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A. Allgemeine und physikalische Cliemie.
C. M atign on , Die Entdechmg des Aluminiwnis. (Vgl. M a t ig n o n  u . F a u r h o l t ,  

Chem. Ind. 13. 9; C. 1925. I. 2053.) O e r s t e d t  liat wahrscheinlich beł seinen 
Verss. metali. A l erhalten, konntc aber die Bedingungen niclit reproduzieren, stellte 
nur Farbę. u. Glanz, soust keine Eigenschaften fest u. veranlaBte W O h le k  die 
Arbeiten fortzusetzen. A udi W O h l e r  gelang es niclit, nach dem Verf O e r s t e d t s  
Al zu erhalten. W O h l e r  liat das Verdienst, das Verf. gefunden zu haben, nach 
dem mail langc Zeit Al lierstellte. D ie Darst, gegossener StUcke durcli S a i n te -  
C l a i r e  D e v i l l e  ermogliclite erst die Feststellung der Eigenschaften des Metalls. 
(Chimie et Industrie 14. 368—70. 1925.) J u n g .

E rn st Cohen, Zur Geschicliłe der Chemie im Haume. Entgegnung auf die Ver- 
ofFentlichung von R a sso w  (Naturwissenschaften 13. 606; C. 1925. ET. 877). (Natur- 
wissenscliaften 13. 700. 1925. Utrecht, v a n ’t  HoFF-Labor.) J o sePHY.

B. R assow , Zur Gcschichte der Chemie im  Haume. (Vgl. Naturwissenschaften 13. 
606; C. 1925. II. 877.) Nochmals ein Hinweis auf die Yerdienste von W is l ic e n u s  
um  die Stereocliemie. Entgegnung auf die Yeroffentlichung von Co iie n  (vorst. Ref.). 
(Naturwissenschaften 13. 819. 1925.) J o s e f h y .

R. Jok isch , K. W ahl, K iihne, K. B u n te und K. L em pelius, S a n s  Bunte f .  
(Gas- u. Wasserfach 6 8 . 603—6. 1925.) N e u s s .

T heodor S tech e, TJber das Y  in  der cliemischen Nomenklatur. Bemerkungen 
zu den Aufsiitzen von D a m m a n n  (Ztsclir. f. angew. Chem. 38. 232; C. 1925. I. 
1971) u. B r u h n s  (Ztschr. f. angew. Chem. 38. 351; C. 1925. I. 1485). D um as hat 
bei der Schreibweise „glucose" nur das griecli. y  plionetisch wiedergegeben. Von 
den 3 Moglichkeiten: 1. KompromiBlosung: Gliikose, 2. Beibehaltung von Glucose 
ais kiinstlichem W ort, 3. unter Annahme, dali F is c h e r s  Anscliauungen falsch 
waren, Abschaffung der Form Glucose, ist die zweite am meisten zu empfehlen. 
Sie hat nur den Nachteil spraehgeschichtlicher Unriclitigkeit; das W ort Glucose ist 
ais kiinstlicher Trivialnamen oline Zusammenbang mit y).vxvg aufzufasscn. — Es wiirde 
das Richtigste sein, die Worter Dextrose u. Liivulose aufzugeben u. in der W issen- 
schaft nur Glucose u. Frulctose, in der Technik die Ausdriieke Traubcn- u. Frucht- 
zucker zu gebrauchen. — Auch in B aryt miiBte y  durch i ersetzt werden. — Die 
Schreibweise Oxyd ist durchaus unglucklich; man sollte Oxid schreiben, entspre- 
cliend den Sulfid, Cliloriden, Nitrid usw. (Z. f. angew. Chem. 38. 911—13. 1925. 
Gottingen, Univ.) JUNG.

M. C onrtines, M n Modeli fu r die Anordnung der Elemente nach dem naturlichen 
System. Das Modeli wird aus Karton hergestellt, auf dem durch parallele Gerade 
Streifen abgegrenzt sind, die wiederum in ąuadrat Felder geteilt wurden. Jedes 
von diesen trSgt in der Reihenfolge der Ordnungszahlen das Symbol eines Elementes. 
Yon diin Streifen sind 2 fur die kleinen u. 3 fiir die groBen Perioden bestimmt; 
ein 6. enthiilt die Symbole Ra bis U; fiir II u. He sind besondere Quadrate vor- 
gesehen. Durch Kniffen des Kartons iSngs der Seiten der Felder u. Zusammen- 
kleben der freibleibenden RJinder erli&lt man das Modeli, welches einem oben 
ofifenen Gebaudc mit horizontal gestrecktem, aus 4 Stockwerken bestehenden Unter- 
bau u. einem ilin mit 2 Stockwerken iiberragenden achteckigen Turm (den Felderu
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der kleincn Perioden) iihnolt. D ie  ̂Fclder mit den Symbolen der Metalle der 
selteneu Erden werden harmonikaiihnlich zusammengefaltet u. in einem durch Ent- 
fernung von 2 Quadraten hergestellten Ausschnitt eingeklebt. Jedes Feld tragt 
auBerdem in yerschieden farbiger Sehrift die Ordnungszahl, das At.-Gew., die At.- 
Geww. der Iaotopen u. die Anzahl der Elektronen in den einzelnen Sehalen. (Journ. 
Chern. Education 2. 107—09. 1925.'Paris, C ollige de France.) BOttger.

G. G. lo n g in e s c u  und C. N . T łieodosiu , Yorlesungsvcrsuche, die die Absorption
von Gasen und Dampfcn durch Tierkohle zeigen. Es jwird ein App. angegeben, be- 
stehend ans einem Gummigebliise, durch welehes durch eine Flasche, in der sich 
die zu imtersuchenden Gase oder Diimpfe entwickeln, Luft geblasen w ird, um die 
entwickelten Dampfe mitzurcisen. A uf der Flasche, die mit einem doppelt durch- 
bohrten Stopfen yersehen ist, ist ein T-Stiick mit zwei Rohren, von denen die eine 
mit Tierkohle gefiillt, die andere leer ist, angebracht. Durch Kombination zweier 
solcher Systeme liiBt sieh die B. der NIi.,Cl-Nebel aus N H , u. IIC1 ohne Tierkohle 
u. ihre Verhinderung durch Tierkohle zu gleiclicr Zeit zeigen. — Vf. kommcn bei 
der Absorption zum SchluB, daB es sich um eine Lsg. der Gase handelt. Bei der 
Temp. der fl. Luft lassen sich nicht absorbieren: He, II3 u. Ne. Bei der Temp. 
des fl. TL ist I le  das einzige Gas, das nicht absorbiert wird. (Bulet. §ociet. de 
Sjtiinje din Bucuresci 27. 3—8. 1924. Bukarest, Univ.) E n sz lin .

T. B atuecas, Bevision des Normallitergewichtcs und der Abweichung des Metliyl- 
chlorids von der Avogadrosclien Kegel. (Anales soc. espanola Fis. Quim. 23. 343—57. 
1925. — C. J925. II. 1123.) ■ H a n tk e .

J. B . M ain  S m ith , Gruppen m it drei Haftstellen in Koinplexen von tetraedrischer 
und oktaedrisćher Symmetrie. Vf. entwickelt die Isomeriemoglichkeiten in Neben- 
valenzverbb., die ein metali. Zeutralatom mit der Koordinationszahl 6 u. 2 Gruppen 
mit 3 Haftstellen oder eine solche Gruppe u. auBerdem Gruppen mit 1 u. 2 Haft
stellen enthalten. Danach sind z. B. bei den von P ope u . M ann (C. r .  d. l ’Acad. 
des sciences 178. 2085. 1924; C. 1924. 11/613) beschriebenen Komplesen von Co 
u. Eh mit «,i9,/-Triaminopropan 4 isomere u. zwar 2 opt. akt., eniantomorphe Cis- 
formen, eine inakt. Cisform u. eine inakt. Transform moglich. (Journ. Chem. Soc. 
London 127. 1682—87. 1925. Birmingham, Univ.) K rkO ger.

H . G. G rim m , U ber B au und Grofie der Nichtmctallhydride. 8. Mitt. uber
Ionenęigenschaften und chemische Tatsachen. (7. vgl. Ztschr. f. Elektroehem. 30. 
467; C. 1925. I. 463.) Yf. faBt das Tatsaclienmaterial tiber die physikal. Eigen- 
scliaften der Nielitnietallhydride, oder besser „fliichtige Hydride" durch eine Art 
Verschiebungsgesetz zusammen. D ie bis zu vier Stellen vor einem Edelgas stehenden 
Atome veriindern ihre Eigenschaften durch Aufnahme yon a =  1, 2, 3, 4 Wasser- 
stofFatomen derartig, daB die entstehenden Komplexe sich wie Pseudoatome ver- 
lialten, die den Atomen der im period. System um a Gruppen rechts von ihnen 
stehenden Elemente Shnlich sind. D ie Ahnlichkeit der Pseudoatome mit den Ele- 
menten bezieht sich nicht nur auf die der „Feldwirkung11 sondern bei gleicher 
Elektronenzahl auch auf die Ahnlichkeit der absol. GroBe. Yf. sucht aus StoB- 
ionisationsmessungen die Dissoziationsarbeiten von 0.t (216 k cal/Moi.) u. N2 (366) 
zu berechnen u. schlieBt weiter auf unbekannte Dissoziationsarbeiten niclitpolarer 
Moll. Es lassen sich die wahren Durchmesser einfaclier Kichtmctallhydride be
rechnen. D iese W er te im Zusammenbang mit den yorhandenen Daten iiber Kern- 
ąbstiinde u. den Gang der Dissoziationsarbeiten gestatten es, Molekulbilder ein- 
facher organ. Verbb. zu entwerfen. die ein wenig iiber die Tetraedermodelle hinaus- 
gehen u. die den wahren GroBenyerhSltnissen u. den physikal. Eigenschaften 
Rechnung zu tragen yersuchen. (Ztschr. f. Elektroehem. 31. 474—80. 1925. Wttrz- 
burg, Uniy.) U lm ann.
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G-. Ą ntonow , Die Thcorie der molekularni Wechsclwirbmg im fliissigen Zusłand. 
Dic AuffasSung, daB sich dic F il. in ilirem molekularen Aufbau grundsiitzlich vom 
Gaszuatand unter3cheiden, d. h. gegenuber ilirem „Diimpfen“ sSmtlich assoziiert 
sind , hat allmiihlich aa Boden gewonnen u. wird melir oder weniger aus- 
drucklich u. a. von J ea n s  u. W . H. B ra gg  yertreten. W enn letzterer ais letzte 
Einheit des Krystalls einen Komples von mehreren Moll. annimmt, im Gaszustand 
aber die Stoffe monomolekular gefunden werden, so muB im Temp.-Gebiete zwischen 
krit. Temp. u. F. irgendwo Assoziation auftreten u. dies sollte in irgendwelclien, 
wenu nicht allen Eigenscliaften zum Ausdruck kommen. Vf. bat 4 Eigenschaften  
bei Ifcxamcthylen, Athylacetat u. n-Propylalkohol untersucht unter Benutzung vor- 
handeuer Dateu. Es sind: die Differenz der D .D. von fl. u. gasformigem Stofi’, 
latente Verdampfungswiirme, OberflSchenspannuug u. Viscositiit. D ie Temp.-Ab- 
hiingigkeitslturyen dieser Eigenschaften, vom krit. Punkt abwiirts betrachtet, zeigen 
UnrcgelmaBigkciten, die sich ais Selinittpunkte einzelner Kuryeniiste deuten lassen. 
Dies tritt besonders deutlieh licryor bei der Abhiingigkeit der VerdampfungswSrmc 
von der Temp. D ie Schnittpunkte fiir die yerscbiedenen Eigenschaften liegen  
zwanglos sehr nahc bei denselben Tem pp., was auch ein Argument dafiir bietet, 
daB es sich nicht um Zufiilligkeiten handelt. D ie einzelnen Kuryeniiste werden 
durch Exponentialformeln dargestellt, die sich nur durch die Konstanten unter- 
scheiden. Vf. achlieBt ans diesen Befunden, daB die Assoziation stufenweise vom 
krit. Punkt abwiirts erfolgt. D ie Konstanten der, einzelnen Kuryen weisen gewisse  
RegelmiiBigkeiten — Ab- oder Zunalime —  mit Entfernung vom krit. Punkt auf 
bei den im bishcrigen Sinne ais „normal“ zu bezeichnenden Fil. cyclo-Hexan u. 
Athylacetat. Beim „assoziierten" Propylalkohol ist ihr Verh. unregelmiiBig, indem 
selbst Vorzeichenweehsel auftreten. (Philos. Magazine [6] 50 . 265—89. 1925.) K y.

E u gen e  C. B in ghatn , Bildsamkeit. Vf. diskutiert den Begriff der Bildsamkeit. 
Fiir die esperimentelle Erfassung dieser GroBe kSme die Best. zweier Eigenschaften  
der Materie, d ie Beweglichkeit u. der W ert der Naehgiebigkeit, in Betracht. Ferner 
wird yersucht die fiir die Technik wichtigen Begriffe, wie Hiirte, Zugfestigkeit, 
Duktilitat, Elastizitiit u. Konsistenz besser zu definieren u. dadurch ihre Best. zu 

■ erleichtern. (Journ. Physical Chem. 29. 1201—04. 1925. Lafayette Coli.) H a ase .

E d w in  H . H a ll, Die vier Utnwandlungse/fekte w id  ihre Beziehungen in gewisscn 
Metallen. Vf. behandelt die Beziehungen der H a l l - ,  E t t in g s h a u s e n - ,  N e r n s t - 
u. LEDUC-Effekte zueinander in den Metallen Cu, Au, Ag, Al, B i, N i, Pd, Fe, Zn, 
Co. (Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 416—22, 1925. Washington.) LO d e r .

H . S irk , D ie Druckablićingigkeit der atomaren Sclmingungsfrequenzen bei elemen- 
tttren Festkorpcrn. Vf. berechnet die relatiye Druckiinderung der atomaren Schwiu- 
gungsfreąuenz v  liings der Sclimelzkurye zuniichst nach der von G r Un e is e n  (Ann. 
der Physik [4] 39. 258; C. 1912. II. 1600) gegebenen Theorie des festen Zustandes. 
Zweitens wird dieselbe GroBe auf Grund der von L in d e m a n n  ehtwickelten Vor- 
stellurig iiber den Schmelzvorgang abgeleitet. D ic allgemeinen Fórineln werden 
am Beispiel des Bleis durchgerechnet. Trotzdem die Ableitungen mit einer Beihe 
von Niiberungsannahmen operieren, zeigt sich , daB die nach den zwei ganz ver- 
schiedenen Methoden berechnete Druckabhiingigkeit der Freąuenz von derselben 
GroBenordnung ist, docli ist der nach L in d e m a n n  berechnete W ert mehr ais 2,5-mal 
groBęr ais der nach G r On e is e n . (Ztschr. f. Physik 33. 894—900. 1925.) S t e in e r .

T heodore W illia m  R icharda und H arris M arsh a ll C h ad w ell, D ie Dichteń 
und Kompressibilitdten einiger organiselier Fliissigkeiten und Losungen und die Poly- 
merisaiion bon Wasser. Vff. bestimmen die D .D . u. Komprcssibilitiiten von den 
Substanzen Urethan, A ., A . u. Methylacetat im gleichen Losungsm. W . u. anderer- 
seits von Urethan in den Losungsmm. W ., A ., A. u. Bzl. von der Konz. Nuli bis
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zur gcsiitt. Lsg. D ie D.D. wurden mit dem Ostwaldschen Pyknometer bestimmt, die 
Wfigungen wurden gegen ein Standardgegengewiclit (vgl. E ic u a k d s , Journ. Americ. 
Cliem. Soc. 22. 144 [1900]) ausgefuhrt, wobei die Vakuumkorrektur ein fur allemal 
auf das leere Pyknometer angebraclit ist. Aus den D.D. wurde die Kontraktion 
der Lsg. berechnet. Beim A uf losen von Urethan in W ., dereń Kompressibilitaten 
annabernd gleicli sind, sollte keine Vol.-Anderung eintreten. D ie beobaclitete Kon
traktion wird auf die Depolarisation des W . zuriickgefiilirt, was eine Vol.-Ver- 
minderung bcwirkt, da das komplexere W.-Molekul ein grofleres YoL einnimmt ais 
das einfaclie. D ie Lagen der Koutraktion-Konz.-Kurven zueinander liiBt sieli nicht 
aus den yerschiedenen Affinitiiten’, die sieli aus den Loslichkeiten ergeben, erkliiren. 
A. wird im allgemeinen ais starle assoziiert angenommen, aber walirscheinlich hat 
das Polymere im Gegensatz zu W . ein kleineres Yol. ais das nicht assoziierte Mol. 
A. besitzt ungefithr dieselbe Kompressibilit&t wie Methylacetat, aber die Kontraktion 
der Lsg. in W . ist kleiner ais die der ebenso konz. Methylacetatlsg. Aus der Diffe- 
renz der Kurven kann auf die Stiirke der Assoziation des A. gesclilossen werden. 
Beim Losen von Uretban in Bzl. tritt elier eine geringe Vol.-VergroBerung alsVer- 
minderung ein. D ie Yol.-Anderung beim Losen von Urethan in W . ist mehr ais 
2-mal so groC wie in A ., obgleieh zwiselien den Kompressibilitaten die entgegen- 
gesetzte Bezieliung besteht. Aus den Ergebnissen fo lgt, da£S die Kontraktion, 
welclie beim Losen zweier Fil. ineinander auftritt, u. damit aueli die resultierende
D. der Lsg. abhSngig ist von den gegenseitigen koli8siven Affinitiiten, den Ande- 
rungen im Molekularzustand u. den Kompressibilitaten der betreffenden Substanzen. 
Die Kompressibilitaten der Lsgg. liSngen ebenfalls vom Molekularzustand u. der 
AffinitSt zwiselien Losungsm. u. gel. Korper ab. Trotz der groBen Kompressibilitfit 
von A. wie yon Methylacetat vermindert die Lsg. kleiner Mengen dieser Substanzen 
in W. die KompressibilitSt der FI., was durch die Depolarisation des W . u. die 
Affinitiit erklart wird. D ie KompressibilitSt von 0,5-mol. Lsgg. von A., Methyl- 
aeetąt u. Urethan in W . ist ungefithr 3°/o kleiner ais die des reinen W . Diese 
GroBe wird durch die spezif. Kompressibilitaten u. inneren Drueke der gel. Stoffe 
beeinfluBt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2283—302. 1925. Cambridge [Mass.], 
I I a r v a r d  Univ.) J o s e p h y .

P. W . B rid gm an , D ie Kom pressibiliłat einiger kiinslUcher und natiirlicher 
Gla.8er. D ie Kompressibilitat kiinstlicher Gliiser wiichst mit steigendem Druck u. 
zwar liangt die Zunahme mit dem Gehalt an S i0 2 insofern zusammen, ais quarz- 
reiches Glas diese Abnormalitat am starksten zeigt. In der Formel A  V/V0 =  
a p  -)- b p 2 erhalt b ein positives Yorzeichen. Quarzfreie Glaser zeigen diese A b
normalitat nicht. NatUrliche Glaser, w ie Obsidian, Peclistein usw. geben wegen 
ilires Gehalts an W. u. Krystallen kein einwandfreies Bild. (Amer. Journ. Science, 
S il l im a n  [5] 10. 359—67. 1925. Cambridge, Mass. Univ.) E n s z l in .

G erm aine C auąuil, Unłersuchwig iiber die Viscositat und Oberfl&chenspannung 
wćihrend der Yeresterung. Vf. untersuclit die Anderung der Viscositat u. Ober- 
flachenspannung bei der Yeresterung sehr yiscoser Alkohole mit Eg. D ie Rk. ver- 
lie f bei 95°, die Messungen wurden bei 20° vorgenommen. Yerwendet wurden

Eg. und V y

cyc lo -H ex a n o l................................................. —0,000 405 1-0,0305
o-Methylcyclohexanol . . . . . . . . -0 ,0 0 0  395 -0,0146
o-A thylcycloliexanol....................................... —0,000 130 -0,0095
m-Methylcyclohexanol. . . . . ■ . . . —0,000 401 -0,0185
p-M ethylcyclohexanol...................................... —0,000 312 -0,140
3,4-Dimethylcyclohexa.7it)l........................... —0,000 251 [-0,0145
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iiąuimolekulęro Gemische von Alkohol u. Eg. Dic Viscositiit u. OberflSchenspannung 
zur Zeit t der Rk. laBt sich nach demselbcn Scliema berechnen: ?/, =  •?/<, -f- B x ,  
bezw. ~/t =  y 0 -{- B x ,  worin x  die %% verestcrter Siiurc u. B  eiue fiir jeden  
Alkohol ermittelte Konstantę bedoutot. Aus den Viscosit!itsmessungen ergibt sich 
B  stets negatiy, aus den Bestst. der Oberfliichenspaunung positiv. Es wurdcu 
die iu der Tabelle augegebenen Wcrte gefunden. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 
181. 114—16. 1925.) O h le .

F r ied r ich  R in iie , Zur Sammelkrystallisalion natiirlicher Salze. Yor kurzem 
wurde vom Vf. iiber Sammelkrystallisation beriehtet (Ztsclir. f. Krystallogr. 61. 
389; C. 1925. IE 1005) u. vermutet, daB pulverisiertes Steinsalz u. Sylvin aucli bei 
niedrigeren Tempp. ais 350° rekrystallisieren. Es gelang nun, dieseu Effekt beim 
Steinsalz bei 100° in 45 Stdn., bei 50° in 200 Stdn. u. beim Sylyin bei Zimmertemp. 
nach 250 Stdn. zu beobachten. (Ztsclir. f. Krystallogr. 62. 150—51. 1925. Leipzig, 
Univ.) E n sz lin .

P. P. VOTl W e i m a r n Zur Erkenntnis der Struktur der wahren Losungen und 
der N atur der sich in diesen Losungen vulłziehenden Umwandlungen. Kurze Mitteilung. 
Nach Vf. ist die Farbiinderung in wahren Lsgg. bedingt durch die Anderung der 
Werte des IntensitUtsfaktors der Vol.-Energie des Mol., welclie durch yerschiedene. 
Energiearten hervorgebraeht werden kann. Es gibt einen vollen Parallelismus 
zwischen den Farbungen der dispersoiden Lsgg. der Chloride von Cu, Ni, Co, Ee 
u. Cr, dereń Hydrate u. Chlorhydrate in aromat. KW-stoften u. den Fiirbungen 
wahrer Lsgg. derselben Verbb. Vf. folgert aus seincn U nterss., daB walire Lsgg. 
zweifellos eine kornige Struktur besitzen. Das Verh. der Oleatlsgg. der Schwer- 
metalle iu aromat. KW-stoffen gegen ErwSrmung zeigt, daB sich liier Prozesse ab- 
spielen, die der Hydrolyse analog sind. Vf. diskutiert die Griinde fiir die Loslicli- 
keit resp. Unloslichkeit der Stoffe (vgl. Kolloid-Ztschr. 12. 298; C. 1913. II. 1538), 
welcher Vorgang in z w ci Phasen, in eine chem. u. eine mechan. zu zerlegen ist. 
Das Losen vou oleinsaurem Na in Cumol u. Cymol liiBt deutlich das Vorliergehen 
eines chem. Prozesses, Quellung (Adsorption u. Solvation) vor einem mechan. der 
Dispergation erkennen. (Kolloid-Ztschr. 37. 230—34. 1925. Osaka.) U lm ann.

Jam es K en d a ll und C harles H ow ard  S loan , Die Loslichkeit schwer loslicher 
Chloride in konzentrierten Chloridlosungen. (Vgl. K e n d a l l ,  D a v id so n  u. A d le r ,  
Journ. Americ. Chem. Soc. 43. 1481; C. 1922. I. 907.) Vff. bestimmen die Los- 
lichkeitskurven von Ag Cl iu wss. Lsgg. von NaCl, L i Cl u. MgCl^ u. von Pb Cl, in 
wss. Lsgg. von irCl, IACl, N II fil, NaCl, KCl, MgClit CaCl2, Sr Cl,, B a Cl, u. l ig  Cl, 
bei 25" u. bestatigen die sclion friiher (1. c.) gemachte Voraussage, daB die Loslichkeit 
von AgCl in einem 2. Chlorid MCI um so groBer ist, um so elektropositiver M ist; 
wobei yorausgesetzt wird, daB die Bestandigkcit der Additionsverbb. abliangig ist 
von der Differenz der Elektroaffinitat der Radikale M„ M2 ilirer Komponenten. 
Diese-Voraussetzung wurde bereits durch F obbes (Journ. Americ. Chem. Soc. 33. 
1937; C. 1912. I. 1095) bestiitigt. Das experimeutelle Yerf. der Vff. ist im wesent- 
lichen mit dem von F o u b e s  ident., u. die Ergebnisse im AgCl-System stiiiimen in 
beiden Unterss. uberein. Im PbCl2-System besteht die feste Phase im allgemeinen 
aus einem Doppelsalz, folgendc Doppelsalze konnten isoliert werden: L iC l-2PbC l2, 
NH.C1-2PbCl.j, NaCl-2PbCl2, K C l-2PbC l2, KCl-PbCl2, M gC lj-PbC l^eH .O , CaCL,. 
P bC lj-eiljO , SrCl2-PbCl2, BaCl2-PbCl2, HgCl2-PbCl2. Bei den niedrigsten Konzz. 
der Salze vom Typus MCI wSchst die Loslichkeit von PbCl2 in der Reihenfolge 
H N a K oder N H , <  L i, welches aucli die Reihenfolge der Elektroden- 
potentialdifferenzen ist. Bei den hochsten Konzz. ist die Reihenfolge indessen 
H < [ NH4 K N a <C Li. Fiir die Erdalkalien in hochster Konz. wfichst die 
Lbslichkeit von PbCl2 in der Reihenfolge Mg Ca Sr Ba, was wieder der
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Reilienfolge der Elektrodenpotentialdifterenzen entspricht. Das Auftreten der Doppel- 
salze beeinfluBt dic Losliehkeit nur so wenig, daB die Ordnung nacli den Elek- 
trodenpotentialen erhalten bleibt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2306— 17. 1925. 
New York [N Y.], Columbia Univ.) J o s e p h y .

G. T. K ohm an und D. H. A ndrew s, Loslichkeitsbeziehungen in  isomeren orga- 
nisćhen Verbindungen. Y . Die Konstruktion des idealen ternaren Loslichkeits- 
diagramms, und seine Anwendung in  der Analyse. (IV. vgl. S. 7.) Vff'. benutzen 
ihre in fruheren Arbeiten gewonneneh Ergebnisse um die Loslichkeitsbeziehungen  
iaomerer organ. Yerbb. graph. darzustellen u. zu intcrpretieren, u. zwar fiir ideale 
oder faat ideale Systeme. Vff. weisen auf die Niitzlichkeit solcher Diagramme fur 
die Analyse von Misehungen solcher Substanzen hin. (Journ. Physical Chem. 29. 
1317—24. 1925. YALE-Univ.) H a a se .

D a lz ie l L le w e lly n  H am m ick  und Joh n  A lexan d er  C urrie, D as System  
N atriu>nsulfit-N atrium hjdroxyd-W asser. Vff. untersuchen die Gleichgewichte im 
System Na~2S 03-N a0IL  — W . bei 0,15, 20, 25 u. 32°. Bei 0,15° treten N a2S 0 3- 
7HoO, Na2S 0 3 u. N aO II-411,0, bei 20 u. 25° N a ,S 0 3-7H 20 , Na.,S03 u. NaO H -H sO, 
bei 32° nur N 2S 0 0 u. NaOH-ILO ais Bodenkorper auf. D ie abweichenden An- 
gaben der Literatur iiber den Umwandlungspunkt des Na2S 0 3-71Ia0  sind wabr- 
scbeinlich dadurch zu erkliireu, da8 NasS 0 0 in mehreren metastabilen Modifikationen 
auftritt. (Journ. Chem. Soc. London 127. 1623—28. 1925. Oxford, D y so n  P e b r in s  
Lab.) K r o g e r .

L io n e l E e lix  G ilb ert, D as System Chromtrio-xyd-Borsdure-Wasser. Analyse 
der fi. Phase u. des Bodeukorpers im System CrOs-B(OH)3-W . bei 25 u. 45° ergibt, 
daB ais Bodenkorper nur B(OII)a auftritt u. die Zuruckdriingung seiner Loslichkeit 
durcli Chromsiiure liauptsiichlicli durcli das gemeinschaftliełie H‘ bewirkt wird. 
(Journ. Chem. Soe. London 127. 1541—42. 1925. London, Univ.) K r Dg e r .

F. S a e fte l und G-. Sachs, Festigkeitseigęnschaften und Struktur einiger begrenzter 
Mischkrystallreihen, Untersiichungen an den silberreichen festen Losungen der Systeme 
Ag-Mg, A g-A l, Ag-Sb, Ag-Sn, Ag-Zn, Ag-Cd und Ag-Mn. Vff. haben binare A g- 
reiche Misehkrystalle auf ihre mechan. u. Struktureigenscliaften untersuebt. Ais 
Zusiitze wurden Jlg, Al, Sb, Sn, Zu, Cd u. Mn gewahlt. Die Legierungen wurden 
kalt verformt u. ihre HSrte in Abliiingigkeit vou der Glubtemp. gesetzt. Es wurde 
festgestellt, daB der Temperaturbereieli, in dem dic Beseiiigung der Kaltverformung 
moglich ist, dureli obige Zusiitze verkleiuert wird. Diese erhohen die Eekrystalli- 
sationstemp. u. setzen teilweise die Temp. bei beginnender Kornyergroberung herab.

Reines A g erweicht nacli starken Kaltverformuugen schon bei 100°. — A uf 
Grund von Schliffbildern u. der Festigkeitseigenschaften wurde beziiglich der 
biniireu Diagramme folgendes festgestellt: Im System Ag-Mg reiclit das Ag-reiclie 
Mischkrystallgebiet. bis zur Verb. MgAg. Im System Ag-Al liegt die Sattigungs- 
grenze bei gewohnlieher Temp. zwisehen 5,2 u. 5,7 Gewichts-% Al, im System  
Ag-Zn bis mindestens 20,4% Zn. — Ahnliebkeiten im Diagramm weisen aucli auf 
Ahnlichkeiten der mecban. Eigenschaften hin. Z. B. ist die hartende Wrkg. einer 
bestimmten Zusatzmenge um so groBer, je  stiirker dieAnderung des F. u. je breiter 
das Schmelzintervall ist. Innerhalb der Mischkrystallgrenze bewirken obige Zusiitze 
eine Erhohung des Verformungswiderstandes, besonders der Hartę, eine Verminde- 
rung der FormSnderungsfahigkeit, eine nur geringe Anderung des Trennungs- 
widerstandes u. der Festigkeit u. hiiufig eine Erhohung der Dehnung. (Ztschr. f. 
Metallkunde 17. 155—61. 258—64. 294—98. 1925. Berlin.) ' L O d e r .

K ótaró H on d a  und T oyozó I s h ig a k i,  Uber das Gesetz der Schmelzpunkts- 
eniiedrigung von Metallegicrungm. Vff. haben eine Reihe binarer Legierungen be- 
ziiglich der Erniedrigung des F. der reinen Metalle untersucht. Bei geringen
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Konzz. dca,gel. Metalles ist die F.-Erniedriguug des losenden Metalles der Konz. 
proportional. Im iibrigen gilt die Formel von P l a n c k -V a n ’t  H o f f :

m K

Die Unterss. erstreckten sich auf die Systcme B i-P b, B i-Z n , Cd-Ag, Cd-Hg, 
Pb-Cd, Pb-Ilg, Pb-Sn, Sti-Bi, Sn-Cd, Zn-Ag, Zri-Al, Cu-Ni; Cu-Sn, Cu-Śb, Cu-Zn. 
(The science reports of tke Tolióku imp. univ. 14. 219—33. Sendai [Japan].) L O d e r .

E llw o o d  H en d r ick , K atalyse, ein neuer Faktor in  der Industrie. Kurze, zu- 
sammenfassende Darst. iiber die Art u. die Eigenscliaften der verscliiedenen ICata- 
lysatoren, sowie dereń groBe Bedeutung in der Herst. chem. anorgan. u. organ. 
Prtiparate. (Jonrn. Chem, Education 2. 631—39. 1925. Colombia Univ., New- 
York.) H a a se .

C y r ilN o r m a n  H in sh e lw o o d  und Charles R oss P r ich a rd , D ie Reaktion 
zwischen Kolilendioocyd und W asserstoff an ciner Wolframoberflache. (Vgl. Journ. 
Chem. Soe. London 127. 806; C. 1925. I. 2056.) Yff. untersuclien die irreversible 
Rk. II,£ -f- C02 =  HjO CO an einer W- Oberfliiche bei 1180°, indem das ge- 
bildete W . dauernd durch H.^SO., entfcrnt wird. B ei konstantom C 02- bczw. Hs- 
Druck steigt die Keaktionsgeschwindigkeit zunS,eht mit wachsendem H ,-, bezw. C 02- 
Druck, wird aber allmfihlich konstant. Vff. selien darin eine BesUitigung ihrer 
friiher vertretenen Auffassung, daB die reagioreuden Gasc nicht auf der ganzen 
Katalysatoroberflache, sondern nur an gewissen, fur beide Gase yerschiedenen akt. 
Zentren unabliiingig voneinander adsórbiert werden u. Kk. eintritt, wenn Adsorption 
von C 02- u. H2-Moll. an benachbarten Punkten stattgefunden hat. Fiir den Brucli- 
teil O der von den Zentren eingenommenen Oberflache werden die Werte

=  [H .J / (57 [Ha]) u . CCOa =  [COa]/(5  -f- [C 02]) bereclinet; die beobachteten
Reaktionsgeschwindigkeiten sind dem Prod. • <7C0j proportional. Der Tempe- 
raturkoeffizient der Rk. zwischen 950 u. 1300° wird bestimmt u. daraus die Akti- 
vierungswarme zu 30000 cal/Moi. berechnet. (Journ. Chem. Soc. London 127. 1546 
bis 1552. 1925.) K r Og e r .

C yril N orm an H in sh e lw o o d  und Charles R oss P r ich ard , D ie Beziehungen 
zwischeii homogenen und katalytischen Rcaktionen. D ie katalytische Zerselzung von 
Jodwassersto/T an einer Goldoberfłache. D ie katalyt. Zers. von IL I  an einer erhitzten 
ylti-Oberfluche zwischen 500 u. 800° wird durch die Ggw. von 1I2 nicht beeinflulit 
u. ist vom HJ-Druck nahezu unabhiingig, also von der Ordnung Nuli. Da sich 
somit die IIJ-Adsorption auf der Katalysatoroberflache mit der Temp. nicht iindert, 
kann die aus dem Temperaturkoeffizienten berechnete Aktivierungswarme von 
25 000 cal/Moi. ohne weitercs mit derjenigen der homogenen HJ-Zers. (44000 cal) 
yerglichen werden. Vff. weisen auf die Analogie mit der Zers. von NIT, u. NaO 
hin (H in s h e l w o o d  u . B u r k , Journ. Chem. Soc. London 127. 1L05; C. 1925. II. 
881), .indem die homogenen Rkk. steits bimolekular, die heterogcnen monomolekular 
verlaufen u. die Aktiyierungswiirmen sich annShernd w ie  2 : 1 verlialten. Au wirkt 
rein katalyt.; eine Umsetzung mit J2 tritt unter den Versuchsbedingungen nicht ein. 
(Journ. Chem. Soc. London 127. 1552—59. 1925. Osford, Balliol Coli. and Trinity 
Coli.) K r o g e r .

J. N . B ron sted  und H ans C. Duus, D ie Nitramidkatalyse der einfachen N H t - 
Basen. Nitramidkatalylisclie Studicn. II. D a sich bei friiheren Unterss. (Ztschr. 
f. physik. Cli. 108. 185; C. 1924. I. 2081) gezeigt hatte, daB die katalytische Zers. 
des Nitram ids mit der Stiirkekonstante der katalysierenden Base korrespondiert, 
untersuchen Vff. źinilin, o-, m- u. p-Toluidm , o-, m- u. p-Chlor anilin, auf ihre Basen- 
konstanten. An Hand von theoret. Uberlegungen zeigt sich , daB das Massen- 
wirkungsgesetz auf den betreffenden Gleichgewichtstypug anwendbar ist. Es ist
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K u  fiir Anilin gleicli -------------. Hicraus wird abgeleitet, daB die Messung der
CA.nCll +

[II] fur die Best. der Koustanten geniigt. Diese wird nach 2 Metlioden dureli- 
gefiilirt, nacli einer elektrometr. u. einer katalyt., bei welcher die Zers. des Diazo- 
essigesters zur Ermittelung der [II‘] dient. D ie nacli beiden Metlioden erlialteneu 
W erte stehen mit Ausnalime des o-Cliloranilins7sowolil untereinander ais aueh mit 
den Resultaten anderer Autoren in gutem Einklang. — Zum Studium der N itram id- 
kataJi/se wird die Gescliwindikeit der N 20-Entw. in einem Anilin-Anilinsalz- (bezw. 
Toluidin- usw.)Gemisch, das Nitramid enthiilt, gemessen. D ie Versuchsergebnisse 
zeigen, daB die Nitramidkatalyse mit zunehmender Starkę der katalysicrcnden Basc 
stetig zunimmt. D ie Bezieliung zwiselien beiden GroBen wird in Form einer linc- 
aren Gleichung dargestellt. In grapli. Darst. zeigt die Basenkatalysc fast deuselben 
Verlauf w ie die Anionenkatalyse (1. c.). In der Diskussion werden die W rkgg. des 
Anilinium- u. des Azetations miteinander vergliehen, u. es wird darauf liingewiesen, 
daB die katalytiselien Vorgiinge durch Sfiuren- u. Basemnolekiile u. nicht durch 
dic Wirksamkeit der H- u. OH-Ionen verursacht werden. (Ztschr. f. physik. Ch. 
117. 299—311. 1925. Kopenhagen.) H a n tk e .

A. W . G au ger, Dumie Fihne von P latin  und Nickel und ihre katalyiisehe Akti- 
ińtcit. Vf. untersueht die katalyt. Aktiyitiit diinner Hiiutchen von P t u. N i in bezug 
auf dic Itk. C2H4 -f- IIS — ->- C.2II0. Sowohl das Gasgemisch, ais aueh die Kataly- 
satoren waren yollstSndig frei yon 0 2. Der Ni-Katalysator wurde folgendermaBeu 
dargestellt: Ein W-Dralit wurde mit N i elektroplattiert, der Elektrolyt bestand aus 
N iS 04, N aF u. BorsSure, eine Elektrodę aus Kahlbaumschem Ni. Der Dralit wurde 
dann sofort in ein GlasgefaB gesiegelt, das mit einem anderen GlasgefiiB verbunden 
war, das Pyrexglaswolle entliielt. Der App. wurde ausgegliiht u. 72 Stdn. lang bei 
450° evakuiert. Das obere Rohr, das den Dralit entliielt, wurde auf ttber 100° ge- 
halten, das untere GefaB, das die Glaswolle cnthielt, wurde in fl. Luft getaucht. 
Ein starker Stroni wurde durch den Dralit gescliickt, das N i verdampfte u. wurde 
auf der Glaswolle niedergeschlagen. Das GefiiB wurde dann von dem oberen Teil 
abgeschmolzen u. gleich ais ReaktionsgefaB benutzt. B is zu 200° reagierten C2II_, 
u. H2 bei Ggw. dieses Katalysators nicht miteinander, aueh bei Ggw. von l °/0 0 2 
u. einigen °/o W .-Dampf trat keine Rk. ein. Aueh mit einem analog dargestellten 
P t:Katalysator waren die Ergebnisse negativ. Vf. ist der Ansielit, daB die AktivitSt 
eines Katalysators niclit so sehr von der GroBe seiner Oberflache ais von seiner 
Darst. u. damit vou der Elektronenanordnung in den Atomen abhangt. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 47. 2278—82. 1925. Berkeley [Cal.], Univ.) J o s e p h y .

A. W . G auger, Der W iderstand von Platinfilmen in Gegenwart iton Wassersloff'. 
W enn man anniinmt, daB Valenzelektronen ident. sind mit den freien Elektronen, 
welche yermutlich den Strom bei der metali. Leitfiihigkeit trausportieren, dann 
niuBten durch Adsorption eines Gases durch ein Metali, wobei Elektronenpaare 
gleichzeitig den Gasmolckiilen u. der metali. Oberflache angehoren, die elektr. Eigen
schaften des Mctalls beeintiuBt werden. Diese Frage wird vom Vf. an diinnen Pt- 
Hautchen (vgl. yorst. Ref.) gepriift, die durch therm. Verdampfung des Pt u. Kon- 
densation auf Glaswolle im Vakuum dargestellt wurden. Die Widerstandsmessungen 
wurden bei 18° ausgefuhrt. In 2 Verss. schcint Hs den Widerstand der Filme zu 
erhohen. Der Widerstand der Pt-Filme nimmt mit der Zeit ab, der Temp.- 
Koeffizieut ist dem des gewohnlichen Metalls entgegengesetzt. Vf. erkliirt dieses 
Yerh. dadurcli, daB diese diinnen Filme nicht homogeu sind, sondern aus yielen 
kleinen Metallaggregaten bestehen. ErwSrmen beschleunigt dic Bewegung der 
Molekule u. yergroBert die Anzalil der Kontakte u. bcwirkt somit Abnahme des
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Widerstandęs statt der iiblichen Zunahme. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2323 
bis 2325. 1925., Berkeley [Cal.], Univ.) J o s e p h y .

F ritż  Z etzsche und O lga A rnd , Der Einflu/t von Phosphoroxychlorid a u f die 
katalytische Heduktion der Saurećhloride. Aus einer Reihe systcmat. Verss. uber 
die katalyt. Red. von Benzoylcldorid, Zimtsaure u. Nitrobenzol in X ylol (-f- Pd- 
Kieselgur) in Ggw. von POCl3 u. aus dem Yergleich derselben mit den friiheren 
Verss. (vgl. R osenm und u . Z e tz sc h e , Ber. Dtsch. Cliem. Ges. 51. 585. 54. 643; 
C. 1918. I. 1008. 1921. I. 1017) konnten VfF. folgende Schliisse zicben: POCI3 ist 
ein Kontaktgift, das Pd unwirksam maelit fur den katalyt. Ersatz von Halogen 
durch H, die Aulagerung von H u. die Red. der NOa-Gruppe. D ie Wrkg. des 
POCI,, nimmt mit steigender Temp. ab. Zu dieser Giftwrkg. tritt eine sekundarc 
Wrkg., indem durch POCl3 vorhandene Rogulatoren in ihrer Wrkg. verandert odcr 
neue Regulatoren gebildet werden, so daB durch POCL eine Ablcnkung der Rk. 
besonders zu ungunstcu der Aldeliydbilduug bewirkt wird. Diese Ablenkung zeigt 
sich erst naeli Entfernung des POCl3 aus dem katalyt. System. Fur die Darst. von 
Aldehyden miissen daher die Siiurecliloridc frei von POCl3 sein. (IIelv. chim. Acta 
8 . 591— 06. 1925. Bern, Univ.) L in d e n b a u m .

H u gh  S to tt T ay lor  und H aro ld  W ilb er fo rce  C lose, Saurekatalyse bei der 
Lactonbildung. (Vgl. Proc. Royal Soc. London, Serie A , 108. 105; C. 1925. II. 
880.1 Es wird die Schnelligkcit der Lactonbildung aus y-Oxy-n-valeriansaure, 
C6H io0 3, unter dem EinfluB von Siiurekatalyse untersucht, indem dabei abwechselnd 
die Natur u. Konz. der katalyt. wirkenden Siiure, Natur u. Konz. der Neutralsalzc, 
die Temp. von 0—35° u. das Losungsm. yariiert wurde. — Schiitteln der Sfiure 
mit dem Katalysator im Thermostaten fiihrt zur B. von n-Valerolacton. Der End- 
punkt der Rk. wird durch Titration mit Baryt bestimmt. D ie Geschwindigkeits- 
konstante wurde nach der Formel fiir Gleichgewichtsrkk. berechnet. Es zeigte sich, 
daB die Rk.-Geschwindigkeit mit ziwehmender Siturekonz. rascher wiichst ais die 
[H-]. Zusatz- eines Neutralsalzes einer schwachcn Siiure hemmt die Rk.-Geschwindig- 
keit rascher ais dem Sinken der [II'] entspricht. Bei Zusatz eines Salzes einer 
starken Siiure waclist die Rk.-Gesclnvindigkeit, wiihrend die [H-] sinkt. Salze mit 
yerschiedenen Kationen KC1, CaCla, MgCI2 wirken iihnlich, Mg entsprecliend der 
stiirksten Hydratation am stiirksten. — Der Temp.-Koeffizient der Lactonbildung 
liegt sehr nahe dem der Esterbildung (2,61 fiir 10° Temp.-Intervall)' — Der EinfluB 
des Losungsm. wurde an der Lactonbildung der o-[Oxymethyl]-benzoesaure, C8IIa0 3, 
in reinem A. u. A.-W.-Mischungen untersucht. Je geringer der W .-Gehalt, desto 
kleiner ist die Rk.-Geschwindigkeit, so daB sio bei absoluter Trockenheit wahr- 
scheinlich unmeBbar ist. Spuren W . beschleunigeu die Rk.-Geschwindigkeit un- 
gelieuer. In feuchten A.-Lsgg., die IIC1 enthalten, ist die Rk.-Geschwindigkeit bei 
weitem groBer ais in wss. Lsgg. von derselben Saurestiirke. — Die Ergebnisse 
weisen daraufhin, daB die Rk.-Geschwindigkeit weder von der Siiurekonz. noch 
von des Konz. der undissoziierten SSuremolekeln oder der [PI1] abhangig ist, sondern 
daB eine Proportionalitiit zwischen der Rk.-Geschwindigkeit u. der thermodynam. 
Aktivitat der H'-Ionen besteht. (Journ. Physical Chem. 29. 1085—98. 1925. Prince
ton, New Jersey.) L a sc h .

K. W . R,osenm und und A. J o ith e , Uber Aluminiwnori/d ais Kondensations- 
miłłel w id  die Eolle von Tragersubstanzen. bei der K atalyse. VfF. untersuchten die 
Wirksiimkeit des A120 3 ais Kondensationsmittel in fl. Medien bei relatiy niedrigen 
Tempp. an der B. vou Amin aus Alkohol u. N H 3-Gas, die nach S a b a t i e r  u . M a i lh e  
(C. r. d. 1’Aead. des sciences 150. 823; C. 1 9 1 0 .1. 1921) in der Gasphase bei Ggw. 
von Metalloxyden bei 300—350° vor sich geht. — Nach Yerss. der Vff. kondensiert 
sich Benzylalkohol mit NII^-Gas bei Ggw. von A120 8 unter Austritt von W ., wenn 
mau die Komponenten in einem hoher sd. Losungsin. (Nitrobenzol, Tetralin) erhitzt.
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Beim allmiihlichen Erhitzen des in der Kiilte angesetzten Reaktionsgemisches von 
170° bis zum Kp. des Losungsm. erhiilt man eine 71°/oige Ausbeute an Basen, u. 
zwar mit dem Verliiiltnis 2 :1 von Benzylamin zu Dibenzyl- u. Tribenzylamin. Ferner 
wurde Benzylalkohol mit Anilin  kondensiert; die Ausbeute betrug 81% an N -Benzyl- 
anilin. — T h 0 .2 oder T i0 2 anstelle von A L 03 wirken ebenfalls kondensierend, 
jedoeh entsteht aus Benzylalkohol u. NH:) ais Hauptprod. Benzylatlier.

Vff. benutzen die obigen auf A120 3 bcziiglichen Ergebnisse zur Erklfirung der 
forderndcn Wrkg. des A120 3 a is  T r iig e r s u b s ta n z  bei katalyt. Rkk. Am Beispiel 
der Red. des Borneols zu i-Camphan (vgl. I p a t ie w , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45. 
3205; C. 1913. I. 157) mit NiO ais Katalysator u. A120 3 ais Triigersubstanz wird 
die Rk. durch Annahme der intermediaren B. ciner Komplexverb. aus Katalysator, 
Triigersubstanz u. reagierenden Stoften erklSrt: das ALO:i hat dabei eine doppelte 
Wrkg., indem es durch Adsorption das Borueol an den Katalysator heranbringt u. 
dann aus dem eutstchenden labilen Komplex W . abspaltet. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 58. 2054—58. 1925. Berlin, Pharmazeut. Inst. d. Univ.) R. Sc h m id t .

W illia m  W a lk er  R u sse ll und H u gh  S to tt T a y lo r , D ie fórdem de Wirkung 
des Thorinms a u f Nickelkatalysatoren. D ie B. von CHt u. H^O aus C 03 u. H , ist 
eine Oberflachenrk. besonders bei niedrigen Tempp. D ie Rk. wird einerseits von 
der Adsorptionskraft der reagierenden Stóffe u. der die Rk. katalysierenden Ober- 
fliiche beeinfluBt. — Vf. weist auf den Meclianismus des ATi-Katalysators hin. Nach 
Ansicht des Vfs. beruht die Wrkg. dieses Katalysators einzig u. allein auf der 
Ggw. uiigcsiitt. Ni-Atome; man kann eine groCere Anzahl von ihnen erhalten, 
wenn man die Red. bei moglichst niederer Temp. vornimmt. Besser aber gelingt 
die Gewinnung u. Erhaltung ungesiitt. N i-Atom e, wenn dem Ni-Katalysator 
Thońttm  zugesetzt wird. Durch B. von Ni-Th-Verbb. entstelien Zwisclienraume, 
die ciner Vereinigung der Ni-Atome entgegenwirken. Th-Zusatz bewirkt auch 
eine Vergrofierung der Oberfliiche u. somit eine crhohte Adsorptionsfahigkeit fiir 
die reagierenden Stoffe u. die Rk.-Prodd. (Journ. Physical Chem. 29. 1325—41. 
1925. New Jersey, Princeton-Univ.) H a a se .

A,. Atomstruktur. Radiochem ie. Photo chem ie.

G. P. T hom son, Eine physikalische Beutung von Bolirs stationaren Zustanden. 
Vf. stellt der von d e  B r o g ł ie  (Philos. Magazine [6] 47. 446 [1924]) gegebenen 
Deutung eine andere auf Grund des von J. J. T h o m so n  (Philos. Magazine [6] 47. 
737 [1924]) yorgeschlagenen Modells fur das H-Atom gegeniiber. (Philos. Magazine 
[6] 50. 163—64. 1925. Aberdeen.) K y r o p o u l o s .

W. B ohr, Uber die Wirkung von Atomen bei Sto/ien. (Vgl. K r a m e r s  u . H e is e n - 
b e r g , Ztschr. f. Physik 31. 681; C. 1925. I. 2285). Vf. hebt hervor, daS bei der 
Beschreibung von W echselwrkgg. zwischen Atomsystemen es zwcckmafiig ersclieint, 
eine Unterscheidung einzufuhreu, je nachdem die W echselwrkg. eine gewisse „Rezi- 
prozitat" aufweist oder nicht. Im ersteren Falle liiBt sich im Ralimcn der Quanten- 
theorie eine einheitliche Beschreibung des Resultats in Anlelmung an die Er- 
haltungssatze der klass. Mechanik u. Elektrodynamik durchfuhren. Im anderen 
Palle scheint zurzeit nur eine dualist. Beschreibung moglich, in der die gegen- 
seitigen Rkk. der beteiligten Systeme nur mittels W ahrscheinlichkeitsgesetzen an- 
einander yerknupfc werden u. nach welcher die Erlialtungssiitze zunachst ais statist. 
Gesetze auftreten. Vf. erortert in einer Nachschrift, wie in Anbetracht der Resultate 
yon G e ig e r  u. B o t h e  (Naturwissenschafteu 13. 440; C. 1925. II. 383) die Frage 
der Anwendbarkeit der ErhaltungasUtze in ein neues Licht tritt u. eine Lsg. der 
behandelten Probleme kaum auf dem oben eingeschlagenen W eg erzielt werden 
kann. (Ztschr. f. Physik 34. 142— 57. 1925. Kopenhagen.) Iv. W o l f .
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A d o lf  S m ekal, V  ber „metastationare“ Atom- und Molckulzustande. (Z ta cli r. 
f. P liysik 32: 241; C. 1925. II. 1010 u. S. 306.) Vf. gibt eine prinzipielle Er- 
weiterung der Quantentlieorie im Sinne einer modifizierten „zweiten Planckschen 
Quantentlieorie“ durch Einfuhrung „metastation&rer“ Atom- u. Molekulzustfinde yon 
iiuBerst geringen mittleren Lebensdauern. D ie Aunahme der Existenzmoglichkeit. 
solclier Bewegungszustande tritt fiir „metastationare" Zustfinde an Stelle des ersteu 
Postulates der Bohrschen T heorie; es wird gezeigt, daB die ubrigen Postulatc fur sio 
unyeriindert beibehalten werden kćinnen, bis auf die Nichtanwendbarkeit des Ehren- 
festschen Adiabatenprinzips. Den neueingefUhrten Zustiinden untereinander wie in 
Verb. mit „stationSren" Zustiinden entsprechen sowolil stralilungsbcdingte ais auch 
strahlungslose Obergangsprozesse. (Ztsclir. f. P liysik 34. 81—93.1925. Tiers.) K. W o.

H . B. D orgelo , D ie Lebensdauer der mctastabilen s3- und s6-Zustande des Neons. 
Vf. miBf die Lebensdauer der mctastabilen sx- u. s6-Zustiinde des N e, indem er 
bestimmt, w ie lange eine Absorptionsrohre mit angeregtem N e nacli bereits erfolgter 
Unterbrechung des Anregungsvorganges noch imstande ist, die von einer anderen 
Entladungsrohre ausgesandten Linien 1 s3—2p  u. 1 sa—2p  zu absorbieren. So lange 
diese Linien noch absorbiert werden, so lange sind auch die u. s^-Zustiinde 
vorhanden. D ie Messungen ergeben, daB die Lebensdauer des s6-Zustandes ca. 
'/sio sec, die des s8-Zustandes etwa Yaooo sec hetriigt. (Naturwissenschaften 13. 819. 
1925. Eindhoven, P h il ip s ’ Gluhlampen A.-G.) J o s e p iiy .

H a w k sw o rth  C o llin s, D ie Stm ktur von Magnemim. Aus relativen Voll. u. 
Bildungsw&rmen berechnet Vf. die atomare Zus. des Mg zu N a ll oder Ca. Nach 
dem Geselz der Bildungsw£rmen muB indessen das relat. Atomyol. doppelt so groB 
sein ais das Experiment ergibt. (Chem. N ews 131. 212—15. 1925.) J o s e p h y .

3?. H . L o rin g , D er Vergleich des Atoms m it dem Sonncnsystem und die Ubei-- 
tragung der Bezieliungen a u f einige Eigenscliaften der Elcmente. I. D as Atom und 
das Sonnensystem. (Science N ews 1924. 11—24. 1924.) K e l l e r m a n n .

H . Stam m reicłi, D er Nachiceis der Bildung von Gold axis, Quecksilber. Yortrag. 
Vf. erweitert seine fruheren Veroffentlichungen (vgl. M ie t h e  u. St a m m r e ic u , 
Ztsclir. f. anorg. u. allg. Ch. 140. 368; C. 1925. I. 729) auf den Fali, daB das 
Strom transportierende H g selir fein zerstiiubt oder im Dielektricum kolloidal gel. 
ist. In W . nicht 1. Dielektrica werden abdest., der Ruekstand in HNOa mit einigen 
Tropfen HC1 gel. u. filtriert. D ie Red. erfolgt in ammoniakal. Lsg. bei 40° mit 
Hydrazihsulfat. Nach ofterem W asclien ist das H g durch Zentrifugieren oder 
Trocknen leielit zusammenzubringen, u. wird durch H N 0 3 herausgel. (1. c.), sodaB 
das Au zuriickbleibt. Durch die Red. bleibt das durch Stromiibergang zwischen  
Hg-Pol u. Fremdpol ais Yerunreinigung in das H g gebraclite Cu in Lsg., Fe wird 
ais IIydroxyd mit ausgefallt u. durch Zusatz yon H2SO., zum ^Vaschwasser aus 
dem Ruekstand entfernt. W , das durch Bombardement einer Hg-OberflSclie mit 
Elektronen von der Gluhkathode in das H g gelangt, kann daraus durch Sfhutteln  
mit NaOH unter Luftzutritt entfernt werden. (Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 148. 
93—96. 1925. Berlin, Techn. Hochsch.)- J o s e p h y .

A. P. W eb er , Tlber die Nichtexistenz der Clark-Duanesćhen Sekundarspektren 
bei Verwendung fehlerloser K ry  sta lle .' (Ygl. Ztsehr. f. wiss. Photographie, Photo- 
phys.ik u. Photochemie 23. 149; C. 1925. II. 329.) Vf. untersucht mit einem See- 
manp.schen Schneidenspektrographen das Mo-K-Spektrum unter Verwendung vori 
fehlerlosen Krystallen von K B r, Rubidiumalaun u. Kupfei-lasur. D ie fruheren Be- 
obachtungen von C l a r k  u . D u a n e  (Proc. National Acad. Sc. Washington. 10. 48; 
C. 1924, II. 1742) iiber sekundSre Linienspektren der chem. Elemente der ver- 
wendeten Krystalle selbst konnten in keinem Fali bestfitigt werden. Vielmehr 
wurde in ttbereinstimmung mit der neueren Arbeit yon A r m st r o n g , D u a n e  u .
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H a y ig h u r s t  (Proc. National Acad. -Sc. Washington 11. 218; C. 1925. II. 448) ge- 
funden, daB solche Sekundiirspektren bei felilerfreien Krystallen nicht zu beobachten 
sind. (Ztschr. f. Physik 33. 767—70. 1925. Aachen, Physikal. Inst.) B e c k e r .

G. L in ek  und H. J u n g , Rontgenographische Untcrsuchung des schwarzen (me- 
tallischen) Phospliors. Debye-Scherrerunterss. an Schwarzem P  ergeben dieselbe 
rbomboedr. Krystallstruktur wie bei As, Sb u. Bi. Das Elementarparallelepiped ent- 
hfilt 8 Atonio. D ie Kantenliinge des Rlioiiiboeders betriigt 5,96 JL, der Kanten- 
winkel 60" 47'. D  — 2,699. Der elektr. Widerstand betriigt 30 Ohm. Im Yerlauf 
von 2 Stdn. steigt er auf 60 Ohm an. B ei Stromkommutation stellt sieli sofort 
wieder der A nfangsw ert von 30 Ohm ein, um dann zeitlich wieder auf 60 Ohm an- 
zusteigen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 147. 288—92. 1925. Jena, Uuiv.) B e c k e r .

A rne W estgren  und Gosta P h ra g m en , Zum K rystallbau des Mangans. Vff. 
untersuchen Mn nach dem Debye-Scherrerverf. Es tritt in drei yerschiedenen 
Modifikationen auf. D ie bei Zimmertemp. stabile «-Form ist kub. mit 56 Atomen 
im Elementarparallelepiped. a  =  8,894 A., D  =  7,21. Das bei hoherer Temp. be- 
stSndige fl-Mn ist ebenfalls kub. mit 20 Atomen im Elementarparallelepiped. 
a —  6,289 A., D  =  7,29. Das elektrolyt. abgescliiedcne /-M n ist tetragonal 
fl&chenzentriert. Das Elementarparallelepiped enthalt 4 Atome. a =  3,774 j!., 
c =  3,533 L ,  D  =  7,21. (Ztschr. f. Physik 33. 777—88. 1925. Stockholm, Mctallo- 
graph. Inst.) B e c k e r .

Otto F ried r. B o lln o w , Zur Gittertheorie der K rystalłe des Titanoxyds, R util 
und Anatas. Erweiterung u. Angabe der niathemat. Einzelheiten der fruheren 
Notiz von B o r n  u. B o l l n o w  (Naturę 13. 559; C. 1925. II. 794) iiber das Butil- 
gitter. D ic analoge Rechnung wird aucli fiir Anatas durchgefuhrt. (Ztschr. f. 
Physik 33. 711—59. 1925. Gottingen.) B e c k e r .

R . 0 . H erzog  und H . W . G o n e ll, U ber Kollagcn. Bindegewebe (Pisch- 
schuppen, Sehnc aus dem Schwanz der Ratte, Nackenband vom Rind) u. Knorpel- 
substanz (Plossenstralilen vom Haifiseh, Rippe des Kalbes, Chorda aus Ilaifisch- 
embryo) werden rontgen-spektrograph. untersuclit. Nur die 4 erstgenannten PrSparate 
zeigen ein gut aufzulosendes Rontgendiagramm, dic 2 letzteren D e b y e -S c h e r r e k - 
Ringe. Nur Fischschuppen geben klarc, die anderen StofTc wohl infolge Ggw. 
amorpher neben der krystallin. Substauz versclileierte Diagramme; doch gelingt es, 
durch 36-std. Beliandlung mit 3%ig. Trypsinlsg. u. nacliheriges Trockuen unter 
Spannung das Diagramm der Sehne aus Rattenschwanz sauber u. vollig ident. mit 
dem aus Fischschuppen zu bekommen. Immerhin weist die Ubereinstimmung der 
Interferenzen auf Gleiclihcit der krystallin. Verbb. in den 4 Geweben hin. Demuach 
wiirde die Substauz des Nackenbandes des łlindes, welche man ais E lastin  systc- 
matisierte, ident. mit Kollagen sein. Das Mol.-Ge w. des Kollagens wird unter der 
Annahme, daB seine Elementarzelle wurfelalinliche Gestalt habe, aus den Krystall- 
interferenzen mit 685 errechnet. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2228—30. 1925. 
Berlin-Dalilem, Kaiser W iLUELM -Irlst. fiir Faserstoffcliemie.) G e r n g r o s s .

S. C. R o y , Uber die statistische Theońe der Elektronenemission hei/ser Korpcr. 
(Vgl. Philos. Magazine [6] 47. 561; C. 1924. I. 2563.) Unter Aufgabe des Aqui- 
partitionsgesetzes fiir die Elektronenbewegung im Metali, was der Vorstellung eines 
idealen Gaszustandes der Metallelektronen entsprach, stellt sich Vf. bzgl. der 
inneren Eiektronen auf den Boden der E lektronengittertlieorie u. leitet das bereits 
fruher aus diesen Vorstellungen deduzierte Emissionsgesetz im Vorliegenden ais 
Theorem einer statist. Mechanik ab, die den Forderungen der Quantentheorie an- 
gepaBt i8t.u. dereń Metlioden von D a r w in  u. F o w l e r  entwickelt wurden. Dasselbe 
Emissionsgesetz entwickelt Vf. aus der liclitelektr. Theorie der Emission. (Philos. 
Magazine [6] 50. 250—63. 1925. Calcutta.) K y r o p o u l o s .
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"W. D ^llen bach , Zur Phanomenologic des Funkenpoientials und der Glimment- 
ladung. D ie mitgeteilten t)berlegungen physikal.-mathemat. Natur bescliSftigen 
sich mit den phiinomenolog. Gesetzen tles Fuukeupotentials u. des Kathodenfalls 
der Glimmentladung in uucdlen Gasen. (Physikal. Ztsehr. 24. 483—95. 1925.) K. W o.

BE. K allm an n  und M. A. B red ig , U ber dic Ionisation des Wasserstoffs durch 
langsamc Elektronem. Vff. bestimmen die e/m-W erte der bei der Ionisation von 
W asserstoff durch langsarae Elektronen gebildeten Ionen u. finden, dali 3 Ionen- 
arten dabei auftreten, H + , H2+ u. II9+ . D ie Intensitat nimint in der Reihe H 2+ , 
H3+ , H + ab, u. zwar wird II2+ prim&r durch ElektronenstoB gebildet u. scheint 
beim ZusammenstoB mit H2-Molekiilen folgende Bkk. auszufuhren:

Hs+ - f -  H 2 — *• H+ +  H +  Ha u . 1I2+ +  H2 — »- H ,+  +  H.
AuBer der sok. I I+ -B. mag auch etwas II+ primiir gebildet werden. Ferncr 

wurde' gefunden, daB bei allen Messungen ein Maiimum an der Stelle auftritt, die 
einem e/»i-Wert eines H-Kernes mit doppelter Ladung oder eines von einfacher 
Ladung u. lialber M. entspriclit. (Naturwissenschaften 13. 802. 1925. Berlin-Dalilem, 
K a ise r  W lLHELM -Inst.) J o s e p h y .

H erm ann S en ftleb en , U  ber einujc Eigenschaften des atomaren Wasserstoffs. 
Im AnschluB an seine Unters. iiber die Anderung des Wiirmeleitungsyermogens 
von Wasserstoff, wenn dieser, mit Hg-Dampf gemisclit mit der Besonanzlinie des 
letzteren ( i  =  .2537 1.) bestrahlt wird (Ztsehr. f. Physik 32. 922; C. 1925. II. 1342) 
unters. Vf. diesen Effekt bei yerschiedenen Tempp. des Drahtes, dessen Warme- 
abgabe an das umgebende Gas ais MaB der Wiirmeleitfahigkeit des letzteren 
anzuaelien ist; hierbei geht aus den Verss. hervor, daB neben der Erhdhung des 
WSrmeleitvermogens, dic durch die B. von H-Atomen yerursaeht wird u. die zur 
rascheren Abkiihlung des Drahtes fiihrt, ein entgegengesetzter, von der Natur u. 
Yorbehandlung des erliitzten Drahtes abhiingiger Effekt yorhanden ist. Letzterer 
Effekt ist analog dem therm. Effekt, der mit dem von W ood  u. B o n iio e f f e e  (ygl. 
Ztsehr. f. physik. Ch. 113.. 199; C. 1925. I. 347) untersucliten, durch Entladungen 
erzeugten „aktiven“ W asserstoff heryorgerufen wird. Das Verh. dieses, durch Ent
ladungen erzeugten Wasserstoffs ist analog demjenigen der H-Atome, die infolge 
der StoBe zweiter Art mit den angeregten Ilg-Atomen entstelien: es sind die gleichen  
Katalysatoren, welche die Bk. 2H  — ->■ H 2 beschleunigen; auBerdem fiihren Be- 
stimmungen der Lebensdauer des akt. Zustandes fiir beide Arten zu dem gleichen 
Resultat, sodaB sic ais ident. betrachtet werden miissen; mit anderen Worten der 
von W ood sowie B o n h o e f f e r  erhaltene „akt.“ W asserstoff besteht aus H-Atomen. 
(Ztsehr. f. Physik 33. 871—78. 1925.) F r a n k e n b u r g e r .

M eghnad Saha, D ie Phasenregel und ihre Amcendung a u f Problenie der Lu- 
minescenz und Ionisation von Gasen. (Vgl. S a h a  u . S w e , Naturę 115. 377; C. 1925. 
II. 5) unter Anwendung der Phasenregel wird das Ionisationsgleichgewicht fur 
Gase in Abliangigkeit von Temp. u. Druek tliermodynam. behandelt; bei Einw. yon 
Strahlung konneu die angeregten Zustande ais neue unablifingige Komponenten an- 
gesehen werden. Vf. bespricht die Bedeutung seiner Betrachtungen fiir astro- 
physikal. Probleme. (Quarterly Journ. Indian Chem. Soc. 2. 49—60. 1925. Allahabad, 
Uniy.) K r O g e r .

G eorg S tetter , D ie Massenbestimmung von H-Partikeln. (Vgl. A s t o n , Philos. 
Magazine 43. 514; C. 1922. I. 1314.) Vf. beschreibt eine Anordnung (Massen- 
spektroskop nebst Hilfsapp.), mit der es moglich ist, fiir die auBerordentlich harten 
u. wenig zahlreichen „ / / “-Strahlen den Quotienten e/m durch gleichzeitige elektr. 
u. magnet. Ablenkung zu bestimmen. Der App. wurde auBer anderen Feldst&rke- 
messungen mit bekannter a-Strahlung aus Polonium geeicht u. hierauf die e/m-Best. 
an H-Stralilen aus Paraffm  yorgenommen. D ie erreiehte Genauigkeit (ca. 3°/0) ist 
zur Identifizierung der Partikel mehr ais ausreichend: die aus den Verss. (unter
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Mitarbeit von E . R ona, G. Ortner, M. K in d in ger , Gk K irach, H . P ettersson) zu
bereclinende Masse der H-Partikel Btimmt auf weńiger ais 1% mit der Masse des 
H-Atoms bezw. desaen Kerns uberein. D ie Messung beweist zum eraten Małe in 
genauer Weiae, daB die naturlichen H-Strahlen Wasaerstoffkerne (Protoneu) sind. 
(Ztsclir. f. Physik 34. 15S—77. 1925. Wien, Uniy.) K. W o l f .

A d o lf  S m ekal, Zur Frage nach der „Anregungsenergie“ der Atomzertrihnmerung. 
Aus den Arbeiten yon KiRsen ergibt sich , daB unter Voraussetzung eines be- 
sonderen Zertrummerungsmeclianismus die „Anregungsenergie11 der Atomzertriimme- 
rung, das ist die untere Grenze der Reicliweiten der a-Strahlen, die zertriiinmernd 
auf ein Atom w irken, beim N  4,5 mm betragt, dem entspricht ein Energiebetrag 
von 15—16-10 7 erg. D ieser Energiebetrag ist yerlialtnismuBig geringfugig u. ent
spricht etwa dem Zehnfachen des h v  der Rontgen-K-Strahlung des U. (Natur- 
wiaaenachaften 13. 800—01. 1925. Tiers.) J o s e p h y .

Ir&ne C urie, Untersuchwigen uber die ct-Sirahlen des Poloniums. Reichweitc- 
sclncankung, Anfangsgeschwindigkeit, Ionisierungsvermogen. Vf. gibt eine ausftthr- 
liche zusammenhiingende Darst. ilirer Unterss. uber die «-Strahlen des Po. Nach 
einer histor. Ubersicht uber die iilteren Arbeiten auf diesem Gebiet wird im eraten 
Kapitel die Herst. u. Messung der Po-Priiparate gescliildert' (vgl. C. r. d. 1’Acad. 
des sciences 176. 1462; C. 1923. III. 1536). Das zweite Kapitel handelt von der 
Verteilung der <z-Strahlen des Po, bereits mitgeteilt in den Arbeiten von I. C u r ie ,
C. r. d. 1’Acad. des sciences 176. 434; Journ. de Phys. et Radium 4. 170; C. 1923. 
I. 1205. 1924. I. 1147 u. I. C u r ie  u. Y a iia d a , C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 
761. 180. 1487; C. 1925. I. 335. II. 2240. Im dritten Kapitel befindet sich die 
Best. der Anfangsgeschwindigkeit u. die Priifung ilirer Homogenitśit, kurz dar- 
gestcllt C. r. d. 1’Acad. des sciences 175. 220. 180. 831; C. 1923. I. 1007. 1925. I. 
2284. Das vierte Kapitel beliandelt die Ionisationskurvc, die „Braggsche Kurve“, 
die in ilirem Aussehen je  nach der benutzten Apparatur bei den verschiedenen 
Autoren Abweichungen zeigt. Vf. zeigt, daB dabei die Art der Ausblendung eine 
Rolle spielt. Sie lialt es fiir ani besten, das ausblendende Diaphragma moglichat 
klein u. nalie der Quelle zu withlen. Der von ilir zur Untera. der Braggaclien 
K u ire  konstruierte Apparat vermeidet, daB die a-Strahlen irgend eine Folie durch- 
queren muasen. D ie Ionisationskammer besteht aua 2 parallelcn Metallplatten P, 
u. Pj (8 X  8,5 cm). I \  ist mit einer Batteric verbunden, P , ist geerdet u. besteht 
aus 2 getrennten gleichen Teilen, zwischen denen sich isoliert eine kleine Elektrode 
befindet, die zum Elektrometer fiihrt. Das Po-Priiparat befindet sich auf einem 
Schlitten, der aucli die Ausblendevorr. trSgt u. der auf einer horizontalen Schiene 
so liiuft, daB steta ein paralleles Biindel a-Stralilen zwischen die Platten P , u. I \  
fiillt. Ioniaationskammer, Schlitten u. Schiene befinden sich in einem geerdeten 
Mcssingzylinder, die Schiene ist durch eine Hg-Diclitung hindurch nach auBen ver- 
liingert u. mit einer Millimeterskala yersehen. Es konnten bei enisprechendem 
Druck lleichw eiten von 20—40 cm gemessen werden. W egen Einzelheiten, be- 
sonders bzgl. der Ausblendung, wird auf die Arbeit yerwieaen. Im ftinften Kapitel 
diskutiert Vf. die Anderung der Geschwindigkeit u. der Ionisation lungs der Balin 
eines «-Stralilea. D ie Kurve, die die Anderung der Ioniaation darstellt, unter- 
sclieidet sich ńur sehr wenig von der Braggaclien Kurve. Unter der Annahme, daB 
die Ionisierung in jedem Element der Reichweite proportional dem Energieyerlust 
dea Teilchena ist, liiBt sich ein Gesetz der Gescliwindigkeitsiinderung ableiten. Dem 
Masiinum der Ionisation entspricht eine Geschwindigkeit von 0,57* 10° cm/sec. Daa 
aus ihren Verss. aicli ergebende Geschwindigkeitagesetz stimmt bis zu einer Ent- 
fernung von 2,5 cm von der Quelle mit den esperimentellen Ergebniasen von 
M a r s d e n  u. T a y l o r  u. dem ,theoret. Gesetz von B o h r  u. innerhalb der letzten 
2 cm der Reichweite mit den Verss. von K a p i tz a  (Proc. Royal Soc. London. Serie A-.
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106. 602j C. 192B. I. 466) iiber die Kriimmung der Strahlen im Magnetfeld iiber- 
ein. — Im sechsten Kapitel werden die besonderen Verhaltni3se bei Aufnahme von 
Reichweitekuryen nach der Scintillationsmethode diskutiert, insbesondere aueh auf 
Ursaehen hingewiesen, die event. bewirken, daB die nach der Szintillationsmethode 
gemessenen Reicliweiten kleiner al8 die nach der Ionisations- oder der Wilsonschen  
Methode beatimmten Reichweiten sind. (Ann. de Physiąue [10] 3. 299—401. 1925. 
PariB, Radium-Inst.) P i i i l i p p .

GL H . H enderson, D as Einfangen und Yerlieren von Elektronem bei a-Teilclien. 
(Vgl. Proc. Royal Soc. London. Serie A. 102. 496. 1923; C. 1 9 2 4 .1. 729 u. R u t h e r 
f o r d , Philos. Magazine [6] 47. 277; C. 1924. II. 277.) Vf. beabsiclitigt, das Verlifiltnis 
der einfach geladenen (H e+) zu den doppelt geladenen (He+ + ) «-T eilchen fiir yer- 
scliiedene Substanzen u. Gescliwindigkeiten zu bestimmen. Einfach geladene 
«-Teilcheu sind bis jetzt nur nach der Szintillationsmethode (Ru t h e r f o r d ) u . nach 
der photograpli. Methode (Vf.) untersuclit worden. Vf. benutzt nun aueh eine Ioni- 
sationsmetliode zur Beobachtung der einfach geladenen Teilchen. Der App. be- 
steht aus einem Messingkasten A  15 X  8 X  2 cm, der zwischcn die Pole eines 
starken Magneten (4500 GauB) gestellt wird. An dem einen Ende befindet sieli die 
RaC-Quelle u. vor dieser ein Absorptionsschirm G. In der Mitte des Kastens ist 
ein 0,3 mm breiter Schlitz D  u. am anderen Ende ein 0,7 mm breiter Schlitz E , der 
durch ein Kollodiumliiiutchen von 4 mm Luftaquivalent versehlossen ist. Mit E  
fest yerbunden ist die Ionisationskammer F, die aus einem geschlossenen Zylinder 
mit 2 parallelen Kondensatorplatten besteht. Durch Fortlassen oder Vorschalten 
entsprechender Absorptionsseliirme C konnen nun die a-Strahlen mit einer Ge- 
schwindigkeit V  von 1 ,0 -V0 bis 0 ,4 -F0 (F0 =  Anfangsgeschwindigkeit der RaC- 
a-Teilchen =  1,922 10° cm/sec) untersuclit werden. Mit Hilfe besonders konstruier- 
ter Absorptionsschirme kann man leiclit unter fast ident. Bedingungen das Verli. 
von Au u. Glimmer — zweier Substanzen von selir verschiedener Elektronenanord- 
nung — priifen. Das VerhSltnis v o n II e + + /H e + war jedoch in beiden Fallen das 
gleiche. Ebenso konnte aueh bei Verwendung yon A1-, Ag- u. Cu-Schirmen ein 
Unterschied nicht festgestellt werden. — Zum SeliluB diskutiert Vf. die von ihm 
gefundene AbM ngigkeit des VerhSltnisses H e+ + /H e + von der Geschwindigkeit-. 
Er findet H e+ + /H c + proportional V", wo n =  6,4—4,2• F /F 0. (Proc. Royal Soc. 
London. Serie A. 109. 157—65. 1925.) P h i l i p p .

J. C hadw ick und P. H. M ercier, D ie Streuung vo?i fi-Slrahlen. D ie Vff. unter- 
suchten die ^3-Strahlen-Zerstreuung durch selir diinne Folien aus Al, Cu, Ag u. Au. 
D ie Untersuchungsmetliode entsprach im Prinzip der friiher fiir a-Strahlenstreuung 
verwendeten. D ie ^-Teilchen wurden liierbei von einer ringformigen Folie in die 
Offnung einer Ionisationskammer zerstreut, die symmetr. zur Stialilungsąuelle in 
bezug auf die Folie lag. A uf diese W eise konnte der Bruchteil der zerstreuten 
^-Teilclien zwisehen zwei yorgegebenen W inkeln gemessen werden. Es wurde die 
lieterogene ^-Stralilung von RaE yerwendet u. die Strahlungskammer ausgepumpt 
u. mittelst Holzkohle in fl. Luft die Gasreste auf ein Minimum yerringert. D ie 
I.onisationsstrome wurden mittelst eines Beattyschen Elektrometers. gemessen. Vff. 
diskutieren ausfiihrlicli das von W e n t z e l  (Ann. der Physik [4] 69. 335; C. 1923. 
I. 1108) gegebene Kriterium fiir*Einzelzerstreuung u. untersucliten daraufhin Folien 
yerscliiedener Dicke; es gestattete die Ermittelung der groBten zulassigen Dieke, 
fiir. die die Mchrfachstreuung noch zu ycrnacliliissigen ist gegen die Einzelstreuung. 
Die diinnsten Al-Folien, die yerwendet wurden, waren ca. 0,68 n  dick; die 4-fache 
Dicke bereits zeigte merkliche Mchrfachstreuung. Zum Vergleich von Theorie u. 
Esperiment hinsichtlich des Betrages der Streuung wurde auf Grund der Theorie 
aus den Beobachtungen die Kernladung des streuenden Metalls fiir A l berechnet 
u. 14,6 statt 13 gefunden. Fiir die untersucliten Metalle ergab sich untereinander
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die von der Theorie fur Einzelstreuung geforderte AbhSngigkeit der Streuung von 
der Ordnungszalil. (Philos. M agazine[6] 50. 208—24.1925. Cambridge.) K y r o p o u l o s .

D. H . B lack , R-Sirahleiispektrwn der Zcrfallsprodukte des Thoriums. Vf. unter
sucht in derselben W eise wie das MsTlu (Proc. Eoyal Soc. London, Serie A, 106. 
632; C. 1925. I. 466) das ^?-Stralilenspektrum der Zerfallsprodd. des T h , um die 
von E l l i s  (Proc. Eoyal Soc. Londón, Serie A, 101. 1; C. 1922. I. 1353) gefundenen 
Linien noch einmal nachzupriifen. Er bescliriinkt sich darauf, die stiirkeren Linien 
genau auszumessen u. die schwiicheren von E l l i s  angegcbenen Linien dami zu 
intcrpolieren. Beim Th C -}- D findet er jedoch noch 3 Linien mit cinem II-^-W ert 
von 10080, 10340 u. 10380 entsprechend der auBerordentlich hohen Energie von 
25,58, 26,35 u. 26,46-106 Volt. Von den 17 Linien des Th B-Spektrums werdeu 
11 ais von 3 /-Strahllinien des Th B, von den 40 Linien des Th C -)- D-Spektrums 
28 ais von 11  /-Strahllinien des Th D  berriihrend gedeutet. D ic iibrigen Linien 
konnen noch niclit einwandfrei erklśirt werden. Entsprechend den Verss. von 
E l l i s  u. S k in n e r  (Proc. Eoyal Soc. London, Serie A, 105. 185; C. 1924. I. 2564) 
u. E l l i s  (Proc. Cambridge Philos. Soc. 22. 369; C. 1925. I. 932) fiir Ea B u. Ea C 
stellt Vf. aus 8 /-Strahllinien ein Niyeauschenm fiir den Th D-Kern auf. Da die vom 
Vf. zur Herst. der radioakt. Priiparate benntzte EaTh-Lsg. nicht frei von Ea war, wurde 
mit den Th-Prodd. auch gleiclizeitig Ea D auselektrolysiert. Daher faud Vf. neben den 
Th-Linien auch noch 4 Linien des Ea D, dereń Ursprung auf eine /-L in ie  zuriick- 
fuhrbar war. D ie Frage, ob gemiiB der Behauptung von MEITNER das sekundSre 
/9-Strahleuspektrum im zerfallenen Atom entsteht oder nach der Ansicht von E l l i s  
noch in dem unyerwandelten Atom, wagt Vf. noch nicht zu entscheiden. In allen 
Fallen yersucht er, die oben erwiihnte Zuordnung der /-L in ien  gemaB b e i d er  
Annahmen u. zwar getrennt unter Benutzung einmal der Ablosungsarbeiten des 
zerfallenen u. das zweite Mai der Ablosungsarbeiten des ursprunglichen Atoms 
durchzufuhren. Da er aber in beiden Fiillen nicht immer dieselben Elektronen- 
ringe ais Entstehungsort der sekundiiren ^-Strahlen wahlt, sondern stets diejenigen, 
die am besten den gleiclien /-Strahllinien entsprechen, ist e in e ' Entecheidung 
schwierig. Es scheint dem Vf. jedoch einiges fiir die Meitnersche Annahme zu 
sprechen. (Proc. Eoyal Soc. London, Serie A, 109. 166—76. 1925. Emmanuel Coli., 
Cambridge.) P h ilip p .

N . A hm ad, Weitere Unter&uchungen uber die Absorption und Slreuung von 
y-Słrahlen. (Vgl. A h m a d , Proc. Eoyal Soc. London Serie A 105. 507 u. A h m a d  
u. S t o n e r , Proc. Eoyal Soc. London Serie A  106. 8 ; C. 1924. II. 799. 1771). V f. 
wcist nach, daB bei den kurzwelligen /-Strahlen dasselbe Absorptionsgesetz wTie 
bei den Eontgenstrahlen gilt. Er bestimmt bei Al, Cu, Sn u. Pb fur die kom- 
plexen /-Strahlen von EaB -f- C durch Verwendung geeigneter Filter die Massen- 
absorptionskoeffizienten von 5 yerschiedenen W ellenlaugenbereichen. Zu den 
Mesaungen wurde eine Ionisationskammer benutzt, in der 3 yerschieden dicke Pb- 
Platten angebracht waren, damit alle WellenlSngen miiglichst die gleiche Wahr- 
seheinlichkeit hatten, absorbiert zu werden. Der Ionisationsstrom wurde stets nach 
einer Kompensationsmethode unter Benutzung sehr genau einstellbarer u. geeichter 
Bronsonwiderstande bestimmt. Aus den so gefundenen Massenabsorptionskoeffi- 
zienten jtiję> bereclinet V f. die Absorption pro Elektron fi, u. die Absorption pro 
Atom fia fiir die yerschiedenen Strahlengruppen u. absorbiercnden Elemente. A uf 
graph. W eise ergibt sich hieraus das allgemeine Gesetz fi„ =  A -Z Ą -  B -Z * (fit =  
A  -f- B - Z 3). A  u. B  sind von der WellenlSnge abhangige Konstanten. A - Z  stellt 
den Anteil der Streuung u. B -Z * den der wahren Absorption dar. Vf. setzt nun 
nach Co m p t o n  fiir A  den Streuungskoeffizienten a  =  cr0/( 1 - f  2 c ) ,  wo a  =  0,0242/ i  
u. berechnet hieraus fiir jede Strahlengruppe die mittlere W ellenliinge. In guter 
ttbercinstimmung hiermit sind die unter der Annahme, daB auch fiir hohe Fre-
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ąuenzen B  proportional ż.3 sein wird, aus den Werten fur B  erraittelten W ellen- 
liingen. Vf. kann ferner in Ubereinstimmung mit den Ellissehen Resultaten zeigen  
daB ein betrśichtlieher Teil der Gesamt-^-Strahlung ein kontinuierliches Spektrum 
mit einem Maximum bei etwa 0,02 A bildet. Uber diesen kontinuierlichen Unter- 
grund lagert sich das homogene j'-Stralilenspektrum. — Vf. liat ferner mit derselben 
Apparatur die Streuung des primaren ;'-Strahlcnbiindels in 2 Stellungen untersuclit, 
u. zwar, wenn die Achse der Ionisationskammer u. das primiire Biindel einen 
W inkel von 40 bezw. 60° bilden. D ie Ergebnisse stimmen in beiden Fiillen sehr 
gut mit den aus der Comptonsehen Tbeorie sich ergebenden Streuungskoeffizienten 
uberein, walirend aus der klass. Theorie Werte folgen, die 3—5-mal grofier sind. 
(Proc. Royal Soc. London Serie A  109. 206—23. Peterhouse, Cambridge.) P h i l i p p .

H . R . R o b in so n , Rontgenstrahlenterme und Inłensitaten. (Vgl. Proc. Royal 
Soc. London. Serie A. 104. 455; C. 1924. I. 2564.) D ie untersuchten Elemente 
wurden mit Kot-Strahlung yon Cu bestrahlt. Hierbei senden dic Elemente Elek- 
tronen yerseliiedener Geschwindigkeiten aus, die mittclst Magnetfeldes yerscliieden 
stark abgelenkt, fur die yerschiedenen Elemente charalcterist. „Spektren“ liefern, 
die aus Gruppen fast homogener Katliodcnstrahlen bestehen, dereń jede Gruppe 
einem Rontgenstrahlen-Absorptionsniyeau, d. h. einem Term im Rontgenspektrum  
entspricht. D ie Apparatur glich der fruheren. Untersucht wurden Ur, T h , Au 
As, Mn u. Ti. D ie frUheren yisuellen IntensitStsbestst. wurden durch solehe mittelst 
pliotoelektr. Photometers erganzt. (Philos. Magazine [6] 50. 241—50. 1925. Edin- 
burgli.) K y r o p o u l o s .

O svald L nndquist, Uber die Kp-Linien in  den Rdntgenemissionsspeklren der 
Elemente, Phosphor und Kalium. Im AuschluB an eine friihere, gemeinsam mit 
L i ND H (Ark. f. Mat., Astron. och Fys. 18. Nr. 14. 34 u. 35) ausgefiihrte Unters., 
in der gezeigt wurde, daB die Struktur der -Linie von Schwefel sowohl yon 
der chem. Bindung des Schwefelatoms, w ie auch yon dem benutzten Antikathoden- 
uiaterial abhing, werden Verbb. yon Phosphor u. Kalium auf ihr Verh. gepriift. 
Vom Phosphor wurden auBcr dem schwarzeń u. roten Phosphor eine Reihe yon 
Phosphiden, Phospliaten, Phospbiten u. Hypophosphiten untersucht. Hierbei ergibt 
sich zuniichst, daB die friiher ais einfach betraehtete ^ -L in ie  bei yerschiedenen 
Yerbb. aus zwei Komponenten u. bestelit. D ie langwelligere hat etwas 
groBere Intensitiłt ais die kurzwellige |jx. Das Linienpaar wurde nachgewiesen bei 
dem freien Element auf der Cu-Antikatliode, bei Cu-Phosphid u. bei allen unter
suchten Yerbb. mit Na u. K. Bei den Verbb. mit Ca, B a, Sr, A l, Cu (mit Aus- 
nahme von Cu-Phosphid), Sn u. Bi ist dagegen nur eine einzige Linie j5IX zu be- 
obaeliten, die ebenso breit ist w ie je eine Komponento des Linienpaares. A is Er- 
klarung filr dieses Verh. erscheint es dem Vf. wahrseheinlich, daB die benutzten 
Substanzen wegen der holien Temp. des Brennfleckes Umwandlungen erlejden, daB 
ferner chem. Rkk. zwischen Substanz u. Antikathode eintreten. Yon Kalium  wurden 
insgesamt 12 Verbb. untersucht. Alle Aufnalimen zeigten ubereinstimmend mit 
fruheren Angaben die Linien ^  u. fi" yon K; auf einigen Platten war eine Spur 
der von H ja l m a r  (Ztsehr. f. Physik 1. 439; C. 1921. I. 553) aufgefundenen ^,-L inie  
zu beobachten. Ein EinfluB der chem. Bindung u. des Antikathodenmateriales 
waren ais o bei K  innerhalb der Fehlergrenzen nicht yorhanden. D ie Ergebnisse 
der Messungen sind in Tabellen zusammengestellt. (Ztsehr. f. Physik 33. 901—15. 
1925'.) S t e in e r .

W . A rk a d iew , Elektrische und magnetische Spektroskopie. Vf. gibt einen all- 
gemeinen Uberblick uber das Yerh. der Stofte gegeniiber elektromagnet. W ellen  
yersehiedener Freąuenz u. lenkt insbesondere die Aufmerksamkeit auf die spektralen 
Resohanzgebiete, d. h. die Gebiete, in denen die Freąuenz der elektromagnet. W ellen  
von der GroBcnordnung der Eigenfreąuenzen der elektr. Zentren der Dielektrika

YIH. 1 . 21
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ist, wo sich also die starkę Frcąucnzabhiingigkeit des opt. u. elektr. Brechungs- 
exponenten findct. So wie die opt. u. dielektr. Eigenart der Stoffe in diesem Ge- 
biet relatiy niedriger Frequenzen besonders heryortritt, so machen sich die magnet. 
Eigenschaften der Stoffe besonders geltend in langsam  wechselnden Feldern, wo 
die groBten Schwankungen der magnet. Permeabilitiit auftrcten, die im Gebiete der 
Lichtwellen u. infraroten W ellen fur alle Korper gleich der des Vakuums ist. Das 
Gebiet der ausgepriigtesten Anderungen der Permeabilitiit erstreckt sich zwischen 
X == 1 cm u. ), =  1 X  105 cm u. wird durch W iedergabe frUherer Messungen an 
Fe u. N i veranscliaulicht sowie mit den reehner. Ergebnissen auf Grand der Theorie 
der Elementarmagnete yerglichen. A uf theoret. Grundlage wird dcmonstriert, wie 
die elektr. Spektroskopie den EinfluB des elektr. Yektors der elektromagnet. W elle 
auf die Materie zum Gegenstande hat, wogegen die magnet. Spektroskopie den 
EinfluB des magnet. Yektors derselben W elle betrachtet. (Philos. Magazine [fi] 50. 
157—63. 1925. Moskau.) . K y r o p o u l o s .

G regor W en tze l, Zum Problem der relatkistischcn Feinstnikłur. (Vgl. HOn l , 
Ztschr. f. Physik 31. 340; C. 1925. I. 1947.) Priifung einiger Regeln fur die In- 
tensitiiten der Zeemankomponenten bei Mehrfachlinien. (Ztschr. f. Physik 33. 849 
bis 852. 1925. Utrecht, Univ.) B e c k e r .

M. Czerny, Messungen im Rotationsspektrum des HCl im langwelligcn Ultraroł. 
(Ztschr. f. Physik 26. 182; C. 1924. II. 1887.) Vf. teilt Messungen mit, bei denen 
zum era ten mai das Rotationsspektrum eines zweiatomigen Gascs, HCl, im lang- 
welligen Ultrarot in die einzelnen Absorptionsstreifen aufgelost wurde. D ie spek- 
trale Zerlegung erfolgte durch Beugungsgitter. Im Gebiet yon 42—100 /x wurden 
7 Absorptionsmasima gefunden, dereń W ellenzahlen sehr nahezu konstantę Differenz 
aufweisen. Es ergibt sich eine gute Ubereinatimmung dieser Messungen im Rotations
spektrum mit den Messungen von I m es  (vgl. R a n d a ll  u . I m e s , Physical Reyiew  
[2] 15. 152; C. 1921. I .  603) u. C o lb y , M e y e r  u . B r o n k  (Astrophys. Journ. 57. 
7; C. 1924. I. 9) im Rotationsschwingungsspektrum. (Ztschr. f. Physik 34. 227 bis 
244. 1925. Berlin, Univ.) K. W o l f .

T. R . M erton  und J. G. P il le y , iiber eine E>-weiterung des negativen Banden- 
spektrums des Siicksto/fs. D ie Vff. nahmen mittelst der fruher (Proc. Royal Soc. 
London. Serie A. 107. 411; C. 1925. I. 1947) beschriebenen Apparatur eine Neu- 
aufnahme u. Ausmessung des negatiyen Bandenspektrums von N  vor. D ie Iso- 
lierung der negatiyen Banden gelang besonders gut bei Vcrwendung yon Ent- 
ladungsrohren mit ca. 30 mm H e u. einer Spur N u. Benutzung der Hochfrequenz- 
entladung einer Teslaspule, wobei die positiyen Banden nahezu yerschwinden u. 
nocli weitere Glicder des negatiyen Bandensystems beobachtet werden konnen. 
D ie Ergebnisse sind tabellar. zusammengestellt, insbesondere auch die Serien- 
einordnąng der Bandenkopfe, die mit der fruher von D e s l a n d r e s  gegebenen nicht 
gut, in sich jedoch besser iibereinstimmt ais diese. (Philos. Magazine [6] 50 . 195—99. 
1925. Hereford.) K y ro po tjlo s .

G. H . D iek e , Einige Bemerkungen iiber Fulchers Wasserstoffbanden. (Vgl. auch 
Ztschr. f. Physik 32. 180; C. 1925. II. 890.) D ie bisher gegebenen Deutungen der 
RegelmiiBigkeiten, die von F o l c h e r  (Physikal. Ztschr. 13. 1137. [1912] u. Astrophys. 
Journ. 37. 60 [1913]; vgl. auch C u r t is , Proc. Royal Soc. London. Serie A. 107. 
570; C. 1925. I. 1948) im sekundiireu H-Spektrum gfefundeu wurden, stimmen im 
Prinzip mit der yon L e n z  (Verhandl. Dtsch. Physik. Ges. 21. 632; C. 1920. I. 104) 
uberein. Yf. gibt eine dayon abweichende Zusammenfassung der RegelmiiBigkeiten. 
Der Unterschied in der Auffassung wird durch eine grapb. Darst. der RegelmiiBig
keiten in einem m-j/-Koordinatensystem yeranschaulicht, wo die Ordinate m  die 
Rotationsąuantenzahl, die Abszisse v  die Schwingungszahl darstellt. D ie Linien 
auf einer Horizontalen (mit gleichem m) bilden nach der ersteren Auffassung eine
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Fulchefbande (Horizoutalserie), wiihrend s ich d ie  Linien mit yerscłiiodcncn m-Werten 
gleiclifalls zu einer Kuryenscliar gruppieren u. die Erweiterung der Fulcliertriplets 
(Vertikalserie) bilden. Vf. betraehtet die Vertikalserien ais Bandenzweige u. die 
versebiedenen Vertikalserien ais Banden einer Gruppe. Fiir die Entw. der Linien 
einer Vertikalserie gibt Vf. eiue einfacbe Formel, welche in seiner Auffassung ein- 
facli die tlieoret. Formel der Q-Zweige ist, ais die er die Vertikalserien deutet. 
Eingehende Diskussiou im Original. (Philos. Magazine [6] 50 . 173—79. 1925. 
Leiden.) K y r o p o u l o s .

F . H . N ew m an , D as Spektrum des Natriums bei niedrigen Spannungen, Die
Unterss. yon E l d r id g e  (Pliysical Reyiew. [2] 23. 685; C. 1924. II. 1772) am Hg- 
Dampf haben gezeigt, daB durcli Yermeidung der Wrkg. der Raumladung im Ent- 
Jadungsrolir die von der Bohrsclien Theorie geforderte schrittweise Linienemission 
auch expctrimentell zu realisieren ist. Dasselbe ist dem Vf. beim Na-Dam pf ge- 
lungen durch Venvendung einer Khnlichcn Entladungsrohre mit drci Elektroden. 
Die von einem Wolframgliihdraht ausgesandten Elektronen wurden durch eine 
zwischen Gitter u. Gluhkathode angelegte Potentialdifferenz beschleunigt u. Spektro- 
gramme boi yerschiedenen beschleunigenden Spannungen aufgenommen. Das 
Spektrum entwickelte sich bei dieser Anordnung in der Reihenfolge der angelegten 
Potentiale, wie es die Theorie voraussagt. Bei 2,2 V erscliienen nur A 5896 u. 5890; 
bei 4,0 V wurden die Linien A 3303 u. 3302, bei 4,4 V 6161 u. 6154 u. bei 4,6 V  
die Linien 5688 u. 5683 angeregt. (Philos. Magazine [6] 50 . 165—73. 1925. 
Exeter.) K y r o p o u l o s .

M. A. Catal&n und K. B ech ert, Der B au des Spektrums des neutralen Kobalt- 
atoms. (Anales soc. espanola Fis. Quim. 23. 304—42. 1925. — C. 1925. II. 
1129.) W . A. R o t h .

L. A. Som m er, BcmerJcimgen iiber den Zcemaneffekt und die Struktur des 
Bogenspektrums von Buthenium. Im Gegensatz zu den Befunden von Me g g e r s  u . 
L a p o r t e . (Science 61. 635; C. 1925. 11.890) ergibt sich aus den Zeemaneffekt- 
beobachtungen ais Grundterm im Bogenspektrum des Hu ein „verkehrter“ Quintett- 
F-Term. Das magnet. Moment des Ru-Atoms betriigt mithin im Normalzustande 
7 Bohrsche Magnetonen. (Naturwissenschaften 13. 840—42. 1925. Gottingen,
Univ.) JOSEPHY.

J. E rrera  und V ictor  H e n r i, Quantitative Untersucliung der ultravioletten Ab- 
sorptionsspektren von Dichloratliylen. Iu einer frtthercn Unters. (Buli. Acad. roy. 
Belgique, Classe des sciences 43. 150; C. 1925. II. 897) wurde ein groBer Unter- 
scliied im Werte der Dielektrizitatskonstauten fiir die cis- u. trans-Form von D i- 
chlorathylen festgestellt (cis 9,22; trans 2,28), der zeigte, daB die cis-Form einen 
Dipol von groBerem elektr. Moment besitzt. In der yorliegenden Arbcit wird das 
Absorptionsspektrum der beiden Isomeren im Ultrayioletten untersucht. D ie Ab- 
sorption setzt fiir beide Yerbb. bei A =  2600 A ein u. wśiclist stiindig nacli dem 
ultrayioletten Ende des Spektrums hin. Dic Absorption der trans-Form ist stSrker 
ais die der cis-Form. Das Vcrh;iltnis der Absorptionskoeffizienten wSchst yon 1,3 
(A =  2594) bis zu 3,9 (A =  2200). Der Unterschied in der Absorption ist derselbe 
fiir die reinen Substanzen wie fiir ihre Lsgg. in Hexan oder Alkohol. (C. r. d. 
PAcad. des sciences 180. 2049—50. 1925.) S t e in e r .

L ourens Gh M. B aaa-B eoking und P . A. R oss, Notizen iiber Mikrospektra. 
I. D as Absorptionsspektrum von Euglena. D ie Lichtabsorptionskurye von Euglena 
entspriclit fast genau der von U r s p r u n g  (Ber. Dtscli. Botan. Ges. 36. 73) ange- 
gebenen u. iihnelt der Chloropliyllkurye von W il l s t a t t e r s  reinem Chlorophyll in 
wss. Suspension. (Journ. Gen. Physiol. 9. 111— 14. 1925. Stanford.) MOl l e r .

G. K orn feld  und H. M u ller , Zur pliotochemischen Bildung des Chlorioasser- 
sto/fs. Yon dem Gedanken auagehend daB die pliotochem. B. von Chlorwasserstoff

2 1 *
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aua den Komponenteu ais Indicator' fur geriuge Lichtintensitaten benutzt werden 
konne, wird von den Vff. untersucht, 1 . ob ProportionalitSt zwiaclien der abaor- 
bierten Liehtmenge u. den umgesetzten Chlormolekiilen besteht, 2. wie das Ver- 
liiiltnia zwisehen diesen u. der aufgenommencn Liehtmenge ist, u. 3. ob sich die 
Empfindlichkeit der Ek. gegebenenfalls steigern' liiBt. D ie erate Frage wird mit 
H ilfe der Apparatur von B o d e n s t e in  u . D u x  (Ztachr. f. physik. Ch. 85. 297; 
C. 1914. I. 9) gekliirt u. im Gegensatz zu B a ły  u. B a r k e r  (Journ. Chem. Soe. 
London 119. 653; C. 1921. III. 584) gefunden, daB die vermutete ProportionalitJit 
beateht, aelbat wenn der Intensitiitsbereich von 1 bia v «  yariiert wird. Zur Best. 
der photoehem. Ausbeute werden Mesaungen der abaorbierten Liehtmenge mit Hilfe 
einer ThermosSule angestellt. Aus diesen Veraa. ergibt sich , daB in einem be- 
stimmten Gasgemisch bei ‘/s Atm. Chlordruck das YerliSltnis der umgesetzten 
Molekeln zu absorbierten Liehtquauten 2,54-10' betriigt. Fiir das empfindlichste 
Gemisch hat es den W ert 1,10-106. Trotz verschiedener Umiinderungen der Appa
ratur lfiBt sich keine Steigerung der Empfindlichkeit lierbeifiiliren. (Ztsehr. f. 
physik. Ch. 117. 242—56. 1925. Berlin u. Hannover.) H a n t k e .

In an en d ra  Chandra Ghosh und K a lip ad a  B asu , D ie Bromierung von Milcli- 
saure und Calciumlactat im Licht. Vff. untersuchen die Rk. zwiaclien Milchsaure, 
bezw. Calciumlactat u. B rt

CHS• CH(OH)• COOH +  Br2 — y  CH3.CO-COOH +  2HBr 
in griinem u. blauem Licht; sie verliiuft aucli im Dunkeln mit betrSchtlicher Ge- 
sehwindigkeit. D ie Ergebnissc an Milchsaure aind mogliclierweiae infolge der-Ggw. 
von Verunreinigungen etwaa unregelmfiBig; bei Ca-Lactat ist die Photork. bei nicht 
zu groBem Br2-UberschuB unimolekular. Bei Milchsaure aind ca. 4 Quanten, bei 
Ca-Lactat in kleiner Konz. ('/ao'11-) ca- 2, in groBerer (V»-=0 1 Quantum zur Umwand- 
lung einer Molekel in Brenztranbensaure erforderlich. (Quarterly Journ. Indian 
Chem. Soe. 2. 39—48. Dacca, Univ.) K rC ger.

H ans Gaffron, U  ber eine pliotochemische W ir kun g des Hlimatoporphyrins. Eine 
Lag. von Hamatoporpliyrin  in Serum abaorbiert bei Tagesliclit oder Bcstrahlung 
mit einer Metallfadenlampe 0 2. D ie Abaorption, die sowohl manometr, ais gaa- 
analyt. gemessen wurde, wSchst mit der Hamatoporphyrinkonz. u. der StSrke der 
Bcstrahlung. D ie Aciditat des Scrums war bei den Veras. dieselbe wie im atromenden 
Blut. Bei der Absorption werden die EiweiBkorper des Blutserums oxydiert, die 
Endprodd. der Oxydation sind SKuren u. NH3. Hamatoporpliyrin, dem Blutaerum 
zugesetzt, verbindet sich mit dem SerumeiweiB u- iibertrfigt in dieser Bindung 
bestrahlt, 0 2 auf das EiweiB. D ie photocliem. Reaktionsfiihigkeit wird durch die 
Yerb. des an sich reaktionstragen Farbstoffs mit EiweiB erzeugt. Alinlieh ver- 
halten sich auch andere Farbatoffe, z. B. Chlorophyll. (Naturwiaaenschaften 13. 
859—60. 1925. Berlin-Dahlem, Kaiaer W iLHELM -Inst. f. Biol.) J o s e p h y .

A rrig o  M azzu cch elli und A n g e lin a  Y e r c illo , i i  ber den Brechungsindex 
einiger Perchlorate in  wafiriger Losung. AnsehlieBend an ihre Unterss. uber die D. 
von N H 4C104 u. NaC104 in was. Lsgg. (Gazz. chim. ital. 52. 147; C. 1925. I. 1274) 
bestimmen Vff. den Brechungsindex von NH4C104, NaC104 u. IIC104 in wss. Lag. 
yerschiedener Konz. bei 15 u. 25°. A is Mittelwerte wTurdcn gefunden fiir N H 4C104
0.2479, fiir NaC104 0,1844 u. fiir HC104 0,2108. D ie entsprechenden Werte fiir das
molekulare Brechungsyermogen sind dann 29,13; 22,58; 21,18. (Gazz. chim. ital. 
55. 498—501. 1925.) G o t t f r ie d .

B. Gudden und R . P o h l, Zur Kenntnis der Elektronenleitung in  Krystallcn. 
Krit. Bemerkungen zu der Arbeit von  L e n z  (Phyaikal. Z tachr. 26. 3 65 ; C. 1925.
1. 1333). Eine TemperaturabhSngigkeit lichtelektr. Primiirstrome kann sowohl auf 
Anderung der Lichtadsorption ais auch auf einer Anderung in Abwanderuug bezw.
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Ersatz dkr Elektronen beruhen. Vff. belegcn den groBen EinfluB der Temp. auf 
die spektrale Yerteilung der Liclitabsorption u. damit der liehtelektr. Leitung mit 
Messungen an gelbbraun yerfSrbten, liehtelektr. leitenden Krystallen. Bei
Z nS  u. D iam ant fiudet sich liehtelektr. Leitung nur in dem langwelligen Auslaufer 
der kon8titutionellen ultravioletten Absorptionsbande. Kathodenstrahlen im Krystall- 
innern wirken durch ElektronenstoB ebenso wie Licht im /m-AbsorptionsprozeB. 
Es fehlt jeder Anhalt dafiir, daB die Elektronen, die in den beobachteten Stromeu 
wandern, mit den von auBen liineingeschossenen ident. u. nicht durch Elektronen
stoB aus dem Gitter abgespalteu sind. (Physikal. Ztschr. 26. 481—83.1925. Gottingen, 
Univ.) K. W o l f .

B. Gudden und R . P o h l, Zum Nachweis des selektwen Photoeffekts. (Vgl. 
B in g e l , -Ztsclir. f. Physik 21. 229; C. 1924. I. 1746.) Vff. beschreiben ein Yerf., 
mit dem man den selektiven Photoeffekt statt in den ublichen Yakuumzellen in der 
Grenzschicht zwischen einem Alkalimetall (auf destillierter Alkalimetallschieht) u. 
einem festen, durchsichtigen Isolator (Platte aus Steinsalz, Quarz, Uviolglas) nacli- 
weisen kann. Skizze der Versuchsanordnung im Original. Es wurden L i, K , Na 
untersucht. D ie Yerss. zeigen, daB es nicht auf die Riclitung des elektr. Feldes 
ankommt. Der EfFekt ist keineswegs geringer, wenn das Alkalimetall Anodę statt 
Kathode ist. D ie Orientierung des elektr. Lichtvektors ist auch dann ohne EinfluB, 
wenn die Motalloberfl&che einwandfrei spiegelt. D ie ganze Erscheinung bleibt aus, 
wenn die Isolatorplatte vor dem Aufdestillieren des Metalles besonders gut ge- 
reinigt u. getrocknet worden ist. VfF. schlieBen aus diesen experimentellen Fest- 
stellungen, daB die Erscheinung ihren Sitz nicht an der eigentlichen Metallober- 
flfiche hat, sondern daB fein yerteiltes Alkalimetall in einer dem Auge unsichtbaren 
Zwischenschicht eingebettet ist u. diese „Zentren" Sitz der liehtelektr. Wrkg. sind. 
(Ztschr. f. Physik 34. 2 4 5 -4 8 . 1925.) K . W o l f .

B. Gudden und R. P oh l, Zur lichtelektrischen Leitung bei tiefen Temperaturen. 
(Vgl. G y u l a i, Ztschr. f. Physik 32. 103; C. 1925. II. 454 u. vorst. Ref.) Vff. unter- 
suchten die liehtelektr. Leitung des mit Rontgenlicht yerfarbten NaCl bei -(-80° u. 
-f-200 absol. Das Masimum lichtelekt. Wrkg. yerschiebt sich gegeniiber Zimmer- 
temp. betrSchtlich zu kurzeren Wellenliingen u. scheint beim absol. Nullpunkt bei 
rund 380 m fi zu liegen. (Ztschr. f. Physik 34. 249—54.1925. Gottingen, Univ.) K. W o.

As. K lek trochem ie. T h erm ochem ie.
F r ied r ich  M u ller , Fortschritte der Elektrochemie in den letzten 10 Jahren. 

(Vgl. S. 22.) Bericht uber technische Elektrochemie. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 
933— 41. 1925. Dresden.) J u n g .

R ob ert Saxon, Elektrolytische Auflosung von Kupfcr. Oberscliichtet man eine 
am Bodcn des ElektrolysicrgefflBes befindliche Kathode aus Fe mit P y r it , so gelit 
dessen Fe bei Anwendung einer Anodę aus Gaskolile oder Ferrochrom in Form von 
FeSOj u. weniger Fe2(S 04)3 in Lsg. (Elektrolyt 10% H 2S 0 4) bei einer Spaunung 
von 15 Volt. Ersetzt man den Pyrit durch Kupferkies, so gelit Fe in Lsg. u. CuS 
schwimmt um die Anodc herurn an der Oberfliiche der FI. Kehrt man nach Zcrs. des 
Kupferkieses die Richtung des Stromes um, so wird das CuS yon der Anodę fort- 
getrieben u. Chi an der ueuen Kathode abgeschieden. Es entsteht nur wenig 
Fe2(S04)3. Wahrscheinlich tragt das Cu im Kupferkies negatiye Ladung u. ist dort 
nicht ais CuaS yorhanden. Moglicherweise wird der bei der Elektrolysc in Frei- 
heit gesctzte II2S zu H2S 0 4 osydiert. (Chem. News 131. 197—98. 1925.) H e r te r .

J. A. C row ther und R . J. S tep h en son , Eine Studie uber den elektrolytischen 
Unterbrecher. Verss. zur Aufkliirung des stromunterbrechenden anod. Vorgangs im 
Wehneltunterbrecher durch oszillograpli. u. Stromdiehte-Potentialmessungen. Ein-
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geliende Besclireibung der Eraęheinungen. (Philos. Magazine [6] 50. 86—96. 1925. 
Reading.) K y r o p o u l o s .

W . J. H . M o ll und H . C. B urger, E in  neues Vakuumthe>~»loelement. Urn ein 
Urteil iiber die Mogliclikeit der Leistungafiihigkeit des Thermoelements, insbesoudere 
beziiglich seiner Empfindliebkeit u. JSinstellungsgeschwindigkeit zu erlangeu, werden 
diese beiden aussclilaggebenden Faktoren fiir ein ,,ideales“ Thermoelement, d. li. 
cin solches, bei dem nur Strahlungsverluste yorhanden, berechnet. Ais Grundlage 
der Konstruktion benutzeu die Vff. ilire sogen. „Tliermofolie“. D iese wird her- 
gestellt durch Zusammenloten rpittels Silbcrs zwcier ziemlich dieker Platten z. B. 
aus Manganin u. Konstantan. Nacli W egpolieren des ubcrachiissigen Silbers ver- 
bleibt nur eine sclimale silberne Lotfuge. Liings dieser wird dann die Platte bis 
zu einer Dicke yon 0,001 mm ausgewalzt. Aus dieser dunńen Folie werden dic 
Tliermoelemente in schmalen Streifen gewonnen, indem die ganze Ruckseite der 
Folie sowie schmale Streifen der Vorderseite mit einem Firnis iibcrzogen werden, 
u. das freibleibende Metali in H N 0 3 aufgelost wird. Statt der BeruBung wird 
kolloidaler Kohlenstoff in wss. Lsg. aufgebracht. Das Thermoelement wird nach 
Art eines Lampengliilifadens in einem Lampensockel auf Driihten befestigt durch 
Anloten mit Silber. Der Glasballon wird wie bei einer Lampe an eine Hocli- 
yakuumpumpe geschlossen u. zur Austreibung von Gasresten auf 300° erhitzt, 
walirend Hg-Dampf u. andere Veiunreinigungen mit fl. Luft ausgefroren werden. 
Hierauf wird abgesclimolzen. Die Empfindliebkeit des Elementes betriigt bis zu 
70% des idealen. Der Energiebedarf pro Mikrovolt betritgt 10—8 cal. sec- 1 . Durch 
besondere Formgebung der Lotstelle, die auf VergroBerung der wirksamen Ober- 
fliiche hinausliiuft, latit sieli die Empfindliehkeit yergroBern, wodurcli jedoch 
der Energiebedarf pro Mikroyolt steigt. (Philos. Magazine [6] 50. 618—24. 1925. 
Utrecht.) K y r o p o u l o s .

W . I. H. M o ll und H . C. B urger, D as Thermorelais. D ie Konstruktion stellt 
eine Anwendung des yorst. beschriebenen Vakuumthermoelements dar. D ie Tliermo- 
folie liegt in der Liingsachse des zylindrischen'Glasballons u. besteht abwechselnd 
aus einem Konstantan-, einem Manganin- u. einem zweiten Konstantaiistreifclien, 
enthiilt mithin zwei Lotatellen. D ie Yorr. dient zu Ersatz u. Verscliiirfung der 
Spiegel-Skalenablesung mit Lichtzeiger. Ihre W irkungsweise sei kurz angedeutet: 
W ird ein Lichtfleck auf das mittlere Streifchen der Thermofolie projiziert, só 
werden die beiden Lotatellen im allgemeinen ungleieh erwiirmt u. das Thermo- 
element-Galyanometer wird einen Ausschlag zeigen. Dieser kann durch Verschieben 
des „Relaia", d. li. gleiclie Erwiirmung beider Lotstellen zuin Verschwinden ge- 
braclit werden. Eine geringe Spiegcldrehung wird erneuten Ausschlag heryormfen 
u. zwar in yerschiedenem Sinne, je nacli Drelirichtung u. je nachdem wclche der 
beiden Lotstellen liierbei stitrker erwiirmt wird. (Philos. Magazine [6] 50 . 624—26. 
1925. Utrecht.) K y r o p o u l o s .

E. J. W illia m s, D ie cleTctńsche Leitfćilńgkńl einiger aerdiiiinter fliissiger Amal- 
game. D ie Messungen des Yfs. unterscheiden sich von friiheren hauptsaehlicli durch 
Erweiterung des Temp.-Gebietes nach lioheren Tempp. bis zu 300°. Die Amalgamc 
wurden in Glascapillaren gefiillt u. diese vor den Messungen zur Vermeidung von 
Luftblasen besonders sorgfiiltig erhitzt. In die U-formig aufgebogenen Enden der 
Capillare tauchten die besonders sorgfiiltig ausgebildeten Zuleitungen aus Platin- 
draht, die aus Glasrohrchen ragten, welche mit Quecksilber gefiillt waren u. die 
kupfernen Zuleitungen zur MeBbriicke enthielten. D ie MeBgenauigkeit betrug 
10- 1  £2; die Tempp. wurden durch siedende Fil. gehalten. Es wurden beuutzt: 
W ., A., Anilin, Diiithylanilin, Eugenol, Glycerin u. Diphenylamiu mit den Kpp. 100, 
129, 184, 221 , 256 , 288 bezw. 300°. Untersuclit wurden: Cd-Amalgam von ca.
0,009—3,8°/0, In-Amalgam ca. 0,1—3 ,0 % , Mg-Amalgam 0,5—0,25% - F iir letztcres
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wurde'die MeBcapillare so ausgebildet, daB das Amalgam in dieser selbst im Vakuum 
dargestellt u. gemessen werden konnte. Zur Kontrolle wurde noch reines H g ge- 
messen. Fiir den Widerstand des letzteren zwischen 0 u. 300° wird eine Formel 
aufgestellt, die die gefundenen Werte gut darstellt. Fiir Cd-Amalgam wird eine 
ąuadratische Form • aufgestellt fur die Abbangigkeit des Leityermogens von der 
Konz. Beim In-Amalgam ist diese Abbangigkeit nahezu linear. Beim Mg-Amalgam 
konnte sie nicht genau gepriift werden, da bei Zimmertemp. ca. 0,25% Mg. bereits 
ais Sattigungskonz. gefunden wurde. Betraclitet man statt der Gewichtsprozeutc 
die Atomprozentgehalte, so ist die Einw. auf das Leityermogcn des H g im unter- 
suchten Konz.-Gebiet fUr diese Metalle merklich die gleicbe. (Philos. Magazine 
[6] 50. 589—99. 1925. Swausea.) K y r o p o u l o s .

, E . J. W illia m s , Die Wirkung eines Magnetfeldcs au f den elektrischen W ider
stand' fliibsiger Metalle und Legierungm. Yf. gcht von der Uberlegung aus, daB 
WiderstandsSnderungen unter der Einw. eines Magnetfeldcs in einer metali. Fliissig- 
keitssaule zweierlei Ursachen haben konnen: 1. die eigentliche Widerstandsśinderung 
des Metalles; 2. eine Widerstandsanderung infolge von Energieyerlusten, dic durcli 
die Aufrecbterhaltung hydrodynamischer Stromungen entsteben, welche ihren Ur- 
sprung in der Feldwrkg. auf den elektr. Strom haben. Das Yerluiltnis von W ider
standsanderung zu Widerstand aus der ersten Ursaclie inuB unabhiingig von den 
Rohrabmessungen sein. Die Widerstandsanderung aus 2. wird ausfuhrlich dis- 
kutiert u. quantitativ in ibrer Abbangigkeit von den Versuchsbedingungen ab- 
geleitet. D ie Ęrgebnisse werden fiir einige Spezialfiille auf die Expcrimental- 
unterss. fruherer Autoren angewandt, woraus sich ergibt, daB die yon R ossi 
(Nuov. Cim. [6] 2. 337 [1911]) an Bi-Amalgameń beobachtete Widerstandsanderung 
im magnet. Feld eine solche der ersten Art ist, ebenso w ie die von B e r n d t  an 
geschmolzenem Bi beobachtete. In den meisten bisher beobachteten Fallen iiber- 
wiegt jedoch der bydrodynam. Effckt. (Philos. Magazine [6] 50. 27—46. .1925. 
Swanseą.) - K y r o p o u l o s .

H ein r ich  G oldschm idt und H ara ld  A arflot, Die Leitfahigkeit einiger mittel- 
starker Sauren in  Methylalkohol und ilire katalytische Wirkung. Es werden dic 
Leitfahigkeiten von Trichlorbutlersaure, Trichloressigsaure u. Pikrinsaure in absol. 
u. wasserhaltigem Methylalkohol gemessen, nach Ostwalds Yerdiinnungsgesetz der 
Dissoziationsgrad u. die Affinitatskonstante berechnet u. der walire Dissoziations- 
grad cc nach Bjerrums Theorie, die wahre AffinitatsgroBe K 0 u. die Aktivitats- 
konstante k ermittelt. D ie in Tabellenform aufgefuhrteu Ęrgebnisse zeigen, daB 
Trichlorbuttersaure u. Trichloressigsaure vom W . in derselben W eise becinfluBt 
werden, wahrend Pikrinsaure etwas abweicht. D ie Aktivitatskonstante k wird aus

8_
der Gleichung: —log K 0 =  —log -— — -J- k]/cic berechnet; sie betrugt fiir Tri

chloressigsaure u. Pikrinsaure 2, fiir Trichlorbuttersaure 1,3 u. zeigt bei den beiden 
erstgenannten einen deutlicli fallenden Gang bei steigendem W assergehalt des 
Methylalkohols. Bei liohem Dissoziationsgrad scheint die angewandte Gleichung 
nicht mehr giiltig zu sein, wie bei den groBeren Wassergelialten der Pikrinsaurelsg. 
das starkę Ansteigen vou k bei fallender Pikrinsaurckonz. andeutet. D ie Leit- 
fahigkeitskuryen von HC1, H Br, HJ werden der Berechnung des wahren Disso- 
ziationsgrades a  zu Grunde gelegt u. mit ihrer Hilfe die «-W erte fiir Triehlor- 
ess;gsaure u. Pikrinsaure bcreclmet. In Methylalkohol zeigen sich zwischen den 
nach yerschiedenen Halogemvasserstoffen berechneten W erten fiir dieselbe S&ure 
nur geringe Unterscbiede, dagegen ist in athylalkohol. Lsg. ein deutliches Fallen 
in der Bichtung HC1, IIBr, HJ fiir die «-W erte der Saure bei gleicher Verd. zu  
bemerken. Daher nehmen auch die hieraus berechneten Aktiyitatskonstanten in 
dieser.Reihenfolge ab, wiihrend die Affinitatskonstanten kaum yoneinander difFerieren.
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D ie Halogenwasserstoffe sind also in Sthylalkohol. Lsg. nicht yollkommen dissoziiert, 
wie die Unterschiede in den tz-Werten beweisen. Mit Hilfe der in Methylalkohol 
gewonnenen «-W erte fur Pikrinsśiure u. Trichlorbuttereiiure wird aus Esterifikation s- 
verss. mit einigen Siiuren (Ztsehr. f. physik. Ch. 81. 30 [1912]) (Essigsaure, Butter- 
saure, i-B uttersdure , i-Valcriansaurc, llcp tylsau rc, Laurinsaure, Phenylessigsaure, 
Benzoesaure)- der Quotient /c/cw- [k =  Gescliwindigkeitskonstante der Esterifikation) 
berechnet u. mit dem entsprcchenden Wert fiir 0,05-n. HC1 verglichen. Weiterhin 
wird der EinfluC des W . auf die Esterifikation in Methylalkohol untersucht. D ie Be- 
rechnung der alten Verss. mit hoher Wasserkonz. (1. c.) zeigt erliebliehe. Abweichung 
von der Theorie, deslialb werden neue Verss. mit geringeren Wasserkonzz. aus- 
gefuhrt, die sich gut an die Forderungen der Theorie anschliefien. (Ztsehr. f. 
physik. Ch. 117. 312—33. 1925. Oslo, Chem. Lab. d. Uniy.) H an tk k .

Jam es S tuart W illc o x  und E dm und B ryd ges R u d h a ll P r id ea u x , Die. 
Dissoziationskonslanten von seleniger Saure. D ie pu-W erte bei yerschiedenen 
Stufen der Neutralisation wss. 0,05 molarer Lsgg. von SeO., mit NaOII werden 
mit H ilfe verschiedener Indicatoren bestimmt u. daraus die Dissoziationskonstanten 
K x =  4,0-10—3 u. JT2 =  0,87-10 8 berechnet. Zur Titration der ersten Disso- 
ziationsstufe ist p-Nitrophenol, fiir die zweite Thymolphthalein (auf stark blau) 
am geeignetsten. (Journ. Chem. Soc. London 127. 1543—40. 1925. Nottingham, 
Univ.) K r Og e r .

H ik o o  Saegusa, U ber die Yariation der Restladuhg und des Verhdltnisses der 
elekłrisehen Leitfahigkeit zur K apazita t m it der Temperatur. (Ygl. The science 
reports of the Tóhoku imp. univ. 13. 179; C. 1925. I. 2616). D ie an Quarz, 
Glimmer, Steinsalz, Selenit, Mikroklin, Scheelit u. B aryt durchgefuhrten Verss. zeigen, 
daB das YeiTuiltnis der LeitfUhigkeit zur Kapazitat mit der Temp. allmahlich zu- 
nimmt, ab der maximalen Temp. der Restladung rasch zunimmt u. hierauf sich stetig 
eińcm Sattigungswert nahert. Beiin Selenit bleibt das Yerhaltnis der Leitfahigkeit 
zur Kapazitat konstant, bis alles Krystallwasser ausgetrieben worden ist; hierauf 
nimmt es rasch mit der Temp. zu. D ie Variation der Restladung mit der Temp. 
ist hauptsachlich der LeitfahigkeitsSndcrung zuzusclireiben. (The science reports 
o f the Tóhoku imp. univ. 14. 321—34. 1925.) K. W o l f .

H ik o o  Saegusa, Weitere Yersuche Uber die Variation der Restladung und des 
Verhdltnisses der elektrisclien Leitfahigkeit zur K apazita t m it der Temperatur. (Vgl. 
vorst. Ref.) Yf. uutersuchte Ambroid (PreBbernstein, deutsches Fabrikat), Papier, 
Paraffln , E bonit,’Glas. Das Verhaltnis der Leitfahigkeit zur Kapazitat zeigt das- 
selbe Yerh. w ic bei Krystallen. D ie maximale Geschwindigkeit der Leitfahigkeits- 
zunahme erfolgt bei einer hoheren Temp. in guten Isolationsmatcrialien ais fiir 
schlechte Isolatoren. D ie Variation der Restladung u. der Leitfahigkeit mit der 
Temp. ist fur Ambroid dieselbe wie fiir Glimmer. (The science reports o f the 
Tóhoku imp. uniy. 14. 335—41. 1925.) K. "Wo l f .

T. J. J o n es , D er elektńsche W iderstand von Quecksilber im Magnetfeld. (Vgl. 
yorst. Ref.) Vf. gibt eine Ubersicht uber bisherige Unterss., an die sich die Be- 
schreibung der eigenen Verss. uber den Transyersaleflekt (elektr. Strom senkrecht 
zu den magnet. Kraftlinien) schlieBt. Zur Aufnahme des H g diente einmal eine 
gerade Glascapillare mit Zuleitungen auBerhalb dea Feldes, ein andermal eine 
doppelt U-fórmige Glascapillare, dereń Lange bedeutend grofier sein konnte, mit 
Zuleitungen im  Magnetfeld. Der Gesamtwiderstand war von der GroBenordnung 
von 10—2 Ohm; die Feldstarken erreichten bis zu 10 Kilogauss. D ie Kurze der 
Beobachtungszeit an der die Anderungen messenden Thomsonbrucke ermoglichte 
das Arbeiten frei von Storungen durch Thermostróme u. Joulewarme. Der Capillaren- 
durehmesser yariierte zwischen 3 u. 7 mm, die hindurchgeleiteten Strome zwischen
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0,5 u. 5  Ańip, die Feldstarken zwischen 2 u. 10 Kilogauss. Es wurde untersucht die 
Abhangigkeit der Widerstandsiinderung 3 R  von der Feldstarke, der Stromst&rke, 
dem Rohrdurchmesser, dem Polabstand, der Art der Zuleitung u. der Temp. Fur 
konstantę Temp. u. Zuleitungen auBcrhalb des Wirkuugsbereiches des Feldes ergab 
sich unter den Versuchsbedingungen eine einfache Eeziehung zwischen <5 R  u. 
diesen Faktoren, die ihre rationelle Begriindung durch W il l ia m s  (vorst. Ref.) fand 
unter Annahme turbulenterBewegung des Hg. W eiter wurde S R  unabhSngig vom 
Widerstand im Feld u. wachsend mit stcigender Temp. gefunden. D iese Temp.- 
Abhiingigkeit laBt sich ursSchlich auf die Anderung der D. u. Viscositat des Hg 
zuruckfuhren. Ein Zusatz von 3°/0 Cd zum H g yerringerte <5 R  ein wenig. (Philos. 
Magazine [6] 50. 46—60. 1925. Swansea.) K y k o p o u l o s .

M itsu m  S a tó , Einige Versuche iiber kontaktelektrisclie Schichten. Erstarreu 
gesclimolzene Dielektrika, wie W achs oder Harz, auf einer Metallplatte, so erscheint 
nach dem Ablosen der Scliicht eine Oberfliichenladung auf der Kontaktfliiche des 
Dieloktrikums. Vf. beschreibt Verss. mit H arz u. Camaubawaćhs auf Al, Zn, Fe, 
Sn, Cu. Es zeigt sich, daB die OberflSchenladung aus elektr. Doppelschichten bo- 
steht. W eitere Verss. ergaben, daB die elektr. Schichten nur durch den Kontakt 
zwischen Dielektrika mit Metallen oder anderen Dielektrika yerursacht Werden. 
(The science reports o f tlie Tóhoku imp. univ. 14. 313—21. 1925.) K. W o l f .

J. G alib ou rg , Thermoelekińzitdt der Metalle und Legierungen. Nach einer 
histor. u. theoret. Einleitung werden die Anwendungen der Thermoelektrizitiit auf 
die Metalluntersś. sehr eingehend an ITand von Beispielen besprochen. Eine An- 
wendung der thermoelektr. Kraft bei der Klassifizierung vou Legierungen im
Laboratorium ist nicht moglich, da die Unterschiede elektromotor. Kraft zu klein 
sind. Z. B. alle Legierungen des Cu u. Al geben in bezug auf Fe 1,244 bis 
1,441 Millivolt. Eine Ausnahme bildet nur Ni-M essing, wo die Methode eben 
auch nur erfolgversprechend ist. Auch zur Ermittlung des Hiirtungsgrades eignet
sich die Thermoelektrizitat nicht, da aus den Verss. heryorgeht, daB die ent-
wickelten Krafte zu schwach sind, um hierauf emc Methode aufzubauen. Der 
letzte Teil der Arbeit beschaftigt sich mit den Kurveu E  — f(t) u. stellt die Uber
einatimmung zwischen der klass. Theorie von T h o m so n  u . den aus den Verss. er- 
haltenen Kurven fest. (Rev. de Mćtallurgie 22 . 400 — 34. 527—38. 610—25.
1925.) • W lLKE.

G ustav H eck m an n , Bemerkung zur Gittertlieorie der JPiezoelektriziłał. D ie  
Bornsclie Theorie der Piezoelektrizitat, Enzyklop. d. Math. W iss. V, 25, §§ 10— 13, 
bedarf hinsichtlich der tensoriellen Piezoelektrizitat aller Krystalle sowie der vekto- 
riellen derjenigen mit Dipolmolekiilen der Erweiterung. (Ztschr. f. Physik 33. 646 
bis 647. 1925. Góttingen, Univ.) C a s s e l .

E. G iebe und A. S ch e ib e , Eine einfache Methode zum qualitativen Nachweis 
der 'Piezoelektrizitat von Krystallen. Vff. verwenden zur Messung der Piezoelektri
zitat eine Methode, welehe darauf beruht, daB eine groBere Anzahl unregelmaBig 
geformter u. orientierter kleiner Krystalle oder Krystallsplitter zu logitudinaleu 
elast. Eigenschwingungen durch ein elektr. W echselfeld angeregt werden. Die 
Rtickwirkung der elast. auf die elektr. Schwingungen wird mit einem Telephon .be- 
obachtet. Piezoelektrizitat wurde bei folgenden Substanzen festgestellt: monoklin 
sphenoid.; L iS O i-H .fi, d-W einsaure, d-iveinsaures K ,  N a  u. NH±, Rohrzucker. 
Monoklin domat.; Skolezit. Rliomb. bisphenoid.; MgSO^-711 ,0 , ZnSO •̂ /  1I%O, 
Atneisensaures S r, Saures d weinsaures K  u. N H t , d-weinsaures K -N a , Asparagin. 
Rhomb. pyramidal; Resorcin, Triphenylmethan, N H i-Oxalat. Tetragonal skalenoedr.; 
(NHjH.jPOi, Harnsto/f, (CJI l:) iN J. Tetragonal trapezoedr.; N iSO ,-6H .fi. Ditetra- 
gonal pyramidal; Pentaerythrit. Trigonal trapezoedr.; Quarz, B enzil, Ditrigonal
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pyramidal; Ags • AsS3, Turmalin. Tetraedr, pentagondodekaedr.; NaClOa, N a3SbSt • 
91I.fi. Bei B a(N 03\ , Sr(NO^.>, Pi(A70 3)., u. Ag3SbS3 wurde keine Piezoelektrizitiit 
nachgewiesen, obwohl auch diese Krystalle w ie die vorangehenden polare Achsen 
besitzen. Da dieses yielleicht auf ein Versagen der Methode aus auCereu physikal. 
oder chem. Griinden zuriickzufuliren ist, glauben Vff. eine ParallelitSt zwisehen 
piezoelektr. Yerhalten der Krystalle u. der Anwesenheit polarer Achsen zu er- 
blicken. Bei den Stoffen ohne polaren Achsen wurde ohne Ausnahnie keine Piezo- 
elektrizitiit gefunden. Untersucht wurde von diesen Substanzen Oxalsaure, KCl, 
C u S O F e S O it  KMnO , , M nSO„ N aN 03, N aCl, KClOs , CaCO... (Ztschr. f. Physik  
33. 760—66. 1925. Physikal.-Techn. Reichsaustalt.) B e c k e r .

P. T artak ow sk y , ~Uber den Diamagnetismus und den anotnalen Zcemaneffekt. 
(Vgl. P a u l i ,  Ztschr. f. Physik 16. 155; C. 1924. I .  617.) A uf Grund der Annalime, 
daB aucli bei dem Diamagnetismus die anomale Priizessionsfrequenz, die bei dem 
auomalen Zecmaneffekt anzunehmen ist, in Wrkg. tritt, wird fiir die magnet. Sus- 
ceptibiliłat eine Formel abgcleitet, gemiiB welcher Vf. die diamagnet. Susceptibili- 
tfiFen von H e, L i+ u. der Alkalimetalle L i, N a , K ,  Cs berechnet. (Ztschr. f. 
Physik 34. 216—26. 1925. Leningrad.) K. W o l f .

J. D ick in so n , Uber die elektrische Aufladung von Gasen durch Oberflachen- 
verbrennung. Vf. untersuchte Sinn u. GroBe der elektr. Aufladung des Yerbrennungs- 
raumes u. der Abgase beim Verbrennen von Leuchtgas-lMftgenmchen verschiedener 
Zus. sowold bei Oberflachenverbrennung, ais auch bei dauernder Warmezufuhr. 
Dic genau bescliriebene Apparatur bestand wesentlich aus einem mit Brocken aus 
feuerfestem, poriisen Materiał bescliickten sclnniedeeiseruen Rohr u. einem WeiB- 
blechkasten. Beide waren voneinander u. vom Eaum u. sonstigen Geratschafteu 
elektr. isoliert u. untereinander u. mit der Gaszuleitung bezw. einer Pumpe durcli 
isolierende Glasrohre verbunden. Das eiserne, heizbare Yerbrennungsrolir, sowie 
der WeiBbleclikasten lconnten mit einem geeichten Elcktrometer nach C. T . R. W il s o n  
verbunden werden. Gemessen wurde die Aufladung in Volt in Abhiingigkeit von 
der DurchstromuDgszeit. Bei OberflSchenverbrennung nehmen die Abgase negative 
Ladung an, das Verbrennungsrohr positive. D ie wachsend negative Ladung nimmt 
fas cli ab von dem Zeitpunkt an, wo die Flammenyerbrennung zugelassen wird oder 
śpontan eintritt, um mit der Zeit in positiye Ladimg Uberzugelien. Dementsprechend 
siud die Yerhiiltnisse umgekelirt im Verbrennungsrohr. In diesem ist die A uf
ladung standig positiy wShrend der Oberflachenyerbrennung. Bei flammender Ver- 
brennung sind die Verhaltnisse komplizierter: Zu Beginn nimmt das Rohr wachsende 
negative Ladungen an, die alsbald abnelimen u. in positiye — also gleichsinnige 
mit den Abgasen — ubergehen. D ies laBt sich so deuten, daB bei Flamme die 
„Aktivierung“ durch Elektronenaustritt geringer ist u. ein Teil uberscliussiger posi- 
tiyer Ionen im Abgase yerbleibt. D ie Wrkg. dieser geringeren Aktiyierung macht 
sich auch in der Tat geltend iu langsamerer B. der Verbrennungsprodd., geringerer 
Strahlung, gleichmaBigerer Warmeverteilung, aber niedrigerer Temp. des Ver- 
breuuungsrohres. D ic Potentialzeitkurven sind Sattigungskurycn; nach ca. 12 Min. 
ist das Potential konstant. Fiir Gemisclie yerschiedener Zus. ergibt sich folgendes 
B ild fur Flanmeiwerbrennung beziiglich der Aufladung des Verbrennungsraumcs: 
Yerkurzung des Gebictes negatiyer Aufladung mit waehsendem Gasgehalt, Be- 
schleunigung der positiyen Aufladung. B ei reichcren Gemischen yon ca. 12—18,5% 
folgt auf den raschen Anstieg positiyer Ladung eine ebenso rasche Abnahme, die 
in wenigen Minuten zu einer ganz schwachen positiyen Siittigungsaufladung fiihrt. 
Besonders einfach liegen die Yerhiiltnisse bei Oberflacheiwerbrennung: noch bei 
9,5.% wird starkę positiye Aufladung gefunden, die nach ca. 12 Min. ihren Siitti- 
gungswert. erreicht. Mit zunehmendem Gasgehalt nimmt die positiye Aufladung 
rasch ab, erreicht in kttrzerer Zeit ihren Sfittigungswert, der fiir waclisendc Gas-
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gehalte immer kleiner wird. Das Gemiscli mit 15,8% gibt iiberhaupt keinc Auf: 
ladung mehr, mit reicheren Gemischen tritt Zeiclienwechsel in der Aufladung ein 
u. dic Poteńtialkuryen yerlaufen symm. auf der negatiyen Seite. Das „tlieoretisclie“ 
Gemisch fiir yollkommene Verbrennung liegt bei 16% u. maclit sich sonach durch 
das Felilen jegliclier Aufladung bemerkbar. D ies wird aucli durch Darst. der Ver- 
śuchsergebnisse ais Aufladuugsgeschwindigkeits-Gasgelialtskurven veranschaulicht. 
Gliihelektrouenemission beeinfluBt die Ergebuisse nicbt merklich, w ic Leerverss. 
zeigten. D ie Temp.-Verteilung liings des Yerbrennungsrohrcs wurde besonders be- 
stimmt. Das Maximum der Temp. wird rasch nalie der EinlaBoflnung des Gases 
erreicht, von wo aus die Temp. sehr rasch abfiillt. (Philos. Magazine [6] 50 . 225 
bis 241. 1925. Newcastle-upon-Tyne.) K y r o p o c l o s .

E . S ch rein er  und 0 . E . F rh ro ld , Kryoskopische Messungen zur Priifung der 
Delji/e-JIilcJcelschen Theorie fiir Elektrolyte in  organischen Losungm itteln. Yff. haben 
Gefrierpunktsmessungen an moglichst verd. Lsgg. von Elektrolyten in organ. 
Losungsmm. ausgefuhrt. A is kryoskop. Losungsm. eignete sich am besten cyclo- 
Hexanol, dessen kryoskop. Konstantę E =  38,22° fiir 1 Mol. pro 1 ist, die DE. =  
15,0 bei 25°. D ie Messungen an LiCl stimmen mit der Theorie gut iibereiii. Der 
lonenradius wurde zu 2,80 •10—8 cm bereehnet. (Naturwissenschaften 13. 859. 
1925. Oslo.) J o s e p h y .

E d w ard  R ich ard  Jon es und C harles E,. B u ry , ićri/oskojjische Messungen in 
Benzol. D ie mit dem Nitrobzl. gemachten Erfahrungen werden nunmelir auch auf 
das Bzl. ausgedelint (vgl. Journ. Chem. Soc. London 125. -2219; C. 1925. I. 1053.) 
Analog den Verss. mit Nitrobzl. werden die Messungen in Bzl. mit P ,0 6, A120 3 
(neu), NajSOj, 0—10 H20  u. HaO ausgefuhrt, die entsprechenden IIsO-Dampfdrucke 
sind 0,0, 4,40 u. 6,76. D ie W erte werden nach der Formel 

A tu -\- A tw =  K \n u -j- Gnv~] I [nu - j-  (1 -(- 
(l<c.) bereehnet. Naphthalin, A nisol, p-Dibrombzl., Camplier u. Azobzl. geben 
Werte, .weiche nśiher an den tlieoretischen liegen, ais sie sich nach der van’t Hoff- 
schen Gleichung bereehnen. Fiir die Konstantę k ergibt sich 66,95, woraus sich 
die van't Hoffsclie Konstantę zu 52,27 u. die latente Losungswarme fiir-Bzl. zu 
29,53 . bereehnet. Solyatbildung laBt sich bei Pikrinsiiurc u. Trinitrotoluol nicht 
nachweisen, da sie durch Assoziation maskiert wird, bei Tripheuylmethan IśiBt sie 
sich wegeu zu geringer Loslichkeit nicht endgiiltig sicherstellen. Im allgemeinen 
verhalten sich Substanzen in Bzl. elier anormal ais in Nitrobzl. (Journ. Chem. 
Soc. London 127. 1947— 51. 1925. Univ. Coli. von W ales, Aberystwyth.). T a u b e .

F ra n k lin  A. G iacom in i, D ie Temperaturabhangigkeit der Molekularwarmeń der 
Gase, speziell des Ammoniaks, Methans und Wassersloffs bei niedrigen Temperaturen. 
Die Verss. wurden im Hinbliclc auf den aulierordentlich starken Abfall von C„ bei 
WasserstofF bei tiefen Tempp. bis zu W erten fur ein einatomiges Gas angestellt u. 
bezweckten besonders die Ermittlung der relativcn C„-Werte tiir die einzelnen Gase. 
Ais" solclie kamen hauptsSchlicli Gase mit kleinem mólekularem Tragheitsmoment 
in Frage, da bei ihnen am ehesten eine wasscrstofialinliche Temp.-Abliiingigkeit 
von, C„ zu erwarten war. D ie au f Anregung von N e r n s t  gewiihlte Vcrsuchsmethodc 
zu Vcrgleichsmcssungen von C„ berulit auf der Best. des Druckanstieges mittels 
eines empfindlichen Membranmanometers, der einem kleinen elektr. Induktionsstoli 
folgt, der in einer kleinen Konstantanfolie erzeugt wird, die sich inmitten des Ver- 
su^hsgefaBes befindet D ie nur fliichtig angedeutete Apparatur u. MeBtechnik soli 
spSter gesondert beschrieben werden. Beide wurden durch M essung.von C„ fiir 
H2 auf Brauchbarkęit gepriift u. sehr gute Ubereinstimmung mit den Messungen 
yon E h c k e n  gefunden. D ie Cv-T-Kurven fiir CH± u. NILM die bis zu ca. 90 bezw. 
230° K. herab yerfolgt wurden, deuten auf Abnahme der Eotationsenergie der Moll., 
indem sie mit fallender Temp. untęr den Wcrt fiir starre Moll. sinken. Sie zeigen
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aleo dieselbe Eigenschaft, die vonNERNST fiir H , yorausgesagt u. yonEuCKEN gefunden 
wurde. D ie Cv-W erte betragen fiir CH, bei 83° K. 5,30 cal. u. fiir NH3 bei 229° K. 
5,55 cal. Beim NII3 erfolgt der Abfall von Cv ganz besonders raseh. (Philos. Maga
zine [6] 50 . 146—56. 1925. Sterling, Col., U . S. A.) K y r o p o u l o s .

A. P red w o d ite le w , Uber die' spezifische Warnie der Wassersto/fmolekel. (Vgl. 
K e m b l e  u .  V l e c k , Physical lteview  [2] 21. 653; C. 1924. I. 1159.) Vf. atellt eine 
Formel auf, die den Temperaturgang der RotationswSrme des II3 liefert. Ferner 
wird der Zusammenhang zwischen der RotationawSrme u. dem K p. des Hj ab- 
geleitet. In dem Temperaturińtervall von 35—500° absol. wird der Temperatur
gang der RotationswSrme ubereinatimmend mit dem Experiment wiedergegeben. 
Mathemat. Einzelheiten im Origiual. (Ztschr. f. Physik 34. 178 — 83. 1925. 
Moskau.) K . W o l f .

M ioh ael Zack, Uber das Uberstromen eines wirklichen Gases aus einem Gefafic 
in ein anderes bei unverandcrlichem Gefafśrauminhalt. Mathemat. Unterss. iiber das 
Verh. wirklicher Gase beim Uberstromen von einem GefSB in ein anderes im 
Gegensatz zu dem schon von Z e u n e r  (Techn. Thermodynamik, Bd. I. 173) gopriiften 
Verh. vollkomme7ier Gase. (Ztschr. f. kompr. u. fl. Gase 24. 111 — 12. 1925. 
Koln.) -  S p l it t g e r b e r .

S h in rok u  M itsu k u ri, Tatsuo R ok k ak u  und T akeo W atase, D ie Dampfdrucke 
von Chlorwasserstoff au f wiisserige Losungen. I. (Vgl. P a r k e r , Journ. Americ. 
Chem. Soc. 45. 2017; C. 1924. I. 1334.) D ie von Vff. angewandte Methode bestęht 
in folgendem: Luft, die mit Dampf der Chlorwasserstoffsdure gesiitt. ist, wird in 
einen Kondensator bei 0° geleitet. D ie kondensierfe Fl. sammelt sich in einem am 
auderen Ende dea Kondenaators befindlichen LeitfahigkeitagefaB. Die Lufr, mit 
dem Wasserdampfdruek bei 0° entweicht ins Freie. D ie Konz. der kondensierten 
Lsg. wird aus der elektrolyt. Leitfahigkeit bestimmt u. hieraus der Dampfdruck 
von Chlorwasserstoff in der Dampfphase bereclinet. Skizze der Versucbsanordnung 
u. 4 Tabellen im Original. Die beobachteten Werte sind yiel kleiner ais die be- 
reckneten. (The science reports o f the Tohoku imp. univ. 14. 251—58. 1925.) K. W o.

Sasi B hushan M a li, Uber ebie Methode zur Berechnung des Dampfdruckes 
einer Losung mit einem einfachen Lomngsm ittel und einem nicht fluchtigen gelosten 
Sto/f. Vf. wendet auf obiges Problem die mechan. Betrachtungen an, die S t e r n  
(Physikal. Ztiichr. 14. 629 [1913]) zur theoret. Berechnung der Integrationskonstante 
der Dampfdruckformel anstellte. Ea ergibt sieli, daB sich beide Dampfdruckformeln 
uur in  den Gliedern, die die latente Verdampfungawiirme enthalten, unterscheiden 
u. insbesondere aueh crwartungsgemaB dieselbe Integrationskonstante beaitzen. 
(Philos. Magazine [6] 50 . 141—45. 1925. Dacca.) K y r o p o u l o s .

Aa. K o llo id ch em ie . C apillarchem ie.
I. T raube, Eolłoidehemische Betrachtungen uber Probiernie der Homoopathie. Vf. 

kommt auf Grund kolloidchem. Betrachtungen zu dem Ergebnis, daB kleinste 
Alengen von Arzneimitteln aus physikal. u. chem. Grunden yielfach grofie Wrkgg. 
ausiiben miisaen, daB diese W rkgg. iu zahlrcielien Fiillen denen gróBerer Mengen 
entgegengesetzt sind u. daB nicht die Menge eines Arzneimittela, sondern der Grad 
der Verteilung fur seine Wrkg. entscheidend ist, was ja von niebt-homoopath. 
Seite aueh nicht beatritten wird. Vf. apricht nur von der Arndt-Schulzachen Regel, 
nicht vom Gesetz. (Miincb. med. W chschr. 72. 1422—24. 1925.) H O c k e l .

E d. Ju stin -M u eller , Die Turgoide. Die hauptsiichlichsten Turgoide, organi- 
sierte Stoffe, die in Ggw. von W . oder was. Fil. quellen ohne sich aufzuloaen, sind 
nach Vf. die yerschiedenen Testilfasern, Hautblofien, physiolog. Gewebe, Holz- 
fasern u. Pflanzenzellen, Leder u. bis zu einem gewiasen Grade aueh Kautschuk.



D ie Quellłing resp. Turgescenz ist je  nach den Bedingungen u. der Natur des in 
Frage kommenden Stoffcs eine verscliiedene. Sie hangt ferner vom dem Turges- 
cenzmedinm u. der Temp. ab. Ycrss. zeigen, daB die Turgescenz auf einer Hydrat- 
bindung beruht, daB die Einw. von NaOH auf Cellulose nicht durch die Lauge 
allein zustande kommt, sondern daB dieselbe hierzu der Vermittlung einer Hydrat- 
bindung benotigt, daB die Laugeneinw. urn so energisclier is t, -je ausgesprochener 
die Hydratbindung zustande kommt. (Kolloid-Ztschr. 37. 239—44. 1925. Saint-Dić, 
Vośges.) U l m a n n .

F red er ick  S ta n ley  B row n  und C harles R . B u r y , Kolloidale Systeme in  
Nitrobenzol, Bei der Mol.-Gew.-Best. von Stoffen, die in organ. Losungsmm. gelost 
sind, mit H ilfe der Gefrierpunktserniedrigung entsteht ein Fehler durch den wech- 
selnden AV.-Gehnlt wfihrend der Best. V f. benutztc getrocknete Luft u. W. ent- 
zielieóde 'Mittel. Lsgg. von N itrobzl- u. Propionsaure, oder Nitrobzl. u. i-Am yl- 
alkohol wurden ziihfliissig im Laufe der Zeit, die Gefrierpunktserniedrigung nalim 
auf ziemlicli geringe Betriige ab. Chem. Vorgiinge zwisclien je zwei Stoffen wurden 
nicht bemerkt, wohl aber, daB sich kolloidale Lsgg. von P 20 6, CaClt, ZnCls u. S i0 2 
unter dem peptisierenden EinfluB der organ. Siiuren, Alkohole oder Phenole 
bildeten. — S i0 2 konnte nur selir wenig konz. erlialten werden, CaCl2 dagegen bis 
zu einigen Gramm in 100 g  Nitrobzl. P20 6 u. CaCl^-Lsgg. bilden beim Stehen 
Gele. Spuren von Feuchtigkeit bewirken rasche Koagulation, wobei CaCl2 in 
Krystallnadeln sich abscheidet. (Journ. Physieal Chem. 29. 1312— 16. 1925. Univ. 
Coli. of Wales.) H a a se .

G uillerm o V. S tu ck ert, Uber rhytniische Beaktionen in U-Form. Vf. unters. 
die Einw. fester oder fl. Substanzen auf mit NaOII neutralisiertes Gelatinesol (in 
sterilisierteu Probierglaschen), wobei zu beobachten war: I. Solvation des Gels, die 
je nachdem reyersibel oder nicht reversibel war; II. Eindringen der Substanz iń 
das Gel mit verscliiedenartigen Bissen; III. Rhytm. Bkk. I. u. II. yereinigt erhielt 
Vf. mit .glykocholsaurem oder auch wolframsaurem Na, unklar u. nicht immer mit 
Tannin. D ie auftretenden, in der Mitte nach unten gekriimmten Streifen, waren 
nicht wie bei den Liesegangschen Ringen im Gel zu sehen, sondern nur im Sol 
auf dem Gel, u. wenn das Sol entfernt wurde, blieben auf den Seiten des Gels die 
U-Zeiclinungen bestelien, ais ob sich die Priicipitation nur seitwiirts vom Sol aus 
auf das Gel liergestellt hiitte. (Kolloid-Ztschr. 37. 238 — 39. 1925. Córdoba, 
U niv.) U l m a n n .

Oskar B au d isch  und L. A. W e lo , Uber das A ltem  von Ferroliydroxyd und 
Ferrocarbonat. Vff. untersuchen die Alterungserscheinungen des Ferrohydroxyds 
u. -carbonats bei Ggw. u. unter AusschluB von O,. Bei Ggw. von Oź iindet ver- 
mutlich folgender Vorgang statt:

° 2

[Fe(OHi)6](OH)2 -)- 0 2 [Fe(0H 3)60 2]0H a +  2Fe(OH)2 =  [ F e ( g | > F e ) 2](OII)2.
OHj

Auch bei Abwesenheit von 0 2 tritt das Altern ein. D ie Red. von Nitrat nimmt 
beim Altern ab, bei AusschluB von 0 2 tritt sie nicht ein. Nitrit dagegen bildet 
auch bei Abwesenheit von 0 2 eine tief griine Komplexyerb., die bei der Zers. NH 3 
abgibt. Bei Ggw. von 0 2 wird in neutraler oder alkal. Lsg. das Nitrat von Ferro- 
hydrosyd im status naseendi uber Nitrit zu NH 3 reduziert. Mit zunehmendem 
Alkaligehalt verringert sich die B. von NHS, bei Abwesenheit von 0 2 bleibt das 
Nitrat unyeritudert. Vff. betrachten den Yorgang ais Anlagerung von NaOH an 
Fe(OH)s. Der koordinatiy an frisch gefalltes Fe(OH)2 bezw. Fe(HCOa)j gebundene
0 2 ist fiihig, gew isse anorgan. u. organ. Yerbb. wie Uracil u. Milchsaure zu oxy- 
dieren. Z. B. Uracil u. NaHCOs in W . gelost (Lsg. A) werden mit einer Lsg. von

1 9 2 6 .  I .  A 8. K o l l o id c h e m ie . Ca p il l a r c h e m ie . 3 2 1



3 2 2  A s. K o l l o id  c h e m ie . Ca p il l a r c h e m ie . 1 9 2 6 .  I .

F eS 04 yersetzt, die Mischung mit Luft geschuttelt, bis sich Fe(OH)3 gebildet hat. 
Die filtrierte Lsg. enthiilt oxydiertes Uracil. Wird Lsg. A zuerst luftfrei gemacht, 
dann unter AusschluB von 0 2 mit FeCOs (FeS04? Anm. d. Ref.) yersetzt, 4 Stdn. 
steben lassen u. dann mit Luft geschuttelt bis zur B. von Fc(OH)8, so wird Uracil 
nicht oxydiert. — Durch die Bindung an Fe(OII)2 hat der 0 2 eine bedeutende 
Aktiyitiit erlangt. Das iu Abwesenheit von 0 2 gefiillte weiBe yoluminose Fe(OH)2 
bleibt stundenliang unyeriindert, auch bei Ggw. von Nitrat. Bei Zutritt von O., 
yerWandelt es sich uber einige Zwischenstufen in rotes Fe(OII)3. W as Aufnahme 
von 0 2 betrifft, so sclieint keiu Unterschied zwischen frischem u. gealtertem Fe(OH)., 
zu existieren, doch hat das gealterte Fe(OH)., bezw. Fe(IICO0)2 sclion nach gauz 
kurzer Zcit, wenn cs z. B. zentrifugiert wird, die Faliigkeit yerloren, Nitrat zu 
reduziercn oder wenn es sich in Ggw. von Uracil autoxydiert, dieses zu oxydiereu; 
es greift dann nur noch Kórper mit selir labilem II w ie Benzidin oder p-Plienylen- 
diamin an. — Das Altem  schcint, wie beim Al(OII)3 in eincm tjbergang von der 
anscheinend amorphen Form in die krystalline zu bestehen. Dabei yerliert Fe(OH)., 
bezw. Fe(H C 03)., gewisse spezifische Eigcnschaften, nicht aber die, 0 2 aufzunehmen, 
was Vff. ais Einlagerung von O in das Krystallgefuge auffassen, z. B. bei der 
Oxydation von Fe30 , zu Fe„On. (Figuren im Original). (Journ. Biol. Chem. 64. 
753—70. 1925.) S c h u s t e r .

Oskar B au d isch  und L. A. W e lo , Uber das A ltem  von nałiirlichen Minerał- 
iciissem. Das Naclilassen der Ileilwrkg. in Mincralwasser, das ein paar Tage, 
manchmal sogar nur einige Stdn. gestanden hat, beruht nicht nur darauf, daB dic 
etwa yorbandene Radiumcmanation versclnvindet, sondern auf dem Altern der Salze, 
besonders der Fe-Verbb. Das Altern tritt auch in Ggw. von C 02 ein , wenn Luft 
nicht zugegen ist. Luft besclileunigt den Vorgang. D ie Salze, die aus der Tiefe 
emporgesclileudert werden (Franzensbad), haben eine besonders labile Konfiguration, 
u. der AlterungsprozeB besteht bei den gel. u. bei den festen Salzen in einer riium: 
lichen Umgruppierung der Molekule u. Molekiilgruppen. — Das „aktive“ Fe gibt 
im Gegensatz zum „inaktiven“ Peroxydase-, Oxydase-, Katalaserk. u. ist zur biolog. 
Katalyse fiihig. D ie Aktiyitiit u. InaktiyitSt hiingt nicht von der Valcnz ab, sie 
findet sich in 2- u. 3-wertigem Fc. Ahuliche Yerhiiltnisse wie die gel. Salze in 
Minerałwiissern zeigen Natriumpcutacyanoarjuoferroat, [Fe(OH2)(NC)6]Na3, u. N atńum - 
pentacyanoaguoferńat. Sie geben intensiye Benzidinrk., absorbieren 0 2 u. fordern 
das Wachstum yon Bacterium lepisepticuui (W e b s te r , Proc. Soc. Exp. Biol. and 
Med. 1924/25. X XII. 139). Sie iihneln in gewisser W eise dem Ilśimoglobin. Bei 
andauernder Bclichtung gehen sic in NaCN u. inaktiye Fc-Ionen iiber. D ie katalyt. 
Wrkg. des aktiyen Ferrobicarbonats mag mit seiner riiumlichen Anordnung zu- 
sammenhiingen, es hat yielleicht analog der Cyanyerb. die Formel [Fe(IIC03)5(0II2)]Na3. 
Durch UmordnuDg der Moll. in der inneren Sphare, die durch Hitze, Licht oder 
das Altern beryorgebracht wird, yerliert dieses Komplexsalz seine aktiyen Eigen- 
schaftcn u. Ferrohydroxyd oder -carbonat wird gcfiillt. Ist 0 2 an der Rk. beteiligt, 
so findet Zcrs. des komplexcn Ferrosalzcs statt u. Fc wird ais Fe(OH)3 gefśillt. 
(Journ. Biol. Chem. 64. 771—79. 1925.) S c h u ste r .

S im on  K lo sk y  und C hristopher M arzano, Tiłan-Gele. D ie Darst. von gut 
struktuierten TiOr Gelen wird beschrieben. Es wurde N a-Titanat durch yorsichtiges 
Zusammenschmelzen von Na3C 03 u. T i0 2 hergcstellt u. dieses in konz. HC1 gel. 
D iese Lsg. wird mit Na,CO„, KsC 03 oder (N1I4)2C 03 neutralisiert. Es werden einige 
der gunstigsten Mengenyerhiiltnisse angegeben. Auch Mischungen yon Metall- 
oxyden, z. B. FAsenoxyd u. TiOs , konnen ganz analog zur Gelbildung gebracht 
werden. (Journ. Physical Chem. 29. 1125—28. 1925.) L asCH.

"W. R e in d ers und W . M. B en d ien , D ie Wirkung von Eiiveifistoffen a u f Gold- 
sóle. Werden EiweiBstoffe, dic in saurer Lsg. negatiy geladen sind, aufgefaBt ais
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groBmolekłiłare Kationen mit wahrscheinlicli vielen NB^- u. ahnlichen Gruppen, so 
stehen sie am Ende einer Reihe, an dereń Anfang Stoffe wie Anilin stehen; dies 
stiitzt die Auffassung, daB Kontinuitat besteht zwischen den rein molekularen u. 
den kolloiden Lsgg. Andererseits kann man die Koagulation auffassen ais gegen- 

■seitige Ausflockung entgegengesetzt geladencr Kolloide. Beide Auffassungen sind 
nicht prinzipiell yoneinander yerschieden u. laufen darauf liinaus, daB man yoraus- 
setzt, daB fiir die Koagulation Entladung der Teilchen erforderlich ist, also ge- 
ladene oder wenigstens geniigend geladenc Teilchen bestandig, u. ungeladene oder 
ungenugcnd geladene Teilchen unbestSndig sind. In diesem Zusammenhang wurde 
zwccks Best. der Teilchenladung, die Kataphoresegeschwindigkeit einer Gelatinelsg. 
untersucht. Es zeigt sich, daB diese mit dem Sauregrad der Lsg. yerandert. Es 
ist von yomherein zu erwarten, daB sowohl die seliutzende wie die koagulierende 
Wrkg; der Gelatine von dem p H der Lsg. abhiingcn wird. Bei p^ zwischen 11 
u. 5,5 blieb die Schutzwrkg. der Gelatine unyerandert. Bei 5,0 wurde jedocli eine 
groBere Goldzahl gefunden u. zeigte sich, daB die Lsg. auch ohne Zusatz von NaCl 
sich violett fiirbt u. diese Ersclieinung bei Ph 4,7 u. 4,5 viel stSrker wurde. Hierauf 
wurde der EinfluB yon Gelatine allein, ohne NaCl, untersucht u. bei yerschiedenem  
Sauregrad festgestellt, wie die Farbę eines Fonnaldchydgoldsols bei steigendeii 
Mengen Gelatine yerandert. Es ergibt sich, daB der Ubergangspunkt bereits bei 
pH =  3,1 auftritt u. bei Erhohung der Gelatinekonz. stetig in die Schutzwrkg. 
iibergeht.

Zwecks Beantwortung der Frage, inwieweit diese Entfarbung mit dem Ladungs- 
zeiclien zusammenhfingt, wurde in einer neuen Versuchsreihe mit einem Au-Sol 
nach B b e d ig  zugleich mit der Bestandigkeit auch die Kataphoresegeschwindigkeit 
bestimmt. Es zeigt sich, daB bei einem H-Exponentcn 4,7 (liier =  4,2) die an- 
fiingliche Blaufiirbung, der nach einiger Zeit eine vollstandige Ausflockung nacli- 
folgt, mit dem Minimum der Ladung zusammenfiillt. Bei hoherer Gelatinekonz. 
wird die Ladung positiy u. numer. groBer, u. hiermit steigt auch die Bestiindigkeit. 
Die Eeihenfolge: bestandig-unbestandig-bestiindig ist in tjbereinstimmung mit dem 
Verlauf der Kurve, die den Zusammenhang zwischen Ladung u. Konz. des zu- 
gesetzten Stoffes angibt. Es ist cin Fali einer unregelmSBigen Reihe. Yff. stellteu 
diesen Zusammenhang fest bei Au-Sol mit Casein bei pH =  3,7, bei ^CZ-Sol mit 
Gelatine bei pj{ =  3,0, bei Au-Sol mit lysalbuminsaurcm N a  bei pn =  3,2. Beim 
lysalbuminsauren Na mit Au-Sol kommt es selbst bei groBen Konzz. z u einer 
dritten Umkehrung, wobei das Sol wieder unbcstiiudig wird, w ie sie bei anderen 
hochwertigen Kationen fiir unrcgelmiiBige Reihen der Fali sein kann. D ie Ladungs- 
kurve zeigt groBe Ubereinstimmung mit der fiir Olemulsionen bei Zusatz von ThCl, 
nach Po WIS (Ztschr. f. physik. Ch. 89. 91 [1914].)

In neutralen u. alkal. Lsgg. (pH 6) wirken die EiweiBstoffe in allen Konzz. 
scliiitzend. Abweichend hiervon sind die Erscheinungen bei einem Au-Sol in 
schwach sauren Lsgg., pn =  4,7 bezw. 5,2. Das Sol bleibt bei Zusatz von Gela
tine stets negatiy geladen. Bei YergroBerung der Konz. sinkt die Ladung erst 
wenig, dann etwas starker, um schlieBlich — bei groBer Konz. — nahezu konstant 
zu werden. D ie Bestandigkeit zeigt jedocli ein Verh., ais ob die Ladung ihr 
Zeichen geweehselt habe. Bei kleinen Konzz. tritt ein Minimum in der Bestandig
keit auf; das Sol wird blau, um bei Zusatz yon melir Gelatine wieder ganz be- 
staiidig u. rot zu werden. D ieses Verh. wurde des weiteren beobaclitet bei AgCl- 
Sol +  Gelatine, pn  =  4,7 u. 5,0, u. Fe3Oa-Sol +  Gelatine, pjj =  4,7 u. 12,0. Das 
AgCl-Sol, ein negatiyes Sol, wurde erhalten auf Zusatz von AgNOa zu einem Uber- 
schuB an KCl-Lag. (z. B. 5 ccm Vtoo'n- AgNOs bei 10 ccm Ytoo'11- KC1) der yorher 
etwas Na-Acetat Essigsaure (Acetatkonz. ca. 0,0002-n.) zugegeben wurde, um 
der Endlsg. den erforderliclien Sauregrad zu erteilen. Beim Fe20 3-Sol sind die
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Erscheinungen- beziiglich des Ladungszeicbeus gerade mngekehrt. In genugend  
saurer Lsg. sind Sol u. Gelatine positiy geladen u. wirkt die Gelatine in jeder 
Konz. schutzend. Bei pu =  4,7 ist das Fe20 3-Sol positiy, die Gelatine elektr. 
neutral. Sie wirkt .liier jedoeh in kleinen Konzz. koagulierend, obwolil sie ilire 
Ladung nur wenig yerringert, u. bei groBeren Konzz. schutzend, obwolil dadureli 
die Ladung noch weiter sinkt. Auch in alkal. Lsg., p^ =  12, wo das Eisenosydsol 
wie die Gelatine negatiy geladen sind, tritt sehr schwach dic koagulierende Wrkg. 
kleiner Gelatinemengen lieryor. — D ie cinfaclie Vorstellung einander anziehender 
oder abstoBender Teilchen, mit. mehr oder weniger W . yerbunden, ist fiir die Er- 
kl&rung obiger Erscheinungen nicht ausreicliend. 5 Tabellen im Original bringen 
das Zahlenmaterial. (Chem. W eekblad 22 . 481—84. 1925.) K. W o l f .

S. L iep atow , D ic W irh m g von Elektrolytcn au f Icolloides NOt -Alizarin. Zur 
Frage Uber den JBau der Alizarinlacke. NOs-Alizarin (Alizańnorange B), C1,II!0 (iN, 
bildet unter der Einw. yon Na-Rizinat kolloide Lsgg. Es wird durch alle Elek- 
trolyte auBer Laugen gefiillt u. dabei entstelien gefiirbte Ndd. u. z war geben Siiuren 
gelbe, Salze orange bis dunkelrot gefiirbte Ndd. — Das Alizarinsol bildet mit den 
Salzen der Metalle keine wahren chem. Verbb., sondern solclie mit wecliselnder 
Zus., Adsorptionsyerbb. — Das freie N 0 2-Alizarin adsorbiert die freien Siiuren u. 
Salze der starken anorgan. Siiuren uberliaupt nicht, dagegen die Salze scliwaclier 
organ. Siiuren im hohen Grade. Dabei entstelien gefiirbte Verbb. Das freie NOs- 
Alizarin yollzieht eine Wahladsorption im chem. Sinne, ais dereń Resultat sich ein 
neuer Stoff bildet. — Das Mono-Na-Salz des N 0 2-Alizarins bildet mit Metallsalzen 
Verbb. konstanter Zus., die ebenfalls gefórbt sind u. zwar lierrsclit derselbe Farb- 
ton vor, wie bei den Absorptionsyerbb. des N 0 2-Alizarins mit Metallen. (Kolloid- 
Ztschr. 37. 224—30. Chem. Lab. d. 1. Kattunfabr. vorm. E. ZOn d e l , Moskau.) L ascit.

R u d o lf  S tern , Kolloidcheniische Untersuchungen Uber das Cholesterin. D ie Aus- 
flockung yon Cholesterin aus wss. Dispersion durch wenig konz. EiweiBlsgg. ist 
ein Vorgang, der nicht auf elektr. Ladungsausgleieh beruht; es handelt sich um 
Dehydratation der Teilchen des ausgesprochen hydrophoben Cholesterinsols. 
(Klin. Wchsclir. 4 . 1650—51. 1925. Breslau, Medizin. Klinik.) I I u c k e l .

I . M. K olth off, D er chemische Zustand von Eiweifslosungen. D ie Ffihigkeit der 
EiweiBstoffe, Siiuren u. Basen zu binden, ist dem Yorhandensein freier COOH- u. 
NIIj-Grappeu zuzuschreiben. Bestritten ist, nach welcher GesetzmiiBigkeit diese 
Bindung erfolgt. D ie von Kolloidchemikern angenommene Adsorption halt Yf. nur 
in Form einer chem. Adsorption fur moglich. Hierbei ist die Fiihigkeit der EiweiB
stoffe, mit Siiuren u. Basen multiyaleute Ionen zu bilden, zu beachten, wobei die 
Energie ais iiber die gesamte Oberflache des Molekiils yerteilt zu denken ist. Bei 
Zusatz von HC1 werden z. B. die H-Ionen in der Oberflache festgelegt, worauf 
dann die Schicht der Cl-Ionen folgt. t)ber den wiclitigen EinfluB der geladenen 
EiweiBteilchen auf die Cl-Ionen u. umgekehrt, ist noch nichts bekannt. Nicht 
allein fiir die EiweiBchemie, sondern die gesamte Kolloidehemie ist die physikal. 
Erforschung der Kriifte in der Doppelschicht u. des Einflusses der Wertigkeit des 
Ions darin von hoelister Bedeutung, weniger w ichtig der Bpezif. Charakter des 
lons, der chem. feststellbar ist. (Cliem. Weekblad 2 2 . 489—94. 1925. Utrecht, 
Uniy.) G r o s z f e l d .

G. W . S ca rth , Die E lastizita t von Gelatine in Beziehung zu p H und Qucllung. 
Die Anderungen der Elastizitiit werden in yorher yollkommen gleichgeformten 
Gallerten, die mit Lsgg. von yerscliiedenem pH ins Gleichgewicht gebraclit sind, 
nach Erreichung eines einigermaBen konstanten Yol. gemessen. D ie Messung erfolgt 
durch Vergleich der Dehnbarkeit bei einem gegebenen Zug. Der reziproke Wert 
der Dehnung (Widerstand gegen Streckung) bat ein Minimum bei p n =  4,7 u. 
ein Maximum bei etwa pg  =  3 u. pjt =  11, wobei das Alkalimasimum hoher
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liegt. D c f  Elastizitiitsmodulus yariiert sehr wenig zwiaclien pH — 4,7 u. 11; er 
fiillt auf der sauren Seite des isoelektr. Punktes selw ach  ab. Drei getrennte, auf 
die Elastizitat einwirkende Faktoren werden durcli den pH -W echsel ausgelost.
1. D ie direkte chem. bezw. adsorptive W echselwirkung zwischen Keagens u. Gela- 
tine. Siiure mindert die Elastizitat. Alkali erhoht in geringer Konz. leickt, in star- 
kerer yerringert ea die Elastizitat. Der EinfluB ist irreyersibel. 2. Die Anderung 
der Fl.-Aufnahme ais Ergebnis dieser Kk. Quellung erhoht den totalen Widerstand 
gegen Streckung u. hSlt den Elastizitatsmodulus bei einem konstanten W ert, trotz 
Verringerung der Gelkonz. Auch dieser W echsel ist reversibel. 3. Struktur- 
underungCD, welche Elastizitiitsminderung — teils irreyersibel, teils reyersibel — 
yeranlassen. Uber die Thcorie der Quellung ist zu fo lgem , daB die Variationen 
im Quellungsgrad mit wechseludem pu  nicht ais daa Eesultat yerschiedener Ein- 
fliiaae auf die Korperelastizit&t der Gelatine zu erkliiren ist. Man muB eine positiye 
K r a f t ,  d ie  W a sa e r  a n z ie l i t ,  annebmeu. (Journ. Physical Chem. 29 . 1009—22. 
1925. Montreal, Botanic Laboratory Mc. Gil Univ.) G e r n g r o s s .

B.. F iir th  und B,. P eo h h o ld , Weitere Untersuchungen physikalischer Eigen- 
sóhaften des Serums beim Zusatz wasserlńndender Stoffe. (Vgl. Biochem. Ztsehr. 141. 
187. 146. 198; C. 1924. I. 788. II. 355; Kolloid-Ztschr. 34. 129; C. 1924. I. 2715.) 
Es wird gezeigt, daB die physikal.Eigenschaften des Blutserums sichbeimZusatzkleiner 
Mengen von M ethyl u. i-Propylalkohol u. Aceton in analoger W eise yeriindern wie beim 
Zusatz yon A. Zur Unters. gelangten die Yiscositiit, die elektr. LeitfShigkeit u. der 
Brechungsąuotient des Mnderserums. — D ie ViscositSt des Serums zeigt beim Zu
satz von 0,6— 1,2°/,) ein deutliches Minimum, um dann linear anzusteigen, die Leit- 
fiihigkeit bei 0,3—0 ,4%  ein Maximum, die Kuryen fiir Anderung des Brechungs- 
ąuotienten dagegen zeigen charakterist. Wendepunkte, die mit dem Wasserbindungs- 
yermogen der zugesetzten Stoffe in Zusammenliang gebracht werden. D ieW asser- 
bindung beruht nach F O r t h  u . B l Oh  auf dem Dipolcharakter der Molekeln, die 
die Dipole des W . an sich reiBen. Damit stimmt auch die Beihenfolge der DEE. 
iiberein', die mit der Stiirke der Dipole zunehmen miissen. - Es wird ferner ge
zeigt, daB der Zusatz von geringen W assermengen zum Serum geniigt, um die be- 
obachtęten Erscheinungen zu yeriindern. B ei steigender Verd. verschwindet das 
Viscositatsminimum bei A.-Zusatz. — A uf solchen Verd.-Unterschieden beruht die 
Diskrepanz zwischen den Eesultaten des Vfs. u. H a y a s h i (Kolloid-Ztschr. 36. 2 2 7 ;
C. 1925. II. 1877.) (Kolloid-Ztschr. 37. 193—99. 1925. Inst. f. tlieoret. Physik. 
Deutsche Urny. Prag.) L a sc h .

B,. H . B ogu e  und IŁ  T. 0 ’C o n n ell, D er Einflufi der Wasserstoffionenkonzen- 
tratiori a u f dic optische Drehung von Gelatine. Aschefreie, isoelektr. Gelatine wird 
in einem Bereich von pn  — 0 ,3— 13,4 bei 30° polarimetr. untersucht Bei pH =  0,3 
’st [« ]D30 —  —90°, steigt bei pn =  2,9 auf ein Maximum yon [«]D30 =  —134° an. Bei 
.Ph  =  4,7 (isoelektr. Kk.) ist ein Minimum yon =  — 104°. Ein 2. Maximum liegt 
im alkal. Gebiet zwischen pH =  7 u. 1 0 ; bei hoherer AlkalinitSt zeigt sich rascher 
Abfall der Drehung. D a bei 30° die Gelatine fast yollkommen in ihrer S o lfo r m  
(Sm ith , Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 878. 1920; C. 192L II. 267) yorliegt, 
sollte, wenn die Hypotliese vom 2. isoelektr. Punkt (W ilso n  u. K e r n , Journ. 
Americ. Chem. Soc. 44 . 2633. 1922; C. 1923. I. 457) richtig wSre, nicht bei 
P h == 4,7 sondern beim 2. isoelektr. Punkt pH =  7,7 — dem isoelektr. Punkt der 
Srjlform — eine Brechung der Kurye bemerkbar sein. D ies ist aber n ic h t  der 
Fali. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47 . 1694— 97. 1925. Easton, Pa.) G ern g ro ss .

E lm er  0 . K raem er und J. B.. F a n se lo w , TJntersuchungen M er die optische 
A ktw ita t von Gelatinesystemen. (Ygl. Journ. Physical Chem. 29. 410; C. 1925.
II. 1264.) Es wird die opt. AktiyitSt von Gelatinesystemen u. ihre Abhangig- 
keit von der [H'] u. Temp. unters., u. zwar in dem pH-Bereich zwischen

YIIT. 1. 22
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2,30 u. 12,31 u. bei Tempp. zwischen 10 u. 50° (vgl. S m it h , Journ. Arneric. 
Chem. Soc. 41. 135; C. 1919. III. 691). Es wurde E a stm a n s  ascliefreie Gelatine 
yerwendet. Es wurde gefunden, daB die Kuryen fiir die spezif. Drelning oberhalb 
27,5° bei pn 4,9 ein ausgesprochenes Minimum zeigen u. ein weniger ausgesprochenes 
zwischen pH 7 u. 9. In diesem Temp.-Bereich ist die Abhiingigkeit von der [H'j 
iiberhaupt nur gering. Unterhalb 25° dagegen zeigen die Kuryen ein selir deut- 
Hches Minimum bei pjj 6,8. D ic Verss. wurden mit Gelatinelsgg. von 0,33% 11 • 
1% durchgefuhrt. — D ie Fiihigkeit der Licbtzerstreuung (Tyndalleffekt) dieser Łsgg. 
zeigt ein ausgesprochenes Maximum bei pn  4,7. Es ergibt sich ein ąualitatiyer 
Parallclismus zwischen der Neigung zur Gelbildung u. der Zunahme der opt. 
Aktiyitat bei niedrigen Tempp. — Die Theorie, daB Gelatine, entsprechend der 
Gel- u. Solform, aus 2 miteinander im Gleichgewiclit stehenden Substanzen besteht, 
wird abgelehnt. Das Verhalten von Gelatine-Solen u. -Gelen stimmt ganz mit dem 
mehrphasiger (kolloider) Systeme iiberein. — D ie sogenannte Mutarotation ist ein 
iiufieres Anzeichen kolloider Veriinderungen, die zur Gelbildung fuliren. Einfliisse, 
die die Gelbildung yerhindern, yerhindern aueh die Mutarotation. (Journ. Physical 
Chem. 29. 1169—77. 1925. Lab. o f Colloid Chemistry. Univ. o f Wisconsin.) L a sc h .

W o lfg a n g  S e ith , Uber die Einwirkung capillaraktiver Stoffe au f die Ober- 
fliichenspannung von Salzlosungen und dereń Beziehung zur Ionenhijdrataiion. Es 
wird die Wrkg. einiger eapillaraktiyer Stoffe auf die Oberfliichenspannung yon, 
reinem W . u. yerschiedenen Salzlsgg. mit Hilfe einer opt. Methode untersuclit. Das 
Prinzip dieser Methode liegt darin, daB die Oberflache eines aus einer elliptischen 
Capillarrohre austretenden Fliissigkeitsstraliles um eine kreiszylindrische Gleicli- 
gewichtslage stationiire Scliwingungen ausfiihrt. D ie Wellenliingen dieser Schwin- 
gungen werden pliotograph. gemessen u. aus ilmen nacli Gleichungen von B o hr  
(Philos. Transaet. Rojr. Soc. London. Serie A. 2 0 9 . 294 [1909]) die Oberfliiclien- 
spannung der F l. berechnet. Untersucht sind Lsgg. vou Met hy l , Athyl-, i-P r opyl-, 
i-Butyl-, i-Amylalkohol u. Anilin  in reinem W . u. in NaCl-Lsgg. yerschiedener 
Konz., sowie Lsgg. einiger der genannten capillaraktiyen Stoffe in MgSOt- ,
MgCli-, BaCU- u. H am sto/flsgg. yerschiedener Konz. D ie OberflJichenspannung 
yon reinem W . ergibt sich zu 72,47 ^  0,10 g-sec - 2  in guter Ubereinstimmung mit 
anderen hieriiber bekannten Daten. D ie Ergebnisse der ubrigen Messungen sind 
tabellar. zusammengestellt. Aus einer graph. Darst. einiger Versuchsreihen, in 
denen die Oberfliicbenspannung u  ais Funktion der Konz. -?/ des capillaraktiyen 
Stoffes gezeichnet ist, ergibt sich fiir jede Salzkonz. eine Kurye, die sich mit den 
zugeliorigen Kuryen anderer Konzz. desselben Salzes in einem Punkt schneidet. 
Aus der Lage der Kuryen folgert V f., daB bei einer kleineren Konz. des capillar
aktiyen Stoffes ais 7/x — % sei die dem Schnittpunkt der Kuryen cutsprechende 
Konz. des capillaraktiyen Stoffes — eine Vermchrung der Salzkonz. Erhohung der 
Oberfliichenspannung, bei groBerer Konz. ais ?/x jedoch Erniedrigung der Ober- 
flachenspannung heryorruft. Bei der Konz. % ist dic Oberfliichenspannung unab- 
hangig von der Salzkonz. der Lsg. i;x ist sowohl yon der Art des Salzes, ais aueh 
der des capillaraktiyen Stoffes abhśingig. D ie Formel yon S zy szk o w sk i (Ztschr. f. 
physik. Ch. 64. 385 [1908]) gibt einen Teil der Ergebnisse gut wieder.

