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A. Allgemeine und physikalisclie Chemie.
Jam es Colm an und A ugust A lb ert, Siegmund Gabriel. N achruf auf den am

7. 11. 1851 geb. u. am 22. 3. 1924 gestorbenen friiheren Yizeprasidenten der 
Deutschen Chem. Ges. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. A. 59 . 7—26.) B u s c h .

H einrich . R h e in b o ld t ,  Eine Methodc zur TJntersuclmng binarer Systeme. 
I. M itt.: t/ber das „Auftau-Schmelzdiagramm“. (Experimentell bearbeitet von K u rt 
H en n ig  und M a rie tte  K irche isen .) Es wird ein neues Verf. zur Ermittelung 
des Zustandsdiagramms zweier Stoffe beschrieben, -welches die Nachteile der iib- 
lichen therm. Analyse, verursaebt dureb scbleebtes Wśirmeleitvermogen, geringe 
Krystallisationsfiihigkeit, Neigung zur Unterkiihlung, erhebliehen Materialbedarf, 
nicbt besitzt. In  vorliegender Mitt. werden die drei Falle besproclien, daB die 
Komponenten 1. keine Verb., 2. eine homogen schrn. Y erb., 3. eine inhomogen 
scbm. Verb. miteinander bilden. Vorausgesetzt ist, daB die Komponenten im ge- 
scbm. Zustand unbegrenzt mischbar, im festen Zustand ineinander unl. sind. —
1. F a l i  (Abbild. 1): Es gibt nur 3 Punkte mit scharfem F., sie gehoren den reinen

Fig. 1. Fig.
Stoffen A u. B u. dem eutekt. Gemisch beider an.
Der Beginn des Selimelzens (Auftauen) entsprieht 
der eutekt., das Endo des Schmelzens der pri- 
miiren Krystallisation bei der therm. Analyse, die 
zugehorigen Tempp. werden ais „A uftaupunkt11 
u. „Schmelzpunkt" bezeiebnet. Enthalt das Ge
misch yiel Eutektikum, so liegt der Auftaupunkt 
auf der eutekt. Horizontalen a—b, er yerschiebt 
sich in der Niihe der reinen Stoffe naeh dereń 
F. bin. Die Verbindungslinie der Auftaupunkte 
heiBt „Auftaukurve“ u. ergibt zusammen mit der 
„Schmelzkurve“ das Zustandsdiagramm. — 2. F a l i  
(Abbild. 2): Es g ibt 5 Punkte mit scharfem F., sie 
gehoren A  u. B, der Yerb. A B  u. den beiden eutekt.
Gemischen letzterer mit A  u. B  an. Die Auftau-
kurve yerlauft hier tiber zwci eutekt, Horizontalen, a—6 u. c—d, u. weist seharf 
auf Existenz u. Zus. der Yerb. hin. — 3. F a l i  (Abbild. 3): Ea gibt wieder nur
3 Punkte mit scharfem F., sie gehoren A  u. B  u. dem Eutektikum der Yerb. A B 2 
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mit *4 an. A udi liier gibt die Auftaukurve Auskunft iiber die Zus. der Verb., sic 
steigt kurz vor der Lage letzterer an u. mundet an der Stelle des liypotliet. Maxi- 
mums in die zweite Horizontale c— cl ein. — Man arbeitet wie folgt: StofFe in kleine 
Schiilclien (bei luftempfindliclien Stoffen in Reagensglaschen) einwiegen, in Heizbad 
yerschm., durchmisehen, naeb Erkalten mit Pistillen aus Glasstiibcn pulyern, in 
Sehmelzpunktsrohrchen fiillen, mit Glasstiibchen feststampfen, letztere darin lassen. 
Best. der beiden Punkte in iiblicbcm Sehmelzpunktsapp. mit seitliclier Einfiihrung 
der Rolirchen. Der Auftaupunkt ist bei sebriigscitlicber Beleuebtung stets sebarf 
erkennbar, dann wird yorsicbtig (pro 1° ca. 2—3 Min.) unter Riihren mit dem Stab- 
eben weiter erbitzt, bis das letzte Krystiillchen eben verscbwimden ist (Lupę). Bei 
tief gefarbten Scbmelzen ist der „Schmelzpunkt“ schwer erkennbar. — Yorziige 
des Verf.: Kombination zwcier Kurven u. fortlaufende Festlegung der eutekt.
Horizontalen. W enige Mischungen geben sebon iiber die Existenz einer Verb. 
Auskunft. Uberschreitungserselieinungen kommen nielit yor. Grammbruchteile 
Substanz geniłgen.

V e rsu c h e . Die tberm. Analysen der nachst. untersuchteu binaren Systeme 
finden sieli in den Arbeiten von K rem ann  u. Mitarbeitern. — 1. F a l i :  Naplithalin— 
p-Nitroplienol. Loslichkeitslinien yollig geradlinig. Eutektikum bei 23 Mol.-0/* 
Nitrophenol u. 73°. — a-Naphthol-fl-Naphthylamin. Eutektikum bei 56,5 Gew.-% 
Naphthylamin u. 52°. Scbmelzkuryc liegt durcliweg etwas bober wie bei K re 
mann. — Brcnzcatechin—Naplithalin. Scbmelzkuryc zeigt das Bild einer Inflexions- 
kurye, Depression im mittleren Tcil niebt so stark wic bei K re s ia n n . Eutektikum 
bei 82 Gew.-% Naplithalin u. 72,5°. — 2. F a l i :  fl-Naphthylamin — s. Trinitro- 
benzol. Auftaukurye weist sebarf auf die Lage der Verb. 1 :1 , F. 163°, bin. Eu- 
tektika bei 9 u. 82% , 109 u. 100°. — Naplithalin — Pilcrinsaure. Verb. 1 :1 , 
F. 150,2°. Eutektika bei 5 u. 91,5 MoL-% Pikrinsaure, 78 u. 111°. Sclimekkurye 
zeigt bei den napbtlialinreicben Schmelzen einige Abweichungen von der Kurve 
der tlierm. Analyse. — (3 - NapMhylamin — Nitrosodimethylanilin. Yerb. 2 : 3,
F. 87°. Maximum der Schmelzkurye flach. Eutektika bei 36,5 u. 82 Mol.-% 
Nitrosodimethylanilin, 81 u. 72°. — Phenol—Pikrinsaure. Yerb. 1 :1 , F. 86°. Maxi- 
mum selir flach. F ur eine Verb. 1 :2  (v. G oedike) ergeben sich keine Anhalts- 
punkte. Eutektika bei 5,8 u. 59 Mol.-°/o Pikrinsaure, 36 u. 80,5°. — Harnstojf—  
Phenol. Schmelzkurye zeigt kein ausgebildetes Maximuin mebr u. konnte auf eine 
inbomogcn schm. Verb. 2 :3  schlieBen lassen, aber die Auftaukurye weist mit
Sicherheit die bomogen schm. Verb. 1 :2 , F. 61°, nach. Eutektika bei 64,5 u.
93 Mol.-0/* Phenol, 60 u. 34°. — Benzamid—Nitrosodimethylanilin. Grenzfall mit 
yollig abgeflaclitem Maximum. Uber die Zus. der Yerb. gibt aucb die Auftaukurye 
keine Auskunft, da sie mit dem horizontalen Ast der Schmelzkurye zusammcnfallt. 
Eutektika bei 24 u. 30 Gew.-0/„, Benzamid, 66,5° (K rem ann: 65°). Schmelzkurye 
der benzamidreichen Gemische ebenfalls hoher ais bei K rem ann. — m-Oxybenz- 
aldchyd—Pikrinsaure. Krasser Fali desselben Typus, horizontaler Ast der Sehmelz- 
kurye liiuft iiber das halbe Diagramm. Zus. der Verb. daher ungewiB. Eutektika 
bei 28 u. 73,5 Gew.-°/o Oxybenzaldeliyd, 90°. Schmelzkurye 1,5—2° hoher ais bei 
K kem ann. Auftaukurye fiillt hier im horizontalen Teil nielit mit der Schmelz
kurye zusammen, was immer eintritt, wenn einer der Stoffe — wie hier der Oxy- 
benzaldehyd — keinen scharfen F. besitzt, — Antipyrin—Hydrochinon. Yerbb. 
2 :3 , F. 130°, u. 2 :1 , F. 134°. Eutektika bei 93, 67 u. 41 Gew.-°/o Antipyrin, 102,5, 
118,5 u. 120,5°. — 3. F a l i :  Acetamid—Salicylsdure. Obwohl das der Verb. ent- 
sprechende yerdeckte Maximum nur 3,5° yorn Umwandlungspunkt entfernt liegt, 
liifit die Auftaukurye erkennen, daB eine Verb. 1 :1  yorliegt. Eutektikum bei 52,5 
Gew.-°/i) Acetamid u. 53°, Umwandlungspunkt bei 33,3% Acetamid u. 65°. — An- 
thracen—Pikrinsaure. Dem yorigen Beispiel ahnlich. Yerb. 1 :1 , F. 151,8°, Auf-
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taupunkt 141°. Eutektikum bei 88 MoL-% Pikrinsiiure u. 110°, Umwandlungspunkt 
bei 56 Mol.-°/o Pikrinsaure u. 141°. — p-Dinitrobenzol—a-Naphthylamin. Die Auf- 
taukurve liiBt scharf crkeimen, daB von den moglichen Verbb. 1 :1 , 2 :3  ii. 1 :2  
nur Verb. 1 :1  in Betracht kommt. Eutektikum bei 87,5 Gew.-% Naphthylamin 
u. 40°, Umwandlungspunkt (von der Lage der Verb. weit entfernt) bei 63,5% 
Naplithylamin u. 81°. — p-Dinitrobenzol—fi-Naphthylamin. W ieder laBt die Auf- 
taukurye eindeutig crkennen, daB eine Verb. 1 :1  vorliegt. Eutektikum bei 
67 Gew.-“/o Naphthylamin u. 87°, Umwandlungspunkt (sehr deutlich ausgepragt) 
bei 56% Naphthylamin u. 91,2°. — Carbazól—2,4,6-Tri7iitrotoluol. W ahrend die 
tlierm. Analyse nłcht zu entscheiden vermag, ob eine Verb. 1 :1  oder 2 :3 , welch 
letztere C io s a  u . V e c c h io t t i  pritparativ dargestellt haben wollen, vorliegt, ergibt 
die Auftaukurve, daB nur eine Verb. 1 :1  in Frage kommt, die bei 140° zu schm. 
beginnt u. bei 17S° durchgeschm. ist. Eutektikum bei 95,5 Gew.-% Trinitrotoluol 
u. 73,5°, Umwandlungspunkt (sehr schwach ausgepragt) bei 70°/o Trinitrotoluol u. 
140°. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 111. 242—72. 1925. Bonn, Univ.) L in d e n b a u m .

A. M ittasch , Bemerkungen zur Kałalyse. Vortrag. Die teils wissenschaftlichen, 
teils teelin.-prakt. Mitteilungen des Vortragenden gehen davon aus, wie man in der 
ehem. >Praxis die Kałalyse sieht u. wie man dort von ihr in bestimmten Fallen Ge- 
braueh macht. Dabei stelit die durch feste Korper katalyt. yerursachte Rk. von 
Gasen im Vordergrund. — Die ersten Angaben iiber eine Ammoniakkatalyse aus 
den Elementen sind bei D O bereźner zu finden. — Der Fortschritt der katalyt. 
Forsehung gegeniiber der Zeit vor 1900 kann folgendermaBen gekennzeichnet 
werden: Der Kreis nicht nur der katalyt. Rkk., sondern auch der Kreis der Kata- 
lysatoren selbst bat sich gewaltig erweitert. Eine besondere Kolie spielen heute 
Stoffgemisehe ais Katalysatoren. Die Katalyse ist aus dem Bereieh qualitativer 
Feststellungen immer mehr in das Stadium quantitativer Messungen gelangt. — 
Jede Rk. bat ihre eigenen besten Katalysatoren, wobei man auf den Vers. an- 
gewiesen ist; fiir einzelne Teilgebiete gelten gewisse empir. Regeln. Das Platin  
ist aus seiner beherrschenden Stellung ais Katalysator verdrangt worden; neben 
diesem sind die vetschiedensten anderen Elemente zur Geltung gelangt, besonders 
die Metalle der Eisengruppe u. das Eisen  selbst. Es kommt sehr darauf an , daB 
der Katalysator in der geeignetsten pliysikal. u. chem. Form yerwendet wird. — 
Von ausschlaggebender Bedeutung ist die Erscheinung der Yei-giftung der Kontakt- 
mrkung. Reines Fe z. B. wird durch sehr geringe Mengen S fiir die NH3-Katalyse 
untauglicli. — Andererseits kann ein Katalysator durch die Ggw. bestimmter 
Fremdstoffe, die an sich fiir die fragliclie Rk. gar nicht katalyt. wirksam zu sein 
brauchen, in seiner W irksamkeit yerstarkt oder aktiyiert werden. So konnten bei 
der NH3-Synthe8e von der B a d is c h e n  A n i l in -  u. S o d a - F a b r ik  der Ersatz von 
U u. Os durch Fe erreicht werden, da es durch zahlreiche Beimengungen metali, 
oder oxyd. Art in seiner katalyt. W rkg. in bezug auf Stiirke u. Dauerhaftigkeit 
yerbesscrt w ird; iilmliches gilt auch vom Mo. — Dicse Erscheinung einer giinstigen 
BeeinfluBbarkeit von Katalysatoren fiir chem. Prozesse durch bestimmte Beimengungen 
wurde von der B a d is c h e n  auch im Falle der katalyt. Hydrogenisation u. Red. 
C-haltiger Yerbb., bei der katalyt. JI-Geioinnung aus W .-Dampf u. CO u. bei der 
katalyt. N IIz-Oxydation mittels Luft gepriift u. bestatigt, ebenso bei der katalyt. 
Red. von Nilrobenzol zu Anilin  u. bei der B. von cyclo-lfexanon u. oyclo-JETexanol, 
u. yor allein bei der katalyt. Synthese des Methylalkohols. — Auch hier gilt die 
Begel der spezif. W rkg.; gewisse RegelmaBigkeitcn sind nur beschr&nkt fest- 
zustellen; so zeigen z. B. Cl u. S fiir die meisten katalyt. Hydrogenisationen Gift- 
wrkg., wahrend z. B. Tonerde u. Chromosyd ais Zusatz gunstig wirken. — Zu dem
2. Stoff des Mischkatalysatora kann noch ein 3. oder 4. kommen. — Neben der 
Aktivierung des Katalysators durch Zusatze kann auch eine Aktivierung des
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Mediums mit Erfolg unternommen werden. — Die Ziuischenreaktionshypothcse der 
Katalyse, die nach O s t w a l d  erst dann Geltung beanapruclien kann, wenn naeh- 
gewiesen werden kann, daB dio angenommenen Zwischen-Rkk. in summa rasclicr 
verlaufen ais die direkte Rk. wurde an katalyt. Vorgangen in Lsgg. erprobt u. ist 
fur Yorgange im homogenen System, bcsonders in Lsgg. auerkannte Theorie ge- 
wordcn. Bei der Katalyse im heterogenen System, besonders bei der Katalyse von 
Gasen durch feste Kontaktmassen liegt eine restlose Auflosung des katalyt. Ge- 
samtyorganges in eine Summę einzelner Teilyorgiinge in quantitativer Beziehung 
wohl noch fur keine Rk. vor, weil es sieh hier nm Vorg£nge an Grenzflaehen ver- 
schiedener Phase handelt, also an Fliiehen beschriinkter Ausdehnung, mit denen 

i jeweils nur ein Teil der reagierendcn Bestandteile in Beriihrung treten kann. Es 
ist darum zur W eiterfuhrung der Rk. ein steter Platzwechscl der reagierendcn u. 
entstelienden Stofie von noten, der durch D i ffu s io n s v organge vermittelt wird. Bei 
der heterogenen Gaskatalyse spielt also neben der chem. Reaktionsgeschwindigkeit 
die Diffusionsgeschwindigkeit eine maBgebende Rolle, dazu treten noch Adsorptions- 
u. Desorptionsgeschmndigkeiten. — Vf. ist aber der Ansicht, daB auch hier die 
Zwischenreaktionshypothese die leistungsfahigste u. zutreffendste Erkliirungsmoglich- 
keit ist, soweit man sie weit genug fafit u. beriicksichtigt, daB zu den chem. Teil- 
yorgangen auch physikal. Tcilyorgange mit besonderen Geschwindigkeiten hinzu- 
kommen. — Die Frage, ob die Gaskatalyse physikal. o der chem. zu interpretieren 
ist, wird im Grunde gegenstandslos, indem Adsorptionstheorie u. Zwischenreaktions- 
theorie im gleichen Punkte ausmunden. — Keinesfalls kann die heterogene Katalyse 
auf einer bloBen Verdichtung der Gase an der Oberfliiche des Katalysators be- 
ruhen, sondern sie ist irgendwie durch die Betatigung von Affinitaten bedingt. 
Dabei wird in manchen Fiillcn die B. stochiometr. formulierbarer Zwischenyerbb. 
(Adsorptionsverbb. oder halbchein. Verbb.) anzunehmen sein, entsprechend den 
lockeren Anlagerungs- oder Molekularverbb., die man in der homogenen Katalyse 
regelmaBig yoraussetzt. — Zur Veranschaulicliung der Zwischenreaktionstheorie 
geht Yortragender auf einige Beispiele ein (NII3-Katalyse, katalyt. NH.r Oxydation 
mittels Luft). — Die W irksamkeit eines Katalysators lauft oft darauf hinaus, daB 
er eine Reaktionsauslese oder eine Reaktionslenkung bewirkt. — Bei organ. 
Katalysen handelt es sich fast immer um in bestimmte Riehtung gelenkte Reaktions- 
yerlaufe, die in mchr oder minder groBer Entfernung von dem endgultigen Gleich- 
gewichtssystem haltmachen. Ais Beispiel der Reaktionslenkung durch Katalysatoren 
■wird die katalyt. Rk. zwischen CO u. H  angefiihrt. — Ein Katalysator yermag, 
indem er ans der Fulle thermodynam. moglicher Teilrkk. einzelne fordert, andere 
nicht, ohne weiteres zu einer Reaktionslenkung oder Reaktionsauslese u. damit zu 
ganz bestimmten Prodd. oder Produktgemischen zu fiiliren. — W enn man sich 
also auch iiber die Natur der Teilyorgange bei dem Gesamtyerlauf der Katalyse 
Yorstellungen machen kann, kann noch keine einzige heterogene Katalyse qualitativ 
u. quantitativ erschopfend in ibrem Mechanismus erfaBt werden. — Die Frage, ob 
ein W esensunterschied zwischen katalyt. u. nichtkatalyt. Rkk. besteht, wird von 
dem Vortragenden yerneint, doch bleibt ais charakterist. Merkmal fiir die Katalyse 
die Vermittlung neuer Reaktionswege durch einen besonderen Stoff u. Erscheinungen, 
die durch die eigenartigen Yerhiiltnisse in den GrenzflSchen bedingt sind. Das 
Studium der Katalyse ist eng yerkniipft mit dem der Fragen der Reaktionsgeschwindig
keit, der Diffusion u. der Adsorption. — In der leblosen N atur wie im Leben der 
Organismen, hier besonders in Form der Enzymrkk., gehen allenthalben katalyt. 
Prozesse vor sich, so daB die Katalyse ais eine unbedingte naturliclie Notwendig- 
keit anzusehen ist. — Hingewiesen sei auf die zahlreichen geschichtlicben Notizen 
u. Zitate.

Zum SchluB werden eine „Zeittafel zur Entwicklung der katalyt. Forschung“



1926 . I . At . Atomstbuktdb. Radiochemie. P hotochemie. 2073

u. „Einige Daten zur Eniiu. der Katalyse in  der Technik" gegeben. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 59. 13—360 B oscn.

Aj. A to m stru k tu r. H adiochem ie. P ho tochem ie .
H . N ag a o k a , Vorlaufige Mitteilung iiber die Utnwandlung von Quecksilber in  

Gold. (Journ. de Phyaique et le Radium [6] 6. 209—16. 1925. — C. 1925. II. 
1249.) J o s e p h y .

A. M ie the  und H . S tam ra re ich , Bildung von Gold aus Queclmlber in ab- 
reifienden Lichtbogen. Vff. ergiinzen ihre friiheren Befunde (vgl. Naturwissenschaften 
13. 635; C. 1925. II. 1507) daliin, daB sie bei App., in denen wecliselnde elektr. 
Zustiinde schnell u. regelmafiig durchlaufen werden, eine Beziehung zwischen der 
elektr. Energie im Stromkreis u. der Goldausbeute finden. Die Verss. wurden mit 
Quecksilberturbinenunterbreehern, in denen ein Hg-Strahl radial aus einer rotierenden 
Rohre spritzt, die bei jeder Umdrebung (2000 pro Min.) einmal einen StromschluB 
an einer amalgamierten Kupferplatte gibt, ausgefiihrt. Im Original ist dieser App. 
schemat, abgebildet u. beschrieben. Im D urebscbnitt wurde pro Ampirestundc
0.0004 mg Au erhalten, Eiuzelversa. weichen nicht mebr ais um 40% von diesom
W ert ab. Die gefundenen Au-Mengen sind fur verschiedene Strornstiirken (zwischen
1 u. 12 Amp.) u. fiir yerschiedene Zeiten (0,5—8 Stdn.) tabellar. angegeben. (Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Cli. 150. 350—54. Berlin, Techn. Hochsch.) J o s e p h y .

A. LI. H ughes und Gk E. M. J a u n c e y , Strahlung, die aus der gegenseitigen 
Zerstorung voń Protonen und Elelctronen entsteht. Vff. zeigen, daB der Ursprung 
der yon MilĆJKAN (vgl. S. 1129) gefundenen Hochfreąuenzstrahlung, die nacb 
M il l ik a n  in der Aufnahme eines Elektrons durch einen positiyen Kern begriindet 
ist, durcb einen DreikorperzusammenstoB erklart werden kann. Dabei fordern die 
Vff. nur die Giiltigkeit der folgenden 5 Prinzipien: a) Erbaltung der Energie, 
b) Erhaltung des Moments, c) Erbaltung der Ladung, d) Reyersibilitat des Prozesses, 
e) die Geschwindigkeiten diirfen nie die Licbtgesehwindigkeit ubersteigen. Diese 
Prinzipien lassen sieb sowolil bei einem DreikorperzusammenstoB zwischen 2 Elek- 
tronen u. einem Proton ais aueh beim ZusammenstoB zwischen 2 Protonen u. 
einem Elektron aufrecht erhalten, im ersten Fali ergibt sieb X —  2,6 X  10—5 A, 
fi =  0,999998, im 2. Fali A =  1,7 X  10~5 A, fi =  0,6; dabei ist fi —  vjc, wenn 
v die Geschwindigkeit des aus dem ZusammenstoB heryorgehenden Elektrons, c die 
Licbtgesehwindigkeit ist. (Naturę 117. 193—94. St. Louis [Wash.], Univ.) J o s e p h y .

M. H om e, Drei Fundamenta!freąuenzen. Vf. setzt ein Quant gleieh den 
Relati vit£tsau s d rti cken fiir die Energie: h v  —  m c1 oder ftc/A =  m c2 u. setzt fiir 
m die Masse eines Elektrons bezw. eines H-Atoms bezw. die Masse, die beim Zu- 
samnientritt von 4H-Atomcn zu 1 He-Atom in Strahlung umgewandelt werden 
kann, ein: m —  7ieoo bezw. 1 bezw. 0,032. Daraus ergibt sieh X —  0,024 A 
bezw. 0,000013 JL bezw. 0,0004 Ł . D er letzte W ert ist nach Vf. die W ellenlange 
der durchdńngenden Strahlung (vgl. M il l ik a n , S. 1129), der mittlere W ert ist 
die Wellenlange der Strahlung kosm. Ursprungs (vgl. J e a n s , S. 1388). Der
1. W ert ist die Wellenliinge der Strahlung, die entstehen wiirde, wenn die
ganze Masse eines langsamen Elektrons verschwande u. ais Strahlung auftrate. 
(Naturę 117. 194. Montreal, Mc G i l l  Univ.) J o s e p h y .

Y. N ish in a  und B. B. R ay , Eelative Intensitat von Iiontgenlinien. Um auch 
die relativen Intensitaten der Iiontgenlinien der L- u. jlf-Serien ermitteln zu konnen, 
bestimmen Vff. erst die Empfindlichkeitskurven photograph. P latten gegeniiber 
Rontgenstrahlen aus F e, N i, Co u. Cu, dereń Intensitat nach der Formel von 
R o ssę  la n d  (Philos. Magazine [6] 45. 65; C. 1923. III. 1298) berechnet wurde. Mit 
Hilfe der gefundenen Schwarzungskurven ergibt sieh unter Beriicksichtigung der
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yerschiedenen Anregungsspannungen das Verhiiltnis der Linieu der i-S e rie  de3 
W  L a l : L „2 : Lpl —  100 :10 : 43. (Naturo 117. 120—21. Kopenhagen, Univ.) Jos.

