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A. Allgemeine nnd physikalische Cliemie.
J. J . L. Z w ikker, Vor hundert Jahren und jetzt. AuffUhrung einiger chem. 

Entdeekungen der Jahre 1825 u. 1826 in Beziehung zu Gegenwartsproblemeu. 
(Pharm. Weekblad 63 . 7—9. Den H aag .) S p ie g e l .

0. Maass und C. Sivertz, Molekularanziehuhg und Reaktionsgeschwindiglceiten. 
(Vgl. M a a ss  u . W r i g h t ,  Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 2664; C. 1925 . I . 2279.) 
Vff. bestimmen die Ek.-Geschwindigkeit von Propylen u. IICl im fl. Zustand zwischen
0 u. 20° u. zieben Vergleiche zu der analogen Ek. mit HBr (1. e.). Die Misehung 
der Eeagentien geacliah bei der Temp. von fl. Luft, die Rk.-Dauer-wurde von dem 
Moment an gereebnet, seit dem sieb das Rk.-GefaB im Tbermostaten (bei 0 oder 
20°) befand, bis zu dem Moment, wo es wieder auf die Temp. von fl. Luft ab- 
gekiihlt wurde, gerechnet. Bei der Analyse der Ek.-Prodd. zeigte sieh, daC die 
Alkylcliloride zum Unterachied von den Alkylbromiden dureb 0 ,1-n. NaOH nicht 
angegriffen werden, u. so konnte HC1 durcli Titration mit NaOH bei Ggw. von 
Phenolphthalein titriert werden, bzgl. der iibrigen Bestst, ygl. 1. c. Das Ek.-Prod. 
bestand in der Hauptsache aus i-Propylchlorid, das abdest. wurde. Der Riickstand 
liatte einen Kp. zwiseben 114 u. 120°, der Cl-Gebalt verscliiedener Proben ergab 
28, 22,5, 27 u. 32,3%. Vff. scblieBen, daB der Biickstand aus 2-Methyl-4-chlorpentan, 
Kp. 115°, Cl-Gebalt 29,5%, bestelit. — Aus den Rk.-Gescliwindigkeitskuryen folgt, 
daB die Ek. in iiąuimolekularen Gemisclien beendet ist, wenn 75% der Siiure reagiert 
baben. Das wird so gedeutet, daB 50% Propylen mit 25% Siiure unter B. des 
Chlorhesans, die iibrigen 50% Propylen mit 50% HC1 unter B. von i-Propyleblorid 
reagieren. Bei 20° wird weniger Chlorhexan gebildet ais bei 0°. Charakterist. fur 
den Verlauf der Ekk. zwiseben Propylen u. HC1 bezw. HBr ist die Konstanz der 
Ek.-Geschwindigkeit zu Beginn der Ek., mit HBr yerliiuft die Ek. anfangs 200mal 
so sehnell wie mit HC1, was VfF. dureb Molekularanziebung erkliiren. — Bei An- 
wenduijg der doppelten SSuremenge wird die Ek.-Geschwindigkeit 14 mai so groB, 
demnach wirkt IICl ais Katalysator, obgleieh keine Ionisation nachweisbar ist. 
Wenn Propylen u. HC1 im Gaszustand bei niedrigen Drucken miteinander gemiseht 
wurden, fand keine Ek. statt. Bei der Diskussion des Einflusses von Druck u. 
Temp. auf die Ek.-Geschwindigkeit fuhren Vff. aus, daB die yerachiedeneu Formen 
der therm. Energie des Molekiils die Ek.-Geschwindigkeit in yersehiedener Weise 
beeinflussen. Die kinet. Eotations- u. Trauslationsenergie des Molekiils hindert die 
chem. Ek., w&hrend die Vibrationsenergic sie fordert. (Journ. Americ. Chem. Soc. 
4 7 . 2883—91. 1925. Montreal [Can.], Mc G i l l  Uniy.) J o s e p h y .

A Jouniaux, U ber ein ąualitatwes Verhaltnis zwischen dem Molekulargewicht 
der Metalle und ihrer Dichtc im flussigen Zustand. Bei der Unters. von Sn, Cu, 
Sb, Pb, Zn, Al, Na u. Hg stellt man ein ąualitatiyes Verhaltnis zwiseben der atom. 
Kondensation der Metalle u. ihrer D. im fl. Zustand fest: das Zusammenfallen der 
Biegungspunkte in den Ausdehnungskuryen mit der Temp. des Polymerisationsbeginnes 
yerstarkt nur diese Annahme. (Buli. Soc. Chim. de France [4]. 37 . 1534—36. 1925. 
Lille.) K a l p e b s .

E. B riner, H. B iederm ann und A. R othen, Versuche iiber die Kompressibilitat 
■und die Zersetzung des Slickoxyds. Zur Feststellung, ob das NO in mono- oder 
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bimolekularer Form auftritt, wurde die KómpressibilitSt bei yerschiedenen Tempp. 
bestimmt, Es ergibt sicb hieraus beim Yergleich mit der Kompressibilitiit anderer 
Gase, daB dic Formel monomolckular zu schreiben ist. Bei holien Drucken (300 Atm. 
u. daruber) zersetzt sieli das KO unter B. von N„0 u. 0 2. Letzteres wirkt auf weiteres 
NO imter B. von N20 6 ein, welehes wiederum mit NO unter B. von N20 3 reagiert 
u. zu einer blauen FI. zusammen mit N20  yerdichtet wird. Die Oescliwindigkeit dieser 
Rk. steigt mit steigendem Druck. Bei niederen Drucken verzogert sieh die Rk. u. 
das Glas wird von dem gebildeten N20 6 angegriffen. Das friscb hergestellte fl. 
NO ist nur schwach bliiulieh gefarbt, die Farbę nimmt beim Stehen zu. Vf. ver- 
mutet, daB reines fl. NO eigentlieli farblos ist, u. daB es durch Spuren N20 3 ge- 
fiirbt wird. (Helv. cbim. Acta 8. 923—28. 1925. Genf, Univ.) Enszlin.

V. K ohlschutter und Carla E gg, Uber Wirkungen von Farbstoffzusatzcn auf 
die Krysłallisation des Całdumcarbonats. (Ygl. S. 567.) Kongorot beeinfluBt die 
Krystalltracbt insofern, ais bei geriugem Farbstoffzusatz (0,000007%) Rhomboeder 
mit rotem Kern entstehen, welcher mit steigender Konz. groBer wird u. wahr- 
scheinlicb aus dem Ca”-Salz des Kongorots bestebt. Bei hoheren Konzz. (0,00067%) 
treten Storungen unter B. von somatoiden Gebilden ein. Aragonit zeigt weniger 
Neigung zur FarbstofTaufnalnne. Bei einer Konz. von 0,002% Farbstoif wird die 
Aragonitbildung yollstaudig unterdriickt. Gallactophcnon hat eine iiknliche, aber 
schwachere Wrkg. Ponceau liiBt Calcitzwillinge u. Verwachsungen entstehen. Vo*n 
Aragonit wird es stark aufgenommen u. bewirkt bei hoherer Konz. Storungen, 
welche auBerdem dureh ein Fallen der Temp. begiinstigt werden. Alizarin wird 
durch die Bicarbónate ausgeflockt. Mit Bismarclcbraun (0,13%) treten bei 31° nur 
Caleitkrystalle auf. Es sind sichere Andeutungen yorhanden, daB sich bei einer 
Farbstoffkonz. von 0,0257% u. bei 10° wenigstens intermediar Hydratkrystalle bilden. 
Bei Eosin (0,0033%) treten bei 54° Aragonitformen auf, welche bei 30° u. 0,0066% 
verschwinden. Die Calcitbildung wird nicht gestort. Krystalhiolett stort bei Konzz. 
von 0,0133—0,066% nicht. Fućhsin yerhiilt sieli iihnlich dem letzteren. Bei 10° 
treten Zersetzungsprodd. von Hydratkrystallen auf. Mit Tropaolin u. Chrysoidin 
konnten keine Storungsformen beobachtet werden. Im allgemeinen sind die Farb- 
stoffe wirksam, die fur sich oder in Mischung mit einer Ca"-Lsg. einen ultra- 
mikroskop. Effekt geben. (Helv. chim. Acta 8. 697—703. 1925. Bern, Univ.) Ensz.

Y. K ohlschutter, M. Bobtelsky und Carla E gg , Uber Bedingungcn und 
Grundlagen der Bildung somatoider Formen. (Vgl. vorst. Bef.) Die B. von kleinen 
runden Scheiben von CaC03 nach G. Ilosi; tritt nur bei Ggw. kolloider Substanzen 
ein. AuBer diesen Scheiben wurden a- u. b-Formen erhalten. Die a-Formen, 
welche ovale Keime bis zerfaserte Kugeln darstellen, entstehen in Ggw. von Co”- 
u. Ni”-Salzen u. beim Zersetzen von Bicarbonatlsgg. durch einen Luftstrom bei 
Anwesenlieit yon Sr”-Salzen. Durch allmahliche Steigerung der Konz. der Losungs- 
genossen kann die ganze Reihe von den leicliten Beeinflussungen bis zu den 
somatoiden BB. erhalten werden. Bei der Zers. von Hydratkrystallen bilden sich 
ebenfalls a-Formen u. z war iiber den gelosten Zustand, wobei die Keime in die 
ausgehohlten Hydratkrystalle eindringen. In den a-Formen wird immer etwas 
Fremdstoff gefunden, aucli lassen sie sich durch eine 2%ig- I-̂ sg. von CoCl2 au- 
fiirben. a-Formen bilden sieh auch bei der Zers. von Gay-Inissit (CaC03-Na.2C0n' 
5H20) durch W. Diese gehen aber ohne die Ggw. von Fremdstoffen bald in 
Rhomboeder uber. Die B. der a-Formen scheint an hydrolyt. Spaltungsprodd. 
kolloider Beschaffenlieit, welche im Augenblick des Neutralwerdens bezw. der 
Ubersattigung oder des Beginns der Krystallisation entstehen u. am Auftreten gel- 
artiger Hiiutchen erkennbar sind, gebunden zu sein. Die a-Formen sind das Prod. 
des Zusammenwirkcns von Gitterkraften, Diffusionsyerzogerungen u. mechan. Ein- 
fliissen an den Grenzflachen. Sie wurden auch an BaCOs, PbC03, CaS03 u. CaSOt
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beobachtet. b-Formen wurden in Ni“-Salzlsgg. (N i: Ca =  1:16) beim Verdunsten 
von Bicarbonatlsgg. an der Luft gebildet. Bei der Abscheidung bildet sieli eine 
kleinc schmiegsame Ilaut, unter welcher sich kleine langgestreckte Korperchen 
absetzen, welelie eine zugespitzte elliptiscbe Form annehmen. Die Spitzen ver- 
einigen sich zu kleinen Rosetten. Beim Auflosen in C02-haltigem W. bleiben die 
Umrisse in Form von kleinen Hiiutchen erhalten. (IIelv. chim. Acta 8. 703—23.
1925.) E n s z l in .

S. C. Lind und D. C. B ardw ell, M n neuer Typus von Gaskatalyse. (Vgl. 
S. 1131.) Wie N2 wirken auch Ile , Ne u. Ar ionenkatalyt. auf Acetylen in Ggw. 
ciner geringen Menge Radon. N2 wirkt auch ebenso auf die Verb. von 2II2 0 2, 
Ar hier etwas schwScher. CO, ist unwirksam bei C2H2, nicht bei 2Hj -f- 0.2. Ar 
vermag auch die Bk. 2 CO -f- 0 2 =  2 C02 zu katalysieren, aber wieder geringer 
ais n. Eine eingehende Erorterung wird bis zum Ergebnis weiterer Yerss. ver- 
schoben. (Science 62. 593—94. 1925. Washington, U. S. Dep. of Agric.) S p ie g e l .

At. A tom struktur. Radiochem ie. Photochemie.
H ow ard B.. Moore, Ein Yersueh, eine Quecksilberoberflache durch Elckironen- 

bombardement anzuregen. VfF. legen Potentiale von 0—240 V zwischen einem Gliili- 
draht aus W, Th-haltigem W, Pt oder mit Oxyd bedecktem P t u. eine Hg-Ober- 
flaclie in einem App. iilmlich dem von M o o r e  u . N o y e s  (Journ. Americ. Chern. Soc.
46. 1371; C. 1924. II. 2010) benutzten. Die Entfernung des Drahtes von der 
Hg-Oberfliieftc betrug 5—7 cm, sie war also kleiner ais die mittlere freie WegliiDge 
der Elektronen. Das Rk.-GefaB war bis auf einen Druek von 10~4 bia 10“ 5 mm 
eyakuiert. Um die Anregung der Hg-Oberflache nachzuweisen, wurde kurz bevor 
der Strom am Draht geoffnet wurde, 0 2 zugelassen, in der Hoffnung, das angeregte 
Hg in Form von Oxyd nachweisen zu konnen. Bei 0 2-Drucken zwischen 7 u. 
30 cm wurde die Oberflache deutlich runzlig, aber diese Erscheinung trat auch auf, 
wenn der 0 2 erst 5 Min. nach dem Offnen des Stroms eingelassen wurde; dieser 
„Zeiteffekt“ liiBt sich wohl kaum durch die Annahme, daB die Lebensdauer an- 
geregter Atome eines festen Korpers von derselben GroBenordnung wie die eines 
Gases ist, erkliiren. In jedem Fali wurde die Oberflache wieder glatt, wenn der 
0 2 wieder abgepumpt wurde, nach dem 2. Evakuieren wurde die Hg-Fliiche vom 
0 2 nicht wieder gekrauselt. Der Effekt ruhrt von einer lokalen Anderung der 
Atome in der Oberflachensehicht her. Wenn die Verss. derart angestellt wurden, 
daB das Feld umgekehrt wurde, das Potential also so angelegt wurde, daB ein 
Elektronenbombardement der Hg-Oberflache verhindert wurde, wurde mit Th-haltigem 
oder mit mit Oxyd bedecktem Pt-Draht ebenfalls ein positiver Eflekt erzielt. Das 
beweist, daB mit dem Nachweis der Krauselung der Oberflache nicht zwischen 
Aktiyierung des Gases in der Vakuumrohre u. Anregung der Oberflache unter- 
schieden werden kann. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2932—33. 1925. Baltimore 
[Maryland], J o h n s  H o p k in s  Univ.) J o s e p h y .

F arrin g to n  Daniels, Infrarote 'Absorptionsspektren. Losungen von Stiekstoff- 
penłoxtjd und Stickstofftełroxyd in organischen Fliissigkeiten. Zweck der Unters. ist 
zu priifen, ob eine Anderung des Temp.-Koeffizienten der Rk.-Geschwindigkeit 
auch von einer Verschiebung der Absorptionsbanden begleitet ist, wie aus der 
Strahlungsliypothese folgt. Zu dicsem Zweck bestimmt Vf. die Absorptionsspektra 
zwischen 2 u. I f i  von Koldenstofftetrachlorid, Chlf., Dichłordthan, Tetrachlorałhan, 
Schwefelkohlenstoff, Nitromethan, i-Propyibromid u. Butylather u. von Słicksloffpent- 
oxyd in jedem dieser Losungsm. In keinem Fali konnte eine Yerschiebung der 
Absorptionsmaxima nachgewiesen werden. Bei der Unters. des Absorptionsspektrums 
yon Stickstofftetroxyd in diesen Losungsmm. ergab sich indessen eine Versehiebung 
des Absorptionsmaximums von 5,65 jj, in der Gasphase nach 5,45—5,30 fi in Lsg.,
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das besagt, daB in Lsg. das Gleichgewicht 2NO, N20 4 nach der N20 4-Seite ver- 
sclioben ist. Konz. u. Temp. waren ohne EinfluB auf das Absorptionsmaximum. — 
Vf. bespricht ferner die Beziebung zwischen Molekularstruktur u. infraroten Ab- 
sorptionsspektren im Sinne von L e w is  Valenztbeorie. (Journ. Americ. Cliem. Soc.
47. 2856—66. 1925. Madison [Wisc.], Univ.) J o s e p h y .

Norm an S. Capper und Joseph K. M arsh, Lichlabsorptions- und Emissions- 
phanomene in Antliracen. Vff. untersuchen die Absorplion von reinem Anthracen 
(F. 216,5°) in Phenetol u. Chlf. Selektiye Absorption wurde nichl beobacbtet, 
wabrend T a y lo r  u . Lewis (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1606; C. 1924. II. 
1157) bei 475 bezw. 445 fifj, Absorptionsbanden gefunden baben. Diese Banden, 
die Vff. ebenfalls neben den Banden bei 418 u. 397 /jfj- bei nicht vorher sublimiertem 
sondern nur au3 Bzl. umkrystallisiertem, also weniger reinem, schwach gelb ge- 
farbtem Anthracen beobacbten, riihren von dem im Anthracen ais Verunreinigung 
yorhandenen Chrysogen her. Abaorptions- u. Fluorescenzspektrum des Chrysogens 
sind denen des Anthracens mit Ausnahme der Lage auffallend ahnlich, u. es 
scheint den Vff. berechtigt, anzunehmen, daB Chrysogen Naplithacen oder 2,3-Benz- 
antbracen (vgl. G ab rie l u. Leupold, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 31. 1272 [1898]) ist.
— Rein wciBea Anthracen fluoreseiert blauyiolett, aber bei Ggw. einer Spur von 
Chrysogen ist das Fluorescenzlicht leuchtend grian, u. das Spektrum weist bei 
1/A 2008, 1896 u. 1730 Banden auf. Im roten Gebiet, wo M o e to n  (Chem. News 
26. 199 [1872]) eine 4. Bandę gefunden hat, erhalten Vff. ein kontinuierliches 
Spektrum. Die grune Fluorescenz wird nicht durcb das direkt einfallende Licht, 
das von iihnlicher WellenlSnge wie die Absorption des Chrysogens ist, angeregt, 
sondern sie hangt von dem Emissionspotential der Anthracenfluorescenzstrahlung 
ab. Da die Befunde von T ay lo b  u . Lewis (1. c.) nicht richtig sind, so gelten auch 
nicht die daraus gezogenen Folgerungen, daB Licht der Wellenlangen 445 u. 
475 fjfi photochem. die Polymerisation des Anthracens bewirke — die akt. Wellen
langen liegen yielmehr zwischen 375 u. 310 [i/J. — u. daB Dianthracen bei 707 [ifj- 
absorbiere u. daB Licht dieser Wellenlange eine photochem. Depolymerisation des 
Dianthracens bewirke. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2847—50. 1925. Belfast 
[Irland], The Queen’s Univ.) Josephy.

A. R eychler, Photochemische Studien. V. Einige akłinometrische Reaktionen. 
(IV. vgl. Buli. Soc. Chim. Belgiąue 33. 550; C. 1925. I. 2139.) K2CraO, setzt bei 
Belichtung aus einer KJ-Lsg. Jod in Freiheit. Durch Anwesenheit von Eosin steigt 
die J-Ausbeute, u. in dieser Form schlagt Vf. die Rk. fur aktinometr. Yerss. vor. 
Die Emplindlichkeit der „Ederschen Fliissigkeit11 wird nicht erreicht. Exakte 
Messungen uber die AbhSngigkeit der J-Ausbeute von der aufgesendeten Energie 
kann Vf. nicht anstellen, da ihm hierzu die Mittel fehlen. (Buli. Soc. Chim. Bel
giąue 34. 236—41. 1925.) L e s z y n s k i.

E. Rupp, ZJber das magnełische Verhdlten der Phosphore. Ausgeliend von der 
spezif. magnet. Suszeptibilitilt der Erdalkaliphosphore sucht Yf. Aufklarung iiber 
den chem. Bau dieser Korper zu erhalten. Die Suszeptibilitat yon Zentrenmoll. 
(—CaS—, —CaO—) wird gemessen u. verglichen mit der Suszeptibilitat yon nicht 
komplesen Moll. CaS u. CaO. Erstere sind bedeutend paramagnetischer. Bei der Ein- 
lagerung von diamagnet. (Bi, Cu, Ag) oder paramagnet. (Mn, Ni) Bestandteilen 
entstelit das Phosphorzentrum, dessen magnet. Verh. auBer durch die Zentrenmoll. 
auch durch den eingelagerten Stoff charakterisiert ist. An einer Anzahl von 
Messungen an CaCu-, CaBi-, CaMn-, ZnS- u. ZnMn-Phosphoren wird der EinfluB 
des Metallgehalts auf die Suszeptibilitat naher studiert. Unterss. an CaBi iiber 
das Yerbaltnis zwischen dem Auftreten der Phosphorescenzbanden u. der Suszep
tibilitat zeigen, daB mit wachsender Lichtsumme der a-Bande ein Steigen der 
diamagnet. Suszeptibilitat verbunden ist, wahrend die (S-Zentren bedeutend para-
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magnetischer sind ais die «-Zcntren. Qaant. VeT8S. an CaCu-Phosphoren bestatigcn 
dies. Mit Hilfe des Wertes fiir den Molekularmagnetismus von CuS u. Cu2S 
kommt Vf. zu dem Resultat, daB im CaCu-«-Phosphor das Metallatom in Form 
yon CuS eingelagert ist u. im CaCu-|9-Phosphor CujS vorliegt. Ahnliche Schlusse 
werden fiir CaNi-Phosphore gezogen. Vergleiehc zwisehen der Temp.-Abhangigkeit 
der Suszeptibilitat u. der Temp. des oberen Momentanzustandes zeigen, daB bei 
dieser Temp. der paramagnet. Summand der Suszeptibilitat fortfallt. Ihre Temp.- 
Abhangigkeit laBt sieh im ganzen dureb die Formel a: —  A Ą - B Q  =  C j Q  
darstellen (A, B ,  G =  Konstanten, x  =  Suszeptibilitat, 0  abs. Temp.; O / 0  
ist der paramagnet. Summand). — An ZnS-Phosphoren wird gefunden, da8 die 
Korper in erregtem Zustand, d. h. wcnn sie von einer Eisenlampe bestrahlt waren, 
paramagnetiseher sind ais in unerregtem Zustand.

Andere Verss. beschaftigen sieli mit der Phosphorescenz des Fe-Atoms, das 
auch zentrenbildend auftreten kann, u. mit der Anderung der Suszeptibilitat bei 
tiefen Tempp. Sie andert sieli bei diamagnet. Pbosphoren yon ca. —100° bis 
-j-20° wenig, stark aber bei den paramagnet. Mn-Phospboren. Bei der Unters. von 
Sm-Phosphoren findet Vf. gewisse GesetzmaBigkeiten zwisehen der Anderung der 
Suszeptibilitat u. den ebarakterist. Bestandteilen der Phosphore, der Violett- 
verschiebung u. Verbreiterung der Emissionslinien, sowie der Yeranderung des 
Dublettabatandes. — Entsprechende Verss. beweisen die Unabbangigkeit der 
Suszeptibilitat von der Feldstarke, die zwiseben 7000 u. 20000 G-auB yariiert 
wurde. —, Aus den fur eine Anzabl yon Phosplioren erhaltenen Daten bereebnet 
Vf. den Atommagnetismus der in ihnen entbaltenen Schwermetalle u. yergleicht 
diese Werte mit dem Atommagnetismus der reinen Metalle. Fiir Mn sind beide 
yon gleieber GroBe, fiir die diamagnet. Metalle Bi, Cu u. Ag in unternormalen 
Phospboren ist der Atommagnetismus ca. 1000-mal groBer ais der fiir das reine 
Metali. Mn ist in CaMn-a- u. ZnMn-a-Phosphor ais MnS eingelagert, u. fiir die 
ubrigen genannten Metalle wird es walirscheinlich gemaebt, daB auch sie ais Sulfide 
in das Phosphorzentrum eingelagert sind.

Zur Messung der Suszeptibilitat von pulverformigen Stoffen benutzt Yf. eine 
Methode, die auf der Wanderungsgeschwindigkeit der Teilehen in Ol mit u. ohne 
Einw. eines magnet Feldes beruht. — Die Verdampfungsverluste bei der Darst. 
bestimmt zusammengesetzter Mn-Phosphore werden colorimetr. dureh Yerwandlung 
des Mn in Permanganat vor u. nach der Erhitzung ermittelt. — Betrachtungen 
iiber den Bau des Phosphorzentrums unter Beriicksichtigung der verschiedenartigen 
Deformation der Elektronenbalmen bei para- u. diamagnet. Korpern fiihren zu der 
Ansieht, daB bei der Einlagerung eines Scliwermetallsulfids nur eine lose chem. 
Bindung, wahrscheinlich durch Nebenvalenzen des Ca-Atoms, auftritt. Ferner wird 
gezeigt, daB im Phosphorzentrum Elektronenbahnen existieren miissen, die es 
ganzlich umschlieBen. Sie spielen fiir die Emission eine bedeutende Rolle. — 
Weiterhin wird das magnet. Moment eines einzelnen Phosphorzentrums berechnet. 
(Ann. der Physik [4] 78. 505—57. 1925. Heidelberg, Radiolog. Inst.) IIantke.

H. Walch, Die Bestimmung des clektro-optischen Kcrrcffektes in den verfliissigten 
Gasen. Anwendung auf den Sauerstoff. Auf fl. 97°/0ig. Oa kann wie auf die andern 
fl. Gase das Gesetz d/X =  B S 2l angewendet werden, wobei fiir 0 2 B =  2,0<10—8 
ist fiir die Wellenlange 520 [ifi. Fiir CS4 ist die Kerrsche Konstantę B  =  3,35 * 10' 7. 
Bcim Untersuchen der Empfindlichkeitskuryc fiir das Blaufilter wurde festgestellt, 
daB das Maiimum sich in der Nachbarschaft der Absorptionsbande yon 480 fip, be- 
findet. Dies ist nach Ansieht des Vf. eine Bestfitigung fiir die Tatsache, daB eine 
Beziehung zwisehen dem Kerrefjfekt u. der Łage der Absorptionsbanden besteht. 
Vf. bespriclit auch die Methoden u. Formeln anderer Autoren u. erklart auch die 
Methode yon P au th en ieb  (C. r. d. lAcad. des sciences 170. 101. 1576; Journ.
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de Pliysiąue et le Radium [6] 2. 384; C. 1920. III. 584. 1922. III. 9) fur brauch- 
bar, der ais Liehtąuelle einen Funken, u. niclit wie Vf. einen Lichtbogen, benutzt. 
(Archive8 neerland. se. exact. et nat. [III. A.] 9. 175—206. 1925.) S it t i g .

W aldem ar I lb e rg , Zur Bestimnmng der Kerr-Konstanten optisch-akłiver 
Korpei-. Die Best. der Konstanten der elektroopt. Doppelbrechung opt.-akt. Sub- 
stanzen setzt im allgemeinen die Giiltigkeit der Gouy-Wienersehen Formeln auch 
fur den Fali voraus, daB die Doppelbrechung akzidentell durcb ein elektr. Feld 
erzeugt wird. Durch Messungen am CSit dem durch ein Magnetfeld gleichzeitig 
eine kiinstliche Drebung erteilt wird, erweist Vf. die Zuliissigkeit dieser Voraus- 
setzung. Untersucbt werden l-Pinen, Amylbromid, Amylacetat u. Camphcrol. (Physikal. 
Ztselir. 26. 901—08. 1925. Leipzig.) U l m a n n .

Aa. E lek trochem ie . T herm ochem ie.
J. A. V. Butler, Der Sitz der elekłromołorischen Kraft in der galvanischen Zelle. 

(Chemistry and Ind. 45. 3—5. — C. 1925. I. 471.) B o t t g e r .

H. K am erlingh Onnea, Neue Erfahrungen mit den Supraleitern. Aus ver- 
scbiedenen Anzeicben war yermutet worden, daB der Reatwiderstand noeh kleiner 
sein miisse ais friiher angegeben. Genauere Messungen baben ergeben, daB der 
Widerstand des Pb im supraleiteńden Zustand nicht groBer sein kann ais 10—12 
seines Wertes bei 0°. Dieser Wert ist zehnmal kleiner ais der friiher angegebene. 
Es wurde die Unveranderlichkeit der elektrodynam. Krafte von Leitern im Zustand 
der Supraleitfiihigkeit festgestellt u. ebenso die Unverandcrliehkeit der Stromver- 
teilung bei Einw. solcher Krafte. Der Halleffekt yersehwindet bei einem Leiter 
im supraleitenden Zustand, ist also offenbar nicht an den tjbergang der Elektronen 
von einem Atom zum andern gebunden. Bei konstanter Temp. u. wechselden Feld- 
stiirken ergeben sich Schwellenwerte fiir dieae Feldstarken, so daB Temp. u. Feld- 
starke in ihrem EinfluB gleichwertig sind. Die Schwellenwerte fiir das Feld sind 
in erster Annaherung linear abhangig von der Temp. Wenn das Pb supraleitend 
wird, iindert es sein Raumgitter nicht. M. Keeaom erhielt ein Rontgenogramm, 
das keinen Unterschied zeigte zwischen dem Zustand bei der Temp. des fl. He u. 
dem bei der des fl. II2 oder dem bei gewohnlicher Temp. Der EinfluB der elast. 
Deformation wurde von H. Sizoo u. dem Vf. (vgl. S. 24) an einem Si-Draht 
von 0,3 mm Durchmesser untersucht, der mit 2,5 kg fiir 1 qmm belastet wurde. Sie 
fanden, daB die Springtemp. erhoht wird durch Zug. Der EinfluB der Yerlotung 
zweier Metalle wurde im Hinblick auf eine Ansicht E in s t e in  s untersucht, u. zwar 
an einem Ring, der aus 24 abwechselnden geloteten Sektoren von Sn u. Pb be- 
stand. Die Verss. sind noch nicht abgeschlossen. Vf. ist mehr u. mehr zu der 
Ansicht gekommen, daB die Supraleiter eine besondere Klasse darstellen, śihnlich 
wie die Gruppe der ferromagnet. Elemente. In neuerer Zeit ist das In  hinzuge- 
kommen, Springpunkt 3,41°. Na u. K werden nicht supraleitend, wenn man sic 
bis 1,5° abkulilt. Ge ergab keine Supraleitfiihigkeit. Beim Cd wurden Beobacli- 
tungen gemacht, die auf einen teilweisen Ubergang seiner Atome in den supra
leitenden Zustand schlieBen lassen. Der EinfluB der Behandlung der Metalle soli 
ferner in Betracht gezogen, Einkrystalle untersucht werden u. auch diinne Schichten. 
Legierungen yon Pb u. Sn werden supraleitend, sobald die Springtemp. des Pb 
iiberschritten wird. Die Beschriinkung der Erseheinung der Supraleitfiihigkeit auf 
wenige Stellen des period. Systems bringt Vf. in Zusammenhang mit gewissen Un- 
stetigkeiten in der Atomvolumenkurve u. den Kuryen der Reziprokwerte der Tempp. 
u. Kompressibilitiiten. Ais Bedingungen fiir das Auftreten von Supraleitfiihigkeit 
ist anscheinend das Vorhandensein von 18 Elektronen in der vorletzten Schale so
wie von mindestens 2 Wertigkeitselektronen anzusehen. Zur besseren Beurteilung
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schicn es erwiinscht, die Bahnon der Valenzelektronen im gasformigen Zustand in 
daa Gitter des festen Krystalls einzutragen. Solchc Zeiclinungen erhielt Vf. von 
M. K r a h e r s .. Sie zeigen einen yerhiiltnismiiBig groBen Abstand der iiufiersten 
Bahn zwisclien zwei benachbarten Atomen im Falle der Supraleitfahigkeit. (Ar- 
chiyes neśrland. sc. exact. et nat. [III. A.] 9. 143—74. 1925.) S it t ig .

George S. Forbes, Stanley W. Glass und R aym ond M. Fuoss, Oxydations- 
potentiule 'und Gleichgewiehte in dem System Glilor, Jod, Chlorwasserstoffsaure, 
Wasser. Durch elektrometr. Titration bestimmen Vff. das Oxydationspotential von 
Cl2 in ca. 4-, 5- u. 6-n. HC1 bei 25° gegen die II-Elektrode u. finden sehr einfache 
Beziehungen zwischen der Konz. von freiem Chlor u. der EK., die bis zu Konzz. 
von 10—10 Mol/l gelten. Unter denselben Bedingungen werden die Oxydations- 
potentiale fiir Jodtricldorid -f- Cl2 , fiir JC13 u. fiir Jodmonoclilońd bestimmt. 
JC13 -f- Cl2 -wurde nach der Gleichung:

KJOa +  6II Cl =  311,0 +  Cl2 +  6KC1 +  JC13 
gewonnen, der Gesamtlialogengehalt der Lag. wurde in ublicher Weise nach. Zusatz 
von KJ dureli die Titration mit NaAOu ermittelt u. daraus dureli Subtraktion der 
bekannten J-Konz. die Cl-Konz. bereehnet. Zwisclien Gesamt-J-Konz. u, EK. be- 
stehen wieder einfaclie Beziehungen. Die Konstantę K  der Gleichung:

[JC1][C12] =  K  • [JCI3] 
betragt 7,2 X  10—4; K x der Gleichung [J2][C12] == E t • [JC1]2 bctriigt 7,8 X  10-15; 
K t der Gleichung [J2][JC13] =  K 3 ■ [JC1]3 betragt 1,1 X 10- n . Alle diese Kon- 
stanten sind innerhalb der Fehlergrenzen unabhiingig yon der Saurekonz. Das 
mol. Potential yon JC1, das gegen die geringste Anderung im Chlor-Jod-Verhaltnis 
sehr empfmdlicli ist, wurde indirekt mit Ililfe von Jf, bestimmt. Die Lsg. entlialt 
mehr freies J2 ais freies Cl2. — In 2 Fiillen liefi sich aus den Werten A EK,\A log c 
(Konz.) eine 2-mal so groBe Anderung der Wertigkeit erkennen, wie tatsiichlich 
auftritt. Fiir re in e s  JC13 ist JE =  -f- 0,0124 log[JC13] u. fiir re in o s  JC1 ist
E  — E 0 -j- 0,0154 log [JC1] fiir alle Siiurekonzz. Aus den Befunden ergibt sich 
eine Methode, Jod auf Yerunreinigungen mit hoherem Osydationspotential zu 
priifen. — Yff. erkliiren alle Beziehungen auf Grund des Vorganges:

Cla +  2©  2 Cl';
auf Grund von JC1 ^  J ’ - f  Cl' laBt sich kaum eine erkliiren. — Bei den 
Titrationen wurden Pt-Ir-Elektroden angewandt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 
2892—2903. 1925. Cambridge [Mass.], IlARVAitD-Univ.) J o s e p h y .

Otto RufF und W erner Bnsch, Zu der Arbeit von Bernhard Neumann und 
Helmut Richter-. „Das Potential des Fluors, bestimmt dureli Messung der Zersetzungs- 
spannungen geschmolzener Fluoride.“ Vff. wenden ‘aich gegen die Annahme von 
N e u m a n n  u. R ic h t e r  (S. 596), daB sie in ihrer Arbeit iiber die elektrolyt. Ab- 
scheidung von Mg (Ztschr. f. anorgan. u. allg. Ch. 144. 87; C. 1925. II. 141) die 
Absclieidungsfolge einiger Elemente mit der Spannungsreihe definiert hatten. — 
Yff. maclien einige Bedenken geltend gegen die Deutung der Zersetzungsspannungen 
dureh N e u m a n n  u . E ic iit e r  (1. c.). Sie bezweifeln, daB sich tatsiichlich Metali 
aus den Fluoridschmelzen abgeschieden liat, u. a. auch auf Grund der Resultate 
von A r n d t  u . W il ł n e r  (Ztschr. f. Elektrochem. 14. 216 [1904]). Weiter wird die 
Berechtigung, die erhaltenen Potentiale ais Normalpotentiale anzusehen, bestritten 
u. dic geradlinige Extrapolation der Potentiale von 800° auf Zimmertemp. ais un- 
gerechtfertigt bezeichnet, da nicht ein yijllig kondensiertes System yorliegt. (Ztsehr. 
Elektrochem. 31. 614— 15. 1925.) H a n t k e .

A lbert P e rrie r  und Ch. E. Borel, Erfahrungen iiber die elektrisehe Symmetrie 
der Niekelmolehiile. Zweck der yorgenommenen Unterss. war die Erforschung der 
magnet, longitudinalen Wrkg. elektr. Strome, u. zwar erfolgten die Verss. zunSchst 
bei gewohnlicher Temp. Es wird eine Beschreibung der Yers.-Anordnung, der
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Stromverhiiltnisse u. der Probestucke gegebcn. Wiihrend zuerst nur ein unreines 
Ni zur Yerfiigung stand, konnten dic Yerss. sputer mit einem Ni von 99,5°/0 durch- 
gefuhrt werden. Schwierigkeiten bestanden in der Yerwirklichung u. Erhaltung 
einer ziemlicb vollkommenen Symmetrie der Probestucke unter den beabsichtigten 
Arbeitsbedingungen u. in den magnet. Eigenscbaften des Ni selbst, indem die 
Wrkgg. der transversalen Felder von einer betraehtlichen Viscosit;it begleitet sind.
— Yon groBerem Interesse waren die Verss. bei hoberTemp.; es ergab sich dabei, 
daB unter den jeweiligen Arbeitsbedingungen die longitudinale Empfanglichkeit 
dureh die Anwesenheit transyeraaler magnet. Felder erniedrigt wird. Es wird der 
ScbluB gezogen, daB ein elektr. Strom bei Ni keine magnet, longitudinale Polari- 
sation hervorruft, die dureli die Anwesenheit molekularer elektr. Momente von 
10—10 GauB yerursaeht wiire. (Arch. Sc. phys. et nat. Geneve [5.] 7 . 289—98. 
375—88. 1925.) K a l p e r s .

Em anuel Jaąuet, Theorie der Adsoipłion von Gasen. Der 1. Teil der Arbeit . 
beschaftigt sich mit der Ableitung von Ailsorptionsisothermen. Ausgehend von der 
Annahme, daB die potentielle Energie der Moll., die in der am Adsorbenten liaftenden 
(monomolekularen) Schicht von der Dicke A  yorlianden sind, konstant gleich u u. 
in Entfemungen groBer ais A  gleich 0 sei, gelangt Yf. unter yerschiedenen ver- 
einfaehenden Voraussetzungen zu einer Gleicbung fiir die Adsorptionsisotherme, 
die Gultigkeit fiir kleine Gasdichten hat. Durch Einfuhrung von Korrekturen, die 
sich von der Vorstellung berleiten, daB bei der Bedeckung der adsorbierenden 
Oberflacbe mit den adsorbierten Moll. bei groBerer Gasdiehte die Deckungssphitren 
haftender Moll. ineinander greifen konnen, erhiilt die Gleiehung auch Gultigkeit 
fiir groBere Dichten. Sie hat die Form :

]■
worin y  die adsorbierte Menge, A  die Siittigungsmenge, B die halbe Deckungs- 
spbiire, w die Adsorptionsenergie u. x  die Zahl der Moll. pro ccm im Gasraum 
darstellen. Am Beispiel des NH3 wird gezeigt, daB die NSlierungsformel in guter 
Obereinstimmung mit den Tatsacben steht. Ein weiterer Ansatz zur Aufstellung 
der Adsorptionsisotherme unter Aufgabe der Annahme des Energiesprunges von u  
auf 0 an der Grenze der adsorbierten Schicht fUhrt zu einer Gleicliung, mit dereń 
Hilfe Vf. unter Benutzung eines NSherungsausdruckes zeigt, wie sich die Ad
sorptionsenergie aus den Anfangstangenten der Isothermen berechnen liiBt.

Im 2. Teil behandelt Yf. die Adsorptionsenergie u. deutet sie ais elektrostat. 
Energie, die bei der (von der Wiirmebewegung gestorten) Anziehung der elektr. 
geladenen Molekulsysteme auftritt. Er berechnet die mittlere Adsorptionsenergie 
fiir Dipol- u. Quadrupolgase mit u. ohne Berucksichtigung der Polarisierbarkeit u. 
beriihrt die Frage, ob die Adsorption nur eine Funktion der Oberflache u. der 
Konstanten der adsorbierten Moll. ist, oder ob auch die Beschaffenheit des Ad- 
sorbens eine gewisse Rolle spielt. — Unter Anwendung der erhaltenen Gleichungen 
fiir die Adsorptionsisotliermen wird im 3. Teil die Adsorptionsenergie fur einige 
Gase (u. Adsorbenten) numer, berechnet. Es lassen sich daraus aber keine ent- 
seheidenden Schlusse iiber die Rolle des Adsorbenten ziehen. Mit der oben ge- 
gebenen Gleiehung priift Vf. seine Theorie an Hand von Daten verscliiedener 
Autoren; die Formel liefert brauchbare Naherungsresultate, wie sich aus den zahl- 
reichen Kurvenblattern ergibt. Die Berechnung von Dipolmoment u. TrSgheits- 
moment aus der Adsorptionsenergie liefert Werte, die in der richtigen GroBen- 
ordnung liegen, worin Vf. einen Beweis fiir die Richtigkeit seiner Vorstellungen 
iiber den Adsorptionsyorgang erblickt. In einem Anhang behandelt Vf. die Arbeit 
von H e n r y  (Philos. Magazine [6] 44. 689; C. 1923 . III. 281), die sich mit denselben
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Problemen bcschiiftigt, u. leitet die Formcln fur die potentielle Energie von Dipolen 
u. Quadrupolen ab. (Fortschr. d. Ch., Physik u. physik. Ch. 18. Nr. 7. 1—56. 
1925. Zurich.) H a n t k e .

B. Anorganische Chemie.
HL Copaux und C. M atignon, Uber verschiedene Zustande des Berylliumoxyds. 

(Vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 176. 579; C. 1923. I. 1387.) BeO zeigt je nach 
der Art der Darst. u. der Hohe des Erhitzens verschiedene Eigenschaften. Es 
wurde die Entwasserungskurye desselben, welches aus bas. Carbonat hergestellt 
war, aufgenommen. Das bas. Carbonat erhalt inan durch Fiillen des Sulfats mit 
NlijOII, Losen des Hydroxyds in (NH4)2C03 u. hydrolyt. Spaltung des entstandenen 
Doppelsalzes durch Koclien. Das bei 725° getrocknete BeO hat die D. 2,876, 
wShrend das bei 1100° hergestellte die D. 3,010 hat. BeO (800°) lost sich in 
500 ccm H2Fa (300/o'g.) in 2 Min., wahrend das bei 1100° hergestellte 25 Min. 
braucht. Weitcr wurde ein Unterschied in der Losungswarme gefunden. Dieser 
ist jedoch so gering, daB keine bestimmten Schliisse aus ihm gezogen werden 
konnen. Die Losungswiirme stcigt mit der Herstellungstemp. Sie betrSgt bei 23° 
fur BeO (800°) durchsehnittlich 22,06 Cal. u. fur BeO (1100°) 22,31 Cal. Fur die 
Analyse. ergibt sich, daB BeO aus bas. Carbonat bei 1000° gegluht werden soli. 
(Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 1359—65. 1925.) E n s z l in .

~E. "Weyer, Uber die KonstUution des Eisens. Eine geschichtliche Ubersicht 
der Unterss. dieser Frage u. Darlegung der neuesten Ansichten. (Physikal. Ztschr. 
26. 698—99. 1925. Dusseldorf.) L O d e r .

A. Jouniaux, Einflufs der Temperatur auf das Molekulargewicht des Eupfers. 
Ausgehend von der Formel von C l a p e y r o n  u . der Regel von T r o u t o n - d e  
F o rcra n d  einerseits u. vom kryoskop. Gesetz yon R a o u l t  v a n ’t  H o f f  anderer- 
seits wird die Veranderlichkeit des Mol.-Gew. yon Cu mit der Temp. untersucht. 
Bei Temp. zwischen 650° u. dem F. (1356°) ist das Mol.-Gew. konstant u. gleich 
dem At.-Gew.; bei Temp. zwischen dem F. u. Siedepunkt wśichst das Mol.-Gew. 
mit der Temp.: wahrend es beim F . monoatomisch ist, wird es bei 2583° oktoato- 
miscli. (Buli. Soc. Chim. de France [4.] 37. 1525—33. 1925. Lille.) K a l p e r s .

Jas. Lewis Howe und Lawrence P. Haynes, Beitrag zur Kenntnis des Ru- 
tfieniums. VIII. Die isomeren Chloride. (VII. ygl. Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 
335; 'C. 1924. I. 2418.) Nach einer histor. Darlegung der zahlreichen, sich zum 
Teil widersprechenden Angaben der yerschiedenen Forscher iiber die isomeren Ru- 
Chloride gcben Yff. folgende Zusammenfassung der bisher sicher gestellten Befunde: 
Die (Z-Reihc existiert ais M2RuC!r, u. MaRuCls-HsO, die Lsgg. sind dunkelrotbraun, 
bei der Ilydrolyse werden 2Cl-Atome abgegeben: Chlor wird nicht aufgenommen. 
Durch Einw. gewisser organ. Rcduktionsmittel wird die a-Reihe in die (9-Reihe um- 
gewandelt. Die Lsgg. der ^-Salze sind rosa, bei der Hydrolyse wird lCl-Atom 
abgegeben; durch Chlor werden sie in die Hexachloride umgewandelt Die ^9-Salze 
sind Aąuosalze u. halten ihr W. viel fester ais die fó-Salze, sie sind wahrscheinlich 
Isomere der Monohydrate der a-Rcihe. Die entwasserten ^9-Salze sind ident. mit 
den aus den Hexachloriden durch Abgabe eines Cl-Atoms erzeugten Salzen, ihre 
Formel ist M,RuCls, sie sind isomer aber nicht ident. mit den wasserfreien a-Salzen, 
in Lsg. wandeln sie sich nach kurzer Zeit in die ^9-Salze um. Die Bromoruthenate 
yerhalten sich ahnlich wie die Chlororuthenate. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 
2920—25. 1925.) J o s e p h y .

Jas. Lewis Howe und F rederick  N. M ercer, Beitrag zum Studium des Ru- 
theniums. IX. Loslichkeit des Rutheniums in Hypochloritlosungen und ein Versuch, 
diese Reaktion zur quantitativen Bestimmxcng des Metalls zu benutzen. (VIII. ygl.
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yorst. Ref.). In fein yerteiltem Zustand sind Ru  u. seine Verbb. in Alkalihypo- 
cbloritlsgg. vołlkommen 1. Die Lsgg. sind orangerot bis gelb. Bei Ggw. eines 
Alkaliiiberscbusses werden Ruthenate gebildet; oline AlkaliiiberschuB wird etwas 
Rutlieniumtetroxyd gebildet, das durch seinen charakterist. Gerucli leicht zu er- 
kennen war. Durch die yollstiindige Auflsg. des fein yerteilten Ru in Hypo- 
cliloritlsgg. kann Ru von den anderen Metallen der Pt-Gruppe auBer Os getrennt 
werden. Wenn durch eine alkal. Hypochloritlsg. des Ru, welclie kein Ruthenium- 
tetroxyd sondern Ruthenate enthalt, Cl2 geleitet wird, bildet sich sofort Ru20 4, das 
abdest. werden kann. Zur yollstSndigen Entfernung des Ru aus der Lsg. muB ein 
betraehtlicher UberschuB an Hypoehlorit angewandt werden. Der Yersuch, 3das 
Ru des Tetroxyds in eine ąuantitatiy wiigbare Form uberzufuhren, fiihrte zu keinem 
Ziel. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2926—32. 1925. Lexington [Virg.], Lee 
U niy.) J o s e p h y .

N. Parravano , Die guaternaren Legierungen. Bei der Betrachtung eines Ge- 
misches von 4 reinen Metallen erfolgt die Erstarrung in 4 aufeinanderfolgenden 
Stadien: a) Erstarrung eines einzigen Bestandteiles (primare Kristallisation), b) Er
starrung des 2. Bestandteiles (sekundiire Krystallisation), c) Erstarrung des 3. Be
standteiles (tertiiire Krystallisation), d) Erstarrung aller 4 Bcstandteile (ąuaterniire 
Krystallisation). Bei Kenntnis der Form u. Lage der Fliiehen u. Gleichgewichts- 
kuryen im Tetraeder ist es leicht, die Erstarrung einer gegebenen fl. Legierung 
aufzustellen. Die Unters. der quaterniiren Legierungen Pb—Cd—B i—Sn, die im 
folgenden weitei; entwickelt wird, erscheint wegen des sehr niedrigen Schmelz- 
punktes dieser Legierungen bei bestimmten Mischungsyerhaltnissen von besonderem 
Interesse. Zum SchluB werden Legierungen mit Mischkrystallen u. solche mit 
2 fl. Lagen behandelt. (Buli. Soc. Chim. de France [4.] 37. 1485—1521. 1925.) K a l p .

D. Organiscłie Chemie.
Goro Shima, U ber elekłrolylisehe llcduktion von Aldehyden. Teil I. Formal

dehyd und Acełaldehyd. Die Reduzierbarkeit obiger Aldehyde wurde in saurem 
u. alkal. Medium bei yersehiedenem Kathodenmaterial, Stromdiehte, Tempp. u. 
Konzz. gepruft u. festgestellt, daB die Aldehyde mit 50% Ausbeute fiir Formal
dehyd u. 75°/o fiir Acetaldehyd in die korrespondierenden Alkohole iibergingen. 
Bei zu groBer Aldehydkonz. im Kathodenraum zeigten sich Storungen durch harzige 
Polymerisationsndd. auf der Kathode, die die Ausbeute bedeutcnd yerringerten.

V ersuche . Es erwies sich ais unnotig, Formaldehyd iiber sein Polymeres zu 
reinigen. Handelsiibliches Formalin geniigt, wenn in ihm der Aldehyd nach 
S e y e w it z  u. B a d e n  (Journ. Soc. Chem. Ind. 25. 202 [1906]), der Methylalkoliol 
nach B a m b e r g e r  (Ztschr. f. angew. Ch. 17. 1246 [1904]) yorlier bestimmt wurde. 
Beide Methoden wurden ais genau bestiitigt. Bei Voryerss. wurde mit Cu-, bzw. 
elektrolyt. mit Cd uberzogener Cu-Kathode gearbeitet. An letzterer entwickelte 
sich Metlian (2,8°/o)- — Der fiir ąuantitatiye Verss. benutzte Kathodenraum bestand 
aus einer porósen, gut abgedichteten Zelle, dereń Deckel einen Tropftrichter, 
Riihrer, Thermometer u. RiickfluBkuhler enthielt. Die Anodę war in allen Fallen 
ein Pt-Zylinder. Bei alkal. Kathodenfl. gab Zn-Kathode die groBte Materiał- u. 
Stromausbeute (83 bzw. 84%); ais gunstigste Alkalikonz. wurde 4% u. fiir die 
Stromdiehte 3,3 Amp./lOO qcm gefunden. Die Anodenfl. enthielt 5% NaOIi. — 
In schwefelsaurer Kathodenfl. waren Hg u. Sn ganzlich unbrauchbar; Pb u. Cd 
annahernd gleichwertig (90 bzw. 53; 88 bzw. 54%), gunstigste HaS04-Konz.:
D. 1,075; optimale Stromdiehte: 3,0—3,5 Amp./lOO qcm; Temp. 10—15°, Aldehyd- 
Konz. ca. 5%, erreieht durch Zusatz kleiner Portionen. — Fiir die Reduktion des 
Acetaldehyds, waren die optimalen Bedingungen: II.JSOł-Konz. an der Kathode
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10—12%, Stromdichte 3,5—4 Amp./lOO qcm; Temp. 20°; Kathodenmaterial: Pb; 
Konz. des Aldehyds ca. 5%; Anodenlsg. 101/o ig. ILSO.,. Materialausbeute 85%. 
Stromausbeute 75%. (Memoirs Coli. Science Engin. Imp. Univ. Kyoto, Serie A 9. 
183-96. 1925.) ■ H a b m s .

F red  W . Jenaen und F red  W. Upson, JDie Oxydation von d-Glucose mit Ililfc 
von Eupfer in Natriumcarbonatlosung (Soldainis Beagenz). Bei der Oxydation yon 
d-Glucose mit einer Lsg. von Kupfcrcarbonat in Na,jC03-Lsg. entstehen dieselben 
Prodd. wie bei Anwendung von stiirker alkal. Mitteln. — 200 g Glucose wurden 
in 8 Anteilen von je 25 g mit je 275 g Kupferclilorid u. 275 g Na^CO,) (wasserfrei) 
in 2500 cem wss. Lsg. yerarbeitet. Die Ek. dauerte 8 Stdn. Bei der Aufarbeitung 
der Osydationsprodukte ergaben sich im ganzen 142 g, dayon wurden identifiziert: 
30,86 g Ameiscnsaure, 15,3 g Glykolsaure, 1—2 g Gluconsaure, wenig Mannonsaure, 
6 g Arabonsdure, 3,6 g Erythronsaure, 6,2 g d,l-Glycerinsaure, Spuren d-Threonsaure.
— Arneisensaure, Nachweis durch Titration der mit 'Wasserdampf fliichtigen Anteile.
— d-Manrionsaure, Phenylhydrazid, F. 214—215° (aus W.), swl., Brucinsalz, F. 212°,
[«]D20 =  —27,4. — d-Gluconsaure, Phenylhydrazid, selmeeweiBe Krystalle, F. 200 
bis 201°, [tz]D20 =-{"12,9°; Brucinsalz, F. 120—122° (wasserhaltig), 155—157° (wasser
frei), [«]D20 =  —18,9°. — d-Arabonsaure. Bruńnsalz, F. 166—168°, [«]D20 =  —26,6°. 
Phenylhydrazid, F. 213°, [«]Dm =  —13,8°. — d-Arabonsmreladon, C6H80 5. Krystalle 
aus Essigester, F. 96°, [«]D20 =  +73,3°. — d-Erythronsaure. Bmcinsalz. Hartę 
Krystalle aus A., F. 212—213°, [«]D20 == —24,4°.,— d- Erythronsaurelacton, C4H|,04. 
Krystalle aus Atlier u. Essigester, F. 102°, [«]D20 — —72,8°. — Glykolsćiure. Ca- 
Salz, Ca(C2H30 3),• 4H20. — d-Glyccrinsdure, C3H60 4. Brucinsalz, F. 218—219° 
(aus 90°/0ig. A.), [«3b20 =  —31,5°. CatCJl.O^j-11,0, F. 137°, [«]D20 =  —8,8°. —
l-Glycerinsaure. Brucinsalz, F. 218—219°, =  —23,0°. — Ca(CaH50 4)2-Hs0 ;
F. 134°, [«]D20 == +13,3°. — d-Threonsaurephenylhydrazid, F. 156—160°, [c^d20 — 
—23°. — Bibonsaure war nicht zu isolieren. — Yff, halten die Ansicht yon N e f  
(L ie b ig s  Ann. 357. 214; C. 1908. I. 236) uber den zur B. yon MannonsSure 
fuhrenden Rcaktionsyerlauf nicht fiir richtig u. nehmen an, daB sich in der alkal. 
Lsg. zunachst Mannose bildet, die dann weiter zu MannonsSure oxydiert wird. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 3019—24. 1925. Lincoln [Nebraska], Univ.) Og.

P e te r Klason und K niit S jóberg, Uber Amyloseoktadextrin. N a g e l i  hat 
unter dem Namen „Amylodextrin 1“ eine Vcrb. beschrieben, die er durch Einw. 
von yerd. Mineralsauren auf Starkę erhielt (S a c h s s e :  Die Chemie der Farbstoffe, 
Kohlehydrate u. Proteinsubstanzen. Leipzig 1877) u. die yon B r o w n  u . M o b k is  
(Journ. Chem. Soc. London 54. 449 [1889]) ausfiihrlieh untersucht wurde. Nun 
erhielten bei der Yerzuckerung der Starkę mit Osalsaure L i n t n e r  u . D O ll (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 28. 1527; C. 95. II. 394) zwei Destrine, Erythrodextrin I  u. 
Erythrodestrin I I , yon denen das zweite moglicherweise mit dem Amylodextrin 
ident. ist. Hinsiehtlich des Mol.-Gew. u. der opt. Drehung diyergieren jedoeh die 
Angaben von B r o w n  u . L i n t n e r .  Mit Riicksicht auf die groBe Bedeutung der 
Starkeyerzuckerungsprodd. haben deswegen Yff. das Amylodextrin yon NaGELI u. 
B r o w n  erneut untersucht u. sind zu folgenden Ergebnissen gelangt: Durch
3-monatige Einw. von etwa 11 °/0ig. SalzsUure auf Kartofielstarke bei gewohnlieher 
Temp. entsteht ein Amylodextrin, das in SphSrokrystallen ausfiillt, mit 24 Mol. H20 
kry stalli siert u. sich in H20  im Verhaltnis 0,25 :100 lost. Gegen Jodlsg. yerhalt 
es sieh ebenso wie L in t n e r s  Erythrodextrin II , woraus Yff. schliefien, daB Eiythro- 
dextrin II wenigstens Amylodextrin enthalt. Das Reduktionsyermogen fur Feliling- 
sche Lsg. betriigt 13,05°/0 Cu. [a]D =  195,6, Mol.-Gew. 2125 (Gefrierpunktsmethode). 
Yon Malzamylase wird Amylodextrin etwas schneller ais 1. Starkę zu Maltose ver- 
zuckert, wobei jedoch ein Teil ungespalten bleibt, der sich ebenso yerhiilt wie die 
Restsubstanz der Spaltung yon Amylose mit Malzamylase (Ber. Dtsch. Chem. Ges.
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57. 1251; C. 1924. II. 2394). Von 5 Schwefelsaurc wird das Dextrin ebenso 
geschwind wie 1. Starkę u. Maltose in Glucose aufgespalten. W . beschreiben aufier- 
dem die Spaltung von Amylodestrin unter gleichzeitiger Beat. des Drehungsver- 
mogens u. der Zuckerbildung "u. kommen zu dem SchluB, daB Amylodestrin ein 
Spaltungsprod. der Amylose ist, daB ihm die Formel [C12HS0O10]8,H2O mit dem Mol.- 
Gew. 2160 u. der systemat. Narne Amylose-oktadextrin zukommt. (Ber. Dtscb. Chem. 
Ges. 59. 40—45.) W in k e l m a n n .

C. W illgerod t, Uber Jfinderungen und Forderungen chemischer Reaktionen bei 
der Darstellung aromatischer Yerbindungen mit mehrwertigem Jod. AuBer den in 
der Uberschrift erwahnten Themen, dereń zweites zerlegt ist in „Forderung der 
Oxydation des Jods von o-Jodearbonsiiuren“ u. „Forderung der Osydation des Jods 
von Meta- u. Parajodcarbonsauren dureb rauehende Salpetersaure oder auch dureb 
raueliende Salpeter-Sehwefelsaure", behandelt der Vf. noeh „Forderung der Darst. 
von Aryljodaryljodo(i)niumverbb. durch Einw. von gekuhlter konz. Schwefelsiiure 
auf Jodosoverbb.“ u. „Forderungen der Darst. von Diary]jodo(i)niumverbb. durch 
Einw. von Kali- oder Natronlauge, wie auch von feuchtem Silberoxyd auf ein Ge- 
misch gleicher Molekule von Jodoso-. u. Jodoverbb.“ Die histor. Aufzahlung der 
Arbeiten auf diesem Gebiet wird ergiinzt durch Beriłeksichtigung der Elektronen- 
zahl zur Erkliirung der Hinderung bei Umsetzungen aromat. Jodverbb. (Journ. f. 
prakt. Ch. 111. 353—67. 1925.) H a rm s .

Bruce Houston und Treat B. Johnson, SticTcsto/ftetroxyd ais ein Beagens fur 
Diazotierung. Primare aromat. Aminę konnen in wasserfreien Losungsmm. durch 
Einw. von Stickatofftetroxyd bei gewobnlicher Temp. diazotiert werden. Bei der 
Einw. auf die Nitroanilinę entstehen nebeneinander Diazoaminobenzolderim. u. 
Diazoniumnitraie, die relatiyen Mengen sehwanken in weiten Grenzen u. luingen 
von der angewandten N20 4-Menge ab. Von den drei vorgeseblagenen Formeln des 
Stickstofftetroxyds wird nur 0N -0*N 0a dem Reaktionsverlauf gerecht. Yff. fiihren 
aus der Literatur eine Reihe von Rkk. an, die von ihnen ais Beweis fiir die Formel 
0 N -0 -N 0 2 gedeutet werden. — Einw. auf m-Nitroanilin. Beim Leiten von N20 4 
iiber eine Lsg. von m-Nitroanilin in Bzl. entstelien 3J3’-Di?iitrodiazoaminobenzol, 
ClsH90 4Nt =  O2N-C0H4-N :N -N H -CcH4;NO2, gelbe Nadeln aus Aceton, F. 195 bis 
196° unter lieftiger Zers., unl. in Bzl., A., Chlf.; u. m-Nitrobenzoldiazoniumnitrat, 
nachgewiesen ais m-Nitrobenzolazo-fi-naphthol, orange Tafeln mit Metallglanz aus 
Toluol, F. 191—192°. — Einw. auf p-Nitroanilin. Es entstehen 4,4'-Dinitrodiazo- 
aminobenzol, kanariengelbe Prismen aus A. oder Aceton, F. 225—230° (Zers.), je 
nacb Art des Erhitzens; u. p-Nitrohenzoldiazonmmnitrat, nachgewiesen ais p-Nitro- 
benzolazo-fi-naphthol. Bei einigen Yerss. ging das Diazoaminobenzolderim. zunachst 
in eine zśihe M., dann in ein schweres, bernsteingelbes, in Bzl. unl. Ol uber, das 
mit A. sofort in das farblose Diazoniumnitrat iiberging. — Bei der Einw. auf
o-Nitroanilin entsteht zuerst ein faat sehwarzer Nd., der bei weiterem Einleiten in 
eine ziihe M. u. zuletzt in ein schweres, braunes Ol iibergeht. Dieses geht mit A. 
sofort in das o-Nitrobenzoldiazoniumnitrat uber; gibt mit ^?-Naphthol den roten 
Farbstoff o-Nitrobenzolazo-fi-naphthol, F. 209—210°. — Der zunachst ausfallende 
schwarze Nd. ist in W. unl., gibt beim Umkrystallisieren aus A. 2,2'-I}initrodiazo- 
aminobenzol, gelbe Nadeln, F. 196°. — o-Nitroanilin reagiert mit N20 4 sebwieriger 
ais seine Isomeren. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 3011—18. 1925. New Haven 
[Conn.], Y a l e  Univ.) Os t e r t a g .

E. G. E . A rdagh und J. G. W illiam s, Eine TJntersuchung uber einige Eigen- 
schaften des Phcnylliydrazins und Faktoren, uielche die Hydrazonhildung beeinflussen. 
(Vgl. S. 1677.) Wss. Lsgg. des Phenylhydrazins oder seiner Salze yerfarben sich 
ziemlieb raseb u. setzen einen braunen Nd. ab; am Licht scheinbar schneller ais 
im Dunkcln. Das HCl-Salz yerandert sich bei gewobnlicher Temp. nicht besonders,
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bei 60° dagegen sehr rasch. Das Acctat oder das HCl-Salz -f- Natriumacetat ist 
bedeutend unbest&ndiger. Eine Lsg. des HCl-Salzes in ausgekochtem, mit Stick- 
stoff gesiitt. W. yerandert sich weder bei Zimmertemp. noeh bei 60°, wahrend eine 
Lsg. in sauerstoffhaltigem W. an der Luft nach 15 Min. citronengelb, nach 18 Stdn. 
triib wird. — Zur Unters. der Hydrazonbildung diente Aceton. Phenylhydrazone 
werden yon Jod rasch angegriffen. — Zur Best. des unyeriinderten Phenylhydrazins 
entfcrnt man das Hydrazon durch Aussehutteln mit A., titriert einen aliąuoten Teil 
der wss. Lsg. u. bringt eine Korrektur fur das in den A. gegangene Phenylhydrazin 
an. Kurventafel iiber das Gleichgewicht der Rk. zwischen Aceton u. Phenylhydrazin 
u. seine Verschiebung durch yerschiedene Konzz. an NaCl ygl. im Original. — In 
Konzz. yon 20 g/l an beeinfluBt Natriumacetat das Gleichgewicht nicht mehr 
erheblich. NaCl, KC1, NH4C1, (NH.,).2SO,t wirken auf Ansiitze yon gleichen Konzz. 
an salzsaurem Phenylhydrazin, Aceton u. Natriumacetat prakt. gleich. Natrium
acetat erhoht die Ausbeuten durch seine Pufferwrkg. — Aus einer Kuryentafel u.
2 Tabellen (ygl. im Original) iiber die Endaciditiiten bezw. Endalkalinitaten von an- 
geaiiuerten bezw. alkal. gemachten Ansiitzen von Phenylhydrazinhydrochlorid u. 
Aceton gelit lieryor, daB das Gleichgewicht bei einer Endazititiit 5 [Sorensen] ein 
Masimum erreicht; sobald freies Alkali auftritt, fallt das Gleichgewicht plotzlich 
ab; doch geht die Rk.-Geschwindigkeit nicht auf O zuriick. Bei einem Endwert 
von 5 bis 7, bezw. wenn die Lsg. gegen Methylorange eben schwach alkal. ist, 
entsteht das meiste Acetonphenylhydrazon. — Es wird auf einige fehlerhafte Voraus- 
setzungen des Verf. zur Best. yon Carbonylgruppen nach B e n e d ic t  u . St r a c h e , 
Monatshefte f. Chemie 14. 270 [1893] hingewiesen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 
2976—83. 1925. Toronto [Canada] Uniy.) Os t e r t a g .

W illiam  A lbert N oyes, Ionisation des Trimethylathoxyammoniumhydroxyds, 
Trimethylaminoxyds und ihrer Derwate. Mit Riicksicht auf die Verss. yon St e w a r t  
u. Ma e s e r  (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2583; C. 1925. I .  356), wurden die 
Verss. von N o y e s  u. I-Iib b e n  (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 357; C. 1923. III. 
297) nachgepriift, indem die Leitfahigkeiten yon Trhnethyldthoxyamynoniumhydroxyd, 
(CH3)3N(0C2H5)0 H , Trimethylaminoxydhydrat, (CH3)3N 0-2H 20 (Darst. der Lsg. 
durch Schiitteln einer Lsg. von Trimethyloxyammoniumbromid mit Silberosyd), u. 
Trimethylpkenylammoniumhydroxyd, C6H6N(CH3)3OH, mit u. ohne Zusatz von HBr 
gemessen wurden. Die Hydroxyde sind yollstandig ionisiert, wahrend die Lsg. des 
Trimethylaminoxydhydrats sehr wenig Hydroxylionen enthiilt. Die Yerss. be- 
statigten also die Befunde von St e w a r t  u. Ma e s e r . Die abweichenden Ergeb- 
nisse von N o t e s  u . H ib b e n  sind wahrscheinlich auf die Leichtigkeit zuriick- 
zufiihren, mit der das TrimethylSthoxyammoniumhydroxyd in Acetaldehyd u. Tri- 
methylamin zerfallt. — Die Ansicht von St e w a r t  u. Ma e s e r  iiber die Struktur 
des Trimethylaminoxyds wird in liingeren Ausfuhrungen zuriickgewiesen. Die Base 
hat sehr wahrscheinlich die Struktur [(CH3)3NOH]OH; das wasserfreie Aminosyd 
u. der groBte Teil der gel. Verb. hat die Struktur (CH3)3N :: O mit einer Doppel- 
bindung zwischen N u. O. — Die fiinfte, „polare" Valenz des Ammoniumstiekstoffs 
ist eine wahre Yalenz u. ist im N-Atom lokalisiert. Die Unterschiede zwischen 
„polaren“ u. „nichtpolarcn“ Valenzen sind eher Gradunterschiede ais Artunter- 
schiede. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 3025—30. 1925. Urbana [111.], Uniy.) O g .

A rth u r P rederick  H unt und Eastace Ebenezer Turner, Die Eerstellung von 
tertiaren Arsinen nach der Friedel-Crafts-Reaktion. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London 
119. 426; C. 1921. III. 317.) Phenylmethylchlorarsin kondensiert sich mit Mesi- 
tylen zu Phenylmesitylmethylarsin, mit Toluol u. Brombenzol hauptaachlich zu den 
p-Yerbb., Phenyl-p-tolylmethylarsin u. p-Bromdiphenylmethylarsin. Es empfiehlt 
eich, einen UberschuB der arsenfreien Komponentę anzuwenden u. die entstehende 
HC1 durch scliwaches Sieden unter yermindertem Druck dauernd zu entfemen.
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Y ersuche. Phenylmethylehlorarsin u. Toluol liefern mit A1C13 riickflieBend 
erhitzt Phenyl-p-tolylmethylarsin, C14H]6As, Kp.12 164—165°. Mit Methyljodid Phenyl- 
p-tolyldimethylarsoniumjodid, C15H6JAs, F, 93°. Das entsprechende Atliylarsonium- 
jodid zeigt aus A. F. 150°, aus W. F. 158°. Das Arsin gibt mit Mercurichlorid eine 
Additionsuerb. Die obige Verb. entsteht ebenfalls aus Phenylmethylclilorarsin u. 
p-Tolyl-MgJ. Phenylmethylclilorarsin liefert mit Mesitylen u. A1C1S erhitzt Phenyl- 
mesithylmethylarsin, CI6HI£>As, Kp.„ 164°. • Mit CH3J  Phenylmesityldimethylarsonium- 
jodid, Cn H22JAs, aus A., F. 187°, mit Benzylbromid Phenylmesitylbenzylmethylarso- 
niumbromid, C.,3H20BrAs, aus A. oder W., F. 179—180°. Mit Brombenzol u. A1C13 
entsteht wie oben p-Bromdiphenylmethylcirsin, C]3HI2BrAs, Kp.,5170—200°. Mit CHaJ 
p-Bromdiphenyldimethylarsoniumjodid, Cj.jH^BrJAs, aus A. mit A. gefttllt, F. 87°. 
Benzobromid, amorphe M. p-Bromphenylarsins3ure gibt mit HC1-HJ-S02 reduziert 
p-Bromphenyldichlorarsin, C„H4Cl4BrAs, Kp.13164°. Daraus mit Na, CO., p-Bromplienyl- 
arsenoxyd, C„H4OBrAs, aus A. mit W. gefiillt, F. 259—261°. Das Dichlorarsin 
liefert mit NaOH u. CH3J  p-BromphmyhnethyĘodarsin, C7H;BrJAs, Kp.23 178—180", 
F. 36,5°. Mit Phenyl-MgBr entsteht das obige p-Bromdiphenylmethylarsin. Ferner 
wurden im Laufe der Arbeit liergestellt: p - Chlorphenyldichlcrrarsin, CuH.CLAs, 
Kp 23 160°, Kp.700 2 77°. — p-Chlorphenylarsenoxyd, C6H40C1As, aus Bzl., F. 198u. — 
Di-p-chlorphenylchlorarsin, C,2HaCl3As, F. 51°. (Journ. Chem. Soc. London 127. 
2667—71. 1925. London, Urny.) T a u b e .

H aro ld  K ing und W illiam  Owen M urch, Trypanocide Wirkung und che- 
mische Konstitution. II. Arylamide der d-Aminophenylarsinsdure. (I. ygl. Journ. 
Chem. Soc. London 125. 2595; C. 1925. I. 846.) Vff. haben eine Reihe von p-sub- 
stituierten m-Nitrobenzoesauren hergestellt (R — CH3, OCH3, OC2H5, OCOOC2H5 
u. Cl), welche leicht die entspreehenden Siiurechloride liefern, die dann ihrerseits 
in die 4-Aminophenylarsinsaure eingefiihrt werden konnen. Die entspreehenden 
Aminoarsinsauren entstehen durch Red. mit FeCl2 u. Alkali. Im Falle der Atliyl- 
carbonatonitrobe)izoyl-4-avńnoplienylarńnsaure (I) entsteht zunaehst die entsprechende 
Oxynitrosaure (II), welche dann weiter zur Aminosiiure reduziert wird. Diese liiCt 
sich sehlieBlich zur Arsenoyerb. reduziereu, welche das Analogon zum Salyarsan 
darstellt, jedoch bedeutend weniger wirksam ist ais das letztere. Die Aminogruppe 
der substituierten Arsinsauren liiBt sich leicht durch Schiitteln mit alkal. Essig- 
saureanhydrid acetylieren; sind auBerdem nocli phenol. Hydrosyle im Mol., so ent
stehen 0,N-Diacetylderivv. Aus den oben erwiihnten Nitrierungs- u. ahnlichen Verss. 
anderer Autoren leiten Vff. die relatiye Kraft zur o-Direktion einer N 02-Gruppe wie 
folgt ab: OH,N(CH3)2> C H 3, OCII3, OC2Hs > F ,  Cl, Br, OCOOCĄ. Im Falle, 
daB R =  H, CHa oder Cl ist, lassen sich Dinitroderiyy. herstellen, welche dann 
weiter zu Dinitro- u. Diaminoarsinsauren fiihren. Die tox. Wrkg., ais Dosis tole- 
rata ausgedriiekt, sowie die Dosis curatiya der einzelnen Verbb. sind in Tabellen 
angefiihrt. Ais Yersuchstiere dienten Mause.

phenylarsinsaure. Die Dinitrosaure gibt mit FeCl2 reduziert 3,3'-Diaminobenzoyl- 
4-aminophęĄylarsinsaure, C13n i40 4N3As; diazotiert mit ^-Napbthol roter Farbstoff.
3,5-Dinitrobenzoylchlorid (aus der Saure vom F. 203—204°) liefert mit Na-p-amino- 
phcnylarsinatin alkal.Lsg. 3’,5’-I}initrobemoyl-4-aininophenylarsinsaure, C13H10OsN3As,

NO*

NO,

Y ersuche . Benzoyl-p-amino- 
phenylarsinsiiure liefert mit II2S04 
u. HN03 bei 0° nitriert 3,3’-I}i- 
nitrobenzoyl - 4- aminophenylarsin- 
saure, C,3H10O8N3As, aus Eg. ais 
Monohydrat, Na u. K-Salze. Die 
alkal. Verseifung liefert m-Nitro- 
benzoesiiure u 3-Nitro-4-amino-
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aus Ameisensiiurc lange Nadeln. 2-Nitro-p-toluylcblorid, Kp,10 167—168°, F. 20 bis 
21° (korr.) (aus 2-Nitro-p-toluylsaure vom F. 186—187°) liefert wie oben if-Nitro- 
4'-toluyl-4-aminoplienylarsinsdure, C14H13O0N2As; daraus mit FeCl2 3'-Amino-4'-to- 
luyl-4-aminophenylarsinsdure, CMH150 4N*As, Hydrochlorid, Nitrat\ diazotiert mit 
|5-Naphtliol blutroter Farbstoff. Die Mononitrotoluylarsinsaure gibt weitcr nitriert
з,3'-JJinitro-4'-tohtyl-4-aminophe>iylarsinsdure, CuI-Ii20 8N3As, wl. in Eg. u. HCOOH. 
Die alkal. -Verseifung liefert 2-Nitro-p-toluylsaure u. 3-Nitro-4aminopbenylarsin- 
siiure. Die Dinitrosaure liefert mit FeCl2 reduziert 3,3'-Diamino-4'-toluyl-4-amino- 
phenylarsinsaure, C14H10O4N8As; diazotiert mit ^5-Napbthol braunroter Farbstoff. 
Anethol liefert mit KMn04 bei Zimmertemp. osydiert Anissiiure. Diese gibt nitriert
и. mit PC16 umgesetzt 3-Nitro-4-anisoylchlorid, Kp.16 210°, aus A. F. 52,5—53,5° 
(korr.). Daraus analog wie oben 3'-Nitro-4'-anisoyl - 4 - aminophenylarmisaure. 
Cl4H130 7N2As, 1. in HCOOH, wl. in Eg. Daraus dureb Red. 3'-Amino-4'-anisoyl- 
4-aminophenylarsinsdure, C14H150 6N2 As, Hydrochlorid, Sulfał u. Nitrat. Diazotiert 
mit /?-Naptbol leuchtend roter Farbstoff. Die Aminosaure liefert mit Essigsaure- 
anhydrid in alkal. Lsg. gesebuttelt 3'-Acetylamino-4'-anisoyl-4-aminophenylarsin$aure, 
C10H,jO0N2As. Mit Na-Formaldehydsulfoxylat liefert die obige Aminosaure Verb.

O.N2SAsNa2, amorphes Pulver. Die Aminosaure gibt mit Cblorameisensaure- 
ester 3'-Carboathoxyamino-4'-anisoyl-4-aminophmylarsinsaure, C17H1(iO,N2As, unl. in 
Eg., 1. in IICOOH. Mit Pbosgen entstebt aus der Aminosaure 3'-Amino-4'-anisoyl- 
4-aminophenylarsinsdurc-s-carbamid, CogH^OnN^As,, unl. in Eg., wl. in HCOOH. 
Mit Nitroąnisoylchlorid liefert die Aminosaure 3''-Nitro-4"-anisoyl-3'-amino-4'-ani- 
soyl-4-aminoplienylarsinsaure, C22H20O9N3As, wl. in Eg., 1. in HCOOH. Mit FeCl2 
reduziert, entsteht daraus 3"-Amino-4''-ani oyl-3'-amino-4'-anisoyl-4-aminophenyl- 
arsinsdure, C22H220 7NsAs, Sulfat, Nitrat. Analog wie oben 3"-Nitrobenzoyl-3'-amino- 
4'-anisoyl-4-aminophenylarsinsaure, C21H180 8N3As, wl. in Eg. u. HCOOH. Dureh 
Reduktion hieraus 3"- Aminobcnzoyl - 3'- amino - 4'- anisoyl - 4 - aminoplienylarsinsdure, 
C.:iH20O0N3As, Hydrochlorid, Sulfat u. Nitrat. Die Nitrierung der 3'-Nitro-4'-anisoyl- 
4-aminophenylarsinsaure liefert ein Gemisch der 3',5'- u. 3,3'-Dinitroderivv. im Ver- 
haltnis 3 : 7. Die alkal. Yerseifung liefert 3,5-Dinitro-4-oxybenzoesaure, 4-Amino- 
u. 3-Nitro-4-aminopbenylarsinsauren. Die Verseitung des 4-Athoxybenzonitrils mit 
75% HsS04 liefert Phenol-4-sulfonsaure ais Ba-Salz, C12H100 8S2Ba, isoliert. Mit 
65°/0 H„S04 entstebt 4-Athoxybenzoesdure. Diese gibt nitriert 3-Nilro-4-dthoxy- 
bcnzoestiure, C8H90 6N, aus A. F. 200—201°. (Ais Nebenprodd. entstehen 2,4-Dinitro- 
plienetol u. 4-Nitroplienetol.) 3-Niiro-4-dthoxybenzoylchlorid, Kp.20 215—216° (korr.) 
aus A. F. 81—82° (korr.). Wie oben 3'-Nitro-4'-dthoxybenzoyl-4-aminophcnylarsin- 
sdure, C15HI60 7N2As, 11. in Eg., wl. in HCOOH. Die Red. liefert 3'-Amino-4'-ath- 
oxybenzoyl-4-aniinophemylarsinsdure, C16H 170 6N2As, Hydrochlorid, Sulfat u. Nitrat. 
Diazotiert mit /3-Naphthol roter Farbstoff. Die Nitrierung der obigen Nitrosaure 
liefert ein Gemiseb der 3,3'-Dinitro- u. 3',5'-Dinitro-4'-athoxybenzoyl-4-aminopbenyl- 
arsinsauren. 4-Cblorbenzoesaure gibt nitriert 4-Chlor-3-nitrobenzoesaure u. das 
entspreeliende Saureeblorid vom Kp.20_ 2, 180—190°, dann weiter wie oben 4'-Chlor- 
3'-nitrobenzoyl-4-aminophcnylarsinsdure, Cu H10O6N2C1As, wl. in Eg., 1. in HCOOH. 
Die Reduktion mit FeCl2 liefert 4'-Chlor-3'-aminobenzoyl-4-aminophenylarsinsdure, 
C13H120 4N2C1As, Hydrochlorid u. Sulfat. Diazotiert mit /3-Naphthol roter Farbstoff. 
Die Nitroyerb. gibt nitriert 4'- Chlor - 3,3'- dinitrobenzoyl - 4 -aminophenylarsinsdure, 
C13H0O8NaClAs, wl. in Eg., I. in HCOOH. Die alkal. Verseifung gibt 4-Chlor-
3-nitrobenzoesaure u. 3-Nitro-4-aminopbenylarsinsaure. Die Dinitrosaure gibt mit 
FeCl2 reduziert 4'-Chlor-3,3/-diaminobc>łzoyl-4-aminophenylarsinsdure) C13II130 4N3C1As.
4-Oxybenzoesaure gibt mit Chlorameisensaureester 4-AtJiylcarbonatobenzoesdure, 
C10I l10O6, aus W, F. 154—156°, U. in organ. Losungsmm. Nitriert daraus 3-Nitro- 
4-dthylcarbonatobenzoesdure, C,0H9O7N, aus Bzl., F. 168—169°. (Ais Nebenprod.
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Athyl-2,4-dinitrophenylcarbonat.) Die Saure gibt mit PC16 das Saurechlońd u. dieses 
wie oben 3'-Nitro-4'-athylcarbonatobenzoyl-4-aminophenylarsinsaure, C,0HI6O0N2As, 
l. in Eg. u. HCOOH. Die alkal. Verseifung liefert 3’- Nitro-4'- oxybenzoyl-4-amino- 
phenylarsinsaure, C13IIu 0 7N2As'; wl. in Eg., 1. in HCOOH, Na-Salz. Die Eed. mit 
FeCl2 oder Hyposulfit liefert 3'-Amino - 4'- oxybcnzoyl - 4 - aminophenylarsinsdure, 
C13HI30 6N2As, Na-Salz; aus dem Diazoosyd mit ^9-Naphthol kirschroter Farbstoff. 
Die Eed. mit Hypopliosphorsaure gibt 3'-Aniino-4'-oxybenzoyl-4-aminodrsenobenzol, 
CS(>H2a0 4N1As2. Die obige Aminoosysaure gibt mit EssigsSureanbydrid in alkal. Lsg. 
geschiittelt 3'-Ace ty lamino - 4'- acetoxybenzoyl-4-aminophenylarsinsdurc, C17Hl70 7N2 As, 
unl. in Eg., 11. in HCOOH. Die alkal. Verseifung liefert 3'-Acetylamino-4'-oxy- 
bmzoyl-4-aminophenylarsinsaure, CnH^OjNaAs, unl. in Eg., 11. in HCOOH. 3-Amino- 
4-oxyphenylarsinsaure liefert wie oben aeetyliert 3-Acetylamino-4-acetoxyphenylarsin- 
saure, C10H12O6NAs, 1. in Eg. u. HCOOH. (Journ. Chem. Soc. London 127 . 2632 
bis 2651. 1925. Ilampstead, National Inst. fiir Med. Unterss.) T a o b e .

M. Tanaka, S: Ishim asa und I. Koyama, U ber die Hethylierung des Brenz- 
catecliins. Bei Einw. von 0,84 Mol. (CH3)2S04 auf 1 Mol. Brenzcatechin in 20%ig. 
Lauge erhielten Vff. 35,6% Ghiajacol, 25,28% Veratrol u. 5,96°/0 zuriickgewonnenes 
Brenzcateebin. — 1 Mol. Brenzcatechin, 2,5 Moll. methylschwefelsaures K u. festes 
KOH im Autoklayen bei 160° lieferten 14,9% Gruajacol. (Journ. Pharm. Soc. 
Japan 1925 . Nr. 525. 7. 1925.) L in d e n b a u m .