Nach der Gleiehung yon Gibbs u = -----• y  ■ 4 — , in der u  die Ober-
U l  d y

flaclienspannung, y  die Konz. des capillaraktiyen Stoffes im Innereu der Lsg. u. 
u die Anzahl Grammol. bedeuten, um die 1 qcm der Oberflache reicher an capillar- 
aktiyer Substanz ais das Innere ist, wird die Anreicherung (u) des capillaraktiyen 
Stoffes in der Oberflache ( d a I d y  ist uberall negatiy) beatimmt. D ie Ergebnisse 
sind tabellar. u. graph. (u ais Funktion yon y) zusammengefaBt. Vf. fiihrt den Bc- 
griff der relatiyen Erniedrigung der Oberfliichenspannung ein u. definiert ihn ais
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(«0 — •«,)►/ («0 —■ « c), worin (/, die OberflSchenspańnuiig der Lsg. ohne Zusatz von 
eapillaraktiver Substauz, « ,  der mit Hilfe der a  — t] - Kurye bestimmtc, zu ge- 
horige Werć fur die Oberflaehenspannung u. u t die Oberfliichenspannung des reinen 
aktiyen Korpers bcdeuten. D iese relatiyen Erniedrigungen besitzen fiir u  =  eonst. 
bei allen Salzkonzz. annahernd deuselben Wert. Vf. schlieflt daraus, daB bei einem 
Zusatz von capillaraktiver Substauz zu W . oder wss. Salzlsgg. beliebiger Konz. in 
solehen Mengen, daB die Anreicherung w dieselbe ist, in allen Lsgg. dieselbe Er- 
niedrigung der Oberflaehenspannung eintritt.

W eiter wird die Beziehung zwisehen der Erniedrigung der Oberfliiclienśpanuuiig, 
dic ein capillaraktiver KSrper in W . u. in Salzlsgg. hervorruft, untersueht u. der 
Zuśammenhang, in dem die Ionenhydratation mit diesem Yerhiiltnis stellt, theoret.

tationszahl, Si u. $., spez. Gew. von Lsgg. I u. II , m, u. m„ die Mol.-Geww. von 
Salz u. W ., y x u. y.j die Konz. des capillaraktiven Stoftes in den Lsgg. I u. II, 
g  die Salzmenge in Grammol./ccm der Lsg. I  [Lsg. II enthśilt nur capfllaraktiyen 
Stoff, kein Salz], ó’ Dissoziationsgrad des Salzes) u. der relatiyen Erniedrigung der 
Oberfliichenspannung ergibt sich I I  fiir NaCl in mit i-Propyl-, i-Butyl-, i Amyl- 
alkohol u. Anilin yersetzten Lsgg. zu 23, wahrend die niederen Alkohole kleinerc 
Werte zeigen, Was sieli durcli Loslichkeit erklśiren liiBt. Es eigibt sich ais llyd ra -  
iationszahl fiir KCl 14, NaCl 23, 1j.2 BaCl, 24, if1 M gS04 119, was mit den Befunden 
anderer Autoren gut iibereinstimmt. D ie Hydratationszahl ist im Falle der Un- 
loslichkeit des Salzes im aktiyen Stoff die einzige Unbekannte in einer Glcichung, 
die vom Vf. zur Bereehnung der Oberfliichenspannung einer wss. L sg., dic ein 
Salz u. binen aktiyen ŚtofF entliiilt, benutzt wird. (Ztschr. f. physik. Ch. 117. 257—S4. 
1925. Freiburg, Uniy.) H a n t k e .

A rthur K en n eth  Goard und E r ie  K e ig h tle y  R id ea l, D ie Oberflaehenspannung 
wafiriger Phenollosungen. II. A ktw itd t und Oberflaehenspannung. (L- ygl. Journ. 
Chem. Soc. London 127. 780: C. 1925. II. 146.) Vff. untersuchen dic Beziehung 
zwisehen der Aktiyitiit des Phenolś u. der Oberflaehenspannung śeińer wss. Lsgg. 
bei Ggw. yerschiedener Mengen NaCl. D ie Abhitngigkeit der Aktiyitiit yon der 
Konz. wird durch Best. der Yerteilung yon Phenol zwisehen Paraffinol u. W . unter 
Zuhilfenahme der Daten von P e d d l e  u. T u r n e r  (Journ. Chem. Soc. London 99. 
691; C. 1911. II. 5) berechnet; Phenol assoziicrt in Paraffinol schneller ais in W . 
Bei gleicher Pheuolaktiyitiit erhoht NaCl die Oberfliichenspannung. Wird die Ober- 
fliichenspannung gegen den Logaritlimus der Phendlaktiyitiit aufgetragen. so sind 
die bei yersehicdenen Salzkonzz. u. bei reinem W . erhaltenen Kuryen parallel. Der 
maximale W ert der Oberflachenadsorption ist 69,2 ±  l -1 0 —11g Mol./qcm. Unter 
der Annahme der B. eines monomolekularen Films ergibt sich daraus fiir die von 
einer Phenolmolekel eingenommene Flachę 23,8 ±  0,5-10—15 qem; Vergleicli mit 
dem gleichen von A dam  (Proc. Royal Soc. London Serie A  103. 676; C. 1923. III. 
1293) fiir den Querschnitt des Bcnzolringes gefundenen W ert lsBt schlieBen, daB 
die Phenolmoll. mit der Ebene des Benzolringes senkreelit zur W.-Oberfliiehe an- 
geordnet sind. D ie Dicke der Adsorptionsschicht betriigt 6 ,4 -lO-18 cm. Im Punkte 
des' Aussalzens tritt keine deutliclie Diskontinuitiit in der GroBe der Oberflaehen
spannung ein, auch ist sic in diesem Punkt je nach der NaCl-Konz. yerschieden. 
YfF. nehmen an, daB entgegen der Laugmuirschen Theorie die B. eines monomole
kularen Films orientierter Molekcln nicht der einzige, die Oberflaehenspaiinung be- 
stimmende Faktor ist, sondern daB auch die tiefer liegenden Molekeln eine Kolie 
spielen. (Journ. Chem. Soc. London 127. 1668— 76. 1925. Cambridge, Uniy.) Kp.U.

—  - s i 
abgeleitet. Mit Hilfe einer Gleichung: I I  —

— g ■ m, — \ j -  ■ s, 
/ 2

22
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L. K arczag und P . R ob oz , 13ber kinełische Erscheimmgen an Fliissigkeits- 
oberflachen. Eine Reihe von Substanzen ftthrt, auf die Oberflache von W . gestreut, 
Tanzbewegungen aus. VfF. unterscheiden den kinet. Typus ohue Ordnungsformeu 
(I) bei dein die Substanzen Rotationsbewegungen, iilmlich denjenigen yon Kokken, 
Spirillen, Bacillen u. Mk., ausfUhren, yon dem stat. Typus (II) mit Ordnungsfiguren, 
wo die Bewegungen nacli einer bestimmten Zeit still stehen u. die Substanzen einen 
bestimmten, konstant sich wiederholenden Ornungstypus, zentrifugal (II a) oder 
zentripetal (I lb ) darstellen. SchlicBlich werden ais deszendierende Substanzen (III) 
diejenigen bezeichnet, die nach dem Aufstrcuen auf die Oberflache zu Boden sinken. 
Yon den zahlreiclien untersuchten Stoffen fanden sich kinet. nur uuter den o rg a n . 
V e r b in d u n g e n , die die yerscliiedensten Typen aufweisen. So wurde I  gefunden 
bei Benzoesaure, Citronensaure, Coffeinnatriumsalicylat, Acetylphenylhydrazin, Glykol- 
sdure, Law in, Mandelmurc, Naphthylamin, a-Naphthol, Na-Salicylat, Na-Benzoat, 
Nitrobenzaldehyd, Leucylglycin, Orcin, p-Toluidhi, Piperazin, Yanillin, Neosalvarsan, 
Resorcin, Napliihalin, Thymol-, I l a  fand sich bei Casein, Aleuronat, Gallussaurc, 
Diastase, Glykogcn, Inwlin, Nuclein, Papayotin , Olwenol, Gummi arabicum, Pcpsin, 
Pepton, Protocatechusaure, Pankreatin, R ic in ; I l b  bei Benzidin, Cholesterin, D i- 
methylamidoazobenzol, Diphenylamin, Naplitlialin-fi-monobromat (?), Na-Oxalat, Phloro- 
glucin, Sudan I I I ,  Lycopodmm, Thiocarbamid\ I I I  bei Pflanzenalbumin, Alanin, 
A sparaginsaw e, Arabinose, Coffcin, Chelidonsaure, Ghianidincarbonat, Glykokoll, 
lactose, Mononatriumurat, Na-Acetat, Pikrinsaure, Traubenzucker. Yon den an -  
o rg a n . S u b s ta n z e n  fand sich bei Metallen u. M etalloidm {As, Al, Sb, Cd, Co, 
Cr, Fe, Cu, &raphitkolile, M n, N i, Se, Sn, Zn) lediglieb I lb ,  desgleichen bei Bor- 
saure, Calomel, CuO, Hg-,0, MgCOs , Pb-Carbonat, Wismutsnbgallat, Pb-Oxalat, 
Mennige, Na-Oxalat, dagegen I l a  bei Kaolin  u. Talcum, lediglich I I I  bei (N H ^SO ^  
NH<BrO„ N H t-O xalat, N E  f i l ,  N H fiN S , N E t NOa, (N H ^ a - .O ,, BaSOt , BaCL, 
IT^AsO,, CaCl,, CaCOs Fe2(SOt)3, K C l, KNO„, K B r , K-Phosphat, Brechweinstein, K J  
Alaun, U f iO l,  L iC l, NaNO:t, NaBrO s, NaF, N atSOt , N a2Te04, N aH C 03.

Es wurde fem er die BeeinfluBbarkeit der Bewegungen yon p-Toluidin, Yanillin, 
Orcin u. Naphtliol durch andere Stoffe untersucht. Dabei erwiesen sich die anorgan. 
Substanzen ais eiufluBlos, von den organ, nur diejenigen vom Typus I l a  (auBer 
Gallussaure, Protocatechusfiure u. Theobromin) liemmend. — An den OberflUchen 
yon dielektr. Medien mit geringerer DE. ais W . (Anilinol, Oliyenol, Parafftnol, A., 
A ., Chlf., Terpentinol, Toluol) zeigte sich sehr starkę Bewegungshemmung aller 
typ. Verfcreter, yielfacli Umkehr des Ordnungstypus sow ie, daB yiele zentrifugale 
u. kinet. Substanzen wie inerte Korper immobil auf der Oberflache kurzer oder 
liłnger yerharrten, um sich nachher zu Boden zu senken. — A uf der GrenzflSche 
von W . u. Toluol bczw. Xylol setzten die Bewegungen yerschiedener kinet. Sub
stanzen krSftig ein. (Biocliem. Ztschr. 162. 22—27. 1925. Budapest, K. Ungar. 
Univ.) Sp ie g e l .

L. Soep und J. Straub, D ie Verteihing geloster Stoffe uber Wasserphase und 
Eiweifiphase in Milch. Vff. teilen Dialyseyerss. mit, bei denen Milch gegen eine 
Salzlsg., die die yerschiedenen Ionen in derselben Konz. enthfilt w ie dieselben in 
der kolloiden Lag. yorkommen, dialysiert wurde. Es ergibt sich, daB K , N a  u. 
Cl u. Citronensaure ganz molekular ionogen anwesend, Ca u. Phosphorsćiure dagegen 
bis zu 50% kolloid gebunden sind. D iese Verss. gestatten auBerdem den Zusammen- 
hang zwischen Gefrierpunkterniedrigung u. Zus. der Milch quantitativ festzustellen. 
Aus den Analysendaten laBt sich der Gefrierpunkt yon Milch bis auf 0,01° genau 
berechnen. — Obige Verss. zeigen ferner, daB die Donnansche Membrangleich- 
gewichtstheorie auch fiir ein so kompliziertes Gemiscli wie Milch, dialysiert gegen 
eine bestimmte Salzlsg., ąuantitatiy ubereinstimmt mit der esperimentell gefundenen 
Ionenyerteilung an den beiden Membranseiten. Beriickaichtigt man den Donnan-
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etfekt, 'so> liefert die Dialysenmethode den theoret. richtigen W ert fiir dic molc- 
kularen ionogeuen Konzz. der yerschiedenen Bestandteile von Miłch bezw. allgemcin 
von einer kolloidionlialtigen Fi. (Chem. W eckblad 22. 485. 1925.) Iv. W o l f .

H arry N . H o lm es, Emulsionshdute. Nach einem langeren liistor. Uberblick, 
teilt Vf. seine Verss. mit, die zum Zwecke hatten, B zl. mit Hilfe von Methylalkohol 
oder A. in W. zu emulgieren. Es zeigte sich, daB hoherwertige Alkohole ais emul- 
gierende Mittel unbrauchbar waren. Phenol u. 1lesorcin waren ebenfalls brauchbar, 
Naphthole u. Benzylalkohol dagegen nicht. — Verss. mit Siiuren ergaben, daB alle 
Fettsiiurcn oberhalb der Caprylsaure wirksam waren, desgleichen die aromat, Sulfo- 
siiuren. Bemerkenswert sei die bessere Wrkg. des Na-Salzes der fi-Naplitholsulfon- 
sdure gegenuber der freien Siiure. Bei den Estern, Aldehyden, Ketonen u. Nitrilen 
war besonderes nicht zu bemerken. — AnschlieBend teilt Vf. einige Bcobachtungen 
iiber Viscositiitsiinderungen von Emulsionen mit. (Journ. Physical Chem. 29 . 1205 
bis 1210. 1925. Lafayette Coli.) H a a se .

D avid  I. H itch co ck , Eiweifihdutcheu an Koliodiummembranen. GleiclimaBig 
hergestellte, gut durchliissige 2%ig. Kollodiummembranen wurden mit yersebieden 
konz. Lsgg. von Gelatine u. Eieralbumin im isoelektr. Punkt bei 37° behandelt. 
Nach dem gleichmiiBigen Trocknen von nicht behandelten u. den mit EiwciB be- 
handelten Membranen wurde das Gewicht des adsorbierten EiweiBes festgestellt. 
D ic Ęrgebnisse entsprechen der Langmuirschen Formel x /y  =  l / a  b -f- xjb,  in der 
a: das Protein in der Lsg., y  das adsorbierte Protein, a u. b Konstanten bedeuten, 
nicht der Adsorptionsgleichung von F h e u n d l ic ii. —  Im isoelektr. Punkt ist die 
Adsorption am groBten. Von yerschiedenen Siiuren yerhalten sich HC1, Essig- u. 
Phosphorsaure gleich; II2S 0 4 erhoht die Adsorptionskurye. Durch Salze kann in 
stiirkeren Konzz. das Maximum des isoelektr. Punktes schon bei pji 2,5 crreicht 
werden. D ie pn-K uryen der Adsorption u. Fluiditiit von Gelatine yerlaufen parallel. 
Vf. deutet diese ttbereinstimmung mit der Becinflussung der TeilchengroBe, die im 
isoelektr. Punkt am kleinsten ist. — Die Adsorption der Gelatine wiichst mit der 
Dicke u. der Permeabilitiit der Membran; das Adsorptionsmaximum scheint eine 
lineare Funktion der relatiyen Porenoberfliiche zu sein (Poisenillesche Formel). 
Eine Extrapolation nach dem Minimum ist jedoch nicht m oglicli, da wenig durch- 
lSssige Membranen kein EiweiB adsorbieren, d. li. wenn die Poren fiir EiweiB un- 
durchlassig sind. Fiir die Annahme, daB die Gelatine in die Membranporen ein- 
dringt, spricht ferner, daB die Quadratwurzel aus der Permeabilitat eine lineare 
Funktion der adsorbierten EiweiBmeuge ist. (Journ. Gen. Physiol. 8 . 61—74. 1925. 
Lab. E o c k e f e l l e r  Inst. f. Med. Ees.) L o h m a n n .

E. A n gelescu  und J. M ircescu , D ie Adsorption des Jods an Starkę. E s 
wurde die Adsorption von J an Maisstiirke in 2—15% Lsg- von KJ untersucht. 
In allen Fallen ist die Adsorption yon der Konz. der KJ-Lsg. unabbiingig, auch 
wird von der Starkę kein KJ adsorbiert. D ie Adsorption erfolgt nach der Formel 
Caill =  KCr . Hierin ist Cam die von 1 g  Starkę adsorbierte Mengc J, C die Konz. 
des nach der Adsorption in der Lsg. yorhandenen Jods, K u. p  sind Konstantę. 
p  hat den W ert 0,166 u. K  schwankt fiir die einzelnen Konzz. zwischen 0,2614 u.
0,2733. D ie Hydrolysenkonstante konnte nicht bestimmt werden. (Bulet. tjcient. 
de gtiinje din Bucaresci 27. 59—64. 1924. Bukarest, Uniy.) E n s z l in .

Iw ao  O gaw a, D as Adsorptionsi-ermdgen und das elektrische Verhalten ver- 
schiedener Kohlenprdparate. Kohle adsorbiert nicht nur Kolloide u. Elektrolyte, 
sondern auch capillaraktiye Nichtelektrolyte. Yon M ic h a e l is  u . E o n a  (Biochem. 
Ztschr. 102. 268; C. 1920. I. 237) wurde gezeigt, daB dies eine spezif. Eigenschaft 
der Kohleoberflache ist. — Doch sind Kohlepraparate yerschiedener Herkunft in 
Adsorptionskraft u. Ladung yerschieden. Es wurden untersucht : Blutkohle (MERCK),
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ferner Kolile aus Sacharose, Gelatine, Naplitlialin, Parąffin, Lcber u. A gar u. dereń 
Adsorptionsyermogen gegeuiibei' TLO-Dampf, S C I , N aO H , J ,  organ. Farbstoffe u. 
eapillarąkthje Stoffe. — Das hohe Adsorptionsyermogen gutcr Kohlepriiparate hat 
keiue Bezieliung zum Ascliengelialt. Auch ganz aschefreie Kolile kaun selir hohe 
Adsorptionskraft liaben. Ganz allgemeiu wird bei allen Kohlen das Adsorptions
yermogen fiir ILO-Dampf u. fiir gel. Substanzen durch starkę Erliitzung bedeutend 
erhoht. (Aktiyierte Kolile). A udi im stark aktiyierten Zustand ist das A d
sorptionsyermogen ascliefreier Kohlen verscliiedener Herkunft zum Teil yerscliieden. 
Das iiuBert sich in dem vcrsehiedcnen Yerlialtęn bei der Adsorption yon HCl u. 
NaOH u. dem verschiedcnen EinfluB diescr Substanzen auf die elektr. Ladung der 
Kohlcarten. D ie Ladung wurde durch Elektro-Endosmose bestimmt (vgl. U m e t s u , 
Biochem. Ztschr. 135. 443; C. 1923. III. 649) u. gefunden, daB alle liitzeaktiyierten  
Kohlen durch HCl positiy geladen werden konnen, die anderen dagegen (normale 
Zuckerkohle) nicht positiy werden. — Zerkleinerung hat bloB bei niclit aktiyierten 
Kohlen einen fordernden EinfluB auf die Adsorption. Aktiyiertc Kolile ist vom 
Zcrklcinerungszustaud fast unabliSngig. D ies zeigt, daB die innere Oberfliiche durch 
die Erhitzung so yergroBert worden ist, daB die weitere median. Zerkleinerung auf 
die GroBe der wirksamen Fliiche keincn EinfluB mehr hat. — In ihrem Yerbalten 
gegen capillaraktiye Stoffe zeigen selbst stark aktiyierte Kohlearten bedeutende 
Unterscliicde. — Sowolil normale wie aktiyierte Kohlen werden durch Methylenblau 
positiy, durch Eosin negatiy aufgeladen. — Der Unterschied zwischen normalen u. 
hitzeaktiyierten Kolilepraparaten ist nicht nur quantitativ sondern zum Teil aucli 
ąualitatiy. Aus alledem wird geschlossen, daB selbst nach starker Erhitzung die 
aus yerscliiedenen organ. Stoffen hergestellte K olile keinen in bezug auf ilire Ad
sorption einheitliclien Stoff darstellt. (Biochem. Ztschr. 161. 275—94. 1925. 
Aiclii-Medizin. Univ., Nagoya, Japan.) LasCH.

R u d o lf  E h ren b erg , Adsorptionskolile ais Kolloiddiagnostikum. Bei Herst. 
guter Adsorptionskolile kommt es bekanntlich auf Erlialtung der Struktur des 
organisierten Materials an. Vf. unters., ob es umgekehrt moglicli ist, aus der Ad- 
sorptionsleistung auf die Struktur des yerkolilten Materials zu sclilieBen. D ie Ad- 
sorptionsfiiliigkeit einer Kolile kommt nur dann zur Auswirkung, wenn die gesamte 
innere Oberflaelie dem Adsorptiy zugfinglich ist ygl. H e r b s t , Biochem. Ztschr. 115. 
104; C. 1921. III. 390) „Ultraporositat". W enn in einem kolloiden System die 
TeilchengroBe zunimmt, muB die Ultraporositat der daraus gewonnenen Kolile 
steigen, die GriiBe der inneren Oberfliiche im Ganzen sinkeu, demgemiiB muB die 
Adsorption erst zu- dann abnehmen. D ies ist dureli die Unters. des Vfs. bestiitigt 
worden, u. zwar wurden Kohlen aus geronnenem u. ungeronnenem B lut yon 
Menschen u. Tieren u. aus yerscliiedenen Organem hergestellt u. ihre Adsorptions
kraft gegen Methylenblau untersucht. Es ergab sich, daB die Adsorption yon dem 
Vertcilungszustand des Ausgangsmaterials stark abliiingt. — Auch eine trypt. 
Caseinyerdauung, die in ihrem Yerlauf auf Adsorptionskolile gepriift wurde, ergab, 
daB mit dem enzymat. ProzeB eine Entstehung grober disperser Substanzen ver- 
bunden ist. (Biochem. Ztschr. 161. 339—47. 1925. Physiolog. Inst. Gottiugen.) Labch.

Iv a n  R o y  M c H affie und Sam  L enher, D ie Adsorption von W asser aus der 
Gasphase a u f ebenen Oberflachen von Glas und Platin. In einem geschlossenen 
eyakuierten GcfiiB aus Glas oder P t mit bekanntem Yol. u. bekannter Oberflache 
ist soyiel W. eingesclilossen, daB bei der Ausgangstemp. sich ein Teil im fl. Zu- 
stande beflndet. D ie bei Erwarmung des Systems gemessenen Drucke sollten dann 
zuniichst gleicli dem der jew eiligen Temp. entsprechcnden W.-Dampfdruck sein u. 
yon dem Puukte yollstandiger Yergasung an naeli den Gasgesetzen waclisen; in 
einem gewissen Bereich um diesen Punkt liegt aber wegen der eintretenden Ad
sorption die esperimentell gefundene Drucktemp.-Kurye unterhalb der theoret. Aus
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zusammeiigeliói-igen Werten p , T  u. p u Tt fiir einen Punkt des oberen geradlinigen 
bezw. des mittleren, abweichenden Teils der experimentellen Kurve ergibt sieli dic 
Zalil der adsorbierten W.-Molekeln nacli der Gleichung: N -vlR -(p lT . — p J T J ;  
unter der Aunahme, daB der Durchmesser der W.-Molekel 2,9 • 10~ 8 cm betriigt, 
finden Yff. fiir die maximale Dicke der Adsorptionssckickt auf Glas 5,3 • 10—0 cm —  
ca. 200 Molekellagen, auf P t 1,13-lO"-6 cm =  ca. 40 Molekellagen; die mit der 
Adsorption yerbuudene Abnąbme der freien Energie ist gleichfalls bei Glas er- 
lieblieh groBer ais bei Pt. Wird bei Pt fiir yerscliiedene Tempp. die Dicke der 
Adsorptionsschiclit gegen den Druck aufgetragen, so sebneiden die Kurven dii; 
Ordinatenaclise, diese Art der Adsorption beginnt demuach bei einem ganz be- 
stimmten Druck. Es bleibt jedoch unentschieden, ob auf der Glas- oder der Pt- 
Oberflśiche eine andere unter den Versucbsbedingungen durchweg stabile Adsorp- 
tionsschieht existiert. (Journ. Chem. Soc. London 127. 1559-—72. 1925. London, 
Univ.) K r o g e r .

S. S. B h atnagar, M ata P rasad  und D. C. B ah l, D ie Schutzmrkwng von Seifen 
und weitere JBetueise zu Gunsten der chemischen Tlieorie der Adsoiption. III. (II. 
vgl. Ztsehr. f. physik. Ch. 28. 730; C. 1924. II. 1323.) W ird zu wss. Na-Olcatlsg. 
As.tSy, Sb^Sz- oder CdS-Sole oder feinyerteilte Stoffe, w ie ZnO, M n02, A 1,0„ PbCrO,, 
Pb CL, B aC 03, Fullererde zugesetzt, so ist die Oberfliichenspannung der Solgemischc 
bezw. der von den Ndd. abfiltrierten El. geringer ais der Seifenkonz. entspricbt. 
Werden die koagulierten Sulfide bezw. die festen Adsorbentien abfiltriert, durch 
W aschen von der anhaftenden Oleatlsg. befreit u. dann mit li. W . ausgekocht, so 
geben die Ausziige die gleiche Tropfenzalil w ie reines W . Vfi. schlieBen daraus, 
daB die Scliutzwrkg. der Seife auf Adsorption beruht, durch die sie die Eigen- 
sehaft, die Oberfliichenspannung des W . zu erniedrigeu, yerliert. — Es wird be- 
obachtet, daB Farbstoffe durch Adsorption an feinyerteilte Ndd. in h. W . unl. 
werden. (Quarterly Journ. Indian. Chem. Soc. 2. 1 1 —22. 1925. Laliore, Uniy.) K r.

P . P aw low , Uber die Adsorption. X II. Aufnahme von Tannin und Quebracho- 
tanniden durch Haut. (XI. vgl. S. 35.) Es wird die Aufnahme von Tannin durch 
trockenes u. geąuollenes Hautpulyer untersucht u. die Adsorptionsisotliermen auf- 
gestellt. Es zeigte sich, daB der Adsorptionskoeffizient fiir eingeweiehtes u. ab- 
gepreBtes Hautpulyer in holiem Grade yon dem Badyolumen u. der Adsorbensmasse 
ablningig ist, was auf eine chem. W eehselwrkg. zwischen Tannin u. Haut liinweisL 
Das Felilen einer dirckten Proportionalitiit zwischen dem Adsoi-ptionskoeffizienten 
u. dem Vol. u. einer umgekelirten Proportionalitiit zwischen dem Adsorptionskoeffi- 
zienten u. der Adsorbensmasse w eist darauf hin, daB neben dem chem. ProzeB eine 
Diffusion desTannins in die Haut u. eine Verteilung desTannins zwischen 2 Phasen 
stattfindet. — In A. eingeweiehtes u. abgepreBtes Hautpulyer nimmt 1,7 mai melir 
Tannin auf ais trockenes. Doch ist die Gewichtszunahme des Pulyers in W . 4 mai 
so groB ais in A. Um genau so viel ist die Adsorption in wss. Lsg. groBer ais in 
alkoh. Vf. bringt diese Erscheinung mit der [H‘] zusammen, die in W . weit groBer 
ist ais in A. — Der Adsorptionskoeffizient der Quebrachotanniden durch eingeweichte 
u. abgepreBte Haut zeigt eine geringe Abhangigkeit von dem Badyolumen u. der 
Adsorbensmasse. Der HauptprozeB bei der Aufnahme yon Tanniden durch Haut 
ist nicht die direkte cliem. W eehselwrkg. zwischen Hautsubstanz u. Tanniden, 
sondern die Verteilung der Tannide zwischen zwei Phasen. — D ie Ggw. yon H' 
in iler Haut oder in der Lsg. steigert die Adsorption der Tannide selir. (Kolloid- 
Ztśchr. 37. 215—24. 1925. Odessa.) L a sc h .

A. E odor und A. R osen b erg , Uber Trenmmgsmcthoden mittels spezifischer 
Adsorption. I. Mitteilung. Nach Yff. lassen sich Eiweifi, Pepton, Kohlehydrate, 
aliphat. Sauren u. Oxysduren mittels spezif. wirkenden Adsorbentien ohne Schwierig- 
keiten trennen. Talkum adsorbiert samtliche organ. Siiuren dieses Gemisches in
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relatiy stark saurer Lsg. Nach Yff. Bcheint die Talkumadsorption au die Anwesen- 
heit der Carboxylgruppe im Mol. gebunden zu sein, OH-Gruppen wirken gunstig, 
CHo-Gruppen sind liinderlicli. D ie gleiehe W rkg. zeigen diese Gruppen neben 
Óarboxyl gegenuber Kaolin. Naebdem. das Filtrat vom Talkumadsorbat schwach 
sauer gemacht ist, adsorbiert Kaolin die EiweiBkorper restlos. Ein aliąuoter Teil 
des Kaolinfiltrates wird nunmelir von der Starkę mittels feucht'aufbewahrtem Eisen- 
hydroxyd quantitativ befreit. D ie noeh yerbleibenden Kohlenhydrate u. Peptone 
bezw. Aminosauren lassen sich mit Hilfe der sonst gebriiuchlicheii Metlioden be- 
'stimmen. (Kolloid-Ztschr. 37. 234—36. 1925. Jerusalem, Univ.) U lmann.

B. Anorganische Chemie.
Isra e l V o g e l und Jam es R id d ick  P a r tin g to n , Schwefel$esquioxyd, Vff. 

ftihren die voneinander abweiehenden Literaturangaben iiber die Existenz der Verb. 
S20 3 auf Verunreinigungen der Ausgangsprodd., S  u. S 03 zuriiek u. yerwenden 
daher bei der Darst. dieser Verb. groBte Sorgfalt auf die Reinigung von S u. S 0 3. 
Der reinste gefiillte S des Handels wurde mehrmals in C 02-Atm. dest., der so ge- 
reinigte S wurde fein pulyerisiert u. im Vakuumexsiccator iiber P3Os aufbewabrt. 
Der App. zur Darst. von reinem S 0 3 aus Oleum besteht aus 3 miteinander durch 
Schliffe, fur die aucli passende Glasstopsel yorhanden sind, verbundenen Destil- 
lierkolben aus Durosilwiderstandsglas u. einem mit dem 3. Kolben durch Schliff 
verbundenen R k.-GefaB, das andererseits mit einem P 20 5-Rohr yerbunden war. 
Alle GefiiBe sind durch eingeschlififene Glasstopsel yerschlieBbar u. jedcs einzeln 
entfem bar, ohne daB Feuchtigkeit in den App. gelangt. Reines SOs wurde 
durch mehrmalige langsame Dest. durch die 3 Destillierkolben erhalten, indem 
sich der Kolben mit dem Oleum im langsam erwarmten H jS 04-Bad, der nachste 
im Bad yon Eiswasser u. der 3. sich in fein gemahlenem Eis befand. A is ein-' 
faehste Methode zur Darst. yon S ,0 3 erwies sich die Zugabe yon fl. S 0 3 zu S. 
Nach et w a 30 Sek. tritt eine heftige Rk. ein, weiBe Rauchwolken werden entwickelt, 
so daB das P20 6-Rohr entfernt werden muBte. Nach etwa 2 Min. wurde das iiber- 
stehende, schwach blau gefSrbte fl. S 0 3 abgegossen u. der Rest des S 0 5 yon dem 
blaugrunen festen Riickstand, nachdem dieser in trockner C 02-Atm. pulyerisiert 
war, durch Erwiirmen auf 30—40° im Vakuum entfernt. A udi die umgekehrte 
Methode, Zugabe von S zu S 0 3, die umstSndlicher ist ais die erste, fuhrte zu der- 
selben blaugrunen festen Substanz, dereń Analyse die Formel S203 ergab. Konst. 
u. MoL-Gew. dieser Verb. konnten nicht ermittelt werden. Schwefelscsquioxyd  
zers. sich bei gewohnlicher Temp. bald unter S 0 2-Entw., S bleibt zuriiek. Die 
Zers. wird durch Wiirme beschleunigt. S20 3 ist sehr hygroskop. W enn es ganz 
frei yon S 0 3 ist, ist es bei 15“ einige Min. bestSndig. In Oleum lost es sich unter
B. einer dunkelblauen Lsg., die ident. ist mit der durch Zugabe von S zu Oleum 
erzeugten. Lsgg. von Indigo in konz. H2S 0 4, von Indigocarmin in W . oder stark 
ammoniakal. C uS04-Lsgg. werden aueh bei Zugabe yerhaltnismiiGig groBer Mengen 
S20 3 nur teilweise entffirbt. Mit wasserfreiem A. u. absol. A. tritt heftige Rk. ein,
S wird ausgeschieden u. eine gelbe, iibelriechende' Lsg. gebildet, in der S nach- 
weisbar ist.

Bei Beriihrung von S30 3 mit W . wird ebenfalls sofort eine schwach gelbe Lsg. 
gebildet, die Zers. ist yon lautem Zischen begleitet, die Lsg. wird durch Aus- 
scheidung yon S milchig. Bei Anwendung yerhaltnismiiBig groBer Mengen S20 3 
scheidet sich gelber, anfangs piast. S ab. In der Lsg. sind H2S 0 4, Ą Ą O 0, geringe 
Mengen Ą 5 50 9 u. moglicherweise aueh II2&\06 nachweisbar. D ie Gelbfirbung mit 
FeCls-Lsg. deutet nicht nur auf H 2S 03, sondern aueh auf Sulfoxylsaure oder dereń 
Salze, da die Gelbfiirbung aueh noeh nach Entfernung yon SO, aus der Lsg. ein-
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tra t. D ie r  M engen v o n  H 2S A  u. H ,S A >  von d en en  die le tz te  n eb en  d e r e rs ten  
n ic h t  a lle in  n ach g ew iesen  w erd en  k a n n , w u chaen  m it d e r Z eit. Vff. ste llen  fiir  
d ie  Z ers. des S20 3 in  W . fo lgendes R k .-S ch em a a u f:
1. S A  =  SO +  S0 2; 2. 5 SO +  HaO =  H ,S A i  3- SO +  H*° =  H*8 0 *
Die Hauptrk. besteht in der B. von Trithionsiiure nach:

4. S20 3 +  SOa +  HaO =  HaS3O0 u . 5. SO +  2 SOs +  HsO =  H2S30 6
von denen 5. wahrscheinlich zum groBeren Teil stattfindet. W enn die Lsg. einige 
Zeit aufgehoben wird, reagiert H2S30„ mit nascierendem S unter B. von HaS4Oa u. 
H2S50„. — SchlieBlich wurde noch die Bk. von S A  mit einer wasserfreien alkoh. 
Lsg. von Na-Athoxyd untersucht, bei der sich kleine Mengen eines krystallin. gelben 
Korpers mit an Knoblauch erinnerndem Geruch ausscheiden, die ganze FI. fiirbte 
sich braungelb. Fiigt man sofort nach der Rk. K ,S 0 4 zu, so scheidet sich ein 
weiBer feśter Korper ab, der weder gel. noch in fester Form Indigolsg. oder
ammoniakal. C uS04-Lsg. entfiirbt u. sich durch Na- u. S-Best. ais N atń im athyl-
mlfmcylat, NaC2H 6SOa, erwies, dessen Hydrolyseprod. Na,SOa ist. Natriumsulf- 
oxylat ist ziemlich L in k. W ., loslicher in warmem W . u. kaum 1. in  A., durch 
sd. konz. HC1 u. HaS 0 4 wird es prakt. nicht angegriffeu, wohl aber durch eine h. 
Mischung von rauchender HNOa u. Br2. D ie wss. Lsg. gibt mit FeCl3 GelbfUrbung. 
An der Luft fiirbt sich das weiBe Salz gelbbraun. D as Filtrat der Darst. von
Na^SOj, das noch immer einen sehr unangenehmen Geruch hatte, enthielt Salze der 
Trithion-, Sulfoxyl- u. Schwefelsaure u. kleine Mengen H j S A  u- HsS4O0 (?), diese 
konnen jedoch erst sekundSr gebildet sein, da die Reaktionslsg. stark alkal. reagierte 
u. Thiosulfat nicht nachzuweisen war. D ie stattfindenden Rkk. werden durch 
folgende Gleichungen dargestellt:

1. (vgl. oben); 6. SO +  NaOAt =  NaAtSO^ (At =  C2H5)
7. N aA tS02 +  NaOH =  NasSO„ +  AtO H ; 8. SO +  2 S 0 2 +  NaOAt =  NaAtS30„ oder 
(8 a) S A  +  S 0 2 - f  NaOAt =  NaAtS30 6; 9- NaAtS30„ +  NaOH =  Na.2S3O0 +  AtOH 

,10. 5N & jS A  =  N a ,S A  +  N ą ,S A  +  3 N a ,S 0 4 +  3SOs.
Der unangenehme Geruch wird den NatriumSthylsalzen zugesclirieben. — 

Verss., SO durch Dest. von S20 3 im Vakuum zu isolieren, scheiterten. VfF. halten 
aber die Isolierung bei langsamer Dest. im hohen Vakuum bei yolligcm AusschluB 
von 0 2 u. Feuchtigkeit fiir moglich. — Zum SchluB fiihren Vff. noch einige Tat- 
sachen zum Beweis an, daB die bei der Rk. von S u. S 0 3 entstehende blaue Lsg. 
keine kolloidale Lsg., sondern eine molekulare L sg. von S20 3 in Oleum ist, wShrend 
die anderen gefiirbten Fil., die durch A uflosen von S in rauchender H ,S 0 4 ver- 
schiedener StSrkc entstehen, Gemische yon kolloidalen S-Lsgg. u. molekularen 
S20 3-Lsgg. sind. (Journ. Chem. Soc. London 127. 1514—24. 1925. London, East 
London Coli.) J o s e p h y .

A. K u rtenacker und M. K aufm ann, Zur Kenntnis der Polythionate. I. Die 
Zersetzwig der Polythionate in  wćisseriger Losung. Kaliumtrithionat zers. sich in 
neutraler wss. Lsg. nach den Rk.-Gleichungen:

S30 6" +  HaO =  S»03" +  S O /' +  2 H- (1) u.
S20 3" +  S30 6"  +  H ’ ^  S A "  +  H S O / (2).

Pentathionat entsteht erst, wenn die Zers. des KaS30 e bereits weit fortgeschritten 
ist u. auch dann nur in geringer Menge, da es vom entstehenden Bisulfit schneller 
abgebaut wird ais Tetrathionat; in diesen Lsgg. schied sich kein Schwefel ab. 
Anders yerliiuft die Zers. in saurer Lsg.: hier wird yiel S ausgeschieden, u. Thio- 
sulfat wird hochstens in Spuren gebildet. D ie Zers. erfolgt in saurer Lsg. rascher 
ais in neutraler Lsg. u, zu den obigen Gleichungen tritt hier noch die Rk.:

S A "  +  H- H S O / +  S.
Pentathionat wurde auch hier nur gegen Ende der Zers. gefunden. Penta

thionat zerfSllt nach dem Schema: S A "  ^  S A "  +  S (3). Tetrathionat spaltet



ebenfalls S ab: S,O0" S3O0" +  S (4), addiert aber nach (3) diesen S selbst
wieder unter B. von S6O0". D ie Bestandigkeit eines Gemiselies yon Penta- u. 
Tetrathionat ist groBer ais die Bestandigkeit jeder der Komponenten, in den Lsgg. 
der beideu Polythionate bildet sich daher das Gemisch yon maximaler Bestiindig- 
keit, u. so kommt das Gleichgewicht (3) u. die S-Abspaltung nach (4) zustande. 
Trithionat u. Pentathionat reagieren nicht direkt miteinander, yielmehr beschleunigt 
Tritliionat oder eines seiner Zersetzungsprodd. den Zerfall des Pentathionats, sodaB 
das Gleichgewicht (3) sich schnell einstellt. Bei Ggw. dieses Tetra-Pentathionat- 
gleiehgewiclits in der Lsg. zerfallt das S30 8'' nicht nach obigem Schema (1) u. (2), 
sondern in der Riclitung der S- u. SO.|"-Bildung. — Sulfat wurde nach der Benzidin- 
methode bestimmt, Thiosulfat stort dabei, u. die Sulfatwerte wurden diesbeziiglich 
korrigiert. Sulfit, Thiosulfat u. Polythionate wurden nach den Methoden von 
K u r t e n a c k e r  u. BiTTNER (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 141. 297. 142. 119; C. 
1925. I. 1108. 2100) bestimmt, die fur stark saure Lsgg. etwas modifiziert werden 
muBtęn. Trithiouat wurde nach der Quecksilberchlorid- u. der Bromatmethode be
stimmt, wodurch auch die beiden anderen Polythionsiiuren, Bisulfit u. Thiosulfat 
mitbestimmt werden. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 148. 43—57. 1925. Briinn, 
Deutsche Tcchn. Iiochsch.) J o s e p h y .

— , Mcplosion von loasserigcm Stickstoffiuasserstoff. Eine Warnung. Im chem. 
Institut der Teelm. Hochschule Braunschweig ist bei der Darst. yon Cyantetrazol 
die abdestillierte Stickstoffwasserstoftsiiure beim AbgieBen in ein GlasgefiiB — wahr- 
scheinlieh infolge Auftropfen auf eine Bruchstelle — detoniert. (Z. f. angew. Chem. 
38. 931. 1925.) J u n g .

Jakob  M eisen h e im er , E r ich  P ip er  und H ans L an ge, U ber Ąłlierate der 
Magnesiumlialogenide. Mittels des yon M e is e n h e im e r  u . Ca s p e r  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 54. 1663; C. 1921. III. 468) angegebenen Verf. (Umsetzung yon Organoinag- 
nesiumyerbb. mit Allylhalogenid) wurden Magnesiwnhalogenidałherate mit v e r -  
s e h ie d e n e n  Halogenen dargestellt, um mit ihrer Hilfe eine Eutscheidung zwischen 
den Formeln I. u. II. trefFen zu konnen. Nach II. sollte die Darst. einer Verb. 

j | (CaHG)20 -. ^r ^ I I a l l  j |  [ (C.jHJjO-.. jr_
l(C2H5)20 - ' M g<-HalJ Jl‘ [ (C2H5)2O ilala

MgHaliHal,, nieht moglich sein, yielmehr eine solehe in Mg(IIal,)2 u. Mg(Haln)3 zer- 
fallen. D ie absolute Reingewinnung dieser Yerbb. ist unmoglicli, w eil neben 
RMgHal stets kleine Mengen MgHaU entstehen, die spater mit dem gemischten Di- 
halogenid zusammen auskrystollisieren. D iese Nebenrk. ist bei den Alkylchloriden 
am stiirksten, trotzdem erhiilt man aus iliuen am leichtesten reine Praparate, da 
das MgCl.j.-Atlierat bei tiefer Temp. fast yollstiindig ausfallt u. beseitigt werden 
kann. D ie gemischten Dihalogenide wurden auf beiden mogliehen W egen dar
gestellt, d. li. die beiden Halogene wurden in yerschiedener Keihenfolge mit dem 
Mg yerbunden, wodurch nach oben Gesagtem auch der Reinheitsgrad yerscliieden 
ausfallt. — D ie Konst.-Frage wurde durch Unters. der yerschiedenen Haftfestig- 
keit des A. zu losen yersucht, nachdem sich ergeben hatte, daB dieselbe bei den 
drei Stammlialogeniden in der Reihenfolge MgJ„ — ->- MgBr„ — MgCL stark 
sinkt, so daB das Diiitherat des MgCL nur nocli unter A. existenzfiihig ist, auBer- 
lialb des letztereu aber sofort 1 Mol. A . abgibt. D ie Krystalle werden zwischen 
Papier abgepreBt, gewogen u. in den Vakuuinexsiccator iiber H 2S 0 4 gebracht. 
Hiiufig wird schon yor u. wiilirend der ersten W iigung A. abgegeben, in anderen 
Fiillen haftet dem Priiparat mehr oder weniger uberscliussiger A, an. Glatt erfolgt 
die Abgabe des A. nur im Hochyakuum, im gewohnliclien Yakuum wird mehr oder 
weniger W . aufgeuommen u. folglicli bei den J-haltigen Priiparaten HJ abgespalten.
— D ie Verlustkurve der gemischten Dihalogenide liegt niclit in der Mitte zwischen 
den Kuryen der einfachen Halogenide, sondern ist im Beginn dicliter an die des
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schwerereji Halogeuids herangeschoben. Dasselbe gilt indessen fiir die Kurve des 
durch Zusammensehmclzen unter A. erhfiltlichen Gemisclics von M gBr„,2A. , - J -  

MgJ2,2 A ., so daB die Yerss. mit MgBrJ keine Beweiskraft haben. Dagegen unter- 
scheidet sich die „Verb.“ MgGIJ schon durch ihren konstanten Gehalt von 2 Moll. 
A. von dcm Gemisch der Komponenten, das anniilierud der Formel MgJ2,2 A . -f- 
MgCl,, 1 i i .  entspricht u. auch seinen A. rascher abgibt. D iese Tatsachen sprechcu 
zugunsten einer Verb. M gC IJ,2 A., wahrsclieinlicli nach I. D ie Yerbb. MgHal,HulH 
gelien leicht in die Gemische Uber, z. B. durch Sclimelzen unter A. — Die sehr 
geringe Leitfiihigkcit dieser Atlierate (vgl. K o n d y p .e w , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 
463; C. 1925. I. 1848) ist mit Ubertritt des Halogens aus der inneren Sphiire in 
ionogene Bindung zu erklfiren. Den Alkylinagnesiumlialogeniden geben Yff. trotz 
ihrer groBeren Leitfaliigkeit die I. entsprecbende Formel u. halten die von E h e i n -  
b o l d t  u . - E o l e f f  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1021; C. 1925. I. 57) befiirwortete 
fiir uiiwahrscheinlieh.

V e r s u c h e . Mg C l}, CJI^O . Aus Mg in A. mit Allylchlorid. Krystalle unter
A., nach Abpressen Pulvcr. Abgabo des A. im Hoclivakuum bei 10° in 2 Tagen.
— MgBr^jSCtHmO  u. Mgr T ,2 0 J S 1()Ó geben den A. unter denselben Bedingungeu 
in 4—5 Tagen ab, das evste Mol. jedoch in wenigen Stdn. — M gC lB r , 2 C ,łI10O, 
Mg CLI, 2  Ct H l 0 O u. M g B rJ ,2 C J T loO bilden Nadeln u. verhalten sich bei der Ather- 
abgabe sehr iihnlicb. (Ztsclir. f. anorg. u. allg. Ch. 147. 331—44. 1025. Tubingen, 
U niv.) L in d e n b a u m .

A lb ert F . 0 . Germ ann und Charles R . T im p an y , D ie Darsłelhmg von 
Phosgensalzen. Yf. erkliirt die Eigenschaften yon AlCl3-Lsgg. in fl. COCL dadureb, 
daB er in der Lsg. dic Siiure C0A12C18 annimmt (ygl. Science 61. 71; C. 1925. I. 
1566), in der CO die Stelle des H  in den iiblichen Siiuren yertritt. Mit Metallen 
reagiert- die Siiure unter B. von Salzen u. CO, mit Metallchloriden unter B. vou 
Salzen u. COCl2, diese Ek. wiihlen Yff. zur Darst. der Phosgensalze u. beschreiben 
die DarstcUungamethodc u. Aualyse dieser Salze in fl. COCl2 unter besonderer Be- 
rucksichtigung des Ca-Salzes CaAl2Cl8. D ie Methodc liiBt sich auf jedes 1. Salz 
nicht nur in COCL sondern in jedem fliichtigcn Losungsm. anwenden, wo Isolierung  
von der Atmospliare notig ist u. kein zu groBer Druck entwickclt wird. Das 
ReaktionsgefiiB bestand aus 2 mitcinander yerbundenen K olben, von dencn einer 
durch einen Halin yerschlieBbar ist. Dampfdruckmessungen ergaben, daB das Ca- 
Phosgeuat 2 Moll. COCl2 cntliiilt, also die Zus. CaALCls -2COCl2 hat. Bei 25° be- 
tragt der Dampfdruck 40 mm. Die Loslichkeit des COCl2-freien Salzes bctriigt bei 
25° 33 g  pro 100 g gesiitt. Lsg. oder 100 g  des krystallisierten Dipliosgenats auf 
100 g Losungsm. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2275—78. 1925. Stanford Univ. 
[Cal.].) J o s e p h y .

J. H . de B oer und A. E . van  A r k e l, D as Yerhalten von Zirkoniumpliosphat 
gegen Sauren und Basen. (Vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 144. 190; C. 1925.
II. 713.) Z>--Phosphat, frisch gefSllt oder feucht aufbewahrt, wird durch wss. Oxal- 
siiurelsg. leicht gel., desgl. yon konz. H2S 0 4 u. H3P 0 4; aus diesen Lsgg. fallen Basen 
im UberschuB Żr-Htjdroxyd. D ie Lsgg. sind viel unbestiindiger ais die mittels 
HF hergestellten. D ie Oxalsiiurclsg. zersetzt sich schon beim Erliitzen, ebenso 
beim Hinzufiigen von A. oder einer Mineralsaure. D ie II2S 0 4- u. H3P 0 4-Lsgg. 
scheiden beim Verdunnen mit W. das Phospliat wieder aus. Bemerkenswert ist 
das' Verh. yon Zr-Phosphat gegen Basen, es hat das Bestreben, sich mit Alkali zu 
Alkaliphosphat u. Zr-Hyrdoxyd umzusetzeu. D ie Ek. kommt aber bald zum Still- 
stand, weil sie nur oberfliichlicli stattfinden kann. Besser yerlauft die Ek., wena 
Substanzen hinzugefiigt werden, welclie das Hydroxyd in alkal. Umgcbuug losen; 
bei Ggw. yon organ., alipliat. Oxysiiuren, w ie z. B. Weinsaure, Apfelsaure u. Jlilch- 
siiurc, oder hoherwertigen Alkoholen, welclie mindestens zwei OH-Gruppen an be-



3 3 6 B . A n o r g a n is c h e  Ch e m ie . 1 9 2 6 . I .

uachbarten C-Atomen enthaltea ,' tfie z. B. Glycerin, Glucose, Rohrzucker, Pyro- 
catechin u. Pyrogallol. Es lost sich dagegen nicht in Alkalilangc mit Hydrochinon, 
Phloroglucin u. Pikrinsiiure, wo die OH-Gruppen weiter entfernt sind. HC1 zer- 
stort die Komplexe u. Zr-Hydroxyd fallt aus. Frisch gefallt ist das Zr-Phosphat 
auch 11. in H ,0 2 u. Alkalilauge, A. fallt hieraus ganz u. das Perzirkonat. — Ilf-  
Phosphat zeigt fast genau das gleiche Verh. wie Zr, nur sind die Lsgg. im all- 
gemeinen weniger best&ndig. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 148. 84—86. 1925. 
Eindhoven, P h i l ip s ’ Gluhlampenfabr. A.-G.) U l m a n n .

A. Losana, Eisensaure unćL eisensaure Salze. Vf. stellt her, bezw. versucht lier- 
zustellen die Ferrate von K , T l, A g , H g1, B a, Sr, Ca, H gn, Cu, Pb, Zn, N i, Co, 
Mg, Mn, Fe", Fe"1, Al, Cr u. Th. D ie Salze von Ag, Ba, Sr, Ca, Cu, Pb, Zn, Ni 
u. Co konnten in analysenreiner Form hergestellt werden, die von Fe” , Fe111, Al 
u. Th waren zu unbestandig, um trocken erlialten zu werden. Ihre Zus. wurde 
auf Grund des Verlialtnisses Metali: akt. Sauerstoff festgestellt. Von Mn, T l, Hg 
u. Mg konnten definierte Korper nicht erhalten werden. D ie Darst. geschah durch 
doppelte Umsetzung zwisehen BaFeOj u. dem betreffenden Metallnitrat. — W asser- 
lialtig sind die Ferrate von B a, Sr, Ca u. Cu. Bei Ba u. Sr gelang es, durch Er- 
hitzen das Krystallwasser abzuspalten; erst bei hoherer Temp. trat Zersetzung ein. 
Bei Ca- u. Cu-Ferrat trat gleichzeitig mit der Wasserabgabe Zersetzung ein. — 
D ie Zersetzung, die bei den verschiedenen Salzen verschieden leicht u. bei wech- 
selnden Tempp. statthat, verlauft nach den folgenden Gleichungen:
4 M2‘FcO., — y  4 M2'0  +  2 Fes0 3 +  3 Os; 4 M »Fe04 — y  4 M“0  +  2 Fe30 3 +  3 0 2; 
4 M2ln(F e04):J ->- 4 MjlnOa +  6 Fe20 3 +  9 O*; 2 Mlv(FeOJa - y  2 MOa - f  2F e20 3 +  3 0 !i.

D ie Zersetzlichkeit der einzelnen Salze ais eine Funktion der W ertigkeit des 
Metalles darzustcllen gelang nicht. Vf. kann nur soyicl sagen, daB die Salze mit 
einwertigem Metali sehr zersetzlich sind. D ie mit zweiwertigem Metali yerhalten 
sich yerschieden; wiihrend die Salze des B a, Ca u. Sr einigermaBen haltbar sind, 
nimmt die Haltbarkeit der anderen Salze mit zweiwertigen Metallen in der Reihen- 
folge Co — y  N i — y  Fe11 ab. D ie Ferrate mit dreiwertigem Metali sind zersetz- 
licher ais die mit zweiwertigem u. weniger zersetzlich ais die mit yierwertigem  
Metali. (Gazz. chim. ital. 55. 468—97. 1925.) G o t t f r ie d .

E. G iinzel und E . M arous, Uber bromsaures B lei und das Diacetatodiplumbo- 
bromat. Eine Warnung. Das Diacetato-diplumbobrornat (W e in l a n d  u . P a u l , 
Ztschr. f. anorg. u. allg. Chem. 129. 243; C. 1923. III. 545) esplodiert schon durch 
Schlag sehr heftig. D ie Moglichkeit der B. ist nicht nur auf die von ihm ange- 
gebenen Konzz. u. Mischungsyerhaltnisse beschrJinkt. Es muB dayor gewarnt wer
den, bromsaures Pb nach dem Verf. 2 im Gmelin-Kraut darzustcllen. (Ztschr. f.
angew. Chem. 38. 929—30. 1925. Gorlitz.) J u n g .

F ranz J irsa , Studie uber lioliere Silberoxyde. I. Ag.2Oa. Unter experimenteller 
Mitwirkung von Jaroslaw s J e lin e k . (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 148. 130—40. —
C. 1925. II. 714.) J o s e p h y .

W . V au b el, Uber fliichtigeZimwerbindimgen und2źinnvergiftungen. Vf. wendet sich 
gegen eine Kritik von P a n e t h  u . J o a c h im o g ld  (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57.1925;
C. 1 9 2 5 .1. 113) an seinen fruheren Unterss. iiber Zinnwasaerstoft’ u. Zinnvergiftungen. 
Er hebt hervor, daB bei Losen von Sn in HC1 ein eigenartiger metali, oder auch 
fleischbriihartiger Geruch entsteht, daB Flammenfarbung, Sn-Spiegel u. Wrkg. auf 
Reagenzien wie A gN 0 3 die Ggw. fluchtiger Sn-Verbb. unzweifelhaft dartun. Nach 
erneuten Verss. handelt es sich um SnCl2 oder Stannowasserstoft' oder beide zu- 
sammen. D ie Stannoverbb. sind an sich w enig g iftig , gehen aber durch Luft-Os 
sehr leicht in die giftigen Stanniverbb. iiber, so daB die Moglichkeit einer Ver- 
giftung durch Sn gegeben ist. (Miinch. med. W chschr. 72 . 1161. 1925. Darm
stadt.) Sp i e g e l .
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E. W.' B ergstrom , D ie M nwirkung von Ammoniak und von einer Losung von 
Kaliumamid in flussigem Ammoniak a u f getcisse Halogenide von Molybdan und 
Wolfram. MoBr5, W Br, u. WCL2 werden durch Einw. von fl. NH 3 in wl. grau- 
schwarze ammonobas. Halogenide umgewandelt. MoBr3 reagiert mit fl. N H 3 unter
B. einer dunkelroten Lsg. u. eines Nd. aus ammonobas. Mo-Bromiden. Im Gegen- 
satz zu MoBrs sind W Br6, MoCls u. WC16 in fl. N H 3 yollkommcn 1., beim Verd. 
dieser Lsgg. scheiden sich Ndd. unbestimmter Zus. aus, dic unl. in NIL, aber 1. 
im entsprechenden NH4-Salz sind. Analog den Oxydationen in wss. Lsgg. findet 
hier in ammoniakal. Lsg. eine Nitridation statt. Durch Einw. von MoBrs auf einen 
tTberschuB von Kalinmamidlsg. wird Kaliumammonomolybdit, Mo(NK)2NH2, ein 
Deriv. des fiinfwert. Mo, gebildet. Dabei, w ic bei der analogen Darst. von Kalium- 
ammonowolframit (aus W Br6 u. KNH2) wird in kleinen Mengen freies K durch 
Red. von KNJEŁ gebildet, u. Mo u. W  werden in iiquivalenter Menge nitridiert. 
Wahrend der Ffillung werden N2 u. H2 frei. Natriumammonomolybdit wurde in 
unreiner Form ans MoCl5 u. NaNIL erhalten. KNHa u. WBr„ liefern ein Kalium- 
ammonowolframit, das dem aus W Brs dargest. Shnlich ist. Nitride von W  u. Mo 
konnten durch Einw. von KNH2 auf die Halogenide nicht dargest. werden. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 47. 2317—23. 1925. Stanford Univ. [Cal.].) J o s e p h y .

A rthur R o sen h e im  und H sin  y ii M ong, Uber Salze und Komplexverbindungen 
des vierwertigen Yanadiums. Vff. zeigen, daB Alkalivanadylsulfate sich in sd. ILSO, 
nach 2 V1T =  V111 -j- Vv zersetzen. — Vanadylammoniumsulfat ergibt Vanadin - 
sulfat, Va0 s(S04)2, eine graue Krystallmasse aus mkr., in Durchsiclit beinahe farb- 
lose KrystallsSulen, unl. in verd. Sauren u. W ., u. das Doppelsulfat des V IH: 
NJIt 7(jS04)2 , seidenglanzende, hellapfelgrune, mkr., sccbseckige Blattehen, unl. in 
verd. IIsSO( u. \ \ r. Entsprecliend wurden Verbb. der gleichen Eigenschaft er
halten. — KV(SO t).ź, griine Krystalłblattchen. — NaY(S04)2, hellgrune, langliche, 
mkr. Prismcn. Hochstwahrscheinlich erleidet die gleiche Zers. durch sd. ILSO, 
auch das alkalifreic Yanadylsulfat, es resultierte V20„(S04)3 u. eine geringe Menge 
eines griinen, seidengliinzenden Ruckstandes. — Vff. unters. eine groBere Anzahl 
von innerkomplexen Vanaditen mit organ. Radikalen u. stellen fest, daB in ihnen 
der Yanadylrest sich w ie ein zweiwertiges Metali yerhiilt, u. die Koordinationszahl 
4 besitzt. Dargestellt wurde das schon von Bakuiep.i (Rend. d. R. Acc. d. Lincei 
[5] 23. 408; C. 1915. I. 734) unters. Vanadylłarłrat, (Nl^^f^OjIIjCiO,,] • 2 II20 , u. 
das Ba-Salz, Ba[(Y0)C4H20 6] • 5 H20 , tiefy io lette, groBe W urfel; welehe Yerbb. 
analog gebaut sind den in der Fehlingsehen Lsg. enthaltenen Alkalikupfertartraten. 
AuBer den auch schon von B au b ieb i erhaltencn Vanadylsalicylaten stellen Vff. 
die ihnen entsprechenden Oxynaphthoeate u. andere Yerbb. her. — Atnmonium- 
vanadyloxynap)ithoeat, (NH|)2[VO(C10H6O3)2]-4H„O, gelblichweiBer Krystallbrei. — 
Kaliumvanadyloxynaphthoeat. K2[V0(C10H60 3)o]• 3 H 20 , braunschwarze Nadeln. — 
Ammoniumvanadylbrenzcatechin, (NH4)j[V0(C6Hł 0 2)2]-C(>H4(0H)2'3 H j0 , braune Kry- 
stallnadeln. — Kaliumvanadylbrenzcatechin, KjiYOtCs^Os.),] • C9H 4(OH)2.10H 20 ,  
braunschwarze Krystallnadeln. — GhianidiniunwanadylbrenzcatecJiin, (CN3H a)2 • 
[V0(C6H t0 2)2] ■ C6H4(OH)2 • HaO,schóne, kreuzformig miteinander yerwaclisene schwarz- 
brauc Nadeln. — Pyridiniumvanadylbrenzcatechin, (C5H 0N)s[VO(C6H 4O2)2]'2  C6H4(0H); • 
611 ,0 , Nadeln. — Thalliumvanadylbrenzcatechin, T12[Y0(C6H 40 3)2] • 2C6H 4(0I1)2, 
sch'varzbraune Nadeln. — Yanadylacetylacetonat, (V0)(C6H80 2)2*H20 ,  blaugriine, 
mkr. Tafeln, unl. in W ., U. in A., A., Bzl. u. Chlf. Das HsO-Mol. ist sehr fest 
gebunden, es entweieht erst beim Schmelzen unter Zers., dagegen ist es leicht durch 
Ammoniak oder Aminę ersetzbar, beim Erhitzen der ath. Lsg. dieser Yerbb. mit 
der ath. Lsg. des Acetylacetonates; grasgriine, aus Nadeln bestehende Ndd. — 
Ammoniakverb.,(V 0)(C5Hs0  ,)2 • NH„. — Pyridinyerb., (V0)(C5H30 2)2 • C,,II5N. — Chinolin-
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verb., (V0)(CsH 8Ój)j • C0H0N. (Ztśchr. f. anorg. u. allg. Cli. 148. 25—36. 1925. 
Berlin N, Wiss.-Chem. Lab.) U lm a n n .

Otto R u ff und F r itz  Thom as, Reduktion anorganiacher Halogenide. IV. Die  
Reduktion des Tantalpentachlorids. (III. ygl. Ztsclir. f. anorg. u. allg. Ch. 128. 96:
C. 1923. III. 479). Yff. besclireiben ein Yerf. zur Darst. von Tantalchloriden u. 
Chloridgemischen, dcren Zus. durch Temp. u. Druek bestimnit ist u. die sich allc 
aus dem bei 300° aus TaCl- mit A l erhaltenen Reaktionsprod. durch die beim Er- 
hitzen eintretende TaCl,-,-Abspaltung erhalten lassen. Sicher ais Verbb. an- 
zuspreelien sind neben TaCl3 wohl nur TaCl2 u. TaCl^, wiihrend die anderen 
Chloride ais Gemisehe bezw. Ivomplexverbb. dieser drei Wertigkeitsstufen auf- 
zufassen sind. D ie „pyrophoren" unterhalb von TaCl2 liegenden Prodd. machen 
die Esistenz noeh niedrigerer Chloride wahrsclieinlich. — Wiihrend TaCl2 sich mit 
HjO unter IL-Entw. zunitclist zu einem dreiwertigen Tantaloxychlorid oxydiert, so 
daB griines Taln-Ion in Lsg. gelit, liefert TaCl3 sofort duukelgrune Lsgg. In alkal. 
Lsg. werden TaCl3-Prodd. unter IL-Entw. zu Tav-Verbb. oxydicrt. Die „pyro- 
phoren“ Chloride werden von ILO wenig angegriffen; NaOII zersetzt unter IL-Entw. 
u. Oxydation zu Tav. Red. zu metali. Ta tritt bei 300° im SchieCrohr nur gc- 
legentlich auf. Das solchermaBen erhaltene Ta wird aucli von Atzalkalischmelzen 
nur schwer angegriffen u. liiBt sieli daher durch AtzalkaliaufschluL! in einer N„- 
Atmosphiire von Tantalsiiure quantitativ trennen. D ie bei der Zers. der Chloride 
bezw. Chloridgemische mit ILO u. NaOH erhaltenen H2-Mengen sind das ge- 
eignetste Mittel zur Best. der in den Yerbb. enthaltenen Wertigkeitsstufen. — Vff. 
unters. die Rcduktionsmoglichkeiten des TaCl5 mit P  rot, S , Sb, A s, B i, Sn, Mg, 
Pb, Zn u. Hg, dic aber im Vergleich mit der Red. yermittelst Al ohne Bedeutung 
sind. — Beim Umsublimieren des durch Clilorieren von Ta^Oj erhaltenen TaCl5 im 
Yakuum erhalt man bei 500° ein Tantalozychlorid. T a 0 2Cl ais Riickstand. (Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 148 .'1—18. 1925. Breslau, Techn. Hochsch.) UlmaŃn.

Otto R u ff und E ritz  Thom as, Reduktion anorganischcr Halogenide. V. D eńvate 
des Tantal-3-chlorids. Bemerkungen zur Arbeit von Lindner und Feit „Die Deriuate 
des 3-Tantal-6-chlorides“. (Vgl. vorst. Ref.). Yff. bringen Beweismaterial wonacli 
die yon L in d n e r  u. F e it  (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 137. 66; C. 1924. II. 
1325) ais (HTa3Cl7 • 1I20 ) • 3 ILO formulierte u. von Ta11 liergeleitete Verb. ais 
Ta3Cll0 -3 H „ 0  anzusprechen ist. Nicht nur die Analyse spricht dafiir, sondern 
aueh die Tatsache, daB sich beim Erhitzen bis 205° ohne Zers. des Salzes nur
3 Moll. H20  abspalten lassen. Ebenso wie das Chlorid sind nun aueh die anderen 
von L . u. F . untersuchten Verbb. ais solclie des Ta111 zu behandeln. — Alkoholuerb. 
des Chlorids: (Ta3Cl7 • O)2 CJI-,011. — Pyridirwerb. desChlorids: (Ta3Cl8)20 -6 H 20 -  
(C5H5NH)4, tiefgriin; Ta3Clr-0 (C6H 5N)j, hellgruner Nd.; (Ta3Cl9)(CsH 6N) blutrote 
Nadeln. — Brom deriw. des Chlorids: (Ta3Cl0B r• O)• 3 IL O ; (Ta-jCl^Br.0)(C6H.,N)2; 
(Ta3Cl0Br3j(C6H5N ), tiefdunkelrote Wurfel. — ll^SO^Deńt'. des Chlorids: (Ta-jCl-- 
S 0 4-0H ), tiefgriine Krystalle. — Chlorohydroxyd, etwa (Ta^CljO• (OH)2• 3 Hr.0)• 3 II20 .  
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 148. 19—24. 1925. Breslau, Univ.) U l h a n n .

L. T schu gajew  f ,  (Zusammengestellt von E . F ritzm ann). Uber eine neue 
komplexe Base des Osniiums. In ganz schwach salzsaurer wss. Lsg. werden 1 g  
Na.>OsCl0 u. 1,5 g  Thioharnstoff einige Min. bis zum Sd. erhitzt u. der intensiy roten 
Fl. beim allmahlichen Abktihlen konz. HC1 u. krystallin. LiCl im tjberscliuB zu- 
gegeben. Der ausfallcnde Nd. besteht aus zwei durch ihre yerschiedcne Loslichkeit 
gut trennbare Yerbb. — [Os-6 (iY/f2CSNJT.,)]Cl3 • OH, rotbriiunliche, ąuadrat- Tiifelclien 
von metali. Glanz, 11. in A. u. mit sehr intensiyem Rot 1. in W . Dieses bas. Chlorid 
kann aucli durch W echselzersetzung erhalten werden. Es liiBt sich eine Reilie 
Salze yon roter Fiirbung erhalten, welche zum groBten Teil 11. in W . sind. Im 
Gegenteil zeichnen sich das Chlorosmiat, Chloriridit, Chlorrliodit, die Ferri- u.



FerrocyanygJb. durch viel gcringere Loslichkeit aus. Dieselben werden sofort durch 
Zugabe yon L Salzen komplexer Saurcu, welclie der Lsg. des zu betrachtenden 
Ghlorids entspreehen, gefiillt. — Die zweite Verb. besitzt nach yorlaufigcn Analysen 
die gleiche prozentuale Zus., swl. in A ., 11. in W . (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 
148. 05—68. 1925. St.-Petersburg-Leningrad, Univ.) U lm ann.

C. Mineralogische und geologisclie Chemie.
G eorg 0 . W ild  und U . K lem m , Mitteilungen uber spektroskopische Unter- 

suchungen an Mineralien. II. Caesiumhallige Berylle. (I. vgl. S. 41.) Berylle 
yerschicdener Farbę u. Ilerkunft wurden im Kohlclichtbogen uutersucht. FUr die 
rosa Varietat. iu der stets aucli Ga nachgewiesen wurde, ist die Beimengung von 
Cs typ. insofem  ais der Cs-Gelialt mit stcigender Farbtiefe steigt. Bei den anderen 
Beimengungen Ga, Mn u. Li stelit der Gehalt nicht mit der Farbdiclite im Einklang. 
Cs wird ais der farbende Bestandteil angeselien. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 
Abt. A  1925. 295—96.) E n s z l in .

R . K lem m  und G eorg O. W ild , Uber dilute Farbung von Mineralien. (Vgl.
S. 41.) Vf. glauben, daB die diluten Fiirbungen der einfacli gebauten Stoffe auf 
die Zerlegting der Stoffe in ihre Elemente zuruckzufuliren ist (NaCl, CaF2). Hier- 
durch liiBt sich das Yerli. beim Erhitzeu, wobei die Farbę allmalilicli yerloren 
geht, erklaren. Bei anderen farbigen Mineralien, w ie Granat, Feldspat, Turmalin 
usw., wird die komplexe Struktur des Mol. ais farbendes Agens angenommen. 
(Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A 1925. 291—95. Idar, Inst. f. Edelstein- 
forscliung.) EŃSŻLIN.

L. J. .S p en cer, Zehnte Listę neuer Mineraliennamen-, mit einem Autorerwer- 
żeichnis. (Minerał. Magazine 2 0 . 444—77. 1925.) E n s z l in .

E dm ondson Spencer, A lbit und andere authigene Mineralien im Kalkstein von 
Bengalen. In einem grauen Kalkstein in Gangpur wurden Zonen mit z. T. wolil- 
ausgebildeten Albitkrystallen u. anderen Mineralien, w ie Quarz, Glimmer, Pyrit, 
Turmalin, Rutil, Sphen, Zirkon u. Granat gefunden, die alle melir oder weniger 
Einschliigse von kobliger Substanz enthalten, auBerdem sind im Albit Glimmer- 
einschliisse zu finden, was auf die gleichzeitige B. sclilieBen liiBt. Vf. glaubt, daB 
die Mineralien authigen sind, da in der ganzen Gcgcnd keinerlei eruptiye Tatigkeit 
nachzuweisen ist, auch findet man iu den angreuzenden ICalken u. Dolomiten keinen 
Albit. (Minerał. Magazine 2 0 . 365—81. 1925.) E n s z l in .

R ob ert C am pbell und Jam es W . Lunn, Chlorophaeit in den Doleriten (Thole- 
iiten) von Dalmahoy und Kaim es Hills, Edinburgli. Chlorophaeit ein dem Oliyin 
sehr ahnliches Minera! walirschoinlich kolloidaler Natur findet sich in Doleriten 
ais Ausfiilluugen kleiner Holilraum. Er ist friscli blaBgrun, wird an der Luft 
infolge, von Osydation rasch dunkelgriin u. schwarz (Unterscliicd von Oliyin u. 
Chlorit). Hartę 1,5, D. 1,81. Strich braunlich. Isotrop mit dem Brechungsindex
1,49S! Er wird von k. HC1 rasch unter Abscheidung einer SiOs-Gallerte geliist u. 
yerliert bei 105° 23,90% H20 . (Minerał. Magazine 20 . 435—40. 1925. Edinburgli, 
Uniy.) E n s z l in .

B. GbBner, Bemerkung zum Swedenborgit. Swedetiborgit (Ał20 3-Sb0sNa). (Vgl. 
Ztschp. f. Krystallogr. 60 . 262; C. 1924. II. 2238) hat so groBe physikal. Ahnlich- 
keit mit dem Korund, daB Yf. ihn ais eine Doppelyerb. vou Ala0 3 mit SbOaNa  
auffassen will. D ie Ahnlichkeiten bestehen in der groBen Hartę, in den bei 
Anderung der krystallograph. Aufstellung des Swedenborgits gleichen Hauptfiachen 
u. in den ahnlichen Achsenyerhaltnissen a : c =  1 :1 ,412  (Korund 1:1 ,363). Ebeńso 
ist die Lichtbrechung beider nicht sehr yerschieden. (Swedenborgit m 1,7724,
6 1,7700, Korund co -1,764—1,771, £ 1,759- 1,767). Strukturell ist die tJbereiu-
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stimmung nach deu yorliegenden Unterss. nicht so groB. (Zentralblatt f. Miu. u. 
Geol. Abt. A 1925. 289—91. Munchen.) E n s z l in .

E a lp h  E d w ard  G ibson, R a lp h  W . G. W y ck o ff und H erbert E . M erw in , 
Vałerit und fi-Calciwncarbonat. Es wird festgestellt, daB der in der Literatur ais 
Vaterit bezeichnete Stoff zwei versehiedene Modifikationen des CaC03 darstellt. 
Rontgenphotogramme ergaben bei dem von V a t e r  u .  a. untersuehten Kiirper die 
Identitfit mit Calcit, wiilirend der von R in n e , Sp a n g e n b e r g  u .  H e id e  dargestellte 
Vaterit ais ;i-CaCOs zu bezeichnen ist. Es werden die Hauptlinien der Rontgen- 
atifnahmen angegeben. M-CaCO;; -wird am besten durch langsames Eintropfen einer 
0,1-n. Lsg. von CaCl2 unter dauerndem Ruhren in eine auf 60° erhitzte Lsg. von
10 g K2C 03 in 700 g  W . dargestcllt. Das ^i-CaC03 ist die leiehtest 1. Modifikation 
von CaCO„, die sich nur aus ubersattigten Lsgg. abscheidet u. liesagonale strahlige 
Krystalle von der Lichtbrechung 1,550 bildet. Es bestehen also von CaC03 die 3 Modi
fikationen: Calcit, Aragonit u. /x-CaC03. (Amer. Journ. Science, SlLLIMAN [5] 10. 
325—33. 1925. W ashington, Geophysikal. Inst.) E n s z l in .

F r itz  P aneth , D ic geocheniischen Arbeiten von V. M. Goldschmidt. . Referat uber 
die ersten 3 Mitteilungen von V. M. G o l d s c h m id t  uber: Geochem. Yerteilungs- 
gesetze der Elemente (vgl. Videnskapsselskapets Skrifter I. Mat.-naturw. Klasse 1924. 
No. 5; C. 1924. II. 1327; vgl. auch C. 1925. 13. 1127.) (Natunvissenschaften 13. 
805—09. 1925.) JosEPny.

I*. D. P a g liu ch i, Gold im sUdostlicłien Venezuela. Am Elusse Cuyuni wurden 
ueue Erzlager entdeckt. Beschreibung der Ausbeutung u. der geolog. Lagerung 
der alluyialen Goldminen. (Engin. Mining Journ.-Press 120. 485—91. 1925.) E n sz .

W . "Wagner, D ic Kalisalzlager im Oberclsafi und ihre wirłschafłliche Bedeutung. 
(Naturwissensehaften 13. 785—91. Darmstadt.) J o s e p h y .

P eter  T ach irw in sk i, Mnfaches stochiomełi-isches Verhaltnis des mittleren B iotit 
der Granite und Beziehungen zwischen dem Anorthit- w id  Biotitgehalt der Granite. 
Vf. hat aus vielen granit. Biotiten eine Durchschnittsanalyse errechnet u. angegeben. 
Nach ihm bestelit das Biotitmolekul aus einem Muskoyit- u. einem Olmnkern u. 
zwar ergibt sich fiir ersteren 56,46% u. fiir letzteren 42,60%, was der Eormel ent- 
sprSche 1 Biotit =  1 Muskovit +  1 01ivin. W eiter wurde gefunden, daB die 
Granitmagmen Biotit u. Anorthit (An) im Jiąuimolekularon Yerhiiltnis enthalten. 
(Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A 1925. 304—13. Nowotscherkassk. Doni- 
sches Polyteehn.) E n s z l in .

A la  dar Y en d l, Beitrag zur Kenntnis der sogenannten Pikrite im Banat. D ie 
yon H u ssa k  u . von R o t h  v o n  T e l e g d  ais Pikrite bezw. Pikritporphyre au- 
gesprochenen Gesteine von Anina u. Steierdorf im Banat sind nach Unterss. des 
Vfs. Alkalibasalte mit schwach alkal. Charakter u. Limburgite. (Zentralblatt f.
Min. u. Geol. Abt. A  1925. 297—304. Budapest, Techn. Hochsch.) E n s z l in .

C. E . V atl, Chemie des JlimmeU. Vf. behandelt in Kiirze die physikal. u. chem. 
Eigenschaften der Meteore u. Meteoriten, speziell der sogenannten Stein- u. Eisen- 
meteoriten, ferner ihren Ursprung. AnschlieBend hieran folgen kurze Betracli- 
tungen iiber die Entw. des Sonnensystems u. ilirer Erforschung mit H ilfe von phy
sikal. Messungen, iiber Sternspektren, Entw. der Sterne u. andere stcllare Systeme. 
(Journ. Cbem. Education 2. 685—700. 1925. Colorado, Agric. Expt. Stat. Colo
rado.) H a a se .

A. G ntbier und H . B r in tz in g er , Zusammensetzung der bei dem Ausbruch des 
Vulkans Acatenango in Gwatemala am 12. Juni 1925 niedergegangenen Asche. Mkr. 
Unters. der von EL R en z gesammelten Asche des Acatenango, eines grauen Pulyers, 
zeigt neben zahlreichen glasartigen Partikeln Krystalle von Plagioklas, Augit u. 
01ivin; die Fe-haltigen Silieate waren schon teilweise unter B. von Fe(OH)3 zer- 
setzt. D ie Analyse der Asche ergab die Anwesenheit yon Silicaten, Phosphateu,
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Al, Fc, T i,'C a, Sr,' Mg, K u. N a; F  war in Spuren, Cu nur spektr. nachweisbar. 
D icsc Befiinde zeigen, da8 cs sich um „rcsurgcnte Asche“ handelt. (Ztschr. f. anorg. 
u. allg. Ch. 148. 141—44. 1925. Jena, Univ.) U l m a n n .

W ern er K olh orster , Weiłcre Messungcn der durckdringenden Strahlung am 
Jungfraujoch. (Vgl. Ztschr. f. Physik 11. 379; C. 1923. I. 1107.) Yf. bcschreibt 
dic zur Messung benutzten Ionisationszylindcr. D ie App. waren alle mit trockner 
Luft von ca. 760 mm l ig  gefiillt u. luftdicht verschlosscn. Um dic ionisierende 
Wrkg. von /-Strahlen zu stcigern, kann man die Innenwiinde der IonisationsgefiiBe 
mit schweren Metallen auslegeu. D ic Steigcruug der Ionisationseffekte bei Aus- 
kleiditng mit Pb  bezw. W  ist aus einer Tabelle im Original ersichtlich. Das zu 
den Eichungen benutztc Ra-PrJiparat von 0,052 mg Radiummetall befand sich immer 
in demselben Abstand von 32 cm von der Zylinderwand. D ie Eadiumeichung auf 
dem Jocli ergab zwar prakt. dcnselben Wert wie in Berlin fiir das Verhiiltnis der 
Ionisationswrkg. bei W- u. Zn-App. (Berlin W/Zn == 1,87, Jocli W /Zn — 1,76), 
bei Messungen mit der Hohenstrahlung am Jocli dagegen betrug dies Verhiiltnis 
nur 1,32. (Unter Mitarbeit von L oew e u. Frau K olhórster.) Inncrhalb der absor- 
bierenden Eiswiindc der Jochhohle ist dic Ionisation von Schwankungcn fast yollig  
frei. Dagegen treten auf der Gletscheroberflache wieder die fruher beobacliteten 
Anderungen im Tagesyerlauf von rund 15% bei sSmtlichen App. auf. D ie Masima, 
mit Ausnahme des um 17h, fallen auf die Zeiten, wenn Teile der MilchstraBe oder 
ihrer naheren Umgebung im Zenith sich befinden, dic Minima, wenn diese tiefer 
am Himmel stehen. Man kann also die Schwankungen im Sinne der von N e r n s t  
aufgestellten Ilypothesc deuten, daB die Hohenstrahlung aus jenen Gebieten des 
Kosmos kommt, in denen die jungen roten Riesensterne sich in groBerer Zahl vor- 
finden. Yerss. uber die Intensitiit der von der Hohenstrahlung ausgelosten korpus- 
kularen Sekundiirstrahlung zeigen, daB W  gegcniiber Zn ais Wandmaterial yorteil- 
liafter ist. . (Wissenschaftl. Abhandl. d. physikal.-techn. Reichsanst. 9. 87—92 
1925. Berlin.) K. W o l f .

D. Organische Choinie.
M. S. K harasch, Polare und nichtpolare Valenzen angewandt au f die orga

nische Chemie. Vf. versucht in dieser kurzeń Mitteilung dic Aufmerksamkeit auf 
eine mchr physikal.-chem. Erklaruugsmoglichkcit der Vorgiinge in der organ. Chemie 
zu lenken. Er wcist vor .allem aiif das Studium des Elektronenbaues, die polarcn 
u. nichtpolaren Yalenzen bei organ. Verbb. hin. (Journ. Chem. Education 2. 652 
bis 654. 1925. Univ. Maryland.) I I a a se .

A d o lf  M uller, Uber die Absorption des Athylens durch Orlho-, Pyro- und Meta- 
phosphorsdure. Durch ScliiUteln von Ortho-, Pyro- oder Metapliosphorsiiure mit 
Athylcn bei erhohter Temp. wird das Gas absorbiert. GroBte Absorptions- 
geschwindigkeit bei 140°; je 100 g der Siiuren absorbieren bei dieser Temp. u. 
Atmosphiirendruck in 1 Stde. ca. 21 ccm, 80 ccm u. 50 ccm. Durch die Katalysatoren 
Cu,O u. Ag3S 0 4 wird dic Rk. wesentlicli beschleunigt. Mit fortsehreitender Rk. 
nimmt dic Absorptionsgeschwindigkeit ab u. wird bei tieferer Temp. groBer ais 
bei 140°.. Durch Erliitzen uber 170° wird das Athylen zum groBten Teil wieder 
abgespalten. — Unters. der Reaktionsprodd. durch Messen des beim Erliitzen wieder 
abgegebenen Athylens. Das Reaktionsprod. der OrthophosphorsSure wurde ais 
Athylphosphorsaure, C2H5HaP 0 4, idantifiziert durch Darst. des Ag-Salzes. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 58. 2105—09. 1925. W icn, Univ.) R. Sc u m ir t .

R . E . Lyons und L. T. S m ith , Die Erzcugung von reinem absolutem Alkohol 
mit Calciumcarbid und wasserfreiem Kupfcrsulfat. Das Verf. der Vff. beruht auf 
der Entwiisseruug des A. mit CaG, nach Y von  (C. r. d. l ’Acad. des sciences 125. 
1881 [1897]). Zu 100 g (95,02 Vol.-%) A. werden 17,5 g  gekorntes (81,1% reines)

V III. 1. 23
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CaCa gegeben. Der A. wird 1/2 Stde. auf dom Wasserbad ani RuckfluBkuhler zum Siedeu 
erhitzt, dann 0,5—1,0 g wasserfreies CuS04 zugeseizt, um gel. CaHs u. S-Verbb. zu 
binden. Nach weiterem 15 Min. langem Sieden wird der A. abdestilliert. Es 
wurden 98,66% der Theorie 99,86 Vol.-%ig. A. erhalten, iu dcm weder C2II2)
S-Yerbb., Aldehyd oder freie Siiure nachweisbar war. Bei der qualitativen Priifung 
auf W. verdient CaC2 vor KM n04 u: CuS04 denVorzug. Bei der Dest. darf nicht 
zu stark erhitzt werden, damit das Cu-Acetylid sich niclit zersetzt. (Science 62. 
224—25. 1925. Indiana Uniy.) J o s e p h y .

G ilb ert T. M organ , S yd n ey  R aym on d  Carter und W illia m  F in n em ore  
H arrison , Untersuchungcn iiber Restaffinitat und Koordination. X XIV . Bildungs- 
wdrme von Dimethyldithioathyletimetallhalogeniden. (XXIII. vgl. Journ. Chem. Soc. 
London 127. 184; C. 1925. I. 2301.) In einer friilieren Arbeit (Jouru. Chem. Soc. 
London 121. 2882; C. 1923. III. 225) ist darauf hingewiesen worden, daB diejenigen 

Metalle, welche charakterist., schwerlosliclie Sulfide bilden, 
i 8 auch leicht Koordinationsyerbb. mit Thioathern geben. Des-

CHj • gleichen zeigt sich nuu, daB bei Au u. Cu, analog der Sulfid-
CHj-S"' !<1) bildung auch bei der B. von Koordinationsyerbb. mit Di- 

methyldithioatliylen die einwertige Stufe des Metalls be- 
vorzugt wird. D ieV ff. stelleu eine Reihe von Verbb. vom 

yorstehenden Typus her u. untersuclien die Bildungswarme im Vergleich zur 
Bildungswarme der Sulfide.

D im eth y ld ith io a th y len v e rb .

Metali Chlorid Bromid Jodid Sulfid
C u " .................................14,85 — — 9,93
Cu1 .................................  — — 5,88 18,26
Z n .................................  13,21 15,35 14,23 41,28
Cd . . . . . .  . 12,16 11,27 9,96 34,35
H g .................................  13,23 11,33 4,83 10,6
S n ................................. 28,06 19,40 16,58 —
B i .................................— — 12,0 —

Di)nethyldithioathylenzinlcchlorid, C,II10Cl2SsZn, F. 131—132°, 11. in Aceton, wl. 
in A., A. u. W. zersetzen. — Dimethyldithioathylenzinljodid, C4H 10JaSsZn, F. 169 bis 
170°, 11. in Aceton, wl. in A., A. u. Methylalkohol zersetzen iu der Hitze. — D i- 
metliyldithioathylencadmiumchlorid, C,HtlJCl2SsCd, schmilzt nicht bis 285°, 11. in 
Methylalkohol, unl. in Aceton; k. W. zersetzt. — Dimethyldithioathylencadmium- 
bromid, C4H10Br2S2Cd, F. iiber 285°, 11. in Aceton, A. u. Methylalkohol. — Dimethyl- 
dithioathylencuprojodid, C ^II^J^C u,, F. 156° (Zers.) unl. in organ. Losungsmm., h. 
W . zers. Ferner noch 3 CII3- S - S - C I I 3- 2Bi J3 scharlachrote Substanz. Die 
Verbb. yon Dimethyldithioathylen mit CuCla, Zn B r,, CdJ2, IIgCl2, HgBr2, HgJ2 
SnCl4, SnBr4 u. SnJ4 sind nicht isoliert, sondern lediglich die Bildungswarmen be
stimmt worden. (Journ Chem. Soc. London 127. 1917—25. 1925.) T a u b e .

G ilb ert T. M organ und J. D. M ain Sm ith , Untersuchungcn iiber Restaffinitat 
und Koordination. X X V . Eine vierwertige Gruppe, welche vier Assoziationseinhdten 
an Metallkomplexen bildet. (XXIV. ygl. yorst. Ref.) Das Athylendiaminobisacetyi- 
aceton ( =  ec) C12H20O2N2 =  CII3 • C(OII): CH • C(CH,): N ■ CHa • CH2 • N : CCII3) • 
C H : C(OH)-CII3, ist fahig, yierwertig iu Koordinationskomplexen aufzutreten. Mit 
Co111 entsteht IV. Samtliche Salze, auBer dcm Chlorid u. d-Campliersulfonat sind 
wasserfrei, so daB die Vierwer;igkeit des organ. Badikals sichergestellt ist. Stereo- 
chemische Betrachtungen ergeben 5 Moglichkeiten fiir die Anordnung der koordi- 
natiy gebundenen Gruppen im Octahedron. Die isolierte inaktiye Verb. laBt sich 
mit Hilfe yon d-Camphersulfosaure in die optisch-aktiyen Komponenten zerlegen,
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welclie jedoch nach einiger Zeit wieder inaktiy werden u. sich nicht wieder auf- 
losen la's3en. Vff. schreiben diesen letzteren, nicht aufzuliisenden Verbb. die trans- 
Form I  zu, der aktiyen Verb. mit der geringeren Drehung die cis-trans-Form I I ,  
der Verb. mit der hoheren Drehung die cis-Form III . Fiir die Anordnung des 
organ. Kadikals um das Co-Atom schlagen Vfif. Formel Y vor.

I  I I  I I I

^
~ : ' 0  Ó \ l 7 ' ' k H 3  H3 Ń ' ' ^ l ^ O  O o

ńh3  hh2  n h 3  n h 3

i£ . _ .
h3 n ^ _

i y , (NH3) | o » ' < ^ J c iaH i8

• N ) J

c h 3 c h 3

Y H C < ° = ° > C o < ° = £ > C H

CII3 CH3

Hexaaquokobaltoclilorid liefert mit Athylendiaminbisacetylaceton in 5-n. NaOH  
Diaąuokoballoiithylendiaininobisacetylaceton, Ci2H 2a0 4N2Co =  [(HaO)aecCo], unl. in 
W., 11. in organ. Losungsmm. Verd. Mineralsiiuren spalten in Acetylaceton, Kobalt- 
u. Athylendiaminsalze. Dic Oxydation der genannten Yerb. mit 6-n. II20 2 in 18-n. 
NH,OH und N II4C1 liefert Diaminoałhylendiaminobisacetylacetonkoballichlorid, 
C12HJ80 4N.,C1Co =  [(NH3)2Coec]-Cl-(H 20 )2, aus W. feine gelbbraune N adeln, unl. 
in organ. Losungsmm. Die folgenden Salze entstehen durch Fiillung mit den ent- 
sprechenden Alkalisalzen. AuBer dem d-Camphcrsulfonat sind sie sitmtlich wl. in 
W . Bromid, [(NII3)2ecCo]Br, Jodid, [(NH3)2ecCo]J, N itrit, [(NH3)2ecC o]N 02, N iłrat, 
[(NH:,)2ecC o]N 03, Chlorat, [(NII3)2ecCo]C103, Perchlorat, [(NHs)aec Ćo]C104, u. d-Cam- 
phersulfonat, [(NH3)2ecCo]C10IIl5O4S -H aO. Die Salzlsgg. sind nur im dunklen Rot 
durchsichtig, die polarimetrischcn Bestst. wurden deshalb bei 6708 A. (rote Li-Linie) 
u. in 0,5— l°/o Lsg. yorgenommen. Das Chlorid wurde mit d-Camphersulfosiiure 
in 6 Fraktionen gefiillt. Fraktion I wurde in wss. Lsg. mit KBr in das Bromid 
yerwandclt, welches [« ]u  = - ]—452°, [M] =  -j-1784° zeigte.— cis-d-Bromid. Fraktion III 
zeigte [«]Ll =  -(-36°, [M] =  -J—202" minus +51)7" fiir die d-Camphersulfosiiure => 
[M] =  -j—150,3° — cistrans-d,d-Camphersulfonat. D ie ubrigen Fraktionen zeigten 
geringere W erte, die am leichtesten losliche Fraktion zeigte LSyorotation bis zu 
[M] —  — 108° fiir das Co-Ion. Das cis-trans-d,d-Camphersulfonat wurde mit KBr 
zu dem cisłrans-d-B rom id  umgesetzt, [« ]Li == -(-40°, [M] =  —{-158°. D ie angefiihrten 
aktiyen Salze yerlieren sSmtlich nach einiger Zeit ihre Aktiyitiit u. sind nicht mehr 
in die Komponenten aufspaltbar, (Journ. Chem. Soc. London 127, 2030—37. 1925. 
Edgbaston, Univ. Birmingham.) T a u b e .

O. T. M organ und G-. R,. D a v ie s , Uber Antimonanaloye der Kakodylreihe. 
Unterwirft man Trimethylstibindihalogenide der therm. Zers., so entstehen die den 
Kakodylhalogeniden entsprechenden Dimethylstibinhaloyenide:

(CH3)3SbX2 =  (CH3)2SbX +  CII3X .
Fernor wurden erhalten Dimetliylstibinoxyd u. (mit V. E . Y araley) Dbnethyl- 

stibincyanid. Das Kakodyl der Sb-Reihe selbst wurde nicht rein isoliert, seine B. 
bei der Red. des (CHa)aSbBr jedoch bewiesen. Verbb. mit nur einem CII3 am Sb 
wurden wie folgt gewonnen: (CII3)2SbX3 =  CH3SbXa +  CII3X. (Naturę 116. 499. 
1925. Birmingham, Uniy.) • L indenbaum ,

23*



C harles A. K raus und W illia m  V. S ession s, D ie Chemie der Trimethylzinn- 
gruppe. Das freie Tńmethyhinn  (T), das in seinem Verli. dem Triphenylmetliyl, 
sowie dem Methyl oder l i  fihnelt, kann durch Red. von Trimetliylzinnlialoiden mit 
metali. Na in fl. NII3 gewonnen werden. D ie Rk. yerliiuft quantitativ naeli der 
Gleichung (CII3)3SnX +  Na =  NaX  +  (CH3)3Sn. Das hierzu am meisien geeignete 
Trimeihylzinnbromid wird durch Bromierung yon Tetramethylzinn erlialten: 2 Atome 
Br wrerden tropfenweise zu 1 Mol. Tełramethylzinn bei 10° zugefiigt; Reiuigung des 
Trimethylzinnbromids durch fraktionierte Dest. u. Krystallisation (Nebenprodd.: 
ętwas Dimethylzinndibromid u. unyeriindertes Tetramethylzinn); P. 27°, Kp. 165°; 
gibt (in PAe.-Lsg.) mit N Ii3 eine feste, stabilc Verb., (CII3)3SnBr-NH3. Mit metali. 
N a liefert letziere ebenfalls I, F. 23 ’, Kp.;58 182°, korr., D .25 1,570. In sd. benzol. 
Lsg. ist I  bei niederen Konzz.- monomol., bei lioheren Konzz. bimol. — In fl. NH 3 
wird metali. N a durch I  addiert, wobei Natriumtrimethylzinn, (CH3)3SnNa (II), ent
steht; die Rk. yerlSuft ziemlich schnell, wenn das Na zu der Lsg. von I  hinzu- 
gefiigt wird. — In Abwesenheit von oxydierendeu Mittelu ist I bestiindig; durch 
Luftsauerstoff erfolgt Osydation zum Trimcthylzinnoxyd, offenbar nach folgender 
Gleichung: 2Sn(CII3)3 -J- s/20 2 =  (CH3)3SnOŚn(CH3)3. Das Osydationsprod. ist in 
W . u. organ. Losungsmm. unl.; mit konz. IIBr entsteht Triinetliylzinnbromid. — 
Trimethylzinnsulfid, (ClI3j3SnSSn(Cri3)3, aus I  durch Einw. von S in benzol. Lsg. 
(einige Tage stehen lassen), hellgelbcs Ol von unangenehmem Geruch, Kp .;69 233,5 
bis 235,5", korr. (etwas Zers.), D .S5 1,649, farblose Bliittchen, F. G°, korr.; unl. in 
W ., U. in organ. Losungsmm., mit Mineralśśuren erfolgt Entw. von H ,S. — I  addiert 
bei Zimmertcmp. glatt Halogen unter B. der enisprechenden Trimethylzinnhaloide.
— Die Sth. Lsg. von I  darf nicht mit CaCL getrocknet werden; bei Luftzutritt 
bildet sich Trimethylzinnchlorid (bis zu 40°/o) ; bei LuftabschluB war keiue Rk. 
zwischen I  u. CaCl2 zu bemerken; drese Rk. wurde nicht niiher untersucht. — 
Ahnlich reagiert I  mit anderen Metalllialoiden; mit IIgCl2 in atli. Lsg. entsteht so- 
fort Trimethylzinnchlorid unter Abscheidung yon Hg. Anscheinend ist I  geniigend 
elektropositiy, um HgCl2 zu l i g  zu reduzieren. — Zur Darst. yon I I  cignen sich 
auBer I  auch dessen Haloide (Losungsm.: fl. N H 3) :

(CII3)3SnX +  Na =  NaX +  (CII3)3Sn; (CH3)3Sn +  Na =  NaSn(CHs)a.
I I  ist 11. in fl. NH3, beim Yerdampfen des Liisungsm. hinterbleibt eine kry_ 

stallisierte, liellgelbe Verb., die schon bei Zimmertcmp. unbestiindig ist; bei lioheren 
Tcmpp. erfolgt schnell Zers. — I I  reagiert mit Trimetliylzinnlialoiden nach folgender 
Gleichung: NaSn(CH3)3 -j* (CHs)3SnX — N aX  -f- 2(CII3)3Sn. I I  iihnelt in seinem  
Yerh. gegen organ. Halogenyerbb. den Na-Alkylen; die Rkk. yerlaufen nach dem 
Scliema: RX -j- NaSn(CH3)3 =  N aX  -)- RSn(CII3)3. Der Eintritt dieser Rk. ist 
von der Affinitiit der Trimethylzinngruppe zum C-Rest abhiingig; andernfalls kann 
freies I  entstelien. — p-Bis-(łńmelhylsłanni)-benzol, CaHjfSntCH,)^, aus p-Dichlor- 
bcnzol u. I I  iu fl. NII3 (Zusatz yon A.), farblose Nadeln aus B zl., F. 123—124°, 
korr.; durch IIN 0 3 erfolgt Zers.; mit Jod entstehen Trimethylzinnjodid u. p-Dijod- 
benzol, P. 126,5—128,5°. — Mit Athylendichlorid entstand keine Sn-Atlianverb., son
dern A thylen: 2Su(CH,)3N a +  011,01-011,01 =  2(CII3)3Sn +  CII2 : CH2 - f  2 NaCl.

Die Rkk. zwischen I I  u. Trimethyl- bezw. Triatliylbleiclilorid in fl. N H 3 ergaben 
N d d., die sich aber schnell yerfarbten; offenbar sind die Prodd. unbestiindig. — 
Die Rk. zw ischenII u. Triiithylzinnjodid in fl. N H 3 ergab die Vcrb. (CJT^Sn—SnlCJIJz, 
Kp .7ł8 235°, D .20 1,431; bei der Temp. des fl. NH3 sind beide Radikale miteinauder 
yerbunden; bei -hoheren Tempp. erfolgt Dissoziation zu freien Radikalen. Durch 
Einw. yon Jod entstehen Trimethyl- u. Triiithylzinnjodid. — Tetramethylzinn 
reagiert mit metali. N a in fl. N H , nach folgender Gleichung:

(C H $ |n  +  N a - f  NH 3 =  NaSn(CH3)3 - f  NaNIL, +  C II ,.
(Journ. Americ. Chem . Soc. 4 7 . 2361—68. 1925.) Z a x d e r .
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C harles-A . K raus und T. H arada, Aus Trimethylzinnhydroxyd und Trimethyl- 
zinnhaloiden entstandene Verbindungen. (Vgl. yorst. Ref.) Unter dem EinfluB von 
Sonnenlieht u. Luftsauerstoff nimmt Tńm ethylzhwjodid  eine braune Farbę an, die 
im Dunkeln allmiihlich wieder yersehwiudet. Nach einiger Zeit seheiden sich Kry- 
stalle ab, die ansclieinend die Zus. [(CH3)3SnOH].,•(CH3).,SnJ haben. Andere Tri- 
metliylzinnhaloide liefern bei der Einw. von Licht u. O oder mit Trimcthylzinn- 
hydroxyd (2 Moll. auf 1 Mol. Ilaloid) in Bzl. alinliclie Yerbb., die bis zu ihreu FF. 
ganz stabil sind. Dieselben Ycrbb. entstehen aucli aus freiem Trimethylzinn in 
feuclitem Bzl. in Grgw. yon Trimetliylzinnjodid; sic besitzen salziihnliche Eigen- 
scliaften, sind 11. in W. u. A., wl. iu niclitionisicrenden Losungsmm. — Durch 
Einw. vou 1 Mol. Trimethylzinnhaloid auf 1 Mol. Trimethylzinnliydrosyd in alkoh. 
Lsg. dnfstehcn Verbb. vom Typus (CH3)aSnOH-(CH8)sSnX*HiC); diese haben eben- 
falls salziihnliche Eigenscbaften; Loslichkeit wie bei der ersten Gruppe. — Verb. 
[(CSa)3SnOH}t ■ (CIL^SnJ, a) aus Trimetliylzinnjodid iu Lsg. yon Tetramethylzinu 
durch Einw. yon Sonnenlieht, nadelahnlichc Krystalle, F. 143—153° (Zers.); b) aus 
freiem Trimethylzinn in feuclitem Bzl. u. Trimetliylzinnjodid im Dunkeln; c) aus
1 Mol. Trimetliylzinnjodid u. 2 Moll. Trimethylzinnhydroxyd in h. benzol. Lsg.
— Verb. [(C/I,);,67(01/]., • , aus Trimethylzinnbromid nach drei Vcrff. (a,
b u. c) wie das Jodid dargestellt, nadeliihnliche K rystalle, F. 113—115° (Zers.).
— Vcrb. [{CJJ.j)aSiiOII']1 ■ {CIf3)3SnCl, aus 1 Mol. Trimethylzinnclilorid u. 2 Moll.
Trimethylzinnliydroxyd in h. Bzl., nadeliihnliche Krystalle. — Yerb. (CII3)3SnO H • 
[C S ^ S n J ■ l l . f i , aus je 1 Mol. Trimetliylzinnjodid u. Trimethylzinnhydroxyd in h. 
A. (danacli Lsg. einige Tage bei Zimmertemp. stelien lassen), F. 221° (Zers.), aus 
A. — Verb. O l i • \ĆH3)38nB r - I l f i ,  analog yorigem, F. 210—211° (Zers.). —
Yerb. (CH3)3SnOH- (C IQ zSnC l-II.fi, F. ca. 90° (Zers.). (Journ. Americ. Chem. Soc. 
47. 2416—19. 1925. B row n  Uniy., Proyidence, Rliode Island.) Z andek.

H erb ert B en  W atson, D ie Reaktion von Brom mit aliphatischen Sauren, kata- 
lytische Wirkung von Sdurelialogeniden. L a p w o k t ii (Journ. Chem. Soc. London 85. 
41) hat fiir den katalytischen EinfluB von HC1 u. HBr auf die Bromierung yon 
Carbonsiiuren die Annalime einer Enolisicrung u. Br-Addition an die Doppelbin- 
dung ais Zwisclienstufe der Rk. yorgeschlagen. SnAW (Journ. Chem. Soc. London 
123. 2233; C. 1923. III. 1601) fand, daB Essigsaureanliydrid die Bromierung yon 
Essigsiiure u. bomologen Siiuren ebenfalls stark beschleunigt. Vf. priift nunniehr 
die Einw. yon Br auf Eg., Propionsaure u. n-Buttersaure bei 100° u. kommt zu 
folgenden Resultaten. Halogeuwasserstoft’ zu Anfang zugesetzt beschleunigt das 
Erreichcn der maximalen Eeaktionsgeschwindigkeit, bei sehr groBen Konzz. 
wirkt er jedoch wegen Perhalogenidb. yerzogernd. Acetylbromid erweist sich 
ais ein sehr starker Katalysator fiir die Bromierung yon Siiuren, was aus der 
Wrkg. von Essigsiiurcanhydrid auf die Rk. folgt. Ist das Anliydrid gegeniiber
dem in der Siiure yorliandenen W . nicht im UberscbuB, so tritt Verseifung ein u.
kcine katalyt. Wrkg. ist nachzuweisen. Ist das Anliydrid dagegen im UberschuB, 
so reagiert der iibrig bleibende Anteil mit Br unter B. yon Acetylbromid nach: 
(CI-I3C0)20  +  Bra =  CIIJ5r-COOII -j- CH3COBr u. eine starkę katalyt. Wrkg. 
tritt eiń. Yf. schlagt fiir die Katalyse folgendes Schema yor:

R • CH2 • COBr +  Br, =  R-ClIBr-COBr +  HBr;
R-CHBr-COBr +  R .C H 2-COOH == R -ClL-CO Br +  ll-CHBr-COOH.

Die Wrkg. des roten P  wird ebenfalls auf B. von geringeu Mengen yon Siiure- 
bromid zuruckgefiihrt, dcsgleiclien wird fiir die Wrkg. yon Halogenwasserstoft’- 
siiuren die B. yon Saurelialogeniden nach R ■ COOII H X  ^  R-COX -j- HaO 
besprochen. (Journ. Chem. Soc. London 127. 2067—82. 1925. Bangor, Univ. Coli. 
yon Nord Walcs.) T a u b e .
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A rthur L apw orth  und E dw ard  N e y il le  M ottram , Oxydationsprodtikte der 
Ólsaure. II. Abbau der Dioxystearinsdure. (I. vgl. Journ. Chem. Soc. London 127. 
1628; C. 1925. II. 1844.) Die Osydation der Diosystearinsiiure in verd. alkal. 
KMnO<-Lsg. bei Zimmertemp. fiihrt zu n-Ocłansaure, Suberonsaure u. Oxalsdure. 
D ie letztere ist ein primiires Reaktionsprod. des Abbaues der Diosystearinsiiure u. 
entateht durch Spaltung zwischen den C-Atomen 8—9 u. 10—11 nach folgendem  
Schema:

CII3 • (CIIs)a • CH, • CII(OH) • CII(OH) • CH, • (CHS)„ • COOH 
CH, • (CII2)a ■ CO OH COOH-COOII CO OH-(CII.,)„• CO OH

n-Octansiiure Osalsaure Suboronsiiure
Eine wss. Lsg. von Dioxystearinsaure mit 1% KMn04-Lsg. bei Zimmertemp. 

oxydiert, mit S 0 2 entfiirbt, filtriert, mit Na2C 03 neutralisiert u. mit IICl angesauert, 
liefert ein Sauregemisch, aus dem durch Wasserdampfdest. reine Suberonsaure, 
C8II140 4, F. 137— 138°, isoliert werden kann. Im Riickstand sind nur Spuren von 
AzelainsSure naclizuweisen. Aus den Mutterlaugen der Suberonsaure liiBt sich 
n-Oclansaure vom F. 14° mit PAe. extrahieren. D ie Oxalsiiure wird ais Ca-Oxalat 
bestimmt. D ie Oxydation der Dioxystearinsaure fiihrt demnach zu 80°/0 der Theorie 
an Suberonsaure u. 70% der Theorie an n-Octansiiure. Nach der Oxydations- 
methode yon E d m e d  (Journ. Chem. Soc. London 73. 628) entstehen Suberonsaure 
u. AzelaiDsiiurc. (Journ. Chem. Soc. London 127. 1987—89. 1925. Manchester, 
Uniy.) T a u b e .

Joh n  B ra ith w a ite  R ob ertson , Reaklionen an der Anodę bei der Elektrolyse 
des Malonsauremonodthylesterkaliumsalzes. (Vgl. G ib s o n , Journ. Chem. Soc. Lon
don 127. 475; C. 1925. I. 2161.) Bei der Elektrolyse des K-Salzes des Malon- 
sduremonoćithylesiers konnen folgende Ekk. eintreten (R =  CH,-COOC2H6): 

la .  2 R -C 0 -0  +  HjO =  2R-COOH +  O
Ib . 2R-COOH - f  O — R -R  +  2CO, +  H20

II. 2 R -C 0 -0  =  R -R  +  2 C 0 2 III. R-COOII +  1 0 0  =  5 C 0 2 +  4H 20 . 
D ie ausgefiihrten Unterss. zeigen , daB die B. von Bernsteinsaurcdiliihylesicr 

aus Malonsiiuremonoathylesterkaliumsalz nach Gleicliung Ib . erfolgt, u. daB die 
genaunte Rk. somit eine Oxydationsrk. ist. D ie Rk. findet nur bei geeignetem  
Elektrodenmaterial u. Spannungen iiber 2,3—2,4 V statt, bei niedrigeren Potentialen 
tritt Gleichung la . in Kraft. Beziiglich des Elektrodenmaterials kommt Grauplatin 
(mit Pt-Mohr uberzogene Pt-Elektroden) dem blanken Pt gleicli, beide fiihren die 
Elektrolyse nach Ib. Platiniertes Pt u. Gold bewirken keine Syntliese, das Pt 
elektrolysiert bei einer Spannung von 3,3 nach Gleichung III, Gold oxydiert aucli 
bei einem Potential yon 6 noeh kaum. Yf. gibt eingcliende Kuryen der Gasentw. 
bei yerschiedenem Elektrodenmaterial. (Journ. Chem. Soc. London 127. 2057 bis 
2067. 1925. Edinburgh, Uniy.) T a u b e .

E d w in  B ru n n er, D ie thermisclie Zersetzung der Acetylperoxydbernsteinsaure 
CII3 -COO- OOC- C lii • CJl2 • COOII. W enn die Hypothese von F ic h t e r  u. K r u m -
MENACHER (Ilely. cliim. Acta 1. 146; C. 1919. I. 345) bzgl. des Verlaufs der Kolbe-
schen elektrocliem. KW -stoffsynthese allgemeine Geltung liaben soli, so muB sic 
aueh auf Fśille zutreffen, in denen bei der Elektrosynthese aus Gemischen yon 
Salzen yerschiedener Fettsiiuren ein synthet. Prod. entstelit. v. M il l e r  u . H o f e b  
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 28. 2427 [1895]) erhielten durch Elektrolyse von K-Acetat -|- 
K-Athylsuccinat Buttcrsiiureiithylestcr. Das im Sinne obiger Hypothese auftretende 
Zwischenprod., CH3.C 0 0 -0 0 C-CH2.CH 2.C 0 2C,,H5, konnte zwar niclit sclbst er
halten werden, wohl aber die freie Siiure. — Saures Succinylperoocyd, COaI I -C H 2- 
CHj-COO-OOC-CHj-CHj-COjH. Aus Bernsteinsaureanhydrid u. 7,5°/l)ig. H,Os 
nach C l o v e r  u . H o u g iit o n  (Amcr. Chem. Journ. 32. 55 [1904]). F . 128°, Peroxyd-
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gehalt ca. 80°/0- — Succinmonopersaure, HO • OOC • CH, • CHS • C0.2II. Aus dem 
Yorigen iflit - W. bei 20—30° neben Bernsteinsaure, im Vakuum eindunaten. Kry- 
sfalle aus A.-Chlf. — Ac.etyl])croxydbernsteinsaure (saures Acetylsucńmglperoxyd), 
CII3-COO-OOC •'CH, ■CHj-COJI. Aus dem vorigen mit Acetanliydrid bei Zimmer- 
temp., im Vakuum uber ILSO., u. KOH eintrocknen, mit A. waschen. Bei An- 
wendung hoehprozentiger Suceinmonopersaure ist dasProd. so gut wie rein, krystallin., 
schm. bei 72—75° u. yerpufFt bei 120°, unl. in W ., wl. in A ., U. in A. Ea wird 
mit KJ titriert gemiiB der Gleichung:

C6IIsO0 +  2ICJ =  J2 +  CH3-COaK +  CO,H • CHa ■ CH, • COsK.
D ie therm. Zers. wurde in einer Bombę aua Phospliorbronze durch Eintauchen 

in ein auf 1S0° erhitztes Paraffinbad (10 Min.) yorgenommen u. ergab annahernd 
quantitativen Zerfall in CO.t u. Buttersaure im Sinne des Scliemas:

CH3 ■ COO • OOC • CH2 • CHS • COsH .

Damit ist die eingangs erwahnte Elektrosynthese naeligeahmt u. die B. einea 
Pcroxyda ais Zwischenprod. wahracheinlich gemaclit worden. (Helv. chim. Acta 8. 
651—54. 1925. Basel, Uniy.) L indenbacm .

P ercy  C orlett A ustin  und Jam es R itc h ie  P ark, Rotationsdipersion von Wein- 
saurederwaten. II. Acctyldcrivate. (I. ygl. Journ. Chem. Soc. London 125. 1939;
C. 1924. II. 2458.) Diacetylweinaaureanhydrid zeigt, entgegen fruheren Angaben 
(F reu n d lek , Ann. Chim. et Phys. 4. 242) in Aceton keine Mutarotation, yielmelir 
ist dieselbe auf Spuren W . zuruckzufuhren. Bei Zugabe von 1—4 Mol. W . ist die 
Drehung nach 16 bezw. 1 '/a Tagen kontstant. D ic Anderung der Dreliung entsteht 
durch Verseifen dea Diacetylweinsiiureanhydrids zur Diacełyliaeinsaure, C8H 10O8,
F. 118° aus Bzl. Cgll^O,, +  l ‘/sCcH0. Diacetylweinsaureanhydrid iat rechtsdrehend, 
Diacetylweinsiiure linkadreliend, doch steigen die Endwerte deraelben mit steigen- 
dem W assergehalt, yielleicht auf Aasoziation von II^O oder Ionisation zuruck
zufuhren.’ D ie beiden Beiapiele sind die eraten W cinsaurederiw ., welehe ohne 
Ringbildung einfaclie Rotationsdiapersion zeigen, woraus lieryorgeht, daB die alkoh. 
Hydroxyle wiclitige, wenn auch nicht entscheidende Faktoren zur Entstehung von 
anormalcr Rotationsdiapersion bei der Weiusiiure sind. Zwiaehen der Rotation des 
reinen Diacetylanhydrids u. der reinen Diacetylaaure zeigen die Kurven anormale 
Rotationsdispcrsion in Ubereinatimmung mit der Arndtsenschen Hypothese. (Journ. 
Chem. Soc. London 127. 1926—34. 1925. Wcstminster Training Coli.) T aube.

E u geu  P acsu , Ncue Methylderivate der d-Glucose. (Vgl. Ber. Dtscli. Chem. 
Gea. 58. 509; C. 1 9 2 5 .1. 2303.) W ie mit Aceton, so kondensiert sich das d-Glucosc- 
dibenzylmercapłal auch mit M ethyldlhylketon, jedoch yerlauft die Rk. infolge der 
Schwerloslichkeit desselben in diesem Agens selir langsain. Aus dem Reaktions- 
gemiach laBt sich nur in geringer Ausbeute ein Monokełonderiv. isolieren. Ein 
Toluolsulfoderiy. der Dikefouverb. konnte nicht daraus abgetrennt werden. Da- 
gegen gelingt dic Methylierung des Rk.-Gcmiachca leicht u. durch Abspaltung der 
Ketonreste kann man zu denaelben Methylatheru des d-Ghtconedibenzybnercapłals ge- 
langen, die auch aus den Acetondcriw . gewonnen worden waren. Jedoch bietet 
der W eg uber die Mcthyliilhylketonyerbb. keinen Vorteil. Die Drehung des Mono- 
mełhylathylketon-d-glucosedibcnzybnercapłals ist kleiner ala die dea entaprechenden 
Acetonderiy., der Ersatz einer Methyl- durch die Athylgruppe im KetonriDg be- 
wirkt alao eine Verachiebung der Drehung nach rechta. — D ie Entfernung der 
Mercaptalreste aus den oben crwiihntcn Methylathern gelingt leicht mittels des 
friiher bcschriebencn Yerf. mit HgClj u. fiilirt schlieBlich zu 2 neuen Methylathern 
der Glucoae, einer krystallisierten Monomethyl-d-glucose u. einer amorphen Tri- 
methyl-d-glucose. Da letztere ein Osazon liefert, kann ihr auf Grund ihrer Genese 
nur die Konst. I  zukommen, dem Monoaceton-d-glucosedibenzylmercaptal mithin II ,
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CHO IIC iSC H s-C A ).|
HĆOII IIC O -C (C II3)..

HOCH| I I  OCH
H COCII3| HCOH
IICOCII31 HÓOH

l l aCOCH3 HjCOII

Fiir die Stelluug des 2. Acetonrestes iii der 
Diacetonverb. verbleiben demnach nur
2 Moglichkeiten, die zu einer 4- u. einer
6-Methylglucose fiiliren. Die neue Mcthyl- 
glueose ist aber nielit ident. mit der von 
H e i .f e r ic h  u . B e c k e r  (L ie b ig s  Ann. 440 .
1; C. 1924. II. 2829) beschriebcnen 6-Methyl- 
d-glucose, ist folglich a!s -1-Meihi/l-d-f/lucosc 
auzuspreclien. W as die Spannweite des 
Sauerstoffringcs anbelangt, so nimmt Vf. 

fiir dic 4,5,6-Trimethylghwose eincn 1,3-Ring an, da sie durch Acctonierung mit 
II2SO, in ein nicht mchr reduzierendes Acetonderiy. ubergeht. Die Ringstruktur 
der 4-Mcthyl-d-glucose blcibt zweifelhaft. Sie zeigt austeigende Mutarotation, wes- 
wegen yorerst angenommen w ird, daB dic fi-Form  einer 4-M ethyl-dglucose-<!,5>  
vorliegt. Moglicherweise wird jedoch die Mutarotation auch durch eine Verschiebung 
der Sauerstoffbriicke mitbedingt. — Aus dem friiher beschriebcnen 4-Toluolsulfo- 
(liaceton-d-glucosedibenzylmercapłal konnten die Mercaptanreste auffallenderweise 
nicht abgespalten werden.

V e r s u c h e. 2,3 - Monomethylcithylketon - d -glucoscdibmzylmercaptal, C24H32OiSa, 
durch 60-std. Schiitteln von Glucosebenzylmercaptal in der I5-faclien Menge Methyl- 
iithylketon in Ggw. des gleichen Gew. an C uS04. Unveriindertes Ausgangsmateriał 
wird mit Chlf. bei 0° abgeschicdcu, dann das Ketondcriy. mit Lg. bei 0°. Aus 
Bzn. lange Nadeln yom F. 9 0 -9 1 ° , [«]„15 =  -6 ,5 6 °  (0*11,01,), =  -1 1 7 ,5 8 °  (A.), 
durchweg U. — Das Trimethyl-d-glucosedibcnzylmercapial krystallisiert beim lang- 
samen Verduii9ten seiner alkoh. Lsg. in groBeu G-kantigen Tafeln oder langen 
monoklinen Prismen. Sein F. ist 96°, nicht, wie friiher augegebeu, 73—74°. — Zur 
Darst. der l-M cthyl-fi-d-glucose<l,5y, C7H;,0<,, werden 8,48 g 4-Methyl-d-glueose- 
dibenzylmercaptal in 1,5 g 96°/0ig. A. mit cincr alkoh. Lsg. von 20 g HgCL 
unter gleichzeitigem Abdest. des A. einige Stdn. gckoclit, wobei des ofteren 
vom ausfallenden H g-Salz zu filtrieren ist, bis das Yol. auf 100— 150 ccm 
red. ist. Dann wird im Vakuum eingcdampft, mit W . kurze Zeit gekoeht, filtriert, 
auf 200 ccm verd. u. mit IIC1 zu einer 5°/0ig. Lsg. aufgefiillt. Nacli 7 Stdn. bei 
100° ist das AthylglucoBid gespalten. Aufarbeitung wie iiblich. Ausbeute 2,8 g
4-Methylglucose, aus A. kleine liarte Prismen vom F. 156—157°, 11. in W ., li. A., 
wl. in li. Aceton u. Essigester. Schmeckt schwach siiB. Zeigt Mutarotation.
[« ]D15 =  —f-18,570 ---- ->- -(-01,92° (W ., Enddrcliung nach 4 Stdn.), =  —[-32,44°---- >-
52,58° (A., Enddrehung nach 52 Stdn.). Die Anderung des Dreliungsvermogens 
ycrlauft nicht nach der mono- sondern der bimolekularen Eeaktionsglcichung, u. 
zwar betriigt k im Mittel 0,01935 (fiir W . u. 15°). Die Vcr;inderung ist reversibel, 
da der durch Eindampfen der Gleichgewichtslsg. erhtiltlicbe Sirup allmiihlich 
wieder erstarrt u. dann die Anfangsdrehung zeigt. D ic mit H„SO, angesiiuerte|.Lsg. 
der 4-Mctliylglucose red. KMnO, etwa 6-mal so schnell wie Glucose unter den 
gleichen Bedingungen. Reagiert nicht mit Aceton. — Osazon, C19H2,0 4N4, aus 
Pyridin mit W . lange, gelbe Nadeln vom F. 198“ (bei langsamem Erhitzen tiefer),
1. in li. A. u. Aceton. [« ]D15 =  —50,33° — y  —34,S4° (Pyridin-A., Enddrehung 
nach 19 Stdn.). — 4,5,6-Trimethyl-d-glucose, C„IIi30 (J, Sirup, nach dem Trocknen 
amorphe, blasige M. von siiBem Geschmack, hygroskop. [« ]D15 =  -(-75,81° (A.). 
Ist augensclieinlich ein Gemisch von u- u. /j-Form, da es iu wss. Lsg. Mutarotation 
zeigt. [u]Bn  —  -(-65,94° — >■ —{-01,13° (Endwert nach 4 Stdn.). — Osazon, Cn II2a0 4N4, 
aus Aceton mit W ., dann aus Pyridin mit W . lange, gelbe Nadeln vom F. 156 bis 
157°, 11. in A ., Aceton, A. [a ]D15 =  —32,63° — — 15,46° (A., Endwert nach 
21 Stdn.). — 4rMethyl-ct-benzyWńoglucosid-<l,8y, CI4II2„0;,S , aus 2,12 g 4-Methyl-d-
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glucoB edibenzylm ercap tal iu sd . A. m it 1,36 g HgC!a. Aus W ., seidige Bliittehen 
voin F. 136?; [cć]d15 =  -f-249,61° (A.). LI. in k. A .; aus li. Essigester Nadeln. D ic  
li. benzol. Lsg. erstarrt iu der Kalte zu einer durelisiclitigen Gallerte, die nach 
einigeu Stuuden koaguliert. (Ber. Dtseli. Chem. Ges. 58. 1455—64. 1925. Budapest,
II. Chem. Iust. der Univ.) O h l e .

P. A. L even e und G. M. M eyer, Monoacetongalaktosc. D ie Monoacetongalaktosc 
bildet sich bei der Acetonierung der Galaktose nebeu der Diacetonyerb. u. krystalli- 
siert beim langen Steheu des dest. Sirups allmahlieh aus. Durch Zugabe von A. 
u. Lg. wird die Krystallisation verv'ollst;indigt. F. 157°, [« ]D20 =  — 10,9° (A., c =  
2,288). LI. iu W., A. u. Essigester. (Journ. Biol. Chem. 64. 473—74. 1925.) O h l e .

P. A. L even e und R . TJlpts, U ber die Kondensation von Monosacchariden durch 
verdumńe Mineralsduren. (Vgl. vorst. Ref.) Gelcgentlich einer Unters. iiber 2,5 An- 
liydrozucker wurde die Beobachtung gemacht, daB beim Eindampfen der Lsg. der- 
selben in verd. IIC1 im Vakuum u. uachheriger Behandlung mit A. wl. u. nur 
schwach reduziereude Substanzen entstehen, die vermutlich Polysaccharide ent- 
halten. Das aus Chilosc gewonuene amorplie Prod. sclim. nicht bis 222°. Sein 
Rcd.-Vermogen betriigt 6% von dem der Glucose. Es ist durcliweg unl., auch in 
verd. Alkalien, u. wird nur von h. verd. Siiuren uuter Hydrolyse gel. Unmittelbar 
nach der Auflsg. iu 2%ig. H ,S 0 4 bei 100° betriigt [« ]n?5 =  + 34 ,5°. D ieser Wert 
iindert sich wiihrend der weiteren Hydrolyse, die nach 90° Min. beendet ist, nicht 
merklieh, u. ist demnach last gleich dem W ert fiir Chiłose: [« ]D‘Jl =  -f33,2". — 
Epicliilose besitzt das gleiche Red.-Vermogen wie Chitose =  60,7% desjenigen der 
Glucose. — Aus Chondrose ([a]D*-’ =  + 2 0 °, Red.-Verm6gen =  54,64'Yo der Glucose), 
wurde ein Prod. erhalten, das teilw eise iu h. Eg. 1. war. Der beim Abkiihlen aus- 
fallende Teil loste sich teilweise in W . D ie in W . 1. Fraktion wrurde durch Um- 
fiillen mit 9S°/0ig. A. gereinigt bis zur konstanten Drehung [«]D20 =  + 2 0 ,5 °  (W.). 
Das Red.-Verm6gen you 0,1 g war gleich dem von 0,0125 g Glucose. Mol.-Gew. 
=  351.

Auch die Zueker selbst erleiden unter den gleicheu Bedingungen eine Konden
sation. Wiilirend aber die Itoudensationsprodd. aus den Anliydrozuckern nahezu 
dieselbe Drehung aufweisen wie die Ausgangsmaterialien, u. sehr leicht hydrolysier- 
bar sind, besitzen die Itoudensationsprodd. der Zucker selbst durcliweg ein wesent- 
lieli groBeres Dreliungsvermogen ais die Muttersubstanzen u. sind viel scliwerer 
hydrolysierbar. Das aus Glticose gewonnene Prod. war 11. in k. W .; [a ]Ds0 —  
-f-950; Red.-Vermogen: 0,1 g =  0,0093 g Glucose. Mol.-Gew. =  309. Gibt kein 
Osazon. Wird von 2°/0ig. H4S 0 4 bei 100° erst in 7 Stdn. vollig hydrolysiert. Das 
Spaltungsprod. ist Glucose, identifiziert ais Osazon. — Das Prod. aus Mannose ist 
gleiclifalls 11. in k. W ., zeigt [«]„2S =  -j-59,50, Mol.-Gew. =  378, u. red. nicht 
Fehlingsche Lsg. D ie Hydrolyse ist erst nach 16 Stdn. beendet. — Prod. aus 
Lyxose: [tó]D25 =  -j-41,5°, Mol.-Gew. —  338. Seine Zus. entsprieht einem Dipentosid 
+  1 Mol. A. (Journ. Biol. Chem. 64. 475—83. 1925. R o c k e f e l l e r  Inst. for med. 
Research.) Oh l e .

H ans H e in r ich  S ch luhach  und G ertrud R a u ch a lle s , D ie Spaltung des 
y-Mełhi/lfrucłosids durch Saccharasen. Zur Konfiguration des Rohrzuckers. Yff. 
schlagen vor, die instabileu Zuckerformen nicht mehr wie bisher mit dem ungliick- 
lich gewiihlten Prafix y  zu verselien, sondern ais Heterozucker (h-Zucker) zu be- 
zeichnen, sólauge bis ihre Itingstruktur endgiiltig festgestcllt ist u. eine rationelle 
Formulierung ermoglicht. — h-Methylfructosid, dargestellt naeh M e n z ie s  (Journ. 
Chem. Soc. London 121. 2238; C. 1923. I. 1270) wird zu einem bestimmten Bruch- 
teil von IIefeinvertin ebenso rascli w ie Rolirzucker gespalten. Bei 30° mit einem 
Ilefeinyertiu neuester Darst. von W i l i .s t a t t e r  vom Zeitwert 0,26 fiel [ a ]D des 
h-Methylfruetosids yon —j—10,38° auf -j-6,9° innerhalb 35 Min. u. blieb bei ca. 6,36"
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konstant, wfihrend der Rcd.-Wcrt yon 2% auf 35°/0 anstieg. Aus diesen Werten 
u. der Gleieligewichtsdrehung der n-Fructose =  —90,9° berechnet sieli die Dreliung 
des gespalteuen Anteils des li-Methylfruetosids zu — 17°, diejenige des ungespaltenen 
Anteils zu -f-36,360. Das yerwendefo h-MethylfructosidpWiparat ist nun ein Ge
ni iseli der a -  u. For men des n- u. li-Methylfruetosids. Aus den [a ]D-Werten der 
Tetramethyl-n-fructose, der reinen Tetrametliyl-h-fructose, sowie dcm aus dem
li-Methylfructosid gcwonnenen Gemisch beider Formen berechnen Vff., daB in ihrem 
h-Mctliylfructosid ca. 6,7°/0 n-Methylfructosid entlialten sind. D a n-Methylfructosid 
yon Hefeinyertin niclit gespalten wird, so ergibt sieli, daB der hydrolysierbare An- 
teil des h-Methylfructosidpriiparates das fi-h-Methylfructosid sein muB. Es ist dem- 
nach anzunehmen, daB dic Hetesaccliarasc an der Fructosekomponente des Rohr- 
zuckcrs angreift. Sie muB dalier ais (3-h-Fructosaccharase bezeielinet werden. — 
D a die ^-b-Fructose im Vergleich zu ihrem Methylfructosid eine melir positiye 
Dreliung liaben muB, sollte man bei der enzymat. Spaltung zuniiclist cinc Drehungs- 
zunahme beobaeliten. D ies ist indessen sclbst bei 0" niclit der Fali. D ie Umwand- 
lung der h-Fructose in dic n-Fructose erfolgt also selir viel schneller ais die Spal
tung, u. der T em p.K oelfizicnt dieser Isomerisierung ist folglich nicht wesentlich 
groBer ais der der Spaltung. Fiir letzterc ist cr von derselben GroBe w ie bei der 
Rolirzuckerinyersion =  ca. 2,0. — Aucli das nacli E. F is c h e r  bereitete Methyl- 
fructosidgemisch wird von Hefeinyertin angegriffen, u. zwar wird auf Grund der 
Zunahme des Red.-Wertes melir ais '/o desselben hydrolysiert. Jedoch liiBt sich 
diese Spaltung opt. kaum nachweisen. Da nun das li-Methylfructosid ca. 33°/0 der 
jff-Form cnthiilt, so muB das Fischersche Methylfructosidgemisch etwa zur H ii l f t e  
aus h-Methylfructosid bestehen. — Aucli die Talcasaccharase spaltet h-Methylfructosid 
ebenso rascli wie Rohrzueker u. in groBcrem Umfang wie die Hcfesaccharase. Sie 
enthiilt mitliin die gleiche fi-h-Fructosaccharasc u. moglicherweise aueh eine 
U-h-Frnctosaccharase, da das yon Hcfesaccharase yollstiindig hydrolysierte h-Methyl
fructosid von Takasaccharase noeh wcitcr zerlegt wird. Es bestelit jedenfalls kein 
Unterschied zwischen den u- u. |?-Glucosidasen einerseits u. den Saccliarasen der 
Ilefe u. des Aspergillus oxyzae andererscits, wie es yon K uiin  (Ztschr. f. physiol. 
Ch. 129. 57; C. 1923. III. 1173) yermutet worden ist. Nach eingehender Dis- 
kussion der opt. Daten fiir die Fructosen, Methylfructoside u. Rohrzucker kommen 
Yff. zu dcm ScliluB, daB im Rohrzucker die u-Form der n-Glucosc mit der ft-Form  
der h-Fructose yerbunden ist. — Im Versuchsteil findet mail noeh Angaben iiber 
dic Hydrolyse des li-Methylfruetosids mit HC1 yerschiedener Konz. (Ber. Dtseh. 
Chem. Ges. 58. 1842—50. 1925. Muuchen, Bayr. Akad. d. Wiss.) O iile .

M ax B ergm an n , Beitrage zur Chemie hochmolekularer Stoffe. I. u. II. Mitt.
1. M ax B ergm ann  u. E w a ld  R n eh e , Uber ein Anlnydrid der Cellobiose. Acetyl- 
ccllulose wird durch Eg.-HBr zu einem molckulardispcrs 1. Tetraacetylcellobiose- 
anhydrid, C,jH10Oi0(COGH3)4, abgcbaut, das noeh zwci Acetyle aufzunehmen yermag 
u. bei der Yerseifung ein ganz unl. amorphes Prod. von der Zus. eines Ccllobiose- 
anhydrids, CiaH20O]0, liefert. Letzteres, das leicht wieder zu obigem Tetraacetat 
acetylierbar ist, erschcint ais ein echtes hochmolekulares Kohlehydrat, wenn man 
unter lioehmolekularen Stoffcn dreidimensionale Aneinanderrcihungcn einfachercr 
Elementarkorper yersteht, die fiir sich allein nicht bestandig sind, sondern eine 
Existenzmoglichkeit nur durch iibermolekularen Affinitatsausgleich einer groBen Zalil 
iiuden, der fester ist ais die spaltende Wrkg. yon Losungsmm. Die zunJicbst iiber- 
raschende Unloslichkeit eines so einfachen Zuckerderiy. mit zahlrcichen OII Gruppen 
ist durch die gegenseitige af'finitativc Bccinflussung der letzteren u. der O-Bruckeu 
zu erkliircn. Der Vergleich des unl. Cellobioseanhydrids mit der 1. Cellobiose 
einerseits, den obigen Acetaten andererscits zeigt, daB besonders die neu hinzu- 
gckommene O-Brueke, dann aber aueh dic 4 im Tetraacetat yeresterten OII-Gruppen
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von Bedeutung sind. — Vff. machcn darauf aufmcrksam, daB sich das naturliclie 
Kohleliydrat.Inulin ebenso leicht zu einem molekulardispers 1. Acetat aufspalten u. 
letztcres w icderzu Inulin verseifen liiBt (vgl. P r in g sh e im  u . A r o n o w sk y , Ber. Dtscb. 
Chem. Ges. 54. 1281; C. 1921. III. 297). Auch das Inulin fallt dcmnaeh unter 
obige Auffassung hochmolekularer Stoffe. Bei Starkę u. Cellulose ist der Wider- 
stand gegcn Uberfiilirung in molekulardispergierende D eriw . groBer. — Ausdriick- 
licli betonen Vff., daB sie dem Cellobioseanhydrid weder die Formcl C12IIaoO,0 bei- 
legen noch annehmen, es enthalte Moll. dieses Umfanges. Nur die Acctate bildcn 
in gewissen Losungsmm. Moll.., die sich von C12HJ00 10 ableiten. P r in g sh e im  u. 
A r o n o w sk y  (1. c.) irren, wenn sie aus der Mol.-Gcw.-Best. des Acetats folgern, 
daB Inulin aus 9 Fructoseresten bestiinde. Die Auffassung hochmolekularer Stoffe 
ais aus Einzelmoll. bestehend, die etwa durch „Nebenvalcnzen“ zusainmengehalten 
werden, ist aufzugeben. D ie jencn Stoffen zugrunde liegenden Elementarkorper 
haben niclits mit Moll. zu tun. Ausgesprochen chem. Umwandlungen konnen nicht 
ais Stutze fur eine Polym erisationstheorie gelten. Daher ist z. B. die Annahm e des 
Trifuctoseauhydrids ais Elementarkorper des Inulins (Pr in g so e im ) unbegriindet. — 
Das Cellobioseanhydrid von H ess (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 2881; C. 1922. I. 
322) u. das Celluloseacetat A  von H e ss  u. W e l t z ie n  (Liebig s  Ann. 435. 46;
C. 1924. I. 752) sind zweifellos yerschieden von den Priiparaten der Vff.

V e r s u c lie .  Tełraacctylcellobioseanhydrid, C2„H280 14. Nach bekannten Yerff. 
(vorteilhaft nach Os t , Ztsehr. f. angew. Ch. 32. 67; C. 1919. IV. 794) gewonneue 
Acetylcellulose wird in Cblf.-Lsg. mit bei 0° gesśitt. Eg.-IIBr 3 Stdn. bei 20° be- 
liandelt, auf Eis gegossen, mit Clilf. ausgezogen, der Buckstand der getrockneten 
Lsg. zum Ersatz von aufgenommenem Br mit Ag-Acetat in Eg. auf 40—50° er- 
warmt. Nach Entfernung des Ag mit H2S wird im Vakuum eingedampft u. der 
Riickstand mit CH,OII gereinigt. Ausbeute gering. Mkr. spindelformige Sechs- 
ecke, die bei 155° sintern, bei ca. 165° durchsichtig u. bei ca. 185° dttnnfl. werden, 
zl. in w. CHjOH, A., lcichter in Clilf., Acetylentetrachlorid, Bzl., sil. in Eg., Essig- 
ester, swl. in A. [«]D20 =  — 19,6° (in Acetylentetrachlorid). D ie kryoskop. Mol.- 
Gew.-Best. liefert in Eg. bei Konzz. bis 0,6°/0 n., in 3°/uig. Lsg. um ca. 30°/o zu 
holie Werte, in Phcnol um 10°/o zu hohe Werte ohne Assoziation bei zunehmender 
Konz., in CHBr, u. Campher auch bei geringen Konzz. den stark dreifachen Wert.
— IIexaacel.ylcellobioseanhydńd, Cł4H3J0 16. Aus dem vorigen mit Acetanhydrid u. 
Pyridin (37", 5 Tagc), in Eiswasser gieBen, mit Clilf. aufnehmen. Mkr. Niidelchen 
aus CHaOH, die von 178° ab sintern, bei 225° durchsichtig u. bei 229° dunnfl. 
werden, zwl. in CH3OH, A., zl. in Bzl., 11. in Essigester, Chlf. [« ]D19 =  — 14,75° 
(in Acetylentetrachlorid). Verh. bei der Mol.-Gew.-Best. in Eg. u. Phenol fast 
ebenso wie die yorige Verb. Es ist bemerkenswert, daB die beiden freien OII- 
Gruppen im Tetraacctat so wenig EinfluB auf das assoziative Yerli. haben. — Lost 
man -eines der beiden Acetate in Acetanhydrid, gibt unter Kiihlung ein Gemisch 
von Acetanhydrid, Eg. u. konz. H2S 0 4 zu u. laBt 2 Tage bei 20° stehen, so ent
steht unter Offnung einer O-Briicke u. W eiteracetylierung die bekannte u-Octoacetyl- 
cellobiosc, C28H380 19, aus A., F. 224°. [« ]D20 =  -(-41,3° (in Clilf.). — Cellobiose- 
anhydrid, C1SH,,00 10. Durch Schiitteln des Tetraacetats mit llt -n. alkoli. KOH (18 
bis 20", 2 Tage), mit Essigsiiure neutralisieren. Nicht krystallin., sintert Uber 200° 
u. fiirbt sich gegen 285° dunkel, unl. auBer in vcrd. Laugcn u. Ću(NH3)4(OH)„ aus 
denen es mit Siiure unyerandert ausfallt. Die sd. alkal. Lsg. farbt sich gelbbraun. 
Sd. Felilingsche Lsg. wird stark reduziert, nicht dagegen alkal. Jodlsg. Mit 
Chlorzinkjodlsg. Braunviolettfiirbung wie bei Cellulose. Wird von Acetanhydrid 
u. Pyridai (37°, 6 Tage) acetyliert, aus dem Gemisch wurde obiges Tetraacetat isoliert, 
walirscheinlich bildet sich auch das Hcxaacetat,
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II. M a s B ergm an n , A rthur M iek e ley  u. E rich  K ann , Uber „hochmole- 
lculare“ Aminosdureanhydride nom Piperazintypus. D ie altc Ansicht von der hoch- 

molekularen Natur der Proteinę ist durch neucre Unterss. (kryoskop. M ol.-Gew.-Bestst. 
in Phenol, Rontgenspektrogramme) unsichcr geworden. Ferner ist die Frage auf- 

getreten, welchen A nteil die Dioćcopiperazine am A u f hau der Proteino nehmen, ob 

sie m oglichcrweise das typ. Strukturelement derselben bilden. Letztere Theorie  

w ird von A b d e r h a l d e n  (Naturwissenschaften 12. 716; C. 1924. II. li<26) yertreten  

u. hat durch G o l d s c h m id t  u. St e i g e r w a l d  (S. 1169) eine gew isse Stiitzc erhalten, 
docli sind von W a l d s c h m i d t -L e it z  u . S c iia f f n e r  (S. 1281) mit Rocht schwcre  

Bedenken gegen sie erhoben worden. Ilinzu kommt die geringe Ahnlichkeit der 

Aminosaureanhydridc mit Proteinen u. ihre geringe N eigung zur Polymerisation. 

Vff. haben sich 'n u n  die Frage vorgelegt, ob sich Dioxopiperazine ohne Andcrung  

ihrer Zus. u. ilires Ringskelettes chem. so umwandeln lassen, daB sie die Fahigkeit 

zur B. groBerer, vielleicht eiweifiiihnlicher Kom plcxe erlangen. A is Yersuchs- 

objekte dienten zw ei Verbb., dereń Konst. vor kurzem (S. 119) aufgeklart wurde: 

3-Methylen-2-5-dioxopipcrazin (I) u. 3-Methylen-6-methyl-2,5-dioxopiperazin (II). Sic 

CO • N H - C : CH, CO -N H -C  : CH2
ĆHj -NH-CO CH3-Ć H -N H -Ć o

unterscheiden sich von den meisten Dioxopiperazinen dadurch, daB sie von NaOII 
nicht zu Dipeptiden aufgespaltcn, sondern in gelbe D i-Na-salzc ubcrgcfuhrt werden. 
Zerlegt man diese mit S&ure, so erliiilt man nicht I  u. I I  zuruck, sondern krystalli- 
sierte Yerbb. derselben Zus., die jedoch fast unl. u. offenbar hocbmolekular sind 
u. ais i-Methylendioxopiperazin, ( C J I ^ N ^  (III), u. i-Methylenmethyldioxopiperazin, 
(C6H30 2N2)x (IV), bezcichnet werden. D ie wciteren Umsetzungen wurden hauptsiich- 
lich an IV  u. seinem Di-Na-salz studiert. D ies letztere liiBt sich auf keinc W eise 
in I I  zuruckverwandeln u. wird auch aus IV  mit NaOH erhalten. Ersatz des Na 
durch Acetyl fiihrt zu einem „Diacetat B “, dem nach der kryoskop. Mol.-Gew.-Best. 
in Bzl. die einfache Formel C0HaOaN 2(COCH3)2 zukommt. Dagegen liefert I I  mit 
sd. Acetanhydrid (ohne bas. Zusatz) ein gleich zusammengesetztes, aber vollig ver- 
scliiedenes „Diacetat A “. Aus dem Bisherigen folgt, daB schon bei der B. des Na- 
Salzes eine Veranderung der Struktur eingetreten ist. Dieselbe betrifft indessen 
nicht das Ringskelett, denn sowohl I I  ais IY  a!s auch das „Diacetat B“ geben bei 
der Hydrierung in Eg. (-)- Pd) ein u. dasselbe Dihydroprod., namlich 3,6-Dimethyl-
2,5-dioxopiperazin (Alaninanhydrid). — Einen Schritt weiter bedeutet die Fest- 
stellung, daB bei der Mol.-Gew.-Best. in sd. Phenol I  u. I I  dic n. Werte, IV  da
gegen den doppelten W ert ergibt. DaB es sich liier nicht ctwa um Assoziatiou 
handelt, beweist dic IlCl-Spaltung von IV . Dabei entsteht ein Tctrapcptidchlor- 
hydrat der Zus. CvJI^O aNi Cl2, das ais Methylestcr analysicrt wurde. Letzterer 
enthalt nur e in  OCH3. Noch uberzeugender verliiuft die HCl-Spaltung von III . 
Hier wurde sowohl das Tetrapeptidchlorliydrat der Zus. HCl ais auch
dessen Methylester analysiert. Beide Verbb. cntlialten nur e in  ionisierbares Cl u. 
nur e in  C 02H bezw. COjCIIj. Das Mol. kann demnach nicht kleiner sein, ais 
obiger Formel cntspriclit.

ZusammengefaBt ergibt sieli: Mit sd. Phenol oder mit HCl werden aus IV  
d o p p e lt  so  g r o B e  Stiicke herausgeschlagen wie bei der alkal. Aeetylierung oder 
katalyt. Hydrierung. Bei der B. von I I I  u. IV  sind die Einzelteile I  u. I I  in 
eine festere Verkettung miteinander getreten, u. z w ar yersagt hier — angesichts 
des Zerfalles in Stucke von verschiedener GroBe je nach der Natur des Ageus — 
die Vorstellung eines Mol., man muB vielmehr einen ubermolekularen Zustand an- 
nehmen. W ie dieser keine charakterist. Strukturkonstante fiir einen bestimmten 
Stoff darstellt, so kann man auch umgekehrt aus der chem. Aufspaltung in Bau-



steiue von ljcslimmtem Umfang keinen SchluB auf den Bau des „hochinolekulaien" 
Stoffcs zieli en. W ollte man im vorliegenden Fali aus der B. eines Tetrapeptids 
sclilieBcn, IV  bestiinde aus Ketten von 4 Aminosiiurcn, so lehrt die glatte Hydrie- 
ruug zu Alaninanliydrid, daB dus ein Feliler ware. — Dor ubermolckulare Zustand 
yon I I I  u. IV  ist dcm der Proteine yerwandt. D iese enthaltcn Piperazinringe u. 
gebeu in Phenol Moll. von fihnlichem Umfang (200—400). Ein Unterscliied be- 
stcht darin, daB hier die Stabilitat des ubermolekularen Zustandes von den doppelt 
gebundenen CH„-Gruppen abhiingt u. mit dereń Hydrierung yerschwindet. — Die 
Verss. haben erwiesen, daB man aus Piperazinderiw. „hoclimolekulare“, protein- 
ahnliche Stoffe aufbauen kann u. daB das Auffinden von Polypeptiden unter den 
Spaltprodd. der Proteine kein Bcweis gegen den Aufbau letzterer aus Piperazin- 
ringen -ist. - Aucli die Indifferenz der Dioxopiperazine gegen proteolyt. Fermente 
(S. 1281) ist jetzt gegcnstandslos, da fiir den A ufbau der Proteine ja nicht die 
echten, sondern die isomereu Dioxopiperazine in Frage kommen.

V e r su c lie . D i-N a -sa lz  des i -  3 - Methylen - 6 - mełkyl -2 ,5  - diozopiperazins, 
(G^HjOjNjNa^j -|- K ,0 . Durch Losen von I I  in 20%'g- NaOH. Gelbliche, sechs- 
seitige Tafeln, die aus W . -\~ A. umgefiillt werden. Enthiilt reiclilich Krystall- 
wasser, nach Trocknen bei 100° u. 0,2 mm (Tiefgelbfiirbung) noch 1/2 II20 , dann 
sehr hygroskop. — Diacetyl-i-3-mctliylen-6-mcthyl-2,5-dioxopiperazin, C10H12OjN2 (Di- 
acetat B). Aus dem yorigen mit Acetanhydrid in sd. CCI,. Prismen aus A., F. 144 
bis 145° (korr.), 1. in li. W ., CCI.,, Bzl., 11. in Essigester, leicht yerseifbar. — Mono- 
acelylverb., C8II10O3N2. Aus dem yorigen mit h. Eg. Nadeln aus Essigester, F. 225° 
zu truber FI., nach Wiedercrstarren bei ca. 260° Dunkelfiirbung uber 280°, 11. in 
W ., swl. in Essigester. Entstelit scliou bei der Darst. sowie wiihrend der H ydrie
rung des-Diacetats B. — i-3-Methylen-6-methyl-2,5-dioxopipcrazin, (C,jHB0 2N2)x (IV). 
Durch Verseifen der Acetylyerbb. mit sd. KII,OII oder verd. Siiuren. Gelbe Kry
stalle. — Diącetyl-3-methylen-6-methyl-2,5-dioxopiperazin, C10III2OjN2 (Diacetat A), 
Nadeln aus A., F. 111° (korr.), wl. in W ., zl. in A., sil. in Chlf., Essigester, yon 
brennendcm Gescliinack u. zumNiesen reizend. — Tatrapeptidchlorhydrat C107 /|00 5iV46V2. 
Aus I II  mit 5-n. HC1 (70°, 4 Tagc). Niidelchen aus CH30 H  A-j schm. nicht 
bei 300°. — M ethylester, Cn Hu,06NiCL. I I I  wird mit 5-n. HC1 5 Stdn. gekoclit, 
Lsg. im Vakuum ycrdampft, Riickstand mit sd. CII3OH +  H C l-G as yerestert. 
Prismen aus wenig W . -J- yiel A ceton, Zers. gegen 280°, sil. in W., sonst wl. — 
Tetrapeptidmethylcsterchlofhydrał Ebenso aus IV. Entlialt 1 H^O
mchr. Nadeln aus W . +  Aceton, Zers. gegen 238°, sonst dem yorigen ahnlich. 
(L ie b ig s  Ann. 4 4 5 . 1 — 34. 1925. Drcsden, Kaiser W il h e l m -Inst. f. Leder- 
forschuug.) L in d e n b a u m .

A. W . F rancis, Untcrsuchungen uber den dirigierenden Einflufi von Substituenten 
im Benzolring. III. D as aktive Agens bei der Bromierung in  wafiriger Losung. 
(II. ygl. S. 61.) Bei der Bromierung yon organ. Verbb. in wss. Lsg. ist nicht 
die entstehende unterbromige Siiurc (Br2 -f- II20  IIBr -f- HOBr) der wirksame 
Faktor, sondern nasccntes Brom. 1. D ie unterbromige Siiure liat eine yiel groBere 
Tendenz, Anilin u. andere Aminę zu oxydieren, ais Bromwasser, 2. reagiert sie mit 
organ. Verbb. yiel langsamer ais Bromwasser, 3. ist sie gegen Au inaktiy; 4. Brom 
bildet mit ungesatt. Verbb. in Salzlsgg. gemisclite Halogenadditionsprodd. — Zur 
Messling der Bromieruugsgeschwindigkeit wurde m-Nitroplienol ausgewahlt, da 
dieses yon allen bisher untersuchtcn Verbb. die geringste Bromierungsgeschwindig- 
keit hat (ygl. II. Mitt.). D ie Darst. reiner (d. li. bromfreier) IIOBr war mit 
Scliwierigkeiten yerbunden. D ie nach dem ubliclien Verf. mit HgO aus Brom
wasser gewonnene Siiure enthielt stets noch freies Brom, welches dic Bromicrungs- 
geschwiudigkeit beeinfluBte. D ie meisten Verss. wurden mit einer SSure angestellt, 
die aus Bromwasser durch Sitttigung mit Ag-Sulfat (u. Abfiltrieren yom AgBr u.
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iiberschussigen Ag-Sulfat) erhalten wurde. Dic Lsg. trubt sich sclmell infolge der 
Absclieiduńg von Bromidionen; sie wurde stcfs innerhalb weniger Min. nach der 
Darst. verwandt. — Die Bromierung des m-Nitrophenols mit Bromwasser yerlief 
ungefiihr tauscndmal so schnell wie unter alinlichen Bedingungen mit HOBr, aus 
der das freic Br durch Ag-Sulfat entfernt war. D ieses Ergcbnis steht im Gegen- 
satz zu der Annahme, daB IIOBr der wirksame Faktor bei der Bromierung ist. 
Katalyt. Einflusse spielen liierbei keine Kolie; weder wirken A g oder Sulfat negatiy 
katalyt. (andere Sulfate hatten auch keinen EinfluB auf die Bromierung mit Brom
wasser), noch enthielt das Bromwasser Jodbeimengungen, die positiv katalyt. wirken 
konnten. — DaB das wirksame Agens bei beiden Bromierungen (mit HOBr u. Brom
wasser) dasselbe ist, ergab sich aus Verss. iiber die Bromierung von Gemischen 
von KJ bezw. TiCI3 mit organ. Verbb. (Dibromresorcin, m-AminophenoL oder Di- 
bromphenol) unter Anwendung von so viel Brom, daB nur eine der beiden Kom- 
ponenten jedes Gemisches ąuantitatiy bromiert werden konnte. Fiir jedes Kompo- 
nentcnpaar (1 anorgan. -{- 1 organ. Yerb.) war der Bromicrungsgrad bei beiden 
Bromiernngen (mit HOBr u. mit Bra) der gleiche, d. li. nur von der Affinitat jeder 
einzelnen Verb. zum Br abhiingig. Das wirksame Agens scheint demnach in beiden 
Bromierungsmitteln das gleiche zu sein. — Bei der Siittigung von Doppelbindungen  
epielen moglicherweise positiv geladene Br-Atome eine Kolie. Aus Athylen u. Brom 
in neutraler NaCl-Lsg. entstand a-Chlor-fi-bromathan, Kp. 106—108", D. 1,09, n —
1,4864, dagegen keine Spur von Athylendiclilorid. D ie intermediare B. von freiem 
Cl wird dadurch unwalirsclicinlich gemacht. Viellcicht bildet sich aber Bromchlorid, 
obgleich gegen diese Annahme auch Bedenken vorliegen (vgl. L eb ea u , C. r. d. 
l ’Acad. des sciences 14.3. 589; C. 1907. I. 9). A uf analogom W ege wurden u-Chlor- 
fi-jodćithan aus Athylen, J  u. NaCl-Lsg., D. 2,173, u. fi-Brom athylnitrat aus Athylen, 
Br u. N aN 03-Lsg., Kp. 163—105°, D. 1,78, dargestellt. Das hypotliet., intermediSr 
gebildete Bromnitrat besitzt allerdings n och  weniger Esistenzwahrscheinlichkeit 
ais Bromchlorid. Bei der Annahme von nascentem oder einatomigem Br wurde 
die Bromierungsgesehwindigkeit yon dessen Konz. in dem Bromierungsagcns ab- 
hiingen. D ie Konz. wird durch Sauren u. niclitwss. Losungsmm. lierabgedriickt. — 
D ie Annahme, daB nascentes Br der wirksame Faktor bei der Bromierung ist, er- 
f!ihrt eine Bestatigung durch das Yerli. yon A u ; durch HOBr wird dieses gar nicht 
angegriffen, wahrend es yon Bromwasser leicht u. von Br in CCl4-Lsg. nur lang- 
sam gel. wird. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2340—48. 1925. Cambridge, Mass. 
Inst. o f Technol.) Za n d e r .

H ans L ech er , Uber die Konstitution des Thioharnsło/fs und der Tliiuronium- 
salze. II. (Gemeinsam mit F r itz  Graf, Claus H eu ck , K arl K ó b er le , F r itz  
G nadinger und F r itz  H ey d w eiller .) (I. vgl. L e c h e r  u . H eu ck , L ieb ig s Ann. 
438. 169; C. 1924. II. 826.) Fur die Konst. I. (R =  II oder Alkyl) des Thiuro- 
niumions konnte die Beweisfuhrung durch Oxydation des Tetramethylthioharnstoffs 
in saurem Medium zum Disulfid II. erganzt werden. D ie Salze dieses Thioharn- 
stoffes mussen also ein SH enthalten, ihr łon  folglich dem Typus I. entsprechen. 
Gegen die Formulierung ais einfaches Ammoniumsalz spricht auch folgendes: Ein 
solehes yollig methyliertes Salz III. wiire ais Additionsprod. von N,N-Dimethyltliio- 
carbaminsiiurechlorid an N(CH3)3 aufzufasscn. D ie Vereinigung dieser beiden Kom- 
ponenten konnte nicht ycrwirkliclit werden, auch werden bekanntlich dic Additions- 
prodd. von SSurechloriden an tertiiire Aminę leicht unter B. yon Ammoniumsalz 
liydrolysiert. — Vor Eintritt in die Erorterung iiber den Sitz der positiyen Ladung 
in I. tcilt Vf. mit, daB die von T a y lo r  (Journ. Chem. Soc. London 117. 6; C. 
1920. I. 823) angeblich festgestellte Ammonium-Sulfoniumisomerie der S-Benzyl- 
łhiuroniumsalze nicht esistiert u. zum T eil auf unriehtigen Beobachtungen yon 
"We r n e r  (Journ. Chem. Soc. London 57. 285 [1890]) beruht. Es esistiert ein saurea



u. ein neutralcs Sulfat. Das Chlorid zeigt typ. Dimorphie, die metastabile, tiefer 
sehrn. Form. ist nur bei absoluter Keimfreiheit existenzfiihig, andernfalls geht sie 
spontan in die lioher sehm. stabile Form iiber. Es existicrt nur e in  Nitrat yom  
F. 118".

Bei Annahme des Sitzes der positiven Ladung in I. an e in e m  bestimmten 
Atom ergeben sich 3 Mogliehkeiten: Sulfoniumion (IV.), Carboniumion (V.) u. 
Inmoniumion  (VI.). Einen gewissen Ilinw eis, wo die Ladung zu suehen ist, erhiilt 
man durch Vergleich der bas. Natur von C 02-Derivv. D ie Thioharnstoffe (VII.) 
sind starkę Basen, obwohl sie infolge des SH in den Hydraten u. Salzen schwach 
bas. erseheinen, u. addieren leicht CII3J. Ersetzt man naeheinander die NIL- 
Gruppen durch SR , so gelangt man zu den nicht bas. Dithiourethanen (VIII.) u. 
Trithiokohlensiiureestern (IX.), die kein CII3J addieren, yielmehr bei der Erzwingung 
dieser Rk. Zers. unter B. yon (CH3)3SJ erleiden. Bei der Auffassung der Thiuronium- 
salze ais Carboniumsalze (V.) wiire dies unterschiedliche Verh. gegen CII3J nicht 
yerstiindlich. — Nimmt man denselben Ersatz bei den stark bas. Guanidinen (X.) 
vor, so gelangt man iiber die ebenfalls noch stark bas. ps-Thioharnstoffe (XI.) zu 
den schwach bas. Imiden der Ditliiokohlensiiureester (XII.). D ie Abnahme der 
Basizitat mit zunehmender S-Zahl spricht gegen eine Sulfoniumformulierung (IV.). 
Die Btark bas. Typen X . u. XI. sind Amidinc. Den schwach bas. Imiden XII. 
sclilieBen sich die aliphat. Carbodiimide (XIII.) an; die Dipropylyerb. hat sich ais 
schwache Base erwiesen, die allerdings weder definierte Salze liefert noch CH3J  
addiert. D ie Pikrinsaureaddukte von X III. sind keine Salze, sondern die ent- 
spreclienden Pikrylharnstoffc (XIV.). — Thiuroniumsalze der Carboniumform (V.) 
wurden bei Verschiedencr Substitution der NII.-Gruppen a. Gebilde yorstellen. 
Spaltung eines solchen Salzes in opt. Antipoden wurde die Richtigkeit dieser Form 
beweisen. Vf. hat das Jodid  XV. in das d-Bromcamphcrsulfonat umgewandelt, das 
sich durch fraktionierte Krystallisation nicht zerlegen lieB. Diesem negatiyen Er- 
gebnis wird allerdings keine groBe Beweiskraft beigelegt, da iiber das a. Carbonium
ion bisher keine Erfahrungen yorliegen. XV. liefert auch ein einheitliches Pib-at, 
wiihrend in der Guanidinreihe bei Verschiedenheit der 3C-Liganden Isomere auf- 
treten. :— D a da3 positiy geladene a. Ammoniumion ster. dem ungeladenen C-Atom 
entspricht, so muB, wenn ein solches N-Atom mit einem C-Partner durch Doppel- 
bindung yerkniipft ist, ein Immoniumion yon gieiclier rfiumlicher Anordnung wie 
ein entsprechendes Atliylenderiy. entstehen. Mithin miiBtc ein solches łon  in zwei 
ris-trans-isomeren Formen (XVI. u. XVII.) esistieren. Zur Priifung der Fragc 
wurde das Jodid  XVIII. durch Addition vón CII3J sowohl an den betreffenden ps- 
wie an den echten Thioharnstoff dargestellt. Wiihrend das erste Verf. theoret. 
nicht ganz einwandfrei ersclieint, weil yiclleicht schon im ps-Thioliarnstoff das am 
Imid-N haftende C.,H3 eine bestimmte Orientierung besitzt, muBten bei dem zweiten 
Verf., beide stereomere Salze entstehen. Beide Verff. liefern indessen dasselbe 
e in h e i t l i c h e  Jodid u. P ikrat. Damit ist auch die Immoniumformel in ihrer 
starren Gestalt (VI.) widerlegt. Am wahrscheinlichsten ist die bas. Funktion auf 
beide N-Atome yerteilt, u. zwar soli diese gleichmaBige Beteiligung durch ein 
Oseillieren der Doppelbindung im Sinne der Forineln X IX . u. X X . zustande 
kommen, wobei die N-Atome in rascher Abweehslung positiy geladen werden. 
Physikal. bedeutet das nur eine period. Veriinderung einiger Elcktroncnbahnen. 
D iese Formel yermag die Stiirke der Amidinbasen zu erkliiren. In wss. Lsg. yon 
N-Basen bestehen die Gleichgewichtc:

+  H.,0 [ | N < g n ]  ^ N H  +  Oli.

Alles, was die yon rcclits nach links yerlaufende Rk. yerlangsamt, erlioht die 
StSrke der Base. Einen solchen yerlangsamenden Faktor erblickt Vf. darin, daB
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der Sitz der positiven Ladung'fórtwahrend wechselt u. dadurch das Zusammeu 
treffen des OH' mit dem gerade geladenen N-Atom crschwert wird. — D iese Auf- 
fassung wird auf dic Sauerstoffsiiuren ubertragen.

,(CHa)2N"' ; i e .

Ce!  '-(Ea “ O a

SR 
N B,
N R J

— SR 
NRj 
NR,

VII. S : C < * §  

VIII. S : C < £ £  

I X . S , C < g

® ) , N > 0 .g
+ + 
X , -

•N(CHS)J  
SR

III. S : C < ^ ^

X. RN

+
c<m

N(CII3)sC1 
•N(CH3)j

XIII. RN : C : NR  
XIV. RHN—C—NR • C0H,(NO2)3 

6

CH,

XI. R N : C < f f

XII. R N : C < | £

Sx  ^ N (C H 3)2 

J C„IL
XV.

XVI.
- C - b

II
-N — d 

+

a-.. -C—b
XVIL  ̂ hd—jS —c 

+

CH,
XVIII.

C,H N— CHj 
+
J -

X IX . R -S — c < ^

Dehydrobis-\N,N,N',N'-tet)-amethylthiuroniumperchlorat], C,0H 2lOsN 4Cl2Sa (II., 
X  =  C104). Aus TetramethylthioharnstofF in Eg. -{- ^00|o\g. IICIO., mit Br in Eg. 
Krystalle aus verd. CII3OH, kein F ., yerpufft beim Erhitzen, zl. in W ., wl. in 
CH3OH, A. — N-Mcthylaminodithioameiscnsaureałhylester, (CH3)HN-CS2C2II6. Darst. 
des Roliprod. nach D e l Ćp in e  (Ann. Chim. et Phys. [7] 29. 102 [1903]), dann im 
Hochvakuum dest. Kp.3 103— 104°, schwach senfol- u. mercaptanartig riechende 
Krystalle, F. 30—32°. — Carbobis-[methylimid] (XIII., R  =  CII3). Durch Schiitteln 
yon N,N'-Dimethylthioharnstoff in A. mit HgO -f- wasserfreiem Ną>SO,. Auch bei 
yorsichtiger Vakuumdest. wird kein Destillat erlialten, die M. wird infolge Poly- 
merisation zuschends yiscoser. — N,N'-Dimetliyl-N-pikrylharnstoff, Cgl^OjN- (XIV., 
R =  CH3). A us der iith. Lsg. des yorigen mit PikrinsSure. Gelbe Nadeln, dic 
yon 150° ab schwinden u. yon 169° ab unscharf schm. (Zcrs.). — Carbobis-[n-propyl- 
imid] (X m ., R =  C3H7). Leitfahigkeit der V.o- bezw. I/1-molaren Lsg. in 50%igt 
A. =  0,114 bezw. 0,0532, der ebensolchen '/j-molaren Lsg. von NH(C2H5)S =  0,223. 
Swl. in W . mit neutraler Rk., aber merklich 1. in verd. HC1; wird die Lsg. sofort 
in verd. Lauge gegossen, so erhiilt man neben N,N'-Dipyopylharnsłoff' reiclilich 
XIII. (Kp.J0 53°) zuruck. — Semipikrat (Molekiilyerb), 2 C7H 14N2 -|- CaH30 7N3. Mit 
weniger ais x/2 Mol. Pikrinsiiure in A. Zinnoberrote Krystalle, F. 166— 169° (korr.). 
Lsg. in Bzl. orangefarbig mit starker gelbgriiner Fluorescenz. — N ,N ’-D ipropyl- 
N-pikrylharnstofF, CI3H,.O jN5 (XIV., R =  C,HT). Ebenso mit 2 Moll. Pikrinsaure 
oder aus dem yorigen mit konz. HC1. Gelbe Nadelchen, F. 176— 177° (korr.), fast 
unl. in W ., wl. in Bzl. (schwach gelbgriin ohne Fluorescenz), zl. in Essigester. Be- 
stiindig gegen konz. HC1, kann also nicht das Pikrat von XIII. sein. Wird durch 
ein zweites Mol X III. nicht in das yorige ubergefuhrt. — N ,N ’-Dim ethyl-N,N'- 
diathylthioharnstojf\ C7IIlsN 2S. Aus CSCI_, u. Methylathylamin in Lsg. (Rohr, 100°,
3 Stdn.). Fl., Kp.I2 124—125° (korr.). — A7', S-Dimethyl-N-athyl-N-phenyl-ps-thioharn- 
stoff, C ,,H 10N 2S. Durch Metliyliercn yon N'-Methyl-N-iithyl-N-phenylthioharnstoff 
nach yerbessertem Verf. (ygl. nachst. Ref.). Gelbes 01, Kp.4 118— 120°. — S-Benzyl- 
thiuroniumrhlorid, [C;H . • S • C(NH2)JC1. Aus Thioharnstoff u. C,II;C1 in wenig A. 
(Wasserbad, 1 Stde.). Stabile Form: Krystalle aus A. (impfen!), F. 172,5— 174°.
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Metastabile Eorm: Aua keimfreier gesiiit. Lsg. mit konz. IICl oder NaCl-Lsg., auch 
durch Uńikrystal 1 isieren aus A (impfen!) oder durch Schmelzen der stabilen Form. 
F. 146—14S" (korr.) uach Erweichen bei 140". — Bisulfat, (CaH u N.,S)S04H. Aus 
der gesiitt. Lsg. des vorigen mit konz. H2S 0 4 oder durch Losen in h. verd. HsS 0 4. 
Aus A., F. 146— 147,5° (korr.). — Sulfat, (C„H11N2S)2S 0 4. Durch Umkrystallisieren 
des vorigen aus W . N adeln, F. 184— 188° (korr., Zers.). — N ',N ',S  Trimctlujl-N- 
atKyl-N-phenylthiuroniumjodid, C,.,H10N2JS (XV.). Aus obigem Dimethylathylphcnyl- 
ps-thioharnstoff u. CHaJ (Zimmertcmp., 4 Tage). Krystallmasse. — Pilcrat, 
C18H210 ;N 5S. Aus XV. mit Thallopikrat (vgl. nachst. Ref.). Gelbe Krystalle aus 
\V. von 70°, F. 87—88° (korr.). — d,u-Bromcampher-n-sulfonat, C22II330 4N 2BrS2. 
Durch Umsetzen des Thiuroniumsulfats (aus XV. u. TLSOJ mit bromcampliersulfo- 
saurem .Ba in W ., im Vakuum eindampfen, mit Aceton behandeln. Krystalle, die 
auch nach mehrfachem Krystallisieren aus Aceton das Drehungsycrmogen des 
Bromcamphersulfosiiureions zeigen. — N ,N ',S-Trim ethyl-N ,N '- diathylthiuronium- 
jo d id , C8H 10N2JS (XVIII.). 1. Aus N ,S -D im etliy l-N ,N '-d iathyl-ps-th ioharnstoff 
(nachst. Ref.) u. CH3J (Zimmertemp., 3 Tage). 2. Ebenso aus obigem Dimcthyl- 
diathylthioharnstoff u. CH3J in A. Krystalle aus Aceton, F. 81,5—83,5° (korr.). — 
P ikra t, C14H 210 7N6S , gelbe Krystalle aus W . von 55°, F. 52,5—53,5°. (L iebig s 
Ann. 445. 35—61. 1925.) L in d e n b a u m .

H ans L echer und F r itz  Graf, Peralkyliertes Guanidin. III. (Gemeinsam mit 
F r itz  G nadinger.) (II. vgl. L ie b ig s  Ann. 438. 154; C. 1924. II. 825.) Bzgl. der 
Frage nach dem Sitz der positiven Ladung im Gua?ńdoniumion konnen die in der 
Thiuroniumreihe (vorst. Ref.) gemachten Erfahrungen weitgehend benutzt werden. 
Da die Thiuroniumbasen mit SR-Gruppen ebenso stark sind wie die Guanidonium- 
basen, so miissen beide analoge Koust. besitzen. D ic dort aufgestellte Oscillations- 
formel ist auch fiir das Guanidoniumion brauclibar, mit der Erweiterung, dali sich 
hier, wo 3 gleiche NR2-Gruppen vorliegen, dic Schwingungcn auf alle 3 C-N- 
Bindungen im Sinne der 3 Phasen I ., II. u. III. erstrccken. In jeder Phase sind 
nur 2 NRj-Gruppen an der bas. Funktion beteiligt, die dritte ist, w ie die SR-Gruppe 
im Thiuroniumion, unbeteiligt u. kann durch Darst. yon Molekiilverbb. nachgewiesen 
werden. IIcxamethylguanidoniumpikrat vereinigt sich nicht nur mit einem zweiten 
Mol. Pikrinsiiure, sondern auch mit je 1 Mol. Na-Pikrat oder s. Trinitrobenzol zu 
gut krystallisierten Verbb. Das dritte Beispiel zeigt, daB es sich bei den beiden 
ersten nicht um salzartige Verbb., sondern ebenfalls um Molckiilyerbb. handeln muB, 
denen Formel IV. (R =  C6II2-OIi, CaHs-ONa oder C,,Ha) zukommen diirfte. Daraus 
folgt weiter, daB das Monopikrat ein inneres Komplexsalz (V.) scin muB. — Wenn 
alle 3 NR2-Gruppen verscliieden substituiert sind, so lJiBt eine s ta r r e  Immonium- 
formel von jedcm Guanidoniumsalz theoret. 3 Valenzisomere yoraussehen, welche 
Moglichkeit nach der Oscillationsformel w^gfallt. Eine Ausnahme miissen indessen 
die Pikrate bilden, wenn im Sinne der Formel V. eine NR2-Gruppe durch Neben- 
valenzen an das Pikrinsiiureion gebunden u. von der Oscillation ausgeschlossen ist. 
D ie Tlieoric liiBt dann die 3 Pikrate VI., VII. u. VIII. ais moglich erscheinen. D ie 
bislierige experimentelle Unters. dieser Fragc ergab folgendes: 1. D ic  3 N R 2- 
G ru p p en  g le ic l i .  Ilesamethylguanidoniumpikrat u. -chloroplatinat (Moglichkeit 
komplexer Bindung des NR2 an Pt) sind, wie yorauszusehen, einheitlich. — 2. N u r  
2 NR.2-G r u p p e u  g le ic l i .  Pentameihylalhylguanidoniumjodid wurde auBer nach 
den beiden in der II. Mitt. angegebenen Verff. noch aus N ,N',N",N"-Tetram ethyl- 
N-athylguanidin u. CH3J dargestellt u. in das Trijodid  (F. 58—59,5°), ident. mit 
dem 1. c. beschriebenen, iibergefubrt. Die 3 Trijodide u. ebenso das Pikrat sind 
einheitlich, Isomere sind nicht auffindbar. — 3. D i e 3 N R 2-G r u p p e n v e r s c h ie d e u .  
Das .Todid IX. wurde auf 3 W egen dargestellt, die einzelnen Salze sind offenbar 
ident. Das Trijodid ist einheitlich. Wtthrend jedoch die bisherigen Pikrate schon 

V ni. 1 . 24



3 5 8 D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 1 9 2 6 .  1.

ais Eohprodd. gut krystalliśierferi, erliiilt man liier aus jedcm der 3 Jodide ein 
o l ig e s  P ikra t, das zwreifellos aus melireren Isomercn besteht. Naclidem sich bei 
einem Vers. nach W oclien spiirliche Krystalle abgeschieden hatten, konnten durch 
Impfen aus jedem der 3 Eohpikrate Krystalle erhalten werden, die untereinander 
gleich waren. Sie stellen wahrscheinlich das in groBtcr Menge yorhandene u. am 
schwersten 1. Isomere vor. Aucli das Chlor oplatinat ist zweifcllos ein Gemiseli von 
Isomeren.

i . r j - S  i l  f J - N R  n i .  r j - N R
V -  N E, U z S r  \ J - m  V _ N ;c H ^ / . . . ( NOs)8E  IV.

C

= N E ,  |

- w ) ł
_' ____

a t N(CII3M + o v.
I ,— N(CH3)2 J \  S — NE,'J

^  r\rr) ) q  p j V /  -\tp

C^}
^ __ M B  .  . .

O VI.

N(CH2)2. . . .  (N02)sC6II2 w  -N E 2". . . .  (NÔ )3CcH1

o v ii. {■ + 0 v iii. /nN(Ch3)2
N(CH3)(C2H5) 
N(CaH6), .

+
J -

- N E / - . . . ( N 0 2)3C0H2 v y - N R J. - . . ( N 0 2)3C8H2 l V7 jN(u2ii5)2 j IX.
Die Darst. des Methylathylamins nach HlNSBERG (L iebig s  Ann. 265. 180 

[1891]) wurde yerbessert. — JST,I\T'-Dhnethyl-jST-dthylthiohariistoff'. Durch Scliutteln 
von Methylsenfol mit wss. Mcthyliithylaminlsg., im Vakkum cindampfen. Ol. — 
N-Methyl-N,N'-didthylthioharnstoff. Mit Athylsenfol. Ol. — Zur Darst. der folgenden 
ps-Thioharnstoffe werden die entsprcchenden n. Thioharnstoffe mit (CH3)2S 0 4 in 
CII3OH 3 Stdn. gekocht, 50°/0'g- KOII zugcsctzt u. ausgeathert. — i \T,Ń ',S-Tri- 
methyl-ps-thiohanisto/f, C4H10N2S, Kp.u  90°, Krystalle, F. 53,5—54,5°, hygroskop. — 
N,N',S-Trm ethyl-N -dthyl-ps-thioharnstoff, C0H ,,N ,S , unangenchm riechende Fl., 
Kp.la 79—80° (korr.). —  N,S-Dimetliyl-Ń ,-iV'-diatliyl-ps-thioharnstoff, C7II16NaS , wie 
das yorigc, Kp.,3 80° (korr.). — Darst. der folgenden Pentaalkylguanidine aus den 
betreffenden ps-Thioharnstoffen, sekundiiren Aminen u. IlgCl2 (vgl. I. Mitt.). D ic  
iith. Guanidinlsg. wird mit K2C 03, dann Na-Dralit getrocknct. — N ,N ',N ",N "-Tetra- 
methyl-N-dthylguanidin, C,IInN3, F l., K p.„ 61,5—63° (korr.). — N,N,N'-Trim ethyl- 
N " ,N"-didthylguanidin, CSI119N3, K p.„ 71—72°. — N ,N ",N ''-Tńm ethyl-N ,N '-didthyl
guanidin, CaII19N3, Kp.]2 68—69° (korr.). — N,N'-Diniethyl-N,N",N"-triałhylguanidin, 
C9H2,N3, Kp.12 80—81° (korr.). — JIcxaincthylguanidonixi)npih-at, C13II20O7Na (V.). 
Aus dem Jodid mit etwas weniger ais 1 Mol. Thallopikrat (ygl. L ec h er  u . IlEUCK, 
L iebig s  Ann. 438. 172; C. 1924. II. 826). Gelbe Krystalle aus W., F. 120-121°, 
11. in A. — Molekiiluerb. m it Pikrinsaure, C19H230 ,,N 9 (IV., E  =  C0H2.OH). Durch 
Scliutteln der Komponenten in A. Dunkelgelbc Bliitter aus A ., F. 68,5—71,5°. — 
Molekiilverb. mit N a-P ikrat, C,9II.w0 uN9Na (IV., R =  C0IIa-ONa), gelbe Nadcln 
aus A., F. 165— 166,5°. — Molckiilverb. mit s. Trinitrobenzol, C19H23O13N0 (IV., E  — 
C(1H3), gelbe Krystalle aus A., F. 73,5—75°, wird am Licht zicgelrot. — Hexamethyl- 
guanidoniumcliloroplatinat, (C7II18N3)2PtCl|5. Durch Schiitteln des Jodids in W. mit 
AgCl u. Vcrsetzen mit II2PtCl0, im Yakuum cindanipfcn. Dunkelgelbc Krystiillchen 
aus W . -f- A ., F. 181,5—182° (korr., Zers.). — Pentametluyldthylguanidoniumpib-at, 
C14IIaaO7N 0, gelbe Krystalle aus W ., F. 96—99° (korr.).. — iY,iV,iY'-Trimethyl- 
N',N",N"-tridtliiylguanidoniumjodid, C,0H2iNi«F (IX.). 1. Aus N,N,N'-Trimethyl-N",N"- 
diathylguanidin u. C2IIŁJ iu A. (7 Wochen). 2. Aus N,N'-Dimetliyl-N,N'',N"-tri- 
itthylguanidin u. CI13J (15 Stdn.). 3. Aus N,N",N''-Trimetliyl-N,N'-dii'ithy]guanidin -J- 
C2H6J (10 Tage). Sehr hygroskop. Krystalle, Zers. uber 230°, sil. in W ., A ., Eg., 
Essigester, Chlf. — Trijodid, Cl0H24N3Js. Aus IX . u. J  in CH30H . Dunkle K ry
stalle, F. 50—54°. — P ib -a t, C10H26O7N3. Nach Eindampfen im Vakuum yiscoses 
gelbes 01. Das schliefilich gewonnenc feste Salz bildet nach Verreibcn mit Eis-



1 9 2 6 .  I . D . O k g a n is c h e  C h e m ie . 3 5 9

wasser gclbe Prism en, F. 41,5—44,5", wl. in W. u. A ., sonst 11. — Chloroplalinat, 
(C,0IŁ,4N 3)^lPtCla. Rohprod. erst olig, krystallisiert beim Verreiben mit A. Scbm. 
roh zwischen 85 u. 154°, der F. steigt bei 3-maligem Um krystallisieren aus A. auf 

165—175°, 184—188", 186,5—188,5° (korr.). D ie letzte Substanz ist rein. (L ieb ig s

H ans L ech er , Uber die Konstitution des Thioharnstoffs und der T/duronium- 
salze. III. (Gemeinsam mit F r itz  H ey d w eiller .)  (II. vgl. vorvorst. Ref.) Fiir 
den Thioharnstoff selbst liaben L ec h er  u . H ed ck  (I. Mitt.) die Zwitterionformel I. 
aufgestellt u. begrundet. Der Widersprucli, daB die physikal. Eigenscliaften yieler 
N-Alkylderivv., wie schon 1. c. angedeutet, gegen dereń innere Salznatur spreclien, 
wird beseitigt, wenn man annimmt, daB die n. Thioliarnstoffe in den beiden tauto- 
mercn Fórmen II. u. III. esistieren, die im SelimelzfluB u. in Lsg. ein Gleich- 
gewieht bilden. Bald uberwiegt III. (Thioharnstoff selbst), bald II. (manclie N-Alkyl- 
deriw .). — Die yon W e r n e r  (Journ. Chem. Soc. London 101. 2185 [1912]) auf-

gestellte Formel IV. soli die genet. Beziehungcn des Thioharnstoffs zu NHa u.
i-Thiocyansiiure angeblich besser zum Ausdruck bringen. Nach ihr niiiBtc Methyl- 
senfol mit N(CH3)3 einen dritten isomercn Tetrametbylthiobarnstoff liefern. Die 
beiden Kompouenten reagiercn bei Zimmertemp. nicht miteinander, bei 100— 110° 
(Rolir, 3 Stdn.) bildet sich etwas Tetramcihylammoniiimrhodanid, (CHa)4N*SCNT, 
Bliitter aus A. DaB ein echtes Rhodanid yorliegt, zeigt die Titration nach V o l-  
HARD, das Erliitzen auf 180—185°, wobei es unyeriindert blcibt, u. endlicli dic 
schnelle ,B. schon bei Zimmertemp. aus Mełhylrhodanid u. N(CH3)3. — Die Um- 
lagerung yon CII3-S - C :N  ist bei 130—140° prakt. yollstitndig (ygl. G ii.l is , Rec. 
trav. chim. Pays-Bas 39. 330; C. 1921. I. 892). Der umgekehrtc Vorgang ist bislier 
nicht beobachtet, aber durch obige B. von (CH3)4N -SCNT aus CII3 • N  : C : S u. 
N(CH3)3 yerwirklicht worden, indem dic geringen Mengen des durch Umlagerung 
gebildeten CH:I-SCN yon dem N(CHa)3 gebunden werden. (L ieb igs Ann. 445. 
77—82. 1925. Freiburg i. Br., Univ.) L indenbaum .

