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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
G. Gane, Carl Engler, 615.192Ł  Naehruf. (Bulet. Soc. de Chimie din Romania

7. 38—42.) H a n t k e .
I. M. K oltlioff, Einige Reaktionen iiber Ionisation und Katalyse zur Yerwendung 

ais 7o>'lesungsversuch. Zum Nachweise der Ionisation eignct sich besonders eine 
gesiitt. Lsg. von Ag-Salieylat, die sowohl mit Salicylaten wie mit einzelnen Krystallen 
von A gN 03 Fallungen gibt, weniger gut eine gesiitt. Lsg. von PbCI,. — Zur 
Demonstration des verschiedenen Dissoziationsgrades von Salzen sind besonders 
Hg"-Salze geeignet: I-Ig(N03)2 gibt mit Nitroprussid-Na Nd., HgCl3 nicht; elektr. 
Leitfiiliigkeit der Lsgg.; 0,01-n. HgCI2-Lsg. in 0,1-n. Hg(NOa)a gibt mit wenig AgN0 3 
keinen Nd. — Zur Vorfuhrung der Katalyse empfiehlt sich: Zusatz von Metallionen 
unter Zn in der Spannungsreilie bei der H2-Entw. (Messung der Gasmenge). Die 
katalyt. Wrkg. yori A g bei der Mn-Probe nach MARSHALL, von Cu-Spuren bei der 
Phenolphthalein- oder Guajakharzprobe auf HCN oder Blaufiirbung yon Benzidin 
durch Blut. (Chem. W eekblad 22. 356—57. Utrecht, Univ.) G r o s z f e l d .

R o lle t de l ’Is le , Methode zur Ausarbeitung und Vero(fentliehung von inter- 
nationalen wissensehaftlicJien und tcchnisćhen Worłerbiichern. Vf. empfiehlt auf Antrag 
der internationalen Konferenz zum Gcbraucli des Esperanto Worterbticher her- 
zustellen, die die Ausdriieke in Esperanto enthalten u. danebcn die Bezeiclinungen 
in den anderen Sprachen. (C. r. d. 1’Acad. des seiences 1 8 0 . 2000—2001.) E n s z l .

A lfred W . Stew art, D ie Klassifiziem ng der Atonie. Vf. erortert die Vorziige 
u. Miingel der period. Systeme von L o t h a b  M e y e r  u. M e n d e l e j e f f , u. hebt den 
prmzipiellen Unterscliied zwischen bciden hervor: das letztere bezieht sich auf 
Verbb., das erstere auf Atomvoll. Vf. stellt ein neues period. System auf u. leitet 
au8 der im Original wiedergegebenen Anordnung die Konstruktion eines Modells 
emcr period. Fliiche ab. Denkt man sich die Elemente in eincr Ebene angeordnet 
u. errichtct in jedem Ort eine Senkrechte, dereń Lange dem jeweiligen At.-Vol. 
proportional ist, dann bestimmen die Spitzen eine Fliiche, die die Yorziige des 
period. Systems u. der At.-Vol.-Kurve in sich yereinigt. Vf. diskutiert schliefilich 
das Problem der Atomkohiision u. erortert den Zusammenhang zwischen Ordnungs- 
zahl u. F. der Elemente. (Scientia 1 9 2 5 . 373—82. Belfast, Univ.) K. W o l f .

H. J. Prins, Affinitat, Valenz und EleMronen. Eine krit. Literaturstudie, die 
Yf. zu folgenden SchlUssen fiihrt: D ie Ergebnisse der eiorterten Anschauungen 
hilden fur die Chemie kein besonders groBes Resultat. D ie Chemie der polaren 
Verbb. ist einfaeher geworden. Die mit bestimmten Elektronenanordnungen zu- 
sammenhaugende u. daher mechan. auficrst yerwickelte Affinitat der freien Atome 
wird in polaren Verbb. zuruckgefiihrt auf relatiy einfache elektrostat. Anziehung 
der geladenen Teilehen. D ie Affinitat ist aufzufassen ais ein Streben nach Iden- 
dit;it, namlich die chem. gleichgultige Edelgaskonfiguration. Dieses Streben kann 
mcht verwirklicht wcrden, da die Sattigung der Edelgaskonfiguration nur auf Kosten 
der elektr. Neutralitiit errcicht werden kann. Man muB daher in der Chemie zwei 
Arten yon Nichtsiittigung unterscheiden: die chem., die fur die freien Atome, u.

e elektr., die fiir die freien Ionen charakterist. ist. Zwischen diesen Extremen 
spielt sich das chem. Leben ab. D ie Einfuhrung der Elektronen in die alten formalist.

VII. 2. 75
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Tlicoricn iibcr Affinitiit u. Valenz geniigt niclit. Ein tieferer Einblick liiBt sieli 
nur erzielen, wenn man von ciner allgemem energet. Auffassung bzgl. der gegen- 
seitigen Veriinderungen der Atome ausgeht. (Chem. Weckblad 22. 302—11. 
Hilyersum.) K . W o l f .

Th. de D onder, Berechnung der spezifischen Affinitiit. (Vgl. S. 510.) Es werden 
fiłr die freie Energie F  u. die „spezif. Affinitiit". 4  Ausdriicke abgeleitet, die F  u. 
A  zu bereebnen gestatten, wenn diese GroBen fur das in gleichen Bedingungen 
befindliclie ideale Gas u. wenn die Abweichungen des betracbteten Systems von 
den Gesetzen der idealen Gase bekannt sind. (C. r. d. l’Acad. des seiences 180. 
1922—24.) Bjkerm an.

F r itz  N eum ann, U ber die Stdbilitatsverlialtnisse der Modifikationen im poly- 
morphen System AljSiO6. D ie beiden HauptsStze der Thermodyn arnik im Verein 
mit dem Nernstschen Wfirmetheorem gestatten es, auf Grund direkt beobachtbarer 
GroBen Entsclieidungen iiber Stabilitiitsyerbiiltnisse polymorpher Mineralien zu 
treffen. Ein System befindet sieh im Gleicbgewicht bei A —  0, wobei nach 
VAN’x  H o f f  ais MaB fiir die Affinitiit zweier Modifikationen die bei reversibler 
isothermer Umwandlung eintretende Abnahme der freien Energie gesetzt ist, gleich 
der maximalen Arbeit A  die bei solch einem ProzeB gewonnen werden kann.

T  T

A  =  U0 -  T  J S n C p d T  +  J T .
o o

Yff. untersuclit die ais Sillimanit (Btthl bei Weimar), Disthcn (Monte Campione im 
Tessin) u. Andalusit (Lisens in Tirol), ferner aueli ais Chiastolith (Paris-Maine) u. 
Mullit yorkommenden Modifikationen von AlsS i0 6. Die Polymorpliie ist auf den 
festen Aggregatzustand beseliriinkt, die Lsgg. sind ident. D ie Differenz der Lćisungs- 
wiirmen der yersobiedenen Modifikationen liefert also die betreffende Umwandlungs- 
wiirme. Gelost wurden die feinst gemahlenen Minerale in 40°/o H F u. die Losungs- 
wiirme mit einem niiher besebriebenen App. best. Vorverss. ergaben fur Quarz eine 
Losungswiirme von 33,95 4; 0,10 Cal/Mol. An bei 14—15° ermittelten Losungs- 
warmen findet Yf. fur Andalusit: 90,13 ^  0,33, Disthen: 89,67 i  0,30 u. Silli
manit: 83,42 0,34.

Die Best. der mittleren spezif. Wiirme zwisehen Zimmertemp. u. 300—1300° 
bezw. 1400° wurde nach der kalorimptr. Mischungsmethode in einem besonders 
gebauten App. ausgefiihrt. D ie gefundenen Werte werden tabellar. wiedergegeben. 
Aus ihnen leitet Vf. auf graph. W ege die wabren spez. Warmen ab u. bereehnct 
danacli die Molekularwiirmen, welehe tabellar. u. graph. wiedergegeben werden. 
Angeschlossen werden von "W. Z eid ler  nach einer anderen Methode ausgefiilirte 
Messungen bei sehr tiefen Tempp. Yf. extrapoliert die Kurve fiir die Molekular
wiirmen bis zum absol. Nullpunkt. Ein r 3-Gebiet scheint aucb bei den hier unters. 
Mineralien zu bestehen. — Nach graph. Ermittlung der U— J70-Werte b est Vf. die 
A — Z7-Diagramme. Fiir das System Andalusit—Sillimanit sind die Werte von U 
durchweg positiy. D ie /i-Kurye nabert sich bei waclisendem T  mehr u. mehr der 
Abscissenacbse u. selmeidet sie bei 1760° T. Hier liegt fur das System ein enantio- 
troper Umwandlungspunkt vor. — Fur das System Disthen—Sillimanit sind die 
Z7-Werte durchweg positiy. D ie A-Kurvc entfernt sich mit steigendem T  mebr u. 
mebr yon der Abscissenachse. Ein Gleicligewichtspunkt besteht fiir das System 
niclit. Das Disthen ist total instabil.— Die Aufstellung des A — ZJ-Diagrammes fiir 
das System Andalusit—Disthen yerspriclit wegen des geringen Unterschiedes bei 
den Liisungswiinnen wenig Erfolg.

A uf Grund der A — J7-Diagramme u. anderseitiger Unterss. schlieBt Vf., daB 
der Andalusit beim Druck yon 1 Atm. vom absol. Nullpunkt bis 1487° dem natur-
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lichen Sillimanit gegeniiber ais die instabile, bei hoherer Temp. ab  die stabile 
Modifikation zu betrachten ist. D ie Uinwandlung von Andalusit in Sillimanit bei 
Atmosphitrendruek wird wahrscheinlich durch den Zerfall Sillimanit — ->- Mullit 
+  SiOj (1545°) iiberlagert u. verdeekt; die Umwandlung Sillimanit — >- Andalusit 
kommt daher In dlesem Falle uberhaupt nicht in Frage, was mit der Erfabrung 
ubereinstimmt, daB Andalusit nicht synthet. zu erhalten war. Der unters. Andalusit 
zeigte nach Erbitzen auf 1200° erliebliehe Veranderungen des Gefuges. Mkr. 
Betracbtung zeigt Krystalle mit den fiir Mullit cbarakterist. Brechungsindiees u. 
yereinzelt opt. isotrope Teilchen, die nacb ihrem Yerh. ais kieselsiiurehaltiges Glas 
zu erkennen waren. — Beim System Distben—Sillimanit liegen die Verhiiltnisse
einfacher. Bei AtmospliSrendruck ist vom absol. Nullpunkt bis 1300° der Distben
dem Sillimanit gegeniiber yollkommen instabil, das System ist typ. monotrop. Nach 
dem Erbitzen auf 1400° zeigt sieli auch beim Distben starkę Ver;inderung des 
Gefuges, das ebenso wie beim Andalusit zu deuten ist. Sillimanit zeigt nach dem 
Erbitzen auf 1300° keinerlei Veranderung. (Ztaehr. f. anorg. u. allg. Ch. 145. 
193—238. Konigsberg, Univ.) U l m a n n .

J. J. Tan Laar und R ich ard  Lorenz, Ableiiung der Gnmdgleichungen zum 
Massenwirkungsgesełz fur kondensierte und heterogene Systeme. Ausfiihrliche mathemat. 
Ableitung der Theorie der Grundgleiehungen. Im Gleichgewicht muB die Summę 
aller molaren thermddynam. Potentiale (fi) der Komponenten eines Systems gleicli 
Nuli sein: J? (u) — 0. (Ztscbr. f. anorg. u. allg. Ch. 145. 239—50. Tavel sur 
Clarens. Frankfurt a. M., Univ.) U l m a n n .

E. M oles und M. C respi, D ie K inetik der Permanganatpyrolyse. Es wird die 
Reaktionsgesehwiudigkeit der therm. Zers. (Pyrolyse) von KM nOl u. AgMnOi ge- 
messen. Aus den Yerss. geht hervor, daB es sich um eine autokatalyt., zusammen- 
gesetzte (durch die Reaktionsprodd. katalysierte) Rk. liandelt. Kurz nacb Beginn 
der Verss. (KMn04 bei 239°, AgMn04 bei 115°) ist die Autokatalyse gering, wachst 
dann aber stark an u. geht durch ein Masimum. Durch Zusatz von Mu02 wird 
der EinfluB der autokatalyt. Rk. stark herabgemindert u. die katalyt. Wrkg. des 
KMuO O MnOa tritt in den Vordergrund. Das Reaktions-

1 u 1 >.T~ ^  ^  sebema ist nebenstehendes. D ie Reaktions-
KMnO. _MnO, -f- O ^  1 gescliwindigkeit wurde durch die entwickelte

Menge 0 2 gemessen. Die Auswertung derVerss. 
gescliah nach der Gleichung: d x  /  d ł  — [k{ -f- i 3 x  / a) (a — x ) , in der sich 
k3 x  I a (a — x) auf die autokatalyt Rk. bezieht. Weiterhin wird beobachtet, daB 
eine geringe Erhohung der Zers.-Temp. u. Spuren yon HjO die autokatalyt. Rk. 

%beschleunigen. In einer Tabelle werden die Reaktionskonstanten der Zers. einiger 
Permanganate.mit den BildungswSrmen der entsprechenden Metalloxyde verglichcn. 
Beide GroBen'zeigen eine ausgesprochene Parallelitiit. (Anales soc. espanola Fis. 
Quim. 23. 198—216. Madrid.) H a n t k e .

T. B atuecas, Reuision des normalen Litergewichtes des gasfonnigen ChlorniethanSi 
Das uutersuehte Methylchlorid wurde einmal aus PC13 u. CH3OH, einmal aus 
N(CH3)4C1 dargestellt u. durch Dest. gereinigt. Das Gewicht des Liters bei 0 u.
1 At. war fiir das nach dem ersten Verf. gewonnene Gas 2,3088—2,3097 g, fiir das 
nach dem zweiten Verf. gewonnene 2,3072—2,3079 g; ais Mittelwert gibt Vf. 2,3084 g  
an. (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 8 0 . 1929—32.) B ik e r m a n .

E. M oles und R. M irava lles , D ie Adsorption des Jodwasserstoffgascs durch die 
Glaswande. Durch verschiedene Yerss. wird die Dicke der von den Glaswanden 
adsorbierten HJ-Gasschicht ermittelt Die eine Methode bestebt darin, daB dureh 
einen mit HJ gefiillten Glasballon ein trockener Luftstroin geleitet w ird, bis kein 
HJ mehr in der Luft nacliweisbar ist. Dann wird mit Leitfahigkeitswasser der 
adsorbierte HJ gel. u. mit A gN 0 3 gefallt. Nach einer anderen Methode wird direkt
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der eYakuierte Kolben vor u. nach der Bchandlung mit HJ gewogen. Dabei tritt 
infolge einer an den Wiinden haftenden Wasserhaut eine Komplikation ein, die 
durch gewisse MaBnahmen umgangen wird. Die Ubereinatimmung zwischen den 
beiden Metlioden iBt gut. Es wird die Dicke der IIJ-Gasschieht bereclinet unter 
der Voraussetzung, daB der Durcbniesser der HJ-Molekiile 4>10—8 ist. Das Eesultat 
crgibt eine 30—35-molekulare Schicht. Das Ergebnis wird mit den Befunden
anderer Autoren yerglichen. (Anales soe. espanola Fis. Quim. 2 3 . 223—30. 
Madrid.) H a n t k e .

H erb ert Grunert, Zur Kenntnis der inneren Eeibung wapriger Sulfatlosungen. 
Tabellar. Wiedergabe von Messungen der Viseositiit wss. Lsgg. von (NHj^SOi, II2S04, 
N lfJ IS O i u. Gemischen von (N H ^SO t -j- IT1SOl bei 20, 40, 60 u. 80°. Nach der
inneren Eeibung besteht kein Unterschied zwischen den entsprechenden Lsgg. des
sauren Salzes u. den Gemischen von Neutralsalz -)- Siiure. D ie absol. inneren 
Eeibungen der NH4H S 0 4-Lsgg. sind stets kleiner ais das aritlimet. Mittel der Lsgg. 
yon (NII4)aS 0 4 +  HaS 0 4, die zusammen die Konz. der N tI4H S 0 4-Lsg. liefern wiirden, 
Berucksicbtigt man dagegen, daG durch die Vermischung von gleiehen Mengen der 
(NH4)aS 0 4-Lsg. u. der H2S 0 4-Lsg. die Molaritfit jeder der beiden Lsgg. auf die 
Hfilfte geht, dann ist die innere Eeibung der NH4H S 0 4-Lsg. groBer. In dieaem 
Sinne kann also die Verbindungsbildung des sauren Salzes durch die Erhohung 
der inneren Eeibung ais charakterisiert angesehen werden. (Ztschr. f. anorg. u. 
allg. Ch. 14 5 . 394—96. Breslau, Univ.) U lm ann.

P . E osbaud und E . Schm id, U ber Yerfestigung von Einkrystallen durcli 
Legierung und Kalłreckuny. Vff. untersuchen die durch Legierung oder durch 
Kaltreckung bewirkte Verfestigung yon ^{-Einkrystallen, die nach dem Czochralski- 
sclien Ziehverf. liergestellt wurden; ais MaB der Formfestigkeit gilt die in der 
Gleitrichtung wirkende Schubspannung pro qmm Gleitflache, die die der Streck- 
grenze entspreehende Dehnung verursacht; sie betragt fur Krystalle aus Zn („Kahl- 
BATJM11) mit 0,03°/o Cd unabhiingig von der Normalspannung 94 3 g/qmm. Die
Streckgrenze hiingt von der Orientierung des Krystalls ab. Im System Zn-Cd liegt 
die Grenze der Mischkrystallb. zwischen 0,53 u. 1,03% Cd; die Schubspannung an 
der Streckgrenze betragt bei 0,53% Cd das 9-fache, bei l,03°/o Cd das 12,2-fache 
des urspriinglichen Wertes fur Zn; die Jloglichkeit der Verfestigung durch Kalt- 
Teckung nimmt mit steigendem Cd-Gelialt ab. Im System Zn-Sn tritt bei Sn- 
Konzz. &  0,10% Eutektikum in stiibchenformigen, yorzugsweise in Ebenen parallel 
der hexagonalen BasisflSche geordneten Einschliissen auf; ihre yerfestigende Wrkg. 
ist geringer ais die der Zn-Cd-Mischkrystalle. D ie Dehnuugskuryen yon Zn- 
Krystallen zeigen eine fiir die Ausgangslage der Gleitflache charakterist. Form. 
Es scheint eine geringe Abnahme der Verfestigung mit zunelimendem Normalzug '  
ąenkrecht zu den Gleitfliichen yorhanden zu sein. — Die Yerfestigung durch 
Legierung u. dnrch Kaltreckung geht walirscheinlich auf gleichartige Ursachen 
?uriick. (Ztschr. f. Physik 3 2 . 197—225, Dalilem, Kaiser W ilh e lm  Inst. f. Faser- 
BtofFchemie.) KrOgek.

L. Gay und N . Perrakia, Betrachtungen iiber die Eigenschaften pliysikalischer 
Systeme in der Nahe des kriłischen Zustandes. Vff. se tzen  die B ed in gu n gen  
fest, unter denen dic krit. Kurye in der Nahe des krit. Punktes geradlinig 
yerlaufen muli. D ie krit. Kurye entsteht, wenn man die Werte irgend einer 
Eigenschaft ais Funktion eines zweiten Parameters zeichnet; die zwei Phasen des 
Systems liefern zwei Aste, die im krit. Punkt ineinander iibergehen. (Journ. de 
Chim. physiąue 22 . 169—85.) B ik e r m a n .

N . P errak is, Physikalische Eigenschaften bindrer fliissigcr Gemische in der Nahe 
des kriłischen Mischungspunktes. Zusammenfassung fruherer Arbeiten (vgl. yorst. 
Eef., sowie C. r. d. l ’Acad. des sciences 1 7 6 . 1137. 1 7 7 . 879. 1 7 8 . 83. 703. 1482;
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G. 1 9 2 4 . I. 1314. 1736; 2407. II. 1428). (Journ. de Chira. phyaique 2 2 . 280—310. 
Montpellier, Fac. des' sciences.) B ikerm an.

H. K orbę, Chemische Tlieorie der Losungen. Kurzo Besprechung der Theorie 
der Solvate. (Rec. Soc. chim. russes ń, Brno [russ.] 1. 18— 19.) B ikerm an.

W aldem ąr M. F isch er , Sludicn an ubersattigten Losungen. I. Uber den 
Mechanismus der Ausscheidung von Sałzen aus ilbersdtłigten Losungen und die 
Bildung rythmischer Niederschlagc in  Gallerten. Werden ubersiitt. Lsgg. von Salzen 
mit dem Wertigkeitsprod. 1 (nacli v a n ’t  I I o f f ) geimpft u. geriihrt, so erfolgt aueh 
bei den kleinsten Ubersattigungen sofort eine Krystallisation. Bei iibersStt. Salzlsgg. 
mit einem hoheren Wertigkeitsprod. ais 1 kann man eine gewisse Zeitperiode bei 
niedrigen Ubersattigungen feststellen, wiihrend weleher keine Veranderung der Lsg. 
eintritt u. erst nach Ablauf dieser Zeit, der Induktionsperiode, tritt Krystallisation 
ein. Bei gewissen Ubersiittigungen versehwinden diesc Perioden u. es tritt aueh 
hier, momentan nach dem Impfen, Krystallisation ein, wobei bis zu denjenigen 
Ubersattigungen, wo die Perioden yersehwinden, die ubersiitt. Lsgg. der 11. Salze 
leicht herstellbar u. yerhaltnismiiBig stabil aind. S alze, welche diese Induktions- 
perioden aufweisen, besitzen eine groBere Losungsgesehwindigkeit ais Krystallisationa- 
gescliwindigkeit,. bei gleichen ubrigen Bedingungen. Die Liingen der Induktions- 
perioden in Abhiingigkeit von den Ubersattigungen lassen sich dureli die Beziehung 
x l ] / t  =  konst. ausdrucken. Nach derselben GesetzmSBigkeit entstehen aueh 
rythm. Pallungen Von Ndd. Nur diejenigen Salze, welche die Induktionsperioden 
der Ausscheidung aufweisen, konnen in rein was. Lsgg. in Form rythm. Sehichten 
erhalten werden. Bei Ggw. von Agar-Agar, Gelatine u. Farbstoffen konnen alle 
wl. Salze in Form rythm. Fiillungeh erhalten werden, da in diesem Falle die Aus
scheidung einen Scliwellenwert beaitzt. Ein Gehalt von Farbstoffen in kolloidalen 
Medien yernichtet iiuBerst stark die Krystallisationsgesehwindigkeit u. ist daher ein 
bedeutsamea ilitte l zur Erlangung scharfer u. regelmitBiger Schichtungen.

Auf Grund der Unatetigkeit bei der Fiillung von Ndd. entwickelt Vf. eine 
neue Theorie der rythm. Schichtungen. Treffen z. B. Pb(NOa)a u. KJ in Lsg. auf- 
einander, so tritt bei der hier yorherrschenden groBen Konz. momentan B. von 
PbJa ais Nd. ein. Diffundiert das Nitrat weiter, so wird die Konz. des gebildeten 
PbJj kleiner, u. bei einer solchen, die annśihernd gleich der 0,25—2fachen {Jber- 
aiittigung ist., Lezogen auf die Losliclikeit von PbJ2, scheidet sich das lefztere nicht 
mehr momentan aus, sondern nur ein Teil durch Krystallisation auf dem achon 
gebildeten featen Jodid, u. da die Kryatallisation meBbar langsam verl;'iuft, so wird 
der UberschuB der iibersatt. Lsg. weiter diffundieren konnen, entfernt sich aus dem 
Wirkungsbereich des festen Jodids, u. wenn seine Konz. diejenige von 0,25—2 
crreicht hat, tritt in einer gewissen Entfernung von der ersten Fallung B. einer 
neuen PbJ2-Scbicht ein, wonach sich der Vorgang wiederholt.

Unter Ziigrundelegung dieser Theorie gelingt es Vf. rythm. Ndd. von BaSO^ 
u. SrS04 zu erhalten. B aS 0 4 kann bei Ggw. von Agar-Agar u. Erythrosin oder 
Naphtholgriin in Form atabiler, bis 40-fach iibersattigter, echter Lsgg. erhalten 
werden. Ndd. vou AgCl-Typus konnen erhalten werden entwedcr vom n. Charakter 
wie die ubrigen Salze, oder in Form einiger weniger sehr breiter Schichten. Ea 
besteht eine Beziehung zwischen der Lśinge der Induktionsperioden bei gegebener 
libersiittigung u. der kub. Krystallisationsgeschwindigkeit der Salze. Je langer diese 
Perioden, urn so kleiner die kub. Krystalliaationsgeschwindigkeit, woraus gefolgert 
werder kann, daB in der Reihe der Sulfate die kub. Kryatallisationageschwindigkeit 
in der Reihenfolge CaS04-2II20 , SrS04, B aS04 abnimmt.

Vf. beat. die Auaacheidungakuryen der 11. Salze K N 0 3, Na.ŁG,Ot u. Na-Pikrat, 
der wss. Salze Ag Cl, AgBr, TU , AgjCrOt, PbSOt , PbJ2l BaSOt , SrSOt u. CaSOt  • 
21I30 . Mit W . M onter werden in erster Reihe die Ausscheidungageschwindig-
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keiten von B aS04, SrS01 u. T1J bei Ggw. von kolloidalen Stoffen u. Farb stoffen 
unters. Mit 0 . J irgen son  die rhythm., Fiillung von SrS04 u. BaSO, untcr den ver- 
scliiedensten Bedingungen. Zahlrciche Tabellen u. Kurven werden wicdergegeben. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 145. 311—64. Riga, Univ.) U lm ann.

F . D ro u illo n , Untcrsuchung des ternaren Gcmisches: W asser, Athylalkohol, 
normaler Butylalkohol. Messuugen nach der synthet. Mctliodc: man bestimmte die 
Tempp., bei welchen im sieli abkttlilenden Gemiseh bekannter Zus. die Trubung 
auftrat. D ie Resultate siad in Tabellen u. Kurven wiedergegeben. Der krit. 
Losimgspunkt liegt fur System W . '-f- n-Bułylalkohol bei 129,5°, fiir System W . 4* 
7,51% (Gew.-%) A. -f- n-Butylalkoliol bei 107,5°, fiir System W . -f- 17,54°/0 A. -j- 
n-C4H„OH bei 76°; fiir System W . +  25% A. +  n-C,lL,OH bei 38°. — Anderer- 
seits wurde die Zus. der sieli bei 20° bildenden Scliichten bestimmt, wobei die Best. 
nicht etwa gravimetr., vielmehr durch den Zusatz von W . bezw. n-C4II90II zu den 
getrennten Seliieliten u. die Beobaclitung des Trubungspunktes der neuen Systeme 
erfolgte. Ygl. die Diagramme u. Tabellen im Original. (Journ. de Chim. pliysique 
22. 149—68. Montpellier, Fac. des sciences [Inst. des Carburants].) B ikerm an.

E . A n gelescu  und D. M otzoc, Gleichgcwicht zwischen no ci fliissigm Phasen in 
dem System: Anilin-Sssigsaure-W asser. In diesem System ist einerseits Anilin u. 
Essigsaure, andererseits Essigsiiure u. W . vollkommen misehbar. Das System ist 
gewissermaBen quatern!ir, da Anilin u. Essigsaure das, wenn aueli leicht liydroly- 
sierbare, Acetanilid bilden. Diese Komplikation wird yemacliliissigt. Es werden 
die Isotliermen des terniiren Systems bei 0 u. 20° bestimmt. Weiterkin wird der 
Verteilungskoeffizient der Essigsaure bei 20° zwischen beiden fl. Phasen gemessen. 
Bei dem Studium der Temp.-Abhangigkeit des Gleichgewiclits wird bei konstanter 
Konz. der Essigsaure die Mischbarkeit der 3 Komponenten ineinander bestimmt. 
D ie fiir mehrere Essigsiiurekonz. erhaltenen Kurven (Temp./Konz. Anilin) sind 
ellipsenformig in sich geselilosscn. Aus ihnen werden die krit. oberen u. unteren 
Tempp. der Loslielikeit bestimmt. Fiir die Gestalt der Kuryen wird die Uber- 
lagerung zweier Einfltisse, 1. die gegenseitige Loslielikeit der Komponenten u.
2. die Hydrolyse des Aeetanilids vcrantwortlicli gemaelit, von denen bei vcr- 
seliiedenen Tempp. bald die eine, bald die aiidere Uberwiegt. Das wird an Hand 
einer Tabelle erliiutert, in der bei variierender Essigsiiurekonz. die bereclinete 
Menge Anilin, die notig wiire, um alle Siiure in Anilid zu yerwandeln, u. die tat- 
sachlicb 1. Menge Anilin gegeniibergestellt sind. Die Differenzen sind teils positiv, 
teils negatiy u. geben gegen die Essigsiiurekonz. graph. aufgetragen eine U-formige 
Kurve mit deutliclier Temp.-Abliśingigkeit. Das Minimum liegt fiir alle Tempp. bei 
ca. 18% Essigsaure. (Bulet. Soc. de Cliimie din Romania 7. 11—24. Bukarest, Lab. 
f. Agrikulturchemie.) H antke.

Gerard H. L afontaine, Beiłrag zum Studium des Gleicligewkhts des Magnesium- 
carbonats in  annnoniakalischen Lomngen. Es wurde der Bestiindigkeitsbereich der 
entstehenden Korper des Systems MgO— C 02—N il ,—II20  bei 30° bestimmt u. 
tabellar. aufgezeichnet. AuBer den bereits bekannten Verbb. MgCO^ • 3 II .fi, MgC03• 

C O ^-dH fi u. dem bas. Carbonat MgC03 • Mg (O II) i -41I.fi wurde ein u. U. 
einkeitl. Korper der Zus. 4 MgC03 ■ MgiOIlj^ ■ 4 I I f i  -(- 5 (MgC03 ■ 3 1LO) gefunden. 
Er krystallisiert in kleinen durchsclieinenden Spharolithen. D ie Verb. MgCOa- 
N HjH C03-4H 20  konnte nie erhalten werden. (C. r. d. TAcad. des sciences 180. 
2045—47.) E n s z i j n .

A. de G regorio R ocaso lan o , Zusammensetzung und katalytische W irhm g der 
Platinelektrosole. (Vgl. Kolloid-Ztschr. 36. Erg.-Bd. 80; C. 1 9 2 5 .1. 2538.) Vf. unter- 
sucht die katalyt. Zers. von H f i t durch yerschiedene, durch elektr. ZerstSubung 
dargcstellte PM Iydrosole. Die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt bis 100° mit der 
Temp. zu u. steigt mit wachsender [OH']; die Rk. ist nicht einfach monomolekular.
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Dic katalyt. Wirksainkcit eines Sols ist umso groBer, je lioher die bci der Zer- 
staubung aufgenommene Os-Menge ist; bei Zcrstorung der Pt-Oxyde in katalyt. 
wirksamen Koagulaten durch Gluhen oder bei Beliandlung der Sole mit schwefel- 
saurer KJ-Lsg. verschwindet die Fiihigkeit zur Katalyae. Vf. nimmt daher an, 
daB die Mizcllen .aua einem Kern von krystallinem Pt u. einer Oberflachenschicht 
yon P t0 3, das ais Os-Ubertriiger dient, besteht, Ggw. steigender Mengen von 
Seliutzkolloiden (Gelatine, arab. Gummi, protalbinsaures u. lysalbinsaures Na) 
verringern dic Reaktionsgeschwindigkeit. (Nachr. K. Ges. W iss. Gottingcn 1 9 2 4 .  
177—88. Zaragoza.) K rO ger.

A j . A to m s t r u k tu r .  R a d lo c h e m ie .  P h o to c h e m ie .

E rnst R eich en b ach er, Welche weltgeometrisclicn Eigcnschaften zeichnen dic ge- 
quanłelten WeUlinien der Elektronen im Wasserstoffatom au sl Mathematiscli. (Ztschr. 
f. Physik 32. 505— 17. Wilhelmsliayen.) K. W o l f .

V. M. G oldschm idt, T. B arth  und G. I/unde, Geochemische Ycrteilungsgesctze 
der Elemente. V. Isomorphie und Polymorphie der Sesquioocyde. D ie Lanthaniden- 
koiilraktion und ihre Konscguenzen. (IV. vgl. S. 448.) D ie Elemente yon der Ord- 
nungszabl 58—7-1 (Ce—Cp) werden Lantbaniden genannt. D ie Sesquioxyde der 
seltenen Erden zeigen bei niederer Temp. die Krystallart A, bei mittlerer B, boi 
hoher C. Uber die,Bedeutung von A, B u. G vgl. S. 448. Die Umwandlung bei 
Dya0 3 von B in C erfolgt spontan. — Es wurden die Strukturen von In.j03, welcbcB 
in G von 200—2000° krystallisiert mit 16 Moll. im Elementarwurfel (wird spiiter 
fiir C ;vorausgesetzt) u. Kantenliinge a —  10,12-10 8 cm, u. von Tl^O ,̂ das eben- 
falls in C mit a —  10,57 • 10—8 cm krystallisiert, bestimmt, — Die Yolumkontraktion 
der Lantlianidenreihe wirkt auch noch auf die folgenden Elemente bis Hg nacli. 
So ist die bohe D. von Ta, W , Os, Ir, Pt u. Au u. die nalie Yerwandtscliaft von 
Hf u. Zr zu erkliiren; Es zeigen analog gebaute Ionen gleicbcr Yalenz u. Dimen- 
sionen in vergleiclłbaren Krystallen Ahnlichkeit in bezug auf chem. Eigcnschaften. 
Darauf baben VfF. Miscbkrystalle von den Lantbaniden mit benachbarten Elementen 
liergestellt. Miscbkrystalle & a0 3—In .fis wurden durch Fiillen von Gemischcn von 
In(NOs)3 u. S c( N 0 3)3 mit NII3, Trocknen u. Gluhen der Hydrosyde hergestellt.
Krystalle mit 66,8 Mol.-°/0 Sc20 3 u. 33,2 Mol.-Q/0 ln 20 3 kiystallisieren in C mit a =
9,90-10—8 ccm. r 20 3— TLfi3 im Gewiclitsverhaltnis 1 :1  krystallisiert ebenfalls in 
C mit a —  10,53 * 10 8 cm. Bei den Mischkrystalleu tritt eine kleine Kontraktion 
ein. Die Ahnlichkeit von Y  mit 3wertigem Tl macht eine solche von Rb mit ein-
wertigem Tl moglich, welche auch yorhanden ist. Diese wieder laBt eine solche
von 2-wertigem Pb mit Sr erwarten, welche wiederum eine Ahnlichkeit yon Y  mit 
Bi bedingt. B i kann auch dazu benutzt werden, um die Grenzgebiete zwischen 
Ytter- u. Ceriterden bei der fraktionierten Krystallisation zu erweitern. Bis0 3 
iniiBte also auch in C existieren, was durch das Bestehen von Misclikrystallen in C 
zwischen B i f i t u. Y f i A mit 37,4 Mol.-% BiOa u. a =  10,72 • 10 8 cm wahrschein- 
lichcr gemacht wird. Bi20 3 in C hatte 10,99 ■ 10—8 cm.

a-G a.fi3 aus reinem Ga hergestellt hat bei 420—440" getrocknet Korundstruktur 
mit gioBerer Gitterdimension u. geht bei 650° bis zum F. (bei etwa 1900'') in 
ft-Gafi^  mit monokliner oder rhomb. Struktur uber. Es ist dem A120 3 nahe ver- 
wandt, was sich auch in der Alaunbildung u. dem Verh. der Al u. Ga-Salze gegen 
OxalsSure in saurer Lsg. ausdriickt. Ga ist in fast allen Al-haltigen Gesteinen 
yorhanden. G a.fi3 u. In .fi3 bilden bei 24°/0 ln 20 3 bei 610° Mischkrystalle von u, 
bei 39*70 Ina03 bei 600 u. 800° von C, bei 915—1300° yon fi, mit 72% ln 20 3 bei 
1753°, yon « , bei 79°/o ln 20 3 u. 1160° von C. Bei 1755° liegt der Umwandlungs- 
punkt u  — ->■ C. — Mischkrystalle yon L a.fi3 u. A lź0 3 wurden durch Pressen von 
Mischungen von A1j03 u. La20 3 zu Stabchen u. Schmelzen im Geblase erhalten.
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Sie bilden hexagonale Tiifelchen aus 2 Zonen bestehend. Zone I entspriclit /9-A12Os 
pnit ctwas L!u,03 in fester Lsg., Zone II besteht aus A L aj03 getrubt durch Al2Os, 
welches sich ans der festen Lsg. entmischt hat. Es bestehen zwiscben ^-Ali 03 
u. A  L a2Og Miscbungslucken, ebenso wie zwischen a -A l,0 3 u. N d2Oa , die nur 
Krystalle der Art der Zone II bilden. vii20 3 u. Sc,i 0 3 u. AL,03 u. Y!2Os zeigen 
ebenfalls nur cntferntere' Verwandtsehaft. Bei letzteren konnten kcine eindeutigcn 
Mischkrystalle erhalten werden. — Die Eisenglanzgruppe mit Eisenglanz, 0 a0 3, 
.7 d?03 u. Ti?03 zeigt durchweg Korundstruktur. M artit ( F c . f i konnte mit C analog 
sein. D ie Doppeloxyde der Eisenglanzgruppe Ilm enit, Pyrophanit u. Geikiehlit 
lassen nahe Beziehungen zum Eisenglanz erkennen, niclit aber Perowskit, NaNbOs 
D ysanalyt u. Braunit. — Es werden die Begriffe Slrukturtypus u. Strukturvariante 
eingefuhrt in dem Sinne, dafi z. B. im System a , ^9-Quarz u. a , ^9-Tridymit Quarz 
bezw. Tridymit Strukturtypen, u  u. ^?-Quarz Strukturvarianten sind. In dieses 
Schema werden die Sesquioxyde eingeordnet. — D ie Umwandlungspunkte von A, 
B u. C steigen mit wachsender Ordnungszalil. D ie Yerlagerung derselben zwischen 
Y  u. La wird in der Reihe La-Lanthaniden wieder riickgiingig gemaclit. In letz- 
terer wird mit steigender Kernladungszalil eine regelmaBige Yerminderung der 
Strukturdimensionen beobacliteL — Es wurden nocli die Gitterdimensionen von 
von Pd zu 3,878, von Pt zu 3,903 u. von Rh zu 3,795 * 10 8 cm bestimmt. CoO 
zeigt NaCl-Typus mit a =  4 ,24rl0—8 cm, ebenso-NiO mit 4,17-10 8 cm. (Norske 
Videnskaps-Akademi i. Oslo. I. Matem.-Naturvid Klasse 1 9 2 5 . Nr. 7. 5—59. Sep. 
Oslo, Univ.) E n s z l in .

A. F erra r i, Die K rysłallgiłłer der Fluoride von Lithium m d  Magnesium und 
ihre Isomorphie. Vf. untersueht nach der Pulvermethode die Feinstruktur yon 
MgFs , wahrend fiir L iF Daten von B rtjn i u. L e v i vorliegen (Atti R. Accad. dei 
Lincei, Roma [5] 3 3 . II. 377; C. 1 9 2 5 . I. 1934), die nach einer etwas abweichenden 
Formel berechnet werden. Aus den Messungen an MgF2 folgt, daB das Salz zum 
Rutiltypus gehort; fiir ein Elementargebilde mit zwei Molekeln MgFs ist a =  4,64 A, 
c =  3,06 Jl, c/a =  0,6596; daraus folgt D  =  3,14, wiihrend Vf. 3,148 findet; die 
Daten anderer Autoren gehen zicmlich weit auseinander. T i0 2, SnOa u. MgF2 sind 
trotz ihrer chem. Verscliiedenheit isomorph, weil die Durchmesser der Metali- u. 
der Metalloidatome gleich sind. D ie Isomorphie mit L iF bleibt auffallend; ein 
Elementargebilde mit 4 Molekeln LiF hat dasselbe Vol. w ie ein Elementargebilde 
mit 2 Molekeln MgF2. Krystalle mit einem hoheren Gehalt an MgF2 ais 30% kann 
man nicht darstellen, das analoge, aber eine vollkommene Reihe von Mischkrystallen 
gebende System LiCl-MgCL, ist zur Unters. wegen seiner ZerflieBlichkeit wenig 
geeignct. (Atti R. Accad. dei L incei, Roma [6] 1. 664—71. Mailand, Poly- 
technikum.) W . A. R o t h .

. J. F ren k e l, Zur Elektrodynamik punktformiger Elektronen. (Vgl. S. 265.) 
Grundziige einer Elektrodynamik, bei der die Elektronen ais punktformige Kraft- 
zentra betrachtet werden. Matliematisch. (Ztschr. f. Physik 3 2 . 518—34. Lenin
grad, Physikal.-techn. Rontgeninst.) K. WOLF.

Ti. K riegesm ann , Eine experimentelle Bestimmung des Energieverbrauches bei 
der Ionisation der L u ft durch Bontgenstrahlen verschiedener Welłenlange. Vf. bc- 
sclireibt ein Luftthermometer, das nach einer Kompensationsmethode die Strahlungs- 
energie durch Messung einer Stromstiirke bestimmen liiBt. Fur das untersuchte 
■Wellenliingengebiet ). 0,397 bis 0,166 (in 10—8 cm) wird der Luftabsorptionskoeffizient 
nach zwei Methoden berechnet. D ie absorbierte Energie wird mit der durch die 
gleichen Strahlen erzeugten Ionisation verglichen u. die Ionisierungsenergien an- 
gegeben. Hartę Strahlen verbrauchen fur gleiche Ionisation mehr Energie ais 
weiche, (Ztschr. f. Physik 3 2 . 542—55. Bonn.) K. W o l f .
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V. K ondratjew , Ionisation von Salzddmpfen. II. (I. vgl. K o n d r a t j e w  u . 
Se m e n o f f , Ztschr. f. Physik 2 2 . 1; C. 1 9 2 4 . I. 2329). Vf. untersuchte nach der 
Smythschen Metliode die Ionisation von ZnCl2- u. NaJ-Moll., bei der Bombardierung 
des entsprechenden Salzdampfes mit langsamen Elektronen. Im ZnCl^ wird der 
elektrolyt. Zerfall-der Moll. in die Ionen ZnCl u. Cl' gefunden. Dieser Vorgang 
erfolgt bei 12 +  1 Y. Ais yorlaufige Ergebnisse wird bei der Ionisation von N a J  
die B. von Na-, J' u. NaJ' angegeben. (Ztschr. f. Physik 3 2 . 535—41. Leningrad, 
Physikal.-techn. Rontgeninst.) K . W o l f .

H olw eck , Prazisionsbestpnmungcn der charakteristischen Freąuenzen der Atonie 
i»i Gebiet der zwischcn dem sichlbaren IAcht und den Rontgenstrahlen liegenden 
Strahlungen. (Journ. de Chim. pbysique 2 2 . 311—18. — C. 1 9 2 5 . I. 2145.) B ik.

W. E. Curtis und R. G-. Long', Die Struktur des Bandenspektrums des Heliums. 
III. Die Dublett-Banden. (II. ygl. Proc. Royal Soc. London, Serie A 1 0 3 . 315;
C. 1 9 2 4 . I. 618.) Vff. messen 8 Dublettbanden der Hauptserie des He. Es ergeben 
sich Schwierigkeiten bei der Benutzung einer ungebrochenen Quantenzahl (m — £). 
Fiir £ =  '/* sind im Ganzen die Resultate befriedigend. D ie zweite Serie der 
Dubletts wird ebenfalls einer experimentellen Priifung unterzogen. Die Ergebnisse 
sclilieBen sich eng an die Resultate der Hauptserie an. Aus den Messungen werden 
Schliisse auf den Bau des He-Mol. gezogen. Es besteht hiernach aus 2 He-Atomen; 
jeder Kern bat in yerhaltnismiiBig groBer Nahe je ein Elektron auf einer inneren 
Bahn, wahrend je ein zweites in einer weiter entfernten Balin liiuft. (Proc. Royal 
Soc. London, Serie A 1 0 8 . 513—41. London King’s College.) H a n t k e .

M. A. Catalan und K, B eehert, Die Struktur des Kobaltspektrums. Yff. finden 
in Obereinstimmung mit WALTERS (Journ. Washington Acad. of Sciences 14 . 407;
C. 192 5 . I. 338) im Co-Bogenspektrum gcradzahlige Struktur. Es werden Dublett-, 
Quartett-, Sextetterme nachgewiesen. Der Grundterm ist ein f -Term des (Juartett- 
systems, was durch Absorptionsaufnahmen von A n g e r e r  u. Joos (Ann. der Physik 
[4] 7 4 . 743; C. 1 9 2 4 . II. 1559) bestatigt wird. Alle Terme sind yerkehrt; das 
magnet. Moment des Co-Atoms betrśigt im Grundzustand sechs Bolirsche Magnetonen. 
Eine neue Form des Auswahlprinzips fiir die Azimutaląuantenzahl k wird ange
geben: A k  =  0, f  2 . . .  (allgemein: gerade) fiir lieteromorphe Terme, A k — ±  1, 
±  3 . . . (allgemein : ungerade) fiir isomorphe Terme. — Das Niyeauschema des 
Spektrums zeigt groBe Ahnlichkeit mit dem des Fe; die Terme sind auffallend 
regelmaBig gelagert. Alle klassifizierten Linien des Co-Spektrums sind in einer 
Tabelle geordnet. Vff. haben bis jetzt 517 Linien in 93 Multipletts zusammen- 
gefaBt. (Ztschr. f. Physik 3 2 . 336—69. Miinchen.) K . W o l f .

H. K ah ler , JDie Bandenspektren von Krystallen und komplexen Gasen. Eine 
Literaturstudie. Vf. stellt 3 Formeln auf, an Iland derer die die Luminesoenz- 
spektren der łlranylsalzkrystdllen  betreffenden Forschungsergebnisse in ihrem Zu- 
sammenhang erortert werden. (Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 266—69. 
California technolog. Inst.) K. W o l f .

A rthur E . R uark  und R,oy L. C henault, Anregungsstufen des Cadmium- 
spektnwis. Das CW-Spektrum im Niederspannungsbogen wird bei angelegten Poten- 
tialcn zwiscben 8 u. 65 V u. Gasdrucken unter 0,0001 mm untersucht u. die ge- 
messencn Linien mit den zugehorigen Anregungsspannungen u. Stromdichten 
tabellar. zusammengestellt. Es werden mehrere neue Glieder der Serien 2 p — m S 
u. 2 p — m D des neutralen Atoms erhalten u. siimtliclie von den Yff. bei 10 V  
beobachtete Linien mit Ausnahme von 2209,7 u. 3224,21 X sowie die Linien 
3011,7 X  2p, — 4p3 u. 3526,16 1. 2p3 — 3pa klassifiziert. (Journ. Opt. Soc. America
1 0 . 653—59. Washington, Bur. of Standards.l K r Og e r .

Jean L ecom te, Uber infrarote Absorptionsspektren von Aldehyden und Ketonen. 
(Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 0 . 825; C. 1 9 2 5 . I. 2534.) Die Spektren der
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aliphat, Aldehyde u. isomeren Ketone sind nicht ident. D ie 3,5 ft-Bandc liegt bei 
letztcren meist bei etwas kiirzeren WellenlSngen ais bei ersteren. Das Umgekelirte 
gilt fiir die dunkle Zonę 7,35—7,50 |u. Zwischen 6,9 u. 7,4 /jl zeigen dic Kctonc 
oft 3, dic Aldehyde nic melir ais 2 Banden. In der aromat. Reihe besteht die

Propylaldehyd . . 2,93 3,52* _ 3,70 4,24 _ 5,90*
B utylaldehyd. . . — 3,47* — 3,90 — — 5,90*
i-Valeraldehyd . . 2,90 3,49* — 3,70 — — 5,90*
Heptylaldehyd . . — 3,49* — — — — 5,90*
Octylaldeliyd . . . 2,97 3,49* — 3,70 — — 5,90*
Nonylaldehyd . . — 3,47* — — — 5,25 5,90*
Decylaldchyd. . . 3,01 3,47* — 3,70 — — 5,90*
Undecylaldchyd . . 3,03 3,48* — 4,35 — — 5,90*
Benzaldehyd . . . — 3,30* 3,55* 3,70* 5,16 5,35 5,97*
Anisaldchyd . . . 2,95 3,42* 3,54* 3,70* 5,00 5,45 6,05*
Aceton . . . . . 2,90 3,41* 4,52 4,78 — 5,90* 6,55
Athylmethylketon . 2,92 3,45* — 4,78 — 5,91* —
Propylmethylketon . 2,90 3,45* — 4,72 — 5,92* —
i-Propylmethylketon 2,95 3,43* 4,45 — 5,10 5,92* —
Difithylkcton . . . 2,91 3,45* — 4,78 5,25 5,91* —
Allylmethylketon 2,91 3,44* — 4,9 5,15 5,91* 6,57
i-Butylmethylketon . 2,95 3,48* — 4,70 — 5,91* 6,55
Butyron . . . . 2,97 3,47* 4 ,4 5 ' 4,7 — 5,92* —
IIexylmethylketon . 2,92 3,48* 4,34 4,85

5,18
— 5,92* 6,30

Ącetophenon . . . 2,97 3,40* 4,42 5,27 — 6,03*
Athylphenylketon . 2,97 3,43* 4,44 — 5,25 — 6,03*
Propylphenylketon . 2,87 3,43* 4,35 5,1 — 5,6 6,03*
i-Propylphenylketon 
i-Butylphenylketon .

2,95
2,97

3,41*
3,43*

4,5
4,25

5,18
5,21 5,35 5,60

6,03*
6,03*

C„IL ■ CO • CII • CH., • C.,II«
5,65 6,05*1 -- 3,42* --- 5,20 5,36

CH3

Propylaldehyd 
Butylaldchyd . 
i-Valeraldehyd 
Heptylaldchyd 
Octylaldeliyd . 
Nonylaldehyd 
D ecylaldchyd. 
Undecylaldchyd 
Benzaldehyd . 
Anisaldeliyd . 
Aceton . . .
Athylmethylketon 
Propylmethylketon 
i - Propyl methy lke ton 
Diathyl keton . .
Allylmethylketon 
i-Butylmethylketon 
Butyron . . . 
Hexylmethylketon 
Ącetophenon . .
Athylphenylketon 
Propylphenylketon 
i-Propylphenylketon 
i-Butylphenylketon 
C6H 5 • CO • CH • CHa

ĆH3

C JI,

6,55

6,5

6,60
6,15
6,35*
6,35*

6,92*
6,92*
6,92*

6,91*
6,92*
6,95*
6,35*
6,35*
6,35*
6,35*
6,35*

6,37*

6,95*
6,92*
6,92*
6,92*
6,92*
6,92*
6,92*
6,92*
6,95*
6,95*
7,07*
7,07*
7,10*
7,10*
7,13*
7,10*
7,13*

7,15*
7,05*
6,95*
6,95*
6,93*
6,95*

6,92*

7,26*
7,32*
7,35*
7,32*
7,35
7,3
7,35*
7,46*
7,30*
7,50
7,47*
7,47*
7,47*
7,48*
7,46*
7,50*
7,50*
7,43*
7,45*
7,46*
7,50*
7,50*
7,50*
7,43*

7,45*

— Andere Banden

7,93* — — —

7,82 _ _ —
7,9 — —

7,80 _ _ —
7,76* 5,58 6,72 —
7,76* 6,70* 7,05 7,95*

7,73
— — —

7,85 — — —

7,91 4,08 6,20 —
7,93 — — —
7,93 — — —
7,77 — — —
7,97* 2,87 3,92 —
7,97* 7,15* — —
7,93* 7,70* — —
7,95* — — —
7,87* 2,77 3,95 5,75

7,97* 6,77 7,32 7,75
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Zonc 3,30—3,75 jx aus 3 Banden bei den Aldpliyden, aus einer bei den Ketonen. 
Lctztcre weisen eine ńtark dunkle Zone bei 7,9 /l, die Aldeliyde bei 7,76 fi auf. — 
Die fur dic CO-Gruppe cbarakterist. Bandę liegt in der aliphat. Reibe bei 5,90 fj, 
in der aromat, bei 6,03 [X. Cbarakterist. fur die aromat. Reibe sind 2 fast symm. 
Ban den zwischen J!,00 u. 6,40 U u. mebrere sclrwache Banden zwischen 5,00 u. 
5,60 /i. — Weitere Besonderheiten gehen aus der vorstehenden Tabelle hervor, in 
der die starken Banden mit Sternchen bezeichnct sind. (C. r. d. l ’Aead. des sciences 
1 8 0 . 1481—82.) L in d e n b a u m .

P eter  P au l K och und B rano K reiB , Uber dic Massenanderung von Silber- 
lialogeniden bei intensivcr Bclichtung. D ie friiliercn an einzelnen Bromsilberkornem  
vorgenommenen Verss. (vgl. E h le r s  u . K och, Ztschr. f. Physik 3 . 169; C. 1921 . 
I. 484) werden auf Belichtungen ausgedelint, zwecks Feststellimg, bei welchcn Be- 
lichtungen eine meBbare Masscnabnahme des Bromsilbers eintritt. Das zu unter- 
suchende Materia! wurdc entweder durch ZusammengieBen von A gN 03 u. K B r  her- 
gestellt oder aus techn. Trockenplattcn gewonnen. Bei der Hcrst. des Bromsilbers 
durch ZusammengieBen wurden stets 0,1-n. Lsgg. von AgNOs u. KBr benutzt. Es 
wurden 4 Proben von Bromsilber hergestellt: 1. gleiclie Mengen von A gN 03 u. 
KBr-AgKOg rasch in KBr gegossen, 2. wie 1., jedoch KBr in AgNOa gegossen,
3. A gN 03 tropfenweise zu uberschussigem KBr zugefiigt, 4. KBr tropfenweisc zu 
iiberschussigem AgNQ3 zugefiigt. Nach Fiillung wurde das Materiał aut einem 
de Hagnschen Ultrafilter dreimal mit destilliertem W . ausgewaschen, welch letzteres 
selber zur Entfcrnung des Staubes durch ein Ultrafilter gesaugt worden war. Das 
Bromsilber wurdc dann vom Filter ab- u. in W. aufgescliwemmt u. schlieBlieh auf 
Pt-Blechen absetżen lassen. Yon diesen konnte es dann nach Trocknen in einem 
Exsiccator mittels einer staubfreien Fedcrfahne in den Schwebekondensator gestiiubt 
werden. — Das Bromsilber techn. Trockenplattcn wurde von der Gelatine durch 
konz. IIN 03. die ,mit der gleichen Menge dest. W. verd. war, oder durch Degomma 
(vgL LlMMER, Photogr. Rundschau 6 0 . 61 [1923]) befreit. Yerwandt wurden: 1. Hauff 
Extra Rapidplatten  mit Degomma behandclt, 2. Hauff Ulłra-Rapidplałten  mit D e
gomma behandelt, 3. dieselben mit H N 0 3 behandelt, 4. Hauff Diaposiłivplałten  mit 
Degomma behandelt, 5. dieselben mit H N 0 3 behandelt. Die so gewonnenen Proben 
wurden durch 8—12maliges Dekantieren gereinigt u. w ie oben zum Einwurf in 
den Schwebekofidensator prapariert. Um festzustellen, ob nicht doch etwa bei den 
techn. Priiparaten Gelatinercste am Bromsilber hangen blieben u. dadurcli die Brom- 
abgabe beeinfluBten, wurden Kontrollyerss. mit selbstgcfalltem Bromsilber angestellt: 
1. selbstgefiilltes Bromsilber nach Fiillung in Gelatine eingebettet u. dann mit D e
gomma behandelt^ 2. Bromsilber in Gelatine gefallt u. dann mit Degomma be
handelt. — Ferner wurde Chlorsilber durch tropfenweises HineingieBen von 0,1-n. 
AgNOa-Lsg. irf.uberscliussige 0,1-n. KCl-Lsg. gewonnen; Jodsilber durch Zusammen
gieBen von 0,1-n. K J -  u. .4y.i\r0 3-Lsgg.-, u. zwar so, dati 1. A gN 0 3 tropfenweise in 
uberschussiges KJ gegossen wurde, 2. KJ tropfenweise in uberschussiges A gN 03 ge
gossen wurde, 3. gleiche Mengen von KJ u. A gN 0 3 zusammengetropft wurden. — 
Der mikroskop. Befund an den selbstgefallten Silberhalogenidcn zeigte, daB die in den 
Schwebekondensator gestiiubten Partikel aus traubigen Anhaufungen von Einzel- 
kornem bestanden, welch letztere einen Durchmesser von ca. 0,4 /X hatten. Die 
Partikel aus techn. Trockenplatten erwiesen sich ais Einzelkorner von 0,5 bis 2,5 fi 
Durchmesser bezw. ais Konglomerate aus solchen. Aufierdem wurde zur Priifung 
der Gesamtapparatur untersucht: Cu, B aS 04, MgC03, Kohlenpulver u. Staub. E r- 
g e b n is se :  Insgesamt wurden 134 Yerss. ausgefuhrt. Das Bromsilberkorn vcrlor 
27,6°/0 seiner Anfangsmasse, d. h. ais Bromabgabe gedeutet 65°/0 des im K om  ent- 
haltenen Br. Eine Proportionalitat zwischen der Empfindlichkcit des Bromsibers 
im photograph. ProzeB u. der Bromabgabe beim Belichten zeigt sich nicht. Mit
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der Abgabe des Br geht eine mechan. Veriinderung des Kornes Hand in Hand, die 
sich in einer Zunahme der Fallzeit fiir gleiebe Strecken iiuBert. Bemerkenswert ist, 
da8 das Br, das ais łon im Raumgitter des Bromsilbers sitzt, dieses beim Belichten 
ungeladen yerlJiBt. Eine Abhiingigkeit davon, da6 das schwebende Korn positiy 
oder negatiy geladen war, konnte nicht festgestellt werden, ebensowenig ein EinfluB 
des Alterns des Kornes von 2 bis 70 Tagen oder der Feuchtigkeit der Atmosphiirc, 
in der das -Korn schwebte (Variation von 27—98% relatiyer Feuchtigkeit). Unter 
Benutzung des Schwebekondensators ais Mikrowage, erleiden Bromsilber- u. Chlor- 
silberkorner von 10—11 g  Masse bei Beleuchtungen bis 67 • 10° MK. in kurzer Zeit 
Massenverluste, die bis zu 25% der Anfangsmenge gehen. D ie Massenverlustc 
werden ais Halogenabgaben gedeutet. Jodsilber zeigt unter den gleichen Yerhiilt- 
nissen nur geringe Masseniinderungen. (Ztschr. f. Physik 3 2 . 384—96. Hamburg, 
Univ.) K. W o l f .

A. P red w o d ite le w  und N. N etsch ajew a, Zur Kinetikphotocliemischer Prozesse
in  Farbstoffm. (Vgl. Ztschr. f. Physik 2 9 . 332. 1924; C. 1 9 2 5 . I. 469.) Die An- 
fangsgeschwindigkeit des Ausbleichcns diinner Kollodiumscliichten von Cyanin u. 
Pinacyanol ist eine period. Funktion der Konz. des Farbstoffs; die Yerteilung der 
Maxima u. Minima ist analog der fiir den photoelektr. Effekt gefundenen Regel. 
Bei steigendem Kollodiumgehalt yerschwindet die Periodizitiit melir u. mehr, bis 
schlieBlich Proportionalitat zwischen der Geschwindigkeit der chem. Rk. u. der 
absorbierten Energie besteht. Vff. nelimen an, daB die Stabilitiit der Molekeln nicht 
nur durch ihre indiyiduellen Eigenschaften, sondern in betriiehtlichem MaBe aucli 
durch das durch ihre Gesamtheit erzeugte elektr. Feld bestimmt wird. (Ztschr. f. 
Physik 3 2 . 226—35. Moskau, Univ.) K r u g e r .

In g o  E b e lin g , Metallreflexion I  und II . Vf. weist die Temperaturabhangig- 
keit opt. Konstanten vou Metallen im Sinne der klass. Arbeiten auf diesem Gebict 
am Beispiel des Reflexionsverm6gens von fcstem Ag u. Cu fiir Licht enger Spektral- 
bereiche nach. Der Steilabfall bei Ag, A 3160 liegt nahe bei den iiberaus starken 
Linicn des n. erregten Atoms 3281 (1 s — 2 p t) u. 3383 (1 s — 2 p t). Bei Cu ist die 
Einsenkung in der Niibe der entsprechenden Linien 3248 u. 3274 ebenfalls, wcnn 
auch nicht so scharf ausgebildet. (Ztschr. f. Physik 3 2 . 489—501. Frankfurt a. M., 
Univ.) K. W o l f .

B,. E. M ille r , Die optisclicn Konstanten von Selen- und Tellurh-ystallen fiir 
Wcllenlangen von 3000—5000 A. Absorptionskoeffizient k, Brechungsindex n u. 

Reflexionsvermogen K  von Se- u. Te-Krystallen werden fiir Stellungen der Krystalle 
mit der opt. Achse paraltel u. senkrecht zur Einfallsebene des geradlinig polari- 
sierten in einem Wellenlangenbereich yon 3000—5000 i i  untersucht. Fiir Se scliwankt 
iń der eraten Stellung kit zwischen 0,47 u. 0,60, « , zwischen 3,4 u. 4,4, zwischen
0,38 u. 0,46, in der 2. Stellung kt zwischen 0,93 u. 0,57, n.2 zwischen 2,3 u. 3,1,

zwischen 0,41 u. 0,34. Fiir Te ergibt sich: kl =  0,09 — 0,24, % =  1,9 — 2,9; 
i?! =  0,10 — 0,27; k, =  0,30 — 0,34, n3 =  1,7 — 2,7; R 2 =  0,09 — 0,23. 
(Journ. Opt. Soc. America 1 0 . 621—34. Iowa, Uniy.) K r Cg e r .

J. L iąu ier, i i  ber die Anderung des Drehungsvermogcns von Aspara.ginlosu.ngcn 
in  Abhangigkeit von ihrer Wasserstoffionenkonzentration. Fiir eine Lsg. von 12,5 g 
Asparagin  im Liter angesiiuerten oder mit Alkali yersetzten W. wurden folgende 
Drehungen gefunden: [«]„„ =  +19,41°, [«]5I8 =  +21,96°, [«]lS6 =  +38,82° bei 
p n  =  1,29; [«]578 =  —0,78°, [«]5)a =  —0,98°, [«]438 == 0 bei p H == 3; [« $ ,,  =  
—7,64, [«]Ma =  —8,62°, [k]130 == — 14,31° bei p „  =  9,91. D ie R otation sd isp ersion  
ist also in schwach sauren Lsgg. ([II'] .== 10- 3 ) anormal. DaB die Anderung von  
[a] ausschlieBlieh durch Veriinderung von [H‘] heryorgerufen wird, zeigt der Um- 
stand, daB Zusiitze von IIC1 u. von Eg. die [a] gleich beeinflussen, wcnn sie gleiche 
[H‘] ergeben. Der Verlauf der Kurye gcgen pjj" stim m t m it der Berechnung
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uberein, wenn man-fur die Dissoziationskonstanten des Asparagins =  1,4*10“ 9
u. Kj =  1,5• 10 12 annimmt. Im isoelektr. Punkt (pH =  6,5) betriigt daa molare 
Dreliungsyermogen —950°. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 1917—19.) B ik e r m .

S. W a w ilo w , Bemerkungen zur Arbeit von S. Yąlcntiner und M. Rossiger: 
Uber Okonomie der Fluorescenzstralilung. (Vgl. Philos. Magazine [6] 43. 30 7 ;
C. 1922. I. 1092.) Vf. w eist die von V a l e n t i n e r  u . R O s s ig e r  (Sitzungsber. PreuB. 
Akad. W iss. Beri. 1924. 21 0 ; C. 1924. II. 915) an seiner Arbeit geiibte Kritik 
zuruck, da ihre Verss. die esperimentellen Ergebnisse des Vffs. in dem untersucbten 
Spektralbereieh bestatigen. D ie von diesen Autoren gefundene Abhangigkeit der 
Okonomie von der Konz. widerspricht ibrer fruheren Beobachtung (&1ECKLENBUBG 
u. V a l e n t i n e r ,  Physikal. Ztsclir. 15. 267; C. 1914. I. 1481) u. fremden Arbeiten. 
(Ztschr. f. Physik 32. 236—38. Moskau, Inst. der Physik u. Biopliysik.) KROGER.

S. Y a len tin er  und M. R o ssig er , Zu den Bemerkungen von S. Wawilow. 
(Vorst. Ref.) VfF. betonen, daB sie auf Grund ihrer Arbeit zu denselben SchluB- 
folgerungen wie W a w il o w  gelangten. D ie mitgeteilte Abhangigkeit von der Konz. 
beruht nach neueren Messungen wahrscheinlicli auf Yersuchsfehlern. (Ztschr f, 
Physik 32. 239—40. Clausthal, Physikal. Inst. der Bergakademie.) K r Og e r .

T. S la ter P rice, „Das Verhalten von A g J  in der photovoltaischen Zelle“. Eine 
Kritik. Eine krit. Betrachtung der Arbeit G arrison s ist erschwert (Journ. Physical 
Chem. 28. 333; C.. 1924. II. 1442) durch fehlende Angaben, insbesondere uber die 
Dicke der Ag-J-Ńdd. u. uber die Abhangigkeit des Photopotentials von der Zeit 
der Belichtung. Von der Annahme ausgehend, daB man die Konz. des freien Ag  
ais konstant ansętzen kann, wenn die Elektrode wie eine reine Ag-Elektrode funk- 
tioniert, gibt Vf. eine Formel, mit dereń Ililfe man aus der GroBe des Dunkel- 
potentials u. der meBbaren Zahl der Ag-Ionen voraussagen kann, ob die Elektrode 
sieli wie eine reine Ag-Elektrode verhalten wird oder nicht. W enn sic sich wie 
eine reine Ag-Elektrode yerhiilt, liiBt sich allein mit der Annalime G arrison s, daB 
durch die Belichtung die Loslielikeit des AgJ wiichst, das Wachsen des negatiyen 
Potentials nicht erkliiren. Auch eine Erklarung yersagt, die durch folgendes 
Schema angedeutet sei: J2 -f- 2 ©  ^  2 J'; J' -j- J2 ^  J3'. Yf. gibt zur Erklarung 
eine Erweiterung der Annahme G arrison s unter Beriicksichtigung des photochem. 
Verh. des AgJ. G arr ison s Erklarung yersagt yollig in den Fiillen, in denen er 
annimmt, daB die Elektrode wie eine J-Elektrode funktioniert. Auch die Erklarung 
fiir das Wachsen des Dunkelpotentials durch die Belichtung ist nicht haltbar. Vf. 
erklart dies durch andere GroBe der durch Osydation des photolysierten Ag 
zuriickgebildeten AgJ-Krystalle. Einzelne Angaben G arrison s widersprechen sich. 
Vf. glaubt, daB mit yerschiedenen nicht yergleiclibaren Elektrodentypen gearbeitet 
worden ist, u.s schlagt fiir die weiteren Verss. besondere Beachtung dieses Punktes 
vor, was woh^ durch die zweite Arbeit G arrison s (Journ. Physical Chem. 29. 58;
C. 1925. I. 1566) schon uberholt ist. (Journ. Physical Chem. 29. 557—63. Brit. 
Phot. Research Assoc. Lab.) L eszynski.

A ,. E le k t r o c h e m ie .  T h e rm o c l ie m le .

Th. S ex l, Uber den Einfluf} der Gasbeladung au f den elektrischen Widerstand 
cines Dralites. Walirend die einfaclic Drudesche Theorie zum W i e d f m a n n -F r a n z - 
Gesetz fuhrte, ergaben die Rechnungen L o r e n t z ’ einen um 2/a zu kleinen W ert 
Im AnschluB an die Arbeiten von F is c h e r  (Ann. der Physik 20 . 503. [1906]) u. 
Sie b e l  (Ztschr. f. Physik 4. 288; C. 1921. III. 694) werden die aus der Lorentzschen 
Theorie folgenden Aussagen iiber den EinfluB der Gasbeladung auf den elektr. 
Widerstand eines Drahtes dargelegŁ Fiir den elektr. Widerstand eines homogenen 
gasbeladenen Drahtes ergibt sich dic Formel: w =  wa (1 -(- u  - V T), worin w0 =  
Widerstand des gasfreien Drahtes, V T  =  Yielfaches des Drahtyol. u. U von dem
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Verhfiltnis (R' ==» Radius eines absorbierten Gasatoms -j- Elektrons, R  =  Radius 
eines Metallatoms - |-  Elektrons) u. der Art, wie das Gas absorbicrt wird, abbangt. 
Durch obige Formel werden die bisherigen experimentellen Ergebnisse quali- u. 
quantitativ riehtig wiedergegeben. Iu Ubereinstimmung mit den Verss. von Y a m ada  
(Philos. Magazine [6] 45. 241; C. 1923. I. 1254) spricht das gewonnene Ergebnis 
eindeutig fiir die Ansehauung, daB es sich bei der Aufnalime von JT, durch Pd 
um eine feste Lsg. handelt. (Ztschr. f. Physik 32. 333—35. W ien, Univ.) Ii. W o l f .

A. P. R o lle t , Uber die Aufldsung des Nickels in Schwefelsaure unter dem 
Einflup des Wechselstroms. Vf. priifte die Behauptung von M. M a r s h , da8 der 
Wechselstrom Nickelelektroden in verd. H2S 0 4 angreift unter B. von Ha, dessen 
Menge etwa der mittleren Intensitiit des Stroms entspricht u. konnte fcststellen, daLi 
die Hj-AbsclieiduDg genau der iu Lsg. gehenden Menge N i entspricht, yoraus- 
gesetzt daB der Strom nicht mehr ais 50 Perioden in der Min. besitzt. Bei der 
Prufung des Einflusses der Freąucnzen, der Stromdichte, der Temp. u. der Konz. 
der IL S 04 wurde gefunden, daB bei einer Stromdichte von 1,5 Amp./qcm bei 35° 
u. 5 Grammol. H2S 0 4 pro 1 bei einer Riihrung von 250 Touren/Min. 99,5% der 
theoret. Menge N i gelost wurde. Es ist damit ein Coulombmeter mit 1% Genauig- 
keit fur Wechselstriime bis 50 Perioden gefunden. (C. r. d. 1’Acad. des Sciences 
1 8 0 . 2047—49.) E n s z l in .

R ichard  Lorenz- und A lb ert Y o ig t , Beitrage zur Tlieorie der elektrolytisehen 
lonen. Nr. 30. B as Leitvennogen des Kalium- und Natriumclilorids in  wafiriger 
Losung und die Tlieorie des Leitvermogens von Paul Hertz. Yierte Prufung der 
Tlieorie des Leitvermogens von Paul Hertz. (Vgl. L o r e n z  u. M i c h a e l ,  Ztschr. f. 
anorg. u. allg. Ch. 116. 161; C. 1921. III. 83.) Vff. unterziehen die Theorie des 
Leityermogens von P. H e r z  einer nochmaligen Prufung am Beobachtungsmaterial 
von KCl u. NaCl. Die bisherige Ermittlungsmethode fiir die Konstantę A  erweist 
sich ais unzuliinglieh. Unterss. uber die Umwandlung der universellen Leitfiihig- 
fiihigkeit in die Kurve des molaren Leityermogens u. iiber die Form letzterer, 
ergibt nach Identifizierung der Wendepunkte der beobachteten u. der uniyersellen 
Leitfabigkeitskurye die Beziehung u =  A • c il u. damit den gesuchten Wert. Die 
„universelle“ Kurye wird erhalten durch Auftragen der Werte rp (k) der Ilcrz- 
funktion ais Ordinatcn zu den Werten n ais Abszissen. Da die Wendepunkte der 
Leitfahigkeitskuryen auch am vorliegeuden Beobachtungsmaterial dieselben Abszissen 
haben, kann die Uniyersalitiit von A  ais erwiesen betrachtet werden. Die Uber- 
eiustimmung zwisehen den beobachteten u. berechneten Leityermogen ist zufrieden- 
stellend. Hierbei werden auBer eigenen Messungen auch die Werte von IC ohl-  
R A U SC H -M altby (Wiss. Abh. d. Phys.-Techn. Reichsanstalt III. 157. Sitzungsber. 
Kgl. PreuB. Akad. W iss. Berlin 1899. 665; C. 99. II. 465), L o r e n z  u . M ic h a e l ,  
W e i l a n d  (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 0 . 131; C. 1918. I. 1119), W a ld k n  u . U l ic h  
(Ztschr. f. physik. Ch. 106. 49; C. 1924. I. 139) u. L o r e n z  u. O s s w a ld  (Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 114. 209; C. 1921, I. 172) zugrunde gelegt. Die Konstantę B  
erweist sieh ais nicht konstant, worauf die unwahrscbeinlich hoch liegenden Werte 
der berechneten Grenzleityermogen zuriickzufuhren sind. (Ztschr. f. anorg. u. allg. 
Ch. 145. 277—303. Frankfurt a. M., Univ.) U lm a n n .

Z. A. E p ste in , Die Ablidngigkeit des elektrischen Leituennmjens eines Elements 
von seiner Stellung im periodisehen System der Elcmente. Fiir das Leityermogen 
eines quasiisotropen Materials ist der Ausdruck £ =  C (i'/)-rr^- charakterist.; 
V* bezw. cĉ  ist das molare (oder atomare) Vol. bezw. die spezif. Leitfahigkeit des 
Korpers bei „rcduzierter“ Temp. i9', C [O') ist eine allgemeine Funktion von {)'; <)’ 
ist das Yerhaltnis der Yersuchstemp. u. der F. der Versuchssubstanz. Q (fiir 
{ f  —  2/,) werden fiir die metali. Elemente berechnet u. ins period. System cin- 
gesetzt. Es ergeben sich zwisehen 'Q der Elemente derselben Ilorizontalreihe einfache
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Yerhaltnissc, die mit dem Elektronenbau der Atome zusammenhiingen sollen. (Ztschr. 
f. Physik 32. 620—38. Moskau, 1. Uniy.) B ik e r m a n .

Ig . Tamm, Zur Quanteiitheorie des Paramagnetismus. In der Quantentheorie 
des Paramagnetismus wurden nur Ionen im einquantigen Normalzustande beriick- 
sichtigt, weshalb nur selir wenige Magnetonenzahlen sich ais moglich herausstellten. 
Vf. erwiigt die Moglichkeit, daB die paramagnet. Eigenschaften der Korper von 
den Atomen in holieren Quantenstufen herruhren; man kann ja aus der experi- 
mentellen Magnetonenzalil auf den Zustand des ęntsprechenden Atoms schlieBen. 
(Ztschr. f. Physik 3 2 . 5 8 2 — 95. Moskau.) B ik e r m a n .

G. F o ex  und L. R o y er , Diamagneiismus nematischer Korper. Die magnet. 
Suszeptibilitat ' /  des festen AzoxijanisoU  ist yon der Zimmertemp. bis 116° konstant. 
Bei 116° geht Azoxyanisol in den nemat. (krystallin.-fl.) Zustand iiber; die % nimmt 
daboi um 17—18°/o ab- Bei weitcrer Temperaturerhohung steigt % wieder, um bei 
134° (Ubergangspunkt zum isotrop-fl. Zustand) den fur das fl. Azoxyanisol cliarak- 
terist., temperaturunabhangigen Wert anzunehmen. Er liegt etwas tiefer, ais der 
fur die feste Substanz. Bei neuer Abkuhlung gelingt es, Azoxyanisol aucli unter- 
halb von 116° im nemat. Zustande zu erhalten; aucli in diescm instabilen Gebiete 
nimmt % mit fallender Temp. ab. LaBt man nun die krystallin.-fl. Schmelze kry- 
stallisieren, so weist das feste Azoxyanisol eine andere ' /  ais der Ausgangsstoff 
auf; Vff. fiihren deń Unterscliied auf die ungleiche Orientierung der Elementar- 
krystalle im festen Korper zuriick. — Alinliches ergaben Verss. an Anisaldazin. — 
Das magnet. Feld war 8000 GauB stark, die Gcnauigkeit der Messungen: 0,2—0,3°/0. 
(C. r. d. TAcad. des sciences 180. 1912—13.) B ik e r m a n .

W illia m  A. B on e, D. M. N e w itt  und D. T. A. T ow n en d , Gamerbrennung 
bei hohen Drucken. 5. Teil. Die Explosion von Wasserstoff-Liift- und Kohlenoxyd- 
Luft-Mischungeii bei verschiedenen Anfangsdrucken bis zu 175 Atmospharen. (4. ygl. 
Proc. Royal Sóc’. London, Serie A 105. 406; C. 1924. I. 2912.) Es werden 
Explosionsverss. mit den Gasgemischen 2H , -(- 0 2 - |- 4N a, 2 CO — Oa —)— 4 Ar,
2 CO -f- Oj -f- 4 CO u. 2 CO -j~ Os 4~ 4N 2 bei yerschiedenen Drucken zwischen 
75 u. 175 Atmospharen gemacht. Aus dem Yerlauf der Abkiihlungskuryen (Druck/ 
Zeit) sclilieBen VflF., daB bei letztgenannter Mischung iVs in aktiyierter Form auf- 
tritt Bei der normalen Knallgaamischung wird H20-Dissoziation beobachtet, die 
aber bei den hochsten Tcmpp. l °/0 nicht iibersteigt. Bei den Explosionen mit CO 
wurde im Falle der 2 CO —{— 0 2 —{— 4 Ar-Mischung eine Dissoziation des CO* in der 
OroBe von 15—25% , bei dem normalen CO-Luftgemisch von ca. 5% festgestellt, 
wihrend in der Gasmischung mit uberschiissigem CO die Dissoziation dea C 02 
durch CO unterdriickt wurde. (Proc. Royal Soc. London, Serie A 108. 393 
bis 418.) ,  H a n t k e .

Ch. M. van  D even ter , Wieviel Wasser bleibt fiiissig beim Gefrieren einer ver- 
diinnten Ldsung? 1 . Vf. behandelt zunUchst einen scheinbaren Widerspruch. Die 
Theorie der Eisbildung in einer verd. Lsg. lehrt, daB falls die Abkilhlung weiter 
ais der erste Eispunkt geht, bei jeder niedrigeren Temp. Gleichgewicht besteht 
zwischen einer fur diese Temp. bestimmten Fraktion der urspriinglichen W.-Menge 
ais Eis, u. einer bestimmten Fraktion von diesem W. ais Fl., welch letztere daun 
Losungsm. fur dic urspriinglich gel. Substanz ist. D ie Theorie lehrt aber aucli, 
daB nach erfolgter Eisbildung bei einer gewissen Temp., die Lsg. durch Zusatz 
eines willkurliclien Eisuberseliusses nicht yerandert. Wo bleibt dann die Bestimmt- 
heit der Fraktionen? Diese bleiben was sic waren, aber die sogenannte urapriing- 
liche Losungsmenge yerandert. Hat man z. B. eine Lsg. von 10 g Saccharose in 
1 1 W., mit einem ersten Eispunkt yon —0,057°, zur ersten Eisbildung gebracht u. 
man fligt 1 Kilo Eis yon —0,057° hinzu, dann bleibt zwar die erste Lsg. was sie 
war, aber fiir das ganze System ist dann eine Lsg. yon 10 g  Saccharose in 2 Kilo W ,
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in Rechnung zu bringen. Demnacb gilt der Satz: bei jeder Eisbidung, viel, wenig 
oder fast Nuli, ist die dann auftretende Gefriertemp. erster Eispunkt fiir die iib r ig -  
b le ib e n d e  Lsg. Ein L einer Saccharoselsg. mit 10 g Saccbarose liat ihren ersten 
Eispunkt (oder Gefrierpunkt) bei —0,057°. Kublt mail diesen L  ab bis —0,200°, 
so wird sich eine bestimmte Menge Eis bilden, u. eine bestimmte Menge FI. ttbrig 
bleiben, die dann die 10 g Saccbarose noch enthiilt. Mit Bezug auf die urspriing- 
liche Lsg. ist —0,200° der zweite Eispunkt; —0,200° ist jedoch der crste Eispunkt 
(Gefrierpunkt) fiir die ttbrigbleibende Lsg., die nicbt mehr die urspriinglicbe Lsg. 
ist. — 2. Ist es moglich von vornberein anzugeben, welcbe Fraktion des Losungsm. 
bei Abkiihlung sicb ais W. bebauptet, u. welcbe Fraktion sich ais Eis ausscheiden 
wird. Man denke sich eine Lsg. vou a g  Saecharose/L u. zwar hieryon 1 L  (oder
1 Kilo). Dieser L hat einen ersten Eispunkt von —ć,0, einen zweiten von —L°. 
Bei — ist 1 Kilo W . mit a g  Saccharose, bei —<2° x  Kilo W . mit a g  Saccbarose 
u. bei —i2° auBerdem (1-*) Kilo Eis vorhanden. Nach dem Gesetz von B lagd en  
aind die ersten Eispunkte (oder Gefrierpunkte) der verd. Lsgg. derselben Substanz 
proportional den Konzz. dieser Lsgg. Demnacb ist a /l  : t l —  a /x i ł2 oder x  =  
t j t t  u. also aucli (1—x) =  (t2— Es  ergibt sich die einfache Regel: Fiir eine 
verd. Lsg. mit einem ersten Eispunkt ( =  Gefrierpunkt) von —1°, ist die bei Ab- 
kiihlung bis — ais FI. iibrigbleibende Fraktion des W . gleich t j ł.2. (Chem. 
Weekblad 2 2 . 284—:85. Amsterdam.) " K. W o l f .

Ch. M. van  D ev en ter , Warum gibt Seewasser siifies E is ? Die aufgeworfene 
Frage fiihrt zu zwei Denkbarkeiten: A. Bei einer gewissen Temp. besteht Gleich- 
gewicht zwisclien Klumpen von salzigem Eis u. Salzlake von derselben Zus. wie 
das salzige E is ; B. D ie Salzlsg. spaltet sich bei Abkiihlung in siiBes Eis u. stSrkere 
Salzlake. Vf. erortert die Frage, welches System stabiler ist, A  oder B. Der beim 
Gefrieren abgeschiedene feste Klumpen hat sowobl bei A  wie bei B mit der be- 
treffenden FI. dieselbe Wasserdampfspannung. D iese ist aber fiir B niedriger ais 
fur A , weil bei B , infolge der B. von siiBem E is, die Salzkonz. in der ubrig- 
bleibenden FI. bober ist ais die der urspriinglichen FI., w&lirend bei A  die Konz. 
nicht yeriindert. Dieselbe ScliluBfolgerung gilt aueh fiir Seewasser. — Im AnschluB 
an OSTWALD (vgl. groBea Lelirbuch, I. 757 [1891]) wird der Satz erortert: bei der 
Best. des Gefrierpunktes einer verd. Lsg. bestimmt man immer den G efrierpunkt 
der iibrigbleibenden u. nicht der urspriinglichen Lsg. Vf. weist auf den Unter- 
sc h ie d  zwischen ziemlicli genauen Yerss. u. Priizisionsbestst., u. unterscheidet 
zwisclien dem wahren Gefrierpunkt der urspriinglichen Lsg. u. dem beobachteten 
Gefrierpunkt des Vers. (Chem. Weekblad 2 2 .  2 8 2 — 84.) K. WOLF.