V. P osejpa l, Die Besonanzabsorption im Gcbictc der Bontgenstrahlen. Vf. be- 
dient sieli der K-Serie des Wólframs. Ein W-Bleeh von 0,2—0,1 mm Starkę wird 
zwischen den Spalt eines Zeemanspektrographen u. der photograpli. P latte an- 
gebraclit, u. z war derart, daB das so erhaltene Spektrum die Absorptionslinien 
aufwies. Vf. bat mit Hilfe einea Mikropbotometers die DD. der ^ -L in ien
gemessen. E r konnte zeigen, daB die Absorption des W - K bier den berecbneten 
Absorptionskoeffizienten zeigte, aber K u 2 u. K u l ein 4,7—6,5 mai groBeren, u. 
zwar fur a 1 groBer ais fur a 2. Vf. yęrsucht diese Erscheinung mit Hilfe der 
Annabme einer Besonanzabsorption zu erkliiren, u. kommt auch wirklicb dadurch 
den geforderten W erten niiber. (C. r. d. 1’Aead. dea sciences 182. 272—74.) H a a se .

C harles H. Thom as, Weiclie Rontgenstrahlen von Eisen, Kobalt, Nickel und 
Kup fer. Nach der friiber beschriebenen Methode (Physical Review [2] 25. 322; 
C. 1925. I. 2531) werden photoelektr. die krit. Potentiale von Co u. N i zwischen
0 u. 1500 Y bestimmt. Cu wurde zwischen 0 u. 90 u. 700 u. 1200 V untersucbt. 
Gefunden wurden fiir Co 46, JSri . 48, Cu 25 krit. Poteniale', wahrend sieb fruber fur 
Fe 46 ergeben hatten. Die Ergebnisse sind in Diagrammen wiedergegeben. (Phyaieal 
Review [2] 26. 739—48. 1925. Princeton, Univ.) B e c k e r .

Jo h n  E d w ard  P u rv is , Der Einfluft rerschiedener Kerne a u f die Absorptions- 
spektren von chemischen Verbindungen. (Vgl. Journ. Cbem, Soc. London 105. 1372; 
C. 1914. II. 471.) Es wurden gemessen: 1. Die Absorptionsspektren im Ultra- 
violetten solcber mebrkerniger Yerbb. in welchen jeder Kern fur sieli, wenn un- 
gebunden, spezif. Absorption zeigt u. 2. die Spektren solcher mebrkerniger Verbb., 
in welcben nur ein Kem  spezif. absorbiert. Die Unterss. ergeben folgendes Eesultat: 
1. Dic Banden von Pbenj-1- u. Camphersalicylat sind denen der Salicylsiiure ver- 
gleicbbar, die Differenzen bestehen hauptsiicblicb in Stellung u. Intcnsitiit. 2. Der 
bas. Kern ist der Hauptfaktor der spezif. Absorption des Kaffeinbenzoats, Citrats 
n. Hydrochlorids. 3. Bei den Salicylaten des Theobromins, Kaffeins, Pbenazons u. 
Cbinins veriindert der saure Kern wescntlicb die Absorption des bas., am wenigstens 
beim Chinin. 4. In den o-Acetoxybenzoaten des Theobromins u. Chinina u. in der 
freien Saure wird die Absorption durcli die eingefiihrte Acetylgruppe stark ver- 
itndert. Samtliche Untersa. wurden in alkoli. Lsgg. ausgefuhrt. Untersucht wurden: 
Phenylsalicylat, Acetorybenzoesaure, Thymolsalicylat, Benzylsalicylat, Campher
salicylat, Theobromin, Theobrominsalicylat, Tlieobromin-o-acetoxybenzoat, Kaffein, 
Kaffńnsalicylat, Kaffeinbenzoat, Kaffeincitrat, Kaffeinhydroclilorid, Phenazon, Phen- 
azonsalicylat, Chinin, Chininsalicylat u. Chinin-o-acetoxybenzoat. (Journ. Chem. Soc. 
London 127. 2771—76. 1925. Cambridge, Chem. Lab. f. ofTentl. Gesundbeits- 
pflege.) T a o b e .

C. W . P o r te r  und Carl Id d in g s , Das Absorptionsspektnim und die pho/o- 
chemische Zersetzung von Aceton. Das Absorptionsspektnim von gasformigem 
Aceton wird im ultravioletten Gebiet zwischen 3500 u. 2000 A. bestimmt. Die 
Messungen der mol. Absorption (Extinktionskoeffizient) sind tabellar. u, graph. 
wiedergegeben. Alle W ellenliingen, die absorbiert werden, bewirken auch Zers. 
des Acetons. Durcb Anwendung eines Acetonfilters wurde gefunden, daB das 
L icht, das am stiirksten absorbiert w ird, keine besondere Bedeutung binsiebtlicb 
der photochem. wirksamen Strablen besitzt. Dureh Anwendung einea eć-Croton- 
siiurefilters konnte gezeigt werden, daB die Zers. des Acetons nicht von den 
kiirzeren WellenlSngcn innerbalb des Absorptionsgebietes abhiingt. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 48. 40—44. Berkeley [Cal.], Univ.) J o s e p iiy .

E rn e s t Jo h an n es H a r tn n g , TJntersućhungen m it der Mikrowage. II. Die 
pliotochemische Zersetzung von Clilorsilber. J .  vgl. Journ. Chem. Soc. London 125.
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2198; C. 1925. I. 1163.) Im AnscliluB an alinliche Untorss. an AgBr bestimmt Vf. 
den Gewichtsyerlust, den dttnne Schichten von Ag Cl auf Si02 in evakuierten oder 
mit Luft, No oder H2 gefiillten BelichtungsgefaBen bei Ggw. von Cu ais Br-Ab- 
sorbens im Sonnenliclit erleiden. Die Ergebuisse in den verscbiedenen Gasen sind 
analog, der Gewichtsyerlust betriigt in Luft 91,l°/0ł in N2 89,9%> in Ha 94,8%;
0 2 ist alao fiir die pbotocbem. Zers. nicht notwendig. In  L uft fSllt die Zer- 
setzungsgeschwindigkeit mit steigendem Druek, in IŁ  ist sio vom Druck unabbiingig. 
Anzeielien fiir die B. von Subclilorid fehlen. Die Chlorierungsgeschwindigkeit 
diinner Ag-Scbicliten nimmt mit steigender CL-Konz. erst zu, dann ab; bei Ag, das 
durch photocbem. Zers. von AgCl entstanden ist, ist die optimale Konz. erheblicli 
hoher ais bei gewohnlichem Ag; ersteres wird jedoch durch kleine Cls-Konzz. 
yerhiiltnismaBig langsam angegriffen. Erfolgt die Chlorierung in Stufen oder mit 
Cl2 aus Chlorkalk, so findet gleiclizeitig Oxydation des Ag statt. (Journ. Chem. 
Soe. London 127. 2691—98. 1925. Melbourne, Uniy.) K e Ug e b .

K. F a jan s und C. A. K n o rr ,  Ałomtheorctisclie Deutung der Refraktionsdaten 
organischer Verł>indungm. V. Mitt. Deformation der Elektroncnhilllen. (III. u. IV. 
vgl. F a ja n s  u . J oos , - Ztsebr. f. Physik 23. 1; F a ja n s , Ztschr. f. Krystallogr. 61. 
18; Cl. 1924. II. 156; 192 5 .1. 1937.) Die yorliegende Arbeit deckt sich zum groBen 
Teil mit einem Vortrag auf der Hauptyersammlung der Bunsen-Ges., Mai 1924 
(vgl. Cheni.-Ztg. 48. 403 u. Dissert. K n o b r , Munchen 1925). — Eine theoret. Deu
tung der Refraktionsdaten von organ. Verbb. olme gewisse Annabmen Uber die 
Verteilung der Elelctronen auf die einzelnen Atome eines Mol. ist nieht inoglicli. — 
Solcbe Vorstellungen kann man der von L e w is  (Journ. Americ. Chem. Soc. 38. 
762; C. 1916. II. 535; Valence and The Structure of Atoms and Moleculs Am. 
Chem. Soe., Monograph Series, New York [1923]) u. Ł a n g m u ib  (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 42. 274; C. 1920. III. 1 u. ańderen) entwickelten Theorie uber die 
Yerteihmg der Elelctronen in den Moll. entnehmen. Danach werden die Mol.-Refr. 
organ. Verbb. in Bindungs- u. Oktett-Ecfn-. zerlegt u. es werden die Beziehungen 
zwisclien diesen u. den bisherigen Atomrefrr. angegeben. — Den wesentlichen Kern 
der Theorie bildet die Annahme, daB der auBersten Elektronenhiillc eines gebun- 
denen Atoms eine ganz bestimmte Zalil von Elektronen (hier, in organ. Yerbb. 2 
oder 8) zukommt, u. daB an einer einfachen Bindung zwei gemeinsame Elektronen 
beteiligt sind. — In den alipliat. KW-słof}'en sind allc yerfiigbaren Elektronen an 
den Bindungen beteiligt, so daB man ohne weiteres bestimmte Refraktionswerte fiir 
die C—C- u. die C—H-Binduugen ableiten kann. — Im Methan z. B. wird man auf 
Grund der Gleichwertigkeit der 4 C-Valenzen die yerfiigbaren 8 Valenzelektronen 
gleichmaBig auf die 4 (C=H)-Biudungen (jeder Strich entspricht einem Elektron, 
so daB eine einfache Bindung dureli 2 Striche dargestellt wird) yerteilen, so daB 
‘/i der Mol.-Refr. des CII., don Refraktionswert der 2 einer Bindung zugehorigen 
Elektronen, oder einfaeh der (C=H)-Bindung yorstellt. — Zwischen den Refrak- 
tionswerten eines Oktctts, an das yerschiedene Liganden angelagert sind, lassen 
sich Beziehungen feststellen, die vora Standpunkt der Deformationstheorie gedeutet 
werden. — Bei der Ableitung der Refraktion des an C gebundenen Cl-Oktetts er- 
giht sich, daB der \Yert dayon unabbangig ist, mit welchen Atomen (H, Cl oder 
C) jenes C-Atom sonst noch liiert ist. E in Vergleich des W ertes fiir das an C 
gebundenc Cl-Oktett mit dcm des an II  gebundenen Cl-Oktett in HC1 ergibt, daB 
die Anlagerung yon C an diese Oktetts eine Erniedrigung der Refraktion (Yer- 
festigung) bedingt, die von derselben GroBenordnung wie die durch den II-Kern 
heryorgerufene ist. — In  2 Tabb. werden die Bindungs- bezw. Oktettrefraktionen, 
ausgedriickt durch Atomrefraktionen u. Atomrefraktionen ausgedriickt durch Bin- 
dungs- u. Oktettrefraktionen angegeben. — Den bisherigen W erten der sog. Atom
refraktionen kommt keine einfache physikal. Bedeutung zu. — Keinesfalls darf man
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die aus organ. Verbb. abgeleiteten u. eine komplizierte Bedeutung besitzenden 
Atomrefraktionen ais die wirkliehen Refraktionen der freien Atome ansehen. — Die 
deformierende (verfestigende) W rkg. eines an die Oktetts von C, N, O, S, F  u. Cl 
angelagerten C-Rumpfes ist starker, die eines an die groBen Oktetts von Br u. J  
angelagerten C-Kumpfes schwficher ais die entsprecłiende Wrkg. eines H-Kernes. — 
Die Additiyitat der Mol.-Refr. alipliat. gesatt. KW-stoffe unter Benutzung je  eines 
Refraktionsiiquivalenten fiir das C- u. H-Atom, bezw., was tlieoret. befriedigender 
ist, je  eines Bindungsrefraktionswertes fiir die (C=C)- u. (C=H)-Bindung bedeutet 
im Licht der Elektronentheorie folgendes: Bei Ver&nderung eines der 4 gleich- 
wertigen Elektronenpaare des an 4 gleicbe Liganden gebundenen C-Oktetts infolge 
einer Substitution an diesem Elektronenpaar erfaliren die librigen Paare keine 
refraktometr, nachweisbare Beeinflussung. Die Tatsache, daB man bei der bis
herigen Zerlegung der Mol.-Refr. von Atliern u. Alkoliolen bezw. von den 3 Arten 
aliphat. Aminę mehr ais 3 Atomrefraktionsaquivalente (z. B. C, H  u. N) braucht, 
rtthrt einerseits daher, daB aufeinanderfolgende gleiehartige Substitutionen am 0- 
bezw. N -O ktett ungleicke Anderungen der Refraktion bedingen, andererseits 
daher, daB diese Anderungen yon den durch glciche Substituenten bedingten 
Anderungen im Falle des C-Oktetts yerschieden sind. — Die ungleiche opt. Aus- 
wirkung aufeinanderfolgender gleichartiger Substitutionen am O- u. N-Oktett diirfte 
in erster Linie daher riihren, daB nach dem Yerteilungsschema der Elektronen von 
S m it h  u . St o n e k  (Chemistry and Industry 43. 323; C. 1924. I .  2666 u. Philos. 
Magazine [6] 48. 719; C. 1925. I. 10) die 8 Elektronen der Neonhiille sich nicht 
zu 4 gleichwertigen Elektronenpaaren gruppieren lassen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
59. 249—65. Miincben, Bayer. Akad. d. Wiss.) B u s c h .

B. Anorganiscłie Cłiemie.
H. v. W a rte n b e rg  und M. T rep p en h au er, Die Ozonbildung aus L u ft bei er- 

hohtem Druck. W a r b u k g  (Ann. der Physik [4] 28. ,21 [1909]) hat festgestellt, daB 
bei N2-02-Mischungen ohne A nderung des Gesamtdrueks die Oa-Ausbeute proportional 
dem Partialdruck des 0 2 ist. Vff. untersuchen, wie sich die 0 3-Ausbeute bei Druck- 
steigerung iindert. Die zu der Unters. benutzte A pparatur ist im Original be- 
schrieben. Aus den Verss. geht heryor, daB die durch Erhohung des Gesamtdrueks 
(bis 5 at) bewirkten Anderungen der elektr. Entladungsbedingungen die yielleicht 
giinstige Einw. des hoheren Gesamtdrueks der Luft auf die Energieausbeute u.
0 3-Konz. schon bei 1 —2 at Ubcrdruck zuriickdrangen. Bei weiterer Drucksteigerung 
werden die Ausbeuten noch yerschlechtert. Yom techn. Standpunkt (vgl. H a r t m a n , 
Trans. Amer. Electr. Soc. 44. 235; C. 1924. I. 19) bedeutet die kleine Verbesserung 
durch maBigen Uberdruck nichts, da sie mehr ais aufgewogen wird durch die 
Notwendigkeit, widerstandsfiihigere Rohre anzuwenden u. die ganze komplizierte 
Anlage dicht zu halten. W enn Ozonluft bei hoheren Drucken techn. notwendig 
sein sollte, so halten Vff. es fiir yorteilhafter, die Luft erst zu ozonisieren, u. dann 
durch schmiermittelfreie TurbokompreBsorcn zu komprimieren. (Ztschr. f. Elektro- 
chem. 31. 633—36. 1925.) J o s e p h y .

H. v. W a rte n b e rg  und M. T rep p en h au er, Ozonbildung bei Hochfrequenz- 
icecliselstromen. (Vgl. yorst. Ref.) Vff. untersuchen den EinfluB der Frequenz des 
Wechsclstroms auf die B. yon 0 3 im Gebiet von 104 bis 106 Perioden. Die Hoch- 
frequenzwechselstr5me wurden mit einer Senderohre von 1,5 kW  erzeugt; bzgl. der 
gesamten Apparatur muB auf die ausfuhrliche Beschreibung im Original yerwiesen 
werden. Zusammenfassend ergibt sich, daB eine Steigerung der Freąuenz bis 
300000 Perioden keinen EinfluB auf die 0 3-B. hat. Die Nullausbeute (durch Extra- 
polation auf sehr hohe Geschwindigkeiten erhalten) betriigt wie bei niederen
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Freąuenzen etwa 200 g/kW h bei 0 2. Dagegen nimmt die durch Desozonisation 
beeinfluBte Grenzkonz. (bei der Geschwindigkcit 0) atark mit der Freąucnz ab u. 
ist bei 300000 Perioden nur 1 g/cbm. Dieses Ergebnis mag aucli auf therm. 
Desozonisation beruhen. Bei der NHS-B. herrschen ahnliche Verhiiltnisse. Vff. 
geben fur die Resultate auch eine theoret. Deutung. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 
036—41. 1925. Danzig, Teehn. Hoehsch.) JoSEPnY .

H . L. O lin , Die Hydrolyse von Scluvefelmonochlorid. Bei der Hydrolyse von 
SjCij entsteht IL S . Nach Vfs. Ansieht ist die primare Rk.:

S2C12 +  2H 20  =  2HC1 +  HaS +  SO„, 
sekundar folgt: 2 SjCl2 -f- 3H 20  =  2S -f- 4HC1 +  H2S20 3, u. die Konst des 
SaCl2 ist wahrscheinlich S—S<^C12 u. nicht Cl—S—S—Cl, wie Goocu u. W a l k e r  
augeben. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 167—68. Iowa City [Iowa], Univ.) Jos.

E . K o n ra d  und L. P ellena, Zur Kenntnis der Ckcydation des Hydrazins. I. Azo- 
disulfonsaures Kalium. Vff. haben durch Oxydation der Sydrazindisulfonsdure 
(K-Salz) das azodisulfonsaure K. erhalten u. damit die Konst. der Hydrazindisulfon- 
siiure nacli der s. Formel Iv03S •NII-N H -SO aK erhiirtet. Bei der Hydrolyse der 
Azodisulfonsaure wird der N quantitativ abgegeben uach der Formel: 

K 0 3S -N :N -S 0 3K +  H20  =  N, +  K H S03 +  KIISO, 
unter B. von Bisulfit u. Bisulfat zu gleiehen Teilen. — Zwischen organ. Azokorpern 
u. azodisulfonsaurem K bestehen nieht viele Analogien; immerliin erweist sieli auch 
hier die —N :N -G ruppe ais schwaches Chromophor.

V e r s u c h e :  Rydrazindisulfonsaures Pyridin  (N H -S03H, C5H6N)2, aus Chlorsul- 
fonsiiure u. Hydrazinsulfat in Pyridin -)- A.; Nadeln, aus W . -f- A ., sil. in W., 
wl. in A. — NH,-Salz: (NIIS03JS;Hjo -}* HsO, aus dem Pyridinsalz in W . 25°/0ig. 
NH3 +  A.; BMttchen, 11. in W., w l.'in  A. — Na-Salz: (NH-SO,Na), +  2H.O, mit 
14°/0 NaOH; Krystalle verwittern leicht unter Zers. — Ba-Salz: (NH • S 03)2Ba -f- 
2H 20 , B. mit l-n.-BaCl2-Lsg.; Nadeln, aus h. W., zwl. in W . — Azodisulfonsaures 
Kalium  K 0 3S -N : N -S 0 3K, aus 1/70 Mol. Pyridinsalz in W . mit 2/,0 Mol. Ńa-IIypo- 
chloritlsg. mit 12°/0ig. NaOH u. einer gesatt. KCl-Lsg. bei —7°; gelbe Niidelchen; 
unl. in allen Losungsmm.; zers. sich stiirmisch mit W .; wasserfreie, organ. 
Losungsmm. lassen es bei gewohnlicher Temp. unverandert, beim Erwarmen N- 
Entw. unter Zers. Kleine Mengen detonieren sehr lieftig bei ca. 80°, ebenso bei 
schwacbem Reiben oder Schlag. — Es entsteht auch mit konz. H 20 2, aber in 
schlechter Ausbeute. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 135—38. Freiburg i. B., 
Univ.) B u s c h .

W ilh e lm  M anchot, Das elementarc Silicium und sein Yerhaltcn in  mełallischen 
Schmelzen. In  einem am 8/12. 1922 gehaltenen Vortrag beriehtet Vf. zusammen- 
fassend uber seine mit einer Reihe von Mitarbeitern (vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. 
Ch. 124. 333; C. 1923. I. 573 u. friiher) ausgefuhrten Verss. uber das Yerh. des 
Si in metali. Schmelzen. (Ber. d. Bundes d. Freunde d. Teehn. Hoehsehule Munehen 
1925. 6 Seiten. Sep.) B uscn .

R o b e rt S chw arz und W a lte r  S ex au e r, Silicium-Slicksto/f'-Verbindungen m it 
Silieiumbriicke. Die nach B e s s o n  (C. r. d. l ’Acad. des sciences 110. 518 [1890]) aus 
SijCIa u. NH3 entstehende Anlagerungsyerb. Si2Clc, 1 0 esistiert nicht; yielmehr 
entsteht nach der Gleichung: Si2Cl6 +  10NH3 =  6K II4C1 +  Si,N4H0 ein poly- 
meres Bisamidoimidodisilan (I). — Bei Temp.-Erhohung auf ca. —10° spaltet es
1 Mol. NH3 ab unter B. des Triimidodisilans (II), eines polymeren (Si2N3H3)x ; bei 

_ NH2 NHS „  H N : Si—S i : NH
NH 1 l^ N H  "NH

Raumtemp. stabil, zers. sich oberhalb 400°, wobei groBtenteils die Si-Briicke zer- 
fiillt, teilweise aber unter abermaliger NHS-Abspaltung ein polymeres Silicocyan,
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(Si2N2)x, entsteht. — Die Verbb. sind ungeheuer empfindlich gegen O u. Feuchtig- 
keit; beira Umschutten an der L uft Zera. unter Aufgluhen; mit einem Tropfen W. 
Funkenspriihen u. NH3-Geruch; beim Erhitzen auf dem Spatel esplosionsartige 
Verpuffung; auBer NH3 mit W. oder Laugen auch I i2-Entw. — Zur Darst., Reini- 
gung u. Analyse der Verbb. wurde eine beaondere A pparatur konstruiert (vgl. 
Original). — Im Gegensatz zu der analogen C-Verb., dem Osamidin, (NIL}(NH :)C- 
C(:NH)(NIL), wird hier die Bindung der Si-Atome untereinander u. mit dem N 
durch W . sofort zeraprengt, u. S i02 gebildet. — I  entsteht aus SiaCl0 in A. bei 
—50° +  fl. NH3: es ist ein weiBes Pulver. — Die Best. der Si-Si-Briicke erfolgt 
durch Aufspaltung mit W. oder Lauge u. Messung des dabei entwickelten H2. — 
Die Zera. von I I  bei 490° erfolgt nicht nur naeli Gleichung:

Si,NaII3 =  Si2N2 +  NIT3; 
ueben dem (Si2N„)x der Si-Brucke ist eine Verb. gleicher oder sehr ahnlicher Zu3., 
aber anderer Konatitution (silicamithnlicher Stoff?) gebildet worden. — Bei der Urn- 
setzung von Siliciumhexachlorid mit CeH5-MgBr entstehen keine D eriw . des Disilans, 
sondern es wird die Si-Si-Bindung gesprengt, u. es entsteht ein Gemisch von Mono- 
silanderiw . ais gelbrotes Ol; eine bei 166° (17 mm) sd. Fraktion wurde ais Di- 
phenyldichlonnonosilan, (CjIŁ^CLSi, identifiziert. (Ber. Dtach. Chem. Ges. 59. 333 
bis 337. Freiburg i. B., Univ.) Btrscn.

F . W . B ergstrom , Die Polysulfide w id Polyselenide von Lithiwn, Natrium und 
Kalium. Vf. untersucht die Rkk. zwischen S  u. Se mit Li, N a  u. K  in Lsgg. von 
fl. NH3. Folgende Rkk. finden sta tt: 2M -[- S =  M„S; MaS -j- S =  M.,S„;
M2S2 +  2S =  M„S4; M284 +  (x — 4)S =  M3SX; 2M +  Se =  MaSe; M,Se +  Se” =  
M„Se2; M2Se2 -j- Śe =  Me.,Se.,; M3Se3 -j- Se =  M2Se4; M2Se4 -f- (s — 4)Se =  M„Sex 
(x =  5 bis 6). Mit S findet bei —33° sehr scknell Rk. statt unter B. eines weiBen 
amorphen Nd., des entsprechenden Monosulfids. W eitere Rk. mit S fuhrt zur B. 
der liellgelben oder orangen Disulfide, u. diese reagieren mit S unter B. der Tetra- 
sulfide, welche ihrerseits dann mit S rote Lsgg. der holieren Polysulfide bilden. 
Aufierdem findet noch eine Nebenrk. statt, da sich mit der Zeit immer groBere 
Mengen S in den Lsgg. auflosen, dalier konnte die Zus. der mit der Lsg. im 
Gleichgewicht befindliclien Verb. nicht bestimmt werden. Beim Se Yerlaufen die Rkk. 
Shnlich. Die Zus. der mit der Lsg. im Gleichgewicht befindlichen Verbb. ist 
^śSeSi0) Na2Se5,7) Li2Se5ił. Das Gleichgewicht wurde im allgemeinen in 1—2 Tagen 
erreicht. Die Lsgg. von K2Se.j u. K2Se4 sind ro t, die von K2Se3 griin, demnach 
miiBten diese Polyselenide chem. definierte Verbb. sein. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 48. 146—51. Stanford Univ. [Cal.].) J o s e p h y .