E dm und K n ech t und J. H. P la tt, D er Ein fiu fi der Salpetersaure a u f die Be- 
stdndigkeit von Diazonium- und Nitrosoverbindungen. In einer fruheren Arbeit 
(Journ. Chem. Soc. London 125. 1537; C. 1924. II. 1346) war gezeigt, daB durch 
Zusatz yon TiCl3 zu dem Nitrat eines aromat. Amins eine quantitative Ausbeute 
an Diazoniumverbb. erhalten werden kann, die betrfichtlich bestiindiger sind ais 
die in iiblicher W eise mit N aN 02 u. IIC1 hergestellten. Auch ganz reines N aN 02 
enthiilt noch 1—3°/0 N aN 03, ilire schiidliche Wrkg. liiBt sich techn. durch TiCl3 
nicht beseiiigen, wcil das die Reinhcit des Farbstoffs schitdigt. Ais yerwcndbar 
ergaben sich hydroxylamindisulfosaures Na, IIydroxylaminsulfat, Phenylhydrazin, 
Na2S 0 3, N aIIS03, Formaldehydsulfoxylat, Natriummetabisulfit. Es ist gleichgultig, 
ob man das Reduktionsmittel zu der Lsg. des Amins yor der Diazotierung oder zu 
dem Nitrit setzt. Es muB etwas mclir Reduktionsmittel yerwendet werden ais fiir 
die Oberfulirung des N aN 03 in NaNOa erfordcrlich ist. Arbeitet man mit ‘/io'u - 
Aminlsgg. u. liiBt die Temp. nicht uber 12° steigen, so braucht man kein Eis. Bei 
der Hcrst. von Nitrosoyerbb. ergaben sich beim Phenol u. o-Krcsol durcli Mit- 
beniitzung yon hydroxylamindisulfosaurem Na im N aN 02 Vorteile. Bei dem iiblichen 
Diazotieryerf. tritt yielleicht etwas N 0 2 auf, das durcli seine stark oxydierenden 
Eigenscliaften unerwunselite Verandcrungen bewirkt. (Journ. Soc. Dyers Colourists 
41. 275—78. 1925. Manchester.) SÓYEBN.

H en ry  G ilm an und R u sse ll M. P ick en s , D er Mechanismus der Redxcktion 
von Azobenzol durch Organomagnesiumhaloidc. Der yon F r an zen  u . D eibet. (Ber.

Ann. 445. 61—77. 1925.) L in d e n b a u m .

NI-I
IV. H N —C <  i 3 

b

24*
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Dtsch. Chem. Ges. 38. 2716; C. 1905. II. 1090) angegcbene Mechanismus der Red. 
yon Azoucrbb. durch Organomagncsiwnverbb. wird bestiitigt:

R ' - N  : N —R' +  2RM gX R - R  - f  R ' - N  • N —R' n so K '--N  • N —R'
— y  i i — ->- i i

XMg MgX H H

n-Octan u. andere R —R-Verbb. wurden in Ausbeuten, die den gebildeten Hydr- 
azoyerbb. entsprechen, erhaltcn. — D ie Gemische von je 0,1 Mol. Azobcnzol u.
0,2 Mol. Grignardyerb. wurden im allgemeinen 8 Stdn. unter RiickfluB erliitzt. Das 
Reaktionsgemisch wurde mit NH,C1-Lsg. liydrolysiert u. mit A. estrahiert. Nach 
dem Yerdampfcn des A. wurde dic krystallin. M. mit A. gewaschen, wobei rcines 
Ilydrazobenzol zuriickblieb; aus der Stli. Lsg. wurden durch Vakuumdest. weiterc 
Mengen Ilydrazobenzol neben Azobcnzol u. der betreffenden R—R-Vcrb. isoliert 
(bei den niederen G rignaidrabb. war die R—R-Verb. schon wahrend der Rk. ais
O as entwiclien). — M ełhyl-M gJ  ergab 32,6% ‘Ausbeute an Ilydrazobenzol. — 
n-Bułyl-M gBr, cyclo-IIexyl M gBr, Phenyl-M gBr u. p-Tolyl-M gB r ergaben 28—54% 
Ausbeute an Ilydrazobenzol, daueben die entsprechenden R—Il-Yerbb.: n-Oclan 
(S% Ausbeute), Di-cyclo-hcxyl, Diplienyl u. p ,p -D ito ly l in 30—50% Ausbeute. — 
Acetyleńdimagnesiumbromid ergab 4,9°/0 Ausbeute an Ilydrazobenzol. Folgendc 
Verbb. zcigten keine Reduktionswrkg. auf Azobcnzol: Phenylacetylen-MgBr, C„H5 • 
C ; C-MgBr, Phenyl-CaJ, Athyl-ZnJ, n-Butyl-MgJ, Diphenylamin-MgBr, (CjII;>)aN • 
MgBr, u. p-Tolylmercapto-MgJ, ClT1-C,JII1-S -M g J .— D ieStellung der eingetretencn 
MgX-Gruppen wurde durch Behandlung des Eeaktionsgemisches mit Acetyl- oder 
Benzoylchlorid vor der Hydrolyse (u. weiteres 4-stdg. Erhitzen) bestimmt. Unter 
Elimination der Mg-Gruppen eutstanden Verbb. R'—N(Ac)-N(Ac)—R' oder R'—N(Ac) • 
N(MgX)—R'. Athyl- u. Pheuyl-MgBr ergaben mit Acetanhydrid oder Acetylchlorid 
20—25°/0 Ausbeute an N-Monoacctylhydrazobenzol\ aus dcm zuriickbleibenden 01 
konnte nur in einem Falle die N ,N'-Diacelyloerb. (F. 104—105°) durcli Estraktion 
mit li. W. isoliert werden. Phcnyl- u. /J-Styryl-MgBr ergaben mit Benzoylchlorid 
48—54°/0 Ausbeute an N,N'-Dibenzoylliydrazobcnzol\ daneben entstand in einigen 
Faileń Benzanilid, offenbar durcli Zers. des Hydrazobenzols wahrend der Dcst. 
Aus /?-Styryl-MgBr entstand l,d-Diphenylbuladien  in 77,7% Ausbeute. Aus Ilydr- 
azobenzol u. Benzoylchlorid in ath. Lsg. wurde die Dibenzoylyerb. nicht erhalten. 
Phenylacetylen-MgBr, Triphenylmethyl-MgCl u. Athyl-MgBr ergaben mit Benzoyl
chlorid kein Dibcnzoylhydrazobenzol. — Das bei der Red. yon p,p'-Azołoluol mit 
Phenyl-MgBr zu erwartende p,p'-Hydrazotoluol konnte wegen seiner Losliclikeit u. 
Oxydicrbarkcit nicht isoliert werden. — Dibenzoyl-p-dmiethylaminohydrazobenzol, 
aus p-Dimcthylaminoazobenzol u. Bcnzyl-MgCl -f- Benzoylclilorid, F. 160—161", aus
A.; daneben entstand Dibenzyl in 66% Ausbeute u. p-Benzoylamino-N-dimethyl- 
ańilin, F. 223—225°. — symm. D iphenyltribenzoyltriazan, (CoII^tCjH^COjN-N(C0- 
CuIIj)-N(COC0l l 5)(CaII6), aus Diazoaminobenzol, Athyl-MgBr u. Benzoylchlorid, 
N adelnausA ., F. 160—161°, Ausbeute 31,3%. — Die Rk. zwisehen Azobenzol, Athyl- 
MgBr u. Phenyl-i-eyanat ergab geringe Mengen von TH-(phenyl-i-cyanuraf), (C0H5• 
NCO)3, F. 275—276°, daneben zwei Verbb., F. 178—179° bezw. 185— 186°. Mit 
Phenyl-MgBr an Stelle des Athyl-MgBr entstand eine Yerb. yom F. 175°, die jedocli 
nicht die Itkk. des Diphenyldi-i-cyanats, (CJIsNCO), (F. 175°), gibt. — Die Einw. 
von Athyl-MgBr u. Phenyl-i-cyanat auf Ilydrazobenzol ergab statt des erwarteten 
Dicarbanilidohydrazobenzols (F. 218—220", ygl. G o i.DSCHMIDT u . R o s e l l ,  Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 23. 487 [1890]) eine Verb. yom F. 212° mit anderen Eigenschaften.
— symm. Diphenyldiałhylhydrazin  (?), aus Azobenzol, Phenyl-MgBr u, Diiithylsulfat, 
Kp.t 140— 145°; gab jedoch nicht die Faibrk. mit Essigsaure (vgl. W ie l a n d  u . 
F r e s s e l ,  L ie b ig s  Ann. 392. 133; C. 1912. II. 2073). — Aus dem Reduktionsprod. 
wurde in einzelnen Fallen Anilin u. p-Toluidin isoliert; dereń B. ist entweder auf
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die Zera. des Hydrazobenzols (bezw. p,p'-IIydrazotoluols) wiihrend der Dest. oder 
auf w eiteritR ed. dea Hydrazobeuzola durch Grignardyerb. zurttckzufuhren. — Zum 
ScliluB folgen allgemeine Erorterungen iiber die Anwendbarkeit von Grignardverbb. 
zu Redd. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47 . 2406—16. 1925. Ames, Iowa State 
Coli.) Za n d e r .

F red er ic  R ev erd in  , Ubcr o '- N ilrotoluol-p'- sulfonyl-p -pheiietidin und scine 
Niłrierungsprodukte. (Vgl. Helv. chim. Acta 7. 567; C. 1924. II. 183.) Das o'-Ni(ro-

toluol-p'-8ulfonyl-p-pheneiidin (nebensteli.) 
wurde ach on von R e y e r d in  u . FCr st e n - 

r, TT _ f i  A  . . . .  „ A /  \  rlu  berg  (Arch. Sc. phya. et nat. Genćve [4]
1 5 6 ^ '. 3 \ ____/  * 35. 594; C. 1913. II. 857) beachrieben, ea

wird beaaer nach dem Schmelzyerf. w ie  
daa analoge Anisidinderiy. (1. c.) dargeatellt. Nadeln aus Bzl., F. 129—130", all. in 
k. Aceton, 1. in A., Eg., wl. in Bzl., Chlf., swl. in Lg., A., 1. in h. Soda u. 5°/0ig. 
NaOH. — 3-Nitroderiv., C16II,60 7N3S. Aus dcm vorigen in Eg. mit IIN 03 (D. 1,4) 
bei Ziminertemp., daa Prod. fiillt aus. Citronengelbe Priamen aua A., F. 135—136°, 
all. in Bzl., 1. in A., Eg., sonat wl. oder unl., 1. in li. Soda u. 5°/oig. NaOH. Wird 
von konz. II.2S 0 4 bei 80—00" zu 3-Nitro-4-aminophenol (F. 148°), bei 60—70° (kurze 
Zeit) zu 3-Nitro-p-phenetidin (F. 113°) yerseift, woraua die Konst. folgt. — 3,5-Di- 
nitroderiv. (achon von R e v e r d in  u. FORSTENBERG kurz beachrieben). Sclieidet 
sich in geringer Menge aus der Nitriermuttcrlauge der yorigen Yerb. aua u. bildet 
sich aus dieser in Eg. mit I1N 03 (D. 1,5; 20 Stdn. riihren oder im Rohr schiitteln). 
Nadeln aus Bzl., dann A., F. 163°, sil. in Aceton, 1. in h. A., Eg., Bzl., Chlf., unl. 
in L g., A ., 1. in li. Soda u. 5°/0ig- NaOII (hellgelb). W ird von IIsS 0 4 zu 3,5-Di- 
nitro-p-phenetidin (F. 139°) yerseift. — 2,3-D initrojlenv., C16H 14OaN4S. Aus dem 
3-Nitroderiy. ohne Losungsm. mit H N 0 3 (D. 1,5), erst in Eiswasser, dann bei 
Zimmertemp.f in Eiswasser gieBen. Nadeln aus Essigsaure oder Bzl., F. 163°, 1. in 
k. Aceton, h; Eg., wl. in A., Bzl., Chlf., fast unl. in Lg., A., 1. in li. Soda u. 5°/0ig. 
NaOH (gelb). W ird yon II2S 0 4 zu 2,3-Dinitro-p-phenetidin (F. 145°) yerseift. — 

'2,3,5-IH nitrodeńv., CI5II,3OnN5S. Aua dem yorigen mit IIN 0 3 (D. 1,4) bei 70—80° 
(1— V /, Stdn.). Prismen aus A. oder Eg., F. 233—234° (Zers.), all. in k. Aceton, 1. 
iu h. Eg., wl. in A., Bzl., Chlf., faat unl. iu Lg., A., 1. in li. Soda u. 5%ig. NaOH  
(gelbbraun). Wird yon II.jS04 zu 2,3,5-Trinitro-p-phenetidin (F. 127°) yeraeift.

D iese N itroderiw. wurden auf ihre Fahigkeit zur B. yon Additiona- u. Sub- 
stitutionsprodd. untersucht. A is Beispicle sind die Yerbb. des 2,3-Di- u. 2,3,5-Tri- 
nitroderiy. mit baa. Agenzien beachrieben. D ie Additionsprodd. aind schwer rein 
zu erhalten, da sie daa Umkrystallisieren nicht yertragen. — Yerb. c \ j r u o ,N is +  
NJEfs. Aus dem 2,3-Dinitroderiv. mit alkoh. NH3. Braunrote Krystalle, die all- 
miihlich bia 175° sclim., 1. in k. Aceton, w. A., wl. iu Bzl., unl. in W ., A., k. Soda- 
lsg. Wird yon Easigsaure iu die Komponenten zerlegt. Der hohe F. gehort yiel- 
leicht selion dem Substitutionsprod. an. — Yerb. Cir,7f14OeiY,<S'-(- Ebenso
mit 33%ig. alkoh. NH(C.2Ii5)a - Lag. Citronengelbe Krystalle, F. 173—175° nach 
Sintern, sonat wie das yorige. — Mit Aniliu tritt offenbar Rk. ein (Tcmp.-Erhohung), 
aber das. Prod. wird achon beim W aschen mit A. zerlegt. — Das 2,3,5-Trinitroderiy. 
reagiert mit alkoh. NHa, aber die Verb. ist zu unbestandig, um rein isoliert werden 
zu kiinnen. — Yerb. C^II^On NbS  +  N IĄCJJ ,).,, gelbe Nadeln aus B zl., F. 141°,
11. in A ., Aceton, 1. in w. Chlf., wl. in Bzl. Wird yon Essigsaure zerlegt. — Mit 
Anilin wurde ein reines Additionsprod. nicht erhalten. D ie primar gebildeten rot- 
lichen Krystalle, F. 155—158°, geheu beim Trockuen auf dem Wasserbad oder Um
krystallisieren aus A. in das Substitutionsprod. (ygl. unten) iiber. — 3-Phenylamino-
2-nitroderiv. , C^Hj.jO.N^S. Aus dem 2,3-Dinitroderiy. mit Anilin (Wasserbad). 
Granatrote Krystalle, F. 142° nach Sintern, sil. in Aceton, Chlf., Bzl., 1. in li. Eg.
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(krystallisiert daraus in granatrótcu Krystallen mit 1 C2II40 2, F. 126°), uul. in k. 
NaÓH, verharzt mit h. Soda. — 2-Phenylamino-3,5 dinitroderiy., C..,HI0O0N 6S. Ebcnso 
aus dem 2,3,5-Trinitrodcriv. Gelbbraune Krystalle, F. 198°, sil. iu Aceton, 1. in 
Chlf., Bzl., Eg., wl. in A., unl. iu b. Soda u. NaOH. (Helv. cliim. Acta 8. 602—08. 
1925. Genf, Univ.) ' L in d e n b a u m .

H ein r ich  W ie la n d  und H ans J u n g , B as sogenannte Nitrodibromathylen und 
iiber do i Bealdionsverlauf bei der Bildung von Brom- und Clilorpikrin aus Poly- 
nitrophenolen. Merz u . Ze tteb  (Ber. Dtscb. Chem. Ges. 12. 2046 [1879]) haben 
bei der Einw. von Br auf das in W . gel. saure Na-Salz des Trinitrorcsorcins eine 
gut krystallierte Verb. erhalten, die sic ais Nitrodibromathylen beschrieben. Diese 
Ausicht ist jcdoch irrig. D ie Mol.-Gew.-Best. iu Eg. u. zahlreiche Analysen 

■\Tn vn n  fuhrten zu der Formel C57/OoiY3i3r0, u. die
* (NO )Br C''>^ r 'CBr(N O ,).C O Jl Umsetzungen ergaben uuzweifelliaft, daB

2 2 eine TIexabro»itrinitro - i - valeriansaure (I)
vorliegt. — 1. Mit k. A. erfolgt glatter Zerfall in CO.,, Brompikrin  (II) u. eine 
Verb., die ais l,3,3-Tribrom -l,3-dinilropropylen  (III) augesehen w ird, nach dem 
Schem a:

(NOa)BrC.CBr.CBr(XO*j- C 02|H — y  C 02 -f- CBr3(N 02) (II) +
(N 02)BrC : CBr • CHBr(N02) (III)

:BrCBr2(A 03) :
Auch in k. A. oder sd. X ylol wrird 1 Mol. C 02 abgespalteu, nicht jedoch iu 

anderen aromat. KW -stoffen, Chlf., Eg. — 2. Mit sd. W . eutstclieu auBer CO., u.
I I  H B r, UNO} u. <y,j3-Dibromacryteałirc (IV) infolge hydrolyt. Spaltung von I I I :  
(NO.,)BrC: CBr-CIIBr(N02) +  211,0 =  HBr +  2 H N 0 2 +  C IIB r: C Br-C02łI  (IV).

3 .Mit Aniliu erfolgt glatter Zerfall in C0.2, Dibromnitromethan (V) u. Bromnitro- 
acetaldehydanil (VI); auBerdem entstcht p-Bromcinilin. D ie Rk. spielt- sich offenbar 
wic folgt ab:

I  ! ia ) l£ c > C B r -C H B r (N O s) Br • C„II4 • NIL +

(NOi!Br2C > CH ’ CHBr(N02) >  2CHBr2(N 02) (V) +
( 2) 2 C0H5N : CH-CHBr(N02) (VI).

D ie B. yon I  aus Trinitroresorcin liiBt sich durch folgendes Schema veran- 
schaulichen:

C-NO, CBr(N02) CHBr(N02)
H O - C f ^ C - O H  +4Br= O C ^ C O  +H j0 OCr^ ,COJI

N 02. c i ^ ^ c - N 0 2 ------ v  (N O JB rd ^JcB rtN O * )------*- (N02)BrC^^JCBr(N0,>)
CH CBr, CBr2

CBr(N02)
- c o ,r OCj/ j +irso COaHj CBr2(N 02)

T u i7,5" (N 02) B r ( l j ^ C B r 2(N 02) T iT ,^  (N O jB r c lJ ^ C B p N O ,,) '
CBr CBr

Mit Cl an Stelle von Br liiBt sich eine I  entsprecliende Cl-Verb. uiclit fest- 
halten, sondern das einzige faBbare Rk.-Prod. ist Chlorpikrin. D ie B. von Chlor- 
u. Brompikrin aus Nitrophenolen ist durch diese Unterss. erklart.

V e r s u c h c . Hexabroyntrinitro-i-valeriansaure, C.,II08N;]Br„ (1). Aus 80 g Tri- 
nitroresorciu u. 150—200 g Br in W. bei Zimmertemp., anhaftendes I I  mit A. ent- 
fernen. Ausbeute 40°/0» Prismen aus Chlf., F. 116—117° (Zers.), 11. in A ., Bzl., 
PAe., schwcrer iu A ., E g ., Chlf. Wird von konz. Siiuren, Br, SOCl2, PCI, nicht 
Ycraudert, dagegen sofort von bas. Agenzien unter Rotfiirbung, die von V lierriihrt. 
Auch die Haut wird rot gefitrbt. Beim Erliitzcu iiber den F. esplosiousartige
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Zers. M it ĆILN, lebhaftc N-Entw., der Ester war nicht faBbar. — 1,2,3-Tribrom-
1,3-dinitropt-o'pylen, C3IIO,N,Br3 (III). D ic alkoh. Lsg. von I  wird im Yaluium 
yerdampft, I I  im Hocliyakuum bei 70—75° wegdcst. u. das verbleibende hclle Ol 
analysiert, da es nicht unzers. dest. — ci,fl-Dibro>nacrylsaure, C3Ha0 2Br.2 (IY). I  
wird mit W. verkocht, bis das Destillat nicht mehr nach I I  riecht, die hinter- 
bleibende Lsg. ausgeiithert. Prismen aus PAe. oder W ., F. 80°, stark sauer. — 
Bronmitroacetaldehydanil, C8H7OaNsBr (YI). Durch Eintropfen von Anilin in dic 
alkoh. Suspension von I. Gelbe Nadeln aus A ., F. 156°, meist zl. Bildet gelbe 
Alkalisalze, beim Erhitzen der alkal. Lsgg. tritt i-Nitrilgeruch auf. Wird von sd.
2-n. HC1 glatt in A nilin, Ameisensdure u. Bromnitromethan gespalten. Zum Ver- 
glcich wurde Y I durch Bromicren von Nitroacetaldehydanil (vgl. Me is t e k , Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 4 0 . 3447 [1907]) in 2-n. NaOII-Lsg. synthetisiert. — Dibrom- 
nitromcthan, CIIOoNBr, (Y). D ie alkoh. Mutterlauge von Y I wird mit W . gefiillt, 
ausgeiithert, ath. Lsg. zur Entfernung von Anilin u. p-Bromanilin mit 2-n. HC1 
geschuttelt. Stechend ricchendes 01, Kp.1(i 52°, 1. in Laugen unter Erhitzung u. 
Rotfiirbung. — Mit Phenylhydrazin reagiert I  ebenso wie mit A nilin, man erhiilt 
granatrote Krystalle aus E g., F. 166°, 1. in Alkali (rot), zwcifellos das Y I ent- 
sprechende Phenylhydrazon, C01ISN H -N  : CII-CIIBr(NO,2). Mit Methylanilin,Dimetliyl- 
anilin u. Pyridin, die ebenfalls reagieren, wurden krystalliu. Prodd. nicht erhalten. 
(L iebig s  Ann. 445. 82—92. 1925. Freiburg i. Br., Univ.) L in d e n b a u m .

Oscar L. B rady und Jack  H arr is , Ilerstellung von Phcnylcarbamylderwalm  
des Nitrophenols. Das Nilroplienol wird mit Phenylcarbimid iu Toluol 3 Stdn. riick- 
fliefiend gekocht, worauf beim Abkiihlen das Phenylcarbamylderiv. auskrystallisiert. 
Im Falle des o-Nitrophenols wird ein Teil des Toluols abdest. u. mit 2-n. NaOH  
ge w as eh en. — ni-Nilrophenylphenylcarbdmat, C13IT1(jO,N,, aus Chlf., F. 129°. (Journ. 
Chem. Soc. London 127. 2175—70. 1925. London, Univ. Coli.) T a u b e .

E te lk a  von  Ko vaca-Z orkóczy , Beitrag zur Sauerstoffabsorption durch Pyro- 
gallol. Verss. mittels des Barcroftsclicn Differentialupp. zeigten, daB innerhalb ge- 
wisser Grenzeu die Menge des absorbierten 0 2 dem vorhandenen Pyrogallol pro- 
portional ist, unabliiingig von der Konz. der Pyrogallollsg. u. von Art u. Konz. 
der Lauge. Im Mittel wurden fiir 2 Moll. Pyrogallol fast genau 5 Atome O 
absorbiert. (Biochem. Ztsehr. 162. 161—68. 1925. Budapest, Iv. Ungar. Univ.) Sp.

H en ri de D iesbach  und Germ an Z urbriggen , Untersuchungcn iiber die Deri- 
vate der Cumidinsduren und der Pyromellithsaure. Ubertriigt man die Rkk. des 
Phthalsiiureanhydrids auf das Anliydrid der Pyromellithsaure, so sind tlieoret. zwei 
Reihen von Isomeren zu erwarten. W iinscht man diese gesondert yoneinander zu 
gewinnen, so wird man nicht von der Pyromellithsaure, sondern von den beiden 
Cumidinsauren ausgehen, welche nach d e D iesb ach  (Helv. chim. Acta 6. 540;
C. 1923. ILI. 1078) ziemlicli leicht erlialtlich sind. A uf zwei W egen gelangten Vff. 
zum Ziel: 1. Bromierung der D initrile  dieser Siiuren. In dic CH3-Gruppen des 
^-Dinitrils lassen sich naclieinander jc 1 u. 2 Br-Atome einfiihren, in die des a-D i- 
nitrils nur je 1 Br-Atom, da bei weiterer Bromierung Zers. eintritt. 2. Bromierung 
der Saurcdichloride unter Bcnutzung des Verf., das D a v ie s  u. Pep.kin (Journ. Chem. 
Soe. London 121. 2202; C. 1923. I. 587) fiir die Toluylsaurecliloride ausgearbeitet 
luiben. D ie CH3-Grnppen des ^-Dichlorids nehmen wieder naclieinander je  1 u.
2 Br-Atome auf, wiilireud sich dic des «-Dichlorids umgekehrt wie die des «-D i-  
nitrils yerhalten, indem sie leicht direkt 2 Br-Atome aufnelimen. D ic Reingewinnung 
der ersten^Bromicrungsstufe ist liingegcn schwierig, man bromiert bei 130° mit 
weniger ais der theoret. Menge Br u. benutzt das rolie Prod. zu den Umsetzungen.
— Von diesen Bromierungsprodd. aus wurden folgende D eriw . der Pyromellith
saure dargestellt: 1. Die dem Phthalid analogen Dilactone I. u. II., welche Vff. 
p- u. m-Pyromellithid nennen. Mehrere Yerff. stehen zur Yerfugung: Erhitzen der
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dibromierten Nitrile mit einer gesiitt. Lsg. von HCl-Gas in 75°/0ig. Essigsuure (Kobr, 
180°, 8—10 Stdn.) oder besser Kocheu der rohen Bromierungsmasse mit 70°/oig. 
HsSOj, wobei die tetrabromierten Nitrile nicht angegriffen werden (A). Erhitzen 
der dibromierten Siiureester uber den F. nach D a y ies- u . P erkin  (B). Losen der 
dibromierten Siiuren in Soda(C):

C6H2(CII2Br)2(CN)2 +  411,0 =  CtlIL(CJI20 2)2 +  2N H .B r (A)
C6l l 1(CH11Br)aC 0aCaH6)2 =  C6H,(C.,H20 2)2 +  2C ,H sBr (B)

C0H4(CH.iBr)ł (CO3Na)J =  C6H2(C2H20 2)2 +  2NaBr (C)
2. D ie dem Phthalimidin analogen Yerbb. III. u. IV., dus p -  u. m-Pyromelliłh-

diimidin] durch Einleiten von NI13 in die sd. alkoh. Lsg. der dibromierten Siiure
ester:

C6H2(CH2Br)2(C02C2Hs)3 +  4N H 3 =  C,H;(Ć2H3ON), +  2C2H6OH +  2N H 4Br. 
Mit Anilin erhiilt man die analogen Dianilc. — 3. D ie der Phthalaldehydsaure 

analogen Dialdchydosduren , entweder aua den tetrabromierten Nitrilen mit konz. 
H 2S 0 4 bei IGO" oder besser aus den tetrabromierten Sśiurebromidcn durch Koehen 
mit CaC03 in wss. Suspension nach D a v ie s  u . P e r k in :

CeH2(CHBr2)2(CN), - f  611,0 =  C6H2(CH0).2(C02H)., +  2N II,B r +  2HBr oder: 
CeH2(CHBr2)2(COBr)2 +  4C aC03 =  C0H2(CHO)j'(CO2)2Ca - f  3CaBr2 +  4 CO,.

CO CH2

H N ^ ^ f l t l ^ ^ N H

co c h 2 co
2,o-Dicyan-l,4-bis-\brommethyl]-benzol, C0H2(CH2Br)2 • 

(CN)2. Man treibt mittels C 02 einen Br-S(rom in geschm. 
/N U  ^-Cumidins&uredinitril, hiilt die Temp. auf 175°, bis dic 

bercehnete Menge Br aufgenommen ist, u. lost in Bzl. 
Trcnnung von der Tetrabromyerb. mit sd. A. Stabchen, 

F. 163°, zl. in A., Bzl., Eg. — 2,5-Dicyan-l,4-bis-[dibrommethyl~\-benzol, C„II2(CHBr2)2 • 
(CN)2, Krystalle aus Bzl., F. 221°, 1. in Bzl., Eg., unl. in A. Bestiindig gegen sd. 
70%ig. ILSOj. — 4,6-Dicyan-l,3-bis-[brommelhyl\benzol, C10H0N2Br2. Aus «-Cumidin- 
sauredinitril bei 165°. Prismen aus Bzl., F. 114", sil. in Bzl., A., wl. in Lg. — Die 
bromierten Nitrile greifen die Haut stark an. — l,4-Bis-[brommethyl]-benzol-2,5-di- 
carbonsduredibromid, C0H2(CII2Br)j(COBr)2. Man fiihrt ^-Cumidinsiiure mit PC15 in 
Bzl. in das Dichlorid uber, beseitigt Bzl. u, P0C13 im Vakuum u. bromiert bei 
nicht iiber 160°. Prismen aus B zl., F. 117—117,5°. — Freie Saure, C10I laO,Br<,. 
Aus dem vorigen mit wasserfreier Ameiscnsiiure bei 85—90°. Scliuppen aus A. 
oder E g., Zers. bei 339—340n, unl. in W ., A ., Bzl. — D idthylcstcr, C ,,H m0 4Br2. 
Aus dem Dibromid u. A. Krystalle aus A ., F. 163—163,5° unter Ubergang in I.
— 1,1- Bis-[dibrommeihyl]- benzol-2,5  - dicarbonsaurcdibromid, CsII2(CHBr2)2(COBr)2. 
Durch weiteres Bromieren bei 180—190°. Krystalle aus Bzl., F. 147°. — Freie 
Saure, C10HsO4Br4, Zers. bei 259—260°, wl. in W., Bzl., Eg., 11. in A. — Diathyl- 
ester, Cl4H 140 ,B r4, Prismen aus A., F. 142—142,5°. — l,3-Bis-[dibrommetliyl]-benzol- 
4,6-dicarbonsduredibromid, C,oH4O2Br0. Analog aus a-Cumidinsaure, bei 160° bro
mieren. Krystalle aus B zl., F. 104°. —  F>'de Saure, C10HaO4Br4, F. 224—225° 
(Zers.), swl. in W ., 11. in A ., A. — D ialliylester, C,4H ,,0 4Br4, Krystalle aus A., 
F. 93°, 11. — l,4-Bis-[oxymethyl]-benzol-2,5-dicarbonsauredilacto>i (p-Pyromelliłkid),
C,0H8O4 (I.), Krystalle aus 70°/0ig- IL S 0 4 -f- selir wenig W. oder Nitrobenzol, 
Zers. bei 338—339°, wl. in sd. Eg., unl. in Soda, 1. in w. Laugen. Wird' von alkal. 
1vMu04 z u  Pyromellithsiture oxydiert. — l,3-Bis-[oxymełhyl]-benzol-4,6-dicarbonsdure- 
dilacton (m-Pyromellithid), CluHlS0 1 (II.). Prismen aus 70°/oig. H2S 0 4) F. 277,5 bis 
278,5° (Zers.), zl. in sd. Eg. — l,4-Bis-[aminomethyl]-benzol-2,5-dicarbonsmredian-



1 9 2 6 .  I . D . Or g a n is c h e  C h e m ie . 3 6 5

hydrid  (p-Pyroniellithdim iditi), C„,II80 2N 2 (III.), weiGcs Pulver nacli Auskoehen mit
A., dann NaOII, sehm. nicht bei 350°, unl. — m-Pyromcllithdnmidin (IV.), Zers. bei 
340—350°. — D ianil, Ci2H,i,02Ns (nach III.), Bliittclien aus Nitrobenzol, schm. nicht 
bei 360". — l,4-Dialdehydobenzol-2,5-dicarbonsuure, C^lI^Oc, Krystalle aus Eg., 
F. 257,5—258,5° (Zers.). — D ioxim , C10H8O6Na, Nadcln aus Eg., Zers. bei 153°. — 
Bisphcmylazon, ć ssH , ,0 2N 4. Mit Phenylhydrazin in w. Eg. Gelbliche Iilattchen aus 
Nitrobenzol, F. 352°. — l,3-Dialdehydobenzol-d,6-dicarbonsaure, C10IIaO0, F. 246 bis 
247° (Zers.).- (Jrlelv. cliim. Aeta 8. 546—56. 1925.) L indenbaum .

H en r i de D iesbach  und K arl S treb e l, Uber Dibenzoylxylole und Dinaphth- 
anthracendichinonc. III. (II. vgl. d e  D iesb ach  u. C iiard on n en s, IIelv. chim. Acta 
7, 614; C. 1924. II. 957.) A uf der Suche nach besseren VerfF. fiir die Darst. des 
Dinaphthanthracendichinons (I) u. seiuer D eriw ., ais von d e D iesb ach  (I. Mitt.) an- 
gegeben, gingen Vff. davon aus, daB o-Methylbcnzophcnon (II) nach T h ó r n e r  u . 
Z incke (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 12. 1479 [1879]) durcli Cl in Anthrachinondichlorid 
u. dieses leicht in Anthrachinon ubergefiihrt wird. D iese Rk. wurde — unter Er- 
satz des Cl durch Br — auf die Dibenzoylxylole (III) u. ihre D er iw . iibertragen u. 
gleichzeitig das Yerb. von I I  u. einigen seiuer D eriw . gegen Br untersucht. — 
Bromierung ohne Losungsm. bei holicr Temp. fiihrt zu unreinen Prodd. — Bro
mierung in Nitrobenzol liefert nur bei I I  u. I I I  selbst positive Resultate: Anthra
chinon u. I, wobei sich nebenher infolge Oxydatiou der CH3-Gruppen Sauren bilden. 
Dagegen yerhindern im allgemeinen Substituenten in den Phenyleu bei den D eriw . 
von I I  den ChinonriugschluB u. gestatten bei den D eriw . von I I I  nur die B. 
e in e s  Chinonringes, so daB diese Prodd. mit konz. 11,804 nachbehandelt werden 
mussen. In manchen Fallen tritt auch Br in die Phenyle ein. — Bei der Bromierung 
in Eg. wird I I  in Anthrachinon, I I I  in Bcnzoylanthrachinoncarbonsaure iibergefUhrt, 
wahrend sich die Wrkg. des Br bei samtlichen Substitutionsprodd. auf die Oxy- 
dation der_ CH3-Gruppen zu C 02H oder teilweise auch auf dereń Bromierung be- 
sclirankt, ohne daB zugleich RingschluB erfolgt. Dieser wird naclitraglich mit 
II2S 0 4 bewirkt. AuBerdem tritt meist Br in die Phenyle ein.

V e r s u c li e. o-Methylbcnzophcnon (II). Aus 
CO CO o-Toluylsiiureclilorid, Bzl. u. A1C13. Kp. 295—296°.

Mit Br in Nitrobenzol bei 170—180°: 20% Anthra- 
chinon; in Eg. bei 170— 180° (da sich viel Bromessig-
saure bildet): Anthrachinon u. Bromierungsprodd.
desselben, ferner Carbonsauren, dic mit konz. II4S 0 4 

bei 160—170° die gleichen Prodd. liefern. — 2,4'-Dimcthylbenzophcnon, C15I iI40 .  
Wie I I  mit Toluol. Kp. 300—303°. Mit Br in Eg., Nachoxydation des in Soda 1.
Prod. mit wenig KMnO,, dann Erhitzen mit 1L,SO,: 3-Bromanthrachinan-2-carbon-
saurc, C1BH70.,Br, aus Nitrobenzol, Zers. oberhalb 310°, swl. Das Br ist nicht gegen  
den Aniliurest austausclibar. IlydroHulfitkupe rot. — 2-Mcthyl-4'-methoxybenzo- 
plienon, C15H140 2. Mit Anisol. Kp. 325—330°. Mit Br in Eg., Erhitzen m itIIaS 0 4:
l,4-Dibrom-2-oxyanthrachinon, CnHu0 3Br.,, hellgelbe Nadeln aus E g ., F. 218° (vgl.
D. R. P. 265647; C. 1913. II. 1531). — 2-Methyl-3',4'-dimethoxybcnzophenon, C10II,„O3. 
Mit Veratrol. Prismen aus eO ^ig. Essigsaure, F. 75°, 11. Mit Br iu Eg., Erhitzen 
mit konz. II2S 0 4: rote, aus W . krystallisierbare bromierte Anthrachinone mit 2 bis
3 Atomen Br. — 2,5-Dibenzoyl-l,4-dimethylbenzol (I I I , vgl. I. Mitt.). Mit Br iu 
Nitrobenzol: 50°/0 I ;  in E g., dann Erhitzen mit IIaS 0 4: I  u. kleine Mengen Bro- 
mierungsprodd. — 2,5-[2',5'^",5"- Telrachlordibenzoyl]-1 ,4 -dimelhylbenzol (I. Mitt.). 
Mit Br in Nitrobenzol, Erhitzen des in Soda teils 1., teils unl. Prod. mit II2S 0 4:
l,4,S,ll-Telrachlordinaphthanthracen-5,7,12,14-dichinon (I. Mitt.). — 2,5-[4',4"-Dimcthyl- 
dibcnzoyl]-l,4-dimethylbcnzol (I. Mitt.). Mit Br in Nitrobenzol: teilweise bromierte 
Benzoylanthrachinonearbonsiiure; in Eg., Naehoxydation mit KM n04, Erhitzen mit
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H2S 0 4: unreinc, teilweise bromierte Carbonsaure von I. — Das zu crwartende reine 
Prod. wurde zum Vergleicli wie folgt dargcstellt: 2,5-[4',4"-Dicarboxyldibenznyl]-l,4- 
phthalsaure, C21II14O10. Aus dem Dikefon mit IINO:, (D. 1,15, Rolir, 200°, 8 Stdn.), 
mit KMuOj in Soda nachoxydieren. Zers. oberhalb 340'’, uul. Ba-Salz, C2,H 10O10Ba2.
— DinajM hanthracen-5,7,12,14-dichinon-3,10-dicarbonsaure , C.21II10Oa. Aus dem 
yorigen mit H2S 0 4 bei 200° (5 Min.). Reinigung iiber das wl. N H 4-Salz. Schm. 
nicht bei 340°, unl. Alkalisalze swl. Hydrosulfitkiipe yiolcttblau. — 2,5-(4',4"-Di- 
mełhoxydibeiiznyl]-l,4-dimethylbenzol (I. Mitt.). Mit Br in Eg.: 2,5-{2’ ,5' ,2" ,o"(?)• Tełra- 
brom-4',4"-diox)jdibeiizo>/l]-l,4-phthalsaure, C22H 100 8Br,, aus Nitrobenzol. Daraus mit
II,SO, bei 200° (5 Min.): l,4,8,ll(i)-Tetrabrom-2,9-dioxydinaphthanthra.cen-5,7,12,14- 
dichinon, C.,2II80 (1Br4, gclbliche Nadeln, schm. nicht bei 330°, swl. Alkal. Lsgg. 
rot. Hydrosulfitkiipe griin. — 2,5-[3',4',3",4''-Teti-amethoxydibenzoyl]-l,4-dimełliyl- 
benzol, C20II,00 0. Aus /9-Cumidinsaurechlorid, Veratrol u. AlCln. Krystalle aus 
Nitrobenzol, F. 245°. Mit Br in Eg., Erliitzen mit II ,S 0 4: Br- u. OH-lialtige D er iw . 
von I, 1. in li. W . — 4,6-[4‘',4"-Di»icthyldibenzoyl]-l,3-dimethylbenzal, C2,I I ,,0 2. Aus 
K-Cumidinsiiurcchlorid, Toluol u. A1C13. Prismen, F. 118°. — 4,6-[4',4"-Dimethoxy- 
diberizoyl]-l,3-dimethylbeńzol, C2,H9s0 4. Mit Anisol. Prismen, F. 95°. — 4,6-[3',4',3",4"- 
Tetramethoxydibenzoyl\-l,3-dimełhylbenzol, C20II20Oc. Mit Veratrol. Prismen, F. 137°.
— D iese Kctone ycrhalten sich bei der Bromierung iihnlich. (Ilely. chim. Acta 8. 
556—66. 1925. Freiburg [Schweiz], Univ.) L indenbaum .

L eon R u b en ste in , Subsłitulion bei Hydrochinondeńvaten. (Vgl. D a y ie s  u. 
R tjb en ste in , Journ. Chem. Soc. London 123. 2839; C. 1924. II. 1365.) Bei yici- 
nalen Dialkylosybenzolcn dirigicrcn die Alkyloxygruppen bei der Nitrierung jede 
fiir sich die eintretende NOa-Gruppe, bei der Bromierung ist jedoch nur die Gruppc 
OR der Formel I  von dirigierender Wrkg. Vf. untersucht nunmehr die Nitrierung

u. Bromieruiig von Vcrbb. des Typus I I ,  in denen 
OR OR nur o-Substitution zu den Alkylosygruppen moglich

0OR, f^II^I i3^ 2-Oxy-5 metlioxybenzaldchyd (aus Hydrocliinon-
CHO L JcHO monomethylather u. Chlf. in alkal. Lsg.), vom Kp.,2

OK 124°, licfcrt mit IIN 0 3 in Eg. bei 10—20° nitriert
3-Nitro-2-oxy-5-mcthoxybenzaldehyd, C„II7O .N , aus 

E g., F. 132°, mit FeCl3 rote Farlmng, p-Nitrophenylkydrazon, F. 250° (Zers.). —
3-Nitro-2 oxy-5-methoxybenzaldehyd gibt mit Methyljodid in Chlf. methyliert 3-Niiro-
2,5-dbnethoxybenzaldehyd, C0II0OsN, F. 113°. — 2-Oxy-5-metlioxybenzaldehyd liefert 
in Eg. bromiert 3-Brom-2-oxy-5-mełhoxybenzaldehyd, CaH70 3Br, aus wss. A., F. 107°, 
p-Nitroplienylhydrazon, F. iiber 250° (Zers.). — 3-Brom-2-oxy-5-methoxybeuzaldehyd 
gibt mit p-toluolsulfosaurem Methyl in alkal. Lsg. methyliert 3-Brom-2,5-dimethoxy- 
benzaldeliyd, C„H00 3Br, aus wss. A ., F. 63". — 2,5-Dimcthoxybenzaldehyd liefert 
mit HKOj bei Zimmertcmp. nitriert ais Iiauptprod. 6-Nitro-2,5-dimethoxybenzaldehyd, 
C9H90,,N, aus A., F. 159", p-Nitnóphenylhydrazon, F. 245—250° (Zers.) — ais Neben- 
prod. entstelien geringe Mengen des 3-Nitrodcriy. — 2,5-Dimethoxybenzaldehyd gibt 
in Eg. bromiert 6-Brom-2,5-dimethoxybenzaldeluyd, C,,HuO:,Br, aus A ., F. 125—126°, 
p-Nitrophenylhydrazon, F. 204—205°. — 3-Nitro-2,5-dimetlioxybenzaldehyd liefert 
bei der alkal. Oxydation mit KMnO, 3-Mtro-2,5-dimethoxybe>izoesaure, aus W., F. 182 
bis 183°, desgleichen 6-Nitro-2,5-dimc.thoxybenzoesawc, aus W ., F. 192°. — Durch 
Red. mit Sn in IIC1 cntsteht aus 3-Nitro-2,5-dimethoxybenzoesSurc 3-Amino-2,o-di- 
methoxybenzoesaure, C0II12O,N, weilie Nadeln, welche sich bei 170° schwarz fiirben, 
bei 210—215° zers. Bydrochlorid zers. sich bei 215°. — 3-Brom-2,5-dimethoxy- 
benzaldehyd liefert bei der alkal. Oxydation mit KM n04 3-Brom-2,5-dimełhoxy- 
benzoesaure, F. 132°, analog auch 6-Brom-2,5-dbnethoxybenzoesaure, F. 164— 165". —
6-Nitro-2,5-dimcthoxybcnzaldehyd liefert mit wss. KOII 4,4',7,7'-Tetramethoxyindigotin, 
aus Nitrobzl. blaurote Krystalle, Sublimationspunkt 350°. — 2,5-Dimcthoxyacctanilid
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gibt in Eg., bromiert 4-Brom-2,5-dbnetlioxyacetanilid, C10II12O;(N Br, aus verd. A., 
F. 122°, u. daraus durch Kochen mit IlCl 4-Brotn-2,5-dimetlwxyanilin, F. 106°, 
Hydrochlorid, Zers. iiber 300°, bei 160" Blanfiirbung, Hydrobromid, Blaufarbung bei 
160°, darUber Zers. Die Diazotierung des 4-Brom-2,5-dimethoxyanilinhydrobromids 
u. nachfolgende Eliminierung des Na fiihrt zu 2,5-Dibromhydrochinondimethyliither, 
aus A., F. 143°. — 2,5-Dimethoxyacetanilid liefert bei der Nitrierung in Eg. bei 5° 
d-Nitro-2,5-dimethoxyacetanilid, C10II120 5N ,, aus A ., F. 165°. Daraus mit HCl 
d-NUro-2t5-dinięthoxyaniliń, C3ITI0O4N.,, F. 153", Hydrochlorid, F. 160° (Zers.).. Die 
Diazotierung deS Hydrobromids u. N2-Eliminierung fiihrt zu 2-Brom-5-nitroliydro- 
chinondimethyliither vom F. 154°. (Journ. Chem. Soc. London 127. 1998—2004. 
1925. Oxford, D y so n  P er r in s  Lab.) T a u b e .

A rthur W illia m  Chapm an, Iminoarylather. III. Molelculare Umlagerwig der 
N-Phenylbenziminophenylather. (II. vgl. Journ. Chem. Soc. London 123. 1150;
C. 1 9 2 4 .1. 170.) N-Phcnylbcnziminophenyldther lagert sich beim Erhitzen in Benzoyl- 
dipkenylamin um u. es ist fiir diese Ek. die Annahme von Ionenbildung nach 
folgendem Scliema vorgeschlagen worden:

Zum Beweise dieser Annahme wird die elektr. Leitfiihigkeit von geschmolzenem  
Iminoiither bei 250—280° gemessen, sie liegt bei 10—3 bis 10- 9 . D ie geringe Leit
fiihigkeit bleibt so langc konstant, ais die Substanz auf 200° gehalten wird, beim 
Steigen der Temp. schliigt der Leitfiihigkeitswert jedoch stark aus, um dann wieder 
auf Werte von 10—° bis 10— 7 bei 250—280° zu fallen. D a diese Werte jedoch  
durch Verunreinigungeu des Materials u. Feuchtigkeit entstehen konnen, priift Vf. 
die Mogliclikeit einer Ionenrk. auf anderemW ege. N p-Tolylbenzimino-p tolyliither 
miiCte iu molekularem Gemisch mit N-Phenylbenziminophenyliither wie folgt:

Benzoylphenyl-p-tolylamin nebcn dem symm. Eeaktionsprod. geben. Dieses ist aber 
nicht'der Fali, u. somit ist es unwahrscheinlich, daB die Umlagerung der Imino- 
ather in substituierte Aminę eine Ionenrk. ist. N-Phenylbenzimino-o-chlorphcnyliither,
C,9Hu ONC1, aus A ., F. 88", 11. in h ., wl. in k. A. — N-Phcnylbenzimino-p-chlor- 
phcnylather, C,„HuONCl, aus A., F. 92—93°. — o-Chlordiphenylamin, Kp.75a 300 bis 
303°. — -Bcnzoyl-o-chlordiphcnyhmin, F. 95°. — Benzoyl-m chlordiphenylamin, F. 101 
bis 1,02°. — Benzoyl-p-chlordiphenylainin, F. 109—109,5°. — N,p-Tolylbenzimino-p- 
iolyldther, G jJi^O N , F. 65—66", daraus bei 270—300° Benzoyldi-p-tolylamin, 
C2ilI19ON, F. 124—125". (Journ. Chem. Soc. London 127. 1992—98. 1925. Sheffield, 
Univ.) T a u b e .

C. W . A. L ely , D ie Struktur der Dihydrobenzole und einzelner verwandter Ver- 
bindungen. (Ygl. Chem. Weekblad 22 . 371; C. 1925. II. 2259.) Durch krit. Be- 
handlung der Literatur gelangt Vf. zu dem Schlusse, daB Dihydrobenzol nicht nur, 
wie bisher angenommen, in den beiden strukturisomeren Formen des Cyclohesa-

-y

C0H5 • CO • X ■ CSH.(C;H;)2
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diens-1,3 u. -1,4 bestehcn kann, sondern nocli in der dritten, den Allenen ent- 
sprechenden Form des Cyclohexadiens-l^, die nach der Theorie der syuclironen 
Rotation (vgl. Chem. Wcekblad 19. 593; C. 1923. I. 906) entstchen wurde, wenn 
HBr aus reinem cis-l,2-Dibromcyclohexan oder aus einem Gemcnge von frans-
l,3-Dibromcyclohexan mit der 1,4-Verb. abgespalfen wird. D ie Anlagerung von 
nur 1 Mol. Br2 oder HBr usw. an Cyclohcxadien konnte gerade bei der 1,2-Verb. 
erkliirt werden, da der Koppelungspunkt der gekoppclten DoppelbinduDgen der 
Additiou besonders zugiinglich scin durfte. Bei diesen Additionen nimmt Vf. B. 
eines Drciringes an:

Allenbindung bat Vf. auch fiir die Dihydrophłhalsaure aus tlieoret. Griinden 
augenommen (vgl. Chem. W eckblad 21. 122; C. 1924. I. 2108), u. es findet sich, 
daB auch diese Yerb. 2 Atome Br addiert. Auf weiterc Folgerungen aus seiner 
Drcieckstheorie w eist Vf. hin. Sie sclieint ihm selion geniigend entwickclt, um 
dcm aus Hydrochinon (I.) entstehenden Benzo-p-chinon die ebenfalls mit gekoppelten 
Doppelbindungen versehene Struktur II. zuzuweisen. (Chem. W eckblad 22. 501—7. 
1925. s’Gravenhagc.) Sp ie g e l .

F r itz  Straus und W a lth er  H ey n , Uber das Dlmcthylacetal und das Chlor- 
methylat des p,p'-Dimethoxybenzalacełophenons. 12. Mitt. iiber Dibcnzalaceton und 
Triphcnybnethan. (11. vgl. S tr a o s  u . E h r e n s te in , L ieb igs Ann. 442. 93; C. 1925. 
I. 1717.) D ie von S tr a u s  u . B la n k e n h o r n  (9. Mitt.) aus aromat. Ketonacetalen 
u. PC1S dargestellten Ketoncldorinethylate waren nicht selbst, sondern hauptsiichlieh 
ais HgCl2-Komplcxe isoliert worden, docli war bercits angedeutet worden, daB im 
Kern methoxylierte Ketonacctale wahrscheinlich auch bestiindige HCl-Komplexe 
liefern wurden, aus denen sich moglicherweise die Chlormethylate selbst wurden 
isolieren lassen. W enn auch letzteres in reiner Form noch nicht gelungen ist, so 
haben die weiteren Unterss. doch jene Annalime ais zutreffend erwiesen. D ie 
Schwierigkciten bzgl. der Darst. der erforderlichen Acetale konnten iiberwundeu 
werden. E*ngehend untersucht wurde bisher nur das p,p'-Dbnethoxybcnzalaceto- 
phenondimethylacetal (III., R =  p-Anisyl, auch in den anderen Formeln), desseu 
Konst. zuniiehst durch Ilydrieren zum Benzylderiy. bestatigt wurde. Es liefert mit 
HC1 in indificrenten Medien (am besten CS2) das gesuchte tiefrote Chlormcthylat- 
liydrocldorid V., das gegen Feuchtigkeit so empfindlich ist, daB es nicht unverandert 
zur Wiigung gebracht werden kann. Seiue Zus. wurde aber einwandfrei auf zwei 
W egen ermittelt: 1. Einw. von 5°/0ig. NaOCH3-Lsg. auf die PAe.-feuchte Substanz, 
quantitative B. von III. u. 2 Moll. NaCl. 2. Erliitzen im Il-Strom , quantitativcr 
Zerfall in Keton, CH3C1 u. IICI. Dieser Zerfall tritt auch in wenigen Tagen ein, 
wenn man V. unter den Medien, in denen cs dargestellt wurde, stehen liiBt. [Dabei 
bleibt stets in geringer Menge ein wl. orangefarbiges Nebenprod. zuriick, das sich 
durch intensiy griine Fluorescenz seiner alkoh. Lsg. auszeiclinct u. die Eigeuschaftcn 
eines Oxoniumsalzes besitzt.] In fl. CIIaCl zcrfiillt V. nicht. Aus der Lsg. in fl. 
S 0 3 wird das Ketonhydrocldorid VII. zuriickerhalten. — Uber den Zusammenhang 
zwischen den H a lo g e n a lk y la t e n  u. den farbigen S iiu r c a d d it io n s p r o d d , der 
ungesiitt. Ketone vgl. 9. Mitt. Derselbe tritt auch im vorliegenden Fali am deut- 
lichsten bei den IIgCli -Komplexen VI. u. VIII. in Erscheinung. Beide sind zinn- 
oberrot, jedoch tritt VI. noch in einer zwciten braunen Form auf (Dimorphie).

H  II
O O O O
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W eniger _gn,t'-Ycrgleiclibar sind dio Hydrochloride, da VII. nur 1 Mol. IIC1 enth&lt 
u. ein zweites Mol. nicht aufnimmt, andererseits aus V. IIC1 fiir sich nicht eliininicrt 
werden kann. — D ie demnach noch unentschicdene, aber wichtige Fragc, ob die 
Chlormcthylafc oline Bindung in cincm Komples farblos oder sclion gcfiirbt sind, 
konnte auf einem anderen W ege gel. werden. Sclion S tr a u s  u. K r ie r  (L iebigs 
Ann. 374. 137 [1910]) hatten beobachtet, daB das l,3-Di-p-anisyl-l-methoxy-3-chlor- 
propen-(2) (II.) (Zwisclienprod. von I. zu III.) sich schnell orangerot fiirbt u. in 
p,p'-Dimetlioxybenzalacetophenon iibergeht. D ie nithero Unters. bat ergeben, daB 
ein durch eine Spur IICl-Gas katalysierbarer, unter Wiirmcentw. vor sich gehender 
glattcr Zerfall in Keton u. CII,Cl vorliegt, detn eine Umlageruug yon II. in das 
freie Kełonchlohnełhylat IV. yorangeht. Das schneeweiBe II. ist nach kurzer Zeit 
zu einem dunkelorangeroten 01 zcrflosscn. Nimmt man dieses, sowie dio Druck- 
steigerung (B. von CII3C1) einsetzt, in CS2 oder A. auf, so knnn man aus den Lsgg.
V. u. VI. absclieiden; behandelt man es mit 2,5°/0ig. NaOCH3-L sg ., so erhiilt man 
momentan III., wahrend II. erst bei langcrem Kochcn mit konz. NaOCII3-Lsg. in
III. iibergeht. Beim Erhitzen zerffillt das rote 01 unter Entfiirbung in Keton u. 
CH3C1. Der exothcnnc Vcrlauf der Umlagerung yon II. in IV. entspricht dem 
Ubergang eines Mol. mit nur homoopolaren Bindungen in ein Oniumsalz. An der 
Eigenfarbe yon IV. ist somit nicht zu zweifeln. — Von II. zu III. fiihren also zwei 
yollig yerschicdcne W ege: 1. Anormale Substitution nach Wanderung einer Liicken- 
bindung (Darst. aus I. iiber II.); 2. Umlagerung yon II. in IV. usw. Diese voll- 
zicht sich nach der Mcinung der Vff. unter 0C H 3-Wanderung u. nicht unter Cl- 
W anderung, die formal, solange die beiden Aryle gleich sind, ebenfalls dcnkbar 
erscheint. Gegen letztere spricht u. a ., daB zahlrciche Methyliither yom Typus II. 
u. X . mit ungleicben A iylen bei saurer Vcrseifung ungcsiitt. Ketone liefern, dereń 
Carlionyl-0 an die Stelle des Cl u. nicht des 0C H 3 getreten ist. D ie Identitiit der 
auf beiden W egen gewonnenen Acetale muB yerschwinden, sowie die beiden Aryle 
ycrschieden sind. Methyliither yom Typus X. miissen ubrigens den Verlauf der 
Umlagerung sclion bei gleichen Arylen erkenneu lasscn u. bei OCII3-Wandcrung 
zu den Deriyy. des Dibcuzalacetons fuhreu.
I. R-CIIC1-CH: CCI-R II. R-CII(O CIIJ-C II: CC1-R III. R-C(OCU,}.-CH : CII-R  

IV. [R-C(OCH3)-C II: CH-R]C1 V. [R-C(OCH3)-C II : CH-R]C1,HC1
VI. [R C(0CH3)-CH : CII-R]Cl,HgCl2 VII. [R-C(OII)-CH: CII-R]C1

VIII. [R• C(OII)• C II: C II• R]C1, IIgCI2 IX. R-CHC1-CH : C C l-C II: CII-R
X. R-CI1(0CH3)-CH : C C l-C II: CH-R XI. R -C ^ C iy -r C I I : C H -C H : CH-R
V e r su c h e . l,3-Di-p-dnisyl-l,3-dichlorpropen  (I.). Besser ais nach S tr a u s  u. 

K r ie r  (1. c.) aus p,p'-Dimethoxybenzalacetophenon u. 1 Mol. OxaIylchlorid in Bzl. 
(Wasserbad, 1 Stde.), Riickstand der Lsg. aus CS2 PAe. umfallen. F. 73—77°, 
geniigend rein. — p,p'-Dmethoxybenzalacetoplicnondbncthylacetal, C18II220 4 (III.). 
I. wird mit wenig Bzl. yerfliissigt, in w. 2°/0ig. NaOCHa-Lsg. gegossen, C°/0ig. 
NaOCIIj-Lsg. zugesetzt u. im Autoklayen im Wasserbad 12 Stdn. erhitzt. Einengen, 
mit W. fallen, in A. aufnehmen, im Ilochyakuum dest. D ickes, gelbliches 01, 
Kp.0i0 228—230°, D .!0!0 1,130, nD21'3 =  1,57572, sil. in CS2, B zl., zl. in A ., wl. in 
CH30I1.‘ Gesatt. gegen KMnO.,. Hoclist saureempfindlich, wird von einem Tropfen 
HCl in CHjOII sofort zum Keton yerseift, ist daher nur in mit NII,OII ausgespiilten 
Gefiifien haltbar. — p,p'-Dimellwxybe.nzy]acetophenondvnclhylacctalt C,0H ,łO4. Durch 
Hydrieren des yorigen (ygl. 11. Jlitt.). Diiiines 01, Kp.0i7 217—218", D .2°J0 1,098, 
nD21’2 =  1,5*14 39. Das freie Keton wurde mit dem yon S tr a u s  u. G r in d e l  
(L iebigs Ann. 439. 297; C. 1924. II. 2249) bcsehriebencn identifiziert. — p,p'-D i- 
methoxybcnzalacetoph'eno)icMormethylathydrochlorid, Cl8I l in0 3Cl,IICl (V.). Man yer- 
setzt in einem Zentrifugeneinsatz eine Lsg. yon HI. in CS2 mit gesatt. CS2-HC1, 
zentrifugiert. nach Abscheidung der carminroten, stahlblau glanzenden Niidelchen
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u. wiischt in gleiclior W eise mit PAe. — Jfg01̂ ,-Ko»iplcxsah, C13HU,0.,C1, HpCl2 (VI.). 
Zur iith. Lsg. yon III. gibt man HCl-lialtigen A., daun */a Mol. HgClj iu A. Zinn- 
oberrote Krystalle, trocken haltbar. Bei Verwendung von 1 Mol. HgCl2 yerwandeln 
sich diese Krystalle in ein schokoladenbraunes Itrystallpulyer von gleieher Zus. — 
p ,2>'-Dimetlioxi/benzalacelophenonhydrochloyi(l, Ci;H 170 3C1 (VII.). Aus dem festen 
Keton mit IICl-Gas ais phosphorrotes Pulver. Lsgg. des Ketons werden von IICl- 
Gas bei Zimmertemp. orangerot gefiirbt, erst beim Abkiihlen in Eis fallen zinnober-' 
rote Nadelclien aus. GroBe, dunkelrote Krystalle erhiilt man durch Einleiten von 
IIC1 in die Lsg. in fl. S 0 2. — Hydrobromid, Ci;H „ 0 :,Br, rote Krystalle aus der 
CSj-Lsg. des Ketons mit CS2-HBr, ziemlieh bestandig. — HgCL-Komplcxsalz, 
C17II17Ó3C l,H gCl2 (VIII.). Darst. analog VI. Zinnoberrot, feinkrystallin. — p,p'-D i- 
mclhoxycinnamylidenacetopJienondimełhylacełal, C21H240 4 (XI.). Aus IX . (vgl. S t a u - 
d in g e r , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 42. 3974 [1909] analog III. Gelbbraunliches, vis- 
eoses 01, Kp.0i2_ 0i0 241—243°. Gibt mit CSo-IICl blauschwarze Krystiillchen, olłenbar 
die V. analoge Verb. — p,p'-Dimethoxyci>mainylidenacetophenon, C10IIlsO.,. Aus XI. 
in h. CII,OII mit einem Tropfen konz. IIC1 nach yoriibergehender Blutrotfiirbung. 
Gelbe Nadelchen aus CH3OH, F . 112,5—113°. H2S 0 4-Lsg. orangerot. (Liebig s  
Ann. 445. 92—110. 1925. Breslau, Techn. Hochseh.) L in d e n b a u m .

R alp h  E . Oesper und M ary P ey ton  B a llard , Hydroxylaminsalze organisćher 
Siiuren. D ie Hydrosylaminsalze wurden durch Neutralisation der Siiuren mit 
NlIjOH in alkoh. Lsg. dargestellt. D ic 3 Nitrobenzoate konnten nach diesem Verf. 
nicht reiu erhalten werden; erst die doppelte Umsetzung von NILOII-Sulfat mit 
den Ba-Salzen diescr SSuren fuhrte zu den gcwiinschten Salzen. D ie Deliydra- 
tation der IIydroxylaminsalze der Fettsiiuren zu IIydroxamsiiuren crfolgt zum Teil 
schon bei Zimmertemp. D ie Salze der n-Butter-, Mileli-, T h ioessig -u . ^/-Oxybutter- 
siiure wurden nur ais Ole erhalten; mit FeCI3 geben sie Rotiarbung (Hydroxam- 
siiure). D ie Salze der Propion- u. Valeriansiiure yerwandeln sich bei Zimmertemp. 
langsam, die anderen Salze sind monatelang bestiindig. Von folgenden Sauren 
wurden die IIydroxyla»unsalze dargestellt: Propionsaurc, F. 56—57°, i-Buttersaure, 
F. 98—99°, YalerianSaure, F. 67°, Glylcolsaure, F. 77—78°, Myrisłinsćiure, F. 69—70°, 
Benzoesaure, F. 113°, o-Chhrbenzoesdure, F. 104,5°, m-Chlorbenzoestiure, F. 144°, 
p-Chlorbenzoesćiure, F. 130°, o-Brombenzoestiwe, F. 99°, m-Brombenzoesaurc, F. 139°, 
p-Brombcnzoesaure, — , o-Aminobenzoesaure, F. 95—90°, o-Toluylsaure, F. 105°, 
p-Aminobenzoesaure, F. 103°, m-Toluylsawc, F. 83°, p-Toluylsćiure, F. 128°, o-Nitro- 
benzoesaurc, F. 133°, m-Nitrobenzoesaure, F. 137°, p-Nitrobenzoesaure, F. 146° (Mono
hydrat, F. 143°), Zimłsawre, F. 119°, Hydrozimtsaure, F. 84—85°, Salióylsaure, F. 141°, 
Phenylessigsaurc, F. 83°, Mandehaure, F. 125°, Hippursaure, F. 68°, o-Phthalsaure, 
F. 134,5°, Benzolsulfonsaure, F. 98— 107°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2424—27. 
1925. Cineinnati [Ohio], Univ.) Z a n d e r .

J. W . F arren , H. R . F ife , F . E . C lark und C. E. Garland, Cldorćither. II. 
Darstcllung einiqcr neuer Chloratlicr und AlJcoxymethylestcr. (I. vgl. Clark , Con  
u. Mack, Journ. Americ. Chem. Soc. 39. 712; C. 1921. I. 9.) Zur Darst. der Chlor- 
ather wurde eine Modifikation der Methode von W e d e k in d  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 36. 1383; C. 1903. I. 1295) angewandt: Aquivalente Mengen Alkohol u. Tri- 
oxymethyle>i wurden unter Eiskiihluńg mit troekenem HC1 behandelt; nach Siittigung 
mit HC1 wurde das Prod. von der wss. IlCl-Sehicht abgetrennt u. nach dem 
Troeknen durch Einleiten von troekenem H yon Eesten IICl (sowie yon etwa ent- 
standeuen Oxoniunwerbb.) befreit Dest. erfolgte ebenfalls im Il-Strom, da sonst 
starkę Zers. eintrat. — Alhyl-(chlormethyl)-aihe)', C.,II;0C1, Kp.s 81—82°, D.°, 1,0463,
D .2°, 1,0263, «*,* =  1,0282, Mol.-Refr. =  22,55 (bereclinet 22,49), Ausbeute 85%. —
i-Propyl-(chloi-methyl)-ather, C,IIuOCl, mit i-PropylalkohoI, Kp. 97—98°, D.°4 1,0000,
D .20, 0,9790, n .l<1 =  1,45''2, Mol.-Refr. =  26,85 (berechnet 27,05), Ausbeute 85%.
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— sek.-Butyl-(chlonnclliyl)-ather, C6H ,,0C 1, mit sek.-Butyialkoliol, Kp. 121—123°,
D.°4 0,9947, D .204 0,9751, n ia =  1,4205, Mol.-Refr. =  32,08 (bcrcclmet 31,62), Aus- 
bcute 70%- — cyclo-IIexyl-(chlormetliyl)-alher, C;IIn OCl, mit cyclo-IIexanol, Kp. 183 
bia 185°, D.°4 1,0712, D .204 1,0432, =  1,4713, Mol.-Refr. =  39,02 (bereehnet
38,56), Ausbeute 50°/0. — (fi-Chlorathyl)-(chlonnethyl)-iither, CaIIuOCl2, mit Athylen- 
cblorbydrin, Kp. 145-147°, D.°, 1,3157, D .2°4 1,2817, «'■ =  1,4952, Mol.-Refr. =  
27,23 (bereehnet 27,39), Ausbeute 65°/0. — Durch Kondcnsation der Chloriither mit 
Salzen von organ. Siiuren wurden Alkoxymethylester der betreffenden Siiuren er- 
lialtcn. — Ameiśensaureeithoxymethylester, C4H80 a, Kp. 114—116°, D.°4 1,0537, D .2°4 
1,0343, u 12 =  1,3900, Mol.-Refr. =  23,55 (bereehnet 23,77), Ausbeute 70%. — 
Essigsaureathoćęjfmethylesłęr, .CblI10Oa, Kp. 128—129°, D.°4 1,0081, D .i0, 0,9932, n'~ —  
1,3903, Mbli-Refr. =  27,87 (bereehnet 28,30), Ausbeute 85%. — Propio)isaureiithoxy- 
methylesłer, C0H15O,„ Kp. 145—146°, D."4 0,9931, D .204 0,9711, n 12 == 1,4000, Mol.- 
Refr. =  32,75 (bereehnet 32,91), Ausbeute 85%. — n-Buttersaureathoxy>nethylester, 
C7H 140 3, Kp. 160-162°, D.°4 0,9816, D .2°4 0,9656, =  1,4050, Mol.-Refr. =  38,33
(bereehnet 37,52), Ausbeute 90%. — Ameisensaure-i-propyłoxymethylester, C JI10O3, 
Kp. 124—126°, D.°4 1,0270, D .2°, 1,0000, n23 =  1,3910, Mol.-Refr. =  27,70 (bereehnet 
28,30), Ausbeute OO’/,,. — Essigsaure-i-propyloxymethylester, C0H,„03, Kp. 133—135°,
D.°4 0,9761, D .2,>4 0,9502, n"> == 1,3890, Mol.-Refr. =  32,50 (bereehnet 32,91), A us
beute 66%. — Propionsaure-i-propyloxymethylcster, C ,H n 0 8, Kp. 147—149°, D.°4
0,9626, D.*°4 0,9444, == 1,3980, Mol-Refr. =  37,30 (bereehnet 37,52), Ausbeute
75%. — n-BuUersaurc-i-propyloxymethylester, C8II10O3, Kp. 164— 166°, D.°4 0,9617,
D .204 0,9432, n 'a —  1,4001, Mol.-Refr. = 4 1 ,9 2  (bereehnet 42,05), Ausbeute 85%. — 
Ameisensawe-sek.-butyloxymethylester, CsH wO„ Kp. 147 — 14S°, D.°4 0,9683, D.'-’°4 0,9477, 
n l7. =  1,4020, Mol.-Refr. =  33,51 (bereehnet 32,91), Ausbeute 65%. — Essigsaurc- 
sek.-butyloxymethylester, C;IIn O:), Kp. 156—158'’, D.°4 0,9574, D .2°4 0,9319, n'° =  
1,4035, Mol.-Refr. =  37,38 (bereehnet 37,52), Ausbeute 75%. — Propionsdure-sck.- 
butyloxymethylester, C8II10O3, Kp. 164—166°, D.°4 0,9519, D .2°4 0,9291, « 18 =  1,4075, 
Mol.-Refr. =  42,38 (bereehnet 42,05), Ausbeute 80%. — n-Butlersdure-sck.-biUyl- 
oxymetliylcsłcr, C„llia0 3, Kp. 177—178°, D.°4 0,9492, D .:o4 0,92S3, n'i0 =  1,4085, 
Mol.-Refr. =  46,00 (bereehnet 46,62), Ausbeute 65%. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 
2419—23. 1925. Morgantown, Univ. o f W est Yirginia.) Za n d e i:.

Isid or M orris H e ilb ro n , Thom a3 A lfred  F orster  und A braham  B ruce  
W h itw orth , D ie Einwirkung von Acctnssigester a u f o-Oxydistynylkeione. II. (I. vgl. 
Journ. Chem. Soc. London 125. 2064; C. 1925. I. 55.) D ie Kondcnsation von 
Aceiessigester mit as. d'-Dimcthylamino-2-oxydislyrylketon  (I) durch konz. wss. KOH 
verliiuft anormal, indem z w ar ein cyclo-Hcxenon gebiidet w ird, dlescs aber die 
urspriingliche Carboiithoxygruppe triigt, somit der Formel I I  entspricht. 4-Dimethyl- 
aininostyrylmetliylketon reagiert mit Acetcssigester unter B. des gesiitt. cyclo-IIexan- 
deriv. l i i  u . daraus durch W.-Abspaltung IV. Mit d'-Dimethylatnino-d-melhnxy-2- 
oxydistyrylketon entstelit V, analog reagieren auch 4'-Diniethylamino-3- u. -5-methoxy-
2-oxydistyrylheton. Mit 4'-D hnethylam ino-2-methoxydistyrylketon  entstehen zwei 
isomerc Verbb. VI u. V II. D ie Kondcnsation mit Cyanessigester liefert eine Verb. 
CJ2I-L30 0N, welcher Formel V III  zukommt.

4'-Dimethylamiuo-2-oxydistyrylketon kondensiert sich mit Acetcssigester unter
B. vori 3-p-Dimethylambiophc>iyl-5-o-oxystyryl-/l'’-cyclo-hexen-l-OH-2-carbonsaureathyl- 
ester, C^IIj.O.jN (II), aus Bzl. oder A., F. 196°. Die Osydatiou mit KM n04 liefert 
Salicylsiiure. Durch Verseifcn mit NaOH aus I I  3-p-Dvnethylaminoplie>iyl-o-o-oxy- 
s ty ry l- / / 5- cyclo- liexen-l-on -2-carbonsan re, C23TI.;30 4N , aus A ., F. 225°. Die freie 
Siiure liefert mit 201/0 H2S 0 4 in Eg. gckocht 3-p-Di»iethylamino-5-o-oxystyryl-/Ir’- 
cyclo-hexen-l-on, Ca,IT230.2N , aus Methylalkohol, F. 232°. Die Methoxylierung von
II  gibt 3-p-Dbnethylamino-5-o-methoxystyryl-/l‘i-cyclo-hexen-l-on-2-carbonsaw'eathyl-



3 7 2 D . Or g a n is c h e  C h e m ie . 1 9 2 6 .  I .

ir

;C— C II: CII

I I  c o o -c2h 5-c i i . c o - c h

(CH3)aN • CuH4 • CII • CIIa • 6  • C II: CH • CaH4 • OH
I I I  COO C,Hs.C II.C O .C H 2 _ h o— H,0

Y

(CII3)2N • C„H4 • CH • CH, • Ć(OH)CH3 
IV COO - C2H6* CH • CO • CH 

(ÓH8),N (CHJjN • C0II4 • ÓH ■ CH, • C • CH3
CH2-CO-CH2 

CH30  • (OH)C6H3• 6 h • CH2• fc • CH : CII.CaII4-N(CH3)2
V I (CH3)sN(C1I3)sN ....................................................................O -CIŁ,

CH30 • C„H4 • CH • CHj • C • C1I: CH-C8H4N-(CH3)a 
c o o - c 2h 5- c h - c o - £ h  

CH -(C O O H )2

V II

Y 1II
HO • C0H , • CH ■ CH2 • CO ■ CH : CH • C0II4N(CH3)3

I

ester, C20H20O4N  (VI), aus L g., F. 164°, 1. mit roter Farbę in konz. H2S 0 4. 4'-Di- 
mcthylamino-2-methoxydistyrylketon kondensiert sich bei Zimmertemp. mit Acet- 
essigester u. KOII zu 3-o-Methoxyphenyl-5-p-dimethylaminostyryl-A>-cyclo-hexen-l-on-
2-carbonsduredthylester, C2BH20O4N (V II), aus A ., F. 114°. Bei hoheren Tempp. 
entsteht Verb. YT. Y II liefert mit Na-Athylat u. Jodmethyl erhitzt l-M ethoxy-3-
0-methoxyphenyl-5-p-di»iethylaminostyryl -A '*- cyclo - hexadien-2  - carbonsaureathylester, 
C27H.n0 4N , aus A ., F. 148°. 4,4'-Tetramethyldiaminostyrylketon kondensiert sich 
mit Acetessigestcr zu S -p  - Dimcthylaminophemjl- o -p  - dim ethylam inostyryl-Ar'~ cyclo- 
hexen-l-on-2-carbonsduredthylcster, C27II320 3N2, aus A., F. 174—175°. Phenylhydrazon, 
F. ‘239°. 4-Dimethylaminos(yrylmethylketon kondensiert sich mit Acetessigester zu
3 -p  - Dimethylaminophenyl - 5  - methyl - cyclo - hcxan-5-ol-l-on-2-carbonsaureathylester, 
C18H2,0 4N (III), aus Lg., F. 149°. Phenylhydrazon, aus A., F. 179°. Durch Kochen 
von I I I  mit 10'/0 NaOII entsteht 3-p-Dimcthylaminophenyl-5-methyl-A°-cyclo-hexe)i-
1-oti-2-carbonsaureathylester, Cl8II230 3N (IV), aus Methylalkohol, F. 66°. 4'-DimethyI- 
amino-3-methoxy-2-oxydistyrylketon kondensiert sich mit Acetessigester zu 3-p-Di- 
methylaminophenyl-5-(3'-methoxy-2-oxy)-styryl-Ab-cyclo-hexen-l-on-2-carbonsduredthyl- 
ester, C20H29O6N, aus A. u. Lg. F. 197— 198°. 4'-Dimethylamino-4-methoxy-2-oxy- 
distyrylketon kondensiert sich mit Acetessigester zu 3-(,4'-Mcthoxy-2'-oxy)-phenyl-5- 
p-dim cthylam inostyryl-Ab-cyclo-hexcn-l-on, C2jH260 3N, aus Bzl., F. 218°. 4'-Dimethyl- 
amino-5-methoxy-2-oxydistyrylketon kondensiert sich mit Acetessigester zu 3-p-Di- 
methylaniinophenyl-5(5'-methoxy-2'- oxy) -styryl -A b- cyclo-hcxen-l-on-2-carbonsaurcdthyl- 
ester, Cj6H20O5N, aus Bzl. -j- 1. C0II8, F. 196— 197°. Ais Nebenprod. entsteht unter 
Abspaltung der Carbo'ithoxygruppe 3-(5'-Methoxy-2'-oxy)-phcnyl-5-p-dimethylamino- 
sty ry l-A 5-cyclo-]iexen-l-on, Cj:,Hj60 3N, aus wss. Pyridin, F. 250°. 4'-Dimelhylamino-
2-oxydistyrylketon kondensiert sich mit Cyanessigester zu y-p-Dimethylamino- 
cinnamoyl-(j-o-oxyphenylpropan-a,u'-dicarbonsdure, C22H23O0N (VIII), aus Nitrobzl., 
F. 220°. (Journ. Chem. Soc. London 127. 2159—67. 1925. Liverpool, Unip.) T a u b e .

Joh n  M on teath  R obertson , Carl A loysiu3  K err und G eorge G erald H en 
derson, Eimcirkung von Ameisensaure a u f einige Sesrptiterpene. Wasserfreie Ameisen- 
siiure wirkt auf Scsąuiterpene in der W eise ein, daB tcils KingschluB eintritt, teils 
isomere KW-stoffe entstehen. |?-CuryophylIen mit Ameisensaure einige Tage ruck- 
flieBend erhitzt liefert Caryophyllenalkoholameisensaurecstcr, C16H460 2, Kp.l0 141— 145°, 
durch Verseifen daraus Caryophyllenalkoliol, C15H2lJ0 , aus PAe., F. 96°. Fcrner ent
stehen bei der Ek. nicht zu identifizierende KW-stoffe vom Ivp.I0 115—130°. Cadinen 
liefert mit 99% Ameisensaure 40 Stdn. erhitzt einen ungesattigtcn KW - stofF Cn R u 
Kp.s 118—124°, djj1 =  0,9086, nDM =  1,5010. Cedren gibt mit Ameisensaure
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analog bebandelt einen uugesiittigten K W -stoff Clhll.n , Kp.„ 114—118°, di0J =
0.9333, nD̂  .== 1,4988, dcssen physikal. Konstanten tricycl. Struktur w.ahrseheinlich
maelien. Ferner entsteht bei der Rk. ein nicht zu trennendes Gemisch yon Alko- 
holen u. KW  stofFen. (Journ. Chem. Soc. London 127. 1944—40. 1925. Glasgow, 
Univ.) T a c b e .

M ahan S in g li und R am  S in g li, Carboxycatnphcratnidsaurcn (Vgl. SiNGn u . 

B is w a s , Journ. Chem. Soc. London 125. 1895; C. 1924. II. 2466.) Camphersiiure- 
anhydrid reagiert mit o , m- u. p-Aminobenzoesaure nach:

C8H14< g J > 0  +  H2N -C 0H4COOII =  C8H M< g 3 ó H H 'C#H4COOH-
Die resultiereuden Campheramidsiiuren lassen sieli nicht in die entsprechenden 

Imine ijberfiihren. D ie o-Verb. gibt negative Werte fur dic optische Drehung, die 
molekulare Drehung fiillt in der Reihenfolge p ^ > m ^ > o , fiir eine bestimmte Siiure 
fiillt die Drehung in der Reihenfolge der Losungsmm. Methylalkohol, A ., Aceton 
u. Methyliithylketon. D ic Diclektrizitiitskonstantcn der genannten Losungsmm. sind: 
35,4, 20,8, 21,5 u. 17,8; somit besteht eine Bezieliung zwischen derselben u. der 
opt Drehung. Camphersaurcanhydrid wird mit der entsprechenden Aminobenzoe
saure u. geschmolzenem Na-Aeetat 3—4 Stdn. bei 125— 160° crhitzt u. das Reaktions- 
prod. aus A. mit W. gefiillt. 2'-CarboxycampJieramidsaure, CI7M210jjSt, F. mit 3H 20  
75—80°, F. wasserfrei 199—200°, 11. in A. u. Aceton, wl. in Bzl. u. Chlf. 3'-Carb- 
nxyeampheramidsdure, C,7II2l0 6N, F. 249°, 1. in A. u. Aceton, unl. in Bzl. u. Chlf. 
4'-Carboxycampherainidsiiure, C17IL ,0 5N, F. mit 1ILO 149—150°, F. wasserfrei 212°, 
wl. in W ., 11. in A. u. Aceton, swl. in Bzl., A. u. Chlf. (Journ. Chem. Soc. London 
127. 1966—68. 1925. Lahore, Indien, Gov. Coli.) T a u b e .

R u sse ll M. P ick en s , Wasserstoff-Magncsiumhaloide. D ie reduzierende Wrkg. 
des Grignardreagcnses wird auf die intermediiire B. von II-Mg-Halogeniden zurttek- 
gefiihrt. Verss. zur Darst. soleher Verbb. wurden ausgefulirt. D ie katalyt. Red. 
von Tnplienyhnągnesiumchlorid deutet auf die B. von Wasserstoffmagnesiumchlorid 
hin. D ie Rk. yon RMgX-Verbb. mit Azoyerbb. u. die B. gefiirbter Zwischenprodd. 
bei der Rk. yon Grignardschem Reagens mit Carbonylyerbb. liiBt die intermediare
B. von Mg-IIaloiden analog den Metallketylen yermuten. Das freie Radikal spaltet
II ab, der sich mit dem 3-wertigen C yerbindet. (Science 62. 226. 1925.) J o s e p iiy .

L. R u zick a  und M. P fe iffer , Hohere Tcrpeiwerbindungen. X X V . Zur Frage 
der Anhydridbildung und der Salpetersaitrcoxydation der Abietinsaure. (XXIV. vgl. 
R u zic k a  u . Cabato , S. 173.) K n e c iit  (Journ. Soc. Dyers Colourists 39. 338; C. 1924.
1. 2690) hitlt an der B. yon Abietinsiiureanhydrid fest mit der Begrundung, daB von 
beiden Seiten yerschiedene Ilarzsauren angewandt worden seien. Er ubersieht, daB 
die von K n e c h t  u. H ib b e b t  (Journ. Soc. Dyers Colourists 35. 148; C. 1919. III. 
262) benutzte Bczeichnung „1-Pimarsaure“ fiir die aus franzos. Kolophonium mit Eg. 
gewoijnene Harzs&ure irrig, daB diese Siiure yielmehr mit der Abietinsaure ident. 
ist. Neuerdings liat KNECHT aus A. umkrystallisiert, ohne die Vcrschiedenheit der 
aus A. u. Eg. krystallisierten Harzsśiuren zu beriicksiclitigen. — Yff. haben folgende 
Verss. ausgefiibrt: 1. Harzsiiure aus liellcm amerikan. Kolophonium, aus A., dann 
Aceton, F. ca. 160", [« ]D =  ca. 40°, wurde 8 Tage auf ISO” unter 12 mm er- 
hitzt, dann im Hochyakuum dest. 2. Lavopimarsiiure, F. ca. 150°, [« ]D =  —282° 
(vgl. ;R u z ic k a , B alas u. V ił im , IIelv. chim. Acta 7. 458; C. 1924. II. 187), wurde
3 Tage im H-Strom auf 180° erliitzt. Abspaltung yon '/» Mol. 1I20  u. */22 Mol. CO, 
(yielleicht nur Versuchsfebler). Nach weiterem 8-tiigigen Erhitzen Hochyakuum- 
dest. Bei beiden Yerss. ging fast das ganze Endprod. um 210° iiber, u. eine Mittel- 
fraktion gab auf C20II3u0 2 stimmende Zahlen. Es bildet sich also kein Anhydrid. 
Dic Trugschliisse KNECHTs riihren daher, daB er den Gewichtsverlust einfach ais 
H20  in Rcehming gesetzt u. den Ruckstapd ohne weiteres der Analyse unterworfen

VIIT. 1. 1 ' 25
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liat. Der unscharfc F. mancher HarżsBuren, der nach K n e c h t  ebenfalls auf An- 
hydridbildung beruhen soli, ist auf die sehr leicht beim Erhitzen erfolgende Iso-

D ie wiederholt beobacbtete B . von Tri- 
melliihsaure beim oxydativen A bbau von  

Abietinsiiure bezw. Kolophonium ist nur 

yerstiindlich, wenn der K ing 2 kein C O J I  

triigt. D a  sieli das C 0 2II nach R u z ic k a  

u. M e y e r  (Hely. cliim. A cta  5. 581; C. 1922.
III. 671) auch nicht im R ing 3 befinden 

kann, so bleibt fur dasselbe nur R ing 1 

iibrig, etw a nach nebenst. Formel. Mit MnOa u. H 2S 0 4 haben schon R u zicica , 
S c h in z  u . M e y e r  (Helv. cliim. A cta  6. 1077; C. 1924. I. 1776) aus der Abietin- 

siture reichlicli Trimellithsiiure erhalten. Zu dem glcichen Resultat, wenn auch nur 
mit 10% A usbeute, gelangten Vff. durch energ. Oxydation mit H N O a. Dam it ist 

der negativc Befund von A sc iia n  u. V ir t a n e n  (Lie b ig s  Ann. 424. 200; C. 1921.

III. 1419) restlos widerlegt. —  L e v y  w ill mit IIN 0 3 ein Prod. der Zus. C sII 120 4 
(F. 218°) erhalten haben, in der er Ilesahydrophthalsiiure yermutet hat. D ie B. 

letzterer ist jedoch kaum deukbar. (Helv. chim. A cta 8. 632—36. 1925.) L in d e n b .
L. R uzicka, Julea M eyer und M. P fe iffer , Eoliere Terpcmerbindungen. XXVI. 

Iiber den Abbau der Abietinsiiure mit Kaliuinpermanganai und Ozon. (XXV. vgl. 
vorst. Ref.) Im AnschluB an die gelinde KM n04-Oxydation der Abietinsiiure (vgl. 
R uzIcka u. M e y e r ,  Helv. chim. Acta 6. 1097; C. 1924. I. 1922) haben Vff. die 
encrgiscliere Einw. von KM n04 untersucht. Zuerst kamen 10 Atome wirksamer O, 
von denen 8 sofort in der Kalte, die beiden letzten bei schwachcr Erwiirmung ver- 
brauclit werden, zur Einw. Beim Siittigen mit CO, entsleht danach kein Nd. melir. 
M it HCl fiillt ein Gemisch amorpher Prodd. aus, die eine iilinliche Zus. aufweisen 
wie die von A sch an  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 867; C. 1921. III. 164) beschrie- 
bencn ;,Kolophensaurcn“ CnIIan_ 10O4, z. B. (7laIZ2!0 4 u. Ci;JI,4O,. Auch Vereste- 
rung, Trennung der Ester durch Hochyakuumdest., Verseifung u. Uberfuhrung der 
Siiuren in Semicarbazone ergab nur amorphe Prodd. Ein Semicarbazon stimmte 
annahernd auf ein solches der Siiure Cl6IT2aOA. Vff. halten die Aschansche Auf- 
stellung einer liomologen Reihe von Siiuren fiir auBerst gewagt. — Um die in den 
obigen Oxydationsprodd. zweifellos vorhandene, aber durch Dicarbonsauren ver- 
schleierte Ketomonocarbonsiiure zu fassen, wurde der Abietinsiiuremethylester (vgl. 
R u zicka  u . M e y e r ,  Iielv. chim. Acta 5. 330; C. 1922. III. 363) in Aceton mit 
KM n04 ( =  6 Atomen O) oxydiert. Nach Beseitigung der sauren Prodd. ging das
Ol unter 2 mm bei 225—235° iiber u. gab nach nochnialiger Dest. Zahlen, die  ziem- 
lich gut auf einen Methylester Q \ i§ i 0 4 stimmten. Derselbe lieferte nach Verseifung 
das Semicarbazon C.,lH33OiN'a der Siiure C10IIS0O.v aus CII3OH, amorpli, F. ca. 225° 
(Zers.). D ic cbenfalls amorphe Siiure spaltet mit sd. Acetanhydrid Na-Acetat 
lH aO ab, denn das aus dem Prod. dargestellte Semicarbazon, aus CII3OH, amorpli, 
Zers. bei ca. 240°, entspricht der Formel C^TT^O^N^. D ie B. einer Ketooxysiiure 
G2CIH30O4 (II.) aus einer hypothet. Abietinsiiureformel, w ie sic in yorst. Ref. aufgestellt 
ist, wiire iiber die Stufe I. leicht zu erkliiren. Abspaltung von II20  wurde zu der 
Ketosiiure III. fiihren. — Bei obiger KMn04-Oxydation der Abietinsiiure bilden 
sich auch in W . 1. Osydationsprodd. Unter den fliichtigeu Anteilen wurde i-Butter- 
siiure ais Anilid identifiziert, dereń B. yerstiindlich ist, wenn die i-Propylgruppe an 
einer Doppelbindung sitzt. Essigsaure ist nicht yorhanden. Aus den niclit fliich- 
tigen Anteilen wurde die Tricarbonsaure CnII l(.Oc isoliert, Krystalle aus Aceton, 
F. 224°, 11. in A., wl. in W ., A., Chlf., Essigester. Trimethylester, C141I220 6, rliomb. 
Krystalle aus PAe., F. 75°, a : b : c =  0,8289 :1 : 0,9620. Fiir diese Siiure wiirde

merisierung zuriickzufuliren.

^■CH(CH3)..
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sieli die Formel IV  ableiten. In etwas griiBerer Menge cntstclit sie, wenn man die 
Oxydatioir der Abietinsiiure mit 24 Atomen O bewirkt. In diesem Falle bildet sieli 
aueli Bernstcmsmre. Der Abbau der Siiure IV. zu o- oder m-Xylol muB iiber dic
Stellung des zweiten CH3, das beim Dehydrieren der Abietinsiiure.mit S abgespalten 
wird, AufschluB geben.

Verss. liervor, daB die Prodd. um 1 O reiclier sind ais die der KMnO.,-Oxydation, 
z. B. CI7H240 6 statt C17H2l0 4. AuBerdem entsteht wieder i-Buttcrsiiure. — Aus 
Abietinsiiuremetliylester wurde in CC14 ein Ozonid (amorpli, Zers. von ca. 82° ab) 
erhalten, dessen Analysenzahlen zwischen denen eines Mono- u. Diozonids liegen. 
Selir energ. Ozonisation in Eg., Methylierung der Prodd. u. Hocliyakuumdest. er- 
gab zwischen 120 u. 235° (1 mm) sd. Anteilo, hauptsiichlich die hoher sd. D ie  
durchsclinittliehe Zus. entspriclit etwa der Formel C18jŁT2aO0. Der holiere O- u. 
OCHj-Gebalt deutet auf die B. von Tricarbonsiiuren hin. Eine einlieitliche Verb. 
dieser Art konnte tatsachlicli aus den tiefsd. Esteranteilen durch Verseifen mit HC1 
erhalten werden. Sie entspriclit der Formel C12/ f , sOc, bildet Krystalle aus Aceton, 
F. 215—216°, u. ist yielleicht ein Homologes der Saure IV. von der Formel V. 
Bei ihrer B. 'miiBte auch eine gewohnliche C-Bindung gesprengt worden sein, was 
bei energ. Ozonisation niclits Neues wiire. — Diese Abbauresultate der Abietinsiiure 
bieten eine wcitere Stiitze fiir die prinzipielle Richtigkeit des obigen Formelscliemas, 
besonders fiir die Lagerung der beiden Doppelbindungen im oder am Ring 2. D ie  
reaktionsfiihige Doppelbindung wiirde von demselben C ausgehen, der das i-Propyl 
triigt, die rcaktionstriige wiire entweder die Kondensationsstelle zwischen Ring 2 
u. 3 oder wiirde yon einem der an der Kondensation beteiligen C-Atome ausgelien. 
(Hely. chim. Acta 8. 637—50. 1925. Ziirich, Techn. Hoclisch., u. Genf, Lab. 
NAEF & Co.) LlNPENBADM.

M. Gomberg und G. C. Forrester, Triphenylmcthyl. 34. 2,5-, 2,4- und 3,4-Di- 
metlwxylriplicnylmcthyle. (33. vgl. G o m b e rg  u . B i .ic k k , Journ. Amerie. Chem. 
Soc. 45. 1765; C. 1924 . I. 1373.) Einige neue Triphenylmethyle mit zwei Methoxy- 
gruppen in einem Plienylkern wurden dargestellt: 2,o-D'unethoxytriphcnyhncthyl (I),

2,4-Dimethoxytriphenylmethyl (II) u. 3,4-Dimet1wxytriphenylmethyl (III). D ie Lsgg. 
der freien Radikale wurden leicht aus den entsprechenden Triphenylmethylhaloiden 
durch Behandlung mit metali. Ag erhalten. I  u. I I  wurden krystallisiert erhalten; 
die freien Radikale sind weiB, nelimen aber mit der Zeit trotz Luft- u. Licht- 
abschlusses gelbe Farbę an. D ie Farbę der Lsgg. in gewohnlichen organ. Losungsmm. 
variie|t von Rotorange bis Rot. D ie Methoxygruppen wirken batliochrom. Die  
Lsgg. sind ziemlicli bestiindig, auch gegen Ilitze, diffuses Tageslicht u. das Licht 
einer starken Wolframlampe. Durch direkte Sonnenstralilen erfolgt ziemlich schnell 
Zers. — In sorgfaltig getrocknetem Zustande absorbieren die Radikale sehr langsam 
Sauerstoff; in Lsg. verliiuft die Oxydation auBerordentlicli schnell: in ca. 5 Min. ist 
die zur B. der Ozonide (R3C)20 2 notwendige Menge O aufgenommen. Die Aus- 
beuten an Ozonid betragen 80—87°/0. — Die Addition von J durch I, I I  u. I I I

CH • CH3 Die Ozonisation der 
Abietinsiiure selbst in 
CCI, lieferte nuramorplic, 
undefinierte Prodd., auch 
nach deren Veresterung, 
docli gelit so viel aus den



3 7 6 D . O r g a n is c iie  C h e m ie . 1 9 2 6 .  I .

ist eine Gleicligewichtsrk. — Der Dissoziationsgrad von I, I I  u. I I I  wurde in 
Lsgg. yerschiedener Konziz. durch eine indirekte kryoskop. Methode bestimmt, da 
nur II  in geniigend reinem Zustandc isoliert werden konnte. Mit Erhohung der 
Temp. wird der Dissoziationsgrad groBer; ferner ist er vom Losungsm. abhiingig; 
die Konz. sclieint nur wenig EinfluB zu haben. D ie Ggw. von 2 Methoxygruppen 
in e in e m  Phenylrest andert nur wenig das Verhaltnis des freien monomol. Radi- 
kals zum entsprechenden Hexaarylathan. Bedeutend groBeren EinfluB hat die Ycr- 
teilung der Methoxygruppcn auf verschiedene Phenylrcste, wie in einer folgenden 
Abhandlung gezeigt werden wird. — Die Farbę der freien Radikalc wurde unter 
yerschiedenen Bedingungen gemessen. Aus den Mol.-Gew.-Bestst. der drei Radikale 
ergab sich, daB die Anderung der Konz. zwischen 1 u.- 5% wenig EinfluB auf die 
Dissoziation der entsprechenden Hcxaaryliithane hat. Bei Verdiinnung der Lsgg. 
von 5%ig. bis zu l° /0ig. Konz. steigt jedoch die Farbintensitiit bei den drei freien 
Radikalen in yerschiedcncn Losungsmm. (mit Ausnahme von Nitrobenzol, bei 
welchem die Farbintensitiit nur um ca. 50% steigt) anniihernd auf den doppclten 
Betrag. Wiire die Farbę der freien Radikale hauptsiichlich von der B. der mono
mol. Triarylmethylform abliiingig, miiBte mit der Farbiinderung die Anderung des 
Dissoziationsgrades im selben Sinnc erfolgen. D ieses ist jedoch nicht der Fali. 
D ie beobacliteten Tatsachen stehen andererseits in keinem Widerspruch zu der 
Annahme, daB die Farbę durch cin c l i in o id e s  T a u to m c r e s  des monomol. Triaryl- 
methyls yerursacht w ird, da das Gleichgewicht zwischen Tautomeren durch die 
Konz. beeinfluBt werden kann (ygl. W is l i c e n u s ,  L ie b ig s  Ann. 291 . 147 [1896]; 
M e y e r  u . K a p p e lm e ie r ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 4 4 . 2722; C. 1911. II. 1585 u. 
M i l l e r ,  Journ. Russ. PhyS.-Chem. Ges. 4 7 . 1544; C. 1916. II. 227). Begiinstigt 
wird diese Annahme durch das Verh. der Radikalc in Nitrobenzol; diese bei 5%ig. 
Konz. schon stark gefarbten (d. h. tautomerisierten) Lsgg. konnen yerhiiltnismaBig 
nicht melir in dem MaBe wie die anderen Radikale Chiuoidumlagerung erfahren, 
infolgedessen kann das Gleichgewicht mit steigender Verdunnuug nicht so weit 
nach der gefiirbtcn Form yersclioben werden. — EinfluB der Temp. auf die Farbę 
der Radikale: D ie Lsgg. in Brombenzol u. Toluol waren (mit Ausnahme yon II) 
bei —30° fast farblos; mit steigender Temp. erfolgt sclinell Farbyertiefung. Die 
Anderung der Farbintensitat stellt auch hier wieder in keinem Yerlialtnis zur 
Anderung des Dissoziationsgrades der HesaarylSthane. Wiihrend letzterer 
zwischen 5 u. 53° nur um 30—400/o (im Masimum etwas iiber 100°/o) steigt, steigt 
die Farbintensitat im Minimum um 400°/o, im Maximum um 600%. Fiir das anomale 
Verh. yon I I  konnen yorliiufig keine Erklarungen gegeben werden; die Farb- 
intensitiit nimmt hier (in Brombenzol ais Losungsm.) von —25° bis zu -f-5° ab, 
danach erfolgt wieder mit steigender Temp. Farbyertiefung. — Zur Darst. von 
methoxysubstituierten Tetraarylmełhancn wurden dieTriarylmethylhaloide mit Phenyl- 
MgBr behandelt: R3CC1 -j- CaH5MgBr =  R3C-C4H3 -f- MgBrCi. Wiihrend nach 
diesem Verf. die Tetraarylmethane bislicr im allgemeinen in 5— 10°/o Ausbeute 
crhalten wurden, ergab die Rk. zwischen Mono-o-methoxytriphcnylcarbinolchlorid 
dic entsprechende Tetrayerb. in 38% Ausbeute, wiihrend Mono-p-methoxytriplienyl- 
carbinolchlorid nur 4,3°/0 Tetrayerb. lieferte. 3,4-Dimethoxytriphenylcarbinolchlorid 
ergab 30°/o Tetrayerb., das 2,5-Chlorid ergab die hocliste Ausbeute, 58%. Die
2,4-Tetraverb. entstaud in 25% Ausbeute; bei einzelnen Verss. wirktc die Grignard- 
yerb. reduzierend, so daB statt der Tetraarylycrb. das Triarylmethan (bis zu 53%) 
entstand. D ie in yerschiedenen Fiillen recht hohen Ausbcuten stehen in Wider- 
spruch zu der Annahme der ster. Hinderung. — Verss., die Dimethoxytetraaryl- 
methane aus den entsprechenden Phenoldimethyliithern u. Triphenylmethylchlorid 
nach dem Schema: (CJI6)3CC1 +  (CH30),C0II3-MgJ =  (CaH5)3C-C6II8(OCH9), +  MgJCl 
darzustellen, waren ohne Erfolg.
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V er .8 u ch .ste il. 2,5-Di»icthoxytriphenylcarbinol, aua Benzophenondichlorid u. 
Hydrochinondimethyliither in CS2-Lsg. in Ggw. von A1C13 (letzteres im Laufe einer 
Stde. bei Zimmertemp. unter Umriihren in die Lsg. der beiden Komponenten ein- 
tragen, danacli langsam bis zuin Sieden erhitzen), weiBes, krystallin. Prod. aus Bzl. 
oder A., P. 141°, Ausbeute 92%. — Das von K auffm ann  u. G rom bacii (Ber. 
Dtsch. Cliem. Ges. 38. 800. 2703; C. 1905. I. 806. II. 1093) aus dem Carbinol 
dureb Einw. von HCl erhaltene Chlorid konnte nicht rein erhalten werden. —
2,5-Dimethoxy(riphenylbyomid, C21H ,„02Br, aus dem Carbinol u. Acetylbromid in 
benzol. Lsg. (1 Stde. Wasserbad erhitzen), P. 113°, aus Bzl. u. P A e .— 2,5-Dimetli- 
ozytriphenylmcthylanilid, P. 169,5°, aus Essigester oder A. — 2,5-Dimct!wxytriphenyl- 
methyl-p-toluid, F. 151°. — 2,5-Dimethoxytriphcnylmcthyl (I), aus dem Bromid durch 
Einw. Von Ag in Brombenzol (3 Stdn. scliUtteln), Einengen der Lsg. u. Yersetzen 
mit P A e., weiBes krystallin. Pulver, in gut gctrocknetem Zustande an der Luft 
bestiindig (zuweilen Gelbfarbung), nach einigen Tageu erfolgt Zers.; es gelang nicht, 
die Krystalle yollstandig vom anhaftendcn Losungsm. zu befreien, ohne Zers. zu 
verursachen. DieStabilitiit unter Einw. vonLicht, LuftsauerstofTu. War me wurde durch 
das O-Absorptionsvermogen bestimmt. -2,5-Dimcthoxyl>‘iphcnybnelhylperoxyd, C42H38O0, 
aus der Lsg. von 1 durch Einw. von Luftsauerstoff, F. 149°, aus Bzl. — Die Lsg. 
von I  liefcrt mit troclcenem HCl in A. das Carbinolchlorid, mit J das Carbinol- 
jodid. — 214-Di»iethoxytriphenylcarbinol, aus Benzophenondichlorid u. Ilesorcindi- 
inethylather. -  2,4-Dimethoxytńphcnylchlorid, Cn H 190 2Cl, aus yorigem u. Acetylclilorid 
(HCl ist nicht geeignet, da dieses mit dem Reaktionsprod. eine Additionsverb. liefert), 
F. 97°, Ausbeute 95°/0; addiert mehr ais 2 Mol.-Aquivalente HCl zu einem roten Addi- 
tionsprod. -  2,4-Dimethoxytriphenyhnethylanilid, weiBc Krystalle aus Essigester, F. 143°.
— 2,4-Dimethoxytńplicnyhnelhyl (II), die Isolierung erfolgte wie bei I, wegen der 
geringeren Loslichkeit scheidet es sich leicht ais Ol ab; das feste Prod. ist gegen 
das Trocknen vcrhiiltnismaBig bestandig. — 2,4-Diynetlioxytriphenylmelhylperoxyd,
C,2H360 6, Darst. w ie das 2,5-Isomere, F. 146°, aus Bzl. — 3,4-Dimethoxytriphenyl- 
carbinol, aus Benzophenondichlorid u. Brcnzeatechindimethylather. — 3,4-Dimetlioxy- 
triphcnyl (III) wurde nicht in krystallisierter Form isoliert. — 3,4-Dimełhoxytri- 
phenybnełhylperoxyd, C42H380,j, F. 162,5°, aus Bzl. oder CC14. — Die Einw. von 
HCl auf III  crgab 3,4-Dimethoxytriphenylcarbinolchlorid u. 3,4-Dimethoxytripbenyl- 
methan. — Dissoziation der Tetramcthoxyhcxaphenijlathane: D a die freicn Iladikale 
nicht in gentigendcr Kcinheit erhalten werden konnten, wurden die Mol.-Geww. 
nach einer indirekten kryoskop. Jletliode bestimmt (vgl. Gom berg, Journ. Americ. 
Chem. Soc. 45. 415; C. 1923. III. 895). BeeinfluBt wird der Dissoziationsgrad 
durch die Temp. u. die Natur des Losungsm., dagegen nur wenig durch die Konz. 
Ais Losungsmm. dienten Bzl., Nitrobenzol, p-Bromtoluol u. p-Dichlorbenzol. Der 
Dissoziationsgrad (bei Konzz. von 1 bis ba. 6°/„) betrug fiir: JSis-2,4-dimeihoxt/hexa- 
phcmjlathan 12—27%, B is-2J5-dimcihoxyliexaphenyłalhan 24—32%, BL?-3,4-dimethoxy- 
hcxaphenyldthan 21 —29% .— T c t r a a r y lm e t h a n e : 5 ,0 - Dimełhoxytełraphenylmełhan, 
C27H2)0 2 =  [(CH.,0)2C(>H3]'C(C(jH6):;, a) aus 2,5 Dimethoxytriphenylmethylbromid in 
benzol. Lsg. u. Phenyl-MgBr in ath. Lsg. bei Sicdetemp. des A. unter H-Atmo- 
sphiire,-F . 163°, aus Essigsśiure, Ausbeute 58%; b) aus dem Carbinolbromid u. 
Phcpyl-MgJ, Ausbeute 17%; c) aus dem Carbinolchlorid u. Phenyl-MgBr, Ausbeute 
58%. — 2,5-Dimethoxyiriphenyl-a-naphthylmethan, C31H260 2, aus dem 2,5-Carbinol- 
chlorid u. cć-Naphthyl-MgBr, F. 175°, aus Essigsiiure, Ausbeute 41%. — 3,4-Dimeth- 
oxytetraphenylmethan, C2;II2,0 2, aus dem 3,4-Carbinolchlorid u.Phenyl-MgBr, P. 170,5°, 
aus Essigsiiure, Ausbeute 30%. — 2,4-Dimethoxytetraphenylniethan, CS,H 24 0 2, aus 
dem 2,4-Carbinolchlorid u. 3 Mol.-Aquivalentcn Phenyl-M gBr, F. 180°, aus Essig- 
siiure, Ausbeute 25%; aus dem 2,4-Carbinolchlorid mit I/3 Mol.-Aquivalent Phenyl- 
MgBr wurde 2,4-Dimethoxytriphenylmethan, F. 124°, in 52,6% Ausbeute erhalten.
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— Mono-o-mełhoxytetraplienylmethan, Ci(>TL20 , aus Mono-o-nietlioxytriphenylinethyl- 
chlorid u. Phcnyl-MgBr, F. 145°, aus Essigsaure, Ausbeute 38%. — Mono-p-meth- 
ojytetraphenylmethan, Ci0Hj,O, aus Mono-p-mcthoxytriphenylmethylchlorid u. Phenyl- 
MgBr, F. 194°, aus Essigsaure, Ausbeute 4,5°/0. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 
2373—91. 1925. Ann Arbor [Mich.], Univ.) Z a n p e r .

H . R iv ie r  und P. R ichard , Z7ber die Einioirlamg einiger Chloride der Kohlen- 
siiurereihe a u f Dimełhylanilin. Diese Verss. wurden ohne Venvendung yon Konden- 
sationsmitteln oder Katalysatoren unternommen, um zu sehen, ob sich gewisse 
GesetzmaBigkciten wurden erkennen lassen. Sie verlaufen indessen wenig gleich- 
artig. Immerliin zeigen die Chloride der Kolilensdwereihe eine Tendenz, in die 
p-Stellung des Dimethylanilins substituierend einzutreten, allerdings meistens bei 
Tempp., bei dencn gewisse Chloride vollig zers. oder die primśiren Rk.-Prodd. 
weiter veriindert (z. B. partiell entmethyliert) werden. — Es konnte dabei von neuem 
bestiitigt werden, dafi sich von der Thiobonzoesiiure zwei Reihen Ester, farblose 
u. gefiirbte, ableiten.

I. P h o s g e n . B. von Miclilersehem Keton  u. p-Dimethylaminobenzoylchlorid, 
(CH3),N -C 0II4-COCl, je nach den Mengenyerhiiltnissen. D ie Isólierung der zweiten, 
auf diesem W ege bisher nicht rein gewonnenen Verb. gelingt, wenn man — bei 
Yolligem AusschluB yon W. u. A. — das Gemisch von 1 Mol. COCl2 u. 2 Moll. 
Base nach melirtagigem Stehen bei 0 —10° mit wenig Chlf. schiittclt, in dem C0H5 • 
N(CH3)2,H C l 11. ist. Gelbliclie Blattchen, F. 147— 149°, iiuBerst empfindlich gegen 
Feuchtigkcit. — p-Dhncthylojninobenzoesaurephen;/lesicr, C10H 16O2N. Aus dem yorigen 
mit trockenem CaII6ONa in sd. A.-Chlf. Nach Umfiillen aus HCl -)- NaOH Nadeln 
aus A ., F. 180—181°. P ikrat, C ^H^OjNi, liellgelbe Nadeln, F. 146— 147°. — 
p-Dimethylambiothiolbenzoesduredthylester, (CH3)2N • C6H4 • CO • SC2II6. Mit (CaII5S)oPb 
in Chlf. Krystalle aus A ., F. 61 — 63°. _ P ikrat, Ci;H!S0 8N ,S , gelbe Nadeln, 
F. 125—126°. — Phenylester, C15H 15ONS. Mit (C0II5S)2Pb. Sehr unbestandige 
Krystalle. Pikrat, C^H^OgN^S, gelb, F. 132—133°. — II. T h io p h o s g e n . Haupt- 
prod. ist immer TelrametJiyldiaminothiobenzophenon, das teilweise weiter in K rystall- 
ińolett ubergeht. Das Chlorid (C 1I:1)2N • C,,II, ■ CSC1 konnte nicht isoliert werden, 
wolil aber die entsprecliende p-Bimcthylaminothiobcnzoesaure, (CH3)2N -C 0H4*COSH, 
F. 205—208° (Zers.). Ausbeute nur 6—8%- Oxydiert sich rapide an der Luft zur ent- 
sprechenden Benzoesaure. Auch die Salze sind unbestandig. — III. A th y lk o h le n -  
s i iu r e c h lo r id . Glatter Zerfall desselben: C2II50-C 0C 1 =  C2Hj,C1 -j- COs. Beginn 
der Gasentw. bei 120°, bei 150° (2 Stdn.) beendet. — IV. A t h y lt h io n k o h lc n s i iu r e -  
c l i lo r id . [Darst. durch Eintropfen von CSC12 in Chlf. zu NaOC.2H,,-Lsg. unter 
starker Kiihlung.] Zerfall wie bei III.: CJLO-CSC1 =  CaII5Cl +  COS. Gas
entw. selion in der Kalte. Nebenbei entsteht etwas Thionkohlensaurediiithylester, 
CStOCjHJi, gebildet aus dem Chlorid u. einer Spur nicht absol. zu entfernenden 
W . — V. P h e n y 1 k o h 1 e u s !i u r e c h 1 o r i d. B. eines Additionsprod., das wegen 
Zerfalls bei Zimmertemp. nicht isoliert werden, aber an den Prodd. seiner Zers. 
mit W . erkannt werden kann:
2C9H6.N(CH3)2, CcII.O-COCl +  H20  =  2C,H.,-N(CH3).),H C l +  CO, - f  CO(OC„Hs)a 

CaH5-N(CH3l2, 0 ,1 1 ,0 -COCl +  H20  =  C,H5-N(CII3)2, HCl - f  C 02 +  CaHs-OH. 
Freiwillige Erwarmung auf 35°, dann Wasserbad. Beim Abkuhlen auf — 10° fitllt 
das Additionsprod. teilweise aus. Man lost die ganze M. in A. u. erhalt bei ublichcr 
Aufarbeitung auBer der Base Phenol u. Kolilensaurephenylester. — IV. P h e n y l-  
t h io n k o h le n s i iu r e c l i lo r id .  p-Substitution u. partielle Entmethylierung: C,IL,• 
N(CH8)2 +  C0II,0-CSC1 =  CII.,Cl +  (CH.,)HN• C0H, • CS • OCf)Hv Jede Spur W. 
u. A. ist auszuschlieBen. Beginn der CII3Cl-Entw. bei 110", Selbsterhitzung auf 
160°, hierbci 1 Stde. Der Riickstand liefert, aus A. umkrystallisiert, p-Methylamino- 
thionbcnzoesaurephenylester, C^II^ONS. hellgelbe Nadeln, F. 109— 110°, wl. in yerd.
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HC1, 11. iuukońz. II2S 0 4. — VII. A th y l t h io lk o h le n s a u r e c h lo r id .  p-Substitution, 
glcichzcitig Abspaltung yon CO u. partielle Entmethylierung:

C8H5.N(CH3)2 +  C2H6S-CÓC1 =  CH3C1 +  CO +  (CH3)HN-C0H4-S .C 2II6.
Die Rk. yollzieht sieli bei 140°. Der Ruckstand wird unter Atm.-Druck rektifiziert. 
Athyl-[p-methylaminophenyl]-sulfid, G,H13NS, gelbliclie Fl., Kp.ls) 154— 156°, 11. in 
Siiuren. Pikrat, CI5H 180 7N4S, gelbe Krystalle, F. 130,5—131,2°. — VIII. P h c n y l-  
t l i io lk o b le n s i iu r e c l i lo r id .  Verlauf w ie bei VII. p-Methylaminodiphenylsulfid, 
C13II13N S, Nadeln aus A ., F. 65,5—06,5°, Kp. 345—350° (schwaclie Zers.), 1. in, 
Siiuren. Pikrat, C19H 180 7N4S, liellgelbc Nadeln, F. 140°. Nitrosamin, gelbe Nadeln, 
F. 160,5— 161°. — IX . A t h y ld i t h io k o h le n s i i i i r e c h lo r id .  Verlauf zweifelhaft. 
Beginn der Gaśentw. bei 135°, Selbsterliitzung auf 175°. AuBer C2II6SH u. etwas 
CS(SC2H6)j konnte kein definiertes Prod. gefaBt werden. — X. P h c n y ld i t l i io -  
k o l i le n s i iu r c c h lo r id .  D ic Gesamtrk. kann wie folgt ausgedriickt werden: 

4C8Hs:.N(CH3)2 - f  2CJI,S.CSC1 =
C0H5-N(CH,)2,IIC1 +  CS(SC6H 5)2 +  [(CH:,)2N -C 0HJ,C-C1 +  h 2s .

Zuniicbst erfolgt offenbar p-Substitution zu (C H ^ N -C J I^ C S -S C jIT .,;  dieses (2 Moll.) 
zerfiillt in Trithiokoldensaurephcnylestcr u. CS[C8H ,-N (C H 3)2]2; letzteres yerbindet 

sieli mit C 6H 5.N(CH |)2,H C1 zu K rystallmolett. D ie Bk. yollziclit sieb bei 100° 

(15 Stdn.). (Helv. cbim. A cta  8. 490— 500. 1925. Ncucliśttel, Uniy.) L in d e n b a u m .

H erm ann L euchs und G eorg K o w a lsk i, Uber den ci-Ifydrindon-fi-oxalester. 
Analog der Kondcnsation yon «-Tetralon mit Oxalcster (ygl. Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 58. 1520; C. 1925. II. 2144 u. IIO ck el u. G o m , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 
1285; C. 1924. IV. 2030) entsteht aus «-IIydrindon der Hydrindonozalester (I). 
Jedoch gelang die B. von Ilydrindon-^-carbonsiiureester durch Abspaltung yon CO 
aus dem neuen Ester nicht.. Mit Anilin bei 100° lioferte er das JIydrindonoxaniHd, 
mit k. Phenylhydrazin ein Aulagerungsprod., C19I l20O4N 2. Mit der sd. alkoh. Lsg. 
derBase u. Phenylhydrazin entstehen zwei Phenylhydrazone, ClgH l80 :1N2, F .156— 158° 
u. F. 173—174°. Durch 5-n. HCl wird das erste nicht yerSndert, wiihrend das 
zweite in ein pyrazolartiges Anhydrid, CI£,M180 2N 2 vom F. 126—127° (II bezw. III) 
umgewandelt wird. Alkoh. HCl ftthrt beide in das Anhydrid iiber. D iese Um- 
wandlung der beiden Formen ineinander liiBt sich auch durch Sclimelzen des Hydr- 
azons Nr. I  (F. 158°), wobei Hydrazon Nr. I I  entsteht, nacliweisen. — Nach  
Formel I I  liat man die beiden Hydrazone ais Stereoisomere, nach Formel I I  u. I I I  
ais Strukturisomere aufzufassen. D as Semicarbazon u. das Oxim des Tlydrindon- 
oxalesters zeigen keinc isomeren Formcn. Erstcres yerwandelt sieli in sd. alkoh. 
HCl in ein Pyrazol, C13H120.,N3 (IV), das Oxim in ein Isoxalon, C,-H170 4N  (V).

r,IT ' CcIIl -CH2.C = :C .C 02C2H5
I  C J I , < ^ 2> C H • CO • CO,(111, ^  '

I I  C-=.N— N-C0H. 
c8ir4 • CH, • c— c • co2c, h , c8h 4 • CH. • c=:c • CO,CJI.

I I I  C-N(C8H5)-N  IV  C— N — NH
C„II4• C H ,■ C H • C(OC..Hr)• CO^C.H. V e r s  u c h  e. 1 -E ydrindon-3-oxalester,

| “ " ' C13Hla0 4, bei — 15° aus c-IIydrindon u. Oxal-
V : C ^ ^ N — O ester mit Natriumiithylat in alkoli. Lsg.; aus

A. gelbliclie Nadeln, F. 71—72°, Kp.)0 203°, 
zl. in w. A., wL in w. PAc. u. k. Alkoholen. Schwcfelsiiure lost gelb, alkoh. FeCl3 
gibt braunyiolette Fiirbung. — Hydrindonoxanilid, C,;1 I„ 0 3N; aus li. Eg. gelbliclie 
Nadeln, F. 229—231", swl. in organ. Mitteln. - -  l-IIydrindon-2-oxalsaure, Cn HsO , 
aus Ester u. n. NaOH bei 30—40°; aus h. Bzl. gelbliche Nadeln u. Prisnien. F. 
gegen 215°, swl. in Chlf., Eg. u. W. yon 100°, 11. in h. A. Na-Salz feine Nadeln.
— Yerb. von Eydrindonóxalester u. Phenylhydrazin, C10TI,00 |N s, aus der alkoh. Lsg.
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des Esters u. Phenylhydrazin, F. 95—96°, 11. in Clilf., swl. in A. Alkoh. FeCl3 
gibt braune Lsg. Mit 5-n. IICI entsteht eine Yerb. F. 125—127°, sil.
in Eg., Chlf. u. Bzl., 11. in Aceton, lange Nadeln u. derbe Tafeln. — PJienylhydr- 
azone des Hydrindonoxalesters, Hydrazon Nr. I, C ^II^O sN,; aus absol. A. grunliche 
Prismen, F. 156—158°, 11. in Chlf. u. Eg., -wl. in w. A. Hydrazon Nr. I I , C19H )80 3N2, 
aus dem alkoh. Filtrat mit W., rotliehe Tafeln, F. 173—174°, 11. in Chlf., Eg. u. 
B zl., wl. iu PAe. — Semicarbazon des IIydrindo7ioxalesters, C14H„i04N 3; aus 
absol. A. Krystalle, F. 161— 163°, 11. in Eg., swl. in A. Durch 7,-std. Kochen mit 
alkoh. HC1 entsteht die Yerb. C^JIy.O-.N.,, F. 173—174°, zwl. in A ., wl. in h. W.
— Oxim des Hydrindonoxalesters, C1:iH 1H0.,N, F. 155— 157°, zl. iu A., swl. in PAe. 
Durch Erhitzen mit alkoh. HC1 erhitlt man die Yerb. C'ir>J717OliV, F. 61°, 11. in organ. 
Mitteln. Bk. des I-Iydrindonoxales!ers mit Bromiitliyl fuhrt zum Hydrindon. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 58. 2288—93. 1925. Berlin, Univ.) H a e v e c k e r .

W . P liiss , Untersuchungen iiber die katalytische Dcluydratation von Phenol- 
Alkohol-Sysłemen. II. Naphthol-Alkolwl-Systeme. (I. vgl. B r in e r , P l Oss u . P a il l a r d , 
Hcly. chim. Acta 7. 1046; C. 1925. I. 489.) D ie weitęreń Unterss. mit Naplithol- 
Alkohol-Systenien haben die 1. c. entwickelten Ansicliten iiber den Mechanismus der 
Rk. vollauf bestiitigt. — Vorverss. mit Naphthalin bezw. fi-naphthalinsulfosaurcm K , 
C ll f iJ I  u. Al.,0, bei 420° ergaben, daB ersteres keine Yeriiuderung erleidet, das 
zweite auBer Ilarzen geringe Mengen einer in Bliittchen vom F. 144—145" krystalli- 
sierenden Substauz liefert, die nicht -n-eiter uutersucht wurde. — Bei den Verss. 
mit fi-Naphtliol wurde die Menge des CH3OH gegen friiher yermińdert, da immer 
groBere Mengen desselben unyeriindert wiedergewonnen wurdeu. Das A1„03 muB 
sehr oft erneuert werden, da es durch Harze u. das Naphthol selbst schnell ver- 
uurcinigt wird. Sonst wurde wie friiher gearbeitet. Das erlialteue Ol wird nacli 
W aschen mit KOH im Vakuum fraktioniert u. gelit unter 12 mm zwisehen 102 u. 
150° iiber. Der Riickstand enthiilt das sclion 1. c. beschriebene Tetramethylnaphthalin 
(F. 107— 108°). Bei weiterer Fraktionierung des Ols dest. die Hauptmenge zwisehen 
130 u. 150°, bestelit aus Ti-imethylnaphthalinen, C,3H ,„  u. sclieidet auch bei — 15° 
nichts festes ab. — Nitrierung der Fraktion 142— 150° (12 mm) mit 65%ig. H N 0 3 
in Eg. bei 5— 10° liefert ein NitrotrimethyhiapMhalin, C,3H 130 2N, gelbe Nadeln aus 
A., F. 142—143°. D ie Ausbeute ist um so besser, je lioher der Kp. der yerwendeten 
KW-stofffraktion ist. D ie Eg.-Mutterlauge liefert Gemische yon Nitroverbb. in 
oliger u. tcigiger Form, aus denen eine krystallisierte Substanz nicht zu gewinneil 
war. — Obige Nitroyerb. gibt bei der Red. das entsprcclicnde Amin, Kp.,„ 198—200°, 
Blattchcn aus PAe., F. 115— 116°, wl. in IIC1, 11. in II2S 0 4, diazotierbar. Farbstoff 
mit /?-Naphthol rot. — Sulfierung u. Nitrierung des Tetramethylnaphthalins ergaben 
keiu definiertes Prod. — Unterwirft man das System ^-Naphthol-CII30 H  unter 
40 mm der Einw. des A1,,03 bei 380°, so wird das ^-Naphthol nicht angegriffen, 
wahrend der CII30 H  die bekanute Zers. iu CO u. II erleidet; auBerdeni entsteht 
HCIIO. — a-Naphthol yerliSlt sich wie ^-Naphthol, doch wurden feste Prodd. 
nicht erhalten. — Die Systeme Naphthol-C.tH:,OH, -C JĄ O ir, -C:J I u O II -j- A l,0 3 
liefern O-lialtige Ole wie das System C,jH.OII-G,IL,OII (1. c.). Plienetol bleibt im 
Gemiseli mit CH30 II  unangegrifteu. — ZnO u. Al an Stelle des Ala0 3 sind un- 
wirksam. (Ilely. chim. Acta 8. 507— 12. 1925. Genf, Univ.) L in d e n b a u m .

E dw ard  de B arry  B arnett, D ie JEbmirkung von Stickstoff'dioxyd au f Anthracen- 
deriuate. Stickstoft’dioxyd addiert sich leicht an die Briicke von Authracen u. 9-Nitro- 
autliracen unter B. von Di- u. Trinitrodiliydroanthracenen. D ie resultierenden 
Verbb. miiBten iu cis- u. trans-Form existcnzfśihig sein u. B a r n e t t ,  C o o k  u. 
M a t t h e w s ,  Rec. traw chim. Pays-Bas 44. 217. 728; C. 1925. I. 2493. II. 1157) 
haben gezeigt, daB die Stabilitiit dieser Additionsyerbb. von der Ggw. anderer 
Substituenten im Mol. abhiingig ist. Nunmehr stellen Vff. fest, daB: 1. weder meso-
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noch .Rs-Substituenten irgend eiuen EinfluB auf die Leichtigkeit der N 0 2-Addition 
ausiiben, 2. daB JSz-Substituenten die Stabilitat der Verbb. nicht erliohen, wohl aber 
Cl in «-Stellung, 3. daB alle Verbb. der Formel I. mit Pyridin die Briicke leicht 
zuriickbilden. Ist X  ein II-Atom, tritt Riickbildung der Briicke unter Entw. von 
UNO, u . B. eines 9-Nitroanthracenderiv. ein, ist X  eine NO»-Gruppe, so fiihrt die 
Rk. unter H N 0 2-Entw. zu 9,10Dinitroanthracenderivv., ist X  ein Ilalogenatom, b o  

spaltet sich Halogcnwasserstoff ab. Vcrbb. der Fonnel II, wo X  ein Ilalogenatom  
ist, sind auBerst unbestiindig u. liefern bei X  == Br 9-Nitro-9-bromantliron, bei 
X  =  Cl das eutsprecliende Anthrachinon.

X ---------- C---------NO, X --------- C---------NO.,
i. c , i i 4< > c0ii4 II. c0h 4ó >c gh ,

- ■ II-------- _q---------N 0 2 X ------ - c  ---------n o 2
Das N 0 2 wird durch Erhitzen yonJPb-Nitrat u. Sand hergestellt u. in die Sus- 

pension des betreflenden Anthracenderiy. in Chlf. eingeleitet. D ie Additionsprodd. 
yon KOs u. Anthracen oder 9-Nitroanthracen liefern mit Pyridin leicht 9-Nitro- 
anlhracen, F. 310° u. 9,10-Dinitroanthracen, F. 294°. Das Additionsprod. an 1-Chlor- 
anthracen gibt mit Pyridin l-Chłor-9(10)-ińtroanihraccn, Cu HsO.,NCl, F. aus A. oder 
Eg. 155°. 1,5-Dichloranthracen liefert m itN 0 2 l,5-Dichlor-9,10-dinitro 9,10 dihydro- 
anthracen, Cu Ha0 4N2Cl2, aus Aceton F. 156° (Gaseutw.). Mit Pyridin daraus 1,5-Di- 
chlor-9-nitroanthracen. D ie Additionsverb. von N 0 2 u. 1,8-Dichloranthracen konnte 
nicht vom Losungsm. befreit werden, nach 5 Tagen im Exsiccator gab die Analyse 
C14Hij0 4N2Cl2. l 1/sCIICl3, F. 215° (Gasentw.). Mit Pyridin eutsteht daraus 1,8-Di- 
chlor-9(10)-nitroanthracen. 9-Bromanthraccn liefert mit N 0 2 9-Brom-9,10-dinitro-
9.10-dihydroanthracen, CI4H00 4N 2Br, F. unscharf (Sinterung bei 115°). (Boi der Rk. 
entstelit ’9,10-Dibromantliraceu ais Nebenprod.) Mit Pyridin liefert obige Yerb.
9.10-Dibromanthracen. 9,10-Dibromanthraceti gibt mit X 0 2 9-Brom:9-nitroanthron, 
bei 116° sińt&mde Nadeln. Aus 9,10-Dicliloranthracen u. N 0 2 entstelit 9,10-Dichlor-
9.10-dinitro-9,i0-dihydróanthracen , CnI l80 ,N 2Cl2. Beim Kochen in Chlf. liefert die
Yerb. auBerst leicht Anthrachinon. 1,5,9-Trichlorauthraccn liefert mit N 0 2 1,5,0-Tri- 
chlor-9,10-dinitro-9,10-dihydroanthraccn, C14H00 4N2C13 (Zers. unter Gasentw. bei 156°), 
daraus mit Pyridin i,5-Dichlor-9,10-diniiroanthracen, ChIIdO.NjCL, aus Pyridin 
F. 277°. 2 ,3 ,9 ,10-Tetrabromantliracen gibt mit N 0 2 2,3,9-Tribrom-9-nitroanthron, 
C14H60 3NBr3, beim Kochen mit Toluol entstelit daraus 2,3-Dibromanthrachinon. 
D ie Einwirkungsprodd. von N 0 2 auf Antliranylmethylather, 9-Phcnylanthracen u. 
9-Phenylanthranylmcthyliither sind keine Additionsverbb., sondern 9-Nitroanthron, 
9-Nitro-lO-phenylanthracen u. 9-Phenyl-9-oxyanthrou. (Journ. Chem. Soc. London 
127. 2040—44. 1925. London, Sir J o h n  C a ss  Techn. Inst.) T a u b e .

Osborne R . Gluayle und E . E m m et R e id , Einige substituierte o-Benzoyl- 
henzoesauren und dic enisprechcnden Anthrachinone. Fortsetzung friiherer Unterss. 
(vgl. H a h n  u . R e id ,  Journ. Americ. Chem. Soe. 46. 1645; C. 1924. II. 1190) iiber 
dic Kondensation von Phthalsaureanhydrid mit aromat. KW-śtoffcn. Aus den so 
erlialtenen o-Benzoylbenzoesaurcn wurden in den meisten Fallen die entsprechenden 
Anthrachinone erhalten. Bei V erss., die bislier fehlende o-(p-Nitrobenzoyl)-benzoe- 
siiure darzustellcn, wurde eine Dinitroverb. erhalten. — o- u. p-Fluorałhylbetizol 
wurden nacli den von H o l l e m a n n  u . B e e e m a n n  (Rec. trav. chim. Pays-Bas 23. 

233. ^238; C. 1905. I. 29) fiir die Fluortoluole gegebenen Vorschriften dargestellt. — 
Die Kondensationen mit Plithalsiiureanhydrid wurden wie iiblich ausgefiihrt. Die 
Benzoylbenzoesauren wurden durch Erhitzen mit 10 Teilen II2S 0 4 in die ent
sprechenden substituierten Anthrachinone iibergefuhrt. — Beim m-Fluortoluol kann 
dic Kondensation in p-Stellung zur Methylgruppe oder zum Fluor erfolgen. Das 
Hauptreaktionsprod. ist das 4-Methyl-2-fluor-Isomere (o-[4-Methyl-2-fluorbenzoyl]- 
henzoesaure) ; das niedrigschm. Rohprod. deutet auf die Ggw. nocli anderer Isomcren
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Lin. m-Chlor toluol u. m-Bromtoluol ergaben die entsprechenden o-Bcnzoylbcnzoe- 
siiuren. o-Fluoriithylbenzol kann vier ycrscliiedene isomere Kondensationsprodd. 
licfern; das Hauptprod. erwies sich ais o-(4-Athyl-3-fluorbcnzoyl)-benzoescmre\ die 
Kondensation bat also auch liier iu p-Stellung zur Alkylgruppe stattgefunden. —
o-Chlordt.hylbmzol lieferte analog die o-(4-Athyl-3-chlorbenzoyl)-bcnzoesdure, die sich 
jedoch nicht in das cntsprcchcnde Antlirachinon iiberfiihren lieB. — p-Fluordłliyl- 
benzol ergab mit Phtbalsiiureanhydrid die o-(3-Athyl-o-fluorbevzoyl)-benzoesaure, die 
bei der Dehydratation in 2-Athyl-4-fluoranthrachinon uberging. — p-Jodtoluol ergab 
bei der Rk. mit Phthalsiiureauhydrid eiuc fast jodfreie Siiure; da die Kondensationen 
mit Vorliebc in p-Stellung zur Alkylgruppe stattfindcn, wird hierdurch die Jod- 
abspallung begunstigt. — D ie aus cyclo-Hexylbenzol erhaltene o-(p-cyclo-Hexyl- 
benzoylybenzoesaure lieB sich nicht zum entsprcchenden Antlirachinon dehydrati- 
sieren. — m-Diathylbenzol lieferte ein Gemiscli von o-(Didthylbenzoyl)-benzoesduren\ 
dem Dehydratationsprod. kommt wahrscheinlich die Konst. des 1,3-Didthylanthra- 
cliinons (P. 83—85°) zu. — Die aus m-Di-i-propylbenzol erhaltene Siiure u. das ent- 
sprechende Antlirachinon schiencn Gemischc yon Isomeren zu sein. — Verss. zur 
Darst. der o-(p-Nitrobenzoyl)-beuzoesdurc: D a bei der Nitrierung der o-Beuzoyl- 
benzocsiiure die Nitrogruppe nur in die 2'- oder 3'-Stcllung eintritt u. da sich 
Nitrobenzol mit Phthalsaureanhydrid nicht kondensiert, wurde die Nitrierung der 
aus o-Benzoylbenzoesiiure durch Red. erhaltenen o-Benzylbenzoesiiure untersucht. 
Statt der erwarteten 4'-Nitros3ure (aus der dann durch Oxydation die gesucbte 
Siiure liiitte erhalten werden konnen) wurde dagegen eine Dinitroverb. crhalten, der 
offenbar die Konst. der S^-Dinitrosiiure zukommt; durch Oxydation entsteht aus 
dieser die 2-[2'-Nilrobenzoyl)-3-niirobcnzoesdure, die bei der Dehydratation iu 1,8-Di- 
nitroanthrachinon ubergeht.

V e r s u c h s t e i l .  m-Fluorłoluol, aus jn-Toluidin durch Diazotierung u. Ver- 
kochen in HP. — o-Fluorathylbenzol, aus o-Athylanilin, Kp. 130—137°, D.°0 1,002,
D .2O0 0,983, Ausbeute 19—20°/o- — p-Fluorathylbenzol, aus p-Athylanilin, Kp. 141°,
D.°0 0,994, D .2°0 0,967, Ausbeute 24—26°/0. — D ie Kondensationen des Phthalsiiure- 
anliydrids mit den KW-stoffen wurden mit einem UberschuB von KW -stoff oder 
mit CS, ais Losungsm. in Ggw. von A1C13 yorgenommen. Nach Wasserdampfdest. 
wurde der Ruckstand mit Alkali aufgenommen u. die Siiure mit HC1 gefiillt. Um- 
krystallisation aus EssigsSurc oder Bzl., Ausbeuten ca. 90°/0. — o-(4-Methyl-2-fluor- 
benzoyl)-benzocsdure, F. 129°. — o-(4-Atliyl-3-fluorbenzoyl)-bcnzoesdure, F. 120°. —
0-(2-Athyl-5-fluorbenzoyl)-benzoesaure, F. 210—220°. — o-(4-At.lujl-3-/luorbenzoyt)- 
benzoesdure, F. 105°. — Die aus den Bcnzoylbenzoesiiurcn durch Einw. von H„S04 
erhaltenen Antliracliinone wurden aus Bzl. umkrystallisiert; Ausbeuten gut. —
2-Mcthyl-4-fluoranthracMnon, F. 135,5— 135,7°. — 2-Ałhyl 3-fluoranthrachinon, F. 110°.
— l-Athyl-4-fluor antlirachinon, F. 80—82°. — o-(p-cyclo-Hexylbenzotjl)-benzoesdure, 
aus Phthalsaureanhydrid u. cyclo-IIexylbenzol, F. 166—167°, aus Bzl.; ergab kein 
Anthrachinon. — 2'-(2"-Nitrobcnzyl)-3-nitrobenzoesdurc, aus o-Benzylbenzoesaurc u. 
90%ig. IINO., dureh Stehenlassen (26 Stdn.) u. EingieBen in W ., F. 163—164°, aus 
W . — 2-(2'-Nitrobmzoyl)-3-nitrobcnzoesdure, aus yorigem durch Oxydation mit Cr03, 
F. 201° (nach yorherigem Erweichen), aus Essigsiiure. — 1,8-Dinitroantkrachinon, 
aus yorigem durch Einw. von rauchender ILSO, -f- Borsiiure (3 Stdn., 150°), F. 310°.
— Naphthalsiiureanhydrid wurde mit Bzl. u. A1C13 erliitzt; Kondcnsation fand nicht 
statt, cbensoweuig wie mit Hydrochinon (-j- H2SOj). (Journ. Americ. Chem. Soc. 
47. 2357—61. 1925. Baltimore, Maryland, Joh n s H opkins Uniy.) Z a n d e r .

W a lter  H. B e is le r  und J. L ow ry B ra y , Darstelhmg und Eigenschaften des
1-Benzoylamino-2-tnethylanthrachinons. l-Nilro-2-metliylanthrachinon, aus 2-Mcthyl- 
anthrachinon in konz. II2S 0 4 durch Zusatz von gepulvertcm KNOa, F. 268,5 bis 
269,5°. — l-Amino-2-methylantlirachinon, aus yorigem durch Red., yon yerschiedencn
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untersucliten .Reduktionsmitteln war Nn2S am geeignetsteń, F. 202°. — 1-Benzoyl- 
amino-2-metKylanthrachinon, aus vorigem mit Benzoylchlorid in Toluol (-{- wasser- 
frcier Soda), hellgelbc Nadeln aus Eg., F. 200—202°, Ausbcute 30,8°/0, wl. in A., 
Chlf., Bzl., 11. iu li. Eg.; fttrbt Baumwolle u. Kunstscidc aus der Hydrosulfitkiipc 
liellgelb, zeigt aberzu Textilfasern wenigcr Affinitiit ais 1-Bcnzoylaminoanthrachinon. 
(Journ. Amerie. Chem. Soc. 47. 2371—73. 1925. Gainesville, Uniy. of-Florida.) Z a n d .

A. B istrzy ck i und Josep h  R is i ,  Uber die Einwirlamg von Benzilsaure und 
von Anisilsdure a u f Thiophenolc. (Vgl. B is t r z y c k i u. K u b a , IIelv. chim. Acta 4. 
969; C. 1922. I.' 1143.) Es war schon 1. c. angedeutet worden, daB sieli unter ge- 
wissen Bedingungen Benzilsaure aueh mit Tkiophcnol kondensiert. Es tritt jedoch  
keine Kernkondensation ein unter B. einer p-Mercaptotriplienylessigsiiure, sondern 
die neue Verb. ist cc-[_Phenylmcrcaptó]-diphenylcssigsdure, (C>1II5).2C(C02fI) • S • CeHs. 
Denn erstens erhiilt man sie aucli aus Diphenylchloressigsdure u. CjILSH obne 
Kondensationsmittel, zweitens entsteht durch Eliminierung des C 02H  eine in 
Alkali unl. Verb. — D ie Kondensation ist bzgl. beider Komponcnten allgemeiner 
Anwendung fiiliig.

Y e r su c h e . u-\_Pliemjlmercapto]-diplienylessigsdure, C20H16OaS. 1. Aus molekularen 
Mengen Benzilsaure u. C0H5SII in Eg. durch tropfenweisen Zusatz vou konz. ELSO., 
bei 40—45°, in W . gieBen, aus Sodalsg. umfallen. 2. Aus molekularen Mengen 
Dipheuylcliloressigsiiure u. C0H5SH in sd. Bzl., mit w. Sodalsg. ausscliiitteln. 
Rhomb. Tafelcbcn (-)- 1H 20) aus 50%ig. Essigsiiure, Prismen aus Bzl. oder PAe., 
F. 126—128°, in sd. Losungsmm. meist 11., wl. in PAe. Lsg. in w. konz. IIaSOj 
orangerot. Na-Salz, Ci0Tr,5O2SNa, silberglanzende, wasscrhaltige Blattchen aus 
verd. Sodalsg., F. 205°, wl. in W. K- u. N H 4-Salz iihnlich. Ba-Salz, (C20H 15O.2S)2Ba, 
floekig, wl. iu w. W . Die Siiure spaltet mit konz. IIjSOj viel wenigcr ais 1 Mol. 
CO ab (ein Yers. ergab 3,43%), auBerdem entwickelt sich S 0 2. Osydation mit Cr03 
in Eg. liefert' kein Sulfon, sondern unter Spaltung Bcnzophenon. Anliydrisierung 
zum Thionaphtlieuderi\r. gelang nicht, docli konnte dieses auf anderem W ege ge- 
W’onnen werden (vgl. unten). — Benzhydrylphenylsulfid (Thiophenolbenzhydrylather), 
(O iH ^CH-S-GjHj. Aus obiger Siiure in sd. 1’yridin. Niidelchen aus E g., F. 70 
bis 78,5°, 11. in A., Bzl., E g., zl. in P A e., wl. in A. II^SO^-Lsg. griinstichig gelb, 
allmiihlich orangerot. — a-[Phemyhnercapto]-diphenylacetylchlorid, (C8H5),C(C0C1)*S- 
C6H.. A us der Siiure mit PC13 in sd. P0C13. Krystallin. M., F. 45—50°, 11. auBer 
in Chlf. — 2Ji-Diphcnyl-3-oxothionaphlhcn-2,3-dihydrid, C20IIUOS (nebenst.). A us 

dem vorigen mit ZnĆl2 bei 90—110°, dann kurz 150°. BIkr. 
Prismen aus Eg., F. 145—146°, 11. in Eg., B zl., zl. in Lg., 
wl. in A ., A ., konz. II2S 0 1 (rosafarbig), bestandig gegen 
sd. Laugen u. NaOC2H6-Lsg. — u-[p-Tolylmercapto)-di- 
plienylessigsdure, C.21HI80 2S. Aus Benzilsiiure u. p-Tliio- 

krcsol. Rhomboeder aus CIi.,011 -p  W ., F. 155° nach Sintern bei 135°. Spaltete 
mit konz. H2SO., nur 2,43% CO ab. Alkalisalze, Blattchen, swl. in W . — a-[Phenyl- 
mercapto]-di-p-anisylessigsdure, (CHaO • C„II,)2C(C02H) ■ S • CaIIs. Aus p-Anisilsiture u. 
C6H;,SH. Blattchen aus Eg. oder A., F. 106—107° (Zers.), wl. in Lg. Lsg. in wenig 
konz. H2S 0 4 orangebraun, in viel violett. Ba-Salz, (C2iII10O1S)2Ba. — p,p'-Di- 
methoęcybcnzhydrylphenylsulfid (Thiophenol-p,p'-dimcthoxybenzliydryldtlier), (CIT30  •
CeH4fjCH ■ S • C6H5. W ie oben oder durch Erhitzen fiir sich auf 130—140°. Mkr. 
Niidelchen aus Eg., F. 50,5—51,5'’, 11. in A ., A ., B zl., E g ., Lg. H2S 0 4-Lsg. rosa- 
orangefarbig.

Im AnschluB an diese Unterss. wurde die Frage gepriift, ob aueh andere Oxy- 
u. Ilalogencarbonsiiuren sich mit C0HjSII unter B. von Thioathern kondensieren. 
Dies ist nicht der Fali. Untersuclit wurden Mandelsaure, Milchśaure, c/.-Oxy-
i-buttcrsdurc, u-Halogenpropionsduren, u-Brom-i-buttersdurc, Brommalonsaure. In
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allen Fiillcn wird das C6H5SH zu C0II5S • SC6II. oxydiert. Bei Mandelsfiure (-(- ZuCl2) 
entsteht auch etwas Dibenzyl. Aus a-Brompropionsiiure (-)- SnCl4 in Bzl.) wurde 
w enig a,a'-Dimetliylberiisteinsaurc (F. 122—123°), wahrscheinlich zuniichst ais An- 
liydrid, erhalten. Mogliclier Rk.-Yerlauf:

2 CgHaSH - f  SnCl4 =  CaHsS-SCeHs +  2IIC1 +  SnCls ;
2 CH, ■ CHBr- COjH - f  SnCl2 =  CII3 • CII(CO,H) • CII(COJI) • CII3 - f  SnCl2Br2.

Ahnlich bildet sich aus Brommalonsiiure etwas Bernstein sdureanhydńd. — DaB 
die B. von Thioathern auf die, Benzilsiiure bzw. Diphenylchloressigsiiure u. ihre 
Analogen beschriinkt ist, hat offenbar darin seinen Grund, daB das OH bezw. Cl 
infolge der starken Valcnzbeanspruchung der Aryle selir locker gebunden sind. 
(Helv. chim. Acta 8. 582—91. 1925. Freiburg [Scliweiz], Univ.) L in d e n b a u m .

E. C herbuliez und G. Sulzer, Uber Formaldelujdderwate des Succinimids. (Vgl. 
C h e r b u l i e z  u .  C h a m b e rs ,  Helv. chim. Acta 8. 395; C. 1925. II. 1348.) D ie 1. c. 
bescliriebenen Acylaminosuccinimide sollten sich zu Pyrrolderiw. reduzieren lassen. 
D a nun dic Dest. mit Zn-Pulver beim Succinimid selbst sehr schlechte, bei seinen 
N -A lkylderiw . bessere Ausbeutcn licfcrt, so waren VfF. bemiilit, einen N-Substi- 
tucnten einzufiihren, der einerseits leicht wieder climinierbar w ar, audererseits die 
Red. nicht yerliinderte. D ie erste Bedingung erfullt die CH2(0H)-Gruppe (1. c.), 
die sich auch in das Succinimid selbst leicht einfuhren liiBt uuter B. von N-Oxy- 
methylsuccininńd (I). Bei der Dest. mit Zn-Pulver gibt dieses jedoch nur ganz 
geringe A u sb eu tcn  an Pyrrol, da es bei hoherer Temp. wieder in dic Komponenten 
zerfallt. Mehr Aussicht boten der entsprechende Athylather u. das Acclylderiv., die 
beidc unter Atm.-Druck unzers. sd. Bei der Dest. mit Zn-Pulver wird ersterer 
yollig zera., dagegen lie fe rt le tz te res  eine kleiue Menge Pyrrolbasen, aus denen das 
N-Aeetoxymethylpyrrol mit ziemliclier Sieherheit isoliert wurde. — Das OH in I  ist 
durch Cl ersetzbar (1. c.)., Beide Verbb. gęstatten die mannigfaltigsten Umsetzuugcn 
(vgl. dazu C h e r b u l i e z  u .  F e e r ,  IIelv. chim. Acta 5. 678; C. 1923. I. 1034); u. a. 
ist das N-Chbrmethylsuccinimid (II) zur F rie d e l-C ra ftssch e n  Rk. geeignet u. kann 
so , da der Bernsteinsśiurerest sieli leicht eliminieren liiBt, zur Einfiilirung der 
CH2(NH2)-Gruppe in den aromat. Kern dieneu.

Y e r su c h e . Y -Oxy»iethylsuccinimid, C5H7OaN  (I). Aus Succinimid u. sd. HCHO- 
Lsg. wenig K2C 03, im Yakuum eindampfen. Perlmuttergliinzende Bliittchcn 
aus Bzl., F. 66°, 11. in W ., sonst wl. Zerfallt langsam bei Zimmertemp., schnell 
yon ca. 120° ab in dic Komponenten. — N-[N-Pipcridylmethyt]-succinvnid, C10Hi<jO2N3. 
Aus I  u. Piperidin bei Zimmertemp. Krystalle aus Aceton, F. 106—107". — N-Clilor- 
methylsuccinimid, C6Ha0 2NCl (II). Aus I u. PC15 in Chlf. Kp.12 158—160°, Kry
stalle, F. 58", 11., auch in W . — N-Brommethylsucdnimid. Mit PBr6. Krystalle, 
F. 63—64°. — I I  addiert sich in gcwohnter W eise an Pyridin unter B. der Yerb. 
Ci0I ln O.,N.iCł, Krystalle aus A. -f- Pyridin, Zers. zwischen 65 u. 105°, 11. in W., 
A., wl. in Pyridin, unl. in A. D ie wes. Lsg. wird von A gN 03 sofort gefiillt. — 
N-Benzyhuccinhnid, CnH n 0 2N. Aus II, Bzl. u. A1C13 in CS2 (Wasserbad). Nadeln 
aus W ., F. 101— 103". Gibt bei der alkal. Hydrolyse Benzylamin. — N-Atlioxy- 
methylsuccinimid, C7H ,,0 3N. Aus II  mit sd. NaOC2H5-Lsg. Kp.I4 151—152°, 
Kp. 262°, Nadeln, F. 31—32°, 11. in W., A., wl. in A. — N-Acetoxymetliylsuccinimid, 
C7H;,04N. Aua I mit Acetanhydrid in sd. Pyridin, etwas W . zusetzen, im Vakuum 
dest. Kp. 290°, Nadeln aus A. -f- A-i F. 51", 11. in W ., A ., wl. in A. — Fiir die 
{jberfuhrung dieser Yerb. in Pyrrolbasen muB das Zn-Pulver yom ZnO mittels 
verd. HCl befreit u. im H-Strom bei 300° getrocknct werden. Man erhitzt das 
Gemisch im H-Strom auf 400—450°, lost das Destillat in A. u. deat. im Vakuum. 
Das Prod. geht unter 14 mm zwischen 60 u. 125° iiber, siimtliche Fraktionen geben 
die Fichtenspanrk., sind wl. in W., 11. in Siiuren u. reduzieren ammoniakal. Ag-Lsg. 
Die Hauptfraktion, Kp.14 ca. 110°, gibt fiir N-Acetoxymethylpyrrol etwas zu liohe
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N-Zahlen. Ein Teil ist offenbar entacetyliert worden, was, auch daraus liervorgeht, 
daB aus der letzten Fraktion etwas N-Methylsuccinimid isoliert werden konnte. 
(IIelv. chim. Acta 8. 5G7—71. 1925. Genf, Uniy.) L in d e n b a u m .

R ik o  M ajim a und M unio K o ta k e , Syntlietische Versuche in  der Indolgruppe. 
V. D ie Synłhese des {■]■ Tndohjlathanolamins. (IV. vgl. M ajim a, S iiigem atsu  u. 
Hokicaku , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1453; C. 1924. II. 2033.) Dic fiir diese 
Synłhese zuniichst beabsichtigte Kondensation von fi-Indolaldehyd mit Nitromełhan 
ging nicht leicht vor sich, wabrscheinlich, wcil in jenem die Indolenform gegen- 
uber der Indolform, besonders bei alkal. R k ., yorherrscht. Es wurde deshalb fur 
dic Kondensation der nur in der Indolform cxistenzfiihige N-Acetyl- fi-indol aldehyd 
(I.) benutzt. Um bei Acetylierung des Indolaldehyds die Formylgruppe zu schiitzeu, 
w urde'er anfahgs durch Ein w. erst von Anilin u. HC1, dann yon Alkali in Indal- 
anilin verwandelt, das bei ErwSrmen mit (G2H30)20  u. NaC2H:,Oa unter gleichzeitiger 
Entanilierung I. bildet. Es zeigte sich dann aber, daB der Indolaldchyd auch bei 
direkter Behandlung mit diesen Reagenzien, ohne nach Art der Perkinschen Bk. 
zu reagieren, in guter Ausbeute I. liefert, zugleich klcine Mengen N-Acetyl-fi-indal- 
diacetat liefernd. I. entsteht hochstwabrscheinlich auch zuerst bei der von E i.lin g ek  
u. FlAMAND (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 4 0 . 3029; C. 1907. II. 702) ausgefiihrten 
Kondensation von fi-Indolaldehyd mit Ilippursaure sowie bei der yon VfF. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 55. 3859; C. 1923. I. 322) ausgefiihrten mit Hydantoin. D ie 
Kondensation von I. mit Nitromethan gelang nur bei bestimmter Temp. (am besten 
bei 30° unter Schiittelu wahrend 200—250 Stdn.) u. nur in Ggw. yon KHCOs bei 
bestimmter Konz. (10°/o)- D ie erlialtene Verb. II. ist sehr unbestiiudig gegen Alkali, 

•CHO , . , 0 , -------v CH(OH)-CHa-NO,
+  c h 3. n o 2 — > i i . ;; — v

j ś -c o - c h 3 n - c o -c i i3
■ CHlOII) • CII, • N U . durch das sie schon bei gewohnlichcr Temp.

in /j-Indolaldehyd zurUekyerwandelt wird, u. 
v  p o  r>iT gebt durch Behandlung mit (C2H;10 ) ,0  u.
1 ’ !i NaCsH30 2 in N-Acetyl- fi [o)-nitrovinyl-]indol

iiber. D ie Red. von II, zu III. gelang nicht gut mit Al-Amalgam, Fe +  Essig- 
saurc, Zn +  Essigsiiure, auch nicht katalyt. mit Pt-Schwarz, wohl aber mit SnCL 
in IlCl-haltiger Eg.-Lsg., wobei ein Sn-Doppelsalz abgeschieden wird. Das durch 
Eutacetylicrung gcwonnene fi-Indolylathanolamin laBt sich wegen seiner groBen 
Verfinderliclikeit nur ais Pi krat isolieren. Durch weiteres Acetylieren von III. 
wurde N-Acetyl-fi-indolyldiacetylathanolamin gewonnen, durch dessen teilweise Ver- 
seifung mit berechneter M enge-KOIl fi-IndolyldiacetyUithanolamin.

V er  s u ch  c. 8-Indalanilin, C |jH 14N2, farblos, krystallin. Chlorhydrat, C15II160 N 2C1, 
aus alkoh. Lsg. durch A ., gelbe Nadeln, Zers. 240—246°; C15H[70 2N3C1, aus der 
Lsg. des yorigen in w. IICI bei Abkiililen, rote N adeln, Zers. gegen 200". — 
N-Acetyl-fi-indolaldchyd, C ,,II00 2N (I.), Prismen (aus Essigestcr), F. 161— 164°. — 
N-Acetyl-fi-indaldiacetat, CI5II,,0 ,,N , Krystalle (aus Essigestcr, worin leichter 1. ais 
die yorige Yerb.), F. 154°. — N-Acetyl-fi-indolaldehydanilinchlorhydrat, C17H 170 2N2C1 
=  CII3• CO • C8H5N • CII(OH) N II-C 6H5-HC1, bei Zugabe von konz. IICI zu mit 
Aniliti u. li. W . yersetztem N-Acetyl (9-indolaldehyd, gelbe Krystalle, wl. in A., 
Bzl. u. Essigestcr, 1. in .CII40  u. A., F. 191— 194° (aus A.). — N-Acetyl-fi-indolyl- 
co-nitroćithanol, C12H120 ,N 2 (II.), aus Acetonlsg. durch PAe. gefiillt, dann wiederholt 
aus Essigestcr krystallisiert, Prismen, F. 138,5—140,5°, 11. in Aceton u. Essigester,
1. in Chlf., CII,O u. A ., wl. in Bzl. u. PAe. — N-Acetyl-fi-[co-nitrovinyl]-indol, 
Oi2II10O3N.j, gelbe Krystalle (aus Bzl.), F. 189—192°. — N-Acetyl-fi-indolylathanol- 
amin (III.). Chlnrhydrnt. farblose Bliitter, anscheinend mit Krystallw., F. teilweise
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53—57°, yollstiindig (entwSssert?) 163— Pt-Salz, (C^HnOjNj^ •HsPtCI,,, schwach 
braunliche Krystalle, Schwiirzung gegen 200°, Zers. ca. 225°. P ikrat, CisH h O ,N ,. 
C6H30 ,N 3) gelbe N adeln, F. 174—176° (Zers.). — fi-Indolylathanolamin. Pikrat, 
C10H 12ON2 C,)H30 7N3, orangefarbige Krystalle, Zers. 188°. — [N-Acetyl-fi-indolyl]- 
N,O-diacetylathanolamin , C „H ,30 ,N 2 =  CH;( ■ CO • C6II6N • CH(0 • CsH30) • CH, • NH- 
CO*CII3, seidige Nadeln (aus PAe.), F . 08—71°. — ^-Indolyl-N,O-diacetylathanol
am in, Cu II10O3N2, seidige NadeLu (aus Aceton u. PAe.), Zers. 202—204°. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 58. 2037—41. 1925.) S p ie g e l .

R ik ó  M ajim a und T osh io  H osh ino , Synthetisclie Versuche in der Indolgmppe.
VI. Eine neue Synthese von B-Indolylalkylaminen. (V. ygl. vorst. Ref.) fi-([3'-Indolyl)- 
ąihylamin  bietet wegen seiner Zusammcnliange mit physiol. wichtigen Substanzen 
Interessc. Da M a jim a  u. M iy a g a w a  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1455; C. 1924.
II. 2034) durch Einw. von CNC1 auf Indolylmagnesiumjodid leicht j5-Cyauindol 
darstellen konnten, scheint das CN-Radikal gegen die genanntc Mg-Verb. ziemlich 
indifferent zu sein. In der Tat gab diese mit Acetonitril iu der Kalte zwar eine 
Molekularverb., im Sinne von Me is e n h e im e r  ais I. zu formulieren, die sich ais 
griiulichgrauer Sirup ausschied, aber selbst bei 70° keine Ver;inderung erlitt u. mit 
W. lediglich Acetonitril zuriickbildete. Mit Cldoracetonitril dagegen entstand zu- 
niichst ein iihnlicher Sirup, der aber bei 60—70° plotzlich dicker u. briiunliclirot 
wurde, wohl unter Ubergang in II ., u. nuu mit W . in befriedigender Ausbeute 
fi-Indolylacctonitril ergab. D ieses lieB sich durch Kochen mit Alkali glatt zu fi-In- 
dolylessigsaure yerseifen u. lieferte mit Na in sd. A. fi-(fi'-Indolyl)-dtliylamin  unter 
gleichzeitiger B. von etwas Skatol u. HGN. Bei audauerndem Kochen mit Eg. u. 
Zn-Staub gab es eine kleine Menge j'j-Indohjlacetamid (der groBte T eil blieb unyer- 
iindert). Analog entstehen mit fi-Chlorpropionitril (3-([3'- Indolyl) -propionitril u. 
weiterliin fi-(fi-Indolyl)-propionsaure bezw. y-(f3‘-Indolyl)-propylainin (ohne B. von 
Athylindol u. IICN).

t (CaH6)20 .^ M . J  tt (C,H,,).>0.^ a J
J- CH3-C N -'Ms<-N C 8IIc u ' C3H8N -C H 2-C N -'Wg<-C l

V e r sn c h e . p-Indolylacetonitril, C10II8N2, Ol, Kp.0,2 160°, 11. in den meisten 
organ. Losungsmm. auBer L g., in Kiiltemischung aus Eis u. NaCl nicht krystalli- 
sierend. P ikra t, orangefarbige Nadeln (aus A.), F. 127—128°. — fi-Indolylcssig- 
saurc, C10H0O2N , blatterige Krystalle (aus h. W .), Zers. 164,5—165°. Pikrat, Zers.
178°. — fi-(fi'-Indolyl)-propionitril, CnH 10N 2, Krystalle (aus Bzl.), F. 67—68°,
Kpu gegen 200°, 11. in den meisten organ. Losungsmm., wl. in k. Bzl., swl. in li. 
Lg. u. W . P ikra t, rote Nadeln, F. 123,5—124,5°. — fi-(fi'-Indolyl)-propionsaurc, 
CuH^OiN, F. 133—134°. Pikrat, F. 141— 143°. — fi-((3'-Indolyl)-dthylamin, CIUII12N2, 
Nadeln (aus li. Lg.), F. 114,5—115,5°. Chlorhydrat, Nadeln, Zers. 248—249", zl. in 
li. W. Pikrat, aus Bzl.-Lsg. der Base mit iith. Pikrinsaurelsg., Prismen, Zers. 242 
bis 243°. Acetat, aus alkoh. Lsg. der Base mit Eg. Verliert bei 56° im Vakuum 
’/s Mol. W ., F. dann 135—136°. — fi-Indohjlacetamid, C10II10ON2, Nadeln (aus h. 
W.), F. 150—151°. — y-(fi'-Indoltjl)-proj)ylamin, Krystalle (bei Verreiben mit PAe.), 
F. 60—64°, sehr hygroskop., wl. in w. W. Cldorhydrat, C „H ,5N.j.Gl, F. 169—170° 
(aus absol. A.). P ikrat, CuIIjjOjNs-SH.O, rote Nadeln (aus W .), SchSumen gegen 
103°, ZerflieBen zu roter FI. 146—149”. Wasserfrei im Vakuum bei Temp. von sd. 
Aceton, dann von sd. Bzl., gelb , F. 155—156°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2042 
bis 2046. 1925. Sendai [Japan], Univ. Tokio, Forsclmngsanst. f. Physik u. Chem.) Sr.

Syd n ey  G lenn P reston  P la n t und Joh n  E rn est F a cer , D ie Synthese w  ul 
Reaktionen der 1-Anilinocyclopentan-l-carbonsdure. (Vgl. S id g w ic k  u. P l a n t ,  Journ. 
Chem. Soc. London 12 7 . 209; C. 1925. I. 1603.) Aus cyclo-Pcntanoncyanliydrin 
entstelit mit Anilin 1-Anilino-l-cyan-cyclo-pcntan (I) u. daraus iiber das Amid die
l-AniUno-cylo-pentan-l-carbonsiiure (II). Diese Siiure yerlicrt, iiber den F. erhitzt,
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Anilin «. W ., u. liefert l,r-Oxy-cydo-pentan-l'-carboxylylcinilino-cydo-pentan-l-car- 
bonsaurdacłóń (III). D ie Vcrb. ist nicht basisch, liist sich langsam in k. NaOH u. 
wird langsam durch HCl wieder gefiillt. Anilin u. N Ę , wirkcn bei 170° u. 220° 
nicht ein. Eine Schmelze von I I  mit Na-Atliylat u. KOI! gab kein -i/;-Indoxyl- 
spiro-cyclo-pentan, sondern griiBcrc Mengen yon Carbazol.

CHj • CHa CN " CH, • CHa COOIi
CH2 • CH2 N IL C 6I-I3 Ó H ,-C IV  NH*C0H5

M I I  ? H- CH‘> C < C 0 --------- ° > b < C n S Ha
CHj • CH2 N*CaH5" CO CIIa-GHj

cyclo-Pentanonbisulfit liefert mit KCN das Cyanhydrin u. dieses mit Anilin
12 Stdn. gekocht l-Anilino-l-cyan-cydo-penlan, C^IIj^N,, (I), aus A., P. 58°. I  gibt
2 Tage in H^SO., gel. u. a u fE is  gegossen 1-Anilino-cydo-pentan-l-carbonsaureamid, 
Cl2H10ON2, aus A., P. 161°, Nitrosamin, C^H^O^N,,, aus A ., F. 122°. Das Amid 
liefert mit HCl yerseift 1-Anilino-cydo-pentan-l-carbonsaurc, C12II150 2N , (II) aus 
Xylol, F. 162°, Nitrosamin, C12H u OsN i, aus verd. A., F. 124° (Zers.). I I  gibt auf 
230° erhitzt l,l'-Oxy-cijdo-penian-l'-carboxylylanU'mo-cydo-pentan-l-carbonsaurdaeton, 
C18II210 3N (III), aus P A e., P. 142°. Saure I I  liefert mit Essigsaureanhydrid in 
Bzl. gekocht 1-A cetylanilino-cydo-pcntan-l-carbonsaure, C14H ,7OaN , aus Aceton, 
F. 195°. (Journ. Chem. Soc. London 127. 2037—40. 1925. Oxford, Dyson Perrins 
Lab.) T a u b e .

R ich ard  B ur t le  3 und F ran k  L ee Pym an, 2-Amiiio-d,5-dimethylglyoxalin. (Vgl. 
Journ. Chem. Soc. London 12 7 . 581; C. 1925. II. 35.) Das 2-Aminoglyoxalin I  
liiBt sich im Gegensatz zu den 4- u. 5-Amino-l,5 u. l,4-Dimethy)glyoxalinen nicht 
diazotieren u. gibt kein Benzylidenderiy., weslialb ihm die tautomerc Formel I I  
zugeschricben worden ist. Andererseits reagiert 8-Aminoxantliin I I I  leicht in der 
oben erwiilmten W eise u. unterscheidet sich im Glyoxalinring von der genannten 
Yerb. nur durch die. Unmoglichkeit einer Substitution in 4- u. 5-Stellung. Zur 
Kliirung dieser Fragen stellen Vff. das 2-Amino-4,o-dimdhylglyoxalin  IY  ber u. 

. stellen fest, daB sich die Verb. gegen salpetrige Saure genau wie 2-Amino- 
glyoxalin yerhiilt.

CII • NH CH • N H  N il  • CO ■ C • NII

1 Ćh_ n > c -n h » 11 ,6h .n h > C sNH 111 óo .n h . 6 - k > c *n h *
CH3C— NH 4,5 - Dimethylglyoxaliń liefert mit diazotiertem
PU p ____v ^ C 'N H , p-Bromanilin 2,p-Brombenzolazo-d,S-dimethylglyoxalin,

3 C11H llN 4Br, aus A. F. 2 1 3 -2 1 4 °  (siimtliche FF. sind
korr.). H ydrodilorid, F. 135° (Zers.). Durch Red. mit SnClj u. HCl entsteht daraus
2-Amino-d,5-dimethylglyoxalin (IY) C5II9N3, Hydrochlorid, F. 289", Carbonat, F. 144°, 
Pikrat, F. 245°. D es Carbonat liefert mit Essigsaureanhydrid 2-Acetylamino-4,B-di- 
methylglyoxalin, C7Hu ON3, aus W . F. 270°. p-Bromanilin liefert diazotiert u. mit 
4(5)-Methylglyoxalin zur Rk. gebraclit, 2,p-Brom benzolazo-4(5)-methylglyoxalin, 
CI()H9N ,B r, aus A. F. 225—226" u. 5(4),p-Brombenzolazo-d(5)-m ethylglyoxalin, 
C10H9N.,Br, aus A. F. 238°, H ydrodilorid, F. 188° (Zers.). 2,p-Brombenzolazo-4 (5)- 
methylglyoxalin liefert mit Zn in Eg. reduziert, p-Bromanilin u. Alacreatinin, ais 
Pikrat yom F. 212° (Zers.) isoliert. Hydrochlorid yom F. 202°. D ic Red. mit SnCl4 
in d<lr Hitze liefert p-Bromanilin, wenig Guanidin, Alacrcatininpikrat u. 2-Amino- 
4(5)-methylglyoxalinpikrat, C4H7N3 • C0H3O7N3, aus A. F. 186—187°. D ie Red. mit 
Sn Cl.2 in der Kiilte fiihrt zu p-Bromanilin u. Alacreatinin, ais Pikrat isoliert. (Journ. 
Chem. Soc. London 12 7 . 2012 — 18. 1925. Manchester, Technolog, municipal 
Coli.) T a u b e .

R ob ert F ergu s H un ter, Aminobenzlhiazole. I. 1-Anilinobenzthiazol nnd seinc 
Tolylhomologeii. (Ygl. Journ. Chem. Soc. London 12 7. 1318. 1488; C. 1925. II.
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1043. 1968.) D ic B. von Tliiażolcn I  aus Thiocarbamidcn fiihrt iiber das Tetra- 
broinid II , welehem  wahrscheinlicli Perbromidstruktur zukommt. Di-o-tolylfliio- 
carbamid liefert bei der Bromierung in Chlf. zuniiclist cin Hesabromid V, dic p-Verb. 
cin Tetrabromid V I , diese Bromide yerlieren au der Luft Br u. geben bestiindige 
Tribromide. D ie Bromide geben bei der Red. die entsprechenden Thiazole, mit 
hydroxylhaltigen Losungsmm. u. Alkali Dibrom-l-toluidinmetbylbenztliiazole. Dic 
Tribromide verhaltcn sich bei der Red. mit S 0 2 u. gegen Alkali den hoheren Bro- 
miden analog, sind jedoch wesentlich bestiindiger u. lassen sich nicht wciter 
bromieren.

5-Diphenyllliiocarbamid liefert in Chlf. bromiert das Tetrabromid vom F. 112° 
(Zers.) u. dieses mit S 0 2 1-Anilinobcnzthiazol (I) aus Essigiither F. 159°. Acetyl- 
deriv. aus Essigiither F. 158°. Das Tetrabromid I I  entstelit durch Bromierung von 
Thiocarbanilid in Chlf. u. zeigt F. 117° (Zers.) nicht 136° (vgl. H o g e r s i io f f ,  Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 36. 3121.) Das Tetrabromid yerliert an der Luft Br u. gibt
1-Anilinobęnzthiazoltribromid, C13H 10N2Br3S, aus Chlf. F. 125° (Sinterung bei 120"). 
Di-o-tolylthiocarbamid liefert bei der Bromierung in Chlf. ein Tribromid, welehes 
wciter boi der Red. w ie oben l,o-Toluidin-3-methylbenzthiazol, Ci6Hu N 2S (III), aus 
Essigiither u. A. F. 135° (Sinterung) Acelylderiv. Sinterung bei 7-7°. — l,o-Toluidin-
3-methylbenzthiazolhexabromid, C,5H u NsBrj;S, Br-Verlust bei 60°, F. 76—78°, au der 
Luft daraus das Tribromid, (C15H I4N2Br3S)., aus Chlf. F. 250° (Zers.) Yerfiirbung boi 
205°. Aus beiden Bromiden entstelit beim Kochen in A. Dibrom-l,o-toluidin-3-me- 
thylbenzłhiazol, C15H12N2BraS, aus A. F. 205", Hydrobroniid P. 280° (Zers.). Di-p-to- 
lylthiocarbamid liefert wic oben bromiert u. redtiziert l,p-Toluidin-5-methylbenz- 
thiazol (IY), aus Essigiither F. 162°. Acetylderw. F. 158°. Tetrabromid, C15Hu iST.jBr,S, 
F. 145° (140° Erwcichcn). Daraus an der Luft das Tribromid, (C15IIHN2Br3S)2, aus 
Chlf. F. 148° (Zers.) (145° Erwcichcn). Das Tribromid liefert mit A. gekocht D i- 
brom-l,p-toluidin-o nietliylbenztliiazol, C,5II12N2Br2S, aus Eg. 159— 160°, Hydrobromid 
aus Eg. F. 256—258° (Verfarbung bei 220"). Di-m-tolyltliiocarbamid gibt wie oben 
bromiert u. reduziert l,m-Toluidin-m-toluthiazol, C16H,.tN2S, aus Essigiither F. 184 
bis 186°. — l,m-Toluidin-m-toluthiazolhexabromidhydrobromid, C ,J I, , N2Br0S • IIBr, 
F. iiber 200" (Verfiirbung bei 187°). Daraus an der Luft l,m-Toluidin-m-toluthia- 
zoltribromidliydrobromid, (C1,H 1IiIIiBrłS).i, aus Chlf. Sinterung bei 190". (Journ. 
Chem. Soc. London 127. 2023—28. 1925. London, Tmp. Coli. fur W issenschaft u. 
Technik.) T a u b e .

Jan K alff und R ob ert R obinson , Eine Syntliese des Datiscetins. (Vgl. K a l f f  
u. R o b in s o n , Journ. Chem. Soe. London 127. 181; C. 1925. I. 1604.) Das Datis- 
cetin ist von L e s k ie w ic z  u . Ma r c iii/e w s k y  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47 . 1599; 
C. 1914. II. 141) ais 3,5,7,2'-Tetraoxyflavon (I) angcsprochen worden. D iese Yerb. 
laBt sich aus ft)-Methoxyphloracetophenon mit o-Metlioxybenzoesśiureanhydrid u. 
o-methoxybenzoesaurem Na bei 180° ais 3,2'-Dimethylather (II) lierstellen u. daraus 
mit 'HJ das freie Datiscetin.

o-Methoxybenzaldehyd (aus Salicylaldehyd u. Dimetliylsulfat), 4,6-Dioxycuma- 
ranon u. Essigsiiureanhydrid liefern ,2-o-Met)ioxybenzylidcn-4,6-diacetoxycximaranon, 
C20l I !6O7, aus Eg., F. 174°, unl. in wss. NaOH, wl. in A. u. B zl., II. in Chlf. —
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IlO CO

0,B ra (III), aus li. A., F. 1C3° (Zers.). o-Metlioxybcnzocsauro (aus
Salicylsiiure u. Dimctliylsulfat) liefert mit COCl2 das Anhydrid, welches mit oj-Me tli- 
oxyphIoraeetophenon n. o-methoxybcnzoesaurem Na 3 Stdu. auf 180° erliitzt wird. 
Das Reaktionsprod. wird mit wss. KOH zers. u. liefert mit Na-Acetat Essig- 
siiureanhydrid 3,2'-'Di»iethoxy -5 ,7  - diacetoxyflavon, C2iH ,80 8, aus Methylalkohol,
F. 141,5— 142,5°. Durch Hydrolyse mit KOH daraus 3^'-Dimethoxy-5,7-dioxyflavon, 
C,6H80 4(0CH3)2 (II), aus A., F. 218—219°, in alkoh. Lsg. mit FeCI3 schwarzgriine 
Fitrbung. Durch Verseifen der Methoxyle mit HJ entsteht aus I I  Datiscetin, 
C^H^Oo (I), aus A ., F. 276°. — Tetraacelylderiv., C23HI80 IO, aus A ., F. 141°. — 
Benzoylderw., aus Eg., F. 191— 192°. Datiscętindimethylfither liefert mit Methyl- 
jodid u. KOI! methyliert 3,7^'-Trimcthoxy-5-oxyflavon, C15H70 3(0CH3)3, aus Methyl
alkohol, F. 111— 112,5°. oj-Methoxyphloracctophenon, o-Acetoxybcnzoesiiureanhydrid 
u. o-acctoxybenzoesaures Na liefern zusammen erliitzt u. wie I I  aufgcarbeitet 
3-Methoxy-5,7-dioxy-2-mcthylchromon, C10II7 OKOCILI (IY), aus wss. A., F. 223—224°. 
Diesclbe Substanz liiBt sich ebenfalls aus <w-Mcthoxyphloracetoplienon, Na-Acetat 
u. Essigsiiurcanhydńd herstelleu. Vergleiclie mit einem iilteren, ais Datiscetin bc- 
zeichneten Priiparat (Kollektion SCHUNCK) ergaben, daB dasselbe stark mit Galangin 
yerunreinigt war, wodurch sich der niedrige F. von 235—240° erkliirt. Das bei- 
gemengte Galangin liiBt sich auch durch Krystallisation aus A. nicht entfernen.

■ (Journ. Chem. Soc. London 127. 1968—73. 1925.) T a u b e .

R ob ert R ob in son  und Junzo S h in od a , FAne Synthesc einiger 2-Styryloxy- 
chromone. (Vgl. vorst. Ref.) Es worden eine lleihe von Styryloxycliromonen syn- 
tlietisiert, welclie die Styrylanaloga von Pflanzenstoffen, w ie Galangin, Kiimpferol 
u. Qucrcitin, darstellen.

0 /- 
h o / ^ Y - c h  : CH\

J c - O C H ,

~ \

HO, " \

HO

H 0( C

,C -|CH : C H /  

CO-CIL
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^O C H ,
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o)-MefIioxyresacetophenon, Na-Cinnamat u. Zimtsiiureanliydrid liefern 7-Oxy-3- 
mcthoxy-2-styrylchromon, C gH 140 4 (I), aus Eg., F. 250°, wl. in A. u. Eg., mit FcC13 
keine Fiirbung. Durch Verseifen mit HJ daraus 3,7-Dioxy-2-styrylchroinon, C i7H 120 4, 
aus Methylalkohol, F. 257°. D ie Verb. zieht auf Metallbeizen. Zum Yergleich der 
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Farbungen wird 3,7-Dioxyflavon, C,5H ,0O4, aus Essigester mit 111,0 , F. 258°, her
gestellt. (9-Phenylpropionsfiure liefert mit Eśsigsiiureanhydrid erhitzt fi- Phcnyl- 
propionsiiureanhydrid, C,8II180 3, Kp.,., 210—217°. 7-Oxy-3-methoxy-2-styrylchromon 
gibt mit Pd u. H2 reduziert 7-Oxy-3-inelhoxy-2-fi-phenylalhylchromon, C,'8H„j04 (11), 
aus wss. E g., F. 186—187°. In ILSO, blaue Fluoreseenz. D ie Substanz liiBt sieli 
auch aus <a-Methoxyresacetophenon, Na-^-Phenylpropionat u. ^-Phenylpropionsaure- 
anhydrid herstellen. Yerb. I I  liefert mit HJ entmethoxyliert 3,7-Dioxy-2 fi-plicnyl- 
athylckromon, C,7H ,,0 .,, aus wss. A ., F. 169°. Mit FeCl3 starkę yiolette Fiirbung. 
Analog wie Verb. I  liiBt sich aucłi 5,7-Dioxy-3-meihoxy-2-styrylchromon, c 13n , A  ( i i i ) ,  
aus Eg., F. 241°, herstellen, in H2S 0 4 griine Fluoreseenz. Durch Entmethoxylierung 
aus I I I  3,5,7-Trioxy-2słyrylchromon, C,7H 120 6, aus A., F. 249°. D ie Verb. ist das 
Styiylanalogon zum Galangin. Tria.cetyld.eriv., aus A ., F. 215—216°. 4-Methoxy- 
zimtsaure (aus Anisaldehyd, Malonsiiure u. Pyridin) liefert mit Essigsiiureanhydrid 
erliitzt 4-M ethoxyzimlsaureanhydrid, 0 2l,H180 6, aus Essigester, F. 119— 120°. Das 
Anhydrid entsteht gleichfalls aus der Siiure u. dcm Chlorid. (Aus Siiure u. Thionyl- 
chlorid) in Chlf. mit Pyridin. p-Methoxybenzoesiiure bildet nur sehr schwer ein 
Anhydrid. «-Mctlioxyphloracetophenon, 4-Methoxyzimtsiiureanhydrid u. 4-methoxy- 
zimtsaures N a liefern zusammen erhitzt 3,4'-Dimethoxy-5,7-dioxy-2-styrylchromon, 
C131I,80 S (IV), aus E g., F. 228°, in II2S 0 4 griingelbe Fluoreseenz. IY  liefert mit 
Dimethylsulfat in alkal. Lsg. 3,7,4'-Trimethoxy-o-oxy-2-styrylchromon, C20H 18Ot,, aus 
wss. Eg., F. 156°. 3,4-Dimethoxyzimtsiiure entsteht aus Yeratrunmldehyd u. Malon- 
siiurc in Pyridin-Piperidin, oder aus Ferulasiiure (aus Vanillin, Malonsiiure u. 
Pyridin-Piperidin) durch Methylieren mit Dimethylsulfat. 3,4-Dimethoxyzimtsaure 
liefert beim Erhitzen mit Essigsiiureanhydrid das 3,4-Di>nethoxyzimtsaureanhydrid,
C.^H^Oj, aus Essigester, F. 174—175°. &>-Methoxyphloracetophenon, 3,4-Dimethoxy- 
zimtsiiureanhydrid u. 3,4-dimethoxyzimtsaures Na liefern 3,3',4'-Trimethoxy-5,7-dioxy-
2-styrylchromon, C20H ,8O7 (Y), aus Methylalkohol m it lH 20 , F. wasserfrei 233—234°, 
mit FeCl3 braune Fiirbung. Y gibt mit Dimethylsulfat methyliert 3,7,3',4'-Tetra- 
methoxy-5-oxy-2-styrylchromon, C21II20O7, aus Essigester, F. 203—204". Anissiiure- 
anhydrid (aus Anissiiure u. Essigsiiureanhydrid), <y-Metho.xyphloracetophenon u. anis- 
saures Na liefern 3,4’-Dimethoxy-5,7-dioxyflavon, C,7H ,4O0 (YI), aus wss. Eg., F. 234°. 
D ie Substanz ist Kainpferoldimetbyliither u. is l wl. in h. Methylalkohol, mit FeCl3 
yiolette Farbrk., in II2S 0 4 blaugrune Fluoreseenz. Entmethoxylieren liefert leicht 
Kąmpferol vom F. 276—277°. Tetraacetylkampferol, aus A., F. 181— 182°. (Journ. 
Chem. Soc. London 127. 1973—80. 1925. Manchester, Uniy.) T a u b e .

W ilso n  B ak er  und R ob ert R obinson , Synthetische Ver$uchc in der i-Flavon- 
gruppe. I. (Vgl. vorst. Ref.) Deriyy. des 2-Phenylchromons (Flayons) finden sich 
hiiufig ais Naturstofte, nicht aber Deriyy. des 3-Phenylehromons (i-Flavons). Nur 
fiir das Prunctin ist dic Formel eines Methyliithers des Trioxy-i-flayons I  yorge- 
selilagen worden. Ferner scheint wahrscheinlich, daB das Genistein mit Verb. I, 
dem Pruuetol, identiscli ist. Vff. streben zur Aufkliirung dieser Fragen eine Syn- 
these des Trioxy-i-flavons an. Es ist leicht, in 2-Stellung substituierte i-Flavone 
lierzustellen, iiuBerst schwer jedoch unsubstituicrte. D ie Synthese gelingt leicht 
mit 2,4-Dioxyphenylbenzylketon oder dem entsprechenden Phloroglueinderiy. u. 
Anhydriden Na-Salzen yon KetonsSuren. Aus Zimtsiiureanhydrid, Na-Cinnamat 
u. 2,4-Dioxyphenylbenzylketon entsteht 7-Cinnamoyl-2-styryl-i-flavon Y I I I ,  daraus 
Verb. IX  u. aus dieser 7-Mcthoxy-i-/lavon (II), welche Verb. der gestellten Aufgabe 
einer Synthese des Trioxy i-flayons am niichsten kommt. G h o s ii (Journ. Chem. 
Soc. London 1 0 9 . 105; C. 1916. I. 93) u. J acobson  u. G h o s ii (Journ. Chem. Soc. 
London 1 0 7 . 1051; C. 1915. II. 744) haben Verbb. hergestellt, dencn sie die 
Formeln I I I , IY  u. Y zugeschrieben haben. Vff. haben nunmehr dieselben Verbb. 
nach ihrer Synthese hergestellt u. kommen zu dem ScbluB, daB die Yerbb. der
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genannteń .Forscher D criw . des a-Eyrons sind, u. anstatt Formel I I I  kómmt einer 
von ihncn sichcr Formel Y II  zu.

