeH4*C(ÓCHj): CH«NOj (II)0 ei is -0(UUU,).Cłi-JNU, (i) >- |  (p)N O j• C0H4• C(0CH3) : CH• NOs (III)

miiBte ais dirigierende Gruppe statt —C(OCH3):C H , die Gruppe —C(OCHa) : CII- 
NO, angenommen werden. Doeli wird mit letzterer Annahme fur die Beweis- 
fuhrung nichts gewonncn.

V e r s u c h s te i l .  u-Methoxyslyrol wurde dargestellt aus Phenylpropiolsaureathyl- 
ester durch 2-std. Erhitzen mit methylalkoh. Na-Methylat. Das erhaltene Ó1 be- 
stand wesentlich aus einem Gemisch der Methyl- u. Athylester der ^?,^?,Dimethoxy- 
/9-plienylpropionsiiure, die durch 1-std. Erhitzen auf dcm Ólbad (200°) in die Ester 
der Metlvoxyzimtsaure yerwandelt wurden. Nach dereń Verseifung wurden die 
Ester dunch, Erhitzen u. Dest. in «-Methoxystyrol iibergefUhrt. — Die Nitrierung 
erfolgte wahrerid 30 Stdn. durch Schiitteln mit reiner H N 03 bei —20° in capillaren 
Bohren. Aus dem erhaltenen Ol wurde eine Fraktion der Zus. C9H80 6N2 ent
sprechend den Dinitroverbb. gewonnen, die nicht erstarrte. Die Konst. der beiden 
Prodd. konnte aber durch Oxydation mit KM n04 erwiesen werden. Nach diesen 
Ergebnissen bestand d£ls'Prod. der Nitrierung aus etwa 65% co-p-Dinitro-u-methoxy- 
styrol (III) u. dem Rest a-o-Dinitro-u-methoxystyrol (II). (Joum. Chem. Soc. London 
1 2 7 . 870—75. Leeds, Univ.) H o r s t .

E rn e st Chapm an und H en ry  S tephen , Die Kondensation von 0-Chlorpropio- 
nitril und ft-Carbathoxyloxypropioniiril mit Resorcin. Bei der Kondensation von 
Nitrilen mit Resorcin in Ggw. von HC1 werden 3 FSlle unterschieden: 1. Aus aqui- 
molekularen Mengen yon fi-Chlorpropionitril u. Resorcin wird fl-(2,4-Dioxyphe>iyl)- 
propionsdure (I) erhalten (vgl. L a n g l e y  u. A d a m s, Journ. Americ. Chem. Soc. 44. 
2320; C. 1 9 2 3 . I. 1081) u. eine geringe Menge der {}-(2,6-Dioxyphenyl)-propion- 
sdure (II); 2. mit einem UberschuB an Resorcin (4 Moll.) werden auBer I  u. I I  
nóch 2,4-Dioxyphenyl-ft-(2,4-dioxyphenyl)-athylkcion (III) u. 2,4-Dioxyphenyl-fi-(2,6-di- 
6xyphenyl}-dthylketon (IY) gebildet; 3. aus aąuimolekularen Mengen von ft-Carb- 
athoxyloxypropionilril u. Resorcin alle 4 Yerbb. wie sub 2. Die Rkk. ergeben 
folgendes Bild:

CILC1-CIL-CN CIIjCl • CH, • CCI: NH (Y) + Kc80rcln ->■ 
OH

OH-

HO-

■CH,j -CH2-CC1 : 
• OH

i

CNCH, • CHj • c o 2h  
JO H

NII

OH

YH. 2.

CH, ■ CH, ■ CCI: NII 
OH

+

CHj .CH j -COjH
OH
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OH OH OH
i^ ^ C H , • CHj • C(:NH, HC1) • CH2 • C(: NH,HC1)

h o - L ^ J o h  y i i i  L ^ J - o h  L ^ / ° h  \ . J o h

4 ’
OH OH OH

^ • c h 2. c h 2. c o . ^  (- C > r CHł .CHł . C O . ^

OH-l^^J-OH k / ’0H K j > 0H \ ^ -0H
Die Einw. von HC1 auf £/-Carbathoxyloxypropionitril entspriclit dem Schema:

CsH60 2C • O • OH, • CHS • CN —— C2II50 2C • O • CII2 • CH, • CCI: ŃH (X)
CIIjCl • CHa • CCI: NH (T) +  C2H6OH +  CO,.

V e r s u c h s te i l .  fi-Chloipropionitril wird dargestellt aus Athylencyanhydrin in 
Chlf. u. Thionylchlorid; farblose El., Kp.J0 85—87°. — fi-Carbatlwxyloxypropionitril, 
C9H90 3N , Kp.IS 127—128° oder Kp.7CI) 200°, farblose F l., die bei —20° noch nicht 
fest war, Darst. aus Chlorameisensaureiithylester u. Athylencyanhydrin in trockenem 
Pyridin. Durch Einw. von trockenem HCl-Gas entsteht (5-Carbathoxyloxypropio• 
iniinochlorid (X), F. 102—103° (Zers.)- — Aus ^?-(2,4-Dioxyphenyl)-propionsaure mit 
Essigsaureanhydrid 7-Acetyloxy-3,4-dihydrocumari?i, Cn H10O4, Prismen, F. 111—111,5°, 
aus A. — 7-Oxy-3,4-dihydrocumarin (Diliydroumbelliferon), C9H80 3, Platten aus 
Toluol, F. 133—134°. — Zur Kondensation yon fi-Carbathoxyloxypropionitril mit 
Resorcin wird durch ein Gemisch beider in trockenem A, .^iihrend 5 Stdn. (kiihlen) 
ein lebhafter Strom HCl-Gas geleitet Nach einer Woehe hat sich ein dicker 
krystalliner Nd. u. ein rotes Ol gebildet. Bei der Aufarbeitung erhalt man 2,6- 
Dioxyphenyl)-propionsaure, C^H^O^ prismat. Nadeln aus h. W., F. 174—176° (Zers.), 
wieder fest bei 178°, dann abermals F. 224—225°. Dureh 1/2-std. Schmelzen (190°) 
wird das entsprechende Lacton B-Qxy-3,d-dihydrocumarin, CjIIa0 3, F . 224—225°, 
schneeweiBe Prismen aus A., erhalten. — Das Keton IV, C15H u Os , krystallisiert 
aus A, in weiBen Nadeln, F. 228—229°. — Das Keton I I I ,  C15Hh 0 5, F. 186°, wenn 
ohne Krystallwasser. — PhenyUiydrazon, CaiHaoOłN2, schwach braune Nadeln,
F. 214—215°, aus A. (Journ. Chem. Soc. London 127. 885—92. Manchester, 
Uniy.) H o r st .

I. M azurew itsch, Darstellung der Thiosemicarbazone und der Semicarbazid- 
scmicarbazone der cyclo-Hexanone und Untersuchung ihrer Eigenschaften. (Journ. 
Russ. Phys.-Chem. Ges. 45. 1925; Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 1160; C. 1914.
I. 1653; 1924. II. 2581.) Es wurden dargestellt: Semicarbazcm des l-Methyl-3-furyl- 
cyclohexcn-{6)-ons-{5), F. 175,5—177° (Zers.); Semicarbazidsemicarbazon dcsselben 
Ketons, C^H^OjN,,, Zersetzungstemp. 197— 198,5°; Semicarbazidsemicarbazon des
l-Methyl-3-phenyl-cyclohexen-(ff)-ons-(S), C15H22OaN(1, Zersetzungstemp. 201—202°. Die 
Nahe von hetoro- u. alicycl. Ringen hindert ais die B. yon Semicarbazidsemicarba- 
bazonen nicht — Keine Semicarbazidsemicarbazone entstehen dagegen aus fett- 
aromat. Ketonen mit einer Doppelbindung in «-/?-Stellung: so lieferten Benzal- 
aceton, Dibenzalaccton, Benzalpinakolin auch mit 2 Moll. Semicarbazid nur Semi- 
carbazone..— Mit dem Thiosetnicarbazid, NHS -N H • CS-NH», erhalt man iiberhaupt 
nur Thiosemicarbazone (Th.). Es wurden dargestellt: Th. des l-Methyl-cyclohexen-(l)- 
ons-[3), C8H13N3S, F. 136—138°; Th. des l,3-Dimethyl-cyclohexen-(3)-ons-(5), CUH ,5N3S. 
Nadeln, Sintern bei 187°, Zers. bei 194,5—195,5°; Th. des l-Mełhyl-3-athyl-cyclo- 
hexen-(6)-ons-5, ChjH17NsS, Sintern bei 146°, F. 150—151°; Th. des l-Methyl-3-ipro- 
pylcyclohexe)i-(?)-ons-(?), CuHt!1N3S, Krystalle, F. 160—161°; Th. des l-Methyl-3-i-butyl- 
cyclohexen-(6)-ons-[S), C^H^NsS, F. 128—129° (Zers.); Th. des l-Methyl-3-furylcyclo- 
hexen-(6)-on.s-{3), C12H15ON3S, F. 186—187,5° (Zers.); Th. des l-Meihyl-3-phenyl-cyclo- 
hexen-(6)-ons-(5), Cu Hl;N3S, Krystalle, F. 201—203° (Zers.). Die Thiosemicarbazone
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krystallisieren leicht aus wss. A., schmecken bitter. — Die Semicarbazidsemicarbazone 
spalten beim Kochen mit W. oder bei Einw. von SSuren bei Zimmertemp. ein Mol. 
Semiearbazid ab. HNOs zers. die Semicarbazidaemicarbazono unter Freimaeben der 
Ketone. Alkalien bewirken eińe N !I3-Entw. u. Verharzung. HCN reagiert niclit. 
Die Semicarbazidsemicarbazone addieren 2 oder 3 Mol. HC1. Entsprechende Hydro- 
chloride wurden fur l-Methylcydohexen-(l)-on-(5) (C„H18OaNe-2HCl), l-Methyl-3-athyl- 
cyclohexen - (5) - on - (5) (CuH2j0 2N0 • 3IIC1), 1 - Methyl -3- i - propylcycloliexen ■ (6) - on - (5) 
(CijH„O2N0-2HCl) u. l,3-I)imethylcydohexen-{3)-on-(5] (C10Ha0OaN8-3HCl) dargestellt 
u. analysiert. (Mitt iiber wissensch.-techn. Arbeiten in der Kepublik [russ.] 13. 97 
bis 101. Kiew. Sep.) B ik e r m a n .

M arcel S om m elet, iiber die synthełische Darstellung der Homologen des 
Benzylchlorids. Die vom Vf. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 157. 1443; C. 1914. I. 
462) beschriebene Synthese aus Benzolhomologen u. ChlormethylSther in Ggw. yon 
SnCl4 liefert die IlomóWgen des Benzylchlorids nur mit 35—40°/0 Ausbeute, da sich 
mehrere Nebenrkk. abspielen. Diese wurden am Beispiel des Toluols nSher unter- 
sucht Nachdem das p-Chlormethyltoluol iiberdest. ist, kann der Kuckstand in 
weitere zwei Fraktionen zerlegt werden. 1. Fraktion Kp.13 155—165°. Enthalt eine 
Cl-haltige u. eine Cl-freie Substanz. Man bchandelt mit alkoh. C6Hs0N a u. erhalt 
dann bei der Dest. eine FI. vom Kp.13 158—163° u. einen festen Buckstand. Erstere 
gibt bei weiterer Reinigung Di-p-tolylmethan, CHa(C7H,)a, Krystalle, F. 28—29", 
Kp.J08 302° (korr.). W urde zum Vergleich synthet. dargestellt: p-Toluylchlorid, 
Toluol u. A1C18 kondensiereń sich zu p,p'-Dimethylbenzophenon, das mit H J u. P 
zu Di-p-tdlylmethan reduziert wird. Der obige feste Rtickstand krystallisiert aus 
PAe. in Nadeln, F. 68—69°, u. ist Diphenoxymethyltoluol, CH3*C8H3(CHa*OC8H5)s, 
hervorgeg»ngen aus Dichlonnethyltoluol, CH3-C„H3(CHaCl)a. Letzteres wurde aus 
p-Chlormethyltoluol, Chlormethyliither u. SnCl4 besonders dargestellt, schm. bei 
43,5° u. liefert mit CaH5ONa die beschriebene Diphenoxyverb. — 2. Fraktion 
Kp.IS 190—225°. Aus derselhen wurde in kleiner Menge eine FI. vom Kp.ia 198 
bis 200° erhalten, die eiń CJilormethyldi-p-tolylmethan, C,II7 ■ C lij • C,H0 • CIIiCl, dar- 
stellt u. mit'NH(CH3)a die Bose C7H; .CH2-C7H6.CHa-N(CII3)a liefert; dereń Chlor- 
hydrat krystallisiert aus A.-A. — Bei den Homologen des Toluols scheinen sich 
dieselben Rkk. abzuspielen. Die Gruppe CHaCl tritt, wenn moglich, in p zur 
Seitenkette, also bei sSmtlichen Monoalkylbenzolen. Die Chlormetliylyerbb. konnen 
leicht in die betreffenden Benzylalkohole, Benzaldehyde u. Benzoesiiuren iiber
gefiihrt werden. (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 1349—51.) L in d e n b a u m .

M aurice D elacre, U ber photo-Dypnopinakoline. (Vgl. Ann. de Chimie [9] 12. 
394; C. 1920. III. 50.) Setzt man albo-Dypnopinakolin in alkoh. Leg. dem Sonnen- 
licht aus, so schcidet sich rohes a-pholo-Dypnopinakolin (I) in Flocken aus. Beim 
Einengen des A. erhalt man weitere Mengen davon zusammen mit fl-photo-Dypno- 
pinakolin (II) neben -Spuren yon fi-Benzopinakolin. I u. II  wurden durch Um- 
krystallisieren aus Eg. u. Bzl. getrennt. — I schmilzt bei 200°; mit KOH geht es in 
y- (III) u. 8-photo-Dypnopinakolin (IV) iiber, im Sonnenlicht wird es weiter um- 
gewandelt; die Reaktionsprodd. konnten bisher nicht krystallisiert erhalten werden.
— Reines III, durch Krystallisation aus A. erhalten, bildet glasige, tafelformige 
Krystalle, F. 169°. Mit konz. HaS04 karminrote Fiirbung. — IV, F. 135—140°, gibt 
mit Brom bezw. konz. H2S04 (karminrote Fiirbung) harzige MM., durch KOH wird 
es geapalten. Neben wenig Benzoesiiure konnten Nadeln vom F. 212—213° isoliert 
werden, dereń Analyse besser auf C3,H 240  ais auf C3SHa(10  paSt. — II, F. 180”, 
geht in alkoh. Lag. im Sonnenlicht zum Teil in I  iiber. Daneben entstehen harzige 
MM. — Bei der Belichtung des fi-luteo-Dypnopinakolins wurden bisher neben 
unyerandertem Ausgangsmaterial nur erhebliche Mengen albo-Dypnopinakolin fest- 
gestellt. — y-luteo-Dypnopinakolin wird im Sonnenlicht nur langsam umgewandelt.

27*
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Die entstandenen glasigen Krystalle, F. 204—205°, losen sich in konz. H ,S 04 mit 
gelbcr Farbę, die allmuhlich in Karminrot ubergeht. Die Analysenwerte stimmen
auf C3,H 20O. Einw. von KOII fiihrt zu Krystallnadeln vom F. 184°. (Buli. Soc.
Chim. de France [4] 37. 440—52.) G o t t s c h a l d t .

H. F. H u n ter, Die Darsłcllwig substituia-ter Benzotliiazole und Benzothiazol-
bromide. II. Darstellung von 1-Phenylbenzothiazol und 1-Phenylbenzothiazoltetrabromid. 
(I. ygl. Chem. News 130. 116; C. 1925. L 1731.) Die Darst. von 1-Phenylbenzo-
thiazol wurde gegen friiher (vgl. Chem. News 129. 235; C. 1925. I. 76) yerbessert.
230 g Benzaldehyd u. 204 g Anilin werden 8—9 Stdn. auf 130—140° erhitzt, dann 
werden 300 g Schwefelblumen zugesetzt u. weitere 5'/s Stdn. auf 260° oder wenig 
holier erhitzt. Die Schmelze wird ausgegossen, nach dem Erkalten gepulvert u. 
langsam in 1 1 sd. 60°/oig. H2S04 eingetragen. Das Filtrat wird durch Glaswolle 
in 4 1 W . filtriert, der Ruckstand noch zweimal mit 600 ccm 60%ig. H2S04 aus- 
gezogen. Das Rohprod. (ca. 250 g) wird in sd. A. gel. u. in W . gegossen, dann 
umkrystallisiert. F. 114°. — Zur Darst. des 1. c. bereits beschricbcnen 1-Phenyl- 
benzothiazoltetrdbromids werden 5 g des yorigen in 130 ccm Eg. mit 5 ccm Br in 
Eg. yersetzt. Ausbeute ca. 60°/o. Geht mit sd. 40%ig- Essigsaure fast quantitativ 
in 5-Brom-l-plienylbenzothiazol iiber u. wird yon S02 sofort zu 1-Phenylbenzothiazol 
reduziert. (Chem. News 130. 290—93. Highbury New Park, Chem. Lab.) L i n d e n b .

P e te r  B erge ll, Verbindungm von Aminosauren und Ammoniak. X. (IX. vgl. 
Ztschr. f. physiol. Ch. 99. 150; C. 1917. II. 526.) Zwei-Moll. ciner Aminosauro 
(z. B. Glykokoll) konnen untcr Austritt yon 1 II20  entweder in der Peptidform (I.), 
yon der auch eine Enolform denkbar ist, oder in der Anhydridform (II.) zusammen- 
treten. SclilieBlich kann sich ohne W asseraustritt die betainartige Verb. III. bilden.
— 1 Mol. NH, kann sich mit 2 Moll. Glykokoll unter Austritt yon 2H20  formell 
zu Glycylglycinamid (IV.) oder Diglycylamid (V.) kondensieren. Eine Verb. dieser 
Zus. hat Vf. 1906 synthetisiert, indem er aus Chloracetonitril u. Chloressigsaure 
das Diclilordiacetamid (VI., Enolform) darstellte u. darauf NH3 einwirken lieB. 
Der Synthese nach konnte ihr Formel V. zukommen, aber ihre Eigenscliaftcn 
sprechen dagegen, denn sie bildet nur ein Monoclilorliydrat sowie eine Mono- 
benzoyl-, -carbiithosyl- u. -chloracetylyerb. u. wird yon Alkali in 2NH3 u. Imino- 
diessigsfiure gespalten; die Benzoylyerb. spaltet mit Alkali 1 Mol. Ilippursaure u. 
etwas melir ais 1NH3 ab. Daraufhin nahm Vf. zunachst an, daB in der Verb. das 
Iminodiacetamid (VII.) yorlfige, bis es ihm 1916 gelang, das wahre Iminodiacetamid

I. NH2• CH2• CO■ N H • CII2• CO,H II. N H ,.CH,-CO.O .CO*CH,-NH,
i n  NH, • CH, - CO ■ O • C(OH) qCH2 • NH3 l y _ NH2.CH2.CO-NH.CH,-CO-NH,

V. NH2.CH2.CO-NH-CO.CH2.NH 2 VI. C1-CH2.C 0-N :C (0 II).C H 2-C1
VII. NHS • CO ■ CHa • NH • CII, • CO • N1I2 VIII. • CH2 • CO • N ; C • CH^- NH8 

IX . N H • CH ,■ CO■ N : C(ONH4)• CH, X . NH-CH2.CO-NH, COsH-CH,

C6H5• CO• N H • CH, ■ CO• N : C• CH, • NH3 Cl• C H ,■ CO• N H • CH,• CO-N : C .C H ,~N II3
x i. i— o—-j x n . i— O— 1

X III. CH, • CO • NH • CII, • CO • N : C(OH) • CH, • NH XIV. N H < CHa C°  ' ? °
* " " " "•  ̂ CH, ■ CO *^sH • CH,

aus Glycinamid u. Chloracetamid zu synthetisieren, dessen Benzoylyerb. von Alkali 
nur zum Halbamid yerseift wird. Dem Amidierungsprod. von VI. gibt Vf. jetzt 
die Betainformel VIII., u. die Alkalispaltung zu Iminodiessigsaure ist gekennzeichnet 
durch die Stufen IX. u. X. Die Spaltung der Benzoylyerb. XI. in Hippursśiure 
u. NH3 ist yerstandlich, ebenso daB der Nachweis des zweiten Glykokollmol. un- 
befriedigend yerlauft. Die Chloracetylyerb. XII. liefert mit NH3 eine um HC1
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•armere Verb., fiir welclie Vf. mit einiger Siclicrheit die Ncunringformel X III. auf- 
stellen zu konnen glaubt u. die in der tautomeren Form XIV. ais das Imid des 
Iininodiessigsiiureglycinpeptids erscbeint. Mit NaOH wird aus dieser Verb. 1N II3 
abgespalten; das Kk. - Prod. konnte in ein - Naphthalinsulfoderiy. ubergefiihrt 
werden. — Die Bedeutung vorliegender Ergebnisse fiir die EiweiBchemie wird er- 
liiutert. (Zeitschr. f. Med. Chemie 3. 19—21.) L in d e n b a u m .

T ichon Godne w , Uber die Struktur formel des Chlorophylls und Hamins im  
Zusammenhang m it der Synthese komplizierter Pyrrolverbindungen. Die beste Priifung 
der Willstiitterschen Chloropliyllformel wiire, lihnlich gebaute, wenn auch einfachere, 
Korper synthet. darzustellen u. dieselben mit Abbauprodd. des Chlorophylls zu 
yergleichen. Vf. maclit nun darauf aufmerksam, daB die Synthese des Grund- 
korpers der Willstatterschen Formel, des Tetrapyrryliithans (I) noeh (ygl. H. FISCHER 

HC—CH CH—CII H C =C H  CH =C H
| > N i r H N <  I I > N H  H N <

HC—C C = C H  HC—C . C = C I I
> C ------ C <  I I  > C O H -Ć O H

HC—C C CH H C = C  ̂ C = C H

Ł
^ > N  N <  || | > N H  H N <

H C -C H  CH—CH HC—CH CH—CH
u. E is m a y e r , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 2025; C. 1914. II. 633) auf folgenden 
Wegen yersucht werden kann: 1. Aus Pyrryl-MgBr u. Oxalsaurediiithylester wird 
Tetra-«-pyrrylathylenglykol (II) dargestellt, woraus I  entstehen soli, analog dem

Verh. des Diphenyl - « -pyrrylcarbinols (ygl. 
HC—CH C H ~C H  T s c h e l in z e w , T r o n o w  u. T e r e n t j e w , Journ.

|>_?_ j> N H  H N <  ___ | Kuss. Phys.-Chem. Ges. 47. 1211; C. 1916. I.
C ^  R 1247). 2. Der OxalsSurediathylester kann durch

j j q— C7q-----Hexabromathan ersetzt werden. 3. Aus Di-cc-
I ^>NH HN<C | pyrrylketon mit Mg oder mit Hs wird I I  er-

IIC—CH CH—CH lialten. 4. Aus Pyrryl-MgBr mit Glyoxal oder
1,2-Diketonen soli die Verb. I I I  entstehen, 

ahnlich, wic aus Benzophenon u. Pyrryl-MgBr das Diphenyldipyrrylmethan entsteht 
(ygl. T s c h e l in z e w , T r o n o w  u . T e r e n t j e w , 1. c.). 5. Statt Glyoxal kann 1,1,2,2- 
Tetrabromiithan, statt der 1,2-Diketone entsprechende Tetrahalogenderiyy. yerwendet 
werden. (Astraclian. Mediz. Journ. 1922. Nr. 2 — 3. 14 Seiten. Russisch. Sep. 
Yom Vf.) , B ik e r m a n .

H en ri B enard , E. B iancani und H. B iancani, Wirkitng der Rontgenstrahlen 
au f Ckcyliamoglobin in  vitro. Unter dem EinfluB der ;Rontgenstrahlen yerlauft die 
spontane Dissoziation des Oxyhiimoglobins in vitro bedeutend rascher ais ohne 
Beeinflussung. (Kuryen. im Original.) (C. r. soc. de biologie 92. 1031—1033. 
Paris.) Op p e n h e im e r .

K insuke K ondo, Untersuchungen uber Casein. Es wird uber eine Anzahl von 
Messungen an nach H a m m a r st e n  bereitetem Casein berichtet. Die Loslichkeit 
von Casein in HC1 wSchst mit der Menge der zugesetzten Saurc; dics hiingt mit 
der steigenden Ionisation des Caseins zusammen. Die Loslichkeit des Caseins 
nimmt bei gleichbleibender Sauremenge ab, wenn die Menge des ausgefallten Caseins 
yergroBert wird. Eine Erklarung dieser merkwurdigen Erscheinung kann nicht 
gegeben werden; jedoch glaubt Vf., daB der Grund moglicherweise gesucht werden 
kann in dem Bestreben des Caseins, in Lsg. komplexe Bindungen mit Cl-Ionen u. ais 
Nd. mit H-Ionen einzugehen; es wurde also eine Verteilung der HC1 zwischen Nd. 
u. Lsg. stattfinden. — Die Messung der Aktivitiit von H‘- u. Cl'-Ionen in der salz- 
sauren Lsg. des Caseins u. Berechnung auf Konzz. ergab, daB Casein in der Lsg. 
etwa 2-10- ■* Grammiiąuiyalente Cl'-Ionen bindet. — Die Unterss. yon J. L o eb  u .
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K u n it z  (Journ. Gen. Physiol. 5. 665; C. 1923. III. 1492) Uber osmot Druck u. 
Membranpotential von salzsauren Caseinlsgg. wurden best&tigt. — An Alkali- 
easeinatlsgg. wurden die Ergebnisse der Viscositats- u. Leitf&higkeitsmessungen 
von L oeb  (1. c.) u. von P a u l i  (Biochem. Ztsclir. 99. 219; C. 1920. I. 221) best&tigt; 
im Gegensatz zu P a u l i  wurde gefunden, daB bei Zusatz von klcincn Mengen Lauge 
nicht eino Anderung der Yiscositiit mit der Zoit stattfindeL — Die Best. des 
Bindung8vermogens des Caseins fur Lauge in Ggw. von NaCl ergab, daB die 
Aktivitfit der H'-Ionen steigt mit der Konz. des NaCl bei konst NaOH-Konz. — 
NaCl hat einen ungewohnlieh hohen EinfluB auf osmot. Druck u. Membranpotential 
yon Alkalicaseinatlsgg. (C. r. du Lab. Carlsberg 15. Nr. 8 1—40. Kopenhagen.) H e s s e .

S. B. S chryyer, H . W. Boston und D. H. M ukherjee, Die Isolierung eines 
bisher unbeschriebenen Jlydrolyaenproduktes dęr Eiweifistoffe. Das ncue Prod. wurde 
im Verfolg der Unterss. iiber die „Carbamatmethode“ (vgl. K in g s t o n  u. S c h r y v e r , 
Biochemical Journ. 18. 1070; C. 1925. I. 231) zuniiclist aus den Spaltprodd. von 
Fischle'nn isoliert, dann auch in denjenigen von 3 pflanzlichen Mweifisto/fcn recht 
verschiedenen Ursprungs nachgewiesen, nicht aber oder nur in sehr geringen Spuren 
in denen von Saugetiergelatine, Casein, Fibrin, Eiereiweifi. Es zeichnet sich durch 
Unlosliohkeit des Ba-Carbamats in k. W. aus. Oxylysin, C6H 14OaNg, wahrscheinlich
a,&-Diamino-f}-oxy-n-hexansaure, CHa(NHa) • CHa • CIIS ■ CH(OH) • CH(NHS) • C 02H, 
kremfarbiges Pulver, ohne F., opt.-inakt. (beim CarbamatprozeB besteht Neigung zu 
Iłacemisierung), sehr hygroskop., zieht COa an, auBerst 11. in W., unl. in fast allen 
organ. Mitteln, 1. in sd. Gemisch von Pyridin u. Eg. S a lź tiihch sil.; Nitrat, Nadeln, 
zerflieBlich, ebenso Cu-Salz. AuCl^-Salz, goldgelbe Nadeln. Die Base kann nicht 
ais Ag-Salz geffillt werden, auch nioht bei Ggw. yon Ba(OH)2. Entwickelt mit 
Ns0 3 wie Łysin sehnell 3/s des N, den Rest weit langsamer. — Tribe?izoylderiv., 
C .H .^aN ^C O -C eH ^, Nadelbiisehel (aus PAc.), F. 68-69°, U. in A. u. A. (Proc. 
Royal Soc. London Serie B. 98, 58—65, Imp. Coli. of Sci. and Technol.) S p ie g e l .

E. Biochemie.
Ei- Enzym chem ie.

H ein rich  L uers und E ric h  S ellner, Bcilragc zur Reinigung der Malzamyla&c. 
(Ygl. LO e r s  u. W a s m u n d , Fermentforschung 5. 169; C. 192 2 .1. 697). Die Reinigung 
der Malzamylase erfolgte nach den Adsorptionsmethoden yon W il l s t a t t e r . Amylase 
ist durch Kaolin weder aus schwach saurer noch aus schwaoh ammoniakal. Lsg. 
adsorbierbar. Mit HC1 aufgeschlossenes Silicat (Bleiclierde) adsorbiert, wobei aber 
eine erhebliche Schiidigung des Enzyms stattfindet. Tonerde adsorbiert gut, u. 
zwar aus schwach saurer Lsg. (pH =  5,0) besser ais aus schwach alkal. Lsg. 
(pH =  7,4). Zur Adsorption wurde die Lsg. */, Stde. lang mit dem Adsorbens 
geruhrt. Liingere Ein w. yerbesserte die Adsorption nicht; dagegen war die ad- 
sorbiertę Menge bei nur 10 Min. dauernder Einw. des Adsorbens geringer. Bei 5° 
w ar die Adsorption besser ais bei 15° u. bedeutend besser ais bei 25°. Bei Ad
sorption aus verdiinnteren Lsgg. ist die Adsorption yollstSndiger; die dabei erhaltenen 
PrSparate haben einen hoheren Reinheitsgrad. Vff. erklliren dies nach AYil l s t At t e r  
u. K r a u t  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 149; C. 1923. I. 637) durch hydrolyt, 
Zerfall des Kompleses Enzym +  Begleitstoffe u. dadurch bedingte bessere Ad- 
sorbierbarkeit des Enzyms. Die Elution gelingt mit Phosphatgemisch pH =  7,38 
oder mit COa, wShrend EssigsSure oder NH3 schlecht eluieren. — Es werden 
Beispiele fUr die Reinigung beschrieben. Bei zweimaliger Adsorption an Tonerde 
u. Elution konnte der W ert F z  =  K -g  St&rke/g Trockensubstanz des Prfiparates 
yon F z  =  1 (Malzauszug) au f F z  == 25—30 erhoht werden. Dabei findet aber 
ein sehr erheblicher Yerlust an Enzym statt. Es gelang nicht durch nochmalige
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Adsorption u. Elution den Reinheitsgrad weiter zu steigem; die W erte fiir F z  
wurden in der dritten Elution geringer. — Die H erst eines Troekenpriiparatcs mit 
F z  =  10 erfolgte durch Fallung einea dialysierten Ex trakt es aus Sehwelkmalz mit
A.; Ausbeute: 18—20 g aus 2 kg Sehwelkmalz. Die Adsorptionsverss. an diesem 
Priiparat wurden durch die groBe Labilitat des Enzyms erschwert. Es gelang 
durch zweimalige Adsorption u. Elution Praparate von F  z == 45—60 herzustellen. 
Weitere Reinigung war nur dadurch moglich, daB alle Operationen bei Winterkiilte 
yorgenommen wurden. Hierbei wurde F z  =  93 (entspr. 190000 Lintnereinheiten) 
erreicht. W eitere Reinigung war nicht moglich. Wiihrend das Ausgangstrocken- 
praparat 42,99°/o EiweiB u. 43,56°/o Kohlenhydrate hat, sind die entsprechenden 
Zahlen fur das gereinigte Priiparat 74,4% bezw. 28,07%. AuBerdem wurden 
Pentosen festgestellt. Der Vergleich mit einem etwa 7 mai schlechteren Priiparat 
von S h e r m a n  u . G e t t l e b  (Journ. Americ. Chem. Soc. 35. 1790; C. 1914. I. 270), 
zeigt, daB dieYerteilung des N annithemd die gleiche war. Der Protein-N setzte sich 
zusammen aus: 6,76% NH3-N, 7,28% Melanin-N, 32,59% Hexonbasen-N, 54,55% 
Amino-N im Basenfiltrat, 4,70% Nichtamino-N im Basenfiltrat. — Bei dor Reinigung 
des Enzyms wurden Verfliissigungs- u. Yerzuckerungsyermogen in gleicher Wcise 
gesteigert. Dies legt die Annahme nahe, daB beide Funktionen ein u. demselben 
Enzym zukommen u. daB es sich nicht um 2 Enzyme handelt. (Wehschr. f. Brauerei 
42. 97—99. 103—5. 110—12. Miinchen, Techn. Hochsch.) H e s s e .