W. F. Tuley und E o g er Adams, Die Reduktion von Zimtaldeliyd zu Zimt- 
alkohol in Gegenwart von Platinoxyd-Platinschwarz und Beschleunigem. XI. (X. vgl. 
H e c k e l  u . A d a m s , Journ. Americ. Chem. Soc. 4 7 . 1712; C. 1925. H . 1520.) Bei 
allen bisherigen Verss. zur katalyt. Hydrierung des Zimtaldehyds wurde Zimtalkohol 
hochstens in Spuren gefunden. — Mit reinem Platinoxyd-Platinschwarz verlauft die 
Eed. sehr langsam, der Katalysator muB ofters mit Luft aufgefrischt werden. 
Neben unveriindertem Zimtaldehyd werden Phenylpropionaldehyd, Zimtalkohol u. 
Phenylpropylalkohol isoliert. — Bei Zusatz yon Ferrochlorid kann die Ek. ohne 
Eeaktiyierung mit Luft quantitativ bis zur B. von Phenylpropylalkohol durchgefiihrt 
werden. Wird die Ek. nach Aufnahme von 1 Mol. Aquivalent WasseratofF unter- 
brochen, so entsteht Zimtalkohol, dessen Eeinheit bis zu gewissem Grade von der 
Menge des FeCl2-Zusatzes abhangt. Die besten Eesultate gaben Zusiitze von 0,01 
bis 0,02 Millimol. — Zusatze yon Zinkacetat in Mengen von 0,02 Millimol. bewirkten 
yollstiindige, wenn auch langsame Eed. zu Phenylpropylalkohol; bei Unterbrechung 
uach Aufnahme von 1 Mol. H 2 wurde unreiner Zimtalkohol erhalten. Zusatz von
0,6 Millimol. Zinkacetat yerhinderte die Ek. yollatandig. — Kombination yon Ferro
chlorid u. Zinkacetat gab uberraschende Eesultate. Der Wasserstoff wurde glatt 
aufgenommen, bis 1 Mol. yerbraucht war, nachher ging die Ek. sehr langsam oder 
uberhaupt nieht weiter; der entstandene Zimtalkohol schmilzt bei 25—30° u. enthielt 
keinen Aldehyd. Die giinstigsten Mengenyerhiiltnisse zwisehen Zinkacetat u. Ferro
chlorid sind den angewandten Aldehyd- u. Katalysatormengen anzupassen; vgl. 
hieriiber die ausfiihrlichen Tabellen im Original. AuBerdem sind die Zusiitze so 
zu wahlen, daB keine Temp.-Steigerung eintritt. — Nach yorlaufigen Verss. kann 
auf ahnliche Weise Crotonalkohol dargestellt werden, allerdings mit Butylalkokol 
yerunreinigt. — Zimtaldehyd. Eeinigung durch D est von Handelspriiparat im 
Vakuum. Ein geringer Gehalt an Zimtsiiure (bis 2%) ist ohne Bedeutung. — Der 
Katalysator muB yor dem Zufiigen des Aldehyds yollkommen zu Platinschwarz 
reduziert sein. Die Eedd. wurden unter 2—3 at Druck ausgefiihrt. — Zimtalkohol, 
Kp.7<6 254°, Kp.26 135—137°. — Phenylpropylalkohol, Kp.745 235°, Kp.so 129—130". 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 4 7 . 3061—68. 1925. Urbana [111.] Univ.) Os t e r t a g .

W. Ipatjew  und J. Orlow, Zur Frage des cyclo-IIexyliilhers. (Vgl. Sc h b a o t h  
u . W e g e , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57 . 858; C. 19 2 4 . II. 327.) Bei de? Druck-
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hydrierung des Phenols in Ggw. von Ni20 3 entsteht ein hochsd. Nebenprod., das 
sich, obwohl in kleiner Menge, auch bei der Hydrierung des Phenylathers bildet 
u. daher a is : cyclo-Hexyliither angesehen worden war. Zur Priifung der Frage 
wurde das Prod. (Kp. 272—275°) in Ggw. von A120 3 -f- CuO bei 290° unter hohern 
Druck 36 Stdn. hydriert u. ein Gemiseh yon Di-cyclo-hexyl mit wenig cyclo-Hexyl- 
cyclo-hęxen erhalten. Nach Entfernung des letzteren mittels h. konz. 11,80,, darauf 
Nitriermisehung zeigte das Di-cyclo-heiyl, C12H22, etwas dicke, fast geruchlose FI., 
Kp.767 237—238,5°, D.2°4 0,8835. Daraus folgt, daB das Ausgangsprod. kein cyclo- 
Hexyl8ther, sondern cyclo-Hexyl-cyclo-hexanol ist, welches erst dehydratisiert, dann 
hydriert wird. — Im AnschluB hieran wurde auch die Hydrierung des Diphenylen- 
oxyds untersucht. Vff. konnten diese Verb. ubrigens nur nach dem alten Yerf. von 
G r a e b e  (L ie b ig s  Ann. 174. 190 [1874]) erhalten; zur yolligen Reinigung wurden die 
Diimpfe iiber erhitztes Cu geleitet. Die Hydrierung wurde in eyclo-IIesan ais 
Losungsm. in Ggw. yon Ni20 3 bei 290“ unter 140 at ausgefuhrt (36—40 Stdn.). 
Erhalten Di-cyclo-hexyl, Kp. 236—237,5°, D.20„ 0,8919, u. sehr wenig cyclo-Sexyl- 
cyclo-hexanol. Die B. des letzteren beweist, daB zuerst die O-Briicke gesprengt, 
darauf W. abgespalten u. schlieBlich der ungesatt. KW-stoff hydriert wird. Das 
so gewonnene Di-cyclo-hexyl weiclit hinsiclitlich der Konstanten u. des Geruches 
ein wenig von dem obigen Prod. ab. Vielleicht liegt Stereoisomerie vor (vgl. 
Sc h b a u t h  u. GOr ig , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1900; C. 1923. III. 1314). (C. r. 
d. 1’Acad. des sciences 181. 793—95. 1925.) L in d e n b a u m .

A. Kótz und K. R ich te r, tlber das A^-cyclo-Herendl-l und das A--cyclo- 
Heocenon-1. Zweck der Arbeit war hauptsachlich, cyclo-Hexcnol-l-oxyd-2,3 (I) u. 
cyclo-Hexenon-l-oxyd-2,3 herzustellen. Ersteres lieB sich in geringer Ausbeute aus 
/f--cyelo-IIexenol-l, das stets etwas z/s-cyclo-IIexenon-l entlialten diirfte (s. unten), 
mit Benzopersaure erhalten. Eine weitere Darst.-Mogliclikeit bot die HCl-Abspaltung 
aus dem Additionsprod. von unterchloriger Siiure an z/--cyclo-Hexenol-l, dem auf 
Grund der Abbauverss. die Konst. eines Chlor-2-cycloliexandiols-l,3 zukommt (II). 
Das dabei ais Zwischenprod. auftretende Chlorhexenon muB die Konst. IY oder Y 
haben, da es durch W.-Verlust aus Chlor-2-oxy-3-cyclohexanon-l (III) entsteht u. 
durch Red. in Chlor-2-cyclohexanon-l iibergeht, das ais c-Oxyhexanon u. dessen 
Osazon charakterisiert wurde. Fur die Lage der Doppelbindung wurde aus Analogie- 
grunden J 2-Stellung angenommen (IY). — Die Annahme eines geringen Gehalts yon 
zf-’-cyclo-Hexenon-l im z/2-cyclo-IIexenol-l wird durch die Beobachtung nahegelegt, 
daB bei der Acetylierung von rohem, aus durch Oxydation yon cyclo-Hexen er- 
haltenem / / 2-cyclo-IIexenol-l u. HOC1 entstandenem, Chlorcycloliexandiol neben 
dem Diacetat geringe Mengcn A 2 (beilW' 3)-Chlorcyclohexenon-l erhalten wurden (III
bis IY).

CHOH CHOH CHOH

CII2
CHOH ICHOH CH

-y

c h 2
co c=o c=o

YIH. 1. 106
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Die Ubertragung einer an «-Monoehlorhydrin ausgearbeiteten Metbode zur 
milden HCl-Abspaltung mit einem Gemisch aus calcinierter Soda u. Gips, die gute 
Ausbeute an Glyeidalkohol ergab, auf Chlor-2-cyclohexandiol-l,3 (TI) fiihrte nicht 
zu cyclo-Hexanol-l-oxyd-2,3 (Vlf), sondern zu z/2-cyclo-Hexenon-l (IX), das durch 
Umlagerung mtermedi&r gebildeten Oxydalkohols zu |3-Oxyhexanon (YIII) u. W.-Ab- 
spaltung entstanden sein diirfte. Glyeidalkohol gab bei Hydricrung Propandiol-1,2, 
das mit verd. H2S04 in Propionaldehyd uberging. — Die Ilerst. von cyclo-IIexenon-
l-oxyd-2,3 aus / / 2-cyclo-IIexenon-l in alkal. Lsg. mit H.,02 gelang nicht.

V ersuche . Die kolloidale Os-Lsg. wurde aus aceton. 0 s0 4-Lsg. durch Einw. 
von Acetylen unter gelindem Druck erbalten. 50 ccm Aceton enthielten 0,25 g Os.
— A--cyclo-Hexenol-l neben cyclo-Pentenaldehyd, Adipinsaure u. z/2-cyclo-IIexenon-l 
durch Oxydation von cyclo-IIexen mit 0 2 in Ggw. von einigen Tropfen Os-Lsg. 
Isolierung des Alkohols durch Bindung des Aldehyds u. ICetons an Na-Bisulfit u. 
Ausschiitteln des Krystallbreies mit A. / / 2-cyclo-Hexenol-l konnte nicht voll- 
kommen rein erhalten werden. Ausbeute: aus 200 g eyclo-IIexeu 20—30 g Alkohol.
— Benzoesaureester, C,3H140 2, mit Benzoylcblorid in Pyridin. Stark lichtbrechendes
Ol, Kp,j6 160—165°, D.20i5 1,0831. Gegen KMn04 u. Bromlsg. auffallend trage. 
Ausbeute: aus 5 g  Alkohol 8 g  Ester. — Essigsaureester, C8H120 2, wie oben mit 
Acetylchlorid (aus 5 g Alkohol 3,5 g Ester) oder durch EiickfluBkochen von 
/ / 2-cyclo-Hexenol-l mit Essigsaureanhydrid u. Na-Acetat. Wasserklares, amylacetat- 
Shnlich riechendes 01, das KMn04 u. Bromlsg. sofort entfarbt. Kp.]2 62°, D.2016
0,9985 — cyclo-Hexcnylbenzoat u. -acetat gaben bei Red. mit II2 u. Palladium- 
knocbenkohle Benzocsdureajdohexijlester (Kp.u 145—150°) bezw. JEssigsaurecyclo- 
hexylesłer (Kp. 170°) — cydo-Hexenol-l-oxyd-2,3 aus iiberschussigem A--cyclo- 
Hexenol-l u. BenzopersSure in geringer Ausbeute, da die Hauptmenge bei der Auf- 
arbeitung zu Trioxycyclohexan hydratisiert wird. Die Trennung yon A 2-cyclo- 
Hexenol-l gelang nicht vollstiindig. — Der Essigester des z/2-eyclo-IIexenols-l 
konnte mit Benzopersiiure nicht zur Rk. gebracht werden. — 1 Trioxycyclohexan, 
C0H18O3, durch Hydratisierung des roben Oxyds mit 5°/0 Essigsaure (1 Stde. kochen). 
Krystalle aus A., 11. in W. u. Pyridin, fast unl. in A., F. 108°. — Tribenzoat des 
1^3,3-Trioxycyclohexans, Cj7H240 6, aus letzterem mit Benzoylcblorid in Pyridinlsg. 
Krystalle, F. 165°, 1. in A. — Chlor-2-cyćlohexandiol-l,3, C0Hu O2C1, durch An- 
lagerung von unterchloriger Siłure (aus Cla, HgO u. W.) an / / 2-cyclo-Hexenol-l. 
Nadeln aus einem Gemiseh yon leicht sd. PAe. u. hochsd. Lg. F. 90°, 11. in W., 
A., PAe., schwerer 1. in Lg. u. A.; oder trigonale bezw. hexagonale Krystalle aus 
A., F. 135° (Raumisomerie!). Im Filtrat ist Chlor-2-cyclohexenon-l. — Zur Darst. 
des Diessigesters des Chlor-2-cyclohexandiols-l,3, C10H l5O,Cl, wurde das rohe Chlor- 
glykol zur Reinigung mit 30%’g- H2S04 gekocht, Ćlilor-2-cyclohexenon-l (s. unten) 
durch Wasserdampfdest. cntfernt u. der Atherauszug der sauren Lsg. mit Acetyl
chlorid riickfluBgekocht. Ol, Kp.,2_ ,5 140—145°, D.2016 1,1989. Ausbeute: aus 10 g 
rohem Chlorglykol 4,5 g reiner Ester. — Chlor-2-cycloliexeno7i-l, C0H8OC1, wie oben 
erhalten, Nadeln aus verd. Hethylalkohol, F. 70°. Mit H. u. Pd bydrierbar zu 
Chlor-2-cycloliexanon-l (Kp.I2 80—85°), das mit K2C03 geschiittelt in «-Oxyhexanon 
iibergeht (F. 108°), dessen Osazon bei 151—152° schmilzt. Chlor-2-cydohexenon-l 
wird auch beim Kochen von wss. Chlorglykollsg. mit wss. Chromsiture erhalten. 
Schwefelsaure CrOa-Lsg. gibt u. a. Phenol. — Glyeidalkohol wird bei 50—60% Aus
beute erhalten durch 1/r std. Erhitzen einer Pastę aus gleichen Teilen Monochlor- 
hydrin, CII201I- CHOII- CII2C1, Gips u. Soda auf dem Wasserbad bei 80° u. an- 
schlieBende Vakuumdest. (15 mm). Katalyt. Red. in absol. A. mit Pd-Tierkohle fiihrt 
zu ctjfi-Propylcnglykol (Kp. 187—189°). — Bei Obertragung obiger Metbode zur HCl- 
Abspaltung auf Chlor-2-cyclohexandiol-l,3 wird A--cyclo-Hexenon-l erhalten. Kp.IS 60 
bis 61°, Semicarbazon, F. 163°. Katalyt. in methylalkoh. Lsg. mit Pd hydriert



1 9 2 6 .  I . D. O e g a n is c h e  C h e m ie . 1 6 4 3

liefert z/2-cyclo-Hcxcnon-l cyclo-llexanon, deaaen Semicarbazon bei 155° schmilzt. 
Aucli Osydation von ^ 2-cyclo-IIexenol-l mit K2Cr20 7 u. H2SO< in der Kalte gibt 
in guter Ausbeute (7 g aus 10 g Alkobol) A-cyclo-IIexenon-l. Kp.la 65—68°. 
Addition von IIOC1 (aua Cl2, HgO u. W.) an letzteres gibt Chlor-2-oxy-3-cyclo- 
hexanon-l, C0H9O2Cl, Kryatalie aus A.-Lg., F. 54—55°; U. in W., A., A., fast unl. 
in Lg. Beim Kochen mit 30%ig. H2SO., u. schon beim mebrtiigigen Stehen tritt 
W.-Abspaltung zu Chlor-2-cyclo-liexmon-l ein, das aucb beim Vers. der Acetylierung 
mit Essigaiiureanhydrid entstebt. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 111. 373—400. 1925. 
Gottingen, Univ.) H a bm s .

Bunkiclii M asumoto, Untersuchungen in der Campherreihe. X. Synihese von 
Camplier. I. Katalytische Einwirlmng reduzierten Kupfers auf Borneole. Bei den 
bisher yeroffentliehten Unterss. iiber Oxydation von Borneol dureb reduziertes Cu 
feblten Angaben iiber die Iierst. des Katalysators. In vorliegender Arbeit soli das 
Yerh. von auf yeraehiedenen Wegen erhaltenem Cu untersucht werden. CuO wurde 
gewonnen 1. durch Fallung h. Cu(N03)2-Lsg. mit iiberscbuasiger yerd. NaOH-Lsg.,
2. aus b. Cu(NO.,)j-Lsg. mit NH3, 3. dureb Gliilien von Cu(NO:))s, 4. aus h. CuSO.,- 
Lsg. mit uberschiissiger yerd. NaOH-Lsg. Fiir die Oxydationsverss. wurden 10 g 
CuO bei 180° in einem Rohr von 1 m Lange mit H2 reduziert u. dann Bomeol- 
dampf mit wechselnder Geacbwindigkeit u. bei verschiedenen Tempp. dariiber ge- 
leitet Das benutzte Borneol bestand aus 75,5% d-Borneol u. 24.5% 1-i-Bomeol, 
bereebnet auf Grund der spezif. Drebung nacb B eckhann, F. 205—205,5°. Aua 
dem Rk.-Prod. wurde Campher ais Oxim isoliert. Die giinatigsten Ergebnisse gab 
Cu nacb 1. Bei 200° u. einer Zufuhr von 44 g Borneol/Stunde war die Ausbeute 
80% Campber. Dagegen wurde naeh 2. unter ganz ahnlicben Bedingungen nur 
10% Campber erhalten. Auftreten von Campben oder Bornylen war in keinem 
Fali zu yerzeiebnen. — Verss., d-Campher z;u Borneol zu reduzieren, wenn er bei 
150—300° allein oder zuaammen mit Aceton iiber reduziertes Cu oder ein balftigea 
Gemiscb yon Cu u. Ni geleitet wurde, verliefcn in jedcm Fali ergebnislos. (Memoirs 
Coli. Science Engin. Imp. Uniy. Kyoto, Serie A 9. 219—24. 1925.) Harms.

Leon Pinto, Uber Benzidiłiderwate des Thioharnstoffs. Monoacetylbenzidin. 
Aua Benzidin in 10 Teilen sd. Eg. (3 Stdn.), nach Erkalten des Diacetylderiw ab- 
aaugen, Filtrat yerdiinnen, mit Soda neutraliaieren. Auabeute sebr gering. — Di- 
acetyldibenzidinthiohamstoff, CS(NH. C J I ,• C6H4 -N il■ C0CHs)2. Aus dem yorigen mit 
CS2 in A. (Waaserbad, 20 Stdn.). F. iiber 360°. — Dibenzidinthioharnstoff, CS(NH- 
CcH, ■' C ÎI., • NII2)2. Aus dem yorigen mit ad. yerd. HC1. Blattchen mit Krystall- 
wasser, das bei 70° abgegeben wird. Liefert substantiye BaumwollazofarbstofFe, 
mit H-Saure einen dunkelblauen, mit Sulfopbenylmetbylpyrazolon einen hellgelben, 
mit ^9-Naphthol einen roten. (C. r. d. TAcad. des sciences 181. 788—90. 1925.) Lb.

E rich  Benary, Hans M eyer und K urt Charisius, Zur Kenntnis der Oxymethylen- 
Tietone. Nacb den bekannten Unterss. yon Cl a is e n  hśilt man die aus den Ketonen 
R ■ CO ■ CH3 u. Ameisenester entstebenden OzymethylenJcetone, R • CO • C H : CEC ■ OH, 
wegen ibrer Neigung zur Kondensation fiir im freien Zustand sehr unbestiindigc 
Yerbb., hoebatens mit der yon Co u t u r ie r  u. Y ig n o n  (C. r. d. 1’Acad. dea sciences 
140. 1695 [1905]. 150. 705 [1910]) festgestellten EinsebrSnkung, daB solcbe Verbb. 
existenzfiibig werden, wenn R eine Verzweigung der C-Kette an einer niebt zu 
weit vom CO entfernten Stelle aufweist. VfF. fanden jedoch, daB die yom Metliyl- 
iithylketon, Metbyl-n-propylketon u. ahnlicben alipbat. Ketonen deriyierenden Oxy- 
metbylenketone nicht nur leieht isolierbar, sondern auch recht bestiindig sind u. 
keine grofie Neigung zur Polymerisation zeigen. Die Bromtitration ergab, daB reine 
Enolformen yorliegen, eine fiir diese Kiirperklasse wahrscheinlich allgemein gultige 
Erscheinung. Ahnlieh liegen die Yerhaltnisse in der aromat. Reihe. Aus dem 
unbestandigen Oxymethylenacetophenon werden durch Einfiihrung yon CH, oder

106*
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OCH3 in p gauz bestandige Yerbb. Die Unbestandigkeit der Oxymethylenketone 
beschrankt aicli dcmnach auf die ersten Glieder, die, wie oft beobaehtet, aucb bier 
eine Sonderstellung einnebmen.

Y ersuclie . [OxymethylenmethyT\- oder [fl-Oxijvinyt\-athylketon, C2II6-CO-CH: 
CH-OII. Aus MethylSthylketon, Ameisensaureiitbylester u. Na in A., Na-Salz durch 
Schiitteln mit yerd. HsS04 u. A. zerlegen. Nadeln aus PAe., F. 73", Kp. 145—148°, 
sublimiert im Vakuum, sil. aufier in PAe. FeCl3 farbt in A., auch nach Zusatz 
yon Na-Acetat, tiefyiolett. Wird von yerd. Alkali leicht in Methylathylketon u. 
HCOJI gespalten. — Anilid, C2H5-CO-CH: CH*NH-C0HS. Aus dem Na-Salz u. 
Anilinhydrochlorid in W. Nadeln aus A., F. 128°. — „Benzolazoderiv.“, walir- 
scheinlich C2H6-CO-C(CHO): N* NH • CaII5. Aus der Na-Salzlsg. mit Phenyldiazonium- 
cliloridlsg. Gelbliche Nadeln aus Bzl., F. 137—138°. FeCl3 fiirbt nicht. H2S04-Lsg. 
dunkelrot. — [Oxymethylenmćthyl]-n-propylketon, C3H7-CO-CH : CH-OH, 01, Kp.10 51°, 
yerdickt sich bald unter Rotung. FeCl3 fiirbt tiefrot. — y-Oxymethylen-a,a-diathyl- 
acetessigsaureiithylcster, C02C.,Hj-C(C2H5)2-C 0-C H : CH-OH, aromat, riechende Fl., 
Kp.,3 121°. Cu-Salz, blaugriin, F. 76°, unl. auCer in W. — Anilid, C„HQ30 3N, 
gelbliche Nadelchen aus A., F. 70°. — [OxyniethylenmeihyT\-p-tolylkeion, CH3- C0Ii4 • 
CO -CH : CH-OH. Ais Kondensationsmittel dient hier NaOCsHs. Hellgelbe Blattchen 
aus PAe., F. 40—41°, sil. auBer in PAe., zerflieBt allmahlich zu rotem 01. FeCl3 
farbt rot. Cu-Salz, hellgriine Krystalle aus CH3OH, F. gegen 218° (Zers.). — 
Anilid, C10Hi6ON, gelbliche Nadeln aus A., F. 164—165°, sil. in CH3OH, Aceton, 
wl. in Chlf., unl. in W., PAe. — „Benzolazoderiv.“, ClriH140.jN2, orangegelbe Prismen 
aus A., F. 144°. Phenylhydrazon, C22H20ON4, orangegelbe Nadelchen aus A., F. 161 
bis 162°. — l-Phenyl-5-p-tolylpyrazol, C16HI4N2. Mit Phenylhydrazin (Wasserbad). 
Nadeln aus A., F. 94°. — [Oxymethylenmethyl]-p-anisylketon, CII30  • C0H4 • CO • CH : 
CH-OH, hellgelbe Blatter aus PAe., F. 50—51°, 11. auBer in PAe. FeCl3 farbt 
tiefrot. Cu-Salz, oliygriine Krystalle aus CH3OH, F. 192—194°. — Anilid, C16H160 2N, 
hellgelbe Nadelchen aus A., F. 158°. — „Benzolazoderiv.“, C10H140 3N2, orangefarbige 
Nadelchen aus A., F. 136—137°. FeCl3 farbt nicht. Phenylhydrazon, CS2H20O2N4, 
goldgelbe Nadelchen aus A., F. 218—219°. — l-Phenyl-5-p-anisylpyrazol, C10H 14ON2, 
Blattchen aus A., F. 90—91°. — [Oxy>nethylcnmethyl]-u-naphthylketon, C10H7-CO- 
CII: CH-OH, liellgelbes 01, dest. nicht unzers. Cu-Salz, graugriine mikrokrystallin. 
Stabchen aus A., F. 165—168°. — Anilid, CI0HI5ON, hellgelbe Nadeln aus A., 
F. 116—118°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 108—12. 1925.) Lindenbaum.

R. Stolle und G. Adam, Vber die Anlagerung von Azodicarbonsaureester an 
aromatisclie Kohlenwasserstoffe. Zur Kondensation aromat. KW-stoffe mit Azo- 
dicarbonsiiureestern hat sich trockenes HCl-Gas in Ggw. von etwas J  ais ge- 
eignetstes Mittel erwiesen u. wird in den nachstehenden Fallen angewendet. Naph- 
thalin gibt mit 2 Molen Azodicarbonsaureester an einem aromat. Kem Naphthylen-
1,4-diliydrazintetracarbonsaureester (I). Nur eine Azodicarbonsaureestergruppe an 
einen Kern lagert sich bei Diplienyl zu p-Bis-[dicarboxalkylhydrazino]-diphenyl (II) 
u. bei Fluoren zu Bis-[dicarboxalkylliydrazino']-2,7-fluoren (III) an. Nur 1 MqJ. 
Azodicarbonsaureester iiberhaupt lagern an Anthracen zu Dicarboxalkylhydrazino-
1-anthren (IY) u. Phenanthren zu Dicarboxalkylhydrazino-3-phenanłhren (Y). Die
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Konst. konnte durch Identifikation der bei der Spaltung mit Eg.-HJ auftretendeń 
Aminoyerbb. festgestellt werden: Diamino-l,4-naphtlialin, Benzidin, Diamino-2,7- 
fluoren, a-Anthramin u. Amino-9-phcnanthren.

trockenem A. Der Krystallbrei wird nacli 12 Stdn. abgesaugt u. mit A. ge- 
waschcn. Krystalle aus Eg., F. 250° (Zers.). Unl. in W. u. Bzl., swl. in A. u. A.,
11, in b. Eg. Auch in der Hitze selir bestiindig gegen Sauren, zersetzlich durch 
Alkalien. — Naphthylm-l,4-dihydrazintetracarbonsaureathylestei-, C2SH580 8N4. Kry- 
stallchen aus Eg. F. 234°. In Yerh. u. Loslichkeit dem Methylester ahnlich. Beim
Erhitzen mit gleichteiligem Gemisch von Eg. u. H J (D. 1,7) tritt Spaltung ein. Das
entstandene Naphthylen-1,4-diamin wird ais Dibenzoat, C24HI80 2Nj, isoliert. Nadelclien 
aus Tetralin, F. 276° (Zers.). Unl. in W. u. A., wl. in li. A., miiBig 1. in h. Tctralin 
u. Nitrobzl. — p-Bis-[dicarboxymethylhydrazino]-diphenyl, C20II22OsN., (II), aus Di- 
phenyl, Azodicarbonsauredimethylester wie oben, aber ohne Losungsm. Krystallehen 
aus Eg. F. 246° (Zers.). Ausbeute 6°/00 Mole aus 200/0o Molen Diphenyl. Unl. in 
W., A. u. Bzl., swl. in h. A., leichter in h. Eg. Wie oben mit H J gespalten, gibt 
der Ester Benzidin, das ais Dibenzoylbenzidin, F. 356°, u. Benzylidenverb., F. 231°, 
identifiziert wird. Gegen Kochen mit konz. HC1 ist die Verb. sehr bestandig. — 
p-Bis-[dicarboxyathylhydrazino]-diphenyl, C24H300 8N ,, wie oben mit Azodiearbon- 
saurediathylester. Krystiillehen aus Eg. F. 195° (Zers.). Unl. in W ., swl. in A., 
wl. in h. A., 11. in h. Eg. Reduziert ammoniakal. AgN03 erst nach Zusetzen von
NaOH in der Hitze, wie auch der Methylester.

Bis-[dicarboxymethyłhydrazino]-2,7-fluoren, a n a l o g  erhalten, Nadelchen 
aus Methylalkohol. F. 200°. Ausbeute 8%0 Mole aus 20%0 Molen Fluoren. Unl. 
in W., swl. in A., zwl. in li. A., 11. in li. Eg. Verh. zu AgNOa wie oben. — Bis- 
\_dicarboxaihylhydrazino]-2,7-fluoren, C25H3lJ0 8N,, entsteht nur in sehr sclilechter Aus
beute. N&delchen aus Methylalkohol. F. 152°. In h. A. leichter 1. ais die Methyl- 
yerb., sonst ganz ahnlich. — B ei Spaltung m it Eg.-HJ wird 2,7-Diaminofluoren ais 
jodwassersfoffsaures Salz erhalten, aus dem nach S c h o t te n - B a u m a n n  Dibenzoyl- 
diamino-2,7'-fluoren, C27H20 0 2N2, erhalten w ird . Krystallehen aus Nitrobenzol, 
F. 324°. Unl. in W. u. A., swl. in b. A. u. Eg., etwas leichter in h. Nitrobenzol 
u. li. Eg. — Dibenzylidendiaynino-2,7-fluoren, C2JH20N2, aus dem Jodhydrat, Benz
aldehyd u. etwas Na-Acetat in wss. Lsg. Ockergelbe Krystiillehen aus A. F. 248° 
(Zers.). Unl. in W., swl. in A. u. li. A., etwas besser in h. Nitrobenzol. — Dicarb- 
oxymethylhydrazino-l-anthraccn, C18H10O4N2 (IT), aus Anthracen, uberschussigem 
Azodicarbonsauredimethylester u. etwas Jod bei Einw. von IlCl-Gas auf die iith. 
Lsg. in faat qnantitativer Ausbeute. Schwach griinliche Krystallehen aus Eg., 
F. 265° (Zers.). Unl. in W., wl. in A. u. li. A., zwl. in h. Eg. mit intensiy yioletter 
Fluoreseenz. In konz. H2S04 mit blaugruner Farbę 1., die bald in Schmutzigviolett 
iibergeht. Yerh. gegen ammoniakal. AgNOa wie vorstehende Verb. — Dicarbox- 
dłhylhydrazmo-1-anthracen, C20H200 4N2. Schwach griinliche Krystallehen aus Eg., 
F. 241° (Zers.). Der Methylyerb. sehr ahnlich. Bei der Eg.-HJ-Spaltung entsteht 
a-Anthramin, dessen Acetylverb. bei 198° schm. — Dicarboxy>nethylhydrazino-9-phen- 
anthren, C^II^^OjNj, analog, ohne Losungsm. Schwach yiolett fluoreseierende 
Krystallehen aus Eg. F. 214°. Ausbeute 8%o Mole aus 30%„ Mole Phenanthren. 
Unl. in W., wl. in A., gut 1. in h. A., 11. in h. Eg. Die Lsgg. fluorescieren intensiy 
yiolett, Yerh. gegen AgN03-Lsg. wie oben. — DicarbQxathylhydrazino-9-phenanthrent
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V ersuche . Naphthykn-l,4-di- 
hydrazinłetracarbonsduremethylester 
Ci8H20O8N4 (I), aus der mit trocke
nem HC1 gesatt. Lsg. yon Naph- 
thalin, Azodicarbonsauredimethyl
ester u. einigen Kornchen Jod in
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Ci0H20O4N2. Krystiillchen aus A., F. unter yorhergehendem Sehrumpfen 158°, der 
entspreelienden Methylyerb. in allem Shnlicli. — Bei der Spaltung mit Eg.-IIJ wird 
das jodwasserstoffsaure Salz des Amino-9-plienanthrens erhalten, das bei ca. 295° 
schmilzt. Aus diesem mit NH,, Amino-9-phenanthren yom F. 132°, Benzoylderiv., 
CslHISON, Niidelchen aus A. F. 199°. (Journ. f. prakt. Cb. [2] 111. 167—75. 1925. 
Heidelberg, Univ.) H a rm s .

E.. T akahashi, Tiber die Synthese von Pohjoxyanthraclńnonglucosidcn. Die 
meisten Polyoxyanthrachinone reagieren mit Acetobromglucose in alkal. Acetonlsg., 
nocli besser in Chinolin in Ggw. von Ag20  unter B. yon Telraacełylghicosiden. — 
Tetraacetylalizaringlucońd, C28HS60 13. Aus 12 g Alizarin, 40 g Acetobromglucose u. 
25 g AgsO in 100 g Chinolin (Selbsterwarmung, dann 2 Stdn. Wasserbad), in viel 
Chlf. losen, mit yerd. H2S04 ausschiitteln. Orangegelbe Nadeln aus Eg.-haltigcm 
A., F. 205—206°, 1. in Aceton, Chlf., Eg., wl. in A., Bzl. Lsg. in konz. H3S04 rot, 
in yerd. KOH rosarot. — Alizaringlucosid, C20HI8O0. Mit 2-n.KOH (Zimmertemp., 
12 Stdn.). Gelbe Nadeln aus Eg.-haltigem A., F. 230—231°. — Tetraacetylpurpurin- 
glucosid, Ca8H280 ,4, zinnoberrote Nadeln, F. 203—204°. — Teiraacctylchrysophan- 
saureglucosid, C2aH280 13, gelbe Nadeln, F. 213°. — Chrysophansiiurcglucosid, C21H2l)O0, 
gelbe Nadeln aus Aceton, F. 245 bezw. 256° (langsam bezw. rasch erhitzt), wl. in 
A. A., Chlf., Eg., 1. in NaOIi (rot), farbt Nil,OH rot, ohne sich zu losen. — Telra- 
acetylchrysazinglucosid, C28H20O13, gelbe Nadeln, F. 214,5°, U. in Chlf., wl. in A., 
A. — Chrysazinglucosid, C2„H180 9, gelbe Nadeln, F. 237 bezw. 248° (langsam bezw. 
rasch erhitzt). — Tetraacctylcmodinglucosid, gelatinose M., 11. in Chlf. — Emodin- 
glucosid, C^H^O',,,, gelbe Nadeln, F. 239°, 11. in h. A., A., wl. in Chlf. II2S04-Lsg. 
rot. — Vf. nimmt an, daB im Alizarin-, Purpurin- u. Emodinglucosid der Zucker- 
rest am ^-stiindigen OH liaftet, weil die ^3-Athyliither dieser Oxyanthrachinone 
nicht mit Acetobromglucose reagieren. — Verss. mit Anthrarobin yerliefen negatiy. 
(Journ. Pharm. Soc. Japan 1925. No. 525. 4—6.) Lindenbatjm.

A. W ah l und Th. F aiv re t, U ber Dimethyl-i-indigotine und eine neue Spaltung 
der Disulfisatyde. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 589; C. 1925. I. 1870.) 
WShrend in einem  Benzolkern substituierte i-Indigotine nach dem 1. c. angegebenen 
Verf. erhaltlich sind, sind beiderseitig substituierte i-Indigotine nocli unbekannt. 
Sie miiBten nach demselben Verf. bei Anwendung von substituierten Oxindolen 
entstehen. Aber letztere sind bisher kaum zugiinglich. Reduziert man z. B. 5- u. 
7-Methylisatin nach den Verff., welche vom Isatin iiber das Dioxindol zum Osindol 
fiihren, so erhiilt man zwar ziemlich leiclit die beiden Methyldiosindole, aber die 
Reindarst. der Methyloxindole stoBt auf Schwierigkeiten. Bei der Hydrierung (-|- Pt) 
des Isatins u. 5-Methylisatins entstehen Isatyd u. B,5'-Diynełhylisatyd, wahrend
7-Methylisatin kein H aufnimmt. — Daraufliin baben Vff. disubstituicrte i-Indigo
tine mittels der Rk., welcbc Laurent zum Indin (iiber dessen Indentitiit mit
i-Indigotiu ygl. Wahl u. Hansen, C. r. d. TAcad. des sciences 178. 214; C. 1924.
I. 1191) gefiihrt hatte, darzustellen yersucht. 5,5'- u. 7,7'-Dbnethyldisulfisatyd 
wurden aus den Methylisatinen mit II,S in sd. A. gewonnen; beide sind amorph. 
DaB die Einw. yon Alkali auf das 7,7'-Deriv. nicht zu einem reinen Prod. fiihrt, 
wrurde schon 1. c. mitgeteilt; das 5,5'-Deriv. yerlialt sich dabei etwas giinstiger. Erhitzt 
man aber dieselben Verbb. mit Pyridin auf 100°, so fiirben sieli die gelben Lsgg. 
intensiy rot, die i-Indigotine scheiden sich, yermischt mit S-Krystallen, krystalli- 
siert aus u. sind nach Entfernung des S mittels CS2 rein. 5,5'-Diinethyl-i-indigotin, 
braune Nadelchen aus Chinolin; leul:o-Dcriv., weiBe Nadeln, F. ca. 330°. 7,7'-Di
nie thyl-i-indig olin, mkr. braune Krystalle; leuko-Deriv., weiB, amorph. Auch i-Indigotin 
selbst ist natiłrlich so erhaltlich. Aus den Pyridinmutterlaugen wurden isoliert: 
Ozindol (Benzylidenderiv., F.1750); 5-Methylomndol, F. 168° (Benzylidendeńv., F. 182°);
7-Mełhyloxindol, F. 203—204° (Benzylidenderiv., F. 224°). Die Spaltung der Disulf-
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isatyde d u r e l i  Pyridin (Spaltung durch Alkali vgl. W a h l  u . H a n s e n ,  1. c.) yerlSuft 
also nach der Gleichung: 2 CI0H12O2N2S2 =  C16H10O2N2 -)- 2 CaII7ON -j- 4S. (C. r.
d. 1’Acad. des sciences 181. 790—92. 1925.) L in d e n is a u m .

Ghistav H eller, Zur Kmntnis der Ringsystemc mit para-Bindung. Nach Verss. 
yon Siegfried Gottfried. Die Arbeit bezweckte, in Veras. mit p-Aminobenzoe- 
saureliydrazid ringformige Substanzen mit p-Bindung herzustellen. Sie fiihrt aber 
zu dem ScliluB, daB in den Fiillen, wo bei aromat. Yerbb. eine leichte Eingb. in 
der o-Reihe erfolgt, „eine solcho in der p-Reihe entweder gar nicht oder sehr 
schwer stattlindet, u. daB die erhaltcnen Suhstanzen keine Ahnlichkeit mit den 
entsprechenden Verbb. der o-Reihe zeigen". Abweichung: Dihydro-p-indol u. 
p-Indol.

Y e rsu ch e . p - Benzoylaminobenzoesaurebenzoylhydrazid, C21H170 8N3, aus
p-Aminobenzoesiiurehydrazid u. Benzoylcblorid in Pyridin u. Krystallisieren aus Eg. 
Bliittchen, F. 262° (Zers.). L. in warmem A. u. Alkali, wl. in Bzl., Lg. u. Siiuren.
Die Yerb. bleibt beim Erhitzen bis auf 260° unverandert. Erkalten mit iiber-
schiissigem Essigsiiureanhydrid fiihrt noch ein Acetyl ein zu Yerb.
Krystalle aus Eg. oder A., F. 226° (Zers.). Im allgemeinęn 11., auch in Alkali, wl. 
in Lg. u. Siiuren. Auch die durch Acetylieren des p-Aminobenzoesiiurehydrazids 
in Essigester erhaltcnen Mono- u. Diacetylverbb. lieBen sich nicht kondensieren. 
Yerb. (C,B[aON^)x (p-Benzo-i-pyrazolon) aus p-Aminobenzoesiiurehydrazid durch Er
hitzen im Ólbad bis 280° unter NII3-Abspaltung. Schwach braune Nadeln aus W., 
P. 312°. lin allgemeinen wl., etwas leiehter in h. Eg., ferner in Siiuren u. Alkalien. 
Die HĆl;Lsg. wird allmahlich zers. Krystallisiert: 2C7H0ON2 -f- H20. Acetylverb., 
C0H8O2N2. Nadeln aus Nitrobenzol, P. 340°. L. in h. Benzonitril u. Eg., ferner 
in verd. NaOH, swl. in verd. HC1. Letztere Lsg. gibt mit Na2C03 roten Nd., 1. 
im UberschuB. — Kondensationsverss. mit p-Hydrazinobenzoesaure u. Deriw. 
waren erfolglos. — p-ITydrazinobenzoesduredtkylester, C0HI2O2N2, gelbe Nadeln aus 
Bzl., F. 118°. Acetylderiv., CnH140 3N2. Nadeln aus Bzl., F. 148—149°, im all
gemeinen 11. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 111. 368—72. 1925. Leipzig, Uniy.) H aum s .

K. V. Auwers und H. Gk A llardt, U ber N,N'-Methylacetylderivate des Indazols. 
Obwohl die Konst. der Acylindazole inzwisehen auf anderem Wege entschieden 
worden ist (vgl. v. A u w e r s .  S. 665), entbehren die folgenden, viel friiher aus- 
gefiihrten Verss. nicht eines gewissen Interesses. Folgender Gedankengang liegt 
i h n e n  zugrunde: Die aus o-Acetaminobenzaldoxim dargestellte, friiher ais „1-Acetyl- 
indazol11 aufgefaBte Yerb. hiitte bei Richtigkeit dieser Annahme mit CH3J  das 
Jodid I. liefern miissen, das auch aus 2-Methylindazol u. CH3COJ zu erwarten 
war. Ebenso sollte aus den „stereoisomeren 2-Aeetylindazolen“ u. CHSJ  einerseits,

1-Methylindazol u. C1I3C0J 
andererseits das Jodid II.
heryorgehen. Umgekehrt 

hatte durch Abspaltung yon 
CH3J aus I. das „l-Acetylindazol“ vom F. 170°, aus II. die beiden „2-Acetyl- 
indazole“ oder eines derselben entstehen sollen. Waren aber die beiden „2-Acetyl- 
indazole" in Wirklichkeit strukturisomer, so bestand die Moglichkeit ihrer Ge- 
winnung aus den beiden N-Methylindazolen u. CH3COJ.

Wahrend aus 2-Methylindazol u. CH3C0J bei 100° 1,2-Dimethylindazoliumjodid 
u. Acetylindazol entstehen, erhalt man bei 50° sehr hygroskop. gelbbraune Kiystalle, 
nach Auskochcn mit A. F. 83—91°, die yon lc. W. in 2-Methylindazol u. die friiher 
ais „stabiles 2-Acetylindazol“ aufgefaBte Verb. vom F. 41° zerlegt werden. L&Bt 
man die Komponenten bei Zimmertemp. aufeinander wirken, so erhalt man schein- 
bar dieselbe Substanz, F. 82—90°, dereń Analyse auf ein Jodid C10E n ON2J  stimmt, 
die sich jedoch in k. W. ziemlich unyerundert lost, yon w. W. in der gleichen

r I. CH r i i . c ii  -i
C .H .O N ' CU, J C ^ O N - C O C I I ,

N-COCII, n -c h 3
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Weise wie die obige Substanz zerlegt wird. Auch bei der Dest. des Jodida unter 
15 mm entstehen dieselben Spaltprodd., aufierdem reichlich Indazol. Dem Jodid 
durfte also Formel I. zukommen, u. die Verb. vom F. 41° ist ais 1-Acelylindazol 
aufzufassen. Aus diesem u. CII3J  bildet sich dasselbe Jodid, allerdings erlieblicli 
schwerer, bei 50° in 8 Tagen, bei Zimmertemp. so gut wie nicht. Die Einw. von 
CH,J auf das yermeintliche „l-Acetylindazol“ vom F. 170° ergibt dagegen eine 
ganz andere Yerb. (vgl. v . A u w e b s , Ber. Dtscli. Chem. Ges. 57 . 1727; C. 1924. 
IT. 2473). — Aus 1-Metliylindazol u. CH3COJ entsteht ein etwas weniger hygroskop. 
Jodid (II. ?), F. ca. 95°, das von k. W. glatt in 1-Methylindazol u.
Essigsiture zerlegt wird u. im Yakuum fast unzers. dest. (Kp.15 144"). Auch daraus 
folgt, daB das Acetylindazol vom F. 41° kein 2-Deriv. ist, sonst hatte es bei der 
Spaltung dieses Jodids entstehen miissen. DaB auch das labile Acetylindazol vom 
F. 106° nicht erhalten wird, ware auf die leichte Verseif barkeit der 2-Acylindazole 
zuruekzufiihren. Aus diesem Isomeren u. CII3J  konnte II. nielit gewonnen werden.
— Einen scharfen Beweis ,fiir die Konst. der Acetylindazole bilden diese Verss. 
nicht, da nicht feststeht, ob Aeylalkylindazoliumverbb. nach Art der Dialkyl- 
indazoliumsalze gebaut sind. Da jedoch die Konst. des 1-Aeetylindazols so gut 
wie gesichert ist, bleibt fiir das Isomere nur die Formel des 2-Acetylindazols 
iibrig. — Bemerkenswert sind die ungleiche Leielitigkeit, mit der sich I. u. II. auf 
den verschiedenen Wegen bilden, sowie die liestiindigkeit yon II. bei hoher Temp.
— Verss., CH3J  an die o-Nitrobenzoylindazole u. Indazol-1-carbonsaureathyles ter
anzulagern, waren erfolglos, da die Acyle dureh CII3 yerdrangt wurden. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 59 . 90—95.) L indenbauh.

K. v. Auwers und H. G. A lla rd t, U ber Indazylfettsauren. Aus Indazol u. 
Bromessigester bezw. «-Brompropionsaureester entstehen bei nicht iiber 120° fast 
ausschlieBlich Indazyl-2-feUsdureester, bei hoherer Temp. auch oder yorwiegend 
die l-Isoma-en, in Ggw. von Alkali beide Isomeren, jedoch mehr oder yorwiegend
l-Deriyy. Diese Ester sind basischer ais die Indazyl-l-carbonsaureester u. bilden meist 
auch Pikrate. Die zugehorigen Indazylfettsauren sind in n. Weise erhaltlicli, schm. 
wie aliphat. AminosSuren sehr hoch u. zerfallen bei der Yakuumdest. in C02 u. 
die entspreehenden Alkylindazole, die 2-Sauren leichter ais die 1-Sauren. — Mit 
«-Brom-i-buttersaureathylester ohne Alkali bei 140° wurde in wenig glatter Rk. 
nur 2-Athylindazol erhalten, offenbar infolge sekundarer Rk., Yerseifung des Brom-
1-buttersaureesters durch entstandenen HBr u. Einw. des gebildeten GjH5Br auf 
Indazol. — ^-Brompropionsaure liefert eine ft-Indazylprojńonsciure, yon der noch 
nicht feststeht, ob sie ein 1- oder 2-Deriy. ist. Sie spaltet bei 200° im Vakuum 
nicht COj ab, sondern zerfallt glatt in Indazol u. Acrylsaure.

V ersuche . Man lcocht Indazol, Bromessigsaureathylester u. NaOC2H5 in A. 
u. zerlegt das Rohprod. in A. mit Pikrinsaure. Das wl. Pikrat des 2-Deriy. fiillt 
aus u. schm. nach Umkrystallisieren aus A. bei 164,5°. Aus der Mutterlauge erhalt 
man ein unreines 11. Pikrat, das zwischen 115 u. 135° schm. Es liefert nach Zer- 
legung u. Verseifung mit alkoh. Lauge Indazyl-l-essigsawe, CsHs0 2Ns, Nadelchen 
aus W. oder Toluol, F. 185—186°, 11. in A., Eg., wl. in Bzl., fast unl. in A., PAe. — 
Indazyl-2-essigsdureat)iylester, ChH^OjNj. Aus dem Pikrat yom F. 164,5° mit NH4- 
Carbonat Entsteht ausschlieBlich aus den Komponenten ohne Alkali auf dem sd. 
Wasserbad (3 Stdn.). Kp.u 175—177°, Nadeln aus PAe., F. 54—54,5°, 11. — Indazyl-
2-essigsaure, C9H80 2Ns, Nadelchen aus W. oder A., F. 257° (Zers.) bei raschem Er- 
hitzen, fast unl. in A., Bzl., Bzn. Ein Vers., CtI3J  anzulagern, ergab unter Ver- 
drilngung des Saurerestes 1,2-Dimethylindazoliumjodid. — Aus Indazol, a-Brom- 
propionsaureathylester u. NaOC2H5 wird ein Estergemisch erhalten, welches zu ca. 
9/I0 aus 1-Deriv. u. lj10 aus 2-Deriy. besteht. Die Trennung mit Pikrinsaure ist 
insofern einfach, ais der schwach bas. cc-{Indazyl-l~\-propionsdureesler kein Pikrat
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bildct. Er wurde ais gelbliches, teilweise erstarrendes Ol, Kp.n 153—155°, erhalten, 
vollige Eeiuigung gelang nicht. Die u-[Indazyl-l]-propionsdurc wurde ais amorplies 
Ag-Salz, C10II0O2N2Ag, analysiert. — cc-\Indazyl-2]-propionsdureathylester, C12Hu 0 2N2. 
Aus den Kompouenten ohne Alkali bei 120° (3 Stdn.). Gelbliches Ol, Kp.n 172°,
1. in starker IICl, von W. wieder abgeschieden. Pilcrat, gelbe Nadelcbenrosetten 
aus A., F. 141—142°. — u-\Indazyl-2\-propionsdure, CI0IT10O_,N2, Sehuppen aus W. 
oder yerd.. A., F. 209° (Zers.), 11. in Eg., swl. in Bzl., fast unl. in A. Kk. mit CH3J  
wie bei der Indazyl-2-essigsiiure. — ft-Indazylpropionsaurc, C10H100 2N2. Mit ^9-Brom- 
propionsiiure bei 210°. Nadelchcn aus Bzl., dann W ., F. 148—149°, 11. in A., A., 
fast unl. in PAe., 1. in Sauren. Pilcrat, gelbe Nadeln aus A. oder Bzl., F. 170°, 
wl. in A. — Der F. des 2-Atliylindazols (vgl. v. Auweus u . P fu h l ,  Ber. Dtseh. 
Cliem. Ges. 58. 1365; C. 1925. II. 1159) wurde neuerdings bei 40—41° gefunden. 
(Ber. Dtseh. Chem. Ges. 59. 95—100. Marburg, Univ.) LlNDENBAUM.

W allace H. Carothers und G. A. Jones, Die Darstellung einiger primdrer 
Aminę durch die katalytische Reduktion von Nitrilen. Benzylcyanid wird mit Hilfe 
des Platinoxydkatalysators in Eg., Essigsiiureanhydrid oder absol. A. ziemlich rascli, 
in absol. A. dagegen sehr langsam hydriert. Die Hydrierung von Benzoniiril u. 
p-Tolunitril in absol. A. oder Eg. gab in der Hauptsache sekundiires Amin. Es 
war anzunehmen, daB die Anwendung von Essigsiiureanhydrid ais Losungsm. die
B. von sekundfirem Amin durch Zuriickdriingung von hydrolyt. Vorg;ingen u. Acy- 
lierung des prim2ren Amins verliiudern wiirde. Diese Erwartung wurde yerwirk- 
licht. Bei der Hydrierung yon Benzonitril, o- u. p-Tolunitril in Essigsaureauhydrid 
entstehen die Acetylverbb. der entsprechenden primiiren Aminę; sekundare Aminę 
entstehen nicht; durch Verseifung der Ileduktionaprodd. mit konz. IICl erhalt man 
die primaren Aminę in guten Ausbeuten. Die Red. von Benzylcyanid yerlauft 
langsamer u. erfordert melir Katalysator. Trimethylencyanid, Furancarbonsaurenitril 
u. Imidazolacetonitril werden noch langsamer hydriert. — In Buttersaureanluydrid\sg. 
entsteht aus p-Tolunitril das n-Butyryl-p-methylbenzonitril. — Die Aminausbeuten 
betragen fast 100% der auf yerbrauchten Wasserstoff berechneten. Ais Nebenrk. 
tritt anscheinend weitere Red. des Aeetylamins zu Acetamid u. KW-stoff auf. — 
Die Rk. yerlauft bei hoheren Tempp. (50—100°) auBerordentlich rascli, nach einiger 
Zeit fallt die Geschwindigkeit plotzlicli stark ab infolge Yergiftung des Katalysators, 
die sich nicht durch Schiitteln mit Luft oder Zusatz yon Fe-Salz ausschalten laBt. 
Am besten wurde bei Zimmertemp. oder 10—30° dariiber gearbeitet, der Katalysator 
wurde zweckmaBig in 2 Anteilen zugesetzt. — Die Acetylderiyate yon Benzylamin, 
o- u. p-Methylbenzylamin u. fi-Phcnylathylamin sind 1. in k. yerd. HC1 u. werden 
daraus durch Alkali unyerandert gefallt: die aromat. Sulfoderiyate sind unl. oder 
swl. in yerd. Alkali, die Phenylliarnstoffe sind unl. in yerd. Sauren. Es werden 
einige neue Arylsulfonamide u. Phcnylharnstoffe beschrieben.

V ersu ch e . p-Methylbenzylamin: Fhenylhamstojf, C16HlsON2, F. 188—188,2° 
(korr.). p-Toluolsulfoverb., C15Hn O,NS, F. 94,7—95,2° (korr.). p-Brombenzolsulfo- 
verb., C14H140 2NBrS, F. 126,5—127,5° (korr.). — o-Methylbenzylatnin: Phenylharnstojf, 
C16H,eON2, F. 167,5-168° (korr.). Benzolmdfovcrb., ChH150 2NS, F. 128,3—129,1° 
(korr.). p-Toluolsulfoverb., C16H ,,02NS, F. 118,7—119,2° (korr.). p-Brombenzolsulfo- 
verb., C14H140»NBrS, F. 106,5—107° (korr.). — Phenylathylamin, p-Brombenzolsulfo- 
verb., C14H,40 2NBrS, F. 88,5—89,5° (korr). Phenylharnstoff, C15H10ON2, F. 153,5 bis 
154,5° (korr.). — Acetyl-p-methylbenzylamin, C10H13ON =  CII3C0 • NH • C6H, • CH3. 
Durch Hydrierung yon p-Tolunitril, anfangs mit 3 at Wasserstoffdruck. Krystalle 
aus Bzl. -̂ f- Lg., F. 111—112°, sil. in w. 20—30%ig. HC1, gibt beim Kochen damit 
p-Methylbenzylamin, Kp.64 108°, HCl-Salz, CdHuN -IiC l-f  % H20, F. 234—234,5°.— 
Di-p-methylbenzylamin. Entsteht ais Hauptprod. neben wenig primurem Amin u. 
hohersd. Prodd. bei der Hydrierung yon p-Tolunitril in Eg. Krystalle, Erstarrungs-
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punkt 33,5° (korr.); Kp.ls 202—204°. — n-Butyryl-p-methylbenzylamin, Cr;H 17ON. 
Durch Red. von p-Tolunitril in Buttersiiureanhydrid. Farblose, waehsahnliche 
Krystalle aus A. u. Lg., F. 71—72°. — Acełylbenzylamin. Durch Red. von Benzo- 
nitril in Acetanhydrid. F. 60,4—61,4°, sil. in k. verd. HC1. — Benzylamin, aus 
Benzonitril in Acetanhydrid nach Verseifung des Rk.-Prod. Kp.,4i6 84—85°. — In 
einem anderen Vers. wurden 0,3 g einer nach Toluol rieclienden Fl., Kp. 110—116°, 
isoliert. — Red. von Benzonitril in Eg. gibt Benzylamin, Kp.u  75—78,5°, Dibenzyl- 
amin, Kp.16 160—170°. — In ahsol. A. entsteht auBerdem viel NH,. — Acetyl- 
o-methylbenzylamin, C10II13ON. Aus o-Tolunitril in Acetanhydrid. Krystalle aus
A., F. 76—76,5°. — Acetyl-fi-phenylathylamin. Aus Benzylcyanid in Acetanhydrid,
F. 51—52°. — Bei Verseifung des Rk.-Prod. entsteht ^9-Phenylathylamin, Kp.14
82,5—83°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 3051—57. 1925. Urbana [111.], Uniy.) O g .

R obert H enry Aders Plim m er, Die Einwirkung von salpełriger Sawę auf 
Amidc und andere „Amino“- Yerbindungcn. Vf. untersucht die Einw. von HN02 auf 
verschiedene Amidę im van Slykeschen App. u. kommt zu folgenden Resultaten: 
Amidę u. Urethane reagieren bei Ggw. von Eg. nicht mit HNO», wohl aber ąuanti- 
tatiy bei Ggw. von 2-n. HC1. TTarnstoff reagiert bei Anwesenheit von Eg. quanti- 
tativ. Biuret reagiert bei Ggw. von Eg. mit einem N, bei Anwesenheit geringer 
HCl-Mengen mit 2 N u. bei Ggw. yon 2-n. HC1 mit 3 N. Guanidin u. Kreatin 
reagieren bei Ggw. von Eg. nicht, wohl aber bei Anwesenheit yon IICI. Arginin 
yerhalt sich mit Ausnalime der «-Aminogruppe analog. Kreatinin reagiert bei Ggw. 
yon Eg. mit einem N, bei Anwesenheit yon HC1 yerringert sich die entwickelte 
N-Menge. Vf. schlieBt aus seinen Verss., daB die Entw. von N» mit H N 02 bei 
Ggw. von Eg. eine Rk. auf die NH2-Gruppe ist, u. daB die Yerbb., welche erst 
bei Anwesenheit yon HC1 ąuantitatiy reagieren, sich unter dem EinfluB der Saure 
aus einer tautomeren Form in dic gewohnlich angenommene Aminoform umlagern. 
(Journ. Chem. Soc. London 127. 2651—59. 1925. London, St. Thomas IIosp.) T a d b e .

Em m a P. Carr und M arie A. Dobbrow, Die Absorptionsspeldren ciniger 
Derivate des Anisalhydantoin^. Um zur Aufkliirung der yon H ahn u. Gilman 
(vgl. S. 1559) untersuchten Verhiiltnisse beim 4-Anisalhydantoin-l-propionsdureathi/l- 
ester beizutragen, wurden die Absorptionsspektren der alkoh. Lsgg. des 4-Anisal- 
hydantoin-l-essigsaureathylesters (F. 176°, I), u. des 1-Mcthyl-d-anisalhydantoin-
3-essigsaureathylesters (F. 110", II) aufgenommen. Kuryen ygl. im Original.

C2H50 2C• CHj• N • CO • C : CH■ C,H4OCH3 CII3N-CO -C : CII-CJLOCH,
CO — NH CO — N • CHj • CObC2N5

Die Verschiedenheit der Kurven beruht auf der yerscliiedenen Stellung der Reste 
CH2-C0uC5H3. — Die aus Anisalhydantoin u. yerschiedenen Pr;iparaten yon Brom- 
propionsaureiithylester (ygl. H a h n ,  K e lle y , S c h a e f f e r ,  Journ. Americ. Chem. 
Soc. 45. 843; C. 1923. in . 54, H a h n ,  G i lm a n ,  1. c.) erhaltenen Kondensations- 
prodd. mit den FF. 176, 158 u. 143° zeigen diesclbe Absorptionskurve wie I ;  in 
allen 3 Yerbb. liegen also l-D eriw . des Anisalhydantoins vor. — Die Beziehungen 
zwischen den Verbb. F. 176, 158, 143° ergeben sich weiterhin aus dem Schmelz- 
diagramin des Systems Anisalhydantoin -1-essigsauredthylester (F. 176°) — Anisal- 
hydantoin-l-propionsaureathylestcr I I I  (F. 158°). Dic Kurye zeigt ein Minimum bei 
140° u. einer Zus. 60—70% (I) u. 40—30% (III). Ein Gemisch aus 60% I  u. 
40% I I I  sehm., mit dem Ester (F. 143°) gemischt, bei 140—142°. — Aus der Form 
der Schmelzkurye geht die Mischkrystallnatur des Esters (F. 143°) heryór. — Der 
Ester (F. 143°) lieB sich nur teilweise in seine Bestandteile trennen. Beim seh r 
langsamen Krystallisicren aus yerd. Lsgg. in A. erschien zunachst der Ester (F. 158°), 
nach langerem Stehen der Ester (F. 176°). Chloroform erleichtert die B. der Misch-
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krystalle. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2961—65. 1925. South H a d ley  [M ass.] 
M o u n t  H o l y o k e  Coli.) O s t e r t a g .

E. P. K ohler, Isoxazolinoxyde. IV. Bcnzoyldiphenylisoxazolinoxyd. Zweite Ab- 
handlung. (III. vgl. K o h l e r  u. B a r r e t t ,  Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2105;
C. 1924. II. 2386.) Die von K o h l e r  (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1733; C. 1924.
II. 1194) beschriebene, durch Einw. von Kaliumaeetat auf das plienylierte «-Brom- 
y-nitroketon C0Hs-CII(N02)-CH(CBHs)-CHBr-C0-C6H6 (I) entstebende Verb. vom
F. 123° hat nicht die ihr damals zugescliriebene Konst. eines Diphenylbenzoyl- 
isoxazolinoxyds (II). — Durcb Einw. von Pyridin in CH3OH auf I entstehen
2 Verbb. (F. 151°) u. (F. 183°); durch Einw. von Kaliumaeetat die Verb. (F. 151°) 
u. die Verb. (F. 123°). Die Verbb. (F. 151°) u. (F. 183°) sind zweifellos die wahren 
Isoxazolinoxyde\ sic gehen sclir lcicht in die Verb. (F. 123°) iiber; sie machen aus 
PC13 Chlor frei u. gcben mit Grignardverbb. keine Kctonrkk.; ilire Lsgg. sind gelb. 
Die Eigenschaften der bei 123° schm. Verb. stimmen am besten mit der Formel 
eines Dipheni/lbenzoyloxyisoxazolins (III) iibcrein. Die Ketogruppe reagiert in n. 
Weise mit C,;lI5MgBr; mit iiberschussigem C8H6MgBr oder bei langerer Ein w. ent
stehen die Verbb. IX u. X, letztere durch iutermediiire Bingoffnung aus TI. — 
Die Natriunwcrb. von III  ist ais IY ; die Benzoylverb. ais Y zu formulieren. Die
B. des TJiphenylbenzoyli$oxazols YI aus den Osyden II u. aus dem Osim C8H5- 
C(: NOH)-CH(C0H5)-CO-CO'C6H5 (YII) ist ais Wasserabspaltung aus III  zu er- 
kliiren, weil die Lsgg. von II das Osim ATII enthalten, das seinerscits leicht in III  
iibergeht.

C0H6 ■ C----- CH-C8H5 C8H6 • C----- CH-C.H,
O : N  ■ O • CH • CO • C„HS A  ■ O ■ Ó(OH) • CO • CeH,

C0H6 • C----- CII-C,H5 CjH5-C--------- CH • C8H5
N -0  • Ć(ONa)■ CO• CcII6 N • O • Ć(0• CO• C0H5) • CO• C„HS
c6h 5-c — c -c6h 5 c6h 5-c— ę i i . q X

N • O • C • CO • C0H. N • O • C(OH) • C(OH)(C0H5),
C0H5-C----- C-C0H6 C6H5.C----- CO

N • O • Ć • C(OH)(CaII5)s  ̂ C0H6C ■ O • Ć(C6H5)s
V ersu ch e . a.y,S-Triphenylbuta>tlrionoxim (YII). Aus dem Bromnitroketon I 

mit 5°/0ig. NaOH, CHaOH u. A. Nur in fester Form bestundig. — Diphenylbenzoyl- 
oxyisozazolin (III). Aus YII in CH3OH mit einigen Tropfen Natriummethylatlsg. 
Wiirfelformige Krystalle mit Krystall • CH3OII. — 31d-Diphenyl-5-oxy-o-diphenyl- 
carbinylisoxazolin, C_,aII,30 3N (YIII). Aus III  mit C0H5MgBr. Farblose Tafeln 
oder Prismen aus Bzl. -j- PAe., F. 170—171°. LI. in A., zl. in Bzl., wl. in A. 
Hydrosylbest. nach Z e r e w i t i n o f f  gibt 2,2 Aqu. Athan. Kann aus Eg., Aeetyl- 
ehlorid oder Acetanhydrid umkrystallisiert werden. Bei liingerem Kochen mit 
Apetanliydrid wird H20  abgespalten; mit C1I3C0C1 in CII3OH entsteht der Methyl- 
iither von IX. — 3Jd-Diphenyl-5-diphenylcarbinylisoxazol, C28H210 2N (IX). Aus YI 
mit der berechneten Menge C6H6MgBr. Nadeln aus A ., Tafeln aus CH.,011.
F. 157—158°, 11. in A., sd. CH3OII; die Lsg. in H2S04 ist tief orangerot. LaBt 
sich nicht benzoylieren, bildet sehr leicht Ather. — Methylałher, C^H^OjN, Prismen 
aus CI-I30II, F. 182—183°, zl. in Aceton. — 2^,4,5-Tetraphenylfuron-3, C28H20O3 (X). 
Aus H I oder YI mit uberBchiissigem C6H6MgBr; Daist. durch Erhitzen von YIII 
unter rermindertem Druck auf ISO". Schwach gelbliche Tafeln aus Aceton u. 
CII.,011; F. 178°; swl. in A., CH30H, zl. in Aceton. Zeigt keine Ketonrkk. — 
Yerb. Cn K ia03 =  C8H5-CO*CO-C(OH)(C6II6)2. Aus X durch Zers. des Ozonids 
mit W. oder durch Osydation mit Cr03 in Eg. Gelbe Nadeln oder Tafeln aus 
Aceton u. CH301I; wl. in CH3OH, A., 11. in Aceton. Bestiindig gegen Siiuren;
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bildet keine Ather. Durch Einw. von verd. NaOH in CH3OH entstehen Benzo- 
phenon u. Phenylglyoxal; durch weitere Osydation mit Cr03 in Eg. Benzilsaure. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 3030—36. 1925. Cambridge [Mass.], H a ry a rd  
Univ.) » O ste rtag .

W. D ilthey und C. Berres, Aminogruppen entlialtcnde Tńphcnylpyrylmmsalze. 
(Uber Pyryliumverbindungen, XVI.) (XV. ygl. D il t h e y  u . R a d m a c h e r , S. 669.) 
In der 15. Mitt. war gezeigt worden, daB ein in die Triphenylpyryliumsalze in 
m-Stellung eingefiihrtes NH2 keine auxoehrome Wrkg. hat. Dagegen wirkt ein 
p-st:indig eingefuhrtes NH2 stark ausochrom u. liefert eclite Farbsałze mit Affinitat 
zur Faser. In vorliegender Arbeit werden einige sich voin 4-p-Yiolonimin (I.) ab- 
leitende Violonimoniumsalze der allgemeinen Formel II. besehrieben (uber ein 
2-p-Violoniminpikrat ygl. D il t h e y , Journ. f. prakt. Ch. 101. 177; C. 1921. I. 676). 
Sie gleichen yollig den einsiiurigen Violoniumsalzen (mit OH statt NIL), sind be- 
stiindig, tief farbig u. in Lsg. ohne Fluorescenz, wahrend die mehrsiiurigen Salze 
unbestiindig u. lieller farbig sind. In konz. H2S04, in der wohl die hoebstsauren 
Salze yorliegen, zeigen sich unter Ausschaltung der NIL,-Wrkg. die gelbe Losungs- 
farbe u. blaugriine Fluorescenz des unsubstituierten Pyryliums. Gleichzeitig an- 
wcsendes OCH., oder OH yersehieben auch hier die Losungsfarbe nach orange, 
die Fluorescenz nach scliwach gelbgriin. Die Salze II. zeichnen sich ferner durch 
eine yiolette Ablauffarbe in alkoh.-wss. Lsg. aus, die durch OCII3 oder OH ge- 
sehwScht wird. — Wahrend die Violoniumsalze schon yon schwachen Alkalien 
in Siiure u. Violone gespalten werden, yollzieht sich der Ubergang der Salze II. in
I. bezw. dessen Deriyy. erst mit starkeren Alkalien. Auch wurde bisher kein 
Violoniinin in monomolekularer Form erhalten, sondern nur polymerisierte amorphe, 
wl. oder unl., orangegelbe Prodd., die mit Sauren unyollkommen oder gar nicht in 
die Salze II. zuriickgehen. — Salze II., welche p-standige N1I2- u. OH-6ruppen 
gleichzeitig enthalten, unterscheiden sich kaum von solehen, die nur OH-Gruppen 
aufweisen. Da sie schon mit schwaehsten Alkalien Anliydrobasen geben, die sich 
wie Violone yerhalten, so sind diese Basen ais Aminoviolone aufzufassen. Die 
Wernersche Formulierung der Salze ermoglicht auch dafiir eine zwanglose Erkliirung.
— Bzgl. der Zus. der Salze ist zu sagen, daB nur der Formel II. entsprechende 
einsaurige Farbsałze, nicht aber yon der ps-Base abgeleitete, also um II20-reichere 

NH

X X,

Ammoniumsalze aufgefunden wurden. Das Dipikrat
III. entspricht in der Farbung dem orangeroten Tri- 

X2 phenyipyryliuinmonopikrat u. nicht dem gelben Tri- 
phenylpyryliumdipikrat (ygl. D il t h e y , Journ. f. prakt. 
Ch. 94. 62; C. 1916. II. 1028), das Vff. jetzt nach IV. 
formulieren. Demnaeh sollte ein Aminoyiolonimin drei 

S:iureaquivalente aufnehmen konnen. Solche Salze, bisher nicht isoliert, liegen 
wahrscheinlich in den gelben, fluorescierenden Lsgg. in konz. H2S04 yor.

p-Aminochalkan, NHj-C0H4-CH : CH*CO-C6H6 (ygl. P f e i f f e r , L ieisig s  Ann. 
441. 248; C. 1925. I. 1400). Durch Red. yon p-Nitrochalkon mit SnCl2 in A., 
Zinndoppclsalz mit starker NaOH in A. zerlegen. F. 151". — p-Acetaminochalkon, 
gelbe Blattchen, F. 179°. Gibt bestandige Salze mit HCIO*, H2ZnCl4 usw. —
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4-[p-Acetaminophenyl}-2,6-diphenylpyi'yliumchlorid-Zinkchlońd, C25H20O2NC]3Zn. Aus 
dcm yorigen mit 1 Mol. Acctophenon u. 3 Moll. ZnCl2 in Acetanhydrid (60°, 
ca. 12 Stdn.).- Strohgelbe Prismen aus A. (-j- etwas ZnCl2), F. 158°. — 4-[p-Acet- 
aminoplienyl\-2,6-diplienylpyranol (ps-Base), C26H2i03N. Aus dem vorigen in A.- 
Pyridin mit h. W. Gelbliche Nadeln aua A., F. 188—189° zu dunkelroter Scbmelze.
— Perclilorat, C26H2uOaNCl, orangegelbe Nadeln, F. 220—225° (Zers.). — 4-[p-Amino- 
plienyl)-2,6-diplienylpyryliunipikrat, C20H2u0 8N4 (II., E  u. E ' =  II, X =  CeH20 7N3). 
Eins der yorigen Salze wird in konz. II2S04 gel., mit W. bis zur Triibung yersetzt, 
aufgekoclit u. mit Pikrinsśiure gefiillt. Yiolettschwarze, kupfergliinzende Nadeln, 
Zers. oberbalb 250°. — Dipikrat, C35H230 15N7 (III., X =  C0H2O7N3). Aus der 
Mutterlauge des yorigen. Ziegelrot, krystallin., gebt beim Umkrystallisieren in das 
yorige iiber. — Perclilorat, C23H]80 5NC1 (II., R u. R' =  II, X =  CIO.,). Aucb 
direkt aus p-Aminochalkon-Zinnsalz u. Acetophenon wie oben unter Zusatz von 
IICIO, erhaltlich. Stablblaue Nadeln, Zers. von 295° ab. — p-Acetamino-p'-meth- 
oxychalkon, C18H170 3N. Wie oben. Hellgelbe Bliittchen aus A., F. 186—187°. 
Fluoresciert in Lsg. schwachgriin. — p-Amino-p'-methoxyclialkon, C10H15O2N (vgl. 
P f e if f e r  , 1. c.). Aus dem yorigen mit alkoh. IICl. Gelbe Blattchen aus Clilf.- 
PAe., F. 171°. — 4-[p-ż{cetaminophcnyT}-2,6-di-[p-mcthoxyphenyr\-pyrtyliumperchlorat, 
C27H240 8NC1. A us p-Acetamino-p'-methoxychalkon u. p-Methoxyaeetophenon, ZnCl2- 
Doppelsalz in h. A. mit HCIO., fiillen. Orangerotes Krystallpulyer, F. gegen 294° 
(rasch erhitzt), sonst Zers. oberhalb 250°. — Pikrat, C33H26OuN4, ziegelrote Kry
stalle aus Eg., F. 267° (Zers.). — 4-[p-Aminophen?yl]-2,6-di-[p-methoxyphenyl]-pyrylium- 
bromid, C25H220 3NBr (II., R u. R' =  OCH3, X =  Br). Aus den yorigen Salzen 
mit sd. 40°/0ig. HBr. Violette, grungliinzende Nadeln aus HBr-baltigem A., F. 196°.
— Chloridhydrochlorid, C25H230 3NC12 (nach III.). Ebenso mit sd. konz. HC1. Dunkel-
braunrote Krystalle, F. 2.05" (Zers.), die beim Betupfen mit W. tiefrot werden 
(Monochlorid, das sieli nicht rein gewinnen lieB). — 4-[p-Aminopheny[}-2,6-di-[p-oxy- 
phe)iyl]-pyryliumchloridhydrochlorid, C23HI90 3NC12. Aus den Dimethosysalzen mit 
konz. IICl (Rohr, 160", 8 Stdn.), dann in die li. wss. Lsg. HCl einleiten. Violett- 
rote, mctallglanzende Nadeln, Zers. gegen 240°. — Perclilorat, C.,3IIIS0 ;NC1 (II., R 
u. R' =  OH, X =  CIO.,), rotgelbe Nadeln. — 4-[p-Aceta»iinophenyl\-2-[p-methoxy- 
phenyl\-6-phenylpyryliumperclilorat, C20H220 7NC1. Aus p-Acetaminochalkon u. p-Meth- 
oxyacetophenon oder aus p-Acetamino-p'-methoxychalkon u. Acetophenon. Orange- 
rote Krystalle, F. 143°. — 4-[p-AininophenyT\-2-[p-methoxyplicnyl]-6-phenylpyrylium- 
chloridhydrochlorid, C21H210 2NC12. Aus dem yorigen mit sd. konz. HCl (2 Min.). 
Violettrote, griinglanzende Krystalle, die beim Erhitzen HCl yerlieren u. dunkler 
werden. — 4 - [p - AininophenyT\-2-[p - oxyphenyl\ - 6 -phenylpyryliumchloridliydrochlorid, 
Ci3H 180 2NCI2, yiolcttrotes Krystallpulyer aus hochkonz. HCl, Zers. gegen 240°. — 
Chlorid, C23H,80,NC1 (II., R =  II, R' == OH, X =  Cl). Durch Umlosen des 
yorigen aus n. HCl. Violette, grungliinzende Nadeln, Zers. gegen 230°. — 2,4-Di- 
[p-aminophmyT\-6-phenylpyryliumpikrat, C20H21O8N6 (II., R =  II, R' =  NH2, X == 
C„H20 7N3). Aus p-Aminochalkon-Zinnsalz u. p-Aminoacetoplienon. Yiolettschwarze 
Nadeln. Alkoh.-wss. Lsg. tiefrot mit groBem Farbeyermogen. (Journ. f. prakt. Ch. 
[2] 111. 340—52. 1925. Bonn, Uniy.) Lindenbacm.

Hanns John  und Fr. Noziczka, Chmolinderivate. I. Syntliese substituierter 
2-Phenyl-4-metliylchinoline. Um zu Homologen des 2-Phenyl-4-chinolylmethylamins 
zu gelangen, erschien es den V1F. notwendig, oinen moglichst einfachen Weg zur 
Darst. der ais Ausgangsmaterial geeignet erscheinenden 2-Phenyl-4-methylcliinoline 
zu suchen. Die Synthesen von D ó b n e b -M il l e b  u. B e y e b  erwiesen sich ais un- 
geeignet, ebenso diejenige yon S k r a u p  in der iibliehen Form bei Verwendung yon 
HaSOj, wobei Glycerin durch Benzalaceton ersetzt wurde. Geeignet war dagegen 
die Anwendung von HCl in Ggw. yon W. Die giinstigsten Yers.-Bedingungen
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wurden systemat. ermittelt fiir den RingschluB folgender Basen: m- u. p-Toluidin, 
m- u. p-Aminophcnol, m- u. p-Anisidin, m- u. p-Phenetidin u. (j-Naphthylamin. 
m-Substituierte Verbb. gaben relatiy bessere Ausbeutcn ais p-substituierte. Unter 
den yorliegenden Vei'S.-Bedingungen (Erhitzen im EinschluBrohr) gaben o-substituierte 
Anilinę nur ganz geringe Chinolinausbeute. Cć-Naphthylamin lieB sich bislier iiber- 
haupt nicht kondenaieren. In allen FSllen entstanden rcichliche Mengen rotbrauner 
Harze, die nach Reinigung in Aceton, Eg., CHC13, Bzl. u. Toluol 1. sind.

V ersu ch e . Benzalaceton wurde nach Y orlandek  erhalten unter Beriick- 
sichtigung der Aciditat des Benzaldehyds, bei 3-tiigigem Maschinenschiittcln unter 
Ktihlung u. sofortiger W.-Dampfdest. nach Abdest. des Acetons. — 2-Phcnyl-4-methyl- 
chinolin nach Skraup u. E. M ursian aus Anilin, Benzalaceton u. Kondensations- 
mitteln. Beste Ausbeute (12,8%) wie folgt: 4,4g Anilinchlorhydrat, 5 g Benzal
aceton (=B.-A.), 17 Tropfen (= T r.)  H20  u. 3 Tr. konz. HC1 5 Stdn. auf 135° im 
EinschluBrohr erhitzt. — 2-Phenyl-'d-mcthyl-6-methoxychinolin, C17II15ON, mit 8,8 % 
Ausbeute genau wie oben aus 5,4 g p-Anisidinchlorliydiat bei 6 Stdn. Erhitzen, 
bezw. 25 Stdn. Erh. auf 100°. Nadeln aus verd. A., F. 129°. Sil. in abs. A., CHC13, 
CCI,, Bzl., Toluol u. Xylol, k. wl. u. h. 11. in PAe. (Kp. 60—90°) u. verd. A. Sehr 
yerd. Lsgg. fluorescieren blau. Chlorhydrat sil. in. W., Quecksilberdoppelsalz u. 
Ferrocyanid in sd. W. fast unl. Pikrat swl. in A. u. A. — 2-Phenyl-4-methyl- 
6-athoxychinolin, C18H17ON, mit 5,3% Ausbeute aus 3,6 g p-Phenetidinchlorhydrat, 
3 g  B-A., 2 Tr. konz. HC1 u. 25 Tr. II20  im EinschluBrohr auf 110° (20 Stdn.). 
Nadeln aus PAe., F. 153”. LI. in abs. A., CHC13, Bzl., Toluol; k. wl. in yerd. A. 
u. PAe. (Kp. 60—90°). Ferrocyanid u. Chromat wl. in h. W. Hg-Doppelsalz 11. in 
li. W., unl. in gesatt. IIgCl2-Lsg. — 2-Phenyl-4-methyl-6-oxychinolin, C16H13ON, aus
3 g p-Aminophenolchlorhydrat, 3 g B-A., 2 Tr. konz. HC1 u. 25 Tr. 11,0 im Rohr bei 
110° (40 Stdn.) Ausbeute 7,7%. Glśinzende Nadeln aus Bzl., die sich an der Luft 
gelb farben, F. 211—212°. LI. in A., sil. in A. u. CIIC13. Nur h. 11. in Bzl. u. 
Toluol. Swl. in PAe. Chlorhydrat in w. verd. 1IC1 swl., Kalisalz aus dem Sulfat 
mit 50%ig. KOH ais gelbe Nadeln, Ferrocyanid u. Chromat in W. swl. Ather des 
2-Phenyl-d-methyloxychinolins aus dem K-Salz u. Halogenalkylen bezw. Phenacyl- 
clilorid. n-Propylather, Nadeln aus A., F. 110°. i-Butyldther breite Plattcn, F. 104°, 
wl. in A., leichter in A. i-Amyldther, Nadeln aus A., F. 117°. Allylather, Platten 
aus yerd. A., F. 96,5°. Sehr verd. IIC1- u. H2SO.,-Lsgg. dieser Ather fluorescieren 
blau. Phenacylatlier rhomb. Tafeln, 11. in h. yerd. A. u. A., F. 143°. — 2-Phenyl- 
4,6-dimcthylchinolin, C,,H15N , in bester Ausbeute (14,2%) aus 5 g  p-Toluidinchlor- 
hydrat, 5 g B-A., 3 Tr. konz. HC1 u. 17 Tr. H ,0  im Rohr bei 135° (6 Stdn.). Nadeln 
aus yerd. A., F. 93—93,3°. LI. in k. A., A., ĆHC13, Bzl., Toluol, PAe., wl. in k. 
yerd. A. Chlorhydrat wl. in yerd. HC1, Ferrocyanid in sd. W. swl., Pikrat auch
in sd. A. swl., Sulfat sil., Ug-Doppelsalz in k. W. wl., 11. in h. W., Chromat in h.
W. 11. — 2-Phenyl-4-mcthyl-5-methoxychinolin oder 2-Phenyl-4-methyl- 7-methoxychinolin, 
C„H15ON (Konstitution wie bei den folgenden Yerbb. nicht geklart), mit Maximal- 
ausbeute (16,3%) aus 3,2 g m-Anisidin, 3 g B-A., 3 Tr. konz. IIC1 u. 3 Tr. W. im 
Rohr im sd. W.-Bad (12 Stdn.). Reinigung der Rohbase iiber Chlorhydrat. Rhomb. 
Prismen aus Bzn. (Kp. 120—160°). F. 99,5°. Sil. in A,, A., CHC13, Toluol, fast unl. 
in k. PAe. u. Bzn. — Chlorhydrat gelbe Bhittchen, ebenso das Sulfat, swl. in k. 
yerd. H2S04, Ferrocyanid in W. swl., Pikrat in k. A. u. A. fast unl. — 2-Phenyl-
4-methyl-5-dthoxychinolin oder 2-Phenyl-4-methyl-7-dthoxychinolin, ClaH17ON, mit 
17,8% Maximalausbeute aus 3,6 g m-Phenetidinclilorhydrat, 3 g B-A., 3 Tr. konz. HC1 
u. 3 Tr. W. bei 100° (10 Stdn.). Drusige Krystalle aus yerd. A., F. 105,5°. AuBerst
11. in konz. A., A., CHC13, Bzl., Toluol, PAe. u. Bzn. auch in der Kiilte. Ferro-
cyanid u. Chromat swl. Pih-at swl. in sd. A. — 2-Phenyl-4-»iethyl-5-oxychi?ioUn 
oder 2-Phenyl-4-methyl-7-oxychinolin, CleH13ON, mit 12,1% Ausbeute aus 1,5 g
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m-Aminophenolchlorhydrat, 3 g B-A., 3 Tr. konz. HC1 u. 3 Tr. W. bei 100—110° 
im Rolir (10 Stdn.). Nadeln aus Bzl., F. 228°. Fiirben sich an der Luft bald gelb- 
braun. LI. in abs. A., A. u. CHC13, wl. in k. verd. A., Bzl., Toluol, PAe. u. Bzn. 
Chlorhydrat in verd. HC1 swl., Hg-Doppdsalz in h. W. sil., Chromat swl. Pilcrat 
in sd. A. swl. — 2-Phenyl-4,5-dimWiylchinolin oder 2-Phenyl-4,7-dimethylcliinolin, 
C17HI6N, aus 3 g m-Toluidinclilorhydrat, 3 g B-A., 3 Tr. konz. HC1 u. 3 Tr. W. boi 
100—135° (10 Stdn.). Konnte nicht kryst. erhalten werden. Sil. in den gebrauch- 
lichen org. Lsg.-Mitteln. — 2-Phmyfy-methylnaphthochinolin oder 3-Plienyl-l-methyl- 
naphthochinolin mit 24,6 % Ausbeute aus 3,5 g Naphthylaminchlorliydrat, 3 g B-A.,
3 Tr. konz. HCl u. 3 Tr. W. im Rohr bei 120° (10—15 Stdn.). Prismatische Nadeln 
aus Lg. (Kp. 120—160°), F. 152°. Sil. in CHC1,, Bzl. u. Toluol, sehwerer in A., A. 
u. PAe. Ghlorliydrat in k. verd. IICl. swl., Sulfat in k. W. u. verd. II2S04 swl., 
Hg-Doppelsalz in W. fast unl. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 111. 65—82. 1925.) H a e m s .

Hanns John und G-. W eber, Chinolinderivate. II. Synthese substituierter 
2-Phenyl-4-methijlchinoline. (I. vgl. yorst. Ref.) Die Yersuchsbedingungen vor- 
stehender Arbeit wurden daliin abgeiindert, daB das Erhitzen der Komponenten in 
o ffe n e n  G efiiBen erfolgte. So lieferten o-Toluidin, o-Chloranilin, o-Aminophenol,
o-Anisidin u. o-Phenetidin in guter Ausbeute die zugehorigen Chinolinę. Geringer 
ist die Ausbeute bei p-Halogenanilinen, ganz yerschwindend bei Nitroanilinen u. 
zalilreichen Aminoyerbb. wie m-Aminobenzoe- u. o- u. p-Aminozimtsaure, Amino- 
benzaldehyd u. a. m. Ausreicliende Ausbeute gaben dagegen o- u. p-Aminobenzoe- 
sdure, Xylidin, Oumidin, Aminonaphthol, p-Aminoathylbenzol u. Dim-ethyl-p-phenyleti- 
diamin. Die Einw. von HaS04 auf Benzalaeeton wurde untersucht. Die Grenze 
der Bestandigkeit unter Druck bei 110° liegt bei einer Konz. von 30% H2S04. 
Bzgl. des Saureeinflusses auf die Ausbeute wurde festgestellt, daB diese nur von 
der Konz. der Saure, aber nicht von ihrer Art — H2S04, HCl, HBr oder IIJ  — 
abhśingt. Zusatz yon gleich starken Sauren zeitigte gleiche Resultate. Ausbeute- 
steigernd wirkte auch allmahlicher Zusatz des Benzalacetons u. Zugabe von etwas 
Jod, letzteres bei Rk. von HCl u. Anilinen.