A. Ch. V ournazos, U ber einige Wismutamine und Wismutkompleae. Zu den 
Reff. nach C. r. d. TAcad. des sciences; C. 1923. III. 1458. 1924. II. 662 ist 
bzgl. weiterer Bi-Komplexe Folgendes nachzutragen. Brornwismutmethylamin- 
bromhydrat, Bi • Br3 • CII3 ■ NH2 • H B r, seidenglanzende, gelbliche Nadeln. — 
Bromiń&mutanilinformiat, B i'B r3-C6H 5.N H a-HCOOH, lange, gelbliche Tafeln. — 
Brorincismutdiphenylaminaeetat, Bi • Brs • (C6H3)3 • NH* CH3 • COOH, gelbes, krystallines 
Pulver. — Jrodivisnmiiiexametlnjlentetraminclilorliydrat) B i-J3*(CH2)a-NłHCl, rotes, in 
wenig W . unzers. 1. Pulver. — Chlonoismuthydrazinacetat, B i• Cl3 "NH, • N H , • (CH, • 
COOH)2, kleine, zerflieBliche Prismen. — Jodwismuthydraziujodliydrat, Bi -J,,.N IL ■ 
NHo-IIJ, aus Aceton rotgelbes, in. W . ohne Zers. 1. Pulyer. — Bromwismutphcnyl- 
hydrazinfonniat, B i■ Br3• C .II--N H .N IL • HCOOH, aus wasserfreier Ameisensaure, 
gelbliche, durch W . zersetzliclie Nadeln. — B i-J :,-C ,H;> rotgelbea,
amorphes Pulver. — Bi ' Br s - C l , gelbes, durch W . zersetzliches Pulver. — 
Ebenso gebeu die Alkaloide ais sekundiire, tertiSre u. quaternare Basen mit Bi- 
Halogeniden eine groBe Zahl von Additionsprodd., wie auch die cycl. Verhb., in 
welchen der N auBerhalb des Ringea steht. -— Im allgemeinen bilden sich die
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Wismutamine beim EingieBen eiuor 5°/0ig. Lsg. des vorher getrockneten Aminsalzes 
in wasserfreiem Eg! in h. aąuimolekulare Lsgg. eincs Bi-Salzcs. W ird statt Eg. 
ais Losungsm. Amylalkohol, Aceton, Essigiitlier, Paraldehyd oder eine gesśitt. organ. 
Siiure verwandt, so erhalt man in der Regel wl. amorphe Prodd., aber ithnlicher 
Konst. wie die krystallinen Wismutamine. Ein Teil der Komplexe wird durch W . 
schnell hydrolyt. gespalten:

B i-X 3.RNH3Y +  IIjO =  BiOX - f  2H X  +  RNH3Y .
B iJ 3 ist in Eg. oder anderen organ. Losungsmm. wl. Aus einer li. gesiitt. 

essigsauren Lsg. liiBt sich aber durch Pyridinsalz ein Komplex ausfiillen. Gut er
halt man diese Verbb. auch durch Umsetzung von Komplexen des BiJ3 -)- Alkali- 
halogeniden mit Pyridinsalz. Diese Methode ist einer allgemeinen Anwendbarkeit 
fahig. K a[BU^\ oder Nas[B iJ0] erhalt Vf. durch Erwiirmen der Komponenten in 
Eg. oder Propionsaure, aus der oraugcroten FI. sclieiden sich beim Erkalten feinc 
rotc, transparente Nadeln dieser Komplexe ab. Zur Darst. von Jodwismutaminen 
verwendet Yf. vorzugsweise einen Mischkomplex K 3[BiBrwT.̂ \ (vgl. C. r. d. lA cad. 
des sciences 175. 164; C. 1923. III. 1340). — Jodwismutpyridinacetat, Bi • J s • C5II6N • 
CII.,- CO OII 2H 20,-ćarm inro te Nadeln, in W. farblos 1. — Jodivismutchinolin-
acetat,' Bi'- Ja-CoHjN.CHj-COOH -j- 2H 20 ,  orangefarbige Nadeln. — BiCl3, B iB ra 
u. B iF a sind in fl. organ. Siiuren 11., daher erhalt man leicht direkt aus diesen 
Lsgg. mit Pyridin- u. Chinolinsalzen Komplese. — Chlorwismutpyridinacetat, Bi- 
Cl, • C5H,,N • CIIa • COOH, farblose Ńadeln, die durch W. zers. werden. — Chlor- 
wismutchinolinacetat, B i• Cl3• C„H7N ■ CII3• COOII, farblose, prismat. Nadeln, werden 
durch W. hydrolyt. gespalten. — Bromwismutpijridinlactcit, Bi • Br., • CBH6N • CII3 • 
CHOII-COOH, gliinzende Nadeln u. hexagonale Tafeln, werden durch W . u. A. 
zers. — Bromwismiitchinolinbromhydrat, Bi-Br3 • C9H7 -NHBr, feine lichtbrechende, 
citronengelbe Nadeln, unzers. 1. in HBr.— Fluorwismutpyridinform iat, Bi • F a • C61I5 • N II • 
COOH, weiBc Nadeln, durch W. u. A. hydrolyt gespalten. — Fluorwismutchinolin- 
sulfat, Bi • F3 • C9II7 • N IL ■ S 04, weiBes krystallines, in Eg. wl. Pulver, wird durch W. 
unmittelbar zers.

Die Darst. beliebiger Reihen Wismutamine stoBt dazwischen auf Schwierig- 
keiten. Yerschiedentlich greifen organ. Sauren Aminsalze stark an, andere Amin- 
salze, besondcrs Nitrate u. Sulfate sind iifters zu wl. Dem begegnet Vf. durch 
Ausarbeitung einer Acetonmcthode von sehr groBer Anwendbarkeit. BiFs, BiCl3 u. 
BiBra sind in wasserfreiem Aceton U., Aminsalze fallen aus diesen Lsgg. Wismut- 
aminc, die sich meist ais amorphe Ndd. absetzen. BiJ„ ist in Aceton unl. Yf. 
findet aber, daB Jodide von B i,  Sb, Sn, Pb, Cu, Ag u. a. mit Alkalijodiden oder 
anderen Alkalilialogeniden in Aceton erliitzt, sich unter B. sehr bestiindiger Homo- 
u. Heterokomplexe losen. Beispielsweise sind erhalten w orden: K ^ B iJ ^]; K 3[BiTaB rs\ ; 
K lB iJ ^ C N )^  K lS b .J sB rsy, Na,[SbJ3{CAr)3]-, K 2[SnJ,Br,]-, N alSnC LBr,]- K£Pb- 

Na^Oi^J^CN)*}-, I£[AgJC'N]. Aus den Acetonlsgg. dieser Komplexe lassen 
sich durch Wecliselwrkg. mit Ammonium- u. Aminsalzen entsprecliende, in Aceton 
meist wl. Metallamin- u. -ammoniumsalze erhalten. Aber schon durch einfaches 
Erhitzen in Aceton, der trockenen, fein gepulverten iiąuimolekularen Mengen der 
zum Komplex zusanunentretenden Komponenten wird oft Addition erreicht. (Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 150. 147—56. Athcn, Teclin. Hochsch.) U l m a n n .

T heodor W e ic h se lfe ld e r , Tjber die Ilydride der Metallc Niclcel, Kobalt, Eisen 
und Chrom. U nter Mitarbeit von B runo  T h iede. In Fortfiihrung der Unterss. 
von Sc h l e k k  u. W e ic h s e l f e l d e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2230; C. 1924. I. 
150) solltc yersucht werden, reines Diphenylniclcel aus Nickelchlorid u. Phenyl- 
magnesiumbromid in N2-Atm. zu isolieren, was jedoch miBlang. Zur Entscheidung 
der Frage, ob sich bei der Rk. nach der Gleichung:

Ni(C0H5)2 +  2 IT„ =  C1SH 10 +  NiH*
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intermedi&r NiH4 bildet, wurde die Rk.-Fl. direkt mit verd. HC1 zersetzt. Is t X  
die gesuchte, aus dem Nickelhydrid erhaltene H,-Menge, A  das Yolumen des er- 
haltenen Gasgemisches, a das in Abzug zu bringende Yolumen der Zers.-SalzBiiure, 
B  das Yol. des H3-Anteils in A ,  bestimmt in einer mit konz. H2S 04 geftillten Ab- 
sorptionspipette, so ist X in A — a enthalten u. X  =  B  (A— a)/A . Die Metbode 
■wurde an Al-Dralit gepriift u. fur gut befunden u. fiihrte zu dem Ergebnis, daB 
die H a-Menge bei Zers. der ath. Suspcnsion dieselbe w ar, die friiher mit dem ge- 
trockneten PrSparat Nil-I2 erhalten wurde. Die Existenz eines Ni I i,  ist deshalb 
unter den Bedingungen der vorliegenden Verss. sehr imwalirscbeinlieli u. die Zers. 
des vielleicht intermediar entstehenden Diphenylnickels diirfte sofort nach: 

Ni(C0H5)2 - f  2 II2 =  2CeH,, -}- NEŁj 
erfolgen. Aueh fttr Kobalthydrid, das mit genau derselben Yersuclisanordnung er
halten wurde, gilt die Formel CoH,. W enn der A., in dem NiCl2 fast unl. ist, 
durch Pyridin ersetzt wurde, war die H2-Absorption selbst nach 120 Stdn. nicht 
abgeschlossen. — Mit wasserfreiem FeCl, schied sich ein schwarzer, feinpulvriger 
Nd. ab, der, unter der Rk.-Fl. zers., mit 99,8% der Theorie auf Eisenhydrid  FeH 2 
stimmte. — Das in A. sil'.' wasserfreie FeCl3 licferte eine schwarze, zSholige Sub- 
stanz, die, wenn die IL-Absorption bis zu volliger Sattigung erfolgte, ein Msen- 
liydńd, FeHs , war. Bei einem vorzeitig abgebrochenen Vers. war nur soviel II2 
absorbiert, daB statt 3 Moll. Bzl. nur eins, neben 1 Mol. Diphenyl cntstanden scin 
konnte. Bei Zusatz von C0H5MgBr-Lsg. zu einer ath. Lsg. von FeCls , ohne Hs, 
schied sich ein bellrotbrauner flockiger Nd. ab, der sich sofort schwarz fiirbte u. 
aus farblosen prismat. Krystallcn neben Schwarzem Pulver bestand. Eisenphenyl 
konnte nicht isoliert werden. An der L uft yerglimmte der Nd., der neben Mg- 
Halogenid Eisen u. etwas organ. Substanz enthielt. — CrCl3 lieferte ein schwarzes, 
feinpulyriges Chromhydrid, CrH3. D a die Zers.-FI. neben Chromi- auch etwas 
Chromosalz enthielt, muB der zur Red. yerbrauchte H2 beriicksichtigt werden, in
dem Chromosalz mit K2Cr20 7 osydiert u. dessen UberschuB zuriicktitriert wird. — 
Die Unters. von Wolframhydrid, dessen Existenz sicher ist, ist noch nicht abge- 
scblossen. (L ie b ig s  Ann. 447. 64—77. Berlin, Univ.) H a rm s .

C. Mineralogisclie und geologische Cliemie.
W illia m  H . B ragg , Die Struktur von Quarz. Gekiirzte W iedergabe der Kvy- 

stallstruktur von a- u. fi-Quarz (vgl. S. 862). (Journ. Soc. Glass Technology 9. 
272—82. 1925. London.) B e c k e r .

C. P orlezza und A. D o n a ti, Neue Untersuchungen iiber den Autunit von 
Lurisia. Im Gegensatz zu iilteren Analysen wurden Cu, Pb u. As cinwandfrei be- 
stimmt. Isolierte gelbe Krystalle erwiesen sich Cu-haltig, im Gegensatz zu griinen, 
bei denen As yorwiegt. Das Begleitgestein enthielt geringe Jlengen von P20 6. 
Der Ra-Gehalt ist oftmals so hoch, dafi sich die teehn. Gewinnung desselben 
lohnen wiirde. Die chem. u. spektrograph. Analysenwerte sind in mehreren 
Tabellen mitgeteilt, (Annali Chim. Appl. 15. 518—34. 1925. Pisa.) G r im m e .

J . Ssam oilow , Die Phosphorillagerstatten in Estland. Geolog. Schilderung. 
Die Phosphorite enthalten 36,4% P..05. (Trans. Inst. Fertilisers Lief. 21. 19 Seiten. 
1923 [russ.].) B ikekm an.

A. K asakow , Die Phosphaterze der TI. S. S. B . I. Phosphoritlagcrstatten von 
Jegorjewslc. Die Phosphoritlagerstatten bei Jegorjewsk erstrecken sich uber ca. 
250 qkm. Eingehender untersucht wurde die ca. 5 qkm groBe Flachę neben Chor- 
lowo (95 km sudostlich von Moskau). Die Phosphorite liegen dort an der Grenze 
der Kreide- u. der Juraformation in z w ci durch eine ca. 120 cm dicke leere Schicht 
getrennten Schichten. Die obere (Rjasanhorizont) liegt ca. 2—4 m unter der Erdober-
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fliiche u. ist 70—80 cm diek, die tiefere (Portlandhorizont) ist ca. 30 cm stark. Die 
erste Schicht enthalt durchschnittlieh 17—18% P20 5, kann aber nach mechan. An- 
reicherung 22°/0ig- Erz liefern, die zweite liefert nach der Anreicherung 20—26%ig. 
Prod. (Trans. Inat. Fertilisers. Lief. 24, 59 Seiten. 1925 [russ.].) B ik e r h a n .

F. F isc h e r, Neuere Forschungen zwr Entstehm g der Kohle. Das Holz zerfiillt 
unter dem EinfluB von Pilzen u. Enzymen in Cellulose u. Lignin. Die erstere 
wird von den Bakterien u. Pilzen abgebaut u. yeracliwindet, wiihrend Lignin keinen 
Niilirboden fur dieselben bildet. Es verliert nur seine Acetyl- u. Methoxylgruppcn 
u. geht in Huminsauren u. durcli Abspalten von W . in die Anhydride- derselben 
uber. Diese stellen den Huminstoff der Braunkohle dar. Durch Gebirgsdruck u. 
Temp.-Erhohung setzt ein InkohlungsprozeB unter Abapaltung von C02 u. CH4 
ein, wodurch die sehwarze Steinkohle entsteht, dereń Huminstoffe unl. sind u. auch 
durch Kochen mit NaOH nicht mehr 1. werden, wie diea bei den Huminstoffen 
der Pechkohle der Fali ist. Letztere nimmt ein Zwiachenglied zwischen der Stein
kohle ii. der Braunkohle, dereń Huminstoffe ohne weiteres 1. sind, ein. (Ztschr. 
Dtsch. Geol. Ges. Abt. A. 77. 534—50. 1925. Mullheim [Ruhr], Kaiaer W ilh e lm - 
Inst. f. Kohleforschung.) ' '  E n sz ijn .

Je a n  G an d illo t, Uber die Anwesenheit eines Steinkohlenlagers in den meta- 
morphcn Gebieten im  sudlichen Limoges. Vf. beschreibt ein Zutagetretcn von Stein
kohle im sudlichen Limoges. Inmitten Eritptiygeateins liegt das Gebiet durch 
diinne Scliichten metamorphen Gesteina getrennt. Diese Schichten sind ca. 10 m 
stark, entlialten deformierten Quarz u. kohleartiges Materiał in bedeutendem Um- 
fange. Es konnten weitere VY. in 150 m Entfernung festgestellt werden. Die 
Mśichtigkeit der Kohleschicht iiberstieg 8—10 cm nicht. Die Kohle besaB einc 
geringe D., einen gliinzenden Brucli u. hatte einen Heizwert yon 6048 cal. Fossile 
Organismen wurden nicht gefunden. (C. r. d .l’Aead. des sciences 182. 274—75.) H a a se .

A. F . L indem ann , E in  moglicher Ursprung der Petroleiimfelder. Vf. erliiutert 
die Moglichkeit der Entsteliung der Erdolfelder durch Zers. von Fisehen an einer 
Betraciitung der ^Yanderung der europaischen Aale an eine Tiefseestelle des 
Atlantiachen Ozeana, wo sie laichen. Die Betrachtung fiihrt rein zahlenmaBig zu 
anniihernd richtigen W erten. (Naturę 117. 159. Sidholme, Sidmouth.) J o s e p h y .

C. P o rlezza und A. D onati, Spektrographische Untersuchungen einiger B,iick- 
stiinde von Mineralwassern. Bericht uber eingehende spektrograpli. Unters. des 
Abdampfruckstandes des W. von Salsomaggiore im Abschnitt G riin  bis Ultraviolett 
mit den App. von K k O ss u . H i l g e r .  Ersterer ergab bessere W erte, vor allem lieB 
sieli B a  einwandfrei nachweisen, Tabellen im Original! (Annali Chim. Appl. 15. 
535—42. 1925. Pisa.) G rim m e .

— , Die radioaktwen Phosphor-Arsenik-Eisen-Sulfat-Qtiellen der Diadochit- 
holilen (Feengrolten) von Saalfeld in Thuringen. Das W. der Ileiląuellen enthalt im 
Liter 700 mg II3P 0 4, 5,1 mg arsenige Saure, 2000 mg Fe, 1000 mg H2S 0 4, auBerdem 
Mo, Cu, Al, Mn, Ca, Mg, Na u. K. Sie schlagen ein Sediment nieder, sog. roten 
Oeker, der aus 40°/o Fc, 10% H3P 0 4, 5% HaS 04 u. 0,l°/o arseniger Saure besteht. 
In einem Grottenraum, Miirchendom genannt, entspringt die „an Mineralgehalt 
starkste Quelle der W elt.“ Sie enthalt auf 1 1 4000 mg arsenige Sśiure, 80000 mg 
H3PO.„ 110000 mg HsS 0 4, 130000 mg Fe, 20000 mg Al, 200 mg Mn, 150 mg Mo u. 
100 mg Cu. D. =  1,31. Die Eestaktiyitat betriigt pro 1 30 Mache-Einheiten. Die 
von den Heilwiissern abgesetzte Bergbutter enthalt 12,3% F eS 04, 26,194% Eisen- 
phosphat, 25,630% Fe20 a, 19,420% A120 3, 6,310% MgS04, 8,450% W , 0,100% 
CuS04, 0,018% M nS04, 0,150% Mo03, <5,192% arsenige Siiure u. 2,100% KjSO, +  
lsajS04. Die Heilquellen enthalten auf 11 W . 10 Mache-Einheiten Eestaktiyitat, 
die Luft in den Grotten durchsehnittlich 6 Maclie-Einheiten/1. Die Grottenluft be-
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steht aua 18% 0 2, 79% N2, 1,6% C 02 u. aus 1,4% Edelgasen, die Quellgase aus 
91,5% Ns, 6,8% C02 u. 1,7% Edelgasen. (Gas- u. W asserfacli 69. 28—29.) WlLKE.

E dson  S. B astin , Die Gegcnwart von Sulfat reduzierenden Bakterien in  Olfeld- 
loassem. Unter Mitarbeit vou F ra n k  E. G reer, C. A. M e rr itt  und G aił Monitem. 
Die Tatsaebe, daB W. yon Olfeldern arm an Sulfaten, dagegen yerhiiltnismaBig 
reich an JL S  ist, hat yerschiedene Erklarungen gefunden. Einige Forscher suehen 
sie durch die Rk. yon Sulfaten mit organ, toter Materie zu deuten, andere haben 
die Ansicht, daB hier sulfatreduzierende MiJcroorganismen die Umsetzung bewirken. 
Auf Grund von Verss. yieler Autoren konstatieren Vff,, daB organ, tote Stofle bei 
gewShnlicher Temp. keine Neiguug haben, Sulfate zu reduzicren. E rst bei hoheren 
Tempp. wiire dies moglich. Dagegen wird durch Yerss. der Vff. gezeigt, daB 
Bakterien in den W assern von Olfeldern yorhanden sind, die die Sulfate zu H2S 
reduzieren. Die Yerss. wurden so angestellt, daB zu Sulfat enthaltenden Lsgg. 
Eisensalze u. Bakterien zugesetzt wurden. Der gebildete II2S zeigte sich durch
Ausfallen von FcS an. (Science 63. 21—24. Chicago, Univ.) H a n ik e .

B. Issa tch en k o , Uber die Salpcterbildung in  den Meeren. Stickstoif bakterien 
wurden bis jetzt in Meeren sfehr wenig gefunden. Vf. gelang es nun, in dem Schlamm 
aus dem Hafen yon Catherine u. bei Yourgorski Seliar, sowie aus dem Asowschen 
Meer solche nachzuweisen. An der Oberfliiclic sind sie nie zu finden, hoehstens 
in Kustengebieten, wo die durch die Fliisse zugetragenen Teilchen sich noch nicht 
sedimendiert haben. Das Schwarze Meer ist sehr arm an solchen Bakterien, da es 
eine Steilkuste hat, u. am Boden dauemd II2S entwickelt wird. Die Art des Bodens 
hat auch EinfluB auf das Fortkommen, insofern ais die Bakterien auf sandigem u. 
musclielreichem Boden besser gedeihen ais auf tonigem. (C. r. d. 1’Acad. des sciences
182. 185—86.) E n s z l in .

G. G eorgalas und N. L ia ts ik a s , Uber die Spektralanalyse der Flammen des 
Yulkans Santorin (Ausbnich von 1925). Bei der Unters. der bis 20 m holien gelb- 
griinen bis blauen Flammen, welche aus den Kegeln des Santorin schlugen, konnte 
einwandfrei nachgewiesen werden H2, Na, Cl u. N3, mit groBer W ahrscheinlichkeit 
Fc(?) u. N2. Aus den Fumarolen mit 150—220° wurden neben W asserdampf HC1, 
II«S04 u. CO., gefunden. (C. r. d. 1'Acad. des sciences 182. 148—50.) E n s z l in .

D. Organisclie Chemie.
N. P rile sc lia jew , Uber organisclie Ualogenoxyde. Die Oxydation des Chlor-1- 

Jiepłens-1 und Chlor-2-octcns-2 m it Benzopersaure. Vf. findet, daB die genannten 
Halogenide bei der Oxydation mit Benzopersaure bestandige Chloroxyde geben, die 
mit Alkali in normaler W eise u -  Aldehydalkohol bezw. a  - Ketoalkohol liefern.
a) C h lo r - l - h e p te n - 1 ,  C4HUCH:CHC1, erbalten durch Einw. von PC15 auf Ónanthol 
u. darauffolgende HCl-Abspaltung, wurde mit Benzopersiiure oxydiert. Die Fraktion 
Kp. 93—95° des Rk.-Prod. ist gemiiB Analyse u. Mol.-Refr. Chhrlieptenoxyd, C;H n - 
C1L—CHC1. D.la.i 0,9847; n D =  1,4370. Die Verb. wird yon KM n04-Lsg. osydiert,

erzeugt einen Spicgel mit Tollensscher Lsg. u. farbt fuchsinscliweflige Saure. Beim 
Kochen mit CaCOs entstelit ct-Aldehydalkohol CSHU • CH(OH) • CHO, F . 98,5—99,5°.
b) C h lo r - 2 -o c te n -2 ,  CsIIn *CH : CC1-CHS. Darst. aus Metliylhexylketon mit PC15 
n. nachtraglicher Behandlung mit Alkali. Kp.51 84—86°, D .IS,0 0,8923, nD10 =
1,4424, Mol.-Refr. 43,49. Durch Oxydation mit Benzopersaure entsteht Clilor-2-octen-
2-oxyd, C6Hu .CH— CC1-CH3. Kp,21 81—82°, D.°4 0,9755, T>.'\ 0,9609, n D == 1,4359,

i—G—^
Mol.-Refr. 43,22. W ird yon KM n04-Lsg. langsam oxydiert, erzeugt einen Spiegel 
mit Tollensscher Lsg., fiŁrbt aber nicht fuchsinBchweflige Siiure. Beim Erwiirmen



1926. I. D. O r g a n is c h e  Ch e m ie . 2083

mit l0°/oig. K,,CO.j entsteht ci-Ketoalkohol CbJIn 'CH(OII)-CO-CHa, Kp.60 120—122°,
D . I64 0,0299, nD10 =  1,4378, Mol.-Eefr. 40,66. Semicarbazon, F. 179,5°. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 59. 194—98. Mińsk, Univ.) W in k e lm an n .

H e n ry  J . W in g  und T. J . T hom pson , Die Loslichkeit von Bariumpropionat. 
Vff. bestimmen die Loslichkeit yon Barmmpropionat zwischen 0 u. 100°. Bei et w a 
10° ist die Loslichkeit am kleinsten. Bei 100" losen sieh 83 g Ba(C3Hs0 2)2 in 
100 g W . In dem ganzen Temp.-Bereich besteht das Salz, das mit der Lsg. im 
Gleichgewicht ist, nur aus dom Monohydrat. Ein Umwandlungspunkt dieses Salzes 
wurde niclit gefunden. Die Loslichkeitskurye ist konvex zur Temp.-Achse u. nicht 
konkay, wie K r a ś n ic k i (Monatshefte f. Chemie 8. 595 [1887]) angab. (Journ. Amerie. 
Chem. Śoc. 48. 104—6. Lincoln [Nebraska], Uniy;) J o s e p h y .