Jean  Barbaudy, Ober die Kochpunkte der Gemische von Wasscr, Benzol und 
Athylalkohol unter dem Druck von 760 mm Quecksilber. Graph. Darst. der Kpp. im 
System W . -f- Bzl. -j- A., das aueh techn. Bedeutung bei Gewinnung des absol. A. 
hat. Der niedrigste Kp. ist 64,8—64,9°; das bei dieser Temp. iibergehende Destillat 
gibt, verflussigt, zwei Schichten mit 16,3 u. 39,6°/0 A. (bei 65°) bezw. mit 13,3 u. 
49,5% A. (bei 25°). (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 1924—26.) B ik e r m a n .

N ico la s de K olossow sk i, Theorie der spezifischen Warnie der Losungen. (Vgl. 
S. 145.) Vf. nimmt an: 1 . die Wurmekapazitiit k der Lsg. setzt sich aus den spezif. 
WSrmen ihrer Bestandteile additiy zusainmen; die Wiirmekapazitiit c des Losungsm. 
bleibt also unverandert; 2. die spezif. Warme der gel. Moll. u. der wasserfreien u. 
der hydratisierten Ionen ist 2 n -f- 3 gleich, worin n die Anzabl der Atome im 
Teilchen bedeutet; sie ist also gleich der spezif. Warme der Moll. im G aszustand.

Daraus ergibt sich die Formel k =  *  w  C +  2 ”  +  ..3 ^  ~  &  c Tl M f .

(p. die auf 1 Mol. der gel. Substanz entfallende Anzabl der Losungsmittelmoll., »» 
das MoL-Gew. des Losungsm., y . der Dissoziationsgrad des Gel., x  die ZahL der
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Atome im Losungsmittelmol., v  der Hydratationsgrad des gel. Mol. oder der aus 
ilim entstandenen Ionen; i  die Zahl der aus einem gel. Mol. entstehenden Ionen.) 
Der EinfluB des y  ist sehr gering, so daB die GroBe von k hauptsachlich durch v  
bedingt wird. Aus der experimentellen k kann auch auf v  geschlossen werden. 
Vf. findet fur HarnstofF, CitronensSure usw. in W . v  =  0, fiir MgCl2 in W . v  =  8, 
fiir MnS04 in W . v  =  4 usw. — Lost man in W . ein Krystallohydrat, dessen v  
der Hydratation in der Lsg. entspricht (z. B . MnSO, ■ 4 H20 ), so muB die Differenz 
der Wiinnekapazitaten des Systems „Krystallhydrat -j- W .“ u. des Systems „Losung“ 
eine geringe sein. Das eroffnet einen zweiten W eg zur Best. von v  in der Lsg. 
Es ergeben sich manchmal die namlichen Zalilen, wie nach der ersten Methode, 
oft auch abweichende. (Journ. de Chim. pliysiąue 2 2 . 225—52. St. Petersburg.) B k m .

"W. H erz, D ie Sdttigungsdrucke von Fliissigkciten bei gleichen rcduzierten Dichten. 
(Vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 4 4 . 40; C. 1 9 2 5 . I. 2617.) Tabellar. Zusaminen- 
stellung einer groBeren Anzahl yon Verbb. mit den Tempp. (T,j, bei denen die- 
selben die doppelte krit. D . (2 di) erreicht haben, den Sattigungsdrucken (pT )̂ bei 
dieser Temp. u. den krit. Drucken (pk). Das Verhiiltnis p T i: pk erweist sich ais 
recht nalie konstant. Der 2 di entspricht ais Siittigungsdruck ungefahr der lialbe 
Pk- In einer weittjren Tabelle benutzt Vf. D.D., die 2,75 mai so groB sind ais die 
krit. Werte. Pxi -r :Pk u- P t ,  7 • Pt^ ergeben keine iibereinstimmenden GroBen. 
(Ztschr. f. anorg. .i\.- allg. Ch. 14 5 . 378—80. Breslau, Uniy.) U l m a n n .

B. Anorganische Chemie.
A. K a ssilo w , U bo- die Sauren des Scliwefels. Es werden Strukturformeln der 

vom S abgeleiteten Sauren besproelien. (Rec. Soc. chim. russes k Brno [russ.] 1. 
20—23.) B ik e r m a n .

F. J. N e lle n s te y n , Die A ktivitdt von G-raphit und Diamant und die Modi
fikationen des amorphen Kohlenstoffs. (Vgl. Chem. Weckblad 21 . 533; C. 1 9 2 5 . I. 
322.) Vf. faBt die Literatur uber Graphit, C u. amorphen C k rit zusammen u. 
liebt heryor, daB fiir die weitere Entw. der besprochenen Theorien eine bestimmte 
C-Art, Methanrufj, durch unyollstiindige Verbrennung von Methan bei Tempp. unter 
600° erhalten, wichtig ist. Da Diamant eine aliphat Struktur besitzt, wird erwartet, 
daB MethanruB' in den absorbierenden Eigenschaften viel Ubercinstimmung mit 
Diamant zeigen wird. MethanruB ist wahrseheinlich die allerreinste Form von 
aliphat. C; er ist a m o rp h er  D ia m a n t. Aus den sehr yerschiedenen Arten, wic 
amorpher C hergestellt werden kann, folgert Yf., daB auch fur Diamant viele 
Bildungsarten beatehen miissen. (Chem. Weekblad 2 2 . 291—95. D elft, Techn. 
Hochschule.) K. W o l f .

J. Bóeselćen und J. A. M ys, Uber einige asymmetrisehe Derivate des Bors. 
Im AnschluB- an die Unters. yon BOESEKEif u. M e d l e n h o f f  (Koninkl. Akad. van 
Wetensch. Amsterdam, W isk. en Natk. Afd. 3 3 . 23; C. 1 9 2 4 . I. 2500) uber die 
Disalicylborsaure gelang Yfif. der Nachweis, daB auch Di-d-chlorbrenzcatechinborsaure 
u. Di-3-nitrobrenzcatechinborsiiure asymm. Struktur besitzen. — Di-4-chlorbrenzcatechin- 
borsaure, [Cl'C0H3Oa B <^02CaH3-Cl]H. D ie Formel ergibt sich aus der Analyse 
der aus 2 Moll. 4-Chlorbrenzcatechin (F. 91°), 1 Mol. H3B 0 3 u. 1 Mol. Base in W. 
oder yerd. A. dargestellten, gut krystallisierenden K-, NH4-, Anilin-, p-Chloranilin-, 
p-Jodanilin- u. o-Toluidinsalze. Zur Spaltung wurde das Brucinsalz (perlmutter- 
gl&nzende Nadeln aus yerd. alkoh. Lsg. der Komponenten beim Verdunsten, mit 
mit 4— 6 HaO) gewiihlt. Um der Autoracemisierung zu begegnen, wird es so schnell 
wie moglich dargestellt, iiber P20 5 getrocknet, in trockenem Chlf. gel. u. mit Eg. 
fraktioniert gefiillt. Werte von [« ]D (in Chlf.) der yerschiedenen Fraktionen der 
Reihe nach zwischen —5°9' u. —19°7', nach 10 Tagen bei allen zwischen — 13° 7'

VII. 2 70
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u. 14°8' (Raeemat). Das d,l'-Salz ist domnach in Lg. weniger 1. ais das l,l'-Salz, 
soin Drehungsyermogen ist aber siclier noch niedriger ais — 5° 9', vielleicht sogar 
positiy. — Fiir die Darst. von 3- u, 4-Nitrobrenzeatecbin wurde das Verf. yon 
D ak in  (Amer. Cbem. Journ. 4 2 .  477 [1909]) yerbessert. Von der Di-3-nitrobrenz- 
catechinborsdurc, [N 0 2-C8H30 2 B 0 2CcHs -N 0 2]H, wurden die Anilin-, p-Chlor- 
anilin, Brucin-, Strychnin-, Chinin-, Cinchonin- u. Chinchonidinsalze dargestellt. Die 
beiden ersten krystallisieren in Nadeln, die anderen in kleinen Kugeln. Zur Spaltuug 
wurde das Stryćhninsalz wie oben behandelt. Werte yon [« ]D (in Chlf.) zwischen
— 68°7' u. — 55°2', nach 8 Tagcn zwischen — 58°3' u. — 60°4' (Raeemat). Nach 
mehrtiigiger Estraktion der 1. Fraklion mit Lg. u. wenig Chlf. wurde ein Wert yon 
[ct]D = — 71°7' erreiclit. Das l,l'-Salz ist also schwerer 1. (Rec. trav. chim. Pays- 
Bas. 4 4 . 758—62. Delft, Techn. Hochsch.) L in d e n b a u m .

R. D ie tz e l und F . S ch lem m er, Untersuchungen uber die unterchlorige Sdure 
und die Alkalihypochlorite. Vif. untersuchen die Rk.

2  Na O li  +  C% — >• NaOCl - f  N a Cl +  H t O 
auf titrimetr. u. ultrąyiolettspektrograph. W ege. Titration der unter besonderen 
VorsichtsmaBregeln hergestellten Lsgg. mit Na^S^O.,, As20 3 oder A gN 0 3 ergaben 
im giinstigsten Falle nur ca. 0,5-m. NaOCl-Lsgg., statt der erwarteten molaren. Da 
auch unter Beriicksiehtigung des Cl2-Gehaltes die gesamte Menge des eingeleitetcn 
CU nicht wiedergefunden wird, muB angenommen werden, daB ein Teil des Cl2 zu 
Verbb. fiihrt, die das Cls in einer sehr bestiindigen, „unwirksamen", durch die ge- 
wohnlichen Titrationsverff. nicht zu ermittelnden Form enthalten. Aueh Unters. 
der Systeme W .- Cl? u. NaOH -Clj mittcls cines Spektrograplien brachte hier keineu 
Entschcid. Yerschiedene Absorptionskurven werden wiedergegeben. JTypochlorit- 
Isgg. sind auch in grofierer Verd. ziemlieh bestiindig, wenn sie unter geeigneten 
Bediugungen hergestellt u. aufbcwahrt werden. Entbaltcn die Lsgg. einen Uber- 
schufi an freiem Cl,2 bezw. HOC1, so tritt eine sclinelle Veriinderung ein:

CIO-  +  2HC10 — y C103-  +  2H + +  201“
Geringe Mengen ffeier Siture geniigen schon, um die Rk. in Gang zu bringen,
denn die dabei entstehenden H + bilden immer wrieder die frcie Saurc zuriick.
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 4 5 . 381—93. Miinchen, U n iv .) U l m a n n .

G. Canneri und L. F ern a n d es , Beitrag zum Studium einiger thalliumhaltiger 
Mineralien. Thermische Analyse der Systeme: T12S-As.,Sj ', 1'l.S-PbS. Thallium fiudet 
sich bekanntlicli in yielen Pyriten, Markasitcn, Glanzen u. Blenden, ferner in Sulf- 
arseniaten u. Sulfantimoniaten, die eigentlichen Thalliummineralien gehoren zu den 
gleichen Typen. DaB Tl an die Stelle yon Pb u. Ag treten kann, ist noch ohue 
Analogon. Ob Tl mit As durch II2S ais T1AsS2 gefiillt wird, ist nicht ganz sicher. 
Um zu entsebeiden, ob die IsomorpbieyerbSltnisse, die die Misclibarkeit bestimmen, 
auf Sulfosalze zuriickzufuhren sind, untersucht Vf. das System TL,S-As2S3 mittcls 
therni. Analyse. Man weiB ferner, daB TLS u. AgsS in festem Zustande nicht 
raischbar sind, drum war die Unters. des Systems Tl2S-PbS yon Interesse. Das 
erste System kann mit stickstoffgefullten Hg-Thermometern untersucht werden. Es 
bilden sich 4 Verbb.: Tl3AsS3, Tl4A3iS6, Tl.jAs^o u. T lA sS2, die bei 295, 278, 317 
u. 300° schmelzcn. Die ersten beiden Yerbb. zersetzen sich beim Schmelzcn. TljS 
kann kcin Ag2S3 in festem Zustande auflosen. Sind weniger ais 20 Mol.-% TlaS 
yorhanden, so ergeben sich esperimentelle Schwierigkeiten. Moglicherwcise tritt 
in jenem Gebiet eine kontinuierliche Reibe yon Mischkrystallen auf. — Pbb u. 
TlsS sind im fl. Zustande yollkommen mischbar, im festen besteht eine Liickc 
zwischen 97°/0 T lsS u. 25% PbS. D ie eutekt. Temp. betragt 282°. Auch bei ge- 
wolmliclier Temp. ist T12S mit PbS etwas mischbar: fiillt man aus scliwach salpeter- 
saurer Lsg. beider Salze PbS aus, so enthalt es immer T12S, ungcfiihr proportional 
dem Tl-Gehalt der Lsg., bis bei 4% ein Masimum erreiclit ist. In den Arsensulfiden
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ist das Tl wahrsclieinlich ala Sulfosalz in fester Lsg. mit den analogen Sulfo- 
salzen des Pb vorhanden; im Bleiglanz ist das Tl wahrsclieinlich in isomorpher 
Miscliung mit PbS anwesend. (Atti R. Accad. dci Lincei, Roma [6.] 1. 671—70. 
Florenz, Univ.) W . A. RóTH.

E ugen  D eias,. D ie Arsenate des dreiwertigen Mangans. I. Trifft Manganisalz 
in Lsgg. geringer H + -Konz. mit groBen Mengen H3A s0 4 zusammen, so tritt B. von 
Triarsenatomanganisdure, [Mn(As04)3]IT0 -311,0, ein. Violettrote Krystalle; wl. in 
starker H3A s04, aus dieser Lsg. sclieidet sielł beim leieliten ErwSnnen oder beim 
Verdunnen mit W . M nA s0i -JŁ10  (Ch k i s t e n s e n s  Salz) aus. Auch geniigend lange 
Behandlung mit W . oder A. bewirkt Zers. der Siiui-e, desgleiclien Erhitzen. C2II40 2 
u. rauehende H N 0 3 sind ohne Einw. Mit konz. HC1, H3P 0 4, II2S 0 4 u. HC104 er- 
lialt man dunkel gefarbte Lsgg. Zur Darst. wird Manganiaeetat oder Mangani- 
hydroxyd in k. konz. H3A s04 eingetragen, die Lsg. erfolgt langsain. Ea liiBt sich 
auch von der braunen „Manganiacetatlosung" von ClIRISTENSEN (Ztschr. f. anorg. 
u. allg. Ch. 27. 390; C. 1 9 0 1 . II. 171) ausgehen. Bei niiherer Unters. dieser Lsg. 
kommt Vf. zu einem Verf., welehes auf folgender Rk. beruht:
KMn04 +  4 Mn(H„ A s0 4)2 +  8II3A s0 4 =  5[Mn(As04)3]H 6 +  KHaA s04 +  4 R ,0 .  
Eine Lsg. vou krystallisiertem Manganoacetat (19,8 g) in 100 ccm H3A s04 (D. 2,1) 
u. 50 ccm W . wird nach Verschwinden der Gallertflocken mit einer Lsg. von 
KMn04 (3,2 g) in 10J3 ccm H3A s0 4 u. 50 ccm W . k. zusammengegossen. Nacli 
einigen Tagen tritt aus der dunkelvioletten Lsg. Krystallabscheidung ein. Die 
braune „Manganiacetatlsg.“ naeh ClIRISTENSEN u. das krystallisierte hellrotliche 
Manganiaeetat (vgl. auch W ein la n d  u. F isc h e r , Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 
120. 161; C. 1922. III. 44) zeigen verschiedenartiges chem. Verh.; vermutlicli 
liegt lctzterer Verb. nicht die Tetramanganibase, sondern eine Trimanganibase 
zugrunde. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 145. 365—77. Berlin-Dahlem, Material- 
priifungsamt.) > ' U lm ann.

Ju lius W . Sclim os3, D ie Wirkuńg des Plwspliors au f die oxydierten Salze. Beim 
Versctzen einer gesiitt. alkoh. N i(N 03)a-Lsg. mit P  erhalt Vf. naeh dem Kochen 
eincn gelatinosen N d., dessen spezif. Gewiclit in trockenem Zustande D .416 2,159 
ist. Die gefiillte Substanz ist unl. in organ. Losungsmm., wl. in W ., wird aber 
lciclit von N li ,  u. Mineralsiiuren gelost. Beim Ti'ocknen bei 110° verliert sie 
14,63°/0 (berechnet 14,65%) =  3 Mol. H ,0 . Nach den Resultaten der Analyse wird 
ihr die Formel NiH3P3O10-3H aO zugeschrieben. (Bulet Soc. de Chimie din Romania 
7. 32—35. Cernaufi, Univ.) H an tk e .

N. Parravano und G. M a lą u o r i, i i  ber die Reaktionsfćihigl-eit des Silbers mit 
Sauerstoff. (Vgl. S.1020.) Verschieden hergestelltes Silber wird mit SauerstoflF in einem 
elektr. Ofen bei raseh steigender Temp. erhitzt u. aus Druckśinderungen ersehen, daB 
Ag, das aus amhioniakal. AgNO., durch Glueose oder Bisulfit gefallt ist, bei 230 bezw. 
250° Sauerstoff aufnimmt, kompaktes oder elektrolyt. abgeschiedenes krystallin. Ag 
nicht. Es handelt sich dabei um kein Gleichgewicht, sondern nur um Aufhebung 
von Reaktionswiderstiinden. Hśilt man das Ag langere Zeit bei konstanter Temp. 
in Beriihrung mit Oa, so ist bei dem mit Glueose hergestellten Ag in 5 Stdn. schon 
bei 156° eine Spur von Absorption zu bemerken, die bis 213° steigt, um dann 
wieder abzunehmen; das Maximum liegt bei dem mit Hilfe von Bisulfit hergestellten 
Ag bei etwas lioherer Temp. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6.] 1. 622—26. 
Rom, Univ.) W . A. R o t ii .

G. S cag liarin i, Komplexe des fiinficertigen Molybdans. D ie Komplexsalze des 
fiinfwertigen Mo erleiden stufenweise Ilydrolyse unter mannigfacher Farbśinderung. 
Vf. setzt zu einer gesiitt., k. Lsg. des Klasonschen Salzes (NH4)3MoOC16 tropfen- 
weise eine Lsg. von Pyridinacetat mit wenig Eg.: nach 2 Tagen setzten- sich 
ziegelrote Krystalle ab von der Formel MoOC13 -f- C4H5N. Behandelt man die

76*
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Lsg. des Klasonscheu Salzes mit Hesamethylentetraminchlorhydrat, so erhalt man 
ein Komplexsalz in dunkclroten Krystallen yon der Zus.

2 [(N H 4)4(M o(0J J 1) ]  +  C6H I2N4-HC1 .

Das Salz ist Schwer rein zu erlialten, noeh weniger hellere Hydrolysenprodd. 
Das Klasonsclie Salz yerhalt sich also bald wie ein Doppelsalz, bald wie eind 
Komplcxverb. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6.] 1. 6 7 6 — 79. Bologna, 
Uniy.) W . A. B o t h .

B ertram  L am bert und S ta n ley  F red er ick  Gates, Eine Untersuchung uber die 
Beziehung zwischen Wasserstoff und Palladium. Vff. untersuclien das Druck-Konz.- 
Gleichgewieht zwischen P d  u. J72 bei yerschiedenen Tempp. Sie geben uber 
eine gewogenc Menge Pd einen bestimmten Druek II2 u. stellen die vom Pd auf- 
geńommene H2-Menge u. den iiber der festen Phase befindlichen Druck fest. 
Andcrerseits entnehmen sie dem ReaktionsgefaB eine bestimmte Menge II2 u. be- 
obachten, wieyiel H 2 yom Pd abgegeben wird. Nach diesen beiden Methoden bo- 
kommen sie Kuryen — die Konz. des H2 in der festen Phase ais Variable des 
Drucks aufgetragen — , die untereinander nicht ubereinstimmen. Vff. glauben 
nicht, daB die Differenz zwischen beiden Kuryen durch Adsorptionseffekte vcr- 
anlaBt sei. Sie halten es fur wahrsclieinlich, daB die Ursache hierzu yielmehr in 
irgendeiner Veranderung der festen Phase zu suchen sei. Die Frage. oh sich Pd2II 
bildet, konnen sie noch nicht in bejahendem Sinne beantworten. (Proc. Royal Soc. 
London, Serie A  1 0 8 . 456—82. Oxford, St. John’s Coli.) H a n t k e .

C. Mineralogische und geologisclie Chemio.
C. G audefroy, Uber die Dispersion der Doppelbreehung in Krystallen. (Vgl.

C. r. d. l’Acad. des sciences. 1 7 7 . 1046; C. 1 9 2 4 . II. 10.) D ie an einem zwischen 
zwei parallelen oder gekreuzten Nicols befindlichen KrystallblSttclicn beobaclitete 
Interferenzfarbe wird gewolinlich nicht ais spezif. Charakter des Blattehens auf- 
gefaBt. Yf. stellt sich die Aufgabe, die wichtigsten Phanomene der Doppelbreehung, 
durch die der spezif. Charakter yon Krystallblattchen in Erscheinung tritt, zu unter- 
suchen u. geht dabei yon der an Krystallen yon ammoniakal. Silbercarbonat, 
A g2C 03-4NH3-II20  (ygl. D e u v i n  u. O l m e r , C. r. d. 1’Aead. des sciences. 1 7 2 . 1662;
C. 1 9 2 2 . III. 862) gemachteu Feststellung aus, daB die beobachteten Farben auBer- 
ordentlieh von der Newtonschen Farbskala abweielien. Vf. gibt eine Systcmatik 
dieser Erselieinungen. Es werden Gruppenskalen aufgestellt u. dereń mathemat 
Grundlagen entwickelt. Das Gesamtergebnis ist tabellar. zusammengestellt. (Buli. 
Soc. franę. Minerał. 4 7 . 179—282.) K. W o l f .

L. B.oyer, Uber die rcgelmafiigen Verwachsungen von Krystallen verschiedenei- 
A rt. Es wurden Verss. angestellt um orientiertes Anwachsen von Alkalihalogeniden 
auf Steinsalz, Sylyin u. Blciglanz zu bestimmen u. festgestellt, daB orientiertes An
wachsen nur bei ahnlichen Parametern moglieh ist. NaCl (Parameter p 5,63 A) 
orientiert nur Halogenide yon 5,17 Ł  (LiCl) bis 6,55 X (KCN) nicht aber solche die 
kleinerc oder groBere Parameter besitzen. Der prozentuale Unterschied ist 16% 
yom p des NaCl oder 1,16—0,84 a, wenn a den Parameter des NaCl bedeutet. 
Sylyin (p 6,26 JL) orientiert Halogenide von 5,48 A. (LiBr) bis 6,93 A (ItbBr). Pro- 
zentualcr Unterschied 12°/0. Bleiglanz (5,92 A) orientiert von 5,56 A (AgCl) bis 
6,55 A (KCN). Prozentualer Unterschied 10°/0- (C. r. d. l ’Acad. des sciences 1 8 0 . 
2050—52.) E n s z l in .

G. F isch er , Mechanisch bedingte Streifungen an Quarz. Yf. liat yiele Schlifle 
untersucht u. fand, daB die Streifung yon Quarz immer in tektonisch bewegten 
Gesteinen auftrat. Er wies nach, daB diese Streifung durch mechan. B eansp ru ch u ng
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hcrvorgerufen wurde. D ie Ausloschungsschiefe betragt bis 5°. D ie Einlagerung 
der Lamellen entspricht etwa {0001}, JlOTl} u. {0111}. Weiter wurde festgestellt, 
da8 im Quarz parallel zur Basis Translationen moglich sind. (Zentralblatt f. Min. 
u. Geol. Abt. A  1925. 210—13. Miinchen, Univ.) E n s z l in .

Johannes B in d rich , Porphyrąuarze vom Saubachrifi im Vogtland und vom 
Pobclknochen le i Schellerhau i. Sa. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A 1925. 
203—10. Dresdeu.) E n s z l in .

R obert Schw arz und R u d o lf W a lck er , Uber die Genesis der nałiirlichen 
Aluminiwmhydrósilicdte. (Vgl. S c h w a r z  u . B r e n n e r , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 
1433; C. 1923. III. 353.) VfF. suchen nachzuweisen, daB der primiire Vorgang des 
Uberganges von Feldspat in Kaolin  in einer restlosen Ilydrolyse des Fcldspat- 
molekuls in die Komponenten besteht:

I^ O -A lA -e S iO , — >• 2 KOH - f  2A1(0H)3 +  CSiO,-aq., 
u. daB dann sekundar, unter besonderen Bedingungen, bei gecigneter H + -Konz., 
die Syntliese zum Kaolin oder einer Yorstufe desselben erfolgt. Verss. zeigen, daB 
die nach 2A1CL, +  GNa^SiOs +  6HC1 =  A120 3 - f  6 SiO, +  12NaCI +  3H aO 
erfolgende Umsctzung nur in einem eng begrenzten H + -Konzentrationsbereich 
gegenseitige Ausflockung bedingt. D ie optimale Zone liegt bei 4,8—5,0 pH, nur 
liicr ist die iiberstehende Lsg. yollkommen klar u. tritt in wenigen Minuten restlose 
Sedimcntierung ein. "Im Bodenkorper ist das Yerhiiltnis A1S0 3 : S i0 2 stets beinahe 
1 : 2 ,  Anwendung von Na4Si30 8 gibt etwas zu hohe Werte. Bei pH =  5,8—6,3 
tritt zwar sofortige, aber nicht yollstiindige Fallung ein; bei weiterer Schwiichung 
der Aciditiit gelangt man schlieBlich zu Lsgg. mit nur noch schwachor Opalescenz. 
In extrem sauren oder alkal. Medien tritt auch nach einigen Wochen keine Aus- 
flockung ein. Ersatz des Chlorids durch Acetat zeigte, daB das Anion keinen Ein- 
flufi auf die Zus. des. Fiillungsprod. hat. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 145. 304 
bis 310. Freiburg’ i. B., Univ.) U l m a n n .

M. E. D en aeyer , Uber den pigeoniłhalłigm Augitandesit mit diabasischetn 
Charakter von Taodeni (Sudan-Saliara) und uber das Entstehen des dort vorkommenden 
Bowlingites. (Buli. Soc. franę. Minerał. 47. 355—57.) K. W o l f .

B. F . H ew ett und W . T. S ch a ller , Hisingerit von Blaine Co., Idaho. In den 
Bergwerken von Blaine County wurde Hisingerit ais Verwitterungsprod. von Siderit 
durch li. W W . gefunden. Siderit findet sich noch ais EinschluB in Hisingerit. 
Lctztcrer von Bellcvue King Mine ist frisch rotbraun, wird schwarz u. dann dunkcl- 
braun. Strich gelbbraun. Hśtrte 3,5. Aus der Analyse ergibt sich keine einfaclie 
Formel. Hisingerit von Minnie Moore Mine ist frisch stark dunkelbraun u. andert 
an der Luft seine Farbę nicht. Hiirte 3. Strich hellbraun. Lichtbrechung blieb 
von 1914—1924 konstant 1,66 ^  0,01. Ais Begleitmineralien treten auf: Markasit, 
Kalkspat, Tetraedrit, Siderit u. andere. (Amer. Journ. Science, S il l im a n  [5] 10. 
29—38. Washington, U. S. Geol. Survey.) E n s z l in .

M. Rozsa, Uber die primare Entsteliwig des krystallinischen Magnesits. Vf. ist 
der Ansiclit, daB sich der Magnesit aus den magnesiareichen Kestlaugen direkt 
ausschied u. erst durch eindringende calciumhaltige Laugen dolomitisiert wurde. 
(Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1925. Abt. A. 195—97.) E n s z l in .

F. H eid e, Nachtrag zu der Mitteilung uber die „ Valerit“ genannte Modifikation 
des CaC03. Nach der Mitteilung in Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1924. 641; C. 1925.
I. 216 soli sich der auf 430—440° erliitzte Yaterit in Calcit oder Aragonit um- 
wandeln. Den Beweis erbringt Vf. nun durch Kontgenogramme derselben Pra- 
parate, die danach durcliaus Calcitstruktur zeigen. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 
Abt. A 1925. 198. Gottingen, Univ.) E n s z l in .

W ilh e lm  H artw ig , Ein Schwefelkrystall ais Einschlup im Stąfifurter Steinsalz.
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Der Krystall ist sehr flachcnreicli, aber an keiner Stelle iiber 2 mm groB. Vf. hat 
ilin ausgemessen u. das Achsenyerlnfltms

a : b : c =  0,81356 ( ±  0,00028) : 1 : 1,9041 ( ±  0,0013) 
bestimmt. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1 9 2 5 . Abt. A. 193—95. Berlin, Univ.) E nsz .

P eter  T sch irw in sk i, Zur Kennłnis des Systems CaSi03-M gSi03-FeSi03, be
sonders in  Diallagen, Augiten und Hornblenden der gabbrobasaltischen Magmen. Vf. 
hat fur Diallag aus 30, fur Augit aus 60, fur Homblende aus 20, fiir Hypersthen 
aus 9 u. fur Bronzit aus 7 Analysen eine mittlere %ig. Zus. errechnet Fiir die
3 ersten Mineralien stellte er das Verlialtnis CaSi03 : M gSi03 : F eS i03 in Gewichts- 
u. Mol-% fest u. erhalt fiir alle 3 das Verhśiltnis 39,80 : 44,91 : 15,29 in Mol-% oder 
die summar. Formel 2C aSi03-3(Mg, Fe)Si03, worin M gSi03 : FeSiOs =  3 : 1 ist. 
(Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt, A. 1 9 2 5 . 199—202. Nowotscherkask. Donsclies 
Polytechn.) E n s z l in .

A. L acro ix , D ie Meteońten von Tuan Tuc (30. Juni 1921) und Phu Hong 
(22. September 1887) in  Cochinchina. D ie beiden Meteorite sind Cliondrite. Der von 
Tuan Tuc ein Olmnhyperstlienchondrit mit 6,9% N iFe Pyrrholit, Hypersthen, 
01ivin Maskelynit u. etwas Merrillit. Der Meteorit von Phu Hong ist reicher an 
N iFe (17,2), hat einen reichen Clinobronzitgelialt. D. 3,659. Analysen vgl. Original. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 0 . 1977—80.) E n s z l in .

R aym ond C h evallier , D as magnetische Streichcn der Laven des Atna und die 
Ońentierung des Erdfeldes in  Sizilien vom 12. bis 17. Jahrundert. (Ann. de Phy- 
sique [10] 4 . 5—160.) E n s z l in .

U. H . Finch, und 0 . H . E m erson , Sulfatablagerungen in Lavarohren. An 
den Wanden vcrschiedener AusfluBroliren des Kilanea wurden sofort nach den 
Ausbriichen Sulfate gefunden, die in der Hauptsache aus Gips u. Kicserit bestanden. 
Nach einiger Zeit werden diese in niedergehendem W. wieder gelost u. vcr- 
schwinden. Sie entstehen demnach ais direkte Einwirkungsprodd. yon H2S 0 4 bezw. 
SOs auf die Gesteine. Dabei wird SiOa freigemacht. (Amer. Journ. Science, 
S il l im a n  [5.] 1 0 . 39—42. Hawai, Yolcano House.) E n s z l in .

D. Organische Cliemie.
A. B esrodny, U ber den zweiwertigen Kohlenstoff. Ubersieht der bisherigen Er- 

gebnisse. (Kcc. Soc. chim. russes a Brno [russ.] 1. 24— 26.) B ik e r m a n .
G eorge C alingaert, Die organischen Blewerbindungen. Ausfuhrliclie Mono- 

grapliie iiber dic Chemie der bisher bekannten organ. Bleiverbb. mit Literatur- 
nachweis. (Chem. Bev. 2 . 43—83. Cambridge [Massacli.] Massach. Instit. of 
Technol.) L in d e n b a u m .

D. H o ld e  und B.. G entaer, Uber die Anliydride der gesattigten Fettsauren mit 
gerader Kohlenstoffatomzahl (C8— Cla). VfF. haben die teils noch fehlendcn, teils 
ungenau angegebenen physikal. Konstanten der im Titel genannten Anliydride 
bestimmt u. ilire Beziehungen zu denen der entsprechenden Sauren u. Triglyceride 
klnrgestellt. Samtliche Resultate sind in Diagrammform niedergelegt, An der 
Unstetigkeit des Kuryenyerlaufs konnten fruherc felilerliafte Bcstst. erkannt u. durch 
erneutc Priifung richtiggestellt werden. n  u. D. der Anliydride wurden mcist bei 
70° ermittelt, sonst mittels der Lundsclien Umrechnungsformcln auf diese Zalil 
uingerechnet. — Die F.-Kuryen der Siiurcn, Anhydride u. Triglyceride zeigen die 
gesetzmSBigen Anderungen; die FF. der Anhydride bis zu dem der Myristinsiiure 
liegen unterhalb, die der holieren oberlialb der FF. der Sauren; fiir die Glyceridc 
łicgt der Schnittpunkt schon bei der Caprinsaurc. — Zum Vergleich der D.D. der 
Anhydride u. Sauren wurden die auf letztere bezuglichen, teilweise yoneinander  
-abweichcndcn Literaturwerte w ie oben auf 70° umgerechnet u. die arithmet. Mittel-
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werte benutzt. D ie Anhydride sind stets spezif. Ieichter ais die Sauren, die Differenz 
nimmt mit steigender C-Zahl ab. — Die Beziehung zwischen den D .D . der Sauren 
u. ihrer Anhydride tritt nocli scharfer in der graph. Darst. der Molekularvoll. 
hervor, wobei fur die Anhydride die halben Werte eingetragen werden. Man erhiilt 
fast gerade Linien, woraus der rein additive Charakter dieser Konstantę ersichtlich 
ist. Die Differenz fiir je  zwei CH2-Gruppen betragt im Mittel 34 ccm, diejenige 
fur die Werte der Saure u. des Anhydrids (halber Wert) ca. 10 ccm, eutsprechend 
dem halben Molekularvol. des W . bei 70°: 9,2 ccm. — Die Indices der Sauren sind 
stets niedriger ais die der Anhydride.

V e r su c h e . D ie Anhydride wurden im wesentlichen wie fruher dargestellt 
(vgl. H o l d e  u . W il k e , Ztschr. f. angew. Ch. 35. 298; C. 1922. III. 487). —  Capryl- 
saure, C6II10O2, F. 16,3°, D . ,70 0,8708, 1,4118, nD™ =  1,4081, V m 70 =  165,5 ccm.
— Anhydrid, C10H3UO3, 01, aus A. bei — 18° Krystalle, F. — 1°, D .417’5 0,9065,
D.47» 0,8649, nD17'6 =  1,4358, nD7° =  1,4159, M„ 79,4 statt 77,8, Ym™ =  312,5 ccm.
— Caprinsaure, C10H20O2, aus 50%ig- A., F. 31°, n D80'6 =  1,4201, n D70 =  1,4165, 
V m70 =  199,3 ccm (bei D .470 im Mittel 0,8636). — Anhydrid, C20H38O3, Blattclien aus 
A., F. 23,9°, D .t70 0,8596, nD70 =  1,4234, MD 96,75 statt 96,22, V m 7<) =  379,5 ccm.
— Laurinsaure, ■ Cl2H240 2, uber den Methylester gereinigt, aus Aceton, F. 44°,
D.47° 0,8573, nj,00'1 =  1,4261, nD7° =  1,4220, Vm7° =  233,5 ccm. — Anhydrid, 
C!4H460 3, perlmuttergl&nzende Blattclien aus A., F. 41,8°, D ..,70 0,8552, nD70 =  1,4292, 
Md 115,3 Btatt 114,7, Vm70 =  447,1 ccm. — Myristinsaure, CuH 280 2, aus A., F. 53,7°,
D .jo 0,8533, n D70 — 1,4273, Vm70 =  267,5 ccm. — Anhydrid, C28H 6,0 3, perlmutter- 
glanzende Biattchen aus PAe., F. 53,4° (niclit 51° wie nacli K r a c f i  u. R osiny , 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 33. 3577 [1900]), D .47(> 0,8502, nD70 =  1,4335, M„ 134,2 
statt 133,10, Vm70 =  515,7 ccm. — Palmitinsaureanhydrid, C,2H(j20 3, aus PAe., 
F. 63—64°, D .470 0,847, nD09 =  1,4364, n D70 =  1,4357, M0 152,6 statt 151,7, Vm7<> =  
583,8 ccm. — Stearhisdure, C18H38 0 2, F. 69,4°, nD70 =  1,4328, Ym™ =  335,9 ccm 
(bei D .470 im Mittel 0,8464). — Anhydrid, C3(1H 70Oj, perlmutterglanzende Biattchen 
aus Aceton, F. 71—71,5°, D .482 0,8368 (abweichend von H o l d e , R ip p e r  u . Z a d e k , 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 103; C. 1924. I. 751), D .4117 0,8149, D .470 0,8443, 
nn7a =  1,4368, nD70 =  1,4379, M„ 171,1 statt 170,1, Vm70 =  652,0 ccm. (Ber. 
Dtseh. Chem. Ges. 58. 1418—24.) L in d e n b a d m .

D. H o ld e  und R . Gentner, Uber die Zersetdichkeit der Anhydride gesattigter 
Feltsauren durch Luftfeuchtigkeit und Sodalosung. Um diese festzustellen, wurde 
zuvor die Zersetzlichkeit reincr Anhydride durch Sodalsg. bestimmt. 0,3—2,4 g 
wurden in 20—75 ccm PAe. gel. u. wiederholt erst mit 5%ig. Sodalsg. allein, dann 
unter Zusatz des gleichen Vol. A. zwecks Zuriickdrangung der Hydrolyse geschuttelt. 
Die abgetremtte Sodalsg. w.urde noclimals mit PAe. geschuttelt, um zuruckgebliebenes 
Anhydrid herauszulosen, dann angesauert u. die freie Saure in PAe. aufgenommen. 
Von Laurin- u. Myristinsaureanhydrid gingen bei 10 Min. langem Schiitteln 1,5 bis 
3% in die Sodalsg. uber. Der Fortschritt der Rk. ist abhangig von der Zeit, z. R. 
gab Palmitinsaureanhydrid in 50 Min. 7,3% i111 die Sodalsg. ab. — Nun wurde 
Palmitinsaureanhydrid in einem mit W atte verschlossenen Kolbchen im Freien 
aufbewahrt u. nacli 3 bezw. 8 Monaten wie oben bchandelt, Eine nennenswerte 
Zcrs. war niclit festzustellen. Myristinsaureanhydrid wurde in zwei mit offenen 
Rohrchen verschlossenen Flasclien aufbewahrt, das eine Rohrchen enthielt 56%ig. 
H2S 0 4 (entsprechend einer Dampftension von 4,3 mm Hg), das andere W . Nur 
im letzteren Fali sehien nach % Jahr eine Zers. des Anhydrids in freie Saure von 
iochstens 3% eingetreten zu sein. D ie Anhydride der gesatt. Fettsiiuren sind 
demnach im Gegensatz zu denen der ungeaatt. Sauren recht bestandig gegen Luft
feuchtigkeit. — Die Yerss. bestatigen die Erfalirungcn, welche iiber das Ranzig-
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werden der Glyeeridc geaiitt. bez w. ungesatt. Fettsiiuren neuerdings mitgeteilt worden 
sind. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1424—28. Berlin, Techn. Hochsch.) L in d e n b a d m .

A lexan d er E ie se l, Richtigstellung des Schmelzpunktes der Cerotinsaure. Stellt 
man die FF. der homologen gesiitt. u. uuyerzweigten Fettsiiuren mit gerader C-Zahl 
u. K-Stellung des COjII graph. dar, so paBt der in der Literatur yerzeichnete F. 
78—79,5° der Cerotinsaure, C20Hs2O2, nicht in die Kurve binein. Aus den Sporen 
zweier Farne, in denen die Siiure ofienbar frei von den niichsten Homologen yor- 
kommt, lieB sie sich spielend leicht rein gewinnen. Nach Extraktion mit A. u. A. 
u. einmaligem Umkrystallisieren aus A. besaBen die mkr. Nadeln bereits den sich 
nicht melir iindernden F. 85—85,5°. Zum Vergleich wurde die Siiure aus Bienen- 
wachs dargestellt, was iibrigens mit erheblichen Schwierigkeiten yerbunden ist. 
Docli konnte der F. auf 83—84° gebracbt werden; Misch-F. mit dem obigen Prii- 
parat ebenso. Der F. 85—85,5° paBt recht gut in die F.-Kurve hinein u. ist dem- 
nach der richtige. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1386—88. Moskau, Timiriaseff- 
Forschungsinst.) LlNDENBAUM.

R ich ard  D ie tze l und R u d o lf  K rug, U ber das ehemisehe Gleiehg eioicht zwisclien 
der Milchsaure w id  iliren Anhydriden in wassriger Losung. Die Konst. wss. Lsgg. 
der Milchsaure, in der Immer Anhydride enthalten sind, wird auf opt. W ege auf- 
zuklSren yersucht. Dies setzt die Kenntnis der Absorptionskuryen der reinen 
Siiure u. ibrer verschiedenen Anhydride voraus. Aus 2 Moll. Siiure konnen sich 
durch Anhydrisierung bezw. Lactonisierung bilden: Lactylmilcbsiiure, Dimilchsiiure, 
Milchsiiureanhydrid, Lactid u. Dimilchsśiureanhydrid. Bisher gelang nur die Rein- 
darstellung der 1., 2. u. 4. Verb. — Die Spektren anhydridfreier Milchsaure in wsa. 
Lsg. sind innerhalb der Konzz. 1/1-n. bis 1/40-n. ubereinstimmend, es gilt also das 
Beersche Gesetz. Bei stiirkeren Konzz. wie 1/1-n. tritt laugsam Anhydrisierung 
ein. D ie Absorption ist unabhiingig vom Dissoziationsgrad, denn z. B. das Spek
trum einer 1/10-n. Lsg. wird durch Zusatz von HC1 nicht yerandert, obwohl die 
Dissoziation dadurch zuriickgedriingt wird. — Anhydridfreie u. anhydridhaltige 
Lsgg. — aueh fiir letztere gilt das Beersche Gesetz — absorbicrcn im auBcrsten 
Ultraviolett fast litiear. Die Gesamtabsorption anhydridhaltiger Lsgg. ist stiirker 
ais die anhydridfreier u. um ca. 170 Schwingungszahlen nach Rot yerschoben, ferner 
tritt bei 1/2 =  3900 Unstetigkeit auf (Selektiyabsorption). D ie Spektren der Lactyl- 
milchsaure, des Lactids u. der Dimilchsiiure weichen yon dem der Milchsiiurc 
erheblich ab. Auffiillig ist die bathochrome Vcrschiebung der Gesamtabsorption, 
forschreitend in genannter Reihenfolge. Ferner tritt nóch deutliehere Unstetigkeit 
bei etwa 1/A, =  3600 auf. D ie Lsgg. sind bei gewohnlicher Temp. recht bestiindig, 
bei Kochtemp. ist nach ca. 7 Stdn. die Hydrolyse fast yollstandig. — D ie Spektren 
der D i- u. Tetralactylmilchsaure sind dem der Monolactylmilchsaure sehr iihnlich, 
doch findet mit fortschreitender Lactylierung horizontale P^rallelyerschiebuDg statt. — 
Darauf wurden die Spektren von Gemischen reiner Milchsiiurc mit den yerschiedenen 
Anhydriden untersucht. Es ergab sich, daB nur ein Gemisch aus 2 Teilcn Slileh- 
siiure u. 1 Teil Lactylmilchsaure ein Spektrum liefert, das mit dem der Handels- 
milchsiiure ubereinstimmt, daB etztere also 60°/0 Milchsaure u. 30 ’/o Lactylmilch
saure entbiilt (nicht 75°/o Saure u. 15% Anbydrid, wie vom D. A. B. Y. gefordert).

V e r su c h e . Erhitzt man 90%ig. Milchsiiure ISngerc Zeit auf 120°, so  entstehen 
Polylactylmilehsduren, CH3 • CH(OH) • [CO • O ■ CH(CH3)]X • COjH, dunkle, feste Prodd., 
die sich durch fraktionierte Lsg. in W . u. A. trennen lassen. Sie werden yon w. 
NaOH oder sd. W . in Milchsaure zuriickyerwandelt, sodaB sich die Zahl der Lactyl- 
gruppen durch Titrieren yor u. nach der Spaltung ziemlich scharf bestimmen liiBt. — 
Lactylmilchsaure, C6Hl0O5. Durch 10-std. Erhitzen. Gelbliches 01, 11., sauer. 
Mol.-Gew. in sd. Chlf. um 170. — Bei 20-std. Erhitzen bildet sich ein Gemisch 
von D i- u. Trilactylmilchsdure, gelbbraune, sirupose M., teilweise 1. in W ., 11. in
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Cklf., sonst wenigęr 1. Mol.-Ge w. um 270. — Bei 120-std. Erhitzen seheinen Tetra- 
u. Pentąlactybnilehsaurc zu entstehen. Braune, klebrige M., Loslichkeit iihnlicli 
wie bei den yorigen. — Dimilchsćiure, C 02H-CII(CHa)-0-CH (CHs)-C 0 4H. Aus Ba- 
Lactat bei 180—200° in JiuBerst geringer Menge. Besser fiihrt man Milchsaure- 
iithylester in -A. jnit 1 A t  Na in die Na-Verb. uber u. setzt diese mit a-Brom- 
propionsaureiithylester um. Der Dimilchsiiureester (Kp.,6 110—115°) wird mit
2 Teilen KOH in 6 Teilen ad. A. yerseift. Krystalle aus Bzl., F. 106°. Ausbeute

10°/o. — Lactid, O q q  | Ô H ( C H ) ® s'c^ nicht direkt aus Milchsćiure,

sondern durcli Depolymerisation u. W.-Abspaltung aus Polylactylmilchsauren. 150 g 
Milchsaure werden unter 20 mm dest., indem die Temp. in 15—20 Stdn. auf 200° 
gesteigert wird. Der Ruckstand (Polylactylmilchsauren) wird mit 2 g  ZnO unter 
15 mm erneut dest., am besten im COa-Strom. Krystalle, Ausbeute 90% u. hoher. 
Manchmal erhiilt man ais Nebenprod. ein Ol, das mit A. herausgel. werden kann. 
Es entstand etwas reiclilicher, ais mit der 2. D est schon nach l ' / s Stdn. begonnen 
wurde. Aus dem oligen A.-Riickstand konnten in kleiner Menge Blattehen von 
reiner Dilactylmilchsaure, C8II140 7, 11., sauer, gewonnen werden. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 58. 1307—14. Miinchen, Univ.) L i n d e n r a u m .

H ans M eerw ein  und Jacob W eber, Uber die Umlagerung von Maleinsaure- 
ester in Fumarsaureęsłer. Da die naheliegende Annahme, die katalyt. Umlagerung 
stereoisomerer Athylenyerbb. auf B. u. Spaltung intermediiirer Additionsprodd. 
żuriickzufuhren, widerlegt ist, bleibt nur die Annahme iibrig, daB die Katalysatoren 
infolge ihrer Affinitatswrkg. die Doppelbindung in einen akt. Zustand yersetzen. 
Eine solehe Aktiyierung der Doppelbindung, die durch Cbertragung eines Valenz- 
elektrons yon dem einen ungesiitt. C auf das andere zustande kommen diirfte, 
betrachten Vff. ais Vorstufe jedes Additionsyorgangs. Sie erfolgt aber auch dann, 
wenn es nicht, zur B. eines Additionsprod. kommt; in diesem Falle erleidet das 
Mol. Isomerisation, Polymerisation u. dgl. D ie Aktiyierung kann auch durch physik. 
Einfliisse (Licht, Warme) erfolgen. Diese Auffassung wird durch den Vers. ge- 
stiitzt, daB 6 g Maleinsauremethylester (Kp.17 102°, D .2°4 1,1517, nD“  == 1,43810) 
durch 1 g  K-Staub in sd. A. (2—3 Stdn.) ąuantitatiy in Fumarsaurcmetkylester 
(F. 100—101°) umgelagert werden. Eine Yeriinderung des K ist nicht zu bemerken, 
es wirkt schąinbar nur ais Kontaktsubstanz; auch ist bekannt, daB Alkalimetalle 
wenig Neigung zur B. stabiler Additionsprodd. mit einfachen aliphat. Olefinderiw. 
besitzen. — IIO ckel u. G o t h  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 447; C. 1925. I. 1491) 
beschreiben einen iilmlichen Fali, geben aber eine abweichende Erklarung. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 58. 1266—67.) L in d e n b a u m .

M ax B ergm ann , Uber ps-Glueal und Dihydro-ps-gluml. 10. Mitteilung uber 
die ungesałtijłen Reduktiotisprodulcłe der Zuckerartcn. (9. vgl. Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 58. 82; C. 1925. I. 1066.) Das bei der Verkochung von Triacełylglucal (I) 
entstehende Diacełyl-ps-glucal (II) nimmt bei der Hydrierung mit tragerlosem 
Pd-Mohr (nach W il l s t a t t e k  u . W a l d s c h m id t -L e it z  bereitet) nur 2 H auf. Das 
entstaudene Dihydro-ps-gluealdiacctat (III) laBt sich jedoch in Eg. mit Pd-Mohr, 
das nach der modifizierten Yorschrift von W ie l a n d  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45. 
484; C. 1912. I. 993) hcrgestcllt war, weiter zu einem Tetrahydro-ps-glucaldiacetat (IY) 
hydrieren, das weder Fehlingsche Lsg. red., noch fuchsinscliweflige Siiure rotet. 
I I I  gibt mit Orthoameisensiiureathylester ein Athylcyeloacetal (V), rotet fuchsin- 
schweflige Saure, reduziert aber auch nach der Verseifung der Acetylgruppen nicht 
melir Fehlingsche L sg .; es enthalt also eine Aldeliydgruppe, aber in ihrer Nachbar- 
schaft keine OII-Gruppe (II reduziert Fehlingsche Lsg. stark). Daraus folgt, daB 
bei der Hydrierung der H- an die C-Atome 2 u. 3 angelagert worden ist, also die 
Doppelbindung in I I  an dieser Stelle sitzt, u. daB beim Yerkochen yon I  auBer
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der Abspaltung eines Acetyls auch eine Verschiebung der Doppelbindung statt- 
gefunden hat. Das Dihydro-ps-ghical (TI) selbst ist dalier ais 2,3-Bisdesoxy-d- 
glucose u. das ps-Glucal (T li)  ais 2,3-Bisde80xy-d-glucoen-{2,3)-ose zu bezeichnen. — 
Diacetyl-ps-glucal (II) liefert mit orthoameisensaurem Athyl das Cycloacetal T U I, 
das bei der Verseifung mit Barytwasser ps-Glucalathylcycloacetal (IX) liefert. Diescs 
lagert bei der Hydrierung mit Pd- oder Pt-Mohr 2 II an zum stark rechtsdrchenden 
a-Dihydro-ps-glucalathykycloacetal (X), das sich leicht in ein krystallisierendes, eben- 
falls stark rechtsdrehendes Diacetat von der Struktur T  uberfiihren liiBt. Das oben 
erwahnte, aus Diacetyl-ps-glucal gewonnene Cycloacetal der gleichen Struktur ist 
olig u. dreht viel weniger stark rechts, ist dalier ein Gemisch der u- u. f9-Form. 
Bei der Abspaltung der Acetyle gelit es in ein entsprechendes Gemisch der beiden 
Diliydro-ps-glucalStliylcycloacetale iiber, das sich aber in seine beiden Komponenten 
zerlegen laBt, Die /9-Form dreht schwach links. Diese Ergebnisse zeigen, daB die 
Acetalisierung u. Hydrierung von keiner strukturellen Umlagerung begleitet sind. 
D ie Hydrolysierungsgeschwindigkeit dieser Cycloacetale ist auBerordentlich groB. 
Die a-Form von X wird bei 96° von Viooo'n- HC1 bereits in 20 Min. yollatiindig 
gespalten. Die /?-Form zerfallt noch etwas leichter. Das Athylcycloacetal des 
ps-Glucals wird sogar yon '/ioooo'11- HC1 oder reiucm W . in der gleichen Zeit yollig 
zerlegt. Das u- u. (i-Methylcycloacctal der 2-Desoxyglucose wird dagegen yon 7ioo"n- 
HC1 bei 100° in etwa 1 Stde., -u-Methylglucosid- von n. HC1 erst in 3 Stdn. yollig 
gespalten. Diese Ergebnisse stehen im besten Einklang mit den an den Cyclo- 
acetalen des Acetobutylalkohols u. des Oxyacetobutylalkohols gemachten Erfahrungen 
u. lassen deutlicli den EinfluB der OH-Gruppen auf diese Spaltungsrk. erkennen. 
Die reaktionserleichternde Wrkg. der Entfernung der Hydroxyle findet man auch 
bei der Mutarotation der Dcsosyzueker wieder. Ebenso wie bei der 2-Desoxy- 
glueose yerlauft beim Diacetat der 2,3-Bisdesoxyglucose (TI) in wss. Lsg. die Muta
rotation so rasch, daB sie nicht mehr zur Beobachtung gelangt. In Pyridinlsg. ist 
sie jedocli nachweisbar. — Diese Beobachtungen fiihren Yf. zu einer Erklarung des 
K e a k t io n s m e c h a n is m u s  der h y d r o ly s ie r e n d e n  E n z y m e . „Wir wissen, daB 
die Hydroxyle der Glucoside notwcndig sind fiir die Wrkg. der Enzyme u. diirfen 
annelimen, daB sie zu dereń Bindung dienen. Ich yermute, daB die Verb. des 
Enzyms mit den Hydroxylen yon der Art ist, daB sie der prBparatiyen Entfernung 
der Hydroxyle in unseren Verss. ahnlich wirkt u. die hydrolyt. Empfindlichkeit der 
glucosid. Acetalgruppe wieder zum Vorschein bringt u. wahrscheinlich sogar ver- 
starkt, die durcli die freien Hydroxyle im Cycloacetalring yerdeckt war.“ Die An-
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nahme, daB die auBęrordentlich rasche Mutarotation in W . durch eine intcrmediiire 
hydrolyt. Spaltung der O-Briicke zustande kommt, lehnt Yf. ab, M it aber seine 
friihere Erkliirung aufrccht, wonach der EinfluB der Losungsmm. auf die Mutarotation 
durch Anlagerung an das Brucken-O-Atom zustande kommt. — Wiihrend die Zers. 
der Glucale u. 2-Dcsoxyzuckcr, sowie des ps-Glucals u. seiner D eriw . durch verd. 
Siiuren zu dunkelgefarbten, amorphen Prodd. fiłhrt, wird Dihydro-ps-glucal unter 
den gleiclien Bedingungen nicht in dieser W eise veriindert, was zur analyt. Unter- 
scheidung der 2,3-Desoxyzucker von den oben genannten Gruppen dienen kann.

V e r su c h e . Athylcyćloacetal des D-iacett/l-ps-glucals, C12H 18O0 (VIII), durch 
dirckte Acetalisierung yon rohem Diacetyl-ps-glucal (aus 20 g Triacetylglucal) mit 
Orthoameisensaureathylester in sd. A. (30 Min.) in Ggw. von NH4C1. Teilweise 
krystallisierender Sirup. Kp.[ ca. 130°. Ausbeute 10 g, daraus 6—7 g aus verd. A. 
in diinnen Nadeln. P. 81—82°. [«]B20 =  +102,7° (Bzl.), 11. in A ., Bzl., zl. in k. 
A., wl. in W. — Athylacetal des ps-Glucals, C8HI40 4 (IX), aus Y III  mit Baryt- 
wasser 20 Stdu. bei 20°. Aus Essigester mit PAe. Stabe oder Prismen oder Platten 
vom F. 100-101°, [«]D20 =  +100,3° (A.), =  +71 ,26° (W.), sil. in k. W ., 11. in A., 
A. u. Bzl., wl. in PAe. Farbt Fichtenholz in Ggw. yon HC1 erst griin, dann dunkel. 
Mit sd. konz. HC1 gelbgrune FI. u. dicker, schmutzig blaugriiner Nd. unter Entw. 
eines obstartig-erdigen Geruchs. In Ggw. von Resorcin u. reichlich Amylalkohol 
beim Erwarmen .m it konz. HC1 bestiindige, sehr kraftige yiolette bis weinrote 
Farbung. Triacetylglucal und Diacetyl-ps-glucal geben dabei braunrote Fitrbung. 
Die wss. Lsg. von IX  gibt beim Unterschichten mit konz. H2S 0 4 an der Bc- 
riihruńgsstelle .stark dunlcle Fiirbung, die oben griin, unteu braunrot auslauft. 
Fehlingsche Lsg. wird bei kurzem Kochen nicht red. — IX  wird von 7ioo'n- IICl 
schon in der Kiilte rascli hydrolysicrt, jcdoch entsteht kein ps-Glucal, sondern ein 
Umwandlungsprod., das Fehling nicht reduziert, aber B r augenblicklich entfiirbt u. 
mit Benzopersaiire reagiert. Von Orthoameisensaureestcr wird es alkyliert. Es ent
steht ein Ol vom Kp., 80—90° von kamillenalinlichem Geruch. — cc-Atkylcycloacctal 
des Dihydro-ps-glucals, CaI l lcO. (X), aus IX  durch Hydrierung mit Pd-Molir in 
CIIjOII oder A. Dauer 3 Stdn. Aus Essigester mit PAe. mkr. Prismen vom 
F. 72 -7 2 ,5 ° , [ « y ;  =  +156,1° (absol. A.), [«]„*> =  +137,3° (W.), sil. in W., 
CHsOH, A., 11. in A., h. Bzl., wl. in PAe. Die bei IX  beschriebenen charakterist. 
Farbenrkk. fiillen hier negatiy aus. — Diacetat, C^H-^Od (Y), Kp.0i5 125—127°, 
[«]□““ — +117,9° (absol. A.), n D20 =  1,4457. Regeneriert bei der Verseifung mit 
Barytwasser X. — Dihydro-ps-glucaldiacetat, C]0H ,0O0 (III), aus Essigester mit PAe. 
Krystalle vom F. 75—76°, [«]D20 =  +42,51° (W.), + H 6 ,7 °  — y  + 77 ,5° (absol. 
Pyridin; Eudwert nach 12 Stdn.), Kp.0i0 ca. 150°. W l. in W ., PA e., sonst dureh- 
weg 11. Gibt nicht die oben erwShnten Farbenrkk., reduziert nicht Fehling. Rotet 
sofort fuchsmschwcfligo SSure. Mit Phenylhydrazin hydrazonartiges Ol. Das 
daraus gewonneue Cycloacetal zeigte Kp.0i8 121—123°, nD2° =  1,4490, [«]D2° =  
+47,6° (absol. A .) .,— Es liefert bei der Verseifung mit Barytwasser (24 Stdn. bei 
20°) ein Ol vom Kp.i 132—136°, das aus Essigester mit PAe. krystallisiert. [a]v 
liegt bei yerschiedeuen Priiparaten zwischen + 4 0 °  u. + 65°. D ie Trennung dieses 
Gemisches gelang durch wiederholtes fraktioniertes Umfiillen aus Essigester mit 
PAe., wobei sich die fl-Form des Cycloacctals des Dihydro-ps-glucals zuerst ab- 
scheidet. Nadeln oder Prismen vom F. 95°, [« ]D2° =  —29,5° (5°/0ig. wss. Lsg.). 
Aus dem leichter 1. Antcil lieB sich durch Umlosen aus propionsaurem Athyl die 
oben bescliriebene Ci-Form, aber nur unter groBen Verlusten, isolieren. — Tetrahydro- 
ps-ghccaldiaeetat —  d-l,4,5,6-lfexantetroldiacctat, C10IIlaO6 (IV), sehr dickes 01 vom 
Kp-o.3 160°, nD20 =  1,4578, [«]D20 =  + 2 ,2 °  (A.), 11. in W., A., A., Bzl., wl. in PAe., 
Dg. — Bis-[dihydro-ps-glucalyl]-imin, C1sH230,jN, aus Diacetyldihydro-ps-glucal mit 
bei 0° gesatt. methylałkoh. NH3. Aus CH3OH-haltigem Essigester Krystalle vom
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F. 142—143°. (L ie b ig s  Ann. 443. 223—42. Dresden, Kaiser W iLHELM -Inst. fur 
Lederforschung.) • Oh l e .

F. W rede, Versuche zur Synthese von Disaechariden. Bei Yerss., aus dem 
Senfćilglucosid Sinigrin Thioglueose in groBerer Menge herzustellen, lieB Vf. K2S 
auf Acetobromglueose einwirken. (Vgl. Ber. Dtsoli. Chem. Ges. 52. 1756; C. 1919. 
III. 779. Ztschr. f. physiol. Ch. 119. 46; C. 1922. III. 36.) Statt der Thioglueose 
bildete sich ein schdn krystallisiertes, S-haltiges Disaccharid, vom Vf. Thio-i- 
trehalose genannt. Der Zucker iihnelt dem Rohrzucker, ist siiB, aber im Gegensatz 
zu don anderen Disaechariden schwer hydrolysierbar. Er reduziert Fehlingsche 
Lsg. nicht u. wird durch die bekannten zuckerspaltenden Fenneute nicht angegriffeu. 
Einein Kaninchen subkutan injiziert, erscheint er fast quantitativ im Harn wieder, 
per os verfuttert, wird er yerbrannt. Ahnlich lieB sich Acetobromglucose mit Se um- 
setzen, das Se-haltige Disaccharid wirkte per os gegeben selir g iftig , subcutan in
jiziert passierte es den Korper unveriindert. Mit anderen Zuckerarten wurden auf 
dieselbe W eise S- u. Se-haltige Trisaccharide, durch Verwendung von Acetobrom- 
cellobiose auch schon krystallisierende Tetrasaccliaride erhalten. Nach einer ab-

geiinderten Methode licBen sich
___^  Disaccliaride mit 2 reduzierenden

CHa•CHOH-CH-CHOH• CHOILCHOH Aldehydgruppcn darstellen. Formel

fe-C H .C H O H .C H .C H O H .C H O H .C H O H  £ - * - • „  “

Red. mit Zn-Staub Thioglueose ent- 
stehen lieBen. Aus ihr konnten 

dann auch Thioglucosidp gewonnen werden. Vf. ist zur Zeit bcmuht, aus obigen 
Disaechariden den S wieder zu eritfernen u. durch O zu ersetzen, das zur Ent- 
schwefelung benutzte HgO wirkt aber gleichzeitig ais Oxydationsmittel. (Dfcsch. 
med. Wchschr. 50 . 1611—12. 1924. Greifswald.) F r a n k .

F . W rede, Die chemische Konstitution des Senfolglucosids Sinigrin. Die durch 
Red. eines synthet hergestellten S-haltigen Disaccharids erlialtene Thioglueose war 
mit der aus Sinigrin gewonncnen nicht ident. D ie synthet. drehte die Ebene des 
polarisierten Lichtes nach rechts, die aus Sinigrin hergestellte um ungcfahr den 
gleichen Betrag nach links. Es liegen u- u. (9-Thioglucosen vor, die sich durch 
die yerschiedene raumliche Anordnung der Gruppen am C-Atom unterscheiden:

H OH H H H ■ OH H  SH
CHjOII—C— CH—C—C— C*—, ,, CHaOH—C— CH—C - C — C*

OH |______H ^O II S H J  und OH |_II OH H

D a die synthet. Thioglueose nur D eriw . der ^-Reihe liefert, ist fiir die Thio
glueose aus Sinigrin die a-Form aDzunehmen. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 148—49. 
Greifswald.) F r a n k .

K. CK Jonas, D as Problem des Lignins. Die Isolierungsmethoden u. die 
Arbeiten iiber die Konst. des Lignins werden besprochen. Eine endgultige Eut-
scheidung uber die Struktur der Ligninstoffe ist augenblicklich noch nicht moglich. 
Seiue aromat. Natur ist nicht sicher bewiesen, es spricht vieles dafiir, daB im 
Lignin Furanringe enthalten sind, die auf seinen Zusammenhang mit den Pentosen 
hinweisen. Man solltc Lignin ais unyerzuckerbare Holzsubstanz definieren. (Wchbl. 
f. Papierfabr. 56. Nr. 24. A. 83—88. Darmstadt.) SO y e r n .

I. A. Pastak, Konstitution der aromalisehen Yerbindungen und ihre physikalischen 
und ehemisehen Eigenschaften. (Ygl. Journ. de Chim. physique 22. 48; C. 1925. I. 
1953.) D ie disubstituierten Benzole sind „n. substituicrt", wenn die bciden Radi- 
kale zu derselben Gruppe (vgl. Rev. gćn. des Sciences pures et appl. 36. 70; C. 
1 9 2 5 .1. 1864) gehoren u. sich in m-Stellung befinden oder wenn sio zu yerschiedcnen
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Gruppen gehoren u. die o- oder p-Stellung besitzen; dann gilt: der P. der „n. Iso- 
meren“ liegt tiefer ais der der anormalen. D iese theoret. Eegel bezielit sich auf 
die p-Isomeren nicht, da ihre PF. stets hoher ais die von o- u. m-Isomeren liegen. 
Auch auf Oxybenzolderivv. u. CarbonsSuren mit Benzolkem ist die Regel nicht 
anwendbar. — -D ie trisubstituierten Benzole mit 2 gleichen Substituenten werden 
in 2 Gruppen eingetcilt: u-, fi-, y-Gruppe, worin die beiden gleichen Substituenten 
in o- oder p-Stellung liegen; o-, m-, p-Gruppe, wo sie die m-Stellung einnehmen.

R, R,
'  ^R i

R j El _T

Ist Rj ein bas. Eadikal, so gilt: Fa Fj, <  ist E , ein saures Eadikal, so 
ist Fa >  Fy Fy;. Gehoren Rt u. E  ̂ zu derselben Gruppe, so gilt Fp >  F0 Fm . 
gehoren R, u. R2 zu verschiedencn Gruppen, so ist Fp >  Fm >  F0. — Die tetra- 
substituierten Benzole mit 3 gleichen Substituenten werden bezeichnet: l-R -2 ,3 ,4- 
tri-Ej-benzol ais a-Isomeres, l-R,-3,4,5-tri-Rr  ais fi-, l-R 1-2,4,6-tri-Ea- ais / ,  1-Er
2,3,6-tri-Rj ais ó-, l-R 1-2,3,5-tri-Ei - ais m-, l-R 1-2,4,5-tri-EJ- ais p-Isomeres. Vf. 
findet: F^ >  F a in allen Fallen; F p >  F0 >  Fm, wenn R, u. Rj zu ycrschiedenen 
Gruppen gehoren, *Fp >  F m F0, wenn R, u. Ej zu derselben Gruppe gehoren. 
(Journ, de Chim. physique 2 2 . 264— 79. Brunn, Tsehech. Polyteclm.) B i k e r m a n .

N . Schoorl, Bemerkung iiber die Benzolstruktur. Entgegen v a n  L a ar  wird 
bemerkt, daB ńach unserer jetzigen Kenntnis die Mol.-Eefr. des Bzls. nicht fiir die 
Kekulć-Formel spricht, weil sich unter Beriicksichtigung der konjugierten Doppel- 
bindungen ein Wert von 50,7 bereclinen wiirde, wiilirend nur 44,03 gefunden sind. 
(Chem. Weekbl,ad 22. 343. Utrecht, Uniy.) G r o s z e e l d .

D. V orlan der und K arl B uchner, D ie Spaltung von p-Nitrojodobenzol mit 
Alkalien. Zur Darst. von p-Nilrojodobenzol (vgl. WlLLGERODT, Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 26. 1807 [1893]) wird p-Nitrojodbenzol mit Cl in Chlf. in das Dichlorid iiber- 
gefiihrt u. dieses mit uberschussiger ClONa- oder Chlorkalklsg. u. einigen Tropfen 
Eg. 3—4 Tage geschiittelt, der Nd. mit Eg. ausgekoclit. Das erwUhntó Dichlorid 
gibt mit 10%'g. NaOII p Nitrojodosobenzol, das von AgaO in W . zu p-Nitrojod- 
benzol reduziert wird. — Wird p-Nitrojodobenzol mit verd. KOH verrieben, so 
werden ca. 70°/o in Nitrobenzol u. K J 0 3 (gefiillt ais A gJ03) gespalten, der Rest in 
p-Nitrojodbenzol iibergefuhrt (wahrsclieinlich infolge direkter O-Abgabe). Wird 
p-Nitrojodobenzol mit Ag,O u. W . 8 Stdn. gescliuttelt, so ist die Spaltung in Nitro
benzol u. A gJ03 quantitativ. Mit sd. A gN 03-Lsg. tritt keine Spaltung ein. — Nicht 
gespalten werden von denselben Eeagenzien p-Nitrojodbenzol, p-Nitrojodosobenzol, 
m-Nitrojodobenzol, Jodobenzol, p-Dinitrobenzol. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 1291. 
Halle, Univ.) , L in d e n b a o m .

L. C. E . K niphorst, f i  ber die Nitrierung von symmełrischen Arylalhjlharnstoffen. 
Schon F r a n c h im o n t  (Eec. trav. chim. Pays-Bas 3 . 216 [1884]) fand, daB aliphat. 
substituiertc NitroharnstofFe von H N 03 zers. werden. Diese Verbb. konnen nur 
mittels der bereclineten Menge Atliylnitrat in konz. HsS 0 4 nach T h ie l e  u. Ł a c h 
m a n u  (L ie b ig s  Ann. 2 8 8 . 267 [1895]) crhalten werden. Im Gegensatz dazu konnte 
Re u d l e r  (Eec. trav. chim. Pays-Bas 3 3 . 35; C. 191 4 . I. 1744) aus Phenylharnstoff 
u. uberschussiger H N 0 3 den gegen H N 0 3 bestandigen «-2,4-Dinitrophenyl-^-nitro- 
hamstoff darstellcn, wogegen andere arylierte Harnstoffe nur kernnitrierte Prodd. 
licferten. Aus u  - Phenyl - fi ■ methylharnstoft' erhielten ScHOLL u. IIOLDERMANN 
(Lie b ig s  Ann. 3 4 5 . 376 [1906]) nach dem Verf. von T h i e l e  u . L a c h m a n n  eben- 
falls nur kernnitrierte Prodd., was Vf. bestStigt fand. Ermutigt durch den Befund
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von R eu d lh r  am Phenylliarnatoff u. im Hinblick darauf, daB die Gruppc —CO- 
N H • CH2— zur B. von Nitraminen beaonders befiiliigt ist, bat Yf. eine Anzabl 
a-Aryl-^-alkylharnsto/fe der Nitrierung unterworfen u. seine Erwartungen yollauf 
bestśitigt gefunden. Mit konz. !IN 0 3 im CfbersehuB bilden sieli durcbwcg a-D i- 
nitroaryl-flfi-alhjlm troharnstoffe, wiihrend mit H N 0 3 +  H ,S 0 4 nocli eine dritte 
NOa-Gruppe in den Kern eintritt. Bei analogen TbioliarnstofFen wird gleichzeitig 
infolge Oxydation der S durch O ersetzt. In den neuen Verbb. iat die Gruppc 
—N R (N 02) iiuBcrst beweglicli u. kann in der mannigfaltigsten W eise ausgetauscbt 
werden.

Y e r s u c h e . « - P l ie n y l - /? - a t h y lh a r n s t o f f .  F. 99,5°. — a) a-2,4-Dmitrophcnyl- 
fi,fi-athylnilroharnstoff, (NP2)iiC6H3'IsH-CO-N(C3H 5)(NÓi). Durch Eintragen yon 
1 g des Harnstoffs in 8 ccm absol. IIN 03 bei — 15°, dann 1/2 Stde. bei Zimmertemp. 
Daa Rohprod. ist cin liellgelbes Pulver, das sich bei ca. 80° unter Gasentw. zera.,
11. in Aceton, Chlf., wl. in A ., PAe. Es wird durch Umfallen aus Chlf. -)- PAe. 
gereinigt u. zers. sich dann bei 61° (bei Wicderholung wurde fiir die rolie Sub- 
stanz 65°, fiir die gcreinigte 64° gefunden). Gibt die Nitraminrkk. (iiber deren 
Ausfuhrung vgl. B a c k e r , Rec. trav. cliim. Pays-Bas 34. 187 [1915]). D ie Konst. 
wird — aucli bei den nachstehend beschriebenen analogen Verbb. — durch folgende 
Spaltungsrkk. bewiesen: 1. Mit li. W . oder k. 10°/oig. NaOH: 2 ,4-D initranilin , CO, 
u. Athylnitramin\ mit sd. NaOH 2,4-Dinitrophenol. . 2. Mit gesiitt. alkoh. NH3: in 
der Kiilte 2,4-Dinitrophcnylharnstojf, F. 194— 195° (vgl. R e u d le r , 1. c.), im Kobr bei 
100° infolge weiterer Spaltung dieser Verb. 2,4-Dinitranilin. 3. Mit sd. A. bezw. 
CH3OH: 2,-1-Dinilrophenylcarbaminsaureathylcstcr, F. 109° (R eu d ler), bezw. -methyl
ester, F. 127—128°. — b) a.-2,4,6-Trinitrophenyl-ft,ft-a.thyhńtroharnstofF: C„H8O9N0. 
Man yerfiihrt wie unter a), gibt aber nach Eintragen der Substanz nocli 8 ccm 
konz. H2S 0 4 zu. Das Rohprod. ist liellgelb u. wird aus Chlf. -f- PAe. umgefallt. 
Zers.-Punkt 100—105°, nach mehrtiigigem Yerwcilen im Exsiccator 60—65°. Spaltungs- 
prodd.: 1. 2,4,6-Trinitranilin (Pikramid) , F. 185—187°. 2. 2 ,4,6-Trinitrophenylharn- 
stoff, C7H50 7N5, gelbliclie Krystalle aus Aceton -f- PAe., F. 196—199° (Zers.), 11. in 
A ., Aceton. Wird bei langerer Einw. yon alkoh. NIL, in Pikramid ubergefulirt.
3. 2,4,6-Trinitrophenylcarbaminsaurcatliiylcster, F. 144,5° u. -methylcster, F. 194—196°.
— « - p - T o ly  1 -^ 9 -a th y lh a r n s to ff . F. 143,5°, 11. in A ., Chlf., w. B zl., wl. in k. 
Bzl. — u-4-Methyl-2,6-dinitrophenyl-{3,fi-athylnitroharnsto/f', C^HfjOjNj. MitHNO* wie 
oben. Das hellgelbe Rohprod., F. 95—99° (Gaaentw. bei ca. 110"), wird aus Chlf. +  
PAe. gereinigt. Spaltungsprodd.: 1. 4-M ethyl-2,6-dinitranilin, F. 170° (Acetylyerb., 
F. 195"). 2. 4-Methyl-2,6-dinitrophenylharnstoff, C8I i80 6N4, gelbe Krystalle aus A., 
F. 209°, zl. in A., Aceton, swl. in Chlf., Bzl., PAe. Wird yon wss. NH 3 in 4-Methyl-
2.6-dinitranilin iibergefuhrt. 3. 4 - Mełhyl -2,6 - dmitroplienylcarbaminsaureiithylester, 
C10H„O0N3, hellgelbe Nadeln aus A ., F. 136°, u. -methylester, C8HeO0N3, hellgelb- 
liche Krystalle aua CH30H , F. 153°, beide 11. in Bzl., Chlf., zl. in A., CH301I, A., 
wl. in W ., PAe. — « -4 - C l i lo r p h e n y l- |S - iU h y lh a r n s t o f f . ,  C0HUON2C1. Aua 
p-Chloranilin u. Athyl-i-cyanat in sd. A. Aus A., F. 200°, unl. in W ., wl. in Bzl., 
zll. in A., Chlf. — a-4-Chlor-2,6-dinitropl\enyl-@,()-athyh\itroharnstofl', C0H8O7NsCl.Mit 
HNOa. Aus Aceton +  PAe., gelb, Zers. bei ca. 60". Spaltungsprodd.: 1. 4-Chlor-
2.6-dinitranilin, F. 145°. 2. 4-Chlor-2,6-dinitrophcnylhanisto/f\ C7IIS0 6N4C1, gelbe 
Krystalle aus A ., F. 214° (Zers.) nach Sintern bei 208°, meist wl. 3. 4-Chlor-2,6- 
dinitrophenylcarbamhisaureathylesłer, C9HsO|jX3Cl, hellgelbliche Nadeln aus A., 
F. 168", u. -methylester, C8H60 8N3C1, hellgelbe Nadeln aus CH3OII, F. 153°, beide
11. in Bzl., Chlf., Aceton, zl. in A ., CII3OH, A., swl. in W ., PAe. — « -4 -B r o m -  
p h e n y l- |3 - i i th y lh a r n a to f f ,  C0H 11ON2Br. A u s p-Bromanilin wie oben. F. 211 
bis 212° (Zers.), 11. in Aceton, zl. in A., wL in W ., Bzl., Chlf., A., PAe. — a-4-Brom-2,6- 
dinitrophenyl-ft,fl-(ithyhiitroharn8toff, CulI80 7N 6Br. Mit IIX 03. Das brauulichgelbc
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Rohprod. zers. sich bei 100—105°. Beinigung aus Aceton -f- PAe. Spaltungsprodd.: 
1 . 4-Brom-2,6-dinitranilin, F. 163 — 163,5°. 2. 4 - B rom -2 ,6 -dinitrophenylharnstoff,
C jH ^O ^Br, hellgelbe Krystalle aus Aceton, F. 230— 231° (Zers.), meist wl.
3. 4-Brom-2,6-dinitrophenylcarbaminsaureathylester, CeH80<,N3Br, F. 175,5—176,5°, u. 
-methylester, C8H0O0N3Br, F. 189°, hellgelb, beide 11. in Aceton, B z l., Chlf., zl. m
A., CHaOII, A., swl. in PAe., unl. in W .

« - o - T o l y l - ^ - a t h y lh a r n s t o f f ,  C10Hu ONa. Aus o-Toluidin. Aus verd. A., 
F. 165°, fast unl. in W ., wl. in A ., P A e., Bzl., U. in A ., Chlf. — u-2-Methyl-4,6- 
dinitrophenyl-fljfi-athylnitroliarnsto/t', C10IIu O7N5. Mit H N 03. Gelb, aus Chlf. 
PAe., F. ca. 90° (Zers.). Die Substanz enthiilt, wie die Zers. mit W . zeigt, kleine
Mengen Mononitrophenylprodd., aueh dann, wenn mit H N 0 3 -f- IIaS 0 4 nitriert
wird. Spaltungsprodd.: 1. 2 - M etliyl-4 ,6 -dinitranilin, F. 212 — 213° (Acetylverb., 
F. 204—205°); daneben Gemisch von Mononitroprodd. 2. 2-Methyl-4,6-dinitrophenyl- 
harnstoff] C8H 80 6N4, gelbe Krystalle aus A., F. ca. 210° (Zers.), meist wl. 3. 2-Methyl-
4.6-dinitrophenylcarbaminsaureathylestcr, C10H u OsN3, hellgelbliehe Krystalle aus A., 
P. 155—157°, u. -methylester, F. 192°, beide 11. in A ceton, Chlf., zl. in A ., CH30II, 
Bzl., A., swl. in W., PAe. — a - 2 - C b lo r p h e n y l - ^ - i i t h y lh a r n s t o f f ,  C9Hi,ONjC1. 
Aus o-Chloranilin. F. 134°, fast unl. in W ., A., PAe., zl. in A., Bzl., Chlf., U. in Aceton.
— u-2-Chlor-4,6-dinitrophenyl-fi,(i-athylnitroharnstofF, CBH80 ,N 6C1. Mit HNOa. Das 
weiBe Rohprod. schrn. bei 80—85° u. zers. sich bei 90°, das aus Chlf. PAe. 
ungefiillte Prod. dagegen schon zwischen 50 u. 60°. Spaltungsprodd.: 1. 2-Chlor-
4.6-dinitranilin, F. 158°. Acetylverb., C8H0O5N3Cl, dargestellt mit der bereclineten 
Menge Acetanhydrid (-)- H^SOJ, hellgelbliehe Nadeln aus A., dann Bzl., F. 227—228° 
(Zers.). 2. 2-Chlor-4,6-dinitrophcnylharnstoff, C7H50 6N4C1, gelbliche Krystalle aus 
A., F. 212 — 213° (Zers.), meist wl. Wird bei lSngerem Kochen mit A. in das 
folgende Urethan Ubergefiihrt 3. 2-Chlor-4,6-dinitrophenylcarbaminsdureathylester, 
C9H80,,N3C1, fast farblose Krystalle aus A., F. 160° (Zers.), u. -methylester, C8II(,OaN3Cl, 
hellgelbliehe Nadeln, F. 183,5°, beide sil. in Aceton, 11. in Chlf., zl. in A., A., Bzl., 
wl. in W ., PAe. — « -  P h e n y l - ^  - me th y  lh a rn  s to f f . Aus dem cntspreclienden 
Thioharnstoft’ mit A gN 03 in A., F. 150—150,5°. — a) a-2,4-Dinitrop]ienyl-{3,fi-methyl- 
nitroliarnstoff, C8H ,0 7N6. Mit H N 03. Das hellgelbe Kohprod. zers. sieli bei 85°, 
das aus Chlf. -j- PAe. umgefallte Prod. bei 70°. Gleieht sonst dem Athylderiy. — 
b) a-2,4,6-Trinitrophenyl-(l,p-methtjlnitroharnstoff. Mit IINOs -(- H ,S 0 4. Gelb, Zers. 
bei ca. 110°, gleieht sonst dem Athylderiy. — c) Mit 3 Moll. Athylnitrat in konz. 
II2S04 bei — 10° werden nur 2 NOs-Gruppen eingefuhrt, u. es entstcht der von 
S c h o ll  u. H o ld erm an n  (1. c.) mittels 2 Moll. Athylnitrat erhaltene a-2,4-Dinitro- 
phenyl-fi-methylhąrnstoff, C8H80 6N4, aus A ., F. 206—207° (Zers.). Er bildet sich 
ebenfalls aus obigem «-2,4-Dinitrophenyl-|?,^-athylnitroharnstoff mit CH3NHa in sd. 
A. (Konst.-BeWeis). — u-4-Methyl-2,6-dinitrophenyl-ft,f}-methylnitroharnstotf, C^UgOjN;,. 
Aus «-p-Tolyl-(?-methylharnstoff u. H X 03. H ellgelb, F. 112° (Zers.), sonst dem 
Athylderiy. gleich. — « - P l i e n y l - ^ - a t h y l t h io h a r n s t o f f  u. a -p -T o ly l-^ 9 -  
m e t h y lth io h a r n s to f f  gaben dieselben Nitrierungsprodd. wie die analogen Harn- 
stoffe.