O • O

1 l!n _ /  \ 0 H  ! 11 I l n _ /  \v _ / 0H N _ /

O ' O ___ o
H O f ^ y ^ S iC - C H s  \

" "  l - o  t t j f e  W J = - c >

H 0 ,< “

V e r su c h e . 2,4-Dioxyphenylbenzylketon liefert mit Na-Acctat -(- Essigsiiure- 
anhydrid 7-Aceloxy-2-methyl-i-flavon, C18H,.,04, aus A. F. 162”, daraus durch Ver- 
seifen 7-Oxy-2-methyl-i-flavon, Cl6HIS0 3 (III), aus Metliylalkohol, F. 240”, Metkyl- 
ather, C1jIIu 0 3, aus wss. A., F. 135,5°. Rosorcin liefeit mit ^-Keto-;'-phenylbutter- 
siiureiithylester in konz. H.,jS04 7-Oxy-4-benzylcumarin, Clt)II120 3 (VI), aus A., F. 225 
bis 226", in II2S 0 4 blauviolette Fluorescnz. 2,4,6-Trioxypbenylbenzylketon liefert 
w ie oben 5,7-Dioxy-2-methyl-i-flavon, C]0H 12O4 (V), aus A., F. 228°. D iacetyldeńv., 
C2„II1GO0, aus A ., F. 169. 7-Monomethylather, ans Metliylalkohol, F. 186—187°.
2,4-Dioxyphenylbenzylketon, Benzoesiiureanhydrid u. benzoesaures N a liefern zu- 
sammen erhitzt 7-Oxy-3-phenylflavon (7-Oxy-2-phenyl-i-flavon), C21H140 3 (IV), aus A., 
F. 270—271° in H2S 0 4 blaugriine Fluorescenz. Acctylderw ., CJ3H ,60 4, aus Eg., 
F. 208—209°. 2,4-Dioxyphenylbenzylketon, Zimtsiiure u. zimtsaures Na lieferu
7-Cinnamoyloxy-2-styryl-i-flavon, C32H220 4 (V III), aus E g., F. 213 — 214°. D ie 
Verb. liefert mit KOII erwiirmt u. mit Dimethylsulfat methyliert 7-Methoxy-2-
styryl-i-flavon, C24IIls0 3 (IX), aus A., F. 204—205° u. daraus durch Oxydation mit 
KMn04 in Pyridin u. Entcarboxylierung 7-Metho'xy-i-flavon, ClaH12Oa (II), aus A., 
F. 155°. (Journ. Chem. Soc. London 127. 1981—86. 1925. Manchester, Univ.) T aube.

M. G om berg und W . J. Mc G ili, Tautomcric von o-Oxytriarylcarbinolen, welche 
Naphthylgruppen enthalten. Yff. untersuehen die Tautomerie in der Gruppe der 
o-Oxytriarylcarbinole, besonders den EinfluB von Naphthylgruppen auf die Tauto
merie. Zur Unters. gclangten o-Monomethoxydipheńyl-Ci-naphthylcarbinol (I), o-Oxy- 
phcńyldi-u-naphthylcarbinol (II), sowie dessen Methoxy- u. B enzylosyderiw ., 3-Oxy-
2-naphthyldiphenylcarbinnl (III) u. dessen Methoxy- u. Benzyloxyderivv., 3-Oxy-2- 
naphthyldi-u-naphtluylcarbinol (IV) u. dessen Methoxyderiv., 2-Oxy-l-naphthyldipheni/l- 
carbinol (V) u. dessen Metlioxy- u. Benzyloxyderivv., sowie l-Oxy-2-naphthyldi- 
phemylcarbinol (VI) u. dessen Methoxyderiv. Zu gleicher Zeit wurde das Verh. der 
entsprechenden Hexaaryliithane untersucht. D ic Stabilitiit des Chlorids vou I I I  
ermoglichte die erstmalige Darst. eines freien Radikals, das eine freie Oxygruppe 
enthalt, u. die Unters. seiner Rkk. in wss. Lsg. — W ie schon G o m h erg  u. ŃlsriiDA

20*
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(Journ. Americ. Clicm. Soc. 45. 190; C. 1923. I. 921) beobaclitet haben, entstehen 
aus den farblosen Carbinolen in Lsgg. von Essigsaure, Bzl. oder Toluol bei miiBiger 
Warme gefiirbte Modifikationen. Bei Tempp. iiber 110° tritt Wasserabspaltung ein 
unter B. yon Fuchsonen; da letztere bei den in Frage kommcndcn Tempp. nur 
wcnig stabil sind, erfolgt alsdann Umlagerung zu den stabileren Xanthanen. Chinoid- 
umlagcrung u. Fuchsonbildung scheineu die notwendigen Vorstufen zur Xanthan- 
bildung zu scin, Die Isolicrung der vier aufeinanderfolgenden Formcn: benzoides 
Carbinol - —y  chinoides Carbinol — y  Fuch son — y  Xanthan liiingt lediglich von 
der Bestiindigkeit der einzelnen Formen ab. — Verss., das Mono-o-oxydiphenyl-«- 
naplitliylearbinol aus I  durch Eutmethylierung darzustcllen, fuhrten zum Xanthan 
T l i .  Das freie benzoide Carbinol scheiut demuach leicht W. abzuspalten; die 
chinoide Form u. das Fuchsou scheinen sehr unbestandig zu sein. — I I  wird 
leicht dehydratisiert unter B. des Xantlnins V III ; das einzige Anzeichen fiir das 
Auftrcten von Zwischenprodd. ist die Farbitnderung wahrend der Rk. I  u. I I  
werden vicl leichtcr dehydratisiert ais das entsprechende Triphenylanaloge. — I I I  
ist unter gewolinlichen Bedingungen bcstfindig; es bildet ein siabiles Cblorid u. 
gebt durch Erhitzen in das Xanthan IX  iiber. Zwischenprodd. konnten nicht isoliert 
werden. — IV  geht leicht in das Xanthan X  iiber; fiir die Existenz yon Zwiselien- 
prodd. (des chinoiden Carbinols, sowie des Fuchsons) lagen keine Anzeichen vor.
— Von V konnte die benzoide, sowie die chinoide Form  (XI), ferner ais Zwischen- 
prod. das Fiichson (XII) u. ais Endprod. das Xantlian (X III) isoliert werden. Die 
Existenz dieser yersehiedenen Formen wurde durch ihre physikal., chem. u. opt. 
Eigenschaften nachgewicscn. Der tautomerisierende EinfluB ist bei diesem Carbinol 
so groB, daB bloBes Erhitzen scines Methoxy- u. Benzyloxyderiv. in Essigsaure 
geniigt, um dic Metliyl- bezw. Benzylgruppe unter quantitativer Fuchsonbildung 
abzuspalten. — Von V I wurde auBer der benzoiden Carbinolform das entsprechende 
Fuchsou X IV  isoliert; letztercs sebeint von den vicr moglichen Umwandlnngs- 
formen die groBte Stabilitat zu besitzen, da es nicht gelang, es in das entsprechende 
Xanthan umzuwandeln. — Die Umlagerung zur o-chinoiden Form wird yerliindert, 
wenn eine Metliyl- oder Benzylgruppe den Hydroxylwasserstoff ersetzt liat. D ic 
o-Metlioxy- u. Benzyloxyderivv. von I ,  I I I  u. V I sind yollkommen bestiindig u. 
geben weder die chinoide Carbinolform, noch ein Fuchsou oder Xanthan. Nur die 
Metlioxy- u. B enzy)oxyderm \ von V spalten leicht die Metliyl- bezw. Benzylgruppe 
ab unter B. des entsprechenden Fuchsons. — Die Mcthyl- u. Benzyloxyderivv. yon
I I  u. IV  ergeben bei der intramol. Kondensation Fluorcnc (XV bezw. XVI). Die 
Konst. yon XY wurde durch dic Syntliese aus Di-a'-naphthofluorenou u. o-Jod- 
anisol durch die Grignardsche Rk. u. Red. des Fluorenols bewiesen. — Zwisehen 
der Bestiindigkeit der Carbinole u. der Bestiindigkeit der Carbinolchloride u. der 
freien Radikale bestehen folgendc Beziehungen: D ie Carbiuole, die Bieli yerliiiltnis- 
maBig scliwer in tautomere Formen umlagern, ergeben stabile Chloride u. stabile 
freie Radikale. So werden aus dem stabilen Carbinol I I I ,  seinen Methoxy- u. 
Benzyloxyderiyy., sowie aus I  stabile Chloride u. Radikale erhalten. D ie Existenz 
yon tautomeren Formen der Carbinole (besonders yon stabilen Chinoiden u. Fuch
sonen) begunstigt bei den Carbinolchloriden die Neigung zu Tautomerisation. Bei
V u. V I existiercn dic Carbinolchloride nur yoriibergehend in Lsg., wahrscheinlich 
in der chinoiden Form. — Zwei freie Radikale, 3-Mełhoxy-2-naphthyldiphenylniełhyl 
u. 3-Benzyloxy-2-napMhyldiplienylmethyl, konnten in krystallisiertem Zustande er
halten werden. D ie Mol.-Gew.-Bestst. der entsprechenden IIexaarylatliane zeigen, 
daB letztere bei den Gefrierpunkten des p-Diclilorbenzols u. Naphtbalins fast yoll- 
stiindig in freie Radikale dissoziiert sind. 3-Oxy-2-naphthyldiphenylmethyl u. Mono- 
o-methoxydiphenyl-«-naphthylmethyl konnten nicht in fester Form isoliert w erd en ; 
docli zeigten die indirekten Mol.-Gew.-Bestst., daB auch dereń entsprechende IIexa-



1 9 2 6 .  I . D. Ok g a n is c h e  Ch e m ie . 3 9 3

aryliithąne zu 85—90°/o, teilweise iiber 100% >u freie lladikale dissoziiert sind. —
3-Oxi/-,?-indphihyldiphenylmethyl ist ais erstes frcies Eadilcal mit einer freien Oxy- 
gruppe in Lsg. dargestellt worden. Mit NaOH entsteht nicht das Na-Salz des 
freien Eadikals, sondern ein Gemisch de3 Methans u. des Carbiuols; die Rk. muB 
folgendermaBen formuliert werden:

2 c 10riao r i(c ai i 5)2c  +  n 2o  =  c 10i t go i k c 6h 5)2c - o i i  +  c 10i i 0(OII)(C0h 5)2c h .
Diese Ek. ahuelt der Ek. zwischen HC1 u. nmucheu freien Eadikalen:

Y e r s u c h s t e i l .  4-Methoxij-l-oxytriphenylcarbinol, Darst. nach der Mcthodc 
vou, G o m b e r g  u . S u lliy a n '(J o u rn . Americ. Chem. Soc. 44. 1829; C. 1923. I. 73); 
beim Erhitzen der essigsauren Lsg. auf 100— 110° erfolgt Eotbraunfarbung, die 

,beim Abkiihlen wieder verschwindet. Dicselbe Farbung tritt mit Bzl. oder Toluol 
ais Losungsm. auf. Durch ‘/,-std. Kochen des farblosen Carbinols mit 70%ig. 
Essigsaurc entsteht das chinoide Carbinol in orangegelben Krystallen. Durch 1-stg. 
Erhitzen auf 140° entsteht das entsprechende Fuchson, F. 150°; denselben F. haben 
das benzoide u. das chinoide Carbinol. Das gefarbte Carbinol wird schneller dc- 
hydratisiert ais das farblose. — Mono-o-mdlwxijdiphcni/l-ci-naphthylca>'binol (I), aus 
Phenyl-«-naphtbylketon u. der Mg-Verb. des o-Jodanisols, F. 156°, aus B zl., Aus- 
beutc 85%; beim Erhitzen mit Essigsiiure tritt nur schwachc Farbung auf, die 

. beim Abkiihlen nicht verscliwindęt; gibt mit konz. H2S 0 4 Dunkelblaufiirbung. — 
Mono-o-mcthoxydiphenyl-u-naphthylmethan, aus I  durch Eed. mit Zinkstaub u. E ssig
siiure, farblose Nadeln aus Aceton, F. 1340. — Mono-o-meAhoTydiplicmyl-a-napWiyl-
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chlormethan, CJ4II1D0C1, aua I  in benzol. Lsg. durch Einlei.ten von trockencm HCl 
(-)- CaCl,), Einengen unter vermindertem Druck, F. 142", aus PAc. — Mono-o- 
methoxydiphenylju-naphthylmethyl, aua dem Carbinolchlorid in benzol. Lsg. durch 
Schtitteln mit Ag; die Lsg. des freien Radikals ist dunkelrotbraun. D a die Iso- 
lierung des Eadikals in feater Form nicht gelang, wurde die Dissoziation dea Di- 
)netlioxyietraphenyldi-ci-7iaphthylathans nach einer indirekten kryoskop. Methode der 
Mol.-Gew.-Best. (vgl. G o m b e r g  u . Co n e , Ber. Dtach. Chem. Gca. 37 . 2037; C. 1904 .
II. 225) gemeasen; aie betrug 104—lOCP/o- — Mono-o-mctkoxydiphemjl-a-naphtlujl- 
mełhylperoxyd, C48II.,80 4, aus der'benzol. Lag. dea freien Radikals durch Einleiten 
von Luft bis zur Entfiirbung, F. 111°, aua Chlf. u. PAe. — Verss. zur Entmethy- 
lierung von I  (mit A1C13, SbCl3 oder HBr) ergaben statt des gcwiinschten Oxy- 
carbinola das Phenylphenonaphihoxanthan (VII). — o-Oxyphenyldi-c/. naphthylcarbinol 
(II), Darat. nach der Methode von K a u f f m a n n  u. E g n e r  (Ber. Dtach. Cliem. Ges. 
4 6 . 3785; C. 1914. I. 250) mit Bzl. statt A. ais Losungsm., F. 142°, aus Aceton bei 
miiBiger Warnie umkrystallisiert; verliert leicht W. unter Obcrgang in das Xanłlian 
V III, teilweise schon beim Umkrystalliaieren aua A., Bzl. oder Aceton. — o-Mełh- 
oM/phenyldi-a-naphthylfliioren (XV), aus dem Methoxyderiv. yon I I  durch Kochen 
mit Eg. oder durch Behandlung mit IIC1 u. einigen Tropfen Acetylchlorid in Bzl. 
oder Chlf., farblosc Krystalle, F. 318°. Konst.-Ileweis durch die Synthese aus 
o-Jodanisol u. Di-a-naphthofluorcnon (vgl. S ciim id lin  u. I I u b e r , Ber. Dtsch. Chem. 
4 3 . 2833; C. 1910 . II. 1812) u. Red. dea erhaltenen Fluorenols mit Zinkstaub. — 
o-Benzyloxyphemyldi-ci-naphthylcarbinol, aus I I  u. Benzylclilorid in Acetonlsg. 
(-|- NaOH), farbloae Krystalle, F. 149—150°. — o-Benzyloxyphenyldi-a-naphthyl- 
fluoren, aua yorigem durch Kochen mit Eg., F. 210°. — Veraa., das Carbinolchlorid 
mit HCl oder Acetylchlorid darzustellen, ergaben stets Fluorene. — 3-0xy-2- 
mphlhyldiplienylcarbinol (III) (vgl. K au ffm an n  u. E g n e r , 1. c.); beim Erliitzen 
der Lsg. in Eaaigsiiure trittHellbraunfiirbuug ein, die bei liingerem Koehen wieder 
verschwindet, da das Carbinol allmiihlicli in Phcnylpheno-fi-naphthoxanthan (IX), 
F. 171°, ubergeht. — 3-Oxy-2-naphthyldiphenylmethyl) aua dcm Chlorid (vgl. Lammer, 
Monatahefte f. Chemie 35. 177; C. 1 9 1 4 .1. 1577) durch Schiitteln mit A g; die Lsg. 
des freien Radikala ist dunkelbraun, bei Luftzutritt erfolgt Entfiirbung; Iaolierung 
des featen Radikals gelang nicht, unter Zers. entstanden Gemisclie von 3-0xy-2- 
naphthyldiplienybnethan (F. 125°) u. IX . D ie indirekt bestimmte Dissoziation des 
Dioxydinaphłhylłdraphenyldłhans in Bzl. od. p-Dichlorbcnzol betrug 8 5 -  90°/o- —
3-Ox,y-2-naphthyldiphe.nylmethylpcroxyd, C40H;,,O ,, aus dcm freien Radikal u. Luft- 
sauerstoff, F. 145°, aus Chlf. — 3-Metlioxy-2-naphtliijldiphenylcarbinol, aus I I I  u. 
Methylaulfat iu verd. Aceton (-J- KOH), F. 175—176°, Ausbeute quantitativ. —
3-Mellwxy-2-najihthyldiphenyIcMor>nełhan, Ca4H 18OCl, aus dem Carbinol in benzol. 
Lsg. durch Einleiten von HCl (-}- CaCl2), F. 129—130°, aus PAc. — 3-Mctlioxy-2- 
naphthyldiphenylmethan, aus yorigem mit Zn u. E g., F. 179—180°. — 3-Mełhoxy-2- 
naplithyldiplienylmethyl, aua dem Chlorid mit A g iu benzol. Lag.; durch Verdampfen 
dea Bzl. in C 02-Atmosphiire gelang die Isolierung des festen Radikals, U m krystalli-. 
sation aus Aceton. Die Mol.-Gew.-Bestst. des DimcthoxydinaphthyUetraphcmjldthans 
in p-Dichlorbenzol u. Naphthalin ergaben einen Diasoziationsgrad des Athans yon 
85—97°/0. — 3-Methoxy-2-naplithyldiphemybnethylpcroxyd, CJ8H180 „  aus dem freien Ra
dikal in benzol. Lsg. durch Oxydation, F. 169—170°, Ausbeute 75°/0. — 3-Bcnzyloxy-2- 
naphthyldiphenylćarbinol, CioIIS40 2f aus I I I  u, Benzylclilorid in verd. Aceton 
(-|- KOH), F. 165°, aus Aceton. — 3-Benzyloxy-2-nnphłhyldiphenybnethan, aus yorigem  
durch Red. mit Zn u. Essigsiiure, F. 141°. — 3-Benzyloxy-2-naplithyldiplicnylchlor- 
methan, CMH530C1, aus dem Cai'binol in fith. Lsg. mit HCl ( +  CaCl4), F. 115°. — .
3-Bcnzyloxy-2-naphthyldiphenylmethyl, iu ffiatem Zustande wie die entaprechende 
Methoxyyerb. isoliert; die benzol. Lsg. ist dunkelrot, bei geringer Konz. gelb. Die



1 9 2 6 .  I . D . O k g a n is c iie  C h e m ie . 3 9 5

Dissoziation des Dibenzyloxydinaphthyltctraphenylathans wurde in p-Diclilorbenzol 
u. Naphthśliń zu 92—101°/0 besiimmt. — u-Naphthyl-a-naphtho-fi-naphthoxanthan, 
C31H20O (X), aua 3-Oxy-2-naphthyldi-a-naphiliylcarbińol (IY) (vgl. K auffm ann  u. 
E g n e r , 1. e.) durch 2-stdg. Erhitzen in aceton. Lsg. aut' dem Dam pfbad, F. 262° 
(Braunfiirbung bei 250"); das Xantlian entsteht auch aus dem Carbinol iu Essig- 
siiure, Chlf. oder Bzl. — W egen der Unbcstiindigkcit des Carbinols, sogar in 
inerten Losungsmm., kounte das Chlorid nicht dargestellt werden. — 3-Methoxy-2- 
naphthyldi-a-nąphthylcarbinol, aus IY mit Methylsulfat in Aceton (-|~ KOH), F. 252°, 
aus Chlf. -)- absol. A., H2S 0 4 lost dunkelblau. — 3-Methoxy-2-naphthyldi-a-naphtho- 
fluorenj Cs2H210  (XY1), aus IY  durch Erhitzen in Essigsiiure, helle, krystallin. M., 
F. 241—242°. — Das Methoxycarbinolchlorid konnte nicht erhalten werden. —
2-Oxy-l'-naphthyldipkenylcarbinol (V), aus 2,l-Oxynaphthoesiiuremethylester u. Phenyl- 
MgBr (3—4 Stdn. Dampfbad), farblose Krystalle aus A. (-(- Tropfcn N il,) , F. 195 
bis 198° (Rotfiirbungbei 120°); Krystallsystem: orthorhomb., Extinktion: parallel. — 
Chinoides Carbinol (XI), aus yorigem durch Umkrystallisation aus A. (-(- etwas 
Essigsiiure), rotlichorangefarbene Krystalle, F. 140—145° (je nach Erhitzen); Kry- 
stalisystem: monoklin, Extinktion: manclimal parallel, manehmal geneigt. Bei 
langerem Erhitzen auf 140—145° geben die Krystalle W . ab unter £Tbergang in 
das feste Fuchson u. sclim. dann wieder bei 195°. X I  gibt leicliter W . ab ais Y.
— o-Naphtlwfuchson X II , aus V durch Kochen in essigsaurer L sg., rote Nadeln, 
F. 198°; Krystallsystem: orthorhomb. oder monoklin, Extinktion: parallel fiir N a
deln. — Phenylpheno-a-naphthoxanthan, C,3H100  (X III), aus Y durch liingeres 
Kochen mit Essigsiiure, farblose Krystalle, F. 172—173°. — 2-M ethoxy-l-naphtliyl- 
diphenylcarbinol, aus 2-Oxy-l-naphthyldiphenylcarbinol (YI) durch Methylierung mit 
Methylsulfat iu Aceton, F. 148— 150°. — o-Naphthofuchson X IV , aus yorigem durch 
Erhitzen mit Eg. u. Einengen der roten Lsg. Dasselbe wurde auch aus dem Car- 
binol u. HCl- oder Acetylchlorid statt des Chlorids erhalten. — 2-B enzyloxy-l- 
naphthyldiphcnylcarbinol, aus YI, F. 142°, Ausbeute 95°/0; gibt beim Erhitzen XIV. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2392—2405. 1925. Ann Arbor [Michigan], Uniy.) Z a n .

W illia m  H augh ton  C rowe, D ie Amino-4-pyridone. Vf. untersucht die Nitrie- 
rung der Pyridone im Hinblick auf die nalie Vei wandschaft dieser Yerbb. mit den 
aromat. Phenolen. Die Angaben yon K o e n ig s  u .  F i ie t e  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
57. 1187; C. 1924. II. 980) welche Forscher ebenfalls 4-Pyridone nitriert haben, 
stelien im Widerspruch zu den Befunden des Vfs. 4-Pyridon liefert mit rauchender 
HNOa u .  II,SO* nitriert 3 -N iiro -4 -pyń dm, C JI40 3N2, aus W. F . 279°. Na-Salz. 
Durch lled . mit HCl u. Sn daraus 3-Amino-4-pyridon ais Hydrochlorid, CaH„0N2- 
IICl-HjO, isoliert, Chloroplatinat. 4-Pyridon gibt mit rauchender H N 0 3 u. II2S 0 4 
in der Ilitze nitriert 3,5-Dinitro-4-pyridon, CaH30 3Ns, aus 50°/0 Eg. Na-Salz. Durch 
Red. mit Ammoniumsulfid daraus 3-Nitro-o-amino-4-pyridon, ais Hydrochlorid, 
C5H60 3N3-HC1, isoliert. (Journ. Chem. Soc. London 127. 2028—29. 1925. London, 
R a lph  F o st e u  Lab.) T a u b e .

E dw ard  John  V enn  C onolly, Homologe des 2,2'-Dichinolyls. 6-Methylchinolin 
liefert mit N a erhitzt G,6'-Dimełhyl-2,2'-dichinolyl, C20H 1(1N2, aus Bzl., F. 202,5 bis 
203°. Hydrochlorid, P ikrat aus Eg., F. 282 -283° (Zers.), swl. in Bzl. u. Chlf., Jod- 
athylat, C2uH laN a-C J l5J, aus A., F. 277—278°. 7-Methylchinolin liefert, wie oben 
behanjlelt, 7,T -D im ethyl-2j?-dichinolyl, C20H1BN2, aus CC14, F. 208—209°, 1. in A., 
Chlf. u. CC14. Pikrat, F. 285—286° (Zers.). Jodathylat, aus A., F. 274—275° (Zers.). 
Ebenso liefert 8-Methylehinolin mit Na 8,8 ‘-Diniethyl-2J2'-dichinolyl, C20H1(SN2, aus 
CCI,, F. 147— 147,5°, 1. in B z l, Chlf. u. A. Pikrat, aus Essigester, F. 264—265°.
6-Methylchinolin gibt mit KOH! geschmolzen 2-Oxy-6-mcthylchinoliii, aus A., F. 232 
bis 233°. Aus 6-Methylcarbostyril u. PBr3 entsteht in der Hitze 2-Brom-6-methyl- 
chinolin, C10H8NBr, aus A., F.' 117— 118°. Pikrat, aus A., F. 140,5°. Jodathylat,
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C10HgNBr ■ OjHjJ, aus Essigester, F. 110—111°. (Journ. Cbem. Soc. London 127. 
2083—85. 1925. Nottingham, Univ. Coli.) T a u b e .

F r itz  Z etzsche, H u go  S ilberm ann  unćl G eorg Y ie l i ,  Bcitrag zur Bildung 
von Phenolaten durch Mctalle. Vff. haben untersucht, in welcliem Umfang sieli 
Metallphenoldte durch direkten Ersatz der II-Atome der Phenole durch Metalle dar- 
stellen lassen. Um hohe Tempp. zu yermeiden, wurde in organ. Losungsmm. ge- 
arbeitet. Nur sogonannte stark saure Phenole, besonders o-substituierte, sind ge- 
niigend reaktionsfiihig. In absól. trockencn-Medien bleibt die Phenolatbildung aus, 
eine gewisse Menge W . muB zugegen sein. Letzteres wurde in Form von 96°/0>g- 
A. zugefiigt. Jedoch besteht in diesem Punkte ein scharfes Optimum, z. B. fiir
8-Oxychinolin -f- Mg in Toluol bei einer A.-Konz. von 2,5°/0. Noch scliiirfer tritt 
das Optimum in A. allein hervor, es liegt fiir Salicylaldehyd -{- Mg bei 72°/0'g- A. 
(Monohydrat). D ie giinstigste Phcnolkonz. ist ca. lO /̂o- Der Bereicli der Phenolat
bildung auf diesem W ege ist ein engerer ais auf dem W ege doppelter Umsetzung, 
wic folgende Tabelle erkennen liiBt:

Es reagieren mit: Mg Zn Fe” I Cd Ni Co Cu

Salicylaldehyd...........................
o - V a n i l l in .................................
Salicylaldehydanil . . . .  
Salicylaldehydphenylhydrazon 
o-V an illin an il...........................
0-Oxyacetophenon . . . .  
2-Aceto-l-naphthol . . . .
1-Oxyxantho n .................
A liz a r in .......................................
2-Oxynitrostyro l ..................
8-O xyehinolin ............................
Y a n ill in .......................................

+
+

+
+

+

+  ■ 
+

+

+

+

+  i +

+

+

+

+ +
+

o-Orychalkone u. Salicylsaureester reagieren nicht. Die Rk.-Geschwindigkeit 
der Metalle nimmt ab in der Reihenfolge der Spannungsreihe, doeh gibt es Phenole, 
die nicht mit Mg u. Zn, wohl aber mit Co u. Cu reagieren, u. zwar sind das meist 
solclie, die in o zum OH eine C : N-Gruppe aufweisen. D ie B. der Plienolate 
liangt also von der Natur des Phenols u. des Metalls ab. Zn-, Co- u. Cu-Salze 
sind in organ. Medien 1., Mg- u. Fen-Salze meist nicht. Doch kijnnen die Mg-Salze 
iu Nitrobenzol dargestellt werden, in dem sie so fein suspendiert sind, daB sie sich 
yom unveranderten Mg treimen lassen. D ic Fe11-Salze werden zweckmaBig durch 
doppelte Umsetzung mittels Ferrodisalicylat dargestellt.

V e r s u c h e . Zwei Verff. haben sich ais brauchbar erwiesen. Beispiel A: 
2,9 g 8-Oxychinolin, 27 ccm Nitrobenzol, 3 ccm 72%ig. A., 0,3 g  Mg-Pulver, nach 
einiger Zeit noch 0,1 g  Mg zugeben u. auf Wasserbad erhitzen, milcliige M. durch 
Barytfilter filtrieren, Filtrat mit A. fallen. — Beispiel B: 2,9 g 8-Oxychinolin, 
27 ccm 72%ig. A ., 0,3 g  Zn-Staub, 5 Tage bei 60° oder C—8 Stdn. kochen. — 
M g -S a lz e :  8-Oxycliinolin (A), griiugelbcs Pulver, ohne F ., Zers. bcim Erhitzen 
auf 200°, unl. — Salicylaldehyd (A), ebenso. — 2-Accto-l-naphthol (B), griinlichgelbe 
Nadeln, 1. in sd. X ylol, zl. in sd. Chlf., wl. in A., A., unl. in W ., Lg. — l-O xy- 
xanthon  (A), gelbe mkr. Niidelchen, sonst w ie das Salz des Oxychinolins. — Co- 
S a lz e :  S-Oxychinolin (B), gelbe Niidelchen, unl. in W., A., Lg., wl. in sd. A., 11. 
in Chlf., X ylol. — Salicylaldehyd (B), gelbe Nadeln, unl. auBer in sd. Chlf., Xylol.
— C u -S a lz e :  8-Oxychinolin (B), griinbraune Nadeln u. Tafeln aus X ylo l, sonst 
wie das Co-Salz. — Salicylaldehyd (B), braungelbe Nadeln aus X ylol, ebenso. — 
Salicylaldehydanil (B), braune Krystalle aus A., Nadelbuschcl aus Nylol, F. 222 bis
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226°, lL .m .k; Chlf., sd. A., wl. in sd^ X ylol. — Z n -S a lz e :  8-Oxychinolin (33), hell- 
gclbe Krystalle aus X ylol, F. iiber 260°, 1. in sd. Chlf., X ylol, sonst fa s tu n l. — 
Salicylaldehyd (B), gelbe Nadeln aus Chlf., sonst unl. — F e 11-S a lz e :  D ie Lsgg. 
der Phenole in A. -f- verd. NaOII werden mit frisch bereiteter Fen-Disalieylatlsg. 
(vgl. unten) yersetzt. 8- Oxychinolin, fleischfarbige Bliitter, F. 120° unter Ycr- 
f&rbung, unl. — Salicylaldehyd, blauviolett, F. 14-1°, etwas 1. in verd. A. — 2-Oxy-
3->nethoxybenzaldehyd {o-Yamllin), griin, F. 156—158° unter Blutrotfarbung, unl. — 
Fe'l-D isalicylat. Aus Salicylsiiure u. Ferrum reductum in sd. 25/aig. A ., in mit H  
gefiillten Kolbćn filtrieren. Zur Gewinnung des festen Salzes im Il-Strom im Bad 
von 140° eindampfen. Gelb, langsam 1. in W ., A., oxydabel. — p-Nitrobenzoyl-8-oxy- 
chinolin, C10H10O.|N2. Aus dem Mg-Salz u. p-Nitrobenzoylchlorid in sd. Chlf. Nadeln  
aus At,~F- 174—175°, wl. in W., A., A., Lg., 1. in Aceton, Eg., Toluol, Essigester.
— p-Nitrobenzoylsalicylaldehyd, CuHjjOjN. Darst. analog. Nadeln aus X ylol, F. 123 
bis 124°, wl. in W., A., L g., sonst h. 1. — Phenylhydrazon, C20H16O,N3, rotlicli- 
gclbe Nadeln aus Aceton-CH3OH, F. 210—211° (Zers.). (Helv. chim. acta 8. 596 
bis 602. 1925. Bern, Univ.) L indenbaum .

H anns J o h n , Zur Kenntnis der Beziekungen zwischen Konstitution und fdr- 
berischen Eigenschaften. Yf. bat eine Reihe von Azofarbstoffen mit 2-Phenyl-d-me- 
thyl-6-oxychinolin (I.) ais Komponente dargestellt u. mit den entsprechenden aus 
fj-Naphthol u. Naphthol A S  (II.) vergliclien. D ie mit der alkal. Lsg. von I. gnui- 

CII3

m j-0H
dierte Baumwollware ist gut haltbar, die ICuppelung erfolgt rasch u. leiclit. D ie  
drei Farbstoffreihen stiinmen bzgl. der Echtheit der Ausfiirbungen fast vollig iiberein. 
Die Farbstoffe aus I. besitzen bessere Seifen-, Seifcnsoda- u. Seifenlaugeechtheit 
u. groBerc Ausgicbigkeit ais die aus ^-Naphthol, jedoch sind die Nuancen weniger 
lebhaft, triiber, weisen insbesondcrc kein reines blaustichiges Kot auf, sondern sind 
im allgemeinen viel gelber ais bei den Farbstoften aus II. u. (mit wenigen Aus- 
nahmen) auch aus /?-Naphthol. D ie Lichtcchtlicit der aus I. erhaltenen Farbstoffe 
ist bedeutend geringer ais die der anderen, naeli einem Monat Winterbeliclitung 
war vom urspriinglichen Ton nur noch wenig zu sehen. (Ztschr. f. angew. Cli. 38. 
903—4. 1925. Prag, Dcutsch. Hygien. Iust.) L indenbauji.

E lw y n  R ob erts und E u stace E b enezer T urner, D as relatwe Verhdltnis der 
Uinwandlung von Phenoxyphenyldichlorarsin und seiner Chlorderwate in  Cldorphen- 
oxarsine. (Vgl. T u r n e r  u . S h e p p a r d , Journ. Chem. Soc. London 127. 544; C. 
1925. II. 40.) o-Phenoxyphenyldichlorarsin wandelt sich bei der Dest. unter ver- 
mindertem Druck leicht in 5-Chlorphenoxarsin (friihcr ais 6 Chlorarsin bezeiehnet) 
um. Yff. untersuchen nunmehr den EinfluB eines polarcn Substituenten auf die 
liingbildung. D ie Dichlorarsine I —IV  werden auf 200° erhitzt, COa durch die 
geschmolzenen Substanzen liindurchgeleitet u. der entweiehende IIC1 bestimmt. 
Yerb. I  neigt am meisten zu RingscliluB, darauf folgt Vcrb. I I I  u. zuletzt annaliernd 
gleichwertig Ycrbb. I I  u. IV. Die polarisicrende Wrkg. des Cl ist somit niclit 
allein fiir die Leichtigkeit der Ringbildung maBgebcnd, es wirken vielmehr seine 
sterischen Eigenschaften ebenfalls mitbestimmend darauf ein. Bei der Sulfurierung 
der Chlorplienoxyphenylarsinsauren zeigt sich, daB 2-o-ChlorphenoxyplienyJarsin- 
siiurc leichter der Sulfurierung, ais der Ringbildung unterliegt, 2-m-Clilorphenoxy- 
plienylarsinsaurc yerhitlt sich umgekehrt u. 2-p-Chlorphenoxyphenylarsinsaure gibt 
leiclit eine Phenoxarsinsaure, indem sie das Cl-Atom an der zu sulfuricrenden 
Stelle tragt.
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o-Chlornitrobenzol, das eutsprechende Pheriol, ICOH u. W . geben iu Ggw. von 

Kupferbronzc die folgenden Chlornitrodiphenyliither. 2-Chfor-&-nitrodiphęm/lather, 
C1!H80,iNC1, aus A., F. 48", Kp.9 209°. — 3-Chlor-2'-nitrodiphenylathcr, Cl2Ha0 3NCl, 
Kp.8 204°. — 4-CJilor-2'-nitrodiphenylather, CiaHa0 3NCl, aus A., F. 44—45°, Kp.,, 208°, 
Kp.,0 220". D ie Eed. mit Fe u. FeCI3 in W. liefert aus den genaunten Verbb. 
o-Aminodiphenylather ais Acełylderivat, CuH 130 4N , 2-Chlor-2'-aminodiphenylather, 
CpI,„ON(G|I, aus PAe., F. 44 — 45°, Kp.0 185°. Hydrochlorid, F. 171 — 173°. —
3-Chlor-2'-aminodiphenylałher, C12H10ONCI, Kp.n 195°. Hydrochlorid, F. 149—151°. 
Bcnzoylderiv. aus verd. A ., F. 106". — 4-Chlor-2’-aminodiphenyldther, CI2H loONCl, 
Kp.ls 202°. llydrochlorid, F. 190—191°. Bcnzoylderiv. aus verd. A ., F. 108—109°. 
D ie Diazolsgg. der Aminohydrochloride liefern mit Arsenitlsg. bei Ggw. von CuSO., 
die entsprechenden Phcnoxyphenylarsinsfiuren. o-Phenoxyphenylarsinsaure, aus A., 
F. 167— 168°. — 2-o-Chlorphcnoxyphcnylarsmsaure, C^H^O^ClAs, aus A. oder W., 
F. 195—195,5°. — 2-in-Chlorphenoxyphenylarsinsaure, C ,JT ^ O ^ lA s, aus verd. A., 
F. 177—179°. — 2-p-Chlorphennxyphcnylarsinsdure, ClaH10O4ćlA .s, aus A ., F. 187 
bis 188°. D ie Arsinsiiurcn liefern in konz. HC1 mit SO» bei Ggw. yon wenig KJ 
behandelt die entsprechenden Diclilorarsine. D iese werden durch Losen in alkoh. 
NaOH -1- N ajS03, EingieBen in verd. H2SO., u. ErwSrmen mit konz. HC1 gercinigt.
— 2-o-Chlorphenoxyphenyldichlorarsin, Cl3H8OCl3As (II), Kp.a 217° (teilweise Zers.).
— 2-m-Chlorphenoxyphenyldichlorarsin, C12H8OCl,As (III), K p10. 220° (Zers.). —
2-p-Cldorphenoxyphcnyldichlorarsin, C12H8OCl3As (IV), aus P A e., F. 67— 68°, Kp.[0 
220° (Zers.). 2-m-Chlorphenoxyphenylarsinsiiure liefert mit konz. IL,S04 auf 100° 
erliitzt 8-Chlorphenoxarsinsaurc, C12Hu0.tClAs, aus verd. A., F. 250—252°. Na-Salz. 
Desgleichen 7-CJdorphetwxarsitisdure,C,JTli0 3GlAs, aus A., F. 240-242°. 8-Chlorphenox- 
arsinsiiurc gibt bei der Red. 5,8-Dichlorphenoxarsin, Cl2H7OCl2As, aus PAe., F. 125°. 
Desgleichen 5,7-Dichlorphcnoxarsin, CuH7OC12As, aus PAe. - |-  Chlf., F. 144—145°. 
(Arscnfreies Nebenprod., F. 119—120°.) 2-o-Chlorphenoxyphenyldichlorarsin liefert 
auf 200° erhitzt 5,9 Dichlorphenoxarsin, C,2H7OC12As, F. 99°. 2,4-Dichlornitrobenzoł 
(aus m-Dichlorbenzol u. IIN 03) liefert mit K O II, Phenol u. Cu-Bronzc S-Chlor-2- 
niłrodiphenylałher, C12H80 3NC1, aus A. oder P A e., F. 85". Durch Red. mit Fc 
daraus 5-Chlor-2-aminodiplienylathcr, C12H 10ONC1, ITydrochlorid, F. unscharf. Daraus 
wie oben 4-Chlor-2-phenoxyphemylarsinsaure, Cn H ,00,G lA s, aus verd. A ., F. 182° 
u. wciter 4-Chłor-2-phenoxyphenyldichlorarsin, C,2H80C13As, aus P A e., F. 91—92°. 
D iese Verb. liefert beim Erhitzen auf 200° 5,8-Dichlorphenoxarsin (s. o.) vom F. 125°. 
(Journ. Chem. Soc. London 127 . 2004— 12. 1925. London, Uniy. East London 
Coli.) T a u b e .

Is id o r  M orris H e ilb ro n , F ran cis N o e l K itch en , E d w ard  B urdon P ark es  
und G eorge D onald  S utton , Chcmisclie Reaklw iłiit und Konjugation. II. Dic 
Beaktimtćit der 2-M cthylgnippe in der 4-Clńnazolonreihe. (I. ygl. Journ. Chem. Soc. 
London 123. 2559; C. 1924 . I. 2139.) D ie Bchandlung von MethylanthranilsSure 
mit Chlorameisensaurecster u. Acetylchlorid liefert leicht Methylisatosdurcanhydrid (I), 
dieses mit NIL, das Amid. Aus dem Amid entsteht dann wciter l,2-Dimethyl-4- 
chinazolon (II), welche Verb., w ie auch das 2,3-Dimethylderiv. (1. c.), zur B. von 
Styrylderiw . fiihig ist. D ie Reaktionsfahigkeit der CH3-Gruppe in beiden Ycrbb. 
wird auf die Neigung des N-Atoms zuruckgefiihrt, eine negative Ladung aufzu- 
nehmen u. so eine aktiyiertc Phase des Molekiils zu bilden, welche schlieBlicli in 
die łsomerc Mcthylenform I I I  ubergeht. — 7-Methoxy-l,2-dimethyl-4-chinazolon 
bildet mit Piperonal bei Ggw. von Na-Athylat leicht ein Styrylderiw, wodurcli bę-
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• 1
wiosen ist, 3aC die Iteaktm tat der 2-Methylgruppe lediglieh auf der Aktivieruug 
des 2-N-A'toms beruht. Desgleiehen wird die Methylgruppe in 7-Melhoxy-2,3-di- 
methyl-4-clńnazolon durcli das 1-N-Atom aktiyiert. Das 1-N-Atom in 6-Methoxy-2,3- 
diniełhyl-d-chinazolón kann durcli yollstiiudige Neutralisation der Valenzkrafte (IV) 
inaktiyiert werden, u. in dci Tat kondensiert sich obige Verb. nicht mit aromat. 
Aldeliyden, wiihrend 6-Melhoxy-lfi-dimcthyl-4-chinazolon leicht reagiert.

V e r s u c h e. Acctanthranil liefert mit Metliylamin
2,3-Dimethyl-4-chinazolon, aus W. mit 111 ,0 , F. 72°, F. 
wasserfrei 112". D ie wciter unten augefuhrten Konden- 
sationen sind in alkoh. Lsg. bei Ggw. von Na-Athylat bei
Zimmertemp. ausgefulirt. Aus 2,3Dimethyl-4-ehinazolon

C :0  C :0

J-'C • C 1I3 <—  L J . G — C H a II <—  l  ^ J s ^ ^ J c T p H s

n -c h 3 n -c h 3 n - c h 3
u. Benzaldehyd 2-Styryl-3-metliyl-4-chinazolon, F. 167°. — 4'-Methoxy-2-styryl-3- 
methyl-4-chinazolon, C18H l0OvN„, aus A ., F. 146°. — 3',4'-Dimethoxy-2-styryl-3-
methyl-4-clńnazolon, C10IT,8O.,N3, aus Bzl., F. 208°. — 3' ,4'-MethyIcndioxy-2-stynyl-3- 
methyl-4-chinazolon, C1(jII140 3N2, aus A., F. 185°. — 4'-Dimelhylamino-2-słyryl-3- 
mcthyl-4-cliinazolon, C,|lT|9ONa, aus A., F. 175°. Aus Methylantliranilsaure, Chlor- 
ameisensSureester u. Acet.ylchlorid entsteht Mcthylisalosaureanhydrid, C9H70 3N (I), 
F. 180°. — Carboathoxydnńv. der Methylanthranilsiiure, C11H 130 4N, F. 108°. Aus I  
entsteht mit 0,88-n. N H 40I1 Metliylanthmnilsaureamid, aus A., F. 162°. N-JIethyl- 
anthranilsaureamid liefert beim Kochen mit Essigsśturoanhydrid l,3-Dimcthyl-4-chin- 
azolon (II) krystallisiert aus W. mit II20 ,  F. wasserfrei 203°. — 2-Styryl-l-m ethyl-
4-chinazolon, C,0H |3ONa, aus verd. A ., F. 245°. — 4'-Metlioxy-2-styryl-l-methyl-4- 
clńnazolon, aus verd. A. mit 211 ,0 , F. 94°, wasserfrei F. 156°. — 3',4'-Methylcn- 
dioxy-2-slyryl-l-methyl-4-chinazolon, F. 264°. — 4'-Dimethylamino-2-słyryl-l-methyl-4- 
chinazolon, F. 274°. — 6-Niiro-3-oxybenzaldeliyd, aus W ., F. 166°, liefert, mit D i
methylsulfat methyliert, G-Nilro-3-metlmxybenzaldehyd, aus A., F. 82", u. daraus mit 
KMn04 6-NUro-3-metlioxybenzoesaiirc, aus A. mit 111,0, F. 97°, F. wasserfrei 133". 
Die Saure liefert mit SnCl2 u. HCl reduziert 5-Methoxyanthranilsiiure u. aus dieser 
mit Essigsiiureanhydrid 5-Methoxyacetanthraiiil, C„,H90 3N , aus Bzl., F. 124°. Das 
Anthranil liefert mit 0,88-n. N H 4OH 6-Methoxy-2-methyl-4-chinazolon, C9H ,0O4N2, 
aus verd. A ., F. 270°. Analog entsteht init alkoh. Methylamin oder durch Methy- 
lieren von 2-Methylchinazolon in alkal. Lsg. mit Dimethylsulfat 6-Methoxy-2,3-di- 
methyl-4-chinazolon, C, ,11,,O ,N ,, aus W . mit 111,0 , F. 87", F. wasserfrei 133°. —
5-Melhoxyrnctliylanthranilsaure, C„IIn 0 3N, aus Bzl., F. 163", liefert wie oben 6-Mcth- 
pxymełlujlisatosdureanhydrid, Clc,H90 4N , aus Aceton, F. 233°, u. daraus mit 0,88-n. 
NII40H  5-Methoxymethylanthranilsaureamid, C9H,jOaN2, aus W ., F. 145°. Das 
Amid liefert mit Essigsaureanhydrid 6-Mctlioxy-l,2-dimethyl-4-chinazolon, aus W., 
F. 220°, u. daraus mit Piperonal 6-Mclhoxy-3',4'-mcthy}eiidioxy-2-styryl-l-»icihyl-4- 
chinazolon, CI9H)00 4N2, aus A ., F. 284°. 4-Mcthoxyanthranilsaure liefert mit D i
methylsulfat 4-Methoxymethylanthranilsaure, aus A ., F. 165°, daraus w ie oben
7-Mct]i6xymethylisatosaureanhydrid, aus Aceton, F. 200", u. weiter mit 0,88-n. NH4OH
4-Methoxymethylanthranilsaureamid, aus A ., F. 138°. Aus dem Amid wie oben
7-Uethoxy-ll2-dimethyl-4 chinazolon, CnH,,0,iST2, aus A ., F. 193°, aus W. mit ILO. 
F. uuscharf bei 135". — 7-Methoxy-3',4'-methylendioxy-2-styryl-l-methyl-4-chinazólon, 
aus A ., F. 280". — 7-M ethoxy-4'-dim ethylam ino-2-styryl-l-m etliyl-4-chinazolon, 
CjoH190 2N3, aus A., F. 266°. — 4-Methoxyacełanthranił, aus W., F. 128", wie oben 
hergestellt, liefert leicht 7-Mclhoxy-2-metfiyl-4-cMnazolon, C10H10OsN2, aus A., F. 272°,



4 0 0 D. Or g a n is c h e  C h e m ie . 1 9 2 6 .  I .

Daraus mit Dimethylsulfat 7-Methoxy-2,3-dimethyl-d-ehinazolon, CllIII20 2N 2, aus W . 
mit lH aO, F. 80°, F. wasserfrei 149°. — 7-Melhoxy-3',4'-methylendioxy-2-slyryl-3- 
methyl-d-ehinazolon, aus A., F. 193°. o-Nitro-p-kresolmethylather liefert, mit Sn u. 
IICI reduziert, 5-Chlor-2-amino-d-methoxytolicol, C„Hi0O]S!Cl, aus Bzl., F. 112°. Acetyl- 
deriv., C10H 12O2NCl, F. 183—184°. (Journ. Chem. Soc. London 127 . 2167—75. 
1925. Liverpool, Univ.) T a u b e .

D avid  D avidson  und Oskar B au d isch , Uber die Oxyda(ion von i-Barbitur- 
sdure. Eine iieite K lasse indigpider Verbindungen. (Journ. Biol. Chem. 64 . 619—23. 
1925. — C. 1925. II. 1980.) . Sc iiu s t e r .

F. K ehrm ann und Leo L istw a , Neue Synthesen in  der Gruppe der Chinon- 
imidfarbstoffe. VIII. Uber das 18. Isomere des Rosindulins. (VII. vgl. K e h r m a n n

u. P r u n ie r , Ilely. chim. Acta 7 . 984; C. 1925 . I. 526.) D ieses neue i-Rosindulin  
(I.) wurde aus /9-Naphthochinon u. 2,4'-Diaminodiphcnylamin synthetisiert. Ncbcnher 
entsteht in geringer Menge das bekannte Isomere II. Analog war aus 2,3'-Diamino- 
diplienylamin ein weiteres noch unbekanntes Isomeres (nach I ., in 12) zu cr- 
warten, aber diese Kondensation gelang nicht. Vff. haben daher das |9-Naphtho- 
chinon durch sein 4-Acetaminoderiv. ersetzt u. yersuelit, aus der glatt entsteheuden 
Verb. III. die Acetaminogruppe zu eliminieren. Abspaltung des Acetyls u. Eeacety- 
lierung liefert zwar das mit IIT. isomere 12-Acetaminoderiy., aber der Ersatz des 
N H 2 in 9 durch II ist bisher nicht gelungen.

V e r s u c h e . Man verreibt p’-Naphthocliinon u. 2,4'-Diaminodipbenylaminsulfat 
mit W ., gibt etwas verd. II2S 0 4 zu, liifit 4 Tage stehen, fiillt das Filtrat mit IICIO.,, 
erhitzt das Perchloratgemiscli mit Acetanhydrid (Wasserbad) u. krystallisiert frak- 
tioniert aus A. Das Deriv. von II. ist schwerer 1. u. gibt beim Erhitzen mit Anilin 
-f- Anilinclilorhydrat ein rotes, das Isomere ein blaues Prod. Acetyl-i-rosindulin- 
perchlorat, C2.,H180 5N3C1 (nach I.), orangerotc Nadeln, wl. in W ., zl. in A. (rotlich 
orangegelb ohne Fluorescenz). H2S 0 4-Lsg. yiolettstichig dunkelbraunrot, mit W. 
orangegelb. Chloroplatinat, (C.4H I8ON3)2PtCl„, ziegelrot. — 18. i-Rosbidulinperchlorat, 
C22IIwO.,N3C1 (I.). Aus dcm vorigen mit 50%ig- H2S 0 4 (Wasserbad), nach Neutrali- 
sieren mit NaC104 fallen. Dunkelrotbraune Krystiillchen aus A ., 1. in li. W ., A. 
Lsgg. braun, nach Verd. orangegelb, mit Siiurc orangefarbig (zweisiiuriges Salz). 
ILSOj-Lsg. sclimutzig rot, mit Eis orangegelb. — 9-Acetamino-12-aininophenyl-i- 
naphthophenazoniumsalze (III.). Aus 4-Acetamino-^?-naphthochinou u. 2,3'-Diamino- 
diphenylamindichlorhydrat in A. (40—50°, 24 Stdn.) entsteht das Chlorid, braune 
Krystiillchen, wl. in k., leichter in sd. W ., A. (orangerot). Saures Chloroplatinat, 
(C2tH 18ON4)HPtCl|j, dunkelrot, krystallin. Perchlorat, C24H 190 6N4C1, braunrot, 
krystallin. H2S 0 4-Lsg. braunlich yiolettrot. Beim Erhitzen mit Anilin -j- Anilin- 
chlorhydrat fiirben sich die Lsgg. der Salze blau infolge Eintritts des Anilinrestes 
in den Phenylenkern, w ie bei der 9-Acetaminoverb. der Stammbase (Konst.-Beweis). —



Aus der Mijttęrlauge des Chlorids III. lassen sich klcinc Mengen des G-Acetamino-
12-aminophenylnaphthophenazoniumsalzes isolieren. — 9,12-Diaminophenyl-i-naphtho- 
phenazoniumsalze. Das Chlorid III. wird mit 2 Voll. konz. H2S 0 4 -f- 1 Vol. W.
12 Stdn. stehcn gelassen, etwas yerd., schwach erwiirmt, verd., mit N aIIC 03 neutra- 
lisiert: Neutrales Sulfat, dunkelblau, krystallin. Chlorid, C22H 17N 4C1, aus der Lsg. 
des vorigcn mit NaCl, schwarzblaue Nfidelchen aus W ., wl. in k. W. (schrnutzig 
yiolett). Perchlorał, schwarzviolette Krystiillchen aus A., swl. in W . N itrat, bliiu- 
lichschwarzc “Nadeln-, swl. in W . Lsgg. der Salze in A. dunkelblau, in W . yiolett, 
mit Siiure griin. II2SO, - Lsg. dunkelbraunrot. — 9-Amino-12-acetaminophenyl-i- 
naphthophcnazoniumsalzc. Chlorid, aus dem yorigen Chlorid mit Acetanhydrid 
(Zimmertemp., 12 Stdn.), dunkelgriinscliwarze Nadeln, 1. iu W. (yiolettblau), A. 
(griinblau). Perchlorat, griinliche Nadeln, wl. iu W. H2SO,-Lsg. braunrot, mit W. 
griin, nach NeutralisierCn blau. — 9,12-Diacetaminophcnyl-i-naphlhophenazoniumsalzc. 
Aus den yorigen Salzen, denen yon III. oder den Diaminosalzen mit Acetanhydrid 
-j- Na-Acctat (Wasserbad) unter Duukelorangcrotfiirbung. Perchlorat, CjjHjjOgt^Cl, 
dunkelziegelrote Niidelehcn aus A ., wl. in W . (orangerot). II2S 0 4 - Lsg. triibc 
dunkelbliiulichrot, mit Eis orangegelb. (Helv. chim. Acta 8. 655—61. 1925.) L in d e n b .

F . K ehrm ann und L jubiza S tan ojew itsch , Neuc Synthesen in der Gruppc der 
Chinonimidfarbsto/fe. IX . Totalsynthese des Indulins 6 B . (VIII. vgl. yorst. Ref.) 
Die Darst. des Indulins GB aus Indulin 3 B  nach K e h r m a n n  «• K l o p f e n s t e in

(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 
2395; C. 1924. I. 341) gibt 
keine bestimmte Auskunft iiber 
die Stellung des yierten Anilin- 
restes. Diesen Zweifel haben 
Vff. durch eine Totalsynthese 
beseitigt. — Aus Dianilino-o- 
chinon u. 4 ,6 - D ianilino-1,3- 
phenylendiamindichlorhydrat 

in sd. A. entsteht Jas Indu
lin I. ais Cldorhydrat, CMH29 • 
N0C1, dunkle, goldgliinzende 
Krystiillclicn aus A ., unl. in 

W., 11. in sd. A. (griinlichblau). Freic Base, yiolettrote Plocken, unl. in W ., wl. in
A. (yiolett), A., Bzl. (dunkelrot). HaS 0 4-Lsg. yiolett, mit W . blau. — Indulin 6 B  (II.). 
Aus dem yorigen (Chlorhydrat) mit Anilinchlorhydrat in sd. Anilin unter Abspaltung 
yon NH4C1, in Form des Chlorliydrats, tiefblaue, kupfergliinzende Krystiillchen aus 
Eg., ident. mit dem 1. c. beschricbenen Farbstoff. (Hely. chim. Acta 8. 661—63. 
1925.) _ . L indenbaum .

F. K ehrm ann und Ib rah im  Safar, Neuc Synthesen in der Gruppc der Chinon- 
imidfarbstoffe. X. Uber einige Aminoazine der Naphthalinreihe. (IX. ygl. yorst. 
Ref.) Zu den folgenden Synthesen wird das yon P an izzon -F ayre (Gazz. chim. 
ital. 54. 826; C. 1925. I. 658) dargestellte 4-Acctamino-l£-naphthylendiamin  benutzt.
— (Mit Ch. Th. H uguenin .) Das 1. c. schon beschriebene Acetaminonaphthophen- 
anthraiin (mit Phenauthrenchinon) wird in Eg. -f- wenig W . Icicht erhalten u. 
bildet hellgelbc Nadeln aus Nitrobcnzol (selir langsam erkaltcn lassen!), swl. II2S 0 4- 
Lsg. yiolettblau, mit W . braunrotes Sulfat. Das freie Aminoazin (I.) erhiilt man 
mit eO^ig. II..S04 (Wasserbad), fuchsinrotes Monosulfat mit NII4OH zerlegen. 
Orangefarbige Nadeln aus A.-Bzl., F. 309—316°, wl. Lsgg. gelb mit starker bliiu- 
licligruner Fluoresccnz. II2S 0 4-Lsg. rotyiolett (Trisalz), mit wenig W . grunlichgelb 
(Disalz), mit yicl W . fuchsinrot (Monosalz). — Acetaminoazin CiRHlvON3. Mit 
Benzil in SO^ig. EssigsSure (kurz aufkochen). Ilellgelbe Nadeln aus A ., F. 245°,
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wl. in B zl., zl. in sd. A. mit schwaclier yiolettblauer Fluorescenz. H2SO,-Lsg. 
fuchsinrot. — Aminoazin C.UR „ N 3. Aus dem yorigen mit GO^ig; H jS 04 iiber das 
rote Sulfat. Citronengelbe Nadeln aus Bzl., F. 245°, 11. in li. A., A., Bzl. mit blau- 
lichgriiner Fluorescenz. H2SO,-Lsg. fuchsinrot (Trisalz), mit wenig W. oliygriin 
dichroit. (Disalz), mit viel W . eosinrot (Monosalz). — Diacetaminoazine C„i i r iaO.,N.l 
(II. -f- III.). Durch die mit etwas FeCl3 ycrsetzte Lsg. des Diamins in 50°/oig. 
Essigsaure wird mehrere Tage Luft geblasen. Schmutziggelb, mikrokrystallin., fast 
unl. I laSO.,-Lsg. dunkelblau, mit W. braunrote Flockcn. — Diaminoazin CiaS u Ni 
(nach II.?). Aus dem yorigen mit 60%ig. ILSO., iiber das yiolettrote Sulfat, Base

mit A. auskochen. Der groBte Teil bleibt ungel. u. bildet ziegelrote mkr. Krystalle 
aus Nitrobenzol, swl. mit orangeroter Farbę u. griiner Fluorescenz. Lsg. in schwach 
rauclicnder HaS 0 4 yiolett (Tetrasalz), mit wenig W . griin (Trisalz), mit yiel W. 
fuchsinrote Flocken (Disalz), nach Neutralisieren schmutzigblau (Monosalz). — Das 
isomere Diaminoazin  (nach III.?) wird aus der alkoh. Mutterlaugc in dunkelbraunen 
Krystiillchen oder aus der Nitrobenzolmutterlauge ais rotyiolettes Chlorhydrat iso
liert. — , Dasselbe Gemisch II. - |- III. wird aus dem Diamin u. 4-Acetamino-l,2- 
naphthoehinon in 50°/oig. Essigsiiure (Wasserbad) erhalten (Konst.-Beweis). — D i
acetaminoazine C,4f l ’180 ł Ar4 (analog II. -f- III. unter Verschiebung einer Aeetamino- 
gruppe). Mit 3-Acetamino-l,2-naphtliochinon. Gelb, mikrokrystallin. Trennung der 
Isomeren mit sd. A. Der Biickstand (wahrscheinlich die symm. Verb.) bildet gelbc 
Krystiillchen aus Nitrobenzol. H2S 0 4-Lsg. briiunliclmolett, mit W . braunrote 
Flockcn. Aus der alkoh. Mutterlauge krystallisiert das Isomere in citronengelben 
Nadeln. IIsS 0 4-Lsg. schmutzig dunkelblau, mit W. fuchsinrote Flocken. — Di- 
aminoazine C^HUNA. Aus den yorigen mit 60°/o'g* H3S 0 4. Das wl. Acetylderiy. 
liefert orangerote mkr. Krystalle aus A.-Bzl. Lsg. orangerot mit starker griiner 
Fluorescenz. Lsg. in rauchender IIiS 0 4 schmutzig yiolett, mit wenig W . oliygriin, 
mit viel W . yiolettrot, nach Neutralisieren fast schwarzer Nd. Das leicliter 1. Iso- 
mere bildet orangefarbige Niidelchen, zl. in A ., Bzl: mit citronengelber Farbę u. 
starker griiner Fluorescenz. H2S 0 4-Lsg. dunkelblau, mit wenig W. orangerot, mit 
yiel W . kirschroter N d., nach Neutralisieren yiolettrot. — Diox>jacetaminoazin 
C187f130 3iV8 (IV.). Mit symm. Dio-^ychinon. Hellgelb, mikrokrystallin., wird bei 
100° rot, swl. in A ., Bzl., unl. in NH40 H , 1. in yerd. NaOH (gelb). HaS 0 4-Lsg. 
fuchsinrot, mit wenig W. orangerot, nach Neutralisieren bordeauxroter Nd. Das 
freie Dioxyaminoazin  bildet rote Flocken. — Oxyaeetaminoazine Ar3 (nach
II. +  H I  unter Ersatz einer Aminogruppc durch OH). Mit Oxy-a-naphthochinon. 
Orangerote Krystiillchen, unl. in W ., A. — Die Oryaminoazine erhalt man ais Di- 
chlorhydrate, C20H 13ON3,2IIC1, durch Verseifen mit HCl in sd. A. Das unl. Salz 
ist orangerot, krystallin., das leicht 1. bildet yioletie Krystiillchen. — Einige der 
beschriebenen Azine lassen sich mittels (CH5)2S04 in Azoniumsalze iiberfuhren. So



wurde das Deriy. des Benzils ais orangefarbiges Chlor oplatinat, (CarH42ON,)aPtCl3, 
isoliert. (Helv. chim . Acta 8. 668—76. 1925.) L in d e n b a u m .

F . K ehrm ann und E douard H a en n y , Neue Syntliesen in der Gruppe der 
Chinonhnidfarbstoffe. XI. Uber cinigc Dcrivatc des Phcnazins. (X. ygl. vorst. Ref.) 
(Vgl. K e h r m a n n  u. Ch e r p il i .o d , Helv. chim. Acta 7. 973; C. 1925. I. 524.) Dic 
formclle Ahnlichkeit des Phcnazins mit dem Antlirachinon liiBt dic Unters. seiner 
Oxy- u. Am inoderiw. besonders interessant erscheinen. Yff. haben d-JSTitro -ljł-  
phenylcndiamin jnit Oxybenzochinon kondensiert. Es entstehen wenigstens 5 Verbb., 
yon denen 3 isoliert u. charakterisiert werden konnten: die Azine I. u. II. u. das 
Anilid III. oder IV. D ie ubrigen Verbb. sind wahrscheinlich Azine, die sich durch 
Kondcnsation yon III. (IV.) mit dem Diamin gebildet haben.
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V e r s u c h e . D ie Kondensation yollzieht sich in Eg. bei Zimmertemp. Nach 

12 Stdn. wird die Ausscheidung abfiltriert (Fraktion A), das Filtrat mit W. gefiillt 
(Fraktion B). — Fraktion A liefert mit Acetanhydrid u. ZnCl2 bei Zimmertemp.
з,6-Nilroącetoxyphenazin, C,,H90 4N3, citronengelbe Nadeln aus Bzl., F. 211°, unl. in 
W., wl. in Bzl., Eg. — 3,6-Nitrooxyphcnazin, C,2H70 3N3 (L). Aus dem yorigen mit 
k. 600/0ig- H2SOj, dann anniihernd rieutralisieren. Orangerotc Bliittchen aus A., 
unl. in W:, wl. in Bzl., zl. in A-, Eg. Alkal. Lsgg. malyenfarbig. H2S 0 4-Lsg. in 
diinner Schicht griin, in dickcr yiolctt bis purpurrot, mit W . orangerot, nach Neu- 
tralisicrcn gelb. — 3,6-Nitroacctoxydihydroplienazin. Aus Nitroacctoxyplienazin mit 
Zn-Staub in k. Eg. bis zur Violettfarbung, sofort mit W. yerd. Violettschwarze 
Niidelchen, in Lsg. an der Luft schnell reoxydabel. — 3S-Aminoacetoxyphenazin , 
CuHu 0 2N3. Durch Fortsetzung der Red. bis zur Rotfiirbung, mit wenig W. yerd.
и. mit N allCO , neutralisieren. Orangefarbige, schwach griin mctallglanzendc 
Krystiillćhen aus Bzl., F. 203°, unl. in W ., zl. in A. (orangerot), Bzl. (goldgelb) mit 
griiner Fluorescenz, unl. in k. yerd. Alkali u. N il,O H . Mit wenig HC1 in A. 
fuchsinrot (Monosalz), mit yiel blaulichgriin (Disalz). Mit 1I2S 0 4 Verseifung. D ie 
Verb. entspricht durcliaus dem 3-Aminophenazin. — 3,6-Aminooxyplienazin. ZunSchst 
wie beim yorigen, nach beendeter Red. mit NH40 H  iibersattigen (Entacetylierung), 
mit HC1 ansauern, ZnCl2-Doppelsalz (dunkelrote Krystallchen) acetylieren, mit W . 
fallen, Nd. mit Toluol estrahieren (S o n iile t ) , Diacetylderiy. mit HC1 in A. yer- 
seifen, Chlorhydrat mit Na-Acctat zerlegen. Rotbraune, bliiulich metallglanzendc, 
wasserlialtige Nadeln aus A., wasserfrei orangefarbig. HCl-Lsg. yiolettrot. H2S 0 4- 
Lsg. braunrot, mit wenig W. yiolettrot, mit yiel blutrot. Alkal. Lsgg. orangefarbig. 
Idcnt. mit der Verb. yon N ie tz k i u. A lm e n r a e d e r  (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 28. 
2963 §1895]). Chlorhydrat, Cn II10ON3Cl, rotc Nadeln. Chloroplaiinat, (C12H 10ON3)2 • 
PtCl0, blutrote Krystallchen, wl. in W . D iacetylderw ., C16H 130 aN3, liellgelbe 
Bliittchen aus A ., F. 258°, 1. in A. (citroncngelb mit blaulichgriiner Fluorescenz), 
fast unl. in—Bzl., zl. in Toluol. Liefert mit (CH3)2S 0 4 die beiden theoret. moglichen 
Azoniumsalze. H2S 0 4 yerseift zur folgenden Ycrb. — 3,6-Acetaminooxyphcnazin, 
CitHnOiNj. Aus dem Diacetylderiy. mit li. yerd. NaOIl bis zur Orangerotfiirbung. 
Hellgclbe Krystallchen, bei 110° ziegelrot, fast unl. in W ., 1. in h. A., 11. in yerd. 
Alkali u. NH,OII (orangerot). Mit HC1 in A. citroncngelb. II2S 0 4-Lsg. gclbbraun
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(Trisalz), mit wenig Eis blutrot (Disalz), mit mehr W . citronengelb (Monosalz). Dic 
Verb. entspricht dem 3-Osyphenaźiu von K e h r m a n n  u . C h e r p il l o d  (1. c.). —
3,6- D i a cetoxyp hcnazin, C10H I2O4N2. Aminooxyphenazin wird mit 10°/„ig. H2S 0 4 im 
Rohr auf 210—220° erbitzt, das gebildete Dioxypbenazinsulfat (scliwarzbraune 
Nadeln) mit Na-Aeetat zerlegt u. die Base acetyliert. Gelbe Bliittchen aus Bzl., 
F. 224°, unl. in W., swl. in A., zl. in Bzl. — 3,6-Dioxyplienazin, C12II80 2N2. Aus 
dem vorigen mit HCl in sd. A. Hellgelbe Bliittchen, wl. in W ., A ., Bzl. Alkal. 
Lsgg. tiefgelb. II2S 0 4-Lsg. gelbrot, mit W . gelb.

Fraktion B wird ebenso yerarbeitet wie Fraktion A. — 3,7-Nitroacetoxyphen- 
nzin, Cl4H90 4N3, hellgelbe Niidelehen aus Bzl., F. 224—227°, unl. in W ., wl. in A., 
zl. in Bzl. — 3,7-Niłrooxyplienazin (TI), rotbraune Niidelehen, 1. in A., Bzl. (gold- 
gelb). Alkal. Lsgg. bordeausrot. II2S 0 4-Lsg. in diinner Seliicht oliygriin, in dicker 
yiolettrot, mit W . orangefarbig. — 3,7-Nitroacetoxydiliydrophenazin, dem 3,6-Deriv. 
iilmlieh. — 3,7-Aminooxyplicnazin, rotbraune mkr. Blattcben, wl. in W ., 1. in A. 
(orangerot mit gelber Fluorescenz). Alkal. Lsgg. orangerot. HCl-Lsg. oliygrun. 
H2S 0 4-Lsg. in diinner Schicht oliygriin, in dicker yiolettrot, mit wenig W. oliy- 
griin (Trisalz), mit mehr W. gelb (Disalz), dann rotyiolett (Monosalz). Chlorhydrat, 
schwarzbraune, griinlieh metallglanzende Krystalle. D iaccłylderw ., C16II130 3Na, 
gelbe Bliittchen aus A ., F. 249°, unl. in W ., swl. in Bzl., alkoh. Lsg. gelb mit 
starker griiner Fluorescenz. — 3 ,7 -Acełaminooxyphenazin, C ^ lI j^ o N ,, braune, 
messinggliinzende mkr. Bliittchen, wl. in sd. W . (orangerot), 1. in A. (gelb), unl. in 
Bzl. Alkal. Lsgg. orangerot. IIaS 0 4-Lsg. in diinner Scliicbt oliygriin, in dicker 
rot, mit wenig W . yiolett, mit mehr orangefarbig. — Aus der Mutterlauge yon der 
Acetylierung der Fraktion B wurde das Diacetylderw. ClaH laOaN3 yon III. oder
IV. isoliert, Gelbe Bliittchen aus Bzl., F. 206°, unl. in W., wl. in A., 1. in Bzl. 
II2S 0 4-Lsg. braunrot, m it W. gelb. Daraus das freie Anilid  (III. oder IV.) mit w. 
60°/oig. H2S 0 4. Źiegelrote KrystSllclien, unl. in W ., B zl., 1. in A. Alkal. Lsgg. 
blutrot. IIJS 0 4-Lsg. gelb. Kondensiert sich mit o-Phenylendiamin zu einem Azin. 
(ILSO.j-Lsg. griin). (Hely. chim. Acta 8. 67G—85. 1925.) L in d e n b a u m .

F. K ehrm ann und L jubiza S ta n o jew itsch , Uber Monophcnyltetraminobenzol 
und einige seiner Derivałe. D iese Base (I.) wurde dargestellt, um sie mit Dianilino-
o-chinon zu II., einem Indulin vom Tpyus des Indulins 6 B, zu kondensieren. II. 
entsteht auch, aber die Ilauptrk. yerliiuft in der anderen mógliehen Richtung unter
B. des Azins III. AuBerdem wird ein Teil des Dianilinochinons in Anilinooxy- 
chinon iibergefuhrt, u. auch letzteres kondensiert sich nach beiden Richtungen mit 
I. D ie griindliche Unters. der einzelnen Verbb. ist noch nicht abgeschlossen. — 
Auch mit Phenanthrencliinon u. Benzil reagiert I. nach beiden Richtungen (ygl.

V e r su e h e . 2,4-Dinitro-o-chloracetanilid, CalljOjNjCl. Aus m-Cbloracetanilid 
u. H N 0 3-H2S 0 4 unterhalb 0". Hellgelbe Nadeln aus A., F. 136°. Wird zum be- 
kannten Dinitro-m-chloranilin (F. 174°) yerseift. — 2,4-Dinitro-S-acetaminodiphenyl-

IV  u. V.).
N

N
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amin, C14H ,20 5N.,. Aus dem yorigen mit sd. Anilin. Orangefarbige Krystalle aus 
Bzl., F. 233,5". — 2,4-Dinitro-o-aminodiphcnylamin , C12I l |0O4N4. Aus dem yorigeu 
mit 60°/i,ig. II.SO, -j- wenig A. bei liochstens 80°, Sulfat mit NH4OH zerlegen. 
Orangefarbige Nadeln aus A., F. 20,5° (Druckfeliler im Original? D. Ref.). — Phe- 
nyltelraminobenzokhlorhydrat, C12II14N 4, 3IIC1 (nacli I.). Aus dem yorigen mit SnCl2 
in konz. IICI -f- wenig A. (Wasserbad) iiber das Zinndoppelsalz, mit konz. HC1 
ausfiillen. Krystallin., sehr luft- u. liclitempfindlicb, 11. in W ., A. — Azoniumsalze 
aus Phcnyltctmminobenzol u. Phenanihrcnchinon (IV.). Aus dem yorigen u. dem 
Chinon in A. -̂ f- wenig W. (Wasserbad), Prod. mit 20%ig- Essigsaure ausziehen, 
wobei V. zuriiekbleibt, yerd. HNO„ zusetzen: N itrat, rote, metallglanzende Nadeln 
aus A., wl. iu W. (rot). Chlorhydrat, C20H 10N4C1. Chloroplatinat, (C26H19N4)2PtClo, 
tiefrot,* krystallin., unl. in W . Perchlorat, C20H 10O4N,Cl, rote, griin metallglanzende 
Nadeln, wl. in W . II2S 0 4-Lsg. rot (Tetrasalz), mit wenig W . yiolett (Trisalz), mit 
yiel W. bliiulichgriin (Disalz), nach Neutralisation yiolettrot (Monosalz). — Das Azin
V., 1. iu Bzl. (brauuliehgelb), wurde nicht untersucht. — Azoniumsalze aus Phenyl- 
tetraminobenzol u. B enzil (analog IV.). Darst. analog. Das Rohprod. wird mit W . 
ausgekocbt, Lsg. mit IICI yersetzt: Chlorhydrat, ziegelrot, griin mctallgliinzend, 
krystallin. Chloroplatinat, (C2jjH21N4)2PtCl6, ziegelrot, krystallin., unl. in W . Per
chlorat, orangerote Krystalle, wl. in W. H.,S04-Lsg. trube rotyiolett. — Das Azin  
(analog V.) kann ais Chlorhydrat, orangerote Krystiillchen, isoliert werden. (Ilely. 
chim. Acta 8. C63—68. 1925. Lausanne, Uniy.) L indenbaum .

H erm ann Leuchs und K arl T aube, Oxydationsversuche m it der Hanssenschen 
Sdure. 45. Uber Strychnosalkaloide. (44. ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1799; 
C. 1925. I. 230.) Wahrend die Hanssensche Sdure, C10H22OoN2 (aus Kakothelin mit 
Br-W.), mit H20 2 in h. alkal. Lsg. ein Aminoxyd liefert, wird sie yon Ozon in k. 
wss. Lsg. nicht angegriffen. Es entsteht lediglich zu 15—20°/0 ihr Nitrat. Da- 
gegen liefert' dic weitere Oxydation mit Br in HBr eine neue Aminosdure C^JL^O^N^, 
wobei wahrscbeinlich die leicht reduzierbare C— C-Biudung zu einem Dikcton auf- 
gespalten worden ist. Tatsiicblicb laBt sieb eine CO-Gruppe mit NH2OH nach- 
weisen. — Die Yerb. Cl,H iaO:iNi Br.i ,H B r , die ais Nebcnprod. bei der Oxydation 
des Kakothelin mit Br neben der Hanssenschen Siiure auftritt, wurde unter den 
weiteren Oxydationsprodd. der letzteren niclit aufgefunden. Ihre B. scheint daher 
nicht uber die Hanssensclie Siiure zu crfolgen.

V e r s u e h e . Aminoxyd der Hanssenschen Sdure, C10II220 7N 2, ais Bromhydrat 
abgeschieden, feine Nadeln oder diinne Prismen, 11. in b. W. Gibt mit AgNO„ 
nur Triibung, erst beim Kochen oder mit Siiuren Fśillung. — S aw ę C^H^O^N^ -f- H t O, 
aus h. W . derbe prismat. Siiulen. Bromhydrat krystallisiert aus n. HBr in 3-seitigen 
oder trapezformigen Tafeln mit 3H 20 , zl. in k. W. Mit AgNOs fiillt sofort AgBr. 
Aus konz. Lsg. scheidet es sich in sehwerer 1. diinnen Bliittchen ab, aus yerd. Lsg. 
in Tetraedern. — N itrat, aus n. IIN 03 dUune, rechtwinklige Bliittchen, 1. in 10 Tin. 
h. W. — Oxim, Cjgll.^gOyNg, ais Chlorhydrat isoliert, aus n. HC1 Prismen u. recht
winklige Tiifelchen, 1. in 20 Tin. li. W. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1 7 2 9 -3 2 . 
1925. Berlin, Chem. Inst. d. Uniy.) OnLE.

W a lter  A. Jacobs und A rn old  M. C ollins, Strophanthin. VII. D ie Doppel- 
bindimg des Strophanthidins. (VI. vgl. Journ. Biol. Chem. 63. 123; C. 1925. I. 
2381.) Wiihrend i-Strophanthidin u. seine Oxydationsprodd., i-Strophanthidin- u.
i-Strophanthinsiiure sowie Dihydrostrophantidin nach der Verseifung leicht wieder 
in die Lactonform zuriickyerwandelt werden konnen, zeigt sowohl die aus dem 
Athylal des Oxidodianhydrostrophanthidins durch Verseifung gewonnene Siiure keine 
Tendenz zur Lactonbildung mehr. Auch Dianhydrostrophanthidin liefert durch B e
handlung mit Alkali eine Siiure C23H30Or,, die sich nicht mehr zum Ausgangs- 
material lactonisieren liiBt u. die auch durch Hydrolyse mit HC1 aus dem Athylal

VIIT. 1. 27
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der Oxidodianhydrostroplianihidinsaurc gewonncn wird. D ieses abweichende Vcrh. 
der beiden Siiuren beziiglich der Lactonbildung liiBt sieli nur folgendcrmuBen er- 
klSren. Entweder ist die B. von Dianhydrostrophanthidin u. seiner D er iw . von 
einer Anderung des Stammolekiils begleitet, wodureh nacli Offnung des Laetonringes 
seine Riickbildung yerhindert wird; oder aber es wird durch die Umwandlung des 
Strophanthidins in i-Strophantliidin bezw. Dihydrostrophanthidin, also durch Yer- 
schiebung einer Doppelbindung oder durch Ilydrierung derselben die Ursache eut- 
fernt, die die Lactonbildung yerhindert. Da nun das Athylal des Oxidodihydro- 
dianhydrostrophanthidins bei der Lactonbildung wieder das n. Verh. zeigt, ent- 
scheiden sich Yff. fiir die 2. Auffassung u. nehmen an, daB im Sirophanthidin dic 
Gruppe einer y-Ketosśiure u. zwar in Form ihres Enol-Lactons yorliegt. In der 
Tat liiBt sich das A thylal des Oxidodianhydrostrophanthidins in ein 0.vim uberfiihren, 
wiihrend das Dihydroderiy. nicht mit N H 2OII reagiert. Ob die Enol-Doppclbindung 
innerhalb oder auBerhalb des Laetonringes liegt, liiBt sich yorliiufig niclit mit Sicher- 
heit entscliciden. — Die fruher (Journ. Biol. Chem. 57. 553; C. 1924. I. 917) be- 
schriebene Lactonsiiure Ca lTm0 1 ist kein Enol Lacton, da sie nicht mit NILOH  
reagiert. — Dianhydrostrophantliidinsaure, C2:11L(J0 6, aus Dianhydrostropliantliidin 
mit sd. 0,1-n. NaOJl. Krystalle vom F. 215—218°, [«] 4D =  — 176“ (in einer 
Mischung gleieher Voll. A. u. C lilf.; c =  0,510), entlialtend ,/2 H20 . L. in konz. 
II2SO., gelblichbraun — y  rotbraun. Ein Vers., die Siiure mit w. alkoh. HC1 in- 
das Athylal des Oxidodianhydrostrophanthidins iiberzufuhren, scheiterte. — Oxim 
des Athylals der Oxidodianhydrostrophantidinsdure, C251I350 6N, aus verd. A. Nadeln 
vom F. 170—172° (Aufschaumen) mit 1/a H20 . (Journ. Biol. Chem. 64. 383 — 89. 
1925. R o c k e f e l l e r  Inst. for med. Research.) O i il e .

A. W indaus, G. E e v e r e y  und A. S ch w ieger , Uber Cymarin und Strophanthin. 
(Vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 4 8 . 979; C._ 1915. I I . 227.) Eingangs rekapitulieren 
u. diskutieren Yff. kurz die friikereu Ergebnisse. Sie schlieBen sich der A n sich t 
yon  J a c o b s  u. I I e i d e l b e r g e r  an, daB Slrophanthidin —  Cymańgenin die Formel 
C23Hm0 6, nicht C.23H300 6 +  IIaO, zukommt. Sie bestiitigen, daB die fruher ais A n- 
hydrostrophanthidin bescliriebene Verb., wie J a c o b s  u . C o l l i n s  kiirzlich gefunden 
liaben, das Methylhalbacetal des Dianhydrostrophanthidins ist. D iese Substanz liefert 
bei der katalyt. Ilydrierung in Eg. mit Pt-Mohr unter Abspaltung von CII30H  dic 
gleichen Red.-Prodd. wie das riclitige Dianhydrostrophanthidin, niimlich je  nach 
der Bescliaffenheit des Katalysators IIexa- oder Octahydrodianhydrostrophanihidiii. 
Daneben entsteht aucli das Desoxyoctdkydrodianhydrostrophanthidin, das sich aueh 
bei der Red. der Hexahydroverb. nach C le m j ie n s e n  bildet. Es enthalt noeh eine 
tertiare Carbinolgruppe. In  der Octahydroverb. ist auBer den 3 Doppelbindungen 
aueh die Ketogruppe hydriert. Sie liiBt sich daher in Eg. mit Cr03 zur IIexa- 
h y d ro y e rb . o x y d ieren . — Das Slrophanthidin enthalt also wie das Cholesterm ein 
tetracycl. System, es ist ein ungesiittigtes Oxylacton wie die Geninc der Digitalis- 
glucoside u. untersclieidet sich von den letzteren dadurch, daB ea aulJer seincn 
3 OII-Gruppen nocli eine CO-Gruppe enthiilt, sowie ein C-Atom wenigcr besitzt. 
Der Grundstoff des Strophanthidins, das Desoxyoctahydrodianhydrostrophanthidin, 
ersclieint mithin ais das niichst niedere Homologe des IIexahydrodigitaligcnins.

Y e r su c h e . Dianhydrostrophanthidin, durch Verseifung des Metliylhalbaeetala 
mit 1-ICl in sd. Aceton. Ausfiillung dureli W. aus Aceton umgelost, F. 234°. Oxim, 
F. 280°. — IIexahydrodianhydrostroj)hanthidin, C23H3łOt , durch Ilydrierung mit 
H-haltigem Pt gewonnen, mit W . gefiillt, aus Essigestcr umgelost, F. 208°, 11. in 
Chlf., Bzl., weniger in Aceton, Essigestcr, wl. iu PAe. — Octahydrodianhydro- 
strophanthidin, C,3IIM0.,, durch Hydrierung mit O-haltigem Pt gewonnen, aus Essig- 
ester Nadeln vom F. 265—266°. Acety]deriv., C.,3H3S0 6, aus A., F. 185°, regeneriert 
bei der Yerseifung das Ausgangsmaterial. — Desoxyoctahydrodianhydrostrophanthidin,
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Ca3Hso03>; aus Essigestcr fcine Nadeln vom F. 224°, im Vakuum mizcrs. destillicr- 
bar. Unl. in W., sonst melir oder weniger II. Naeli J a c o b s  u . C o l l i n s  (Journ. 
Biol. Chem. 63. 123; C. 1925. I. 2381) soli dieser Verb. die Formel C23H310 3 zu- 
kommen. Demnach ware die CO-Gruppe bei der Red. nur in eine CIIOII-Gruppe 
ubergegangen u. diese hiitte mit einer anderen OH-Gruppe, yermutlich tertiiirer 
Natur, unter !I20-Austritt einen Oxydring gebildet. Jedenfalls ist die Verb. sehr 
widerstandsfiihig gegen Oxydationsmittel u. Aeetanhydrid. Gibt keine Farbenrkk. 
mit Aeetanhydrid oder konz. 1LSO,. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 58. 1509—14. 
1925.) O h le .

A. W in d a n s und GL S c h w a r te , Uber ein in Chloroform unloslkhes Glylcosid 
aus Di.gitalisblattern, das Gitoxin. (Vgl. vorst. Ref. u. Ztschr. f. physiol. Cli. 145. 
37; C. 1925. II. 1049.) Das von K r a f t  beschriebene Anliydrogitalin u. ein von 
K il ia n i  (Arch. d. Pharm. u. Ber. der Pliarm. Ges. 252. 13; C. 1914. I. 2110) be- 
sehriebenes Digitalisglucosid sind ident. Vff. schlagen dafttr die Bezeichnung 
Gitoxin vor. A uf Grund der Verbrennung u. des titrimetr. ermittelten Aquivalent- 
gcwichtes ca. 770 paBt fur Gitoxin  am besten die Formel C ,JIG80 15 oder C42II00Ou  
+  H20 . Bei der Hydrolyse liefert es 3 Moll. Digiłoxose u. Giioańgenin, C24Hse0 5, 
das eine Lactongruppe, 3 OIl-Gruppen u. eine Doppelbindung enthalt. Mit k. konz. 
HC1 spaltet es 2 ILO ab u. liefert ein 3-fach ungesatt. Monooxylacton, C24H3a0 3, 
Dianhydrogitoxigenin. D iese Verb. ist ident. mit dem Digitaligenin  aus Digitalinum  
yerum. Das Digitaligenin  ist nicht ais solches in diesein Glucosid enthalten, 
sondern in Form eines 2 Moll. II20-reicheren Aglykons, das selbst aber wegen der 
scliweren Hydrolysierbarkeit des Glucosids nicht isoliert werden kann. Vff. halten 
es indessen fiir sehr wahrscheinlich, daB auch dieses Aglylcon aus Digitalinum  
verum  mit dem Gitoxigenin ident. ist u. sich die Verschiedenheit der beiden Gluco- 
side, Digitalinum yerum u. Gitoxin, nur auf die Zuckerkomponenten erstreckt.

V e r s ( ic h e . Gitoxin, C.|2H000 1( -f- II20 ,  durch wiederholtes Umlosen aus 
gleichen Teilen Chlf. -j- CH3OH gereinigt, Nadeln vom F. 206—269°, swl. in Chlf., 

.A ., W .; 1 Teil liist sich in 200 Teilen eines Gemisches gleicher Voll. A. -f- Chlf. 
bei 18°. — Ditoocigenin, C24HS60 6, aus ca. 10 g Gitoxin in 150 ccm 50%'g- A. mit 
1,5 ccm. konz. HC1 (D. 1,19) 25 Min. bei 100°. Gesamtausbeute 4,95 g. Aus verd. 
CILjOII Bliittchen votn F. 224—225° (Zers.), fast unl. in W ., 1. in Essigestcr bei 
18° 1:500 . Lufttrocken enthalt es 1H 20 . Mit FeCl3 u. konz. H2SO., go ld gelb — >- 
yiolettrot. — Dibenzoat, C:tsH410 ; , klebrige M ., die beim Anreiben mit CH3OH er- 
starrt, aus Essigestcr rechteckige Tafeln vom F. 262°, wl. in A., Aceton. — Das 
Giioxigenin nimmt bei der JTydrierung in Eg. mit Pt-Mobr 1 H , auf. Das Hydrie- 
ruugsprod. krystallisiert aus Essigestcr, swl. darin; F. 226°. — Dianliydrogitomgenin, 
C21II .,A , durch A uf losen yon Gitoxigenin in k. konz. IIC1, gelbe Lsg. aus der der 
Anhydj-okorper nach kurzer Zeit ausfiillt. Aus verd. CH30 H  Nadeln vom F. 209 
bis 210°. — A cetal, C2(;II340 4, aus CH,OH, F. 208°. — Bei der Hydrierung mit 
Pt-Mohr in Eg. entsteht Mexaliydrodigitaligenin, C24H3aOs , aus CHaOII rhomb. 
Krystalle yom F. 186—187°. Acetat, F. 156°. SchlieBlich wurde iiber das Keton 
in das Lacton C ,,//3S0 2 vom F. 168—169° iibergefuhrt, ident, mit dem aus D igi
taligenin analog bereiteten Prod. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1515— 19. 1925, 
Gottiiigen, Univ.) O h l e .

R ik o  M aj im  a  und H aru sa d a S u g in o m e, Uber Oxonitin und einige neue D e- 
rivate desselben. IV. Mitteilung iiber Aconitum-Alkaloide. (III. ygl. Majima u . 

M orio, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1472; C. 1924. II. 2048.) D ie Formel des 
durch KM n04 aus Aconitin erhiiltlichen Oxonitins (ygl. C a rr , Journ. Chem. Soc. 
London 101. 2241; C. 1913. I. 815. B ra d y , Journ. Chem. Soc. London 103. 1821; 
C. 1914. I. 265. B a rg er , Journ. Chem. Soc. London 107. 231; C. 1915. I. 1066) 
ist noch zweifelhaft. Vff. stellen zunachst fest, daB aus den yerschiedenen iso-
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meren Japaconitinen u. Aconitinen stets dasselbc Oxonitin resultiert, mich Losen 
in Eg. u. Fiillen mit dem gleichen Vol. Aceton Zers. 282°, [«]„ =  —41,0—42,7° 
(in Chlf.). D ie Angabe yon Ca r r , daB es 3 0C H 3-Gruppen enthiilt, wird bestiitigt, 
ferner die Abwesenheit von NCII3-Gruppen fcstgestellt; das an N gebundene C if, 
des Aconitins wird also bei der Oxydation abgelost, analog wic bei B. von Tropi- 
genin aus Tropili. Durch Erhitzen des Oxonitins unter vermindertem Druck im 
Glycerinbade bis zum Zersetzungspunktc wurde unter Abspaltung yon 1 Mol. Essig- 
siiurc, w ie beim iłbergange von Aconitin in Pyraconitin, eine neue, gut krystalli- 
sierende Verb. erhalten, Pyroxonitin, die nach Analyse u. Best, des Mol.-Gew. (nach 
K ast) hiichstwahrscheinlich die Zus. C23H290 8N hat, woraus sich fiir Oxonitin die 
Formel G>6H33O10N ergibt. Pyroxoniiin , ebenfalls aus den yerscliiedenen Aconi
tinen stets g leich , gibt mit Ba(OH)2 schr leicht u. fast quantitatiy eine neue, gut 
krystallisierende Verb. unter Abgabe yon 1 Mol. Benzoeadurc, das Pyroxonin,
C,8H 23O0N, in W. 11., neutrale Substanz.

V e r s u c lie .  Pyroxonitin, C23H20OsN, aus Chlf. Krystalle mit 1 Mol. Chlf., das 
bei 110° entweicht, dann aus CIT,0 bundelformigc Krystalle, F. 231°, [«]D =  — 127,5 
bis — 129,9° (in CII40), unl. in W ., A., PAe., Essigestcr, Bzl., 1. in CH40 , A., Aceton 
u. E g ., 11. in Chlf. — Pyroxonin, ClaII23OaN , biindelformige Krystalle (aus absol. 
A.), Zers. 273—274°, 11. in W ., 1. in absol. A. (ca. 1 : 9), CII40 , Eg., Chlf., Pyridin, 
unl. in A., Essigester, B zl., dureli L uft-02 iu Ggw. yon Alkali leicht gelb. Ent- 
fiirbt Br in Eg. nicht, gibt keiue Ndd. mit Pikrinsiiure, IIAuC14 oder H„PtClc. 
Enthiilt noch 30C H 3. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2047—51. 1925. Sendai [Japan], 
Uniy.) Sp i e g e l .

0 . K e lle r  und X . B ern hard , Untersuchungen iiber die Alhaloidc der JBreeh- 
lourzel, TJragoga Ipecacuanha. 4. Mitt. (3. ygl. Arcli. der Pharm. u. Ber. d. Pharm. 
Ges. 255. 75; C. 19 17. 1.871.) Der Krystallwassergelialt von Emetinhydrobromid 
ist yon den Versuclisbedingungen abhiingig. Friseli bereitet (aus W . oder 50°/oig. 
A.) Nadeln yom F. 247°, enthiilt es 3 Moll. W ., beim Aufbewahrcn nimmt es all- 
miihlicli ein 4. Mol. W . auf. D ie Keindarst. des Emetins selbst gelang durch Aus- 
schiitteln einer wss.-alkoh. Lsg. der Base mit A. u. rasches Yerdunstcn des Lćisungs- 
mittels. Kein wciBes Pulyer vom F. 68°, farblos 1. in konz. H2S 0 4, mit molybdiin- 
lialtiger HaS 0 4 nach einigen Min. intensiy smaragdgriine Fiirbung. Das durch er- 
schopfende Metliylierung aus Emetin gewonnene Trimethylemetindijodid bezw. N-Me- 
thylemetinjodmethylat krystallisiert aus W. oder A. D ie ąuartiirc Base krystallisiert 
nicht; koloplioniumartige M., II. in A., Chlf., PAe., in Warzeń oder gliinzenden Prismcu 
vom F. 222° mit 3H aO. — Cephaelin, aus A. lange Nadeln vom F. 102—104°, gibt mit 
molybdiinhaltiger H3S 0 4 rotyiolette Fiirbung. Bei der ersehopfendcn Mcthylierung 
des Cephaelins wurde nicht das gleiche Prod. w ie beim Emetin erhalten. Das 
phenol. OH des ersteren bleibt dabei unangegriffen. Das erhaltene Jodid C32HM0 4N 2J2 
scheidet sich in blutroten Schmieren ab, die aus A. nach Kliirung mit Tierkohle 
mit A. umgefiillt w erden; grauweiBes Pulyer yom F. 198—200°, 1. in KOH. Daraus 
nach Uberfuhrung in das Chlorid das Chloroplatinat, C32H600 4N2PtCl0, briiunlieh- 
gelber, flockiger Nd. — D ie Zn-Staubdest. des Emetins, die jetzt im II2-Strom bei 
15 mm Druck ausgefiihrt wurde u. yiel bessere Ausbeuten lieferte ais fruher, gab 
N IIZ, N(CH3)z , die pfefferminziihnlich riechende „Base X “ u. Gruajacól, identifiziert 
ais Benzoat. D ie gleichen bas. Prodd. entstanden auch bei der Zn-Staubdest. der 
quartemaren Emetoniumbase u. des Cephaelins. Zur besseren Identifizierung der 
„Base X “ wurden die Goldchloridsalze der methylierten Ammoniake dargestellt u. 
genau ycrglichen. Monotnethylanńngoldchlorid krystallisiert beim langsamen Yer- 
dampfen der wss. Lsg. bei 60—70° in hellgelben, monoklinprismat. Krystallen mit 
stark gliinzenden Flachen ais Einzelprismen u. zu blattrigeu Aggregaten zusammen- 
gelagert. 11. in W., wl. in A. F. unseliarf zwischen 233—235°. Dimethylamingold-
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chlorid aus k. konz. was. Lsg. gelbe tafelformige monokliue Einzelprismen mit 
gliinzender Oberfliiche, 11. in W . F. unscbarf zwischen 200—202° unter Blutrot- 
fiirbung. — Tńmethylamingoldćhlońd aus einer. 70° w. Lsg. goldgelbe, monoklin- 
prismat. K rystalle, die zu federfahnenartigen Aggregaten zusammengelagert sind, 
dazwischen auch zahlreiche tafelformige Einzelkrystalle, 11. in A., wl. in k., leichtcr 
in w. W., unl. in A. F. 235° bei langsamem Erhitzen, sonst unscbarf u. hoher bei 
ca. 250°. Das Goldsalz der „Base X “ krystallisiert in den gleichen Formen wic 
das vorst. u. zeigt dieselben Loslichkeiten. F. 244—245°. — Trimethylaminplatin- 
chlorid orangerote oktaedr. Krystalle vom F. 218—220°, wl. in abs. A. — Pt-Salz 
der „Base X “ zeigt die gleiche Krystallform u. Loslichkeit, F. unscharf bei 240 bis 
241°. D ie Salze der „Base X “ haben die gleiche Bruttoformel wie die des Tri- 
methylamins. — Am Sehlusse der Arbeit befindet sich ein Uberblick iiber die ge- 
samte Literatur dieses Gebietes. (Arch. der Pharm. u. Ber. d. Pharm. Ges. 263. 
401—24. 1925. Jena, Univ.) O h l e .

Z enjiro K ita sa to , Uber die Allcaloidc von Nandina domestica. I. D ie Kon- 
stitution von Nandinin. D ie Extraktion des Nandinins aus der Wurzelrinde vou 
N andina domestica (vgl. E y k m a n n , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 17. 441 [1884]) wurde 
verbessert, die Base krystallin. erhalten u. dic Formel C,9H 190 4N  bestatigt. Dic 
Base dreht rcchts, enthalt 1 0C H 3 u. 1 OH (Benzoyluerb., F . 105°). DaB sie ein 
d-Tctrahydroberberrubin (II.) ist, wurde auf zwei W egen bewiesen: 1. Methylierung

O— CH,

CH ,0 C H ,0

von Nandinin liefert d-Canadin {Tetrahydroberberiń) (F. 13S—139°). — 2. Berberin 
wurde durch Erhitzen mit Harnstoff in Berberrubin (I., F. 285°), dieses mit Zn- 
Staub u. verd. H2S 0 4 in rac. Telrahydroberberrubin (F. 168°) ubergefiihrt u. dieses 
mittels d-bromcamphersulfosauren N II4 in die opt.-akt. Komponenten gcspalten. Die 
d-Form (F. 145—146°) war ident. mit Nandinin. — Durch Methylierung u. Racemi- 
sierung gcht Nandinin in rac. Tetrahydroberberiń (F. 167°) iiber. (Journ, Pharm. 
Soc. Japan 1925. No. 522. 1—2. 1925.) L in d e n b a u m .

S ik h ib h u sh an  D u tt, i>ft Konstitution des indisclien Kamala. Das Rottlerin 
aus indischem Kamala ist vou A. G. P e r k in  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 19. 3109 u. 
Journ. Chem. Soc. London 63. 975) u. anderen Forschern untersucht worden. Vf. 
stcllt Rottlerin  aus Kamala durch Extraktion mit Bzl. her u. findet einen um 15° 
lioheren F. (206—207°) ais P e r k in . Ferner stellt er ein IIcptaacetylderiv. her, 
wiihrend P e r k in  unter anderen Bedingungen ein Hexaacetylderiv. erhalten bat, 
Bornit ist es wahrscheinlieh, daB Rottlerin 6 plienol. u. ein alkoh. Hydroxyl enthalt. 
Acetyl u. Acetybnethoxyrottlcrin bilden Dibromadditionsverbb., was auf eine Doppel- 
bindung. im Mol. schlieBen liiBt. Bei der Kalischmelze liefert Eottlerin Phloro- 
glucin, die Acetyl- u. Methoxyderivv. bei der Oxydation mit KM n04 Triacetyl u. 
Trimethylphloroglucindicarbonsiiuren. Vf. schlieBt aus diesen Verss., daB im 
Rottlerin: 1. zwei Phloroglucinrcste, 2. ein C6H5-C H : CH-C-Rest u. 3. ein Benzol- 
kern m it_wenigstens drei Seitenketten enthalten ist. Rottlerin liefert mit 2°/0 
Na^COs ein Keton, das Rottleron (P e r k in , 1. c.), so daB ein sekundares alkoh. 
Hydroxyl wahrscheinlich erscheint. D ie Leichtigkeit der B. von Zimtsaure u. 
Ilydrozimtsiiure aus Rottlerin bei der Oxydation spricht fiir die Auwesenheit von 
C A -C r ^ C I l-C O  oder C J L -C H : C H .C (O II)< im Mol.
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V e r s u e h e . Kiiufliches Kamala liefert mit Bzl. extraliiert R ottlerin , C33H30O0, 
aus Toluol, F. 206—207", wl. in organ. Losungsmm., 11. in Pyridin, Chinolin u. 
Anilin. Aus Rottlerin cntstelit mit Essigsiiureanhydrid u. Pyridin Acetylrottlerin, 
C83H230 9(CsH30 )7, aus verd. Aceton, Eg. u. A ., F. 165°. Daraus mit Br in Eg. 
Dibromacetylrottlcrin, Gi3II,n 0,jBr,i(C2H30)7, aus CS2, F. 145°. D ie Benzoylierung 
des Rottlerins nach S ch otten -B au m an n , liefert Benzoylrottleńn, Ca3H.,4O0(CuH5CO)0, 
F. iiber 300°, 11. in organ. Losungsmm. Rottlerin gibt mit Dimethylsulfat in alkal. 
Lsg. methyliert M ethoxyrottlerin , C33H210 3(0CII3)s , aus verd. E g., F. 135— 137°, 
daraus mit Essigsiiureanhydrid -f- Pyridin Acetylmetlwxyrottlerin, C33H.23O3*(OCH3)0- 
(CaH30 ), aus E g., F. 215—217°. Acetylmeiboxyrott]erin liefert bromiert Dibrom- 
acctylmethoxyrottlerin, C33H230 3Br2(0CH3)0-(C2H30). Ferner wird die Oxydation des 
Rottlerins u. seiner D er iw . mit HNO;„ KMnO.,, II20 2, K-Ferrieyanid u. K-Persulfat, 
sowie die Red. mit Zn, Su, HJ u. Na-Hyposulfit u. die Kalisclimelze besebrieben. 
(Journ. Chem. Soc. London 12 7. 2044—52. 1925. London, Imp. Coli.) Taube.

H. K ondo und E. O ch ia i, Trockne Destillation von matńnsaurem K a li mit 
Natronkalk. V. Mitt. iiber die Konstitution von M atrin. (II. vgl. Journ. Pharm. 
Soc. Japan 1921. No. 478. 1; C. 1922. I. 695.) Dest. von mątrinsaureni K  mit 
Natronkalk u. Fraktionierung des Destillats lieferten 5 in KII.2P 0 4 unl. Fraktionen, 
Kpp.s 5 9 -6 5 , 95—105, 105—130, 130—150", iiber 180° (Bliittchen, F. 64", N-frei), 
u. 3 in KH2P 0 4 1. Fraktionen, Kpp.6 132— 134° (u-M atrinidin), 174—176° (fi-Matri- 
nidin), uber 200°. — u-M atrinidin, Cj2H20N 2, hellgelbes, charakterist. rieehendes Ol, 
Kp. 282° (Zers.), D .154 1,025, n D =  1,5283, [« ]D18 —  — 18,75°. Pikrat, gelbe Nadeln,
F. 228°. Au- u. Pt-Salz selir zersetzlich. Gibt cin bas. Nitrosamin, entliiilt dalier 
ein sekundiires u. ein tertiiires N-At. Mit Sśiurcanhydriden wird ein N acyliert u. 
1I20  addiert: Acetylderw., Cu H24 0 2N 2, F. 160°; Benzoylderw., C10H200 2N2, F. 153°.
— @-Matrinidin, C15HlaN2 oder C,3H2()N 2, hellgelbes, schwach rieehendes 01, 
[ce]o18 =  -(-] ,68°. Pikrat, gelbe Nadeln, F. 184°. Chloroplatinat, (C13H20N2, HCl)2PtCl4, 
orangofarbige Prismen, F. 214°. Nitrosamin wie beim yorigen. — In beiden Basen 
wurde — im Gegensatz zum Matrin — eine NCH3-Gruppe nacligewiesen. — Die 
iu KH2P 0 4 unl. Fraktionen geben (mit Ausnalime der letzten) die Fichtcnspanrk. 
u. diirften Pyrrol- oder Indolderiw . sein. 1. Fraktion, wahrscheinlich C, ; 
Styplinat, Krystalle, F. 155°. 2. Fraktion, Cn Hn N. (Journ. Pharm. Soc. Japan 
1925. No. 522. 2—4. 1925.) L in d e n b a u m .

W. K ish i, Uber die physikalischen Eigenschaften des M atrin s.. M atrin  liefert 
aus PAc. 4 Forinen: 1. a-Form, monokline Nadeln oder Prismen, F. 76°; 2. ^9-Form, 
rhomb. Prismen (a : b : c =  0,7823 :1 :  0,4265), F. 87*; 3. y-Form , F l., Kp.0 223°,
D .854 1,088, n D89,4 =  1,52825; 4. <J-Form, rhomb. (?) Prismen, F. 84°. Aus der 
PAe.-Lsg. der fi-Form seheidet sich bei 22—24° die «-Form , aus der der a-Form  
bei 10° die /?-Form aus. Eine 5,627°/0ig. wss. Lsg. zeigt =  -(-39,11°. Matrin- 
sdure, [«JD10 =  -(-19,87°. Demnach verliiilt sich das mol. Drehungsvermogen'des 
Matrins zu dem der Matrinsiiure wie 1,8821 : 1. — Yerschiedene mogliche Formu- 
lierungen fiir das Matrin, entsprechend den Unterss. von K o n d o  u. Mitarbeitern, 
werden angegeben. (Journ. Pharm. Soc. Japan 1925. No. 522. 4—5. 1925.) L in d .

W a lter  A. Jacoba, Saponinę. III. D as Sapogenin von Sapindus saponaria L. 
und Sapindus mukorossi utilis (Trabuti). (II. ygl. Journ. Biol. Chem. 63. 631; C. 
1925. II. 570.) Das aus den beiden in der Uberschrift genannten Sapindus-Arten 
isolierte Sapogenin erwies sich ais Hederagenin, C31H;0O,0. Es wurde durch den 
Methylester u. dessen Acetonderiy. charakterisiert. (Journ. Biol. Chem. 64. 379—81. 
1925. R o c k e f e l l e r  Inst. for med. Research.) O iilk .

E v e ly n  A sh ley  Cooper und S yd n ey  D ig g a ry  N ich o la s , D ie Loslichkeit von 
Proteinen und Proteosen in Aldchyden und andere?i organischen Losungsmitteln. Benz
aldehyd lost bei Zimmertemp. Gelatinc, Eieralbumin, Gliadin. Caseinogen-, Amino-
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siiuren -nicht, dagegen leicht Witte-Pepton. Dicaes ist bei Zimmertemp. auch 1. in 
m-Tołuyłaldchyd, Salicyl- u. Ąnisaldehyd, n. 1. in Acetaldehyd, Oenanthol, Chloral. — 
EiweiBkorper u. Proteosen sind. 1. in Phenolcn. In homologen Reihen sinkt die 
Loslichkeit mit steigender C-Zahl. Cl yermindert die Loslichkeit weniger ais Ein- 
fiłhrung von CH3-Gruppen in die Phenole. Auch —COOC1L, yermindert sie, 
—C 00C 5IIM u. — COOCJI*, —NO, u. OCH3 hebt sic auf. u-Naphthol u. Benzyl- 
alkohol lósen nicht. — Yiele aromat. Aminę losen Proteosen erst beim Erwarmen, 
Dimethyl- u; Athylanilin  bei Zimmertemp. u. nicht in der Wśirme. In aliphat. u. 
heterocycl. Aminen sind die Proteosen n. 1. (Biochemical Journ. 19. 533—37. 
1925. Birmingham.) MttLLER.

H ein r ich  H. E scher, Uber die Isolierung natiirlicher krystallisiertcr Lecithine. 
(Vorl. Mitt.) Um krystallisierte Lecithine, die in A. 1. Anteile der Phosphatide, zu 
gcwinnen, ist die Darst. tadelloscr, liell aussehender Gesamtphosphatide Vor- 
bedingung. D a die Phosphatide iiuBerst hygroskop. u. wegen ihres Gelialtes an 
stark ungesatt. Fettsiiuren (Linol- u. Linolensiiure) sehr O-empfindlicli sind, so fiilnt 
nur eine behutsame u. doch rasclie Extraktion zum Ziel. Vf. liat ein Yerf. aus- 
gearboitet, welclies gestattet, aus 10 Kilo jeden Materials in wenigen Stdn. die Ge
samtphosphatide unzers. zu isolieren. D ie aus Oehsenhirn u. Iluhnereidotter gc- 
wonnenen Priiparate sind fast weiB, yon scbwacb siiBHchem Gerucb u. Gescbmack, 
lackmusneutral u. erzeugen keine Hiimolyse, sie sind trocken pulyerisierbar, werden 
aber an der Luft sehon in wenigen Min. klebrig, dann fiirben sie sich allmiihlich 
gelb u. braun wie die Handelswaren. Es ist Vf. indessen gelungen, seine Prii- 
parate so zu konscrvieren, daB sie jahrelang unyerSndert bleiben. — Das Gesamt- 
verf. zur Gewinnung krystallisiertcr Lecithine gliedert sich in 5 Stufen: 1. 5—10 Kilo 
Eidotter oder zerkleinertcs Ochsenliirn werden entwSssert u. mit Fettlosungamm. 
crschiipfęnd extraliiert. — 2. Fiilluug des eingeengten Extraktes mit Aceton. Die 
Phosphatide fallcn ais Acetonadditionsprodd. in K nollen , Klumpclien oder schmie- 
rigen Ólen, aber nie krystallisiert aus. Darauf mehrmaliges Umfiillen u. Auskneten 
mit Aceton. — 3. Befreiung yon Losungsmm. u. EinschluB in GlasgefiiBe zu 
spiiterer Verwendung. — 4. Behandlung mit absol. A. (z. B. 1 Kilo aus Eidotter 
mit 5 1) u. starkes Abkuhlen der Lsg. Das bei —35° gel. Bleibende betriigt ca. 
75°/0 der Gesamtphosphatide. Der A. wird cntfernt, der Riickstand in A. gel. u. 
durch Ausfrieren der Lsg. in besonderem Kiiltcthermostat in Fraktionen zerlegt. 
Bei — 30° tritt ein schneeweiBer krystallin. Bodenselilamm auf, der an der Luft 
oder bei 0° momenfan zu einer feuchten Gallerte zerflieBt. Wicderlioltes Um- 
krystallisieren bei immer weniger tiefen Tempp. u. nocbmaliges Abtrennen der in 
A. wl. Stoffe ergeben schlieBlicli millimetergroBe Krystalle, dic aber auch nach 
schiirfstem Trocknen bei —4° u. 12 mm iiber P,.05 bei Zimmertemp. zusammen- 
sintęrn. Das in A. sehwerstl. Lecithin bildete ein schneeweiBes, hygroskop. Pulyer, 
das schon bei Handw&rme klebrig wurde u. klare, farblose Lsgg. lieferte. F. 244 
bis 245° (!), Jodzahl 50 ( =  1,5 Doppelbindungen), Zahlen fiir N  u. P  genau, trotz- 
dem sicher kein einheitliehes Prod., da die aus der Mutterlauge isolierten Prodd. 
holiere Jodzahlen aufwiesen. — 5. Quantitativer Abbau jedes isolierten Lecithins 
unter Anwendung der Ilallerschen Alkoholyse (IICl-Gas in absol. A.). (Helv. chim. 
Acfa 8. 686—91. 1925. Ziirich, Uniy.) L in d e n b a u m .

E. Biochemie.
M ansfield  Clark, Neuere Untersuchungen iiber reversible Oxydations-lleduktions- 

vorgange in organischen Systemen. Zusammenfassung der Arbeiten der letzten Jahre 
uber die Anwendung der potentiometr. Mcssungsmethode auf das Studium rever- 
sibler Oxydations-Red.-Vorgange in organ. Systemen. Einer histor. Einleitung folgt
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dic Beschreibung einer der vielen mogliclien Ausfuhruugsformen der Messung an 
dem System Indigocarmin, die Entw. der Gleichungen fiir E H (die Poteutialdifferenz, 
bezogen auf die n. H-Elektrode) bei konstanter u. bei wechselnder [H'] mit aus- 
fiihrlicher Erorterung typ. Beispiele (Methylenblau). D ie Auswertung der Messungs- 
ergebnisse fur die Berechnung der Energieiinderungen wird besehrieben, ferner die 
Anwendung der Chinhydronelektrode fiir die Best. von p lt , wobei der EinfluB des 
sogenannten „Salzfehlers" u. des Losungsm. erortert wird. Es folgt die Anwendung 
der potentiometr. Methode zur .,quantitativen Analyse der Komponenten in Oxy- 
dations-Red.-Systemen, Bespreehung der Osydations-Red.-Indicatoren, Verwertung 
der potentiometr. Metlioden zur Aufkliirung von Fragen der Strukturehemie u. Auf- 
ziihlung der Systeme, die mit Erfolg potentiometr. studiert worden sind. Den  
SchluB bilden Betrachtungen iiber deu Meclianismus der Oxydations-Red.-.Vorgange 
u. Uber die Anwendung der Methode auf biolog. Probleme. Ein ausfiihrliches Lite- 
raturverzeiclinis der Arbeiten der letzten Jahre ist angefiigt. (Chem. Rev. 2. 127 
bis 176. 1925. U. S. Public Health Sernice.) Sc h u s t e r .

A m e P ic te t , W ern er Scherrer und L ouis H e lfe r , Uber dic Gcgenwart von 
Argon in  den lebenden Zellen. (Helv. chim. Acta 8. 537—45. 1925. — C. 1925. II. 
2168.) L in d e n b a u m .

A. M a ig e , D ie Kohlenhydraternahrung der Zelle und die Vcr anderung en des 
Kernes und der Plastiden. (Ygl. C. r. d. l’Acad. des sciences 179. 838; C. 1925. 
I. 241.) Bei Yerss. mit entstarkten Embryonen vou Bohnen konnen Saeeharose, 
Maltose, Lactose, Glucose, Lavulose, Galactose, Mannose u. Glycerin ais Niihrstoffe 
dieneu, nicht aber Mannit. ObertrSgt man hungernde Zellen in Zuckerlsgg., so 
nimmt die Kernsubstanz zu; mit Mannose u. Glycerin ist aucli bei hungernden 
Zellen keine Zuualime zu bemerken. Der Niilirwert dieser beideu Substanzen ist 
wohl geriuger ais der der anderen Zuckerarten. (Celinie 35. 325—40. 1925; Ber. 
ges. Physiol. 31. 838. Ref. W a l t e r .) W o l f f .

W . S. B u tk ew itsch  und W . W . B u tk ew itsc li, Zur Frage nacli der Rolle des 
„ Donnanschen Me»ibrangleichgcieichts“ bei osmotisclien Yorgiingen in lebenden Zellen. 
Yff. erortern dic Theorie des Donnanschen Membrangleichwiclits u. seine Bedeutung 
fiir den Salzaustausch in der lebenden Zelle. — Ais undialysable Ionen konnen 
dabei nicht nur kolloide Ionen im engeren Sinne, sondern aueh molekular gel. 
Ionen fungieren, wenn die Plasmamembrau fiir diese undurcliliissig ist — Ionen- 
paare von lioberer Beweglichkcit passieren dic Membran in verhaltnisinaliig 
groBerer Menge. Durch Einfiihrung eines anderen Elektrolyten mit einem dem 
ersten gemeinsamen łon  wird die Durchwanderung gefordert. D ic Siiuren fordem  
die Diffusion der Anionen, die Alkalien die der Kationen. — D ie lcbende Zelle 
hat eine verhaltnismSBig hohere Permeabililiit fiir nicht dissoziierte SSuren u. 
Basen (selektive Permeabilitiit). Deslialb fordert eine Herabsetzung des pn die 
Aufnahme der Sauren, eine Steigerung die der Basen. Dazu kommt nocli die bei 
der lebenden Zelle mogliche irreziproko Permeabilitiit, das ist die uugleiclie Fiiliig- 
kcit, dic Stoffe in zwei entgegengesetzten Richtungen durehzulassen. Es muB daher 
iu der Gleichung des Membrangleichgewichts bei der lebenden Zelle nocli ein 
PermeabilitStsfaktor eingesetzt werden. Aus Verss. der Vff. mit Kollodiummembranen 
geht hervor, daB in Lsg. befindliche lcolloidc Kicselsaurc dic Anhiiufung der diffu- 
śiblen Anionen im Innern der Hiilse ais aueh die Geschwindigkeit des Hiniiber- 
wanderns steigert. Iu gleicher W eise wirkt die Kieselsiiure aucli in bezug auf dic 
Aufnahme von Phosphorsiiureanionen durch die Wurzelzellen der Pflanzen, wo- 
dureli sic einen giinstigen EinfluB auf die Entw. der Pflanzen bei relativem 
Phosphorsiiuremangel ausubt. D iese Erscheinungen treten ais Resultat des Zu- 
standekommens des Donnanschen Gleichgewichts auf. D ie kolloidalen KieselsSure- 
anionen fungieren dabei ais dialysierunffthige Ionen. Zum Beweis wurden Yerss.
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mit Wasserkultureu von Zea M ays herangezogen. — Aus den Ergebnissen geht 
hervor, daB ein funktionelier Ersatz der 113P 0 4 durcb die SiO._, iu den Pflanzen 
nicht moglich ist. — Der fordernde EinfluB von Na-Salzen in bezug auf die Auf- 
nahme von K durch die Pflanzen scbeint auf der durch den Zusatz jener Salze 
verursachten Konz.-Erhohung der diffusiblen Anionen in der Niihrlsg. zu beruben. — 
Wenn die fiir K-Ionen durchliissige Zellmembran fiir Na' undurchlassig ist, konnen 
Na-Salze das Eindringen der K" in die lebenden Zellen auch infolgc des Zustande- 
kommens des Donnanschen Mcmbrangleicligewichts fordcrn. (Biochem. Ztsehr. 161. 
468—87. 1925. Moskau, Landwirtschaftl. Akad. P e t r o w s k o -R a s u m o w s k o je .) L a sc ii.

L. M ich a e lis , B eitrag zur Theoric der Membranpermeabiliłat fiir Elcktrolyte. 
D ic friilier erlialtenen Ergebnisse iiber die Ionendurehliissigkcit von Membranen 
(vgl. Ś. 26) werden theoret. erortert. D ie Beweglicbkeit der Anionen iimerhalb 
der Membrancapillaren von Pergamentpnpier, dcm Prototyp der pcrmcablen Mem
branen (I), ist gegen uber den Kationen verlaugsamt, in denen der ausgctrockneten 
Kollodiummembran u. der Apfelschale, semipermeablen Membranen (II), pralctisch 
voliig aufgehoben. Fiir die Veriinderung der Ionenbeweglichkeit in den Capillaren 
gegeniibcr der freien Diffusion sind dic Hydratation der Ionen u. die elektr. Doppel- 
schicht der CapillarwSnde maBgebend. D ie genannten Membranen sind negativ 
geladen. In I I  sind die Capillaren so eng anzunehmen, daB sie fiir siimtliche 
Anionen undurchliissig sind (vgl. B e t iie  u . TOROPOFF, Ztsehr. f. physik. Ch. 8 8 . 
686; C. 1915. I. 1244). D ie unter pliysiolog. Bedingungen nur fiir Anionen dureh- 
liissigen roten Blutkorperchen sind dagegen positiy geladen. — Die nach der aus- 
fuhrlich erorterten u. abgeleitetcn Theorie fur I  u. I I  berechneten Werte werden 
mit den gcfundenen Werten verglichen. (Journ. Gen. Physiol. 8. 33—59. 1925. 
Nagoya [Japan], Nichi Med. Univ.) L o h m a n n .

M arian Irw in , Uber dic Anhaufung von Farbstoff in  Nitella. D ie Anhiiufung 
des Farbstoils B rillant Kresylblau  im Zellsaft der Nitella nimmt bei p n 6,9 mit 
steigender FarbstofFkonz. in der AuBenfl. zu. Der ProzeB wird al3 eine reyersible 
pseudounimolekulare Rk. betrachtet (vgl. dagegen Journ. Gen. Physiol. 5. 727; C. 
1923. III. 865). Aus den Unterss. folgert V f., daB der Farbstoff undissoziiert ais 
Mol. in die Zelle diffundiert u. mit den organ. Siiuren oder vielleicht den Proteinen 
des Zellsaftes eine chem. Verb. eingelit. Fiir diesc Annalime spricht auch der hohe 
Temp.-Koeffizient, der mit gewohnlicher Adsorption nicht vereinbar ist. (Journ. 
Gen. Physiol. 8 . 147—82. 1925. Cambridge, Lab. of Plant Physiol., IIa rvard  
Univ.) L o h m a n n .

Stuart M udd, Elektroendosmose durch serosc Haute von Saugetieren. II. Ver- 
gleich der Umkehrpunkte von W asserstoff ionen m it Acetat- und m it Citrat-Phosphat- 
puffern. (I. vgl. Journ. Gen. Physiol. 7. 389; C. 1925. I. 1611.) D ie Umkehrungs- 
punkte in den p[|-Kurven liegen fiir Peritoneum, Pericard u. Pleura von Mensch, 
Katze u. Hundy wenn Acetatpuffer zugegen sind, bei fettreichcn Membranen um 
•/, Einhcit hoher ais bei mageren. D ie Acetatpufferyerss. entsprechen mehr den 
wirklichen Verhaltnissen ais die mit Citrat-Phosphatgemischen. Jede Membran u. 
jede Tierart hat ihre charakteristisehen Umkehrpunkte. — Auch intra vitam kann 
die Ladung der Membran sich schnell u. haufig umkehren. (Journ. Gen. Physiol. 
9. 73—79. 1925. R o c k e f e l l e r  Inst.) MOl l e r .

W . J. V. O sterhout, Is t lebendes Protoplasnia fiir Ionen durchlassig? Valonia 
macrophysa ist nur fiir undissoziierten HaS durchlassig, fiir dissoziierten wenig oder 
garnieht. Die l!*S-Bestst. im Zellsaft u. in der AuBenfl. konnten jodometr. erfolgen, 
da eine Zelle dieser Meeresalge bis zu 10 ccm Saft enthalt. D ie Konz. des un- 
dissoziierten HsS in der AuBenfl. bei yerschiedenem pH wurde mittels der Disso- 
ziationskonstante, der Dampfspannung u. des Verflilchtigungsgradcs des HaS be- 
stimmt. — Es wird ausfuhrlich erortert, daB nur geschadigtcs oder toles Protoplasnia
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in hoherem Grade fiir Ionen durcliliissig ist. (Journ. Geu. Physiol. 8. 131—46. 
1925. Cambridge, Lab. of Plant Physiol. u. R o c k e f e l l e r  Inst. f. Med. Res.) L o u m .

J. B. L eathes, Die Rolle der Fette bei vitalen Phanomen. IV. (III. vgl. Lancet 
208. 957; C. 1925. II. 924.) Das Protoplasma ist fl. A lle andersartigen Bilder 
sind Kunstprodd. — Das Protoplasma ist yiscos, ein Gel infolge lockerer Ver- 
eiuigung von EiweiBmolekularaggregaten. — Dic Fette sind von groBer Bedeutung 
fiir die Oberfliichenphiinomene. Aus den EiweiBbestandteilen allein lassen sich 
die Permeabilitats- u. andereu Zellplianomene nicht erkliiren. (Lancet 208. I. 1019 
bis 1022. 1925. Sheffield.) MOLLEK.

E ,. Enzym  chem ie.
M alco lm  D ixon  und S y lv a  T hu rlow , Studien uber Xanłhinoxydase. VI. Ein 

von Eisen unabhangiges Oxydalionssystem der Zelle. (V. vgl. Biochemical. Journ. 19. 

507; C. 1925. II. 1686.) D ie Vff. halten die Ansicht von W a r b u r g  (Biochem. 
Ztsclir. 152. 479; C. 1925. I. 675), daB bei den Oxydationen in der Zelle der mole- 
kulare 0.2 nur unter Vermittlung yon Fe Oxydations\vrkgg. ausiiben kann, fur 
falseli. Im System der Xantliinoxydase bildet molekularer 0 2 unmittelbar einen 
H a-Acceptor, wobei H2Oa ais Zwischenprod. der Osydation gebildet wird; dieses 
System ist also ein Beispiel fiir die Oxydationstlieorie von W i e l a n d  (Erg. d. Physio- 
logie 20. 477 [1922J. — D ie Osydation von IIypoxanthin durch molekularen 0 2 in 
Ggw. yon Xanthinoxydase wird namlich nicht durch Cyanid oder Phosphat gehemmt 
u. durch Zusatz von Fe nicht gefordert. (Biochemical Journ. 19. 672—75. 1925. 
Cambridge, Biochem. Lab.) H e s s e .

H arry  Clark und Joh n  H . N orth rop , D ie Inaktivierung von Trypsin durch 
X-Slrahlen. D ie Inaktiyierung yon Trypsinlsgg. durch weiche X-Strahlcn geht der 
spontanen Hitzeinaktiyierung parallel. Bei konstanter Strahlungsintcnsitat folgt die 
Inaktiyierung dem einfaclien Exponentialgesetz wie bei monomol, Rkk. — Die In- 
aktivierung ist eine Funktion nur der Ionisierung. Das Trypsinion sclieint auf 
elektr. W ege neutralisiert zu werden. (Journ. Gen. Physiol. 9. 87—96. 1925. R o c k e 
f e l l e r  Inst.) M u l l e r .

G eorge W . H erv ey , Eine Ernahrungsstudic uber ein Pilzenzym. Zur Nahrung 
yon Kiiken wurde ein Protozyme genanntes aus einem Fungus gewonnenes Enzym- 
material gesetzt. D iese Kiiken zeigten ein stiirkeres Wachstum ais die ohne Proto
zyme erniihrten. (Science 62. 247. 1925. New Jersey, Agricult. Exp. Stat.) H e ss e .

P. F leu ry , Untęrsuchungen iiber Laccase. V. Einwirkung von Blausaure. Ihre 
Beziehung zur Reaklion des Milieus. (IV. vgl. Buli. Soc. Chim. Biol. 7. 188; 
C. 1925. I. 2450.) (Buli. Soc. Chim. Biol. 7. 797—805. 1925. — C. 1925. II. 
1172.) H e s s e .

Th. S ab a litsch k a  uud C. Schulze, Uber die Malzamylase. I.—IV. Mitt. I. Be- 
stimmung der dexirinierenden und verzuckei-nden Wirkung der Amylase. II. Ein fiu fi 
verschiedener Versuehsbedingungen a u f die Amylasewirkung. Yff. unter3cheiden nach 
dcm Vorgang yon C h rz ą s z c z  (Biochem. Ztsclir. 80. 211; C. 19 17. I. 1009) bezw. 
PitiNGSHEiM bei der Wrkg. der Amylase auf Stiirkekleister drei Teiiyorgiinge:
1. Verfliissigung des Stiirkekleisters, 2. B. von Dextriuen u. Heśosanen, 3. weiterer 
Abbau zu Zucker. Ziel der Arbeit ist dic Unters. der Teiiyorgiinge 2. u. 3.; es 
wird daher mit ,.loslicher Starkę11 gearbeitet. Die Best. der Dextrinierung erfolgt 
durch Fiirbung des Reaktiohsgemisches mit Jod. Hierzu werden unter teilweiser 
Benutzung der Angaben von W o h lg e m u th  (Biochem. Ztsclir. 9. 1 [1908]) Ver- 
gleichsfarblosuugen beschrieben. D ie gebildete Maltose wird mit Hypojodit nach 
W i l l s t a t t e r  u. S c h u d e l  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 51. 780; C. 1918. II. 406) be
stimmt. Es wird gezeigt, daB die untersuchte Amylase frei von Maltase ist. Die 
Best. mit Hypojodit wird abweichend von der Origiualyorschrift so yorgenommeu,
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daB die zu untersuchende Lsg. in i/ l0-n. NaOH gegeben wird u. dann die Jodlsg. 
zugesetzt wird. Das Vol. des Reaktionsgemisches betriigt 50 ccm (enthaltend 25 ccm 
l° /0ig. Stiirkelsg.); von diesem werden 12 ccm zur Best. des p (1 bei Beginn des 
Vers. entnommen; die Spaltung der Stiirlce wird nach einer bestimmten Zeit (am 
besten 25 Min. bei 50 +  1°) dadurch unterbrochen, daB 20 ccm des Gcmisches in
9 ccm Vjo‘u- NaOH pipettiert werden u. hierzu 6 ccm Jodlsg. gegeben
werden (Einw. des Hypojodites 20 Min. lang); die dextrinierende Wrkg. wird iu
10 ccm bestimmt, die zur gleichen Zeit wie die 20 ccm entnommen werden, indem 
zu den 10 ccm 2 ccm einer Lsg. von 2 Teilen Jod u. 4 Teilen KJ auf 1000 Teile 
W. gegeben werden u. die erhaltene Fiirbung (ev. nach Verdiinnen, welches nur 
die Intensitiit der Farbę iindert) mit den Yergleichslsgg. yerglichen; fiir die Dextri- 
nieruDg' werden nach einer Tabelle 18 Abbaustufen unterschieden. — Es wurde der 
EinfluB yon Versuchsbediugungen auf die Best. der Amylase gepriift. Filtrieren 
der Amylaselsg. ist ohne EinfluB auf die Wrkg. In einer filtrierten, 24 Stdn. alten 
Ainylaselsg. hatte die yerzuckernde Wrkg. etwas abgenommen, wiihrend die dextri- 
nierende Wrkg. unveriindert war. Lsgg., die infolge Stehen in der W iirmeB. eines 
Nd. zeigten, liatten stark an Wrkg. yerloren. — LiiBt man Amylase in l'’/uig. Stiirke- 
lsg. (anstatt w ie bei den anderen Verss. in 0,5%'g' Lsg.) wirkeri, so bleibt die 
dextrinierende Wrkg. scheinbar zuriick.

III. Ein flup von Adsorbentien au f die dextrinierende und yerzuckernde Wirkung 
der Amylase. Aus den Lsgg. der kiiuflichen Amylase liiBt sich die Amylase ad- 
sorbieren, wobei die Wrkg. der Adsorbentien iu folgender Reihe steigt: Lindcn- 
kolile, Schwammkohle, Kieselgur, Tierkohle, Kaolin in schwach schwefelsaurer Lsg., 
Aluminiumhydroxyd. Kaolin adsorbierte aus der yorliandenen Lsg. nur nach An- 
siiuern. Aluminiumhydroxyd A nach W il l s t a t t e e  u. K b a u t  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 56. 149; C. 1923. I. 637) ist ein gutes Adsorbens. — Die Adsorption traf die 
beiden untersuchten Wrkgg. der Amylase in gleicher W eise. D ie VfF. halten dalier 
die dextrinierende u. yerzuckernde Wrkg. fiir die AVrkg. des gleichen Euzyms. — 
Die Lsg. der Amylase zeigte eine llechtsdrehung; da das Filtrat von Adsorptions- 
mitteln- ebenfalls Rechtsdrehung hat, nehmen Y f. an, daB die Amylase selbst opt. 
inalctiy ist.

IV . Einflup von Koffein und Aldehyden au f die dexlrinierende und verzuckernde
Wirkung der Amylase. Koffein  u. Sulfonal waren ohne Einw. auf die dextrinierendc 
"Wrkg. — HCHO in geringen Mengen beschleunigt die Amylolysc, wobei Dextri- 
nierung u. B. von Zucker in gleicher W eise beeinflufit werden. — CHaCHO u. 
Propionaldehyd haben keinen EinfluB. — Auch diese Ergebnisse spreclien nicht 
fiir das Yorhandensein von zwei yerscliiedenen Enzymen. (Fermentforschung 8. 
428—48. 449—63. 464—73. 1925. Berlin.) " I I e s s e .

'  E 2. P f la n z e n c h e m ie .

N . C astoro, Beiłrag zum Studium des y-G alaktans aus den Samen von Cicer 
arietinum und dessen molekularer Konstitution. Aus dem entfetteten Satnenpulyer yon 
Cicer arietinum wird durch sd. 70%ig. A. ein neuer Zucker, Cicerose, extrahiert, der 
nach Behandlung des Estraktes mit Tannin, bas. Pb-Acetat u. Phospliorwolframsiiure 
mit v980/„ig. A. gefiillt wird. Zur weiteren Reinigung wird der Rohrzucker mit 
Si'(OII).j, die reduzierenden Zucker durch Auskochen mit 900/oig. A. entfernt, wobei 
fast nur die Cicerose gelost wird. Der Zucker ist 11. in W., unl. in abs. A., redu- 
ziert nicht Fchlingsche Lsg., reagiert nicht mit Phenylhydrazin. Gibt die Rk. von 
Se l iw a n o f f . [k ]d == +146,8°. Gibt eine Sr-Verb. von der Zus. Ci4H ,sOs l-4SrO,
1. in W ., mit yiel A. daraus fiillbar. Zeigt nach der Hydrolyse [« ]D — -j-48° bis 
+50°. A is Bruchstucke wurden nachgewiesen: Glucose ais Phenylglucosazon u. 
Zuckersiiure, Galaktose ais Galaktosazon u. Schleimsiiure, Fructose nach Abscheidung
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iu Form von Ca-Fructosat ais Methylphenylhydrazou. A uf Grund der Ausbeute 
an Schleimsaure bei der direkten Oxydatiou der Cicerose u. auf Grund der End- 
drehung nach der Ilydrolyse nimmt 'Vf. trotz des gef. Mol.-Gew. =  360,7 an, daB 
die Cicerose ein Tetrasaceharid ist, bcstehend aus 2 Moll. Galaktose, 1 Mol. Glueose 
u. 1 Mol. Fructose. (Annali Chim. Appl. 15. 146—55. 1925. Bari, Pharmazie- 
Schule.) O i i l e .

M artin  O nslow  F orster  und K esh av iah  A sw ath  N ara in  E a o , d-Mannit 
aus Gardenia łurgida. Gummi,von Gardenia Turgida lost sich vollstiindig in W. 
unter B. einer viscosen, braunen Lsg., liefert mit HC1 kein Furfurol u. enthiilt kein 
N, Aldehyd oder Ketongruppen. Aus dem Gummi laBt sich d-Mannit, ([a]D =  19,7 
in BoraxIsg., Hcxaacetylderiv., F. 120°) in Ausbeuten von 40°/o der Trockensubstanz 
isolieren. (Journ. Chem. Soc. London 127. 2176. 1925. Bangalore, Indien, Indi- 
sches Inst. f. Wissensch.) T a u b e .

F red er ick  W a lter  M orris und Sam u el B arn ett S ch ryver , D ie Pekiinsub- 
stanzen der Pflanzen. III. D ie N atur von Pektinogen und dessen Beziehung zur 
Pektinsaure. (II. vgl. C la y so n , N o r r is  u . S c iir y v e r , Biochemical Journ. 15. 643;
C. 1922. I. 358.) Im Gegensatz zu Carrć; (Biochemical Journ. 19. 257; C. 1925.
II. 573) u. in Obereinstimmung mit N an ji, P a to n  u. L in g  (Journ. Soc. Chem. Ind. 
44. T. 253; C. 1925. II. 394) bleibcn Vff. bei der vorgeschlagenen Nomenklatur: 
Pektin  u. Pektinogen. Das in den Zellmembranen yorhandene Pektinogcn wird 
angesehen ais Pektinsaure, in der 3 Carboxylgruppen methyliert sind u. die vierte 
Carboxylgruppe fiihig ist zur lockeren Bindung von Ca. D ie von N a n ji (1. c.) 
aufgestellte Ringformel fur Pektinsaure wird ais Arbeitshypothese angenommen. 
Pektinogen wird erhalten durch Extraktion mit warmen 0,5%ig- Lsgg. von N II4- 
Oxalat oder Oxalsiiure. D ic Zus. des dabei erhaltenen Pektinogens hiingt von der 
Extraktionsdauer a b ; kuj-zere Dauer gibt. Prodd., die dem in den Zellmembranen 
yorhandenen Pektinogcn am ahnlichsten sind. Alkalien, z. B. Kalkwasser, bewirken 
die Umwandlung von Pektinogen in Pektinsaure; liierbei findet aber nicht nur 
Verseifung statt, sondern auch Abspaltung yon Substanzen des Typus der Hemi- 
cellulose\ dieser Bestandteil scheint yeriiuderlich zu sein, seine Zus. wird nicht 
konstant gefunden. D iese den Ilemicellulosen ahnlichen Substanzen konnten auch 
unmittelbar aus der Zellmembran durch Extraktion mit Atzalkalien erhalten werden. 
(Biochemical Journ. 19. 676—93. 1925. London, S. W . 7, Imp. Inst. o f Sc. and 
Techn.) H e s s e .

M argaret H e len a  0 ’D w yer, N oliz iiber das Vorkommen von Pektinsubstanzen 
in  Buclienholz. (Vgl. vorst Eef.) Durch Extraktion von Buchenliolz mit heiBer 
yerd. Lsg. von N H 4-Oxalat wurde eine Substanz erhalten, welche der Pektinsaure 
iihnlich ist. (Biochemical Journ. 19. 694—96. 1925. London, S. W . 7, Imp. Inst. 
of Sc.) I I e s s e .

D. B reese J o n es , C. E . J. G ersdorff und 0 . M o e ller , Proteinc der Rinde des 
Akazienbaumes Robinia pseudacacia. I. M it den Proteinen verbundene Enzyme\ Zu- 
sammensetzung, Eigenschaften, Stickstoffverteilung und einige Aminosauren des Albu
min s. Ausgangsmaterial waren die hellgefiirbten inneren Eindenteile vom Stamm 
u. den dickeren Zweigen der Akazie, Mitte August gesammelt, sorgfiiltig von der 
Korkschicht getrennt, an der Luft getrocknet u. zu einem groben Pulver yermalilen. 
Dieses enthielt 7,7°/0 W. u. 2,81°/0 N, das jedoch nicht nur EiweiB-N war. Wahr- 
scheinlich wechselt der EiweiBgehalt je nach Jahreszeit u. Alter des Baumes. — 
Koagulationsproben ergaben Substanzen, die bei 48, 61—65, 76 u. 83° ausgeflockt 
wurden. In frischer Rinde war das bei 48° koagulierende Prod. reichlicher vor- 
lianden, ais in lufttrockencr. Durch (NHJ^SO, in einer Sattigung von 0,44 konnte 
prakt. das gesamte Protein ausgefallt werden. D ie Extraktion der lufttrockenen 
Rinde wurde nacheinandcr mit dest. W ., 10%'g- N aCl-Lsg., 70°/0ig. A. u. 0,5°/oig.
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NnOH-Lsg. yorgenommen u. uuf diese W eise 66,06% des Gesamt-N ausgezogen, u. 
z war durcli das dest. W . 54,69%, durch die ŃaCl-Lsg. 9,36% , durch A. 0,6%, 
durch dic NaOII-Lsg. 1,34%. Die A.- u. NaOH-Extrakte euthalten keine Proteine.

D ie enzymat. Wrkg. des Rindenextraktes wird durch die globu]iuhaltige EiweiB- 
fraktion erhalten, die durch Fiillung der Robproteine mit (NH4)2S 0 4, Losen mit W . u. 
Dialysieren gewonuen wird. Eine Reinigung durch noclimaligo Dialyse erhohte dic 
Wrkg. des Globulins auf die Hydrolyse von Amygdalin u. die Zers. vou Harnstoft'. 
Der groBere T eil des Globulins war durch die erste Dialyse dcnaturiert worden, so 
daB VfF. annehmen, nicht das Globulin selbst, sondern Enzyme, die manche Eigen- 
scliaften mit ihm gemein haben, seien Ursache der enzymat. Wrkg.

Die Darst. der Proteine geschah durch Extraktion von je  500—1000 g  Rinde 
mittels 3—61 10%ig. N aC l-L sg, event. unter Zusatz yon so viel n. NaOH, daB der 
Riudenextrakt, der eine pu von etwa 5,1 hatte, fast ncutral reagierte. Der zweite 
Extrakt mittels der HSlfte Losungsm. ohne NaOH wurde mit dem ersten yereinigt, 
durch eine diinne Platte yon Papiermassc iiltriert. Aus dem Filtrat wurden dic 
Proteine auf yerschiedene W eise gefallt, die Globulinę durch Dialyse vom Albumin 
getrennt. Ais Durchschnittswert von yerschiedenen Praparaten ergab die Elementar- 
aualyse fiir das Albumin der Akazienrinde: C: 54,5270) H : 6,83%j N : 14,77%) 
S: 0,80%. Das Albumin betragt 7,52%) das Globulin l,38°/0 der W .-freien Rinde.
— Durch Mahlen oder Riihren wurde das Albumin stark elektrisch. Das mittels 
(NH4)sSO., gefallte Albumin war noch yollkommen 1. in W. oder yerd. Salzlsgg. Es 
flockte bei 62—63" aus u. hatte einen geringen Gehalt an KW-stofFen. D ie Ana- 
lyse nach Y an  S l y k e  ergab in einer Albuminprobe, die 15,02% N enthielt, 
folgende Yerteilung: Amid N: 9,39%, IIumin-N (durch Kalk absorbiert): 3,34%, 
Humin-N im Ather-Amylalkoholextrakt: 0,1G%, Cystin-N: 1,07%) Arginin-N: 9,41%, 
Ilistidin-N: 3,14%, L)ysiu-N: 6,96%, Amino-N des Filtrats: 60,96%, Nicht-Amino-N  
des Filtrats: 5,25%• An Aminosauren wurden festgestellt: Oysłin: 1,37% (1,03%), 
Arginin: 4,39%, E istid in : 1,74%, Ł ysin: 5,45% , Tyrosin : 6,27% , Tryptophan: 
4,18%, Asparaginsaure: 7,72°/0, Glutaminsaure: 4,48%. Dabei wurden Cystin, 
Tyrosin, Tryptophan colorimetr. geschiitzt, Asparaginsaure ais Cu-Salz, Glutamin
saure ais Hydrochlorid gew ogen, die iibrigen nach Van  Sl y k e  bestimmt. (Journ. 
Biol. Chem. 64. 655—71. 1925. W ashington, U .S . Dep. of Agricult) S c h u s t e r .

O. A. O esterle und GL W ander, U ber das „IIcspcridin“ ciniger Pflanzen. Die 
unter der Bezeichnung „IIcsperidine“ zusammengefaBte Klasse yon Pflanzenstofifen 
besitzt wegen ihrer nahen Beziehungen zu den natiirlichen Flayonfarbstoffen u. 
damit auch zu den Anthocyaninen u. (wahrscheinlich) Phloroglucingerbstoffen ein 
gewisses Intercsse. Vor einigen Jahren hat O e s t e r l e  (Schweiz. Apoth.-Ztg. 59. 
548. 60 . 441; C. 1922. I. 579. III. 1300) die hesperidinartigen Stoffe aus Hyssop- 
pflanzen u. Capsella bursa pastoris untersucht, fiir untereinander ident., dem Citrus- 
Ilesperidin naliestehend, aber von ihm yerschieden befunden. Nunmehr wurden 
die „Hesperidine" folgender Pflanzen bezw. Drogen isoliert: Scrophularia nodosa, 
Ilyssopus officinalis, Fol. Bucco, Fruct. Conii, Herb. Conii, Penny Royal, Mentha 
crispa, Mentha Pulegium, Toddalia aculeata, Linaria genistifolia. D ie Reindarst. 
ist, da die Substanzen nicht umkrystallisiert werden konneu, nur durch oftmaliges 
Umfallen aus alkal. Lsg. mit C 02, spiiter auch HC1 moglich u. erst beendet, wenn 
sich u. Mkr. wohlau3gebildete Sphiiroki-ystalle zeigen. Samtliclie so erhaltenen 
Substanzen sind ident. Vff. schlagen fiir die Verb. den Namen Diosmin  vor, da 
sie zuerst in den Buccobliittern aufgefunden u. so genannt wurde. Sie hat lufttrocken 
die Zus. C3.,II4)0 21 -f- 2 H20  u. bildet gelblichgrauc SphSrokrystalle, F. 278—280°, 
unl. in N H 4OH (abweichend vom Hesperidin), auch sonst swl. oder unl. auBer in 
sd. Phthalsaureester. — D ie glykosid. Spaltung entspricht der Gleichung:

Ca.HuO^ +  211,0 =  C16II,2O0 +  2 C8Hla0 0 +  C J I„ 0 5
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u. erfolgt am boston durch Erhitzen mit 5%ig. wss.-alkoh. IIsS 0 4 unter Druck auf 
130—140". Der abgespaltene Zucker besteht aus Glucose u. Bhamnose. Das Aglykon,
das Yff. Diosmetin  nennen — der Name „Hyssopin" (1. ę.) ist zu streichen —, wird
iiber das Acetat gereinigt u. ist ident. mit dem bekannten 5,7,3'-Trioxy-4'-methoxy- 
flavon (Lułeolinmethylather), C,0H 12O0 (nebenst.), das O e s t e r l k  u. K u e n y  (Arch.

der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. 253.

383; C. 1915. II. 1300) auch durch Ring-
scliluB aus dem Ilesperctin erhalten haben. 
BlaGgelbe Nadeln aus A ., F. 253— 255°; 
alkal. Lsgg. tiefgelb; II2SO,-Lsg. gelb mit 
schwaeh grttner Fluorescenz; mit FeCl3 in 
A. je u ach der Konz. griin, rot, dunkel- 

braun. W ird von li. konz. KOII gespaltcn in C02, Essigsiiure, Phloroglucin, i-Vanillin- 
saure (F. 250”) u. Aceto-i-vanillon, C9II100 3, Bliittchen u. Prismen aus W., F. 85—86°. 
Wird von konz. H J iu sd. Eg. entmethyliert zu Luteolin (F. 327°; Tctraacetat,
F. 221°). — Aglykontriacetat, C>2H18Os, nach Umfiillen aus Bzl. oder Chlf. -|- PAe. 
schwach gelbliclie Nadeln aus A ., Essigester oder Aceton, F. 195", sil. in Bzl., 
Clilf., A ceton, 1. in A ., Essigester. — Aglykontrimethylalher, C19H I80 (5, Nadeln aus 
A., F. 191— 192°. — Das Diosmin ist somit dic dem Hcspcridiu entsprcclicnde ring- 
gesehlossene Yerb. (Helv. chim. Acta 8. 519 — 36. 1925. Bern, Dr. A. W a n d e r  
A.-G.) LlNDENBAUJr.

D. B reese  Jones und F ran k  A. C sonka, Proteinę des Baumwollsamens. Ge- 
scliiilter Baumwollsamen ■wurde bei einer Temp. nicht iiber 40—45° ausgepreBt, der 
PreBkuchen mit Bzl. ausgczogen zur Eutfernung fetter, harziger u. fiirbender Be- 
standteilc, dann nochmals. mit W.-freiem A . Das lufttrockene Materiał wurde dann 
durch ein 40-Mascliensicb gebeutelt; das so gewonnene Pulyer cnthielt: W . 8,58%, 
(auf W .-frcics Materiał bcrechnet) P  3,7°/0, Asche 8,24% (auf W.- u. ascliefreies 
Materiał berechnet) N  10,37%. — 10%ig. NaCl-Lsg. von Zinimertemp. erwies sich 
ais bestes Losungsm. fiir die N-haltigen Bestandteile, doeli erleicbterte die Au- 
wendung eiuer 20>jaig. NaCl-Lsg. die Trcnnung vom Riickstand, der melirmals mit 
10%ig. NaCl-Lsg. ausgczogen wurde. 70%ig. A. loste nur weuig N-lialtige Sub- 
stanz, die aber kein EiweiB war. Mittels 0,5%ig. NaOH wurde der Rest der 
N-haltigen Prodd. ausgczogen.

Es wurden aus dem Baumwollsamen an EiweiBsubstanzcn isoliert: 2 Prfiparate 
mit bohem Ascliengehalt (I u. II), 2 Globulinę (a u. fi) , ein Pentoseprotein, ein 
Glutelin, dagegen kein Albumin u. keine Nucleinsiiurc. Pr aparat I wurde durch 
Erhitzen des NaCl-Auszugs auf 62° gewonncu, Praparat II aus dem Filtrat von I 
durch Erhitzen auf 85°. Sie enthielten W. 22,31 bezw. 21,72%, N  (auf W.- u. 
aschefreicr Basis berechnet) 5,39 bezw. 7,12%, Asche (auf W.-freier Basis berechnet) 
68,20 bezw. 67,52%. Diese sctzte sich zusammen aus 57,29% Pa05, 9,71 % CaO, 
16,62% MgO u. 13,90% Na20 . — Das alkalil. Protein (Glutelin) wurde aus dem 
mit NaCl-Lsg. extrahierten Baumwollsamenruckstand durch Ausziehen mit 0,2%'g- 
NaOH-Lsg. u. Vcrsetzen der erlialteueu Lsg. mit soyiel HCl gewonncn, daB ihre p^ 4,4 
war. Es cnthielt 52,40'’/0 C, 6,27% II, 15,28% N, 7,38°/0 Asche, 0,35% P. — Dic 
beiden Globulinę wurden aus dem NaCl-Auszug durch Fallen mit (NH,)2SO., ge- 
wonnen, das a-Globulin durch Siittigung der 10%’g- NaCl-Lsg. mit (N II^SO , zu
0,4—0,5, das ^-Globulin bei einer Siittigung mit (IŚH4)2S 0 4 zu 0,7 oder 0.8, aber 
nur, wenn der NaCl-Auszug vorher mit sovicl W. verd. wurde, daB das Verhiiltnis 
des Yolmnens zum urspriinglichen des estraliierten Pulvers w ie 5 0 :1  war. Das 
«-G lobulin koagulierte bei 95—97°, das ^-Globulin bei 92—93°. Beide Globulinę 
wurden zur lleinigung dialysiert. Aus dem konz. Dialysat wurde durch Zusatz
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von 95%’g- A. in einer Menge, um eine 70 % ig. A.-Konz. zu erlialten, das Pentose- 
Protein erhalten.

Yerteilung des N  (nach v a n  S l y k e  bestimmt).

«-Globulin °/„ ^-Globulin °/o Pentose-Protcin °/o

A m id-N ............................................ 11,40 11,70 12,90
H u m in -N ...................................... 1,66 1,87 4,62
Cystin-N ....................................... 0,54 0,51 1,43
A rg in in -N ...................................... 22,90 23,94 23,02
H istid in-N ...................................... 5,27 6,15 3,09
L y s i n - N ...................................... 4,07 4,36 8,54
Amino-N des Fi l trats. . . . 51,53 50,11 43,93
Nicht-Amino-N des Filtrats 2,58 1,90 1,03
(Journ. Biol. Chem. 64. 673—83. 1925. Washington,U. S. Dcp. of Agricult.) Sen.

E 3. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.
W ille m  R udolfa, Uber auswdhlende Ionenadsorption durch Samen. (Vgl. Soil 

Science 20 . 15; C. 1925. II. 1989.) Zuniichst wird die [II ] von verd. Al-Lsgg.
— n/175 AIa(S04)3 u. n/170 A1(N03)3 — durch Sojabohncn schnell erholit, dann 
jedoch langsam bis zu einem Endwert erniedrigt, der in et w a 60 Min. erreiclit wird. 
D ie [H'] wurde colorimetr. bestimmt. (Soil Science 20. 249—52. 1925. N ew  Jersey 
Ag. Exp. Stat.) T r ć n e l .

M. B r id e l und C. Charaux, Uber den Yorgang der Schwarzung der Orobanchen 
im  Lnufe ikrer Trochmng. (Journ. Pharm. et Chim. [8] 2. 228—40. 1925. — 
C. 1925; II. 1174.) L in d e n b a u m .

R. S now , B er Transport von organischen Nahrstoffen in  Pflanzen. Nacliweis, 
daB aueh die Einde Nalirungsstoffe in hoher gelegene Pflanzentcile transportieren 
kann. (Naturę 116. 360. 1925. Oxford.) O p p e n h e im e r .

G. A ndre und E. D em oussy, Die auswahlende Absorption von Kalium  durch 
die Pflanzen, (Buli. Soc. Chim. Biol. 7. 806— 10. 1925. — C. 1925. II. 1453.) He.

K. S taritzk y , U ber die Keimung der Konidien von B otrytis cinerea in Losungen 
verschiedener Substanzen, Eine groBere Anzahl von anorgan. u. organ. Substanzen 
wurde in yerschiedenen Konzz. auf die Fiiliigkeit, die Keimung der genannten 
Konidien zu ermoglichen, gepruft. D ie Ergebnisse sind in einer Tabellc yerzeiclmet. 
Besonders erwahnt wird, daB in L sgg., in denen keine Keimung mehr beobachtet 
wurde, hitufig nocli starkę Anschwellung der Sporen stattfand u. daB die Konidien 
in den konz. Lsgg. mancher organ. Siiuren, besonders von Citronen-, Wein- u. 
Milchsaure, abnorm dicke, mit zahlreichen unrege)miiBig gestalteten Anschwellungen 
versehene Keimschlauclie bilden. Ahnliche BB. wurden aueh in Lsgg. yon Ni^SO.,, 
N a,C 03 u. Z n S 0 4 beobachtet, wuchsen aber liier spiiter zuweilen in n . dumie 
Sclilauche aus. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. Abt. II. 65. 291— 97. 
1925.) S p ie g e ł .

E m m y K lien eb erg er , D ie Gasbildung in Zućkeragar (hohe Schicht). D ie luiufig 
beobachtete Yeriinderung des Gasbildungsvermogens macht es zweifelliaft, ob ihm 
fiir die systemat. Einordnung der Baktcrien die hohe Bcdeutung zuzumessen sei. 
Es wurde dcshalb untersucht, ob beobachtete UnregelmaBigkeiten durch Einhalteu 
gleichmiiBiger Bedingungen zur RegelmśiBigkeit gebracht werden konnen. Dies 
scheint in der Tat der Fali zu sein. Im einzelnen ergaben sich aus den Unterss. 
folgende Sclilusse: 1. Ais Impfmethode kommt nur die Schiittelkultur in Betracht, 
so anzulegen, daB gleich nach der Beimpfung 1—2-mal krSftig geschiittelt wird, so 
daB dic Luft durcli die noeh fl. hohe Schicht hindurchperlt; hierdurch wird eine 
fiir die Zuckeryergarung gunstige 0,_,-Spannung erzielt. — 2. 0 2 ist in gewisser
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Konz. oiu die Gasbildung wesentlich begUnstigender Faktor (auch fiir anaerobe 
Vergiirer). — 3. Das friihero oder spiitere Einsetzen der Gasbildung u. die Menge 
des gebildeten Gascs ist in der hohen Schicht im Gegensatze zum Verh. in fl. 
Medien weitgehend abhiingig von der Menge der verimpften Bakterien. — 4. Passagen 
konnen auf die Giirung yon EinfluB sein. Es konnte bei einem schwachen Ver- 
garer durch Passagen die Giirungsiutensitat bis zu einem konstant bleibenden Maxi- 
mum gesteigert werden. — 5. Bei Herst. des Zuckeragars miissen gewisse Vorsielits- 
maBregeln beachtet werden: Durch langeres Erhitzen werden Traubenzueker u. 
Milchzucker yeriindert; ein iu iiblicher Weiae hergestellter Agarniihrboden enthiilt 
stets gewisse Traubenzuckermengen; diese konnen aus der Bouillon oder dem 
Fleischwasser durch Beimpfen mit B. coli ofler Bierhefe entfernt werden. Ein aus 
solcher „entzuckerter Bouillon" hergestellter Agarniihrboden bleibt liingere Zeit 
auch bei Zimmertemp. glucosefrei; setzt man dem Nahragar Milchzucker zu , so 
spaltet sich sclion nach kurzem Stehen wieder Traubenzueker in geringen Mengen 
ab. Sterile 25°/cig. Milchzuckerlsg. bleibt bei Zimmertemp. unveriindert. Es emp- 
fiehlt sich, die sterile Milchzuckerlsg. dem yerflussigten, aus „entzuckerter Bouillon" 
liergestellten Agarniihrboden unmittelbar vor der Beimpfung zuzusetzen. In iihn- 
licher W eise lassen sich auch andere Kolilenliydrate (z. B. Glycerin) zur Feststellung 
der Gasbildung yerwenden. Im sicher glucosefreien Agar sind Bliischenbildungen 
bereits diagnost. yerwertbar, in gewohnlichem Laboratoriumsagar erst eine deut- 
liche AgarzerreiBung. — C. Die [H ] hat auf die Giirung wesentliehen EinfluB. Be- 
stimmte Bakterienarten yerlangen fiir optimale B. von Gas bestimmte, fiir die 
einzelne Art yerscliiedene Rk. 2 bis dahin unregelmiiBig yergiirende Stiimmc 
konnten allein durch Einhalten der optimalen Rk. zu regelmiiBiger Gasbildung ge- 
bracht werden. — 7. A is optimaler Vergiirungsniihrboden wird fiir die untersuchten 
Stiimme Fleisehwasseragar mit 1—2 °/0 Pepton u. gunstiger [ET] bezeichnet. — 
8. Bzgl. der Anśpriiche an N-Quellen yerhalten sich dic yerscliiedenen Bakterien
arten durcliaus yerschieden. — 9. Es gibt Stoffe, die auf die Giirung fordernd oder 
hemmend (z. B. Asparagin u. K N 0 3) wirken. — D ie Giirung in hoher Schicht, fur 
die bakteriolog. Unters. bei riehtiger Ausfuhrung die empflndlichste u. brauchbarste 
Methode zur Feststellung von Vergiirung von Kohlenhydraten zu gasformigen End- 
prodd., wird auch zur Priifung der Wrkg. baktericider Stoffe u. zur Priifung von 
Bakteriennahrboden empfohlen. Sie kann ferner dem Nachweis von Traubenzueker 
bis mindestens 1 :10000  u. anderer Kolilenliydrate in kleinsten Mengeu dienen. 
(Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. Abt. I. 96. 181—213. 1 Tafel. 1925. Frank
furt a. M., Stiidt. Hyg. Univ.-Inst.) S p ie g e l .

C. H. W erkm an, Standiges Wachstum von Mikroorganismen in synthetischen 
Nahrboden. Vf. konnte besonders mit dcm Niihrboden E von F u l m e r  u. N e l s o n  
yerscliiedene H efen, Torulae u. Bakterien stiindig Q>5 Monate) fortziichtcn, oline 
daB Zusatz von Vitamin B oder einer Substanz von Art des „Bios“ notwendig war. 
(Science 62. 115— 16. 1925. Amherst [Mass.], Massachusetts Agric. Exp. Stat.) Sp

Martin H oern ing, Uber E rsatzm ittel des Fldsclucassers und des Peptons fiir 
Bakteriennahrboden. Aus Fleischwasser mit dem ubliehen Peptonzusatz hergestellte 
Nahrboden bieten den hygien. wichtigen Bakterienarten so giiDStige Bedingungen 
wie keiner der vom Vf. gepriiften Ersatzniihrboden. Durchschnittlich dasselbe wie 
1% Pepton leisten ais Zusatz 3% Kalodal. „Standard I “-Ndhrbodenpulver von M e rc k , 
das ais Ersatz von Fleischwasser u. Pepton in Betracht kommt, ermfiglicht einer 
Reihe von Bakterien doch nur relativ spiirliehes Wachstum. Mit dem Hefeprfiparat 
Cenovis-Extrakt statt Fleischwasser hergestellte Nahrboden mit Zusatz yon Pepton 
bez w. Kalodal, zum Teil auch ohne solchen Zusatz, geben den meisten Arten 
giinstige Vermehrungsmogliclikeit; doch ist die B. yon Farbstoff seitens yieler Farb- 
stoffbildner auf diesen Niihrboden so yermindert, daB ihrc Diagnose schwer oder
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unmoglich werden kann. (Zenfrałbl®  f. Bakter. u. Parasitcnk. I. Abt. 96. 73—80.

Juda H irsch  Q,uastel, U  ber die Rolle, welche moglicherweise die Brenztrauben- 
siiure beim Bakterienwachstum spielt. Aus friiheren Vcrss. (Bioehemical Journ. 19. 
304. 520; C. 1925. II. 474. 1454) wird getolgert, daB nur die Substanzen ais 
C-Nahrung das Wacbstum yon B. coli erliohen, die von dem Bacterium „aktiviert“ 
u. dabei in Brenztraubensiiure iibergehen konnen. An einer groBeren Anzahl von 
Yerbb., von denen einige in Brenztraubensiiure Ubergehen konnen, andere dies 
nicht konnen, wird gezeigt, daB das in ihrer Ggw. erlialtcne Wachstum stets den 
aus der Natur der Yerbb. gemachten Voraussagen entspricht. (Bioehemical Journ. 19. 
G41—44. -1-925.) H e s s e .

A lfon s M ahnert, ttcperimentelle Studien uber die Wirkung der Preglschen Jod- 
losungen (Presojod und Septnjod). Preglsclie Jodlsgg. wirken in Plattenyerss. ent- 
wicklungshemmend auf eine Reihe von Bakterien, steigern die wachstumshemmende 
Wrkg. des Blutes gegeniiber den eigenen Krankheitserregern, erhohen die Phago- 
cytosc u. ycrstiirken die Haftung der Keime an der Eintrittspforte, wodurch die 
Ver8chleppung der Keime beliiudert wird. (Wien. klin. Wchschr. 38. 1078—81. 
1925. Graz, Frauenklinik.) HOCKEL,

L. S ew ertzo w , D ie Wirkung einiger Antiseptiea a u f Bodenamoben in'teilweise 
sterilisicrten Boden. In der steriiisierenden Wrkg. auf Bodenamoben u. Bakterien 
wurden gepriift Toluol, CS2, A., Chlf., Cl2, CaO, Kresol u. CaS sowohl in Lsg. ais 
unter sterilen u. n. Bedingungen im Boden. Aus den Yerss. werden folgende 
Schlusse gezogen: 1. W enn das Antisepticum in W . gut 1. ist, totet es die Amoben 
u. Bakterien in Lsg. bei kleineren Gaben ais im Boden. — 2. D ie Mengen, die 
Amoben im Boden vollig zu vernieliteu yermdgen, sind reclit betrSchtlich, so daB 
sie fiir die -teilweise Sterilisation yon Kulturboden prakt. nicht in Betracht kommen. So 
totet das viel benutzte CS2 selbst bei 60 Gew.-^/o Aniobencysten im Boden nicht, 
ebensowenig A. bei 15%, Chlf. bei 6 ’/0) CaO bei 25%! Cl2 in Clilorwasser bei 300%o, 
Toluol erst yon 15% an; CaS totet bei 5!)/0 weder Aniobencysten, noch Bakterien- 
sporen, bei 1,5% nicht einmal nichtsporenbildende Bakterien. — 3. Sporcn der 
Bodenbakterien sind widerstandsfahiger ais Aniobencysten, nichtsporenbildende 
Bakterien weniger widerstandsfiihig ais diese. — 4. Soweit sich aus einem Falle 
(CaO) schlieBcn liiBt, sind akt. Amoben (troph, Formen) noch weniger widerstands- 
fiiliig ais nichtsporenbildende Bakterien. — 5. Unter den Bedingungen der Labora- 
toriumsyerss. wurden in allen Proben stcrilisierter u. n. Biideii mehr oder weniger 
starko Schwankungen in den Zalilen yorhandener Amoben u. Bakterien festgestellt, 
die nicht mit einem Gleichgewichtszustand zwischen beiden Gruppen von Lebc- 
wesen in Yerb. gebracht werden konnen, eher dem aufeinanderfolgenden Aus- 
trocknen u. Feuchtwerden des Bodens zuzusclireiben sind. — 0. Beliandlung yon 
sterilisiertem Boden mit kleinen Mengen CaS (0,5—1,5%) ist ganz unwirksarn oder 
fiihrt nur zu geringer Abnalimc der Amćibenzahl mit ausgesprochener Abnahme 
der Bakterien, beides innerhalb der Grenzen der unter 5. erwiihnten Vorgiinge. — 
7. Behandlung sterilisicrten Bodens mit 5% CaS bewirkt anfangs Abnahme, spiiterhin 
Zunalune sowohl yon Amoben, ais auch von Bakterien. — 8. Behandlung yon n. 
Boden mit 1,5% CaS yermindert die Amobenzalil iiberhaupt nicht. — Die ver- 
mehrtc Produktiyitiit teilweise stcrilisierter Boden kann somit nicht der Vernichtung 
der Bodenamoben zugeschricbeu werden. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitcnk.
Abt. II. 65. 278—91. 1925. Moskalu.) Sp ie g e l .

H ein rich  Z ikes, tiber den Einflu/i von Bakteriofluorescein a u f Protozoen. W ie 
andere fluorescierende Farbstoffe scheint auch der yon B. fluorescens liąuefaciens einen 
liemmenden photodynam. EinfluB auf gew isse Protozoen (Paramaecien) auszuiiben.

1925. Munchen, Uniy.) Sp ie g e l .

VIII. 1. 28
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(Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. Abt. II. 65. 128—30. 1925. W ien, Teclin. 
Hochscli.) S p ie g e l .

W . P fe ile r , P r u f mig der bakłcriciden Wirlcung von Introcid, einer neuen thera- 
pcutisch icertvollen Jodcerocrbindung, in Reagcnsglasversuchen. Introcid (Cerjodur), 
iiber dessen wichtige klin. u. sonstigen Eigenscliaften Vf. sich bercits friilier (Tier- 
iirztl. Rundschau 3 0 . Nr. 38 u. 50 [1924]) geiiuBert hat, zeigte in Reagensglasverss. 
den yerschiedensteu, aucli sporenbildenden Bakterienarten gegeniiber starkę bakteri- 
cide u. entwicklungshemmende Eigenscliaften in Konzz., dereń vielfache, oft hundert- 
fach groBere Menge fiir den Tierkorper ungiftig ist. Hierdurcb wird schon die 
Moglichkeit einer inneren Desinfektion des Organismus erklarlich gemacht, mog- 
liclierweise spielen auch noch zellstimulierende u. cellulartlierapout. Beeinflussungen 
von Zellkomplexen oder einzelnen Gewebsartcn eine Rolle. (Zentralblatt f. Bakter. 
u. Parasitenk. Abt. I. 96 . 237—50. 1925. Jena, Univ.) Sp ie g e l .

J. B ordet, D as Problem der ubertragbąren Mikrobenautolyse oder des Bakterio- 
phagen. Zusammenfassende Darlegung u. Erćirterung der in der Literatur bekannten 
Tatsachen nebst einigen neuen Beobachtungen. Yf. sielit in der Bakteriophagic 
lediglicli eine Ubertragbare Steigerung autolyt. Ersclieinungen, die mit wecliselnder, 
im allgemcinen maBiger Intensitiit sich schon bei den n. Bakterien zeigen. (Ann. 
Inst. Pasteur 3 9 . 717—63. 1925. Briissel, Inst. P a s t e u r .) S p ie g e l .

A lessandro A le ssa n d r in i, Uber die N atur des Baktcriophagen. Gegen die 
Hypothese von K a b e s iiim a  sprechen Yerss. des Y fs., nacli denen einerseits Hefe- 
autolysat keinerlei lyt. Wrkg. erkennen liiBt, andererseits der Bakteriophnge durch 
Zentrifugieren, zweckmSBig bei bober Tourenzalil, sich sedimentieren liiBt. Gegen 
die Beweisfiilirung von B o r d e t  u . ClUCA werden u. a. Yerss. angefiihrt, bei denen 
nach Einfiihrung mikrobenfreier Fil. in Meerschwoinchcnperitoneen keimfreie, aber 
bakteriopbagenhaltige Exsudate gewonńen wurden, so daB die Vorexistcnz des 
Bakteriopliagen im Organismus, hoclistwahrscheinlich im Darm angenommen werden 
muB. Die yerschiedenen auf Annahme yon Fermenten beruhenden llypotheseu  
glaubt Vf. durch den negatiyen Ausfall yon Verss. zur Erzeugung lyt. W rkgg. mit 
yerschiedenen Zellfermcntcn, auch aus Bakterienzelten, zu widerlegen. Allein dic 
Hypothese von d ’H e r e l l e  entspricht den Tatsachen u. wird vom Vf. durch Verss. 
gestutzt, die die Vermehrungsfahigkeit des Bakteriopliagen in Ggw. lebcndcr Keime 
u. nur solcher iiberzeugend dartun. (Annali d’Igiene 35. 649— 75. 1925. Rom, 
Uniy.) S p ie g e l .

L. K. W olff, Bakteriophagenstudien. Uber Bakteriophagemuirkung durch Trypsine. 
Yerschiedene Yerss. sprechen fiir die Ansiclit von d T Ie r e l l e , daB die nach Einw. 
yon Trypsin auf Bakterien nacligewiesene Bakteriophagenwrkg. auf yorlieriger Ggw. 
von Bakteriopliagen in den Trypsinlsgg. berulie. Am beweisendsten erscheint dic 
Beobaclitung, daB nach Einw. yerschiedener Trypsinpriiparate auf dcnselben Typlius- 
stamm Bakteriopliagen von yerschiedenen Eigenscliaften resultierten. (Mederl. 
Tijdschr. Geneeskundc 69 . I I . 1220—22. 1925. Amsterdam.) SPIEGEL.

L. K. W o lff , Bakteriophagenioirkung im Blutc. Der Bakteriopliage (Typhus) 
yermag auch in Blut u. Serum seine Wrkg. zu entfalten, wenn auch etwas weniger 
stark ais in Bouillon. (Nederl. Tijdschr. Geneeskundc 69 . II. 1088 — 90. 1925. 
Amsterdam.) S p ie g e l .

G. J. H u cker und L. F . R ettg er , Ausnutzung der hydrolglischen Eiiccifszersetzungs- 
produkte durch die Mikrokokken. Verscliiedene Mikrokokkenarten wurden in Niilir- 
Isg. aus 5 g Difcopepton in 1000 ccm dest. W ., pH =  7,0, teilweise mit Zusatz von 
r ’/o Glucose bei 36" gcziichtet. D ie einzelnen Arten zeigten im N-Stoffwechsel 
dabei nur geringe Untersehiede. D ie biuretgebenden Bestandteile des Niihrbodens 
wTerden nur wenig angegriffen. In Abwesenheit yon Zucker nimmt der freie 
Amino-N sclinell zu, in seiner Ggw. allmahlich ab. D ie B. yon NIIj war in beiden
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FSlleu sęlir unregelmaBig. Fiir die weitere Priifung der einzeluen Bestandteile des 
Difcopeptons auf ihre Verwertbarkeit wurden folgende Fraktionen hergestellt:
I. Proteoscnextrakt durch D ialyse des aus der wss. Lsg. durch Siittigung mit 
(NHJ).,S01 erhaltenen Nd. u. Eindampfen der im Dialysator yerbliebenen Lsg. —
II . Komplexpeptidextrakt; wss. Lsg. zum dicken Sirup eingedampft, mit 50%'g* A.
ausgezogen, die Lsg. durch Zusatz von starkem A. auf 80°/0 gebracht, der Nd. mit 
80Vo'g- A. gewaschen u. getrocknet. — II I . Einfachpeptidestrakt; der wie bei II . 
erlialtene Sirup mit A. yersetzt, so daB 50% davon resultierten, Nd. mit 50°/o’S- A- 
gewaschen u. gewogen. — IV. Aminosiiureextrakt, Auszug des Peptons mit 80°l0\g. 
A. konz. u. getrocknet. — Ais geeignetste N-Quelle erwiesen sich IV u. I I I . Bei 
langerer Ziiehtuug geben sowohl I I I  ais auch I I  bzgl. des Aminosauregehaltes u. 
desjeńigen an biuretgebenden Stoffen iibnliche Kuryen wie das urspriingliche Pepton. 
I  ermoglichte fiir sich kein Wachstum, wohl aber in Ggw. von Glucose. Fiir den 
Ausfall der Bestst. von Amino-N u. Biuret-N war die Ggw. der Mikroorganismen 
ohne Belang. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. Abt. II. 65. 118—28. 1925. 
Y ale Univ.) S p ie g e l .

G-. J. H u cker und Leo F . R ettg er , Ausnutzung der nichteiwcifiarligen Stickstoff- 
gucllen durcli die Mikrokokken. (Vgl. vorst. Ref.) D ie Mikrokokken scheinen unter 
dem Gesichtspunkte des N-Stoft\vechsels saprophyt. Tendenzen zu haben, da sio 
zwar auf komplexen Vcrbb. iippig wachsen, aber auch einfachere Formen ausnutzen 
konnen. Sie sind aber entweder chem. zu weit spezialisiert, um chem. reine Amino- 
siiuren auszunutzen, oder haben die Fśihigkeit zur Produktion von Enzymen, die sie 
zu solcher Ausnutzung befiihigen konnten, verloren. Dadurch unterscheiden sie 
sich von den mehr saprophyt. Formen der Typhus-Coligruppe. — Mit N tI4-Plios- 
phat ais einżiger N-Quelle entfalten die deutlich saprophyt. Mikrokokkenarten 
(M. roseus, M- ureae, M. casei, M. uarians u. M. conglomeratus) reichliches Waclis- 
tum, die-strenger parasit. Arten (M. aureus, M. albus, M. citreus) nicht. — Ver- 
schiedene 2JH,-Salze von organ. Siiuren scheinen ebenso zu wirken wie das Phos- 
phat. HarnsSure wird nicht oder nur iu sehr geringem Gradc ausgenutzt, Harn- 
stoff nur von M. ureae. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. Abt. II. 65. 273—77. 
1925. Y a l e  Univ.) Sp ie g e l .

G eorg H euer, D ie MUclisdurcaktiińerung apathogener Bakterien. Im Anschlusse 
au dic Arbeiten von M u c h  (Dtsch. med. W chschr. 47 . 621; C. 1921. III. 352), 
T ran  (Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. exper. Therapie I. 3 4 . 71; C. 19 2 2 . III. 630) 
u. F u ciis  (Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. cxper. Therapie I. 36 . 122) wurden Verss. 
zur Anziichtung von Pathogenitiit bei Stiimmen yon Bac. proteus M u. X 10, prodi- 
giosus, pyocyaneus, subtilis aus der Sammlung u. bei einem frisch geziichteten Bac. 
pseudoanihracis yorgenommen. Aktivierungserscheinungen wurden bei beiden 
Prote&sarten u. bei Subtilis festgesteilt, aber nicht bei allen Stiimmen des letzten. 
Im Gegensatze zu Mu c ii wurde ein Untersehied in der Wrkg. sowohl von lebenden 
wic yon abgetoteten Baeillen gefunden, je nachdem sie zusammen mit der Milch- 
saure oder getrennt yon ihr eingespritzt wurden, weniger bei lebenden Proteus- 
stiimmen-, stiirker schon bei den abgetoteten, sehr deutlich bei dem aktiyierbaren 
Subrilisstamm. Im allgemeinen ist bei intraperitonealer Injektion die „Pathogenitat” 
an sićh u. die Aktivierbarkeit hoher, bei subcutaner zeigte sich wenigstens an den 
Protcusstiimmen die Vermehrungsfiihigkeit yon grofier Bedeutang fiir den Ausfall 
des Vers. D ie Ansicht yon L a n g e  u. Y o s iiio k a  (Dtsch. med. W chschr. 4 7 . 1322; 
C. 1922 . I. 207), daB es sich um Summation yon Schiidlichkeiten handle, fiudet in 
den Verss. des Vfs. kaum eine Stiitze, eine auf alle Ergebnisse passende Erkliirung 
lieB sich bisher nicht finden. (Ztschr. f. Immunitatsforsch. u, exper. Therapie I. 
44 . 364—77. 1925. Reichsgesundheitsamt.) S p ie g e l .

28 *
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H ugo B erg , Dic Eignung von ,,Bayer 205“ zur BcJcampfung der afrikanischen 
Haustiertrypanosomen. Vorl. Mitt. Entgcgen friihercn Annahmen liegt dic Dosis 
tolerata fiir ,,Bayer 205“ beim Rinde ziemlicli hocli. Subeutan konnen 25,0 g auf 
einmal ohne Sehaden yerabfolgt werden. Es gelingt durch prophylakt. intrayenos 
yerabfolgte melirmalige Injektionen von zusammen 32—55 g, Riuder trypanosomen- 
frei zu lialten. Jedoeli kommt eine derartige Behandlung nicht in Frage, da die 
Gefahr einer tfberdosieruug mit Ycrgiftung. zu groB ist. Zusatz von Brcchwein- 
stein zu „Bayer 205“ erlioht dessen Wrkg. bedeutend. Durch alle 14 Tage pro- 
phylakt. yerabfolgte intrayeuose Injektionen yon jeweils 2,5 g  „Bayer 205“ -f- 1,0 g 
Brechweinstein gelingt es, Rinder auf stark tsetseinfizierten Farmen iu Zululand 
trypanosomenfrei u. iu gutem Futterzustand zu halten. Mit Trypanosoma congo- 
lense auf natiirlichem W ege iufizierte Rinder werden trypanosomenfrei bei ein oder 
mehrmaliger Anwendung von 5 yerabreichten intrayenosen Injektionen yon je 4,0 g 
„Bayer“ -f- je 1,0 g  Brechweinstein. Stark mit Trypanosoma bntcei iufizierte 
Maultiere sind mit etwas geringeren Dosen zu heilen. (Dtsch. tierfirztl. Wchschr. 
33. 561 — 71. 1925. Onderstepoort (Siidafrika) Yeteriuary Laboratories der
Union.) IIOCKEL.

H ans M olisch , Uber Kalkbakterien und andere kalkfallende Pilze. Gewisse 
Mecresbakterien, vom Vf. ais „Kalkbakterien11 bezeichnet, haben die Fiihigkeit, 
krystallin. CaCOs exlracellulSr auszuscheiden, unter Umstanden in solcher Menge, 
daB die Kolonien auf Agar u. Gelatine auffallend triibe u. von einem weiBen H of 
umgeben erseheinen. Der geringe Ca-Gehalt des Meerwassers gentigt, um die 
Fiillung durch derartige Baktericn lieiwortreten zu lassen, Zusatz yon 1. Ca-Salzcu 
beschlcunigt u. begiinstigt aber dereń Auftreten. Der Vorgang diirfte meist so zu 
erklaren sein , daB die Bakterien aus N-lialtigen Yerbb. N H 3 frei machen, das mit 
der hauptsachlich durch die Atmung gelieferten CO., N H 4-Carbonat bildet, welelies 
sciuerseits mit den yorhandenen Ca-Salzen sich umsetzt. — Eine derartige Meeres- 
bakterie ist bercits von K e l le r j ia n  u. S s iit i i  beschrieben. Eine zweite, yom Vf. 
reingezuchtete Art aus Meerwasser wird ais Pscudomonas calcipraecifiitans, eine 
solche aus suBem W. ais Pseudomonas calciphila beschrieben. Ferner wurden mit 
dieser Eigenschaft begabt gefuuden ein Actinomyces aus Luft, eine Rosaliefe aus 
dem Nektar der Bliitcn yon Antirrhinum majus (diese zeigt die Erscheinung erst 
bei yerhiiltnismśiBig groBem Ca-Znsatz). — Es gibt dann ferner Bakterien, die Oxal- 
sdurc ausscheiden u. den Kalk der Wiisser oder Niihrboden ais Oxalat fa llen , das 
dann in der Umgebung der Kolonien oft massenhaft in Form wohlausgebildeter 
Krystalle erscheint. (Zentralblatt f. Bakter u. Parasitenk. Abt. II. 65. 130—39. 
1 Tafel. 1925. Sendai [Japan], Uniy.) S p ie g e l.

J. GriiB, Anthomyces Reukaufii, ein in den Nektarien der Bliiten vorkom»iender 
Saceharomycet. Der Pilz wird hinsiehtlicli seiner Lebenserscheinungen (Wachstum, 
Form) besproclien. In den Bliiten konnen sich aus oyalen Zellcn Tctradeu oder 
Dreizackformeu, kleine aus 4 Zellen bestehende SproByerbande bilden. Oyale 
Zellen, die nicht aussprossen, gelien in den Dauerzustand iiber. D ie Zus. des 
Blutenhonigs hat keine Einw. auf die Ausbildung der Dreizackformen, wohl aber 
die Konz. Sinkt diese unter einen gewissen W ert, so entwickeln sich in Bliiten 
u. auch im hangenden Tropfen gracile Zellen, dic zu Tetraden oder uocli groBeren 
Kolonien yereinigt sind. (Wchschr. f. Brauerei 4 2 . 257—60. 1925.) R O iile.

J. Sack, Eine griine Bakterie. Bac. viridi-glaucescens wurde aus yerschiedenen 
Boden gewonnen, wenn eine Ósc yoll der Aurulirung mit W . iiber eine Bouillon- 
peptonagarplattc ausgestrichen wurde. Er bildet auf den Platten zuniichst groBe 
weiBe, zalischleimige Kolonien, wurde davon in das Kondcuswasser von Bouillon- 
peptonagar im Kolben geimpft, so wurde die gahze Oberflaehe bewachsen u. zeigte 
blaugruuen Glanz. D ie Bakterie bildet auf NShrbodeu schnell 2 Sporcn, ebenfalls
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blaugriin gefiirbt. D ic Farbc wird durcli ein Gemiscli vdn blauera u. gelbcm Farb- 
stoff bedingt, yon denen der crste in PlSttchen krystallisięrt. Den X kann die 
Bakterie aus anorgan. Verbb. entnclnnen, den C niclit. Aus Kolilenliydraten u. 
Alkoholen bildet sie wenig Siiure, kein Gas. Nitrate werden zu Nitriten u. weiter- 
hin zu N il ,  reduziert. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. Abt. II. 65. 113—16. 
1925. Groniugen [Holland].) Sp ie g e l .