2-Phenyl-4,8-dimethylchinolin C17H16N mit 14,3% Ausbeute aus 10 g o-Toluidin- 
chlorhydrat (C;HgN-IICl -}- HaO), 10 g Benzalaeeton =  B-A., 0,6 ccm konz. HCl 
(D. 1,1) u. 10,1 ccm W. durch 12—14 Stdn. Kochen ani RiickfluBkiikler. Das 
Rk.-Prod. wird mit schwach angesauertem W. erscliopfend ausgekocht u. aus dem 
cntfarbten Filtrat das Quecksilberdoppelsalz gefallfc Das Rohprod. aus diesern aus 
yerd. A. umkrystallisiert gibt Nadeln vom F. 91,5°, 11. in absol. A., A., Bzl. u. CC14. 
Chlorhydrat 11. in W., wl. in HCl, Sulfat 11. in W., Pilcrat 11. in A. — 2-Phenyl-4-methyl-
8-chlorchmolin C10I113NC1 mit 1,5% Ausbeute aus 10 g o-Chloranilinchlorhydrat, 10 g 
B-A., 6 Tropfen konz. HCl u. 6 ccm W. 12 Stdn. wie oben kochen u. aufarbeiten. 
Platten aus A., F. 79—80". Chlorhydrat in HCl wl., Hg-Doppelsalz in li. W . gut 1. — 
2-Phemjl-4-methyl-8-oxychinolin C10II3ON aus 7,25 g o - Aminophenolchlorhydrat, 
7,5 g B-A., 7 Tropfen konz. HCl u. 3,6 ccm W. wie oben. Rohprod. iiber Chlor- 
liydrat reinigen. Nadeln aus yerd. A. F. 58°. LI. in k. Bzl. u. CC14 bezw. h. Bzn. 
Chlorhydrat gelbe Nadeln, Hg-Doppelsalz in h. W. 1., Ferrocyanid gelblich gruue 
Krystalle, swl. in h. W. — 2-Phenyl-4-methyl-8-methoxyćhinolin C17H15ON mit 
13% Masimalausbeute aus 15,9 g o-Anisidinchlorhydrat, 14,6.g B-A. u. 11,3 ecm HCl 
einer Verdunnung 1 : 10 wie oben. Prismat. Nadeln aus A. u. Lg. F. 98°. LI. in 
ii., Bzl., Toluol u. CC14. Chlorhydrat wl. in HCl. Pikrat Blattchen aus A. F. 153°. 
Ilg-Doppelsalz swl.

2-Phenyl-4-methyl-8-athoxychinolin C16H,,ON mit 14,4% Ausbeute aus 10 g
o-Phenetidinchlorliydrat, 10 g B-A., 10 Tropfen konz. HCl u. 4 ccm W. wie oben. 
Reinigung des Hg-Doppelsalzes mit k. Aceton, da dieses in W. swl. ist. Nadeln 
aus absol. A. F. 98°. LI. in A., Bzl., Toluol, CC14 u. PAe. (Kp. 60—90"). Pikrat
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Nadeln yom F. 182°. Chlorhydrat 11. in W. — 2-Phenyl-4-methyl-8-chinolincarbon- 
saure CI7III30 2N mit 8,7% Ausbeute aus 10 g Anthranilsaurechlorhydrat, 10 g B-A., 
5 Tropfen konz. HC1 u. 10 ccm W. wie oben. Reinigung iiber Na-Salz. Krystalle 
yom F. 201—202° aus absol. A. Wl. in verd. A., A., Bzl. u. Toluol. Hg-Doppelsalz 
U. in h. W. Die K-, Na-, Ca-, Ba-, Hg-, Pb- u. Ag-Salze sind in W. wl. bis swl. 
Cu-Salz ist weiB, Fe-Salz schmutzigweiB.

2-Phenyl-4-methyl-6-chlorchinolin CI6H,3NC1 mit 2,8% Maximalausbeute aus 11 g 
p-Chloranilinchlorhydrat, 10 g B-A., 5 Tropfen konz. HC1 u. 2,5 ccm W. Nadeln 
aus verd. A. vom F. 91,5°; sil. in absol. A., A., Bzl., Toluol, CC14, wl. in PAe. u. 
Bzn. — Chlorhydrat fast unl. in verd. HC1. Hg-Doppelsalz in sd. W. gut 1. — 
2-Phenyl-4-mcthyl-6-bromchinolin C16II13NBr mit 3,8°/0 Ausbeute aus 10 g p-Brom- 
anilinchlorhydrat, 10 g B-A., 6 Tropfen konz. HC1 u. 5 ccm W. wie oben. Nadeln 
aus verd. A., F. 100°. LI. in k. A., Bzl., Toluol, CCI.,, schwerer in absol. A. 
Chlorhydrat in yerd. HC1 wl., Chromat in h. W. zll., Pikrat in A. u. A. wl.

2-Phcnyl-4-methyl-6-jodchinolin analog wie yorige Yerb. Ausbeute minimal. 
Krystalle vom ungefiibren F. 50°. Nicht analysiert. Sil. in A. u. A. Chlorhydrat 
wl. in HC1, 11. in W., Hg-Doppelsalz 1. in h. W., Fetrocyanid wl. in h. W. —
2-Phenyl-4-niethyl-6-athylchinolin C!SH„N mit 15% Ausbeute aus 5 g p-Aminoiithyl- 
benzolchlorhydrat, 8 g B-A., 5 Tropfen konz. HC1 u. 2,5 ccm W. wie oben. Ab- 
sebeidung ais Pikrat. Wurfelfonnige Krystalle vom F. 74°, 11. in k. absol. A., A., 
Bzl., Toluol, CClj, in verd. A. nur h. 11. Chlorhydrat in W. 11., Hg-Doppelsalz in 
W. zll., Pikrat unl. in 'A. u. yerd. A. — 2-Phenyl-4-mcthyl-6-chinolincarbonsaure 
Cn H130 2N mit 5% Ausbeute aus 44 g p-Aminobenzoesiiurechlorhydrat, 40 g B-A., 
2,2 ccm konz. HC1 u. 56 ccm W. Nadeln aus yerd. A. F. 228°. Wl. in k. absol. 
A., 11. in A. u. Bzl. Sulfat in W. wl., Chromat in h. W. 1., Pikrat in yerd. A. 
unl. Metallsalze, mit Ausnahme yon K- u. Na-Salz, in W. swl. — 2-Phenyl-4,5,8- 
trimethylchinolin C18II„N  mit 7,1% Ausbeute aus 40 g p-Xylidincblorhydrat, 40 g 
B-A., 5 ccm konz. HC1 u. 25 ccm W. Reinigung iiber das Chlorhydrat. Nadeln 
aus A. F. 111,5°. LI. in A., A. Bzl., CCI.,, wl. in verd. A. Chlorhydrat zwl. in 
W., Sulfat 11. in W., Hg-Doppelsalz in h. W. 1., Ferrocyanid wl. in li. W.

2-Phenyl-4,5,6,8-tetramethylchinolin C19H,9N mit 6,2% Ausbeute aus 50 g ps- 
Cumidinchlorhydrat, 40 g B-A., 2,5 ccm konz. HC1, 25 ccm W. Quadrat. Pliittchen 
aus yerd. A. F. 128°. LI. in abs. A., A., Bzl., Toluol, CC14, wl. in k. yerd. A.
u. Bzn. Chlorhydrat in W. sil., Sulfat zwl., Fetrocyanid wl., Chromat in sd. W. 
unl., Pikrat wl. in A. — 2-Pheiiyl-4methyl-6-dimethylaminochinolin C18Hi3N2 aus 
2 g p-Dimethylphenylendiaminchlorhydrat, 3 g B-A., 3 Tropfen konz. HC1 u.
10 Tropfen W. im Rohr auf 120° (10 Stdn.). Ausbeute 1,4 g Hg-Doppelsalz. 
Quadrat. Platten, schwach gelblieh aus verd. A., farblos aus Bzl., F. 131—132°. 
LI. in abs. A., A., Bzl., Toluol u. CC14. Farbt sich an der Luft dunkel. 
JSulfat in W. 11., Pikrat rotę Prismen, wl. in A., 11. in A. — 2-Phenyl-4-methyl-
8-oxynaphthochinolin oder 3-Phenyl-l-methyl-9-oxynaphthochinolin mit 11,8% Ausbeute 
aus 3 g 2,7-Aminonaphtkol, 3 g B-A., 3 Tropfen konz. HC1 u. 10 Tropfen W. im 
Rohr bei 120° (10 Stdn.). Prismat. Nadeln aus verd. A. F. 107—108°. LI. in k. 
absol. A. A., Bzl., Toluol u. CC14. — Chlorhydrat gelbe Nadeln aus A., Pikrat wl. 
in A. u. A., K-Salz zwl. in W., Na-Salz 11. (Journ. f. prakt. Cli. [2] 111. 83—99. 
1925. Prag, Dtsch. Hyg. Inst.) H a r h s .

H. 0. Calvery, C. R. N oller und R oger Adams, Cinchoninsaurephenylarsin- 
siiure (Arsonocinchophen) und Derivate. II. (I. ygl. O g dk n  u . A dam s , Journ. Americ. 
Chem. Soc. 47. 826; C. 1925. II. 38.) Die bislierigen Yerss., zur Darst. yon Arsin- 
aauren der Chinolinreihe werden besprochen. 2 - Phenylchinolin-4-carbonsdure- 
6-arsinsaure (I) wurde nach dem Verf. yon B a r t  aus 6-Aniitio-2-phenylchinolin-
4-carbonsaure durch Diazotieren u. Umsetzung mit Natriumarsenitlsg. dargestellt.
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Die Aminoverb. erhielten Vff. durch ICondensation yon 5-Nitroisatin mit Aceto- 
phenon u. Red. — Nach Verss. yon Gh W. Raiziss erwiesen sich die Verb. I  u. 
die daraus durch Red. erhaltene Arsenoyerb. ais trypanocid u. stark tox.

kochen. Hellgelb, zera. sich bei ca. 350—355°. — 6-Amino-2-phenylchinolin-4-carbon- 
saure, C16HiaOsN2. Aus der Nitroyerb. mit Stannoclilorid u. konz. HCI. Hell- 
orangefarben; aus 50%’g- Essigsaure; sintert bei 240°, F. 259—260° (Zers., korr.).—
2-Phenylchinolin-4-carbonsdure-6-arsinsaurc, ClaHI20 6AsN (I). Aus der Diazolsg. 
der Aminophenylchinolincarbonsiiure mit Natriumarsenitlsg. Farbloser Nd. (aus 
n-Butylalkohol) schm. nicht bis 360°; unl. in W. u. organ. Mitteln auBer Butyl- 
alkohol. — 2^'-Diphenyl-6,6'arsenochinolin-4,4'-dicarbonsaure, C32H20O1A32N2. Aus
I  durch Red. mit Natriumhydrosulfit in MgCl2-halt. Lag. Rot; unl. in W. u. in 
organ. Mitteln, 1. in NaOH. Schm. nicht bis 360°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 
3058—60. 1925. Urbana [111.] Uniy.) O s t e r t a g .

G ilbert T. Morgan, Die Iterstelluny von cyclo-Telluripmtadiondichloriden. (Ygl. 
Journ. Chem. Soc. London 127. 797; C. 1925. II. 284.) (3-Diketone der Formel I  
kondensieren sich mit TeCl4 zu cycl. Telluridicliloriden des Typus II . Im Falle 
des Acetylacetons (R =  R' =  R" =  H) entsteht cyclo-Telluripentan-3,5-dion-l,l- 
dichlorid neben dem Telluritrichlorid, CH3 • C(0 ■ C2H5) : CH-CO-CH2-TeCl3 (durch 
den im Chlf. yorhandenen A. yerursacht), u. dem Reaktionsprod. von TeCl4 u. der 
Monoenolform des Acetylacetons, dem Telluridichlorid, [CIi3 • C(OH) : CII-CO-CHJ,. 
TeClj. Es erscheint somit wahrscheinlich, daB das Hauptprod., das cycl. Diclilorid I I  
aus einer Kondensation von TeCl4 mit der Dienolform I I I  des Acetylacetons iiber 
das Additionsprod. 1Y entsteht. IY yerliert HCI u. liefert I I . Alinliche, nicht 
cycl. Prodd. (a. o.) entstehen auch mit Propionylaceton, Dipropionylmethan, Di-n- 
butyrylmethan u. Hexoylaceton. Die beiden letzteren liefern nicht-cycl. Enoltelluri-

CO-CII2]TeCls. Verlangerung der unyerzweigten Kette yerhindert nicht die B. yon 
cyclo-Telluripentandionderiw., so lange die Tendenz zur endstiindigen Dienolbildung 
unyeriindert bleibt. Es wurden zur Rk. gebracht: n-Octoylaceton, n-Nonoylaceton
u. n-Duodecoylaceton (Lauroylaceton). Das aus dem letzteren entstehende 2-n-Decyl- 
cyclo-telhiripentan-3,5-dion-l,l-dichlorid liiBt sich zu 2-n-Decyl-cyclo-telluropentan-3,5- 
dion reduzieren. Ist ein R' =  H u. das andere eine Alkylgruppe, so yereinfacht 
sich die Rk., indem stets nur ein Reaktionsprod. auftritt. Die n- u. i-3-Propyl- 
propionylacetone geben die beiden isomeren 2-Methyl-4-propyl-cyclo-telluripentan-
3,5-dion-l,l-dichloride. 3-i-Propylacetylaceton u. 3-i-Propylpropionylaceton, welche 
Verbb. keine Cu- u. Fe-Derivv. geben u. unfahig zur mittelstandigen Enolisation 
sind, reagieren trotzdem in der oben erwahnten Weise mit TeCl4, was die Ansicht 
stutzt, daB die Rk. auf endstandiger Enolisation beruht. Diese Ansicht wird ferner 
noch durch die Tatsache bestiitigt, daB 3,3-Dialkyl-j'J-diketone ebenfalls cycl. Telluri- 
dichloride liefern. Wird yon den endstiindigen Gruppen R • CH2—CH2Il" eine durch 
CHRR' ersetzt, so entstehen bei der Kondensation mit TeCl, keine cycl. Dichloride. 
Benzoylaceton, welches zur endstiindigen Enolisation unfahig ist, liefert keine cyclo- 
Deriyy., wenn jedoch zwischen die Phenylgruppen eine CH2-Gruppe eingeachaltet 
wird, yerlauft die Rk. yollkommen normal. So bildet 3-Benzylpropionylaceton
4 - Benzyl-2 - methyl-cyclo-ielluripentan-3,5-dion-l,l-dichlorid (YI), fi - Plienylpropionyl- 
acełon reagiert analog, doch konnte das cyclo-Dichlorid nur durch Red. zum

C O jII Y ersu ch e . 5-Nitroisatin. Aus Isatin in

N

konz. H2S04 mit HN03 (D. 1,50) bei 0°. F. 254 
bis 255° (korr.) (aus 50%ig. CH3OH). — 6-Nitro-
2-plienylchinolin-4-carbo7isaure, CieH10O.,N2; Struk
tur entsprechend I. Aus 5-Nitroisatin u. Aceto- 
phenon in A. mit verd. wss. KOH; 14 Stdn.

trichloride, [C2H5.CH3-C(OH) : CH-CO-CII(C2H5)]TcC13 u . [C5IIu -CH2C(OH) : CH-
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2-Benzyl-cydo-telluropenłan-3,B-dion (Y) identifiziert werden. Die durch Eed. ent- 
stehenden Telluropentandione besitzen ausgepriigte baktericide Wrkg. Die beiden 
C : O sind fiihig, mit Hydroxylamin zu reagieren u. liefern Mono- u. Dioxime. 

TeCl2
R-CHj CH2R" _  / \ _____ TeClj TeClj

E  • CH CH • E" E - C H ^ C H  • E"
ii li PI I i PI

HO- c.O H  n o > c  C< 0 H

C : E j' IY C : E /

C10H2, ■ CH • TcC12 • CHj 
Y II OĆ— CH2- C O  

CioH21 • CH • Te • CH2 
Y III OÓ-CH.-ÓOY CH.

CH3-CH— Te— CH2 CH3-CH— Te— CH„
IX OC-CH-C2H6.Ó:NOH X H O N . u - ^ - u ^
xi xn xm xiv

Ó'CH-C,H5-C : NOH

CH2-TeCl2-CH2 CH2 • Te • CH2 CH2.TeCl2-CH2 CH2-Te-CH2
Ć O -C H —CO, ĆO-CH-CO C O -C H —CO CO-CH-ĆO
c h 3 • c ii  • c2h 6 c h 3-ć h . csh 5 c h 2- c h ; ^ |  ó h 2-c h ; ^ |

V ersuche . Mit Frederick James Corby. Na-Propionylaceton liefert 8Stdn. 
mit n-Propyljodid auf 115—150° erhitzt n-Propylpropionylaceton, Kp.760 210°, mit 
FeCl3 blaurote Farbung, Cu-Salz, C,8H30O4Cu, aus Bzl., F. 178° (Zers.), 11. in Aceton, 
Methylalkohol u. A. Propylpropionylaceton kondensiert sich mit TeCl4 in Chlf. zu
2-Methyl-4-n-propyl-cydo-telluńpenłan-3,5-dion-l,l-didilorid, C9H,40 2C12Tc, aus Chlf., 
farblose Prismen, Verfiirbung bei 145°, Schwarzfarbung bei 150°. K-Metabisulfit 
reduziert zu 2-Methyl-4-n-propyl-cydo-telluropentan-3,o-dion, CgH i,02Te, aus Methyl
alkohol, F. 102° (leichte Zers.). Wie oben entsteht aus Na-Propionylaceton u.
i-Propyljodid 3-i-Propylpropionylacdon , CH3 • CIf2 • CO • CII • [CH • (CH3)S] CO • CH., 
Kp.7M 195°. Keine Farbung mit FeCl3 u. kein Cu-Salz. Die Kondensation mit 
TeCl4 liefert 2-Methyl-4-i-propyl-cydo-ielluripentan-3,5-dion-l,l-diddo>'id,C0I iu 0 2C\1Tc, 
Verfarbung bei 168°, Schwarzfarbung bei 173°. Die Eed. fuhrt zu 2-Methyl-d-i- 
propyl-cydo-tdluropentan-3,5-dion, C9H14OsT e , aus Methylalkohol, F. 127°, weniger
1. in W. ais das n-Deriy. 3-Methylpropionylaceton liefert ais Na-Salz mit Athyl- 
jodid 3-Methyl-3-athylproińonylaceton, ,Kp.I0 118°. Dieses liefert jedoch bei der Kon
densation mit TeCI4 kein isolierbares cyclo-Deriy. Na-Propionylaceton liefert mit 
Benzylchlorid 3-Benzylpropionylacełon, Kp.20 1 85°, Cu-Salz, Cs<jH30O4Cu, F. 182°, 11. 
in A., Aceton u. Bzl. Benzylpropionylaceton kondensiert sich mit TeCl4 zu d-Benzyl-2- 
methyl-cydo-tdluripentan-3,5-dion-l,l-diclilorid, ClsH140 2CL2Te (Yl), aus Aceton, F.1680. 
Mit K-Metabisulfit daraus 4-Bcnzyl-2-mdhyl-cydo-telluropentan-3,5-dion, CI3H140 2Te, 
aus Methylalkohol, F. 124° (Zers.). — Mit Eveline Jones. i-Butyljodid u. Na-Acetyl- 
aceton liefern 3-i-Butylacetylacdon, Kp.10 93—94°. Mit FeCl3 blaurote Farbung, 
Cu-Salz, C18H30O4Cu, aus PAe., F. 158°. Das Diketon kondensiert sich mit TcCl4 
zu 4-i-Butyl-cydo-telluripentan-3,5-dion-l,l-dichlorid, C9HI40 2Cl2Te, aus Aceton oder 
Chlf., F. 142°. Mit K-Metabisulfit daraus 4-i-Bułyl-cydo-telluropentan-3,5-dion, 
C0Hł4OsTe, aus Bzl., F. 150°, wl. in W. Die Kondensation nach C laisen  von 
^9-PhenylpropionsSureester mit Aceton u. Na gibt fi-Phcnylpropionylacdon, Cu-Salz, 
C24H290 4Cu, aus Bzl., F. 158°. Das Diketon liefert mit TeCl4 2-Benzyl-cydo-tdluri-
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penłan-3,5-dion-l,l-didilorid, welche Verb. jedocli nicht rein zu erhalten war u. zur 
Identifizierung mit K-Metabisulfit zu 2-Bcnzyl-ctjdo-telluropcntan-3,5-dion, C12H iaOsTc 
(Y), reduziert wurde. Aus A. Zera. bei 159°. — Mit Cyril James Allan Taylor. 
Das freie Dudecoylaceton, F. 31—32° (aus dem Cu-Salz mit verd. H ,S04), liefert 
mit TeCl4 2-n-Decyl-cydo-telluripentan-3,5-dion-l,l-dichlońd, CJ6H20O2CI2Te (YII), 
aus Bzl. -j- PAe., F. 89°, 11. in Bzl., Chlf. u. Aceton, wl. in CC1.„ swl. in PAe. Mit 
Bisulfit daraus 2-n-Decyl-cyclo-telluropentan-3,5-dion, CI5H20O2Te (YIII), aus verd.
A., F. 98—99° (Zers.), 11. in Bzl. u. A., unl. in W ., 1. in Alkalien. Die Konden- 
sation you 3-Phenylpropionylaceton mit Te Cl., liefert eine nicht zu identifizierende 
Verb. vom F. 64—68° (s. o.). — Mit Richard Eatongh K ellett. 2-Methyl-cyclo- 
telluropentan-3,5-dion liefert oximiert 2 -Mełhyl- cyclo- tdluropentan-3,5- diondioxim, 
C<JH10O2N2T e , aus A., F. 161,5°, Yerfiirbung bei 153°, unl. in Bzl. u. W. Ebenso 
das 2-Methyl-4-athryl-cydo-telluropentan-3,5-dionmonoxim, C8HI30 2NTe (IX), aus Bzl.,
F. 157°, Verfarbung bei 135°, u. 2-Methyl-4-athyl-cyclo-telluropentan-3,5-diondioxim, 
C6Hu 0 2N2Te (X), aus A., Yerfarbung bei 170°, Zers. 182°, unl. in \Y., wl. in Bzl.
— Mit 01iver Cecil Elvins. sek.-Butyljodid (Kp. 117—118°) gibt mit Na-Acetyl- 
aceton 3-sek.-Bułylacetylaeeton, Kp.IS 109—111° (kein Cu Salz). Dieses kondensiort 
sich mit TeCl4 zu 4-sek.-Butyl-cydo-telluropentan-3,5-dion-l,l-dichlorid, C9Hu 0 2CljTe 
(XI), aus Bzl., F. 168—169°, Verfarbung bei 162°. Daraus mit Bisulfit 4-seŁ-Butyl- 
cydo-telluropentan-3,5-dion, G.H^OjTe (XII), F. 145°. d,l-Amyljodid reagiert mit 
Na-Acetylaceton zu d,l-sek.-Amylacetylaceton, Kp.I5116°, mit FeCl3 blaurote Farbung, 
Cu-Salz, C2jH340 4Cu, aus Methylalkoliol, F. 120°, 11. in Chlf., Bzl. u. Lg., wl. in 
PAe. Das Diketon kondensiert sich mit TeCl4 zu 4-sek.-Amyl-cydo-łdlwipenłan-
3,S-dion-l,l-dichlorid, C^H^OjCLTe (XIII), aus Bzl., F. 162°, Verfarbung bei 136°. 
Mit Bisulfit daraus 4-selc.-Amyl-cydo-tdluropentan-3,5-dion, C10HI8O2Te (XIY), aus 
Bzl. oder verd. A., F. 13S—139°, 1. in Bzl., wl. in W., unl. in PAe. Ferner wie 
oben 3-sek.-A>nyldipropionylmethan, Kp.,5_ 17 137°, mit FeCl3 blaurote Farbung, Cu- 
Salz, C2,H,0O4Cu, aus PAe., F. 105°, 11. in Bzl. u. Chlf. Ferner noch aus Acetyl- 
methyl-cyclo-hexanon u. Berylliumacetat das Berylliumacełylmdhyl-cydo-kexanon, 
C18H20O4Be, aus PAe., F. 159-160°, [«]176893 =  -(-106,4°; [M] =  +335°. Vier 
Krystallfraktioneu erwiesen sich in bezug auf Drelnmg u. F. ais ident. (Journ. 
Chem. Soc. London 127. 2611—25. 1925.) T a u b e .

Gilbert T. Morgan und 01iver Cecil E lvins, Die ReaMion zwischen Tellur- 
tetradilorid und Monokelonen. (Ygl. vorst. Ref.) TeCl, reagiert mit ^-Diketonen 
in der Weise, daB ais Zwischenstufe die endstandige Enolform des Ketons auftritt. 
ViF. untersuchen nun die Rk. zwischen TeCl4 u. Monokctonen, bezw. dereń Mono- 
enolform. Die Angaben yon R i j s t  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 30. 2833 [1897]) iiber 
eiu Kondensationsprod. von TeCl4 mit Acetophenon finden Vff. bestatigt, u. es ge- 
lingt ihnen, eine Reihe von ahnlichen Verbb. anderer Ketone hcrzustellen. Die Rk. 
yerlauft nach Scliema I, was sich durch die Rk. zwischen TeCl4 u. Pinakolin oder 
Methyl-tert.-butylketon zeigen litfit, bei der sich das Trichlorid II wie auch das 
Dichlorid III  isolieren lassen.

R.C(OII): CIIR' R-C(OH)-CHR' R-CO-CHR'
I  l . —~y i i _ — v i

Cl-------TeCl3 Cl TeCl, TeCl3
R-C(OH): CIIR' R.CCl(OH).CHR'

2. Ol.--------- TeCl, — ^  TeCl, — •>• (R-CO-CHR')2TeCl2
R • C(OII): CIIR' R ■ CCl(OH) • ÓllR'

CH3\  (CII3\  |
II  CH3-7C-C0-CH,-TeCl3 III ]CII,~C-CO -CH 2 TeCl,

c h /  '  Ic h 3/  ]2
V er su che. Aceton u. TeCl4 liefern in Chlf. riickflieBend erhitzt Tellur di-
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(aceton)-dichlorid, C8HI00 2Cl3Te, aus Chlf. u. CC14, F. 126—128°. Analog auch Tellur - 
methyldthyltrichlorid, C4H7OCl3Te, aus CC14, F. 101—101,5°, 11. in Chlf.; Tellurdi- 
(mełhyl-n-propylketon)-dichlorid, C10lI180 2Cl2Te, aus CC14 F. 92—93°; Tellurdi-(mełliyl-
1-propylketon)-dichlońd, C10H18O2Cl2Te, aus CC14 F. 90°, Sintern bei 85°; Tellurdi- 
(:mełhyl-n-butylketoń)-dichlorid, C12H220 2Cl2Te, aus CC14 F. 62°; Tellur di-(methyl-i- 
butylketon)-dichlorid, C12H220 2C)2Te, aus CC14 F. 95°; Tellurdiatlujlketontricldorid, 
C7H13OC13Tc, aus CC14 F. 77 — 78°; Tellurdi-n-propylketontrichlorid, C7H,3OCl3Te, 
aus CC14 F. 70°. Pinakolin u. TeCl4 liefem in Chlf. riickflieBend erhitzt Tellur- 
pinakolintrichlorid, C0Hu OCl3Te (II), aus CC14 F. 114—115°. Sintern bei 110°. Aus 
den Mutterlaugen des Trichlorids das Tellurdi-(pinakolin)-diehlońd, C12H320 2Cl2Te (III), 
aus CC14 F. 191—192°. Die analoge Rk. mit Athyl-i-propylketon liefert kein krystallin. 
Prod. Das Tellurdi-(acetophenon)-dichlorid von Ru ST (1. c.) zeigt aus Chlf. F. 186 
bis 187°. TeCl4 liefert mit Phenyliithylketon in Chlf. erhitzt Tellurphenylathylketon- 
triclilorid, C9H9OCl3Te, aus CC14 F. 114—115°. Analog Tellurphenyl-n-propylketon- 
iriehlorid, CI0H„OCl3Te, aus CC14 F. 128—129°, Verfarbung bei 122°; Tellurphcnyl- 
benzylketontrichlorid, C^HuOCyTe, aus CC14 oder Chlf. PAe. F. 142 — 143°. 
(Journ. Chem. Soc. London 127 . 2625—32.1925. Edgbaston, Univ. Birmingham.) Tatjbe.

Leonard H. Cretcher, Julius A. Koch und "W. H. Pittenger, Die Synthese 
der 5-{3-Oxydthylbarbitursaure und ihrer Alkylde>'ivałe. (Vgl. Journ. Americ. Chem. 
Soc. 47. 1176; C. 1925. II. 299.) fi-Chlorathylvinylather reagiert glatt mit Malon- 
ester oder Alkylmalonestern; die entstehenden ^-Chloryinylmalonester oder /9-Chlor- 
yinylalkylmalonester kondensieren sich leicht mit Harnstoff oder Thioharnstoff. 
Die entstandenen Vinyloxyathyl(-alkyl-)barbitursauren werden durch verd. Mineral- 
siiuren in Acetaldehyd u. die betrefFende Oxyathyl(-alkyl-)barbitursaure2 gespalten. 
Athylvinyloxyathyhnalonsaurediathylester, C13H22 0 5 =  CH2: CH • O • CH2 • CH2 • C(C2H5) • 
(COaC2H5)2, Kp.I8 151°, D.,616 1,0264. — Propylvinyloxydthylmalonsauredidthylester, 
C14II240 5, Kp.17 157°, D.1516 1,0145. — Butyhinylooeyałhylmalonsaurediałhylester, 
C15II,0O5, Kp.17 165°, D.,5i3 0,9992. — Bis-vinyloxydthyhnalonsduredidthylester, 
C15H24O0 == (CH2 : CH • O ■ CH2 • CHa)2C(C02CaH5)J, Kp.a 133°, D.,616 1,0566. — 2-Thio-
5-dthylvinyloxyathylbarbitursaure, C10IIl4O3N2S, F. 136° (korr.). — 5-Atliylvinyloxy- 
dthylbarbitursdure, CI0H 14O4N2. Aus Athylvinyloxyathy]maloneater u. Harnstoff mit 
Na in absol. A., F. 158° (korr.) (aus Bzl.). — 5-Butylvinyloxyathylbarbitursdure, 
CisH180 4N2, F. 141° (korr,). — 2-Thio-B-oxydthyU>arbitursdure, C0H3O3N3S, F. 181° 
(Zers., korr.). — 5-Oxydlhylbarbitursdure, C6H80 4N2 (im Original irrtumlich C6H80 2N2.
D. Ref.); schm. oberhalb 300°. — S-Athyloxydłhylbarbiłursdure, C8H120 4N2. Aus 
Athylvinyloxyathylbarbitursaure in b. W. mit HC1. F. 176° (aus A. oder W.). —
2-Thio-5-dthyloxydthylbarbitursdure, C8H120 3N2S, F. 143—145°. — 5-Propyloxyałhyl- 
barbilursduje, C9H140 4N2, F. 168°. — 5-Butyloxydthylbarbiturstiure, C10H16O4N2,
F. 147°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 7 . 3083—85. 1925. Pittsburgh [Penns.].) O g .

Hans Smetana, U ber die Darstellung von Hdmatoporphyrin aus Kohlenoxydhamo- 
globin. Nach Unterss. iiber das nach dem Yerf. von A r n o l d  (Ztschr. f. physiol. Cli. 8 2 . 
273; C. 1 9 1 3 .1. 814) erhaltene beschreibt Vf. eine Modifikation, die zu einem reineren 
Priiparat fiihrt. Die durch EingieBen von 1 1 CO-Blut in 1 1 konz. H2S04 erhaltene 
Lsg. wird in das 3-faclie Vol. 95°/„ig. A. gegeben, dann noch mit so viel davon 
yersetzt, daB der A. 85°/0 betragt, aus der filtrierten Lsg. das Hiimatoporphyrin 
durch Zusatz von 2000 ccm gesStt. Na-Acetatlsg. u. 200 ccm NaOH-Lsg. auf 1000 ccm 
gefiillt. Der mit laufendem w. W. einige Stdn. gewaschene Nd. wird in der Warmo 
(nicht iiber 70°) in 1- bis l,5%ig. HC1 gel., die filtrierte Lsg. mit 1,1 Yol. konz. 
IICl yersetzt, event. noclimals filtriert u. bei gewohnlicher Temp. yerdunstet, wobei 
sich braunliche Krystalle des HCl-Hiimatoporphyrins, radial angeordnete rliomboide 
Nadeln, abseheiden, die im Yakuum iiber H3S04 u. Natronkalk getrocknet werden. 
Man kann auch den mit Na-Acetat u. NaOH erhaltenen Nd. mit A. ausziehen, die
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Lsg. nach Zusatz von 5—10 oder mehr Teilen A. filtrieren, ihr durch W. den A. 
entziehen u. nach Trockncn mit Na2SO.i u. Einengen auf ‘/io dns Hamatoporphyrin 
auskrystallisieren lassen. (Buli. Johns Hopkins Hospital 37. 408—11. 1925. 
Baltimore, J o h n s  H o p k in s  Univ.) Sp ie g e l .

Frederick Gowland Hopkins, Glutathion. Sein Einflufi auf die Oxydation 
von Fctten und Protcinen. Im sauren Gebiet (pH =  3,0—4,5) wird die Oxydation 
ungeśatt.Fettsiiuren u. von Ledthin gefordert. Der Mechanismus dieser Oxydation 
entspricht den Forderungen yon M e y e r h o f  (P k lO g e r s  Arch. d. Physiol. 199. 531; 
C. 1923 . III. 1089). Dayon abweichend ist das Verh. in neutralen oder alkal. 
(pIl: =  7,4—7,6) Systemen. Hier yerliiuft die Oxydation so, daC eine gleichmaBige 
Verteilung dea O zwisclien der SH-Gruppe u. den FettaUuren stattfindet. Auch die 
Oxydation der Glyceride dieser ungesiitt. Fettsiiuren kann durch Glutathion heryor- 
gerufen werden; jedoch yerliiuft die Oxydation anders ais bei den freien SSuren. 
Manche Proteine werden nur dann in Ggw. von Glutathion oxydiert, wenn sie 
selbst eine SH-Gruppe entlialten, dereń Nachweis mit der Nitroprussidrk. erfolgt. 
Bei den zu dieser Gruppe gehorenden durch Extraktion mit W. aus dem Muskel 
erlialtlichen Proteinen erfolgt die Oxydation am besten in neutraler oder alkal. Lsg., 
niclit aber in sauerer (pir =  3,0—4,5). Ilierbei wird die SH-Gruppe oxydiert, 
worauf die Nitroprussidrk. nicht mehr eintritt; es wird jedoch 10-mal mehr 0 2 auf- 
geuomnien, ais der SH-Gruppe entspricht. Das „oxydierte“ Protein kann wieder 
reduziert werden, die SH-Gruppe ist dann wieder nachweisbar u. kann in gleicher 
Weise wieder in Ggw. von Glutathion oxydiert werden. Dicse aufeinanderfolgenden 
Oxydationen u. Eedd. konnen weiterhin wiederholt werden; dabei steigt mit jedem 
Mai die aufgenommene Menge 0 2 bis zu 10 ccm u. mehr pro l g .  — Das „oxy- 
dierte“ Protein kann auch mit konz. Lsgg. von Glutathion, Cystein oder Thioglylcol- 
sdure reduziert werden. — Es gibt auch Proteinę, welclie erst nach Denaturierung 
oxydierbar werden; zu diesen gehort das Protein des Blutserums. (Biochemical 
Journ. 19. 787—819. 1925. Cambridge, Univ.) I I e s s e .

E. Biochemie.
E ,. E nzym chem ie.

Richard W illstatter, U ber Fortschritte in der Enzym-IsoUerung. Zusammen- 
fassende Darst. der Arbeiten des Yfs. u. seiner Mitarbeiter. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. '5 9 . 1—12. Munchen, Chem. Lab. Akad. d. Wiss.) H e s s e .

Jesaia Leibowitz, iiber die Gcrstenmalzmaltase und die Spezifitat der Di- 
saccharasen. Es konnte gezeigt werden, daB wie schon frttlier (ygl. Pringsheim
u. LEIBOWITZ, S. 130) yermutet wurde, Hefemaltase u. Malzmaltase yoneinander 
yerschieden sind. Malzmaltase spaltet das a-Methylglucosid weder bei seiner opti- 
malen Aciditat noch bei der optimalen Aciditat des Hefefermentes; dcmentsprechend 
wurde auch die mit Hefemaltase leicht zu bewirkende Synthese des «-Glucosides 
nicht durch Malzmaltase katalysiert. Die Maltosebindung im /J-Methylmaltosid 
wurde yon Ilefe u. Emulsin, nicht aber von Malzmaltase angegriffen. — Die Spal
tung der Maltose scheint schneller ais monomolekular zu yerlaufen; meist wurde 
ein Ansteigen der Keaktionskoeffizienten beobachtet; in einigen Fiillen fand man 
gegen Ende der Spaltung eine Konstanz der Werte von k. — Die Maltase des 
Malzes ist in den Ausziigen bei pH 6,0 haltbarer ais bei pn  4,5—5 (Optimum der 
Wrkg.). — Zur Erkliirung der spezif. Einstellung der beiden Maltasen nimmt Yf. 
in Analogie zu den Erfahrungen von K u h n  bei Saccharase an, daB die Hefemaltase 
am Glucosidoteil, die Malzmaltase am Glucoseteil der Maltose angreift. Damit ist 
erkliirt, daB nur das erste Ferment «-Methylglucosid u. (3-Methylmaltosid (das die 
gleiche l,6-#-Bindung wie das freie Disaccharid hat) spalten kann. — Im AnschluB



1 6 6 2 E j. E n z y m c h e m ie . 1 9 2 6 .  I .

an scine Verss. kommt Vf. zu der Anaicht, daB gegeniiber Gentiobiose (ident. mit 
Amygdalinbiose) die Gentiobiase bezw. Amygdalase in gleichem Verhiiltnis wie 
Hefe- u. Malzmaltase stehen. (Ztschr. f. physiol. Ch. 149. 184—94. 1925. Berlin, 
Univ.) 1 I-Iesse .

Yuzo Sendju, Zur Kenntnis der vergleichenden Biochemie. I. Mitt. Das Tor- 
kominem der Arginase in versćhiedenen Lebewesen. Die Wrkg. der Arginase wurde 
durch Einw. auf Arginincarbonat gepriift; der gebildete Harnstoff wurde durch Zer- 
legung mit Urease, das gebildete Ornithin nach K i e s e l  (Ztschr. f. physiol. Ch. 118. 
254; C. 1922. I. 805) bestimmt. — Bei Huhnern wurde das Ferment nur in der 
Niere gefunden, wahrend Pankreas, Milz, Darm, Muskel u. Blut das Arginin nicht 
zu spalten yermogen. Huhnernicre yermag Harnstoff nicht zu spalten. Aus diesen 
Yerss. schlieBt Vff., daB die Arginase bei Yogeln nur in der Niere yorkoinmt. — 
Bei Amphibien (untersucht wurde Organbrei u. Organpulyer von Kroten) fand Vf. 
Arginase in Leber u. manchmal in der Niere, nicht aber in der Milz. — Bei Ilep- 
tilien (Scbildkrćite) kommt die Arginase in Niere, Leber, Milz u. Pankreas vor, nicht 
in Muskel u. Darm. Die angegebenc Reihenfolge entspricht der GroBe der Wrkg.
— Die Leber eines Fisches (Meerbrasse) enthielt Arginase, wahrend Milz, Niere u. 
Darm frei von dem Enzym waren. — Das Enzym konnte in Aspergillus oxyzae, 
nicht aber in Bac. coli commune nachgewiesen werden. — Durch Verss., welche 
die Unwirksamkeit von gekochtem Organbrei zeigten, wurde in yielen der an- 
gefuhrten Fitlle der Nachweis gefuhrt, daB es sieli wirklicli um eine fermentatiye 
Spaltung liandelt. [Dem-Vf. ist die Arbeit von E d l b a c h e b  u . ROt h l e r , S. 964, 
welche zum Teil zu anderen Ergebnissen kommen, nicht bekannt. — Der Ref.] 
(Journ. Biochemistry 5. 229—44. 1925. Nagasaki, Mediz.-chem. Inst.) H e s s e .

Artturi I. Yirtanen und H. Karstróm, Insulin und Cozymase. (Ygl. S. 705.) 
Auf Grund seiner friiheren Unterss. gibt Yf. folgendea Schema fiir den Vergleich 
der Wrkgg. von Cozymaae u. Insulin:

Heiose
Insulin-Wrkg. ^ Cozymase-Wrkg.

Hexose-di-phosphat
I
Y

Unbekannte 3-Kohlenstoffverbb. (TriosenV)
I
t

Milchaaure
Das cozymasehaltige Waschwasaer der Milchsiiurebakterien erhoht bei Kaninchen 

den Blutzuckergehalt um etwa 20—30%, was darauf hindeutet, daB Cozymase u. 
Insulin gleichwertig sind. — Die Erhohung des Blutzuekers unter dem EinfluB 
yon Insulin wird durch Zusatz yon NaF (50 mg auf 0,05 ccm Insulin) yerstiirkt. — 
„Insulin ist ais Cozymase des Blutes zu betrachten." — Im Gegensatz zu den An- 
gaben yon N o y e s  u. E s t i l l  (Proc. National Acad. Sc. Washington 10. 415; C. 
1925. I. 683) finden die Vff., daB Insulin das durcli den Quotienten ff, =  i  X 
Zuckerkonz. : Zellenzalil gekennzeichnete Garyermogen yon Bact. casei s nicht 
steigert. Auch cozymasebaltiges Hefewaschwasser steigert dieses Garyermogen 
nicht, woraus man schlieBen kann, daB das Bacterium bereits die optimale Menge 
Cozymase enthiilt. — Das Wachstum von Milchsiiurebakterien wird durch Hefe
waschwasser begunstigt. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 59. 45—53. Helsinki (Finnland), 
Butter-Exportges. V a l io  m. b. H.) H e s s e .

Benjamin Stanley Platt und Edward Romer Dawson, Fakłoren, welche die 
Wirkung der Pankreaslipase beeinflusscn. Bei Herst. der Praparate nach dem Verf. 
yon U iieda (Biochemical Journ. 9. 38; C. 1916. I. 1254) wurde die yon W i l l -
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STATTER u. W aldschmidt-Leitz (Ztchr. f. physiol. Ch. 125. 93; C. 1923. I. 1135) 
beobachtete Sehadigung durch A. nicht gefundcn. Die Wrkg. des Enzyms wurde 
nach Armstrong u .  Gosney (Proc. Koyal Soc. London, Serie B 88. 176; C. 1923.
II. 1845) bestimmt (Titratiou der aus Athylbutyrat freigemacliten Sśiure mit Vso'D- 
NaOH). — In Phosphatpuffcrn liegt das Optimum der W rkg. bei 7,0, wfihrend es 
im Borax-Borsiiure-NaCl-Pufier bei pK 8,5 gefunden wird. In Glycerinextrakten 
aus Schweinepankreas, wie sie W illstatter  u. W aldschmidt-Leitz (1. c.) an- 
wandten, liegt die optimale Zone ohne scharfes Optimum im pH 7,8. Es scheint, 
dali die im Glycerinauszug yorhandenen Begleitstoffe das Enzym vor Zerstorung 
im alkal. Gebiet schutzen. — In Abwesenlieit von Aktiyatoren wird auch beim 
Optimum der Athylbutyrathydrolyse keine W rkg. gefunden. Stets muB die Lsg. 
Phosphate enthalten, welche eine aktivierende W rkg. haben. Die Aktiyierung 
steigt mit steigendem Gehalt an Phosphat bis zu einem Maximum u. nimmt dann 
mit steigendem Phosphatzusatz ab. Am geeignetsten fUr die Wrkg. ist die Zus. 
des Pufiers nach Clark (0,05 mol. KH.JJ0 4 u. NaOH). Diese Wrkg. des Phosphates 
wird bei Spaltung von Oliyenol auch in Lsgg. gefunden, von denen W illstatter , 
W aldschmidt-Leitz u .  Mommen (Ztschr. f. physiol. Ch. 125. 93; C. 1923. I. 1133) 
angeben, daB sie durch CaCl2, Albumin u. NHj-NI^Cl-Puffer „ausgleichend" (also 
yollatiindig) aktiyiert sind. Diese Erhohung der W rkg. von Pankreaslipase auf 
Oliyenol durch Phosphate miiBte also auch in den yon W illstatter  u .  Mit- 
arbeitern mit Phosphat hergestellten Elutionen eintreten, so daB die in den Elutionen 
nur mit dem obigen System „ausgleichender Aktiyierung" erhaltenen W erte nicht 
mit den W erten der W rkg. im rohen Pankreasauszug yerglichen werden konnen. — 
Gallensauere Salze aktiyieren die Lipase ebenfalls. — Gibt man zur Lipaselsg. 
Albumin, so wird die Hydrolyse einfacher Ester (Athylbutyrat) gegeniiber der 
yon Oliyenol gefordert, wahrend in Ggw. yon Edestin die Spaltung yon Oliyenol 
leichter erfolgt. Durch den Zusatz der Proteine werden also die Eigenschaften 
des Enzyms geiindert, Die der Lipase durch F alk zugeschriebene Proteinnatur 
beruht also auf Eigenschaften der Begleitstoffe. Die auch yon den Vff. bestatigte 
Zerstorung der Lipase durch Trypsin beruht also auf einer Hydrolyse der begleitenden 
aktiyierenden Proteine. Diese Zerstorung der Lipase durch Trypsin wurde nicht 
beobachtet, wenn das Enzym in Ggw. der von W illstatter angegebenen Sub- 
stanzen wirkte; dies liśingt mit dem Gehalt an Albumin zusammen. — Formal
dehyd liat in Konzz. unter 0,2% keinen EinfluB auf die Wrkg. der Lipase. Dies 
spricht auch dafiir, daB das Enzym keine Proteinstruktur hat. (Biochemical 
Journ. 19. 860—74. 1925. Leeds, Uniy.) H e s s e .

Ernst Waldschmidt-Leitz und Anna Harteneck, Uber die spezifischen Wir- 
kungen von Panlcreastrypsin und Pankreaserepsin. III. Mitt. Zur Spezifitał tierischer 
Proteasen. (II. ygl. S. 691.) Nach friiheren Feststellungen yon W a ld s c h m id t -  
L e i t z ,  Ztschr. f. physiol. Ch. 132. 181 u. 142. 217; C. 1924. I. 1683 u. 1925. I. 
1744) wird yon der Pankreasdriise mit dem in nichtaktiyiertem (d. h. auf hoher- 
molekulare Proteine unwirksamen, dagegeu Peptone spaltenden) Trypsin auch der 
Aktiyator Enterokinase in Form seiner „Prokinase1' genannten Vorstufe abgesondert. 
Die „spontane Aktiyierung" des Trypsins beruht auf einer Aktiyierung durch die 
wahrscheinlich auf enzymat. Wege freigelegte Enterokinase. Den Vff. ist es nun 
gelungen, Trypsin u. Prokinase zu trennen. Diese Trennung erfolgt durch Adsorp- 
tion des JErepsins u. der Prokinase an Tonerde wie bei der Trennung von Erepsin
u. Trypsin yon W a l d s c h m i d t - L e i t z  u. H a r t e n e c k  (S. 691) besclirieben ist. Die 
Prokinase zeigt also das gleichc Adsorptionsyerhalten wie die Enterokinase. In den 
Mutterlaugen von der Tonerdeadsorption erfiihrt das Trypsin keine Selbstaktiyie- 
rung. Es ist auch in diesen Lsgg. haltbarer ais im aktiyierten Zustand. In der 
Elution aus den Adsorbaten findet man neben dem Erepsin die Prokinase. Beim
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Stehenlassen der neutralisierten Elution wird nach 2 Tagen (d. h. also mit der 
gleichen Geschwindigkeit wie bei der spontanen Trypsin aktiyierung) die B. von 
Enterokinase erkennbar. Diese Freilegung ist ein enzymat. Vorgang, von dem je- 
doch noch nicht ermittelt wurde, ob er durch das Erepsin oder durch ein anderes 
noch in den Elutionen yorhandenes Enzym yerursacht wird. Jedenfalls sind die 
Elutionen frei von Trypsin. Zugabe dieser Elutionen zu der reinen Trypsinlsg. 
bewirkt Aktiyierung des Trypsins. — Die aus der Prokinase entstandene Pankreau- 
Enterokinase ist ident. mit der Darm-Enterokinase. Dicse Fcststellung fiihrt zu folgen- 
dcn physiolog. SchluBfolgerungen. Die Pankreasdriise, welche zum Schutz gegen 
Selbstyerdauung das Trypsin in nicht aktiyierter Form bildct, gibt dieses Enzym 
zusammen mit der zu seiner Aktiyierung notigen Menge Enterokinase (in Form der 
Prokinase) u. das Erepsin an den Darm ab. Nach adsorptiyer Aufnahme von 
Erepsia u. Prokinase durch die Darmschleimhaut yollzieht sich die B. der Entero
kinase aus der Prokinase mit Hilfe des Erepsins. Diese StoSe stellen dann gleich- 
sam Sekretionsprodd. der Darmschleimhaut dar, stammen jedoch aus der Pankreas- 
drttse. (Ztschr. f. physiol. Ch. 149. 203—20. 1925. Munchen, Bayer. Akad. der 
Wissenschaften.) I I e s s e .

E rn st W aldschm idt-Leitz und Anna H arteneck, Zur Kenntnis der spontanen 
Aktiuierung des Trypsins. IV. Mitt. Zur Spezifitdt tierischer Proteasen. (III. ygl. 
yorst. Ref.) F isch er u . A b d erh a ld en  (Ztschr. f. physiol. Ch. 46. 52; C. 1905. II. 
1372) haben angcgeben, daB ein Teil der yon ihnen dargestellten Polypeptide durch 
Pankreassaft nicht spaltbar ist. Auf Grund dieser Befunde werden die Polypeptide 
in „hydrolysierbare" u. „nicht liydrolysierbare“ eingeteilt. Die Tatsache, daB yon 
Pankreassaft auBer den Proteinen auch Polypeptide angegriffen werden, fiihrte 
Oppenheimer (Die Fermente, 5. Aufi. II. 875) auf Grund der bereits in der yorigen 
Mitt. der Vff. widerlegten Verss. yon S ch ae ffe r  u . T e rro in e  (Journ. physiol. et 
path. gćn. 12. 905 [1910]) zu der Vorstellung, daB das Pankreastrypsin ein Gemisch 
yon Enzymen sei, bestehend aus einer lediglich die Nebenyalenzbindungen zwischen 
den sog. „Grundkorpern“ der Proteino (A bderhalden , Naturwissenschaften 12. 
716; C. 1924. II. 1926) desaggregierenden „Tryptase“ u. einer Anzahl yon Poly
peptide (u. auch Peptonc u. Albuminosen) bis zu den Aminosauren abbauenden 
„Peptidasen“ besteht. Vff. haben nun in ihrer yorangehenden Arbeit (1. c.) die 
Trennung der bciden Enzyme „Trypsin" u. „Erepsin" (=  Peptidase) durchgefiihrt. 
Mit den proteolyt. einheitlichen Prfiparaten konnte jetzt gezeigt werden, daB sarnt- 
liche untersuchten Dipeptide (Alanylglycin, Glycyltyrosin, Glycylglycin, Glycyl- 
alanin, Leucylglycin, Leucylalanin) u. auch das von F isch er u. A b derha lden  
(1. c.) ais „nicht hydrolysierbar" angesehene Tripeptid Leucylglycylglycin vom 
Erepsin gespalten werden, dagegen nicht vom Trypsin. Auch mit Trypsin -f- 
Enterokinase konnte man die Peptide nicht spalten. Andererseits wirkt Erepsin 
weder auf das Pepton der Pepsinyerdauung, noch auf Protamin (i)}JIiston (2), Clupein (3), 
Casein (4), Fibrin (5), Gelatine (6), Gliadin (7), Zein (8). Damit ist also eindeutig 
die ganz spezif. auf alle Peptide gerichtete Wrkg. des Erepsins erwiesen. In der 
Spaltung der ubrigen genannten Korper durch Trypsin werden Unterseliiede ge
funden. Die hoher molekularen Proteine (4)—(8) werden yon Trypsin nur nach 
Aktiyierung durch Enterokinase (W aldschm idt, Ztschr. f. physiol. Ch. 132. 181; 
C. 1924. I. 1683) gespalten, wahrend (1), (2) u. (3) auch von dem in nichtaktiyierter 
Form unmittelbar aus der Driise erhaltenen Trypsin hydrolysiert werden u. von 
Trypsin -|- Enterokinase in yerstarktem MaBe angegriffen werden. Es konnte ge
zeigt werden, daB in diesen Fallen die Hydrolyse tatsachlich durch niclitaktiyiertes 
Enzym u. nicht durch gesteigertc AktiyitSt von spurenweise aktiyiertem Enzym 
erfolgt. — Diese Ergebnisse ftthren zu folgender Einteilung der proteolyt. Fermente 
in 4 Gruppen: 1. Peptidasen; hierzu gehort Erepsin mit der spezif. 'Wrkg. auf
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Di- w. Tripeptide. 2. Enzyme vom Typus des nichtaktiyierten Trypsins (Spaltung 
von Pepton usw.); diese Wrkgg. konnen nocli niclit mit einem streng spezif. Sub- 
strat gckennzeiehnet werden. 3. Enzyme vom Typus des aktivierten Trypsins 
(Trypsin -j- Enterokinase) spalten hohermolekulare Proteino. 4. Typus des Pepsina 
(von Op p e n h e im e r  Pepsinasen genannt); die spezif. Wrkgg. dieser Art von Enzy- 
men sind zwar zu unterselieiden, erlauben aber noeli keine sicliere Einteilung. Das 
Papaiii. (WiLLSTATTER u. G r a ssm a n n , Ztschr. f. physiol. Ch. 138. 184; C. 1 9 2 4 .
II. 1802), welehes hohermolekulare Proteine ohne Aktivator spaltet, entsprielit dem 
Typus 3, Trypsin -f- Enterokinase; da zur Spaltung von Peptonen die Aktiyierung 
des Papains mit Blausiiure erforderlicb ist, gehort Papain -f- HCN zum Typus 2.
— Yff. yertreten im Gegensatz zu O p p e n h e im e r  (1. c.) eine „streng cliem. Auf- 
fassung der Proteinstruktur“. Die bescliriebenen Spaltungen yon Protcinen mit Tryp
sin yerlaufen namlieh (wie sclion die angcwandte Bcstimmungsmetliode der Titration 
der Aminosauren in alkoli. Lsg. zeigt) unter Abspaltung einer erheblichen Menge 
von Aminosiiuren. Das gleicbe konnte fur die Proteinspaltung mit Hilfe von 
Pepsin in einer unyeroffentlicliten Arbeit mit E. Simona nacbgewiesen werden. 
Daraus crgibt sicb, daB der Angriff des Trypsins niclit in einer lediglicb des- 
agreggierenden Wrkg. besteben kann. — Im Versuchsteil wird darauf hingewiesen, 
daB die bei der Trennung von Trypsin u. Erepsin angewandten Sorten Tonerde ge- 
rade bei der Trypsinadsorption erliebliclie ąuantitatiye Unterscliiede zeigen, die 
z. B. bei Lipase u. Inyertin niclit beobachtet wurden. (Ztsclir. f. physiol. Ch. 149. 
221—30. .1925.) _ I I e s s e .

E m il A bderhalden, Uber die llydrolyse von Polypeptiden durch Fermente. 
D ie  M it t  s te llt e in e  E rg an z u n g  zu  d en  A rb e iten  yon W a l d s c h m i d t - L e i t z  u . H a r -  
t e n e c k  (vgl. Yorst. Rcff.) da r. Y f. le g t d a r ,  daB die Yon F i s c h e r  u . A b d e r 
h a l d e n  (Z tschr. f. physio l. Ch. 46 . 52; C. 19 0 5 . I I .  1372) an g eg eb cn e  N ich tsp a lt-  
b a rk e it  e in e r A n zah l von  P o ly p e p tid e n , w e lch e  von  W a l d s c h m i d t - L e i t z  (1. c.) 
w id e rleg t w u rd e , m it e in e r den lieu tig cn  K e n n tn is se n  n ic h t en tsp rech en d en  M ethodik  
a u sg e fiih rt w u rd e . A uch  is t es m oglich , w ie  schon  W a l d s c h m i d t - L e i t z  y e rm u te t 
h a t, daB in  den  se in erze it von  PAWLOW aus P e te rs b u rg  bezo g en en  P a n k re a s -  u . 
D arm siiften  das E rep s in  feh lt. V f. ist in  nocli n ic h t  yero ffen tlich ten  V erss. zu  den 
g le ieb en  E rg eb n issen  w ie  W a l d s c h m i d t - L e i t z  g ek om m en: A lle  D ip e p tid e  w erd en  
vom  E rep s in  g esp a lten . D ie  E rg e b n isse  von  W a l d s c h m i d t - L e i t z  u . se ine  K r itik  
d e r  friih e ren  A rb e it d es Y fs. w e rd en  im  yo llen  U m fan g  an e rk a n n t. E s w erd en  aueli 
P o ly p e p tid e  m it m eh r A m in o sau ren  u. y ie lle ich t au ch  das aus 19 A m inosiiu ren  auf- 
g eb au te  P o ly p e p tid  von  A b d e r h a l d e n  u . F o d o r  (Ber. D tsc li. Chem. G es. 49 . 561; 
C. 1916. I . 736) g esp a lten . D e r  le tz te  B e fu n d  is t  noch  n ic h t ganz  s ich er. (Z tschr. 
f. p h y sio l. Ch. 151. 151—54. H alle , U niv.) H e s s e .

L. Hugounenq und J. Loiseleur, Uber die Kanstitution der proteolytischen 
Fermente und den Mechanismus ihrer Wirkung. (Vgl. C. r. d. 1'Acad. des sciences 
181. 149; C. 1925. II. 1988.) Yff. sehen die Fermente ais Systeme an aus einem 
Elcktrolyten, dessen Ionen adsorptiy an einen kolloiden Triiger gebunden sind, 
wobei der anorganische Teil krystalloid bleibt u. seine spezif. cliemisehen Eigen- 
schaften beibehalt. Diese Adsorption wird geleitet durch funktionelle Gruppen des 
kolloiden Tragers. Bei Pepsin ist der kolloide Triiger ein Protein, dessen saure 
Gruppen das Kation (Na‘) adsorbieren konnen, wiihrcnd das freie Anion (Cl') auf 
das zu yerdauende Protein wirkt. Trypsin absorbiert durch die Amidogruppen 
seines Proteina das Anion C03', worauf das freie Kation Na" auf die sauren 
Gruppen der anzugreifenden Proteine wirkt. — Vff. halten die Ergebnisse von 
I m a i (Ztschr. f. physiol. Ch. 136. 205; C. 1924 . II. 345) fiir eine Bestatigung ihrer 
friiheren (1. c.) Ergebnisse mit substituicrten Peptiden. (Buli. Soc. Chim. Biol. 7. 
955—73. 1925.) H e s s e .
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J. Smorodinzew und A. Adowa, Zur Kinetik der Pepsimcirkung auf das 
JPibrin. ,  Es wurden Handelspriiparate u. selbst aus Schweinemagen hergestellte 
Priiparatc unter3ucht. Dabei wurde bei konstanter Pepsin- u. Fibrinmenge gefunden, 
daB die Fibrinverdauung nach der linearen Gleichung von A r r h e n i u s  (Ztschr. f. 
angew. Ch. 3 6 . 455; C. 1 9 2 4 . I. 1808) =  x  : t (Umsatz proportional der Zeit)
verliiuft. Nur bei einem Yers. mit kunstlich konz. Magensaft (nach P a w lo w ) folgt 
die Verdauung der Regel von S c iiOtz  K  — x :~ \ft  (Umsatz proportional der 
Wurzel aus der Zeit), die fur die Verdauung von Albumin durch Pepsin giiltig 
sein soli. (Ztschr. f. physiol. Ch. 149 . 179 — 83. 1925. Moskau, II. staatl. 
Univ.) H e s s e .

E a. Pflanzenphysiologie. B akterio logie.
H. Stassano und A. C. de Beaufort, Die Wirkung von Ather auf das iiber - 

tragbare lytische Prinzip. WShrend A. die Lebensbetiitigung der Milclisaure- 
fermcnte, ohne diese zu modifizieren, aufhebt, beeintrachtigt er die Aktivitiit des 
lyŁ Prinzips in keiner Weise, was Vff. ais endgiiltigen Beweis gegen dessen Lebe- 
wesennatur ansehen. (C. r. soc. de biologie 93. 1382—85. 1925. StraBburg, Inst. 
d’hyg. et de baetóriol.) S p ie g e l .

H. Stassano und A. C. de Beaufort, Die Wirkung von Natriumcitrat auf das 
iibertragbare lytische Prinzip. Vff. betrachten die hemmende Wrkg. des NaF fiir die 
lyt. Wrkg. ais Folgę der Beseitigung von Ca-Ionen. In Ubereinstimmung damit zeigt 
sich eine derartige, durch Zusatz yon CaCl2 zu behebende Ilemmung auch bei Ggw. 
yon Na-Citrat. CaCl2 beseitigt ebenso die Hemmwrkg. von NaF. — Verss, die das 
Auftreten yon Aminosauren bei der Lyse prufen sollten, ergaben bei Titration in 
Ggw. von CIIjO stets eine leiclite Yermehrung der Aciditat auBer bei Vornahme des 
Yers. in Ringersclier Lsg., wo eine leiclite Verminderung eintrat. (C. r. soc. de 
biologie 93 . 1380—82. 1925.) S p ie g e l .

H. Stassano und A. C. de Beaufort, Das iibei-tragbare lytische Prinzip (Bak- 
ieriophage von d llcrelle) im Kriterium der Ultrafiltration oder der molekularen 
Filtration. Durch eine Essigsiiurekollodiumkerze, die aus gesiitt. Lsg. von 
Strychninnitrat nur Spuren durchlieB, passierte der Bakteriophage ohne EinbuBe 
an Wirksamkeit. Lab, Peroxydase u. Milchreduktase gingen nicht hindurch. 
(C. r. soc. de biologie 93. 1378—80. 1925. StraBburg, Inst. d'hyg. et de bactóriol.) Sp.

F. d’H erelle und P. Hauduroy, Uber die Eigenschaften der Symbiosen 
„Bakterie-Bakteriophage“. Es werden die Erscheinungen beim Auftreten von Se- 
kundarkulturen in durch Kerzen filtrierten Emulsionen von bakteriophagierten 
Baktericn besprochen. Bemerkenswert ist die Langlebigkeit der Bakterien in diesen 
Symbiosen, aus der sich gewisse epidemiolog. Erscheinungen erkliiren diirften. 
(C. r. soc. de biologie 93 . 1288—90. 1925.) S p ie g e l .

E. Pozerski, Uber ein der Entwicklung des bakteriopliagen Prinzips gtinstiges 
syntlietisches Milieu. Fiir den Colibakteriophagen wird eine Nahrfl. aus 6 g NH,- 
Succinat, 40 g Saccharose, l g  K2S04, l g  MgS04 u. 0,50 g Na2H P04 in 1000 g
redest. W. empfohlen. (C. r. soc. de biologie 93 . 1285—86. 1925.) Sp i e g e l .

Amandus Hahn und L. Schafer, Uber das Verhalten von Pyrimidindcrivaten 
in den Organismen. II. Einwirkung von Bacterium coli auf Uracil und Cytosin. 
(I. vgl. H a h n  u. L i n t z e l ,  Ztschr. f. Biologie 79 . 179; C. 1924 . I. 784). Durch 
ein in der Ilefe yorhandenes Ferment wird Cytosin liydrolyt. zu Uracil desami- 
diert. Auch durch die Mikroorganismen der Darmflora (B. coli) wird Cytosin unter 
hydrolyt. NH3-Abspaltung in Uracil, das nicht weiter angegriffen wird, ubergefiihrt. 
In den Fiitterungsyerss. von B. coli mit Cytosin konnte Uracil z. T. sebon nach 
35 Stdn. nachgewiesen werden. (Ztschr. f. Biologie 83. 511—14. 1925. Miincheu, 
Physiol. Inst.) L o h m a n n .
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C. S. Marvel und A. E. Broderick, Die Zusammensetzung des bei der Her- 
stellung von n-Butylalkoliol durch Garung erhaltenen Gelbols. Bei der Dcst. des 
teclin. Giirungsbutylalkoliols bleibt in einer Menge von etwa 0,5—1% der ge- 
wonnenen Hauptprodd. (A., Aceton, Butylalkohol) ein hoehsd. Rttckstand, eine 
dunkle, bernsteingelbe, nach rohem Butylalkohol riechende FI., die gewohnlich 
suspendierte Verunreinigungen enthalt. Direkte Dest. gab keine seharfen Fraktionen. 
Das 01 wurde deshalb ycrseift u. Alkohole u. Unyerseifbares, sowie Saurcn ge- 
trennt untersucht. Aus 121 rohem Gelbol wurden abgescbieden: n-Butylalkoliól (5,1 1), 
Amylalkohole (220 ccm) n-Hexylalkohol (100 ccm), im lióhersd. Anteil 5 g Naphthalin 
(eingesclileppt aus dem zur Desinfektion benutzten Teerkresol, durch welches die 
Giirungsgase entweichen), u. holiersd., noch nicht identifizierte Verbb., ferner 
n-Buttersaure (700 g), Caprylsdure (12 g) u. Caprinsdure (28 g). Die suspendierten 
Verunreinigungen bestehen aus Eisen- u. Kupfersalzen der vorgefundenen Saurcn. 
Bei der Verseifung entstand viel teeriges Materiał, yielleicht durch Polymerisation 
ungesattigter SSuren.

Ve r a u c h e. Das filtrierte Gelbol hatte D.25 0,80—0,88. Gegen Lackmus 
ncutral. Siedeverhalten von 90—170° ygl. Tabelle im Original. Die Fraktionen 
wurden einzeln yerseift, Hauptbestandteile n-Butylalkohol, {3,5-Dinitrobenzoesawe- 
ester, F. 64°) u. n-Buttefrsdure (p-Toluidid, F. 72°). — Die festen Verunreinigungen 
gaben, mit H„S04 u. Dampf dest., n-Buttersaure, in der II2S04-Lsg. wurden Fe u. 
Cu nachgewiesen. — V e rse ifu n g : 12 1 Ol wurden mit iiberschuss. 25%ig, NaOH 
20 Stdn. gekoclit, mit Dampf dest., dann angesauert u. noclimals mit Dampf dest. 
S iiu re a n te il: Enthalt Spuren S02, wird nochmals mit wenig Natriumbiehromat 
dest. Die in W. 1. Anteile enthalten die Buttersdure, die in W. unl. Anteile ent- 
halten Buttersdure, Kp.I0_ n 64—65°, Caprylsaure, Kp.10_ u 116—llS", p-Brom- 
plienacylester, F. 65°, u. Cap-iitsdure, F. 30—31°, Kp.10 142—143°. — A lkoho l- 
a n te i l :  Wird mit K„C03 ausgesalzen u. nach Trocknen fraktioniort. Dic Fraktion
116,5—118° bestand aus n-Butylalkohol, 3,5-Dinitrobenzoesaureester, F. 64°, saurer
3-Nitroplithalsdureester, F. 146—147°. — Die Fraktionen 125—130 u. 130—135° 
zeigten a B =  —3,5, der saure 3-Nitrophthalsaureester schm. bei 158°; die Fraktionen 
enthalten dic beiden Fuselol-Amylalkohole. — Fraktion 150—155° gab den sauren
3-Nitrophthalsdureester des n-Hexylalkohols, F. 121—122°, C,4H17O0N, zum Vergleich 
aus reinem n-Hexylalkohol dargestellt. Ebenso bestand die Fraktion 155—160° 
haupts3chlich aus n-Hexylallcohol. — Fraktion Kp.I0 36—38°: n-Butylalkoliol. — 
Fraktion Kp.I0 46—48°: n-IIexylalkohol. — Fraktion Kp.,0 76—78° erstarrte teil- 
weise, fl. Anteil n-IIexylalkohol, fester Anteil Naphthalin; aus Bzl. F. 80°, Pikrat
F. 149°. — Fraktionen Kp.0 74—78° u. Kp.6 78—100°, gelbe FIL, wurden analysiert. 
Beagieren nicht mit. Brom in CC14, Natrium, Ketonreagenzien, opt.-inakt. KMn04 
osydiert zu einer Saure, 1. in A., Kp. 210—215° u. einer Saure, F. 96—97°. —
3-NUrophthalsaure-cc-mono-n-amylester, Cl3H15O0N. Aus n-Amylalkoliol u. 3-Nitro- 
phthalsiiureanhydrid. Aus 40—50%ig. A., F. 132—133°. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 47. 3045—51. 1925. Urbana [BI.] Uniy.) O ste rtag .

Carl Neuberg und Fritz Windisch, Vom Wesen der Essiggarung und von 
verwandten Erscheinungen. Der nach den Yerss. yon N euberg  u. N ord  (Biochem. 
Ztscbr. 96. 158; C. 1919. III. 683) ais Zwischenprod. der Alkoholosydation bei 
der Essiggarung nachgewiesene Acetaldehyd gelit unter anaeroben Bedingungen 
nicht quantitativ in Essigsaure iiber, sondern erleidet eine Dismutation zu A. u. 
Essigsaure. Diese Dismutation konnte in Ggw. reiner Kulturen yon B. ascendens,
B. pasteurianum u. B. xylinum quantitativ nachgewiesen werden. Die Dismutation 
erfolgt sowohl in saurem ais auch im mit CaC03 yersetztem Medium. Die Dis
mutation konnte auch unter aeroben Bedingungen nachgewiesen werden; jedoeh 
erfolgt hier schon weitere Osydation, sodaB nur ein Teil des gebildeten A. nach-
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gewiesen werden kann. Auch hohere Aldehyde, namentlich Butyl- u. i-Valeraldehyd 
werden dismutiert. — In der gleichen Weise wie Aldehyde werden auch Oxal- 
essigsaure u. Brenztraubensćiure angegriffen, wobei vorher Einw. der Carboxyla.se 
stattfindet. Analog dem zymat. Abbau von Zucker zu A. -f- C02 liefern also die 
beiden «-KetosSuren mit Essigbakterien A. -f- CH3COOH, wobei in beiden Fallen 
Acetaldehyd die Durchgangsstufe darstellt. — Bei biologischen Oxydationen scheint 
yielfacli der Weg uber Dismutationen zu fuhren, fUr die fiir A. folgendes Schema 
gegeben wird („Zickzackpfad" genannt):

Athylalkohol Athylalkohol Athylalkohol

Acetaldehyd Acetaldehyd u. s. f.

Essigsaure Essigsaure.
(Naturwissenschaften 13. 993—96. 1925. Berlin-Dahlem, Kaiser W iLHELM -Inst. f. 
Biochemie.) H e s s e .

E j . T ierphysiologie,
W. Arnoldi und M. Schechter, Zur Patliogenese der Sekretionsstorungen des 

Magens. 1. Beeinflussung der Magcnsaftsekretion durch Traubcnzuclcer und Pankreas- 
praparate. Vorbeliandlung mit Traubenzućker erhoht, Vorbehandlung mit Pankreon 
vermindert die Siiureproduktion des Magens nach einem Ehrmannschen Probetrunk. 
(Dtsch. med. Wchschr. 51. 1980—81. 1925. Berlin, Charitć.) F r a n k .

W. Kestranek, H. H o lito r  und E. P. P ick, Uber die Wirkungs starkę von 
Hypophysenextraktcn, gemessen an ihren antidmretischen Eigenschaften. Die Hemmung 
der Diurese durch Hypophysenstoffe wurde an Hunden mit Dauerblasenfistel oder 
an Kaninchen mit mehrere Tage zuvor konstanter Harnausscheidung durch Ab- 
pressen gemessen, nachdem 250 bezw. 100 cem W. mittels Schlundsonde zugefuhrt 
waren. Die Hemmungswrkg. yerlauft gleichmaBig mit der Uteruswrkg. Am feinsten 
ist die Best. am Blasenfistelhunde. Sie gestattet Verunreinigungen der Prodd. mit 
Histamin oder Adrenalin aufzudecken. Standardpriiparat soli das Vogtlinsche Aceton- 
trockenprod. sein. — Der isolierte Uterus reagiert natiirlich auf viel kleinere Dosen 
ais das lebende Yersuchstier. — Die Handelsprodd. aller Liinder weisen sowohl in 
der antidiuretischen, wie Uterus- wie oxytoxisclien Wrkg. erhebliche Unterschiede 
auf. Priiparate, die liinger ais 1 Jahr im Verkehr sind, sollten neu gepruft, solche 
mit Gehalt an gerinnbarem EiweiB oder Albumosen yerboten werden. Dic Ek. 
der Lsg. sollte pH 3—4 sein u. die Abfiillung nur in Hartglasampullen erlaubt sein. 
(Biochem. Ztschr. 164. 34—43. 1925. Wien.) M O ller.

I. Serebrijski und H. Yollmer, Die antagonistische Wirkung des Insulins und 
Hypophysenhoi-mons au f den Wasserhaushalt. Bei erwachsenen gesunden Menschen 
steigert Insulin, obwohl es allein die Diurese herabsetzt, die Diurese, die im Vol- 
hardschcn W.-Versucli (1500 ccm) durch Hypophysenextrakt gehemmt war. (Bio
chem. Ztschr. 164. 1— 8. 1925. Berlin.) M e l l e r .

N. Pissarewsky, Zur Frage uber Blutgerinnung beim Skorbut im Zusammen- 
hang mit dem Endothelialsymptom. Die Blutgerinnung ist bei Skorbut meist be- 
schleunigt. Yielleicht ist eine Kapillarendothelschadigung die Ursache. (Dtsch. 
Arch. f. klin. Med. 149. 366—71. 1925. Leningrad, Innere Klinik Staatsinst.) Mei.

W ilhelm  Starlinger, Uber die sogenannte Reversion der Hamolyse. Bei klin. 
erhobenen Befunden schwankt das AusmaB der Hamolyse u. ilirer Eeyersion inner- 
halb weiter Grenzen, indem einerseits die Lsg. in manchen Fiillen vollig, in anderen 
dagegen so unyollstandig abliiuft, daB bis 25% des Gesamthamoglobins die Stromen 
nicht yerlassen, wahrend normalerweise mindestens 90% gelost werden, andrerseits 
die Hamoglobinruckkehr in manchen Fallen iiberhaupt ausbleibt, in anderen da-
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gegen mehr ais 40% des gel. Hiimoglobins betriigt, wiihrend das n. AusmaB der 
Reyersion meist 10% nicht uberschreitet. (Dtsch. med. Wchąehr. 52. 25. Wien,
II. Medizin. Uniyersitatsklinik.) H O c k e l .

H enri F rancis Holden, Notiz iiber das 7 orkommen von Glutafhion in den 
Kórperclien des Saugetierblutes. Glutathion ist ein Bestandteil der roten Blutkorper 
des Siiugetierblutes, in denen es in vielen Fiillen in rcduzierter Form yorkommt. 
Da es der wesentliclie der opt. akt. Korper bei enteiweiBtem Blut ist, werden 
durch diese Feststellung die yon W in t e r  u. S m it h  (Journ. of Physiol. 57. 100; 
C. 1923. I. 709) auf die Ggw. einer unstabilen Modifikation der Głucose zuruck- 
gefiihrten Yerss. erklart. Wahrsclieinlich wird durch das Glutatliion die Haupt- 
menge des Blut-S bedingt. (Biochemical Journ. 19. 727—28. 1925. Cambridge, 
Biochem. Lab.) I I e s s e .

B runolf B rukner und Paul U hlenbruck, Uber die Ultrafiltration des Blut- 
serums. Zur Ultrafiltration bei hoheren Drucken (bis zu 80 at) wurde der mit einer 
Ruhryorr. versehene App. von B r u c k n e r  u . O v e r b e c k  (Kolloid-Ztschr. 36. Erg.- 
Bd. 192; C- 1925. I. 2582) verwandt. Bei glcichbloibendem Druck sinkt die Fil- 
trationsgeschwindigkeit von Serum nach einigen Stdn. rasch fast bis auf Nuli herab. 
Dem VerhSltnis der angewandten Drucke 1 :10 : 25 : 60 at entsprach das Ver- 
hSltnis der Filtratmengen 1 :1,6 : 2,5 : 3. Diese weitgehende Unabhangigkeit be- 
ruht auf der Alterung der Filter (Zsigmondysche Ultrafeinfilter) durch Druck. Die 
Yerringerung der Porenweite kann so weit gehen, daB bei 1 at nicht eiweiB- 
dichte Filter bei hoheren Drucken eiweiBdicht werden. Lockere Filter altern 
starker ais dichte. — Mit der Saugfiltration iJiBt sich die Eindickung des Serums 
nur auf etwa 60—70% Ultrafiltrat bringen; eine weitere Einengung gelingt nur mit 
dem Druckfilter. — Eine Fraktionierung der ScrumeiweiBkórper durch weitgehendes 
Auswaschen der Elektrolyte aus den nicht ultrafiltrierbaren Bestandteilen des Serums 
gelang nur unvollkommen. (Ztschr. f. Biologie 83. 586—92. 1925. Gottingen, Inst. 
f. anorg. Chem.) L o h m a n n .

H ans H andovsky, Untersuchungen iiber die Zusammensełzung des Blutserums 
und ihre Bedeutung fur Giftwirkungen. I. Mitt. Einleitung. Problemstellung u. 
Besprechung der Ergebnisse. — Normale Rinderseren enthalten im Mittel 59,0% Al
bumin, 23,0% Pseudoglobulin, 18,0% Euglobulin. Der mittlere EiweiBgehalt war 
6,68%, der mittlere Cholesteringehalt 0,123%. Vf. schreibt dem Cholesterin ais 
Bestandteil.der Zellhiillen einen unbedingten Anteil an den Giftwrkgg. auf die ein- 
zelne Zelle zu. Das selbst unwirksame Cholesterin ist wegen sciner physikal. 
Labilitiit u. seiner FShigkeit, Additionsyerbb. einzugehen, besonders dazu geeignet, 
Veranderungen biolog. Oberfiiichen zu bewirken. Hierauf beruht auch die biolog. 
Bedeutung des Cholesterins selbst (vgl. nachst. Reff.) (P f l Og e r s  Arch. d. Physiol. 
210. 35—49. 1925.) L o h m a n n .

P ani Bossę und Hans Handovsky, Untersuchungen iiber die Zusammensełzung 
des Blutserums wid ihre Bedeutung fur Giftwirkungen. II. Mitt. Charakterisierung 
der Eiweififraktioncn des normalen Serums durch die Viscositat. (I. vgl. vorst. 
Ref.) Zur ąuantitatiyen Best. der einzelnen EiweiBfraktionen in normalen Rinder
seren erwics sich die refraktometr. Methode von R o b e r t s o n  ais einwandfrei. Durch 
Best. der V is c o s ita ts -  u. Refraktionsanteile des SerumeiweiBes wurde gefunden, 
daB die Viscositat n o rm a le r  Seren eine additiye Eigenschaft der EiweiBfraktionen 
ist, die zu dereń Charakterisierung dienen kann. 1% Euglobulin erhoht die Yis- 
cositat de3 W. um 0,21, 1% ps-Globulin um 0,12, 1% Albumin um 0,08%. Seren 
tuberkuloser Mensohen u. Rinder wiesen stets uberhohte Viscositiiten auf. (PFLtt- 
g e r s  Arch. d. Physiol. 210. 50—55. 1925.) L o h m a n n .

P au l Bossę, Untersuchungen iiber die Zusammensełzung des Blutserums und ihre 
Bedeutung fur Giftwirkungen. III. Mitt. Die Wirkung vcm Ather auf Serum. (II. ygl.
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yorst. Eef.). Durch Ae. fallen die Globulinę, ebenso wie durch A. u. Chlf., zuerst 
aua. Das Albumin wird in der Weise denaturiert, daB das mit Ae. gescliuttelte, 
jedoch noch nicht ausgeflockte Serum wesentlich globulinreicher erscheint. (PFLtr- 
g e k s  Arch. f. Physiol. 210. 56—58. 1925.) L o h m a n n .

Hans H andovsky und K arl Lohm ann, TJntersuchungen iiber die Zusammen- 
setzung des Blutserums und ihre Bedeułung fiir Griftwirlcungen. IV. Mitt. Methode 
zur Bestimmung des Cholesterins im Blutserum. (III. ygl. yorst. Eef.). Zur Best. 
des Gesamtcholesterins im Serum wurde 1 ccm Serum mit 1 ccm gesatt. NaOH 
2—3 Stdn. im^Vasserbade gekocht, die neutralisierte, am besten schwach alkal. FI. 
3 mai mit Ae. ausgeschiittelt u. das Cholesterin im Estrakt colorimetr. nach LlEBER- 
MANN-B0RCHARDT bestimmt. Das „ausschiittelbare" Cholesterin wurde auf die 
Weise bestimmt, daB das Serum, 2—10 ccm, unter Innehaltung der einmal ge- 
wiihlten Versuehsbedingungen mit der doppelten Menge Ae. 6 Stdn. geschiittelt u. 
der Extrakt, der freies u. yerestertes Cholesterin ctwa im Yerhaltnis 1 :1 enthielt, 
colorimetriert wurde. (P f l Og e r s  Arch. f. Physiol. 210. 59—62. 1925.) L o h m a n n .

H ans H andovsky, K arl Lohmann und Pani Bossę, TJntersuchungen iiber die 
Zusammensetzung des Blutserums und ihre Bedeutung fiir GUftwirkungcn. V. Mitt. 
TJntersuchungen iiber den Zustand des Cholesterins im Blutserum. (IV. vgl. yorst. 
Eef.). Aus den Verss. iiber die Fallung der EiweiBfraktionen u. Best. des P- u. 
Cholesteringehalts folgt, daB die Phosphatide des Serums sich nach der EiweiB- 
fiillung mit yerd. Essigsiiure oder (NH4)2S04 in der wss. Lsg. befinden, ebenso der 
groBte Teil des Cholesterins, yon dem nur 22—25% in der EiweiBfallung, u. zwar 
ausschlieBlicli bei dem Globulin, gefunden wurden. An das Albumin scheint so- 
rnit kein Cholesterin fest gebunden zu sein; es durfte jedoch ais labile Additions- 
yerbindung der Albuminfraktion angehoren. Zur Best. der IntensitSt der Cliole- 
sterinbindung wurde das Serum mit Ae. geschiittelt. Es wurden im Durclisehnitt 
16—50% des gesamten Cholesterins estrahiert. Die Ausschuttelbarkeit h&ngt nicht 
vom Cholesteringehalt des Serums ab. Sie steigt mit zunehmendem Albumingehalt. 
Nur aus euglobulinarmcn Seren sihd groBere, aus euglobinreichen kleinere Chole- 
sterinmengen ausschiittelbar. Sie ist ferner yom Salz- u. Wassergehalt des Serums 
abhiingig; kleinere Zusiitze (0,1%) von NaCl, KC1, CaCl2 u. Traubenzucker zum 
Serum erliohen in den meisten Fallen die Ausschuttelbarkeit; 2—3 mai groBere er- 
niedrigen sie; durch Verd. des Serums mit Einger- u. Tyrodelsg. wird sie nicht 
yerandert, dagegen beim Verd. mit W. yermindert, beim Einengen stark erhoht. — 
Die tonisierende Wrkg. der Sera auf den isolierten Katzendiinndarm wird durch 
Zusatz von 0,1% NaCl zum Serum nur in den Fallen aufgehoben, wenn dieser Zu
satz auch die direkte Ausschuttelbarkeit des Cholesterins yerandert. (P flO gers 
Arch. f. Physiol. 210. 63—60. 1925. Gottingen.) L o h m a n n .

E. K ylin, Uber den K-Ca-Gehalt und die K-Ca-Quote im Blutsemm bei physio- 
logischen und gewissen pathologisehen Zustdnden. X. Mitt. Zur Frage der Adrenali?i- 
reaktion. (IX. ygl. Klin. Wchschr. 4. 501; C. 1925. II. 1291.) Das Verhaltnis 
K : Ca im Serum, das normaler Weise 1,7—2,15 ist, wird bei Krankheiten yerandert. 
Bei lioliem Quotienten zeigt Adrenalin yorwiegend blutdrucksenkende yagoton. 
Wrkg., bei niederem blutdrucksteigernde sympatikoton. Wrkg. Frage nach der Be- 
ziehung zwisehen dieser Erscheinung u. der Ursache der Krankheiten mit ver- 
iindertem K : Ca Verhaltnis. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 149. 354—65. 1925. Eksjo, 
Militiirkrankenhaus.) M e ie r .