Noch leieliter w ie mit W., NH3, A. u. CH3OII reagieren die «-Dinitroaryl-/?,/?- 
alkylnitroliarnstoffe mit aromat. Aminen, Hydrazin u. Phenylliydrazin, indem der 
Best-NR(NOj) ais NHE(NOa) abspaltet u. durch den Amin- oder Hydrazinrest ersetzt 
wird. Man bringt 2 Moll. des betreffenden Agens auf 1 Mol. Harnstoff in A. oder 
aueh in A. zur Einw., die Rkk. yollziehen sich meist schon in der Kiilte u. werden 
durch Erwarmen yollendet. D ie Umsetzung mit A. yerlauft dagegen so langsam, 
daB dessen Anwendung ais Losungsm. unbedenklich ist. — a-2,4-Dinitrophenyl-fl- 
l>henylharnsto/f, C13H 10O5N4. Aus «-2,4-Dinitrophenyl-/?,^-atbyl(methyl)nitroharnstoff 
oder «-2,4-Dinitrophenyl-/?-nitroharnsto£f (K eu d ler , 1. c.) u. Anilin. Gelbe Nadeln
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aus Aceton, evtl. -f- wenig PAe., F. 186—187° (Zers.), zl. in A., Aceton, wl. in Bzl., 
Chlf., A., PAe. Mit sd. NaOH wird- Anilin abgespalten. — a-2,4-Dinitrophenyl-jj- 
p-tolylharnstoff, C„H,20 5X j. Ebenso mit p-Toluidin. Hellgelbe Nadeln aus Aceton, 
F. ca. 215° (Zers.), weniger 1. in k. Aceton ais das vorige. — u-4-Methyl-2fi-dinitro- 
phenyl-fl-phenylhamstoff, C14H ,20 6N4. Gelbe Nadeln aus Aceton -f- PA e., F. 202° 
(Zers.), wl. in A. — u -4 -C h lo r -2 ,6 -dinitrophenyl- fl-phenylhaiiistojf, ClaH00 6N4Cl, 
F. 197 — 201° (Zers.), 11. in Aceton, zl. in Essigester, wl. in A ., A ., Bzl., Chlf. — 
ct-2-Chlor-4,6-dinitrophenyl-fi-phenylharnsto/]r, C13Ha0 6N4Cl, F. 168,5° (Zers.), zl. in 
A. — l-Phenyl-4-[_2,4-dinitrophenyl]-semicarbazid, (NO2)2C6H3-N H -C O -X H -N H -C 0H6. 
Mit Phenylhydrazin. Das Rohprod. ist orangerot. Aus Aceton -{- P A e., F. 162 
bis 162,5° (Zers.), 11. in Aceton, sd. A., sonst wl. Reagiert nicht mit Benzaldehyd. 
Aus dem |9-Nitrobarnstoff yon R e u d l e r  bildet sich diese Verb. nicht, sondern an- 
scheinend ein Additionsprod. (Salz?). — 4-[2,4-Dinitrophenyl]-scmicarbazid, (NO^CgH,- 
N H -C O 'N H -N H 2. Mit Hydrazinliydrat. Gelbe Nadeln aus A., F. 195—197° (Zers.), 
meist wl. — Acełon-4-[2,4-dmitrophenyl]-se>nicarbazon, C10H n O6N5. Hellgelbe Nadeln, 
F. 205—210° (Zers.), 11. in h. A., Aceton, E g., wl. in Bzl., Chlf. — Benzaldehyd-4- 
[2,4-dinitrophenyl]-semiearbazon, ChHjjOjNj. H ellgelb, F. 241° (Zers.), 11. in w. 
Aceton, Eg., sonst wl. (Rec. trav. cliim. Pays-Bas 44. 693—727. Leiden, Univ.) Lb.

D. V orlander und K arl K u nze, Eine griine Form des p$'-Dioxyazobenzols.
Wenn man die Siiureaddukte .des pj)'-Dioxyazobenzols analog denen der Bisoxy- 
benzalketone (vgl. V o r l a n d e r , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 131; C. 1925. I. 1199) 
mit W . zerlegt, so erhiilt man lceine grtine Form. Triigt man aber das Monohydro- 
chlońd (oder -bromid) in — 10° bis — 15° k. NaCl- oder Na-Acetatlsg. ein, so ent- 
steht eine dunkelgrau- bezw. olivgriine Form oder eine Miscbform dieser mit der 
gelben wasserhaltigen Form. Sie ist nach dem Auswaschen clilorfrei, fiirbt sich 
beim Trocknen griinlichgelb u. geht oberhalb 0° in wenigen Minuten in die gelbe 
Form uber. Am besten eignet sich das aus A. gefiillte Hydrochlorid fiir den Vers. 
Die griine Form gibt mit Alkalien u. organ. Losungsmm. gelbe Lsgg. Die Lsg. 
beider Formen in konz. HaS 0 4 ist erst rotbraun, dann gelbbraun, bei der Zerlegung 
mit Eiswasser bildet sich die gelbbraune Form, F. 206—208° (Zers.). Die einer- 
oder beiderseits alkylierten u. acyliertcn D eriw . geben keine griinen Formen (wie 
bei den Bisoxybenzalketonen). — Monoliydrochlorid, C12H10O2N2, IICl. Mit HCl-Gas 
in A., Eg. oder Chlf. bei 0°. Dunkelblauyiolette Krystalle. Ein zweites Mol. HC1 
wird nicht aufgenommen. — Di-Na-Salz, C12H80 2N 2NaJ. In A. mit CH30N a- oder 
CaH60N a-Lsg. Dunkelgelbes Rrystallpulver. — Di-NI1Ą-Salz, C12H80 2Na(NH4)2. In 
A. mit NHj-Gas. Dunkelgelb. — Mit wenig CI oder Br in Eg. bilden sich dunkcl- 
rote Haloide u. aus diesen mit W- griine, gegen sd. W. bestiindigc, lialogenfreie, 
chinhydronartige Prodd., nicht ident. mit der obigen griinen Form. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 58. 1403—4. Halle, Univ.) L in d e n b a u m .

R . F . H u n ter , D ar stellung von Arylsenfolen. II. Uber die Darstellung von 
p-Bromphenylsenfdl. (I. vgl. S. 650.) Acetanilid wird in Eg. bromiert, das p-Brom- 
acetanilid mit sd. konz. IICl verseift u. das aus wenig A. umkrystallisierte p-Brom- 
anilin mit A., CS2 u. etwas S ais Katalysator 3 Stdn. gekocht. 15 g des erhaltenen 
Di-p-bromphenylthioharnstoffs (Nadeln aus A., F. 188°) werden mit 25 ccm Acet- 
anhydrid 10—15 Min. gekocht u. das p-Bromplienylsenfol (Krystalle, F. 60°) wie 
iiblich isoliert. Ausbeute 4 g. (Chem. News 130. 401—2. Highbury New Park, 
Chem. Lab.) L in d e n b a u m .

I. S a w o itsch ew sk i, Saceharin. Seine Geschichte u. Darstellungsmethoden. 
(Rec. Soc. chim. russes i  Brno. [russ.] 1. 67—69.) B ik e r m a n .

E . R ouyer, Uber die Assoziation der Polyphenole. (Vgl. B o u r io n  u . R o u y e r , 
C. r. d. 1’Acad. des sciences 177. 54; C. 1924. L 879.) Man bestimmt die Kp.-Er- 
holiung yerscbieden konz. Lsgg. einer Substanz u. sucht einen solelien ganzzahligen
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Assoziationsfaktor auf, daB das Massenwirkungsgesetz erfiillt wird. Nach dieser 
Mcthode ergibt sieli,' daB in wss. Lsgg. der Polyphenole bei den Konzz. 0,375 bis 
1,125 Mol./l ein Gleichgewicht zwisehen mono- u. dimeren Moll., bei den Konzz. 
1,25—2 Mol./l ein Gleichgewicht zwisehen mono- u. trimeren Moll. besteht. Es 
wurden untersuchl: Brenzcałechin, Tiesorcin, Hydrochinon, Pyrogallol, Omyhydrochinon 
u. Phloroglucin; nur das letzte erwies sich ais nielit asaoziiert. (C. r. d. l’Acad. 
des seiences 180. 1934—36.) B ik e r m a n .

E rnst Spath und G eorg K o ller , Uber eine neue Synłhese des ps-Ęphedrins. 
(Vgl. Ber. Dtseli. Chem. Ges, 58. 197; C. 1925. I. 1070.) Athylphenylcarbinol, aus 
Benzaldehyd u. Athyl-MgBr, liefert durch Einw. von sd. Acetanhydrid in Ggw. 
von POCI.) l-Phenylpropcn-(l), 01 vom Kp.10 70—90° (78°/0ig.). Daraus mit Br in 
A. 1-Phenyl-lJi-dibrompropan, aus absol. A., F. 66°. Daraus mit absol. CHaOH bei 
100° l-Phenyl-l-mełhoxy 2-brompropan, Kp.10 119—121° (vgl. dazu E. S c h m id t ,  Ber. 
Dtseli. Chem. Ges. 55. 2099; C. 1922. III. 775). Mit sd. CH3OH setzt sich die Di- 
bromvcrb. nicht um. — l-Phenyl-2-methylamino-l-methoxypropan, aus vorst. Verb. 
mit methylalkoh. CH3NHa. Kp.u 105—110°. Goldsalz. F. 116—117°. Daraus mit 
rauchender HBr m c. ps-Ephedrin, C .II,• CHOIi ■ CII(NHCH3) • CII3, F. 118°. Gold
salz, (C10H I6ON)8-HC1-HAuC14, Zers. bei 185—186°. Clilorhydrat, Ci0H I6ON-HC1, 
F. 164—165°. Daraus durch Zerlegung mit 1-Weinsiiure d-ps-Ephedrin, F. 118°, 
[«3d 15 =  + 52 ,5° (absol. A.; c =  2,0). Goldsalz, C10H 15ON-IIAuCi„ F. 126—126,5°. 
(Ber. Dtseli. Cheni. Ges. 58. 1268—71.) O iile .

S eiioh i Ish ik a w a , Uber die Kondensation von Nitrilen m it Thioamiden. IV. 
Thioamide und Anilidimidchloride. (III. vgl. Journ. Chem. Soc. Jap. 44. 763 [1923].) 
In der 3. Mitt. war gezeigt worden, daB sich Thioanilide u. Nitrile unter dem Ein- 
fluB von HCl-Gas zu Thioamiden u. Anilidimidchloriden umsetzen, aber nur wenn 
die Konz. des HC1 einen liohen Grad erreicht. Es war daher anzunelimen, daB 
die beiden letzieren' Vcrbindungstypen in umgekehrter Richtung miteinauder 
reagieren wUrden, da die HCl-Konz. dabei nur einen geringen Grad erreicht. Dies 
ist auch der Fali, so daB die Gesamtrk. wie folgt geschrieben werden kftnu: 

R-C(SH)(: N -C JI,) +  R'-CN +  HC1 ^  R-CC1(: NC0IIS) - f  R'-C(SH)(: N il). 
Man muB daraus folgern, daB die Thioamide mit ihrer SH-Gruppe reagieren u. 
sich ein labiles Imidsulfid ais Zwischenprod. bildet. — Man gibt die atli. Lsg. von 
1 Mol. Anilidimidchlorid zu einer ebensolchen von 1 Mol. Tliioamid, filtriert nach 
1 Stde. die Krystalle des Thioanilidchlorhydrats ab, lost sie in NaOH u. fallt mit 
CO, das Thioanilid aus. Es wurden erhalten: aus Thioacetamid u. Acetanilidimid- 
clilorid 72°/0 Thioacetanilid, aus Thioacetamid u. Benzanilidimidehlorid 94°/0 Tliio- 
benzanilid, aus Thiobenzamid u. Acetanilidimidchlorid 46% Thioacetanilid, aus 
Thiobenzamid u. Benzanilidimidehlorid 50% Benzonitril u. 96% Thiobenzanilid. 
(Scient. PaperS Inst. of Phys. and Chem. Res. 2. 299—304. Tokio, Inst. of Phys. 
and Chem. Res.) Lindenbaum .

J. F rejk a  und J. Y itha , Bromnovocain. p-Nitro-o-bromtoluol, C,H6OaNBr, durch
l-std. Erbitzen von p-Nitrotoluol mit Br in Ggw. von FeBr2, F. 77—78°, Ausbeute 
90a/o. — Daraus durch Oxydation mit 30%ig. H N 0 3 in Ggw. von H g u. KC103 
(15 Stdn. bei ca. 100°) p-Nilro-o-brombenzoesaure, C7H ,0 4NBr (I), F. 166— 167°, Aus- 
beutc 97%. — Daraus durch Red. mit F eS04 u. Ba(OH)a bei 50° oder mit Fe u. 
10°/oig. HC1 bei 70° p-Amino-o-brombenzoesaure, C7II0OsNBr (II), F. 201—202°, Aus
beute 83%. — Ag-Salz, F. 234°. Pb-Salz, F. uber 300°. — Atliylester, C9HI0O2NBr, 
F. 125°. Aus I I  mit Athylenchlorhydrin u. konz. H 4S 0 4 in der Kalte, dann 2 Stdn. 
bei 100* den Chlordthylestcr, C3H0O2NBrCl, F. 123—124°. — Daraus mit Diathyl- 
arain 10 Stdn. bei 110° p-Amino-o-brombenzoyldidthylaminoathanol (Base des Brom- 
novocains), C13HI0OaN 2Br, F. 130—131°. Chlorhydrat, F. 172—173°. — p-Nitro-o- 
brombenzoylehlorid, CjH30 3N BrCl, aus dem Ag-Salz yon I  mit PC1S, Nadeln vom

VII. 2. 77
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F. 132—133°. —  Chlorathylesłer von I ,  C8H ,0 4NBrCl, Nadeln yom F. 59—60°. — 
Di-{p-nitro-o-brombcnzoyl)-ghjkol; CI0H ,0O8N2Br2, aus dem 
Ag-Salz von I  u. Athylendibromid % Stde. bei 110°, aus 
Clilf. Krystalle vom F. 134—135°. — ps-Di-m-brom-di-p- 
carboxyazóbenzol, CnII80 4N2Br2 (III), durch Red. von I  mit 
Zn u. NaOH u. Osydation der Hydrazoverb. an der Luft.
Schm. nicht bis 300°. Ag-Salz. Daraus mit Athylenchlor-

hydrin 4 Stdn. bei 110° der Glykolester von I I I ,  CI0H 1()O4N2Br2 (IV). (Publicat. 
Fac. des Sciences de l’Univ. Masaryk 1 9 2 5 . 20 Seiten. Sep.) O iile.

D. Y orlander, E rnst F isch er  und K arl K unze, Uber 5-Phenylpenładienal-(l) 
und 7-Phe?iylheptairienal-(l). D iese Verbb., : CII],-C110 (I) u. CaIIs •
[C II: CIl^ ■ CIIO (II), wurden dargestellt, um die Wrkg. mehrerer aneinander ge-
reihter C : C-Bindungen kennen zu lernen. Sie sind sehr yeriinderlicli u. yerharzen 
besonders leicht unter der Einw. von Alkali u. hoheren Tempp., so daB ihre Rein- 
darst. erschwert ist. Sie kondensieren sich in n. W eise mit Malonsaure, Aceton, 
eyclo-Hexanon u. primiiren Aminen zu Prodd., dereń Krystallisierfahigkeit allerdings 
sclion bei I I  teilweise mangelhaft ist. Im Original sind die Eigenschaften dieser 
D eriw . mit denen der entsprechenden Zimtaldehydderiw. tabellar. zusammengestellt. 
Mit der Zalil der Doppelbindungen yertieft sich die Farbę, vor allem aber nehmen 
die krystallin.-fl. Eigenschaften zu, woraus mit Sicherheit auf dic lineare Ver- 
kettung geschlossen werden kann.

V e r su c h e . Zur Darst. beider Aldehyde werden 20 g Zimtaldehyd, 130 ccm
A., 800 ccm W ., 30 g Acetaldehyd u. 25 g 10°/o*S- NaOH 7— 8 Tage bei 15—18° 
geschiittelt. Dann wird mit verd. H2S 0 4 fast neutralisiert, mit Essigsaure iiber- 
siitt., etwas Zimtaldehyd abgeblasen, das Ol (38 g) in A. aufgenommen u. im Vakuum 
u. C 02-Strom fraktioniert. Unter 20—25 mm wurden 5 Fraktionen zwischen 125 
u. 230° u. ein erheblicher brauner Lack ais Riickstand erhalten. Samtliche Fraktionen 
geben die Aldehydrkk. Aus der Fraktion 145—170° wurde durch weitere Dest. 
reines 5-Phenylpentadienal-(l) (Oinnamenylacrolein), CnH10O (I), gewonnen. Gelb- 
liches, schwach nach Zimtaldehyd riechendes 01, Kp.22 160—162°, 11., in Lsg. ziem- 
lich bestSndig. II2S 0 4-Lsg. orangebraun. N aH S03-Verb. weiB, krystallin. Wird 
yon alkal. Ag-Lsg. bei Zimmertemp. glatt zu Cinnamenylacrylstiure (F. 164°) 
oxydiert. — 5-Phenylpentadienalmalonsaure, C6H5 -[CH : CII], • CH : C(C02II)2. Mit 
Malonsaure u. Eg. bei 100°. Nach Wasclien mit Chlf. u. fraktionierter Fiillung 
aus alkal. Lsg. dunkelbriiunlichgelbe Nadeln aus A. oder E g., F. 210—212° (korr.) 
unter C 02-Entw., nicht krystallin.-fl. Bemerkenswert ist, daB die dunkelgelbe Lsg. 
in A. yon genau 2 Moll. NaOH entfarbt wird (wie bei der Cinnamalmalonsiiure). 
H2S 0 4-Lsg. gelbrotbraun. Ag-Salz, CI4H 10O4Ag2, weiB, lichtempfindlich. Abspaltung 
yon 1 Mol. C 02 gelang nicht glatt. Nach liingerem Stehen der H2S 0 4-Lsg. wurde 
eine Siiure yom F. ca. 205° (Zers.) isoliert. — Bisphenylpentadienalaceton, (C,jH3 • 
[CH : CII]3)2CO. Mit Aceton in A. -|- wenig 10% ig. NaOH. Orangefarbige Nadeln 
aus A.-Chlf. oder CCI,, F. 189—190° (korr.), monotrop krystallin.-fl. nach dem ersten 
Aufschmelzen, dann Lackbildung. Wird am Licht in 8—10 Wochen fast weiB u. 
■schm. dann bei 110—120°. H2S 0 4-Lsg. braunyiolett. Mit Br in Chlf. bildet sich 
zunachst eine griine Lsg. des Tetrabromids, da bis zum Umschlag nach duukelrot 
genau 2Brs ohne HBr-Entw. yerbraucht werden. Mit uberschussigem Br entstebt 
das Dodekabroinid, C26H22OBr12, weiBe Krystalle aus X ylol, F. gegen 245° (korr., 
Zers.). Leitet man IICl-Gas iiber das trockene Keton oder in seine Lsg. in A. 
oder Eg., so entsteht nach anfanglicher Griinfarbung ein dunkelblaues Hydrochlorid, 

•das aber aus den Lsgg. nicht herauskommt u. yon W . wieder in die Komponenten 
zerlegt wird. — Bisphenylpentadienal-cyclo-hexanon, (C6H5.[CH]s)2CaH00 . Ebenso 
mit cyclo-Hexanon. Orangefarbige Nadeln aus Xylol oder Chlf.-A., F. 202° (korr.),
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monotrop krystallin.-fl; Wird am Liclit gclblicli. H2S 0 4-Lsg. blauyiolett. Br in 
Chlf. gibt grtine, dann rote Addukte, unter HBr-Entw. HC1 fiirbt griin, dann 
tiefblau. — Dic folgcnden Kondensationsprodd. von I  mit Aminen werden oline 
Losungsm. oder in A. dargestellt. p-Phenetidinderiv., C19H]8ON, goldgelbe Blattchen 
aus A ., F. 133—134° (korr.), monotrop krystallin.-fl. II2S 0 4-Lsg. orangefarbig. — 
p-Anisidinderw., C18H n ON, gelbe Blattchen aus CH3OH, F. 143° (korr.), sonst wie 
das vorige. — p-Aminoazobcnzolderiv., C23H 19N3, rotgelbe Blattchen, enantiotrop 
krystallin.-fl., 1. F. 172° (korr.), 2. F. 168° (korr.). — Phenylhydrazon, C„H1(1N2, gelbe 
Prismcn aus A., F. 170—172° (korr.), nicht krystallin.-fl. — Azin, (Cn H10)2N2. Mit 
Hydrazin in wss. Lsg. Gelbe Blattchen aus A ., F. 207 — 209° (korr.), nicht 
krystallin.-fl. — Semicarbazon, gelbe Blattchen aus A., F. 219—221° (korr.), nicht 
krystallin.-fl.

7-Phenyllieptatrienal-{l) (II). Aus den hoheren Fraktionen (vgl. oben) durch 
nochmalige Dest., in etwas groBerer Menge durch Kondensation von I  mit Acetal- 
dehyd in der beschriebenen W eise. Da bei jeder Dest. ein erheblicher Anteil ver- 
lackt, wurde ein reines Praparat nicht gewonnen. Eine Fraktion von K p.„ 190 
bis 195° bestand wesentlich aus II . Selir zahes, dunkelgelbes, schwach aromat, 
riechendes 01, .das sich an der Luft briiunlich farbt. H2S 0 4-Lsg. dunkelbraun. 
0xydation sowie Kondensation mit Aceton u. cyclo-Hexanon lieferten olige u. 
harzige Prodd. Daą. Malonsćiurederiv. wurde neben harzigen Prodd. in gelbroten 
Krystallen erhalten, F. gegen 195° unter C 02-Entw., 1. in Alkali (farblos); II2S 0 4- 
Lsg. dunkelbraungelb. — Die folgenden Am inderiw. sind samtlich enantiotrop 
krystallin-fl. — p-Phenełidinderiv., liellgelbe Blattchen aus Chlf.-A., 1. F. 200°,
2. F. 171° (korr'.). H2S 0 4-Lsg. orangegelb. — p-Anisidinderw ., gelbliche Blattchen, 
1. F. 205—207°, 2. F. 165°. II2S 0 4-Lsg. etwas heller. — p-Aminoazobenzolderiv., 
Ca5H21H3, dunkelgelbe Blattchen aus Chlf.-A., 1 . F. gegen 300°, 2. F. 251° (korr.).— 
Aus den hochsten Fraktionen wurde ein kaum noch flieBendes Prod., Kp.10 220 bis 
224°, isoliert, vielleicht das nachst hohere Glied der lleihe. p-Phenetidinderiv., 
gelbe Krystalle aus Chlf.-A., 1 . F. 255°, 2. F. 201° (korr.). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
58. 1284—90. Halle, Univ.) Lindenbaum .

G eorges Brus, Uber die Einwirkung von Cldor au f a-Pinen. Sehr reines, yon 
Nopinen freies u-Pinen (D. 0,860, [«]„ =  —J-48,l°, n D15 =  1,458) wurde bei —15 
bis —20° chlojicrt. In ca. 5 Stdn. wurden fast genau 2 Cl absorbiert unter gc- 
ringer HCl-Entw. Das yiscose Prod. lieferte unter 15 mm 23 Fraktionen zwischen 
80 u. 160°. D ie ersten 8 Fraktionen schieden reichlich Bomylchlorid aus (F. 125 
bis 126°, [ci\D —  -(-25,3°). Dann stieg der Cl-Gehalt, u. die Fraktionen 12—17 
gaben ca. 15% eines Dichlorids, monokline Krystalle aus A. oder P A e.,
a : b : c  =  1 ,3 3 7 :1 :1 ,3 8 4 , F. 170— 171°, opt.-inakt., indifferent gegen Anilin, 
Zn-Staub, Mg*, Cu in A . Es ist yerschieden von dem von A sc h a n  (Ofversicht Fińska 

Vetenskaps Soc. Forhandl. 57. 14 [1915]) beschriebenen 
C-CH3 Dichlorid (rhomb. Krystalle, a :b :c  =  0,8587:1:1,9320,

C1HC,—' CHC1 F- 173—174°), sehr wahrscheinlich dem Dibromid von
W a l l a c h  (L ie b ig s  Ann. 2 6 4 .1  [1891]) analog u. daher 
ais Tricyćlenchlorid (nebenst.) aufzufassen. Seine B. ware 
mit molekularer Umlagerung yerbunden. D ie letzten 
Fraktionen euthielten hoher chlorierte Prodd., darunter 

wahrsćhcinlich ein Tetrachlormenthan. V f. hat in der Tat festgestellt, daB a-Pinen  
mehr ais 2 Cl zu absorbieren yermag. (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 1507 bis 
1509.) • L in d e n b a u m .

P. Lipp, N ołiz uber Pinan. Zu der Arbeit von Z e l i n s k y  (S. 172) teilt Vf. 
mit, daB das Problem der Pinenhydrierung schon im wesentlichen yon L i p p  (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 56. 2098; C. 1923. III. 1565) gelost worden ist. Danach liefert

77*
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sowolil das mittels Edelmetallkatalyse ais das mit N i bei ca. 220° gewonnene Pinan 
bei der Oxydation typ. Pinenabbauprodd. Der Unterschied in den pbysikal. 
Konstanten der Pinanc muB daber durch Stereoisomerie bedingt sein , was ohne 
weiteres einleuchtet, da bei der Hydrierung des Pinens ein neues Asymmetrie- 
zentrum entstelit. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 1417. Aachen, Techn. Hoch- 
schule.) L in d e n b a u m .

S. Leduc, Vber die Einwirkung von p-A nisyl- und p-Tolyhnagnesiumbromid auf 
Camplier. H a l l e k  u . B a u e u  (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 4 9 . 677 [1906]) haben 
aus Camplier u. C0II5MgBr bezw. C0H6- ClT2MgCI die entsprechend substituierten 
Borneole u. gleichzeitig ihre Anhydroprodd., die Camphene, erlialtcn. Die Aus- 
beute wird besser, wenn man das Rcaktionsgemisch nicht kocht, sondern mehrere 
Tage sieli selbst uberliiBt. — Bringt man Camplier in der gleichen W eise mit 
p-Anisyl-M gBr zur R k., so erhiilt man auBer etwas Dianisyl nur p-Anisylcamphen, 

CH
C8H 14< j i  , Prismen aus A. oder Lg., Blattclien aus A., F. 85°, Kp.20178

C • CgHi • O O1I3
bis 180°, sil. in PAe., wl. in k. A. Entfiirbt Br unter HBr-Entw. Ausbcute 20 bis 
30%. — Mit p-Tolyl-M gBr wurde auBer etwas D itolyl ein Prod. vom Kp.12 154 bis 
157° gewonnen, der Analyse nach cin Gemiscli von tert.-p-Tolylborneol u. p-Tolyl- 
camphen. Wurde wegen zu geringer Ausbeute nicht weiter untcrsucht. (C. r. d.

B.. Lantz und A. W a h l, U ber Aryliminonaphthochinone. Einwirkung aro- 
małischer Aminę. (Vgl. S. 469.) Behandelt man l-Phenylimino-2-naphthochinon mit 
Anilin in wenig Aceton bei Zimmertemp., so sclieiden sich bald Krystalle aus. Es 
hat folgende Rk. stattgefunden:

2 C10H6( : N • C6Hj) (: O) +  C0H5*NHj =  C22II18ON2 +  C10H0(NH.C 8II6)(OH).
Die neue Verb. ist 2 -O xy-l>4-di})hcnijliminonaphthochinon (I.) oder 1-Phenylimino-

4-plienylamino-2-naphthochinon (II.), C22H 1(JON2, braune Krystalle aus Chlf.-Lg., 
denn sie wird yon k. HCi in das bekannte 2-Oxy-4-phenylimino-l-naphthochinon

ubergefuhrt. Das gleichzeitig gebildete l-Phenylamiuo-2-oxynaphtlialin kann aus der 
Mutterlauge nach Ubertreiben des Anilins isoliert werden. I. (II.) ist isomer mit 
dcm bekannten Anilinonaphthochinonanilid (III.) u. kann in dieses durch kurzes 
Kochen mit Eg. umgewandelt werden. — Das Phenyliminonaplithochinou, dessen 
eine Hiilfte bei obiger Ausfiihrung der Rk. ais Osydationsmittcl dient, kann voll- 
stiindig ausgenutzt werden, wenn man in Ggw. von CaO, B aO , CuO o. dgl. ais 
Katalysator Luft durchleitet Unter diesen Bedingungen kann man naturlicli aucli 
direkt vom Phenylaminooxynaphthalin ausgclien, u. die Rk. ist wic folgt zu formu- 
lieren: C^II/NII-CeH^tOH) +  C8H6-NH2 +  2 0  =  2H 20  +  Ca2IIJ6ON2. E s bildet 
sich in diesem Fali die betreffende Metallverb., z. B. (C ^H ^O N ^C u , braune Kry
stalle aus Nitrobenzol, die aucli aus der wss.-alkoli. Lsg. yon I. (II.) leiclit erhalten 
werden kann. — Das Yerf. ist auf andere 'Aryliminonaphthochinone bezw. aromat. 
Aminę ubertragbar u. durch F. P . 558117 geschutzt. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 
1 8 0 . 1509—12.) L in d e n b a u m .

R ichard  D ie tze l und JosepM T aton, Die Halochromie der Fulgidc. II. (I. vgl. 
S t o b b e  u. D i e t z e l ,  Ber. Dtsch. Ćhem. Ges. 55 . 3 567; C. 1 9 2 3 . I. 434.) Im A 11- 
schluB an die 1. c. besehriebenen Verss. haben Vff. die Halochromie des Bisdiphenylen- 
fulgids (I., F. 244°), Diphenylpiperonylfulgids (II., F. 228°) u. Dipiperonylfulgids (III.,

1’Acad. des sciences 1 8 0 . 1502—3.) L in d e n b a u m .



1925. II. D. Or g a n is c h e  C h e m ie . 1157

P. 210°; untersucht. Die Vcrbb. lósen sich in indifferenten Medien mit ilirer Korper- 
farbe (gelb), in stark sauren Medien dagegen mit yiel tieferer Farbę, z. B. in Tri- 
chloressigsiiure bis tiefrot. D ie Molekiilyerbb. zu isolieren gelang auch hier nicht, 
so daB sich die Unters. auf die Lsgg. in Mono-, Di- u. TrichloressigsSure be- 
schritnken muBtc. Da es vor ailem darauf ankam, aus der Liclitabsorption Schlusse 
auf die Konst. der Solvate zu ziehen, wurden die Verss. nur im ultravioletten Teil 
desSpektrums ausgefiilirt. Die Konz. aller Lsgg. betrug 0,0001 Mol., die derHydrierungs- 
prodd. auBcrdem 0,001 Mol. in 10 ecm. — Die Absorption der Fulgide in Chlf. ist, 
wie aus den Kuryen im Original heryorgeht, durch ein kurzwelliges Ultrayiolett- 
band u. ein langwelliges Farbband charakterisiert. Bei den Halogenacetaten sind 
dagegen die Ultrayiolettbiinder nach langen W cllen yersclioben u. habcn eine spitze 
u. schmale G-estalt. D ie Farbbtinder sind offenbar noch spitzer u. schmiiler, sind 
aber so weit nach langen W ellen yorgcruckt, daB sie nicht mehr zu yerfolgen

J ^ S c : 0 -0:0  II. m.
T Ci!Hj I \ n  CH2O.)>C0H3• CH : C • C : O CH2O2> C 0IT3.CH : C-C : O

C0H4 I / u  ' I > 0  i > 0
i > C  : C*C: O (C0Hs)sC :C -C :O  CIT20 2> C 0H 3-C H : C-C : O

waren. Der opt. Effekt der Halocliromie iiuBert sich also in einer Yerschiebung 
der Absorption naęh Rot u. in einer Verlegung des Absorptionsmaximums nach 
Stellen geringerer Konz., d. h. Verstarkung des Estinktionskocffizienten an den 
Stellen maximaler Absorption. D ie Halocliromie ist von ahnlicher Wrkg. wie der 
Ubergang einer gesiitt. in eine ungesatt. Verb. Weitere Erklarung vgl. 1. e. — An 
den Fulgiden II. u. III. wurde die Wrkg. der Ringsprengung u. Hydrierung studiert. 
Es kamen zur Unters.: Diphenylpiperonylfulgensaure, Dipipcronylfidgensdure, Tetra- 
hydrodiplienylpiperomjlfulgid, Tetrahydrodipiperonylfulgid, Tctrahydrodiphenylpipero- 
nylfulgensaure w  Tetrahydrodipiperonylfulgcnsaure. D ie Absorptionen derFulgensiiurcn 
in den Halogenessigsauren erfaliren eine yiel schwachere Yerschiebung nach Rot; 
der Molekularzustand der Fulgensauren in den Halogenessigsiiuren ist kaum ver- 
schieden von dem in Chlf. oder A ., d. h. die Halochromie ist stark geschwacht. 
Bei den Hydrierungsprodd. ist letztere fast ganz yerschwunden, das CO allein 
vermag keine Farbyertiefung heryorzubringen, dazu ist die C : C-Bindung unbedingt 
erforderlich. y— Auffallend ist, daB die Phenylstyryl-, Distyryl- u. Diplienylstyryl- 
fulgide eine geringere Yerschiebung nach Rot yerursachen ais obige Fulgide, sie 
scheinen gesSttigter zu sein infolge stiirkeren Ausgleiclis der Partialyalenzen. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 58. 1314—20. Miinchen, Univ.) L in d e n b a u m .

E dw ard de. B arry B arn ett, Jam es W ilfred  Cook und M arcus A ureliu s  
M atthews, Uber den Mechanismus von Substitutionsreaktionen im aromałischen Kern.
III. (II. ygl.* Rec. trav. chim. Pays-Bas 4 4 . 217; C. 1 9 2 5 . I. 2493.) Nach der 
1. Mitt. besitzt das 1,5-Dichloranthracendibromid sehr walirseheinlich die cis-Konfigu- 
ration. Diese nelimen Yff. auch fiir das analoge Dichlorid an, da es aus sd. Xylol 
krystallisiert, ohne daB eine isomere Form wahrnehmbar ist. DaB bei der therm. 
Zers. -weniger 1,5-Dichloranthracen u. mit alkoh. KOII ca. 50% 1,5,9-Trichlor- 
anthracen gebildet werden, ist zweifellos auf partielle Umlagerung in die trans- 
Form zuriickzufuhren. Eine solehe Umlagerung findet auch bei der Hydrolyse der 
Dihalogenide mit sd. wss. Aceton in Ggw. eines siiurebindenden Mittels statt. Es 
bilden sich die beiden stereoisomeren 1,5-Dichlordihydroanthrachinole I. u. II. 
(X =  C0II3C1), ferner 1,5-Dichloranthracen, 1,5-Dichloranthracldnon u. 1,5,1',5'-Tetra- 
chlordianthron (III.). D ie cis-Form I. ist stabil, dagegen spaltct die trans-Forin II. 
unter dem EinfluB yon Alkali oder Siiure leicht H20  ab unter Ubergang in 1,5-Di- 
chloranthranol bez w. das tautomere 1,5-Dichloranthron, z. B. wenn man die Hydrolyse 
oline Zusatz eines siiurebindenden Mittels yornimmt. Die B. der drei anderen Prodd.
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erkliiren VfF. so, daB ein Teil der Dihalogenide trotz der tiefen Temp. des sd. 
Mediums in Dichloranthraecn u. Halogen zerfiillt u. letzteres das aus II. immer ent- 
steliende Diehlorantliranol teils zum Chinon, teils zu III. osydiert. — DaB die B. 
von I. u. II. auf Konfigurationswechsel beruht, wird dadureh bew iesen, daB aus 
beiden Yerbb. bei der Einw. von IICl-Gas in sd. A. bezw. HBr-Gas in h. Toluol 
ein u. dasselbe Diehlorid bezw. Dibromid zuriickgebildet wird, ident. mit den Aus- 
gangsmaterialien. D ie auf Grund der leichteren ILjO-Abspaltung des einen Isomeren 
getroffene Konfigurationswahl wird gestutzt durch den hoheren F. u. die Scliwer- 
loslichkeit desselben Isomeren (trans) u. die Abspaltung von J aus HJ in Eg. nur 
durch das andere Isomere (cis). — Kocht man die 1,5-Dichloranthracendihalogenide 
mit A ., so entsteht ais Hauptprod. ein Diatliylather, dem die cis-Form IV. zu- 
geschrieben wird, auBerdem etwas l,S-Dichloranthranylathylather (V.). Letzterer 
yerdankt seine B. wieder einem Konfigurationswechsel, u. zwar ist es am wahr- 
scheinlichsten, daB dieser boi einem hypothet. Zwischenprod. VI. eintritt. Mit 
anderen Alkoholen werden keine Dialkyliither, sondern nur Verbb. vom Typus V. 
erhalten, u. zwar wird die Leichtigkeit, mit der sich die Bk. yollzielrt, von der 
Struktur des Alkohols bedingt; z. B. wirkt i-Propylalkohol sehr triige, tert-Butyl- 
alkohol uberhaupt nicht ein. Bei der Bk. mit Phenol geht das Dibromid in 1,5-Di- 
chloranthracen uber (neue Stutze fur die cis-Form!), dagegen das Diehlorid in den 
V. entspreclienden Phcnyllither. Andere Phenale verhalten sich ahnlich. Diese 
Arylather sind etwas stabiler ais die Alkylather, denn sie werden nicht von HC1, 
sondern erst von HJ in sd. Eg. gespalten, u. zwar unter gleichzeitiger Ked. zu
1.5-Dichloranthracen. Da 1,5-Dichloranthranylacetat unter denselben Bedingungen 
zu 1,5-Dichloranthron yerseift u. dieses nicht wciter reduziert w ird, so ist an- 
zunehmen, daB sich HJ in erster Phase an dic Briickcnbindung des Aryliithers an- 
lagert, darauf Verseifung, Ked. u. Wiederherst. der Bruckenbindung erfolgt. — 
Die in dieser Arbeit festgestellten Konfigurationswechsel sind der Waldenschen 
Umkehrung yergleicbbar. Beim Diphenyldihydroanthrachinol haben H a l l e r  u. 
G u y o t (C. r. d. l ’Acad. des sciences 140. 283 [1905] ahnliches beobaclitet.

HC(OH) HC(OH) X  X  HCtOC.HJ
I. X < > X  II. X < > X  III. O C < > C H .H C < > C O  IV. X < > X

HC(OH) (OH)CH X  X  HĆ^OCjHj)
C(OC2Hs) HCHal Zur Darst. von I. u. II. wurden 40 g

V. X < |> X  VI. X < 0 > X  1,5-Dichlorantliracendibromid u. 12g CaC03
HC(OCsH6) jn 4qq ccm Aceton u. 100 ccm W . 8 Stdn. 

gekocht. Aufarbeitung ygl. Óriginal. Erhalten an reinen Verbb. 8,5 g I. u. 3,5 g  II. 
Je mehr CaC03 zugesetzt wird, um so mehr III. wird nebenher gebildet. Das Di- 
chlorid reagiert vicl langsamer. Auch durch Sehutteln mit Ag20  in W . laBt sich 
dic Bk. ausfuhren. Nach 3-std. Kochen yon 75 g Dibromid mit 900 ccm Aceton u. 
600 ccm W . (ohne CaC03) wurden 13 g I., aber kein II. erhalten. Setzt man HOl 
zu, so bilden sich nur die Nebenprodd., hauptsaehlich 1,5-Dichloranthron. —
1.5-Dichlor-ńs-9,10-dihydroanthrachinol, CuII,0O2Cls (I.), Nadeln aus Nitrobenzol,
dann X ylol, F. 210°, bestandig gegen sd. alkoli. KOH. H ,S 0 4-Lsg. intensiy yiolett, 
dann tiefgriin, schlieBlich rotbraun. — Diacetat, ClsHu OjCI2. Mit Acetanhydrid in 
Pyridin oder auch aus Dichloranthracendibromid u. Na-Acetat in sd. Eg. (neben 
Dichloranthracen). Krystalle aus Bzl.-PA e., F. 246°. — Bisphenylurcthan,
CjjHjoO^NjCIj. Darst. in sd. Toluol. Aua Bzl.-PAe., dann mit A. auskochcn, 
F. 222° (Zers.). — l,5-Dichlor-trans-9,10-dihydroanih7-achinol, Cu H 10OaCla (II.), Nadeln 
aus Nitrobenzol, F. 244°. Wird von sd. alkoli. KOH oder wss. Aceton -{- IIBr in
1.5-Dichloranthron ubergefiihrt, ist aber bestandig gegen sd. Pyridin u. wss. Pyridin 
(Rohr, 150°). Verh. gegen H2S 0 4 w ie bei I. — D iacetat, C18H 140 4Cla, aus Xylol, 
F. 259°. — Bisphenylurethan, Cj8HJ0O4N ,C l,, mikrokrystallin. Pulyer aus Nitro-
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benzol, F. 278—280° (Zers.). — l,S-Dichl<»--cia-9,10-dihydroanthrachinyldiathylather, 
C18H18Ó2C12 (IV.), Krystallc aus Aceton, F. 184°. Gibt mit alkoli. HC1 Dichlor- 
anthracendichlorid. — 1,5-Dicliloranthranyl-n-propylather, CnHltOCl2, mikrokrystallin. 
Pulver aus Methyliitliylketon-wss. A., F. 48°. — n-Butylather, C,8H ia0 C lj, gelbc 
Nadeln, F. 75°..— i-Amylałher, C10III8OC12, Nadeln aus A., F. 77°. — Phenylather, 
CS0H 12OC1j, C2H 40 2. Darst. in sd. Bzl. Griinlicligelbe Niidelclien aus E g., F. 113 
bis 114°. — o-Kresylather, C2IH 140C12, bellgelbe Blattcben aus verd. A., F. 114°. — 
m-Kresylather, dunkelgelbes krystallin. Pulyer, F. 166°. — p-K resylałher, gelbes 
Pulvcr aus P A e., F. 124°. (Eec. trav. cbim. Pays-Bas 44. 728—39. London, Sir 
J o h n  Ca ss  Teebn. Inst.) L in d e n b a u m .

K. V. A uw ers und W . P fu h l, Uber die Haftfestigkeit organischer Radikale am 
Stickstoff. V. B r a u n  zog aus seinen bekannten Unterss. den SchluB, daB die Haft
festigkeit gesiitt. Alkylc am N mit steigeudem Gewicht wiichst, daB Aryle fester 
gebunden sind ais Alkyle, dagegen Allyl u. Benzyl besonders locker sitzen. Vff. 
liaben dieselbe Frage auf dcm W ege der Spaltung guartarer Indazoliumsalze der 

CHallgemeinen Formel [C0H4<[jjg,]>N R ]H al untersuclit. Das Vcrf. ist iusofern kompli-

zierter, ais fiir- die Abspaltung von RHal u. R'Hal jewcils zwei Faktoren mafl- 
gebend sind, namlich die relatiye Haftfestigkeit von R u. R' u. das ungleiche 
Bindeyermogcn den. beiden N-Atome, bietet aber durch die Moglichkeit der Ver- 
tauschung von R u. R' gewisse Vorteile. Zur Spaltung wurden die Salze unter 
12 mm etwas uber den F. erhitzt u. die Spaltbasen in verd. ath. Lsg. mit der be
rechneten Menge Pikrinsaure yersctzt. Ein sofort fallender Nd. ist das Pikrat eines 
2-Deriv. u. meist gleich rein. Das Filtrat liefert beim Einengen erst ein Gemisch 
der isomeren Pikrate, dessen ungcfiihre Zus. sich aus dom F. ergibt, dann reines 
Pikrat des 1-Deriv. — Da 2-Alkylindazole stiirkere Basen sind ais die 1-Isomeren, 
so haftet nicht nur' der H in 1, sondern, falls beide N-Atome alkyliert sind, im 
allgemeinen auch das Alkyl in 1 fester ais das in 2. Ist aber die Haftenergie des 
in 2 befiudlichen Radikals groBer, so ist auch Abspaltung des anderen Radikals 
zu erwarten (ygl. V. AuWERS u. S c h a ic h , Ber. Dtseli. Chem. Ges. 5 4 . 1742; 
C. 1921 . HI. 1240). D ie Resultate haben dies bestiitigt (Tabelle im Original). Bei 
Salzen mit CH3 in 1 wiichst die Menge des neben dem 1-Deriy. entstehenden 
2-Deriy. m it, der Scliwere des Alkyls in 2 (Methyl: 5—8’/0, Propyl: 48—60%). 
Hinter Propyl scheint wieder ein Sinken einzutreten. Bei Allyl, Benzyl oder Chlor- 
benzyl in 2 bildet sich kein 2-Deriv., die Haftfestigkeit dieser Radikale ist noch 
geringer ais die des CH3. Der Natur des Halogens kommt wenig Bedeutung zu. 
Bei l-Allyl-2-alkylsalzen wird das locker haftende A llyl, obwolil es sich an be- 
giinstigter Stelle befindet, um so mehr abgespalten, je schwerer das Alkyl in 2 ist. 
Steht in 2 efh CHS, in 1 ein homologes Alkyl, so wird immer ersteres restlos ab
gespalten ; nur bei Allyl, Benzyl, Chlorbenzyl in 1 entstchen auch gewisse Mengen 
2-Methylindazol. Ein o-stiindiges Cl beeinflufit scheinbar die Haftfestigkeit des 
Benzyls nicht, wiihrend ein p-stiindiges sie zu yerstiirken scheint. DaB 1 -Athyl- 
2-propylsalz ausschlieBlich 1 -Athylindazol liefert, yerstoBt gegen die Regel. — Die 
Ergebnisse bestStigen die Forschungen v. B r a u n s . Doch haben sich zwei Wider- 
spruche ergeben. Nach v. B r a u n  haftet n-Butyl fester ais die niederen Homo- 
logen, i-Propyl fester ais n-Propyl, wahrend VfF. im ersteren Fali das Umgekehrte, 
im letzteren gleiche Haftfestigkeit fanden. Es ist daher zweifelhaft, ob die Haft
festigkeit eines Radikals ein MaB fur seine Valenzbeanspruchung ist. Wahrscheinlich 
ist auch das ster. Moment zu beachten. — Wahrend nach dem Verf. der V£f. ver- 
schiedenc Radikale nebeneinander abgespalten werden konnen, ist es sehr be- 
merkenswert, daB die v. Braunschen Spaltungen auch dann einlieitlich yerlaufen, 
wenn die yerscbiedenen Radikale sich in ihrer Haftfestigkeit nahestehen.
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Y e r su c h e . Von den bekannten Alkylindazolen wurden einige in reinerer 
Form erhalten: 2-Athylindazol, T&felchen aus PAe., F. 37—39°. — 2-Propylindazol, 
Kp.u 143,5—144,5°, F. 28—29°. — 2-i-Butylindazol, Kp.13 139,5—140,5°, F. 52—56°.
— Neu dargestellt: 2-o-Chlorbenzylindazol, C14HUN 2C1. Aus Indazol u. o-Chlor- 
benzylclilorid (Wasserbad, 6 Stdn.). Nadeln aus PAe., F. 57—58°, 11. in A. Pikrat, 
hellgelbe Krystalle, F. 141—142°, wl. in A. — 2-p-Chlorbenzylindazol, C14H 1IN!1C1, 
Nadeln aus Lg., F. 115°, 11. in A., wl. in A. Pikrat, hellgelbe Niidelehen aus A., 
F. 152°. — Die Indazoliumjodide werden aus den Komponenten im Kohr bei 100° 
erhalten u. aus absol. A. umkrystallisiert. Einige „tanzen“ auf W . wie Campher. 
D ie Bromide konnen aus den Komponenten im Xylolofen oder wie die Chloride 
aus den Jodiden dureli Kochen mit frisch gefiilltem Halogensilber dargestellt 
werden. — 1£-Dimethylindazoliumchlorid, C0H „N 2C1 -f -H 20 , Nadeln, F. 137—138°.
— Brom id, C9Hn N2Br -[- H20 ,  Niidelehen, F. 111—113°. — l-Metliyl-2-athyl- 
indazoliumchlorid, C10H 13N 2C1, F. 186—187°. — Bromid, C10H 13N2Br, kugelige Kry
stalle, F. 197°. — Jodid , C10H ,3N2J , Niidelehen, F. 173°. — l-Mctluyl-2-propyl- 
indazoliumchlorid, CUH ,5N2C1, Nadelrosotten, F. 145°. — Bromid, CnIIlfiN2Br, F. 201 
bis 202°. — Jodid, CUHI6N2J, Spiefie aus gewohnlichem A. oder W., F. 199°, wl. in 
W., A. — Siimtliche folgenden Salze sind Jodide. — l-Methyl-2-butylderiv., C12H 17N2J, 
Błiittclien u. Nadeln, F. 175°. — l-Methyl-2-i-butylde>~iv. (?), gelbliche Niidelehen, 
F. 161—163°, wird an Licht u. Luft braun. ■=- l-M ethyl-2-allylderiv., CUH!3N2J, 
Nadeln, F. 140,5°. — l-Methyl-2-ocTilorbenzylderw. (?), Niidelehen, F. 148—150°, wird 
beim Erwiirmen oder im Exsiceator braunrosa, beim Abkiihlen oder an der Luft 
wieder weiB. — l-Methyl-2-p-chlorbenzylderiv., C15H 14N 2C1J, federartige Krystalle 
aus verd. A., F. 183—183,5°. — l-Metliyl-2-o-nitrobenzylderw., Ci5H u 0 2N3J, gelbe 
Nadeln, F. 164°. Nebenlier bildet sich viel Perjodid. — l-Methyl-2-p-nitrobenzyl- 
dcriv., CI6Hh 0 2N3J , eitronengelbe Nadeln aus 25°/0ig. A ., F. 188°. — 1-Athyl- 
2-propylderiv., C1SH17N2J, Nadeln, F. 150°. — l-Athyl-2-alłylderiv., CI2H I5N2J, Nadeln, 
F. 152°. — l-Propyl-2-methylderiv., Cn H 15N 2J, Blattelien u. Nadeln, F. 131— 132°.
— l-Propyl-2-ałhyldeńv., C12H „N 2J, Nadelehen, F. 81—86°. — 1^-Dipropyldtrw., 
CI3H 10N2J, Nadeln, F. 120—121°. — 1 -Allył-2-mełhylderiv., CUH 18N2J, Nadeln u. 
Bliittchen, F. 137°. — l-Allyl-2-athylderiv., C,2H iSN2J, Nadelbiisehel, F. 131—132°.
— l-Allyl-2-propylderiv., Cj3H 17N2J, Nadeln, F. 126—127°. — 1 J2-Dibcnzylderiv., 
C31H ,9N 2J, Nadelehen aus W., F. 150°. — l-o-CIilorbenzyl-2-methyldcriv., C15H14N2C1J, 
derbe Krystalle, F. 167°. — l-p-Chlorbenzyl-2-methylderiv., C^H^NjjClJ, Nadel- 
biischel, F. 164°. — l-o-Nitrobenzyl-2-methylderiv., C15H ,40 2N3J, orangegelbe Platten 
aus 25°/0ig. A., F. 202°, wl. — l-p-Nitrobenzyl-2-methylderw., C16II140 2N3J, gelbe 
Nadeln, F. 179,5°, wl. in W . — Bei den Halogenbestst. wurden einige wl. Nitrate 
erhalten: l-Methyl-2-propylderiv., Nadeln, F. 150—151°. — 1^-Dibenzylderiv., Kry
stalle, F. 164—165°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 1360—69.) Lindenbaum.

K. v. A uw ers und E. F rese, Uber die Bildung von Indazolen aus den Hydra- 
zonderivaten des 2,6-Diniirobenzaldeliyds. Nach R e ic h  u . G a i g a i l ia n  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 4 6 . 2380 [1913]) spalten gewisse Hydrazone des 2,6-Dinitrobenzaldehyds 

unter dem EinfluB von Alkali Nitrit ab u. gehen in 1 -Derivv. 
des i-Nitroindazols (nebenst.) uber. D ie U b ertragu n g  des Verf. 
auf Aeylhydrazone hiitte zu 1 -A eyl-4-nitroindazoleu fiihren 
miissen. Es zeigte sich indessen, daB das Bcnzoyl- u. Carbos- 
iithylhydrazon ebensowenig zu diesem Ringschluli befiihigt sind 
wie das Semicarbazon (1. c.). Ebenfalls negatiy verliefen Verss. 

mit dem Pikryl- u. 2,4-Dinitrophenylhydrazon, im Gegensatz zu denen mit dem o- 
u. p-Nitrophenylhydrazon (1. c.). Dagegen liefern das a. m -X ylyl-, o- u. p-Tolyl- 
u. Methylhydrazon glatt die entsprechenden Indazole. — Eine befriedigende Er- 
kliirung fiir das verschiedene Yerh. der Hydrazone laBt sich vorliiufig nicht geben.
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Eine groBere oder geringere Ilaftfestigkeit des Imid-H kann die Ursaelie kaum 
sein, denn aus dem Phenyl- u. Benzylhydrazon bilden sich mit gleicher Leichtig- 
keit Indazole, obwohl die bei den Radikale in ihrer Yalenzbeansprucliung starko 
Gegensatze bilden, mithin der Imid-H in den Hydrazonen yersehieden fest sitzen 
diirfte. Aueh der chem. (saure) Charakter des Radikals im Hydrazinrest ist nicht 
ausschlaggebend fur das Ausbleiben des Ringschlusses, wie die Mononitrophenyl- 
hydrazone mit ihren negatiyen Resten beweisen. A udi haben Reste wie —C0NH 2 
u. —COjR kaum noeh Bauren Charakter. Ratselhaft ist aueh, weshalb die Hydr- 
azone des 2,4-Di- u. 2,4,6-Trinitrobenzaldehyds nicht in Indazole iibergehen. Es 
drangt sich die Frage auf, ob die yersebiedcnen Hydrazone etwa ungleiche raum- 
liche Konfiguration besitzen, aber zwischen dieser u. der Natur der Substituenten 
ist vorl;iufig kein kausaler Zusammenhang zu erkennen.

V e r su c h e . 10 g 2,6-Dinitrotoluol, stark 3 ccm Br u. einige Tropfen Pyridin 
werden im Rohr 8—10 Stdu. auf 140—150° erhitzt, dasrohe 2,6-Dinitrobenzylbromid 
in das Anilinoderiy. yerwandelt, dieses mit KMnO., in Aceton zum Anil oxydiert u. 
letzteres mit li. konz. HC1 in 2,6-Dinitrobenzaldchyd iibergefuhrt. — Semicarbazon, 
Nadeln aus A ., F. 217° (nicht 207—208° wie 1. c.). — p-Nitroplienylhydrazon, 
F. 223—225° (Zers.) (nicht 207—208° wie 1. c.). — l-p-Nitrophcnyl-4-nitroindazol, 
F. 264° (nicht 26l° wie 1. c.). — 2!,4'-Dinitróphenylhydrazon, C13H8O8N0, gelbe Nadel- 
clien aus Aceton, _F.“233—235°, wl. in Aceton, Eg., sonst fast unl. Lsg. in li. alkoli. 
KOII yiolett. — Pikrylhydrazon, C13H,O10N 7, gelbe Nadeln aus Aceton -f- W., 
P. 219—220° unter Yerpuffen, wl. in A ., Aceton, Eg., fast unl. in Bzl. Lsg. in h. 
alkoh. KOH boi;dcauxrot. — o-Tolylhydrazon, 0,(11,jO.|N„ bordeauxrote Nadeln aus 
Eg. oder Aceton -j- wenig W ., F. 193° (Zers.), wl. — l-o -T o ly l-4 -n itro in dazo l, 
CuHn 0 2N3. Aus dem yorigen mit NaOII in sd. Pyridin, mit W . fallen. Gelbliche 
Nadelclien aus yerd. A ., F. 92—94°, 11. in A ., E g., Bzl., zl. in A., Lg. — p-Tolyl- 
hydrazon, C14HI4'0 4N4, dunkelrote Nadeln aus A ., F. 157,5—158,5°, 11. in Bzl., Eg., 
Aceton. — l-p -T o ly l-4 -n itro in d a zo l, C14Hn OjNs. Mit sd. alkoh. Lauge. Gelbe 
Nadeln aus CH3OH, F. 155— 156°. — a. m -Xylylhydrazon, C15HllO|N4, rotbraune, 
metallglanzende Bliittchen aus 75°/0ig. Essigsaure, F. 174°, 11. in Aceton, Eg., zwl. 
in A., A ., Bzl. — 1-a. m-Xylyl-4-nitroindazol, C16H 130 2N3, gelbe NSdelchen aus 
CIIjOH, F. 112—113°, zll. — Benzoylliydrazon, C14H10OsN4, Niidelchen aus Aceton 
oder Eg., F. 234—236°, wl. oder unl. Lsg. in h. alkoh. Lauge rot, bei lfingerem 
Erhitzen wird Benzoesiiure abgespalten. — Carbathoxyhydrazon, C10H ,0O6N4, Nadeln 
aus A. oder CIIaOII, F. unscharf 219—220° (Zers.), 11. in Aceton, zl. in Eg., sonst 
wl. Verh. gegen Laugo wie beim yorigen. — Methylhydrazon, C8H80 4N4, orange- 
rote Nadelclien aus verd. A. oder CH3OH, F. 120—121°, meist 11., zl. in A., wl. in 
Bzn. — l-M cthyl-4-nitroindazol, C8II7OaN3, hellgelbe Nadeln aus W . oder Bzn., 
P. 138—139°, h . — Aus 4-Nitroindazol u. CII3J (Rohr, 100°, 1 Tag) entsteht auBer 
viel Perjodiden ein Gemisch der beiden Methylderiw. Trennung durch HCl-Gas 
in A.; das ausgeschiedene Chlorhydrat liefert 2-M ethjl-4-nitroindazol, C8II ,0 2N3, 
gelbe Nadeln aus W ., F. 101 — 103°; aus der ath. Mutterlauge erhiilt man das 
schwacher bas. l-M ethylderiy., ident. mit dem obigen. — Mit Benzylclilorid (180 
bis 200°, l l/a Stdn.) entsteht ein Gemisch der beiden B enzylderiw ., die am besten 
auf dieselbe W eise getrennt werden. l-B en zyl-4 -n iłro in dazo l, F. 97° (1. c.).
2-Benzyl-4-nitroindazol, C ^ H ^ jN a , gelbe Nadeln aus L g., F. 123—124°, 11. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 1369—75. Marburg, Uniy.) L indenbauit.

R. F. H un ter, Tiber einige Yersuche zur Darsiellung von 1,1-Bisbenzthiazol 
durch Einwirkimg von Natrium a u f Losungen in indifferenten Losungsmitteln. (Vgl. 
S. 400.) Yerss., das von H o f m a n n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 13. 1223 [1880]) zuerst 
erhaltene 1,1-Bisbenzthiazol durch Einw. yon Na auf 1-Chlorbenzthiazol in indiffe- 
renten Losungsmm. darzustellen, waren ohne Erfolg. In sd. A. fand keine Rk.
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s ta tt, in  sd. X y lo l e n ts tan d en  n u r  h a rzig e  P ro d d . (Chem. News 1 3 0 . 38G—87. H igh- 
b u ry  New P a rk , Chem . L ab.) L in d e n b a u m .

P. W . N e b e r , K. H artung und W . R uopp, Die stereoisomeren Formen des
o-Niłrobenzylmcthylketoxims. Bei der Nitrierung von Benzylmethylketon entstelien 
auBer dem gesuehten o-Niirobenzylmethylkcton erhebliche Mengen von Nebenprodd.:
2,4-Dinitrobenzylmethylketon, p-Nitrobenzylmetliylketon, o- u. p-Nitrobenzoesiiure, 
Benzaldosim u. auffallenderweise ziemlieh yiel p-Nitrobenzaldoxim. Geringe Mengen 
dieser Oxime konnen so entstanden sein, daB die in der HNOa enthaltene H N 03 
die Ketone in Oximinoverbb. (z. B. V.) uberfiihrt u. letztere der Hydrolyse unter- 
liegen. Unyerstandlich ist jedoeh die B. yon fast 50% Benzaldoxim bei der Einw. 
von 1 Mol. Nitriersaure auf Benzylmethylketon bei — 10 bis 0°. — Die Reindarst. 
des o-Nitrobenzylmethylketons gelingt mittels des Oxims, u. zwar tritt dieses in 
zwei Formen auf. Beide werden von KMn04 zu o-Nitrobenzoesaure oxydiert, lassen 
sich wechselseitig ineinander uberfiihren u. geben zwei Reihen von Deriyy. Ob- 
wohl es a priori unwahrscheinlich war, daB dieses aliphat. Keton stereoisomere 
Oxime liefern wiirde, hat sich der Beweis hierfiir mittels Beckmannscher Um- 
lagerung erbringen lassen. Allerdings gelingt diese niclit auf dem iiblichen Wege. 
Die Einw. yon PC16 in A. ist scliwach, u. es bildet sich aus beiden Oximen in 
kleiner Menge dasselbe Saureamid II. Yon k. konz. H2S 0 4 werden die Oxime nur 
partiell ineinander umgelagert.- Bei 60—70° tritt zwar Beckmannselie Unilagerung 
ein , aber unter ..B. desselbcn Siiureamids I. aus beiden Oximen, indem zuvor das 
labile ^?-Oxim in das stabile «-Oxim umgelagert wird. Erfolgreich war hingegen 
die hydrolyt. Spaltung der beiden Benzolsulfosaweester. Aus dem des «-Oxims 
wurde I., aus dem des ^?-Oxims II. erhalten. Letzteres noch unbekannte Saureamid 
wurde auch synthetisiert. Hiernach u. unter Beriicksielitigung der neueren Unterss. 
yon M eisen u eim er u. Mitarbeitern (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 7 . 282; C. 1 9 2 4 . I. 
1783) uber den Verlauf der Beckmannsclien Umlagerung — Platzweclisel der in 
anti-Stellung befindliclien Radikale — kommt dem «-Oxim die anti-Phenylform III., 
dem /?-Oxim die syn-Phenylform IV. zu. Dabei bleibt die Frage, an welcher Stelle 
die Umlagerung crfolgt, noch offen, d. h. ob die Benzolsulfosiiureester nocli Deriw . 
der Oxime oder sclion der Saureamide sind. — Bemerkenswert ist, daB III. in 
sehr yerd. alkoh. Lsg. geschmacklos ist, IY. intensiy siiB schmeekt.

CHs .N H .C O .C H , CHj-CO-NH"CHa CH2-C -C H 3

6 4< NOa I. 0 4< NOa II. J  , < N 0 2 N-OH

r H , ® . --------- C-CHs C3Hł(N 0 2) • C • CO • CH3

0 NO, IIO-Ń IV. V. N -O H  N^CcHj

u- u. ft-o-Niirohenzyl>nethylketoxim, C0H ,0O3N , (III. u. IV.). 75 g Bcnzylmethyl- 
keton werden bei hochstens —5° in 250 g rauchende HNOa eingerulirt, mit Eis 
yerd., mit Soda neutralisiert, ausgeiithert u. die 8th. Lsg. mit 3%ig. NaOH ge
reinigt. Der A.-Riickstand wird in A. gel., mit NH,OH, IICl u. Na-Acetat in wenig 
W . yersetzt u. mit einer Spur IV. geimpft. Nach 24 Stdn. wird abgesaugt, mit AV. 
gcwaschen u. in h. CH,OH gel. Beim Erkalten auf 35° fiillt III. (14—15 g), bei 
wciterem Erkalten IV. (11—12 g) aus. Das aus der Mutterlauge zuriickgewonnene 
Oximgemisch wird mit sd. 20%ig. H2S 0 4 (4 Stdn.) yerseift u. das Keton von neucm 
6ximiert, wobei sich das Mengenyerhaltnis der beiden Oxime zugunsten yon IV. 
yerschiebt. Man kann also auf diese W eise III. in IV. uberfiihren, wiihrend IV. 
durch Erhitzen iiber den F. oder durch HCl-Gas in A. u. Zerlegen des Chlor- 
hydrats mit Soda in IH . umgewandelt wird. III. bildet prismat. Nadeln aus A., 
F. 158°, IV. Bliittchen aus CII3OH, F. 151° nach Sintem bei 148°. — Schuttelt man 
den 3%ig. NaOH-Auszug (ygl. oben) mit C0H6COC1, so erhalt man ein Gemiscb,



1925. II. D . Or g a n is c h e  C h e m ie . 1163

das mit wenig w. A. > zer leg t wird 111 Benzoylbenzaldoxim (aus A., F. 101°) u. Benzoyl- 
p-nitrobenzaldoxim, C14H I0O4N 2, gelbliclie Nadeln aus Eg. oder Essigester, F. 193°. 
Letzteres Osim wird durch Erhitzen bis zum F., dann auf 140—145° (‘/2 Stde.) glatt 
in Benzoesaure u. p-Nitrobenzonitril, C7II ,0 ,N 2, griingelbe Bliittchen aus verd. A., 
F. 149°, gespalten. — Das aus den Oximen durch Yerseifen abgespaltene o-Nitro- 
benzylmethylketon (ft-Keto-u-o-nitrophenylpropan) erstarrt in Kiiltemischung u. schm. 
nach Abpressen bei 25—26°. — Setnicarbazon, C10ITlsO3N 4, Krystalle aus A., F. 205°, 
swl. in h. W ., unl. in Bzl., Lg., 11. in w. Eg. — Phenylhydrazon, C15H 160 2N3, rot- 
gelbe Krystalle aus A., F. 76°. — cc-Oximinoderiv., C0H8O4N2 (V.). Mit Amylnitrit 
u. konz. IIC1 (nicht uber 40"). Nadeln aus W., F. 148°, 11. in Eg. u. h. A., unyer- 
andert 1. in Soda (liellgelb) u. konz. H2S 0 4 (schwacli gelb). Das entsprechende Di- 
keton war nicht erhiiltlich. — Hydrazon, C„HI0O3N4, gelbe Krystalle aus A., F. 217°, 
unl. in Lg., 11. in h. W., A., Eg., unyerandert 1. in w. Soda (gelb) u. konz. H2S 0 4.
— Phenylhydrazon, CI5II140 3N 4, goldgelbe Bliittchen aus Bzl.-Lg., F. 160°, sehr be
standig. — Methylphenylhydrazon, C,0H,oO3N4, F. 117°. — 2-Phenyl-i-o-nitrophenyl- 
5-methyl-l,2,3-triazol, C16H 12OsN 4 (VI.). Aus dem Phenylhydrazon mit sd. Acet- 
anliydiid. Stroligelbe Nadeln aus A ., F. 115°. — u-O-Benzoyl-o-nilrobenzylmethyl- 
kełoxim, C10H 14O4Nj. Aus III. mit C0II6COCl in Pyridin (nicht uber 5°!). Nadeln 
aus CH3OII, F. 123°. Wird von k. alkoli. NH3 wieder yerseift, wobei der groBerc 
Teil von III. in IV.‘ umgelagert wird. — fi-O Benzoyl-o-nitrobcnzylmethylketoxim, 
G10H14O4Ns, Krystalle aus CH3OII, F. 74°. Gibt bei der Verseifung reines IV. 
zuriick. — Benzolsxdfosaureester des u-Oxims, ClsH u 0 5N2S. Mit C0H6SO2Cl in 
Pyridin (erst Eiskiihlung, dann Zimmertemp.). Tafeln aus A ., F. 92°. Gibt mit 
alkoh. NH3 eine Verb. von amphoterem, stark ungesatt. Charakter, 1. in k. NH4OII.
— N-Aeetyl-o-nitrobenzylamin, CaIIlu0 3Nj (I.). Aus dem yorigen mit 20%ig. H2S 0 4 
in sd. A., danń mit W . verd. u. abkiihlen. Nadeln aus A., F. 99—100°. — Benzol- 
sulfosaureester dós ft-Óxims, C16H 140 6N2S, Tafeln aus A., F. 113°. — o-Nilrophenyl- 
acełmełhylamid, C8H 10O3Ns (II.). Durch Verseifung des yorigen wie angegeben. 
Nadeln aus W . -f- wenig A ., F. 145°. Zur Synthese der Yerb. wurde o-Nitro- 
phonylessigsiiure mit SOCl2 in das Chlorid ubergefuhrt u. in die iith. Lsg. desselben 
CH3NHj eingeleitet.

2,4-Dinitrobcnzylmethylketon (/3-Keto-ci-2,4-dinitrophenylpropan). Der bei der
Darst. des o-Nitrobenzylmetliylketons abfallende 3%ig- NaOH-Auszug wird an- 
gesauert u. das mit A. gewonnene Ol im Eisschrank krystallisieren gelassen. Aus 
verd. A., F. 75° (vgl. B o r s c h e , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 42. 606 [1909]). — Oxim, 
C8H90 5N3, liellgelbe Nadeln aus verd. A., F. 140°, 11. in li. A., Bzl., Lg., Eg. Wird 
von k. Soda kaum angegriffen, von h. rot gefiirbt. H8S 0 4-Lsg. gelblich. — Ilydr- 
azon, C0II100 4̂ ,  honiggelbe Krystalle aus A., F. 115°, 11. in h. B zl., Eg., wl. in li. 
W., unyerandert 1. in konz. II2S 0 4 (gelblich). — Bis-[2,4-dinitrophenyl-i-propyliden\- 
hydrazin, C18II10O8N0. Aus dem yorigen mit 1 Mol. Benzaldehyd oder auch mit 
Anilin oderp-Toluidin bei 160°. — fi-Chlor-a-2,4-dimtrophenyl-a-propylen, CaII3(N 02)2- 
CH : CCl-CHj. Aus 2,4-Dinitrobenzylmethylketon mit PC15 in sd. Chlf. Nadeln 
aus A., F. unscliarf 85—96°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1234—46. Tiibingen, 
Uniy.) L in d e n b a d m .

C. M annłch und K. Su tter , Uber Lactonbildung und iniramolekulare Alky- 
lierung bei bromierten [AminomethyĄ-allyhnalonsauren. Nach M a n n ic e  u . G a n z  
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 3486; C. 1923. I. 334) sind ungesatt. Amidodicarbon- 
sSuren (I.) aus AllylmalonsSure, Formaldehyd u. Aminen darstellbar, die y,<?-un- 
gesiitt. Carbonsiiuren sind und gleichzeitig die Doppclbindung zwischen dem 4- u.
5-C-Atom haben (yom N aus geziihlt) wie die [Ditnełhylaminoniethylj-allylmalonsaure, 
die [Methylamido»iethyI]-alłylmalonsaure, die [PiperidinomethyT\-allylmalonsaure. Bei 
Anlagerung yon Halogen oder Halogenwasserstoff neigen die /,(3-ungesfitt. Carbon-
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sSuren zur Lactonbildung, Korper mit Doppelbindung zwischen dem vom N aus 
geziililten 4- u. 5-C-Atom zu RingsctiluB unter „intramolekularer Alkylierung“. Bei 
der Anlagerung von Br, bezw. IIBr an die Substanzen vom Typus I. ist die 
Lactonbildung bevorzugt. Bei der Anlagerung von Br„ ist eines der beiden ein- 
getretenen Br-Atome in ionisierter Form enthalten. Da K2C 03 aus diesen Verbb. 
zuerst eiu Br-lialtiges bas. Ol abseheidet u. erst bei langerer Beriibrung losend auf 
sic wirkt, nehmen Yff. an, daB Salze der Lactone yon gebromten Aminooxy- 
siiuren (II.) yorliegen. D iese Salze sind haltbar, die durch K2C 03 daraus ab- 
geschiedenen Aminolactone unbestiindig. Diese in A. 1. Korper yerwandeln sich 
nach kurzem Stehen in A. unl., in W . 1. bromwasserstoffsaure Salze, u. unter intra
molekularer Alkylierung bilden sich Piperidinringe (III.). Ein spiraniihnliches 
System (IV.) wird aus dem aus [PiperidinomethylJ-allylmalonsaure erhaltenen 
Br-baltigen Lacton gewonnen. Aus den Verbb. vom Typus III. bilden sich mittels 
AgaO die nicht isolierbaren Piperidiniumbasen; infolge ihrer stark bas. Eigen- 
scliaften tritt „intramolekulare Verseifung“ der Lactongruppc ein, es entstelit eine 
neutrale Substanz, das Betain V. — Die Korper vom Typus I. lagern lciclit IIBr 
an. Die Bruttoformeln der entstandenen Substanzen entsprechen zwar Anlagerungs- 
prodd. Da aber Halogen in ionisiertem Zustand yorhanden ist, muB Lactonbildung 
angenommen werden; die gleichfalls denkbare B. von Pyrrolidinen ist nicht ein- 
getreten, denn K2C 03 scheidet' aus den Substanzen, die beim Erwiirmen 1 Mol. C02 
abspalten, in A. 1. Ole ab, die beim Eindampfen mit IIBr die gleichen Salze zuriick- 
liefern. Dies entspricht dem Verh. von Salzen der Lactone von Aminooxy- 
sauren (VI.).

I. CO--------O II. 9° ?
H O O C ^c ^ C II 2.C H :C H 2 I ,CHa-ĆH.CH2Br HI. /C 1 L -C II
H O O C > °< C H 2.N X 3 < C H j ■ i\tX2 • IIBr \ c H 2-NX^Br

c o — o  v _

h L o h .'Ć h c h _ c h ^ c h - o h  0 J ! l 0

IV - n o o o . ^ - i n . o n ,
H .C j ^ C H ,  L  i  H O O O 0 < c I S . S S , m
H3C------- 'CHj

V e r su c lie . [AmmomethyT\-allyhnalonsaure, C7H n 0 4N (I., NX„ =  NIL). F. 138“ 
unter Aufschiiumen; 11. in W ., schwer 1. in A ., unl. in Aceton; wss. Lsg. reagiert 
sauer, entwickelt beim Kochen bas. Dampfe. — [Methylaminomethylj-allybnaloiisaurc, 
C8H130 4N (I., N X 2 =  NH-CIIj). Krystalle aus A., F. 134° unter plotzlichem Auf- 
schaumen. In h. W . 1. 1 : 30, in k. W . swl. Beim Kochen mit NaOH Entw. 
basischer Dampfe. — N-Benzoylverb., C^II^OjN. F. 132° unter Aufschiiumen. Unl. 
in k. A. — Bromwasserstoffsaurcs Salz des a-[_Methylamino>ncthyI}-d-bro)n-y-valcro- 
lactons, C,HJ30 2NBr2 (II., N X a =  NH-CH,). Nadeln aus absol. A. vom F- 135°;
11. in W ., unl. in Aceton u. Chlf. N -Benzoylverb., Cu H 180 3NBr. Prismen yom 
F. 82°, aus A. u. W . — Bromwasserstojfsaures Salz des Lactons der l-Methyl-3-oxy- 
piperidin-B-carbonsaure, C,H120 2NBr [III., N X 2Br =  N(CH3),IIBr]. Krystalle vom 
Zers.-Punkt 251°; 11. in W ., kaum in absol. A.; wss. Lsg. reagiert sauer. — Jod- 
wasserstoffsaures Salz des a-[Metliylaminomethyl]-d-jod-y-valeroladons, C,HIS0 2NJ2 
(II., N X a =  NH-CH3, statt Br.j—J). Nadeln aus absol. A. oder Eg., F. 137° unter 
Braunfiirbung. LI. in W ., schwer in absol. A ., E g., Aceton. "Wss. Lsg. reagiert 
sauer, scheidet nach Zusatz yon K2C 03 die freie Base, C7H120 2N J, ab. — Brom- 
u•assersto/fsaures Salz der u-[Methylaminomethyl]-y-valerolacton-cc-carbonsaure, CgHn*
0<NBr (VI., NXj =  NH-CH3). Nadeln uus CII3OH unter i.-Zusatz. F. 118°.
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(Zers.); schwer 1. in Aceton, 11. in A. — Durch C 02-Abspaltung entsteht daraus das 
bromwasserstoffsaure' Salz des ci-\_MethylaminomethiyT]-y-valerolactons, C,Hu 0 2NBr. 
Blattchen aus absol. A., F. 139—140°. K2C 03 sclieidet aus der wss. Lsg. das freie 
Lacton, CTH130 2N , ais leiclitfl. Ol ab. — N-Benzoylverb., C11H ,70 3N. Flachę Kry
stalle yom E. .127°. — Bromwasscrstoffsaures Salz des a-[Dimethylaminomethyl]- 
d-brom-y-valerolactons, C8H!s0 2NBr2 [II., N X 2 =  N(CH3)2], Krystalle aus CH3-OH 
vom F. 196° unter schwaclier Gelbfarbung. K2C 03 sclieidet aus der wss. Lsg. Ol 
ab, das sich allmablicli lost. In Chlf. aufgenommen, lagert es sich um zu dem 
Lacton dcs3-Oxy-5-carboxy-N-dimethylpiperidiniumbromids, C8Hu 0 2NBr [III., N X 2 == 
N(CII3)2]. Nadeln aus CH3-0 H  unter Zusatz von A. Zers. bei 201°; 11. in W . u. 
CHj-OH, unl. in Aceton. — Betain der 3-Oxy-N-dimethylpipeńdiniumhydroxyd-5- 
carbonsaure, C8II150 3N (V.). Blattchen aus ■ W.-haltigem GIL, • OH unter Zusatz yon 
A. Zers. zwischen 260 u. 285°; sil. in W ., wss. Lsg. reagiert neutral. Beim Ein- 
dampfen mit HBr wird Ausgangsmaterial nicht zuriickgewonnen, sondern eine 
andere krystallin. Substanz. — Bromwasserstojfsaures Salz des u-[Dimethylamino- 
methyT\-y-valerolactons, CaIIll)0 2NBr [VI., statt C O O H -II; N X 2 =  N(CH3)J. Kry
stalle aus CH3-OH. F. etwa 208°; K2C 03 sclieidet die freie Lactonbase, C8IT160 2N, 
ais Ol daraus ab. — Jodmethylat, C0H I8O2NJ. Aus der freien Lactonbase oder aus 
«-[Methylaminomethyl]-/-valerolaeton. Nadeln aus CH3-0 II  vom F. 224° (Braun- 
farbung). — [Pipcridinomethyl]-a}lyhnalonsaure, C12II190 4N (I., N X 2 =  NC5H 10). 
Zers. bei 122° unter Aufschiiumen. Spaltet leiclit C 02 ab. W l. in W ., unl. in 
CEj-OH, A. u. Aceton. — Bromicassersto/fsaures Salz des a-[Piperidi?iomethyt]- 
Sbrom-y-valerolactons, Cu II10O2NBr2 (II., N X 2 =  XC5II10). Nadeln aus CII3• Oli, 
F. 206° (unter Braunfiirbung). Rk. gegen Lackmus sauer. — u-[PipcńdinomethyT\- 
d-brom-y-valeroldcton, CuII180 2NBr (freie Base von II ., N X 2 =  NC5Hla). Aus 
CITy ■ OH (rasclies Umkrystallisieren!) Blattchen. F. 56°. D ie Base lagert sich leiclit 
um in 3-Oxy-5-carboxyspirodi-l,l'-piperidinmmbromid, Cu H ,30 2NBr (IV.). Nadeln aus 
absol. A ., Zers. bei 218°; 11. in W . u. CH3-OH, schwer 1. in absol. A. — Broni- 
wasser sto ffsaur es Salz des u-[Piperidino»iethyT]-y-valerolactons, CnH2iJ0 2NBr (VI., 
statt COOH — H, N X 2 =  NC5HI0). Nadeln aus absol. A., F. 192° (schwaclie Gelb- 
fiirbung). K2COs sclieidet aus der Lsg. des Salzes die freie Base ais Ol ab: 
CuHi0OaN. — Jodmethylat aus diescr Base, C12H 220 2NJ. Krystalle aus CH3-0H  
unter Zusatz ,von A. vom F. 146°. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 58. 1325—35. Frank
furt a. M., Uniy.) ScHOSTER.

E rnst Spath und A lfred  D obrow sky, U ber Alkaloide von Cordalis cava: 
Corybulbin und i-Corybulbin. Die in den Knollen von Corydalis cava yorkommenden 
Alkaloide Corybulbin u. i-Corybulbin unterscheiden sich yom Corydalin (I) dadurch, 
dali eine OCH3-Gruppe durch OH ersetzt ist. Ziel der Arbeit ist, die Stellung dieser 
OH-Gruppe iu  erniitteln. Zu diesem Zweck wurden die zum Schutz der OII-Gruppe 
mit DiazoSthkn atliylierten Basen der Oxydation unterworfen. Sowolil das Cory
bulbin (II) wie das i-Corybulbin (III) lieferten dabei Methyl-athłjl-athcr-nor-m hemipin- 
saure (IV), woraus fiir die beiden Alkaloide die Formeln I I  u. I I I  folgen. W elche 
der beiden dem Corybulbin bezw. dem i-Corybulbin zu erteilen sind, geht aus den 
Resultaten der gemaBigten Oxydation ilirer Methylather hervor. Dabei entstand 
aus Corybulbin 7 -M cthoxy- 6 - athoxy-1 -keto-1^ ,3 ,4-tetrahydro-i-chinolin (V) u. aus 
i-Corybulbin 6-Methoxy-7-athoxy-l-keto-l£,3,4-tetrahydro-i-chinolin (VI), womit die 
Konst. dieser beiden Pflanzenbasen gemaB der Formeln I I  u. I I I  eindeutig fest- 
gcstellt ist. D ie Konst. der Abbauprodd. wurde durch Syntliese gesichert. Zur 
Darst von IV wurde aus a-[3-Athoxy-4-methoxyphenyI\-^-aminoathan uber das 
N-Formyldcriv. das 7-Methoxy-6-dthoxy-3,4-dihydro-i-chinolin (VII) bereitet u. dieses 
oxydiert. Zum Beweise, daB der i-ChinolinringschluB in der Tat zu V II fuhrt, 
wurde ganz analog aus ce-[3-Methoxy-4-athoxyphenyl\-ft-aminoathan das 6-Methoxy-
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7-dthoxy-3,4-dihydro-i-chinolin (YIII) dargestellt. D a V II u. V III  bei der Oxydation 
die gleicbe Siiure IV  liefern, sind Zwcifel an ihrer Konst. nicht moglich. — Die 
Synthese von V u. V I gelang aus den entsprechenden Deriv. des «-Phenyl-(/?- 
aminoiithans durch Acylierung mit Chlorameisensiiureatliylester u. Kondensation der 
N -A cylderiw . mit PO CL. In analoger W eise wurden Corydaldin (IX) u. Noroxij- 
hydrastinin  (X) synthetisiert.