R ich a rd  K uhn, Der Wirkungsmechanismus der Amylasen\ ein Beitrag zum  
Konfigurationsproblem der Starkę. Nach einer liingcren histor. Einleitung wird zu- 
niichst iiber'die durch Malzamylase erreichbare Verzuckerungsgrenze der Stitrke u. das 
Wesen .der diastat. Nachwrkg. berichtet; die schon fruher (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
57. 1935; C. 1925 .1. 235) beschriebenen Verschiedenheiten der pflanzl. u. tier. Amy- 
liisen in bezug auf die stereochcm. Spezifitat ihrer Affinitiiten und Wrkgg. werden aus- 
fuhrlich beschrieben u. die daraus sich ergebende neue Hypothese iiber Konfiguration 
der Stiirkekohlenhydrate u. des Glykogens dargestellt. — Die bestehenden Ansichten 
iiber die wfihrend der Giirung noch stattfmdende Nachwrkg. der Diastase, die 
besagen, daB erst die Entfernung der Maltose durch Vergiirung usw. einen Abbau 
der Dextrine ermoglicht, werden in zweifacher Hinsiclit ergiinzt. Es hat sich 
namlich gezeigt (s. u.), daB die Affinitiit der Amylase zu den bei fortschreitendem 
Abbau entstehenden Dextrinen immer geringer wird. W ahrend die durch eine 
bestimmte Fermentmenge schlieBlich gebildete Zuckermenge weitgehend von der 
Konz. der StSrke unabhiingig ist, steigen die bei Einw. von Amylase auf den „Rest- 
korper" entstehenden Zuckermengen mit der Konz. des Rcstkorpers stark an. Der 
Restkorper wird nur dann weiter abgebaut, wenn (vgl. P r in g s h e im  u . B e is e e , Biochem. 
Ztschr. 148. 336; C. 1924. II. 1211) ein im Malz oder in der Hefe entbaltenes 
Komplement zugegen ist; diese Befunde werden mit vollkomrncn maltasefreien 
Auszugen aus LowąnbrSuhefe und Hefe X II bestjitigt; das Komplement ist nicht 
gleichmSBig in jedeiń Malzanszug enthalten. Fiir die diastat Nachwrkg. ist also 
von Bedeutnng die Vergarung der Maltose und die Anwesenheit amylase-akti- 
yierender Stoffe, die entweder aus dem Malz oder ans der Hefe stammen konnen. — 
Wie schon frtiher (1. c.) berichtet, unterscheidet Yf. je nach der Form, in der die 
Maltose in Freiheit gesetzt wird, zwischen «-Amylasen (Pankreas- u. Takaamylase) 
u. j3-Amylasen (Malz). UnabhSngig von der angewandten Amylase findet man stets 
Maltose (u. kein anderes Disaccharid) ais Hauptprod. bezw. bei geeigneten Versuch- 
bedingungen ais alleiniges Endprod. der Hydrolyse.

Aus der Tatsache, daB man bei der raschen Starkeverznckemng neben der 
Freilegung der Aldehydgruppen ( =  Anstieg des Reduktionsyermogens) und der 
Mutarotation des Zuckers noch eine von starkem Anstieg des Drchungsvermógens 
begleitete Rk. beobachtet, hat zu den fruher (1, c.) gemachten SchluBfolgerungen
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iiber den StSrkeabbau gefuhrt. Vf. gibt jetzt hierfiir folgende Formulierung, aus 
der die auf Grund der DrehungsSnderungen vermuteten laomerisierungen und 
intra- bezw. interglueosidischen Umlagerungen hervorgehen:

Wirkungsweise der fl-Amylascn.

-0 -C H 2-CH-(CH0H)3-C H -0 -C H s-C H 0H-CH-(C1I0H)1-C II -0 -  
I--------o ---------! I— O----------

(M a lz am y lase  (sehr rascher Dreliungsabfall)

CH2OH-CHOH-CH-{CHOH)3-C H -0-C H 2------------CH-(CHOH)3-CH -()H
I------- O---------! i---------O--------!

sehr rasch (opt. noch nicht gefaBt)

CH ,0H-CII0H-CH-(CH0H)2-C H -0-C H 2-CH0H-CH~(CH0H)2-C H -0H  R- M a l t o s c
I--------O---------I !--------O------ —J

.j, "j" langsame Drehungszunahme

CH20H -C H 0H -C H -(C ri0II)2-C H -0 -C II2-C II0II-C II-(C fI0H )2-C II-0 II  a-Maltose 
I--------o ---------1 I--------O---------1

Wirkungsweise der a-Amylasen.

-0 -C H 2-CH-(CH0H)3-CH-0-CH,-CH0H-CH-(CH0H)2-C H -0 -  
'--------o ---------> '  1------- -CT—----- I

.j. P a n k r e a s a m y la s e  (sehr rascher Drehungsabfall)

CH„0H-CH-{CH0H)3-CH-0-CH2-CH0H-CH-(CH0H)2-C H -0 H
*--------O---------1 I--------O---------1

.j, meBbar rascher Drehungsanstieg

CH20H -CH 0H-CH -(CH0H )2-C H -0-C H s-C H 0H-CH-(CH0H).,-CH-0H a-M  a l t  oa e 
I--------o ----------1 1--------- O------—I

.j, langsame Drehungsabnahme

CH10H--CH0H-CH-(CH0H)2-C H -0-C IIj-CH0H-CH-(CH0H)j-C H -0 H  /9-Maltose
i--------O----------1 1--------- O--------- 1

(Bem. Die <1,5>-Struktur des einen Glucoserestes ist willkiirlieli angenommen.)
AuBer auf den Yerlauf des Abbaues wird auf die Struktur der Starkę geschlossen.

Die Starkę ist wahrscheinlich aus einer groBen Anzahl <(1,4}>- oxydischer Maltose-
reste aufgebaut; jedoeh betont Vf., daB die nicht-butylenoxydisclie Struktur siimt-
licher Glucosereste auch moglich ist. Wenn, was noch nicht bewiesen ist, die
C-Bindungen an den beiden Enden des Disaccharidrestes identisch sind, so ware
der „Elementarkorper" der Amylase bezw. Starko ein Ring-Zucker, der aufgebaut
ist aus einer furoiden u. einer nicht furoiden Glucosemolekel. — f?-Bindungen in
der Starkę sind, falls sie esistieren, nicht, wie es bisher immer geschehen
ist, furoiden Glucosemolekiilen zuzuordnen. Vf. erortert die EinwSnde, die sich
gegen diese Auffassung machen lassen. Es werden so schwerwiegende Einwen-
dungen gegen die Vorstellungen yon P r in g s h e im  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1581;
C. 1924. II. 2243) iiber die Elementarkorper der Starkę erhoben, daB Vf. zu dem
SchluB kommt, daB weder die Polyamylosen noch die Hesosane mit Bestimmtheit
Desaggregationsprodd., d. h. die Elementarkorper der Starkę sind. Vor allen Dingen
ist darauf aufmerksam zu machen, daB bei B. der Hesosane nach P k in g s h e im  (1. c.)
aus Amylose bezw. Amylopektin durch Erhitzen mit Glycerin auf 200° nicht nur
eine Desaggregation yon Molaten sondern auch eine Umlagerung yon O-Briicken
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stattfindet. Der Yergleicli der yersohiedenen Hexosane mit der Starkę zeigt, daB 
die einen mit der Starkę gemeinsame Eigenschaften haben, die die anderen dagegen 
yermissen lassen u. umgekojirt. — Im Gegensatz zu P k in g s iie im s  Ansicht, daB 
zwisehen Verflussigung u. Yerzuckerung der Stiirke noch eine dritte Fermentwrkg. 
stattfindet, nSmlich die Depolymerisation des Starkcmolekuls zu den nicht redu- 
zierenden Hexosanen, ist Vf. der Ansicht, daB Desaggregation und Yerzuckerung 
das W erk ein u. desselben Enzymes sind. Im Gegensatz zur hcrrschenden Mei- 
nung ist es sogar moglich, daB der Zerfall ctwaiger Aggregationsprodd. durch 
primiire Verzuckerung (d. h. durch' Lsg. von Glucosidbindungen u. damit ver- 
bundene Umiitherungen) zustande kommt. Diese Vermutung, die zur Theorie der 
St&rkeyerflussigung in keiner Bezieliung steht, stiitzt sich auf die Tatsache, daB das 
Reduktionsyermogen schon in den allerersten Stadion der Amylolysc nachweisbar 
ist. — Durch die Auffindung der intra- und interglucosidischen Isomerisierungen 
beim Stśirkeabbau habęn die neuorcn Ansichten, w cl ehe die Starkę ais Aggregate 
von Di- und Trisaccharidanhydriden ansehen, weitgelicnd an Beweiskraft yerloren.

Y e rsu c h e . Die optimale Spaltung von Amylose durch Malz-, Pankreas- oder 
Takaamylase erfolgt beim gleichen p H (bzgl. etwa 5; etwa 6, 8; 4.5—5,0) wie die 
optimale Spaltung der Starkę. — Die Spaltung von Amylose durch maltasefreie 
Malzauszuge kann je  nach der Natur des angewandten Malzes zu etwa 100% oder 

.nur zu etwa 70—80% Spaltung fuhren. Bei Spaltung durch Malzamylase wird bis zur
B. von % —%  der theoretischen Maltosemenge reino Blaufarbung mit Jod beobachtet; 
bei Pankreasamylasc dagćgen erfolgt die Anderung der Fiirbung mit Jod schon bei 
Verzuekeru'ng yon 7s der Starkę. Die Verschiedenheit der Gcschwindigkeits- 
ąuotienten (Yerschwinden der Jodreaktion): (Zuckerbildung) deutet hin auf eine Yer- 
schiedenheit der Reaktionswege. — Der Grenzabbau durch Pankreasamylasc wird 
bei VergroBerung der Enzymmenge auf das lOOfache von 75 auf 90% verschobcn. — 
Die in rohen Pankreasextrakten yorliandene Maltase wird durch Reinigung der Lsgg. 
mit Ala0 3 u . Kaolin'entweder adsorbiert oder zerstort. —  Das aus dem Rcaktions- 
gemisch Starkę u. Pankreasamylase nach Vergaren der Maltose erlialtene Panhreas- 
grenzdextrin (Ru =  [Reduktionsyermogen auf Maltose == 100 berechnet] =  12,8 bezw. 
[zweite Darst.] 22 u. [a]D17 =  +  164 bezw. 149°) wird von Taka-, Pankreas-, 
Speichel-, Malzamylase oder Emulsin angegriffen, wobei die beiden letzten Enzyme 
etwa doppelt soyiel Zucker erzeugen ais Pankreas- u. Speichelamylase. Emulsin 
wirkte dabei bei pjj =  5,3 +  0,5 am besten. Das Malzgrenzdextrin wird yon den 
gleichen Fermenten ebenfalls gespalten. — Die Aftmitatsunterschiede zwischen ver- 
schiedenen Praparaten einer Amylase sowie bei Wrkg. der gleichen Amylase auf 
Starkę oder den daraus bereiteten Restkorper sind auBergewohnlich groB. — Die 
experimentellen Befunde uber die opt. Verfolgung des rasclien Starkeabbaues, welche 
an einer Anzahl yon Figg. erlautert werden, mussen im Original nachgelesen werden. 
Die Starkelsgg. wurden dureh Elektrodialyse gereinigt. — Die B. von Zucker wird 
durch u- u. ^J-Zucker in unterschicdlicher Weise beeinfluBt. Die Spaltung yon 
Starkę u. Amylose durch Malzamylase wird durch aequimolekulare Zusatze von 
frisch geloster (3-Maltose u. etwa 11/2 mai starker ais von Gleichgewichts- (u,[i-) 
Maltose gehemmt; (die GroBe der Unterscliiede schwankt bei Verwendung ver- 
schicdener Praparate; jedoch hemmt (3-Maltose immer am starksten). Hieraus wird 
berechnet, daB die unbekannte «-Maltose fast nicht hemmt. Ebenso hemmt yon 
den Formen der Glucose nur die (9-Form. Die Verzuckerung yon Amylopektin 
durch die gleiche Malzamylase wird in gleicher Weise durch ^-Glucose u. ft- 
Maltose gehemmt — Maltasefreie Pankreasamylase wird durch die Glucose bezw. 
Maltose gehemmt, ohne daB die yersohiedenen stereoisomeren Formen einen Unter- 
schied der Hemmungswirkung zeigen. — Takadiastase wird durch Gleichgewichts- 
maltose doppelt so stark wie durch ^-M altose gehemmt; die Affinitaten zu
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a- u. ,5 -Glucosc sind gleich. (Liebigs Ann. 443. 1—71. Miinchen, Lab. Akad. 
d. Wiss.) Hesse.

M urie l E la in e  R obinson und R o b e rt A lesan d e r McCance, Oxydalive Des- 
amidierung durch ein Basidiomycctenenzyni. Ein rolier Enzymextrakt aus Lactarius 
vellereus vermag Glycin, Leucin oder Alanin nur in Ggw. yon Phenolen, wie 
p-Kresol, Brcnzcatechin u. Resorcin zu oxydieren. p-IIydrobcnzocsiiurc oder Tyrosin 
konnen dabei nicht an Stelle yon p-Kresol yerwendet werden. Die abweichenden 
Ergebnisse von S c h w e iz e b  (Biochem. Ztsehr. 7 8 . 37; C. 1 9 1 7 . I. 251), welcher 
Oxydation yon Aminosfiuren durch Tyrosinase allein beobachtete, konnen mogliclier- 
weise so erklfirt werden, daB in dem yon S c h w e iz e u  benutzten Extrakt aus 
Kartoffeln Spuren eines o-Diphenols waren. (Biochemical Journ. 1 9 . 251—56. Cam
bridge, Univ.) H e s s e .

S ylva T hurlow , Słudien iiber Xanłhinoxydase IV . Beziehung der Xanthin-
oocydase und ahnlicher Oxydałio>issysłeme zur Oxygenase von Bach. (III. ygl. Bio
chemical Journ. 1 8 . 989; C. 1 9 2 5 . I. 234). Die Unters. bringt weitere Grunde gegen 
die Ansichten yon H a a s  und I I i l l  (Biochemical Journ. 17. 671; C. 1 9 2 4 .1. 1224). — 
In dem Nitritoxydationssystem, „atite“ genannt, kann der Aldehyd durch Hypo- 
xanthin, Xanthin oder Adenin ersetzt werden. Die Xanthinoxydase, die in dem fruher 
beschriebenen Caseinogen-Nd., welcher beim Versetzen von Milch mit der zur halben 
SSttigung notigen Menge (NH4)sS 04 entsteht, enthalten ist, yermag nicht in Ggw. 
eines ihrer Substrate zugesetztes Nitrit zu oxydieren. Setzt man zu dem System 
aber Milchperoxydase, welche im Filtrat vom Caaemogen-Jfd. enthalten ist u. aus 
dieaem bei yollstSndiger Sattigung der FI. mit (NH4)sS04 ausfallt, so geht die Oxy- 
dation des Nitrits vor sich. Das Nitritoxydationssystem von H a a s  und H i l l  (1. c.) 
besteht ais aus Xanthinoxydase, Hypoxanthin (oder Xanthin oder Aldehyd), Milch- 
pcroxydase u. Nitrit. An Stelle der Milchperoxydase kann Leberperoxydase, nicht 
aber pflanzl. Peroxydase, yerwendet werden. Dabei muB aber die Katałase ab- 
wesend sein, da sonst die Rk. gehemmt wird. Bei der Oxydation wird in Ggw. 
von O, intermediar ein Peroxyd gebildet, dessen O mit Hilfe der lPeroxydase zur 
Oxydation des Nitrits befahigt wird. Diese intermediare B . eines Peroxydes wird 
auch dadurch bestiitigt, daB die Oxydation des Nitrits durch Ggw. von Katalaae 
stark gestort wird. — Die Richtigkeit ihrer Ansicht zeigt Yf. auch dadurch, daB 
Nitrit auch durch Succinodeliydrogenase (OllLSSON, Skand. Arch. f. Physiol. 41 . 
77; C. 1 9 2 2 . I. 58) in Ggw. yon Bernsteinsaure, tier. Peroxydase u. molekulaTem
0 2 oxydiert wird. Ebenso wird Nitrit oxydiert wahrend der Autoiydation der
— SH-Yerbb. (Cystein, Glutathion), wenn Milchperoxydase zugegen ist. Auch in 
diesen Fallen wird die intermediare B. von Peroxyd angenommen. Es wird gezeigt, 
daB die Systeme Xanthinoxydase -f- Substrat, Succinoxydase Bernsteinsaure, 
Cystein, Glutathion der Oxygenase von B a c h  entsprechen. (Biochemical Journ. 
19. 175—87. Cambridge, Uniy.) H e s s e .

H ild a  W a lk e r , Der M nfluji verschiedener Substanzen a u f die diastatische 
Wirksamkeit des Speichels. Untersucht wurde der EinfluB yon siiBen Stoffen auf 
die Sekretion u. die Wirksamkeit der Speichelamylase. Rohrzucker u. Saccharin 
bewirken B. yon stark wirksamem Speichel; die Wrkg. des Rohrzuckers scheint 
dabei ausschlieBlich in einer Aktiyierung der Amylase zu bestehen. — Maltose be- 
fordert die B. yon Speichel stark, hemmt jedoch die Enzymwrkg. — Lactose setst 
dagegen die Menge des gebildeten Speichels herab, fordert aber die Wrkg. des 
Enzyms, — Glucose u. Frucłose hemmen die Amylase. (Biochemical Journ. 19. 
221—225. Birmingham, Uniy.) H e s s e .
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Ej. Pflanzenchemie.
E. K. N elson, Die nichtfliichtig en Sauren der Erdbeere, Ananas, Himbeere und 

Concordtraube. Dic nichtfluchtigen Sauren wurden nach der Esterdestillations- 
methode (vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 2337; C. 1 9 2 4 . II. 2853) bestimmt. 
Die SSuren der Erdbeere setzen sich zusammen aus ca. 90% dtronensaure (I) u. 
ca. 10°/o l-Apfclsaure .(II), die der Ananas aus ca. 87% I  u. ca. 13°/0 I I ,  die der 
roten Himbeere aus ca. 97% I  u. ca. 3% I I ,  in der schwarzen Himbeere ist nur
I, die Sauren der W eintraube Waren ein Gemisch von ca. 60% I I  «• ca. 40% 
d-Weinsaure. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 7 . 1177—79. Washington, U. S. Depart. 
of Agricult.) Z a n d e r .

G ilb ert T. M organ und E usebius H olm es, Notiz Uber Rambutantalg ais 
Quelłe fiir n-Eikosansaure COOII). (Ygl. M o r g a n  u. Bo w e n , Journ. Soc.
Chem. Ind. 4 3 . T. 34fijC . 1 9 2 5 . I. 482.) Vff. haben aus zwei weiteren Arten von 
Nephelium lappaceum-Samen n-Eikosansaure isoliert. Der Gehalt der Gesamt- 
fettsiiuren an dieser Siiure betrug 20,6 u. 23%. (Journ. Soc. Chem. Ind. 4 4 . T. 219. 
Birmingham, Uniy.) L in d e n b a tjm .

P a u l H aas und Thom as G eorge H ill, Mercurialis I. u. II. Mitt. I. Enł- 
wickhmg von blauem Pigment beim Trockneti. In Schoten, BlSttem u. Rhizomen 
von Mercurialis perennis u. M. annua ist ein Chromogen yorlianden, das beim 
Trocknen der Pflanzen ein blaues Pigment liefert. Es findet hierbei kein enzymat. 
Vorgang statt. Die Gewinnung des blauen Pigmentes kann entweder durch Extrak- 
tion der frisclien Pflanzenteile mit absol. A. oder der getrockneten Pflanze mit W. 
erfolgen. . Dabei wird die groBte Menge aus den jungsten und am stSrksten 
wachsenden Teilcn erhalten.

H. Das Yorkommen von Chromogen ais Zeichen, fiir eine bemerkenswerte Begier 
nach freiem Sauersto/f. Das Chromogen kann durch gasformigen O, oxydiert 
werden, wobei zunuchat dąs unbestandige blaue Pigment entsteht, welches dann 
weiter zu einer bestśndigen gelben Substanz osydiert wird. Die Oxydation des 
Chromogens ist unabhangig von Enzymwrkg. Das unbestandige blaue Pigment ist 
von dem durch Entwfissem entstandenen blauen bestandigen Pigment yerschieden. 
Vff. glaubcn, daB die bciden blauen Pigmente aus dem głeichen Chromogen je  
nach den Bedingungen der Ek. entstehen. (Biochemical Journ. 19 . 233—35. 236—39.
London, Univ.) H e s s e ._ > . . .

W . L jubim enko, Untersuchung uber die Plastidenpigmente. I. Die Absorptions- 
spektra der Plastidenpigmente im lebenden Gewebe. Vf. bestimmte die Absorptionsspcktra 
derlebenden Bliitter von ca. 50Pflanzenarten u. yerglich dieselben mit den Absorptions- 
spektren (in ath. Lsg.) des u- u. des fi-Chlorophylls yon W il l s t At t e r . Das Spektrum 
yerschiedener Pflanzen'ist nicht gleich, die Schwankungen scheinen aber nicht un- 
regelmafiig zu sein; denn die ganze langwellige Ilalfte des Spektrums (mitunter 
das ganze Spektrum) wird nach rot eder yiolett yerschoben, so daB die Abstiinde 
zwischen den Absorptionsbanden sich gleich bleiben. Die Intensitat der Banden 
nimmt im allgemeinen in der Reihenfolge I  =  X  >  V II I II  IV VI ab, 
worin die rom. Ziffem den Absorptionsbanden des Chlorophylls, vom Kot an- 
gefangen, entsprechen. Die ubrigen Banden sind noch schwSeher, die Bandę V 
des (5-Chlorophylls u. die Bandę IX  der bciden Chlorophylle sind uberhaupt nicht 
zu finden. Die Tabelle zeigt die Grenzen der an den Blfiftem gefundenen Banden; 
sie miissen mit W il l s t At t e r  s Angaben yerglichen werden.

I  I I  I I I  IV VI V II V III X
700—680 660—650 630—620 600—570 555—542 510—490 450—430 418

bis bis bis bis bis bis bis
680—655 648—638 620—610 595—575 545—535 505—480 430 ->
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Dic Bandę X  ist die Endabsorption im yioletten Gebiete. (Buli. Acad. St. Pćters- 
bourg [6] 191 8 . 1811—34. Petrograd, Botan. Garten.) B ik e r m a n .

M arc B ride l, tfbcr fermentatwe Hydrolyse des Gcnliacaidosids (Gentiacaulins). 
(Ygl. C. r. d. 1'Acad. des sciences 1 7 9 . 780; C. 1 9 2 5 . I. 41.) Gentiacaulosid ist ein 
Glucosid, das bei der sauren Hydrolyse Gentiacauleol, Glucose u. Xylose in aqui- 
molekularen Mengen liefert. Mittels fermentativer Hydrolyse gibt es ein gclbes, 
unl., krystallisiertes Prod., das Gentiacauleol, wShrend Glucose u. Xylose ais 
Xyloglucose yerbunden bleiben, die zuerst rechtadrehend ist, dann linksdrehend: 
a D =  — 3° 30 bis — 3° 86. Man kann sie fur ident. mit Primyerose annehmen. 
(Journ. Pharm. et Chim. [8.] 1. 371—80.) D i e t z e .

M arc B ride l, U ber Primverose, Prinweroside und Primvcrosidase. Aus 18 kg 
frisclien Wurzeln von Primula officinalis Jacq. wurden 20 g des krystallisierten 
Gemischcs von Primyerin (Primyerosid) u. Primulaverin (Primulaverosid) estrahiert 
(vgl. G oris, Mascri5 u . V ischniac, Buli. Sciences Pliarmacol. 19 . 577 [1912]). Die 
daraus durch fermentative Spaltung gewonnene Prinwerose hat sich ais durchaus 
ident. erwiesen mit der Xyloglucose aus Gentiacaulosid (Gentiacaulin), Monotropitosid 
(Monotropitin) u. Rhamnicosid (vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 7 9 . 780. 991; 
C. 1 9 2 5 . I. 41. 833). Die reduzierende Kraft betrSgt 0,646—0,648 von der der 
Glucose, nicht 0,590 (G oris u . Mitarbeiter). Die Glucoside der Primyerose faCt Vf. 
unter der Bezeichnung P)-imveroside zusammen, sie scheinen im Pflanzenreich sehr 
yerbreitet zu sein, denn sie wurden bereits in sechs zu den Dicotyledonen zahlenden 
Familien aufgefunden: Betulaceae, Primulaceae, Gentianaceae, Rhamnaceae, Mono- 
tropcae, Rosaceae. Das alle Primyeroside spaltende Ferment ist ais Betulase, 
Gaultherase, Primyerase bezeiclinet worden. Vf. fiihrt aus, weshalb diese Namen 
unrichtig gewahlt sind, u. schlagt die Bezeichnung Prinwerosidase vor. Darunter 
ist also das Ferment der linksdrehenden Primyeroside, der Deriyy. der ^-Primyerose, 
zu yerstehen. (C. r. d, 1’Acad. des sciences 1 8 0 . 1421—23.) L indenbauh .

C. Charaux, U ber das Glucosid Datiscin (Datiscosid) aus Datisca cannabina L. 
und seine Spaltungsprodukte. WShrend das Datiscelin, das eine Spaltungsprod. des 
Glucosids Datiscin aus den Blattern oder Wurzeln von Datisca cannabina L., mit 
Sicherheit ais ein Flayonderiy. der Formel C15H 10Ol3 erkannt worden ist, war die 
Natur des Zuckerbestandteils noch zweifelhaft. S c h u n c k  u. M a r c h l e w s k i  (1893) 
hatten Rhamnose, K o r c z in s k y  u . Ma r c h l e w s k i  (1907) dagegen Glucose festgestellt. 
Vff. haben das Glucosid neuerdings dargestellt. 100 g getrocknete Wurzeln bezw. 
Bliitter lieferten 10,5 bezw. 6 g rohes Datiscin. Aus W., 90°/0ig. A., W., Krystalle,
F. 192—193° (korr.), mit 10,8% W., [u]0m =  —48,59° (in A., p =  0,1852). Bei der 
Hydrolyse mit li. 5°/0ig. HjSO* zerfiel es glatt in je  1 Mol. Datiscetin, F. 272—273°, 
Glucose u. Rhamnose, entspreehend der Gleichung:

Ca,H 300 15 +  2HaO =  C16HI0O6 +  C3H 120„ +  C6II120 5.
Beide Zucker wurden in krystallisierter Form isoliert. Das Datiscin besitzt don
nach die Formel C27-Zr30OI5 +  41ĄO. Die fermentatiye Spaltung mittels Rhamnus- 
samens lieferte dieselbe Rhamnoglucose, die Vf. durch Spaltung des Rutins er- 
halten u. Rutinose genannt hat, entspreehend der Gleichung:

C2,H 30OI6 +  HaO =  C15H l0O6 +  ClsH22O10.
Der Zucker bildete ein weiBes, sehr hygroskop. Pulver von demselben F. u. der- 
selben Red.-Kraft wie Rutinose u. zeigte ebenfalls anfangs schwache Rechts-, end- 
giiltig schwache Linksdrehung: [«]D10 =  -f-3,240 bezw. —0,81° (p =  0,4108). Das 
Mol.-Gew. wurde zu 338 gefunden. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 0 . 1419—21.) Lb.

F r itz  N eto litzky , Theoretisches und Praktisches iiber das Calciumoxalat. Die 
fSlschliehe Angabe iiber 2 Mol. (statt 1) Krystallw. in monoklinen Krystallen u. 6 Mol. 
(statt 3) in tetragonalen des Calciumoxalats in den Pflanzen in botan. Handbuchern 
riihrt yon einer unrichtigen libernahme der Formel iilterer Schreibweise: 2 CaO -J-
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C4O0 -f- 2Aq. her. Vf. macht auf don hohcn Gelialt von Quilaja, Saponaria, Granat- 
baumrinde, Opuntien u. abgestorbenen Caetusstiimmen an Calciumosalat aufmerksam. 
(Chem.-Ztg. 4 9 . 397. Czernowitz.) JUNG.

E 5. Tierphysiologie.
G. W . Y o lborth , Das Vorkommen von Sekretin im Darmsaft. Das Sediment 

des Saftes einer Thiry-Feiia-Fistel enthalt immer Seeretin. Speiehcl, Galie u. Pan- 
kreassaft sind frei davon. Kleine Mengen linden sich im Saft der Fundus- u. Pylorus- 
driisen. — Bei genauer Neutralisierung der extrahierenden Siiure kann man Sekretin 
bekommen, das nicht blutdrucksenkend wirkt. — Auch mit physiol. NaCl-Lsg. kann 
man aus dem Sediment des Darmsaftes Sekretin extrahieren. (Amer. Journ. Physiol. 
7 2 . 331—30. Petersburg, Militiirakad.) M O lle r .

D avid M arinę , E m il J . B aum ann und A nna C ipra , Einflufi von Driisen 
mit innerer Sekretion^huf den Gaswechsel. VIII. Die Wirkung der Fiitterung von 
Emulsionen von Driisen mit innerer Sckretion a u f Kaninchcn. (VII. vgl. M a r in ę  
u. B a u m a n n , New York State Journ. of Med. 2 2 . 518. 1922.) Auf Zufuhr von 
Glycerinemulsion aus frischer Ochsennebenniere per os nimmt die Warmebildung 
bei Kaninehen in der Mehrzahl der Fiille ab: Beginn am 5—7. Tage, Aufhoren 
4—8 Tage nach Aufhoren. Getrocknete Driisenpraparate sind meist ohne Wrkg.
— Die den Stoffwechsel herabsetzende Substanz konnte noch nicht isoliert oder 
gereinigt werden, sodaB die entgegengesetzte Wrkg. von Epinephrin noch zu 
beriicksichtigen ist. (Amer. Journ. Physiol. 7 2 . 248—52. New York.) M O lle r .