H. P. K aufm ann  und F. K ó g le r, Blei-(J)-Sałzc der Pseudohalogene. Dic Um- 
setzung von Bleitetraacetat mit HSCN (ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1553; C. 
1925. II. 2258) iibertrugen Vff. auf ahnliclie Eadikale mit halogenartigem Charakter, 
die B irc k en b a c ii (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 786; C. 1925. I. 2686) Pseudohalogene 
nennt. — Kaliumselenocyanid, aus A., gibt in Aceton mit Bleitetraacetat in Chlf. 
unter Kulilung eine gelbrofe FI., die yermutlich Selenocyan enthalt, das moglicher-
weise zu m T eil ais Polyselenocyanid, K(SeCN)3, locker gebunden ist, u. Blei-(4)-
selenocyanid, entsprechend den Gleichungen I  u. I I .  — Die Ggw. von Selenocyan 

I  4KSeCN +  Pb(CHs-COO), =  Pb(SeCN)4 - f  4K -C H 3-COO;
I I  Pb(SeCN)4 =  Pb(SeCN), +  (SeCN)2;

I I I  2 (SeCN)» +  3I-LO =  H2Se03 +  HCN +  3HSoCN;
IY  2 (SeCN) j +  2H 20  ^  2HOSeCN +  2HSeCN;
T  2IIOSeCN — ->- IIOaSeCN +  H SeCN;

Y I H 0 2SeCN +  H 20  — X H2Se03 4 -  HCN;
Y II KSeCN +  6 J  +  3 II20  =  H2Se03 +  K J +  4H J +  JC N ;

Y II I  4 HSeCN +  2 0  =  2(SeCN)5 +  2H 20 ;
IX  2(SeCN)2 +  3H 20  =  H2Se03 +  HCN +  3HSeCN;

X Pb(CH3.COO^ +  4HOCN ^  Pb(OCN)4 +  4CH3-COOH. 
wurde dureb Anlagerung an Antipyrin  bewiesen u. B. yon Diantipyrylselenid, Bis- 
l-phem jl-2,3-dim ethijl-5-pyrazolonyl-d-sehnid, C1JI,220.,NiSe\ weiBe Krystalle, aus 
verd. A. +  NaOH, F. 236° (Zers.). — Entsteht auch aus Silberselenocyanid u. J  
in A. mit Antipyrin u. NaOH oder aus Selenbromiir -)- Antipyrin in Chlf. — Aus 
Selenocyan u. an dereń organ. Stoffen (z. B. Anilin, «-Naphthol) lassen sieh gleich- 
falls gut krystallisierende Verbb. erhalten. — Bei der Hydrolyse des Selenocyans 
entsteht nach der Gleiebung I I I  Selenocyanwasserstoffsaure, die nur in alkal. oder 
neutraler Lsg. bestiindig ist, HCN u. selenige Saure, wobei IY, Y u. Y I ais Zwischen- 
stufen, B. von unterselenocyanig er Saure, HOSeCN, u. selenocyaniger Saure, H 0 2SeCN, 
anzunehmen sind. — Durch Titration des Kaliumselenocyanids mit J  (nach YII) 
konnte Gleiebung I I I  bestiitigt werden. Gleichung Y II  laBt sieh in die Ekk. Y III , 
Osydation zu Selenocyan u. IX , Hydrolyse u. B. von HSeCN, die von neuem der 
Oxydation unterliegt, zergliedern. — Beim Versetzen yon KSeCN mit J  im tjber- 
seliuB bei Ggw. von viel NaHCOs , Zuriicktitration mit Na-Tbiosulfat wurde der 
J-Verbraucb entsprechend Y II  ermittelt. — Damit wurde die erste jodomeir. Best. 
von Kaliumselenocyanid ausgefiihrt, die auf die Selenanalyse zu iibertragen ist. — 
Durch Erhitzen einer aus Silberselenocyanid u. J  dargestellten Lsg. yon Selenocyan 
in CS2 wurde Selendicyan, Se(CN)4, u. Selendiselenocyanid, Se(SeCN)2, erhalten (ygl. 
Y e r n e u i l ,  Ann. Chim. et Phys. [6] 9. 353 [1883]); letzteres ist ais Analogon des 
Schwefeldirhodanids zu betraehten. — Die B. yon Selendicyanid u. Selendiseleno
cyanid bei der Oxydation von konz. Selenocyanidlsgg. (I. c.) stellen den Chemismus 
derselben sieber, indem primBr Selenocyan gebildet wird. — Aus Selenbromiir u. 
Silbercyanid in A. entstehen auch Selendicyan u. Selendiselenocyan. — Bei der
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Dest. von Cyanwrsaure in Chlf. hinein, bei —18° u. Zugabe von Bleitetraacetat 
ontsteht Blci-(4) cyanat; sirupartige M.; farbt sich an der Luft braun; wird in W . 
zu P b 0 2 u. CyansSure hydrolysiert; im Yakuum Aufbliihung u. Abgabe eines 
stechend riechenden Gases (O.tycyan oder dessen Spaltprodd.); in Eg. Zers. u. Aus- 
krystallisation von Bleitetraacetat, ein Yorgang, der auf das Gleichgewiclit X bin- 
weist. — Nach den Yerss. der ViT. zerfallen Blei-(4)-rhodanid u. Blei-(4)-selenocyanid 
sofort in die Pseudohalogene u. die Blei-(2)-Salze, wahrend Blei-(4)-eyanat bestiindig 
ist. — Die von B ip.ck en b a c h  u . K e l l e r m a n n  (1. c.) bei der Best. der Zers.- 
Spannnng in alkoh. Lsg. gefundene Beihe stimmt mit den Ergebnissen in bezug 
auf Blei-(4)-Salze iiberein. (Ber. Dtsch. Chcm. Ges. 59. 178—86.) B o sc h .

H. P. K aufm ann und W . O ehring, Eine neue Methode der Rhodanierung orga- 
nisclier Verbindungen. Die Methode bcruht darauf, daB man in wss. Lsg. Rhodan 
aus geeigneten Rhodaniden, vor allem Alkalirhodaniden beispielsweise durch Br 
derart in Freiheit setzt, daB es im SehoB der Lsg. mit bereits gel. StofFen, dereń 
Ehodanierung gewiinscht wird, in Rk. tritt- dabei darf eine Bromierung nicht statt- 
finden u. das in Freiheit gesetzte Rhodan muB schneller die zu rhodanierende Verb. 
angreifen, ais es der Ilydrolyse anheimfiillt. — Bei der Rhodanierung z. B. Yon 
Anilin  in stark saurer Lsg., in der NaSCN gel. ist, -|- Br unter Kiihlung geht I. 
ais Ionenrk. mit derart grofier Gesehwindigkeit vor sich, daB II. bei tjberschuB 
von NaSCN nicht in Frage kommt, die Hydrolyse III. durch die Saure staTk ver- 
zogert wird u. sich deshalb die Rhodanierung nach IV. abspielt. — Das so in Rk. 
gebrachte nascierende Rhodan ist weit aktiver ais in indifferenten Losungsmm. aus 
Bleirhodanid u. B r dargestelltes Rhodan.

I. 2 NaSCN +  Br2 =  2NaBr -j- (SCN)2 ,
II. CjHg.NH, +  Br, =  C,.H,(NIL)(Br).IIBr.

III . 3(SCN)2 - f  411,0 =  5HSCN +  B^SO, +  H C N ,
IV. CJ-Ł.-NIL +  (SCN)s =  C6H4(NHa)(SCN) +  IIS C N .

Y e rsu c h e . p-Ehodananilin, aus 4 Moll. Anilin in 96°/0ig. Essigsaure mit 3 Moll. 
NaSCN -j- Br, F . 57—58°. — Entsteht auch aus Anilin zu Rhodan wie 1 :1 .  — Bei 
1 Mol. Anilin zu 2 Moll. Rhodan entsteht daneben 2,d(?)-Dirhodananilin, C8H5N3S21 
Krystalle, aus W ., F. 198°. — 2,4. (?)-Dirh o darni aph thylamin -(1), C12H 7N3S2, aus 
Naphthylamin-(l) in 96%>g- Essigsaure +  NaSCN -j- B r; aus A., F. 204°; 11. in 
Aceton, w. A. — Naphthylamin-1 in A. gibt mit einer Rhodanlsg. (aus Pb-Rhodanid 
u. Br in A.) rhodanwasserstofFsaures Naphtbylamin-1 u. 4-R.hodannaphthylamin-l, 
C,,HsN,S, F . 146—147°, Nadeln aus Lg. oder CCl^. 11. in A., A. — Gibt in A. -f- 
w. NaOH h. W . Bisnaphthylamin-1,4-disulfid, gelbe Nadeln, F. 168°. — Mit 
Rhodan im UberschuB, besonders wenn man das rliodanwasserstoffsaure Salz be- 
nutzt, kann man auch mit freiem Rhodan das Dirhodanderiv. erhalten. Das HSCN- 
Salz entsteht aus Naphthylamin-1 in Chlf. - |- HSCN, F. 135°; ist bei Ggw. von W. 
mibestSndig, zerfiillt an der Luft leicht in die Komponenten. — 1-Rhodannaphthyl- 
amin-2, CUH8N2S, aus 1 Mol. Napbtliylamin-(2): 1 Mol. Rhodan in Essigsaure -j- 
Br; aus Bzl. oder CClł( sintert bei 150—154°, erstarrt bei hoherer Temp. u. schm. 
bei ca. 261° (Zers.); 1. in Aceton, w. A. — Gibt in A. -f- w. NaOH Bisnaphthyl- 
amin-2,1 -disulfid, HCl-Salz: braune Nadeln, fiirben sich mit NH3 gelb. — Mit freiem 
Rhodan entsteht auch l-Rhodannaphthylamin-2. — Bis-p-rhodanphenylamin, aus Di- 
phenylamin u. NaSCN mit verd. II2S 0 4 (15°/0ig.) u. Br; F. 120°. — 4,2 g Naphthol-1 
gibt in 96%ig. Essigsaure mit 9 g  NaSCN u. Br 4-Rhodannaphthol-l, F. 113°. —
1 g Naphthol gibt mit 8 g KSCN ebenso 2,4(?)-Dirhodannaphikol-l, C12HaONsS2, 
schwach gelbe Nadeln, aus A. +  W., F. 118—119° (Zers.). — 5-Ehodansalicylsaure, 
aus 1,38 g Salieylsiiure -|- 4 g NaSCŃ in Ameiaensaure -}- B r; F . 167°. — 1^1-TJi- 
rhodanathan, aus NaSCN in Essigsaure beim Einleiten yon Athylen u. Cl (ge- 
trennt), ersteres im tjberschuB; F. 90°; mit Br anstatt Cl ebenso. — l-Phcnyl-1,2-
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dirhodandthan, aus 1 g Styrol in EssigsSure mit 2 g NaSCN u. B r; F. 101°. — 
l-p-Methoxyphenyl-l,3-dirhodanpropati, aus 2,8 g Anethol u. 9 g NaSCN in Essig
saure +  Br; F. 87°. — Bis-l-phenyl-2,3-dimethyl-S-pyrazobnyl-4-dis-ulfid, aus 1,2 g 
Antipyrin u. 2 g NaSCN in Essigsaure -J- Br -J- 15°/oig. NaOII, F. 256°, oder aus 
1,8 g  Antipyrin —j— 5 g NaSCN in Essigsaure beim Einleiten von Cl usw. (Ber. 
Dtscli. Chem. Ges. 59. 187—94. Jena, Univ.) B u sc h .

"W. B orsche und W . T ra u tn e r , Uber Dinitro-s-trihydrazinobenzol und einige 
andere Abkonimlinge des Dinitro-s-triclilorbenzols. Durch Umsetaung von D eriw . 
des l,3-Dinitro-2,4,6-triehlorbenzols mit Hydrazinhydrat lassen sich D eriw . des
1.3-Dinitro-2,4,6-tńhydrazinobenzols erhalten. Dinitro-s-trichlorbenzol selbst crwies 
sich ais ungeeignet, da das aus ihm zuniichst heryorgehende Monohydrazinderiy. (I) 
bei Ggw. von viel freiem Hydrazin allzu leicht zu 6-Nitro-l-oxy-5,7-dichlorbenzo- 
triazol (II) reduziert wird. Dagegen erwies sich Dinitrophloroglucintriphenylather, 
(O2N)2-C0H-(O-C6H5)3, ais fiir die gewiinschte Bk. geeignet. — Der Ersatz der 
Cl-Atome lieB sich durch Na-Phenolat fiir 1, 2 u. 3 Cl-Atome zu Dinitrodichlor- 
phenolphenylather, (OaN)2-C6HCl2-(OC6H5), Dinitrochlorresorcindiphenylather, (02N)- 
C,.HCi-(0C9H6)2, u. Diiiitrophloroglucintriphenylather durchfiihren. Dagegen gelang 
nut N H a nur Ersatz von 2 u. 3 Cl, mit Anilin  von 3 Cl, mit Pipcridin von 1 u. 3 Cl,, 
mit Na-Aceiat, Na-Malonester u. Na-Acetessigester von 1 Cl. Mit p-Toluidin  u 
fl-Naphthylamin  besehrankten sich die Yerss. erfolgreicli auf Substitution von 2 CL- 
Atomen. — An dem Bk.-Prod. mit Na-Malonester konnte E intritt des neuen Sub- 
stituenten in 4-Stellung bewiesen werden, weslialb auch dem Dinitrodićhlorphenol, 
dem Dinitrodichlorphenolplienylather u. dem u-[Dinitrodichlorphenyl]-acetessigester 
entsprechende Formeln zugeteilt wurden. — Bei Substitution zweier Cl-Atome wird 
die Entscheidung der Konstitution sehr schwierig. Verss. uber Umsetzungen von
2.4-Dinitro- u. 2,6-Dinitro-3,5-dibrombcnzol zeigten, daB entgegen den Lehren von 
der ster. H inderung beide Bromatome im 2,4-Dinitro-3,5-dibrombenzol sich glatt 
mit NHS, NjII., u. C6H6NH2 umsetzten, wiihrend 2,6-Dinitro-3,5-dibrombenzol nur 
mit einem Br-At. u. sehr viel weniger leicht reagierte. Zur Erkliirung ziehen die 
Vff. die Lage der 'Atliylenbindungen bezw. die Affinitatsverteilung nach der Kekulć- 
Formel lieran. Auf l,3-Diniti-o-2,4,6-trihalogenbenzole iibertragen, fiihrt diese An- 
schauungsweise zu der Annahme, daB 1. die Halogenatt. 4 u. 6 nicht gleichzeitig 
reaktionsfiihig sein konnen, daB 2. nach Austausch des 4-At. zunśiehst das 2-At. 
das reaktionsfiihigste ist (III) u. daB 3. das Halogenatom 6 erst durch Umlagerung 
der Athylenbindungen reaktionsfiihig gemacht werden muB, das dann auch gegen- 
iiber dem Halogen in 2 das reaktionsfahigere ist (IV).

C l i ^ i ------ r,N NO,
0 , n L h

c i ¥

Y e r s u c h e .  I. D in i t r o  - s - t r i h y d r a z in o -  
b e n z o l. Hydrazinsalz des Nitrodichlorbenzazimidols, 
C6H0O3NaCl2 (II), aus 2,7 g Dinitro-s-trichlorbenzol 
(F. 131,5°) in 25 ccm A. u. 1,4 g 90%ig. Hydrazin- 
bydrat in 8 ccm A. Rotbraune Nadelbuschel aus A. 
Zera.-Punkt 169°, 11. in h. W . u. yerd. Alkali. — 
Daraus mit H N 03 das freie Nitrodichlorbenzazimidol, 

gelbe N&delchen aus A., Zers.-Punkt 196°. Bei Anwesenheit von yiel freiem N2lf4 
u. langerem Kochen scheint ein Dihydrazinsalz eines Chlorbenzodi (oxytriazols) zu 
entstehen. — Dinitro-s-trihydrazinobenzol, C8H I0O4N8, aus Dinitrophloroglucintri- 
phenylather (Darst. s. u.) u. 4 Moll. Hydrazinhydrat in A., Ausbeute 80°/o* Fast 

YHI. 1. 135



2086 D. O r g a n is c h e  C h e m ie . 1926. I .

unl. auch in Nitrobzl., 1. in w. verd. Alkali, durch 50% Essigsiiure unveriindert 
fallbar. Ycrpufft erst bei hoher Temp.

II. E in ig e  a n d e r e  U m s e tz u n g e n  des  D in i t r o - s - t r i c h lo r b e n z o l s .  Mit 
alkoh. NB* entsteht bei 100° (3 Stdn.) 1 ,3 -Diamino ■ 4,6 - dijnitro • 5- chlorbenzol (?), 
C8H A N 4C1, gełbe Nadelclien aua A., F. 206° (Zers.) u. l,3,5-Triamino-4,6-diniiro- 
benzol, C6H70 4N5, Niidclchcn aus Nitrobzl. Zcrs.-Punkt ca. 298°, swl. in A., Essig- 
ester, Chlf., wl. in Eg. — Durch Kochen mit Piperidin u. Na-Acetat in A. entsteht 
l-Piperidino-4,6-dinitro-3,5-dichlorbenzol, Cn H u 0.,N3C]2, gelbe Bliittchen aus A., 
F. 108°. — 10,5-Tripiperidino-4,6-dinitrobenzol, C2,H310 4N6, citronengelber Niidelelien- 
filz, wl. in A., U. in Chlf. u. Essigester -f- A., F. 147—148°. — Mit Anilin konnte 
nur l,3,6-Trianilino-2,4-dinitrobenzol, C24H 100 4N6, F. 179—180° erhalten werden. — 
Kochen mit p-Toluidin u. N a-A cetat fiihrt zu D i-p - toluidinodinitrochlorbenzol, 
CsoH170 4N4C1. Leuchtend rote Krystalle, F. 231°. Unl. in A., swl. in A. u. Essig
ester, leicliter in Bzl. — Di-fi-naphthylaminodinitrochlorbcnzol, CJ8H 1T0 4NJC1, dunkel- 
rote Niidelchen aus Chlf. oder Eg., F. 225° (Zers.), unl. in A. — Diniłrodichlor- 
]>henol aus der Schmelze mit Acetamid u. wasserfreiem Na-Acctat bei 160° (30 bis 
40 Min.). Gelbe Tiifelchen ajis h. W., F. 120°, 11. in A., wl. in A. u. Bzl. Kry- 
stallisiert nur schwierig, besser das p-Anisidinsalz, CsHsO|iN2Cl3'C 7H9ON. Gelbe 
Niidelchen aus verd. A., Zers.-Punkt ca. 195°. — 2,4-Dinitro-3,5-dichlorphenol-l-phe- 
nylćither, CijH30 5NsC13 , durch 24 Stdn. Kochen mit der berechneten Menge Na- 
Phenolat in trockenem A. Breite Niidelchen aus A., F. 108°, 11. in A. u. Bzl., wl. 
in PAe. — 2,4-Diniiro-l,3,5-chlorresorcindiphenylather, C18H n O0N.,Cl, durch Erhitzcn 
mit Na-Phenolat in Plienolschmelze auf dem W asserbad. Nadeln aus A., F. 129 
bis 130°. — Dinitrophloroglucintriphenylather, C34H la0 7N2) durch Erhitzen mit Na- 
Phenolat auf 100 (2 Stdn.) bis 125° (4 Stdn.). Niidelchen aus A., F. 110—111°. —
2,4-Dinitro-3,5-dichlorphenylmalonsauredi)nethylester, Cn HsOsN,CL, durch 36 Stdn. 
Erhitzen mit Na-Malonsauredimethylester in A. Nadeln aus A., F. 132°. Daneben 
entsteht eine Verb. vom F. 105°, vielleicht Dinitrochlorphcnylmalonsawedimethyl- 
esłer, CUH90 BN2C1. D er zum Vergleich hergestellte 2,4-Dinitro-5-chlorphenylmalon- 
sauredimethylester selim. bei 70,5—71,5°. Gelbliche Krystalle aus CH3OH. Bei 
Nachpriifung yon Verss. von J a c k so n  u . L a m e r  (Amer. Chem. Journ. 18. 664 bis 
685; C. 96. II. 969) wurde dereń Befund uber 2,4-Diniłro-3,5-dichlorphenylessig- 
siiwe bestatigt (F. 140°). — 2,4-Dmitro-3,5-dichlorphcnylessigsauremethylester, Nadeln, 
F. 87,5°. — 2,4-Dmitro-3,5-dichlorp]ienylacctessigsaureathylester, C,2H io0 7N2C12, u. a. 
schon dureh Stehenlassen der Komponenten in Bzl. u. absol. A. bei Zimmertemp. 
(1 Wochc). Nadeln aus A., F. 124°.

III. 2,4- u. 2 ,6 - D in i t r o - 3 ,5 - d ib r o m to lu o l  u. ih r e  U m se tz u n g e n . A )V erss. 
m it 2 ,4 -D in itro -3 ,5 -d ib ro m to lu o l .  2,4-Dinitro-3,5-dibromloluol, C7H40 4NsBr2>. 
nach B la n k sm a  (Chem. Weekblad 6. 729; C. 1909. II. 1219) aus 4-Nitrotoluidin 
uber 2,4-Nitro-3,5-dibromtoluidin-2, 2,4-Diniłro-3,5-dibromtoluol, F. 159—160°. Die 
Diazotierung des 2-Amino-4-nitro-3,5-dibromtoluols muB in verd. II2S 04, noch besser 
in HBr vorgenommen werden, da sieli in stark salzsaurer Lsg. das Nitrodibrom- 
toluoldiazoniumchlorid in Nitrodichlordiazoniumbromid umlagert. Durch Verkochen 
mit A. wird daraus 4-Nitro-3,5-diehlortoluol erhalten, das sich durch UNO, (D. 1,52) 
zu 2,4-Dinitro-3,5-dichlortoluol, C7H40 4N2C12, nitrieren liiBt. Fast farblose Nadeln 
aus A., F. 127°. — Ein Gemisch von 2,4- u. 2,6-Dinitro-3,5-dichlortoluol gab bei 
Erhitzen mit alkoh. NH3 bei 125° reines 3,5-Diamino-2,4-dinitrotoluol, C7H80 4N4 
(F. 210°), mit Anilin 3,o-Dianilino-2,4-dinitrotolwl, C18H 10O4N4, F. 163—164°. Beide 
Verbb. entstehen analog aus den betr. Bromtoluolen. Erstere bildet orangerote 
Niidelchen, wl. in A., letztere granatrote Niidelchen. — 3,5-Dihydrazino-2,4-dinitro- 
toluol, C6H.(CH3).(N 02)2-(NH-NH2)S +  2H 20 ,  C7H 14O0l in wenigen Min. aus den 
Komponenten auf dem Wasserbad. Dunkelrote Niidelchen aus verd. A., Zers.-
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Punkt 173°. Nach liingerem Kochen (5—6 Stdn.) bei UberschuB au Ilydrazin er- 
hiilt man ein Hydrazinsdlz eines Mcthylhydrazinonitrobenzazimidols, C;H120 3N8 (V). 
Hellrote NHdelchen aus verd. A., Zers.-Punkt 176°. LI. in w. W ., woraus H N 08 
das freie Azimidol bezw. sein Nitrat ais gclbes Pulver fiillt. — Umsetzungen mit 
Na-Athylat u. -Phenolat gaben keine definierbaren Prodd.

B) V e rsu c lie  m it  2 ,6 -D in i t ro -3 ,5 -d ib ro m to lu o l .  Herst. nach B la n k sm a . 
Bei 6 Stdn. Koclien von 4-Amino-2-nitro-3,S-dibromtoluol mit Acetanliydrid u. Na- 
Acetat entsteht desscn Diacetylderw., CnH 10O4NsBr2. Derbe Krystalle aus Eg. oder 
A., F. 170°. Das Monoacetylderiv. konnte mit einem Gemiseh von Pyroseliwefel- 
siiure u. H N 03 (D. 1,52) glatt nitriert u. durch Kochen mit 50%ig. H2S 04 ent- 
acetyliert werden. Entaminierung nach St a e d e l  (L ie b ig s  Ann. 217. 197 (1883)] 
mit Ausbeute bis 80%. — 2,6-Dinitro-3)5-dibromtoluol schm. bei 119—120°. Um- 
setzungen mit NH3 u. Anilin liatten kein einwandfreies Ergebnis. Dagegen mit 
p-Toluidin bei 130° (8 Stdn.) 2,6-Dinitro-3,8-di-p-toluidi7iotoluol, C21H20O4N4, orange- 
farbene Blattchen aus A., derbe Krystalle aus B zl., F. 191°. — 7-Methyl-6-nitro- 
l-oxy-o-bro>nbenztriazol, C;II60.tN4Br, hellbraune Nadeln, die bei 236° yerpuffen. — 
l-Methyl-2,6-dimiro-5-J>r0mphenol-3-athylather, C9H0O6N2B r, mit Na-Athylat bei 
Zimmertemp. Nadeln aus verd. A., F. 133° (unscharf). (L ie b ig s  Ann. 447. 1 bis 
18. Gottingen, Univ.) - H a rm s .