V e r s u c h e :  Corybulbin (II) u. i-Coryhdbin  (III) liefern bei der Metliylierung 
mit CH2Nj in statu nascendi bei Zimmertemp. Corydalin (1), aus PAe. Krystallc 
vom F. 131 — 132°. D ie Oxydation des Atliylcorybulbins wurde mit KMn04 
(15,5 Atomen O entsprechend) in schwach alkal. Lsg. bei Zimmertemp., zum SchluB 
bei 100° ausgefuhrt. D ie Abtrennung von IV  von der Hemipinsaure u. Identi- 
fizierung geschah iiber das Athylimid, wl. in CH3OII. — 3-Methoxy-4-dthoxy-(a- 
nitrosłyrol, C ,,HI30 4N, aus Vanillinilthylather u. Nitromethan absol. A. durch KOI! 
bei — 10 bis —5°. Aus A. gelbe Krystalle vom F. 149°, daraus durch Red. mit 
Zn-Staub u. Eg. in A. das entspreclicnde Oxim, das ohne Rcinigung mit 4°/0ig. 
Na-Amalgam u. Eg. in A. zum a-[3-Mcthoxy-4-dthoxyphenyl]-fi-aminoathan,Gn lI l,Oi K, 
red. wurde. Ol vom Kp.i„ 153—56°, riecht schwach bas., zieht aus der Luft be- 
gicrig C 02 an. P ikra t, C17H!0O9N 4, aus A. rote Krystalle vom F. 181—182°. — 
Benzoylderiv., C18H j,0 8N , aus A. mit W .; F. 99—100°. — m-Nitrobenzoylverb., 
C18Hjo0 5Nj, aus A., F. 114°. — Zur tjberfiihrung in 6-Methoxy 7-athoxy-3,4-dihydro- 
i-chinolin (VIII) wurde vorst. Vcrb. 5 Stdn. mit wasserfreier H-COOII auf 160—05° 
erhitzt, dann in sd. Toluol mit PC15 behandelt. Reinigung iiber das Pikrat. Die 
freie Base ffijlt ais Ol an, Kp. 180—200°, das bald krystaliisiert. Aus PAe. F. 84 
bis 85°. P ikrat, C18H 180 #N4, aus A ., F. 206°. Liefert bei der Oxydation mit 
KM n04 die Siiure IV , identifiziert ais Athylimid vom F. 204—205°. — a-[4-Methoxy-
3-athoxyphenyl]-fi-niiroathylen, Cu Hj30 4N, aus A., F. 134°. — a-[4-Methoxy-3-athox>j- 
phenyl\-fi-aminoathan, Cu H 17OsN , 01 vom Kp.I3 162—165°, zieht aus der Luft COs 
an unter B. eines festen Carbonats. P ikra t, C17Il50OBN4, aus A ., F. 184—185°. — 
Tńnitro-m-kresolat, C,8H310 9N4, F. 171—172°. N itra t, Cn H 18OsN j, F. 136—138°,
11. in W . Benzoylderiv., C18H210 3N , aus verd. A ., F. 117,5—118°. — 7-Methoxy- 
'6-athoxy-3,4-dihydro-i-chinoUn(VlJ), iiber das Pikrat gereinigt, imVakuum destillierbar, 
aus PAe., F. 72°. P ikrat, ClsH 180„N4, aus A., F. 195°. — 6-Methoxy-7-athoxy-l- 
keto-1^3,3,4-tetrahydro-i-chinolin, C12H ls0 3N (VI), aus A. Krystalle vom F. 195,5°. 
7-M ethoxy - 6 - dthoxy -1 - keto ■ 1 ̂ ,3,4 - tetrahydro - i  - chinolin (V), aus N-Carbdthoxy- 
cĄfl-mcthoxy-3-dthoxyphenyT\^-aminodthan, C14H210 4N , aus P A e., F. 53—54°, mit 
POCJ3 u. P20 6 in Xylol »/, Stdn. auf 140°. Aus A. F. 175°. — Corydaldin, 
Cn I lI30 3N (IX), aus Ilomoyeratrylamin iiber das N-Carbathoxyderiv , F. 172".
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Nor-oxyliydrastitiin  (X) aus Homopiperonylamin, F. 181—182°. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 58. 1274—84. tVien, II. Chem. Łabor. d. Univ.) Oh l e .

J. Gadamer, M. O berlin und A. ScL oeler, Die Synthese des Aporphins. (Vgl. 
Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. 2 6 2 . 452; C. 1 9 2 5 . I. 664.) Ziel der 
Arbeit ist die Synthese des Grundkorpers der Phenanthrenalkaloide, des Aporphins (I). 
Da die Methode von SCHOLL zur Verknitpfung aromat. Kerne mittels A1C13 bei 
den i-Chinolinderiw. yersagt, wurde zuniichst der W eg iiber die Pschorrsche 
Phenanthrensynthese eingeschlagen, jedoch ebenfalls mit negatiyem Erfolg. Vff. 
gingen aus vom o-Niirophenylacetyl-phenylathylamin, (II), das jedoch im Gegensatz 
zu den Angaben von K ay u. PlCTET mit P20 5 in Xylol ohne Verkolilung reagiert, wenn 
man die Kk.-Temp. unterhalb des Kp. des Xylols halt. Das Rk.-Prod. ist amorph, 
vcrharzt sehr leicht u. liefert weder bei der Einw. yon (CH3)jS04 noch bei der 
Hydrierung krystallisierte Kiirper. Moglicherweise kommt ihm die Struktur I I I  zu. 
Augenscheinlich yerhindert die N 0 2-Gruppe den i-Chinolinringschlu6. Um diesen 
schadlichcn EinfluB auszuschalten, wurde der RingschluB iiber das entsprechcnde 
Amin yersucht. Bei der Red. mit Sn oder Zn u. HC1 wird I I  gleichzeitig auf- 
gespalten zu Phenyliithylamin u. Oxindol, mit H2S oder F eS 0 4 in NH3 tritt keine Rk. 
ein. Dagegen gelingt sie mit Phenylhydrazin in sd. Xylol, indessen ist das o-Amido- 
phenylacetyl-phenylathylamin so empfindlich, daB es bei der weiteren Verarbeitung, 
Kupplung mit Benzaldehyd zum Schutz der NH2-Gruppe, yerharzte. Auch die 
•direkte Diazotierung des Amids u. nachfolgende Verkochung fiihrte neben Phenyl
athylamin u. Oxindol zu keinen definierten Substanzen.

Die Synthese des Aporphins gelang schlieBlich ausgeliend vom N-Methyl-i- 
chinoliniumhydroxyd bez w. dessen Pseudobase (IV), das sich in Ggw. yon Na- 
Athylat glatt mit o-Nitrotoluol zu l-(o-Nitrohenzyl)-N^methyl-l^-dihydro-i-chinolin (Y) 
umsetzt. Dieses liiBt sich mit Sn u. HC1 zum l-(o-Arninobenzyl)-N-methyltctra-hydro- 
i-chinólin reduzieren, das bei der Diazotierung u. Zers. mit Cu-Pulyer neben anderen 
Prodd. die Base I  in einer Ausbeute yon 15—20°/o d* Th. liefert. Zur Abtrennung 
von I  diente das frulier bei der Synthese des Glaueins angewendete Vcrf. B  (vgl. 
Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. 2 4 9 . 680; C. 1912. I. 150), nachdem 
der gleichfalls entstandene Deliydrokorper V I durch Red. mit Zn in I  ubergcfiihrt 
worden war. D ie Abscheidung von I  erfolgte ais wl. Chlorliydrat, aus dem die 
freie Base nicht in krystallisierter Form erhalten werden konnte. In seinen 
Farbenrkk. gleicht I  dem Apomorphin. Konz. II2S 0 4, Wenzels Reagcns, Erdmanns 
Reagens u. konz. H N 0 3 geben keine Farbę, Frochdes Reagens griin, Mandelins

CH2 CII,
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Reagen3 schmutzig blau. Abweichend yom Apomorphin fiillt die sog. Pellagrische 
R h  aus, Behandlung mit Jodtinktur in NaHC03 u. Ausschiitteln mit A. Die wss. 
FI. bleibt farblos, die fither. wird schwach gelb, wiihrend beim Apomorphin die 
wss. FI. griin, der A. rubinrot wird. Der Apomorphindimethylather yerhSlt sich 
wie I ,  der Mono-mełhylather nimmt eine Zwisehenstellung ein. D ie Ek. scheint 
also an die Ggw. von freien OH-Gruppen gebunden zu sein. Zur weiteren Iden- 
tifizierung von I  wurde es dem Hofmannschen Abbau unterworfen, dessen End- 
prod., Yinylphenanthren, durch Red. mit Zn u. HC1 das bekannte Athylphenanthrcn 
ergab, identifiziert durch sein Pikrat vom F. 140°.

V e r su c h e . Phcnyliithijlamin, aus Phenylpropionsaurcamid mit Br u. KOII, 
7 Min. bei 80°. Kp. 198°, Ausbcute 50% d. Th. — Phenyldthylamid der o-Nitro- 
phenylessigsaure, C10H 10O3N2 (II), aus vorst. Verb. u. o-Nitrophenylaeetylchlorid mit 
konz. KOIi bei 0°, aus Chlf. - |- PAe. oder X ylol hellgelbe Nadelchen vom F. 98°. —
0-Aminophenylacetyl-phenylathylamin, C10HI8ON2, aus Chlf. -)- PAe. Nadelchen vom
F. 105°, farben sich an der Luft braun. — Beim Umkrystallisieren des i-Chinoltn- 
jodmethylates aus A. darf die Temp. 50° nicht Ubersteigen. — l-(o-Nitrobenzyt)-N- 
methyl-l^-dihydro-i-chinolin, C17II100 2N2 (V), aus Aceton A. mit W. rotbraune 
Nadelchen vom F. 90°. — Chlorhydrat von l-(o-Aminóbenzyl)-N-methyltetrahydro-
1-chinolin, C17H2łN aCl2, aus 10 g von Y in 100 ccm konz. HC1 durch allmiihlichen
Zusatz von 30 g gckorntem Sn unter vorsichtiger Erwarmung. Roter, dann gelb 
werdender Nd., der nach einiger Zeit wieder in Lsg. geht. D ie FI. wird klar gelb. 
Dauer 5— 6 Stdn. Sn-Doppelsalz, gelbe harzige, teilweise krystalline M .; mit H2S 
zerlegt. Reinigung iiber die freic Base u. Ausfiillen aus A. mit IICl-Gas, F. 247 
bis 250°. Zur Darst. von I  werden 2 g dieses Salzes in 10 ccm W . u. 10 ccm 
10% 'g- H jS04 geloat, mit Eis gckiiblt u. mit der erfordcrlichen Menge N aN02 
tropfenweise versetzt; dabei tiefrote Fiirbung. Nach einiger Zeit Zusatz von l g  
Naturkupfer C (Kaiildaom) u. Erwarmen auf 10—15°. Lebhafte N-Entw., Fiirbung 
hellgrun. Nach mehrstd. Stehen vom Cu abfiltriert, mit 3 ccm konz. HC1 u. 1 g 
Zn-Staub red. Abscheidung liarziger MM., abfiltriert, mit Chlf. extrahiert, wss. 
Schicht mit NII3 behandelt, mit A. ausgeschuttelt, dabei starkę Emulsionsb. infolge 
Abscheidung eines graugelben Prod. Aus dem A.-Ruckstand mit HC1 Aporplńn- 
cldorhydrat, CI7II18NC1, aus \V. Krystalle, die oberbalb 250° verkohlen. Jodhydrat, 
krystallin. M., swl. in W., verkohlt bei ca. 2G0\ Bromhydrat, wl. in W., yerkohlt 
bei ca. 230°. Nitrat, swl. in W ., verkolilt bei 200—210°. — Die beim Hofmann
schen Abbau erlialtene Aporpldnmcthinlasc ist olig u. zeigt in A. intensiye tief 
blaugrune Fluorescenz, in A. intensiy grune. Ihr Jodmethylat krystallisiert. Vinyl- 
phcnanthren, 01. Athylphenanthren, aus A. Krystalle vom F. 108°, Pikrat aus A. 
hellorangerote Krystalldrusen vom F. 140°. (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharin. 
Ges. 2 6 3 . 81—89. 1924. Marburg, Univ.) Oh l e .

K. P a je w sk i, TJber das Cocain. Literaturstudie. (Rec. Soc. chim. russes ;V 
Brno. [russ.] 1. 45—48.) B ik e r m a n .

E m st Spath  und R ein h ard  S ek a , D ie Konstitution des Tntopins. Das von 
K a u d e r  (Arch. der Pharm. 2 2 8 . 424 [1890]) aus dem Opium erhaltene u. ais Tri- 
topin beschriebenc Alkaloid vom F. 184° erwies sich ais Laudanidin, C20H2sO4̂ , 
[«]D17 =  —90,6°? (Chlf.). (Vgl. dazu aueh S p a t h  u . B e r n h a u e r , Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 5 8 . 200; C. 1 9 2 5 . I. 1086.) (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 9 . 1272—73.) Oni.E.

E d w in  J. Cohn, Jesaie L. H en d ry  und A d ela  M. P rentiss, Untersucliungen 
iiber die physikalische Chemie der Proteinę. V. D as Molehilargeicieht von Protcinen. 
Teil I. D as Minbnummolekulargewicht rerscliiedener Proteinkorper. (IV. vgl. Journ. 
Gen. Physiol. 7. 81; C. 1925. I. 93.) Losliclikeits - u. elektromotor. Messungen 
werden angewandt zur Best. der aquivalenten Yerbindungsgewiclite der Situren u. 
Basenyerbb. yersebiedener EiweiBkorper. D ie Ergebnisse wurden yerglichen mit
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dem Minimum von moglielien Mol.-Gew., wie ea sieli aus einzelnen Komponenten 
der Proteine also Fe, Cu, P, S, Sulfide bezw. dereń prozentualem Anteil ferner aus 
dem Aminosiiuregehalt errechnen liiBt. Folgende Resultate wurden gefunden: 
Gelatine 10300, Zein  19400, Gliadin 20700, Hamocyanin (Limulus) 22700, Bence 
Joncs-Korper 24-500, Edestin  29000, Hamocyanin (Octopus) 33500, Eieralbumin 
33800, Glutenin 36300, Fibrin  42000, Serumalbumin 45000, Hdmoglobin 50000, 
Serumglobulin 81000, Casein 192000. (Journ. Biol. Chem. 63. 721 — 64. Boston, 
Haryard med. school.) O p p e n h e im e r .

Stefan G oldsclin iidt und C hristian S te ig erw a ld , U ber den Abbau von 
Proteinen durch Hypobromit. A uf der Suche naeh neuen milden Abbaumethoden 
fiir Proteine, die weitere Aufschliisse iiber dereń Konst. liefern konnen, haben Vff. 
gefunden, daB Proteine von Hypobromit schon bei 0° unter selir zarten Bedingungen 
angegriffen werden. Zuniichst wurde fiir Gelatine, Casein u. Albumin der zeitliche 
Verlauf der Ek. festgelegt, indem l ° / o i g .  wss. Lsgg. mit Uberschlissiger NaOBr-Lsg. 
bei 0° yermisclit u. in bestimmten Zeitabschnitten (ca, 10 Min.) das yerbrauchte 
NaOBr bestimmt wurde. Eine Kurye liiBt den Verbrauch von 0,1 g Protein an ccm 
Vi0-n. NaOBr erkennen. Danach unterscheiden sich dic Proteine reebt deutlich. 
Beim Casein u-. Albumin sind die Kuryen unabhiingig yom Alter der Lsgg., da- 
gegen yerbrauchen frische Gelatinelsgg. mehr ais alte, letztere werden durch Er- 
wiirmen wieder aulgefrischt. Der Verbrauch ist schon nach wenigen Min. erheblich. 
Man darf erwarten, fiir jedes Protein eine charakterist Hypobromitzahl ais neue 
analyt. GroBe zu erhalten. Der Verlauf der Kuryen iindert sich nicht, wenn man 
die Proteinlsgg. vor dem Zusatz des NaOBr mehrere Stdn. mit NaOH bei 0° stehen 
lafit, etwaige hydrolyt. Spaltung kann also kcinc Eolle spielen. — Ais wahrschein- 
lichster Angriffspunkt sind dic sekundśiren NH-Gruppen anzunehmen, etwa nach 
folgendem Schema:

—C O -N H -C H < —CO • N B r• C II<

—CO-N : C <  — >- —CO-NH, +  O C < .
Weitere Yerss. haben ergeben, daB die —NH-CO-Bindung der Pelypeptide mit 

NaOBr nicht im angedeuteten Sinne reagiert. WUhrend namlich Glykokoll rascli 
u. yollstiindig zu CO, u. N  abgebaut wird, yerbraucht Glycylglycin rasch nur 
ca. 2 Moll. NaOBr ohne N-Entw. Ais Spaltstiicke wurden NH3 u. Osalsaure nach- 
gewiesen, entsprechend folgendem wahrscheinlichen Vcrlauf:

CO,H ■ C H ,• NH • CO ■ CH, • NH, 2H-°_r>. CO,H-CH,.NH.CO-CN 
COjH-CH j -NHj +  NH3 +  (00,11),.

In Ubereinstimmung damit werden Benzoylglykokoll u. Benzoylalanylglydn  
(P. 159—16^°) erst nach yielen Stdn. langsam angegriffen. — Dagegen setzt sich 
Diketopiperazin rasch mit 2 Moll. NaOBr um. Mit ca. 20% Ausbeute konnte eine 

Yerb. C J I^ N ^  isoliert werden, die nur eine 4-Imidazolon- 
N 2-carbonsaure (nebenst.) sein kann u. durch Eingyerengerung

COj-'/  C • COj II gemSB dem oben gegebenen allgemeinen Schema entstanden
H ,cl In H  ist. Sie bildet Platten aus Essigestcr-Bzl., F. 113° unter

CO,-Entw., sil. in W ., L in A., A., Essigester, sonst swl., 
gibt mit Diazoniumchlorid einen gelben Farbstoff, spaltet nach Neutralisierung mit 
NaOH bald HCN ab. Ahulich reagiert auch Alaninanhydtrid. Es ist danach sehr 
wahrscheinlich, daB auch die Umsetzung der Proteine mit NaOBr auf Diketo- 
piperazinringe zuriickzufuhren ist. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1346—53. Karls
ruhe, Techn. Ilochsch.) L in d e n b a u m .

E. Biochemie.
B-. H óber, Erregung und Lahmung ais pkysikalisch-chemische Yorgange. A n , der
VII. 2 . 78
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Hand von Beispielen wird gezeigt, daB dem bei der „Erregung“ von Zellen auf- 
tretenden Aktionaatrom eine Erhohung der Durchliissigkeit der Zellmembraii fur 
lonćn zugrunde liegt. Ais walirscbeinlielie Ursache der Durchliissigkeitsiinderung 
wird eine Anderung der kolloidchem. Struktur der Membran durch polarisator. Ionen- 
kónzentrationsiinderungen in Auspruch genommen. Liihmung ist dann yorhanden, 
W'enn diese Anderungen yerhindert werden. (Klin. Wchschr. 4. 1337—38. Kiel, 
Physiol. Inst.) . . .  Me ie r .

A. H . R offo und S. M. N eusch loss, D er Einflufi der Ionen Rb, Se03, SeOt auf 
die Atmung der normalen und neoplastischen Zellen. tlnter Anwendung der Lipsehitz- 
sclien Methode mit m-Dinitrobenzol wurde gefunden, daB KC1 u. Ba(N03)2 sich 
gegen alle Gewebe gleichartig yerhalten, die Rb- u. Se-Verbb. aber deutlich ver- 
schieden. Diese steigern die Atmung bei den n. Zellen erwaclisener Tiere, yer- 
mindern sie aber bei den Zellen neugeborener Tiere oder Embryonen u. bei 
Krebszellen. (Buli. Soc. Chim. Biol. 7. 515—21.) S p ie g e l .

F e l i s  M ainx, VersucJie uber die Beeinfltissung der Mitose durch Giftstojfe. Durch 
Einw. von Chinin, Brucin, Strychnin, Cocain, Nikotin, Coniin, Papauerin Coffein u. 
Chloralhydrat stellen die Mundepitlielzellen yon Salandra maculosa in gleicher 
W eise ihre Zellteilungstatigkeit ein. Es entstehen typ. Bilder der Amitose. Eut- 
sprccliende Ergebnisse bei Wurzelspitzen yon Zea Mays, Vicia Faba u. Pisum sati- 
yum mit N H 3 u. Chloroform. (Zool. Jalirb., Abt.-f. allg. Zool. u. Phys. d. Tiere 41. 
553—80. 1924. Prag, Zool. u. pflanzenphys. Inst. dtsch. Uniy.; Ber. ges. Physiol. 
30. 382. Bef. S p e k .) ’ Op p e n h e im e r .

H om er W . S m ith , Wirkung von Sauren au f die Żellteilung m it Bezugnahme 
a u f die Perm ealilitat fiir Anionem. Die Eizelle von Echinarachnius parma ist, 
ebenso w ie Sm ith  und Cl o w e s  fiir die Eizelle yon Asterias u. Arbacia bereits 
gezeigt liaben (Biol. Buli. 47. 323) frei durcligiingig fiir die Siiuremolekule u. die 
Anionen der C 04, Essigsiiure u. Propionsiiure. Durch Retention einer gewissen 
Menge yon Anionen yermag die Eizelle sich gegen die Saurewrkg. zu schutzen. 
Vollkommene Trenniiug der Żellteilung findet bei einer' konstanten intracelluliiren 
pBT) statt. In Seewasserlsgg., die nur IICl, MilclisSure oder das zweibas. 
Pliosphation (HJPÓ4- ) oder das einbas. Tartration (HC.,11.,0,,- ) eutlialten, wird die 
Żellteilung unterdriickt, wenn die [H'] einen bestimmten Grcnzwert (pH 5,0 — 4,6) 
iiberschreitet. Bei der Kohlcnsaure findet ein Ausbleiben an Żellteilung bei pa an- 
nahernd 6,5 statt. Daraus muB man also schlieBen, daB die Eizelle fiir Milchs., 
IIjP 04—, HC4H4Oa— oder das H + nicht frei durchgiingig ist; dasselbe ist der 
Fali fiir das Laetation, P 0 4 oder C4II40 6 . D ie Molekule der Benzoe- u. Sali-
cylsaure sćheinen tox. Eigenschaften zu besitzen; die Żellteilung wird hier bei einer 
konstanten Konz. des Siiuiemolekuls gehemmt. (Amer. Journ. Physiol. 72. 347' 
bis 371.) H irsch -K auffm ann . -

Joseph  JTeedham und D oroth y  M oy le  N eed h am , D ie Wasscrstoffionen- 
konzentration und die Oxydations-Reduktionspotentiale des Zcllinnern. Eine Mikro- 
i)ijektionsmethode. BescTbreibung der Apparatur u. Methode zur Best.-yon pn, sowie 
der Oxydations-Reduktionskraft (rH) des Innem  yon Amobenzellen. (Proc. Roy. Soc. 
London. Serie B. 98. 259—86. Cambridge, Biochem. Lab.) Op p e n h e im e r .

M ethodi P opoff und G eorgi PaspalefF, Experimentelle Zellstudien. VI. (1. Teil.) 
Zur Physiologie des Encystierungsprozesses bei Protozoen. Encystierung und Stimu- 
lation. Unterss. iiber den EinfluB von MgCli, A., Glycerin, Formaldehyd, Chinon, 
Pyrogallussaure, Tannin auf den EntwicklungsprozeB von Einzellern. (Zellstiniu- 
lationsforsch. 1. 39 — 56. 1924; Ber. ges. Physiol. 30 . 687. Ref. Sp e k .) Op p e n u .

M ethod i P opoff und G eorgi Paspaleff, Eocperimentelle Zellstudien. VI. (2. Teil.) 
Encyb-tiemng und Stimulation. Yerss. mit Konzentrationsreihen der im yorst. Ref.



1925. II. E j. E n z y m c iie m ie . 1171

gcnannten Substanzeri u. Ergiinzung durch Yerss. mit M gS01; KC1, K N 03, KJ, 
KHaP 0 4, K-arsenicósum, CaII4(P 04)a, M nS04, Mn(N03)2, F eS 0 4 u. verBcliiedenen 
Kombinationen derselben, A., Chlf., Methylal, Ameisensaurc, Glyccruiphosphorsdure, 
Aceton, Brenzcatechin u. Chinasaure. Auch fiir Phenol, Pikrinsaure, Strychnin, Nicotin  u. 
Morpliin wurden, stimulierende Konzz. gefunden. (Zellstimulationsforsch. 1. 129 bis 
148. 1924; Ber. ges, Physiol. 30 . 688. Eef. Sp e k .) Op p e n h e im e r .

E„. E n z y m c h e m ie .

Y ik tor  S y n iew sk i, Dntersuchungen iiber Diastase. I. Mitt. Uber die Nicht- 
einheitlichkeit der Gerstenmalzdiasta.se. (Vgl. L ieb igs Ann. 441. 285; C. 1925. I. 
1486). D ie Grundlage fiir die Vorstellungen des Yfs. iiber Diastasen bildet seine 
fruher (L iebigs Ann. 324. 212 [1902]) entwickelte Ansicht iiber die Konst. der 
Starkę. Yf. unterscheidet Carbinolbindungen, das sind solche, die durch Austritt 
von W. aus den Hydroxylen von Alkoholgruppen entstehen u. die also nach Hydrolysc 
Felilingsche Lsg. nicht reduzieren konnen, u. Carbonylbindungen, an dereń B. 
durch Austritt von W . wenigstens eine Carbonylgruppe beteiligt ist; nach Hydrolysc 
solcher Bindungen wird Fehlingsche Lsg. reduziert. Das „Amylogcn‘f des Vfs. be- 
steht aus einem „Dextrinring“ , gebildet aus 3 durch ^-Carbonylbindungen yer- 
kniipften Glucosemolekiilen, an dereń jedem ein Maltosemolekul mit einer «-Carbonyl- 
bindung gebunden ,ist. (Die Carbonylbindung innerhalb des Maltosemolekiils wird 
y Carbonylbindung genannt). Durch Zusammentritt von 4 solclien Amylogenrcsten 
entsteht Starkę. D ie Verkniipfung der Amylogene' erfolgt durch Verbindung der 
siimtlichen Dcxtrinreste untereinander mit d-Carbinolbindungen sowie durch Yerb. 
der Maltosereste mit Carbonylbindungen; auBerdem bestehen zwischen oder viel- 
leiclit in den Maltoserestcn m-Carbinolbindungen. Entsprechend diesen 5 yer
schiedenen Bindungsarten muB man von 5 yerschiedenen Spaltungsprozessen der 
Starkę sprechen, wobei Vf. es nicht fiir ausgeschlossen hiilt, daB es 5 yerscliiedene 
diastat. Enzyme gibt. D ie Hydrolysc der m- u. d-Carbinolbindungen, welche also 
zu nicht reduzierenden Prodd. fiihrt, diirfte die „Verfliissigung“ der Starkę dar- 
stellen; die liierbei wirksamen Enzyme werden Carbinoldiastasen genannt. Ander- 
seits gibt es dann noch Carbonyldiastasen, welche den Gegenstand der yorliegenden 
Unterss. bilden. Vf. unterscheidet (auch nach scinen friiheren Arbeitcn) u- u. 
/?-Diastasen, j e  nach der Art der yon ilinen gelosten Bindungen. [K c h n  (S. 403) 
hat in anderer W eise U- u. ^-Amylaaen unterschieden nach der Form der bei der 
Starkehydrolyse primar entstehenden Maltose. Der Eef.]. Die a-Diastase ist in 
Gerste enthalten. Sie hydrolysiert nur a-Bindungen. Das entstehende nicht- 
reduzierende Grenzdextrin I (ygl. L ieb igs Ann. 441. 285; C. 1925. I. 1487) enthalt 
nur ^-Bindungen; s5mtliclie Maltosereste sind abgespalten; das mit J sich rein 
blaufiirbende Grenzdextrin ist nur aus gesfchlossenen Dextrinringen ohne freies 
Carbonyl zusammengesetzt. Diese a-Diastase ist also ident. mit der Gerstendiastase 
yon L in tn e r  (Journ. f. prakt. Ch. N. F. 41. 91 [1890]) bezw. der Translokations- 
diastase von B row n  u. M orris (Journ. Chem. Soc. London 57. 493 [1890]). 
Wiihrend Gerste neben a-Diastase nur Spuren von y?-Diastase enthalt, entsteht bcim 
Miilzen fi-Diastase [d. i. die Malzdiastase von L in tn e r  (1. c.) b.ezw.-die Sekretions- 
diastase yon B row n  (1. c.)]. Damit ist also eine Zweieiazymtheorie des yerzuckemden 
Enzyms gegeben, wiihrend die friiheren sog. Zweienzymtheorien sich nur mit dem 
Vorhandensein eines yerfliissigenden u. cincs yerzuckemden Enzyms beschiiftigten. 
/3-Diastase kann yon «-Diastase durch Erhitzen des Malzauszuges auf 78° getrennt 
werden, wobei Vemichtung der «-Diastase erfolgt. Es liegt nun die Moglichkeit 
vor, daB die ^-Diastase bei dem Erhitzen aus a-Diastase entsteht, daB sie also gar 
nicht yon dem Malz gebildet wird. DaB die3 nicht der Fali ist, konnte Yf. dadurch 
beweisen, daB das naturliche Gemisch yon u- u. |S-Diastase aus Malz u. ein kiinst-

78*
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lickcs Gemisch der beiden Diastasen sieli yollig gleich yerhielten beim Erhitzen auf 
hohere Tempp. u. im Yerlauf der Starkeyerzuckerung.

D ie «-Diastase in Ausziigen aus Gerste oder Malz wird dureb 20 Min. langes 
Erbitzen auf 60° yollig yernichtet; dabei werden aueb etwa 20% der /j-Diastase 
des Malzes zerstort. Vollige Zerstorung der ^f-Diastase erfolgt erst bei 80°. — Die 
a-Diastase der Gerste ist dureb W . nur zum Teil estrahierbar. Der groBere Teil 
sebeint an eiweiBartige Substanzen gebunden zu sein u. dureb die proteolyt. Vor- 
giinge beim Malzen nur teilweise, dagegen yollstandig durch Behandlung der Gerste 
mit Lsgg. von Papayotin  frcigelegt. Ebenso ist a-Diastase aus Malz erst nach Be
handlung mit Papayotin yollstiindig auslaugbar. Es zcigt sich dabei, daB Gerste 
bedeutend mehr a-Diastase enthiilt ais Malz. — (3-Diastase wird aus Malz schon 
yon W . allein yollstandig extrahiert. WShrend der beim Malzen stattfindenden B. 
von /J-Diastase yerschwindet ein Teil der a-Diastase. Einw. proteolyt. Fermente 
auf cz-Diastase lliBt keine /?-Diastase aus ihr entstehen. Vf. glaubt, daB der Ober- 
gang yon u- in ^-Diastase eine Oxydation darstellt. — Ein Gemisch yon a- u. 
/9-Diastasc hat eine Yerzuckerungskraft, die groBer ist ais die Summę der Ver- 
zuckerungskrSfte der beiden Diastasen. Fur diese gegenseitige Beeinflussung der 
beiden Diastasen wird eine Kurvc gegeben. Aus dieser Kurye ist ersichtlicli, daB 
das Verhaltnis der gesamten diastat. Kraft zur Summę der Teilkrafte abhiingig ist 
yom prozentualen Verhaltnis der Teilkrafte zueinander. Man kann aus der Kurye 
auch nach B est yon (a fi) u. fi allein das Verhaltnis yon tz-Diastase: ^-Diastase 
ermitteln. Unter Beriicksichtigung dieser Erfahrungen hergestellte Gemische 
zeigten den gleichen Verlauf der Verzuckerung, w ie Malzausziige gleicher Stiirke. 
Bei kiinstlichen u. naturlieben Gemischen der beiden Fermente nahm beim Erhitzen 
die diastat. Kraft in gleicher W eise ab. (Bioeliem. Ztschr. 1 5 8 . 87—120. Lemberg, 
Techn. Hochsch.) I I e s s e .

P au l F le u r y , D ie Giftioirkung von Blausaure a u f die Laccase und ihre Be- 
zielmng zur Reaktion der Bosung. (Vgl. Buli. Soc. Chim. Biol. 7 . 188; C. 192 5 . I. 
2450.) 0,67 mg IICN im 1 yermindern dic Wrkg. der Laccase auf 60%. Nach 
Yerjagen der HCN im Luftstrom ist wieder die urspriingliche Wrkg. yorhanden. 
Die Siiure wirkt ais negatiyer K atalysator, indem z. B. bei Anderung des Gehaltes 
an Laccase im Yerlniltnis 1 : 10 in einer L sg., die 2,7 mg HCN je 1 enthielt, die 
Geschwindigkeit der Rk. stets auf 27% ihres urspriinglichen Wcrtcs yerm indert 
wurde. — Die Giftwrkg. steigt nicht proportional mit der Konz. der HCN, sondern 
nach einer logarithm. GesetzmaBigkeit. — Das Maximum der Giftwrkg. liegt nahe 
beim optimalen pH der Enzymwrkg. (C. r. soc. de biologie 9 2 . 596—98. Paris, 
Pharmaz. Fakultat.) I I e s s e .

Sergiu s M orgu lis, jDie Katalase. Eigene, unyeroffentlichte Verss. des Verf. 
tiber Darst. u. Natur der Katalase im Original. Ferner Bericht uber Aktivierung u. 
Inaktiyierung, Kinetik u. schlieBlicli physiol. Bedeutung u. klin. Anwendung. „Die 
Katalase ist n ic h t  ais oxydierendes Ferment anzusehen.“ (Erg. d. Physiol. 2 3 . 
Abt. 1. 308—67. 1924; Ber. ges. Physiol. 3 0 .  931. Ref. M. J a c o b y .) Op p e n h e im e r .

D a n ie l N . S ilverm an  und W il ly  D enis, Untersuchwigen iiber die Pankreas- 
ferniente im niichte>'nen Duodenalinhalt. Ais Minimum- u. Masimum- u. 3. ais Durch- 
schnittswerte ergaben sich im Duodenum fiir Lipase: 0,8; 2,0; 1,3 mils (1 mil =  
Q,0025 ccm), fur Amylase: 1,3; 2,6; 1,9 mg, fur Protease 1,3; 2,9 mg; alles bei pn 
7,0—7,6. Methode: Duodenalsonde. Best. der Spaltprodd. von Baumwollsamenol, 
Stiirke u. Casein. Ferner entsprechende Angaben iiber Fermeutwerte bei Leber- u. 
Pankreaserkrankungen, immer nach 15std. Hungern. (Southern med. Joum. 17. 
549—52. 1924. New Orleans, Tulane univ.; Ber. ges. Physiol. 3 0 .  901—2. Ref. 
K a l k .) Op p e n h e im e r .
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M arcel P renant, Sind dic tierisclien Peroxydasen ungcformt oder geformt? Vf. 
kommt im Gegensatz zu H o l l a n d e  (C. r. d. l’Acad. des scienees 178. 1215; 
C. 1924. II. 355), zu der Ansicht, daB die ticr. eytoplasmat. Perosydasen figiirlich 
sind. (C. r. soc. de biologie 92. 1499—1500. Roscoff, Biolog. Station.) I I e s s e .

M. L oeper und A. M ou geot, Haben die bicarbónathaltigen kolileneauren 
Mineralwasser eine aktivierendc Wirkung au f Amylasen? Es wird gezeigt, daB diese 
Mineralwasser selbst keine amylolyt. Wrkg. baben, daB sie aber Pankreas- u. 
Spcichelamylasc stark aktm eren. D iese Wrkg. ist nicht auf das Alkali zuriick- 
zufiihren, da eine Lsg. von Bicarbonat nicht dic gleiche Wrkg. liat. Ein Verjagen 
der COa durch Kochen iindert an der Wrkg. nichts. Auch kann die Wrkg. nicht 
auf einer „vitalen“ Eigenschaft beruhen, da diese durch Kochen „getotet" werden 
iniiBte. Radioaktiye Wrkgg. sind ebenfalls ausgeschlossen. Die Wrkg. ist auch 
nicht auf einen EinfluB des pjj zuriickzufuhren, da dieses ja beim Kochen stark 
yeriindert wird. (C. r. soc. de biologie 92. 569—71.) H e s s e .

A. M ougeot und V. A u b erto t, Bicarbonathałtige Mineralwasser w id  die 
Aktwitat der Saceharase aus Bierhefe. (Vgl. vorst. Ref.). D ie Wrkg. der Mineral
wasser auf Saccharase ist im Gegensatz zu der auf Amylase (1. c.) nur vom pH der 
Lsg. abhangig.' (C. r. soc. de biologie 92. 150-1—06.) I I e s s e .

L. U tk in -L jubow zow , Untersuchungen iiber die proteolytischen Leberfermente. 
Die Feststellungen von Rona, M is lo w itz e r  u. S e id en b erg  (Biochem. Ztschr. 146. 

.26; C. 1924. II. 206), daB die bei der Leberautolyse tatige Pepsinasc ihr Optimum 
bei der physiolog. undcnkbaren Rk. pn  =  3,6—3,8 hat, wShrend die Siiuerung des 
Autolysensaftes nur zwisehen pH =  6 u. 7 schwankt, yeranlaBten die folgenden 
Unterss. Dabei wurde so gearbeitet, daB die OrganeiweiBe im Gegensatz zu den 
friiheren Unterss. moglichst ausgeschaltet wurden u. Casein bezw. Edestin ais Sub- 
strat dienten. Bei Einstellung auf pg; =  4,7—5,0 scheidet eine Aufschwemmung 
von fein zerriebener Leber etwa 70°/o ihrer EiweiBstoffe aus. Dabei yerteilen sich 
die Enzyme zwisehen Nd. u. Filtrat. Bei Einw. des Filtrates auf Casein beobachtet 
man zwei Masima, namlich bei pu =  5,2—5,4 u. bei pit =  3,0—3,4 sowie ein 
Minimum, das mit der isoelektr. Zone fur Casein (pu =  etwa 4,6) zusammenfiillt. 
Bei pn alkal. ais 7,5 findet keine Spaltung des Caseins statt. Edestin wird von 
dem Filtrat am besten bei pg =  4,0 gespalten; mit der Anniiherung an den Neutral- 
punkt fiillt die Spaltungskurye steil ab. Aus diesen Verss. schlieBt V f., daB die 
bei der Caseinkurye gefundenen 2 Masirna 2 proteolyt. Fermentcn cntsprechen. 
Eine Trcnnung der beiden Enzyme, dic mittels Adsorption an Kaolin yersucht 
wurde, miBlang. Ein drittes Ferment, eine ausgcsprochene Tryptase, wurde er- 
halten, ais der-oben beschriebene EiwciBnd. mit Aceton behandelt wurde. Der 
erhaltene trockene Ruckstand spaltcte Casein in alkal. Lsg. u. zwar am besten bei 
P11 =  7,5—7j6; dieses Ferment konnte nicht mit W. dem Nd. entzogen werden. — 
Bei der Leberautolyse wirken also 3 Enzyme mit; die Autolysenkurve resulticrt 
aus der Wrkg. der 3 Enzyme u. anderen Faktoren, dereń wichtigster der Disso- 
ziationsgrad der EiweiBstoffe ist. (Biochem. Ztschr. 158. 50—64. Moskau, Chemo- 
Pliarmazeut. Forscliungsinst.) IIesse.

E j.  P f la n z e n c h e m le .

Edward R a lsk i, Uber das Fett der Grassanien. (Kosmos 49 . 62—99. 1924. 
Krakau, Inst. botan.; Ber. ges. Physiol. 30 . 710. Ref. K o p e ć .) O p p e n h e im e r .

St. Jon esco , Uber die unter der gleichzeitigen Wirkung von Minerał- bezw. 
organischen Sauren und metallischem Natrium heruorgerufene Rołfarbung einiger 
Flavone. (Vgl. S. 473.) Fulirt man die Rk. mit dem Pigment aus Prunus Pissardi 
oder reinem Quercetin wie 1. c. aus u. ersetzt die HC1 durch HaS 0 4, so ist die 
Rotfarbung noch intensiycr u. haltbarer. Bei Yerwendung yon IIN 0 3 yergeht die



E j. P f l a n z e n c h e m ie . 1925. n .

Farbung bald', bei der von Essigsiiiire in wenigen Augenblicken. Da Quercetin 
yon nascierendem II nur zu der farblosen ps-Basc reduziert wird, so kommt eine 
solche Rk. bier nicht in Frage. Vf. liat weiter untersucht, ob das rote Pigment 
die Natur eines Anthocyanidins besitzt Dies ist nicht der Fali, denn die rote 
Lsg. zeigt mit alkal. Agenzien die Jlkk. des Qucrcetius, wird von Na-Acetat ent- 
farbt u. gibt nach Entfarbung an der Luft u. Aufnehmen in Amylalkohol mit li. 
HC1 nicht die rote Farbung zuriick. Das aus der roten Lsg. isolierte Prod. ist 
eine sehon braune amorplie M., geschmacklos, unl. in W . u. verd. Siiuren, sil. in 
A., CILjOH, Aceton, A. Besondcrs die Loslielikeit in A. unterscheidet es von den 
darin unl. Antliocyanidinen. Das Prod. yerandert seine Farbę mit Siiuren nicht u. 
zeigt auch sonst weder die Rkk. von Anthocyanidinen noch von Flayonen. — 
Gesamtergebnis: 1 . Das rote Pigment entsteht nicht durch nascierenden II. 2. Das 
einzige wirksame Agens ist das Na, es yerandert das Flavonchromogcn. 3. Die 
Rotfiirbnng wird durch Einw. von HC1 oder IIaS 0 4 auf das so veriinderte Chromogen 
heryorgerufen. 4. Das rote Prod. ist kein Anthocyanidin. (C. r. d. l’Acad. des 
sciences 1 8 0 . 1523—25.) L in d e n b a u m .

M. B r id e l und C. Charanx, Uber den Vorgang der Schwdrzung der Orobranchen 
im Laufe ihrer Trocknung. Kurzes Referat nach C. r. d. lA cad . des sciences vgl. 
C. 1 9 2 5 . I. 1750. Ńachzutragen ist, daB die Scliwiirzung liier im Gegensatz zu bei 
anderen Pflanzenglueosiden beobachteten Ersćheinungen oline Spaltung des Oro- 
branchosids yerlśiuft. (Buli. Soc. Chem. Biol. 7 . 474—85.) Sp ie g e l .

0 . K e ller , Untersuehungen uber dic Gtruppe der Helleboreen. V. Mitt. (III. vgl. 
Areh. der Pharm. 2 5 1 . 207; C. 1913 . I. 2143). 1. B a s e n  a u s  D e lp h in iu m  
e la tu m . 1 kg Samen lieferte nach dem frulier angegebenen Verf. (1. e.) ca. 10 g 
Alkaloide, wovon aus verd. A. bezw. CH30 H  3,5 g in krystallisierter Form gewonnen 
werden konnten. Das Prod. zeigte den F. 218° u. die walirscheinliclie Zus. 
C33-W51 OsN. Der nicht krystallisierende gelbbraune, syrupose Anteil enthitlt nocli 
mindestens 2 andere Basen, von denen die eine in A ., Essigester, A. u. Chlf. 11. 
ist, die andere in Chlf. u. A. u. daraus durch A. in weiBen Flocken wieder ab- 
geschieden wird. — 2. D e lp h in iu m  S ta p h is a g r ia . (Mit Schm echel). Aus 4 kg 
Steplianskornem wurden durch Extraktion mit PAe. (Kp. unter 60°) 615 g rot- 
braunen, griin fluorescierenden Ols gewonnen, das betraclitliche Mengeu von 
Alkaloiden enthielt. Diese wurden mit einer verd. Weinsiiurelsg. ausgescliuttelt, 
wobei gleichzeitig eine mit Wasserdampfen leicht fluclitige FettsSure, hochstwalir- 
scheinlich Ćapronsaure, entfernt wird. Das so beliandelte Ol besaB noch den liohen 
Sauregrad 210, der den l)bergang der Alkaloide in den PAe. erkliirt. Aus der 
weinsauren, von Ćapronsaure befreiten FI. wurde nach Ubersattigen mitKOH durch 
A. u. Chlf. eine geringe Menge eines Alkaloides extrahiert, das nach seiner Los- 
lichkeit u. Krystallform, feine yeriistelte Nadeln, aus A. Krystallbuschel, nicht 
Delphinin sein kann. Sehr wahrscheinlich liandelt es sich um Delphisin. — Die 
entolten Samen hatten einen Alkaloidgehalt yon 0,85% (ais Delphinin ber.). Nach 
der erschopfenden Extraktion mit weinsaurehaltigem 90°/oig. A. yerblieben noch
0,27% im Samenpulyer. Aus dem eingedampften alkoh. Extrakt lieB sich nicht die 
gesamte Alkaloidmenge mit W . herauslosen. Der Rest wurde aus der Sther. Lsg. 
mit 3%ig- HsS 0 4 wiederholt ausgeschuttelt. Dieser Rest lieB sich schlieBlich in
2 Anteile zerlegen, einen atherloslichen, syruposen u. einen in Chlf. 1. Aus dcm 
letzteren wurden mittels Chlf. u. Aceton feine yeriistelte Nadeln isoliert, unl. in A., 
Aceton, A ., die mit keinem der bisher bekannten 5 Delphiniumalkaloide ident. 
sind. — Aus der wss. Ausschuttlung des alkoh. Extraktes wurden insgesamt 6,2 g 
Alkaloide, 4,3 g  reines Delphinin vom F. 187,5° isoliert.

3. U b e r  d a s  D e lp h in in .  (Mit Schm echel). Das Delphinin zeigt [£ć]djo ==
4-18,96° (A.; c =  1,3492), +18,99° (A.; c =  0,8608). Seine Drehung ist also in
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alkoh. Lsg. unabhiingig von der Konz. nD '=  1,32996, 1,35893; M„ — 156,25 
(Mittelwert). D ie Benzoylgruppe des Delphinins wird durcli W . bei 150° in 3 Stdn. 
abgespalten. Das dabei erbaltene Debenzoyldelphinin blieb amorph. — Bei der 
Einw. von NHsOH auf Delphinin in A. entsteht in l l ,4 °/0 Ausbeute ein Prod. vom
F. 196°, aus vord. A. Krystalle mit 2,46% N , das kein Oxim ist. Das Delpbiniń 
enthalt also keine CO-Gruppe. — Bei der Oxydation des Delphinins mit Perhydról 
entsteht ein sauer reagieretides Harz. KMnO., in saurer Lsg. greift wenig ań. Bei 
der.Oxydation mit Ca(Mn04)2 in yerd. Aceton wurde neben C 02 in einer Ausbeuto 
yon 33,8% eine Substanz vóm F. 214°, erhalten aus verd. Aceton Krystalle, wl. in 
A. u. A ., leicht in Chlf. u. Aceton. Zus. wahrscheinlich CsgH3,O0N. Reagiert 
neutral, bildet kąjpe Salze, ist nicht methylierbar u. gibt mit den Alkaloidreagenzien 
keine Fallungen. [«]DS° =  —52,22° (96%ig. A.; c. =  0,422), n„ =  1,3281, MD =  133,5. 
Die Methoxylbest. nach Ze is e l  ergab zwischen 3 u. 4 OCH., liegende Werte. 
Moglicherweise ist daher bei der Oxydation eine Verschiebung eines CHa yom O 
zum N eingetreten. D ie Benzoylgruppe ist noch yorhanden u. wird durch sd. W. 
nur sehr langsam yerseift. Daneben tritt Geruch nach Yanillin auf. Beim Koclien 
mit l/so-n. KOH entstelien neben 21% BenzoesSure noch 2 saure Gruppen. — Neben 
dem Korper vom F. 214° entstelien bei der Oxydation des Delphinins mit Ca(Mn04)2 
wenig Essigsaure, liohere Fettsiiuren u. ein nicht charakterisicrbares Harz. (Arch* 
der Pharm. u. Ber, Pliarni. Ges. 2 6 3 . 274—93. Jena, Univ.) OnLE.

K. F e is t  und G. L. D schu , Uber die Alkaloide der Columbomirzel. 3. Mitt.
Die Literaturangaben iłber den Alkaloidgehalt der Colombowurzel weichen sehr yonr
einander ab, weswegen eine Neubearbeitung dieser Frage unternommen worden ist. 
3kgW urzel lieferten 130 g Gesamtalkaloide ais Jodide, woraus ca. 60 g Palmaiiń- 
jodid  abgetrennt werden konnten. D ie friiheren Angaben des Yfs. iiber diese Base 
u. ihre Salze wurden bestiitigt. Das Chlorid wie das JodLd liefert beim Erhitzen 
auf scinen F. .in CO.> oder im Yakuum Palmałntbin (yermutlich nach Formel I) vom
F. 290—295°. Chlorhydrat, C20H20O4NCl, aus W. mit NaCl gefiillt, krystallin., fiirbt 
sich von 100° an dunkel oline zu schm. Jodhydrat, aus A. krystallin. M. ohne F. — 
Die aus den Rohalkaloiden mit NaOH yom Palmatin abgetrennten Phenolbasen cr- 
gaben bei der Methyliernng mit (CH3)2SOł 59 g  Methylather, aus A. feine hellgelbe

Prismen vom F. 222°, im Gegensatz zu 
dem friilier erhaltenen Bisulfat des 
Columbaminmethyliithers yom F. 183°. 
Dieses Prod. sowie die nochmals ge- 
reinigten friilier beschriebenen Mełhyl- 
korper des Columbamins u. Jatrorrhizins 
erwiesen sich ais ident. mit Palmatin, 
bezw. seinen Salzen. — Die friiher ais 
Colunibamin u. Jatrórrhizin beschriebenen 

Phenolbasen enthalten noch betriiclitliche Mengen Palmatin, die durch wiederholte
h. yorsiclitige Behandlung mit Alkali abgetrennt werden konnen. Aus beiden 
Priiparaten wurde die gleiche Phenolbase gewonnen, dereń Jodhydrat,' C20H2oO4NJ; 
den F. 210—212° (Zers.) zeigte. Sie ist also isomer mit Palmatrubin. Fur sie wird 
die Bezeichnung Jatrórrhizin  beibelialten; Columbamin ist aus der Literatur zu 
streichen. — Beim oxydativen Abbau des Methylathers des Jatrorrhizins nach F e is t  
u. Sa n d s t e d e  (Arch. der Pharm. 2 5 6 . 1; C. 191 8 . I. 738) wurdc eine o-Dicarbon- 
s3ure vom F. 178—180° erhalten, die nicht ident. war mit der zum Vergleich dar- 
gestellten 3,4,5-Trimethoxy-o-phthalsaure yom F. 163° (Zers.) (Ańhydrid F. 147°) u. 
auf Grund ihrer Farbenrkk. ais o-JTemipinsaure angesprochen wird, die auch aus 
Palmatin erhalten worden ist. (Arch. der Pharm. u. Ber. Pharm. Ges. 2 6 3 . 294 
bis 305. Gottingen, Uniy.) O iil e .

COCHa 
H C ^ C O C H ,  

CH CH d Lr 
H C ^ C ^ ^ C ^ ^

C ^ O S A / ? ^C CII C1I2 

'1— 0 -
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A. M. B arriga  V illa lb a , Yajein, ein newes Alkaloid. In einer yon den Ein- 
geborenen Columbiena Yaje genannten Pflanze, zur Familie der Apocyńaceae ge- 
horig u. Haemadictyen Amazonicum sehr nahestehend, fand Vf. 2 neue Alkaloide, 
Yajein  (Hauptalkaloid) u. Yajenin. D ie Alkaloide finden aieli liauptsachlieli in dem
5 cm dicken Stamm der Pflanze u. zwar erstercs in einem Betrage von ca. 1,5% 
dea getrockneten Materiala, letztere3 zu 0,025%- Ferner enthalt die Pflanze nocli 
eine Saure, dereń Ca-Salz gut kryatallisiert u. an die die Alkaloide wahrseheinlich 
gebunden sind , sowie eine Subatanz, die sich an der Luft scharlaclirot fiirbt. — 
Zur Darat. der Alkaloide werden 100 g von getrocknetem u. fein gepulyertem 
Stamm 1/2. Stde. mit 1000 ccm W ., enthaltend 4 ccm IICl, ausgekocht u. dieser 
ProzeB wird 3 mai mit fallender HCl-Konz. wiederholt, die F iltr#o mit Kalkmilch 
alkal. gemacht u. der getrocknete Nd. mit 200 ccm 90%ig. A. ausgekocht. Beim 
Yerd. mit dem 2-fachen Yol. sd. W . kryatallisiert das Yajein, C14H 8ON3, in schiefen, 
rhomb. Prismen vom F. 206°, opt.-inakt., sil. in A ., weniger in Chlf., A ., swl. in 
Bzl., PAe., Easigester. E s  seheint einen Pyrrolkern zu enthalten. — Charaktcrist. 
E kk.: a) In alkoh. Lag.; AuC13 keinen Nd., beim Verd. mit W . gelbe Nadeln; 
F r o e h d e s  Reagens himmelblau, yerschwindet auf Zuaatz von W .; D r a g e n d o r f f s  
Reagena gelbe Nadeln; E r d m a n n s  Reagens kein Nd., yiolette Fluorescenz; S c h e ib - 
ŁERs Reagens gelblichweiBe mkr. gekreuzte Niidelehen. b) In was. Lsgg. der Salze. 
AuCls gelber Nd.; F r o e h d e s  Reagens weiBerNd., der himmelblau wird; D r a g e n 
d o r f f s  Reagens Nadeln; E r d s ia n n s  Reagens Griinfiirbung, nach 24 Stdn. 
rot; S c h e ib l e r s  Reagena fleiaclifarbiger Nd. —  Die letale Dosia betragt bei Meer- 
schweinchen 0,2 g/kg. D ie Tiere sind anfangs sehr aufgeregt, zeigen Zittern, dann 
KrSmpfe, Temp.-Fall u. starkę Sekretion, sowie starkę u. allgemeine Aniisthesie. 
Beim Menschen bewirken kleine Dosen tiefen Schlaf u. Wohlbefinden. (Journ. 
Soc. Chem. Ind. 44 . T. 205—7. Bogota, Univ.) Oh i .e .

E 3. P f la n z e n p h y s io lo g ie .  B a k te r io lo g ie .

R aou l C om bes, Wanderung der Stickstoffsubstanzcn der B latter nach den 
Zweigen im Verlauf der herbstlichen Gelbfarbung. Im Herbst yerlieren die Bliitter 
8/10 ilires Gehala an N 2. Bei yorher abgeschnittenen Zweigen yermindert sich der 
Gehalt an N , in den Bliittem nur um 3/S0 u. findet sich in den Stielen wieder, so 
daB der Gesamtstickstoff in den griinen u. gelben Zweigen nicht wesentlicli ver- 
sehieden ist. Es ist demnach anzunehmen, daB ein Teil der Stickstoffprodd. sich 
nach den lebenden Teilen zuriickzieht. D iese Unterss. wurden an Castanea yul- 
garis u. Fagus silyatica angestellt. D ie Stickstoffbest. erfolgte nach K je ld a h l-  
J odlbatjer . (C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 2056—58.) E n sz lin .

Th. Sabalitschka, D ie Słimulałion der Pflanzen, ihre ErkUirungs- und An- 
wendungsmoglichkeiten. Vf. stellt die Literatur iiber die Stimulation der Pflanzen 
zuaammen. Er bespricht im einzelnen, worauf die Stimulation bei den yerschiedenen 
Verff. zuriickzufiihren sei, u. unter welchen Umstiinden sie ais angebracht erscheint. 
(Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 65. 373—74. 379—81.) HAa se .

B okorny, Yerschiedene Kohlehydrate und Bakterien. Bakterienwachstum wurde 
in Lsgg. yon Fructose, Galaktose, Laetose u. Nitrocellulose beobachtet. (Allg. 
Brauer- u. Hopfenztg. 65. 743.) H e s s e .

C. B. Lipm an und L. J . H . T eakle, Uber die Synibiose zwischen Chlorella Sp. und 
Azołobaełei• chroococcum und Sticksłoffixałioii. (Vgl. S. 599.) Zwischen einer reinen 
Chlorellakultur u. einer solchen, die mit Azotobaeter chroococcum beimpft ist, ist schon 
rein auBerlich ein Unterschied. Letztere zeigt ein praehtiges Griin u. ganz erheblich 
stiirkeres Wachstum. Entsprechend ist auch der N-Gehalt der Sym bioseku lturen  
um im Durchschnitt 50% groBer, Der abs. Unterschied zwischen don gemiachten
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u. rcinen Kulturen ist allerdings geriug. (Journ. Gen. Physiol. 7. 509—12. Uniy. 
of Califomia, Berkeley; Plant Nutrit. Lab.) Op p e n h e i m e r .

J. da Costa Cruz, Der E in  fiu fs von Natriumchlorid au f den Bakteriophagen. 
Wie durch dest. W ., wird der Bakteriophagc aucli durch gesiitt. NaCl-Lsg. aus- 
geflockt, so daB - das Filtrat fast wirkungslos ist, durch lialbgesatt. Lsg. nicht. 
(C. r. soc. de biologie 93. 37—38. Brasilien, Inst. Osw a l d o  C r u z .) S p ie g e l .

M. M. B arratt, Untersuchungen iiber C. diphtlieriae und andere Glieder des 
Genus Corynebactcńum mit besonderer Beriicksichtigung der fermentatiuen Eigen- 
scliaften. Yirulente u. avirulente Diphtheriebaeillen fermentieren Glucose, Maltose
u. Oalactose, u. bleiben ohne Wrkg. auf Eohrzucker, Lactose u. Mannit. Dagegen 
lassen sich durch ihr Ycrh. gegenuber Kohlehydraten die „Diphthcroiden" trennen 
von cchten Diphtheriebaeillen. (Journ. of hyg. 23. 241—59. 1924. London, Listcr- 
inst.; Ber. ges. Physiol. 30 . 801. Ref. S e l ig m a n n .) Op p e n h e im e r .

D orothea Schm idt, U ber die Pilzstarke (Amylose) bei Aspergillus niger v. Tgh. 
und einige Bemerkiingen iiber ihren diastatischen Abbau. Das aus Asp. niger mit 
W. in 8—10 Stdn. estrahierte Polysaccharid zeigt folgende, mit denen der Amylose 
ubereinstimmende Rkk.: B. v. Hautchen beim Eindampfen; Retrogradation u. Salz- 
hydrolyse beim-Stehen der Lsg.; Hydrolyse durch Siiure unter B. yon Glucose; 
Vergiirbarkeit durch Bać. macerans; Spaltung durch Amylase u. durch Emulsin. 
Im Gegensatz zu den Angaben von W aterm an  (Ztschr. f. Giirungsphysiologie 3. 1 
[1913]) wurde also in Asp. niger kein Glykogen (nach P rin gsh eim  —  Amylopektin) 
sondern nur Amylose gefunden. In Kulturen mit Saccharosezusatz war die B. von 
Saure u. von Pilzstarke besonders groB. Bei Yerandcrung des Verhaltnisses N : C 
iu der Nahrung nimmt die B. yon PilzstŚrke mit Sinken des N-Gehaltes zu. Einen 
noch ungeklSrten EinfluB auf die B. der Pilzstarke hat die Temp. Wahrscheinlich 
yerlauft die B. der Amylose iiber ein Zwischenprod., ais welclics yielleicht Para- 
dextran (Fungose) in' Frage kommt. An der Umwandlung dieser Vorstufe ist ein 
Enzym beteiligt. — Bei Spaltung von Amylose mit Malzdiastase erhalt Yf. eine 
Kurye, die der von K uhn (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1965; C. 1925. I. 235) er- 
haltenen selir iihnlich ist. Yf. schlieBt aus den Kuryen u. der beobachteten Fiirbung 
der Abbauprodd. mit Jod, daB die B. yon Maltose u. das Verschwinden der Farb-
barkeit mit Jod eng miteinander zusammenhiingen. Es wird gezeigt, daB durch
die yon K uiin  (1. c.) ais ^-Amylase bezeichnete Malzdiastase die ^3-glucosid. Bindung 
der Lactose (^-Galactosido-Glucose) nicht angegriffen wird. Vf. nimmt an, daB die 
U- bezw. ^9-Bindungen im Stiirkemolekul, denen dic Amylasen angepaBt sind, 
andersartig. sind u. anders gespalten werden ais glucosid. Bindungen. Es werden 
noch weitere Ansichten iiber den Bau der Starkę geiiuBert, die aber yorerst nicht 
cxpcrimentell belegt sind. (Biochem. Ztschr. 158. 223—52. Gottingen, Univ.) IIesse.

S. K osty tsch ew  und A. R ysk a ltch o n k , Die Produkte der Bindung des atmo- 
spliarischen Slicksto/fs durch Azobacter. Stickstoffbakterien aus einem fetten Boden 
von Petersburg wurden isoliert u. bei 25° in einer Zuckcrniihrlsg. im beleuchteten
GefaB kultiyiert. Vff. haben nie die B. von H N 03, HNOs oder Ilam stoff beob-
achtet. Es wurde nun in Mannitlsg. die Bindung an N2 bestimmt. Beispiel: Blind- 
versucli: 1,7 mg N 2. Baktericnyers.: Gesamtstickstoff 13,4 mg. Ammoniakstickstoff 
12,4 mg. — Beim Zufiigen von Pepton ist die Produktion an NH3 minimal. Es 
bauen dic Bakterien also nicht yorhandenc Stickstoffsubstanzen ab, sondern ent- 
nehmen der Luft den N2 u. reduzieren ihn. Vff. yermuten, daB dieser Vorgang 
•ihnlich dem Haberschen Verf. ycrliiuft. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 2070 
bis 2072.) E n s z l in .

J osef Schum acher, Zur Chemie der Zellkerne und einiger Nucleinsaure-Eiwńfi- 
verbindungen. Bericht iiber Unterss. an Hefezellen u. Bakterien, hauptsachlich 
mittels der Methylcnblau-Phosphinmethode (ygl. Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk.
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I .A b t . 94. 397; C. 1925. I. 2717.) In der sauren Substanz des Hefekerns wird 
cinc Saure aus der Lipoidreihc, Kartjoninsaure genannt, wahrscheinlich den Sauren 
des Lecithina nahestehend, an EiweiB ais Karyoproteid gebunden, angenommen. 
Karyoproteide haben offenbar dieselbe Rolle wie Nucleoproteide, sind aucli wie 
diese gegen Pepsinyerdauung bestiindig. — In kunstlich nucleinsaurefrei gemachten 
Zellen konnten die NucleinsiiurceiwciBvcrbb. durch Bchandlung mit einer 10°/<>ig. 
Lsg. von Hefenucleinsaure in 3°/0ig. Na-Acetatlsg. regeneriert werden. (Chemie d. 
Zclle u. Gewebe 12. 175—93. Berlin.) S p ie g e l .

B o se  Z ajdel und C asim ir F unk, Die Synthese von Yitaminen durch die Ecfen. 
Bei Kultur yon Ilefe  in Nahrlsgg. nach N a g e l i , die frei von Vitamin D war, 
zeigte es sich, daB Vitamin D fur das Wachstum der Ilefe  uneriaBlich ist. Nimmt 
man zu der Niihrlsg. Handelszucker, olino diesen noch durch Umkrystallisation zu 
reinigen, so ist das Wachstum sehr stark. Vff. glauben, daB Vitamin D mehrere 
Komponenten hat, von denen eine im gewohnlichen Zucker sich findet. Zusatz 
von Vitam inD zu Hefekulturen, dcren Wachstum infolge Mangel an diesem Vitamin 
aufgehort hatte, gibt der Hefe die Fahigkeit zur Yermehrung zuruck. Bei einer 
Hefekultur, die scheinbar auch in Abwesenheit yon Yitamin D wuchs, fiihren Vff. 
dieses Wachstum auf Synthese yon Yitamin D durch wildc Hefen żuruck. (C. r. 
soc. de biologie 92. 1527—28. Warschau, Hygien. StaatsinsL) H e s s e .

H . H aeh n  und W . K in tto f, Beitrage uber den chemischen Mechanismus der 
Fettbildung aus Zucker. Der wesentliche Inhalt ist bereits friihcr (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 56. 439; C. 1923. I. 775) mitgeteilt. Auch Milchsaure wird yon Endomyccs 
yerńalis zu Fett assimiliert. Ferner gclang die B. von Fett durch den genannten 
Pilz aus A. u. Glycerin. Von den Zwisclienprodd. lieB sich Acetaldehyd sowohl bei 
der Fettbildung aus Zucker wie bei derjenigen aus A. mittels der Neubergschen 
Abfangmethode nachweisen. Ggw. von 0 2 ist nicht unbedingt erforderlich. Es 
wurde nachgewiesen, daB der Endomyces bei Aldehyden (Butyraldehyd, Benzaldehyd) 
die Cannizzarosche Rk. heryorrufen kann u. daB cr auch bei Farbstoffen (Methylen- 
blau) Oxydoreduktion heryorruft. Eine abgeschlossene Gesamtgleichung fiir den 
Fettbildungsyorgang laBt sich yorlaufig nicht aufstellen. (Chemie d. Zellc u. Ge
webe 12. 115—56. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe.) S p ie g e l .

L. B ,osenfeld, Untersnchungen zur Frage des fermentativen Abbaues der Nuclein- 
siiuren. Organestrakte oder die in ihnen enthaltenen Fermente wirken fast in 
gleicher W eise auf thymonucleinsaures Na, saceharosephosphorsaures Ca u. fructose- 
diphospliorsaures Ca, wobei allerdings das nucleinsaure Salz die niedrigsten Werte 
lieferte. Zusatz yon Insulin  yergroBerte stets die Menge der abgespaltenen H jP04, 
doch erreicliten die in anorgan. Form freigemachten Mengen nic die Gesamtmengen. 
Aufgekochte Organestrakte riefen keine nennenswerte Spaltung heryor. (Chemie 
d. Zelle u. Gewebe 12. 101— 14. Berlin, Urny.) S p ie g e l .

E s. T ie rp h y s io lo g łe ,

B ernhard  Z ondek und S. A schheim , Experimentelle Untersuchungen uber die 
Funktion und das Hormon des Ovariums. Yorl. Mitt. Der sich bei der Maus m
6 bis 8 Tagen wiederholende Ostruszyklus, welcher nach Verandcrungen des Ya- 
ginalsekretes siclier u. beąuem yerfolgt werden kann, sistiert bei der kastrierten 
Maus. u. laBt sich durch Implantation oder Verfiitterung yon Ilypophyse, Thymus, 
Schilddriise oder Nebenniere n ic h t  auslosen. Durch Implantation yon Oyarien 
der Maus, aber auch yon Oyarien anderer Tiergattung oder des Menschen kann 
bei der kastrierten Maus der Oestruszyklus wieder ausgelost werden, Das Oyarial- 
hormon ist also bei Meńsch u. Tier identisch. Wirksam ist die Follikelwand u. 
der Follikelsaft; nur Follikelzysten mit Thekazellen lieferten positive Ergebnisse. 
Die Thekazelle produziert demnach das fertige Hormon. D ie gut ffirbbaren Lipoide
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des Ovariums sind wahrscheinlich nur das Losungsmittel der wirksamen Substanz; 
diese selbst liiBt sich wohl tinktoriscli gar' nicht erfassen. Es ist gelungen, das 
Ovarialliormon auch in wasserl. Form darzustellen. (Klin. Wchschr. 4 . 1388—90. 
Berlin, Charitś.) . HttCKEL.

J. B. C ollip  und E. P. Clark, Węiłere Sludien iiber die physiologische Wirkung 
des Parathyroidhormons. (Vgl. S. 661.) Der durch Hydrolyse in schwacher Siiure 
aus den Nebenschilddriisen von Rindern gewonnelie Extrakt wurde durch Aus- 
salzen, Dialyse u. isoelektr. Fraktionierung gereinigt. Es ist eine eiweiBartige kom- 
plexe, haltbarc Substanz. Sie bewirkt bei n. Hunden u. solclien ohne Nebenscliild- 
driisen in 12—16 Stdn. Anstieg des Ca im Blut von n. 10—11 mg °/0 auf 16—17 mg 
°/o, bei Tieren ohne Nebenschilddriisen von 8—9 mg % auf 13—14 mg %. Auch 
in tiefer Narkose tritt Ca-Zunahme ein. W enn man sofort bei Auftreten yon Er- 
scheinungcn yon Hypercaleamie (Erbrechen) aufhort, kommen die Tiere noch bei 
15—23 mg-% durch; wenn man die Injektionen aber fortsetzt, so gehen alle Tiere 
zugrunde. H ilfe wurde noch nicht gefunden. Einmalige selbst sehr groBc Dosen 
sind relatiy ungefiihrlich, melirmalige meist todlich. — Gleichzeitige Injektion von 
Guanidin erzeugte Tetanie neben der Hypercalciimie; in etwa der gleichen Zcit wie 
wenn ParathyrCoidextrakt allein injiziert war, trat bei diesen n. Hunden der Tod 
cin. — N. u. Hunde ohne Nebenschilddriisen zeigten die glęiche Ca-Steigerung 
durch das Hormon."— JEinheił =  ‘/ioo der Extraktmenge, die bei n. Hunden yon 
etwa 20 kg in 15 Stdn. Ca im Blut um 5 mg-% im Durchschnitt erlioht. — Die 
Anderungen von N, Cl, Blutmenge, Nicht-EiweiB-N wurden meist auf die Blut- 
entnahmen bejsogen. (Journ. Biol. Chem. 6 4 . 485 —  507. Edmontou, Alberta 
Uniy.) M O ller.

Cl ara Jacobson, Der gcgcnwćirtigc Stand der Physiologie der Nebenschilddriisen. 
Ergebnisabhandlung. „Ais Gifte, die die tetan. Erscheinungen bedingen, kommen 
NH3 u . Xanthbl nicht in Betracht, wohl aber Guanidin u. Methylguanidin.“ (Ergebn. 
d. Physiol. 2 3 . 180—211. 1924. Chicago, Hull pliysiol. lab.; Ber. ges. Physiol. 3 0 .  
770. Ref. F r o m b e r g .) Op p e n h e im e r .

P. H. F isch er , Uber die Rollc der Purpurdriise bei der Stachelschneeke und der 
Purpurschnecke. Es wird besonders auf die Rollc liingewiesen, die die Purpur- 
driisen bei der Geschleelitsfunktion der Weibchen spielen. (C. r. d. l ’Acad. des 
Sciences 1 8 0 ;  1369—71.) II irsch -K au ffm ann .

G. A m antea, D ie Wirkung des Pilocarpins, des Durstes und der experi»ientellen 
Blockierung der Yagu$ncrven auf die Magensekretion. Pilocarpin regt Sekretion der 
Magcndriisen an. (IIundeverss.) (Arch. di Fisiol. 2 2 . 211—28. 1924. Rom, Inst. 
di fisiol.; Ber. ges. Physiol. 30. 727. Ref. v. S k r a m l ik .) O p p e n h e im e r .

A. T ournade, M. Chabrol und P. E. W agn er , Ilemmende Wirkung des 
cocainisierten Bulbits au f die Adrenalinsekrełion w id  physiologische Adrenalindmie. 
Mit sog. Anastomosenliunden u. Cocainisierung des Bodens des 4. Ventrikels liiBt 
sich nachweisen, daB an dieser zentralneryosen Stelle ein regulator. Zentruin fiir 
die Adrenalinsekretion sitzen muB. (C. r. soc. de biologie 9 3 . 160—61. Alger. Lab. 
de physiol.) Op p e n h e im e r .

R o llin  R. Durant, Vergleichende Wirkung von Adrenalininjektionen a u f Blut- 
druck und Magen-Darmbewegungen. An 10 Hunden, 4 Katzcn u. 13 Kaninchen 
wurden die Verss. angestelltu. gefunden, daB bei Katzen u. Hunden durch Adrenalin- 
darrcichung die Blutdrucksteigerung nur auf Kosten der gastrointestinalen Motilitfit 
erfolgt. Bei Kaninchen liingegen steigt der Blutdruck bis iiber die Norm nach 
Adrenalininjektion, ohne daB eine besondere Wrkg. auf den Gastrointestinaltraktus 
beobachtet wurde. Drei yon 13 Kaninchen reagierten nach Adrenalin mit einer 
Blutdrucksenkung, u. zwar trat dieselbe bei 2 yon ihnen nach Darreichung einer 
groBeren Dosis auf, wiihrend mit einer kleinercn Dosis bei dcmselben Tiere Blut-
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drucksteigerung lieryorgerufen werden konnte. Durcli lang anlialtende Adrenalin- 
injektionen wird eine Ubererregbarkeit beim Kaninchen erzielt, die sieli in einer 
abnormen Peristaltik iiuBert, sobald die Injektion unterbroeben wurde. (Amcr. 
Journ. Physiol. 7 2 . 314—19. Ohio, Univ.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

N il3 B erg g ren , Der Einflufi eines E xłrakts von Lymphdriisen, guergestreifłen 
Mwskeln und B lut au f die Adrenalinwirkung ani Ułerus und Darni. Yon einem An- 
tagonismus der im Titel genannten Extrakte, iiberhaupt von Organausziigen, gegen- 
ttber Adrenalin kann nieht gesprochen werden. Am Uterus besteht sogar Synergis- 
mus, am Darm z. T. Syncrgismus, z. T. Antagonismus. D ie wirksamen Organ- 
substanzen sind in vivo wahrsclieinlich im Blut garnicht vorhanden, sondern werden 
erst bei der Auszugherstellung gebildet. Sie sind ziemlicli hitzebestiindig, etwas 1. 
in A. u. unl. in A. Quantitative Betraehtungen lassen es ausgesclilossen erscheinen, 
daB Aminosiiuren eine Rolle spielen konnten. (C. r. soc. de biologie 93. 197 
bis 200.) Op p e n h e im e r .

N ils  B erggren , Uber den Grad der Yerstarkung der vasomotorischen Adrenalin
wirkung durch Organecctrakte. (Vgl. vorst. Eef.) Es wird yersucht, die quanti- 
tatiyen Beziehungen festzulegen, die zwisehen der Adrenalinuirkg. am GefsBpriiparat
u. ihrer Vcrstarkung durch Organextrakte bestehen. Am starksten wirksam er- 
wiesen sich Lymplidrusenextrakte. (C. r. soc. de biologie 93. 201—3. Upsala, Inst 
de pharmacol.) ' " Op p e n h e im e r .

Carl A x e l B rodd , Der Einfluf} einiger Gruanidinde>~ivate au f die vasomołorische 
Wirkung des Adrenalins. K rcatin  u. Arginin verstiirken die vasokonstriktor. Wrkg. 
des Adrenalins, oder besser: sensibilisieren die GefiiBe fiir Adrenalin, da Arginin 
allein keine GefiiBwrkg. besitzt u. Kreatin sogar ausgesprochen gefiiBerwciternd 
wirkt. (C. r. soc. de biologie 93. 203—7. Upsala, Inst. de pharmacol.) O p p e n h .

G. M ansisca lco , Uber die Beziehungen zicischen den blułdruckherabsetzenden 
Wirkungen der Pankreasextrakte und der durch Adrenalin verursacliten Blutdruck- 
steigerung. Es liiBt sich weder ein physiol., noch ein chem. Antagonismus von 
Adrenalin- u. Pa)iArrcasextrakten nachweisen. (Ann. di clin. med. e di med. sperim. 
14. 383—412. 1924. Palermo, Istit. de patol. spec. med.; Ber. ges. Physiol. 3 0 . 7G0. 
Ref. L a q u e r .) Op p e n h e im e r .

W illia m  S. C ollens, D ie Blutversorgung des Pankreas und einigc Durchblutungs- 
versuche. Es bestehen yiele Anastomosen zwisehen der Arteria pancreaticoduode- 
nalis superior u. inferior. — Durchspulung des Pankreas mit NaCl-Lsg. bewirkt 
keine Glueosurie u. keine Anderung des Blutzuckers. — Bei Durchspiilung der 
Leberartcrien kann Glueosurie auftreten ohne nennenswerte Zunahme des Blut- 
zuckergehalts. — Die Starkę der Durcliblutung der Leberarterie reguliert die Zucker- 
ausscliwemmung aus der Leber. (Journ. Biol. Chem. 6 4 . 461—72. Corncll Univ. 
Med. Coli.) MOl l e r .

H e d w ig  L an geck er und W ilh e lm  W iech o w sk i, D as Fanh-eashormon. Mit 
den bisherigen Darstellungsmethoden fiir das Pankreasliormon werden auch aus yielen 
anderen Organen bluckzuckersenkende Stofte gewonnen, dereń Wirkungsart aber von 
der des Prod. aus Pankreas verschieden ist. Es konnen solche Stoffe also auch in der 
blutzuckerwirksamen Fraktion des Pankreas bei den gewohnl. DarsŁ-Methodcn vor- 
handen sein. Bei Anwendung einer neuen Methode (Aussalzen des Roliinsulins mit K- 
Lactat u. nach Losen in W . Ausfiillung mit 1-n. HC1) wird n u r  aus Pankreas eine 
blutzuckerwirksame Fraktion erhalten, nicht aus anderen Organen. Die so erhaltene 
Substanz ist 2—5fach so wirksam wie die bisherigen Priiparate u. diirftc das 
Pankreasliormon frei von anderen blutzuckerwirksamen Substanzen enthalten. Der 
nicht kryslallisierbare Stoff zeigt die chem. Rkk. einer schwefelreichen Albumose. 
(Klin. Wchschr. 4 . 1339—43. Prag, Pharmak. Inst) M e ie r .
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E m il A bderhald en  und E rnst G ellhorn, Beilrag zur Kenntnis der Wirkungen 
des Insulins. Infolge ihres Gehaltea an GjHJOII) labmen kaufliche Insulinpriiparate 
Warmbliiterdarmmuskel u. Uterusmuskel. Phenolfreies Insulin bewirkt am Diinn- 
darm (Ratte) u. Dickdarm (Mcerscliweinchen) kurz dauernde Tonusherabsetzung, 
dann Erregung von Tonus u. Kontraktioncn. Am Meerschweinchendunndarm u. 
Osophagus des Frosclies kam es nur zur Erregung. Dasselbe fand sicb beim vir- 
ginalen Uterus von Ratte u. Katze. Am grayiden Rattenuterus dagegen saben Vff. 
Tonusverminderung. — Unterschwellige Konzz. von Insulin -erhohen die Wrkg. von 
Clwlin u. Adrenalin. Insulin sclieint mebrere die sympath. u. parasympatb. Endi- 
gungen erregende StofFe zu enthalten. Durcb Aeetylierung wurden sehr kleine 
Mengen Cholin naebgewiesen. Sie bewirken yielleicht bei groBcn Dosen den schein- 
baren Antagonismus zu Adrenalin. (P f l Og e r s  Areb. d. Physiol. 208 . 135—45. 
Halle.) M u l l e r .

E rnst F r ied r ich  M uller, H erb ert J. W ien er  und R enee P. W ien er, U ber 
den Mechanismus der Insulinwirkung. Intracutane Insulininjektion wirkt bei n. 
ICaninchen in der ersten Stde. etwas starker auf den Blutzucker ais subeutane u. 
mtrayeuose Injektion. Beim Menscbeu erzeugen nur genau neutrale Lsgg. von 
ganz reinem Insulin intraeutan keine Hautnekrosen! Beim n. Menscbeu saben Vff. 
nur nach kleinen Dosen intraeutan einen fruheren Beginn des Zuckerabfalls u. eine 
geringe Verlangerniig der Wrkg. gegenuber subcutaner Lijektion. — Beim Diabe- 
.tiker behaupten Vff. intraeutan wesentlich schnellere u. intensiycre Wrkg. erzielt 
zu,haben. Sie sahen gesteigerte Glykolyse nur nach subcutaner Injektion in der 
ersten Stdn., nach intracutaner dagegen Yerminderung der Glykolyse. Daraus 
schlieCen sic, daB im zweiten Fali Insulin ycrlangsamt resorbiert w ird, daB es in 
der ersten Stde. Uberhaupt nicht ins Blut gelangt. D ie Wrkg. auf den Blutzucker- 
spiegcl gehe auBerlialb des Blutstromes vor sich. — Ein Depot von Insulin wirke 
wie Pankrcaserreguug auf neryosem parasympatb. W ege u. beeinflusse die B. von 
Glykogen in der Leber. D iese neryose Wrkg. hangę sehr wenig von der Dosis 
des Insulins ab. Sie sei am stiirksten von der Haut aus, fehle bei intravenoscr 
oder peroraler Zufuhr. (Munch. mcd. Wchschr. 72. 10G1—64. 1114—17.- New  
York.) M u l l e r .

K urt K arger, Zur Fi-age der Zweiphasenwirkung der Hormone. Die Tatsache, 
daB Elektrolyte an sich den Blutzuckerspiegel heraufsetzen, ist nach Vf. ausschlag- 
gebend aucli fiir das stiirkere Hervortrcten der Blutzuckersteigerung bei kombinierter 
Verabreicliung von Insulin -j- Elektrolyten. Durch die senkendc Kraft des Insulins 
koinmt es erst mit zeitlicher Verschiebung zur Auswrkg. der Elektrolytenkomponente. 
Die starkere Blutzuckersteigerung auf Elektrolyte uberhaupt ftthrt Vf. auf kolloidale 
A erschiebungf im Blutplasma zuriick. (Klin. Wchschr. 4. 1165—66. Magdeburg- 
Sudenburg, Med. Klinik.) F r a n k .

J o se f F ritz , Zur Frage nach der sub- und intracutanen Insulmzufulirung. Die 
tiefste Herabsctzung des Blutzuckers wurde bei subcutaner Einspritzung bereits in
3 Stdn., bei intracutaner erst in 7 Stdn. erreicht. Bei der letzten ist die erfolgte 
Erniedrigung jedoch um etwa 14% der gesamten subcutanen Wrkg. tiefer gewesen, 
Wobei bei dieser in der 4.—7. Stde. schon ein langsames Ilinaufsteigen des Zueker- 
spiegels zu bemerken war. Beide Zuckerniyeaus yerliefen in der 2.—3. Stde. fast 
parallel. (Munch. med. Wchschr. 72. 976—77. Lemberg, Univ.) F r a n k .

E. R u d eck , Insulin, vom Standpunkt der spekulatwen Chemie. Vf. bałt, ohne, 
eigeue Verss. angestellt zu haben, „Insulin fiir eine Substanz, welche ais wirksames 
Hormon freien oder labilen Sauerstoff besitzt. Durch Injektion wird dieser dem 
OsyhSmoglobin ais Durchgangsstelle zugefiihrt. Von hier aus wird er in ozoni- 
sierter Form den Wirkungsstellen zugeteilt“ Es konnten sich im Korper Acetyl-
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liiimoglobine bilden, aus deneri CO-Hb-Verbb. resultieren. (!!) (Pharm. Ztg. 70. 
902—4. Breslau.) M O lle r .

H. E lia s , Inmlinbehandlung. Kurze Aufziihlung der Indikationen, indiyiduellen 
Dosierung. (Wien. klin. Wchschr. 38. 710—11.) ' M O lle r .

Piero Malcovati,- Untersuchwigen iiber die Alkalireserve des Blutes bei der 
Insulintlierapie. 00.,-Kapazitat ist unabhiingig von Blut- u. Harnzucker; Insulin 
setzt sio herauf. (Boli. d. boc. med.-chir. Payia 3 6 . 473—507. 1924; Ber. ges. 
Physiol. 3 0 .  746. Ref. L e s s e r .)  O p p e n h e im e r .

G. Poggio, Yergleichende Untersuchung da- Glykamie, Glykosurie, Ketonkorper- 
bildung, des respiratorischen Quołienten beim Diabeiiker unter Insulintlierapie. Gas- 
wechselunterss. an mit Insulin behandelten Diabetikern, auf Grund dereń Vf. die 
Meinung .iiuBert, Insulin beeinflusse den Gesamtstoffweehsel u. nicht allein die 
Kolilehydratverbrennung im Sinne einer Steigerung. (Rif. med. 4 0 . 1129—33. 1924. 
Genua, Istit di clin. med.; Ber. ges. Physiol. 30. 8S6. Ref. L e s s e r . )  O p p e n h e im e r .