Fr. W. B rem er, Uber die Unterempfindlichkeit gegeniiber Atropin bei den 
chronisch-amyostatischen Encephalitiskranken. Setzt man eine gleiche Dosis Atropin 
zu normalen u. Serum yon Encephalitikern, die klin. hiiufig unterempfindlich fiir 
Atropin sind, so ist die heramende Wrkg. des Atropins auf eine durch Piloearpin
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gesetzte Erregung an einem in dem Serum aufgehiingten Darmstuck im Encepha- 
litikerserum seliwacher ais im Normalserum. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 149. 
340—53. 1925. Muuchcn, 1. Med. Klin.) Me ie r .

H. WeiB, Zur Kenntnis der Porpliyrinkranklidten. Ausfiihrliclie Angaben der 
klin. Symptome von zwei typ. Porpbyriefiillen. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 149. 
255—78. 1925. Munchen, 1. Med. Klinik.) M e ie r .

Arnold Engelhard und Hans Sielmann, Zur Chlorausschcidung durch dic
Nicren nach Rdnłgenbestrahlung. Bei Personen, die sich in Kochsalzgleichgewicht 
befinden, tritt nach Rontgenbestrahlung beliebiger Korperteile meist eine mehrere 
Tage anhaltende Cl-Retention ein. Keine Cl-Vermehrung im Blut. Bei Bestrahlung 
von Einzelzellen (Ganseblutkorper) in Serum findet keine Aufnahme von Cl in die 
Zellen statt. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 149. 168—76. 1925. Hamburg, Krankenh. 
St. G e o r g .) M e ie r .

L. Brull und E. Eichholtz, Der Einflufi von Calcium- und Kaliumionen auf 
die Urinaussclieidung im ganzen Tier. Beim narkotisierten Hund hat intrayenose 
KCl-Injektion die Aussclieidung einer groBeren Urinmengc zur Folgę, ais gleiche 
NaCl-Injektion. KC1 oder CaCl2 haben keinen koustanten EinfluB auf die Cl-Aus- 
scheidung. Nach Entfernung der Iiypophyse, wodurch die Niere die Fiihigkeit, 
Cl im Harn zu konzentrieren, yerliert, hat K oder K -j- Ca ebenso wie yorher 
eine groBere Urinausseheidung zur Folgę ais NaCl. Dabei steigt bei Injektion von 
Ca -f- K der Cl-Gehalt des Harns bis zum Gehalt des Serums. (Proc. Royal Soc. 
London, Serie B 99. 57—70. 1925. London, Physiol. Inst.) M e ie r .

L. Brull und P. Eichholtz, Die Sekretion von anorganischem Phosphat durch 
die Niere. II. Ein fiu fi der Hypophyse und des Bodens des dritten Venłrikels. (I. vgl. 
vorst. Ref.) Entfernung der Hypophyse beim narkotisierten Hunde hebt die Aus- 
scheidung anorgan. Phosphate durch die Niere auf. Dabei bleibt der Phosphatspiegel 
des Serums unyeriindert. Ausscheidting von Phospliat findet erst statt, wenn der 
Serumspiegel durch Natriumpliosphat erlioht wird. Bei Injektionen organ. Phosphor- 
siiureester findet eine starkę Ausscheidung anorgan. Phospliats statt. (Proc. Royal 
Soc. London, Serie B 99. 70—91. 1925. London, Physiol. Inst.) M e ie r .

E. Eichholtz, Robert B,obison und L. Brull, llydrolyse der Phosphorsaure- 
ester durch die lebende Niere. Die durchstriimte.isolierte Niere ist nicht imstande, 
das anorgan. Phosphat des Blutserums zu konzentrieren, yermag dagegen ebenso 
wie im Tier nach Hypophj^senentfernung organ. Phosphorsaureester (z. B. Glycerin- 
phosphate) zu spalten u. das daraus entstandene anorgan. Phosphat in konzentrierter 
Form auszusclieiden. (Proc. Royal Soc. London, Serie B 99. 91—106. 1925. London, 
Physiol. Inst.) M e ie r .

Osamu Shinoda, Uber die Biochemie des icilden Seidenspinners (Dictyoploca 
japonica Moore). I. Chemische Entwicklung beim Wachsłum des icilden Seiden
spinners. Die Unters. wurde unternommen, um einen etwaigen Zusammenhang 
zwischen den chem. Bestandteilen des Inscktenkorpers u. seiner Nahrung 
(Kastanienblattern) zu finden. — C u. II waren in allen Altersstufen der Raupen 
ziemlich konstant; nach der Verpuppung stiegen beide Żabien etwas an. Auf- 
fallend ist der RUckgang des Aschengehalts nach der Yerpuppung, der auf 
Defakation vor dem Einspinnen zuruckzufiihren ist. Kastanienblatter zeigten 
ebenfalls Konstanz im Gehalt an H u. langsame Abnabme an C u. Asche. Wahrend 
der C- u. H-Gehalt der Blatter ausreichen wiirde, aus 1 Teil Bliitter 1 Teil Insekt zu 
bilden, weist der Aschengehalt darauf hin, daB das Insekt das doppelte Gewicht 
an Blattern yerzehren muB, um den gefundenen Aschegehalt zu erklaren. In der
Tat sind Pflanzenfasern unyerdaulich fur Insekten, woraus sich der Mehryerbraucli 
erklart. — Die Asche war hellgriin gefarbt, was auf Mangangebalt schlieBen laBt. — 
Der Stickstolfgehalt war in Kastanienblattern u. wahrend des Raupenstadiums kon
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stant, stieg aber iiberrasehenderweise nach der Yerpuppung von 9,2°/0 auf 10,4°/0 
(Trockensubstanz). Der Kokon selbst enthielt 16,7°/0 N bei einem Feuuhtigkeits- 
gebalt von 10,2°/o. Das Gewicht stieg von 7,8 g bei der 2. Hiiutung auf ca. 270 g,s/
100 Individuen bei der 5. 2 tMonate nacli der Verpuppung wogen diese nur nocb
190 g. Der Ansicht y o n  L in d e n s  (C. r. soc. de biologie 57. 692 [1904]), 
daB Insekten im Puppenstadium in feuebter, C02-reicher AtmosphSre letzteres 
assimilieren konnen, vermag sicb der Vf. nicht anzuschlieBen. — Weitere 
Unterss. ergaben betr. Feuchtigkeitsgehalt, daB dieser bei den Bliittern im Laufe 
von 2 Monaten von 70% auf 58% sank, wahrend er in der Eaupe konstant 87% 
war, so daB sich W. bei einem chem. ProzeB gebildet haben mufi, das aufgespeichert 
wird. Mit zunelimendem Alter der Puppen sinkt der W.-Gehalt mit dem allmiih- 
lichen Einsetzen der Atmung. Der A.-Extrakt betrug in den Eaupen ca. das 
Doppelte des Blattgehalts u. steigt durch enorme Entwicklung des Fettgewebes 
yon ca. 5 auf 18% wahrend der Verpuppung, urn beim Ausschliipfen nur noch 
2,4% zu betragen. Gleichzeitig sank der Wasserestrakt von 37 auf 18,5%, um beim 
Ausschliipfen wieder auf 33% zu steigen. In den Bliittern sank der W.-Extrakt 
yon 33 auf 21%, W.-l. Stickstoff war konstant u. reduzierender Zucker yersehwand 
zuletzt, wahrend W.-l. N in den Insekten mit der Yerpuppung zunahm. — Hydro- 
lysierbare Polysaccharide waren in allen Stadien bedeutend mehr in Bliittern ais in 
den Insekten enthalten. — Der Eohfasergehalt der Bliitter stieg mit zunehmendem 
Alter, wahrend der yergleichbare Chitingehalt wahrend des Eaupen- u. Puppen- 
stadiums relatiy konstant war. Mit der Verwandlung der Eaupe zur Puppe sinkt 
der Chitingehalt von ca. 11% auf ca. 4,5%, was z. T. durch Metabolismus des 
„Protoehitins“ zu erkliiren ist. — Abweichende Befunde gegeniiber J3ombyx mori 
konnen durch geringere Entwicklung der Seidendriise u. durch die lange Dauer 
des Puppenstadiums (100 Tage) erkliirt werden. (Memoirs Coli. Science Engin. Imp. 
Univ. Kyoto, Serie A 9. 225—35. 1925.) H a r h s .

H aro ld  W ulff K innersley und E udolph  A lbert Petera , Antineuritischc 
Hefeaufschwemmungen. I. Mittels stark akt. antineurit. wirkender Priiparate ge- 
lingt es, Tauben aus dem Kontrakturstadium bei ber Beriberi zu retten. Das 
Torulin — so nennt Vf. die wirksame Substanz in der Hefe, die die Heilung der 
Tiere bedingt — wird ais Standard benutzt u. zwar ist:

... , Zalil der Schutztage nach der HeilungTorulin (T. A.) =  — .-------  ------r5- X  100.Gewicht m mg der lrockenpraparate
So wirkt eine Hefeaufschwemmung, die aus 1190 T. A. erhalten wurde, heilend u. 
schiitzend in Dosen yon 0,084 mg pro die. Mengen des Konzentrates, durch welclie 
Tauben lange Zeit gegen Polyneuritis geschutzt werden, bewirken keine Gewichts- 
zunahme nach der Heilung. (Bioehemical Journ. 19. 820—26. 1925. Oxford, 
Univ.) H i r s c u - Iv a u f f i r a n x .

J. C. Drummond, Die Absorption von Kupfer wahrend der Verdauung von kiinst- 
lich mit Kupfersalzen gefarbten Gemiisen. Yorl. Mitt. (Vgl. Ber. ges. Pbysiol. 30. 581; 
C. 1925. II. 1062.) Es ist augenscheinlich, daB mit CuS04 gefarbtes Gemiise bei 
der Verdauung Cu in einer Form abspaltet, die es ihm ermoglicht, eine dialysierende 
Membran zu durchdringen u. somit vom tier. Korper absorbiert zu werden. Es ist 
sicher, daB Tiere (Vers. mit Eatten) Spuren von Cu aufnehmen u. diese in der 
Leber fiir einige Zeit aufspeichern konnen, bis sie im Harn oder mit den Faces 
wieder ausgescbieden werden. Die Verss. an Eatten lassen die Frage offen, ob 
solche fiir liingere Zeit im Korper aufgespeicherte Spuren Cu scbiidliehe Auswrkgg. 
haben oder nicht. (Analyst 50. 481—85. 1925. London.) EOiile.

E. W iH atatter, U ber die pankreatische Mweifoerdauung. Das pankreat. Fer- 
mentgemiseh ist in die Komponenten Lipase, Trypsin u. Amylase aufgeliist worden



1D2G. I. E5. T ie r p h y b i o lo g i e . 1673

die sclir leicht adsorbicrbare Lipase wird mit Hilfe von Tonerde abgetrennt u. das 
Trypsiu durch Adsorption an Kaolin von der Amylase gescliiedcn. Daa reine 
Trypsin yermag keines von den einfachen Peptiden anzugreifen, dagegen Peptonu 
(auch Thymus-Histon u. Clupein) zu hydrolysieren. Das System Trypsin-Entero- 
kinase yermag Casein, Fibrin, Gelatinc u. andere EiweiBkorper, die zu den an- 
niihernd natiyen zahlen, zu hydrolysieren. Die in letzter Zeit in den Vordergrund 
geriićkte Vorstellung von iiberwiegend desaggregierender Wrkg. des Trypsins u. 
Pepsins lindct an quantitativen Messungen keine Bestśitigung; cs sclicint yiclmehr die 
Aufspaltung der EiweiBkorper im lebendcn Korper im wesentliclien durch hydrolyt. 
Vorgiinge, die von den Protcinen durch Lsg. amidartiger Bindungen iiber Peptone 
u. Peptide zu den Aminosauren fiihren, vor sich zu gehen. (Dtseh. med. Wchschr.
52. 1—2. Miinchen, Allgem. chem. Universitiitslabor.) HOckel.

Dorothy L ilian  Foster, Die Beziehung zwischen Pankreas und dem Kohlen- 
hydratstoffwechsel des Muslcels. II. Antiglyoxalase und Glyoxalase. (I. ygl. Bio- 
chemical Journ. 18. 562; C. 1924. II. 1361.) Der im Pankreas aufgefundene, die
B. von Milchsiiure im Muskelbrei hemmende Faktor, ist wie schon fruher yermutet, 
nicht mit Antiglyoxalase ident. — Die Antiglyosalase wirkt wahrseheinlich nicht 
auf die Glyosalase, sondern auf das Phenylglyosal. — Kaninchenmuskel enthalt 
keine Glyoxalase. (Biochemical Journ. 19. 757—67. 1925. Cambridge, Biochem. 
Lab.) H e s s e .

E. Schnitzer, Chemotherapie. Zusammenfassende Darstellung der Chemotherapie 
protozoischer Infektionen. (Dtseh. med. Wchschr. 52. 69—71.) IlttCKEL.

E ene Fabre und P ie rre  F redet, Beitrag zum Studium der Lokalisierung und 
der AusscJitidimg einiger Barbitursaurederivate. (Buli. Soc. Chim. Biol. 7. 1071—84. 
1925. Paris, Fac. de Pharm. — C. 1926. I. 719.) S p ie g e l .

Hugłl Josepha, Ilypoglykamic nach Andsthesie. Eine Untersuchung iiber die 
Atiologie des wiederkehrenden Erbrechens. Bei einer Reihe von Kindera, die kurze 
Zeit anSsthesiert waren, wurden die Blutzuckerkuryen, Aussclieidung von Aceton- 
korpern u. respirator. Quotienten bestimmt. Es ergab sich, daB eine Hypoglykiimie 
maBigen Grades sehr regelmaBig 18—24 Stdn. nach der Anasthesie besteht, ge- 
wćihnlich, aber nicht immer nach einer Steigerung des respirator. Quotienten u. 
zugleich mit gesteigerter Acetonkorperausscheidung. Diese Yeranderungen sind zu 
groB, um nur auf Rechnung der Nahrungsentziehung gesetzt zu werden. Der Zu- 
sammenhang dieser Erscheinungen mit dem wiederholten Erbrechen u. dem damit 
yerbundenen Zustande von „nachanasthet. Acidose“ wird erortert. (Buli. Johns 
Hopkins Hospital 37. 376—82. 1925. J o h n s  H o p k in s  Uniy. u. Hosp.) Sp ie g e l .

Rud. F ritz  WeiB, Klinische Erfahmngen mit Somnifen. Klin. Bericlit iiber 
gute Erfolge mit Somnifen ais Schlafmittel u. allgemeines Bcruhigungsmittel bei 
yerschiedensten inneren u. Neryenkranken. (Dtseh med. Wchschr. 51. 1986—88. 
1925. Sanatorium Woltersdorfer Schleuse b. Berlin.) F b a n k .

W. N onnenbruch, Uber die Wirkung und Anwendung der Diuretica. Zu
sammenfassende Darst. des Wasserhaushaltes im Kiirper u. der Wirkungsweise der 
Diuretica. (Dtseh. med. Wchschr. 52. 30—33. Frankfurt a. O., StadL Kranken- 
haus.) H u c k e l .

Ph. K lee und L. Laux, Weiiere Untersuchungen iiher Erbrechen und Brech- 
mittelwirkung. Bei Katzen ist die akt. Tatigkeit des Magens beim Brechakt yer- 
schieden, wenn er durch Apomorphin oder CaSO, ausgelost wird. Nach Durch- 
schneidung des Vagus u. Sympathikus ist keine Brechbewegung mehr zu erzielen. 
Kleine Dosen Apomorphin, die kein Erbrechen heryorrufen, steigern die Peristaltik 
des Magens u. fiihren zu schnellerer Entleerung in den Darm. (Dtseh. Arch. f.
klin. Med. 149. 189—208. 1925. Miinchen, 1. Med. Klinik.) Me i e b .

VIH. 1. 108



W alther Krantz, Untersuchungen iiber den Safoarsaneffekt. Die Abtotung vou 
Recurrensspirochiiten bei infizierten Miiuscn erfolgt durcli Salyarsaninjektion nach 
langerer Zeit ais bei vorher immunisierten Miiusen. Es selieint also im Salyarsan 
kein direkt stark wirksames Prod. wie in den Immunkorpern yorzuliegen, sondern 
die B. wirksamer Stoffe durch das Salyarsan angeregt zu werden. (Arch. f. Dermat. 
u. Syphilis 149. 609—26. 1925. Koln, Ilautklinik.) M e ie r .

Ant. Tryb, Zur Frage der spezifischen Wirkung der Antisyphiliiica, insbesondere 
des Salvarsans. Die Wrkg. des Salyarsans ist wahrscbeinlich nicht in einer direkten 
Rk. mit den Spirochaeten zu suchen, sondern beruht auf der Anregung spiroehaeten- 
totender Prozesse in den Korperzellen. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis 149. 570—74. 
1925. Briinn, Ilautklinik.) M e ie r .

S. K. Rosenthal, Zur Fatliogenese der Salvarsandermatitis. Bei einer Patientin, 
die auf Injektion von Salyarsan u. Hg eine Dermatitis bekam, konnte diese auch 
durch auBere Anwendung der beiden Stoffe erzielt werden, ferncr konnte die 
Dermatitis durch Anwendung yon Serum einiger anderer, nicht aller mit Hg u. 
Salyarsan bchandelter Patienten heryorgerufen werden. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis 
149. 590—99. 1925. Mińsk, Ilautklinik.) M e ie r .

Leo Brady, Mit starken Losungen von Mercurochrom behandelte gonorrhoische 
Endocervicitis. Bei unkomplizierten Fiillen ergab sich yoller Erfolg der Behandlung. 
(Buli. Johns Hopkins Hospital 37. 400—07. 1925. J o h n s  H o p k in s  Hosp. and 
Univ.) S p ie g e i,.

Ralph H. Major und C. R. Buikstra, Die Wirkung von Parathyreoid- und 
Lebercxtrakt auf die durch Gh.(,anidinverbindungen herwrgerufene Jlypertension. Beide 
Ex(rakte yermochten die durch Methylguanidbmdfat heryorgerufene Blutdruck- 
erhohung zu yermindern. Die im Parathyrcoidextrakt yorhandene Menge HCl geniigt 
bei weitem nicht zur Erkliirung der damit beobachteten Wrkgg. (Buli. Johns 
Hopkins Hospital 37. 392—99.’ 1925. Kansas City, Univ. of Kansas school of 
med.) S p ie g e l .

Georg Brdiczka, Opiumvergiftung und Lobelin. Bericht iiber den gunstigen 
Ausgang einer schweren Opiumyergiftung durch intrayenose u. subcutane Lobelin- 
applikation. (Dtsch. med. Wchschr. 52. 67. Ratibor, StSdt. Krankenliaus.) H C c k k l .

J. Lehrmann, Zur Frage der Yohimbhwergiftung. Die Normaldosis fur die 
intralumbale Applizierung ist bishcr weder klin. noch experimentell festgestellt.
(Dtsch. med. Wchschr. 52. 67.) HOCk e l .

GL Analyse. Laboratorium.
K. Linderstrpm -Lang, Messungen mit der Chinhydronelektrode. Um die Chin- 

hydronelektrode fiir die Best. der [H‘] eiweiBhaltiger Lsgg. yerwenden zu konnen, 
bestimmt Vf. systemat. den „Salzfehler“ — fiirNaCl u. (NH4)2S04 — u. den „EiweiB- 
fehler“ fiir Casein, Eier- u. Serumalbumm durch Yergleichstnessungen mit der Ha- 
Elektrode. Der „NaCl-Fehler“ ist positiy — die pH-Korrektur steigt von —0,008 
fiir eine Konz. von 0,09-n. auf —0,2 fur 3,99-n., wiihrend der „(NH4)2S04-Fehler“ 
negatiy ist u. bei einer Konz. von 5-n. eine plr-Korrektur von -(-0,194 yerlangt. 
Der „Caseinfehler“ ist yerhiiltnismiiBig klein, —0,008 im Masimum. Die fiir Eier- 
u. Serumalbumin notig werdenden Korrekturen hiingen aufier von der Konz. auch 
yon der [H'J der untersuchten Lsg. ab u. sind fiir pH 4—5,5 ebenfalls tabellarisch 
angegeben. (C. r. du Lab. Carlsberg 16. Nr. 3. 1—24. 1925.) T r ć n e l .

H. Schulz, Linsmpolarisatoren. (Vgl. S. 1237.) Die wichtigsten Fehler der 
Polarisatoren werden yermieden durch Verwendung von Linsen an Stelle der Pris- 
men. Es wird ein einfaches Polariskop mit einer Kalkspatlinse angegeben, durch 
das die Konstruktion einer Reihe yon Apparaten ermoglicht wird, da die Linsen-
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polarisatoren auch fiir das ultraviolette Gebiet benutzt werden konnen, was nicht 
moglich ist bei Yerwendung yon Prismen wegen der Schwiichung bezw. Absorp- 
tion des Lichtes durch Kittflachea. Die Bedingungen werden nocli giinstiger bei 
Benutzung einer Kombination von Kalkspat- u. Glaslinse, wie sie fiir die Achro- 
matisierung notwendig ist, wodurch dann das Verhaltnis der Brennweiten yom 
ordentlichem u. auBerordentlicliem Strahl nahezu beliebig geiindert werden kann u. 
das System fur yerschiedenartigste Zwecke yerwendbar wird. Bei geeigneter Wahl 
der Korrektionslinse kann eine groBe aphJir. u. chromat. Korrektion erzielt werden, 
die eine yollkommene Abblendung eines der Biischel gewiihrleistet. (Ztschr. f. 
techn. Physik. 6. 614—18. 1925.) S it t ig .

Tadaroku Otashiro, Messung der JE}nergieverteilung im sichtbaren Spektrum 
einer Mazda-Lampe durch Yergleich mit einer Ilefner-Normal-Lampe. Das Spektrum 
einer Mazda-Lampe, das durch das Beflexionsgitter eines Spektrographen erhalten 
u. mit einem Spektrophotometer ausgemessen wurde, wurde yerglichen mit dem 
Spektrum einer Hefnerlampe. Mit Hilfe der Stralilungsgesetze yon W ien u. 
S te f a n - B o l t z m a n n  erhielt Yf. die Beziehung, daB [(ro +  A  Ta)jT ti]1 gleich der 
mittleren Gesamtstrahlung der Lampe ist, darin bedeutet T„ die Normaltemp. der 
Flamme bezogen auf 1 HK u. T0 A  T0 die Versuchstemp. (Nagaoka Anniyersary 
Volume 1925. 213—17. Japan. Journ. of Physics 4. (9). 1925.) H a n t k e .

Philip Drinker, S . M. Thomson und Jane L. Finn, Photometrische Methoden 
zum Studium und zur Bestimmung von Staub, Dampf- und Rauchmspensionen. (Ygl.
S. 196.) Mit dem von Toluan u. Vliet (Journ. Americ. Chem. Soc. 41. 297;
C. 1919. IV. 519) beschriebenen Tyndalhneter messen Vf. die Konz. von in Luft 
oder W. suspendierten Nebeln. Sie schildern den Gebrauch u. die Eichung des 
Instrumentes. Es werden die Niederschlagszeiten yon nebligen Suspensionen yon 
ZnO, PbBr2, Tabakrauch, Fe.jOa u. a. in Luft gemessen. [Die Darst. der ZnO-Nebel 
geschieht durch Einblasen von O;, in den Dampf des siedenden Metalls oder yon 
C02 in Zn(CaEQ)j.] Die Ergebnisse sind graph. dargestellt. Dann werden andere 
Methoden, die sich zu solchen Messungen eignen, besprochen. Der EinfluB yon 
Feuchtigkeit, wenn in der Luft hygroskop. Stoffe wie NaCl, SO, u. a. yorhanden 
sind, wird diskutiert. Die TeilchengroBe in den Nebeln ist ebenfalls von Be- 
deutung fiir die Messungen, sie steht in einem einfachen Verhiiltnis zu den Ab- 
lesungen des Tyndallmeters. Aus ihren Verss. sclilieBen Vff., daB PbBr2-Nebel aus 
sehr kleinen Partikeln besteben, die wenig Tendenz zum Zusammenballen besitzen; 
daher dringen sie auch in Gasmasken u. a. ein. — Geringe Mengen SiOa, suspendiert 
in W., sind ais Nebel instabil, wenn die Teilchen nicht kleiner ais 10 fi sind. 
Weiter stellen Vff. fest, daB photometr. Methoden zur Best. yon Konz. u. Teilchen
groBe von echten Kolloiden anwendbar sind. — Ferner werden einige konstruktiye 
Ver;inderungen des Tyndallmeters beschrieben, die es trangportfiihig machen.
(Journ. Ind. Hygiene 7. 567—76. 1925. Boston [Mass.], Hap.yard School of Public
Health.) Hantke.

E lem en te  u n d  anorganische Y erbindungen.
Sven Bodforss, Elektrometrische Titration von Phosphat. Bei der Titration 

von Phosphat mit Uranylsalz in essigsaurer Lsg. wird das Potential der Lsg. bei 
geringem Zusatz yon U""-Salz an Pt-Elektroden gemiiB der Gleiehung:

UO/' +  4H ‘ — 2F ^  U"” +  211,0
durch die Formel £ =  “I-  ^  T j2 P ‘\n C^o," * Unter
Voraussetzung konstanter [H‘] bleibt der Bruch hinter dem In konstant u. erst 
ein UberschuB von U Oj" andert das Potential. Auf diesem Prinzip baut Vf. 
eine elektrometr. Titration auf, bei der er aber erst nach Zusatz von Hydro
chinon brauchbare Eesultate erzielte. Hydrochinon reagiert gemaB der Gleiehung:
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U02" +  2C0H4(OH)j U"" -f- 2C6H40 2 +  2H20  u. erhoht die Seliarfe des 
Potentialumsclilages der im ubrigen recht zeitraubenden Titration. Dem Hydro
chinon ist K4Fe(CN)6 ais Verschiirfer des Umsclilages noch etwas iiberlegen. Trotz 
alledem ist der Umschlagspunkt nicht sehr deutlich. Die Resultate des Vfs., der eine 
0,1-n. Na2IIP 04-Lsg. titriert, stelien in guter Ubereinstimmung. — Bedeutend 
schneller yerlaufen die Titrationen bei Anwendung von Hg-Elektroden u. Zusatz 
einer gewissen Menge Hg2S04. Temp. 70°. Der Verlauf der Kurve Spannung/zu- 
gesetzte Menge Uranylacetat zeigt erst einen langsamen Abfall, der am Umschlags
punkt plotzlich steil wird, ein Minimum durchlauft, um wieder plotzlich auf ein 
nahezu konstantes Potential anzusteigen. Der Kurvenverlauf wird mit der Annalime 
der B. einer komplexen Hg-U02-Phosphatverb. erklSrt, dereń Dissoziation mit 
steigendem U 02"-Salzzusatz immer mehr zuriickgeht. Nach Erreiehung des Urn- 
sclilagpunktes werden durch den UberscliuB des U 02"-Salzes Hg-Ionen in Lsg. 
gebracht, u. das Potential steigt wieder. Die Resultate dieser Methode stimmen 
gut mit den anderen Titrationen iiberein. Der mittlere Fehlcr betragt 3—4%o- 
(Syensk Kem. Tidskr. 37. 296—300. 1925.) IIantke.

E dw ard  Joseph W eeks, Die Zuverlassigkeit der Vahiu>nanalyse fur festc 
Metallhydride. Die iibliclie Methode zur Best. fester Metallhydride ist Erliitzen 
der Hydride im Vakuum, yolumetr. Best. des abgegebenen H2, Wiigung des Metalls. 
Vf. zeigt, daB angesichts des groBen Unterschiedes der At.-Geww. yon H u. den 
Hydrid bildenden Mctallen diese Methode nur riehtige Werte fiir Ha bildet, wenn 
das H ydrid , ,die Formel MXUU hat, wo x  <C. 4. Die Zus. eines Hydrides sollte 
durch den Gewichtsyerlust beim Erhitzen im Vakuum, nicht durch Best. des Hs- 
Yol. bestimmt werden. (Chem. News 132. 17—18. Battersea Grammar Scliool.) Jos.

J. Hanuś, A. J ile k  und J. Lukas, Benzoyhnethylglyomm ais Fallitngsreagens 
fiir Palladiimoxydiilsalze. Benzoyhnethylglyomm gibt selbst mit sauren Lsgg. von 
Palladiumoxydulsalzen einen yoluminosen, amorphen gelben Nd. yon der Zus. 
PąO ■ N : C(CO ■ C,IQ ■ C(CII3) : N- Oir\2. F. 254—256°, unl. in W. u. yerd. HCI, zers. 
sich nicht bei 110°, nicht hygroskop. Empfindlichkeit: 0,000001216 g Pd gaben 
noch einen Nd. Kein Element der Pt-Gruppe wird unter denselben Bedingungen 
gefallt. P tIV liefert in neutraler Lsg. einen geringen braunen, in HCI 11. Nd., 
wahrend Rh, Ru, Ir u. auch Au weder aus sauren noch ammoniakal. Lsgg. gefiillt 
werden. Von den ubrigen Elementen geben nur Ag, Mn u. Ni in ammoniakal. 
Lsgg. scliwaclie Ndd., die siimtlich in Sauren 1. sind. Benzoylmethylglyosim kann 
daher zum Nachweis u. zur ąuantitatiyen Best. yon Pd dienen, u. zwar kann der 
Nd., der 20,64% Pd enthSlt, selbst zur Wagung gebracht werden, wodurcli sich 
die Genauigkeit erhoht. Man yersetzt die HCl-saure, Pd enthaltende h. Lsg. mit 
2%ig. alkoli. Lsg. des Reagens in geringem UberschuB, liiBt bei kleinen Mengen 
Pd 12 Stdu. stelien, saugt am besten auf porosem Porzellantiegel ab, wiisclit mit 
stark yerd. HCI, dann W. u. trocknet bei 100—110°. Pd =  Nd. X 0,2064. (Chem. 
News 131. 401—02. 1925.) Lindenbaum.

O rganische Substanzen.
C. S. M arvel, C. G. Gauerke und E. L. H ill, Die Identifizierutig von primaren 

Alhylbromiden und -jodiden. Die Alkyląucclcsilberhalogenide krystallisieren gut u. 
zeigen seliarfe Schmelzpunkte (ygl. M arv e l u . G ould, Journ. Americ. Chem. 
Soc. 44. 153; C. 1922. III. 486, M ary e l u . C alveky, Journ. Americ. Chem. Soc. 
45. 820; C. 1923. III. 20), eignen sich aber nur zur Kennzeichnung primarer 
Bromide u. Jodide, weil die Chloride bei der Darst. der Grignardyerb. nicht immer 
leicht reagieren. Die Bromide u. Jodide reagieren glatt mit Mg; ebenso wirkt die 
Mg-Yerb. leicht auf das entsprechende Quecksilbersalz ein. Die Alkyląuecksilber- 
bromide sind leicht zu reinigen, die Jodide miissen mehrmals aus A. umkrystallisiert
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werden. Ein UberschuB an Grignardreagenz muB yermieden werden, weil sonst 
fluchtige Dialkylqueck8ilberverbb. entstehen. — Man behandelt nicht melir ais
1 ccm Halogenid mit 0,3 g Magnesium unter 15 ccm trockenem A.; nach Beendigung 
der Rk. wird durch Glaswolle filtriert u. auf 4,5—5 g HgBr, oder HgJ2 gegossen 
(je nachdem, ob Bromid oder Jodid yorliegt), einige Minuten unter Umschiitteln 
erwarmt, dann eingedampft; der Riickstand wird mit ea. 20 ccm A. ausgekocht, 
filtriert, das Filtrat mit 10 ccm W. verd. u. abgekiihlt. — Athylquecksilberbromid, 
GjHjBrHg, F. 193,5°. — n-Propylquecksilberbromid, C8H,BrHg, F. 138°. — i-Butyl- 
ąuecksilberbromid, C4II9BrIIg, F. 55,5°. — n-Amylquecksilberbromid, CsIInBrHg,
F. 122°. — n-lfexylquecksilberbromid, C0H 13BrIIg, F. 118,5°. — n-Ileply!quecksilber- 
bromid, C,HI6BrHg, F. 114,5°. — n-Octylquecksilberbromid, C8IIl7BrIIg, F. 109°. — 
n-Propyląuecksilberjodid, C3H,HgJ, F. 112,5°. — n-Butylqitccksilberjodid, C4H9HgJ,
F. 117°. — i-Butyląuecksilberjodid, C4H9HgJ, F. 72". (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 
3009—11. 1925. Urbana [111.], Univ.) O s t e r t a g .

E. Gh R. A rdagh und J. G. W illiam s, Fine genaue aUgemeine jodometrische 
Methode fiir dic quantiiative Bestimmung der Carbonylgruppe in organischen Yer- 
bindungen. Die bisherigen Verff. zur Carbonylbest. sind uugenau. Die Yff. haben 
auf Grund ihrer Verss. (S. 1636) eine neue Methode ausgearbeitet. Die Oxydation 
des Phenylhydrazins wird durch Anwendung von ausgekoclitem W. u. Arbeiten in 
N-Atmosphiire yerhindert. Die H‘-Konz. wird durch Zusatz von Dinatriumphosphat 
konstant gehalten. Das entstandene Phenylbydrazon wird soweit ais moglich aus- 
gesalzen ii. extrahiert; ais bestes Losungsm. wurde Petrolather (Kp. 40—60°) be- 
funden, der nur sehr wenig Phenylhydrazinhydrochlorid aufnimmt. — Die zu unter- 
suchende Carbonylycrb. wird in W. oder einem Gemiscli von A. u. W. gel., die 
FI. auf ein bestimmtes Volumen aufgefiillt. Eine 0,5 Mol. haltende Lsg. von C8H6- 
N H -N II2,HC1 wird im Dunkeln aufbewahrt. Die NsuIlFO. - Lsg. wird etwas 
schwacher ais 0,5 mol. gewithlt, damit sie nicht krystallisiert. — 20 ccm Phenyl- 
hydrazinlsg., 20 ccm Phosphatlsg. u. ca. ’/a Aąuiyalcnt Carbonylyerb. werden in 
einem 100 ccm-MeBkolben gemischt, mit gesśitt. NaCl-Lsg. aufgefiillt; die Rk. ist 
im allgemeinen nach 30 Min. beendet. Ein etwaiger Nd. wird moglichst rasch ab- 
gesaugt. 25 ccm der wss. Lsg. werden in einen 75—100 ccm haltenden Scheide- 
trichter gegeben u. 4—5 ccm PAe. zugefiigt, 2 Min. kraftig geschiittelt, 2 Min. ab- 
sitzen lassen, ein Teil der wss. Lsg. in einen 25 ccm - MeBzylinder laufen lassen. 
10 ccm hieryon werden (immer in N-Atmosphare!) in einen 250 ccm - Erlenmcyer 
mit eingeschliffenem Stopfen abpipettiert, 2 Tropfen 0,l%ig. Methylorangelsg. zu- 
gesetzt u. verd. 1IC1 oder II2S04 zugefiigt, bis eben Rosafarbe auftritt. Nun wird 
0,1-n. Jodlsg. (5 ccm UberschuB) zugefiigt, nach 5 Min. frische Stiirkelsg. zugesetzt 
u. 0,1-n. Thiosulfatlsg. einlaufen lassen (3—4 ccm UberschuB), 5 ccm A. zugefiigt 
u. geschiittelt; dann wird mit 0,1-n. Jodlsg. zuriicktitriert. Die Volumina der rest- 
lichen wss. u. iither. Lsgg. werden gemessen, Berechnung ygl. im Original. — Bei 
Acetaldehyd wurden aus einer 0,02969 g/ccm enthaltenden Lsg. 0,02989 g/ccm er- 
mittelt. Bei Benzaldehyd wurde 60%ig. A., bei Acetophenon 40%ig. A. ais Losungsm. 
yerwandt. Statt PAe. konnen auch andere Losungsmm. zur Lsg. der Phenylhydr- 
azone dienen. Es werden ferner Zahlen fiir Aceton, Benzaldehyd, Acetophenon, 
Diathyllccton, Acetessigester u. Oitral gegeben. Benzophenon reagiert sehr langeam 
u. lieB sich nicht bestimmen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2983—88. 1925. Toronto 
[Canada], Uniy.) O s t e r t a g .

B estandteila  v o n  Pflanzen u n d  Tieren.
Otto Rosenheim und Jack Cecil Drummond, U ber eine empfindliche Farb- 

reaktion auf die Anwesenheit von Yitamin A. (Vgl. Journ. Soc. Chem. Ind. 44. 
T  123; C. 1925. II. 738.) Yff. fanden, daB AsC13 (1 ccm) u. Lebertran (ein Tropfen)
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eine ultramarinblaue Farbrk. beim Schutteln gaben, dereń Intensitat proportional 
dem Gehalt an wachstumsforderndem Yitamin A sein soli. (Bioebemieal Journ. 
19. 753—56. 1925. London, Univ. College.) H iu s c h -K a u f f m a n n .

J. Smorodinzew und A. Adowa, Bereitung von Standards zur colorimetrischen 
Besłimmung des Pepsins. (Ygl. Biochem. Ztsebr. 153. 14; C. 1925. I. 417.) Es 
werden weitere Einzelheiten angegeben, die zur Wiedergabe fiir ein kurzes Ref. 
ungeeignet sind. (Ztsebr. f. physiol. Cli. 149. 173—78. 1925. Moskau, II. staatl. 
Univ.) H e s s e .

KI. Gollwitzer-Meier, Uber den Naclmcis von Verdnderungen im Sauregehalt 
des Bhites. Die Best. der C02-Bindungsfahigkeit im Serum ist bei krankhaften Zu- 
stiinden kein MaB fiir das Yorhandensein anormaler Siiuren im Blut u. ihrer Menge. 
Eine siehere Angabe hieruber ergibt sieh nur dann, wenn die Summę der anorgan. 
Anionen u. Kationen bestimmt wird. Die GroBe des Kationenuberschusses uber 
die n. GroBe ist der Menge anormaler organ. Siiuren fiquivalent. (Dtsch. Arch. f.
klin. Med. 149. 151—56. 1925. Greifswald, Med. Klinik.) M e ie k .

E rn st Tscliopp, Mikromethoden zur Besłimmung von Natrium. Es werden 
iiltere VerfF. besprochen. Zu den Ilalbmikromethoden zur Best. des Na im Blat usw. 
yerwendet Vf. das Ballsclie Reagens, eine salpetersaure Lsg. von Cs-Bi-Nitrat mit 
KN02. Nach der Entfernung des EiweiBes durch Fiillen mit CCl3COOII oder 
Ultrafiltration, wobei 2 ccm Blut auf 100 ccm verd. werden, werden 2 ccm dieses 
Filtrats mit 2 ccm konz. HNOs verdampft, bis sich braune Diimpfe entwickeln. Fur 
jedes zu erwartendc mg Na' werden 3 ccm gut gekuhltes Reagens zugegeben, 
die Lsg. nach 20std. Stehen im Eisschrank durch ein Mikroglasfilter Nr. 12,
G. %—7 filtriert u. der Nd. mit einer eiskalten Aceton-Mannitlsg., welche auf 
100 ccm Aceton 100 ccm einer 2% ig- Mannitlsg. entliiilt u. mit Na-Cs-Bi-Nitrit 
gessittigt ist, 3mal ausgewasclien. Er kann nach dem Trocknen von 30 Min. bei 
100° gewogen werden. Zur colorimetr. Best. wird der Nd. in 2 ccm IIN 03 gelost, 
auf 100 ccm aufgefiillt, 10 ccm davon werden mit einer l% ig. Lsg. von Gummi 
arabicum u. 10 ccm H2S-Wasser yersetzt u. mit einer Standardlsg. yerglichen. Zur 
titrimetr. Best. wird die Lsg. nach dem Stehen im Eisschrank 5 Min. zentrifugiert, 
die iiberstehende Lsg. abgesaugt mit 3 ccm kalter Aceton-Mannitlsg. yersetzt, 
zentrifugiert u. diese Operation 3mal wiederholt. Nun wird mit einem UberschuB 
an 0,1-n. KMn04-Lsg. u. 1—2 ccm 20% ig- H2S04 auf dem Wasserbad erwśirmt, 
mit 0,1-n. Natriumoxalatlsg. bis zur Entfarbung yersetzt u. der UberschuB mit 
KMn04 zuriicktitrierŁ Fur Urin, Galie usw. wird die Lsg. oder Substanz crst mit 
rauchender HN03 oxydiert u. bei Anwesenheit von viel Fe u. P20 5 diese durcli 
Zusatz einer Lsg. von Bi(N03)3 u. etwas konz. K2C03 gefiillt. Bei geringen Stoff- 
mengen liiBt sich mit Yorteil die Tifrationsmethode yerwenden, indem man anstatt
0,1-n. Lsgg. nur 0,02-n. yerwendet. Die elektrolyt. Methode berulit auf der kathod. 
Abscheidung des Bi aus dem Komplex. Dieser wird nach dem Auswasclien in 
yerd. HN03 gelost, in einer ais Anodę dienenden Pt-Schale das Bi an einer 
rotierenden Netzelektrodc (800—1000 Touren) mit einer Stromdichte yon 0,1 Amp./ 
qdm u. 2 Y Badspannung abgeschieden, mit W . u. A. gewaschen, getrocknet u. 
gewogen. Es werden fiir allc Methoden Beleganalysen angegeben. (IIelv. chim. 
Acta 8. 893 — 900. 1925. Basel, Univ.) E n s z l in .

Erederick Alfred Pickwortli, Eine Methode zur Jodbestimmung in der 
Thyreoidea. Die Methode beruht auf der Zerstorung der organ. Substanz durch 
Alkali (50% NaOH) u. Oxydation der Jodide zu Jodat durch 7I0-n. KMn04. Durcli 
Tierkohle wird der UberschuB yon Permanganat entfernt u. nach Hinzufiigen yon 
Jodid wird das frei gewordene Jod mit Thiosulfat titriert. Jeder ccm Thio-
sulfat X  85 entspricht den mg Jod in 100 g Trockensubstanz, wenn ais Ausgangs-
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materiał 0,25 g Trockensubatanz genommeu werden. — Mit dieaer Methode wurden 
100 menachliche Schilddriiaen analyaiert u. in 100 g Trockensubatanz 5—520 mg 
Jod nachgewieaen. (Bioehemical Journ. 19. 768—72. 1925.) H ir s c h - K a u f f m a n n .

Ulrich Franke, Die Łeberfunktionspriifitng mit Tetrachlorphenolphthalein. Nach 
intravenoser Injektion ist das Serum n. Menschen nach 1 Stde. nicht ganz farb- 
stoffrei, soudern enthiilt etwa 3°/0 des Tetrachlorphenolphthaleins. Colorimetr. liiBt 
aich nur eine DifFerepz von 5°/0 in den Farbstofflsgg. mit Sicherheit nacliweiaen.
— Die Injektionen erzeugen nicht aelten lokale Thromboaen, Schuttelfroat (lj3 der
Fiille), Ohnmacht. — Die Probe ist also klin. nicht ganz unschiidlich u. funktionell 
nur iiber 5% Farbstoffgehalt bei schwererer LebcrschSdigung ziwerlftssig. (Klin. 
Wehschr. 5. 15. Jena.) MOller.

Jean Henri Franęois Cassan, Paris, Stronmngspyrometer mit im Heizraum 
liegendcm Mefirohr und Vorrichtung zum Ilindurchsaugen des Gasstromes durch das 
Mefirohr. (D. R. P. 422692 KI. 4 2 i vom 20/2. 1924, auag. 12/12. 1925. F. Priorr. 
23/2. u. 16/6. 1923.) K O h lin g .

Cornelius Heinz, Aachen, Flussigkeitsuntersuchungsapparat, bestehend aus mit 
Riihrwerk versehenem Auflosegefa/i mit darunterstehendem, sich dicht verschliefiendem 
Saugfilter, dad. gek., daB der luftdieht achlieBende Deckel des AuflosungsgefiiBca 
einen Aufaatz tragt, der einen FliissigkeitseinlaBstutzen u. einen Saugatutzen auf- 
weiat u. durch den luftdieht die das AuslaBventil steuernde u. von der Hohlwelle 
des Rtthrwerks in bekannter Weise umschlossene Ventilatange durchgefuhrt iet.
— 2. dad. gek., daB die Hohlwelle eine hohlringartige Auabuchtung aufweiat,
welche aeitlieb u. unten mit Lochungen veraehen iat u. ala Riihrwerk dient. — Die 
Yorr. dient yorzugsweiae zur Unters. von Fe mittcls Br. (D. R. P. 422743 KI. 421 
vom 29/11. 1924, auag. 9/12. 1925.) K O h lin g .

Ados G. m. b. H. und Karl Hensen, Aachen, Verfahren zur Bestinmung der 
Bestandteile von Gasgcmischen, bei welchem das Gasgemisch durch zwei hintereinander- 
liegende auf verschiedene Tcmperaturen gebrachte Capillaren geschickt und die Druck- 
differenz in dem zwischen ihnen liegenden Raum gemessen wird, dad. gek., daB die 
eine Capillare auf eine konstantę niedere Temp. gekuhlt u. die andere auf eine 
konstantę hohe Temp. erhitzt wird, 80 daB der in dem Zwischenraum erzeugte 
Druck (Unterdruck) sehr hoch ist u. in dem angeschlosaenen Druck- oder Unter- 
druckmesser einen entsprechend grofien Ausschlag erzeugt, der sich bei wechselndcr 
Yiscositat des Gasea findert. — Aufiere Temperaturachwankungen iiben keincn 
EinfluB auf die Ergebniaae aua. (D. R. P. 423142 K I. 421 vom 12/11. 1924, auag. 
21/12. 1925.) K O h lin g .

Ados Gk m. b. H. und K arl Hensen, Aachen, Vorrichtung zur Untersuchung 
von Gasgemischen, besonders von Rauchgasen, bei welcher auf einer, mit einem 
Zeiger gekuppelten, in dem Gaaunterauchungsraum axial verschiebbaren, mit kon- 
stanter Geschwindigkeit gedrehten Welle ein Propeller sitzt, dad. gek., daB auf 
dieser Welle ein zweiter Propeller angeordnet ist, der in einem Vergleichastoff 
rotiert u. auf die gemeinsame Welle eine der Zugkraft des anderen Propellers ent- 
gegengesetzt gerichtete Zugkraft ausiibt, indem er z. B. Fliigel beaitzt, dereń 
Steigung aich bei Yerachiebung der Welle selbsttatig derart iindert, daB die dadurch 
erhohte oder yerminderte Zug- bezw. Druckkraft des Propellera der Rk. des zu 
untersuchenden Gases auf den Propeller das Gleichgewicht hSlt u. die Langa- 
yerachiebung der Welle unterbricht. (D .R. P. 423297 KI. 421 vom 30/8. 1924, auag. 
24/12. 1925.) K O h lin g .
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H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

P. W iegleb, Der uberhitzie Datnpf und die Ubcrhiłzer. Vf. erliiutert die Eigen- 
scliaften des iiberhitzten Dampfes u. die iin Kraftbetrieb mit ibm zu erzielenden 
Ersparnisse. Einrichtung, Anordnung der Uberhitzer u. einige Uberhitzer-Bauarten 
werden beschrieben. (Die Wiirine 48. 655—59. 1925. Schwerin [Meckl.]) N e i d h a i i d t .

Stieglitz, Lagerbehalter von kleinsłem Bausto/faufioand. Aus den matbemat. 
Gleichungen fiir die Oberflaclie eines Behiilters u. den Festigkeitsgleichungen fiir 
die Wandstiirken des Behiilters werden dureb Bildung des Differentialąuotienten 
u. dessen Gleichsetzung gleich Nuli die Kleiustwerte fiir die Oberfliiche u. die 
Wandstiirken ermittelt. Beispiele erliiutern die Eeclinuugsart. (Chem. Apparatur
12. 221—22. 229—31. 1925. Potsdam.) N e id h a r d t .

Robert M. Keeney, Einige Anwendungen der elektriśchen Heizung in der 
chemischen Industrie. (Vgl. S. 747 u. 994.) Gebrauch der elektr. Heizapp. in der 
GroBindustrie zum Ileizen von Kammern u. Ófen, zum Trocknen u. Gliihen von 
Stoffen aller Art. (Chem. Metallurg. Enginecring 3 2 . 922—25. 1925.) E n s z l i n .

E. Belani, Der Lurgi-Gas-, Wasch- und Kiihlturm. Die Vorteile des Turmes, 
bei dem die Gase von oben nach unten u. dann von unten nach oben geleitet u. 
beim Eintritt u. vor dem Austritt kriiftig gespiilt werden, werden besprochen. 
(Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- und Papier-Chemiker und Ingenieure 737—38. 
1925. Yillach.)' " SCyern'.

Einar Morterud, MoB, Norwegen, Verfahren und Yorrichtung zum Auslaugen 
schlammiger oder breiiger Stoffe u. dgl. mittels eines mit Siebboden versehenen Be
hiilters, wobei die Auslaugung unter Zufiihrung der Auslaugefl. von oben durch 
eine Speisung des Behiilters mit dem auszulaugenden Gut von unten unterbrochen 
wird, 1. dad. gek., daB das Gut durch im Siebboden befindliebe Kanale derart 
hindurchgepreBt wird, daB es die durch die voraufgegangene Auslaugung iiber dem 
Sieb befindliche, feste Schicht emporhebt, wahrend zweckmiiBig die hierzu erforder- 
liche Ablosung der Schicht von der Siebfliiche dadurch bewirkt wird, daB man 
bereits filtricrte Lauge durch die Sieboffnungen gegebenenfalls unter an sich be- 
kannter Anwendung von Membranen o. dgl., zuriickdriickt. — 2. Vorr., gek. durch 
einen im unteren Teile des Auslaugebehiilters angeordneten Druckkolben u. ein 
unterhalb des Siebbodens befindliches Abfiihrungsrohr, welches mit einem mit 
Stempel versehenen Zylinder in Verb. steht, wobei gegebenenfalls oberhalb u. unter
halb des Siebbodens an sich bekannte Riihrarme vorgesehen sind. — 3. dad. gek., 
daB der Druckkolben in einem besonderen, an den Auslaugebehalter angeschlossenen 
Zylinder untergebracht ist. — 4. dad. gek., daB der Druckkolben u. der Siebboden 
zu einem einzigen Organ vereinigt sind. — 5. dad. gek., daB zwecks Ersatzes des 
Druckkolbens das das auszulaugende Gut aufnehmendc BeschickungsgefiiB in einer 
derartigen Hohe angeordnet ist, daB das Gut lediglicli infolgc des auf ibm lastenden 
Druckes durch die Siebbodenkaniilc hindurchgepreBt wird. (D. R. P. 423230 
KI. 12c vom 9/12. 1923, ausg. 23/12. 1925. N. Prior. 9/12. 1922.) K a u s c h .

Pried. Krupp Grusonwerk A.-G., Deutschland, Waschen fester Stoffe mit 
fiiichtigen Losmgsmitteln. Man fiihrt die Stoffe dem Losungsm. entgegen u. erhitzt 
die ersteren zwecks Verdampfung des Losungsmittels. (F. P. 597537 vom 1/5. 1925, 
ausg. 23/11. 1925.) K a u s c h .

Eduard Bohme, Halle a. S., Mischmaschine, 1. bei welcher in einer halb- 
zylindr. oder iihnlichen Muldę eine mit Mischfliigeln yersehene Achse gelagert ist, 
dad. gek., daB dieses Fliigelsystem yon einer umlaufenden, ein zweites Flugelsystem
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bildenden Mischtroinmel umgeben ist. — 2. dać. gek., daB alle oder ein Teil der 
in je einer Querschnittebene der iiuBercn Miaclitrommel liegenden FHigel in der 
Aehse miteinander yerbunden sind. (B. R. P. 422986 KI. 12e yom 3/2. 1923, 
ausg. 22/12. 1925.) K a u s c h .

Lester Kirschbrann, Chicago, Illinois, Apparat zur Hcrstellung von Emulsionen, 
welcher Einrichtungen znm Mischen von W. u. kolloidalcni Ton, sowie zum Schmelzen 
von bitumenhaltigen Stoffen enthalt u. welcher mit einem aufrecht stehenden, mit 
Riihrwerk versehenen Zylinder ausgestattet ist, in welchem die aus den Misch- 
bezw. Sclimelzkesseln eingefiihrten Stoffe zu einer Emulsion verarbeitet werden. 
(Can. P. 249764 vom 8/5. 1924, ausg. 19/5. 1925.) O e l k e r .

Lester Kirschbraun, Chicago, 111., Herstellung von Emulsionen. Man laBt 
eine fertige, aus W., kolloidalem Ton u. gesehmolzenem Asphalt o. dgl. bereitete 
Emulsion in einem mit Riihrwerk ausgestatteten Belialter zirkulieren u. leitet dann 
in diese bewegte M. gesonderte Strome einer aus W. u. kolloidalem Ton bereiteten 
Suspension u. einer Schmelze aus Asphalt. (Can. P. 249765 vom 8/5. 1924, ausg. 
19/5. 1925.) O e l k e r .

Lester Kirschbraun, Chicago, 111., Herstellung von Emulsionen. Bei der Herst. 
von bituminosen Emulsionen werden ais Emulgierungsmittel mehrere tonhaltige 
Stoffe in bestimmten Mengenverhiiltniaaen yerwendet, um die Form, die Farbę u. 
den Dispersionsgrad der dispergierten Teilchen zu beeinflussen. (Can. P. 249766
vom 23/5. 1924, auag. 19/5. 1925.) O e l k e r .

Gh C. Hurrell, London, Kolloidale Sole und Emulsionen. Ein fester Stoff 
(S, Bitumen, Pech, Wachs) wird in einer unter dem F. des festen Stoffes sd. FI. 
bei Atmospharendruck dispergiert unter Verfliissigung durch erholiten Druck in 
Yerb. mit der Dispersionsfl., die beiden Fil. werden emulgiert u. dann die erhaltene 
Emulsion, solange sie noch unter Druck steht, abgekiihlt, so daB die dispergierten 
Teilchen fest werden. (E. P. 242689 vom 17/7. 1924, ausg. 10/12. 1925.) K a u s c i i .

George W ilson Acheson, Caldwell, N. J., Wiederausflochmg von Stoffen. Man 
unterwirft einen fein zerteilten festen Korper (Ton) einer allmiihlichen Entflockung 
u. Wiederausflockung unter Zerreiben. (A. P. 1563713 vom 22/11. 1924, ausg. 
1/12. 1925.) K a u s c h .

Aktiebolaget Separator, Schweden, Reinigen einer Waschflussigkeit unter 
Innehaltung eines Kreislaufes durch die Waschvorr., einen Trennapp., ein Rohr- 
system u. eine Zirkulationspumpe. In diesen Kreislauf ist ein Entfarbungsapp. fiir 
die FI. (Bzn.) eingeschaltet (F. P. 597478 vom 30/4. 1925, ausg. 21/11. 1925.
A. Prior. 5/8. 1924.) K a u s c h .

M. Wildermann, London, Herstellung von poriisen, mehr oder weniger harten 
Korpern, insbesondere von Diaphragmen, M item  usw. dad. gek., daB man sie aus 
durch Vulkanisation yereinigten losen Hartgummiteilehen herstellt. — 2. dad. gek., 
daB man fein yertciltes, yoryulkanisiertes Hartguinmi yerwendet u. yulkanisiert. —
3. dad. gek., daB man Hartgummi in fein yerteilter Form, wie Staub, Pulver, feine 
Spiine usw., yerwendet, mit einer diinnen Schicht einer nichtyulkanisierten oder 
yoryulkanisierten Hartgummimischung umkleidet u. yulkanisiert. — 4. dad. gek., 
daB man das fein yerteilte yoryulkanisierte Hartgummi mit einem inerten fein 
yerteilten Kiirpcr yermischt u. unter Druck zusammenpreBt u. yulkanisiert, worauf 
der inerte Korper nach der Vulkanisation auf chem. oder auf physikal. "Wege aus 
der Hartgummimasse entferut wird. — 5. dad. gek., daB man fein yerteiltes vul- 
kanisiertes Hartgummi, wie Staub, Pulver, feine Spiine usw., mit einer diinnen 
Schicht einer nichtyulkanisierten oder yoryulkanisierten Hartgummimischung um
kleidet, diese mit einem inerten fein yerteilten Korper oder Geraiach yon Korpern 
yermischt u. unter Druck zusammenpreBt u. yulkanisiert, worauf der inerte Korper 
auf chem. oder auf physikal. Wege aus der Hartgummimasse entferut wird. —
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6. Herat. yon alkali- u. aaurebestiindigen Hartgummidiaphragmen oder Filtern u. 
von anderen porosen Korpem, dad. gek., daB man das fcin ycrteilte yoryulkaniaierte 
Hartgummi u. die dasselbe umkleidende dunne Schicht aus nichtyulkaniaiertem oder 
yoryulkaniaiertem Hartgummi yon einer Zuaammenaetzung gemSB D. R. P. 216227 
(vgl. C. 1909. II. 2215) nimmt u. die herzustellenden Diaphragmen oder die Filter 
gemiiB demselben Patente yulkanisiert. — 7. Hartgummidiaphragmen, Filter, u. 
audere poroae Korper nach Anspruch 1—6, dad. gek., daB aie mit Metallen allein 
oder mit ganz oder zum Teil mit niehtvulkauiaiertem, vorvulkaniaiertem oder vul- 
kanisiertem Hartgummi bekleideten Metallen durch Vulkanisation yerbunden sind. — 
8. Diaphragmen oder Filter, die aus einer Kombination von Hartgummidiaphragmen 
oder Filtern mit anderen Stoffen, wie Sand, BaS04, Asbeatflocken, Zement, kolloidalen 
Korpem usw., oder mit anderen Filtern bestelien. (D. S . P. 423079 KI. 12 h yom 
2/4. 1922, ausg. 18/12. 1925.) K a u s c h .

Albert Lefort, Gentbriigge, Belg., Entstaubcn von Luft und .Gascn mittels 
Kalte und Feuchtigkeit. 1. dad. gek., daB die zu reinigenden Gase, dereń Temp. 
yorher auf etwa 0° erniedrigt wurde, der Wrkg. eines feinen Staubregena von W. 
unterworfen werden, welchea eine hohere Temp. hat ala das Gas, so daB die im Gas 
enthaltenen Staubkornchen die Feuchtigkeit absorbieren, sich befeuchten oder 
bereifen u. endlich beschweren, um dann durch das W. mitgenommen u. nieder- 
geachlagen zu werden. — 2. dad. gek., daB die zu reinigenden Gase durch Beriihrung 
mit einem geeigneten, in ihren Stromweg eingebauten Kuhler auf ungefiihr 0° ab- 
gekiihlt werden. •— 3. dad. gek., daB die Wiedergewinnung der Kalte infolge dea 
Umlaufes des W. in einem geschloasenen Stromkreiso dadurch erfolgt, daB das 
WSschewasser gemaB 1 in einem Kliirbebiilter gesammelt wird, yon dort durch 
Pumpen in einen Ladebehiilter geleitet wird, der es in feinem Begen auf dem 
Durchzug der zu reinigenden Gase bei ihrem Eintritt in den Apparat auf diese 
ergieBt, sie abkiihlt, wobei sie ilim ihre WSrme abgeben, daB dieses so erwSrmte 
W. in einem zweiten Klarbehitlter gesammelt, durch Pumpen in einen LadebehSlter 
in der Befeuchtungszone gemaB 1 geleitet wird, yon dort ais feiner Staubregen 
herunterfallt u. dadurch einen Nd. der Staubkornchen heryorruft. (D. R. P. 423316 
K I. 12 e yom 11/2. 1925, ausg. 24/12. 1925.) K a u s c h .

Louis Gumz, Niederdollendorf a. Eh., Entstauben der Abgase bei Trocknern, 
Zum Entstauben der abziehenden HeiBluft bei Trocknern in Filtern stehender An- 
ordnung, bei welchen man das zu trocknende, ununterbrochen zu- u. abgefiihrte 
Gut (z. B. stark wasserhaltige Braunkolile) selbst ais Filtermasse benutzt, wird die 
senkrechte Filterschicht durch eine auf ihr ruliende Siiule des zu trocknenden 
Gutes belastet. — Es wird dadurch eine dichtere Lagerung der Filtermasse u. 
infolgedessen eine beasere Filterwrkg. erzielt. (D. B.. P. 423469 KI. 82 a vom 25/3.
1923, ausg. 4/1. 1926.) Oe l k e r .

Louis Arthur Edouard Brodeur, Frankreich, Reinigung von Gasen durch 
W. u. eine fette FI. unter Yerwenduug einer rotierenden Filtermasse in mehreren 
WaschgefaBen. (F. P. 597369 vom 18/4. 1925, ausg. 19/11. 1925.) K a u s c h .

Societe Anonyme des Foura a Goke Semet-Solvay & Piette, Belgien, 
Chcmische Nafreinigung von Destillationsgasen der Kohle u. dgl. Man w&scht daa 
Gas mit einer NajC03-Lsg., die Fe(OII)3 in Suapenaion hiilt, das man durch einen 
Luftstrom nach dem Waschen regeneriert. (F. P. 598141 vom 7/5. 1925, ausg. 
7/12. 1925.) KAUsen.

Soc. Ammonia, Vendin-le-Vieil, Pas de Calais, Frankreich, Trennen von Gas- 
gemisclien durch Verfliissigung. Um Ha aus Koksofengas o. dgl. zu isolieren, wird 
die fiir die Kondenaation der den H3 begleitenden Gase notige Kalte aua den Be- 
handlungagasen u. fl. N2 gewonnen. (E. P. 242583 yom 23/12. 1924, Auszug yeroff. 
31/12. 1925. Prior. 6/11. 1924.) K a u s c h .
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Purox Company, Denver, Colorado, iibert. von: Chester Mott, Los Angeles, 
Californien, Behalłer fiir fliissigen Sauerstoff. Der BehSlter besitzt eine innere 
Flasche fiir das fl. Gas, die von einer iiuBcren Isolierhulle umgeben ist. An letz- 
terer befinden sich Rolirstutzen, in denen Metallstiibe yerschiebbar angeordnet sind, 
welch letztere durch eine Solenoidspule mit der inneren Flasche in Beriihrung ge- 
braeht werden konnen. (A. P. 1564612 vom 18/11. 1924, ausg. 8/12. 1925.) K a u .

Heinrich Gothot, Mttlheim, Ruhr, ’Rostvorrichtung. Die mit entfernbarer Kopf- 
wand ausgestattete Rostyorr. ist dadurch ausgezeichnet, daB sie ein zweiteiliges 
Riilirwerk besitzt, dessen einer Teil an der entfcrnbaren Kopfwand angeordnet 
ist. — Es wird dadurch eine leichte Reinigung der Trommel ermoglicht. (D. R. P. 
422914 KI. 82a vom 15/3. 1923, ausg. 18/12. 1925.) O e lk e k .

Petroleum Rectifying Co., Californien, iibert. von: Harold C. Eddy, Los 
Angeles, Californ., Trocknungsverfahrm, insbesondere fiir Petrolcumemulsionen. 
Feste Stoffe enthaltende Emulsionen werden der Einw. eines elektr. Feldes aus- 
gesetzt u. dadurch das W. u. die festen Stoffe gefiillt, die abgeschieden werden, 
worauf die Riickstande filtriert werden. (A. P.‘1565992 vom 8/9. 1924, ausg.

Deutsche Gas-Gluhlicht-Auer-Gesellschaft m. b. H., Berlin, Yornchłung zur 
Wiedergeicinnung der aus dem Trockcngut verdampfenden Losungsmittel. Innerhalb 
der Trockenkammcr ist zwischen den Heizkorper u. den Hauptkiihlkorper ein Ililfs- 
kiihlkorper eingeschaltet, welclier so angeordnet ist, daB er einen groBen Teil der 
Warme der Heizflache abfiingt u. so die Bestrahlung der Hauptkiihlflache unmog- 
lich macht. AuBerdem triigt er zur Vorkiihlung der in der Kammer kreisenden 
Gase u. DSmpfe bei. (D. R. P. 421890 KI. 82a vom 29/3. 1923, ausg. 16/12. 
1925.) O e l k e r .

Clinton E. Dolbear, San Francisco, Trennen loslicher Sake. Das Gemisch 
von NaCI, Na.2C03 u. Na2S04 wird mit einer NaCl-Lsg. ausgelaugt, u. die erhaltene 
Lsg. mit C02 behandelt. Der entstandene NaIIC03-Nd. wird abgetrennt, zur Lsg. 
NH3 gesetzt, das abgeschiedene Na2SC4 abgetrennt u. das NH3 aus der Lsg. ver- 
dampft. (A. P. 1563613 vom 17/12. 1923, ausg. 1/12. 1925.) K a u s c h .

Gaston Philippe Guignard, Melun, Frankr., Yerwertung von Iluckstanden durch 
Desłillałion im Vakuum in Ggw. von W. oder Wasserdampf, dad. gek., daB man 
das W. oder den Wasserdampf dauernd u. in geringer Menge wiihrend der De3t. 
selbst. in das Innere des zu destillierenden, stiindig geriihrten Gutes einfiihrt. — 
Die Einfiihrung erfolgt durch die holilen Flugel des Riihrwerkes. (D. R. P. 421787 
KI. 12k vom 9/1. 1924, ausg. 17/11. 1925. F. Prior. 9/11. 1923.) K O h lin g .

Charles Delaygue, Paris, Losung fiir Absorptionshaltemasćhinen, dad. gek., daB 
dieselbe auf ein Endyolumen yon je 1 1 etwa 554 ccm fl. NH3-Gas, 3 g NH4N 03,
2 g (CH3jsN u. im ubrigen W. enthiilt. (D. E. P. 423082 KI. 17a vom 17/2. 1920, 
ausg. 18/12. 1925.) K a u s c h .

Harry C. Haak, Scranton, Pennsyly., Kiihlen von eine innere Yerbrennung 
aufiueisenden Maschinen. Man lafit ein Kiihlmittel aus einem hochsd. Mineralol 
zirkulieren, das 5—15°/o CC14 enthiilt. (A. P. 1565323 vom 7/1. 1922, ausg. 15/12. 
1925.) K a u s c h .

Robert Carriere, Frankreich, Kohlensdureschnee. Die bei der Entspannung 
des fl. C02 auftretende ICalte wird zur Abkiihlung der zu der Entspannung stro- 
menden C02 yerwendet. (P.P. 597567 vom 2/5. 1925, ausg. 24/11.1925.) K a u s c h .

Jules Jean Deschamps, Frankreich, Erleicliterung physikalischer oder chemischer 
Tleaktionen. Man iindert den Druck beim Durchstromen von Medien durch feste 
oder porose Korper, die zu Schichten aufgeschuttet sind. (P. P. 556944 vom 21/1.

15/12. 1925.) K a u sc h .

1922, ausg. 31/7. 1923.) K a u sc h .
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Jules Jean De3cliampa, Frankreich, Forderung der physikalischen und chemischen 
Iteaklionen in Korperanhaufungen. Die in Tilrmen o. dgl. angehiiuften porosen 
Korper werden mit Fil. (k. W.) bespiilt oder impriigniert u. die Gase oder Diimpfe, 
die durcli diese Tiirme geleitet werden, werden in Schwingungen oder Vibrationen 
yersetzt. (F. P. 26490 vom 21/3. 1922, ausg. 3/1. 1924. Zus. zu F. P. 556944; 
vorst. Rei.) K a u s c h .

Jules Jean Descłianip3, Frankreich, Erłeiehterung physiJcalischer und chemischer 
Reaktionen. Fein zerteilte feste oder fl. Korper werden in einem Gas suspendiert 
u. StoBen ansgesetzt. (P.P. 28085 vom 16/4. 1923, ausg. 14/1. 1925. Zus. zu
F. P. 556944; vorvorst. Ref.) K a u s c h .

Murray Eaney, Chattanooga, Tennessee, Katałyiisches Materiał. Man legiert 
den Katalysator (ATi) mit einem nicht katalysierenden Materiał u. lost letzteres aus 
der Legierung beraus. (A. P. 1563587 vom 20/9. 1924, ausg. 1/12. 1925.) K a u .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Fein verłeiłte Oxyde 
oder Oxydgemische. Man yerbrennt Eisencarbonyl o. dgl. gegebenenfalls in Ggw. 
von Katalysatoren. (P. P. 597727 vom 7/5. 1925, ausg. 27/11. 1925. D. Priorr. 
23/5. 1924 u. 8/1. 1925.) K a u s c ii .

III. Elektrotechnik.
Theodor Nissen, Die Elektrolyse nach dem Siemens-Billiter-Verfahren zur Ge- 

winnung von Chlor und Atznatron aus Kochsalz. Vf. beschreibt Bauart u. Wirkungs- 
weise der Siemens-Billitćr-Zelle. Die Vorteile der horizontal angeordneten Dia- 
phragmascliicht sind einfaclie Bauart der Zelle u. gunstige Ausbeute. (Chem. Ap- 
paratur 12. 224. 231—32. 1925.) N e i d h a r d t .

Heinrich Klopstock, Aussig, Tschechoslowakei, Alkalichloridelektrolyse. Das 
sich dabei an der Hg-Kathode bildende Amalgam wird nach seiner Zers. in einer 
besonderen Zelle durch eine Luft ausschliefiende Fi. (verd. Alkalilauge oder Alkali- 
chloridlsg.) in die Amalgambildungszelle iibergefuhrt. (A. P. 1565943 vom 25/5. 
1925, ausg. 15/12. 1925.) K a u s c h .

Dr. Erich E. Huth G. m. b. H., Berlin, Oxydkathode fiir Entładungsgefa/ie,
1. dad. gek., daB zur Herst. des Tragers der Oxydschicht Cr yerwendet wird. —
2. dad. gek., daB ais Triiger einer nach irgend einem Yerf. aufgebrachten Oxyd-
schiclit eine metali. Chromoberflache Verwendung findet. — Die Chromoberflache 
kann durch Uberziehen von Fe mit Cr liergestellt werden. (D. B,. P. 422327 KI. 21 g 
vom 10/8. 1922, ausg. 28/11. 1925.) KOhlino.

W illiam  Richardson Bullimore, London, Eathoden fiir Vakuumrohren. Ais 
Triiger dienen Metalle oder Legierungen von hohem F. u. spezif. Widersfand, z. B. 
W, Mo oder Nickelchrom. Der passend z. B. ais Draht geformte Triiger wird in 
die Lsg. oder Suspension einer Edelmetallyerb., z. B. PtCl^NIiJ,, getaucht, u. der 
Edelmetalliiberzug durcli Gliihen der anhaftenden Verb. erzeugt. Sollen Oxyd- 
kathoden hergestellt werden, so wird das so gewonnene Erzeugnis iu eine Erdalkali- 
nitratlsg. getaucht, die anhaftende Lsg. getrocknet u. der Ruckstand geglulit. 
(A. P. 1558961 vom 24/11. 1924, ausg. 27/10. 1925.) K O h lin g .

Western Electric Co., Inc.. New.York, ttbert. von: James E. Harris, East 
Orange, Y. St. A., Gliihkathoden. Geeignet geformte Stucke, z. B. Fiiden aus Fe, 
Ni, Mo oder, yorzugsweise, W bezw. Legierungen dieser Metalle werden ais 
Kathoden bei der SchmelzfluBelektrolyse von Erdalkaliyerbb., wie BaCl2, Ba(N03)2, 
Ba(OH)j, den entsprechenden Verbb. des Sr oder Gemisclien yon ihnen gebrauclit. 
Ais Anodę dient Kohle, die Stromstiirke soli etwa 3,6 Amp. je qcm betragen. Es 
bilden sich fest haftende Beliige yon Erdalkalimetall, welches sich an der Luft,
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wenigstens tcilweise, oxydiert. (A. P. 1562164 vom 4/3. 1920, ausg. 17/11. 
1925.) KOnLiNG.

General Electric Co. Ltd., Londou, ubert. yon: Colin James Smithella, 
Oxhey, England, Rohsłoff fur Gliihfaden. Es wird W 03 hergestellt, welches nicht 
mchr ais 1% eines durch Wasserstoff nicht reduzierbaren, auch bei hohen Tempp. 
kaum fluchtigcn Metalloxyds, wie T h02, u. nicht mehr ais 0,5% einer Alkalimetall- 
verb., z.B . NaCl entliiilt. Die Zusiitze konnen zu dem fertigen W 03 oder, das 
ThOj in Form eines 1. Salzes, zu den Lsgg. erfolgen, aus denen H2W 04 gefallt 
wird, wobei das Auswaschen so geregelt wird, daB der Filterriickstand die an- 
gegebenen Mengen der Zusiitze bezw. iiquivalente Mengen in der Hitze zersetzlicher 
Salze enthalt. Die Mischungen werden im Strom von II2 reduziert u. in bekannter 
Weise zu Fiiden yerarbeitet. Diese bilden nach kurzem Gliihen lange Einzel- 
krystalle, welche sehr bestandig sind. Spiralig gewundene Fiiden hiingen nicht 
durch. (A. P. 1559 799 vom 5/6. 1922, ausg. 3/11. 1925.) K O h lin g .

Societe Anonyme Le Carbone, Levallois-Perret, Frankreicb, ubert. von: Rene 
Oppenheim, Levallois-Perrct, Flilssigkeit undurchlassiges Pulver, bestehend aus 
porosen Korncrn (Kobie u. Graphit), die yon einem pektinisierten Koagulum (in 
W. gel. u. auf etwa 85° erwiirintes Mehl) iiberzogen sind. Diese Prodd. findeu 
bei der Ilerst. elelitr. Batterien Yerwendung. (A. P. 1552871 vom 10/4. 1924, 
ausg. 8/9. 1925.) K a u s c h .

TJ. S. Light & Heat Corp., ubert. von: Campbell C. Carpenter, Niagara Falls, 
V. St. A.r Holzscheidei• fiir elektrische Sammler. Die fertig geschnittenen Holzscheider 
werden 12 Stdn. mit Ammoniakw. von 0,9 D. u. dann mit sd. Kalkw. behandelt. 
(A. P. 1561774 vom 21/6. 1923, ausg. 17/11. 1925.) K u h l i n g .

TT. S. Light & Heat Corp., ubert. von: Campbell C. Carpenter, Niagara Falls, 
V. St. A., Bchandlung von Sammlerplatten. Die frisch bereiteten Platten werden 
durch mit Kautschuk bedeckte Rollenpaare gezogen u. gleiclizeitig mit H2S04 von
1,4 D. berieselt. AnschlieBend werden sie bei etwa 100° getrocknet. Die Platten 
sind durch Haltbarkcit ausgczeiclmet. (A. P. 1561775 vom 22/6. 1923, ausg. 17/11.
1925.) K O h l in g .

B. W. Seldomridge, ubert. von: Frederick D. Basa, Colorado Springs, V.St. A., 
Mittel zur Verhutung der Zcrstorung der Anschlufistucke und der Sulfatmerung der 
Platten von Sammlern. Die AnseliluBstiicke werden mit einer Misehung iiberzogen, 
welche aus (NH4)2C03, NaHC03, Fett, ICreosot, siiurcfcstcr Farbę u. 01 bestebt. 
(A. P. 1562489 vom 10/11. 1924, ausg. 24/11. 1925.) K O h lin g .

Societe Anonyme Ee Carbone, Levallois-Perret, Frankrcich, ubert. von:
Ernest Augustę George Street, Levallois-Perret, Undwchlassigmachen von Gas- 
absorptionsmitteln fiir Batterien u. elektrolyt. Zellcn. Man bringt auf den porosen 
Stoff eine niclitmetall., kolloidale, konz. Lsg. auf. (A. P. 1563673 vom 30/6. 1922, 
ausg. 1/12. 1925.) K a u s c h .

National Carbon Co., Inc., New York, ubert. von: George "W. Heise, 
Bayside, N. J., Galvanisćhe Zelle der Kupferoxydtype, die CuO ais Depolarisator u. 
ais Elektrolyten eine wss. Lsg. von Atzalkali enthalt, wobei ersterer mit einer 
Cellulosescliicht iiberzogen ist. (A. P. 1563980 vom 27/5. 1924, ausg. 1/12. 
1925.) > K a u s c h .

George K. Franklin, Swedesboro, N. J., Y. St. A ., Nicht korrodierende Massc 
fiir elektrische Batterien, welche dadurch erhalten wird, daB man einerseits Na,COs 
u. Graphit u. anderseits NH3, Phenol, Schmierol u. A. mit einander mischt, diese 
beiden Mischungen dann vereinigt u. zu einer diinnen weichen Pastę yerarbeitet. 
(A. P. 1565994 vom 7/4. 1925, ausg. 15/12. 1925.) O e ł k e r .
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IV. Wasser; Abwasser.
Schmolke, Die Ve>'wendung physikalisch-chemischer Theorien im Dampfkessel- 

betńeb. Vf. entwickelt die mathematisch-physikal. Geaetzo, die bei der Keinigung 
des Kesselwassers auf chem. Wege auftreten. (Die Warnie 48. 615—16. 1925. 
Berlin.) N e i d h a r d t .

R. E. H all, C. Fischer und G. W. Smith, Die Verhutung der Kesselstein- 
bildung durch geeignete Kesselusasserbehandlung. Aus den fiir das Bureau of Mines 
xi. fiir die Hagans Corporation of Pittsburgh ansgefiihrten Verss. geht zuniiclist 
hervor, daB zur Berechnung des erforderlichen Sodazusatzes allein das Yerhiiltnis 
der Carbonat- zur Sulfatkonz. maBgebend ist. Die bei gegebener Sulfatkonz. u. 
gegebenem Druck erforderliche Carbonatkonz. kann aus einer Kurventafel ab- 
gelesen werden. — Infolge der Hydrolyse der Soda mit steigendem Druck muB 
sich aus den letzten Besten gel. gebliebenen Gipses Ca(OII)2 ausscheiden, das bei 
steigender Temp. iihnlich wie Gips eine sich vermindernde Loslichkeit besitzt u. 
infolgedessen einen festen Kesselstein bildet; bei Kesseldrucken von mehr ais 15 at 
empfiehlt sich daher die Yerwendung von Na^HPO., au Stelle von Soda.

Fiir die analyt. Best. der Carbonat- u. Sulfatkonz. eignet sich nachstehende, von 
jedem Heizer ausfiihrbare Arbeitsvorsehrift: 10 ccm Kesselwasser werden in einer 
auf einer Seite geschwiirzten engen Flasche mit je 10 ccm einer 5%ig. BaCLj-Lsg. 
u. '/io'n- HC1 versetzt. Das ausgeschiedene BaS04 trtibt die Lsg. derartig, daB ein 
kleines 2-Yoltliimpchen durch eine kleine lichtdurchlassige Stelle der geschwiirzten 
Wand nicht mehr zu sohcn ist. Unter Schiitteln setzt man soyiel II20  hinzu, bis 
das Liimpchen wieder sichtbar wird. Die eingeritzte Skala wird so geeicht, daB 
die ablesbare Holie des Fliissigkeitsspiegels die im Kesselwasser vorhandene Menge 
Sulfat in % angibt. Zur Carbonat- u. Phosphatbest. wird in bekannter Weise mit 
J/10-n. Siiure u. Phenolphthalein titriert. (Iron and Steel Engineer. 1924. 312; 
Gluckauf 61. 1475—76. 1925. Bef. K. H o f e r , Essen.) Sf l it t g e r b e r .

Johannes Neide, Neue Gesichtspunkte iiber Speiseicasserreinigung und Krusten- 
bildung. Man muB die Absclieidung von Carbonaten, sowie von Humusbestandteilen 
u. Schlamm yermeiden, weil diese lockere, dicke Ablagerungen bilden, die die 
Wiirme sehr schlecht leiten, wahrend diinne krystallin. Krusten, z. B. von Sulfaten, 
dic Wiirmeubertragung nicht nennenswert behindern. Ferner darf kein 01, auch 
nicht in geringen Mengen, in den Kessel gelangen. (Chem. Apparatur 12. 204; 
Melliands Textilber. 6. 711. 1925.) R O h le .

Karl Branngard, Neue Gesichtspunkte iiber Speisewasserreinigung. Widerspruch 
gegen N e id e  (vgl. yorst. Kef.). Es ware falsch, nur die Carbonathiirtebildner zu 
entfernen, quantitativ gelingt das nicht u. wenn ein Teil der Carbonate in geloster 
Form mit dem CaS04 in den Kessel gelangt, bildet sich ein schlecht wiirmeleitender 
Mischstein aus Ca- u. Mg-Salzen. Fiir die Textilindustrie wird das Permutitverf. 
empfohlen. (Melliands Testilber. 6. 939—40. 1925.) S O y e rn .

V. Hundertmark, Erfahrungen mit Nygramitfiltern. Die Nygramitfilter (D.K.P. 
386676; C. 1924. 1. 1435) konnen keineswegs Speisewasserreinigungs- u. Ent- 
hartungsanlagen ersetzen; ihre Yerwendung erscheint nicht ratsam. (Gluckauf 61. 
1571. 1925. Essen.) S p l i t t g e r b e r .

J. H. V ogel, Beitrag zur Frage eticaiger Schddlichkeit schwefelsaurer Salze im 
Trinlcwasser. Der in nachster Zeit zu erwartende Gehalt des Bremer Leitungs- 
wassers (Weser-W.) von 0,25 g/l Sulfate des Mg u. Na diirfte nach Unterss. des Vfs. 
keine schiidliche Wrkg. auf Flaschensiiuglinge ausiiben. Auch stiirkere Sulfatkonzz., 
wie sie im Trinkwasser dazwischen yorkommen, sind ohne erkenntlichen Nachteil 
fur die Benutzer gewesen. (Kali 19. 293—96, 1925. Berlin.) Ulmann.



1 9 2 6 .  I . H 1V. W a s s e r ; A b w a s s e b . 1 6 8 7

Paulus Schiemenz, Uber die Eiriwirkung der Abwdsser der Kaliberywerke auf 
die fischereilichen Verhdltnissc in der Leine. Die unter Kriegaverhiiltnissen, dali er 
mit gewissen Beschriinkungen ausgefiihrten Unterss. der chem. u. biol. Beschaffen- 
lieit yon an yerschiedenen Stellen entnommenen Waaserproben fiihren zu dem 
Schlusse, daB eine nachteilige Beeinflussung der niederen Tierwelt u. der Fiache 
in der Leine durch die gegenwiirtig normalerweise zugefiihrten Mengen yon Kali- 
abwaaaerlTnicht besteht. Ais maBgebend wurde dabei das V. von Gammarua u. 
Larven yon Kocherfliegen u. Eintagsfliegen betraclitet. (Arbb. a. d. Reichageaund- 
heitaamt 56. 493—526. 1925.) S p ie g e l .

Bach, Laboratoriumsv er suche iiber anaeroben Abbau des Klarschlammes. Yerss. 
zur Ermittlung der Auafaulgeschwindigkeit des Klarschlamme3 ohne u. mit kiinat- 
licher Bewegung, ohne u. mit Zusatz von Impfachlamm, zur Feststellung der beim 
Zeraetzungaprozesse des Klitrschlammes anfallcnden Gaae nach Menge u. Zus., so
wie zur Kliirung der Frage, wie weit die Mineralisierung dea Klarschlammes aus 
stadt. Abwassern durch den AusfaulprozeB getrieben werden kann. (Geaundlieits- 
ingenieur 48. 641—47. 1925. Essen, Emschergenossenscliaft.) H O c k e l.

G. Graef und W inter, Die Priifung von Kondensaten und die Kontrolle von
Abwassern. Vff. beschreiben unter Beigabe von Abbildungen elektr. Waaaerprufer 
fiir yorubergehende, kurzzeitige Meaaungen u. solche fur Dauermeasungen mit 
Alarmyorr. ohne u. mit Schreibgerat der G e se lls c h a f t  fiir  M cB technik  in 
Bochum, mit dereń Hilfe es moglich iat, nicht allein die Verunreinigung von W. 
mit irgendwelelien Salzen einwandfrei festzuatellen, sondern auch in Verb. hiermit 
die Menge, wie Beschaffenheit yon Abwiissem aller Art zu registrieren. (Kali 19. 
436—44. 1925.) S p l i t t g e r b e r .