H ow ard  S. L id d e ll und S u th erlan d  Sim pson, Die Wirkung van Schilddriisen- 
therapie a h f die neuromuskuliire Aktiwitdt von kretinen Schafen. Wenn man bei 
jungen (bis zu 3 Monate alten) Schiifchen die Schilddriise entfernt, so zeigen sie 
allgemeine Muskelschwiiche u. Hinfiilligkeit neben den anderen bekannten Symptomen. 
Man muB sie in solchen Perioden warm u. trocken halten, damit sie durchkommen, 
oder ihnen taglich 0,1%—0,5 mg Thyroxin subcutan injizieren. Danach schwindct 
die allgemeine Hinfiilligkeit mit einer Latenz von 3—8 Tagen. Bei Schilddriisen- 
extrakt tritt die gleiche Wrkg. ohne Latenz ein. N aJ ist yollig ohne Wrkg. (Amer. 
Journ. Physiol. 7 2 . 63—68. Ithaca.) M O lle r .

A. Schw artz und M. Aron, Experimentelle Anderungen in der Struktur der 
endokrinen Pankreasinseln und in der Glykamie bei Anuren. P f l O g e r  hatte Glycosurie 
durch Abbindung des Netzcs des Duodenums bei Froschen erzeugen konnen u. 
liielt dies fiir ein Beweisstiiek eines „rein nervosen“ Diabetes. — Die histolog. 
Unters. des Pankreas nach Durchtrennung des Duodenalmesenteriums ergab aber 
im Gegenteil, dafi die Langerhanssclien Inseln sich in lebhaftester Tiitigkeit befanden. 
Sie werden geradezu gereizt u. auch bei Winterfroschen aus ilirem Ruhestadium 
in das der Aktm tiit wie bei Fruhjalirs- u. Sommerfroschen versetzt. — Die Glykosurie 
durfte also die Folgę der gleichzeitig nach Durchtrennung des Duodenalmesenteriums 
bisweilen eintretenden akuten endokrinen u. exokrinen Degeneration der Pankreas- 
zellen oder bei nicht sichtbar geschiidigtem Pankreas einer funktionellen Keizung 
des Inselapparats sein. — Die Hypothese der rein nervosen Genese des Diabetes 
ist unhaltbar. (C. r. soc. de biologie 9 2 . 977—79. StraBburg.) MOLLER.

M  A ron und A. Schw artz, Jahreszeitliehe Veranderungen in den Beziehungen 
zwische-n der Struktur der Pankreasinseln und dem Gehalt der Leber an Glykogen 
bei Anuren i ihrc Bedeutung. (Vgl. vorst. Ref.) Bei gut genahrten, seit langem 
gefangen gehaltenen Froschen sieht man im Gegensatz zu frisch gefangenen Tieren 
die Pankreasinseln im W inter im Stadium wie sonst im Sommer. Die Leber ist 
glykogenreich (12—17°/0). — Die Hohe des Kohlenhydratstoffwechsels ist also 
mafigebend, nicht die Jahreszeit ais solehe. Die Pankrcasfunktion ist lebhaft bei 
Yorhandensein zahlreicher Inselzellen yon sommerlichem Typus. Bei glykogen-
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armen Winterfroschen reicht der Rest solcher Zellen zur Mobilisierung der Glykogen 
reserven. (C. r. soc. de biologie 9 2 . 9 7 9 — 81. StraBburg.) MOl l e r .

W. G runke, Uber Wirksamkeit und Wirkungsdauer der Insulinbehandlung beim 
Diabetes mellitus. Auf Grund klin. Verss. sieht Yf. das Insulin  nicht nur ais ein 
Substitutionsmittel, dessen Wrkg. sich nur auf die Dauer der Anwendung erstreckt 
an, sondern ais ein Ileilmittel, das den KrankheitsprozeB selbst giinstig beeinflussen 
u. einen die Behandlungszeit iiberdauernden gimstigen Effekt auszulosen yermag. 
(Therapie d. Gegenwart 66. 268—72. Berlin, Krankenh. Moabit.) F r a n k .

H. H au sler und 0. Loew i, Insulin und die Zucker v er teilung zwisehen flussigen 
und nicht flussigen Systemen. (Kurze Mitt.) In einem Brei yon ausgewaschenen 
u. zerkleinerten Rindsarterien u. Venen yerschwindet zugesetzter Traubenzucker 
reichlicher bei Insulinzusatz ais ohne diesen. Das gleiche erfolgt bei gekoehtem 
Brei u. bei gewaschenen Blutkorperchen. In diesem Fali betrug die Abnahme bei 
Ggw. von Insulin in NaCl 1,6, in Serum 5,2, in Plasma 8,6°/0. — An NaF-Blut 
wurde festgestellt, daB die Glucose aus dem Plasma an oder in die Blutzellen 
w andert In Serum findet auBerdem Glykolyse statt. — Beim Diabetes scheint 
eine Storung der Permeabilitiit fiir Glucose yorzuliegen. (Biochem. Ztschr. 156. 
295—99. Graz.) M O lle r .

C. E. P ico  und J . N egrete , Einflufs von Insulin a u f die Durchlassigkeit von 
Kollodiumsdckchen fiir Traubenzuckei'. Bei 20—22° dialysiert aus einer Mischung 
von zuckerfreiem Serum u. Traubenzucker dieser wahrend 1 Stde. schneller dureh 
Kollodiummembranen bei Ggw. von Insulin ais ohne Insulin. — Phosphat steigert 
die Durchlassigkeit bei Ggw. yon Insulin noch mehr; ohne Insulin wirkt Phosphat 
n ich t (C. r. soc. de biologie 92. 905—7. Buenos-Aires.) MOl l e r .

L. H a llio n  und R ene Gayet, Die Zunahme der Empfmdlichkeit gegen Insulin 
nach Entfernung der Nebenniercn. Beim Hunde steigert Nebennierenesstirpation 
den Abfall des Blutzuckers, die Intensitśit der Krampfe, den Abfall der pj; u. der 
Alkalireserye des Blutes nach Insulin. (C. r. soc. de biologie 92. 945— 46. 
Paris.) MOl l e r .

C. E. P ico , C. F rancesch i und J . N eg re te , Einflufl von Insulin a u f die 
Senkungsgeschwindigkeił der Erythrocyten des Pferdes. Nach Insulininjektion (100 
klin. Einheiten) Sndert sich die Senkungsgeschwindigkeit nicht. — Pferde, die n. 
eine starkę Senkungsgeschwindigkeit der Erythrocyten besafien, reagierten auf In
sulin mit aturkerem Blutzuckerabfall ais solche mit langsamerer. (C. r. soc. de 
biologie 92. 907—8. Buenos-Aires.) MOl l e r .

N. A. Mc Corm ick und J. J. R. M acleod, Die Wirkung verschiedener Be- 
dingungen unter Ei?ischlufi der Entfernung der hauptsćichlichsten Inseln (Insehktomie) 
au f den Blutzucker der Fische. Die hauptsSchlich an Myoxocephalus octodecim- 
spinosus auagefiihrten Unterss. ergaben zunachst groBe Scliwankungen artlicher u. 
indiyidueller Natur im Blutzuckergehalt frisch gefangener Salzwasserfische, bei der 
genannten Art von Spuren bis 35 mg-°/o. Aussetzung an Luft bewirkt erhebliche, 
nach 30—45 Min. einsetzende HyperglykSmie, bis 160 mg innerhalb 1 Stde., ebenso 
Einsetzen in eine begrenzte Menge stagnierenden W., wobei die Entw. durch 
Erhohung der Temp. noch beschleunigt wird; Einsetzen in haufig erneuertes W. 
fuhrt dann erst nach Tagen auf den urspriinglichen Stand zuruck. Auch der 
Glykogengehalt der Leber wechselt bei den yersohiedenen Indiyiduen sehr erheb- 
lich, meist aber ohne Verhaltnis zum n. Blutzucker oder zu dessen Steigerung durch 
Asphysie. Ein Teil dieser Steigerung beruht yielleicht auf Spaltung im Blute vor- 
handener nichtreduzierender (maskierter) Kolilenhydrate. Der durchsehnittliche 
Fettgehalt der Leber yon Myoxoceplialus betr3gt ca. 26°/0f yariiert weit weniger 
al3 Glykogen u. meist ohne Beziehung dazu. — Im Osalatblut des Fisches erfolgt 
bei Zimmertemp. innerhalb 10 Stdn. keine Glykolyse, gleichyiel ob es yon n. oder
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asphykt. Tieren stammt. Adrenalin intramuskulffr yerursacht ausgesprochene Hyper- 
glykamie (Maximum nach ca. 2 Stein.). Insulin  intramuskular hat nur geringe W rkg. 
auf den Blutzucker, erkennbar durch die geringere Erhohung unter dem EinfluB 
von Asphyxie. Entfernung der Hauptinseln ftilirte zu deutlicher Hyperglykamie, 
beaonders in den ersten 5 Tagen. In den Lebern der operierten Tiere fand sich 
mebr Fett u. weniger Glykogen. (Proc. Royal Soc. London Serie B. 98. 1—29. 
SŁ Andrews [N. B.], Atlantic Biol. Stat. Toronto, Uniy.) S p ie g e l .

F ra n k  P. U n d e rh ill und Jacob B. S ig a l, Die Wirkungen intravenoser In- 
jeklionen von anisotonischen Ldmngcn a u f die Blutkonzentration. Bei n. Hunden 
wurde nach Injektion von 25 ccm 0,4-, bezw. l,4°/0ig. NaCl-Lsg. pro kg in die 
Vene innerhalb 20 bezw. 40 Minuten Ruckkehr der Konz. des Blutes zur Norm 
gefunden. — Schwaclie hyperton. Lsgg. wirken yerhaltnismaBig starker ais schwache 
liypoton. ais Blutyerdiinnungsmittel. (Journ. Metabol. Res. 4. 535—41. 1923. Yale 
Univ., New Hayen.) ""S MOl l e r .

0. K lein , Uber den Rest-N-Gehalt des Blutes und seine Beziehung zur Nieren- 
insuffizienz und zur Dramie. Bei Nierengesunden ist der Rest-N-G-chalt meist unter 
45, niemals uber 50 mg-0/,. Die obere Grenze wird erreiebt bei sehr ciweiBreicher 
Kost kurz nach der Nahrungsaufnahme u. nach Schwitzen. Erhohung des Rest-N 
fand sich zwischen 50—80 mg-% bei Fieber mit u. ohne Albuminurie, bei Gangran, 
bei Stauung im Stadium der Resorption der Odeme, bei akuter u. chroń. Nephritis; 
Uber 80 mg-0/® bei sehwersten Nierenschadigungen verschiedener Art mit auch 
sonst gestorter Funktion. Bei echter Uramie war der Rest-N ausnahmslos iiber 
100 mg-°/0. :— N. W erte in dieser Hohe gibt es nicht. (Zentralbl. f. inn. Med. 46. 
411—13. Prag.) MOLLEB.

E rw in  B ecker, Betnerktmgen zu der obigen Arbeit von O. Klein: TJber den 
Eest-N-Gchalt des Blutes und seine Beziehung zur Niereninsuffizieyiz und zur Uramie. 
(Vgl. K l e i n , vorst. R ef.) Bestatigung vollinhaltlich. (Zentralbl. f. inn. M ed. 46. 
413. Halle.) MOl l e k .

J . Collazo und J . S upniew ski, Die Milchsaure des Blutes. Injektion von 
Glucose, Aeetaldehyd, Hydrazin, Phenylhydrazin, Alanin, Insulin erhohen den Milch- 
adurespiegel (Norm: 0,048°/o beim Kaninchen) betrachtlich. Arabinose, Hypophysen- 
extrakte, JEssigsaureverbb. (Na-Acetat, Athylacetat etc.) yermindern, Fructose, 
Phlorizin, Guanidin, Adrenalin yerandern den Milchsauregehalt des Blutes nicht 
oder nur unwesentlich. (C. r. soc. de biologie 92. 367—69. Warschau.) Op p e n h .

Y icto r R oss, Der Einflufi von Kaliumchlorat a u f das Sauerstoffbindungs- 
vermogen des Blutes (Uamoglobinkonzentration). Ausschcidungsgeschwindigkeit und 
Mengen im Blut nach Einnahme. KC103-Injektionen haben auf die Blutzus. keinen 
anderen EinfluB ais H ,0- oder NaCl-Injektionen. 55—70°/o der zugefiihrten Chlorat- 
menge ist nach 6 Stdn. ausgeschieden. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 25. 
47—52. Bloomfield [N. J.] Labor. L e h n  u . F i n k .) Op p e n h e i m e r .

A. C. "W hite, Bicarbonatreserve und Dissoziationskurve des Oocyhamoglobins im 
Fieber. (Journ. Exp. Med. 41. 315—325. Edinburgb, Dep. of Therap. Univ.) Op p e n h .

R. F eiss ly , Wirkung des Pektins a u f die Blutkoagulation. In vitro beeinfluBt 
Pektin die Blutkoagulation nicht, dagegen tritt in vivo eine Veranderung des Blutes 
ein, die sich auBerhalb des Korpers in einer Koagulationsyerzogerung auBert. 
(C. r. soc. de biologie 92. 317—18. Paris.) Op p e n h e is ie r .

C. E. P ico , Immunisierung gegen Diphtherie mit Antitoońn (Toxoiden) und 
Bakterietwacdnen. Nur antitox. Serum hilft bei Diphtherie. (C. r. soc. de biologie 92. 
899—900. Buenos-Aires.) MOl l e k .

Br. Bloch, A. Labonch&re und E r. Schaaf, Versuche einer chemischeti Charak- 
terisierung und Reindarstellung des Trichophytins (des aktiven, antigenen Prinzips 
pathogener Hautpilze). Der wirksame Stoff yon Kulturen yon Achorion Quinckeanum
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in Maltoacbouillon ist durcli abs. CHsOH zu 1,5—3°/00 ais Trockensubstanz fallbar. 
E r erzeugt bei an Trichopliytie leidenden Menschen spczif. Rk. auf der Haut 
(0,05 ccm einer l% ig. Lsg. injiziert erzeugen lokale Papel u. Erythem). Das Prod. 
ist getrocknet jahrelang unveriindert lialtbar, bleibt nach 8 Stdn. Erhitzen bei 100°, 
gegen H ,0 2, aktiviertcs Al, HjS, Alkali olme AbschwScliung wirksam, wird durch 
25%ig. H2S04 auf Wasserbad zerstort. — Es ist 11. in W., 1. in Glyccrin u. Glykol, 
sonst unl. in organ. Stoffen. Gesiitt. Lsg. von (NHiljSO., ffillt zum Teil, CH3OH 
quantitativ. — EiweiBrkk. negatiy, nicht fallbar durch Phospliorwolframsaure, 
Alkaloidreagenzien. Es enthalt 6,75% Gesamt-N, davon 1,3% Amino-N. — Es 
dialysiert unyerandert durch Pergament. — Das wirksame Prod. enthalt ein dialy- 
sables linksdrehendes Polysaccharid, das Cu nicht reduziert, Jod blau farbt, beim 
Abbau Glucosamin liefert. Gehalt an Starkę u. Wirksamkeit gehen parallel. — 
Wirksamkeit u. Gehalt an Starkę werden beide erst durch Hydrolyse mit 12,5°/0ig. 
Siiure zerstort. Beim Abbau durch lebende Pilzkulturen werden 80% zerstort. 
Durch Benzoylierung oder Acetylierung geht die Wirksamkeit yerloren, es entsteht 
ein in W. unl., in Chlf. u. Bzl. 1., N-lialtiges Prod. — Jedenfalls ist aber zum 
ersten Mai in einem Endotoxin ein N-haltiges Polysaccharid nachgewiesen worden. 
(Arch. f. Dermat. u. Syphilis 1 4 8 . 413—24. Ziirich.) MOLLER.

E. L ehner und E. R a jk a , Gelungener Ubertragung.n-ersuch einer experimentell 
herńorgerufenm Senfdliiberempfindlichkeit. Bei einer an Psoriasis leidenden Patientin 
entstand nach wiederholten Einreibungen mit Senfol eine allgemeine Sensibilisierung 
der Haut gegeniiber Senfol. Es gelang nun, die Senfoluberempfindlichkeit, ahnlich 
der EiweiBanaphylaxie, passiy auf das Meerschweinclien zu iibertragen. Diese 
passiye Obertragung gelang nur auf umgekehrtem Wege, d. h. auf yorheriger 
Antigen- u. nachheriger Antikorpergabe. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 825. Budapest, 
Graf AppoNYi-Poliklin.) F r a n k .

H elen  S. M itche ll und F ra n k lin  Johnson , Ultraviolelte Bestrahlung bei 
exłremem Caldum- und Phosphormangel. Bei Ratten, die mit einer Ca-, P- u. 
Vitamin-D-armen Nahrung rachit. gemacht waren, zeigte sich im Vergleich zu n. 
genahrten Tieren durch ultrayiolette Bestrahlung: rontgenolog. fast yollige An- 
naherung der Knoehenstruktur an n. Ausselien, etwa 50°/0 Besserung im Gesamt- 
Ca-Gehalt (N —3,01, ohne Bestrahlung —2,01, mit Bestrahlung —2,5°/0 Ca). — Die 
Ultrayiolettbestralilung lieilt also die rachit. Yeranderungen u. fordert den Ca-Ansatz 
bei Mangel von Ca u. P. (Amer. Journ. Physiol. 7 2 . 143—50. Battlebreek.) M O lle r .

Casim ir F u n k , Ju a n  A ntonio  Collazo und Joseph  K aczm arek , Nahrungs- 
zusammensetzung und Yitamin B. Durch Vers8., die das Yerh. der Kohlehydrat- 
ausnutzung bei Yitamin B-Darreichung piiiften, wird an Tauben mit EiweiBnahrung 
festgestellt, daB eine bestimmte Menge von Vitamin B das Tier in den Stand setzt 
mehr eiweiBreiche Nahrung auszunutzen, ais eine Nahrung, die reich an Starkę isL 
(C. r. soc. de biologie 9 2 . 997—98. Warschau.) O p p e n h e im e r .

F ra n k  P. U n d erh ill und H ym en W . W einstein , Die Resorplionsgeschiuindig- 
keit von Fliissigkeiten a u f verschiedenetn Wege. Beim Kaninchen ist die Geschwin- 
digkeit, mit der W. oder 0,9%ig- NaCl- oder 5°/0ig. Traubenzuckerlsg. resorbiert 
wird, nach Einfiihrung per os, subcutan oder intraperitoneal wenig yerschieden. 
Die Tiere liatten 24 Stdn. zuyor nur W., kein Futter bekommen. (Journ. Metabol. 
Res. 4 . 543—48. 1923. New Hayen.) M O lle r .

B. S jo llem a nnd J. E. van d er Zande, Stoffwechsel von an Acetonamie leidenden 
Milchkiihen. Bei kurz nach dem Werfen an Acetonamie erkrankten Milchkiihcn 
fand sich weder Ilyperglykamie u. Glykosurie, noch Lipamie. Der Cliolesłerin- 
gehalt des Blutplasmas war um 100% gestiegen. — Die Menge an Acetonkorpern 
im Harn betrug bis zu 1,2 g %  in schweren Fallen, sie waren auch in Blut u. 
Milch yermehrt yorhanden. Die Alkalireserye des Blutes war gesunken. — Die



1925. II. E 6. TrEIiPHYSIOLOGIE. 413

Kranklieit scheint durch abnormen Fettzerfall infolge tox. Storung der Leber- 
funktion zustande zu kommen. (Journ. Metabol. Res. 4. 525—33. 1923. Utrecht.) MO.

C orbert P age S tew art, Śtudien iiber Arginin- und Ilisłidinsłoffioechsel.
I. Arginin und Histidin ais Vorlaufer von Purińen. Mit der Methode der Leber- 
perfusion konnte die Ilypothese, daB Arginin und Histidin im Organismus Yorlaufer 
der Purine 8ind, nicht bewiesen werden. (Biochemical Journ. 19. 266—69. Edin- 
burgh. Univ.) H e s s e .

Ch. A chard  und E. F e u ill ió , Uber die Topographie der Uratniederschlage in 
Gichtknoten. In einem Tophus finden sich nur spśirliche, kleine Uratkrystalle. Der 
Hauptsitz ist in der Umgebung von Bindegewebszellen. (C. r. soc. de biologie 92. 
328—30. Paris.) O p p e n h e im e r .

Bessie M. Davidson, Studien iiber Vergiftungen. I. Die Wirkung des Stick- 
oxyduls. Yerss. am RJenschen. Feststellung, zu welelien Zeiten bei yerschiedenen 
Konzz. von NsO einige physiolog. u. psych. Rkk. u. Merkmale eintreten. Die 
Unterss. erstrecken sieli auf die ersten Zeiclien der beginnenden Intoxikation bis 
zur BewuBtlosigkeit, auf psych. Zeit- u. Wahlrkk., auf motor. Tatigkeit, Ermiidung usw. 
auf Handlungen wie Maschinenschreiben usw. (Journ. Pharm. and Exp. Thera- 
peutics 25. 91—128. Aberdeen, Univ.) O p p e n h e im e r .

Bessie M. D av idson , Studien iiber Vergiftungm. I I .  Die Wirkung von Ace
tylen. (Vgl. vorst. Ref.) Analoge Verss. mit Acetylen. (Journ. Pharm. and Exp. 
Thcrapeutics 25. 119—13p. .Aberdeen, Univ.) O p p e n h e im e r .

R eg in a ld  St. A. H ea tłico te , Pharmakologie des Kryptopins. Angaben iiber 
todliche Dosen, Wrkg. des Alkaloids auf isolierte Organe u. Gcsamtorganismus. 
Die Wrkg. iilitielt in mancher Beziehung dem Papaverin. (Journ. Pharm. and 
Exp. Therapeutics 25. '35—45.- Cairo, Royal School of Med.) O p p e n h e im e r .

H ak an  R y d in , Einflu/s des Athers und des Chloroforms a u f die Darniwirkung 
des Acetylcholins und des Pilocarpins. (Vgl. C. r. soc. de biologie 91. 1098; C. 1925.
I. 404.) A. u. Chlf. konnen in scliwachen Konzz. die Wrkg. einer naclitriiglich 
gegebenen maBigen Gabe Acetylcholin steigern, A. auch die von Pilocarpin. Diese 
Narkotica steigern also die motor. Wrkg. des Acetylcholins auf den Darm wie die 
hemmende auf das Ilerz (1. c.), u. es ist danach sehr uuwahrscheinlich, daB die 
Sensibilisierung durch eine Einw. der Narkotica auf die Muskelzellen zustande 
kommt, yielmehr eine gesteigerte Erregbarkeit der parasympath. Neryenendorgane 
anzunelimen. (C. r. .soc. de biologie 92. 654—57. Upsala, Uniy.) S p ie g e l .

H akan  R yd in , Ein/lufi des Chloralhydrats und des Chloralamids a u f die Darni
wirkung der Parasympathicusei-reger. Im Einklang mit den Beobachtungen iiber 
Chlf. (ygl. yorst. Ref.) wurde auch durch Chloralhydrat u. Chloralamid in schwachen 
Dosen eine Sensibilisierung des Situgetierdarmes gegen die Einw. yon Acetylcholin, 
nicht aber von Pilocarpin heryorgerufen. (C. r. soc. de biologie 92. 658—61. 
Upsala, Uniy.) S p ie g e l ,

H ak an  B.ydin, Einflufi des Isoprals und des Cliloretons a u f die motorische 
Darniwirkung der Parasympathicuserreger (ygl. vorst. Ref.). Triclilor-i-propylalkohol 
(Isopral) yermag das Darmpraparat nicht fiir die motor. Wrkg. von Acetylcholin u. 
Pilocarpin zu sensibilisieren, Trichlor-i-butylalkohol (Chloreton) nur gegen Pilocarpin. 
In yerhaltnismfiBig groBen Gaben konnen jene beiden Narkotica sogar die Darm- 
wrŁgg. der genannten Exzitantien liemmen oder yerhindem. Im ubrigen konnen 
mSBige Mengen von Chloreton u. Isopral, ebenso wie solche von Chloralhydrat, 
Chloralamid, Chlf. u. A. die automat. Tatigkeit des isolierten uberlebenden Sauge- 
tierdarmpraparates steigern. (C. r. soc. de biologie 92. 662—64. Upsala, Univ.) Sp.

B,ene F ab re  und H. S im onnet, Beitrag zur Kenntnis der Sulfonalintoxikation. 
Lokalisation des Sidfonals und Uamatoporphyńns. Verteilungsstudien. Unterss. 
der Haut, Łeber, Nieren, Muskeln, Blut nach mehrtagigen Sulfonalgaben. Das

VII. 2. 28
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durch Sulfonal entsteliende Hiimatoporpliyrin wird bemerkenswert rascli durch die 
Nieren entfernt. (C. r. soc. de biologie 92. 1026—1027. Paris.) Op p e n h e im e r .

E. B a rd ie r und A. S tillm unkes, Chloroform und Adrenalin. Beitrag zur
Frage der experimentellen Wiederbclebung des Herzens. Verss. an Hunden in tiefer 
Chlf.-Narkose. Adrenalin bewirkt im Augenblick sehr schlechter Herztatigkeit, 
kurz vor dem Stillstand intraeardial eingespritzt eine momentane Besserung der 
Herztatigkeit. Aber liaufig sclilagt nach einiger Zeit die Wrkg. ins Gegcnteil um — 
Chloroform-Adrenalin-Synkope — u. zwar wenn bereits Freąuenz, Rhythmus, Blut- 
druck n. geworden sind. Weitere Adrenalininjektionen bleiben dann wirkungslos. 
(C. r. soc. de biologie 92. 1048—1050. — Toulouse) Op p e n h e i m e r .

H e rb e r t S. W ells, Eine ąuantitative Untersuchung der Absorption und Aus- 
scheidung der Wurmabtreibungsdosis von Kohlensło/ftelrachlorid. Die wirksame Dosis 
(3 cm) CC14 wird aus isolierter Darmschlinge des Hundes innerhalb 24—30 Stdn. 
yollstandig resorbiert, wobei die Geschwindigkeit fast konstant bleibt u. die Kurve 
trotz groBer Anderungen in Alter u. Gewicht der Ilunde, ErnShrung u. benutzten 
Anasthesierungsmitteln recht glcichmaBig blieb. 50%ig A. beschleunigt die Ilesorp- 
tion nicht immer, 97°/0ig in den ersten 2—5 Stdn. deutlich, MgSOt verlangsamte 
sie meist ein wenig. Die Scliiidigung der Leber ist nach Verabreichung durch 
Einspritzung in die isolierte Darmschlinge nicht sehr viel stiirker ais nach peroraler. 
Yon der vom Darm aus resorbierten Menge CCI., wird ein groBer Teil sclinell in 
die Ausatmungsluft abgegeben. Ein Selbstvers. zeigte die JLungenausscheidung be- 
trachtlicher Mengen innerhalb weniger Min. nach Einfiihrung des Mittels in den 
Darm, dann schnelles u. sehr regelmaBiges Sinken der Geschwindigkeit dieser 
Ausscheidung. Die Resorptionsgeschwindigkeit scheint eine Funktion der im Darm 
yorhandenen CCl.,-Menge zu sein. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics. 25. 
235—73. J o h n s  H o p k in s  med. scliool.) S p ie g e l .

A. Buschke, Uber Salvarsanschadigungen, ihre Prophylaxe und Behandlung. 
Die iSWuarsanschadigungen u. ihre Prophylaze werden aufgefuhrt. Allgemein wird 
empfohlen, zur Yermeidung yon Nebenwrkgg. gleichzeitig Ca-Praparate, wie Afenil 
u. dgl., intrayenos zu injiziercn oder das Salyarsan darin zu losen. AuBerdem wird 
empfohlen, vor der Salyarsaninjektion Adrenalin zu injizieren. Am wichtigsten ist 
die Einschriinkung des Salyarsangebrauchs nach genauer Indikation. (Therapie d. 
Gegenwart 66. 241—43. Berlin, IluDOLF-YlRCHOW -Krankenh.) F r a n k .

Schoch, Gitapurin. Gitapurin (Herst. I. D. R ie d e l , Berlin), ein fast weiBes, 
in W. 1. Pulyer, enthalt yon den wirksamen Komponenten der Digitalis nur das 
Gitalin u. Digiłalein. Durch den Fortfall des tox. Digitocńns ist die kumulierende 
Wrkg. geringer u. die Toxizitat herabgesetzt. Das Gitapurin steht in der Wrkg. 
bei den yerschiedensten Herzkrankheiten den besten im Handel befindlichen Digi- 
talispriiparateii nicht nach. (Miinch. med. Wchschr. 72. 809. Berlin-Lichterfelde, 
Kreiskrankenh.) F r a n k .

K u rt H em pel, Zur Behebung von Atmungsldhmungen bei chirurgischeu S in-  
griffen durch Lobelin. Lobelin yermag bei reflektor. Atemstillstand nach Operationen 
u. dgl. das gelShmte Atemzentrum wieder zur Funktion zu bringen. (Miinch. med. 
Wchschr. 72. 808—9. Marburg, Univ.) F r a n k .

F. Puscariu , Y. Cerchez und J . N itzu lescu , Enłgegengesetzłes Yerhalłen der
Pupillcnreaktion und des Bulbusdrucks nach Atropin und Pilocarpininjeklionen beim 
Glaukom. Beobachtung, daB ^Liropinwirkung u. Pupillenerweiterung nicht immer 
mit den bekannten Druckyeranderungen parallel laufen, daB yor allem auch bei 
Pilocarpin kein zeitlicher Parallelismus besteht u. deshalb die Theorien iiber die 
Glaukombeeinflu33ung durch die beiden Pharmaka, die die Druckyeriinderung mit 
der Pupillcnyeranderung erklaren, reyisionsbedurftig sind. (C. r. soc. de biologie 
92. 1085—1087. Jasay.) Op p e n h e i m e r .
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A. Bouveyron, Wirkung gleiclizeitigcr Beeinflussung von Formaldehyd und fort- 
gesetzter Wamieapplikation a u f Tuberkulin. Tuberkulin yerliert von seiner spczi- 
fischen Keaktiongfahigkeit, wenn Formaldehyd eingewirkt hat u. es mehrere Tage 
bei 38° aufbewahrt wurde. Der Wirkungsverlust ist starker, ais wenn Formaldehyd 
allein benutzt wird. (C. r. soc. de biologie 92. 1045—1046. Paris.) Op p e n h e i m e r .

P. S. M eyer und S. A m ster, U ber Lichłschułz, insbesondere die lichłsehułzende 
Wirkung des Tannins. Bei manehen Menschen sind prophylakt. MaBnahmen gegen 
Lichtentzundungen prakt. wiclitig. Tannin bewirkt in 10°/0ig- Vaseline, auch in 
10%ig. alkoh. Lsg., einen Liclitschutz, der gegen starkę Sonnenstrahlung in der 
Ebene mehrere Stdn. andauert u. der wolil auf kolloidchem. Strukturanderungen 
der Hautbestandteile beruht. (Klin. Wchsehr. 4. 921—23. Breslau, Univ.) F r a n k .