H. R . S t ile s , W . H . P eterson  und E. B. F red , Gdrungsprodulcte geińsser 
mannitbildender Bakterien. D ie mannitbildenden Kulturen wurden aus giirenden 
Getrcideinfusen erhalten. Davon wurden 4 ausgewiihlt, die Pentose in verschiedener 
W eise yergiirtcn, Kultur 26, 19, 36, 23 u. ihr Verh. gegen yerscliiedene Zuckerarten 
unteraueht. Sie wurden 3 mai auf 0,25°/0'g- Glueose-Hefe-W asser-Agar uberimpft. 
Alle diese Organismen waren grampositiye GeiBelformen, nicht beweglich, bildeten 
keine Sporen, waren katalasenegatiy, yerflussigten Gelatine nicht, wuchsen am 
besten bei niedrigem 0 2-Druek, starben zwischen 60 u. 70° ab. D ie Kulturen 26, 
23 u. 36 waren kleine GeiBeln von 0,4—0,6 auf 1,2—2,8 fjfi. Die Zellen der Kultur 19 
waren groBer, 0,6 — 0,75 auf 202,8 fj.fi u. kamen einzeln oder in Ketten yor. 
Carbolfuchsin fiirbt sie am besten, Thionin fast gleich gut. Kultur 26 brachte Milch 
nicht zum Gerinnen, die anderen bildeten Siiure u. bracbtcn in 10—20 Tagcn Milch 
zum Gerinnen. Nur Kultur 26 u. 19 bildeten Flocken im giirenden Medium. Von allen 
wurde Melhylenblau reduziert, am rascliesten yon Kultur 36, die auch ais einzige 
Nitrate reduzierte u. am meisten Mannit aus Fructose u. Sucrose bildete.

Kultur 26, die dem Bacterium mannitopeum sehr iilmlich war, yergiirte Arabinose 
u. Xylose, Kultur 19, dereń Giirungsyermogen — bis auf die Vergiirung yon 
Sucrose—- mit der Kultur 11 des von O r la - J e n s e n  beschriebenen /j-Bactcriums 
ubereinstimmte, griff nur Arabinose an, Kultur 36, dem Baeillus gayoni iihnclnd, 
zerstorte X ylose, doch nicht Arabinose, Kultur 23, die in vieler Hinsicht dem 
Lactobacflluś fermentum glich , yergiirte keine der genannten Xylosen. Das Pen- 
tosemol. wurde in Milch- u. Essigsaurc gespalten, A. wurde nicht gebildet, C 02 nur 
in Spuren. D ie Spaltung in Milch- u. Essigsaure ging nicht im theoret. Ver- 
hiiltnis 1 :1,5 vor sich, sondern wechselte zwischen 1 :1 ,12  bis 1 :1 ,2 8 , was eine 
Nebenrk. anzeigt. Mehrere Kulturen waren mit einem UbersehuB yon sterilem 
CaC03 angesetzt, eine Methode, die der Alkalititration yorzuziehen ist. — Fructose 
wurde yon allen 4 Kulturen unter B. yon Essigsaurc, Milchsiiure, C 02 u. M annit 
vergiirt. Aus Sucrose, die ilirer lcichten Iiydrolysierbarkeit wegen in C 02-freiem W. 
unter 15 Pfund Druck 20 Min. sterilisiert worden war, wurde auBerdem noch A. 
gebildet, ebenso aus Raffinose, die von der Kultur 26 u. 36 yergiirt wurde. — 
Glucose wurde von allen 4 Kulturen unter B. von geringen Mengen Essigsiiure, 
Milchsiiure, A. u. C 02 augegriffen. D ie gleichen Prodd. bildeten Kultur 26 u. 36 
aus Galactose u. Kultur 36 aus Lactose, die von Kultnr 26 kaum angegriffen wurde. 
Die Giirungsprodd. Ca-Lactat u. Mannit wurden von Kultur 36 nur sehr langsam 
angegriffen, yon den iibrigen Kulturen wurde Mannit iiberliaupt nicht yergiirt. Durch 
die Art ihres Zn-Salzes war die bei den Giirungsverss. erhaltene Milchsiiure in der 
Hauptsaclie ais inaktiye gekennzeiclmet. (Journ. Biol. Chcin. 64. 643—53. 1925. 
Madison [Wis.], Univ.) ScHUSTER.

J ita iger  und M. G laubitz, Gibt es D extrin vergdrende Ileferassen? (Ztschr. f.
Spiritusindustrie 48. 320—21. 1925. — C. 1925. II. 1395.) IlESSE.

M. G laubitz, D as Yohitin in der Hefcnzelle. D ie Menge des ais Yolutin bu- 
zeichneten Reservestotfes der Ilefe  (u. Mk. nachweisbar mit Methylenblau nach 
Abtotung der Zellen mit HCHO) stelit zur Giirfahigkeit der Hefe in keiner 
Beziehung. (Brennereiztg. 42. 188: Ztschr. f. Spiritusindustrie 48. 363. 1925. 
Berlin.) H e s s e .
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E fi. T ie rp h y s io lo g ie .
C. P. H art, S. E, de Jongh , E. L aąueur und I. A. W ysen b eek , iiber das 

llurmon des ovariellen Zyklus. Vff. kountcn durch Injektion von 0,2 ccm Follikel- 
saft des Pfcrdcs bei zwei kastricrten weiblichen Miiusen den oyariellen Zyklus aus- 
loscn. Eiuspritzung von Pituitrin, Agoinensin (Ciba) u. Ovoglandol (Roche) ver- 
liefcn bei' kastrierten Tieren ergcbnislos. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 1700. 1925.
Amsterdam, Pharmakotherapeutischcs Laboratorium.) IIOCKIil..

H. Z ondek und H . U cko, Zur Frage der Zweiphaseimirkung der JTormone.
Erwiderung a u f die Arbeit von Karger. (Vgl. K a r g e r , Klin. Wchschr. 4. Nr. 24. 
1925; C. 1925. II. 1181.) D ie Kombination von Insulin mit Ca hat keine Kompen- 
sation u. somit keine abstufbare Ausgleicliung der Insulinwrkg. zur Folgc, wic 
K a r g e r  meint. Vft‘. konnten bei intrayenosen Ca-Injektionen kcine ins Gewicht 
fallende Anderung des Blutzuckerspiegels feststellen. (Klin. Wchschr. 4 . 2014—15. 
1925. Berlin, I. Medizin. Klinik der Charite.) IIO c k e l .

A rthur W e il ,  D ie Wirksanikeit der Hj/pophyseneccłrakte bei rektaler Yer- 
abfolgung. Bericht iiber ciuen Fali, bei dem PiiiaYnnsupposiforien mit Erfolg an- 
gewendet wurden. (Wien. klin. Wchschr. 38 . 1085—8(5. 1925. Zilina, Tschecho- 
slovakei.) IIO c k e l .

I. L. C haikoff, J. J. R. M acleod, J. M arkow itz und W . W . Sim p3on, Be-
obaehiungen an JTunden ohne Pankreas vor und nach Wcglassung von Insulin. Bei 
fetten Ilunden ist nach Exstirpation des Pankreas u. einige Tage nach W cglassung 
yon Insulin u. jeder Nahrung der °/o'g- Zucker- u. Kctonkorpergehalt des Blutes 
hoher ais bei magerch. — Im Blut war der Gelialt an Aeelessigsiiure hoher bei 
fetten, der an Oxybuttersaure bei mageren Tieren. — Fcttc Ticre waren weniger 
widerstandsfiihig, sie yertrugen die Wegnahmc des Insulins sclilechter u. gingen 
unter Symptomen zugrunde, dic dencn des menschliehen Koma diabeticum sehr 
aHnlich waren. — W enn wieder Insulin gegeben wird, nchmen im Blut Zucker, an- 
organ. Phosphate u. Oxybuttersaure gleichartig, Acetessigsiiure langsamcr ab; der 
Fettgehalt bleibt aber unyerSndert in den ersten Stdn. — Nacli Abklingen der 
Wrkg. des Insulins steigen zuerst die Phosphate wieder an. — Der Brucb, Trauben- 
zueker zu N  sinkt nach W cglassung yon Insulin u. Nahrung konstant bis 2,8. — 
Bei 2 der 3 Tiere wurde der zugefiihrte Zucker ąuantitatiy, bei dem dritten eine 
crheblich gróBere Menge im Harn ausgcschicden. (Amer. Journ. Physiol. 74 . 36—48.
1925. Toronto.) MOli.e r .

J. M ark ow itz , Glykogenbildung. Bei hungernden Kaninclien bewirkt Epi- 
nephrin immer Hyperglykamie, solange die Leber Glykogen enthiilt. — Hungcrn 
in k. Raum u. dann Strychninkriimpfe cntfernen das Glykogen yollig aus Leber, 
Herz u. Muskulatur. So yorbehandelte Kaninclien konnen durch wiederholte Epi- 
nephrininjektionen Glykogen in Leber, Herz u. Muskeln anhaufen. Gibt man 
gleichzeitig Insulin, so wird bis zu 2,8% Glykogen in der Leber deponiert. — 
Diese Yerss. zeigen also, daB Glykogen zwar e in e ,  aber nicht die unbedingt not- 
wendigc Vorstufe bei der B. von Blutzucker aus Nichtkolilenhydraten ist. (Amer. 
Journ. Physiol. 74 . 22—35. 1925. Toronto.) MOLI.ER.

K arl W a ltn er , Lmdinkumulalion oder Insulingewdhnung. Vorl. Mitt. Tier- 
yerss. spreclicn daftir, daB durch wiederholte Einspritzungen die Empfiudliclikeit 
gegen Insulin gesteigert wird. (Wien. klin. Wchschr. 38. 1112— 13. 1925. Szeged, 
Uniyersitats-Kinderklinik.) IIO c k e l .

E rn st F r ied r ich  M uller, H erb ert J. W ien er  und R en ee  von  E . W ien er, 
Zum Mechanismus der Insulinwirkung. (Ygl. Miincli. med. Wchschr. 7 2 . 1114; 
C. 1925. II. 1181.) Bei in łracntm er  Injektion findet beim Diabetiker ein wesentlicli 
stiirkerer Zuekeryerlust statt ais bei sii&cutaner Injektion der gleichen Menge. Es
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handelt sieli, •wahrschcinlicli um einen vegetativ neryosen Reiz des bei inżmcutaner 
Injektion'alś Depot im Gewebe befindlichen Insulius auf die Glykogenbildung in 
der Leber. (Miincb. med. Wchschr. 7 2 . 1677—81. 1925. New York City, Columbia 
Uniyersitat, V a n d e r b il t  Clinie.) IIO c k e l .

Otto F isch er , D ie Prognose des Didbetes melliius bei der Insulinbehandlung. 
Die Prognose der bedroblichen Zustiinde beim D iabe’es mellitus sind durch das 
Insulin gebessert worden. Es gelingt meist, Fiille von Koma u. Prakoma zu re.ttcn, 
die Gefahr* eines Komas nacb einem cliirurgischen Eingriff bei gleichzcitiger Ver- 
abreicliung von Insulin bestelit nicht mehr. (.Klin. Wchscbr. 4. 2002—05. 1925. 
Hamburg, Medizin. Univ. Klinik.) H C ck el.

E . K aufm ann, Diabełes und Insulinbehandlung in der Praais. Ubersicht iiber 
den heutigen Stand der Insulintherapic mit besonderer Beriicksichtigung ihrcr Ver- 
wertung fiir den prakt. Arzt. (Miincb. med. Wchschr. 72 . 1681—85. 1925. Koln,
Medizin. Klinik.) IIOCKEL.

R alp h  M iinzner und F r itz  R upp, Zur Frage der Insulinwirkung a u f das Teer- 
carcinom der Matts. Vff. kommen zu dem yorliiufigen Ergebnis, daB dem Insulin 
eine hemmende Wrkg. auf das Tumorwachstum zukommt. Ein volliges Ver- 
schwinden der Tcercarcinome bei Mausen unter Insulin wurde jedoch nicht be- 
obacbtct. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 1113—14. 1925. Heidelberg, Institut i ii r ex- 
perimentelle Krebsforschung.) IIOCKEL.

H. V o llm er , Zum Blutcheinismus der pharmakologischen Vagusreizung. Er- 
widerung a u f dic Arbeit vnu Drcsel. Vf. fand im Gegensatz zu D r e s e l  u . K atz 
(vgl. Klin. Wchschr. 4. 1066; C. 1925. II. 734) bei 20 Verss. nur bei einem Indi- 
yiduum u. auch nicht regelmiiBig eine Kaliumverminderung im Blut nach Cholin, 
wiihrend in den ubrigen Fallen der Kaliumspiegel unyerandert blieb oder anstieg. 
Bei D r e s e l s  Kurve, die cin starkes Absinken des Kaliumspiegels 60 Min. nach 
Cholin u. darauf wieder einen Anstieg zur u. iiber die Norm anzeigt, wird nicht 
angegeben, aus wieviel Verss. sie gewonnen wurde. (Klin. Wchschr. 4. 1599. 1925. 
Berlin, Kaiserin A u g u sta  V icxoR iA -IIaus.) IIO ckel.

W ilh . B ie h le r , Blutkonzentration und Aussclieidung des Alkoliols im  Iloeh- 
gebirge. DaB A. in groBen Ilóhen weniger stark berauschend wirkt, fand bisher 
seinc Erklarung darin, daB A. schneller ais im Tieflande ausgeschieden wird, oder 
daB die Empfindlichkeit der Ze'leu der neryosen Zentralorgane in groBercn Hohen 
abninirńt. Eine siebere Entsclieidung steht aus. Vf. fand, daB die Konz. des A. 
im Blute nach Eingabcn von 0,9, 1,1, 2,1, 2,5 u. 3,0 ccm abs. A. pro kg per os 
bei Kaninchen mit der Hólie (Davos 1500 m , Muottas Muraigl 2500 m), ver- 
glichen mit der gleichen Gabe im T iefland, langsamer anstcigt, ein niedrigeres 
Maximum aufweist u. schneller zur Norm zuriickkehrt. — Die Aussclieidung des 
A. durch die Lungen ist bei niedrigerem Luftdruck vcrmehrt. D ies erklart die 
Andćrungen in der Konz.-Ivurve. — Ob auBerdem die neryosen Zentralorgane in 
der Hiilie eine andere Ek.-Schwelle u. Breite aufweisen, muBte weiter untersucht 
werden. (Arcli. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 1 07 . 20—37. 1925. Munster, Davos.) MO.

E rw in  B echer, S tillfr ie d  L itzn er  und W il ly  T ag lich , Uber das Yorkommen 
von Phenolen im  nnrmalen Blut, iiber ihren qualitativen und quantitativen Nachiceis 
mit rder Milionschai Reaktion und iiber bemerkensicerte Blutphenolwerte bei Krank- 
heiten, insbesondere bei pernizioser Anamie. Yorl. Mitt. Bei geeigneter Methodik 
u. bei Verwendung groBer Blutmengen kann in jedem n. Blut u. im Blut von 
Kranken Phenol mit der Millonsclicn Rk. qualitativ u. quantitatiy festgestellt werden. 
W ahrend es im n. Blut nur in gebundenem Zustand yorkommt, konnten bei per- 
nicioscr Anamie bei einer Vermehrung der Gesamtphenolwerte das Vorhandensein 
geringer Mengen yon freiem Phenol festgestellt werden. (Munch. med. Wchscbr. 72 . 
1676—77. 1925. Halle, Medizin. Klinik.) IIOc k el .
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H . Straus3, Uber das Yorkommen von Eiiceifispaltungsprodukten hoheren Grades 
im B lu t, zugleich m it einem Beitrag zur Lelire des Reststickstoffs. (Vgl. H O l s e  u . 
St r a u ss , Ztschr. f. exp. Path. u. Ther. 39 . 426; C. 1924 , I I .  487.) Aus der ein- 
gehend behandelten Literatur u. eigenen Untersa. gelangt Vf. zu folgenden Schliissen:
1. Der Gelialt des Blutes au Amin o-N seliwankt zwischen 7 u. 11 mg in 100 ccm.
— 2. Bei Nierenleiden u. Hypertension sowie bei Niereninsuffizienz finden sich 
keine hetriichtlichen Abweichungcn von dicsen Werten. — 3. N. Blut enthiilt kein 
hoheres Spaltprod. des EiweiBes. — 4. Bei Nierenleiden mit Hypertension u. puer- 
peraler Eklampsie trcteu im Blute Peptone auf, die in Beziehung zum Blutdruck 
stelien, — 5. W cder bei essentieller Hypertonie noch bei Nierenleiden, die nicht 
mit Erhiihung des arteriellen Blutdruckes einhergehen, finden sich hohere EiweiB- 
spaltprodd. — 6. Solche Prodd. wurden dagegen noch in verschiedeuen Fiillen 
von Endocarditis lenta gefunden, nicht aber in den bisher untersuchten Fiillen 
von fieberhaften sept. Erkrankungen oder bei eitrigon Prozessen. — 7. D ie Ergeb- 
nisse der chem. Unters. entsprechen den biolog. Wrkgg. der Seren auf den B lut
druck. — Die EnteiweiBung der Seren crfolgte mittcls Trichloressigsiiure. TJltra- 
filtration  lieB sich nicht verwcnden, weil die Dauer des Prozesses Veriinderungen 
wiihrend desselben befurchten liiBt, vor allem aber, weil sich herausstcllte, daB 
Ultrafilter, die fiir das EiweiB undurchlassig sind, auch seine Spaltprodd. adsor- 
bieren. (Vox Medica 5. 295—305. 359—68. 413—18. 1925. Halle a. S., Uniy.) S p .

E lle n  Stedm an und E d gar  S tedm an , Hdmocyanin. I. D ie Dissoziations- 
kurven vom Oxyliamocyanin des Blutes einiger Dekapoden-Krustacecn. Die 0.,-Disso- 
ziationskurven vom Blut yon Maja, Palinurus, Caneer u. Homarus haben den gleichen  
Typus. Sio sind zwischen 0—20 mm Spannung steil ansteigend (0 2-Siittigung bei
10 mm 35°/0, bei 20 mm etwa 85%). Uber 40—80 mm yerlaufen sie fast horizontal. 
Dieser Teil liegt bei den yerscliiedenen Tierarten auf yerschiedenem Niveau: 
Homarus 0,7; Maja 1,1; Palinurus 1,2; ;Cancer 1,8 Vol.-% Oa-Kapazitiit. Alle 
Arten haben das gleiche Hiimocyanin, das ais Atmungspigment wie Hiimoglobm 
beim Warmbluter funktioniert. (Bioehemical Journ. 19. 544—51. 1925. Edinburgh, 
Plymouth.) MOller.

Gaetano P iazza, Die Yeranderungen der Phosphorsaure wUlirend der Glyliolyse 
im Blut. D ie Glykolyse im Blut wird in yitro bei 40° yerfolgt. u. festgestellt, daB 
nur geringe Schwankungen der Phosphorsaure damit yerbunden sind; 0,1—0,94 mg-% 
Zunahme, in zwei Fiillen geringe Abnahme. (Arcli. Farmacologia sperim. 40 . 
49—57. 1925. Neapel, I I .  Medizin. Klinik.) IIO c k e l ,

H ans S im o n , Uber die Beeinflussung des Blutdruckes durch Sauerstoff. Es 
gelang, durch Sauerstoffatmung bei durch arteriosklerot. u. luet. Nierenveriinderungen 
hyperton. Patienten ein langsames, zum T eil nicht unbetriichtliches Absinken des 
Blutdruckes zu erzielen. (Klin. Wchschr. 4. 1910—12. 1925. Berlin Neukolln, Stiidt. 
Krankenliaus.) IIO c k e l .

B a lp li H . M ajor, D ie Ausschcidung von Guanidinbasen in zwei Fiillen von
arterieller Hypertonie m it Absinken des Blutdruckes. Bei zwei klin. Fiillen yon 
arterieller Hypertonie wurde mit dem durch eine Diwreiin-DijitoZisbehandlung 
herbeigefiihrten Siuken des Blutdrucks eine erliebliche Mehrausscheidung von D i- 
methylguanidin beobachtet. Es wird ein Zusammenhang zwischen Blutdruck u. 
Guanidinbasen angenommen. (Buli. J o h n s  H o p k in s  Hospital 36 . 357—60. 1925. 
Kansas, School o f Medicine.) IIOCKEL.

A ndrew  J. M orland , Koagulen (Oiba) gegen Hdmoptysis. Intrayenos injizicrt 
bringt Koagulen die Gefahr eines Shocks. Besser injizicrt man direkt in die 
blutende Partie, wodurch auch die gerinnungsfordernden Substanzen iu hoher Konz. 
sofort an Ort u. Stelle gelangeu. (Lancet 2 0 8 , 1238. 1925.) HOCKliL.
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J. F orster, Uber die normalen Werte des Bilirubingehaltes im  Blutserum. Der 
Bilirubingehalt des menscliliclien Blutserums kann zwischen 0,2 u. 1,0 mg-0/, 
schwanken, olme daB hamolyt. Prozesse oder patholog. Vcr;inderungen der Lcber 
u. der Gallenwege bestehen. (Klin. Wchsehr. 4. 1689—90. 1925. Budapest, I. Mcdizin. 
Klinik.) H D c k e l .

E a u l W ern ick e , Uber dic Fallung der anłitoxischen Proteine des Antidiphthene- 
serums des Pferdes durch Elektrodialyse. Vf. bat friiher (Analcs Asoe. Qttim Argen- 
tina 10 . 309.[1922]) gefunden, daB Elektrodialyse von antidiphther. Pferdeserum  
zwar eine sclińellc Abtrennung der Elektrolyten mit reicblieher Fiillung der Globu
linę crmoglicht, aber nicht zu quantitativcr Abscheiduug dieser oder zu einem allc 
antitox. Proteino enthaltendeu Nd. fiilirt. ' Gegeniiber gegentciligen Angaben von 
A d o l f  (Klin. Wchschr. 3. 1214 [1924]) fand er auch durcli neue Y erss. fiir dic 
dortigen Sera seine friiberen Ergebnisse bestiitigt, auch bei strenger Einhaltung 
der von A d o l f  angegebenen Bedingungen. (A nales Asoc. Quim. Argentina 13. 
149—53. 1925. Ist. Bacteriol. del D. N. dc H.) Sp ie g e l .

H u gh  R obinson  W h iteh ea d , Joh n  Gordon und A rthur W o rm a ll, Dic 
„dritte Komponenłc“ oder der hitzebcstdndiyc Faktor des KompJemcnts. Durch Hefe 
oder Zymin  inaktwiertes Meerschweinehenserum wird durch Zusatz von bei 56° 
inaktiyierteni Serum wieder aktiv. — H efe oder Zymin, die in 0,91/„ig. NaCl-Lsg. 
oder trockcn J/a—1 Stde. auf 100° erhitzt waren, sind noch stiirkere Inactivatoreu 
a!s ohne Erhitzung. — Es wird ein meist im Mittel- u. Endstiick entlialtenes liitze- 
bestiindiges Prod. des Komplements entfernt. B isweilen ist es auch nur im Mittel- 
stUck vorhanden. — Es ist chem. u. physikal. von diesem u. dem Endstiick ver- 
schieden. (Biochemical Journ. 19. 618—25. 1925. D uritam  Univ., Leeds.) M Oi.ler.

S. B e lfa n ti, Untcrsuchungen iiber Lysocithine. I. Uber die Bcdmtung der Lyso- 
cithine bei der Pathogenese von Inloxikationen und Infektionen. (Vgl. Biochem. 
Ztsehr. 1 5 4 /1 4 8 ; C. 1925. I. 855.) Vf. untersclieidct 2 Typen von Lysocithinen, 
A u. B. A , aus Eier- u. Gehirnlecithin unter der Wrkg. einer mit Schlangen- 
oder Bienengift zugefiihrten Lecithinase entstehend, ist eine stark tox. Substanz, die 
nicht nur Erythro- u. Leukocyten auflost, sondern auch auf das Gehirn u. das 
Endothel seiner Capillarcn schadigend wirkt, darin neurotrope Liisionen ausloseud, 
wie sic gcwohnlich dem Ophidiotoxin zugeschricben werden. Es wird danach an- 
genoinmen, daB die eigentlieh tox. Substanz nicht in diesem Gifte selbst zu suchcn 
ist, sondern in dcm infolge der enzymat. Wrkg. tox. gew'ordenen Lecithin der Ge- 
webe. D ie Lysocithine vom Typus B , welclie aus der in viclen Gewebon des 
lebenden Organismus vorkommenden „Substanz Y “ (vgl. 1. c.) stammen, scheincn 
im Korper praformiert, sind aber ais tox. Substanz untatig, weil ihre Wrkg. von 
antagonist. Prodd., unter denen sich liaufig das Cholesterin befindet, gehemmt wird. 
Es wird die Frage aufgcworfen, ob es endogene oder exogene Fermente (aus Bak
terien) gibt, die imstande wiiren solche Lysocithine aus der untatigen atox. Verb. 
in Freiheit zu setzen, wofur die bei gewissen Infektionskrankheiten (Milzbrand, 
hamorrhag. Septikiimie) vorkommendcn Liisionen angefiihrt werden konnen. (Ztsehr. 
f. Immunitatsforsch. u. exper. Therapie I. 44. 347—63. 1925. Mailand, Serotherapcut. 
Inst.) - Sp ie g e l .

T. O hashi, Uber den FAnfluji des Benzoeharzes au f die serologische Reaktions- 
fiihiglieit von Lipoiden, unter besonderer Beriicksichtigung der Serodiagnostik der 
Syi>hilis. Es gelang schon mit einem Gemisch von Lecithin u. Benzoeharz eine 
rasch arbeiteude serolog. Flockungsrk. zu erhalten, wobei die Empfindlichkeit der 
Ausflockung mit menschlichen Blutseren uingekehrt proportional dem Lecithin- 
gehalte zunimmt. Um fiir Syphilis charaktcrist. Rkk. zu erhalten, darf der Lecithin- 
geluilt nicht zu gering sein , am besten Gemisch von I ccm 2 ’/o>g. Lecithin- u.
0,3 ccm 10%ig- Benzoeharzlsg. D ie Yerd. des Gemischcs erfolgt am besten zwoi-
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zeitig mit physiol. NaCl-Lag., erst rasch 1 : 3 ,  dann nacli 10 Sek. mit wciteren 
1 (3 Teilen. So hergestclltc Vcrdunnungen reagieren sofort starker ais nacli 15 Min. 
u. bei weiterem Stohen immer schwacher; dabei erfahren die fiir Sypliilis charakte- 
rist. Rkk. viel schwachere Abnahme ais dic unspezif. Serumrkk. Eine hinrciclieude 
Brauchbarkeit des neuen Gemisclics fur den serolog. Luesnachweis lieB sieli trofz- 
dem bisher nicht erzielen. Auch Gcmiselie von Leeithin mit Na-Oleat u. Chole- 
sterin unter Zusatz von Benzoeharz, ebenso wie jcnes hiiufig den naturlichen Organ- 
extrakten in den Ergebnisseu recht nahe kommend, zeigten sich fiir die prakt. 
Serodiagnostik nicht brauchbar. Steigerung des Zusatzes von Benzoeharz bewirkt 
erlióhte Empfindlichkeit, schlicBlicli aber mangelhaftc Spezifitiit. Zusatz von Chole- 
sterin bewirkt in geeigneter Konz. Minderung bezw. Aufhebung der Reaktions- 
fithigkeit, im UberschuB wieder Erhohung der Empfindlichkeit ohne AusschluB un
spezif. Rkk. D ie Bedeutung des Verhiiltnisses Leeithin : Cholesterin zeigt sich auch 
in der spontanen Ausflockbarkeit der mit NaCl-Lsg. verd. Gemische. Geeignetc 
Mengen Cholesterin wirken ebenso w ie Leeithin gewissermaBen ais Schutzkolloid 
bzgl. Flockung des Benzoeharzes, stiirkerer Cholesteringehalt yerstiirkt dagegen 
diese Ausflockung, die ubrigens in den Gemischen mit Leeithin u. Cholesterin bei 
steigendem Uarzzuaatz an IntensitUt abnimmt. Ahnliches zeigt sich bei der Be- 
reitung der Estrakte fiir die Benzoćholreaktion yon S ach s, K lo p sto c k  u. O hashi 
(vgl. Klin. Wchschr. 3. Nr. 30 u. 40. 4. Nr. 12 [1924/25]), Gemischen von eliole- 
sterinierten Rinderherzestrakten u. Benzoeharzlsg. (Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. 
exper. Therapie I. 4 4 . 377—402. 1925. Heidelberg, Inst. f. exp. Krebsforsch.) Sr.

M ich ele  Bufano, D ie Glykamie und die Glykohjse beim Phloridzindiabetes, der 
m it Insulin behandelt is t m it besonderer Beriicksichtigung des Eiweifizuckers. Der 
EiweiBzucker bleibt beim Phloridzindiabetes unycritndert, wahrend er unter der 
Einw. des Insulins inkonstante Schwankungen zeigt. Ein EinfluB des Pliloridzins 
auf das Pankreas ist nicht anzunehmen, da Phloridzin u. Insulin bei gleichzeitiger 
Einw. unabhBngig voneinander auf den Organismus wirken. (Arch. Farmacologia 
sperim. 4 0 . 1—20. 1925. Rom, Physiolog. Inst.) I I u c k e l .

M. N othm ann, Salabrose, ein neues Ersatzkolilenhydrat. Salabrosc (Chemischc 
W erke, Grenzach) ist ein Kohlenhydrat, welches durch Polymerisation von reinem 
Traulienzucker gewonnen wird u. chem. zu den Glucosanen gehiirt. Bei n. Ka- 
ninchen, welclie 4 Tage gehungert hatten, wurde die Salabrosc ais Glykogen ge- 
speichert, beim pankreasdiabet. Hund zeigte sieli ebenfalls ein Glykogenansatz in 
der Leber. Bei 5 diabet. Mensclicn, von dencn 3 gleichzeitig Insulin erliielten, 
ging nach Darreichung yon Salabrose die Aussclieidung yon Acetonkorpern im 
Urin selinell zuriick, die Glykosurie wurde nicht gesteigert, der Blutzuekor crhohtc 
sich nicht. D ie N-Aussclieidung im Urin sank erheblich ab, es wurde also EiweiB 
gespart. Keine Nebenersclieinuugen. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 1663. 1925. Bres- 
lau, Medizin. Klinik.) IIO c k h l .

H en ry  A. M urray jr., Physiologie der Onlogenese. A . Huhnerembryonen. II. Ab 
bau. Chemische Anderungen im befruchteten E i wahrend der Bebriitung. Feststellung 
von Standardbedingungen. Der W. -Verlust wahrend der Bebriitung hangt yom 
Feuchtigkeitsgehalt der Luft ab, auch von der Temp., der Dicke u. dem Umfang 
der Eischale u. der yom Embryo gebildeten Wiirmemenge. Das letzte tritt erst in 
den letzten 3—4 Tagen der Brutzeit in Erscheinung. — Der Eiumfang ist K ■ W  '*> 
wobei K  =  5,07 +  0,10, W  das Gesamtgewicht iu g ist. — Wahrend der Bebriitung 
ninnnt die Menge fester Stoffe des Eiinhalts ab, !-8°/0 des oxydierten ist Fett. Auch 
die Schale nimmt an Gewicht ab, mcrklich erst am SchluB der Bebriitungszeit. — 
Bestimmt man die gebildete COa, so stimmen die Analyscn mit der Annahme reiner 
Fettyerbrennung befriedigend iiberein. (Journ. Gen. Physiol. 9. 1—37. 1925. R o c k e 
f e l l e r  Inst.) M0J.LER.
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R. J. Ly.thgoe und J. R. P ereira , Muskeliibwng, Milchsaure und die Sauerstof}'- 

vcrsorgunif' und -ausnutzung. XI. Pulszahl und Saucrstoffaufnahne in den ersten 
Stadien der Erliolung nacli strenger Muskelubung. (X. vgl. F u ru saw a , Proc. Royal 
Soc. London. Serie B. 98 . 287; C. 1925. II. 1540.) D ie Best. des 0 2-Verbrauches (I) 
nach groBer Anstrenguug (Lauteu auf der Stelle) erfolgte mittels der bekatinten 
Douglassaekmethode, die der Pulszahl (II) durch Aufnahme eines Kardiogrammes.
I  u. I I  sinken augcnblicklich oder fast augenblicklich, sobaki die Korperbewegung 
aufhort, dabei nimmt I betriichtlieh mchr ab ais II . D iese verringerte 0 2-Auf
nahme in der 'Erliolung pro Herzsehlag zu einer Zeit, in der das Gewebe unter 
Oa-Mangel leidet, ist auf eine yerringerte Blutzirkulation infolge des langsameren 
ZuriickflicBens ■ des ven6sen Blutes in der Diastole zuruckzufuhren. Ein Sinken 
des 0 2-Nutzungskoeffizicnten (III) unter den Ruhewert ist unwahrscheinlich, wenn 
I I I  auch w a li ren  d der Arbeitsleistung in Verb. mit einem erhohten Schlag- 
yolumen den Ruhewert iibersteigt. —  Abweichende Befunde (vgl. D o u g la s  u . H al- 
D ane, Journ. o f Physiol. 56. 69; C. 1922 . III. 1103) betr. Abnalime des Schlag- 
yolumens in der Erliolung fiihren VII’. auf die verschiedetie Intensitat der Muskel
ubung zuriick. (Proc. Royal Soc. London. Serie B. 9 8 . 468—79. 1925. Dep. of 
Physiol., London, Univ. Coli.) Lohm ann.

J. R. P ere ira , Muskelubung, Milchsaure und die Sauers/offuersorgung und -aus
nutzung. XII. Eine Bemerkmty zur Bestimmung der Sauersloffau fnahme in  der Ruhe 
beim Einatmen konzentrierter Sauerstoffgemisclw. (XI. vgl. vorst. Ref.) I I i l l ,  L o ng  
u. L u p t o n  (Proc. Royal Soc. London. Serie B. 9 7 . 84; C. 1925. I. 1413) hatten 
ihren Befund, daB in der Ruhe beim Einatmen sauerstoffreieher Gemische mehr 0 2 
aufgenommen wird ais in Luft, auf die unrichtige Annalime zuriickgefuhrt, daB die 
N2-Gesamtmenge in der ein- u. ausgeatmeten Luft dieselbe soi. Vf. bestimmt die 
Volumina der ein- u. ausgeatmeten Luft getrennt u. bestatigt, daB in der Rulic der
0 2-Verbraucli in Luft u. in konz. 0 2 gleich ist. (Proc. Royal Soc. London. Serie B. 
9 8 . 480—84. 1925. Dep. o f Physiol., London, Univ. Coli.) L o h m a n n .

A. V. H i l l ,  Die Obcrflachenspannungstheorie der Muskelkontraktion. D ie Ober- 
flitchenspannungstheorie der Muskelkontraktion wird in ilirer eiufachcn Form (ygl. 
B e r n s te in , P flO g e r s  Arch. d. Physiol. 122 . 129; C. 1 9 0 8 . II. 86) aus tlieoret. 
firwiigungen abgelehnt. Eine Veriinderuiig der Oberfliiehenspannung (I) kann nur 
durch eine zusammenhangende Schicht einer chem. Substanz, die mindestens die 
Dicke eines Molekiils hat, u. ais die nur Milchsaure in Bełracht kommt, verursaclit 
werden. Bei der Entńr. einer Spannung von 1 Dyn in einem 1 cm laugen Muskel 
werden etwa 1,46* 10 11 g =  10“ Moll. Milchsaure gebildet. Diese Zahl bereehnet 
sich in guter tjbereinstimmung entweder indirekt aus der Beziehung zwischen 
Warmebildung u. Spannung bei der einzelnen Muskelzuckung oder direkt nach 
Verss. von M e y e r h o f (P elO gers Arch. d. Physiol. 191. 128; C. 19 2 2 . I. 153) iiber 
die Beziehung zwischen Gesamtspannung u. Gesamtmilchsiiurebildung in liingeren 
Zuckuugsserien. 1011 Moll. ililchsiiure bedecken yollig eine Fliiche von 2,1 -10“ 4 qcm. 
Unter der giinstigen Annahine einer monomolekularen Schicht miiBten also pro qcm 
4800 Dyn gebildet werden. Dieser Wert ist physikal. unmoglich, da I einer W.- 
Oliyenohchicht nur 21 Dyn betragt, u. eine V e r a n d e r u n g  der I  im Muskel 
sichąr nicht groBer ais die Spannung der W.-Olscliicht scin diirfte. Ein Wert von 
3500; Dyn fur I pro qcm liiBt sich ferner aus der Arbeitsleistung jeder einzelnen 
Muskelfaser berechnen. — D ie Tatsache, daB die bei einer maximalen Kontraktion 
gebildete Milchsiiure die Oberflache der gesamten Muskelfasem in einer monomole
kularen Schicht. zu bedecken yermag, liiBt yielleicht vermuten, daB die Milchsaure 
in irgendeiner Form an der Faseroberfliiche angreift. Nach W. E. G a r n e r  besteht 
die Moglichkeit einer Wrkg. der Milchsaure auf die Oberfliichenschichten eines 
Systems yon fl. Krystallen innerhalb der Muskelfasern. — D ie Muskelkontraktion
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kann auch nicht durch eine Veranderuug der I  der Fibrillen yerursacht werden, 
da einmal fiir I  immer noch eine Kraft von 110 Dyn angenommen werden roiiBte 
u. auBerdein die gebildete Milchsaure dic Oberfliiche der Fibrillen nur zu etwa 2% 
zu bedecken yermochte. (Proc. Eoyal Soc. London. Serio B. 98. 506—15. 1925. 
Dep. o f Physiol., London, Uniy. Coli.) L o h m a n n .

F red er ick  S. H am m ett, Eine biocliemisćlie Unters-uchung iiber das Knochen- 
waćhstwn. II. u. III. Mitt. II. Yerandenmgen im Calcium-, Magnesium- und Phos- 
phorgeliall der Knoclien wiihrend des Waćhstums. (I. vgl. Journ. Biol. Chem. 64. 
409; C. 1925. II. 1998.) Ilumerus u. Femur von miinnlichen u. weiblichen Eatten 
im Alter von 23—150 Tagen wurden auf ihreu Gehalt an Ca, Mg u, P  untersucht. 
Die Knochen der weiblichen Ticre sind stets Ca-reicher ais die der inaunliehen. 
Im allgemeinen geben der Ca- u. P-Gehalt dic Scliwaukungen iu der Gesamtasche 
au, wiihrend der Gehalt an Mg in keinem ursftchlicheń Zusammenhaug mit dem 
%-Aschengelialt der Knochen stellt.

III. Yeriindcrungen in der Zusammensetzung der Asche wiihrend des Wachslums. 
Angabe des %-Gehalts der Asche von Ilumerus u. Femur mannlicher u. weibliclier 
Eatten au Ca, Mg u. P. Allgemein veriindcrt sieh die Zus. der Asche nicht mehr 
nach der Geschlechtsreife (75 Tage). D ie Verśinderungen bestehen hauptsiichlich 
in einer Zunahme des Ca- u. in einer Abnahme des Mg- u. P-Gelialtes. (Journ. 
Biol. Chem. 64. 685—92. 693—96. 1925. Philadelphia, W is t a u  Inst. o f Anat. and 
Biol.) L o h m a n n .

F. J. Mc Clure und R. H. Carr, Niihrwert und pftysiologische Wirhungen ver- 
schiedener Fełte und Ole. Lebertran, Baumwollsamenol, Olsiiure u. Glyeerin sind 
in Mengen von 5 ccm tttglich fiir Tauben schSdlich. Kakaobutter maclit Verdauungs- 
storungen. — Die Menge u. Art des Nahrungsfettes hat keiuen EinfluB auf das 
Fett der Taubeneier, weder qualitativ noch quantitativ. — Das Taubenei enthalt 
im Durchsehnitt 4,96°/0 Fett, berechnet auf die efibare Menge Substanz. D ie Yer- 
seifungszahl ist 176, die Jodzahl 70,5. — Die beste Eiproduktiou war 1 Ei alle 
5 T age, der Durchsehnitt 1 Ei alle 8 Tage. — Einer Grundnahrung von Weizen 
u. Mincralstoffen konnen groBe Mengen yerschiedener Fette, ohne zu scliaden, zu- 
gesetzt werden. — Keiue der bekannten chem. Konstanten gibt einen brauchbarcn 
Anhalt fur die Bcurteilung des Nfllirwertes eines Fettes. (Amer. Journ. Physiol. 
74 . 70—78. 1925. Purdue Univ.) MOl l e e .

E jle r  H olm , Nachiceis von Hemeralopie bei liatten  nach Futterung m it Yitamin A- 
freier Nahrung. Bei einer Nahrung, in der das fettlosliche Vitamin A fehlte, trat 
bei Eatten bereits nach 3 'Wochen ais erstes Zeiclien der Avitaininose Hemeralopie 
auf. W ichtig ist liierbei, daB die Tiere stets dem Licht ausgesetzt sein miissen. 
So wurde bei Tieren. die in dunklen Stiillen sich aufliielten, keine Hemeralopie 
beobachtet. Daher scheiuen auch die Sommermonatc fiir diese Experimente be
sonders gecignet zu sein. Etwa 2—3 Tage nach Zufuhr von n. Kost scliwinden 
dic Erscheinungen der Hemeralopie yollig. (Amer. Journ. Physiol. 73. 79—84. 
1925. Kopenhageu, Univ. Hygien. Inst.) I I iu s c h -K a u f f .m ą n n .

G eorge R. C ow gill, H. J. I leu e l, jr . und A rthur H . Sm ith , Studicn iiber 
Phgńologie der Yitamine. III. Beziehung zwischen Yitamin B  und Appetit beim 
JTunde. (Ygl. auch Amer. Journ. Physiol. 66. 164; C. 1924 . I. 2282.) FUtterung 
mit Einderestrakt, iu dem kein Vitamin B entlialten ist, regt wohl die Magen- 
sekretion an, wirkt aber nicht appctitanregend bei Ilunden, die au Vitamin B-Mangel 
leiden. Fiittert mau Hunde mit konzentriertem He!’evitamin (IIa r u is ) oder Vitamincu 
aus Weizenkeim (V ita v o se ) , so sind ais Minimum tiigliche Gabcn yon 40 resp. 
60 mg pro kg Korpergewielit notwendig, um den Vitamin B-Bedarf der Tiere zu 
befriedigen. (Amer. Journ. Physiol. 73 . 106—26. 1925.) H ir s c h -K a u f f m a n n .



E . B ro iiw er, Uber das Vilamin C im G-ras. (Vorliiufigc Mitteilung.) Feines 
engl. Raygras (Lolium perenne) ist cin an Vitamin C besondes reichcs Futtermittcl, 
hochstwalirschcinlich reiclier ais Apfclsinen. Mit 1 g  des frischen Grases tiiglich 
konnten Meerschweinchen monatelang vor Skorbut gesehutzt u. yollig gesund er
halten werden. Ileu ist arm an C. Aueh bei der PrcBfutterbercitung in untiefen 
Gruben seheint weitaus der grćiBte Teil dieses Vitamins verloren zu gehen. Das 
nntersuchtc Futter aus 3 yersehiedenen Gruben, neben Milchsiiure mehr oder weniger 
iłuehtige Fettsiiuren enthaltend, war arm an C. Das frische Gras iibte durch seinen 
Reiclitum an Vitamin aueh selir giinstigen EinfluB auf das KnoehenwaehsUim aus 
sowohl bzgl. der Festigkeit ais aucli bzgl. des Asehengelialtes der Knochcn. (Jaar- 
yerslag oyer het jaar 1924 yan de „Vereeniging tot exploitatie eener procfzuiyel- 
boerderij“ te Hoorn. 57—GO. 1925. Sep.) Sp i e g e l .

0. R osen h eim  und T. A. W ebster, Rachitis und Cholesterin. Die Bestrahlung 
yon Cholesterin mit ultraviolettem Liclit liiBt es mit u. ohne Anwesenheit yon 
Sauerstoff antirachit. Eigenschaften gcwinneu. Mit der Zeit der Bestrahlung 
wiichst aueh die Menge der entstehenden antirachit. Substanz. (Lancet 2 0 8 . 1025 
b is 1026. 1925. Hampstead, Inst. for Medical Research.) H C c k e l .

J. Lang, Der Lebertran, scine Herkunft, Ilerstcllung, seine mrksamen Bestand- 
teile m it besonderer Berucksichtigung seines Yitamingehaltcs. D ie Yitamine im All- 
gemeinen. D ie Gewiunung des Lebcrtrans u. dic Wrkg. der Vitamine werden bc- 
handelt. (Schwz. Apoth.-Ztg. 63. 473—75. 517— 19. 535—37. 545—50. 1925.) D i e .

W illia m  K erahaw  S later, Dic A rt der Sto/fwechselvorgange bei Ascaris lumbri- 
coides. W e in l a n d  hat behauptet, ascaris lumbrieoides k S nńe  anaerob u. aerob 
leben u. dabei kriiltigc Muskelbewegungen ausfuhrcn. Es fiinde ein giirungsartigcr 
ProzeB in ihm statt, bei dcm Valeriansiiure entsteht. — Vf. stellte nun aber fest, 
daB der Wurm nacli yolliger Entfcrnung von O;, regungslos wird u., wenn nicht 
rechtzeitig Luft wieder zugcfiihrt w ird, abstirbt. Das Tier kann aueh bei 37° 
melirere Tage ohne Bcwegung existiercn. — Eine quantitative Ermittlung des 0 2-Ver- 
brauchs war unmoglich, da dic Yerss. yorerst nicht bakterienfrei ausgefiilirt werden 
konnteii. — D ie entstelicndcn fluchtigen Fcttsiiuren stammen aucli yon baktericllen 
Nebenrkk., wie dureli Priifuug des W., in dcm der Wurm sich aufgehalien hatte, 
bei 37° festgestellt wurde. (Biochcmical Journ. 19. G04—09. 1925. London.) MC.

G iovann i M angiante, D er Einflufi von Ayuga chamaepitis a u f die K-Ausscliei- 
duvg beim nonnalen Individuum. Nach oralcr Applikation yon Ayuga starkę Ab- 
nahme der N-Ausscheiduug im Urin u. in den Faeces nach Verss. an Hunden u. 
im Selbstvers. (Arch. Farmacologia sperim. 4 0 .  58—70. 1925. Bologna, Medizin. 
Iustitut.) IIO c k e l .

D oroth y  W oodm au, D ie Wirkungen der Fiitterung mit Nebenschilddriiscnsub- 
stąhz a u f den Calcium■ und Kreatinsto/fwechsel. Bei llatten beeinfluBt Fiitterung 
mit Nebensehilddriisensubstanz weder das Gewicht ausgewaehscner, nocli das Wachs- 
tum junger Tiere. Es wird mehr Kreatin ais Kreatinin ausgeschieden. Der Ca- 
Stoffwechsel iindert sieli nicht. (Biochcmical Journ. 19. 595—600. 1925. Women 
Scholl, London.) MO i.l e r .

E d w ard  F . A dolph , Die chemische Empfmdlichkcit der Niere. Oberhalb einer 
besfimmten Ausseheidungsschwclle (fiir den Menselien bei Ilarnstoff 22 mg-% im 
Blut) ist die Ausscheidungsschwelle dem Blutgehalt direkt proportional. — Unter 
n. Bedingungen, ohne starkę Zufuhr yon W ., werden yiele Stoffe passiy durch die 
Nicren entfernt. — Ilarnstoff u. Phosphat liaben beim Menselien die gleiche Aus- 
scheidungsfonn. Sio diirften daher durch den gleichcn ProzeB ausgeschieden 
werden. (Amer. Journ. Physiol. 74 . 93— 110. 1925. J o iin s  H o p k in s  Uniy.) MOl l e r .

F ran k  C. M ann, C harles H . Sheard und Jesse  L. B o llm a n , Sludim  iiber 
die Physiologie der Leber. XI. Die Bildung von Bilirubin auperhalb der Leber.
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(X. vgl. B o l l s ia n n ,  M a n n  u . M a g a th ,  Amer. Journ. Physiol. 72. 629; C. 1925.
II. 948.) litra , Plasma u. Fett von Hunden enthalten nach der Leberesstirpation 
ein gelbea Pigment noch 6 Stdn. u. liinger nach der Operation, die ohne sonstige 
yorherige Operation ausgefiihrt wurde. — Der Farbstoff gibt spektropliotometr. 
(App. von KEUFFEL u . E sse u )  in alkoh. Lsg. eine Absorptionskurve, die der des 
Bilirubins genau entsprieht. D ie Konz. im Plasma betrug 12—17'/2 Stdn. nach der 
Leberesstirpation 1,2 Einlieiten (nach VAN DEN BliRGLI). In einem anderen Fali 
betrug die Konz. des Bilirubins 1S Stdn. nach Abbindung des Gallengangs u. Ent- 
fernung der Gallenblase 2,7 Einbeiten. — N. Ilundeplasma enlhiilt auch, wenn es 
anscheihend farblos aussieht u. chem. keine Gallenfarbstoffrk. gibt, spektrophoto- 
metr. nachweisbare Spuren von Bilirubin, die.bet verschiedenen Hunderassen ver- 
schieden groB siud. (Amer. Journ. Physiol. 74. 49—60. 1925. Mayo Found., 
Rochester.) M O lle r .

K u rt L essheim , Eine bislier nicht beohachtete Nebenwirkung des Iiadiothor. Es 
wird ein Fali von myeloischer Leukiimie mitgeteilt, bei dem die Injektion von 
200 E. S. E. Radiothor iu die Cubitalvene nach S.W ochcn eine erheblicbe Infiltration 
der betreffenden Ellenbeuge zur Folgę hatte, die zur Beugekontraktur des Armes 
fiihrte. Das Ganze machte den Eindruck einer Róntgentiefenbestrahlung. Eine 
aufgelegte photograpb. Platte zeigte Schwarzung, ein B ew eis, daB sich noch 
Btrahlende Korper in der Ellenbeuge befanden. (Klin. Wchschr. 4. 1645. 1925. 
Breslau, medizin. Klinik.) IIOCKEL.

P eter  B er g e ll, Uber die Moglichkeit einer arzneilichen Wirlcung kleinster Stoff- 
mengen. Theoret. ist die kleinste mogliclie D osis, die auf Lebensyorgiinge wirken 
kann, e in  Molekuł. Vf. wirft die Frage auf, ob iu der Natur die Rk. eines Molekuls 
auf eine Zelle geselzmiiBig yorkommt, ob eine ,,Eiuzell-ein-mol-Rk.“ eine Rolle 
spielt. (Ztsehr. f. med. Chemie 3. 35—30. 1925. Sep.) IIO c k e l .

K arl E im er, Uber die Gefahren der Jodbehandlung. (Ein Beitrag zur Kenntnis 
des Jodbasedow.) Klin. Bericht uber Auftreten eines JB asedow  bei einer an 
asthmat. ZustSnden leideuden Patientin. (Miinch. med. Wchscbr. 72. 1147—48. 
1925. Marburg, Univ.) F r a n k .

A lfred o  C hiatoni, Pharmakologische Untersuehungen uber ein kolloidales Wismut- 
praparat. Vf. hat ein sehr bestiindiges 1,1 °/0 Bi emhaltendes kolloidales Bi-Prii- 
parat aus Bi-Phosphat mit NaOH bei Ggw. yon EiweiB hergestellt; seine physikal.- 
chem. Eigenschaften werden eingeliend beschrieben. Im Korper gelangt es in alle 
Organe u. ist dort in koagulierter Form nachweisbar auBer in der Milz, wo es 
yielleieht in 1. Verbb. iibergefuhrt worden ist. Auch in den anderen Geweben 
geht es nach einiger Zeit iu einen 1. Zustand iiber u. ist nicht mehr nachweisbar. 
(Areh. Farmacologia sperim. 4 0 . 23—47. 1925. Parma, Pharmakolog. Iust.) H O c k e l .

S ig w a ld  B om m er, Neutralsahreaktionen an der lla ttt. II. Mitteilung. (I. ygl. 
Klin. Wchschr. 3. 1758; C. 1924. II. 2182.) Aus den frtiheren Beobachtungen war 
gefolgert worden, daB den Kationen die Eigenart der Salzwrkgg. zuzusehreiben 
sei. Zur Nachpriifung wurden jetzt Verss. mit yerschiedenen Salzen der gleichen  
Metalle angestellt. Sie ergaben, daB in der Tat das Kation die Qualitat der Ek. 
bestimmt u. die Anionen nur Differenzen im zeitlichen Ablauf u. iu der Starkę der 
Erscheinungen bedingen. Nach der Stiirke der Reizsymptome ergebeu sich folgende 
Reihen: NaCl <  NaBr <  NaNQ, <  N aJ <  N^^SO,. KCI <  KBr <  KNT0 3 <  KJ 

KjSO^ CaCl2 Ca(N03)a. Der Unterschied zwischen Chlorid u. Nitrat ist bei 
Na u. K  gering, bei Ca ganz betrachtlich. Eine Abweichung stellt KJ durch die 
relatiy lange anhaltende Anamie mit erst spiit einsetzender Rotung der Quaddel 
dar. Vf. sieht hierin aber keine Eigenwrkg. des J', sondern nur eine Yerstiirkung 
der auch sonst atiftretenden, besonders im Yergleich mit Mg" deutlichen gefaB-
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kontrahier.eudeu Wrkg. von K ‘. Eine besondere Wrkg. von SO," sielit er dagegen 
in dem lciehten Brennen nachNa^SO^; dieses reicht bei weitem niclit au dasjenige 
nach K-Salzen lieran, bei dem es sich um eine besondere Wrkg. des K' handelt. 
(Klin. Wcbachr. 4. 1208—9. GieBcn, Uniy.) S p ie g e l .

W ilh e lm  E n g e lh a rd t, Neue organische Mełallverbindungen in  der Therapie. 
Aufz&hlung der bekannten tlierapeut. wirksamen Metallyerbb. (Ztschr. f. med. 
Chemie 3, 41—42. 1925. Sep.) IIOckel .

H. V. M arr, Eigenschaften von australischem Sandelholzol. Ausgedehnte klin. 
Verss. im Perth Public Hospital zeigten, daB Ol von Santalum Cygnorum mit iiber 
90% Sesąuiterpenalkoholen (auf Santalol berechnet), dem aus Santalum Album  ge- 
wonnenen 01 klin. yollkommen ebenbiirtig ist, ohne dessen Nachwirkungen zu 
zeigen. Es eignet sich zu dauernder Verwendung. (Amer. Perfumer 20 . 394. 
1925. Perth.) H e l l e r .

E. D u clou x  und G. C ordier, Pankreasextrakt von Acanthias vulgaris\ seine 
Wirkung, verglichen m it der von Rinderpankreas. Der Pankreasestrakt des genannten 
Selachiers wirkte bei Meerschweinchen u. Itaninehen sehr stark Blutzuckersenkend. 
Proportionalitiit zwischen Holie der notwendigen Extraktmenge u. Gewicht des 
Tieres besteht nicht. Bei Injektion ins II er z ist die Wrkg. am starksten. (C. r. 
d. 1’Aead. des sciences 181. 342—44. 1925.) MOł l e r .

G. B le ss in g , Die Entwieklung der Lokalanasthesie in der Zahnheilkunde. Yf. 
hiilt nach einem Riickblick auf die Entw. der Lokalanasthesie in der Zahnheilkunde 
Tutokain fiir besonders zuyerliissig u. wirksam. Der geringe Nachteil einer starkeren 
Blutung liiBt sich leicht durch Suparenin/Msntz uberkouipensieren. (Dtsch. Monats- 
schriftf. Zahnheilkunde 1925. 8 Sciten. Sep. Heidelberg, ZahnSrztl. Poliklinik.) 110.

Borm , D as Kombinationsanalgeticum Aspiphenin in  der Zahnheilkunde. (Zahn- 
iirztl. Rundschau 34. 1925. 2 Sciten. Sep. Berlin.) IIO c k e l .

W a lter  B. M eyer, Phanodorm, ein neues brauchbares Schlafmittel. (Klin. 
Wchschr. 4. 1143. 1925. Berlin-Westcnd, Stiidt. Kraukeuh.) IIOCKEL.

A d o lf  G reve, Erfahrungen mit Yoluntal, zugleich ein Beitrag zur objektwen 
Priifung von Schlafmitteln. Es wird im Sclilaf mit H ilfe von Alveolargasanalysen 
nach dem von T r e n d e l e n b u r g  angegebenen Ventilverf. gezeigt, daB 1—2 Stdn. 
nach Verabreichung von Voluntal eine sprunghafte Steigerung der alveolaren C 03- 
Spannung Etattfindet, die nur auf Voluntahvrkg. zuruckgefiihrt werden kann. 
Yoluntal leistete bei funktioneller Selilafstorung, bei organ. Agrypine u. bei Herz- 
kranken mit stenokard. Beschwerden gute Dicnste. (Ztschr. f. klin. Med. 102. 6— 18. 
1925. Erlangen, Medizin. Klinik.) IIOCKEL.

M ax K ap p is, D ie diagnostische und therapeutische Verwertung der paraverte- 
bralen Novocaineinspritzung. Das Verf. der wirbelnahen Zwischenrippeneinspritzung 
von Novocain ist ein zuyerliissiges diagnostisches Hilfsmittel u. bietet yersehiedene 
Moglichkeiten einer therapeut. Beeinflussung. (Therapie d. Gegenwart 66. 335—38. 
1925. Hannover, Stadtkrankenhaus.) IIO c k e l .

H ans H irsch fe ld , Cibalgin, ein neues morphiumsparendes Andlgetikum, Sedativum  
und Sęhlafmittel. Cibalgin, (Horst. ClBA), ist Dimethylaminophenyldimethylpyrazolon 
kombiniert mit D ial, es yerbindet die analget. Wrkg. der Pyrazolone mit der seda- 
tiv*en bezw. hypnot des Dials. Es kommt in fl. Form u. in Tabletten in den 
Handel. Cibalgin bewahrte sich ais schmcrzstillendes Mit el bei den yerschiedensten 
Leiden, die sonst die Anwendung von Morphium erforderten. (Dtsch. med. Wchschr. 
51. 1322.' 1925. Berlin.) F r a n k .

A lfred  L uger, Moderne Diuretika. Zusammenfassende Darst. der gebriiueh- 
liclien Diuretika yom klin. Standpunkt aus unter besonderer Beriieksichtigung der 
Quecksilberpraparate. (Wien. med. Wchschr. 75 . 1898—1903. 1982—87. 1925. Wien,
II. medizin. Klinik.) HO c k e l .
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G abriel K n o ller , Behandłung der O xyw iasis m it Cupronat. Cupronat, dessen 
Anwendung bisher liiiufig von o mci. Erscheinungcn (Cu Wrkg,) begleitet war, ist 
von den Troponwerkcn nunmcbr dahin abgciindert, daB cs aufier dcm an EiweiB 
gebundenen Cu freies Cu nicht mehr entbiilt. D ie therapcutiscbc Wirksamkeit ist 
hierdurch nicbt beeintraclitigt worden, Erbrecben trat nicht mehr auf. (Dtscb. 
med. Wcbachr. 51. 1GG4. 1925. Berlin, Dii. N eu m a nk s  Kinderliaus.) HCck el .

K. L enb ardt, Ęrfahrungen m it Stroniisal bei rheumatischen Leiden. Strontisal 
(Chem. Werke Marienfeldc, A.-G.) ist ein Kombinationspriiparat von Strontium mit 
salieylsaurcm Salz. Dic Erfolge bei rheumat. Leiden, iiber die Vf. berichtet, sind 
im Yergleich zu den mit den sonst ublichen Medikamenten erzielten ebenso gute, 
jedocli ist Strontisal hei Patienten, die Intoleranzerscheinungen gegen Salicylsiiure 
zeigten, ohne Nebenwrkgg. anwendbar. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 1663—64. 1925. 
Darmstadt.) HCCKEL.

K. F . S ch m id t, F. H ild eb ran d t und L. K reh l, Uber „Cardiazol“, ein in  
wasseriger Losung subcutan injizierbarcs nenes Analepticum. Cardiazol (K n o i.t.) 
wurde unter der yorlSufigen Bczeichnung „Campheuin" pharmakolog. u. klin. ge- 
prUft. D ie pharmakolog. W rkgg. sind in ibren Grundziigen die gleichen wie dic 
des Camphers u. scincr Ersatzpraparate. Klin. ist die Wrkg. subcutaner Iujek- 
tioncn auf den Kreislauf ausgezeichnet. D ie Wrkg. tritt sclmeller u. stiirker ein 
ais nach Einspritzung yon Campherol. Auch wird eine gute W rkg. auf dic 
Atmung beobachtct. (Klin. Wchschr. 4 . 1678—80. 1925. Aibo-Akademie in Finn- 
land. Dusseldorf, Pharmakolog. Institut.) IIOCKEL.

H . R u ef, Uber klinische Erfalirungen mit Cardiazol. D ie bisherigeu Er- 
fahrungen mit Cardiazol lassen sich dahin zusammenfassen, daB es ein exakt dosier- 
bares, gut resorbierbares, rasch wirkendes Mittel ist, welches auf Herz, Atmung u. 
Neryensystem ohne sto ren de Nebenwrkgg. sehr gunstig einwirkt. Anwendungs- 
weise subcutan. (Klin. W chschr. 4. 1680—81. 1925. Dusseldorf, Chirurg. Klin.) Ili).

F. W . Oelze, Physilcalisch-chemische w id  Jcttnisclie Untersuchungcn iiber Targesin 
und andere Silbe.rpraparate. D ie Dunkelfelduntersuclntng zeigt, daB Protargol im 
Gegensatz zu den unter dcm Namen Argeńtum proteinicum bekannten Ersatz- 
pniparaten einen erheblicli feineren Dispersionsgrad aufweist. Fiir die therapeut. 
Wrkg. wichtig ersebeint die BenetzuńgsfahigKeit der Mittel, wclclie gepruft wurde. 
D ie kolloidalcn Silberpriiparate zeigen im allgemeinen eine gute Benetzungsfahig- 
keit, nur Eeargon u. Albargin benetzen schlecht. D ie klin. Prufung des neuen 
Mittels Targesin ergab eine starkę gonokokkentotende Wrkg. mit reizlosen anti- 
phlogist. Eigenscliaften. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 1108—10. 1925. Lcipzig, D er
matolog. Klinik.) HOCKEL.

M attissohn  und Jacob sb erg , Uber Erfalirungen mit Targesin, besonders bei 
Gonorrlioea posterior. Targesin ist in der Bcliandlung der Posterior mit Spiilungen 
den gebrauchlichen Silberpriiparaten infolge scincr Reizlosigkcit u. rasclien Sckretions- 
besebrtinkung iiberlegen. Ferner ist es ein ausgezeichnetes Mittel zur Abortiy- 
bebandlung der Gonorrhoe. (Tbcrapie d. Gegenwart 66. 381—82. 1925. Berlin, 
StSdt. Krankenhaus Friedrichshain.) I I u c k el .

A jazzi M ancini. Pharmakolcgische Untersucliungen iiber das Mugol. Das Mugol. 
welches aus Pinus Muglius gewonnen wird, in Deutschland „Latschenkicfcrnól1' 
oder „Krummholz61“ genannt, wird fast ausschlieBlieh durch die N ieren, welche 
durch groBere Dosen nicht geschadigt werden, an Glucuronsiiuren gepaart au3- 
gescliicden u. liat geringe antisept. Wrkg. (Boli. Chim. Farm. 64 . 449—59. 1925. 
Florenz, Inst. fiir Forstwirtschaft.) HOc kel .

C. I. R e e d , D ie intravenose Yerwendung von Heparin. Heparin  (IIy n s o n , 
W e s t c o t t  u . D u n n ik g  Co.) in M engen yon m indesteffs 0,01 g  p ro  k g  in tray en o s



Kundel) injiziert, erhiilt das Blut 1—2 Stdn. ungerinubar. Mau kann daun dic 
Injektion mit dem gleichen Erfolg wiederliolen. — Ileparin beeinfluBt wedcr deu 
Blutdruck, noch dic IlerztJitigkeit, die Atmung oder dic nervosen Zentralorgane. 
Es ist ein ideales Mittcl zur Verliindcrung der Gerinnung, auch in vitro. Nur darf 
man das Blut nicht schutteln. (Amer. Journ. Physiol. 74. 79—81. 1925. Chicago.) MC.

H ans A nton, Uber Alysin, ein neues Gichtmitlel. Alysin, dessen genauerc 
Zus. nicht mitgeteilt wird, driickte in einigen Fiillen deu Harnsaurespiegel des 
Blutes herab, wahrend anderc iiberhaupt nicht oder nur wenig in dieser Hinsicht 
reagierten. Ziir wciteren klin. Priifung empfohlen. (Miinch. med. Wchschr. 72. 
1201—04. 1925. MUnchen, II. Mcdizin. Klinik.) IIOckel .

E. K oos, Uber die Verwendbarkcit des Knoblauchs (Allium satiuum) ais D ann- 
hcilmittcl, Vf. hat aus dem Knoblauch ein Praparat von gut darzureichender Form 
gewonuen. („Allisatin11, fUr Deutschland liergestellt von der Fabrik pharmazeut. 
Praparatc F r it z  A u g s b e r g e r , Niirnberg). Es wird erhalten durch Behaudeln der 
Drogę mit akt. Kohle, wodurch sie ycillig desodoriert u. kouscrviert wird. Vf. bc- 
handclte akute u. chroń. Darmkatarrhc u. Dyspcpsicn mit u. ohne patholog. Flora 
mit gutem Erfolg. Patholog. Keime versehwanden aus dem Stulił. Der eigentliche 
Angriffspunkt des Alliums ist geuauer noch nicht zu erfassen. (Miinch. med. Wchschr. 
72. 1637—41. 1925. Freiburg, St. Joseplis-Krankenhaus.) H C c k e l .

P au l N oetlier , Pharmakologische Untersueliung des Knoblauchs (Allium satimim.) 
(Vgl. vorst. Referat). Es ist anzunehmen, daB das Allium direkt auf die Darm- 
schleimhaut wirkt; es wurde cino crholite Peristaltik bcobachtet, doch lassen sich 
die klin. Erfahrungen noch nicht Y o l l i g  pharmakolog. erkliircn. (Miinch. med. 
Wchschr. 72. 1641—42. 1925. Freiburg, Pharmakolog. Institut.) IICCKEL.

0 . W ellin a n n , Uber die Wirkung des Neu-Cesols a u f dic Sduresekretion des 
Magens, nębst Bemerkungen zur Behandlung der llyperaciditat. Durch Neu-Cesol 
wurde die Saureabsonderung des Magens meist nicht beeinfluBt, es ist zur Bc- 
kiiinpfung der Ilyperaciditiit durchaus ungeeignet, wahrend es ais Antidiptikum zur 
BekSmpfung ąualender Durstzustande an crster Stelle stellt. Im Magnesium- 
perhydrol dagegen vereinigt sich die Alkalikomponente mit dem IL 0 2 zu einer aus- 
gezeichneten Gesamtwrkg. auf die Ilerabsetzung der Magensiiurc. (Dtsch. med. 
Wchschr. 51. 1322—23. 1925. Halle, ELiSABETH-Krankenli.) F r a n k .

P e n e  Fabre uud H. S im onnet, Bcitrag zur Kenntnis der Sulfonalmtoxikation. 
Lokalisalion des Sulfonals und Ilamatoporphyrins. (Journ. Pharm. ct Chim. [8] 2. 
225—27. 1925. — C. 1925. II. 413.) L in d e n b a u m .

E dm und H ofm ann und E rich  U h lm an n , Die kolloidale Wismut-Arscnver- 
bindung „Salluen“ in ihrer W irkung■ a u f die Sypliilis. Im Yordergrund steht der 
bcdeutende W echsel der Intensitat des Einflusses des Salluens auf die einzelnen 
Krauklieitsersclieinungen. Einzelne Falle reagieren gut, andcre yerhalten sich voll- 
kommen refraktfir gegenuber Salluen. Bald scheint mehr eine salvarsanartige, bald 
mehr eine wismutartige Wrkg. vorzuhcrrschen. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 1443—44. 
1925. Frankfurt, Hautklinik.) _ HOCKEL.

T oivo  Salo , Behandlung der Sypliilis mit Bismogenol. Vf. hiilt dic kombinierte 
Bismogenol-Neosalvarsantherapie der Syphilis zurzeit fiir die energischste u. zuvcr- 
liissigstc Behandlung. Bismogenol ist frei von komplizierenden Nebenersclieinungen. 
(Dtsch. med. Wchschr. 5]. 1449—50. 1925. Helsinki (Finnland), Staatl. Kranken- 
haus fiir yenerisehe Krankheiten.) H Cc kel.

H ans W eatphalen , Beobaclitungen iiber die kliniselie W irksamkeit des Arseno- 
Benzolpraparałes „Albert 102“. (Vgl. Dtach. med. Wchschr. 51. 1033; C. 1925. II. 
1067). Yf. berichtet, daB er weiterhin nur gute Erfolge mit „Albert 102“ erzielt 
hat. D ie w enig guten Resultate von O e l z e  fiihrt e r darauf zuriick, daB letzterer
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moglicherweisc mit einer einzigen Herst.-Serie des Priiparates gearbeitet lia t, die 
unterwertig war. (Dtsch. med. Wclischr. 51. 1361—62. 1925. Hamburg, Krankenh. 
St. Georg.) F r a n k .

Edmund Hofmann und Erich Uhlmann, Uber die Wirkung des Arseno- 
benzols „Albert 102“ a u f Syphilis. Klin. Bericlit. Das Priiparat „Albert 102“ zeigte 
sich fiir die wichtigsten Stadien der Syphilis der primaren u. sekundiiren Periode 
den heutigen guten Saitifflrsnnpraparatcn durchaus unterlegen. (Dtsch. med. Wchscbr. 
51. 1312—14. 1925. Frankfurt a. M., Univ.) F r a n k .

Edmund Saalfeld, Uber Olesal. Olesal (Farbwerke vorm. M e i s t e r  L d c id s  & 
B rO n in g )  ist ein WismutprSparat, welches in 5°/0ig. Suspension in reinstem 01ivenol 
zur intramuskuliiren Injektion benutzt wird. Vf. bcrichtet iiber gute Erfolgc bei 
der Syphilisbehandlung. Im Urin zeigte sich nicmals EiweiB. (Dtsch. med. Wchsclir. 
51. 1604. 1925. Berlin.) IIOCKEL.

Franz Herrmann und Ernst Nathan, Uber lipoidlosliche Wismutverbindungen 
in  der Tlierapie der Syphilis. III. (Vgl. Klin. Wclischr. 4. 1303; C. 1925. H. 1067.) 
Qualitative u. quantitative Unterss. des Bi im Stulił u. Urin bei Applikation ver- 
schiedener Priiparate ergaben noch nicht ganz gekliirte Differenzen im Ausscheidungs- 
niodus der einzelnen PrSparate. Bei Lecithin-Bi-Priiparatcn erfolgt die Aus- 
scheidung yorwiegend durch den Darm. (Klin. Wclischr. 4 . 1345—47. 1925. Nurn- 
berg, Stiidt. Krankenhaus.) I I O c k e l .

Elsa Evers und Bruno Albrecht, Versuche m it Salluen und kolloidalen Wis- 
mutprdparaten bei expeńmenteller Kaninchcnsyphilis. Bei experimenteller Kaninclien- 
syphilis zeigt Salluen bei intrayenoser Injektion einen nur geringen Heilwert u. 
unterscheidet sich uicht wesentlich yon der Wrkg. anderer Bi-Praparate. Der 
chemotherapeut Indcx eines wirltsamen Bi-Priiparates kann bei intrayenoser In- 
jektion durch Uberfiilirung in eine kolloide Form nicht erhoht werden. (Dtsch. 
med. Wchschr. 51. 1654—55. 1925. Frankfurt a. M., G e o r g  SPEYHR-Haua.) HO.

Cassel, Erfahrungen m it Milanolol (Wismutpraparat) bei der Behandlung der 
Lucs congenita. Das Milanolol ist kombiniert mit Hg ais zwccknuiBiges Mittel fiir 
die Behandlung der Lues congenita zu bezeiclinen. (Therapie d. Gegenwart 66. 
476—80. 1925. Berlin.) IICCKEL.

S. Hirsch und Alb. Oppenheimer, Konnen Ca- durch Sr-Ionen ersetzt werden? 
Eine Gleicliwertigkeit oder gar quantitative Ubcrlegenheit des Sr gegeniiber dem 
Ca ist weder durch Verss. am Kaltbluter-, noch am WarmblUterherzen erwiesen. 
(Klin. W chschr. 4. 2015—16. 1925. Frankfurt a. M., Pharmakolog. Inst.) I I O c k e l .

Adolf Basler, Uber die Wirkungsweise des Nitrosklerans. Verss. mit Nitro- 
skleran an Meerscbweinclien. Nitroskleran (Herst. E. T o s s e ,  Hamburg), ist eine 
wss. Lsg. yon NaCL, NaNOa, NaaP 0 4 , K3P 0 4. D ie Wrkg. auf das GefaBsystem 
scheint der von groBeren Gabon Yeronal ahnlich zu sein. Der Angriffspunkt ist 
in das Capillargebict zu yerlegen. D ie geringste todliche Dosis Nitroskleran liegt 
zwischen 0,06 u. 0,08 g  pro kg Kaninchen. (Dtsch. med. W chschr. 51. 1310—12. 
1925. Tiibingen, Eassenbiolog. Inst.) F r a n k .

C. K riisk em p er, Erfahrungen m it dem neuen Digitalispriiparat „6itapurin “. 
(ritapurin  (R ie d e l ) ist ein Digitalispriiparat, welches yon Ballastglykosiden, die 
keine Herzwrkg. besitzen, frei ist. Yf. berichtet iiber gute Erfahrungen. (Therapie 
d. Gegenwart 66. 378—79. 1925. Frankfurt, Maricnkrankenhaus.) IIO c k e l .

W. Blair Bell, Eine Verwendung von Infundibulin-. D ie Indicationen fiir seinen 
Gebrauch in der chirurgischen und geburtshilflichen Praxis. Zusammenfassung der 
Indicationen zur Anwendung des Infundibulins mit einer Warnung yor unyor- 
sichtiger Medikation desselben. (Brit. Medical Journal 1925. I. 1027—31. Liyerpool, 
Kgl. Krankenhaus.) I I O c k e l .



1926. I. E6. T ie r p h y s io l o g ie . 439
*  *,

E llm a n n , Hexeton (Bayer), ein wasserlosliches Ca mp h erp rap ar a t . Empfeblung 
von Iieicton  auch fur die zahnSrztliche Praxis. (Zahnfirztliche Rundschau 34 . 
1925. 2 Seiten. Sep. Riga.) IIO c k e l .

Wilhelm Fritz, Hexetoh in  der urologischen Chirurgie. Es werden zwei urolog.- 
cliirurg. Fśille mitgeteilt, bei denen IIexeton bei Versagen des Kreislaufes mit gutem 
Erfolg angewandt wurde. (Wien. med. Wchschr. 75. 1491. 1925. W ien, Rudolf- 
spital.) H O c k e l.

Wilhelm Weiffenbach, Hexeton, ein in NatńumsalieylałlSmng leicht losliches, 
w jizierbarcs, ‘K reislauf und Atmung anregemles Praparat. Verss. an yerschiedenen 
Tieren ergaben, daB das Hexcton dem Campher qualitativ gleich ist, ihn quanti- 
tatiy aber ubertrifft. Bei Pferden wird die intrayenose Injektion yon 2—5 ccm 
einer' fOft/0 Hexetoulsg. ais therapeut. Dosis empfohlen. Das tier. Gewebe nimmt 
keinen storenden IIexetongerucli an, was die Anwendung bei Krankheitsfiillen von 
Schlachttieren indiziert. (Dtsch. tierarztl. Wchschr. 33. 535—37. 1925. Elberfeld, 
Pharmakolog. Labor. der Farbwerke B a y e r . )  I I O c k e l .

Karl Strobel, Vituldn, ein neues M ittel gegen akute und clironische Hautkrank-
heiten. Yitulan ist eine Laminarialsg., die mit W eizenkleie ais Vehikel zu einer 
wss. Pastę yerarbeitet ist u. mit 0,01°/o Chinosol u. Natr. benzoic. konseryiert 
wird. Das Gemenge liiBt sich leicht in die Ilaut einreiben. Ilauptindikationen: 
Psoriasis u. akute sowie clironische Ekzeme. (Therapie d. Gegenwart 66. 410 
bis 418. 1925.) IIO c r e l .

Erich Schilling und Grete Steinbach, Zur Behandlung des Ikterus, besonders 
m it Cyclotropin. Cyclotropin (S c i ie r in g )  ist eine Kombination yon Urotropin mit 
Salicyl^iiure. Es bat sich den Yff. in der Mehrzahl von Ikterusfiillen allen anderen 
Mitteln gegeniiber ais uberlegen erwiesen. (Therapie d. Gegenwart 66. 380—31. 
1925. Chemnitz, Stadtkraukenhaus im Kiickwald.) I I O c k e l .

A. Beer, Zur Behandlung der Uyperidrosis mit liesorcin-Perculol. Resorcin- 
Percutol hat sich bei der Behandlung lokaler Uyperidrosis gut bewahrt. All- 
gemeinyergiftung oder Nierenschiidigung ist iu den angewandten geringen Dosen  
ausgeschlossen. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 1664. 1925. Berlin.) I I O c k e l

G. Blessing, Uber Wesen und Wert der Kalktherapie bei Storungen des Minerał- 
stoffwechsels der Zahne. Vf. berichtet iiber giinstige Erfolge mit Candiolin 
(Ca-Salz der Hexosediphosphorsiiure), besonders bei rhachit. Kindern u. grayiden 
Frauen. D ie Widerstandafiiliigkeit der Ziihnc gegen Karies wurde deutlich ge- 
steigert. W egen der geringen Wrkg. anderer Ca-Priiparate nimmt Vf. eine spezif. 
Stoffwechsclwrkg. des hexosedipliosphorsauren Ca an im Sinne einer ferment- 
aktiyierenden Rolle der Phosphorsiiure. (Deutsche Monatssclirift fiir Zalmheilkunde 
1925. 4 Seiten. Sep. Heidelberg, zahnarztl. Poliklinik.) I I O c k e l .

-Johannes Becker, Die Verwendung von Ozon in elektrotherapeutischen Institutcn. 
Gute Erfolge der Ozon-Terpentininhalation bei. Behandlung der Krankheiten der 
Atmungsorgane. (Gesundheitsingenieur 4 8 . 348—49. 1925. Berlin.) I I O c k e l .

Hans Pollitzer, Uber onkogene Obstipation und ihre Behandlung mit- parente- 
ralem Schwefelwasserstoff. Durch parenterale IIaS-Applikation liiBt sich eine Reihe 
von daniederliegenden Funktionen, mangelhafte Stuhlentleerung, Torpiditiit des Gas- 
u. W asserwechsels wieder in normale Balinen lenken. (Wien. klin. Wchschr. 38. 
1075—78. 1925. W ien, II. medizin. Klinik.) I I O c k e l .

Walther Riese, Uber die therapeutische Bceinflupbarkeit von Konstitutions- 
typen. Erfahrungen mit N ovańal und Novothyrl (Merck). Berieht iiber einen Fali 
von endokrin bedingter F ettsucht"mit psychischer Abnormitiit, der durch Noyo- 
thyral u. Novarial (M e rck ) giinstig beeinfluBt wurde. (Therapie d. Gegenwart 66. 
4 6 3 -6 5 . 1925. Frankfurt a. M.) I I O c k e l .

29*
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Z w erg, Zur Goldbehandlung der Lungentuberkulose. Vf. empfiehlt das „Triphal11 
ais mildc wirkcudes Goldpriiparat fiir dic Behandlung der Lungen- u. Kchlkopf- 
tuberkulose. Es ist bei allen niclit fieberbaften Fallen indiziert. Kcine ernsthaften 
Nebeuwrkgg. (Therapie d. Gegenwart 66. 388—02. 1925. Berlin-Ncukolln, Kranken-

Vicente Rodrieguez Arjona, Zur Antilcprolbchandlung der Lepra. Antitcprol 
(B a y e r)  zeigt bei der Bcliandlung der Lepra bei veralteten Fiillen befricdigeiule 
Resultate «. versprielit fiir die Anfangsstadicu der Krankheit die besten Erfolgo. 
Die intravenose Applikation ist am meisten yorzuziehen. (Arcb. f. Scliifts- u. 
Tropen-Hygiene 29 . 1925. 4 Seiten. Sep. Mćrida de Yucatan (Mexicoj.) HOCKEL.

Karl Klein, Yersuche mit Acetylsynkolin am iiberlcbenden D ann und an Icbenden 
Tieren. Ani iiberlebenden Pferdedarm liiBt sich zeigen, daB Acetylsynkolin auf 
Diinn- u. Dickdarm wirkt. Vf. bericlitet weitorhin iiber Vcrss. an lebendcn Pferden. 
(Dtsch. tieriirztl. W elischr. 33 . 085—80. 1925. Elbcrfeld, Pharmakolog. Inst. d. 
Farbenfabriken vorm. B a y e r  & Co.) I IO c k e l.

S. Watson Smith, Behandlung der rheumatischen A rthrilis mil intramuskularer 
Injektion von Guojacol, Jodin und Camplier. Vf. bericlitet iiber Iirlolge bei der B e
handlung yon rlieumatisclier u. fibroser Arthritis durch intramuskuliirc Injektion 
yon Guajacol, Jodin u. Campheriil in 9 Fiillen. (Brit. Medical Journal 1925. II. 
(548—49. 1925. Bournemouth.) I I C c k e l .

K. B.etzlafF, Zur parenteralen Jodbehamllung mit Jodisan. Jodisan eignet sieli 
wegen seiner guten Vertriigliclikeit zur subcutanen, intramuskuliiren u. intrayenosen 
Injektion. Jodiiberempfindliclikcit oder aucli leichte Anzcichcn vou Jodismus wurde 
nicht bcobachtet. (Dtsch. med. Wchschr. 51.1159. 1925. Berlin, II. Mediziu. Klinik 
d. Charite.) H O c k e l.

Karl Friedrich Kuhn. D ie Behandlung des Schnupfens m it Jodisan-Bager. 
Jodisan-Baycr ist cin IIcxamcthglamino-i-propanold\jodid u. enthalt im ceni 0,118 g 
Jod. Es liiBt sich subcutan u. intramuskuliir yollkommen schmerzlos injiziereu. 
Der tlierapeut. Erfolg bei Schnupfen war ein guter. (Miinch. rrted. Welischr. 72.
2 Seiten. 1925. Sep.) IIO c k e l .

H. Gerbis, D rei geuierbliche Ar$enicassersto/fvergiflungen mit todlichem Ausgang. 
Es werden die Fiille gewcrblicher Vergiftung durch Arsenwasserstoff mit todlichem  
Ausgang beschrieben, dic alle drei bei Arbeiten auftraten, dereń Gefaliren zu 
wenig bekannt sind. Zwei Fiille ercigneten sich bei der Reinigung yon Scliwefel- 
siiurekesselwagcn (dic im Blcikammerycrf. gewonnene SchwefclsSurc enthalt fast 
stets Arsen aus den gerosteten Schwefelerzen), der dritte beim Arbeiten mit cincm 
AcetylenschweiBapparat, bei dem wahrscheinlich das Acetylen mit Arsen ver- 
unreinigt war. (Miinch. med. Wchschr. 72. 1378—80. 1925. Erfurt.) IIOCKEL.

Georg-Dietrich Koehler, Vicr Falle von Kleesahvergiflung. An Haud von 
yier Fiillen wird gezeigt-, daB bei der Klecsalzyergiftung einerseits yerschiedene 
Indiyiduen liinsichtlich der Dosis ■yerscliiedcn reagieren, andcrerscits yerschiedene 
Organsysteme yerschicdcnartig gesehiidigt werden. D ic Verschiedenheit der Wrkg. 
kann dahin zusammengefaBt werden: a) isoliertc Atzwrkg. b) Atzwrkg. u. Anurie, 
Sediment der Nephrose, Blutdrucksenkung, Kest-N u. Ca-Vermehrung im Serum, 
c) Hiimorrhagische Gastroenteritis mit Blutdrucksenkung. d) Schwcrste zentrale 
Erscheinungen (Amaurose, Kriimpfe) mit Exitus. (Zentralblatt f. inni Med. 46 . 
025—29. 1925. Zittau, Stadtkrankcnhaus.) • H O c k e l.

K. H. Collins und A. L. Tatum, Ein bedingter Speichelreflex, der bei chronischer 
Morphinvergiftung sich entwickelt. W enn man Hunden tiiglich 0,03—0,08 g Morphin 
subcutan injiziert, so bekommen die Tiere schon yor der Injektion nach etwa 
1 W oehe jedesmal SpeiclielfluB u. auch bisweilen Erbreclien, sobald sie die Spritzc 
selien oder die ausfithrende Person das Zimmer betritt. Psych. Ableukung durch

haus Hasenheide.) IIOCKEL.
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Fiittern ,odćr beginnender Morphinsehlaf hobcn den SpeichclfluB auf. — D a die 
Tiere W. traukeu u. Futtcr aufnahmen, kann die Ursache niclit in Ubclkcit (nausea) 
liegcn. — Dasselbo wurde nacli 14 Tagen boi einer Katze beobachtet. (Amer. 
Journ. Physiol. 74. 14—15. 1925. Chicago.) MOl l e r .

Hermann Bennhold, E in  Fali von todlichcr Herńnsuffizienz bei Thyreotoxi- 
kose nach Genu/] von ,;HaVcajod“. Bericht uber 2 Fiille vou Thyrcotoxikosc, die 
nach dem GonuC von „Halkajod" auftraten. (Miinch. med. Wchschr. 72. 1148—50. 
1925. MUnehcn, I. medizin. Klinik.) lltiCKEL.

Fiirbringer, Zur Wurdigung der Yohimbinvergiftung beim Menselien. Vf. fiihrt 
die iu letzter Zcit berichtetcn Fiille von Vergiftung nach YuhimbingcnuB darauf 
zuriiek, jdaB uuter dcm Namen Yohimbin allc moglichen Alkaloidc zusammen- 
geworfen werden, die gauz verschiedene ToxiziUŁt besitzen u. sich von dem bei 
uns gehriiuchlichen Yohimbin-Spiegel aus der C hem . F a b r ik  G u s tr o w  liinsichtlieh 
ihrer Giftigkeit nicht unwesentlich unterscheidcn. (Dtscli. med. Wchschr. 51. 1364 
bis 1365. 1925. Berlin.) F r a n k .

6 . Analyse. Laboratorium.
C. H. Ridsdale und N. D. Ridadale, Betrachtungen, die sich aus der analyli- 

schen Festlegwig cliemischer Einheitsproben in  England ergeben. Vf. bespricht die 
Bestrebungen zur Scliaffung chem. Einheitsproben u. die bisherigen Erfolge in dieser 
Iticlitung. (Analyst 50. 425—38. 1925.) E O iile .

E. F. Ackelson und C. C. Kiplinger, Automdtische Geblaselampe. Das Aus- 
gliilien-eines Nd. wird wescntlich dadurch bcschleuuigt, daB man die Eolire des 
zum Erhitzcn benutzten Buusenbrcnners entfernt u. das Lcuchtgas-Luftgeuiisch 
gegen den rotgluhenden Tiegel stromen liiBt. Das explosive Gcmisch wird ent- 
ziiudet u. bewirkt eine selir intensiye Erhitzung, wic Bie z. B. durch eiuen Meker- 
brenner niclit erreicht werden kann. (Journ. Chem. Education 2. 784. 1925. 
Alliauce [Ohio], Mount Union College.) B O t t g e r .

Henry K. Mo Intyre und George C. Cox, Vcrsuche m it einem kleinen clektro- 
lytisclien Ofen, dcm zwci Stromarten zugcfiihrt werden. Der benutzte Ofen yerband 
das Prinzip der Elektrolyse mit dem der AYidcrstandsheizung durch Wechselstrom. 
Die Elektrolysierelektrodeu sind yertikal u. die Heizelektroden horizontal ange- 
ordnet. Vfl'. untersucliten den Yorgang der Al-Gewinnung aus Bauxit-Fluorid- 
Gemischen in dem soebeu beschriebenen App. D ic Stromausbeute war liierbei schr 
gut. Ferner wurden Minerale wic Garnierit, Malachit u. a. dem genannten Elektro- 
lysicrprozcB unterworfen. Es zeigte sich, daB eine gute Trennung der Mctalle bei 
yersehiedenen Spannungen crzielt werden konnte; zumindest fand eine sehr erheb- 
lichb Anreicherung statt. (Trans. Amer. Electr. Soc. 48. 7 Seiten. 1925. Sep. State 
Coli. North Carolina.) H a a s e .

A lfred  S to ck , Fettfreies Quecksilberventil mit porosen Glasplaiten. Vf. be- 
schreibt an Haud einer Skizze ein neues Quecksilbcrventil, bei dem die Ventil- 
wirkuDg durch porose Glasplattcn ausgeiibt wird, dic iu den iibrigen Glaskorper 
des Ventils eingeschmolzen sind. — Im Gegcnsatz zum Schwimmerventil (Sto c k  u. 
P r ie s z , Ber. Dtscli. Chem. Ges. 47. 3112; C. 1915. 1. 121, vcrbessert vom Vf., 
Ztschr. f. Elektrochem. 23. 33; C. 1917. I. 719) kann das neue Yentil aucli bei 
groBcn Druckunterschieden ohne Schwicrigkeit momentan geofthet werden. Da- 
gegen liiBt das geoffnete Veutil 111 einer bestimmten Zeit nur eine enger begrenzte 
Menge Gas hindurchtrctcn ais das Scliwimmerventil. Das Trocknen muB durch 
Evakuieren oder Durchsaugen trockener Luft geschehen, da das Ventil an den 
Yerschmelzungsstellen yon Glasfilter u. iibrigem Glaskorper kein Erhitzen yertriigt.
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(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2058—60. 1925. Berlin-Dalilcm, Kaiser WiLHELM-Inst. 
f. Chem.) R. Schm idt.

Harry D. G-riffith, D ie Uerstellung von Nernststiften im  Laboratorium. Yf. 
gibt ein einfaches Herstellunga- u. Brennyerf. fiir Nernststifte an nebst Anleitung 
zur Bcfestigung der Elektrodcn. D ie Masse besteht aus 80°/0 Zirkonoxyd, 10°/o 
Thoriumosyd, 5°/0 ICalk, 5% Magnesiumosyd u. einer Spur Borsiiure, wird fein ge- 
pulvert u. mit Glycerin oder Zuekerlsg. zu einer Pastę angeriihrt. Die aus dieser 
gepreBten Fiiden werden auf einer mit Magnesiumoxyd bestreuten Eisenplatte zu- 
niiehst an der L uft, hierauf bis zum Verkohlen des Zuekers langsam iiber der 
Flamtne getrocknet. In diesem Zustande werden die Fiiden in ca. 3 cm lange Stiicke 
geschnitten, welclie durch einen Kohlelichtbogen (3 Amp.) gezogen werden, worauf 
sic weiB, hart u. porzellanartig sind. — Das Anbringen der negativen Zuleitung 
besteht im Umlegen einer Platindrahtschlinge u. Aufbringen von etwaa Stabelicn- 
paste, die man mit Thoriumnitratlsg. anfcuchtet. Dic positiye Zuleitung erfordert 
hesondere VorsichtsmaBregeln wegen des dort im Betriebe freiwerdenden Sauer- 
stoffs. Sie wird aus mehreren 0,1 mm dicken Platindrahten zusammengedrelit u. 
an der Bcfestigungsstelle mit einer Pastę aus gleichen Teilen Y -, T h-, Ce- u. Zr- 
Oxyd mit etwas Thoriumnitratlsg. umgeben. Nach langsamem Trocknen in h. Luft 
wird stark gegliiht. (Philos. Magazine [6] 5 0 . 263—65. 1925. Aberdeen.) ICYRor.

Ralph C. Hartsough, Doppelt wirkendes Yakuummanometer. D ie nur andeutungs- 
weise gegebene Beschreibung liiBi sich ohne die beigefiigte Zeiehnung nicht wieder- 
gcben. (Science 62. 160—61. 1925. Columbia-Univ.) B O ttger .

Wilhelm Roloff, Einfache Formel zur Uerstellung bestimmter Losungen, Eiue 
Formel, um aus einer Stammlsg. Lsgg. beliebiger Konz. lierzustellen. (Dtsch. med. 
Wchschr. 51. 1665. 1925. Berlin-Reinickendorf, Stiidt. Krankenhaus.) H C c k e l.

Friedrich Holtz, Yerfeinerte Mikromętkoden. I. Mitt. Genaue Beschreibung 
der Ultrawage. (Klin. W chschr. 4 . 1685—87. 1925. W iirzburg, Physiol.-chem.' 
Institut der Kinderklinik.) llOCKEL.

H. Bechhold, „ E le k t r o - U l t r a f i l t r a t io n (Ygl. S. 555.) Beschreibung eines 
App. fiir die Elektro-Ultrafiltration, welcher gestattet, unter groBer Zeitersparnis 
Kolloide von Krystalloiden zu trennen. D ie fur dic Ultrafiltration benutzten Gc- 
fiiBe sind aus porosem Porzellan, welches mit einer Schicht Eg.-Kollodium iiber- 
zogen wird. Fiir die Elektrodialyse sind dieselben auBen mit einer den Strom 
leitenden gitterformigen Bemalung aus Metali verselien. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 
496—98. 1925.) E n s z l in .

Erich Miiller, Eine einfachc Methode zur Uerstellung von Lltrafiltern. App., 
welcher es gestattet, gleichzeitig mehrere Filter unter AusschluB der Luft gleicli- 
miiBig mit Kollodium- oder Gelatinelsg. zu triinken. (Kolloid-Ztsehr. 37 . 237—38. 
1925. Berlin, Kaiser W imELU-Inst. f. Arbeitsphysiologie.) U lm ann.

P au l H. Prauanitz, Gldsernc Filterapparate. Es werden an Iland von Ab- 
bildungen yerschiedene fiir chem. Laboratorien bestimmte Filtrierapp. aus Glas be- 
sprochen, die von S chott u . Genossen in Jena aus hochwertigem, chem,- u. warme- 
widerstandsfiihigem Glase hergestellt werden. (Analyst 5 0 . 440—44. 1925.) ROiilk.

Winslow H. Herschel und R. Bulkley, D as Ostwald-Yiscosimeter ais ein 
Konsistometer. Durch Anwendung eines iiuBeren Druckes gelingt es mit dem 
Ostwald-Yiscosimeter yerschiedene Stromungsgeschwindigkeiten zu erzielen, es kann 
daher auch zur Messung der Konsistenz von Korpern, die bekannterweise flussig 
aind, oder die sich ais piast, erwiesen, benutzt werden. Vf. weist darauf hin , daB 
cs notwendig sei, um die Plaatizitiit zu bestimmen, daB eine groBe Reihe von 
Messungen besonders bei yerschieden groBen Drucken yorgenommen wird, um 
genau die Beziehung zwisehen FlieBgeschwindigkeit u. Druek festzulcgen. (Journ. 
Physical Chem. 29. 1217—23. 1925. Lafayette Coli.) IlAASE,
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J. Ę . W altera und A. G. L oom is, M n  K ryosta t ;fur genaue Messungen le i  
Temperaturen bis zu —180°. VfF. beschreiben einen einfaeben Kryostaten, mit dem 
jede beliebige Temp. zwischen 0 u. — 180" einige Stdn. lang bis auf + 0 ,01° konstant 
gehalten werden kann. Der Kryostat stellt eine Verbesserung des von H e n n in g  
(Ztschr. f. Instrumentenkunde 33. 33 [1913]) konstruierten dar. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 47. 2302—06. 1925. Washington [D. C.], Bureau of Mines.) J o s e p h y .

P h y ll is  T ook ey  K err id ge, Die Benutzung einer Glaselektroile beim bioehemischen 
Arbeiten. Kugelformiges GlaagefaB mit Innenraum fiir 0,5 ccm u. weniger Fl.- 
Trennungamembran: 25 (X dickes Glas. Widerstand 50—lOOmegohm. Yerb. mit 
HgCl-Elektroden. (Bioehemical Journ. 19. 611— 17. 1925. London.) MOl l e r .

H . J. Conn, Farbstoffe ais mikrochemische Reagenzien. An mehreren Beispielen  
wird ausgefiihrt, daB zwischen der Histologie u. Mikrochemie nur hinsichtlich der 
Technik u. dem Gesichtspunkt, von dem aus die Unters. gefiihrt wird, ein Unter- 
schicd besteht, u. es werden die W ege erortert, die eine Uberbriickung der zwischen 
beiden Forscliungsgebieten noch bestehenden Kluft ermogliclien. Ais geeignet 
hierzu erscheint die von UNNA eingefiihrte Chromolyse. (Journ. Chem. Education
2. 753—55. 1925. Geneva [N. Y.], Landwirtschaftl. Vers.-Station.) BOt t g e r .

R ein h o ld  F iirth , Zur phtjsikalischcn Chemie der Farbstoffe. I. Eine neue Me
thode zur Bestimmung der elektńschen Ladung der Farbstofflosungen. Yf. gibt ein 
Verf. an, welches die Felilerąuellen der kataphoret. Methoden vermeidend, die 
Polaritiit eines jeden Farbstoffea leicht u. rasch festzustellen erlaubt, u. gleichzeitig 
die Riclitigkeit der Kellerschen (Biochem. Ztschr. 128. 409; C. 1922 . III. 195) An- 
schauungen beziiglich des Mechaniamus bei liistolog. Farbungen aufzeigt. Bei der 
Ver3uchsanordnung werden almliche Bedingungen geschaffen wie sie bei den Farbe- 
verss. anzunehmen sind, sehr hohe Feldstarken bei minimalen Stroinen. Zwei 
Halbleitcr-Elektroden (,,Anker-Steinbaukasten“-Platten) in einer Entfernung von 
ca. 5 cm, mit einer angelcgten Spaunung von ca. 500 V werden in die zu unters. 
Farblsg. getaucht, wonach binnen kurzer Zeit die eine Elektrodę eindeutig anfiirbt. 
Dureh Zusatz von Siiuren oder Basen lassen sich die meisten Farbstoffe umladen, 
doch ist die Anwesenheit eines Elektrolyten fiir daa Yorhandensein ciner Ladung 
an u. fur sich keineswega notwendig. (Kolloid-Ztsclir. 37 . 200—04. 1925. Prag, 
Univ.). U l m a n n .

P ercy  C orlett A ustin , D er Lithiumbogen zum Gebraueh in  der Polarimetrie. 
Vf. empfiehlt die Zi-Ljnien bei 670,8 u. 460,2 n/n ais Standardlinien fiir polarimetr. 
Zwecke. Das Li-Spektrum wird am besten in einem bei 4,5 Amp. brennenden 
Cu-Bogen erzeugt, wobei die Elektroden zueinander senkreeht stehen u. die Spitze 
der yertikalen positiyen Elektrodo mit Hilfe eines Cu-Drahtes mit einer wss. Pastę 
vou Li2C 03 umgeben wird. (Journ. Chem. Soc. London 127. 1752—73. 1925. 
W estminster Training Coli.) K r O g e p . .

Carl L eiss , Uber zwei neue Monochromatoren m it Vorzerleger (Doppelniono- 
chromatoren) fiir das siehtbare und das Ultrauiolettgebiet.. (Vgl. Ztschr. f. Physik 
31. 488; C. 1925. I. 2637.) Vf. beschreibt zwei Monochromatoren, der eine fiir das 
siehtbare, der andere fiir das Ultrayiolettgebiet, die zwecks Erziolung hochster 
apektraler Roinheit aus „Vorzerleger“ u. „Hauptzerleger" bestehen. Bei dem fiir 
das Ultrayiolettgebiet bestimmten fokussieren aich alle vier Quarzobjektive gleich- 
zęitig u. automat, mit der Einstellung des Dispersionssystems auf eine bestimmte 
Wellenlśiuge. D ie Objektiye haben fiir Na-Licht eine Brennweite von 160 mm, fur 
200 m jU_yon 135 mm, so daB die Bewegung der Objektiye zwischen diesen beiden 
Gebieten 25 mm betriigt:. Dieser Doppelmonochromator kann ohne weiteres, falls 
es sich nicht um die Erzielung hochster spektraler Reinheit handelt, ais Einzel- 
monocliromator benutzt werden. (Ztschr. f. Physik 34 . 103—08. 1925. Berlin- 
Steglitz.) K. W o l f .
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W. J. Beekman und F. W. Oudt, Mełhode zur Bestimmung des Reflexions- 
yermogens der Metallc ais Pimkłion von Wellenlange und Temperatur. Vff. bestimmen 
den Reflexionskoeffizienten von Metallen in Abliiingigkeit yon Temp. u. W ellen
lange, indem sie das Liclit einer Lampe auf das Metali auffallen lassen. Es wird 
reflektiert u. durch eine unter 45° gestellte Platte auf einen Spektrographen ge- 
worfen. D ie b o  gemessene Schwiirzung einer photograph. Platte wird vom emittierten 
u. reflektierten Liclit verursacht. Dann wird die Emission des Metalls allein be- 
stimmt. Durch Vergleich beider Intensitiiten kann die Reflexiou ermittelt werden. 
Dic yorlaufigen Messungen wurden an P t vorgenommen. D ie Wellenlangen- 
abliangigkeit von der Temp. stimmt mit den theoret. Erwartungen iiberein. Sie ist 
in Kurven wiedergegeben. (Ztschr. f. Physik 33. 831—35. 1925. Utrecht, Univ.) Be.

H. Dold, Turbido-Colorimetcr (Trubungs- und Tonungsmesser). Der App. wird 
von F. u. M. L a u t e n s c h l a g e u ,  Frankfurt a. M., Kaiserstr. 53, geliefert. Das 
Prinzip des App. ist schon friiher mitgetcilt (vgl. Miinch. med Wchschr. 72 . 1325:
C. 1925 . I I .  1880). (Chem.-Ztg. 4 9 . 842. 1925. Marburg-L alin .) J u n g .

Eugene Richard, Eine Methode, mit h ilfe  des Colorimeters die Konzentration  
der Wasscrstoffionen der Losungen zu bestimmen. (Ann. Chim. aualyt. appl. [2] 7. 
198—201. 1925. — C. 1925 . II . 959.) G r z e n k o w s iu .

Stephen Popoff und J. L. Whitman, Einstellung von Losungen in  der Jodo- 
metrie. II. (I. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 1358; C. 1923. IV. 973.) Vff. 
untersuclien die Einstellung von Natriumthiosulfatlsgg. in der Jodometrie u. prufen 
den EinfluB yerschiedener Faktoren auf die Rk. zwischen N a^O ^ u. J2. Bei An- 
wendung eines groBen Fll.-Vol. u. Weiner Jodidkonz. fallt das Vol.-Verhaltnis von  
Na,iS.20 3 zu J zu uiedrig aus. Die Jodidkonz. muB 2°/0 betragen, oder die Lsg. muB 
eine Squivalente Menge Siiure enthalten, um diesen Fehler aufzuheben. Das er-' 
kliirt, daB viele Autoren in  saurer Lsg. bessere Resuitate erlialten ais in neutraler. 
In neutraler Lsg. konnen hoherc Jodidkonzz. angewandt werden. Titrationen in 
saurer Lsg. sollten nur in diffusem Liclit ausgcfuhrt werden. D ie besten Be- 
dingungen zur Einstellung gegen die yerseliiedenen Standardlsgg. sind folgende: 
reines Jod: D ieses wird iu einem besonderen WiigegefSB gewogeu, u. es wird in 
neutraler, am Endpunkt der Best. 2% Jodid entlialtender Lsg. titriert. Permanganat 
wird zu einer anges&uerten Lsg. vom KJ gegeben, das Gemiscli wird 10 Min. lang 
im Dunkeln aufgehoben u. dann titriert: Endaciditiit 0,1-n. HC1, Endkonz. an
KJ C7o- Bei Bichromat wird analog dem Permanganat yerfahren: Endaciditiit
0,2-n. HC1, Endkonz. an KJ 20/u. Das Brom at wird zur angesauerten KJ-Lsg. ge- 
fiigt u. das Gemiscli sofort titriert: Eudaeiditśit 0,1-n. IIC1, Endkonz. an KJ 6%' 
(Journ. Amcric. Chem. Soc. '47. 2259—75. 1925. Iowa City [Iowa], Univ.) J o s e p h y .

F. W. Horst, llochempfindliehes Kongopapier. Bei Herat. eines hocliempfind- 
lichen Kongopapiers muB das Ilaudelsprod. von Sehmutzfarbstoffen gereinigt werden 
u. dic Farblsg. frei von fixem Alkali sein. Man lost den Rohfarbstoff in li. W., 
fnllt mit NaCl aus, 1. wieder in li. W. u. fallt mit HC1. Zur Fśirbung der Papier- 
streifen 1. man die Farbsaure unter Zusatz yon NII4OH. Um reine Farbtone zu 
erhaltcn, werden die gefarbten Streifen mit k. dest. W. abgespritzt. (Ztschr. f. 
angew. Cli. 38. 947. 1925. IIannovcr-Hainholz.) Jung.

F. W. Atack, Farbstoffe in  dr.- analytischen Chemie. Uber die Yericendungs- 
moglichkcił des Methylenblaus. Die Verwendung?des Metliylenblaućhlorhydrats (I) in 
der MaBanalyse beruht erstens auf der Red. durch zalilreiche Substanzen — jedocli 
nicht durch FeCU, was die schnelle Analyso von Sta.hllegierungen ohne Besoitigung 
des Fe gestattet — , zweitens auf der Osydation des leuko-Methylenblauchlor- 
hydrats (II), drittens auf der Red. gewisser organ. Verbb. durch TiCl3, wobei der 
CberschuB des letzteren mit I  zuruektitriert wird. — Direkte Osydation mit I:



1920. I. G. A n a l y s e .  L a b o b a to b i t jm . 445

1. Hydrosnlfitc. — 2. TiCl3 zu TiCl, (K n e c h t ) ,  einziges direktes Vcrf. in Ggw. vou 
Fe, Si, Al. — 3. MoC13 zu MoCl6 iu Ggw. von Fe. W eniger ais 0,002 mg Mo 
werden noch qualitativ angezeigt. — 4. SnCl2 zu SnCl4. Mittels dieser Rk. konnen 
Lsgg. von I  eingestellt werden. — Red. mittels einer Lsg. von II, Titration vou ge- 
bildetcm I  mit TiCl3: 5. Chlorat zu Chlorid. D a I  von nascierendem Cl zerstort 
wird, kann letzteres nieht ais Zwisclienprod. auftreten. — 0. Chromat zu CrCl3. — 
7. Ferri- zu Ferrosalz. — 8. Vanadinat zu VC13. In einem Gemisch von Cr, V  u. 
Fe konnen Chromat u. Vauadinat mit sd. IIC1, nur Chromat mit SOs , dagegen 
Ferrisalz mit keinem dieser Agenzien reduziert werden. — 9. K  wird ais 
K2NaCo(N02)6, H20  gefallt, der Nd. mit NaOII zerlegt, gebildetes N aN 02 mit II  
beliaudelt. Ilaudelsnitrit kann so nicht analysiert werden, da vorhandenes Nitrat 
ebenfalls I I  langsam oxydiert. — 10. In W. oder A. gel. O in Ggw. yon etwas 
Nitrit ais Obertriiger. — 11. Nitrosoverbb. zu Aminoverbb. — 12. Chinone zu 
Hydrochinonen in alkoh. Lsg. — 13. Azoyerbb. zu IIydrazoverbb. oder Aminen. — 
Red. mittels TiCl3 in A.: 14. 1,2-Diketone (z. B. Bcnzil zu Benzoin). — 15. Oxime 
(z. B. ^?-Benzildioxim). — 16. Perchlorate werden von I  ais unl. Methylenblau- 
lierelilorat gefallt. Mittels dieser Rk. kann man ebenso gut wie mit TiCl3 die 
Grundlsg. von I  einstcllen. — I  bildet ein Jodadditionsprod. unbekaunter Konst., 
mittels dessen Spuren Siiure in stark gefiirbten Lsgg. aufgefundcn werden konnen, 
wenn man Jodid-Jodatlsg. zufiigt. — I  wird meist in Lsg. benutzt, doch ist
selbst eine 1/mo'u- Lsg. noch yerwcndbar, wenn — besonders beim Arbeiten in A. — 
der gel. O beseitigt wird. (Chem. Trade Journ. 7 7 . 387—88. 1925. Canadian 
Chemistry and Metallurgy.) L in d e n b a u m .

Casimir Funk und Stanislas Kon, Eine vereinfaclite Methode zur Mikro- 
■uerbrenńung: die Mikro-Dennstcdt-Methode. (Vgl. Science 61. 659; C. 1925. II. 1699.) 
Das Verbrennungsrohr vom gewoi.nlichen Preglschen Typ ist mit einem Einsatz- 
rohr u. doppelter 0 2-Zufulir yersehen, die Fiillung besteht aus einem Kontaktstern 
aus Ft u. 3 Schiffchcn mit molekularem Ag, P b 0 2 u. PbCr04; in einem D u b s k y -  
sclien Ofen wird der Katalysator auf Rotglut, die Schiffchcn auf ca. 320° crhitzt. 
Die Absorptionsapp. werden iu der von D u b s k y  angegebenen W eise gefullt, ge- 
wogen u. gereinigt. Angcwandte Substanz 5—9 mg; Ausfiihrung der Verbrennung 
wie von D e n n s t e d t  beschrieben. Reichliclie 0 2-Zufuhr ist wesentlicli. — Die 
AT-Best. nach P r e g l  gibt zu hohe W erte, wenn nicht, wie bei dcm Dubskyschen 
Verf., die Scliicbt von reduziertem Cu an das Rohrende gebracbt wird. (Journ. 
Chem. Soc. London 127. 1754—55.) K rŁvg e r .

Charles Monreu und Philippe Landrieu, Uber eine neue ealorimetrische 
Bombę mit Platinauskleidung. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des scienccs 1 80 . 557; C. 1925.
I. 2323.) Die Arten, die StahlwSnde der Bombo gegen IIN 03 u. H2S 0 4 zu 
schUtzen, werden krit. durcligesprochen: frischeEmaille setzt sich mit H N 03 um u. wird 
durch Glassplitter leicht yerletzt, so daB der Angriff der Wand calonmetr. Korrek- 
tureu notig macht u. die Best. des unyerbranntcn C erschwert; Ni-Auskleidung ist 
nur fiir ungenaue tcclm. Bestst. anwendbar; Illium (Pa r r ) ist schwer erhaltlich u. 
yielleićht gegen S u. Halogen nicht immun; V2 A-Stahl (Ro t h ) wird yon Halogen 
an^egriffen: so blieb nur eine Platinauskleidung iibrig. Die Yff. haben einen diinn- 
platiuierteu Schraubdeckel koustruiert, bei dem ein Vorsprung in eine mit Pb-liing  
ausgekleidete Nut der Bombę paBt. Der Pb-Ring, ais die yerwundbarste Stelle der 
Bombę, kann bei der Konstruktion der Vff. von den Verbrennungsgasen nicht be- 
ruhrt werden. D ic neue Bombę wird abgebiidct. Weitere kleine Verbesserungen 
werden beschrieben. D ie Bombę hat sich iu 200 Yerss. mit scliwierigen Substauzen 
bewiihrt. Ausfiihrung P o u l e k c  freres. (Buli. Soc. Chim. dc France [4] 37 . 986 bis 
996. 1925. Paris, College de France). W . A. R o t h .
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G. Werner, Berechnungen und Mchungen fiir das Haber-Lowesche Gas-Inter- 
ferometer. Vf. leitet Gleichungen ab, mit denen der Gehalt eines Gases in einem 
anderen oder in einem Gemisch erreelinet werden kann. Yf. schlagt vor, den Be- 
griff des relatiyen Brechungsexponenłen einzufiihren, der fiir die mittlere Wellen- 
liinge X}l, der Interferometerbeleuchtung auf »°x,uft =  1,0002930 ais Einheit beruht. 
Der relatiye Brechungsexponent liiBt sich mit einer Genauigkeit von 4; 1 • 1 0 ~ 7 
Einheiten bestimmen. Nach den Gleichungen ist es moglicb, durch einen Yers. 
unabhfingig von Temp. u. Barometerstand die Brechungsdifferenz z u bestimmen, 
mit dereń Ililfe die Analyse des Gemisches bei allen Tempp. u. Drucken aus- 
gefiibrt werden kann. Werden die Korrektionswerte dem Interferometer beigegeben 
und bat maji cinmal die relativen Brecliungsexponenten der Gase oder Diimpfe 
bestimmt, so kann der App. zur Analyse fiir alle Mischungen oliue besondere 
Eichung verwendet werden. Vf. gibt eine Literaturiibersicht. (Ztsehr. f. angew. 
Chem. 38 . 905—11. 1925. Darmstadt, Teclm. Hochseh.) Jung.

E lem ente und anorganische Verbindungen.
Arnold Lassieur, Beitrag zur schnellcn Elcktrolysc durch steigende Spannungen. 

Erhoht man die PotentialdifFerenz zwischen der Kathode u. dem Elektrolyten, so 
kommt man zu folgender natiirlicher Eeihenfolge der Trennung der Elemente:
I. Ag u. Hg, die sich zusammen absetzen u. zu dereń Trennung noch keine Methode 
yorgeschlagen worden ist. 2. Cu, Sb, Bi bilden eine zweite Gruppe; sic konnen 
durch einfache Spannungsreglung nicht getrennt werden. Dasselbe gilt von der
3. Gruppe Pb u. Su. 4. Cd. 5. Zn. D ie Unters. bleibt bei vorliegender Arbeit auf 
die ersten 3 Gruppen beschrśinkt. — Bei der Elektrolyse der Metallsalzlsgg. wird 
eine zylindr. Kathode aus Platin yerwandt. Ihr Durchmesser ist 45 mm, die Hohe 
50 mm, Gewicht 29 g. Statt Platin kann auch eine Gold-Platin-Legierung oder 
Ag, Cu, N i genommen werden. Die Anodę bestelit aus einem feinen Platindraht, 
der nicht durch ein anderes Metali ersetzt werden kann. Mit der Anodę wird ein 
Glasriihrer yerbunden, der eine Ionenyerarmung an der Kathode verliiudert. Der 
Stromkreis wird aus der Kathode, dem Elektrolyten u. einer Ililfselektrode gebildet. 
Letztere bestelit aus einem GefiiB mit Hg u. der molckularcn Lsg. eines Alkali- 
salzes, je nacli dem Fali entweder Na^S04 oder KC1. Mittels eines Hebers werden 
Elektrolyseur u. Hilfselektrode yerbunden. D ie PotentialdifFerenz an den Endeu 
des Stromkreises Kathode-Elektrolyt-Hilfselektrode wird Hilfspotential genannt; sic 
wird mit Ililfe von Widerstiinden auf einem konstanten W ert gelialten.

Bzgl. der einzelnen Trcnnungsmethoden vgl. C. r. d. l ’Acad. des sciences 178. 
847. 179 . 632. 827; C. 1924 . I I .  871. 1925. I. 553. (Ann. dc Chimie [10] 3. 235 
bis 267. 269—324. 1925.) Grzenkowskl

Kinichi Someya, Anwendung fliissiger Amalgame in der volumetrischen Analyse.
II. Orydimeirische Bestimmung von W olfram usw. linia- Anwendung von B lei■ und
Wismutamalgame. (The science reports of tlie Tohoku imp. uniy. 14. 235—49. 
1925. — C. 1925. II. 1076.) K. W o lf .

Kinichi Someya, Die Anwendung von /liissigem Amalgam in der volwnetrischen 
Analyse. III. Bestimmung von Phosphorsaure unter Anwendung von Bleiamalgam. 
(II. vgl. Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 145. 168; C. 1925. II. 1076.) D ie Methode 
der Bleiamalgamred. ergibt auch auf Ammoniumpliosphormolybdat angewandt, zur 
Best. yon H 3POi selir zuvcrliissige Eesultate. (Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 148. 
58—64. 1925. Sendai, Uniy.) ULMANN.

John H. Yoe, Gehrauch der Perchlorsaure ais analytisches Reagenz. D ie Per- 
ehlorsiiure kann zur Gewiclitsbest. des K , der Kieselsaure u. des organ. N  yer
wandt werden. 1. Kaliumbest. 0,5 g  der Analysenprobe werden in 25 ceni W . in 
der Warme gel., mit HCl angesiiuert u. gekoclit. Eyentuell yorhandene HaS 0 4
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wird durch ,Fiillung ais B nS04 entfernt. D ie Lsg. wird zur Trocknc eingedampft, 
dic Ammoiiiumsalze vcrjagt u. der Ruękstand iu 15—20 ccm heiBem W. gel. Nacli 
Zugabe yon 1 ccm HC104 (60%ig.) wird bis zur Sirupkonsistcnz eingedampft u. ab- 
gekiihlt. . Darauf werden 15 ccm ILO, 2 ccm IIC104 hinzugefugt u. wieder ein
gedampft. Noeh einmal 15 ccm W . zugegeben u. bis zum Ver8cliwinden der weiBen 
DSmpfe der IICIO, verdampft. Nach dem -Abkuhlen wird der Ruckstand mit 
20 ccm A., der 2°/0 HCI04 enthalt, gescliiittelt. Das Salz wird mit einer A.-Clilor- 
sauremisclmng gewaseben. Der uberschussige A. auf dem W .-Bad entfernt, der 
Riłckstand in 15 ccm w. W. gel. u. mit einigen Tropfcn HC104 bis zum Erscheincn 
von Diimpfen eingeengt. Zur k. Lsg. wird 1 ccm A-Siiure gegeben, das Salz durch 
Dekantieren gew aseben, im Goochtiegel nocli einmal mit 2—3 ccm reinem A. ge- 
waschen u. bei 130° 45 Min. getrocknet. Genauigkeit der Methode 0,2—0,3°/„.
2. Gewichtsbest. von Kieselcrde. 0,8 g  der pulverisierten Probe werden mit N aaC 08 
gcschmolzcn. Die M. wird dann in einem Gemisch von 10 ccm 1IC104 iu 20 ccm 
W . gel. u. bis zur Entw. der IIC104-Diimpfc eingedampft. Nach dem Erkalten wird 
mit der 4—5-fachen W.-Menge verd. u. zum Siedcn erhitzt. D ie Kieselcrde w'ird 
filtriert, mit verd. IICl, dann mit W . gewaseben, gegliiht u. gewogen. 3. Stick- 
stojfbest. 2 g  der pulyerisiertcn Probe werden in einen Kjcldahlkolben gegeben, 
in den 0,5 g  C uS04, 25 ccm HaSO.t konz. u. 2 ccm HC104 gegossen werden. In 
15 Min. hat sich die organ. Substanz gel. Man liiBt erkalten, verd. mit 200 ccm 
dest. W . u. dcstilliert nach Zugabe von 100 ccm NaOH in eine mit 50 ccm titrierter 
Siiure beschickte Vorlage. Der UbcrschuB an Siiure wird zuriicktitriert. (Ann. 
Chim. analyt. appl. [2] 7. 103—97. 1925.) G r z e n k o w s k i.

R. Meurice, Uber eine einfaelie Methode der Ealiumbestimmung. Die Wein- 
siiure in den W einen wird analyt. gewohnlich ais Kaliumbitartrat bestimmt. D ie 
Fiillung des Salzes gclingt yollstiindig, wenn der Lsg. A. beigefugt wird. Mit einer 
Genauigkeit vou 0,2°/o kann K z. B. in Diuigemittcln nach folgender Methode be
stimmt werden: Von einem kalihaltigen Salz, das Mg, Sulfate, Chloride u. Nitrate 
enthalten kann, wird eine Menge in W . gel., die ungefiihr 0,650 g  wasserfreiem  
Kali entspricht. Man fiigt 100 ccm kalt gesiittigtes Mononatriumtartrat, dann ein 
glciches Vol. A. (der Billigkeit wegen kann aucli Methylalkohol genommen werden) 
hinzu u. liiBt den Nd. bis zum niichsten Tage absitzen. Man filtriert u. wiischt mit 
lialb vcrd. A. Der Nd. wird in 2-n. NaOII gel., der UberschuB mit 2-n. H2S 0 4 u. 
Pheuolphthalcin ais Indicator titriert. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 7. 161—63. 
1925. Gembloux, Belgien.) G r z e n k o w s k i .

L. W. Winkler, Nachweis des Nairiums ais Chcalat. 1 Gewiehtsteil N&,C20 4 
liist sich bei 20° in A. yon 0% io 29 Gcwiehtsteilen, in 158 Teilen yon 20,5°/oj *n 
288 Teilen von 27,2°/0 u. in 966 Teilen yon 42,3°/0. Zum Nacliweis des Na in 
seincn Salzen ist verd. A. aus 1 Raumteil A. (95 — 96°/0) mit 2 Raumteilen W. notig, 
ferner eine gesiitt. Lsg. yon K2Ci0 4 • H20  mit 2 Teilen dest. W . — Von den Salzen 
werden 0,3 g  in 5 ccm vcrd. A. gel., die Lsg. wird auf Zimmertemp. abgekiihlt; zu 
der Lsg. setzt man 10 Tropfen gesiitt. KX’20 4-Lsg. D ie Absclicidung des Na^CjO., 
beginnt ais korniger Nd., sofort u. ist in 5 Min. beendet. Bei den Na-Salzen der 
Benzoe-, Bor-, Kohlen-, Phosphor- u. Salicylsiinrc fiihrt man sie zuerst in Acetate 
•iiber, indem man 0,3 g Na-Salz mit 3 Tropfen Eg. u. 5 ccm verd. A. zugieBt u. er- 
wiirmt. Bei NH4-Salzen gelangt NH,-Oxalat in feinen Krystallnadeln zur Aus- 
schcidung, die sich aber in 10 Tropfen KOH (1: 2) loscn. (Pharm. Zentralhalle 66. 
669—70.. 1925. Budapest.) D ie tz e .

0 . Hackl, D ic direkte Bestimniung des dreiwertigen Eisens in saureunloslichen 
Silicaten. Ubei• die Genauigkeit der 7erfahren zur Bestimniung der Wertigkeits- 
stufen des Eisens bei der Aufschliefiung mittels Flufisdure-Schwefelsaure. Es wird 
eine Methode angegeben, die die Best. des F e111 in unl. Silicaten ermoglieht, u.
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zwar durcli AufsclilieBung mit H2F2-H2SO., u. Titration mit ł/ 10-n. TiCl3 unter Zu
satz von NH4SCN. Durch Borsiiurezusatz wird der UbcrscliuB an H2F2, der dic 
Titration stort, unschadlich gemacht. Das Ti Cl* wird aus Titansiiure durch Auf- 
schlieBen hergestellt, Losen in I1C1 u. Reduktion mit Zu, bis cinc abgcmesseue 
Menge, mit FeCl3 u. KSCN-Zusatz titriert, keine Zunahme des Ycrbrauchs mchr 
erkennen liiBt. Das TiCI„-Verf. eiguet sich besonders zur Best. geringer Mengen 
von Ferrieisen z. B. in FeO-Verbb., wo durch dic ermoglichte groBe Eiuwage eine 
groBe Genauigkeit zu erreiclien ist. Ein kleiner ziemlich koustanter Fehler ent
steht bei der AufschlieBung der Silicate mittels H2F2-H2S 0 4 infolge Osydation 
durch den nicht absolut ausschlieBbareu Luft6auerstoff. (Ztschr. f. anal. Ch. 66. 
401—30. 1925. Geolog. Bundesanstalt, Wien.) G r z e n k o w s k i .

R. Scherer und P. Oberhoffer, Dic Bestinim m g des Sauerstoffs im  Eisen. 
Dic Miingel der bisher bekannten Verff. auf riickstandsanalyt. W ege wurden durch 
Unterss. festgestellt u. durch Benutzung des Losungsm. ais W aschinittel u. be- 
deutende Verbesserung der Apparatur ein Verf. ausgearbcitet, das fiir alle Fe-Sorten, 
mit Ausnahme des wciBen Roheiscns u. der W-Stiihle, brauchbar ist. Bei der Best. 
nach dem Wasserstoffyerf. unter Zusclilag einer Sn-Sb-Legicrung wurde die bisher 
iibliche Apparatur durch Einfiihrung von Kugelschliffen, VergroBerung des Gas- 
entwicklers u. Einbau eines Vortrockncrs weiter verbessert, so daB Werte von 
hoher Genauigkeit erhalten werden. Bei der Best. des O., nach dcm IleiBestraktions- 
verf. wurde neben anderm die Frage der C-reichen Zusatzlegierung bchandelt. Bis 
jetzt hat sich weiBes Roheisen mit 4,32°/0 C u. nur 0,45°/o Mn am besten bewiihrt. 
(Stalil u. Eisen 45. 1555—63. 1925. Techn. Iloehsch. Aachen.) W i l k e .

Cecil H. Cribb und A. L. Still, Zink in  konservierten Erbscn. Vff. bestimmen 
das Zink  nephelometr. nicht w ie friiher (Analyst 50. 2S6; C. 1925. II. 1492) ver- 
selientlich angegeben alś Sulfid sondern" ais Ferrocyanid, was zuverliissiger ist. 
(Analyst 50. 395. 1925.) R O iile.

A. Kling und A. Lassienr, Die Trennung des Zinks von Niclsel m it Sclucefd- 
wasserstoff. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 7. 163—65.1925. — C. 1925. I. 1771.) Grz.

P. K. Frolich, D er Kolilenstoffehler beim quantitativen Niedersclilagen von 
JYickel w id  Eisen aus Elektrolyten kompleocer Chcalate. Antwort zu E v a n s  Be- 
merkungen auf die Abhandlung des Vfs. (Analyst 50. 224; C. 1925. II. 674). Vf. 
stimmt mit E v a n s  darin iiberein, daB die Yerunreinigung der Ndd. durch Gasrkk., 
die durch das niedergeschlagene Metali katalysiert werden, verursacht wird. (Analyst 
50. 444—45. 1925. Cambridge [Mass. U. S. A.].) R O h le .

I. M. K olth off, Die Verwendung von rhodizonsaurem Natrium ais Reagens au f  
Barium , Strontium w id  Bici. Das Reagens liefert in ueutralcr Lsg. mit Ba", Sr" 
u. Pb" rotliche Ndd. oder bei geringen Mengen rote Lsgg. Ais Indicator zur 
Titration von Ba" mit II2S 0 4 war es nicht geeignet, wcil es durch B aS 04 inakti- 
viert w ird; in qualitativer Ilinsieht eignet es sich aber zum Nachiceisc eines Ba- 
Uberschusses in  Bariumsulfat. D ie Empfiudlichkcit des Reagens gegen Ba" u. Sr” 
wird durch Zusatz einer gleichen Raummengc A. stark erhoht. Eine Lsg. des 
Reagens verdirbt beim Stehen an der Luft bald. Eigenartig ist das Verhalten 
gegen Essigsaure u. Pb: Siiuert man eine Lsg. von 200 mg Pb/l mit 1 Tropfen 
4-n. Essigsaure an, so wird die Farbung schon rot, nach einiger Zeit aber farblos, 
bei Abwesenheit von Pb sofort farblos; bei Ggw. von 5 mg Pb/l sieht man die 
Rotfiirbung noch eben auftreten. (Pharm. Weekblad 62. 1017—20. 1925. Utrecht, 
Univ.) G r o s z f e i .b .

H. Korrison Marr, Die Bestimmung von Verunrcinigungen in  handelsublichcm 
Zinn. Die folgende Methode zur Best. kleiner Mengen Sb, P b, Cu, B i, Fe u. Zn 
ist auf dem Analysengang fiir WeiBmctalle von I b b o t s o n  u. A i t c h i s o k  aufgebaut
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u. hat stę ts /gu te  Eesultate gegeben. 5 g  Spiine werden mit 50 ecm konz. HCl u. 
unter jedesmaligem Schutteln mit 2 g  KC103 versetzt, bis zur Lsg. erhitzt u. die 
Cl-DSmpfe yerjagt. Darauf werden 5 g Weinsiiure zugegeben, mit NaOII neu- 
tralisiert •— die Lsg. muB klar sein — u. ein kleiner UberschuB (nicht zu viel!) von 
Na.2S unter UmrUhren zugegeben. D ie abgeschicdeuen Sulfide des Cu, Pb, Bi, Pe 
u. Zn werden abfiltriert, gewasehen u. mit wenig warmer IICl u. einigen Krystallen 
KCIOj gelost u. schlieBlich noch einmal gefiillt u. abfiltriert. D ie beiden Filtrate 
enthalten das: gesamte Sn u. Sb. Durch Zusatz von konz. HCl werden die Sulfide 
hieraus gefiillt u. durch weiteren Zusatz von 150 ccm konz. HCl, das Zinnsulfid in 
Lsg. gebracht. Das abfiltrierte Sb wird in starker HCl gelost u. schlieBlich mit 
Kaliumbromat u. Methylorange ais Indicator titriert. Etwa im Nd. gebliebenes Zinn 
wird nicht mittitriert. — Zur Pb-Best. werden die gesamteu Sulfide wieder gelost, 
verd. 1I2S0., zugegeben, bis zur Dampfbildung erhitzt, mit W . verd. uber Nacht 
stehen gelassen u. das abgeschiedene PbSO., dann bestimmt. — Das Filtrat vom 
P bS 04-Nd. enthiilt Cu, Bi, Fe, Al, Ni, Zn, Co mit yielleicht Spuren von Sn u. Sb. 
Es wird neutralisiert u. mit HCl angesiiuert, H2S eingeleitet u. der Nd. von Cu u. 
Bi abfiltriert. Hierauf wird in IIN 0 3 wieder gelost, zur Trockne yerdamplt, nach 
dem Aufnelimen mit yerd. Siiure ev. Spuren yon Sn u. Sb abfiltriert u. Bi im 
Filtrat ais bas. Carbonat gefiillt u. schlieBlich bestimmt. Cu, F e , Zn, N i u. Co 
werden dann wie ublich ermittelt. (Metal Ind. [London] 2 7 . 184—85. 1925.) W ilk e .

C. C. D., Die vollstandige Messingcinalyse. II. B ic i, W ism ut u. die Trennung 
von Kupfer. (I. vgl. Metal Ind. [London] 2 7 . 139; C. 1925 . II. 2219.) Das salpeter- 
saure Filtrat wTird nun eingedamplt u. nach Zusatz von 5 ccm konz. IIaS 0 4 zur 
Trockene yerdampft. Dann wird in 1 ccm II2S 0 4 -j- 40 ccm h. W . gelost, zum Sieden 
erhitzt u. das PbSO., abfiltriert u. gewasehen. Soli das Pb titrimetr. bestimmt 
werden, so wird das P b S 04 mit einigen Tropfen konz. NH3 u. einem geringen 
UberschuB an Eisessig yersetzt, worauf es sofort in Lsg. gcht. Dann wird mit 
Ammoniummolybdat u. Tupfeln mit einer frisch bereiteten Tanninlsg. bis zum Er- 
scheinen einer braunen Farbę titriert. — Das P b S 04-Filtrat wird mit einem Uber
schuB an starker Natriumthiosulfatlsg. gckocht, bis der SOa-Geruch yerschwunden  
ist. Es fallt CuS aus. Damit beim Filtrieren des CuS kein Bi mit zuruckbleibt, 
werden yorher cinige Tropfen IIsS-W . zugegeben. Der Cu-Nd. wird nicht zur Cu- 
Best. benutzt, da Cu in ciner unabhiingigcn Methode ermittelt wird. Durch einige 
Kunstgrifte soli dann eine yollstandige Trennung des Bi vom Cu erreicht werden. 
Der Gelialt an Bi wird colorimetr. in der schwefelsauren Lsg. gemessen. (Metal 
Ind. [London] 27 . 259—60. 1925.) W il k e .

I. A. Atanasiu, Beitrdge zum chemischen Studium der basischen Erupiwgesteine. 
Es wird ein Analysengang zur Best. der Zus. von Gestcinen angegeben, bei welchem  
der  ̂AufscliluB mit N a2C 03 u. Na2SO.t erfolgt, um das yorhandene Ba ais Sulfat 
direkt mit der S i0 2 abzuscheiden. — Es wurden derart yerscliiedene bas. E ru p tiy - 
gesteine der ostlichen Karpathen analysiert. (Bulet. §ociet. de §tiinte din Buca- 
resci 27 . 17—36. 1924. Bukarest, Uniy.) E n s z l in .

Organische Substanzen.
M. Wagenaar, Mctalluerbindungen und Zerstorung des organischen Stoffes. Es 

wurde an Sn, Sb, As, Pb, Cu, Bi, Cd, H g , Zn in Gemisch mit organ. Stoffen ge- 
priift, welche Mengen der Metalle sich bei der Mineralisierung mit H2S 0 4 -f- IINOa 
nach Vf_ (vgl. Pharm. Weekblad 62 . 557; C. 1925 . II. 751) yerfliichtigen. AuBer 
bei Hg, woyon nur 69°/o wieder erhalten wurden, traten keine merklichen Yerluste 
ein. (Pharm. W eekblad 62 . 1109—12. 1925. Rotterdam.) G boszfeld.

L. W. Winkler, Bereitung der Brom-Essigsćiure zur Jodbromzahlbestimmung. 
(Vgl. Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GemiBmittel 4 9 . 277; C. 1925. H. 1499.) Der
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kiiufliclie Eg. wird durcli einfaches Oberdampfen gereinigt, indem man bei An- 
wendung von 1200 ccm Eg. die ersten 20 ccm der iiberdampften FI. gesondert auf- 
fiingt u. 100 ccm in der Destilliervorrichtung zuriicklSBt. Den F. der erstarrten Eg. 
bestimmt man zur Ermittlung der Stiirke durch Einstellen in gestoBencs Eis, indem 
die B. von Eg.-Krystallen mit dem Tliermometer beobachtet wird. Nach K0DORFF 
entspreehen F. 11° =  96,4, 12° =  97,1, 13° =  97,8, 14° =  98,5, 15° =  99,1, 
16° =  99,6% Eg. — Nach Best. der Starkę fiigt man soviel W . zu, daB der Saure- 
gehalt zwisehen 96 u. 97% hegt. In 1000 ccm Eg. von 96,5% werden 3 ccm Brom 
gel. u. tags darauf zum zweitenmal dest., wobei alles aufgefangen u. mogliehst wenig 
FI. zuriiekgelassen wird. Nach der Best. des Titers fiigt man notigenfalls noch 
soviel Brom liinzu, daB sie etwas stiirker ais y 80-n. sei. Den 'liter der Brom-Eg. 
bestimmt man wie folgt: In einem trockenen Erienmeyerkolben von 50 ccm wiigt 
man 0,10—0,15g  Ricinusol, lost in ca. 2 ccm CC14 u. streut 0,1 g  IlgCL u. ebenso- 
yiel Na-Acetat in den Kolben. Man triiufelt nun soviel Brom-Eg. aus einer MeB- 
rohre dazu, bis die FI. bestiindig gelblich geworden ist, erwarmt den Kolben iiber 
kleiner Gasflamme eben bis zum Aufkocken, sollte Entfiirbung eintreten, so wird 
noch soyiel Brom-Eg. hinzugefiigt, bis die gelbliche Farbę der FI. in 2—3 Min. 
nicht mehr yerblaBt. Man berechnet, w ieyiel von der Brom-Eg. auf 0,127 g Kicinusol 
verbrauclit wurde; wiire die Brom-Eg. 7io'n-i so wiirde der Yerbrauch, unter der 
Annahme, daB die Jodbromzahl des Ricinusols =  84 ist, 8,4 ccm betragen. Ist der 
Verbraueh mehr ais 8,4, so ist die Brom-Eg. zu schwach; es wird die noch notige 
Menge Br2 hinzu gegeben. Bei sehr dunkel gefiirbten Fetten, wo das Schnellverf. 
yersagt, wird ubersehussige Brom Eg. benutzt; der UberschuB wird zuruckgemessen. 
(Pharm. Zentralhalle 66. 581—83. 1925. Budapest.) D ie t z e .

B. B ien ert, Beitrag zur Jodzahlbestbnmung. Kurze Ubersieht iiber die Yerfi'., 
bei denen J durch Br ersetzt ist. Vf. hat.im  besonderen die Methode R o s e n m u n d - 
K u h n h e n n  (Ztschr. f. Untcrs. Nahrgs.- u. GenuBmittel 46. 154; C. 1924. I. 836) 
nachgcpruft. D ie Einstellung der Br-Lsg. geschieht zweckmSBig durch Blindyer- 
such. Der Titer erwies sich ais nicht konstant; er yerandert sich schon innerhalb 
eines Tages. Die Dauer der Einw. muB 15 Min., bei trocknenden Olen sogar 
30 Min. betragen. Temp. beiufluBt die Genauigkeit nur insofern, ais der Aus- 
dehnungskoeffizient des Eg. recht groB ist. Im allgemeinen ist das Verf. wegen  
seiner Billigkeit u. da es rascher arbeitet, dem v. Hiiblschen yorzuziehen. (Chem. 
Umschau a. d. Geb. d. Fette, Ole, W achse, Ilarze 32. 250—53. 1925. Dresden, 
Techn. Ilochscliule.) H e l l e r .

K ra is  und M eves, Einfache Methode zur Beslbnmung von Aktwin. (Chem.-Ztg. 
49. 656. Melliands Textilber. 6. 60S. Ztschr. f. angew. Ch. 38. 1045. 1925. — .0. 
1925. II. 1478.) H a a se .

W . M anchot und F . O berhauser, Bemerkungen zur Jodbromzahlbestimmung. 
Eine scliwefelsaure As^O^-Lsg. ist wegen ilirer Haltbarkeit zu empfehlen. Bei der 
Best. der Jodzahl ist Pyridin entbelirlich. Eg. ist uber gepulyertem KMnO., zu 
dest. (Pharm. Zentralhalle 66. 688—89. 1925. Munchen, Techn. Ilochsch.) D ie t z e .

W a lter  P arri, Uber die Unterseheidung von Citronen- und Weinsdure. (Giorn. 
Farm. Chim 74. 208—09. — C. 1925. I. 994.) G rim m e .

E m ile  C herbnliez und R ob ert W ah l, Uber die Bestimmung der durch Hydro- 
łyse der Proteine gebildeten Aminosauren. I. Gesamtbestimmung. Das neue Verf. 
beruht auf der UberfiihrUng der Aminosauren in B enzoylderiw . u. wird in groBen 
Zugen wie folgt ausgefiihrt: ca. 5 g  Protein werden wie liblich liydrolysiert, der 
UberschuB des Agens u. die Humussubstanzen entfernt, das NHL, durch Vakuumdest. 
mit MgO ubergetrieben, die Hexonbasen u. Cystin mit Phosphorwolframsaure gefitllt 
u. der UberschuB der letzteren mit Ba(OH)2 entfernt. Man engt auf ca. 250 ccm ein,
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gibt 20 g NaHCOs u. daraitf allmiililich unter Sehiitteln 15 g C0IJ5COC1 zu. Das Un- 
geloste wird in A. aufgenommen (fith. Lsg. I), die Lsg. mit HCl kongosauer ge- 
macht: Nd. =  Benzoylaminosiiuren I. Dio Mutterlauge wird durch Vakuumdest. 
auf ca. 50 ccm eingeengt: Destillat I, Nd. u. Mutterlauge I. Der Nd. (viel NaCl 
enthalteud) wird mit NallCOj-Lsg. gewaschen, Lsg. angesiiuert: Benzoylamino- 
siiuren l a  u. Mutterlauge la .  D ie Mutterlaugen I u. Ia  werden zusammen auf 
ca. 250 ccm gebraclit, nochmals mit den glcichen Mcngen bcnzoyliert u. yerarbeitet 
wie beschrieben. So erhiilt man: ath. Lsg. II , Benzoylaminosauren II u. I la , 
Destillat II u. Mutterlaugen II u. I la . Der Ruekstand der vereinigten atli. Lsgg.
I • u. II (enthaltend hauptsiichlioh gemischte Anhydride aus Aminosauren oder 
Benzoylaminosauren u. Benzoesaure, ferner Benzoesiiureanhydrid u. eventuell Ben- 
zoylderiw'. von nicht saurer Natur) wird in A. gel. u. mit NaOCsH 6-Lsg. versetzt, 
der A. im Vakuum entfernt u. der Ruekstand mit W. u. A. behiindelt. Mit dem 
Riickstand dieser ath. Lsg. wird die gleiclie Operation wiederholt. Die beiden wss. 
Lsgg. werden angesiiuert u. der Nd. aus NaHCOa-Lsg. umgefiillt: zuriickgewonnene 
Benzoylaminosauren. D ic wss. Mutterlaugen werden zusammen mit den Mutter- 
laugen II u. I la  ein drittes Mai benzoylicrt: atli. Lsg. III, Benzoylaminosiiuren III 
u. I l ia ,  Destillat III u. Mutterlaugen III u. I l ia .  Der Riickstand der ath. Lsg. TIT 
wird wie oben behandelt: weitere zuriickgewonnene Aminosauren. D ie dabei er- 
lialtenen Mutterlaugen u. dic Mutterlaugen H I u. I l ia  werden im Vakuum auf 
dem Wasserbad zur Trockne gebracht, siuntliehe HCl verjagt, Riickstand mit A. 
estrahiert, Lsg. verdampft, Riickstand aus NaIICOs-Lsg. umgefiillt: weitere Benzoyl
aminosauren. — SchlieBlicli wird der N  sSmtlicher Fraktionen nach KJELDAITL 
bestimmt: 1. Humussubstanzen; 2. NII3; 3. Aminosiiuren des Phosphorwolfram- 
siiure-Nd.; 4. yereinigte Benzoylaminosaurcfraktionen; 5. vereinigte Destillate;
6. letzte Mutterlaugen, ath. L sgg., in A. Unlosliches usw. D ie Bestst. 3,4 u. 5 
liefern den'N  der Aminosiiuren, diejenigen unter 6 den N undefinierter Substanzen.
— D ie zum SchluB mitgeteilten Bestst. der liydrolyt. Prodd. des Caseins u. Ov- 
albumins zeigen die Brauchbarkeit des Verf. Weiterhin haben sich Vff. auch schon 
mit der Trcnnung der Benzoylaminosauren befafit. Hier schcint das Verf. der 
Veresterung u. Fraktionierung der Ester im Iiochyakuum gute Dienste zu leisten. 
(Hely. chim. Acta 8. 571—82. 1925. Genf, Univ.) L in d e n b a u m .

Bestandteile von  Pflanzen und Tieren.

L u ig i C ondorelli, Mikromethode fiir dicMessung des Calciums und desMagnesiums 
in organischen Fliissigkeiten. Die angefiihrten Mikromethoden entsprechen im 
Prinzip den bekannten Makromethodcn init dcm teclin. Unterschied, daB die Fil. 
verascht u. die Asche in HCl aufgenommen wird. (Arch. Farmacologia sperim. 4 0 . 
71—80. 1925. Neapel, Medizin. Klinik.) H O Czel.

F r itz  B lu m en th a l, Nachpriifung einer neuen Mikro-Methode zur Sćhatzung der 
Ilolie des Blutzuckers. D ie Methode yon B e c h e r  u . H er r m a n n  (Miinch. med. 
Wchschr. 71. 14G4; C. 1925. I. 139) wird nacbgepriift u. fiir gut befunden. (Miinch. 
med. Wchschr. 7 2 . 1205. 1925. Berlin, III. Medizin. Klinik.) HOCKEL.

F ritz  L in dau er, Eine Modifikation der Mikromethode zur Sćhatzung der Ilohc 
des Blutzuckers nach Becher und Herrmann. D ie Mikromethode zur Schiitzuug der 
H olie des Blutzuckers nach B e c h e r  u . H e r r m a n n  (Miinch. med. Wchschr. 1924. 
1464; C. 1925 . I. 139) laBt Erhohungen bis 12o°/„ des Normalwertes nicht fest- 
stellen , weshalb sie fiir den Praktiker nicht anwendbar ist. Vf. gibt eine Modi
fikation durch Abanderung der Quantitaten der Reagcnzien an, die es crmoglicht, 
selbst geringe Erhohungen des Blutzuckerwcrtes rasch nachzuweisen. (Miinch. med. 
Wchschr. 7 2 . 1422. 1925. Mannheim, Stiidt. Krankenhaus.) HOCKEL.



E rw in  B ech er und E lfr ie tle  H errm ann, Eine Modifikalion der Mih-omcthodc 
zur Schatzung der Hohe des Blutzuckers nach Becher und Herrmann. Bemerhungen 
zu obiger Mitłeilung von F. IAndauer. Es ist nicht zutreffend, daB, w ie L in d a u e u  
(vgl. vorst. Ref.) bcliauptet, die nach der Methode von B e c h e r  u . H e r r m a n n  (Miincb. 
med. Wchschr. 71. 14G4; C. 1925. I. 139) festgestellten Blutzuelcerwerte von 100 
u. 200 mg-% nur einen ganz minimalen Farbenunterschied geben. Die Lindauer- 
sche Modifikation ist wegen ihrer Kompliziertheit fiir die Praxis weniger geeignet 
ais die urspriingliche Methode. (Miincb. med. Wchschr. 7 2 . 1734—35. 1925. Halle, 
medizin. Klinik.) II0CKEL.

E . K au fm an n , E in Doppclkeilcolorimeter zur Blutzuekerbesiimmung. Modifikation 

des AUTENRIETH-Colorimcters durch einen Doppclkeil zum besseren Farbenyer- 

gleich bei Blutzuckerbestst. (Miinch. med. W chschr. 72. 1685. 1925. Koln, Medizin. 
Klinik.) IIOCKEI..

Jakob W e g ie r k o , Eine Mikromełhode zur Plasmalabilitatspriifung. Zuweilen 
unterscheiden sich die yon ycrsehiedenen Kranken stammenden Sera durch ihre 
yerschiedene Tendenz zur Ausflockung. Vf. fiihrt eine Mikromethode zur Best. 
der KolloidlabilitSt an. (Wien. klin. Wchschr. 38. 932—33. 1925. Warscliau,
1. Medizin. Klinik.) IIOCKEL.

H. P. S m ith , D as Sehieksal intravenos injizierier Farbę {glanzendes Yitalrot) 
mit besonderer Beriicksichtigung ihrer Anwendung zur Blutvolumcnbesliinrnung. 
Gliinzendes Vitalrot wird, intrayenos injiziert, langsam durch die Łeber, nicht 
durch die Nieren ausgeschieden. Vor der Aussclieidung wird eine groBe Menge 
durch die Phagocyten aufgenommen. D ie Farbę gelangt in ansehnlicher Menge in 
die Lymphe. Aus ilirer Yerdiinnung berechnet man also stets das Yolumen des 
Blutes -j- Lymphe. (Buli. Johns Hopkins Hospital 36. 325—42. 1925. Baltimore, 
Departement o f Patliology and Bakteriology.) IIOCKEL.

J o ee ly n  P atterson, Harnstoff bestimmung in kleinen Blutmengen. 0,2—0,5 ceni 
Blut werden in 1 cem einer 0,G°/o NaIIiP 0 4-Lsg. aufgefangen u. die Blutcapillar- 
pipette mit der gleichen Lsg. nachgewaschen. 0,2 g  feingepulyertes Sojabohnenmehl 
wird zugegeben u. 15 Min. auf 40° erhitzt. — Man fiigt 4 ccm gesiitt. K2C 03-Lsg. 
u. 2 g  fester Pottasche, einige Tropfen Caprylalkoliol hinzu u. yertreibt 1 Stde. 
lang NHj dnreh Luftstrom in 5 cem '/100-n. H.2SO_, (bei 0,5 ccm Blut), die sieli in 
Jenaer Glasrolirchen befinden (oder in 2 cem -{- 2 ccm dest. W. bei 2 cem Blut) 
iiber. Indicator: 3—4 Tropfen einer 0,02°/oig. Lsg. von Methylrot mit 30 cem einer 
0,l°/oig. Lsg. yon Methylenblau auf 100 ccm der ersten. Man titriert mit '/ioo-n. 
NaOH aus Mikrobiirette. — Aiehung mit einer Ilarnstofflsg., die 20—100 mg-°/0 
enthalt. — Genauigkeit: etwa +  5%. (Biochemical Journ. 19. 601—03. 1925. 
Ch a r in g  C ro ss  Hosp., London.) MOl l e r .

G lenn E . C ullen und E in ar B iilm an n , Die Anwendung der Chinhydroncleldrode 
fiir die Wasserstoffkonzentrationsbestimmung im Serum. Es wird die Anwendbarkeit 
der Chinhydronelektrode an Stelle der H-Elektrode bei der potentiometr. Messung 
der [H ] yon C 02-lialtigen Fil. (Serum u. Blut) gepriift. Nach Erorterung yer- 
schiedener Einwiinde, dic sich gegen ihren Gebraucb machcn lassen, wird gezeigt, 
daB sie fur Blut nicht, fiir Serum bei Einlialtung gewisser YorsiclitsmaBregeln 
wohl anwendbar ist. Vergleiehsbcstst. wurden mit einer H-Elektrode ausgefuhrt
u. lieferten iibereinstimmende Werte fiir p H mit einer Abweichung yon hochstens 
0,02. D ie Aicliung des Systems erfolgte mit einer Phospliatlsg. von bekanntem 
P u- Die Capillarelektrode von B iil m a n n  wurde in etwas yeriinderter Form an- 
gewendet. Da die Ggw. yon oxydierendcn u. reduzierenden Enzymen das Potential 
des Systems beeinflussen, so sind nur die ersten Messungen unmittelbar nach Zu- 
gabe des Chinhydron fiir die pn-B e3t. zu yerwerten. (Journ. Biol. Chem. 64. 
727—38. 1925. Kopenliagen, Uniy.) Sc h d st e r .
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D. R aą u et und M. P aget, Bemerkung zu einer Harnanalyse. Bei einer Best. 
der Xanthinbasen und der Ilarnsaure nacli H a y c r a f t -D e n iGĆS werden 1,84 g/l 
Purinbasen gefunden, nacli Ausfiillung des angesSuerten Urins mit AgNOa nur 
0,59 g/l. Ursache der Differenz wahrscheinlieh Jodide (aus Arzneimitteln), yielleicht 
aucli Bromide. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 7. 258. 1925. Lille, Facultć librę dc 
medecin et dc pharmacie.) G r o s z f e l d .

S. A. H o lb a ll, TJntersuchungcn iiber die quantiłative Bestimmung des Natrium- 
tlńosulfats im  Urin mit besonderem Bezug au f dic Anicendung des Stoffes ais Nieren- 
funktionsprobe. Die von N y ir i  angegebenc Technik (Wien. klin. Wchschr. 35. 
582; C. 1922 . IV. 534) zur Best. des Tliiosulfats im Urin liiBt sich nur dann an- 
w cndeii,. .wenn bei saurer Rk. titriert wird, wenn das angewandte Priiparat des 
Carbo animalis das Thiosulfat nicht absorbiert, wenn der Urin frisch ist u. keine 
patholog. Bestandteile (besonders keine Colibakterien u. Leukocyten) enthiilt. D ie 
Thiosulfatprobe ist keine spezif. Nierenfunktionsprobe, da die ausgeschiedcne 
Menge nicht allein yon dem Ausscheidungsyermogen der Niere, sondern auch yon 
der Oxydation des Stoffes im Organismus abhiingig is t, die bei Patienten mit ge- 
steigertem Basalstoffwechsel erholit ist. (Klin. Wchschr. 4 . 1636—40. 1925. Kopen- 
hagen, Medizin. Klinik.) IIO ckel.

H au rice  W a lter  G oldblatt, Die Bestimmung von Aeetessigsaurc und fi-Oxy- 
buttersdure im  H arn . 4 ccm Harn, 4 ccm dest. W ., 4 ccm Bleizuckerlsg. u. 2 ccm 
NELj. (Bei wenig Zucker weniger Bleizuckerlsg. u. mchr dest. W.) D ie 14 ccm
nach 5 Min. klar filtrieren. 3,5 ccm des Filtrats ( =  1 ccm Harn) mit 40 ccm dest.
W . u. 5 ccm 25%ig. H2S 0 4 im Kjeldahlkolben. Vorlage: 10 ccm J-Lsg.,
2 ccm 2.>°/oig. nitritfreie NaOH, 40 ccm dest. W . Luftdurchleitung bei schwacher 
Erwarmung. (Nach 30 Min. soli noch 15—20 ccm Rest im 250 ccm Kjeldahlkolben
scin.) Naeliwaschen, Zusatz yon 5 ccm 20%ig- Cl-freie HC1 in Vorlage u. mit 1%'g-
Stiirkelsg. u.~I/2;0-n. Thiosulfat titrieren. (Vergleich mit Kontrollbest. ohne Harn.)
— Rest im Kjeldahlkolben auf 400 ccm mit dest. W . auffullen, u. gleiche Vorlage 
nochmals yorlegen. Zusatz yon 20 ccm einer Lsg. von 2 g  K,Cr2Or, 20 ccm lconz. 
HjSO., ad 100 dest. W . (1 Tropfen alle 2—3 Sek.). 30 Min. schwach erhitzen. 
Titration wie zuyor. 1 ccm 1/s0-n. J-Lsg. =  0,193 mg. Aceton =  0,5 g ^9-Oxybutter- 
siiure. (70°/o Ausbeute.) Herstellung der Blei-Lsg.: 180 g Bleiacetat in 500 dest. 
W. 1., Kochen, 110 g  PbO allmfihlich bis zur klaren Lsg. zusetzen. Auffullen auf 
1 1. (Biochemical Journ. 19. 626—32. 1925. S t. T h om a s  Hosp.) MOl l e r .

F. R a u e , Uber den Gallensaurestoffweehsel. I. Eine neue Methode zur ąuanti- 
tativen Schdtzung der Gallensiiuren. D ie Methode des Vf. beruht auf der Fluores- 
cenzreaktion gallensaurer Salze mit lconz. H2S 0 4, durch die auch sehr klcine Mengen 
von Gallensiiureu nachzuweisen sind. Mucin u. EiweiB von 2 ccm Duodenalsaft 
werden mit Alkohol gefiillt, abfiltriert u. das Filtrat eingedampft. Der Riickstand 
wird in 4 ccm konz. II2S 0 4 gcl. u. die Lsg. 24 Stdn. stehen gelassen. Dann Auf- 
stellung einer VerdUnnungsreihe zur Feststellung der Fluoresccnzgrenze. Ver- 
dUnnungsfl. konz. 1I2S 0 4. Zuerst wird die Fluorescenzgrenze in groBen Zwischen- 
rflumen 1 :1 0 , 1 :1 0 0  Verdunnung usw. aufgesucht, dann bestimmen yon Zwischcn- 
werten. (Ztschr. f. klin. Med. 1 0 2 . 79—85. 1925. Dortmund, Stiidt. Kranken- 
anstaften.) IIO c k e l .

F ritz  L ip p ich , Leiclmwerbrennung und forensischer Giftnackiceis. III. Mitt. 
Organsterilisation. (II. ygl. Dtsch. Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Medizin 1. 217;
C. 1922 . IV. 115.) Vf. hat in den bisherigen Verss. gezeigt, daB die Sterilisation,
u. zwar besonders die Hitzesterilisation zur Konservierung von Giftcn bei Ggw. 
eines groBen Uberschusses an organ. Materiał besonders geeignet ist. Vf. bericlitet 
nunmehr iiber eine Versuchsserie, bei der menschliche Miigen zur Verwendung 
kamen, iu die post mortem das Gift eingefiihrt wurde. Es wurden nur medizinale
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Dosen niclit oder nur wenig ubersclireitende Mengen angewandt. Bei Alkaloiden 
ergab sich , daB, wenn zwischen der Sterilisation u. der Isolieruug keine zu lange 
Zeit yerliiuft, dic wiedergefundene Menge im allgemeinen von derselben GroBen- 
ordnung ist wie die zugesetzte. Genauc Besclireibung u. zalilenmiiBige Belcge. 
(Dtscli. Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Medizin 6. 269—93. 1925. Prag, Inst. f. physiolog. 
Chemie.) ' ' HOCEEL.

P . H affner und T. K om iyam a, Untersuchungen zur phannakologischen W ert- 
bestimmung der Schilddruscnpraparate. Zur vergleichenden Wertbest. von Schild- 
driisenpriiparaten eignet sich nicht die Methode der Sensibilisierung vou Sympatliicus 
oder Parasympathicus (Herzyagus, Adrenalinblutdruckkurye) u. dic Beschleunigung 
der Mctamorphose von Froschlarven oder Asolotl. Gepriift wurde die Beeinflussung 
des Stoffwcchsels u. dic. Resistenzerholiung gegen Acetonitril. — WeiBen Miiusen 
wurde das Schilddriisenprod. in Gummiemulsion durch Sclilundsondc beigebraclit. 
Es erfolgt nach 8— 14 Tagen durch 0,1 ccm einer 10°/oig. Suspension bei wirk- 
samen Priiparaten eine Gewuchtsabnalime von 10%. Differenzen in den Dosen, die 
um das 4-fache auseinander liegeu, lassen sich noeh mit Siclierlicit erweisen (10 
bis 15°/0 bei 0,1; 20—30% hei 0,4 ccm). Priifungen bei Miiusen, denen die Schild- 
driise exstirpiert war, waren nicht feiuer. — D ie Steigerung der C 02-Produktion 
ist bei subcutaner Zufuhr ungleich, nach Eingabe per os cin ebenso scharfer Index 
wie die Gewichtsabnahme. Aucli liier waren Untersehiede in der Dosis um 200u/o 
nocli nicht siclier nachweisbar u. tliyreoidektomierte Tiere reagierten nicht schiirfer 
ais n. — Bei Schlundsondenfiitterung erhohte eine einmalige Gabe von Schilddriisen- 
substanz die Resistenz gegen 0,01 ccm =  0,9 mg Acetonitril pro g n. Maus um 
100°/oi wiihrend NaJ u. andere Organpriiparate ohne Wrkg. waren. Der Schutz 
beginnt sich bei 5 oder 10°/oig. Suspensionen der Sehilddriisensubstanz nach
3 Stdn. zu entwickeln, erreicht nach 12 Stdn. sein Maximum u. liiilt 48 Stdn. an. 
Man soli dic Resistcnzprufung zwischen 18—24 Stdn. nach peroraler Eingabe vor- 
nehmen. — Die' 2'/j-faclie letale Dosis wurde mcist ertragen bei 4,5—5%ig. Sus
pensionen. — Yon der vollig sebiitzenden Dosis war dic um 33% geringere siclier 
zu uiiterscheiden. Man soli pro 20 g Gewicht 0,2 ccm dieser um 30% fallenden  
Konzz. in wss. Aufschwemmung je 6 Mausen geben, die Gewichte nach 4 Stdn. 
Hungern best. u. Acetonitril intrayenos injizieren. — Ais Einheit wird die Dosis 
yorgeschlagen, yon der 0,2 cem-Suspension alle Miiuse 24 Stdn. gescliutzt hat u. 
yon der liochstens bei der niiclistniedrigen die % Dosis, bei der niedrigsten die % Dosis 
nocli scliutzten. Von getrockneten Schilddrusenpriiparaten sollen 0,2 ccm einer 
5%ig. Suspension einer Einheit entsprechen. (Arcli. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 
107. 69—127. 1925. Miinchen.) MOLLEK.

B. Z ondek und H. B ern h ard t, Biologische Pnifung von Ouarialpraparateii. 
Bei sorgfaltiger Beliandlung der Eierstocke ist die wirksame Substanz aueh im 
Trockenpriiparat enthalten; es sind nur solche Trockenpiiiparate brauchbar, welche 
bei Kastraten eine Erhohung des O^-Ycibrauchcs bewirken. (Klin. Welischr. 4. 
2001—02. 1925. Berlin, Frauenklinik der Charitć.) IIO c k e l .

0 . M artienssen  und Ges. fiir  N au tisch e In stru m en te , Werk Ravensberg, 
K ieł, Yorrichtung zur Priifung von Ga gemischen au f explosive Bestandteiłe. Die 
obere u. untere Offnung eines senkrecht angeordneten Glaszylinders sind durch 
bocliporige Platten yerachlossen. Innerhalb des Hohlraumes befindet sich ein aus 
einem Metali der Platingruppe bestehender Faden oder Band, auf dem mehrere 
punktfórmige Beliige eines fein yertciltcn Metalles derselben Gruppe dadurch er- 
zeugt worden sind, daB Tropfen der Lsg. eines Salzes des Metalles auf dem Faden 
bezw. Band zur Trockne yerdampft u. weiter erhitzt worden sind. Der Faden 
bezw. Band ist yon einer geloehten Glaskugel umgeben; er wird mittels elektr.
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Stromes. bis'- zum eben sielitbaren Gltthen erhitzt. Beim ■DUrchlciteu eines cxplosivc 
Bestandteile enthaltcnden Gasgcmisches geratcn dic Bcliige insG luhen; die Hellig- 
keit des Gliihens bildet das MaB fiir die GroCe des Gelialts an explosiyen Stoffen. 
(E. P. 2 3 7 9 7 0  vom 5/5. 1924, ausg. 28/8. 1925.) KOh l in g .

S. K ubota, Tokyo, Ampulle zur Ausfiihrimg chemischer Untersuchungcn. Der 
Boden der Ampulle, welche ein geeignetes Reagens enthiilt, wird yon einem engen, 
bis etwa in die Mitte des Ilohlranmes der Ampulle reicbcnden Rolir durclisetzt, 
das sich ' auBerhalb der Ampulle pipettenartig fortsetzt u. bei Nichtgebrauch zu- 
geselimolzen ist. Vom K opf der Ampulle gelit ein zweites kurzes Rolir nach auBen, 
das bei Niehtgebrauch ebenfalls zugesclimolzen ist. D ie unteren Teile dieses Rohrs 
sind yerdickt, so daB ein Gummiball daruber gezogen werden kann. Zum Gcbrauch 
werden die Rolire geoffuet, der Gummiball iibergezogen, das liiugere Rohr in die 
zu untersuehende FI., z. B. S a rn , getaueht, die Ampulle dureli Zusammendruckeu 
des Balles teilweise entliiftet, 11. durch Aufheben des Druckes die zu untersuehende 
FI. eingesaugt. (E. P. 23 3 2 2 7  vom 30/9. 1924, ausg. 28/5. 1924.) KOh l in g .

H. Angewandte Cliemie.
I. A llgem eine chem ische Technologie.

v. B ezold , Massenbewegung in Industricbetricbcn. Zusammenfassende Bespre- 
chiiDg der Transportmittel. (Chem.-Ztg. 49. 833—4. 855—56. 1925.) J u n g .

— , Zc.rstciubungsdiise fiir schwierige Bedingungen. D ie zur Zerstiiubung von 
korrodierendcm und leicht yerstopfendem Materiał bestimmte Diise besteht aus 
einem Konus, der mittels eines angescliweiBten Bogens dem Rohrcnde gegenuber- 
gestellt ist. (Chem. Metallurg. Engineering 32. 758. 1925.) J u n g .

— Eine neue Anwendung des Elektromagnctismus in  der Zerkleinerungstechnik: 
Elektromagnetischcs Mahluerfahren. Bei dem Walzwerk Bauart U łliiicii (K rupp- 
G r u so n w e r k ) wird der Mahldruck durch Elektromagnete an Stelle von Federn 
erzeugt. (Chem.-Ztg. 49. 836—37. 1925.) J u n g .

— , Zentrifugen zum Klaren von Laclcen und Ulen. Zum KlSren von Lacken
11. Oleją eignet sich besonders die yerbesserte Zentrifugc der Firma KltUPP mit einer 
Zweikammertrommel u. mit einer Dusentrommel, bei der die stark mit Sehmutz 
durchsetzten Schichten abstromcn. Fiir besonders schwer zu reinigende Fil. ver- 
wendet man die Dusentrommel im AnscliluB an eine Zwcikammcrtrommelzentrifuge. 
(GewerbefleiB 104. 195—98. 1925.) J u n g .

N o e l Cunningham, E in  verbessertes Schlammfilter fiir chemische Zioecke. Das 
neue Schlammfilter (,,thiekener-filter“) besteht aus einem Absetztank mit Uberlauf, 
auf dessen Boden sich ein Sandfilter befindet. Der abgesetzte Nd. wird durch 
einfcn sich langsam diehenden spiralformigen Feger in eine zcntrale AbfluBoffnung 
befordert. (Chem. Metallurg. Engineering. 32. 750—52. 1925. York [Pa].) Ju n g .

Richard Blochmann, Wiedergewinnung nach System Brćgeat. Das Yerf. zur 
Wicdergewinnung yon Losungsmm. beruht auf der Absorption desselben durch 
Kresol. Ein Nachteil des Yerf. ist die Zunalinie des Kraftbedarfs u. das Sinken 
dęr Ausbeute durch Yerliarzen dea Kresols. (Chem. Ztg. 49. 835—36. 1925.) J u n g .

Dr. H einr. Traun & Sohne vorm. Harburger Gummi-Kamm Co., Hamburg, 
Yerfdhrm und Einrichtung zum Auskleiden von Kesseln und anderen Gefiifien mit 
Kautschuk oder ahnlichen chcmikalienfesten Massen unter Benutzung des Kesscls ais 
Yulkanisicrungsapp., 1 . dad. gek., daB die mit Kautschukmischung belegte Auflager- 
flache des Kesselflansches wiihrend der Yulkanisierung ganz oder teilweise frei von 
der Beruhrung mit dem Deckel durch Einfiigung eines gleichzeitig abschlieBenden
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Zwisehenkorpers oder durch Yerringerung der Deckelauflagerfliiehe gehalteu wird.
— 2. Einriclituug bestehend aus einem zwischen dio mit Kautschuk belegte Auf
lagerfliiche des Flansches eines auch an der Innenwandung mit Kautschuk aus- 
geklcideten Kessels u. dem gegebenenfalls auch mit Kautschuk belegten Kessel- 
deckel einzufiigenden Zwischenkorper, der Deckel u. Flausch voneinander in Abstand
u. dic beidcrseitigen Auflagerfliiehen dieser Tcile ganz oder teilweise auBer Be- 
riihrung halt sowie gleichzeitig zum dicliten AbsehluB des Kessels dient. — 3. be
stehend aus einein zwischen der mit Kautschuk bekleidcten Auflagerfliiche des 
Kesselflansches u. dcm ebenfalls mit Kautschuk belegten Deckel dicht einzufiigenden 
ringformigen Zwischenkorper, der am iiuBeren Band von Flansch u. Deckel u. aufier- 
halb der entsprechend yerlangerten Yerbindungsschrauben liegt. — 4. Yerf. dad.
gek., daB auf die mit Kautschuk belegte Auflagerfliiche des Flansches eines auch
an der Inneuwandiing mit Kautschuk ausgekleideten Kessels ein Deckel dicht auf- 
gesetzt wird, dessen lland so ausgebildet ist, daB er dic Auflagerfliiche des Flansches 
teilweise oder ganz frei liiBt. — 5. dad. gek., daB auf die mit Kautschuk aus- 
gekleidete Auflagerfliiche des Kesselflansches ein nicht mit Kautschuk belegter 
Hilfsdeckel dicht aufgesohraubt w ird, dessen Band nur auf den iiuBeren Teil der 
Flanscliauflagerfliiche aufsitzt, der ohne Kautschukbelag sein kann. (D. R . P. 
4 1 8 3 6 3  KI. 12f vom 28/11. 1924, ausg. 28/9. 1925.) K ausc h .

General Chemical Co., New York, iibert. von: Boy Mackay Meiklejohn, 
Passwmachen einer Sauretrommel gegen Flufisaure. Man fiillt die Trommel bis zu 
90% ihres Vol. mit I1F (58°), liiBt sic 48 Stdn. bei etwa 80° F. u. sodann bei etwa 
140° stehen u. zwar unter AtmosphSrendruck. (A. P. 1553321 vom 5/10. 1923, 
ausg. 15/9. 1925.) K a u sch .

Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Koln-Kalk, Ilcrsłellung dufierst fein ver- 
teilter fester Stoffe, 1. dad. gek., daB man feste Stoffe, welche sich sublimieren oder 
YOrdampfen lassen , bis zur Verdam pfung erhitzt u. sie in einer Kolloidmuhle, 
System Plauson, oder iihnlićli wirkenden sclmellaufenden Schlagmiihlen, in An- 
wescnlieit von Gasen oder Diimpfen ais Dispersions- bezw. Kiihlmitteln, gegebencn- 
falls unter Zusatz von weiteren dispersionsbesclileunigend wirkendeu Mitteln, am 
besten bei TJnterdruck bearbeitet. — 2. dad. gek., daB das Dispersionsmittel auf 
den zu dispergierenden Stoff nicht chem. einwirkt. — 3. dad. gek., daB gleichzeitig 
mit der Dispergierung eine chem. Einw. des Dispersionsmittels auf den zu disper
gierenden Stoff stattfindet. — In der Patentschrift sind Beispiele fiir dic Disper
gierung von A l, Cd, Cu, Sn, Ni, Fe, Bi, As, S , Naphthalin, Phfhalsiiureanhydrid, 
N H 4C1 u .  J sowie fiir die Herst. von dispersem ZnO u. eines Lithopon iibnlichen 
Priiparats aus Zinkdampf gegeben. (D. U. P. 4 1 9 7 5 8  KI. 12 g vom 7/1. 1923, 
ausg. 7/10. 1925.) K a u sc h .

T. W eickel,.W einshehner-Zollhaus b. Worms a. Rh., Vo>richiung zum Zerstauben
w id  Vergasen von Fliissigkeiten iu einem Luft- oder Gasstrom. (D. B . P . 4 1 9 5 2 0
KI. 12g vom 2/8. 1924, ausg. 1/10. 1925.) K a u sc h .

Hans K oop , Hamburg, Riihr- w id  Misclmorrichtung mit eingebauten Abstreif- 
leisten, die in bestimmter Tiefe in die Fl. eintauchen, 1. dad. gek., daB die Ab- 
streifleisten scbrauheńformig um die Hohlwelle frei drehbar sind, so daB sie durch 
dic Bewegungskriiftc des umlaufenden Gutes selbsttiitig in gewiinschte u. zwcck- 
entsprechende Hohe gehoben werden. — 2. dad. gek., daB durch Anderung der 
Stellung der Abstreifleisten zur Stromrichtung oder durch Anderung des Gewiclites 
oder des Steigungswinkels der Fuhrungsleisten bei verschiedenen Umlaufgeschwiudig- 
keiten oder bei Mischungen yerschiedenen spezif. Gewichtes die zweckmiiBige Ein- 
stcllung erreicht wird. (D. R. P. 419663 KI. 12 e vom 11 /7. 1924, ausg. 3/10. 
1925.) K a u sc h .
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Aktiebolaget Separator, Stockholm, Fliissigkeitsireiinschleuder m it Tellerein- 

satzen und Zufuhrung einer Tragerfliissigkeit zum Ausspiilcn der festen Stoffe. D ic  
Schleuder, bei welcher die festen Stoffe mit Hilfe einer durch ciu mittleres Rohr 
zugefuhrten, nach dem Trommelumfang durch eine Ablenkplatte abgcleiteten Triiger- 
flussigkeit von hoherem spez. Gew. ais die zu scheidende FI. ausgespiilt werden 
u. das Schleudergut durch ein das inittlcre Zufiihrungsrohr umgebendes Eohr zu- 
geleitet wird, ist dadurch ausgezeichnet, daB beide Zuftihrungsrohre mit der 
Schleuder umlaufen u. das iiuBere Rohr in mehrere Kanale unterteilt ist, die in in 
bekannter W eisc zwisehen Trommelmitte u. Trommelumfang vorgesehene Loclier 
der Einsatzteller miinden. — Sowohl die Tragerfliissigkeit, ais auch das Schleuder
gut gelangen moglichst storungsfrei in die fur sie bestimmten Zonen. (D. E. P. 
418604 KI. 82 b vom 30/5. 1922, ausg. 15/9. 1925. A. Prior. 15/7. 1921.) O e lk e k .

Paul Graefe, Schwanhcim a. M., Vorrichtung zum Scheiden von Fliissigkeiten 
verscliiedcnen spezifischen Gewiclites, besteliend aus einem mit mehreren konzentr., 
abwechselnd unteu u. oben offenen EinsatzgefitBen vcrsehenen Behiilter, dad. gek., 
daB die EinsatzgefiiBe mit einem an sich bekannten, im oheren Behiilterteil an- 
geordneten u. abwechselnd durch hohe u. niedrige Zwischenwande unterteilten 
Sammclraum in Verb. stelien, wobei zweckmiiBig die EinsatzgefiiBe derart mit 
radikalen Rippen oder Stegen yersehen sind, daB durch diese ein von auBen auf 
die Behiilterwand ausgeiibter Uberdruck oder StoB auf dic EinsatzgefiiBe iiber- 
tragen wird. (D. E. P. 419360 KI. 12 d vom 12/9. 1922, ausg. 28/9. 1925.) K a u sc h .

Frank Pink, Portsmoutli, Engl., Yorrichtwig zum ununterbrochencn Trennen 
von Fliissigkeiten verscliiedenen spezifischen Gewichts, bestehend aus einem wage- 
recht gelagerten, an der Oberscite gesclilossenen u. mit Zwischenwiinden verselieneu 
Behalter, dad. gek., daB dieser eine yerhSltnismiiBig groBe Liingenausdehnung be- 
sitzt, wobei die Eintrittsoffnung fiir das zu zerlegende Fliłssigkeitsgemisch u. die 
Austrittsoffnung fiir dic abgetrcnnte spez. schwercre FI. an moglichst weit von- 
einander entfernt gelegenen Stelien angeordnet sind, u. iiber der Eintrittsoffnung an 
der Deckc des Belialters ciu mit diesem in Verb. stehendes SammelgefSB fiir die 
spez. leichtere FI. angebraclif ist, dessen AuslaB mit einem Ventil yersehen ist, 
welches in an sich bekannter W eise mittels eines Scliwimmers, mit Hilfe elektr. 
Kontakte o. dgl. selbsttiitig geoffnet oder gcschlossen werden kann. (D. E. P. 
419361 KI. 12 d vom 7/2. 1924, ausg. 28/9. 1925. E. Prior. 9/6. 1923.) K a u sc h .

Martin Sperling, Essen, Ruhr, Trennen von aus Fliissigkeiten oder Gasen m it 
vonemander yerschiedenen spezifischen Gewichten bestehenden Gcmengen, 1. dad. gek., 
daB man die Gemenge der Behandlung in einem Raum unterwirft, welcher durcli 
den Abstand zweier nalie aneinanderliegenden Fliichen gebildet w ird, von deneu 
die eine rulit, die andere dagegen sich standig bewegt. — 2. Vorr. dad. gek., daB 
dic beiden Flachen durch den AuBen- u. Innenmantel zweier ineinandergelagerter, 
die gleiche Aclise besitzender Zylinder oder K egel, von welchen der eine drehbar 
ist oder aber durch dic Oberflachen zweier zueinander parallel angeordneter gleich- 
aclisiger Scheiben gebildet werden, von denen die eine ebenfalls iu Umdrehuug 
yers.etzt werden kann, wobei die Zylinder- oder- Kegelmiintel bezw. Scheiben- 
oberfliichen an den einander gcgeniiberliegenden Seiteu zwecks Abfiihrung der ab- 
jjeschiedenen Bestandteile mit Rillen u. Leitlocliern yersehen sind. (D.E.P. 419362 
KI. 12 d vom 31/10. 1922, ausg. 29/9. 1925.) K a u sc h .

Patentaktieholaget Gróndal-Ramen, Stockholm, Yerfaliren zum absatziceisen 
Filtrieren, dad. gek., daB zwecks Sortierens der in der Eohfl. enthaltenen festen 
Stoffe wahrend des Fiillens der Filterbehiiiter mit Rohfl. diese in Bewegung ge- 
setzt wird, z. B. durch Einblasen yon Luft unter dem Filterboden. (D.E.P. 419284 
KI. 12d yom 29/5. 1923, ausg. 26/9. 1925. Schwed. Prior. 28/5. 1922.) K a u sc ii.
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F arb w erk e vorm . M eister L ueius & B riin in g  (Erfinderi G eorg H enninger),
Hochst a. M., Entnalime von Inhaltsteilen an$ geschlossenen Vakuum- oder D m ck- 
gefafien, insbesondere Autoklaven, auch wSlirend der Arbeitsperiode, 1. dad. gek., 
daB ein dem betreffenden BetriebsgefiiBe luftdicht nach auBen abgeschlossen yor- 
gelagerter Hohlkorper je nach dem im BetriebsgefaB herrsclienden Druckzustand 
entweder eyakuiert oder mit Hilfe von Dampf- oder Druckluft oder einem ge- 
preBten Gase unter Druck gesetzt u. so mit diesen Medien oder mit einer Fl. ge- 
fiillt in das BetriebsgefaB eingcfuhrt, mit dessen GefaBinhalt gefiillt, ausgefiihrt u. 
wiederum mit Vakuum, Dampf, Druckluft, einem gespannten Gase oder einer Fl. 
in ein offenes, gesehlossenes oder unter Vakuum oder Druck stebendes Auffang- 
gefiiB entleert wird. — 2. dad. gek., daB der in das BetriebsgefaB emzufiihrende 
Hohlkorper je  nach Erfordernis des Fabrikationsyorganges vorher geheizt oder 
gekuhlt wird. — 3. dad. gek., daB zwecks Fullung des Ilohlkorpers sowohl zum 
Druck ais auch zum Temperaturausgleich zwischen ihm u. dem geschlossenen Ge- 
fiiBe das Gas oder der Dampf, wclcher in diesem selbst vorhanden is t , yerwendet 
wird. (D. R,. P. 419 0 6 3  KI. 12g vom 27/6. 1922, ausg. 19/9. 1925.) K ausc h .

F arbenfabriken  vorm . F ried r. B ayer & Co., Leyerkusen b. Koln a. Rh., 
iibert. von: Gustav E ath , Barmen, Gasabsorptionsapparał, bestehend aus einem 
MischgefiiB mit Vorr., um einen Strom fl. Teilchen in diesem GefiiB erzeugen zu 
konnen, Vorr. zur Zirkulation einer Fl. in dem GefiiB, Yorr. iiber dem Niyeau der 
Fl. zum Sammeln von Fliissigkeitstcilchen, einer Leitung fiir die gesammelte Fi. in 
den Aufbcwahrungsbeliiilter, sowie endlich einer Fiiissigkeitsleitung von dem 
letzteren nach einem Punkt unterhalb des Spiegels der Sammelyorr. (A. P. 1553718  
vom 15/10. 1924, ausg. 15/9. 1925.) K a u sc h .

John A llin g h a m , Los Angeles, Californ., Konzenlrieren von Gasen in Gas-, 
gemischen. Ionisierte Gasgemische, die Bestandteilo von geringer magnet. Durcli- 
dringbarkeit besitzen, werden der Wrkg. eines magnet. Feldes ausgesetzt, wobei 
das Prod. mit der hoheren magnet. Durchdringbarkeit konz. u. alsdann abgetrennt 
wird. (A. P . 1553737 yom 31/7. 1923, ausg. 15/9. 1925.) K a usc h .

G esellschaft fiir ch em isch e und m eta llu rg isch e  P rod u k tion  m. b. H., 
Deutsehland, Absorplioti von Gasen oder Dampfen. Man yerwendet hierbei Kobie, 
die in Ggw. von Alkalisalźen aktiviert worden ist. (F. P. 594261  vom 28/2. 1925, 
ausg. 9/9. 1925. D. Prior. 25/3. 1924.) K a u sc h .

B n d o lf  Scheuble, Steinabriickl, Niederosterr., Gewinnung von in  Gasen ent- 
haltenen Dampfen fliicJitiger Stojfe. Man yerwendet C l-D eriw . des Naphthalins am 
besten das durch direkte Chlorierung erhiiltliche techn. Prod. ais Absorptionsmittel. 
(0e. P. 101042  yom 14/6. 1924, ausg. 25/9. 1925.) K a usc ii.

G. A. Schutz, M asch inenfabrik  und E isen g ieB ere i, Deutsehland, Gasabsorption 
und -rcinigung. Man liiBt das Gas in einen mit Fl. u. Koks, Glasperlen u. dgl. bis 
zu einer bestimmten Hohe beschickten Behiilter eintreten u. zerteilt es durch eine 
Kammer im unteren Teil des Behiilters. (F. P. 594488  yom 4/3. 1925, ausg. 14/9. 
1925.) K a u sc ii.

M etallbank  nnd M eta llu rg isch e  G esellschaft A kt.-G es., Frankfurt a. M., 
Betrieb von Staubabscheidern, die aus einer Filterwand mit liingsseitig ineinander- 
greifenden Rolirsegmcnten bestelien, 1 . dad. gek., daB die Rohrsegmente iu an sich 
bei Filterwiinden bekannter Art quer durch den Gasstrom bewegt u. beim oder 
nach Verlassen des Gasstromes in Richtung ibrer Liingsaclise mit Fl. durchspult 
werden. — Staubabscheider, bei dem die Filterwand umlituft u. an der einen Um- 
kelirstelle in ein Fliissigkeitsbad taucht, 2. dad. gek., daB das Fliissigkeitsbad ais 
Spiilriune ausgebildet ist, die zusammen mit den eintauchenden Rohrsegmenten von 
der Fl. in der Langsrichtuug durchstromt werden kann. — 3. dad. gek., daB die 
Spiilriune sich iiber mehrere nebeneinanderliegende Gaskaniile mit darin umlaufen-
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den Rohrsegmentwfihdęh erstreckt. — 4. V erf., dad. gek., daB die Rohrsegmente 
unter Benutzung einer fiir Fiillkorper an sieli bekannten Querschnittsforni, bei der 
die Liingsoffnung jedes Segments unter Belasaung vou Mulden von der Mantel- 
fliiche des Rohres weniger ais die Hiilfte wegnimmt, beim Umlauf der Rohrsegment- 
wand ais Schopfbehiilter dienen. (D. R. P. 419558 KI. 12e vom 23/10. 1923, ausg. 
3/10. 1925.) K a u sc h .