E rn s t M aschm ann , Zur Eenntnis organischer Arsenverbindungen. II. Uber 
mercurierłe Arylarsimauren. (I. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1759; C. 1924.11. 
2460.) Bisher hat die Einfiilm ing von Hg in den Kern von Arylarsinsiiuren keine 
Steigerung des chemotlierapeut. Indexes herbeigefuhrt. Mit Riicksicht auf das 
neuerdings der 3-Amino-4-oxyphenylarsinsiiure u. ihrem Acetylderiv. zugewandte 
Interessc wurde deren Mercurierung versucht. Die von R aiziss, K o lm e r u . G av ro n  
(Journ. Biol. Chem. 40. 533; C. 1920. III. 725) beschriebene angebliche 3-Amino- 
4-oxy-5-aceiatquecksilbe>-phenylarsinsaure steht, wie auch andere von diesen her- 
gestellte Hg-lialtige Arsinsiiuren, bzgl. ihres chem. Verh. mit der angenommenen 
Konst. nicht im Einklang [Abscheidung des Hg ais Sulfid durch (NH4)HS schon in 
der Kalte sofort, durch 2-n. NaOH teils sofort ais Oxyd (Verbb. der 3-Nitro-4- 
aminophenylarsinsaure, 3-Nitro-4-oxyphe)iylarsinsaure, 3,5-Dinilro-d-oxyphenylarsin- 
sdure, 4-Carboxyphenylarsinsdure), teils nach kurzerer (Verbb. der 3-Amino-4-oxy- 
plienylarsinsaure, 3,5-D\amino-4-oxyphenylarsinsaure) oder liingerer, dem Grade der 
Abspaltung der Acetylgruppe entsprechender Zeit ais Metali (Verb. der 3,5-Diacetyl- 
diamino-4-oxyphenylarsinsaure)]. Die 3 letzten gehoren nach ilirem Verh. zu den 
von S c h o e i.le r  (Med, Klinik 8. 1200 [1912]) ais i^-Komplex bezeichneten Hg-Verbb. 
Bei Yerss., die Verbb. aus 3-Amino-4 o.Typhenylarsinsiiure u. 3,5-Diamino-4-oxy- 
phenylarsinsiiure in die mercurierten uberzufuhren, zers. sic sich unter Abscheidung 
von Hg, ehe das Metali von dem Substituenten an ein C des Kernes gewandert 
ist. Ursache liierfur ist die reduzierende W rkg. der Oxyamino- u. Oxydiamino- 
gruppierungen. Diese vermogen selbst kernstandiges Hg abzuscheiden, so daB es 
nicht gelingt, durch Verseifen der mercurierten Acetylverbb. mercuricrte Oxyamino- 
oder OxydiaminosSuren zu gewinnen. Einfiihrung von Hg in den Kern gelingt 
auch nicht bei 4- u. 3-Carboxyphenylarsinsaure u. 3,5-Dinitro-4-oxyphenylarsinsaure. 
Wirklich mercuricrte Verbb. lassen sich von den in der Arbeit von R aiziss, K o lm e r 
u. G av ro n  angefuhrten Arsinsiiuren nur aus 3-Nitro-4-oxyphenylarshvsdure (vgl. 
S t ie g l i tz ,  K h a ra sc h  u . H a n k e , Journ. Americ. Chem. Soc. 43. 1185; C. 1921.
IH. 1501) u. aus 3,5-Diacelyldiamino-4-oxyphenylarsinsaure darstellen, aus der ersten 
m absehbarer Zeit nur durch Kochen des lig-Salzes in wss. Suspension, aus der 
zweiten umgekehrt nur unter schonendsten Bedingungen. 3-Acetylamino-4-oxy- 
phenylarsmsaure liiBt sich auch am besten, aber in kurzerer Zeit ais die vorigc, bei 
Raumtemp. inercurieren, 3-Acetylamino-4-phenylarsinsaurc auch in der Wiirme.

135*
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3-Acetylamino-doxy-5-oxymercuriphenylarsinsaure (I.) u. 2-Chlormercuri-3,o-diacetyl- 
amino-4-oxyphenylarsinsaure (LI.) sind klar 1. in NajCOj-Lsg., Atzalkalien u. NH3, 
die Lsgg. scheiden bei alkal. B,k., sobald die Ek. mit p-Dimethylaminobenzaldehyd 
die freie NHa-Gruppe anzeigt, langsam lig  aus. In  NH3-Lsg. wird dureli (NH4)HS 
erat beim Aufkocben HgS abgescliieden. Die 5-Stellung des Hg in I. wurde durch 
Ersatz der HgOH-Gruppe durch J  u. yoraichtigea Verseifen der resultierenden Jod- 
arsinsiiure zu der yon B e r th e i j i  auf anderem Wege erhaltenen 3-Aiuino-4-oxy-n- 
jodarsinsaurc (III.) erwiesen. Jene JodarsinsSure wird durch Ilydrosulfit glatt zur 
entsprechenden Arsenoyerb. (IV.) reduziert, ebenso die aus II. erhaltene zur Arseno- 
verb.V .

AsOaH2 As0 3H j

—HgCl
H O H g - l^ ^ J - N H  • CO ■ CH8 CH3 • CO • N H - l ^ J - N H  • CO • CHa

1—NHS J  

IV.

CHS • CO • H N - L ^ - N H  • CO • CHS CH3 • CO • H N - l ^ ^ J - N H  • CO • CII,

ÓH V. OH
V e r s u c h s te i l .  3 -Acetylatnino- 4 - oxy-5-oxymercuriphenyl-l-arsinsdurc, C8H 10■ 

0„NAsHg (L). Der bei Raumtemp. nach 6—7 Tagen entstandene hellbraune Nd. 
ist nach einigem Schutteln mit CH40  analysenrein, wird farblos erhalten, wenn 
man rasch in eiskalter verd. NaOH lost, kurz mit Tierkohle schuttelt u. das F iltrat 
mit HC1 ansSuert. Das auf dem W asserbad in ca. 1 Stde. erhaltene Prod. ist 
starker gefarbt, aber ebenso entfiirbbar. Bis 300° nicht sichtlich yerandert. — 
2-Chlorniercuri-3,5-diacetyldiamino-4-oxyphcnyl-l-arsimaure, CI0H 19O6N,ClAsHg (II.), 
krystaUin. Nd. (aus mit Tierkohle behandelter Lsg. in k. verd. NaOH durch HC1), 
F. 234° (unkorr.). — 3-Acełylamino-4-oxy-5-jodphenyl-l-arsinsaure, schwach hellgelbes 
Pulver ohne F., bei Erhitzen zers. — 3-Amino-4-oxy-5-jodphenyl-l-arsbisaure, CaH,- 
0 4NJAs (III.), weiBe Flocken (aus Acetonlsg. durch A.), 11. in A., 1. in CH40 ,  zl., 
in noch feuchtem Zustande U. in Aceton. — 2-Jod-3,5-diacetyldiamino-4-oxyphenyl- 
l-arsim aure, C10HlsOeNaJA s, der yorigen gleichend. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 
213—18. Frankfurt a. M., G e o r g  SPEYER-Haus.) S p i e g e l .

G eorg Sachs und M inna Ott, Zur Mercurierung aromatischer Sulfide. S-Methyl- 
łhiosalicylsSure, C6H4(COOH)1(SCH3)2, gab beim Erhitzen ihres Hg-Salzes ein un- 
einheitliches Rk.-Prod. bei 170—230°, wShrend der Methyl&ther der Salicylsiiure sich 
schon in sd. W. mercurieren laBt. Aus Dipbenylsulfid lieB sich durch Ein w. von 
Hg-Acetat in sd. Amylacetat- ein Monoquecksilberacetat, C6H6-S-CaH4-Hg-COs -CHs 
erhalten, das Hg in p-Stellung enthalt. Das aus dem Acetat gewonnene Chlorid 
lieferte mit NII3 analog wie Phenyląuecksilberchlorid eine Verb. (C6H6-S-C8H4 
•Hg)sNHsCl. Eine Beeinflussung der komplesbildenden K raft des Hg durch den 
im Mol. yorhandenen S kam also nicht zum Ausdruck. Der Phenylester der Thiol- 
esaigsiiure yerhalt sich wie der Atliylester (Sa c h s , Ber. Dtach. Chem. Ges. 54. 1849; 
C. 1921. IH . 1348). Die dort angenommene intermediare Addition von Hg unter 
Vermittlung dea S wiirde im Gegensatz zu dem Befund yon K h a b a sc h  u. J a co bso h n
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Journ. Americ. Chem. Soc. 43. 1894; C. 1922. I. 1398) fiir die Addition von Hg 
an N, die Mercurierung nicht wesentlich fordem, da eine groBere Verwandtschaft 
des Hg zum S gegeniiber dem C besteht.

Y e r s u c h e :  Nach 5 Stdn. Kochen von Diphenylsulfid mit Hg-Acetat in Amyl- 
acetat wurde vom Ungelosten filtriert, durch Abkiihlen u. Verd. des Filtrats hoher- 
mercurierte Yerbb. entfem t u. durch Vakuumkonz. das Phcnylmcrcaptophcnylqueck- 
silberacetat erhalten. Warzenformige Krystallaggregate. F. 138°; 1. in
A., Aceton, CS2. Aus Lg. Nadeln yom F. 148°. Der Stellungsnachweis des Hg 
erfolgte durch Ersatz des H g durch N 0 2 nach H a n k e  (Journ. Americ. Chem. Soc. 
45. 1321; C. 1923. III. 615). Aus den Prodd. der Oxydation mit 65°/0ig- H N 03 
konnfe ein Nitrodiphenylsulfon erhalten werden, das durch Mischprobe ais p-Nitro- 
diphenylsulfon identifiziert wurde. — p  - Phenylmercaptophenyląuecksilbcrchlorid, 
C12H„ClSHg, aus der methylalkoh. Lsg. des Acetats mit CaCl2. F. 181°. — Verh. 
C^H^NClS^Sg^  durch Sśittigen der h. alkoh. Lsg. des Chlorids, mit NH3-Gas. 
F .'164—70° (geringe Zera.). — Die alkoh. Lsg. von Hg-Acetat gab, bis zur Trubung 
mit Phenylacetylsulfid gekocht, auf Zusatz yon W . u. NaCl Phenylmercaptogueck- 
silberchlorid, C„HsClSHg. 'D agegen schied sieh aus der Lsg. von Hg-Acetat in wenig 
W. nach Zusatz von Phenylacetylsulfid u. Aufkochen Quecksilbcrphenylmercaptid, 
ClsH 10S2Hg aus. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 171—75. Wien, Univ.) H a b m s .

G eorg S achs, U ber die Spalłung von Aziniełhinen durch Quecksilbcrchlorid. 
Die Azimethine Benzalathylamin u. Benzalbenzylamin addieren HgClj in trockenem 
A .; bei Ggw. geringster Spuren Feuchtigkeit erfolgt hydrolyt, Spaltung in Aldehyd 
u. primiires Amin, wobei letzteres in Form seiner unl. Snblimatyerb. zurAusschei- 
dung kommt. Auch die Additionsyerbb. werden durch Feuchtigkeit zers. Beim 
Benzalanilin konnte keine Additionsycrb. gefafit werden, die Aufspaltung erfolgt 
triiger. Das dabei entstehende Anilin wird ais CflH6NHa-HgCl2 abgeschięden. 
Diese u. die ihr nabestehende Verb. (C6H6NHs)2HgCl2 sind nicht kernmercuriert, 
sondern mit HgCl„ durch Nebenyalenz yerbunden. Hg-Acetat dagegen wirkt 
kernmcrcurierend auf Benzalanilin.

V e r s u c h e .  'Benzalathylamin- Quecksilberchlorid, 2 CaH6CH—NC2H 6 • 3 HgCl2, 
C18H22N2Cl6Hg8. Quaderformige Krystalle. Zers. bei 150°. — Athylaminguecksilber- 
chlorid, C«H7NClaHg. Aus HgCl2 u. Benzalathylamin in alkoh. Lsg. oder feuchtem 
A. oder aus dem yorigen Korper u. wss. A. — Benzalbenzylaminquecksilberchlorid,
2 C„H6CH—NCH2C6H5 • 3IIgCl2. — Bcnzylaminquecksilherchlorid, C,H9NCl2Hg, 
durch Spaltung yon Benzalbenzylamin mittels HgCl2. — Anilinquecksilberchlorid, 
C6HsNHs-HgCl2, dnrch Spaltung des Benzalanilins oder aus Anilin u. HgCl2. Die 
Verb. laBt sieh ebenso wie Dianilinąuecksilbcrchlorid, (CaH5NH2)2HgCl2, durch Dest- 
im Dampfstrom bei Ggw. eines groBen Uberschusses von KBr spalten. — Benzal- 
anilinquecksilberacetat, CI5H 130 2NHg. Aus Hg-Acetat u. Benzalanilin neben einem 
Gemisch von hoher mercurierten Verbb., F. 155—157°. (Monatshefte f. Chemie 46. 
137—42. Wien, Uniy.) SCUUSTER.

A rth u r  W illia m  Chapm an, Isomerieumwandlungen in arontatischen Yerbindwigen.
I. Die Umwandlung von Diacylaniliden in  Acylaminoketone. C h a t t a w a y  u. L e w is  
(Journ. Chem. Soc. London 85. 386 [1904]) haben gefunden, daB Diacylanilide mit 
HC1 oder ZnCl2 in die entsprechenden Acylaminoketone umgewandelt werden u. 
diese Ek. ais intramolekulare Umlagerung angesehen. Es stellt sieh jedoch heraus, 
daB beim Einleiten yon HCl-Gas bei 250—270° in geschmolzenes Dibenzanilid 
Benzoylchlorid u. Benzanilid entstehen, ebenso reagiert Diacetanilid bei 150—170° 
unter B. yon Acetylchlorid u. Acetanilid. Die Ek. scheint somit wie folgt zu 
yerlaufen:

CeH5.N(C2H30)2 +  HC1 — >  C6H6.N H -(O .H 3Cs) +  C2H2OCi >
C6II4 • CjIIjO • N il • 0 H 3C2 - f  HC1



2090 D . Or g a n is c h e  Ch e m ie . 1926. I .

u. das Keton durch eine W iederyereinigung des Acetylehlorids mit dem Anilid zu 
entstehen. Ganz reines ZnCl2 reagiert bei 140—160° nicht mit Diacylaniliden, wohl 
aber wenn HC1 eingeleitet w ird, wobei dann, im Falle des Diacetanilids p-Aceiyl- 
aminoacetophenon entsteht. (Journ. Chem. Soc. London 127. 2818—20. 1925. 
Sheffield, Uniy.) T a u b e .

R u d o lf  Leaser und Georg Gad, Uber die Acetylierung aromatischer Oxy-earbon- 
sauren. Die Acetylierung aromat. Oxycarbonsauren mit Essigsiiureanhydrid in wss.- 
alkal. Lsg. gestattet mit Sicherheit partielle Acetylierung bei Ggw. melirerer Acetyl- 
gruppen u. N a e h w e is  e in e r  o - s t i in d ig e n  O H -G ru p p e , da letztere ausnahmslos 
nicht acetyliert werden. Die FeCl3-Rk. wird meist in eharakterist. Weise yeriindert. 
Mehrfach hydroxylierte Sauren zeigen also auch nacli der Acetylierung bei Ggw. 
einer o-OH-Gruppe die Salicylsiiurerk. Die Ausbeuten sind zum Teil quantitativ 
bei nur geringem UberschuB an Essigsiiureanhydrid. Es wurden nach obiger 
Methode erhalten: 4-Acetoxy-2-oxybenzoesaurc, 5-Acetoxy-2-benzoesaui'c, 4-Acetoocy- 
2,6-dioxybcnzoesaure, m- u. p-Acetoxybeńzoesaure, D i- u. Triacetverbb. der Gallus- 
u. Pi-otocałeckusaure. Bei partieller Acetylierung wird zuerst die m-stiindige 
OH-Gruppe acetyliert: 3-Monoacetgallussdure, 3,5-Diacetgallussaure u. hochstwahr- 
scheinlicli 3-Acetprotocatechusiiure.

V e rs u c h e :  4-Acetoxybenzoesaure, F. 191—192° (korr.) aus p-Oxybenzoesiiure, 
u. Natronlauge u. Essigsiiureanhydrid bei 40°, 1 Stde. Riihren unter sehlieBlicher 
Eiskiihlung u. Ansiiuero mit Essigsiiure. — Ebenso 3-Acetoxybenzoes2ure F. 128° 
(korr.). — 2-Oxy-4-acetoxybenzoesaure, C9H8O0, Nadeln aus Bzl. 152—153° (korr.). 
Na-Salz wl. Ausbeute: aus .4,5 g 2,4-Dioxybenzoesaure 4,2 g. — 2-Oxy-5-acctoxy- 
benzoesaure, C9H80 5, Nadeln aus Toluol. F. 131—132° (korr.). Ausbeute aus 4,5 g : 4 g.
— 3,5-Diacełoxybenzoesaure, weil sil. in W. in konz. L sg . mit 38%*g- NaOH erhalten, 
Nadelrosetten aus Bzl. F . 152—153° (korr.) Aus 4,5 g Resoreylsaure 3,5—4 g. —
0-J>iacetprotocatechusaure mit fast quantitativer Ausbeute. F . 157—158° (korr.). — 
Mono-O-acetprotocatechusawe bei Anwendung nur 1 Mol. Essigsiiureanhydrid. Nadeln 
aus Methylalkoholxylol. F. 199° (korr.). W ahrscheinlieli ident. mit 3-O-Acetproto- 
catecliusiiure von F i s c h e r ,  B e r g m a n n  u . L ip s c h i t z  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. BI. 
74; C. 1918. I. 525). — O-Triacetgallussaure mit 94% Ausbeute. F . 171—172° (korr.).
— 3,5-0-Diacetgallussdure, e n HI()Ov -j- HsO, aus 1 Mol. Gallussiiure, 1 Moll. Essig-
siiureanhydrid u. 3 Moll. NaOH. F. 174—175° (korr.). — 3-O-Acetylgallussdure aus 
10 g Gallussaure, 8 cem 38°/0ig. NaOH, 25 cein W . u. Zutropfen von 6 g Essig
siiureanhydrid bei 50—60°. Ausbeute 4,5 g. Nadeln aus Methylalkoholxylol. F. 226 
bis 227° (korr.). Mit FeCl, dunkelblaugrau. — 4-O-Acetylphlorogliicincarbonsiiurc, 
C9H80 8, Nadelbuschel. F. 177—178° (korr., Zers.) nur bei yorsichtigstem Arbeiten 
unter Eiskiihlung. Aus 8,2 g phloroglucincarbonsaurem K 3 g. Bei hoherer Temp. 
hauptsachlicli Triacetylphloroglucin. F. 105—106° (korr.). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
59. 233—36. Charlottenburg, Techn. Hochsch.) H a r m s .

K. F e is t und W . Awe, Uber die Trmethyldłhergallocarbonsdure. Trimethyl- 
athergallocarbomawen verschiedener Proyenienz zeigten bei fruheren Unterss. stark 
abweichende FF. (aus Gallussaure 195° bezw. 186—187°, aus Pyrogallolcarbonsaure 
176—177°). Die Moglichkeit zweier isomerer Formen wird durch folgende Verss. 
ausgeschaltet. Der Mischschmelzpunkt der Dimethylester der auf yerschiedenem 
Wege erhaltenen methylierten Gallocarbonsaure war mit dem F. der einzelnen Ester 
ident. Der F. der freien Siiuren war, nach yielfachem Krystallisieren aus h. W. 
konstant 189—190° (korr.), ebenso der Mischschmelzpunkt. Auch nach den Analysen- 
ergebnissen ist nur zu schlieBen, daB aus Gallus- u. Pyrogallolcarbonsiiure die 
gleiche Gallocarbonsaure entsteht. Aus Methylalkohol krystallisierte Trimethyl- 
tithergallolcarbonsaure mit dem F. 191°, aus CHCl,: 189°, aus Aceton 191,5° (alle 
korr.) Der Hochstwert konnte nicht wieder erreicht werden. — Gallocarbonsaure
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aus Gallussiiure (aus 10 g 7 g), bezw. Gallocarbonsaure (aus 10 g 7,5 g) mit Glycerin 
u. K1IC03 in CO.,-Atmospli:ire ergab mit sehr sorgfaltig rektifiziertem Diazomethan 
Trimethylathergallocarbonsauredimethylester, C18Hi80 7. Prismat. Krystalle aus Methyl- 
alkohol unter W.-Zusatz, F. 35—36° (korr.). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 175—77. 
Gottingen, Univ.) H ab m s.

F ra n z  H em m elm ay r d. A. und T hea M eyer, Uber den FAnflufi verschiedener 
Substituenten a u f die Haftfestigkeit der Carboxylgruppeti in substituierten aromatisclien 
Stiuren. Einfluji einer zioeiten Carboxylgruppe und relative Wirkung von Chlor und Brom. 
(Vgl. Monatshefte f. Chemie 34. 365; C. 1913.1 .1679.) Untersucht wurden Dioxyphthal- 
sauren, um den EinfluB festzustellen, den die 2. COOH-Gruppe auf die Fiihigkeit 
der Abspaltung von C02 beim Erhitzen in W . bezw. Anilin ausiibt. COOH haftet 
fester in der Hydrochinon-p-dicarbonsaure u. iu der Brenzcatechin-p-dicarbonsaurc 
ais in den Monocarbons&uren Gentisinsaure u. Brenzcatechin-o-carbonsiiure; da- 
gegen wirkt die 2. COOH-Gruppe auflockernd in den Resodicarbonsauren, die mehr 
COa abspalten ais die entsprechenden Dioxybenzoesauren. Ferner wurde die Wrkg. 
der Einfiihrung von Br auf die Haftfestigkeit der COOH-Gruppen in den genannten 
Dicarbonsauren gepriift, soweit sie sich bromieren IieBen, was bei der Brenzcatechin- 
p-dicarbonsfiure nicht gelang. Die Hydroehinondicarbonsaure spaltete beide COOH- 
Gruppen ab u. lieferte Tetrabrom-p-chinon. Aus der a-Reaodicarbonsiiure wurde 
fast aussehlieBlich das Monobromderiv. erhalten, aus der ^5-Resodicarbonsiiure die 
Dibromyerb. In den bromierten Sśiuren haftet COOH fester ais in den unbromierten. 
Endlich wurde festgestellt, daB bei gleicher Stellung im Benzolkern Cl starker 
festigend auf die COOH-Gruppe wirkt ais Br. Aus monohalogenierten Dioxybenzoe- 
siiuren wird C 02 schwerer abgespalten ais aus dihalogenierten. N itrierte Dioxy- 
plithalsSuren darzustellen gelang nicht, auch nicht nach Mcthylierung der OH- 
Gruppen. — Fiir die Honobrom-a-resodicarbcmsaure wurde der E intritt von Br in 
m-Stellung zu beiden COOH-Gruppen angenommen, fur die Monochlor-fi-resorcyl- 
■siiure die Konśt. C6H2(C 00H )l(0H)a!-'1CP.

V e rsu c h e . Ausgedruckt in Prozenten des in COOH-Gruppen enthaltenen 
C 0 2 wurden bei '1-std. Kochen mit Anilin (bezw. W.) abgespalten aus a-Reso- 
dicarbonsdure (COOH : OH : OH : COOH =  1 : 2 : 6 : 3) 100 (7,8)%, aus (j-Reso- 
dicarbonsaure (COOH : OH : OH : COOH =  1 : 3 : 5 : 2) 48 (4)%, aus Hydrochinon- 
dicarbonsaure (COOH : OH : OH : COOH =  1 : 2 : 5 : 4) 14% , aus Brenzcatechin- 
p-dicarbonsaure (COOH : OH : OH : COOH =  1 : 2 : 3 : 4) 84% , aus Monobrom- 
a-re8odicarbonsaure (COOH : OH : OH : COOH : Br =  1 : 2 : 6 : 3 : 5) 96 (28)%, aus 
Dibrom-fl-resodicarbonsawe (COOH : OH : OH : COOH : Br : B r =  1 : 3 : 5 : 2 : 4 : 6) 
18,5%, aus Monochlor-fl-rcsorcylsaure (COOH : OH : OH : Cl =  1 : 2 : 4 : 5) 65%, 
aus Monobrom-p-resorcylsaure 93 (20)%, aus Dichlor-fi-resorcylsaure 89 (62)%, aus 
Dibrmn-ft-resorcylsiiure (85)%, aus Monochlor-a-resodicarbonsaure 86%.