H. C ristian i und B,. G au tie r, Die erperimentelle Fluorkachexie\ chronische 
Einwirlcung kleiner Dosen von Kieselfluornatrium. (Vgl. C. r. soc. de biologie 92. 
139; C. 1925. I. 1762). Die Yergiftungserscheinungen, die bei unmittelbarer 
Fiitterung — also ais Zusatz zum Futter — von Kieselfluornatrium auftreten, 
kommen auch zur Entw ., wenn das Gift in kleinen Mengen auf das Stroh oder 
Ileu aufgepulyert wird. Die Symptome entwickeln sich langsamer, sind aber typ. 
(C. r. soc. de biologie 92. 946—48. Genf, Univ.) OPPENHEIMER.

H ow ard  W . H ag g a rd , Die Giftigkeit des Schwefelwas$ersto/fs. H2S iibt so- 
wohl eine iiuBerst giftige wie auch reizende W rkg. aus. Im Korper wird es sehr 
schnell zu nichtgiftigen Prodd. osydiert. Ilierin gleicht es yollig dem HCN. Ein- 
geatmetes H2S reagiert in keiner Weise mit dem Hamoglobin des Blutes. Bei 
akuten todlichen Vergiftungsfallen tritt der Tod durch Atmungsschwache ein. Bei 
Konzz. unter 0,1% >3t die Atmung wenig beeintrSchtigt, bei 0,1—0,2% kommt es 
zu einer Hyperpnoe, evtl. eigentliclier Apnoe. Bei Konzz. uber 0,2% setzt die 
Atmung aus ohne yorliergehende Hyperpnoe. Die Atmung kann plotzlich nach 
einer Apnoe wieder einsetzen, aber nie, wenigsten nicht ohne kunstliche Atmungs- 
belebung, nach der piralyt. Form der Ausaetzung. Die Ilerztiitigkeit dauert noch 
einige Minuten an, wahrend dieser Zeit hat die kunstliche Atmung noch Aussiclit 
auf Erfolg. Unterstiitzt wird die Wiederbelebung durch Einleiten yon 0 2 mit 
5% C02. Die Prophylase der II2S-Vergiftung besteht im Tragen passender Scliutz- 
masken u. Schutzbrillen. Es ist dafiir zu sorgen, daB durch intensiye Ventilation 
die Luft von Verunreinigungen befreit wird. (Journ. Industrial Hyg. 7. 113—21. 
Sheffield, Uniy.) '  F r a n k .

C arl B raun, Todlichc Vergiftung durch Chenopodiumol (sog. amerikanisches 
Wurmsamc7wl). Bericht iiber einen Todesfall bei einem fast 2jShr:gen Kinde nach 
Einnehmen yon Chenopodiumol gegen Spulwiirmer. (Miinch. med. Wchschr. 72. 
810—11. MUnchen.) . F r a n k .

P. Pliarmazie. Desinfektion.
L udw ig K ro e b e r , Chemische Unłersuchung heimischer Arzneipflanzen. Tatig- 

keitsbericht des Arbeitsausschusses fiir Pharmakochemie der Deutschen Hortus- 
Gesellschaft anliiBlieh der in Munchen abgehaltenen Hauptyersammlung. (Pharm. 
Ztg. 70. 497—98.) D ie t z e .

L udw ig  K ro eb er, Studienergełmisse einer Reihe von Fluidexłrakłen aus hei- 
mischen Arzneipflanzen. (Vgl. Pharm. Zentralhalle 66. 116; C. 1925. I. 2240.) 
Eoctracłum florum Tiliae fluidum (Lindenbliitenfluidextrakt) Verdrangungsfl. 3 Teile 
A., 7 Teile W. D. (19°) 1,065, Estrakt 20,5%, Asche l,6°/<). In verd. HC1 restlos 1.; 
klar, dunkelrotbraun, neigt zur B. eines schlammigen, gelbbraunen Nd., der sich 
beim Lagern zum Teil in eine kriimlige M. yerwandelt. Geruch ursprunglich 
aromat., spater nach Aminen. Geschmack anfangs suBlieh-situerlich-salzig, aromat.,

28*
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dann lierbe, stark adstringierend, etwas kratzend. Mit W. starkę Trubung, dann 
feinflockiger Nd., unl. in yerd. HC1, 1. in NaOH, beim Schiitteln der FI. dichte, 
ziemlich bestlindige Schaumdeeke. Mit A. derbflockige Abscheidung, dann harz- 
artige, klebrige M., unl. in HC1, 1. in NaOH mit kirsehroter Farbę. Mit FeCL, 
schmutzig-oliygrune Farbung, dann Nd., Gerbaaurelsg., Ma y e r s  Reagens u. Lugollsg. 
ohne Rk. — Mit F e iil in g s  Lsg. starko Red. Mit Pb-Acetat ockergelber Nd., im 
Filtrat liiervon geringerer Nd. mit Pb-Essig. Saponinę sclieinen zu felilen. — 
Lindenbluten enthalten nach W e h m e r  Spuren iith. 01 (0,038°/o) mit dem nliphat. 
Sesąuiterpenalkohol Farnesol, ferner Sehleim, Wachs, Gerbstoff, Zucker, Hesperidin, 
Saponin (?). (Pharm. Zentralhalle 6 6 . 225—27. Munchen-Sehwabing.) D i e t z e .

Goris und M. M etin, TJber die Yerdnderung von Aconitinlosungen beim A ltan. 
(Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 0 . 1132; C. 1 9 2 5 . I. 2636.) Wss. Lsgg. von 
Aconitin vcriindcrn sich bei langerem Stehen am Licht merklich. Dies ist zwar 
chem. nicht nachweisbar, wohl aber physiolog., denn Verss. mit Aconitinnitrat an 
Meerschweinchen ergaben, daB die Toxizitfit von Woche zu Woclie in gleicli- 
miiBiger Weise abnimmt. Nach 4 Monaten war die Toxizit.St 6'/j-mal geringer ais 
zu Anfang. Zweifellos handelt es sich um eine langsam yerlaufende Hydrolyse 
unter B. von Spaltprodd., die physiolog. wenig wirksam sind. Auch alkoh. Lsgg. 
zeigen die Ersclieinung, aber in bedeutend geringerem MaBe. (C. r. d. l’Acad. des 
sciences 1 8 0 . 1443—45.) L in d e n b a u m .

Th. S abalitschka und G. R eichel, U ber die Darstellung von Liquor Aluminii 
acetici. Die Vorschrift des D . A.-B. liefert unter bestimmten Bedingungen einen 
gut lialtbaren Liquor Aluminii acetici. Ein MiBstand liegt bei dem Al-Sulfat, das 
sich bis auf eine Sorte von G e h e  nicht in 1,2 Teilen W. loste. Eine Storung durch 
ungeeignete Al-Sulfatmengen liiBt sich dadurcli yermeiden, daB eine bestimmte 
Menge der auf D . 1,152 eingestellten Lsg. bei der Herst. der essigsauren Tonerde 
yerwendet wird. Das Rk.-Gemisch liiBt man in einem kulilen Raum 4—5 Tage 
unter hiiufigem Umriihren stehen. Die klare, yon kolloiden Stoffen freie Lsg. hiilt 
sich bei Kellertemp. in geschlossenen GefaBen 6—7 Mónate; in der Wiirme tritt 
Trubung ein, ebenso bei Mangel oder durch Verdunsten yon Essigsiiure, die 
auch durch Gelatinieren der Lsg. sich bemerkbar macht. (Pharm. Ztg. 70. 445 
bis 446.) D ie t z e .

— , Neue Arzneimittel. Phanodorm (B a y e r  & Co., Leverkusen u. M e r c k , 
Darmstadt), Athylcyclohexenylbarbiturściure, weiBes, bitteres Pulyer, in W. wl., 
leichter in Alkalien, F. 171°, 0,2—0,3 g ais Schlafmittel. (Pharm.-Ztg. 70. 597.) Dl.

— , Neue Arzneimittel. Jodisan (B a y e r  & Co., Leverkusen), 20°/oig. Lsg. von 
ę j j  N-(CH) J  lIcxamethyldiaminoisopropenold'\jodid, (s. ncbenst.).

CII—OH" 1 33 Theotninal (Ba y e r  & Co., Leyerkusen), Kombination
 N '(CH3)3.J von 0,3 g 'Theobromin u. 0,03 g Luminal, bei Arterio-

sklerose mit hohem Blutdruck, Schlaflosigkeit, 
Angina, Epilepsie, Herzneurosen usw. (Pharm.-Ztg. 70. 612—13.) D ie t z e .

W illy  W obbe, Neue Arzneimittel. Necaron (C. H. B o e i i r i n g e r  S o h n , Nieder- 
Ingelheim u. Hamburg), das Doppelsalz von AgK(CN)2 u. K-Cholat, C s)Hm0 9K, 
weiBes, stark bitteres, nach HCN riechendes Pulyer, 11. in W ., 1. in A. (85°/0) 20° 
im Yerhiiltnis 1:15, unl. in A. u. Aceton; gegen Gonorrhoe in Lsg. 0,1:1000, fur 
Instillationen in Lsg. yon 0,1—1%- (Arch. der Pharm. 2 6 3 . 306—7.) D i e t z e .

W a lth e r  Z im m erm ann. U ber den Sehmelzpunkt des Veramons. (Ygl. Apoth.-Ztg. 
3 7 . 415;, C. 1 9 2 3 . II. 432). Die Angaben yon H e r z o g  iiber den F. des Veramons
werden bestatigt. (Apoth.-Ztg. 4 0 .  397. Illenau.) D i e t z e .

W illy  W obbe, Spezialitaten und Geheimmittel. Behring-Seriile (B e lir in g -  
w e rk e  A.-G., Marburg a. L.), eine Vereinigung von Ampulle u. Spritze zur sicher 
sterilen einmaligen Serumeinspritzung. Derartige Seriile kommen in den Handel
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mit 1. Diphtherie-Heilserum, 2. Diphtherie-Rinderserum, 3. Tetanus-Iieilscrum,
4. Meningokokken-, 5. Strcptokokkcn-, 6. Pneumokokken-, 7. Dysenterie-, 8. Grippe-, 
9. Milzbrand-, 10. Rotlaufserum ad usum humanum u. 11. normalem Pferdeserum. 
(Arch. der Pharm. 2 6 3 . 307—13.) D i e t z e .

C. A. R o jahn  und H e rb e r t L au , Herbexkeme. Herbeskerne (P harm . 
K o n to r  E. W o l f ,  IIannover) bestehen aller Wahrscheinlichkeit nach aus grofioren 
Mengen (40—50%) Aloe, mindestens 3% Phenolphthalein, Stiirkc, Zucker, Talkum 
oder Bolus u. geringen Mengen nicht definierbarer Pflanzenatoffe. (Apotli.-Ztg. 4 0 .  
397. Braunachweig, Techn. Hochach.) D i e t z e .

C. A. R o jahn  und H an n i R o jah n , Fellitin-Frostmittel. Fellitin (Chem. ph. 
F a b r ik  K a r l  F r . TOl l n e r , Bremen) ist eine mit mindestens 18,35% Glycerin 
yeraetzte, saure, wss. Lag., die nachweisbare Mengen Gallenaubatanzen enthielt.
D. 1,107; 38,6% Trockenriickstand; 0,974% Asche. (Apoth.-Ztg. 40. 407. Braun- 
schweig, Techn. HocKa&h.) D ie t z e .

B eyth ien , Uber die Zusammensetziing und Beurteilung kosmetischcr Mittel. Im 
Chem. Untersuchungsamt Dresden wurde letzthin ein Pb-haltiges Haarfarbemittel 
angehalten. Dies gibt Yf. Veranlasaung, die fur die Zus. kosmet, Zubereitungen 
in Frage kommenden gesetzlichen Yorschriften eingehend in Erinnerung zu bringen. 
Eine Anzahl Handelserzeugnisse wird demgemiiB beurteilt. (Dtsch. Parfiimerieztg.
11. 71—74.) H e l l e r .

GL Analyse. Laboratorium.
W a lte r  B łock, Uber Neuerungen im Bau von Laborątoriumsicagen. Obersicht 

uber die Literatur u. die in Jetzter Zeit in den Handel gebrachten analyt. Labora- 
toriumswagen. (Ztschr. f. Instrumentenkunde 4 5 . 165—75. Charlottenburg.) B e .

L. M indalew , Uber eine okonomische Form der Fałtung glatter Papierfilter. Man 
geht von einem Halbkreia Filtncrpapier aus u. bekommt einen Filter von iiberall 
nur einer Papierachicht. (Mitt. iiber wiaaensch.-techn. Arbeiten in der Republik 
[ruas.] 13. 58—59. 1924. Sep.) B ik e r m a n .

— , E in  Ycrsuchsapparat fiir lcatalytischc Prozesse. Durch 3 Abb. erliiuterte 
Beachreibung dea Laboratoriumsapp. „Le Catalytic" der Firma O x h y d r iq u e  
F ra n ę a is e .  Es handelt sich um einen bis zu 20 at yerwendbaren, heizbaren 
Autoklayen mit Filterkerzen, Gaazuleitungen u. Riihrwerk, der yielseitig yerwendbar 
ist. (La Parfumerie "moderne 1 8 . 84—86.) H e l l e r .

G. Th. Dornesco, BemerJcung iiber die Verwendung der Chromsaure fiir die 
Depigmentation. Chromsaure ist zur Depigmentation mkr. Priiparate nicht immer 
brauchbar. (C. r. soc. de biologie 9 2 . 1087—1088. J a s s y .)  O p p e n h e im e r .

W. Steubing', Uber ein einfaches spekłroskopisches Hilfsmittel bei Arbeiten im 
sichtbaren und ultrąvioletten Spektrum. Zur Beobachtung dea ultrayioletten Spek- 
trums empfiehlt Vf. Uranylfluorid - Flvorammonium, welchea von sichtbarem Licht 
iiberhaupt nicht zur Fluoreacenz, im Ultrayiolett jedoch sehr stark bis mindeatena 
1850 1  zu einer gelbgrunen Fluorescenz angeregt wird. Es konnen Trocken- 
platten und Papier sehr gut mit diesem Priiparat impragniert werden, um ais 
Leuclitschirme Vcrwendung zu finden. (Physikal. Ztschr. 2 6 . 329—31. Aachen, 
Techn. Hochschule.) B e c k e r .

P oul B ran d t R ehberg , Eine Methode der Hikrotitration. Es wird eine Mikro- 
burette beschrieben, die es erlaubt, Mengen von 0,1 emm abzuleaen. Die Biirctte 
beateht aus einem Capillarrohr, das am unteren Ende erweitert und dort mit einer 
feinen Schraube abgeachlossen ist. Oben auf die Biirette kann ein 2 mai recht- 
winklig gebogenes Rohr geaetzt werden, dessen zu einer Spitze ausgezogenes Ende 
in die mittels Luft geriihrte zu titrierende FI. reicht. Die Biirette enthiilt Hg, das
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mittels der Schraube nach oben gedriickt werden kann und dabei die uber dem 
Hg befindliche Titrationsfliissigkeit vor sich hertreibt. (Bioehemical Journ. 19. 
270—77.) H e s s e .

E. Om an, Uber acidinietrisclic und alkalimetriache Titration. Vf. diskutiert 
die Fehler bei SSure- u. Alkalititration. Ais groBte Fehlerąuellen findet er das 
verwendete W . u. die Indikatoren. Den Fehler, der durch Verunreinigungen des 
(umdest.) Wassers entsteht, bestimmt er durch Blindtitrationen unter Anwendung 
einer Vergleichslsg. von bestimmter [H']. Ais Indikatoren yerwendet er solche, 
dereń Umsclilagspunkt beim wahren Neutralpunkt liegt. Zur Erhohung der 
Genauigkeit der Titrationen benutzt Vf. Biiretten, die, selbst beim Verbrauch von 
25 ccm, Vioo ccm direkt abzulesen erlauben, u. kommt bei seiner Titration (meist mit 
J/ioo-n. Lsgg.) zu einer Genauigkeit von O,O2°/0- Seine Methode wendet er auf die 
organ. Mikroanalyse an zur Best. von S  u. COs. Bei Mengen yon 0,5—0,9 ccm 
1/ioo*n< SSure betragt der Gesamtfehler 0,2°/0. S  kann auf 0,00016 mg genau bestimmt 
werden. Am SchluC der Arbeit bringt Vf. eine Tabelle von Indikatoren zur 
Titration ganz schwacher Siiuren, [H'] bis 10~18. (Syensk Kem. Tidskr. 37. 
107—15.) H a n tk e .

Elem ente und anorganische Verbindungen.
A. W róbel, Quantitative polarimetrische Bestimmung optisch inaktiver Siibstanzen. 

Yf. bespricht eine quantitative polarimetr. Methode zur K-Best. Sie griindet sich 
auf Messungen der Verringerung des opt. Drehungsyermogens in Lsgg., welche das 
saure Na-Tartrat (I) u. Ammonmolybdat enthalten. Diese Erniedrigung wird yer- 
ursaclit durch die Einw. einer Lsg. von I  auf ein K-Salz. Quantitativ konnte K 
ais saures K -Tartrat bestimmt werden bei Verwendung einer Lsg. yon I ,  gesiitt. 
mit saurem K-Tartrat von der Zus. 51,612 g NaCjII5O0 u. 2 g K C JI60 0 im Liter. — 
50 ccm dieser Lsg. wurden mit 20 ccm W . unter Zusatz von 0,1 g KC.,H60 0 ver- 
setzt, nach 12 Stdn. bei 18° filtriert u. die Verringernng des o p t Drehungsyermogens 
nach Vermischen zu gleichen Teilen mit einer Lsg. von 97,964 g (NH4)0Mo7O24 • 
4HjO im 1 bestimmt Der Koeffizient der Yerringerung, entsprechend 0,001 g KjO 
in 20 ccm bei 18° betriigt 0,02383°. Die prozentuelle Zus. von K^O der in Lsg. 
enthaltenen Substanz (p  gr in 250 ccm) errcchnet man nach der Formel:

% K sO =
16,72—cfD18 1,25

p  0,02383
Na-Salze u. anderc Neutralsalze in einer geringeren Konz. ais 25 g im 1 yer- 

iindern die W erte nicht. (Boczniki Chemji 4. 287—94. 1924.) T e n n e n b a u h .
R . F rick e , Zur Trennung des Ga von Al wid Fe. Bei der Trennung des Ga 

yon A l u. Fe durch NH3 (vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 14 3 . 183; C. 1 9 2 5 . I. 
1968) wird Ga durch den Nd. mitgerissen, doch bleiben noch ziemliclie Mengen in 
der Lsg., die am besten nach sofortigem Absitzenlassen bezw. Zentrifugieren des 
Nd. abgehebert werden. Der Nd. wird mit konz. NII9-Wasser gewaschen, durch 
mehrmaliges Auflosen u. Fiillen des Fe(OH)„ kann yiel Ga aus dem Nd. entfernt 
werden. Bei Ggw. groBcrer Mengen Fe ist dieses Yerf. jedoch ungenauer ais die 
Trennung mittels Cu20. Die Trennung des Ga yon Al nach obigem Verf. liefert 
bessere Resultate ais die yon Fe. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 4 4 . 267—68. 
Munster, Uniy.) J o s e p h y .

N. Tananajew , Vencendung der Gleichgeuńchtsreaktion Fe'" -f- J '  ■%< Fe" +  J  bei 
der niafianalytischcn Bestimmung von Ferro und Ferrisalzen. (Ygl. Ztschr. f. physik. 
Ch. 114. 49; C. 1 9 2 5 . I. 1158.) Die Ferrisalzlsg. wird mit fiinffacher Menge KJ 
u. dann mit einem CberschuB yon NiijS20 3 behandelt; sehlieBlich wird das Thiosulfat 
mit Jodlsg. zurucktitriert Das Verf. gibt genaue Resultate, weil die Gleiehgewiclitsrk. 
Fe'" -f- y  Fe" -f- J  bei Ggw. yon Na^SjO^ prakt. vollstandig nach rechts yer-
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liiuft. — Die Perrosalzlsg. wird mit Seignettesalz, NaHC03 u. viel Jod behandelt; 
die Rk. yerlauft nach links; der Joduberschufi wird in COa-Atmosphfire mit Na.jS20 3 
zuriicktitriert. (Mitt. uber .wissensch.-techn. Arbeiten in der Republik [russ.] 13. 
72—73. 1924. Iiiew. Sep.) B ik e r h a n .

N. Tananajew , Uber den Zustand der Ferrisalze in der Losung. Lsgg. von Ferri- 
salzen enthalten meist mehr Fe, ais der Formel entspricht, weil ein Teil des Fe 
infolge der Ilydrolysc ais Fe(OH)3 yorliegt. Dieser Teil wird bei jodomotr. Best. 
nicht mittitriert, so da8 der Vergleich der Angaben maB- u. gewichtsanalyt. Bestst. 
eine Schiitzung des hydrolysierten Bruchteils ermoglicht. Das Fortschreiten der 
Hydrolyse fuhrt schliefilich zur Ausfallung von Fe(OH)3. (Mitt. uber wissensch.- 
techn. Arbeiten in der Republik [russ.] 13. 74—75. 1924. Kiew. Sep.) B ik e r m a n .

L. B ertiau x , Beslimmung des Mangans in  metallurgisehcn Produkten. (Buli. 
Soc. Chim. de France [4] 35. 1335—51. 1924. — C. 1925. I. 2101.) J o s e p h y .

L. M indalew , Ifbp- eine neue lieakłion a u f Kobalt. Bis zur Farblosigkeit verd. 
Co"-Lsgg. geben mit K4Fe(CN)0 bei Ggw. yon NH3 eine rotliche Farbung. Sie ist 
noch an 0,00005-n. Co"-Lsgg. sichtbar, wenn man 5 ccm Co"-Lsg., 2 ccm 25°/0ig. 
NH3 u. 1—2 Tropfen 0,5-n. K,Fe(CN)0 verwendete. Die Ggw. yon Ni" stort nur, 
wenn das Verhiiltnis C o : Ni unter 1: 200 gesunken ist; um die blaue Farbung der 
Ni-Ammoniakate loszuwerden, yerdUnnt man die Lsg. u. setzt zu der nur schwach 
blaulieher Lsg. das K4Fe(CN),, hinzu. Bei Failung konz. Lsgg. mit K4Fe(CN)6 kann 
man Co" nach der roten Farbę des Nd. u. des Filtrates nachweisen. (Mitt. uber 
wissensch.-teclm. Arbeiten in der Republik [russ.] 13. 57—59. 1924. Sep.) Bikeem,

Organlsche Substanzen.
Jo h n  C harles Sm ith , Die Mikrobestimmung von Methoxyl. Die Ausfuhrung 

der Preglschen Mikromethode zur Best. yon Methoxyl ergab stets zu niedrige 
Werte, weil die Angaben in der engl. ttbersetzung von P b e g l s : „Die quantitative 
organ. Mikroanalyse“ fiir die Bereitung der AgNOs-Lsg. irrtumlicherweise 20 g 
AgN 03 auf 200 g 95%ig. A. statt 20 g AgNOa auf 500 g 95°/0 A. (wie in der 
deutschen Ausgabe) lauten. Mit der nach letzteren Zahlcn bereiteten Lsg. waren 
die Resultate richtig. (Journ. Chem. Soc. London 127. 912. Manchester, Uniy.) H o r st .

Ed. Graefe, Zur Kenntnis der Valentaschen Jieaktion. Das bei der Valentaschen 
Rk. angewandte Dimethylsulfat muB stets frisch angewandt werden, da dasselbe 
hygroskop. ist u. durch das aus der Luft angezogene W. leicht yerseift wird. 
So wurden in 1,3 g' Dimethylsulfat, welclies mit 2°/0 W . yersetzt worden war, nach 
47 Tagen 6,1 mg, nach 160 Tagen schon 147 mg lI JSOł nachgewiesen. Das 
hydrolysierte Dimethylsulfat yermag aromat. KW-stoffe nur mehr z. T. aufzulosen. 
Ferner muB die Rk. bei Zimmertemp. yorgenommen werden, da auch die Kalte (0°) 
auf die aromat. KW-stoffe abschcidend wirkt, wie angefiihrte Versuchsresultate 
zeigen, u. zwar um so mehr, je  mehr Seitenketten die Benzolhomologen haben. 
Es ist auch ratsara; das Reagens in braunen Flasclien aufzubewahren, da das Licht 
die Verseifung beschleunigt. (Petroleum 21. 147—49. Dresden.) H e r z e n b e r g .

R o b e rt R obinson , Qualitativer Naćhweis schwacher Basen. Verf. yerwendet 
ais Reagens eine Lsg. yon Ferrichlorwasserstoffsaure, die man bcim Sattigen yon 
konz. HC1 mit krystallisiertem Ferriclilorid erhalt. Sie gibt mit den in PAe. gel. 
Substanzen drei Schichten, yon denen die mittlere, griin oder braun gefarbte, die 
scliwache Base — wahrscheinlich ais Ferrichlorid — cnthalt. Positiye Resultate 
ergaben allc einfachen Alkohole mit Ausnahme von A. u. Methylalkohol, z. B.
i-Amylalkohol, Benzylalkoliol, cyclo-lIexanol; aliphat. Athcr, z. B. A., Di-i-amyl- 
ather; Ester, z. B. Athylacetat, Athylbenzoat; Ketone, z. B. cyclo-Hcxanon, Aceto- 
phenon; Aldehyde, z. B. n-Heptylaldehyd, Benzaldehyd; Phenolather, z. B. Anisol, 
Yeratrol; Nitroyerbb., z. B. Nitromethan, Nitrobenzol; Nitrile, z. B. Acetonitril,
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Phenylacetonitril; Tliioiither, z. B. Diiithylsulfid u. viele anderc Klassen von Verbb. 
Im ganzen wurden mehr ais 200 Fiille untersucht u. nur wenig Ausnabmen fest- 
gcstellt. Die Probe yerlief negativ bei Carbonsiiuren, Siiurccliloriden (nicht aber 
Anhydriden, Amiden oder Esterchloriden), Thiophen, Safrol u. Diphenylśither. 
(Journ. Chem. Soc. London 127. 768—69. Manchester, Univ.) G o t t s c h a l d t .

C. D. Garby, Die Bestimmung von Dicyandiamid. Nach Priifung der bisherigen 
Verff., die samtlich unbefriedigend gefunden wurden, wurde die Nickelguanylharn- 
stoffmethode von D a f e r t  u . M ik l a u z  (Ztschr. f. landw. Versuchswesen Deutsch- 
Osterr. 22. 1; C. 1919. IV. 109) modifiziert. Wesentlich hierbei sind Sattigung des 
Fiillungsmittels mit Ni-Guanylharnstoff u. richtige Konz. an N il,. 2%'g- NH3-Lsg., 
mit der Ni-Verb. gesatt., dient sowohl zur Herst. der 10%ig- Mannitlsg., mit welcher 
der Riickstand der Eindampfung mit NH3 aufgenommen wird, ais auch zu der- 
jenigen der Lsg. yon Ni- u. NH4-Nitrat, die zur Fiillung dient. Nach Zusatz der 
NaOII-Lsg. muB das GefiiB bedeckt werden, um Vcrlust von NH, zu yermeiden. 
Es werden Einzelyorschriften gegebeu fiir die Best. in techn. Dicyandiamid, in 
Calciumcyanamid des Handels, in Gemischen von Cyanamid mit sauren Phosphaten 
u. in Lsgg., die auBer Dicyandiamid Guanylharnstoff u. Biguanid enthalten. (Ind. 
and Engin. Chem. 17. 266—68. Washington [D . C.], Fixed Nitrogen Res. Lab.) S p .

Louis D esvergnes, Bestimmung der Pikrinsaure in  Gegcnwart anderer Nitro- 
verbindungen. (Vgl. Ann. Chim. analyt. appl. [2] 7. 39; C. 1925. I. 1892.) Emp- 
fehlung der jodometr. Best. in alkoh. Lsg. nach folgender Rk.: 6C,jH2(NOa)3OH 
Ą -  5KJ. -j- K J0 3 =  6 C0Hj(NOi,)OK -|- 3 JS -|- 3H20 . V6r^leichcnde Verss. mit 
Beimischungen, die nicht mit K J -)- K J0 3 reagieren u. Dinitrophenol, das ebenfalls 
sich analog yerhSlt l g  C„H3(NOs)sOH entspricht 1,2441 g C6H2(NOi)3OH. Trinitro- 
phenol u. a-Mononitronaphthalin sind auch durch CC14 quantitativ trennbar. (Ann. 
Chim. analyt. appl. [2.] 7. 97—100.) G r o s z f e l d .

L. van  I ta l l ie  und A. J . S teenhauer, Mikrochemische Reaktionen zur TJntcr- 
scheidung von p-Oxyphcnylathylamin (Tyramin) und (3-Imidazolylathylamin (Histamin). 
Zur Unterscheidung werden mikrochem. Rkk. mit Pikrinsaure, PtClj, PtJ^, BiJ3, 
P-Wo-Siiure, Si-Wo-Saure angegeben. Abb. in der Quclle. (Pliarm. Weckblad 
62. 429—33. Leiden.) G r o s z f e l d .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

T heodor Hoffm ann, Eine Kreiselpumpe zum Fordem von Fliissigkeiten mit 
harten, sclileifenden Beimengungen. Bei der von F r . G r Op p e l , Bochum gebauten 
Kreiselpumpe ist das GehSuse mit einem auswechselbaren Futter aus hartem Stahl 
ycrsehen, ebenso sind Laufrad u. Dichtungsringe leicht auswechselbar angeordnet, 
so daB die rasch yerschleiBenden Teile schnell ersetzt werden konnen. (Chem. 
Apparatur 12. 62—63.) N e id i ia e d t .

H erm ann K abe, Uber die Wirtschaftlichkeit des Pulsometers. (Vgl. J a e g e r , 
Ztschr. f. angew. Ch. 37. 882; C. 1925. I. 143). Vf. setzt die Vorziige des Pulso
meters auseinander. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 387—88.) J u n g .

—, Kontimderliche Filterpresse. Die Filterpresse der Industrials Separators Co., 
New York, bestelit aus einer sich drehenden Trommel aus Filtermaterial, die sich 
in einem Zylinder befindet, in den die FI. unter Uberdruck gegen das Innere der 
Trommel eintritt. Der Riickstand wird durch einen Abnehmer abgeschabt. (Chem. 
Metallurg. Engineering 32. 456.) J u n g .

H. J . Krasę, J. Y. Yee und J. M. B raham , Wie verhiitet man das Backen 
von Krystallen? Yff. berichten uber Yerss., die latente Warme der Umwandlung
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einer Krystallform in die andere zu benutzen, die Feuchtigkeit aus granuliertem 
N S tN 03 zu entfernen. Ais bestes Mittel zum Uberzielieii der Korner ais Schutz 
gegen Feuchtwerden erwies sich „Petrolatum". (Chem. MetalLurg. Engineering 32. 
241—43.) Jung .

—, Fortschńtte a u f dem Gebiet der Losungsmittd-Jluckgeiuinnung. Die zur Riick- 
gewinnung yon yerdampften Losungsmm. gebrauchten YerfF. lassen sich einteilen 
in Abkuhlungsyerff., Kompressionsyerff., Adsorptionsyerff. durch fl. Losungsmm., 
Adsorptionsyerff. durch akt. Kobie. Vf. kommt zu dem Schlufi, daB nur das Ad- 
sorptionsyerf. mit akt. Kohle sich wirtschaftlich eignet. Da abcr der intermit- 
tierende Betrieb bei diesem Verf. liistig ist, besclireibt Vf. eine Anlage, bei der die 
akt. Kohle im Kreislauf durch den App. zirkuliert. (Gummi-Ztg. 39. 960—62.) E v e r s .