Emil Metzger, Frankfurt a. M., Trockncn oder Anfeuclitcn von Stoffen in 
Kanalen mittels mehrerer Lufistrom wigen, von denen die eine den das Arbeitsgut 
durch wanderriden Hauptkaual ganz, mebrere andere hingegen nur Abschnitte von 
diesem mit Hilfe von abgezweigten Nebenkanalen durelizieben, dad. gek ., daB die 
nur Abschnitte des Ilauptkanals durebziehenden Zweigstrome durch das Zusammen- 
wirken von zwei oder mehreren Nebenkanalen an mehreren Stellen des Absehnittes 
den Hauptkaual durchziehen. — 2. dad. gek., daB der den ganzen Hauptkanal 
durcbflieBende Hauptstrom zusammen mit deu nur Abschnitte des Hauptkanala 
durebziehenden Zweigstromen durch die Nebenkanśile, die den Zweigstromen ihre 
Bewegung geben, in teils vor-, teils rucksclireitendem Sinne hindurcbgeleitet wird. 
(D. R. P. 417566 KI. 82a vom 29/3. 1923, ausg. 12/8. 1925.) O e lk e u .

Ernst Kniittel, Temmels b. Trier, Trockentrommel m it Streubechern im Inneren 
zur Erżielung von Bieselschleiern. D ie in an sich bekannter W eise an der Innen- 
seite derTrommel angeordneten Schaufelbeclier o. dgl., die beim Drehen derTrommel 
das Gut mit in die Holie nehmen u. in Stromen frei durcli den Trommeląuersclinitt 
fallen lassen, sind mit Streubechern versehen, auf die sich der Becherinhalt beim 
Drehen der Trommel entleert u. zwischen denen quer zur Trommelachse verlaufende 
Sclilitze zur B. der Rieselschleier angeordnet sind. (D. R. P. 417 889 KI. 82 a vom
13/6. 1919, ausg. 20/8. 1925.) Oe l k e u .

Pilade Barducei, Neapel, Liiftungsnorrichtung fiir Trockenanlagen mit in dem
zu belilftenden Raum falirbarem Kasten, iu welchcm die Liifter angebracht sind, 
dad. gek., daB die Kasten am Boden mit einer oder mehreren Offnungen oder 
Durchbrecliungen yerselien sind, in denen die Liifter sitzeu. — Die Vorr. zeichnet 
sich durch groBe Eiufachheit u. kleine Abmessungen bei guter Wrkg. aus. (D.R.P. 
419050 KI. 82a vom 21/12. 1922, ausg. 26/9. 1925.) O e lk e r .

Rheinische Maschinenfabrik G. m. b.H., NeuB, Tellertrockner mit stillstehenden 
und umlaufemlen Tellerboden, auf denen das Trockengut durch Streiclier abwechselnd 
vou auBeu nach innen u. von innen nach auBen stufenformig fortbewegt wird, dad. 
gek., daB die Achse der umlaufcnden Boden u. damit diese selbst yerstellbar sind. 
— Die Dauer der Trocknung u. damit die Leistung des Trockners kann nach Be- 
lieben geregelt werden. (D.R.P. 419051 KI. 82a vom 22/1. 1924, ausg. 26/9. 
1925.) O e lk e u .

- Wilhelm Vogelbusch, Ratingen b. Dusseldorf, Vorrichtung zur sclbsttatigen 
Beschickung von Verdampfapparaten, insbesondere der einzelnen Korper eines nach 
Art von Kolonnen ubereiuander angeordneten Mehrkorper-Verdampfapp., 1. dad. 
gek., daB ein um eine Achse scliwingendes GefiiB entsprechender Form leer mit 
dem von einem Yerdampfelement kommenden Ablaufstutzen kommuniziert u. nach 
Erreichuug einer gewissen Fullhohe sich so weit um seiue Achse drebt, daB es 
sich nunmehr durch den Zulaufstutzen des liiichsten Verdampf korpers nach diesem 
lun entleert. — 2. dad. gek., daB ein durch einen Schwimmer gesteuerter Arretier- 
stift das GefiiB in Fuli- bezw. Entleerungsstellung so lange festhalt, bis der Flussig- 
keitsstand im GefiiB seiue maximale Hohe erreicht bezw. das letztere sich entleert 
bat. (D. R. P. 419359 KI. 12a vom 23/11. 1923, ausg. 26/9. 1925.) K a u sc h .

International Sugar and Alcohol Company Limited, London, Abscheidung 
fliichtiger Sduren ans wasserigen Gemischen durch Yerdampfung mittels fl. Warme-
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triiger, z. B. Ol, 1. dad. gek., daB das zu behandelnde Gemiscli in fein zerstaubter 
Form mit einer sicb stiindig erueuerndcn flieBenden Scbicht des h. Wurmetriigcrs 
iu Bcruhrung gebracbt wird. — 2. dad. gek., daB der fl. Warmetriiger iu Form 
eines Schleiers angewendet wird. — Man erreiclit so eine fast augcnblickliche 
Austreibung der HC1 aus salzsiiurehaltiger Zuckerlsg. vou der Verzuckerung des 
Ilolzes unter Yermeidung der Zuckerzersetzung. (D. B. P. 419433 KI. 12 a vom 
16/5. 1924, ausg. 6/10. 1925.) K a u sc h .

Troy J. Snider und Ward £ .  Marshall, Terrell, Texas, V. St. A., Masse zum
Impragnieren von Gewebetreibriemen. Man triinkt die Treibriemen mit einem h. 
Gemisch von etwa 75 Teilcn Talg, 12,5 Teilcu Vaseline u. 12,5 Teilen Ricinusol. 
(A.P. 1541598 vom 27/9. 1923, ausg. 9/6. 1925.) F ra n z .

Aktiebolaget Separator, Stockholm, ubertragen von: F. H. Berty, Pougli- 
keepsie, N. J., Reaktion zwischen Fliissigkeiłen. Man mischt die Fil. unter iiuBerst 
geringem Riihren, trennt u. wiederholt dic Operation, bis die gewunscbte Bk. 
vollendet ist. (E. P. 238541 vom 7/8. 1925, Auszug veroff. 7/10. 1925. Prior. 
16/8. 1924.) K a u sc h .

Louis Bene Bailly-Salin und Charles Fernand Pierre Boux, Frankreieb, 
Exotherme Reaktionen a u f trockenem Wege. Man gibt zu den Reaktionsgemischeu 
Stoffe, die die zum Sehmelzen des Gemisches crforderliehe Wiirmemenge lierabsetzen. 
(F. P. 593883 vom 18/12. 1924, ausg. 1/9. 1925.) K a u sch .

Richard C. Tolman, Trustee, iibert. von: Alfred T. Larson, Washington, 
Columbia, Katalytisclies Materiał. Man formt ein Bett aus dem Materiał, aus dcm 
der Katalysator erzeugt werden soli, u. fuhrt ihm alsdann Hitze zu, so daB ein Teil 
des Bettes zum Sehmelzen kommt. (A. P. 1554008 vom 25/4. 1923, ausg. 15/9.
1925.) K a u sc h . .

E. A. Prudhomme, Nęuilly-sur-Seine, Katalysatorcn. Katalyt., mit S ver- 
uureinigte Mctalle wic N i werden durch Diimpfc von HCOOII oder CIIaC 001I, 
die durch das abgekuhlte Reaktionsrohr geleitet werden, regeneriert u. das ge- 
bildete N alIC 03 oder NaCH3C 02 wird im Rohr selbst durch Steigerung der Temp. 
zersetzt. (E. P. 238805 vom 23/5. 1924, ausg. 11/9. 1925.) K a u sch .

IV. W asser; Abwasser.
G. Just, Yerfaliren zur Herstellung deslillicrlen Zusatzwassers fiir dic Dampf- 

kcsselspeiswig. Es wird ein Verf. besclirieben, um Zusatz-Kcssclspcisewasser durch 
Dest. zu erzeugen. Das Kennzeichnende des Verf. ist, daB ein Luftstrom im Gegen- 
strom zum Rohwasser bewegt wird. Die Luft siittigt sich an fein herabrieselndem, 
heiBem Rohwasser mit Dampf u. gibt in einem Warmeaustauschapp. seine Wiirme 
an das kalte Rohwasser ab. A uf diese W eisc wird nur wenig Zusatzdampf von
1,3 at. Spannung zur Aufrcchterhaltung des Prozesses gebraucht. (Die Wiirme 
48. 491—92. 1925.) N e id h a r d t .

L. Heuser und H. Kanzler, Versuche an einer Kiihlwasserverdimstungsanlage. 
Zur Gewinnung von Destillat ais Kesselspeisewasser kann mit Vorteil das Kiihl- 
wasser der Ilauptkondensation yerwendet werden. D ie im Kuhlwasser yorhandene 
Wiirme wird dann nutzbar gemacht. Eine von der Maschinenbau-A.-G. B a lc k e  
iu Bochum ausgefiihrte Versuchsanlage wird besclirieben u. dereń Betriebsergebnisse 
ttlierm. Wirkungsgrad usw.) mitgeteilt. (Die Wiirme 48. 355—58. 1925.) N e id h .

B. Caillol, Der Schutz gegen Kesselstein und Koirosion in Dampfkesseln. 
(Chalcur ct Ind. 6. 357—62. 419—24. 469—74. 1925.) B O r n s te in .

Karl Braungard, Neuere Erfahrungen bei der Aufbcrcitung von Ecsselspeise- 
tuasser. Vf. schildert die neueren Abiinderungen des Kalksodayerf. durch die 
Firmen R e i s e r t  u. S t e in m C lle r ,  das Perniutitverf., die Bedeutung liochwertigen
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Stalils .fiir die Turbinensehaufcln, bislier niclit befriedigende Ergebnisse mit der 
elektr. Keśselspeiscwasserreinigung, die W iclitigkeit yolliger Entgasung u. dic un- 
geniigende Wrkg. von Eisenspanfiltern. (Die Warnie 48. 467—71. 1925. Charlotten- 
burg.) SrLITTGERBER.

Sheppard T. Powell und John H. Wolfe, Behandlung von Kcssclspeiseioasser 
m it einem Zeolitherwcichungssystem. Bcricht iiber yergleichcnde Yerss. mit den ver- 
scliiedensten Weiclimacliungsmitteln. Yon allen hat sich das Zeolithvcrf. am besten 
bewiilirt. ' Niihere Angabcn iiber Anlage u. Rentabilitiit im Original. (Ind. and 
Engin. Chem. 17. 584— 85. 1925. Baltimore [Md.].) Grimme.

P. Wiegleb, Die Enthartung des Kesselspeisewassers. (Chem.-Ztg. 49. 835. 
856-3-57., 1925. — C. 1925. II. 1376.) J u n g .

Edward Taylor, Bemerkungen iiber dic Chlorierung des Trinkicassers von 
Manila. D ie Behandlung des fiir die Stadt Manila bestimmten Trinkwassers mit 
CI findet seit 1914 statt. Das Cl, wird in Form von Ilypoclilorit in je nach der Zus. 
des W. wcchselnder Menge zugesetzt, derart, daB das W . stets 0,05— 0,1 Teil 
wirksames Cl auf 1 Million Teile iibersehiissig cnthiilt. Zum Nacliweise dieses 
freien Cl dient die o-Tolidinprobc von E llm s  u. H a u s e r  (Journ. Ind. and Engin. 
Chem. 5. 915; C. 1914. I. 72). Gepruft wird das W . zur Feststellung der Wirk- 
samkeit der Behandlung durch Best. des uberschiissigen Cl, durch Keimziihlung, 
durch Feststellung der Ggw. von Bacillus coli u. des Triibungsgrades. In den 
Jahren 1923 u. 1924 betrug die Menge des zugesetzten Cl liochstens 1,4 Teile akt. 
Cl u. die Trilbung liochstens 50 Teile auf 1 Million; dic Keimzahlen lagen in der 
Mehrzahl der Fiille unter 1000 in 1 ccm; bac. coli war nur in einigen wenigen 
Fiillen yorlianden. (Philippine Journ. o f Science 27. 297— 313. 1925. Manila.) R O hi.e.

Sierp, Die Abwasserbescitigung im rheinisch-westfalischen Industriegebiet. Zu- 
sammenhangende Darst. mit Abbildungen, Zeichnungen u. Kartenskizzen. In An- 
wendung kommen in genanntem Gebicte hauptsiiclilich: 1 . Zweistockige Absetz- 
brunnen, ais dereń IIauptvertrcter der Emscherbrunnen. 2. Sickerbccken. 3. Ltif- 
tungębecken fiir belebten Schlamm. Besonders storcud wirken bei diesen Anlagen 
Giftstoffe, vor allem Phenole, die fernzuhaltcn sind. Zur Entgeruchung u. Ent- 
keimung von FluBwasser fiir Trinkwasscrzweckc erwies sich besonders eine Be- 
handlung des W . mit genau dosierten Mengen yon freiem Cla ais pceignet. Fur 
die Beseitigung yon Phenolen aus gewerblichen AbwSssern kommen die Extraktion 
mit dampfformigem Bzl. nach HlLGENSTOCIC-POTT, wobei etwa 60°/o Phcnol entfernt 
werden, u. die Entphenolungsanlage nach B a c u  mittels belebten Schlammes be- 
sonders in Frage, die zum Teil in GroBbetrieben ausprobiert werden. (Ztschr. f. 
Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 50 . 53—66. 1925. Essen, Ruhryerband.) G r o sz i’.

Bernhard Biirger und Erhard Nehring, Die Abwasserbescitigung der Stadt 
Jfeumiinster in Holstein unter besonderer Berucksichtigung der dortigen Gcrberei- 
abiuiisser nebst Bcricht iiber unsere in Neumunster zwecks Nąclipriifwng der Anwend- 
barkeit des Mannesschen Bodenfilterprojcktes ausgefiihrten Filterversuche, unsere Unter- 
suchungen iiber das Vorkommen von Milzbrandsporen in Wildhautgerbercien und 
unsere Nachpriifung der fiir mihbrandverd(ichtige Haute und Felle empfohlenen Des- 
mfektionsverfahren. Nach kurzer Besprecliung der Vorgcscliichte werden dic an- 
gestellten Unterss. cingehend nach Ausfiihrung u. Ergebnissen besprochen. 1. Filter- 
verss. zwecks Nachpriifung der Anwendbarkeit des Mannesschen Bodenfillerprojektcs. 
Besclireibung des Versuclisfiltcrs, des Abwassers u. der Ausfiihrung der Filter- 
yerss. Sie ergeben, daB ein aucli nur kurze Zeit fortgcsetztcs Aufbringen von 
nicht ausreichend gereinigtcm Gerbereiabwasser geniigte, um das Filter durch Ver- 
sclilamniung fast undurchliissig zu machen, daB aber aucli bei sorgfiiltiger Vor- 
reinigung bereits nach fiinfmaliger Berieselung die zum Einsickern des Abwassers



462 HIT. W a s s e r ; A b w a s s e r . 1926. I.

in den Untergrund erforderliclie Zeit so lang werden kann, daB unter Umstanden 
dem Filter nicht melir geniigend Zeit bleibt, um bis zur niiehsten Berieselung (nach 
ig _ 2 0  Tagen) die aus dem Abwasser aufgenommenen Stoffe abzubauen. Bei ge- 
ordnetem Betriebe bewirken die Filter mit ihrer 30 m breiten nicht berieselten 
Umgebungszone eine prakt. ausreichende Zuriickhaltung der Milzbrandsporen. — 
2. Unterss. iiber das V. von Milzbrandsporen in Wildhautgerbereien. Nach den 
serolog. Unterss. mittels der Aacolischcn Probe an hunderten troekner Wildhiiute 
ist es wenig wahrscheinlich, daB auf diesem W ege eine Scheidung der trocknen 
Wildhiiute in milzbrandfreie u. milzbrandiufizierte vor der Verarbeituug in den 
Gerbereien durchgefiihrt werden kann. Mittels bakteriolog. Nachweises wiire dieses 
noch schwieriger. Eine Untersclicidung der Abwiisser der einzelnen Herstellungs- 
stufen der Wildhautgerbereien in milzbrandverdachtige u. unverdiiclitige war mit 
geniigender Sicherheit wissensehaftlich nicht zu begriinden. — 3. Nachpriifung der 
zur Abtotung der Milzbrandsporen an u. in trocknen Wildhduten prakt. in Betracht 
kommenden Desinfektionsverff. Dic untersuchten Verff.: das Pickelyerf. I u. II, das 
Natronlaugeyerf. I u. II u. das Ara-Ascherverf. der Firma ROiim u. H aas genugten 
hinsichtlich ihrer abtotenden Wrkg. auf Milzbrandsporen, zeigten aber iu leder- 
teebn. Ilinsicht erhebliche Miingel, so daB zur Zeit noch keines der Verff. reif zur 
Einfiihrung in den prakt. GroBbetrieb ist. — 4. Yorschlage der Landesanstalt fiir 
IFasser-, Boden- u. Luftliygienc belr. dic Beseiligung der Abwasser von Neumiinster. 
Fiir die Behandlung der Abwiisser der Wildhautgerbereien kommt zur Zeit nur die 
Bodenfiltration iu Frage. Der hierfiir yorliegende Mannessche Entwurf, der zum 
Teil bereits ausgefiihrt worden ist, ist soweit irgend moglich beizubehalten, nur 
sind die Ęrgebnisse der angestellten Rieselverss. bei der weiteren Ausfuhrung des 
Mannesschen Entwurfa zu berucksiclitigen. W egen alleu Einzellieiten vgl. das 
Original. Wenn die weitgehende Reinigung der Gerbereiabwiisser, mit dem Ziele 
der Auaacheidung der Milzbrandsporen, der Neumiinaterachen Gerbereiindustrie 
wirt8chaftlich nicht ausfUhrbar erscheint, so wSre es rataam fiir diese Industrie, 
auf jede Einfuhr stark milzbr;mdverdac\itiger Kohware aua dem Aualande ein fiir 
alle Małe zu yerzichten. (Mitt. Landesanst. f. W asserhyg. 1925. Nr. 29. 135—94. 
1925; Ver6fTcntlichungen aus dem Gebiete der Medizinalverwaltung 19. 1—60. 
Berlin-Dahlem.) R O iile.

H. K ap eller , Uber einen gelungenen Nacliweis von Paratyphus B-Bacillen im  
Leitungswasser. Der Nachweis gelang im Leitungaw. eines Ortes, in dem in den 
letzten Jahren keine Fiille von Typhus-Paratyphua oder darauf yerdiichtige auf- 
getreten waren, mit den gewolinlicben Methoden ohne Fiillung oder Filtration 
groBerer Mengen des W. Veranlassung zur Unters. hatte die durch geringe Triibung 
augenscheinliche Verunreinigung des Leitungsw. durch Ilochwasser gegeben. Es 
fand sich auf der Endoagarplatte aua dem Zentrifugat von 10 ccm W. unter 200 bis 
250 Kolonien eine von Paratyphus B, offenbar ein Zufallsbefund. (Zentralblatt f. 
Bakter. u. Parasitenk. I. Alit. 96. 8— 11. 1925. Marburg, Univ.) Sp ie g e l .

Otto S ch ób l und Jose R am irez, D ic Unzuverlassigkeit der Probe au f Lactose- 
vergiirer ais ein Indicator au f Yerunreinigung von Wasser durch Fdkalien. Die 
Probe ist zu diesem Nachweise nicht geeignet wegen der weiten Verbreitung von
B. coliarten. Wahrer B. coli kann ais cin Zeiclien fiikaler Verunreinigung dienen, 
da er in der Regel auf den menschlichen u. tier. Korper beschriinkt ist. Eine 
Unterscheidung zwischen menseliliehem u. tier. B. coli ist nicht bekannt; wohl 
aber untersclieidet sich wahrer B. coli von den iibrigen Gliedern der Gruppe durch 
die Art seines Waclistums auf einer Eosin-Methylenblau-Laetose-Agarplatte. 
(Phillipine Journ. of Science 27. 317—24. 1925. Manila.) ROhle.

A ugust T hienem aan, Ein empfindlicher Indicator fiir Yeranderungen im Chemis- 
mics der Binnengewdsser. Entgegen yielfacher Annahme ist der Wasser/lohlcrebs,
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Gammarns-ifulcx, k e in  Leitorganismus fiir reines W ., sondoru iindet sich auch in 
solchen Gewiisscrn, in deueu eine starkę Wueherung von Abwasserpilzen eine 
kriiftige Verunreinigung anzeigt. W ichtig ist aber, da8 auf den Kiemenbliittchen 
des Flohkrebses zwei festsitzende Protozoen, Spirochona gemmipara Stein u. Den- 
drocometes paradoxus Stein, iiberaus regelmaBig dann yorhanden sind, wenn das 
W . wirklich zur reinen Zone gehort, aber dann fehlen, wenn das W . entw'eder 
organ. verunreinigt oder stark yersalzen ist. (Naturwissenschaften 13. SG8—09. 
1925. Plon i.> Holstein, Ilydrobiol. Anst. der Kaiser WiLnELM-Ges.) S pl it t g e r b e r .

Jean  U rru ty , Frankreieli (Var.), Kesselsteinmittel. In dem im Ilauptpat. be- 
schriebenen Kesselsteinmittel, welches aus IICI, C uS04, NaIICOs , KCN u. W. zu- 
samraengesetzt ist, wird das N aH C 03 durch Na2S 0 4 u. das KCN durch K jC03 er- 
setzt. (F. P. 2 9 2 8 4  vom 9/2. 1924, ausg. 10/7. 1925. Zus. zu F. P. 488084.) Oe l k e r .

A rno K ru g er , W orms, Einrichtung zur Enthartung von Rohwasser mittełs 
Chemikalien, dad. gek., daB zwecks gleichzeitiger u. plotzlicher voller ÓfFnung der 
Ventile bei Erreicliung des zuliissig niedrigsten Wasserstandes im Reinigungskessel 
ein aufierhalb des Rcinigungskcssels bcfindliches u. kommunizierend mit diesem 
yerbundenes GefiiB durch sein W assergcwicht Zulaufyentile in an sich bekannter 
W eise offnet. — Es kann in jedem Augenblick ein gleichmaBiger Zulauf von Roh- 
wrasser u. Fallungsmittel u. ein gleichmiiBiges Mischungsverhiiltnis erzielt werden. 
(D. R . P. 4 1 8 4 0 9  KI. 85b vom 2G/9. 1924, ausg. 5/9. 1925.) Oe l k e r .

A. R . B u rn ette  Corp., New Jersey, tibert. von: A lgern on  R. B u rnette , New  
York, Weichnachen von Wasser. Das W. wird bei lioliem Druek einer Leitung 
zugefuhrt, gesammelt, erhitzt bis zum Sieden unter diesem Druck, dann bei dieser 
Temp. u. diesem Druck filtriert u. schlieBlich zum Yorwarmcn von W. in genannter 
Leitung verwendet. (A. P. 1 553067  vom 17/4. 1922, ausg. 8/9. 1925.) K a usc h .

U n ited  W ater  Softeners, Ltd., und S. V. H. Lassen, London, Rcinigen von 
Wasse)-. Bei der Regenerierung von basenaustauschcndem Materiał in Wasserreinigungs- 
app., in denen ein Teil der Regeuerierungslsg. fur deu Wicdergebrauch gesammelt 
wird, liiBt man die Lsg. iu jedem Stadium des Prozesses in derselhen Richtung 
durch das Bett des basenaustausehendeu Materials slromen u. yerdriingt schlieBlich 
den Rest der Lsg. daraus durch ebenfalls iu der gleichen Richtung stromendes W. 
(E. P. 2 2 8 2 5 9  vom 31/10. 1923, ausg. 26/2. 1925.) Oe l k e r .

P au l M artiny, Dresden, Eeinigung von IFasser zum Speisen von Dampfkesseln, 
dad. gek., daB die Ilartcbildner in an sieh bekannter W eise durch Zugabe einer 
geeigneten Siiure in 11. Yerbb. ubergefuhrt werden u. dem so beliandelten W . in 
einem besonderen Entgasungsapp. die im W. gel. C 02, der O, u. unter Umstiinden 
andere schiidliche Gase entzogen werden, wobei das aus dem Entgasungsapp. aus- 
tretende Speisewasser durch einen Wiirmcaustauscliapp. gefuhrt wird, in welchein 
es durch standig abgefiilirtes Kesselwasser auf eine entsprechende Temp. gebracht 
wird, wodurch zu gleicher Zeit dic Konzentration des Kesselwassers sclbst ent- 
sprechend uiedrig gehalteu wird. (D. R. P» 41 9 2 7 2  KI. 85b vom 4/3. l ’*24, ausg. 
24/9. 1925.) O e lk er .

G eorge E l l io t  P e r r y , Chicago, Anlage zur Hehńgung von Abwćissern unter 
mfhnnaliger Beliiftung derselben in von ihnen abwechselnd von oben nach unten oder 
von unten nach oben durchflossenen Abteilungen eines Klśirraumes, dad. gek., daB 
die Beluftungseinrichtung aus ubereinandergestellten, einzeln an die Luftzuleitung 
angeschlossenen langlichen Hohlkorpern besteht, die dachformig gestaltet u. nach 
unten hin ofFen sind. (D. R. P. 418410 KI. 85c yom 9/10. 1923, ausg. 5/9. 
1925.) Oelicer.

M aclachlan  R ed u ction  P rocess Co., New York, iibert. von: A ugus M aclacblan , 
Perth Amboy, Behandlung von Kloakenwdssern zwecks Gewinnung brauehbarer
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Prodd. (Dtinger). Dor Sehlamm wird abgetrennt, sterilisiert u. sodauu das W . auf 
einem Sieb abgedruekt. (A. P. 1543939 vom 11/3. 1922, ausg. 30/6. 1925.) K a u sc h .

Gaston Albert Duret, Paris, Verwertung der bei der Zuckerfabrikation ent- 
stehenden Abwasser. Man konz. die Abwasser bis zur Sirupkonsistenz durch Ver- 
dampfen unter Anwendung von Temp. zwischen 105 u. 140°. Das erhaltene Prod. 
wird in Mischung mit Hacksel, Ólkuchen u. dgl. ais Futtermittel yerwendet. (A. P. 
1552737 yom 31/3. 1921, ausg. 8/9. 1925.) O e lk e r .

V. Anorganiscłie Industrie.
— , Die katalytisehe Erzeugung von Schwefcltrioxyd. Aus den Vcrss., dereń 

Ergebnisse in Tabellen zusammengestellt sind, folgt: Bei der Verwendung der 
Kicsabbrdndc ais Katalysator werden die noch darin enthaltcnen Sulfide zu S 0 2 
gerostet u. betrachtliche Mengen Sulfat gebildet. D ie B. des S 03 beruht auf der 
abweehselnden Entstehung u. Zers. von Fe2(S04)3. Feuclitigkeit schadet in miiBigen 
Mengen nicht; sie begiinstigt die Spaltung des Fe^SO.,};,. Die Absorption von As 
beruht auf der B. von 2 Fea0 3, As20 6. Die Ggw. von As erfordert hohere Temp. 
(Chem. Age 13. 320—21. 1925.) J u n g .

W. Heyer, Die Entwieklung der Scluoefelstiuredarstellung aus Bleirostgasen auf 
der FYiedrichsluitte O.-S. Nach Einfiilirung des Huntington-Ileberleinycrf. zwecks 
Abrostung der Blcierze wurde trotz groBer Bedenken eine II2S 0 4-Fabrik errichtct, 
die die beim Verblasen freiwerdende S 0 .2 unscluidlich machen sollte. D ie Hostgase 
liatten beim Eintritt in den Gloyer 290—320° u. waren wie folgt zusammengesetzt: 
5,00—7,50 Vol.-°/„ S 0 2, 0,85—6,00 V ol.-°/0 S 0 3, 15 ,40-18 ,00  Vol.-°/0 0 2, 0 ,0 4 -3 ,5 0  
Vol.-% C 02 u. je cbm 53—136 g  H20 . Das Bleikammeryerf., fiir das man sich 
entseliied, wurde fiir yorliegenden Zweck mit einer besouderen Erhitzungskammer 
yerselien, in der die Gase durch gliihende Eisenrohre gefiihrt u. auf durchscliuitt- 
lich 525° erhitzt wurden. D ie wesentlichsten Schwierigkeiten der ersten Betriebs- 
jahre werden beschrieben. (Motali u. Erz 22. 439—52. 1925. Eisloben.) W ilk e .

P. Lamey, Synthetisches Ammoniak, seine Yerwendung und die Fabrikations- 
verfahren. Beschreibung der Verff. nach H a b e r -B o sc ii ,  F a u s e r ,  C la u d e  u. C a sa lh . 
(Buli. Soc. Ind. Mulliouse 91. 410—31. 1925.) J u n g .

Paul Krassa, D ie Entwieklung und der gegenwartige Stand der chilenischen 
Salpetei-induslrie. Bericht iiber die wirtschaftliche Lage u. Stand der Technik. 
(Ztschr. f. angew. Chem. 38. 921—25. 1925. Santiago [Chile].) J u n g .

Gg. Illert, D ie Knochenverkohlung. Beschreibung der Herst. von Knochenkolde 
nach dem System O tto  R u f , Munchen. (Chem.-Ztg. 49. 881. 1925.) J u n g .

E. Belaui, Bayrisclie Bleicherde. Allgemeincs iiber die bayrisclien Erden. Sic 
sind den Fullererden yicr- bis fiinffach uberlegen. Angaben der yerschiedenen 
Yerwendungsmoglichkeiten unter besonderer Berucksichtigung der T o n s ile rd e . 
(Petroleum 21. 1832—34. 1925. Yillach.) H e l l e r .

Ozon-Tech.nik A.-G., Berlin, Einrichtung zur Erzeugung von Ozon a u f elek- 
trischem Wege. (D. R. P. 418946 KI. 12i vom 30/3. 3923, ausg. 21/9. 1925. — C.
1924. II. 1384.) K a u sc h .

W. P. Sutherst, River Side, Kalifornien, und H. Philipp, Keyport, N. J., 
Schwefel. Man behandelt Alkali-, Erdalkali-, Magnesium- oder Ammoniumpoly- 
sulfide mit SOj bei unter 60°. (E. P. 238385 yom 5/9. 1924, ausg. 4/9. 1925.) K au.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. (Erfinder: Herbert Gorke), 
Leyerkusen b. Koln a. Rh., Jlerstellung von Sulfurylchlorid aus C1.2 u. S 0 2 in Ggw. 
yon K olile, dad. gek., daB die Vereinigung yon Cl2 u. S 0 2 in Ggw. von Graphit 
durchgefiihrt wird. (D. R. P. 419521 KI. 12i yom 10/1. 1924, ausg. 1/10. 1925.) Ka.
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R en ę H o r itz , Fraukreieh, Schwefelsaure. Man zerstiiubt an Stelle vou W. 
vcrd. H N 0 3 yon geriuger Dampfspannung iu den Bleikammern. (F. P . 59 3 6 2 7  
vom 19/1. 1925, ausg. 28/8. 1925. Belg. Prior. 30/1. 1924.) K a u sc ii.

P a u l V erola , Fraukreieh, Schieefelsaure. Man leitet ein Gemisch von S 0 2, 0 2 
u. inertem Gas iiber Katalysatoren, w ie Pyritabbrande oder anderc Metallsalze, u. 
entfernt das nicht umgesetzte S 0 2 durch Kobie oder ein anderes Absorptionsmittel. 
Das S 0 2 wird in das Yerf. zuriickgeschickt. (F. P. 5 9 4 0 7 8  yom 14/5. 1924, ausg. 
5/9. 1925.)' • K a u sc h .

N obeP s E x p lo s iv e s  Co., Ltd., J. W . M c D a v id , Stevenston, Ayrshire, und 
E. W illia m s , London, Wiedergewinnung yon Salpeter- und Schwefelsaure. Organ. 
Stoffe entbaltende Nitrierabfallsiiure wird mit yerd. IIN 0 3 gemisclit u. mit Dampf 
in eińem Denitrierturm behandelt. (E. P . 23 7 9 3 7  yom 11/2. 1924, ausg. 28/8. 
1925.) K a usc h .

V erein  fiir ch em isch e und m eta llu rg isch e  P rod u k tion , A ussiga.E., Tscheelio- 
slowakiselie Republik, Mekłrolyłische Zelle zur Uerstellung von Cliloraten nach dem 
direkten elektrolyt. Yerf., 1. gek. durch nebeneinanderliegende ycrsenkte Elektroden 
mit dariiber ruhender bober Flussigkeitsschicht. — 2. dad. gek., daB die Strom- 
ziiftihrung weder zu den Kathoden noch zu den Anoden innerhalb der Zelle durch 
die Fliissigkeitssehicht bindureligeht. — 3. dad. gek., daB die Stromzufuhrung zu 
den Anoden innerbalb der Fliissigkeitsmasse yerliiuft, die Stromzufuhrung zu den 
Kathoden auBerhalb der Zelle angeschlosseu wird, oder unigekehrt. — 4. dad. gek., 
daB die leitende Verb. von Grapliitanoden innerhalb der Zelle durch ihnen unter- 
legte oder aufgelagerte Grapliitkorper hergestellt wird. (D. R . P. 418945  KI. 12i 
yom 8/10. 1923, ausg. 19/9. 1925.) K a u sc h .

C harles M illb erg , Frankreich, Kieselfluorwdssersło/fsiiure. Man bringt einen 
Teil der Abgase der Superphospliatherst., die NaF entlialten, mit W . zusammen. 
(F. P. 5 9 4 5 9 0  vom 27/5. 1924, ausg. 15/9. 1925.) K ausc h .

U orsk  H y d ro -E lek tr isk  K vaelsto fa k tiese lsk a b , Oslo, Ammoniak. CNII u.
II, enthaltenden Gasen, aus welchen mittels Katalysatoren NII3 u. CO hergestellt 
werden soli, wird zwecks Erzeugung des zu dieser Umsetzung erforderlichen W . 
ein Gas beigeinisclit, welches 0 2 enthalt. Das Erzeugnis wird nach der Absorption 
des NH 3 mit KW -stoff u. H2 yermischt durch den Lielitbogen geleitet, um yon 
neuem CNH zu bilden. (E. P . 231134 yom 21/1. 1925, Auszug yeroff. 13/5. 1925. 
Prior. 21/3. 1924.) KttHLlNG.

L. Casale, Rom, Ammoniaksynłhese. Das zu katalysierende Friseligasgemisch 
wird mit einer Menge yon gasformigem N II3 behandelt, welehe die zur Umwand- 
lung des im Frischgas yorhandenen COa, HaS, Stickstoffoxyd o. dgl. in feste Yerbb. 
erforderliche Menge iiberstcigt. ZweckmiiBig mischt man das Frischgas dem aus 
dem Katalysatorraum kommenden Gasgemisch bei. D ie entstehenden Verbb. losen 
sich dann in dem im Verdichtungsraum ausgesehiedenen NH3 u. flieBen mit ihm 
ab, das gereiuigte Gas wird durch eine Umlaufpumpe zum Kontaktraum gefórdert. 
(E. P. 231417 yom 11/8. 1924, Auszug yeroff. 20/5. 1925. Prior. 29/3. 1924.) Ktta.

C om pagnie de P rod u its C him iąues e t  E lec tro m eta llu rg iq u es A la is, F roges  
e t Cam argue, Paris, Ammoniaksynthese. Koksofen-, Leuchtgas o. dgl. wird mit 
eięera geringen OberscliuB yon Luft yerbrannt. Der UberscliuB an 0 2 wird mittels 
1L in W. yerwandelt, die im Gemisch yorhandene C 02 in einer wss. Lsg. von 
XII3 absorbiert, H2 in der zur Synthese von NIIS erforderlichen Menge zugefiigt u. 
das Gemenge katalysiert. D ie bei der Absorption der C 04 durch Ammoniaklsg. 
entstandene Lsg. wird auf (NH4)2SOł oder Harnstoff yerarbeitet. (E. P. 232185  
yom 6/3. 1925, Auszug yeroff. 4/6. 1925., Prior. 14/4. 1924.) KUh l in g .

L ’A ir L iąu id e Soc. an. pour l ’E tude e t  l ’E x p lo ita tio n  des P roced es  
G eorges C laude, Paris (Erfinder: G. C laude), Heinigung der fur die Ammoniak-
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synike.se bestimmten Gase. (Schwed. P. 57736 vom 18/3. 1922, ausg. 28/10. 1924,
R  Prior. 25/3. 1921. — C. 1923. II. 238 [F. P. 543199].) K O iilin g .

Dr. Holaboer & Co., Ziirich, Ausfiihrung chemiscker Reaktionen und physi-
kalischer Prozesse bei hohen Temperaturen, 1 . dad. gek., daB das z u behandelnde
Materiał der Einwirkung strahlender Wiirme in einem Flammofen unter Zwischen- 
schaltung einer gasftirmigen Schicht ausgesetzt wird, welche die Ek. oder den 
ProzeB nicht stort oder diese fórdert u. die Flamtnengase von der Beschickung 
fernhiilt. — 2. dad. gek., daB die verhaltnisma8ig k. Hcizgasc obcrhalb der Be- 
schickung zugefiihrt «. wenigstens zum Teil durch Lufteinleitung im ubrigen Raum 
des Ofens zur Verbrcnnung gebracht werden. — 3. dad. gek., daB an Stelle der 
k. Ileizgase uumittelbar uber die Beschickung Gase beliebiger chem. Natur zu- 
gelcitct u. die zur Heizung notigen Gase weiter oberhalb dem Olenraum zugefiihrt 
werden. — 4. Zur Herst. yon CN-Verbb. oder zur Erhitzung reduzierbarer Verbb. 
anderer in der Iiitze fliichtiger Metalle mit kohlehaltigen Stoffen, wobei z. B. auBer 
den Heizgasen der erforderliche Na der Beschickung zugefiihrt wird. — 5. dad. 
gek., daB die fiiiclitigen Reaktionsprodd. durch den durchliissigen Iierd nach unten 
abgefiihrt werden. — 6. dad. gek., daB man mit einem dauernden KohleuberschuB 
arbeitet u. die zur Durchfiihrung der Rk. erforderliche Menge NaaC 03 sowie die 
zur Aufrcchterhaltung des Kohleubcrschusses notwendige Kohlenmenge der in Glut 
gebrachten Koblcbeschickung des Ilerdcs period, oder dauernd zubringt. — 7. Herst. 
von Wassergas u. anderen brennbaren Gasen, wobei unmittelbar iiber der aus 
Kohle bestehendon Beschickung bei Bedarf Wasserdampf zugeleitet wird. — 8. Zum 
Brennen von Kalle u. zur Fiibrung anderer Dissoziationen, wobei iiber die aus 
Kalk bestehende Beschickung unmittelbar Wasserdampf zugeleitet w'erden kann. — 
9. Ofen, dad. gek., daB der Fiammcnraum ais ein im Yerhfiltnis zur Quersclniitts- 
fliiche der Beheizungsstelle mogliclist groBer Raum, yorzugsweise ais eine im Ver- 
hiiltnis zur Breite hohc Kuppel, ausgebildet ist. — 10. Ofen, dad. gek., daB unter 
der Beschickung eine durchliissige Sohle, z. B. ein Rost u. darunter ein regelbarer 
Abzug fiir die Abfiihrung der fluchtigen Reaktionsprodd., angeordnet ist. — 11. dad. 
gek., daB in dem Ofengewolbe Einbauten, z. B. Querwiiude oder Saulen oder 
Riihren, yorgeseben sind, durch die Luft oder Gas zugefiihrt wird u. die mit 
Offnungen an ihrer Oberflache verselien sind. Wcitcrc 4 Anspriichc keunzeichnen 
Ausfiihrungsformcn des Ofens u. eine Kondensationsyorr. — Das Ileizyerf. bietet 
besondere Vorteile beim Kalkbrennen u. bei der Herst. von Natriumcyanid nacli
der Gleichung: Ną,CO, +  4C +  Na =  2NaCN +  3 CO. (D. B,. P. 407724
KI. 12g vom 7/4. 1920, ausg. 30/9. 1925.) Kausce.

Dr. Holaboer & Co., Ziirich, Schweiz, Flammofen, nach D. R. P. 407724, 1 . dad. 
gek., daB in dem Ofengewolbe die durch mehrteilige Roste gebildeten Beschickungs- 
wiinde scnkrecht angeordnet sind. — 2. dad. gek., daB die mchrteiligcn senkrecliten 
Roste iu Vielecks- oder Zylinderform angeordnet u. innerhalb dieses Viclecks oder 
Zylinders die Zufuhrungsoffnungen fiir die Luft u. die Gase sowie die Auslasse 
fur die Verbrenuungsgase yorgesehen sind, wiihrend dic Abzugsoffnungen fiir die 
fluchtigen Prodd. aufierhalb des Vielecks oder Zylinders in der Ofcnwand an- 
gebracht sind. (D. R. P. 418866 KI. 12g vom 3/12. 1321, ausg. 21/9. 1925. Zus.
zu D. R. P. 407 724; V0rst. Ref.) KAUSCH.

Actien-Oeaellschaft fiir Aiiilm-Fabrikation, Berlin-Treptow (Erfmder: Franz 
Vorlander und Hermann Weber, W olfen, Kr. Bitterfeld), Yerfahren zur Ent- 
arsenierung von Rdstgasen, durch Behandlung im elektr, Hochspaunungsfeld, go- 
gebenenfalls unter gleichzeitiger Bcrieselung mit dunner II3S 0 4, dad. gek., daB man 
fiir die inneren Teile der Gasreinigungskammer solehe Stofte in yerbleitem oder 
unyerbleitem Zustande Yerwendet, die mit HaS 0 4 keinen H, eatwickeln. (D. R,. P. 
419064 KI. 12 i yom 1 / 1 1 . 1923, ausg. 19/9. 1925.) K a u sch .
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S ocię tę  C him iąue des U aines du Rh&ne, Paris, Erdalkaliarseniaie. (D. R . P. 
418783  KI. 12i yom 6/2. 1924, ausg. 12/9. 1925. Franzoa. Prior. 3/1. 1924. Zus. 
zu D .R .P . 416136; C. 1925. II. 1626. — C. 1925. I. 2334.) K a u sc h .

E rn st F r ie d e r ic h , Charlottenburg, Uberfuhrung von sehicer aufschliefibaren 
Nitriden, wie Siłiciumnilriden, in eine leichłer aufsehliefibare Form oder Verbindung. 
Si3N4 in eine leichter aufschlieBbare Form oder Verb., 1 . dad. gek., daB sie mit den 
Oxyden oder anderen Verbb. der Erdalkalien oder ahnlich wirkenden Stoffen nach 
der Ilerst: in einem zweiten Arbeitsgange gegluht werden. — 2. dad. gek., daB 
Misclningen yon Siliciumnitrid mit Oxyden oder anderen Nitriden, insbesondere 
A1N yerwendet werden, wie solcbe aus naturliclien Silieaten, z. B. aus Ton mit 
Kolile, im N 2-Strom erbalten werden. — 3. dad. gek., daB pulyerformiges Silicium
nitrid oder gemischte Nitride u. ein (jberschuB an pulyerformigem CaO oder CaC08 
miteinander gemisebt u. in losem oder gepreBtem Zustande im Vakuum oder iu 
einer indifferenten Gasatmosphiirc sehr hoch, zweckmiiBig iiber 1000°, erhitzt 
werden. — 4. dad. gek., daB dem CaO CaCl2 oder CaF„ oder andere die Ein- 
wirkungstemp. erniedrigende Verbb. zugesetzt werden. (D .R .P . 419211 KI. 12i 
vom 15/8. 1924, ausg. 26,9. 1925.) K a u sc ii.

E. L. F lem in g , Exmauth, D evon, und A tla n tic  C hem ical Co., Ltd., Liver- 
pool, Borsdure. Rohes Calciumborat (Boronatrocalcit) wird mit W . angeriihrt, er- 
bitzt bis zum Kp. u. mit li. S 0 2 behandelt. (E. P . 2 3 8 4 2 8  vom 22/11. 1924, ausg. 
4/9. 1925.) K a usc h .

E. L. F lem in g , Exmautb, Deyon, und A tla n t ic  C hem ical Co., Ltd., Liver- 
pool, Borsdure. Man behandelt ein Gemisch von rohem Calciumborat (Boronatro- 
ealcit) mit h. S 0 2 in einer Siittigungspfanne, entfernt den Sand, Kalle u. Gips in 
einem Vakuumfilter u. krystallisiert die II3B 0 3 in einer Kiihlyorr. (E. P. 2 3 8 4 2 9
yom 22/11. 1924, ausg. 4/9. 1925.) K a usc h .

M eta llb an k  und H eta llu rg isch e  G ese llsch a ft, A k t.-6 es., Frankfurt a. 31., 
Aktwe Kolile. Hartholzer oder harte Schalen, wie KakaonuB- oder 'WallnuBschalen 
werden nach Impriignierung mit ZnCl2 yerkohlt. (E. P. 2 3 8 8 8 9  yom 20/8. 1925,
Auszug yeroff. 14/10. 1925. Prior. 20/8. 1924.) r K a usc h .

L’A ir L iąu id e, S ociete  anonym e pour 1’E tude e t l ’E x p lo ita tio n  des Pro- 
cedes G eorges Clau.de, Paris, Wasserstoff. Komprimierte, IL enthaltende Gase 
werden mit fl. u. auf —200° gekiihlten N 2, der zum Schmieren der Expansions-
maaehine bestimmt ist, zum ScliluB gewaschen. (F. P. 594530  yom 15/5. 1924,
ausg. 14/9. 1925.) K a usc h .

M aschinenbau-A nstalt H um boldt, Koln-Kalk, Darstellung von Kolloiden aus 
molekularen Lsgg. auf dem W ege der Kondensation, dad. gek., daB die B. der 
Kolloide in An- oder Abwesenheit yon geeigneten Dispersatoren oder Scbutz- 
kolloiden in einer Kolloidmuhle, System Plauson, oder einer sehnellaufenden Di- 
membrator- oder Schlagmiilile oder einer ahnlich wirkenden Apparatur ausgefiihrt 
wird u. die so hergestellten Kolloide in Ultrafilterpressen, System Plauson, aus- 
gewaschen u. konz. werden. — In den Beispielen ist die Darst. von kolloidalem 
Ag , Kupferoleat, Tricalciumphosphat u. N iS  erliiutert. (D. R . P. 4 1 6 0 6 2  KI. 12g 
vom 17/6. 1921, ausg. 23/9.1925.) K a usc ii.

K ó n ig 3b erger  Z ellsto ff-F ab rik en  und C hem ische W erk e  K o h o ly t A kt.- 
G es., Berlin, Jlersfellung kolloidaler Metalle oder dereń Verbindungen, dad. gek., 
daB man diese Metalle oder dereń Verbb. aus ihren Lsgg. bei Ggw. solcber Prodd., 
welche bei der Behandlung von Sulfitablauge mit Halogen oder Halogen ent- 
wickelnden 3Iitteln gewonnen werden, zur Absclieidung bringt. — D ie Patent- 
schrift enthalt Bcispiele fur die H erst von kolloidalem Cu, eines in W . 1. dunkel- 
braunen Wismutprśiparats mit 45—47°/0 B i aus BiCl3 u. yon 11. Kupferhydroxyd. 
(D. R . P. 419364  KI. 12g yom 2/3. 1923, ausg. 29/9. 1925.) K a usch .



4 6 8 H v. A n o r g a n is c h e  I n d u s t e ie . 1 9 2 6 .  I .

Ju liu s K e io te n , Bonshóim a. d. BergstraBe, Yerfahren und Vorncktung zum 
Zersetzen der Allcalichloride durch W asserdam pf in  Gegemcart von Silicaten im  
Schmelzjluji. (D. R. P. 419716 KI. 12 i vom 7/10. 1923, ausg. 7/10. 1925. — C. 1925.

P a u l L eon H u lin , Grenoble, Herstellung von Natrium durch Elektrolyse. 
(D. R. P. 4 1 9 3 0 9  KI. 40c vom 15/12. 1923, ausg. 25/9. 1925. P. Prior. 16/12.

R h en an ia  V ere in  C hem ischei’ F ab rik en  A .-G .. Aaclieu (Erfinder: H ans  
M endheim , Mannheim-Kiifertal), Nutzbarmachung von Ruckstanden der Schwefel- 
natriumfabrikation , 1. dad. gek., daB man in durch Auf losen der Riickstande er- 
haltenen Laugen elementaren S in solchen Mengen lost, daB bei der nachfolgenden 
Behandlung dieser Laugen mit S 0 2 oder N aH S03 das alkal. reagierende Na in 
Na^SjO;, iibergeht. — 2. dad. gek., daB mau die Lsg. der Schwefelnatriuinruckstande 
durch solche Mengen W . oder Na.2S20 3-haltige Laugen bewirkt, daB bei der nach- 
folgenden Behandlung der erhaltenen, mit S yersetzten Laugen mit S 0 2 oder 
NaIlSO;i unmittelbar krystallisierfahige Na2Sa0 3-Laugen erhalten werden. (D. R. P. 
419285  KI. 12 i vom 16/8. 1924, ausg. 24/9. 1925.) K a u sc h .

B adisehe A n ilin - & Soda-F abrik  (Erfinder: Joh annes F ahren horst, R obert  
G riessbach und F r itz  Sander), Ludwigshafen a. R h., Gewinmmg von Strontium- 
carbonat. Anwendung des Yerf. gemiiB D. R. P. 336767 zur Gewinnung von SrC03 
aus SrS04. (D. R . P. 419717 KI. 12m vom 16/10. 1923, ausg. 7/10. 1925. Zus. zu
D. R. P. 3 3 6 7 6 7 ; C. 1921. IV. 180.) KAUSCH.

V erein  fiir  ch em isch e und m eta llu rg isch e  P ro d u k tio n , A ussig, Elbe, 
Bariimichlorid und Alkalisulfhydrat. Man lost BaS in der Halfte der zur Rk. er- 
forderlichen Menge HC1 u. behandelt die Lsg. mit einem Alkalichlorid. Das aus- 
gefallene BaCL wird yon der Alkalisulfhydratlsg. getrennt. (F. P. 593 6 2 9  vom 
21/1. 1925, ausg. 28/8. 1925. Tscheehoslow. Prior. 21/1. 1924.) K a usc h .

"William. W . D ittm a r , iibert. von: A rthur L u tton  Camp, Williamsport, 
V. St. A., Plastische Massen. Stoffe pflanzlicher u. tier. Ilerkunft werden mit MgO 
oder zwiselien 500 u. 815° gebranntem Dolomit sowie mit einer Fl. gemisclit, welche 
mit dcm MgO bezw. dem gebrannten Dolomit abbindet, das Erzeugnis einer Hochst- 
temp. von 200° u. einem Hoclistdruck von 25 Pfund je -Zoll ausgesetzt u. unter 
Aufrechterhaltung des Druekes erkalten gelassen. (Gan. PP., 2 4 4 2 6 4  u. 2 4 4 2 6 5  
vom 13/10. 1922, ausg. 4/11. 1924.) K u h l in g .

Dr. H offm ann & Co. G. m. b. H ., Dresden, Herstellung von Grufiformcn aus 
Magnesiumsilicat nach Pat. 416961, die fur liohle GuBkorper bestimmt sind, dad. 
gek., daB fiir geradlinig yerlaufende Hohlraume des GuBkorpers Kerne in gegluhtem  
Zustande, u. fiir bogenfórmig oder winklig yerlaufende Hohlraume des GuBkorpers 
Kerne in ungegliilitem Zustande yerwendet werden. W eil die Kerne in PreBformen 
gepreBt werden, wird durch die Erfindung ermoglicht, Kerne von yerwickelter 
Gestaltung u. auch solche mit Gewinde herzustellen, so daB GuBstucke von ent- 
sprechender Form erhalten werden. (D. R. P. 418333  KI. 31 c vom 17/7. 1924, 
ausg. 31/8. 1925. Zus. zu D. R.P. 4-16 S61; C. 1925. !!. 2294.) Oe l k e r .

Dr. H offm ann & Co. G. ni. b. H., Dresden, Herstellung von G-ufiformen aus 
Magnesiumsilicat nach Pat. 416961, dad. gek., daB dem zu GuBformen zu pressenden 
Magnesiumsilicat in kleinstuckiger oder pulyerformiger Gestalt ein Zusatz yon 
keramischen Stoffen in gleicher Gestalt beigegeben wird. — Die fabrikmilBige 
Massenherst. der Formen wird erleichtert u. diese selbst werden in ihrer Besehaffeu- 
heit gleiclnnuBiger. (D. R . P. 419382  KI. 31 c vom 20/12. 1924, ausg. 28/9. 1925. 
Zus. zu D. R. P. 416 961; C. 1925. II. 2294.) ' Oe l k e r .

S alzw erk  H eilb ron n  A.-G., T heodor L ich ten b erger  und K onrad F lor , 
Deutschland, Zersetzung von Alkalichloriden, Man liiBt Wasserdampf bei etwa

I. 2648.) K a u sc h .

1922. — C. 1924. II. 2077.) KUh ł in g .



500—600? auf ein Gemisch yon 1 Teil A120 3 u. 6 Teil Alkaliclilorid einwirken. (F. P. 
59 3 4 9 7  vom 18/2. 1925, ausg. 24/8. 1925. D. Prior. 19/3. 1924.) K a usc h .

N orsk  H y d ro -E lek tr isk  K v a elsto fa k tiese lsk a b , Norwegen, Trennung von K ali- 
und Aluminiwmuerbindungen. Man fiihrt die Verbb. in Nitrate iiber u. lost das K N 03 
mit H N 0 3 heraus. (F. P. 593619  vom 6/1. 1925, ausg. 28/8. 1925.) K a u sc h .

T. R . H ag lu nd , Stockholm, Hochsclimelzende Metalloxyde. AlaOa, MgO, Cr20 3, 
ZrOa o. dgl. enthaltende Rohstoffe, wie Bauxit, Ton, Foldspat usw. werden mit 
kohlenstoff haltigen u. sehwefelhaltigen Stoffen, wie Koks, Anthracit, CaCj, Pyrit, 
Bleiglanz, A1.,S:„ CaS, CaS04, BaSO, o. dgl., mittels Licbtbogens yerschmolzen, den 
das Gut bedeckt. Enthiilt die M. viel Schwefel, ist metali. Fe zuzugeben. D ie  
reduzierbaren Metalle yereinigen sich mit yorhandenem Si zu Siliciden; bei Ver- 
wendung von Bauxit ais Rohstoff entsteht z. B. Ti-haltiges (? d. Ref.) Eisensilicid. 
D ic Sclilacke wird abgekiihlt, wobei die hochsehmelzenden Oxyde krystallisieren, u. 
mit W., Alkali, Siiure oder Dampf behandelt, um Beimengungen zu losen oder
mechan. zu entfernen. (E. P. 23 2 5 4 9  vom 3/12. 1924, Auszug yeroff. 17/6. 1925.
Prior. 17/4. 1924.) KOHLING.

C onsortium  fiir N aB -M eta llu rg ie , Oker, Harz, Bleichlorid. Pb u. Sn ent
haltende Erze werden mit einer freie HC1 enthaltenden Chloridlsg. (NaCl) behandelt; 
der Riickstand enthalt das Sn. (E. P. 2 3 8 2 0 5  vom 20/7. 1925, Auszug yeroff. 30/9. 
1925. Prior. 8/8. 1924.) K a u sc h .

H erm ann C. S tarek , K om m a n d itg ese llsch a ft a u f A k tie n , Berlin, P ranz  
K laus und R obert B asler , Herzberg, Elster, Hcrstellung praktisch eisenfreier Chrom- 
sulfatliisungcn aus Losungen von Ferrochrom in  Schwefelsaurc, 1. dad. gek., daB diese 
Lsg. mit einem Zusatz von K2CrsO, bei atmosphiir. Druck zweckmiiBig unter Bei- 
mischung von Na2C 03 oder bei lioherem Druek gekocht bezw. ungefiibr auf Koch- 
temp. erhitzt werden. — 2. dad. gek., daB man die nach Absclieidung des unl. 
Ferrind. erlialtene Lsg. von Cr2(S04)3 zwecks Alaungewinnung in an sich bekannter 
W eise mit Iv2SO, yersetzt u. gegebcnenfalls in der Lsg. noeh yorhandenes Eisen- 
oxydsalz mit Hilfc von S 0 2 zu FerrosaU reduziert. (D. R . P. 419365 KI. 12 m 
vom 12/8. 1923, ausg. 28/9. 1925.) K auscit.

G eorge 0 . W illia m s, Denver, Colorado, Gewinnung und Reinigen von Radium- 
verhindungen. Man siiuert eine alkalicarbonatlialtige Ra-Lsg. mit HaS 0 4 an , setzt 
ein 1. Ba-Salz zu, lost den erhaltenen Nd. in konz. H3S 0 4, filtriert u. setzt so lange 
W. zu, bis Radium-Bariumsulfat ausgefśillt ist. (A. P. 1 5 5 4 0 5 6  vom 24/4. 1925, 
ausg. 15/9. 1925.) K ausc h .

VI. Glas; Keram ik; Zement; Baustoffe.
—, Mascldnelle Anlagen der Kunststein- und Zementrolirenfahnkation. Vf. setzt 

die-Vorteile der Anwendung yon PreBluftwerkzcugen bei der Ilerst. yon Form- 
steinen u. Zemcntrohren auseinander, bespricht die Kompressoren der Demag, D uis
burg, den Demag-Gewichtsleistungsregler zur Regelung des Luftdruclcs u. empfiehlt 
die Demag-EIektroflaschenzuge zum Heben u. Transport. (GcwerbefleiB 104. 187 
bis 195. 1925.) Jun g.

A. P faff und W . R ath , Versuche iiber Porzellanglasuren. Durch empir. Unterss. 
wird ermittelt, ob u. wie die an Porzellanglasuren auftretenden Glasurfehler yon 
der Segerformel abhiingen. (Ber. Dtscli. Kcram. Ges. 6 . 63—83. 1925.) S a l u a n g .

A. O trem ba, Rotliche Verfarbu»g von Schmelzglasuren. An Emailyersiitzen 
wurden rotliche Yerfarbungen beobachtet. (Ber. Dtscli. Keram. Ges. 6 . 89—90. 
1^25.) S alm ang .

H. W illm er , D er W Srmeftuf in  der Wandung keramischer Ofen. Der Temp.- 
Vcrlauf in den Wandungen zweier Steingut-Rundofen, eines Porzellanofens, eines

V I i r .  1 .  31
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Steinzeugplattenrundofens u. eines Gaskammerofens wird mittels Thermoelement u. 
innerhalb des Ofens mittels Segerkegel festgestellt. Fur die Eindringungstiefe s 
der W annę in die Ofenwandung gilt die Formel s  =  A- ] / z ,  wo z  die Brenndauer 
in Stunden u. A  einen Koeffizienten bedeutet, dessen GroBe angegeben wird. Das 
gibt einen Anhalt fiir die Wahl der Wandstiirke. Die bei Brandende von 1 qm 
aufgenommene Wiirmemenge ist q — B - T - Y  z, wo T  die Brandtemp. u. B  einen 
Koeffizienten bedeutet, dessen Werte angegeben werden. Mit Hilfe dieser Formel 
werden die Wfirmeverluste u. die Wiirmeyerteilung von Porzellanrundofen ermittelt. 
Durch Isolierung . wurden 7% Kohlenersparnis erzielt. (Ber. Dtsch. Keram. Ges.
6 . 49—62. 1925.) S almang.

H ans H ech t, Uber mechanische Festigkeitspriifungen von elekłrołechnischem 
Porzellan. (Ber. Dtsch. Keram. Ges. 6 . 123. 1925.) S alm ang .

M. Jacob y , D er Einftufs von Alkalien, Siiuren und Salzen au f die P lastizita t 
von Kaolinen. Siiuren, Alkalien, Salze u. Kolloide beeinflussen die Plastizitat 
ahnlich wie die Dickflussigkeit von GieBschlicker. Gleiclie Ergebnisse wurden 
erzielt durch Messung der Plastizitat, der Schwindung u. der Trockenfestigkeit. 
(Ber. Dtsch. Keram. Ges. 6 . 97— 111. 1925.) Sa lm ang .

E. K eyssner, Uber das Vorkommen von Jod im Zemeniflugsłaub. Die Unterss. 
des Yf. bestiitigen die Angabeu von K r afft  (Chem.-Ztg. 48. 49; C. 1924. I. 1500). 
Es besteht die Moglichkeit, daB das J  aus der zum Brennen verwandten Kolile 
stammt. (Chem.-Ztg. 49. 821. 1925. Heidelberg.) J u n g .

R . F . G eller  und W . L. P en dergast, Laboratoriumspriifungen von Schamotłe- 
erzeugnissen. (Ber. Dtsch. Keram. Ges. 6 . 134—36. — C. 1925. II. 1380.) Salm .

R . R ie k e  und E, Sem bach, Zur Bestimmung der P lastizita t von Kaolinen und 
Tonen. D ie Auffassung K. P f e f fe r k o r n s , daB die Menge des Anmacliwassers 
der Plastizitiit proportional sei, wird widerlegt. (Ber. Dtsch. Keram. Ges. 6 . 
111—22. 1925.) ___________________ Salmang .

G eneral E le c tr ic  Co. L td ., London, iibert. von: Patent-Treuhand-G es. fiir  
elek tr isc h e  GliiM am pen, Berlin, Glas- und Emailsiitze. Die Erzeuguisse gemiiB 
dem Ilauptpatent werden gegen chem. Einww. widerstandsfiihiger gemacht durch 
VergroBerung des Gehalts an S i0 2, Verringerung des Gehalts an 113B 0 3 u. teil- 
woisen Ersatz der Alkali- oder Erdalkalioxyde durch Oxyde des Zn, Mg, Ca, Ba 
oder Li. Um die Emaillen usw. undurchsichtig zu machen, werden Fluoride mit- 
Terschmolzen oder wahrend des Pulverns der M. Metallsalze oder schwer sclimelz- 
bare Oxyde zugesetzt. (E. P. 233295  yom 14/10. 1924, ausg. 28/5. 1925. Zus. zu
E. P. 223 837; C. 1925. I. 888.) K O h lin g .

Sebastian  Gaum, Tanna, ReuB, Troekenanlage fiir Tonwaren, welche aus 
mehreren nebeneinanderliegenden Trockenkammern besteht, von denen immer zwei 
derart miteinander yerbunden werden konnen, daB die Trockenluft wechselweise in 
yerschicdencn Richtungen durch sie gefuhrt wird, um zu yerhuten, daB sic nicht 
gleich auf frisclies, nasses, sondern erst auf yorgetrocknetes Gut zur Wrkg. kommt. 
Dabei kann die Trockenluft in senkrechter u. absteigender oder auch in wage- 
rechtcr Richtung durch die h. Kammern hindurchstreichen. (D. R . P. 418787  
KI. 82 a vom 4/10. 1921, ausg. 28/9. 1925.) Oelk er .

H. Oexmann, Berlin-Lichterfelde, Feuerfeste Massen. Ton o. dgl. wird im 
Rolizustaude oder geformt einem holien, z. B. 300 Atm. betragenden Druck aus- 
gesetzt. Ais Druckyermittler dient ein Gas, eine FI. oder das Pulyer eines festen 
Stoffes. Sollen die Erzcugnisse wasserdicht sein, so wird der AusgangsstoiT mit 
etwas 01, Fett oder Ceresin gemischt, oder die gepreBte M. wird mit einem Schellack- 
oder Kautschukuberzug yersehen, z. B. auch dadurch, daB ais Druckyermittler eine



Lsg. beputżt wird, dic einen derartigeu Uberzug hinterliiBt. (E. P. 231469  vom 
14/3. 1925, Auszug yeroff. 20/5. 1925. Prior. 27/3. 1924.) KOeling .

H arry J. K im m el und L loyd  A. H arris, Cowell, Kalifornicn, Kunstmarmor. 
MgO, Marmorstaub oder Sand, Portlandzement, Asbest, MgCl2, M gS04 u. CaCl2 
werden unter Zusatz der crforderlichen Menge W. zum diinncn Brei gemischt, 
dicser in gcolte Formen gegossen u. in iiblicher W eise geadert. D ie M. bleibt 
24 Stdn. bei 28°, weitere 24 Stdn. bei 35° u. dann 36 Stdn. bei 50° stchen, wird 
hierauf aus'der Form genommen, in eine sd., Leim, Harz u. Terpentin enthaltende 
wss. Lsg. getaucht, ablropfen gelassen, bei etwa 50° getrocknet, in eine Lacklsg. 
getaueht u. geglJittet. (A. P. 1550 077  vom 17/5. 1923, ausg. 18/8. 1925.) K0H.

M aryle P roducts Ltd. und A. N . Svandalsflona, London, Kunstmarmor o. dyl. 
A uf einer glatten Unterlage wird eine diinne Schicht aus Zement, Casein, W . u. 
gegebenenfalls Farbstoff bereitet u. auf dieser eine zweite Schicht angeordnet, 
welche auBer den gleichen Bestandtcilen noch Sand oder einen anderen Fullstoff 
entha.lt. D ie zweite Schicht kann anders gefarbt sein ais die erste u. die Dicke 
der ersten Schicht so gering sein, daB die zweite durchscheint; die erste Schicht 
kann auch Liicken aufweisen, welche von Teilen der zweiten Schicht ausgefiillt 
werden. Ais Hinterfiillung dient Steinklein o. dgl. Die Oberfliiche der Erzeugnisse 
kann mit einem wasserdichten Stoff iiberzogen werden. (E. P. 233 4 4 6  yom 14/2.
1924, ausg. 4/6. 1925.) K O h l in g .

R en e L ouis E rne3t S ch n eb elin , Paris, Plastische Masse, bestehend aus 85 bis 
90% Glaspulyer, 15—10% Gelatine, 3—6% einer Mineralfarbe, wie ZinkweiB, Blei- 
weiB oder Ocker, sowie eines Bindemittels u. gegebenenfalls fSulniswidrigen oder 
wasserabstoBenden Mitteln. — Die in der Hitze halbfl. M. laBt sich in Formen 
gieBen u. zu Gegenstśinden aller Art, wie Statuen, Puppenkopfen yerarbeiten. In 
der Kiilte kann man die gelatinose M. zu Messer- oder SchirmgrifFen oder GefaBen 
yerpressen. (F. P. 594542  yom 17/5. 1924, ausg. 14/9. 1925.) S c h o t t la n d e r .

Ira  Judson Coe, Oakland, Kalifornicn, Uerstellung von waflem Zement. Etwa 
75 Teile Kalkstein werden mit etwa 25 Teilen Labradorit, einem Aluminium-Calcium- 
Natriumsilicat gemischt, die Mischung auf Sintertemp. erhitzt u. gemahlen. Wahrend 
des Sinterns entweicht das vorhandene Na. (A. P. 1 547365  vom 4/9. 1923, ausg. 
28/7. 1925.) • K O hling .

Jam es B. Gocke, Los Angeles, iibert. von: C harles A. W ilson , Torrance, 
Kalifornien, Zementmiseliung zum Fassen von Ólguellen, bestehend aus Portland- 
zement, Natronwasserglas u. so viel W., daB die Mischung pumpbar ist. D ie M. 
erhartet je nach der Menge ihrer Bestandteilc innerhalb einiger Minn. bis zu melirercn 
Tagen. (A. P. 1547189  yom 17/4. 1924, ausg. 28/7. 1925.) K O hling.

Claude H . H unsaker, St. Louis, Y. St. A., Zementgegenstande. Der Gehalt 
der zur Herst. des Zementes, aus dem dic Gegenstande geformt werden sollen, 
benutzten Asche, Schlacke, des Ziegelmehls usw. an bas. bezw. sauren Stoffen wird 
bestimmt u. die ihm aquivalente Menge Saure bezw. Base dcm Rohstoff beigemischt. 
D ie Erzeugnisse sind wesentlich widerstandsfahiger gegen Luftbestandteile, ais aus 
nicht ncutralisierten Rohstoffen hergestellte MM. (A. P. 1549552  yom 11/5. 1925, 
ausg.-11/8. 1925.) K O iiling.

Soc. Lap, iibert. von: S. S ea ille s , Paris, Bindemittcl. Eine Schicht Aluminium- 
zement oder -mortel wird mit einer Schicht gewolmlichen Zements bedeckt u. beide 
gleichzeitig abbinden gelassen. Es kann auch Aluminiumzement mit hydraul. CaO 
trocken gemischt, die Mischung geformt u. gepreBt u. dann zum Abbinden gebracht 
werden. Zur Regelung der Abbindczeit kann CaCls zugefiigt ■werden. (E. P. 
231867  yom 31/3. 1925, Auszug yeroff. 4/6. 1925. Prior. 1/4. 1924.) KO h l in g .

W illia m  H. G ravem an, Kenilworth, und Solom on  P e lle t ie r , Elizabeth, 
V. St. A ., Baiistoffe. 25—40 Teile Pech werden mit 60—85 Teilen Asche oder
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Schlacke gemisclit, dic Mischung gcmahlen, gesiebt, in einem Bcliiilter unter Auf- 
legen eines schweren Dcckels auf etwa 100° erhitzt u. dann unter liydraul. Druck, 
gegebenenfalls unter Erhitzen geformt. D ie geformten Gegenstiinde werden in 
Kokspulyer vcrpackt, etwa 20 Stdn. lang bei 450°, u. dann allmahlich auf 1100° 
erhitzt. Gegebenenfalls konnen die erhaltenen porigcn MM. in bis zur Diinnfl. 
erhitzten Asphalt getaucht werden, yon dem sie etwa 5°/0 aufnebmen. (A. P. 
1549867  vom 7/G. 1924, ausg. 1S/8. 1925.) K O h l in g .

A lb ert A. A lles , Pittsburgli, V. St. A., Ziisatz zu Mortel. Fein verteiltcr Koks 
wird mit etwa der gleicben Menge CaCl2 u. einem Verdunnungsmittel, z. B. Kolilen- 
asclie, zweckmiiBig auch noch etwas Holzkoblenpulver u. gegebenenfalls Ca(01I)2 
innig gemisclit u. der .Miscliung Mortel zugefiigt. D ie M. erhUrtet stiirkcr u. in 
dickerer Scliicht ais zusatzfreier Mortel. (A. P. 1547713  vom 30/12. 1924, ausg. 
28/7. 1925.) K O h l in g .

P. J. F. K estner, Boulogne-sur-Seine, Feucrfesłes Bindemiłtel. 1—10 Teile 
Bauxit werden mit 2 Teilen Aluminiumzement u. gegebenenfalls anderen feuerfesten 
Stoffen yermisclit. Die Erzeugnisse werden zur Ilerst. u. Ausbesserung von Ofen, 
Ziegeln u. dgl. yerwendet. Sollen porige MM. erzeugt werden, so setzt man Brenn- 
stoff zu u. gliiht. (E. P. 231141 yom 11/2. 1925, Auszug yeroff. 13/5. 1925. Prior. 
21/3. 1924.) K O h lin g .

C. Sw an, Los Angeles, Kalifornien, Slraficnbclag. Den ublichcn Miscliungen 
von bituminosen u. steinigen Stoffen wird Diatomeenerde zugefiigt. Z. B. werden 
55—85 Teile Asplialt, 5—10 Teile Rohpetroleum, 10—35 Teile Diatomeenerde u. 
eine passende Menge yon Steincn geeigneter GroBe oder Sand gemisclit. An Stelle 
yon Sand konnen auch zersclinittene Ilaare treten. (E. P. 238219 yom 27/7. 1925, 
Auszug yeroff. 30/9. 1925. Prior. 8/8. 1924.) K O h l in g .

VII. A grikulturchem ie; D ungem ittel; Boden.
E. W erch o w sk y , D as rechneńsclie Verhallnis ziuischen Rohphosphatabbau und 

Superphosphalcrzeugung. Aufstellung einer einfachen Formel hierfiir. (Engin. 
Mining Journ.-Press 120. 452. 1925. Leningrad.) H ę im a n n .

Chas. 0 . B row n , D as Stickstoffpróblem. Ein Iluckbliek u. Ausblick in der 
Stickstofffrage. D ie Moglichkciten der Bewaltigung der Forderungen der Land- 
wirtscliaft werden erortert u. der Wunscli nach billigeren, konzentrierten Stickatoff- 
dungcmitteln ausgesprochen. (Trans. Amer. Electr. Soc. 48. 8 Seiten. 1925. Sep. 
New York.) H a a se .

Ju liu s S to k la sa , Lćifst sich der Chilesalpeter durch andere stickstoffhalligc 
Diingemittel ersełzen? Es wurden Chilesalpeter, Kaliammonsalpeter, Ammonsulfat- 
salpcter u. Ammoniumsulfat zu Vegetationsyerss. (GefaBe aus glasiertem Ton, jedes 
mit 18 kg Lehmboden [23% W .; in der Trockensubstanz 0,103% Gesamt-N u.
3,28% organ. Substanzen] gefiillt) mit Ilafer u. Zuckerriiben yerwendet. Es ergab 
sich, daB Chilesalpeter entschicden das beste N-haltige Dungemittel ist, das liament- 
lich bei der Zuckerriibe iiberhaupt nicht ersetzt werden kann. (Ztsclir. f. Zucker- 
iud. d. iechosloyak. Rep. 50. 17—21. 25—29. 1925. Prag.) R O h l e .

Curt H ornem ann, Uber den Einflufi der Phosphatdilngung au f die Bildung
• voii Yiłamin „B“ in der Pflanzc. Aus yorgenommenen Futterungsyerss. mit Kar- 

toffeln, Ilafer u. Klee ergab sich, daB in der yerfutterten Menge, sowohl yon der 
einen wie yon der anderen Diingung, fast gleiche Yitamin B-Mengen erzeugt waren. 
Bei Yergleich der Ernteertriige war aber die absolute Menge Vitamin B bei P-N-K- 
Dungung, auf eine bestimmte Fliiche Boden berechnet, gegenuber N-K-Diingung 
eine hohere u. deckte sich ungefiihr mit dem Ernteergebnisse selbst. (Konseryen- 
Ind. 12. 501—02. 1925. Hamburg, Uniy.) G r o s z f e l d .
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0 . C. M agistad , Der Aluminiumgehalt der Bodenlosung und seine Bezieliung zur 
Bodenreakiion und zum Pflanzenwaclistum. D ic giftige Wrkg. von 1. Al-Salzen auf 
die Entwieklung von Gcrste, Roggen, Mais, Hafer, Sojabohne, Rotldee u. Luzerne 
wird an Vegetationsverss. in Quarzsandluilturen mit u. ohne Zusatz von 1. Al nach- 
gewiesen. D ie Loslichkeit des Al — sowolil in Niilirlsgg. ais auch in der natiir- 
lichcn Bodcnlsg. — liiingt von der Rk. des Mediums ab; sie ist am kleinsten bei 
neutraler Ek. u. nimmt sowolil mit zunchmcndcr saurer Rk. (von pn 5 an) ais 
auch mit żunehmender alkal. Bk. (von pjj 8,5 an) stark zu; Al fallt ais Phospliat 
bei pu 5 vollstiindig aus, wShrend Ca in Lsg. bleibt. — Bei s ta r k e r  A c id it it t
— unter pH 5 — ging Luzerne in beiden Versuchsrcihen ein u. dic ubrigen Ver- 
suchspflanzen zeigten sich sowolil durch Al ais auch durch die grofie [II'] stark 
geschadigt. Bei geringer Acidititt — zwischen pjj 5 bis G — wurden Gcrste, Mais, 
u. Sojabohnen durch Al im Wachstum gehemmt, Luzcrne, Eotklec, Eoggen u. Hafer 
dagegen nicht; dagegen wirkte die oben gckennzeichnete geringe Aciditiit stark 
schadigend auf Luzerne u. Rotklee ein, weniger auf Sojabohnen u. am geringsten 
auf Gcrste, Mais, Roggen u. Hafer. — Da auch iu alkal. Boden (iiber p H 9) er- 
liebliche Mengcn yon 1. Al fcstgestellt wurden, wird der schadigendc EinfluB alkal. 
Rk. ebenfalls auf die Ggw. von 1. Al zuruckgcfiihrt. (Soil Science 20 . 181—211. 
1925. Univ. o f Wisconsin.) T r ć NEL.

E. H . R e in a u , Der Anieil der bodenbiirtigen und der atmospharischen Kohl^n- 
saure im Ackerbau. Berichtigung von Druckfehlern u. Klarstellung umstrittener 
BcgrifFe sowie experimenteller Unterlageu in ilirer Bedeutung fiir die „Kohlensiiure- 
frage“. (Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Dungung. Abt. A. 5. 393—95. 1925.) T rŹn e l .

H. N ik la s  und F. Y o g e l, Sind die sogenannten sauren Diingemittel allein 
scliuld an den ungunstigen Verdnderungen der Bodenreaktion‘i Unter Verneinung 
der Frage wird auf die Bedeutung des Basengehalts der Boden, die durch ihre
geolog. 'Herkunft bedingt ist, hingewiesen. „Urgesteinboden“ zeigen ais basenarme
Boden saure Rk. zwischen p M 4,0 bis etwa pn 5,5, „Liasboden" dagegen neutrale 
bis schwachalkal. (Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Dungung Abt. B 4. 375—81. 
1925.) T r ś n e l .

E. B obko und D. D ru sch in in , Einjlufi einzelner Faktoren au f die Reaktion 
der Bodenlosung. Vff. untersuchen die Faktoren, die die Rk. wss. Bodenlsgg. be- 
einflussen, indem sie dic [II’] wss. Bodenausziige mit der von Bodenlsgg. ver- 
gleichen, die nach der Yerdriingungsmethode von Scni.OsiNG erhalten werden.
1. Die [H ] der wss. Bodenausziige ist prakt. vom Verhiiltnis Boden: W . unabliangig.
2. D ie [II'] der Bodenlsgg. gekalkter Boden ist kleincr ais die [H‘] der Wasser-
extrakte, ungekalkte Biiden zeigen das Gcgenteil. 3. Titrationsalkalinitiit u. [II*] der 
Extrakte sind proportionale GroBen. 4. Die experimcntell bestimmte u. bcrechnete 
[H'j der Wasserextrakte g e k a lk t e r  Boden erw'eist die Abhiingigkeit der [H‘] vom 
Puffersystem [C 0.J/[H C 03']; durch Austreiben der C 02 wird dieses Puttersystem  
in die 2. Dissoziationsstufc der II.,CO., yerschoben u. die [H‘] entsprechend ver- 
ringert. 5. Aus der Tatsache, daB ungekalkte Podsolboden, Torf, Rolihumus u. 
auch gckalkte liumusreiche Boden eine groBcre [H'] zeigen ais die aus dem Puffer
system bereclinete, wird auf die Anwesenlieit stiirkerer organ. Sauren geselilossen. 
(Zf3chr. f. Pflnnzenemiihr u. Diingung. Abt. A. 5. 345—67. 1925. [Lab. v. Prjanisch- 
nifcow-Mnskau].) T r ĆNEL.

H. N ik la s  und A. H o ck , Zur Frage der Austauschaciditat der Boden und 
des Zusammenhanges zwischen Titrations- und aktueller Aciditdt. Vff. yerwenden 
die von B je r r u m  u. G ja ld ba eic  yorgeschlagcne elektrometr. Titration von 
Boden zur Kennzeiclinung ilirer sauren Natur. D e r Verlauf der Titrationskuryen 
yon KCl-haltigen Bodcnauszugen entspricht der einer reinen AlCl3-Lsg. u. bestiitigt 
die diesbezgl. Aufftissung yon D a ik u h a b a  u . K a p p e n  Uber die Siiurenatur solclier
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Boden. Mit Ililfe der Titrationskurye einer AlCl3-Lsg. wird gezeigt, daB die [II'] 
u. die Titrationsaciditiit „austausclisaurer“ Mineralboden yoneinander abhangige 
GroBen sind. (Ztsehr. f. Pflanzenernahr. u. Diingung. Abt. A. 5. 370—92. 1925. 
[Agr.-chem. Inst. Weihenstepban].) T r ż n e l .

M . M . M e C o o l und A . W . 'W eid em an n , Uber Bodenfeuehtigkeit. (Vgl. Soil 
Science 18. 99; C. 1925. II. 851.) Vff. bringen verscbiedene Boden in Kontakt mit 
einer molaren Zuckcrlsg. u. bestimmen aus ilirer Konz.-Erhohung die Wassermengc, 
die der Boden der Zuckerlsg. entzogen liat. (Soil Science 20 . 243—4G. 1925. 
Michigan Ag. Exp. Stat.) T r e n  EL.

P. L. H ib b a rd , TFns hat mit aUcalihaliigen Boden zu  geschelien? (Ygl. S. 214.) 
Dic Betrachtung wird zu Ende gefuhrt. (Sugar 27. 443—44. 1925.) ROlILE.

L . G reve, Versuche zur Belcampfung der Dassel/liegenplage mittels Arzneimittel. 
Yeraa. mit Schwefelkalklosung, Hypol, Naphthalinsalbe verliefen niebt befriedigend. 
D ie Dassellarven konnen erst nach stundenlanger, direkter Einw. der Praparate 
abgetotct werden. „Bypocotine" , ein Nikotinprśiparat, das mit W . zusammen ais 
Brei eingerieben wird, hatte guten Erfolg, ist aber wegen des Eintrocknens zu 
einer harten Kruste fiir dic Praxis nicht zu empfehlen. (Dtsch. tierSrztl. Wchschr. 
33. 677—80. 1925. Oldenburg.) H O c k e l.

J. W ilh e lm i und M . B a y e r , Uber die Wirksamkeit von Salvinol bei der Be- 
kampfung der Stechmiiekenbrut. Salvinol ist eine olartige Fl., die sich, in feiner 
Verteilung auf W . gebracht, zu einer diinnen, gleiclimaBigen Schicht ausbreitet. 
D iese Schicht yerhindert die Stechmiickenbrut, sowie alle anderen auf atmosph<’ir. 
Luft angewiesenen Wasserinsekten an der Atmung in erster Linie durch Verstopfung 
der Atemrohren, so daB diese absterbeu. 20 ccm Salyinol auf den qm Wasser- 
oberfliiclie vernichten die Brut sebon in 1—2 Stdn. N icht auf atmosphiir. Luft an- 
gewiesene makro- u. mikroskop. Lebewesen wurden durch Salyinol beim prakt. 
Yers. im Freien nicht angegriffen. Eine spez. Giftwrkg. des Salyinols ist mit 
Sicherlieit nicht erwiesen. Im Vergleich mit Petroleum ist Salyinol wirksamer ais 
dieses. (Mitt. Landesanst. f. W asserhyg. 1925. Nr. 29. 21—24. 1925. Berlin- 
Dahlem.) R O iile .

S p ie ck e rm a n n , D ie Zelioprdparate, ein neues M ittel zur Yertilgung von Mausen 
und Ratten. Zeliopraparate (Bayer & Co,, Leverkusen), enthalten ais giftiges 
Prinzip Thalliumsulfat aus Abfallen der Industrie; es wirkt nicht nur im Labora- 
toriumsyers., sondern auch in groBen Feldyerss. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 65. 546—47. 
1925. Munster, Anst. f. Pflanzenschutz.) DlETZE.

E u g e n  N e u m a r k , Zur Frage der Rattenbekdmpfung mit R atin. A uf Grund 
von Laboratoriumsyerss. u. von prakt. Verss. im groBen konnen R atin  u. Ratinin  
ais wirksame Mittel zur Rattenyertilgung bezeichnet werden. Gesundheitsschadigungen 
bei Menschen u. Haustieren durch die beiden Mittel wurden nicht beobachtet. 
(Ztsehr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 35. 377—78. 1925. Berlin.) RO hi.E.

A le x a n d e r  L u s z tig , Zur Bekdmpfung der Rattenplage. Die Prufung des Ratten- 
giftes. (Vgl. Ztsehr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 35. 225; C. 1925. II. 425.) D ie Gift- 
wertbest. eines Rattenvertilgungsmit(els erfolgt in der W eise, daB 3—4 weiBe 
Ratten, moglichst yon gleicbem Gewicht, nach 12-std. Hungcrn mittels eines ge- 
eigneten Koders genau dosierte, steigende Giftmengen yerfuttert bekommen. Den 
7,00 Tcil der Giftmenge, die eine 100 g  scliwere weiBe Ratte binnen 24 Stdn. zu 
toten yermag, bezeichnet Vf. ais R a t t e n g i f t e in h e i t ,  u. er yerlangt yon einem 
gut wirksamen Rattengift, daB es in fl. Zustande pro ccm 100 solche Einheiten 
(RgE.) besitze. Das von der G e s e l l s c h a f t  fiir  S e u c h e n b e k a m p fu n g  in Frank
furt a. M. hergestellte Scillapraparat R attoxin  enthalt in gebrauchsfertigem Zustande 
pro ccm 100, in konz. Zustande 500 bezw. 1000 RgE. u. ist 1 Jahr lang wirksam.
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Es wird aucli ein keimhaltiges Priiparat, cbenfalls mit 100 RgE. pro ccm, abgegeben, 
das eine Reinkultur liochyirulenter Eattcnschiidlinge darstellt. Da diese nach 
Laboratoriumsverss. in dem durch das Gift geschwiichten Organismus ihre Virulenz 
hocligradig steigern, ist das keimhaltige Gift nur fiir yon Menschen nicht bewohnte 
u. von Haustieren nicht besuchte Órtlichkeiten zu yerwenden. Uber die Yer- 
giftungserscheinungen bei Batten nach Rattoxin u. die durch dieses bewirkten 
patholog.-anatom. Veranderungen wird eingeliend berichtet. (Zentralblatt f. Bakter. 
u. Parasitenk. Abt. II. 65. 307— 10. 2 Tafeln. 1925. Frankfurt a. M.) Sp ie g e l .

F rie d rich . P ic h le r , Eine Methode zur Uberprufung von Trocken-(Staub-)Beiz- 
mitteln im  Laboratorium. Vf. beschreibt ein Verf., das sich schon bei Unters. von 
NaBbeizmitteln bewahrt hat. Es wird das Auskeimen der Brandsporen auf dem 
infizierfcń u. gebeizten Saatgut in der Erde beobachtet. Mittels eines engmascliigen 
Gitters aus Glasstiiben kann die Erdschicht Uber den in Holzkistcben ausgesiiten 
Proben abgehoben werden. (Chem.-Ztg. 49. 879—80. 1925.) J u n g .

K u r t  G erson, Berlin, Trennung von Mischgut, das sich aus faserigen und zersplitter- 
baren, sproden Bestandteilen zusammensetzt. Das Mischgut wird der Wrkg. einer 
sclmellaufenden Zerkleinerungsvorr., w ie z. B. einer Schlagmuhle, eines Desinte- 
grators o. dgl. ausgesetzt, wodurch die faserigen Bestandteile des Mischgutes in 
sich miteinander yerfilzendes Fasermaterial (Mullwolle) umgewandelt wTerden, walirend 
die zersplittcrbaren, sproden Bestandteile des Mischgutes gleichzeitig zu einem 
Pulyer von derartiger KorngroBe zerkleinert werden, daB dieses Pulyer sich leicht 
von der Miillwolle trennen liiBt. (D. R . P. 4 1 1 2 7 0  KI. l a  vom 7/5. 1924, ausg. 
15/7. 1925.) Oe l k e r .

K u r t  G erson, Berlin, Trennung von Mischgut, das sich aus faserigen und zer- 
splitterbaren, sproden Bestandteilen zusammensetzt. D ie Verarbeitung des Misch
gutes nacli dem Hauptpat. wird in der W eise ausgefiilirt, daB die Zerkleinerung 
des Gutes in einer schnellaufenden Mfihle o. dgl. so weit getrieben wird, daB sich 
eine Mullwolle ergibt, die, ohne geholliindert zu werden, auf Rohpappe yerarbeitet 
werden kann, indem sie unmittelbar der Zeugbiitte zugefiihrt wird. — Die hierbei 
entfallenden zersplittcrbaren sproden Bestandteile des Gutes zerfallen in ein so 
feines Pulyer, daB es in einem Wasscrstrom schwebend bleibt. Es kann dalier mit 
Vorteil einer Kanalisation zugefiihrt werden, in der es durch die Abwasser infolge 
seiner Feinheit mitgerissen wird, u. in der es sich mit den Fiikalien miseht u. 
einen Gemeugedunger bildet. (D. R . P. 4 1 2 7 5 0  KI. l a  vom 12/6. 1924, ausg. 27/4. 
1925. Zus. zu 0. R. P. 411270; vorst. Reł.) Oe l k e r .

J. S. G. T e lfe r , London, Diimgemittel. Es wird eine wss. Lsg. hergestellt, 
welche Ammoniumphosphat, (NH,).2SO„ NaNOs, KNOs, CaC02, CalI4(P 01)J, Kainit, 
NH4-N 0 3 u .  K j C O j  enthiilt. (E. P. 2 3 1 0 2 1  yom 3/5. 1924, ausg. 16/4. 1925.) KOn.

A lb e r t  W id d is , Tawas City, Y. St. A ., Bodenvcrbesserung fiir Pftanzenziich- 
tungszwecJce. Dem Boden wird ein wasserbindender hochkolloider Stoff, yorzugs- 
w eise gemahlener Bentonit, zugesetzt. (Can. P . 2 4 4 18 7  vom 26/5. 1924, ausg. 4/11.
1924.) K O h l in g .

T h e  ftu a k e r  Oats C o m p a n y, ttbert. yon: C arl S h e lle y  M in e r , Chicago, 
Illinois, V. St. A ., Yerfahren zum Beizen von Saatgut. Das Saatgut oder andere 
pfianzliehe Stoffe werden mit wss. Furfurollsgg. behandelt. — Z. B. werden Weizen- 
korner 1—3 Stdn. in einer wss. 0,05—0,1°/C1ig. Furfurolhg. gew eicht, das Saatgut 
alsdann abtropfen gelassen u. zum Trocknen ausgebreitet; oder man taucht das 
Saatgut wiihrend 5 Min. in eine 7°/0ig. Furfurollsg. u. behandelt es wie yorher 
weiter. Das Saatgut ist alsdann yollig frei von lebenden Pilzsporen ohne EinbuBe 
der Keimfiihigkeit. Gegeniiber der Verwendung einer wss. CHjO-Lsg. bietet die- 
jenige des nicht fliichtigen Furfurols den Yorteil einer scbnelleren Wrkg. in ge-
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ringeren Konzz., andererseits zerstort z. B. ein 6-std. W eichen yon Weizen in einer 
0,5°/oiff. CHjO-Lsg. yollkommen die Keimfśihigkeit des Getreides (hierzu vgl. auch
E. P. 203692, F. P. 570532; C. 1925. I. 1833). (E. P. 2 18 6 16  vom 11/2. 1924, ausg.
27/8. 1925. A. Prior. 5/7. 1923. P .P .  5 7 6 3 0 1  vora 24/1. 1924, ausg. 14/8. 1924. 
A. Prior. 5/7. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

F a r b w e r k e  vo rm . M e is te r  L u ciu s &  B r iin in g , Hoclist a. M., M ittel zur 
Schadlingsbekdmpfung, gek. durch die Verwendung des yon der Red. von Nitro- 
verbb. abfallenden Fe3O^Sehlammes ais solehen, bezw. in getrocknetem Zustandcj 
u. zwar fiir sich allein oder mit StofFen, welche insekticid oder fungicid oder die 
Haftfiihigkeit erhohend wirken, oder nach seiner Umsetzung mit II2S 0 4 zu pulye- 
rigem Fe-Sulfat oder seine Yerwendung bei der Ilerst. von arsen- oder arsenig- 
sauren Salzen. — Die mit dem Fe30 4-Schlamm auf Pflauzenteilen liergestellten Spritz- 
flecken sind gut sichtbar, u. die Briihe laBt sich gut yerspritzen. Der getrocknete 
feine schwarze Staub laBt sich leicht yeratauben u. kann auch mit W . oder Benetzungs- 
mitteln, w ie Sulfitpech- oder Harzsalzlsg., verspritzt werden. Ferner lassen sich 
die bekaunten Insekticide u. Fungicide, w ie S, Cu, Cu-Verbb., As-Verbb., Teerole, 
Petroleumole oder -riickstande durch den Fe30 4-Schlamm vorteilhaft strecken, an 
Stelle von ICieselgur, Ca(OH)j, Tonerde. Mischungen von Salzen der 1I3A s03 oder 
II3A s0 4 u . Eisenschlamm yerbrennen in keiner W eise die Pflanzenteile, da die ge- 
gebencnfalls frei werdenden Siiuren durch das Fe30 4 gebunden werden. Durch 
Mischung von Schweinfurtergriin mit dem Schlamm erfolgt eine Unseluidlich- 
machung gegebenenfalls frei werdender CH:1COJI. Auch ais Unterlage fiir ein 
Mittel zur TJnkrautbekampfung ( H e d e r ic h )  kann der Schlamm benutzt werden; so 
durch Mischung mit F eS 04 oder dessen Lsgg. oder noch besser durch Umwandlung 
iu ein trockenes pulveriges Fe-Salz mit H2S 0 4. Durch Verkochen des Fea0 4- 
Schlammes mit H3A s0 4 erhiilt man pastenformige Prodd., die entweder unmittelbar 
yerwendet werden, oder nach Absaugen von der Mutterlauge u. Trocknen, ais Ver- 
stiiubungsmittel dienen konnen. (D. R . P. 4 1 9 4 6 1  KI. 451 vom 5/7. 1924, ausg. 
29/9. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

F a rb e n fa b rik e n  vo rm . F r ie d r . B a y e r  &  Co., Leverkusen b. Koln a. Rh., 
Uerstellung von Verstaubungspulvern m it insekticider Wirkung. (D. R . P. 4 19 4 6 2  

KI. 451 vom 22/6. 1922, ausg. 29/9. 1925. — C. 1925. II. 426 [A. P. 1532631 u.
F. P. 563661].) S c h o t t l a n d e r .

Jam es W r ig h t  v a n  M e te r , San Francisco, California, V. St. A ., Verfahren 
zur Erzeugung giftiger Gase. Zu dem Ref. nach F. P. 545209: C. 1923. II. 393 
ist folgendes nachzutragen: D ie gelochte Kapsel (Patrone) enthalt auBer den
Metallteilchen u. feuchten Siigespiinen auch noch CN-Salze u. 01. Durch die Einw. 
von Cla wird auBer Warme u. AsCl3 auch CNC1 entwickelt, wahrend die Ggw. von
01 zur Erzeugung der Rauchwolke dient, die uberschussiges Cl, u. CNC1 aufnimmt. 
Die mit 01 u. etwas W. getriinkten Sagespane verteilen die Metallteilchen in gleich- 
miiBiger M. in der Patrone u. yerhindern eine Ansammlung der schweren Tcilchen 
an dem einen Patronenende. D ie dichte Rauchwolke zeigt auBerdem die Be- 
kampfungsstelle der Schadlinge deutlich an, so daB unberechtigte Personen fern 
bleiben. (B. R . P . 4 19 3 2 3  KI. 451 vom 20/12. 1921, ausg. 29/9. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

C h a rles  D ick e n s, Oakland, California, llerstellim g eines Parasiteniertilgungs- 
mittels. Kurzes Ref. nach A. P. 1536379; C. 1925. II. 492. Nachzutragen ist fol
gendes: Zur Herst, des Bariwnsulfoselenids bezw. Bariumsulfotellurids triigt man 
das beziigliche Metalloid in eine gesatt. wss. Lsg. yon BaS ein. Die Prodd. finden 
ais Parasitenvertilgungsmittel aller Art Verwendung, so gegen Obstbaumschadlinge 
oder gegen Bohrmusćlieln u. andere im Meerwasser lebende Parasiten, die sich an 
den unter W . befindlichen Holzteilen ansetzen. In Holzpfahle werden die Lsgg.
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der Prodd. unter Druck eingepreBt. (F .P . 5 9 4 15 1  yom 26/2. 1925, ausg. 8/9. 
1925.) •' SCHOTTLANDER.

R u r ic  C. R o a r k , Baltimore, Maryland, V. St. A., Insekticides Mittel, besteliend 
aus feingepulvertem As. Reines metali. As oder As-haltiges Erz wird fiir sich oder 
mit Sand, Ton, Quarz, Kalkstein oder anderen inerten Stofłen, die ais Zusiitze zu 
insekticidcn Mitteln Vcrwendung finden, zu einem feinen Pulver vermahlen. Es 
findet w ie Pb-Arscuiat zum Bestaubeu oder Bespritzen von Pflanzentcilen Vcr- 
wcndung u.* totet die Schiidlinge ab, olinc den Pflanzenwuchs zu benacliteiligen. 
Man kann es' auch mit S , Bordeausbriihe oder Nicotinlsgg. zusammen benutzeu. 
(A. P. 1 5 5 3 1 1 2  vom 16/7. 1923, ausg. 8/9. 1925.) S cuo ttla n d er .

C h a rles  0. N e lso n , J o h n  F . M c. D e rm o tt, T h o m as W . L a n ig a n , Greeley, 
Nebraskaj und A r th u r  F . M u lle n , Omaha, Nebraska, V. St. A., M ittel zum Ab- 
halten von Insekten von Vieh jeglicher Art, bestehend aus einem Gemisch von NaCl, 
S u. Ca(OH)2. — Das Mittel wird dcm Vielifutter beigemisclit u. bewirkt wiihrend 
des Gebrauches unangenelnn riecheude Ausdiiustungen durch die Hautporen yon 
Kiihen, Pferden u. andcrem V ieli, die achiidliche Fliegen u. andere Insekten ver- 
liindern, sich an den Tieren festzusetzeu. E3 wirkt auBerdem giinstig auf die Ver- 
dauung u. ist ohne schadliche Wrkg. auf die Milch von Kiihen. (A. P. 1 5 5 3 0 0 2  

yom 16/2. 1924, ausg. 8/9. 1925.) Sc u o ttla n d er .
F a r b w e r k e  vo rm . M e iste r  L u ciu s &  B riin in g , Hoclist a. M., Herstellung fein 

vcrteilter, schleimiger Kupferbruhen fur die Schiidlingsbekampfung, dad. gek., daB 
man in Abiinderung des D. R. P. 416899 den Cu-Briihen Sulfurierungsprodd. von 
pech- u. harzartigcn aromat, bezw. hydroaromat. Korpern hinzufugt. — Gceignetc 
pech- oder liarzartige aromat, oder hydroaromat. Korper sind z. B. Naphtholpech, 
Cumaronharz, syntlict. Ilarze  aus Phenolcn u. Aldchyden, Kolophonium u. andere 
Naturharze, ferner Ilarze  u. Perhe des Urteers. D ie Sulfonierungsprodd. dieser 
Stoffe zeigen gegeniiber den Salzen aromat. Sulfosiiuren den Vorteil, daB sie in 
teilweise erheblich niedrigerem “/„-Gehalt den Cu-Briihen zugesetzt werden konnen 
u. eine noch feinere Verteilung des Cu-Nd. bewirken. D ie mit ihnen gewonnenen 
schleimigen, fein yerteilten Cu-BrUhen konnen auch fiir andere techn. Zwccke, wie 
in der Farberei oder in der Desinfektionstechnik, Yerwendung finden, u. zwar 
sowohl in neutraler oder achwach saurer oder schwach alkal. Lsg. Fiir die Schad- 
lingsbekampfung konnen ilincn noch andere Fungieide u. Insekticide, w ie As-Verbb. 
oder S bezw. S-haltige Verbb., einverleibt werden. Beispiele fiir die Herst. von 
Cu-Briihen unter Verwendung yon C uS04, Ca(OH)a u. anthracenpechsulfosaurem 
bezw. naphtholpeehsulfosaurem Ca sind angegeben (hierzu vgl. auch F. P. 531796 
u. Scliwz. P. 92047; C. 1922. II. 796). (D. R . P. 4 19 4 6 0  KI. 451 vom 21/5. 1921, 
ausg. 29/9. 1925. Zus. zu D. R. P. 416899; C. 1925. II. 2087.) Sc uo tti.a n d e r .

H . W e il,  Miinchen, M ittel zur Schadlingsbekampfung, dad. gek., daB man D i- 
chlbrdiphemjhncthane, u. zwar entweder die einzelnen Isoinercn oder Gemenge 
dieser entweder mit anderen wirksamen oder indifterenten Zusiitzen oder olme 
diese in gasfijrmiger, fl. oder fester Form yerwendet. — Die durch Kondensation 
von C ll.f i  mit Chlorbenzol oder durch Chlorieren von Diphenylmethan oder durch 
Red. -der entsprechenden Benzophenone dar3tellbaren Dichlordiphcnybnethane sind 
entweder fest oder bilden dicke, iiber 300° sd. Ole. Bei 15° sind sie nicht fiiichtig, 
ritchen, namentlich in der Yerd., nicht unangenehm u. bilden fiir sich oder im 
Gemiseli mit anderen wirksamen oder indiflerenten Stoffen ausgczeichnete Mittel 
zur Ver.nichtung von Schlidlingen in allen Stadien des Generationswechsels. 
(D. R . P. 4 19 3 2 4  KI. 451 vom 9/8. 1923, ausg. 26/9. 1925.) S c uo ttla n d er .

C h e m isch e F a b r ik  a u f  A c tie n  (vorm . E . S c h e r in g ), Berlin (Erfinder: 
K a r l  G ó rn itz, Berlin-Stcglitz, und H an s G o eb el, Berlin-Sclioneberg), M ittel gegen 
Pflanzen- und Tierschćidlingc, gek. durch die Yerwendung von Diricindisulfosiiuren
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oder dereń Salzcn zur Erhohung der Benetzungs- u. Haftfahigkeit von Pflanzen- 
schutzmitteln. — Diricindisulfosimrcn oder dereń Salze (sogenannte Turkonole) zeigen 
gegeniiber dem gewolmlichen Tiirkischrotdl, das zwar auch die Benetzungs- u. Haft
fahigkeit von Pflanzensehutzmitteln steigert (vgl. hierzu auch F. P. 577 767 u. 
Schwz. P. 107551; C. 1925. II. 2087), den Vorteil, daB beim Gebrauch yon Erd- 
alkali- oder Schwermetallsalze enthaltenden Spritzfll., wie CuCa-Briihen, As-Salz- 
briihen, BaCl.2-Lsgg. oder Polysulfidbruhen keine Metallseifen u. andere Reaktions- 
prodd. gebildet werden, durch welche entweder die Spritzen ycrstopft oder starkę 
PflaDzenscliadigungen, besonders bei As-Salzbriihen infolge B. in W. 1. As-Verbb., 
yerursacht werden. Ferner konnen sich beim Ansetzen der Turkonole enthaltenden 
Spritzfl. mit hartem W . keine flockigen Ausscheidungen von Ca-Seifen bilden. D ie 
crforderliche Menge der Diricindisulfoaauren liegt in der Regel nicht iiber l°/0. Zur 
Herst. einer gut benetzenden u. liaftenden Schweinfurtergriin-Ca-Brulie wird z. B. 
Schweinfurtergriin in W. aufgescliwemmt, frisch gelosclites Ca(OH)a mit W . ver- 
riihrt u. Turkonol in W. gel., worauf man die 3 Komponenten unter Umriihren 
zusammengieBt. — In Slinlicher W eise erliiilt man aus CuS04) Ca(OH)s u. Turkonol 
eine gut haftende Cu-Ca-Briihe. (D. R . P. 41 9 3 9 0  KI. 451 yom 18/5. 1924, ausg. 
28/9. 1925.) SCHOTTLANDER.

VIII. M etallurgie; M etallographie; M etallverarbeitung.
P ren tice  W in c h e ll,  D ie Gcschichle der Eisenbeliandlung. D ie Abhandlung 

briugt Bilder von R iU u m u r , R. F. Mu s h e t , D. T s c h e r n o f f , A. Ma r t e n s ,
II. C. S o r by , F. Osm o n d , H. le  Cu a t e l ie r , Baron H. Freiherr JOp t n e r  vo n  J o n - 
s t o r f f , Sir W . R o ber ts-A u s t e n , J. E. St e a d , G. Ctiarpy , J. A. B r in e l l ,
F . W . T aylo r , M. W i iit e , II. M. H ow e  u .  A. S a u y e u r . (Iron Age 116. 593 bis 
604. 1925.) W il k e .

H . W . G ille tt , Emsige metallurgische Forschuug. Einige der bedeutenderen, 
laufenden Forscliungsarbciten des U. S. Bureau o f Standards werden besprochen. 
Fiir militar. Zwecke wird die Abnutzung der Kanonen, die Anwendung der luft- 
geliarteten Stahle u. die gespritzten Uberziige untersucht. Andere Themen sind u. a .: 
Sehnelldrehstahl, Duralumin, Widerstand der Ag-Legierungen gegen Anlaufen, 
Chromierung, Korrosion, Eigenschaften von Metallen u. Legierungen bei lioheu 
Tempp., GuBeisen fiir Emaillierung, Gase in Metallen, Abschreckprobleme, reines 
Zn u. dessen Allotropie, reines Fe u. Legierungen, Abnutzung, metallograph. Atz- 
flussigkeiten, Krystallstruktur, Wrkg. starker Kaltbearbeitung, „Kugeligmachen" vou 
hoch C-haltigen StShlen, D. von Legierungsstiihlen usw. (Iron Age 116. 536 bis 
542. 1925. Bureau of Standards.) W il k e .

R. S. H andy, Erztńibedichtigkeitsmesser gceignet beim Flołałionsverfahren. Es 
wird ein einfacher, aber zuyerliissiger App. beschrieben zur ąuantitatiyen Messung 
yon Erztrubedichtigkeiten in Anlebnung an F a h r en w a ld s  Flotationsapp. (Chem. 
Metallurg. Engineering 19. 77; C. 1919. II. 571. 841.) (Engin. Mining Journ.-Press 
120. 536. 1925.)

—, Erztrubeverteiler fur Flotationszellen. Ein Verteiler wird beschrieben, bei 
dem die Erztriibe dureb eine zentrale Pfeife emporsteigt, die mit yier yertikal an- 
geordneten u. jeder Zelle gegeniiberliegenden Offnungen yersehen ist. D ie Verteilung 
bleibt auch gleichmaBig bei wechselndem ZufluB. (Engin. Mining Journ.-Press 120. 
536. 1925.) S it t ig .

K onrad H ofm ann, Mafinahmen zur Begiinstigung der indirekten Rcduktion im  
Hocliofen. (Ygl. Ztsehr. f. Elektrochem. 31. 172; Ztsclir. f. angew. Ch. 38. 715; 
C. 1925. II. 1591. 2021.) Yf. erliiutert dic Einfliisse, die der indirekten Reduktion 
des Fe im Ilochofen entgegenwirken, namlich Ycrschlackung, Sinterung, Yer-
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scliweiBung'u. Gasdiffusion; ferner wird auf die Vortcile der Verliuttung von Fein- 
erzen bingewiesen. (Stahl u. Eisen 45. 1709—11. 1925. Breslau.) LOder.

R u d o lf  S ch e n ck , Die Vcrwendung von Saucrstoff und sauei-sto/freicher L uft bei 
den Frischverfahren. D ie theoret. Betrachtungen ermutigen zu weiteren prakt. 
Verss. bei den metallurg. Vcrff. zur Fe- u. Stalilerzeugung. (Stalil u. Eisen 45. 
1596—1602. 1925. Munster in AV.) AYilke.

G. B u lle ,  Siemens-Martin-Ofen m it Wąrmegleichgewicht. Vf. besclireibt cinen 
Siemens-Martin-Ofen nacli der Bauart I s l e y . (Stalil u. Eisen 45. 1711— 12. 1925. 
Dusseldorf.) LOd e r .

Ja cq u es G u y o t, Dissoziaiion des Gencratorgases durch dic Wdrmespeicher des 
Martinofens. Durch die Unterss. wird das Vorhandensein einer Verśinderung des 
Generatorgases beim Durchgang durch den AYSrmespeicher nachgewiesen. Dieser 
Vorgang wird durch die verschiedenen Arten Metalloxydstaub, der sich in den 
Kammern niedersetzt, beeinfluBt. Der EinfluB steigt mit der Hohe der Temp., der 
Liinge des Aufenthaltes in den Speichern u. dem Gehalt an Kolilenwasserstoffcn. 
Eine Verminderung der Kohlenwasserstoffe u. des Methans (besonders bei 600—900"), 
aber eine VergroBerung des Gehaltes an CO,2 konnte festgestcllt werden. Docli 
lassen diese u. weitere Ergebnisse noeh ein Teil Fragcn ungelost. (Rev. de Mć- 
tallurgie 22. 515—20. 1925.) AYil k e .

R u d o lf  H e n n e c k e , Dampfgewinnung fur Gaserzeugcr unter Ausnutzung des 
Ofenkiihlwasscrs. Bei inniger Durcbmischung von Wasserdampf u. Luft werden die 
besten Ergebnisse erzielt, dabei ist der Dampfzusatz durch Anfeuchter unter Aus
nutzung des Ofenkiihlwasscrs besonders empfehlenswert wegen guter Betriebs- 
ergebnisse u. einfacher BetricbsUberwachung. (Stalil u. Eisen 45. 1602—04. 1925. 
Brandenburg a. d. Iiavel.) W il k e .

E . F a u st, E . P iw o w a r 8 k y  und F . M e y e r, Die warmeicirtschaftUche Einstcllimg 
des Kuppelofens. (Vgl. Stabl u. Eisen 45. 1017; C. 1925. II. 1307.) Eine lir- 
orterung zu dem von den beiden letzten Yff. unter gleicliem Titcl vcroffentlichten 
Aufsatz. (Stalil u. Eisen 45. 1670—72. 1925. C la u st lia li.i l., Aachen, Winter- 
tliur.) LOd e r .

Y i k t o r  Zsś,k, Der Moore-Rapid-Elektroofcn. Der Ofen gehort zu den neueren 
Konstruktionen, die durch kurze Einsehmclzzeit die AVarmcverluste yerringern 
wollen. Der Ofen, der amerikan. Ursprungs ist, wird beschrieben u. die. Schmelz- 
resultate eines 4 t-Ofens mitgeteilt. D ie Elcktrizitatszentralo wird in der ersten 
Iliilfte der Charge fast doppelt so hoch wie in der 2. Iliilfte belastet, worauf man 
bei der Entwerfung einer solchen Elektroanlage RUcksiclit nehmen muB. (GicBerci- 
ztg. 22. 589—94. 1925. La Felgucra, Spanien.) "\Vil k e .

H an s N a th u s iu s , Elektrische Ofen zur Wannebehandlung von Eisen und Stahl 
in■ Amerika. Elektr. belieizte Zementierofen mit rotierendcm Ilerd , w ie sie in der 
N a sh  M otor Co. in Kenosba vom Yf. besichtigt wurden, werden besebrieben. Sie 
bestehen aus gewohnlichem Mauerwerk, das mit FluBeisenbleclien u. Tragern be- 
wTebrt ist. Zwischen dem Mauerwerk u. dem Eisenblecli ist eine 25,4 cm starkę 
Schicht Isoliersteine aus Tnfusorienerde cingebaut, so daB die Ofen sehr wenig 
Wartne ausstralilcn. D ie Ofen weisen folgende Vorteile auf: GleicbmaBige Temp., 
M-ollstandiges Durchgltihen des Gutcs, automat. Temperaturkontrolle, Fehlen der 
Yerbrennungsgase, gute Abdichtung gegen umgebeude Luft, event. kann im Vakuum 
oder unter Druck geglulit werden; Raumersparnis, da keine Vcrbrennungskammern 
erfordcrlich sind; liohcr tlierm. Nutzeffekt usw. (Zentralbl. d. Hutten u. Walzw. 
29. 4 5 9 -6 4 . 1925. Berlin.) AYil k e .

J. S. G. P., Perlit in  Gufieisen. Nach kurzer Erwabnung des Schrifttums u. 
der allgemeinen Struktur u. Erseheinung des Pcrlits unter dcm Mkr., werden die 
yerschiedenen Perlitformen fiir sieli u. in Beziehung mit anderen Bestandteilcn be-
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sprochcu. Die Ausfuhrungen, die reieh illustriert u. mit prakt. Beispielen versehen 
B i n d ,  zeigen vor allem den groBen EinfluB, den Unterschiede in rein mechan. Ver- 
teilung auf die Struktur haben u. wie diese Unterschiede durch chem. oder wiirme- 
techn. Bcdingungen entstanden sind. (Metal Ind. [London] 27. 189—92. 219—21.

H e n ry  D. H ib b a rd , Oberfldchenrisse in  gewalztem Eisen. 9 verschiedenc Arten 
der Risse untersclieidet Vf., dic er einzeln bcspricht u. dereń Kennzeichcn er gcgen- 
einander abzugrenzen sucht. D ie Entsteliungsursachen spielen dabei eine be- 
dcutende Rolle. (Iron Agc 115. 1837. 1 8 7 9 -8 0 . 116. 77. 124—25. 1925. Plain-

M ich . K o rn a ts c h e w s k y , Die Bcdingungen der regclmdfsigen Wdrmebchandlung 
des Schnelldrehstahls. Der Stahl muB zur Erzeugung eines gleichmiiBigen Martensit- 
gefuges bis etwa 1000° u. zur Erzeugung eines polyedr. bis etwa 1150° erhitzt 
werden, wobei die Art des Abschreekcns von gcringer Bedeutung ist. D ie Poly- 
ederstruktur ist in der Prasis stets anzustreben. D ie AnlaBtemp. darf bei Martensit- 
gefiige 550" nicht iiberschrciten u. soli bei polyedr. Aufbau bei rund 600° liegen. 
Beim Ausgliihcn muB bis zur Umwandlungstemp. (840—850°) erwarmt u. dann sehr 
langsam abgekiihlt werden. (Stabl u. Eisen 45. 1569—70. 1925. PUTILOW-Werke, 
Petersburg.) W il k e .

H e n n in g  F lo d in , Ein neues direktes Yerfalircn zur Herstellung von Stahl. Eine 
Miscliung von sehwed. Hiimatit-Fe-, cngl. Steinkohle u. schwed. Ilolzkoble werden 
in einem elektr. Ofen zusammengeschmolzen. Keine Entfernung des P u. S ist in 
besonderen Ofen notig; diese Bestandteile gehen ohne weiteres in die Schlacke. 
Das gewonnene Eisen bat einen geringen C-Gchalt (0,02°/0). Es ist iihnlichem Eisen 
nach angestellten Unterss. uberlegen, vermutlieh durch die Abwesenheit von Gasen 
u. kleinen Schlackenteilchcn. (Metal Ind.[London]27. 269—71.1925. Stockholm.) W il .

E r ic h  H e y m a n n , TJntersuchungen uber die Langenanderungen an Kohlenstoff- 
stahlen. D ie Arbeit von L. E. D a w ek e  (Stahl u. Eisen 45. 786; C. 1925. II. 981) 
stellt die Bestiitigung einer friiher vom Vf. ausgesproehenen Anscbauung dar. A uf 
Grund der Dicliteandcrungen war er — wenigstens fiir die Umwandlung bei nie- 
derer Temp. — zur Uberzcugung gekommen, daB die Rk. Austenit — >- Perlit iiber 
den Martensit geht. (Stahl u. Eisen 45. 1639—40. 1925. Frankfurt a. M.) W il k e .

H . J. F r e n c h  und 0. Z. K lo p sch , Bcitrag zur Kenntnis des Yerhaltens der 
Kolilenstoffstdhle beim Abschreckeń. Der durch rasclic Abschreckung herabgedriickte 
Umwandlungspunkt liegt bei normaler Hartetemp. zwischen 375 u. 435°. D ie krit. 
Abkiihlungsgeschwindigkeit bei Stahlen mit 0,85°/o C ist 160°/sek. Sie steigt sowolil 
durch Erliohung ais auch durch Ycrminderung des C-Gehaltes u. ist z. B. bei 0,40 
u. 1,25°/0 C 250° sek. D ie Wirksamkeit der Abschreckfl. liegt in folgender Reihen- 
folge: o0/0ig. NaOH bei 20°, 10°/„ig. NaCl-Lsg. bei 20°, 10°/0ig. IIaSO, bei 20", W . 
bei 20°, W . bei 60—100°. D ie Ole liegen in dieser Reihenfolge zwischen W. yon 
40 u. 90°. (Stahl u. Eisen 45. 1 5 7 1 -7 2 . 1925.) W il k e .

P . N ic o la u , Einfluj} des Sartens und des Anlassens au f die elektr orno tor isch- 
thennoelektrische K ra ft einiger Stahlc. D ie Kurven, dereń Abszissen die elektro- 
lnotor.-thermoelcktr. Kraft in Millivolt u. die AnlaBtemp. sind, besteben aus 2 Geradeu 
die sich in einem stumpfen W inkel sclineiden. Der iiber 250—300° liegendc Teil 
der Kurve ist horizontal, wiihrend der andere unter 250" liegendc Teil mehr oder 
weniger geneigt ist. Der Sclmittpunkt der beiden Geraden stimmt genau mit der 
Anderung der Festigkeitskurve uberein, weslialb es naheliegend ist, fiir beide Er- 
scheinungen dieselbe Ursache anzunehmen, namlich den Austenit. (Rev. de Md- 
tallurgie 22, 539—44. 1925.) W il k e .

F . John son , Einige Beobachtungen iiber Sauerstoff in Kupfer. Es werden die 
Yorteile u. Naehteile von „zahem“, d. h. noch kleine Mengen 0 2 enthaltendem u.

315—18. 1925.) W il k e .

field, N. Y.) W il k e .
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von de&osydiortcm Cu bcsproehen. Dat)ach sclieint Cii mit einem geringen Gehalt 
an 0 2 besser ais reines Cu sich zu Zwecken zu eignen, in denen ltolie elektr. Leit- 
fiihigkcit veriangt wird. Auch zu Legierttngszwecken ist dicsc Art Cu durcliaus 
brauchbar, ebcnfalls fiir dic meisten Konstruktionsteile; immerbin kann niclit ge- 
leugnet werden, daB es desosydiertem Cu unterlegen ist, wo reduzierende Gase bei 
hohen Tempp. einwirken, wo groBe mechan. Beansprucbungen stattfinden u. auch 
beim ScliweiBen. (Metal Ind. [London] 27. 205—09. 1925. Mttnicip. Teclin. School, 
Birmingham.) WlLKE.

Georg Eger, Die Anwendung des eleklrischen Stromes le i der Kupfergewinnung. 
Der elektr. Strom wird zur Kupfergewinnung angewendet entweder e le k t r o -
ly t i s c h  unter Ycrwendung wss. Lsgg. (Raffinationsverf. mit Ililfe 1. Anoden, 
Laugcn mit unl. Anoden) oder e le k t r o th e r m is c h  (elektrotherm. Kupfergewinnung 
aus Erzen, Umsclttnelzen des Kupfers u. seiner Legierungen). Die dazu notigen 
Anlagen werden beschrieben u. durch Abbildungen erliiutert. (Apparatebau 36. 
263—65. 277—78. 288—91. 1924.) N e id h a r d t .

H . H an e m a n n , Darstellung der RekrijstaUisationserschemungen a u f Grund der 
Korngrofienanderung bei Warmformung. (Ztsehr. f. Metallkunde 17. 316—19. 1925. 
Berlin. — C. 1925'. II. 1487.) LttDEit.

M a r c e l F o u r m e n t, D ie mineralischen Vorkommen der Erde. VI. D as Chrom. 
(V. vgl. Rev. de Metallurgie 22. 170; C. 1925. I. 2465.) Vf. bespricht das Chrom 
u. zwar allgemeine Bemerkungen, Yorkommen, Gewinnung, Weltproduktion u. 
Bedeutung. (Rev. de Metallurgie 22. 302—9. 1925.) W i l k e .

S c h u lte , D er Einflufs des Cers a u f Aluminium. Der EinfluB yon Verunrcini- 
gttngcn auf dic Wrkg. des Cers ist ein auBerordentlich groBer. D ie Verwendung 
eines Mischmetalles mit nur 45% Cer schlieBt die Erzielung zuyerliissiger Resultate 
aus. Eine Bemerkung wird zur N-Best. in A l — Indicator Jodcosin — gemacht. 
(Metali u. Erz 22. 452. 1925.) W il k e .

L e o n  P. H il ls ,  Zeilweilige Bewegung und Dekanłałion. Das beschriebcnc 
System eignet sich fiir kleine Cyanidwerke. Durch Eindritckcn von Luft in den 
unteren Teil des Systems wird ein zwangsmśiBiger Umlauf der Cyanidlsg. erhalten. 
Ist das gesamte Au oder Ag gelost, so liiBt man absitzen u. kann leicht dekautieren. 
(Engin. Mining Journ.-Press 120. 378. 1925.) W il k e .

J. H . A n d r e w  und R o b e r t  H a y ,  Kolloidale Abscheidungen in Legierungen. 
Ein Kolloid wird allgemein ais ein mit Elektrizitiit geladenes Teilchen angesehen. 
D a Vf. annimmt, daB der /-Bestandteil ais atom. oder molekularcs Dispersoid vor- 
lianden ist, so miiBte elektr. Entladung der Teilchen unter dem Mk. beobachtbare 
Veriinderungen heryorrufen. Es zeigte sich auch, nachdem ein Stiick ^-Legicrung 
bei 450° einige Zeit Weehselstrom ausgesetzt war, ein barter grauer Bestandteil, 
der sich nach liingerer Zeit so stark yergroBerte, daB er pliotographiert werden 
konntc. Der /-Bestandteil zeigte sich in Form von Kiigelclien, die den Eindruck 
erweckten, daB sie sich um bcstlmmte Zentren innerhalb der Masse gebildet hiitten. 
(Metal Ind. [London] 27 . 212. 1925.) W i l k e .

J. W . D on ald son , Thermische Leitfalńgkeit von industriellen Nichteiscnlegierungen. 
Die Legierungen im gegossenen Zustande haben im Vergleicb zum Cu eine niedrigc 
therm. Leitfahigkcit. D ie Werte schwankcn von 0,067 beim JIonel-Metal bis zu 
0,242 beim 70 :3 0  Messing. Allgemein wUchst die Leitfiihigkeit der verschiedenen 
Legierungen mit wachsender Temp. Sn-Cu-Legierungen haben eine geringere therm. 
Leitfiihigkeit ais Zn-Cu-Legierungen, wiihrcnd sie bei Zn-Sn-Cu-Legierungen mit 
dem relativen Anteil von Zn u. Sn sich iindert. N i in groBerer Menge bewirkt in 
jeder Legierung eine starkę Verschlecbterung der therm. Leitfiihigkeit. (Metal Ind. 
[London] 27. 216. 1925.) W il k e .
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H arry H ym an , Die Eigenschaften einiger Aluminiumlegicrungen. SandguB- 
aluminiumlegierungen, die fur Konstruktionsteile yerwendet werden, besitzen all- 
gemein eine niedrige Ziibigkeit u. werden auBerdem sehr leicht durch Korrosion 
zerstort, wenn sie ais Teilc yon App. auf Scliiffen benutzt werden. Gute L e
gierungen mussen mindestens folgende Eigenschaften haben: 5 t Strcckgrenze, 
10 t pro 6,4 qcm Bruehfestigkeit u. 5°/0 Dehnung, auBerdem muB der Salzwasser- 
vers. ohne groBen Gewichtsyerlust bestanden werden. D ie Legierung B. S. 7, die 
Cu, Ni, Fe u. Mg enthiilt, ergab die besten Resultate. Sie kann wiederholt ohne 
besondere Anderung ihrer Eigenschaften geschmolzen werden. W ird der Mg- 
Gehalt erhoht, so resultiert eine Legierung, die eine um 50° liohere Wśirme- 
behandlung yertriigt, ais sonst ublich ist u. dereń Erhitzungsdauer dementsprcchend 
betrachllich yermindert werden kann, was von Vorteil ist. (Metal Ind. [London] 
27 . 213—15. 238—41. 1925.) W il k e .

W . G uertler und T. Liepus, Chemische Bestandigkeit einer Anzahl Metalle und 
Legierungen besonders m it Molybdangehalten. VfF. haben eine Reihe yon Mo-haltigen 
Legierungen auf ihre Bestiindigkcit in den yersehiedensten Lsgg. — anorgan. u. 
organ. Siiuren, Alkalien, S-Alkalien, einigen Chloriden — gepriift. Folgende Legie
rungen wurden nicht angegriffen: Ni-Cr-Co u. Ni-Cr-Mo von H N 03; Ni-Si-Mo, Ni- 
Co-Mo u. Co-Mn-Mo von HCl. Seewasserbestiindig sind eine Reihe yon L egie
rungen. Weitere Verss. werden in Aussicht gestellt. (Ztschr. f. Metallkundc 17. 
310—15. 1925. Berlin.) LOd e r .

W. G. Johnson, Waehstum in  Spritzgufilegierungen m it Zink ais Ilauptbestand- 
teil. Bemerlcungen uber Spritzgufslegierung: 02 Zink, 5  Aluminium, 3 Kupfer. Von 
der Legierung mit 2,92°/0 Cu u. 4,87°/0 Al wurde die Abkiihluugskurve aufge- 
nommen u. Zugstiibe bei Tempp. von 466—482° gegossen. D ie Zugstiibe wurden 
zuin Teil in Dampf yon 93 i  2,8° aufbewahrt u. jede 50 Stdn., zum Teil bei 93 bis 
102° in einem Ofen aufbewahrt u. dayon jede 25 Stdn. einige untersucht. Die Probe- 
stiibe fiir Waehstum- u. Gewichtsunterss. wurden in W. u. Paraffin bei 100° u. 
in Paraffin u. Dampf behandelt. Die Zugyerss. lassen erkennen, daB nach etwa 
150 Stdn. die Zugfestigkeit des feuchtbehandelten Metalls im Vergleich zum trocken 
behandelten sehnell nachliiBt. Auch die Resultate uber die Ziibigkeit sind interessant. 
Sehr briichige Stiicke wurden liingere Zeit uber 258°, dem Transformatiouspunkt, 
gehalten u. dann abgeschreckt, worauf die Briichigkeit ycrschwundcn war. Eine 
Gewichtszunahme wird durch Oa u. nicht konstitutionelle Anderungen heryor- 
gerufen. Das Waehstum wird durch Oxydation u. VergroBerung der KorngroBe 
bewirkt. Kleine Zusiitze yon Ni u. Mg zu den beschriebenen Legierungen ver- 
mindern das Waehstum stark u. beeinfiussen auch die Zugfestigkeit giinstig. (Metal 
Ind. [New York] 23 . 322—23. 362—63. 1925. Precision Castigs Co., Inc., Syracusc

F. O sterm ann, Uber die Gleichgewichte im jliissigen System Fe-Cu-Mn bei 
wechselnden geringen C-Gehalten. Yf. betrachtet die in der Literatur yorhandenen 
Widerspriiche beziiglieh des Systems Fe-Cu u. stellt die yollkommene Misclibarkeit 
beider im fi. Zustande fest. Sobald jedoch C hinzutritt, flieBen beide Stoffe in
2 Schichten auseinander. Setzt man nun Mn hinzu, so schlieBt sich die Liicke 
wieder. D ie erlialtenen Werte sind in einem Diagramm yereinigt. Der Arbeit 
sind einige Schliffbilder beigegeben. (Ztschr. f. Metallkunde 17. 278—82. 1925. 
Berlin.) LO d e r .

C. H. M. J en k in s , Die physikalischen Eigenschaften von Kupfer-Cadmium- 
legierungen, die reich an Cadmium sind. D ie mechan. Eigenschaften werden unter- 
sueht an Legierungen bis zu 5°/0 Cu, sowohl in gegossenem, gewalztcm ais auch 
in angelassenem Zustande. D ie Wrkg. auch kleiner Zusiitze von Cu zum Cd be
steht in der B. eines 2. Bestandteiles CuCd3, wodurch die Zugfestigkeit u. Brinell-

[N. Y.].) W ilke.
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hiirte der Legierung ansteigt u. das Kornwachstum des Cd beim Anlassen ver- 
hindert wird. D ie Brinellhiirtezahl steigt von ungefiihr 25 auf 50 durch Zusatz 
von 4,8 Gew.-°/o Cu, sowohl bei gcgossenen wie angelassenen Legierungen. Gleich- 
zeitig hebt sich bei GuBmaterial die Zugfestigkeit von 5,4 t/sq. in. auf 9,8 t/sq. in. u. 
fallt die Dehnung yon 52 auf 0%. Angelassenes Cd zeigt eine Zugfestigkeit von 
4,35 t/sq. in., die bei 2,90% Cu-Zusatz auf 9,05 t/sq. in. steigt, wahrend die Dehnung 
von 57 auf 24% fallt. Zusatz von mehr ais 3% Cu yerbessert die mechan. Eigen- 
schaften dós Cd nicht, da ein zu groBer Anteil eines bruchigen Bestandteilcs dann 
yorhanden ist. (Metal Ind. [London] 27. 209. 1925.) W il k e .

D. S to c k d a le , D ie cc-Phasengrenze im Kupfer-Zinnsystem. D ie Unterss. zeigcn, 
daB das a-G ebiet breiter ist ais friiher gefunden wurde; es reicht bis zu 16% Sn, 
bei gewolinlicher Temp. D ie frttheren Autoren haben nicht die sehr langsame 
DifFusion der betreffenden Legierungen beriicksichtigt. D ieses Ergebnis ist ohne 
EinfluB auf den GieBbetrieb, denn das Materiał besteht, wenn es in ublicher W eise 
gegossen wird, aus u- u. ó-Tcilen u. der liartc ó-Teil hat keine Neigung, sich bei 
tiefen Tempp. im weichen a-Bestandteil zu losen. Eine Transformation im /9-Feld, 
die auf einer polymorphen Anderung beruht, konnte bestiitigt werden. (Metal Ind. 
[London] 27. 262—63. 1925.) W il k e .

M a r ie  L . V . G a y le r ,  TJber die Konstitution von Zink-Kupfer-Legierungen, die 
47—<?5% K upfer enłhalłen. Das auf Gruud mkr. Unterss. aufgestellte Diagramm 
zeigt die Transformations-Temp.-Kurye des /9-Feldes niclit ais Horizontale, da die 
Temp. auf der y-Seite im Verhaltnis holier ist ais auf der «-Seite. (Metal Ind 
[London] 27. 212. 1925.) W il k e .

J. L. H a u g h to n  und W . T. G rifftth3, D ie (3-Transformation im Messing. Uber 
55% Cu liegt die Transformationstemp. bei 453°, zwisehen 55 u. 51% Cu steigt 
sie yon 453° auf 470° u. bleibt bei einem Cu-Gehalt yon 51—46% (weiter wurde 
nicht untersucht) auf 470° stehen. D ie 2 Grenzen des ^9-Bereiches liegen bei 
Raumtemp. bei 50,0 u. 53,5% Cu. D ie Ergebnisse wurden durch Messung des 
elektr. Widerstandes im Vergleich mit Temperaturiinderung durchgefiihrt u. gaben 
keinen Anhalt fiir eine eutektoide Transformation. (Metal Ind. [London] 27. 211 
bis 212. 1925.) W il k e .

H erm an n  W o z e lk a , D ie Warm- und Kaltknetbarkeit des Messings. Vf. er- 
ortert die Kalt- u. Warmknetbarkeit yon Messing mit 60—72% Cu auf Grund 
des Zustandsdiagrammes. (Ztschr. f. Metallkunde 17. 334—35. 1925. Berndorf 
[N.-O.].) LOdeu.

W . H . , Antifriklions-Poro-Bronze. Das Materiał, eine Cu-Sn-Legierung, soli 
eine eigenartige Struktur, richtige Hiirte, gute Druck- u. Zugfestigkeit u. Elastizitiit 
besitzen, auBerdcm ist es schwach magnet. (Das Metali 39. 169—70. 1925.) W l.

O. W . E l l i s ,  Uber die Eigenschaften einiger Blei ais Grundmetall enthaltender 
Lagermetalle. Innerhalb der Untersuchungsgrenzen (80—85% P b , 10—15% Sb> 
5—3,5% Sn u. 0 —1,5% Cu) erholit die Ersetzung des Pb durch Sb den Wider- 
stand gegen Druck. D ie Hiirte dieser Legierungen nimmt ahniich zu. Ebenso er- 
hoht die Ersetzung des Sn durch Cu die Druckfestigkeit, aber die Hiirte wird kaum
yeriindert. 2 Legierungen: 83,1% P b, 2,1 % Sb u. 4,8% Sn, sowie 82,5% Pb,
11,0% Sb, 5,5% Sn u. 1,0% Cu wurden bei 300—500° in 3 Stahlformen von 0°, 
100° u. 200° yergossen. Dabei ergab sich folgendes: D ie Tempp. der Formen iiben 
einen groBeren EinfluB. auf die Hiirte u. den Druckwiderstand aus ais die GieB- 
tempp. Der Cu-Zusatz hat eine starkę Wrkg. auf die Struktur dieser Legierungen 
u. scheint die Saigerung zu yermindern. Erhohung der GieBtemp. hat weniger 
Wrkg. auf die Saigerung ais Erhohung der Temp. der Formen. (Metal Ind. [London] 
27. 242. 1925. Canada.) W il k e .
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F r. E h r m a n n , ITerstcllung und Yericemlwtg von Spritzgufdeilen. (Ztsclir. f. 
Metallkunde 17. 329—33. 1925. Feuerbach-Stuttgart.) LOd e r .

E r ic h  S ie b e l, K rafte und Materialflu/s bei der bildsamen Formandcrung. Eine 
einfache Bctracbtungswcise dieser Yorgiingc wird durcli Benutzung ebener Kraft- 
felder unter BerUeksiclitigung der Reibungseinfliisse durcli Zusatzspannungen er- 
zielt, so dali in einigen Fitllen aucli der MaterialfluB bestimmt werden kann. 
(Stabl u. Eisen 45. 1563—66. 1925. Berlin.) W il k e .

H e rm an n  K a n d le r  und E . H. S c h u lz , Fin neuer Weg zur Yerminderung der 
Dauerbruchgefahr. Da Kerben, aueli feine u. feinste, sowie sie bei jeder mechan. 
Oberflachenbcarbeitung ais Bearbeituugsriefen entstelien, durch Siturefitzung an 
ilirem Grunde ausgerundet werden, so kann durch zweckinaBige Atzbehandlung die 
Siclicrheit eines Konstruktionsteiles gegen Dauerbruch, die feinen Kerben sind in 
vielen Fallen der Ausgang der Dauerbriielie, crhijht werden. Der Betrag kann bis 
zu 507o betragen. (Stahl u. Eisen 45. 1589—96. 1925. Dortmund.) W il k e .

W i l l i  Claus, D ie Desoxydationsvorgange und die Desoxydationsmiitel der Nichl- 
eisenmetallschmelzen. Es werden die Legierungen eingeteilt iu solclie, die einer 
durcliaus automat. Desoxydation im Tiegel unterliegen, u. solcbe, die erst durch 
Zusatzmittel oxydfrei gemaclit werden konnen. Vor allem wird darauf aufmerksam 
gemaclit, daB alle Sclimelzen beim AusgieBen in einer gewissen Zone des GuB- 
strahles der Oxydation durch den L uft-02 unterliegen, so daB Legierungen, die 
keinen Bestandteil entlialten, der bei der GicBtcmp. eine betraclitliehe Dampf- 
spanuung besitzt, stets in Gefalir sind, infolge durch Adhiision mitgerissener Oxyd- 
liaute poroś zu erstarren. Zum SchluB werden alle Desoxydationsmittel fiir Niclit- 
eisenmetalle besproeben. (GieBereiztg. 22. 557—65. 1925. Meerane i. Sa.) W il k i:.

L. F r o m m e r , Der Spritzgufi und seine Aufgaben fiir die Metallltunde. Yf. 
stellt Sand- u. SpritzguB gegeniiber u. erortert die Festigkeitsbeanspruehungen des 
SpritzguBstiickes wiilirend der Erstarrung u. beim AusstoBen aus der Form. Es 
wird eine „Cliarakteristik11 aufgestelU, die den Yerlauf der Materialeigenscliaften in 
Abhangigkeit yon der Temp. zeigt. Dann erortert Vf. die einwandfreie Priifung 
von Legierungen auf ihre Eignung zum SpritzguB u. selilagt daliingehende Verff. 
vor. (Ztsclir. f. Metallkunde 17. 245— 50. 289— 93. 1925. Berlin.) LOd e r .

C y r il  S. S m ith, Dic Sauerstojf-Acetylen-Schrueipung von Kupfer. Cu kann ohne 
Oxydation gescliweiBt werden, wenn man Lćitstabe mit 1% A g (nicht mehr!) benutzt. 
(Metal Ind. [New York] 23. 360—61. 1925.) W il k e .

F ra n z B ,oberti, Aluminiumlołung m it oder ohne Flufimittel? Vf. bespricht das 
Loten von Al mit u. olino FluBmittel u. empfiehlt das „Conti"-Al-Lot der Firma , 
K ok zeljiann  u . ScnULZ, G. m. b. H., Charlottenburg 2. (Auto-Teclinik 14. Nr. 20. 
28. 1925.) J u n g .

E d g a r  L. C o llia  und H . H . V e r n o n , D ie Herstellung von Zinnplatten: ein 
Ycrgleich des alten und neuen Yerzinnungsprozesses. Es werden die Vorzuge der 
„Melingriffitbmascliine" gegeniiber der Arbeit am „Abcreantopf“ in gesuudheitliclicr 
u. prakt. Hinsicht erortert. (Journ. Ind. Hygiene 7. 171—83. 1925. London, Welsh 
National School o f Medicine.) HOcicel.

E . M a a B , Yerbleiungsvcrfalircn. D ie bekannten Verff. der Feuerbleiung mit 
reinem Pb u. mit Bleilegierungen, z. B. Pb u. Sn oder Zusatze von Sb u. Sn, mit 
Ternemetall u. die Yerff. von Prof. Ma tu sc h ek , Dr. SchlOt t e r ,sowie die galvan. 
Verbleiung u. des Sprityerf. nach Sciioop u . nach Mauser  werden besproeben. 
(Korrosion u. Metallscliutz 1. 76—80. 1925.) W il k e .

G e o r g e  M . E n o s , Bemerkungen iiber das Yerchromen von Stahl. (Metal Ind. 
[London] 27. 261—62. 1925. — C. 1925. II. 1629.) LOd er .

M. de K a y  T hom pson, Konzentrationsandcrungen von elektrolytischen Yerunreini- 
gungen. Eine mathemat. Analysis der yorkommenden Konzentrationsiinderungen in
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fabrikator. Elektrolyten — im yorliegenden Falle die Ni-Konzentration im Cu-Bad
— wird gegebeu. (Chem. Metallurg. Engineering 32. 700. 1925. Mass. Iust. 
Teehn.) W il k e .

H . E . H arin g , Grundlagen und Betriebsbedingungen beim Chromieren. Das Chro- 
mieren von Platteu, wie sie beim Drueken benutzt werden, wird bcschrieben. Die 
Oberfliichen dieser Platten sind starker mechan. Abnutzung ausgesetet, der bis jetzt 
cbromierte Stalilplatten am besten widerstanden haben. Eine gute Badzus. ist 
250 g Cr03-, 3 g  Cr2(SOj)3 u. 7 g  Cr,_,0(C03)2 auf 1 1. Badtemp. ist etwa 45°, Strom- 
stiirke beim Stahlplatten 100 Amp./sq. ft. Damit eine Sehieht von 0,005 mm Cr er
halten wird, die allgemein geniigt, werden die Stahlplatten GO Min. elektrolysiert. 
Man kann auch, ehe Cr aufgetragen wird, eine Ni-Scliicht auf den Stahl legen. 
(Chem. Metallurg. Engineering 32. 692—94. 1925. Bureau of Standards.) W il k e .

E. A. B eck , Verćhromen. Zu den Mitteilungen von IIar in g  (vgl. vorst. Ref.) 
bemerkt Vf., daB beim Zusatz von CrO(CO„)2 zum Bade mit der freien Crs0 3 Chrom- 
ehromat entsteht u. daB die Erzeugung von Chromehromat durch Zusatz von Chrom- 
hydrosyd zum Elektrolyten durch A. P. 1496845 (C. 1925. II. 1630) geschutzt ist. 
(Chem. Metallurg. Engineering 32. 757. 1925.) JUNG.

A. E. Ollard, Der Korrosionsiuidcrstand von verchro)>item Eisen. Sowohl durch 
Unterss. im Laboratorium, sowie in „Industrie"-Atmospliaren wurden die Eigen
schaften festgestellt u. mit dem mit anderen Metallen plattiertem Fe yergliclien. 
Vf. lialt Chromierung besonders in den Fiillen fiir geeignet, wo Gegenstiinde mit 
bleibendem Glanze ohne Reinigung yerlangt werden. AuBerdem widersteht das 
gliinzende Cr der Korrosion besser ais das nicht glanzend abgeschiedene. Da Cr 
poroś-ist, wenn es nur in diinnen Schichten nicdergesehlagen wird, so legt man 
am besten erst eine Ni-Schicht uber das Fe. Benutzt man an Stelle von Ni Cd, so 
erliiilt man einen gegen atmosphar. Korrosion sehr widerstandsfiihigen Gegenstand, 
aber das Cr hat Neigung, vom Cd abzubliittern; auBerdem wird das Cr nicht 
gliiuzend. In dem Meiuungsaustausch werden im Gegensatz zum Vf. schleehte Er- 
fabrungen mit Ni-Cr plattiertem Fe mitgeteilt. (Metal Ind. [London] 27. 235—37; 
Metal Ind. [New York] 23. 454—56. 1925.) W il k e .

Y uhatiró  Tltida und M akoto S a itó , D er Ein fiu fi von Metallen au f die K or
rosion von Eisen und Stahl. Vf. untersuclite den EinfluB einiger Legierungszusiitze 
auf die Korrosion von Fe. Ni u. Si yeredeln das Fe erheblich gegenuber dem 
Angriff von Mineralsiiuren; Cr-Fe-Legierungen sind erheblich bestiindig gegen  
IINO 3, dagegen nicht gegen HCl. Cr u. Ni unterstiitzen sich gegenseitig in ilirer 
Wrkg. Auch gegen Sauregemisch sind Cr-Ni-Stiihle mit einem geringen C-Gelialt 
sehr widerstandsfiihig. (The science reports of the Tolióku imp. univ. 14. 295—312.
1925. Sendai [Japan].) LOd e r .

• 0 . B auer, 0 . V o g e l und K. Z epf, D as Verhalten von E isen, Itotguf) und 
Messing gegenuber den in  Kaliabwassern enthaltenenen Salzen und Salzgemischen bei 
gewdhnlicher Temperatur und bei den im  Dampfkessel lierrschenden Temperaturen und 
Drueken. D ie achon im Auszug erschienene Arbeit (vgl. Stahl u. Eisen 45. 
1101; C. 1925. II. 2230) ist liier ausfuhrlicli wiedergegeben. Es sei besonders auf 
das tabellar. wiedergegebene Versuchsmaterial hingewiesen. (Mitt. Materialpriifgs.- 
Arnt Bcrlin-Dahlem 1925. Sonderheft. 1—62. 1925.) W il k e .

L. H. C allendar, W iderstand der Hydroxydhaut bei der Kon-osion von Aluminium- 
Legierungen. Der normale IIydroxyduberzug, der sich auf Al u. seinen Leicht- 
legierungen bildet u. sie gegen viele korrodierende Einfliisse schiitzt, wird durch 
Chloride zerstort u. setzt das Metali der Korrosion wieder aus. Die Wrkg. eines 
W ., das solchen Stoff enthiilt, kann durch die Ggw. yon Carbonaten u. Bichromaten 
aufgehoben werden. AuBerdem wird die B. des scliiitzenden Uberzuges durch oxy-
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dicrende Salze beschleunłgt u. widerstandsfiihiger gemacht. Bicbromate sind be
sonders deshalb von Bedeutung, weil sie sowolil die B. des Uberzuges bcsebleunigen 
ais aueh die schleclite Wrkg. der Chloride u. a. aufhcben. (Metal Ind. [London]

C la re n ce  P . B y rn e s, Semickley, Pa., ubert. von: Joseph. H id y  Jam es, Pitts- 
burgh, Pa., Konzentrieren von Erzen nach dem Schaum$chivi»mverfahren. Man ver- 
mischt das gepulverte Erz mit einem schweren KW -stofiol u. unterwirft diese 
Mischung dem FlotationsprozeB unter Verwendung von Aldehydsiiuren ais Schaum- 
erzeugungsmittel. (A. P. 1 5 4 9 3 1 6  vom 23/4. 1919, ausg. 1 1 /8. 1925.) Oe l k e b .

F e li x  C rem er, Santiago, Chile, FlotationsprozefS. Zwecks selektiver Trennung 
der metali. Bestandteile von Erzen yersetzt mau den Erzbrei mit einem Kolloid, 
das aus einem frisch gefiillten Sulfid desjenigen Metalles bereitet ist, welclies aus 
dem Brei abgeschieden werden soli, u. unterwirft dann die Mischung dem Schaum- 
schwimmverf. (A. P. 1 5 5 0 5 1 2  vom 28/1. 1921, ausg. 18/8. 1925.) Oe l k e b .

M in e r a ls  S e p a ra tio n  N o r th  A m e r ic a n  Corp., Maryland, ubert. yon: H a r o ld  

H a r d y  S m ith , Sydney, Australien, Erzkonzeniration. Erzbrei, der nicbtflottierbare 
Metallanteile enthalt, wird mit einem Gasgemiscb, das H2S u. C 02 enthSlt, behandelt 
u. der Schaumflotation unterworfen. (A. P . 15 5 15 8 8  vom 26/7. 1920, ausg. 1/9. 
1925.) K a u sc ii.

C h a rles  K e n n e th  M c A r th u r  j r . ,  Butte, Montana, Konzentrałion von Erzen. 
Man trennt Sulfiderze, indem man die Differential-Flotation-Verhinderungswrkg. des 
Flotationsmittels in dem mit einem Flotationsmittcl yorbehandelten Prod. reduziert 
u. dann das Prod. einer Flotation unterwirft. (A. P . 1 5 5 2 9 3 6  vom 6/5.1924, ausg. 
8/9. 1925.) K a u sc h .

C h a rle s  K e n n e th  M c  A r th u r  j r . ,  B utte, Montana, Konzentration von Erzen. 
Man behandelt ein Sulfiderz mit einem freien Halogen u. einem Cyanid, dann unter
wirft man das Gemisch der Flotation, wobei eine Trennung der Metallsulfide er- 
folgt. (A. P. 1 5 5 2 9 3 7  vom 7/5. 1924, ausg. 8/9. 1925.) K a u sc h .

M e ta ls  P r o d u c tio n  L td ., W . H . B e a s le y  und A . B. M id d le to n , London, 
Aufbereitung von Erzen. Oxyd. Erze, besonders Kupfererze, werden bei unterhalb 
ihrer FF. liegenden Tempp. mit reduzierenden Diimpfen, yorzugsweise solchen yon 
KW-stoffen, wie Paraffinol oder CluHg, behandelt u. die Erzeugnisse bei Ggw. von 
Luft oder Ó2 mit ammoniakal. Fil. behandelt. (E. P. 2 3 7 9 6 4  vom 1/5. 1924, ausg. 
28/8. 1925.) KOh l in g .

E o b e r t  D. P ik e ,  San Mateo, Kalifornien, Yerarbeitung von Schwefelerzen. 
Schwer 1. Schwefelerze, z. B. Chalkopyrit, werden mit schwammfórmigem Fe ver- 
mischt u. die Mischung in einer gedrehten Trommel in sauerstoffreier Atmosphiire 
auf unterhalb des F. der Mischung liegende Tempp. erhitzt. D ie Reaktionstemp. 
betragt in der Rcgel 500—800°, die Erhitzungsdauer 1—2 Stdn. Das Erz geht 
dabei unter B. yon FeS u. gegebenenfalls Freiwerden yon Schwefel in Yerbb. 
uber, welcbe von Lsgg. yon FeCl3 leicht gel. werden, (A. P. 1 5 4 8 2 7 9  vom 8/7.
1924, ausg. 4/8. 1925.) KCh l in g .

M a th ie so n  A lk a l i  W o r k s, Manhattan, V. St. A., ubert. von: G. S. E va n s,  

Oak Parks, V. St. A., Entschicefeln von Eisen. Das Fe wird geschmolzen u. die 
Schmelze durch ein flaches GcfiiB geleitet, in welchem yon der Decke her eine 
Wand herabragt. Diese ha.lt die auf der Oberflache schwimmende Sclilacke zuriiek. 
Dem yon der Schlacke befreiten Metali wird in dem hinter der erwahnten Scheide- 
wand gelegenen Teil des Aachen GefśiBes ein Alkali- oder Erdalkaiioxyd oder 
-carbonat fiir sich oder in Mischung mit CaC03 zugefiigt u. es wird die mit diesem 
Zusatz gebildete Schlacke durch eine zweite Trennwand zuriickgehalten. Dic

2 7. 2 6 3 -6 4 . 1925.) WlLKE.
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Schlacken flieBen durch seitliche, das gereinigte Fe durch eine BodenofFnung ab. 
(E. P. 232963 vom 22/4. 1925, Auszug veroff. 24/6. 1925. Prior. 23/4. 1924.) KOn.

John T. Pratt, New York, Daniel D. Jackson, Brooklyn, und Joseph D. 
Sears, Bloorafield, iibert. von: Frederick Conlin, Westfield, V. St. A., Entschwefeln 
von Eisen, Stahl und Eisenlegierungen. (A. P. 1549313 vom 13/4. 1923, ausg. 1 1 /8 . 
1925. —  C. 1924. I. 104.) K O h lin g .

Norsk Aluminium Co., Oslo, ubert. vou: H. Pedersen, Trondhjem, Schwefel- 
armes Eisen. Eisenerz wird mit Kohle u. Stoffen zusammengeschmolzen, welche 
neben CaO u. SiOa eine groBe Menge A1,08 enthalten. D ie Stoffe bezw. Mengen- 
verliiiltnisse sind so zu wiihlen, daB die entstchende Sclilacke 30—50%  AljO0, 
weniger. ais 20%  SiOa u. im iibrigen yorzugsweise CaO enthalt. Z. B. versehm. 
man Eisenerz, Kohle, CaO u. Bausit, Diaspor u. dgl. im elektr. oder einem andereu 
geeigneten Ofen; statt ein Eisenerz u. Bauxit zu verwenden, kann auch eisenreicher 
Bauxit benutzt werden. D ie Sclilacke kann ais Kohstofł' zur Ilerst. von Portland- 
zement dienen oder auf Al(OII)3 yerarbeitet werden. (E. P. 232930 vom 13/3. 
1925, Auszug yeriiff. 17/6. 1925. Prior. 23/4. 1924.) K O h lin g .

Heinrich Lanz, iibert. vou: Philipp August Diefenthaler, Heidelberg, und 
Karl Sipp, Mannheim, Ghufieisen. (Can. P. 246109 vom 14/1. 1924, ausg. 13/1. 
1925. — C. 1925. II. 1310 [Schwz. P. 108752].) K O h lin g .

Henry T. Chandler, Detroit, V. St. A ., Verbesserung der Schmiedbarkeit des 
Eisens. Das Metali wird schnell auf eine krit. Temp. erliitzt, bei welcher eine innere 
Rk. stattfindet, bei dieser Temp. bis zum Eintritt des Gleichgewichts erhalten, in 
eine Kiihlkammer iibergefUhrt u. in dieser in einem bestimmten ZeitmaB langsam 
abgekiihlt. (Can. P. 246321 vom 12/6. 1924, ausg. 27/1. 1925.) K O h lin g .

Carl M. Loeb, iibert. von: Alan Kissock, New York, Molybdanstalil. Dem  
zur Herst.- von Stahl dienenden Bade wird FeM o04 bezw. MoO0 beigefiigt. D ie Zu- 
siitze werden von den im Bade yorhandcnen Reduktionsmitteln zu metali. Mo u. 
gegebenenfalls Fc reduziert, welche sich mit dem Stahl legieren. (A. PP. 1547927 
vom 21/5. 1924 u. 1547928 vom 12/11. 1924, ausg. 28/7. 1925.) K O h lin g .

California Cyanide Co., Inc., New York, iibert. von: Howard R. Miner, 
Los Angeles, V. St. A ., Hdrten von Metallen, besonders Stahl. Das zu liiirtende 
Metali wird in eine Mischung von Kohle, Alkalicyanid, N ajC 08 u. gegebenenfalls 
NaOH eingebettet u. einige Zeit auf 900— 950° erliitzt. D ie Mischung wird er
halten durch Erhitzen eines Gemengcs von Kohle, Cyanid, Soda u. gegebenenfalls 
NaOH bis zum Schmelzen der Alkaliverbb. u. Sśittigung der Kohle mit der Sehmelze 
oder durch Triinkcn der Kohle mit der wss. Lsg. der Verbb. u. Trocknen oder 
durch Erhitzen einer Mischung von Kohle, N&,C03 u. etwas Fea0 3 im Strom von 
Nj auf 1100°, wobei Cyanid synthet. entsteht. (A. P. 1549207 vom 15/2. 1924, 
ausg. 11/8. 1925.) K O h lin g .

Peter C. Reilly, iibert. von: Ira H. Derby und Carleton B. Edwards, 
Indianopolis, V. St. A., Hdrten von Stahl. Der zu hartende Stahl wird mit einer 
feuchten Mischung von fein yerteiltem Koks oder Cu u. einem Aktivator, wie 
BaCOj, bedeckt u. das Ganze mit fein yerteiltem Pech o. dgl. umhiillt. Ilierauf 
wird das Pech usw. durch Erhitzen auf 500—900° carbonisiert. (A. P. 1550952
vom 26/5. 1923, ausg. 25/8. 1925.) KOh l in g .

Louis Bouisson und Georges Prestat, Frankreich, Reduktion von Metallerzen, 
besonders bei der Stahlfabiikation durch eine einzige direkte Sclimelzung. Man ver- 
wendet elektr. ionisierten Ha ais Reduktionsmittel. (F. P. 2 8 3 8 6  yom 7/11. 1923, 
ausg. 16/2. 1925. Zus. iu F. P. 531836; C. 1922. II. 802.) K a u sch .

Electro Metallurgical Co., iibert. von: Frederick M Becket und Alezander 
L. Feild, New York, Zirkonhaltige Stahllegierungcn. D ie Legierungen enthalten

32*
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Sie sind sehr dulctil u. besitzen eine Brinelllnirte yon melir ais 300. (A. P. 1550490

Louis F. Clark, Jersey City, Y. St. A., Aufbereilung von Bleierzen. Oxyd. oder 
carbonat. Bleierze werden mit Lsgg. behandelt, welche Ndd. auf den Teilchen der 
Erze erzeugen. Z. B. behandelt man mit einer wss. Lsg. von N ą,G r,07, welche 
PbCr04 erzeugt, oder mit einer Lsg. yon CuCr,_,Or bezw. einer N a^ r*07 neben 
CuS04 enthaltenden wss. Lsg., welche auf PbC03 enthaltenden Erzteilen ein Gemisch 
von PbCr04 u. CuC03 bilden, oder man behandelt mit einer sauerstoffiibertragenden 
Lsg., wie Chlorkalk-, H20 2- oder Fcrricyanidlsg., wobei P b 0 2 cntsleht. AnschlieBend 
wird mit Anilin oder Anilinsalz, Leinol, Kienol o. dgl. behandelt, welche mit den 
gcbildoten Verbb. unter Entstehung von Oxydationserzcugnissen reagieren, die mm 
ihrerscits an der Oberfiache der Erzteilchen liaften. Man kann auch cyanalkal. 
Lsgg. von Cu(CN)2 auf die Erze u. auf die entstaudeuen Ndd. von PbiCN)2 u. 
Cu(CN)2 Acetylen wirken lassen, wobei Acetylid entsteht. D ie so behandclten 
Erze konnen im Gegensatz zu den Ausgangsstoffen mittels des Schąumschwimm- 
yerf. aufgearbcitet werden. (A. P. 1548351 yom 23/4. 1924, ausg. 4/8. 1925.) KOh.

C. Hennes, Yalparaiso, Aufbereilung Blei und Silber enthaltender Erze. Die 
Erze werden mit einem stickstoffhaltigen Oxydationsmittel, wie N aN 03 u. mit konz. 
Lsgg. yon Alkali- oder Erdalkalichloriden, gegebenenfalls unter Zusatz einer Saure, 
bei gewohnlicher oder erhohter Temp. behandelt. Man rostet z. B. das mit N aN 03 
gemischte Erz oder wirki mit Lsgg. auf die Erze ein, welche N aN 03 u. NaCl ent- 
halten. Pb u. A g werden ais Chloride gel., aus der Lsg. wird Ag durch Cu, Pb 
durch Fe gefallt, (E. P. 237939 vom 5/3. 1924, ausg. 28,8. 1925.) KOhling.

T. J. Taplin, Stoke Newington, W . G. Perkins und Metals Production Ltd., 
London, Aufarbeiłen von Kupfererzen. Oxyd.- Kupfererzc werden in der Atm. eines 
reduzierenden Gases bei Tempp. erhitzt, bei denen das Erz nicht schm. u. dic 
Gangart nicht sintert. Das Erzeugnis besitzt porigen Bau. Es wird unter Auf- 
rcchterhaltung der reduzierenden oder in der Atm. eines inerten Gases, wie N 2 
oder C 02, auf unterhalb 200° liegende Tempp. abgekiihlt u. dann mit ammouiakal.
Fil. ausgczogen. (E. P. 233029 yom 29/1. 1924, ausg. 28/5. 1925.) KOhling.

Frank M. Darrow, Jackson, Y. St. A., Aufarbeitung goldfuhrender Erze. Ein 
Gehalt der Gold fiilirenden Erze an Kolile oder ahnlichen Stoffen beeintriiehtigt 
das Auszichcn des Edelmetalls mittels Cyanalkalilsg. Dieser EinfluB wird dadurcli 
beseitigt, daB die Erze vor oder wahrend der Cyanidlaugcrci mit einem wasser- 
unloslichen Ol u. einer waBrigen Lsg. eines Emulgierungsmittels fiir das Ol, vor- 
zugsweise Seifc, behandelt werden. (A. P. 1549856 yom 22/11. 1922, ausg. 18/8.
1925.) KOhling.

E. I. du Pont de Hemours & Company, ubert. yon: Charles B. Jacobs, 
W ilmington, V. St. A ., Legierungen. (A. P. 1539260 vom 6/5. 1922, ausg. 26/5.
1925. — C. 1925. II. 2029.) KOhling.

Yalley Holding Corp., Brackenridge, ubert. von: Otho M. Otte, Tarentum, 
V. St. A., Behandlung von Eisen-Chromlegierungen. Die Obcrfliiche von Eisen-Chrom- 
legierungen mit einem Chromgehalt von 8—60% wird bei mechan. Kaltbearbeitung 
aufgerauht u. die Legierungen sind dann nicht ausreichend bestandig gegen chem. 
wirkende zerstorende Einfliisse. Diesem Ubelstand wird gemiiB der Erfindung 
durch einige Minn. langes Eintauchen des Metalls in h., 12—15% wss. Lsgg. von 
H N 0 3 abgeholfcn. (A. P. 1549022 yom 27/12. 1924, ausg. 11/8. 1925.) KOuling.

Kemet Laboratories Company, Inc., New York, ubert. von: Hugh S. Cooper, 
Cleveland, V. St. A ., Legiet~imgen. (A. P. 1550509 yom 29/0. 1923, ausg. 18/S.
1925. — C. 1924. II. 543.) KOhling.

yom 5/1. 1925, ausg. 18/8. 1925.) KOhling.
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Marburg Brothers, Inc., New York, und R. Stock & Co., Spiralbohrer-, 
"Werkzeug- & Maschinenfabrik A.-G., Berlin-Marienfelde, iibertr. von: Emil 
Maass, Berlin-Halensee, Legierungen, bestehend aua Zn, Cu u. Al, wobei die Menge 
dea Cu u. Al zwiaehen 6 u. 8,5% u- die jedea dieaer Metalle etwa 3—5% von der 
Menge des Zn betnigt. Beaondera gunatige Eigenschaften besitzt eine aus 100 Teilen  
Zn, 3 Teilen Cu u. etwa 5 Teilen Al besteliende Legierung. D ie Erzeugnisae sind 
durch Zug- u. StoBfestigkeit ausgezeichnet. (A. P. 1550730 vom 3/9. 1921, ausg. 
25/8. 1925.) . KOhling.

Metallbank und Metallurgische Ges. A.-G., Frankfurt a. M., Verbesserung 
der Eigenschaften von Aluminium-Siliciumlegienmgm mit einem Gehalt von i%  un^ 
m etir-SM eiim . D ie Legierungen, welche auch geringe Mengen von Zn, Cu, Cd, 
Sn, Sb oder Metallen der Eisengruppe enthalten konnen, werden vor oder nach 
der mechan. Bearbeitung auf mehr ais 200° betragende Tempp. erliitzt u. dann 
langsara abgekiihlt; sie konnen auch liingere Zeit Tempp. von 100—200° ausgesetzt 
werden. (E. P. 231185 vom 19/3. 1925, Auazug yertiff. 20/5. 1925. Prior. 19/3.
1924.) KOhling.

J. Bertram, Dusseldorf, Legierungen, beatehend aus bis zu 40% Fe, 5—40% Ni,
10—60% Cr, 5—50% W  u- his zu 3% Ó oder 0,2% B. W  kann ganz durch Cr 
oder Mo, teilweise durch V, U oder Ta ersetzt werden. D ie Legierungen sind 
besonders zur Herst. von Schneidewerkzeugen gceignet. (E. P. 232591 vom 9/4.
1925, Auszug veroff. 17/6. 1925. Prior. 15/4. 1924.) KOhling.

Gelaenkirchener Bergwerks-Akt.-Ges. Abteilung Schalke, Gelsenkirchen,
Behandlung von Formsand fiir nicht getrocknete Formen, dad. gek., daB dem Forni- 
saud staubformiger Ilalbkoks zugesetzt wird. — Gcgenuber der Yerwendung von 
staubformigem Koks ergibt sich der Vorteil, daB ein Zusatz von gaslialtigen Stoften, 
der bishćr' notwendig war, um die erforderliche isolierende Gasscliicht zwischen 
Form u. GuBstuck zu erzielen, sich wegen des Gasgehaltes des Jlalbkokses er- 
iibrigt. (D. R. P. 418061 KI. 31 c vom 16/10. 1924, ausg. 5/9. 1925.) O elker.

Charles L. Paulus, Dayton, Y. St. A., Teilweises Uberziehen von Metallen mit 
Messing. D ie durch Tauchen mit Meaaing zu iiberziehenden Metalle werden an 
den Teilen, welche nicht mit Messing uberzogen werden sollen, mit einer Mischung 
von Alkalisilicatlsg. u. Graphit, vorzugsweise eiuer Mischung von 4 Teilen Silicat 
u. 1 Teil Graphit bedeekt u. getroeknet. (A. P. 1550629 vom 6/6. 1924, ausg. 
18/8. 1925.) K Ohling.

E. M. Baker, Ann Arbor, V. St. A., Metalliiberzuge a u f Metallen. D ie zu ttber- 
ziehenden Metalle, vornehmlieh Stahl, werden bei der aufeinanderfolgenden Elelctro- 
lyse von Nickei-, Kupfer- u. wieder Nickellsgg. ais Kathoden gesclialtet. Ais 
Auoden dienen Platten o. dgl. aus sehr reinem, Yorzugsweise elektrolyt. Ni. Die 
Nickelbiider sollen N iS04, NiCl2 u. 1I3B 0 3, die Kupferbiider C uS04 u. freie H2S 0 4 
enthalten. Elektrolysiert wird mit Stromdichten von 50—100 Amp. je QuadratfuB 
bei Tempp. von 20—50° unter Riihren mittels PreBluft. (E. P. 233161 vom 26/5. 
1924, ausg. 28/5. 1925.) KOhling.

British Thomson-Hou3ton Co., Ltd., London, ubert. von: Compagnie Fran- 
ęaiSe pour l’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, Paris, Metalliiberzuge 
a u f Metallen. D ic Herst. der Uberziige gescliieht elektrolyt. Den Biidern wird 
Cra(S04)3 oder Chromalaun, yorzugsweise in der grihien Form u. gegebenenfalls 
etwas Gelose zugegeben. Zum Yerzinken yerwendet man z. B. eine wss. Lsg. yon 
200 g  krystallisiertem ZnSOj, 150 g Kalichromalaun u. 2,5 g  Gelose, zum Verkupfern 
eine Lsg. von 400 g  krystallisiertem CuS04, 50 g  H2S 0 4 yon 66° Be, 80 g krystalli
siertem Cr2(S04)3 u. 2,5 g  Gelose. Stromatiirke 4 Amp. je qdcm. (E. P. 233354 
vom 1/5. 1925, Auszug yeroff. 1/7. 1925. Prior. 2/5. 1924.) KOnLiNG.
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Lorenzo Ciaffone, Brooklyn, Flufhnittel fiir Lotzwecke, bestehend aus 1 Teil 
tier. Fett, besonders Talg u. 2 Teilen pflanzliehem 01, besonders Oliyenol. Das 
FluBmittel ist yorzugsweise beim Loten von Al brauchbar. (A. P. 1549573 vom 
23/3. 1925, ausg. 11/8. 1925.) KOhling.

Fred Post, Peekskill, V. St. A., Lotmittel fiir Aluminium, bestehend aus einer 
Mischung yon Kryolith, LiCl, NaCl, KCl u. K2S 0 4. (A. P. 1550280 yom 17/6. 
1922, ausg. 18/8. 1925.) KOhling.

Dominion Ozygen Co. Ltd., Toronto, iibert. von: Frederic M. Becket, New  
York, Lołsłab, welcher neben Fe ais Hauptbestandteil 0,25—1,5°/0 Cr, 0,1—0,75% Mo,
0,1—0,5% C, 0,25— 1,25% Mn u. 0,1—0,75% Si enthiilt. (Can. P. 245594 vom 8/5. 
1924, ausg. 23/12. 1924.) KOhling.

Harold Davies, iibert. von: Matthews Atkinson Adam, London, Entzinnen 
von Weifsblech. D ic Entzinnung erfolgt mittels FeCL, u. Zinnchloride enthaltenden 
Lsgg., in welche Cl eingeleitet wird. (Can. P. 245637 vom 21/ 12 . 1923, ausg. 
23/12. 1924.) • KOhling.

Franz Halla, W ien, Ungiflige gdlvanische Bader, Anreibepastm, Ansiedefliissig 
keiłen u, dgl. Man yerwendet an Stelle der Cyanyerbb. Vcrbb. des Cyanamids u. 
seiner Polymeren, die notigenfalls durch Zusatz komple.\bildender Ionen (Thiosulfat- 
u. Rhodanionen) in eine loslichere Form ubergefuhrt werden. (0e. P. 101016 vom 
18/9. 1924, ausg. 25/9. 1925.) Kausch.

IX. Organische Praparate.
Ednard Jena, Munchen, Reinigung bezw. Ti-ennung von aliphatischen Kohlen- 

wasserstoffen aller Art in rohem, halbraffinierten oder destillierten Zustande durch 
Herauslosen, dad. gek., daB ais Losungsm. Chlorhydrine oder Phthalsiiureester ver- 
wendet werden. — Es wird eine bessere Reinigung ais mit A. oder organ. Siiuren 
erzielt. (D. R. P. 419301 Kl. 23a vom 31/3. 1922, ausg. 24/9. 1925.) O elker.

John Nelson Burdick, Clendenin, W est Virginia, V. St. A ., Ilerstellung von 
Olcfinoocyden. Chlorhydrinhgg. yon einer niedrigeren Konz. ais 40% werden mit 
Alkalihydroxyd behandelt u. die entstandenen Olcfinoxyde durch Erhitzen des 
Reaktionsgemisches entfernt.— Z.B. -wird eine 10%ig. Athylenchlorhydrinhg. in einem 
mit Rektifizierkolonne u. RuckfluBkiihler yersehenen Kcssel zum Kochen erhitzt u. 
eine Lsg. yon NaOIl andauernd zugegeben, bis eine starkę Entw. yon Ałhylenoxyd 
einsetzt. D ieses geht mit dem Dampf in die Rektifizierkolonne, in der der Dampf 
kondensiert wird u. ais W . in den Kessel zuriickflieflt. Das einen niedrigeren Kp. 
ais W . besitzende Athylenoxyd entweicht durch den RuckfluBkiihler dampfformig 
u. wird in einem besonderen durch eine Rśiltemischung gekiihlten Kondensator 
yerfliissigt. D ie Ausbeute an Ałhylenoxyd betriigt mehr ais 90%. — Analog erhSlt 
man aus Propyleiichlorhydrin das Propylenoxyd. (E. P. 236379 yom 9/7.1924, ausg. 
20/7. 1925.) S ch o ttla n d er .

Carbide & Carbon Chemicals Corp., New York, iibert. von: John Nelson 
Burdick, Buffalo, New York, V. St. A., Olefinoxydc. (Can. P. 245153 vom 1/4. 1924, 
ausg. 9/12. 1924. — Yorst. Ref.) S ch o ttla n d er .

Charles Laillet und Jean Dominiąue Giustiniani, Frankreich, Synłhese eines 
Kohlenwassersto/fs. Man fuhrt CH, in CSH2 u. dieses in CII iiber, indem man es 
in eine porose, durch ein elektr. Feld beherrschte capillare Kanale aufweisende 
metali. M. leitet. In dieser M. wird es durch die magnet. Kraftlinien, durch Kon- 
yexionsstrome u. Hochfreąuenzstrome beeinfluBt. (F. P. 593626 vom 16/1. 1925, 
ausg. 28/8. 1925.) Kausch.

Yerein fiir chemische Industrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans 
Walter, Mainz-Mombach), Regenerieren von Quecksilberschlamm, dad. gek., daB man 
durch die yerschlammte Katalysatorensiiure den Dampf einer geeigneten FI.,
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z. B. W iy bliist. — Die Patentsclirift epthiilt ein Beispiel fiir die Regeneration des 
Katalysators fiir die Darst. von Acetaldehyd aus Acetylen u. einer Auflosung yon 
HgO in 25%ig. H.2SO„ wobei der entstandcne Aldehyd durch den fiir dic Rcgeue- 
ration eingeleitcten Wasserdampf ais 5%ig. Lsg. ubergetrieben wird. (D. R. P. 
419435 KI. 12n vom 22/3. 1924, ausg. 29/9. 1925.) Kausch.

Standard Development Company, New York, ubert. von: Charles August 
Kraus und C on rai Cleo Callis, W orcester, Massachusetts, V. St. A ., Herstcllung 
organisćher Metalherbindungen. Man liiBt Alkylchloride oder -bromide bei Tempp. 
oberhalb ihres Kp. unter Druck, bei Ggw. oder Abwesenheit eines oder mehrerer 
Katalysatoren, auf Alkali- oder Erdalkalimetallegierungen des Pb oder anderer 
Metalle-der 2. oder 5. Gruppe des period. Systems eiuwirken. — A is Katalysatoren 
cignen sich metali. Z n, PeCl3 oder A1C13. Z. B. wird eine auf KorngroBe unter 
AusschluB yon Luft u. Feucbtigkeit zerkleinerte Lcgierung, enthaltend 86% Sn u. 
14% N a, mit CII3CI unter Druck 2 oder melir Stdn. auf ca. 50° erwarmt. Nach 
becndeter Rk. lsBt man abkiihlen, dest. das uberschiissige CH3C1 ab, kondensiert es 
zur Wiederbenutzung u. extrahiert das entstandene Tetramethylzinn entweder aus 
dem erkalteten Reaktionsgemisch oder treibt es durch Dest. mit Wasserdampf ab 
u. kondensiert es. — Erwiirmt man eine fein zerkleinerte Lcgierung, enthaltend 
90% Pb u. 10% N a  unter Druck mit C^II^Cl bezw. Ć fStB r  zuniichst auf 35° u. 
dann auf 40—70°, so erlialt man Tetraathylblci. — Dieses entsteht aueh beim Er- 
wiirmen einer Legierung, enthaltend 81,0% Pb u. 18,5% Na, unter Zusatz von 0,5% 
Zn, mit C2H BCl unter Druck auf 35°, dann 50° u. zum SchluB auf 100°. (E. P. 
214221 yom 22/3. 1924, Auszug yeroff. 4/6. 1924. A. Prior. 13/4. 1923. F . P. 
578858 vom 19/3. 1924, ausg. 6/10. 1924. A. Prior. 13/4. 1923. Schwed. P. 58069 
vom 19/3. 1924, ausg. 7/1. 1925. A. Prior. 13/4. 1923.) S ch o ttla n d er .

Carbide & Carbon Chemicals Corporation, New York, iibert. von: Henry 
R. Curme, Niagara Falls, New York, V. St. A., Herstcllung von Formaldehyd durch 
Oxydation von Athan oder anderen gasformigen Paraffinkohlemcassersto/fen.' (Can. P. 
243844 yom 1/4. 1924, ausg. 2/10. 1924. — C. 1925. I. 1805.) S ch o ttla n d er .

Leon Maurice Hirschberg, London, Herstellung von in wasseriger Losung bc- 
siandigen Fonnaldehydpraparaten. Man yermiscbt h. wss. Lsgg. von CII20  mit Na- 
Salzen hochmolekularer Fettsiiuren u. Na.2C 08 oder NaOII. — Z. B. wird eine 
40°/oig. CHjO-Lsg. mit ca. 2% Na-Stearat u. 4% Na.2C 03, bezw. 1% Na-Stcarat u. 
3% Na^COj yermischt. Im crsten Falle entsteht ein festes, bei 30° schm. Prod., im 
zweiten Fali eine Lsg., die den CHsO in bestandiger, nicht polymerisierbarer Form 
enthalt u. fiir die yerschiedenartigsten techn. Zwecke Verwendung finden kann. 
(E. P. 211943 vom 28/11. 1922, ausg. 27/3. 1924.) S ch o ttla n d er .

Eli Lilly & Company, ubert. von: Horaoe A. Shonle und Perry ft. Row, 
Indianopolis, Indiana, V. St. A., Herstellung von Benzylestern hochmolekularer Feit- 
sauren. Man yerestert hocbmolekulare Fcttsaurcn, wic Laurin-, Caprin-, Palmitin-, 
Stcarin-, Ólsaure oder Linolsaure, mit Benzylallcohol nach den ublichen Methoden.
— Z. B. wird stearinsaures N a  mit Benzylchlorid in Ggw. yon wasserfreiem NajCOa 
auf 170—180° unter RuckfluBkuhlung erhitzt. Nach Entfernung von NaCl u. stearin- 
saurem Na durch W . u. des iiberschussigen C6H6CIISC1 durch Dampfdest., trennt 
man den Stearinsaurebenzylester durch Umkrystallisieren aus A. yon der freien 
Saure. Der Ester, Krystalle, F . 45,8°, D .60 0,9075, ist unl. in W., 11. in A., Chlf., 
Bzl., zll. in A., Essigester, Oliyenol u. Petroleum u. wird durch Alkalien leiclit ver- 
scift. An IStelle der einheitlichen Fettsiiuren kann man aueh die durch Yerscifung 
yon Ólen, Fetten oder Waclisarten erlialtlichcn Fettsauregemische mit Benzylalkohol 
yerestern. D ie die bekannten Benzylester durch Reizlosigkeit, Geruch- u. Ge- 
schmackfreilieit iibertreffenden Prodd. finden therapmt. Vcrwcndung. (A.P. 1553271 
yom 6/5. 1920, ausg. 8/9. 1925.) S ch o ttla n d er .
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Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Eli., Blausaure und Cyańidc. 
(Teilref. nacli F. P. 576392 s. C. 1925. I. 1242.) An Stelle des NIL, oder derN H , 
enthaltenden Gase konnen zur Yerdampfung des Formamids oder Ammonium- 
formiats auch N2, CO, H2, Wassergas, Generatorgas o. dgl. yerwendet werden. 
(E. P. 233080 yom 19/2. 1924, ausg. 28/5. 1925.) KOhling.

H. Albert du Bois, Peseux, Schwęiz, Herstellung von Cyaniden. (Oe. P. 99930 
vora 10/4. 1924, ausg. 11/5. 1925. — C. 1925. I. 898 [D. E. P. 404 959].) KttiiL.

Wargons Aktiebolag und Johan Hjalmar Lidholm, W argon, Schweden, 
Herstellung von feinkrystallinischem Harnstoff. Eine Ilarnstofflsg. wird bis auf einen 
W assergehalt von hochstens 10% eingedampft, worauf die eine geschmolzene M. 
bildende hochkonz. Lsg. durch Abkuhlung zum Erstarren gebraclit wird. — Die 
geschmolzene M. kann entweder zu Bloeken gegossen oder ais Tropfen in einer 
Gasatmosphiire solcher Temp. verteilt werden, daB die Tropfen wiihrend ihres Falles 
erstarren. — Die Bloeke u. das auf geeignete KorngroBe zerklcinerte Prod. halten 
sich bei der Lagerung troeken u. das zerkleinerte Prod. liiBt sich leicht mit den 
gewolmlichen Diingerstreumaschinen yerteilen. (F. P. 586025 vom 17/9. 1924, ausg. 
13/3. 1925. Schwed. Prior. 29/10. 1923. Schwz. P. 110748 vom 12/9. 1924, ausg. 
1/7. 1925. Schwed. Prior. 29/10. 1923.) S ch o ttla n d er .