H. W. Tan Urk, Die Bestimmung des Chlońons in Wasser nach dem Codex
alimentarius. Zu 100 ccm W. gebe man 0,13—2,9 ccm I0%ig. KsCr04-Lsg. u. titriere 
mit >/10- °der '/sc. <5' n- AgN03. Beagiert das W. sauer gegen Rosolsiture, so fugę 
man bia zur alkal. Rk. NaHCOa zu. Reagiert es alkal. gegen Tropaeolin 0, so wird 
mit HN03 angesiiuert u. dann NaHC03 zugefiigt. — Zu diesem Vorschlage bemerkt 
N. Schoorl, daB man einfacher nach K o lth o f f  wie folgt arbeitet: 100 ccm W 
-}- 1 ccm ICjCrOj-Lag. mit 0,01-n. AgNOa titrieren; davon daa Ergebnia einea 
Leeryera. (0,6 ccm) abziehen. (Pharui. Weekblad 62. 1338—43. 1925. Helder, Chem. 
Lab. d. Marinehoapital.) _________________  G roszfe ld .

Permutit Akt.-Ges., Berlin, Jłerstellung eines basenaustauschendai Materials 
aus Ton fiir die Enthdrtung von Wasser, dad. gek., daB der Ton nach Kornung 
bei etwa 500—550° gebrannt wird. — Es wird auf dieae Weiae ein billigea, in der 
Natur weit yerbreitetea Rohmaterial in einfachater Weise in eine Form gebracht, 
in der es zur Enthiirtung von W. geeignet ist. (D. R. P. 423224 KI. 85 b yom 
18/11. 1916, ausg. 23/12. 1925.) O e l k e r .

Allgem eine Elektrizitats-Gesellschaft, Berlin, (Erfinder: Arthur Kasper, 
Charlottenburg), Destillation von Kcsselspeisewasser, 1. dad. gek., daB beim Nieder- 
achlagen des Briidens neben dem Hauptkuhlmittel ein zuafitzliehea Kuhlmitfel je 
nach Bedarf yerwendet wird. — 2. dad. gek., daB daa Hauptkuhlmittel Dampf- 
masehinenkondensat, daa zusatzliche Kiihlmittel Kuhlwaaaer dea Maachinenkonden- 
aatora iat. — Durch Regulierung der Menge dea zusJitzlichen Kiihlwassera wird 
die gesamte Kuhlmittelmenge dem Speisewasserbedarf des Keaaels jeweilig angepaBt. 
(D, R. P. 422862 KI. 13b yom 11/2. 1925, auag. 14/12. 1925.) O e l k e r .

S. W. Kowalski, Briissel, Behandlung von Kcsselspeisewasser zur Verhinde>-ung
der Kesselsteinbildung. Es wird ein achwacher elektr. Strom durch das W. hin- 
durebgeleitet, (E. P. 242 276 yom 27/10. 1925, Ausz. yeroff. 23/12. 1925. Prior. 
30/10. 1924.) O e l k e r .



Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemcnstadt (Erfinder: Georg Erlwein, 
Charlottenburg), Sterilisation von TFasser und anderen Fliissigkeiten, dad. gek., daB 
Ozon in fi. Form zur Verwendung koinmt. — 2. dad. gek., daB das fi. Ozon in 
Tropfenform zugegeben w ird .,— Zur Ausiibung des Verf. dient eine Vorr., bei 
welcher der Erzcuger des Ozonkondensators derarfc zu dem Mischraum angeordnct 
ist, daB das Ozonkondensat unmittelbar nach sciner Entstehung der FI. zugefiihrt 
wird. Das fi. Ozon geht in inniger Beriilirung mit dem W. unter der Wiirmewrkg. 
des letzteren in rcines Ozongas iiber, das sich, im Gegensatz zu der bisher ver- 
wendeten verd. Ozonluft, rasch u. gut lost unter gleichzeitiger Absorption des bei 
der Ozonzersetzung restierenden O, so daB cs leicht ist, durch angemessene Dosierung 
die zur Wassersterilisierung erfordcrlichen Ozonlsgg. zu erhalten. (D. R. P. 422802  
KI. 85a yom 10/5. 1924, ausg. 15/12. 1925.) O e l k e r .

Andre Erie Gerard, Belgien, Stabilisierung des JEisens in eisenlmUigen Minerał- 
ivasscrn. Um die Abscheidung des Fe aus den Mineralwiissern in den Flaschen 
zu Yerhindern, setzt man ihnen, sogleich nachdem sie an der Quelle auf Flaschen 
gefiillt sind, eine geringe Menge einer organ. Saure, wie z. B. Citronensaure, 
Weinsiiure, Essigsaure etc. zu. (F. P. 598364 vom 19/5.1925, ausg. 15/12. 1925. 
Belg. Prior. 10/7. 1924.) OELKER.

Activated Sludge Ltd., London, Reinigung von Abivassern u. dgl., bei welcliem 
das Abwasser in Ogw. von Bakterienschlamm der Luft ausgesetzt wird, dad. gek., 
daB zu der erforderlichen Menge des in besonderen Behiiltern wiederbelebten 
Bakterienschlammes die entsprechende Menge des Abwassers derart zugefiihrt wird, 
daB der Bakterienschlamm sich wShrend des ganzcn Zuleitens des Abwassers im 
UberschuB befindet. — Es findet eine sehr schnelle Reinigung des Abwassers statt. 
(D. R. P. 423463 KI. 85c von 14/11. 1915, ausg. 4/1. 1926.) O e l k e r .

Ernst Weber-Stierlin, Ziirich, Reinigen von Abiuassern, die Fasern und Fćiden 
enthalten. Man leitet durch das zu reinigende Abwasser ein Gas, z. B. Luft, in 
Form von Bliischen. Diese hiingen sich an die Fasern oder Faden u. fiihren sie 
an die Oberflache des Abwassers, yon wo sie leicht entfernt werden konnen. 
(Schwz. P. 112401 vom 16/12. 1924, ausg. 16/10. 1925.) O e l k e r .

V. Anorganische Industrie.
A. Mittasch, Der gegemućirtige Stand der Industrie des syntlietischen Ammoniaks.

S  (Naturwissensehaftlichc Monatshefte 5. 205—24. 1925. Ludwigshafen a. Rh.) PflO .
Bruno Waeser, Die Nutzbarmacliung des Kaligelialts der Gesteine. (Metallborse 

15. 2689—90. 2717—18. [1925].) ' B e i i r l e .
Heinrich Molitor, Die Fabrikaiion des Atznatrons. (Metallborse 15. 1996—97. 

2052— 53. 2108—09. 2220—21. 2276—77. 2388—89. 2444—45. 2556—57. 2614. 
[1925].) ___________________  B e i i r l e .

Raffineries Internationales de Soufre, Frankreich, Apparat zur kontinuier-
lichen Destillation von Schwefel in dem das Niyeau des fi. S in der Retortę ohne 
irgendwelche mechan. Organe (Ventile, Schwimmer usw.) aufrecht erhalten wird u. 
zwar durch Yerb. der Retorte mit einem Behalter, der besttindig yoll ist u. ein 
dem gewunschten in der Retorte entsprechendes Niyeau aufweist. (E. P. 598407
yom 5/9. 1924, ausg. 16/12. 1925.) K a u s c h .

Augustus H. Eustis, Milton, Mass., Schwcfeldioxyd. Schmelzofengase o. dgl. 
werden mit einer Absorptionsfl. in Beriilirung gebracht, dann der Partialdruck des 
S02 in dem Gase reduziert, indem man in das Gas eine groBe Menge eines 
anderen Gases einbringt. SchlieBlich befreit man die FI. von dem S09. (Can. P.
248607 yom 2/5. 1924, ausg. 14/4. 1925.) K a u sc h .
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Koppera Co., iibert. von: Ralph E. H all und David L. Jacobson, Pittsburgh, 
Thiosulfat. Na^SjOg u. weniger 1. Alkalisalze entbaltende Fil. -werden auf eine 
Temp. erhitzt, bei der die weniger 1. Salze ausfallen, worauf die Ndd. von der h. 
FI. abgetrennt werden. Ilierauf kiihlt man die Lsg. ab bis zum Auskrystallisieren 
des NaiS30 3. (Can. P. 249365 vom 20/11. 1922, ausg. 5/5. 1925.) K a u s c h .

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., Schwefel- 
saure.- S02-Gase werden mit Stiekosyden sehr stark beladen u. aus dem Reaktions- 
gemiseh wird die gebildete HsS04 elektrostat. ausgeseliieden. (F. P. 597479 vom 
30/4. 1925, ausg. 21/11. 1925. D. Prior. 2/6. 1924.) K a u s c h .

Actien-Gesellschaft fiir Anilin-Fabrikation, Berlin, iibert. von: Franz 
Yorlander und Hermann Weber, Wolfen, Kr. Bitterfeld, Elektrode fiir das 
Schwefelsaurekontaktoerfahren. Zum Niedersehlagen der As-Verbb. aus Rostgasen 
yerwendet man Elektroden aus Eahmen aus Pb u. einem gegen H2SO., bestandigen 
Materiał (Hartbolz). (A. P. 1565691 vom 29/6. 1925, ausg. 15/12. 1925.) K a u s c h .

Edwin M. Partridge, Lansing, und Elwood W. Scarritt, Oak Park, 
Illinois, Chlor. Man miseht ein Pyrosulfat, ein Chlorid u. ein Permanganat in 
Ggw. von W.:

8Na.2S20 7 +  IG NaCl +  2KMn04 =  2KC1 +  2MnCla +  16Na2S04 +  5 CL,.
(A. P. 1566040 vom 11/5. 1925, ausg. 15/12. 1925.) K a u s c h .

Mathieson A lkali Works, Inc., New York, iibert. von: James H. Mac Mahoń, 
Niagara Falls, N. Y., Bleichlosungen. Man unterwirft Alkalilsgg. der Einw. von 
Cl., unter . Zirkulation der Lsg. durch eine Pumpe, in der das CI2 u. die FI. innig 
gemiseht werden. (Can. P. 249111 vom 28/1. 1924, ausg. 28/4. 1925.) K a u s c h .

Mathieson Alkali Works, Inc., New York, tibert. von: James H. Mac Mahoń, 
Niagara Falls, Apparał zur Ilerstellung von Bleichlosung. Man yerwendet einen 
App. zur Verdampfung von fl. Cl2, bei dem das letztere in Warmeaustauseh mit 
der zu ehlorierenden FL tritt, u. der Vorr. besitzt zum Einfuhren der Cl2-Dampfe 
in Tiirme, die mit der zirkulierenden Absorptionsfl. beschiekt werden. (Can. P. 
249112 vom 27/5. 1924, ausg. 28/4. 1925.) K a u s c h .

Mathieson A lkali Works, Inc., New York, iibert. von: James H. Mac Mahoń, 
Niagara Falls, N. Y., Bleichlosungen. Man unterwirft eine Alkalilsg. der Einw. von 
yerdampftem fl. Ci2 u. bringt dabei das Cl? mit der Lsg. unter Erzeugung einer 
groBeren Oberflache in Beruhrung. (Can. P. 249113 vom 27/5. 1924, ausg. 28/4. 
1925.) K A U scn.

Soc. de Fours a Coke et d’Entreprises Industrielles, Frankreieh, Ammon- 
sulfatsiittiger. Der Sattiger ist mit einer Zentrifugalpumpe ausgestattet, welehe in 
der Achse des Siittigers oberhalb des Bodens angeordnet ist, durch einen auf dem 
Deckel der Vorr. befestigten Motor betatigt wird u. die am Boden des Siittigers 
angesammelte, mit Krystallen von (NH4)jSO, durebsetzte Mutterlauge ansaugt u. 
mit dem iibrigen Inhalt des GefaBes miseht. (F. P. 596494 vom 9/4. 1925, ausg. 
24/10. 1925.) K u h l i n g .

Em il Edwin, Norwegen, Ilerstellung des fiir die Amnioniaksynthese erforder- 
lichen Mischgases. Gemisehe von Wasserdampf u. einem KW-stoff werden der Einw. 
eines Liehtbogens ausgesetzt, wobei ein sehr h., yorzugsweise aus CO u. H be- 
stehendes Mischgas entsteht. Dieses wird in einen Generator geleitet, dem gleieh- 
zeitig Luft u. Wasserdampf zugefiihrt werden. Das hier gebildete Gemiseh von 
CO, H2 u. N2 wird mit Wasserdampf oder Wasserstaub versetzt, zum kleineren 
Teil zum Lichtbogen zuriiekgefiihrt, in der Hauptsaehe aber zwecks Umsetzung des 
CO u. H ,0  zu C02 u. Ha katalysiert u. das Erzeugnis in bekannter Weise von der 
C02 befreit. (F. P“. 596714 vom 11/4. 1925, ausg. 30/10. 1925.) K O h lin g .

Technical Research Works Ltd. und Ernest Joseph Lush, England, Kata- 
lysatoren fiir die Ammoniaksynthese. Fe wird in Form von Platten oder Seheiben
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iiberoxydiert in Ggw. eines Alkalisalzes. (F. P. 597729 vom 7/5. 1925, ausg. 27/11. 
1925.) K a u s c h .

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, Norwegen, Konzentrieren 
verdilnnter nitroser Gase. Man- liiBt die nitrosen Gase yon einer Alkaliphospbatlsg. 
absorbieren u. zers. die erbaltenen Salze durch Erhitzen. (E. P. 597490 yom 
30/4. 1925, ausg. 21/11. 1925. N. Prior. 15/5. 1924.) K a u s c h .

Gesellschaft fur Lindes’ Eismaschinen A.-G., Hollriegelskreuth b. Munchen, 
Gewinnung von Neon und Helium aus Luft. 1. Dad. gek., daB die bei der Ver- 
fliissigung u. Rektifikation der Luft in bekannter Weise gewonnenen Ne u. He 
enthaltenden Restgase einer Abkublung unter einem Druck yon uber 10 at zur 
Kondensation des im Gemisch enthaltenen N2 ausgesetzt werden. — 2. Dad. gek., 
daB das erhaltene Edelgasgemisch zwecks Entfernung der letzten N2-Reste un- 
mittelbar durch ein mit Adsorptionskohle gefulltcs Rohr gefUhrt wird, in dem der 
gleiche Druck u. etwa die gleiche Temp. herrscht wie bei der Kondensation des 
N2. — 3. Dad. gek., daB das vom N2 befreite Edelgas unmittelbar aus der Reinigungs- 
apparatur in Stahlzylinder unter Druck eingefullt wird. (D. B. P. 417572 KI. 17 g 
yom 9/12. 1922, ausg. 14/8. 1925.) _ K a u s c h .

L’Air Liąuide, Soc. anon. pour l ’Etude et l ’Exploitation des Procedes 
Georges Claude, Frankreich, Krypton und Xenon aus Luft. Beim Verf. gemaB 
dem Hauptpatent kann statt des dort beschriebenen besonderen, jedes andere Verf. 
zur fortgesetzten Verdampfung des fl. Oa benutzt werden. (E. P. 298S6 yom 25/6.
1924, ausg. 10/11. 1925. Zus. zu F. P. 592797; C. 1925. II. 2573.) K O h l in g .

Chemische Eabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert
Suchy, Griesheim a. M.), Herstellung von PhospJwrsaure. Durch Verbrennung 
von P  oder P-haltigen Gasgemischen mit Luft, dad. gek., daB man dic Wand des 
Verbrennungsraumes dauernd mit H3P0.,-Lsg. berieselt. (D. E. P. 423275 KI. 12 i 
yom 18/1. 1925, ausg. 24/12. 1925.) K a u s c h .

W. Kyber, Berlin-Steglitz, iibert. yon: E. Britzke, Moskau, Plwspliorsaure. 
Phosphorite werden mit Silicaten u, Kohle in einem Ilochofen erhitzt u. der ent- 
stehende P  durch L\ift oder 0 2 bei 1000—1300° zu P20 5 oxydiert, ohne daB das 
in den Dampfen enthaltene CO zu CO» oxydiert wird. (E. P. 242650 vom 4/11.
1925, Auszug yeroff. 6/1. 1926. Prior. 7/11. 1924.) KAUScn.

Yictor Chemical Works, V. St. A., Phosphorsdure. Man yerbrennt P unter
Aufrcchterhaltung der Temp. des letzteren in gasformigem Zustande auf dem ge- 
wiinschtem Punkt, was man durch Verbrennung eines Teiles des gasformigen P  
erreicht. Der gasfórmige P. wird an yerschiedcnen Stelien des Verbrennungsapp. 
eingefiihrt. (F. P. 594353 yom 22/1. 1925, ausg. 11/9. 1925. A. Prior. 23/1.
1924.) K a u s c h .

Badische Anilin- & Soda-Eabrik, Ludwigshafen a. Rh. (Erfinder: Johannes 
Brodę, Ludwigshafen und Karl Klein, Mannheim), Herstellung von Arsensaure und 
Arsenaten aus Arsenik bezw. arsenigsauren Salzeu durch Oxydation mit Oj oder 
Luft, dad. gek., daB man As20 3 oder ihre Salze in Ggw. yon W. unter Druck auf 
Tempp. uber den Kp mit Oa-haltigen Gasen erhitzt. (D. B. P. 423276 KI. 12 i yom 
1/1. 1925, ausg. 24/12. 1925.) K a u s c h .

Standard Development Co., Delaware, ubert. von: Em ile L. Baldeschwieler, 
New York, Yanadium. Fein yerteilte Aschenriickstande vom Petroleum werden 
mit etwa 20°/0-iger NaOH-Lsg. mehrere Stdn. erhitzt, die Lsg. wird abgetrennt u. 
der h. Riickstand mit HjS04 yersetzt, die erhaltene Lsg. stehen gelassen (12 Stdn. 
lang) bei hoher Temp., dann durch Filtration vom Si02 getrennt, eben alkal. ge- 
macht mit NaOH, hierauf NH^Cl bis zur Siittigung zugesetzt, abkiihlen u. 12 Stdu. 
stehen gelassen, der Nd. abgeschieden u. das Vd aus den getrennten Teilen ge- 
wonnen. (A. P. 1563061 yom 4/8. 1923, ausg. 24/11. 1925). K a u s c h .
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Bjorn Per Ferdinand Kjellberg, Schwcden, Gewinnung von Vanadinverbin- 
dungen aus Yanadin und Tiian enthaltenden Eiscnerzen. Man rostet diese Erze der- 
art, daB man die Oxydation der V-Verbb. bis zum Va0 6 vermeidet, worauf man 
das gerostete Erz mit einem Losungsm. fiir das V behandelt. (F. P. 598 315 yom 
16/5. 1925, ausg. 14/12. 1925. Schwed. Priorr. 19/11. 1924 u. 12/2. 1925.) K a u s c h .

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin, Kieselsaure-Gel 
wird 'ni&lit bis zur volligen Befreiung der Elektrolyten gewaschen, dann bis zum 
Gehalt von 2% Salz (bereelmet auf das getroekuete Prod.) gewaschen. (E. P 
242234 vom 17/8. 1925, Auszug verofF. 23/12. 1925. Prior. 3/11. 1924.) K a u s c h .

W . B. Ormandy und A. M. Peake, London, Behandlung von Silicaten. Leucit
o. dgl. wird mit Erdalkaliphosphat, CaC03 u. verd. HaSO< o. dgl. in Ggw. von W. 
behandelt, um seinen K-Gehalt zu gewinnen. (E. P. 242336 vom 2/8. 1924, ausg. 
3/12. 1925.) K a u s c h .

Jacobus Gerardus Aarts, Holland, Kohle aus Steinkohle, Lignit, Torf, Uolz und 
dessm Abfallen. Man dest. die genannten Stoffe u. zers. die dabei gebildeten 
gasigen Prodd. (CH4 u. andere KW-stoffe) zu amorpher Kohle. (E. P. 598023 vom 
4/3. 1925, ausg. 4/12. 1925. Holi. Prior. 14/1. 1925.) KAUSCH.

Hans W illi August Branco, Deutschland, Reinigen, Klaren, Entfarben und 
Desodorisieren von Fliissiglcaten oder Gasen. Man yerwendet hierzu die durch 
Waschen der Aschen von Holz, Kohle, Lignit oder Torf bis zum Freisein von 
Basen oder Siiuren erhaltenen Biickstande. (E. P. 598826 vom 27/5. 1925, ausg.
26/12. 1925. - D. Prior. 27/5. 1924.) K a u sc h .

George Wightman W allace, San Francisco, Aktwierte Kohle. Man unter- 
wirft die koblenstoffhaltigen Stoffe in einer geschlossenen Kammer der Einw. h. 
Gase von einer Flamme u. kiihlt die yerkohlte M. in Abwesenheit von Luft. (A. P, 
1565129 yom 15/5. 1925, ausg. 8/12. 1925.) K a u s c h .

Charles B. Davis, New York, Entfarbungskohle fur Zucker u. dgl. Die in den 
Kohledestillationsfraktionen, die zwischen 315—450° iibergehen, enthaltenen bitu- 
minosen Verbb. werden zu Knoehenkohle gesetzt u. in Abwesenheit von Luft auf 
Rotglut erliitzt, die Massen abgekuhlt, mit h. W. ausgewaschen, getrocknet u. er- 
hitzt. (A. P. 1565911 yom 10/10. 1923, ausg. 15/12. 1925.) K a u s c h .

Naamlooze Vennootschap Algemeene Norit Maatschappij, Amsterdam 
iibert. yon: J. N. Sauer, Amsterdam, Aktive Kohle. Die zur Aktiyierung der
rohen oder zuyor dest. kohlenstoifhaltigen Materialien yerwendeten Gase werden
allein bder gemischt mit Ileizgasen quer zu der Achse der Aktiyierungsretorte zu- 
gefiihrt u. dann gezwungen, in paralleler Kichtung mit der Achse durch das Gut zu 
stromen. (E. P. 242659 yom 6/11. 1925, Auszug yeroff. 6/1. 1926. Prior. 8/11.
1924.) K a u sc h .

N. V. Algemeene Norit Maatschappij, Amsterdam, Aktive Kohle. Die akti- 
yierenden Gase werden quer durch die zu aktiyierendeu Stoffe hindurcbgefuhrt 
(E. P. 594171 yom 5/2. 1925, ausg. 8/9. 1925. E. Prior. 5/4. 1924.) K a u s c h .

Califomia Cyanide Co., Inc., iibert. yon: Bobert Wade Poindexter, Los 
Angeles, V. St. A., Herstellung von Rufs und Blausaure. Gemische von NH3 u. 
gas- oder dampfformigen KW-stoffen werden in ziemlich raschem ZeitmaB durch 
ein feuerfestes Bohr geleitet, welches innerhalb eines Ofens hoch erhitzt wird. Die 
entstehende Misćhung yon BuB, CNH, Hs, unzersetztem NH3 u. dgl. wird in 
mehreren hintereinander geschalteten Tiirmen gesondert von ihren yerwertbaren 
Bestandteilen befreit. (A. P. 1562914 vom 4/12. 1922, ausg. 24/11. 1925.) KO.

Anhydrous M etallic Chlorides Corp., Dover, Delaware, iibertr. yon: Fre- 
derick T. Wohlers, Hasbrouck Hights, N. J., Wasserfreie Metallchloride. Es wird 
zur Herst. der wasserfreien Metallchloride ein App. yerwendet, der aus einer gleich- 
maBig erhitzten rotierenden Trommel aus geschmolzeuer Si02 besteht, die Zu-
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fuhrungavorr. fiir das zu behandelnde Metali u. einer Eegelyorr. fiir das zuzu- 
leitende Cl2 aufweist. (A. P. 1564302 vom 17/12. 1921, ausg. 8/12. 1925.) K a.

Arthur Lambert, New York, Behandlung naturlicher Alkalisalze sekundarer 
und tcrtiarer JTerkimft. Man unterwirft z. B. eine NaCl, Nn^COj n. Na^SOj ent- 
haltende Lsg. der Einw. von C02, behandelt die Lsg. mit dem ausgeschiedenen 
NaHCOs bei 330° u. trennt das Salz alsdann bei dieser Temp. von der Fl. (Can. 
P. 249255 vom 12/6. 1924, ausg. 5/5. 1925.) K a u s c h .

Frederic Finzi, Frankreich, Puherformiges Alkalisilicał. Alkalisilicatlsgg. 
werden mit Hilfe komprimierter Luft u. eines h. Luftstromes zerstaubt. (F. P. 597 825 
vom 5/3. 1925, ausg. 30/11. 1925.) K a u s c h .

W olff & Co., Walsrode und Friedrich Frowein, Bomlitz, Eestlose Ausnutzung 
von Kalirohsalzen, gleichgiiltig weleber Zusammensetzung, 1. dad. gek., daB man 
zwei Kreislaufyerff. mit CaC03 u. PbC03 ais Kreistriiger, jenes zur Uberfiihrung 
der S04-Ionen in (NIIj)2S04, dieses zur Uberfiihrung des Cl in NH4C1 unter glcich- • 
zeitiger Gewinnung yon NaN09, KN03 u. Mg(N03)2 yerkuppelt u. das dabei ge- 
wonnene Mg(N03)2 dad. zu einem feinkornigen, streubaren u. lagerbestSndigen Mg-, 
N-, kalihaltigen Diingcmittel maebt, daB man konz. Mg(N03)2-Laugen mit festem 
K2S04 bei 60—70° C yermiseht u. das Gremiach bis zum Ubergang in streubare 
Form ununterbrochen knetet, riihrt u. mablt. 2. Anwendung des Verf. zur Ver- 
arbeitung der Endlaugen der Kaliindustrie auf NH4C1 u. Mg-Salz. (D. E. P. 422987 
KI. 121 vom 24/8. 1924, ausg. 17/12. 1925.) K a u s c h .

Sherman W. Scofield und John B. la  Ene, Cleveland, Ohio, Trennen der 
Besłandłeile von Mineralsilicaten. Amorpher Kalifeldspat wird mit einer Atzalkali- 
lsg. auf 350—500° in einem geschlossenen GefiiB erhitzt. (A. P. 1563875 vom 
4/2. 1924, ausg. 1/12. 1925.) K a u s c h .

Friedrich Uhde, Bovingliausen b. Merklinde i. W., Herstellung von Erdalkali- 
nitriden durch Einwirkenlassen von N2 auf die Erdalkalimetalle bei hoher Temp., 
dad. gek., daB die Oxyde, Hydroxyde oder Carbonate der Erdalkalien allein oder 
im Gemenge miteinander durch Behandeln mit H2 oder KW-stoffen bezw. solche Stołfe 
enthaltenden Gasen im elektr. Ofen red. u. geschmolzen werden u. dann durch 
Behandeln der entstandenen Mctallschmelze mit Na in Nitride iibergefiłhrt werden. 
(D. E. P, 423348 KI. 12i vom 6/12. 1921, ausg. 29/12. 1925.) K a u s c h .

Societe Chimiąue des Usines du Ehóne, Paris, Erdalkaliarsenate. (E. P.
216098 vom 31/1. 1924, ausg. 9/7. 1924. F. Prior. 15/5. 1923. — C. 1925. I.
1433.) K a u sc h .

Soc. Chimiąue des Usines du Ehóne, Paris, Erdalkaliarsenate. Man erhitzt 
Arsenite auf Tempp. iiber 450° (600—700°) u. laBt erwiirmte Luft oder Os-ent- 
haltcnde Verbrennungsgase mit ihnen in Beriihrung treten. (E. P. 227 090 vom 
18/11. 1924, Auszug veroff. 25/2. 1925. Prior. 3/1. 1924. Zus. zu E. P. 216098; 
vorst. Ref.) K a u s c h .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Eh., tibert. von: Carl 
Eyer und Eobert Griessbach, Ludwigshafen, Festes Calciumnitrat. Man ktihlt 
eine h. konz. Lsg. von Ca(N03),, die einen mSBigen Gehalt an Ammoniumsalz 
(NH4N 03), aufweist ab. (A. P. 1564410 vom 29/6. 1925, ausg. 8/12. 1925.) Ka.

Camille Deguide, Frankreich, Atzalkali. (Ba0)2Si02 oder (BaO)3SiOa oder 
zwischen beiden liegende Ba-Silicate werden mit W. u. Alkalicarbonat behandelt. 
(F. P. 28443 vom 26/11. 1923, ausg. 27/2. 1925. Zus. zu F. P. 531383.) K a u s c h .

A/S. De norske Saltverker, Bergen, Magnesiumhydroxyd. Man elektrolysiert 
MgS04-Lsgg. bei einer Temp. iiber 90°, am besten bei Siedetemp. (N. P. 39564 
vom 27/5. 1921, ausg. 25/8. 1934.) K a u s c h .

Ture Eobert Haglund, Schweden, Aluminiwnoxyd. Bauxit o. dgl. wird im 
elektr. Ofen mit Eeduktionsmitteln geschmolzen u. das nicht zersetzte A120 3 wird in
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einer S-Verb. (Sulfid) gel., wobei man vor dem Sclimelzen den groBtcn Teil oder 
das gesamte Rohmaterial in FeS o. dgl. iiberfuhrt. (F. P. 598378 vom 19/5. 1925,
ausg. 15/12. .1925. Schwed. Prior. 2/6. 1924.) K a u sc h .

Chemische Fabrik Grieaheim-Elektron, Frankfurt a. M., ubert. yon: Hein
rich Specketer, Griesheim a. M., Eisenfreier Kryolith. Fe-baltige Al-Salzlsgg. 
werden mit hochstens 9 Moll. HF u. 3 Moll. eines Alkaliclilorids sowie wenigstens
3 Moll. A1j0 3 verriihrt. Der erbaltene Nd. wird in Ggw. von W. mit Alkalifluorid
behandelt. (A. P. 1563536 vom 10/1. 1925, ausg. 1/12. 1925.) K a u s c h .

Grasselli Chemical Co., Cleyeland, Ohio, ubert. von: Henry Howard, Cleve- 
land, Elektrolytische Erzeugung von Kupfcrcarbonał. Eine eine COa zufuhrende 
Substanz (1. Bicarbonat) u. einen Elektrolyten (Chlorat) enthaltende Lsg. wird elck- 
trolysiert mit einer Cu-Anode u. das gebildete CuC08 wird von der Lsg. getrennt. 
(A. P. 1565367 vom 29/8. 1924, ausg. 15/12. 1925.) K a u s c h .

Stanley Cochran Smith, England, Bleicarbonat aus Bleisulfat. Das PbSO< 
wird mit etwas mehr ais der aquivalenten Menge einer wss. Lsg. yon NH3 bei 
50—70° so lange yerriihrt, bis die Zus. der Lsg. sich nicht mehr iindert, abfiltriert, 
gewasclien, in W. yerteilt u. bis zum gewiinschten Grad der Carbonisation COa 
eingeleitet. Das Filtrat wird zum groBeren Teil auf (NH4)2S04 yerarbeitet, der Rest 
wird mit W., NH3 u. PbS04 yermischt u. die Mischung wie vorher behandelt. Die 
Behandlung mit COa kann auch gleichzeitig mit der Einw. des NH3 auf das PbS04 
erfolgen. (F. P. 596813 vom 15/4. 1925, ausg. 2/11. 1925. E. Prior. 5/5. 1924.) KO.

I'T. V. Philip’a Gloeilampenfabrieken, Holland, Losen eines Gemisches der 
Hafńium- und Zirkoniumsalze und Trennen des Hafniums vom Zirkonium. Man lost 
Phosphate, Phospliite, Arsenate, Arsenite, Antimonate u. Antimonite in einer freie 
Oxals;iure, konz. H2S04 oder Ił3P 04 entlialtenden Fl. u. fiillt die Lsgg. fraktioniert 
(z. B. mit HCl). (F. P. 598606 vom 23/5. 1925, ausg. 21/12. 1925. Holi. Prior. 6/6.
1924.) K a u s c h .  

Świst Jewel Co., S. A., Locarno, Schweiz, ubert. von: Davide Bertolini,
Locarno, Syntlietische Edelsteine von der Hiirte des naturlichen Saphirs u. der 
Farbę sowie dcm Aussehen des natiirlichcn Aquamarins. Man sclimilzt A120 3, 
MgO, Co20 3 u. Vd203 zusammen. (A. P. 1565777 vom 20/1. 1925, ausg. 15/12.
1925.) K a u s c h .

A. Lamble und United A lkali Co., Ltd., Liyerpool, Bleichjmher. Man macht
das Bleichpulver dadurch bcstiindig, daB man es zuerst teilweise oder ganz trocknet 
u. dahn eine kleine Menge (gepulyerten) CaO zusetzt. (E. P. 242805 vom 15/12.
1924, ausg. 10/12. 1925.) K a u s c h .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Ateliers de Construction Oerlikon, Schweiz, Plasłische Massen zur Herstellung 

von feuerfesten Gcgenstdnden. Zum Anfeuchten yon keram. Mischungen aus Schamotte 
Graphit, Ton yerwendet man eine Lsg. von Borax u. Borsaure im VerhSltnis 
4H.jBO:) -\- Na,B.,07 die Mischung dient zur Herst. yon Schmclztiegebi, Muffeln usw. 
(F. P. 596461 yom 8/4. 1925, ausg. 24/10. 1925. Schwz. Prior. 22/5. 1924.) F r a n z .

Alphonse Florent Eyssen, Heerlen b. Limburg, Holland, Metallisierung von 
Porzellan oder Glas. (D. B,. P. 419891 KI. 80b vom 28/11. 1924, ausg. 10/10. 1925.
Holi. Prior. 15/2. 1924. — C. 1925. II. 2020.) K O h lin g .

Ydclav Hor&k, Prag, Glas. (A. P. 1557540 yom 22/1. 1923, ausg. 13/10.
1925. — C. 1923. II. 1081.) K O h lin g .

Henri Michel, Frankreich, Opalisierendes Glas. Das Glas wird mittels I1F,
Sandstralil o. dgl. aufgeraubt u. dann in eine aus einer Lsg. yon Collodium in 
Amylacetat u. Fischschuppen (essence d’orient) bestehende Aufschwemmung ge- 
taucht. (F. P. 596131 yom 2/7. 1924, ausg. 16/10. 1925.) K O h lin g .
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Daniel H arvey M eloche, V. St. A., Schutzuberzug fiir die Innenwande von 
Ófen. Dic zu schiitzenden aus Ziegeln hergestelltcn Wandę werden auf mehr ais 
200° erhitzt u., zweckmiiBig wiederholt, mit einer Misehung von Ton u. der Lsg. 
eines aus 16,88% N a,0 , 35,8% Si02 u. 46,88% W. bestehenden Wasserglases in 
5 Teilen W. bespriiht. Der yerwendete Ton besitzt am besten die Zus.: 46,5% Si02, 
35,9% A1j03, 1,25% Fe20 3, 12,85% Gluhyerlust. Der Schutzuberzug ist durch 
groBe BcstSndigkeit gegen fl. Fe ausgezeichnet. (F. P. 596432 vom 6/4. 1925, 
ausg. 23/10. 1925. A. Prior. 10/1. 1925.) K & h lin g .

W. Feldenheimer, London, Beinigen von Ton. Man behandelt den Ton mit 
einer Yielzahl yon in W. 1. reduzierenden Agentien (Na2S, Natriumoxalat, Na2S03, 
NaHS03, Na2S20 3, CaS gelost in Alkalicarbonatlsg., K2S, S02 u. Oxals!iure). (E. P. 
242357 vom 7/8. 1924, ausg. 7/8. 1925.) K a u s c h .

"W. Feldenheimer, London, Beinigen von Ton. Ton o. dgl. wird suspendiert 
in W. mit einem sauren Salz der H2S03 u. einem Metali (Zn), sowie einer geringen 
Menge Mineralsiiure (HC1) behandelt. (E. P. 242358 vom 7/8. 1924; ausg. 3/12. 
1925.) K a u s c h .

J. E. Tama, Stoke-on-Trent, Mischungen fiir kcramische Ziccchc, bestehend
1. aus etwa 8 Teilen Ton, 12 Teilen Kaolin, 12 Teilen gemahlenem Feuerstcin u. 
0,5 Teilen MgO oder einer anderen Yerb. des Mg mit Ausnahmc des Hydrosilicats;
2. aus etwa 10,75 Teilen Kuochenmelil, 5,5 Teilen Kaolin u. 1,5 Teilen Magnesium-
hydrosilicat. (E. PP. 242 089 yom 22/11. 1924 u. 242091 vom 24/11. 1924, ausg. 
26/11. 1925.) ,, . K O h lin g .

Tsnneichi Fujiyama, Tokyo, Japan, Ilerstcllung von Zement. Einem Brenner, 
in welchem gepulyerter Brennstoff yerbrannt wird, wird so viel CaO u. dgl. zu- 
gefiihrt, ais erforderlich ist, um in Yerb. mit der Asche des Brennstoffes unter der 
Einw. der Hitze der Flamme eine Zementmischung zu bilden. Die Flamme brennt 
innerhalb einer gedrehten Kammer, an dereń Boden sich die Zementmischung 
sammelt. Diese gelangt in einen gleichfalls gedrehten Kiihlbehalter u. yon diesem 
zum Sammelraum. Die aus der ersten Kammer abziehenden Flammengase werden 
zur Kesselheizung u. dgl. yerwendet. (A. P. 1561070 yom 25/5. 1920, ausg. 10/11.

Atlas Portland Cement Co., ubert. von: Andrew Gilbert Croll, Wcatherly 
V. St. A., Ilcrstellung von Portlandzemcnt. In iiblicher Weise bereitete u. bei S00 bis 
900° gegliihte Portlandzementmischungen werden rasch abgeschreckt, z. B. durch 
Eintauchen in k. W. oder UbergieBen mit k. W ., u. dann in iiblicher Weise ge- 
mahlen. Die Erzeugnisse besitzen nach dem Abbinden wesentlich groBere Festig- 
keit ais nicht abgeschreckte Zemente. (A. P. 1562207 yom 3/3. 1924, ausg. 17/11. 
1925.) K O h lin g .

Anstro-American Magnesite Co. (Oesterreichisch-Amerikanische Magnesit- 
gesellschaft, G. m. b. H.), Kadenthein, Ilcrstellung von Magnesia aus besonders 
krystallinischen Magnesiten zwecks Ilerstcllung von Sorelzementen. Beim Brennen 
werden auf Grand von in der Patentsclirift niedergelegten Versuchsreihen be- 
stimmte Jlengen yon grob- u. feinkornigem Magnesit gemischt u. die Mischungen 
den Mischungsyerhaltnissen angepaBten, wesentlich oberbalb der Zersetzungsgrenze 
des Magnesits liegenden Tempp. u. Brennzeiten ausgesetzt. Unter diesen Be- 
dingungen enthalt das Erzeugnis neben hochbas., mit Lsgg. yon MgCl2 oder MgSO( 
rasch abbindendem MgCOa scliarf gebranntes bindungstrages MgO u. zeichnet sich 
durch Raumbestandigkeit aus. (Oe. P. 101328 vom 22/5. 1923, ausg. 26/10.

G. Polysius, Dessau, Verarbeitung fliissiger Sclilacke von G-aserzeugern und 
Kohlenstaubfeuerungen auf Portlandzement, 1. dad. gek., daB den sich bildenden fl. 
Aschen noch im Bade selbst yor dem Abstich derartige Zusclilage an Kalkstein,

1925.) K tvHLING.

1925.) K O i il in g .
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CaO, Ca(OII)2, Si02, Fe20 3, A120 3, Gips u. dgl. gegeben werden, daB sie die Zus. 
von Portlandzement erhalten. — 2. Vorr. zur Ausfiihrung des Verf. nach An- 
spruch 1, dad. gek., daB an sich bckannte', mehrmantelige Brennstoff- bezw. 
Luft- oder Gasdiisen angewendet werden, wobei die Zuschlage durch den 
auBeren Diisenmantelraum eingefiihrfc werden, der Brennstoff bezw. die Luft oder 
Gase aber durch den inneren oder umgekelirt, oder daB nur ein Dusenrohr yer
wendet "wird, durch welches Brennstoff bezw. hocherhitzte Luft oder Gase u. Zu
schlage gleichzeitig einstromen. — Das Schlackenbad kann in einer dem Gas- 
erzeuger oder der Koklenstaubfeuerung yorgebauten Kammer mittels Zusatz- 
feuerung erliitzt werden. (D. R. P. 421427 KI. 80b vom 20/4. 1922, ausg. 11/11. 
1925.) K O h lin g .

Mindener Kerament-Werke A.-G., Minden, Westf., Herstellung kalt glasierter 
Zementiuaren, dad. gek., daB feinste Teilchen aus dem Glasurzement ausgesichtet 
werden u. diesen zum langsamen Abbinden TraB, andere Puzzolane oder andere 
in ahnlicher Weise die Abbindung yerzogernde Stoffe beigefiigt werden. — Es 
werden nur Teilchen yerwendet, welche durch ein Sieb von 5000 Maschen je qcm 
fallen. (D. R. P. 421728 K I. 80b yom 10/12. 1922, ausg. 17/11. 1925.) K O h lin g .

Arnold Brune, Minden i. W., Herstellung von kaltglasicrtcn Zementplatten u. dgl. 
unter Anwendung yon Dampfdruck, dad. gek., daB die k. glasierte Rohware im 
Erhiirtungsraum bei niedriger Temp., ohne Druck u. unter starkstem Feuchtigkeits- 
gehalt der umgebenden Atm. mehrere Stdn. lang abbindet, worauf die Ware eben- 
falls im Erhartungsraum einem Dampfdruck u. der damit yerbundenen Temp. 
mehrere Stdn. lang ausgesetzt wird. — Die inueren Kohiisionskrafte der Platten 
sind groBer ais die yerschiedenen Schwind- u. Ausdelinungskrafte u. es bleibt eine 
einheitliche Struktur der Platte gewahrt. (D. R. P. 421835 KI. 80b yom 21/11. 
1922, ausg. 19/11. 1925.) K O h lin g .

A. Harris, London, Beliandeln von aus Zement hergestellten Gegenstanden. Die 
Gegenstande werden vor dem Anstreichen mit einer Mischung yon Essigsaure,
H.,S04, Terpentin u. W. behandelt. (E. P. 241976 yom 24/7. 1924, ausg. 26/11. 
1925.) K u h l i n g .

John P. Rich, Swanton, Vermont, Loschen von Kalk. Zu einer Charge un- 
geloschten Kalkes yon bekanntem Gewicht wird unter Umriihren die berechnete 
Menge W. hinzugefiigt. Ein hindurchgeleiteter Luftstrahl unterstutzt das Riihren, 
scheidet die Verunreinigungen aus u. saugt den geloschten Kalk ab. (A. P. 1565107 
vom 29/12. 1924, ausg. 8/12. 1925.) K a u s c h .

Leon Schneider, Frankreieh, Verwertung eisenlialtiger Kalkstdne. Es werden 
innige Mischungen yon gepulyertem eisenhaltigem Kalkstein u. gepulyerter Kohle 
mit oxyd. oder metali. Fe (Abfśille), zweckmiiBig auch etwas Mangan yermengt u. 
im Koksofen oder Generator yergast. Der in der Kohle enthaltene Schwefel wird 
fast yollstandig an Fe gebunden, so daB das erhaltene Gas fast schwefelfrei ist. 
Der stark eisenhaltige Koks liefert hochwertigen Stahl. (E. P. 596764 yom 22/7.
1924, ausg. 31/10. 1925.) K O h l in g .

Henri Paban, Frankreieh, Diehten von Baustoffen. Die Baustoffe werden mit 
den zur Herst. von Kondensationserzeugnissen der Phenole dienenden Roh- 
mischungen getrankt, bestrichen o. dgl. u. die Kondensation durch Erhitzen be- 
wirkt. (E. P. 596321 yom 7/4. 1925, ausg. 21/10. 1925.) K O h lin g .

Arno Andreas, Miinster i. W., Herstellung von Leichtsteinen und Leichtplatten 
aus einer gepreBten Torf-, Kork- o. dgl. -platte u. einer Mortelschicht fiir Bau- 
zwecke, besonders Dacheindeckungen, dad. gek., daB die gepreBte Grundplatte mit 
einem Rabitzgewebe bewchrt u. die Mortelschicht nach dem Torstretyerf. auf- 
gespritzt wird. — Bei kleinstem Gewicht wird groBtmogliche Festigkeit u. Dichte 
erreicht. (D. R. P. 423540 KI. 80b yom 23/4. 1924, ausg. 5/1. 1926.) K O h lin g .
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Akt.-Ges. der Vereinigten Asphalt- und Baumaterialien-Werke V/ien- 
Floridsdorf-Wopfing (Otto Grafea Nachf. W. Schefftel) und Franz Schmid,
Wien, Wasserdichte Kunststeine. Faserstoffe, wie Wolle, Baumwolle u. dgl., werden 
init teer- oder asphaltartigen Stoffen impriigniert u. dann mit einem wss. Brei von 
Kieselgur, Talkum oder iihnliehen Fullstoffen verrieben, wobei auf Tempp. erhitzt 
wird, bei denen das Impriignierungsmittel sich in fl. Zustaud befindet u. das W. 
verdampft. Es kann auch erst der Zusatz der Fullstoffe u. dann derjenige der 
Impragnieningsmittel erfolgen. (Oe. P. 101329 vom 21/6. 1923, ausg. 26/10.
1925.) K O h l in g .

Karl Brunner, Wynau, Sehweiz, Kunstlicher Baustein, hergestellt aus einer 
Mischung von reiner Schlacke, Sand, Portlandzement, hydraul. CaO u. WeiBkalk. 
Der Baustein ist durch Wasserdichtigkeit ausgezeiehnet. (Schwz. P, 98983 vom 
18/4. 1922, ausg. 1/5. 1923.) K O h lin g .

Richard Hempel, Berlin, Verbesserung von Trockenmdrtel fiir Putzzweckc unter 
Verwendung von mit CaO reagierenden Stoffen, 1. dad. gek., daB bei der Bereitung 
des Mortelgemisehes den ZusehlagstofFen des Mortels, besonders den fiirbenden u. 
kornigen, zur Erhaltung der Farbenreinlieit ein sauer reagierender, an sich nicht 
sehiidigender Stoff zugesetzt wird. — 2. dad. gek., daB die sauer reagierenden 
Stofie mit den ffirbenden u. kornigen Zuschlagstoffen yermischt zum Mortel zur 
Erhaltung der Farbenreinheit zugesetzt werden. — Geeignete Zusatze sind saure 
Salze, wie NH4>H-C03, Ca(HC03)2, Ca(H2P 0 4)a oder gefiillte gallertartige SiOa. 
(D.E. P. 423346 K I. 80 b vom 4/6. 1924, ausg. 29/12. 1925.) K O h lin g .

Solidifier Corp., iibert. von: Hiram S. Lukens, Philadelphia, V. St. A., Ge- 
formte Massen. Geeignete, fein zerkleinerte anorgan. oder organ. Stoffe werden 
mit MgO u. soviel W., daB eine mortelartige M. entsteht, gemischt, die Mischung 
geformt u. bei Ggw. von Wasserdampf mit gasformiger C02 oder mit einer gesiitt. 
wss. Lsg. von C02 behandelt. Die M. erhSrtet dabei zu steinartigen Korpern. 
(A. P. 1561473 vom 24/1. 1925, ausg. 17/11. 1925.) K O h lin g .

Gesellschaft fiir den Ban von Miill- und Schlackenverwertungsanlagen, 
A.-G., Berlin, Mortelbildner aus Muli. Die bei der Miillverbrennung entfallende 
Abhitze wird zum Brennen yon CaC03 benutzt u. aus dem entstandenen CaO, dem 
Verbrennungsriickstand des Miills u. W. der Mortelbildner erzeugt. ZweckmśiBig
wird das Miill mit der erforderlichen Menge CaC03 gemischt, die Mischung ver- 
brannt u. der Eiickstand mit W. behandelt. (Schwz. P. 98981 vom 12/8. 192], 
ausg. 1/5. 1923.) K u h l i n g .

W ilhelm  Neuhaus und Emil Opderbeck, Gelsenkirchen, Hcrstellung poroser 
Kor per, insbcsonderc fiir Bauzwecke, ais Isolierkorpcr aus Ruckstanden oder Abfdllen 
der Kolilenaufbereitung, z. B. Waschbergcn u. Schiefer oder Stoffgemischen iihn- 
liclier Zus. durch Formgebung ohne besondere Bindemittel, Anzunden u. Ver- 
brenuen ohne Zugabe weiteren Brennstoftes u. ohne Beheizung yon auBen, dad. 
gek., daB die Verbrennung in formgebenden, feuerfesten Ummantelungen unter 
Durchleiten von Oa oder Oa u. Luft durch die brennende M. ohne Benutzung eines 
besonderen Brennofens yorgenommen wird. — 2. dad. gek., daB den Waschbergen 
usw. Stoffe zugemischt werden, welche in bekannter Weise die Verhiittungstemp. 
erniedrigen u. dadurch die Durchfiihrung der Yerbrennung mittels Druckluft er- 
moglichen. Die Hitze der fertiggebrannten porosen Korper wird fiir andere Zwecke 
nutzbar gemacht, Bei der Herst. von Schnellbauten werden Waschberge u. dgl. 
in einem von feuerfester AuBen- u. Innenschalung gebildeten Zwischenraum gefullt 
u. wie oben yerbrannt. (D. R. P. 421071 KI. 80b vom 20/1. 1924 u. 421072 KI. 
SOb [Zus.-Pat.] vom 16/2. 1924, ausg. 5/11. 1925.) K D h lin g .

Carl Ehrenberg, Hermann W iederhold, Fiirstenwalde, Spree, Carl Krug, 
Mas Gerhard Holsboer, Berlin-Friedenau, Karl Fischer, Zeblendorf, und Studien-
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gesellschaft fiir Ausbau der Industrie m. b. H., Berlin, Herstellung von porosen 
Słeinen oder Metalloxyde oder Metalle enthaltenden Steinen, dad. gek., daB man die 
M. mit Ammoniumhumat mischt, trocknet u. brennt. — Soweit die Formatiicke 
reduzierbare Oxyde entbalten, werden sie zweeks Uberfiihrung der Oxyde in 
Metalle in einer reduzierenden Atm. gebrannt. (D. B. P. 422715 KI. 80b vom 20/3.
1924, ausg. 9/12. 1925.) K O h l in g .

Ludwig W ilhelm Wunderlich, Demmin i. Pomm., Ilerstellung einer zur 
Dachbedeckung, Fufiboden- oder Wandbelcleidung bczw. ais Isolierstoff verwendbaren 
Masse, dad. gek., daB 35—40 Teile Asche, 30—37 Teile einer Miscliung von Sand 
u. Eisensilicat, 15 Teile Eisenfeilspiine oder Kieselgur u. 15—20 Teile glycerin- 
lialtiger Firnis geraisclit u. diese Miscliung auf feuersicher gemaebtcs Papier auf- 
gerollt wird. — Es kiinnen beidc Seiten des Papiers uberzogen werden. Zweeks 
Herst. buntfarbiger Platten werden der M. Farbstoffe zugefiigt. (D. E. P. 423462 
KI. 80b vom 23/11. 1924, ausg. 4/1. 1926.) K U h lin g .

Harry Spurrier, Chicago, V. St. A., Beliandlung keramiselier Miscliungen. Piast. 
Mischungen von Ton u. gegebenenfalls anderen Bestandteilen keram. MM. werden 
einem kraftigen Yakuum ausgesetzt, um in den MM. enthaltene Gasblasen zu ent- 
fernen. Ist das geschehen, so wird das Yakuum moglichst plotzlich unterbrochen 
u., wenn angezeigt, ein Ubcrdruck erzeugt Mit den so behandelten Mischungen 
liergestellte GefaBe usw. sind weniger porig ais in iiblicher Weise gewonnene. (A. P. 
1559652 vom 24/1. 1924, ausg. 3/11. 1925.) K O h lin g .

W illiam  A. Parish, Brooklyn, V. St. A., Feuerfeste Masse. Ein feuerfestes 
Naturerzeugnis oder, yorzugsweise, ein im elektr. Schmelzofen gewonnenes feuer- 
festes Erzeugnis, wie Siliciumcarbid, geschmolzenes A1S0 3 oder Si02 oder Mischungen 
derartiger Stoffe werden mit Teer o. dgl. u. Borax, Wasserglas o. dgl., vorzugs- 
weise im Verhiiltnis von 65 Teilen Carbid o. dgl., 32 Teilen Teer u. 3 Teilen Borax 
o. dgl. gemischt, geformt u. bei 1000° gegliilit. Die M. dient zur Herst. von Ziegeln, 
Retorten, Muftcln, Tiegeln, Pyrometer- u. anderen Róhren usw. u. ist durch Bc- 
stiindigkcit gegen mechan. u. oxydierende Ein w w. ausgezeiclinet. (A, P. 1561641 
vom 31/5. 1918, ausg. 17/11. 1925.) K O ii l in g .

Marie Parnsworth, New Brunswick, N. J ., Gips aus Anhydrit. Man mahlt 
Gips bis zu einer Feinheit, daB die groBten Teilchen 135 (l (Mittel 18 fi) oder 30 fjL 
(Mittel 7 fx) nicht iiberschreiten u. hydratisiert das Pulver. (A. P. 1566186 vom 
11/3. 1925, ausg. 15/12. 1925.) K a u s c h .

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
K. Scharrer und A. Strobel, Die Entwickluny der Agrikulturchemie. Scliilderung 

der Entw. der Lelire von der Pflanzenerniihrung. (Fortschr. d. Landwirtschaft 1.
23—26. 58—62. Weihenstephan.) TriSnel.

Chr. Barthel, Neue TJntersuchungen uber die Ausniitzung des Stallmiststicksto/fes 
im Aclcerboden. Vf. gibt einen zusammenfassenden Uberblick uber seine dies- 
beziiglichen Veroffentlichungen der Jahre 1917—24. Die mikrobiolog. Wrkgg. des 
Stallmistes sind indirekter Natur; sie sind nicht in der Menge der dem Acker zu- 
gefuhrten Kleinlebewesen, sondern in der Zufuhrung von NII3-Stick.stofF zu suehen, 
wcil dieselbe Cellulosevergarung im Acker auch durch Anwendung von kunstlichem 
N-Dunger erzielt wird. (Fortschr. d. Landwirtschaft 1. 37—41.) - TrĆNEL.

H. Lindeman, Geschichte der Kalidiingung auf Klńboden in Friesland. Seit 
1913 hat sich die Kalidiingung zu Kartoffeln auch auf Kleiboden, den man friilier 
fiir nicht K-bedurftig hielt, durchgesetzt. (Ernahrung d. Pflanze 22. 1—6.) TrIŚNEL.

A. Strobel und K. Scharrer, Der Einflufi des Kaliwnchlorats auf die Keimung 
von Roggen, Weizen, Gerste und Hafer. In Mengen bis 5,0 mg schadigt KC103 die 
Keimung von Winterroggen u. Weizen nicht; liohere Gaben, bis zu 8,75 mg, ver-
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ursachten nur krankhafte helle Grunfarbung der Pflanzchen; am empfindlichsten 
erschien Sommergerste; Hafer wurde selbst durch die hochsten Gaben nicht beein- 
triichtigt (Fortschr. d. Landwirtschaft 1. 62—63.) T r ĆNEL.

Leo Miiller, Uber den Em fiu fi der Bodenreaktion auf die Keimung von Wiesen- 
grasern und Kleepflanzen. Wiesengriiser u. Kleearten bevorzugen bei der Keimung 
schwaehsaure Rk. Alkal. Rk. wird von den Kleearten schlechter yertragen ais yon 
den Grasern. Neben der [fl-] der Lsg. iiben auch die Anionen ihren EinfluB aus. Vf. 
findet folgende Reihenfolgc in der Schsidlichkeit auf die Keimung 1. fiir Griiscr 
Schwefel-, Mandel-, Ameisen-, Phosphor-, Weinsaure, (NH4)HCO„, (NH4)2C03, Na,CO,, 
NaHC03; 2. fur Klee: Mandel-, Ameisen-, Schwefel-, Phosphor-, Weinsaure; die 
Reihenfolge der Alkalien bleibt dieselbe. (Fort. d. Landwirtschaft 1. 52—57.) T r ć n e l .

Ewert, Die Einwirkung von Teer und Teerdampfen auf den Boden. Die nied- 
riger sd. Anteile yon Teer schadigen die Tatigkeit der Pflanzenwurzeln u. der 
Bodcnbakterien; besonders empfindlich gegen Teer sind Radieschen. Bei starker 
Einw. von Teerdampfen, wie sie benachbarten Fabrikbetrieben entweichen, wird 
trotz erheblicher Schadigung der oberirdischen Pflanzenteile nur so wenig Teer vom 
Boden absorbiert, daB er ais Kulturboden nicht minderwertig wird. Eine Boden- 
yergiftung, wie z. B. durch Si02 findet also durch Teer nicht statt. Zur Vergiftung 
der Bliitter dagegen geniigen schon sehr kleine Mengen in der Luft. (Landw. 
Jalirb. d. Schweiz 63. 103—27.) T r ć n e l .

E. Riehm , Trockenbeizmittel. Vf. empfiehlt bestimmte PrSparate ais Trocken- 
beizmittel. (Fortschr. d. Landwirtschaft 1. 57—58.) T r ć n e l .

Maurice Franęois und Laurę Seguin, Veranderlichkeit des Cobolts oder metal- 
loiden Arsens durch den Sauerstoff da' Luft in Gegenwart von IFasser. (Ann. des 
Falsifications 18. 460—64. 1925. — C. 1926. I. 771.) S p ie g e l .

Johannes Kohnlein, Uber die Bereitung milclisauren Saftfutters mit besonderer 
Beriicksichtigung des Kaltprefiverfahrens. Vf. empfiehlt das Aurichsche KaltpreByerf. 
der Silvo- u. Kulturtechnik A.-G. Dresden. (D.R.P. 408309.) (Fortschr. d. Land
wirtschaft 1. 63—64.) T t ć n e l .

Hunnius, Versuche zur Bestimmung des Kali- und Phosphorsdurebedurfnisses 
der Boden aus dem Molekularverlialtnis nach Ganssen. Vf. yergleicht das teils nach 
MlTSCHERLICH, teils nach N e u b a u e r ,  teils durch Feldyerss. ermittelte Nahrstoff- 
bediirfnis leichter Boden mit dem Molekułarverh;iltnis nach R. G a n s s e n  der Ton- 
erdesilicate, die im Bodenauszug mit kochender konz. HCl 1. sind. Aus der Gegen- 
uberstellung dieser Daten schlieBt Yf., daB aus dem „Molekularverhaltnis“ nach 
R. G a n s s e n  keine prakt. Schliłsse auf die Dungerbediirftigkeit leichter Boden ge- 
zogen werden kopnen. Von entscheidender Bedeutung sind yielmehr die absoluten 
Mengen der Nahrstoffe u. der Gehalt an kolloidaler Kieselsaure im Boden. Da 
auch das Molekularyerhaltnis nicht immer eindeutig zur Bodenrk. in Beziehung 
stelit, kann der „Sattigungsgrad“ der 1. Tonerdesilicate nicht allein maBgebend fur 
das Auftreten der „Austauschaciditat" sein. (Landw. Jahrb. d. Schweiz 63. 145 
bis 156.) T r ć n e l .

Rhenania Verein Chemischer Fabriken, A.-G., Aachen, und H. Brenek,
K o ln , Alkalidicalciumphosphat erhalt man durch Erhitzen eines Mineralphosphats 
mit SiO, u. Alkalisalzen in solchen Mengen, daB ‘/s des Ca in dem Cag(P04)j durch 
Alkali ersetzt wird. (E. P. 242512 vom 20/3. 1925, ausg. 3/12. 1925.) K a u s c h .

Chem. Fabrik Dr. Heppes & Co., G. m. b. H., Hamburg, und Johannes 
Benedict Carpzow, Bornsen b. Bergedorf, Jlerstellung von Stickstoffdungeniitteln 
aus Kalksticksto/f, dad. gek., daB Kalkstickstoff mit den Kolloidstoffen des Schlicks, 
Faulschlammcs, Sapropels, Saprokolls in frischem Zustand gemischt, die erhaltene 
M. getrocknet u. in Kornerform gcbracht wird. — Das Erzeugnis bildet ein nicht
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stiiubendes u. nicht iitzendes Dungemittel, welches von Regenwasser nicht aus- 
gewaschen wird. (D. R. P. 422623 KI. 16 vom 7/7. 1923, ausg. 7/12. 1925.) KO.

Louis P. Schmelzer, Carteret, V. St. A., Diinge- oder Futtermittel. Stickstoff- 
haltigc Abfallstoffe, wie Haare, \Volle, Lederrcste, Schlachthausabfalle u. dgl. wer
den nach yorliiufiger Entwiisserung in geschlossencn GefiiBen unter hohem Druck 
des aus ilinen entwickelten W., gegebenenfalls unter Riihren, erhitzt u. es wird 
sehlicBUcK zwecks Vervollst(indigung der Entwasserung das im Luftraum des Be- 
hiilters enthaltene W. durch Erzeugung eines Vakuums u. Kiihleu eines Behalter- 
teils yerdichtet. (A. P. 1561667 yom 30/10. 1922, ausg. 17/11. 1925.) K O h lin g .

Saccharin-Fabrik Akt.-Ges. vorm. Fahlberg, List & Co., Magdeburg-Siidost, 
Beizen von Saałgut. Zu dem Ref. nach D. R. P. 384355; C. 1924. II. 1264 ist 
nachzutragen, daB sich an Stelle des Hg(CN)2 auch dessen Doppelsalze, wie Hg(CN),- 
2KC1, Hg(CN)2-Hg(N03)2, Hg(CN)2-Hg-Acetat, mit demselben Erfolge ais Saatgut- 
bcize yerwenden lassen. (Oe. P. 101663 vom 15/10. 1921, ausg. 25/11. 1925.) S c h o .

E. A. Frazier Co., San Francisco, iibert. von: Frederick Anson Frazier, 
Berkeley, Californ., Schwefelpraparał, bestehend aus Natriumpolysulfid, NaiS20 3, 
S u. Na^SO,,. Es dient ais Schadlingsbekampfungsniittel. (Can. P. 249588 vom 
22/8. 1924, ausg. 12/5. 1925.) K a u s c h .

Chemische Fabrik Dr. Hugo Stoltzenberg, Hamburg, Verfahren zur Er
zeugung von Blausaure fiir Schadlingsbekampfung aus organ. N-Basen durch Erhitzen, 
dad. gek., daB man Salze dieser Basen yerwendet. — Die Salze, besonders die 
Chlorhydrate organ. Basen, wie Trimetliylamin, Betain, IIcxamethijlcnletrain\n, sind 
weniger hygroskop. ais die freicn Basen, lassen sich zu haltbaren Tabletten pressen 
u. liefem bessere Ausbeuten an HCN beim Erwiirmen ais letztere. Die restlos 
erfolgende Yergasung yon Betainchlorhydrat gibt z. B. 70—S0% Ausbeute an HCN, 
wahrend das freie Betain nur 50—60% liefert. Z. B. werden Tabletten yon Betain
chlorhydrat in einem Quarzrohr bei 800—1000° yergast u. die Gase in den zu 
reinigenden Raum geleitet. (D. R,. P. 420729 KI. 451 vom 21/10. 1924, ausg. 
30/10. 1925.) ScUOTTLANDER.

"William Lundell Owen, New Orleans, Louisiana, V. St. A., Ilerstellung eines 
Insektenvertilgungsmittels. Ca-Arsenat wird mit einer wss. Agarlsg. yermischt. — 
Hierbei bildet sich eine kolloidale Suspension des Ca-Arsenats. Zum Gebrauch 
wird die gallertartige M. mit W. yerd. u. ais Spritzbriihe yerwendet. Sie haftet gut 
an den Pflanzenteilen u. dient besonders zur Vernichtung des Baumwolliourms. 
(A. P. 1555951 vom 4/10. 1923, ausg. 6/10. 1925.) S c h o t t l a n d e p . .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leyerkusen b. Koln a. Rh., 
Yerfahren zur Ilaftfahigmachung von Zerstaubungspulvern auf Pflanzenteilen, dad. gek., 
daB diese Pulver mit Alkaliseifenpulver gemischt oder durchtriinkt u. dann ge- 
trocknet werden, worauf ein Zusatz yon CaO oder MgO in Pulyerform erfolgt, mit 
oder ohne Zusatz anderer inerter, mykocider oder insekticider Stoffe. — Z. B. wird 
S mit Seifenlsg. getrankt, getrocknet, yermahlen u. mit pulyerformigem CaO ge
mischt. Stiiubt man ein so behandeltes S-Pulver auf taufeuchte Pflanzenteilc oder 
tritt B. yon Tau nach dem Verstauben des Pulyers ein, so entsteht Ca-Seife, die 
das S-Pulver fest mit den Pflanzenteilen yerklebt. Dem Pulyer lassen sich andere 
Stoffe, wie Bimssteinpulyer, Nicotin, Schweinfurtergriin, CuSO., zusetzen, die dann 
ebenfalls auf den Pflanzenteilen festhaften bleiben. Das CaO liiBt sich durch MgO 
ersetzen. (D. R. P. 412516 KI. 451 yom 26/6. 1921, ausg. 26/10. 1925.) S c h o t t l .

Bernhard Husfeld und Ernst Tamm, Berlin-Friedenau, Heijiwasserbeize zur 
Bekampfung von Pflanzenkrankheiten, 1. dad. gek., daB die Erhitzung der Beizfl. 
auf die jeweils benotigte Beiztemp. durch "Wechsel- oder Drehstrom erfolgt. —
2. dad. gek., daB zum Herabdriicken der sonst benotigten Temp. der Beizfl. u. 
soinit zur YergroBerung des Abstandes der benotigten Beiztemp. yom Maximal-
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wiirmegrad Salze u. Alkalicn der Beizfl. zugesetzt werden. — 3. dad. gek., daB ais 
Zusatz der Beizfl. NaCl, NaOH u. KOH Verweudung finden. — Gegeniiber der 
gewolinliehen IleiBwasserbeize wird eine gleichmaBige Abtotung der Krankheits- 
erreger gewiihrleistet u. andererseits eine ungunstige Beeinflussung der Keimfiihig- 
keit des Getreides durch geringes Steigen der Temp. iiber den Maximalwarmegrad 
verhindert. (D. R. P. 413870 KI. 451 vom 2/9. 1923, ausg. 13/10. 1925.) S c h o t t l .

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metali verarbeitung.
G. F. Hughes, Fidler elektrischer Ófen. Die Lichtbogen- u. Induktionsofen 

werden in dieser Abhandlung allein besprochen. Bei der Bridgeport Brass Co. 
wird im kippbaren Lichtbogenofen Asbestpapier dem Mantel am niichsten, dann 
nach dem Innern Schichtcn von sil-o-cel u. Schamotte angebracht. In den letzten 
Jahren wurde meistens auch die sil-o-cel-Schicht fortgelassen. Ein so vorbereiteter 
Ofen wird an der Luft getrocknet, dann mittels Holzkohlefeuer u. zum SchluB 
mittels Lichtbogen erwarmt, ehe er in Benutzung genommen wird. Schwierig- 
keiten bereitete am Lichtbogenofen die feuerfeste Einfiihrung der C-Elektrode in 
den Ofen, die deshalb besonders unangenehm ist, weil die Steine der feuerfesten 
Einfiihrung, sobald sie gesplittert u. weicli geworden sind, die Zerstiirung auf das 
umlicgende Ofenfutter ubertragen. Die Einfiilirung muB deshalb bald besonders 
erneuert werden. Besondere Sorgfalt beim Herstellen des Futters u. beim Anheitzen 
wirken giinstig auf die Ilaltbarkeit ein. Yon den Induktionsofen wurde die Ajax 
Wyatt-Art naheren Beohaehtungen uuterzogen. Das Futter bestand niichst dem 
Mantel auch aus Asbestpapier, dann folgte eine Schicht sil-o-cel-Steine u. schlieBlich 
feuerfester gestampfter Zement. Beim Induktionsofen wurden verschiedene Methoden 
der Ofenherricbtung vor der Einfiihrung des Metalles versueht. So erwies sich 
Aluminium-Kieselsiiure-Zement ais feuerfest beim Scbmelzen von Messinglegierungen, 
wenn die chem. Zus. in engen Grenzen um die Normzus. lag u. die riehtige GroBe 
u. Struktur vorhanden war. Beim Schmelzen von Cu-Zn-Legierungen mit 95% Cu 
erwiesen sich hingegen nur Cr-haltige Zemente ais zufriedenstellend. (Metal Ind. 
[New York] 23. 487—90. 1925. Bridgeport Brass Company, Bridgeport, Conn.) W il.

J. S. G. P., Graphit im GiifJeisen. Eine tjbersicht iiber das bisher Bekannte. 
Zum SchluB wird besonders die Frage der Massenwrkg. auf die GraphitgroBe u. 
die daraus entstehende Harto des Metalles besprochen, wobei besonders das 
Problem „burning-on“ behandelt wird, in dem Vf. zeigt, wie neben anderen Dingen 
die Feinheit des Graphit- u. Phosphidnetzes ein wichtigerer Faktor zur Erlangung 
lioher Festigkeit ist ais die GroBe der perlit. Grundm. Es werden dann kurz 
einige interessante Beispiele der Verineidung der Graphitausscheidung besprochen. 
(Metal Ind. [London] 27. 411—14. 511—13. 1925. 28. 15—18.) W i l k e .

F. A. Melmoth, Elektrischer Stalilguj}. Die Sehwierigkeiten u. Fehler beim 
GuB werden besprochen u. wo angangig, die Ursachen dafiir angegeben. So werden 
folgende Probleme behandelt: Fl. u. Herstellungsverf., hoher Si-Gehalt u. holie 
Temp., Kontraktion, Gase, Porositiit, Kontraktionsbriiehe- u. Ilohlraume, Blasen u. a. 
(Metal Ind. [London] 27. 584—80. 1925.) W il k e .

R. Hugues, Thermische Yakuumbehandlung von Elektrolyteisen mit Wieder- 
gewinnung der Gase. Die beschriebene Vers.-Einrichtung gestattet das Gliihen im 
Leeren von 20 cm langen Versuchsstaben bei genauer Best. der enthaltenen Gase. 
Die Unters. von Elektrolyteisen erstreckt sich 1. auf die Gasentw. ais Funktion 
der Zeit u. Temp., die Gasanalyse u. die Analyse der kondensierten Stoffe, 2. auf 
magnet. Verss.: Induktion, PeTmeabilitiit, remanenten Magnetismus, 3. auf meehan. 
Yerss.: Zug, Schlag, Hartę, 4. auf das Kleingefiige. — Das Gliihen im Leeren be- 
schleunigt die Gasentw. u. die Krystallisation. Wahrend die mechan. Eigenschaften 
von der Gasentw. u. der Krystallisation abhiingen, scheinen die magnet. Eigen-
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schaften einzig in direkter Bezieliung zu der Gasentw. zu stehen. Die Lsg. HPe 
im Eisen yerleiht diesem Sprodigkeit u. Hartę. (Rev. de Metallurgie 22. 764—75.

C. Zw ikker, Physikalische Eigensehaften von Wolfram bei hohen Temperatur en. 
Es wurden folgende physikal. Eigensehaften von W in Abliiingigkeit yon der Temp. 
untersucht: Das spektrale Emissionsyermogen, die sch warze Temp., die Farbtemp., 
der speżif. elektr. Widerstand, die Gesamtstrahlung, die FlJichenhelligkeit, die 
Elektronenemission, die Verdampfungsgeschwindigkeit, die Wiirmeleitfahigkeit u. 
der Thomsoneffekt. Eine Tabelle enthalt die bei Tempp. von 1200—3400° abs. 
festgestellten Werte fiir alle oben aufgezahlten Eigensehaften. Die Tempp. wurden 
opt. gemessen unter Benutzung der Planeksehcn Strahlungsformel (c.2 =  14 330 ,«• Grad). 
Vf. beschreibt seine eignen Messungen u. Beobachtungen u. vergleicht sie mit denen 
anderer Forseher (die groBe Anzahl der Autorenuamen u. dereń Arbeiten vgl. im 
Original). Zwecks Erforsehung der Strahlungsintensitat wurden Vergleichsverss. 
an einem schwarzen Korper zwischen 13Q0 u. 2600° abs. ausgefiihrt. Es wurde 
auch fcstgestellt, daB Wolfram keino Abweichung yom Lambertschen Kosinusgesetz 
zeigt. Alle Messungen wurden an einem V-formigen W-Draht ausgefiihrt, der, 
mit seinen Enden an einen Ni-Dralit geschweiBt, ais Gliihfaden einer Vakuumlampe 
diente. Die Durchmesser des Drahtes waren 59,2 u. 99,17 u. 193,3 fi. (Archiyes 
nećrland. sc. exact. et nat. [III. A.] 9. 207—339. 1925. Physikal. Laboratorium der 
Philipsschen Gliililampenfabriken, Eindhoven.) SlTTIG.

Ryozo Tajime, Zugfestigkeit von Wolframdrahten bei hohen Temperaturen. 
Fiir Tempp. von 300—3150° abs. werden die Zugfestigkeiten von W-Drahten, die 
1 °/0 Th enthalten u. einen Durchmesser yon 0,076 mm u. eine Lange von 25 cm 
besitzen, im Vakuum ermittelt. Die Tabelle gibt die Eesultate:

Temp. 0 abs........................................  300 800 1600 2000 2400 2800 3150
Zugfestigkeit kg/qmm . . 310 200 70 20 9 4,5 1,5

Nagaoka Anniyersary Yolume 1925. 413—16. Japan. Journ. of Physics 4. (23).
1925.) H a n t k e .

Jun Tsukamoto, Elektrischer Widerstand von Wolframdrahten. An ge- 
schmiedeten u. gezogenen W-Drahten, die 1 °/0 Th enthalten, wird der spezif.
Widerstand gemessen. Er betragt bei einem Stab yon 0,47 X  0,47 qcm Quer-
schnitt bei 20° 6,1 Mikro-Ohm, bei weiterem Ziehen bis zu einem Durchmesser yon
4,5 mm erreicht der spezif. Widerstand ein Minimum von 5,7 Mikro-Ohm, um bei 
noch stiirkerer Verringerung des Durchmessers wieder zu steigen (0,75 mm — 
5,9 Mikro-Ohm; 0,35 mm — 6,0 Mikro-Ohm, 0,015 mm — 7,1 Mikro-Ohm). Der 
spezif. Widerstand ist abhangig yon der Feinheit des W-Pulyers, aus dem die 
Drahte hergestellt sind, yon der Erhitzungsdauer u. yon der Ziehtemp. (Nagaoka 
Anniyersary Yolume 1925. 409—12. Japan. Journ. of Physics 4. (22)—(23).
1925.) H a n t k e .

Shigetake Ohashi, Wolfram-Einkorn-Draht und eineTheorie der Rekrystallisation. 
Zwischen der Rekrystallisationstemp. T  von Wolfram u. der Erhitzungsdauer H  be- 
steht die Beziehung T  =  1250 — 250 log H. — Ober den Vorgang bei der Ab- 
scheidung von festem Metali aus der Schmelze u. bei der Relcrystallisation wird 
eine Theorie entwickelt, der zufolge die Anordnung der Atome zwischen der Grenze 
zweier Korner beim Krystallisieren von dem GroBenyerhaltnis der Anziehung, die 
yon beiden Kornern ausgeht, bestimmt wird. Dabei werden die groBeren Korner 
auf Kosten der kleineren wachsen, u. die mittlere KorngroBe wird mit der Zeit 
zunehmen. — Die Rekrystallisation, die von einem Zentrum ausgeht, wird durch 
die yon anderen Krystallisationskernen ausgehende gestort. Um einen Einkrystall 
zu erhalten, muB also die Wrkg. aller Zentren bis auf einen einzigen Kern 
eliminiert werden. — Durch elektr. Erhitzen eines W-Drahtes, der sich mit ge-

1925.) K a l p e r s .
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ringer Geschwindigkeit zwisehen 2 stromfUhrenden Polklemmen bewegt, crliiilt Vf. 
Drahtc, die aus einem einzigen oder wenigen groBen Kornern bestehen. Er nennt 
die Drahte „Einkorn“-Driihte (elgi'ain wires). (Nagaoka Anniyersary Volume 1925. 
417—22. Japan. Journ. of Physics 4. (23)—(24). 1925.) H a n t k e .

Samuel Daniela, Spezifizierung von Flugzeuglegierungen. Fiir diese Legierungen 
werden 2 Sorten Al-Ingots gebraucht: A: 99,0°/0 Al, 0,80% max. Fe -)- Si, 0,25% mas. 
Mn -f- Cu usw. B: 98,0% Al, 1,50% ma*- Fe -f- Si, 0,50 max. Mn -f- Cu -f- usw. 
Sorte B wird zur Herst. der spater besehriebenen Legierungen 1, 2, 4 u. 5, aber 
nicht fiir 3 u. 6 benutzt. Cu mit mindestens 99,88% (Ag kann ais Cu gerechnet 
werden) u. Ni, entweder ais 99,5%ig. Metali (-f- Co) oder ais 50 : 50 Cu-Ni hochster 
Reinheit, werden zur Herst. der Hiirtelegierung benutzt. Fe wird ais einfaches 
Al-Fe (90 :10) oder Al-Cu-Fe (65 : 25 :10) u. Si ais Al-Si-Legierung eingefuhrt. Mg 
wird ais festes Metali mit 99,85% Gehalt zum fertigen Metali kurz vor dem GieBen 
zugegeben. Durch Zusammenschmelzen der entsprechenden Mengen Al u. Harte- 
legierung wird die gewiinschte Legierung erlialten. Besprochen werden folgendc 
Legierungen: 1. Al-Ou (92:8) 21,000 lb/sq. in. absolute Festigkeit, 1% Dehnung in 
etwa 5 cm, 60 Brinell mit 10 mm-Kugel u. 500 kg Belastung. Proportionalitiitsgrenze 
7000 lb/scj. in., D. 2,85. Mkr.: CuAl2-Netzwerk, durchbroclien von Nadeln des Fe- 
entlialtenden Bestandteiles, in der Grundmasse der festen Al-reichen Lsg. Die 
Legierung erhalt keine Warmebehandlung. 2. Al-Cu-Fe-Mg (88,5 :10 : 1,25 : 0,25). 
Diese Legierung wird in Sand- u. KokillenguB zu Teilen benutzt, die bei hoherer 
Temp. Hartę u. Festigkeit besitzen mussen. 25000 lbs/sq. in. absolute Festigkeit,
1 % Dehnung in etwa 5 cm u. 80 Brinell wie oben. Sie altert bei Raumtemp. u. 
erreieht in 6 Monaten die Zahlen 27 000—0,0—95. Die Festigkeit bei 260° ist der 
bei Raumtemp. ungefahr gleich. CuAl2-Netzwerk, gekreuzt von Fe-haltigen Nadeln 
wenig MgaSi ist yorhanden. Saudgegossene Stiicke konnen durch Warmebehand
lung auf 120 Brinell gebracht werden, KokillenguB auf 150 Brinell. — 3. Al-Ou-Fe-Mg 
(95,75 : 2,5 :1,25 :0,5). Die Legierung gibt im Sand vergossen eine Kombination in 
der Festigkeit u. Duktilitat, die zwisehen den Kennzahlen der Legierung 1 u. 4 
liegen. Wegen dieser guten Eigenscliaften wird sie fiir kleine Teile angewandt, 
die gute Festigkeit u. StoBwiderstand haben mussen. Wird dieses Materiał 2 Stdn. 
auf 525° erhitzt, in kochendem W. abgeschreckt u. 2 Stdn. bei 150° gealtert, so 
erhalt es folgendc Eigenschaften: 31000 lbs/sq. in., 3% Dehnung u. Brinellzahl 68.
— 4. Al-Cu-Si (94 : 5 :1). Diese Legierung, dio gewohnlich nicht iiber 0,75% Fe 
u. kein Mg enthiilt, ist eine der wichtigeren; sie hat gute Festigkeit u. guten StoB
widerstand. Die liierzu notige Warmebehandlung der Legierung besteht in einem
24—96-std. Erhitzen bei 510°, abschrecken u. 2-std. Altern bei 150°. — 5. Al-Cu-Si 
(93:4:3). Fiir liochwertige GuBeigenschaften, die liier durch den Si-Zusatz bewirkt 
werden, sind wenige Legierungen geeigneter ais diese. Die Al-reiche Grundmasse 
zcigt unter dem Mkr. mehr oder weniger diinne Fiiden von CuA12, das Al-Si-Eutek- 
tikum, eine miiBige Menge von Nadeln unbckannter Zus. u. Wiirfel eines blaugrauen 
Bestandteiles, wahrscheinlich Si02. — 6. Al-Cu-Ni-Mg (92,5:4:2:1,5) Sand ge- 
gossen: 26000 lbs/sq. in., 0,5% Dehnung, Brinellzahl 80; nach sechsmonatlichem 
Altern bei Raumtemp. sind die entsprechenden Zahlen: 28000, 0,5 u. 95. Bei 260° 
betragt die Festigkeit 23000 lb/sq. in. Nach der Warmebehandlung steigen bei den 
SandguBstucken die obigen Zahlen auf 36000, 0,5 u. 95. Unter dem Mkr. zeigt 
sich wenig CuAls, eine groBere Menge NiAl u. der ternaren Verb. von Cu, Ni u. 
Al, einige Fe-haltige Bestandteile u. etwas MgsSi. (Foundry 53. 1003—06. 1015 bis 
1016. 1925. Mc Cook Field foundry.) W il k e .

01iver Sm alley, Die Ilcrstellung hoahwerłiger Aluminium- und Bronzepulver. 
Fortsetzung der Beschreibung der Herst. u. der Yerwendung der Metallpulyer 
(ygl. S. 217). (Metal Ind. [London] 27. 2S3—84. 575—76. 1925.) W il k e .
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F . M. Ostroga, Das Gliihen, Harten und Anlassen einiger industrieller Nickcl- 
mcssingc. Die Unters. erstreckt sich auf folgende Legierungen:

Cu Ni Pb Zn
Messing A . . . . . 50,42 6,25 0,17 42,9

„ B . . . 44,70 10,34 0,21 44,10
„ C . . . . . 39,65 14,75 0,17 45,20

Durch Harten mit oder ohne Anlassen liiBt sich immer eine Hiirtung im Yer- 
gleich zum gegliiliten Zustand des Metalles erreichen. Diesea Hiirterwerden wird 
der Gefiigebeschaffenheit zugeschrieben; es ist um so ausgepragter, je feiner u. je 
weniger wahrnehmbar mit dem Mkr. das neue Gefiige ist. Keine der Behand- 
lungen hat einen martensit. Zustand erkennen lassen; auch der ^-Zustand hat 
nicht genugend gekliirt werden konnen. Ferner zeigen die dilatometr. Kurven 
keine plotzliche UnregelmaBigkeit. (Rev. de Mótallurgie 22. 776—86. 1925.) K a l p .

R . S. W ile , Hckupcratw - Tiegelofen. Beschreibung eines neuen Ofens, der 
besonders zum Schmelzen von Messing Verwendung finden u. durch seine Wiirme- 
speieher wirtschaftlicher arbeiten soli. (Metal Ind. [New York] 23. 509—10. 1925. 
Surface Combustion Company, New York.) W lLKE.

A lfred  H arvey  und H. W . Jack son , 2?egencrativgasofcn. JEinrichlung auf 
einem neuen franzosischen Nichteisenwerk. Nach einem Vergleich zwischen Ófcu, 
die mit Koks, Ol u. Gas gefeuert werden, wird die Einriehtung einer neuen franzos. 
Fabrik zwischen Arras u. Douai, die mit Gas betriebene Ofen benutzt, beschrieben. 
Das Werk besitzt folgende Ófen: 3 Tiegelofen, jeder mit 4 Tiegeln zum Schmelzen 
von Cu, Messing, Bronze u. andere Legierungen, 2 Muffelofen fiir denselben Zweck,
1 Tunnelofen zum offenen oder geschlossenen Anlassen, 15-t Siemens-Martinofen, 
einen gleicher Art fur 10 t u. 25 t. Das Gas wird in Gaserzeugern, die zentral 
liegen hergeatellt, dann in Skrubbern vom Teer befreit u. mit geringem Druek ver- 
braucht. Durchschnittlich besteht es aus 4—5°/0 CO.,, 22—25% Co, 4—6% CIIt u. 
rund 12% H2. Der Ofen ist eine gewohnliche Siemenstype. Er wird kurz be- 
sehrieben u. seine Vorteile erliiutert. Ebenso werden die Muffeloffen kurz be
handelt, (Metal Ind. [London] 28. 9—13.) W i l k e .

H . W . D ie ter t und W . M. M yler, Kontrolle des Gieftereisandes in einem Heiz- 
apparatwerk. I. Die Unterauchungsmethoden der Werke der United States Radiator 
Corp., Detroit, werden eingehend beschrieben, ohne neue Verf. zu bringen. (Foundry
53. 994—98. 1925.) W il k e .

J. L. S ch iller , Das Galvanisier-Anlafiverfahren zur Yerzinkimg von Drahten. 
(Korrosion u. Metallsehutz 1. 227—28. 1925. — C. 1925. II. 88.) W il k e .

E d w in  M. B a k er , Rostschutz durch schwererc Nickelplattierungen. Yf. stellt 
ebenso wie schon andere fest, daB diinne Plattierung poroś u. nicht widerstands- 
fiihig ist u. deshalb eine starkere Schicht bei der Herst. anzustreben ist (etwa 
0,0025 cm stark). (Korrosion u. Metallsehutz 1. 229—30. 1925.) W il k e .