H. J. M acin tire , Das Kiililen und Befeuchten von Luft. Vf. entwickelt ein 
Verf. (psychometr. Kuryenkarte im Original) zur Berechnung der erforderlichen 
Abkuhlung in einer LMtbefeuclitungseinrichtung nach dem Zerstiiuberverf. (Chem. 
Metallurg. Engineering 32. 437—42. Uniy. of Illinois.) J u n g .

R o b ert Guyonnet, Paris, Selbsttatigcr Reaktionsmittcherteiler. (D. B. P. 413020 
KI. 12 f vom 22/3. 1924, ausg. 30/4. 1925.) K a u s c h .

M aschinenbau-A nstalt H um bold t, Koln-Kalk, Zentrifugalkolloidmuhle. 1. Zen- 
trifugalkolloidmuhle, dad. gek., daB eine Kreiselpumpe, am besten eine mehrstufige 
Hochdruckkreiselpumpe, mit einem Zerstfiubungswiderstand yersehen ist, dessen 
dem Flussigkeitsstrom zugewendete Kanten glatte, gewellte, slufenweise yerkiirzte 
oder einfe beliebige andere Form haben u. dessen einzelne Bleche gegebenenfalls 
senkrecht zum Flussigkeitsstrom mit Schlitzen yon beliebiger Form yersehen sind.
— 2. dad. gek., daB die Biegungswinkel der Zentrifugalfliigel gegenuber den zur 
Erzeugung der hochsten Saugwirkung geeigneten Winkeln yerSndert werden, um 
eine hohere Sclilagwirkung zu erzielen. — 3. Ausfiihrungsform der Vorriclitung 
zur Herstellung yon Dispersionen aller Art fiir den fortlaufenden Betrieb, dad. gek., 
daB zwischen die Yormiscli- oder Fiillapp. u. die Zentrifugalkolloidmuhle ein 
geschlossenes GefiiB eingeschaltet wird, aus dem das Mahlgut nach Bedarf u. Ver- 
arbeitungsmoglichkeit von der Muhle angesaugt wird. (D. R. P. 413143 KI. 12g 
vom 20/4. 1923, ausg. 30/4.1925.) K a u s c h .

Jo h a n  N icolaas A dolf Sauer, Amsterdam, Reinigen von Fliissigkeiten. (D. B,. P. 
413500 KI. 12d yom_ 10/8. 1921, ausg. 11/5. 1925. — C. 1922. IV. 1261.) K a u s c h .

F arb e n fa b r ik e n 'v o rm . F rie d r. B ayer & Co., Leverkusen b. K o ln  a. Rh., (Er- 
finder: A lfred  E n g e lh a rd t, Wiesdorf), Abscheiden von Ddmpfcn aus Gasen unter 
yermindertem Druck. (D. B.. P. 413330 K I. 12e vom 3/7. 1921, ausg. 5/5. 1925.— 
C. 1924. I. 2621.) K a u s c h .

Societe des Condenseurs Delas, Paris, Abscheidung vctn Krystallen aus ihren 
Losungen mittels Abkfihlwig, 1. dad. gek., daB man die Abkuhlung durch die Ver- 
dampfung einer mit. der Lsg. yermengten Fl. mit yerlialtnismSBig niedrigem Kp. 
bewirkt, wobei das Gemenge gegebenenfalls bis zur Beendigung der Krystallisation 
geruhrt u. die yerdampfte Fl. zweckmaBig durch Kondensation wiedergewonnen 
wird. — 2. dad. gek., daB die Lsg. u. die Kuhlfl. yoneinander getrennt oder mit- 
einandcr yermischt yorteilhaft unter gleichzeitiger Zerstaubung in den Verdampfungs- 
raum eingespritzt werden. (D. B. P. 412968 Kt. 12c vom 22/8. 1924, ausg. 2/5.
1925.) K a u s c h .

F rancis P a llis te r , Middlesbrough, York, Engl., Abdampfpfanne. 1. Auf aus
Mauerwerk gebildeten Kanalen aufgesetzte Abdampfpfanne, dad. gek., daB ein Ein- 
dringen yon Luft im Mauerwerk durch einen gardinen- oder schiirzenartigen Kranz 
am Pfannenboden yerhindert u. dieser Kranz in oder auf das die Pfanne tragende 
Mauerwerk derart eingebettet ist, daB ein LuftabschluB gebildet ist. — 2. dad. gek.,



422 H m. E l e k t r o t e c h n ik . 1925. H.

daB der gardinen- oder schurzonartige Krauz an der Hinteraeite u. an den Seiten 
der Pfanne ais ein Bestandteil oder ais ein Teil dieses Bestandteiles der Pfanne 
ausgebildet oder der genannte Kranz in Gestalt einer Gruppe yon Platten an der 
Pfanne befestigt ist u. in beiden Fiillen der Kranz oder die Einfassung im Mauer- 
werk eingebettet wird. — 3. dad. gek., daB der gardinen- oder schurzenartige Kranz 
an der Vorderseite oder der Brust der Pfanne in Form einer Metallplatte oder 
einer Gruppe solcher Platten angeordnet ist u. dieselben auf das Mauerwerk auf- 
gelegt sind oder dasselbe uberdecken. (D. R. P. 413378 KI. 121 vom 27/2. 1923, 
ausg. 9/5. 1925. E. Prior. 31/3. 1922.) K a u s c h .

Grustav H ilg e r, Gleiwitz, Kaminkiihler, bei dem ein Teil des zu kiihlenden 
W . dazu benutzt wird, ein Vereisen des Kaminkuhlers zu yerbindern, dad. gek., 
daB yon der Warmwasserzuleitung Ableitrolire nacli dem in bekannter Weise 
unterhalb der Kiihlluftzufuhrung angeordneten Heizkanal fuliren, in den Heberohre 
eintauchen zur Ableitung des erkalteten Heizwassers in den Sammelbehalter des 
Kuhlers. (D. R. P. 413503 KI. 17 e vom 11/7. 1924, ausg. 12/5. 1925.) K a u s c h .

III. Elektrotechnik.
W . N ernst, Zur Entwicklung der Metallfadenlampe. Wiirdigung der Yerdienste 

von Dr. F r it z  B la u  (geb. 1865) um die tecbn. Herstellung yon Metallfadenlampen. 
(Ztsclir. f. Elektrochem. 31. 166—67.) B ik e r m a n .

A dolf B arth , Frankfurt a. M., Elektrolyse von Kupferoxydulhalogensalzlbsw>gen 
in den Halogenverbb. der Alkalien, alkal. Erden u. ahnlichen Salzen mit 1. Anoden, 
dad. gek., daB man die durch den Luft-O., oxydierte Oberflachenschicht des Elektro
lyten in flacher Schicht von der OberfUtche der Bader abstromen laflt u. mit ge- 
eignetem Kupfermaterial in geschlossenen BehSltern zum Kupferosydulsalz reduziert 
u. darauf den reduzierten regenerierten Elektrolyten zweckmaBig nach yorherigcr 
Filtration in stetem Kreislauf am Boden der Elektrolysierzelle wieder zufiihrt, von 
wo aus Elektrolyt aufstromt u. die Zirkulation von neuem beginnt. — Der Umlauf 
des Elektrolyten erfordert keinen wesentlichen Mehraufwand an Kraft, da die Be- 
wegung des Elektrolyten ohnehin empfehlenswert ist. (D. R. P. 411017 KI. 40 c 
vom 21/3. 1924, ausg. 21/3. 1925.) K O h l in g .

E r ik  G nstaf R o b e rt A ngel, Bengtsfors, Schweden, Elektrolyse von Salzlosungen. 
(D. P . 413379 KI. 121 vom 6/6. 1923, ausg. 7/5. 1925. Schwed. Prior. 6/10.
1922. — C. 1924. I. 508.) K a u s c h .

W este rn  E le c tr ic  Company, Inc., New York, ubert. von: H en ry  L. W ard, 
Chicago, Majinahme bei elektrolytischen Arbeiten. Das liistige Verspriihen des sauren 
Elektrolyten durch das in feinster Yerteilung entwickelte Gas bei Elektrolyten, be- 
sonders der Gewinnung yon Cu aus Beizlaugen unter Verwendung unl. Anoden 
wird yermieden, wenn der Elektrolyt mit einer Schicht fein yerteilten, zweckmaBig 
mit einem wasserabstoBenden Stoff, wie Paraffin, getrankten Korkes bedeckt wird. 
(A .P. 1530335 vom 4,3. 1922, ausg. 17/3. 1925.) KO h l in g .

Je an  B illite r , Wien, Diaphragmen fiir elektrólytiselie Zellen. Die Diaphragmen 
werden aus langen, iiber die ganze Lange bezw. Breite des Diaphragmas reichen- 
den, sehr diinnen Glasfaden hergestellt, welche an Rahmen durch Einkitten, 
-schmclzen o. dgl. befestigt sind. Zwecks Dichtung werden die Faden, zweckmaBig 
unter Mitvcrwendung yon Glaspulyer durch Erhitzung, gegebenenfalls unter Druck 
zusammengesintert oder gefrittet. Vorzugsweise werden die Diaphragmen in Verb. 
mit einem Asbestgewebe yerwendet, welches entweder zwischen Kathode u. Dia- 
phragma oder zwischen mehrere Lagen der Glasfaden gesclialtet wird. (0e. P. 
99199 yom 23/4. 1923, ausg. 10/2. 1925.) K O h l in g .
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Jo h n  W. Mc Geehan, Jr., New ark, iibert. yon: P a tr ic k  J . Conboy, Newark, 
N. J., V. St. A., Plastische Masse, welche aus geeigneten Fiillmitteln, Bindemitteln 
n. H ,0 2 bestelit. — Beispielsweise wird eine Misehung aus 15 Pfund Asbest,
15 Pfund Glimmer, l ‘/2 Pfund Seherwolle, ’/2 Pfund Carnaubawaclis, 2 Pfund Harz,
2 Pfund Zn, 5 Pfund Kopal u. 2 Unzen Ha0 2 empfohlen. — Die M. kann zur Hcrst. 
yon Isolationskorpern etc. yerwendet werden. (A. P. 1531845 vom 10/2. 1923, 
ausg. 31/3. 1925.) O e l k e r .

Texas G ulf S u lphu r Com pany, Bay City, iibert. yon: W illia m  H. Kobbe, 
New York, Schwefelprćiparat, besteliend aus etwa 40 Gewichtsteilen S u. 60 Ge- 
wiclitsteilen eines porosen StofFes (Vulkan. Tuff). — Es dient fur Isolierzwecke u. dgl. 
(Can. P. 243365 yom 23/2. 1924, ausg. 30/9. 1924.) K a u s c h .

H en ry  Schnltz, Koln-Junkersdorf, Herstellung von Kałhoden fur Sćhmelzflufi- 
elektrolyse mit einem Uberzug aus Kolile u. Teer, dad. gek., da8 die Misehung yon 
Kohle u. Teer nach cftm Riittelyerf. aufgetragen u. mit der unterschnittenen Unter- 
lage yerbunden wird. — Die Erzeugnisse sind yollkommen gleichmSBig dicht u. 
besitzen groBe Festigkeit. (D. R . P. 411016 KI. 40c vom 6/5. 1924, ausg. 21/3. 
1925.) K O h l in g .

R o b e rt de Tem pie, Interlaken, Schweiz, Herstellung eines reinen Rohsto/fs fur  
Elektroden, 1. dad. gek., daB fester reiner C (KuB) mit asehefreien festen oder fl. 
KW-stoifen yermiseht u. der troekenen Dest. unterworfen wird, wobei die sich 
entwickelnden Gase durch gluhende Holilkorper geleitet werden, um aus den 
Gasen den festen C abzuscheiden. — 2. dad. gek., daB der abgeschiedene C in einer 
Ktthlkammer niedergesehlagen wird, dereń Boden ais RiihrgefaB ausgebildet ist, in 
dem sogleich. eine Misehung des RuBes mit neuen KYY-stoffen stattfindet. — 3. dad. 
gek., daB die nach der Kiihlung u. Wasehung bleibenden Gase zur Heizung der 
MufFel usw. benutzt werden. (D. R. P. 413298 KI. 12h yom 13/7. 1922, ausg. 7/5. 
1925.) K a u s c h .

E dison Swan E le c tr ic  Co., Ltd., C. E . H ia t t  und F . A. G oulding, London, 
Gliihkathoden. Die Erfindung betrifft die Verwendung yon Mg, Ca, Sr, Ba oder 
Be bei der Herst. yon Gliihkathoden. Das yerdampfbare Metali oder eine seiner 
Legierungen wird der Anodę zeitweilig geniihcrt oder in ihrer Niihe befestigt. 
(E. P. 225926 vom 10/9. 1923, ausg. 7/1. 1925.) K O i il in g .

N. V. P h ilip s ’ G loeilam penfabriken  (Erfinder: A ntonius de Graaff), Eind- 
hoyen, Holland, Gasgefiillte elektrische Gliihlampe mit schraubcnformigem Gltihfaden 
aus schwerschmelzbarem Metali, dad. gek., daB sie gleichzeitig ein Trockenmittel 
u. jEf2 in einer Menge yon etwa 0,5—4°/0 der Gasfiillung enthalt. — Das Durch- 
hangen des Gliihfadens wird yermieden. (D. B,. P. 411737 KI. 21 f  yom 18/4.
1923, ausg. 3/4. 1925. Holi. Prior. 27/4. 1922.) K O h l in g .

W u rttem b erg isch e  H andelsgesellschaft m. b. H., Stuttgart, Gafoanisches 
Elnnent, dad. gek., daB der die Braunsteinpatrone mit Wickelung u. Kohlenstab 
aufnehmende beiderseitig offene Zinkż-ylinder an seinem unteren u. oberen Ende je 
eine yollkommen wasserdicht abschlieBende u. jederzeit leicht abnehmbare Kappe 
aus elast. Materiał, wie Gummi o. dgl., tragt, wobei die obere Kappe mit einer 
Durehtrittsoffnung fiir den aus der Patrone herausragenden Kohlenstab yersehen 
ist. — Es ist die Auswechsclung der Patrone oline AnschluBbrucke moglich. 
(D. R. P. 412974 KI. 21 b yom 4/4. 1924, ausg. 4/5. 1925.) K O h l in g .

G. N. Antonoff, London, Trockenelement. Die lose in einem wasserdichten 
Behalter angeordnete Zinkelektrode besitzt die Form eines zylindr. Bechers. Sie 
ist mehrfach gelocht, bezw. mit schwachen Stellen yersehen, welche w3hrend des 
Gebrauches durchfressen werden. Die in der Mitte angeordnete Kohlcnelektrode 
ist von dem aus Mn02, Grapliit, ZnClj u. NH4C1 bestehenden Depolarisator 
umgeben, der in Gewebstoff eingeschlossen ist. Der Elektrolyt, der zwischen dem
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Depolarisator u. dcm Zinkbecher angeordnet ist, besteht aus ZnClj, NH4C1, geąuollener 
Stiirkc, gekornter nicht geąuollener StJirke u. W . Er wird durch Erwitrmen der 
Zelle in gallertartigen Zustand gebracht. (E. PP. 225889 vom 8/6. 1923, ausg. 
7/1. 1925 u. 226111 vom 8/6. 1923, ausg. 7/1. 1925.) K O h l in g .

H ans A lb rech t H eil, Darmstadt, Masseplatte fiir elektrische Sammler, dad. gek., 
daS in der wirksamen M., geneigt zur Horizontalen, durch die M. hindurchgehende 
Locher angebracht sind .— Die Platte bietet vor den bekannten Platten denVorteil 
der Moglichkeit einer starkeren u. gleichmSfligercn Beanspruchung u. einer groBeren 
Haltbarkeit der wirksamen M. (D. R . P. 411674 KI. 21 b vom 4/9. 1923, ausg. 2/4.
1925.) K O h l in g .

Charles J . Johnson, Bolivar, V. St. A., Sammlerplatten. Um das Herausfallen 
akt. M. zu yerhiiten, werden die Gitter mit 2 schwammformigen Hiillen bedeekt, 
yon denen die dem Gitter benachbarte eine von dem elektr. Strom leicht, die 
zweite einen vom Strom schwerer beeinfluBten Elektrolyten triigt u. es wird iiber 
diesen Hiillen ein aus PbO, Pb30 4, gemahlenem Celluloid, Glycerin u. Wasserglas 
bereiteter glasartiger Uberzug erzeugt, der das Durchtreten yon H2S04 durch die 
Hiillen yerhindert. (Can. P. 241186 vom 9/6. 1923, ausg. 1/7. 1924.) K O h l in g .

S ah ara  D ry B a tte ry  Company, iibert. yon: E dw ard  H ack ing , Rhode Island, 
V. S t  A., Elektrolyt fiir Sammlerbatterien. Wasserglas u. eine Lsg. von IIg(IIS04)a 
in HsSOł werden gemischt u. die bei passender Stiirke gallertartig erstarrende M. 
mit Mineralol yersetzt. (Can. P. 241734 vom 28/4. 1928^ ausg. 22/7. 1924.) Kt)n.

E ah rzeu g fab rik  E isenach , Z w eign iederlassung  d er G othaer W aggon- 
fa b r ik  A.-G. Gotba, Eisenach, Elektrolytische Gleichrichtcr, dessen in einer Isolier- 
rohre mit capillarem Spielraum gefiihrte Al-Elektrode mit dem unteren Ende iiber 
die Isolierrohre yorsteht u. nach MaBgabe ihres Verbrauchs selbsttatig yorgesehoben 
wird, dad. gek., daB die Isolierrohre nur in ihrem unteren Teil das Elektrodenende 
der Al-Elektrode mit capillarem Spielraum umgibt u. sich oberhalb dieses Fiihrungs- 
endes zu einem Teil von groBerem Durchmesser erweitert, in welchem das Elektroden- 
metall durch Einfiillen von Ol gegen Beriilirung mit der Elektrolytfl. gesichert wird.
— Es wird der Yorteil der bekannten capillaren Elektrodenfuhrung erreicht u. 
gleichzeitig die Krystallbildung, die bei nicht capillar gefiihrten Elektroden auftritt, 
yerhindert (D. E . P. 411970 KI. 21 g vom 18/10. 1922, ausg. 9/4. 1925.) KUhling.

VII. Agrikultur chemie; Diingemittel; Bo den.
H auschild , Versuche mit steigenden Kaligaben und verschiedenen Arten Kali- 

salzen zu Zuckerruben. Aus eigenen Yerss. mit Zuckerriiben schlieBt Vf., daB die 
Kalizufuhr langere Zeit vor der Saat zu geben ist. Das 40l)/oige Kali bringt dabei 
die hochsten ErtrSgnisse bei Zuckerruben. Vf. empfiehlt die Neubauerschc Boden- 
untersuchungsmethode, welche die Feststellungen des ungefahren Diingerbedarfs fur 
Hochsternten gestattet und warnt die Emteergebnisse bei Kali u. Pliosphorsaure- 
yerss. bedingungslos auf andere Gegenden zu tibertragen, da geolog. Ursprung des 
Bodens, Klimayerh&ltnisse u. auch die Diingung des yorhergehenden Jahrzehntes den 
Niihrstoffgehalt des Bodens sehr yerschieden beeinflussen. (Erniihrung d. Pflanze. 
21. 32—34. Tessin (Meckl.) B r a h m .

0. le m m e n n a n n  und H. W ieB m ann, Yer suche mit „Asahi-Promoloid“. Das 
„Asahi-Promoloid“, welches von der Asalii-Glasgesellschaft, Tokio, hergestellt wird, 
stellt ein kolloidales Magnesiwnsilikat dar, durch dessen Anwendung in Japan 
bedeutende Ertragsteigerungen erzielt sein sollen, besonders bei Reis, Kartoffeln u. 
Sojabohnen. Vff. konnten in GefiiByerss. mit italien. Raygras zeigen, daB das 
Asahi-Promoloid bei Phosphorsiiuremangel auf Sand eine geringe ertragsteigernde 
Wrkg. ausiibt, docli nehmen Yff. den erzielten Mehrertrag nicht ais feststehend an, 
da er kleiner war ais die zugehorige dreifache mittlere Schwankung. Infolge der
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alkal. Rk. des Priiparates koimten nur geringe Dosen gegeben werden. (Ztschr. f. 
Pflanzenernahr. u. DUngung Abt. A. 4 . 345—47.) B r a h m .

C hristian  K ru ll, Betrachtungen zu Reinaus Untersiićhungen iiber die Kohlen- 
siiure. Polemik. (Ztschr. f. Pflanzenernflhr. u. Diigung. Abt. A. 4 . 359—367.) B r a .

0. A rrhenius, Der Kalkbedarf des Bo deus. I I I .  Der Mnflu/i der Bodenreaktim 
auf die biologischen wid physikalisch-chemischen Bodenfaktoren. (Ztschr. f. Pflanzen
ernahr. u. Diingung. Abt. A. 4 . 30; C. 1 9 2 5 . I. 1645.) Vf. stellt die bisher vor- 
liegendcn Unterss. iiber das Verhaltnis von speziellen Bodenfaktoren zum Saure- 
grad des Bodens zusammen. Es werden berttcksichtigtStickstofforganismen,Knollehen- 
bakterien, bei welch letzteren strcng zu unterscheiden ist zwischen dem Optimum 
fur das Wachstum der Knollchenbakterien und dem Optimum fiir die Knollchen- 
bildung. Durch eigene Unterss. konnte Vf. zeigen, daB die Knollchenbildung ganz 
unabhangig von der;Entw. der Wirtspflanze vor sich g eh t Die Nitrifikation ais 
auch die Stickstoftsammlung gehen ziemlich gleichartig vor sich. Auch die pflanzen- 
schadlichen Organismen zeigen eine deutliche Abhangigkeit von der Boden- 
reaktion. Die Ergebnisse der bisherigen Unterss. sind in einer Tabelle zusammen- 
gestellt. Weitere Angaben beliandeln den EinfluB der Kalkung auf Diingung u. 
Ernteertrag und EinfluB des Sauregrades des Bodens auf die physikal. Eigenschaften 
desselben. (Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. DUngung. Abt. A. 4 . 348—358.) B r a h m .

W a lte r  M evius, Wasserstoffionenkonzentration und Permeabilitdt bei „kalkfeind- 
liclien“ Gewdchsen. Die friiliere Ansicht des Vfs., daB die Ca-Feindliclikeit von 
Sphagnęen,. Pinus Pinaster u. Sarothamnus Bcoparius auf eine spezif. Wrkg. der 
OH-Ionen in diesen alkal. reagierendcn Boden zuriickzufuliren ist, deckt nicht die 
Iiompliziertheit des Problems auf. Einfaclie Neutralisationseflekte durch Bindung 
der von den Pflanzen angeblich ausgeschiedenen Sauren konnen nicht die Ursache 
der schadigenden Wrkg. von CaCOs sein. pjj-Anderungen iiben je  nach Konz. der 
iibrigen Ionen in der Nahrlsg. eine sehr yerschiedene Wrkg. aus. Die Schadigung 
kommt durch Uberschwemmung der Zellen mit den in der Lsg. oder dem Boden 
befindlicheu Ionen zustande. Erhohung oder Erniedrigung des pjj ruft Per- 
meabilitatssteigerung u. groBere Empfindlichkeit gegen Ionenkonzz. hervor. Bei 
den kalkfeindlichen Pflanzen liegt das Optimum bei yerhSltnismaBig saurer Rk. 
(Ztschr. f. Botanik 16. 641— 77. 1924; Ber. ges. Pliysiol. 2 9 . 876 — 77. Ref. 
W a l t e r . )  W o l f f .

Gustav G assner, Fruhtreibversuche mit Blausaure. Bei Behandlung von in 
Winterruhe befindlichen einheimischen Pflanzen (Flieder, Maiglockchenchizome 
u. and.) mit 1 Vol. %• HCN bei 1 std. Begasungsdauer konnte eine spezif. Wrkg. 
der Blausaure auf Fruhtreiben und Bliitenbildung beobachtet werden. (Ber. Dtsch. 
Botan. Ges. 4 3 . 132— 137.) B r a h m .

A lesan d e r Lustig , Bedeutung und Bekampfung de?- Rattcnplage. Mit Battoxin 
der Gesellscliaft fiir Seuclienbekampfung A.-G., Frankfurt a. M.-Niederrad, wurden 
giinstige Wrkg. erzielt, (Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 35. 225—26. Frank
furt a. M.) G r o s z f e l d .

H. N ik las  und A. H ock , Die Reaktionsuntersuchung der Boden mit kolori- 
metrischen Methoden in der landwirtschaftlichen Praxis. Beurteilung des Merckschen 
Untersuchungsverfahrens. (Vgl. auch C. 1 9 2 5 . I. 1647. 1790 u. 2406.) Der Uni- 
versalindicator M e r c k  ist wohl zur allgemeinen Orientierung iiber die P u  eines 
Bodens geeignet, jedocli zum Gebrauch in der Praxis der Landwirtschaft nicht 
anwendbar. (Tonind.-Ztg. 4 9 . 467—68. Weihenstephan.) WECKE.

N orsk H y d ro -E le k tr isk  K v ae ls to fak tiese lsk ab , Oslo, Uberfiihrung von 
Sto/fen, icelche die Eigenschaft aufweisen, bei langerer Aufbewahrung zu einer festen 
Masse zusammenzubacken, in kornige, nicht wieder zusammenbackende Form. (D. Ł. P.
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412864 KI. 16 vom 23/12. 1923, ausg. 2/5. 1925. N. Prior. 23/1. 1923. — C. 1924.
I. 2535.): KOni.rNG.

E h en a n ia  Y erein  Chem ischer F a b rik e n  A.-G-. Z w eign iederlassung  M ann
heim  (Erfinder: F rie d ric h  E iiaberg), Mannheim, Herstellung von Diingemitteln, 
dad. gek., daB mit tiberschiissiger gasformiger IIC1 aufgeschlossene Eoliphospliate 
mit geeigneten Sulfaten, z. B. denen der Alkalien, des Mg oder Mischungen dieser 
yermischt werden. — Der Zusatz bewirkt das Verschwinden des lastigen Salzsiiure- 
geruches. (D. E . P . 411038 KI. 16 vom 30/4. 1922, ausg. 21/3. 1925.) ICtłnLlNG.

M aschinenbau-A nstalt H um bold t, Koln-Kalk, Ilcrstellung von Diingemitteln, 
dad. gek., daB Brennstoffriickstande, insbesondere Braunkohlenasehen, mit Phosphat 
gemiseht u. dann ohne weiteren Zusatz von Brennmaterial in Koncertem zur 
Sinterung gebracht werden. — Der fur Dungezwecke seliadliche Gehalt der Braun- 
kohlenasche an Schwefelsiiure wird unschadlich u. das Phosphat ais Pflanzenn&hr- 
stoff yerwertbar. (D. E . P. 411150 KI. 16 vom 9/5. 1922, ausg. 23/3. 1925.) KOn.

Chem iczny In s ty tu t Badaw czy, Lemberg, Diingemittel. Pulverformige 
Mischungen von Eohphosphat u. Kohle, denen noch Gips, Kalisalze oder beide 
zugefiigt sein konnen, werden in geeigneten Brennern verbrannt unter Yerwendung 
der Yerbrennungswitrme, z. B. zur Kesselheizung. Das Phosphat geht dabei in 
assimilierbaren Zustand uber. (E. P. 227447 vom 7/1. 1925. Auszug yeroff. 4/3.
1925. Prior. 7/1. 1924.) K O i il in g .

C. K roseberg , Ziiricli, Herstellung eines nichtbackenden. Diingeniittels, dad. gek., 
daB MgClj enthhaltende Lsgg. vou NH4C1, welche vor oder nach dem Eindampfcn 
mit der dem Gchalt an MgCl2 entsprechenden Menge (NH4)2S 04 vermischt worden 
war, in warmem Zustande innig bis zur Abbindung yerrieben u. nach dem Erhiirtcn 
gepulyert werden. — Durch einfaches Abdampfcn wird kcin streufaliiges Erzeugnis 
erhalten. (D. E . P. 411055 KI. 16 vom 7/11. 1923, ausg. 23/3. 1925.) K O h l in g .

F ritz  S tótzel, Deutschland, Diingemittel. Teilref. nach E. P. 224226, vgl. C.
1925. I. 1440. Nachzutragen ist, daB die mittels Alaun entfetteten Filtrate vor dem 
Ableiten zwecks weiterer Eeinigung von neuem iiber Torf o. dgl. gefiltert werden. 
(F. P. 585771 vom 24/5. 1924, ausg. 6/3. 1925. D. Priorr. 14/9. u. 3/11. 1923 u. 
29/2. 1924.) KO h l in g .

Jo se f M ontag, Wien, Diingemittel. Kehricht, Muli, Asche u. dgl. wird einige 
Tage beluftet, zerkleinert, mit etwa 7% Kalkpulver gemiseht u. gesiebt. Ferner 
werden vom Flussigen nicht getrennte Fakalien mit einer Lsg. yon NaHS04 ver- 
riihrt, diese Mischung mit der ersten yermengt u. die M. etwa 2 Wochen in ver- 
flossenen Eaumen sich selbst iiberlassen. (0e. P. 98994 vom 23/2. 1924, ausg. 
10/1. 1925.) KOh l i n g .