A. Bickel und 0 . Kauffmann, Uber den Einflufi der Ionen au f die Insulin- 
loirhing am dysoxydablen Harnkohlenstoff. Vorl. Mitt. Aus Verss. der Vff. geht hcrvor, 
daB Insulin nur dann seine Wrkg. in n. Umfange ausuben kann, wenn der Korper 
iiber einen gewissen Vorrat an einem bestimmten Mineralstoffgemisch yerfiigt, die 
Insulinwrkg. also mit der Ionenwrkg. verkoppelt ist. Der Angriffspunkt der Insulin- 
wrkg. ist wohl mit an der Zellgrenzfl&clie zu_suchen, die Stoffwechselstorung beim 
Diabetes besteht zum Teil wenigstens darin, daB der Zucker nicht in genugendem 
MaBe in die Zelle eindringen kann. D ie bei der Ayitaminose gesteigerte Mineral- 
stoffausscheidung geht unter der Wrkg. des Insulins zuruck, im allgemeinen werden 
um so weniger Salze ausgeschieden, je weniger C eliminiert wird. (Munch. med, 
Wchschr. 72. 976. Berlin, Univ.) F r a n k .

Arneth., Uber insulinresistente Diabeiiker. Klin. Bericht. Vf. fand, daB die 
i?iSM?inwrkg. durch eine die Entzuckerung begiinstigende Darreiehung yon Opium 
unyerhiiltnismaGig stark unterstutzt wird. (Klin. Wchschr. 4 . 1169—70. Munster
i. Westf.) F ra n k .

J. K. Parnas und M. Taubenhaus, Uber den Ammoniakgelialt und die Ammo- 
niakbildung im Blute. III. Mitt. D ie Entstehung des Blutammoniaks. (II. ygl. 
Biochem. Ztschr. 155. 247; C. 1 9 2 5  I. 2570.) Das NH3 des Blutes stammt nicht 
aus dem X der Amińosauren oder aus kolloidalen Prodd. Im enteiweiBten Blut 
ist ein Stoff enthalten, der vom Blute zu NII3 zersetzt wird. (Biochem. Ztschr. 159. 
298—310. Lwów.) M O lle r .

E . Tartej eanu, D ie Bestbnmung des Harnstoffs im B lut des normalen Hundes. 
Es werden im Lauf eines Tages zu yerschiedenen Zeiten entnoinmene Blut- 
proben eines Hundes auf Harnstoff untersucht. D ie aufgefiihrten Tabellen zeigen 
einen deutlicŁen Anstieg u. allmiihlichen Abfall der Harnstoffmengen im Verlauf 
eines Tages. (Bulet Soc. de Chimie din Romania 7. 36—37. Bukarest, Fac. de 
mćd. vet.) H a n tk e .

E. Louis Backman und Allan Beskow, D ie Wirkung des Extrakts von 
„Amanita nmppa“ au f die Blutzusammensctzung. Das Gift des Knollenbliitter- 
schwamms oder yerwandtcr Arten ruft schwere Veriinderungen im Blutbild heryor 
(Thrombopenie, dann Vermehrung der Plattchen iiber die Norm, mit Leuko- 
eytose usw.), so daB im Einklang mit anderen Literaturangaben yermutet wird, daB 
die todliche Wrkg. durch die YerSnderungen im Knoehenmark bedingt sind. (C. r,
soc. de biologie 9 3 . 193—97. Upsala, Inst. de pharmacol.) O p p e n h e im e r .

C. A. Mills und A. P. Methews, D ie beiden physiologisclien Mechanismcn der 
Blutgerinnung. Es gibt 2 thromboplast. Substanzen: l.E ephalin , ident. mit Cytozym,
u. 2. Gewebsfibrinogen. Einmal bildet sich Fibrin aus dem Blutfibrinogen u. ThrombiB, 
das andere. Mai aus Ca u. dem Fibrinogen der Gewebe u. des Blutes. Citratplasma
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unter Ca-Zusatz durch Gewebsfibrinogen zur Gerinnung gebracbt, Sndert Beinen 
Serozym- (Prothrombin-)gehalt niclit. Durch Iieplialinzusatz ist dieser Thrombin- 
gehalt steigerbar. Plasma, durch Keplialin -f- Ca zur Gerinnung gebracht, yerliert 
seinen Serozymgehalt, so daB auch weiterer Kephalinzusatz nicht mehr aktiyiert; 
Das Serozym, des. n. Serums wird durch Kephalin (wozu freies Ca.notig ist), nicht 
aber durch Gewebsfibrinogen aktiyiert. D ie Thrómbokinase von Mo r a w it z  ist ein 
Gemisch von Kephalin u. Gewebsfibrinogen. Durch Ca-Phospliat, das durch NaOH 
im Blut zur Fiillung gebracht wird, kann Serozym yollstandig adsorbiert werden, 
Dieses serozymfreie Plasma kann durch Gewebsfibrinogen koaguliert werden. (Arch. 
intern, de pliysiol. 24. 73—103. 1924. Cincinnati, univ.; Ber. ges. Physiol. 30 . 
906—7. Ref, M. J acoby .) Op p e n h e im e r .

Edgar Wóhlisch, Untersuchungen zur Thrombinlehre Alexander Schmidłs. Mit- 
teilungen uber Blutgerinnung N r. 10. (Vgl. Biochcm. Ztschr. 153. 456; C. 1925. I. 
2571.) D ie Wirkungsstarke A. Schmidtsclier Thrombin-Lsgg. hiingt yon der Starkę 
der Gerinnungsaktiyitat des yerwendeten Ausgangsmaterials ab. Stark aktiyes 
Materiał liefert yiel, schwach aktiyes wenig Thrombin. So liefert frisclies Serum 
sehr wirksames Thrombin, Osalatplasma desselben Blutes nur Spuren. Prisches, 
direkt in A. aufgefangenes Blut liefert, wie A. S c h m id t  gefunden, nur Spuren 
Thrombin. Thrombin bildet sich erst n a ch  Austritt des Blutes aus den Blut- 
gefaBen, nicht, w ie S t u b e k  annimmt, auch im stromenden Blut. (Biochem. Ztschr. 
159. 288—97. Wiirzburg.) M O lle k .

E. Louis Backman, G. Edstróm, E. Grata und G. Hultgren, Die Wirkung 
des Calciumchlorid8 und Natriumcitrats au f den Thromboeyten- und Leukocytengehalt 
des Blutes. CaCla u. Na-Citrat yerursaehcn einen yorubergehenden Sturz der Throm- 
bocytenzahl, obwohl beide Substanzen einen entgegengesetzten EinfluB auf die 
Gerinnung ausiiben. D ie Leukocytenkurye dagegen geht nach Na-Citrat ziemlich 
stark herunter u. steigt auf CaCls , wenn auch nur yoriibergchend. (C. r. soc. de 
biologie 93. 183—86.) O p p e n h e im e r .

E. Louis Backman, G. Edstróm, E. Grahs und G. Hultgren, D ie Wirkung 
des Adrenalins, des Histamins und des Nicotins a u f die Zahl der Thromboeyten und 
Leukoeyten im Kaninchenblut. (Vgl. yorst. Ref.) Histamin, welelies eine yermehrte 
Adrenalinsekretion der Nebenniercn yerursaclit, ruft eine Yermehrung, wahrend 
Nicotin, das die Adrenalinsekretion liemmt, eine Verinindcrung der Thrombocyten- 
zahl heryorruft. Es wird dem Adrenalin deshalb eine Reizwrkg. fur die Throm- 
boćytonproduktion zugedacht. (C. r. soc. de biologie 93. 186—89.) O p p e n h e im e r .

E. Louis Backman, G. Edstróm, E. Grahs und G. Hultgren, Die Wirkung 
des Aeetylcholins, Pilocarpins und Atropins au f die Zahl der Thromboeyten und Leuko
eyten im Kaninchenblut. (Vgl. yorst Ref.) Acetylcholin hat nur in todlichen Dosen 
EinfluB auf Thromboeyten- u. Leukocytenzahl. Atropin yermindert deutlich die 
Thromboeyten, yermutlich entsprechend seiner Hemmungswrkg. auf die Adrenalin
sekretion, wahrend der bekanntlich fordernde Pilocarpinreiz auf diese scheinbar 
nicht stark genug ist, die betr. Blutwerte zu andern. (C. r. soc. de biologie 93. 
190—93. Upsala, Inst. de physiol. et de pharmaeol.) O p p e n h e im e r .

E. D. Plass, Die Durehlassigkeit der Placenta. III. Die Aminosauren, der 
Nieht-Protein-N, Harnstoff und Ham saure im fótalen und miilterlichen Gesamtblut, 
Plasma und Blutkorperchen. Unter Mitarbeit yon C. W. Matthew. (II. vgl. Journ, 
Biol. Chem. 56. 309; C. 1923. HL 1288.) Wahrend die Aminosauren u. der Nicht-' 
Protein-N im normalen fotalen Blut in hoherer Konz. yorhanden sind ais im miitter- 
lichen, findet sich Harnstoff gewohnlich in gleicher Konz.; die Harnsaure ist bis- 
weilen im fotalen Blut in hoherer Konz., aber raeistens in gleicher Konz. wie im 
miittcrlichen yorhanden. (Buli. Johns Hopkins Hospital. 36. 393—402. Detroit, 
Henry Ford Hospital.) H O c k e l.
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L. Jullien und Martin-Rosset, D as Cholesterin des Blutserums bei Tuber- 
kuldsen. Der Cholesteringelialt des Serums bei Lungentuberkulose ist iu keiner 
W eise abhiingig von der Art, Form oder Schwere der Erkrankung. (C. r. soc. de 
biologie 9 3 . 177—78. Lyon, Hosp. Viłlemanzy.) O p p e n h e im e r .

Chalier, Boulud und Chevallier, iiber die Beziehungen zwischen dem Refrak- 
tionswert, der Viscositat und dem Albumingehalt des Blutserums. Refraktometerwerte
lassen niebt mit geniigender Siehcrheit Sehliisse auf den Albumingehalt des Serums
zu. Best. mit chem. Methoden u. Bereehnung nach Refraktionsindes gehen aus- 
einander. Auch die Yiscositiit gibt kein Bild iiber den Albumingehalt. D ie Werte 
laufen nicht einmal parallel. Viscositatsbestst. sagen iiber die Albuminmenge nichts 
aus, vielleicht etwas iiber den physikal. Zustand der Albuminę. (C. r. soe. de 
biologie 9 3 . 173—75. Lyon, Klin. Prof. R o q u e .) O p p e n h e im e r .

Walter B. Meyer und Jakob Jahr, D er Nachweis chininresistenter Lipasen 
im Serum in seiner Bedeutung fiir die klinische Beurteilung von Lebererkrankungen. 
Diagnost. Verwertung der Differenzierung verschiedener Lipasen durch Gifte im 
Serum. (Mittl. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. 3 8 . 223—36. 1924. Berlin, Krankenh. 
W estend; Ber. ges. Physiol. 3 0 . 744. Ref. B lo c h .)  O p p e n h e im e r .

Roberto Carcamo, Untersuchung iiber die Zersetzungsprodukte der Bakterien- 
kulturen. D ie Aminosauren und die Yaccinen. Ihre immunisierende Wirkung und 
ihr zellerrcgender Einflufs. Theoret. Erwagungen iiber die Wirkungsweise der 
Vaceinen fiihren zu der Annahme, daB ihre Wirksamkeit bei schon yorlicgenden 
infektiosen Erkrankungen bedeutend gesteigert oder uberliaupt erst zur Geltung 
gebracht werden wiirde, wenn man die sonst innerhalb des Organismus zu leistende 
Aufspaltung der spezif. EiweiBkorper yorwegńShme. Die Rkk. der ungespaltenen 
Vaccinen sind nur yon anapliylakt. Natur, die durch sie bedingte AuliSufung von 
Antikorpern yerschlimmert die tox. Prozesse u. schwacht die Abwehrrkk. Bei Ver- 
wendung der abgebauten Vaccinen sollte dagegen Anregung der Stoff\vecliselvor- 
gange u. daher auch der Abwehrrkk. von Anfang an eintreten. Seit Jahren hat 
Vf. derartige, ais Biosine bezeichnete Vaccinen liergestellt u. seine Yoraussetzungen 
bestatigt gefunden. D iese Biosine sind dabei vollig unschadlich, mit jeder anderen 
Beliandlungsart yertriiglich, erzeugen weder ortliche noch allgemeine Rkk. u. unter- 
driicken yollig die anaphylakt. Erscheinungen. Am wertyollsten sind dic poly- 
yalenten. Man yerwendet dazu nicht nur das jeweilige spezif. Protein, sondern 
auch die Proteine derjenigen Bakterien, die bei jeder Krankheit mitwirken. Am 
zweckmiiBigaten sind demgemaB die „Autobiosine11 aus von dem einzelnen Krankeu 
stammenden Prodd. Biosin, in dem so durch einen SpaltungsprozeB die typ. Proteine 
yerschiedener Mikroorganismen yereint sind, wird a is . „antitos. Biosin" bezeichnct.

D ie zur Herst. dienenden Bouillon- oder Agarkulturen werden bei pn =  7,5 
bereitet, die Bouillon nach Strono durch Mazeration bei 0° liergestellt, nach 
schnellem Aufkochen tiber feines Glaspulyer filtriert, um die Vitamine zu kon- 
aeryieren. Von jeder Bakterienklasse werden melirere Arten yerschiedener Herkunft 
benutzt. Siiurefeste Bacillen werden zuniichst mit A. u. A. bchandelt, der eiweiB- 
haltige Riiekstand mit A. gewaschen, mit A. bei gcwohnlicher Temp. sterilisiert u. 
reichlich mit NaCl-Lsg. nach dem Yorgange yon B esbedka gewaschen. Die 
Hydrolyse wird nach Aufschwemmen in physiol. Lsg. zuerst mit l% ig. HC1 u.
0,5% Pepain, dann nach Zugabe yon NaOH in leichtcm UberschuB mit wenig 
Trypsin u. Pankreassaft bewirkt. Sie soli moglichst langsam, u. bei der fiir jede 
Kultur gunstigaten Temp. erfolgen. — Es wird iiber klin. Erfolge mit den Biosinen, 
besonders auch bei Tuberkulose im Anfangsstadium, berichtet. (Journ. Pliarm. de 
Belgiąuc 7. 449—52. 465—68. 481—83. 497—99. La Plata. Ubersetzer O. vaN 
ScpooR.) S piegel.
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H. V lś,de3CO, Uber den mineralischen Phosphor in  der Milch. Der P-Gehalt 
der Milch ist verse)nedcn groB. Es ist aber festgestellt worden, daB bei Milch- 
kiihen kurz vor dem Auftreten der Tuberkulose der P-Gehalt der Milch sinkt. 
Durch dauernde Kontrolle der Milch in dieser Riclitung ist also ein Mittel gegeben, 
die Ubertragung der Tuberkulose rechtzeitig zu yerhuten. D ie Best. des P  ge- 
schieht am schnellsten nach der Methode von Co pa u x  (C. r. d. 1’Acad. des sciences 
173. 656; C. 1 9 2 2 . IV. 212). (Bulet. Soc. de Chimie din Romania 7 . 31 
his 32.) H a n t k e .

C. Netiberg und A. Gottsehalk, Uber die Bedeutung der Acetaldehydbildung 
im Froschmuskel und ilire zalilenmafiige Beziehung zur Atmung. (Vgl. Biochem. 
Ztschr. 151. 169; C. 1 9 2 4 . II. 2349.) Mit Hilfe des A b fa n g y e r f. mit CaS03 konnte 
bei der Atmung zersclmittener Froschmuskulatur die B. von Acetaldehyd nacli- 
gewiesen werden. Dabei nehmen mindestens 37—45°/o des yerbrennendcn Kohlcn- 
hydrates den W eg iiber CH3CHO. (Biochem. Ztschr. 1 5 8 . 253—56. Berlin-Dalilem, 
Kaiser WlLHELM-Inst. f. Biochemie.) H esse .

Barnett Sure, Aminosauren bei der Emahrung. IX . Die Bolle von Alanin und 
Indol bei der Synthese von Tryptophan durch den tierischen Organismus. (VIII. vgl. 
Journ. Biol. Chem. 5 9 . 577; C. 1 9 2 4 . II. 1702.) Der Mangel an Tryptophan im 
Mais-EiweiB ist die Ilauptursache des unzureichenden Wachstums bei Maisftttterung. 
Der tier. Organismus hat nicht die Fiihigkeit, bei oraler Darreieliung von Alanin 
u. Indol das Tryptophan aus diesen beiden Bestandteilen aufzubauen. (Amer. Journ. 
Physiol. 7 2 . 260—263. Fayetteyille, Uniy. Arkansas.) H ie s c h -K a u f f m a n n .

Erich Nassau und Herbert Pogorschelsky, Uber den Vitamingehalt der 
Ziegenmilch. Es konnte erwiesen werden, daB der TOamingehalt der Ziegenmilch 
bei der n. Fiitterung der Ziege zwar nicht gleich Nuli ist, daB er aber nicht aus- 
reicht, Meerschweinchen vor Skorbut zu schiitzen. Dementsprechend belief sich 
die Dauer des Skorbuts auch in todlich endenden Fiillen auf etwa 8 Wochen, 
wiihrend bei vollig yitaminfreier Erniihrung das Meerschweinchen schon in der
з. Woche eingelit. Wurde die Ziege yitaminreich ernahrt (neben der iiblichen Kost
tiiglich der Saft yon 3 Apfelsinen) so blieben die mit der Milch dieser Ziege er- 
niihrten Meerschweinchen gesund. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 985—86. Berlin, 
Waisenhaustu. Kinderasyl.) F r a n k .

Arthur D. Holmes und Madeleine G. Pigott, Vitamingchalt von Lebertranen. 
XIII. YUamin A-Gehalt von „Hundeftsch'‘-Leberdl. (Vgl. S. 942.) Konstanten des 
Lebertrans yom Hundefiscli (dogfish): D .25 0,9153. Brechungsindcx20 1,4762. Ver- 
scifungszahl 169,3. Jodzahl 145,8. Freie Fettsśiure 0,2641%. Durch Fiitterung yon 
Albinoratten ohne Vitamin A wurden typ. Krankheitserscheinungen heryorgerufen
и. dann 0,18—4 mg des Trans tiiglich zugefiigt. Ergebnis: mindestens 1 mg muB
verfiittert werden, um die Ratten aufzuzielien. (Ind. and Engin. Chem. 1 7 . 310 bis 
311. E. L. P a t c h  Co. Boston.) MOl l e r .

Atherton Seidell, Uber die Abscheidung des antinewitischen Vitamins. Be- 
schreibung eines Abscheidungsverf., wodurch der aktiye Stoft’ der Hefe etwa 100-fach 
konz, wird: D ie Hefe wird mit "W. ausgezogen, das Protein bei 90° koaguliert u. 
das Vitamin im Filtrat an Fullererde adaorbiert. Aus der letzteren wird es durch 
Ba(OH)j ausgezogen, die Lsg. mit H 2S 0 4 neutralisiert, filtriert, eingedampft, mit 
A. ausgezogen u. aus wss. Aceton ais Pikrat niedergeschlagen. Fraktionierung 
durch 50%ig. wss. Aceton, Entfernung der Pikrinsiiure durch Nitron, wie niiher 
beschrieben. Das Pikrat beginnt bei 100° zu sintern u. bei 110—120° sich auf- 
zublahen. Etwa 3 mg des Konzentrates heben Gewichtsyerluste von mit poliertem 
Reis gefiitterten Tauben auf. Yermutlich liegt entweder der reine antineurit. Stoff 
selbst oder ein Gemenge nahe yerwandter Komponenten desselben yor. (Chem.

VH. 2. 79
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Weekblad 2 2 . 353— 56. W ashington, Hygien. Lab. des U. S. Public Health 
Serv.) ’ G r o s z f e ld .

Domenico Ganassini, Kunstliche Heratellung von Yitamin B . Ilydrolyse von 
Hefenucleinsaure mit 20°/o HC1 3 Stunden lang, Neutralisation, Filtration; es ver- 
lief in 1 Fali die Hydrolyse derart, daB im Filtrat eine im Sinne von Vitamin B 
wirksame Substanz gefunden wurde, die mit ammoniakal. AgNOa u. Ausfflllen mit 
Pikrinsaure sich „reinigen11 lieB. (Boli. d. soc. med. chirurg. 3 6 . 476—80. 1924. 
Pavia, Ist. d’ig .; Ber. ges. Physiol. 3 0 . 715. Ref. L a q u e r .)  O p p e n h e im e r .

L. Random u n d  E. Lelesz, Yergleichcnde Untcrsuchungen iiber die arłerielle 
GltjTcamie und den Glglcogengehalt der Leber bei n. Tauben und bei Vitamin-B-frei 
emahrten Tauben. A n 90  T a u b e n , d ie e tw a  450  g  sch w er  w aren  u. te ils  e in e  naturliche  
te ils  e in e  k u n stlic h e  N a h ru n g  o lm e  V itam in  B  erh ie lten , w u rd e im  B lu t der „sucre  
lib r e “ nach  der M etliod e vo n  BlERRY und  P o r t i e r ,  der „su cre  p ro tć id iq u e“ n ach  der 
M etliode v o n  B i e r r y  und R a n d o in  u. der G ly k o g en g ch a lt  der L e b e r  nach  der 
M ethode von  B i e r r y  und G r u z e w s k a  b e st im m t D a s arterie lle  B lu t  entbitlt bei 
der n . T a u b e  0 ,9— 2,0 g  fre ien  Z u ek ers —  a u f  1000 ccm  B lu t b erec lm et —  u.
0 ,7 — 0,85  g  an das E iw e iB  geb u n d en en  Z uekers. B e i E rnah ru n g o h n e  V itam in  B  
erh alt m an in  der ersten  P er io d e  (n. G ew ic lit , n . T em p ., k e in e  Sym ptom e) ahnliclie  
R e su lta te , spater (S inken  der T em p . u. d es G ew ic lits , L ah m u n gsersch ein u ngen)  
s te ig t  der fre ie  Z u ck er an  u . erre ich t zur Z eit der K ram p fp eriod e se in  M asim um  
(2,8 g), w iilirend  der E iw eiB zu ck er nur e in e  sc h w a c lie  Z unahm e erfiihrt. D er  
G ly k o g en g eh a lt  der L eb er v e r sc h w in d e t b e i V itam in  B  fre ier  K o st n ich t, w.cnn 
e in e  g u te  k u n stlich e  N a h ru n g  g ere ich t w ird . D ie  durch  M an gel an V itam in  B  
h erv o rg eru fen e  S torun g im  N a b ru n g sg le ic lig ew ich t h in d ert w ed er  d ie  A u fsp eich eru n g  
v o n  G ly k o g en  n och  d ie  A b g a b e  v o n  Z ucker in s B lu t, aber ih re  F o lg ę  ist , daB der 
O rgan ism us e in er  S ubstanz b erau b t w ird , d ie d irek t od er  in d irek t fiir  d ie  Zucker- 
v erb ren n u n g  u n en tb eh rlieh  ist, (C. r. d. l ’A cad . d es sc ie n c e s  1 8 0 . .1366 bis 
1368.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

A. S. Parkes und J. C. Drummond, D ie Wirkung des Mangels an Vitam inB  
au f die Fortpflanzung. D ie Verss. wurden an Ratten ausgefiilirt, die teils eine 
Vitamiu-B-freie, teils eine yitaminarme Kost mit verschiedenem Prozentgehalt an 
Vitaminen erhielten; ais Vitaminzusatz wurde Hefe verwandt. Im Laufe des Vers. 
wurde ein Iloden exstirpiert, der andere kurz vor dem Tode u. genau histologisch 
untersucht u. die Lebensdauer der Spcrmatozoen studiert. — Bei vollig Yitamin-B- 
freier Nahrung wurde erne Degeneration der Hodeu u. Sterilitat nach kurzer Zeit 
beobacbtet. Diese Erscheinungen traten zeitlich voneinander getrennt bei einer nur 
wenig Yitamin-B-enthaltenen Nahrung auf u. waren von dem Grade des jeweiligen 
Yitaminmangels abhangig. Hat die Degeneration der Hoden schon hohere Grade 
erreicht, so konnte selbst n. Kost, die zwar Gewicht u. Kraft des Tieres wieder 
zur Norm zuriickbrachtc. sie nicht mehr reparieren. Je nach dem Grade des 
Mangels an Vitamin B u. der Dauer der Ernahrung wurde eine Abnahme in der 
Zeugungskraft der Tiere festgestellt. Jedoch zcigte die GroBe des einzelnen Wurfes 
keine Anderung gegen die Norm, da, wenn es uberhaupt zur Fortpflanzung kani, 
stets alle Eicr befruchtet wurden. Aueh war das Verhiiltnis von miinnlichen zu 
weibliclien Jungen zu ungunsten der mannlichen abhiingig von dem Vitaminmangel 
u. der Dauer der Ernahrung. ' (Proc. Royal Soc. London Serie B 9 8 . 147—71. 
1925. London, Univ. College.) H ir s o u - K a u f f m a n n .

J. C. Drummond und T. A. Webster, Ultraviolette Stralilung und anii- 
rachiłische Substanzen. D ie Ansicht von K u g e ls ia s s  und M c Q u a r r ie  (Science 6 0 .  
272; C. 1 9 2 5 . I. 539), die im Lebertran, der ja reichlich antirachitische Eigenschaftcn 
besitzt, durch Autoxydation ein Ausstrahlen von ultrayiolettem Licht yermuten,
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konnen nicht bestiitigt werden. (Naturę 115. 837. London, Univ. Coli. u. Hamp- 
stead.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

C. Ciaccio, Uber den Auslosungsmechanismus der Verdauungsleukocytose. V. Mitt. 
Wirkung der Salzsaure au f die Zusammensctzung der haniopoetisehen Oewebe. Mor- 
pholog. Unterss." an blutbildenden Organen nach peroraler HCl-Zufuhr. (Haemato- 
logica 5. 287—93. 1924. Messina, Istit. di patol. gen.; Ber. ges. Physiol. 3 0 .  905. 
Ref. S t r a u s s . )  O p p e n h e im e r .

E. Aubel, Uber die Energetik des intermediaren Stoffwcclisels. Erortcrungen 
iiber das erforderliche Minimum eines Niihrstoffs u. die Natur der spezif.-dynam. 
Wrkg. (Buli. de la soc. scient. d’hyg. aliment. 12 . 416—22. 1924. Paris, Laborat. 
d’histoire natur, des corps organisćs; Ber. ges. Physiol. 30 . 896—97. Ref. 
T hom as.) O p p e n h e im e r .

K. Bialaszewicz, Der Einflufi der Nahrung a u f den chemischen und ene>-getischen 
Stoffwechsel des Blutegels. Unterss. der Wśirmeabgabe, des Gasstoffwechsels, C- u. 
N-Stoffwechsels bei Blutegeln vor u. nach Nahrungsaufnahme. (Arch. intern, de 
physiol. 2 3 . 218—34. 1924. Warschau, Inst. Nencki; Ber. ges. Physiol. 3 0 .  851—52. 
Ref. K a p fh a m m e r .)  O p p e n h e im e r .

Hanns Pollitzer und Ernst Stolz, Untersuchungen zur Pathologie des respira- 
łorischen Slo/fwechsels. I. Mitt. Basislinien fiir die klinische Verwerlung der spezifisch- 
dijnamischen 'NaJirUngswirkungen. Grundumsatzbestst. u. Uberlcgungen uber die 

■Methode der Best. der spezif.-dynam. Wrkgg. (Wien. Arch. f. klin. Med. 9 . 307 
bis 336. 1924. Wien, II. med. Univ.-Klin.; Ber. ges. Physiol. 30 . 897. Ref. K a p f 
ham m er.) . O p p e n h e im e r .

W. H. Veil und Alesander Sturrn, Beitriige zur Kenntnis des Jodstoffweehscls.
I. u. II. Ais Methode der W ahl kommt fiir klin. Zwecke das Fellcnbergsche 
J-Best.-Yerf. in Betracht. Der J-Spiegel des n. menschlichen Blutes liegt im Spśit- 
sommer u. Herbst bei durchschnittlich 12,8 /-% , im Winter bei 8,3 /-% . Zu 65°/o 
war das Blut-J organ., zu 35% anorgan. gebunden. Die J-Verteilung auf Plasma 
u. Korperchen ist nahezu gleichmiiBig, der prozentuale Gchalt in Korpcrchen u. 
Plasma entspricht ungefahr dem prozentualen Vol.-Gchalt. Bei dem im Blut ge- 
fundenen J liandelt es sich in erster Linie um endogenes (Schilddriisen)-J. Der 
alimentiire Einflufi ist nicht sehr groB. Peroral zugefiihrte 0,5 g  KJ waren nach 
24 Stdn. im B lut nur noch in geringsten Spuren nachweisbar, auch im Harn ist 
nach diescr Zeit die Ilauptmenge des eingefiilirten J ausgcschieden, hier konnten 
bis zu 68% des J wiedergefunden werden. In einem Falle wurde das Absinken 
des organ. J-Spiegels nach anorgan. J-Gabe nachgewiesen. Peroral zugefuhrtes 
Thyreoidin verhielt sich bzgl. der Resorption iihnlich, doch wird hier das organ. J 
unter dem E^nfluB der Ycrdauung in nicht unerheblichem MaBe in anorgan. J  iiber- 
gefiihrt, teilwcise gelangt es organ, zur Resorption. D ie J-Ausscheidung ist trager 
ais bei den Yerss. mit KJ, 33% der im J-reichstcn Harne vorhandenen J-Menge 
waren organ., 67% anorgan. gebunden. Die Unterss. an Kropftriigern werden mit- 
geteilt. Bei Strumen mit hyperthyreot. Symptomen konnte, wenn nicht therapeut. 
Kureń mit Chinin oder D igitalis vorangegangen waren, Hyperjodamie, festgestellt 
werden. In der Menstruation, in der Schwangerschaft u. auch noch im Wochenbett 
konnten betrachtliche Ilyperjodamien beobachtet werden. Sympathicusreizung mittels 
Suprarenin ergab an 4 n. Personen Steigerung des J-Gehalts, der dann ein Abfall 
unter den Ausgangswert folgte; Vagusliihmung durch Atropin hatte im Prinzip 
denselben Effekt. Ahnlich verhielteu sich Pilocarpin, Cholin u. Digitalis. In allen 
das vegctative Nervensystem betrefFcnden Unterss. folgte der organ. J-Spiegel im 
Priuzip den Bewegungen des anorgan. Ein Insulin-Yeis. lieB den Antagonismus 
zwisehen Schilddriise u. Pankreas erkennen u. geht im Prinzip den Pilocarpin-, 
Cholin- u. Digitalisverss. parallel. Im Fieber wurde keine dem sympathicoton. Zu-

79*
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stande des Ficbers entsprechendc Hyperjodamie, sondern eine Senkung des Blut- 
J-Spiegels beobachtet. Der Grund bierfiir sclieint in vermebrtem Gewebsbedarf u. 
vermebrter J-Ausfuhr im Urin zu liegen. (Dtsch. Arcb. f. klin. Med. 147. 166 bis 
223. Munclien, Univ.) F r a n k .

Giuseppe Sunzeri, Uber den Fettstoffwechsel. II. Reibe. V. u. VI. Mitt. V. Der 
Fettabbau im Muskclgewebe normaler Ilunde. Bei asept. verlaufender Autolyse 
nimmt in den ersten 20 Stdn. im Muskelbrei Fett ab, spater unwesentlich zu.

VI. Der Fettabbau im Muskelgewebe pankreasloser Ilunde. Im Muskelbrei von
pankreaslosen Hunden bleibt dic Fettneubildung aus, stellt sich aber ein, wenn die 
Tierc vor der Totung Pankreasextrakt per os oder Insulin erhalten liatten. (Arch. 
intern, de physiol. 23. 337—47. 357—67. 1924. Palermo, Istit. di fisiol.; Ber. ges. 
Physiol. 30. 717—18. Ref. L a q u e r .)  O p p e n h e im e r .

Francesco Gentile, Uber den Fettstoffwechsel. II. Rcihe. VII. Mitt. Die fett- 
abbauende Wirkung von Glycerinextrakten aus den Lebern gefiitterter oder niichterner 
Hundte. (VI. vgl. vorst. Ref.). In Glycerinextrakten der Leber von auf der Hohe 
der Vcrdauung getoteten Hunden verschwindet ein Teil zugcsetzter Olsśiure u. ein 
Teil des n. Fettgchalts. Mit der Zeit drelit sich dic Wrkg. urn, so daB eine Ver- 
mehrung des Fctts um 10% beobachtet werden kann. (Arch. intern, de physiol. 
23. 357—67. 1924. Palermo, Istit. di fisiol.; Ber. ges. Physiol. 30. 718. Ref. 
L a q u e r .)  '  " O p p e n h e im e r .

Masao Iwano, Studien am Rattencarcinom. D ie Analyse der Fettbcstandteilc 
bei Rattcncarcinomen ergab eine Zunahinc des Cholestcrins mit dcm Alter des 
Tumors bei Konstanz des Lecithingehaltes. Cholesterin-, Lanolin- oder Lecithin- 
injektioncn lieBcn den Fettgehalt des Tumors unyerandert. (Journ. Biochemistry 4. 
481—98. Tokio, Inst. of Mcd. Chem.) IIO ckel.

Camillo Artom, Beitrag zur Kenntnis des Cholesterinstoffwechsels. VI. u. 
VII. Mitt. (V. vgl. Arch. internat, de physiol. 22. 173; C. 1924. II. 2676.) VI. 
Uber die Rolłe der M ilz w id  des retikulo-endothelialen Apparats bei den Erschei- 
nungen der Cholesteringetiese und der Chołestcrinohjse in der autolysiercnden Leber. 
Vergleicli der Vcriinderungen des Cholesteringchults, in der autolysiercnden Leber 
yon entmilztcn Hunden, yon normalen u. entmilzten mit Schwermetallblockierung 
des sog. retikulo-endothelialen Systems. Das Ergebnis: nach Fortnahme der Milz 
yerliert sich cin regulierender Faktor fur dic Cholestcrinolyse wśihrend der Autolyse 
der Leber. Daa retikulo-cndotheliale System liat keine Bedeutung fiir den Cholestcrin- 
stoffwechsel (yorausgesetzt, daB die Blockierungsmethode brauchbar ist).

VII. Uber dic clwlesterinbildende und cholesterinzerstorende Tatigkeit der Organ-
extrakte. Cholesterogene u. cholesterolytische Eigenschaften der Leber lassen sich 
auch noch in Extrakten nachweisen. Ais Substrat dienen Ólsaure oder Cholsiiure 
oder „Unvcrseifbares X". Fermente gewonnen durch yerdiinntc Glyceiinausziige, 
Niederachlagserzeugung durch Ca-Phosphat, mitgerissene Enzyme durch W. cluiert. 
Vcrschicdene Organfermente zeigen yerscliiedenes Verli. bzgl. Cholesterinsynthese 
u. -abbau. (Arch. intern, de physiol. 23. 394—408. 409—22. 1924. Palermo, Instit. 
di fisiol.; Ber. ges. Physiol. 30. 723—24. Ref. S ciim itz .)  O p p e n h e im e r .

J. J. Joelson und E. Shorr, D ic JBeziehungen der Nebennieren zum Cholcsterin- 
stoffweclisel. D ie Stellung der Nebenniere im Cholesterinstoffwechsel kann noch 
nicht genau priicisiert werden. (Arch. intern, de physiol. 34. 841—66. 1924. New 
Haven, Yale univ.; Ber. ges. Physiol. 30. 724—25. Ref. S c iim itz .)  O p p e n h e im e r .

Paul Hirsch, Die Abderhalden-Rcaktion mittcls der quantitativen „interfero- 
mctrischcn Mcthode“ nach P. ITirsch-Jena. Ergebnisse lOjahriger Antcendung. Trotz 
yerschiedener Einwiinde gibt die interferometr. Methode zum Nachweis des Organ- 
abbaus durch Serum ein gutes Bild der stattgehabten EiweiBspaltung. Das Ergebnis 
der Abbaurcaktiou ist fiir manchc FSlle (z. B. Grayiditiitsnachwcis durch Abbau
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von Placenta) einigermaBen zwingend, fiir andere Fiillc (z. B. Tuberkulosenaehweis 
durch Abbau von tuborkulosem Gewebe u. Tuberkelbacillen) weniger sicher. (Klin. 
Wchschr. 4. 1365—69. Jena, Pharmak. Inst.) Me ie r .

H. J. Stander, E. E. Duncan und W. E. Sisson, Chemische Studien iiber die 
Schwangcrschaftstoxamie. In der normaleu Sehwangerschaft js t der ITarnstoff-N u. 
der Nicht-Protein-N im Blut ein wenig herabgesetzt; das C 02-Bindungsvermogen 
des Blutes ist gcgeniiber der Norm cbenfalls geringer, die anorgan. Bestandteilc 
zeigen keine Veriinderung. Bei der nephrit. Tox:imie sind die Quotionten Blut-Harn- 
stoff-N: Nicht-Protein-N u. Blut-IIarnstofF-N: Urin-Harnstoff-N erhoht, die anorgan. 
Bestandteilc sind unycriindert. In der priieklampt. Toxamie sinken beide Quotientcn 
ein wenig. Withrend der Eklampsie ist der Harnsaurespiegcl im Blut erhoht, das 
COs-Bindungsvermogeu des Blutes entsprecliend der Intensitiit des Komas gesunken; 
der Blutzuckerspiegel ist erhoht. Der Quotient P : Ca ist ebenfalls erhoht. Es 
wird ein Zusammenhang zwischen Zucker- u. Phosphorvermehrung angenommen. 
(Buli. Johns Hopkins Hospital. 36. 411—27. Baltimore, John Hopkins Hospital d.
Uniyersitiit.) H O c k e l.

Emil Epstein und Eritz Paul, iiber cholesterinfreie alkoholische Pferdeherz- 
extraJcłe nach Mcinicke. In den optimal wirksamen Meinickeextrakten fehlt das 
Cholesterin vollkommen. In den Extrakten konnten Vff. nicht die geringste Spur 
EiweiB, somit auch keiu Lecithalbumin nachweisen. (Wien. klin. Wchschr. 38. 
673—75. W ien, Kaiser F r a n z  JosEPn-Spital.) F r a n k .

E. Erank und J. Kiihnau, Isolicrung von methylierłm Guanidinen aus dem 
H ani -zweicr Fiille von parathyrcoprwer Tetanie. Bei der parathyreopriyen Tetanie, 
einer Krankheit, die ais Dimethylgu:uiidin-Toxikose bezeichnet wurde, wurden 
bctrachtliche Mengen Guanidinsubstanzen im Harn gefunden. In den von Vff. 
gefundenen Mengen sehen sie die Grundlage der latenten Tetanie. (Klin. Wchschr. 4 .
1170—71. Breslau, Univ.) F r a n k .

St. J. Przylecki, Uber den Ursprung des durch die Nieren ausgeschiedenen 
Ammoniaks. N H 3 im Urin ist nicht durch Harnstofłabbau bedingt. Frosch-, Hund- 
u. Kalbsniere hat keine Urease. Bestst. des NH3-N im Harn unter n. Bedingungen 
u. nach intraven. Injektion von llarnstoff, sowie Ilarnstojf-l-Milchsaure. (Arch. 
intern, de physiol. 24. 13—26. 1924, Warschau, Laborat. de clin. physiol.; Ber. 
ges. Physiol. *30. 920. Eef. M an c k e .)  O p p e n h e im e r .

Arnold R.. Rich und William F. Rienhoff, jr., Der GaUenpigmentgchalt der 
Milzvene. Die Milzvene des Mensclien enthielt in 4 von 10 Fiillen mehr Bilirubin 
ais die Milzarterie oder die peripheren Venen; es kann daher in der Milz Bilirubin 
gebildet werdenv (Buli. Johns Hopkins Hospital. 36. 431—436.) Iilt CK EL.

Arnold R. Rich und John H. Bumstead, Uber die Frage der Gallenpigment- 
bildung aus ilamoglobin durch die Wirlcutig von Enzymen. Die Annalime, daB im 
Korper Gallenpigment durch die Wrkg. eines extracellularen Enzyms entstelit, 
konnten Vff. nicht stiitzen. (Buli. Johns Hopkins Hospital. 36. 437—45. Baltimore, 
John Hopkins Univ.) H O c k e l.

D. T. Harris, Studien iiber die biologische Wirkung des Lichtes. Bei Ratten 
hat Bestrahlung mit ultrayiolettem Liclit eine stimulierendc Wrkg. auf den Gas- 
stoffwechsel, bei Froschen auf den Muskeltonus des isolierten Magens. BestrahluDgen 
mit gewohnlichem Licht heben diese Wrkg. auf. Bei Bestrahlung pigmentierter 
Tiere u. Albinos mit gemiscliten Strahlcn einer starken Lichtąuelle fanden Vff. bei 
ersteren eine starkere Hcrabsetzung der Warmeproduktion, fiir die sie das Pigment 
verantwortlich machcn. A uf Grund von thermo-elektrischen Unterss. hat das P ig
ment stark absorbicrende Eigenschaften u. schiitzt dadurch Tiere vor der todlichen 
Wrkg. gewisser photo-dynam. Substanzen. (Proc. Royal Soc. London Serie B 98. 
171—87. London, Univ. Coli.) IIirsch-K auffm ann.
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A. H. Roffo und L. M. Correa. Die Einioirhing der Rontgcnstrahlen au f den 
Cholcsłeringehalt der Geschwiilste. Nach Bestrahlung eiucs Tumors wird in seinem 
Gewebe eine sehr starkę Abnahme seines Cholesteringehalts festgestellt. (Ztschr. 
f. Krebsforsch. 22. 79—82. 1924. Buenos Aires, Inst. f. Krebsforsch.; Ber, ges. 
Physiol. 30. 702. Ref.- S c h m itz .)  O p p e n h e im e r .

I. Pastak, Wirkung der Ileihnittel vom chemisehen Siandpunkte. Vf. bespricht
den Zusammenhang zwischen der physiolog. Wrkg. u. der Konst. der Heilmittel. 
(Ree. Soc. chim. russes a Brno. [russ.] 1. 37—44.) B ikerman.

P. Gengous, D ie Rolle der E - und Ca-Ionen in der isoosmotischen Perfusions- 
losung aus Glucose. (Vgl. B o u c k a e r t  u. G e n g o d x ,  O. r. soc. de biologie 90. 
649; C. 1924. II. 492.) N a ' kann in der Lsg. nach N o y o n s -C o u s y  we der durch 
K' noch durch Ca" noch durch Gemisch beider ersetzt werden. Ihr Zusatz macht 
yielmehr eine groBere Menge Na' erforderlich, um den Herzscblag zu erhalten oder 
wiederherzustellen. Uberschreitet aber der Gehalt an Na’ das Optimum, so wird 
der Zusatz von K' oder Ca" notwendig. (C. r. soc. de biologie 93. 58—60. 
Louyain, Uniy.) S p ie g e l .

Oliyiero 01ivo, i i  ber die Veriinderimgen der Kontraktionsfdhigkeit des Herzens 
von Uiihnerembryonen unter der Eimcirkung von Calcium- und Kaliumsalzen. Ca- 
Salze yerstiirken die Kontraktionen einzelner embryonaler Herzteile. K-Salze er- 
zeugen ebenfalls Dissoziation. . Ca-K-Antagonismus liiBt sich aber nachweisen. 
(Arch. di Fisiol. 22. 3—36. 1924. Turin, Istit. anat.; Ber. ges. Physiol. 30. 758. 
Ref. v . S k r a m lik .)  O p p e n h e im e r .

P. Gh Dal Collo, Ober die biologischc Wirkung des Thalliums. (Vgl. Sperimen- 
tale 78. 519; C. 1925. I. 1629.) Studien an Ratten bei chroń. Tl-Vergiftung, be- 
sonders an sich entwickelnden Tieren. Haarausfall desto starker je friiher die 
Tiere das Gift erhielten. Bei chroń, Zufuhr keine Nierenerseheinungen, dagegen 
Blutungen in der Schilddriise. Mit Aussetzen der Zufuhr gehen alle Organyer- 
łtnderungen zuriick. Ilyperamisierung der Magenschlcimhaut, daraus sich ent- 
wickelnde Proliferation des Epithels nur selten gesehen. Verśinderungen am Skelett 
der Jungtiere ahneln denen der esperim. Rachitis. (Sperimentale 78. 753—68.
1924. Neapel, Istit. di patol. gener.; Ber. ges. Physiol. 30. 809. Ref. ScnMiTZ.) Opp.

J. D. Pilcher und Torald Sollmann, Organische, Eiweifś- und kolloidale Silber- 
verbindungen. I. u. II. Mitt. I. Ihre antiseptische Wirksamkeit und Silberionen- 
gehalt ais Grundlage fiir ihre Klassifiziei-ung. A uf Grund des Ausfalls der Dreser- 
schen Probe (Aufhebung der Hefegiirung) teiłen V£F. die Ag-Pi-aparate des Ilandels 
in 5 Gruppen ein (I. A gN 03, II. Protargin, Sophol, Silbernucleinat, Albargin,
III. Protargol, IV. Kollargól, V. Argyrol), von denen die erste Gruppe am starksten, 
die letzte am schlechtesten garungshemmend w irkt D ie Differenz zwisehen der 
Wirksamkeit in wss. u. in Salz-Lsg. entspricht dcm Gehalt an freien Ag-Ionen u. 
ist ein MaBstab fiir die zu yermeidende Reizwrkg.

II. Antiseptische Wirkung a u f Korperfliissigkeiten, die reich an Zellen und Ei-
weifi sind (defibriniertes Blut). Blut hemmt die Wrkg. aller Ag-Salze. Fur die 
anorg, Salze ist die Hemmung geringer ais durch NaCl-Lsg. Umgekelirt dagegen 
bei den Ag-EiweiByerbb., hier ist die hemmende Wrkg. vom Blut bedeutend groBer 
ais jene des NaCl. (Journ. o f laborat. a clin. med. 8. 301—10. 1923. 9. 256—60.
1924. Cleyeland, Western reserye univ.; Ber. ges. Physiol. 30. 810. I. Ref. T ó lk e n .  
II. Ref. P e r o t z . )  O p p e n h e im e r .

Goro Momose, Ober das Ycrhaltcn der Malonsaure und einiger Dicarbonsauren 
im Tierkorper bei Leberdurchblutung. Malonsaure kann bei Durchblutung der uber- 
lebcnden glykogenarmen Hundeleber neben Aceton nicht unbetriichtliche Mengen 
einer jodbindenden, fliichtigen, durch Silberoxyd zerstorbaren Substanz bilden lassen, 
die hochstwahrscheinlich Aldol ist. Der Ubergang yon Malonsaure in Acetessigsdure
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liiCt sich nur durcli das intermediare Auftreteu yon Essigsaurc erklaren. (DaB auch 
intermediar auftretende Essigsaure in Acetessigsaure iibergehen kann, ist in An- 
betracht der Eolle, die die Essigsaure im Sinne der typ. ^9-Oxydation beim Abbau 
der Fette spielt, beaehtcnswert.) Fiir das Ubergehen der intermediaren Essigsaure 
in Acetessigsaure bestehen zwei ehem. Mogliclikeiten. D ie Essigsaure kondensiert 
sich mit intermediar aufgetretenem Acetaldehyd zu Crotonsaure; diese geht auf dem 
W ege iiber die ^-Oxybuttersaure in Acetessigsaure iiber. Wahrscheinlich ist dies 
eine Nebenrk. Der Hauptweg des Umbaues der Essigsaure kann zum Aldol fiihren; 
dieses geht in Acetessigsaure iiber. Die Aldolbildung aus Malonsaure weist darauf 
hin, daB die Essigsaure im tier. Organismus zu Acetaldehyd reduziert werden kann. 
d-Zuckersaure u. d-Weinsdure bilden in der isolierten glykogenarmen Leber keine 
Acetessigsaure u. yielleicht geringe Mengen Aldol. (Journ. Biocliemistry 4. 441—GO. 
Berlin, T. med. Klinik, u. Tokio, Militararztl. Akad.) H O c k e l .

Hans Handovsky und Paul Uhlenbruck, Beitrdge zum Mechanismus der 
Coffeinwirkung. Vff. zeigen, daB Zusatz von Coffeinum purum zum Serum dessen 
Ultrafiltrationsgeschwindigkeit durch Membranfilter beschleunigt. Es wird ange- 
nommen, daB Coffein imstande ist, ultrafiltrierende, mit EiweiB beladene Membranen 
durchlassiger zu machcn, indem es auf die in den Poren gebundenen Eiweifikorper 
einwirkt. (Klin. Wchschr. 4. 1401—02. Gottingen, Pharmakolog. Inst.) H O c k e l .

Kichiya Oh ta,' Chenmche Studien iiber Ildmatoporphyrinkanmchen. II. Die Be- 
ziehung zwischen Anamie und Fibrinogengehalt des Blutes. (I. vgl. S. 210.) Nach 
Einspritzung von HśimotoporphyTin steigt beim Kaninchen unter EinfluB des Sonnen- 
lichts der Fibrin-N im Blutplasma unter gleichzeitig eintretender Anamie auf iiber 
das Doppelte, wahrend bei Anamie durch Blutentnahme die Zunahme des Fibrin-Ń  
nur eine ganz geringe ist. — III. Der Fibrinogengehalt des Blutes bei Ildmatopor- 
phyrinkaninchen. Es werden die taglichen Schwankungen der Erythroeytenzahl, 
des Hamoglobihs u. des Fibrin-N bei dem Sonnenlicht ausgesetzten Hamatopor- 
phyrinkaninchen untersucht. (Journ. Biocliemistry 4. 463—66. 467—71. Tokio, Inst. 
of Med. Chem.) IltfCKEL.

E. Impens, Uber Phanodorm, ein hydriertes Luminal. Phanodorm ist eine 
Athylcyclohexenylbarbitursaure (Herst. B a y e r  & Co. u. M e r c k )  ; weiBes Pulyer,

CH2 CH CO—NH F. bei 71°; in W . nur w l., leichter in Al-
________ q \ ' c O  kalien. Es hat nebenstehende Zus. Phano-

/  ^ ^  i /  dorm nimmt in seiner Wrkg. eine Mittel-
CII2 CjTIj CO—NH stellung zwischen Luminal u. der Cyclo- 

hewyldthylbarbitursaure ein. Der liypnot. Efiekt ist nicht so stark wie der des 
Luminals, vor dem es sich aber durch die relatiye Ungiftigkeit auszeichnet, zuriick- 
zufiihren auf die leichte Zerstorbarkeit im Organismus. Eine kumulierende Wrkg. 
weist es nicht auf. (Medizinische Klinik 1 9 2 5 . 4 Seiten. Sep. Elberfeld.) F r a n k .

K. Isaac-Krieger und G. Noah. Klinische Erfahrungen m it dem neuen Schlaf- 
mittel Phanodorm. In etwa 90% der beobachtcten Falle war die schlafmachende 
Wrkg. des Phanodorm eine durchaus befriedigende. Der Schlaf tritt nach einer 
Dosis yon 0,2 g  iń etwa 1 Stde. ein u. dauert etwa 6—7 Stdn., auch bei Patienten, 
bei denen andere Schlafmittel nicht wirkten. Ais Analgetikum ist es nicht zu 
bewerten. Kumulation oder Gewohnung an das Mittel scheint nicht einzu- 
treten. (Medizinische Klinik. 1 9 2 5 . 4 Seiten. Sep. Berlin, B u d o l f  V ir c i j o w  
Krankenh.) F r a n k .

F. Luniatschek, Tutocain, ein neues Lokalandsthetikum. Bericht iiber giinstige
Erfahrungen mit Tutocain ais Anasthetikum in der Zahnheilkunde. (Deutsche 
Monatsschrift fiir Zahnheilkunde. 1925. 7 Seiten. Sep.) F r a n k .

Helmut Schmidt, Zur Narzylennarkosc. Die Vorteile u. Nachteile der Nar-
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zijlennarkose werden eingeliend besprochen, die Mittel zur Explosionsverhiitung 
besonders angefiihrt. (Mttnch. med. Wchsclir. 72. 841—44.) F r a n k .

A. M uggia, Diurese der Gewebe und Nierendiurese. Theoret. Erorterungen uber 
don Diurese-Mechanismus der atherischen Ole, Purinkorper, Jfy-Praparate. (Rif. 
med. 40. 1153—56. 1924. Genua, Inst. di clin. med.; Ber. ges. Physiol. 30. 920. 
Ref. R e n n e r . )  O p p e n h e im e r .

C. W. Myers, Argyrie und dereń Beziehung zur Silbertherapie. I. Teil. Histor.
II. Teil. Retention u. Ausscheidung von Ag mit spezieller Beriicksichtigung des 
Śilbersalvarsans. (Am. Journ. o f Sypliilis. 7. 125—44. 1923; Ber. ges. Physiol. 30. 
943. Ref. S c h Ob e l .) Op p e n h e im e r .

George W. Raiziss u n d  H. Brown, Giftigkeit und Wirkung en von Salvarsan 
und Neosaharsan. D ie Wirkung von organischen Arsen-, Queeksilber- und Wismut- 
verbindunge>i a u f die Niere von Tieren, beurteilt durch den Reststickstoff- und Tlarn- 
stoffgehalt im Blutc. E in m a lig e  groB e D o se n  Saharsan  rufen  N ep h ritis  heryor  
(K anin ch en yerss.), w icd er lio ltc  therap eu t. D o sen  bew irk en  k e in e  N ieren ersch ein u n gen . 
E b en so  Neosalyarsan, das aber d op p elt so u n g ift ig  ist . O rgan. IIg -V erb b . sind  
Bchadlicher fiir  d ie  N ieren  a is A s-V erb b . K -N a-B i-T artrat u. K -B i-T arłra ł setzen  
se lb st n a ch  k lc in en  G aben  b e i in tra y en o ser  In jekt. N iercn re iz u n g ; intram uskuliir  
sin d  d ie  S u b stan zen  aber u n sch a d lich . (A rch. o f  derm at. a. sy p liilo l. 10. 1—13.
1924. P h ila d e lp h ia ; D erm at. research  la b o r a t.; B er. g e s . P h y s io l. 30. 810. R ef. 
S c h C b e l .)  O p p e n h e im e r .

F. Bergner, Uber Mesurol (ein Beitrag zur Wismutthcrapie). Vf. empfielilt das
Mesurol ais gut yertriigliches u. wirksames Mittel in der Behandlung der Lues, 
besonders fiir die ambulante Prasis. (Therapie. d. Gegenwart. 66 . 322—23. 
MUnchen.) F r a n k .

Anton Poscbacher, Uber „Mesurol11, ein unlosliches W ismut-Prciparat. Der 
Bi-Gchalt de3 „Mesurols“ (B a y e r)  bctragt 54—55%. Injiciert wird eine 20% 
Emulsion mit oleum oliyarum intramuskuliir. Im Verlauf einer Kur werden davon 
8—14 ccm =  0,8—1,5 g metallischcs Bi angewandt. Die Wrkg. des Mesurols auf 
die yerschiedenen luischen Erscheinungen entsprach im allgemeinen der der bisher 
erprobten Bi-Priiparate. Niercnreizung wurde nicht beobachtet, dagegen wurde 
nach der 1. Einspritzung einige Małe Fieber, bei einigen probcweise groBeren 
Einzelgaben febrile schmerzhafte Diarrhoen festgestellt. Die Schmerzen bei u. 
nach derlnjektion sind gering. (Acta Dermato-Venereologica. 6. 7 Seiten. Sep.) HO.

E. Boden, Uber Jodisan. E in  neues Jodprdparat zur inłravenosen Anwendung. 
Tieryerss. ergaben Reizlosigkeit u. allgemeine Ungiftigkeit; die pharmakolog. Wrkg. 
beruht lediglich auf der Jodkomponente; die organ. Ammoniumbase, an der das J 
an N  gebunden ist, ist unwirksam. Es wird uber Erfolge in endoyenoser An- 
wendung bei Asthma, Bronchitis, skrofuloser Lymphdrusenschwcllung, sekundiirer 
u. tertiarer Lues berichtet; die Jodwirkung tritt starker u. schneller auf ais 
bei peroraler Anwendung. (Klin. Wchschr. 4. 1402—03. Dusseldorf, medizin. 
Klinik.) HuCKEI..

Tor Englund, D ie Wirlcung des Dimethylguanidins a u f die Gefafie. Dimethyl- 
guanidin wirkt yasokonstriktorisch. Verss. iiber die Beeinflussung dieser Wrkg. 
durch Ca, K, Ca-Mangel n. K-Mangel, Atropin u. Ergotamin. (C. r. soc. de biologie 
93. 207—10. Upsala, Inst. de pharmacol.) OPPENHEIMER.

G. Belonowsky und A. Balkowaky, E in Versuch, die M alaria mit Chinin,
das mit Opsoninm rersetzt ist, zu behandeln. Das Blut eines Malariakranken wird 
mit einer Misehung von Milzestrakt u. Chinin-Lsg. zusammengebracht u. gleich 
wieder injiziert Angeblich bessere Heilerfolge. (C. r. soc. de biologie 93. 152—53. 
Petrograd, Armeehospital.) Op p e n h e im e r .
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Edwin Stanton Faust, Uber Pyridin-fl-carbonsaurediiithylamid und sein Ge- 
brauch ais ein Analepticum. (Lancet. 208. 1336—39. — C. 1924. II. 2186.) Opp.

Ernst Schwab, „S p la n c h n ic in e in  neues M ittel bei Gallenstcincn und Ilyper- 
łonien. Splanchnicin (Herst. P h a r m a k o n  A. G., Frankfurt a. M.) ist ein Extrakt aus 
versehicdenen Pflanizen. Es soli bestehen aus: Extr. fruct. seseli, extr. rad. tritici, extr. 
cort. ononidis, je 50 g, Extr. herb Hepaticae aurcac 40 g, Urea pura 50 g. Es bewahrte 
sich bei einer ganzen Reihe von Erkrankungen der Gallenblasc, bei einzelnen 
Fiillen von Icterus catarrhalis u. Hypertonie auf arteriosklerot.. Basis. Die Wrkg. 
bei Erkrankungen der Gallenblasc ist wohl auf einen durch Splanchnicin yerur- 
sachten Vagusreiz zu erklaren, der dann eine Erweiterung u. lebhaftc Pcristaltik 
der GallcnabfluBwege bedingt. (Munch. med. Wchschr. 72. 989—91. Frankfurt a. M., 
Hospit. z. heilig. Geist.) F r a n k .

E. Metzger, Uber die intravenose Jodnatriumbchandlung in der Augenhcilkunde. 
Es wird die intravenosc Anwendung von NaJ-Lsg. empfohlen bei Augenleiden 
vcrschiedenstcr Art, spezif. wirkt diese Thcrapie bei kongenital-luet. Augenleiden. 
Bei Pb-Yergiftung ist die entgiftende Wrkg. der J-Behandlung durch intrayenose 
Anwendung intensiy u. schnell zu erziclen. Meist geniigt eine 10%'g. Lsg. yon 
NaJ, von der iri Abstiinden von 2 —3 Tagen 10 ccm injiziert werden. (Klin. 
Wchschr. 4. 1164—65. Frankfurt a. M., Univ.) F r a n k .

Krekeler, Erfahrungen m it Aspiphenin und Aspirinschnupfcnpulver (Oxan). 
Aspiphenin, eine Kombination aus Aspirin u. Phenacctin, bewahrte sich bei Be- 
handlung von Grippe u. andern Erkiiltungskrankheiten. Storende Nebenwrkgg. 
wurden" niclit heobaclitet. Mit Aspirinsclinupfpulver (Oxan) wurden ebenfalls 
gutc Resultate erziclt. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 526—27. Landcsanst. GroB- 
schweidnitz.) F r a n k .

E. Haase, Uber oralc Zufuhr von Hexeton, besanders bei schwerer Lungen- 
tuberkulose. D ie ‘orale Darreichung von Hexeton in Pillenform bewahrte sich ais 
vollwertiger Camphcrersatz. Von einer groBeren Dosis ais 0,1 g, 3—4mal tSglich, 
wird abgcraten. (Therapie d. Gcgcnwart 66 . 2 Seitcn. Sep. Berlin, Krankenh. 
Moabit.) F r a n k .

E. Fiinfgeld, Uber Abasin , ein neues Sedativum. Abasin, ein durch Einfuhrung 
einer Acetylgruppe leichter 1. gemachtcs Adalin, bewiihrte sich ais Scdatiyum. 
Klin. Wchschr.' 4. 2 Seitcn. Sep. Freiburg i. B., Univ.) F r a n k .

Knud Faber, Behandlung der Tuberhilose mit Sanocrysin. Sanocrysin hat eine 
spezif. Heilwrkg. auf die Lungcntuberkulose, anscheinend nicht auf anders lokali- 
sierte Tuberkulosen. Die besten Erfolge wurden bei nicht fiebernden, crst scit 
kurzem manifest gewordenen Fallen u. bei iiltercn fibrosen Phthisen erziclt. (Lancet 
209. 62—67. JKopenhagcn, Med. Klinik.) H O c k e l.

Filippo RllO, Die Kupfer- und Cyankupferpraparate in der Tuberkulose- und 
Leprathcrapie. Es wird iiber Erfolge mit „Cuprocyan“, einem in Wasser u. Al
kohol U. Doppelsalz yon Kaliumcyanid u. Kupfercyanid, sowie mit „Cuprojodase", 
einer lipoidartigen Verb. von Kupfeijod u. Cholesterin, bei Tuberkulose u. Lepra 
bcrichtet. (Rassegna Clin. Terap. e Scienze aff. 24. 157—66. Neapol, Univ.) Hi).

Ernst Ziemke, Uber Todesfalle nach Euwerleibung von Suprareninlijmngcn. 
Zugleich ein Beilrag zur Frage der Fahrlassigkeit. Bericht iiber Todesfalle nach 
Einyerleibung von Suprarenin-Lsgg. In einem Falle hatte der Patient in 10 ccm, 
die ihm der Arzt eingespritzt hatte, 0,1 g  Noyocain u. 10 mg Suprarenin bekommen. 
Die Zeit bis zum Eintritte des Todcs betrug.nur wenige Min. (Dlscli. Ztschr. f. d. 
ges. gerichtl. Medizin 5. 515—31. Kiel, Univ.) F r a n k .

Joseph Stukowski, Zur Therapie da- Quecksilberintoxikationen. II . Die Er
folge der Dekapsulation bei Anurie bei den tox. Nephritiden durch chem. Giftc, 
wie HgClj u. Hg sind unsicher u. zweifelhaft. Diesem schweren Eingriff sind die
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gefahrlosen liypcrton. Traubenzuckerinfuaiouen nach yorherigem AderlaB vorzu- 
ziehcn, die zu einem deutlichem Ahfallcn des Rest-N im Blut fiihren. (Dtsch. med. 
Wchschr. 51. 983—85. Breslau, Stiidt. Krankcnh. Allerliciligen.) F r a n k .

Elsę Petri, D as Verhalłen der Fett- und Lipoidsubstanzen in der Lebcr bei 
Vergiftungen. Histochem. Unterss. der Leber nach Chloroform-, Pilz- u. P-vergift. 
In allen Fiillen waren Triglyceride, vor allcm Tripalmitin  u. Tristearin, seltener 
Triolein yorhanden. „Es hat den Anschein, ais ob fast alle im Haushalt des Korpcrs 
eine Rolle spielcnden Fett- u. Lipoidsubst. unter diesen Umstiindcn in den Lcber- 
zellen aufzufinden seien.“ (Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Phys. 251 . 588—607.
1924. Berlin, Krankenli., Neukolln; Ber. ges. Physiol. 3 0 . 827—28. Ref. 
L e p e h n e .) Op p e n h e im e r .

Luigi di Fazio, Die Vergiftung m it Guanidin und die Schwangcrschaftstctank. 
Gravide Tiere sterben sclion nach viel kleineren Dosen Guanidin ais nicht gravide. 
Es ist also eine groBere Empfindlichkeit gegen Guanidin in der Scliwangerschaft 
anzunehmen, — die wahrscheinliche Urśache der Tetanie. (Arch. di ostetr. e 
ginecol. 11. 337—48. 1924. Neapel, Istit. di patol. gen.; Ber. ges. Physiol. 3 0 .  814. 
Ref. Z o n tz .)  O p p e n h e im e r .

F. Pharmazie. Desinfektion.
F. Kiimmell, Ilypochlont. Unter Hypochlorit oder Dakinscher-Lsg. ycrstcht 

Vf. dic Lsg. des Na-Salzes der unterchlorigen Saure. Die Yerwendung der Lsg. 
in der Medizin u. die Chemie der Lsg. werden besprochcn. (Pharm. Ztg. 70. 
879— 80. Melsungcn.) D ie t z e .

Ruggero Moracchini, Klinische Versuche zur Bewertung des Insulins „Ergon“. 
Gleichwertigkeit des Insulins „Ergon“ mit den anderen gebrauchlichen Praparaten. 
(Rassegna Clin. Tcrap. e Scienze aflf. 2 4 . 181—87. Turin, Med. Klinik.) H O ck e l.

Zimmer & Co., Vereinigte Cłrininfabriken, Uber Chinin und Chininderi- 
vate. Besprechung der Anwcndung von Chinin, Chinin, formicicum, hydrojodicum, 
Cinchonin, Eucupin, Optochin, Vuzin u. Vuzinotoxin hydrochloricum. (Pharm. Ztg. 
70 . 880—81. Frankfurt a. M.) D i e t z e .

W . Peyer, Uber „Indisehen Traganth“. „Indischer Traganth“ , besser ais
Sterculia-Gummi zu bezeiclmen, da er mehr zum Gummi hinneigt ais zum Traganth, 
ist fiir pharmazeut. Zwecke abzulehnen, scheint aber infolge seiner grofien Quell- 
fiihigkeit im alkal. Darmsaft ais Abfuhrmittel eine Rolle spielen zu konuen; er 
riecht nach Eg., oft mit Beimischung von Trimethylamin, hat keine Klebkraft u. 
lost sich beim Kochen von 10 g mit 5 ccm HC1 (25%) u. 100 ccm W. am RiickfluB 
fast Yollstiindig zu einer gelblichen, diinnen FI., in der nur Holzteile usw. ungel. 
bleiben. Beim Kochen von 10 g mit 100 ccm W. u. 10 g NaOII (15%) erhiilt man 
eine unvollkommene viscose Lsg. unter Braunfarbung mit einem an Benzaldehyd 
eriunernden Geruch. — „Ind. Traganth" stammt aus der Familie der Sterculiaccae 
u. ist der Hauptbestandteil des Normacol bezw. Normacospezial. (Apoth.-Ztg. 4 0 .  
667—70. Halle a. S., C a e s a r  &  L o r e t z  a .-g .)  D i e t z e .

P. Schiitz, Uber Jodofomigaze. D em  Handel entnommene Jodformgaze eut- 
liitlt teilwcise einen lioheren, teilweise einen wcsentlich geringeren Gehalt an CIIJ3 ; 
mehrere Muster enthielten gar kein CHJ3. (Pharm.-Ztg. 70 . 935—36. Univ. 
Konigsberg.) D i e t z e .

E. Hollman und P. van der Wieleń, Die Untersuchung von Perubalsam in 
Yerbindung mit der Analyse einer Probe von Balsam aus Surinam. Eine Probe von 
in Surinam gewonnenem Perubalsam (durch Ilandelsmuseum des Kolonialinstitutes) 
yerlor bei Ggw. von Pa0 5 in 84 Stdn. 6,73%, auf sd. W . in 5 Stdn. 21,5% an 
G ewicht W. war nachweisbar. Im Rtickstande bildeten sich nadelformige ICrystalle
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wahrseheinlich von. Benzoesiiure u. Zimtsiiure. Dio teilweise von der Normalware 
crheblich abwciclienden Analysenergebniaae waren: D .15 1,1285, n D10 =  1,5590, des 
Cinuameins 1,5530, SZ. nach VAN I t a l l ie  u . y a n  E e r d e  40,32, nacli D ie t e r ic h  
72,4, nach cigenem Verf. 65,14, Y Z . nach D ie t e r ic e  165,7, EZ. 93,3, Ilarzcster 
16,4%, Cinnamein-naeb D ie t e r ic h  46,1, nach E d. 4. 46,3%) VZ. des Cinnameins 
239,1, in A. 1. 3,55%) Harzeater: Cinnamcin =  1 :3 . — Die Harzester wurden 
niedergeachlagen, indom durch die wss. alkal. FI. C 02 geleitet wurde, wobei die 
Sauren gel. bleiben. Durch Ausschutteln mit A. u. Titration deraelben ergab sich 
die SZ. nach eigenom Verf. .(Pharm. Weekblad 6 2 . 587—93.) G r o s z f e l d .

Aufrecht, Untersuclmngen neuerer Arzneimittel und Desinfektionsmittel. Tam- 
povagan gonocid-Kugeln (A .-G . f. m e d iz in . P rod ., Berlin), rundę, braune, elast. 
bei KorperWfirme langsam zerfliefiende, in w. W . 1., 2,65 g schwerc Kiigelchen, 
euthalten: 21,44% W., 13,48°/0 N-Subatanz (Glutin), 63,26% Glycerin, 0,8% souatige 
organ., niclit beatimmbare Masse, l,02°/o Asche, 0,17% Ag. — Globuli vaginales 
Homefa cum Protargol ( K a r l  H o r n  & Co., Frankfurt a. M.), Kugeln von 2,66 g  
Gewicht, en tli alt en ■ 24,58% W., 8,69% N-Substanz (Glutin), 66,59 % Glycerin,
0,14% Aschc, 0,07% Ag. Strepptokokken werden durch Homefa erat in 10%ig. 
Lsg. nach 20 Min., durch Tampoyagan bereits in 5% Lsg. nach 15 Min. abgetotet. 
(Pharm.-Ztg. 70 . 882. Berlin N W  6.) D ie t z e .

— , N ew  Arzneimittel, Spezialitdten und Vorschriften. Arscn-Diiplofcrrin (C h e m.
F.blc. J o h . A. WfJLFlNG, Berlin), Duploferrin u. As30 3 in Tabletten mit 0,001 g  
As.j03, 0,0065 g Fe u. 0,005 g Nucleinsaure, bei Chlorose, Aniimie, Chorea usw. — 
Kaedovmn, biaher Caedoverm. — Laxativu>n vegetabile Compretten (Me r c k , B o e h - 
RINGER, K n o l i,) enthalten je 0,03 g Extr. Aloes, 0,02 g Extr. Hyoscyam., 0,1 g 
Extr. Rhei, 0,01 g  Podophyllin., 0,01 g Reaina Jalap., Ol. Menth. pip. q. a., bei Ver- 
stopfung 1—3 Compretten. — Myelosan (L ie b r . MOl l e r , OberweiBbach i. Thiir.), 
eine Kakao-P-Lebertranemulaion mit 0,1 g  Ca-Plioaphat u. 2,5 g  Liqu. Kai. arsenicosi 
auf 100 g Lcbertran mit 40—45% Tran. — Neostmmal (Dr. K o c e  & Co., Miinchen- 
Sendling), Tabletten aus organ. J -  u. Br-Verbb., Glycerinphoaphoraiiure u. Ca- 
Salzen. — Salurheuma (Chem. Fbk. P er o z o n , Zwickau i. Sa.), aeifenfreie Salbe mit 
Menthol, Anftsthesin u. Salicylsaure bei rheumat. Erkrankungen. — Calcimcllen 
Ingelheim (C. II. B o e e r in g e r  Śoiin, Hamburg), Tabletten mit 0,24 g Ca-Laetat, bei 
mangelhaftem Knoclienbau u. Neigung zu Rachitis. — Cap ta Cora Creme fettfrei 
(Dii. Jo. Ma y e r , Wiesbaden), 2% W a lra t  oder W ach s, 4 Glycerin, 15 Seife, 79 W . 
u. fliichtige Stoffe. — Lipatren  (J. D. R ie d e l  A.-G. Berlin-Britz), Lipoid-Kombination 
von Yatren mit Rinderhirnlecithin, bei Lungentuberkulose parenteral oder oral. — 
Morphin-Atropin Ingelheim (C. H. B o e e r in g e r  Soiin, Hamburg 5), eine Kombination 
ohne die B reeh w irk u n g  des reinen M orphins in A m pullen  zu 0,01 u. 0,02:0,0002 g;
0,01 u. 0,02: ({,0005 g. — Morphin-Scopolamin Ingelheim, aus reinsten Alkaloiden in 
Ampullen mit je 0,02 g Morphin u. 0,0004 g Scopolamin. hydrobrom. — N atrm m  
glycerinophosporicum cirn Strychnino sulfurico Ingelheim, in 1 ccm =  1 Ampulle, die 
Stoffe im Verhaltnis 0,2 g : 0,001 g, Tonikum u. Excitans. — Solvolith (F a lt in g e r  
W erk e A.-G., Berlin Ń W  7, Dorotheenstr. 34), Zahnpaste nach K . Herm ann, enthśilt 
naturlichea Karlabader Sprudclsalz. — Strychnin-Phosphor-Arsen-Injcktion (SPA- 
Injektion) Ingelheim, in 1 Ampulle sebwach: 0,0005 g Strychn. nitr. oder sulfur.,
0,1 g Na-Glycerophosphat u. 0,05 g Na-Kakodylat, bezw. stark: 0,001:0,1:0,1 g. — 
Yohosan (Sanabo G. in. b. H ., Wien), Yohimbinchlorhydrat u. Ovariensubstanz in 
Tablet ten form; 1 Tablette =  2,5 mg Yohimbinsalz, 0,3 g  frische Oyaricnmasse, 
gegen Schwache des Geacbleehtatriebcs beim Weibe. — Ileilan-Salbe (Chem. Fbk. 
E r n st  Demmer, Wahn, Rhld.), nach D r. h e d . P iro , Unguentum Cholesterini basici, 
bei Geschwuren, Iliimorrhoiden usw. — Noviform-Verreibung (Chem. Fabrik V0N 
H eyd en  A.-G., Radebeul) ist 1 —f- 2 mit Yaselin alb. hergestellt; das Noviform befindet
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sich darin in feinstcr Verteilung. — Splanchnicin (Clicm. Fbk. PllARMAKON A.-G., 
Frankfurt a. M.), aus jc 50 g  der Extrakte Fruct. Scseli, Rhiz. Gramin. (Tritici), Cort. 
Ononidis (Radix?), 40 g Extr. herb. Hepatic. aureae u. 5 g Urea pura; dunkelgriine 
FI., bei arteriosklerot. Hypertonie. — Yakzinc Karfunkel, Vakzine eines mit dem 
Tuberkelbaeillus nicht yerwandten, nicht siiurefesten Baeillus aus der Reihe der 
Wurzelbacillcn, gegen die verschiedenen Formen der Tuberkulose. (Pharm. Zcntral- 
halle. 66 . 413—15. 432—33. 448—49.) * D ie t z e .

— , Neue A rzneim ittel Pallicid  (C. F. B o e iir in g e r  & SOh n e , Mannheim- 
Waldhof), Na-Tribismuthyltartrat, weiBes Pulver, von schwach siiBem Geschmack,
1. in W. mit neutraler bis schwach alkal. Rk. — Peracrina 303 (IIaco-G e s ., a.-G., 
Bern), eine chem. Verb. eines desinfizierenden Acridinfarbstoffs mit spezif. EiweiB- 
korpern. — Telrabromphcnolphthalcin-Ncitriwn (Me r c k , Darmstadt), zur Sichtbar- 
machung der Gallenblasen im Rontgenbild. — Tuberculomucin Weleminsky (Tbm) 
(Chem. Fbk. I I e l f e n b e r g  a .-g), ein neues Tuberkulin. — Veron (N ied er la u s . 
C hem . W erk e, Berlin NO 55), ein Cer-Chinolinchlorhydrat. (Pharm. Ztg. 70. 
916— 17.) _________  D ie t z e .

Franz Menter, Hallein, Ósterreich, Ilerstellung von Kohlensawebadern, dad. 
gek., daB ais C 02 entwickelnder Stoff zu Lsgg. von Alkalicarbonaten oder -dicar- 
bonaten Disulfite oder K^SjO^ zugesetzt werden. — Die Disulfite u. das KjSjOj 
wirken weder iitzerid, wie saure Sulfate, noch sind sie hygroskop. u. belassen das 
Badewasser im Gegensatz zu den Sulfaten des Al yollig klar. Ferner erfolgt bei 
ihrer Verwcnduug die CO»-Entw. nicht so stiirmisch, wie bei sauren Sulfaten oder 
Weinsaure, so daB sich die Gasbliischen im Badewasser besser verteilen u. am 
Korper des Badenden ansetzen konnen. Der Zusatz der sauren Sulfite erfolgt ent- 
weder in Tablettenform oder man gibt sie granuliert zu den Lsgg. des Carbonats. 
(Oe. P. 98408 yom 24/11. 1921, ausg. 10/11. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Oesterreichische Heilmittelstelle, Gemeinwirtschaftliche Anstalt, Wicn, 
Herstellung von Kohlensaurebadern mittels eines kohlensauren Salzes u. Alaun, gek. 
durch die Yerwendung von Wein- oder Citronensiiure in Verb. mit Alaun oder 
A1;,(S04)3. — Durch Zusatz von Wein- oder Citronensaure zu Alaun oder A1j(S04)3 
bei oder vor Einbringung in das Bad tritt keine Trubung des W . durch ausge- 
schiedenes Al(OH)3 ein, die COs-Entw. erfolgt in stitrkerem MaBe u. glciclimSBiger. 
AuBcrdem ist eine geringe Menge Alaun, yorzugsweise Als(S04)3-KaS 0 4, 24HsO, 
zum Verbrauch des COa-Tragers erforderlich. (Oe. P. 98697 yom 7/9. 1921, ausg. 
10/12. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Ed. Greutert & Cie., Basel, Schweiz, Masemschutzbnpfstoff und Masemscliuiz- 
serum. (Schwz. P. 108598 vom 12/9. 1923, ausg. 16/1. 1925. — C. 1923. II. 1012 
[E. P. 179944]. 1925. I. 1764 [D. R. P. 409645]. 2392 [D. R. P. 410937].) S c h o t t l .

Ernst Schlumberger, Berlin-Lichterfelde, Bakłericide und fungicide Mittel. 
(Can. P. 242120 vom 12/12. 1923, ausg. 12/8. 1924. — C. 1925. I. 723 [E. P. 
205827].) S c h o t t l a n d e r .

Barrett Company, New Jersey, iibert. yon: Thomas H. Hall, Swartlimore, 
V. St. A., Desinfektionsmittel. Synthet. dargestelltes o- oder p-Oxydiphenyl oder 
Mischungen yon ihnen oder Ruckstiinde yon der Dest. synthet. hergest. Phenols, 
(S-Naphthols, Resorcins u. dgl., welche die Yerbb. enthalten, werden in einem gc- 
eigneten organ. Losungsm. gel. oder in einer Mischung eines neutralen KW-stoffcs 
u. einer Seifenlsg. emulgiert. — Die Lsgg. bezw. Emulsionen besitzen liolie Des- 
infektionśkraft, z. B. gegen Typhusbakterien. (A. P. 1536843 yom 15/3. 1920, 
ausg. 5/5. 1925.) K O hling.

Albert Schmidt, Paris, Frankreich, Desinfektionsmittel. (F. P. 585946 vom 
12/11. 1923, ausg. 12/3. 1925. — C. 1925. I. 723 [E. P. 205827].) S c h o t t l a n d e r .
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Marie Therfese Havid, Frankreich, Desinfektionsmittel fiir Femspreeh- und 
andere Gerate, bestehend aus 5 Teilen Formalin, 10 Tcilen Glycerin u. 85 Teilen 
verd. A. Das Mittel wirkt langere Zeit desinfizierend. (F. P. 586 564 vom 5/9.
1924, ausg. 30/3. 1925.) KtlHLiNG.

* 6. Analyse. Laboratorium.
T. H. Ayling, Fin automaiisches Filter. Beschreibung u. Abbildung des App., 

der zur Filtration kleiner Mengen yon Kulturfl. geeignet ist u. im Prinzip aus einer 
Spritze besteht, in die FI. aus einem erhohten Reaeryoir einfliefit, u. die sich unter 
dem Gewicht des fallenden Kolbens entleert. (Brit. journ. of exp. pathol. 5. 354 
bis 355. 1924. Hampstead, nat. inst. f. med. research; Ber. ges. Physiol. 30 . 803. 
Eef. S e lig m a n n .)  O p p e n h e im e r .

L. Muller, Eine Anordnung zu aseptischer Dialyse. Der Dialysator ist eine 
tubulierte Glaaglocke, unten durch Pergamentpapier geschlossen u. in ein metali. 
Geatell eingesetzt, in dem sie mittels Fliigelschrauben eng gegen einen mit Kaut- 
schukring ausgelęgten Metallring gepreCt wird (Ahb. im Original). Der Tubus ist 
mit einem Kautschukstopfen verschlossen, durch den ein mit Watte verseheues 
Glasrohr u. zwei diinne Leitungsdriihte hindurchgehen, welche in Elektroden in 
einer naheżu im tiefśten Teile befindliehen U-Rohre endigen. Naclidem das ganze 
aterilisiert u. erkaltet, alsdann unter asept. Kautelen mit der zu dialysierenden FI. 
beschickt ist, wird es in ein GefiiB mit dest. W . (tiiglich zu wechseln) gestellt. 
Der Verlauf der' Dialyse wird durch Widerstandsmessung verfolgt. (C. r. soc. de 
biologie 93. 68—71. Lióge, Bakteriol. Inst.) S p ie g e l .

T. S. Sligh, Aulomałische Regulierung niedriger Temperaturen. Angabcn iiber 
die Auswahl deą Ktihlmittels, der Badfliissigkeit, die Temperaturregulierung, die 
zwcckiniiBigste Art der Riihrung des Kiiltebades u. andere, fiir den Gebrauch von 
Thcrmostatcn bei niedrigen Tempp. wichtige Fragen. (Journ. O pt Soc. America
10. 691—93. Washington, Bur. of Standards.) K r Og e r .

J. R. Roebuck, Hechanische Tliermokaten. Konstruktion u. Betrieb von Thermo- 
staten, besonders die Vorrichtungen zur automat. Temperatureinstellung werden be- 
sproclien. (Journ. Opt. Soc. America 10. 679—90. Madison, Wisconain, Uniy.) Kit.

Arthur W. Smith, Beslimmungen da- latenten Warnie. Besprechung der Me- 
thoden zur Best. der latenten Sclimelzwarme u. Yerdampfuugswarme; Zuaammen- 
stellung der Ergebnisae der neueren an W . auagefiihrten Priizisionsmessungen. 
(Journ. Opt. Soc. .America 10. 711—72. Michigan, Uniy.) K rO g e r .