Brnno S ch u lz , Die Korrosionen auf dem Wasser und Mittcl zu ihrer Be- 
seitigung. Die Ursachen, der Umfang, die Arten der Korrosionen auf dem W. u. 
die Mittel zu ihrer Beseitigung oder Verminderung werden nach dem augenblick- 
lichen Standc unseres Wissens beriehtet. (Korrosion u. Metallsehutz 1. 209—11.
1925. Berlin-Wilmersdorf.) W i l k e .

W . F r a en k e l, Die Auflósungsgeschmndigkcit von Amalgamen unedler Metalle 
in Sauren. (Ein Beitrag zum Korrosionsproblem.) Der Zweck der Unters. war, eine 
Entscheidung dariiber zu gewinncn, ob die Korrodierbarkeit eines Metalles mit 
einer zahlenmaBig meBbareu GroBc dieses Metalles zusammenhangt. Um den 
Schwierigkeiten, die sich der Messung der Auflosungsgeschwindigkeit fester Metalle, 
die zur vorliegenden Unters. der Korrodierbarkeit herangezogen wurde, entgegen- 
stellen, zu begegnen, wurden die Amalgame dieser Metalle angewandt. Die friihere
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Arbeit (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 133. 153; C. 1924. I. 1904) wurde weiter aus- 
gcbaut. Bei den Amalgamen der Metalle Ca, Sr, Ba u, auch Al, Mg, Be lieB sich 
der einzelne Vers. nach der Gleicliung dv , j d t  =  K ( v — u,) berechnen, wo v den 
Endwert des entwickelten Gases, v, die zur Zeit entwickelte H2-Menge bedeutet. 
Bei einem Vergleich zwischen den Diffusionskoeffizienten u. den Konstanten konnte 
keine Beziehung festgestellt werden, auch zwischen dem Potential u. dem Diffusions
koeffizienten war keine Parallelitiit erkennbar. Bemerkenswert aber ist, daB sich 
der Ecaktionstypus voUstiindig iindert beim Ubergang von den Erdalkaliamalgamen 
zu den Amalgamen der Alkalien. Denn bei den Erdalkalien u. auch bei Al u. Be 
hat die Konz. bestimmenden EinfluB auf die Geschwindigkeit, bei den Alkalien 
aber nicht. Ais Erklarung hierfiir nimmt Vf. bei den Alkaliamalgamen das Yorliegen 
von intermetall. Verbb. auch in der fl. Phase an u. zwar in schwach dissoziiertem 
Zustande. (Korrosion u. Metallschutz 1. 203—06. 1925.) W i l k e .

K. L. MeiBner, Der Einflup der Alterwigsbehandlung auf die Korrosionsfestig- 
keit von Aluminiumlegierungen. (Vgl. S. 1029.) Die kunstlicbe Alterung* iibt auf 
die Korrosionsfestigkeit von Mg-freien u. Cu-haltigen Al-Legierungen einen un- 
giinstigen EinfluB aus. Ais ErklSrung hierfiir wird angenommen, daB aus dem 
nach dcm Abschrecken Yorliegenden Al-reiclien Mischkrystall das uberschussige 
gelostc Cu - in untermkr. feiner, liochdisperser Eorm ausgeschieden wird, dereń 
Dispersitiitsgrad sowohl von der Hohe ais auch von der Zeitdauer der Alterung 
abhangig ist. Die Verss. wurden vor allem an der Legierung Lautal ausgefuhrt, 
fiir die Unters.,der Korrosionsfestigkeit wurde die osydische Kochsalzprobe von 
M y l iu s  benutzt. Hochstwerte der Festigkeitseigenschaften u. gleichzeitig Tiefst- 
werte der Formandcriingsfaliigkeit werden bei einer Alterungsbehandlung erreicht, 
die einem Metallyerlust von etwa 70 g/qm entspricht. (Korrosion u. Mctall- 
schutz 1. 206—08. 1925. Deutsche Yersuehsanstalt fiir Luftfahrt, Berlin-Adlers- 
hof.) W il k e .

F r itz w e ile r , Zur Frage der Korrosion durch Kraftstoffe. Eine Erwiderung 
auf den Aufsatz „Korrosion durch Kraftstoffe" (vgl. S. 1278), indem die Yersuclis- 
anordnung u. damit die Ergebnisse ais fehlerhaft hingestellt werden. Spiritus- 
haltige Gemische sollen verzinnte Tanks gar nicht angreifen u. sich auch sonst 
gut bewahrt haben. (Auto-Technik 14. Nr. 25. 13. 1925. Berlin.) W il k e .

Cecil 0. H a rv ey , Korrosion in den Fabriken. Zum Schutzanstrich wird 
folgende Mischung, die man sich selbst leicht herstellen kann, empfohlen: Stein- 
kohlenteer wird mit 100/0 Kalk behandelt, die Temp. allmahlich auf 200° erhoht u. 
15 Min. aufrechterhalten. Hierauf werden 1,8 kg auf 4,5 1 Teer eines harten 
Bitumens wie Gilsonit zugesetzt u. das Erhitzen solange fortgesetzt, bis die Masse 
homogen ist. Nach dem Abkiihlen auf 90° wird Rohbenzol eingeriihrt, etwa 1 Teil 
Eohbenzol auf 2 Teilen der gesehmolzenen Mischung. Hierauf liiBt man erkalten. 
(Journ. Soc. Chem. Ind. 44. 1110—11. 1925.) W il k e .

G ew erkachaft A lf le n  V II, Berlin, Redukłion von Erzen, besonders Eisenerzen, 
dad. gek., daB die Erze mittels Ilalbkoks im Dreh- oder Herdofen reduziert werden.
— Die reduzierenden Eigenschaften des Halbkoks sind groBer ais die des Hiitten- 
koks u. kommen denen der Ilolzkohle gleich. (D .E .P . 4 2 3 0 7 2  KI. 18a vom 28/3.
1924, ausg. 18/12. 1925.) K O u l in g .

E u d o lf  Schenck , Munster i. W., und T heodor T h orseU , Berlin, Redukłion 
von Eiscnoxyderzen und eisenoxydisclien Abfallerzeugnissen mit reduzierenden Gasen, 
wobei die Temp. der Eohstoffe u. der Erzeugnisse unter der Sintertemp. gehalten 
werden muB, dad. gek., daB die chem. Zus. der reduzierenden Atm. u. der Partial- 
druck der reduzierenden Gase u. ihrer Yerbrennungserzeugnisse in Beziehung zu
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der beim Reduktionsyorgang inncgehaltenen Temp. so gewahlt wird, daB eine ge- 
wiinschte Eeduktionsstufe des Eisenerzes erreicht wird. — Es kann kolilenstoff- 
freies u. -armes Fe, Eisenearbid u. Lsgg. des Eisencarbids in Fe erhalten werden. 
(D.B.P. 423501 KI. 18a vom 23/6. 1922, ausg. 6/1. 1926.) KOhling.

D a n ie l G ardner , Westfield, England, Gewinnung von titanfreiem Eisen und 
eisenfreiem Titan aus Tiłanerzen. (D. B . P. 4 2 2 7 7 2  K I. 18a vom 8/8. 1923, ausg. 
12/12? 1925. E. Prior. 21/8. 1922. — C. 1924. I. 951.) K O h lin g .

Joh n  W illia m  H ornsey, V. St. A., Eisen aus oxydischen Erzen. Das fein ge- 
mahlene Erz wird in einem Drehrohr yorerhitzt u. gelangt aus diesem automat, in 
ein zweites Drehrohr, in welehes ein fein yerteilter BrennstofT, welcher KW-stoffe 
entwickelt, an einer Stelle eingefiihrt wird, an welcher eine Temp. lierrBcht, bei 
der die KW-stofFe in Kohle u. Ha zerfallen. Das hierbei entstehende Reduktions- 
prod. lafit man abkuhlen, ehe man es der ungehinderten Einw. der Luft aussetzt. 
(F. P. 595740 vom 24/2.1925, ausg. 8/10. 1925. E. Prior. 10/10. 1924.) K O h lin g .

M orsk A lu m in iu m  Co., Norwegen, Eisen aus seinen Erzen. Fein gepulyerles 
Eisenerz, welclies bis zu 2°/0 Schwefel enthalten darf, wird mit Brennstoff, einem 
A120 3, zweekmiiBig neben Fe enthaltenden Stoff, z. B. rotem Bausit, u. einem CaO 
u. gegebenenfalls Si02 enthaltendem Stoff, yorzugsweise im elektr. Ofen zusammen- 
geschmolzen, wobei die Bedingungen so gewahlt werden, daB die Sehlacke 30 bis 
50% A140 3, weniger ais 20% Si02 u. im iibrigen CaO enthalt, hauptsachlieh also 
aus Calciumaluminat bestebt. Hierbei wird nahezu der gesamte Schwefel von der 
Sehlacke -gebunden, das ausgesehmolzene Fe enthalt nur 0,003—0,005% davon. Die 
Sehlacke kann zur Herst. von Schmelzzement u. von AL03 benutzt werden; im 
letzteren Falle wird sie in kochender Alkalilsg. gelost u. das Filtrat mittels CO, gefiillt. 
(F. P. 5 9 6 4 0 0  vom 27/3. 1925, ausg. 22/10. 1925. N. Prior. 23/4. 1924.) K O h lin g .

Ju liu s  B in g , Eisenach, Reduzierung armer oolithischer Eisenerze, insbesondere 
der sogenannten Doggererze, durch unmittelbare Behandlung mittels reduzierender 
Gase bei erhohter Temp., gek. durch die Verwendung der bei der Herst. yon CaC. 
im Elektroofen entstchenden CO-haltigen Abgase ais Reduktionsmittel. — Da die 
Abgase selir h. sind, so eriibrigt sieli besonderes Anheizen. Die Erzeugnisse werden 
im Elektro-, Kuppel- oder Martiuofen zu Fe oder Stalil yerarbeitet. (D. E . P. 
4 2 2 0 3 0  KI. 18a vom 25/7. 1923, ausg. 23/11. 1925.) K O h lin g .

C om plex Ores E e c o v e r ie s  Co., Denyer, iibert. von: M e lv ille  F . C oolbaugh  
und John  B urns E ead , Golden, V. St. A., Aufbereitung silberhaltiger Manganerze, 
Die gemahlenen Erze werden mit Pyriten oder anderen Sulfiden oder mit Schwefel 
gemischt u. gerostet. Bei Zusatz geringerer Mengen von Sulfiden oder Schwefel 
geht die yorhandene Manganyerb., meist Mn02, in MnO iiber, bei groBeren Mengen 
von Sulfiden oder Schwefel bildet sich MnSO,i- Im ersteren Falle wird sofort mit 
Cyanidlsg. ausgezogen, welche das Ag lost, im zweiten Fali zunachst das MnS04 
mit W. oder yerd. H2S04 gel. u. erst dann mit Cyanidlsg. behandelt. (A. P.
1 5 6 2 9 4 2  vom 4/3. 1922, ausg. 24/11. 1925.) K O h lin g .

H arry  H ow ard  Stout, Douglas, V. St. A., Ycrwcrłung metallurgischer Schlacken. 
Die fl. Schlacken werden in einem mit WSrmeschutzmasse umkleideten, geschlossenen 
Behalter mit Stoffen behandelt, welche bei der Temp. der Sehlacke nicht schmelzen 
u. wertvolle Bestandteile aus ihnen abscheiden. Z. B. wird in geschmolzene kupfer- 
haltige Sehlacke eine Anzahl eiserner Stabe eingetauebt, welche metali. Cu fallen. 
Da die Stabe iiber den F. des Cu erhitzt sind, so sinkt das ausgeschiedene Cu yon 
ihnen durch die Sehlacke zu Boden u. wird durch ein Zapfloch abgezogen. (A. P.
1 5 5 9 8 0 3  yom 25/11. 1921, ausg. 3/11. 1925.) K O h lin g .

F e lte n  & G u illean m e C arlsw erk A.-G-., Koln-Mulheim, Spektroslcopische Pńi- 
fung des Metallbades in Schmelz- und Frisch-, vorzugsweise Elektroofen, 1. dad. gek., 
daB an einer Stelle der Badoberflache durch eine zusatzliche Warmeąuelle die Hitze
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bis zum Eintritt starker Yerdampfung gesteigert u. die sich uber dieser Stelle bil- 
dcnde Dampfschicht durch eine Offhung in der Ofenwandung mit dem Spektroskop 
beobachtet wird. — 2. dad. gek., daB ais zusatzliche Warmeąuclle ein elektr. Licht- 
bogen dient, der yorzugsweise 'iwischen einer Hilfselektrode u. der zu erhitzenden 
Stelle der Badoberflache erzeugt wird, wobei die Hilfselektrode aus einem gegen- 
iiber der Badtemp. genugend hitzebestandigen u. hinsichtlich seines Dampfspektrums 
bckannten Stoffe besteht. — Man erblickt im Spektroskop auBer den bekannten 
Linien des Stoffes der Hilfselektrode die den Zusatzen oder Verunreinigungen 
eigentiimlichen Linien. (D. R . P. 4 2 3 4 3 6  KI. 18b vom 27/6. 1924, ausg. 30/12.
1925.) K O h l in g .

A llg e m e in e  E lek tr ic ita ts-G e se llsch a ft, Berlin (Erfinder: H erm ann B lom - 
b erg, Berlin-Wilmersdorf), Unmittelbare Oberflćiehenliartung von Eisengcgenstanden 
in geschmolzenen cyansalzhaltigcn Badem, 1. dad. gek., daB in das Bad unsclimelz- 
bare reduzierende Korper gebracht werden, um eine B. yon cyansauren Salzen zu 
yerhindern oder bereits yorhandene zu reduzieren. — 2. dad. gek., daB ais redu
zierende Korper Stucke, z. B. gepreBte Stiicke, aus organ. Kohle yerwendet werden.
— Die Verringerung der Zementationswrkg. der Bader wird yermieden bezw. ver- 
zogert. (D. R. P. 4 2 2 3 0 5  K I. 18c vom 13/3. 1925, ausg. 28/11. 1925.) K O h lin g .

N ora E. P h illip s , Chicago, V. St. A., Kolilen von Eisen. Das zu kohlende Fe 
wird mit einer Schicht yerkohlten Leders umhiillt, diese mit einer Schicht Knochen- 
kohle o. dgl. umgeben u. das Ganze in einer Muffel auf WeiBglut erhitzt. (A. P. 
1561482  yom 27/8. 1923,‘ausg. 17/11. 1923.) K O h lin g .

N oak  Y ictor  H yb in ette , Wilmington, V. St. A., BitzebesUindigc Eisenlcgierungen. 
Die Legierungen bestehen aus 38—56% Fe, 30—40% Ni, 12—18% Cr, 0,5—1,5% C 
u. weniger ais 1%, zweckmaBig etwa 0,2% Si. Sie konnen im Gegensatz zu nickel- 
reicheren Eisenlegierungen im offenen Herdofen yerschmolzen werden, wodurch 
Verluste an Ni u. Cr yermieden werden. Sie widerstehen dem oxydierenden Ein
fluB der Luft bei 1000° iibersteigenden Tempp. lange Zeit. (A. P. 1563573  vom 
11/6. 1923, ausg . 1/12. 1925.) K O h lin g .

G eorge R . R ich , Battle Creek, Y. St. A., Legierungen, welche neben Fe ent- 
halten 7—8% Cr, 1,25—2,25% Ni, weniger ais 0,03% P u. Schwefel, 0,45—0,65% Mn, 
0,5—1 % Si, 0,35—0,45% C. Die Legierungen sind durch groBe Bestandigkeit gegen 
oiydierende Einflusse bei liohen Tempp. ausgezeichnet. (A. P. 1 5 6 0 0 9 9  vom 27/4.
1925, ausg. 3/11. 1925.) KO h l in g .

G eneral E lec tr ic  Co., New York, iibert. yon: A ladar Pacz, Cleyeland, V. St. A., 
Boreisenlegierung. Aluminotherm. hergestelltes Ferrobor yon 16—20% Gehalt an 
B wird in solcher Menge in einem Bade eines Stahles aufgel., welcher zweckmaBig 
weniger ais 0,5% C enthalt, daB in dem Erzeugnis %—4% B yorhanden is t Die 
erhaltenen Legierungen schmelzen nur wenig hoher ais GuBeisen; eine Legierung, 
welche neben Fe 1,6—2% B u. 0,1% C enthalt, hat eine Zugfestigkeit yon 67000 Pfund 
je Quadratzoll, welche durch Schmieden bei Rotglut auf etwa 105000 Pfund je 
Quadratzoll gebracht werden kann. (A. P. 1 5 6 2 0 4 3  vom 7/3. 1922, ausg. 17/11.
1925.) K O h l in g .

Eranz L ange, Chemnitz i. Sa., und P aul S te in e l, Bockenem a. Ilarz, Stahlartige 
Legierung fiir Kirchenglocken, gek. durch folgende Bestandteile: C 2,8%, Si02 24%, 
Mn 0,31%, P 0)64% u- Schwefel 0,08%- — Die Legierung fallt sehr gleiehmaBig 
aus, wodurch die Klangfiille gewinnt. (D. R . P. 421576 KI. 18b vom 10/2. 1922, 
ausg. 13/11. 1925.) K O h lin g .

L inke-H ofm ann-L auchham m er A.-G., Berlin, (Erfinder: E rn st W iegan d , 
Riesa a. d. E.), Herstellung iton Stald oder schmiedbarem Eisen, dad. gek., daB Schrott 
durch Warmezufuhr auf Yerbrennungstemp. gebracht u. alsdann unter yollstandiger
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oder teilweiser Unterbrechung der iiuCeren Warmezufuhr durch Einfiihrung von
0 2 oder 0 3 abgebeuden Stoffen yerbrannt wird, wobei die Verbrennungswarme des 
Fe ein standiges Niederschmclzen des Schrottes herbeifubrt, worauf die entstandenen 
Eisenosyde reduziert werden. — Das Yerf. kann intermittierend im Herdofen 
oder kontinuierlich-intermittierend im Schachtofen, yerbunden mit dem Herdofen, 
durchgefiihrt werden. (D. E . P . 42 3 4 7 5  KI. 18b yom 17/12. 1924, ausg. 4/1.
1926.] "  KO h l in g .

W estin g h o u se  E le c tr ic  & M annfacturing Co., iibert. von: P orter  H . Brace, 
Wilkinsburgh, V. St. A., Nichtmagnetische Slahllcgierwigen, enthaltend 10—18% Mn, 
5 -1 0 %  Ni, 2 -8 %  Cr, 0 ,5 -5%  Si, 0 ,1 -1%  V u. 0,5-1,5%  C, besonders 15% Mn, 
5% Ni, 2% Cr, 0,75% Si, 0,15% V u. 1% C. Die Legierungen Bind durch Zug- 
festigkeit, Elastizitśit, Hartę u. Bestandigkeit beim Bearbeiten in der K a lte  aus- 
gezeichnet. (A. P. 1561306  yom 21/4. 1921, ausg. 10/11. 1925.) K O h lin g .

E rn st G. H ones, Dusseldorf, Stahllegierungen, welchc neben den ublichen 
Bestandteilen der Stiihle enthalten 0,1—3% Cu, 0,1—3% Zr u. 0,1—3% Co, Ni, Cr 
oder W. Die Legierungen sind besonders zur Ilerst. von Werkzeugen geeignet. 
(A. P . 1561857 yom 29/6. 1925, ausg. 17/11. 1925.) K O h lin g .

C larence P . B yrnes, Sewiekley, V. St. A., Gelcornte Metalhiereinigungen. Ein 
geschmolzenes hoher schm. Metali, z. B. eine Stahllegierung, wird unter solchen 
Bedingungen in das Bad eines niedriger schm. Metalles gegossen, daB das hoher 
schm. Metali zu Kornchen erstarrt, welche yon einer Schicht des niedriger schm. 
umgeben sind. Die Kornchen sammeln sich am Boden des Badbehltlters, das Bad 
wird abgezogen u. der schwammartige Ruckstand abgepreBt o. dgl. (A. P. 1562145  
yom 1/3. 1921, ausg. 17/11. 1925.) K O h lin g .

A ladar Pacz, Cleyeland Heights, V. St. A., Reinigen von Metallbadern. Bei 
der Verwendung des zum Desoxydieren geschmolzener Metalle, besonders Słahle, 
besonders geeigneten Al bildet sich A1.,03, welches seines hohen F. wegen schwer 
zu entfernen ist. Dieser Ubelstand wird dadurch belioben, daB das Al gepulyert, 
mit Stoffen gemischt wird, welche mit Al2Oa leichter schm. Schlacken bilden, u. 
mit diesen zu Stucken geprefit yerwendet wird. Geeignete Zusiitze sind Kryolith 
oder kiinstlich bereitetes Na;JAlF6 oder Na2SiF6. Soli das zu reinigende Metali 
gleichzeitig mit anderen Metallen legiert werden, so yerwendet man Siiicomangan- 
aluminium, ein Doppelfluorid des U u. dgl. (A. P. 1562655  vom 11/5. 1921, ausg, 
24/11. 1925.) K O h lin g .

H en ri F a iv re  und P an i F a iv re , Frankreich, Gewinnen von B id  und Zink 
aus Erzen. Fein gepulverte, yorzugsweise Pb enthaltende Erze werden mit sd. Lsgg. 
yon NH4C1, yorzugsweise Zn enthaltende Erze mit sd. Lsgg. von (NH4)sS04 aus- 
gezogen u. das entweichende NHa in yerd. Saure aufgefangen. Im ersteren Fali 
wird eine Lsg. yon Bleiammoniumchlorid, im letzteren Fali eine Lsg. von Zink- 
ammoniumsulfat erhalten, wahrend PbS04 in fester Form abgeschieden wird. Die 
Lsgg. werden yom Ungel. bezw. Abgeschiedenen h. getrennt u. abgekuhlt, wobei 
der groBte Teil der Doppelsalze sich aussclieidet. Diese werden, wie ublich, auf- 
gearbeitet. Die Mutterlaugen werden nach Ergiinzung des yerbrauchten Ammonium- 
salzes zum Auslaugen weiterer Erzmengen yerwendet. (F. P, 596147 yom 3/7.
1924, ausg. 16/10. 1925.) K O h l in g .

A lb ert H . H en d erson , Baltimore, Y. St. A., Verarbeitung von Kupferstein. 
Der zu Pulver gemahlene Kupferstein wird mit einem Alkalicarbonat, yorzugsweise 
NajC03, einem FluBmittel, yorzugsweise einer Mischung yon Alaun u. Borax, u. 
einem Osydationsmittel, yorzugsweise Chlorkalk, auf Tempp. erhitzt, welche etwas 
unterhalb Kirschrotglut liegen. Hierbei geht das Cu in einen Zustand iiber, in 
dem es sich leicht mittels HaS04 ausziehen liiBt. (A. P . 1 5 6 0 5 7 4  yom 9/5. 1921, 
ausg. 10/11. 1925.) K O h lin g .

110*
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M ax Stern, Essen-Ruhr, Gewinnung von Nickel oder Eisennickellegierungen aus 
nickelhaltigem Walzensinter, nickelhalłigem Hammcrschlag und dhnlichen Eisenoxyd- 
nickeluerbindungen, 1. dad. gek., daB diese zusammen mit metali. Pe nieder- 
geschmolzen werden, wobei das Fe dns Ni aus seinen Sauerstoffyerbb. aussclieidet.
— 2. dad. gek., daB Walzensinter u. dgl. im Kupolofen niedergeschmolzen wird.
з. dad. gek., daB Walzensinter u. dgl. dem fl. Bad eines Mischers zugesetzt wird.
— Zur Beschleunigung kann der Ofen gesehiittelt oder das Bad geriihrt werden.
(D. R . P. 4 2 2 3 2 5  KI. 18b yom 26/6. 1918, ausg. 28/11. 1925.) K U h lin g .

G eorges D e lv a l, Aarau, Sehweiz, Beharidlung von Wolfram. Reines-Wolfram- 
pulyer wird in bekannter Weise zu Stitben gepreBt, diese auf dunkle Rotglut 
erhitzt, unmittelbar darauf der Einw. von geschmolzenem Salpeter, Borax, NaOH, 
wasserhaltigem CuS04 o. dgl. ausgesetzt u. dann gezogen. (Schwz. P . 99153 vom 
11/4. 1922, ausg. 16/5. 1923.) K O h lin g .

W eatin gh ou se  Lam p Co., Bloomfield, V. St. A., llochs clone!zende Metalle aus 
iliren Oxyden. Die Oxyde der in Frage kommenden Metalle, z. B. W, Mo, U usw. 
werden mit einem fein verteilten, ais Reduktionsmittel dienenden Erdalkalimetall, 
vorzugsweise Ca, u. der Halogenverb. eines Erdalkali- oder Alkalimetalls, yorzugs- 
weise CaCla, innig gemiseht u. es wird die zu Stiicken gepreBte Misehung in einem 
dielit gesehlossenen Tiegel, dessen Innenwande mit einer Kalksehicht bekleidet 
sind, in einem von 0» u. N2 freien Gasraum mehrere Stdn. auf 900—1000° erhitzt. 
Nach dcm Erkalten wird die M. mit Wasser u. yerd. Essigsaure ausgelaugt. 
(Schw z. P. 111823 yom 5/8. 1924, ausg. 16/9. 1925.) K O h lin g .

F. W in zen ried , Bern, und R ud. T im ens, Rorschaeh, Vorrichtung zum Haffi- 
nieren von Aluminium. Die Vorr. besteht aus einem kippbaren Ofen mit oberer 
Einfiillofinung, dessen unteres Ende yerjungt u. nach oben umgebogen ist; es wird 
durch eine Ilaube abgeschlossen, welche mit einer Rohrleitung yerbunden ist. 
Diese Rohrleitung liegt groBtenteils im Ofenfutter u. endet in einer Retorte, welche 
zum Teil ebenfalls in das Ofenfutter eingebettet ist. In dieser Retorte werden 
geeignete Reagentien yerdampft, >velche durch die Rohrleitung in den Ofen ge- 
langen u. dort auf das zuvor geschmolzene Al einwirken. (Schwz. P. 9 8 8 3 8  yom 
3/6. 1921, ausg. 16/4. 1923.) K O h lin g .

W e lls  H . B ates, Los Angeles, Californ., Fallen von Gold aus seinen Losungen. 
Man yerwendet hierzu einen App., der eine Hg-Kathode mit groBer akt. Oberfliiche
и. eine flachę Anodę ebensolcher Form in der NShe u. gegenuber der Kathode
aufwcist. (A. P. 1563957  vom 2/7. 1923, ausg. 1/12. 1925.) K a u s c h .

F ritz  D oeb lin , Mannheim, Legierung aus Blei, Zink und Antimon gemaB den 
Patenten 367978 u. 382545, 1. dad. gek., daB sie auBer Pb u. den im Atomgewichts- 
yerhiiltnis 1 Zn : 1 Sb bezw. 3 Zn : 2 Sb yorhandenen Metallen Zn u. Sb noch Cu 
enthalt. — 2. dad. gek., daB der Gehalt an Pb bis zu 10% vom Gewicht der Ge- 
samtlegierung durch Cu ersetzt wird. — Durch den Zusatz des Cu wird Dichte u. 
Hartę der Legierung erhoht. (D. B.. P. 4 2 3 4 5 0  K I. 40b yom 15/5. 1923, ausg. 4/1.
1926. Zus. zu D. R. P. 382545; C. 1924. I. 105.) KOHLING.

H en ry  B . N ew h a ll, Plainfield, tibert. yon: F red er ick  W . K aritzk y , Gar- 
wood, V. St. A., Legierung, bestehend aus etwa 85% Zn, 10% Al u. 5% Sn. Zur 
Herst. werden die Metalle fiir sich geschmolzen, das Al zum Zn u. zu dem durch 
Riihren gemischten Bade das Sn gegeben. Die Legierung kann bei 400—440° in 
Metali- oder Sandformen gegossen werden. (A. P. 1 5 5 9 6 2 0  yom 31/12. 1924, 
ausg. 3/11. 1925.) K C h l in g .

M elv in  E . P age, Muskegon, V. St. A., Legierung, bestehend aus etwa 93,2% Al, 
4,55% Au u. 2,25% Cu. Die Legierung ist weiB, leieht schmelzbar, hSmmer- u. 
glattbar u. soli ais Triiger fiir kunstliche Ziihne Verwendung finden. (A. P. 1 5 6 0 8 4 5  
yom 22/4. 1925, ausg. 10/11. 1925.) K O h lin g .
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John J. Boericke, Merion, V. St. A., Hochprozentigc Molybdan- und Yanadium- 
legierungen. Die Herst. erfolgt auf aluminotlierm. Wege bei Ggw. einer yerhaitnis- 
inaBig groBen Menge eines FluBmittels, wie CaO oder CaFs. (A. P. 1562201 vom 
26/5. 1920, ausg. 17/11. 1925.) KO h l in g .

Western Electric Co., Inc., ubert. von: Henrik Boving, New York, Le- 
giemngeu. Um hocliscbmelzende Metalle, wie W, Ni, Pt u. dgl. mit Metallen, wie 
Ba zu legieren, dereń Kp. niedriger liegt ais der F. der ersteren, wurden diese in 
fein yerteilten Zustand gebraeht u. mit dem leicht fliichtigen Metali in einem ver- 
schlossenen Behalter auf hohe Tempp. erhitzt, welche aber unter dem F. der hoch- 
schmelzenden Metalle bleiben. (A. P. 1562202 yom 1/6. 1922, ausg. 17/11.
1925.) K O h l in g .

Charle3 E. Hansen, Providence, V. St. A., Saurefesłe Legierungen, bestehend 
aus 50—75 Teilen Au, 15—22 Teilen Ni oder Co, 0,1—30 Teilen Fe oder Cr,
0,25—0,5 Teilen Mg u. 0,1—4% Mn. Gegebenenfalls konnen bis zu 5 Teile Zn u. 
sehr geringe Mengen V yorhanden sein. Die Siiurebestandigkeit der Legierungen 
ist erheblich groBer ais diejenige jedes ihrer Bestandteile. Sie lassen sich leicht 
bearbeiten u. besitzen hohen spezif. elektr. Widerstand. (A. P. 1562958 vom 6/4.
1922, ausg. 24/11. 1925.) K O h l in g .

Kemet Laboratories Co., Inc., New York, ubert. von: Hngh S. Cooper, 
Cleveland, V. St. A., Pyrophore Legierungen. Pulyerformiges, z. B. durch Behandeln 
yon ZrCl4 mit metali. Na gewonnenes Zr wird im Vakuum scharf getrocknet u. 
entweder fiir sich oder mit gepulyertem Sn gemischt u. zu Stiiben gepreBt. Diese 
Stiibe werden, im ersteren Fali innerhalb von Zinnpulyer im Vakuum bis auf 1500° 
erhitzt. Die entstehenden Legierungen iihneln den bekannten Cereisenlegierungen; 
ihre pyrophor. Eigensehaften sind bei einem Gchalt von 20—40% Sn besonders 
groB. (A. P. 1562540 vom 27/6. 1922, ausg. 24/11. 1925.) K O h l in g .

American Magnesinm Corp., ubert. von: W illiam  Goold Harvey, Niagara 
Falls, V. St. A. Kupfercalciumlegierungen. Auf dem Boden eines mit Kohle aus- 
geschlagenen K essels wird Cu in Stucken u. entwSssertes CaCl3 angeordnet, zwischen 
dem Kohleboden u. an Eisenstaben hangenden Kohleclektroden ein Lichtbogen 
erzeugt u. wenn durch diesen das CaCl2 geschmolzen ist, Gleichstrom durchge- 
leitet, wiihrend das Bad bei 775—825° gehalten wird. Das entstehende Ca legiert 
sich mit dem Cu u. die am Boden angcsammelte Legierung, dereń F. mit zu- 
nehmendein Gehalt an Ca sinkt, schm. allmahlich. Bei einem Gehalt an 50% Ca 
ist die Legierung an Ca gesatt., es steigt dann ungebundenes Ca an die Ober- 
flache. Nun wird unterbrochen u. abgezogen. Sie besitzt die D. 2,8 u. ist be
sonders zum Desosydieren vou geschmolzener Aluminiumbronze geeignet. (A. PP. 
1563187 vom 13/8. 1921 u. 1563188 yom 10/9. 1921, ausg. 24/11. 1925.) K O h l in g .

Meyer & Stiideli A.-G., Solothurn, Schweiz, Metallegiemmgen, bestehend aus 
87—92% Cu, 0,18-0,3%  Fe, 4 ,5 -5 ,8% Sn, 2,0-3,5%  Ni u. 2,0-3,7%  Ag. Die 
Legierungen sind gegen osydierende Einww. sehr bestandig u. poliert dem Gold 
sehr ahnlich. Sie sollen zur Herst. yon Uhrgehausen u. dgl. dienen. (Schwz. P. 
99081 yom 7/3. 1922, ausg. 1/5. 1923.) K O h l in g .

Aluminium-Industrie A.-G., Neuhausen, Schweiz, Aluminiwnlegierung fur 
Mołorkolben, welchc neben Al 8—17% Cu, 1—3% Fe u. bis 2% Mg, Mn o. dgl. 
enthalt. Der Zusatz des Mg, Mn usw. erhoht die Hartę der' Legierungen. Ande- 
rungen der Hartę u. bleibende Formyeranderungen werden durch eine AnlaB- 
behandlung der gegossenen Kolben bei Tempp. unterhalb 350° oder sehr langsame 
Abkiihlung der GuBstucke yermieden. (Schwz. P. 112246 yom 25/9. 1924, ausg. 
16/10. 1925.) K O h l in g .

Glen Lenardo W illiams, Detroit, V. St. A ., llarten von leichten Legierungen. 
Die Legierungen, z. B. Duraluminium, Magnalium, Elektron u. dgl., werden gegluht,
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langsam abgekiihlt, mechan. bearbeitet, dann ais Kathode bei der Elektrolyse der 
sd. was. Lsg. eines Salzes eines schwereren Metalles yerwendet u. schlieBlieh ab- 
gesehreckt. (A. P. 1562269 vom 8/5. 1922, ausg. 17/11. 1925.) K O h l in g .

Ernst von Niessen, Berlin-Wilmersdorf, Ilerstellung metallischcr Uberziige auf 
Metallen, besonders Leichtmetallen, wie Al u. dessen Legierungen, dad. gek., daB 
die Werkstiieke unter Luftleere bezw. im luftyerd. Raum auf irgendeine der be- 
kannten Arten gereinigt u. ansehlieBend so lange der Einw. der Luft entzogen 
•werden, bis auf sie in an sich bekannter Weise, z. B. durch Aufspritzen oder Ein- 
tauclien in ein Cyanmetall- o. dgl. -bad, ein Metalliiberzug aufgebraeht ist, bezw. 
bis das Werkstiick sich im Elektrolyten zum Galyanisieren befindet, welches, wie 
bekannt, auch unter Luftleere stattfinden kann. — Der Uberzug bildct keine Błasen
u. haftet fest. Belastigung durch Cyan- oder Saurediimpfe erfolgt nicht. (D. R. P. 
422883 KI. 48b vom 22/8. 1924, ausg. 14/12. 1925.) K O h l in g .

A. C. Holzapfel, London, Uberziehen von Metallflachen. Man yersieht die 
FHiehen zuerst mit einem Gummiharz u. einem saurefesten Uberzug u. iiberzieht 
sie sodann mit einem Celluloseesterlaek oder -anstrich. (E. P. 241970 vom 1/7.
1924, ausg . 26/11.1925.) K a u sc h .

Eritz Pollak, iibert. yon: Kurt Bipper, Wien, MetalliiberzUge auf porigen
Stoffen. Holz, Leder, Zement, GewebstofFe o. dgl. werden unmittelbar oder nach 
yorangehendem Aufbringen einer Lackschicht durch Verreiben einer kolloiden ge- 
filterten Grapliitlsg. mit einem Graphitiiberzug yersehen u. dann bei der Elektrolyse 
yon Metallsalzlsgg. ais Kathode yerwendet, Es bilden sich festhaftende gliinzende 
Metallbeliige. (A. P. 1563793 yom 21/8. 1923, ausg. 1/12. 1925.) K O h l in g .

M. U. Schoop, Hongg, Schweiz, JJberziige aus sclimelzbaren Stoffen. Der Stoff, 
aus dem der Uberzug bestehen soli, wird geschmolzen, das Schmelzbad unter Druck 
gesetzt u. der aus einem Mundstuck austretende Strahl des Stoffes durch geeignete 
Mittel in eine groBe Zahl yon Tropfchen aufgel. Hierzu kann das Mundstuck Er- 
schiitterungen ausgesetzt werden, oder der Stoff kann aus 2 ach rag gegeneinander 
gerichteten Leitungen austreten oder das Bad wird nicht einem gleichbleibenden 
Druck, sondern einer groBen Zahl rasch aufeinander folgender DruckstoBe aus
gesetzt. Die erhaltenen Uberziige sind weniger sprode u. hart ais die gemaB dem 
bekannten Metallspritzvcrf. erhaltlichen. (Schwz. P. 108499 yom 10/3. 1924, ausg. 
1/4. 1925.) K O h l in g .

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst 
Wiss, Griesheim, und Philipp Pothmann, Nied a. M.), Schwei/i- wid Schneid- 
verfahren fiir Metalle, dad. gek., daB ais Brennstoff scliwer yerbrennliche KW-stoffe 
benutzt werden, die vor der Mischung mit O einem Crackungsyorgange unterworfen 
werden. — 2. dad. gek., daB die Crackung im Brenner lediglich durch iiuBere Be- 
heizung ausgefiihrt wrird. (D. R. P. 423094 KI. 23b yom 14/10. 1924, ausg. 21/12.
1925.) Oe l k e r .

Metall-Yerarbeitungsgesellscliaft m. b. H., Koln-Ehrenfeld, Legierung zum
Verldten von Bleilegierungen mit Eisen, Iiotgufs u. dgl., besonders zum Verloten yon 
Lagerschaleneingusien aus Legierungen des Pb mit Alkali- u. Erdalkalimetallen 
mit Lagerschalen aus Fe u. Kupferlegierungen, 1. dad. gek., daB die Legierung 
aus Pb ais Grundmetall u. Zusatzen, die den F. herabsetzen u. die Legierung yor 
dem Schmelzen teigig machen, besteht. — 2. dad. gek., daB die Legierung etwa 
zwischen 160° u. 220° sich in teigigem Zustand befindet. — Besonders geeignet ist 
eine Legierung, welcbe 42,5% Sn, 52,5% Pb u. 5% Zn enthalt. (D. R. P. 423293 
K I. 40b yom 28/8. 1924, ausg. 24/12. 1925.1 K u h l in g .

"Winston F. Stoody, Whittier, V. St. A., Lotstab. Innerhalb einer Stahlrohre 
befindet sich eine pulyerformige Mischung yon 10,34 Teilen 65%ig. Ferroebrom,
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5,17 Teilen 80°/<,ig- Ferromangan, 1,034 Teilen 50%'g- Ferrosilieium, 0,258 Teilen 
Borax u. 83 Teilen Stahl. (A. P. 1559015 yom 9/7. 1925, ausg. 27/10. 1925.) K O h l .

Glen V. Ireland, Miles City, Y. St. A., Lotmittel fur Stahl, besteliend aus 
einer Mischung von 85 Teilen Borax, 12,5 Teilen Eisencarbonat (? Fe^Oa, D. Kef.) 
u. 2,5 Teilen Soda. Zum Gebrauch werden die zu yerlotenden Teile auf 800—1000° 
erhitzt, nach Auf bringen des Lotmittels geschmiedet u. von neuem erhitzt. (A. P. 
1562330 vom 17/6. 1925, ausg. 17/11. 1925.) K O h l in g .

John Harris, Cleveland, Ohio, Gasformiger Brennstoff, welcher aus einer 
Mischung yon naturlichem Gas mit Atherdampf zusammengesetzt ist u. zwar im 
Yerhiiltnis von 95—97 ‘/2 Teilen Gas u. 5—2‘/2 Teilen Atherdampf. Der Brennstoff 
soli in Verb. mit O zum Schneiden von Metallen Verwendung finden. (A. P. 
1565933 vom 6/12. 1923, ausg. 15/12. 1925.) Oe l k e r .

John Harris, Cleveland, Ohio, Gasformiger Brennstoff, welcher in Verb. mit
O in bekannter Weise zum Schneiden u. SchweiBen von Metallen Verwendung 
finden soli u. aus CO u. Atherdampf im Yerhiiltnis von 95—97ł/a Teilen CO zu 
5—2l/2 Teilen Atherdampf besteht. (A. P. 1565934 vom 6/12. 1923, ausg. 15/12. 
1925.) Oe l k e r .

John Harris, Cleveland, Ohio, Gasformiger Brennstoff. — Zur Herst. desselben 
vermischt man ein bekanntes, aus Methan, Athan, Propan, Butan u. Hexan be- 
stehendes Gasgemisch mit 1,5—6°/0 Atherdampf. — Der Brennstoff wird in Verb. 
mit O zum Schneiden u. SchweiBen von Metallen benutzt. (A. P. 1565935 vom 
16/2. 1924, ausg. 15/12. 1925.) Oe l k e r .

Eleotro Metallurgical Co., iibert. von: Frederick M. Becket, New York, 
Vernickelte Gegenstande. Der Niekelbelag wird elektrolyt. auf Eisenlegierungen 
niedergeschlagen, welche mehr ais 5% Cr enthalten. Die Erzeugnisse sind gegen 
rostbildende u. mechan. Einfliisse bestiindiger ais durch Vernickelung yon gewohn- 
lichem Fe oder Stahl gewonnene, auch wenn letzteres vor der Vernickelung mit 
einer Schicht von Cu bedeckt worden ist. (A. P. 1561900 yom 20/3. 1924, ausg. 
17/11. 1925.) K O h l in g .

Hermann Nier, Beierfeld, Sachsen, Yerzinnen und Verzinken. Die zu ver- 
zinnenden oder yerzinkenden Gegenstande befinden sich in einer gegen Wiirme- 
yerlust geschiitzten, gelochten Drehtrommel. Sie werden mit dem fl. Sn bezw. Zn 
behandelt, u. unmittelbar nach dem Ablassen des Uberschussigen fl. Metalls ab- 
geschleudert. (Oe. P. 101311 yom 27/5. 1924, ausg. 26/10. 1925.) K O h l in g .

Ignaz Kreidl, W ien, Herstellung von Triibungsmitteln fiir die Emailindustńe 
aus Zr02- o. ugl. -haltigen Stoffen, besonders aus Zirkonsilicaten, 1. dad. gek., daB 
die in den durch Behandeln mittels alkal. AufschluBmittel erhaltenen Prodd. ais 
Kieselsaureyerb. oder freie Saure adsorbierte Si02 durch Behandlung mit HF an 
diese gebunden wird. — 2. dad. gek., daB das durch AufschluB mit alkal. Auf- 
achluBmitteln aus Zirkonsilicat o. dgl. erhaltene Prod. mit HF behandelt u. die an 
das Zr02- o. dgl. -haltige Prod. angelagerten bezw. adsorbierten Kieselsiiureyerbb. 
in Kieselfluoryerbb. iibergefuhrt werden. — Die Mengen der angelagerten bezw. 
adsorbierten Silicate u. Fluoryerbb. lassen sich durch passende Wahl der Temp. u. 
der Alkalimenge leicht rcgeln. (D. B. P. 422600 KI. 48c vom 29/11. 1924, ausg. 
5/12. 1925. Oe. Prior. 24/11. 1924.) K O h l in g .

Charles Totot-Gibaru, Frankreich, Bleifreie Emailsiitze. Die Siitze enthalten 
Si02, ZnO, B.jO,, oder Borax, Alkalinitrat oder -carbonat, Fluoryerbb. oder Kiesel
fluoryerbb., CaO, CaC03 o. dgl. u. gegebenenfalls ais Trubungsmittel Sn02 oder 
Sb20 3. Geeignete Mischungen enthalten z. B. 2—‘20 Teile SiO,, 5—35 Teile ZnO, 
35—70 Teile krystallisierten Borax, 2— 20 Teile Alkalinitrat, 0— 8 Teile Alkalifluorid 
u. 0—30 Teile CaC03. (P.P. 597146 yom 6/8. 1924, ausg. 3/11. 1925.) K O h l in g .
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Teiji Yamanouchi, iibert. yon: TJmejiro Emura, Tokyo, Japan, Gahanisieren 
von Eisen. Die Oberflache des geschmolzenen Zinks, in welches zu yerzinkendes 
Fe getaucht wird, wird mit einer Schicht bedeckt, welche neben NII4C1 eineVerb. 
des Sr, des Bi, Schwefel u. eine oder mehrere Alkaliyerbb., yorzugsweise SrC03, 
Bi(N02)3, Na2C03, NaCl u. Schwefel enthalt. Der Zinkiiberzug soli unter diesen 
Bedingungen glanzender u. viel bestandiger gegen den osydierenden EinfluB der 
Luft sein, ais wenn nur NH4C1 ais Schutzm. yerwendet wird. (A. P. 1560 933 yom 
-26/5. 1922, ausg. 10/11. 1925.) K O h l in g .

Th. Goldschmidt A.-G., Essen, Ruhr, Ausscheidung einzelner Metalle aus 
Metallgemischen, besonders yon Sb u. As aus unreinem Sn u. Zinnlegierungen mit 
Ausnahme der Trennung des Zn yon Pb, gemaB Patent 410533, gek. durch die 
Yerwendung yon Al an Stelle der im Hauptpatent yorgesehenen Alkali- u. Erd- 
alkalimetalle, oder yon geeigneten Aluminiumlegierungen, besonders der Legierungen 

. oder Mischungen das Al mit Alkali- u. Erdalkalimetallen (einschlieBlich des Mg u. 
Be). — Uberschiisse an Al usw. sind zu yermeiden. (D. R. P. 423245 KI. 40 a yom 
15/9. 1921, ausg. 22/12. 1925. Zus. zu D. R. P. 410 533; C. 1925. 1. 2593.) K O h l in g .

Eelix Malleval, Frankreich, Yerzieren von Metallgegenstanden mit Edehnelallen. 
Die zu yerzierenden Metallgegenstande bezw. Teile yon ihnen werden mit in
C.JICI3 gel. Mischungen yon Mastix u. Yaselin bestrichen, blattformiges Au, Ag, 
Al o. dgl. aufgebracht u. auf hohe Tempp. crhitzt. (E. P. 596391 yom 24/3. 1925, 
ausg. 22/10. 1925.) K O h lin g .

Braxton Davenport Avis, Clarksburg, West Vir'ginia, Rosiverhinderungsmittel, 
bestehend aus einer wss. Lsg., die Na2S04 u. NaNOa enthalt. (A. P. 1565043 
vom 1/11. 1924, ausg. 8/12. 1925.) K a u sc h .

Citizens of the United States of America, iibert. von: Francis George 
Raw ling, Madison, Wiseonsin, Yerhutung von Korrosioncn in Kochem aus Stahl- 
blech. Man yerwendet ais Zusatz zur Kochfl. ein schwacli ionisicrtes Na-Salz 
einer mehrbas. Saure (Na,C03, NaiSi03, NojPOi usw.) u. spater eine NaOH-Lsg. 
(A. P. 1566118 yom 21/3. 1925, ausg. 15/12. 1925.) K a u s c h .

Pierre Joseph Martin und Gerard Eranęois Bertels, Belgien, Aseptiscli- 
machen von Eisengegenstanden und Schutzen gegen Rost. Man taucht die Gegen- 
stande in eine Lsg. einer komplexen antiseptiscli wirkenden Substanz (yerseiftes 
Fett). (F. P. 597644 yom 14/4. 1925, ausg. 25/11. 1925.) K a u s c h .

Joh. Tengler, Tagerwilen, Entrosten metallischer Gegenstdnde. Die Gegenstande 
werden mit einer Rost leiclit losendcn M., z. B. einer Mischung yon A1S0 3 u. 1I3P 0 4 
oder H2S04 behandelt, diese nach 12—24 Stdn. abgeschabt, der Gegenstand mit 
alkal. W. nacligewaschen, getrocknet u. geolt. (Schwz. P. 106225 yom 25/6. 1923, 
ausg. 1/10. 1924.) K O h l in g .

IX. Organische Praparate.
P. Durocher, Die Herstellung des Saccharins. Beschreibung der Fabrikation 

des Saccharins. (La Naturę 1925. 361—64.) E n s z l in .
—, Die Herstellung von 2-Aminoanthrachinon aus Phthahaureanhydrid und Chlor- 

benzol. Vf. beschreibt an Hand yonApparatzeiclmungen u. Tabellen die fabrikator. 
Herst. von 2-Aminoanthrachinon nach D. R. P. 295624 (C. 1917. I. 295). — [Chlor- 
3'-bcnzoyl-l-2-benzoesaure (I). Aus Chlorbenzol u. Phthalsaureanhydrid mit A1C13 
(die beiden letzteren im Verhaltnis 1 :1 ; Dampf bad, 8 Stdn.), F. 148°. Hieraus mit 
konz. H2S04 (D. 1,84; I  u. H2S04 im Verhaltnis 1:6), im Ólbad 4 Stdn. bei 150° 
2-Chloranthrachinon, CUII70 2C1 (II), F. 204° aus Bzn. Daraus mit wss. NH3 
(D. 0,900) in besonderer Apparatur bei 220° (Yerhaltnis II zu NH4OH 1:15) am 
besten mit Cu-Pulver (CuS04, 5II20  wirkt weniger gut) ais Katalysator 2-Amino
anthrachinon in fast theoret. Ausbeute. (Metallborse 15. 2332—33. 2389. [1925].) B eiir.
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Ellis-Foster Company, New Jersey, ubert. von: Joseph. V. Meigs, Montelair, 
New Jersey, V. St. A., Yerfahren zur Oxydation aromatischer Yerlindungen. Man 
leitet die zu oxydierende Verb. der aromat, Reihe in Dampfforin, zusammen mit 
0 2-haltigen Gasen (Luft) u. Wasserdampf bei Tempp. zwiseben 200 u. 500° iiber 
einen Fe, V, Cr u. Ag entbaltenden Katalysator. — Z. B. wird Toluol in einer auf 
200—250° erliitzteu Kammer innig mit Luft gemiseht, das Gemenge in einen zweiten, 
mit dem 'Katalysator bescbickten u. auf 200—300° erbitzten Reaktionsraum geleitet, 
alsdann uberhitzter oder gesatt. Wasserdampf liinzugegeben u. innig mit dem Gas- 
gemenge vermiscbt, wobei die Temp. niebt iiber 500° steigen soli. Die aus dem 
Reaktionsraum austretenden Prodd. werden kondensiert u. iu einem W&seher mit 
reinem Petroleumol gewascben) wobei der ais Hauptprod. entstandene Benzaldehyd 
in Lsg. gebt. 'Nebenbei entstehen kleine Mengen Benzoesaure. Dureb den Zusatz 
yon Wasserdampf wird eine zu weitgehende Oxydation des Toluols zu C02 auf ein 
MindestmaB berabgedruckt. Die Patentscbrift enthalt eine genaue Angabe iiber die 
Art der Herst. des Katalysators. — In analoger Weise lassen sieb andere aromat. 
KW-stoffe, wie Xylol, Cumol, ps-Cumol, Cymol, Inden, Hydrinden, Mesitylen, Athyl- 
benzol, Didthylbenzol, Athyl-i-propylbenzol, Dibenzyl, Stilben, Tolan, Camphen, Ditolyl- 
methan, Naphthalin, Methylnaphthalin, Plienanthren, Anthracen, Methylanthraccn, oxy- 
dieren. Aus p-Cymol entsteht so Terephtlialsdure, aus Naphthalin Plithalsdure- 
anhydrid. SehlieBlieh konnen auch alkylsubstituierte aromat. Carbonsduren oder 
Phenole, Steinkohlenteer, Harze u. llarzole nach dem gleichen Verf. oxydiert werden. 
(A. P. 1560297 yom 4/4. 1919, ausg. 3/11. 1925.) Sc h o t t l a n d e r .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: Alwin Mittasch und Ernst 
Willfroth), Ludwigshafen a. Rh., Yerfahren zur Oiydation organischer Yerbindungen. 
(D. B.. P. 419861 KI. 12o yom 7/6. 1921, ausg. 9/10. 1925. Zus. zu D. R. P. 397212;
C. 1924. II. 1023. — C. 1924. II. 1023 [E. P. 199886 u. F. P. 550293].) S c h o t t i..

Franz Fischer, Miilheim, Ruhr, Yerfahren zur Ausfilhnmg pyrogener Reaktionen. 
(D. R. P. 421152 KI. 12o vom 23/10. 1919, ausg. 6/11. 1925. — C. 1921. 
II. 313.) SCHOTTLANDEK.

Carbide & Carbon Chemicals Corporation, New York, ubert. yon: W illiam
B. Webb, Rochester, New York, V. St. A., Ilerstellung von Alkylchloriden. Man 
behandelt wasscrfreie Olcfine mit trockenem IICl-Gas in Ggw. yon wasserfreiem 
A1C13. — Man leitet z. B. ein Gemisch gleiclier Teile Athylen u. IICl-Gas bei 15° 
iiber trockenes A1C13 u. kondensiert das entstandene C.JT^l bei 0°. — Bei Ver- 
wendung fl. Olefine, wie Octylen, wird der KW-stoff yergast u. mit dem HCl bei 
ca. 150° iiber den Katalysator u. die austretenden Dampfe in W. geleitet', wobei 
das gebildete Octylchlorid sich ais Ol auf dem W. abscheidet. Man dekantiert die 
tiligc Schicht ab, wiischt diese mit W. HCl-frei u. fraktioniert. (A. P. 1560 625 
yom 18/7. 1924, ausg. 10/11. 1925.) Sc h o t t l a n d e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, ubert. yon: W illiam  
S. Calcott, Pcnnsgroye, New Jersey, V. St. A., Herstellung von Tetraalkylblciverbin- 
dungen. Pb-Na-Legierungen, wie PbNa2, werden in Ggw. yon zur Grignardsynthese 
(lienenden Katalysatoren, wie Dimethylanilin, Triathylamin, Pyridin, Essigsaureathyl- 
ester oder Athern, mit Alkylhalogeniden behandelt, W. zu dem entstandenen Ge
misch hinzugegeben u. die entstandene Pb-Verb. einige Zeit bei Tempp. oberlialb 
20° gehalten. — Z. B. wird eine Pb-Na-Lcgierung fein yermahlen u. bei 15° mit 
CtHsBr u. Triathylamin yermischt. Ilierauf gibt man zu dem Gemisch unter ge- 
nauer Beobaclitung der Temp. langsam, unter standigem Riihren, innerhalb 16 Stdn. 
4 Teile W ., wobei die Temp. unterhalb 35° gehalten wird. Nach Yerbrauch der 
Legierung wird ein groBer tJberschuB yon W. hinzugegeben u. das entstandene 
Tetradthylblei mit Dampf abdest. — Ersetzt man das C2HsBr durch CIŁBr, bezw.
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n-Propyl-, bezw. i-Propyl-, bezw. n-Butyl-, bezw. i-Butylbromid, so erhiilt man die 
homologen Tetraalkylbleiuerbb. (A. P. 1559405 vom 5/10. 1922, ausg. 27/10.
1925.) SCHOTTLANDER.

Commercial Solvents Corp., iibert. von: Charles Bogiń, Terre Haute, In
diana, V. St. A., Gewinnung von reinem n- und i-Butyraldehyd. Die rolion Aldehyde 
werden mit ca. 6°/0 W. vermischt u. dest., oder man dest. die Aldehyde unter 
gleichzeitiger allmahlicher Zugabe der entsprechenden Menge W. — Durch den 
Zusatz des W. wird eine Polymerisation u. teilweise Kondensation der Aldehyde 
wahrend der Dest. yerhindert. Eeiner n-Butyraldehyd, Kp. 74—75°, gibt z. B. mit 
W. ein konstant bei ca. 68° sd. Gemisch, dessen Diimpfe ca. 6°/0 W. entlialten. 
Die Dest. erfolgt zweckmaBig im Vakuum. Es scheiden sich liierbei 4% W. nach 
der Kondensation ais bcsondere Schicht ab. Der n-Butyr aldehyd enthiilt nocli 2% W. 
u. kann durch Aussalzen wasserfrei erhalten werden. (A. P. 1556067 vom 12/5.
1924, ausg. 6/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Richard Falek, Hann.-Miinden, Herstellung von Oxahaure aus Holz, dad. 
gek., daB Holz mit CaC03 oder mit CaO u. auderen billigen Pflanzenprodd. gemischt 
u. dann der Verschwammung durch holzzerstorende Pilze ausgesetzt wird. — Z. B. 
werden Fichtenholzhobel- oder sagespiine fiir sich oder mit Haferstrohhacksel mit 
CaC03 gemischt oder mit Dextrin u. W. zu festen Platten brikettiert u. hierauf 
der Pilzyerschwammung mit Coniophora cerebella ausgesetzt. Nach 1 Monat bei 15° 
ist das CaC09 nahezu verbraucht u. in der Hauptsache in Ca-Oxalat iibergefuhrt. 
Die Riickstandc der Saureaufarbeitung bestehen yorwiegend aus dem von dem Pilz 
nicht abgebauten Lignin, daB gegebenenfalls durch Extraktion rein gewonnen 
werden kann (hierzu ygl. auch F a l c e  u. van  B e y m a  t h o e  K in g m a , Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 57. 915; C. 1924. II. 315). (D. E. P. 419911 KI. 12o vom 20/9. 1922, 
ausg. 12/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

American Cyanamid Co., New York, iibert. yon: Kenneth F. Cooper, Great 
Neck, Y. St. A., Reinigen von Rohcyanidlosungen. Durch Verschmelzen yon Kalk- 
stickstoff mit Kochsalz u. Auslaugen erhaltene Rohcyanidlsgg, werden mit einer 
geringen Menge eines Bleisalzes, z. B. Bleiacetat, yersetzt u. dann unter lebhafter 
Bewegung mit einem Luftstrom behandelt. Hierbei wird das yorhandene Sulfid, 
welches bei der Verwendung der Lsgg. zum Ausziehen yon Edelmetallen aus 
Erzen die Ausbeute yermindert, in eine unschadliche Verb. yerwandelt. (A.P. 1562295 
vom 21/2. 1923, ausg. 17/11. 1925.) K O h l in g .

The Grasselli Chemical Co., iibert. yon: W ellington Lee Tanner, Cleveland, 
Ohio, V. St. A., Herstellung vo>i Phenarsnzinchlorid. Diphenylamin wird mit Aso03 
u. trockenem HCl-Gas, bezw. Diphenylaminchlorhydrat mit Asj03 allein erhitzt. — 
Die Rk. yerliiuft im Sinne der Gleichungen:

I. 2(C6Ą ),N H  +  2HC1 +  AsaOs =  2(C0HJ)2NH-(AsCl) +  3H.,0 u.
II. 2(C0Hs)aNH,HCl +  Asa0 3 =  2(CjHJjNH• (AsCl) +  3HsO.

Man schm. z. B. Diphenylamin mit As2Os in einem geschlossenen Eisenkessel 
zusammen, leitet die berechnete Menge HCl-Gas in die gesehmolzene M., erhitzt 

auf ca. 200° oder hoher bis zur Beendigung der W.-Ab- 
As-Cl spaltung u. krystallisiert das trockene Reaktionsprod. aus

Aceton um. Das reine Phenarsazinchlorid nebenst. Zus., 
schm. bei 192,5°. Das Verf. yermeidet das Arbeiten unter 
Druck u. die Verwendung des giftigen A sC13 (hierzu ygl.

v  auch: F a rb e n fa b r ik e n  vorm . F r ie d r . B a y e r  & Co.,
D. R . P. 281 0 4 9 ; C. 1915. I .  72 , u. H e in r . W ie l a n d  u.

R h e in h e im e r , L ie b ig s  Ann. 423. 1; C. 1921. III. 725). (A.P. 1557384 yom 17/8.
1922, ausg. 13/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r .
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Compagnie de l ’Azote et des Fertilisants Soc. an., Genf, Cyanamidldsungen 
aus Kalkstickstoff. Der gepulverte Kalkstickstoff wird in mit C02, zweckmaBig 
unter Druck, gesatt. W. in kleinen Mengen cingetragen, wobei man eine weitere 
Menge erst zugibt, wenn die einige Zeit nach dem Einsetzen des Kalkstickstoffs 
einsetzende Entw. von H,S ihren Hochstwert erreicht hat. (Schwz. P. 106774 vom 
20/11. 1923, ausg. 16/12. 1924.) K O h l in g .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Hochst a. M. (Erfinder: Mas 
Bockmiihl, Hochst a. M. und Adolf Schwarz, Frankfurt a. M.), Darstellung von 
in der aliphatischen Seitenkette mercurierten Deńvaten aromatisclier Verbindungen. 
Zu dem Ref. nach Oe. P. 99678; C. 1926. I. 493 ist nachzutragen, daB die durch 
Veratherung von 4-Oxy-3-acetylaminobe)\zol-l-arsinsaure mit Allylbromid in Ggw. 
yon wss. Alkali erhiiltliche 3-Acetylamino-4-allyloxybenzol-l-arsinsaure, aus W. 
Krystalle, F. (unscliarf) 189°, durch Einw. yon Hg-Acetat in mcthylalkoh. Lsg. bei 
15° eine mercurierte Verb. liefert, dereń mit NaOH oder NaOCH3 erhaltliches Na-Salz 
in W. ebenfalls 11. ist. (D. R. P. 423031 KI. 12q yom 13/5. 1922, ausg. 6/1.
1926.) ScnOTTLANDER.

Farbwerke vorm. Meister Lucins & Briining, Hochst a. M., In  uidsseriger 
Losung lialtbare Derwate des Arsenobenzols. Zu dem Ref. nach E. P. 204721 u. 
A. P. 1506460; C. 1925. I. 296 ist nachzutragen, daB das durch Einw. der Di- 
fonnaldehyddisulfitverb. des 4,4'-Dioxy-3>3'-diaminoarscnobenzols auf das Na-Salz des 
4,4'-Dioxy-3,3'-diaminoarsenobenzols erhiiltliche Deriv. ein gelbes, in W. ebenfalls 
mit alkal. Rk. 1., in A-A. unl. Pulyer ist. Beim Einleiten yon C02 in die wss. 
Lsg. bleibt diese klar. (Holi. P. 14063 yom 11/9. 1923, ausg. 15/12. 1925. D. Prior. 
29/9. 1922. Zus. zu Holi. P. 7982; C. 1923. II. 1153.) Sc h o t t l a n d e r .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, ubert. yon: Mas Bockmuhl, 
Gustav Ehrhart und Paul Fritzsche, Hochst a. M., Herstellung komplexer organi- 
scher Goldverbindungen. Den Thioharnstoffrest entlialtende organ. Verbb. werden 
mit Au-Salzen behandelt u., soweit sie noch saure Substituenten im Mol. enthalten, 
in ihre Salze mit Alkalicn ubergefiihrt. — Z. B. wird Thioliydantoinsaure in verd. 
wss. NaOH gel. u. die filtrierte Lsg. mit yerd. 10°/0ig. HCl yermischt. Hicrauf 
gibt man eine wss. Lsg. von AuBr3-KBr hinzu, filtriert die entstandene komplexe 
Au-Verb. sofort ab, wśischt sie aus, suspendiert in W. u. lost in 2-n. NaOH-Lsg. 
Beim EingieBen in A. fiillt das Na-Salz aus, das mit A. u. A. gewaschen wird. — 
Analog erlialt man das Na-Salz der komplexen Au-Verb. der Thiobarbit-ursaure. — 
Schiittelt man eine Suspension yon Thiobenzimidazolcarbonsaure in W. u. Essigestcr 
bis zur yolligen Entfiirbung mit einer Lsg. von AuBra-KBr in Essigester, so enthalt 
die wss. Schicht IIBr u. KBr. Diese wird yon der Essigesterlsg. der komplexen 
Au-Yerb. abgetrennt u. letztere im Yakuum zur Trockne eingedampft. Der Rtick- 
stand wird in wss. NaOH gel. u. mit A. gefallt. Das Na-Salz der komplexen Au- 
Yerb. der Thiobenzimidazolcarbonsaure, gelblich-grunes Pulyer, ist in W. sil. Zur 
Herst. der Thiobenzimidazolcarbonsaure wird das Chlorhydrat der 3,4-Diamino- 
benzol-l-carboiisaure mit alkoh. KOH u. K-Xanthogenat bis zur Beendigung der 
H3S-Entw. unter RiickfluB auf dem Dampfbade erhitzt, der Nd. filtriert, in W. gel., 
u. mit H2S04 oder CH3-C02H gefallt. Die freie Saure ist in den iiblichen organ. 
Losungsmm. unl., in h. W. swl. Die infektiose Keime sehr stark abtotenden 
Prodd. finden zu chemotherapeut. Zwecken Verwendung. (A. P. 1558584 yom 
29/11. 1924, ausg. 27/10. 1925. E. P. 225875 yom 6/12. 1924, ausg. 28/1. 1925.
D. Prior. 7/12. 1925.) Sc h o t t l a n d e r .

Hans Lecher und Eritz Holschneider, Darstellung von Phenylschwefelchlorid 
und seinen Homologen, darin bestehend, daB man Cl2 auf die entsprechenden Aryl- 
mercaptane oder Diaryldisulfide, zweckmaBig in Ggw. indifferenter Losungsmm., 
einwirken laBt. — (Hierzu ygl. auch Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 755; C. 1924. II.
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182 u. L e c h e r , I I o l s c h n e id e r , K ó b e r l e , Sp e e r  u . St Oc k l in , Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 58. 409; C. 1925. I. 1597.) (D. B. P. 423232 KI. 12 q vom 23/3. 1924, ausg . 
29/12. 1925.) Sc h o t t l a n d e r .

Farbenfabriken vorm..Friedr. Bayer & Co., Leverkusen bei Koln a. Eh., 
iibert. yon: Hans Hahl, Elberfeld, llerstdhmg in Wasser loslicher Salze komplexer 
organischer Antimonverbindungen. Mercaptocarbonsiiuren der alipliat. oder aromat. 
Eeilie werden mit Sb20 3 oder Sb(OH)3 behandelt u. die entstandenen Eeaktions- 
prodd. mit Hydroxyden oder Carbonaten der Alkali- oder Erdalkalimetalle neutra- 
lisiert. — Z. B. wird Thioglykolsaure mit Sb20 3 u. W. bis zur nahezu yolligen Lsg. 
des Sb2Os erhitzt, die Fl. iiltriert u. das Filtrat mit CaC03 neutralisiert. Beim 
EingieBen in A. fiillt die komplexe Sb-Verb. der Zus. Sb»[(S• CIŁ,C02)6- Ca3], 3H20  
mit ca. 25°/o Sb-6 chalt ais weiBes Pulver aus. — Siittigt man eine h. wss. Lsg. yon 
mercaptobenzol-o-carbonsaurem Na (thiosalicylsaurem Na) mit frisch gefalltein Sb(OH)3, 
Iiltriert u. dampft zur Trockne ein, so wird das Na-Salz der komplexen Sb-Verb. 
der Zus. Sb(S-CsH4-COsNa)3 ais gelbliches, in h. W. mit schwach alkal. Ek. 1. 
Pulyer erhalten. Na2S fiillt aus der Lsg. das Sb ais Sb2S3 aus. — Neutralisiert 
man das Eimuirkungsprod. yon Sb203 auf Thioglykolsaure Sb(S'CH2-C02II)3 mit 
NajCOj, so entstelit das entsprechende Na-Salz, schwach gelbliches, in W. mit 
alkal. Ek. 1. Pulyer. Die spirillocide Wrkg. besitzenden Prodd. finden therapeut. 
Yerwendung. (A. PP. 1555663 yom 10/12. 1924, ausg. 29/9. 1925 u. 1561535 yom 
10/12. 1924, ausg. 17/11. 1925.) Sc h o t t l a n d e r .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen bei Koln a. Eh. 
(Erfinder: Hans Hahl, Elberfeld), Darsłellung von Dialkylathern des Hydrochinons 
mit einem basischen Alkylrest. Zu dem Eef. nach A. P. 1543287; C. 1925. II. 1802 
ist folgendes nachzutragen: Die erwahnten Dialkylather kann man auch erhalten, 
indem man auf die Monoalkylaminoalkyliither des Hydrochinons Alkyllialogenide, 
zweckmaBig in Ggw. alkal. wirkender Mittel, einwirken liiBt, z. B. wird der durch 
Kondensation yon Hydrochinon u. Didthylaminochlordthanol mit NaOC2H5 gewonnene 
Hydrochinonmonodiathylaminoathyldther, C0H4(OH)1 • (O • CH2 • CII2 ■ N[C2Hf],)'‘, dunkel- 
gefarbtes, sich bei der Dest. im Vakuum teilweise zers. 01, mit CH3J  u. einer 
alkol. Lsg. yon Na einige Zeit erhitzt, wobei er in den Diałhylaminodthylliydro- 
chinonmonomethyldther ubergeht. Die blutdrueksenkenden, den Puls yerlangsamen- 
den Verbb. ubertreffen diesbzgl. die analogen o- oder m-substituierten Deriw. 
(D. B. P. 423027 KI. 12 q yom 18/12. 1923, ausg. 18/12. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

The Mathieson Alkali Works, Inc., New York, iibert. yon: Anthony George, 
Niagara Falls, New York, V. St. A., Herstellung von Bmzoesaure am Benzotriclilorid. 
Man chloricrt Toluol im Sonnenlicht bei 100—150° bis die D .20 1,375—1,385 erreicht 
ist. Das entstandene Benzotrichlorid ist fast rein. Es wird in einem mit Euhrer 
yersehencn SteingutgefaB auf 100° erhitzt u. nach Zugabe von ZnCl2 allmiihlich 
unter Eiihren mit W. yersetet, wobei die Temp. allmiihlich auf 110—115° gesteigert 
wird. Nach Beendigung der HCl-Entw. werden weitere Mengen W. zugegeben, 
das Eeaktionsprod. mit h. W. gewaschen u. iiber das Na-Salz nahezu Cl2-freie 
Bmzoesaure gewonnen, die durch Umkrystallisieren aus W. oder durch Sublimation 
weiter gereinigt werden kann. (A. P. 1557153 yom 22/7. 1924, ausg. 13/10. 
1925.) S c h o t t l a n d e r .

The Mathieson A lkali Works, New York, iibert. yon: Anthony George, 
Niagara Falls, New York, V. St. A., Herslellung von Benzoylchlorid. Man suspendiert 
einen Katalysator, wie wasserfreics, auf einem indifferenten Triiger befindliches 
ZnCl2, in Benzotrichlorid u. gibt unter starkem Eiihren bei 100—120° allmiihlich 
nicht mehr ais 110’/o der theoret. erforderlichen Menge W. hinzu. — Die Ek. 
erfolgt im Sinne der Gleiehung: C,H6CC13 +  H20  =  CaH5COCl +  2HC1. Es ist 
so moglicl), unmittelbar yom Benzotrichlorid zum Benzoylchlorid zu gelangen. Die
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Menge des W. wird so bemessen, daB das ZnCl2 niclit gel. wird. Man trennt das 
Benzoylchlońd vom ZnCl2 durch Filtration u. reinigt es durch Dest. im Vakuum. 
Die Ausbeute an reincm Benzoylchlorid betragt 75—85% oder mehr. (A. P. 
1557154 vom 22/7. 1924, ausg. 13/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Deutsche Gasgliihlicht-Auer-Gesellschaft m. b. H., Berlin (Erfinder: Sieg- 
fried Merzbacher, Oranienburg), Darstellung von Acetylsalicylsaure, dad. gek., daB 
man Athjlidendiacetat ohne Benutzung von Katalysatorcn auf Salicylsaure unter 
Erwarmen einwirken laBt. — Z. B. wird eine Lsg. yon Salicylsaure in Athyliden- 
diacetat 5 Stdn. unter RuckfluB erhitzt, wobei man die sich kondensierenden Diimpfe 
nur so weit kiililt, daB das Athylendiacetat u. die sich bildende CH3C02H, nicht 
aber der CH3CHO, in das KochgefaB zuruckflieBen. Der C1I3CH0 wird in einer 
Vorlage gesammelt. Aus dem Eeaktionsprod. wird die CILCO.Ji u. ein Teil des 
iibersehUssigen Athylidendiacetats abdest. Der Riickstand erstarrt zu einem Kry- 
stallbrei von Acetylsalicylsaure, die abgesaugt u. aus geeigneten Losungsmm. um- 
krystallisiert wird. Die Ausbeute an reiner Siiure betragt ca. 70% der Theorie. 
Der CH3CHO kann in bekannter Weise in CII3C02H umgewandelt werden, die 
durch Einleiten von G,H2 wieder in Athylidendiacetat iibergefuhrt wird, so daB 
das Yerf. in der Hauptsache nur das billige C2H„ fiir die Einfuhrung der CH3CO- 
Gruppe benotigt. (D. R. P. 421021 KI. 12q vom 23/6. 1920, ausg. 4/11. 1925.) Sch o .

Chemische Fabrik Flora, Dubendorf b. Zurich, iibert. von: Paul Karrer, 
Ziirich, Schweiz, p -Aminobenzoesaure-2 -mcthyl -4 -dialkylamiiiopentylestcr. (A. P.
1555217 vom 9/7. 1923, ausg. 29/9. 1925. — C. 1924. II. 1632.) Sc h o t t l a n d e r .

Halowa* Corporation, New York, iibert. von: Sandford Brown, Newark, 
New Jersey, V. St. A., Verfaliren zum Chlorieren von Naphthalin. Geschmolzenes 
Naphthalin wird in einer Reihe miteinander yerbundener, gcschlossener GefsBe, die 
durch Dampfschlangen beheizbar sind, unter yermindertem Druck mit Cl2 behandelt.
— Die bei der Chlorierung entstehende HC1 wird aus dem letztem Chlorierungs- 
gefaB durch ein Rolir in eine angeschlossene Serie geschlossener SteingutgefaBe ge- 
fiihrt. In diesen wird sie durch W. restlos absorbiert. Der gesamte App. ist mit 
einer Pumpe yerbunden, welche wahrend des Chlorierens den yerminderten Druck 
in den ChlorierungsgefaBen erzeugt. Hierbei wird das Cl2 durch siimtliche GefaBe 
gesaugt. Das HCl-Gas wird erst nach beendeter Chlorierung abgefUhrt. (A. P. 
1564044 yom 13/1. 1921, ausg. 1/12. 1925. Can. P. 245953 vom 12/ 6. 1924, ausg. 
6/1. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leyerkusen b. Koln a. Rh., 
Ilerstellung von 2-Oxynaphthalin-3-carł>onsaure. (D. B.. P. 423034 KI. 12q vom 
17/7. 1923, ausg. 18/12. 1925. A. Prior. 19/7. 1922. — C. 1925. I. 1014 [A. P. 
1470039].) Sc h o t t l a n d e r .

Farbwerke vorm. Meister Lueius & Briining, Ilochst a. M., Eerstellung von 
Bz-2'-oxybenzanthron. Zu dem Ref. nach F. P. 588035; C. 1926. I. 1051 ist 
folgendes nachzutragen: Das ais Ausgangsstoff dicnende P-Nitro-1'-aminobenzanthron, 
aus Nitrobenzol orangegelbe Krystalle, F. 318°, wird durch Nitrierung von Bz- 
1’-acetaminobenzanthron, Kp. 255°, u. nachfolgende Verseifung des Bz-tf-nitro- 
l'-acetaminobenzanthron, aus Nitrobenzol gelbe, sich bei 306° zers. Nadeln, erhalten. 
(E. P. 224522 vom 27/10. 1924, ausg. 9/11. 1925. D. Prior. 9/11. 1923.) S c h o t t l .

Dow Chemical Co., iibert von: Herbert H. Dow, Midland, Mich., Kontrolle 
chemischer Reaktionen. Um Indoxvl u. seine Deriw. herzustellen, miseht man Phenyl- 
glycin mit einer Schmelze von Atzalkali u. fugt ein neutrales KW-stoffol hinzu, 
das bei einer Temp., die zwischen der Schmelztemp. des Atzalkalis u. der Zer- 
setzungstemp. des Phenylglycins liegt, yerdampft. (A. P. 1564218 vom 8/12. 1920 
ausg. 8/12. 1925.) K a u s c h .
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Actien-Gesellschaft fiir Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow (Erfinder; W il
helm Herzberg, Berlin-Wilmersdorf, und Gerhard Hoppe, Berlin-Treptow), Dar- 
stellung von chinoiden Derwaten des 2,1-Naphłhophenothiazins. Kurzes Ref. nach
E. P. 236795; C. 1926. I. 1050. Nachzutragen ist folgendes: Das Oxy-2,l-naphtho- 

phenołhiazin nebenst. Zus., violette Krystalle, in konz. H2S04 
mit braunyioletter Farbę 1., in verd. Alkalihydroxydlsgg. 
yorubergehend mit griinblauer Farbę 1., worauf sich das 
wl. dunkelblaue Alkalisalz ausscheidet, entsteht durch Red. 
des 2 - Oxy-3,2'-nitrophenybnercapto-l,4-naplithochinons mit 
N&jS20 4 in alkal. Lsg. u. nachfolgende Oxydation des 1^2,4- 
Trioxy-3^-aminophenylmercaptonaplithalins mit Luft - 0 2. 
Das 2 - Oxy - 3,2' - nitrophenyhnercapto -1 ,4  -naphthochinon, 
leuchtend orangerote Krystalle, F. 245°, in konz. II2SO< u. 

in Alkalien mit orangegelber Farbę 1., durch iiberschiissiges NaOH wird ein messing- 
gl&nzendes Na-Salz gefiillt, rauchende H2S04 in der Kiilte fiihrt in eine in W. 11. 
orangegelbe Sulfosaure iiber, kann durch Kondensation yon 2-Nitro-l-mercaptobmzol 
mit einem 2-Arylamino- oder 2-Acidylamino-3-chlor-l,4naplithochinon u. Ersatz der 
substituierten 2-Aminogruppe gegen OH durch Erwiirmen mit starken Alkalien er
halten werden. — Die durch Erwarmen der 2-Oxy-3£?-nilrophenyhnercapto-1,4- 
naphthochinonsidfosdure (ygl. oben) mit wss. Na^S u. S auf 90° erhiiltliche Thiazin- 
sulfosdure, rotyiolette, in h. W. blaurot 1. Krystalle, bildet ein in h. W. 1. Na-Salz, 
stahlblauc Nadeln. — Die Thiazinsulfosaure aus 2-0xy 3t2'-nitrophenylmercapto-l,4- 
naphłhochinoti-6{7)-sulfosaure, erliiiltlich aus der 2-Phcnylamino-3-chlor-l,4-naphiho- 
chinon-7-sulfosćiure (ygl. Journ. f. prakt. Ch. [2] 37. 190 [1888]), ist in W. mit 
yioletter, in Alkalien mit blaugruner Farbę 1. — Thiazinderim. yon śihnlichen Eigen
schaften erliiilt man aus dem 2-Oxy-3^'-nitro-4'-cldoi-phenylmercapto l,4-naphłho- 
chinon, braungelbes Pulyer, F. ca. 210°, unter Verwendung yon 2-Nitro-4-chlor-l- 
mcrcapłobenzol gewonnen —, u. aus dem 2-Oxy-3£'-nitro-5'-dimethylaminophenyl- 
mercapło-l,4-naphłhochinon, braungelbe, sich bei ca. 255° zers. Krystalle. Ais Aus- 
gangsstoff dient fiir dieses das 2-Nitro-5-diniethylamino-l-mercaptobenzol. (D. U.. P. 
421326 Kl. 12p yom 13/12. 1923, ausg. 10/11. 1925. F. P. 597416 yom 3/11. 1924, 
ausg. 20/11. 1925. D. Prior. 12/12. 1923.) S c h o ttla n d e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
H. Kólln, Neuzeitliche Farbcnreibmuhlen. Beschreibung der Lenart-Miihle, der 

Kek-Muhle, der Kolloid- u. Su-Ma-Muhle u. des Lenart-Mischers. (Farbę u. Lack 
1925. 555—57. 1925.) SOyern.

F. A. Westbrook, Anwendung von modernen Produkłiotisinełhoden fiir die Farben-
fabrikation. Es werden die techn. MaBnahmen zur Hebung u. Verbilligung der 
Produktion, auBerdem einige Mischapparate u. Miihlen besprochen. (Chem. Metallurg. 
Engineering 32. 911—14. 1925.) E nsslin .

Gustav Friedlander, Die Jlebung und Forderung der Kolorie durch die Indigo- 
sole. Es wird eine Reihe Artikel besprochen, die sich mit den jetzt yorhandenen 
Solfarbstoflen herstellen lassen. (Melliands Testilber. 6. 916—17. 1925.) SOvern.

W ilhelm  R oiger , Die Reib- und Waschechtheit von Naphtholrot AS. Die 
Wrkg. von bestimmtem Spiilen, Naehbehandeln mit einem Bade aus Na-,C03, Seife 
u. Verapol oder Zykloran, Zusatz yon Tetrakarnit zum Entwicklungsbad u. Nach- 
behandeln mit Tannin ist beschrieben. Wichtig ist richtiges Abschleudern u. 
Priifen des Entwieklungsbades. (Ztschr. f. ges. Textilind. 28. 654—55. 1925.) St)v.

G. G., Welches ist der besłe Apparat fur das Farben von loser Wolle? Es ist 
wesentlich, daB beim Fiirben kein Pressen der Wolle stattfindet, diese yielmehr

O
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wShrcnd der ganzen Dauer des Farbens aufgeloekert bleibt. (Ztsclir. f. ges. 
Testilind. 28. 627—28. 1925.) SOv e r n .

R ich ard  K a h l, Effekte fiir Woli- und llalłwollstoffe. D ie Radiofarbstoffe. 
Das Reservieren yon Wolle mittels Essigsaureanliydrids u. mittels der Wollreseryen 
C u. CB yon L e o p o ld  C a s s e ł l a  & Co. ist beschrieben. Die Anwendungsweise 
der sauer farbenden Radiofarben u. ihre Eigenseliaften werden besproehen. (Ztsehr. 
f. ges. Textilind. 28. 652—54. 1925.) S O v e rn .

F r itz  J u n g ę , Uber das Farben m it Sehwefelfarbstoffen au f dem Jigger. Hin- 
weise fur die Erzielung einwandfreier Farbungen, (Ztsehr. f. ges. Textilind. 28. 
669. 1925.) S O v e rn .

Fr. H ep p ler , Cadmiumfarben. Die Herst. gelber u. roter Cd-Farben, auch 
Sc-haltiger, ist beschrieben. (Farbę u. Lack 1925. 568—69.) S O y e rn .

A. C obenzl, Baryte. Die mannigfaltige Anwendung des naturlichen u. des ge 
fallten BaS04 sowie der EinfluB der Fallungsweise wird besproehen. (Vgl. S to c k ,
S. 1041). (Farben-Ztg. 31. 517. 1925. NuBloch b. Heidelberg.) S O v e rn .