F arb en fab rik en  vorm . F rie d r. B ayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Eh., 
iibert. yon: E m il Molz, Halle a. S., Ilerstellung von Pflanzenschutzmitteln. Man 
iinpriigmert feinpulyerige, inerte Stoffe mit insekticiden, fungiciden oder baktericiden 
Mitteln durch Failung dieser Mittel aus Lsgg., durch chem. Ek. Verdampfung oder 
Sublimation derart, daB sie sich zwischen den kleinsten Staubkornern des inerten 
Stoffes ablagern, mit oder ohne Zusatz anderer wirksamer Stoffe. — Man fiillt z. B. 
S in fein yerteilter Form auf sehr feinpulyerigen inerten Stoffen, wie Kieselgur, 
CaS04, Kaolin oder Talk, indem man z. B. Kieselgur mit einer wss. Lsg. eines 
Polysulfids, wie K» S3, K2S4, K3S6, trankt, hierauf trocknet u. mit einer Saure nach- 
behandelt, oder indem man den inerten Stoff zuniichst mit einer mit S 02 gesiłtt. CaCls- 
Lsg. u. dann mit HaS behandelt, oder das Pulyer mit in CS2 gel. S impriigniert u. 
den CS2 yerdampfen liiBt, oder den inerten Stoff impriigniert, trocknet oder pulyert. — 
Man kann auch den inerten Stoff mit NajAaOj-Lsg. benetzen, trocknen, mit CuS04 
imprSgnieren u. mit CH3C02H behandeln, oder den inerten Stoff, wie Kaolin, mit 
einer Lsg. yon Schweinfurter Griin in NH3 oder einer kolloidalen Lsg. dieser Yerb.
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irapragnicren. Das Yermahlen kann auch in einer Kolloidmuhle erfolgen. — Zur 
Herst. Aa-haltiger Pulver kann man den inerten Stoff auch mit was. Ca(OH)2 u. 
dann mit II3As03-Lsg. behandeln u. trocknen oder erst mit dem NagAsOj u. dann 
mit Ca(0H)2. Gleichzeitig konnen auch andere Stoffe, wie Nicotinsalze oder
S, zugesetzt werden. Die innige Mischung der Komponenten kann auch derart 
erfolgen, daB man den S oder das As2S3 auf die inerten Stoffe sublimieren laBt. — 
Mischungen melirerer Insoktieide mit den inerten Stoffen lassen sich auch so 
gewinnen, daB man einen Teil der letzteren, wie Kaolin, mit Na2As03, einen anderen 
mit FeSOj oder ZnSO., impragniert u. die beiden Teile mit einander yermischt, — 
oder einerseits Kaolin mit einer wss. CuS04-Lsg. impragniert u. trocknet, andererseits 
Kieselgur mit einer N&2C03-Lsg. u. die getrockneten Anteile misclit. Unter der 
Einw. der Feuclitigkeit der Luft oder durch Besprengen mit wenig W . bildet sich 
auf chem. Wege ein ra i. Prod. — Ebenso kann man den inerten Stoff mit Na,As03 
u. einer Seifenlsg. impragnieren, trocknen u. mit CaO oder MgO yermischen, bezw. 
einen Teil des inerten Stoffes mit N%As03 u. einen anderen mit Seifenlsg. behandeln, 
beide Anteile yermischen, trocknen u. dann mit CaO oder MgO yermischen. Die 
unter Einw. von Luftfeuchtigkeit oder Benetzen mit W. entstehenden unl. Ca- oder 
Mg-Seifen binden die Arsenite. Die Prodd. sind besonders wirksam gegen Pflanzen- 
krankheiten oder schadliehe Insekten. Zum Gebrauch werden sie auf die zu 
schiitzenden Pflanzenteile aufgestaubt. Sie iiben keine Giftwrkgg. auf die mit ihnen 
umgehenden Arbeiter noch auf den Boden aus u. entmischen sich nicht beim Auf- 
bewahren. (A. P. 1532631 vom 21/3. 1923, ausg. 7/4. 1925. F . P. 563661 vom 
12/3. 19?3, ausg. 11/12. 1923 u. F . P . 27884  [Zus.-Pat.] vom 22/6. 1923, ausg. 17/9.
1924. D. Prior. 30/1. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

H ein rich  V ogel, Premnitz b. Rathenow, llerstellung eines Mittels ztir Be- 
kampfung von Pflanzenschadlingen aller A rt, insbesondere von tier. Pflanzenschad- 
lingen, dad. gek., daB man gesatt. Lsgg. von H3AsOs, yorzugsweise yon glasigem 
Asj03, bei niedrigen Tempp. unter Zusatz eines Schutzkolloids mit H2S kolloidal 
ausfiillt — Z. B. wird aus einer gesatt. wss., auf ca. 0° abgekiihlten Lsg. yon 
glasigem As20 3 unter Zusatz eines Schutzkolloids unter Ruhren das AssĄ  durch 
HaS ausgefallt, wobei die Temp. dauernd um 0° gehalten wird. Zur Vermeidung 
von Schaumbildung werden Spuren yon A., A. oder eines anderen, die OberflSchen- 
spannung yerringernden Stoffes zugesetzt. Zur Herst. des Schutzkolloids kann man 
z. B. Fichtenzweige u. Nadeln mit W. auskochen u. den wss. Auszug soweit durch 
Eindampfen konzentrieren, daB er 50% organ. Bestandteile enthiilt. Zum Gebrauch 
wird das Mittel soweit mit W. yerd., daB es ca. 0,03—0,05% AaS3 enthiilt. tSchwz. P. 
106146 yom 17/7. 1923, ausg. 1/8. 1924. Can. P. 242130 yom 29/9. 1923, ausg. 
12/8. 1924. E. P. 222268 yom 4/8. 1923, ausg. 23/10. 1924. F . P  568901 vom 
21/7. 1923, ausg. 3/4. 1924.) S c h o t t l a n d e e .

A lbert T. W ilson, Amherstburg, Ontario, Canada, Insekticides Mittel, bestehend 
aus Petroleum u. Fichtenteer. — Das Prod. dient zur Vernichtung von Blutliiusen 
u. anderen Pflanzenschadlingen. (Can. ’P. 242134 yom 26/10. 1923, ausg. 12/8.
1924.) - S c h o t t l a n d e r .

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
Louis Burgess, Abscheidung von Aluminium, Beryllium und Zirkon aus ihren 

Erzen. Die diese Elemente enthaltenden Erze werden mit Kohle im elektr. Ofen 
reduziert. Das Reduktionsprod. wird in trocknem HCl-Gas Strom auf dunkle Rot- 
glut erhitzt. Die so gebildeten wasserfreien Chloride yerdampfen u. werden durch 
Kondensation rein erhalten. Die entsprechenden Oxyde werden durch Losen in 
W. u. Abdampfen, wobei Hydrolyse eintritt, dargestellt. (Trans. Amer. Electr. Soc. 
47. 8 Seiten. Sep.) U b b s c h a t .
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A. von V egesack, Die Darstellung von terndren Eisen-Kohlcnstoff-Lcgicnmgen. 
Vf. zeigt, daB neuerdings sclbst von namhaften Forscliern terniire Fe-C-Diagramme 
in nicht korrekter Weise dargestellt werden. So werden im gleichseitigen Dreieck 
z. B. die °/0 C in 10-fachem MaBstabe derjenigen der iibrigen Komponenten ab- 
getragen, so daB cs nicht mehr moglich ist, die einzelnen Konzz. genau abzulesen. 
Korrekt ist einzig die Darstellung von G o e r e n s , die eine vollig exakte Wiedergabe 
samtlicher Zuss. bei beliebig gewShltem MaBstab fiir den C-Gehalt gestattet. (Stahl 
u. Eisen 45. 458—61. Menkfors [Schweden].) LO d e r .

Joh . M ehrtens, Entschwefelungs-, Entgasungs- und Dcsoxydationsverfahren fiir 
hochwertiges G-ufieisen. Vf. gibt eine t)bersicht uber die Entschwefelungs-, Ent
gasungs- u. DesoxydationsverfF. fiir GuBeisen. Insbesondere wird das Yerf. von 
W a l t e r  — Entfernung des S durch ein Gemisch von Alkali- u. Erdalkali-Verbb. — 
behandelt. Die Betriebsergebnisse sind in Tabellcn zusammengestellt; die Wirt- 
schaftlichkeit des Verf. wird erortert. (Stahl u. Eisen 45. 449—57. Berlin.) LO d e r .

E. R icharz , Mischzinn und seinc Ilerstellung. Vf. bcschreibt ein Verf., das 
auf Entzinkung im Flammofen, Abnehmen einer Cu-reiclien Kruste nach AbkUhlen 
u. Ausscliopfen Sn-armcr, Sb- u. Cu-reicher Krystalle aus der eutekt. Legierung 
Sn/Pb beruht. (Chem.-Ztg. 49. 369—76.) J d n g .

W illiam  A. M udge, Messungen der Wasserstoffionenkonzentration in der 
Elektrometallurgie des Nickels. Yf. hat die H-Elektrode u. die colorimetr. Methoden 
zur Best. der [II'] mit Erfolg bei der elektrolyt. Raffiuation von N i angewendet, 
um den Elektrolyten zu iiberwachen. Die giinstigsten Bedingungen liegen bei 
pn =  4,8—5,0. — Die Absclieidung von Cu u. Fe wurde ebenfalls untersucht. 
Letztere ist nur von der [H‘], dagegen nicht von der Ggw. von H3B 03 abhlingig. 
Der Arbeit sind eine Reihe von Tabellen, Diagrammen u. Schliffbildern beigefiigt. 
(Trans. Amer. Electr. Soc. 47. 21 Seiten. Sep.) L U d e r .

v. Z eerleder und C. I rre sb e rg e r , Hartę Stellen im Aluminium. Die Diskussion 
bczieht sich auf eine Arbeit von L y o n  (Foundry 52. 396; C. 1924. II. 539) uber 
die B. harter Stellen im Al-GuB, in welcher behauptet w ird, die Aufnahme von 
Gas hatte auf die mechan. Eigenschaften des Al keinen EinfluB. Beide Vff. lehnen 
diese Ansicht ab. (Ztschr. f. Metallkunde 17. 173—74. Berlin.) LO d e r .

W. G. H arvey , Die Herstellung von metallischem Magnesium aus geschmolzenen 
Salzen. Besprechung der Literatur u. Patente, welche die Afy-SchmelzfluBelektro- 
lyse aus MgCl2 u. MgO behandeln. (Trans. Amer. Electr. Soc. 47. 13 Seiten. 
Sep.) B e c k e r .

H. P. H o lln a g e l, Hdrtezahlen und ihre Yerwandtschaft (ygl. Iron Age 115. 
770; C. 1925. I. 2592.) Vf. bespricht die Frage, in welclien Bezieliungen die Ritz-, 
die Brinell- u. die Skleroskophiirte zueinander stehen. Die wirkliche Hartę eines 
Metalles ist eine theoret. GroBe u. einstweilen nicht meBbar. (Iron Age 114. 1404 
bis 1406. 1924. Lynn [Mass.].) L0DER.

M. B,. Thom pson, Das Vemickeln von Zink und zinkhaltigm Giissen. Um Zn 
zu yernickeln ist es erforderlicli ein Kathodenpotential zu erreichen, das dem Po- 
tential des Zn gegenuber der Ni-Lsg. (—0,80 Volt) mindestens gleich ist. Nach 
Unters. einer Reihe von Lsgg. wurden mit folgender gute Resultate erhalten: 
70 -140  g/l N iS (V 7 H ,0 ; 1 6 g / lH 3B 03; 13 g/l NH4C1; 107—213 g/l Na,SOv Die 
anod. Stromdichte soli geringer sein ais 2 Amp./dm*, um Gasentw. zu yermeiden; 
die kathod. Stromdichte wurde, je nachdem das betreffende Stiick einfach oder 
kompliziert war, zu 1,5—4 Amp./dm* gewuhlt. Die Spannung betrug dann 1,5 bis
3 Yolt. (Trans. Amer. Electr. Soc. 47. 23 Seiten. Sep.) LO d e r .

E. M ylius, Die oxydische Kochsalzprobe fiir Aluminium. Um Al auf seine 
Seewasserbestiindigkeit zu priifeu, empfiehlt Vf. die „oxyd. Kochsalzprobe" bei der 
Blech- oder Drahtproben einer Lsg. von NaCl +  H,Os eine Zeitlang a u s g e se tz t
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werden. Ala JlaB fiir die Angreifbarkeit dient die entstandene Menge A120 3 be- 
zogen auf die Oberfiacheneinheit. Angeiitztes techn. reines Al zeigt in 24 Stdn. 
einen Metallverlust von 19—38 g/qm. Die steta auf dem Al befindliche Oxydhaut 
(Vf. nennt sie ,.primar“) schutzt das Al besonders bei sorgfiiltigem Walzen sehr 
erheblieh (Metallyerlust in 24 Stdn.: 3—4 g/qm)® SekundSr aufgetragene Oxyd- 
acbichten, die man z. B. durch Erwiirmen des Al in alkal. Al20 3-Lag. erzeugt, ver- 
mindern den Angriff der NaCl-Lsg. noch mehr, heben ihn aber nur selten ganz 
auf. Dunkle Beschlage, die man auf dem Al durch Einw. von -n. N a,C03-Lsg. 
erzeugt, verhindern den Angriff der oxyd. NaCl-Probc nicht. (Ztachr. f. Metallkunde 
17. 148—54. Berlin.) LO d e r .

IX. Organische Praparate.
J. Mc L ang , Teghnische Gewinnung von IIexamethylentetramin. Es wird eine 

Anlage beschrieben, die gestattet, in 24 Stdn. bis zu 500 kg pliarmazeut. reinea 
Hexamethylentetramin herzuatellen (Abbildung). (Chem. Trade Journ. 76. 325.) Lb.

B adische A nilin - & S oda-P aorik  (Erfinder: M artin  M iiller-Cunradi), Lud- 
wigshafen a. Rh., Hersiellung von Athylalkohol aus Athylchlorid, dad. gek., daB man 
auf das C2H6C1 bei erliohter Temp. Wasserdampf, zweckmiiBig im UbersehuB, in 
Ggw. von HC1 nicht bindcnden Katalysatoren, z. B. porosen Stoffen, wie porose 
Kohle, die gegebenenfalls mit Verbb. von Metallen oder Metalloiden yersehen sein 
konnen; einwirken laBt. — Geeignete Verbb. sind u. a. CuS04, CdS04, ZnS04, ZnCl2 
oder synthet. gewonnene Kieselsaure. Das Yerf. bietet den Vorteil, daB sich das 
C2II5C1 in ununterbrocliener Arbeitsweise u. unter Gewinnung der entstelienden 
IIC1, die nach den bislierigen VcrfF. verloren ging, in Alkohol uberfuhren laBt. Je 
groBer der UberscliuB an Wasaerdampf gegeniiber dem C2H6C1 ist, desto voll- 
standiger ist die Umsetzung. Bei lOfachem UberschuB, auf Gewichtsmengen be- 
zogen, kann sie annahemd bis 100°/o steigen. Man leitet z. B. iiber einen mit 5% 
ZnS04 yerselienen Kontakt aus akt. Kohle bei 250° einen Stroni von 1 Gewichts- 
teil CjHjCl u. 10 Gewichtsteilen Wasserdampf. In dem aufgefangenen Kondensat 
findet sich der Alkohol u. die IICl, die durch Dest. gewonnen werden. Etwa un- 
yerandertes C2II5C1 kann von neuem der Rk. zugefiilirt werden. (D. B. P. 413447 
KI. 12o vom 5/11. 1921, ausg. 11/5. 1925.) S c iio t t l a n d e r .

P arb w e rk e  vorm . M eiste r Lucius & B riin ing  (Erfinder: Otto E rn s t und 
K u rt Sponsel), Hochst a. M., Herstellung von Formaldehyd aus Dimethylather durch 
Uberleiten des Dimethylathera mit Os oder Luft iiber Katalysatoren bei hoherer 
Temp., dad. gek., daB die Rk. ohne Zusatz von W. oder Wasserdampf ausgefiilirt 
wird. — Ais Katalysatoren eignen sich Cu oder Ag. Z. B. wird bei einer mitderen 
Temp. yon 350° iiber eine Cu-Drahtnetzspirale ein Gemenge yon 1 Vol. Dimethyl
ather u. 5 Voll. Luft geleitet. Der gebildete CH.fi wird in W. aufgefangen. Bei 
geeigneten Kontaktlangen erhSlt man ein aus den Restbestandteilen der Luft be- 
stehendes Abgas. Die-Rk. yerliiuft quantitativ. (D. B . P. 413448 KI. 12o yom 
13/4. 1922, ausg. 8/5. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

J. A lb e rt Du B ois, Peseus-Schweiz (Erfinder: W . Gluud und K. K elle r, 
Dortmund-Eying), Gewinnung von Blausaure aus Rhodanwassersto/f. (D. B. P. 410418 
KI. 12k vom 24/4. 1923, ausg. 6/3. 1925. — C. 1925. I. 2187.) K O iiling.

J . A lb ert Du Bois, Peseux. Schweiz (Erfinder: W. Gluud, K. K e lle r  und 
W. K lem pt, Dortmund -Eving), Gewinnung ton Blausaure. (D. B. P. 411104 
KI. 12k yom 30/6. 1923, ausg. 24/3. 1925. Zus. zu 0. R. P. 410418; vorst. Ref. —
C. 1925. I. 2187.) KO h l in g .

VII. 2. 29
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F oord  von B ichow sky, Glendale, V. St. A., Herstellung von Alkalicyaniden. 
(D. R . P. 412114 KI. 12 k vom 25/2. 1922, ausg. 11/4. 1925 u. N. P. 38948 yom 
2/3. 1922, ausg. 18/2. 1924. — C. 1924. I. 709.) K O i il in g .

T he G oodyear T ire  & R ubber Company, iibert. yon: Clayton W . Bedford, 
Akron, Ohio, und B,obert L. S iJjley, Elizabeth, New Jersey, V. St. A., Thioham- 
stoffderivatc. Zu dem Ref. nach E. P. 173546 u. F. P. 533198; C. 1922. II. 884 ist 
naclizutragen, daB man bei der Einw. yon H ,S auf p-Nilrosodimethylanilin, bezw. 
p-Nitrosophenol, die unter Anwendung aąuimolekularer Mengen der Komponenten 
in wss. oder benzol. Lsg. unter Erwarmen zum Sieden erfolgt, yom p-Amino- 
dimethylanilin bezw. p-Aminophenol yerschiedene Redukticmsprodd. erhalt. Zur 
tjberfuhrung in die Thioharnstoffderim. mischt man diese Beduktionsprodd. mit 
ubersehussigem CSa, wobei die Rk. ohne auBere Warmezufuhr unter Entw. von
H,S vor sich gelit. (A. P. 1532646 yom 12/8. 1918, ausg. 7/4. 1925.) S c h o t t l .

F arb w e rk e  vorm . M eister Lucius & B riin ing , Hochst a. M., Yerfahren zur 
Herstellung von in Wasser leicht losliclien, bei Abwesenheit von Feuchtigkeit dauernd 
haltbaren Derwaten der Arsenobenzol- und Stibinobenzolreihe, sotńe der entsprechenden 
gemischten Arsen-Antimon- und Arsen -Wismutverbindungen, dad. gek., daB man die 
erwiihnten, mindestens eine NIL,-Gruppe im Mol. enthaltenden u. gegebenenfalls 
noch durch salzbildende Atomgruppen substituierten Verbb. mit Zuckerarten ent- 
wcdcr trocken yerreibt oder unter Anwendung von Suspensions-, Losungs- u. 
Fallungsmitteln, zweckmfiBig unter yorsichtigem Erwarmeji^ yereinigt, wobei jedoch 
die Einw. von Glucose auf 3,3'-Diamino-4,4'-dioxyarsenobenzol ausgenommen sein 
soli. — Die Prodd. zeichnen sich gegeniiber den Ausgangsstoffen durch starkę 
Herabsetzung der Giftigkeit aus, wobei bzgl. jedes Arsenobenzolderiy. usw. die- 
jenigcn Zuckerarten von Fali zu Fali ausprobiert werden miissen, die eine be- 
sondere gesteigcrte Wrkg. bzgl. der Entgiftung besitzen. Mit dem Yerf. ist gleich- 
zeitig ein Mittel an die Hand gegeben, um geringe, auch auBerlich nicht erkenn- 
barc Mengen yon W. in diesen Verbb. in den zu ihrem Versand u. der Auf- 
bewahrung bestimmten GefśiBen, in der Regel zugeschmolzene Ampullen, zu erkenncn. 
Wahrscheinlich ist in einem zufiilligen Gehalt an W. einzelner Rohrchen u. damit 
yerbundener Zers. ein Grund fur die bisher unerkliirliche Giftwrkg. in einzelnen 
Fiillen zu sehen. In den Prodd. des Verf. macht sich der Wassergehalt nach 
einigem Stehen nicht nur durch Kleben u. unter Umstiinden Yerharzung u. Ver- 
klumpung des ganzen GefaBinhaltes, sondern haufig auch durch deutliche Ver- 
anderung des Inhaltes kenntlich, so daB es moglich ist, derartige Praparate vom 
Gebraucli auszuschlieBen. Boispiele sind angegeben fiir die HersL der Ilonden- 
sationsprodd. aus: 3,3'-Diamino-4,4'-dioxyarsenobenzol u. Oalactose bezw. Mannose, 
werden aus den wss. Lsgg. durch A. in gelben Flocken gefiillt —, dem Carbaminat 
des Bismethylaminotetraminoarsenobenzols u. Glucose, bezw. Fructose, gelbe Pulyer,
— der Na  - Vcrb. der Formaldehydsulfoxylsaure des 3 ,31 -Diamino-4,4'-dioxyarseno- 
benzols u. Arabinose, blaBgelbe Flocken; das Prod. ist trocken dauernd haltbar, in 
Ggw. geringer Mengen Feuchtigkeit tritt auch nach Einschmelzen in evakuierte oder 
mit indifłerentem Gas gefiillte Ampullen Verklebung ein, — der Ag-Na-Verb. des 
Diorydiamnoarsetiobcnzols u. Saccharose, das aus der wss. Lsg. durch CH3OH u. A. 
in dunkelbraunen Flocken abgeschieden wird, 14,9°/0 As u. 10,8% Ag enthaltend; die 
ertragliche Dosis betrSgt ,/!00 — der Na-Formaldehydsulfoxylatverb. des p-Arsenodi- 
{l-phenyl-2,3-di»iethyl-4-amino-o-pyrazolons) u. Lactose; wird aus der gelblich ge- 
farbten wss. Lsg. durch A. u. A. ais gelbliches Pulyer abgeschieden. — 3,3'-Di- 
amino-4,4’-dioxystibinoarsenobenzoldichlorhydrat u. Lactose, braune Flocken. Weitere 
Beispiele betreffen die Ilerst. inniger, bei Abwesenheit von Feuchtigkeit unter Luft- 
ausscliluB dauernd haltbarer Gemische aus: der Na-Verb. der Formaldehydsulfoxyl- 
saure des 3,3'~Diamino-4,4’-dioxyarsenobenzols u. Glucose, — dem salzsauren 3,3?-Di-
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aminostibinobenzol u. Arabinose, — sowie der aus 3-Amino-d-oxyphenylarmi u. BiCl3 
erhiiltlichen Arsenobismutoverb. u. Galactose. In Ggw. geringer Mengen Feuchtig- 
keit tritt bei diesen Praparaten Verklebung oder Zusammenbacken ein. Die Patent- 
schrift entkiilt auCerdem eine tabellar. tfbersicht uber den As-Gehalt verachiedener 
Kondensationsprodd. aus Arsenobenzolderiw. der angegebenen Art u. Zuckerarten, 
sowie der gefundenen u. berechneten therapeut. ertrSglichen Dosis dieser Prodd. 
(D. R. P. 413381 KI. 12 q vom 13/9. 1922, ausg. 9/5. 1925.) S c h o t t lAn d e r .

E arbw erke vorm . M eister Lucius & B riin ing, Hochst a. M. (Erfinder: K arl 
S tre itw olf, Frankfurt a. M., und A lfred  F e h r le , Hochst a. M.), Darsłellung von 
wasserloslichen Deńvaten durch salzbildende Atomgruppen substituierłer Arylarsine, 
darin bestehend, daB man auf Oxy-, Amino- oder Aminooxyarylarsine Aldosen oder 
Ketosen einwirken liiBt u. aus den so entstandenen Lsgg. gegebenenfalls die festen 
Reaktionsprodd. mittels geeigneter Fiillungsmittel organ. Natur abscheidet — Die 
Einw. der Zucker a u i u ie  substituierten Arylarsine erfolgt zweckmiiBig unter Er- 
wiirmen. Ais Fiillungsmittel dient yorteilhaft A.—A. Wahrscheinlich tritt neben 
einer Bindung, besonders der Aldosen, an Yorhandene NIL,- oder OH-Gruppen auch 
eine solche an den Arsinrest ein. Gegenuber den Ausgangsstoflten sind die in W.
I. D eriw . stark entgiftet. Z. B. wird 3-Amino-4-oxgphenylarsin in einer N2-Atmo-
spiire bei 50° mit einer 50%'g- Glucoselsg. geriihrt. Nach 3/t Stdn. ist B. einer 
ganz schwach gelblich gefiirbten Lsg. erfolgt, die filtriert u. unter N2 in Ampullen 
gefullt werden kann oder in ein Gemisch aus A. u. A. eingeruhrt wird, wobei nach 
Zugabc von A., Fallung des Kondensationsprod. in weiBen Flocken erfolgt Die 
Vcrb. ist stark hygroskop. u. 11. in W. — W eitere Beispiele betreffen die Um- 
setzung des 3-Ammo-i-oxyphenylarsins mit wss. Lavulose- bezw. Lactoselsg., wobei 
Prodd. yon analogen Eigenschaften entstehen, — sowie einer Lsg. von p-Oxyphenyl- 
arsin in wss. NaOH unter LuftabschluB bei 50—55° mit Glucose. Die Rk. ist hier 
beendet, wenn eine mit W. verd. Probe beim Einleiten yon C 02 klar b leib t Man 
filtriert, leitet in die Lsg. C02 ein u. fallt das B,eaktionsprod. mit A. u. A., 
weiBes, in W. 11. Pulyer. (D. R. P . 413147 KI. 12q yom l i p .  1923, ausg. 2/5.
1925.) SCHOTTLANDER.

Ludw ig K aufm ann, Berlin-Wilmersdorf, Darsłellung von Triarylstibinoxyden, 
dad. gek., daB in Abanderung des D. R. P. 360973 ais Reaktionsfl. saure Medien 
gewiihlt werden. — Man erbalt so bei der Oiydation yon Triarylstibinen mit Per- 
oxyden, mit oder ohne Zusatz von Katalysatoren, in organ. Losungsmm. 11., sich 
durch besondere Reaktionsfiihigkeit auszeichnende Oxydationsprodd., wiihrend das 
Arbeiten in alkal. Medien zu in organ. Losungsmm. wl. u. schwer reaktionsfiihigen 
Prodd. fiihrt. Beispiele fUr die Oxydation von Triphenylstibin mit H20 3 in konz. 
HC1 gel., bezw. mit H j02 in Ggw. von konz. CH3COsH zu Triphenylstibinoxyd, 11. 
in A., — sowie von p-Tritolylstibin in PAe. gel. mit Ha0 2 in Ggw. yon konz. HC1 
bei 40—50° zu p-Tritolylstibinoxyd, F. 225—230°, 1. in A., sind angegeben. (D. R. P. 
413144 KI. 12o yom 17/5. 1918, ausg. 2/5. 1925. Zus. zu D. R. P. 360973; C. 1923.
II. 336.) SCHOTTLANDER.

F arb en fab rik en  yorm . F rie d r . B ayer & Co., Leyerkusen b. Koln a. Rh. 
(Erfinder: W a lte r  K ropp, Elberfeld), Darstellung von 3-Methyl-4-i-propyl-l-oxybenzol- 
2(6)-carbonsaure, dereń Derivaten und Salzen. Zu dem Ref. nach A. P. 1529704;
C. 1925. I. 2513 ist nachzutragen, daB sich obige Saure auch nach iiblichen 
Methoden acetylieren, yerestern u. mercurieren laBt. Diese D eriw . wie die Saure 
selbst zeichnen sich gegenuber der Salieylsśiure u. den entsprechenden D eriw . bei 
ycrhaltnismaBig geringer Giftigkeit durch erheblich yerstarkte Wrkg. u. gute Ver- 
traglichkeit aus. 0-Acetylderiv. der 3-Mcthyl-4-i-propyl-l-oxybenzol-2(6)-carbonsaure 
durch Einw. von Acetylchlorid auf die in Bzl. gel. Saure bei Ggw. von Pyridin 
erhalten, Krystallc aus Bzl. oder Essigester, F. 157—158°, nach yorherigern Sintern,

29*
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11. in A., die alkoli. Lsg. gibt mit FeCl3 keine Blaufiirbung. — Erliitzt man die 
Saure in Ggw. von POCla mit Phenol bis zur Beendigung der HCl-Entw., so gelit 
sie in den Phenylester uber, aus A. Krystalle, F. 52—53°. — Athylester feste, fast 
geruchlose, in den meisten organ. Losungsmm. 11., in W. swl. M., Kp.14 145°,
F. 40—41°. — der Oon/mercuri-3-methyl-4-i-propyl-l-oxybenzol-2{6)-carbonsduredthyl- 
estcr in NaOH 1., durch C02 aus der alkal. Lsg. fallbar, entsteht beim Erhitzen 
des Athylesters der Meihyl-i-propyloxybcnzolcarbonsdurc mit Hg-Acetat auf 160—170°, 
bis eine Probe mit NaOH kein gelbes HgO mehr abscheidet. (D. R. P. 413146 
KI. 12 q vom 5/8. 1923, ausg. 2/5. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

E. M erck (Erfinder: Otto W olfes und Am adeus Diitzmann), Darmstadt, Dar- 
słellung von Kohlensaureestern des cyclo-Hexanols und des Methylcyclohexanols, dad. 
gek., daB man COCl2 oder Polyphosgen entweder in Ggw. tertiarer Basen in der 
Kalte oder in Ggw. schwacher Alkalien in der Hitze u. unter Vermeidung eines 
Uberschusscs von COCl3 bezw. von bei der Bk. entstehender Saure auf cyelo- 
Hexanol bezw. Methylcyclohexanol einwirken laBt. — Z. B. wird mit Pyridin ge- 
mischtes u. unter Eiskiihlung mit COCl2-Bzl.-Lsg. tropfenweise versetztes cyćlo- 
Ilexanol mehrere Stdn. bei 15° stehen gelassen. Nach Entfernung des Pyridin- 
chlorhydrats u. Abdest. des Bzl. wird der Ruckstand im Vakuum dest. Das Di- 
cyclohexylcarbonat aus 80%'g- A. Krystalle, F. 43,5°, sd. unter 10 mm Druck bei 
149—150°. — Der durch Einw. von COCl2 auf Methylcyclohexanol in Ggw. yon 
NojCOj u. MgO, sowie etwas Pyridin unter Erwiirmen ejhiiltlichc neułrale Kohlen- 
saureester des Methylcyclohcxanols ist eine dicke olige Fi., Yiscositatsgrad 1,7 bei 
50°, Kp. 160—170°. Die Prodd. finden in der Film- u. Ledertechnik Verwendung. 
(D. B,. P .  4 1 2 3 3 6  KI. 12o vom 3/6. 1923, ausg. 17/4. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Chem ische F a b r ik  vorm . Sandoz, Basel, Schweiz, Herstellung von reinem
l-Nitro-2-meth.ylanthracltinon, dad. gek., daB in AbSnderung des D. R. P. 399741 
das rohe l-Nitro-2-methylanthrachinon mit einer wss. Sulfitlsg. unter Druck erliitzt 
wird. — Man erhiilt ein noch reineres Prod. ais beim Arbeiten bei gewohnlichem 
Druck. (D. B. P. 413380 KI. 12o vom 27/7. 1924, ausg. 5/5. 1925. Zus. zu D. R. P. 
399741; C. 1924. II. 1514.) S c h o t t l a n d e r .

K alle  & Co., Akt.-Ges. (Erfinder: M a sim ilian  S chm idt und Ju liu s  VoB), 
Biebricli a. Rh., Darstellung von Naphth-l-tltio-2,3-diazol und seinen Dcrivaten, dad. 
gek., daB man 2-Diazonaphthalin-l-aulfosaure oder dereń D eriw . mit Schwefelalkali 
behandelt — Die Rk. yerlSuft fast quantitativ unter B. von NajS03 ais Neben- 

prod. Man gibt z. B. zu einer wss. Suspension von 2-Di- 
T|N azonaphthalin-l-sulfosaure bei 0—5° eine wss. Lsg. yon

Cu jjUN NajS. Das entstandene Naphth-l-thio-2,3-diazol nebensteh. 
Zus., aus A. oder Lg. schwach gefarbte Nadeln, F. 92 bis 
93°, geht bei der Red. mit Zn u. HjSO* unter Abspaltung 
yon NH3 in 2-Amino-l-mercaptonaphthalin iiber. Analog 

erhiilt man aus 2-Diazonaphthalin-l,5-disulfosaure die Naphth-l-thio-2,3-diazol-6-sulfo- 
saure, aus wenig W. Blattclicn. (D. B. P. 413145 KI. 12p vom 13/2. 1923, ausg. 
5/5. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
P. Ssilin , Theorie des Betriebes der Diffusionsanlagen von Zucker fabriken. 