Actien-Gesellsehaft fiir Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow (Erfinder: Oskar 
Spengler und Alfred Thurm, Dessau i. Anh.), Darstellung von schiuefelhaliigen 
Kondensationsprodukten der aromatisehen Reihe. (D. E . P. 416389 KI. 12 q vom 
30/6. 1923, ausg. 28/9. 1925. — C. 1925. II. 1119.) S ch o ttla n d e r ,

Jean Baptiste Menke, Groningen, Holland, Herstellung organischer Nitro- • 
vcrbindungen. Organ. Verbb., wie KW-stofFe der aromat. Eeihe, dereń Substitutions- 
prodd., wie Aminę oder Phenole, werden mit anorgan. Nitraten in Ggw. von Eg., 
Essigsitureanhydrid, Acetylhalogeniden oder Gemischen dieser Verbb. bei Tempp. 
unterhalb 60° behandelt (hierzu ygl. auch Eec. tray. chim. Pays-Bas 4.4. 141; C. 1925.
I. 2066). 'Der durch Einw. von Cu(N03)2 in Ggw. yon Essigsaureanhydrid erliiilt- 
lielie Nitroessigester bildet ein hellgclbes, krystallin. IC-Salz. — In analoger W eise 
lassen sich Malonester u. i-Bernstńnsauręester nitrieren. — Glycerin wird teils in 
das N itra t, teils in das Acetat ubergefuhrt. Behandelt man Dimethylanilin mit 
einem Geinisch von Cu(NO,)2 u. Essigsaureanhydrid unterhalb 50°, so erhiilt man 
Trinitrophenylmethylnitramin, aus Bzl. Krystalle, F. ca. 128": wird durch Alkalien 
riolettrot gefiirbt u. gibt dic Liebermannsclie Ek. — Die Nitrierung yon Diphenyl 
amin zu IIcxanitrodiphcnylamin yerliiuft in Ggw. des Essigsiiureanhydrids mit 
Cu(NOs)2 ohne Feuererscheinungen. (E. P. 235698 vom 23/5. 1924, ausg. 16/7. 1925.
F. P. 583678 yom 10/7. 1924, ausg. 19/1. 1925. Holi. Prior. 12/7. 1923.) S c h o tt l.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Iiochst a. M., ubert. von: 
Wilhelm Kolie, Hugo Bauer und Ernst Maschmann, Frankfurt a. M., Darstellung 
von Wisniutsalzeii mercurierter, organischer, einen Sćiurerest enthaltender Verbindungen. 
Ilg-organ., einen Siiurerest enthaltende Verbb. werden in Form ihrer Alkalisalze 
mit Bi-Salzen zusammengebraeht. — Die starkę antiluet. Wrkg. besitzenden Prodd. 
sind weniger g iftig , ais nach ihrem Gehalt an mercurierter Verb. erwartet werden 
sollte. Z. B. wird Oxymercurisalicylsaureanhydrid in wss. NaOH gel. u. mit einer 
Lsg. von BiCl:i in wss. HC1 yereinigt. Der getrocknete Nd. enthiilt 33,9% H g u. 
30,0% Bi. — Wcitere Beispiele betreffen die Ilerst. der Bi-Salze der o-Oxyqueck- 
silberbenzoestiure mit 38% H g u. 33% B i, — der Oxymercurianthranilsdure mit 
28% Hg u. 33% B i, — der Oxymercitriessigsaure aus dcm Na-Salz der Siiure u. 
B i(N 03)3 in verd. salpetersaurer L sg., — der Oxymercuriphenoxtyessigsaure, — der 
Oxymercuńsulfosalicylsaure, — des 2-0xymercuriphenylglycins, — der 2-0xym crcuri- 
1-aminonaphthalin-i-sulfosaure, — der Oxymercurioxyhydrozimtsaure, — der Oxy- 
mercuri-2-phenylchinolin-i-carbonsdure, — sowie der Oxymercuricamphocarbonsawe,
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(A. P. 1508603 yom 23/1. 1923, ausg. 16/9. 1924. Oe. P. 97146 vom 20/1. 1923,
ausg. 10/6. 1924. D. Prior. 25/1. 1922. Schw z. P. 100807 vom 22/1. 1923, ausg.
16/8. 1923. D. Prior. 25/1. 1922, u. Schw z. PP. 101319, 101320, 101321 [Zus.-
Patt.] yom 22/1. 1923, ausg. 17/9. 1923. D. Prior. 25/1. 1922.) Schottlander.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, I-Ioehst a. M., Ilerstellung von 
aromatischen Wistnutverbindungżn. Man liiBt entweder Bi-Salze auf in der NIL-G-ruppc 
durch liydrQxylhaltige Reste subslituierte Aminophenole oder dereń kernearbosy- 
lierte D eriyy .' einwirken oder fiihrt in die NIL-Gruppe der Bi-Salze von Atnino- 
phenolen oder dereń Carbonsauren den liydroxylhaltigen Rest nacbtriiglieh ein. — 
D ie Prodd. iiben bei geringer Toxizitiit eine starkę Wrkg. auf Spirochiiten u. andere 
InfektionSerreger aus. Folgende Beispiele sind angegeben: Das durch Kondensation 
von 3-Amino-4-oxybenzol-l-carbonsaure mit Glycid (Epihydriualkohol) in alkoh. Lsg. 
bei Ggw. von NaOC2H5 erhaltliehe Na-Salz der 3-N-Dioxypropijlamino-4-oxybenzol-
1-carbonsaure, stark hygroskop., in W . 11., in A. w l., in A. unl. Pulyer, wird in 
wss. Lsg. mit einer Lsg. von B i(N 03)3 in Eg. yersetzt, wobei die Bi-Verb. ausfallt. 
Nach Auswaschen mit A. u. Trocknen enthiilt das Prod. 38,8% Bi. Es ist in W . 
u. den meisten organ. Losungsmm. unl., sich beim Erliitzen zers., iu Na.2C 03 oder 
N aIiC 03 1., woraus folgt, daB das Bi nicht an die CO.,HGruppe, sondern an das 
plienol. Iiydroxyl gebunden ist; Na-Salz, farbloses oder gelbliches, in W. 11. Pulyer.
— Analog erhiilt man die Bi-Verb. der 3-N-Dioxypropylamino-2-oxybenzol-l-carbon- 
saure, durch Erliitzen yon 3-Amino-2-oxybenzol-l-carbonsaurc, Glycid u. W. auf 
90—100° gewonnen, gelblichweiBes, in W . unl., in A. nur swl., in Alkali, Na2C 03 
u. N aH C 03 11. Pulyer, sich beim Erliitzen zers.; Na-Salz gelblichweiBes, in W . 11. 
Pulyer.'— Bi-Verb. der 3-N-Glykosamino-4-oxybcnzol-l-carbonsdure, gelblichweiBes, 
in Alkali u. Na.2C 03 11., in W., A. u. A. unl., sich beim Erliitzen zers. Pulyer. D ie  
in W . 11. '3 - N ■ Glykosamino-4-oxybenzol-l-carbonsdure wird durch Erhitzen yon
3-amino-4-óxybe)>zol-l-carbonsaurem N a  mit Glucose in wss. Lsg. ais Na-Salz er
halten. — Das durch 3-std. Erwiirmen von 3-Amino-2-oxybenzol-l-carbonsaure mit 
ciner wss. Lsg. yon Gluconsaw-e herstellbare Gluconsav.rc-(oxy-2-carbonsdure-l)- 
anilid-3 gibt mit in Eg. gel. B i(N 03)3 ebenfails eine komplcxe B i-Vcrb., gelbliches, 
in W. unl., in NaOH oder Na^CO,, 11., beim Erhitzen sich zers. Pulyer. — Bi-Verb. 
des 2-N-Dioxypropylamino-l-oxybenzols, briiunliehgelbes, in wss. NaOH unl., in 
yerd. Siiuren 1. Pulyer. Das 2-N-Dioxypropylnmino-l-oxybenzol kann durch Erhitzen 
von o-Aminoplicnol mit Glycid u. W . erhalten werden. (E. P. 210095 vom 22/1 . 
1924, Auszug yeroff. 12'3. 1924. D. Prior. 22/1. 1923. 0e. P. 100456 vom 12/1. 
1924, ausg. 10/7. 1925. D. Prior. 22/1. 1923. Schwz. P. 107094 yom 15/1. 1924, 
ausg. 1/10. 1924. D. Prior. 22/1. 1923.) S ch o ttla n d er .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Hochst a. M., Ilerstellung 
merchrierter organischer Yerbindungen. Man addiert an durch unges&tt. Alkyl- 
gruppen substituierte aliphat. oder aromat. Verbb. ITg-Salze oder HgO u. fiilirt ge- 
gcbenenfalls nachtriiglich solche Reste iu das Mol. der IIg-Additionsverbb. ein, die 
in W. 1. Salze zu bilden yermogen. — Z. B. wird eine Lsg. yon Hg-Acetat in 
CH50 H  z u  ciner methylalkoh. Lsg. yon Eugcnolcssigsaure gegeben. Beim Stelien 
krystallisiert die mcrcurierte Sdure (I), F. 172°, unl. in W ., A ., CH3OH u. A ., in 
NaOH ohne Abscheidung von HgO 1., (N H j2S fiillt kein H gS, erst bei lSngerem

COjH • C H ,0 - / T > - C H 2 • CH(CH20 • CH3) • (BfgO • COCH3)

Ó-CH3
CH3 : CH •

Kochen der alkal. Lsg. tritt Zers. ein, aus. LiiBt. man die mercurierte Siiure limgere 
Zeit mit 2 Moll. wss. NaOH stehen, so tritt Abspaltung der CH3-C0-Gruppe ein



494 H IX. Or g a n is c iie  P r a p a h a t e . 192G. I.

u. CHjCOJI fallt die ais Alkalisalz ebenfalls iu W . 11. acetylfreie Verb. aus. NaCl- 
Lsg. ersetzt dic Acetylgruppe durch ein Cl-Atom. — D ie mercurierte Saure (I.) 
kann auch ao erhalten werden, daB man zunSchst Eugenol mit Hg-Acetat in CII3OH 
mercuriert u. daa mercurierte Eugenol mit wss. NaOH u. Cl-CHj-COjH einige Zeit 
stelicn laBt, daun noch ca. 1—2 Stdn. erhitzt u. im Vakuum eindampft. Beim  
Extrahieren des Riiekstandes mit CH3OH u. Fallung der Lsg. mit A. gewinnt man 
das N a-Salz der mcrcuricrten Eugenolessigsaure. — Daa durch Einw. von A lly l
bromid auf Phenol-p-sulfosdure in alkoh.-alkal. L sg., Ansiiuern u. Fiillung der wss. 
Lsg. mit NaCl erhśiltliche Na-Salz der p-Allyloxybenzolsulfosdurc gibt beim Schutteln 
der wss. Lsg. mit HgO bis zur Lsg. des Osyds u. EingieBen des Reaktionsprod. 
in A. das in W . 11. Na-Salz der mcrcuricrten p-Alhjloxybenzolsulfosaura, weiBes 
Pulver. — Weitere Beispiele betrcffen die Herst. der mercuńerten Vcrbb. (durch 
Einw. von Hg-Acetat in wss. oder methylalkoh. Lsg.) aus 4-Allyloxy-3-brombenzol-
1-carbonsaure, CcH3(OC3II.,)4• (Br)3■ (C0SH)1, Krystalle, F. 185°. Der Ausgangsstoff, 
aus Aceton N adeln, F. 179°, wird durch Einw. von Allylbromid auf eine Lsg. von 
d-Oxy-3-brombcnzol-l-carbonsduremethylester u. Na in CH30 H  u. Verseifung des ent- 
standenen Esters durch Kochen mit NaOH erbalten, — aus der 3-Chlor-4-allyloxy- 
benzol-l-carbonsaurc, F. 157°, — der 3,5-Dibro)n-4-allyloxybenzol-l-carbonsaure, F. 175°,

—  aus Salicylsaureallylamid-0-essigsdure, die Hg-Verb. ist ein krystallin. erstarrendes
01, gibt mit Na-Alkoholat ein in W. 11. Na-Salz; die Salieylsaureallylamid-O-essig- 
siiure selbst, C J I ,• (CO• N H • C3H5)’■ (O • CHS■ COaH)s, aus verd. CH3OH Krystalle,
F. 120°, erlialt man durch Kochen von Salicylsdureallylamid u. C1-CH2-C 02H mit 
einer Lsg. von NaOH in W . — Kondensiert man Eugenol mit Na, A. u. Chloratliyl- 
diathylamin, so gebt es in l-Allyl-4-didthylaminodthoxy-o-methoxybenzol, C0H3 •(G jll^ - 
tO-CHj-CHj-NfCjHsyM O-CH,,)5, Kp.10 158°, iiber. Dessen p-phenolsulfosaures Salz 
liinterlaBt beim Stehenlassen der wss. Lsg. mit in W. gel. M ercuńacetat u. Ein- 
dampfen im Vakuum die in W . 11. mercurierte Verb., wasserhelles Ol. — Der durch 
Einw. von Allylbromid auf eine Lsg. von N-Methyl-8-oxytetrahyd>-ochinoUn in verd. 
wss. NaOH erlialtliche N-Methyl-8-oxytetrahydrochinolinallyldther (II.), Kp.13 194 bis 
196°, gibt beim Stehenlassen des Sulfats mit in W . gel. Hg-Acetat eine in W . U. 
mercurierte Yerb., Krystalle. — Kondensiert man den durch Einw. von Allylalkohol 
in Ggw. von wenig konz. HaS 0 4 auf p-Oxybenzoe$aure erlialtlichen Allylester, aus 
Bzl. Krystalle, F. 105°, mit Chlorathyldidthylamin in Ggw. von alkoh. Na, so erhalt 
man den p-Didthylaminoathoxybenzoesdureallylester, C„H4(COa• GjHJ1 -(O■ CH2• CHa■ 
N[CaII5}J4, farbloses 01, Kp.10 210°, Chlorhydrat, F. 86°. D ie wss. Lsg. des T artrals 
gibt mit Hg-Acetat eine in W . 1. krystallin. mercurierte Yerb. — Ebenso gibt das 
in W . 1. Tartrat des p-Allyloxybenzoesduredidthylaminoathylesters mit Hg-Acetat 
eine mercurierte Yerb., iu W. 1. 01. Der p-Allyloxybenzoesdurcdidthylaminodthylester, 
CoII^CO-j• CH2• CII2 • N^CjI-Ij! ) 1 • (O• C3H J4, farbloses 01, Kp.16 220°, Chlorhydrat,
F. 193°, kann durch Kondensation von Chlor athyldidthylamin mit p-Allyloxybenzoe- 
sdure, aus CH30 H  Krystalle, F. 164°, in athylalkoli. Na gel. erhalten werden. D ic 
p-Allyloxybenzoesdure entsteht durch Kondensation von p-Oxybenzocsduremctliylcster 
mit Allylbromid bei Ggw. einer Lsg. von Na in CH30 II u. Yerseifung dea Esters 
mit NaOH. D ie mercuńerten Yerbb. finden therapeut. Verwendung. (Oe. P. 9 9 6 7 8  
yom 11/5. 1923, ausg. 10/4. 1925. D. Prior. 12/5. 1922.) Schottlander.

Jean H en ry  B regeat, Paris, Aufarbeitung von Phenolnatriumverbindungen, dic 
beim Absorbieren von Campher oder Naphthalin aus diese Stoffc enthaltenden Gas- 
gemengen gewonnen werden, unter Regenerierung der Phenole. Zu dem Ref. nach 
Schwz. P. 98478; C. 1923. IV. 570 ist nachzutragen, daB das bei der Zcrlegung 
der Na-Phenolate mit C 03 erhaltliche Na^C03 durch Kaustifizierung mit Ca(OH)a 
in NaOH iibergefuhrt werden kann. D ieses kann erneut fiir die Herst. von Na- 
Phenolaten dienen, so daB die Yerwendung yon C 02 ein Arbeiten im Kreislauf



H ,x. Or g a n is c h e  P r a p a r a t e . 4 9 5

unter W iedergewinnung yon Campher bezw. Naphtlialin, der ais Absorptionsmittel 
benutzten Pbenole u. des NaOH ermoglicht. (Oe. P. 97138 vom 10/9. 1921, ausg.

Gualtiero Poma, Cesauo, Maderno, Mailand, Italien, Herstellung von p-Amino- 
phenol. Man kuppelt aromat. Diazoverbb. yon in W. nahezu unl. Aminen, wie 
Benzidin, Tolidin, a -  oder ft-Naphthylamin, mit Phenol in alkal. Lsg. u. reduziert 
die entstandenen Mono- oder Disazofarbstoffe mit II, in Ggw. von Katalysatoren, 
w ie fein yerteilten Metallen oder dereń Oxyden. — Geeignete Katalysatoren sind 
z. B. Ni, Co, Cu oder Fe oder dereń Oxyde. Der D isazofarbstoff aus 2 Moll. Phenol 
u. Tetrazodiplicnyl wird z. B. in wss. Suspension unter Druck mit B s oder diescn 
entlialtenden Gasen in Ggw. von l,l°/0 des Katalysators auf eine miiBig erliohte 
Temp. erbitzt, wobei durch starkes Riihren fiir innige Beriihrung zwischen Gas u. 
der wss. M. gesorgt werden muB. Es erfolgt Spaltung in dasNa-Salz des p-Amino- 
phenols u. in unl. Benzidin, das abfiltriert wird. Das p-Aminophenol wird aus der 
neutralisierten wss. Lsg. ais solches oder in Form des Chlorliydrats oder Sulfats 
zur Krystallisation gebracht. Gibt man zu der wss. Reduktionslsg. NaIISOł oder 
yerd. II2S 0 4, so kann das entstehende Benzidin  ais in W . yollig unl. Sulfat ab- 
geschieden werden. (E. P. 194694 vom 1/3. 1923, Auszug yeroff. 2/5. 1923. It. 
Prior. 9/3. 1922. F . P. 562259 vom 15/2. 1923, ausg. 8/11. 1923. It. Prior. 
9/3. 1922. Schwz. P. 103887 vom 20/9. 1922, ausg. 1/3. 1924. It. Prior. 9/3. 
1922.) SCHOTTLANDER.

E. I. du Pont de Nemours & Company, Wilmington, Delaware, tibert. von: 
Ebenezer Emmet Reid, Baltimore, Maryland, V. St. A., Herstellung von Butyl- 
estern der Phthalsaure. Man fiihrt Phthalsaure, bezw. dereń Anliydrid  nach den 
iiblichen Metlioden in den Di-n-butylester, den Mono-n-butylester oder gemischte 
n-Butyl-A lkyl oder -Aralhylestcr iiber. — Z. B. wird Phthalsaureanhydrid mit n-Butyl- 
alkohol, Kp. 115—117°, 8 Stdn. auf 117° erhitzt, wobei sich Phthal-n-butylestersaure 
bildet, die in dem iiberschiissigen Alkohol gcl. bleibt. Nach Einleiten yon trockenem 
HCl-Gas wird weitere 8 Stdn. auf 117° erhitzt. Nach dem Auswasclien mit W . wird 
die Fl. zur Entfernung der Phthal-n-butylestersaure u. freier Phthalsaure mit N a,C 03 
behandelt u. sclilieBlich mit W . neutral gewaschen. Durch Ausiiuern der alkal. 
Lsg. scheidet man die Phthal-n-butylestersaure, aus A. oder Aceton rhomb. Platten,
F. 73—74", 1. iu den iiblichen organ. Losungsmm. u. in Alkalien ab. D ie neutrale 
Fl. wird im Yakuum dest., wobei der Phthalsauredi-n-butylester ais geruch- u. farb-

gewonnen wird. Der Di-n-butylester kann auch durch 24-std. Erhitzen yon Plithal- 
sdure mit n-Butylalkohol in Ggw. von trockenem HCl-Gas auf 117° erhalten werden.
— Erhitzt man Phthalsaureanhydrid mit A. bis zur Lsg. auf 100°, fiihrt die Phthal- 
dthylestei-sdure durch Losen in yerd. NaOH in das Na-Salz iiber u. erhitzt die Lsg. 
mit n-Butylbromid 20 Stdn. unter RiickfluB, so erhiilt man den Phtlialsduredthyl- 
n-butylester, geruchlose, hellgelbe, iu W . unl. FL, D .2I,34 1,0793, nDS0 =  1,4950, 
Kp .20 183°, Kp.V80 327—330° unter Zers. — In analoger W eise kann man aus dem 
Na-Salz der Phthal-n-butylestersdure u. Benzylchlorid den Phthalsdure-n-butylbenzyl- 
ester, schweres 01 von sehr geringer Fluchtigkeit gewinnen. D ie Prodd. sind gute 
Losungsmm. fiir Terpene, Ester, Aldehyde, der Phthalsduredi-n-butylester eignet sich 
ganz besonders ais Fixiermittel fiir Duftstoffe. (A. P. 1554032 vom 3/12. 1920, 
ausg. 15/9. 1925.) S ch o ttla n d e r .

Naugatuck Chemical Company, Naugatuck, Connecticut, iibert. yon: Iwan 
Ostromislensky und Morris G. Shepard, New York, V. St. A., Herstellung von 
Homologen des Styrols durch pyrogenetische Dedydrierung aromatischer Kohlenwasser- 
stoffe. Zu dem Ref. nach A. P. 1541175 u. F. P. 574083; C. 1925. II. 1805 ist 
folgendes nachzutragcn: Aus Didthylbenzol, Kp. 180°, entstelit beim Durclileiten

10/6. 1924. F. Prior. 22/1. 1921.) Schottlander.
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durch ein auf hohere Tempp. (650f) erliitztcs Eolir Athylstyrol. — An Stelle der 
einzelnen Homologen des Athylbenzols laasen sich auch Gemische dieses mit den 
Homologen oder Gemische der Homologen selbst verwenden, wobei Styrol u. 
dessen Homologen oder die homologe Styrole allcin entstehen konnen. Derartige 
Ausgangsstoffe kann man durch Athylierung von Bzl., Toluol u. Xylole enthaltenden 
Teerolfraktionen, Kp. 80—130°, erlialten. (A. PP. 1552874 u. 1552875 vom 7/5.
1924, ausg. 8/9. 1925.) Schottlander.

Societe Alsacienne de Produits Chimiąues, Paris, Herstelhmg von Bomeol.
Man kondensiert Pinen oder Camphen mit aromat. Ketocarbonsauren vom Typus 
der Benzoyl-o-carbonsaure u. yerseift die entstandencn Borneolester mit wss. NaOII.
— Geeignete aromat. Ketocarbonsauren sind z. B. Benzoyl-o-bcnzoesaure, Naph- 
tkoyl-o-benzoesśiure, 2,3-Dichlorbenzoyl-, 3,4-Dicblorbenzoyl-, 2,4-Dichlorbenzoyl-
o-benzoesśiure, Tetracblorbenzoyl-o-benzoesaure, o-Naphtboyltetrachlorbenzoesiiure 
u. dereń Br-, J-, Methyl-, Oxy- oder Alkyloxyderiyy. oder Gemische dieser Siiuren. 
Das Verf. ermoglicht die restlose Kondensation des im Terpentinól enthaltcnen 
Pinens bezw. Campliens mit den Siiuren oline sek. Rkk., wie B. yon Dipenten, 
Limonen, Terpilen, bei Verwendung anderer Siiuren, u. bietet ferner den Vorteil, 
daB die Ketoearbonsaurebornylester der Zus. C10IIn O'CO -R-CO-R, (R u. Rt =  
Arylreste) sich bereits mit wss. NaOH leicht yerseifen lassen, wiihrend z. B. der 
Phthalsiiureester zur Verseifung alkoh. NaOH erfordert. Erhitzt man z. B. rektifi- 
ziertes franzos. Terpentinól mit Benzoylbenzoesaure auf 140° u. dest. das ubersehussige, 
von neuetn yerwendbare Terpentinól ab, so entsteht der Benzoyl-o-benzoesaurebornyl- 
ester, der bereits beim Schiitteln mit wss. NaOH im geringen UberschuB zu Bomeol 
yerseift wird. D ieses wird mit Wasserdampf u b erd est.— Analog erliiilt man aus 
rektifiziertem amerikan. Terpentinól u. Naphthoyl-o-benzoesawe beim Erhitzen auf- 
130° bis zur yolligen Lsg. den Naphthoyl-o-benzoesaurebomylester u. aus diesem 
durch Yerseifung mit wss. NaOH Bomeol. (E. P. 231468 vom 14/3. 1925, ausg. 
20/5. 1925. F. Prior. 28/3. 1924. F . P. 592213 yom 28/3. 1924, ausg. 29/7.
1925.) SCHOTTLANDER.

Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel, Base), Schweiz, Herstelhmg
einer lieterocyclisehen Verbindung der Naphthalinreihe. Das durch Einw. von Oxalyl- 
ehlorid auf ^-Thionaphthol erhaltlicke fi-Araphthothiofuran-l,S-dion wird mit bro- 
mierenden Mitteln behandelt. — Z. B. wird das Naphthothiofurandion in Nitro- 
benzol suspendiert mit Br yersetzt u. sehr langsam auf 130—140° erhitzt, bis das 
Br yerscliwunden ist, worauf mit Wasserdampf dest. wird. Der Riickstand wird 
in verd. NaOH gel., filtriert u. das Monobrom-fi-naplithothiofuran-lji-dion., aus Bzl. 
orangerote Krystalle, F. 202", mit HCl gefiillt. (Schwz. P. 106120 vom 14/5. 1923, 
ausg. 1/8. 1924. Zus. zu Schwz. P. 92 688; C. 1923. II. 573.) S ch o ttla n d e r .

Hans E/upe, Basel, Schweiz, Herstelhmg von sekundaren Basen der Naphthalin
reihe. u- bezw. fi-Naphthonitril werden mit H , in Ggw. von Ni-Katalysator redu- 
ziert. — Die entstandenen Prodd., das a ,u -  bezw. fi,fi-Dinaphthomethylamin  finden 
zur Ilerst. yon Farbstoffen u. Arzneimitteln Verwendung (hierzu ygl. auch Rupe 
u. B ech erer , Helv. chim. Acta 6. 880; C. 1923. III. 1468). (Schwz. P. 108704 
yom 30/6. 1923, ausg. 2/2. 1925 u, Schwz. P. 109066 [Zus.-Pat.] vom 30/6. 1923, 
ausg. 16/2. 1925.) S ch o ttla n d e r .

Gualtiero Poma und Giuseppe Pellegrini, Cesano, Maderno, Mailand, Italien, 
Herstelhmg von u-Napthijlamin. ce-Nitronaphthalin wird in wss. Suspension mit H3 
oder diesen enthaltenden Gasen in Ggw. von feinyerteiitcn metali. Katalysatoren 
unter Druck in der Warme behandelt. — Z. B. wird u-Nitronaphthalin  in einem 
Autoklayen mit W . gemischt u. in Ggw. von 0,5% oder weniger eines feinyerteilten 
Katalysators w ie Ni, Co, Cu, Fe oder dereń Oxyden, auf einem indifferenten Triiger, 
wie Holzkohle, Bimsstein oder Quarz, niedergeschlagen mit H2 unter 4—5 at. Druck
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auf 50-^60°'-erwarmt. D ie Eed. ist beendct, wenn kein H , mehr absorbiert wird. 
Das nocii h'., geschmolzenes a-Naphthylamin  enthaltendeRęaktionsgemisch wird dureh 
Filtration yom Katalysator befreit. Beim Abkuhlen auf 15° fallt die Base aus u. 
kann durch Vakuumdest. gereinigt werden. — An Stelle des 1I2 kann man auch 
komprimiertes S 0 2 in Ggw. eines Katalysators zur Red. yerwenden. (E. P. 227 481 
yom 27/8. 1923, ausg. 12/2. 1925. Prior. 18/7. 1923. F. P. 559731 vom 12/12. 
1922, ausg. 20/9. 1923. It. Prior. 12/12. 1921.) S ch o ttla n d er .

Gualtiero Poma und Giuseppe Pellegrini, Cesano, Maderno, Mailand, Italien, 
Ilerstellung vón primaren aromatischen Aminen durcli katalytische Reduktion der 
entsprechenden N itro- bezw. Dinitroverbmdungen. Das Yerf. des E. P. 227481 u.
F. P. 559731; vorst. Ref. laBt sich mit dem gleichen Erfolge auch zur Ilerst. von 
Anilin, Toluidinen, Xylidinen  aus don entsprechenden N itro-K  W-stoffen, bezw. von 
aromat. Diaminen, w ie m-Phenylendiamin oder m-Toluylendiamin, aus m-Dinitro- 
benzol, bezw. m-Dinitrotoluol benntzen. — W escntlich ist auch hierbei, daB dic 
Red. in yollig neutralem, wss. Medium erfolgt. Zur Red. des m-Dinitrobenzols ist 
eine etwas hohere Temp. (110°) u. hiiherer Druck (8—10 at.) erforderlich. An Stelle 
von Hj kann man Wasser- oder Generatorgas, bezw. komprimiertes SCĄ benutzen. 
(F.PP. 559730 u. 559732 vom 12/12. 1922, ausg. 20/9. 1923. It. Prior. 12/12. 
1921.) S ch o ttla n d er .

Carl Luther Mastera, Nitro, W est Virginia, V. St. A., Uerstellung der 2-0xynapli- 
thalin-3,6- und -6,8-disulfonsdurm. fi-Naphthol wird in iiblicher W eise mit II,SO., 
66° Be. wahrend 48—60 Stdn. auf ca. 60° erwarmt. Das Sulfonierungsgemisch 
wird in W. gegossen u. nach Zugabe von K2S 0 4 kurze Zeit gekocht. Man neu- 
tralisiert mit Ca(OTI),, filtriert vom CaSO., ab, wiischt mit W. nach u. engt das 
Filtrat bis zur beginnenden Krystallisation ein. Nach noehmaliger Filtration yon 
kleincn Mengen CaSO., liiBt man abkuhlen. Das ausgeschiedene Dikaliumsalz der
2-Oxynapli{halin-6,8-disulfonsuurc wird abfiltriert, durch Nachwaselien mit wenig 
gesittt. NaCl- oder K2S 0 4-Lsg. yom Dikaliumsalz der 2-Oxynaphthalin-3,6-disulfon- 
s/iure befreit u. getrocknet. Dic mit Ca(OJI)2 kurze Zeit gckochte Muttcrlauge gibt 
ein bas. Ca-K-Salz der 2-Oxynaphthalin-3,6-disulfonsaure, das abfiltriert, mit W. ge- 
waschen, in W . suspendiert u. durch 1I2S 0 4 zerlegt wird. Man filtriert yom CaSO., 
ab u. fuhrt die freie Sulfonsiiure durch Aussalzen mit NaCl in das Na-Salz der
2,3,6-Śaure uber. (E. P. 210120 vom 27/9; 1022, ausg. 21/2. 1924.) S ch o ttla n d er .

Gualtiero Poma, Cesano, Maderno, Mailand, Italien, Ilerstellung und Trennung 
der l-Aminonaphthalin-8- und der l-Aminonaphthalin-5-tnonosulfonsaure. Naphthalin-
1-sulfonsaure wird in konz. schwefelsaurer Lsg. mit 1 Mol. NaNOa nitriert, aus dem 
Nitriergemisch dic Na-Salze der l-Nitronaphthalin-8- u. 5-monosulfonsaure mit NaCl 
ausgeschieden u. diese in neutraler wss. Lsg. mit II2 in Ggw. von metali. Kata- 
lysatoren behandelt. — Z. B. wird Naphthalin-l-sulfonsSure in konz. schwefelsaurer 
L sg.'bei 25° mit 1 Mol. N aN 0 3 allmiihlich yersetzt, 24 Stdn. geruhrt u. dann in W. 
gegossen, hierauf mit NaCl oder NaCl +  KCl bis zur Sattigung gemischt, wobei 
die Na-Salze der l-Nitronaphtlialin-5- u. 8-monosulfonsduren ausfallen. Der auf einer 
Steingutnutsche abgesaugte Nd. wird in einem DruckgefiiB mit W . gemischt u. die 
Lsg. mit NaOH, Na^COj; oder MgC03 neutralisiert. Nach Zugabe yon 0,5°/0 eines 
feinverteilten metali. Katalysators, wie N i, Co, Cu oder F e, bezw'. dereń Oxyden, 
wird der App. eyakuiert u. unter kraftigem Rilhren 11.. unter 4—5 at. Druck bei 
50—60° cingeleitet. Nach beendeter Absorption sind die Nitrosułfonsauren reduziert. 
Der H 2 laBt sich auch durch Wasser- oder Generatorgas, bezw. komprimiertes SOt 
ersetzen. Das Reaktionsgemisch enthalt das Na-Salz der l-Aminonaphthalin-S-mono- 
sulfonsawe  in Lsg., jyfihręnd das Na-Salz der l-Aminonaphthalin-8-monosulfonsaure 
mit dem Katalysator ungel. zuriiekbleibt. Aus der vom Nd. befreiten Lsg. wird 
die freie 5-Sulfonsaure durch Ansauern abgeschieden. Die 8-Sulfons(iure kann unbe-
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schadet der Ggw. der geringen Mengen des Katalysators weiter ycrarbeitet werden. 
Behandelt man das Roliprod. z. B. zur Horst, der N-arylierten JDeriw. in iiblicher 
Wci.se mit Anilin  oder p-Toluidin, so kann, nach Entfcrnung der iiberscliussigen 
Base durch Eindampfen im Vakuum, das in W. 11. Na-Salz der N-arylierten Siiure 
leicht yom Katalysator getrennt werden. D ie beiden Aminonaplithalinsulfonsauren 
laasen sich iiber ihre Mg-Salze von beigcmengtcn Spuren der l-Aminonaphthalin-6- 
u. 7-sulfonsdure befreien u. in reiner Form gewinucn. (F. P. 560318 vom 23/12. 
1922, ausg. 2/10. 1923. It. Prior. 24/12. 1921.) S ch o ttla n d e r .

Chemische Fabrik Rohner A.-G. Prattelu, Pratteln, Schweiz, Herstellung 
des Anilids der 2-Oxynaphthalin-3-carbo)isdure. Man erwarmt iiąuimolekulare Mengen 
von Anilin  u. 2- Oxyn aphlhalin-3-carbonsaure in einer Lsg. von tertiiirer Base mit 
PCI3. — Z. B. werden Siiure u. Base mit Dimethylanilin bis zur Lsg. auf 100° er
warmt, hierauf langsam PC13 zufliefien gelassen u. einige Zeit das Ganze bei 100° 
weiter geriihrt. Man gieBt in k. verd. HC1, filtriert vom gel. Dimetliylanilinchlor- 
bydrat ab, riihrt den Riickstand mit W . an, macbt mit Na,jC03 alkal. u. koclit bis 
zur Entfernung der letzten Reste Dimethylanilin. Es hintcrbleibt techn. rcines 
Oxynaphthoesdureanilid. Das Verf. yerliiiift besonders glatt. (Schwz. P. 108072 
vom 19/3. 1924, ausg. 1/12. 1924.) S ch o ttla n d er .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, iibert. von: Guillaume de 
Montmollin, Emil Reber, Gerald Bonhóte und Josef Spieler, Basel, Scbwciz,
4-Oxynaphthalin-l-arylIcetone. (A. P. 1 552472  vom 30/1. 1923, ausg. 8/9. 1925. — 
C. 1923. IV. 593 [D .R P . 378909].) Schottlander.

Compagnie Nationale de Matiferes Colorantes et de Produits Chimiąues, 
Paris, Herstellung von Perylen. Ein Gemisch von ,9,5'-Dioocy-1,1'- dinaphthyl oder 
dessen Phosphorsaure- oder Chlorphosphorsaureestern mit Metallsalzen, w ie ZnCl2 
oder FeCl3, mit oder ohne Zusatz von feinyerteilten Metallen, wie Zn oder Fe-Staub, 
mit oder ohne Zusate von W ., wird mit oder ohne Verwendung von Vakuum, yon 
indifferenten oder von reduzierenden Gasen, wie H2, gegebenenfalls unter Durch- 
leiten yon uberliitztem Wasserdampf bis zur Dest. erhitzt. — Z. B. wird ein Ge
misch von 2 f i ’-D ioxy-l,l'-dinaphthyl u. POCl3 auf ca. 100° erhitzt. Unter allmiih- 
licher Zugabe von Zn-Staub wird dann dic Temp. auf 200° gesteigert, um die Rk. 
zu vervollstiindigen u. den POCl3-UbersehuB zu entfernen. D ies kann aucli durch 
Zugabe yon CaO zu der Schmelzc bewirkt werden. D ie trockene, brocklige M. 
wird in einer Retorte auf ca. 600° erhitzt. Unter Entw. orangefarbener D&mpfe 
scheiden sich braune Krystalle ab. Nach dem Umkrystallisieren aus Toluol erliiilt 
man das Perylen ais bronzefarbigen Krystalle, F. ca. 260°. — Anstatt von einem 
Gemiscli aus 2,2'-D ioxy-l,l/-dmaphthyl u. POCl3 auszugehen, kann man aucli die 
isolierten Phospliorig- oder Phosphorsaureester des Dioxydinaphthyls bezw. dereń 
Chloride yerwenden. D ie durch langsames Eintropfenlassen von PC13, PC15 bezw. 
POCl3 in Dioxydinaphthyl bei 100—220° oder durch Erliitzen der in der K&lte ge- 
mischten bzgl. Komponenten unter RiickfluB auf 220—250° erhaltlichen Ester geben 
bereits beim Destillieren fiir sich gutc Ausbeuten an Perylen, die sich nocli durch 
gleichzeitigen Zusatz von Zn-Staub, ZnCl2 oder eines Gemisches yon Zn u. ZnCi2 zu 
den Estern wesentlich stcigern lassen. Beispiele sind angegeben fur die Herst. yon  
Perylen  durch Dest. des Chlorphosphorsaureesters des I>ioxydinaphthyls (I) mit Zn- 
Staub, — bezw. fiir sich, — bezw. mit geschmolzeDem ZnCls, — bezw. mit ZnCl2 
u. Zn, — des Phosphorsaureeslers des Dioxydinaphthyls (II) mit ZnCl2 u. Zn, —  
des Chlorphosphorigsdureesters des DioxydinaphthyIs (III) mit Zn u. ZnCL2, — sowie

R—O v  R —O V
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(worin R—R den Rest des Dinaphtbyls bedeutet).



des TricUlorphosphorsćiureesters des Dioxydinaphthyls (IV) mit ZnCl2 u. Zn. I  ent- 
steht durch Einw. von iiberschussigem P0C13 auf 2,2'-Dioxy-l,l'-dinaphthyl u. geht 
beim Behandeln mit A lkalien, w ie Na^COg-Lsg. iu I I  bezw. dcssen Na-Salz iiber. 
Behandelt man Dioxydinaplithyl bei 200° mit iiberschussigem PC13, so erliitlt man
I I I . Lost man dieses in CC14 u. leitet in die Lsg. einen trockcnen Cl2-Strom ein, 
so seheidet sich unter Oxydation des P m zu Pv IY  ais weiBer Nd. ab. Dieser 
Ester kann ais Deriy. des PC15 augesehen werden. (E. PP. 20 8 7 2 1  u. 2 0 8 7 2 2  
vom 20/12. 1923, Auszug yeroff. 13/2. 1924. F. Prior. 21/12. 1922. F . P. 571738  
vom 21/12. 1922, ausg. 22/5. 1924. F . P. 2 8 5 2 8  [Zus.-Pat.] vom 20/12. 1923, ausg. 
10/3. 1925 u. F . P . 571739 vom 21/12. 1922, ausg. 22/5. 1924.) Schottlander.

C harles H en r i ffiarsehalk , Paris, Perylen. (Can. P P . 246354  u. 246355 vom 
15/12*. 1923, ausg. 27/1. 1925. — Vorst. Ref. [E. PP. 208721 u. 208722].) Schottl.

S co ttish  D yes L im ite d , iibert. von: Joh n  Thom as, Carlisle, Cumberland, 
GroBbritannien, Herstellung von D i- und Trioxyanthrachinonen, sowie von Clilor- 
dioxyantlirachinoncn. l-O x y - bezw 1,6- oder 1,7-Dioxyantlirachinon werden in nahezu 
wasserfreier H2S 0 4 mit Cl2 behandelt u. in den so entstandenen Mono- oder Dichlor- 
substitutionsprodd. gegebenenfalls das in 4-Stellung befindliehe Cl-Atom durch Er- 
hitzen der schwefelsauren Reaktionslsgg. mit H3B 0 3 gegen die OH-Gruppe ersetzt. — 
Z. B. erhiilt man beim Einleiten von 1 Mol. Cl2 in ein Gemisch von 1 -Oxyanthrachinon, 
98%ig. H2S 0 4 u. etwas J bei 70—75° u. EingieBen der Schmelze in W . das d-Chlor- 
l-oxyanthrachinon, F. 181— 1840 — u. bei Verwendung von 2 Moll. Cl2 das 2,d-Dichlor-
1-oxyanthraehinoii, F. 196—199°. — Erhitzt man die schwefelsaure Lsg. des l-O xy- 
d-chloranthraehinons nach Zusatz von H3B 0 3 12 Stdn. auf 160°, so erhiilt man l,d-D ioxy- 
anthrachinon; geht durch Einw. von Al-Pulver bei 15° in Ggw. von ILSO,, in Leuko- 
chinizarin uber. — Beim Erhitzen der schwefelsauren Lsg. des 2,d-Dichlor-l-oxyanthra- 
chinons mit H3B 0 3 auf 160° entsteht das 2-Chlor-l)4-dioxyanthrachinon, F. 208—211°. 
Dieses kann man auch durch Einleiten yon Cls in die Lsg. des l,d-Dioxyanthraehinons 
in 100°/0ig. H jS 04 bei 70—75° gewinnen. — Ersetzt man das l-Oxyantbrachinon durch
l , 6-Dioxyanthraehinon, so erhiilt man in entsprechender W eise das d-Chlor-l,6-dioxy- 
anthrachinon, bezw. das l,4,6-Trioxyanthraehinon, — u. bei Yerwendung des 1,7-Di- 
oxyanthrachinons das d-Chlor-l,7-dioxyanthraehinon, bezw. das l,d,7-Trioxyanthra- 
chinon. D ie Chlorierung liiBt sich in eisernen GefiiBen durchfiihren. (A .P. 1504165  
vom 3/8. 1923, ausg. 5/8. 1924. E . P. 2 0 9 6 9 4  vom 8/7. 1922, ausg. 7/2. 1924. 
Schw z. P . 106217  vom 7/7. 1923, ausg. 1/8. 1924. E. Prior. 8/7. 1922.) S c h o t t l .

S co ttish  D yes L im ited , iibert. von: Joh n  T hom as, Carlisle, Cumberland, 
GroBbritannien, Darstellung von l-Chloranthrachinon-2-carbonsiiure. p-Toluylbenzoc- 
saure wird mit H2S 0 4, zweekmiiBig einer 3% S 0 3 enthaltenden, zu 2-Methylanthra- 
chinon kondensiert u. in die schwefelsaure Lsg. Cl2 eingelcitet, worauf das 1-Chlor-
2-methylanthrachinon mit Oxydationsmitteln behandelt wird. — Z. B. wird zu der
schwefelsauren Lsg. von 2-Methylanthrachinon etwas J gegeben, in die Schmelze 
bei 50—60° Cl2 eingeleitet, nach Abkuhlung mit weiteren Mengen II2S 0 4 yersetzt 
u. mit W. verd., bis die Siiure 80°/oig. ist. Hierbei fallt ein Teil des 1-Chlor-
2-methylanthrachinons aus. Nach Zugabe yon gepulyertem MnOa liiBt man die 
Temp. bis auf etwa 110° steigen, hiilt einige Stdn. hierbei u. gieBt die Schmelze in 
W .j Etwa unyerandertes M n02 wird durch Kochen mit wenig NaHSOa entfernt. 
Der auf 30° abgekiihlte Nd. wird mit k. W . weiter yerd., abfiltriert u. ausgewaschen. 
Durch Umlosen aus NaOH kann die l-Chloranthraehinon-2-carbonsdure rein ge- 
wonnen werden. W ill man das 1-Chlormethylanthrachinoii ais solchcs gewinnen, so 
driickt man nach beendeter Chlorierung das Reaktionsgemisch in W ., filtriert das 
Prod. ab u. wascht aus. (A .P . 1 5 0 4 1 6 4  vom 3/8. 1923, ausg. 5/8. 1924. E . P. 
2 0 7 8 4 0  yom 8/7. 1922, ausg. 3/1. 1924. Schw z. P. 106216 vom 7/7. 1923, ausg. 
1/8. 1924. E. Prior. 8/7. 1922.) Schottlander.
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Joiin  Thom as und S co ttish  D yes Ltd., Carlisle, Cumberland, GroBbritannien, 
Ilerstellung von Anthraćhinonmono- w id  -disulfósduren. Benzoyl-o-benzoesaure wird 
in Ggw. yon l ig  oder Hg-Yerbb., bezw. Verbb. des V mit raucliender HaS 0 4 bei 
hoheren Tempp. behandelt. — An Stelle der reinen Benzoyl-o-benzoesiiure kann 
man auch Gemische dieser mit Anthrachinon verwenden. — Beispiele sind an
gegeben fiir die Horst. von Anthraćhinon-1,5- u. -1,8-disulfosaure durch Einw. von 
60%ig. Oleum in Ggw. von IIg3S 0 4 bei IGO" auf Benzoyl-o-benzoesaure, — von 
Anthrachinon-l-monósulfosaure durch Einw. von 65%ig. Oleum in Ggw. von Hg2S 0 4 
bei 100—150" auf Benzoyl-o-benzoesaure bezw. auf ein Gemisch der Siiure mit 
Anthrachinon, — sowie yon Anthrachinon-2-monosulfosaure durch Einw. von 65%ig. 
Oleum in Ggw. von V20 6 auf Benzoyl-o-benzoesaure fiir sich oder im Gemisch mit 
Anthrachinon, bei 100—1500, wobei zu sehnelles Erhitzen auf 150° yermieden werden 
muB, da andernfalls grofiere Mengen Disulfosiiuren entstehen. (E. P. 22 9 7 1 9  yom 
31/8. 1923, ausg. 2G/3. 1925.) Schottlander.

John  T hom as und S cottish  D yes Ltd., Carlisle, Cumberland, GroBbritannien, 
Darstellung von Anthrachinon-2-monosulfosdure und Anthrachinon. Anthrachinon- 
a,(3-disulfosauren oder dereń Salze werden in Ggw. von Hg mit verd. H2S 0 4 auf 
liohere Tempp. erhitzt. — Man sulfoniert z. B. Anthrachinon mit raucliender II2S 0 4, 
enthaltend 40% S 0 3 in Ggw. von IIgsS 0 4, gieBt das Sulfonierungsgemisch in W., 
wobei sich unyerandertes Anthrachinon abscheidet, das abfiltriert wird u. yersetzt 
das Filtrat mit K2S 0 4. Es fiillt ein Nd. von anthrachinon-1 -monosulfosaurem K  aus, 
der ebenfalls abfiltriert wird. Beim Eindampfen dea Fiitrats bleibt ein liauptsiich- 
lich Anthrachinon-1,6- u. 1,7-disulfosdure enthaltendes Gemisch von Disulfosiiuren 
zuriick. Dieses wird mit 80%ig. 1I2S 0 4 in Ggw. von IIg2S 0 4 10 Stdn. auf 180° er
hitzt. Beim Einblasen des Beaktionsgemisches in W . fiillt Anthrachinon aus, das 
abfiltriert wird. Beim Eindampfen des Fiitrats erhiilt man reine Anthrachinon-
2-monosulfosdure. — Sulfoniert man das Anthrachinon mit mehr raucliender H2SO„ 
enthaltend 40% S 0 3, liingere Zeit, so wird aussehlieBlieh ein Gemisch yon 1,5-, 1,8-,
1,6- u. 1,7-Disulfosduren des Anthrachinons erhalten. Man yerd. mit 94—95%ig. 
H2S 0 4 u. W., so daB die Konz. der H2S 0 4 nur noch 80% betriigt, kiihlt langsam 
ab , so daB die Anthrachinon-l,5-disulfosaure auakrystallisieren kann u. filtriert ab. 
Das neben wenig Anthrachinon-l,8-disulfosdure betriichtlicheMengcn Anthrachinon-1,6- 
u. 1,7-disulfosdure enthaltende Filtrat wird mit W . weiter yerd., bis die Lsg. nur 
noch 50% H2S 0 4 enthiilt, wobei die 1,8-Disulfosaure -ausfallt. Nach dereń Ent- 
fernung wird die Lsg. mit Hg2S 0 4 yersetzt u. wie oben auf Anthrachinon-2-sulfo- 
sdure u. Anthrachinon weiteryerarbeitet. Das Verf. ermoglicht die nutzbringende 
Verwendung der nur geringen teehn. Wert beaitzenden Anthrachinon-«,|?-disulfo- 
siiuren. Bei der Hydrolyse mit yerd. H2S 0 4 in Ggw. von Jlg wird die «-stiindige 
S 0 3H-Gruppe wesentlieh schneller u. leichter abgespalten ais die /9-stiindige. (E. P. 
2 0 0 8 5 1  vom 18/1. 1922, ausg. 16/8. 1923. Schw z. P. 10 4 1 0 2  yom 17/1. 1923, 
ausg. 17/3. 1924. E. Prior. 18/1. 1922.) Schottlander.

F. H offm an n -L a  R och e  & Co. A kt.-G es., Basel (Schweiz), Darstellung von 
0,0-Diacetyldiphenolisatin, dad. gek., daB man Diphenolisatin, gegebenenfalls unter 
Zusatz eines Verdiinnungsmittels, mit Essigsiiureanhydrid bei Tempp. iiber 100° be
handelt. — Ein Beispiel fiir die Acetylierung bei 120—130° ist angegeben. Die 
Ausbeute an Diacetyldiphenolisatin ist nahezu die gleiche wie bei dem unter 100° 
arbeitenden Yerf. des Hauptpatents. (Schwz. P. 1 0 8 8 7 2  yom 9/4. 1924, ausg. 16/5.
1925. Zus. zu Schwz. P. 100806; C. 1925. I. 1246.) Schottlander.

G eorg L ockem ann, W ilh e lm  U eu m ann , Berlin, und H erm ann K iig ler, 
Glauchau i. Sa., Darstellung von l-Plienyl-2,3-dimcthyl-d-dirnethylainino-5-pyrazolon. 
l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-nitroso-5-pyrazolon wird mit CII,O  oder dessen Polymeren 
u. reduzierenden Mitteln, gegebenenfalls unter Zusatz yon CuS04 ais Katalysator
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behandelt.-'— Man kann auch die aus l-Phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolon hergestellte 
Nitrosoverb., ohne sie von dem Reaktionsgemiscli zu trennen, in Ggw. von CH20  
oder dessen Polymeren mit Reduktionsmitteln bebandeln. — A is solche eignen sich 
Metalle, wie Zn oder Fe in mineralsaurer oder organischsaurer Lsg. Z. B . wird 
eine Suspension von l-Phenyl-2,3-dimethyl-d-nitroso-5-pyrazolon in 50%ig. CH3C 02H  
unter allmahlicher Zugabe von Zn-Staub bei gleichzeitigem Zutropfen von 10°/0ig. 
CH20-L sg. */4 Stde. bei ca. 40° lebhaft geruhrt. Dann gibt man Eg. u. weitere 
Mengen 10%ig. CILO-Lsg. allmablich zu, steigert langsam die Temp. u. triigt nach 
u. nach weitere Mengen Zn-Staub ein. Nach weiterem JRuhren wahrend l ‘/4 Stde. 
wird alkal. gemacht u. das entstandene l-Phenyl-2,3-dimethyl-d-dimethylamino-5-pyr- 
azolon nach Ausschutteln mit Bzl. aus Lg. umlcrystallisiert. — Lost man 1-Phenyl-
2.3-dimethyl-S-pyrazolon  in 40°/0ig. ILSO^ unter Zugabe von W . u. yersetzt unter 
Kuhlung u. Turbinieren allmithlich mit einer wss. NaNOj-Lsg., so scheidet sich 
griingefarbtes 1 - Phenyl-2,3  - dimethyl-d-nitroso-S-pyrazolon ab. Nach Zusatz yon  
40°/oig. II2S 0 4 wird unter Kiililung allmiihlich Zn-Staub mit etwas CuS04 ein- 
getragen u. gleicbzeitig 10°/oig. CH20-L sg. zutropfen gelassen. Man riihrt bis zur 
annahernden Entfarbung der Fl. weiter u. erwarmt dann auf 70°, gibt weitere 
Mengen 10°/oig. CH20-L sg., Zn-Staub u. etwas CuS04 zu, u. riihrt bis nur noch 
schwache II2-Entw. stattfmdet, weiter. SclilieBlich wird filtriert, das Filtrat alkal. 
gemacht, das 1 -Phcnyl-2,3-dimzthyl - d - dimethylamino - S -pyrazolon  mit Bzl. ausgc- 
schiittelt u. umlcrystallisiert. — Gibt man zu einer wss. Suspension der 4-Nitroso- 
verb. Paraformaldehyd u. unter Kuhlung 25%ig. HCl, tragt dann allmahlich 
unter gleichzeitiger langsamer Steigerung der Temp. Zn-Staub u. etwas CuS04 ein, 
so erfolgt ebcnfalla Eed. u. Alkylierung zur d-Dimethylaminoverb. — D ie Nitroso- 
verb. kann auch zuniichst teilweise reduziert u. dann weiter mit CH20  oder dessen 
Polymeren-u. Reduktionsmitteln weiterbehandelt werden. (E. P . 214261 vom 10/4. 
1924, Auszug yeroff. 12/6. 1924. D. Prior. 10/4. 1923, E . P. 223192  [Zus.-Pat.] 
vom 10/5.1924, Auszug yeroff. 3/12.1924. D. Prior. 11/10. 1923. Schw z. P. 110202  
yom 3/4. 1924, ausg. 16/5. 1925. D. Priorr. 10/4. u. 11/10. 1923.) SCHOTTL.

F arb w erk e vorm . M eister  Luciua & B riin in g , Hochst a. M., Darstellung 
von l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-dimethylamino-5-i)yrazolon. Man unterwirft das 1-Phenyl-
2 .3-dimethyl-d-7iitro$o-5-2jyrazolon der Red. mit HaS u. tragt die wss. Lsg. des
l-Phenyl-2,3-dimethyl-d-amino-o-pyrazolons, ohne dieses abzuscheiden in ein h. Ge
misch yon CTTj O u. IICO.,H  ein. — Z. B. wird die aus l-Phenyl.2,3-dimethyl- 
o-pyrazolon  in ublicher W eise erhSiltliche wss. Lsg. der d-Nitrosoverb. mit H2S bis 
zur Entfarbung behandelt, yom ausgeschiedenen S abfiltriert u. im Yakuum ein 
geengt. Nach Zugabe yon etwas H C 02H liiBt man die Lsg. langsam in ein h. 
Gemisch yon 32°/0ig. CH20 - u. 81°/oig. H C 02H-Lsg. einflieBen. Man erhitzt unter 
RiickfluB bei lOO0 wahrend 5 Stdn., wobei sofort lebbafte C 02-Entw. eintritt. Aus 
der mit NaOH alkal. gemachten Lsg. wird die d-Dimethylaminoverb. mit Bzl. aus- 
gertthrt. D iese liinterbleibt nach Trocknen u. Abdestillieren des Bzl., zuletzt im 
Yakuum ais gelblicbgraue, krystallin. M. yon hoher Reinheit in einer Ausbeute 
von 96% der Theorie, bezogen auf das angewandte Antipyrin. D ie in dem Roh- 
prod. entlialtene geringe Menge von harzartiger d-Formylaminoverb. kann durch 
Erhitzen mit yerd., H.,S04 u. 30%ig- CHaO-Lsg. unter Harzausscheidung ebenfalls 
in l-Phe?iyl-2,3-dimethyl-d-dmethylamino-5-pyrazolon iibergefuhrt werden. D as Verf. 
bietet den Vorteil, daB die d-Aminoverb. unmittelbar in freier Form u. in reiner 
wss. Lsg. erhalten wird, daB die Red. ohne B. yon Harz yerlituft, daB das gel. 
Prod. unmittelbar der Methylierung unterworfen werden kann, u. daB diese ohne
B. yon ąuarUiren Verbb. u. unter gewohnlichem Druck erfolgt. (Schwz. P. 108599  
yom 29/9. 1923, ausg. 16/1. 1925. D. Prior. 2/3. 1923.) Schottlander.
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E li  L il ly  & C om pauy, iibert. yon: H a r ley  "W. B ,h od eh am el, Indianopolis, 
Indiana, V. St. A ., Herstellung eines Clńninsalzes der 2-Phmylchinolin-d-carbonsaure. 
Man bringt iiąuimolekulare Mengen von Chininliydrat u. Phenylchinolincarbonsdure 
in h. alkoh. Lsg. zusammen. Das auskrystallisierende Salz, Nadeln, F. 174°, fast 
unl. in W ., 1. in h. Aceton u. A ., wird durch Alkalien in seine Komponenten ge- 
spalten. Es ist fast gcschmacklos u. findet therapeut. Verwendung. (A. P . 1553266  
vom 18/4. 1921, ausg. 8/9. 1925.) Schottlander.

H aco-G esellschaft A.-G. B em , Bern, Schweiz, iibert. von: W ern er M ooser, 
Bern-Liebefeld, J£iweifi-Acridinverbi>idungen. (A. P . 1 5 4 9 2 0 8  vom 10/2. 1923, ausg. 
11/8. 1925. — C. 1925. II. 2097.) Schottlander.

X. Farben; Farberei; D ruckerei.
M. F ort, Die chemisćhe Farbetlieorie. Bemerkungen zu der Arbeit von Speak- 

man (Journ. Soc. Dyers Colourists 41. 172; C. 1925. II. 986). Speakman selbst 
stellt fest, daB bei W olle vollkommene Erschiipfung des Fiirbebades ohne zugesetzte 
Siiure unmoglich ist, u. daB die Siiure die N Il2-Gruppen der W olle fiir dic Kombi- 
nation freimacht. D ie Erklitrung hierfiir gibt nur die Annahme einer additiyen 
Salzb. zwiselien W olle u. zugefiigter Siiure in der ersten Stufe u. der chem. Ersatz 
der Siiure in dem W ollsalz durch Farbstoff in der zweiten Stufe. W as fiir pH- 
Werte in dem Fiirbebad v orli and en sind, ist nach Ablauf der ersten Stufe un- 
erlieblich. (Journ. Soc. Dyers Colourists 41. 279—80. 1925.) SOvern.

H aller , Beitrage zur Kenntnis der Fdrbewrgange. Nach Angaben iiber Dis- 
persitśitsoptimum, Intussusceptions- u. Appositionsfiirbung u, die Wrkg. von Elek- 
trolyten im Fśirbebade wird iiber Ortsyeranderungen von Farbstoffeu yon der ge-. 
fiirbten Faser nach auBen berichtet. Eine Farbung von Pararot auf Chardonnet- 
seide yeriindert sich im Ton wesentlieh durch Kochen mit W ., das Pigment zeigt 
sich kornig in der Faser abgelagert, um die einzelnen Pigmentteilclien liegt ein 
farbstoffreies Gebiet. D ie liochdispersen Pigmentteilchen sind zu groberen zusammen- 
getreten. Eine Fiirbung von Indigo auf Baumwolle zeigte nach dem Erhitzen mit 
W . unter Druck bis 4 Atm., daB der Farbstoff die Fasermembran yollstiindig ver- 
lassen liatte u. in schon krystallisierter Form im Faserlumen lag. Alinliche Be- 
obachtungen wurden bei Napbthylaminbordeaux, substantiyen Baumwollfarbstoffen, 
Alizarinrot auf ungeolter Faser gemacht. Auch beim Drucken u. Dampfen findet 
ein Ubertritt des Pigments aus der Verdickung auf die Faser statt. D ie Ver- 
dickungsmittel mit ilirer hohen Quellfahigkeit setzen dem Wandern der Pigment
teilchen ebensowenig Widerstand entgegen wie es die weit weniger ąuellfśihige 
Baumwolle tut. W ir haben es in den Fgrbungen mit labilen Yerbb. von Faser u. 
Farbstoff zu tun. Eine Farbung ist nur dann ais fixiert zu bezeichnen, wenn die 
Einfliisse, denen sie unterworfen w ird, konstant sind. (Melliands Textilber. 6. 
669—73. 1925. GroBenhain.) SOyern.

N o w a k , Fdrbebader ais disperse Systeme. (SchluB yon Melliands Textilber. 6, 
503; C. 1925. II. 1389.) Dekol wirkt in der Kiipe nicht nur schiitzend, sondern 
maeht bis zu einem gewissen Grade auch die Hartę des W . unschiidlich. Durch 
Zusatz yon Pyridinbasen (Tetracarnit) bekommt man bessere Durehfarbung u. 
dunklere Fiirbungen, D ie Wrkg. einzelner Metallsalze wird besprochen. Dic bei 
den Kiipcn, den Lsgg. der reduzierten Farbstoffe in lcolloidchem. Beziehung ge- 
machten Beobachtungen macht man in fast yolliger Gleichsinnigkeit auch bei den 
Suspensionen der nicht reduzierten Farbstoffe. Bei Druckfarben erhiilt man durch 
Verwendung von KaC 03 u. reielilichen Mengen Iialkmilch eine auBerordentliche 
Yertiefung der Tone. Auch Zn-Salze wirken giinstig. In den erwahnten Kalk- 
druckfarben laBt sich das Hydrosulfit mit Yorteil durch Zn-Staub ersetzen, die
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Druckfarben zersetzen sich nicht so rasch wie die Ilydrosulfitfarben. (Melliands 
Textilber. 6. 589—90. 1925.) S 0 vern .

G eorg W a lte r , Kolloidehcnńe und Farberei. Ubersicht iiber Unterss. von 
P a u l i u . seinen Schiilern in den letzten 8 Jaliren. Kolloidc sind Aggregate von 
Komplexen, die eine elektr. Ladung tragen u. durch irgend einen Umbau, Hydrolyse, 
Zerfall oder auf andere W eisc aus einem Elektrolyten entstanden gedacht werden 
konnen u. aus 3 Anteilen bestehen: dem ionogenen Komplex, der Trfiger der elekfr. 
Kolloidladuug ist, den Neutralgruppen u. dem dem Kolloidion zugeordneten Gegen- 
ion. A lle wesentlichen Vorgange in Fiirberei u. Druckerei sind kolloidchem., d. li. 
komplexchem. Natur. Das W esentliclie der kolloiden Komplexe sind nicht, wie 
m anbisher annahm, dic Neutralmolekeln, das W esentliche ist der ionogene Kom- 
plex, der fiir das ganze Verhalten der Kolloide bestimmend ist. Zur quantitativeu 
Erfassung aller Yerbiiltnisse sind Schliissel u. Ausgangspunkt die Gegenionen der 
ionogenen Komplexe; diese Ionen, die von der fruheren Kolloidchemie fast giinz- 
licli vernachliissigt u. in den meisten Fiillen ais nicht zum Kolloid gehorige Verun- 
reinigungen betrachtet wurden, ermoglichen erst ein Vordringen zu den Kolloid- 
ionen selbst. D ie Kolloidionen konnen wir nicht messen, die Gegenionen aber 
konnen wir in zahlreichcn Fiillen bestimmen. D ie Beeinflussung der Sole wird in 
erster Linie durch Erniedrigung oder Erhohung der elektr. Ladung oder durch 
Umladung bewirkt, die Erniedrigung oder yollige Entziehung der Ladung durch 
geringere oder aąuiyalente Mengen ungleichsinnig geladener Ionen, die Erhohung 
durch gleichsinnig geladene u. schlieBlich die Umladung durch einen UbersehuB 
entgegengesetzt elektr. Ionen. Im ersteren Falle wird Herabsetzung der Reaktions- 
fithigkeit oder Koagulation erzielt, im zweiten u. dritten Falle Reaktionssteigerung 
u. Eroffnung neuer Reaktionsmogliehkeiten. (Melliands Textilber. 6. 592—96. 1925. 
Wien.) . SttvERN.

L. G. l a u r ie ,  D as Farben der kiinstlićhen Seiden. Das Fiirben von Viscose-, 
Cu- u. N 0 2-Seiden mit direkten, bas., S- u. Kiipenfarbstoffen, das Farben von 
Mischgeweben u. von Acetatseiden mit den dafiir geeigneten besonderen Priiparaten 
ist beschrieben. (Journ. Soc. Dyers Colourists 41. 305—8. 1925.) SOvern.

P. V ic to ro w , D er EinflufS der Naphtliasulfosauren bei der Entsclilichtung von 
Baumwollgeweben. (Rev. gćn. des Matićres colorantes etc. 1925. 199— 201. — 
C. 1925. II. 2098.) SO vern.

Otto S tadtin iiller, NaphthoJ A S  in  derApparatfarberei. (Vgl. Ztsehr. f. ges. Textil- 
ind. 28. 288; C. 1925. II. 987.) Schwierigkeiten, die sich bei der Anwendung von 
Naphthol A S  ergaben, fallen bei Bcnutzung des bedeutend substantiveren Naph- 
thols A S —S W  fort. D ie Anwendung dieses Naphthols ist beschrieben. (Ztsehr. f. 
ges. Textilind. 28. 473—74. 1925. Kaiserslautern.) SOvern.

"W alter K osch e, D as Bronzieren der Schwefelfarbimgen. Mit regelmaBiger 
Sicherheit liiBt sich das Bronzieren der dunkelblauen Fiirbung nicht verhindern. 
Empfohlen wird Behandeln mit Essigsiiure u. NajCrjO,, mit Cr03 in statu nascendi 
oder mit Na-Perborat. Getrocknete Ware wird durch ein w. Na2S-Bad genommen. 
(Melliands Testilber. 6. 665. 1925.) SOyern.

: G. E . K u o w ie s , D as Farben von Leder, das m it synthetischen Gerbstoffm  
gegerbt ist. Mit M a x y n ta n  SS u. mit Sumach gegerbte Leder wurden mit sauren 
FarbstofFen unter Zusatz von Ameisens&ure, neutral mit substantiyen Farbstoffen 
u. mit bas. Farbstoffen unter Zusatz yon Ameisen- oder Essigsiiure gefiirbt. Die 
Eigenschaften der Farbungen sind zusammengestellt. (Journ. Soc. Dyers Colourists 
41. 308—11. 1925.) S 0vern.

R u d o lf D itm ar, W ie die dalmatinischen Fischer ihre Netze und Segel farben 
und praparieren. D ie Griinfiirbung erfolgt auf k. W ege mit den BlSttern u. Trieben
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von Pistacia Lentiscus. die Braunfiirbung auf h. W ege mit der Rinde yon Pinus 
halepensis. (Chem.-Ztg. 49. 869. 1925. Graz.) J u n g .

Jack  S ch w e ig , D ie Yelowhutfarberei. Farbeyorscliriften fiir yerscliiedene 
Tone. (Mellianda Tcstilber. 6. 581—83. 1925.) SOy e b n .

K urt B rass, Uber das Zustandekommen der Eiipenfdrbung au f Baumwolle. 
Wurden Leukofiirbungen von Iudantlirenfarbstoffen mit C 02 oder verd. Mineral- 
siiuren u. dann im C 02-Strom mit kocliender yerd. Seifenlsg. behandelt, so blieb 
die Seifenlsg. farblos. Kupensiiure u. Cellulose batten sich fest yerbunden. Die 
L eukofarbungen entwickelten sich an der Luft zu bedeutend tieferen Toncn ais 
die Kontrollfiirbungen. Wurden dagegen die Leukofarbungen direkt der Einw. der 
Seifenlsg. in N 2-Atmosphiire ausgesetzt, so ergab sich , daB die Alkalisalze der 
Kiipensimren keine Affiuitiit zur Cellulose besitzen u. abgezogen wurden. An der 
Luft entwickelt sich dann ein unansehnliclies fleekiges Grau. LiiBt man auf dic 
Leukofarbungen 0 2 einwirken, so tritt sofort Oxydation ein, es entsteht aber nur 
eine selieinbare Farbung, die beim Behandeln mit Seifenlsg. den Farbstoff sofort 
wieder abgibt. Eclite Fiirbungen konnen nur iiber die Zwischenstufe Cellulose- 
Kiipensaure entstehcn. Diese, yermutlich eine chem. Verb., wird gebildet, sobald 
das mit Kiipenlsg. getriinkte Gut an Luft gebraeht, d. h. der Einw. von C 02 aus
gesetzt wird. D ie entstehende Verb. Celiulose-Kupensaurc wird vom Luftsauerstoff 
zur echten Farbung oxydiert. (Mclliauds Tcxtilber. 8. 673—74. Ztschr. f. angew. 
Ch. 38. 853—57. 1925. Stuttgart-Reutlingen.) SOy e b n .

J. Gauld B earn, Modernę Entwicklungen in  der Farbenherstelhmg. Fortschritts- 
bericht iiber Pigment-, Lack- u. Pigmentfarbenherst., Ole, Bindemittel, Losungs- u. 
VerdUnnungsmittel, Siccatiye. (Chem. Age 13. 188—90. 221—23. 1925.) SOy e b n .

Gustav A rn o ld , Unprodulctive Anwendung des deułschen Kanmerverfahrens in  
den meisten Blehceififabriken. Nach der Theorie von Ze b b  u . ROb en k a m p  entsteht 
das BleiweiB durch Einw. bestimmter Mengen C 02 u. Luftsauerstoff auf bas.-essig- 
saures Pb. A is Nebenprod. entsteht bei dem Vorgange neutrales essigsaures Blei- 
acetat, das sofort mit den yorliandenen Wasserdiimpfen auf metali. Pb einwirkt u. 
wieder neues bas. Bleiacetat bildet. In den BleiweiBfabriken wird oft wenig be- 
achtet, daB ais Ausgangsmaterial wirklich bas. Bleiacetat anw'esend sein muB; es 
hat sich yielinehr die Angewohnheit herausgebildet, bei der Anstellung einer 
Kammer gleichzeitig mit der CII3COOH aueh die C 02 zuzufuhren. Um ein voll- 
wertiges BleiweiB zu erhalten, d. li. cin solches ohne einen nenuenswerten Gehalt 
an P bC 03, ist es notwendig, daB in den ersten Tagen der Arbeitsperiode nur 
Essigdampfe u. reine atmosphar. Luft eingeleitet werden. Der zur Verdampfung 
gelangende Essig darf liochstens 6%ig. sein. D ie Konz. wird wiihrend der Arbeits- 
zeit auf den zehnten Teil yerringert. Wahrend des Vorganges soli die Temp. 
hoebstens 40° betragen. Bilden sich auf den Bleifolien keine W .-Tropfen, ein 
Zeichen dafiir, daB bas.-essigsaures Pb in geniigender M. entstanden ist, so kann 
C 02 eingeleitet werden. Gleichzeitig wird trische Luft zugefuhrt, um ein Steigen 
der Innentemp. iiber 80° zu vermeiden. Bei sacligemaBer Ausfiihrung kann eine 
Kammer in 4 ‘/2— 6 W ochen ausgebracht -werden. (Chem.-Ztg. 49 . 594—95. 1925. 
Custrin-Neustadt.) G r z e n k o w sk i.

— , Farbstoffe und Musterkarten. D ie V e r k a u f s g e s e l l s e h a f t  A g f a - G r ie s -  
h e im  m. b. H., Frankfurt a. M. zeigt neue substantive Baumwollfarbstoife, Columbia- 
Catechin A , Solamincorinth B , Solamin-Cateeliin O, G, I t  u. 3 B  u. Solaminbraun U L  
an. Ursol-Olwe 6G  Pat. ang. ist ein neuer einheitlicher Pelzfarbstoff, der ohne 
NHa gefiirbt werden kann u. oliybraune bis gelboliye Tone liefert. Protoderm, 
Pat. ang., Name ges. geseb. dient zum Farben von Glacćleder mit AnilinfarbstofTen, 
yerringert die Ziigigkeit nicht u. gewiihrleistet gleichmiiBigen Ausfall der Fiirbungen. 
Prołecłol Agfa I  u. I I  P uher doppelt u. Pulver sind neue feste Formen der be-
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kauntcn- Faserschutzmittel. — Die Firma Carl Jager G. m. b. H ., Dusseldorf 
bringt Musterkarten fiir das Farben von Wollgarn u. von Jute. — D ie F a r b e n - 
fa b r ik e n  vorm . F riedr. Bayer & Co. bringen einen neuen Beizcnfarbstoff, 
Chromoxanbrillantviolett S R , auf Cr-Beize oder nach dem Nachchromierungsverf. 
zu fiirben. Zusammen mit der Y e r k a u f s g e s e l l s c b a f t  A g fa -G r ie s h e im  ver- 
offentlicht die Firma Musterkarten fiir Rapidechi farben im Baumwolldruck u. Gam- 
druck. (Melliands Textilber. 6. 587. 668. 1925.) St)VERN.

F . M. R ow e und S. Gr. C orb ish ley , D ie Zusammensetzung einiger, fu r die 
Ilerstellung unloslicher Azo farben verivendeter Produkte. B a p id e e h t g e lb  G ist 
eine Mischung des Nitrosamins aus diazotiertem 2,5-Dichloranilin u. Diacetessig- 
to lid id ..-E e lit s c h a r la c h  G G  B a s e  ist 2,5-Dichloranilin. A z o g e n e c h tr o t  G L  
ist m-Nitro-p-toluidin. A z o g e n e c h tr o t  B ist 5-Nitro-2-aminoanisol. A z o g e n -  
e c h t s c h a r la c l i  R ist 4-Nitro-2-aminoanisol. A z o g e n e c l i t b la u  ist Dianisidin. 
(Journ. Soc. Dyers Colourists 41. 278—79. 1925. Manchester.) SOyern.

* — , Neue Farbstoffe. (Vgl. Rev. gćn. des Matićres colorantes etc. 1925. 143;
C. 1925. II. 1096). Neue Wollfarbstoffe der C h e m is c h e n  F a b r ik  S a n d o z  sind 
Xylenechtblau A E  u. G L ., die zusammen mit den anderen Xylenfarben zur Herst. 
ecbter iyoderucr Tone dienen. — Ebenfalls fiir W olle bestimmt ist das Chromblau- 
schwarz B  der S o c ie t e  d e s  M a tić r e s  C o lo r a n te s  d e St. D e n is .  D ie l. B lau  
fiir Seide 6B , 3 B  u. R  sind auch fiir W olle, Halbseide, Baumwolle, Jute, Stroh, 
Federn, Leder sowie fiir Firnisse u. Lacke geeignet. — Benzylechtblau G L  der 
G e s e l l s c h a f t  fiir  C h e m is c h e  I n d u s t r ie  B a s c l  ist besonders geeignet fiir 
Halbwolle, W olle u. Seide, Seide u. beschwerte Seide. (Rev. gćn. des Matićres 
colorantes etc. 1925. 207—9.) SO vern.

P. R u g g li ,  Uber Neolan-Farbsło/fe. Herst., Eigenschaften u. Anwendungs- 
weisen dieser Farbstoffe, in weichen Cr ein wesentlicher Bestandteil des Molckuls 
ist, u. die Unterschiede gegeniiber den bisherigen Vcrff., auf Cr-Beizen zu farben, 
werden besprochen. (Melliands Testilber. 6. 674—76. 1925. Basel.) S u y ern .

M aurice D esch ien s , Ansłriche oder Firnisse fiir Flugzeuge. Angaben be
sonders iiber solche Anstriche, die die Tragflaclicn von Flugzeugen steif, glatt u. 
widerstandsfahig gegen Temp. u. Feuchtigkeit machen, iiber die zu ihrer Herst. ver- 
wendeten Mittel u. iiber ihre Anwendung. (Chemistry and Ind. 44 . 902—7. 1925.) Su.

T. T horne B a k er , L. F . D avidson  und W . A. B a lm a in , Photographie und 
Farbsłoffpriifung. Eine Einrichtung ist beschrieben, das beim Durchgang weifien 
Lichtes durch Farbstofflsgg. u. einen Graukcil sich ergebende Absorptionsspektrum 
zu pliotographieren. Auch das von gefarbten Stoffen reflektierte Licht gibt 
charakterist. Absorptionsspektra. AuCer zur Identifizierung des Farbstoffs ist das 
Absorptionsspektrum auch zur Stiirkebest. u. Reinheitspriifung wertvoll. (Journ. 
Soc« Dyers Colourists 41. 267—70. 1925.) SOvern.

B.. H. Com ey B ro o k ly n  Com pany, iibert. von: E d gar W . G eisler, Brooklyn,
New York, Vorbehandeln von griinen pflanzlichen Fasern fiir das Bleichen und 
Farben. Man behandelt die Faser mit einer 3°/oig- Lsg. der Na-Yerb. des N-Chlor- 
p-toluoisulfonamids. (A. P. 1541257 yom 7/3. 1925, ausg. 9/6. 1925.) F ranz.

N ia g a ra  A lk a li C om pany, Niagara Falls, New York, iibert. von: John B.. 
M ac M ilian , La Salle, New York, V. St. A., Bleiclien von pflanzlicher Faser. D ie 
pflanzliche Faser, insbesondere ligninreiche, wie Jute, wird in eine Hypoeliloritlsg. 
gebracht u. dann gasformiges Cl2 eingeleitet, liierauf wird schwach alkal. gewaschen  
u. nochmals mit Hypochloritlsg. beliandelt, man crhalt ein reines WeiC, auch wird 
der Aschengehalt yermindert. (A. P. 1547138  vom 6/9.1924, ausg. 21/7.1925.) Franz.

A u gustę C harles F ran ęo is C hevalier, Frankreich, Entfernung von Farbungen, 
Lacken usw. von danńt impragnierten Getceben. D ie Gewebe werden gekocht u.
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mechan. mit einer alkal. Lsg. behandelt, worauf man sie mit W . oder verd. Sauren 
wśischt. (F. P . 59 2 6 9 2  vom 5/1. 1925, ausg. 6/8. 1925.) Kausch.

Charles P ich ard  und E m ile  P ich ard , Frankreich, Beizen von Haaren von 
Fellen fiir die Filzfabrikation ohne Queeksilber. D ie Haarfelle werden mit einer 
Harnstofflsg. oder einer Lsg. von Harnstoffnitrat geburstet. (F. P. 594 2 4 1  vom 
28/2. 1925, ausg. 8/9. 1925.) Kausch.

Conrad P osłuszny, New Britain, V. St. A., Reinigungsmiitel fiir Strohhiiłe. Man 
yerwendet eine Lsg. yon Natriumhyposulfit, Kaliumbi- u. -tetraoxalat, Bleiacetat, 
Sehwefel, Osalsiiure u. gepulyertem Kalk. (A .P . 1 5 5 0 0 4 4  yom 22/9. 1923, ausg. 
18/8. 1925.) Franz.

L eon L ilie n fe ld , W ien, Appretiercn von pflanzliclier Faser. Man behandelt 
pflanzliche celiulosehaltige Faser, w ic Baumwolle, Leinen, Flachs, Hanf, Jute, mit 
Halogenhydrinen, wie a-Monoclilorhydrin, Epichlorhydrin, Athylenchlorhydrin, in 
Ggw. von Alkalien oder Schwefelalkalien. Das Gewebe oder Garn kann in rohem 
Zustande, abgekoelit, gebleicht oder mercerisiert mit den Chlorhydrinen behandelt 
werden; die Faser kann auch yorhcr mit einem liydrolysierend oder gelatinierend 
wirkenden Stoff, w ie starkę Mineralsiiuren, amtnoniakal. Kupferoxydlsg. oder Thio- 
cyanatlsg. behandelt werden; die Faser kann zuerst mit Alkalien u. dann-mit den 
Chlorhydrinen oder nmgekehrt behandelt werden; nach der Behandlung wird das 
Gewebe gewaschen u. getrocknct, zweckmiiBig wird das Gewebe vor dem Trocknen 
mit einer Siiure oder einem sauren Salz oder einem Ammoniumsalz, Tannin, Form- 
aldehydlsg. oder einem anderen Viscose oder Kupferoxydammoniakcelluloselsg. 
fiillenden Stoff behandelt, gewaschen u. getrocknet; um einen moglichst holien 
Glanz zu erhalten, muB das Gewebe wiihrend der Behandlung gestreckt werden. 
Zur Erzeugung von Mustern wird das Gewebe yor der Behandlung mit Alkalien 
mit einer Reseryepaste bedruckt, oder man bedruckt das Gewebe mit einer ver- 
dickten Alkalilauge; oder man bedruckt das mit Alkalien behandelte Gewebe mit 
einer Reserye, oder man bedruckt das mit Alkalien behandelte Gewebe mit yer- 
dickten Halogenclilorhydrinen oder das Gewebe wird erst mit Halogenchlorhydrinen 
bedruckt u. dann mit Alkalien behandelt. (E. P . 2 3 1 8 0 4  vom 22/5. 1924, Auszug 
yeroff. 27/5. 1925. Prior. 4/4. 1924.) - F ranz.

G eorges G ustave U rbain  M arie M airesse, Seine, Frankreich, Bedrucken von 
Gewebe, Leder u. dergl. Zwischen dem Gewebe u. der das Muster tragenden Druck- 
walzc ist eine Papierbahn angeordnet, die mit Gemischen von Paraffin, Fettsauren, 
Harzsiiuren, Eatern organ. Basen usw. getriinkt ist, z. B. mit einer Mischung yon 
Paraffin, Ólsiiure, Natriumacetat oder Kolophonium, Triacetin, chlorierte Ólsiiure 
oder Stearinsaure, ricinusolsulfonsaures Natrium, olsaures Kalium oder Paraffin, 
Methylacetanilid oder Palmitinsiiure, Dimethyldiphenylharnstoff oder Glucose, Gela- 
tine, Paraffin, Dichlorhydrin. (F. P. 2 9 4 7 3  yom 29/2. 1924, ausg. 7/8. 1925; Zus. 
zu F. P. 564-300; C. 1924. I. 1597.) Franz.

F arb w erk e vorm . M eister  L ucius & B riin ing , Hochst a. M., Erzeugung von 
Farbmusłerungen a u f Papier und Geweben. In die der Drehrichtung abgewandtc 
von zwei Walzen gebildete Panno werden Farbstofflsgg. u. Suspensionen in unglcicli- 
mśiBiger Yerteilung eingetragen, wodurch dann die zu fiirbende Papier- oder Gewebe- 
balm hindurchgefiihrt wird; zur Erhohung der Mannigfaltigkeit der Muster konnen 
in der Farbstofflsg. Stromungen lieryorgerufen werden, zum Heryorrufen der 
Stromungen liiBt man die Farbstofflsgg. auf einer geueigten Fliiche in die von den 
W alzen gebildete Rinne flieBen. (0e. P. 9 9 8 0 1  yom 15/5. 1923, ausg. 25/4. 1925.
D. Prior. 3/6. 1922.) F ranz.

S co ttish  D yes L im ited , Carlisle, A rthur G eorge T em p erley , Bolton, Lanca- 
shire, und John  T hom as, Carlisle, Cumberland. Farben von Papier. Man yer-
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misclit Zellfetoffbrei unter Riihren mit Aminoanthrachinbnen, wie l-Amino-2-methyl- 
anthracliińon, 1-Mcthylaminoanthrachinon, 1,4-Diaminoanthrachinon, l-Am itio-d-oxy- 
anthrachinon, l-Chlor-5-aminoanthrachinon-, die erhaltenen Fiirbuugcn sind lichteclit. 
(E. P. 233382  vom 12/12. 1923, ausg. 4/6. 1925.) Franz.

C o llo is il Colour Co., Stockport, Eugland, und W . E b er le in , Koeliel, Ober- 
bayern, Deckfarbstoffe. Gemiacbe von bas. Farbstoffen, W . u. hydrat. SiOs oder 
diese enthaltenden natiirliehen oder kunstlicli erzeugten Stoffen werden erhitzt. 
Z. B. wird Brillantgriin mit W . u. Neuburger Kicselkreide gekocht. (E. P. 233426  
vom 7/2. 192i, ausg. 4/6. 1925.) KOhling.

A cm e W b ite  L ead and Color W o rk s, iibert. von: Joh n  W illia m  Schu- 
m acher, Detroit, V. St. A., Bleifarbstoffe. PbO wird mit einer Saure, welclie ein 
etwas I. Bleisalz bildet, u. mit H2S 0 4 in solclier Menge behandelt, daB bas. Salze 
beider Siiuren entstelien. D ie Erzeugnisse werden gegebenenfalls mit Alkalichromat 
umgesctzt. (Can. P. 2 4 4 9 3 0  vom 26/11. 1923, ausg. 2/12. 1924.) KOhling.

L ew is E . M yers & Company, iibert. von: Joh n  A. Hauff, Valparaiso, V. St. A., 
Bleistifte. Kaolin, Steatit, Talkum, arab. Gummi u. W . werden gemisclit, die 
Misehung geformt u. getroeknet. (Can. P. 2 4 5 6 0 8  vom 1/4. 1924, ausg. 23/12.
1924.) KOhling.

N. V. H andelm aatschappij G rikro, Amsterdam, Yenneidung der IlorncrbUdung 
bei der Herstellung von Zhikweif). (D. R . P. 41 8 7 3 0  KI. 22 f  yom 4/12. 1923, ausg. 
12/9. 1925. — C. 1925. I. 1434.) KOh l in g .

P. P ip ereau t und A. H elb ron n er , Paris, Zinkfarbstoffe u. dgl. Trockene 
Gemische von Z nS04 u. ZnS oder anderen Metallsulfiden werden gegliiht, wobei 
ZnO, oder Verbb. von ZnO mit ZnS oder anderen Metallsulfiden oder -sulfaten 
entstelien. Bei Verwendung yon Mischungen yon ZnSO.t, ZnS u. TiSa bezw. 
Sb2S3 entstelien Gemische von ZnO u. T i0 2 bezw. Sb20 3; Gemische von ZnO u. 
B aS04 odćr P b S 04 bilden sich beim Gliihcn von Mischungen yon Z nS04 u. BaS 
oder PbS. (E. P. 232618  yom 16/4. 1925, Auszug yeroff. 17/6. 1925. Prior. 18/4.
1924.) • KOhling.

W illia m  J. T en n is, Olwein, Jowa, M ittel z im  Entfernen von Anstrichen, be- 
stehend aus denaturiertem A., Bzl., I ljS 0 4, Paraffin u. Seife. (A. P. 1553485 yom 
17/5. 1924, ausg. 15/9. 1925.) _ Kausch.

A lfred  S h etz ley , Canton, Ohio, LacJcentfernungsmitłel, bestehend aus N a,C 03 
(98 Teile) u. N a-A  ( l ‘/2 Teile), gel. in sd. W . (A. P. 1553724  yom 12/12. 1924, 
ausg. 15/9. 1925.) Kausch.

K arl H itt in g e r , Breslau, Mełallisch glanzende Anstrichfarbe fiir E isen u.
Holz u. dgl., bestehend aus gemahlener Kolilenschlacke u. einem Bindemittel.
(D. R . P . 4 1 8 0 7 7  KI. 22g yom 20/1. 1923, ausg. 24/8. 1925.) Schall.

Jess ie  E lia s  R hodes, Oakland, Californien, Anstrichmittel oder Druck farbę, be
stehend aus einer gesiitt. Lsg. von Harz in Kerosin, einem Doppelsilicat des Mg u. 
N i u% einem FirniB. (A. P. 1553914  yom 21/2. 1923, ausg. 15/9. 1925.) Kausch.

E m ile  Charles N ap o leon  V elu , Frankreieli, Leuchtende Dekorationsfarbe, be
stehend z. B. aus ZinlcweiB oder anderem wciBem Pigmentfarbstoff, Terpcntinol, 
MeudonweiB, Gips, Siccatiypulyer, Siceatiyfl., Seesand, Kieselpulyer, fettem Lack, 
L eicol u. Glaspulyer. (F. P. 59456  vom 21/5. 1924, ausg. 15/9. 1925.) I\AUScn.

X I. Harze; Lacke; Firnis.
J o se f G rosser, W ie hoeh is t der Gehalt des H arzes (Kolophoniums) an unver- 

seifbaren Stoffen? Die im Handbuch der Seifenfabrikation yon D eite-Schrauth 
yorhandene Angabe, daB Kolophonium 15—20% Unyerseifbares enthalte, wider- 
spricht der anderweitigen Literatur u. zahlreiclien Untersuchungsergebnissen de8 
Yfs. (Seifensieder-Ztg. 52. 796—97. 1925.) H eller.
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Joh. Scheiber, Uber die angebliche Fliichiigkeit von Bakeliteharz m it Spiritus- 
dampfen. [Vgl. v o x  der H e yden u. Typke (Ztschr. f. angew. Chem. 38. 421;
C. 1925. II. 354)]. W eder „A“- noch „C“-Harz ist mit A.-Diimpfen fluclitig. D ie  
fluchtigen Prodd., die bei der Umwandluug von „A“- in „C“-Harz entstchen, konnen 
nur geringfiigig sein. (Ztschr. f. angew. Chem. 38. 904— 5. 1925. Leipzig, Univ.) JUNG.

M arcel de Jode, D ie farbigen Lacke. Angaben iiber Fallungen verschiedener 
Lacke aus Teerfarbstoffen. (Rev. gćn. des Matieres colorantcs etc. 1925. 165— 66. 
202— 3.) S0VERN.

— , Nitrocellulose dringt in die Firnisfabrikation ein. Beschreibung einer neuen 
j\Tić)'oeeH«?oselackfabrik der Backwith-Chandler Company. (Chem. Metaliurg. Engi- 
neering 32. 747—49. 1925.) Jung.

F arb w erk e vorm . M eister  Lucius & B rim ing  (Erfinder: Franz M arschall),
Hoehst a. M., Darstellung von dl- und harzartigen Kondensationsprodukten aus aro- 
matischen Kohlmwasserstoffen und Aralhjlhalogeniden, dad. gek., daB man in Ab- 
anderung des D. R. P. 416904 Aralkylhalogenide bei Ggw. von freier gasformiger 
HC1 auf melirkernige aromat. KW-stoffe sowie dereń H alogenderiw . in der Wiirme 
zur Einw. bringt. — Z. B. wird Benzylchlorid, in das zuvor in der Kalte etwas 
trockenes IICl-Gas eingeleitet wurde, mit NapMhalin in einem TougefaB erliitzt. 
D ie Rk. beginnt bei 90° u. verlauft bei 90—100° unter starker HCl-Entw. Zur 
Vcrvollstandigung der Kondensation wird noch 1 Stde. auf 130° erliitzt. Nach dem 
Abtreiben von unveriindertem Ausgangsstoff durch "Wasserdampf erhiilt man ein 
klares, schwach gefarbtes dickfl. Harz. (D. R . P . 417442  KI. 12 o vom 4/7. 1920, 
ausg. 12/8. 1925. Zus. zu D. R. P. 416904; C. 1925. II. 2102.) Schottlander.

A c tie n - G esellsch aft fiir A n ilin -F a b r ik a tio n , Berlin-Treptow, iibert. von: 
P a u l V irck , Dessau i. Anhalt, Herstellung yon scliwefelhaltigen Kondensations
produkten der arotnatisclien Reihe. D ie durch Einw. von Ą  C72 auf Phenole erhiilt- 
lichen harzartigen Kondensationsprodd. werden mit Oxybenzolsulfosduren auf lioliere 
Tcmpp. erhitzt. — Z. B. wird das S-haltige Kondensationsprod. aus Phenol u. S.,C12 
mit der durch Einw. von 1 Mol. rauchender H2SO, auf 1 Mol. Phenol erhiiltliclien 
rohen Phenolsulfosaure 1—2 Stdn. auf 160—170° bezw. 170—175° bis zur B. einer 
yiscoscn M. erhitzt. Das liarzartige Prod. ist in Na»C03-Lsg. 11. D ie Prodd. ziehen 
farblos auf die Gespinstfaser u. wirken gegeniiber bas. Farbstoffeu ais Beize, 
Wiihrend die unbehandelten S-haltigen Kondensationsprodd. aus Phenolen u. S2C12 
zwar auch aus verd. alkal. Lsg. auf dic Gespinstfasern ziehen, diese jedoch 
schmutziggelb anfarben u. beim Farben mit bas. Farbstoffeu, dereń Farbton u. 
die Klarheit ungunstig beeinflussen. (A. P. 1553014  vom 25/4. 1925, ausg. 8/9.
1925.) Schottlander.

D a n ie l Gardn er, Westfield, England, Herstellung sehwarzer Farben , Lacke 
u. dgl. (D. R . P. 418731 KI. 2 2 f  vom 20/8. 1922, ausg. 12/9. 1925. E. Prior. 11/10. 
1921. — C. 1923. IV. 293.) KOhling.

X II. K autschuk; Guttapercha; Balata.
P au l B ary, D ie Struktur des Kautscliuks. Zur Aufkliirung der Elastizitiit des 

Kautschuks bespricht Vf. mehrere Thcorien. D ie erste Theorie von Fessenden 
(die Theorie der Spliaroide) stiitzt sich auf die Tatsache, daB zwei mischbare, aber 
nicht ineinander 1. Stoffe, bei derJMiscliung einen elastischeren Korper geben ais die 
einzelnen Stoffe sind. Damit ergibt sich eine einfache Erklarung des Joule- 
Effektes u. des Auftretens der Anisotropie des Kautschuks beim Kalandern. Die 
zweite Theorie der Isokolloidc, die heute yerlassen ist, geht auf die Annahme eines 
Systems zweicr Stoffe derselben Zus., aber Yerschiedenen Polymerisationsgrades
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zuruck.. Vf. besprieht dann ein mechan. Modeli zur Veranscliaulichung der Elasti- 
zitfit des Kautscliuks. (Rev. gen. des Matićres colorantes etc. 3. 225—30.
1925.) Evers.

H. Staudinger, Zur Chemie des Kawtschuks und der Guttapercha. X . Mitt. 
(ScliluB von Kautsciiuk 1925. August 5; C. 1925. II. 2298.) Cyelokautscliuk ent
steht durch Red. der Kautschukhalogenide. Der Ubergang ist analog dem der 
Cyelisierung von Terpenen mit Siiuren. Je nach Reinheit des Ausgangsmaterials 
u. der Holić der Temp. erhalt man den Cyclokautschuk in verschiedenem Polymeri- 
sationsgrade. — Beim Erhitzen von Kautsciiuk unter Luftzutritt findet Autoxydation 
statt; bei LuftabscliluB cyelisiert sich der Kautsciiuk, besonders bei Anwendung 
von Losungsmm. Die trockene Dest. liefert sowohl Zers.-Prodd. des Kautscliuks 
ais auch des Cyclokautschuks. D ie Hydrokautschuke sind Hemikolloide u. in Lsg. 
nicht so viscos wie Kautsciiuk. Bei der Dest. liefert der Hydrokautschuk ein Ge
misch von Athylen-KW-stoffen. D ic Reinheit u. Identitiit der yerscliiedenen Hydro
kautschuke wird durch Best. des Brecliungsexponenten reap. der Mol.-Refr. er- 
wiesen. D ie Cyclo- u. H ydroderiw . der Guttaperciia u. Balata sind ident. mit 
denen des Kautscliuks. (Kautschuk 1925. Sept. 8 —10. 1925.) E yers.

Gilbert J. Powler und M. A. Malandkar, Untersuchung einiger Gummi- 
enzymc. YeranlaBt wurde die Unters. durch das an das Verh. der Japanlacke er- 
innernde Schwarzwerden des aus Boswellia Serrata erhaltenen Gummi. Zum Ver- 
gleich wurden Myrrhe, Gummi Arabicum, sowie Gummi aus Cochlospcrmum gossy- 
pium, Butea frondosa u. Moringia pterigospermum. In den 3 letzten wurden keine 
Enzyme gefunden. Wiihrend Gummi arabicum nur geringe Mengen Chcydase u. 
Amylase aufw eist, enthalten Myrrhe u. Gummi aus Boswellia bedeutende Mengen 
dieser Enzyme. Niemals wurden Tyrosinase, Saccharase, Maltase oder Spaltung 
yon Hemicellulose gefunden. Ferner wurde beobacbtet, daB Tannin in Ggw. des 
Gummi unter Braun fiirbung in Nielit-Tanninstoffe noch unbckannter Zus. ver- 
wandelt wurde. — Das Osydasesystem bestelit aus einer Peroxydase (B. Purpuro- 
gallin aus Pyrogallol), einer Oxygenase im Sinne von CriODAT u. Bacu (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 36. 606 [1903]) (d. h. eines fermentartigen Korpcrs, der sich mit dem
0 3 der Luft zu einem Peroxyd verbinden kann) u. einem Korper vom Typus des 
Brenzcatecliins (vgl. O nslow , Biocliemieal Journ. 14. 535; C. 1921. I. 32) Mangan, 
das ais Aktivator fiir Oxydasen (Laccase) bekannt ist, findet man in Spuren in den 
verschiedenen Sorten Gummi. — L in tn e r s  1. Stiirke wird nur bis zu Maltose ab- 
gebaut; es wurde dic Abwesenheit von Glucose ausdriicklich festgestellt. D ie 
Spaltung geht auch bei liingerer Einw. (28 Stdn.) im Gcgensatz zu anderen Amylasen 
nur bis zu etwa 50%• Starkekorner werden von dem Enzym nicht angegriffen. — 
Myrrhe u. Boswelliagummi enthalten etwa 3%) Gummi arabicum nur 0,2% N. 
(Journ. o f the Indian Inst. o f Science 8. 221— 39. 1925. Bangalore, lud. Inst. of 
Science.) H esse .

M. A. Malandkar, D ie chemische Zusammensetzung des Gummi aus Boswellia  
Serrata. Der Gummi liefert bei Hydrolyse Arabinose, Xylose u. Galactose. Man 
fin d et. etwa 60% Pentosen (ber. ais Arabinose). Mit yerscliiedenen Ileferassen  
konnte keine Vergiirung erzielt werden. Bei vorsichtiger Hydrolyse scheinen 
Siiuren von geringem Mol.-Gew. zu entstehen. (Journ. o f the Indian Inst. o f Science 
8. 240—43. 1925. Bangalore, Indian Inst. o f Science.) IIesse.

Keiichiro Asano, D ie Emwirkung von Licht a u f Kautschuk. (Ygl. India 
Rubber Journ. 70. 347; C. 1925. II. 2233.) Vf. untersucht dic Einw. des Fe- u. 
Zn-Lichtbogens auf diinne Scliicliten von Kautschuk. Er findet, daB Licht unter 
2250 JL nur polymerisierend wirkt; iiber 2250 X dagegen hauptsśichlich oxydierend. 
Uber 3100 k  im infraroten Teil des Spektrums ist keine Einw. feststellbar. D ie
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Absorption erfolgt nach dem photochem. Aąuiyalentgesetz. D ie gebildeten Um- 
wandluugsprodd. des Iiautscbuks sind in Bzl. unl. Vf. untersucht weiter die Einw. 
ultrayioletteu Lichtes auf die Depolymerisation von Kautschuk in Bzl-Lsg. u. findet, 
daB die W ellen zwischen 2000 A bis 2700 k  besonders wirksam sind. Licht yon 
2351 A besitzt eine polymerisierende Wrkg. Sonnenlicht depolymerisiert Kautschuk 
leicht wegen der hohen Intensitiit des Liclits, wiihrend das Licht eines Lichtbogens 
wegen der kiirzeren W ellenliinge stark polymcrisiercnd wirkt. In beiden Fiillen 
wird bei Ggw. von Luft der Kautschuk osydiert. D ie Oxydation steigt mit der 
Menge des absorbierten Liehts. Vf. schliigt dann noch eine abgeiinderte Methode

• zur Alterungsbest. vor u. gibt Fingerzeige fiir die Behandlung u. Aufbewahrung 
teclinischer Yulkauisate. (India Rubber Journ. 70 . 347—52. 389—96.1925.) Evees.

R u d o lf D itm ar, K ritik  an den bestelienden Methoden der Latexverdickung. Vf. 
bespricht die yerschiedencn Methoden der Latexverdickung u. fordert, daB nicht 
ein Latex mit hoherem Gummigelialt, sondern ein Lates mit groBerer Viscositat 
fiir den Fabrikbetrieb hergestellt werden soli. (Kautschuk 1925. Sept. 11 
bis 12.) E yers.

J. Edwardes, Partielle Koagulation von Latex. Yf. bespricht die Erfahrungen 
bei der partiellen Koagulation des Latex. Zur Erzielung eines weiBen Crepes ist 
es notig 1. dem Latex Na-Bisulfit in bestimmter Menge zuzusetzen, 2. mit yerd. 
Essigsaure die 1. Fraktion unter Riiliren zu koagulieren, um dann 3. mit stiirkerer 
Siiure iu kurzer Zeit die Hauptmenge des Kautschuks zu fiillen. (Kautschuk 1925. 
Sept. 13—14.) E yees.

0. de V ries, "W. Spoon und R. Riebl, Ameisensdure ais Koagulationsmittel 
fiir IIevealatcx. D ie Unters. an einer groBen Reihe yon Plantagenkautschuksorten 
yerschiedeuer Herkunft bestiitigte, daB die Yerwendung der Ameisensiiure keine 
Schwierigkeiten bedingt, u. daB der erhaltene Kautschujk dem mit Essigsiiure dar- 
gestellten yollig gleichwertig ist. (Arehief Rubbercultuur Nederland-Indie 9. 763 
bis 789. 790—94.) Groszfeld.

Rudolf D itm ar, W arum w ird Łatexkauischuk trotz Vulkanisation leimig? Die  
Griinde fiir das Leimigwerden yon yulkanisiertem Kautschuk sind nach Yf. in der 
Erhaltung der Dispersion der Globuloide des Latex zu suchen. D ie Globuloidc 
schutzen den Kautschuk im Latex yor der Yulkanisation u. adsorbieren den S. 
D ieser geht dann durch Oxydation in H2S 0 4 iiber, yerursacht durch EiweiB- 
fiiulnis. D ie H2S 0 4 bewirkt das Leimigwerden des Kautschuks durch Dispersitiits- 
iinderungen. (Gummi-Ztg. 39. 2285—86. 1925.) E vers.

Lothar Hock, Zermiirbung und elastische Ilysterese. Yf. sucht eine Beziehung 
aufzustellen zwischen der Zermiirbung u. der Hysterese eines Vulkanisats. Bei der 
Zermiirbungsprobe wird der Gummi daucrnd zusammengedriickt u. wieder ent- 
spannt. Ahnlich ist es auch bei der Aufnahme einer Hysteresisschleife bei einem  
Gummiringe. Ais MaB bei der Zermiirbungsprobe gilt die Anzahl der Umliiufe, 
die eine Gummikugel unter bestimmter Belastung aushalt, wiihrend bei der A uf
nahme der Hysteresisschleife die Anderung der SchleifengroBe bei wiederliolter 
Be- u. Entlastung dient. Vf. entwickelt eine mathemat. Formel fiir den letzten Fali
u. erhiilt einen Ausdruck fiir das ZermiirbungsmaB. Das Experiment ergibt eine 
Bestatigung der Formel u. gestattet so auf einfachere W eise in erster Anniiherung 
die leicht zcrmiirbbaren yon den zermiirbungsfesten Mischungen zu unterscheiden. 
Śelbstyerstandlicli ist eine Berucksichtigung der Zus. der Mischungen notwendig. 
(Kautschuk 1925. Sept. 14— 17.) E yers.

M. Le Blanc und M. K roger, Uber den JEinflu/s mafiiger, langdauernder E r 
hitzung au f den Yerlauf der Belastungs-Dehnungskurven bei Vulkanisaten , die m it 
und ohne Beschleuniger hergestellt werden. Bei miiBiger Erhitzung von Vulkanisaten 
ohne Beschleuniger findet langsame Weiteryulkanisation statt. D iese tritt in yer-
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stiirktem M&Ge bei Anwendung von Beschleunigern ein, derart, daB z. B. ein 1-std. 
Vulkanisat (mit Beschleuniger) bei 24-std.'Nachbehandlung die Eigenseliaften eines
2-std. Vulkanisates annimmt. Der Gelialt an gebundenem S iibersteigt nicht die 
tiblichcn Grenzen. Yff. weisen auf die Gefiihrlichkeit von Beschleunigern bei reicli- 
lichem S-Zusatz hin. (Gummi-Ztg. 40. 25—26. 1925.) Eyers.

G. S. Whitby und H. E. Simmons, Vulkanisationsbeschleuniger. I. Yff. unter
suchen die Einw. von Beschleunigern auf die Yulkanisation u. finden eine bcstimmte 
Zus. der Mischung, bei der ein Optimum der Zahigkeit erreicht wird. D ie Korn- 
groBe des ZnO, die Einw'. yon Pipcridin auf den Beschleuniger bei der Yulkani
sation bewirken eine Steigerung der Ziiliigkeit. SchlieBlich wurde festgestellt, daB der 
Vulkanisationskoeffizient ein Masimum bei einer bestimmtcu Temp. hat. Untersueht 
wurden Beschleuniger von der allgemeinen Formel R ,-N - CS-SMe. (India Rubber 
Journ. 7 0 . 465—68. 1925.) E yers.

A. D. Luttringer, D er fliissige Beschleuniger B . B. Der fliissige Beschleuniger
B. B. ist ein Deriy. des Dimethyl-p-phenylcndiamins. Er ist anderen Beschleunigern 
iiberlegen u. erteilt den Vulkanisaten erholite Elastizitiit. Angewandt wird er in 
Mischung mit Kautsehuk. Die Vulkanisate mit diesem Beschleuniger zeigen giin- 
stige Alterungsersclieinungen. Zum ScliluB gibt Vf. eine Reihe von Mischrezepten 
fur verschiedene Gummiwraren an. (Caoutchouc et Guttapercha 22. 12814 bis 
12817. 1925.) E vers.

F. Kirchhof, Uber Feinheitsbestimmung von mineralischen Ziisatzstoffen in  der 
Gummiindustrie. Der Teilchendurchmesser der Fiillstoffe ist maBgebend fiir die 
Giite des erhaltenen Vulkanisats. An Stelle langwieriger Metlioden yerwendet Vf. 
die Best. des Klopfyol. ais MaB fur die Feinheit der Zusatzstoffe. Es wird ge- 
messen durch Aufsclilammen einer Probe des Zusatzstoffes in einem geeigneten 
Dispersionsmittel u. Klopfen bis zum konstanten Yol. Durch Diyision des Klopfyol. 
von 1 g-Substanz durch das spezif. Vol. erliiilt man den Klopfyol.-Koeffizienten. — 
Das Experimcnt u. die Erfahrung zeigen, daB die Stoffe mit hoclistem Klopfyol.- 
Koeffizienten auch die besten Resultate beim Vulkanisieren geben. (Kautsehuk 1925. 
Sept. 17— 18.) ___________________  Eveks.

Ernest Hopkinson, N ew  York, V. St. A., Gewinnung von Kautsehuk aus K aut- 
schuhnilch. Man zerstUubt die Kautschukmilch unter hohem Druck aus Dusen, die 
paarweise gegeneinander angeordnet sind, in die Kammer leitet man ein h. indiffe- 
rentes Gas, Luft, so daB die Kautsehukmilchteilchen getrocknet werden, ao lange sie 
noch in der Schwebe sind. (A.P. 1540885 yom 17/10. 1923, ausg. 9/6. 1925.) Franz.

General Rubber Co., New York, iibert. von: Ernest Hopkinson, Gewinnung 
von Kautsehuk aus Kautschukmilch. Eine durchlocherte, drelibare Trommel, z. B. aus 
Drahtnetz, taucht in ein GefaB mit Kautschukmilch, dessen Oberflachenhohe zweck- 
miiflig konstant gehalten wird, innerhalb der Trommel sind Dusen angeordnet, 
durch welche ein Luftstrom gegen dic Trommel geblasen wird, die Kautschukmilch- 
teilchen gelangen in eine Kammer, in die ein w. indifferentes Gas geleitet wird, 
w ie Luft oder COs ; die Abmessungen der Kammer werden so groB gew ahlt, daB 
die Kautschukmilchteilchen trocken sind, beyor sie auf den Boden der Trocken- 
kammer gelangen. (A. P. 1542939 vom 27/10. 1923, ausg. 23/6. 1925.) F ranz.

General Rubber Company, New York, iibert. yon: Russel Hopkinson, Ge
winnung von Kautsehuk. Man trocknet Kautschukmilch unter solchen Bediugungen, 
daB der Kautsehuk siimtliche festen Bestandteile der Kautschukmilch enthalt, u. 
erhitzt das Prod., bis es braun geworden ist; man kann das Verf. in der W eise  
ausiiben, daB man beim Zerstauben des Kautschukmilchsaftes die zum Trocknen 
dienenden Gase so hoch erhitzt, daB der getrockncte Kautsehuk eine braune Farbę 
erhiilt. Der so erhaltene Kautsehuk ist weieher, er laBt sich daher auch leichter
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in den Knct- u. Mischyorr. yerarbeiten, alg der in der iiblichen W cise durch Zer- 
stiiuben gewonnene Kautschuk. (E. P. 233654 yom 10/1. 1925, ausg. 1/7. 1925.
A . Prior. 12/5. 1924.) _ F ra n z .

The Hevea Corporation, ubert. von: Chauncey C. Loomis, Yonkers, und 
Korace E. Stump, Brooklyn, N ew  York, Geformte Gcgenstande aus Faserstoffen 
und Kautschukmilch. (A. P. 1552625 vom 10/4. 1923, ausg. 8/9. 1925. — C. 1925.
I .  912.) F r a n z .

Revere Rubber Co., Chelsea, Massachusetts, ubert. von: Ernest Hopkinson 
und Willis A. Gibbons, New York, V. St. A., Herstellung von Kautschukgegenstanden 
aus Kautschukmilch. Man bringt die Kautschukmilch mit Formen aus porosen 
Stoffen in Beruhrung, die fiir W . durehliissig, fiir die Kautschukteilchen jedoch un- 
durchliissig sind, nach dcm Trocknen wird yulkanisiert. Zur Ilerst. yon Kautschuk- 
handscbuhen taucht man eine hohle Form aus unglasiertem Porzellan liingere Zeit 
in Kautschukmilch, entfernt das W . aus dem Inneren der Form, liiBt trocknen u. 
yulkanisiert durch Eintauchen in eine Lsg. von Zinkbutylxanthogenat, Dibenzyl- 
amin u. Schwefel in Bzl. Kautschukschichten erhalt man, wenn man ein endloses 
Band durch Kautschukmilch so lange laufen liiBt, bis sich eine Kautsehukschicht 
von der gewiinschten Dicke gebildet hat. Kautschukflaschen erhiilt man, wenn 
man die Kautschukmilch in eine Form aus porosen Stoffen gieBt u. nach der B. 
einer geniigend dicken Kautschukschielit yulkanisiert, um eine mogliehst gleich- 
miiBige Ablagerung des Kautschuks zu erzielen, werden die Formen gedreht. (A. P. 
1542388 yom 3/2. 1922, ausg. 16/6. 1925.) F r an z .

The Miller Rubber Company, ubert. von: Raymond Mark Warner, Akron, 
Ohio, VuIkanisieren von Kautschuk. Man yermiseht einen Teil des Kautschuks mit 
Schwefel, Kreide u. einem die Vulkanisation yerzogernden Stoff, wie Stannoclilorid, 
einen anderen Teil des Kautschuks yermiseht man mit Kreide, ZnO u. einem 
Vulkanisationsbeschleuniger, wie Dimethylammoniumdimethyldithiocarbamat; die 
beiden Mischungen werden getrennt zu diinnen Schichten ausgewalzt, ubereinander 
gelegt u. yulkanisiert, hierbei bleibt der das Stannochlorid enthaltende Teil des 
Kautschuks unyulkanisiert, an Stelle des Stannochlorids kann man aueh andere im 
Kautschuk nicht wandernde, die Vulkanisation yerzogernde Stoffe zusetzen, w ie 
Oxalsćiure, K alium tetraoxalat, Citronen-, Salicyl-, W ein-, Bor- u. Bernsteinsaure. 
(A. P. 1540580 vom 19/6. 1924, ausg. 2/6. 1925.) F ranz.

Western Electric Co., Inc., New York, ubert. von: Archie R. Kemp, 
Towaco, New Jersey, V. St. A ., Yulkanisierverfahren. D ie zu yulkanisierenden 
Gegenstiinde, insbesondere mit Kautschuk iiberzogene Leiter, werden um eine dreh- 
bare, durchlocherte Trommel gewickelt, zwischen jede Lage wird eine durch- 
łocherte Schicht, z. B. grob gewebte Leinwand, angeordnet, die drehbare Trommel 
wird in einem geschlossenen Kessel auf Vulkanisationstemp. erhitzt, zum Heizen 
yerwendet man iiberhitzten Dam pf, der durch dic bobie Achse in das Innere der 
Trommel eingeleitet wird u. von dort durch die Zwisehenraume nach auBen ge- 
langt, wiihrend der Vulkanisation wird die Trommel gedreht. (A. P. 1543926 vom 
30/4. 1923, ausg. 30/6. 1925.) F ranz .

The Goodyear Tire & Rubber Company, ubert. yon: Lorin B. Sebrell und 
Glayton W. Bedford, Akron, Ohio, V. St. A ., Yulkanisiercn non Kautschuk. Ais 
Vulkanisationsbeschleuniger yerwendet man Mercaptothiazole oder ihre D eriw ., 
z. B. das Zn-Salz des Mercaptobenzthiasols, Bcnzothiazyldisulfid, Benzothiazyldisulfid- 
polysulfid. (A. P. 1544687 vom 7/12. 1921, ausg. 7/7. 1925.) F ranz.

The Goodyear Tire & Rubber Company, ubert. von : Lorin B. Sebrell und 
Clayton W. Bedford, Yulkanisiercn von Kautschuk. Ais Vulkanisationsbeschleuniger 
yerwendet man B hisalze  des Mercaptobenzothiazols. (A. P. 1544688 yom 7/12. 
1921, ausg. 7/7. 1925.) F ranz.
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T h e Goodyear Tire & Rubber Company, Iibert. von : Raymond B. String- 
field, Akron, Ohio, V. St. A., Yulkanisieren von Kautschuk. Man vulkanisiert den 
Kautschuk mit II2S u. S 0 2 unter Verwendung vou gasabsorbierenden anorgan. 
Oxydgelen; man sattigt z. B. Kieselsiiuregel mit H2S , vcrmisclit mit Kautschuk u. 
gibt dann eine Lsg. von Kautschuk u. S 0 2 in Toluol zu, die Mischung wird dann 
moglichst schnell auf Gewebe o. dgl. aufgetragen; man kann auch beide Gase durch 
das Kieselsauregel adsorbicren lasscn u. dann mit dem Kautschuk vermischen. 
(A.P. 1544699 vom 9/11. 1922, ausg. 7/7. 1925.) F r a n z .

Dovan Chemical Corporation, N ew  Y ork, iibert. von: Morris L. "Weiss, 
Newark, New Jersey, V. St. A., Yulkanisieren von Kautschuk. Ais Vulkanisations-

beschleuniger yerwendet man das Ein-
wirkungsprod. von Dipheni/lguanidin auf 
1-Mercaptobenzthiazól (s. nebenst.), weiBe 
Krystalle, F . 170°, es ist nicht hygroskop. 

u. nicht giftig. (A.P. 1546877 vom 7/2. 1925, ausg. 21/7. 1925.) F r a n z .
Farbenfabriken vorm. Friedr. Sayer &  Co., Leyerkusen b. Koln a. Rh., 

iibert. von: Max Eógemann, Elberfeld, Paul ImhofF, Leverkusen, und Wilhelm 
Schepss, W iesdorf a. Rh., Yulkanisieren von Kautschuk. Ais Vulkanisationsbeschleu- 
niger yerwendet man die dimeren oder polymeren hydrierten Pyridine, wie c/.M-Di- 
piperidyl, y ,y-D ipiperidyl oder ihre Salze oder die CS2 Deriyy., wie das Dithiocarb- 
amat. (A. P. 1547554 vom 3/6. 1924, ausg. 28/7. 1925.) F r a n z .

Thomas W. Miller, Ashland, Ohio, V. St. A ., Yulkanisieren von Kautschuk. 
Man behandelt eine Mischung von Kautschuk u. einem Metalloxyd mit einer Lsg. 
von Schwefel u. einem Yulkanisationsbeschleuniger von der Klasse der Thiuram- 
sulfide oder der Einwirkungsprodd. von CS2 auf Aminę u. einem Yulkanisations
beschleuniger, der nicht anvulkanisierend wirkt; w ie Athylidenanilin, IIexametliyłen- 
tetramin', in Naphtha u. CS2. Man behandelt z. B. eine Mischung von 98 Teilen  
Kautschuk u. 2 Teilen ZnO mit einer Lsg. von 65 Teilen Naphtha, 35 Teilen CS2, 
der erforderlichen Menge Schwefel, geringe Mengen von Tetraalkylthiuramdisulfid 
u. einem nicht anvulkanisierend wirkenden Beschleuniger, wie Iiexamethylentetr- 
amin, die Vulkanisation geht bei Tempp. unter 100° rasch von statten, die er- 
haltenen Vulkanisate sind durchscheinend u. enthalten keinen freien Schwefel.
(A. P. 1551042 yom 29/11. 1924, ausg. 25/8. 1925.) F r a n z .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, Connecticut, iibert. von: Sidney 
M. Cadwell, Leonia, New Jersey, V. St. A., Yulkanisieren von Kautschuk. Zur Be- 
sehleunigung der Vulkanisation setzt man der Kautschukschwefelmischung das Blei- 
salz der Dithióbenzoesdure u. PbO zu; man erhiilt das Pb-Salz durch Neutralisieren 
des in der wss. Lsg. des Natriumdithiobenzoat vorhandenen uberschiissigen NaH C 03 
mit JSssigsiłure u. Fiillen mit der wss. Lsg. yon Bleiacetat, vor dem Einmischen 
des Bleidithiobenzoats in den Kautschuk kann man es durch Vermischen mit Ton 
yerdiinnen; das Vermischen mit dem Kautschuk kann bei der iiblichen Mischungs- 
temp. erfolgen, ohne daB ein Anyulkanisieren stattfindet. (A. P. 1552820 vom 
22/11. 1923, ausg. 8/9. 1925.) F r a n z .

Dóvan Chemical Company, V. St. A., Yulkanisieren von Kautschuk. Ais 
Yulkanisationsbeschleuniger yerwendet man die Einwirkungsprodd. von Diplieuyl- 
guauidin auf disubstituierte D ith io carb am in siiu ren , wie dimethyldithiocarbaminsaures 
Diphenylguamdin, (CH3)2-NCSSH-HN : C(NHC,H5)2. (F. P. 590606 yom 19/12.
1924, ausg. 19/6. 1925, A. Prior. 29/12. 1923.) F r a n z .

Eugen Nitzsche, Aachen, Wasserdlchte Stoffe fiir Bckleidungszicecke. Man 
b rin g t a u f  e ine  w eiche  K au tsc h u k sch ic h t oder a u f  e ine  m it e in e r Kautschuklsg. 
bestrichenen Kautscliukplatte a u f  e in e r o d e r a u f  beiden Seiten e inen  Textilflor a u f  
u. y u lk an isie rt. (Oe.P. 100196 yom  27/10. 1923, ausg. 10/6. 1925.) F r a n z .

(CjHr,NH)2C : NH-HSC
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Eugen Nitzsche, Aachen. WasserdicMe}'Gewebe. Textilfaden werden mit 
Kautschuk iiberzogen u. dann mit anderen Textilfadcn yerwebt, nach dem Ver- 
weben wird das Gewebe durch ein Kautschuklosungsm. hindurchgefuhrt u. darauf 
yulkanisiert. (Oe. P. 100197 vom 27/10. 1923, ausg. 10/6. 1925. D. Prior. 1/12. 1922.

Frederick J. Maywald, Nutley, New Jersey, Kautschukmassen. Man setzt den 
Kautschukmischungon Sandeegummi zu. (A. P. 1 537483  yom 31/8. 1921, ausg.

Western Electric Co., Inc., New York, iibert. von: Robert R. Williams,
Roselle, New Jersey, V. St. A., Plasiischc Massen. D ie Fullstoffe werden durch Er
hitzen yollig von den anhaftenden Gasen befreit, die Gase werden dann durch ein 
in Kautschuk 1. Gas, C 02, yerdrangt, nach dcm Abkiihlen werden die Fiillstoffe 
mit Kautschuk yermischt u. der UbersehuB des Gases durch Kneten aus der Kaut- 
schukmasse entfernt. D ie erlialtenen Kautschukmassen zeichnen sich durch hohes 
elektr. Isoliervermogen aus. (A. P. 1 5 4 0 0 4 9  vom 30/6.1921, ausg. 2/6.1925.) Franz.

Western Electric Co., Ltd., London, und Western Electric Company, Inc., 
N ew York, Plastische Massen. Ais Fiillmittel, insbcsondcre fiir Kautschuk-, Gutta
percha- u. Balatamassen yerwendet man eine geschmolzene Kieselsćiure, die nach 
dem Zerkleinern mehrere Stdn. auf 950 bis 1000° oder wenig unterhalb der Sin- 
terungstemp. erliitzt worden ist, hierbei werden alle eingeschlossenen Gase u. 
fluchtigen Bestandteile entfernt, die Oberflache der amorphen Kieselsiiure wird 
hierbei krystallin. u. absorbiert nicht melir die urspriinglichen Gase; die hiermit 
hergestcllten Kautschukmassen eignen sich besonders zur Isolierung von elektr. 
Kabeln. (E. P. 231781 yom 28/11. 1924, ausg. 30/4. 1925. Zus. zu E. P. 182422;
C. 1922. IV. 1107.) F ranz.

William Beach Pratt, W ellesley, Massachusetts, Y. St. A., Wasserige Kaut- 
schukemulsionen. Man yerleibt W . in lcoagulierten Kautschuk ein; um die Durch- 
dringung des Kautschuks mit W . zu erleichtern, yermischt man den Kautschuk mit 
Leim, Albumin, Casein, Zucker, Starkę, Destrin, kolloidalem Ton usw.; die Dis- 
persion wird durch Zusatz yon Seife, Saponin zum W. begiinstigt. Man yermischt 
z. B. in einer Knetyorr. Kautschuk mit Leim u. gibt allm&hlich W . zu, wenn das 
W . aufgenommen ist, yerd. man mit weiteren Mengen W ., denen etwas Saponin 
zugesetzt ist, yor der Dispersion kann man dem Kautschuk regenerierten Kautschuk, 
mineralische oder pflanzliche Ole, Pigmente, Vulkanisationsmittel, -besehleuniger 
usw. zusetzen. D ic Kautscliukemulsion kann zum Impragnieren von Garnen, Ge- 
weben, zur Herst. yon FuBbodenbelag, Schuhsohlen usw. yerwendet werden. {E. P. 
2 3 3 3 7 0  yom 7/11. 1923, ausg. 1/7. 1925.) F ranz.

Societe Anonyme des Anciens Etablissements Menager & Colin-Chambaut 
und Maurice Silbereisen, Seine, Frankreich, M it Kautschuk uberzogene elastische 
Gewebe. Man yerwendet cin Gewebe, dessen Ketten durch Wirken, u. nicht durch 
SchuB yereinigt werden, die Kautschukschicht kann in der iiblichen W eise auf das 
Gewebe aufgebraclit werden, man kann die Kautschukschicht auch zwischen zwei 
Gewebcschichten anordnen. (F. P. 588 8 3 2  yom 13/11.1924, ausg. 15/5. 1925.) Fz.

Raoul Grimoin-Sanson, Seine, Frankreich, Herstellung von korkhaltigen K au t
schukmassen. Das Korkpulyer wird langere Zeit mit einer yerd. Alkalilsg., 5%ig. 
Sodalsg., digeriert u. dann getrocknet, das Korkpulyer wird hierauf mit einer etwa 
l0°/oig- Kautschuklsg. getriinkt, dann mit starkeren Kautschuklsgg. vermischt; 
schlieBlich wird der Schwefel zugegeben, geformt u. yulkanisiert; man erhalt eine 
yollkommen gleichformige, sehr leichte M., die zur Herst. yon Radreifendecken, 
elektr. Isolierungen usw. dienen kann. (P. P. 5 9 0 8 7 1  yom 22/2. 1924, ausg. 24/6. 
1925.) F ranz.

Zus. zu Oe. P. 100196; vorst. Rei.) Franz.

12/5. 1925.) F ranz.
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Theódore Meyer und Jołin K. Montgomery, Philadelpliia, Pennsylvania, 
V. St. A., Elastische klebende Masse. Man erhitzt eine Mischung yon 62—68 Teilen  
Harz, 34—28 Teilen Fettsiiure u. 4 Teilen Kautschuk zum Sclimelzen unter Eiihren. 
D ie Mischung kann ais Adhasionsschmiere fiir Treibriemen oder nach dem Ver- 
mischen mit Giftstoffen zur Herst. von Fliegenpapier usw. yerwendet werden. 
(A. P. 1545005 vom 7/6. 1924, ausg. 7/7. 1025.) Franz.

Chadeloid Chemical Co., New York, iibert. von: Carleton Ellis, Montclair, 
New Jersey| V. St. A., Uberztigsmasse. Man yerwendet eine Lsg. von chloriertem 
Kautschuk in Bzl., Toluol oder Solyentnaphtha, die mit homogenisierend wirkenden 
StofFen, w ie Campher, Triarylphosphate u. erforderlichenfalls mit Ilarzen, wie 
Cumaronharz, yersetzt werden kann, die Lsg. eignet sich besonders zum Uberzielien 
yon laekierten Flaehen. (A. P. 1541693 yom 3/2. 1921, ausg. 9/6. 1925.) F ra n z .

XIII. A therische Ole; R iechstoffe.
Giovanni Romeo, Uber einen vermutlich neuen Bestandteil von Gitronendl. Vf. 

beobachtete in einem Fallc an den Wandungen eines YorratsgefiiCes mit konz. 
terpenfreiem Citronenol einen kryst. Absatz F. 57—58°, umkryst. aus sd. W . farb- 
lose Bliittchen geruehlos mit schwach bitterem Geschmack. Seine Zus. entspricht 
der Formel Ci0H 18Oa-3H ,O. Das Krystallwasser wird schon im Vakuum iiber 
HsS 0 4 abgespalten. [« ]D =  +39°,26 . Mit konz. II2S 0 4 Rotfiirbung, entfiirbt KM n04 
u. Bromwasser. D ie Substanz ist unyerseifbar u. fiirbt sich nicht mit FeCls. Beim  
Behandeln mit HCl in der Warme bildet sich ein charakterist. riechendes Ol. 
(Annali Chim. Appl. 15. 305—09. 1925. Messina.) G rim m e.

Kisliori Lal Moudgill, Atherische Ole von Travancore. VI. Ol aus Cymbo- 
pogon Cacsius; Stapf. (Inchi grass). (V. vgl. Quarterly Journ. Indian Chem.-Soc.
1. 273; C. 1925. n . 1816.) D ie Pflanze existiert in zwei Modifikationen, ciner 
weiBen u. ciner roten. Beide liefern iith. Ole von annahernd gleicher Zus.:

D .284 « d28 b „ »  SZ. EZ. EZ. nach der Acetylierung
rot . . . 0,9130 1,4820 —36,0° 0 11,4 121,8
weiB . . 0,9110 1,4815 —40,0° 0 9,2 117,4.

Sowohl die Bluten, ais auch die Blatter liefern aih. Ol, erstere ergeben groBere 
Ausbeuten. Das iith. 01 wurde bei 12—14 mm Druck fraktioniert dest., wobei 
folgende Bestandteile isoliert wurden: Ein bicyćl. Sesąuiterpen Kp. 112—115°,
D .304 0,9064, tt„30 =  1,5005, u j,30 —  — 12°; liefert mit Br u. Eg. ein fl. Dibromid, 
Yerb. mit HBr ein fl. Monohydrobromid, Yerb. Clft3 aJB r. — Ein opt.-
inakt. tertidrer Sesquiterpcnalkohol Cir,IL eO, Kp.I(J 147—149°, liiBt sich nur schwer 
acetylieren. — Aldehyd C10ITu O (oder C10JI10O?), Kp.4_ 5 92—94°, D .S04 0,9694, 
łiD30 =  1,4980, « d3!) =  —6,5°; lieferte zwei Semicarbazone, F. 164° u. F. 181°; 
besteht demnaeh wahrseheinlich aus einem Gemisch. — Eine ungesśitt. Sdure 
C10II,oO.2, gelbes 01, D .S04 0,8732, nD30 —  1,4583, opt.-inakt. — Ferner wurden 
isoliert: Essigsaure, Buttersiiure, l-Limonen, l-Camphen, l-Bomeol u. l-Terpineol. 
(Quarterly Journ. Indian Chem.-Soc. 2. 23—37. 1925. Triyandrum, Maharajah’s Coli. 
of Science.) Za n d e r .

J. Mc Lang, Fdbrikation von Yanillin. Weitere technische Einzelheitai uber den 
Nclkenolprozeft. (Vgl. Chem. Trade Journ. 77. 3; C. 1925. II. 1562.) Vf. gibt 
eine eingehende Vorschrift zur Herst. des i-Eugenols aus Eugenol mit KOH u. 
unter Druck. D ie Methode arbeitet mit Verlusten von nur 1,5—2,5% des Materials. 
Desgleiehen wird eine Vorschrift zur Herst. yon Acetamid u. Acetylierung des 
i-Eugenols mittels desselben gegeben. Das fertige, destillierte Vanillin wird am 
besten aus W . unter Zusatz von S 0 2 umkrystallisiert. Tierkohle gibt ebenfalls gute 
Resultate, yerurśaeht jedoch Materialyerluste. (Chem. Trade Journ. 77. 180—81. 
1925.) T a o b e .
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„Florodora", Einige beachtenswerte Eigenschaften synthetischer und isolierter 
Riechstoffe. Sclilagwortartige Kerinzeiclinung der Seifencclitlieit chem. Gruppen 
sowie zahlreieher in der Pąrfiimerie gebriiuchlicher Verbb. D ie meisten Duftstoffe 
sind in normalen, also moglichst neutralen Seifen stabil. (Seifensieder-Ztg. 52. 
794—95. 815—16. 1925.) H e l l e e .

Arno Muller, Uber Jasmon. H inweis, daB entgegen der Angabe von G-ans- 
WIŃDT (Dtsch. Parfiimerieztg. 11. 51; C. 1925 . I. 2196) das yon H e s s e  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 32 . 2617 [1899]) entdeckte Jasmon  seiner Konst. nach nicht bekannt 
ist u. auch nicht kiinstlich dargestellt wird. (Dtsch. Parfiimerieztg. 11. 217. 1925. 
Magdeburg.) H e s s e .

Maurice gen. Rena Gattefosae und Socióte Francaise de Produits aro- 
matiąues (Anciens Etablissement Gattefo3se), Extraktion der Riechstoffe aus 
Kornern, W urzeln, aromatischen Mandeln. D ie Starkę u. Ole enthaltenden Stoffe 
werden verzuckert, dann einer alkoh. Giirung unterworfen, u. zwar wahrend oder 
nach der Extraktion. (F. P. 5 9 3 6 6 1  vom 14/2. 1925, ausg. 28/8. 1925.) Kausch.

Bernhard Richmond Armour, New York, Clarence Ellis Larrabee, Nyack, 
und Henry William Witzel, Jersey City, N. J., V. St. A., Reinigen von Terpen 
kolilemnasserstoffen, insbesondcrc Sulfatterpentindl. — Man behandelt die rohen Ole 
mit einem Ilypoehlorit eines Erdalkalimetalis in Ggw. von W . u. ohne Mitanwendung 
von Siiuren. — D ic Ole werden dadurch von ihrem widerlichen Geruch befreit. 
(Can. P. 2 4 4 2 6 7  yom 31/8. 1923, ausg. 4/11. 1924.) Oe l k e r .

XIV. Zucker; K ohlenhydrate; Starkę.
V ojtSch Sandtner, Die Zu cicer stan b exp losionen. Krit. Erorterung der ein-. 

schlagigen Verhaltnisse an Hand des Schrifttums, insbesondere an Iland der Aus- 
fuhrungen von B e y e r s d o r f e r  u . J a e c k e l  (Ztsehr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1924 . 
652; C. 1925 . I. 775) u. yon B ło c k  (Ztsehr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1924 . 645;
C. 1925. I. 775). Nach Vf. sollte man, um solehe Explosionen zu yermeiden, die
B. yon Zuckerstaub auf das MindestmaB einsehriinken u. das V. von Explosionen 
yerliindern bei therm. Ursaclien durch Magnettrommeln zum Festhalten eiserner 
Bestandteile im Mahlgute u. a., bei elektr. Ursachen durch Erdung u. a,, u. iu 
beiden FiUlen das Yerrosten von Maschinenteilen u. B. yon Feuchtigkeit yerliindern 
u. iu der Zuckermalilstation niedrige Temp. erhalten. Findet trotzdem eine Explosiou 
statt, so sollte man yon yornherein den Schaden durch entsprechende MaBnahmen 
beim Bau u. bei der Einrichtung der Fabrik u. a. auf das MindestmaB einsehriinken. 
(Ztsehr. f. Zuckerind. d. cecliosloyak. Rep. 5 0 . 33—38. 41—45. 1925.) R O h l e .

R. Doht, Uber die Verwendung von fliissiger schoefliger Saure in der Zucker- 
industrie. Erorterung der Yorteile ihrer Yerwendung. (Ztselir. f. Zuckerind. d. 
cecliosloyak. Rep. 5 0 . 39—40. 1925. Bratislaya.) Ruhle.

Ferdinand Ulzer, Uber die Zusammensetzung der in der Spiritusindustrie und 
in  der Zuckerindustrie zur Verivendung gelangenden „Saturationsole“. Sie ist in 
den beiden Industrien yerschieden, da in der Spiritusindustrie saure, in der Zucker
industrie alkal. Fil. in Betraclit kommen. In jener beyorzugt man Pflanzenole mit 
wenig freier Fettsaure, in dieser werden yorzugsweise ebenfalls Pflanzenole ver- 
wendet, dereń Farbę u. Konsistenz yon untergeordneter Bedeutung sind. Zur 
PrUfung wird Riibensaft oder ca. 40%ig. Melasselsg. auf 90° erwiirmt, mit Kalk 
yersetzt, das Saturationsfett zugefugt u. nun mit C 02 saturiert. iMan beobachtet 
die schaumniederschlagende Wrkg. des Fettes. (Chem. Umschau a. d. Geb. d. 
Fette, Ole, W achse, Harze 3 2 . 249—50. 1925.) H e l l e r .

T. A. Tengwall, Zusammenfassende Bearbeiiung der Ergebnisse der Vei'suchs- 
felder bei der Zźuckerrohrhdtur a u f Java. 20. Mitt. Uber die optimale Diingungs-
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zeit m it iSckiuefelsaurem Ammoniak. Aus den Zusammenstellungen (1907— 1923) geht 
lieryor, daB Fruhdiingung mit weniger groBen Gaben Ammoniumsulfat im all- 
gemeinen yorteilhafter war ais Spiitdungung in yielen kleinen Gaben. Nur auf 
einzelnen selir durcbliissigen Sandboden, dereń Zalil auf Java nur gering ist, bringt 
oftere Dungung mit dem Salze Yorteile. (Arcbief Suikerind. Nederland Indie 1925.

E. Ungerer, Uber <lie W irkwig einer Jodkalibeigabe zu Zuckemiben. Aus 
Vegctationsverss. in Topfen mit Zuckemiben geht — im Gegensatz zu den An- 
gaben von S toklasa  — beryor, daB durch Jodgabcn (8 bezw. 16 mg KJ auf 3775 g  
Glassand =  1 bezw. 2 kg IvJ pro ha) — bei geringer Vermehrung der oberird. 
Organe. — erhebliche Scliiidigungen eintreten, die sich besonders iu der Herab- 
setzung des Zuckergehalts der Rube (von 21,3% auf 11,9%) ausdriickcn. — Wegen 
Blat.tliiusebefall u. beginnender „Herzfiiule" wurden die Riiben yorzeitig geerntet. 
(Ztsclir. f. PflanzenernSibr. u. Diingung Abt. B 4. 369—74. 1925.) T r ISn e l .

Jar. D ed ek  und 0 . L an ger, Die Adsorption des Kalkes ans Zuckerlosungen 
durch Spodium. Vff. beweisen, daB das Zuriickhalten des CaO aus den Zuckerlsgg. 
auf dem Spodium (Tierkohle) eine Adsorption daratellt, dereń besondere Eigenschaft 
ist, daB sie sich mit steigender Spodiummenge oder mit der sinkenden anfanglichen 
Alkalitiit yerhiiltnismSBig yermindert. D ie yereinigte Norit-Tierkohlefiltration, die 
iu melireren Raffinerien der Tschechei angewendet w ird, hat die Mogliclikeit er- 
geben, ohne Verwendung von CaO zu arbeiten, ohne dabei die Gcfahr einer In- 
yersion des Zuckers zu laufen. D ie SSfte besitzen nur eine leichte Methylrot- 
alkalitat, die den Lsgg. des affinierten Riibenzuckcrs eigentumlicli ist. (Listy Cukro- 
yarnickfl 43. 301; Ztsclir. f. Zuckerind. d. ćechosloyak. Rep. 50. 1—8. 1925.) RO.

L eonard W ick en d en , D as Raffinieren von Zucker. Die allgemein abfiillige 
Kritik von-KEYWORTH (Chemistry and Ind. 44. 723; C. 1925. II. 2104) der aktiven  
Pflanzcnkohlen trifft in manchen Fiillen sicherlieh zu, nicht aber iu allen Fiillen 
solcher Kohlen, z. B. ist die S u ch ark o lile  der Suchargesellschaft (Stadt New York) 
sehr wirksam u. wirtschaftlich im Gebrauche. (Chemistry and Ind. 44 . 848—49. 
1925. New-York City.) R O hle.

B erth o ld  B ło c k , A u f dem Wege zur spodiumlosen Weifizuckererzeugung und 
Raffination. Vf. bespriclit die Zusammenstellung W ohryzeks iiber die Anwendung 
yon Entfarbungskohlen („Tagcsfragen der Zuckerindustrie" Heft Nr. 1) krit., im all- 
gemcinen zustimmend. (Zentralblatt f. Zuckerind. 33. 1249—51. 1925.) RCiil e .

D. C. M orris, Filtration von Riiben-Rohdiffusionssaft. Es sind Filtrationsyerss. 
mit „Hyflo Super-cel“ angestellt worden, nach denen sich dieses Filtermittel in 
Mengen von 3—6 Pfund auf die Tonne Riiben bei Rolidiffusionssaft u. bei allen 
Arten von PreBfiltern durcliaus bewiihrt hat. D ie Yerss. werden nacli Anstellung 
u. EYgebnissen beschrieben. (Internat. Sugar Journal 1925. 479—82; Dtscli. Zucker
ind. 50. 1328—29. 1925.) ROh l e .

G. E . van  N es , Kuhlung der Hauptsude und dereń Ein/lufi a u f das Sudschema 
und a u f die Ausbeutimg der Melasse. Im Sudbetriebc stehen bei der Arbeitsweise 
Ilauptzucker-Melasse die Reinlieiten der Sude in einfacher u. direkter Beziehung 
zu den Reinlieiten von Dicksaft, Ablaufsirup u. Mclassezucker. Um UnregelmiiBig- 
keiten im Betriebe zu yermeiden, soli man daher die geforderten Sudreinlieiten aus 
diesen Angaben ableiten, wie niiher an Beispielen gezeigt wird. Es wird sodanu 
rechnerisch gezeigt, welche Vorteile Abkiihlung u. Nachkrystallisation bieten konnen; 
nicht allein werden dadurch Sudpfannen- u. Zentrifugenkapazitiit bedeutend erhoht, 
sondern man kann auch, wenn man nach der Arbeitsweise P asma  in 4 Stufen den 
Dicksaft entzuckert, durch Anwendung von Kuhlung ohne Sirupzirkulation in
3 Stufen zu einer noch niedrigeren Melasse gelangen. Ein zweites Mittel, niedrigere

251—77. 1925. Pasoeroean.) G ro szfeld .

VIII. 1. 34
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Ablaufsirupe zu erhalten, besteht in dem Ersatze einer gewissen Menge von Kry- 
stallen durch eigenen Saft gegen Ende des Sudes, w ie niiher besehrieben wird. 
SchlieBlich wird ein Schema eines solchen Sudbctriebes mit yerschiedenen Ab- 
iinderungsmogłichkeiten angegeben. (xlrchief Suikerind. Nederland Indie 1925. 305 
bis 324. 1925. Pasoeroean.) G r o szfeld .

Yiktor Spondr und Alexander Platzer, Eine scltetie-Beiriebsstorung in der 
Yerdampfstation. Ndd. iu den Messingroliren der Yerdampfstation, die die Rijhren 
yollig yerstopften, bestanden aus Fett (wird gegen Schaumen zugegeben bei der 
Saturation u. beim Verdampfen), Oxalsiture u. Homologe (aus Riiben, hauptsaclilich 
unreifen), MgO, A120 3 u. S i0 2 (aus dem zur Scheidung yerwendeten CaO), endlich 
Caramelstoffe u. yiel Zucker. (Ztschr. f. Zuckerind. d. eeehoslovak. Rep. 50. 46—48. 
1925. TrebiSoy.) E uele .

Gustav Glaser, Yorsclilage zur Yerminderung des Dampfverbraueh.es in Roh- 
zuckcrfabriken zum Anwarmen, Yerdampfen und Yerkochen der Sdftc nebst einem 
Anhang: D ie Druckvcrdampfstation. Betriebstechn. Ausfiihrungen. (Ztschr. f. 
Zuckerind. d. ćechoslovak. Rep. 50. 9—14. 21—24. 29—31. 1925. Gablonz a. N.). RO.

Alfred Salomon, Uber Yorarbeiten zum Schleudcrn und das Schleudeni selbst. 
Betriebstechn. Ausfiihrungen an Iland von Abbildungen von in der Rositzer Zucker- 
raffinerie gebrauchten Vorrichtungen u. App., die von der Firma C. R u d o l ph  & Co. 
in Magdeburg-N. gebaut werden. (Zentralblatt f. Zuckerind. 33. 1309—12. 1925. 
Rositz.) ROh l e .

Berthold Błock, D as Schonen und Blauen von K rystallen in  der Siebschłeuder. 
Das Blauen erfolgte friiher ausschlieBlich durch Ultramarin , jetzt gesehieht es viel- 
facli auch durch Indanłhrenblau. Yf. erortert das Blauen u. an Hand von Ab
bildungen seine techn. Ausftihrung. (Dtsch. Zuckerind. 50. 1301—03. 1925. Cliar- 
lottenburg.) ROhlh.

Edmund 0. von Lippmann, Zur Geschichte der „Krystallisation in Bewegungu. 
Richtigstellung einiger MiByerstandnissc u. Irrtiimer aus den Anfiingen dieses techn. 
Verf. (Dtsch. Zuckerind, 50. 1245. 1925.) ROh l e .

B ,ich ard  M e h rle , D as Ycrhalten der Raffinose bei den Krystallisationsvorgdngen
des Betriebes. D ie Ergebnisse der angestellteu Verss. u. Berechnungen sind: Der 
im Betrieb gewonnene Zuckerkrystall ist niemals frei von Nichtzuckerstoffen; die 
Zus. der Krystalle kann aus den Untersuchungszahlen von Fiillmasse, Zucker u.
Ablauf ein u. derselben Schleuderung berechnet werden. An der Yerunreinigung 
der ZuckerkrystaUe ist die Raffinose in erster Linie beteiligt; in den reinereu K ry
stallen bestand die Nichtsaccliarose aus etwa 40—50% Raffinose, 5— 10% A sche  
u. 45—50% organ. Nichtsaccliarose. Es krystallisieren im Mittel jedesmal etwa 
33% der in der Fiillmasse yorhandencu Raffinose mit aus. Wird weiBe W are her- 
gestellt, so ist die Melasse wesentlich raffinosehaltiger ais bei Herst. von Rohzucker. 
Der Raffinosegehalt des Rohzuckers hat bei der Raffination bedeutenden EinfluB 
auf die Hohe der Ausbeute. (Dtsch. Zuckerind. 50. 1325—28. 1357—61. 1925. 
Froebeln.) ROh l e .

C. A. Browne und C. A. Gamble, Uber den Einjlufi der Aschenbesłandteile au f  
die 2śuckerherstcllung. Zusammenfassende Betrachtung bei Gelegenlieit eines Yor- 
trages. Es wird die Einw. der Asehenbestandteile auf die Ausbeute an Zucker er
ortert. D ic 1. Salze sind ais die hauptsachlichcn Melassebildner anzusehen; die 
reduzierenden Zuckerarten spielen in der Beziehung nur eine geringe oder keine- 
Rolle. Auch N H 4-Salze wirken melassebildend, sie finden sich aber nicht in der 
Asche Vor; es empfiehlt sich dcshalb, die Best. des NH3, aber auch der Ni tratę,. 
Chloride u. Sulfate im Zucker selbst yorzunehmen, nicht erst in der Asche. (Louis. 
Planter. 15/12. 1923; Zentralblatt f. Zuckerind. 33. 1166—67. 1925. N ew  York.) RO.
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Harald Lunden, Verwęndung von ulłraviolettem Licht zur Qualitalsbeurteilung 
von Handelsprodukten. Ais Liclitquelle wird eine Ilg-Lampe :ius Quarz mit einem 
Lichtfilter aus Uviolglas, das nur wenig griingelbes u. ganz wenig vom iiuBersten 
sichtbaren Yiolett durchliiBt, yerwendet. Es wird dadurch die Beurteilung von 
Zuckerprodd. (fest u. in Lsg.), insbesondere auf Earbe, ganz bedeutend erlcichtert 
u. yerschiirft. (Zentralblatt f. Zuckcrind. 33. 1281—82. 1925. Gothenburg [Schwe-

WeilJ, D ie Luminabrille. Sic dient in der Raffinerie zur Feststellung der Farbę 
von Zucker u. Kliiren bei N aclit, neuerdings aucli im chem. Laboratorium zu 
colorimetr. Bestst., Farbrkk., Titrationen u. a. (Ztschr. f. Zuckerind. d. ćechoslovak. 
R ep.-50.-32. 1925.) ROiil e .

A. Herzfeld, C. Brendel und F. Hoffmann, Uber die Wertbestimmung von 
RohzucJcern im  Hinblick au f ihre Affinierbarkeit. Erorterung der hierfiir in Be- 
traclit kommenden allgcmeinen u. besonderen Fragen u. Angabe eines fiir die 
Praxis ausgearbeiteten Verf., das schnell ausfiihrbar ist u. zuverliissig arbeitet. 
Vor allcm ist festzustellen, welclie Farbę der zu priifende Rohzucker nach der 
Affination besitzt u. ob er schleuderfahig ist. Zur Best. der Farbę haben Yff. eine 
Rcihe von Farbmustern aufgestellt, mit denen die durch Abdecken gewonnenen 
Krystallproben unmit.telbar verglichen werden. D ie Ergebnisse der von Vff. aus- 
gefiihrten Unterss. von 21 Rolizuckern nach dem von ilirien ausgearbciteten Verf. 
werden in Tabellen zusammengestellt gegeben. (Ztschr. Yer. Dtscli. Zuckerind. 
1925. 613—34. Berlin.) R(Jh l e .

E. PreuB, Eine schnell durchfiihrbare Methode zur Bestimniung der Feuehtigkeit 
in Handelsdeoctrinen. Sie beruht auf der Verschiedenheit der D.D. wss. Lsgg., die 
gleiche Gewichtsmengcn von Dextrinen abwcichendcn Feucbtigkeitsgehaltes beim Auf- 
fiillen auf ęin bestimmtes Vol. von Normaltemp. ergeben. Von weiBem Dextrin 
werden derartige Mengen abgcwogen, daB die Lsg. zu 100 ccm nicht mehr ais 
5—6 V o lT r o c k e n s u b s ta n z  besitzt, bei gelbem Destrin kilnn man bis zu Konzz. 
von 20 Vol.-°/o Trockensubstanz gelien. Man bestimmt die D . der Lsgg. bei 17,5° 
u. entnimmt einer Tabelle, die gegeben w ird, die entspreclicnden Vol-% wasser- 
freies Dextrin. (Ztschr. f. Spiritusindustrie 48. 326—27. 1925.) ROiil e .

Emile Saillard, Die Clerget-Methode (Inucrsionskocffizienten). Vf. bestimmt 
neu die Inyersionakoeffizienten von Saccharoselsgg. mit 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 g u. 
dem Normalgew. an Zucker. D ic Inyersion wurde bei Zimmertemp. u. 75° aus- 
gefuhrt, jedoch beeinfluBt dieser Untersehied nicht die Koeffizienten. (C. r. d. 
l’Acad. des sciences 181. 139—40. Moniteur scient. [5] 15. 201—03. 1925.) Om.E.

R,. Ofner, Einige Polarisationsergebnisse von Melassen der letzten Kampagne bei 
K ldrung mittels alkalischen Bleinitrcits und mittels Bleiessigs. Die friiheren Be- 
obacl\tungen (Ztschr. f. Zuckerind. d. fcchoslovak. Rep. 49. 225; C. 1925. I. 2669) 
sind fortgesetzt worden; die Ergebnisse werden gegeben. (Ztschr. f. Zuckerind. d. 
6eclioslovak. Rep. 50. 38—39. 1925.) ROh l e .

Hebden Sugar Process Corp., New York, ubert. von: John C. Hebden,
Reinigen von Zuckersaften, Man behandelt den Saft zunachst mit einem in dem- 
selbea unl. Carbonat zweeks Neutralisation derjenigen Siiuren, welche starker ais 
C 02 sind, u. unterwirft ihn darauf der Einw. eines anderen bas. Stoffes, welcher 
fiiliig ist, die Siiuren zu neutralisieren, welche seliwiieher ais C 02 sind, u. die im 
Saft enthaltenen Farbstoffe zu binden. (A. P. 1545319 vom 1/11. 1921, ausg. 7/7. 
1925.) Oelker.

Hebden Sugar Process Corp., N ew  York, ubert. von: John C. Hebden, New  
York, Regenerieren von zur Reinigung von Zuckersaften veruiandten Substanzen. D ie  
Reinigungsmittel, wie Hydroxyde u. Tannate von Metallen werden nach ihrerYer-

dcn].) ROhle.

34*
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wendung zwecks Ilydrolyse der von ihnen aufgenommenen Verunreinigungen mit 
einer Siiure behandelt u. dann durch W aschen von ersteren befreit. (A. P. 1545320 
vom 28/10. 1922, ausg. 7/7. 1925.) Oelker.

Hebden Sugar Process Corp., New York, iibert. von: John C. Hebden, N ew  
York, Gewinnung, Reinigung und Aktwierung der in  Zuckersaften enthalłenen stick- 
stoffhaltigen Substanzen. Man behandelt die aus dem Saft, z. B. durch ein Metall- 
hydroxyd oder cin Tannat, gefiillten Verunreinigungen, mit einem Metallsalz, welches 
fiihig ist, einen Teil der Verunreinigungcn in W . 1. zu machen, die stickstoff- 
haltigen Substanzen zu koagulieren u. nach der Zers. mit Alkali ein in W . unl. 
Metallhydroxyd in dem Nd. zurtickzulassen, worauf man dies Gemisch yon stick- 
stoffhaltigen Substanzen u. Metallhydroxyd mit Tannin behandelt. (A. P. 1545321 
vom 28/10. 1922. ausg. 7/7. 1925.) Oelker.

C. Steffen, W ien, Waschen von Tricalciumsaccliarat. Bei der Filtration u. beim 
Waschen des Tricalciumsaccharats auf dem Filter setzt man dem Wascliwasser 
fein gemahlene, leicht filtrierbare unl. Substanzen, wie Sagemehl, gut gewaschenen 
Saturationssehlamm, FluBsand, Kieselgur ctc. in Mengen von 1—2% zu. Auch ent- 
farbend wirkende Substanzen konnen Verwendung finden. — Es wird dadurcli die
B. von Rissen in den Filterkuehen yermieden bezw. ein gleichmaBiges Auswaschen 
des Filterkuchens erzielt. (E. P. 237864 vom 7/4. 1925, Auszug yerćiff. 23/9. 1925. 
Prior. 31/7. 1924.) Oelker.

Hebden Sugar Corp., New York, iibert. von: John C. Hebden, New York,
Wiedergetuinnung von Zuckerreinigungsreagcnzien. Man behandelt die ausgebrauchte 
Massc, die aus einer unl. Beize zum Fixieren basischer u. beizenfiirbender Farb
stoffe bestelit, z. B. unl. Hydroxyde oder Metallsalze der Gerbsśiure, mit einer oxy- 
dierenden Substanz in einer alkal. Lsg., um die darin enthaltenen Yerunreinigungeh 
zu zers. u. 1. zu machen u. den Ruckstand zu zers. (A. P. 1545322 yom 28/10.
1922, ausg. 7/7. 1925.) Kadsch.

Georges Robert Blum, Frankreich, Zuckergewinnung aus Melasse. Man ver- 
mischt die Melasse bei gewohnlicher Temp. mit 60—90% einer Fettsiiure oder einem 
Alkohol u. einem KW-stoff, liiBt mehrere Stunden stehen u. trennt dann den aus- 
krystallisierten Zucker von der ubrigen F l., aus der die Kalisalze u. stiekstoff- 
lialtigen Korper, sowie die Zusatzmittel fiir sich wiedergewonnen werden konnen. 
(F. P. 594526 yom 10/5. 1924. ausg. 14/9. 1925.) Oelker.

Philip A. Singer und Harris Perlstein, Chicago, 111., Herstellung von Starkę- 
umwandlungsprodukten aus M alz und Cerealien. Man entzieht zuniichst dem Malz 
(Gerstenmalz) die diastatischen Enzyme in aolclier Menge, daB sie zur Yerzuckerung 
dea in den Cerealien enthaltenen Stśirkemehls ausreiclien, entfernt nach der Yer
zuckerung die Wiirze u. konz. diese, worauf man die noch im Malz yerbliebene 
Menge der Enzyme zur Verzuckerung der im Malz enthaltenen Starkę benutzt u. 
die daraus erhaltene Wiirze ebenfalls konz. Der RUckstand kann ais Futtermittel 
fur Katzen yerwendet werden. (A. P. 1548637 vom 4/6. 1923, ausg. 4/8. 1925.) Oe.

XV. Garungsgewerbe.
Harder, Gro fi- Gargefajie. Sie iibertreffen heute die kleinen Botticlie aus 

IIolz an Betriebssicherheit durchaus; Voraussetzung ist, daB sie gegen Temperatur- 
schwankungcn geschiitzt sind. Yf. zieht isolierte Al-Bottiche (200 u. 400 hl Inhalt) 
nach seinen Erfahrungen allen anderen Ausfuhrungsarten vor, doch sind auch 
emaillierte eiserne GroBgargefiiBe u. solche aus Zement zur Zufriedenheit in Be- 
trieb. (Wchschr. f. Brauerei 42. 231—32. 1925. Trier.) RttHLE.

Paul Kolbach, Uber den assimilierbaren Stickstoff in Bierwiirze. Zusammen- 
fassende Beaprechung an Hand des Schrifttums der EiweiBstoffe des Bieres



u. dereń'Bedeutung fiir die Eigenschaften des Bieres. Es ersclieint nicht aus- 
sichtslos, mitiels chem. Verff. ein MaB fiir den assimilierbaren N in Wiirze u. Bicr 
zu erhalten, der yiellciclit einige W iclitigkeit fur die biolog. Haltbarkeit des Bieres 
bat. D ie physikal. Haltbarkeit des Bieres steht zur Menge des assimilierbaren N  
in keiner Beziehung. D ie Art des Bieres, seinc Vollmundigkeit, sein Schaum
yermogen u. seine Neigung zu Triibungen wird nur von dem nicht yergiirbaren N  
(Untersehied zwischen Gesamt-N u. assimilierbarem N) abhiingig sein, also yon den 
holieren N ;yerbb. (Peptone, Albumosen u. a.) (Wchschr. f. Brauerei 42 . 245—46. 
1925.) R U h le .

W. Windiseh, P. Kolbach und W. Banholzer, Eine Methode zur quantitativen 
Bestimmung des Schaumbildungs- und Schaumhąllungsumnogens. Vff. haben stets 
nur mit von CO* befreitem Biere gearbeitet, da sic nur die Einw. der Extraktiv- 
stoife auf Schaumbildung u. -lialtung mcssen wollten. Zur B. des Schaumes wurden 
2 gleiche Glaszylinder mit eingeschliffenem Stopfen u. Skala bis zu 250 ccm mit je 
80 ccm Bier bescliickt u. nach bestimmter Regel wahrend 60 Sckunden gleichmiiBig 
gcschiittelt. Nach Ablauf einer weiteren Minutę werden erstmalig die obere u. 
untere Schaumgrenze abgelesen, u. dann anfanglieh jede Minutę, spiiter alle 5 oder 
15 Minuten. Von einer Reihe miteinander zu vergleichender Biere wird jedes der 
Biere zu gleicher Zeit mit einem u. demselben Vergleichsbiere gcschiittelt, das iu 
allen Fallen die gleiche anfiiugliche Schaumhohe zeigen soli. Unter „Schaumdiehte11 
wird die 1 ccm Bier entsprcchcnde Menge in ccm Schaum yerstanden; je kleiner 
diese Zahl, um so dichter ist der Schaum.

W esentlicli ist, daB sich die Schiittelverss. jew eils mit demselben Biere reprodu- 
zieren- lassen; die Ubereinstimmung ist in manchen Fallen uberraschend groB. 
Dies wird an yerschiedenen Beispielen erliiutert; weiterhin w'ird auch uber die 
Einw'. der Ph hierauf berichtet. Es scheint das Schaumyermogen einerseits mit 
abnehmendem pIt-Werte abzunehmen, andererseits nimmt es im allgemeinen mit 
zunchmender Konz. an kolloidgel. Stoifen zu. Doch zeigen z. B. Griitzer u. WeiB- 
bier, daB gutes Schaumyermogen auch bei groBerer Aciditiit u. geringem Extrakt- 
gelialte moglich ist; dies hSngt aber zweifellos mit Einww. anderer Art zusammeu. 
Auch die diinnen Kriegsbiere gaben meist ausgezeichneten Schaum; es kommt des- 
halb wabrscheinlich fiir das Schiiumen weniger die Menge der Kolloide im Bier, 
ais ihr Dispersitiitsgrad in Frage, der wieder eine Fuuktion des pH-Wertes ist. Es 
scheint ein nńttlercr Dispersitatsgrad am giinstigsten fiir die Schaumfiihigkeit zu 
sein. Weiterc Mitteilungen betreften die Einw. der Malzsorte u. der Hopfenbestand- 
teile auf das Schaumyermogen u. die Verwendung einer Sehuttelmsischine. (Wchschr. 
f. Brauerei 42 . 239— 40. 251— 53. 1925.) ROu l e .

Hans Eggebrecht, Uber ungleichnafiige Ausbeuten in  einzelnen Essigstdndem . 
Betriebstechn. Besprechung dieser Erscheinung. (Dtsch. Essigiud. 29. 355—57.
1925.) . RUhle.

V. Morgenstern, Essig, Essenzessig, Essigessenz. Vf. ist der Ansicht, daB nur 
das allen Kunstprodd. yorzuziehende Giirungsprod. mit dem Namen Essig be- 
zeichnet werden diirfte. (Dtsch. Essigind. 29. 367—68. 1925.) Hesse.

H. Wiistenfeld, Warmestorungen w id  Temperatw-optimum der Essigbakterien- 
rassen. D ie aus AnlaB solcher Storungen angestellten Unterss. fiihrten zu dem 
Schlusse, daB es yerschiedene Schnellessigbakterienrassen mit ungleichem Tempe- 
raturoptimum geben miisse, u. daB die leistungsfahigste Rasse das hochste Tempe- 
raturoptimum besitzen miisse. (Dtsch. Essigind. 29. 331—32. 1925. Berlin.) R O h le .
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Dresdener PreBhefen- u. Kornspiritus - Fabrik sonst J. L. Bramsch,
Dresden, Geicinnung von lle fc  und Spiritus aus Melasselosungen, die bei Tempp.
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unter .62“ mit einem reichlichen Zusatz von Mineralsśiure yersetzt, gekliirt u. mit 
den erforderlichen N-Verbb. yermischt worden sind, 1. dad. gek., dali wahrend der 
Verg!'irung eine uber den bei der Kliirung innegehaltenen Siiuregrad hinausgeliende, 
durch Aufbraucben yon N-Verbb. bas. Natur hervorgerufene Saurebildung ver- 
mieden wird. — 2. dad. gek., daB zur Giirung eine Melasselsg. yerwendet wird, 
die vor dem Zusatz der N-Verbb. in bekannter W eise mit Mineralsauren neutrali- 
siert, dann einer Milchsfiuregiirung unterworfen u. reichlich mit Mineralsiiure an- 
gesiiuert worden ist. — Das MiBfarbigwerden der Hefe wird durch dieses Yerf. 
yermieden. (D. R. P. 420172 KI. Ga vom 31/12. 1921, ausg. 17/10. 1925.) Oelker.

Ludwig Ziselsberger, Kulmbach, Ilerstellung von Bier, dad. gek., daB man 
die in bekannter "Weise beim Schroten des Malzes aussortierteu GrieBe u. Hiilsen 
gemeinsam in einem von der Maischpfanne fiir das Mehl unabhangigen GefiiB in 
moglichst dieker Konsistenz ruhig durclimcngt, hierauf in an sich bekannter W eise  
durch eine Maischąuetsche liiBt, sodann der inzwisclicn hergestellten u. auf Yer- 
zuckerungstemp. (66 bis 72°) gebrachten Mehl- oder Pfannenmaische zusetzt u. die 
Gesamtmaisclie nach eingetretener Verzuckerung hierauf mit einem Hopfenauszug 
kocht, der dadurch gewonnen wird, daB man dic wertyollen Weichharze des 
Hopfens durch wiederholte Behandlung mit w. W. abspiilt, sodann die yerbleibenden 
Hopfentrebcr mittels kochend h. W . auslaugt, wobei man der kochenden Gesamt- 
maische zunachst diese Auslaugung u. dann erst, nach erfolgter EiweiBausscheidung 
(Bruchbildung), die Emulsion der wertyollen Hopfenharze beigibt, worauf nur mehr 
kurze Zeit gekocht u. sodann in den Lśiuterbottieli iibergepumpt wird, aus dem 
man die sterile u. zusammengesetzte Malzhopfenwiirze in unmittelbarer Leitung vom 
LSuterbottieh iiber den Bcrieselungskuhlcr zum Giirkeller fuhrt. — Es werden aus 
den Ausgangsstoffen (Malz u. Hopfen) die wertyollen Extraktstoffe moglichst restlos 
gewonnen u. jeder Extraktverlust zwischen Siedhaus u. Giirkeller wird yermieden. 
(D. R. P. 415903 KI. 6b yom 20/5. 1922, ausg. 3/7. 1925.) Oelker.

Henry E. Deckebach, Cincinnati, B ier von geringem Allcoholgehalt. D ie zur 
Herst. solchen Bieres yerwendete Apparatur besteht aus einem Garbehalter, einem 
Alkoholyerdichter, einem den Oberteil des crsteren mit dem letzteren yerbindenden 
Rohr u. einer Heizschlange oben im Gasbehiilter, mit unter dieser angeordneter 
Kiihlschlange. (A. P. 1551979 vom 20/9. 1919, ausg. 1/9. 1925.) Kausch.

Herman Heuser, Eyanstan, 111., Serstellung haltbarer kohlensaurehaltiger Ge- 
tranke. Den Getriinken werden Phosphite, wie Natriumhypophosphit, in solcher 
Menge einyerleibt, daB sie zur Bindung des im Getriink entlialtenen O ausreichen. 
(A. P. 1550359 vom 9/3. 1923, ausg. 18/8. 1925.) Oelker.

XVI. N ahrungsm ittel; Genutimittel; Eutterm ittel.
Ernst Darmstaedter, Johann R udolf f Glaubers „Consolatio Navigałitium“. 

Glaubers (1604—1668) „Consolatio Navigantium“ enthiilt die deutliche Absiclit, 
eine konz. Kraftnahrung zu schaffen. Es wird dort schon (zuerst ?) eine regel- 
rechte Herst. yoii Malzextrakt beschrieben. Glaubers Priiparate sind Vorliiufer 
der modernen NShrmittel, die aus ahnlicher Uberlegung heraus entstanden sind. 
(Miinch. med. Wchschr. 72. 1565—66. 1925.) HOckf.l.

A. Beythien, Die F/atiuickelung der modernen Nahrungsmittelchemic. Zusammen- 
hiingende Darst. der Entw. der neuzeitliclien Nahrungsmittelunters. u. des Nalirungs- 
mittelrechtes. Ilinw eis auf die groBen Verdienste J. K óntgs ais des Begriinders 
der modernen Nahrungsmittelchemie. (Ztsehr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 
50. 14—21. 1925. Dresden.) Groszfeld.

Theodor Stathopoulos, Konservierle Oliven ais Nahrungsmittel. (Journ. Pharm. 
et Chim. [8] 2. 2S0—85. 1925. — C. 1925. I. 2736.) Groszfeld.
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W; Pohlmann, Kaltekonserviernng von Friichłen und Geriiusen. Das Verf. von 
O v e r h o l s e r  durch Einfrierenlassen der Friichte in 30—40°/oig. Zuckerlsg. erwies 
sich ais brauchbares Frischhaltungsmittel. (Konserven-Ind. 12. 511—12. 1925.) Gr.

P. Buttenberg, W. Deckert und G-. Gahrtz, Weitere Erfahrungen bei der 
Blausauredurchgasung. (Vgl. Ztschr. f. d. ges. Kiiltc-Industric 19 2 5 ; C. 1925. I. 
2590.) Zur Entw. des HCN dienen das Bottichyerf. (2KCN -{- II2S 0 4) u. Zyklon 
in  Pulverform, Zyklon B , bestehend aus fl. HCN u. Reizstoff in Diatomit (Kiesel- 
gur). Letzteres wird auf Papier ausgeschiittet u. verdunstet bis auf den Gasriick- 
stand. Es zeigtc sich, daB bei Durchgasungen Maiblumenkeime in Kisten u. Flieder 
in Top fen (0,5 Vol.-% HCN, 12 Stdn. bei —G,5 bis —7,5°) nicht im Waehstum ge- 
schiidigt wurden. M er  nahmen nur Spuren (0,32—0,43 mg) HCN auf, Bruteier 
starben aber ab. Mileh u. Ralmi in Kannen u. Topfen nehmen ebenso wie W. 
erhebliche Mengen HCN auf u. sind vor der Durehgasung unbedingt zu entfernen. 
Das Yerh. weiterer Lebensmittel gegen Durehgasung mit HCN wurde gepruft 
(Tabelle). Eine B. von HCNS in stark gereiften Kiisen lieB sich nicht feststellen. 
(Ztschr. f. Unters. Nalirgs.- u. GenuBmittel 5 0 . 92—102. 1925. Hamburg, Ilygien. 
Staatsinstitut.) G r o s z f e ld .

B. Spindler, Die fabńkative Tomatenvenvertung. Beschrieben werden Verff. 
zur Herst. von ganzen Friichten in Dosen, Konfitiire, Puree, getrockneten Tomaten, 
griinen Tomaten ais Ersatz fiir Citronat. D ie Diinnfl. dea inlfind. Tomatenpiirees 
liiBt sich ‘dadurch beheben, daB man die entstielten Friichte durch Querschnitt 
lialbicrt, W ., Kerue u. Gallert entfernt, auf Sieben ablaufen liiBt u. dann weiter 
yerarbeitet. (Konseryen-Ind. 12. 502—03. 1925.) G r o s z f e ld .

P. Wiegleb, D ie schweflige Saure, ihre Mgensehaften und ihre Verwendung in  
der Obstverwertungsindustrie. Beschreibung der wichtigsten chem. Eigenschaften, 
Verh. gegpn Zuckerarten, Ileryorhebung ihrer physiolog. Unschadlichkeit. (Kon
seryen-Ind. 12. 441—42. 457—59. 1925.) G r o s z f e l d .

Walther Herzog, Zur Kcnntnis des Zusammenhanges zwischen Sufsstoffcharakter 
und Konstilution cliemischer Verbindungen. Bericht iiber den Stand unserer Er- 
kenntnis yom Zusammenhang zwischen SuGstoffeharakter u. Konst., besonders seit 
1914. Wiihrend bei den aliphat. Siifistoffen eine gewisse GesetzmiiBigkeit bereits 
bekannt ist, fehlt diese fast yollig auf dem aromat, u. aromat.-heterocycl. Gebiete. 
(Ósterr. Chem.-Ztg. 2 8 . 143—46. 152—54. 1925. Wien.) G r o s z f e ld .

Kurt Brauer, Aus dem Gebiete der Kakaochemie. Analyse von Lelimanns 
Niihrsalzextrakt u. Niihrsalz-Kakaopulyer. (Ztschr. f. med. Chemie 3. 38—40. 1925. 
Cassel, Chem. Unters.-Station Dr. K. Bauer. Sep.) IIOckel.

Hans Popp, D ie Bakterienflora in den Mkonseruen. Bei der Herst. der Ei- 
konseryen in China gelangen zahlreiche Mikroorganismen, die normalerweise den 
Schalen iiuBerlich anhaften, in die Warc. Gefunden wurden ais yorherrschend
B. ramosus, B. subtilis, Sarcina lutea u. aurantia, einige Hefen u. B. coli commune.
Keimzahl schwankend, 200— 1000000/g. In Gefrierei Keimzahlen 500—1000/g, 
nahmen letztere nach dem Auftauen in 48 Stdn. so stark zu, daB die Ware nicht 
mehr yerwendbar war. In den ubrigen Konseryen scheinen die Keime in ihrer 
Entw. behindert zu sein. Die Befiirchtung, daB pathogene Keime regelmaBig u. in 
gróSerer Zahl in den Eikonseryen yorkommen, scheint unbegriindet zu sein. (Ztschr. 
f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBm. 5 0 . 139—41. 1925.' Frankfurt a. M., Inst. f. gerichtl. 
Chemie u. Mikroskopie.) G r o s z f e l d .

L. Panchaud, Uber die abnorme Zunahne der Brechungszahl des Chlorcalcium- 
serums angesauerter Milch. D ie Erscheinung der Brecliungszunahme des CaCJ2- 
Serums beim Sauerwerden der Milch trotz der niedrigeren Lichtbrechung der Milch- 
siiurc gegenuber Milchzucker, die bisher durch Peptonbildung aus den Proteinstoffen 
erklSrt wurde, fiihrt Vf. in der Ilauptsache auf das Loslichwerden yon Ca-Salzen
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aus dom Casein durch dic Milchsiiure (ais Ca-Lactat) zuriick. D ie Brechungs- 
zunahme hort auf, wenn alles yerfiigbare Ca in Ca-Lactat iibergefuhrt ist u. sinkt 
dann. In dcm IlgCl^Serum  nach AmbUhl ist wegen der freien HCl von vorn- 
liercin alles Ca gel., daber die Lichtbreehung auch bei frischer Milch 3,3 Skalen- 
teile holier liegt u. beim Sauerwerden stctig abnimmt, obwohl die 1. Proteinstofle 
im Serum auch h ier, wenn auch weniger stark, ansteigen. (Le Lait 5. 777—82. 
1925. Genf, Laboratoire cantonal.) Groszfelb.

E. B rouw er, Uber das Wesen der Fcttkiigelchen-Agglutination. IV. Uber die 
Beziehungen des Serumglobulins zu der Milchaufrahmung. (III. Jaaryerslag 1923. 
104; C. 1925. II. 101.) In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, daB yon den 
durch gebrocliene Fallung (mit 33% bezw. Halbsiittigung mit (NH.)„S04) aus Rinder- 
blutserum bereiteten Proteinkorpern AaS-Euglobulin die Aufrahmung stark fdrdert, 
das Pseudoglobulin nur schwacli, aber noch deutlicli, erstercs bis zu 12-mal so 
stark. Die Yiscositiit der Euglobulinlsgg. war erheblich groBer ais die der Pseudo- 
globulinlsgg. Auch das Serum des mannlichen Rindes wirkt aufrahmungsfórdernd; 
das Blutserum neugeborener Kiilber, das fast kein Euglobulin enthalt, fast gar 
nicht. D ie aufrahmungfordernde Fiihigkeit ist also hauptsSchlich eine Funktion 
des Euglobulius selbst. Eine direkte Proportionalitiit zwischen Euglobulinmenge 
u. Aufrabmungsfiihigkeit besteht aber nicht. Die Behauptung amerikan. Forsclier, 
daB die Euglobulinmenge im Blute des Kalbes nach Erniihrung mit Colostrum 
alsbald bedeutend ansteige, wurde nicht oder nur in unerheblichem MaBc bestiitigt 
gefunden. — Nach Zusatz von 5% 0,6%ig. NaCl-Lsg. war die Aufrahmung immer 
etwas geringer ais nach Zusatz vou 5% W . Bei schlecht aufrahmender Milch ver- 
sehiedener Kiihe wurde bei einigen die Aufrahmung durch Zusatz von 5% Blut
serum stark gefórdert, bei anderen weniger stark oder gar nicht. D ie Moglichkeit, 
ob das Euglobulin auch bei der spontaneu Aufrahmung eine Rolle spielt, wird 
besprochen. (Jaarverslag van de „Vereeniging tot esploitatie eener proefzuiyel- 
boerderij11 te H oom . 1924. 18—35. 1925. Sep.) Groszfeld.

E . H ekm a, Uber das Wesen der Fettkiigelchen-Agglutination. V. Vergłeichende 
Untersuclmngen iiber den E in fiu fi von Schopf- und Zentrifugenmagermilch a u f die 
Aufrahmung von geusaschenen Milchfettkugelchen. (IV. vgl. vorst. Ref.) Zur Priifung 
der Annabme, daB bei der Milchaufrahmung eine von den Milchleukoeyten her- 
stammende Substanz sich beteiligen kdnnte, angestellte Verss. ergabeu von Zentri
fugenmagermilch groBeren EinfluB auf die Agglutination gewasehener Milchfett- 
kiigelchen ais von Schopfmagermilch. Dieser Unterscliied blieb auch bestehen, 
wenn die gewascheneu Fettkugelclien noch 5 Min. auf 80—90° erhitzt wurden, wo- 
mit eine betrachtliche Herabsetzung der Aufrabmungsfiihigkeit verkniipft ist. 
(Jaarverslag van de „Vereeniging tot esploitatie eener proefzuivelboerderij“ te 
Iloorn. 1924. 36—43. 1925. 2 Tafeln. Sep.) Spiegeł.

E. H ek m a , Vergleichende Untersuchung iiber LeuJcocytcngehalt und Katalase- 
zdlilen von Schopf- und Zcntrifugenralm. D ie Zahl der Leukocyten, worunter alle 
zelligen Elemente yerstanden werden, war im Schopfrahm (I) unverhaltnismaBig 
hoher ais im Zentrifugenralim (II), der aus der frischen Morgenmilch gewonnen 
wurde, wahrend jener aus der abends zuvor ermolkenen Milch stammte. In I  
wurden im Mittel ca. 4 Millionen, in I I  nur ca. 35000 pro ccm gefunden. Auch 
die Katalasezahlen waren in I  bedeutend hoher ais in I I ;  daB dies nicht oder 
wenigstens nicht ausschlieBlich durch Bakterienwrkg. auf die Milch wahrend de3 
Stehens iiber Nacht zu erkliiren ist, geht daraus hervor, daB in der Magermilch 
das Verlialtnis umgekehrt ist. Ein Gemisch von Zentrifugenmagermilch u. ge- 
waschenen Milchfettkugelchen besitzt starkeres Aufrahmungsverm6gen ais ein solches 
von letzteren mit Schopfmagermilch, was yielleicht mit einer eventuell yon den 
Leukocyten gelieferten Substanz (Agglutinin) zusammenhangen dtirfte. (Jaaryerslag
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V iiu  dc i,,V'Creeniging tot exploitatie eener proefzuivelboerderij“ te Hoorn. 1924 . 
•1—10. 1925. 1 Tafel. Sep.) Spiegel.

H. II . Hjjyberg, Yom Caseingęhalt der danischen Milch. Aus Verss. mit der 
Milcb dreier Bestiiude (44 Kiihe) aus der Umgebung Kopenliagens, sowie mit 
Misehmilch einer der groBen Milchyertriebsgesellschaften schlieBt V f., daB der 
durchschnittliche Caąeingehalt der in GroBkopenhagen verkauften Milch 76% des 
Gesamt-N zu betragen scheint, ein Betrag, der bedeutend niedriger ist ais er von 
Fleisciimańn fiir deutsclie Milch (85%) angegeben wird. (Ztschr. f. Fleisch- u. 
Milchhyg. 35. 381—83. 1925. Kopenhagen.) ROhle.

Erich Loewy, TJntcrsuchungen iiber den antislcorbutischen Gehalt de>• Kolner 
M ilch...W enige  Stdn. vorher gemolkene Milch cnthalt im Winter, abgekocht u. ge- 
kiihlt, keine im Tiervers. nacliweisbare Mengen von Vitamin C. (Miinch. med. 
Wchschr. 72. 1690—92. 1925. Koln, v . Oppenheims Kinderliospital.) HOckel.

Heinz vom Berge, Ncuere Methoden in der Ilerstellung von Milchpraparaten, 
Beschreibung der neuzeitlichcn Herst. von kondensierter Milch, Trockenmilch, Milch 
fiir Diabetiker, Magermilcli mit Eigelb, Fieischextrakt Jihnlichen Prodd. aus Milch, 
Kefyr, Kumys u. Yoghurt. (Konserven-Ind. 12. 529—31. 1925.) Gkoszfeld.

Alfred J. Parker, L u ft durch Kuse vergiftet. Es wird iiber einen Fali be- 
richtet, bei dem eine Ladung Kiise, der von Neuseeland nach London bestimmt 
war, auf dcm Scliiffe in so starkem Mafie C 0 2 abgegeben liatte, daB die umgebende 
Luft nicht mehr atembar war u. beinahe einen Todesfall verursacht hiitte. Nach 
dem Yf. gewordener Auskunft soli frisclier Kiise von Neuseeland bei k. Lagerung 
oft ein gefahrliches, nicht atembares Gas erzeugen. (Analyst 5 0 . 446. 1925. Auck
land C ity  [New Zcaland].) R O h le .

J. C. de Ruyter de Wildt, Uber Fischmehl ais Futter fu r Mastferkel. An 
Yerss. wird gezeigt, daB eine tiigliche Zugabe von 250 g  Fischmehl pro Kopf bei 
einer Grundfiitterung von Gerstenmelil, Maismehl u. Molken dic tiigliche Gewiehts- 
zunalime der Scliweine, besonders im jugendliebeu Alter sehr fordert. Das Fisch
mehl iibte weiter einen giinstigen EinfluB aus auf das Fleisch- u. Fettverlialtnis 
im Schweinekorper, wahrend die Qualitiit der Schlachterzeugnisse, bei Aufhoren 
der Fischmehlzugabe 4 W ochen vor der Schlachtung, in keinem Sinne ungiinstig 
beeinflufit wurde. Ein Ersatz des Gerstenmehles durch eine gleiche Menge Fisch
mehl lieferte keine Vorteile. Bei sehr jungen Scliweinen kann die Futterung mit 
Magermilch u. Molken vorteilhaft ganz durch Fischmehl ersetzt werden. Das bei 
allen Verss. yerwendete Fischmehl war durcliweg fettarm. (Jaarverslag ovcr het 
jaar 1924 . van de „Vereeniging tot exploitatie eener proefzuivelboerderij“ te Hoorn. 
61—69. 1925. Sep.) Gkoszfeld.

Chemischea Laboratorium Dr. Hermann Ulex, Fluomachweis in Nahrungs- 
und 'Genufimilteln. Der Naehweis yon F  mit Lantlianacetat (vgl. Meyer u .  Schulz, 
Ztschr. f. angew. Chem. 38 . 203; C. 1925. I. 2324) ist zu empfindlieh zum Nacli- 
weis von F  ais Konscryierungsmittel in Nahrungsmitteln. Der natiirliche Gehalt 
au F des Eigelbs z. B. gibt einen starken Nd. (Chem.-Ztg. 4 9 . 845. 1925.) Jon g .

A. Borntrager, Uber die Aufsuchung von wenig Milchsaure in Fruchtsaften 
mit ■Ililfe des Calciumsalzes. Es sollte eine empfiudliche Rk. fiir den Naehweis von 
0,1 --0 ,02% Milchsaure in Fruchtsiiften gefunden werden. Zuniichst wurde ein 
direktes Verf. yersucht, bei dem das Ca-Salz der Milchsaure mit A. extrahiert u. 
durch Zusatz yon A. zur Krystallisation gebracht wurde. Mittels dieser Methode 
wurden gute Krystalle erhalten. Beąuemer u. schneller war folgendes Verf.: D er 
Tomatensaft, der 0,1% Milchsaure enthielt, wurde mit CaCl_, u. mit dicker Kalk- 
milch yersetzt, bis die M. alkal. reagierte. Sie wurde zum Brei eingedampft u. 
mit 95,5%ig- A. ausgezogen. Das Filtrat wurde yerdampft, wrieder mit h. A. be-
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handelt u. mit A. yersetzt. Nach einigen Tagen bildeten sich mkr. Nadeln. Ist 
gemigend Materiał yorlianden, so ist eine dritte Methode anwendbar, die denYorzug 
hat, besonders reine Prodd. zu liefern. Danach wird die Milchsiiure im Scheide- 
triehtcr etwa 10 mai ausgeiithert, die yereinigten Atherausziige mit Kalkwasser u. 
H2SO.j behandelt u. die nicht getrennten Fl.-Gemiselie eingedampft. Der Ruckstand 
wird mit 93,0%'g- A. ausgezogen u. tags darauf A. zugesetzt. Alle 3 Methoden 
sind anwendbar bei einem Milchsiiuregehalt von 0,1%; sie yersagcn bei Anwendung 
yon nur 20 ccm Saft bei 0,02% Milchsiiure. Die Ausathermethode gestattet nocli 
den Nachweis von 0,02°/o Milchsiiure, wenn 100 ccm Saft vorhanden sind. Die 
Methode der Abscheidung des Zuckers ais Kaliumyerb. gibt ein positivcs Eesultat 
fiir Gelialte von 0,05% Milchsiiure. (Ztschr. f. anal. Cli. 66. 430—60. 1925.) Grz.

P. H a r te l, Yorschlage zur Ergdnzung bezw. Abandemng der Leitsatze fiir die 
Beurteilung von Kakao und Kakaowaren. Angabe u. Besprechung von Leitsiitzen 
fiir die Beurteilung von Kakaomasse, Kakaopulver, Sahne u. Milchschokoladen, 
Kuyertiire oder Uberzugsmasse, Schokoladepulyer, Kakaobutter u. irrefiihrende Be- 
zeichnungen. (Ztschr. f. Unters. Nalirgs.- u. GenuBmittel 50 . 122—32. 1925. 
Leipzig.) Groszfeld.

H ans P op p , Uber Eierolbestimmung. Yergleicliende Pettbestst. mit A., PAe., 
Chlf., A. u. Trichloriithylcn ergaben verschieden hohe Fettwerte je nach Hohe des 
mitgewonnenen Lecitliins. Bestimmt man aber das Fett nach Groszfeld mit Tri- 
clilorathylen in dem mit HC1 aufgeschlossenen Prod., so erhalt man Werte, die nur 
ganz wenig unter dem Atlierwert liegen, u. Ausziige, die im Gegensatz yon allen 
anderen P-frei sind, weil aus dcm Lecithin nur die Fettkomponente gelost wird. 
Ein besonderer Vorteil des Verf. ist die Abkiirzung der Dauer des Auszuges von 
10 Stdn. auf 10 Min. — Die Zers. der Eiprodd. (bittere Geschmack) beginnt meist 
bei 18—20% Olsiiure im Fett. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 50. 135 
bis 138. 1925. Frankfurt a. M., Inst. f. gericlitl. Chem. u. Mikroskopie.) Groszfeld.