Monobrom-a-resodicarbonsaure, C8H50 aBr bezw. C8H50 6Br -}- P /jH jO , Nadeln 
aus verd. A., F. 303°. Lsg. gibt rote Fe-Rk., 11. in A., ziemlich 11. in W., wl. in 
A., unl. in Bzl. — Dibrom-u-resodicarbonsdiire, CaH4OsBr2. Aus der Mutterlauge 
der yorigen Verb. Prismen. — Ba-Salze der Monobrom-u-resodicarbonsaure,
1. C8H30 6BrBa. Aus der neutralen Lsg. des NH4-Salzes. 2. C io^O uB rjB aj. Aus 
der ammoniakal. Lsg. des NH4-Salzes. — Ag-Salz, C8LI20 6BrAgs. — Dibrom-fi-reso- 
diearbonsaure, C8H40 8Br2 bezw. C6IIjO0Bra -f- l 1/sHaO. WeiBe Nadeln aus verd. 
A., F. 245°. Lsg. gibt blauviolette Fe-Rk. Wl. in k. W. u. k. A., 11. in h. A., 
unl. in k. A. u. Bzl. — Ba-Salz, CsH20 8Br2Ba bezw. C8H20 6Br«Ba +  2H aO. — 
Ag-Salz, C3H20 6Br2Ag2 bezw. -f- 2H aO. — Tetrabrom-p-chinon, CG0„Br4. Durch 
Einw. von Br2 auf Hydroehinondicarbonsaure. Verkohlen beim Erhitzen. — Mono- 
chlw-fl-resorcylsaure, C7H50 4C1. Nadelchen aus verd. A., F. 175°. Geben yiolette 
Fe-Rk. Wl. in k. W., U. in A. u. A. — Diclilor-fi-resoreylsaure, C;H40 4C12 bezw.
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C7H40 4C1j -f- 2H sO- Gelbliehc Prismen aus verd. A., P. 229°. Lsg. gibt carmin- 
rote Fe-Rk. Wl. in k. W ., in Bzl., 11. in A. u. in A. — Ba-Salz, C7H20 4CljBa 
bezw. 17*HjO* — Ag-Salz, C7II20 4CI2Ag2 bezw. +  3H20 . — Monoclilor-a-reso- 
dicarbonsaure, C8HS0 8C1 bezw. C8H50 6C1 4" 2H sO. Nadeln aus verd. A., F. 297° 
(Zers.). Lsg. gibt rote Fe-Rk. Wl. in k. W., 11. in A. u. A., unl. in k. Bzl. — 
Ba-Salz, C8H30 6ClBa bezw. +  7H sO. — Ag-Salz, C8H30 6ClAg2 bezw. +  7H 20 .
— Styphninsaure. Beim Vers. der Nitrierung der a-Resodicarbonsiiure, F. 173°. — 
Monomethylather-a-resodiearbonsauredimethylester, CnH 120|,. Nadeln aus verd. A., 
F. 108°. Lsg. zeigt hellrote Fe-Rk. W l. in W. u. k. A., 11. in A. u. Bzl. HNO„ 
veriindert das Prod. nicbt. — Dinitro-fl-re$odicarbonsaure, CaII4N2O10. W urde nicht 
ganz einheitlich erhalteD. Mit Oxaisiiure verunreinigt. Gelbe Nadeln aus W., 
F. 207°. — Dimeihylather-fl-resodicarbotisiiuredimethylester, C12H140 6. Aus yerd. A., 
F. 122°. Nitrierungsyerss. geben negatiye Resultate. (Monatshefte f. Chemie 46. 
143—56. Graz, Landesoberrealschule.) S ch u steb .

G eorge W illia m  Clough, Die Beziehung zwischen optischem Drehungsvermogen 
und der relativen Konfiguration optisch-akliver Verbindungen. II. Die relative Kon
figuration der optisch-aktweti Mandel- und fl-B/ienylmilchsaure. (I. vgl. Journ. Chem. 
Soc. London 113. 526; C. 1919.1. 713.) Vf. untersucht das opt. Drehungsyermiigen 
der Mandelsaure u. fl-Phenylmilchsaure u. ihrer D eriw . u. findet, daB die Mandelsaure 
u. l-Hexahydromandelsaure zur „d“-Reihe der «-Oxysauren (1. c.) gehoren, was 
Schlusse auf die Konfiguration des 1-Benzoins zulaBt. Ebenso gehort auch die 
d-^-PhenylmilchsSurc der „d“-Reihe an, was Riickschliisse iiber die Konfiguration 
der von ihr abgeleiteten Glykole u. der vier akt. PhenylglycerinsSuren gestattet. 
Die Molekularrotation der „d“-Sauren ist in wss. Lsg. geringer ais die ihrer Salze, 
sie wachat im Falle der Ester mit dem Mol.-Gew. Acetylierung der Methylester der 
,,d“ -Siiuren erhoht die Molekularrotation, eine Ausnahme macht die Weinsiiure, bei 
welcher eine Acetylgruppe die Molekularrotation des Methylesters erhoht, zwei da
gegen erniedrigen. Benzoylierung erhoht die Molekularrotation u. spezif. Drehung 
des d-^-Phenylmilchsauremethylesters, erhoht die spezif. D rehung, aber em iedrigt 
die Molekularrotation des 1-Mandelsauremethylesters.

V e rs u e h e . l-Mandelsdure, in W . [« ]l4Mai =  —188°; l-Mandelsaureathylester, 
[e ]156m — —156,4°, in Methylalkohol [«]I5M6l =  —141,0°; l-Phenylbenzoyloxyessig- 
uduremethylester, Kp.la 224—225°, [«]DM =  —141,4°; l-^-Phenylmilclisduremcthylester, 
[«]Da° — —4,74; d-cc-Acetoxy-fi-phenylpropionsauremethylester, Kp.20 185°, F. 30—31°, 
[«}D18 =  —7,33°; l-cc-Benzoyloxy-fi-phe7iylpropionsauremethylester, Kp.1(S 224—225°, 
M d 50 =  —32,45°. (Journ. Chem. Soc. London 127. 2808—13. 1925. London, Kgl. 
Yeterinar Coli.) T a u b e .

W . Ip a tje w  und G. S asu w a je w , Hydricrung aromatischer Sauren und ihrer 
Salze unter Druck. I. Mitt. Es wurden Benzoate, Salicylsaure u. ihre Salze, p-Oxy- 
benzoesaure u. mandelsaures Na  in trockenem Zustande, gemischt mit Nickeloxyd, 
b e l einer Temp. von ca. 275—300° im Hochdruckapp. unter 80 at mit Wasserstoff 
behandelt. Dabei stellte es sich heraus, daB sich von den Benzoaten nur die der 
Alkali- u. Erdalkalimetalle hydrieren lassen, wahrend die Zn-, Ni- u. Fe(II)-Salze 
unter B. von CH{ u. COa Zers. erleiden. Li-, Na- u. Ba-Benzoat ergeben 60°/„ 
Hexahydrobenzoat, Ca-Benzoat sogar 66% ; die Reaktionsgeschwindigkeit ist bei 
allen ungeffihr gleich; K-Benzoat wurde^aber nur sehr langsam u. mit minimaler 
Ausbeute hydriert. W ahrend die Hydrierung der freien Salicylsaure u. p-Oxy- 
benzoesiiure, bei der sehr reines cyclo-J[exanol entsteht, ziemlich langsam yerlauft 
(iiber 48 Stdn. waren erforderlich), geht sie beim Natriumsalicylat sehr schnell von- 
statten; dabei entsteht neben einer geringen Menge hoher sd. Prodd. ebenfalls 
hauptsachlich cyclo-Hesanol. Mandelsiiure wird nicht hydriert. Beim Hydrieren 
ihres Na-Salzes entsteht zuniichst Phenylessigsaure, die teilweise weiter zu Uexa-
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hydrophenylessigsaure hydriert wird. Es zeigt sieli also, daB beim Hydrieren aromat. 
Siiuren unter Druck eine Abspaltung von COa beobaebtet wird, wenn die Carboxyl- 
gruppe im Kern sitzt; daa Hydrosyl bleibt unangetastet; Carboxyl in der Seiten- 
kette bleibt erhalten, ein H ydrosyl in der Seitenkette wird gegen Wasserstoff aus- 
getauscht. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 306—11. Moskau.) W in k e l m a n n .

R o b e rt K rem ann  und K a r l  Z eehner, U ber den Einflufi von Substitution 
in  den Komponenten binarer Ldsungsgleichgewichte. X ŁV III. Mitt. Die binaren 
Systeme vo?i Azobenzol mit Sduren. (XLVII. vgl. Monatsbefte f. Chemie 45. 355; 
C. 1925. I. 2627.) Die Unters. der Zustandsdiagramme ergab, daB Azobenzol mit 
den nachstehenden Sauren keine Yerbb. in festem Zustand bildet. Die Lage der 
Eutektika ist folgende: Im System Azobenzol mit Benzoesaure bei 58° u. 83% 
Azobenzol, Zim tsawe  bei 62° u. 90% Azobenzol, Salicylsaure bei 63,5° u. 95% 
Azobenzol, Bernsteinstiure bei 65° u. nabe 100% Azobenzol, Essigsaure bei 16° u. 
ca. 1% Azobenzol, Dichloressigsaure bei —9° u. 15% Azobenzol, Trichloressigsaure 
bei —10° u. 27% Azobenzol. (Monatsbefte f. Chemie 46. 171—76.) S c h u s t e b .

R o b e rt K rem an n  und E d u a rd  Z eeh n er, Uber den Einflufi von Substitution 
in  den Komponenten.. binarer Ldsungsgleichgewichte. XLIX. Mitt. Die binaren 
Systeme von Zimtaldehyd und Salicylaldehyd m it Phenolen. (XLVHI. vgl. vorst. 
Ref.). Die Verbindungsf£bigkeit von Phenolen mit Zimtaldehyd (I) u. Salicylaldehyd 
wurde durch Aufnahme von Zustandsdiagrammen untersucht. Zimtaldehyd gibt 
mit den beiden Naphtholen, sowie mit o-Nitrophenol keine Verbb. Dagegen esistieren 
nach dem Yerlauf der zugehorigen Sehmelzlinien mit groBter W ahrseheinlichkeit 
folgende Yerbb.: I  +  1 p-Nitrophenol; 1 +  1 Bretizcatcchin; 2 X 1 + 1  m-Nitrophcnol; 
1 +  1 Resorcin; 2 X 1  +  1 Resorcin. (Ober die Verb. 2 X 1 + 1  Hydrochinon (vgl. 
B a ey e b  u . Y i l l i g e b , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 35. 1211 [1902].) Die Neigung des 
Salicylaldehyds (II) zur B. yon Verbb. mit Phenolen ist erheblich geringer. I I  gibt 
mit Phenol. den beiden Naphtholen, Pyrogallol, Hydrochinon, o-Nitrophenol u. 1,2,4Di- 
nitrophenol einfache Eutektika, erst mit Pikrinsaure zwei durch Umwandlungspunkte 
gekcnnzeichnete Verbb.: 1 Pikrinsaure +  1 X  I I ;  1 Pikrinsiiure - f  2 X  II-  Die 
Verbindungsfaliigkeit geht bei I I  yermutlieh wenigstens teilweise von dem Rest- 
feld der OH-Gruppe, bei I  von dem Restfeld der ungesattigten Kette aus.

E s p e r im e n te l l e r  T e il .  In den Systemen I  mit ci-Naphthol, fi-Naphthol u.
o-Nitrophenol treten yermutlieh Verbb. auf, dereń Krystallisationsgeschwindigkeit aus 
den hochyiscosen Schmelzen sehr gering ist. — In  dem System I —p-Nitrophenol 
tritt ein Eutekticum einer aąuimolekularen Yerb. mit I  auf bei —25° u. 90% I ;  
die Schmelzlinie derV erb. yerlauft yon dort zu einem Sehnittpunkt mit der Schmelz- 
linie des p-Nitrophenol bei 33,5°. In  dem System I — Besorcin tritt die Schmelz
linie der aąuimolekularen Verb. mit dem F. dieser bei ca. 21° auf; sic yerlauft zu 
einem Umwandlungspunkt in eine aldehydreichere Verb. bei —1° u. 78% I  (2 X  I  +  
1 Resorcin). — I —Brmzcatechin: Eutektikum nahe bei 22° u. 52°/0 bezw. bei —11° 
u. ca. 98,5% I ;  flaches Masimum fiir die aąuimolekulare Yerb. bei 22°. — I —m-Nitro- 
phenol1 Eutektikum bei + 4 °  u. 63,5% bezw. —20° u. 86,5% I ;  Maximum fur die 
Y erb. 2 X 1  +  1 m-Nitrophenol etwas iiber 4°.

Lage der Eutektika in den Systemen von Salicylaldehyd (II): mit Phenol bei 
—30° u. 53°/0 I I ;  mit u-Naphthol bei —20° u. 60% I I ;  mit ft-Napthol bei —11° u. 
82% I I ;  mit Pyrogallol bei —8° u. 95% I I ;  mit Hydrochinon bei —7,5° u. 97,5% I I ;  
mit 1^,4-Dinitrophenol bei —14° u. 78% I I .  Im System Pikrinsaure—I I  treten 
auBer den Sehmelzlinien der Komponenten auf dielSchmelzlinien fiir die Verbb. 
1 Pikrinsaure—1 X  I I  u. 1 Pikrinsaure 2 X  I I  mit Umwandlungspunkten bei 55° 
u. 40% I I  bezw. 35° u. 65% II-  (Monatshefte f. Chemie 46. 177—92.) SCHUSTEB.

R o b e rt K rem ann , G ustav "Weber und K a r l  Z eehner, Uber den M nflufi von 
Substitution in den Komponenten binarer Ldsungsgleichgewichte. Lr. Vorlaufig letzte
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Miłt. Die binaren Systeme von Sduren und Aminen. (XLIX. vgl. vorst. Ref.) Es 
wurden die Zustandsdiagramme von Systemen aus organ. Sauren u. Aminen auf- 
genommen. Von Sauren wurden untersucht: Benzoesaure, Zimtsaure, Salicylsaure, 
Essigsaure u. Bemsteinsaure, von Aminen a- u. fi-Naphthylamin, p-Toluidin, Anilin, 
die drei Phenylendiamine u. Harnstoff. — Benzoesaure (I) gibt mit a- und /?-Naph- 
thylamin einfache Eutektika, auch mit Anilin wurde keine Verb. in festem Zustand 
uachgewiesen; mit p-Toluidin gibt I  eine iiąuimolekulare V erb., mit o-Phenylen- 
diamin eine Verb. 2 I  —}- 1 Amin, mit m- u. p-Phenylendiamin Verbb. 1 X  I  f
1 Amin. — Mit Salicylsaure gebon p-Toluidin, u- u. ^-Naphthylamin aąuimole
kulare Verbb., ebenso die drei Phenylendiamine. — Zimtsaure gibt mit u- u. (■>- 
Naphthylamin u. mit p-Toluidin einfache Eutektika, ebenso mit m-Phenylendiamin; 
mit o-Phenyleudiamin eine aąuimolekulare Verb. Die mit p-Phenylendiamin primar 
gebildete Anlagerungsverb. scheint sekundar einer weitergehenden chem. Rk. zu 
unterliegen.

Bemsteinsaure gibt mit «-Naphthylamin ein einfaches Eutektikum, mit (9-Naph- 
thylamin eine aąuimolekulare Verb. In  den Systemen Bemsteinsaure mit o- u. p- 
Phenylendiamin laBt sich die Schmełzlinie der Anlagerungsverb. nur ein kurzes 
Sttick verfolgen, da eine sekundare Rk. eintritt. :— Essigsaure gibt mit u- u. /5- 
Naphthylamin, p-Phenylendiamin nur einfache Eutektika, ebenso Propionsaure mit 
^-Naphthylamin u. Buttersaure mit o-Phenylendiamin. Blit o-Phenylendiamin gibt 
Essigsaure walirscheinlicli eine Verb. 2 Essigsaure -f- 1 Diamin, mit m-Phenylen- 
diamin eine Verb. 4 Siiure -f- 1 Diamin. — Harnstoff g ibt mit Salicylsaure eine 
Verb. 1 Siiure 1 Harnstoff, mit Essigsaure eine Verb. 2 Saure -j- I Harnstoff, mit 
Benzoesaure u. Zimtsaure keine festen Yerbb.

E x p e r im e n te l le r  T e il .  Benzoesaure (I), u- bezw. {3-Naphthylamin: Eutek
tikum bei 33° u. 79% ^-Naphthylamin, bezw. bei 78° u. 54% ^-Naphthylamin. —
I —p-Toluidin: Eutektikum bei 28° u. 75% p-Toluidin, Maximum"des dritten Astes 
des Diagramms bei 52° u. 48% p-Toluidin (aąuimolekulare Verb.), Eutektikum der 
^erb . mit I  bei 52° u. ca. 44% p-Toluidin. In den Systemen von I  mit den drei 
Phenylendiaminen tritt jeweils ein dritter durch ein Maximum gehender Ast auf. 
Lage der Eutektika: I —p-Phenylendiamin bei 126° u. 16% bezw. 104° u. 79% I ;
I —m-Phenylendiamin bei 51° u. 13% bezw. 81° u. 64% I ;  I —o-Phenylendiamin bei 
85°. Lage der Maxima: fiir p-Phenylendiamin bei 142°, fiir in-Phenylendiamin bei 
83,5°, fiir o-Phenylendiamin bei 107°. — System Salicylsaure (II)—p-Toluidiu: Eutek
tikum bei 31° u. 76% bezw. 82° u. 36% p-Toluidin. Maximum fiir die aąuimole
kulare Verb. bei 84,5°.— System I I —^-Naphthylamin: Eutektikum bei 91° u. 31%, 
bzw. nahe bei 96° u. 51% I I ,  Maximum fiir die Sąuimolekulare Verb. bei 96°. Das 
System I I —u-Naphthylamin besitzt ein Eutektikum bei 38° u. 8% I I  u. einen Uni- 
wandlungspunkt der iiąuimolekularen Verb. bei 83° u. 40% I I .  Systeme von I I  
mit den drei Phenylendiaminen: mit p-Phenylendiamin Eutektikum bei 100° u. 29%, 
bezw. 107° u. 73% I I ,  F. der iiąuimolekularen Verb. ca. 137°; mit rn-Phenylen- 
diamiu Eutektikum bei 38° u. 9% , bezw. 113° u. 73% I I ,  F. der iiąuimolekularen 
Verb. ca. 127°; mit o-Phenylendiamin Eutektikum bei 86° u. 26% , bezw. 109° u. 
71% I I ,  F. der iiąuimolekularen Verb. ca. 116°.

In den Systemen von Zimtsaure (III) mit p-Toluidin, u- und fi-Naphthylamin 
schneiden sich die Sclimelzlinien der Komponenten in einfachen eutekt. Punkten 
u. zwar mit p-Toluidin bei 23° u. 46% , mit ^-Naphthylamin bei 82° u. 44%, mit 
^-Naphthylamin bei 34° u. 18% Zimtsaure. — III-o-Phenylendiam iu. Eutektikum 
bei 86° u. 28% bezw. 94° u. 69% I I I ,  F. der iiąuimolekularen Verb. 95,5°. — I I I — 
m-Phenylendiamin: Schmelzlinien der Komponenten schneiden sich in einem Eutek
tikum bei 35° u. 41% I I I .  — Bemsteinsaure IV  gibt mit Cć-Napkthylainin ein ein- 
faches Eutektikum bei 44° u. 30/0 IV. — IV  mit ^-N aphthylam in: Eutektikum bei
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108° u. 19% bezw. etwaa unter 133,5° u. 47% IY, flaches Maximum fiir die aqui- 
molekulare Verb. bei 133,5°. — IY —o-Phenylen diamin: Eutektikum bei 118° u. 73% 
IY ; von 73—60% IY  verliiuft die Schmelzlinie einer Verb. beider Komponenten 
nach steigenden Tempp. Im G-ebiet von 5—60% sekundare Kk. F. iiber 200°. 
Alinliehe Verhiiltnisse mit p-Phenylendiamin. Eutektikum mit einer Verb. beider 
Komponenten bei 125° u. 19% IY. In den Systemen JEssigsdwre (Y)-e-Naphthyl- 
amin bezw. |5-Naplithylamin schneiden sicb die Sehmelzlinien der Komponenten 
in den eutekt. Punkten bei —31° u. 52% bzw. —7° u. 68% Y. — Ebenso verhalten 
sieh Propionsaure—fl-Naphthy lamin u. Bultersaure—o-Phenylendiamin. Eutektika (ex- 
trapoliert) bei — 27u u. 20% ^?-Naphthylamin bezw. — 48° u. 24% o-Phenylendiamin.
— V—o-Phenylendiamin: Eutektikum bei — 12° u. 74% Y, Schmelzlinie der Verb.
2 X  Y -j- 1 Diamin yerlauft zu einem Umwandlungspunkt bei —3° u. 59% Y. — 
Y—m-Phenylendiamin: Eutektikum b e i—21° u. 49% bezw. 16,5° u. 74% Y; flaches 
Masimum fiir die Verb. 4 X ^  +  1 Diamin bei — 16°. — Y—p-Phenylendiamin: 
Sehmelzlinien der Komponenten schneiden sich im Eutektikum bei — 10° u. 17% 
p-Phenylendiamin. Die Diagramme von Y mit Anilin u. p-Toluidin lieBen sich 
nicht vollstandig ausarłJeiten. — In den Systemen Jlarnstoff (YI) mit Zimtsaure u. 
Y I iłiit Benzoesiiure schneiden sich die Sehmelzlinien der Komponenten in den 
-eutekt. Punkten bei 90° u. 72% Zimtsaure, bezw. 76° u. 70% Benzoesaure. — Y I 
mit Essigsiiure: Eutektikum bei -f-10° u. 10%, bezw. 35° u. 41% Y I; Maximum fiir 
die Verb. 2 Essigsaure — 1 X  Y I bei 40°. — Y I mit Salicylsaure; Eutektikum bei 
105° u, 20% bezw. 102° u. 48% Y I, Maximum fiir die aquimolekulare Verb. bei 
110°. (Monatshefte f. Chemie 46. 193—224. Graz, Univers.) S c h u s t e r .

J o h n  E e a d  und A lison  M ary  R itc h ie  Cook, Untersuchunyen in  der Menthon- 
reihe. I. Aus dem dl-Piperiłon (Journ. Chem. Soc. London 123. 2916; C. 1924. I. 
656) lassen sich nach folgendem Scliema dl-Menthon u. dl-i-Menthon gewinnen, von 
denen Vff. einige einheitliche D eriw . hergestellt haben:

(1) dl-Piperiton

4  4-
(Na u . A.) (H2 u . Pd)

(2) dl-i-Menthole (6) dl-i-Menthon

(Chromsaure) (Na u. A.)

(3) dl-i-Mentlione (7) dl-Menthol [-}- dl-i-Menthole]
4-

(Na u. A.) (Chromsaure)
I I

(4) dl-Menthol [-}- dl-i-Menthole] (8) dl-Menthon
4"

(Chromsaure)
I

ta) dl-Menthon
Das nach (3) hergestellte dl-i-Menthon liefert oximiert das dl-i-Menthonoxim, 

C10H19ON, aus PAe., F . 99—100°, 11. in organ. Losungsmm. Das Oxim entsteht 
ebenfalls aus dem nach (6) hergestellten dl-i-Menthon. Aus dem Osim u. Benzoyl- 
chlorid entsteht in Pyridin Benzoyl-dl-i-menthonoxim, C „H 230 2N, aus PAe., F . 55,5°. 
Das Oxim liefert mit k. konz. H2S 0 4 dl-i-Menthon-i-oxim , C10H 10ON, aus W . mit 
wenig A., F . 94—95°. dl-M enthon, nach (5) u. (8) hergestellt, liefert oxiiniert 
dl-Menthonoxim vom F. 81—82°, u. dieses, wie oben benzoyliert, Benzoyl-dl-menthon- 
oxim, C„H 230 2N , aus PAe., F. 72—73°, 11. in organ. Losungsmm. W ie obeu 
dl-Menthon-i-omm, C,0H I9ON, aus W. mit wenig A., F. 114—115°. dl-Menthon gibt,
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mit Semicarbazid wie friiher (1. c.) behandelt, dl-Menthon-u-semicarbazon, Cu H21ONa, 
aus Methylalkohol, F. 185—186°, u. dl-Menthm-fi-semicarbazon, F. 161—162°. Das 
^5-Deriv. ist leicbter 1. ais das fó-Deriv. (Journ, Chem. Soe. London 127. 2782—88. 
1925. St. Andrews Univ.) T a u b e .

F ried rich . R ic h te r ,  Zur Frage des Geruchs von Stereoisomeren. Der Yf. 
bezweifelt, nach einer Zusammenstellung der bisher bekannt gewordenen Fiille von 
Gesclimacks- u. Geruchsdifferenzen stereoisomerer Verbb., daB die Verss. von 
B ra u n s  (v. B ra u n  u . K aise r, Ber. Dtsch. Chem. Ges. B6. 2268; C. 1923. III. 
1644 u. v. B ra u n  u . T e u f f e r t ,  S. 641} eine wesentliche Stiitze fur die Theorie 
sind. Da es sich um Verbb. handelt, die aus ganz verschieden riechenden Ausgangs- 
materialien hergestellt sind u. die fl. Zwischenprodd. von auch bei groBter Sorgfalt 
nur natiirlich begrenzter Keinigungsmoglichkeit ergeben, so ist kaum zu erwarten, 
daB die Endprodd. gleich riechen werden. Der Vf. regt an, eine stark riechende 
Verb., bei der Stereoisomerie aus strukturellen Griinden unmoglich ist, aus moglichBt 
verschieden riechenden Ausgangsmaterialien herstellen, weitestgehend reinigen u. 
durch einen erfahrenen Pliysiologcn auf Unterschiede in der Nuance priifen zu 
lassen. E r hslt es fiir moglich, daB sich auch hier geruchliche Differenzen fest- 
stellen lassen konnen. Die Verss. von W e r n e r  u. C onrad  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 32. 3052. 3502. [1899]) verdienten bestStigt zu werden, da eine u. dieselbe 
trans-Hcxahydrophthalsaure ais Ausgangsmaterial dient. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 
1200 [1925] Berlin.) H arm s.