Abdampfung — Trochiung. Abdampfungstemperatur von Sźuckerfabriken. Kurze 
Wiedergabe theoret. u. experimenteller Ergebnisse einer in Berichten des Tomsker 
Techn. In s t 1923 yeroffentlicliten Unters. (Mitt. iiber wissensch.-techn. Arbeiten 
in der Repuplik [russ.] 13. 86—87. 1924. Sep.) B i k e r h a n .

W a lte r  J. G eldard  und W illia m  D. Chase, Eine Lchre Uber die Wieder- 
gewinnung von Abfallstoffen. Es wird gezeigt, daB es inoglich u. yorteilhaft ist,



1925. II. H XIV. Z u c k e b ; K o h l e n ii^ d k a t e ; St a r k ę . 433

das Abfallwasser einer nach dem Steffenschen Verf. arbeitenden Rubenzuckerfabrik 
auf KgO zu verarbeiten. (Chem. Metallurg. Engineering 32. 195—97.) ROi i l e .

0. M unerati, Yeranderungen in  der Zusammensetzung des Saftes einer Riibe 
nach dem Desintegrationszustande des Gewebes wid nach dem Prefiuerfahren. Die 
Mitteilung von C o lin  u . G r a n d s ir e  (C. r. d. l'Acad. des seiences 180. 599; C. 1925.
I. 2191) ycranlaBt Vf. zur Bekanntgabe seiner Beobachtungen. PreBt man nach 
Abtrennung des Wurzelhalses u. des unteren Drittels eine Riibe naeheinander unter 
wachsenden Drucken, so nimmt der Gehalt der PreBsiifte an fester Substanz mit 
zunehmendem Drucke ab. W ird das liierbei verbleibende Gewebe in nuBgroBe 
Stiickc zerschnitten u. wieder wie yorher yerfahren, so ist der erste Saft reichcr 
ais bei dem unzersehnittenen Stiick, sind die folgenden wieder yon abnehmendem 
Gehalte, stets aber von hoherem ais bei der ersten Operation. Nach Zerkleinerung 
der Ruckstiinde zu grobem Brei u. dann zu ganz feinem mittels der Herlcspresse 
zeigt sich wieder Ansieigen des Gehaltes in den ersten Saften, wiihrend die Ab- 
nahme in den spateren undeutlicher wird bezw. so gut wie yerschwindet. Zwischen 
einzelnen Teilen desselben Rubenstiickes finden sich Unterschiede im Gehalte an 
Trockensubstanz u. an Zucker bei den yerschiedenen Operationen. (C. r. d. 1’Acad. 
des sciences 180. 1176—78.) S p ie g e l .

F rie d ric h  N eum ann, Zur Frage der Entfarbmigspraparate. Nach den bis 
jetzt mit Carboraffin u. Norit gemachten Erfahrungen ist ein endgiiltiges Urteil 
iiber beide Stoffe noch nicht auszusprechen. (Ztschr. f. Zuekerind. d. óechosloyak. 
Rep. 49. 257—58. Bedihośt.) RO iil e .

E. Parów , Die Verwendung von Glukosen (Starkesirup) bei Nahrungs- und
Genufimitteln. (Konserven-Ind. 12. 202—3. — C. 1925. I. 2669.) R O iil e .

H ara ld  Lunden, Aschebestinmung in Zuclcerlosungen beliebiger Konzentration 
vermitłels Messung der elektrischen Leiłfahigkeit. Durch Messung der elektr. Leit- 
fahigkeit kann man die Asche mit einer relatiyen Genauigkeit ermitteln, die yon 
dem absoluten Aschenbetrage ziemlich unabhiingig ist. Die Messung geschieht 
yorteilhaft in dem Zustande der Proben, in dem sie tiiglich im Betriebslaboratorium 
analysiert werden, also innerhalb der Konzz. von 25—47° Brix. Der Zusammcn- 
hang zwischen dem Quotienten K /a  (LeitfShigkeit diyidiert durch Aschengehalt der 
Lsg. in Gewichts-°/o) u. der Brixzahl ist ziemlich einfach; yon 0 bis 55 Brix sinkt 
der Quotient beinahe linear mit steigender Brixzahl; bei groBeren Konzz. sinkt er 
langsamer. In einer Tabelle werden die W erte des Quotienten a jK  bei yerschie
denen Graden Brix gegeben, also die Zahlen, mit denen die beobachteten Leit- 
fiihigkeiten multipliziert werden miissen, um den Gehalt der Lsg. an Asche in 
Gewichts-0/0 zu erhalten. Eine zweite Tabelle zeigt die ttbereinstimmung zwischen 
den elektr. gemessenen u. den wie gewohnlich erhaltenen Aschenwerten. Gemeint 
sind stets Sulfataschen1 (um ’/io gekiirzt). Die Leitfiihigkeitcn sind bei 18° gemcssen 
u. in reziproken Ohms auf den ccm ausgedriickt. Die erste Tabelle gibt auch bei 
unreineren Prodd. (Melasse u. a.) ziemlich gute Ergebnisse. Durch Einfuhrung einer 
Korrektur fiir Aschengehalte iiber etwa 4°/0 kann man die Genauigkeit wahrschein- 
lich verbessern; diese Korrektur wird zum Ausdruck bringcn, daB die Leitfiihigkeit 
mit steigendem Aschengehalte etwas langsamer zunimmt ais hier angenommen 
worden ist. (ZentraJblatt f. Zuekerind. 33. 204—5. Gothenburg [Schweden].) R h l e .

F . W . Zerban, Die spezifische Drehung des Invertzuckers und die Clerget-Konstante. 
V f. diskutiert die einschlagige Literatur, wobei sich herausstellt, daB die Werte von 
B u r k iia r d , B o r n t r a g e r  u. H a m m e r sc h m id t  nicht zur Aufstellung einer Gleichung 
fiir die [«]„ des reinen Inverłzuekers zu yerwenden sind. Die Zahlen von G u b b e  
sind zu niedrig, die yon O s t  zu hoch. Durch Kombination der Gleichung y o n  
V o sb u r g ii fiir die [«]„ der Fructose u. der yon TOLLENS fiir die der Glucose, 
letztere umgerechnet auf c statt p, ergibt sich: [a]D20 =  —(19,415 -f- 0,07065 c —
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0,00054 c2) fiir Iiwertzucker. V o sb u r g h s  DrehuDgswerte slimmen mit den nach 
dieacr Formel berechneten gut iibercin. Fiir die Temp.-Korrektion ergibt sich 
folgende Gleiebung [«]„' =  [«]D20 +  (0,283 -f* 0,0014 c) — (< — 20). Unter Yer- 
wendung der so berechneten «„-W erte erhiilt man fiir die Umwandlung von Kreis- 
graden in Ventzke-Grade den Faktor 0,34615 u. daraus fiir die Clerget-Konstante 
den W ert 32,09, gegeniiber den bisher yerwendeten W ert 32,00. (Journ. Amerie. 
Chem. Soc. 47. 1104—11. New York, Zucker-Handels-Labor.) O h le.

P a u l F le u ry  und P au l T av em ie r, Einige Beobachtungen iiber das Reduktions- 
rennogen der Ghicose gegeniiber den Salzen des Kupfa-s in alkalischem (Fehlingsche 
Losung) und in saurem Milieu (Barfoedsches Beagens). (Vgl. Journ. Pharm. et 
Chim. [7] 30. 225; C. 1924. II. 2617.) Wiihrend die Osydation der Glucose durch 
das Barfoedsche Reagens von den Alkalichloriden herabgesetzt w ird, wirken die 
Alkalisalze auf die Red. Fehlingscher Lsg. durch Glucose nicht ein, wohl aber die 
Salze der Erdalkalien u. zwar hemmend. In saurem Milieu wird also der ProzeB 
durch die Anionen, in alkal. durch die Kationen beeinfiuBt. Mannit verzogert 
sowohl in saurem wie alkal. Milieu, jedoch im 1. Fali betriiclitlich starker. (Buli. 
Soc. Chim. Biol. 7. 331—35. Paris, Lab. f. Biol. Chemie.) O h l e .

Leo P ick , Studien iiber die Invertzuckerbeslimmung. Es wird die Entw. der 
fiir die Zuckerfabrikation wichtigen YerfF. zur Best. des Invertzuckers neben Saccha- 
rose geschildert; insbesondere wird das Herzfeldsche Verf. mit seinen verschiedenen 
Abiinderungcn der Best. des reduzierten Cu betrachtct.^ _Es werden weiter Yerss. 
zur Verhutung der Uberhitzung der Fil. beim Kochen bei dem Herzfeldschen Verf. 
besproehen, u. 2 Verff. angegeben, bei denen die Scliwankungen der Parallelbestst. 
auf ein Viertel bis ein Zehntel der bei dem Herzfeldschen Verf. ublichen Scliwankungen 
herabgesetzt sind. Das eine dieser Verff. ist ein gewichtsanalyt. Verf., bei dem 
Kohlenstaub ais die Uberhitzung yerhindernder Zusatz verwendet wird, das andere 
Verf. ist eine manganometr. Cu-Best., bei dem zu gleichem Zweeke Talkpulyer ver- 
wendet wird. Hinsichtlich der Ausfiihrung beider Verff. im einzelnen muB auf das 
Original Yerwiesen werden. — Es wurde ferner der Befund einiger Analytiker 
bestiitigt, wonach Zuckerprodd. angotroffen werden, die ein kleineres Reduktions- 
vennogen gegen Fehlingsche Lsg. haben ais chem. reine Saccharose. Vf. hiilt 
diese Feststellung nur fiir scheinbar u. durch die Ggw. eines Stoffes begriindet, 
der Cu,0 in Lsg. hiilt u. durch die iibliche Klarung nicht beseitigt wird. (Listy 
Cukrovarnieke 43. 83'; Ztschr. f. Zuckerind. d. 6echoslovak. Rep. 49. 211—16. 
219—25. 235—41. 243—50.) RO hle.

P. H anek , Die Bestimmung des Drehutigstcinkels einer Zuckerlosung. Ein 
Biindel paralleler Lichtstrablen wird durch einen Nicol gradlinig polarisiert u. 
fallt dann horizontal auf einen um eine wagereehte Achse drehbaren Kalkspat, dessen 
Fassung mit kreisformiger Blende u. einem durch ihren Mittelpunkt gehenden aus- 
gespannten Draht versehen ist. Eine Sammellinse entwirft auf der opt. Scheibe 
zwei Bilder, von denen das vom auBerordentlichen Strahl herriihrende zum Ver- 
schwinden gebracht wird. Es erscheint wieder, wenn zwischen Nicol u. Kalkspat 
ein GefiiB mit Rohrzuckerlsg. gebracht wird u. wird durch Drehen des Kalkspats 
abermals zum Versehwinden gebracht. Das Bild des Drahtes gestattet dabei die 
GroBe des Drehungswinkels zu ermitteln. Durch Anwendung eines 2. GefiiBes 
kann man die Abhangigkeit des Drehungswinkels von der Dicke der durchstrahlten 
Schicht zeigen. (Ztschr. f. physik.-chem. Unter. 38. 85—86. Pasewalk.) BOt t g e r .

Ineo  de-Veochis, Rom, Beinigung der Sdfte und Sinipe bei der Zuckerfabrikation, 
dad. gek., daB der Rohsaft mit einer 0,5% des Ausgangriibengewichtes nicht iiber- 
steigenden Kalkmenge, einer zur teilweisen oder vollstandigen Neutralisation der 
Sśiftealkalitat geeigneten Monocalciumphosphatmenge u. CaC03 zur Neutralisierung
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der evcutucllcn, yon einem UberscliuB an Phospliat heryorgebraehten Saftaciditiit 
u. zur B. einer Filtriermasse fiir den gereinigten Saft behandelt wird. — Die 
Reinigung wird erleiclitert, • u. man erkalt ein reines, yollstiindig entffirbtes Prod. 
bei hochster Zuckerausbeute. (D. R. P. 412158 KI. 89 c yom 6/5. 1923, ausg. 14/4.
1925. Ital. Prior. 9/2. 1923.) Oe l k e r .

Carl Steffens, sen., und C arl Steffens, j r . ,  Ósterreich, Fallung von an Kalk 
armem Zueker. Man versetzt die Zuckerlsgg. mit Kalkstaub, fiottiert das erlialtene 
Prod. u. filtriert die yon dem Nd. abgetrennte Fl. (F. P. 586150 vom 29/7. 1924, 
ausg. 16/3. 1925.) K a u s c h .

K a rl L iidecke, Berlin -Dahlem, Ilersielhing einer nicht klebenden trockenen 
Masse, dad. gek., daB Melasseschlempe in Ggw. von Oxyden oder Hydroxyden der 
Metalle oder der alkal. Erden mit gcbranntem Gips mit oder ohne anderweitige 
Zusatze gemischt wird. — Bei Abwesenheit yon Metalloxyden oder -liydrosyden 
bindet Gips mit Melasseschlempe n i c h t  ab. (D. R. P. 411324 KI. 16 yom 15/2. 
1924, ausg. 26/3. 1925.) K O hling.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
B. M. M argosches und L udw ig F rie d m a n n , Bemerkungen zur Frage der 

Kennzcichnung des Oleinbegri/fes. Es erscheint moglich, die Kennzeichnung der 
Oleine durch die von den VfF. gefundene Cfberjodzahl (ygl. Ma r g o s c h e s , F r i e d 
m a n n  u. T s c h ó r n e r , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 794; C. 1925. I. 2741) zu 
vervollstandigen. (Ztschr. Dtsch. 01- u. Fettind. 45. 289. Briinn, Deutsche Techn. 
Hochsćhule.) H e l l e r .

E. J. Lush, Kinetik der Ilydricrung. II. Stationare Filme. Mit dem in der 
ersten Abhandlung (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. 53; C. 1924 .1. 2314) beschriebenen 
Ni-Katalysator wurde Baumwollsaatol liydriert, das in diinner Schicht auf dem 
Katalysator ausgebrcitet war. Die in Tabellen u. Diagrammen niedergclegten Ver- 
suchsergebnisse zeigen, daB die Hydrierung diinner ruhender Films den typ. Ver- 
lauf einer monomolekularen Rk. aufweist, dereń Fortschreiten dem Druck des H  
proportional ist. Die K-W erte ersclieinen schwankend infolge der exothermen 
Natur der Rk. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. 129—34. Chelsea.) H e l l e r .

E. F. A rm strong , Jo h n  A llan  und C harles W at son M oore, Die Fettsauren 
einiger naturlicher Fette. II. Pahnkernol. (I. ygl. S. 106.) Das Ol der Kerne von Elaeis 
guineensis ist von bemerkenswert gleichmiiBiger Zus. Das fiir yorliegende Unters. 
zur Yerwendung gekommenc hatte YZ. 230,2; Jodzahl 15,8. Das mittlere Mol.-Gew. 
der daraus abgeschiedenen Fettsauren war 218,1, die Jodzahl 16,0. Die Fett- 
sSuren wurden nach der friiher beschriebenen Weise in die Methylester uberfuhrt 
u. diese im Vakuum (3—5 mm) der fraktionierten Dest. unterworfen. Die dabei 
erhaltenen neun Fraktionen wurden durch YZ. u. Jodzahl, sowie durch Best. des
F. der isolierten SSure gekennzeichnet. Danach ist die Zus. der Palmkemfettsii.ure: 
Caprylsaure 3°/0, Caprinsaure 3°/0, Laurinsaure 52°/0, Myristinsaure 15"/o, Pabnitin- 
sdure 7,5°/0, Stearinsaitre (?) 2,5°/0, Ólsdure 16°/01 Linolsaure l°/0, Capronsaure kann 
nur in sehr geringeu Męngen yorlianden sein. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 143 
bis 144.) H e l l e r .

Schw., Die Aufarbcitung fehlerhafter Schmierseifen. Am schwierigsten ist die 
Aufarbeitung miBlungener Silberschmierseifen, dcrcn M&ngel oft erst nach Wochen 
wahmehmbar sind. Zum Umsieden empfiehlt sich direkter Dampf, nie Feuer. Die 
aufgeschmolzene Seife wird in einen neuen Sud bei 70—80° eingetragen. Sorg- 
same, bis zu ’/» Std. ausgedehnte Glasproben sind notig. (Ztschr. Dtsch. Ol- u. 
Fettind. 45. 208—9.) H e l l e r .

W iretz , Das Fixieren von Seifenparfmien. Arf. empfiehlt die Extrodorfixateure 
der H e in e  & Co., A.-G., Leipzig. (Seifensieder-Ztg. 52. 453.) H e l l e r .
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H. K asarnow ski, Eine neue Metliode zur Herstellung billiger Transparentseifen. 
Sie beruht auf der Verwendung von „Diaphanól“, einer Verb. yon Methylhexalin 
mit olsaurem Alkaii. W ird diese einem h. Seifenleim zugefugt, so bleibt dessen 
Transparenz nach dem Erkalten erhalten. Es werden einige Beispiele gegeben. 
(Seifensieder-Ztg. 52. 365—66. Eberswalde.) H e l l e r .

H. K asarnow ski, Neue Wege zur Herstellung fester Losungsmittelseifen. Solche 
sind gegeben durch das Diaphanol (ygl. vorst. Ref.), dessen Verwendung an einem 
Beispiel nSher erlSutert wird. (Seifensieder-Ztg. 52. 452—53. Eberswalde.) H e l l e r .

Jo se f  Grosser, Betnerkungen zur Twitchell-Fettspaltung der Ole und Fette. Auf 
die Yorreinigung des Spaltgutes ist W ert zu legen. Schemat. Arbeiten fuhrt zu 
MiBerfolgen. Zu holie Saurekonz. im Spaltansatz yerschlechtert sowohl den Emul- 
sionsgrad wie auch die Farbę der FettsSuren. Die Hauptmenge' des Spaltmittels 
verblcibt nach Abziehen des Glycerinwassers im Bottich u. ermoglicht den Fort- 
gang der Spaltung. Es ist leicht, Spaltungsgrade von 85% zu erzielen, schwer, 
diese Zahl um weitcre 10% zu erhohen. Hiermit im W iderspruch stehende Lite- 
raturangaben sind auf in ungeeigneter Weise yorgenommene Analysen zuriick- 
zufiihren. (Seifensieder-Ztg. 52. 325—27.) H e l l e r .

C. A. R o jahn  und H. L innem eyer, Burnus- Waschmittel. Das Einweichmittel 
Burnus ( F a t t i n g e r - W e r k e  A.-Gr., Berlin NW. 7) bestelit zu mindestens 99°/0 aus 
getrockneter unreiner Soda u. einer geringen Menge eines peptonisierenden Enzyms. 
Die Bezeichnung ais „organ. Einweichmittel" entspricht, nicht den Tatsachen. 
(Apoth.-Ztg. 40. 432. Braunschweig, Teclin. Hochsch.) D ie t z e .

K u rt L in d n er und Johannes Z ickerm ann, Die analytische Bestimmung von 
Hydrophenolen (cyclo-Hexanolen) in Seifen und ihr Verha.ltcn gegen Chromsdure. Krit. 
Besprechung der bisher erschienenen diesbeziiglichen Unterss. Acetylieryerss. der 
Vff. blieben ergebnislos, wenn neben Hydrophenolen Tetralin zugegen war, da in 
den techn. Stoffen immer yorhandene Ketone der Best. entgehen. Bessere Er- 
gebnisse liefert die (eingeliend beschriebene) Trennung der Hydrophenole von 
nichtfliichtigen Stoffen mittels Wasserdampfdest. Durch Verwendung eines Drei- 
kugelaufsatzes wird das MitreiBen von Fettropfchen yerhindert. Bei yorsichtigem 
Verdampfen des zur Estraktion des Destillates dienenden A. treten Hydroplienol- 
yerluste prakt. nicht ein. — Unbefriedigende Ergebnisse lieferten Verss. zur Best. 
der Hydrophenole durch Osydation mit Chromsaure (vgl. K js ig g e , Ztschr. Dtsch. 
5l- u. Fettind. 44. 581; C. 1925. I . . 316). Wahrscheinlich ist Adipinsaure das 
Hauptprod. der Oxydation. (Ztschr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 45. 189 — 90. 205 
bis 208.) H e l l e r .

A k tieb o lag e t S epara to r, Stockholm, ubert. von: C. H. H apgood, Nutley, 
und G. F. M ayno, East Orange, N. J., Y.St. A., Iteinigen von Ólen. — Man behandelt 
yegetabil. Ole, wie Baumwollsamenol, Maisol, ErdnuBol usw. zunachst mit einer 
kleinen Menge eines Yerseifungsmittels, entfernt die Seife durch Zentrifugieren und 
unterwirft sie dann in der Warme der Einw. yon Bleieherden. (E. P . 228889 vom 
2/2. 1925, Ausz. yeroff. 8/4. 1925. Prior. 6/2. 1924.) O e l k e r .

H erm ann  B ollm ann, Hamburg, Entfernung der Riechsto/fe aus fetten Olen 
und Fetten durch Dampfen derselben in einem mit Zwischenboden u. in diesen 
befindlichen Dampfrohrstutzen ausgestatteten Kolonnenapp. nach dem Gegenstrom- 
prinzip, dad. gek., daB wahrend der Dampf in der einen Riclitung durch die mit 
frei schwebenden, abgeschrSgten Dachern yersehenen Rohrstutzen stromt, das vor- 
gewarmte O l in entgegengesetzter Richtung in feiner Verteilung iiber zwischen den 
Boden angeordnete Verz6gerungsfiillungen rieselt, sich auf den Zwischenboden in 
diinner Schicht sammelt, hier in bekannter Weise durch eine Ileizscblange erwftrmt,
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von dem aufgenommenen W. befreit und durch Uberlaufe łn die nSchste Stufe be- 
fordert wird. (D. B,. P. 412160 KI, 23 a vom 26/1. 1923, auag. 15/4. 1925.) Oe l k e r .

H erm ann B ollm ann, Hamburg, Yorrichtung zur Entfcrnung der Ricchsłoffc aus 
fetłen Ólen und Betten nach Pat. 412160, dad. gek., daB zwischen den mit einer 
Verzogerungsfiillung gefullten Stufcn jcweils eine Stufe geachaltet ist, welche aus 
von Heizdampf umspultcn Rohren bcstcht, an dereń inncren Wandungen das 01 in 
einer Kiclitung herabrieselt, wShrcnd der Dampf durch die Rohre in entgegen- 
gesetzter Riclitung nach oben streicht. — Die Beriihrung von 01 und Dampf ist 
eine intensivere und eine Kondensation des Dampfes wird nach Moglichkeit ver- 
mieden. (D. R . P. 413155 KU. 23 a vom 13/6. 1924 auag. 8/5. 1925. Zus. zu D. R. P. 
412160; vorst. Ref.) O e l k e r .

W eber & S eelander, M aschinenfabrik , Helmstedt i. Br., Selbsłłałige Platten- 
schneide- und Stucketiąiisbreiteniaschine. (D. R. P. 412425 KI. 23 f  vom 6/7. 1924, 
ausg. 18/4. 1925.) Oe l k e r .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
G. G. H., George Thomas Beilby. Nachruf auf den am 17. November 1850 in

Edinburg geborenen u. am 1. August 1924 geatorbenen Chemiker, dessen Haupt- 
vcrdienste auf dem Gebiet der Brennstofforachung liegen. (Journ. Chem. Soc. 
London 127. 955.) H o r st .

R u d o lf K arlik , Die Auftjcreiiung von Sieinhohle durch Waschen unter Zugrunde- 
legung von Waschkurven. An Hand zahlreicher Diagramme zeigt Vf., daB die durch 
Schwimmyerss. im Labor. erhaltlichen Waschkurven gestatten, die Eigenschaften 
einer Kohle liinsichtlich ihrer W aschbarkeit zu beurteilen. Ein Yergleich der 
Aschengehalte der im Betrieb gewonnenen Prodd. mit den theorct. erzielbaren ge- 
stattet eine Beurteilung des Wrkg.-Grades der Waschanlage. (Montan. Rundach. 
17. 247—53. 284—90. Pilsen.) B i e l e n b e r g .

P. Hauaser, Neuerungen und Erfahrungen in der Aufbereiłung und Verwertung 
der minderwertigen Brennstoffe fur den Kesselbetrieb. I. Zur Aufbereiłung der 
Schlammkohle mit anderen Abfallbrennstoffen. Beschreibung von Vorrichtungen zum 
Bunkern u. Entwiissern von Schlammkohle u. zum gleichmaBigen Vermiachen der- 
selbcn mit anderen Abfallbrennstoffen (Mittelprodukt u. Kokagrus). (Ber. Ges. f.
Kohlenteclin. [Dortm.-Eving] 1925. 417—21. Dortmund-Eving.) BOr n s t e i n .

H. R e ia e r , Die Aufbereiłung und Yerwertung mindenoertiger Brennstoffe
fiir Eesselfeuerungen bei der Mannesmannrohren-Werke A.-G., Zeche Consolidation. 
Vf. weist auf die Notwendigkeit weitestgehender Verwendung u. Ausnutzung minder- 
wertiger Brennstoffe auf den Bergwerken hin, zeigt, wie die Aufbereitung ver- 
schiedenartiger Brennstoffe durch Bunkerung zum Ausgleich unvermeidlicher 
Schwankungen u. durch maschinelle Miachung zu einem sehr brauchbaren Brenn- 
stoff fiihrt. Durch die beschriebencn Mischyorrichtungen lieB sich ein Materiał 
erzielen, das in einer neuen Kesselanlage den Dampf um 1,50—2 M. je  t billiger 
ais mit guten Brennstoffen erzeugen lieB. (Ber. Ges. f. Kohlentechn. [Dortm.- 
Eving] 1925. 421—32. Dortmund-Eving.) BOr n s t e i n .

E. I llg e n , Die Aufbereitung und Verwertung der Abfallbrennstoffe fur den 
Kesselbetrieb bei der Gewerkschaft ver. Constantin der Gro/Se. Unter Anwendnung 
der vom Vf. beschriebenen Yorrichtungen laBt aich mit einem Gemisch aus minder
wertigen Brennstoffen auf Unterwindwanderrosten ein sicherer u. gut anpassungs- 
fiihiger Betrieb mit einer Dauerleistung fiihren, welche die bei Handbetrieb um 
mindestens 50% iiberateigt, wobei auBerdem eine um 10% besaere Auanutzung des 
Brennstoffs erzielt wird. (Ber. Ges. f. Kohlentechn. [Dortm.-Eving] 1925. 432—38. 
Bochum.). BOr n s t e i n .
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G erhard , Erfahrungen im Generatorbetrieb mit wassergeMKUen Manteln. Es 
hat sich ais vorteilhaft crwiesen, die ubliche cinheitliche Ringform des Kiihlmantels 
in Segmente zu zerlegen u. den Ktthler aus einer Anzahl guBeiserner oder ge- 
scbweiBter Kiihlkasten in polygonartiger Anordnung zusammenzusetzen. (Gas- u, 
Wasserfacli 68. 241—42. Konigsberg i. Pr.) BÓRNSTEIN.

P au l K rassa , Notiz iiber das Verhalten der chilenischen Kohlen bei der Tief- 
tempcraturverkokung. Vorlauf. Mitt. Analysendaten einiger chilen. Kolilen. Aus 
den Resultaten leitet Vf. die Eignung der Kolilen fur die Urverkokung ab. (Ztschr. 
f. angew. Ch. 38. 378—80. Univ. Santiago (Chile) Lab. f. industr. Chemie.) B i e l .

F. E bel, Ergebnisse von Veisuchen mit neueren Koksofengasbrennem. (Gluckauf 
61. 541—50. Dortmund.) B ó r n s t e in .

Ch. B erth e lo t, Die Koksofengase und die Nutzbarmachung des Kleinkoks fiir 
die Gaserzeuger. (Chaleur et Ind. 6. 131—34.) B ó r n s t e in .

A. Thau, Der Weg der Gase in der Koksofenkammer. In einer ausfiihrlichen 
Experimental-Unters. hat B i d d u l p h -S m it ii (Gas World, Coking Section, 1925. 10) 
durch Einleiten von SOs-Gas in die Beschiekung u. analyt. Yerfolgung seines 
Weges gezeigt, daB die alte Anschauung, wonacli die Zersetzungsgase im Koks- 
ofen zunaclist wagerecht gegen die W andung u. dann an dieser aufwiirts ziehen, 
nur fUr den kleineren Teil zutrifft. Die Wege des Hauptgasstromes sind yielmehr 
nach der Ofenmitte u. gleichzcitig nach oben gerichtet u. die Aufwartsstromung 
nimmt mit fortschreitender Yerkokung zu; nach einer gewissen Zeit werden 
Anderungen in der Stromrichtung durch RiBbildung in den Verkokten Zonen lieryor- 
gerufen. Sobald die Koksbildung yollendet ist, d. li. die beiden Teernahte sich in 
der Ofenmitte yereinigt haben, schrumpfen die den KammerseitenwSnden nachst- 
befindlichen Beachickungszonen unter B . von Rissen iiber die ganzen Wandfliichen hin 
zusammen. Die piast. Verkokungsnahte scheinen den W eg der Gase nicht in erlieb- 
lichem MaBe zu beeinflussen. AuBerdem bespricht Vf. die Zersetzungsbedingungen 
in der Ofcnkammer im Zusammenliange mit dem Stromungswege der Destillations- 
gase. (Gluckauf 61. 494—99. Halle (Saale). BOr n s t e i n .

W a lte r  K rón ig , iiber die JTerstellung von diehtem Halbkoks ohne Druck- 
anwendung. Treibende Kohlen werden im Al-Schwelapp. unter Zusatz verschiedener 
Materialien der Uryerkokung unterworfen. Vf. hat dabei gefunden, daB die D. 
(== scheinbares spez. Gewicht) des unter Zusatz von Halbkoks hergestellten Misch- 
halbkokses mit der Feinheit der Kohle ansteigt; fiir die KorngroBe des Zusatzes 
gibt es ein Optimum bei 0.137—0,085 mm. Die Anheizgescliwindigkeit ist wiclitig; 
stark treibende miissen langsamer erliitzt werden ais schwacli treibende Kohlen. 
Fiir jede treibende Kohle gibt- es ein optimales Mischungsycrhaltnis. Die Eignung 
des Halkokses ais Zusatz ist eine Funktion seiner AufsaugefShigkeit Auch nicht- 
backende Kohlen konnen ais Zusatz in Frage kommen; ihre Wrkg. steht in Be- 
ziehung zu dem Quotienten Festbitumen: Olbitumen. Richtig hergestellte Misch- 
halbkokse sind sehr hart, haben gleichmSBige Struktur, keinen Abrieb u. sind 
deutlich geschrumpft; ihre D. liegt zwischen 0,7 u. 0,9. (Brennstoffchemie 6. 
133—38. K aiscr-W iLH E LM -Institut f. Kohlenforschg. Mulheim-Ruhr.) B ie l e n b e r g .