Wilhelm Schiitz, JDie Vcrivendung von Kalkspatlinsen ais lichtstarke Polari- 
satoren. Vf. -Weist hin auf die Yerwendung von Kalkspatlinsen zur Ilerat. polari- 
sierten Lichtes u. besehreibt eine lichtstarke Polarisationseinrichtung fur alle Wellen- 
langen, die Polarisationsprismen zu ersetzen yermag, unter Umstiinden Nicol u. 
Sammellinse in sich yereinigt. (Ztschr. f. Physik. 32. 502—04. Ttibingen.) K. W.

G. Ceskro, Wirkung des Quarzkeils a u f eine zur stumpfen B isektrix normale 
Plattc im konvergenten lAeht. Mathematisch. (Buli. Acad. roy. Belgiąue, Classe 
dea sciences [5.] 11. 204—21. Lićge, Uniy.) E n s z l in .

Roger S. Hubbard und D. Olan Meeker, Der Einflufs hoher Alkalikonzen- 
trationen au f die Farbę von Phenolsulfonphtlialein. Quantitatiye Unterss. iiber den 
EinfluB yon (OH- ) auf die Farbę von Phenolsulfonphthalein. Schon 0,1-n.NaOH bewirkt 
deutliche Abnahme der FarbintensitKt. Standard-Lsgg. diirfeu nur 0,001-n. NaOH  
cnthalten. Zu niedrige Konzz. ebenfalls ungiinstig, weil zu leicht von COs der 
Luft beeinfluBbar. (Journ. o f laborat. a. clin. med. 10. 229—32. 1924. Clifton 
Springs N. Y.; Ber. ges. Physiol. 30. 818. Ref. G y e m a u t.)  O p p e n h e im e r .
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B e s t a n d t e i le  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie r e n .
R. Yladescu, Bestimmung der Chloride in  den Geweben tierischen Ursprungs. 

Fiir die Best. von Chloriden in tier. Substanzen gibt es melirere Methoden: 1. Die 
Beliandlung mit konz. II2S 0 1 u. konz. H N 03 u. darauffolgende Fiillung mit A gN 03 
u. Titration des Ubersclmsses nach VOLHABD. 2. „Mineralisation“ der organ. Stoffe 
durch ein Gcmisch von KNOa, N a,C 03) K2C 03. 3. DirekteZerstorung der organ. 
Materie durch konz. IIN 0 3 u. Fiillung der Chloride mit A gN 03. Es werden cinige 
Daten iiber den Gehalt tier. Stoffe an Chloriden angegeben. (Bulet. Soc. de CHimie 
din Romania 7. 29—31.) H an tke.

Emil Pribyl, Uber die Bestimmung von kleinen Arsenmengen in Tierorganen. 
As wird bei 90° in etwa 2%ig. HC1 auf Cu-Blecli niedergeschlagen. (Fiir 1 mg 
As-5 Cu-Strcifen von je 4 qcm). Der Niedersclilag wird gel. in '/io"n- J-Lsg. Nach 
Entfiirben mit Thiosulfat wird As20 6 im Marsh schen Apparat best. — Man kann 
auch eine Skala der Beschliige lierstellen bis zur Grenze von ’/iooo mo As, aus" 
gehend von 1 mg, u. die Intcnsitiit yergleichen. (Biochem. Ztschr. 159 . 276—79. 
Brttnn.) M O lle r .

George Piness, Hyman Miller und Gordon A. Alles, Vergleichende Studien 
der Eiweifiextmlclion m it chemischen und klinischen Verfahren. Kohl, Banancn, 
Roggenmehl, Hiihnerfleisch, Erbscn, Erd-, W alniisse, Sahne, Weizenmelil, Ilunde- 
liaare u. Pferdescliuppen mit 1,5 u. 10°/o ŃaCl, 0,5°/o NaOH mit u. oline 5°/o NaCl- 
Zusatz, Bicarbonat-Phenol-Lsg., 10, 75 u. 95% A. estrahiert. D ie NaOH-Ausziige 
enthielten am meisten Eest- u. Gesamt-N., die Wrkg. bei intracutaner Injektion 
war jedoch bei den NaCl-Extrakten stiirker. A. nahm am wenigsten von den 
Anaphylaxie oder Allergie erzeugenden Stoffen auf. (Journ. of the amer. m e d .  assoc. 
83. 608— 11. 1924; Ber. ges. Physiol. 30 . 805. Ref. S c h m itz .)  O p p e n h e im e r .

George F. Spencer, Quantitative Bestimmung der Pankreasenzyme im Duodenal- 
saft mit einer Modifikation von Gaultiers Methode. Empfehlung der Methode von 
L t j e d e r s  u . B e r g iie im  (Amer. Journ. Physiol. 66 . 297 [1923]). (Journ. of laborat a. 
clin. med. 9. 261—67. 1924; Ber. ges. Physiol. 30. 484. Ref. M. Ja c o b y .)  OPPENH.

George W. Pucher und Lillian A. Burd, Sludie iiber die Konservierung von 
Blutproben mit Thymol-Natriumfluorid. „Thymol-Natriumfluorid (Thymolgelialt iiber 
[? Ref.] 0,5 mg auf 10,0 mg NaF) ist geeignet zur Konseryierung von Blutproben 
auf die Dauer von 8 Tagen bei 20—30°.“ (Buli o f the Buffalo gen. hosp. 2. 41—43. 
1924; Ber. ges. Physiol. 30 . 903. Ref. B o r g e r .)  O p p e n h e im e r .

M. Claudius, Eine neue Mib-obestimmungsmethode fiir Cldoride im Blut und 
anderen eiweifihaltigen Medien. 20 ccm Blut oder Serum in ein Reagensglas gebracht,
0,20 ccm Vs5'n- A gN 03-Lsg. u. 4—5 Tropfcn konz. IIN 0 3 zugesetzt, yorsichtig er- 
wSrmt bis Koagula aufgelost, dann Kochen bis 0,25 ccm Fl. zuriickbleibt, gekliirt 
mit 1 Tropfcn 4% KMn04, entstehendes MnOs mit 1 Tropfen H N 03 aufgelost, nach 
Abkiililen 1 Tropfen 4°/0 Eisennitrat u. 5 ccm A. (weil in Lsg. von A. Silberrliodanid 
noch weniger losl. ais in W  u. Eisenrhodauid kaum dissoziiert), Titration mit 7ioo'n' 
KCNS-Lsg. in A. (Acta med. scandinay. 61. 4—7. 1924. Ber. ges. Physiol. 30. 
748. Ref. B a l in t .) Op p e n h e im e r .

B. Gruskin, Ein neues und kiirzeres Verfahren zur Bestimmung von llarnstoff 
und Zucker im Blut. 2 ccm Blut mit 2 ccm Ureaselsg. 10 Min. bei 40—45° auf- 
bewahrt, 14 ccm HjSOj zugesetzt, gemischt, 2 ccm Na-Wolframatlsg. zu
gesetzt, geschiittelt, filtriert; in 2 ccm Filtrat Zucker-Best. nach F ołin-W u ; 5 ccm 
Filtrat im graduierten Zylinder mit 7 (im Ref. 71 cm?) ccm W . u. 10 ccm N e s s le r s  
Reagens zusammengebracht u, auf 25 ccm aufgefullt. Colorimetrie gegen Yergleichs- 
Isg. aus 0,075 mg NH3-N u. 0,5 ccm Ureaselsg. mit N e s s le r s  Reagens u. Ver- 
dunnung auf 25 ccm. Keine Dcstillation u. Dnrcliluftung, keine Puffer, da Blut-



1925. II. G. A n a l y s e . L a b o r a to r iu m . 1199

pufferung geniigend.. Herst. der Ureaselsg.: 3 g  Permutit (mit 2% EssigsJiure u. 
dann mit W . gcwascheh), mit 5 g gepulverter Jackbohncn u. 100 ccm 30% A. yer- 
setzt, 10 Min. sanft schutteln, absaugen, yerdiinnen mit der gleichen Mcngc 30% 
A. Aufbewahren in Eis. Lsg. 4 Wochen braucbbar. Vom gefundenen Zucker- 
gehalt 5 mg-% abźielien (Gehalt der Ureaselsg.!). (Journ. o f laborat. a clin. med.
1 0 . 233—36. 1924. Chicago, Mount Sinai liosp. Ber. ges. Physiol. 3 0 .  752. Ref. 
S c h m it z .) O p p e n h e i m e r .

P aul Szil&rd, Eine colorimetrische Methode zur quanłiłałiven Bestimmung der 
gallensauren Salze im Blute. Vorliiuf. Mitt. Man tropft 5 ccm Blutserum in 150 ccm 
absol. A. oder CH3(OH) unter Schutteln ein, kocht im W .-Bade auf, scheidet mit 
Tierkohle GallenfarbstofF ab, filtriert, wfischt mit absol. A. nach, dunstet auf 
W.-Bad bis zu 15 ccm ein, fallt durch 100 ccm A. die gallensauren Salze. Nach
2—3 Stdn. Stehen im Eisschrank saugt man ab, wascht mit A. 3—4 mai, verdunstet
A., lost in 5 ccm Eisessig. Man oxydiert durch wenig Benzoylsuperosyd unter 
Erwiirmen, kocht 2—3mal auf, kiihlt ab, setzt 1 ccm einer Mischung von 1 Teil 
konz. H^SOj u. 10 Teilen Eisessig liinzu. Nach 10—25 Min. ist die Fiirbung maximal. 
Sie wird durch Zusatz von 1 Tropfen 2,5%ig. Fe2Cl6-Eisessig sehr beschleunigt. 
Man yergleicht cólorimetr. mit Lsg. aus 3 Teilen glykocholsaurem u. 2 Teil taurocliol- 
saurem Na. (Biochem. Ztschr. 15 9 . 325—26. Budapest.) MCl l e r .

J. W. Mc Nee und Chester S. Keefer, Die klinische Bedeulung der van den Bergh- 
Heaktion zur Bestimmung von Bilirubin im B lut mit Bemerkungm iiber Verbesse- 
rungai ihrer Technik. D ie van den Bergh-Rk. liiCt verschiedene Formen des Iktcrus 
unterselieiden; cs werden Yerbesserungcn in quantitativer u. qualitativer Hiusicht 
angegeben. (Brit. Mcdical Journal 1 9 2 5 . II. 52—54. London, Univ.-Klin.) H O c k e l.

Ferdinand Lebermann, Uber die Brauchbarkeit des Buerkerschen Colorimcters 
unter besonderer Berucksichtigung der Hdmoglobinbestimmung. Mit dem Buerker
schen Kolorimeter (Herst. E. L e i t z ,  Wetzlar) lassen sich von folgenden Substanzen 
noch genau erkennen: Salicylsdure 0,01 mg, ICCN 0,03 mg, Chinin, 0,02 mg, Cu 0,003 mg, 
-ffjOjOj 0,02 mg, CuSO, 0,4 mg. Das Instrument ist speziell fiir die allerkleinsten 
Mengen, die weder mit dem Dubosqschen Kolorimeter noch mit der Rohrenskala 
zu erfassen sind, vorziiglicli geeignet. Fiir die Hiimoglobin-Best. scheint es vor 
dem Sahlischcn Vcrf. den Vorzug groBerer Exaktlieit zu haben. (Miincli. med. 
Wchschr. 7 2 . 982—85. Wurzburg, Univ.) F r a n k .

Enrico Greppi, D ie quantitative Bestimmung des JIamoglobi7is mittels der 
gasometńschen Methode von van Slyke. Ilamoglobingchalt des Blutes am genauesten 
gasanalyt. bei masimaler Sattigung des gebundenen O (1 ccm 0 2 =  0,746 g Hb.) 
nach v a n  Sl.YKE- bestimmbar. (Boli. d. soc. med. chir. Pavia 3 6 . 465—75. 1924. 
Ber. ges. Physiol. 3 0 .  742. Ref. L a q u e r .)  O p p e n h e im e r .

Russell L. Haden, Eine Modifikation des Kramer-Tisdall- Verfahrens zur B e
stimmung des Natriutns im Blutserum. Statt Filtration wird Zentrifugieren des Na- 
Pyroantimoniats vorgeschlagen. Gcwohnliche holie T iegel, in diese 1 ccm Serum 
oder Plasma, 5 ccm des K r a s i e r - T i s d a l l  K-Pyroantimoniats u. 2 ccm 95% A. gut 
riiliren, Einsetzen der Tiegel in Zentrifugcneimer, nach 15 Min. 5 Min. zentrifugieren, 
dekantieren, zwcimal Wasclien mit 30% A., trocknen bei 110° u. wiegen. (Journ. 
of laborat. a clin. med. 1 0 . 236— 37. 1924. Ber. ges. Physiol. 3 0 .  747. Ref. 
S c h m itz .)  O p p e n h e im e r .

N. 0. Engfeldt, Uber den W ert der Nitroprussidnatriumprobc fiir den Nachuieis 
und die Bestimmung des Totalacetons im Harn und in gewissen anderen Korper- 
fliissigkeiten. 20 ccm Harn werden mit % g  guter Tierkohle entfiirbt. In 10 ccm 
des Filtrats werden 8—10 g (NIIJjSOj gel., dann 5 Tropfen einer 5%ig. Lsg. von 
Nitroprussidnatrium u. 1 ccm 25%>g- NII3 zugesetzt. Nach 5 Min. langem Schutteln 
filtrieren. In 2 gleichen, weiBen Reagenzglasern wurden 5—10 ccm des Filtrats
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8 Min. nach dem NH3-Zusatz mit V ioo"n- KMnOł-Lsg. yerglichen u. wenn notig 
sofort mit W . vord. Vergleich ani- besten bei kUnstlichem Licht gcgen mattweiBen 
Hintergrund. Ubereinstimmung bei etwa 25 mg Totalaeeton im 1. Nicht liinger 
ais 10—11 Min. beobachten. — Die Empfindliclikeitsgrenze der Legał-Probe liegt 
fUr Acetessigsaure bei 6 mg/°/M (ais Aceton berechnet), fiir Aceton bei 100 ag/*/,,; 
die obiger Probe (nach Rothera) bei 1 bezw. 100 mg/%0. D ie maximale Fiirbung 
ist nach 10 Min. erreicht, blaBt dann nach 30 Min. ab. (Biochem. Ztschr. 159. 
257—75. Stockholm.) MOl l e r .

0 . W u th , U ber Morphinismus. III. D er Nachweis des Morphiums in Korper- 
fliissigkeiten. Nachpriifung yerscliiedener Methoden zum Nachweis kleiner Mengen 
Morphin im Harn. Vff. fan den die besten Resultate mit der Spaethschen Methode 
in der Modifikation von L o o fs . Bei einer Zufuhr von 0,015 g konnte Morphin 
noch deutlich im Harn nachgewiesen werden. Einzellieiten der Methode werden nicht 
angegeben u. auf die Arbeit von L o ofs  yerwiesen. (Miinch. med. Wchschr. 7 2 . 722 
bis 723. Miinchen, Univ.) F r a n k .

Liihrig', E in interessanter Fali einer Arsenvergiftung. Bericht iiber die to.xi- 
kolog. Unters. (Dtsch. Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Medizin 5. 548—52. Breslau, Unters.- 
Amt.) F r a n k .

J. Mouriz Riesgo, Beitrag zur Benzocholreaktion. D ie Rk. mit Bcnzoeharz 
hat den Nachteil, daB der Extrakt zu rascher- spontaner Ausflockung neigt. Man 
kann ais Schutzkolloide Gelatine (0,1 g in 100 NaCl-Lsg.) oder Aacites anwenden. Man 
liest zum zweiten Mai am folgenden Tage ab. Unspezif. Rkk. wurden nicht gefundcn.
— D ie Rk. ist etwa so empfmdlich wie die Sachs-Georgi-Rk. (Munch. med. Wchschr. 
72. 1070—71. Madrid.) MOl l e r .

John Ronald Bruce, Eine p t l -Metliode zur Beslbnmung des Kohlensdure- 
austausches von Meeres-, Brack- und Sii/Iwasserorganismen. (Brit. journ. of exp. 
biol. 2. 57—64. 1924. Port Erin, Marini biol. stat.; Ber. ges. Physiol. 30. 698. 
Ref. S c h o e n .)  O p p e n h e im e r .

Deutache Luftfllter-Baugeaellachaft m. b. H. (Erfinder: Robert Meldau),
Berlin, Optischc Staubbestimmung mittels Liclitbeugung (Tyndalleffekt) oline Zuhilfe- 
nahme einer Vergleichstriibung, dad. gek., daB durch eine punktformige Liclitquelle 
das Staubgemisch durchleuchtet, der durch den Tyndaleffekt entstehende Licht- 
kegel durch eine senkrecht zu ihm aufgestellte lichtdurchlassige u. mit einer Skala 
aus konzentrischen Kreisen yerselienen Platte aufgcnommen u. die Groflc des auf 
dieser Platte crscheinenden Lichtkreises ermittelt wird. — Es ist gleichgiiltig, oh 
die M., dereń Staubgehalt bestimmt werden soli, ruht oder sich in Bewegung be- 
findet. (D. R. P. 413965 KI. 421 vom 29/9. 1923, ausg. 19/5. 1925.) K O h lin g .

Arthur Pfeiffer, Wetzlar, Quantitative cliemische Analyse durch Rontgcnstrahlen, 
bei dem eine bestimmte Menge des Probcstoffes in festem oder fl. Zustande in einem 
zweiten Stoff, gleichzeitig mit einem oder mclireren Vergleichsstoften, dereń Linien 
im Untersuchungsgebiet des Spektrums des Probcstoffes liegen, eingebettet, deu 
Kathodenstrahlen ausgesetzt wird, dad. gek., daB eine Auzahl photographisclier 
Schichten hinteroinander geschichtet u. die Anzalil der Schichten geziihlt wird, auf 
denen die Linien zu sehen sind. — Ais Einbettungsstoff kann Grapliit, ais Binde- 
mittel Wasserglas dienen. (D. R. P 414401 KI. 421 vom 12/5. 1923, ausg. 30/5. 
1925.) K O h lin g .

H. M aihak A.-G., Hamburg, Registrierender bezw. indizierender gasanalytischer 
Apparat fur zwei oder mehrere Analysen bezw. Analysenreihen, dereń Ergebnisse 
durch 2 oder mehrere Zeiger bezw. Sclireibstifte auf einem gemeiusamen Diagramm 
registriert werden, wobei fiir jeden zu bestimmenden Bestandteil ein besonderer 
Zeiger oder Schreibstift vorhanden ist, dad. gek., daB mindestens 1 Zeiger oder
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Schreibstift gegeniiber den iibrigen Zeigem oder Schreibstiften so angeordnet ist, 
daB die Schreibstifte bei gleiehen Gehalten der angezeigten Bestandteile in der 
gleiehen Bahn, bei verschiedenen Gehalten in yerschiedenen Bahncn laufen. — 
Die Vorr. soli yorzugsweise der Untersucliung von Raucligasen dienen. (D. R . P. 
413693 KI. 42-1-vom 14/12. 1922, ausg. 13/5. 1925. Schwed. Prior. 19/12. 1921.) KO.

Carl Adolf Hartung, Deutscliland, Yorrichtung zur aulomatischen Gasanalyse. 
Das AbsorptionsgefaB ist an einem Wagebalken aufgehangt, der an der anderen 
Seite ein Gegengewicht u. unter diesem eine Kette tragt, die von einer W elle ab- 
gewickelt werden kann. D ie W elle bewegt zugleicli einen Schreibstift. Das Ab- 
wiekeln der Kette erfolgt durch einen Elektromotor, der durch einen Stroni in 
Tatigkeit gesetzt wird, welcher geschlossen wird, sobald das AbsorptionsgefaB in- 
folge Aufnahme yon Bestandteilen des zu analysierenden Gases sinkt u. dabei in 
einen Quecksilberkontakt taucht. Durch das Abwickeln der Kette wird das 
Gleichgewicht wieder liergestellt. (F. P. 587864 vom 23/10. 1924, ausg. 25/4. 
1925.) K C h l in g .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

S. G. Ure, Brecfien und Mahlen. III. (II. ygl. Chemistry and Ind. 44. 321; 
C; 1925. I. 2718). Kugel- und Rohrmuhlen. Fortsetzung der Besprecliung an Hand 
zahlreicher Abbildungen. (Chemistry and Ind. 44. 551—59.) R O h le .

Rubber man; Wiedergewinnung von Benzin. Berechnung eines Apparates zur 
Wiedergewinnung. D ie Wiedergewinnung yon Benzin bei einer Spreadingmaschine 
wird beschrieben u. der ganze ProzeB matliemat. berechnet. Im prakt. Betriebe 
werden 50—80°/o ,des yerwendeten Benzins wiedergewonnen. (Caoutehouc et Gutta- 
percha 21. 12463—65. 1924; 22. 12542—44. 1925.) E y e r s .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Dcutschland, Automatisch 
wirkendes Yentil an Dampfleitungcn fiir Gefiifse, die m it Fliissigkeiłen gefiillt sind. 
(F. P. 588829 yom 13/11. 1924, ausg. 15/5. 1925.) K a u s c h .

Farbenfabfiken vorm. Friedr. Bayer & Co., Deutschland, Druckentlastung 
fiir mit Fliissigkeiłen gefullte Behalter mittels einer Drosselscheibe. (F. P. 588 830 
vom 13/11. 1924, ausg. 25/5. 1925.) K a d s c h .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Deutschland, 4 bgabe von sehr 
hoch erhitztem Wasser aus einem unter Druck słehenden Behalter unter Yerwendung 
eines zweiten GefaBes, in das sich das W . ergieBt, nachdem der zu fullende Behalter 
Dampf yon der etwa gleiehen Spannung, wie sie der auf die FI. zur Einw. gebrachte 
zeigt, erhalten "bat. (F. P. 588831 vom 13/11. 1924, ausg, 15/5. 1925.) K a u s c h .

Consolidated Mining & Smelting Co. of Canada, Montreal, F. S. Willis 
und B. A. Stimmel, Trail, Britisch Columbia, Saurefeste, Sehwefel enthaltende Massen 
(Futtermassen), bestehend aus 30—40% S u. 70—600/0 Sand, der in den gcschm. S 
bei 150° eingeriihrt wird. (E. P. 232742 yom 12/3. 1924, ausg. 21/5. 1925.) K a.

Leonhard Hóllermann, Worms a. Rh., Fntleerungsvorrichtung fiir Gefafie und 
Flaschen, insbesondere fur grofie Sauregefafie, 1 . bestehend aus einem ein Umlegen 
des GefóBes gestattenden, schwenkbaren Traggestell, dad. gek., daB das Traggestell, 
das um zwei Schwenkspindeln frei drehbar gelagert ist, in dem MaBe gehoben 
werden kann, wie der Inhalt des darin hangenden GefaBes abnimmt. — 2. dad. 
gek., daB das in seiner Grundform U-formige Traggestell, auf dessen tellerformigen 
Steg das GefaB aufruht, sich an seinen Sehenkeln yermittels zweier Hubspindeln 
auf Schwenkringen drehbar abstiitzt, die ihrerseits auf Hohlzapfen sitzen, die Teile

VII. 2. 80
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yon an yersehiebbaren StiitzsSulefi lagerildcn Kreuzstiicken bilden. — 3. gek. 
dureb einen mebrtciligen, schlieBbaren Stiitzring, der die Spurlocher fiir die 
Schwenkspindeln triigt, dic in der Drehachse des Sehwenkrings angeordnet sind. 
(D. 31. P. 415468 KI. 12f vom 2|9. 1924, ausg. 22/6. 1925.) K a o s c h .

A/S. Kry stal, Kristiania, iibert. von: A/S de Norske Saltverker, Bergen, 
iibert. von: Isak Isaachsen, Kristiania, Falkerfahren. (Can. P. 242806 yom 1/3.
1923, ausg. 9/9. 1924. — C. 1924. I. 2619.) K a o s c h .

Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt, (Erfinder: Moritz 
Schenkel, Cbarlottenburg), Mc Leodsćhes Manometer, 1. gek. durch einen in die 
Spcrrfl. eintaucliendeu Kolbcu, durch dessen Bewegung die Hohe der Sperrfl. ge- 
regelt wird. — 2. dad. gek., daB der Tauchkolben durch magnet. ICriifte bcwcgt 
wird. — 3. gek. durch ein Stiick aus magnet. Materiał am unteren Ende des Tauch- 
kolbens, auf das die magnet. KrSfte cinwirken. — 4. dad. gek., daB das MeBrohr 
nur so lang ist, ais es die Messung der prakt. in Betracht kommenden Drucke 
erfordert. — 5. dad. gek., daB AusdehnungsgefSB u. MeBrohre mit dem Tauch
kolben yereinigt sind. — D ie Vorr. kann erheblich kiirzer gestaltet werden ais das 
gebrSuehliche Mc Leodsche Manometer, da in der Regel nur enge MeBbereiche in 
Frage koinmen, u. ist deślialb sehr yicl liandlicher ais dieses. (D. R. P. 412409 
KI. 42 k yom 2/9. 1923, ausg. 18/4. 1925.) K O h lin g .

Naamlooze Yennootschap Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoyen, Hol
land, tibert. yon: Gustav Ludwig Hertz, Eindhoyen, Ga$trennvorrichtuńg. (Can. 
P. 240645 yom 11/1. 1923, ausg. 3/6. 1924. — C. 1923. IV. 446!) K a u sc h .

Naamlooze Vennootschap Philips’ Gloeilampenfabrieken, iibert. yon: 
Gustav Ludwig Hertz, Eindhoyen, Holland, Gastremiung. (Can. P. 242 658 vom 
28/12. 1923, ausg. 2/9. 1924. — C. 1923. IV. 446.) K a u sc h .

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., IToch- 
spannungsisolator fiir ełeldrischc Gasreiniger. Gewohnliehe Ziegelsteine werden ais 
Hoclispannungsisolatoren fiir mit trockenen u. heiBen Gasen beschickte Gasreiniger 
yerwendet — Die Steine miissen auch selbst yollig trocken sein ; sie sind dann in 
dem prakt. wiehtigeń Temperaturbereich yon 100—400° wie Steinzeug brauchbar. 
tD. R. P. 412419 KI. 21 c vom 8/3. 1923, ausg. 21/4. 1925.) K O h lin g .

Christian Christians, Berlin-W ilmersdorf, Kochcn von gasabsclicidenden 
IMsungen, 1. mittels Zufiihrung yon direktem Dampf, dad. gek., daB der Druck 
im Kocher durch Abfiihruug yon druckerhohenden Gasen unter moglichster Ver- 
meidung der Abfiihrung yon Wasserdampf dem der Temp. der FI. entspreclienden 
Sattigungsdruck dadurch uahegelialten wird, daB der AbfluB des Gases in Abhśingig- 
keit yon der Temperatur der FI. geregelt wird. — 2. dad. gek., daB die Regelung 
der Entgasung durch den Dampfdruck einer in einem abgesehlossenen Raum der 
Temp. der zu kochenden FI. ausgesetzten auderen FI. erfolgt. — 3. dad. gek. daB 
die Abfiihrung der Gase dieht iiber der Obcrflache der FI. yorgenommen wird. —
4. Vorrichtung, dad. gek., daB die Entgasungsleitung in einen auf der Oberfliiche 
der FI. sehwimmenden Korper miindet, der durch eine bewegliclie Leitung den 
Gasen nach auBen zu entweichen gestattet. (D. R. P. 415523 KI. 12 a vom 28/10.
1922, ausg. 23/6. 1925.) . KAUsen.

B. Bleicken, Ilamburg-GroBborstel, Verdampfei-einrichtung, 1. mit eingebautem 
Kondensator, dad. gek., daB letzterer im Innern eines ringformigen, sich iiber die 
groBte Lange des Verdampfermantels erstreckenden Rieselelementes fiir das Um* 
witlzwasser unter Zwischenschaltung bekannter Wasserseheider angeordnet ist u. 
fur die Nachyerdampfung Kanale zur Verb. des Raumes fur das Umwiilzwasser 
mit dem Kondensationsraum yorgesehen sind. — 2. dad. gek., daB das Rieselelement 
aus einem Wasserringraum mit geloclitem Boden u. einer Vielzahl von Rieselplatten 
bestelit, welche zweckmiiBig schriig zwischen den Verdampfermantel u. einen' gc-
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lochten Zylinder eingesetzt sind. — 3. dad. gck., daB bei Verwendung cincs Ober- 
fliiclienkondcnsators dic Kanale zur Verb. des Raumes fiir das Umwiilzwasser mit 
dem Kondensationsraum an der Wand des Verdampfers hochgefiihrt sind u. der 
Verdampfer durch einen Deckel von groBerem Durchmesser ais dem Kondensations- 
durchmesser ycrsclilossen ist. — 4. dad. gek., daB bei Verwendung eincs Misch- 
kondensators im Oberteil des Verdampfers eine Wasserscliale angeordnet ist, aus 
węlcher sich das eingeleitetc Kondensat in den unten offenen, oben mit Siebdeckcl 
versehenen Misclikondensator ergieBt, daB ferner die Kanale zur Verb. des Kaumes 
fiir das Umwiilzwasser mit dem Kondensationsraum ungefahr in Ilohe der Unter- 
kante des Mischkondensators radial querverlaufend angebraeht sind. Weitere 2 An- 
spruche kennzeichnen Ausfiihrungformen der Einriclitung. (D. E-. P. 415524 KI. 12 a 
yom 8/ 6. 1923, ausg. 23/6. 1925.) K a u s c h .

Etablissements Ungemach, Societe alsacienne d’alimentation TJgma S. A., 
Frankreich, Konzentricren yon vegełabilischen Siiften usw. Der Saft wird auf eine 
Verdampfungstemp. crhitzt, zum Teil yerdampft u. dieses sich in zwei Vorr. ab- 
spielendes Verf. im Kreislauf durchgefiihrt. (F. P. 589193 vom 22/1. 1924, ausg. 
25/5. 1925.) K a u s c ii .

Wilhelm Yogelbusch, Ratingen b. Dusseldorf, Ein- oder Mehrk6rper-Verdampf- 
apparat fiir Druck oder Vakuum gemiiB D. K. P. 414419, 1. dad. gek., daB die ein  ̂
zudampfende, iibęr eine entsprechende Anzahl von etagenformig iibereinander an- 
geordneten Boden abwiirts flieBende FI. in jedem Abteil durch ein aus llohren mit 
yerhiiltnismaBig geringem Durchmesser gebildetes Thermosyphon erhitzt, in Zirku- 
lation rersetzt u. so in ununterbrochencm Betriebe eingedampft wird. — 2. dad. gek., 
daB die FI. in Verb. mit ensprechend angeordneten Fliissigkeitsfuhrungszungen 
innerhalb jedes Abteils gezwungen wird, einen schlangenformig gestalteten W eg  
vom Einlauf- zum Auslaufiiberfallrohr zu nehm en.' (D. B.. P. 415525 KI. 12a vom
22/9. 1922, ausg.- 23/6.' 1925. Zus. zu D. R. P. 414419; C. 1925. II. 847.) K a u s c ii.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh. (Erfinder: Mathias 
Pier, Heidelberg, und Karl Winkler, Ludwigshafen a. Rh.), llerstcllung von 
Mischkalalysatoren, dad. gek., daB man in Schmelzen der Alkali- oder Erdalkalisalzo 
von Metall-Sauerstolfsauren Oxyde oder Salze anderer Elemente oder diese anderen 
Elemente selbst eintragt oder daB man die entsprechenden Gemische bis zum 
Schmelzen beżfr. Sintcrn erhitzt. (D. R. P. 415469 KI. 12g vom 6/5. 1923, ausg. 
23/6. 1925.) K a u s c h .

Technical Research Worka Limited, London, iibert. von: E. Joseph Lush, 
London, Katalysatoren. (Can. P. 240660 vom 3/8. 1923, ausg. 3/6. 1924. — C. 3924.
II. 1380.) •- K a u sc h .

M. Melamid, Freiburg i. B ., Ausfiihrung von Zcrsetzungs- und Hydrierungs-
reaktionen, dad. gek., daB an Stelle von MetallgefaBen solche aus Graphit oder 
innen mit Graphit bekleidete yerwendet werden. (D. R. P. 415371 KI. 12 g yom 
26/4. 1923, ausg. 19/6. 1925.) K a u s c h .

Rene Despommiers und Feliz Marc Eugfene Celestin Paąuier, Frankreich, 
Entwdsserung yon Stoffen durch Einwirkenlassen yon Fil. (Petroleum, Amylacetat, 
PAe. usw.). (P.P. 589069 vom 16/1. 1924, ausg. 22/5. 1925.) K a u s c h .

Maurice Jules Armand Denis, Frankreich, Entfarbung siruposer Losungen. 
Man yerwendet Kohle in Pastenform. (F. P. 589359 yom 30/1. 1924, ausg. 28/5. 
1925.) K a u s c h .

II. Gewerbeliygiene; Rettungswesen.
Percy W. Cobb, Beleuchtung in der Industrie. Yf. erortert an arbeitsphy- 

siolog. Experimenten die Bedeutung der Beleuchtung fiir Steigerung der Wirt-
80*



1204 H„. GEWERBEHYGIENE; R e t t d n g s w e s e n . 1925. II.

scliaftlichkeit der Betriebe u. gibt einen Literaturnachweis. (Journ. Ind. Hygiene 
7 .  185— 98. Nela Park, Cleveland, Obio.) J u n g .

Howard W. Haggard, IJber die Wirkung da- Reizgase au f die Atmungsorgane. 
Nichts wesentlich Neuea. Zusammenfassende Darst. Angaben iiber Gefabrgrenze 
der Konz. bei einstiindlicher Einatmung fiir NH3, SCI, Formaldehyd, SOit B r, Cl, 
Phosgen, Stickslo/fdioxyd. (Journ. o f industr. hyg. 5. 390—98. 1924. New Hayen, 
Yale-Uniy.; Ber. ges. Physiol. 30. 731. Ref. H e u b n e r . )  O p p e n h e im e r .

Gerald R. Mc Cowen, Einige medizinische Probleme im Zusammenhang mit der 
chemischen Kriegfiihrimg. Besprechung der Wrkg. der Kampfgase u. dereń therapeut. 
Bekiimpfung. Hinweis darauf, daB diese Probleme idcntiseh sind, mit denen der 
Bekiimpfung der Industriegasyergiftungen u. Schadlingabckampfung. (Journ. of 
state med. 32. 277—93. 1924. Ber. ges. Physiol. 30. 811—12. Ref. B re z in a .)  O ppenh .

Dorothy K. Minster, d2 gelegentliche Krankheitsursaclien in  einem Geuscrbe; 
das Gerbcreigewcrbe ais Beispicl fiir die vielfachen Sehadlichkeiten in der Industrie. 
Vf. zShlt 42 Momente chem. u. bakteriolog. Natur auf, die bei der Verarbeitung 
yon Hśiuten einen schiidigenden EinfluB auf den Menschen ausiiben konnen. (Journ. 
Ind. Hygiene 7 . 299—304. Cincinnati, Ohio.) HiłCKEL.

Richard Jaeger, Uber Arsenicassersto/f, besonders seinen Genich. Der dem 
Arsenwasserstoff zugeschriebene Knoblauchgerueh soli nicht diesem sclbst, sondern 
anderen arsenhaltigen Stoffen. zukommcn, da-schw ere Vergiftungen mit reinem 
AsH3 beobachtet sind, bei denen kein Knoblauehgeruch wahrgenommen wurde. 
Dic Gefahr der Vergiftung kann also ohne Auftreten des charakterist. Geruches 
gegeben sein. Um so mebr muB in der Industrie bei allen Gelegenheiten, wo 
Arsenwasserstoff entstehen kann, mit der groBten Vorsicht yerfahren werden. (Munch. 
med. Wchschr. 78. 1035—36.) M ioier.

H. Koppenberg, TJnfallverhiitung und Zusammenarbeit in  der amerikanischen 
Uiitlenindustric. Vf. bespricht die Unfallyerhutung in Amerika. (Stahl u. Eisen 
4 5 . 1071—75. Riesa.) L O d e r.

Daniel Harrington, Technisch-liygienische Belrachtungen iiber Staubentfernung 
in Bergwerken. Vf. erortert die Entstehung des Staubes in Bergwerken, die ge- 
sundheitliche Bedeutung dieser Frage u. die erforderlichen GegenmaBnahmen. Er 
yerweist auf die Yorschriften in Sudafrika. (Journ. Ind. Hygiene 7. 199—214. 
Salt Lake City, Utah.) J u n g .

Bruno Muller, Uber die Yerschiffung vo?t Sauerstoff abgebenden Stoffen. Vf. 
maeht auf einen Scliiffsbrand aufmerksam, dessen Ursache Selbstzundung yon BaOs 
in Beruhrung mit Siicken war. (Chem.-Ztg. 4 9 . 488—89. Kiel.) J u n g .

Hans FleiBner, Lcoben, Schlagwetteranzeiger, 1. dad. gek., daB innerhalb des 
den Brenner umfassenden Eohrenteils einer Pfeife dicht iiber dem Brenner u. 
die Flamme eng umfassend eine an sich bekannte Drahtspirale oder ein anderes 
korb-, gitter- oder ringartiges Metallgebilde angeorduet ist. — 2. dad. gek., daB 
das Gebilde aus einer luftig gewickelten kegeligen Spirale aus Metalldraht besteht, 
welcbe ihr enges Ende nach unten richtet u. so bemessen u. angeordnet ist, daB 
dic Abflachung des von der Spirale gebildeten ideellen Kegelstumpfes dem Durch- 
messer nach ungefti.hr mit der Endfliiche des Dochtes zusammenfallt. — Es wird 
eine scharfe Grenzzone zwisehen Nichttonen der Flamme bei kohlenwasserfreier 
•Brenuluft u. Tonen bei geringem Gehalt an KW-stoff erreicht. (D. R.. P. 366220 
KI. 74b vom 29/4. 1921, ausg. 5/1. 1923.) K O h lin g .

Hans FleiBner, Leoben, Schlaguietteranzeigende Gnibenlampe nach Patent 366220,
1. dad. gek., daB zwisehen dem Brennerrohr u. der Wandung des Zugglases eine 
durehlocherte, ebenc oder kegel- oder schaleniormige Scheibe angeordnet ist, um 
sowohl eine gut leuchtende ais aueh tiinende Flamme zu erhalten, — 2. dad. gek.,
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daB die Lochscheibe' unabliiingig von der Einstellung des Dochtcs durch einen 
yon auBen zu handhabenden Tragstift liings dca Brennorrohrcs nicdcrbewegt werden 
kann. — Die Yorr. ist im Gegensatz zu der Vorr. gemiiB dcm Hauptpatcnt ais heli 
leuchtende Arbęi.tslampe brauchbar. (D. H. P. 410 038 KI. 74b vom 4/7. 1924, 
ausg. 18/2. 1925. (Zus. zu D. R. P. 366220; vorst. Ref.) K O ntiN G .

Alex Grard, Saarbrucken, Tragbarer Apparat zur TJntcrsuchung von G-ruben- 
wettern, dad. gek., daB in dem Miscli- u. Vcrbrcnnungsrohr eine metali. Scheibe 
angeordnet ist, die einerseifs eine heftige Bewegung des Gasgemisches wiihrcnd 
des Uberganges yom MeB- nach dem Verbrennungsrohr bczweckt u. andererseits 
den negativen Pol fiir die Entziindungskerze bildet. (D. E.. P. 413793 KI. 421 
vom 5/5. 1023, ausg. 22/5. 1925.) K O h lin g .

Celestin Herbline, Frankreicli, Loschfliissigkeit, bestchend aus einem Gemisch 
von Tetralin, CCI., Tetrachloriithylen, Tetrachloriitlian usw. mit einem Stoff, wie 
Fett, aromat. KW-stoff, Chinon, Diketon, Phenol, Alkohole, Sulfochlorid des Thio- 
carbonyls, TetrachlorsulfokohlenstofF (gcgcbenenfalls in Ggw. von J), Sb u. seiner 
Salze oder Metalloxyde oder Gemenge dieser. (F. P. 588762 vom 10/11. 1924, 
ausg. 15/5. 1925.) KAuscn.

III. Elektrotechnik.
Robert Joseph. Mc Nitt, V. St. A., Elektrolyse gcschmolzener Stojfe. Man liiBt 

den gcschmolzencn Elektrolytcn durch elektrochem. Elcmente liindurch flieBen, 
die parallel zu einander geschaltet sind u. zum Teil kompakte MM. darstellen. 
(F. P. 589048 vom 29/10. 1924, ausg. 22/5. 1925.) K a u s c h .

Kristianssands Nikkelraffineringsverke, iibert. von: Sigurd Giertsen, 
Kristianssands: S., Norwegen, Ilerstellung von Kupfemickelanoden. Kupfernickel- 
matten werden,. gegcbenenfalls unter Zusatz von Eisenerz oder Ferrosilicium in der 
Bessemerbirne yerblasen, bis das yorhandene Fe verschlackt u. der Gehalt an 
Schwefel bis auf weniger ais 10’/# zuruckgcgangen ist. D ie M. wird dann zu 
Anoden gegossen. (A. P. 1538431 vom 26/9. 1921, ausg. 19/5. 1925.) K O h lin g .

Federal Phosphorus Company, Birmingham, V. St. A., iibert. von: Bethune
G. Klugh, Chicago, Dichtungsmiłtel fiir Elektrodeiwcrbindungen. Sehr fein gcpulverte, 
gut leitende Ko.ble, vorzugsweise Graphit, wird mit etwa der doppelten Menge ent- 
wassertem naphthalinfreiem Teer oder Pech vermisclit, die M. auf 175—200° erhitzt, 
zweckmaBig mit fein yerteiltem GuBeisen o. dgl. yersetzt u. auf die zu dichtenden 
Elektrodenyerbb. aufgetragen. (A. P. 1534 269 vom 8 / 11 . 1920, ausg. 21/4. 
1925.) K O h lin g .

Societe anonyme Le Carbone, iibert. von: Eene Oppenheim, Levallois- 
Perret, Frank^eich, Diehten poriger Korper. (Can. P. 240 657 vom 30/4. 1923, 
ausg. 3/6. 192-il — C. 1923. IV. 573.) K O h lin g .

Ercole Ridoni und Societa Talco e Grafiti Val Chisone, Pincrolo, Italien, 
Graphitelektroden. Beim Verf. gemiiB dcm Hauptpatcnte wird dic Graphifm. durch 
eine aus mehreren abwechselnd kon. u. zylindr. gestalteten Teilen bestehenden, 
zicmlicli lange Form gepreBt, wobei dic Graphitbliittchen reichlich Zeit u. Gelegcn- 
heit finden, sich in der Achsenrichtung der herzustellenden Elektrode zu lagern. 
(Schwz. P. 1 0 8 4 1 7  yom 25/4. 1924, ausg. 16/1. 1925. Zus. zu Schwz. P. 103544; 
C. 1925. I. 3046.) KCnLING.

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, iibert. von: Antonius de GraafF, 
Eindhoyen, Holland, Wolframfdden. (Can. P. 243181 vom 22/4. 1924, ausg. 23/9.
1924. — C. 1924. II. 1727 [E. P. 216124].) K O h lin g .

Pertrix-Chemiache Fabrik G. m. b. H., Berlin, Elektrolyt fiir galvanische 
Elemenie nach Patent 360660, 1 . dad. gek., daB ein Teil des MgCla im Elektrolytcn 
durch Manganosalz ersetzt ist. — 2. gek. durch die1 Verwendung von MnCl2. —
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D ie beim Elektrolyten gemSB dem Ilauptpatent auftretcnde Entw. von Cl2 wird vcr- 
mieden. (D. R. P. 413934 KI. 21 b yom 28/12. 1922, ausg. 19/5. 1925. Zus. zu D. R. P. 
3 6 0 6 6 0 ; C. 1923. II. 83.) K O h lin g .

Prest-O-Lite Company, Inc., New York, ubert. yon: Raymond C. Benner, 
Bayside, und John H. Fink, Brooklyn, V. St. A., Sammlerplatten. D ie zwecka Er- 
zielung der erforderlichen Porositiit mit einem 1. Salz, z. B. Na^SO.,, vermisehte akt. 
Mi, z. B. ein Gemisch yon 85 Teilen P b 0 2 u. 10 Teilen PbO wird in  tr o c k e n e m  
Z u sta n d  unter holiem Druek auf das Gitter gepreBt u. gegebenfalla yor dem Ge- 
brauch mit W . behandelt, w olchę a das yorliandene Salz lost. (A. P. 1536064 vom 
6/ 6. 1922, auag. 5/5. 1925.) K O iilik g .

Akt.-Ges. Brown, Boverie & Cie., Baden, Schweiz, Saubentng des Qucck- 
silbers von Quccksilberdamj)fentladungsgefafien, dad. gek., daB dem das schmutzige 
H g enthaltenden EntladungsgefaB H2 zugesetzt, der Quecksilbcrdampflichtbogen in 
der Wasserstoffatm. brennen gelassen wird u. die liierbei entstehenden Gase u. 
Dampfe abgepumpt werden. — Die Sauberung des Hg erfolgt in kUrzester Zeit 
u. ist becndet, sobald das Hg sich nur noch in feinen Perlen am GeliSuse nieder- 
schliigt u. keine Gasabgabe mehr erfolgt. (D. R. P. 412875 KI. 21g vom 4/7. 1922, 
auag. 28/4. 1925.) , K O h lin g .

Erich Henschke, Berlin-Schmargendorf, Hartemesser fiir JRontgenstrahlen, bei 
denen ein mit geschwiichtcr Rontgenstrahlung belichtetea Feld einea Leuchlschirmes 
mit einem zweiten Feld des Leuclitschirmes yerglichen wird, das die Rontgen- 
strahlung ungeschwJicht erhii.lt, dessen Lichtstrahlung aber abgeschwiicht ist, dad. 
gek., daB die Scliwiichung des Lichtes des Leuchtschirmea durch unmittelbar auf 
den Schirm aufgelegte diinne gefarbte Folien aua Gelatine, Kollodium, Celluloid o.dgl. 
erfolgt. — Durch W ahl der Fiirbung kann erreieht werden, daB bei der Beobachtung 
eines grunen leuchtenden Schirmes kein Farbunterschied zwischen den Vergleichs- 
feldern auftritt, so daB eine gute Helligkeitsuntersclieidung moglich wird. (D. R. P. 
412767 KI. 21 g  vom 2/4. 1922, ausg. 30/4. 1925.) K C h lin g .

V. Anorganische Industrie.
I. CiochinŁ, Uber den chemischen Prozefs in  der Sodafabrikation (Solvay). Fiir 

den chem. Vorgang bei der Darst. von Soda nach SOLVAY wird meist die Gleichung: 
C 02 NH 3 -f- NaCl -(- HaO =  N aH C 03 -f“ NH 4C1 yerwandt, die aber nur eine 
Bruttoformel ist u. den eigentliclien ProzeB garnicht zur Geltung bringt. Es bildet 
sich yielmehr beim Einleiten von C 02 in NII3 Carbaminaiiure, die ihrerseits mit 
NHa unter B. von carbaminsaurem Ammonium reagiert: C 02 -f- NHS =  NH2COOIT, 
NHjCOOH -f- NH 3 =  N Ii2 • CO • OH• NII3. Zur Stiitzung dieser Behauptung fuhrt 
Vf. an, daB beim Einleiten von COa in ammoniakal. CaCl3-Lag. nicht CaC03 aus- 
fallt, aondern sich in W. 1. carbaminsaures Ca bildet, das erst durch Erhitzen in 
CaC08 u. NH 3 zerlegt wird. Der SodaprozeB zerfallt dann in drei Stadien:
1 . B. yon Carbaminsiiure; 2. NH2COOH -|- NaCl == NH 2-CO-ONa +  HCU
3. N H 2-CO-ONa +  HCI +  HsO == N aH C 03 +  NH4C1. (Bulet. Soc. de Chimie 
din Romania. 7. 24—26. Itcęifa.) H a n tee .

Rhenania Verein Chemischer Fabriken, Akt.-Ge3., Aachen (Erfinder: Karl 
Thelen und Pritz Bóhm, Mannheim-Wohlgelegen), Herstellung von Sulfat in  mecha- 
nischen Ófcn, 1. dad. gek., daB man das aus der Sulfatmuffel austretende Reaktions- 
gut einem unmittelbar darauffolgenden NachcalcinierungaprozeB unterwirft. — 2. dad. 
gek., daB man den NachcalcinierungaprozeB unter Bewegung des Reaktionsgutes 
durchfuhrt. — 3. dad. gek., daB man ais Wiirmeąuelle fur den Naclicalcinierungs- 
prozeB die Abgase des Sulfats benutzt, wobei man diese zweckmSBig direkt mit 
dem nachzucalcinierenden Gut in Beriihrung bringt.—  4. dad. gek., daB man das
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naclizucalcinierendc ■Sulfat wahrend der ganzen Dauer des Nachcalcinierungs- 
prozesses oder eines Teiles desselben einem ZerkleinerungsprozeB unterwirft. 
(D. R. P. 415470 KI. 121 vom 12/4. 1024, ausg. 22/6. 1025.) K a u s c h .

Paul Audianne und Gabriel Bachalard, Paris, Apparat zur Schwefelsiiure- 
anhydńdherstellung. (Cau. P. 243394 vom 20/11. 1923, ausg. 7/10. 1924. — C. 1922.
II. 124.) . K a u s c h .

Societe Anonyme de Produits Chimiąues de Droogenbosch, Belgien, 
Chemisch reine Schwefelsaurc. Man erliitzt Oleum u. kondensiert die erhaltenen 
Diimpfe in W . oder verd. HsS 04. (E. P. 589100 vom 19/1. 1924, ausg. 22/5. 
1925.) K a u s c h .

Samuel Clayton Seitz, Towson, V. St. A., Yorrichtung zum Kiihlcn und Yer- 
dicliten von Ammotiiakgas. D ieYorr. besteht aus einer Anzahl parallel angeordneter, 
beidcrseits offcner Róhren, welche von geschlossenen Miinteln umgehen sind. Dic 
Mantel dicnen zum Durclileiten des zu kiiblenden Gases u. sind so miteinander 
yęrbundcn, daB das Gas sic im Zickzackwege durchliiuft. In die offenen um- 
manteltcn Rohrc miinden Diisen, durch welche von einer gemeinsamen Leitung aus 
W. in die Eohre gespritzt wird, wclches gleichzeitig Luft mitreiBt. (A. P. 1537890 
vom 2o/8. 1923, ausg. 12/5. 1925.) K O h lin g .

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab (Erfinder: B. F. Halvorsen), 
K ristian ia , Ammonidksyntkesc. (Schwed. P. 56379 vom 7/3. 1023, au sg . 1/4. 1924. 
N. Prior. 3/4. u. 17/11. 1922. — C. 1924. I. 1250 [P. P. 563844].) K W h lin g .

Nitrogen Corporation (Erfinder: J. C. Clancy), Providence, V. St. A., Ammo- 
niaksynthpse. (Schwed. P. 57001 vom 27/4.1920, ausg. 10/7.1924. A. Prior. 23/3. 
1916. — C. 1922. IV. 1007 [Schwz. P. 95039].) K D h lin g .

Gesellschaft fiir Kohlentechnik m. b. H., Dortmund-Eving, Gewinnung von 
Ammoniumsulfat und Schwefel aus (NH4)2S20.,, dad. gek., daB man (NII4)sS20 3 mit 
HsS 04 oder der entsprechenden Menge eines Bisulfats in der Warnie beliandelt. 
(D. S. P. 415587 KI. 12i vom 5/1. 1924, ausg. 25/6. 1925.) K a u sc ii.

Edward Victor Evans, Percy Parrish, London, und Orlando William 
Weight, Bromley, England, Ammoniumsulfat. (A. P. 1537815 vom 14/11. 1921, 
ausg. 12/5. 1925. — C. 1923. II. 316 [F. P. 543764].) K O h lin g .

Wallace & Tierman Co., Inc., Newark, N. Y., iibert. von: J. C. Baker, Nutley, 
N. Y., Sticksto/ftrichlorid. Man.bringt Cl, u. eine N Il4-Vcrb. (NII4OH oder ein NII4- 
Salz) zusammen u. blitst Luft durch dic Lsg. Das erbaltenc NC13 dient zum Bleichen 
von Mehl. (E. P. 232607 vom 15/4. 1925, Auszug veriiff. 17/6. 1925. Prior. 21/4.
1924.) K a u s c h .

TJniveraal Oil Products Company, iibert. von: Gustav Egloff, Chicago, Jfer- 
slcllung von Iiu/i. Ruckstiinde von der Dest. von Leuchtpetroleuifi werden noch h. in 
einen geeigneten Beliiiltcr gebraclit u. in diesem bei einer iiber ihrem Entflammungs- 
punkt liegenden Temp. mit Luftmengen beliandelt, welche nur zur RuBbildung aus- 
reichen. (A. P. 1535214 vom 27/6. 1921, ausg. 28/4. 1925.) KOnLiNG.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. (Erfinder: Ernst Heinze), 
Leverkusen b. Koln a. E h ., Yerfahren, aus Adsorptionskohle die adsorbierten Stoffe 
wiederzugewinnen, dad. gek., daB man die Adsorptionskohle zwischen mit leitenden 
Salzlsgg. oder Fil. getrankten oder iiberzogenen Elektroden auf elektr. W ege er- 
hitzt. (D. R. P. 415459 KI. 12e vom 22/2. 1921, ausg. 24/6. 1925.) K a u s c h .

Gesellschaft fiir Chemische Produktion m. b. H., iibert. von: Erwin Schmidt, 
Mannheim-Waldorf, ITochaktive Adsorptionskohle. (Can. P. 242850 vom 22/2. 1924, 
ausg. 9/9. 1924. — C. 1924. II. 224.) K A u s c n .

Gesellschaft fiir Chemische Produktion m. b. H., Helmuth Miiller-Clemm 
und Erwin Schmidt, Deutschland, Hochaktwe Kohle. (F. P. 587359 voin 13/10.
1924, ausg. 17/4. 1925. D. Prior. 5/11. 1923. — C. 1924. II. 1501.) K a u s c h .
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Conaortium fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H., Miinchen, Ge- 
tcinnung von Wasscrstoff und Sauerstoff aus elekłrolytisch enticickeltem Knallgas, 
nach D. R. P. 414187, dad. gek., daB die Entw. des Knallgases unter gewohnlichem 
Druck stattfindet, u. daB das Gas danaeh durch rotierende Pumpen, vorzugaweise 
explosionsaicher gebaute 'Wasserringpumpen, komprimiert wird. (D. R. P. 414910 
KI. 12 i vom 29/6 . 1924, a_usg. 11/6 . 1925. Zus. zu D. R. P. 414187; C. 1925.
II. 590.) K a usch .

L’Oxyhydrique Pranęaise, Malakoff, ubert. von: Henri Clement Lambert 
Gongnard, Chatillon-sous-Bagneus, Wasserstofl-'. (Can. P. 242862 vom 24/10. 1923? 
ausg. 9/9. 1924. — C. 1924. I. 824.) _ K a u s c h .

L’Air Liąuide, Societe Anonyme pour 1’Etude et l’Exploitation des Pro- 
cedes Georges Claude, Paris, iłbert. von: Georges Claude, Paris, Wasserstoff. 
(Can. P. 243178 vom 15/2. 1922, ausg. 23/9. 1924. — C. 1922. II. 1207.) K a u sc h . 

U. S. Smelting, Refming & Mining Company, Portland, iibert. von: Galen
H. Clevenger, Brookline, Y. St. A., Synłhese von Cyaniden. Innerhalb eines senk- 
reclit angeordneten elektr. Ofens wird Kohle oder verkohlter Stoff auf 1400° erhitzt 
u. von oben her ein geeignetes Metallsalz, z. B. Na„C03 u. Nj oder ein ent- 
haltendea Gas, z. B. Luft, durch die gluhende Schicht geleitet, wobei Cyanid ent- 
steht u. sich mit uberachiissigem Gas yerfliłchtigt. C 02 u.’ 0 2) welche die Rk. un- 
giinstig beeinflussen wurden, setzen sich bei der lierrschenden Temp. mit der Kohie 
zu unschadlichem CO um. (A. P. 1534054 vom 6/9. 1921, ausg. 21/4. 1925.) Kt).

Chemische Pabrik Grieaheim-Elektron, Frankfurt a. M., Trocknm von Cal- 
aumhypochlorit. Zuerat unterwirft man das Caleiumhypochlorit der Einw. von Hitze 
mit oder ohne Druckverminderung, u. hierauf bindet man daa noch yorhandene W. 
an Oxyde oder Salze (CaO), die man zu dem noch h. Hypochlorit hinzufiigt. (E. P. 
232560 vom 6/3. 1925, Auazug yeroff. 17/6. 1925. Prior. 15/4. 1924.) K a u s c h .

Societe Chimiąue des Usines du Rhóne, Paris, ubert. von: Jean Altwegg, 
Lyon, Calciumarsenat. (Can. P. 243033 vom 9/2. 1924, ausg. 16/9. 1924. — C. 1924.
II. 1503.) K a u sch .

Chemische Pabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich 
Specketer, Gustav Miinch und Eritz RoBteutscher, Griesheim a. M.), Herstellung 
von Tonerde aus reinem, krystallisiertem A1C13, welches aus Ton oder anderen A1S0 3 
enthaltenden Materialien durch Losen des Ausgangsmaterials in HC1 erlialten worden 
ist, dad. gek., daB man einen Teil der AufsehluBlsg. bis zur Ausscheidung von 
AlCJj-Kryatallbrei eindampft u. den anderen Teil der AufsehluBlsg. zum Auffangen 
der bei der therm. Zers. des A1C13 entweichenden HC1 benutzt, mit welchem Teil 
man den abgcsaugtęn Kryatallbrei zwecks Trennung der FeCl3 u. A1C13 systemat. 
auswSscht, wobei zweekmaBig zum SchluB reine Fe-freie HC1 yerwendet wird, u. 
daB man daa erhaltene A1C13 der therm. Zera. unterwirft. (D. R. P. 414128 KI. 12 tn 
vom 14/1. 1921, ausg. 25/6. 1925.) K a u s c h .

Anstro - American Magnesite Company (ósterreichisch-amerikanische 
Magnesitgesellschaft, G. m. b. H,), R ad en th e in , K iirn then , Aufschlie/ien von Kieserit. 
(D. R. P. 415573 K I. 1 2m  vom  2 4 /10 . 1922, auag. 23 /6 . 1925. Oe. P rior. 8 /12 . 1921. 
—  C. 1924. I . 231.) K a u s c h .

Verein fiir Chemische und Metallurgische Produktion, Tschechoslowakei, 
Bańumchlońd  aus BaS u. MgCla in Ggw. von w enigW . (P.P. 588 935 vom 17/11.
1924, ausg. 18/5. 1925.) K a u sc h .

A. Porgeur, Paris, und L. Grange, Bruasel, Zinkoxyd. Rohmaterial, das ZnO 
enthalt, wie gerostete Blende, wird zuerat mit W. zweeks Entfcrnung der 1. Sulfate 
u. dann in einem Autoklaven mit NHS-Lsg. zwecks Lsg. des Źn beliandelt. Zu 
der Lag. setzt man Zn-Pulyer oder -Spane, um das Cu zu entfernen. SchlieBlich
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bringt man die Lsg. in W., wobei Zu(OII)2 ausfiillt. (E. P. 232610 vom 16/4. 1925, 
Auszug yeroff. 7/6. 1925. Prior. 16/4. 1924.) K a u s c h .

New Jersey Zinc Company, New York, iibert. von: James Arthur Sing- 
master, Frank Gottlob Breyer und Earl Courtney Gaskill, Palmerton, Penn- 
sylyan., Zinkoocyd. (Can. P. 242027 vom 2/5. 1923, ausg. 5/8. 3924. — C. 1924.
II. 2784.) K a u s c h .

Consortium fur NaBmetallurgie, Oker a. Harz, Ycrarleitung von Bleimolybdał 
auf Molybdanśaure und Bleichlorid, dad. gek., daB man Bleimolybdat odor blei- 
molybdathaltige Mineralicn in Chloridlaugen unter Zusatz von so viel HCI erhitzt, 
ais zur Zerlegung des Bleiinolybdats notwendig ist, dic h. Laugen von dem molyb- 
diinsaurebaltigen Riickstand abfiltriert u. das Pb dureb Abkuhlen oder auch durch 
Elektrolyse der Laugen gewinnt. — Zur Erhohung der Ausbeute an Pb kann ein 
UberschuB an HCI yerwendet werden. (D. R. P. 414628 KI. 40a vom 20/11. 1923, 
ausg. 2/6. 1925.) K O h lin g .

J. Bedford, Sleaford, Lincolnshire, Unlosliche Metallverbindungen. Man bringt 
ein in W. 11. Metallsalz (Bleiacetat, ZnS04) in eine erhitzte u. am besten sd. Lsg. 
eines Salzes (Na^COg, N a,Cr04), dessen Saureradikal mit der Base des ersteren eine 
unl. Verb. gibt. (E. P. 232 653 vom 19/12. 1923, ausg. 17/6. 1925.) K a u s c h .

Yerein fiir. Chemische und Metallurgisehe Produktion, Tschechoslo- 
wakei, Zinkchlorid. ZnO wird in Ggw. yon wasserfreiem MgCl2 oder dessen 
Hydraten oder seiner wss. Lsg. erhitzt. (F. P. 589156 yom 18/11. 1924, ausg. 25/5.
1925.) • K a u sc h .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
G. Polysius, EisengieBerei und Maschinenfabrik und Fritz Frenzel, Dessau, 

Ilersłellung von' Formstiicken aus geschmolzcnem Gut aller Art, nach Pat. 412395, 
dad. gek., daB schwer schmelzbares oder ahnlicbcs Gut mittcls eines mit ent- 
sprechend yorbereiteten Hohlraumen yersehcnen Formkorpers, in cin Feucrbad, in 
eine fl. Schmelze o. dgl. eingetaucht wird u. darin solange ycrbleibt, bis das zu 
behandelnde Gut gesintert oder gesehmolzen ist u. sich in die entsprechenden 
Formen einfugt. — Der zur Aufnahme des Gutes dienende Formkorper kann auch 
ais Elektrode ausgebildet sein. (D. R. P. 412396 KI. 80 b yom 3/4. 1924, ausg. 18/4.
1925. Zus. zu D. R. P. 412395; C. 1925. II. 342.) KO h l in g .

Carborundum Company, iibert. yon: Miner L. Hartmann, Niagara Falls, 
Schleifmittel. Ais Bindemittel fiir Schleifkorner wird Aluminium-(Schmelz-)zemcnt 
yerwendet. 75—50 Teile Schleifkorner werden mit 25—50 Teilen Aluminiumzement 
unter Zusatz ,yon soyiel W . gemischt, daB eine mortel- oder formsandartige M. 
entsteht u. difise von Hand oder hydraul. in Formen gepreBt. (A. P. 1538111 vom 
29/9. 1923, ausg. 19/5. 1925.) K O h lin g .

Pittsburgh Platę Glass Company, Pittsburgh, iibert. yon: Joseph Carl 
Parkinson, Tarentum, V. St. A., Glasbereitung. Ein klares, fa r b lo s e s ,  ultra- 
violette Strahlen zuruckhaltendes Glas wird erhalten, wenn einem reduzierenden, 
d. h. Kolile, Ass0 3 o. dgl. enthaltendem Glasansatz prakt. didymfreies C e09 o. dgl. 
zugefiigt wird. Geeignet ist z. B. eine Mischung yon 1000 Teilen Sand, 423 Teilen 
Na2C03, 100 Teilen Kreide, 43,5 Teilen Ce(OH)4, 25 Teilen NaCl, 5 Teilen As20 3 
oder Sb20 3, 50 Teilen N aIIS04 u. 3 Teilen Kohle. — Ein alle ultrayioletten u. 
einen Teil der yioletten Strahlen zuriickhaltendes Glas yon schon gelber Farbę wird 
durch Zusatz von CdS u. gegebenenfalls freiem Schwefel, an dessen Stelle auch ZnS 
treten kann, zu einem Glasansatz erhalten, der auBer dem CdS keine fiirbcnden 
Bestandteilc enthalten darf, z. B. durch Zusatz yon 13 Teilen CdS u. 4 Teilen 
Schwefel zu 930 Teilen Sand, 250 Teilen Na.2C 03, 310 Teilen Kreide, 122 Teilen
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K3C 03 u . 100 Tcilen wasserfreiem Borax. (A. P P . 1536919 u. 15 3 6 9 2 0  vom 15/11.
1922, ausg. 5/5. 1925.) ’ K O h lin g .

F ried r ich  E iech ers , Dortmund, Glaswalzwerk, bei welcliem zwischen dic 
Walzenpaare Zwischenstiicke mit abschiissigcu Lcitfliichcn eingesclialtet sind, dad. 
gek., daB der zwischen Walze oder Rolle u. Zwischenstiick belassene Abstand 
durch cinc Leitflachc aus mchrcrcn nebeneinanderliegenden u. beweglich auf der 
W alze u. dem Zwisćhenstiiek. aufruhenden Gliedern iiberbriickt ist. — Es wird 
sicheres u. hemmungsloses Abgleiten der Glaśplatten von der Walze erreiclit, 
(D. R. P . 4 1 2 7 7 4  KI. 32 a vom 14/4. 1923, ausg. 30/4. 1925.) K O h lin g .

F ord  M otor Company, iibert. von: C larence W illa rd  A very , Detroit, und 
E dw ard  T rotw ood B eow n , Fem dale, V. St. A., Plattenglas. (Can. P. 242270  
yom 31/10. 1923, ausg. 19/8. 1924. — C. 1924. I. 2901.) K O h lin g .

Y a cla v  H orak, Prag, Glas. (N. P. 39148  yom 9/1. 1923, ausg. 23 /6 .1924 .—
C. 1923. II. 1081.) K O h lin g .

Jakob R ófiłer, Berlin, Herstellung einer gie/ifiilńgcu Masse, gek. durch die 
Yerwendung von Ton, Kaolin, geschliimmter Pappe, Leim, Nn^COj u. MgO. — 
Das Verf. liefert oline Brennen eine porzellanartige M., die yorzugsweise zur 
Puppcnherst. yerwendbar ist. (B. R . P. 412812 KI. 80b yom 15/6. 1924, ausg. 
27/4. 1925.) K O h lin g .

H erm ann K rum , Karlsruhe i. B ., Hersteltung einer Jceramisehen Masse, dad.
gek., daB 1—5 Teile Quarz, l/s—4 Teile Schamotte, 1—5 Teile Schwerspat, l'/j 
bis 4 Teile Talkum, 1—5 Teile Topferton, */i—2 Teile MgO, */4-—% Teile NaCl,
3— 8 Teile W asserglas, fein gemahlen u. in der angegebenen Reihenfolge so mit- 
einander gemischt werden, bis eine gleichmtiBige Farbung u. Mischung erreicht ist, 
worauf die M. in Pressen unter einem Druck von 200 Atm. gepreBt wird, die 
PreBstiicke unter AusschluB yon Sonnenlicht getrocknet u. alsdann im keram. Ofen 
bis zum Fritten, Sintern oder Schmelzen erhitzt werden. — Die Erzeugnisse konnen 
in gluhendem Zustande mit k. W . abgeschreckt werden, ohue zu springen. (B. R. P. 
413902  KI. 80 b yom 27/5. 1924, ausg. 19/5. 1925.) K O h lin g .

H yn ek  O berherr, K arl W e il und R u d o lf P er e le s , Tscliechoslowakei, 
Kiinstlicher Marmor. Miscliungen von Portlandzement, gcwaschcner Kreide u. bei 
den cinzelnen Gemischen yerschiedcner Zementfarben werden sehr fein gemahlen, 
init W. zum Brei angeriihrt u., um die Aderung des Marmors nachzuahmen, schicht- 
weisc in Formen gefullt. Nach einigen Tagen wird die noch feuchte M. mit den 
gleichen Miscliungen nacligebessert, nach yolligem Trocknen mit einer Lsg. von MgF, 
behandelt, unter Mityerwendung einer MgFs u. SiF6IL entlialtenden Lsg. abgc- 
schliffen u. poliert u. sclilieBlich mittels Wasserglas glasiert. (F. P. 58 7 7 9 8  vom 
21/10. 1924, ausg. 24/4. 1925. Tschechoslow. Prior. 23/10. 1923.) K O h lin g .

G abriel P au gon , Frankreich, Herstellung von Schmelzzementen. D ie Herst. 
geschielit unter Zusatz von Silicaterzen, yorzugsweise solclien, welche wie die 
Feldspate, Alkali enthaltcn. Z. B. glttht man Mischungen von Bauxit, CaO oder 
Kalkstein u. Feldspat. Das hierbei yerfluchtigte Alkali wird, z. B. auf elektr. 
W ege, aufgefangcn u. erhoht, besonders wenn K enthaltende Silicate yerwendet 
Worden sind, die Wirtschaftlichkeit des Verf. betrachtlicli. (F. P. 587175 yom 15/12. 
1923,. ausg. 14/4. 1925.) K O h lin g .

E d w in  C. E c k e l, W ashington, V. St. A., Herstellung von Schnelzzement. D ie 
Hcrst. yon Schmelzzement soli betrachtlich ycrbilligt werden durch folgende Mali" 
nahmen: 1. Verwendung geringwertigen Bauxits u. yon Kalkstein an Stelle des 
bisher benutzten hochwertigen Bauxits u. gebrannten CaO u. Zusatz yon Eisenerz, 
so daB die wasser- u. kohlensaurefreie Rohmischung, die unter Zusatz yon Koks 
yerschmolzen wird, 25—;55°/0 CaO, 25—50% A120 3, hochstens 10% S i0 2 u. wenigstens 
10°/o F(i20 3 enthalt; 2. Unterlassen des bisher ubliclien Brikettierens; 3. Unter-
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brochcnes A bziehcndes ausgeschmolzenen Eisens, wodureli Einschliisse von metali. 
Fe yermieden werden u. 4. Yerwendung von Sclimelzofen, welche 5— 8 mai so hoch 
ais breit sind. Die Erzeugnisse sollen ausgezeichnete Eigenschaften besitzen. (A. P. 
1536382  yom 1/3. 1924, ausg. 5/5. 1925.) • K O h lin g .

Soc. an. des Chaux et Cim ents de L afarge du T e il, iibert. von: G eorges 
Dumas, Viviera, Frankreich, Schmelzzement. (Can. P. 2 4 3 2 0 7  vom 9/2. 1924, ausg. 
23/9. 1924. — C. 1924. II. 2080.) K O ii l in g .

R ichard  Griin, Dusseldorf, Herstellung von Ilochofenzement u. dgl. durch Ver- 
mahlen von Hocliofenschlacke u. Portlandzementklinker, der hohen Kalkgehalt 
haben kann, dad. gek., daB die Muhle bei der Vermahlung kunstlich li. gelialten 
wird. — Durch das li. Vermahlen wird die Anfangsfestigkeit des Zementes erhoht 
u. yorliandcne Treibneigung des Klinkers bescitigt. (D. IŁ. P. 4 1 4 4 2 4  KI. 8 0 b vom
16/6. 1922, ausg. 29/5. 1925.) K O h lin g .

F aęon eisen -W alzw erk  I .  M annstaedt & Cie. A.-G. und E m il B est, Trois-
dorf b. Koln, Herstellung von Portlandzcment, dad. gek., daB ais Ausgangsmaterial 
Kalkstein oder Mergel u. ais toniger Zusatz trockener Giclitstaub yerwendet wird, 
u. das so aufbercitete Materiał dann in bekannter W eise zu Portlandzement ge- 
brannt wird. — Der Gichtstaub kann auch ais Schlamm yerwendet werden. (D. R . P. 
414788 KI. 80b yom 18/8. 1922, ausg. 8/ 6. 1925.) K O h lin g .

E m il F isc h e r , Fisclicrn-Karlsbad, Erbrennen von Stiickgips aus Gipsstiicken 
ungleicher GroBe u. ungleiclier Ilerkunft, insbesondere alten Gipsformen u. alten 
Gipsabgiisscn, dad. gek., daB die GroBe der zu brennenden Gipsstucke mit der 
Temp. u. der Dauer des Brennens sowie mit der benotigten Entwiisserungszeit er
hoht u. zur Dichte der einzelnen Stiicke u. der yerlangten spateren Abbindezeit 
des fertigen Erzeugnisses im umgekelirten Verlniltnis eingestellt wird. — Sollen die 
Erzeugnisse langsam abbinden, so mussen die Stiicke mogliclist klein gemacht, zur 
Erziclung schnell abbindender Erzeugnisse mussen groBerc Brocken yerwendet 
werden. (D. R . P. 412811 KI. 80b yom 12/12. 1922, ausg. 27/4. 1925.) K O h lin g .

L ouis P h ilip  K raus jr., New York, Herstellung von hitzebestandigem Materiał, 
das den hohen Tempp. in Brennofen Widerstand leisten kann u. entweder in Form 
von losen Kornern oder’ von geformtcn Ziegcln u. dgl. Yerwendung finden kann, 
aus wSrmebeątandigem Stoff, w ie z. B. Bauxit, dad. gek., daB man das Ausgangs
material feiu malilt u. mit ebenfalls fein gemahlencm, kohlenstoffhaltigcm Materiał, 
Wie zerkleinerteni IIolz, misclit, die M. alsdann durch entsprechcnde auBere Warme- 
zufuhr in einer oxydicrenden Atmosphiire bei einer Sinterungstemp., die dicht unter 
der Sclimelztemp. liegt, rostet u. schlieBlich die so erlialtenen Korper bis aut den 
gewUnscliten Feinlieitsgrad malilt. — Warmebcstiindiger u. kohlenstoffhaltiger StofT 
werden zweikmiiBig im Yerhaltnis yon 1 :2  Teilen gemischt. (D. R. P. 412644  
KI. 80b yom '2/9. 1921, ausg. 23/4. 1925. A. Prior. 13/2. 1915.) KOHLING.

G ew erkschaft ver. Constantin der GroBe, Bochum, Nutzbarmachen lcolile- 
lialtiger Abfallmassen, wie z. B. W aschberge, durch Destillieren oder Vergasen u. 
durch Brennen der Ruckstiinde, wobei das Gut nach dem Pat. 373846 im Ofen 
gitterwerkartig mit allscitigen Zwischenraumen aufgebaut wird, dad. gek., daB das 
Gut in Maucrsteinform gepreBt u. nach Beendigung des Destillationsyorganges 
unter Fortsetzung der indirekten Beheizung oder im AnschluB an den Yergasungs- 
yorgang zu Bausteinen gebrannt wird. — Da sich die Tempp. genau Tegeln lassen, 
kann das Zusammenbacken der Steine wirksam yerliutet werden. (D. R . P. 410458  
KI. SOb yom 28/12. 1922, ausg. 15/4. 1925. Zus. zu D. R. P. 373 8 4 6 ; C. 1925.
I. 806.) K O h lin g .

G elsenk irchener B ergw erks-A .-G ., Gelsenkirchen, Herstellung von Kohlai- 
Uoffałrrikaien, z. B. Kohlenstoffsteinen, Elektroden usw., unter Yerwendung gereinigter 
Naturkohle, dad. gek., daB ais Ausgangsstoff ein Kolilenschlamm benutzt wird, der
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durch Schwimmaufbereitung von seinem Aschengehalt befreit ist. — Die Erzeug- 
nisse sind durch liohe Leitfiihigkeit fiir den elektr. Strom ausgezeiclmcf. (D. R. P. 
413442  KI. 80b vom 1/5. 1921, ausg. 8/5. 1925.) K O h lin g .

Soc. an. M aison E ou g ero lle  Erferes, Frankreich, Beton. D ie iiblichen Bc- 
standteile des Betons werden mit kurzeń fadenartigen Metallstiickchen yermiseht 
u. die Misehungen zu Bau- u. iihnliehen -zwecken verwendet. D ie Erzeugnisse 
zeichnen sich durch hohe Druck- u. Zugfestigkeit aus. (E. P. 587169 vom 14/12.
1923, ausg. 14/4. 1925.) K O h lin g .

E rnest B arton  H ack  und E d w in  John Burt, England, Beton. Zwecks Herst. 
eines Bestandteils von Beton, der zur Gewinnung yon Pflastersteinen u. iihnliehen 
Zwecken verwendet werden soli, wird Granit oder ein śihnliehes Gestein zerkleinert 
u. durch ein etwas geneigt angeordnetes, langsam gedrehtes Rolir geleitet, in dem 
ihm ein Luftstrom cntgegengeblasen wird, wiihrend das Gestein von \Vandvor- 
spriingen hochgehoben wird, um nach Erreichung einer gewissen Hohe zuriick- 
zufallen. Der Luftstrom entfuhrt zu fein zerkleinerte Gesteinsteile. Der Ruckstand 
wird mit Zement u. W . yermiseht u. unter starkem Druck geformt. (E. P. 587 728  
vom 10/10. 1924, ausg. 23/4. 1925. E. Prior. 22/11. 1923.) K O h lin g .

Otto RufF, Breslau, Gewinnung gesinterter keramisclier Massen, dad. gek., daB 
die Sinterung dieser MM. oder der zu ihrer Herst. verwendeten RohstofFe durch 
die Ggw. mineralisierend wirkender Stoffe gefórdert wird. — Mineralisierend wirken 
IINOa, HC1, H F u. dgl., wclche bei den verwendetcn Tempp. aus den Nitraten, 
Chloriden, Fluoriden u. dgl. der RohstofFe entwickelt werden, bei holieren Tempp. 
konnen auch Wasserdampf, Alkalichloride, Sulfide, Schwefel usw. mineralisierend 
wirken. (D. R . P. 413773 KI. 8 0 b vom 23/4. 1922, ausg. 15/5. 1925.) K O h lin g .

C om pagnie G enerale du B asa lte  (C. G. B.), Frankreich, Beforderung der frei- 
willigen Entglasung gcschmolzcncn Basalts u. dgl. 01ivin enthaltende Basalte u. dgl. 
neigen besonders zur Nichtcntglasung. Um dieser Neigung entgegenzuwirken, wird 
die Schmelztemp. unterhalb von 1375° u. die Schichthohe gering gehalten (die 
Schmclze soli nicht melir ais 6—7 cm hoch scin) u. es wird dic M. miiglichst bald 
nach Yólligem Schmelzen gegossen. (E. P. 28815  vom 14/3. 1924, ausg. 8/4. 1925. 
Zus. zu F. P. 565 616; C. 1924. I. 2735.) - KOHLING.

A te liers  A rtistiąu es Ars (Soc. an.), Frankreich, Yerfahren, um beliebigen Gcgcn- 
stdnden das Aussehen von Emaillen, Porzellan, Natur- oder Kunststeinen u. dgl. zu 
geben. D ie Gegenstande werden mit einer Mischung von Leinol, Terpentin u. 
BleiweiB bestrichen, nach dem Trocknen in eine w7. Mischung von Gclatinelsg. u. 
ZinkweiB getaucht, leiclit getrocknet in eine zweite w. Lsg. getauclit, wclche neben 
Gelatine einen 1. Farbstoff cnthiilt, hierauf mit einer Lsg. yon reiner oder cinen 
anderen 1. Farbstoff entlialtender Gelatine behandelt, gegebenenfalls mit einer diinnen 
Collodiumschicht yerselien u. mittels Amylalkohols gegliittet Fiir porzellanartige 
Gegenstande wird eine dickere ZinkweiB-Gelatineschicht yerwendet. Glanzende 
Oberfliichen werden unter Mitverwendung von Metallpulyern u. dgl. liergestellt. 
(E. P. 587178 vom 15/12. 1923, ausg. 14/4. 1925.) K O h lin g .

vn. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
A lb ert E. Mac Guinn, D ie Wirkung von Dicyandiamid und Guanylharnstoft- 

sulfat au f das Pflanzenwachstum. Der Dungewert von Harnstoff ist nicht yerringert. 
wenn 10% seines N aus Dicyandiamid oder Dicyandiamidinsulfat stammt. (Soil 
science 17. 487—500. 1924; Ber. ges. Physiol. 30< 709. Ref. D O k rie s .)  O p p e n h e im e r .

M ethod i P opoff, Zell- w id  Saatgutstimulalion und die Reiz- und Diingungs- 
verfahrcn. Eine Entgegnung auf die Mitteilung von L o e w  (vgl. dazu Biol. Zentral
blatt. 45; C. 1925. I. 2253) betreffend Saatgutstimulierung. (Biol. Zentralblatt. 44. 
458—63. 1924; Ber. gea. Physiol. 30 . 871. Ref. D O rr ie s .)  H a a s e .
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M ethod i Popoff, Zellstimulantien und ihre thcorelische Begrundung. Im wesent- 
lichen eine Wiederholung der in den Jahrbuchern der Univ. Sofia (Bd. 19. II. 51 
[1922/1923]) erscliienenen gleiclibenannten Arbeit. Neu sind Verss. iiber Reis- 
keimung nacb Vorbehandlung mit Stoffen, die die Wurzelb. anregen u. daher mit 
„Radigenen“*bezeichnet werden. — Ais Stimulantien dienen KJ, KBr, KC1, MgCl, 
iu Konzz. von 1 °/CK}—30°/oo ansteigend. Beliandlung bei erhohter Temp. rufę iihn- 
licbe Stimulationserscheinungen bervor, wie chem. Agentien. (Zellstimulations- 
forsebungen. 1. 3—38. 1924; Ber. ges. Physiol. 3 0 . 871—82. Ref. G l b is b e r g .) H a .

M ethodi Popoff, Zellstimulantien und ihre theoretische Begrundung. II. Physi- 
kalische Stimulantien. Der EinfluB der Erhohung der Temp. auf die Stimulation, 
der schon in der ersten Arbeit betrachtet wurde, wird noehmals eingehend be- 
sprochen. Vf. berichtet yon weiteren pliysikal. Stimulantien, die den chem. gleich 
zu setzen seien. Es sind dies, hoher bezw. niedriger Druck, ElektrizitSt, kurz- 
welliges Licbt, Rontgenstrablen u. Radiumemanation. Ein Teil der durch die letzt- 
genannten Stoffe erzielten Wrkgg. wird dureh Erfahrungen auf medizin. Gebiete 
zu belegen yersucht. (Zellstimulationsforscliungen. 1. 257—64. 1924; Ber. ges. 
Physiol. 3 0 .  872. Ref. G l e is b e r g .) H a a se .

M eth od i Popoff, Ergebnisse der Feldversuche 1922—1923 mit stimuliertem Samen. 
Vf. nnterwirft alle benutzten Samen einer Vorbehandlung, indem er sie einige Zeit 
in W . voii 10—25°'bringt u. sie darauf, je nach den Witterungsbedingungen, 3—4 
Stdn. oder 4—5 Tagc trocknet. D ic cigentlichen Stimulationslsgg. enthielten sowohl 
anorgan. w ie organ. Bestandteile, wie z. B. Mg, Mn, K, Na, P, J, Br, Hg, As, Cu, 
Fe usw. oder Glycerin, Tannin, GallussSure, Phenol usw. Vf. benutztc ais Ver- 
suchspflanzen Weizen, Gerste, Roggen, Hafer, Hirse, Reis, Mais, W icke, Kicher- 
erbse, Riiben, Baumwolle, Tabak, Buchweizen, ferner wurden aueh wenige Verss. 
mit Kartoffeln, Wassermelonen, blauen Tomaten, Sojabohnen, Klee u. Stangen- wie 
Busclibohnen angestellt. D ie erzielten Ertragssteigerungen beliefen sich durch- 
schnittlich auf 20—30%, mitunter aueh mehr. (Zellstimulationsforschungen. 1. 
171—237. 1924; Ber. ges. Physiol. 3 0 . 872. Ref. G l e is b e r g .) H a a se .