— , Farbstoffe und Musterkarten. A ktw in  in der Textilindustrie behandelt eine 
Schrift der Chem. F a b r ik  P y rg o s  G. m. b. H., Radebeul. — Die F a rb w e rk e  
vorm . M eiste r Lucius u. BrOning braehten im Alizarindirektgrun 5 G  einen 
sauren Wollfarbstoff, der auch ais Chromierungsfarbstoff von Wert ist. Ein Zir- 
kular der Firma zeigt Spezialfarbstoffe in Teigform fiir Acetatseide, Musterkarten 
zeigen lebhafte Farbungen auf Strohgeflecht u. veranschaulichen die Wrkg. eines 
neuen Verf.s zum Durchfarben stark gezwirnter Baumwollgarne u. schwerer, dichter 
Gewebe. — Dic F a rb e n fa b r ik e n  vorm . Fbiedr. B ayer u. Co. zeigen einen 
neuen einheitlichen Alizarinfarbstoff, Alizarincyańingriin, der scliwach sauer, nach 
dem Nachchromierungs- u. dem Monochromverf. gefarbt werden kann. Ein Rund- 
schreiben der Firma macht auf 12 ihrer Wollkupenfarbstoffe aufmerksam, eine 
Musterkarte zeigt resistierte Wolle u. Seide. Dic Firma zeigt ferner in 3 Muster- 
karten das Farben von Acetatseide in Mischgeweben mit Baumwolle, auch zur Er
zielung von Dreifarbenefłekten. — Die J. R. Geigy A.-G. zeigt in einer Muster
karte ihre neuen Acetatseide direkt farbenden Setacyldirektfarbstoffe auf Misch
geweben aus Baumwolle u. Acetatseide. — Dic fiir Halbseide gebrauchlichen Direkt- 
farbstoffe yeranschaulicht die G e s e lls c h a f t  fiir  C hem ische  I n d u s t r ie  in 
Basel durch eine Kartę, eine weitere Kartę zeigt das ChlorantinlicMblau 4 G L  fiir 
Baumwolle u. Kunatseide mit Ausnahme der Acetatseide sowie fiir unerschwerte 
Seide. In erster Linie fiir Baumwolle kommt das Chlorantinlichtrot 5 B L  derselben 
Firma in Betraclit, ferner fiir Kunstseide, gewohnliclie u. erschwerte Seide, Halb
seide, fiir den Baumwollatzartikel, fiir Papier, Leder u. Lack. — Neue substantive 
Farbstoffe der C hem isch en  F a b r ik  vorm . S a n  d o z  in Basel sind Ghloraminlicht- 
orange G u. R , die besonders auch fiir Kunstseide geeignet sind. Die Y e rk a u fs -  
g e s e l ls c h a f t  A gfa  - G rie sh e im  u. die F a rb e n fa b r ik e n  vorm , F r ie d r .  
B a y e r  u. Co. versandten eine Musterkarte uber lichteehte Naphthol AS-Stiick- 
farbungen u. eine Musterkarte mit einer groBen Anzahl mittels Naphthol AS er- 
zielbarer Farbtonc. Eine weitere Kartę yeranschaulicht die Atzbarkeit mittels 
Naphthol AS-Prodd. erzielter Farbungen. — Leopold C a s s e l l a  u . Co. G. m. b. H. 
brachte im Radiomarineblau B  einen sauer zu farbenden Wollfarbstoff, der zum 
Farben von Herren- u. Damenstoffen, Futterstoffen, Strickwaren u. Garnen, Woll- 
u. Ilaarhiiten, yon Seide, zum Woli- u. Seidendruck sowie fiir den Kammzeugdruck 
dient (Melliands Textilber. 6. 917—18. 927. 1925.) S O y e rn .

A. F o u lo n , D ie Fabrikation der Schwefelfarbstoffe. Die yerschiedenen zur 
Schweflung yerwendeten Mittel u. die wichtigstcn Arten der Schweflung sind be- 
sprochen. (Ztsehr. f. ges. Textilind. 28. 615—16. 628—30. 1925. Berlin.) S O y e r n .



1 7 2 0 IIX. F a k b e n ;  F a r b ę  r e i ;  D r u c k e r e i . 1 9 2 6 .  I .

Oskar Gaumnitz, GescMchie wid Entwicklung des Bronzedruckes. Geschicht- 
liche Angaben iiber Herat. u. Anwendung von Bronzen u. Schilderung der wich- 
tigsten Yerfi’. zur Befestigung von Bronzen auf Geweben. (Melliands Textilber.

G. T ag lian i, Technische Mangel und neue Hilfsmittel fiir die Druckerei. Die 
Schwierigkeiten, welche durch siiurereiche, alkal. oder fetthaltige Druckfarben ver- 
ursacht werden konnen, werden geschildert. Die P r in to g e n e  werden ais geeig- 
nete Hilfsmittel zur Vermeidung der Schwierigkeiten bezeichnet. Zusatz yon Prin- 
togen zu stark saurer, stark alkal., oder schaumender Druckfarbe yerhindert An- 
greifen der Walze u. Rackel, Mahlen, Yerschleiern u. Belegen der Walze, unge- 
niigendes Ausdrucken der Farben u. gibt in den Konturen reine und scharfe Muster. 
Bei yiscosen, kleisterartigen Druckfarben macht Printogen geschmeidig, Verdiek- 
ungen schutzt es vor Schimmelb., vor zu raschcr Verdunstung u. Konsistenzanderung. 
(Melliands Textilber. 6. 922—23. 1925.) SO v e r n .

F. v. d. W erd t, Rostschutzfarben auf elcktrolytischer Grundlage. (Ygl. B lo m ,
S. 240). Auch bei der Rostscliutzfarbe kommt es auf rasche Wrkg. an. Die Deck- 
farbe ist móglichst wasserundurchliissig zu wiihlen. Es steht auBer Frage, daB 
eine Lockerung der Farbhaut bei der geringen, aber elektrochem. trotzdem wirk- 
samen Mengen H„ nicht in Frage kommen kann. Hinweis auf amerikan. Arbeiten. 
(Farbę u. Lack 1925. 554. 1925.) Stt\'ERN.

—, Wasserlinienfarben. Ergebnisse praktischer Versuche. Referat einer Mit- 
teilung E. F., F ig g s  iiber Unterss. yon Farbanstrichen, die der wechselnden Einw. 
von Salzwasser u. Luft ausgesetzt sind. Anstriche mit bituminosem Materiał waren 
schlecht. Den besten Schutz bildeten zwei Anstriche mit ZnO u. Zinkstaub in 
rohem Leinól, danacli ein Anstricli mit Mennige in Leinol u. folgendem Anstrich 
mit BleiweiB u. Leinol. Die rosthindernde Wrkg. von bas. Bleichromat in Leinol 
konnte nicht bestatigt werden. Einen besseren Schutz bildete rotes Eisenoxyd in 
rohem Ol, aber unterlegen dem Mennigeaustrich. Die Verwendung yon Firnis war 
weniger yorteilhaft. Die wiehtigste Anforderung an den Anstrich ist eine bleibende 
Elastizitiit.) (Chem. Trade Journ. 77. 594—95. 1925.) JoNG.

E rn st Mayer, Die Raumeinheit in der Farbenfabrikation. Bei der Beurteilung 
der techn. u. wirtschaftlichen Eigenschaften der yersehiedenen Korperfarben u. An
striche sollen stets die gleichen Raummengen bezw. Raumeinheiten zum Vergleich 
gelangen. Ein einfaches Verf. zur Best. der D. wird mitgeteilt. Tabelle iiber die
D. der gebrauchlichsten Farbkcirper. (Farben-Ztg. 31. 461—63. 1925.) St)VERN.

C. K rafack, Elektrische Fernfeuchtigkeilsmessung in den Betrieben der Textil- 
induśtrie. Die Haarhygrometer arbeiten fehlerhafter ais die elektr. Psychrometer, 
bei denen organ. Stoffe zum Aufsaugen des W. nicht benutzt werden u. die die 
Messung der absoluten u. der spezif. Feuchtigkeit, des MischungsyerhSltnisses, des 
maximalen Feuchtigkeitsgehalts, der psychrometr. Differenz, des gesamten Warme- 
gehalts der Luft u. des Sattigungsfchlerbetrags ermogliclien. (Melliands Textilber.

E. H ochheim  und E. K nebel, BelieMungsversuche mit der Osram-Punktliclit- 
lampę. Die Wo-Bogenlampe besteht aus einer luftdieht abgeschlossenen, mit einem 
indifferenten Gas gefiillten Gliihlampengloeke mit 2 einander beriihrenden, im 
wesentlichen aus Wo bestehenden lialbkugelformigen Elektroden, die durch einen 
zwisehen ihnen erzeugten Lichtbogen zur Lichtausstrahlung gebracht werden. Die 
Zundung erfolgt dadurch, daB ein in der federnd angebrachten Kathode eingesetzter 
Bimetallstreifen sich beim Stromdurchgang erwiirmt u. die Kathode von der Anodę 
abhebt, wodurch ein Lichtbogen gezogen wird. Die Lampe gibt, besonders wenn 
man den roten Teil ihres Spektrums durch eine Wasserschicht yon einigen Zenti- 
metern schwacht, fiir eine groBe Zahl yon Farblacken u. Ausfiirbungen nicht nur

6. 923—27. 1925. Augsburg.) SOy e r n .

6. 938—39. 1925.) SiiYERN.
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fast denselben Ausbleichgrad wie die Sonne, sondern in fast allen Fallen auch 
eine weitgehende Ubereinstimmung in der Vcrschiebung des Farbtons. Da die 
Lampe auBerdem frei von atmosphiir. Storungen ist u. liingere Zeit durch Regeln 
von Stromstarke u. Spannung in der Strahlung konstant gehalten werden kann, 
ermoglicht sie auch quantitative Messungen. Die Geataltung zur Normallampe er- 
scheint moglicli. (Melliands Textilb. 6. 912—14. 1925. Ludwigshafen a. Rh.) SO.

Ludwig Lóchner, Uber eine mikroskopische Mełhode zur Unter suchung von 
Naplithol AS-Farbcn auf der Faser. Auskochen der zu untersuchenden Probe mit 
Eg. u. Eintrocknenlassen der Lsg. gibt fiir die yerschicdenen Farben chrakteiist. 
Kristallbilder. Vereinfacht kann die Best. noch werden durch Red. der Fiirbung 
mittels Na-jS. (Melliands Tcxtilber. 6. 914—16. 1925. Frankfurt.) SOy e r n .

Louis Joseph Mathieu und Baoul Louis Leon Mathieu, Frankreich, Be- 
handeln von Scliwefeldioxyd fiir Bleich-, Desinfektions- und Sterilisationszwecke. Das 
S0.2-Gas wird in einem Raum, in dem die zu beliandelnden Gegenstiinde sich 
befinden, unter wenig hoherem Druck ais dem Atmosphiirendruck gebraclit. (F. P. 
597622 vom 12/3. 1925, ausg. 25/11. 1925.) K a u sc h .

Camille Burel, Nord-Frankreich, Farben von Faserstoffen in melireren Farben. 
Man wickelt das Garn, Gewebe usw. um ein durchlochtes Rohr, dessen Inneres 
durch radiale ScheidewSnde in mehrere Abteilungen unterteilt ist; in jede dieser 
Abteilungen kann eine verschieden gefiirbte Farbflotte eingeleitet werden, die dann 
durch die Locber in die Faserstoffe dringt. (F. P. 594065 vom 12/5. 1924, ausg. 
5/9. 1925.) F r a n z .

Giovanni Bozzetto, Bergamo, Italien, Schlichte fiir Baumieollgarne. Man ver- 
mischt Paraffin mit Talg u. Koloplionium, trocknet, pulverisiert, u. mischt mit 
Gummi arabicum, Seife, Kartoffelstarke, Natriumperborat u. Natriumcarbonat. 
(Schwz. P. 105466 vom 15/8. 1923, ausg. 1/7. 1924.) F r a n z .

A. B. Dick Co., Chicago, iibcrt. von: Paul Campion, Forest b. Briissel, Clichćes 
fur Vervielfaltigungsapparate, bestehend aus japan. Yoshino, das mit einer Kollodium 
u. Ricinusol enthaltenden M. iiberzogen ist. (Can. P. 249680 vom 14/12. 1921, 
ausg. 12/5. 1925.) K a u s c h .

A. B. Dick Co., Chicago, ubert. von: Paul Campion, Vitry sur Seine, Belgien, 
Clichćes fiir Vervielfdltigungsapparate, bestehend aus Yoshino, iiberzogen mit einer 
eine Celluloseverb., 01 u. Triacetin enthaltenden M. (Can. P. 249681 yom 3/12.
1923, ausg. 12/5. 1925.) K a u s c h .

L. Andersen Aars, Windern bei Kristiania, Faliungsbleiioeijs. Es werden 
hochkonz. Lsgg. yon bas. Bleiacetat bei 0° oder darunter mittels C02 gefiillt. Das 
Erzeugnis ist dichter ais in ublicher Weise gewonnenes FiillungsblciweiB. (Oe. P.
101304 vom 20/12, 1923, ausg. 26/10. 1925.) K O h l i n g .

Actien-Gesellschaft fiir Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, (Erfinder: 
Werner Lange, Berlin-Friedenau), Darstellung substanlivcr griiner Azofarbstoffe nacb
D. R. P. 419585, dad. gek., daB man die in dem Hauptpatent bezeichneten Kompo- 
nenten in der Weise miteinander yerkettet, daB der aus einer gelben Aminoazo- 
yerb. u. einer Aminooxyverb. der Naphthalinreihe durch Behaudeln in wss. Lsg. 
mit Phosgen erhiiltliche unsymmetrische Harnstoff gekuppelt wird mit der Diazo- 
verb. des sekundaren Disazofarbstoffes aus einer Anfangskomponente u. zwei hydr- 
oxylfreien Mittelkomponenten. — Die Farbstoffe stimmen mit denen des Haupt- 
patentes iiberein. (D. B. P. 420818 KI. 22a yom 22/2. 1924, ausg. 31/10. 1925; 
Zusatz zu D. R. P. 4-19585; C. 1926. I. 1046.) F ra n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von thioindigoiden Farbstoffen. Man kondensiert die «-Anilc oder a-Halogen- 
deriw. der Thionaplithisatine oder ihrer Kernhalogensubstitutionsprodd. mit Verbb.,
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die eine reaktionsfcihige CH2-Gruppc im Eing enthalten; die FarbstofFe, die weiter 
halogeniert werden konnen, fSrben Baumwolle in braunen, yiolettroten usw. Tonen 
an; man kondensiert z. Thionaphthisatin-4 '-dimethylaminoanil mit u-Oxy-
anthracen, l-Chlor-2,3-thiondplit1iisatin-u-(4'-dimethylaminoanil) oder 5-Chlor-2,l-thio- 
naphthisatin-cc-dibromid mit Acenaphthenon. (E. P. 2214-18 vom 8/6. 1923, ausg. 
2/10. 1924. Zus. zu E. P. 214864. C. 1926. I. 1299.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie iu Basel, Basel, Schweiz, Indigoider 
Farbstoff. (Schwz. P. 107528 yom 29/3. 1923, ausg. 1/11. 1924. Zus. zum Schwz. P.
100705. C. 1925. I. 3045. Vorst. Ref.) F r ANZ.

Eamon Castells Barąuet, Spanien, Mittel zum Entfernen von Anstridten, 
Lacken usiv. Man emulgiert 01, Soda, Eisenearbonat, PottaBcbe in W. (F. P. 596173 
vom 9/7. 1924, ausg. 17/10. 1925.) F b a n z .

Chemische Werke Schuster & "Wilhelmy Akt.-Ges., Eeichenbacb, O.-L., 
Ilcrstellung von Anstridimassen, dad. gek., daB man die Farbkórper mit unl. Boraten 
oder Silicaten oder Borosilicaten eines Elementes oder beliebig yieler Elemente der
I. mit IV. Gruppe des period. Systems innigst yermischt u. die unl. Mischung mit 
der wss. Lsg. von Boraten oder Silicaten oder Borosilicaten von Alkalimetallen 
yerriihrt u. die so erbaltene Śuspension mit Pinsel oder Spritzapp. in bekannter 
Weise auftragt. (D.E. P. 422537 KI. 22 g yom 16/1.1925, ausg. 3yi2.1925.) S c u a l l .

XI. Harze; Lacke; Firnis,
E.. Schwarz, Veredlung von Harzen und Kopdlen. Verff. z. Hiirten u. Oxy- 

dieren, die AutoxydatiOn desaggregiertcr Harze, das Liiutern yon Kopal u. das 
Aufbereiten yon Schellackabfallen werden besproclien. (Farbę u. Lack 1925. 566 
bis 567.) S 0 v e r n .

Hans W olff, Bemerkungcn uber den Nachwńs von Kolophonium. Mitteilung 
yon Fallen, wo die Ausfuhrung der Ek. nach S t o r c u -Mo r a w s k i Scbwierigkeiten 
machte u. Angaben uber eine zweckmilBige Ausfiibrung der Probe. (Farben-Ztg.
31. 515. 1925. Berlin.) SO v e r n .

Bing, Florentinerlack. Die Herst. des Lackes durch Fallen eines ammoniakal. 
Cochenilleauszugs mittels Alaun oder durch Fallen eines Gcmisches yon Cochenille- 
abkochung u. Alaun mittels Na3C03-Lsg. ist beschrieben. Er dient zur Nacli- 
ahmung feurig roter Ilolzer. (Farbę u. Lack 1925. 570.) Suv k r n .

C. E. Fromming, Einiges uber Gliihlampenlacke. Angaben iiber Herst. trans- 
parent-bunter u. deckendbunter Lacke. (Farbę u. Lack 1925. 569). S(Jv e r n .

Fritz Zimmer, Alt es und Neues iiber Polituren und Politurlacke. Besprechung 
alter u. neuer Vorschriften, besonders der Schellackpolituren, Kopalól- u. Cellulose- 
lacke. (Farben-Ztg. 31. 399—401. 1925.) S 0 v e r n .

Hans Brendel, Uber Harzester. Verschiedene VerfF. zur Herst. yon Harz- 
estern werden besproeben. Der Harzesterlack erreicht den reinen Kopallack in 
der Lebensdauer yielleicht nicht ganz, in yiclen anderen wichtigen Eigenschaften, 
wie schwere Verseif barkeit, Farbenbestiindigkeit, Widerstandsfahigkeit gegen chem. 
Einflusse ist er ihm mindestens ebenburtig u. diirfte ihn teilweise ubertreffen. 
(Farben-Ztg. 31. 576—78. 1925.) S 0 v e r n .

Felix  Hebler, Nonnal-Trocknei-. Ein Beitrag zur Normierung der Trockenstoffc. 
Die Anforderungen an die zu schaffenden Norinaltrockner u. die Aufgaben einer 
Normierungskommission werden besprochen. Die geeigneten Metalle sind zu be- 
stimmen, der Metallgehalt ist festzusetzen, eine schnell durchfubrbare Methode zur 
Ermittlung des Gehalts an wirksamem Metali ist zu finden, eine einheitliche Nomen
klatur ist zu schaffen. (Farben-Ztg. 31. 516—17. 1925. Hannoyer.) St)VERX.

Eoger TJzac, Die Analyse der Iicsinate. Yf. erortert die Grundlagen, auf 
denen sich die Unters. der Besinate der Schwermetalle aufbaut. Das am all-
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gemeinsten angewandte Verf. besteht in der Best. der Aselie, aus der man dann 
das Gewicht des neutralen Besinates bereehnet; dieses Gewielit vom Gesamtgewiehte 
abgezogen,' gibt das Gewielit der freien Harzsaure. Eine Fehlerąuelle ist, daB 
die Eesinate stets gewisse Mengen unverseifbarer Stoffe entbalten. Vf. empfiehlt 
das Yerf. von H o l d e  (Mineralole u. Fette 1905. S. 377; ygl. Ma rcu sso n  u . W in t e r - 
FELę,.Qhem. Eev. Fett- u. Harz-Ind. 16. 104; C.' 1909. I. 1946) mit geringer Ab- 
itnderung u. in gewissen Fiillen in Verb. mit der Best. aus dem Gewielite der Aselie. 
Die genaue Ausfiihrung wird an Hand einiger Bdispiele beschrieben; dic besonderen 
Maflnahmen, die gewisse Eesinate erfordern, werden heryorgehoben. (Cliimie et 
Industrie 14. 186—89. 1925.) EOh ł e .

A. Junk, Beitrag zur Kenntnis der „Storch-Morau)skischen“ Reaktion. Die 
Methode ist nur dann beweisend fiir Nichtyorhandensein von Ilarzen u. Eesinaten 
in Anstrichstoffen, wenn die Ek. nielit eintritt. Soli sie beibehalten werden, so muB 
yerlangt werden, daB die von unyerseifbaren Bestandteilen befreiten Fettsituren 
gepriift werden oder nach dem Yorschlage von W o l f f s  (ygl. S. 250) die Eesinate 
isoliert werden u. ein etwaiger Harzgehalt in der von ihm angegebenen Weise 
nachgewiesen wird. (Korrosion u. Metallsehutz 1. 133—34. 1925. Chem.-Tcchn. 
Eeichsanstalt.) W il k e .

Carleton Ellis, Montclair, New Jersey, V. St. A., Ilerstellung eines harzartigen 
Pobjmerisationsproduktcs aus Ketobutylalkohol. Das Ketol CH:,CO • CIIa • CH, • OH 
wird kurze Zeit mit Atzalkalien erhitzt. — Man kann den fl. Ketonalkohol auch 
mit Fiillmitteln wie Asbest, Glimmcr, ZnO, Siigemehl, gemischt u. in Formen erhitzen, 
wobei es in eine feste M. iibergeht. Das ohne Fullmittel erhaltliche, unl. u. un- 
schmelzbare Prod. dient ais Bernsteinersatz. (A. P. 1557571 vom 27/2. 1922, ausg. 
20/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Ellis-Foster Company, New Jersey, iibert. yon: Carleton Ellis, Montclair, 
New Jersey, V. St. A., Herstellung eines harzartigen Kondensationsproduktes aus 
cyclo-Hexanol und Formaldehyd. Man erhitzt die Komponenten in Ggw. yon Alkali- 
hydroxyden. — Z. B. wird cyclo-Ecxanol mit Paraformaldehyd u. wss. 50°/oig. KOH
3 Stdn. unter EiickfluB erhitzt. Die harzartige M. wird in Bzl. gel., vom Ungel. 
abfiltriert u. die Lsg. zur Troekne verdampft. Das dunkelbraune, klar durch- 
sichtige Harz, 11. in Bzl., 1. in einem Gemisch yon Bzl. u. A., geht beim Erhitzen 
fiir sich oder mit in eine unl., unschmelzbare piast. M. iiber. Das Harz
kann auch mit den ublichen Fiillmitteln, wie Asbest oder Siigemchl, yersetzt u. 
dann geformt u. gehartet werden. (A. P. 1557521 yom 30/3. 1923, ausg. 13/10. 
1925.) S c h o t t l a n d e r .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining (Erfinder: Georg Kranzlein 
und Arthur Yolł), Hochst a. M., Darstellung von Sulfoalkyl- und Sulfoarylathern 
von aus Phenolen sich ableitenden harzartigen Kondensationsprodukten. (D. B,. P. 
423081 KI. 12q yom 2/5. 1923, ausg. 18/12. 1925. Zus. zu D. R. P. 408871; C. 1925.
I. 1671. — C. 1925. I. 1671 [F. P. 576758].) Sc h o t t l a n d e r .

Ellis-Foster Company, iibert. yon: Harry M. Weber, Montclair, New Jersey, 
V. St. A ., Yerfahren zur Verhinderung des Anbaclcens plastiseher Massen an den 
Formen. Die Oberflache der Formen wird mit einer feingemahlenen, in W. unl. 
Metallseife eingestaubt. — Es eignen sich hierzu die A1-, Cr-, Zn-, Ca-, Mg- u. Ba- 
Salze der Palmitin-, Stearin- oder Olsiiure oder von Mischungen dieser Siiuren. 
Beispiele fiir die Verwendung yon Al-Pahnitat-Stearat u. Zn-Stearat sind angegeben. 
Ist die zu yerarbeitende harzige M. an sich dunkel gefarbt, so setzt man der Metall
seife bei ihrer Herst. einen Farbstoff zu. Das Verf. findet bei der Formung natiir- 
licher Harze, wie Schellack, Kapał oder Kolophonium, u. synthet. Harze, wie Phenol-
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CS30-Eondensatipnsprodd., Phthalsiiurc/jbjcerinestern, Harnstoff-GJI.lO-Prodd., zu piast. 
Massen Anwendung. (A. P. 1558440 vom 22J3. 1924, ausg. 20/10. 1925.) S c h o .

Carl Ehrenberg, Hermann Wiederhold, Fiirstenwald a. d. Spree, Carl Krug, 
Max Gerhard Holsboer, Berlin-Friedenau, Karl Eiacher, Zehlendorf, Wannsee- 
balm, und Studiengesellschaft fiir Ausbau der Industrie m. b. H., Berlin, ller- 
stellung von Farben, Bcizen, Laclcen aus us cicha-dig er Braunkolile, dad. gek., daB man 
die weicherdige Braunkohle in Aceton oder seinen Homologcn u. HCl lost u. diese 
Lsgg. je nacli ihrem Verwendungszweck weiter verarbeitet. — Die Lsgg. haben 
gegeniiber einer alkal. Lsg. yon Braunkohle den Yorteil mit W. nicht abwaschbar 
zu sein. Auch lassen sic sich in jedem Yerlialtnis mit in Aceton gel. Acetylcellu- 
lose miachcn. Dcrartige Miscliungen konnen ais Anstrich- oder Isolierlacke Ver- 
wendung finden. Die reine Lsg. der Braunkohle dient ais Ilolzbeize oder Farbę. 
(D .R .P . 422-739 KI. 22g vom 28/12. 1921, ausg. 9/12. 1925.) S c h a l l .

Ramon Castells Barquet, Spanien, Lack zum Uberziehen von Holz, Metallen usw. 
Man reinigt Cellulose durch Behandeln mit konz. Sodalsg. u. behandelt dann in der 
Warme mit CS, unter Zusatz von geringen Mengen Eisensilicat; der Lack liefert 
glśinzende Oberfliichen. (E. P. 596174 yom 9/7. 1924, auag. 17/10. 1925.) F r a n z .

T. Hough, London, In  der Wćirme plastische Massc. Man erhitzt Miscliungen 
yon Kopalen, Harzen mit Schellack 30—(JO Min. unter Druck auf 200—350°; man 
yerwendet z. B. eine Miscliung von 40 Teilen Kaurikopal, 20 Teile Dammar, 25 Teile 
Harz u. 15 Teile Schellack, der Miscliung konnen Fullstoffe, wie gemalilener Schiefer, 
Kieselgur, Baryt, Asbest, Faserstoffe usw. u. Farbstoffe zugesetzt werden, die 
Miscliung wird beim Erwiirmen weich u. kann in Pressen geformt werden. (E. P. 
241807 vom 20/4. 1925, ausg. 19/11. 1925.) F r a n z .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
E. Evers, tjber Dispersitatsandenmgen des Kautscliuks. I. Kautschuk laBt sich 

durch yerschiedene Methoden ao yeriindern, daB er seine elast. Eigensehaften yoll- 
stiindig yerliert, so z. B. durch Kochcn mit AlCla in Xylol oder Chlorbenzol. Die 
kolloidchem. Eigensehaften śindern sich total; aeine Quellbarkcit yerschwindet, 
ebenso die hohe Viscositfit der Bzl.-Lsg. Vf. faBt diese Anderungen ala Dispersitiits- 
anderung des Kautschuks auf. (Kautschuk 1925. Noyember 8 —9.) E v e r s .

Rudolf Ditmar, Die Konzentration von Latex mit Ililfc der Ultrafilterapparate 
i>on Bechhold-Konig. Vf. beschreibt die Konz. des Lates durch Ultrafiltrieren mit 
den Bechholdschen Ultrafiltern. Die Anwendung der Ultrafilter auf den Plan- 
tagen ist enipfehlenawert, weil auf diese Weise der Latex konz. in den Handel ge- 
langt u. man an Transportlcosten fiir daa Wasser spart. (Caoutchouc et Gutta- 
percha 22. 12857—58. 1925.) E y e r s .

Ernst A. Hauser und H. Bannenberg, U ber den Vorgang des Mastizierens. 
Eine stmkturtheoretisclie Belraelitung. Die Veranderungen, die Kautschuk beim 
Walzen (Mastizieren) erleidet, lassen sich durch die Zweiphasentheorie am besten 
erklaren. Durch ultramikr. Beob. lieB sich fesstellen, daB durch den Mastizierungs- 
yorgang die Anzahl der Submikronen zunimmt. Wird der Kautschuk nicht „tot- 
gcwalzt“, so bleiben eine Anzahl Kautschukmizellen bestehen u. bewirken, daB der 
Kautschuk nach einigem Lagern seinen Nery wieder zuruckbekommt. Totgewalzter 
Kautschuk bestelit nur aus einer Dispersion der Hiillen der Mizellen in dem fruheren, 
fliissigen Inhalt der Mizellen u. bleibt daher piast. Daneben spielen wahrscheinlich 
auch Aggregations- u. Desaggregationsyorgange eine Rolle. (Kautschuk 1925. 
Noyember 6—7.) E v e r s .

St. Reiner, Einiges uber das Mastizieren und den Mischungsprozefi. Zum 
Erzielen eines gleichm&Bigen Vulkanisats ist es erforderlich, daB die minerał. Stoffe 
auf einer Miilile yorher aufs innigste yermengt werden. Wird der Kautschuk auch
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vorlier ganz fein zerkleinert, so erhiilt man Vulkanisate von hoheren Dehnungs- 
werten u. kurzerer Vulkanisationszeit ais wenn man nach der ublichen Methodc 
arbeitet. Fur die Technik ist das Verf. aber noch nicht anwendbar, da die Maschinen 
zur Zerkleinerung von Kautschuk noch fehlen. (Kautschuk 1925. November 
9—10.) E v e r s .

Ludwig Stoli, Uber die Wirkung von Yulkone. Ein Beitrag zur Reversion. 
Die R’eversion ist die Erscheinung, daB bei Vulkanisaten die Dehnung wieder 
zunimmt u. die Belastungs-Dehnungskuryen wieder eine Gestalt wic bei Anfang 
der Vulkanisation annehmen. Man beobachtet, daB bei Beginn der Reversion 
der Schwefel yollstandig gebunden ist u. unl. geworden ist. Beschleuniger fiihren 
diesen Zustand der Reyersion schneller herbei. Vf. untersucht die Verhiiltnisse 
bei einer u. derselben Misehung u. steigendem Vulkonzusatz. Er fmdet, daB die 
maximale Festigkeit bei steigendem Yulkongehalt in immer kurzerer Zeit erreicht 
wird. Je kleiner das Gebiet der optimalen Vulkanisation ist, desto starker ist der 
Delinungsabfall. Ahnlich yerhalt sich die QuellfShigkeit, die bleibende Dehnung 
u. die Hiirte. (Gummi-Ztg. 40. 676—78. 1925.) E v e r s .

D. F. Cranor, Die wirkliche Temperatur der Pneumatiks wahrend der Yulkatii- 
sation. Die Warnie dringt bei der Yulkanisation von Autoreifen von auBen nach 
innen vor. Yf. untersucht diesen Verlauf mit Thermoelementen u. stellt fest, daB 
die inneren Teile, besonders die Karkassc, viel spater die Vulkanisationstemp. 
erreichen ais die auBere Decke. Bei Cordreifen kommt es vor, daB dic Karkasse 
erst gegen Endc der Vulkanisation die Temp. des Vulkanisierkessels erreicht. Ja, 
bei groBen Reifen findet nur ein langsamer Anstieg der Temp. sowohl der iiuBeren 
wie der inneren Teile statt. Entsprecliend dieser yerschiedenen Temp.-Differenzen 
miissen die Beschleuniger ausgewahlt werden. (Caoutchouc et Guttapercha 22. 
12897—99. 1925.) ' E v e r s .

Paul Bary, Die synthelischen Kautschuke. Nachdem Yf. die Beziehungen 
der Butadion-KW-stoffe zum Kautschuk u. seinen Ilomologen dargelegt hat, beschreiht 
er die Darst. der KW-stofFe der Butadienreihe u. dic yerschiedenen Methodcn zur 
Polymerisation u. Verwandlung in Kautschuk. Die Vulkanisation der syntliet. 
Kautschuke ist schwierig durchzufiihren u. gelingt meist nur bei Anwendung yon 
Beschlcunigcrn. Im Gegensatz zum Naturkautschuk hat der synthet. Kautschuk 
eine zu gleichmaBige Polymerisation; daher sein besonderes Verh. bei der Yul
kanisation. Die Bereitung des kiinstlichen Kautschuks in Deutschland wahrend der 
Jahre 1915—1918 wird kurz geschildert u. Vf. gibt dann einen Ausblick uber die 
Rentabilitat der Fabrikation kiinstlichen Kautschuks u. fiihrt dic Griindc fiir den 
MiBerfolg des kiinstlichen Kautschuks an. Zum SchluB weist Vf. auf die neu 
gefundene Darst. von kiinstlichem Lates in Amerika hin. (La Science Moderne 2. 
645—54. 1925.) E v e r s .

A. Sehob, Uber Elastizitat. Die Formyeranderung, die ein fester Korper unter 
dcm EinfluB iiuBerer Krafte erleidet, ist kein MaB fiir die Elastizitat. Vf. betrachtet
daher ais MaBstab fiir die Elastizitat den Ausdruck zuriickgewonnene Arbeit zu
aufgewandter Arbeit u. fiihrt dafiir mehrerc Bcispiele an. Wenn dieser Quotient 
gleich oder annahernd 1 ist, „federt“ der Korper, wahrend im entgegengesetzten 
Fali, der Korper „dampft". (Gummi-Ztg. 40. 624—25. 1925.) E v e r s .

The JTaugatuck Chemical Co., Connecticut, iibert. yon: Omar H. Smith, 
New York, Konservieren von Kautschubniilch und Beschleunigen der Yulkanisation. 
Man yermischt Kautschukmilch oder Rohkautschuk mit Trinatrium- oder -kaihm- 
phosphat. (A.P. 1562262 yom 15/9. 1924, ausg. 17/11. 1925.) F r a n z .

B. F. Goodrich Company, New York, iibert. yon: Herbert A. Winkelmann, 
Akron, und Harlan L. Trumbull, Hudson, Ohio, Yulkanisation von Kautschuk.
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Ala Vulkanisationsbeschleuniger yerwendet man die Kondensationsprodd. yon 
Aldeliyden wie Butylaldebyd, Aldol mit ThioharnstofFen oder seinen Substitutions- 
prodd., wie Diphenyl- oder Di-o-tolyltbioharnstoff. (A. P. 1559925 vom 20/9. 
1923, auag. 3/11. 1925.) " F ea n z .

Goodyear Tire & Rubber Company, iibert. yon: Ellwood B. Spear, Akron, 
Ohio, Beschleunigen der Yulkanisation von Kautschuk. Man yermiseht Kautscliuk 
mit Kohle, wie LampenruB, GasruB, yon der ein Teil mit einer F l. getriinkt ist, 
die mit einer zweiten F l., die ebenfalls yon Kohle auigenommen ist, unter B. eines 
Vulkanisationsbeschleunigers reagiert. Man yerwendet einen Teil Kohle, die mit 
NH3, u . einen zweiten, der mit H2S,CH20  gesiitt. ist, oder einen Teil mit Diathyl- 
amin u. einen Teil mit CS.2 gesiitt. Kohle. (A. P. 1560488 yom 6/1. 1923, ausg. 
3/11. 1925.) F r a n z .

The Roessler & Hasslacher Chemical Co., New York, iibert. von: Adrien 
Cambron, Tottenyile, New York, Beschlnmigcn der Yulkanisation von Kautschuk. 
Ais Besclileuniger yerwendet man das Kondensationsprod. yon Anilin mit Acet- 
aldehyd, das durch Beliandeln mit Dampf von Anilin usw. gereinigt ist. (A. P. 
1562146 yom 27/6. 1925, ausg. 17/11. 1925.) F ra n z .

Fritz Muller, Rorschach, Schweiz, Insbesondere zum Ausbessern von Luft- 
schlauchm bestimmtes Vulkanisierverfahren. Man legt den zu yulkanisierenden 
Gegenstand unter einem Warmekorper fest, u. yerbrennt auf diesem einen festen 
oder gallertartigen Brennstoff, wie Hartspiritus. (Schwz. P. 105545 vom 20/10.
1923, ausg. 1/7. 1924.) F r a n z .

George W ilson Acheson, Newark, New Jersey, Kautschukniassen. Man ent-
flockt einen anorgan. Fiillstoff, wie RuB, Ton, laBt die Yerunreinigungen absitzen, 
flockt auś, trennt von der Fl., trocknet, suspendiert in einem Kautschuklosungsm., 
yermiseht mit einer Kautschuklsg., fallt mit Aceton oder A. u. trennt von der Fl.; 
die so erhaltene Mischung kann auf Mischwalzen mit Rohkautschuk, Schwefel usw. 
yermiseht werden. (A. P. 1560132 yom 23/6. 1922, ausg. 3/11. 1925.) F r a n z .

The India Rubber, Gutta Percha & Telegraph Works Co. Ltd., Auskleiden 
von Gcfapen mit Kautschuk. Man iiberzieht die Tnnenwandungcn yon GefaBen mit 
einer Kautscliukmischung, die bei der Temp. des sd. W. oder darunter yulkanisiert 
werden kann, um die Rander der GefiiBe mit Kautschuk zu iiberziehen, bringt man 
um das GefaB einen falschen Boden an, der nach der Vulkanisation wieder entfernt 
werden kann. (F. P. 593204 yom 11/2. 1925, ausg. 19/8. 1925. E. Prior. 8/3.
1924.) F r a n z . 

Yald Lange, Diinemark, Kautschuklosungen. (F. P. 595140 vom 14/3. 1925,
ausg. 26/9. 1925. Dan. Prior. 14/3. 1924. D. Prior. 3/3. 1925. — C. 1925.
II. 622.) F r a n z .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
Jaroslav Hruda, Uber den Einflujs des FiUermateńals auf die Qualitat der 

Schlammpressenarbeit. Die friiheren Verss. (Ztsehr. f. Zuckerind. d. 6echoslovak. 
Rep. 48. 285; C. 1924. II. 1286) sind fortgesetzt u. erweitert worden durch Verss. 
im Betriebe an yiererlei Arten yon Filtertiichern. Es zeigte sich dabei, daB nicht 
nur die (JualitUt des Filterstoffcs, sondern auch die Dauer der Verwendung der 
Tiicher im Betriebe von groBer Bedeutung fiir eine befriedigende Schlammpressen
arbeit sind. (Ztsehr. f. Zuckerind. d. ćecliosloyak. Rep. 50. 73—80. 81—87. 89—93. 
113—18. 121—28. N6m5iee n. II.) R C i i l e .

Hugo Schulz, Zur Tlieorie des Wasserdampfes und zur Frage der Wannę- 
ubertragung bei Yermcndung von Sattdampf oder iiberhitztem Dampf in Saftwarmern 
und -verdampfungen. Theoret. Betrachtungen hieriiber. Die Darlegungen yon
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S t e n  d e r  (ygl. S. 252) werden ais irrig nachgewiesen. (Zentralblatt f. Zuckerind.

Ferdinand Kryz, Weitere Da.ten zur Frage der Etitluflung der Tiiibenprejlsdfte. 
Die Serieslddnmg lei Prefisaftanalysen. Durch Nachpriifung an anderen Stellen 
ist erwiesen worden, daB erhcbliche Unterschiedo in den Graden B a l l i n g  vor u. 
nach der Entluftung, wie sie Vf. (vgl. S. 253) gefunden hat, auch anderwiirts fest- 
zuslellen waren. — Die Kliirung nach H e r l e s  gibt bei Riibenanalysen u. RubenpreB- 
saftanalysen die gleiehen Polarisationen, die auch bei Anwendung von Bleiessig 
erhalten werden, yorausgesetzt, daS die vom Vf. beschriebenen Bedingungen ein- 
gehalten werden. Die Yorteile der Klarmischung nach H e r l e s  liegen in ihrer 
meist etwas groBeren Entfiirbungskraft, wenn sie in derselben Raummenge ver- 
wendet wird wie Bleiessig. (Ztschr. f. Zuckerind. d. 6echoslovak. Rep. 50. 54—56. 
1925.) R U h le .

K. Sazayskj', Die Dicksaftkonzentration auf der Drv,ch;crdampfstation und die 
Konzentratoren. Betriebstechn. Ausfuhrungen zu dem Zwecke, an einem prakt. 
Beispiele den Zusammenhang der WSrmewirtschaft mit der Konz. des Dicksaftes 
ziffernmiiBig klarzustellen. (Listy Cukroyarnicke 43. 87; Ztschr. f. Zuckerind. d. 
Jechosloyak. Rep. 50. 60—64. 1925.) R u iil e .

P. G. Galabutski, Kohlcnoxyd im Sattigungsgase. Vf. erortert zuniichst die 
Ursachen der B. von CO im Kalkofen u. anschlieBend die Schiidigungen, die durch 
den CO-Gehalt des Siittigungsgases im Betriebe entstehen u. sich durch die Ver- 
groBerung des BrennstofiVerbrauchs bemerkbar machen; die schadliche Wrkg. auf 
die Zus. der Siifte ist umstritten. (Zapiski 1924. I. 15; Zentralblatt f. Zuckerind.

Harald Lun den, Spektrophotometrische JJntersuchungen von Zuckerfarhen in einer 
Raffinerie. Da man im Sehrifttum nur wenig iiber die Anwendung spektrophoto- 
metr. Messungen auf Zuckerfarhen u. iiber die daraus zu ziehenden Schlusse findet, 
hat Yf. einige Siifte von Riibcn- u. Kolonialzucker spektrophotometr. untersueht, 
woriiber hinsichtlich Anstellung der Yerss. u. Ergebnissen berichtet wird. Danach 
sind die in den verschiedenen Zuckersiiften yorkommenden Farbstoffe sehr nahe 
verwandt, u. es scheint auch ein Teil der Farbstoffe im Kolonialzucker den in den 
Rubenzuckersiiften yorhandenen Farbstoffen artgleich zu sein. (Zentralblatt f. 
Zuckerind. 33. 1341—42. 1925. Goteborg [Schweden]). RO h l e .

. R. G. W. Farnell, D ie Falluńg vón Calciunisulfit unter verschiedenen Bedingungm  
mit besonderer BeriicJcsichtigung der Zuckerfdbrikation. Da in yielen Rohrzucker- 
fabriken die Siifte erst geschwefelt, dann nach Kalkzugabe erhitzt werden, so 
untersueht Vf. samtliche die B. u. Fiilluug des CaS03 beeinflussenden Bedingungen. 
Die in zahlreichen Diagrammen wiedergegebenen Resultate sind insbesondere: die 
Fallung wird begunstigt durch yolligc Neutralisation der S02, lange Zeit u. hohe 
Tempp. (bis 100°), hohe Anfangskonz. der Reagentien u. Abwesenheit yon Kolloiden. 
Aus der Aufnabme der Keutralisationskurve H3S03-Ca(0H)2 folgt pr[ einer 0,023-n. 
Lsg. von Ca-Bisulfit zu 4,8, die pn  einer Lsg. des n. Sulfits (0,005-n.) ist 9,2. Beim 
Erhitzen einer yerd. Lsg. yon Ca-Bisulfit auf 100° tritt wahrscheinlich geringe 
Oxydation, anscheinend aber keine B. des n. Sulfits neben S02 ein. Bei gegebener 
pH des h. Saftes ist die Sulfitfiillung um so yollstiindiger, je hoher die Konz. der 
S02 ist. Die P n , die in Natal u. Mauritius meist 6,8 betrSgt, sollte zweckmafiig 
auf pn  =  7,6—7,8 erhoht werden. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T 530—32. 533—38. 
1925.) H e l l e r .

Parów, Vergleichende Bonbonkochversuche mit deutschem Kartoffelstar7cesirup und 
amerikanischem Maisstarkesirup. Es wurden Bonbons hergestellt mit 50, 70 bezw. 
100 g Starkesirup auf 100 g Riibenzucker. Wahrend die mit 5 yerschiedenen Proben

33. 1393-95. 1925. Frankenthal.) RttHLE,

33. 1477—78.) RO h l e .
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Maisstiirkesirup hergestellten Bonbons nur in einem Falle troekene Bonbons u. in 
allen anderen Fiillen klebrige Bonbons lieferten, waren die mit Kartoffelstiirkesirup 
angefertigten Bonbons auch nach 4 Woehen Lagerzeit noch yollig trocken u. zeigten 
keine Neigung zum Kleben. "Auch waren die mit Maisstiirkesirup hergestellten 
Bonbons mehr oder weniger gelblich gefarbt u. mehr oder weniger getriibt, wahrend 
die Bonbons aus Kartoffelstiirkesirup bei Verwendung yon gleichen Mengen Sirup 
u. Zucker yollig durchsichtig u. stets farblos waren. — Maissirup bleibt im Gegen- 
satz zu Kartoffelsirup bei der sog. Zuckerbiickerprobe (Erhitzen auf 145°, AusgieBen 
auf eine Marmorplatte) nicht farblos, sondern erhfi.lt wolil infolge seines Gehaltes 
an Fett u. EiweiB stets eine zartgelbe bis gelbe Fiirbung. Die Aciditat betrug bei 
Maisstiirkesirup 0 , bei Kartoffelstitrkesirup 0,0086%  H2S04; der deutsche Sirup 
enthielt 37,04°/o Gluco e, wahrend die Maisstiirkesirupe 33 ,16 ; 34,16; 35,32%  Glu- 
cose enthielten. Vf. hiilt den deutschen Sirup den amcrikan. Sirupen uberlegen. 
(Ztschr. f. Spiritusindustrie 48. 388. 1925.) H e s s e ,

P. W iegleb, Einige weniger bekannte Starkearten. Es werden kurz besprochen: 
die Bananenstiirke von Musa paradisiaca; mehrere Dioscoreenstarkearten von Dios- 
corea alata (weiBe, graugelb), Igname indien rouge (rotę) u. Igname pognon jaune 
(gelbe); ferner Stiirke yon Colocasia esculenta, von Ruellia pavale (ind. Acanthacee), 
yon Marantlia nobilis, von Borassus flabelliformis (siidasiat. Palmę, dient in Indien 
neben der Sagopalme zur Darst. des Sago), yon Artocarpus incisa, yon Arum escu- 
lentum, yon Phrynium dichotomum, von Castanos permum australe, Pachira aqua- 
tica, Mangifera indica vr. Sicyos angulata. (Ztschr. f. Spiritusindustrie 48. 370. 
1925.) R O h l e .

R. Ofner, Bemerkungen zur Anwendung des Soldainischen Reagens. In Erganzung 
seiner friiheren Mitteilungen (Ztschr. f. Zuekerind. d. fechoslovak. Rep. 49. 209; C.1925.
II. 1102) hieriiber, wird noeli bemerkt, daB fiir die Reihenpriifung yon Rohzucker auf 
Inyertzucker u. fiir die Entscheidung, welche der Proben quantitativ zu untersuchen 
sind, zwei Umstande wesentlich sind: die Yerwendung eines CaCl2-Bades yon 105 
bis 106°, in dem das Reaktionsgemiseh einige Minuten im Kochen erhalten wird, 
u. das yom Vf. empfohlene Reagens, das erst dann einen in Betraeht zu ziehenden 
Nd. von CuaO gibt, wenn, worauf es ankommt, etwa 0,04°/0 oder mehr Inyert
zucker yorhanden sind, wahrend anders hergestćllte Reagenzicn nacli Soldaini bereits 
erhebliche Ndd. geben, auch wenn der Rohzucker viel weniger ais 0 ,04%  Inyert
zucker enthalt. (Ztschr. f. Zuekerind. d. ćecliosloyak. Rep. 50. 53—54. 1925.) R u h l e .

Richard C. Williama, Baltimore, Maryland, Wicdergewinnung von Kieselgur 
aus Abfallen. Die zum Keinigcn von Zuckersdftm usw. yerwendete Kieselgur wird 
nach dem Entfernen aus der Filterpresse mit W. yermischt u. bei gelinder Wiirme 
einer GSrung unterworfen, zur Entfernung der gebildeten Gase wird die M. gemischt, 
dann wird zu Gegenstiinden geformt u. im Ofen gegliiht; man kann auch die mit 
W. yermischte Kieselgur mit einem keimtotenden Mittel, wic Phenol, Kupfersalzen usw. 
yermischen, dann formen u. gluhen. (A. P. 1561042 yom 15/7. 1925, ausg. 10/11. 
1925.) F ra n z .

Chemische Fabrik Pyrgos G. m. b. H., Radebeul, und Robert Haller, 
GroBenhain i. S., llerstellung loslicher Starkę. Man yerkleistert die Stiirke in Ggw. 
yon W. mit einem Chloramidsalz, z. B. p-Toluolsulfochloramidnatriuin, erhitzt die 
M. dann weiter bis zur Yerflussigung u. erhSlt so eine klare yiscose F l., die ohne 
weiteres ais Appreturmittel verwendet werden kann. iSchwz. P. 112204 yom 9/7.
1924, ausg. 1/10. 1925. D. Prior. 21/2. 1924 u. A. P. 1564955 yom 24/2. 1925, 
ausg. 8/12. 1925.) Oe l k e r .
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XVI. Nahrungsmittel; Genufimittel; Futtermittel.
H. Serger und H. Kirchhof, Aus den Jahresberichten der Versuchsstation fur  

Konseryen-Industrie 1921—1923. Es werden die Ergebnisse der Unterss. von 
Diebtungsmaterialien, Laeken u. Vernierungen u. von Ivonservendosen u. Dosen- 
material (Bleeli u. Lot, Dielitungen) besproeben. (Konserven-Ind. 12. 444—47. 
1925.)- - RO h l e .

H. Serger und H. Kirchhof, Yersuche mit Aluminiumgefafien fiir die Konserven- 
industrie. Geruehs- u. Geschmackstoffe wurden in Blanchierkesseln, Obstpfannen, 
in offenem Wasserbade u. in Zubereitungskesseln von Speisen in keiner Weise an 
das Nahrungsmittel abgegeben. Verfiirbung trat nicht ein. Auch erwiesen sich 
die Kessel ais sehr haltbar. Al-Kessel bewiihrten sich also ausgezeiebnet, besser 
ais Cu-Kessel, die besonders bei nachlSssiger Behandlung leicht Cu-Verbb. abgeben 
u. so den Geschmaek bceinflussen. (Konserven-Ind. 12. 608—10. 1925. Braun- 
schweig, Konserven-Yersucbsstation.) G u o s z f e l d .

C. S. Engel, U ber ein neues Yerfahren, die in der Hefezelle enthaltenen Nahrungs- 
stoffe der menschliehen Ernahrung dienstbar zu machen. Da der Menach keine Ver- 
dauungsenzyme besitzt, welehe die Cełlulosemembran der Hefezelle auflosen konnen, 
schlagt Yf. in dem Bestreben, die groBen Mengen von UberschuBhefe ais billiges 
Nahruiigsmittel zu verwenden, vor, durch starkę Erhitzung den Dampfdruck des 
intrazellulSren Vakuolenwassers so zu steigern, daB die Cellulosehaut platzt, so 
daB der wertyolle Inhalt fiir die Verdauung frei wird. Bei der dunnwandigen 
obergarigen PreBhefe geniigt scbon eine Temp. von 150—165°, um bei etwa 6 Atm. 
die Sprengung zu erreicben. (Dtscb. med. Wchschr. 52. 67—68. Berlin.) HtlCKEL.

Theodor Sabalitschka, Deutschland, Konsermeren von Nahrungsmitteln, Ge- 
tranken, Futiermitteln usw. Man setzt den zu konseryierenden Prodd. Ester carbo- 
cyclischer Sauren hinzu, w ie z. B. Ester der p-Oxybenzoes8ure. (E. P. 5 9 6 8 4 3  
vom 16/4. 1925, ausg. 2/11. 1925. D. Prior. 17/4. 1924.) O e l k e r .

W. Schanfelberger u. Co., Ziirich, Herstellung eines Yakuums zum Zweeke des 
Konservierens v m  Nahrungsmitteln. Das Yakuum wird mittels einer Wasserstrahl- 
pumpe hergestellt, die an eine Wasserdruekleitung angeschlossen wird. (Schwz. P. 
99031 vom 7/8. 1922, ausg. 1/9. 1923.) Oe l k e b .

Eriederich Johann Baptist Knibiehler, Wettingen (Aargau, Schweiz), Kon
sermeren von Fliissigkeiten, Fruchten, Gemiise usw. — Man bringt das zu konservie- 
riende Gut in einen Behalter, saugt aus diesem die Luft ab u. yerschlieBt ihn 
alsdann. Der Behalter, welcher doppelwandig ausgebildet sein kann, ist mit einer 
mit einem Absperrorgan yersehenen Vorr. fiir den AnschluB an eine Saugvorr. 
versehen. (Schwz. P. 100697 vom 12/4. 1922, ausg. 16/8. 1923.) O e l k e k .

Margaret E. Eenn, Port Washington, iibert. yon: W illiam  B. Eenn, Port 
Washington, N. Y., V. St. A., Sterilisieren von eingemachten Nahrungsmitteln. Die 
Nahrungsmittel werden in den sie enthaltenden GefaBen, naclidem diese zwecks 
Austreibung der Luft erhitzt worden sind, der Einw. yon Dampf unter Druck 
unterworfen, worauf man die GefaBe, wahrend sie noch unter diesem Druck stehen, 
luftdicht yerschlieBt (A. P. 1563971 yom 26/5. 1923, ausg. 1/12. 1925.) O e l k e k .

Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon (Schweiz), Haltbarmaehen von organisehen 
Stoffen aller Art. Der Stoff wird mittels hindurehgeleiteten elektr. Stroines zunUclist 
bis auf eine Temp. erwarmt, bei der sich die Mikroorganismen giinstig entwiekeln 
konnen, worauf nach Erreichung dieser Temp. der elektr. Strom yermindert wird, 
um yoriibergehend eine weitere Temperaturerhohung zu yermciden. Alsdann wird 
durch Verstarken des elektr. Stromes eine neue Temperaturerhohung des Stoffes 
bewirkt, bei welcher die Mehrzalil der Mikroorganismen, darunter auch die frisch
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gekeimten Sporen getotet werden. (Schwz. P. 97624 vom 30/9. 1921, ausg. 1/2. 
1923.) Oe l k e r .

John G. Magaw und Addison Sherman Magaw, Lakewood, Ohio, Konser- 
vieren von Fruchten und Beereit: Man yermischt die Friichte mit Dextrose, unter- 
wirft sic einem GefrierprozeB u. hiilt sie danach bis zu ihrer Yerwendung auf 
einer Temp. yon 0°. Die so behandelten Friichte u. Beeren belialten ihre natur- 
liche Farbę u. ihre sonstigen charaktcrist. Eigensehaften. (A. P. 1564599 yom 
8/7. 1925, ausg. 8/12. 1925.) Oe l k e r .

Georg Senftner, Berlin, Herstellung von Brot und Gebdck jeder Art fur an 
Arteriosklerosc Leidende, dad. gek., daB dem Teig yor dem BackprozeB 1. Si02 
zugesetzt wird. — Bei der ycrhaltnismiiBig langsam erfolgenden Verdauung des 
Brotes etc. findet eine derartig innige Beriihrung mit allen Yerdauungsorganen statt, 
daB eine yollige Resorption der Si02 durch den Organismus erfolgt. (D. R. P. 
423225 KI. 2c yom 16/11. 1924, ausg. 23/12. 1925.) O e l k e r .

Theodor Schliiter, Berlin, Verfahren, 1ieis oder Reismehl fiir Baekzwecke in 
Yerbindung mit Getreidemehl geeignet zu machen. Das Verf. des Hauptpat. wird in 
der Weisc weiter ausgebildet, daB anstelle yon Reismehl Mehlc anderer Herkunft, 
welche in Vcrb. mit Getreidemehlen fur Backzweckc bisher nur in geringer Menge 
yerwendet werden konnten, (Maismehl, KartofFelmehl oder Starkemehle aus diesen 
Stoffen usw.) yerwendet werden. — Es wird der gleiche Erfolg wie mit dem Verf. 
des Hauptpat. erzielt. (D. R. P. 423376 KI. 2c vom 3/12. 1922, ausg. 29/12. 1925. 
Zus. zu D. R. P. 384 840; C. 1924. I. 834.) Oe l k e r .

Leota N. Earl, Fort Worth, Texas, Herstellung eines Teigcs fiir Zwieback u. dgl. 
Man yermischt die Hiilfte einer Gallone gekochter Milch mit seehs Pfund Mehl u. 
briiht diese Miscliung auf; die andere Ilalfte der Milch mischt man mit 4 Pfund 
Schmalz, 2 Pfund Zucker u. 4 Unzen Salz u. gibt dieses Gemisch unter Zusatz 
von 2 Pfund geriebener Kartoffeln zu dem gebriiliten Mehl, setzt der M. eine ge- 
eignete Menge Hefe zu, liiBt sie 2 Stdn. in einem w. Raum stehen, yermengt sie 
alsdann mit 4 EBloffeln Backpulyer, 2 EBloffeln Na2C03 u. soyiel Mehl, daB sich 
ein konsistenter Teig daraus herstellen liiBt, knetet das Ganze gut durch, stellt den 
so erlialtenen Teig 1 Stde. in einem w. u. danach 12 Stdn. in einen eisgekiihlten 
Raum. Der Teig ist liingere Zeit haltbar u. kann daher in ungebackenem Zustandc 
in den Handel gebracht werden. (A. P. 1563694 yom 23/5. 1924, ausg. 1/12.
1925.) Oe l k e r .

Hans Deutsch-Renner, Schwechat b. Wicn, Verfahren zur Beurteilung von 
Tcilvorgangen der Broterzeugung, dad. gek., daB bei Aufstellung der Arbeitspliine 
fiir die Erzeugung bestimmter Brotsorten aus gegebenen Materialien die Leitfiihig- 
keit der Teige wahrend wesentlicher Teilyoi-gange der Broterzeugung festgestellt 
wird, die Leitfiihigkeitsyeranderungen der Teige wahrend des Yerlaufes der Teil- 
yorgitnge im prakt. Betriebe einer auf Grund der Arbeitspliine erfolgenden Brot
erzeugung in Ubereinstimmung gebracht werden mit den festgestellten Ziffern, u. 
mit Registrierapp. bekannter Art die Yeranderungen der LeitfShigkeit der Teige 
wiihrend Teilyorgiingen der Broterzeugung dauernd festgehalten werden. (Oe. P. 
101657 yom 20/1. 1925, ausg. 25/9. 1925.) O e l k e r .

Chemische Fabrik von Heyden, Akt.-Ges., Radebeul-Dresden, Herstellung
von Tdbletten aus Benzoesduresulfinid, dad. gek., daB man das Benzoesauresulfinid 
ais Na-Verb. ohne fremden Zusatz zu kleinen Tabletten von etwa 0,01—0,015 g 
preBt. — Die Tabletten lialten sich gut u. lassen auch bei langerem Aufbewahren 
keine merklichen Mcngen eines yon Verwitterung herrilhrenden Krystallmehles ab- 
fallen. Sie werden in kleine, mit einem Deckel yerschlossene Blechdosen gebracht. 
Der Deckel ist mit einer Offnung yersehen, die nur wenig groBer ais die Tablette 
ist. Durch einen leicht beweglichen Schieber liiBt sich die Offnung yerschlieBen.
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Zur VersuBuug eines Getriinkes schiebt man den Scliieber beiseite u. laBt durch 
Schiitteln eine Tablette herausfallen, worauf man die Dose wieder schlieBt. (D.R.P. 
420018 KI. 12 o yom 16/9. 1922, ausg. 15/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

E. F. Comegys, Oklahoma City, iibert. von: Scott J. Davis, Oklahoma City, 
Herstellung eines Getrdnkes aus Milcli und Schokolade. Man erhitzt Mileli, Scliokolade 
u. Zucker auf etwa 160° F., homogenisiert die Miscliung bei der gleiclien Temp. 
unfer" einem Druck yon etwra 2000 Pfund pro Quadratzoll, kiihlt die Emulsion auf 
50° ab u. sterilisiert sic dann durch sehnelle Stcigeruug der Temp. auf 250° F. Nach 
etwa 12 Minuten kiihlt man das Prod. wieder auf 50" F. ab u. fiillt. es in herrnet. 
yerschlieBbare Konseryenbehaltcr. (A. P. 1563020 yom 7/8. 1922, ausg. 24/11. 
1925.) O e l k e r .

• Ralph H. Mc Kee, New York, iibert. von: Jesse Bryte Barnitt, Jamaica, 
N. Y., Bleichen von Schokolade. Um Schokolademassen insbesondere solchen, welche 
zum Uberzielien von Zuckerwaren dienen, eine hellere Farbę zugeben, unterwirft man 
das zu ihrer Bereitung dienende Kakaopulyer der Einw. einer schwaeh alkal. 2—3°/0ig. 
H20 2-Lsg. (A. P. 1563682 yom 26/7. 1922, ausg. 1/12. 1925.) O e l k e r .

D. H. J. Tan Mens, Haag, und J. G-. Schiirmann, Rotterdam (Nicdcrlande), 
Kónseniieren 'von Stoffen' animalischen TJrsprungs, z. B. von Fleiscli, Gefliigel, 
Fischen o. dgl., sowie yon Leichen u. Kadayern im ganzen, sowie yon Teilen davon, 
dad. gek., daB eine konseryierende Fl. an beliebigen Stellen durch Eintrittsdiisen 
unter Druck in das Innere des Fleisches eingefiihrt u. durch besondere, an belie
bigen Stellen des Fleisches angeordnete Austrittsdiiscn aus dem behandelten Gute 
wieder ausgefiihrt wird, wobei zwecks Erzielung der notigen Spannung im Innern 
des Fleisches auf das Gut ein AuBendruck ausgeiibt u. ein widerstandsloscs Aus- 
treten des konseryierenden Fluidums aus den Austrittsdusen durch Drosselung 
yermieden wird. — Ais konseryierendes Fluidum dient bei fiir menschlichc Nahrung 
bestimnitem Fleische unter anderen z. B. eine Salzlsgg. oder eine Pokellake. 
(Schwz. P. 105699 vom 13/9. 1922, ausg. 1/7. 1924. D. Prior. 14/9. 1921.) Oe l k .

A. Axelrod, Ziirich, Herstellung von Yoglmrt. Man yersetzt Milch mit Yoghurt- 
ferment u. stellt dann das sie enthaltende GefśiB in einen groBeren Behalter, 
wełcher mit einem li. W., enthaltcnden Doppelmantel ausgestattet ist. Das ganze 
ist von einem Isoliermantel umgeben. (E. P. 242147 yom 18/3. 1925, ausg. 26/11. 
1925.) O e l k e r .

Em ile Franęois Rousseau, Frankreich, Kontimderliches Ycrfahren zum Homn- 
genlsieren, Stcrilisieren wid aseptischen Einfiillen von Milch in Behalter. Man preBt 
die Milch durch eine Membran o. dgl. in ein oder mehrere Metallrolire, wobei sie 
sich entspannt. Die Metallrohre werden auf die Sterilisationstemp. erhitzt. (F. P. 
541625 yom 12/2. 1921, ausg. 29/7. 1922.) K a u sc h ,

Emile Franęois Rousseau, Frankreich, Milchsterilisation. Man sterilisiert die 
Milch zuniichst in einem App. gemaB den F. PP. 541625 (yorst. Ref.) u. 541643 
(C. 1923. II. 642) vor, dann bringt man die Milchbchalter in ein kochendes Wasserbad 
wahrend 10—15 Minuten bei einer die Siedetemp. der Milch etwas uberschreitenden 
Temp. (F. P. 552864 vom 3/11. 1921, ausg. 8/5. 1923.) K a u s c ii.

Paul Maret, Frankreich (Dróme), Herstellung von zur Bereitung von Roąuefort- 
kdse u. dgl. dienendem Schimmelbrot. Man sterilisiert das yon der Rinde befreite 
Brot iu gcschlossencn, porosen GefiiBen u. impft es darin mit einer Reinlcultur yon 
Schimmelpilzen, wie Penicillium Roąueforti. Man setzt die Gefafic dann in eine 
Kammer mit isolierten Wanden, in denen eine konstantę Temp. yon 12—15° auf- 
reclit erhalten wird. Eine Entw. anderer Pilze auf dem Brot wird auf diese Weise 
yermieden. (F. P. 598066 vom 19/8. 1924, ausg. 5/12. 1925.) Oe l k e r .

Augustę Vasseux, Saint-Mande, (Seine, Frankr.), Herstellung eines Futtermittels. 
Man behandelt cellulosehaltige Stoffe, insbesondere Abfallstoffe, wie Treber, Malz-
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keime, ausgelaugte Rubensclmitzel etc. mit Siiurcn oder sauron Salzen, wie HC1, 
IioSOj, Bisulfiten, Bisulfaten o. dgl., wodurch die darin enthaltenen Kohlenhydrate 
in wasserliisl., direkt assimilierbare Prodd. umgewandelt werden. (Schwz. P. 95512 
vom 4/7. 1921, ausg. 17/7. 1922.)' Oe l k e r .

Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon (Schweiz), Haltbarmachung von Pflanzen, 
vorziigsiveisc von Pflanzenfutter durch Begunstigung der Milchsauregiirung, dad. 
gek., daB die natiirliche Atmung (Oxydation) der Pflanzen mittels eines schwaehen 
elektr. Wechselstroms beiso  niedrigen Tempp. unterbunden wird, daB die in den 
Pflanzen enthaltenen Fermente, Schutzstoffe u. Milchsaurebakterien nicht geschadigt 
werden. (Schwz. P. 100635 vom 7/4. 1922, ausg. 1/8. 1923.) O e l k e r .

Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon (Schweiz), Haltbarmachung von pflanz- 
liclien Sto/fen aller Art. Das Verf. des Ilauptpat. wird in der Weise ausgcfiihrt, 
daB man die Stoffe in Beh&ltern ohne Zwischenlagerung von Leitelementen mittels 
des elektr. Stromes behandelt, so daB die lialtbar zu machenden Stoffe selbst ais 
Leitelement wirken. — Man verwendet dabei einen elektr. Strom von gewohnlieher 
Spannung u. Periodenzahl, wie er in den Leitungsnetzen zur Yerfiigung steht. 
(Schwz. P. 97786 vom 18/8. 1921, ausg. 16/2. 1923. Zus. zu Schwz. P. 85 815.) O e l .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
Gr. Petrow  und A. Danilowitsch, Uber die Oxydation und Polymerisation von 

pflanzlichen Olen und deręn Fettsauren. Ziel der Unters. war die Ausarbeitung 
eines Verf. zur Darst. fl. Ole von hoher Yiscositat. Zu diesem Zweck wurde der 
EinfluB des Blasens u. des Erhitzens auf vcrsehiedene Ole u. dereń Fettsauren 
zahlenmaBig festgelegt. Das Sinken der Jodzahl bei der O-Einw. bestiitigt sich, 
die VZ. sinkt in der Eegel bei den Olen, steigt bei den Fettsauren. Die Farbę 
der Ole wird bei der Osydation bei ca. 100° geringer, bei ca. 150° stiirker. Sonnen- 
blumenol wird nach lOstd. Einblasen von Luft bei ca. 100° vollig farblos. — Beim 
Erhitzen nahm die Viseositat aller Ole zu. Stets war Gewichtsyerlust festzustelleu. 
Bei der Dest. von Sonnenblumenol gingen bei 270—310° ca. 20% hellgelbe Fett- 
s ii uren uber. Der hochviseose Biickstand war gleichfalls hellgelb ohne verharzte 
Anteile. Sonnenblumenol yerhiilt sich bei der Osydation wie beim Erhitzen ain 
widcrstandsfiihigsten. Erst bei der Oxydation bei 250—270° konnten in PAe. unl. 
Oxyfettsauren nachgewiesen werden, was Yff. durch den hohen Gelialt an Ólsiiure- 
glycerid erkliiren. — Eine Naehpriifung der Methode F a iir io n s  zur Best. von 
Oxyfettsauren ergab, daB nur bei nicht zu hoch oxydierten Olen brauchbare Werte 
gefunden werden. Vff. empfehlen folgende Methode: Losen des Oles in CH3OH, 
dreimaliges Auswaschen der Lsg. mit Benzin, Abdest. des A. u. Trocknen der 
hinterbleibenden Oxyfettsauren bis zur eben beginnenden Wiederzunahme des 
Gewiclits. Eingehende Yerss. mit Sonnenblumenol ergaben, daB dieses 01 fur die 
Darst. hochviscoser Schmiermittel am besten geeignet ist. Die Polymerisation 
Yerliiuft bei ca. 300° am intensivsten, prakt. geschieht sie durch Einw. von iiber- 
hitztem Dampf unter vermindertem Druck. Es tritt hierbei teilweise Spaltung, 
zugleich aber auch Entfernung der Fettsauren aus den Polymerisationsprodd. auf. 
Die verdickten Ole sind prakt. siiurefrei u. haben Englerviscositiiten bei 100° von 
6,44. Zahlreiche Tabellen veranschaulichen die Ergebnisse. (Ztschr. Dtscli. Ol- u. 
Fettind. 45. 669—71. 688—89, 703—05. 723—24. 1925. Moskau, KARPOFE-Institut f. 
Chemie.) H e l l e r .

Erich Stock, Uber die Brauchbarkeit der Jodzahl nach Margosches bei der 
Untersuchung der Ole. Die Methode von M a r g o sc h e s  (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 
336; C. 1924. I I .  772) hat vor der von H O b l  den Vorzug der Einfachbeit u. 
Schnelligkeit, beide Methoden geben gut ubereinstimmende Werte. Ob man bei
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Harzen sicherere Wcrtc erhiilt ais nach H u b l , ist zweifelhaft. Die Methode soli 
auch fur Wachse ausgearbeitet werden. (Farben-Ztg. 31. 403—04. 1925.) SttVERN.

P. A.' Heerburg, Die besondere Be&timmung uber Fctt. Die bei der Herst. 
yon Speisefett aus zur direkten Ernahrung untauglichen amerikan. Fetten (Whiłe 
Grease), stammend aus Schweineriisseln (aber nicht von krepierten Tieren) in 
Holland yorgeschriebenen Behandlungswcisen u. Kontrollen werden geschildert. 
Gegen das erhaltene Iieinfett, das [nach der Bomerschen Methode auch noch be
sonders auf Abwesenheit von Talg usw. gepruft wird, bestehen nach Vf. keine 
gesundheitlichen Bedenken. (Chem. Weekblad 22. 582—84. 1925. Utrecht.) Gi).

De Laval Separator Co., New York, iibert. von: Cynia Howard Hapgood, 
Nutley, und George F. Mayno, East Orange, N. J., Reinigen von vegetabilischen 
Ólen. Man unterwirft das erhitzte Ó1 der Einw. eines Kliir- u. Bleichmittels, ent- 
fernt letzteres mitsamt den Verunreiuigungen, yermiseht dann das gekliirte, fettsiiure- 
haltige Ol mit einem Verscifungsmittel in solcher Menge, dali eine moglichst voll- 
kommene Yerseifung der Fettsauren erfolgt u. trennt schlieBlich das Ol von der 
Seife. — Das Verf. kann im kontinuierlichen Betriebe nach dem Gegenstromprinzip 
ausgefiihrt werden. (A. P. 1560084 yom 6/2. 1924, ausg. 3/11. 1925.) Oe l k e r .

Geaellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Herstellung haltbarer 
Emulsionen von Ólen in wss. Dispersionsmitteln, dad. gek., daB man die Ole so 
weit halogeniert, daB sio das gleiclie spezif. Gew. besitzen, wic die wss. Phase u. 
hierauf die olige u. die wss. Phase zusammenmischt. — Man kann auch mit Ólen 
mischbare Stoffe, wie z. B. teehn. Ole, Paraffin, Teerol u. dgl., mit halogenierten 
Ólen so weit mischen, bis das spezif. Gew. der wss. Phase erreieht ist. (Schwz. P.
111990 yom 2/8. 1924, ausg. 16/9. 1925.) O e l k e r .

Georges Felix  Jardin, Frankreich (Seine), Herstellung bituminoser Emulsionen. 
Man yermiseht die gegebenenfalls geschmolzene bituminóse Substanz mit einem 
fetten Ól, welches man mit HaS04 behandelt hat, gibt Alkali zu der Mischung, um 
den UberschuB an II3S04 u. die freien Fettsauren zu neutralisieren u. yermengt 
sie unter Riihren mit W. (F. P. 598131 yom 4/5. 1925, ausg. 7/12. 1925. E. Prior. 
23/2. 1925.) O e l k e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: George L. Schwartz, Wil- 
mington, Delaware, V. St. A., Herstellung getnischter Glyceride niederer und hoherer 
Feltsduren. Glyceride hoherer Fettsauren werden mit konz. CH3C0.,H, bezw. HCOJI, 
bezw. Propionsaure in Ggw. eines Katalysators erhitzt, bis ein Teil der hochmole- 
kularen Acylreste durch den CHaCO-, bezw. Formyl-, bezw. Propionylrest ersetzt 
ist, hierauf Glycerin dazugegeben, das Gemisch auf Tempp. unterlialb 150° erhitzt, 
die uberschUssige niedrige Fettsaure abdest. u. der Riickstand unter Durchleiten 
eines indifferenten Gases (zur Entfernung des gebildeten W.) auf Tempp. oberhalb 
150°, jedoch unter Yermeidung therm. Zerss., bis zur yollstandigen Veresterung der 
zunachst abgespaltenen hoheren Fettsauren weiter erhitzt. — Beispiele fiir die Ver- 
esterung von Cocosnufiol mit Eg. in Ggw. yon etwas H2S04, bezw. der freien Cocos- 
nupblsaurcn mit Eg. u. Glycerin sind angegeben. Das Keaktionsgemiseh enthalt 
neben anderen Glyceriden yorzugsweise a,y-Diacetyllaurin, CILO ■ (COCH3) ■ CHO • 
[CO(CH2),0CH3] • CHj • O • COCHj, ferner Diacetylmyristin u. Diacetylpalmitin. Die 
Prodd. sind in allen Verhaltnissen mit Mineralolen mischbar, geben mit Nitrocellu- 
lose bei 15° kolloidale Lsgg., besitzen gegenuber den Glyceriden der hoheren Fett- 
sUuren einen wesentlich niedrigeren E., ca. —5 bis —13° gegen 14—22° bei Cocos- 
nuBol, u. werden nicht ranzig. Sie dienen yorzugsweise ais Weichmachungsmittel 
fur Nitrocellulose bei der Herst. yon Kunstleder. (A. P. 1558299 yom 11/4. 1922, 
ausg. 20/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r .
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Paul W illem  Hendrik Josef Yos de Wael, Zwolle, Holland, Orydieren von 
Leinol. Die oxydicrenden Gase werden in erwarmtem Zustandc durcli das 01 
geffihrt, wobei die Erwiirmung der Gase so gewShlt wird, daB die Temp. des Óles 
300° niclit ubersteigt; die aus dem Leinol entweichenden Gase werden durch einen 
Kondensator geleitet, wo sich Fettsiiuren abscheiden. (Schwz. P. 101617 vom 2/5. 
1922, ausg. 1/10. 1923.) F r a n z .

W ilhelm  Gotthilf Schróder, Arfrade b. Liibeck, Vorrichtung zum Kiililen 
von gesehmolzenen Fettmassen oder Emulsioncn, mit einer ummantelten hohlen Doppel- 
trommel zum Auftragen des Kuhlgutes, gek. durch Mittel, um das Kuhlmittel so- 
wohl durch den Eaum zwischen der Kuhltrommel u. der darin eingeschlossenen 
Hohltrommel, ais auch durch den AuBenmantel stromen zu lassen. (D. R,. P. 423573 
KI. 53h vom 31/10. 1922, ausg. 5/1. 1926.) Oe l k e r .

Max Schaidhauf, Durach b. Kempten, AUgiiu, Herstellung von Schwimmseifen, 
dad. gek., daB man in n. Toilctteseifen oder sonstige Seifen ais Einsatzkorper 
einen oder mehrere Ilohlkorper bringt aus Materialien, schwerer ais Wasser, wie 
z. B. aus Al u. anderen Metallen, Glas, Celluloid o. dgl. — Derartige Schwimm- 
seifen yerlieren bei mechan. Abnutzung nicht ihre Sehwiminfahigkeit. (D. 3Ł. P. 
423477 KI. 23f voin 1/2. 1925, ausg. 4/1. 1926.) O e l k e r .

Karl Seitz, Deutschland, Herstellung von gefarbten und parfiiinierten Seifen. 
Moglichst von W. befreite Seife wird pulyerisiert u. das Pulver nach Zusatz yon 
zur Parfiimierung geeigneten Essenzen einem starken Druck unterworfen. — Um 
verschieden gefarbte u. pfirfumierte Seifen zu erhalten, werden verschieden ge- 
farbte u. parfiimierte, trockene Seifenpulver, durch herausziehbare Zwischenwande 
voneinander getrennt, in einer Form untergebracht, in der sie nach Herauszielien 
der Trennwande, zu Stiicken zusammengepreBt werden. (F. P. 597 866 vom 15/4. 
1925, ausg. 1/12. 1925.) Oe l k e r .

Hans Kappeler und Pani Haller, Basel, Herstellung einer Seifenmcisse von 
schlagralimartiger Beschaffenheit. Es werden einer Seife oder Seifenmasse soviel 
W. u. das Schmelzen erschwerende Stoffe wie Gelatine, Agar-Agar u. dgl. u. Luft 
einverleibt, daB eine M. von schlagrahmartiger Konsistenz erhalten w’ird, die ohne 
weiteren Wasserzusatz zur lleinigung yerwendet werden kann. AuBerdem kann 
man der M. organ. Losungsm., Farbstoffe, Fiillstoffe, Eiech- u. scliaumgebende 
Stoffe zusetzen. (Schwz. P. 111999 vom 14/6. 1924, ausg. 16/9. 1925.) Oe l k e r .

Eoger Franęois Uzac, Gironde, Frankreich, Herstellung in Wasser unloslicher 
Harzseifen. Man lost die Alkaliresinate in A. oder man neutralisiert eine alkoli. 
Harzlsg. mit Natriumalkoholat, u. yermischt diese Lsg. mit einer alkoh. Lsg. von 
MgCL oder einem anderen in A. 1. Metallsalz; nach dem Abfiltrieren vom NaCl 
erhiilt man eine alkoh. Lsg. des Metallresinates, die ohne weiteres ais Lach yer
wendet werden kann. (F. P. 595497 vom 20/3. 1925, ausg. 3/10. 1925.) F r a n z .

Leonard Schade van Westrum, New York, Herstellung einer bituminosen 
Seife. Man yermischt 30—50 Tle. Asphalt mit 3—8 Tin. Harz, 3—8 Tin. Leinol, 
1—4 TJn. Kiibol u. 5—50 Tin. NaOH u. erhitzt die Mischung unter bestiindigem 
Riihren so lange, bis yollige Yerseifung eingetreten ist. — Die Seife kann ais 
Bindemittel beim StraBenbau u. dgl. yerwendet werden. (A. P. 1565125 vom 19/1. 
1925, ausg. 8/12. 1925.) Oe l k e r .

Fermo Yertova, Giubiasco, Schweiz, Feste elastische Massen. Trocknende 
oder lialbtrocknende Ole werden auf etwa 90° erhitzt, unter allmahlicher Steigerung 
der Temp. auf etwa 150° u. ununterbrochenem Riihren ZnS in kleinen Anteilen 
eingetragen u. dann unter Luftdurchleiten starker, schlieBlich bis auf 300° erhitzt. 
(Schwz. P. 106222 vom 10/3. 1924, ausg. 1/8. 1924.) K O h l in g .

G. Zimmerli, Chemisch-Technische Fabrik, Aarburg, Schweiz, Wiclerstands- 
fdhiges Benetzungs- und Entfettungsmittel. Man yermischt ein sulfoniertes Fett mit
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einem Sulfosauregehalt von iiber 40% des Gesamtfettgehaltes mit einein wasser- 
lćislieben hydrierten Phenol u. neutralisiert die Miscliung; der Misehung kann noch 
ein Alkalisalz einer ungesfitt. FettsSure zugesetzt werden; dic Misehung ist wider- 
standsfahig gegen Kalk, Magnesia, Salz, Sauren u. Laugen, das Mittel soli in der 
Textilindustrie verwendet werden. (Schwz. P. 111767 vom 27/6. 1024, ausg. 1/9. 
1925.) F r a n z .

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

Schwarz, Die Herstellung wasserdichter Gcwebe. (Vgl. Kunststoffe 15. 49;
C. 1925. II. 1113.) Angaben iiber kautscliukierte Stoffe u. die Verwendung von 
Celluloseestern. (Kunststoffe 15. 137—41. 1925.) SOv e r n .

Max Bottler, Neuere Veredclungspraparate der Textilinduslrie. Die durch Un- 
schadlichkeit selbst fiir empfindliche Wolle u. Seide, durch gute Kalkbestandigkeit, 
gutes Netzvermogen u. Feuerungefahrlichkeit ausgezeichneten Cyklorane u. ihre 
Anwendungsweisen werden besproclien. (Ztschr. f. ges. Textilind. 28. 626—27. 
1925. Wiirzburg.) SOv e r n .

A. C. Burns, Balcterielle Schadigung vo?i Baumwolle bei feuchtem Aufbewahren. 
Angaben iiber den EinfluB des Entkornens auf das Lagern unter verschiedenen 
Bedingungen. (Journ. Textile Inst. 16. T 185—96. 1925.) SOv e r n .

Alexander Robert TTrąuhart und Alezander M itchell W illiam s, Die 
Feuchtigkeitsverhaltnisse von Baumwolle. Die Wasseraufnahme ohne Spannung mer- 
cerisierter Baumwolle. Es wurde untersucht, welchen Wassergehalt mercerisierte 
Baumwolle bei verschiedener Feuchtigkeit hat u. wie die Veranderung der Konz. 
der Mercerisierlsg. wirkt. Es zeigte sich, daB das Verhaltnis von Feuchtigkeit in 
mercerisierter Baumwolle zu dem der urspriingliclien mit Na,C03 abgekochten 
Baumwolle derselben Feuchtigkeit anniihernd unabhangig von der Feuchtigkeit ist. 
Mercerisieren erhoht die aufnahmefiihige Oberflache der Baumwolle, der Merceri- 
sationsgrad ist die quantitative Messung dieser Erhohung. Das Verhiiltnis zwischen 
der Hygroskopizitat mercerisierter Baumwolle u. der Konz. der Mercerisierlsg. ist 
sehr ahnlich dem zwischen dem Quellen der Baumwolle in NaOII-Lsgg. u. der 
Konz. der Lsg. Dafiir spricht auch, daB die Hygroskopizitat in 28% ig. KOH-Lsg. 
u. in-15%ig. NaOH-Lsg. mercerisierter Baumwolle fast die gleiche ist, diese zwei 
Konzz. entsprechcn den groBten Quellungen. (Journ. Textile Inst. 16. T 155—66. 
1925.) SOv e r n .

Alezander Eobert Urąuhart und Alesander M itchell W illiama, Die 
Feuchtigkeitsverhaltnisse von Baumwolle. II. Absorption und Desorption von Wasser 
durch mit Soda abgekochte Baumwolle bei 250 (I. vgl. S. 1327 u. vorst. Ref.). Be- 
schreibung eines genauen Verf., den Wassergehalt von Baumwolle bei allen Feuchtig- 
keitsverhiiltnissen zu bestimmen. Aus gesiitt. Atmospharc nimmt mit Soda ab
gekochte Baumwolle 22,6% W. auf. Erklarung der Hysterese. Der Durchmesser 
der kleinsten Poren von Baumwolle ist 13 X  10~ 3 cm. (Journ. Textile Inst. 15. 
T  433-42. 1924.) StJvERN.

F. P. Slater, Die Anwendung einer elektrischen Methode zur Untersuchung der 
Feuchtigkeitsabsorption in Baumwolle und ihre Beziehung zum Elektrischwerden von 
Baumwolle. Dic elektr. Leitfahigkeit von Baumwolle oder dic Hohe, in der starkę 
lokale Ladungen in Baumwolle zerstreut werden konnen, steigt, wenn die relative 
Feuchtigkeit oder die Temp. oder beide steigen. Fiir je 4% Zunahme der relativen 
Feuchtigkeit verdoppelt sich die elektr. Leitfahigkeit, ebenso bei Steigerung der 
Temp. um ungefahr 16° F. Zwischen 55 u. 60% relativcr Feuchtigkeit sind ein
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geeigneter Betrag fiir die ArbeitsrSume, sic sollte niclit unter 40% faUen. (Journ. 
Testile Inst. 16. P 53—59. 1925.) S O te r n .

Robert George Fargher und Lucy Higginbotham, Die Bestandteile des 
Wachses atjyptischer Salcellaridisbaumwolle. Dic meisten der in dem Wacha ent- 
lialtenen Alkohole, Sauren, Ester u. KW-stoffe sind sehr iihnlich u. viele ident. 
mit denen amerikan. Baumwolle. Beim Abkoclien wird sich daher agypt. Baum- 
wolle wic amerikan. yerhalten, soweit die Entfernung des Wachses in Betracht 
kommt. (Journ. Textilo Inst. 15. T 419—33. 1924.) S O y e rn .

A. v. Lucke, Dic Ausbildung des Fasergelialtes beim H anf (Cannabis satwa) in 
Ablidngigkeit von verschiedenen Waclistumsbedingungen. Verstiirkung der Saat- 
menge oder Verringerung der Reihenweite bewirkt eine griiBere Stengellange, einen 
kleineren Stengeldurchmesser, lioheren Stengel- u. kleineren Samenertrag. Diingung 
wirkt gleiehmiiBig giinstig auf Stengelliinge, -durchmesser, Stengel- u. Samenertrag. 
Der Faserstoffgelialt ist um so lioher, je groBer die Stengellange u. je kleiner der 
Stengeldurchmesser ist. Er wird einerseits durch starkę Saatmenge u. kleine Reihen- 
entfcrnung vermehrt, andererseits durch Verstiirkung der Diingung vermindcrt. 
(Faserforscliung 5. 1—36. 1925.) S O v e rn .