F ra n k  R o b e rt Goss und C h ris to p h er K e lk  In g o ld , Die hypothetische, ge- 
steigerte Aktivitdł neugebildeter Molekule. VfF. machen auf die Tatsaehe aufmerksam, 
daB hiiulig liypothet. Zwischenprodd., wenn isoliert u. den Bedingungen der ur- 
spriinglichen Bk. unterworfen, anders reagieren ais in der Gesamtrk., d. h. daB 
„nascierende Moll." gegeniiber den gewohnlichen Moll. eine gesteigerte A ktm ta t 
besitzen. Die Syntliese des cyclo-Butanesters (IY) nach Markoynikoff u. K r estn i- 
koff (Liebigs Ann. 208. 334 [1880]) aus «-Chlorpropionester (I) u. Na-Athylat 
verlauft entweder uber den / - Chlor-a-methylglutarester (II) oder den Acrylester (HI). 
Vff. stellen den Ester I I  lier u. behandeln ihn unter denselben Bedingungen mit 
Na-Athylat, wobei jedoch kein cyclo-Butanester, sondern cyblo-Propanester (Y) mit 
dum Lactonester (YI), sowie der ungesatt. Ester (VII) u. der Athosyester (TU I) ent- 
stelien. Acrylester (III) in derselben W eise behandelt, liefert ebenfalls keinen 
cyclo-Butanester, sondern ais Hauptprod. sein Isomeres, den a-Methylenglutar- 
ester (IX) neben wenig 8-Athoxijpropionestcr (X). — «-Campholensaure (XI) (Journ.

I I  CHS-CHC1-X

CH3-CHC1-X i y r  X -C H -C H a "Ni. 1T CH j-CH -X  

' f!H„ • PTT.X jI  X-CHC1-CH3 J ^  CHs :C H .X l / T  X -C H -C H 2 

(X =  COOCjH J  n i X -C H  : CH,-
Y H C < ? H -C0° C A  VII C,H6OOC-CH(CHs).C H : CH-C00C,H5

3 Ó(CH8)- COOC,He YIIiŁ hjOOC-CH(CH3) ■ CH2 • CH(OC,H6) • C00C2Hs

YI H c<rClr(C00C^ y - 0  I x  CSH600C.CH2.CH2.C(:CHS).C00C2H5
J CH(CH3)—----- CO X C,H600 C • CH,• c h 2 • cooc2h 5

XI C8H13-CH,-C00H -------> X II CsH16.CH2.COOH -------y  X III C8Ht4< ? °
OH2

XIV HOOC.CH<^OĈ Tf 3 XV HOOC-CH<C 0'CH3
CH-COOH CH,-COOH

xvi h o o c -ch< S ' ^  xvn h o o c -ch< (?(OH)'CH;>
C-COOH CH-COOH
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Chem. Soc. London 121. 1552; C. 1923. I. 832) gibt mit alkal. Ag,O behandelt, 
Campher (X III), wobei angenommcn wurde, daB intermediiir Dihydrocampholen- 
saure (XII) entsteht. Es zeigt sieli jedoch, daB cis- u. ('rans-DihydrocampholensJiure 
unter diesen Bcdingungen unyeriindert bleiben. Metlioxy-cyclo-propane liefern mit 
demethylierenden Agenzien zuniichst cyclo-Propanole, welche dann weiter offene 
Ketone geben. Die Metlioxy-cyclo-saure X IY  miiBte analog die Acetobernstein- 
siiure (XY) liefern, welelie, wenn Saure ais demethylierendes Agens angewandt 
wird, unter C 02-Verlust Liiyulinsiiure bilden miiBte. Es zeigt sich jedoch, daB auch 
bei Einw. von konz. Alkali Lawlinsaure  entsteht, obwohl Acetobernsteinester unter 
diesen Bedingungen Bernsteinsiiure u. Eg. liefert. W ird andererseits die cyclo- 
Propensaure XYI mit Alkali aufgespalten, eine Rk., welche wegen der Neigung 
der Glutaconsaure, W. aufzunehmen u. |9-Oxysiiuren (XYII) zu liefern, am leichtesten 
ais uber die Acetobernsteinsiiure verlaufcnd gedacht werden kann, so entstchen da- 
gegen nur Bernsteinsiiure u. Eg.

V e rs u c h e .  #-Óxy-y-methy]glutarsiiureiithylesterlacton liefert mit PC15 «-Chlor- 
y-methylglutarsaureiithylester, u. dieser gibt mit Na-Athylat bei 80° trans-cyclo-Propan- 
saure (ygl. Y) ais Ca.Salz isoliert, ferner den Lactonester (YI), a-Mełhylglutacon- 
saure u .'d en  Athoxyester, CI2Hsa0 5 (Y III), Kp.i2_ 14 126—129°, freie Athoxysaure, 
CaH „O s. Aus «,j3-Dibrompropionsiiureathylester hergestellter Acrylester liefert 
wie oben j3-Athoxypropio?isaureathylester (X), Am id, C5H u O,N, aus W ., F. 50°, u. 
a-Methylenglutarsauredthylester (IX), freie Saure, F. 130°. 3-Metlioxy-3-methyl-cyclo- 
propan-l,2-dicarbonsiiure gibt mit 20% HC1 2 Stdn. gekocht quantitativ Lavulin- 
s&ure, mit 64% KOH 30 Min. erhitzt ebenfalls Layulinsaure, das Lacton wird durch 
Alkali nicht angegriffen. Mit konz. HBr 1 Stdc. gekocht liefert die Saure 3-Mełhyl- 
A^-cyclo-projien-l^-dicarbonsdure, u. diese mit KOH Bernsteinsiiure u. Eg. (Journ. 
Chem. Soc. London 127. 2776—81. 1925. Leeds, Univ.) T a u b e .

"W. M adelung , Beitrage zur Kenntnis der farbigen Salze der Di- und Triphenyl- 
methanreihe. Die Aufgabe yorliegender Mitteilung ist es, zu zeigen, daB die von 
A. v. B aey eb  (ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 38. 569; C. 1905. I. 821 u. a.) ent- 
wickelte Carboniumauffassung yon Salzen der Triphenylmethanreihe sich einer all- 
gemeinen Komplexauffassung der organ. Salze im Sinne W e r n e r s  ais Teilglied 
einordnen liiBt. In Fortfuhrung friiherer Entwicklungen zum Problem der Konsti- 
tutionsauffassung von Elektrolyten u. unter Bezugnahme auf neuere Ergebnisse der 
Arbeiten anderer Forsclier (K auffm ann, H an tz sc h , B ra n d , D ilti ie y ) , die aus 
iihnlichen Gedankengangen entstanden sind, mogen sie dazu dienen, das aus den 
Arbeiten B a e y e rs  entwickelte Bild des metali iihnlichen organ. Komplexes zu er- 
weitern, zu priizisieren u. die Bedenken dagegen zu zerstreuen. — Zunachst werden 
die Beziehungen der Di- u. Triphenylmcthanfarbstoffe zu den Salzen von Carbon- 
siiuren u. Amidinen vom Standpunkte der Komplexauffassung erortert. — Die 
Frage nach der Konst. der Farbsalze ist eine solehe nach der Konst. ihrer Ionen. 
LiiBt sich zeigen, daB es theoret. denkbar ist, daB im łon eines Aurinsalzes 3 Beste 
C0H4O gleicher Funktion mit dem zentralen C-Atom yerbunden sind, so lebt auch 
die Carboniumauffassung der bas. Farbstoffe ais diskutierbar wieder auf. Man 
kann dann die Carboniumauffassung yerallgemeinern ais Komplexauffassung, wobei 
ais Komplex ein elektr. geladenes oder neutrales Atomaggregat definiert werden 
mag, dem folgende Eigenschaften zukommen: 1. Um ein Zentralatom mit im Sinne 
der Valenzauffassung anormaler, d. b. in elektr. neutralen Verbb. erster Ordnung 
nicht yorkommender Bindefiihigkeit ist eine bestimmte, bei allen unter Erhaltung 
des Komplexes yerlaufenden Umwandlungen sich gleichbleibende Zahl (Koordina- 
tionszahl) yon Liganden (Atomen, Besten, Moll.) angeordnet. 2. Liganden gleicher 
Atomart u. gleicher Atomyerkettung sind nach Bindungsweise u. Funktion gleich, 
u. an die Stelle eines Liganden kann nur eine andere entsprechende Bindungs-
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weisc u. Funktion treten, wenn nicht der Komplextypus, d. h. seine Eigenart ais 
ein- oder mehrfach geladenes Anion oder Kation bzw. ais Neutralkomplex eine 
Anderung erfahren soli. — Da der A ufbau so komplizierter Molekule, wie es die 
salzartigen Triphenylmethanyerbb. sind, nur durch Ableitung aus einfaclieren er- 
kannt werden konnen, betrachtet Vf. zuniiehst die einfaohen Yerbb., die ais Stamm- 
formen der genanntcn salzartigen Verbb. betrachtet werden konnen, Carbonate u. 
earbonsaure Salze, Guanidoniumsalze u. Salze der Amidine, Carboniumsalze ohne 
andere Elemente ais C u. I i  im Kation. Vf. stellt dem Ammoniumkomples [NR.,]' 
den Guanidoniumkomples [C(NR2)3]‘ ais gleichartiges Gebilde gegeniiber. W enn man 
das Carbonation in Parallele setzt mit dem ebenso ais Komplex aufgefaBten Aurinion 
[C(C0H4O)3J ', oder das Guanidoniumion mit dem łon der Salze des Pararosanilins 
[C(C0H1NHi)3]', so muB das gleiche auch fiir andere ionisierbare Triphenylmethyl- 
deriyy. gelten in ihrer Beziehung zu solchen Stammformen, aus denen sie durch 
Zwischensehaltung von Phenylresten zwisehen Central-C-Atom u. peripheren Resten 
lieryorgehen. — In dem 2. Abschnitt geht Yf. fiir die Darst. der Bindungsyerhiilt- 
nisBe zu Elektroncnfonnćln iiber. Hierbei komnit eine Unterscheiduug der in einer 
Yerb. enthaltenen Atome nui; dadurch zum sichtbaren Ausdruck, daB man bei un- 
gesatt. Verbb. (Neutralmolekeln oder Ionen) gezwungen ist, einzelnen Atomen eine 
von der Edelgaskonfiguration abweichende Zahl oder Anordnung seiner AuBen- 
clektronen zuzuweisen. W ahrend die im period. System den Edelgasen niichst- 
stehenden JElemente die starkste Tendenz besitzen, die Edelgaskonfiguration anzu- 
nehmen, diirfte dem in der ersten Periode den Edelgasen He u. Ne fernstehenden 
Element C diese Tendenz am schwachsten zukommen, worauf wohl die Eigenart 
der C-Bindungen zuriiekgefuhrt werden kann. — Aus den theoret. Betrachtungeu 
(ygl. Original) zieht Vf. den SchluB, daB die Bedingungen, die fiir das Wiederauf- 
leben der Baeyersclien Carboniumtheorie bei den Farbsalzen der Triphenylmethan- 
reihe gefordert werden, ais gegeben angesehen werden konnen, einerseits aus der 
folgerichtig entwickelten Komplexauffassung W e u n e rs  heraus, andererseits aus der 
Anwendung der Erforschung des Atomaufbaus. — Um weiter zu priifen, ob die 
einfaehen Verbb. nach ihrem chem. Yerh. wirklich ais Stammformen anzusehen 
sind u. ob die gegen die Komplexauffassung aller dieser Verbb. erliobenen Ein- 
wiinde haltbar sind oder nicht, ist eine yergleiehende Unters. geboten, die sieh 
nicht nur auf die Farbsalze u. ihre Stammformen, die Salze der Carbonsaure u. 
Amidine, aus denen sie durch Zwischensehaltung der Phenylengruppen beryorgehen, 
zu erstrecken hat, sondern besonders auch auf Ubergangsglieder u. Misehformen. 
Ais Ubergangsglieder bezeichnet Vf. Formen, die ais periphere Teile gleichzeitig 
solche der Farbsalze der Triphenyhnetbanreihe wie solche der Stammformen ent
halten, ais Misehformen solche, bei denen gleichzeitig saure- u. basenbildende Peri- 
pherieteile ain gleichen C-Atom haften. Dieser yom Standpunkte der Komplex- 
auffassuD g auszufuhrenden Unters. schickt Vf. eine Erorterung yoraus, welche 
Yerbb. u. Zustande yon Verbb. man in die Komplexauffassung organ. Verbb. ein- 
reiben kann. — Die folgenden theoret. Erorterungen iiber die erschopfend nicht 
referiert werden kann, beziehen sich auf die Systematik der einfachsten organ. 
Komplexe u. Ubergangsreihen, auf Komplex-, Oszillations- u . Konjunktionsformeln, 
auf die Ableitung yon Komplexformeln aus den Eigenschąften der Salze, auf die 
gegenseitigen Beziehungen yon Aminofuchsoniminen, Farbsalzen u. echten Farb- 
basen, Cai-bonium- u. Pseudosalzen, Carlńnol- u. a. Pseudolasen u. auf Farbsalze aus 
acetylierten p-Aminotriphenylcarbinolen. — W ahrend nach H a n t z s c h  u. O ssw ai.D  
(Ber, Dtsch. Chem. Ges. 33. 278; C. 1900. I. 595) die Carbinolbase oder Pseudo- 
base die stabile Form zweier Isomeren ist, indem sich die in der echten Farbbase 
ais łon yorliegende OH-Gruppe an das centrale C-Atom in nicht mehr disso- 
ziierender Weise anlagert, besteht yielmehr zwisehen ecbter Farbbase u. Pseudo-
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base ein Gleichgewichtszustand. — W enn man die farblose Lsg. der Carbinolbase 
des Parafuchsins oder Krystallvioletts in Aceton, Pyridin, Nitrobenzol im Rolir, bei 
AusscliluB von COa u. a. Siiuren aufhebt, so nimrnt sie zunehmend die Farbę des 
entsprechenden Farbsalzes an , besonders bei hoherer Temp. u. Bestrahlung. Fur 
die Lsg. von Pararosanilin in Aceton tritt das Gleiehgewicht ein, wenn 7°/0 der 
Carbinolbase in die echte Farbbase umgewandelt sind. Fiir den Yorgang ist die 
Natur des Losungsm. selir wesentlicli; Siiureamide sind ganz besonders wirksam 
u. zwar besonders Formamid u. Acetamid, schwiieher Harnstoff u. Acetanilid. — 
In dem Vorhandensein von Siiureamidbindungen in den Protcinen wird man die 
primiire Ursache des Aufziehens von Farbstoffen unmittelbar aus ihrer Carbinol- 
forin zu suchen baben. Der EinfluB des Losungsm. bei der Umwandlung der farb- 
losen Carbinolbase ist wohl nur so zu yerstelien, daB sieli jenes mit der OII-Gruppe 
assoziiert u. sie daduTcli leicliter ablosbar macht. Bei dieser Dissoziation entsteht 
dann neben dem positiy aufgeladenen Farbkomplex nicht ein einfaches OH-Ion, 
sondern ein Komplex Ion OH,X, wobei X  eines der yerschiedensten assoziations- 
fiihigen Molekule, u. a. jedenfalls auch OH2 sein kann. Es ersclieint daher frag- 
lich, ob iiberhaupt eine nfit der Carbinolbase isomere farbige Verb. existiert, die ais 
salzartige Verb. mit Carbonium- oder Imoniumkomplex ais Kation u. OH ais Anion 
zu betraehten wSre. Die OH-Gruppe kann also komplexen Kationen gegeniiber nur 
in Form einer Anlagerungsyerb., d. li. ais Teil eines komplexen Anions OH"X be- 
stehen, wobei X  ein anlagerungsfiihiges Molekuł sein mag. — W ahrend nach E. u. 
O. F is c h e r  (L ie b ig s  Ann. 194. 274. [1878]) das salzsaure Salz des Ilydrocyanros- 
anilins bei 180—190° in HC1, HNĆ u. Rosanilinsalz zerfallt, ist fiir eine solche 
Dissoziation nicht yorhergehende Salzbildung notig; doch tritt sie nur unter dem 
EinfluB von Warme oder Licht ein; auch ist der EinfluB des Mediums feststellbar. 
Hydrocyanrosanilin gibt mit Siiureamiden, wie Acetamid oder Harnstoff bis uber 
150° intensiye Eotfarbung, die beim Erkalten wieder abblaBt. W eit stiirkere Wrkg. 
hat das Licht. — Bei Belichtung des JTydrocyanpararosanilins mit direktem Sonnen- 
licht beobachtet man sofort einsetzende Rotfiirbung; besclileunigt wird die Disso
ziation, wenn durch Ggw. freier Siiure die Riickbildung des Pseudosalzes yerhindert 
oder erschwert wird; eine Lsg. in Eg. konnte so schon nach 5stdg. Belichtung ais 
zu 30% dissoziiert erkannt werden. — Die alte Annahme, wonach bei der Uber- 
fiihrung von Carbinolbasen in Farbsake diese aus den Salzen der Carbinolbase 
durch W .-Abspaltung entstehen, ist unrichtig; der primiire Vorgang bei solcher 
Uberfiihrung setzt yielmehr an der Carbinolgruppe ein, u. durch Salzbildung der 
NH2-Gruppe wird die B. des Farbsalzes weder bedingt nocli erleichtert, sondern 
erschwert. — Es ist denkbar, daB durch Einfiihrung scliwacherer negatiyer Gruppen 
in die NH2-Gruppen bas. Triphenylmetlianfarbstoffe die bei diesen yorausgesetzte 
aktiyierende W rkg. solcher Gruppen wohl dem W irkuugsgrade der in dieser Be- 
ziehung untersuchten Methoxygruppe angeniihert aber doch nicht so weit ab- 
geschwiicht wird, daB eigenes Salzbildungsvermogen ganz fortfallt. Yon diesem 
Gesichtspunkte aus wurden die Acetylderiw. des Mono-, Di- u. Tri-p-aminotriphmyl- 
carbinols einer yergleiehenden Unters. unterzogen. Von den aus diesen Verbb. 
darstellbaren Farbsalzen sind besonders die dem Doebnerschen Violett u. dem Para- 
fuehsin entsprechenden charakteristisch u. lassen sieh ais Perclilorate isolieren. — 
Die acetylierte NH3-Gruppe wirkt stSrker aktiyierend ais die Methoxylgruppe, aber 
schwiicher ais die yereinigte W rkg. zweier Methoxylgruppen. — In  k. Eg. ist beim
3-fach substituierten Carbinol deutliche, beim 2-fach substituierten schwache, beim
1-faeh substituierten keine Halochromie feststellbar. Die Absorption dieser Lsgg. wird 
beim Erhitzen sehr viel starker, beim 2- u. 3-fach substituierten ist sie ein kriiftiges Rot, 
beim 1-faeh substituierten ein schwaches Gelb. Ahnliches gilt von den Lsgg. der Per- 
chlorate in A. Das 3-fach substituierte ist mit roter Farbę 1., das 2-fach substi-
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tuierte zeigt nur Andeutung von Farbę; beim Erhitzen wird die Absorption st&rker, 
Zusatz von W. entfarbt bei Abwesenlieit freier M ineraM ure. — Die Farbę der 
acetylierten Aminotriphenylcarbinole in Eg.-II2S04 oder starker HC1 ist ein tiefes 
blaustichiges Rot bei den 2- u. 3-faeli substituierten, bei dem 1-faeli substituierten 
viel gelbstichiger; in konz. H2S 04 erhalt man gelbe Lsgg., dereń Absorption der- 
jenigen der nicht substituierten Triphenylcarboniumsalze entspricht.

V e r s u c h e :  Zur Darstellung der Perchlorate aus den Carbinolen fiigt man zu 
der Lsg. in Essigsiiureanhydrid 70% lS- CberchlorsSure. Das Perclilorat des Mono- 
deriy. konnte nicht isoliert werden, das Di-Deriv. C23H210 0N2C1 u. das Tri-Deriv. 
Cj5H!40 7N3C1 bildct Bliittchen mit Goldglanz, aus Essigsaureanhydrid -f- Bzl. Die 
trisubstituierte Verb. nahert sich im Aussehen dem von Fuclisinkrystallen, die di- 
subslituicrte zeigt mehr stahlblauen Glanz. (Journ. f. prakt. Cli. [2] 111. 100—46. 
1925. Freiburg i. B., Univ.) B u s c h .

Oscar L. B rady  und H ild a  M. P e r ry ,  Die Mcthylierung der Benziloocime. 
Nach der H a n tz s c h -W e rn e r s c h e n  Theorie sollen a-Benzildiosim drei, ^9-Benzil- 
dioxim drei, «-Benzilmonoxim zwei u. /-Benzilmonosim zwei Methylather geben. 
Von diesen 10 Verbb. haben VfF. 8 hergestellt, indem die entsprechenden Oxime 
mit Dimethylsulfat metliyliert u. mit Hilfe der Z eise lsch en  bzw. V alto n se lien  (ygl. 
Journ. Chem. Soc. London 127. 40; C. 1925. I. 2177) Methode die Stellung der 
CH3-Gruppe ermittelt wurde. y-Benzildioxim  gab bei der Methylierung ein Ol, 
aus wclchem y-Benzilmo7Wxim-0-methylathcr u. Benzil isoliert werden konnten. 
u-Benzildioxim-N,N-dimcthylather gibt mit konz. HC1 yerkocht Benzil, a-Benzil- 
dioxini-0,N-dimethylather u. /-Benzilmonoxim-0-methylather u. entsprechend liefert 
B-Benzildioxim-0,N-dimethytathe>' /-Benzilmonoxim-0-methyliither. a-Benzildioxim- 
0,0-dimethylather gibt mit konz. HC1 im Rohr auf 110° erhitzt fi-Benzildioxim-0,0- 
dimethylather. Die O-Ather sind gegen hydrolysierende Agenzien auBerordentlich 
bestandig, die N-Ather werden leicht yerseift u. bilden im Gegensatz zu den 
ersteren Hydrochloride. Yon den Dioximen sind die ^5-Deriyy., von den Monosimen 
die /-D eriyy. bei hohen Tempp. am bestandigsten.

V e rsu c h e . Die Methylierung des 7 -Benzilmonoxims mit Alkali u. Dimethyl
sulfat liefert y-Benzilmonoxim-N-methylather, CI6H130 2N , aus Lg. F. 109—110°, II. 
in A., Bzl. u. A., wl. in Lg. u. y-Benzilmonoxim-0-methylather, aus A. F. 63°. 
Analog methyliert entateht aus «-Benzilmonoxim a-Benzilmonoxim-0-niethylather, 
aus Methylalkohol F. 58—59°. «-Benzildioxim gibt wie oben methyliert u-Benzil- 
dioxim-N,N-dimethylather, C16H 100 2N2, aus Bzl. mit ’/j C0H0, F. 185°, aus A. F. 165 
bis 166°, Analysenrein, F. 192° (Zers.) u. a-Benzildioxim-N,0-dimethyliither, aus 
PAe. F. 109°. Mit AgaO u. CH3J  methyliert entsteht aus dem «-Dioxim a-Benzil- 
dioxim-0,0-dimetlujlather, aus Aceton F. 163—164°. «-Benzildioxim liefert in Anilin 
erhitzt ^9-Benzildioxim, welches mit Krystallanilin ausfallt. Das ^-Dioxim gibt mit 
Dimethylsulfat methyliert fi-Benzildioxim-N,0-dimethylather, aus Lg. F. 102—103° 
iu fi-Bcnzildioxim-0,0-dimeihylather, aus A. F. 72—73°. (Journ. Chem. Soc. London 
127. 2874—82. 1925. London, R a l p h  F o s te r  Lab.) T a c b e .