A. W . B la ir  und A. L. P rince, Vorlaufige Mitteilung iiber die Verteilung der 
Nitrate im Boden bei M aishdtur. Bodennitratc werden bei neutralem Boden besser 
ausgenutzt ais bei saurem. (Soil science 17. 323—26. 1924; Ber. ges. Physiol. 3 0 .  
710. Ref. DO r r ie s .) Op p e n h e im e r .

J. S. Joffe und H . C. M c Lean, Untersuchungen iiber alkalische Boden. II. bis
IV. Mitt. II. Ursprung der alkalischen Boden; physikalische Wirkungen der Behand- 
lungen. Unter anderem Prufung der Osydation von S durch Bodenorganismen. —
III. Chanische Wirkungen der Behandlungen. Die durch Behandlung mit S ent- 
stehenden IPIonen geuiigen nicht fiir den Austauscli der zeolith. Kationen u. zur 
Ncutralisation des yorhandenen Na. Al im Verein mit S wirkt besser. — IV. Chemisehe 
m d  biologische Wirkungen der Bchandlungsarten. (Soil science 1 8 . 13—30. 133—49. 
237—51. 1924; Ber. ges. Physiol. 3 0 .  711—12. Ref. DO r r ie s .) Op p e n h e i m e r .

P au l S. B urgess, Die Wirkung Idnger fortgesetzter Anwendung von dquivalenten 
Mengen K alk m it hohem Caleium- und hohem Magnesiumgehalt a u f die Bodenreaktion. 
Hydrate u. Carbonate yon Ca mit hohem Ca- u. Mg-Gehalt haben mefibar ver- 
schiedene F&higkeiten, saure Boden zu neutralisieren, wenn sie in chem.-Squivalenten 
Mengen langere Zeit zugesetzt werden. (Soil science 18 . 169—72. 1924; Ber. ges. 
Physiol. 3 0 .  711. Ref. DO r r ie s .) Op p e n h e im e r .

W . H. M c ln t ir e , W . M. Shaw  und J. B. Y oung, Die verschiedenen Rollen 
des Oberfldehenbodens und der tieferen Bodensehichten beim Austausch von Caleium 
gegen Magnesium. tlberwiegender Zusatz yon Ca yermindert den Austritt yon Mg 
im Oberflachenboden, beschleunigt ihn in den tieferen Bodenschicbten u. umgekehrt.
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(Soil science 16 . 321—41. 1923. Tenessee, Agricult. exp. stat.; Ber. ges. Physiol. 
30. 711. Ref. DOr r ie s .) O p p e n h e im e r .

R ay E. N e id ig  und R ob ert S. Snyder, Die Beziehung von Feuchtigkeit und 
aufnehmbaren Stickstoff zum E rtrag und Proteingelia.lt von Weizen. Zwisehen auf- 
nehmbarem N u. Bodenfeuchtigkeit bestehen enge Wechselbeziehungen bezgl. Aus- 
sehen, Proteingehalt u. Menge des Korns. (Soil science 1 8 . 173—79. 1924. Moscow 
U. S. A. Idaho agricult. exp. stat.; Ber. ges. Physiol. 3 0 .  710. Ref. DO r r ie s ,) Op p .

Selm an A. W aksm an, Mikrobiologische Analyse des Bodens ais Index der 
Bodenfruchtbarkeit. IV. Ammoniakbildung (Ammonifikation). Die Best. der NII3-B. 
liefert keinen Aufschlufi iiber die Bodenfruchtbarkeit u. dic Bodenmikroflora, gleich- 
giiltig ob die Bestst. in Lsgg. oder in den Boden selbst ausgefuhrt wurden. In 
Lsgg. beobachtet man nur die Tatigkeit der Bakterien, u. erst spater auch die der 
Aktinomyceten u. Scliimmelpilze. D ie Ammonifizierung ist im Boden von der 
Natur der Proteine, dem Gehalte an Kohlehydraten, der Rk., der Puficrung, der 
Nitrifizierungsgeschwindigkeit u. dem Gehalt an NH3 in der Atmoshare abhangig. 
(Soil Science. 15. 49—65. 1923; Ber. ges. Physiol. 3 0 .  870. Ref. T i u u t w e i n .) Ha.

Selm am i A. "Waksman und R ob ert L. S ta rk ey , Mikrobiologische Boden- 
analyse ais ein Index fiir Bodenfruchtbarkeit. VII. Kohlensaureentuńcklung. (IV. 
vgl. yorst. Ref.) D ie GroBe der COj-Entw. in Boden, mit oder ohne Zusatz von 
organ. Stoffen, kann, ais Index fiir die Bodenfruchtbarkeit dienen. D ie C 02-Menge 
konnte einerseits durch Einhalten optimaler Temp.- u. Feuchtigkeitsbedingungen 
wahrend 14 Tagen erlialten werden, u. andererseits aus der Menge C 02, die sich 
im Verlaufe von 48 Stdn. nach Zugabe von Dextrose entwickelte, bestimmt werden. 
(Soil Science. 17 . 141—61. 1924; Ber. ges. Physiol. 3 0 . 870—71. Ref. D e m e t e r . H a.

Selm an A. W aksm ann und 0 . H eu k e lek ia n , Mikrobiologische Analyse des 
Bodens ais Anzeiger der Bodenfruchtbarkeit. VIII. Zersetzung der Cellulose. (VII. 
vgl. yorst. Ref.) D ie Best. der zersetzenden Kraft eines Bodens gegeniiber Cellulose, 
die sowohl eine Funktion der mikrobiolog. Verhaltnisse des Bodens ist, ais auch 
seines aufnehmbaren Stickstoffgehaltes, kann ais ein Index fur die Menge des auf
nehmbaren Stickstoffes angesehen werden. (Soil Science. 1 7 . 275—91. 1924; Ber. 
ges. Physiol. 3 0 .  871. Ref. S c h a r r e r .) H a a se .

Selm an  A. W aksm an und P. D. K arunakar, Mikrobiologische Analyse des 
Bodens ais Anzeiger der Bodenfruchtbarkeit. IX. Stickstoffbindung und Mannit- 
zersetzung. (VIII. vgl. yorst. Ref.) Vff. stellten fest, daB die Fiihigkeit eines Bodens 
Stickstoff zu binden von den Mikroorganismen, der pliysikal.-chem. Zus., der Rk. 
u. der Anwesenheit von assimilierbaren Phosphorsaure- u. Kalisalzen abhiinge. 
Vff. empfehlen daher zur B est des Stickstoffbildungsyermogens die Zugabe von 
2% Mannitlsg. zum Boden u. die Ermittlung der nach 5 Tagen restierenden Mannit- 
menge durch .Titration mit KMnO^-Lsg. Die Methode gibt auch AufschluB sowohl 
iiber die Menge aufnehmbaren Stickstoffes, ais auch iiber die Menge der aufnehm
baren Phosphorsaure. (Soil Science. 17. 379—93. 1924; Ber. ges. Physiol. 3 0 . 871. 
Ref. S c h a r r e r .) H a a se .

B adische A n ilin - & Sodafabrik  (Erfinder: Carl E y er  und R ob ert Griefi- 
bach), Ludwigshafen a. Rh., Ilerstellung eines Mischdiingers, 1. dad. gek., daB NaCl 
u. NH4N 0 3 in eine bei der Arbeitstemp. an N aN 03 u. NH4C1 gesatt., jedoch an 
NH4N 0 3 u. v o rte ilh a ft auch an NaCl untersatt. gehaltene Lsg. eingetragen werden, 
zweckmaBig unter derartiger Begrenzung der umzusetzenden Salzmenge, daB 
Sattigung an einem Ausgangssalze vermieden wird. — 2. dad. gek., daB die Um- 
setzung bei etwa gewohnlicher, prakt. konstanter Temp. durchgefU hrt wird. — Die 
JJmsetzung zwisehen NaCl u. NH1NOs yerlauft prakt. yollstandig; die E rzeu g n isse



1925. II. H vm. Me t a l l u e g ie  ; Me t a l l o g k a p h ie  tjsw . 1215

zeigcn dcshalb nicht die litstigcn Eigenschaften des NII4N 0 3. (D. R . P. 412972  
KI. 16 yom 5/2. 1924, ausg. 29/4. 1925.) KtfHLiNG.

H en k el & Cie, G-. m. b. H. und W alter  W eber, Dusseldorf, Herstellung von 
Diingemitteln, dad. gek., daB man innige Gemische von festen Wasserl. Alkalisili- 
caten, W . u. prakt. unl. phosphorsiiurehaltigen Stoften einige Zeit auf bei etwa 
100° liegende Tempp. erwiirmt. — Es - werden sowohl die Alkalisilicate wie die 
Phosphate 1. (D. R . P. 413729 KI. 16 vom 6/3. 1923, ausg. 15/5. 1925.) K O h lin g .

S ociete  d’E tudes Chim iąuea pour 1’Ind ustrie , Ubert. von: Joseph  B res- 
lauer und C harles Goudet, Genf, Diingemittel. (Can. P. 243359 vom 14/1. 1924, 
ausg. 30/9. 1924. Schw ed. P. 56941 vom 9/12. 1921, ausg. 26/6. 1924. Sehwz. Prior. 
10/12. 1920. — C. 1922. IV. 880. 1923. II. 1024.) K O h l in g .

S tockholm s Superfosfat F ab rik s A k tieb o la g , Stoekholm, Befrdung roher 
MeMUcyanyerbindungen, besondcrs Kalksticksło/f, von ihrem Gehalł an freiem Kohlen- 
stoff, gegebenenfalls unter gleiclizeitiger Verringerung ihres Gehalts an Metalloxyd, 
dad. gek., daB man die EolistofFe in einem Gasgemisch, welclies neben 0 2 Gase 
enthalt, die C nicht angreifen, bei geeignetem Druck u. Tempp. erhitzt, bei denen 
der C yerbrennf, aber die Cyanyerbb. nur wenig angegrifien werden. — Geeignet 
sind Gemisclie von Luft mit N 2 oder C 02; die anzuwendenden Tempp. liegen 
zwischen 500 u. 700°, zweckmiiBig arbeitet man bei 630—680°. (D. R. P . 414425  
KI. 12k vóm 11/6. 1924, ausg. 29/5. 1925. Schwed. Prior. 25/6. 1923.) KOnr.lNG.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metałlverarbeitung.
T. A. R ickard , Kupfer- und Goldbn-gwerlce ęler altcn Agypter. (Engin. Mining 

Journ. Press 119. 1005—12.) E n s z l in .

B ernard Mac D onald, Wie die' Cyanidlaugerei zuerst au f Silbererze angewandt 
tourde. Ruckblick auf die erste Vcrwendung yon Cyanid zum Auslaugen von 
Silbererzen in Guanajualo (Mexiko). (Engin. Mining Journ. Press 119. 1003—4.) E n sz .

A. V. E u lic h , Rołierende Behalter; ilire Bestimmuńg und Arbeitsweise. Rotie- 
rende Behalter werden in den Diamantfeldern zum Konzentrieren durch 'lVennung 
uaeh der D. benutzt. Beschreibung derselben mit Hand- u. Maschinenbetrieb. 
Nach den Angaben des Vfs. lassen sie sich zur Trennung yon Erzen u. anderen 
Prodd. benutźen. (Engin. Mining Journ. Press 119. 997—99.) E n s z l in .

J. Laissus, Zemenłation von Eisemerbindungen durch Chrom. Kolilenstoffhaltiges 
Eisen wurde in pulverisiertcm Ferrochrom (60% Cr u. 0,29% C) erhitzt. Dabei 
bildet sich innen eine feste Lsg., die mit steigender Temp. bis zu einem Maximum 
bei 1100° an Ausdehuung zunimmt. Nach auBen folgt eine eutekt Zone u. dann 
eine glanzeude SuBere Schicht, die sich erat yon 1100° an bildet, deren Dicke linear 
mit der Temp. wiichst, u. die wahrsclieinlich aus einem Chromcarbid besteht. E s  
Wurden die Einflusse der yerwandten Fe-C-Verbb. u. des angewandten Ferrocliroms 
bestimmt. Die entstehenden Prodd. oxydieren sich bei 1000—1200° leicht. Der 
bei 1200° 10 Stdn. zementierte Stahl ist sehr bestśindig gegen H N 03, wird aber 
wie dic andern durch HC1 u. II2S 0 4 stark korrodiert. (C. r. d. l ’Acad. des Sciences 
180. 2040—43.) E n s z l in .

K reuzkam , Elekłroeisen- und Elektrostahherfahren. Vf. gibt einen Uberblick 
iiber die Verss. u. ausgebildeten Verff. zur Gewinnung yon Elektroeisen u. Elektro- 
stahl unter Bcriicksichtigung der wirtschaftlichcn Verhiiltnisse. (Zentralbl. d. HUtten 
u. W alzw. 29. 282—84. Berlin.) L O d e r .

R. Huguea, Uber das wiederholte Gluhen von Elcktrolyteisen im luftleren Raum. 
Es wurde zuerst der Gasgehalt bei yerschiedenen Tempp. bestimmt. So fand Vf. 
bei 730° 30 ccm Gas, welchcs aus 6% C 02, 34% CO, 4 9 -5 1 %  IIsO, 2 -4 %  KW :
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stoffen u. 7% anderen Gasen bestand. D ie Induktion, Permeabilitiit u. remaneute In- 
duktion yeriindern sich mit der Temp. rascher ais bei gewohnliehem Eisen, das an 
der Atmosphiire gegliiht wurde. D ie mechan. Eigenschaften sind besser ais bei 
n. Eisen. Mikrophotograph. Aufnahmen zeigen die Cberlagerung der durch daa 
wiederliolte Gluhen entstandenen Strukturen, weil die Stiicke nicht poliert werden 
mUssen. (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 2043—45.) E nszi.in .

Georga J. Y oung, Der E l Pasoschmelzer. Beachreibung der Blei- u. Kupfer- 
schmelzereien der Americ. Smelting and Refining Co. mit yielen Abb. (Engin. 
Mining Journ. Press 119. 1041—47.) E n s z l in .

P. Chevenard, Dilatometrische Anomalie der festen Losungen a  von Kupfer und 
Aluminium. Aus dem elektrolyt. Cu u. reinem A l (99,3°/0 Al, 0,28% Si, 0,35°/„ Fe) 
wurden Legierungen dargestcllt u. ilire Ausdehnung zwischen 0 u. 600° gemesseu. 
Bei einer yon der Zus. der Legierung unabhiingigen Temp. (265° auf der Erhitzungs-, 
250° auf der Abkuhlungskurve) erleidet der Ausdehnungskoeffizicnt eine scharfe 
Anderung. Sie ist am deutlichsten ausgcpnigt bei der Zus. 9,3 Gew.-% Al Ą- 
90,7% Cu; unterhalb ca. 1% Al u. oberlialb ca. 16% Al ist der Knick unmerkbar.
— Die Verunreinigungen des Al — auBer Mn — sind fiir die Erscheinung belang- 
los; ein Mn-Zusatz yerschSrft den Effekt. Der Effekt ist mit keiner Struktur- 
anderung der Legierung yerkniipft. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 180. 1927 
bis 1929.) B ikeraian.

G. M asing, Uber die Entwieklung von Eigenspannungen beim Kaltwalzen von 
Messing. Nach Vers. mit C. H aase. (Vgl. S. 755.) Es wurden Messungen von Eigen
spannungen eines rund gewalzten Mcssings yon 70% Cu in Abhśingigkeit vom 
Walzgrad nach dcm Verf. yon H e y n  u. B a t j e r  angestellt. D ie Spannungen 
nehmen mit dem Walzgrad etwas zu, allerdings nicht regelmiiBig. Eine gesetz- 
maBigc Abhangigkeit von der Verfestigung konnte nicht nachgewiesen werden. 
(Ztschr. f. Metallkunde 17. 183—86. Berlin.) L u d e k .

D elb art, Untersuchung der Korrosion kaltgezogener Stahle in verschieden kon- 
zenłrierter Schwefelsaure. (Vgl. S. 236.) D ie Korrosion nimmt mit steigender Konz, 
yon HiSOi ab, im Oleum (85% S 0 3 - |- 15% W.) ist sie wieder betriichtlicher, nimmt 
aber in noch stiirkerem Oleum (92,6% S 0 3) wieder ab. In 98%ig- H jS04 u. starkem 
Oleum ist die Korrosion vou einem yorangehenden Anlassen des Stahls unabliiingig, 
in 2%ig. H2S 0 4 ist sie nach einem Anlassen bei 700° am geringsten, im schwachen 
Oleum ist sie nach einem Anlassen bei 700° am groBten. Es wurden 5 Stahlproben 
untersucht: weich, halbhart, bart, eine Mn- u. eine Si-haltige Probe; ibr indivi- 
duelles Verh. bei der Korrosion ygl. im Original. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 
180. 1942—43.) B ik e r m a n .

B uenaventura  Junąuera, Oviedo, Spanien, Ofenanlage zum direkten Yerhutten 
pulveriger Erze aus einem gesondert beheizten Schmelzofen u. einem yorgeschalteten, 
gesondert beheizten Beduktionsdrehofen zum unmittelbaren Verhiitten pulyeriger 
Erze, 1. dad. gek., daB der Drehofen mit dem Schmelzofen nur durch eine Gut- 
iiberleitung so in Verbindung steht, daB die Abgase des Sclimelzofens nicht in den 
Drehofen ubertreten. — 2. dad. gek., daB die fiir den ReduktionsprozeB notige 
Temp. yon 1000—1100° durch geeignete Regulierung aufrecht erhalten wird, z. B. 
derart, daB die Abgase des Drehofens in passendem YerhSltnis den in den Dreh
ofen an seinem Kopfe eintretenden Frischgasen wieder zugefuhrt werden. — Dic 
Verhuttung gelingt mit yerhaltnismiiBig geringem Brennstoffaufwand, Storungen 
treten nicht auf. (D. R. P. 414785  KI. 40a yom 22/3. 1921, ausg. 8/6. 1925.) KC.

H ans A delm ann, Ubert von: R odrian  E lectro -M eta llu rg ica l Company und 
R ichard  R odrian , N ew  York, Metallgewinnung. (Can. P. 239925  von 18/5 . 1922, 
a u sg . 6 /5 . 1924. — C. 1925. I. 287.) KO ni.iNG.
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Soc. an. des B reveta  B er th e t, Ubert. von: A n to in e C. C. M arie P h ilip p e  
Brunot de B ouvre,- Paris, Metallgewinnung. (Can. P. 2 4 2 8 7 8  yom 1/8. 1923, 
ausg. 9/9. 1924. — C. 1924. II. 1132.) K O h lin g .

E d w in  C. E ck e l, Washington, V. St. A., Verarbeitung geringwertiger Eisenerze. 
Erze von gerlngeln, selbst weniger ais 20% betragendem Gehalt an F e, werden 
mit Koks u. einem kalkhaltigen Stoff im Ilochofen niedergcschmolzen, wobei die 
Bestandteile der Beschickung so zu wahlen sind, daB eine Schlacke von hohem Ge
halt an A120 3 u . weniger ais 15% S i0 2 entsteht, welche nach magnet. Scheidung 
yon eingeschlossenem Fe gemahlen wird u. dann einen ohne weiteren Zusatz ge- 
brauchsfertigen Zement darstellt. (A. P. 1536381 yom 24/1. 1924, ausg. 5/5.
1925.) K O h lin g .

E isen- & S ta h lw erk e  H oesch  A.-GL, Dortmund, Betrieb von Flamtnofen unter 
Anreicherung der Verbrennungsluft mit Sauerstoff, dad. gek., daB die Begelung der 
Starkę der chem. Einw. des 0 2 auf das Metallbad durch Yeriinderung des Zeit- 
punktes der Mischung von Gas u. Luft bezw. 0 2 erfolgt. (D. B . P. 413190 KI. 18 b 
vom 5/10. 1922, ausg. 4/5. 1925.) K O h lin g .

F ried r ich  B oeck er Ph's Sohn , Hohenlimburg, W estf., Hdrten und Verguten 
von Stahldraht, Stahlband u. dgl, bei dem der Stahlstrang zwischen gekuhlten oder 
geheizten Platten hindurchgefiihrt wird, 1. dad. gek., daB die Durchfiihrung des 
Stranges durch mehrere Plattenpaare oder Plattenteile, die yerschiedene Tempp. 
oder yerschiedene Warmeleitfiihigkeit besitzen, erfolgt. — 2. Vorr. zur Ausubung 
des Verf. nach Anspruch 1 , dad. gek., daB die Plattenpaare oder -teile mit ge- 
trennter KUhl- oder Heizyorr. yersehen sind. — 3. Vorr. nach Anspruch 2, dad. 
gek., daB die Plattenpaare oder -teile yerschiedene oder wechselndc WandstSrken 
besitzen. — Dem Stahl kijnnen an yerschiedenen Stellen seiner Brcite yerschiedene 
Eigenschaften erteilt werden. (D. B . P. 412852  KI. 18c yom 20/0. 1923, ausg. 1/5.
1925.) K O h lin g .

U nited  A llo y  S tee l C orporation, iibert. yon: G eorge H. Charls, Kanton, 
V. St. A., Rostbestandige Eisenlegierungen, bestehend aus Fe, Cu, Mo, Cr, gegebenen- 
falls C u. S i, u. zweckmaBig etwas V. Die Menge des letzteren soli 0,1—0,5%, 
die des C hochstens 0,2% betragen. ZweckmaBige Mengen der mit dem Fe zu 
legierenden ubrigen Elemente sind: 0,4—0,6% Cu, 0,5—0,12% Mo, 16—20% Cr u.
1—2,5% Si. (A. PP. 1535763 u. 1535764  yom 14/4. 1924, ausg. 28/4. 1925.) KO.

H auts-F ourneanx e t A cier ies  de D ifferd an ge-S tin gb ert-B u m elan ge und 
H enri B o g er , Lusemburg, Herstellung von manganhaltigem Gufieisen aus mangan- 
armen Eisenerzen. Dcm Eisenerz im Ilochofen zuzuschlagendes manganreiches Erz 
wird mit Kohle u. gegebencnfalls CaO gcmischt, in dieser Mischung durch Ver- 
koken der Kdlile einer Yorred. unterzogen u. erst dann mit dem manganarmen 
Eisenerz geimscht u. im Ilochofen niedergeschmolzen. Der ohne diese Vorbehand- 
lung auftretende N achteil, daB cin groBcr Teil des Mn sich der Kcd. entzieht u. 
yerschlackt, wird yermieden. (F. P. 587 613 yom 18/10. 1924, ausg. 21/4. 1925.) KO.

O berschlesische E isen-Industrie-A .-G . fiir B ergbau  nnd H iittenbetrieb , 
Gleiwitz, O.-S., Erhohung der Zahiglceit von Stahl, durch Formgebung in der Wannę,
1. dad. gek., daB der Stahl bei Tempp. kurz unterhalb des unteren Haltepunktes 
geformt wird, so daB sein Gefiige den Zustand des kornigen Perlits annimmt oder 
nicht yerliert. — 2. dad. gek., daB auf warmem W ege die Querschnittsverminderung 
bis zur Egalisierungsgrenze durchgefiihrt wird. — Die Erhohung der Zahigkeit 
macht sich besonders bei hochgekohlten Stahlen (Ubereutcktoiden yon einem Ge
halt an C yon mehr ais 0,7%) bemerkbar. (D. B . P. 412 6 6 0  KI. 18 c vom 30/3.
1923, ausg. 23/4. 1925.) K O h lin g .

F ried r. Krupp A.-G., ubert. von: B enno Strauss, Essen-Rulir, Stahllegienmg.
VII. 2. 81
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(A. P. 1533712 yom 17/7. 1923, ausg. 14/4. 1925. — C. 1924. I. 104 [E. P.
201914].) K O h lin g .

F rank D. T aggart, W yomissing, V. St. A., Hitzebestandige Stahllegierungen. 
Dic Legierungen enthalten neben Fe 1,25—2,5°/0 C, 1,5—3% Cr, etwa 0,25°/0 V, 
0,1—5% Mo u. gegebencnfalls 0,1—5% Wolfram. (A. P. 1 534473  vom 10/4. 1923, 
ausg. 21/4. 1925.) KOnLiNG.

Jo h n T . Pratt, New York, D an ie l D. Jackson, Brooklyn, und Joseph  D. Sears, 
Bloomficld, iibert. von: F red er ick  C onlin , W cstfield, V. St. A ., Entsehwefeln von 
Eisen und Stahl. (A. P. 1535227 vom 29/7. 1922, ausg. 28/4. 1925. — C. 1924. I.
104 [E. P. 201555].) K O h lin g .

H u gh  C. S icard , New York, Entfernung nicht metallischer Einschliisse aus 
Eisen oder Stahl. D ie Einschliisse bestehen yorzugsweise aus A120 3, welches beim 
Desoxydieren des Fe bezw. Stalils mittels Al entstcht u. sich seincs holien F. 
wcgen in der M. nicht ycrteilt u. sich auch nicht von ihr trennt. Letzteres erfolgt 
aber leiclit, wenn dem geschmolzenen Fe oder Stahl, zweckmaBig vor dem Zusatz 
des Al, TiOj in gereinigter Form oder ais Erz, zugcsetzt wird. Diese Verb. bildet 

. mit dem A la0 3 eine leiehtfl. Sclilacke, welche sich an der Oberflache sammclt. 
(A. P. 1 5 3 7 7 0 9  vom 1/11. 1923, ausg. 12/5. 1925.) K O h lin g .

Soc. an. des A cier ies  e t  F o rg es de F irm in y , Frankreich, Behandeln ge- 
pulverten Elektrolyteisens. Das gepulverte Elektrolyteisen wird in einen gasdichten 
Beliiiltcr gebracht, zusammcngepreBt, der Behalter entluftet, mit H2 oder einem 
anderen sauerstoffreien Gas gefiillt, wieder entlecrt u. gegebenenfalls nach wieder- 
holtem Fiillen mit H2 o. dgl. u. Entgasen gegliiht. Man liiBt dann abkiihlen, pulvert 
von neuem u. prcBt das Mctallpulyer in die zur Verwendung, besonders ais Magnet- 
kern, geeignete Form. Um die gegluhte M. auch gegen die Einw. von Foucault- 
stromen zu festigen, wird sie unter Zusatz eines geeigneten Losungsm. mit Bakelit 
o. dgl. yermahlen u. dann geformt. (F. P. 586315 vom 29/11. 1923, ausg. 24/3.
1925.) K O h lin g .

Siem ens & H alsk e A.-G,, Berlin-Siemensstadt (Erfinder: G eorg Masing, 
Berlin), Anodę zur elektrolytischen Eisengewinnung, 1. dad. gek., daB sie aus einem 
Fe besteht, aus dem die Verunreinigungen durch Osydation entfernt worden sind. —
2. dad. gek., daB sic aus sauerstoffhaltigem uberfrischtcm Fe besteht. — Die Vor- 
sichtsmaBregeln u. Einrichtungcn, welche bei Verwendung von Eiseuanoden, dic 
P u. C enthalten, erforderlich sind, um reines Fe zu erhalten, fallen fort. (D. B.. P. 
413148 Iii. 18b vom 27/11. 1923, ausg. 2/5. 1925.) K O h lin g .

Soc. an. des A cier ies et F orges de F irm in y , Frankreich, Herstellung dichter 
Metallbelagc, besonders von Elektrolyteisen. Um dem schadlichen EinfluB des bei der 
elektrolyt. Herst. von Metallscliichten an der Kathode entstehenden Hs zu be- 
gegnen, wird den Kathoden wahręnd der Elektrolyse eine pendelnde oder drehende 
Bewegung erteilt. Bei ebenen Kathoden werden ferner die Schneiden u. Rander 
mit einer Isolierschicht belegt, welche unregelmaBige Schichtung des Belages ver- 
liindert u. das Abheben des letzteren erleichtert. (F. P . 586314 vom 29/11. 1923, 
ausg. 24/3. 1925.) K O h lin g .

G elsenk irchener B ergw erks-A .-G . A b te ilu n g  Schalke, Gelsenkirchen, Ter- 
hiittung fliichtiger Metalle, insbesondere Zink enthaltender Eisenerze, Schlacken, 
Schrott usw., in Schacht- oder Hochofen, dad. gek., daB der ganze Schacht bezw. 
der mittlere u. untere Teil ais reiner Reduktionsapp. in der zur Red. u. Ver- 
dampfung der fluchtigen Metalle gtinstigsten Temp., bei zinkhaltigen Materialien 
zwischen 1000—1100°, mittels einer yorwiegend aus selbstgehendem h. Agglomerat 
u. zweckmaBig li. Koks bestehenden Bcschickung gehalten wird. — D a s Verf. liefert 
hochwertiges Eisen, ein zur Weiteryerarbeitung auf das fliichtige Metali a u sgezeich n et
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geeignete8 ErzeugniS'u. ein Hochofengas von 1100—1200 W. E. (D. B . P. 414:838 
KI. 18 a vom 6/10. 1921, ausg. 9/6. 1925.) K O h lin g .

F ilip  T haraldsen, Oslo, Verdichten von elektrothermisch hergestelltem Zink, mit 
einem zwischen dem Ofen u. dem Verdieliter befindlichen Vorraum, dad. gek., daB 
die Verdichtungskammern in scliriig ansteigender Lage angeordnet sind. — Der 
in der Verdiclitungskammer niedersinkende Zinkstaub wird fast restlos in fl. Zn 
verwandelt. (D. R . P. 412649  KI. 40c vom 22/12. 1922, ausg. 24/4. 1925.) KO.

A m erican  S m eltin g  and R efin in g  Company, New York, ubert. von: H arry
H. A lesan d er, Westfield, V. St. A., Zinn. (Can. P. 24 0 6 1 8  vom 2/1 . 1923, ausg. 
3/6. 1924. — C. 1924. I. 1587.) K O h lin g .

B eth leh em  S tee l Company, ubert. yon: F rank  0. K ich lin e  und H arold  
W. S loyer, Lebanon, V. St. A., Elektrolyse. Aus Kupfcrerzen mittels yerd. H2S 0 4 
erhaltene Lsgg. werden elektrolysiert. W enn die Abseheidung von Cu infolge der 
Yerstarkung der sauren Rk. prakt. zum Stillstand kommt, wird ein Teil des Elektro- 
lyten mittels Ca(OH)2 gefiillt, der Nd. abgefiltert, gewaschen u. zwecks Neutrali- 
sation der freien Siiure gegebenenfalls unter Zusatz weiterer Kalkmilch u. Bed. 
yorhandenen Fe - mittels SOs dem llest des Elektrolyten zugegeben u. dieser von 
neuem elektrolysiert. D a Cu wird dadurch naliezu yollstiindig gewonnen. Der 
abgezogene Elektrolyt wird, zweekmiiBig mittels Hypochlorits, oxydiert, Fe durch 
yorsichtiges Fallen mittels Kalkmilch abgeschieden u. aus dem Filtrat Co u. Ki 
gewonnen. (A. P. 1533741 yom 13/6. 1924, ausg. 14/4. 1925.) K O h lin g .

Jack  H issin k , Charlottenburg, Gewinnung von Nickcl aus nickelhaltigen Jlydro- 
silicaten, gegebenenfalls aueh anderen nickelhaltigen Erzen, 1. dad. gek., daB das 
in der reduzierten M. enthaltene Ni ais ammoniakal. Nickelyerb. in Lsg. gebracht 
wird. — 2. dad. gek., daB die reduzierte M. der Einw. von Ammoniakw. unter- 
worfen wird. Es "kann Gasw. yerwendet werden. (D. H. P. 4 0 8 2 0 1  KI. 40a 
vom 7/6. 1922, ausg. 23/4. 1925. Zus. zum D. R. P. 3 6 4 5 5 6 ; C. 1923. II. 473.) KO.

A m erican  M agnesium  Corporation, ubert. von: W illia m  CL H arvey , Niagara 
Falls, V. St. A., Elektrolrjtisclu: Gewinnung von Magnesium. Zur Elektrolyse dient 
eine Mischung yon MgF2, BaJ2, N aF u. MgO. Es wird mit Kohleanoden u. Eisen- 
kathoden gearbeitet u. durch passende Anordnung der Elektroden oder Hilfsyorr. 
dafur gesorgt,*daB die Umgebung der Kathoden niedrigere Temp. besitzt ais die 
der Anoden. Das gelingt z. B. dadurch, daB die Kathoden in der Niihe der Wandę 
der eisernen Behiilter, die Anoden in der Mitte angeordnet werden. Der Warme- 
verlust infolge der Strahlung der Wandę kann auch durch Anbringung eines Kiihl- 
raantels yerstfirkt werden. (A. P. 1533911 vom 6/9. 1921, ausg. 14/4. 1925.) KO.

D ow  C hem ical C om pany, ubert. von: John A. Gann, Midland, V. St. A., 
Mischung zur elektrolytisclien Herstcllung oder zum Schutz geschmolzenen Magnesiums 
vor Omjdation. Wasserlialtiges CaCl, wird mit NaCl gemischt u. die Mischung 
durch Erliitzen iiber den F. entwiissert; in die entwiisserte Sclimelze wird wasser- 
haltigcs MgCLj bezw. MgCl2-2NIT4Cl eingetragen u. weiter erhitzt, bis auch dereń 
Gehalt an W . u. gegebenenfalls NH4C1 yerfliiehtigt ist. (A. P. 1534105 yom 1 /8.
1923, ausg. 21/4. 1925.) K O h lin g .

A lu m in ium  Company o f  A m erica, Pittsburgh, ubert. von : F ran cis C. F rary, 
Oakmont, V. St. A., Elektrolytische Gewinnung von Aluminium. Bei der bekannten 
Gewinnung yon A l durch Elektrolyse von MgF„ u. NaF enthaltenden Schmelzen 
unter stetigem Zusatz von A120 3 sinken Anteile des A120 3 durch die an der Katliode 
abgeschiedene Schicht von Al zu Boden, ersehweren den Stromdurchgang u. ver- 
anlassen die B. yon Aluminiumcarbid, welehes das Bad yerunreinigt. Diese Ubel- 
stSnde werden gemiiB der Erfindung dadurch yermieden, daB das A120 ,  vor dem 
Zusatz so fein gepulyert wird, daB es durch ein 85-Masehensieb fiillt. In diesem

81*
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Zustand wird es von dem Elektrolyten gel., ehe es zu Boden gesunken ist. (A. P. 
1534031 vom 10/4. 1924, ausg. 21/4. 1925.) K O h lin g .

A lu m in iu m  Company o f  A m erica, Pittsburgh, ubert. von: F rancis C. Frary, 
Oakmont, V. St. A ., Elektrolytischcs Yerfahren. (A. P. 1535458 vom 5/11. 1923, 
ausg. 28/4. 1925. — C. 1925. I. 2467 [E. P. 224488].) K O h lin g .

M etallbank  und M eta llu rg isch e G esellschaft A .-G ., Frankfurt a. M., Her- 
stellung von Aluminiumlcgierungen mit erhebliehem Gehalt an Si, yorzugsweise 
zwisehen 8 u. 13%, dad. gek., daB der geschmolzenen Legierung Sb oder Bi ein- 
yerleibt wird. — 2. dad. gek., daB die das Sb oder Bi enthaltende geselimolzene 
Legierung rasch in einer Form zum Erstarren gebracbt wird. — 3. dad. gek., daB 
nicht mehr ais etwa 1,5% Sb oder Bi in die geselimolzene Si-Al-Legierung ein- 
yerleibt wird. — Die Zusatze bewirken Erhohung der Zugfestigkeit u. Delinung. 
(D .R .P . 413436  KI. 40b vom 31/1. 1923, ausg. 9/5. 1925. A. Prior. 18/3. 1922.) KO.

Sim on Josep h  L u b ow sky , Jersey City, V. St. A ., Herstellung von Titan und 
Titanlegierungen. T iO ,, Titanerz oder Mischungen dieser Stoffe mit geeigneten 
Metallosyden werden mit der berechneten Menge oder einem UberschuB von metali. 
Al gemisebt, die Misehung lioch erhitzt u. dann in der aus der Aluminothermie 
bekannten W eise gezundet. (A. P. 1533505  vom 3/5. 1923, ausg. 14/4. 1925.) KO.

L udlum  S tee l Co., Wateryliet, Ubcrt. von: A lvah  W . C lem ent, Cleveland, 
V. St. A., Legicrungen,bestehend aus 5—25% T i, bis zu 30% Cr u. Fe. Die Le. 
gierungen werden durch Zusammenschmelzen der Bestandteile, zweckmSBig durch 
Verschmelzen yon Ferrochrom u. Ferrotitan gewonnen. Sie sind durch Bestiindig- 
keit gegen heiBe Gase ausgezeichnet. Der Kohlenstoffgehalt soli moglichst gering 
sein. Ggw. von mehr ais 5% Al u. geringen Mengen Si erhoht die Bestandigkeit 
gegen oxydierende Einfliisse. Die Bearbeitbarkeit wird durch Zusatz von Mo ver- 
bessert. (A. P. 1 534570  yom 15/8. 1917, ausg. 21/4. 1925.) K O h lin g .

In tern a tion a l N ic k e l Company, New York, ubert. von: R obert C. Stanley, 
New Brighton, Y. St. A ., Kupfernickellegicrungcn. Cu u. Ni enthaltende Matten 
werden gerostet, in noch gluhendem Zustande mit Kobie yermischt, wobei die 
Hauptmenge der Oxyde in Metali iibergebt, u. dann in einem geeigneten Ofen mit 
bas. Futter, yorzugsweise einem elektr. Ofen von Heroulttyp unter Zusatz von Kalk- 
atein u. bleifreiem FluBspat geschmolzen. (A. P. 1533818 vom 2/4. 1923, ausg. 
14/4. 1925.) K O h lin g .

S c o v ill M anufacturing Company, iibert. von: W illia m  B. P rice, Waterbury, 
V. St. A., Legierungen. D ie Legicrungen bestehen aus Cu, Ni, Sn u. gegebenenfalls 
geringen Mengen P. Das Mengenyerbiiltnis von Cu u. Ni ist durch die Formel: 
Cu =  93,75—0,9 Ni +  (5,75—0,1 Ni) bestimmt, die Menge des Sn betrSgt 
100 — (Cu -f- Ni). D ie Mengen schwanken innerhalb folgender Grenzen: 
Cu =  61,6—99%, Ni =  0,5—33%, Sn =  0,5— 11,9%- D ie Legierungen zeichnen 
sich durch gute mechan. Eigenschaften u. hohe Bestandigkeit gegen atmosphar. u. 
elektr. Einfliisse, Siiuren u. Alkalien aus. Zur Hcrst. von Diapliragmen u. Wider- 
stiinden sind Mischungen besonders geeiguet, in denen das Mengenyerhaltnis von 
N i : Cu wie 3 : 7  ist; diese enthalten z. B. 0,5% Sn, 29,85% Ni u. 69,95% Cu bezw. 
12% Sn, 28% N i u. 66% Cu. Bei der Ilerst. wird die Temp. uber die zum glatteu 
Schmelzen erfordcrliche gesteigert. Die Mityerwendung von P  erlcichtert dic Hcrst. 
Eine sehr brauchbare P-haltige Legierung besitzt folgende Z us.: 69,97% Cu,
29,15% Ni, 1,05% Sn u. 0,02% P. (A. P. 1535542 yom 15/2. 1923, ausg. 28/4.
1925.) K O h lin g .

W estern  E lec tr ic  Com pany Inc., New York, ubert. von: E d w in  F . K ings- 
bury, Rutherford, V. St. A ., Legierungen. (A. P. 15 3 8 2 4 6  yom 14/8. 1923, ausg. 
19/5. 1925. -  C. 1925. I. 572 [E. P. 221770].) K O h lin g .
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Ludlum  S te e l Co., W ateryliet, ubert. von: L eroy S. K uełm , Clevcland, 
V. St. A., Legierungen, enthaltend neben Fe 10—15% Cr, 4—10% Ni, 0,2—4% Ti,
0,1—2,5% Si, 0,4—1,5% Mn u. gegebenenfalls bis 2% Al. Schwefel, P  u. C sollen 
in moglichst geringer Menge zugegen sein. Die Legierungen sind gegen mechan. 
u. chem. Einfliisse sehr bestiindig. (A. P. 1538337  vom 27/2. 1919, ausg. 19/5.
1925.) KCh l i n g .

Ludlum  S te e l Co., Watervliet, iibert. von: "William H . Sm ith , Cleveland,
V. St. A., Legierungen, enthaltend neben Fe 15— 40% Cr, 1—15% Ni, 0,03— 10% 
Ti, 0,3—2,5% Si, 0,5—2% Mn u. gegebenenfalls 0,04—2% Al. Yon C soli moglichst 
wenig yorhanden sein, da die mechan. Bearbeitbarkeit der Legierungen in dcm 
MaBe steigt, in dcm der Gehalt an C sinkt. Der Gehalt an P  u. Schwefel soli 
nicht mehr ais 0,05% betragen. D ie Legierungen sollen sich durch groBe Be- 
standigkeit gegen mechan. u. chem. Einfliisse auszeichnen. (A. P. 15 3 8 3 6 0  vom 
27/2. 1919, ausg. 19/5. 1925.) KOh l in g .

Soc. an. N ieuport-A stra, Issy-les-Moulineaux, iibert. von: H urlim aun, Ad- 
hemar & M oillu , Les Lilas, Frankreich, Legierungen. (E. P. 228143  vom 12/ 1 .
1925, Auszug yeroff. 18/3. 1925. Prior. 23/1. 1924. — C. 1925. I. 1239 [F. P. 
576225].) K O h l in g .

Jam es G. K e lly , A lb ert L. P r in g le  und H olm es H a ll, Sedalia, V. St. A., 
Lagermetall, besteheńd aus Al, Sn u. Pb, yorzugsweise % Teilen Sn, % Teil Al u. 
7„ Teil Pb. (A. P . 1533118 vom 20/8. 1920, ausg. 14/4. 1925.) K O h l in g .

A m erican  M agnesium  C orporation, ubert. von : H arold  H. Osborne, Niagara 
Falls, V. St. A., Giefien von Magnesium. D ie GuBformen werden liergestellt aus 
Formsand, der, statt wie bei anderen Metallen iiblich mit W., nach yorangehendem 
Trocknen u. noch w. mit wasserfreiem Glycerin gemischt wird. Oxydation des Mg, 
welche bei Ggw. von .W. eintreten wiirde, wird yermieden. (A. P. 1 533892  vom 
6/3. 1922, ausg 14/4. 1925.) K O h l in g .

G eorge M. H o lley , iibert. von: D an ie l H. M eloche, Detroit, Y, St. A., Giefien 
von Eisen in Metaliformen. (A. P. 1 5 3 6 9 0 4  vom 8/5. 1922, ausg. 5/5. 1925. — 
C. 1924. I. 377 [E. P. 201913].) K O h l in g .

E dw ard G. Budd M anufacturing Company, V. St. A., Verhinderung von Korn- 
vergroberung beim Gliihen gewalzter und dergleichen Metalle. D ie in der Kalte mechan. 
bearbeiteten, z. B. gewalzten Metalle, wie Stahl, welche beim Erhitzen auf hohere 
Temp., z. B. 650 — 750° eine starkę Kornyergroberung erfahren, werden zunaclist 
liingere Zeit auf eine unterhalb dieser Temp. liegende u. dann erst auf die Temp. 
erhitzt, bei welcher sonst die Kornyergroberung erfolgt. Letztere bleibt nun aus. 
(P .P . 587019  vom 7/10. 1924, ausg. 9/4. 1925.) K O h l in g .

J. B. S o e łln er  Ń achf. R eiB zeugfabrik  A .-G ., Nttrnberg, Erzeugung einer 
mtterungsbestańdigen Schutzschicht au f Elektrometall und ahnlichen Metallen durch 
Oxydation in einer alkal. Lsg. nach Patent 412020, dad. gek., daB man auf das mit 
der fertigen Oxydschiclit yersehene Metali ollosl. Farben, welche zweckmaBig auch 
aikalibestSndig sind, in Mischung mit 01, Wachs, Vaselin, Paraffin oder einem 
anderen Fettstoff in dickfl. Konsistenz auftriigt, darauf den Metallgegenstand mit 
der aufgetragenen Farbę erhitzt u. dann langsam erkalten liiBt. — Es wird etwa 
10 Sekunden lang bei etwa 150° erhitzt. (D. B . P. 412597 KI. 48d vom 23/10. 1923, 
ausg. 21/4. 1925. Zus. zu D. R. P. 4 1 2 0 2 0 ;  C. 1925. II. 349.) KO h l in g .

U n ited  Shoe M achinery Company o f  Canada, L im ited , Quebec, K anada, 
iibert. yon: W illia m  R obinson  H urd Jr., Beyerly, V. St. A., Uberzuge au f Metall- 
korpern. (Can. P . 24 0  668 vom 6 / 12. 1918, ausg. 3 /6 . 1924. — C. 1922.
IV. 673.) KOh l in g .

M arcel C arpentier, Frankreich, Schutzuberziige fiir Metallgegenstande. Die 
Gegenstande werden zunachst mit einer Farbę, Teer o. dgl. bestriehen u. auf dieser
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Schiclit eine aus kurzeń feinen Faserteilchen bestehende Scbiebt bereitet, indem 
man letztere mittels Luftstroms, durch Aufpudern o. dgl. auf die noch feuchte 
Farb-, Teer- o. dgl. -scliicht aufbringt. Gegebenenfalls kann noch eine weitere 
Deckschicht aus Mortel oder anderen Stoffen aufgetragen werden. (F. P. 587760  
vom 20/10. 1924, ausg. 24/4. 1925.) K O h lin g .

G eorges M óker, Frankreicli, Behandeln von mittels des Schoopschen Spritz- 
verfahren m it Aluminium iiberzogenem Eisen oder Eisenlegierungen. Das Metali 
wird iiber den F. des den Uberzug bildenden Al erhitzt, u. zwar entweder in der 
Atm. eines nicht oxydierenden Gases, w ie H2, oder innerlialb einer aus Alkali- 
oder Erdalkalichloriden, gegebenfalls noch ein Beizmittel wie ZnCl2 oder ein Fluorid 
cnthaltenden Schmelze. Man kann auch erst in ein auf etwa 500° erhitztes Bad 
von ZnCls u. dann in ein Bad von Alkali- oder Erdalkalichlorid tauchen. Dio 
Erzeugnisse sind auch bei 800° ubersteigenden Tempp. gegen L uft-02 bestandig, 
(F. P . 586378  vom 5/12. 1923, ausg. 25/3. 1925.) K O h lin g .

Jam es H. G ravell, Elkins Park, V. St. A., Reinigung anzustrcichcnder Metallteile. 
Ais Reinigungsmittel dient eine wss. Lsg. yon H3P 0 4 u. Gummiarabikum. Die Lsg. 
entfernt Rost u. Fett. Nach der Reinigung wird nacbgewaschen oder trocken ab- 
gerieben. (A. P. 153 4 4 4 6  vom 29/4. 1920, ausg. 21/4. 1925.) K O h lin g .

H enry P ren tiss C leveland, New York, Mischung fiir Lotzweckc, besteliend aus 
CaFj, B 20 3 u . zweckmaBig Borax, z. B. aus 1 Teil CaF2, 3,5 Teilen B.,03 u. 2,5 Teilen 
Borax. D ie Mischung wird yerwendet beim Verloten yon Chrom - Kobaltlegie- 
rungen o. dgl. mit gleicben oder anderen Legierungen oder Metallen unter Yer- 
mittlung von niedrig schm. Kupferlegierungen, z. B. Bronzen, Buchsenmetall, Cu- 
Ag-Legierungen usw. (A. P. 1533539 vom 2/8. 1921, ausg. 14/4. 1925.) K O h lin g .

D om in ion  O sygen  C om pany, L td ., Toronto, iibert. von: F red erick  M. 
B eck et, N ew  York, Lotmittel fiir Kupfer und Kupferlegierungen. (Can. P. 243484  
vom 8/5. 1924, ausg. 7/10. 1924. — C. 1925. I. 2655 [A. P. 1525058].) K O h lin g .

U d y lite  P rocess Company, iibert. yon: Chad H erbert H nm phries, Kokomo,
V. St. A ., TJberziehen von Metallen m it Cadmium. Das Oberziehen erfolgt durch 
Elektrolysieren einer Cadmiumcyanidlsg., welcher nicht mehr ais 0 ,5 % WoÓfaser, 
Schellack, Casein, Glucose o. dgl. zugesetzt sind. D ie Stromstarke soli etwa 
*/2 Amp. je Quadratzoll betragen, wahrend der Elektrolyse ist zu riihrcn. Die 
Beliige sind dichter u. glanzender ais wenn ohne die erwfihnten ZusStze elek- 
trolysiert wird. Besonders empfehlenswert ist das Verf., wenn der Cadmiumbelag 
mit einem weiteren Uberzug von N i yersehen werden soli. (A. P. 1536858  vom 
2/3. 1922, ausg. 5/5. 1925.) K O h lin g .

G eneral E lec tr ic  Company, iibert. von : D av id  B asch, Schenectady, V. St. A., 
M it Cadmium uberzogene Metalle. Cadmiumiiberzuge auf Metallen, welche wie 
Cu, dem Cd gegeniiber, ein starkes elektrolyt. Potential aufweisen, werden schon 
bei Ggw. seliwacher Elektrolyte, wie Regenwasser, leicht zerstort. Das wird ver- 
mieden, wenn gemiifl der Erfindung das Metali zunachst yerzinnt u. dann erst mit 
Cd uberzogen wird. (A. P. 1537731  vom 11/5. 1923, ausg. 12/5. 1925.) K O h lin g .

L ead izing  Company, fibert. von: R ob ert Ja y  Shoem aker, Chicago, V. St. A., 
TJberziehen von Metallen mit Blei oder Zinn. PbClj bezw. SnCl2 werden mit etwa 
der gleicben Menge ZnCl2 gemisebt u. die Mischung auf etwa 320° erhitzt, wobei 
eine gleichmiiBige Schmelze entsteht. In diese wird das zu uberziehende Metali, 
Fe, Stahl, Cu oder Messing,^eingctaucht oder es wird, wenn es sich um das Uber- 
ziehen der Innenwande von HoblgefaBen handelt, die Cliloridschmelze in diese 
eingegossen u. erhitzt Es bildet sich ein diinner, dichter, festhaftender Uberzug. 
Anhaftendes Chlorid wird durch Eintauchen in eine Schmelze yon reinem ZnCl2 u. 
Waschen entfernt. (A. P. 1533473  vom 15/4. 1920, ausg. 14/4. 1925.) K O h lin g .
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C hem ische F ab rik  von  H eyd en , A .-G ., iibert. von: Carl H erm an von  
H oessle , Eadebeul-Dresden, Hcrstellung eines Ersatzes fiir Blattmetall. (A. P. 
1529974  vom 23/4. 1921, ausg. 17/3. 1925. — C. 1923. II. 570.) F r a n z .

tjbersee-M eta ll A.-G., Neukolln, iibert. yon: R. H op felt, Hamburg, Yerhiiten 
des Yerschlackcns von Roststaben u. dgl. (E. P. 230  09 6  yom 28/2. 1925. Auszug 
veroff. 29/4. 1925. Prior. 28/2. 1924. — C. 1925. I. 2654.) ' K O iil in g .

C harles F ernand  P ierre  R oux, Frankreich, Aufarbeiten aliminothermischer 
Schlacken. D ie Schlaeken sind um so leiebter in Sauren oder Alkalien 1., je melir 
Schwermetalloxyd sie neben A120 3 enthalten. Sie werden gepulyert u. mit b. oder 
k. Lsgg. alkal. reagierender Verbb., wie Atz- oder kolilensaure Alkalien, Alkali- 
hypochlorite u. dgl. behandelt, wobei das Ala0 3 gel. wird u. das Scbwermetalloxyd 
u. gegebenenfalls von der Sclilacke eingehiilltes Metali zuriiekbleibt. (F. P. 587 479  
vom 10/5. 1924, ausg. 18/4. 1925.) K O iil in g .

IX. Organische Praparate.
A. M aslow , Technische Syntliesc des Alkohols. Zusammenfassender Berieht. 

(Rec. Soc. chim. russes a Brno. [russ.] 1. 60—62.) Bikebm an.
W . B ogd anow ski, Die Kampfgase. (Rec. Soc. eliim. russes a B rno. [russ.] 1.

70—73.) ___________________  B ik e r m a n .

H en ry  Thom as Tizard, London, D av id  L eonard Chapman und R aym ond  
Taylor, Osford, Yerfahrcn zum Halogenieroi von Kohlenwasserstoffen und dereń Dcri- 
vałen. Man beliandelt die zu lialogenierendcn Stoffe mit Metallhalogeniden unter einem 
Druck von mindestens 0,01 at bei einer in der N&he von 500° liegenden Temp. — 
Man leitet z. B. Metlian durch ein mit Bimssteinstuckehen, die mit CuCl2 getriinkt 
sind, gefiilltes Rohr unter gewohnliclicm Druck bei einer Temp. yon 435° mit einer 
Gescliwindigkeit von 4,5 1 pro 66 Min. Nach Abstellung des CH4-Stromes wird 
das entstandene Cu2Cl2 durch Uberleiten yon Cl2 zu CuClj regeneriert. Die aus 
dem Rohr austreteuden Prodd. entlialten 5,4 g CClt , 4,0 g Chlf., 2,2 g  Methylen- 
ehlorid, 0,65 g C1IZCI u. 2,6 1 unyerandertes CH4. D ie Regenerierung ‘des CuCl3 
kann auch durch tjberleiten yon Luft u. HC1 iiber das Cu2Cl2 erfolgen. Erfolgt 
die Einw. des^CuCl2 auf CII4 bei 430—460° in Ggw. yon 0 2, der ais solcher, ais 
Wasserdampf oder Cu02 zugegen sein kann, so wird die Ausbeute an CClx wesent- 
licli yerringert, u. es entstclien erhebliche Mengen yon Phosgen. Man yerwendet 
daher zur Regenerierung des CuCl2 yorteilhafter trockenes Cl2-Gas. Ist das CuCl2 
vollstiindig 0 2-frei, so sind die Ausbeuten an CC14 nahezu der Tlieorie entsprechende. 
(E. P. 214293  yom 14/12. 1922, ausg. 15/5. 1924.) S c h o it l a n d e r .

A loform ia, Italien, Hcrstellung von Jfalogenderwatcn des Methans oder ahnlicher 
kimstlicher Gttsgemische. Man leitet unter Belichtung CIIĄ oder ein Gemisch aus 
CHt u. u . Cl2, sowie einen gasformigen Katalysator in ein geeignetes Reaktions- 
gefiiB, kondensiert die fl. Reaktionsprodd. durch Abkiihlung u. leitet die nicht in 
Rk. getretenen Gase zur Absorption der Halogenwasserstoffsiiure in W ., worauf 
das iibrigbleibende Gas erneut der Ilalogenierung unterworfen wird. — Z. B. geben 
so 4 YolL eines CHt u. C2J/6 im Verhaltnis 4 : 1 enthaltenden Gasgemisches u.
1 Vol. Cl, ais Hauptprod. Chlf. neben wenig Dichlor- u. Tetrachlormethan sowie 
Chlorderiw. des Athans. (E. P. 586582  vom 25/9. 1924, ausg. 30/3. 1925. It. Prior. 
5/10. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

B row n C om pany, iibert. yon: G eorge A. R ich ter  und W allace  B. van  
A rsdel, Berlin, New Hampshire, V. St. A ., Herstellung von Chloroform. Man emul- 
giert CCl4 mit einer wss. Lsg. yon ZnCl2, die mit konz. HC1 yersetzt ist u. unter
wirft die Emulsion der elektrolyt. Red. — (Hierzu vgl. auch B y e r s  u. v a n  A r s d e l ,
A. P. 1534027; C. 1925. II. 91.) D ie Rk. erfolgt hier nach den Gleichungen I.
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2HC1 =  II2 +  Cla, n .  CC14 +  H , =  CIICI3 +  HC1. Im ubrigen wird die Red. 
in der gleichen W eise wie beim vorbeschriebenen Verf. ausgefuhrt, ebenso die Ab- 
scheidung des Chlorofonns aus dem Reaktionsgemisch. Bei der geringen Sfrom- 
starke bleibt die ZnCla-Lsg. unzers., jedoeh ist es zweckmaBig, die Aciditiit des Elek- 
trolyten durch zeitweisen Zusatz frischer Siiure aufrecht zu erhalten. (A. P. 1535378  
vom 14/10. 1921, ausg. 28/4. 1925.) * S c h o tt la n d e b .

S. K arpen & Bros., W est Virginia, ubert. von: C am ie B. Carter, Pittsburgh, 
Pennsylvania, und A lb ert E . Coxe, Chicago, Illinois, V. St. A., Herstelhmg von n. 
und gemischten Athern. Man laBt Alkylhalogenide in Ggw. von Alkalihydroxyden 
oder -carbonaten auf aliphat. Alkohole im geschlossenen GefaB bei miiBig erhohten 
Tempp. einwirken. — Alan sSttigt z. B. A. mit CH3Cl u. gibt die bereclinete Menge 
NaOH hinzu. Das dicht yerschlossene GefaB wird alsdann kurze Zeit auf ca. 100° 
erhitzt, wobei alsbald sich ein Nd. von NaCl abscheidct. Nach der Gleichung 
CII,Cl - f  NaOH +  C2HsOH =  NaCl +  CaH 60-C H 3 - f  II20  entsteht in naliezu 
quantitativer Ausbeute Methylathylathcr, der aus der alkoh. Lsg. durch fraktionierte 
Dest. u. ICondensation abgetrennt wird. — Ersetzt man das CH3C1 durch C2H6C1, 
so wird in analoger W eise Didthyldther gewonnen. Bei Verwendung yon Alkali- 
carbonaten ais sSurebindenden Stoffen arbeitet man zweckmaBig mit wasserhaltigen 
Alkoholen, die die Losliclikeit der Carbonate erhohen u. die Umsetzung be- 
schleunigen. (A. P. 1459177 yom 26/11. 1920, ausg. 19/6. 1923.) S c h o tt la n d eb .

L edoga S. A. und Carlo M aim eri, Mailand, Italien, Herstcllung von Diathylsulfat 
aus Athylen. Man behandelt yon anderen yerdiinnendeu Gasen moglichst befreites 
CsHj bei Abwesenheit yon Katalysatoren unter einem Druck yon ca. 15 at mit 
HsS 0 4-Monohydrat bei Tempp. yon ca. 65—75°. — Z. B. wird in H aS 0 4-Monohydrat 
unter den gegebenen Bedingungen u. unter Verwendung einer Riihr- oder Misch- 
vorr. ein troekener Strom yon C2H4-Gas eingeleitet, wobei die Temp. durch Kiih- 
lung unterhalb 75° gehalten wird. Nach Einleiten der berechneten Menge C2H4 
yerdoppelt sich das Vol. der H2S 0 4 anniihernd. Man gieBt auf E is, wobei sich
2 Sehichten bilden. Die obere enthalt eine konz. Lsg. von etwas Athylschicefel- 
saure, die besonders abgetrennt u. in die entsprechenden Salze oder A. ubergefuhrt 
werden kann, wiihrcnd die untere Schicht nahezu reines D iathylsulfat enthalt, das 
vollstiindig getrocknet u. unter einem Druck yon 15 mm bei 105—110° dest. eine 
klare farblose Fl. bildet. Die Ausbeute betragt 80% der Theorie. (E. P. 215000  
vom 23/4. 1924, ausg. 25/6. 1924. It. Prior. 23/4. 1923. F . P. 5 8 0 3 9 4  vom 1/4.
1924, ausg. 5/11. 1924. It. Prior. 23/4. 1923.) Schottlander.

C om pagnie de B etlm iłe , Bully-les-Mines, Pas-de-Calais, Frankreich, Her- 
stellung von Athylschwefelsaure. Man leitet Athylen in ein Gemisch aus HaS 0 4 u. 
Athylschwefelsaurc mit einem konstanten Gehalt an C3H 4 von 11— 18%- — Das 
CjH4 reagiert mit dem Gemisch aus H„S04 u. Athylschwefelsaure leichter ais mit 
reiner H3S 0 4. Das Gas tritt in einen mit Riihrwerk yersehenen, beheizbaren 
Saturator ein, in dem sich die HaS 0 4 u. Athylschwefelsaure befinden. Das obige 
Miachungsyerlialtnis wird durch standigen ZufluB reiner HaS 0 4 u. standiges oder 
zeitweises Ablassen des Reaktionsgemisches aufrecht erhalten. Das Verf. maclit 
die Verwendung von Waschflasclien u. die sehwierige Trennung der Sauren ent- 
behrlich. (F. P. 5 7 0 6 4 4  yom 7/9. 1923, ausg. 5/5. 1924. E . P. 221512 vom 5/9.
1924, ausg. 5/11. 1924. F. Prior. 7/9. 1923.) ScilOTTLANDER.

F arbw erk e vorm . M eister Lucius & B riin ing, Hochst a. M. (Erfinder: K arl 
S tr e itw o lf , Frankfurt a. M, A lfred  F e h r le , Hochst a. M., und Ju liu s H allens- 
leb en , Gersthofen b. Augsburg), In  Wasser losliche organische Arsen- und Antimon- 
verbindungen. (D. E . P. 413837 KI. 12q yom 7/7. 1923, ausg. 16/5. 1925. Zus. 
zu D. R. P. 412171 C. 1925. II. 327. — C. 1925. H. 328 [E. P. 226686].) S c h o t t l .
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K arl K a iser , Deutscliland, Herstellung von Formaldehyd durch katalylische 
Oxydation von Metlian. Man yerwcndet ais Katalysatoren Metalloxyde, besonders 
Oxyde u. Hydroxyde des Cu, Fe, Mn u. Cr. Die Herst. der Katalysatoren erfolgt 
derart, daB man geeignete Trager, wie Tonstiickchen, die vorlier mit Metallsalze 
fallenden StófFen, wio Carbonaten oder Hydroxyden der Alkalimetalle, getrankt 
wurden, in die Lsg. des betrefFenden Metallsalzes eintauebt, die iiberschussigc FI. 
abdekantiert u. die so behandelten Trager bei erhohter Temp. troeknet. Man kann 
die Trager aucli erst mit den Metallsalzlsgg. tranken u. dann in die Lsg. des 
Fiillungsmittels eintauchen. — Die Metallsalzlsgg. lassen sich auch durch kolloidale 
Lsgg. der betrefFenden Metalloxyde oder -hydroxyde ersetzen, mit denen die Trager 
unmittelbar getriinkt werden. — SchlieBlich kann man diese auch mit solchen 
Metallsalzlsgg. tranken, bei denen, wie bei den Nitraten, die Fallung der Oxyde 
durch einfaches Erhitzen erfolgt. — ZweckmaBig werden die bas. Fiillungamittel 
nicht durch Auswasclien entfernt, da Spuren Alkali die Wrkg. des Katalysators 
erhohen. — Z. B. wird ein 80 cm langes Quarzrohr auf eine Lange yon 20 cm mit 
erbsengroBen Stiickchen Ton, die mit Fe20 3 u. Cr20 3 oder Cr(OH)a getrankt sind, 
beschickt. Uber die erhitzte Katalysatorschieht leitet man 175 1 eines 10,5 1 CH, 
enthaltenden I/u//SCIi4-Gemisches mit einer Geschwindigkeit von 2,5 1 pro Minutę. 
Das die Katalysatorschieht yerlassende Gas wird schnell u. grUndlich gekUhlt u. 
in k. W . aufgefangen. Dic Ausbeute an CIT}0  u. CII3O II betragt mehr ais 40°/o 
des angewandten CH4. (F. P. 5 8 8 0 9 9  vom 27/10. 1924, ausg. 29/4. 1925. D. Prior. 
9/11., 19/12. 1923 u. 2/4. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

E m ile  A u gustin  B arb et, Paris, Frankreich, Vorrichtung zur Herstellung von 
Formaldehyd. (Can. P. 242915 vom 24/10. 1923, ausg. 16/9. 1924. — C. 1925. I. 
294 [D. R. P. 403429].) S c h o t t l a n d e r .

The Canadian E lectro  Products Company Ltd., iibert. von : The S h aw in igan  
L aboratories L im ited , M e lv ille  J. M arshall und G eorge S. Shaw, Shawinigan 
Falls, Quebec, Canada, Umwandlung von Athylidenacetat in Essigsdureanhydrid w id  
Acetaldehyd. (Can. P. 242537  vom 6/3. 1924, ausg. 26/8. 1924. — C. 1924. I. 2203 
[Schwz. P. 100178].) S c h o t t l a n d e r .

B adisch e A n ilin - & Soda-Fabrik , Ludwigshafen a. Rh., iibert. von: K urt 
M eyer, Mannheim, und L u d w ig  Orthner, Freiburg i. Br., Formamid und Ammo- 
niumformiat aus Kohlenoxyd und Ammoniak. (A. P. 1532428  vom 3/7. 1922, ausg. 
7/4. 1925. — C. 1924. I. 1868 [D. R. P. 390798 u. F. P. 553619].) S c h o t t l .

F red er ick  C. A tk inson , Indisyiopolis, Indiana, V. St. A., Beinigung von Holz- 
essigsdure. p ic  durch trockene Dest. von Maiskolben erhaltliche, vom CO u. Teer 
auf mechan.-Wegc, von oligen Prodd. durch Aussalzeu mit CaClj oder besser NaCl 
befreite, etwa 5°/0 CH8C 02H enthaltcndo FI., wird mit tier. Rohliaut oder anderen 
N-lialtigen tier. Stoffen, wie Gcwcbcn oder Knorpelsubstanz versetzt. — Hierdurch 
werden gew isse, in der FI. cntlialtene, soust nicht abtrennbare Stoffe entfernt u. 
die FI. teilweisc cntfarbt. Bei der Dest. der FI. enthalt man teilweise gereinigte 
CHfiO.j.H, die durch Zusatz von bas. Stoffen in Acetate iibergefiihrt werden. Die 
Verunreinigungen der Ausgangsfl. yerbinden sich chem. mit den N-lialtigen tier. Stoffen, 
wobei die Haut gleichzeitig in Leder umgewandelt wird (liierzu ygl. aucli A. P.
1 538 504; C. 1925. II. 792). (A. P. 1457  484  vom 27/5 . 1919, ausg. 5 /6 .
1923.) S c h o t t l a n d e r .

Consortium  fiir e lek troch em isch e  In d u str ie  G. m. b. H., Ubert. yon: E u d o lf  
M eingast und M artin  M ugdan, Munchen, Essigsdureanhydrid. (Can. P. 243849
vom 8/3. 1923, ausg. 21/10. 1924. — C. 1924. I. 1590 [Schwz. P. 101168, F. P.
563452].) S c h o t t l a n d e r .
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R oessler  & H asslach er C hem ical C om pany, New York, Ubert, von: Otto 
L iebknecht, Frankfurt a. M., C yam te aus Cyaniden. (A. P. 1531863 yom 27/8. 
1921, ausg. 31/3. 1925. — C. 1923. II. 909 [D. R. P. 368520].) K O h l in g .

La C om pagnie de 1'Azote e t  dea F ertilisa n ts , ubert. yon: Joaeph Breslauer 
und Charlea Goudet, Genf, Schwciz, Harnstoffnitrat. (Can. P. 2 4 3 0 0 8  vom 
12/12. 1923, ausg. 16/9. 1924. — C. 1922. IV. 491 [E. P. 179544].) ScnoT T L .

F arbw erke vorm . M eister Lnciua & B riin ing, ubert. yon: Otto E rnst und 
H ans "Wahl, Hóchst a. M., Chlorieren von Benzol. (A. P. 1 5 3 6 7 0 6  yom 21/11.
1923, ausg. 5/5. 1925. — C. 1924. I. 2822 [E. P. 208155].) S c h o t t l a n d e r .

F. L ehnhoff-W yld , Paris, Darstellung von Metallcerbindungen der 3,3'-Diamino- 
4,4'-dioxyarsenobenzol-N-methylschwefligen Saure. Man liiBt 1. Metallsalze auf 3,3'-Di- 
amino-4,4'-dioxyarsenobenzol, vor oder nach dessen Umwandlung in die N-methyl- 
schw eflige Siiure, einwirken. — Z. B. werden molekulare Mengen von ZnCl} u. 
Diaminodioxyarsenobenzol in methylalkoli. Lsg. gemisclit u. 1 bezw. 2 Mol. Form- 
aldehyddisulfitnatrium zugegeben. Dor beim Stehenlassen ausgefallene gelbe Nd. 
wird in W . gel., CH3COaH hinzugegeben u. das Prod. mit A. gewaschen. An Stelle 
yon ZnClj kann man 1. Salze des Mg, Cd, Cu u. Ag yerwenden. — Die Zn-Vcrb. 
der 3,3'-Diainino-4,4'-dioxyarsenobcnzol-N-methylschwefligen Saure entsteht auch beim 
Zusammenbringen yon 1 bis 2 Mol. einer alkoh. ZnCl2-Lsg. u. einer wss. Lsg. des 
Na-Salzes der methylschwefligen Siiure u. W aschen des Nd. mit A. (E. P. 232612  
vom 16/4. 1925, Auszug yeroff. 17/6. 1925. Prior. 17/4. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

C hem ische F ab rik  von  H eyden  Akt.-G es., Radebeul-Dresden (Erfinder: Hans 
Schm idt, OberloBnitz b. Dresden), Herstellung von organischen Wisniutvcrbindungen, 
darin bestehend, daB man in Abśinderung des D. R. P. 413778 an Stelle von Brenz- 
catechinsulfosauren oder dereń Alkalisalzen o - Dioxynaphthalinsidfosauren oder 
dereń Salze yerwendet. — Z. B. wird zu einer erwiirmten wss. Lsg. von l,2-dioxy- 
naphthalin-3,6-disulfonsaurem N H t-Na eine wss. Suspension von Bi(OH)3 zugegeben, 
mit NaOH neutralisiert, filtriert u. das griine Filtrat eingedampft oder mit CH3OII 
yersetzt, wobei die Bi-Komplexverb. grunes, in W . 11. Pulyer, ausfiillt. Aus der 
wss. Lsg. fallt H aS  BisS3 aus. D ie Prodd. linden therapeut. Verwendung; der 
aromat. Teil des Mol. hat auBer seiner Funktion, das Bi-Komplex in Lsg. zu 
halten, noch einen besonderen Anteil an der therapeut, Wrkg. (D. R . P. 414854  
KI. 12 q yom 18/4 . 1923, ausg. 9 /6 . 1925. Zus. zu D. R. P. 413778; C. 1925. 
II. 610.) S c h o t t l a n d e r

C hem ische F ab rik  a u f A ctien  (vorm . E . Schering), Berlin, iibert. von: 
H erm ann E m de, Berlin Lankwitz, Hydrochinon. (A. P. 1 5 4 0 7 3 8  vom 9/8. 1921, 
ausg. 2/6. 1925. — C. 1922. IV. 157 [E. P. 174-554].) S c h o t t l a n d e r .

B ritish  Dyeatuffa Corporation, L im ited , Manchester, und H erbert H enry  
H odgson , Bradford, Herstellung von Chcybenzaldehyden. Man reduziert rohen Nitro- 
benzaldehyd mit NsLjSa0 4, diazotiert die entstandenen Ayninobenzaldehydc, ohne dic 
bei der Red. gebildete SOa zu entfernen, mit iiberschussigem NaNOj u. dest. die 
in sd. wss. I i2SO, gel Diazoyerbb. mit Wasserdampf. — Z. B. wird das in ublicher 
W eise durch Behandeln yon Benzaldehyd bei mogliclist niedriger Temp. erhiiltliehe, 
neutral gewaschene Gemisch von m- u. o-Nitrobenzaldehyd mit wss. Na2S2Oj-Lsg. 
ohne iiuBere Warmezufuhr reduziert u. das gekiihlte Reaktionsgemisch unmittelbar 
nach Zugabe von konz. HC1 bezw. 50°/oig- H2S 0 4, mit einer konz. NaNOa-Lsg. 
yersetzt. D ie Diazolsg. muB eine blaBrote Farbę haben. Nach Beendigung der 
Diazotierung tropft man die Lsg. in sd. wss. H2S 0 4-Lsg., durch welche gleichzeitig 
ein lebhafter Wasserdanipfstrom geleitet wird. Hierbei dest, Salicylaldehyd u.A7ithranil 
iiber, wiihrend der m-Oxybetizaldehyd in der Lsg. zuruckbleibt, aus der er mit A. 
extrahiert wird. Aus dem Destillat extrahiert man den Salicylaldehyd zusammen 
mit dem Anthranil durch ein geeignetes Losungsm. u. trennt beide Stoffe durch
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Losen in Alkali, in dem das Anthranil unl. ist, sowie Fallung der alkal. Lsg. mit 
einer Siiure. D ie Ausbeute an m-Oxy benzaldehyd betragt 60—70°/o der Theorie auf 
Benzaldehyd bercchnet. (E. P. 23 2 3 9 2  vom 19/3. 1924, ausg. 14/5. 1925.) SCHOTTI..

N aam looze V ennootschap V ereen igd e F ab riek en  van C hem ische P roducten, 
Deyenter, Niedcrlande, ubert. yon: Guido W erner T h ilo  K roeber, Berlin-Westend, 
Organische Supcroxyde in  fcin verteiltem Zustande. (Can. P. 2 4 4 0 2 8  vom 10/7.
1923, ausg. 28/10. 1924. — C. 1925. I. 1369.) S c h o t t l a n d e r .

L ouis M arie Jean L oiseau, Paris, Verfahren zum Chlorieren organischer Ver- 
lindungcn. Man beliandelt die betreffende Verb. mit Cl2 unter gleiehzeitiger Be- 
strahlung mit X-Stralilen. — Das Yerf. eignet sieh besonders zur Chlorierung acycl. 
u. cycl. KW-stoffe oder dereń D eriw . u. bietet gegenuber der Verwendung ultra- 
yioletter Strablen der Hg-Dampflampę den Vorteil einer genauen Regelung sowie 
der Verwendung gewohnlicher Glasgef&Be. Je nach der Starkę der Bestrahlung, der 
innegehaltenen Tempp. u. sonstiger physikal. Bedingungen erlialt man Substitutions- 
bzw. Additionsprodd. Leitet man z. B. Cl2 in fl. Bzl., das sich in einem Glaskolben 
befindet u. durch X-Strahlen bestrablt ist, so entsteht je nach der innegehaltenen 
Temp. u. Dauer der Bestrahlung krystallin. Benzolhexachlorid CaH„Cl0 bezw. Chlor- 
benzolhexachlorid C01I5(C1)Cl8. — Aus fl. Tetrachlorathan entsteht so Hexachlordthan. 
(E. P. 565356 vom 23/4. 1923, ausg. 25/1. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

T he B arrett C om pany, New Jersey, ubert. von: Stuart P. M iller  und 
John R . H ess, Philadelphia, Pennsylyania, V. St. A., Ycrfahren zum Nitrieren 
aromątischer Kohlenwasserstoffe. Bei gewohnlicher Temp. feste aromat. KW-stoffe, 
wie Naphthalin oder Fluoren, werden geschmolzen u. in W ., Nitriersaure oder k. 
II2S 0 4 allmahlich zuflieBen gelassen u. gegebenenfalls die HNOa allmahlieh zu- 
gegeben. — Beim Einlaufen der gesclimolzenen KW-stoffe in die yerhaltnismiiBig 
k. Nitrierfl., die kriiftig geschiittelt werden muB, werden die KW-stoffe plotzlich 
abgekublt u. in feinkorniger, der Nitrierung besonders leicht zugiinglicber Form 
abgesehieden. Die yorhergeliende Yermahlung der festen KW-stoffe wird so ver- 
mieden u. die Zeitdauer der Nitrierung erlieblich abgekurzt. Man liiBt z. B. in 
55,5%ig. IijSO^ bei einer Temp. yon 40° unter starkem Schiitteln gescbmolzenes 
Naphthalin, dessen Temp. gerade oberhalb des E. liegt, zulaufen u. gibt allmShlich 
bei einer Temp. yon 40—45° HNOs, 40° Be zu, bis der gewiinschte Grad der N i
trierung erreicht is t  Die Abtrennung u. Weiterbeliandlung des ce-Nitronaphthalins 
erfolgt in ublicher W eise. (A. P. 1457543  vom 8/3.1920, ausg. 5/6.1923.) S c h o t t l .

F red erick  W illia m  A tack, Charleston, W est Yirginia, Y. St. A., Reinigung von 
Rohanthrachinon und dessen Derwaten. Man krystallisiert das Eohanthrachinon 
aus einer h. wss. Phenollsg. um. — Man ycrmischt z. B. eine 30°/oig. Pastę yon 
Rohanthrachinon mit Phenolmonohydrat, erhitzt die Fl. zum Abtreiben des W. bis 
zu 105°, zcfltrifugiert das Gemisch zwecks Entfernung minerał. Bestandteile, liiBt 
die Fl. abkiihlen u. filtriert das auskrystallisierte Anthrachinon ab. Die"Mutterlauge, 
enthaltend Phenolmonohydrat, kann mehrmals von neuem zum Umkrystallisieren 
von Rohanthrachinon ycrwendet werden, beyor sie rektifiziert werden muB. (A. P. 
1461745 vom 19/7. 1922, ausg. 17/7. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

S ociete  d’E cla irage, Chauffage e t F orce M otrice, Paris, Rcinigen von Roh
anthrachinon. Man krystallisiert das Rohanthrachinon aus liydrierten Naphtlialinen 
um. — Das durch Oxydation von Anthracen mit Cr03 gewonnene 95°/0ig. Anthra
chinon entbalt neben diesem etwas Methylantlirachinon, unyerandertca Anthracen 
u. Carbazol. Von diesen Stoffen ist da3 Anthraebinon in hydrierten Naphtlialinen, 
wie Tetra- oder Dekahydronaphthalin, am wenigsten 1., so daB mit Ililfe  der 
hydrierten Naphthaline eine Abtrennung der Verunreinigungen erfolgcn kann. Z. B. 
wird 93%ig- Rohanthrachinon in Tetrahydronaphthalin bei 180° gel. Beim Ab- 
kublen auf ca. 30° krystallisiert das Anthrachinon aus, das abfiltriert u. zweimal
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bei 15° mit Tetrahydronaphtlialin ausgewaschen wird. Der Ecinheitsgrad betragt 
dann 99%. — In analoger W eise erfolgt die Eeinigung durch Umkrystallisiercn 
aus Dekahydronaplithalin bezw. aus einem Gemisch von 4 Teilen Tetrahydro- u.
2 Teilen Dekahydronaphthalin. Aus den Mutterlaugen werden die hydrierten 
Naplithaline durch Dest. wiedergewonnen. (P. P. 58 2 3 9 6  vom 4/9. 1923, ausg. 
17/12. 1924.) SCHOTTLANDER.

H erb ert Dodd, W illia m  Colin Sprent und T he U n ited  A lk a li Company 
L im ited , Liverpool, Herstellung von p-Dichlorbenzol und 2-Chloranthrachinon. Eohes
0-Dichlorbenzol wird mit Phthalsaureanhydrid u. A1C13 allmiihlich auf 115° erhitzt,
alsdann das Reaktionsgemisch zu H2S 0 4 gegeben, auf 100—155° erhitzt u. das
2-Chloranthrachinon ausgefSllt. — Z. B. wird ein Gemisch aus Phthalsaureanhydńd, 
roliem o-Dichlorbenzol, enthaltend 20—30% p-Dichlorbenzol u. A1C13 allmiihlich auf 
115° erhitzt u. bei dieser Temp. 8—10 Stdn. gehalten. Das abgekuhlte Reaktions
gemisch liiBt man zu alkal. gemachtem W . zuflieBen u. entfernt das unyeranderte 
p-Dichlorbenzol durch Dampfdest. Hierauf wird angesiiuert, die ausgeschiedene 
Chlorbenzoyl-o-benzoesaure abfiltriert u. mit 98—100%ig. H 2S 0 4 wahrend 5— 6 Stdn. 
von 100—155° erhitzt. Nach dem Erkalten liiBt man die M. in W . flieBen, wobei 
das 2-Chloranthracliinon, in einer Ausbeute von ca. 80% der Theorie, bercchnet auf 
Phthalsaureanhydrid, ausfallt. Man kann das Reaktionsprod. yon der AlCl3-Konden- 
sation auch ohne Abscheidung der Chlorbenzoyl-o-benzoesiiure unmittelbar mit II2SO, 
weiterbehandeln. Das Verf. ermoglicht einerseits die nutzbringende Yerwendung 
des techn. wertloscn o-Dichlorbenzols, das liierbei ein Cl-Atom abspaltet u. gegen 
ein H-Atom ersetzt, so daB kein Dichloranthracliinon entsteht, u. andererseits 
eine glatte Trennung des o- vom p-Dichlorbenzol ohne kostspieliges Ausfriercn, 
wobei da3 letztere unveriindert bleibt. (E. P. 2 0 4 5 2 8  vom 29/9. 1922, ausg. 
25/10. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

C hem ische E abrik  vorm . Sandoz, Basel, iibert. vou: H ans Eduard Fierz- 
D a v id , Kilchberg b. Ziirich, Schweiz, Reines 1 - N itro - 2- methylanthrachinon. 
(A. P. 1 5 4 0 4 6 7  vom 9/8. 1924, ausg. 2/6. 1925. — C. 1924. II. 1514. 1925.
II. 432.) SCIIOTLTANDER.

Joseph  B enson M arvin, jr .,  Saranac Lake, New York, V. St. A., Ilerstellung 
von l,4-Dichloranthrachinon-5-sulfonsanre. Anthrachinon-1-sulfonsaure wird in Ggw. 
rauchender HsS 0 4 mit Cl2 unter Druck behandelt. — Z. B. wird rolies anthrachinon-
1-sulfosaures Na, enthaltend NaCl, mit 96%ig. HjSO* versetzt, die entstandene HCI
durch Einblasen eines Luftstromes ausgetrieben u. zu dem Gemisch soyiel Oleum 
oder S 0 3 hinzugegeben, das es ca. 23% freies S 0 3 enthiilt. Ilierauf wird gas- 
formiges oder fl. Cl, unter einem Druck von 4—5 at eingeleitet u. das Gemisch 
wahrend 20—24 Stdn. auf ca. 30—50° erwarmt. Alsdann wird mit soviel W. verd., 
daB die H 2S 0 4 nur noch 20°/0ig- ist, zum Sieden erhitzt u. mit NaCl yersetzt. Beim 
Abkiihlen fiillt rohes l,4-diehloranthrachinon-5-sulfosaures Na aus, das abfiltriert 
u. getrocknet wird. Durch Eintragen in w. 5%ig. NaOII-Lsg. wird das Salz bis 
zu 84% gel., der unl. Riickatand besteht aus 1,4,5-Trichloranthrachinon, das ab
filtriert wird. Aus dem angesauerten Filtrat wird durch Aussalzen mit NaCl das 
reine l,4-dichloranthrachinon-5-sulfonsaure N a  abgeschieden, abgepreBt, getrocknet 
u. gemahlen. Es dient ais Ausgangsstoff fiir die Herst. eines grunen Farbstoffs der 
Anthrachinonreihe. Bei dem Verf. wird die B. unerwiinschter Nebenprodd., wie 
des 9,10-Dichloranthracensulfochlorids oder monochlorierter Anthrachinonsulfon- 
sauren u. ihrer Chloride, vermieden. (A. P. 1442491  vom 5/2. 1921, ausg. 16/1. 
1923.) S c h o t t l a n d e r .