A. B óm er, Die Bedeutung der Grenzzahlen in der Nahrungsmittelcliemic. Man 
unterscheidet 1. physikal. u. chem. Grenzzahlen (GZ.) ais Kennzeichen chem. Vcrbb. 
oder bestimmter Gemische von solchen, 2. pliysiolog. ais Ausdruck fiir eine Summę 
von Bestandteilen oder Eigenschaften eines Korpers, z. B. eines Nahrungsmittels,
з. gcsetzliche, die durch gesetzliche Bestst. festgesetzt sind. Bei den pliysiolog. GZ. 
kann man unter Gruppe A solchc, die durch bestimmte, yerhiiltnismiiBig konstantę, 
physiolog. Eigenschaften des tier. oder pflanzlichen Organismus bedingt sind, unter 
Gruppe B solchc unterscheiden, die durch melir oder weniger zufiillige Yerhiilt- 
nisse beeinfluBt werden konnen. Zu A gelioren nach Vf. bei Mileh die GZ. fur 
Gefrierpunkt, spezif. Leitfaliigkeit u. Lichtbrechung des Serwus, bei Fleisch dic 
Federscho Zahl, zu B bei Milch die GZ. fiir den Fettgehalt u. die fettfreie Troekeu- 
substanz, bei Fleisch die GZ. fiir Wassergelialt, Glykogengehalt, bei Fetten u. Ólen 
VZ., JZ., RMZ., PZ., Refraktometerzalil, bei Fmchisaften  die GZ. fiir Asclien-Gehalt
и. -Alkalitiit. Von den gesetzlichen Grenzzahlen ist heute der Mindestalkohol- 
gehalt der Branntweine yon 35 bezw. 38% im Verkehr besonders wichtig. Eine 
Einstellung der Brennereien auf diesen Gelialt ist indes zu yerwerfen, weil beim 
Lagern der W are Andcrungen eintreten. Mittels eigener Verss. werden in feuchten 
Riiumen oder bei offenen Behaltern dabei Abnahme des absoluten u. prozentualen 
Alkoholgehaltes, in trockenen Riiumen bei geschlossenen Fiissern Abnahme des 
absoluten, Zunahmc des prozentualen Alkoholgehaltes beobachtet. Ursache 
raschere Diffusion der Molekule des W . durch die FaBporen gegeniiber denen des A. 
(Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBm. 50 . 75—84. 1925. Munster i. W.) Groszfeld.

A. G ronover, Untersuehung kondensierter Milch und dereń Beurteilung. Unterss. 
von Ilandelsprodd. ergaben in yielen Fallen, daB ein yiel zu hoher Eindickungs-
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grad angegeben war. Gefordert w ird, besonders auch fiir Prodd. aus dem Aus- 
lande, Angabe des Herstellcrs, des Iuhaltsgewichtcs, der Zeit der Herst., des Ein- 
dickungsgrades u. des Fettgelialtes. (Ztschr. f. Uuters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 5 0 . 
119—20. 1925. Karlsruhe.) Groszfeld.

A. Gronover, Ubersicht iiber die ćhemischen und phystkalischen Methodeń zur 
Untcrsucliung von Milch und ihre Bewertung bei der Beurteilung verfiilschter Milch. 
Den Schwankungen in der fettfreien Trockensubstanz (8,00—9,53%) den Refrakto- 
meterwerten (37,0—40,5) u. den Gefrierpunktscrniedrigungen (52,9—56,0) an 140 Stall- 
probemnilehen wurden die errechenbaren Wasserzusiitze von 17 bezw. 14 bezw. 
5 Teilen W . entsprechen, woraus sich die erheblich groBere Konstanz des Gefrier- 
punkłes gegeniiber den sonstigen Kennzahlen (vgl. Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. 
GenuBmittel 49 . 187; C. 1925. II. 620) deutlich ergibt. Das Bestreben des Orga- 
nismus unter allen Umstanden die Konstanz des osmot. Druckes zu wahren, notigeu- 
falls durch Salzaussclieidung, zeigt besonders ein Vergleich einer eingehenden Ana- 
lyse der Milch einer kranken Kuli mit der Milch einer gesunden Kuli. (Ztschr. 
f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 5 0 . 111—19. 1925. Karlsruhe.) Groszfeld.

A lb ert Schoonjans, Bemerlning zur Fetlbestimmung in Milchpuluern. AnVerss. 
wurde gefunden, daB das Yerf. von W eibull (AufschluB mii HC1, Filtration, 
Extraktion des Filters mit A., vgl. Pharm. Weckblad 53. 50; C. 1916. I. 1272) 
0,15—1,30% holiere W erte lieferte ais das Verf. von Gottlieb-ROse. Der Unter- 
schied ist durch Verluste infolge B. von fettsauren NII4-Salzen zu erkliiren. Brauch- 
bare Ergebnisse u. mit dem Verf. von W eibull prakt, iibereinstimmende lieferte 
auch das Zentrifugalverf. von Teichert, eine Yerbesserung des Gerbersclien Verf. 
{Le Lait 5. 782—85. 1925. Briissel.) Groszfeld.

W ern er L uckenbach , E in neues Yerfahren zum Nachweis neutralisierter Milch. 
Die Anweńdung der Titration nach IIlRSCH (Biochem. Ztschr. 147. 433; C. 1924 . 
II. 1964) auf Milch gestattet nicht nur qualitativ die erfolgte Neutralisation fest- 
zustellen, sondern gibt gleichzeitig an, von welchem u. bis zu welcliem Sauregrade 
die Milch abneutralisiert wurde. Ausfiihrung bei Milch: In 50 ccm Milch wird zu- 
niichst wie iiblich der SSuregrad nacli Soxhlet-IIenkel ermittelt. Man yersetzt 
dann die fertig titrierte Milch mit 38 ccm kolloidalem Fe (Liquor Ferri oxydati 
dialysati D. A-B. 5) u. filtriert nach ‘/i Stde. durch ein Faltenfilter. Von dem klaren 
farblosen Filtrat bringt man 20 ccm Serum in einen Zylinder u. traufelt so lange 
0,1 n-NaOII zu, bis die Phenolphthaleinfarbung eben wieder erscheint u. dann noch 
1 Tropfen 0,1 n-NaOH melir. In einen anderen Zylinder bringt man 20 ccm Puffer- 
Isg. mit pu =  3,2 (21,008 g  Citronensiiure in 200 ccm n-NaOH gel., mit W . auf 1 J, 
davon 43 ccm mit 57 ccm 0,1 n-HCl). Nun setzt man zum Inhalte beider Zylinder 
0,3 ccm einer 0,01 %’g- alkoh. Dimethylgelblsg. u. mischt. Sodann titriert man das 
Serum mit 0,1 n-HCl auf genau gleiche Farbung mit der Pufterlsg. Von dem Yer- 
brauche an 0,1 n-HCl ist 0,17 ccm 0,1 n-Lsg. ais Korrektur abzuziehen. Alsdann 
ist der Filterverbraucli unter Beriicksiehtigung der erfolgten Zusatzc auf 100 ccm 
Milch umzureclinen. Der erhaltene Wert entspricht bestimmten Sauregraden 
(Kurvenzeiehnung u. Tabelle in der Quelle). Abweichungen von 1—2 Siiuregraden 
bedingen starken Yerdacht, iiber 2 Sicherheit im Naeliweis der erfolgten Neutrali- 
sierung. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 5 0 . 103—11. 1925. Frank
furt a. M., Univ.) Groszfeld.

K. Sch erin ga , D ie Bestimmung der Saccharose in kondensierter Milch. Je 1% 
Saccharose im Milchzucker liefert, wie gezeigt w ird, bei der Inyersion 0,151° 
Drehungsyerminderung. Zur Unters. nimmt man 33,33 g kondensierte Milch, verd. 
auf 100 ccm, stellt in iiblieher W cise ein klares Filtrat her u. inyertiert. Findet 
man hierin sodann a%  Glucose u. eine Drehung von b°, so ist der Saccharose-
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gehalt des Gcsamtzuckcrs iu Prozentcu S =  -------  ̂ ^  '------. Der Gesaintzucker

in der invertierten Fl. betragt 0,993a ,  woraus auf die unyerd. kondensierte Milch 
umgerechnet wird. (Pharin. Weekblad 62. 1034—35. 1925. Utrecht.) Groszfeld.

R. Stenhouse W illia m s, TFas kann ais Standard fiir dic Beinheit der Milch 
dienen? Der einzig brauchbare Standard fiir die Reinheit einer Milch ist die 
absolute Bakterienzahl iu der Yolumeneinlieit ohne Beriicksichtigung der einzelnen 
Arten. (Brit. Mcdical Journal 1925. II. 241—48. London, National Institut fiir 
Kontrolle des Milcliwesens.) IIO ckel.

F. R eiB , Eine einfache qualitative Unterscheidung und quaniitative Bercchnung 
von MilcJwerwasserung, Entrahmung und Doppclfćilschung. Vf. gibt Anleitung zur 
Bercchnung des Umfanges von Milclifiilschungen. (Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 
35. 379—81. 1925. Kalkberge-Mark.) ROiile.

H arry  H urst, Ein Beitrag zur Analyse von Milch, hondensierter Milch und 
Trockenmilch. Zu 10 ccm Milch oder 20 ccm einer 250/oig. Lsg. kondensierter Milch 
oder 20 ccm einer 10%ig. Lsg. yon Trockenmilch gibt man etwas W ., dann 12 ccm 
dialysiertes Fe (B. D. II.), yerd. auf etwa 50 ccm, mischt u. filtriert sofort k. unter 
Absaugeu u. Nachwaschen mit W ., das Filtrat ist yollig klar. Zur Best. des Fettes 
zielit man den Filterriiekstand mit A. wiederliolt aus; das Filtrat dient zur Best. 
des Zuckers. Zur Best. von B %0 3 yerd. man 20 ccm Milch wenig, fśillt mit 20 ccm
dialysiertem Fc u. titriert im Filtrate BaOa wie iiblich; fur saurc Milch ist dies
Verf. nicht zu brauchen. Zur Best. von Benzoesdure yerd. man 25 ccm Milch etwas 
u. fallt mit 20 ccm dialysiertem Fe. Das Filtrat engt man auf 5 ccm cin, macht 
mit HC1 gerade sauer, schuttelt mit 5 ccm A. u. macht ammoniakal.; ein Nd. in 
der iitli. Lsg. zeigt Benzoesiiure an; Genauigkeit 0,0003 g in 25 ccm Milch, ent
sprechend etwa 1 grain in der Gallone. (Analyst 50 . 438—40. 1925.) ROiile.

Em m . Pozzi-Escot, Zur Fettbe&timmung in der Milcli. Vf. zielit das inzwischen 
von amerikan. Chemikern ausgebaute Verf. yon Babcock dem von Gerber vor. 
Beidc Verff. liefern Gewichtsprozente, was bei der Umreclinung auf g /l zu bc-
achten ist. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 7. 257. 1925. Sima, Institut nationale
agronomique.) Groszfeld.

E. H ekm a, E in Yerfaliren zur Erkennung eines Gemisches roher Vollmilch mit 
(pasteurisierter) Magcrmilch. Hierzu eignet sieli mit Vorteil die friiher (Jaaryerslag 
over het jaar 1923. 43; C. 1925. I. 785) bescliriebene Milchzellcn-Trypanblaumethode. 
Dic Yermischung roher Vollmilcli mit roher Zentrifugenmilch liiBt sich auch da- 
durch nachwcisen, daB in dem Zentrifugalsedimentc der Mischung „Scliaumh3utchen“ 
in erheblicher Menge vorhanden sind. (Jaaryerslag van . dc „Vereenigung tot 
esploitatic eener proefzuivelboerderij“ te Hoorn. 1924. 1—3.1925. Sep.) Groszfeld.

E. B rouw er, Uber die Unterscheidung von Buttermilch und angesauerter Zentri
fugenmilch. Dic Unterscheidung auf chem. W egc ist schwierig. Mkr. enthalt die 
Zentrifugenmilch fast immer noch eine groBe Zahl yon den beim Zentrifugieren 
entstandenen Schaumhiiutchen, die in der Buttermilch fast ganz fehlen. Zweitens 
sielit man in der Buttermilch yiele zcllige Elemente, die in der Zentrifugenmilch 
viel seltener sind u. drittens enthalt Buttermilch noch zahlreiclie Butterklumpclien, 
die in letzterer fehlen. (Jaaryerslag van de „Vereeniging tot exploitatie eener 
proefzuiyelboerdcrij" te Hoorn. 1924. 11—13. 1925. Sep.) Groszfeld.

B. J. H olw erda, D ic colorimetrische Bestimmung des Sauregrades von Kiise 
und Molkę. Bei der Molkę kann Trubung u. Farbung durch Verwenduug eines 
Comparators ausgeschaltet werden. Zur Beseitigung der Trubung dient auch 
Schiitteln mit ausgewaschener neutraler Kieselgur, jwobei der p u nicht yerandert



wird. ;Ąls Indicator ist fiir saure Molkę (pu  — 4,2—6,3) am besten Methylrot, fiir 
ungesiiuerte (pu 6,5—8,0) Neutralrot, letzteres weniger genau. — Zur Best. des 
Siiuregrades yon Kiise werden Kiisestiickchen von etwa 10 g in weite Probegliiser 
gebracht u. mit 30 ccm MilchsSure-NaOH-Gemischen von yerschiedenen Sśiure- 
graden iibergossen. Nach mindestens 3 Min. wird die Fl. abgegossen u. auf 15 ccm 
0,2 ccm O,20/00ig. Methylrotlsg. zugesctzt u. die Fiirbung gegeniiber dic des urspriing- 
lichen Gemisches mit Methylrot ycrgliehen. Der Siiuregrad des Gemisches, das 
sich in Ber.iihrung mit dem Kiise nicht iindert, entspricht dem des Kiises. Es 
zeigte sich, daB bei diesen Verss. 1% NaCl nicht storte. D ie Milchsauregemische 
diirfen von nur geringer Pufferwrkg. scin ; yerwendet wurden auf je 200 ccm je 
40 cero-0,1-n. NaOH u. folgende Mengen 0,1-n. Milchsaure:

Milchsiiure, ccm: 40,3 40,6 41,0 41,5 42,0 43,0 44,0 45,2 48,0
PH 6,0 5,6 5,5 5,3 5,1 5,0 4,8 4,7 4,5

(Jaarycrslag vau de „Yereeniging tot. esploitatie eener proefzuiyelboerderij11 te 
Hoorn. 1924. 14—17. 1925. Sep.) G r o s z f e ld .
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Adolpłie Chalas und Frau Chalas, Fraukreieh (Seine), Nahrmittel, welches 
dadurch erhalten wird, daB man frisclien Kolaextrakt mit Lactose zu einem trockenen 
Pulyer oder gepreBten Stiicken o. dgl. verarbeitet, die in Getriinken, wie W ein, 
Kaffec, Tee, Suppen usw. aufgelost werden. (F. P. 594026 yom 7/5. 1924, ausg. 
4/9. 1925.) O e l k e r .

Hugo Liebers, Prag, Tschechoslowakei, Vitaminreiches Nahrmittel. Man ver- 
mischt entwiisserte Hefe mit konz. Gersteninalzextrakt, wobei man die Menge der 
Extraktivstolfe in dem I5xtrakt so bemiBt, daB das Eintreten einer Giirung yerhindert 
wird. Man laBt dann die M. liingere Zeit stehen u. unterbindet die Wrkg. der 
Ilefefermente auf das Malz durch Erhitzen auf 50—70°. — Das Prod. zeigt etwa 
nach ciner W oche einen angenehmen Fruchtgesehmack. (A. P. 1552176 vom 4/12.
1924, ausg. 1/9. 1925.) O e l k e r .

George F. Humphrey, Bridgetown, Nova Scotia, Canada, Nahrmittel. Zur
Bereitung desselben yermischt man einen Fruchtbrei, z. B . Apfelbrei, mit Zucker, 
Hefe u. Mehl o. dgl., biickt den erhaltcnen T eig , yerarheitet das Geback auf 
Flocken u. rostet diese. (Can. P. 245230 yom 28/1. 1924, ausg. 9/12. 1924.) O e l.

Wallace & Tiernan Products, Inc., Belleyille, N. J ., Ubert. von: John
C. Baker, N utley, N. J ., M ittel zum Miirbemachen von Teig u. dgl., bestehend aus 
einer wss. Emulsion eines eBbaren Fettes (45—60%), einem Schutzmittel (z. B. Natrium- 
stearat) u. einem in dem Fett gel. Stabilisiermittel (Stearinsaure). (A. P. 1553294 
vom 2/9. 1921, ausg. 8/9. 1925.) K a u s c h .

Karl Pfisterer, Wilsbach, O/A. Weinsberg, Erzielung eines dauerhaften Hoch- 
glanzes der JBackwaren, dad. gek., daB entweder yor oder nach dem Backen eine 
alkal. Lsg. von Casein, Blut, Blutalbumin oder Blutserum oder eines Gemisches 
einzelner oder siimtlicher genannter Stoffe fiir sich oder gemischt mit anderen
Stoffen, w ie etwa Zucker, auf die W are aufgetragen wird. Es wird eine schone,
von der bekannten EiweiBglasur nicht zu unterscheidende Glasur erhalten. (D. B. P. 
418619 KI. 2c  yom 14/11. 1924, ausg. 10/9. 1925.) O e l k e r .

Nicolas Dracoulid&s, Frankreicli, M ittel zur Ilerstellung von Kuchen usw., be
stehend aus einer Pastę aus Mehl, W . u. NaCl, die in papierdiinne Blatter oder 
Fiiden ubergefiilirt u. getrocknet wird. (F. P. 593049 yom 4/2. 1925, ausg. 14/8.
1925.) -  K a u sc h .

Nulomoline Company, N ew York, Ubert. von: Maximilian A. Schneller,
New York, Fondants. Man schm. Dextrosehydrat u. Zucker groBerer Loslichkeit 
iu Ggw. yon so yiel W ., ais im Endprod. yorhanden sein soli, zusammen. (A. P. 
1551175 yom 24/9. 1924, ausg. 25/8. 1925.) K a u s c h .
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Raymond F. Bacon, New York, Iionsenweren von Fmchtzubereitungen. Fruclit- 
siifte u. dgl. werden mit einem leicht fluchtigen, in dem Prod. selbst wenig 1. Kon- 
seryierungsmittel, z. B. CHC13, behandelt u. dann in liermetisch yerschlieBbare Be- 
hfllter gefiillt, dereń Luftraum mit den Diimpfen jenes KonservierungsmitteIs an- 
gefiillt ist. (A. P. 1553496 vom 8/11. 1924, ausg. 15/9. 1925.) O e l k e r .

Marinus Pannevis, Utrecht, Rosten von Kakaobolinen, Kaffeebohnen und alm- 
lichen Friichten in ununterbrochenem Betriebe. (D.R.P. 417568 KI. 82 a vom 7/4.
1920, ausg. 28/8. 1925. Holi. Prior. 1/2. 1919. — C. 1921. II. 753.) O e l k e r .

Harry R. Beard, San Pedro, Calif., V. St. A., Vorbercilung von Fischen fiir das 
Einmachen in Biichsen. Man behandelt die Fis che (Sardinen, Heringe etc.) zuniichst 
10 Min. mit w. Luft (140° F.), fiilirt sie alsdann in einen Baum, durch welchen ein 
Łuftstrom von hoherer Temp. (325° F.) streicht u. schlieBlich in einen Baum, durch 
welchen Luft von yerhiiltnismiiBig niedriger Temp. (60—70° F.) geleitet wird. D ie  
so behandelten u. dann eingelegtcn Fische .sollen sich besser lialten ais die nach 
dem ubliclien Vcrf. yorbereiteten. (A. P. 1553296 vom 7/10. 1924, ausg. 8/9. 
1925.) O e l k e r .

Heinrich Kramer und Adolf Reiffen, Elberfeld, Behandlung von Fischabfallen. 
Man vermischt das Fischfleisch mit uberschiissigem W . u. unterwirft die Mischung 
etwa 2—3 Tage einer Temp. von 30—60°, bis eine Bruhe entstanden ist, in welcher 
das Fischfleisch gel. ist. (A. P. 1550268 vom 13/9- 1923, ausg. 18/8. 1925.) O e.

Charles Edward North, N ew York, V. St. A., Gewinnung von Ul aus Milch. 
(D.R.P. 418683 KI. 53e vom 20/8.1922, ausg. 11/9. 1925. — C. 1924.1. 1602.) O e.

Charles Doering uud Henry H. Doering1, Chicago, 111., Milchersałz. Zur 
Herst. desselben erhitzt man Reis 3 Stdn. mit W . im Verliiiltnis von 1 :10 in einem 
geschlossenen, mit Heizmantel versehenen Beliiilter auf etwa 250° F. bei einem 
Druck von 20 Pfund, leitet dann ein Kuhlmittel durch den Mantel des GefiiBes 
derart, daB der Druck reduziert wird, die Temp. der M. aber etwa auf. dem Kp. 
verbleibt, filtriert dann ab, liiftet das Filtrat bei 212° F. u. liiBt es schlieBlich ab- 
kuhlen. (A. P. 1550681 vom 24/4. 1922, ausg. 25/8. 1925.) O e l k e r .

Herman Heuger, Eyanstan, 111., Konservieren von Bułter. Man yermischt die 
Butter mit einem ungiftigen Desoxydierungsmittel, fiillt sie in Behiilter, die herme- 
tisch yerschlosscn werden, u. erhitzt sie in diesen auf Pasteurisiertemp. — Ais Des- 
oxydierungsmittcl werden hauptsachlich Phosphite, z. B. Natriumhypophosphit, yer
wendet. (A. P. 1550358 yom 9/3. 1923, ausg. 18/8. 1925.) O e l k e r .

Clarence Louis Arnoldi, Manitowoc, Wisconsin, Konscrvieren von Kiise. Man 
liiBt den Quark in offenen GcfiiBen reifen, erhitzt ihn dann unter gewohnlichem  
Druck, bis alle Teilchen gel. sind, gieBt die h. Fl. in KonseryengefiiBe u. sterili- 
siert diese in ubliclier W eise nach dem VerschlieBen. (A. P. 1552977 yom 23/4.
1924, ausg. 8/9. 1925.) Oe l k e r .

Heinrich Gattiker-Tanner, Schweiz, Konservieren von frischen pflanzlichen
Fiiłłermiłteln. Die frisch geschnittenen, nicht nassen Futterstoffe werden unter 
AusschluB yon Luft schichtenweise in einem Behiilter stark zusammengepreBt, so 
daB Luftzutritt u. Giirung, sowie eine spontane Erhitzung ausgeschlossen sind. Vor 
ihrer Einfuhrung in den Behiilter bespritzt man die Futterstoffe mit Alkali-, Erd- 
alkalisalzlosungen o. dgl., wodurch eine Buttersiiuregiirung yerhindert wird. (F. P. 
592585 yom 3/2. 1925, ausg. 5/8. 1925. Schwz. Prior. 4/2. 1924.) O e l k e r .

Lamina Ltd., London, iibert. von: John Lewis, London, Katzen- und Hubner- 
futtermittel aus Fischabfallen. Die Fischabfiillc werden nach der Reinigung u. Zcr- 
kleinerung in einer Zentrituge mit Dampf behandelt u. danach mittels eines h. 
trockenen Luftstromes getrocknet. (A. P. 1550035 vom 20/5. 1924, ausg. 18/8.
1925.) Oe l k e r .
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Paul Menaul, Stillwater, Oklahoma, iibert. von: Daman P. Sawyer, Pawnee, 
Oklahoma, Behandlung von Baumwollsammmehl. Um das Mehl fiir Futterzwecke 
geeignet zu maeheD, vermischt man es mit 1/i —l/a seines Troekengewichts W ., u. 
erhitzt es dann so lange auf etwa 100°, bis das Mehl eine dunklere Farbę an- 
genommen hat. D ic giftigen Bestandteile des Meliles werden auf diese W eise be- 
seitigt. (A. P. 1553634 vom 20/11. 1924, ausg. 15/9. 1925.) O e l k e r .

XVII. Fette; W achse; Seifen; W aschm ittel.
Hiiller, D ie neue Entolungsanlage fur die chemische Fabrik Boliringer Sohne, 

Mannheim. D ie nach System „OMS“ gebaute Anlage bewiiltigt stundlicli 50 cbm 
u. hat sich seit 1922 bewahrt. Abbildung nebst kurzer Erliiuterung. (Allg. Ol- u. 
Fetf-Ztg. 22. 604. 1925. Sinzig.) H e l l e r .

A. Eibner und Gg. Ried, Zur Kenntnis der Oxyne. II. Uber die Aułooxtjdation 
beim Troeknen fetter Ole, Untersuchung eines Waltonlinoxyns. (I. Chem. Umschau 
a. d. Geb. d. Fette, Ole, W achse, Harze 32. 153; C. 1925. II. 1498.) Ubersicht 
iiber bisherige Arbeiten, dic infolge ungeeigneter Methodik die Frage nicht fordem  
konnten. D ie Formeln von O r lo w  werden zuriickgewicsen. Da die von F a iir ion  
an den freien Leinolfettsiiuren vorgenommenen Verss. oftensichtlich irrefiihrende 
Ergebnisse lieferten, untersucliten Vff. ein nicht yollig ausgerciftes Waltonlinoxyn: 
SZ. 70,25 bzgl. 70,53, VZ. 294,16 bzgl. 293,90, Acetylzahl 83,5 bzgl. 84,1, Jodzahlcn 
59,01 bzgl. 58,92. Der Glyceringehalt betrug 9,38°/0, was also fast der Theorie 
cntepricht u. ein weiterer Bewcis dafiir ist, daB Glycerin n ic h t  abgespalten wird. 
Das Zerlaufen von Linoxynmasscn ist ein synaeretisclier Vorgang. Aschengehalt 
0,01%, Pb-haltig. Bei der B. des Linoxyns entstehen, wrie durch Analysenzahlen 
belegt wird, ca. 15% freie Siiuren, zur Hiilfte oxydierte Siiuren. Letztere enthalteu 
laut Jodzahl 24,12 noch Doppelbindungen. — Die Best. der Gesamtfettsiiuren im 
Waltonlinóxyn ergab: unoxydierte Siiuren 25,30%, fl. sogenannte Oxysiiuren 58,30, 
feste schwarze sogenannte Oxysiiuren 0,21, in W . 1., fl. sogenannte Oxynsiiuren
3,65%, in W . 1. Oxynsiiuren -j- Glycerin 6,20%. Die Natur der Oxysiiuren konnte 
nicht eindeutig ermittelt werden. Der wiiCrige Auszug des Linoxyns gestattete die 
Rkk. auf Azelainsiiure. — Es werden weiterhin Yerss. iiber die Loslichkeit von 
Waltonlinoxyn mitgeteilt. Anilin lost unter sehr starker Quellung des Unl. ca. 80% 
(Farbę der Lsg. dunkelrot; Anilidbildung?). D ie extrahierten MM._ sind wenig 
elast u. hiirter ais das Linoxyn. Dessen gute Eigenschaften beruhen: also auf 
ihrem Gehalt an fl. Anteilen. — Das Mol.-Gew. des Linoxyns, nach der Siede- 
methode in Amylalkohol bestimmt, ergab den Wert 952,31, so daB extramolekulare 
Polymerisation nicht stattgefunden haben kann. (Chem. Umschau a. d. Geb. d. 
Fette, Ole, Wachse, Harze 32. 233—49. 1925. Miinchen, Techn. Hochsch.) H e l le r .

E. Weiss, D ie neuzeitigen Prozesse der Ólraffination. Beschreibung des Verf. 
von'BATAlLLE zur Entsauerung, Bleiehung u. Desodorisierung yegetabilischer Ole. 
Es w'ird insbesondere auf die Bcdeutung eines hohen Vakuums bei der Desodori- 
sation hingewiesen. (La Naturę 1925. 219—23. 1925.) H e l l e r .

P. Honig, Uber Veranderungen bei der Sesamolreaktion bei der Behandlung des 
Óles mit Adsorbentien. Von EinfluB auf die Starkę der Rk. nach B a u d o o in  ist die 
saure oder alkal. Rk. des verwendeten Adsorbens; saure Bleichmittel wirken 
spaltend auf Sesamin unter Freiwerden des fluchtigen Sesamols, des eigentlichen 
Tragers der Rk. Fiir die Entfiirbung von Sesamijl eignen sich besonders saure 
oder alkal. Bleichmittel. Das Sesamin wird sowohl durch Bleicherde ais auch 
durch Kohle adsorbiert. Neben Sesamin ist in Sesamol eine zweite opt.-akt. Verb. 
vorhandcn, die aus dem Ol durch Adsorbentien nicht entfernt wird. B ei der Aus- 
fiihrung der Rk. nach B a u d o u in  wirkt die Ggw. von O-abgebenden Stoffen storend. 
(Chem. Weekblad 22. 509—12. 1925. Amsterdam, Alg. Norit Mij.) G r o s z f e ld .
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J. Gemm, W as ist ungesalzene MargarineV (Vgl. Ztsclir. f. Unters. Nahrgs.- 
u. GenuBmittel 48. 59; C. 1924. II. 1867.) Um alle Einwiinde der Horstcller zu 
beriicksichtigen, wird ein Gehalt yon hoclistens 0,2% NaCl (statt friilier 0,1 °/0) ge- 
fordert (Ztsehr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 50. 69—70. 1925. Erlangen.) Gr.

R. Rousseau, Beitrag zur Untersuchung der Wachse. Eine neue chemische 
Kennzahl. Das Verhaltnis der yeresterten Alkohole zu den Gesamtalkoholen, AZ. 
der yeresterten Alkohole: AZ. der Gesamtalkohole, hestimmt nach L e y s  (Ann. 
Chim. analyt. appl. [2] 4. 110; C. 1922. IV. 407), betriigt bei Wachs konstant 
0,84, bei Spermacet 0,96, bei Pflanzenwaehsen 0,6—0,5, nur bei Candelilla bis 0,8. 
(Buli. Sciences Pharmacol. 32. 449—63. 1925. Paris, Uniy.) G r o s z f e ld .

K. L. Weber, Betrachtungen iiber Lcimfette. Unverseiftes Coeos- sowie Palm- 
kernfett wird ranzig, u. es muB hierauf bei der Fabrikation geaclitet werden. Mehr 
ais 10% Leimfette in echfen Seifen verbessern die Qualitat nicht, wie Vf. durch 
Einzelheiten aus seiner scifensieder. Praxis darlegt. (Seifensieder-Ztg. 52. 792—93. 
814—15. 1925.) H e l l e r .

W. Schaefer, Sauerstoffwaschmittel und Haltbarkeit. Die Haltbarkeit ist stark 
abhiingig von der Feuchtigkeit. Wasserglas schiitzt vor Zerfall, indem es gegen- 
iiber immer anwesenden Katalysatoren ais ein diese einliiillendes Schutzkolloid 
wirkt. (Seifensieder-Ztg. 52. 793—94. 1925.) H e l l e r .

Heinrich Riemer, Hundert Jahre Fettsiiureindustrie. AbriB der geschicht- 
liclien Entw. der Fcttspaltung, -dest. u. -hiirtung bis in die Gegenwart. (Ztsclir. 
Dtsch. Ol- u. Fcttind. 45. 576—78. 590—92. 1925. Wien.) H e l l e r .

Am. Matagrin, Cheweul und die Stearinkerze. Zum Gediiclitnis des erfolg-
reichen Forscliers auf dem Gebiete der Fettchemie. Darst. seiner wichtigsten dies- 
beziiglichen Arbeiten u. ihrer industriellen Auswirkung. (Ind. eliimiąue 12. 400 
bis 402, 1925.) H e l l e r .

Sprenger, Uber Tiirkischrotole. Fiir die Ansiclit von J u i l l a r d ,  daB Turkisch- 
rotole Schwefelsaureester u. Glycerinscliwefelsiiureester der Rieinolsiiure, mehrere 
Polyricinolsiiuren u. dereń Zersetzungsprodd. enthalten, sprechende Tatsaclien 
werden mitgeteilt. D ie Zerlegung des ursprungliclien Sulfurierungsprod. in 1. u. 
unl. Fettsauren ist bis zu einem gewissen Grad bestimmbar, cin Hiuiptunterschied 
der Na-Salze der 1. u. der unl. Fettsauren beruht in dem Verh. der Seifenlsgg. beim 
Aussalzen. Die hohe Ausbeute an 1. Fettsauren bietet Vorteile, aber auch die an 
Polyricinolsiiuren reielien Praparate haben fiir Sonderzwecke Vorziige, sie konnen 
ais Emulsionstrager u. Schutzkolloide in der Fiirberei u. Appretur dienen. (Melliands 
Textilber. 6. 585—86. 1925. Offenbach a. M.) S C v e rn .

Kurt Thormann, Neue Porzellangerate fiir unser Laboratorium. Es sind be-
schrieben: ein heizbarer Buchnertricliter; ein faBfiirmiger Tiegel zum Verasclien 
von Fetten; eine sich nach oben yeijungende Abdampfschale, bei der tlberkriechen 
nicht stattfinden kann;, ein Exsiecatoreneinsatz mit nach unten yerjungten Sektor- 
einschnitten. Hersteller: Pn. R o s e n t h a l  & Co., Marktredwitz. (Seifensieder-Ztg. 
52. 836. 1925. Leipzig.) H e l l e r .

R. T. A. Mees, Laboratoriumsmitteihmg. ivss. Lsg. abgescliiedene Fett
sauren, besonders solehe mit niedrigem M ol.-Gew., enthalten nicht unerhebliche 
Mengen W . g e l., die vor der Wśigung zu beseitigen sind. Letzteres geschielit 
durch Trocknung, am besten bei 60° im Vakuum, da hierbei das Verhaltnis yer- 
fluchtigte Capronsaure/verfluchtigtes W. nur etwa */10 des Betrages yon 100° betriigt, 
bei Oktan- u. Dekansiiure noch weniger. Zur Vakuumtrocknung kann man einfacli 
das Rundkolbchen nach Abdestillieren des Losungsmittels in W . yon 40—60° 
tauclien u. den Hals mit der Wasserstrahlpumpe yerbinden, worauf in wenigen 
Min. das W. yerdampft. Eine Trocknung im Vakuum ohne Absaugen des Wasser- 
dampfes ermoglicht die F o j t . von v. d . L a a x  (Volksvoeding 1. 56 [1922]), bestehend
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aus einem Reagensrobrclien mit seitlieher Offnung u. unterhalb der Offnung mit 
einem wasserentziehenden Mittel gefiillt. Das Rohrehen wird mittels gutschlieBenden 
Stopfens iu das zu troekncnde Kolbclien (Fettkolbchen) gesteekt. Dann wird das 
Rohrehen selbst mit einem durchbohrten Stopfen, durch den ein Rohrehen mit 
Kautschukstiiek u. Quetschlialin zur Saugpumpe geht, yersehlossen. Eyakuiert man 
nun, quetseht den Habn zu u. briugt das Kolbclieu in W. von der gewunscliten 
Temp., so yerdampft das W . u. wird von dem Inbalt des Rohrcliens absorbiert. 
(Chem. Weekblad 22. 512—13. 1925.) G r o s z f e l d .

B. M. Margosches und Ludwig Friedmann, Uber die Rcaktionsfahigkeit des
Jods gegen Fette. YI. Yerlialten von Jod-Eisessiglosungen. Im Versuchsteil mit- 
bearbeitet von Eduard ITeufeld. (V. vgl. Ztschr. Dtscli. 01- u. Fettind. 44. 295;
C. 1924. II. 1413.) Da so wie allcoh. J-Lsgg. aueh solche in Eg. braun sind, so 
ist nach friiheren Verss. der Yff. anzunehmen, daB in diesen B. von IIJ, also An- 
lagerung von HJO stattfindet. A uf indirektem W ege ermitteln Yff. den Yerlauf 
der Rkk. des J  in Eg.-Lsg., indem sie den EinfluB des Zusatzes von H J bzgl. IIJ03 
messend yerfolgen. Mit wachsender Konz. der IIJ sinkt die Einwirkungsstiirke 
des J auf Olsiiure. Zusatz von W . erhoht sie. Im allgemeinen liegen die Ver- 
hiiltnisse so wie bei den alkoh. Lsgg., nur yollziebt sieli die Umsetzung in Eg. 
etwas langsamer. Aueh liier findet man nacli liingerer Einwirkungsdauer ,,Ubcr- 
jodzablwerte". (Chem. Umschau a. d. Geb. d. Fette, Ole, W achse, Harze 32. 221 
bis 224. 1925. Briinn, Deutsche Tecbn. Hochschule.) H e l l e r .

C. stiepel, Uber Olein. (Vgl. Ztschr. Dtscli. 01- u. Fettind. 45. 217; C. 1925.
II. 991.) Es ist moglicli, wahre Oleine analyt. zu identifizieren. Titer, Mackay- 
probe u., in Zweifelsfiillen, fraktionierte Dest. u. Krystallisation sind hierfiir ge- 
eignet, niclit aber die Best. der inneren Jodzahl. Zusammenhiinge zwTisehen Zus. 
u. tcxtiliudustrieller Verwendbarkeit sind erliiutert. (Ztschr. f. ges. Tcxtilind. 28. 
545—46. 559—60. 1925. Berlin.) H e l l e r .

W. Herbig und Herbert Seyferth, Uber die Bestimnmng der Siiure- w id  
Kalkbestandigkeit sulfurierter Ole. Vf. teilen ausfuhrlich ilire ausgedehnten Unterss. 
mit, auf denen ilire sehou fruher mitgeteilten Bestłmmungsmethoden beruhen. 
(Ztschr. Dtscli. 01- u. Fettind. 42. 646—48; C. 1923. II. 691.) Zahlreiche Diagramme 
sowie T’abellen fassen die Ergebnisse zusammen. (Ztschr. Dtscli. 01- u. Fettind. 45. 
526—29. 548—52. 561—63. 574—76. 1925.) H e l l e r .

Artliur A. Weir, Kennzahlen fiir Bienenwachs von Yiktoria. Schaubild fiir die 
Untersuchung von Bienenwachs. Vf. sfellte zunśiclist aus den yerschiedenen mog- 
lichen Werten fiir die Kennzahlen reinen Bienenwaehses u. der moglichen Ver- 
fiilschungsmittel ein Schaubild zusammen, das gegeben wird; die Unters. des 
W aelises ergab: Jodzahl nacli I I u b l  12,14, nach I I a n c s  12,42; V.Z. 97,14; S.Z. 
23,31; Unyerseifbares 48,66; D .30 0,9478; D. (S. G. Flascbe) 0,8439; D. be- 
reelinet auf 15,5° 0,9690; F. 64,25°; Refraktionsindex, n D76 =  1,4439, berechnet auf 
40° 1,4588 =  44,4°. Durch Vergleich dieser Werte mit dem Schaubilde ergibt sich, 
daB das untersuchte Bienenwachs rein war. (Analyst 50. 445. 1925.) R C iile .

Georges Eugene Jacąuard und Edmond Bene Gaudard, Frankreich, E x- 
traktion olhaltiger Mehle. Man yerwendet hierbei einen App., der einen Druck- 
weclisel auf das Gemisch des Óles u. Losungsm. gestattet. (F. P. 594332  vom 
10/12. 1924, ausg. 1/9. 1925.) K a u s c h .

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft A.-G. und Y/ilhelm Gensecke, 
Deutschland, Reinigung von Ólen und Fetten mittels Natriumcarbonat o. dgl. Um 
eine yollstiindige Neutralisation der Ole u. Fette u. eine gute Trennung der ent- 
stehenden Scife von dem Neutralol zu erzielen, bewirkt man wiihrend des Neutra-
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lisationsprozesses durch geeignete Eegelung der Temp. u. Anwendung eines Vakuums 
eine Konz. der Lauge. (F. P. 593929 vom 29/1. 1925, ausg. 2/9. 1925.) Oelker.

Stanley Hiller Inc., Oakland, iibert. von: Stanley Hiller, Oakland, Calif., 
Gewinnung von Olivenol. Das Fruchtfleiseh der 01ive wird in einen so fcin yerteilten 
Zustand ubergefiihrt, daB es eine kolloidale Stispension in einer Emulsion von Ol 
u. W . darstellt. Hierauf scheidet man die festen Bestandteile ab u. zerlegt die 
Emulsion in Ol u. W . (A. P. 1553162 yom 6/7. 1925, ausg. 8/9. 1925.) Oelker.

Willy Branż, Berlin, Schneidevorrichtung fiir Seifc oder Fette m it mehreren 
parallel zueinander angeordneten Drćihtcn oder B andem . (D. B. P. 419378 KI. 23 f  
yom 15/2. 1924, ausg. 28/9. 1925.) Oelker.

C ollo id al Soap Products C orporation, Dover, Delaware, ubert. von : B o b ert  
M. P e ttit , Baltimore, Maryland, Seifen und Reinigungsmitlel. Man erhitzt 400 Teile  
Iiartoffelbrei in einem geschlossenen Miseliapparat mit 165—500 Teilen Atzalkalilsg. 
von 37° Be. 10—20 Min. auf etwa 100°, setzt dann 100—400 Teile Soda u. 100 bis 
475 Teile eines verseifbaren Oles zu u. erhitzt weitere 10—20 Min. auf 100°. (A. P. 
1544103 yom 25/11. 1924, ausg. 30/6. 1925.) F ranz.

Colloidal Soap Products Corp., D over, Delaw are, iibert. yon: Bobert 
M. Pettit, Baltimore, Maryland, V. St. A., Seifen und Iłeinigungsmittel. In einer 
geschlossenen Mischyorr. erhitzt man ein Gemisch yon etwa 400 Teilen Kartoffel- 
brei mit 313 Teilen Atzalkalilsg. yon 37° Be 10—20 Min. auf 100°, setzt dann 
200 Teile Soda u. 237 Teile Fettsauren zu u. erhitzt wTeitere 10—20 Min. auf 100°. 
(A. P. 1544104 yom 25/11. 1924, ausg. 30/6. 1925.) F ranz.

Baymond Yidal, Frankreich (Seine), Herstellung von Seifen. Man behandelt 
Ole, Fette u. W achse mit Alkalilaugen in Ggw. yon Osyaldehyden, wie Furfurol 
u. Methylfurfurol. D ie so erhaltenen Seifen sollen besonders zum Ayiyieren yon 
Schwefelfarbstoffen geeignet sein. (F. P. 594146 vom 26/2. 1925, ausg. 7/9. 
1925.) Oelker.

Edmund Weidner, Deutsehland, Seifenstiick, welches mit von einer zur anderen 
Seite durchgchenden Kaniilen ausgestattet ist, die mit solchen Substanzen gefiillt 
sind, welche sich in direkter Mischung mit der Seife zersetzen wurden. Ais der- 
artige Fiillungen kommen in Betracht gewisse ath. Ole, kosmet. Fette u. dgl. — D ie  
auBercn Enden der gefiillten Kanale werden durch eine in W . 1. Schutzschicht ver- 
schlossen. (F.P. 594247 yom 28/2. 1925, ausg. 8/9. 1925. D. Prior. 8/3. 1924.) Oe.

Antoine Adrien Michel Antar Geohamy, Frankreich (Seine), Seife mit einem 
inneren Kern aus indifferentem Materiał, wie z. B. Holz, welcher einen yollstandigen  
Yerbrauch der Seife gestattet. (F. P. 594733 vom 5/6. 1924, ausg. 17/9. 1925.) Oel.

William Te Gussinklo, N ew York, Glycerinseife, dereń Gehalt mehr ais 50°/o 
betragt, wird in der W eise hergestellt, daB man gewohnliche Natronseife in bis 
zum Kp. erhitztes Glycerin eintragt u. dabei das Erhitzen so lange fortsetzt, bis 
alle Seife gel. ist. (A. P. 1550540 yom 12/7. 1924, ausg. 18/8. 1925.) Oelker.

C. F. Higgins, London, Rcbiigungsmittel, bestehend aus Seife, Bimssteinpulyer, 
NaOH u. NajCO^ (E. P. 238784 vom 3/2. 1925, ausg. 11/9. 1925.) Kausch.

Adolf Welter, Krefeld-Keinhafen, Feingekomte Massen. (A. P. 1546156 yom  
13/8. 1920, ausg. 14/7.1925. — C. 1923. II. 590.) Kausch.

X V m . Faser- und Spinnstoffe; Papier; C ellulose; 
Kunststoffe.

C. G. Schwalbe und Guatav-Adolf Feldtmann, Quellung und Adsorption an 
Baumwoll- und IIolzzellsłoff-Fasern. (Ygl. Papierfabr. 23. Sonderheft. 144; C. 1925. 
II. 1570.) Zur techn. Best. des Wasseraufnahmevermogens yon Zellstoffen yerfahren
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Vff. folgendermaBen. Pappenstreifen yon 4 cm Breite u. 8 cm Lange laBt man
4 Stdn. in W . oder 1 %ig- Essigsiiure quellen, dann genau 120 Sck. abtropfen u. 
wiigt fcucht. Ais Grad der Aufnahmcfiihigkeit fiir das Quellungsw., in %°/o aus- 
gedriickt, wird die Zunahmc des Gew. der Zellstoffpappe, yom abs. Trockengew. 
ab bereehnet, bezogen auf 100 g  wasser- u. aschefrei gedachten ZellstofF, bezeichnet. 
Das Maximum der Wasseraufnahme tritt zwar erst nach 16 Stdn. ein, jcdoch unter- 
scheiden sich die Vergleichswerte nicht wesentlich. In l° /0ig. Essigsiiure ist unter 
diesen Bedingungen der Quellungsgrad der gleiche wie in W . Die Essigsiiure be- 
wirkt lediglich eine schnellere Aufnahme des W . — Ferner wird eine Methode zur 
Best. der AdsorptionsJcraft der Faser beschrieben, die darin besteht, daB aus einer 
Lsg. von -Fe,n-Acctat durch 1-std. Schiitteln Fe(OH)3 adsorbiert wird. Das adsor- 
bierte Fe wird aus der Faser mit 10°/oig. HC1 lierausgelost u. mit 1lm-n. K M n04- 
Lsg. titriert. D ie auf abs. trockne u. aschefreie Substanz bczogenen Werte werden 
ais Eisenoxydzahl bezeichnet. — Es zeigte sich, daB die gebleichten Zcllstoffe ein 
geringeres Wasseraufnalimeyermogen u. eine kleinere Eisenoxydzalil besitzen ais 
die ungeblcichten. D ie Eisenoxydzahl ist am hochsten bei ungebleichten Mitscherlich- 
zellstoffen, dann folgt unbleichbarer Ritter-Kellnerzellstoff. D ie Edelzellstoffe be
sitzen sehr yerschiedene Eisenoxydzahlen, die aber betriichtlich unter den Werten 
fur die beiden yorgenannten Zellstoffarten bleiben. D ie niedrigsten Eisenoxydzahlen 
w eist mit NaOH mercerierte Baumwolle auf, wobei sich der EinfluB des Alters u. 
der Konz. der NaOH bei der Mercerisation deutlich erkennen laBt. (Papierfabr. 
23. Verein der ZellstofF- u. Papier-Chemikcr u. -Ingenieure. 589—95. 1925. Ebers- 
walde, Yersuclisstation fiir IIolz u. Zellstoffchemie.) OlIŁE.

L. H . H arrison , W asser weich machen und Textilindustńe. Das Reinigen durch 
Filtriercn u. das Weichmachen durch Ca(OH)2 -f- Na2C 03, sowie durch basenaus- 
tauschende Stoffe ist beschrieben. (Journ. Soc. Dyers Colourists 41. 271—75. 
1925.) SttVERN.

Otto F u n k e , i. Fa. O t t o  F unke & Co., Kommandit-Gesellschaft, Einrichtung 
zum Kontrollicren der Gradiglceit und Temperatur der Natronlauge fiir Zwecke des 
Mcrceńsierens. D ie in die LaugenzufluBleitung eingeschaltete MeByorriclitung zeigt 
auBer der Temp. stiindig die Gradigkeit der Lauge an. Ferner bewirkt sic in dem 
Augenblick, wo die zuflieBende Lauge nicht mehr die yorgeseliene Starkę hat, 
selbsttiitig den ZufluB frischer Lauge u. schaltet ihn selbsttatig erst wieder aus, 
wenn die yorgeseliene Laugenstiirke wieder angezeigt wird. (Melliands Textilber. 6. 
667—68. 1925. Elberfeld.) SOvep.n.

K r., Ruckgeicinnung gebrauchter Natronlauge bei StiicJcmercerisation nach dem 
System Matter. In einen gegen Lufteintritt durch WasseryerschluB abgesperrten 
Beliiilter, an dessen Boden sich stufenformige Spiilbecken befinden, wird Dampf 
eingeleitet, wśihrend das yon der Merccrisiermaschine kommeude Gewebe derart 
durch den App. liiuft, daB es abwecliselnd in die mit kiilterer Fl. gcfiillten stufen- 
formigen Behalter u. in den Dampfraum zuriicktritt. Es entsteht eine Konden- 
sation des Dampfes, die NaOH-Lauge wird bis ins Innerste der Faser allmiihlich 
verd. u. 'abgespult. D ic Lauge wird fast restlos in einer Starkę von 8—10° Be. 
wiedorgewonnen. (Melliands Textilber. 6. 665—66. 1925.) SOyern.

W . K ind, D as Yenuollen von Baumwóllgeweben. Man darf an das Philanieren
nicht Erwartungen kniipfen, w ie sie die Erfolge der Mercerisationstechnik nahe- 
legen konntćn. Beim Philanieren tritt wohl nur eine scheinbare Verbesserung der 
Festigkeit ein. W ie das starkę Reduktionsvermogen der philanierten Baumwolle 
annehmen liiBt, ist die Faser nunmehr gegen Chemikalienwrkg. empfindlicher, es 
kann daher bei der weiteren Behandlung zu Festigkeitsabnahmen kommen. 
(Melliands Textilber. 6. 661. 1925.) S 0 v e b n .

35*
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Philana A.-G-., D as Yerwollen von Baumwollgewebm. (Ygl. yorst. Ref.). Die 
Yerss. von K in d  werden niclit ais beweiskrSftig anerkannt, weil Parallelverss. 
zwischen philanierter u. nichtphilanierter Ware nicht durchgeftihrt sind. B u d n ik ó w  
hat Bedingungen innegelialten, unter denen dic Faser stark oxydiert u. Oxy- oder 
Nitroeellulose gebildet wird. (Melliands Testilber. 6. 662—63. 1925. Basel.) SOv e r n .

P. Budników, D ie Mereerisation mit Salpetersaure. Baymwolle erhalt bei 
kurzer Behandlung mit HNOs von 40—41° Be. dic Eigenschaft, sich mit substantiyen, 
S-, Azo- u. KiipenfarbstofFen tiefer anzufarben ais ohne eine solche Behandlung, 
die Widerstandsfahigkeit der Fiirbung gegen Seife ist bedeuteud erhoht. Die 
Fcstigkeit der Faser nimmt um 20% zu. Das erhaltene Prod. ist ein Mittelding 
zwischen Di- u. Trinitrat u. veriindert sich yoraussiclitlicli nicht nach Auswasehen 
mit yerd. Na2C 03-Lsg. (Melliands Textilber. 6. 661— 62. 1925. Lodz.) S (J v e rn .

R. A. Kólliker, Ein neues Vorbeugungsmittel gegen Brandgefahr. Impriignieren 
mit Cellon macht die behandelten entzundlichen Gegenstande unbrennbar. Sio yer- 
kolilen nur ohne Flammenbildung u. Glimmen. (Papierfabr. 23. Sonderheft. 162 
bis 164. 1925.) S O v e rn .

Richard Feibelmann, Antiseptica, die eine Schimmelbildung au f Geweben ver- 
liindern. Bemei-lcung zu dem Aufsatz von P . Straszeioski (ygl. S t r a s z e w s k i ,  
Melliands Textilber. 6. 497; C. 1925. II. 1319.) Ais besscr wirkend ais Salicyl- 
siiure u. Formaldehyd wird Aktiyin bezciehnet. (Melliands Testilber. 6. 586—87. 
1925.) S O y e rn .

Ed. Justin-Mueller, D ie Lanolinifizienmg der Baumwolle, Wasehappreturen. 
Ais „Lanolinifizierung“ besclireibt Vf. ein Verf., das in der Impriignierung der 
Baumwolle mit einer Lsg. von Albumin gemischt mit einem 1. 01, Paraffin oder 
Stearin in einem Losungsm. u. Formaldehyd besteht. Nach dem Impragnieren wird 
gedSmpft, mit einem Al-Salz behandelt, gespiilt, mit Seife gewaschen u. getrocknet. 
(Buli. Soc. Ind. Mulhouse 91. 399—400. 1925.) Jung.

Karl Homolka, Behandlung der Seide, um ihre W iderstandskraft gegen die 
Einwirkung des Liehtes zu erhohen. Aus Messungen der Dehnbarkeit u. der Starkę 
geht heryor, daB die Wrkg. des kiinstl. Liehtes der des Tageslichts gleiehkommt. 
D ie yerschiedenen Behandlungen der rohen u. der entbasteten Seide sind nicht 
ohne EinfluB auf dic .Wrkg. des Lichts. Behandeln mit Tannin u. Catecliu bietet 
bei der rohen u. abgekochten Seide einen sehr wirksamen Schutz gegen die 
schśidigenden Einfliisse des Lichts, welche sie fast yollstSndig auflieben. Behandeln 
mit Thioharnstoff u. Hydrochinon liefert befriedigende Ęrgebnisse, wirkt aber nicht 
so gut wie mit Gerbstoffen. Tannin-Brechweinsteinbehandlung hat die geringsten 
Erfolge gezeigt. (Melliands Textilber. 6. 584—85. 1925.) SttVERN.

Eriedr. von HóGle, Bayerisehe Papiergeschichtc. (Forts. zu Papierfabr. 23. 
388; C. 1925. II. 2032.) (Papierfabr. 23. Sonderheft. 117—28. 1925.) SttyERN.

Hugo Kauffmann, D ie Cktycellulose. D ie Annahme, daB die Anfiirbbarkeit 
eines Gewebes durch Methylcnblau auf dem Gehalt an Oxycellulose beruht, ist un- 
richtig, oxycellulosehaltige Ware u. solche, yon der die Oxycellulose restlos ab- 
gekocht ist, farben sich gleich. Eine neue Methode zur Best. der Oxycellulose 
beruht darauf, daB von geschiidigter Cellulose zunachst die Abkochzalil bestimmt 
wird, d. h. man crmittelt, w ieyiel ccm 1/ł0-n. KMn04-Lsg. erforderlich sind, um die 
beim Abkochen yon 1 g Ware mit NaOH-Lsg. sich losende organ. Substanz yoll- 
stUndig zu oxydieren. Hierauf bestimmt man die SauerstofFzahl, d. h. man stellt 
fest, w ieyiel ccm ‘/10-n. KMn04-Lsg. erforderlich sind, 1 g  der gescliadigten Baum- 
wollcellulose zu C 02 u. W . zu oxydieren. Aus der theoret. Sauerstoffzahl der un- 
geschadigten Baumwollcellulose 1480,7 u. der ermittelten Sauerstoifzahl der in der 
Ware enthaltenen Cellulose berechnet man den Oxycelłulosegehalt. Aus den Be- 
f  an den wird auf die Formel C12H20O15 fur Oxycellulose geschlossen. Bei der Hypo-
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cliloritbleiclie ist die freie HC10a, die aueli in stark alkal. Lsg. yorhanden ist u. 
dereń Menge bei gleiclibleibendcr Alkalinitiit von der Konz. des Hypochlorits re- 
guliert wird, das "Wirksame. (Melliands Testilber. 6. 591—92. 1925.) Suvern.

P au l K lem m , Technik der Trochmng von Papierfaserstoff. Es wird vor- 
geschlagen, bei der Trockengehaltsbest. auf Tempp. bis 105° zu gehen, wodurcli 
wesentliehe Beselileunigung der Gcwiclitsbeatiindigkeit erzielt wird. D ie Ver- 
einigung yon .Wagę u. Trockner ermoglicht genauere u. rasebere Gewichtsbestandig- 
keit ais die mit Herausnehmen des Trockengutes ycrkniipftc W iigung auBerhalb 
des Troekners. (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -In- 
genieure. G05—07. 1925.) SOvern.

Br. Q ."H erzog, Zur Erkenntnis der Yorgange bei der Gewinnung von Kunst- 
fasern nach dcm Viscoseverfahren. Durch die Vorreife sucht man zuniichst eine fiir 
Viscosit;it u. Koagulation beste TeilchengroBe zu erreiehen, die sich wahreud des 
ganzcn Prozesses nicht wesentlich iindcrt. Bei der Zellstoffgewinnung muB ver- 
hindert werden, daB die Teilchen zerkleinert werden. Bei der Reifung wird ein 
gewisser Solvationsgrad erreicht, der fiir die weiteren Entquellungs- u. Schrumpfungs- 
yorgange wesentlich ist. Gleichzeitig wird eine gegenseitige Verankerung der 
Micellen erzielt, die bei der Umwandlung der Micellen in Cellulosekrystallite er
halten bleibt. So erklart sich, daB jungę Viscoso (wenig ycrfilzte Teilchen) einen 
dehnbaren, reife (stark yerfilzte Teilchen) einen wenig dehnbaren Faden liefern. 
Beim Spinnen handclt es sieli in erster Linie darum, ein Gebilde von solcher 
Festigkeit zu erzielen, daB es sogleich nach der Formung der techn. Beanspruchung 
gewachscn ist. Dem sind die Fallungsbedingungen in erster Linie anzupassen. Die 
Spannung beim Aufspulen n. Trocknen wirkt wohl durch Ausgleich von Inhomo- 
genitiitcn yerfcstigend auf deu Faden. (Papierfabr. 23. Sonderheft. 115— 17. 
1925.) ' . ' SOvern.

K urt G ótze, Physikalische Daten iiber verschiedene Kunstscidenarten. Gegen- 
iiber P. B. Mesenholl (Melliands Textilber. 6. 24; C. 1925. I. 1255) wird aus- 

' gefiihrt, daB die von ihm mitgeteilten Zahlen eine hohere Festigkeit der ausland. 
Kunstsciden nicht zeigen. Viele der von Mesenholl aufgefuhrten Kunstseiden 
sind nicht mehr im Handel. Mitgetcilte Zahlen lassen eine Uberlegenheit der 
ausland. Kunstseiden nicht erkennen. (Melliands Testilber. 6. 604—65. 1925. 
Krefeld.) SuvEiiy.

Ed. W urtz, D ie Viscosekunsłseidefabrik. I. D ie Yorbercitung und Trocknung 
des Zellsto/fes (CaITl0O5). (Vgl. Vf., Ghem. Apparatur 12. 36; C. 1925. II. 1571.) 
Kurze Angaben iiber die erforderlichen MaBnahmeu. (Chem. Apparatur 12. 159. 
1925. Ratingen.) ROhle.

R u d o lf T andler, Veriverłung von Rohprodukten des Korpers des Haifisches fiir 
die chemischen Industrien. Vf. berichtet iiber die Verwertung der Seemammalien, 
Ilaie u. Rochen zur Gewinnung von Leder u. Nebenprodd. in Anlehnung an 
Angaben des Bureau o f Fisheries u. macht das deutsche Untcrnelimertum auf die 
entwicklungsfiihige Industrie aufmerksam. (Chem.-Ztg. 49. 806 — 7. 841— 42.
1925.) * Jung.

H elm u t K orte , D ie quantitative Bestimmung des Iłeduktionsuermogens roher 
und vęrschiedenartig vorbehandelter Baumwolle. Es wird eine Ausfiihrungsform der 
Cu-Zahlbest. beschrieben, bei der statt der NaOH-alkal. Scignettesalzlsg. eine 
Mischung aus N ą.C 03 u. N aH C 03 yerwendet wird. D ic quantitative Priifung auf 
Osycellulose hat nur in Verb. mit Fcstigkeitspriifungen Wert. Da die Cu-Zahlen 
je nach der Analysemethode yerschieden ausfallen, muB die Art der Best. an- 
gegeben werden. (Melliands Testilber. 6. 663—64. 1925. Griesheim a. M.) SOtern .

A lfred  Oppe, Priifung der K unst seide a u f Farbbarkeit. In yerschieden fiirb- 
barer Kunstseide konnten Titerunterschiede, Schwankungen in Drehung, Festigkeit,
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Bruchdehnung, im Quersehnittsbild, im clicm. Verhalten u. im Verlialten im polari- 
siertcn Licht, die die Abweichungen erklaren konnen, nicbt festgestellt werden. 
Verss., die TeilchengroBe des Kolloids Kunstseide zu yerfindern, yersprechen keine 
durchgreifende Besserung. Die farber. UngleichmEiBigkeit berubt auf der Ver- 
sehiedenheit der Fabrikationsposten, die in einer Lieferung vereinigt sind. (Melliands 
Testilber. 6. 6 8 5 -8 7 . 1925.) Suvern.

T ex tilw er k  H orn A .-G., Horn am Bodensee, iibert. von: R ob ert Z im m er- 
m ann, Tubach, Schweiz, Transparentmachen von Baumwolle. (A. P . 1542202 voin 
28/3. 1923, ausg. 16/6. 1925. — C. 1923. IV. 342.) Franz.

A rthur H . Penfield , New York, V. St. A., Ilerstellung wasserdichter Gewebe. 
Man bringt das gewasehene Garn in eine Lsg. von Aluminiumsulfat u. leitet durch 
die Fl. u. das Garn einen elektr. Strom, nach dem Abąuetschen wird getrocknet 
u. yerwebt. (A. P. 1549798 vom 3/4. 1923, ausg. 18/8. 1925.) Franz.

J. F . R oh r, Ziirich, Schweiz, Verfahren zum Impriignieren von pflanzlichcn 
Stoffen, dad. gek., daB diese Stoffe mit einer CaCL-Lsg. getrankt u. dann mit Zement 
behandelt werden. — Z. B. werden Sagemehl, KorJcmehl oder -schrot, 1lolzwolle, Heu, 
Stroh, Baumwolle, Holzplatten, Latten  mit CaCl2-Lauge getrSnkt, das iu die Poren 
der pflanzlichcn Stoffe eindringt, u. hierauf mit Zementmilcli iiberstrichen. D ie so 
behandelten Stoffe werden unverbrennbar u. vor dem Eindringen der Feuclitigkeit 
gescliiitzt. AuBerdem werden die behandelten Stoffe mit minerał. Stoffen, wie 
Sand, Sehlacken, Asbest, verbindungsfiihig. (Schwz. P. 108535 vom 8/12. 1923, 
ausg. 2/1. 1925.) Schottlander.

W oldem ar M artiuoff, Iliga, Lettland, Herstellung einer Impragnierfliissigkeit. 
Zu dem Ref. nach F. P. 579 647; C. 1925. I. 2049 ist naclizutragen, daB sich mit 
der MgCL, u. HCl enthaltenden Fl. I lo lz , Textilstoffe, Papier, Leder gegen Feuer, 
Frost, Faulnis, Regen, Schnee, Sonnenlicht unempfindlich machen lassen. D ie auf 
den Gegenstand aufgetragene Fl. trocknet in kurzer Zeit u. sehiitzt auch Gesteins- 
arten, wie Zement u. Kalk, gegen Verwitterung. Durch Zusatz von Magnesit u. 
einer Erd- oder Metallfarbe wirkt die Fl. gleiehzeitig ais Farbę. Gibt man noch 
etwas gepulverten Feldspat oder CaC03 liinzu, so wird die Streichfahigkeit erhoht. 
Das Auftragen erfolgt durch Aufstreiclien oder Verreiben mit Lappen, Biirste oder 
Pinsel. (Schwz. P. 110332 yom 24/3. 1924, ausg. 1/6. 1925.) Schottlander.

G eorge E ll io t  P erry, Chicago, 111., Biologische Behandlung von organischen 
Substanzen. Man bringt eine aerobe Mikroorganismen u. ihre Enzyme enthaltende 
Fl. in Beriihrung mit der zu behandelnden Substanz, leitet sie nach erfolgter Einw. 
in einen Łuftungshehiilter u. bringt sie nach der Luftung abermals mit der Sub
stanz zusammen. — Das Verf. soli z. B. zur Lsg. der in yegetabil. Fasern ent- 
haltenen Harze dienen. (Can. P. 244744 yom 30/8. 1923, ausg. 25/11. 1924.) Oel.

B ad isch e A n ilin - & Soda-F ahrik  (Erfinder: G eorg P fiitzer  und Oskar 
E lieg ), Ludwigshafen a. R h., Rosten von Flachs und ahnlichen Faserpflanzen. Ab- 
iinderung des Verf. des D. R. P. 411697, dad. gek., daB man hier dem Roshvasser 
Formamid oder Gemische von Formamid u. Harnstoff zusetzt. — Nach einem Bei- 
spiel wird mit einer 0,25%'g- wss. Formamidlsg. bei 27° nach 41 Stdn. Rostreife 
erzielt, wShrend bei Fortlassung des Formamids etwa 75 Stdn. erforderlich sind. 
(D .R .P . 419730 KI. 29b vom 7/9. 1924, ausg. 7/10. 1925. Zus. zu D.R.P. 4-11697;
C. 1925. 1. 2672.) Kausch.

G eorges Jam es M anson, Hawkesbury, Canada, H arzleim , welcher durch 
Emulgieren yon 85 Tin. Harz mit 15 Tin. kolloidalem Ton, 100 Tin. W . u. 2 Tin. 
Alkali erhalten wird. (Can. P. 245096 yom 7/5. 1924, ausg. 9/12.1924.) Oelker.

Jean  L eon łla u r ic e  F rejacques, Frankreich (Seine), Leim fiir parafjiniertes 
Papier, welcher aus einer Emulsion besteht, die durch Yermisehen einer Lsg. yon
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Paraffię,- ż: B. iu Xylol, mit einer Lsg. von bekannten Leimen (Gummi arabicum, 
Destrin, Casein etc,) mit oder ohne Zusatz von Seifen, Sulforicinaten u. A., erhalten 
wird. (F. P. 59 3 5 6 8  yom 29/4. 1924, ausg.' 2G/8. 1925.) Oe l k e b .

Paul Campiou, Vitry-sur-Seine, M atrize aus poroser, faseriger Masse, z. B. 
Japanpapier, fiir das Vervielfaltigungsverfahren. Um bei derartigen Matrizen eine 
groBere W eichheit u. Dauerhaftiglceit zu erzielen, setzt man dem Kollodiumbad oder 
der Celluloidlsg. eine bestimmte Menge Stearinsiiure oder Triaeetin oder beide Stoffe 
zu. Das Triaeetin kann aueh durch Butyltartrat oder Amyltartrat ersetzt werden. 
Der Zusatz yon Stearinsaure bezweckt, die W eichheit des Blattes zu erliohen, 
wiihrend die anderen Stoffe diese W eichheit langer erhalten sollen. (D. R. P. 
4 0 0 8 6 2  KI. 55 f  vom 11/12. 1923, ausg. 23/8. 1924. Zus. zu D. R. P. 392029. Belg. 
Prior. 4/1. 1923.) O e l k e r .

Bakelite Corp., New York, ubert. yon: Lawrence Y. Redman und Harold
C. Cheetliam, Chicago, 111., Herstellung von Papier, Pappe usw. Man behandelt 
Faserstoffe in wss. Suspension in einem Hollander o. dgl. mit einer Mischung, 
welche ein Pheuolharz, Hexamethylentetramin u. freies Pheuol oder einen phenol- 
artigen Korper enthalt, entfernt dann aus dem so erhaltenen Papierbrei, der in be- 
kannter W eise auf Papierprodd. yerarbeitet wird, einen Teil der wss. Lsg. u. fiihrt 
diesen in den ProzeB zuriiek. (A. P. 1551428 yom 23/2. 1923, ausg. 25/8. 
1925.) O e l k e r .

Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Koln-Kalk, Herstellung von Pappen aus 
Faserstoffeti aller A rt, dad. gek., daB auf Faserstoffe, die durch Bearbeiten in Schlag- 
miihlen oder ahnlich wirkenden Yorr. in W . oder einer anderen geeigneten Fl. zer- 
kleinert bezw. aufgeschlammt sind, unter der Sehlagwrkg. der Mahlyorr. Lsgg. von  
Kautschuk, Balata, Guttapercha usw. oder troekuende, oxydierte oder sulfurierte 
Ole niedergeschlagen werden, worauf die breiigen MM. in bekannter W eise weiter 
yerarbeitet werden. — Gegeiiuber der bekannten Verwendung yon Kautschukmilch 
in Yerb. mit einem Floekungsmittel wird erreicht, daB keine Klumpenbildung ein- 
tritt. (D. R . P. 4 1 8 3 0 4  KI. 5 5 f vom 3/6. 1923, ausg. 31/8. 1925.) O e l k e r .

Chaton Fibrę Company, ubert. von: Franklin V. Chaney, Boston, Massa
chusetts, V. St. A ., Filzartige Lederpappe. Man yermiseht iu der Papiermaschine 
40 Tle. Lederfaser, 20 Tle. Papierfaser, 30 Tle. pflanzlichc oder tier. Haare, wie 
Ziegen- oder Kuhhaare; ais Bindemittel gibt man eine Mischung von Alaun u. Harz- 
seife zu; dann wird zu diinnen Schichten geformt; die Lederpappe dient zum 
staubdichten VerschlieBen yon Achsbucbsen. (A. P. 1541922 vom 8/3. 1923, ausg. 
16/6. 1925.) F r a n z .

Siegfried Hilpert, Berlin-W annsee, Herstellung von Sulfitcellulose. (Can. P.
24 4 8 8 6  vom  16/5. 1923, ausg. 2/12. 1924. — C. 1925. I. 319 [ D .R P . 404504].) Oe .

' Linn Bradley, Montclair, N ew  Jersey, und Edward P. Mc Keefe, Plattsburgb, 
N. Y., V. St. A., Zellstoffherstellung. Man koeht das zerkleinerte Holz in einer 
Lauge, welche NaOH, N<l,S03 u. N | | s a0 3 enthalt. (Can. P. 246477 yom 12/4.
1924, ausg. 3/2. 1925.) " O e l k e r .

Bertrand S. Summers, Port Huson, Michigan, Herstellung von Papierstoff aus 
vegetabilischen Faserstoffen. Man koeht die Faserstoffe in einer Lauge, welche 1 
bis 4°/0 H 3PO,, enthalt. (Can. P. 246537 yom 16/2. 1924, ausg. 3/2. 1925.) O e l k e r .

Carl G. S chwalbę, Eberswalde, Reinigung von Zellstoff en, 1. dad. gek., daB 
man die Zellstoffe mit swl. Basen u. Sulfiten in Ggw. yon basen- u. sulfitlosenden 
Stoffen, w ie Kohlehydraten, insbesondere Zuckern oder Salzen organ. Sauren (wie 
z. B. milchsaurem Kalk) mit oder ohne Druck — zweckmaBig unter Bewegung — 
erhitzt. — 2. dad. gek ., daB man an Stelle der genannten Zusatze L sgg., welche 
Kolilenhydrate u. Salze organ. Sauren enthalten, insbesondere Melasse oder Sulfit-
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lauge, yerwendet. — Es gelingt, die Abbauprodd. u. insbesondere die Peutosane 
unter Yerwendung billiger Chcmikalien zu entfernen. (D. E. P. 418976 KI. 55b

Actien - Gesellschaft fiir Anilin - Fabrikation, Berlin - Treptow (Erfiuder: 
Walter Witzmann und Anton Schlachter, Dessau i. Anh.), Aufarbeitwig des aus 
der Reinigung cellulosehaltiger Alkalilaugen mit Scliwermctallen herriihrenden Schlammes 
unter Wiedergewinnung der wesentlichen Bestandteile, dad. gek ., daB man den 
Scklamm bei gewohnlichem Druck so lange erhitzt, bis sich die organ. Substanz 
in der Lauge lost u. das Schwermetall in gewinnbarer Form yorliegt. — Es wird 
so z. B. bei der Reinigung cellulosehaltiger Abfallaugen der Viscosefabrikation die 
Wiedergewinnung des Cu ais Osydul oder ais Metali u. der Natronlauge moglieh. 
ID. E. P. 419665 KI. 12 n vom 16/9. 1924, ausg. 3/10. 1925.) Kausch.

Victor Antoine, Belgien, Entfernung tton L u ft und W asser aus fliissigem Papier- 
stoff. Man prcBt mit Hilfe der oberen W alze der ersten Presse auf die Papier- 
masse, bevor diese zwischen die anderen Pressen gelangt. (F. P. 591799 vom 21/1. 
1925, ausg. 17/7. 1925. Big. Priorr. 12/8. u. 22/11. 1924.) Kauscii.

John Morris Weiss, New York, Y. St. A., Entfarben von plastischen Massen. 
Piast., mit organ. Farbstoffen gefiirbte Massen, insbesondere Celluloidabfalle, werden 
mit Losungsmm., wie Aceton, Essigsiiureiitliylester, erwciclit u. dann mit Perosyden  
organ. Siiuren, die man durch Beliandeln der Siiurechloride mit Natriumśuperosyji 
erhalten kann, wie Benzoyl-, Phthalyl-, Fumaryl- oder Phthalsaureperoxyd, behandelt. 
(A. P. 1547187 vom 2/1. 1924, ausg. 28/7. 1925.) Franz.

J. P. Bemberg A.-G., Bittershausen, Venvertung des in den Abwassern der 
Kunslseidcindusirie enthaltenden Ammoniaks. D ie Abwiisser werden mit MgCl2 u. 
Natriumphosphat oder mit wasserhaltigem M gH P04 behandelt, wobei Mg(NH4)P 04 
entsteht. Aus diesem kann das gehundene NH3 durch Erhitzen gewonnen werden; 
der Eiickstand wird in Siiure gel., die Lsg. mit N ajC03 gefiillt u. der Nd. zum 
Binden weiterer Mengen von NH3 benutzt. Man kann das M g(NH,)P04 auch 
durch H2S 0 4 zersetzen u. das NH* ais (NH4)2S 0 4 gewinnen. (E. P. 233669 vom 
23/3. 1925, Auszug yeroff. 1/7. 1925. Prior. 6/5. 1924.) KOhling.

Leon Lilienfeld, Wien, Herstellung von Filmen w id  Kunstfiiden aus Cellulose- 
derivaten. Man behandelt Cellulose oder in Alkalien unl. Celluloseumwandlungs- 
prodd. mit Monohalogenfettsiiuren, dereń Salzen oder Estern in Ggw. von Atzalkalien 
u. einem aliphat. Alkohol, das molekulare Verhiiltnis von Halogenfettsiiure zum 
Atzalkali soli nicht mehr ais 0,5 : 1, am besten nicht mehr ais 0,3 : 1 betragen, je 
stiirker die Atzalkalilsg. ist, je geringer kann die Menge Halogenfettsiiure sein, man 
erliiilt die Cellulosefettsaurederiw. aus den alkal. Lsgg. durch Neutralisieren des 
Alkalis bis zur scliwach alkal. Ek. u. Fiillen mit A.; die Prodd. konnen zur Herst. 
y o u  piast. Massen, Filmen, Kunstfiiden, Uberziigen, Appreturmitteln, Klehstoffen, 
Verdickungsmitteln fiir Zeugdruckfarhen usw. yerwendet werden. (E. P. 231810 
vom 30/5. 1924, Auszug yeroff. 27/5. 1925. Prior. 4/4. 1924.) Franz.

Eastman Kodak Co., ubert. von: Hans T. Ciarkę, Kocliester, New York, 
V. St. A., Celluloseathermassen. Man yermisclit einen in W . unl. CelluloseaJkylather mit 
Pentaerythrittetracetat u. einem fluehtigen Losungsm., wie Methylacetat, Methanol, die 
Lsg. dient zur Herst. von piast. Massen, Lacken u. Filmen, die Filme sind wasser- 
hestiindig u. werden beim Behandeln mit den gebriiuchlichen photograpli. Fil. nicht 
angegriffen. (A. P. 1548933 yom 16/6. 1924, ausg. 11/8. 1925.) Franz.

Eastman Kodak Co., ubert. yon: Stewart J. Carroll, Eochester, New York, 
V. St. A., Celluloseathermassen. Man yermischt einen in W . unl. Cellulosealkyliither 
mit Resorcindiacetat u. einem einwertigen niederen Alkohol, Methylalkohol, die 
Lsgg. dienen zur Herst. yon Filmen u. Lacken. (A.P. 1552792 yom 24/2. 1923,

yom 19/4. 1923, ausg. 17/9. 1925.) Oelker.

ausg. 8/9. 1925.) Franz.



1 9 2 6 ,  I .
________ :___ ł

H jt iii- F a s e r - u . Sp in n s t o f f e ; P a p ie r  u s w . 5 4 1

Eastman Kodak Co., ubert. von: Stewart J. Carroll, Rochester, New York, 
V. St. A., Filme aus Cellulpseatheni. Man verwendet eine Lsg. eines in W . unl. 
Celluloseiithylathers u. Resorcin in einem fluchtigen Losungsm., wie Methylacetat 
u. Methylalkoliol; den Lsgg. kann man noch Triarylphosphate, Monochlornaph- 
thalin usw. zusetzen; die Lsgg. dienen zur Herst. von Filmen, Lacken usw. 
(A.P. 1552 793 vom 24/2. 1923, ausg. 8/9. 1925.) Franz.

Eastman Kodak Co., iibert. vou: Stewart J. Carroll, Rochester, N ew  York, 
V. St. A., Celluloseatherniassen. Man lost einen in W . unl. Celluloseiithylathcr in 
Athylacetanilid u. einem fluchtigen Losungsm., wie Methylacetat u. CH3O H ; die 
Lsgg. dienen zur Herst. yon Filmen, Lacken usw. (A.P. 1552794 vom 7/3. 1923, 
ausg-S /9 , 1925.) Franz.

Eastman Kodak Co., iibert. von: Hans T. Ciarkę, Rochester, New York, 
V. St. A., Celluloseestennassen. Man yerwendet eine Lsg. yon Cellulosenitrat u. 
Pentaerythrittetracetat in einem fliichtigen Losungsm. wie A., Butylalkohol, die Lsg. 
dient zur Herst. yon Filmen, Lacken usw. (A.P. 1552795 yom 16/6. 1924, ausg. 
8/9. 1925.) Franz.

Eastman Kodak Co., iibert. von: John M. Donohue, Rochester, New York, 
V. St. A., Herstellung von Celluloseatherlosuńgen. Man lost 2 Teile eines in W . unl. 
Celluloseiithylathers in einem Gemisch von 11 Teilen Bzl. u. 3 Teilen Aceton, die 
erhaltene yiscose Lsg. eignet sich zur Herst. von Filmen. (A.P. 1552797 yom 
23/2. 1923, ausg. 8/9. 1925.) F ranz.

Eastman Kodak Co., iibert. von: John H. Donohue, Rochester, N ew  York, 
V. St. A., Celluloseatherniassen. Man 'lost einen in W. unl. Celluloseiithyliither in 
einem aliphat. Halogenderiy. des Toluols, w ie Benztylchlorid, Benzalchlond, Benzo- 
trichlorid oder die entspreebenden Bromyerbb. u. einem fluchtigen Losungsm., w ie 
Methylalkohol, die Lsg. eignet sich zur Herst. yon Filmen. (A .P . 1552798 vom 
23/2. 1923, ausg. 8/9. 1925.) F ranz.

Eastman Kodak Co., iibert. von: John M. Donohue, Rochester, New York, 
Celluloseestennassen. Man yerwendet eine Lsg. eines in W . unl. Celluloseiithyl
athers in Athyllactat u. einem fliichtigen Losungsm. (A. P. 1552798 vom 8/2. 1923, 
ausg. 8/9. 1925.) F ranz.

Eastman Kodak Co., ubert. yon: James H. Hastę, Rochester, New York, 
V. St. A., Entwiissern von Nitrocellulose. D ie gewaschene, feuchte Nitrocellulose 
wird zuerst mit A. u. dann mit Monochlornaphthalin behandelt, die Behandlung 
erfolgt zweckmiiBig in einer Schleuder; bei dieser Arbeitsweise wird dic Feucrs- 
gefahr yermindert, die erhaltene Nitrocellulose ist lagerbestiindig. (A.P. 1552 807 
vom 1/4. 1921, ausg. 8/9. 1925.) Franz.

Blanchisserie & Teinturerie de Thaon, Seine, Frankreicb, Uberziehen von 
Gewebe m it Celluloseestern zur Herstelhmg von Kunstleder. D ie mit Hilfe yon fliich- 
tigen Losungsmm., Gelatinierungsmittcln usw. liergestellten Celluloseesterlsgg. werden 
im luftyerdiinnten Raum von den leicht fluchtigen Losungsmm. befreit, die hierbci 
leicht wiedcrgewonnen werden konnen; die erhaltene konz. Lsg. wird dann mit 
"\Yalzen] die erforderliclienfalls erwarmt werden konnen, auf das Gewebe auf- 
gewalzt; man erspart an Losungsmm., auch ist eine geringere Zahl von Uberziigen 
erforderlich. (E. P. 5S9715 vom 5/2. 1924, ausg. 4/6. 1925.) F ranz.

The Goodyear Tire & Rubber Company, iibert. von: Paul Beebe, Akron 
Ohio, Uberziehen von loser Faser mit Kautschuk. D ic Faser wird mit W . in einer 
Schlagyorr. zerkleinert u. der feuchte Faserbrei in Toluol gebracht u. solange er
hitzt, bis das gesamte W . entfernt ist, hierzu gibt man eine Lsg. von Kautschuk 
in Toluol u. fiillt den Kautschuk durch Zusatz yon A. oder Aceton, die so ge- 
wonnene mit Kautschuk iiberzogene Faser kann zur Herst. yon Kunstleder, Fu fi-
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bodenbelag, Wandbekleidung usw. yerwendet werden. (A .P . 1 5 4 9 7 2 9  yom 17/1.

Societe Zapon, Seine, Frankreich, M it Kautschuk uberzogene Gewebe und Kunst- 
leder. Man iiberzieht das Gewebe mit Hilfe von Walzen, Pressen usw. mit einer 
diinnen Schicht von Cellulosc, die iu W ., A., A. unl. u. yon yerd. Siiuren oder 
Alkalien nicht angegriffen wird, auf diesen Uberzug bringt man eine Schicht aus 
Kautschuk, Nitro cellulosc u. Leinolfirnis auf. (F. P . 589714  vom 5/2. 1924, ausg. 
4/6. 1925.) Feanz.

Jos. H. Meyer Bros., Inc., iibert. von: Edward F . Higgins, Brooklyn, New York 
Y. St. A., Herstellung von Perlmuttemachahmungen. Man yermischt Fischseliuppen 
mit einer knetbaren piast. M. wie Celluloid, nach dem Entfcrncn der Losungsmm. 
wird zu einem Błock geformt, zu diinnen Schichten geschnitten u. nach dem 
Polieren zu Gegenstiinden geformt. (A.P. 1 5 3 9 0 8 4  voin 24/6. 1922, ausg. 26/5. 
1925.) F ranz.

Jean Paisseau, Paris, Frankreich, Herstellung von kiinstlichen Perlen und Perl- 
mutter. Man fallt Alkalihyposulfite mit Bariumsalzlsgg. u. yermischt den Nd. mit 
piast. Massen. Man gieBt z. B. eine Lsg. yon einem Teil BaCl, in 5 Teilen W . zu 
einer Lsg. von 5 Teilen Natriumhyposulfit in 5 Teilen W ., yersetzt mit 200 Teilen  
W . u. erhitzt zum Sieden, nach dem Abkiihlen wird die klare Fl. abgcgossen u. die 
Krystalle mit A. steigender Konz. gewaschen; die Krystalle werden dann mit A., 
Aceton oder einer anderen Fl. ubergossen u. mit einer piast. M. yermischt, man 
kann Leim, Gelatine, Casciumassen, Nitrocellulose, Celluloseacetat, Viscose, Kunst- 
harze, Kautschuk yerwenden. (A.P. 1 5 4 6 3 0 9  vom 6/1. 1925, ausg. 14/7. 1925.) F r.

XIX. Brennstoffe; T eerdestillation; BeleucM ung; Heizung,
A. Sander, Hans Bunte f .  Nachruf auf den am 25/12. 1848 in Wunsiedel 

geboreneu, am 17/8. 1925 yerstorbencn, besonders um die Entw. des Gasfaches 
yerdienten Inliaber des Lehrstuhls fiir chem. Technologie u. Leiter des Gasinstituts 
an der Karlsruher Hochschule. (Ztschr. f. kompr. u. fl. Gase 24. 109—11. 
1925.) Splittgerber.

—, Die einheitliclie Benennung technischer Gase. Mitteilung des Normenaus- 
schusses der deutschen Industrie, enthaitend den in Niirnberg aufgestellten Vor- 
schlag zur Benennung techn. Gase und die von der Brennkrafttechn. Gescllschaft 
ausgearbeitete Ubersiclit. (Ztschr. f. angew. Chem. 38. 925—29. 1925.) J ung.

J. G. de Yoogd, Uber chemische und thermische JJmsetzungen in  Gaserzeugern. 
Krit. Besprechung der Arbeit von KoREyAAR uber den „EinfluD yon Wasserdampf 
in Gaserzeugern11 (Chem. Weekblad 22. 66; C. 1925. I .  1543) u. des yon B o n e  u. 
W heeler festgestellten giinstigsten Yerhiiltnisses von 0,32 kg Dampf auf 1 kg ver- 
gasten Kohlenstoff. SchluBfolgerung: Ohne Verwendung des der Reaktion CO -f- 
HaO — CO, -4" Ą  entsprechenden W assergasgleichgcwielits sind die Vorgiinge im 
Generator nicht zu erkliiren. (Het Gas 45. 343—49. 1925.) W olffraii.

R. A. M ott, Erfahrungen an Nehcnproduktkoksofen. IX. Mitt. (Vin. ygl. 
Fuel 4. 344; C. 1925. II. 2035.) Vergleichende Betrachtungen iiber Abhitze-, Re- 
generatiy- u. Rekuperatiyofen, Verwendbarkeit der entstehenden Zersetzungs- u. 
Abgase u. den EinfluB der Ofendimensionen auf die Yerkokungszeit. (Fuel 4.

E. Belani, Die Moglichkeit einer wesoitlicli besseren Ausnutzung des Brenn- 
materials durch die Meguin-Schwelanlage. D ie A nlage, die naher beschrieben ist, 
ermćiglicht die restlose Gewinnuug aller in den zur Yerscliwelung geeigneten 
Kohlen enthaltenen wertyollen Prodd. u. liefert einen wertyollen Halbkoks. (Papier-

1923, ausg. 11/8. 1925.) F ranz.

373—81. 1925.) B ornstein.

fabr. 23. Sonderheft. 135—43. 1925.) StJyEEN.
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C onstantin  R ed zich , Wissenschaftliche Zerglicdcrung der Stdnkohle. Vf. setzt 
auseinander, welche Erzeugnisse bei der trocknen Dest. der Kohle entstehen (Koks, 
Teer, Bzl., NH3, Gas), w ic diese Prodd. weiter yerarbeitet u. verwertet werden u. 
welche Apparaturen dazu notig sind. (Asphalt- u. Teerindustrie-Ztg. 25. 746—47. 
765—67. 784—85. 1925. Sep.) Neidhardt.

H ans T ropsch und E g h ert D ittr ich , Uber die von Halbkoks bei verscliiedenen 
Temperaturen abgegebenen fluchtigen Bestandteile. Gasflammkohle der Zeche Loh- 
berg wurde ,fein gepulyert u. durch 1/2-std. Erhitzen auf 500° im Al-Schwclapp. in 
Halbkoks yerwandelt u. dieser im Porzellanrohr mit Absorptionsapp. im Yakuum 
u. unter Atm.-Druck auf hohere Tempp. erhitzt. Dabei wurde kein Teer mehr er
halten, .sondern nur Gase u. W . Das Maximum der Gasentw. lag in beiden Fallen 
zwischen 700 u. 800°. Im Vakuum trat bei 800° eine sehr starkę W .-Entw. ein, 
die Vff. auf die Zers. einer O-haltigen Substanz zuruckfuhren, von den Gasen tiber- 
wiegt H, daneben sind CO, C 02, CnH2n + 2, N , NH3, keine ungesatt. KW-stoffc. 
Gesatt. KW-stoffc wurden bei Atm.-Druck reichlicber abgespalten, darunter aber 
weniger hohere CII4-Homologe ais im Yakuum. (Brennstoffcliemie 6. 301—03. 1925. 
Mtilheim-Rulir.) BOrnstein.

Sam uel T a g g , Anreicherung von Stcinkohlengas durch Einspritzen von Ol in  
Vertikalretorten. Angaben, in welchem MaEe das Einspritzen von 01 in passende 
Vertikalretorten nach Glover-West auf Erhohung der Ausbeute an Gas u. seines 
Heizwertes einwirkten. (Gas Journ. 172. 37—38. 1925.) BOrnstein.

T heodor G rothe, Zeitgemćifie Betrachtungen iiber Gasmesser, ein Riickblick und 
Ausblick unter besonderer Beriicksichtigung des trockenen Gasmessers. Eingchende 
Erortcrung der Griinde fur die bisher verhaltnisma6ig sehr geringe fortschrittliche 
Entwicklung im Bau von Gasmessern, Zuriickweisung der unberechtigten Bevor- 
zugung d,er nassen gegeniiber den trocknen Zahlern, selbst durch die Physikal.- 
tcchn. Ueichsanstalt, u. Besprechung der zur Befriedigung aller Anforderungen un- 
bedingt zu befolgenden Grundsiitze. Nachteile der nassen Messer u. besondere Vor- 
ziige des neuen Ilochleistungsmessers. (Ztschr. Ver. Gas- u. Wasserfachmanner 
Ost. 65. 150—56. 1925. Bochum.) W olffrah.

T. L ew is B a ile y , Abfliisse aus Ammoniakanlagen und ilire Verarbeitwig. Vf. 
bespricht die Abwasser von Anlagen zur Gewinnung von NH3, ihre B. u. die 
Mogliclikeiten, sie von schadlichen Bestandteilcn zu befreien. Solchc Abwasser 
entstehen aus dcm Ammoniakwasser, das bei der Verarbeitung der Koksofengase 
gewonnen wird, u. aus dem NII3-Wasser der Gaswerke. Beiderlei KHS-Wasser 
sind stark yoneinander yerschieden, im allgemeinen sind es wss. Lsgg. von NII3 
u. von N H 4-Salzen, w ie Carbonaten, Chloriden, Sulfaten, Sulfiden, Thiosulfaten, 
Cyaniden u. Thiocyanaten, daneben wecliselnde Mengen yon Teersaurcn u. -basen. 
Die Zus. der Abwasser schwankt danach auch u. auBerdem je nach der Art der 
Kohle u. der Verkokung u. der Moglichkeit der Oxydation des Gases wahrend der 
Aufarbeitung u. wahrend der Aufbewalirung des NH3-Wassers. Es findet dabei 
ein starker Riickgang des Gehaltes an Sulfid statt u. eine starkę Zunahme an Thio- 
eyanat u. an Thiosulfat; zugleicli yerschwindet Cyanid vollig. D ie Verarbeitung 
der ŃHj-Wfisser erfolgt durch Dest. mit Dampf nach Zusatz yon CaO oder seltener 
Soda. Der Ruckstand der Dest. u. das Destillat nach Entfernung des NH3 werden 
gewohnlich yereinigt; sie enthalten nęben Phenol u. sonstigen aromat. Verbb. Thio- 
cyanate u. Thiosulfat, sowie Carbonate, Sulfate, Chloride des CaO oderNa.20 ;  ihre 
Aufarbeitung auf chem. W ege u. ihre Beseitigung auf biolog. W ege in Gemein- 
schaft mit studt. Abwassern wird an Hand des Schrifttums u. eigner Erfahrungen 
eingehend besprochen. (Chemistry and Ind. 44. 835—45. 1925.) RGhle.

B ernhard  Osann, Versuclie zwecks Feststellung der giinstigsten Zusammensetzung 
des Generatorgases durch Anderung der Schutthdhe und der Wasserdampfmenge. D ie



5 4 4 H ju*. B k e n n s t o k f e ; T e e k d k s t il l a t io n  tjsw . 1D2G. I .

Unters. wurde an einem Drehrostgaserzeugcr (mit 2S00 mm lichtem Durchmesser) 
ausgefiilirt, der mit eiuer Kostliaube, Bauart Aueh, ausgeriistet war, u. an der Rost- 
haube bciderseits zwei Fliigel hatte (Patent Menzel). Der Dampf hatte am Gas- 
erzeuger eine Spannung von 48 at absol. u. war nicht iiberhitzt. D ie gunstigste 
Schutthohe betrug 700—800 mm, gemeaaen obcrhalb des Sehlaekenkorpers, d. h. ober- 
halb einer Linie, die 20 cm iiber der Spitze dea Rostkegels lag. Eine Menge von
0,3—0,4 kg Dampf erwiea sich bei 1 kg Kohle am gunstigsten. Bei zu kleiner 
Schutthohe wird die Zus. des Gases sclilceht, es enthalt zuviel C 02. Bei zu kleiner 
Dampfmcngo wird der Heizwert des Gases niedrig, das Gas enthalt dann zwar 
wenig C 02, aber auch wenig Ifa. (Stalil u. Eisen 45. 1566—68. 1925. Clausthal, 
Bergakademie.) W ilke.

H. S. P ark er, Bituminose Kohle ais Generatorhrennstoff. Bericht iiber einen 
Fiinfłageversuch. Erfahrungen mit der Heizung de3 Wassergasgenerators mit bitu- 
minijser Kohle statt Koks u. VerhaltungsmaBregeln fiir den Ubergang von diesem  
zu jener. (Amer. Gas Journ. 123. 217— 18. 1925.) BOrnstein.

Conrad Arnemann, Wic vergase ich mitteldcutsche Braunkohle? Die W icli- 
tigkeit der Erzeugung eines gleichmśiBigen Gases wird betont, liierauf dic Ver- 
gasung von Siebkolile u. Briketts mit u. ohne Teer bezw. Urteergewinnung krit. 
behandelt u. die Ergebnisse tabellariscli zusammengestellt. (Feuerungstechnik 14.
3—6. 1925.) Neiphaf.dt.

H ubert H erm anna, D ie Erzeugung, Bewertung und Yerwmdung von heijien 
und kalten Braunkohlen-Generatorgasen au f rheinischen Hiiitenwerken. Eine AuBerung 
zum Vortrag von Becker (vgl. Metali u. Erz 22. 291; C. 1925. II. 1403.) Yf. be- 
zweifelt, dafi die Kaltgaserzeugung mit der Gewinnung von Urtecr ais Nebenprod. 
unter Zugrundelegung der heutigen wirtschaftliclien Yerhiiltnisse in Deutschland die 
Moglichkeit bietet, eine Ausnutzung dea aufgewendeten Kapitała zu gewiihrleisten. 
(Metali u. Erz 22. 452—53. 1925. Berlin.) W ilke.

Conrad A rnem ann, D ic Erzeugung, Bewertung und Yencendung von heifsen und 
kalten Braunkohlengenerałorgasen au f rheinischen Hiiltcmoerken. Es wird das Er- 
gebnis eines 11-tiigigen Probebetriebes, das mit einer moderneu Urteergcnerator- 
anlagc fiir Braunkohlenbriketts auf dem Gaswerk Lichtenberg bei Berlin erzielt 
wurde, mitgeteilt. Der therm. Wirkungsgrad der Anlage betrug 86%• (Metali u. 
Erz 22. 453. 1925.) W ilke.

Z im aierm anu, Die Erzeugung, Bewertung und Verwendung von hei/Sen und 
kalten Braunkohlengeneratorgasen au f rheinischen lluttenwerken. Es wrird ein Gas- 
erzeuger der Motorenfabrik Deutz beschrieben, der das Staubaufwirbeln nach Mog
lichkeit verhindert, so daB ein groBer Staubabscheider, w ie B ecker (vgl. Metali 
u. Erz 22. 291; G. 1925. II. 1403) ihn fiir unerliiBlich eraehtet, nicht notwendig 
ist. AuBerdem werden einige ergiinzende Mitteilungen iiber den Bau der Gas- 
erzeuger durch die Motorenfabrik Deutz gemacht. (Metali u. Erz 22. 453—55.

H en ry  G ault, D ie chemischeti Umwandlungen der E r dole. Beschreibung des 
Crackverf., der Hydrogenisation u. des Bergius-Verf., der Chlorierung u, Osydation 
von Erdolen u. Erorterung der theoret Grundlagen. (Buli. Soc. Ind. Mulliouse 91.

S tan ley  F rancis B irch  und W oodford  S tan ley  Gowan P lu ck n e tt M orris,
D ie Chemie des Petroleums. II. D ie Einwirkung von Natriwnliypochlorit au f 
Schicefelverbindungen des in Petroleumdestillaten vorkommenden Typus. (I. vgl. Journ. 
Chem. Soc. London 127, 898; C. 1925. II. 113.) Um die Brauchbarkeit der Reini- 
gungsmethode von Petroleum mit Hilfe yon NaOCl zu priifeD, untersuchen Yff. 
dic Linw. von ^iaOCI auf organ. SchwTefelverbb. D ie betreffenden Verbb. werden 
in reinem Petroleum gel. u. mit einer NaOCl-Lsg. geschiłttelt. Organ. Sulfide

1925. Koln-Deutz.) W ilke.

439—66. 1925. StraBburg.) J uxg .
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(DiathyU", Di-n-propyl-, Di-i-butyl- u. Di-i-amylsulfid) werden quantitativ zu den 
cntspreehenden Sulfonen oxydiert. Das Diathylsulfon  lost sieli quantitativ in der 
wss. Lsg., die liolieren Sulfone verteilen sieli zwiselien W . u. Petroleum. Uber- 
schiissiges Alkali hemmt die Oxydation. Organ. Disulfide (Didthyl- u. D i-i-propyl- 
disulfid) werden zu Sulfonsśturen oxydiert, uberschussiges Alkali wirkt ebenfalls 
hindernd, docli ist zu beachten, daB ein Teil des Alkalis durch die entstehenden 
Siiuren gebunden wird. Mercaptane (A th y l i-P r o p y l-  u. i-Bułylmercapłan) werden 
zuniichst zu. einem Gemisch von Sulfonsiiuren, HaS 0 4 u. Disulfiden oxydiert, letztere 
werden sclilicBlieh bei geniigender Konz. des NaOCl aueh zu Sauren weiteroxydiert. 
Unter geeigneten Bedingungen konnen jedoch aueh die Disulfide das Haupt- 
reaktionsprod. ausmaeben. D ie primiire Oxydation der Mercaptane wird nicht 
durch die Alkalikonz. beeinfluBt, wohl aber die weitere Oxydation zu sauren Prodd. 
Na.,C03 ist ohne EinfluB auf siimtliehe Rkk., Verd. der NaOCl-Lsg. erholit die 
Reaktionsgeschwindigkeit. (Journ. Chem. Soc. London 127. 1934—44. 1925. Sun- 
bury, Anglo-Persian Oil Co.) Taube.

Yoshio Tanaka und Shoichiro Nagai, Naphłhensauren aus dem Nishiyama- 
pełroleum. (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 754; C. 1923. IV. 33.) Unterss. 
uber die Naphthensiiuren aus einem Neutraloldestillat (33,2 Be.) aus dem Ecliigo- 
Nisliiyamaol. — Die rolien Naphthensiiuren wurden zwecks Reinigung durch Be- 
liandlung mit Metliylalkohol u. trockenem 1IC1 in ilire Methylester ubergefuhrt u. 
aus letzteren durch Verseifung in reinem Zustande zuruckerhalten, gelbes yiscoses
Ol. Das Methylestergemisch wurde fralctionicrt dest.; durch Verseifung der einzelnen 
Fraktionen wurden folgende freie Naphthensiiuren ais farb- u. geruelilose Fil. er- 
halten: Dodeeanaphthensiiure 0 2, Kp.3>0_ 9 168— 170°, D .154 0,9712, »jd16 —
1,4697, Mol.-Refr. =  56,92 (bereebnet 56,95). — Tridecanaphthensaure Ciafira40j, 
Kp-a.9—o 177— 179°, D .154 0,9736, « D15 =  1,4727, Mol.-Kefr. =  61,13 (bereebnet 
61,56). — Tetradecanaphthensaure CltITw Ó2, Kp.8,<,_0 186—188°, D .I50 0,9762, 
iiD15 =  1,4759, Mol.-Refr. =  65,49 (bereebnet 66,16). — Penładecanaphthensaure 
C15l f 280 2, Kp.8l0_ 8 194—196°, D .130 0,9776, « u16 =  1,4784, Mol.-Refr. =  69,63 
(bereebnet 70,80). — D a die D .D. dieser Naphthensiiuren viel niedriger ais die der 
entsprechenden Siiuren von Akita-Kurokawa sind, sind die Sauren von beiden Iler- 
kommen ais isomer anzuselien. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2369—71. 1925. 
Tokyo [Japan].) ZANDEK.

V. d. H eyd en  und T y p k e , D ie Behandlung m it Fullererde, eine einfache Me
thode zur Reinigung gebraucliter Ole. Alle Ole, insbesondere die Transformatoren- 
u. Sehalterole verschlechtern sich im Gebraucli. D ie Verschlechterung beruht auf 
der sogenannten Sehlammbildung. Zur Reinigung konnen Fullererde, Kieselsiiuregel 
und Bauxit yerwandt werden. D ie frUheren Verss., die organ. Siiuren, die sich in 
gebraucliten Olen befinden, durch Ammoncarbonat abzustumpfen, fUhrten zu nega- 
tivem Resultat. — In dem experimentcllen Teile wurden die Verss. mit Fullererde 
in einem Ruhrwerk durchgefiihrt. D ie erhaltenen Werte bezogen sich auf die ge- 
fundenen Siiurezalilen von gebrauchten Olen vor u. nacli der Behandlung. Es 
wird ferner darauf hingewiesen, daB die Behandlung der Ole mit Fullererde nur bei 
niedrigen Siiurezahlen ausreichenden Erfolg bringt, dagegen bei hoheren nicht. 
Ztim SchluB werden noeh die Voraussetzungen fur die Durchfiihrung im Betriebe 
u. die notwendige Apparatur etc. besproclien. (Elektrotechn. Ztschr. 46. 1518—20.
1925. Berlin-Obcrschtineweide AEG.) Reiner.

Percy F. Spiegel, Uber rationelle Fabrikation von konsistenten Maschinen- 
fetten. Beschreibung der neuzeitlichen industriellen Darst. sowie der liierzu yorteil- 
baftesten Rohstoffe. Vf. empfiehlt Verwendung von Fettsiiure au Stelle der Neutral- 
ole. Der CaO-Gehalt des Kalkes muB analyt. ermittelt werden. (Allgem. 01- u. 
Fett-Ztg. 22 . 615—16. 627—28. 1925. Hamburg.) Heller.
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Ewald Pyhala, Neues zur Bewertung der konsistenten Maschinenfette. Es hat 
sich gezeigt, daB die konsistenten Fette den Schmierolen vorzuziehen sind. Ferner- 
hin wurde festgestellt, daB die iiblichen Untersuchungsmethoden kein befriedigen- 
des Bild iiber die Schmierfśihigkeit der Ole geben. Es miissen neue Untersuchungs- 
faktoren mit herangezogen worden, wozu Vf. Anregung gibt. Zum SchluB werden 
einige Untersuchungsergebnisse yon yerscliiedenen konsistenten Fetten mitgeteilt, 
die nach den bekannten Methoden erzielt wurden. Aus den Daten geht heryor, 
daB die Fette sich in geschmolzenem Zustande ganz yerscliieden yerhalten. (Pe
troleum 21. 1765—66. 1925. Helsinki [Finnland].) Reiner.

Schwarz, Spiritus ais Motortreibmittel. Zusammenfassendc Erorterung der 
Frage an Hand der deutschen Patentschriften. (Ztschr. f. Spiritusindustrie 48. 327 
bis 328. 1925.) RtJnLE.

Alfred Schmidt, Uber die Bewertung von Kohlen. Entgegnung (vgl. Stock- 
fisch, Ztschr. f. angew. Chem. 38. 611; C. 1925. II. 1404). Der WSrmepreis der 
Kohlen kann nicht allein die Grundlage fiir die Beurteilung bilden. Eine ober- 
scliles., dem Wiirmewert nach billigere Kolile, war im Betrieb wegen stark flieBender 
Schlacke erheblich teuerer ais eine miuderwertigere niedersehles. Kohle. (Ztschr. 
f. angew. Chem. 38. 911. 1925.) J ung.

Lindell T. Bates, Mount Lebanon, N. Y., Trennen von Asche von Kohle durch 
Flotation. Man pulycrisiert u. erhitzt die Kohle in Ggw. yon 01 u. unterwirft die 
M. unter Riihren einer Luftung in einem wss. Medium, wodurch ein Schaum gc- 
bildet wird, welcher die gereinigte, yon Asche befreite Kohle enthiilt. (A. P. 
1552197 yom 21/3. 1921, ausg. 1/9. 1925.) Oelker.

Louis Henri Francisque G-uillemot, Ncu-Kaledonien, Hcrstcllung von Kohlen- 
agglomeraten. Man yermischt Kohlenpulyer mit einer wss. Viscoselsg. im Ver- 
hiiltnis yon 100:20, formt das Gemisch durch Pressen u. erhitzt die PreBlinge auf 
90—100°, wobei eine Koagulation der Yiseose cintritt. Es werden Brennstofte von 
groBer Festigkeit u. GleichmaBigkeit erhalten. (F. P. 5 9 4 0 8 0  yom 1/9. 1924, ausg. 
5/9. 1925.) Oelker.

Carbon Briąuet Co., W ashington, iibert. von: Walter R. A. Leuenberger 
und William T. Dumbleton, Tacoma, W ashington, Ilerstellung von Holzkolilen- 
briketten. Man yerwandelt yegetabilische Substanzen durch trockene Dest. in Holz- 
kohle, loscht sie in W., yermischt sie nach dem Mahlen mit einem Teerdest. o. dgl., 
formt aus dieser M. Brikettc u. erhitzt die letzteren auf Temp. yon 250—600° F. 
je  nach der gewunschten Hartę. (A. P. 1 5 5 0 0 3 4  vom 23/12. 1922, ausg. 18/8. 
1925.) Oelker.

P. C. Mulligan, Herbert C. Swalwell, L. J. Hull und J. ML Foster, Seattle, 
W ashington, Yorbereitung von Brennstoffcn fiir Brikeltierungszwecke. Man pulve- 
risiert ein asphaltartiges Bindemittel zusammen mit K ohle, impriigniert gleich- 
zeitig Holzkohle mit einem KW-atofiol, fiihrt das gepulyerte Materiał mittels eines 
Luftstromcs zu der olhaltigen Holzkohle u. yerarbeitet dann beide Bestandteile zu 
einer gleichmaBigen Mischung. (A. P. 1551966 vom 14/11.1923, ausg. 1/9.1925.) Oe.

Etablissements (łuitard, Frankreich (Seine-Infćrieure), Hcrstellung von Briketten  
u. dgl. D ie Briketts oder sonstwie agglomerierten Brennstoffe werden mit mehr 
oder weniger tiefen Auskehlungen yersehen. Der Heizwcrt der Briketts wird 
erhoht. (F. P. 594516 yom 5/3. 1925, ausg. 14/9. 1925.) Oelker.

Brikettharz-Gesellschaft m. b. H., Berlin-Schoneberg, Ilerstellung eines Binde- 
mittels aus Siiureharzen oder Riickstiindcn, die hauptsaclilich aus Siiureharzen be- 
stehen, fiir die Herst. yon Brennstoffbriketten nach den Patt. 393546 u. 405182 
(C. 1925. I. 323), dad. gek., daB der Behandlung mit Alkali u. Luft in der
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Wiirme* eine EntsSuerung des Harzes mit Alkali yorliergeht, wobei die fiir dic 
Weiterbeliandlung notwcndige Menge Alkali im Harz zuriickgelassen wird. (3). R. P. 
418991 KI. 10b vom 3/4. 1925, ausg. 17/9. 1925. Zus. zu D. R. P. 393546; C. 1924.
11. 1299.) Oelker.

Thomas Malcolm Davidgon und Harold Lavers Armstrong, London, Destil- 
lation von Kohle u. dgl. Es wird eine aufrecht steliende Retorte yon oblongem  
QuerschmU yerwendet, in welcber zwei sich gegeniiberstehende Platten angeordnet 
sind, die einen freien Raum zwischen sich lassen, welcher durch Bewegung der 
Platten geiindert werden kann. — Das Hiingenbleiben der Beschickung in der 
Retorte wird yermieden. (A. P. 1552471 yom 13/5. 1921, ausg. 8/9. 1925.) Oe .

Joseph Emile Haennig, Frankreich, Autothermische Destillation fester Brenn- 
stoffe. Man yerwendet hierbei einen kontinuierlicli mit Kohle o. dgl. beschicktcn 
Ofen, aus dem die Ruckstande automat, abgezogen werden, kiihlt den unteren Teil 
durch zirkulierendes Gas yon regelbarer Geschwindigkeit u. tauscht dadurcli die 
Wiirme zwischen dem rotgliihenden Koks u. der Charge aus. (F. P. 594186 vom 
26/2. 1925, ausg. 8/9. 1925.) Kausch.

Emile Marcel Eugene Frechou, Frankreich, Nebenprodukte bei der Stein- 
kohlendestillation. Man yerwendet aktive Kohle bei der Absorption unter Druck. 
(F. P. 594012 vom 3/5. 1924, ausg. 4/9. 1925.) ICauscii.

Gustav Krickhuhn, Liibeck, Destillation von Rohólen. Zur G-ewinnung rektifi- 
zierter u. fraktionierter Ole aus Rohteer, wird das iu der Teerdestillationsblase ge- 
wonnene Roholgemisch nach dem bekannten Passieren eines Kiihlers in ein Schalt- 
gefiiB abgefiihrt, aus dem es in eine Oldestillationsblase geleitet w ird, die von der 
Teerdestillationsblase durch feuerfestes Wiirmeisoliermaterial getrennt ist. (D. R. P. 
417974 KI. 12 r yom 25/1. 1925, ausg. 22/8. 1925.) Oelker.

Tarkold Ltd. Boars Head Wharf, Brentford, E ugl., Ilerstellung von Einul- 
s-ionen óder Lsgg. von Teer, Pech oder Bitumen mit Casein u. Seifen, dad. gek., 
daB man einerseits ein Gemisch von Teer, Pech oder Bitumen mit Teerol her- 
stellt, welcli letztere in Mengen ungeniigend fur eine A uflosung sind, u. anderer- 
seits ein Gemisch lierstellt, enthaltend Casein, H arz, Atznatron u. W ., welches 
Gemisch bjs zur giinzlichen Yerseifung erhitzt w ird, wonacli in dieses heiBe Ge
misch das Gemisch von Teer u. Teerol langsam u. unter Umruhren eingefiihrt 
wird. —  Das Caseingemisch wird hergestellt, indem man die erforderliche Alkali- 
menge in zwei Teilen hinzufiigt, wobei der erste T eil ungeniigend zum Verseifen 
u. der zweite genugend zur ganzlichen Auflosung des Cascins in W . ist. — Die 
yerwendeten Teerole bestehen aus roher Naphtha mit hohem Prozentgehalt von 
Naphthalin. (D. R,. P. 418107 KI. 22g vom 23/10. 1924, ausg. 25/8. 1925. E. Prior. 
7/11. 1923.) Schall.

?Chemische Fabriken vorm. Weiler-ter Meer, Uerdingen, Niederrhein, 
Spaltoi von Teerolen. Teerole von einem Kp. yon 250° u. dariiber werden in Ggw. 
von Dampf der destruktiyen Dest. bei Temp. von 800—900° unterworfen. Es 
werden an C2H4 reiche Gase erhalten. (E. P. 237 415 vom 2(5/6. 1924, ausg. 21/8.
1925.)r. Oelker.

Emile Marce Eugene Frechou, Frankreich,’Entfernung von Benzol aus Gasen. 
Die Dest. der Bzl.-haltigen Ole wird im Vakuum unter Kondensation yon Dampfen 
bei yerschiedenen Tempp. ausgefiihrt. (F. P. 594531 vom 15/5. 1924, ausg. 14/9. 
1925.) KAUsen.

Alexander Sander, Bad Nauheim, Reinigung der bei der Entgasung und Ver- 
gasung von Kohle oder anderen Brennstoffen gewonnenen Rohgase oder sonstiger 
Gasgemische, die neben NH3 auch C 02 enthalten, yon KII., unter gleichzeitiger H erst 
yon NHjCl durch W aschen mit CaCl2-Lsg., dad. gek., daB man die gekiihlten, von 
Teer befreiten Gase durch eine CaCl2-Lsg. von mindestens 20% CaCls-Gehalt hin-



5 4 8 H XIX. B r e n n s t o f f e ;  T e e r d e s t i l l a t i o n  u sw . 1 9 2 6 .  I .

durchleitet, vom ausgefiillten CaC03 abfiltriert u. die klare Lsg. auf festes NH4C1 
eindampft. — Der Vorteil des Verf. gegeniiber der bisberigen Arbeitsweise liegt 
darin, daB es mit einfaclien, nur wenig Raum beanspruchenden App. ausfiilirbar ist 
u. daB es die yorwiegend aus ausland. Stoffen gewonnene H2SOj entbebrlicb macbt. 
(D. R .P . 418109  KI. 26 d vom 30/12. 1923, ausg. 31/8. 1925.) Oelker.

B adisch e A n ilin - & Soda-F abrik  (Erfinder: E m m erich  Czako), Ludwigs- 
bafen a. R li., Riechbarmachen von geruchlosen, giftigen Gasen oder Gasgemischen 
dureb auffallig riecliende Diimpfe, dad. gek., daB die Beladung mit dem Geruebs- 
korper dureb Beruhrung mit geuiigend fluchtigen, festen organ. Verbb. erfolgt. — 
In der Patentschrift ist das Rieebbarmachen von CO, bezw. lYassergas, u. die An- 
wendung von Napbtbalin u. von p-Diclilorbenzol erwghnt. (D. R . P. 418992  
KI. 12g vom 20/12. 1923, ausg. 17/9. 1925.) Kausch.

E. Goffin, Ileddernbain bei Frankfurt a. M., Kohlengas. Man erhitzt Kolile in 
yoll besehickten liorizontalen oder geneigten, offenen Retorten u. fiihrt Wasserdampf 
in der ersten Hiilfte der Vergasung derart ein, dali sich oben Graphit abscheidet, 
wo eine Temp. von 950—1100° herrscht. (E. P. 2 3 7 9 4 0  vom 8/3. 1924, ausg. 
28/8. 1925.) Kausch.

Z eche H ath ia s S tinnes und A nton  W e in d e l, Essen, Rubr, Reinigen von 
rohem Kokerei-Ammoniakicasser. (D. R . P. 418623  KI. 12 k vom 20/6. 1924, ausg. 
10/9. 1925. — C. 1925. II. 1115.) KOhling.

W oodall-D uckham  (1920), Ltd., E . W . S m ith  und T. C. F in la y so n , London, 
Eisenhydroxyd fiir die Gasreinigung. (E. P. 237413  vom 24/6. 1924, ausg. 21/8.
1925. — C. 1925. II. 2225.) Kausch.

K oppers Co., Pittsburgh, iibert. von: F . W . Sperr und D. L. Jacobson , Pitts- 
burgh, Reinigung von Verbrennungsgasen, indem man sie mit einer frisch gefallten 
Fe-Suspension in einer alkal. Fl. (Na.,C03) wiischt. Lctztere wird durch zerstiiubte 
Luft regeneriert. (E. P . 238172  vom 15/9. 1924, Auszug yeroff. 30/9. 1925. Prior. 
7/8. 1924.) Kausch.

G esellschaft fiir m a sch in e lle  D rucken tw asserun g m. b. H., Duisburg a. Rh., 
Entwiissern von kolloidal gelosten Stoffen wie Rohtorf, Kolilensclilamm u. dgl. Zu- 
siitze w ic Koks, Torf u. dgl. werden der durch Pressung zu entwiissernden M. in 
Pulyerform zugegeben. (Oe. P. 100691  vom 21/3. 1922, ausg. 10/8. 1925.) Kausch.

A m erican  S h a le  R ed u ction  Co., V. St. A., Behandlung kohlcnstoffhaltiger 
Massen. Man erhitzt sie in einem mehrere Zonen vou yerschiedenen Tempp. auf- 
weisenden Ofen u. fraktioniert sic dadurch. (F. P. 593895  yom 31/12. 1924, ausg. 
1/9. 1925.) Kausch.

Standard O il Company, San Francisco, Calif., iibert. yon : R ich ard  F . D avis, 
El Segundo, Calif., Behandlung von Pelroleumolen. Zur Reinigung von Destillaten, 
welche durch destruktiye Dest. von Pctroleumolen erhalten werden, unterwirft man 
sie unter dem gleichzeitigen EinfluB von Licht der Einw. von CuO, u. zwar bei 
einer unter dem Kp. des Óles liegenden Temp. u. trennt dann das Ol vou dem 
ungel. CuO u. den in Lsg. gcgangencn Cu-Verbb. (A. P. 1551806  vom 15/8. 1922, 
ausg. 1/9. 1925.) Oelker.

M anning R efin in g  E q n ip m en t Corp., Delaware, iibert. von: F red  W . M anning, 
New York, Behandlung von Ul. Das (KW-stoff)-Ol wird mit fein zerteilter Bleich- 
erde gemischt, zur Rotation gebracht u. dabei das Ol unter Druck peripher ent- 
fernt. (A .P . 1 5 5 2 0 7 2  yom 16/6. 1922, ausg. 1/9. 1925.) Kausch.

E g o n  E ich w a ld , Hamburg, Reinigen von Ólen u. dgl. Man yermischt die Ole, 
insbesondere KW -stoffole, zwecks Trennung der aromat, olartigen von den alipha- 
tisch-olartigcn Verbb. mit Furfurol u. uberlaBt dann die Mischung der Ruhe, wobei 
sich zwei Schichten bilden, yon denen die untere das Furfurol mit den aromat.



Yerbb. "enthiilt. Letztere wird abgetrennt u. durcb Dest. yon dem Furfurol befreit, 
das dann zur Rcinigung frischer Olmengen wieder yerwendet werden kann. (A. P. 
1550523 yom 2/6. 1923, ausg. 18/8. 1925.) Oelker.

V icto r  H ettin g er , Sćlestat, Frankr., Benzingasgenerator mit einer durch Loch- 
scheiben durchsetzten Yergasereinriclitung, dad. gek., daB dic Vergasereinrichtung 
in Form y o n z w e i ungleicli langen, rniteinander gekuppelten u. seitlich am Benzin
behiilter angeordneten Rćihren oder Iliilsen ausgebildet ist, wobei die liingere, durch- 
w eg mit Lochscheiben durchsetzte Hiilse im Yerlialtnis zum Benzinbehiilter derart 
angeordnet ist, daB oberbalb des hochsten Flussigkeitsspiegels eine durch Loch
scheiben unterteilte Mischkammer yerbleibt u. wobci die kurzere Hiilse an. beiden 
Enden' an den Benzinbehiilter angeschlossen ist u. bloB in ihrem oberen Teil Loch
scheiben besitzt, unter welchen das yom oberen Eude der langen Hiilse zugefiihrte 
Vcrbindungsrolir miindet. — D iese Anordnung bedingt fiir das Bzn.-Gas die Zu- 
riicklegung eines sehr langen W eges durch Mischkammern, welche auBer dem Be- 
reich der Fl. stehen, wobei es infolge der andauernden Stauung an den Loch
scheiben einen hohen Grad von Trockenheit erreicht u. saintliche mitgerissenen 
Fliissigkeitsteilchen entweder yergast oder zum Bzn.-Behiilter zuruckgefiihrt werden. 
(D. R . P . 417739  KI. 26c vom 15/11. 1922, ausg. 24/9. 1925.) Oelker.

Standard Oil Company, Chicago, iibert. von: W illia m  M. B urton, Chicago, 
Ul., V. St. A., Flu/Imittel fiir Asplialt. Man dest. ein Petroleumprod. yon etwa dem 
Charakter des Brennoles unter Druck, bis cin wesentlieber Teil in KW-stoffe von 
niedrigerem Kp. umgewandelt u. abdest. ist, u. unterwirft dann den teerigen Riick- 
stand einer Dampfdest., bis dessen Viscositiit 6° Engler bei 212° F. betriigt. (A. P. 
1553847 vom 21/11. 1918, ausg. 15/9. 1925.) Oelker.

L ester K irschbraun, Chicago, III., Bituminose Emulsion, welche durch Ver- 
mischen- einer Suspension yon Bentonit in W . mit einem geschmolzenen pechartigen 
Stoff in solchem Mengenyerhiiltnis (wenigstens 10 Teile des pechartigen Stoffes auf 
1 Teil Bentonit) hergestellt wird, daB der peehartige Stoff die innere, Bentonit u. 
W . dagegen die auBere Phase der Emulsion bilden. (Can. P. 245715  yom 27/5. 
1924, ausg. 30/12. 1924.) Oelker.

G eorge Jam es M anson, Hawkesbury, Ontario, Canada, Bituminose Emulsion. 
Zu ihrer Herst. yermischt man etwa 85 Tle. Asphalt mit etwa 15 Tin. kolloidalem 
Ton u. etwa 200 Tin. W . u. yermahlt die Mischung k. in einer Kugelmiihle. 
{Can. P. 245725  yom 7/5. 1924, ausg. 30/12. 1924.) Oelker.

R od o lp h e  H agen b u ch , Frankreich, Reinigung des zum Heizcn bestimmten 
Masuts, besteliend in der Entfernung von yiscoseren u. in der M. schwimmenden 
Bestandteile. D ie yiscose M. wird durch Erhitzen fl. gemacht. (F. P. 591743 yom 
17/1, 1925, ausg. 17/7. 1925.) Kausch.

B arber A sp h alt Co., V. St. A ., Gilsonitprodukte. Man destilliert Gilsonit, 
reinigt das Destillationsprod. mit H2S 0 4, unterwirft das Gilsonitol der Einw. von 
Vitriolol oder Oleum u. trennt das Ol von der Siiure; das 01 wird mittels A. extra- 
hiert. Das gereinigte Prod. wird einer Reihe von Operationen hintereinander unter- 
worfen u. man erhalt so yerschiedene Stoffe. (F. P . 5 9 3 0 3 8  vom 2/2. 1925, ausg. 
14/$. 1925.) Kausch.

S ch lick u m -W erk e  A.-G. und E rw in  K och, Hamburg, Reinigen von Montan- 
ivachs, darin bestehend, daB man Rohmontanwachs oder beliebig yorbehandeltes 
Montanwachs oder einzelne Bestandteile desselben mit iiberhitztem Wasserdampf u. 
IIj dest. (D. R . P. 419161 KI. 23 b yom 29/1. 1924, ausg. 21/9. 1925.) Oelker.

A ugustę D ulac, Frankreich, tfberzugsmasse fiir Mineralol- o. dgl. Behdlter, be
stehend aus einem Gemisch von Portlandzement, feinem, gut gewaschenem FluB- 
sand, W achspulyer, Mennigepulyer, Pulyer von gebranntem Kalk, Manganborat,
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entwśisserter Fucosealge u. einem Spezialol. (E. P . 593585  vom 30/4. 1924, ausg. 
26/8. 1925.) K a u s c h .

G ulf R efin in g  Co., Pittsburgh, Pa., iibert. von: W arren  F . F aragh er, R obert 
W . H enry , Pittsburgh, und W illia m  A. Gruse, Wilkensburg, Pa, V. St. A., Sclimicr- 
mittel, welches aus einem Mineralol u. Aluminiumoleat zusammengesetzt ist. (A. P.
1 5 5 0 6 0 8  vom 17/7. 1924, ausg. 18/8. 1925.) Oe l k e r .

Standard D evelop m en t C om pany, D elaw ., ubert. von: A rm an E . B eck er, 
Newark, und L aw erence D. H is lo p , Elizabeth, N. J ., V. St. A ., Schmiermitteł, 
welches aus Natriumnaphthenat (etwa 50%), Vaseline (etwa 30%), W achs (etwa 
20%) u' event. W. zusammengesetzt ist. (A. P. 1552669  vom 31/7. 1923, ausg. 
8/9. 1925.) Oe l k e r .

C om pagnie F ran ca ise  pour l ’E x p lo ita tio n  des P rocedes T liom son-H ouston, 
Frankreicli (Seine), Jłcinigcn von gebrauchten Schmierolen. Um aus den Olen die 
suspendierten Stoffe zu entfcrnen, behandelt man sie mit W asserglas unter Zusatz 
einer Harz-, z. B. Kolophoniumlsg. u. einer geringen Menge Stearinsaure. (E. P. 
594445  vom 26/2. 1925, ausg. 12/9. 1925, ausg. 12/9. 1925. A. Prior. 3/3. 1924.) O e l

Georg Grau und R oth er, Cliemnitz, Eińrichiung zum Impragnieren von ITolzern, 
wie Bretter, Pfosten u. dgl. mit Fl., die nicht mit Metali in Beriiln-ung kommen 
darf, unter Eintauchen in einen mit Impragnierfl. gefiillten Trog, dad. gek., daB 
eine aus iiber Rollen geleiteten Seilen bestehende Transportvorr. so angeordnet ist, 
daB sie dio Hólzer durch ein dic Fl. enthaltendes Becken bewegt, wahrend daruber 
Scheiben, Rollen o. dgl. so angebracht sind, daB sie die Bretter wahrend ihrer 
Wanderung untergetauelit lialten. (D. R . P. 4 1 9 0 9 8  KI. 38 h vom 23/3. 1924, 
ausg. 19/9. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Franz T rachsel, Bern, Herstellung eines Konservierungsniittels, 1. dad. gek., 
daB eine Alkalisilicatlsg. mit einem Zusatz von Terpentinól innig vermischt wird, 
worauf man die Mischung stehen liiBt u. den sich hierbci aussebeidenden Uber- 
schuB von Terpentinól entfernt. — 2. dad. gek., daB man das Alkalisilicat mit dem 
Terpentinól unter Zufuhrung von Luft durcharbeitet. — Z. B. wird 35%ig. Alkali
silicatlsg. mit 3 Gewiclits-% Terpentinól vcrsetzt u. das Gemisch wahrend 20 bis 
30 Min. grundlich derart gcriihrt, daB moglichst viel Luft hineingesehlagen wird. 
Hierauf bleibt das Aussehen u. die Ziihigkeit dicker Milch besitzende Gemisch 
8—10 Stdn. stehen, wobei ein an der Oberfliiche sich abscheidender Tcrpentinol- 
iiberschuB zuriickgewonnen wird. D ie wieder gekliirte Lauge ist dann verwendungs- 
bereit u. kann mit den fiir das gewohnlichc Alkalisilicat iiblichen Zusiitzen ver- 
sehen werden. So kann man ein dic hiirtende Wrkg. der TrEinkungsfl. erhohendes 
Mittel, w ie Caseinlsg., oder wasserabstoBende Mittel, w ie Seifenlsg., Teer, Bitumeu- 
emulsion zusetzen. Aus dcm Alkalisilicat kann man ferner durch Nachbehandlung 
mit einem Fallmittel in dem zu traukenden Stoff die H2S i0 3 niederschlagen, So 
wird z. B. durch Anwendung von MgCL die B. von Mg-Silicat, von Al2(S0j)3 die- 
jenigo von Al-Silicat, durch Diimpfen mit HCl-Gas dio B. von I I 2SiOs erzielt. 
SchlieBlich laBt sich nach der Trankung eine physikal. Nachbehandlung dea 
Triinkungsmittels, w ic Erwarmen, bewirken. Durch das Verf. wird das Auswittern 
oder die Auslaugung des Alkalisilicats durch die Luftfeuchtigkeit yermieden, 
wahrend die giinstigen W rkgg. der Trankung, wie Verfestigung, Unentflammbarkeit 
u. Schulz gegen Faulnis u. Insekten, ungescliwacht vorlianden sind. (D .R .P .  
41 9 0 9 7  KI. 381i vom 7/12. 1924, ausg. 19/9. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

P a u l S tark , Minden i. W ., Herstellung eines feuersichermachenden Impragnicr- 
mittels bezw. eines Isoliermittels gegen Feuer aus Seifenstein bezw. NaOH, dad. 
gek., daB Sagespiine, insbesonderc solche von Nadelholzern, mit W. gekocht werden 
u. wahrend des Kocliens Seifenstein zugesetzt u. weitergekocht wird, worauf nach 
dem Erkalten die alkal. Fl. abgeschiipft u. die Spiine ausgepreBt werden. — Die-
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gegen' Feuer zu schiitzenden Gegenstiinde werden mit dieser Fl. getriinkt, wodurcli 
sie unbrennbar werden. (D. R . P. 4 1 9 0 9 6  KI. 38h yom 20/7. 1924, ausg. 19/9. 
1925.) S c h o t t l a n d e r .

C am ille de Z uterre, Molenbeek-Saint Jean, Belgien (Erfinder: 0 . Sem ery), 
SoIzimpragnierimg. Man yermischt Steinkolilen- oder Holzteerkreosot mit beliebigem 
Phenolgehalt mit paraffinfreiem Braunkolilcnteerkreosotol u. schweren Paraffinolen, 
gegebenenfalls unter Zusatz von Naplithalin, u. beliandelt das Holz mit dem Gemisch 
bei 15° unter. gewohnlichem oder erhohtem Druck derart, daB die Holzfasern eine 
horizontale Lage wahrend der Impragnierung einnehmen. — Durch den Zusatz des 
Braunkohlenteerkreosots wird die Viscositat des gewohnliclien Kreosots herab- 
gemindert u. ein leicliteres Eindringen in das Holz ohne iiuBerc Warmezufuhr 
ermogliclit, wahrend die Paraffinole u. das Naplithalin ein zu schnelles Ycrdunsten 
der Phenole aus dem imprSgnierten Holz yerhindern. Das Naplithalin wird ina- 
besondere in h. Gegenden zugesetzt. D ie D. der Impragnierfl. soli zweekmiiBig
1,040—1,080 betragen. (P. P. 58 0 9 5 5  vom 1/5. 1924, ausg. 20/11. 1924. Big. Prior. 
17/5. 1923. Can. P. 246163  vom 15/5. 1924, ausg. 20/1. 1925. E. P. 23 6 3 2 8  yom 
1/5. 1924, ausg. 30/7. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

F rank L ioud, Frankreich (Loiro), Alkoholhaliiger Brennstoff, wclcher dadurch 
erhalten wird, daB man Alkoholdiimpfe durch Rohbenzol hindurclischnattern liiBt. 
(F. P. 5 9 3 6 0 6  vom 9/12. 1924, ausg. 28/8. 1925.) Oe l k e r .

XX. SchieB- und Sprengstoffo; Ziindwaren.
H erpin , Anwendung von fliissiger Luft zu bergmiinnischen Sprengstoffen und zu  

Schweifi- und Schneidarbciten, Das Prinzip u. Anwendungsbeispiele werden ge- 
geben. (Rey. de Mótallurgie 2 2 . 521—26. 1925.) W il k e .

T enn ey  L. D av is und A v śr y  A. A shdow n, Uber die Umwandlimgcn des D i- 
phenylamins wahrend des Alterns von rauchlosem Pulver. Yff. haben untersucht, in 
welcher W eise das dem rauchlosen Pulver ais Stabilisator beigemengte Diphenylamin 
im Yerlaufe des Alterns des Pulyers yerandert wird. Das erste Stadium ist Diphenyl- 
nitrosamin, das sich leicht nachweisen laBt u. ais Stabilisator ebenso wirksam ist wie 
Diphenylamin. Es wird von Mineralsiiuren bekanntlich zu p-Nitrosodiphenylamin  
umgelagert, ein Vorgang, der in dem Pulyer unter dem EinfluB der allmiihlich ent- 
stehenden HNO» u. HNOa zweifellos auch eintritt, aber von weiterer Osydation u. 
Nitrierung uberholt wird, w ie folgenden Verss. gezeigt haben. — 1. Durch Er- 
warmen auf 65°, bis ein alkoh. Auszug mit alkoh. KCN Rotfarbung gab, Eunśtlicli bis an- 

'naherud zur Stabilitatsgrenze gealtertes Pulyer wurde unter W . zerkleinert, getrocknet 
u. mitk. A. erschopfend extrahiert. Aus dem Riickstand der alkoh. Lsg. wurden isoliert: 
2,4'- u. 4,4'-Dinitrodiphenylamin, ferner ein Zers.-Prod. der Nitrocellulose, das sich 
bei 165—170° zers., mit Diphenylamin -f- H2S 0 4 Blaufiirbung gibt u. wie Nitro- 
celhiloae yerbrennt. — 2. Das Pulyer w7urde nach dem ersten Auftreten roter 
Diimpfe noch 240 Tage auf 65° erwSrmt u. war nun ballist. wcrtlos. Es wurde 
zunachst mit W. behandelt u. gab an dieses reichlich H N 0 2, H N 03, Oxalsiiurc u. 
Glykose^ab. D ie Estraktion der wieder lufttrockenen Substanz mit sd. A. lieferte 
auBer reichlich Zers.-Prodd. der Nitrocellulose 2 ,4 ,4 '•Trinitrodiphenylamin, Da- 
gegen konnte die Ggw. des 2 ,4 ,2 ,-Isomeren, das zum Vergleich dargestellt wurde, 
nicht nachgewiesen werden. D ie iibrigen Nitroverbb. wurden mit den friiher 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1051; C. 1924. I. 2915) synthet. dargestellten Prii- 
paraten yerglichen. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 17. 674—75. 1925. Cambridge 
[Mass.], Mass. Inst. of Technol.) L in d e n b a u m .

A. B. L orges, Uber einige stićkstoffhaltige Sprengstojfe. Bcsprechung aus- 
gewiihlter neuzeitlicher Sprengstoffe aromat. Natur, sowie der Azidziinder. (Rey. 
de chimie ind. 34. 270—72. 1925.) H e im a n n .
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A tlas P ow der C om pany, W ilmington, D el., ubert. von: M iliard  B randt, 
Tamaqua, Pa., V. St. A., Riilse fur Dynamitpatronen. Die Hiilsc wird aus Papier 
hergestellt, das auf einer oder beiden Sciten mit Kautschuk iiberzogen ist. (A. P. 
1550 670 vom 13/2. 1925, ausg. 25/8. 1925.) Oe l k e r .

G eorge C. H a le  und F red er ick  Olsen, Dover, New Jersey, Ilerstellung von 
Schiefipufoer. Man behandelt ein Gemisch von Nitroguanidin u. Nitrocellulose mit 
einem Losungsm. fur das erstere, welelics gleichzeitig ein Gelatinierungsmittel fiir 
die Nitrocellulose bildet. — Ais derartige Losungsmm. kommcn z. B. in Betracht: 
Paratolylmetliylketon, Benzaldehyd, Diacetin u. Urethan. (A. P. 1 5 5 0 9 6 0  vom 6/11.
1923, ausg. 25/8. 1925.) Oe l k e r .

Charles R. F ra n k lin , Dover, und John  B. F id la r , Brooklyn, New York, 
Schiefipulver, welches aus einer Mischung yon etwa 80 Tin. Nitrocellulose, etwa 
10 Tin. Nitroglycerin u. etwa 10 Tin. Hydrocellulose zusammengesetzt ist. Das 
SchieBpulyer zeiclinet sich dadurch aus, daB es nicht liygroskopisch ist u. beim 
SchieBen kein Mundungsfeuer gibt. (A. P. 15 5 2 6 0 1  vom 5/1. 1924, ausg. 8/9. 
1925.) Oe l k e r .

M errell-Sou le C om pany, Syracuse, N. Y ., iibcrt. von: 01 iver  E dw ard  
M errell, Syracuse, Bcseiiigung verdampfbarer Stoffe aus Pulvern. D ie Pulver 
werden in Form eines hohlen Stromes zerstaubt u. in letzteren ein Luftstrom ein- 
geleitet. Auch wird der Pulverstrom von einem Luftstrom eingehullt. (Can. P. 
2 4 4 3 9 0  vom 11/12. 1923, ausg. 11/11. 1924.) ICa u sc h .

S p ren g lu ft-G esellschaft m. b. H ., Berlin, Ziinder fiir Sprengladungen, die 
nicht durch StoB zur plótzlichen Dctonation gebracht werden sollen, z. B. fiir solche 
mit fl. Luft bezw. fl. O, dad. gek., daB er aus einer Mischung aus fein gepulyertem  
Metali (Al, Mg u. dgl.) u. einem Oxyd oder Superoxy_d (Kaliumpermanganat, Barium- 
superoxyd) besteht. — Es wird eine bedeutende Erhohung der Sprengkraft erzielt. — 
Der Ziinder wird zweckmiiBig in langgestreekter Form in der Sprengladung ge- 
bettet u. in der Mitte geziindet, so daB die Yerbrennung sich nach beiden Enden 
der Ladung fortpflanzt. (D .R .P . 4 1 8 0 9 2  KI. 78e vom 13/7. 1915, ausg. 8/9. 
1925.) Oe l k e r .

A lfred  W o h l, Danzig-Langfuhr, Sprengmischung, bestehend aus festen Um- 
wandlungsprodd. des Acetylens u. einer Lsg. von NH4N 0 3 in starker IIN 0 3 mit 
oder ohne anderen Zusatzen. — Es wird ein Sprengstoff von der hohen Brisanz 
der Carbonsprengstoffe erhalten, der erst an der Verbrauchsstelle aus seinen B e
standteilen erzeugt werden kann. (D .R .P . 419127 KI. 78c vom 8/8. 1924, ausg. 
21/9. 1925.) Oe l k e r .

Y erona C hem ical Co., North Newark, New Jersey, ubert. von: Jacob E hr- 
l ic h ,  B elleyille, N. J ., Sprengstoff, welcher aus einem wasserloslichen Salz einer 
aromat. Aminosulfosiiure, z. B. dem Na-Salz der Sulfanilsaure, u. einem Sauerstoff- 
triiger besteht. (A. P. 1 5 5 0 0 6 4  vom 5/5. 1925, ausg. 18/8. 1925.) Oe l k e r .

R ockburst E x p lo s iv e s  Co., Clevcland, Ohio, Ubert. yon: E dw ard M. W erner, 
Cleveland, Herstellung yon Sprengstoff en. Man yermischt gepulyertes KC103 von 
geringem Feuclitigkeitsgehalt mit Glycerin, welches ebenfalls einen geringen Fcuchtig- 
keitsgehalt aufweist, u. setzt der Mischung ein yegetabil. 01, Holzmehl u. Nitro
benzol zu. (A. P. 155 0 6 3 9  vom 4/6. 1924, ausg. 18/8. 1925.) O e l k e r .

U n iversa l Oil P roducts Co., Chicago, iibert. von: Gustav E g lo ff , Chicago, 
Sprengstoff, welcher aus verflussigten, im n. Zustande gasformigen KW-stoffen (CII4, 
CaH0 etc.) u. einem O-Tritger zusammengesetzt ist. (A. P. 1551650 vom 26/8. 1921, 
ausg. 1/9. 1925.) Oe l k e r .

A d olph e L egay, Montrouge, Frankr. (Seine), Sprengstoff, welcher aus einer 
mit W achs o. dgl. behandelten Mischung yon N H ,N 03 u. Ammoniumperchlorat u.
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einem exotherm. yerbrennenden Metali zusammengesetzt ist. (Can. P. 2 4 6 0 5 7  vom 
3/5. 1923, ausg. 13/1. 1925.) Oe l k e r .

A lfred  M elin , Frankreich, Herstcllung von Sicherheitshiilscn fiir Schiefipufoer, 
Sprengstoffe u. dgl. D ie HUlsen werden aus einem mit unentziindliehen Substanzen, 
z. B. Silieatlsgg., impragnierten Blatt oder Band aus Paserstoffen liergestellt, auf 
dem Salze in gel., pasten- oder pulverfórmiger Form niedergeseblagen sind. (F. P.
594521 yom 5/3. 1925, ausg. 14/9. 1925.) O e l k e r .

L eop old  Lisae, Berlin, und W ilh e lm  E schbach, Troisdorf b. Koln a. Rh., 
Ziinder fiir Sprengluftpatronen. Um bei dem Ziinder des Hauptpat. eine sicliere 
Zundung zu gewiihrleistcn, wird auf den Verzogerungssatz ein aus Pulyer o. dgl. 
bcsteheńder Hohlzylinder aufgesetzt. (D. R . P. 4 1 7 8 0 7  KI. 78 e vom 8/12. 1923, 
ausg. 20/8. 1925. Zus. zu D. R P. 412097; C. 1925. 1. 2749.) O e l k e r .

B en n ett Grotta, Tamaqua, Pa., V. St. A., Zundsatz fiir Sprenglcapseln, welcher 
aus Knalląueeksilber, Quecksilberazid u. Trinitrotoluol, Tetryl oder IIexanitro- 
diphenylamin besteht. (Can. P. 24 6 3 3 8  vom 19/12. 1923, ausg. 27/1. 1925.) Oe l .

W estern  C artridge C om pany, V. St. A ., Detonator. D ie Zundsehnurenden 
sind geprefit um den Draht in Kerben. A uf dem Draht befindet sieli ein die Elek- 
trizitiit nicht leitender Uberzug. (F. P. 591307  vom 2/1.1925, ausg. 2/7. 1925.) K.

Joh n  C lifford Savage, England, Gefdrbter Baucli. Man yerdampft ein Farbe- 
mittel durch Hitze u. treibt den Dampf in die Luft. (F. P. 591113 vom 20/11. 
1924, ausg. 29/6. 1925. A. Prior. 3/4. 1924.) K a u s c h .

G esellsch aft fiir n au tisch e In strum ente G. m. b. H. und Oscar M artienssen , 
Kiel, Kammer m it porosen Wanden zur Yerbrennung fiir gewohnlich explosivei■ Gas- 
gemische durch einen Gliilidraht, Funken o. dgl. zum Zweck chem. Umwandlungen 
irgendwelcher Art, ausgenommen fiir Schlagwetteranzeigung, dad. gek., daB die 
W andę ganz oder teilweis aus festen porosen Steinen von soleher Durehliissigkeit 
be8teben, daB in der Kammer einerseits bei der Verbrcnnung der Gase kein 
nennenswerter Ubcrdruck entsteht, andererscits aber doch keine dauernde Ver- 
brennung unter Flammenbildung moglich ist. — Die Vorr. kann zur Best. des Ge- 
haltes yon Gasen an explosiyen Bestandteilen dienen. (D. R. P. 416818 KI. 12g 
vom 27/3. 1923, ausg. 27/7. 1925.) K O h l in g .

XX I. Leder; Gerbstoffe.
H. B. S tocks und C. V. G reenw ood, D as Wesen der Reaktion zwischen Tannin 

und Kohkhydraten. I. Eine verglcichende Untersuchung iiber die Eimcirkung von 
Tannin au f Gelatine und gewisse Kolilehydrate. Tragasol — ein Galakto-Mannan — 
wird in wss. Lsgg. durch Tannin gefiillt. Wiihrend die Tannin-Gelatine-Fiillung 
erst -iu schwach alkal. Rk. bei pH 8 unterbleibt, bort die Tragasol-Tanninfiillung 
schon bei Ph 4 auf; sie findet also nur in ausgesprochen saurer Lsg. statt. In 
Gemischen von Gelatine u. Tragasol wird durch Tannin eine alle 3 Stoffe ent- 
haltende liomogene Masse ausgefiillt. G e la t in e f i lm e  saugen bloB Tanninlsg. auf, 
ohne sieli mit Tannin zu yerbinden, wahrend T r a g a s o lf i lm e  begierig Tannin 
adsorbicren u. sieli mit ihm yerbinden. (Journ. Soc. Leather Trades Chemists 9. 
3154t-22. 1925.) G e r n g r o s s .

P. Chambard und E . M ezey, N otiz iiber die Gerbung in wasserfreien alkoholi- 
schcn Losungen. In W.-freiem A. entwiissertes u. mit alkoli. Tannin u. Quebraclio 
behandeltes Hautpulyer nimmt so gut wie keinen Gerbstoff auf. Es bestiitigt dies 
dic Procter-Wilsonsclie Theorie, der zufolge dic Gerbung durch Ausgleich der ent- 
gegengesctzten Ladungcn yon Haut u. Gerbstoff zustande kommt. D ie Ladungen 
konnen niimlich durch elektrolyt. Dissoziation nur in wss. nicht in alkoh. Lsgg. 
entstehen. (Journ. Soc. Leather Trades Chemists 9. 57—58. 1925.) G e r n g r o s s .
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L. M eunier und M. Q,ueroix, tJber dic Entwickhmg der Chinonlosungen. 
Wenn man Haut, Gelatine oder W olle in w. Chinonlsgg. bei einem pH 7 unter 
LichtabschluB aufbcwahrt, so findet Gerbung o h n e  Verfarbung der Lsg. dureh Oxy- 
dationsprodd. statt, ein Zeiclien, daB M o e l l e r s  Ansicht (Collegium 1918. 210; C. 1918.
II. 1103), Chinon gerbe bloB mittels seiner Oxydations- u. Polymerisationsprodd., un- 
zutreffend ist. Es wird in einem Diagramm gezeigt, daB Gelatine die Hydrochinou- 
bildung in einer Chinonlsg. von pn =  6 stark vcrmelirt. D ie Chinongerbung findet 
in 2 Phasen statt. Zuerst wird das Kóllagen bei Ggw. von W . oxydiert, wobei das 
Chinon ais H-Acceptor unter Hydrochinonbildung funktioniert. DaB W . tatsiichlich 
fiir die Chinongerbung notig ist, haben M e u n ie r  u. E e y  (Journ. Soc. Leather 
Trades Chcmists 8. 149 [1924]) dadureli gezeigt, daB troekenes Hautpulver durch 
trockenen Chinondampf n ic h t  sondern nur bei Ggw. von Feuchtigkeit gegerbt 
wird. D ie 2. Phase ist eine feste Verb. des oxydierten Proteins mit Chinon. (Journ. 
Soc. Leather Trades Chemists 9. 26—31. 1925.) G e r n g r o s s .

L. M eunier und P. Cham bard, Herstellung des Analysenhautpuhers. I. Teil. 
Herstellung der cnlmineralisierten und von ionogenen Yerunreinigungen befreiten 
Hautsubstanz. D ie bei Gelatine crfolgreiche Loebsclie Methode — W aschen mit 
einem dem isoelektr. Punkt entsprechenden sauren W. — gelingt nicht bei Ilaut- 
pulyer, weil eine groBere Aciditat an der Oberfiiiche des IIautpulvers angewendet 
werden muB, um im Innern isoelektr. Rk. zu erreichen. Man kann die Asche jedoch 
bis auf 0,07% entfernen, wenn man die Blofien mit 100 ccm 4—5%ig. N II4Cl-Lsg. 
pro 100 g Haut entkalt, sorgfiiltig wiischt u. dann in dest. W . mit CO., melirmals 
sattigt. Die Haut hat dann durch COs-Adsorption einon pH 5, doch entweiclit 
diese C 02 beim Trocknen. D ie entmineralisierte Haut ist auffallend fiiulnisresistent. 
(Journ. Soc. Leather Trades Chem. 9. 26—31. 1925.) G e r n g r o s s .

M eunier, Chambard und J a m et, Herstellung des Analysenhautpuhers. (Ygl. 
vorst. Ref.). 3 yerschieden vorbehandelte Hfiute, die mit der CO,-Methode von 
Asche befreit sind, zeigen nach der Gleichgewichts- u. der Quellungsminimum- 
Methode einen isoelektr. Punkt von pH =  5,5. Dieser Wert stimmt mit dcm Be- 
fund von G e r n g r o s s  u. B a c h  (Collegium 1924. 1; C. 1924. I. 1937) iibereiu, die 
aus gereinigter Haut Gelatine bereitet u. kataphoret. den isoelektr. Punkt 5,5 er- 
mittelt u. ihn auch dem Kóllagen  zugeschrieben haben. Es wird eine genaue Be- 
selireibung der Herst. des isoelektr. Hautpulvers gegeben. Im Gegensatz zu den 
bisherigen IIautpulvern liefert es iiberdies auch unabhiingig von dcm Zerkleinerungs- 
grad des Pulvers — yollkommen Ubereinstimmende Werte bei der Best. der Nicht- 
gerbstoffe. Es wird der internationalen Kommission yorgeschlagen, dieses Standard- 
liautpulyer offiziell einzufuhren. (Journ. Soc. Leather Trades Chemists 9. 200 bis 
207. 1925. Lyon, Untersuchungs-Laborat. der franzos. Gerberschule.) G e r n g r o s s .

M. de la  B ru ere , Die Spektrophotometńe der Gerbextrakte im  Ultraviolett und 
die Pu - Werte. An der Hand einer groBen Zahl von Spektrogrammen wird gezeigt, 
daB die Ansicht von H u g o n in  (Le Cuire techniąue 1925. 237), daB die Ver- 
schiedenheit der Adsorptionsspektren von Kastanien u. -Quebraclioextrakt nur 
durch den yerschiedenen pH der Lsgg. yeranlaBt sei, unrichtig ist. pH hat weder 
bei Gerbestrakt noch iibrigens bei Gelatine einen EinfluB auf die Absorption im 
Ultrayiolett. (Journ. Soc. Leather Trades Chemists 9. 427—37. 1925.) G e r n g r o s s .

M. de la  B ru ere , Mitteilung iiber die pjj-M essung von Gcrbextrakten. Es 
werden fiir eine groBe Zahl yon yegetab. Gerbextrakten die besten Bedingungen 
fur ihre [H']-Messung mitgeteilt. D ie C h in h y d r o n e le k t r o d e  scheint sich besser 
zu bewiihren ais die H-Elektrode, da letztere wechselnde Werte mit der Daucr der 
Hj-Passage liefert. (Journ. Soc. Leather Trades Chemists 9. 438—48. 1925.) G ern .

L. M euuier und A ndre B onnet, Uber die Fluorescenz des Fisetins im Wood- 
schen Licht. — Anwendungen. GroBtenteils wiedergegeben nach ygl. C. r. d. 1’Acad.
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des sciences 180. 2038; (C. 1925. II. 1657.) Mit der dort besehriebenen Methode 
kann man dic Anwesenbeit von Quebracho sowohl in Extrakten wie in Leder- 
auszugen rasch u. sicher noch in VerdUnnungen 1 : 10000 feststellen. (Journ. Soc. 
Leatlier Trades Chemists 9. 340—41. 1925.) Gerngross.

D ennis W . M u llen , Brockton, Massachusetts, V. St. A ., Ausbessern von Lack- 
leder. D ie , bescliiidigten Stellen werden mit einem aus pflanzliclien Gummis u. 
W achsen bestehenden Stift eingerieben, geburstet u. dann mit einer Lsg. dieser 
Mischung iiberzogen. (A. P. 1551320  vom 28/11. 1924, ausg. 25/8. 1925.) F ranz.

R ich ard  H itsch m an n , W icn, Yerfahreti zur Entsiiuerung von Leder, ins- 
besondere Chromleder, dad. gek., daB dic yon der Gerbung kommenden Hiiute u. 
Felle in W ., dem notigenfalls Leitsalze, wie N a^S 0 4, zugesetzt werden konnen, 
einem elektr. Strom (zweckmiiBig Gleichstrom) ausgesetzt werden, wobei die an 
den Stirnseiten des Bades angebraehten Elektroden durch Diaphragmen yom ubrigen 
Badraum getrennt werden konnen u. zweckmiiBig fiir eine stete Erneuerung der 
Badfl. Sorge getragen wird. — Z. B. werden Cr gegerbte Felle in ein 92°/0ig. 
Na2S 0 4-Lsg. enthaltendes Bad frei eingehiingt u. ca. 4—5 Stdn. bei 15 Amp. u. 
120 Volt Spannung der elektr. Gleichstrom hiudurchgeleitet, wobei fast yollstiindige 
Entsiiuerung der Felle eintritt. Der elektr. Strom entfernt die Siiure in kiirzerer 
Zeit u. yollstiindiger ais die bisherige mechan. Entsiiuerung mit Chemikalicn. Gleich- 
zeitig werden noch yorhandene Ca-Verbb. restlos aus dem Leder entfernt. (Oe. P. 
9 9 9 2 9  vom 29/3. 1924, ausg. 11/5. 1925.) Sc h o t t l a n d e r .

A lfred  E h ren reich , Paris, und K ristian  B en d ixen , Kopenhagen, Leder aus 
Haifischhaut. Zu dem Ref. nach F. P. 573921; C. 1925. I. 1260 ist uachzutragen, 
daB die Siiurebehandlung auch in der W eise durchgefiihrt werden kann, daB die 
stachlige. Oberseite der yorgegerbten Hiiute mit Siiure von Zeit zu Zeit bestrichen 
wird, bis die Hornpliittchen mit den Staclieln sich yon der Oberhaut gel. haben, 
worauf sic durch Schraben u. Auswasclien, gegebenenfalls in einer Walkę, entfernt 
werden. (Oe. P. 1 0 1 0 0 8  vom 18/12. 1923, ausg. 25/9. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

X X II. Lełm; G elatine; K lebm ittel usw.
H u go R iih l, Die Leimstoffe ais Kolloide. Eine in der Wiirme fl. 5%ig. Ge- 

latinelsg. wird durch Zumischen frisch gcfiillten A1S(OH)0 in ihrer Klebkraft auBer- 
ordentlieh gesteigert. Tischlerleim klebt besser, wenn er anorgan. Kolloide enthalt. 
Dasselbe gilt fiir Kaseinkaltleim. Furnierleim liiBt sich aus Kasein oder BoheiweiB,
Alaun, NajCOj u. W . herstellen. Ausgezeichneten billigen Leim erhiilt man durch
A uflosen fur die Ernahrung wertloser Fisehe u. yon Lederabfiillen in 3%ig. NaOII- 
Lsg. (Farbę u. Lack 1925. 378.) SOvern.

E. 0 . R asser , Fhtornafrium in bezug a u f seine Verivendung zu Kallleimen 
(Leimen, Kleistern und Klebemitteln). Yorscliriften fiir Herst. yersehiedener Leime 
werden mitgeteilt. Der Vorteil mit N aF hergestellter Leime ist die groBe Kleb
kraft, ein Nachteil bestelit darin, daB z. B. Papier zu steif wird u. bei ungeleimten 
Papieren der Leim durchschliigt. (Kunststoffe 15. 151—53. 1925.) SttYERN.

H . B ech h o ld  und A. R osenberg , Elektro-Ultrafilłration von Gelatine und Leim. 
Sie bestelit in einer Kombination yon Ultrafiltration u. Elektrodialyse. Bei ihrer 
Durchfuhrung werden die Ultrafiltergerate nach B e c iih o l d -KOn ig  (Ztsehr. f. angew. 
Ch. 1924. 494; C. 1924. II. 1115) mittels Eisessig-Kollodium mit eiuer Membran u. 
diese auf der Filtratseite mit einem porosen Metali- (Ag, Ni, Pt) Oberzug yersehen. 
An diesen leitenden Uberzug wird z. B. die Kathode angclegt u. in die zu 
filtrierende Lsg., welche sich z. B. in einer Nutsche befindet, die Anodę eingetaucht; 
wiihrend nun mit einer Yakuumpumpe angesaugt wird, wird gleichzeitig ein Glcich- 
strom yon 115 V durcligeschickt. D ie Elektroosmose fordert auf diese W eise die
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Ultrafiltration u. gleiehzeitig wird die Beseitigung yon Elcktrolyten aus dem Sol 
beschleunigt. Bei der Reinigung yon Leim flocken globulinartige Stoffe (vgl. 
P r a u s n it z , Ztschr. f. Elektrochem. 28. 27. 1922; C. 1923. III. 318) (unl. in W., 
wl. in Vioo-n- HC1, 11. in I/i0-n. KOH u. yerd. NaCl-Lsg.) aus, die bei sclilcchtem  
Leim 6,9%, bei gutcm 2,3% der Trockensubstanz ausmacben. D ie Temp. steigt 
bei dem ProzeB bis auf 60°. (Biochem. Ztschr. 157. 85—97. 1925. Frankfurt a. M., 
Inst. fiir Kolloidforsch.) GERNGROSS.

S erge de P rocoudine-G orsky und N ico la s  P o zn ia k o w , Alpes-Maritimes, 
Frankreich, Unldslichmachcn von Gelatine und Herstellung von jReliefbildern. Man yer
mischt reinste Gelatine mit einem Silberhalogenid, daB keine Spuren eines Kolloids 
enthiilt, nach der Red. des Silberlialogenids, z. B. durch Belichten, wird die Gelatine 
an den Stellen, wo sich das reduzierte Silber befindet, in W . unl., wahrend sie an 
den Stellen, an denen sich unveriindertes Silberhalogenid befindet, in W . 1. bleibt; 
zur Herst. von Rcliefbildern bringt man die Gelatine-AgBr-Emulsion auf Papier, 
belichtet, entwickelt mit Pyrogallol oder Pyrocatechin, das Bild wird dann auf 
eine polierte Flachę aus Glas, Metali, Celluloid, gebraclit u. mit W . yon 45—55° 
gewaschen, nach dcm Abziehen des Papiers wird fixiert, die Reliefbilder konnen 
ais Klischees yerwendet werden; das Verf. ist auch in der Zinkopraphie oder 
anderen photomechan. Vervielfiiltigungsverf. anwendbar. (F. P. 5 8 9 4 2 2  vom 19/11.
1924, ausg. 28/5. 1925.) F ra n z .

Joseph Charles K ern ot, England, Herstellung von Leim , Gelatine und Fisch-
mclil aus Fiscliabfallen. Man behandelt die Abfiille nach griindlichem Waschen 
zunachst mit yerd. Alkalilsgg. u. dann, nach noclimaligem W aschen mit W ., mit 
yerd. Siiurelsgg., wodurch aus den Abfiillen die Stoffe entfernt werden, welche dem 
nach den bisberigen Methoden aus Fischabfallen erzeugten Leim den unangenehmen 
Geruch yerleihen. D ie Abfiille werden dann in ublicher W eise entleimt u. die 
Ruckstiinde auf Fiselimehl yerarbeitet. (F. P . 5 9 2 6 0 3  vom 3/2. 1925, ausg. 6/8. 1925.
E. Prior. 18/3. 1924.) OELKER.

H ein rich  R enck , Hamburg, Druckplatten. Chromgelatineplatten werden nach 
der Belichtung mit feuchtem Wasserdampf behandelt, dessen Temp. untcrhalb des
F. der nicht belichteten Gelatine liegt. Halogensilbergelatine wird belichtet, ent
wickelt, gehiirtet u. erst dann mit Dampf behandelt. (A .P . 1 5 4 7 4 4 6  yom 25/4. 
1922, ausg. 28/7. 1925.) KUiiling.

H en ry  V, D unham , Mount Vernou, New York, Herstellung eines ais Kleb- und 
Bindemittel geeigneten Caseinpraparates. Man behandelt Casein mit einem Uber- 
scliuB yon kaust. Alkali u. W., erhitzt bis zur NH3-Entw. u. gibt schlieBlich ein 
Ammoniumsalz, wie NH4C1, hinzu. (A. P. 1551471 yom 22/3. 1923, ausg. 25/8.
1925.) Oe l k e r . 

H en ry  V. D unham , Mount Vernon, Herstellung eines Klebmittels aus Starkę.
Man behandelt die Stiirke mit einem Alkalisaccharat u. erhitzt die M. mit W . unter 
Riihren bis zur Sprengung der Stiirkekorner. (A. P. 1551472 yom 5/10. 1923, ausg. 
25/8. 1925.) Oelker.

Canadian W estin gh ou se  Company, Ltd., Hamilton, Ontario, Ca nad a, iibert. 
yon: E dw ard  R ob ert Schm id, Yerona, N . J., V. St. A., Bindemittel, welches aus 
einer 1. Substanz, einem geeigneten Fullmittel u. einem fluchtigen Losungsm. fiir 
erstere u. einer Substanz zusammengesetzt ist, welche eine zu schnelle Ver- 
dampfung des Losungsm. yerliindert. (Can. P . 2 4 4 5 8 4  yom 15/12. 1923, ausg.

Jam es R alp h  jr . ,  San Francisco, iibert. von: Otis Joh n son , San Francisco, 
Calif,, Kleb- und Bindemittel. Zur Herst. desselben wird der bei der Ólextraktion

18/11. 1924.) O e l k e r .



yon Sojabohnen erhaltene Riickstand gemahlen u. mit Ca(OH)2 u. NaF yermiseht. 
(Can. P. 245234 vom 30/5. 1924, ausg. 9/12. 1924.) O e lk e u .

Cole Chemical Company, Inc., iibert. von: Julius G. Collins, Topeka, Kansas, 
M ittel zur Verhiitu)ig des Gefrierens und Undichtwerdens von Radiatoren. Man stellt 
eine Mischung von NaCl (100 Pf.) u. Na2C 03 (ealc.) (3 Pf.) her, mahlt diese u. lost 
sie u. zwar je 2 Pf. in einer Gallone W., riihrt, liiBt 12 Stdn. oder liinger stehen 
u. filtriert die Lsg. vom Nd. ab. (Can. P. 246215 yom 1/10. 1923, ausg. 20/1.
1925.) Kausch.

XXIV. Photographie.
-T. Slater Price und S. 0. Rawling, D ie Theorie der photographischen 

Empfindlichkeit. Vff. gebcn einen Uberblick iiber dic gcschichtliche Entw. der 
Theorien von der Entstehung des latenten Bildes; folgende Anscliauung wird ais 
die wahrscheinlichste bezeichnet: Das Licht zersetzt das AgBr in Ag u. Br. Durch 
das photochem. entstandene A g werden die Triiger der Empfindlichkeit, die Kernc, 
bis zur Entwickelbarkeit yergroBert, es entstehen sog. Zentren. Die Lichtenergie 
wird vom ganzen AgBr-Korn absorbiert; durch strahlungslose ZusammenstoBe wird 
die Energie bis in die Niihe eines Kerncs weitergegeben, an der Grenze entsteht 
Ag, u. der Kern wird yergroBert. D ie Kerne entstehen durch Adsorption u. Rk. 
einer in der Gelatine yorhandenen Substanz mit dem AgBr. D ic durchschnittliche 
Anzahl der Kerne auf groBen Kornern ist groBer ais auf kleinen bei derselben 
Emulsion; deshalb sind grobkornige Emulsionen meist empfindlicher. Je groBer 
die Kerne sind, um so groBer ist die Empfindlichkeit. AuBcrdem stehen bei groBen 
Kornern den Kernen mehr zersetzbare Molekeln in der Naehbarschaft zur Ver- 
fiigung, auf dereń Kosten sie sich yergroBern konnen. Nach S h e p p a r d  kommt 
dem Ag.jS. die Rolle des Triigers der Empfindlichkeit zu; in der Gelatine wurde 
ein Gehalt von Allyl-i-thiocyanat (Allylsenfol) nachgewiesen; diese geben bei der 
Fabrikation mit dem AgBr Kernc von Ag2S. Andere Schwefelyerbb. konnen in 
derselben W eise wirken, ebenso analoge Verbb. des Se u. Te. Durch die An- 
wesenheit eines Ag2S-Kernes wird im Krystallgitter des AgBr eine Yerlagerung 
yerursacht, dadurch entsteht eine Instabilitiit (vgl. H e v e s y ,  Ztsehr. f. physik. Ch. 
101. 337; C. 1923. I. 385) mit den oben gekennzeichncten Folgen. (Naturę 116. 
281—82. 1925.) K e l l e r m a n n .

E. P. Wightman, A. P. H. Trivelli und S. E. Sheppard, Studien iiber die 
pliotographische Empfindlichkeit. VII. D ie Wirkung von Wassersto/fsuperoxyd auf 
Einschicht-Silberhalogenidplatten. (VI. vgl. Journ. Franklin Inst. 200. 51; C. 1925.
II. 1919.) D ie Moglichkeit, pliotograph. Platten durch Behandlung mit H20 2 zu 
schwiirzen, bat zu yerscliiedenen Theorien AnlaB gegeben; man bat yermutet, daB 
es sich um einen rein chem. Effekt handelt. Danach bestunden die Ag-Keime aus 
AgjO oder AgOH u. die W rkgg. yon Ha0 2 u. N a^sO ;, wiiren einander yollkommen 
ahnlich. Vff. bestreiten das; bei NaaAsOj wird eine komplexe, unbestiindige Ag- 
Verb. gebildet, bei H20 2 handelt es sich jedoch wahrscheinlich um Chemiluminescenz. 
Der EinfluB der [H'] des H»Oa wird untersucht; sclbst bei groBer Variation yon 
pn  ist die Anderung der Schwiirzung gering. Um die Moglichkeit auszuschlieBen, 
daB‘adsorbiertes H20 ,  beim Entwicklungsyorgang Chemiluminescenz gibt, wird die 
Platte vor der Entw. mit stark verd. Lsg. von N ajS03 gebadet. Der Schwiirzungs- 
effekt wird dadurch nicht geiindert, es liegt also auch keine Chemiluminescenz mit 
NajSOj yor. An Einscliichtplatten wird nur eine selir geringe Wrkg. von HaOa 
beobachtet. Gelatine hat keinen EinfluB, ebensowenig ihr Aschengehalt. Auch 
die Konz. des H20 2 ist in weiten Grenzen ohne EinfluB. Ein Vergleicli der 
L ic h t  mengen, die nćitig sind, um auf Einschicht- u. auf Vielschichtplatten die 
gleiche Schwiirzung zu erzeugen, ergibt das Verhiiltnis 1000 : 1. Daraus konnte
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geschlossen werden, daB bei den verschiedenen Platten aucb die Prodd. aus Konz.
u. Einwirkungsdauer von II20 2 in demselben Verbiiltnis stelien miiBten. Es zeigt 
sich jedocli, daB selbst ein Verhaltnis von 5000 : 1 nicht geniigt, um die gleiche 
Sehwiirzung zu erzeugen. Mit Platten, die eine Dicko von 3—4 Schichten haben, 
wird die Esistenz eines Masimums in der Kurve festgestellt, welche die Sehwiirzung 
in Bezieliung zur Einwirkungsdauer des II20 2 darstellt. SchlieBlich wird gefunden, 
daB die Wrkg. yon Licht u. H20 2 zusaramen groBer ist ais die aus der Summo der 
einzolnen Einfliisse erhaltene. Es wird yermutet, daB das Licht nicht nur ein ent- 
wickelbares latentes Bild erzeugt, sondern auch ein unentwickelbares; das letztere 
wird durch H20 2 in den entwickelbaren Zustand ubergefiihrt. Eine einwandfreie 
Erkliirung aller Tatsachen liiBt sich noch nicht geben. (Journ. Franklin Inst. 2 0 0 . 
335—48. 1925.) K e l l e r m a n n .

H. Stammreich und H. Thiiring, Untersuchungcn iiber die Wirkung von 
Desensibilisatoren au f sensibilisierte Platten. Vff. priifen die Frage, ob sieli die 
Desensibilisation durch einen Farbstoff auf einen bestimmten Spektralbezirk be- 
schriinkt oder von der Wellenliinge des Lichts unabhangig ist. Es ergibt sich, daB 
die groBte Desensibilisationswrkg. der Farbstoffe im Ultrayiolett u. im Blau lieg t; 
Tetramethylsafranin u. Nilblau 2 B  zeigen die gunstigsten W rkgg. Bei panchromat. 
Platten muB die Konz. des Desensibilisators erheblich gesteigert werden. Ferner 
wird festgestellt, daB Farbstoffe, die fiir sich alloin nicht sensibilisieren, ais Zusatz- 
sensibilisatoren geeignet sein konnen fiir Platten, die z. B. mit Erytlirosin  oder 
Dicyanin  A sensibilisiert sind. (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. 
Photocbemie 23. 363—67. 1925.) K e l l e r m a n n .

J. Eggert und J. B,eitstótter, D ie photographische Wirksamkeit von Methylen
blau ais Adsorptionse/fekt. LOppo-Ckamer fand, daB beim Baden von Bromsilber- 
gelatineplatten in wss. Methylenblaulsg. 1. D ie Empfindlichkeit der Emulsion ab- 
nimmt, 2. die Platte bei der Entw. einen Schleier erhiilt. Vff. deuten beide Effekte 
ais Folgę der Adsorption des Methylenblau am AgBr-Korn. Methylenblau wird 
prakt. quantitativ adsorbiert. Beide Effekte treten ein, wenn im Mittel 5000 Molekule 
auf ein AgBr-Korn kommen; das entspricht einer Oberfliichenbesetzung von etwa 
0,01°/0. Der zweite Effekt, daB ein Korn entwickelbar wird, wenn Methylenblau 
an ihm adsorbiert ist, scheint auf der Ggw. yon Schwefel im Methylenblau zu 
berulien u. steht in Analogie zu der Ag-Katalyse des gleichen Prozesses. Warum 
die katalyt. Einfliisse yon Licht u. Methylenblau sieh nicht addieren, muB noch 
gekliirt werden. Eine, Filterwrkg. des Farbstoffs kommt hierfiir nicht in Frage. 
(Kolloid-Ztselir. 36. Erg.-Bd. 298—305. 1925. Berlin-Treptow, Photocliem. Lab. der 
A.-G. f. Anilinfabrikation.) LESZYNSKl.

George H. Harrison, Photographische Sensitometrie m it fluorescierenden Olen. 
Infolge der Absorption der Gelatine yersagt die ubliche pliotograph. Sensitometrie 
im Kurzwelligen yon etwa 2400 1. an. Man kann nun eine gewohnliche photograpli. 
Platte noch bis fast 500 A. empfindlich machen, indem man sie mit einer Sehicht 
eines fluorescierenden Óles bedeckt, das die Wellenliingen des aufgesandten Liclits 
in photograpli. wirksame yerwandelt. Eine systemat. Unters. soli diese Methode 
fiir quantitative Unterss. nutzbar machen, u. Vf. beginnt mit einer Unters. des 
Gebiets yon 2400—2200 1.. Vf. untersucht Gradation u. Empfindlichkeit bei der 
Einw. yon yerschiedenen Ólsorten auf drei yerschiedene Plattentypen. Bei gleich- 
maBiger Schichtdicke sind Ólplatten mit einer Genauigkeit bis zu l®/0 fi>r Photo- 
metrie im untersuchten Spektralgebiet geeignet. Fur Intensitatsweclisel im Ver- 
lialtnis 1 : 30 gehorchen diese Platten innerhalb der Yersuchsfehler dem Keziprozitiits- 
gesetz. Einzelne Ole schwiichen oder yerstiirken die Empfindlichkeit je nach der 
Intensitiit des aufgesandten Liclits. D a der Umkehrungspunkt yon der W ellen- 
13nge abliangig ist, ergibt sich eine Anwendungsmoglichkeit dieser Ole zur Er-
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zeuguńg gleichm&Biger Spektra. (Journ. Opt. Soc. America 11. 113—23. 1925. 
Jefferson, Physieal Laboratory. Haryabd Uniyersity.) Leszynski.

Luigi Gorini und Alfredo Dansi, U  ber die Wirlcung der Farbstoffe a u f die 
Mnpfindlichkeit von Bromsilbergelatine. D ie Hypotbese Luppo-C ram eus, die die 
desensibilisierende Wrkg. der Farbstoffe der Anwesenheit u. Anzahl der Amino- 
gruppen im Farbstoffmolekiil zuschreibt, wird einer niiheren Betraelitung unter- 
zogen. — Es werden Bromsilbergelatineplatten in Lsgg. (1:20000) folgendcr Farb
stoffe eingetauscbt: Safranol, Safraninon, Phenosafranin, Tolusafranin, Amino- 
safranin, Diaminosafranin, Naphthosafranin, Pinacriptol, Pinacriptol „griin", 
Pinacriptol „gelb“, Aurantia, — u. nach dem Trocknen durch ein Funkenspektrum 
belrchtet. D ie Belichtungsdauer wird zwischen 30—240 Sek. variiert u. die 
SchwSrzung der Platten fiir die einzelnen Farben des Spektrums in Diagrammen 
niedergelegt. — Die Einreihung der Platten nach wachsender Desensibilisierung 
zeigt Widerspriicbc mit der Liippo-Cramerschen Theorie, wodurch die Vff. zur 
Feststellung gelangen, daB eine Erkliirung der desensibilisierenden Wrkg., die aus- 
schlieBlich auf der chem. Formel basiert, unzuliinglieb sei. (Riyista Fotigrafica 
Italiana 1925. 8 Seiten. Sep.) Gerngross.

Liippo-Cramer, Zur Kenntnis des Entioicklungsvorgangcs. Allgemein an- 
genommen wird die Theorie yon O stw a ld  u. ScrtAim, wonach etwas AgBr in 
Lsg. geht; mit dem Entwickler entsteht eine iibersiittigte Lsg. an Ag, das sich dort 
absetzt, wo Keime yorhanden sind. Damit ist der grundsatzlicbe Gegensatz 
zwischen chem. u. physikal. Entw. beseitigt, trotzdem besteht in der Praxis ein er- 
hebliclier Unterscliied zwischen beiden Entwicklungsarten. Das hat seinen Grund 
darin,' daB bei der chcm. Entw. eine durchgreifende Red. des Korns stattfindet, 
wiihrend bei der physikal. nur die Oberfliiche reduziert wird. Aus diesem Grunde 
ist der Unterschied zwischen chem. u. physikal. Entw. bei feinkornigen Emulsionen 
weniger ausgepriigt. D ie Entw. mit nascierendem Ag in saurer Lsg. ist aus- 
schlieBlicli physikal., in alkal. Lsg. konnen aueh die gebildeten Komplexsalze mit 
reduziert werden. Mit Hydrochiuonentwickler wird das reduzierte A g unter ge- 
wissen Umstiinden farbig. Durch Zusatz von Neutralsalzen; z. B. KNO, u. Na^SO^ 
kann die Entw. beschleunigt werden, ebenso durch Zusatz yon gewissen Farb- 
stoffen. Andere Farbstoffe zeigen aber gerade die gegenteilige W rkg.; eine Er
kliirung fiir dieses Verhalten kann noeh nicht gegeben werden. (Ztschr. f. wiss. 
Photographie, Photophysik u. Photocbemie 23. 368—76. 1925.) K e lle rm a n n .

Gabriel A. Rousseau, Yerfahren fiir Farben-Momentaufnahnen. Das Verf. 
basiert darauf, daB eine photograph. Platte im allgemeinen die u. nur die sicht- 
baren Strahlen durchliiBt, fiir die sie nicht empfindlich ist. Drei ubereinander 
liegende Filme werden gleichzeitig beliehtet. Der oberste Film hat eine normale 
Emulsion, wird also ein Bild der blauen u. yioletten Strahlen geben. Der zweite 
Film hat eine griin- u. gelbsensibilisierte Emulsion; da zu ihm keine blauen u. 
yioletten Strahlen mehr gelangen, wird er ein Bild der griinen u. gelben Strahlen 
geben. In analoger W eise wird der dritte Film, der fiir Rot sensibilisiert ist, ein 
Bild der roten Strahlen geben. D ie Weiterbehandlung kann nach einem der ublichen 
Dreifarbenyerfahren erfolgen. Um die Absorptionen zu yeryollstiindigen, befindet 
sieli zwischen dem ersten u. zweiten Film eine diinne Auraminschicht, zwischen 
dem zweiten u. dritten eine Fuchsinschicht. Nach diesem Verf. kann man mit den 
drei Filmen w ie mit einer gewohnlichen photograph. Platte photographieren. Man 
kann Momentaufnahmen machen u. Vf. glaubt an eine Anwendungsmoglichkeit fiir 
die Kinematographie. (C. r. d. 1’Aead. des scienccs 181. 110—12. 1925.) Leszynski.

Leopold Johan Gerard van Ewyk und Hendrik Jacobus Prins, Holland, 
Photograpliisch.es Yerfahren. Eine lichtempfindliche Platte, Film o. dgl. wird unter
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solchen Bedingungen belichtet, daB ein Teil des lichtempfindlichen Stoffes unyer- 
Sndert bleibt, entwickelt, ausgewaschen u. yon neuem, diesmal aber starker be- 
liehtet. Es włrd nun mit einem Bleichmittel, z, B. Bichromat u. IIN 03, behandelt 
gewaschen, entwickelt, wieder gewaschen, fixiert, yon neuem gewasclien u. ge
trocknet. (F. P. 591312 vom 2/1. 1925, ausg. 2/7. 1925. E. Prior. 2/1. 192*1.) KO.

JesUB G-omez Segarra, Spanien, Wiedergewinnen des Silbers aus Abfallen photo- 
graphischer Verfaliren. D ie Abfiille werden mit Alkalipolysulfid oder anderen leicht 
Schwefel abspaltenden Stoffen beliandelt. Es bildet sich Ag.2S , das durch Ver- 
schmelzen mit Na.2C 03 oder N aN 03 in Metali, mit PbO in eine Legierung von Ag
u. Pb yerwandelt wird, aus der das Ag in bekannter W eise gewonnen wird. (P. P' 
591546 vom 12/1. 1925, ausg. 6/7. 1925.) KOhling.

Badische Anilin- & Soda-Pabrik (Erfinder: Walter Frankenbnrger), Lud- 
wigshafen a. Eh., Uerstellung lichtempfindlicher Praparate zur Verfertigung von 
Lichtbildm i, 1. dad. gek., daB man ais lichtempfindlielie Substanz Eisencarbonyl 
yerwendet — 2. dad. gek., daB man die belicliteten PrSparate durch Bchandeln 
mit Pil., welche das unbelichtete Eisencarbonyl entfernen, fisiert. — Das Carbonyl 
wird mit oder ohne Bindemittel auf Papier, Glas o. dgl. aufgebraeht. Zum Aus- 
waschen des nicht belicliteten Carbonyls dient W ., Bzl., A ., Bzn. uswr. (D. R. P. 
416995 KI. 57 b vom 10/8. 1924, ausg. 4/8. 1925.) KOhling.

M. Martinez, London, Łichtempfindliche Schichten. A uf einem Trager wird 
mittels eines Bindemittels Hg(CN)* oder eine Mischung von Hg(CN)2 mit osalsaurem, 
wreinsaurem, Brom- oder Chloralkali, einem organ. Eisensalz, Chloral, AgNO., oder 
mehreren dieser Stoffe, gegebenenfalls auch etwas Oxal-, Essig- oder Weinsiiure, 
N aS03, Natriumphosphat, SnCl4 oder NIIS u., ais Beschleuniger, I1COOH oder einem 
ihrer Salze, CH3OH, Aceton o. dgl. oder einer Mischung yon bas. Hg(CN)2 u. 
Fluorescein befestigt. Nach der Belichtung wird mit W . gewaschen oder mit der 
Lsg. eines der nachstehenden Pisiermittel behandelt: Essigsaure, Blei- oder Clirom- 
acetat, HC1, A s0 3H3, A s0 4H3, SnCl8, Alkalichlorid, Fe(CN)0K3 bezw. A gN 03 u. 
Na^SjOj. Auch kann durch Pressen der feuchten Schicht gegen eine Silber- oder 
yersilberte Platte fisiert werden. (E. P. 232307 yom 9/1.1924, ausg. 14/5.1925.) KO.

Max Wieland, Berlin-Tempelhof, Chromatleim-Druckplatten fur Rand- oder 
Prefi-Tiefdruck. (Schwz. P. 110953 yom 31/10. 1924, ausg. 16/7. 1925. D. Prior.

Selik Schapovaloff, Bern, Schweiz, Kopierverfaliren zur Ilerstellung von mehr- 
farbigen Kinofilmen. Samtliche Schichten des herzustellenden farbigen Kinofilms 
werden nacheinander auf dem zu kopierenden Kinofilm gebildet, indem jede licht- 
empfindliche Schicht fiir sich H. aufgetragen, getrocknet, belichtet u. entwickelt 
wird, hierbei bleiben die Schichten wahrend dieser MaBnahmen mit dem kopierenden 
Kinofilm in unmittelbarer Verb. u. werden ais zusammenliangende Schichtenfolge 
yon ilini abgezogen. (Schwz. P. 111137 yom 3/6. 1924, ausg. 16/7. 1925. D . Prior.

P an i P la g w itz , Berlin-Steglitz, Abschwachen von plwtograpliischen Ncgatwen, 
D iaposiiw en, Filmen, Bromsilber- w id  Gaslichtbildern, 1. dad. gek., daB diese mit 
einem tunlichst mildwirkenden Abschwaclier u. gleichzeitig oder yorangeheud mit 
Chromaten oder Bichromaten der Alkalien behandelt werden. — 2. dad. g ek ., daB 
die Silberbilder mit einer Lsg. von J2, KJ u. KjCr20 ; behandelt werden. — 3. dad. 
gek ., daB die Behandlung mit KsCr20 7 der Behandlung mit J-KJ yorangeht. — 
D ie Abschwaclilsg. kann Zueker enthalten. (D. R. P. 417872 KI. 57 b vom 16/8.

13/11. 1923. — C. 1925. II. 380.) KOhling.

6/6. 1923.) Franz.

1924, ausg. 19/8. 1925.) KOhling.

Prtot«i In 0«™.nr SchluB der Redaktion: den 21. Dezember 1925.