—, Einheitsverfahren fiir die einfaclie Prufung von Wolle. Die yom Fach- 
ausschuB „Textilien“ des Ausschusses fiir wirtschaftliche Fertigung beim Reichs- 
kuratorium fiir Wirtschaftlichkeit aufgestellten Prttfungsyorscliriften werden mit- 
gcteilt. (Me l l ia n d s  Textilber. 6. 889—90. 1925.) SOv e r n .

Ernst Bierbrauer, - Asbest ais Bergbauprodukt, ein Beitrag zur Kenntnis der 
marktfahigen Asbestmineralien unter besojidercr Berucksichtigung des deufschen Asbest- 
marktes. (Gummi-Ztg. 40. 679—83. 1925.) E v e b s .

E. Belani, Dic Topfliarz-Gewinnung. Die Vorteile der Topfharzung vor der 
Schrotharzung werden geschildert. (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- u. Papier- 
Chemfker u. -Ingenieure 743—45. 1925. Yillach.) StJvEEN.

H. Postl, Entwassem der Słoffbahn au f dem Langsiebe. Angaben uber Saug- 
u. Gautschwalzen, Flachsauger u. Egoutteure. (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- 
u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 741—43.1925. Biedermannsdorf b. Wien.) S O v e rn .

Erik Oman, Das chemische Eeaktionsvermogen von Zellstoff und die Be- 
deutung dieser FAgenschaft fiir die Leimung von Papier. Sulfitzellstoff, mit 
schwach saurem W. behandelt, yerringert die [H'] des letzteren bedeutend. 
Alaunyorbehandelter Sulfitzellstoff zeigt dieselbe Eigenschaft. Wiederholte Be- 
handlung liiBt die H-Ionen vollkommen verschwinden. Beim Auswaschen des 
so behandclten Sulfitzellstoffs erhalt man einen geringen Teil der vorher ver- 
schwundenen Ionen zuriick. Sulfitzellstoff ist in schwach saurer Lsg. daher positiv 
elektr. geladen, in alkal. Lsg. negatiy. Der isoelektr. Punkt von Sulfitzellstoff liegt 
nicht am Neutralpunkt (pJt =  7,0), sondern etwas nach der sauren Seite yerschoben. 
Sulfatzellstoff spaltet viel mehr OH-Ionen ab ais Sulfitzellstoff, sein isoelektr. Punkt 
liegt auf der alkal. Seite. Die Ionenspaltungsrkk. sind reyersibel. Sulfit- u. Sulfat
zellstoff sind amphotere Kiirper (Ampliolytoide). Verschiedene [H'] des Waschwassers 
wirken auf das Waschen des Sulfitzellstoffs u. dessen Endprod. derart, daB dessen 
isoelektr. Punkt yerschoben wird. Den Leimungsvorgang erkliirt Vf. in der Weise, 
dati, wenn die Faser in W. aufgeschlagen u. Alaun zugesetzt wird, die Faser Al 
aufnimmt u. positiy geladen wird. Die positiye Ladung wird durch das saure W. 
erhoht, denn hierdurch werden teils OH-Ionen yom Zellstoff abgespalten u. teils 
H-Ionen in ihn eingeprcBt. Bei hinreichend starker positiyer Ladung der Faser 
werden die negatiy geladenen Harzpartikelchen angezogen u. auf der Faser fisiert. 
Das Vorhandensein iondisperser Lsgg., die einen UberschuB an entweder positiyen 
oder negatiyen Ionen enthalten, beweist den amphoteren Charakter des Zellstoffs. 
Die Ergebnisse colorimetr. u. elektrometr. [H']-beBtst. entsprechen der Theorie der
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ampholytoiden Eigenschaften des Zcllstoffs. (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- u. 
Papier-Cbemiker u. Ingenieure 725—29, 745—48, 800—802, 813—16. 1925. Nach 
Svensk Teknisk Tidskrift 1925. Nr. 22.) Sf>v e r n .

H. Postl, Papierleimung. Angaben iiber die zum Leimen verwendeten Stoffe, 
Oberfliichen- u. Stoffleimung, Harz- u. Mitseberliebleimung. (Wehbl. f. Papierfabr. 
56.. 1430—32. 1925.) St)VERN.

E. Belani, Kabelpapierc. Die Herst. von Kabelpapieren u. die Verwendung 
mit Metallschichten verseliener Papiere in der Kabelindustrie ist besproeben. (Pa
pierfabr. 23. Yerein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 728—29. 1925. 
Villaeb.) StlVERN.

W. Herzberg, Einflufi hoherer Warmegrade a u f die Festigkeitseigenschaften von 
Sackpapicr. (Ygl. Wehbl. f. Papierfabr. 54. 2059; C. 1923. IV. 679.) Wie bei 
friiheren Unterss. ergab sich auch hier, daB Sackpapiere nach Erhitzen auf 80° 
sehr sprode sind u. empfindlich gegen mechan. Einfliisse sein werden, bevor sie 
nicht wieder Feuchtigkeit aus der Luft aufgenommcn haben. Die untersuchten 
Sulfitpapiere waren gegen das Erhitzen empfindlicher ais die Natronpapiere. (Wehbl. 
f. Papierfabr. 56. 1393—95. Zellstoff u. Papier 5. 482—84. 1925.) S O y e rn .

— , D ie Pappenfabrikation. (Forts. zu Wehbl. f. Papierfabr. 56. 639; C. 1925.
II. 1570). Der Stoffiinger nach Patent Kropp, der Abwasserklarkasten nach M a n n , 
Stoffanganlagen mit mechan. Transportyorrichtung u. verschiedene Rundsiebstoff- 
fiinger sind beschrieben. (Wehbl. f. Papierfabr. 56. 936—38, 968—71.’ 1925.) SC v.

W illy  Hacker, Pappenspezialitaten. Angaben iiber Herst. wasser- u. fett- 
dichter Pappen, Militarscheibenpappen, barter u. kliDgender Papiermassen unter 
Mitverwendung von S-Milch, von Pappen fiir Imkereizwecke u. iiber Anstrichmittel 
fiir Pappen. (Papierfabr. 23. Yerein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Inge
nieure 729—30. 1925.) S 0 v e r n .

W. Herzberg, Erfalirungen bei der Priifung von Rohdachpappe. Untersuchte 
Rohpappen ergaben in Aschengehalt, Feuchtigkeit, Aufnahmefahigkeit fiir Anthra- 
cenol u. Festigkeit befriedigende Ubereinstimmung mit den aufgestellten Normen. 
Bei weiteren Beratungen wird zu entseheiden sein, ob man der Festigkeit groBere 
Bedeutung beimiBt ais der Ólaufnahmefiibigkeit oder umgekehrt. (Wehbl. f. Papier
fabr. 56. 1452—54. Zellstoff u. Papier 5. 478— 79. 1925.) SttVERN.

W illi Schacht, Erzeugung von Zellstoff unter M ithilfe von Chlor. Besprechung 
def Yerff. von P o m il io  u . d e  V a in s .  Ais vorteilhaft wird es bezeichnet, den 
groBten Teil der Ligninę durch die osydierende Wrkg. einer ganz leichten An- 
bleiclie des Stoffs mit Chlorsalzen zu beseitigen, um dann die nachfolgende Chlo
rierung selbst auf das geringste MaB beschranken zu konnen. (Papierfabr. 23. 
Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 759—62.1925. Weimar.) Suv.

R.udolf Sieber, Zur Kenntnis der Einwirkung chemischer Agenzien a u f die 
papiertechnischen Eigenschaften von Zellstoffen. Mitteilung von Verss. zur Ermitt- 
lung, wie Beliandeln mit Siiuren, Alkali oder Erdalkalihydroxyd auf die Festigkeits
eigenschaften u. den in bestimmten Zeiten erzielbaren Vermahlung8grad von Zell
stoffen einwirkt. Weitere Yerss. betreffen den EinfluB von Salzen u. ubermSBiger 
Trocknung auf die papiertechn. Eigenschaften der Faserstoffe. (Papierfabr. 23. 
Yerein der Zellstoff- u. Papier-Cbemiker u. -Ingenieure 765—67. 1925. Kram- 
fors.) S 0 v e r n .

W. Barz, D ie Untersuchung von oxycellulosierten Fasern. Die verschiedenen 
Vorscklage zur Best. der Cu-Zahl, der Permanganat- oder Abkochzahl nach K a u f f -  
m a n n  (.S. 536) werden krit. besproeben. Alle auf der Best. reduzierender Stoffe 
berubenden Methoden haben nur einen bedingten Wert, die rein chem. Priifung 
auf Osycellulose gibt u. U. ein ganz falsches Bild, daneben ist immer eine physi-
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kal. Priifung auf ReiBfestigkeit anzustcllen. (Ztsclir. f. ges. Textilind. 28. 692—94, 
705-07. 1925.) • SOy e r n .

J. D’Ans und A. Jager, J)ie Einwirlcung von Natronlauge auf Zellstoffpappe. 
Die yon 1 g lufttrockner Zellstoffpappe aufgenommenen g NaOH-Lsg. werden ais 
Quellungsgrad bezeiclinet. Die maximale Quellung liegt bei einer ungefabr 11 bis 
12 Yol.-%ig- NaOH-Lsg. Die Quellung ist von der Temp. abhangig, mit fallender 
Temp. nimmt sie ab. KOH-Lsg. gibt nicht das scharfe Maximum der Quellung wie 
NaOII-Lsg, bei etwa 12%, sondern nur ein flaches Maximum bei ungefiilir 15 Vol.-%. 
Zusatz von Salzen u. indifferenten Korpern yeriindert die Quellung der Zellstoff- 
pappe stark. Bei Verss., die Warmeentwicklung beim Lagern von Na-Cellulose zu 
messen, wurde .die Benetzungswarme fiir Zellstoff mit etwa 6% W. zu 2,6 cal/g 
bestimmt, die Warmeentwickung mit NaOH-Lsg. bedeckter Na-Cellulose wurde zu 
0,417 cal/Stde. u. g Zellstoff, die trockner Na-Cellulose zu 0,27 cal/Stde. u. g Zell
stoff ermittelt. Beim Einleiten von 0 3 wurde keine liohere Wiirmeentw. beobachtet. 
Erhitzt man Na-Cellulose auf 60° u. bringt sie dann wieder auf Zimmertemp., so 
st eine W&rmeentw. kaum noch zu beobachten. (Kunstseide 7. 252—56. 1925.) SO.

A. W. Allen, Wirlschaflliche Yerwertung der Sulfitablauge. Durch Anwendung 
eines neuen Verdampfers in der Papierindustrie gelingt es die Sulfitablauge von 
einer 4—5%-ig. zu einer solchen yon 55—60% zu konzentrieren. Da die Ablauge 
iiber 50% des ursprunglichen Gewichts des Holzes enthalt, wird die konz. Ablauge 
mit Ol im Verhaltnis 300 : 64 g gemischt ais fl. Brenustoff zur Feuerung yerwandt. 
(Chem. Metallurg. Engineering 32. 928—31. 1925.) E n s s l in .

R. 0. Herzog, Bemerkung zu: „Die Rcifung der Yiscose unter besonderer 
Berucksichtigung der kolloidchemisclien Yerandenmg“ von Rud. Bemhardt. (Vgl. 
B e r n h a r d t , S. 793.) Hinweis auf Arbeiten des Vf. u. seiner Schiller. (Kunstseide
7. 261—82. 1925. Dahlem.) SOv e r n .

W alte r Brnckhans, Mattiercn und Beschweren der Kunstseide. Zum Mattieren 
wird Niederschlagcn yon BaS04 auf der Faser empfohlen. Zum Beschweren eignet 
sich Sn-Phogphat-Silicat. (Kunstseide 7. 260—61. 1925.) SOv e r n .

S. A. W elch, Celanese. Die Eigenscliaften der aus Acetylcellulose hergestellten 
Celanesekunstseide u. ihre Verwendung ist besprochcn. Besonders heryorgehoben 
werden die isolierenden Eigenscliaften der Celaneseseide, die in feuchter Atmosphiire 
besser sein sollen ais die irgend einer anderen Gespinstfaser, u. ihre Widerstands- 
fiihigkeit gegen Seewasser. Yerschiedene neue Verwendungsweisen der Celanese
seide werden besprochen. Man yerwendet sie fur Trikotunterkleidung, durch 
Doublieren mit einem besonderen Baumwollgarn erhalt man das C elfect-G arn , 
durch Aufschmelzen des Celanesefadens lassen sich yielleicht bcsondere Effekte 
erzielen, ebenso durch teilweises Weglosen mittels Acetons. (Journ. Textile Inst. 
15. P 593—97. 1924. 16. P64—66. 1925.) SOv e r n .

A lfred G. Perl, Kunstseide; Maschinen fiir die ITerstellung von Yiscoseseide. 
Die Apparatur fiir die Herst. der Viscoseseide, Tunkmaschinen, Zerfaserer, Pressen, 
Sulfidiereinrichtungen, Spinnmaschinen fiir Spulen- u. Zentrifugenspinnen, Spul- 
inaschinen, Trockenyorrichtungen sind beschrieben u. abgebildet. (Journ. Textile 
Inst. 16. P 195—204. 1925.) SOv e r n .

A. B. shearer, Kunstliclie Seide; tibersicht iiber britischen Fortschritt. Die 
industrielle Entwicklung der Viscose. Eingeliende Schilderung der Entw. der englischen 
Kunstseideindustrie durch Co u r t a u l b s  Ltd. u. ihre Mitarbeiter. Besonders be
sprochen wird das Verh. der Viscoseseide bei der Verarbeitung u. die fiir ungestorte 
Verarbeitung innezuhaltenden Arbeitsweisen. (Journ. Textile Inst. 16. P 146—154. 
1925.) SOv e r n .

Flem m ing, Acetatseide. Angaben iiber Herst. u. Fiirbcrei der Acetatseide. 
(Ztschr. f. ges. Textilind. 28. 687—88. 1925.) SOy e r n .
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S. Halen, Neuerungen auf dem Gebiete der Herstellung plastisclier Massen. 
Angaben iiber Kunstmassen aus EiweiB, Blut, Casein usw. (Kunststoffe 15. 134—35. 
1925.) SOvebn.

— , Karolith, das amerikanisclie plastische Casein. Aus Magermilch, die be- 
kanntlich mehr Casein enthiilt ais Vollmilch, kann das Casein gefallt werden durch 
Siiuren (HC1 oder ILSOJ oder durch Enzyme wie z. B. Molken. Die Herst. von 
piast. Casein (Karolith genannt) aus Molkencasein ist zwar schon seit liingeren 
Jahren bekannt, jedoch sind in neuerer Zeit Herstellungsverf. vervollkommnet u. 
Anwendungsmoglichkeiten ycrgroBcrt worden. Es werden die Eigenschaften u. 
Vorteile aufgezfihlt. Karolith ist homogen in seiner Struktur, nicht brennbar, ge- 
ruchlos, geschmacklos. Es kann in jeder Farbę, auch gefleckt u. marmoriert her- 
gestellt werden. Die Farben werden durch das Sonnenlicht nicht zerstort. Es er- 
weicht mit warmem W. u. kann dann gebogen, bearbeitet u. eingrayiert werden. 
Mit Formaldehyd liiBt es sich harten. Es ist ein wertyolles Materiał fiir Knopfe, 
Fiillfederhalter, Tcile fiir Eadioapp. u. unziihlige andere Zwecke. (Journ. Chem. 
Education 2. 1171—73. 1925. Karolith Corporation Long Island City.) S it t ig .

0. M eier, Beitrag zum wissenschaftlichen Studium der cliemischen Technologie des 
kiinstlichen PLorncs. Nachdem Yf. eine Definition des Begriffs „piast Massen" auf 
Grund von Literaturangaben, aufgestellt hat, schildert er kurz die teclin. Fabrikation 
piast. Massen, besonders die Trocknung u. Plastizierung von Casein. (Caoutchouc 
et Guttapercha 22. 12908—13. 1925.) E v e k s .

Albert Adderley und Arthur Ernest Ozley, Der Glanz von Gamen und 
Gewebcn. Gleicliartigkeit verschieden mercerisierter doublierter Garnę, verbcsserte 
photometrische Methode zur Bestimmung des Glanzes. Anwendung da• photomctrischen 
Methode auf Gewebe. Beschreibung eines Photometers nach L d m m e r -B ro d h u n ,  
mit welchem auch geringe Unterschiede im Glanz nachgewiesen werden konnen. 
(Journ. Textile Inst. 16. T 167—84. 1925.) S 0 v e r n .

H. Schulz und W. Ewald, Die Steifigkeit von Papier en und ihre zahlenmafiige 
Bestimmung. Zur mechan. Best. der Steifigkeit wird ein Papierstreifen von gegebener 
Breite an einem Ende in eine Haltevorr. eingespannt, dereń Backen durch Teile von 
Zylinderflachen begTenzt sind. Ein Druckstuck wird gleichmaBig iiber den Papier
streifen gefiihrt, durch aufgesetzte Scheiben kann das Gewicht des vertikal gefuhrten 
Druckbolzens yergroBert werden. Fiihrt man das Druckstuck gleichmaBig iiber den 
Papierstreifen von der Einspannstelle fort, so knickt der Papierstreifen bei einer 
bestimmten Entfernung des Druckstucks von den Klemmbacken pliitzlich ein, die 
man an einer linearen Skala ablesen kann. Es lassen sich eindeutige Zahlen fiir 
die Steifigkeit verschiedener Papiere ermitteln. (Papierfabr. 23. Yerein der Zellstoff- 
u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 768—70. 1925.) St)VERN.

U"., Einiges Uber den Schopper-Riegler-Mahlgradpriifer. Es wird dargetan u. 
durch Tabellen erlautert, daB mittels des MahlgradpriiferB nicht nur eine gewisse 
Kontrolle der Arbeit u. Leistung des Holliinders u. Hollandermullers ausgeubt 
werden kann, sondem daB sich damit auch yerschiedene Fabrikationsschwierigkeiten 
aufkliiren u. beseitigen lassen. Fiir jeden Holzschleifer bleibt der Schopper-Riegler- 
Mahlgradpriifer vorl;iufig der berufenste Schnellprufer der laufenden Holzqualitiit. 
Anfall an Raffineurstoff ist auf das kleinste MaB herabzudriicken. (Wchbl. f. 
Papierfabr. 56. 1364—65. 1395—97. 1925.) St)VERN.

Rudolf Lorenz, Uber Methoden zur Bestimmung der Korngrofien von Fullstoffen. 
Angaben iiber opt. u. Siebmethoden. (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- u. Papier- 
Chemiker u. -Ingenieure 753—59. 1925. Tharand i. Sa.) SfJYERN.

D. Kruger, Uber die Teilchengrofse von Holzcellulose. Mit Hilfe der Diffusions- 
methode ist es moglich, nicht nur physikal., durch die yerschiedene GroBe der 
Cellulosekrystallite bedingte Unterschiede der einzelnen Zellstoffe nachzuweisen,
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sondern auch die dispergierende Wrkg. mechan. u. chem. Einflusse mesaend zu 
yerfolgen. (Papierfabr. 23. Yerein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure

Bakelite Corporation, New York, iibert. von: Kirk Brown, Montclair, 
New Jersey , Impragnieren von Papier, Gewebe usw. mit Plienolformaldehyd- 
kondensationsprodukten. Man trSnkt einen Teil der Schichten aus Papier mit der 
Lsg. eines Phenolformaldehydkondensationsprod., einen anderen Teil triinkt man 
mit einem Kondensationsprod., das einen hoheren Gehalt an hart werdenden Prodd. 
enthalt; die Schichten werden dann aufeinander gelegt, wobei man die lctzteren 
ais AuBenschichten yerwendet, u. gehartet. (A. P. 1559846 yom 18/4. 1923, ausg. 
3/11. 1925.) F ra n z .

Bert A. Stagner, Long Beach, California, Y. St. A., Yerfahren zum Schutzen 
von Filzdecken gegen Mottenfrafi. Die Haare werden wahrend des Filzens mit einer 
wss. Lsg. von Na3As03, Leim u. Seife impragniert. — Der Zusatz der Seife erfolgt 
zur Verminderung der Oberflachenspannung der Lsg. Die impragnierten Filzdecken 
dienen ais StoBpolster fiir Teppiche, unter die sie auf den FuBboden gelagert 
werden. (A. P. 1558122 vom 22/11. 1923, ausg. 20/10. 1925.) Sc h o t t l a n d e r .

Max Bergmannn, Eugen Immendorfer und Hermann Loewe, Dresden, 
Yerfahren zum Schutz tieńscher und pflanzlicher Fasern. (D.B,. P. 417707 KI. 29 b 
vom 20/3. 1923, ausg. 15/8. 1925. — C. 1924. I. 1603.) K a u s c h .

Borne Scrymser Co!, New York, iibert. yon: 31. B. Smith, Macon, Georgia, 
V. St. A., Behandlung von Baumwolle in rohem Zustande mit einem nichtfliichtigen 
Schmierol (reines Mineralol, Ricinusol) vor der Ausziehoperation. (E. P. 242593 
yom 27/7. 1925, Auszug yeroff. 31/12. 1925. Prior. 8/11. 1924.) K a u sc h .

Alvin M. Ehret, Mt. Airy, V. St. A., Warmeschutzmassen fiir Bohre, Kessel u. dgl. 
Die aus MgCOs (MgO? d. Eef.) u. Asbest bestebenden Schutzmm. werden mit 
gesatt. Lsgg. von Mg(HC03)s behandelt u. dann getrocknet. Die Behandlung er- 
hoht die Haftfestigkeit der Massen. (A. P. 1559564 yom 6/4. 1925, ausg. 3/11.
1925.) K O h l in g .

John Henry Martin, V. St. A., Behandlung v on Saar en fiir die Filzfabrikation. 
Die Haare werden vor dem Verfilzen u. Krumpen mit einer Persalzlsg. (Natrium- 
perborat u. gegebenenfalls Na^Os) behandelt. (F. P. 597323 yom 18/3. 1925, ausg. 
18/11. 1925.) K a u sc h .

John Henry Martin, V. St. A., Behandlung von Haaren vor dem Yerfilzen 
mit einer Lsg. eines Alkaliorthoborats oder eines oxydierten Alkaliorthoborats (z. B.
K3B06). (F. P. 597324 yom 18/3. 1925, ausg. 18/11. 1925.) K u js c h .

Hermann Eleischer, Eislingen, Wurttbg., Herstellung von farbigem Paraffin- 
papier oder mit einem anderen Fettstoff getranktem Papier, dad. gek., daB farbloses 
Papier in einem den Farbstoff ais Zusatz enthaltenden Paraffin — oder anderem 
Fett- oder Ólbade getrankt u. darauf getrocknet wird. — 2. dad. gek., daB eine 
farblose Papierbahn in einem einzigen Arbeitsyorgang nacheinander durch zwei 
Bader gefiihrt wird, yon denen das eine die in Paraffin, Fett oder Ol gel. Farbę, 
das andere das Paraffin oder ein anderes Fett oder Ol enthalt. — Es eriibrigt 
sich, yerschieden gefarbte Papiere yorratig zu halten. (D. R. P. 423158 KI. 55 f 
yom 27/1. 1922, ausg. 22/12. 1925.) Oe l k e r .

Johann Jakob Gahler, Herisau (Schweiz), Loschpapier aus Scliilf und Grasern 
aller Art. Zur Herst. desselben zerlegt man das yorgedampfte Schilf etc. in einer 
Vorr. durch Streichen u. Schleifen in die Elementarfasern, saubert diese alsdann 
zur Erlangung einer hoben Saugfahigkeit yon allen anhaftenden durch den Schleif- 
yorgang frei gewordenen Inkrusten u. anderen Yerunreinigungen u. yerarbeitet sie

767—68. 1925.) SOy e r n .
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in bekannter Weise auf Loschpapier. (Schwz. P. 105946 yom 29/9. 1923, ausg. 
16/7. 1924.) Oe l k e r .

Ernst Eues, Hanau a. M., und Giesecke & Devrient, Typographisches 
Institnt, Leipzig, Herstellung gemustertcr, insbesondere ais Wert- und Sicherheits- 
papierc geeigneter Papiere, Pappen u. dgl, bei welchem dem Papierstoff vor oder 
wahrend der Blattbildung regelmaBig oder beliebig gestaltete, geformte oder un- 
geformte Teilcben von Papier oder anderem Stoff zugesetzt werden, dad. gek., daB 
die Zusatzstoffe, z. B. Papier, Celluloid, Seide naw., yor der Zufiihrung zum Papier
stoff oder zum sich bildenden Papierblatt in charakteristischer Weise durch Be- 
drueken, z. B. mit einem figiirliehen Muster, mit Zahlen, Buchstaben usw. gemustert 
werden, z. B. derart, daB unzerkleinerte Papierblatter mit dem Muster bedruckt u. 
hierauf zu Papierwolle yerarbeitet u. durch Querzerkleinerung in die erforderlichen 
Formen ubergefiihrt werden. (D. B. P. 422294 KI. 55f vom 31/8. 1924, ausg. 
27/11. 1925.) O e l k e r .

Baumgartner, Dr. Katz & Co., Ges., Spandau, Uberziehen von Gegenstanden aus 
Pappe oder Papier. Yor dem Aufbringen der Leim-, Gelatine-, Casein- usw. -schieht 
behandelt man die Gegenstande mit alkal. FU. oder man setzt den Uberzugsmassen 
Alkalien zu; die alkal. Fl. kann Salze, wie Sulfate, Phosphate, Fluoride usw., ent
halten, die fallend auf die Uberzugsmassen wirken, den Uberzugsmassen kann man 
Fluoride, Formaldehyd oder aldehydabspaltende Stoffe zusetzen, die hartend auf- 
die Uberzugsmasse u. sterilisierend wirken. (E. P. 241876 vom 23/9. 1925. Auszug 
yeroff. 16/12. 1925. Prior. 27/10. 1924.) F r a n z .

Kónigaberger Zellstoff- Fabriken und Chemische Werke Koholyt Akt.- 
Ges., Berlin, Darstellung von chlorhaltigen Produkten aus Zellstoffablaugen, dad. gek., 
daB die Ablaugen mit Cl2 im Zustande der elektrolyt. Abseheidung in einer Zelle 
an Anoden aus soleliem Materiał behandelt werden, welche gegeniiber Cl2 bezw. 0 2 
wechselnde Uberspannung ermoglichen. — Es besteht so die Moglichkeit, die Wrkg. 
des nascierenden Cl2 mit einer Oxydation zu yerbinden. Eine erholite Chlorierung 
liiBt sich durch Anwendung yon Magnetitelektroden erzielen. Man arbeitet zweck- 
miiBig bei erhohter Temp. u. trennt den Anoden- vom Kathodenraum durch ein 
Diaphragma, Gibt man dem Elektrolyten eine Stromungsrichtung von der Kathode 
zur Anodę, so liiBt sich das Yerf. kontinuierlich gestalten. Hierbei entfallt die An
wendung eines Diaphragmas. Beispiele fiir die Chlorierung yon Sulfitcelhdoscablauge 
unter Verwendung von NaCl-Lsg. ais Elektrolyt u. Magnetitanode, Tondiaphragma 
xi. Graphitkatliode, bezw. einer Graphitanode u. einer Fe-Kathode bei 40—50° sind 
angegeben. Die chlorierten Prodd. scheiden sich im Anodenraum ab u. werden 
dort abgezogen. Sie enthalten 25,4 bezw. 22,70/„ Cl, sind in W. 11. mit brauner 
Farbę u. spalten keine HCI mehr ab. (D. B. P. 419815 KI. 12o vom 11/5. 1922, 
ausg. 8/10. 1925.) Sc h o t t l a n d e r .

Hetallbank und Metallurgische Gesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., Ver- 
icertung der Kocherabgase der Zellstoffindustrie, dad. gek., daB die Abgase unter 
Hochlialtung der Temp. durch an sich bekannte elektr. Niederschlagsyorr. geleitet 
werden, derart, daB die in den Abgasen enthaltenen organ., insbesondere aromat. 
Bestandteile befreit u. fiir die weitere Yerwcndung nutzbar gemacht werden. —
2. dad. gek., daB das elektr. Niederschlagsyerf. in an sich bekannter Weise frak- 
tioniert derart geleitet wird, daB durch Einlialtung eines Temperaturgefalles zwischen 
den einzclnen Niederschlagsyorr., dic in den Abgasen enthaltenen organ. Bestand
teile getrennt yoneinander gewonnen werden. — Es gelingt auf diese Weise, unter 
gleichzeitiger Warmcausnutzung, yon organ., dem KochprozeB schadlichen Sauren 
freie SOj-Gase wiederzugewinnen u. die Kocherlaugen zu yerstarken. (D. B. P. 
423198 KI. 55b yom 7/11. 1923, ausg. 22/12. 1925.) Oe l k e r .
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Pine Waste Products, Inc., New York, ubert. von: Frank E. Greenwood,
New Roehelle, New York, V. St. A., Gewinnung von Harz aus Zellstoffablaugen. 
Die beim AufsclilieBen von II oj z durch Behandeln mit Alkalien anfallende Abfall- 
lauge wird von der rohen Harzseife befreit, die Harzseife wird durch Siiure zerlegt, 
nach dem Abtrennen von der Fi. in h. W. u. Alkali gelost u. nach dem Abkiihlen 
die iiberstehende FI. von der ausgeschiedenen Harzseife abgelassen; die so gewonnene 
Harzseife wird unter Riihren mit einem mit W. nicht mischbaren Harzlosungsmittel, 
das die Harzseife nicht lost, wie Gasolin, Petroleum, innig yermischt; die entstandene 
Emulsion wird mit Siiuren yersetzt, erwiirmt u. nach dem Abkiihlen von der wss. 
Schicht getrennt, die erhaltene Lsg. wird dann mit einem Losungsm., das mit den 
zuerst benutzten nicht misclibar ist u. Harzsiiuren lost, wie A., CH3OH, ausgeschuttelt, 
die Lsgg. werden getrennt, u. die Losungmm. abdestilliert. (A. P. 1560420 vom 
25/8. 1920, ausg. 3/11. 1925.) F r a n z .

Alexander Classen, Deutschland, Celluloselosungen. Man liiBt auf das cellulose- 
haltige Materiał HCl in Ggw. von in HCl unl. Metallen oder dereń Legierungen 
einwirken, man yerwendet die Metalle in einer aus der erhaltenen Lsg. leicht ent- 
fernbaren Form, wie DrelispSnen, man kann auch ReaktionsgefiiBe aus diesen 
Metallen benutzen; ais Metalle konnen Pt, Wo, Mo, oder Legierungen aus Pt, Wo, 
Mo, V usw. yerwendet werden; man behandelt z. B. Sagespane unter Riihren mit 
HCl bei 20—50°, man kann das S&gemehl auch mit einer zum Losen nicht aus- 
reichenden Menge HCl tranken oder mit W. anfeuchten u. dann gasformige HCl 
einleiten, die Einw. kann unter Anwendung von Druck erfolgen, man yerwendet 
auf 1 Teil Ilolzmehl 0,5—2 Teile FI. (F. P. 595791 yom 25/3. 1925, ausg. 9/10.
1925. D. Prior. 26/3. 1924. E. Prior. 2/4. 1924.) F r a n z .

Wood Conservation Co., St. Paul, Minnesota, ubert. yon: Arie W . Schorger, 
Madison, Wisconsin, Gelatinierung non Holz. Holz wird unter Druck gemahlen 
in Ggw. einer wss. Alkalilsg. (Can. P. 236332 vom 8/11. 1921, ausg. 11/12. 
1923.) K a u s c h .

Jules Colletta, Ain, Frankreieh, Leitnen von plastischen Massen auf Holz. Man 
ordnet zwischen dem Holz u. der piast. M., Celluloid, eine Papier- oder Gewebe- 
schicht an, die auf das Holz mit gewohnliehem Leim, auf Celluloid mit Aceton oder 
Essigsiiure befestigt wird, man liiBt in der Pressc trocknen. (F. P. 596783 vom 
24/7. 1924, ausg. 31/10. 1925.) F r a n z .

Pierre Moro, Bouches-du-Rhóne, Frankreieh, Cellulosexanthogenat. Alkali- 
cellulose, die durch Pressen von dem AlkaliiiberschuB befreit worden ist, wird fein 
zerkleincrt u. in einer Mischyorr. mit Heizmantel mit einer Lsg. von Schwefel in 
CS, langere Zeit bei 30—40° gemischt, bis die Misehung ein gleichmaBiges Aussehen 
erhalten hat; nach 12—-24std. Stehenlassen lost man unter Riihren in W. oder 
schwacher Alkalilauge, nach dem Filtrieren kann die Lsg. zu Kunsłseide yersponnen 
werden; man kann die Alkalicellulose auch auf Siebe yerteilen, dic in einem oder 
mehreren Tiirmen angeordnet sind, u. laBt dann die Lsg. von Schwefel in CS, 
in fein zerataubtem Zustand unter Druck in das obere Ende der Tiirme eintreten, 
der CS, wird mittels einer Saugpumpe durch die Alkalicellulose gesaugt u. der 
nicht yerbrauchte CS, kondensiert. (F. P. 597336 vom 31/3. 1925, ausg. 18/11. 
1925.) F r a n z .

Eastman Kodak Company, ubert. von: Albert F. Sulzer, Rochester, New 
York, V. St. A., Herstellung von Celluloseacetat und Wiedergeicinnung der Essigsiiure 
und des Essigsaureanhydrids. Das bei der Herst. yon Celluloseacetat erhaltene 
Celluloseacetatsauregemisch wird unter Riihren im Vakuum auf Tempp. unter 118°, 
am besten auf 40 bis 80° erhitzt, die entweichenden Sauredampfe werden konden
siert, bei dieser Arbeitsweise wird das Celluloseacetat nicht angegriffen. (A. P. 
1560620 yom 28/1. 1925, ausg. 3/11. 1925.) F ra n z .
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Jj. A. Levy, Cricldewood, London, Acetonlosliches Celluloseacetat. Man setzt 
dem Acetylierungsgemisch ein oder mehrere Salzo des Ni, Co, V oder Cr ais Kata- 
lysatoren zu; man gibt zu dem Acetylierungsgemisch, das H2S04 ais Kondensations- 
mittel enthiilt, z. B. Chromacetat zu u. hiilt die Temp. bei 15°, bis Lsg. eingetreten 
ist, dann behandelt man bei 30°, bis ein acetonlosliches Celluloseacetat entstanden 
ist, man kann auch wahrend der ersten Phase Nickelacetat zusetzen u. gibt dann 
vor der Erhohung der Temp. auf 30° Vanadinsulfat zu. (E. P. 240624 yom 9/4.
1924, ausg. 29/10. 1925.) F r a n z .

H. Hawlik, Berlin, Kunstseide, Filme usw. Man maclit Yiscosefiiden, -filme
wasserbestandig durch Einverleiben losliclier Stoffe (Metallsalze) wahrend des 
Spinnens in den Faden u. Zusatz einer organ. Saure zu dem Spinnbad. (E. P. 
242240 vom 7/9. 1925, Auszug yeroff. 23/12. 1925. Prior. 29/10. 1924.) K a u s c h .

H. Hawlik, Berlin, Kunstfaden und Filme. Man yerleibt der Yiscose ein 1. 
Sulfid (Alkali- u. Ammoniumsulfid) ein, wodurch eine Abscheidung von S oder 
Metallsulfid beim Koagulieren verhindert wird. (E. P. 242242 vom 8/9. 1925, 
Auszug yeroff. 23/12. 1925. Prior. 31/10. 1924.) K a u s c h .

Societe pour la  Fabrication de la  Soie „Rhodiaseta11, Frankreich, Kunst
faden. Man fiirbt die aus Cellulosederiw. hergestellten Fiiden vor ihrer Vereinigung 
oder-die yersponnenen Faden yor oder wahrend dem Aufspulens. (F. P. 597394 
yom 28/4. 1925, ausg. 19/11. 1925.) K a u sc h .

Societe pour la  Fabrication de la  Soie „Rhodiaseta", Frankreich, Kunst
faden. Die Faden werden mit Appreturmitteln unmittelbar nach ihrer Herst. u. 
vor ihrer Verspinnung yersehen. (F. P. 597395 vom 28/4. 1925, ausg. 19/11.
1925.) K a u s c h . 

Rudolf Garke, Bernhard Meyer, T ro isd o rf , u n d  W alther Claasen, K oln ,
Losungs- und Weichhaltungsmittel fiir Kautscliuk und Cellulosederivate. Man ver- 
wendet Ester der Tetrahydronaplithole, wie ar-Tetrahydronaplitholacetat, sie eignen 
sich zur Herst. yon piast. Massen, Lacken, Impragnierungen, Klebmitteln aus 
Kautschuk, Guttaperclia, Balata oder Cellulosederiw., den Mischungen konncn 
Fullstoffe, wie Leder, Korlc, Horn, Schiefer, Asphalt zu Holzmehl usw. zugesetzt 
werden; man kann biernach Kautschuk zu Nitrocelluloselsgg. zur Herst. von Kunst
faden zusetzen. (E. P. 241858 yom 28/4. 1925, Auszug yeroff. 16/12. 1925. Prior. 
22/10. 1924 u. F. P. 598715 yom 9/5. 1925, ausg. 23/12. 1925. D. Prior. 22/10. 
1925.) F r a n z .

Actien-Gesellscliaft fiir Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow (Erfinder: 
Max Hagedorn, Dessau und Werner Gladhorn, Dessau-Ziebigk), Erhohung der 
Gleiifdhigkeit von Filmen, dad. gek., daB man in die Oberflache der nicht mit der 
lichtempfindlichen Schicht gedeckten Seite des Tragers sehlUpfrigmachende oder 
fein yerteilte Substanzen einbringt. — Besonders geeignet sind kolloide weiBe 
Pigmente, wie Gips, ZnC03 o. dgl. (D.R. P. 422971 KI. 57b yom 24/12. 1924, 
ausg. 1(3/12. 1925.) K C h l in g .

Eastman Kodak Co., ubert. von: Stewart J. Carroll, Rochester, New York, 
Celluloseacetatmassen. Man yermischt etwa 100 Teile acetonlosliches Celluloseacetat 
mit 5—60 Teilen Kresyl-p-toluolsulfonat, die Mischung dient zur Herst. yon piast. 
MM., Filmen u. Lacken. (A. P. 1560542 yom 28/7. 1924, ausg. 10/11. 1925.) F r a .

Eastman Kodak Co., iibert. yon: Edward S. Farrow, j r . , Rochester, 
New York, Absclieiden von Celluloseacetat in fein verteilter Form aus liochviscosen 
Tłeaktionsgemischen. Das Celluloseacetatreaktionsgemisch wird in einem GefaB mit 
Mischflugeln unter allmabliehem Zusatz von W. bearbeitet, die zuzusetzende Menge 
des W. soli geringer sein, ais die des Celluloseacetatgemisches. (A. P. 1560554 vom
4/8. 1924, ausg. 10/11. 1925.) F ra n z .
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Compagnie Francaise de Charbons pour l ’Electricite, Seine, Frankreich, 
Plastisclic Massen atis Acetylcellulose. Man yermischt die Celluloseacetatmischungen 
mit Riechstoffen. (F. P. 29866 yom 12/12. 1924, ausg. 10/11. 1925. Zus. zu F. P.

Courtaulds Ltd., London, W. H. Glover, Bedford, und E. van W eyengergh,
Coyentry, Alkylcelhiloseesłer. In Alkali unl. Cellulosalkylather werden mit niederen 
Fettsauren, wie Ameisensaure, Essigsiiure, mit oder ohne Zusatz eines Katalysators, 
Schwefelsiiure, bei gewohnlichcr oder erhohter Temp. behandelt; man erhitzt z. B. 
Celluloseathylather mit Eg. auf 70—90° oder man behandelt den Celluloseiithylather 
bei 20° mit Eg. unter Zusatz von 2,4% Schwefelsiiure, dic erhaltenen Prodd. sind 
unl. in W., 1. in organ. F il.,  die Lsgg. dienen zur Herst. von Kunstfiidcn, Filmcn 
usw. (E. P. 241679 vom 15/9. 1924, ausg. 19/11. 1925.) F r a n z .

C. W. Jeapes, Belmont, Surrey, England, Filme. Zur Verstiirkung der Eiinder 
der Filme werden die perforierten Riinder auf der Emulsionsscite mit einer Lsg. 
von Celluloid in A. oder einer Schellacklsg. yerdickt, dann wird der ganze Film 
mit einer Schutzschicht iiberzogen, die Verstarkung der Riinder kann auch auf 
beiden Seiten crfolgen. (E. P. 240532 yom 1/7. 1924. ausg. 29/10. 1925.) F r a n z .

Pierre Le Play, Seine, Frankreich, JErhohung der Widerstandsfćihigkeit von 
Gebildcn aus Cellulose, wie Lacken, Faden, Platten usw. Man setzt den Celluloselsgg. 
Harz, Kautschuk oder Kautschukmilch zu; man yermischt z. B. Lsgg. yon Nitro- 
oder Acetylcellulose mit einer Lsg. von Kautschuk, oder man yermischt eine Kupfer- 
oxydammoniakcęlluloselsg. - oder Viscose mit Kautschukmilchsaft; die hieraus er
haltenen Prodd., wie Kunstfaden, besitzen eine erhohte Widerstandsfiihigkeit gegen 
Brucli u. Feuclitigkeit. (F. P. 595208 vom 16/3. 1925, ausg. 29/9. 1925.) F r a n z .

Kóln-Rottweil Akt.-Ges. und Erich Opfermann, Deutschland, Bleichen von 
Cellulose. Man yersetzt die Bleichfl., Chlorkalk- oder Alkalihypochloritlsg., mit ge- 
ringen Mengen, etwa 1% berechnet auf das Gewicht der Cellulose, Atzalkalien, 
Erdalkalien oder Mg(OII),, man kann die Cellulose auch vor dem Bleichen mit den 
genannten Alkalimengen behandeln, die Cellulose kann einer leichten Vorbleiche 
unterworfen werden. (F . P. 595503 yom 20/3. 1925, ausg. 5/10. 1925.) F r a n z .

Korksteinwerke A.-G., Schlieren, Sehweiz, Bindemittel fiir Korksteinmassen, 
bestehend aus Fe.20 3, Wasserglas u. Kieselgur. Das Mittel besitzt groBe Bindekraft 
u. erhSrtet ohne auBcre Wiirmezufuhr. (Schwz. P. 98984 yom 16/10. 1922, ausg. 
1/5. 1923.) K O h l in g .

Edmund Liithy , Schoftland, Aargau, Sehweiz, Regcnerieren von Casein aus 
Galaliłh. Die Galalithabfiille werden in einem Sauregemisch gel., U. dann das 
Casein durch EingieBen in W. gefallt; das Casein kann nach dem Trocknen wieder 
wie gewohnliches Casein yerwendet werden. (Schwz. P. 108935 vom 27/11. 1923, 
ausg. 16/2. 1925.) F r a n z .

Beckwith Box Toe Ltd., Sherbrooke, Quebec, Canada, iibert. von: Albert 
Lewis Clapp, Danyers, Mass., V. St. A., Herstellung einer harten, beim Formen 
unter IRtze und Druck homartig werdenden Masse. Cellulose wird in Ggw. yon 
animal. Stoffen, Alkali u. W . in einem Holi an der o. dgl. bis zur Hydratisierung 
der Cellulose bearbeitet. Alsdann setzt man der M. ein Fallungsmittel fUr die 
gel. tierische Substanz zu, trocknet sie in Sehichten u. erhitzt sie sclilieBlich in 
Formen unter Hitze u. Druck. (Can. P. 249330 vom 16/5. 1924, ausg. 5/5. 
1925.) Oe l k e r .

Beckwith Box Toe Ltd., Sherbrooke, Quebec, Canada, iibert. yon: Albert 
Lewis Clapp, Danyers, Mass., V. St. A., ITerstellung von Platten u. dgl. aus Cellu
lose. Man liollandert cellulosehaltige Stoffe so lange, bis die Fasern hydratisiert 
sind, yerarbeitet die M. dann auf der Papiermaschine zu Tafeln, trocknet diese, 
zerschneidet sie in Stucke yon gewunschter GroBe, iiberzieht diese mit einer Harz-

520101; C. 1921. IV. 533.) F r a n z .
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lsg. u. erhitzt sie in Formen unter Druek. — Es konnen z. B. Knópfe auf diese 
Weise erzeugt werden. (Can. P. 249 331 yom 16/5. 1924, ausg. 5/5. 1925.) Oe l k e r .

J. Paiasean, Paris, Reinigen von Perlessenz. Man behandelt die wss. Pastę mit 
einer mit W. nicht mischbaren Fl., die aber die Teilchen der Essenz benetzt, wie 
Amylacetat, Fette, aromat. KW-stoffe, Petroleum, Gasolin, Chlor-KW-stoffe, A., 
CSj usw., zweckmaBig setzt man diesen Fil. lackliefernde Stoffe, wie Celluloseacetat, 
-nitrat, zu; die Pastę kann zum Bleiclien noch mit Lsgg. reduzierend oder oxy- 
dierend wirkenden Stoffen, wie Permanganaten, Hypochloriten, S02, NaHS03 ge- 
waschen werden. (E. P. 240858 yom 2/10. 1925, Auszug yeroff. 25/11. 1925. 
Prior. 3/10. 1924.) F r a n z .

E. Wood, London, Plastische Massen. Man yermischt 20 Teile CS2, 10 Teile 
Schellack, 6 Teile Balata, 20 Teile CH3OH, 10 Teile calcinierten Magnesit, 12 Teile 
Dextrin, 10 Teile Abfallkautschuk, 30 Teile H2SO., oder ZnCl2, 6 Teile Zellstoffbrei,
4 Teile Glimmer, 8 Teile Guttapercba, 6 Teile Zedernharz u. gibt dann Faserstoffe, 
Kork, Leder usw. in solchen Mengen zu, daB eine Pastę entsteht; nach dem Mischen 
wird getrocknet, pulyerisiert u. h. geformt, die M. dient zur Herst. von Ballen, 
FuBbodenbelag usw. (E. P. 240939 vom 16/7. 1924, ausg. 5/11. 1925.) F k a n z .

Villełiad Henrik Eorssman und Otto Kind, Koln a. Rh., Siegehnarkc. Eine 
der GroBe des herzustellenden Siegels entsprechende Menge einer dickfl., eiweiB- 
haltigen M. ohne Harzgehalt wird auf den zu siegelnden Gegenstand gebracht u. 
durch unmittelbare Einw. eines erhitzten Pragestempels in die Siegelform iiber- 
gefuhrt; man yerwendet z. B. eine Mischung yon 20 Teilen Weizenmehl, 15 Teilen 
Gelatine, 5 Teilen Wasserglas, 10 Teilen Farbstoff u. 50 Teilen W ., zweckmaBig 
setzt man dem Grundstoff der Siegelmarke Stoffe zu, die bei ihrer Erhitzung durch 
den Pragestempel ilire Farbę iindern, wie Holzstoff. (Oe. P. 101309 yom 7/5. 1924,
ausg. 26/10. 1925. D. Priorr. 14/5. 1923 u. 18/2. 1924.) F k a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
C. J. Go odwiń und G. N. W hite, Breiige Bindernittel fur Brikeiłs. E in neiies 

englisclies Verfahren. Beschreibung des Yerf. von J a m e so n , E. P. 226344: Yegetabil. 
Stoffe werden mit kaust. Alkali gemischt, einer Fermentation unterworfen u. die M. 
zur Herst. yon Briketts an Stelle yon Pech yerwendet, (Chem. Trade Journ. 77. 
596—97. 1925.) J u n g .

Karl Krekeler, Die Sicherheitseinrichtungen an Generatoranlagen. Die groBte 
Gefahr einer Generatoranlage bietet die Explosion. Hauptbedingung ist gute 
Reinigung. Esplosionssicherungen mussen konstruktiy zuyerlSssig wirken. Die 
Sicherheitsyorrichtungen werden durch Abbildung erortert. (Braunkohle 24. 840—44.
1925. Bergisch-Gladbach.) R e i n e r .

A. Wolfram, Reinigungsdestillałionen von Rohanłhracen mit Zusatz von Gasol. 
Durch Zusatz yon Gasol bestimmter Bescbaffenheit bei der Reinigungsdest. yon 
Rohanthracen wird die Arbeitstemp. herabgesetzt. Die dazu notigen App. werden 
beschrieben u. durch Abbildungen erlautert. (Chem. Apparatur 12. 241—42. 
1925.) N e id h a r d t .

Ch. Berthelot, Die Reinigung des Steinkohlengases auf flilssigem Wege; ihre 
Bedeutung fur die Fortleitung des Gases 'auf grofic Entfernung. Es ist wichtig 
wegen der Korrosion der Leitungen, daB das Gas schon in der Kokerei gereinigt 
wird. Vf. erortert die Gasreinigung, beschreibt das amerikan. Yerf. der Gas- 
reinigung mit Sodalsg. u. Regenerierung derselben durch Liiftung u. behandelt ihre 
Theorie u. ihre Wirtschaftlichkeit. (Chim. et Industrie 14. 663—78. 1925.) J u n g .

Karl Ehring, Die bisherigen Ergehiisse der elektrischen E/itslaubung in den 
Braunkohlenbrikettfabriken des Bergreviers Koln-Ost. Vf. erortert die Erfahrungen, 
die man bei der Niederscblagung des Braunkohlenstaubes auf elektr. Wege gemacht
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hat. Die Schwierigkeiten wegen der Explosionsgefahr des Staubes sind noch nicht 
erhoben. Zwecks Uberwindung dieser Schwierigkeiten werden auf den verschiedenen 
Gruben bei Kijln-Ost Versuche angestellt. (Braunkohle 24. 813—16. 836—40. 1925. 
Recklinghausen.) .?■ R e in e r .

Leopold. Singer, Kolloide im Erdol und in der Erdolindustrie. Yff. bespricht 
eingehend die Erscheinungen, die durch die Anwendung der Kolloidcliemie bei der 
Erdolgewinnung nicht nur teehn., sondern auch tlieoret. eine wesentliche Rolle 
spielen. Die erste Frage ist die Zerstorung der liistigen Roholemulsionen. Yf. ver- 
weist auf die einschlSgigen Arbeiten der Autoren D u n s t a n , T h o l e  u. T h o m a s . 
Im weiteren werden die verschiedenen Ad- u. Absorptionsmittcl behandelt. (Petroleum 
21. 2234—37. 1925. Wien.) R e in e r .

Ener, Die Priifung der Sclimierole. Vf. weist auf die Wichtigkeit der Priifung 
von Schmierolen hin. Zur Charakterisierung soli bestimmt werden: die Reinheit, 
die Bestiindigkeit gegen Luft u. die Viscositat. (Caoutcliouc et Guttaperclia 22. 
12907. 1925.) E v e r s .

Eduard R. Besemfelder, Ein neties, Grubenholz sparendes Impragnieruerfahren. 
Um die Impragniermittel bis in den Kern der Holzer eindringen zu lassen, empfiehlt 
Yf., sie erst seinem Verf. der Schnellreifung (Chem. Ind. 40. 11—15; C. 1919. 2. 9) 
zu unterwerfen u. danach sofort die Impriignierflussigkeit in die luftleeren Poren 
einsaugen zu lassen. (Braunkohle 24. 778—82. 1925. Charlottenburg.) B ó r n s t e in .

H. Strache, Ein neues Verfahren zur Erzeugung hochwertiger Brennstoffe aus 
Holz. Das ais L ig n iz i ty e r f .  bezeichnete Verf. besteht darin, daB IIolz in einen 
Schacht herabsinkt, wahrend 0 3-freie, nach einem besonderen System erzeugte 
Heizgase im Gegenstrom nach oben ziehen, dabei oben das Holz zunśichst trocknen, 
dann entgasen u. dann erst die zunachst entstehende Holzkohle durch ein besonderes 
Verf. bar ten. SchlieBlich wird die Kohle durch die abgekiihlten Gase, die ebenfalls 
durch eine besondere Yorr. yollstiindig entteert werden, soweit abgekiihlt, daB sie 
naeh dem Ziehen sich an der Luft nicht mehr entziindet. Gewinnbereehnung. 
(Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 771. 
1925.) S0VERN.

Paul Dumanois, Die Explosiotmnoioren und das‘ Brennstoffproblcm. Vf. be
spricht den Nutzen eines Zusatzes von BleitetraUthyl zum Motorbrennstoff durch 
Verringerung der explosiven Verbrennung u. die dadurch gegebene Moglichkeit, 
schwerere Ole an Stelle der fiir Frankreich ausland. Benzine zu yerwenden. 
(Buli. soc. encour. Industrie nationale 1925. 730—36.) B ó r n s t e in .

Hermann Koschmieder, Die Haltbarkeit der Brennkammerwandungen bei 
Kolilenstaubfeuerungen. Die Wirtschaftlichkeit der Kohlenstaubfeuerungen leidet 
darunter, daB es bis jetzt noeh nicht gelungen ist, fiir die Wandungen der Brenn- 
kammer einen Stoff zu finden, der gegen die holien Hitzegrade der Staubfeuerung 
geniigend widerstandsfahig ist. Die Verss., diesem Ubelstand dadurch zu begegnen, 
daB man die Brennkammerwande kiinstlich von auBen kuhlt, oder die Brennkammer- 
temp. selbst kunstlich herabsetzt, haben noch zu keinem yollig befriedigenden Er- 
gebnis gefiihrt. (Die Wiirme 48. 587—88. 1925. Berlin-Friedenau.) N e id h a r d t .

Josef Wlad. Florian und St. Sobek, Die Probenentnahme von JRoliol und 
Mineralolprodukten. Vff. besprechen die prakt. Methoden, die man bei der Probe- 
entnahme aus Fiissern u. Zisternen, ferner aus groBen Reseryoiren anwendet u. die 
dazu gehorigen Einrichtungen u. Utensilien. (Petroleum 21. 2174 — 77. 1925. 
Limanowa.) R e in e r .

Ernst von Pezold, Beitrag zur Analyse aschenreiclier organischer Stoffe mit 
besonderer Beriicksichtigung des estldndischen Brennschiefers. Die bei yerscbiedener 
Temp.-Hohe eintretenden Umsetzungen der minerał. Salze beeinflussen das Ergebnis 
der Aschenbest. in aschenreichen Brennstoffen, speziell in estlSnd. Ólschiefem sehr
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stark. Vf. sehlagt daher fiir solcbe Substanzen vor, nach dem Trocknen bei 100° im 
Becherglasc mit 10%ig- HC1 zu ubergieBen, den Riickstand durch ein bei 100° ge- 
trocknetea u. gewogenes Filter abzufiltrieren, 2 Stdn. (bis zur Gewichtskonstanz) zu 
trocknen u. nach Erkalten uber HsS04 zu wiegen. Den erhaltenen Riickstand yon 
organ. Substanz u. HCl-unl. Verbb. yerascht er im Pt-Tiegel auf Teklubrenner 
L Stde. bis zum Yerschwinden aller C-Reste, wagt u. gliilit nocbmals 10—15 Min. 
auf dem Geblase, wodurch gewohnlich Gewichtskonstanz erreicht wird. (Brenn- 
stoffchemie 6. 381—85. 1925. Reval.) BOb n s t e in .

Karl d’Huart, Uber die Verłeilung des CO^Gehaltes in Kaminen. Verss. iiber 
den wechselnden Gehalt der Abgase an C02 im gleichen Kaminquerschnitt ergaben, 
daB man einen fur die Best. des Wiirmeyerlustes durch die Abgase geniigenden 
Durchschnittsgehalt an C02 findet, wenn man die Gasproben mit einem Rohr ent- 
nimmt, das 125 mm tief in den Kamin eingefiihrt ist. (Zentralbl. d. Hiitten u. 
Walzw. 29. 598—600. 1925. Berlin.) BOr n s t e in .

Hermann von Gliński, Chemnitz, Trpckenkuhliing von hoclierhitzten brennbarm 
kleinstiickigen und feińkomigen Sto/fen (Eiihlbunker), gek. dad., daB dem zu kiihlenden 
Stoff beim Herabgleiten zwischen von aufien gekiihlten Blechwandungen unter Luft- 
abschluB die Warme dadurch entzogen wird, daB seine Einzelteilchen durch An- 
ordnung schrag gestellter Gleitbleche stSndig gegeneinander umgelagert werden u. 
dadurch samtlich in Beruhrung mit den Blechwandungen kommen, dereń Ktihl- 
mittel bewegte Luft oder W. oder eine Verb. yon beiden sein kann. — Es wird 
auf billige Weise eine sehnełle u. gleiclimiiBige Abkuhlung erzielt. (D. R. P. 
421999 KI. lOa yom 25/11. 1924, ausg. 21/11. 1925.) O e l k e b .

S. C. Smith., London, Verbrennungsreaktionen. Man benutzt dic bei der Ver- 
brennung anderer Stoffe ais Heizstoffe entstehende Warme dazu, die Temp. einer 
Fl. oder Suspension (z. B. H2S04) zu erhohen. (E. P. 242681 vom 12/5. 1924, 
ausg. 10/12. 1925.) K a u s c h .

American Briąuet Co., Delaware, iibert. von: Alexis D. Parker, Villanoya, 
Pa., Y. St. A., Herstellung von Brikełten. Man yermiseht Starkę mit Borax u. W., 
erhitzt die M. bis zum Kochen, setzt unter Ruhren geschmolzenen Asphalt o. dgl. 
liinzu, yermengt die entstandene Emulsion mit Kohlenpulyer u. yerarbeitet die so 
erhaltene M. zu Briketts. (A. P. 1564890 yom 8/1. 1925, ausg. 8/12. 1925.) Oe l .

. Erno Kollar, Budapest, Brikełłe aus słaubformigen Brennstoffm. Bei der 
Herst. derselben werden zerkleinerte, nicht yerholzte Pflanzenteile (BIStter, Stengel 
etc.) in Form eines dicken Breies, welcher durch Kochen der Pflanzenteile mit W. 
bei 60—100° gewonnen wird, dem BrennstofF zugemisclit. — Damit die Brikette 
gegen Nśisse unempfindlieh bleiben, kann man dem Pfłanzenbrei gerbstoff- u. harz- 
haltige Pflanzenteile einyerleiben oder die fertig geformten Brikette in Raucligasen 
trocknen. (Schwz. P. 97593 yom 9/7. 1921, ausg. 16/1. 1923. Ung. Prior. 14/7.
1920.) Oe l k e r .

Rudolf Tormin, Dusseldorf, Brikełtierung minderwertiger Brennstoffe. Schwer- 
fliichtige, noch h. Kohlendestillate werden im Gegenstrom durch den im konti- 
nuierliclien Betriebe sich bewegenden Brennstoff (Kohlengrus o. dgl.) hindurch- 
geleitet, der unmittelbar daran ansehlieBend brikettiert wird. — Dem Brikettiergut 
konnen dabei Lelim u. andere nicht brennbare Erd- u. Gesteinsarten zugesetzt 
werden. (Schwz. P. 112358 yom 17/12. 1924, ausg. 16/10. 1925. D. Prior. 21/12.
1923.) Oe l k e r .

Johann Mombaur, Koln, Verfahren, Brikette aus Blatterkohle nach dem Pressen 
mit einer Schutzschicht zu iiberziehen. Die Briketts werden auf k. Wege mit einer 
Miscbung yon Luft u. einer lackartigen diinnen u. schnelltrocknenden Fl. bestiiubt, 
wodurch eine glasurartige Schutzschicht gebildet wird. — Das Yerf. ist besonders
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wertyoll bei der Verarbeitung der Westerwalder Blatterkohle zu Briketten nach 
Pat. 394 846, da diese Kohle von sehr poroser Struktur ist u. da die Brikette durch 
die Scliutzschicht sehr an Feuchtigkeit u. Suflerem Ansehen gewinnen. (D. R. P. 
423432 KI. lOb vom 6/4. 1924,-ausg. 30/12. 1925. Zus. zu D. R. P. 394846; C. 1924.

Gesellschaft fiir Industrie-Ofenbau m. b. H., Dresden, Destillation der Kohle. 
Die Dest., bei welcher im wesentlichen Teer bei niederer Temp., Leuchtgas u. 
NH3 bei mittlerer Temp. u. Koks bei holier Temp. gewonnen wird, erfolgt in der 
Hauptsache in an sich bekannter Weise mittels hindurchgeleiteter h. Gase mit dem 
neuen Merkmal, daB die k. Reduktionsgase dem Destillationsraum zugefuhrt werden, 
nachdem sie zunachst durch dic Innenwarme des der Beheizung bereits entzogenen 
ICokses u. darauf durch die von auBen beheizte, zum groBten Teil bereits yerkokte 
Beschickung erhitzt sind. (D. U,. P. 423125 KI. 26a vom 21/12. 1917, ausg. 19/12.
1925.) Oe l k e r .

„Allkog“ Allgem eine Kohlenverwertungs-Gesellschaft m. b. H., Deutsch- 
land, Destillation von Kohle und anderen Brennstoffen. Man yermischt die zu dest. 
Brennstoffe vor der Dest. mit indifferenten Korpern, z. B. Sand, Kies o. dgl. zu 
dem Zweck, die Warmeubertraguug zu yerbessern u. die M. aufzulockern. (F. P. 
598568 yom 22/5. 1925, ausg. 19/12. 1925. D. Prior. 16/7. 1924.) O e l k e r .

Fritz Landsberg, Berlin-Wilmersdorf, Vortrocknung wid Yorcntgasung des dem 
Gaserzeuger zugefiihrten Brcnnstoffes mittels hęi/ien Gases, dad. gek., daB ein kleiner 
Teil der Gase ans -der Trockenzone im Gleichstrom mit dem Brennstoff in die 
Schwelzone abgcfiihrt wird, wahrend der iibrige Teil nach oben abstromt. — Ein 
AbschluB der Trocknungsschicht von der Schwelschicht durch Schlcusen o. dgl. 
erubrigt sich. (D. R. P. 423350 KI. 24e vom 30/4. 1919, ausg. 30/12. 1925.) Oel.

Merz & Mo Lellan, London, Kombinierte Dampfkraft- und Dampfschwelanlage. 
Die Anlage ist dadurch ausgezeichnet, daB der Abdampf aus der Dampfkraft- 
maschine in standigem Kreislauf wieder dem Dampfkessel zugefuhrt wird, u. daB 
in die Abdampfleitung Warmeaustauscher eingefiihrt werden, in denen die Warme 
des Abdampfes fiir das Betriebswasser oder den Betriebsdampf der Schwelanlage 
nutzbar gemacht wird. Es wird hierdurch erreicht, daB der Dampf fiir die Dampf- 
kraftanlagc in einem geschlossenen Kreislauf yerbleibt, so daB die Kesselwasser- 
reinigung erspart bleibt. Andererseits ist die Warmeausnutzung in der Gesamt- 
anlage eine sehr giinstige. (D. R. P. 421908 KI. lOa vom 21/10. 1921, ausg. 20/11.
1925. E. Prior. 3/12. 1920.) Oe l k e r .

Carl Gusta v  Schwalbe, Eberswalde, Yerfahren zur nassen Yerlcohlung von 
Pflanzenmaterial. Das zu yerkohlende Materiał wird mit einer konz. Salzlsg., der 
man kleine Mengen Saure zusetzt, in einem DruckgefaB auf Tempp. von 150—300° 
erhitzt. (Scbwz. P. 112176 yom 24/6. 1924, ausg. 1/10. 1925. D. Prior. 25/6.
1923.1 Oe l k e r .

Elektro-Osmose A.-G. (Graf Schwerin Gesellschaft), Berlin, Gewinnung von 
aschenarmcr Kohle aus Kohle beliebiger Herkunft. Das fein zerkleinerte Ausgangs- 
material wird nach Zusatz von geeigneten Elektrolyten, wie z. B. Alkalisilicaten, 
einem Schwimmaufbereitungsyerfahren unterworfen. (Schwz. P. 100129 yom 18/1. 
1922, ausg. 2/7. 1923. D. Prior. 29/1. 1921.) O e l k e r .

Bernhard Yonng, Frankfurt a. M., Destillation von Teeren. Es wird zur Dest. 
ein an sich bekannter Drehrohrofen yerwendet, der im Innern mit einer Schabe- 
yorr. yersehen ist, zum Zweck, das Pech u. den entstehenden Koks dauernd aus 
dem Drehrohrofen entfernen zu konnen. — Die Vorteile des Verf. bestehen darin, 
daB man Teere mit hohem Wasser- u. Staubgehalt dest. kann u. daB man kon- 
tinuierlich Teer dest. kann, was bisher daran scheiterte, daB man die Pech- u.

II. 264.) O e l k e r .
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Koksruekstśmdc niclit entfernen konnte. (D. R. P. 408945 KI. 12r vom 12/12.

Hermann Snida, W ien, Aufarbeitung von Teer en. Die Aufarbeitung erfolgt 
kontinuierlich in zwei Stufen u. zwar derart, daB in der ersten Stufe in an sich 
bekannter Weise in einer Destillationsvorr. beliebiger Konstruktion bis auf in der 
IJitze noch fl. Pech, in der zweiten Stufe in angeschlosscnen, geeigneten Vorr. bis 
auf Koks dest. wird u. der in der zweiten Stufe entstandene Koks durch Zufuhr 
von Luft restlos vergast wird, worauf das so erhaltene Heizgas zur Feuerung der 
Destillationsanlage yerwendet wird. — Das in der ersten Stufe erhaltene, noch fl. 
Pech wird kontinuierlich zwei angeschlossenen Generatorofen zugefiihrt, in denen 
abweebselud die Dest. des Peches bis auf Koks u. die Vergasung des Koksriick- 
standes zum Zwecke der Herst. voii Generatorgas durchgefiihrt wird. (Oe. P. 101333 
vom 19/10. 1923, ausg. 26/10. 1925.) O e l k e r .

Hugo Stinnes-Eiebeck Montan- und Ólwerke Akt.-Ges., Halle a. S., Ge- 
winnung von Benzol, Benzin und Alkohol aus Gemisclien. Das Gemisch wird zu- 
niichst der Dest. mit Wasserdainpf unterzogen, wobei ein konstant sd. Gemenge 
von KW-stoff, A. u. W. iibergeht. Das Dest. trennt sich in zwei Schichten, yon 
denen die eine die Hauptmenge des KW-stoffs, etwas A. u. W., die andere W., A. 
u. wenig KW-stoff enthiilt. Zur yolligen Trennung wird dieses Gemisch mit W. 
verd. u. dann der Ruhe ubcrlassen, wobei sich zwei Schichten bilden, von denen 
die eine prakt. alkoholfreien KW-stoff, die andere yerd. A., frei von KW-stoffen 
enthiilt. Der verd. A. kann nach Trennung von dem KW-stoff durch Kektifikation 
in liochgriidigen A. iibergefiihrt werden. (Oe. P. 101321 vom 21/1. 1924, ausg. 
20/10. 1925. D. Prior. 22/1. 1923.) O e l k e r .

Richard Brandt, Bergedorf-Hamburg, Gewinnung von Schwefel aus Gasreinigungs- 
massen durch Erhitzen, dad. gek., daB die Gasreinigungsmassen in Form von 
Briketts in Schachtofen mit Feuergasen behandelt werden. (D. R. P. 423131 KI. 12 i 
vom 8/10. 1924, ausg. 19/12. 1925.) K a u s c h .

Mine Safety Appliances Co., Pittsburgh, iibert. von: Boscoe P. Mase, Wickins- 
burg, Pennsylyan., Gasreinigungsmasse, bestehend aus aktiyierter Kohle, die mit 
einem wasserfreien Cu-Salz (CuS04) impragniert ist. (A. P. 1564433 yom 2/6. 
1922, ausg. 8/12. 1925.) K a u s c h .

Stettiner Chamotte - Fabrik A.-G. vormals Didier, Stettin, Erzeugung von 
Gąsen fiir Verbrennungs- und andere Zwecke aus Brennstoffen, insbesondere klein- 
stiicki/jen oder ascliereichen Brennstoffen. Der geringwertige Brennstoff wird in einen 
Ofen eingeschiittet, entziindet u. derart durch Zufiihrung yon Luft erwarmt, daB 
Uber der Lufteinfiihrung ein h., den ganzen Querschnitt des Ofens ausfiillendes 
poroses Schlackengefiige gebildet wird, durch welches die Luft hindurchstreicht 
u. sehr fein yerteilt u. stark erwiirmt zur Einw. auf den unyerbrannten Brennstoff 
kommt. (Schwz. P. 98993 yom 17/12. 1921, ausg. 1/5. 1923. D. Prior. 21/12.

Hermann Hillebrand, Friedrichshagen, Yerfahren zur ununterbrochenen TVasser- 
gaserzeugung, bei welchem die zur Wassergasbildung erforderliche Wiirmemenge 
durch einen den Gaserzeuger u. einen Erhitzer durchlaufenden Gasstrom zugefiihrt 
wird, 1. dad. gek., daB der Gasstrom nach Abgabe der Reaktionswiirme u. vor Be- 
ginn der Wiedererhitzung einer Abkiihlung unterzogen wird. — 2. dad. gek., daB 
die dem Gaskreisstrom nach Abgabe der Reaktionswarme noch innewohnendc 
fiihlbare Wiirme zur Verdampfung des fiir die Wassergasbildung erforderlichen W. 
ausgenutzt wird, wobei der Gaskreisstrom den erzeugten Dampf aufnimmt. — 3. dad. 
gek., daB der zur Durchfuhrung des Wassergasyerf. nicht erforderliche Teil der 
Feuchtigkeit des Brennstoffes vor der Wiedererhitzung des Gaskreisstromes aus- 
geschieden wird. — Das Verf. bat gegenuber dem ublichen den Yorteil einfacherer

1922, ausg. 21/12. 1925.) O e l k e r .

1920.) Oe l k e r .
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u. beliebiger Begelung der Gaszus. (D. B. P, 422899 K. 24 e vom 28/1. 1922, 
ausg. 17/12. 1925.) O e l k e r .

Hermann Mełiner, Charlottcnburg, Chemische Beaktionen und physikalische 
Prozesse lei holien Temperaiuren. Das zu behandelnde Materiał wird der Einw. 
stralilcnder Wiirme in einem Fiammofen unter Zwischenschaltung einer gasformigen 
Seliicht ausgesetzt, dic die Ek. oder den ProzeB nicht stort oder diese fordert u. 
die Flammengase von der Beschickung fernhiiłt. Das Yerf. kann z. B. zur Herst. 
yon CN-Verbb., zur Erhitzung reduzierbarer, in der Hitze fluchtiger Metalle mit 
C-haltigen Stoffen, zur Herst. yon Wassergas usw. dienen. (Oe. P. 100690 vom 
24/2. 1922, ausg. 10/8. 1925.) K a u s c h .

Akt.-Ges. fur Indnstriewerte und Jean Friih, Luzern, Rerstellung von 
Wasscrgas und Generatorgas in kontimiierUchem Betrieb durch Einw. eines sauer- 
stoffhaltigen Gases auf Kohle, dad. gek., daB der ProzeB mit Hilfe eines Drch- 
ofens durchgefiihrt wird, unter Anwendung von fein zertcilter Kohle u. ohne den 
Drehofen yon auBen zu beheizen. — Die fiir den ProzeB notige Warmezufuhr or- 
folgt mittels elektr. Beheizung des Drehofens yon innen. (Schwz. P. 97 229 yom 
5/3. 1921, ausg. 16/12. 1922.) Oe l k e r .

J. Budę, Cleyeland, Ólgasgewinnung bei der Kokserzeugung. Man leitet 01 yon 
unten in den Kokserzeuger, welcher aus einer auBerlich erhitzten Betorte besteht, 
u. zieht das hier erzeugte Olgas direkt u. unabhangig von den iibrigen Gasen durch 
eine besondere Leitung ab. — Gleichzcitig wird durch dieses Yerf. der Koks durch 
Nd. von C yerbessert. (E. P. 242029 yom 15/9. 1924, ausg. 26/11. 1925.) Oe l k e r .

Gesellschaft fiir chemische Industrie in  Basel, Basel, Darstellung von Ol- . 
gas durch pyrogene Spaltung von Gasol bezw. Gasoldampf, dad. gek., daB dic 
Vergasung des Óles bezw. des Oldampfes in einem Strom yon Olgas selbst vor- 
genommen wird. — Es wird dadurch gegeniiber der Vergasung ohne Durchleiten 
yon Olgas per kg angewandten Gasols eine erbebliche Erhohung der Ausbeute an 
Kohlenstoff in Form gasformiger KW-stoffe erzielt. (Schwz. P. 98743 yom 1/7.
1922, ausg. 1/8. 1923.) O e l k e r .

Johann Kainzmaier, Schalchen, Post Wiesmiihl a. d. Ais, Oberbayern, Ace- 
tylenentwickler mit von ihm getrcnntcn Gasbehiilłer, welcher die Zuleitung des Gases 
vom Entwickler durch die Stellung der Glocke beeinfluBt, dad. gek., daB auBer der 
Zuleitung zum Gasbehalter eine Uberdruckleitung yom Entwickler zum Gaabehulter 
angebracht ist, welche durch die Gasbehalterglocke geoffnet wird, wenn diese die 
Gashauptleitung abgesperrt hat. — Hierdurch wird beim Vorhandensein yon Ubergas 
die Gasentw. im Entwickler unterbroehen, u. diis Ubergas tritt durch die besondere 
Leitung in den Gasbehalter iiber. Sinkt die Gasbehalterglocke wieder, so tritt die 
besondere Leitung wieder auBer Tatigkeit u. die Gasentw. erfolgt yon neuem. Es 
findet auf diese Weise eine yollkommenc selbsttatige Begelung der Gasentw. statt. 
(D. B. P. 421923 KI. 26b vom 5/6. 1924, ausg. 20/11. 1925.) Oe l k e r .

Dr. Alexander Wacker Gesellschaft fiir elektrochemische Industrie G. 
m. b. H., Miinchen, Erzeugung von Acetylen aus Carbid unter B. von trockenem 
oder schwach wasserhaltigem Ca(OH)2, dad. gek., daB die Einw. des W. auf das 
Carbid in Ggw. von pulyerformigcm Ca(OH)2 vorgenommen u. dabei das Carbid 
gegen das Ca(OH)s bewegt wird unter Zufulir einer solchen Wassermenge, daB die 
Beaktionswarme ohne schadliche Erhitzung abgefiihrt wird. — Es wird auf diese 
Weise ermogliclit, Carbid auch im GroBbetrieb mit beschrankten Wassertnengen 
mitcr unmittelbarer Gewinnung eines trockenen oder nahezu trockenen Kalk- 
hydratpulyers zu yergasen. (D. B. P. 423478 KI. 26b vom 28/2. 1925, ausg. 4/1.
1926.) Oe l k e r .

Carbide & Carbon Chemicals Corporation, New York, ubert. yon: Arthur
B. Bay, Flushing, N. J., Porose Masse fiir C3H2-Behalter bestehend aus mit einem
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Bindernittel (Zueker, Harz) zusammengefiigten Stucken von akt. Kolile. Die M. 
soli zum Entfiirben von Fil. Verwendung finden. (A. P. 1565328 vom 28/10. 1921, 
ausg. 15/12. 1925.) K a u s c h .

Gas Accumulator Co. (United Kingdom) Ltd., Breatford, Middlesex, iibert. 
von: Autogen Gasaccumulator Akt.-Ges., Berlin, Aufbeiuahren explosiver Gase 
■«ie C2H2. Man yerwendet ais Fiillstoff in den Bebiiltern fiir die fl. Gase IIolz- 
wolle, Kapok o. dgl. welebe mit einer gegen ortliehe Explosionen bestandigen Yerb. 
imprSgniert sind.' (E. P. 242241 vom 8/9. 1925', Auszug yeroff. 23/12. 1925. 
Prior. 1/11. 1924.) K a u s c h .

Ernst Beri, Darmstadt., Entfeuchtung von nassen Brennstoffen mit Hilfe von 
wasserunloslichen oder in W. swl. Stoffen, dad. gek., daB diese mehrmals mit dem 
Brennstoff in innige Beriibrung gebraeht werden u. yor jeder neuen Vermischung 
der UberschuB der yorhandenen Fl. in bekannter Weise abgeschleudert oder ab- 
gepreBt wird. — Ais wasserunl. Stoffe o. dgl. eignen sich besonders Ole, welche 
der Braunkohle- oder Steinkohledest. entstammen, ferner Mineralole, Anilin, Toluidin, 
Phenole etc. (D. B. P. 419906 KI. lOb vom 6/11. 1923, ausg. 4/1. 1926.) O e l k e r .

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Griesheim a. M. (Erfinder: Philipp  
Siedler, Griesheim a. M. und Karl Heinz Kiister, Frankfurt a. M.), Gewinnung 
niedrig siedender Teere durch Schwelung von Braunkohle. — Die Schwelung einer 
Ofenbeschickung, die dabei ihren Ort nicht andert, erfolgt yorzugsweise in rohren- 
formigen, stehenden oder geneigten Retorten, bei so langsam gesteigerter Temp. u. 
gleichmaBiger Erwarmung, daB bei Beginn der eigentliclien Teerdest. die Kohle fiir 
den angegebenen Zweek hinreichend wasserfrei ist oder zur Wasserbildung fiihrende 
Bestandteile nicht mehr abgibt, u. sowohl in dieser Stufe, ais auch bei der weiteren 
langsamen Erwarmung die B. yerschieden h. Schiehten yermieden wird, wobei die 
durch Erwarmung erzeugten Abgiinge am unteren Ende der Retorte abgefuhrt 
werden. — Die erhaltenen Teere zeicbnen sich vor den bisher erzeugten Braun- 
kohlenteeren dadurch aus, daB sie 95% u- mehr Bestandteile enthalten, die bis zu 
einer Temp. von 200° fliichtig sind u. daB sie bei der Dest. einen Ruckstand yon 
nur wenigen Prozenten des Teergewichtes ergeben. Ferner weisen sie bei der 
Dest. nur sehr geringen Gasyerlust auf u. auBerdem sind sie mehr oder weniger 
phenolfrei. (D. B. P. 421617 KI. lOa yom 14/2. 1922, ausg. 14/11. 1925.) Oe l k e r .

Max Klótzer, Dresden, Verarbeitung biiumenhaltiger Stoffe, wie Kohle jeder 
Art, Torf u. Schiefer, dad. gek., daB da3 Gut in diinner Schutthohe unter standigem 
Durchriitteln mittels der Vor- u. Zuriickbewegung eines langgestreckten wagerechten, 
von unten beheizten Herdes, auf dem das Gut frei aufliegt u. der fiir sich in dem 
Ofen bewegt wird, durch einen einzigen kanalartigen Ofenraum unter zonenweiser 
Beheizung des Herdes, so daB eine Trockenzone, eine Zone der Abscheidung der 
Ballaststoffe u. eine Schwelzone innegehalten werden u. unter getrenntem Abzug 
der Gase u. Dampfe aus diesen Zonen hindurcligefiihrt wird u. ferner einerseits 
die Lange von Herd- u. Ofenraum sowie der genannten einzelnen Zonen u. ander- 
seits die Fordergeschwindigkeit so bemesscn wird, daB die diinne Gutscbicht in 
jeder Zone die erforderliche Zeit iiber yerweilt. — Mit Hilfe dieses Yerf. ist es 
moglich, aus minderwertigen, reichlich feuchten, bitumenhaltigen Stoffen hoch- 
wertiges Schwelgas zu gewinnen, u. zwar auf wirtscbaftliche Weise in einem Vcr- 
fahrenszuge. (D. B. P. 422391 KI. lOa vom 28/6. 1921, ausg. 30/11. 1925.) Oe l k e r .

Johannes Steinert, Hamburg-Fuhlsbuttel, Herstellung von Torfbriketts. Der 
Rohtorf wird auf dem Felde auf 45—55% Wassergehalt yorgetrocknet u. dann 
einer kunstlichen Nachtrocknung durch unmittelbare Behandlung mit h. sauerstoff- 
armen Gasen im Gleiehstrom bis auf 12—15% Wassergehalt unterworfen u. danach 
in Brikettform gebraeht. — Zur Erzeugung der h. sauerstoffarmen Gase wird ein 
mit einem Torfmaterial yon etwa 30% Wassergehalt beschickter Generator ver-
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wendet. (Schwz. P. 99230 vom 9/8. 1921, ausg. 16/5. 1923. D. Prior. 28/1.
1921.) O e l k e r .

George J. Muller, Baltimore, Maryland, Plastisehe Massc. Man yermischt 
ein schwere KW-stoffe enthaltendcs Bitumen mit fein pulverisiertem graphithaltigem 
Schiefer, der frei von F e 20 3 u. Carbonaten ist. (A.P. 1559731 vom 9/2. 1922, 
ausg. 3/11. 1925.) F r a n z .

Ore Boasting Development Company, Philadelphia, Pa., iibert. von: Carl 
S. Fogh, Philadelphia, V. St. A., Gcwinnung von Ólcn aus Ólschiefem und Ólsanden. 
Man behandelt das Ausgangsmaterial wahrend des Durchgangs durch einen gas- 
dichten Ofen mit nicht oxydierenden Gasen, welche auf eine Temp. erhitzt sind, 
die ausreicht, um die fliichtigen Bestandteile zu yerdampfen, zieht die gesamten 
Gase im kontinuierlichem Strome aus dem Ofen ab, bringt die yerfliichtigteu Be
standteile zur Kondensation n. fiihrt dic nicht kondensierbaren Gase nach Erhitzung 
wieder in den Ofen zuriick. (A. P. 1563271 vom 26/11. 1920, ausg. 24/11.
1925.) O e l k e r .

S. E. Company, San Francisco, iibert. von: Roy C. Dundas, Los Angeles, und 
Raymond T. Howes, Santa Maria, Californ., Schieferdestillałion. Man bringt die 
Schiefer in einem senkrechten, verschlossenen Behalter unter, ziindet sie oben, leitet 
einen Luftstrom yon oben nach unten hindurch u. setzt der Luft ein Agens zu, 
das die Temp. u. den Grad der Verbrennung regelt. Am Boden des Belialters 
entweichen die Destillationsprodd. (Can. P. 235479 vom 21/4. 1923, ausg. 6/11.
1923.) v • • K a u sc h .

Carl G. Hinrichs, St. Louis, Missouri, Behandlung von Eohpetroleum. Um 
die Rohole von fremden Bestandteilen zu befreien, behandelt man sie mit einer 
Lsg. eines Chloradditionsprod. einer fl. Fettsaure in CC14, erwiirmt die Miachung u. 
Uberla-Bt sie der Ilulic, wobei eine Trennung der Yerunreinigungen von den Olen 
erfolgt. (A.P. 1566008 vom 23/11. 1918, ausg. 15/12. 1925.) Oe l k e r .

Carl G. Hinrichs, St. Louis, Missouri, Behandlung von Rohpetroleuni. Man 
yermischt das 01, um es von Verunreinigungen zu befreien, mit einem Sulfocyanid, 
z. B. Kaliumsulfocyanid, u. iiberlaBt die Mischung dann der Ruhe. (A.P. 1566009  
vom 3/11. 1923, ausg. 15/12. 1925.) Oe l k e r .

De Laval Separator Company, New York, iibert. von: Earl Petty, WLnfield, 
Kansas, Gewinnung von Paraffin aus Rohpetroleuni. Um aus dem Eohpetroleum 
das krystallinische u. das amorphe Paraffin getrennt zu gewinnen, kiihlt man das
01 stark ab, trennt das ausgescliiedene Paraffin durch Zentrifugieren von dcm 01, 
u. unterwirft ersteres der Dest., wobei das krystallin. Paraffin ubergeht, wahrend 
das amorphe ais Ruckstand erhalten wird. (A.P. 1559981 vom 15/9. 1921, ausg. 
3/11. 1925.) O e l k e r .

De Laval Separator Company, New York, iibert. von: Earl Petty, Win- 
fleld, Kansas, Herstellung paraffinfreier Produkte aus Rohpetroleum, Man unter
wirft das Robol nacheinander einer Behandlung mit Alkalien u. Sauren, danach 
einer Filtration u. Abkuhlung, trennt das ausgeschiedene Paraffin durch Zentri
fugieren von dem 01 u. dest. letzteres, wobei paraffinfreie Destillate yon yerschie- 
denemKp. erhalten werden. (A.P. 1559982 vom 11/7. 1923, ausg. 3/11. 1925.) Oe l k .

Societe Anonyme d’0ugree-Marihaye, Belgicn, Destillation und fraklioniertc 
Kondensation von komplexen Gemischen icie Kohlenwassersto/fgemischm. Es findet 
hierbei ein Kreislauf statt, in dem die komplesen Diimpfe die leichteren Konden- 
sationsprodd. in bestimmten Zonen u. zwar nacheinander unteren, mittleren u. 
oberen einer Kuhlkolonne durchkreuzen. In den mittleren Zonen werden bestimmte 
reine Prodd. gewonnen. (F. P. 598414 yom 8/9. 1924, aus 16/12.1925.) K a u sc h .

P rin tc d  in  Germ any SchluB der Redaktion: den 1. Februar 1926.