C hem ische F ab rik  vorm . Sandoz, Basel, Schweiz, Leichtlosliche basische Salze 
des Chinins. (L. R. P. 415 0 2 9  KI. 12p vom 12/9. 1923, ausg. 12/6. 1925. Schwz. 
Prior. 7/10. 1922. — C. 1925. II. 782.) S c h o t t l a n d e r .
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X. Farben; Farberei; Druckerei.
H ein rich  T r illic h , Systematik der Farbensystenie. Einteilung nach natur- 

pliilosoph., matliemat., physiolog.-psycholog. Grundsatzcn u. prakt. Bediirfnisscu. 
(Farbę u. Lack 1925. 291—92. Munchen.) S O v e rn .

B . H ann ay, Ubersicht iiber Fortschritte im Farben, Drucken w id  verwandie>i 
Industrien. IV. Zeugdruck. (Vgl. Journ. Soc. Dyers Colourists 40 . 317; C. 1925.
I. 304.) Fortschrittsbericht von 1914 an. (Journ. Soc. Dyers Colourists 41. 216 
his 218.) S C v e rn .

— , Uber eine neue Bleiglatte. Die neue Bleiglatte (Tegoglatte) unterscheidet 
sich von der gewdhnlichen durch ihre gro Ce Feinhcit. Sie nahert sich zur kolloid- 
dispersen Form, wirkt ais Vulkanisationsbeschlcunigcr besser wie gewohnliche Blei
glatte u. erhoht die Festigkeit u. Dehnung der Gummiwaren. (Gummi-Ztg. 36. 
1362—63.) R e in e r .

A d o lf D ahl, Fettfarben. Bemerhmgen zu der Abhandlung von Fr. Eirchdorfer. 
(Vgl. S. 498.) Das wesentlicbste Merkmal der pulverformigen Fettfarben ist ihre 
vollkommene Unloslichkeit in W . Die salzsauren Nigrosine sind ais spritloslich zu 
bezeichnen, die Nigrosinbasen sind prakt. in Spiritus unl. Abgesehwachto u. salz- 
haltige Nigrosine sind wohl in der Lederindustrie zum Schwarzfarbcn des Leders, 
nicht aber bei -der Herst. von Schuhkonseryierungsmitteln, Schuhappreturen usw.

■ anwendbar. Gute Nigrosinbase geht bei 90—100° olme Schwierigkeit in Lsg. Ein- 
wandfreie Fettfarbe, die im Schulicreme keine Aufspaltungserscheinungen zeigen 
soli, kann man nur mit Stearin oder Olein herstellen, das mindestens 90°/o Ireier 
Fettsiture entliiilt. Jede niclitphcnylierte, also rotsticliige Nigrosinbase lost sich in 
geringen Mengen in Montanwachsen, u. zwar in dem Mafie, wie die vorhandene 
Siiuremengc ausreicht, die Base zu binden. Der weitaus groBte Teil der Base lost 
sich nicht. (Farben-Ztg. 30 . 2208—9.) S0VERN.

F arbw erke vorm . M eister L ucius & B ru n in g , Hochst a. M. (Erfinder: 
R u d o lf M u ller  von  B ern eck  und M oritz E ckardt II I , Hochst a. M.), Erzeugung 
von Schrift- und sonstigęn Zeichen mit Hilfe von Wechselstrom nach Pat. 412119, 
dad. gek., dpB ais die Schriftfarbe liefernde Substanzen 1. Salze solcher Metalle 
Verwendung finden, die sich anod. ais Superosyde abscheiden, wie Pb, Mn, Tl. 
(D. B. P. 412625 KI. lo k  vom 19/6. 1921, ausg. 1/5. 1925. Zus. zu D. R. P. 412119;
C. 1925. II. 242.) Oe l k e r .

G eorges Le E loch , Paris, Frankreich, Farbstoffe. (Can. P. 242103  vom 15/12.
1923, ausg. 12/8'. 1924. — C. 1924. I. 1714.) F r a n z .

B adisclle A n ilin - & Soda-Eabrik, iibert. von: Carl Im m erh eiser  und Bodo  
Z schim m er, Ludwigshafen a. Rh., Grilne Deckfarbstoffe. (A. P. 1529891  vom 
25/8. 1921, ausg. 17/3. 1925. — C. 1922. IV. 953.) K O h lin g .

Soc. Le S tib iu m , Frankreich, Antfmonfarbstoffe. In ein Bad von geschmol- 
zenem Sb, welches sich innerhalb eines geschlossenen GefaBes befindet, wird gleich- 
zeitig Luft u. Schwefel oder Schwefeldampf eingeblasen. Je nach der Menge des 
zugefuhrten Schwefels u. der Hohe der Temp. bildet sich Goldsehwefel, Antimon- 
zinnober oder Antimonkarmin. (E. P. 586365  vom 3/12. 1923, ausg. 25/3. 1925.) KO.

E. I . du P ont de N em ours & Company, iibert. von: Jam es E lio t  B ooge, 
Wilmington, V. St. A., Lithopon. Das in iiblicher W eise hergestellte u. getrocknete 
Rohlithopon wird in vollig luftdichten elektr. beheizten Behaltern, dessen Wandę 
aus emaillierten oder besser mit einem Aluminiumuberzug yersehenem Fe bestehen, 
etwa */s Stde. lang bei 600° erhitzt u. unter moglichstem LuftabschluB abgesehreckt. 
Der so erhaltene Farbstoff ist rein weiB. Bei zu lange fortgesetztem Erbitzen hat
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er eine gelbliche Farbę, besteben die Wiinde aus nicht mit A l oder Emaille be- 
deektem Fe, so wird er, wenigstens bei noch nicht oder wenig gebrauchten Be- 
haltern, fleckig. (A. P . 1 5 3 5 7 6 0  vom 3/11. 1920, ausg. 28/4. 1925.) K O h lin g .

C om m onw ealth "White Lead and P a in ts P rop rietary  L im ited , iibert. von: 
G eorge F . L loyd , Brighton, F rank  B oardm an Clapp und F red er ick  Harper 
C am pbell, Melbourne, Bleiweifi. (Can. P. 2 4 2 8 4 0  vom 20/6. 1923, ausg. 9/9.
1924. — C. 1924. I . 516.) K O i il in g .

F arbenfabriken  vorm . F riedr. B ayer & Co., iibert. von : K arl H eusner und 
M as Sim on, Leyerkusen, Aminoazoverbindungen. (A. P. 1532627  vom 24/7. 1924, 
ausg. 7/4. 1925. - -  C. 1925. I. 2662.) F r a n z .

G esellsch aft fur C hem ische In d u strie  in  B a se l, iibert. von: G uilleaum e 
de M on tm ollin  und G erald B onh óte, Azofarbstoffe fur Acełałseide. (A. P. 1534506  
vom 29/7. 1924, ausg. 21/4. 1925. — C. 1924. II. 2501.) F r a n z .

F arbenfabriken  vorm . F riedr. B ayer & Co., Leyerkusen, iibert. von: 
R ich ard  Stiisser, Deutz b. Koln a. Rh., Disazofarbstoffe. (A. P. 1538414 yom 
13/11. 1922, ausg. 19/5. 1925. — C. 1923. IV. 598.) F r a n z .

F arb w erk e vorm . M eister L ucius & B riin ing, iibert. yon : K arl W ilk e  und 
J o se fS to c k , Hiichst a. M., Anthrachinonkiipenfarbstoffe. (A. P. 1538419 vom 16/4.
1924, ausg. 19/5. 1925. — C. 1924. II. 2792.) .  F r a n z .

G esellsch aft fiir C hem ische In d u str ie  in  B a se l, Basel, Schweiz, Indigoide 
Farbstoffe. Durch Kondensation von 5-Brom-2,l-naphthioindoxyl mit 5,7-Dibrom- 
isalin  erhalt man einen Baumwolle yiolettsticliig braun, von l,2-Napthioindoxyl mit 
u-Isatinanilid  einen heliotrop. farbenden Kiipenfarbstoif. (Schwz. PP. 1 0 6 4 2 6  
vom 19/5. 1923 u. 1 0 6 4 2 7  yom 10/4. 1923, ausg. 1 /9 . 1924. Zus. zu Schwz. P.
100 705; C. 1925. I. 3045.) F r a n z .

G esellschaft fiir C hem ische Ind ustrie  in  B a se l, Basel, Schweiz, Indigoide 
Farbstoffe. Durch Kondensation yon 5-Brom-2,l-naphthioindoxyl mit 5,7-Dibrom- 
isatin  erhalt man einen Baumwolle aus der Kiipe braun farbenden Kiipentarbstoff, 
mit Acenaphthenchinon entstelit ein orangebraun, mit S-Brom-2,i-thionapMhisatin 
ein braun farbender Kiipenfarbstoff. 8-Chlor-2,l-naphthioindoxyl liefert mit 5,7-Di- 
bromisatin einen yiolett farbenden, l-Chlor-2,3-naphthioindoxyl mit A cen ap h th en 
chinon einen blaurot, mit 5,7-Dibromisatinchlorid einen blau, 2 ,3-Naphthioindoxyl 
mit 5,7-Dibromisatinchlorid einen blau, l-Broin-2,3-naphthioindoxyl mit 1-Brom- 
2,3-thionaphthisatin einen blau, 2,3-Naphthioindoxyl mit Thiotiaphthenchinon-p-di- 
methylamino-2-anil einen heliotrop farbenden Kiipenfarbstoff, der letztere liefert 
nach dem Bromieren einen yioletten Kiipenfarbstoff. (Schwz. PP. 1 0 6 4 4 5 ,  1 0 6 4 4 6 , 
1 0 6 4 4 7 ,  1 0 6 4 4 8  yom 10/4. 1923, 1 0 6 4 4 9 ,  1 0 6 4 5 0 ,  1 0 6 4 5 1 ,  1 0 6 4 5 2 ,  1 0 6 4 5 3  u. 
1 0 6 4 5 4  yom 29/3. 1923, ausg. 1/9. 1924. Zuss. zu Schwz. P. 100705; C. 1925. 1. 
3045.) F r a n z .

G esellschaft fiir C hem ische In d u strie  in  B asel, iibert, von: B ertram  M eyer, 
Basel, und Jakob W iirg ler, Neuewelt b. Basel, Indigoide Farbstoffe. (Can. P. 243032  
vom 7/1. 1924, ausg. 16/9. 1924. — C. 1924. II. 1027.) F r a n z .

A ctien -G esellsch aft fiir  A n ilin -F ab rik a tion , Berlin-Treptow, iibert. yon: 
Oskar S p en g ler  und A lfred  Thurm , Dessau, Schwefelfarbsto/fe. (A. P. 1532640  
yom 2/8. 1924, ausg. 7/4. 1925. — C. 1924. II. 2791.) F r a n z .

F ernand Sauvage, Frankreich, Herstellung leuchtender Inschriften, Zeiehńungen
u. dgl. D ie Inschriften, Zeichnungen u. dgl. werden mittels einer klebendcn ge- 
farbten M. entworfen, dann mit einem phosphoreszierenden oder fluoreszicrenden 
Pulyer eingestaubt u. der UberschuB des letzteren durch Abklopfen o. dgl. entfernt. 
(F. P. 587517 yom 22/12. 1923, ausg. 20/4. 1925.) K O h l in g .
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XI. Harze; Lacke; Firnis.
H. R asq u in , Zur Praxis der Trockenstofe in der Lackfabrikation. Nur die 

liarz- oder fettsauren Metalłseifen sind ais Trockncr wirkaam, die Reainate sind 
yorzuzielien. . Ala gute Trockner konnen nur Co, Mn u. Pb bezeiclinet werden. 
(Farben-Ztg. 3 0 . 2206—8. Koln.) StłVEBN.

L. E osen th a ler , Beitrage zur angewandten Drogenkunde. 8. Uber eine Farben- 
reaktion der Benzoe. Gibt man zur Lag. eines Splitters Benzoe in 2 ccm ath. Phloro- 
glucinlsg. (1 : 1000) 2 ccm HCl (1,19), so farbt sich die FI. aofort kirschrot. Daa 
Spektrum zeigt je ein Band in Gelb (A =  0,610—0,560 fi) u. an der Grenze zwischen 
Blau u. Griin (X =  0,490—0,525 fi) ; das erstere ist dunkler ais das letztere. Die Rkk. 
sind die des Coniferins. Der von R e in it z e b  erbraclite Nachweis des Vorkommens 
von Coniferylalkohol in Benzoe u. das warscheinliche Yorkommen desselben Korpera 
oder eines seiner D eriw . in Perubalaam, Tolubalsam u. Sty ras legen den SchluB 
nahe, daB der Coniferylalkohol, ein Beatandteil des Lignina, u. die aus ilim heryor- 
gehenden Stoffe in Sekreten, aua dem Lignin, also aus der Membran stammen. 
Membranstoffe oder ihre Umwandlungsprodd. konnen also zu Bestandteilen der 
Sekrete werden-, wenigstens in den Fiillen, in denen die Entstehung der Sekreto 
mit lysigenen Vorgiingen yerkniipft ist. — 9. Uber eine Benzoefalschung. Das aus 
dem russ. Handel-stammende Benzoefalsifikat hatte Almlichkeit mit einer Sumatra- 
benzoe; in einer briiunlichroten M. lagen hellgelbe Mandeln. D ie Aache betrug 
8,8°/0, die SZ. dea ITarzes 116, die der Mandeln 162. D ie M. bestand aus einem 
mit einem rotcu Teerfarbstoff veraetzten Coniferenharz; ala „Mandeln" war eiu 
helles Kolophonium yerwendet worden. (Sehweiz. Apoth.-Ztg. 73. 279— 81. 
Bern.) D ie tz e .

J. L agerqvist, Einige analytische Daten iiber Harzole. (Vgl. S. 353.) Es wird 
eine groBe Anzahl vón Olen, w ie sie in der Technik gebraucht werden, untersucht 
auf spez. Gewiehte, Viseositat, opt. Aktivitiit, neutrale Beatandteile, Brechungs- 
indizes, Siiuregehalt, Gehalt an ungesattigten KW-stofTen usw. Zur Berechnung 
der Temp.-Abliiingigkeit der Visco3itiit wird die Formel E  =  k-t~~" benutzt u. 
gefunden, daB sie selbat fiir sehr yiscoae Ole gilt. Die neulralen Bestandteile der 
Ole werden mit KOH-Lag. auageachiittelt u. ihr Jodverbrauch naw. beatimmt. Aus 
den Befunden- geht heryor, daB die untersuehten Harzole Miachungen von Kolo- 
phoniumdeatillaten u. Mineralolen aind. Zur Erhartung dieses Ergebnisses wird 
Kolophonium trocken destilliert, u. die Fraktionen werden, auch gemiaclit mit Mineral
olen, nach yerachiedenen Richtungen untersucht. Dann werden die MineralOle durch 
fraktioniertes Ausschiitteln mit 94°/0igcin A. von den Harzolen getrennt. Durch 
diese Methode konnen die Harzole gut auf ihren Gehalt an Mineralolen untersucht 
werden. D ie ersteren sind oft Miachungen von kiinatlichen u. cchten Harzolen; 
die kiinatlichen sind durch ihre kleinen Werte fiir D u. Brechungsindes leiclit 
erkenubar. (Svensk Kem. Tidskr. 37 . 131—53.) I I a n t k e .

H enri B a rth e lem y , Die Kondensation des Formaldehyd mit Phenolen. Vor- 
trag iiber die Chemie des Bakelits. (Rev. des produits chim. 28. 361—63.) J u n g .

E. 0 . R asser, Dekalin- und ITydroterpinlacke. Angaben iiber Anwendung der 
Prodd. in der Ol-, Lack- u. Farbeninduatrie. (Kunatatoffe 15. 53—54.) S 0 v e b n .

Scłieiber, Zur Kenntnis der Yorgange bei der Óllackbereitung. (Vgl. R a g o , 
Farben-Ztg. 26 . 2335; C. 1921. IV. 713.) Aus den bisherigen Versuehaergebni88Cn 
ist nieht abzuleiten, daB komplexe Fettaaure-Harzsauremolekiile in Kolophonium- 
lacken yorliegen, bei den meistcn Kopallacken ist eine aolche Moglichkeit nicht 
abzuweisen. (Farbę u. Lack 1925. 102. Leipzig.) S O yebn .

— , Uber Geigenlacke. Es wird yerlangt, daB der Grundlack so dunnfl. sein 
muB, daB er das Holz durch u. durch trankt. Das Triinken muB ohne Anwendung
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vou Gewult erfolgcn u. sofort beim Auftragen des Lackcs einsetzen. Der Laek 
mu6 ais Konseryierungsmittel wirken u. zugleieh das IIolz gelbbraunlieh farben. 
Er darf beim Trocknen kein Zusainmenziehen des Holzes bewirken, durch starkes 
Reiben mit einem Lappen mufi er Hochglanz annehinen. Das fiir die Herst. be- 
nutzte Harz muC einen sehr niedrigen F. haben, auch darf der Lack mit dem Ober- 
laek keine innige Verb. eingehen. Die Zus. des gelben Grundes der alten italien. 
Geigenbauer ist bis heute nicht aufgeklart. (Farbę u. Lack 1925. 268. 295.) SC.

Scheiber, Bemerkung zum Artilcel „Uber Geigenlacke“. (Vgl. vorst. Ref.) Kocił 
(Umschau 27. 371) hat auf die homogene Struktur der alten Meistergeigen hin- 
gew iesen, die Herst. seiner „Homogengeigen“ wird kurz geschildert. Zur Homo- 
genisierung sind kautscliukfuhrende Siifte geeignet. Im Uberzugslaek liegt nicht 
das eigentliche Geheimnis der alten Geigen. (Farbę u. Lack 1925. 295—96. 
Leipzig.) S O t e r n .

— , Koloplionium fur Lackfabrikation. Das Harten des Kolophoniiims durch 
Ca(OH)2 oder ZnO, durch Verestern oder Beliandeln mit Os , sowie dic Lackherst. 
aus in besonderer W eise von fliichtigen Bestandteilen befreitem Kolophonium ist 
geschildert. (Farbę u. Lack 1925. 245. 257—58.) S O v e r n .

H erb ert, Uber Schnelluntersuchung von Losungsmitteln. An prakt. Beispielen 
wird gezeigt, wie aus der D ., dem Kp., Aussehen, Geruch u. Verdunstungs- 
geschwindigkeit Schliisse auf die Beschaffenlieit von Losungsmm. gezogcn werden 
konnen. (Farbę u. Lack 1925. 267. 282—83.) S O y e r k .

T etralin -G esellschaft m. b. H., Berlin (Erfinder: 0 . Schenck  und H. Kantoro- 
w icz), Reinigcn von Kienol u, dgl. (Schwed. P. 56549  vom 24 /5 . 1921. D. Prior. 
8 /12 . 1920. — C. 1922. II. 879 [F. P. 531 783].) ' Oe l k e k .

Consortium  fiir e lek troch em isch e  Ind u stie  G. m. b. H ., ubert. von: W illy  
0 . H errm ann und H ans D eu tsch , Munchen, SchellackShnlicKe Kunstharze. (Can. 
P. 2 4 0 7 5 2  yom 19/8. 1922, ausg. 10/6.' 1924. — C. 1923. II. 754. 1924. II. 1138 
[D. R. P. 395053].) S c h o t t l a n e d r .

Carl K ulas, Leipzig, und Curt P au lin g , Leipzig-Lindenau, Herstcllung von 
harzartigen Kondensationsprodukten aus Phenolen und Formaldehyd unter Mitwirkung 
eines Kondensationsmittels. Zu dem Ref. nach E. P. 159494; C. 1921. IV. 133 ist 
folgendes nachzutragen: Die nach dem Verf. erhiiltlichen 1. K ondensationsprodd . 
sind k. u. w. ohne Riickstand in A., Gemisclien von Bzl. u, cycl. Ketonen, Bzl. u. 
Aceton, teclin. Bzl. u. denaturiertem 95°/oig- A. 1. D ie in Ggw. von Hydrosulfiten 
oder Sulfiten u. Seife gewonnenen Harze sind in Bzl., sowie in Gemischen von 
Bzn. u. fettem 01 kolloidal 1. In Mineralsiiuren u. NaOH sind die Prodd. unl., 
dagegen in KOH 1. Die aus den Besolen durch weiteres Erhitzen erhaltlichen unl. 
Resite setzen der Einw. von elektr. Stromen u. Spannungen einen hohen Wider- 
stand entgegen u. eignen sich infolgedessen ganz besonders zur Herst. elektr. Isolier- 
mittel. (D. It. P. 414959 KI. 12q vom 24/2. 1920, ausg. 11/6. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

C onsortium  fiir e lek troch em isch e  Indu strie  G. m. b. H., ubert. yon: W illy  
0 . H errm ann und H ans D eutsch, Munchen, Aldehydharze. (Can. P. 2 4 0 7 5 3  vom 
23/11. 1922, ausg. 10/6. 1924. — C. 1923. IV. 667 [E .P . 187619].) S c h o t t l a n d e r .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
A d o lf H inze, Die Zuckerindustric und die Herstellung von Futtereiwcifi. Vf. 

empfiehlt, da der Rubenanbau fur Deutschland eine Lebensfrage u. die Grundlage 
fiir die Ackerkultur bedeutet, eine starkę Erweiterung des Riibenanbaues u. die 
Verwertung der Zuckerriiben durch Herst. yon Mundzueker u. von A. u. ihre Ver- 
wendung ais Viehfutter einsehliefilieh der Herst. yon PreChefe ais proteinhaltiges 
Futtermittel. (Zentralblatt f. Zuckerind. 33. 709—15. Ottleben.) RCIILE.
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P. Limprecht, Die Amoendung hochgespannten Dampfes zur Krafterzeugung in 
der Zuckerindustric.' Zusammenfassende betriebstechn. Darst. an Hand von Abbil- 
dungen. (Zentralblatt f. Zuckerind. 33. 739—43. Berlin-Tcgel.) ROHLE.

K. Schiebl, Betriebserfahnmgen mit D r. Ruths' Dampfspeicher in einer dcut- 
schen Zuckerfabrik. Es werden die Yerhaltnisse, unter denen Jłuths Dampfspeicher 
im Zuckerfabriksbetriebe von Vorteil ist, naher erortert. (Zentralblatt f. Zuckerind. 
33. 699—703. Magdeburg.) R O h łe .

Fr. Rambousek, Uber die Riibenschadlinge im Jahre 1924. Es werden die 
beobaebteten Schadlinge an Iland von Abbildungen besehrieben u. ihre Lebens- 
gewobnheiten u. die MaBnałimen zum Schutze vor ibnen erortert. Vorgefunden 
wurden Russelkafer, Drahtwiirmer, Engerlinge, Moosknopfkafer, Aaskiifer, Sehild- 
kafer, Erdflohe, Blattlause, Runkelfliege, Wintersaateule, Gammaeule, TausendfuBer, 
Nematoden, FeldmSuse. (Listy Cukrovarnickć 43. 197; Ztschr. f. Zuckerind. d. 
ćechoslovak. Rep. 49. 267—72. 275—79. 283—88. 291—95.) R O h le .

J. Kucharenko, Uber die periodische und ununterb-ochene Yerkochung der 
Zuckersdfte. Vf. hat sein Verf. des ununterbrochenen Saftzuzuges in den Vakuum- 
app. im GroBbetriebe ausprobiert. Die Mógliclikeit der ununterbrochnen Verkochung 
der Fiillmasse lningt davon ab, ob die zweite Zcitspanne der Verkochung, die 
Krystallbildung, aueh im ununterbrochnen Vorgange ausgefuhrt werden kann. Es 
ist dies moglich, wenn ein opt. App. (Refraktometer) zur unmittelbaren Best. des 
Ubersiittigungskoeffizienten des Muttersirups wiihrend des Yerkocliens im Yakuum- 
app. zur Yerfiigung stelit. fSristnik Zukr. Prom., Ileft 4—6; Ztschr. f. Zuckerind. 
d. óechoslovak. Rep. 49. 297—98. Kie w.) R O h le .

J. Sauer, • Zur Frage der Entfdrbungspraparate. Es werden yergleichende 
Verss. zwisehen Spodium, N orit u. Carboraffin im GroBbetriebe angeregt zur Fest- 
stellung, welche von den 3 Entfarbungskohlen die meisten Vorteile bietet. (Ztschr. 
f. Zuckerind. d. iechoslorak. Rep. 49. 288—90.) R C m .E .

Erich Peschke und F. Tobler, Starkegeicinnung und Faserroste. Mittels des 
Bacillus felsineus oder des ilin entlialtenden PrHparates F e ls in o z im a  lassen 
sich die die Starkę enthaltenden Zellen voneinander losen, die Starkę selbst wird 
nicht angegriffen. Aus Yerss. ergibt sich, daB die auf biolog. W ege gewonneue 
StUrke mehr kleine Korner enthiilt ais die median, gewonneue. Sie ist fciner u. 
weieber ais Kartoffelstarke des Handels. D ie biolog. AufschlieBung verlauft ferner 
leichter u. schneller u. liefert liohere Ausbeute ais die mechan. (Faserforscliuug 
4. 252—58.) S O vern .

Harald Lnnden, Ałkalitatsmessungen in der Zuckerinduatne. Kurze Beschrei- 
bung der Messung der pH (Alkalitat oder Aciditat) mittels Indicatoren. (Zentral
blatt f. Zuckerind. 33. 743—44. Gotlienburg [Schweden].) R O h le .

Ferdinand Kryź, Mikroskopie von Riiben- und Zitckerrohrmelasse und sonstige 
Mikroskopamvendung in der Zuckerfabrik. Es werden die Vorteile der Yerwendung 
eines Mikroskops im Zuckerfabrikslaboratorium, z. B. zur Feststellung des Fein- 
korngehaltes von Melassen, zur Yerfolgung der Kalkscheidung u. der Krystalli
sation syorgange reifender Nachproduktfullmassen u. a. erortert, (Ztschr. f. Zucker
ind. d. ieclioslovak. Rep. 49. 295—97.) R O h le .

K ilp , Zur Invertzuckerbestimmung nach Reischaner. Es wird die hierfur von 
W ein  fiir Dextrose u. Maltose aufgestellte Tabelle aueh auf Invertzucker aus- 
gedehnt. D ie Inyertzuckertabelle wird gegeben. (Ztschr. f. Spiritusindustric 48. 
170.) ROhi.e.

Societe Anonyme des Etablissements A. Olier, Frankreich, Konlinuierliche 
Fxtraktion von Zucker enthaltenden Stoffen aus Zuckerpflanzen und Trocknung der 
holzigen Bestandteile dieser Extratction. Man unterwirft diese Ruckstande, die

YH. 2. 82
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mit FI. impriigniert sind, einem leichten Druck u. treibt dann den Rest der FI. 
durch Erbitzung u. Ventilatiou aus. (P .P . 58 8 7 7 5  vom 10/11. 1924, ausg. 15/5. 
1925.) - K a u sch .

Honore Armantier und Jean Dumont, Frankreich, Zucker enthaltende Nah- 
rungsmittel direkt aus zuckerhaltigen Pflanzen. Der Saft der zuckerhaltigen Pflanzen 
wird mit Zn(OH)2 oder Ca2H2(P 04)3 geklart. (F. P. 5 8 8 4 4 7  vom 14/1. 1924, ausg. 
7/5. 1925.) K a u s c u .

Societe Rieard, Allenet & Cie., Destilleries des Deux-Sevres, Melle, 
D eux-Sevres, Frankreich, iibert. von: Eloi Rieard, Melle, Reinigen von
Fliissigkeiten. (A. PP. 1 5 3 8 0 0 3  u. 1 5 3 8 0 0 4  vom 24/12. 1921, ausg. 19/5. 1925. —
C. 1922. II. 816.) K a usch .

Augustę Eugene Vasseux, Frankreich, Gewinnung des in  den Mutterlaugen 
der Melasseenłzuckerwig verbliebenen Zuckers. Es wird PreBhefe aus den Laugen 
gebildet. (F. P. 588431 vom 11/1. 1924, ausg. 7/5. 1925.) K a u sc h .

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

W. R., Anwendungsgebict, Wirkungsweise und B auart von Ruths Wartnespeicher. 
Nach Besprecbung von Einzelheiten der Bauart wird die Rentabilitat derartiger 
Dampfspeicheranlagen ais gut bezeichnet. (Papierfabr. 23. Yerein der Zellstoff- 
und Papier-Chemiker und Ingenieure 433—36.) S O y e r n .

Ernst Schilling, Yersuehe uber Beizung und Stimulaiion voń Leinsaat. Verss. 
mit yerschiedenen NaB- u. Trockenbeizen werden bescbrieben. (Faserforschuug 4. 
212—34.). S O v e r n .

Hans Seekt, Faserpflanzen in Argentinien. Listę der in Betracht kommenden 
Pflanzen. Argentinien ist Hauptproduzent fiir Lein, Baumwolle ist vielversprechend. 
(Faserforschung 4. 171—99.) S O y e r n .

S. A. Shorter, D ie inneren mechanischen Eigenschaften von Fascrn und ihre 
Beziehungen zur allgemeinen Kolloidtlieoric und der Praxis. D ie Faser wird ais ein 
Zweiphasensystem bctrachtet, bestehend aus einem elast. Rahmengebilde (der elast. 
Phase), dessen Zwischenriiume ein yiscoses Medium enthalten (die yiscose Phasc). 
Ausdehnung der Faser wirkt nach 2 Richtungen, sie dehnt das elast. Rahmen
gebilde u. macht durch Zusammendrucken das yiscose Medium dunner. Die Vis- 
cositat dieses Mediums yerliindert seine Ausdehnung oder dic Ruckkehr in die alte 
Form, es kommt so ein yollkommenes Gleichgewiclit zwischen der iiuBeren Streck- 
kraft u. den Yerschiebungen der elast. Phase nicht zustande. D ie GroBe der 
yollen Streckung irgendeines Teiles der elast. Phase hSngt ab von der lokalen 
Viscositat der yiscosen Phase. Aus dieser Betrachtungsweise wird die Wrkg. der 
Feuchtigkeit auf die elast. Eigenschaften yon Fasern erkliirt. Der Begriff der in- 
ternen Yiscositat wird abgeleitet u. die „elast. Nachwrkg.11 nach W e b e r  vom 
kolloidalen Standpimkt aus betrachtet. D ie elast. Eigenschaften der Wollfascr 
werden untersucht. (Journ. Soc. Dyers Colourists 41. 207—16.) St)VERN.

G. K ran zlin , Bleichversuclie an rerschiedenen Flach sen. Die dunkelfiirbenden 
Stoffe aus den Wasserrosten sind sehr leicht durch Cl2 angreifbar. In gut ge- 
riisteten Faserflłichsen lassen sich schon im ersten Rundgang die fiirbenden Stoffe 
zerstoren. D ie holland. Blaufliichse brauchen mehr Cl2 zur Zerstorung dieser 
dunklen Stoffe u. die yerbleibenden gelbfiirbenden Stoffe sind durch Cl4 allein 
schwerer zu beseitigen ais durch kraftige Alkalibehandlung. Erst durch Alkali 
werden sie fiir Cl2 angreifbar. Einheitlicbe Behandlung yersehiedcn bleichender 
Fliichse in denselben Badem loscht nicht dereń Eigenart aus, Verspinnung solcher 
Fliichse zu einem Garn ist unzweckmaBig. (Faserforschung 4. 200—12.) SOVERN.
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E. B e la n i, Die Schwabenmiihle. Kulturgeschichtliche Angaben iiber die 
iilteaten Papiermacher in Kiirnten. (Wchbl. f. Papierfabr. 56. Nr. 24 A. 93—95. 
Villach.) SOy e r n .

E riedr. v . H óB le , D ie alten Papiermacher Fischer und die Muskauer Papier- 
miihle. Gesćhichtliche Óbersicht. (Wchbl. f. Papierfabr. 56. Nr. 24 A. 8—23.) SO.

H erm ann W enzl, Blekhereifragen. Angaben uber die Herst. der BleichflUssig- 
keiten, den Bleiehvorgang, die Betriebskontrolle in der Bleicherei u. die wichtigsten 
dabei vorzunehmenden Unterss. (Wchbl. f. Papierfabr. 56. Nr. 24 A. 57 — 62. 
Frankfurt a. M.) SO vern.

Th. E . B la sw e iler , Kritische Betrachtungen iiber die Stdrkeleimung. An 
Tabellen uber Yerss. mit yerschiedenen Stiirkeleimungen werden die Vorteile dieser 
Leimung dargetan. Starkę gibt bei feincn u. feinsten Papicren Harzersparnis bei 
bester Beschreibbarkeit, erhohter Festigkeit u. besserem Griff u. Klang. D ie WeiBe 
der Feinpapiere leidet bei Verwendung bester weiBer Stiirkemarken nicht, was 
besonders bei Mais- u. Weizenstiirke gesagt werden kann. Bei allen anderen 
Papieren, besonders auch bei mittleren Schreib- u. Druckpapieren wird man stets 
mit bestem Erfolg Starkę yerwenden, weil man hierdurch mit billigeren Rohstoffen 
u. weniger Arbeitsenergie doch hochwertige Prodd. durch die spezif. Eigenschaften 
der Stiirke erhalt. (Wchschr. f. Papierfabr. 56. Nr. 24 A. 89—93. Berlin.) SO.

Tsuńetaro ‘K u jira i und T akeo A kahira, Schddigendcr Einflufi der Temperatur 
auf faserige Isolicrsto/fe. (Chem. News 130. 377—78. — C. 1925. II. 679.) SCy e r n .

A. K le in , Wasscr und Abwasser der Papierindustrie. Angaben Uber Wasser- 
yerbrauch u. Paseryerluste. (Wchbl. f. Papierfabr. 56. Nr. 24 A. 81—82.) SOy e r n .

W a lter  B recht, Einige physikalische Eigenschaften einer Sulfitzellstoff-Faser- 
suspension. Angaben Uber die D. u. den Luftgehalt einer Sulfitzellstoff-Faser- 
suspension in Abhiingigkeit von ihrer Konz. u. Uber die Lichtdurchliissigkeit einer 
solchen Suspension. (Wchbl. f. Papierfabr. 56. Nr. 24 A. 36—42. Darmstadt.) SO.

R a d o lf  Lorenz, Zur Frage der Alkalieellulose. Das Zahlenmaterial von R assow  
u. W a d e w it z  (Journ. f. prakt. Ch. 106. 266; C. 1924. I. 976) wird nicht nach 
stochiometr., sondern pliysikal.-chem. GrundsStzen gewertet. Man kann bei der 
Annahme „Ubereinander gelagerter Rkk.“ die Verb. (CeH^O^-NaOH annehmen, 
dieser aber die Fiihigkeit zuschreiben, weitere Mengen NaOH zu adsorbieren. Eine 
yermehrte AdsorptionsfShigkeit wird durch zunehmende Oberflachenentfaltung er- 
kliirt, chem. Veriinderung der Cellulose braucht nicht angcnommcn zu werden. Der 
primSre Vorgang ist eine Adsorption. Von chem. Nachwrkgg. der Alkalien gegen- 
uber der Cellulose ist Vf. Uberzeugt, die indirekte Best. der Alkaliaufnahme nach 
V ie w e g  (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 1008; C. 1925. I. 642) gibt aber ebensowenig 
AufschluB wie die direkte nach G l a d st o n e . Nur in standiger Vereinigung mit 
Quellungsmessungen u. unter arithmet. Korrekturen liiBt sich die indirekte Methode 
der Konzentrationsdifferenzen einwandfrei anwenden. In starken Verdunnungen 
ist die Adsorption yon NaOH durch Cellulose ganz bedeutend. Besprecliung der 
Arbeit von L ie p a t o w  (Kolloid-Ztsclir. 36. 148; C. 1 9 2 5 .1. 2154.) (Wchbl. f. Papier
fabr. 56. Nr. 24 A. 23—35.) SOy e k n .

M ax M uller, Kunstseide und llolzzellstoff. E in Riickblick und Ausblick. Nach 
Angaben uber die Entw. der Kunstseideindustrie u. ihren gegenwfirtigen Stand 
wird die Herst. der Viszellingarne, die Viscoseleimung u. die Herst. yon Kunst- 
leder aus Sulfitcellulose durch Viscoseleimung in der Masse besprochen. Eine 
moglichst einfache, schnell auszufuhrende u. doch erschopfende Analysenyorschrift 
fur Edelzellstoffabrikate wird ais niichste prakt. Aufgabe bezeichnet. (Wchbl. f. 
Papierfabr. 56. Nr. 24. A. 52—56. Finkenwalde.) SOyerst.

82*
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Robert B. Russell, Rbodes, Laucaater, und Herbert Broomfield, Hazel Grove 
bei Stockport, Chester, England, Wąsserdiehtmachcn von Geweben. (Can. P. 242 055 
vom 14/11. 1923, ausg. 12/8. 1924. — C. 1924. II. 1285.) F r a n z .

Eugen Germann, Bollebygd, Schweden, Farben und Wasserdichtmaćhen. 
(E .P . 231367 vom 10/7. 1924, ausg. 23/4. 1925. — C. 1925. I. 2269.) F r a n z .

Papierfabrik Kóslin Akt.-Ges., Koslin, Pommern, Sicherheitspapier nach Pat. 
412381, dad. gek., daB auf der Yolldeekbahn wiederum eine Teilbahn aufgearbeitet 
ist, wobei die Zahl der Voll- u. Teilbahnen eine beliebige sein kann. — Ein der- 
artiges Papier crgibt noch groBere Sieherheit gegen Naehahmungen ais das nach 
dem Hauptpat. erzeugte. (D. R. P. 413216 KI. 55 f  vom 19/3. 1924, ausg. 4/5. 1925. 
Zus. zu D. R. P. 412381; C. 1925. II. 111.) O e l k e r .

Crane & Company, Dalton, Mass.,- ubert. von: Charles Frank Sammet, 
Dalton, Sicherheitspapier. (A. PP. 1535861 u. 1535863 vom 31/10. 1921, ausg. 
28/4. 1925. Can. P. 243621 vom 23/11. 1922, ausg. 14/10. 1924. — C. 1924.
1. 382.) K a u scij.

Judson A. De Cew, Mount Vernon, N. Y., Herstellung von Papier. Man 
behandelt den PapierstofF vor oder wShrend des Papierherstellungsprozesse3 mit 
einer wss. Lsg. von CaS04, dereń Gehalt an CaS04 den des naturlichen W. uber- 
steigt, der aber nicht ausreicht, um ais Fiillstoff zu wirken. (A. P. 1532579 vom 
19/6. 1923, ausg. 7/4. 1925.) . - O e l k e r .

Mannonry & Cie., Frankreich, Geflockte Cellulose. Man fiihrt die zweek- 
miiBig sclion getroeknete Cellulose in einen zirkulierenden Strom li. Gase ein. (E. P.
5 8 8 4 4 4  vom 14/1. 1924, ausg. 7/5. 1925.) K a u sc h .

Societe Alsa S. A. S. A., Liestal, Basel-Campagne, ubert. von: Jaques Edwin 
Brandenberger, Neuilly-sur-Seine, Glanzende hohle Kunstfaden. (Can. P. 243206 
vom 4/9. 1923, ausg. 23/9. 1924. — C. 1924. II. 1297.) K a u s c h .

La Soie de Compiegne, Frankreich, Viscosekunstseide unter Verwendung eines 
neutralen oder schwach alkal. Fallbades aus einer auf 40° erwiirmten 20°/oig. 
NaCl-Lsg. (E.P. 589205 vom 23/1. 1924, ausg. 25/5. 1925.) K a u sc h .

Deutsche Gasgliihlicht A.-G. (Anergesellschaft) in Liqn., Berlin, Herrichtung 
von Kunsłseide fiir textilindustrielle Zwecke. (0e. P. 99 4 9 7  vom 20/3. 1918, ausg. 
26/3. 1925, D. Prior. 22/5. 1917. — C. 1921. IV. 722.) ' F r a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
H. Schranz, Uber Schicimmaufbereitung von Kohlen und Erzen. (Vgl. B a r t s c h ,  

Kolloidchem. Beihefte. 20 . 50; C. 1925. I. 2362.) Einleitend werden Flotations- 
vorgange, physikal.-chem. Eigensehaften der zu benutzenden Ole besprochen, die 
Anschauungen uber das Anhaften der festen Teilchen an den Luftbliischen krit. 
erortert. Dem SchwimmYerfahren sind solche Prodd. zuzufiihren, die sich naBmechan. 
sehwierig oder uberhaupt nicht'aufbereiten lassen. Diese Prodd. sind in den 
Kohlenwiischen: Staub, Schliimme, Mittelprodd. u. in den Erzwiischen: 1. Schlśimme, 
die den Rundherden u. den letzten Sehiittel- bezw. StoBherden aufgegebeu werden,
2. die tiberliiufe von den Herden u. Spitzkiisten, dereń metallhaltige Teilchen auf 
den Herden nicht mehr gehalten werden konnten, 3. die armen Zwischenprodd. 
D ie Schwimmaufbereitung der Kohle, insbesondere der obigen 3 Prodd., liiBt sich 
wirtschaftlich durchfuhren. In der Yerarbeitimg untersclieiden sich diese Prodd. 
insofern, ais Staub im allgemeinen sich besser floliercn laBt ais Schlamme. Dies 
wird darauf zuruckgefuhrt, daB die Kohleteilelien des Staubes, der erst kurz vor 
der Yerarbeitung mit W . angeriihrt wird, leichter von Ol benetzt werden ais die 
yollkommen von W . benetzten Schlamme, bei denen eine gewisse Zcit erforderlich 
ist, um an ihrer Oberfliiche das W . durch Ol zu verdriingen. — Die Schwimm-
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aufbereitung kann nur bis zu einer gewissen oberen Korngrofie mit Erfolg arbeiten. 
Diese KorngroBe liegt fur Kobie bei 2—2,5 mm, in selteneren Fiillen bei 3—4 mm. 
Vf. erortert die Frage, fur welche obere KorngroBe die Schwimmaufbereitung 
angewandt werden soli, insbesondere wenn Mittelprodd. aus den Setzmaschinen 
yerarbeitet werden. Fiir die prakt. Durchfuhrung des Verf. ist es von Bedeutung, 
der Schwimmaufbereitung mogliclist stark verdicktes Gut zuzufiihren. Fiir Staub 
liegt das gUnstigste Verdickungsverhaltnis zwischen 1 :2 ,5  u. 1 :4 . Schlamme 
mttssen vor Aufgabe eingedickt werden. Kokfiihige u. nichtkokfiihige Kohlen lassen 
sich auf Grund ihrer differenzierend yerstiirkten OberflUeheneigcnschaften durch 
Schwimmaufbereitung von einander derart trennen, daB hocbwertige kokfiihige 
Prodd. aus bisber minder\Vertigen gewonnen werden konnen. Eine derartige vom 
K eupp-G rusonw erk  gebaute Anlage wird demnitclist in Betrieb kommen. Beziig- 
lich der Massenyerteilung bei einer Schwimmaufbercitungsanlage, in der stiindlich 
2 0 1 trocknes Materiał durchgesetzt werden, ergeben sich folgende Zahlen: 2 0 1 
benotigen masimal 80 ebm W . Bei einem Mengenausbringen von 80% werden 16 t 
Reinkohle mit 60—80% W . =  10—13 cbm \Y. gewonnen. 4 t yerbleiben ais Berge 
mit 67—70 cbm W . D ie gewonnenen 16 t Reinkohle miissen entwiissert werden. 
Umlaufende Filter entwiissern den Scblamm bei einem Aufgabegut bis zu 2 mm 
KorngroBe auf etwa 20% Feuchtigkeit. (Kruppsche Monatshefte. G. 57—64.) K. W .

Fr. Muller , *Braunkohlenparaffinwaschol zur Benzingewinnung bei der Ver- 
sclncelung von Sieinkohle. Giinstige Ergebnisse bei der Verwendung yon Bratm- 
kohlenparaffinol der IIuGO STlNNES-RlEBECK-Montanwerke zur Auswasehung von 
Bzn. aus Tieftemperaturgas, gewonnen auf der Zeche Matthias Stinnes in  Karnap 
aus trocken abgesaugtem Kohlenstaub in einem geneigten Doppeldrehofen der 
Kohlenscheidungsgesellschaft m. b. H.-Berlin. (Gas- u. Wasserfaeh 68. 393. Essen- 
Karnap.) W o lf f r a m .

Guido Hradil, Die Ólschiefervorkom>nen von Kufstein und Reutte in Tirol. Vf. 
besclireibt sehr ausfuhrlich 2 Vorkommen von Olschiefer bei Kufstein u. die Vor- 
kommen der Umgebung von Reutte. An Hand von Analysen u. sonstigen Daten 
wird die wirtschaftliehe Rentabilitiit eines Abbaues erortert. (Petroleum 21. 1193 
bis 1196. Innsbruck.) R e in e r .

W. Petrascheck, Die Gegend von Taufkirchen iw  oberostcn-cichischen Innkreis 
wid das dorfige Erdolvorkommen. An Hand einer Skizze wird die Schichtenfolge 
u. die Tektonik der Gegend erliiutert. Aus Tiefbohrungen geht hcrvor, daB eine 
Ubersehiebung stattgefunden bat. Bzgl. des Ólvorkoinmens lassen sich die \Yahr- 
nehmungen des Vf. dahin zusammenfassen, daB das Ol von Taufkirchen u. Andorf 
in den marinen-Sanden an der Basis des Scliliers auftritt u. sich in der Antiklinale 
von Leopret^iting angereichert bat. Jedenfalls liat ais Muttergestein fiir das Ol der 
Schlier zu gtślten, der stark bitumlialtig ist. Ais Lieferauten des Bitumen kommen 
hauptsiichlich Mikroorganismen in Betraclit. (Petroleum 21. 1129—34.) R e in e ii .

A. F. von Stahl, Die Erdoluorkonimen des nordlichen Persien. Aufzahlnng der 
bis jetzt bekannten oder yermuteten Vorkommcn. (Petroleum 21. 1025—26. Unsi- 
kirkki [Finnland].) R e in e r .

L. Rosner, Untersuchung eines Texas-Rohvles. Ausfuhrliche Mitteilungen der 
Analysenresultate des Oles u. die wirtschaftliehe Entwicklung des Olfeldes seit Ent- 
deckung. (Petroleum 21. 1078—79. Berlin.) R e in e r .

G. P. Lehmann, Die Entwicklung der deutsclien Erdolgebiete. D ie erste „Ro- 
tary“-Bohrung au f deutsclien Erdolfeldern. Beschreibung des Rotary-Schnellbohr- 
systems mit Abb. Beschreibung der Bohrungcn u. soweit bekannt der Forderung 
der eiuzelnen Erdolgebiete. (Petroleum 21. 1027—34.) R e in e r .

Rudolf Vondraćek, Die chemische Beschaffenheit des Rohols von Gbelg. Es 
wird festgestellt, daB das Robol yon Gbely groBe Ahnlichkeit mit einem Robol von
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Louisiana besitzt, u. einen selir holien Wassergelialt zeigt, der schwer zu entferuen 
ist. Es wrird yersueht, don Wassergelialt zu erklSren durch den fein verteilten 
Schlamm, der sich in dem 01 befiudet u. mit dem Wasser ein Gel bilden soli, 
das selbst wieder ais Sol in dem 01 rorhanden ist. (Petroleum 21. 1035—40. 
Briinn.) R e in e r .

G. Gane und M. Zilisteanu, Die ungesattigten\Kolilenwasserstoff'e in den Deri- 
vałen des rumanischen Petroleunis. II. (I. vgl. Bulet.- Soc. de Chimie din Romania
6. 80; C. 1925. I. 1666.) Dui-cli Dest. von Rohpetroleum werden 3 Fraktionen 
erhalten: a) ein Rohol, Kp. bis 175°, D. 0,750—0,755; b) eine klare Fraktion,
D. 0,820—0,828, Kpp. bei Paraffinen bis 300°—310°, bei Olefinen bis 270°; c) Gasol
D. 0,870—0,880. Fraktion a) wird in mehrere FraktionSn aufgespalten u. fiir jede 
der Verbraucli an Jod festgestellt. D ieser steigt mit wachsender D. der Ole, d. h. 
also, in den letzteu Fraktionen liaufen sich die ungesiitt. KW-stoffe. Weiterhin wird 
der ScliluB gezogen, daB unter dem EinfluB der Hitze eine teilweise Zers. der 
KW-stoffe eintritt. Das wird durch’ [entsprechende Verss. bestatigt, bei denen 
einmal bei konstantem Druck von 760 mm wie gewolinlich destilliert wurde, das 
andere Mai die Dampfe auf 500—550° erhitzt wurden. Der Jodverbrauch der 
nach der letzten Methode dest. Ole ist groBer ais der nach der gewohnliclien Dest. 
gewonnenen. Zwischen dem Jodindex u. dem geolog. Alter besteht ein deutlicher 
Parallelismus, indem der Jodyerbraucli mit wachsendem geolog. Alter ansteigt. 
(Bulet. Soc. de Chimie din Romania 7. 6—10.) H a n t k e .

— , Die Yerwendung von Clilormagncńum und Chlorealcium in Petroleum-Raffi- 
nerien. (Petroleum. 21. 989—90.) BOr n s t e in .

K. Schiitt, Ozon und Yoltol. Ozon entsteht durch Glimmcntladung aus 02- 
Molektilen ais Additionsprodukt. — Die Glimmentladung findet eine wichtige An- 
wendung bei der Herst. von sogenannten Yoltolen, d. h. dilnnfl. Ole werden in 
hochviscose gewandelt. Beschreibung 'der teehn. Darst. (Umschau 29. 526 
bis 529.) R e in e r .

von der Heyden und Typke, Oberflachenspannungsmessungen an Bohrolen und 
Seifenlosungeń. (Petroleum. 21. 921—25. Berlin-Oberschoneweide.) B O r n s te in .

R. Vondraćek, Berechnttng des Ueizwerts der Brennsłoffe aus ihrer chemischen 
Zusammensetzung. (Montan. Rdsch. 17. 317—21. Briinn.) B O r n s te in .

Th. P. L. Petit, Apparat zur Bestimmung des Benzolabsorptionsvermogens von 
Wascholen. Der auf der von L o b r y  d e  B r u y n  angegebenen Arbeitsweise be- 
ruliende, sehr verein£achte App. ermoglicht die Ausfuhrung zuyerlSssiger Bestst. in 
wenigen Minuten. Herstellerin: Firma M aisius & Co. in Utrecht. (Het Gas 45. 
192—94.) W o lf f r a m .

C. V. Boys, Fortschritte bei der Jleizwerlbcstimmung von Gas. Beschreibung 
des yom Vf. yerbesserten Box-Calorimeters, cines^yon ihm konstruierten Glocken- 
gasmessers sowie Vorschlage zur Gewinnung genauer Durclischnittsmuster der Gas- 
erzeugung mittels fortlaufender Probenahme. (Gas Journ. 170. 933—38.) W o l f f r a m .

K. F . Tromp, Die Wiederbelebung von Reinigungsmassen. App. u. analyt. Verf. 
zur Best. des Wicderbelebungsgrades von Gasreinigungsmassen, darauf beruhend, 
daB der ais Sulfid yorhandene H,S in COa-Atmosphare mit salzsaurer FeCl3-Lsg. 
oxydiert u. das yorhandene Fe(OII)a in alkal. Lsg. mit K3Fe(CN)6 bestimmt wird; 
ais Indicator dient p-Phenylendiamin in schwefelsaurer Lsg. bei Ggw. yon Phenol 
u. Na^SOj. Beleganalyse beigefiigt. (Het Ga3 45. 194—98.) W o lf f r a m .

Abel Maurice Bernard, Frankreich, Brennstoff. Man yerleibt dem A. CaH, 
ein, indem man ersteren durch CaC2 leitet. (F. P. 589 019 yom 18/10. 1924, ausg. 
22/5. 1925.) ’ K a u sc h .
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Paten taktiebo.laget Gróndal-Ramen, Schweden, Ól aus bituminSsen Stoffen. 
Die Stoffe z. B. Schiefer werden auf Sclialen ausgebreitet u. in einer Kammer 
direkt u. indirekt erhitzt. (P .P . 588861 vom 14/11. 1924, ausg. 16/5. 1925. 
Schwed. Prior. 17/11. 1923.) K a u s c h .

Alphonse Mailhe, Frankreich, Petroleum aus vegetabilischen und animalischen 
Ólen und Glyceriden. (F. P. 579601 yom 28/6. 1923, ausg. 20/10. 1924. — C. 1923.
IV. 889.) K a u sc h .

Universal Oil Products Company, Chicago, iibert. von: Gustav Egloff und 
Harry P. Benner, Chicago, Behandlung von Ól. (A. P. 1535211 vom 23/10. 
1920, ausg. 28/4. 1925. — C. 1923. II. 598.) K a u s c h .

TIniversal Oil Products Company, Chicago, iibert. von: William R. Howard, 
Chicago, Behandlung von Kohlemoasserstoffen. (A. PP. 1535724 u. 1535725 vom 
8/9. 1919, ausg. 28/4. 1925. — C. 1921. IV. 155.) K a u s c h .

Paul Charles lemale, Frankreich, Destillation und JEntselncefelung von 
Petroleum. Man fiihrt die Dampfe in eine Adsorptionssaule, in der sie mit S oder 
S-Verbb. absorbierenden fein verteilten Fil. behandelt wird. (F. P. 589095 vom 19/1.
1924, ausg. 22/p. 1925.) K a u sc h .

Barrett Company, V. St. A ., Polymerisieren von Naphtha. Man emulgiert 
Naphtha mit ^ineru Polymerisationsmittel (H2S 04) u. ruft eine feine Zerteilung der 
Substanzen heryor. (F. P. 589462 vom 21/11. 1924, ausg. 29/5. 1925. A. Prior. 

'23/11. 1923.) K a u s c h .
B. Grimm & Co., Hamburg, Uberziehen von Flachen mit Platten aus schmelz- 

baren Massen, wie Asphalt u. Erdwachsmischungen, dad. gek., daB eine in der 
GroBe der zu uberziehenden Wandfliiche yorgeschnittene Platte aufgerollt u. daB 
diese Kolie an der zu uberziehenden, fortsclireitend zu erhitzenden Flachę wieder 
abgerollt u. unter Ein w. der Heizflamme angeschmolzen wird. — Das Verf. bietet 
die Moglichkeit, die Herst. u. das Aufrollen der Platte an einem anderen ais dem 
Verwcndungsort auszufiihren. (D. K. P. 413992 KI. 80b vom 25/11. 1922, ausg. 
20/5. 1922.) K O h lin g .

John Alexander Montgomerie, Eugland, Bituminose Enmlsionen. Man mischt 
geschmolzenes Bitumen mit einer w. verd. wss. Atzalkalilsg. unter Umruhren. 
(F. P. 588886 yom 14/11. 1924, ausg. 16/5. 1925. E. Prior. 8/12. 1923.) K a u s c h .

De Bataafsche Petroleum Maatschappy, Haag, Holland, Emulsionen von 
biłuminosen Stoffen in einer wcissrigen Fliissigkeit. (Schwz. P. 109487 vom 18/2.
1924, ausg. 16/3. 1925. Holi. Prior. 30/10. 1923. — C. 1925. I. 1037 [F. P. 
576 336].) . K a u s c h .

Rochling’sche Eisen- und Stahlwerke G. m. b. H. und Alezander Frei- 
herr von Samsonow, Volklingen, Saar, Eolzimpragnierungsmittel, bestebend aus 
Mono- u. Diehlornapltthalin, fiir sich oder unter Zusatz von Naphthalin  allein oder 
noch von Impriignierol. — Durch den Zusatz der Mono- u. Dichlornaphthaline, 
besonders 1,4- u. 1,5-Dichlornaphthalin, zu einer Mischung von Naphthalin u. den 
iiblichen Impragnierolen ist es moglicli, den letzteren groBere Mengen yon Naphthalin 
einzuyerleiben, ohne daB sie bei 15° festes Naphthalin in nennenswerter Menge 
wieder ausscheiden. Die Chlornaphthaline sind auch allein ais Impragnierol ver- 
wendbar. Sie zeichneu sich durch ihre keimentwicklungshemmende Wrkg., leichte 
Eindringbarkeit in die Holzfaser, geringe Fluchtigkeit, Nichtauslaugbarkeit durch 
W ., hohen Entflammungspunkt u. nicht unbctrachtliche Viscositat aus. Man ver- 
mischt z. B. 60 Teile eines mit Chlornaphthalinen mischbaren Teeroles des Handels 
mit 25 Teilen niedrig chlorierten Naphthalinen u. 15 Teilen Rohnaplithalin, — oder 
dest. aus 100 Teilen gewohnlichem Impragnierol 25 Teile (die leichtsd. Fraktion) ab 
u. yermischt den Best mit 25 Teilen niedrig chlorierten Naphthalinen. Dieses Prod.
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gleicht in seinem Charakter nahezu dem hoehwertigen Carbolineum. (D. R. P. 
415228 KI. 381) yom 6/12. 1921, ausg. 16/6. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

XXII. Leim; Gelatine; Klebmittel usw.
Pr. Richard Kissling, Fortschritte auf dem Gebiete der Leimchemie wid Leim- 

industrie. (Chem. Umsehau a. d. Geb. d. Fette, Ole, W achse, Harze 32. 49 
bis 51.) P f lO c k e .

H. Bechhold und S. Neumann, Studien iiber Leim w id  Gelatine. III. Die 
Zerreipfestigkeit von Yerlehnungen w id  das Wesen der Verleimung. (II. vgl. Ztschr. 
f. angew. Ch. 37. 569. C. 1925. I. 456.) Zur Best. der Klebkraft von Leim u. 
Gelatine werden Filtrierpapierstreifen 57: 4,5 cm mit der zu prufenden 10°/oigen 
Lsg. 2 Minuten bei 60° getriinkt, 24 Stdn. an der Luft getrocknet, auf 51 cm 
Lange von beiden Seiten zugeschnitten, 6 fach zusammengefaltet, 15 Minuten mit 
W . getrankt, in einer Kopierpresse 24 Stdn. mit 0,5 kg pro ccm belastet. So ent- 
stehen Papierbrettchen śthnliche Streifen, die, auf 8,5 : 4 cm zugeschnitten, zerrissen 
werden u. auf ±  3°/o ubereinstimmende Werte zum Zwecke der Qualitiitsermittlung 
geben. Es zeigt sich, daB Gelatine unter diesen Bedingungen groBere Zeneifi- 
festigkeit hat ais alle untersucliten Haut- u. Knochenleime. Mit abnehmendem 
Feuchtigkeitsgehalt der Papierleimstreifen nimmt die ZerreiBfestigkeit zu, unterhalb
2—l°/o Wassergelialt jedoch infolge Sprodigkeit des Leimes wieder ab. Die Er- 
mittlung der Beziehung zwischen Viscositat (10°/oig. Lsg. bei 60°, Ostwaldsclies 
Viscosimeter) u. ZerreiBfestigkeit yerschiedenwertiger Leime ergibt, daB diese nicht 
im gleichen MaBe ansteigt w ie die Viscositfit. D ie Yiscositat ist somit kein direktes 
MaB fiir die Qualitiit eines Leimes. ( G e r n g r o s s  u . B r e c h t ,  Kolloid-Ztschr. 33. 
353. C. 1924. I. 1472). D ie Wasser-Abgabe im eyacuierten IIsS 0 4-Exsiccator ist 
sclineller bei sclilechteren, aber weitergehend bei guten Leimsortcn. D ie mit der 
Mikrometerschraube gemessenen Dicken der leimgetrankten Papierstreifen sind 
eine Funktion der QualitSt des Leim es; die besseren Leime geben dunnere Streifen, 
was nur durch die groBere Kontraktion der Papierfaser durch den guten Leim er- 
kliirlich ist. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 534—40. Frankfurt a. M., Inst. f. Kolloid- 
Forscliung.) G e r n g r o s s .

0. Gerngross und H. A. Brecht, Uber die Klebkraft von Leim wid Gelatine. 
Mit Rucksicht auf die neuerdings wiederholt gemachte Feststellung, daB Gelatine 
groBere Klebkraft ais Leim besitze ( H o r s t ,  Ztschr. f. angew. Ch. 37. 225; C. 1924.
II. 413; B e c h h o l d  u. N e u m a n n , Ztschr. f. angew. Ch. 37. 534; yorst. Ref.) weisen 
VerfF. darauf hin, daB sie bereits fruher mit dem gleichen Ergebnis quantitativ die 
Klebkraft von Leim u. Gelatine yerglichen haben (Collegium 1922. 262; C. 1923.
II. 256). Allerdings ergibt sich bei experimentell durchgefiihrtein gelinden Abbau 
von guter Gelatine, gleich nach Beginn der „Hydrolyse" ein-deutliches Klebkraft- 
maiimum, das dadurch zu erkliiren ist, daB die Festigkeit der verleimten Fugę nicht 
nur yon der Intaktheit der Glutinmolekulaggregate sondern auch yon der Viscosi- 
tiit u. dem Diffusionsyermogen der Leimlsg. in die Poren der zu yerleimenden 
Fliichen abhangt. Wahrend der gelinde Abbau wohl die Aggregierung u. damit 
die Leimkraft schiidigt, sinkt gleielizeitig die Viscositiit u. steigt das Diffusions
yermogen, so daB trotzdem hohere Fugenfestigkeiten erzielt werden konnen. Um 
diese Umstande bei KlebkraftsprUfungen von Leim fur Tischlereizwecke zu beriick- 
sichtigen, ist es notwendig, IIolz auf Holz zu yerleimen. (Ztschr. f. angew. Ch. 
37. 847—4S. 1924. Berlin, Techn. Hochschule.) G e r n g r o s s .

E. 0. Rasser, Tierischer Leim. Angabcn iiber die yerschiedenen Leimsortcn, 
ilare Herst., wesentlichsten Eigenschaften, Yerwendung u. Priifung. (Kunststoffe 
15. 23—24. 38—41. 55—56.) - gevERN>
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E. Stiasny und S. B. Das Gupta, Uber den Einflup von Neutralsalzen au f  
Gelatine. IEL D er Einflup a u f die Wirkung von Tri/psin au f Gelatine. (II. vgl.
S. 508; vgl. auch S t i a s n y  u . A c k e r h a n n ,  Collegium 1923. 33; C. 1923. IV. 429.) 
NaCNS, N aN 03, NaC103, NaCl, Na,SO, liabcn keinen merklichen EinfluB auf die 
durch Beobaćhtung des Viscositatsabfalles vcrfolgte Proteolyse (Peptisation) l% ig. 
Gelatinelsgg. Nur konzentriertere 1-n. u. 2-n. NaCNS-Lsgg. liemmen deutlich die 
Proteolyse. D ie liydrolyt. (peptolyt.) Trypsinwrkg. — durch Formoltitration u. nach 
VAN S l y k e  yerfolgt — wird durch die Neutralsalzc in 7io'n- Lsg- etwas erlioht, 
in stiirkeren Konzz. gehemmt, durch 2-n. NaCNS Yollig verhindert. D ie Proteolyse 
(Viscositiitsabfall) ist in 4 Stdn. bcendet, die Hydrolyse hat nach 6 Tagen erst etwa 
‘/3 des bei volliger Hydrolyse zu erwartenden Formoltitrationswertes erreicht. 
(Collegium 1925. 57—64. Darmstadt, Techn. Ilochsch.) G e r n g r o s s .

Heinr. Mayer, Die Klebstoffe. Angaben iiber Starkeklebstoffe, Dextrin, tier. 
Leime, Casein u. Klebstoffe aus Riibenschnitzeln, zum Teil nach der Patentliteratur. 
(Farbę u. Lack 1925. 284—85. 293—94. 309—10. 319—20.) S 0 v e r n .

Felix Eritz, D ie Herstellung von Linoleumkitten. Die Herst. der Kitte aus 
Harzen, besonders dem weichen spritloslichen Manilakopal ist beschrieben. Vor- 
schriften zur Herst. der Kitte sind mitgeteilt. (Farben-Ztg. 30 . 1969—71. Berlin.) SC.

Elektro-Osmośe Aktiengesellschaft (Graf Schwerin Gesellschaft), Berlin, 
Diaphragmakombination zum elektroosmotisclien Eeinigen von Leim und Gelatine. 
Auf das anod. Diaphragma wird Chromgelatine aufgebracht, ais kathod. Diapliragma 
dient Pergamentpapier. (Dan. P. 33578 yom 15/12. 1923, ausg. 25/8. 1924. D. Prior. 
18/4. 1923.) K a u s c h .

Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Koln-Kalk, Abscheidung ttan Eiwei/istoffen 
aus Lsgg. ihrer Gemische nach Pat. 355879 (C. 1922. IV. 554), dad. gek., daB ais 
Abscheidungsmittel fl., wasserunl. oder in W . swl., organ. Losungsm., wie KW-stoffe, 
u. wasserunl. oder in W . swl. Alkohole u. Ketone, Verwendung finden. — Nach 
einer besouderen Ausfiihrungsform kann man zur besseren Abscheidung der in dem 
Ausschuttelungsmittel 1. Stoffc aus der eiweiBhaltigen Fl. dieser einen Zusatz von 
wasserloslichen organ. Fil. (wasserlosliche Alkohole u. Ketone) machen. (D. R. P. 
412353 KI. 22 i vom 15/2. 1920, ausg. 18/4. 1925. Zus. ju D. R. P. 411821; C. 1925.
II. 377.) '  Oe l k e r .

Henry L. Prestholdt, Minneapolis, Minn., Caseinleim, besteliend aus 50 bis 
75 Teilen Casein, 1—6 Teilen eines Formiats, 10—30 Teilen Ca(OH)2 u. 3—10 Teilen 
NiijSOs- (A. P. 1535375 vom 17/4. 1922, ausg. 28/4. 1925.) K a u s c h .

Omar T. Joslin, Cincinnati, Ohio, V. St. A., Herstellung von Verbindungen aus 
Eiwcifistoffen, und organisehen Sulfosduren. W ss. Lsgg. oder Suspensionen von 
Proteinen, wie Leim, Gelatine oder Casein werden mit sulfoniertem Mineralol oder 
einer aromat. Sulfofettsaure behandelt. — Hierbei fallen in W . unl. Ndd. aus, die 
in konz. CH3COaH 11. sind u. aus der cssigsauren Lsg. durch W . wieder ausgeffillt 
werden; in starken MineralsSuren sind die Prodd. ebenfalls unl., werden aber nur 
schwer durch die SSure zers. Man kann die Prodd. auch durch Vermischen einer 
Lsg. der sulfosauren Salze mit der EiweiBstofflsg. u. naclitraglichen Zusatz einer 
MineralsSure gewinnen. Die zShen MM. haben ein hohes Absorptionsvermogen fiir 
Glycerin, hydrolysierte Starkę, fette Ole, wie Holzol, Eieinusol, Leinol, Mineralole, 
Esgg. von Kautschuk in Bzl. oder fiir alkoh. Scliellacklsgg. u. finden ais Imprdg- 
niermittel fur Textilstoffe u. Papier, ais Anstrich-, Bindę- u. Fiillmittel techn. Ver- 
Verwendung. (A. P. 1536012 vom 23/2. 1923, ausg. 28/4. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

I. A. S. Blachorovitch, Paris, Frankreich. Plastische Massen. Man ver- 
mischt Sand, Glimmer, Metalle, Metallegierungen, Papier, Kork, und Sagemehl in 
fein yerteiltem Zustande mit geringen Mengen Gips, versetzt mit einer Gelatinelsg.
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u. dann mit der Lsg. eines ITartungsmittels, wie Ch'romalaun, Alaun, Alkali- 
bichromat, Formaldehyd, Tanninr (E. P. 229358 vom 23/8. 1923, ausg. 19/3.
1925.) F r a n z .

Klebstoffwerke ,,Collodin“ vorm. Gusta v Wolff, Mainkur b. Frankfurt a. M., 
Geusinnung von Kleistern, Klcbstoffen, Schlichte- und Appreturmittcln, gek. durch die 
AufschlieBung der StSrke oder starkehaltigen Prodd. durch Alkalisalze solcher 
schwacher anorg. Sauren, welche bei gewohnlicher Temp. keine Verkleisterung be- 
wirken, bei hoherer Temp. aber eine Dissoziation erfahren, welche zur AufschlieBung 
der Stiirke fiihrt. i -  Es wird ermoglicht, den Vorgang so zu leiten, dafl die Ver- 
kleisterung u. AufschlieBung erst in einem bestimmten, gewollten Augenblick er
folgt. (D. R. P. 414979 KI. 22i von 8/4. 1922, ausg. 12/6. 1925.) O e lk e r .

Georg Kropfhammer, Miinchen, Herstellung von Klebstoffen. Das Verf. des 
Hauptpat. wird dahin abgeiindert, daB man den durch Einw. von Alkalien auf TIolz 
erhaltenen MM. kolloidc Stoffe, w ie z. B .. Glyceriu, Seifenlsgg., Harzlsgg., eiweiB- 
haltige Lsgg. oder Emulsionen, gegebenenfalls in Mischung miteinander, zugibt. — 
Es wird dadurch das Klebvermflgen der Klebstoffe erhoht, (D. R. P. 412626 
KI. 22i vom 13/2. 1924, ausg. 21/4 . 1925. Zus. zu 0. R. P. 412124; C. 1925. II. 
378.) O e lk e r .

0. H. Smith, Naestved, Diinemark, Klebmittel, welehes aus einer Lsg. von 
Nitrocellulosc (11,5— 12% N-Gehalt) in A.-A.," einer kleinen Menge Methylorange,
u. einer harzigen Substanz, z. B. Sandaracharz, zusammengesetzt ist. Das Prod. 
soli besonders zum Verbinden von Textilf8den u. dgl. dienen. (E. P. 229137 vom 
11/4. 1924, ausg. 12/3. 1925.) O e lk e r .

XXIV. PhotograpMe.
J. I. Crabtree und G. E. Matthews, Fleeken auf Kinofilm, die durch Wasser- 

łropfen, kondensierten Wasserdampf und dbnorme Trocknungsbedingungen verursacht 
sind. Vff. untersuchen die Yeriinderungen, die eine Emulsion durch Besprengcn 
mit W . vor u. nach der Exposition bei der Entw. zeigt. D ie eintrocknenden 
Wassertropfen haben eine Anderung der Empfindlichkeit zur Folgę, dereń Ursache 
noch nicht gekliirt ist. Film, der in einer warmen, feuchten AtmosphSre exponiert 
ist, darf nicht in ein kaltes Zimmer gebracht werden; unexponierter Film soli 
trocken u. kiihl aufbewahrt werden. (Scient. Publicat. Research Lab. EASTMAN 
Kodak Co. 1924. 34—40.) K e l le r m a n n .

G. Tesch, Desensibilisation. Schilderung der Yerff., die die Entw. photograph. 
Platten im Licht ermoglichen. (Rec. Soc. chim. russes a Brno. [russ.] 1. 74 
bis 76.) B ik e rm a n .

A. Lnmiere, L. Lnmiire und A. Seyewetz, D ie Fluoreseenz der wichtigsten 
phołographischen Entwiekler. Eine Reihe von organ. Verbb., welche die Grund- 
korper von photograph. Entwicklem bilden, werden auf ihre Fluoreseenz hin unter- 
sucht. D ie untersuchten Verbb, lassen erkennen, daB durch ihre Fluoreseenz die 
p-Derivv. der Diamine, Diphenole u. Amidophenole von den o- u. m-Derivv. sich 
unterscheiden lassen, u. daB die p-Diamine neben den p-Diphenolen u. p-Amido- 
phenolen, speziell neben dem Methyl-p-amidophenol (Metol), sich erkennen lassen. 
Dic Methode wird empfohlen, um kiiufliche Entwiekler auf VerfSlschungen zu 
priifen. Es wurden folgende Verbb. untersucht: p-Phenylendiamin; Mononiełhyl-p- 
phenylendiamin (Base u. Chlorhydrat); asymm. Dimcthyl-p-plieuylendia»iin (Base u. 
Chlorhydrat); Acetyl-p-phenylendiamin\ Hydrochinon; Brenzeateehin; Chlorhydro- 
chinon; Sulfohydrochinon\ p-Amidophenol (Base u. Chlorhydrat); o-Chlor-p-amido- 
phenolsulfat; Methyl-p-amidophenol (Base u. Sulfat); Dimethyl-p-amidophenol (Base
u. Sulfat); p -Oxyphenylgtycin: Diamidophenolchlorhydrat; Triamidophenolchlorhydrat;
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Diamidoresorcinchlorhydrat-, o-Amidonaphthol-B-sulfonsaures Na. (Buli. Soc. Chim. 
de France [4] 37. 700—704.) ’ T au ise .

F. E . Eoss, D ie VerwendbarJceit von photographischem Film fiir Mepziuecke. 
Man nimmt allgemein an, daB der Film der Glasplatte unterlegen ist, wenn es sich 
darum handelt, Distorsion zu vermeiden, wie z. B. bei astronom. Aufnahmen. Vf. 
stellt sich die Aufgabe, bei verschiedenen Filmarten die Auderungen der Dimen-
sionen durch die verschiedenen Einfliisse nalier zu ergriinden. Durch die Be-
handlung mit den Eutwicklerflussigkeiten entsteht eine Kontraktion von ca. 0,06
bis 0,01°/o. Dabei ergibt sich das merkwiirdige Resultat, daB in einer bestimmteu 
Riclitung, bei Eollfilms meist in der Liingsrichtung, die Kontraktion groBer ist ais 
senkrecht dazu. D ies erklart sich aus der unyermeidlichen, hoheren Beauspruchung 
des Films in der Liingsrichtung bei der Fabrikatiou u. Aufbewalirung. Es lieB
sich zeigen, daB der Kontraktionseffekt in der Hauptsache der Filmunterlage zu- 
kommt. Erhebliche Schrumpfung bewirkt die Behandlung mit A.; das beruht auf 
den losenden Eigenschaften gegeniiber der Filmunterlage. Die Distorsion ist kurz 
nach der Entw. ungleichmiiBig uber eine groBere Fliiche verteilt, innerhalb weniger 
Tage fiudet aber Ausgleich statt. Innerhalb kleiner Bezirke ist die Distorsion so 
kleili, daB sie fur die meisten Unterss. vernacliliissigt werden kann. Aueh liingeres 
Lagern hat EinfluB auf die Dimension der Film s, die Unters. darilber ist noch 
nicht abgeschlossen. (Scient. Publicat. Research Lab. Eastm an Kodak Co. 1924. 
,14-r-21.) K e llerm a n n .

E. B. "Wilsey, D ie Messung des Versł(irkungsgrades bei Verst(irkerschinne>i fiir 
Honłgensłrahlen. D ie unter Zuhilfenalime eines Schirms auf Sensitometerstreifen 
erzeugten Schwarzungen werden mit solchen yerglichen, die ohne Schirm entstehen. 
Der Grad der Yerstarkung steigt mit der Intensitat der Rontgenstrahlung, mit der 
Ilarte der verwendeten Rohre u. bei Verminderung der zerstreuten Stralilung. Der 
Schirm muB die Platte eng beruhren u. soli daher mit weichem Filz angedriickt 
werden. (Scient. Publicat. Research Lab. E a s tm a n  Kodak Co. 1924. 72—76.) K e l l .

Percy Douglas Brewster, East Orange, V. St. A., Farbbilder aus Silberbildern. 
(A. P. 1537524 vom 6/12. 1918, ausg. 12/5. 1925. — C. 1924. I. 1616 [Oe. P. 
94 526].) r K O h lin g .

Pathe Oinema, anciens Etablissements Pathe Frferes, Paris, ubert. von: 
Emmanuel Zeiger, Vincennes, Phołographischcs Yerfaliren. (Can. P. 242 028 vom 
4/2. 1924, ausg. 5/8. 1924. — C. 1924. II. 268.) K C h l in g .

Ememann-Werke A.-G., Dresden, llerstellung von braun getonłen TJmkehr- 
filmen, dad. gek., daB die erste Entw. im alkal. Bad vorgenommen wird, das Ag 
im sauren Bad gel. u. das Bild ohne darauffolgende zwcitc Belichtung u. zweite 
Entw. durch_rSchwefelvcrbb. in saurer oder alkal. Lsg. heryorgerufen wird. — Die 
Erzeugnisse zeigen einen wiirmeren braunen Farbton ais dic durch Entw. oder Red. 
mit Hydrosulfit hergestellten Positive. (D. E. P. 414485 KI. 57b vom 24/6. 1923, 
ausg. 29/5. 1925.) K O h lin g .

Edwin Ernest Jelley, Malvern, Natal, Gemisch zum Lichtempfindlichmachea 
von Oberftachen und Amcendungsweise. (D. E. P. 413885 KI. 57b vom 13/8. 1924, 
ausg. 18/5. 1925. — C. 1925. II. 632.) K O h lin g .

M im osa A.-G., Dresden, Photograpliische Nachbildung von Strichzeichnungen, 
Dntckschriften u. dgl. mit Hilfe des Umkehrverf. nach Patent 391438, dad. gek., 
daB das erhaltene Halogensilbergelatinerelief nach einer Vorbehandlung mit einem 
chem. Sensibilisator dem Liclite ausgesetzt u. dadureli geschwiirzt wird. — Die 
Erzeugnisse geniigen hohen Anforderungen an Klarheit u. Brillanz. (D. E. P. 
406754 KI. 57b vom 20/6. 1924, ausg. 26/11. 1924. Zus. zu D. R. P. 391438; C. 1925. 
•• 1836.) K O h lin g .
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Kelley Colour Laboratory Inc., ubert. von: W. Y. D. Kelley und D. Trono- 
lone, New Jersey, V. St. A., Farbige IAchtbilder. A uf derselben licbtempfindlicben 
Kolloidsehicht werden nacheinandfer 2 KomplementJirfarbbilder aufgenommen, ent- 
wiekelt u. getont; zwischen den Aufnahmen wird die Kolloidsehicht mit einem Bad 
behandelt, welehes NH,Br u. K2Cr20 7 enthiilt. (E. P. 228887 yom 30/1. 1925, 
Auszug yeroff. 8/4. 1925. Prior. 5/2. 1924.) K u h l in g .

N. V. Handelmaatschappij „Mercator"; Zandyoort, Holland, Hcrstellung von 
Glasbildem u. dgl. m it gefarbtem Hintergrund a u f photomechanischcm Wege, dad. 
gek., daB die Glasplatte o. dgl. mit einer dunnen Schicht yon Chromatleim iiber- 
zogen u. alsdann unter einem Rasternegatiy beliclitet wird, worauf der Leim an 
den unbelichteten Stellen durch W. entfernt wird u. die beliehteten, aber flussig- 
keitsdurclilfissig gebliebenen Stellen mit Farbstofflsgg. eingefarbt werden u. alsdann 
in bekannter W eise die ganze Schichtseite der Platte u. insbesondcre diejenigen 
Teile, von denen die lichtempfindliche Schicht zuyor entfernt wurde, mit einem 
anderen geeigneten Farbstoff zur B. des Hintergrundes uberzogen wird. — Einzelne 
Teile der Platte konnen auch vor Aufbringen der Hintergrundschicht in besonderer 
W eise gef&rbt werden. (D. B>. P. 413479 KI. 57b vom 20/12. 1923, ausg. 9/5.
1925.) KOhling.

N. V. Handelmaatschappij „Mercator11, Zandyoort, Holland, Hcrstellung von 
Glasbildern u. dgl. mit gefarbtem Hintergrund a u f photomechańischem Wege unter Yer- 
wendung yon Chromatfischleim ais lichtempfindliche Schicht u. Entfernung der 
unbelichteten Stellen der Leimschicht naeh der Beliehtung (Zusatz zu Patent 413479), 
dad. gek., daB zwecks Herst. mehrfarbiger Bilder in bekannter W eise mehrere Teil- 
bilder ubereinander liergcstellt werden unter Verwendung yon Chromatfischleim- 
schichten fur jedcs dayon u. W egwaschen der jeweils unbelichtet bleibenden 
Schichtteile, worauf die B. des Hintergrundes gemaB dem Yerf. des Hauptpatentes 
erfolgt. — Bei der bekannten Verwendung von Chromatgelatine zum gleiehen 
Zweck ist ein yollstandiges Wegwaschen der unbelichteten Teile nicht ohne weiteres 
moglicli. (D. R. P. 413480 KI. 57 b yom 12/3. 1924, ausg. 9/5. 1925. Zus. zu
D. R. P. 4-13479; vorst. Ref.) KO h l in g .

Westland-Film-Ges., Charlottenburg, Sensibilisiertc photograpldsche Fihnc. Ein 
Celluloidfilm wird mit einer Gelatine- oder Kautsehukschicht belegt u. diese mittels 
K2Cr20 ;, Fe(CN)8K3 oder KBr sensibilisiert oder die Schicht wird fiir sich sensi- 
bilisiert u. dann auf den Film aufgebracht. (E. P. 227130 vom 5/1. 1925. Auszug 
yeroff. 4/3. 1925. Prior. 5/1. 1924.) K C h lin g .

Goerz Photochemische Werke G. m. b. H., Zehlendorf, Besch-iftung von 
Silberhalogenemulsion au f beliebigen Schichttragern durch Farbaufdruck, 1. dad. gek., 
daB ais Druckfarbe fiir die Markierung eine solche gewfihlt wird, welche in den 
photograph. Badem  1. ist u. nach der Entw. u. der damit yerbundenen Entfernung 
des Farbbildes ein Silberbild zuriicklaBt. — 2. dad. gek., daB ais Druckfarbe Me- 
thylenblsyi, yorzugsweise in schwach saurer Lsg. benutzt wird. — Man kann mit 
sehr dunnen Farbstofflsgg. arbeiten,. welche die Bader nieht schadigen. (D. R. P  
415431 K I. 57 b yom 4/3. 1924, ausg. 20/6. 1925.) K O h l in g .

Clarence Rudolph Reierson, Havre, V. St. A., Farben von Lichtbildem. Die 
Bildseite der entwickelten Lichtbilder wird mit einer Mischung yon Leinol, japan. 
Trockenmittel (Japanlack? d. Bef.) u. A . behandelt, mit Ólfarbe gefarbt u. dic Farb- 
scbicht mit einem aus Leinol u. japan. Trockenmittel bestebenden Uberzug yerseheu. 
(A. PP. 1538351 u. 1538352 yom 2/8. 1922, ausg. 19/5. 1925.) K O h lin g .

P r io U d  łn  G e rm a n y SchluB der Redaktion: den 31. August 1925.