Geoffrey W eym an, Die Yerbrennung von Koks in  einer Phase. Unter Ver- 
brennung in einer Phase yersteht Vf. Verbrennung fester Stoffe ohne yorherige 
Vergasung. Kohle kann nur in zwei Phasen yerbrannt werden, da bei der y e r
brennung eine teilweise Entgasung sta'tfindet u. die entstandenen Prodd. erst 
sekundiir yerbrennen. — Vf. hat die Vorg;inge bei der Entziindung u. Yerbrennung 
des Kokses naher studiert. Die dabei benutzte Apparatur war folgende: In halber 
Hohe eines yertikal gestellten Quarzrohres befindet sich die zu untersuchende Koks- 
probe, die auf einer Lage grobgekorntem Chamottestein ruht. Die Zuleitung der 
Yerbrennungsluft erfolgt entweder am oberen oder am unteren Ende des Quarz-
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rohrea. Die zugefiihrte Luftmenge wird gemesaen. Die Belieizung erfolgt von 
auBen mittels elektr. Ofena jedoeli nur auf einem gewisaen Teil der Kokssehicht.
— Die mit dieser Yera.-Anorduung gemachten Beobachtungen aind im weaentliehen
folgende: Bei gewisaen Tempp. tritt COa auf, ohne daB aiehtbare Ztindung erfolgt. 
Bei hóherer Tempp. tritt aiehtbare Entzundung auf, die auch bei Fortnahme der 
Wiirmeąuelle anhSlt. Die brennende Zone bewegte aich, obwohl die Kokaschicht 
unyerriickt blieb. Der Koks yerbrennt dabei nicht yollkommen. Es findet eine yor- 
zugaweiae Verbrennung der leichtyerbrennliehen Kokaanteile atatt. A rt u. Uraache 
der Bewegung werden eingehend besprochen. (Bei einem zweiten Koka traten die 
Erscheinungen weniger deutlich auf.) Das Yerlialtnis CO : COa ist abhiingig von 
Luftgeschwindigkeit u. Lage der Feuerzone, kann alao nicht ohne weiterea zur Best. 
der Reaktionafiihigkeit von Koka benutzt werden. Die gefundenen CO-Mengen 
waren relatiy gering und traten erat bei einem C 02-Gehalt der Abgase von min- 
deatens 5—6% ; Oa wftr nicht yorhanden. Liegt die Feuerzone oben u. erfolgt der 
Lufteintritt von unten, ao sind die Abgase CO-frei u. enthalten bis 20,6 % CO,. 
Vf. achlieBt hieraus, daB COa das prim&re Yerbrennungsprod. ist. — Vf. hat dann 
weiter Verss. zur Best. der Entziindungatempp. yerscliiedener Kokaarten angestellt. 
Die benutzte Apparatur war der oben beschriebenen śihnlich; die Zuleitung der Ver- 
brennungsluft erfolgte jedoch grundsatzlicli von oben, die Belieizung oberhalb der 
der Koksschicht. Zur Kontrolle der Temp. wurde die Lotstelle eines Thermo- 
elementea 1 mm unter der Oberflache der Kokaachicht angebracht. Bei Einhaltung 
einer bestimmten Stromungs- u. Anheizgeschwindigkeit ist es moglich, yergleichbare, 
reproduzierbare W erte zu erhaltcn. — Vf. hat yerschiedene Kohlen u. Koksę unter- 
sucht u. bespricht an Hand zahlreicher Ziiudkuryen die Einfiusse der Yerkokungs- 
bedingungen etc. auf die Ziindtempp. usw. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 47—50. 
51—60.) B ie l e n b e r g .

N. S im pkin  und F . S. S in n a tt, Die anorganischen Bestandteile der Kohle. 
V. Der Sckmelzpunkt der Asclie. In einer friilieren Mitteilung (Journ. Soc. Chem. 
Ind. 42. 266; C 1924. II. 776) liatten Vff. einen App. zur B est des F. von 
Kohlenaschen angegeben. Bei diesen Unterss. war gezeigt worden, daB die Kohle 
desselben Flozes Asche yerscliiedener Eigenschaften hat; die Unterachiede sind 
z. T. auf die Komponenten Fusain, Durain usw., die sich auch hinsichtlieh der 
Zus. der Asche unterscheiden, z. T. auf die Art der Aufbereitung zuruckzufiihren.
— VfF. liaben ihre Verss. fortgesetzt u. zunaclist den EinfluB reduzierender Atmo-
spharen auf den F. der Asche bei der von ihnen yerwendeten Apparatur unter- 
aucht; die Untera. wurde durchgefuhrt mit Ha u. einem Gemiach von je  50°/o H, 
u. W.-Dampf. Die Red. wurde bei 800 bzw. 1000° yorgenommen u. anachlieBend 
der F. des reduzierten Prod. bestimmt. Nach der Einw. waren die FF. durcli- 
schnittlich hoher ais vorher, am hoebsten nach der Einw. yon Ha bei 1000°, einzig 
die Einw. von je 50°/0 Ha u. W.-Dampf bei 1000° hatte eine geringe Erniedrigung 
zur Folgę. — Vff. liaben dann weiter den EinfluB untersucht, den eine Mischung 
yerschiedener Kohlen auf den F. der Asche h a t  Dabei hat sich gezeigt, daB 
samtliche Moglichkeiten eintreten konnen, der F. der Mischung kann iiber, zwiaehen 
u. unter denjenigen der Komponenten liegen. — W ird die Kohle in der Staub- 
feuerung yerfeuert, so kann, wie Vff. an einem p rak t Beispiel erlautern, der Fali 
eintreten, daB die Asche mit niedrigeren F. ungeschmolzen bleibt, wahrend eine 
solche mit hoheren F. schm. u. dadurch die Kammerwandung gefahrdet. Vff. 
fuhren dies im yorliegenden Fali darauf zuriick, daB die eine Kohle einen hoheren 
Heizwert hatte, demzufolge eine hohere Flammentemp. lieferte ais die andere. 
(Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 197—200.) B ie l e n b e r g .

B urrow s M oore, Die Absorption von Feuchtigkeit durch Kohle und andere 
Brennstoffe. Eine Beńehung zwischen Feuehłigkeilsgehalł der L u ft und dem der
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Kohle oder anderer Brcnnstoffe; der Einflufs des Feinheiłsgrades des Brennstoffcs. 
Vf. hat die fruheren Yerss. (Journ. Chem. Soc. London 1 2 3 . 275; C. 1 9 2 3 . III. 
708) fortgesetzt u. den EinfluB des Feinheitsgrades der Kohle auf die friiher 
gefundenen Beziehungen zwischen L uft—  u. Brennstoff — Feuchtigkeit studiert. 
Es hat sich dabei gezeigt, daB in den meisten Fiillen kein EinfluB der KorngroBe 
yorhanden ist; ausgenommen sind Brennstoffe (wie Koks) bei denen physikal. 
Eigenschaften dominieren; hier iindert sich die Absorptionsfahigkeit mit dem Fein- 
heitsgrad. W ird bei 105° getrockneter Brennstoff der Luft ausgesetzt, so tritt in 
den ersten 24 Stdn. eine rasche Absorption yon Feuchtigkeit ein; in den darauf 
folgenden Perioden besteht zwischen Feuelitigkeitsgehalt der Luft u. des Brenn- 
stofles eine einfache, lineaTe Beziehung. (Journ. Soc. Chem. Ind. 4 4 . T. 200—5. 
London, Univ.) B i e l e n b e r g .

H ans Tropsch und W a lth e r  Ter-N edden, Uber das durch JSydrieren nach 
Bergius aus Braunkohlenhalbkoks erhaltene Ol. Der Halbkoks war durch 15 bis
16 Stdn. 5—6 mai bei ca. 460° mit Ha unter einem Masimaldruck yon 200 bis 
260 at behandelt; das entstandene Ol wurde jedesmal abdestilliert. Die Unters. 
des Ol es hatte folgendes Resultat: wenig (8,9%) Benzine; Hauptmenge des Neutral- 
ols (ca. 38%) siedet zwischen 150 u. 280°; Gesamtmenge an Neutralol 72,4%;
3,2% Phenol, 1,5% o-Kresol, 1,9% m-Kresol, hoher siedende Phenole 8,8%; 
Basen 2,2% (Siedegrenze 180—280°). — Das Ol ist aus dem Halbkoks einer bitumen- 
armen Kohle gewonnen; die identifizierten Yerbb. riitiren yon der Kohlesubstanz 
her und bilden einen neuen Beweis fiir dereń aromat. Struktur. (Brcnnstoftchemic.
6. 143—45. Kaiser-Wilhelm-Instit f. Kohlenforschg. Mulheim-Huhr.) B ie l e n b e k g .

F ern in an d  Schulz und Je a n  P rune t, Ausfallung der Teerphenole durch Sauren. 
Durch Zusatz yon yerd. Mineralsiiure zu Braunkohlenteerol wird ein dunkles schweres 
Ol ausgefSllt, welches reichlich die Halfte der anwescnden Phenole enthalt. VfT. 
haben diese Erscheinung, die sie auf Polymerisation der unbekannten Phenole mit 
Kp. Uber 260° durch die SSure zuriickfuhren, mit Erfolg in der Tecknik zur Ent- 
fernung eines Teils der Phenole aus den Teerolen angewandt. (Chimie et Industrie 
13. 383—84.) BO r n s t e in .

W . Casar, Einrichłung und Betriebsfiihrung von Benzolfabriken zur Erhiihung 
der Wirłschafłlichkeit, besonders durch Veruiertung der Abfallerzeugnisse. (Gliickauf 
61. 613—17. Gladbeck (Westf.)) B O r n s te in .

H. B ah r und G. R uh l, Vakuu)ndestillation und Dampfdestillation bei der Benzol- 
gewinnung. Genaue yergleichende Verss. iiber die Abtreibung des Benzols aus dem 
Waschol mit Dampf u. unter Vacuum zeigten: der Dampfyerbrauch ist bei der 
Yaeuumdest. nicht geringer, ais bei der Wasserdampfdest, da vor allem mit fallender 
Verdampfungstemp. die VerdampfungswSrme wiichst u. im prakt. Betriebe in beiden 
Fiillen die gleiche Abtreibetemp. yon 150° herrsclit; die Abtreibegeschwindigkeit 
bis zur quantitativen Entfernung der Leichtole u. die Zus. des DSmpfegemiselies 
erwies sich bei der Dampfdest. ais erheblich gunstiger, besonders wegen der feincn 
Verteilung des Wascholes u. der damit ungeheuer gesteigerten Oberfliichen- 
yergroBerung des Waschols durch den Dampf, was eine schnellere Einstellung der 
Teildrucke u. Ausgleich des Konzentrationsunterschiedes bedingt; eine schiidliche 
Veranderung des Waschols durch den Dampf tritt nicht ein. (Gluckauf 61. 574—80. 
Herne.) B O r n s t e in .

W . R edenbacher, Brandgefahr bei Torflagerwig. Wenn zur Nachtrocknung 
aufgestapelter Torf 8—10 m oder bei groBem W.-Gehalt auch nur 3—5 m hoch 
geschichtet ist, kann Selbstentzilndung eintreten, ebenso durch Giirung. Andercr- 
seite ist Torf um so leichter entziindlich, je  poroaer u. trockener er ist, so daB 
auch durch Einw. von auBen BrSnde leicht entstchen konnen. (Allg. Brauer- u. 
Hopfenztg. 6 5 . 569—70.) BO r n s t e i n .
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G ottfried  Schneidera, Wieviel Erdol ist in verlassenen Ólfeldern zuriick- 
geblieben? Die, unter Beriicksichtigung der in Betracht kommonden physikal. Ge- 
siclitspunkte gemachten Berechnungen des Vf. beatiitigen friihere Sehiitzungen, daB 
normalerweise die Ólausbeute beim Sondenbetriebe zwiseben 0 u. etwa 25°/0 sekwankt. 
(Petroleum 21. 865—70.) BOr n s t e i n .

A. T ravers, Die Krisis der Motorenole und die zu ihrer Uberwindung vor- 
geschlagenen Mittel. Bespricht die Chemie des Erdiils u. die Metkoden zur Um- 
wandlung seiner sekweren Destillate in leiclite Ole, das Cracking- u. Bergius-Yerf. 
(Chimie et Industrie 13. 373— 82.) BO r n s t e i n .

W. Golub, Untersucliung einer Erdolprobe aus dem Uralgebiet. Quelle: Altyi-bai- 
Aral bei Slomichinskaja, Bezirk Kalmikow. F arbę: dunkelbraun mit griiner Fluor- 
escenz. D.15 0,8437. Ziindtemp. 38°. Bis 150° geht 15,2°/0, von 150—280° 40,6°/0 
iiber. (Mitt. iiber wj^senseh.-teclin. Arbeiten in der Republik [russ.] 13. 71. 1924. 
Saratów, Uniy. Sep.) B ik e r m a n .

0. F reu n d  und M. W in te rs te in , Beitrage zur Kenntnis und Technologie kali- 
fornischen Rohols. (Petroleum 21. 876—78. Kralup [Tsckeckoslowakei].) BOr n s t .

H elbig , Die Berechnung der Yerbrennungen. Yf. legt seiner Berecknungsart 
die Atomvoll. der Verbb. in Gasform zugrunde. (Ckaleur et Ind. 6. 116—20.) BOr n .

W . P. E vans, Neuseeliindische Braunkohlen. Organischer Schwefel ais Faktor 
bei der Gutebestimmung von Braunkohlen. Vf. stellt fest, daB die iibliche Metliode 
der Koklenbewertung aus dem C-Gckalt okno Beriicksicktigung des Sekwefels bei 
Koklen geringerer Giite zu Peklern fiikren kann. Unterss. an einer Reike Neu- 
seeltindiscker Braunkoklen ergaben erheklicke Differenzen bei der Klassifizierung 
nack dem C-Gekalt mit oder okne Beriicksicktigung des organ, gebundenen 
Sekwefels. (Journ. Soc. Ckem. Ind. 44. T. 258. Ckristckurck [N. Z.], Canterbury 
Univ. Coli.) Taube.

von der H eyden  und Typke, U ber Teerzahl und Yerteenmgszahl. Die Tcer- 
zalil eines Oles gibt an, wieviel TeerstofFe darin augenblicklick yorkanden sind,. die 
Verteerungszakl, wie stark es durcli yerteerende Einfluase yeriindert werden kann. 
Erstere bestimmt man durch 20 Min. langes Erwiirmen auf dem W asserbade mit 
einer 4%ig. Lsg. von NaOH in einem A.-W.-Gemisch (1 : 1) u. grayimetr. Best. 
der gel. Bestandteile, letztere durch die gleiche Best. nack 70std. Einleiten von 0 2 
kei 120° (Elektroteckn. Ztsckr. 46. 737. Berlin-Oberschoneweide, A. E. G.-Trans- 
formatorenfabrik.) BOr n s t e i n .

M. B orodulin , Eine vereinfachte Methode der Zahigkeitsbestimmung von Ólen. 
(Mitt. iiber wissensch.-teckn. Arkeiten in der Repuklik [russ.] 13. 39—40. 1924. Sep.
— C. 1925. I. 2274.) B i k e r m a n .

K a rl Jacobs, Hamburg, Vorrichtung zum Trocktien und Schwelen von Kohlen 
und anderen bituminosen, Warme schlecht leitenden Rohstoffen. Das Gut wird im 
stetigen Betrieb mittels eines Forderbandes durch stufenweise hoher beheizte Zonen 
hindurckgefiikrt, wobei die fliiclitigen Erzeugnisse der Zonen einzeln oder gruppen- 
weise abgefiihrt werden. Das Forderband ist mit Wendeschaufeln ausgestattet, um 
das Gut wakrend des Vorsckubes dauernd durckarbeiten zu konnen. (Oe. P. 99115 
vom 13/4. 1922, ausg. 26/1. 1925. D. Prior. 30/4. 1921.) Oe l k e r .

W . E. T ren t, Washington, Brennstoff. Anthracit, bituminose Kobie, Lignit usw. 
werden in feucktem Zustande fein gemahlen u. mit einem fl. KW-stoff durchgeriihrt. 
Man formt aus der erhaltenen, von W. befreiten M. geeignete Stiicke u. erhitzt sie 
auf etwa 300°, wobei ein Teil oder die ganze Menge der fluchtigen Bestandteile 
abdest. — Es wird ein rauchloser Brennstoff erhalten. (E. P. 228862 yom 17/11.
1924, Auszug yeroff. 8/4. 1925. Prior. 9/2. 1924.) Oe l k e r .
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A lfred-Jean-A ndre H óreng, Frankreicli (Seine), Agglomerieren non pulnengen 
Brennstoffen. Man vermischt die Brennstoffe mit Kalk u. Teer u. schiekt die M. 
dann durch eine Presse. (F. P. 584257 vom 12/10. 1923, auag. 3/2. 1925.) O e l k e r .

Charles E. B elknap, Detroit, Michigan, Y. St. A., Flilssiger Brennstoff, welcher 
dadurch erhalten wird, daB man ein Emulgierungsmittel mit einem Oxydations- 
mittel, z. B. iStH4N 03, vermischt, die Miscliung in einem Kohlenwasserstoffol lost u. 
diese Lsg. dann mit W. emulgiert. Die Emulsion soli ais Motortreibmittel dienen. 
(A. P. 1533158 vom 6/10. 1920, ausg. 14/4. 1925.) O e l k e r .

P a u l B ó ttg e r und T heodor R e ic h e rt, Lorrach, Einzelnorlage fur Gas- 
erzeugungsofm mit einer die hydraul. Absperrung bewirkenden Scheidewand u. 
siphonartiger Ablcitung fur die Sperrfliissigkeit u. den anfallenden Tcer, dereń 
tjbcrlauf innerlialb der fiir die hydraul. Absperrung u. ihre zeitweilige Aufhebung 
gegebenen Grenzen verlegbar ist, gek. durch einen mit der Vorlage iiber dereń 
senkrecht nach unten gerichtetes AbfłuBrohr kommunizierenden Belnilter mit zwei 
scitlich von ihm abzweigcnden AbfluBrohren, die in dem obiger Bedingung ent- 
sprechenden Abstand iibereinanderliegen u. von denen das untere absperrbar ist.
— Die Vorlage zeiclinet sich dadurch aus, daB sie in selir einfacher Weise bedient 
werden kann. (D. R. P . 411878 KI. 26 a vom 26/11. 1922, ausg. 6/4. 1925.) Oe l k e r .

H erm ann  T, P adelt, Leipzig-SchleuBig, Reinigung non Generatorgasen mit in 
den Gasweg eingesohalteten Prallfliichen, dad. gek., daB die Pralifiachen ais yolle, 
von unten nach oben sich erstreckende Querwiinde ausgetifldet sind u. glatte oder 
gewellte Pralltafein von oben in die entstehenden Zwischenriiume hineinragen, 
wobei erstere iiber dem TauchverschluB mit von auBen bewegbaren Schiireisen 
yerselien sind. — Die so gereinigten Gase sollen zur Beheizung der Ofenanlagen 
in der Glas- u. feinkeram. Industrie Verwendung finden. (D. R. P. 412830 KI. 26d 
vom 17/5. 1923, ausg. 28/4. 1925.) Oe l k e r .

H erm ann T. P a d e lt, Leipzig-SchleuBig, Reinigung non Generatorgasen nach 
Pat. 412830, dad. gek., daB zwisclien den Wanden einzelne freilningende Rinnen 
von U-formigem oder halbrundem Querschnitt eingebaut sind. — Die Kuhlłlache 
wird yergroBert u. die Widerstande gegen die mitgerissencn Staub- u. Flugasclien- 
teilchen werden erhoht. (D. B.. P. 413397 KI. 26d vom 3/6. 1923, ausg. 13/5.
1925. Zus. zu D. B. P. 412 830; vorst. Rei.) Oe l k e r .

Johannes S te inert, Hamburg-Fuhlsbuttel, Herstellung non Torfbrikelten aus 
auf 40—60% an der Luft vor- u. kiinstlich weitergctrocknetein Torf, gek. durch 
die Vereinigung folgender MaBnahmen: Mit dem fiir sich abgezogenen Schwelgas 
eines Torfvergasers wird unter Zwischengewinnung der niederschlagbaren Schwel- 
erzeugnisse die Gasmaschine der Brikettpresse betrieben. Das Generatorgas des 
Yergasers wird unter Ausnutzung seiner fiihlbaren Warme durch regelbar zu- 
gefiihrte Luft mit so wenig — etwa 3°/0 — LuftuberschuB yerbrannt u. ferner das 
Verbrennungsgas nur mit solcher Temp. im Gleichstrom durch das Halbtrockengut 
geleitet, daB eine Entziindung desselben durch zu hohe Temp. verhiitet wird. — 
Die Herstellungskosten der Torfbrikette werden so yeringert, daB sie den Wett- 
bewerb mit anderen Brennstoffen aufnehmen konnen. (D. Ł . P . 4 0 9 7 0 8  KI. lOc 
vom 29/1. 1921, ausg. 15/4. 1925.) Oe l k e r .

Com pagnie G enerale D’E x p lo ita tio n  des Brevet8 e t P rocedes de Recupe- 
ra tio n  B regeat, Societe Anonym e, Briissel, ScJieidung von natiirlichen Erdolemul- 
sionen, — Die Emulsionen werden einer systematiseben Waschung mit Korpern 
der Reihe der Phenole oder ihrer Hydrierungsprodd., oder der Hydrierungsprodd. 
der Naphthole u. Naphthaline, oder mit den aromat. Additionsprodd. der II2S 04, 
allein oder in beliebigen Mischungsyerhaltnissen miteinander gemiseht, unterzogen, 
wobei der allenfalls erforderliche Unterschied in der D. durch Erwiirmung, ent-
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weder der Emulaion oder Wasclifliissigkeit, erzeugt wird. (Oe. P. 99212 vom 18/12.
1923, au sg . 10 /2 . 1925.) O e ł k e k .

Georges W olff, Frankreich (Seine), Reinigen und Entfdrben von Fettstoffen,
insbesondere Mineralolen. Man lost die rohen Ole in einem geeigneten Losungsm., 
z. B. A ., u. fiigt zu dieser Lsg. eine andere FI., welclie in dem Losungsm. 1. ist, 
dagegeu das Ol nicht lost. Es tritt dann eine B. von mehreren Schichten ein, 
von denen die eine das gereinigte Ol, die andere alle Verunrcinigungen, wie 
Asphaltstoffe etc., entlialt. (F. P. 585647 vom 12/9. 1924, ausg. 4/3. 1925.) Oe.

XX. SchieB- und Sprengstoffe; Ziindwaren.
A. Sohrim pff, Dr. Richard Escales. Nachruf auf den am 8/7. 63 geborenen, 

am 9/9. 1924 verstorbenen Sprengstoffchemiker u. Scliriftleiter der Zeitsclirift fiir 
das gesamte Scliiefi- .jk  Sprengstoffwesen. (Ztschr. f. d. ges. SchieB- u. Spreng
stoffwesen 19. 145—46. 1924.) Z a h n .

A. M a lin o w sk i, Ionisation in da- fortschreitenden Exphsionswclle. Die 
Verss. mit H2-Luft, Bzn., Acetylen, A. bezogen sieli zuniichst auf die Anfangs- 
pliase der Explosionswelle, welclie der eigentlichen Esplosion vorausgeht. Eine 
Fortbewegung u. Kondensation der Ionen durch die Explosionswelle findet bestimmt 
statt. tjberall da, wo die Wellengeschwindigkeit ansteigt, ist die Menge der Ionen 
yielmals groBer ais an Stellen yerminderter Geschwindigkeit. Die Wcgnahme von 
Ionen mittels eines elektr. Feldes verhindert in einem Bzn.-Luftgemisch eine Ex- 
plosion. (Bei der Fortpflanzung der Explosionswelle spielen demnach Ionen eine 
wichtige Rolle, indem sie die Verbrennung heryorrufen. (Journ. de Chim. physiąue 
21. 469—78. 1924. Jekatćrinoslaw, Berginstitut.) Zahn.

M. Lupus, Zur Definition des Begriffes „Detonationsgeschwindigkeit'-. Die 
bisherige Geschwindigkeitsmessung darf nur die Bezeiclinung „Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit“ erhalten. Die wichtige u. allein wertvolle „Detonationsgeschwindig- 
keit“, d. li. der Zeitpunkt von Ziindung des Sprengstoffes bis zur Erreichung des 
Maximalgasdruckes bezw. -gasvolumens ist noch nicht feststellbar, da kein App. es 
gestattet, den brisauten Sprengatoff in aeinem eigenen VoI. ohne Zertrummerung 
der Bombę zu schieBen. (Ztschr. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 19. 155—56.
1924.) Z a h n .

A. M. P ren tiss , Die spezifische Warnie und die ihermalen Diffuswitdten gewisser
Sprengstoffe. Eine sclir geringe Energieąuelle hat schon manchmal Explosionen 
hervorgerufen u. die Kenntnis der spezif. Warmc u. tlierm. Diffusiyitiit hatte neben 
dem Explosionspunkt leicht Fingerzeige geben konnen, unter den Ziindstoffen die 
geeigneten u. doch am wenigsten empfindlichen fiir jede Sprengstoffart auszusuclien. 
Die beiden Werte wurden bestimmt fur Trinitrotoluol, Trinitroxylol u. Tetryl. Auf 
die Reinigung dieser Stoffe, die genauer beschrieben wird, wurde besonderer W ert 
gelegt. (Ztschr. f. d? ges. SchieB u. Sprengstoffwesen 20. 43—44.) Z a h n .

D. B. G aw throp, Die Einwirkung der Temperaiuren fliissiger Sauerstoffspreng- 
stoffe a u f die Bickfordziindschnur. Die Prufungen ergaben, daB der Wechsel des 
Detonationsgrades mit der Temp. etwa 2 m pro Sek. u. 1° betriigt, daB der Blei- 
Uberzug der ZUndschnur bei -(-77° bis —172° nicht briichig wird, u. daB sich dio 
Empfindlichkeit der Detonation der IVoiyZfullung zwischen —{-53° u. —172° nicht 
iindert, daB also die Bickfordziindschnur wie bei jedem anderen Sprengstoff Ver- 
wendung finden kann. (Ztschr. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 2 0 .  35.) Za h n .

A lfred  S te ttb ac h er, Das gegenwdrtige Sprengluftverfahrcn in Deutschland. 
Behandelt wird der Stand der Technik, der App. u. Arbeitsyerf. Beschrieben 
werden Sprengluftanlagen, TransportgefSBe, SprenggefaBe, Patronenherstellung- u. 
Behandlung, Ziindung, Durclifiihrung des SchieBens, Unfalle u. Wirtsehaftlichkeit. 
(Zt3clir. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 19. 129—36. 1924). Za h n .
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Charle3 L. R e ese , 25 Jahre Fortschritt im Sprengstoffwesen. Ubersicht iiber 
die Fortschritte in Amerika unter yergleichsweiser Heranziehung der Entw. in 
Europa; die rauchlosen Pulver sind nicht naher behandelt. Erwiihnt ist nur ihre 
Verarbeitung in der Nachkriegszeit zu Dumorit. Dumorit I  (bezw. II) enthfllt 20 
(60)°/o Nitrocellulosepulyer, 48 (3)% Cordit (bezw. Nitroglycerin) 31 (36)% NaNOa 
u. 1% CaCOa. Pyrotol ist ein dem Dumorit II  iihnliclies Dynamitgemiseh. Sodatol 
besteht aus 55% NaN03 -f- 45% Trotyl. (Journ. Franklin Inst. 1 9 8 . 745—68. 
1924.) Z a h n .

H. K ast und A. H a id , Uber die sprengtechnischen Eigenschaften der Fliissig- 
luftsprengstoffe. (Vgl. Ztschr. f. angew. Ch. 3 8 . 43; C. 1 9 2 5 . I. 1550.) Yerss. zur 
Best. der Detonationsgescliwindigkeit (3100—5600 m/Sek.), Energie (465—530 ccm), 
Empfindlichkeit, Entzundlichkeit u. Verbrennungswiirme unter Anwendung von 
Carben, RuB, Korkmehl, Holzmehl u. Torf ais Aufsaugestoff. Die Fliissigluft- 
sprengstoffe sind die energiereichsten der p rak t yerwendeten Sprengstoffe, aber 
trotzdem nicht wesentlicher empfindlicher ais diese. Ihre Brisanz erreicht liochstcns 
die von Dinitrobenzol, SchieBwolle u. Gurdynamit, aber nicht die yon Trotyl, 
Pikrinsaure u. hochprozentigem Dynamit. (Ztschr. f. angew. Ch. 3 7 . 973—81.
1924.) Z a h n .

Sedlaczek, Ncucrungen a u f dem Gebiete der Schiefs-, Spreng- und Ziindmittel 
wahrend und nach dem Kriege. Besproclien werden (ygl. Ztschr. f. d. ges. SchieB- 
u. Sprengstoffwesen 19 . 115; C. 1 9 2 4 . II. 2813) SchieB- ,uv Sprengstoffe aus Nitro- 
cellulose u. Nitroglycerin ohne besondere Zusiitze, Gelatinieren u. Stabilisieren yon 
Nitrocellulose. SchieB- u. Sprengmittel aus Nitro-KW-stoffen u. Cliloratspreng- 
stoffe. (Ztschr. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 19 . 136—39. 152—54. 170—72.
1924. 2 0 .  22—25.) Z a h n .

M. Lupus, Beitrag zur Prufung der Sprengstoffe in der Versuchsslrecke a u f 
Sicherheit gegen Schlagwetter und Kohlenstaub. Die Wettersicherheit ist zunaclist 
einmal abhiingig von der Brisanz des Sprengstoffes. Die Ziindung yon Sclilag- 
wettern in der Versuchsstrecke durch nicht brisante Sprengstoffe kann, abgeselicn 
yon rein chem. Ursaelien, Explosionsflamme u. Temp., aber auch einen rein physi- 
kal. Grund liaben, niimlich die Pressung der Schlagwettergase oder Gase des 
Sprengstoffs selbst, wodurcli an sich schon eine bedeutende Temperatursteigerung
u. Ziindung durch adiabat. Druck eintreten kann. (Ztschr. f. d. ges. SchieB- u. 
Sprengstoffwesen 2 0 .  40—42.) Z a h n .

M iron  Sucharew sky, Ein Beitrag zur Genauigkeit der Trauzlschen Bleiblock- 
probe fiir Messung der Sprengwirkung. Eine Reihe von Schiissen mit Spreng- 
gelatine ergab, daB sich an den oberen u. unteren Ecken des aufgeschnittenen 
Bleizylinders ganz erhebliche auBerlich nicht bemerkbare Risse gebildet liatten, in 
welche die FI. eindringt u. dadurch die Ausbauchung hoher erscheinen liiBt, Verss. 
mit Bleikugeln ergaben ebenfalls Differenzen, durchsehnittlich 25—30%. (Ztschr. 
f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 20. 26.) Za h n .

H. K ast und A. H aid , Untersuchungen uber die Brauclibarkeit der Methoden 
zur praktischen Priifung von Sprengkapseln. Gepriift wurden Kapseln mit Knall- 
ąuecksilber-Kaliumchlorat, Schulzekapseln mit eingedriicktem Boden, Knallsatz mit 
Trinitrotoluol u. Kapseln mit kombiniertem Knallsatz aus Trotyl bezw. Tetryl u. 
Cyanurtriazid, Bleiacid-Bleitrinitroresorcinat. Einzelheiten sind aus den 7 bei- 
gefugten tabellar. Gegeniiberstellungen der erhaltenen Werte zu entnehmen. E r
hebliche Untersehiede in der Wrkg. der 3 kombinierten Sprengkapseltypen konnten 
nicht festgestellt werden. (Ztschr. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 19 . 146—51. 
165—70. 1924.) Z a h n .

Prlnted In Germanjr ScliluB der Redaktion: den 6. Juli 1925.