A le sa n d e r R o l le t t ,  Versuchc in der Anthraćhinonreihe. I, Mitt. Amidę aus 
substituierten Antkrachinoncarbonsauren mit Aminoanthrachinonen. Unter Mitarbeit 
yon O skar H a id e r  und A lois M erka. Aus l-Chlor-2-anthracliinoncarbonsaure 
wurde mittels Thionylchlorid das Saureclilorid hergestellt, aus diesem durch Kon- 
densation mit 2-Amino- u. 1-Aminoanthrachinonen anthracliinousubstituierte Saure- 
amide. Ais Verdunnungsmittel diente trockenes Bzl. Durch Erhitzen mit NH3 
wurden die Cl-Verbb. in die entsprechenden Aminoyerbb. ubergefiihrt, die Kupen- 
farbstolfe von guten Echtheitaeigensehaften sind. — l-Chloranthrachinon-2-carbon- 
saurechlońd, CI6H90 8C13. Gelbe Nadeln aus Thionylchlorid, F . 210° (unkorr.). Wl. 
in k. Bzl., Toluol u. k. SOCla, zl. in Nitrobzl. u Dimethylanilin, lost sich mit gelber
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Farbę in konz. H2S 04. Ziemlicb bestundig. — l-Chloranthrachinon-2-carbonsaure- 
anłhrachinon-2-amid, C29H 140 6NC1. Fahlgelbe Nadeln, F. 317° (unkorr.). Lag. in 
H2S04 orangegelb. — Amid aus l-Chlor-2-aminoanthrachinon, CS9HI30 6NC1S. Fahl- 
braungelbe Nadeln auB Nitrobenzol, F. 363° (unkorr.). Lsg. in IIaS 04 orangegelb. 
D ie Kondensation in Nitrobzl. ergibt ein weniger reines Prod. — Amid aus 1-Amino- 
anthrachinon, C20HI4O6NCl. Gelbe Nadeln aus Nitrobzl., F. 241° (unkorr.). Lsg. 
in H2S 04 gelb. Zieht aus rotbrauncr Kiipe auf Baumwolle rotbraun auf, wird 
beim Verhangen griinstichiggelb. — Kondensationuprod. aus l-Chloranthrachinon-2- 
carbonsaurechlorid u. 1,5-Nitroaminoanthrachinon. Braunes, scliwer zu reinigendes 
Pulver. — l-Aminoanthrachinon-2-carbonsaureanthrachinon-2-amidt CaoH I00 6Na. Aus 
dem entsprecbenden Cl-Deriv. bei 200—210°. Rotę Nadeln aus Nitrobzl., F. 365° 
(unkorr.). Lsg. in konz. H2S 04 dunkelorangerot. Zieht aus rotbrauner Kiipe auf 
Baumwolle rotbraun auf, wird beim Verliangen blaustichigrosa. — Amidienmgs- 
prod. des Amids aus l-Clilor-2-aminoanthrachinon. Dunkelrote Nadeln aus Nitrobzl., 
F. 368°. Blaustichigrosa fiirbender Kupenfarbstoff. — l-Aminoantlirachinon-2-carbon- 
saureanthracliinon-1-amid, C20HloO6N2. Aus Nitrobzl. Niidelchen, F. 331° (unscharf). 
Kiipe braunrot, Anfiirbung nach Verhiingen rein rot. Bei der Darst. entstehen 
nocb eine in Alkalien yiolett 1. Verb. u. unl. schwarze Nadeln vom F. 293° (un
scharf). ■ (Monatshefte f. Chemie 46. 131—36. Graz, Univ.) Sc f iu s t e r .

H an s F isc h e r  und B runo  W a la ch , Synthese der 2,4-Dimetliyl-S-athylpyirol-
3-propionsdure. (Vgl. S. 1405.) Die Synthese der theoret. ais Spaltprod. des Blutfarb- 
stoffs mbgl\chen2)4-Dimethyl-5-athylpyrrol-3-propionsaure gelang auf folgendemW ege:
2,4-Dimethylpijrrol wurde nach F is c h e r  u. B a r t h o l o m a u s  (Ztschr. f. physiol. Ch. 
77. 196; C. 1912. I. 1471) zu 2,4-Dimethyl-S-athylpyrrol alkyliert; dieses mit HCN 
in 2,d-Dimetliyl-5-athyl-3-formylpyrrol iibergefiihrt, das mit Malonsiiure u. Piperidin 
in 2,4-Dimethyl-5-athylpyrrol-3-acrylsaurc uberging. Die Red. gelang leicht, jedoeh 
war die Isolierung der sebr zersetzliehen S;iurc abnorm schwierig. Es gelang, sie 
durch Dest. bei 1 mm krystallisiert zu erhalten. — 2,3,d-Trimethyl-5-athy!pyrrol 
konnte krystallisiert erhalten werden. Es ist iiuBerst unstabil. — Fiir 2,3,d-Tri- 
mełhylpyrrol bietet die Red. von 2,4-Dimcthyl-5-carb;ithoxy-3-formylpyrrol nach 
W o l f f -K is h n e r  eine becjueme Darst.-Methode bei 70—75% Ausbeute. — Das bei 
Athylierung von 2,4-Dimethylpyrrol ais Nebenprod. erhaltene 2,d-Dimetliyl-3,5-di- 
ałhylpyrrol wurde mit Phthalsiiureanhydrid umgesetzt, um die relatiye Haftfestigkeit 
der Methyl- u. Atliylgruppe in a-Stellung zu untersuchen. Der yermutete Angriff 
an der Atliylgruppe wurde experimentell bestatigt, da aus dem Rk.-Gemisch 
Kryptopyrrol isoliert wurde:

H,Ct----- r,CaH5 H.
H*C,lis J.'CHs O

NH

CH3 
NH

^ ^ ^ C O O I I
V e rs u c h e :  Das Verf. zur Darst. von 2,d-I>imethylpyrrol wird dadurch yer- 

einfacht, daB direkt in dem Kolben, aus welchem nachher mit W .-Dampf ab- 
getrieben w ird, mit ca, 40%ig- techn. Natronlauge neutralisiert wird. Ausbeute 
32%. Bei der Athylierung zu 2,d-Dimethyl-S-dtliylpyrrol wird mit so geringem 

V m . 1. 136
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UberschuB von Na-Athylat gearbeitet, daB die Temp. auf 215—220° erhoht werden 
kann, ohne nennenswerte (5-Athylierung. Ausbeute 77%. — 2,4-Dimetliyl-S-dthyl-
3-fonnylpyrrol, C9H 13N 0, durch Sattigen einer Mischung von 2,4-Dimethyl-5-iithyl- 
pyrrol, W .-freier HCN u. etwas W . mit HC1. Nadeln aus W ., F . 128°. Ausbeute 
77%. Ł. in A., Methylalkohol, Eg., CHC13; Essigester; weniger in W ., A., Bzl., 
wl. in Lg. u. PAe. Oxi>n, C0Hn N2O, Nadeln aus verd. A ., F. 118,5°; Nitril, 
C9H I2N 2, derbe Prismen aus verd. A., F. 112°. Aldazin, C1BH2BN4, derbe Nadeln 
aus A., F. 207° (Zers.). Semicarbazon, C10H16N40, gelbliche Nadeln aus A., F. 203°. 
Azlacton, CI8H 18N20 2, orangerote Krystalle aus A., F. 193°. Benzoylaminoacryl- 
saure, C18H20N20 8, hieraus, F. 183°. Verss. mit 2,4-Dimethyl-3-carbiithoxypyrrol 
das entsprechende gemischte Methen zu erlialten, ergaben unter Absprengung der 
Formylgruppe nur Bis-[2,-i-Dhnethyl-S-carbaihoxypyrryT]-mctkcn vom F. 212°. —
2,3,4-THmethyl-S-dthylpyrrol, C9H ,5N , durch Bed. des Aldehydes mit Hydrazin
hydrat u. Na-Athylat im Bombenrohr bei 150°. Isolierung ais Pikrat, Ci0H18N40 7, 
F. 102—103° mit 70% Ausbeute. Aus dem Pikrat durch Zers. mit l% ig . N aO lI u. 
Yakuumdest. der Rolibase. Krystalle yom F. 38—39°, Kp.27114—115°. Im Vakuum 
sublimierbar. Ehrliehsche lik. k. negatiy, h. intensiy positiy. — 2,4-Dimethyl-
5-dthylpyrrol-3-acrylsdure, Cu HI5N 0 2. Prismen aus A. oder Methylalkohol, F. 205°. 
Ausbeute 58%. LI. in CHaOH, A., Aceton, Essigester u. Eg., unl. in A. Ehrlich- 
sche Bk. K. negativ, h. intensiy positiy. — Daraus 2,4-Dimethyl-5-athylpyrrol-
3-propionsdure, Cn H l;NOa, durch Red. mit Na-Ainalgam bei 60—70°. Das bei
Ilochyakuumdest, iibergehende Ol erstarrt in einigen Tagen zu Krystallen yom 
F. 43—44°, die sich an der Luft rasch braun fiirben. — Das isomere Phyllopyrrol 
(2,3,4-Trimethyl-5-athylpyrrol) konnte auch durch Athylierung yon 2,3,4-Trimethyl- 
pyrrol mit Na-Athylat erhalten werden u. erwies sich ais ident. mit dem oben er- 
haltenen, F . 39°. Krystallograph. Unters. von St e in m e t z . —• 2,3,4-Trimethylpyrrol 
durch 12 Stdn. Erh. yon 2,4-Dimethyl-5-carbś£thoxy-3 formylpyrrol mit Hydrazin
hydrat u. Na-Athylat auf 140—160° im Autoklayen. Pikrat, C18H14N40 7, F. 147°. 
u-Aldehyd mit HCN nach G a t t e r m a n n , F. 147°, dessen Semicarbazon, F. 230°, das 
zugchorige Dipyrrylmethenchlorhydrat hat F. 287—288°, die freie Base 187—188°, 
dereń Pikrat yerpufft bei 230—231°, IIgCl2- Verb., F . 234°. (L ie b ig s  Ann. 447. 
38—48.) H a r m s .

H ans F isc h e r  und Jo se f  K la re r ,  Synthese des Tetra-2-dthyl-3-propionyl-
4-methylpyrryldthylens, der Xanthopyrrolcarbonsaure und Umsetzungen einiyer Pyrrole. 
Zur Synthese der Xanthopyrrolcarbonsdure diente 2-Athyl-4-methyl-5-carbdthoxy- 
pyn-ol-3-fl-methylmalonester. Die durch Yerseifen des Esters erhaltene freie Carbon- 
sSure spaltete beim Erhitzen C 03 ab zu carbiitliosylierter Xanthopyrrolcarbonsaure. 
Verseifung u. Umkrystallisieren der freien Saure aus W . fiihrte unter C 02-Ab- 
spaltung zu Xanthopyrrolcarbonsaure:

H3Cjr----nCII2— C H < q q q q 2®5 H ,c|-----nCH2 • CH, . COOH
c,H 4. o o a ^ J c , H ,  a 8 >  hII J c2h 5

NH NH-
Diese zeigte den F. 126°. D a  auch die uber die Acrylsaure nochmals her- 

gestellte Xanthopyrrolcarbonsiiure, im Gegensatz zur Angabe P il o t y  s (L ie b ig s  
Ann. 406. 443; C. 1914. II. 1449) nicht bei 108", sondern bei 126° schmolz, muB 
dies ais der riehtige F. gelten. Zur Identifizierung der Xanthopyrrolcarbonsiiure 
bei einer evtl. Nachpriifung der Arbeit PiLOTYs hat sich das Phthalid a is sehr ge- 
eignet erwiesen, da es enorrn stabil ist, auch gegen Luftsauerstoff. — Aus 2-Athyl-
4-methyl-3-propionyl-5-carbathoxypyrrol wurde durch Abspaltung des a-Carbiithosy- 
restes 2-Athyl-4-methyl-3-propionylpyrrol erhalten, mit dem diyerse Umsetzungen 
yorgenommen wurden. U. a. wurde es mit Glyosal zu Tetra-2-athyl-3-propionyl-
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/ H6C2OC 
H 5Ca 

\  NH

c h 3 h  H,C
C

4-mełhylpyrrylathan (g. nebensteb. 
kondensiert, das sieli mit FeCl3 
zum entspreebenden Athylen oxy- 
dieren liiBt. Spektroskop. Erschei- 
nungen, die an Porphyrin erinnern,

wurden nicht beobaclitet. W ird die Oxydation mit konz. FeCls-Lsg. durchgefiihrt, 
so bildet sich quantitativ das Chlorliydrat des Bis-[2-dtliyl-3-propionyl-4-inelhyl]- 
methens. Totale Red. des Athylens mit HJ-Eg. fiilirt zu 2-Athyl-i-methylpyrrol, 
wtihrend /?-Methyl-£ć,eć-diathylpyrrol nicht isoliert werden konnte. — Mit konz. 
HsS 04 entsteht aus 2-Athyl-3-propionyl - 4 - rnethyl-5-earbathoxypyrrol ebenfalls
2-Athyl-d-methylpyrrol, dessen Azofarbstoff sich durch auffallende Unstabilitat aus- 
zeichnet. Sclion beim Umkrystallisieren mit NaOH u. Sśiure tritt bei Erwarmung 
Geruch nach 2-Athyl-4-rnethylpyrrol auf. Das Methen des 2-Athyl-4-methylpyrrols 
gibt, wie auch das Methen des 2-Athyl-4-methyl-3propionylpyrrols, sehón krystalli- 
sierte Sckwennełallsalze.

V e rs u c h e :  2-Athyl-4-methyl3-propionyl-o-carbathoxypyrrol aus Acetessigester 
in Eg. u. tropfenweisen Zusatz von wsa. N aN 02. Nach dem Eintragen von Di- 
propionylmethankupfer in Eg. wird Zn-Staub zugesetzt, bis die Temp. 70° erreicht 
hat. Nach 3 Stdn. Erhitzen auf dem W .-Bad, EingieBen in k. W. Abscheidung 
des Pyrrols in Nadeln vom F. 114°. Auskochen des Zn-Acetats erhoht die Aus- 
beute. — Daraus 2-Athyl-3-propionyl-4-methyl-5-ca>-bonsaurepyrrol, Cu H ,6N 03, durch 
Verseifen mit alkoh. KOH u. yorsichtiges Eintropfen yerd. H2S 0 4. Krystalle aus A., 
F. 180° (Zers.). — 2-Athyl-3-propionyl-4-methylpyrrol, C10H15NO, durch yorsichtiges 
Schmelzen u. Dest. Nadeln aus A ., F. 90°. — Daraus Bis-(2-dthyl-3-propionyl-
4 niclhylpyrrol)-mctha>i, C21H30N2O2, durch Aufkochen mit Formaldehyd u. einigen 
Tropfen H N 03 in abs. A. Swl. in A. — Bis-(2-dlhyl-3-propiomjl-4-mcthylpyn-ol)- 
methenchlorhydrat, C21H29NS0 SC1, aus yorst. Verb. durch Kochen der alkoh. Lsg. 
mit wss. FeCl3. Leuchtend rote Nadeln aus A., F. 183°. Auch durch mehrmaliges 
Aufkochen yon in A. gelostem 2-Atliyl-3-propionyl-4-methylpyrrol mit Ameisen- 
siture u, konz, HC1 erhaltlich. — Bis-(2-dthyl-3~propionyl-4-methylpyrrol)-niethen, 
CjiH28N20 2, aus dem Chlorliydrat mit NHS. Gelbe Nadeln, F. 167°. Kupfersalz, 
C42H56N40 4Cu, griine Blattchen aus A., F. 220°. Kobaltsalz, C42HSIJN40 4Co, dunkel- 
griin schillernde Blattchen aus A. Die Lsg. ist rot u. fluoresziert, F. 247°, Zinksalz, 
C42HMN40 4Zn, yerfilzte orangegelbe Nadeln, wl. in A. Cadmiunisalz, C42HMN40 4Cd, 
bildet sich mit CdS04 nur bei Ggw. von Spuren NH3, da sonst das freie Methen 
entsteht. — 2-Ałhyl-3-propionyl-4-metkylpyrrolazobenzolsulfosdure, C,0H I9O4N3S, beim 
Schutteln der ath. Lsg. des Pyrrols mit wss. salzsaurer Lsg. von Diazobenzolsulfo- 
siiure. Prismen, die beim Erhitzen yerpufTcn. Swl. in A. — Phłhalid des 2-Athyl-
3-propionyl-4-methylpyrrols, C18H 170 3N , gelbe Prismen aus A ., F. 105°. Ausbeute 
88%. — 2-Athyl-3-propionyl-4-mcthyl-5-formylpyrrol, Cn H 15N 0 2, mit HCN u. HC1- 
Gas. Nadeln aus A., F. 140°. Oxiin, CuH^NjOj. Prismen, F. 212°. — Tełra-(2-athyl-
S-propionyl-d-methylpyrryty-dthan, C4SH580 4N4, durch Kondensation mit Glyosal 
in A. bei Ggw. yon konz. HC1 oder H N 03. Die zuerst ausgeschiedenen Krystalle 
entlialten Krystallalkohol. Krystalle aus A., F. 249°. W ird die Kondensation mit 
Eg. u. konz. H2S 0 4 ausgefiilirt, so entsteht eine intensiy rote FI. mit den Streifen 
526—504 u. 487,7 — 468,4. — Tetra-{2-tithyl-3-propionyl-4-)nethylpyrryl)-dthylen,

Gelbe Nadeln aus A. (Lsg. zeigt schwache Fluorescenz), F. 209°, Ist 
mit 2°/0ig. Na-Amalgam bei 35° reduzierbar zum Atban. — 2-Athyl-3-propyl-4->nethyl- 
pyrrol, CI0H „N , durch Red. von 2-Athyl-3-propionyl-4-methyl-5-carbathoxypyrrol 
mit Hydrazinhydrat u. Na-Athylat im Bombenrohr bei 145°. Goldgelbes Ol, 
Kp.jj 82°. An der L uft auBerst unbestiindig. P ikrat, C13H2„0,N4, wl. in A., 
Nadeln yom F. 168°. — 2-Athyl-4-methylpyrrol, C7H n N, diekes Ol, Kp.40 93°. Ver-

136*
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harzt schnell unter Rotfiirbung. Pikrat, C13H uN40 ;, 11. in A., Nadeln vom F. 80°.
2-Athyl-4-methylpyrrolazobenzolsulfosaure, C13H 16N ,0 3S, ist z. T. schon durch Kochen 
mit W . zersetzlich. Aus A. von 60° umkrystallisierbar. — Methen des 2-Athyl-
4-methylpyrrols wird ais Perchlorat isoliert. Leuchtend rote Nadeln aus A .: 
Clr,H210 4N2Cl. Verpuffung bei 240°. Kupfersalz, C80H40N.,Cu, griine Bliittchen aus 
A. Kobaltsalz, C30H 40N4Co, aus dem Perchlorat, Co(N03),2 u. etwas NH3. Griine 
Blattchen aus A. Eisensalz, C30H40N,Fe, F. 190°. — 2-Athyl-4-methyl-o-carbathoxy- 
pyrrol-3 - fi-mcthylmahnester, C18H2;0 6N , durch RiickfluBkochen von 2-Athyl-
4-methyl-5-carbiitlioxypyrrol, Methoxymetliylmalonester u. konz. HC1. Krystallc 
aus scliwach yerd. A., F. 78°. — 2-Athyl-4-methyl-5-carbathoxypyrrol-3-fi-methyl- 
malonsaure, C14H 190 6N. Krystalle aus sebr yerd. A ., F. 162° (Zers.). — Daraus
2-Athyl-4-methyl-5-carbathoxypyrrol-3-propionsaure, C13H 10O4N , durch Schmelzen 
unter yermindertem Druck. Ausbeute fast quantitativ. Krystalle aus verd. A., 
F. 138°. Yerseifung mit uberschiissiger NaOH u. Ansiiuern mit verd. Essigsaure 
fiihrt nach Umkrystallisieren des Nd. aus W . mit bis 90°/o Ausbeute zu 2-Athyl-
4-methylypirol-3-propionsaure yom F. 126°. Pikrat, C^HujO^N.,. Krystalle aus A. von 
50—60°, F. 143°. Schon in der Kalte positiye Ehrlichsche Rk. — Phthalid der 
Xanthopyrrolcarbonsaure, C18H 170 4N , durch Erhitzen der Siiure mit Phthalsaure- 
anhydrid in Eg. auf 180° (4 Stdn.). Gelbe prismat. Nadeln aus A., F. 133°. Sehr 
gute Ausbeute. — Sydrierung der 2-Athyl-4-methyl-5-carbathoxypyrrol-3-acrylsaure 
mit Al-Amalgam  erhóhte die Ausbeute gegeniiber Na-Ainalgam um ca. 25°/o- Sehr 
gute Ausbeute an der entsprechenden Propionsiiure (F. 138°). (L ie b ig s  Ann. 447. 
48—63. Miinchen, Techn. Hochsch.) IIarm s.

H ans F isc h e r  und P a u l E rn s t ,  FAnwirkung von Pyridin und Bromcyan a u f 
einige Pyrrole. Die Rk. von 2,4-Dbnetliyl-3-acetylpyrrol mit Bromcyan u. Pyridin 
wurde neu studiert (ygl. Ztscbr. f. physiol. Ch. 89. 163; C. 1914. I. 1435) u. das 
Rk.-Prod. nach sehr liiiufigem Umkrystallisieren nunmelir farblos u. yon der Zus. 
Ci7E 300.,N& erlialten. Der Korper enthiilt 2 Moll. 2,4-Dimetliyl-3-acetylpyrrol, die 
sich durch Hydrolyse bezw. bei Einw. von Br ais 2,'ł-Dimetliyl-3-acetyl-5-brom- 
pyrrol nachweisen lassen. Nach Ma l a t e s t a  u . G e r m a in  (Boli. Chim. Farm. 53. 
225; C. 1914. II. 952) lieBen sich darin 2 Moll. Pyridin, nach Z e r e w it in OFK 
zwoi akt. H-Atonie, durch Hydrolyse ferner 2 Att. N ais NH3 nachweisen. — 
Durch direkte Einw. von Bromcyan u. Pyridin auf 2,4-Dimethyl-3-acetylpyrrol in 
G gw . yon HalogenwasscrBtoffsiiure wird ein blaukrystallisierender, niebt niiher 
untersuchter FarbstofF erhalten. — 2,4-Dimethyl-3,5-dicarbiithoxypyrrol u. 2,4-Di- 
methyl-3-acetyl-5-carbiithoxypyrrol wurden unyeriindcrt zuruckerhalten; mit 2,4-Di- 
methyl-3-carbathoxypyrrol wurde ein krystallisierter Korper erlialten, der eine Oxy- 
gruppe u. nur 1 Mol. Pyrrol enthielt. Auf Zusatz yon konz. HC1 zur alkoh. Lsg. 
des Rk.-Prod. entweicht Chlorcyan-, ein blauer Farbstoff krystallisiert aus. E r ist 
das Dichlorbydrat eines Kondensationsprod. aus 2 Moll. Pyrrol u. 1 Mol. Glutacon- 
aldebyd. Die freie Base krystallisiert schlecht, Auch die Analyse des gutkrystalli- 
sierenden Perchlorats lieB die genauere Zus. nicht erkennen.

V e rs u c h e .  Yerb. Ci7I I30O3N e. F . 218°. Stark lichtbrecliende Rhomboeder. 
Swl. in allen organ. Losungsmm., am leichtesten in Pyridin. Die Lsg. zers. sich 
bei langerem Kochen. — Yerb. C2aIIt l 03N i (entsprecliend 1 Mol. Pyrrol, 2 Moll. 
Pyridin -|- HOCN) durch Einw. ;ith. Bromcyan-Lsg. auf ath. Lsg. yon 2,4-Dimethyl-
3-carbathoxypyrrol u. Pyridin. Gelbe Bliittchen aus Aceton, F. 151°, sil. in allen 
organ. Losungsmm. In der Zers.-Fl. mit konz. HC1 lieBen sich Pyridin u. NH3 
nicht bestimmen. Beim Abtreiben dieser Zers.-Prodd. destillierte eine Substanz mit 
iiber, die Ferriammoniumsulfatlsg. aufierst intensiy rot fiirbte u. durch Br-Lsg. oxy- 
diert wurde. — Der nach dem Aufkochen der mit konz. HC1 yersetzten alkoh. 
Lsg. yorstehender Yerb. entstandene Farbstoff wird durch Losen in sd. Eg. u.



1926 . I. D. O rg a n isc h f , Ch e m ie . 2105

Zusatz von %  des Vol. konz. IIC1 umkrystallisiert. Blaugriine Krystallm. Zers.- 
Puukt 190—94°. Z ł.' in A. u. Eg, sonat wl. Die vcrd. Lsgg. in A., Aceton u. 
Essigester yerfarben sich nach Rot. Zusatz von HC1 fiirbt die Lsg. wieder blau. 
Die blaue Lsg. zeigt starkę Endabsorption im Hot bis 640 flfl. Zwischen 580 bis 
553 /X(J, verwaschener Streifen. Bei gewohnlicher Temp. getrocknet, ist die Zus. 
C23H30O4N2CLj, bei 100° im Vakuum getrocknet, CS0H81O4N2Cl. Der Zers.-Punkt 
ist in beiden FSllen dersclbe. Farbstoff aus der Verb. C21HS70 4N2Br
durch Einw. von konz. HBr auf die alkoli. Lsg. unter Entw. von Bromoyan. 
Feine blaue Nadeln aus Eg.-A. -j- wenig HBr. Zers.-Punkt 220—225°, sintert bei 
215°. Entsteht auch aus 2,4-Dimethyl-3-carbathoxypyrrol u. Pyridin in A. mit iith. 
Bromcyan-n-lsg. u. iiberachiissig. HBr. Alkoli. NH3 liefert daraus die freie Basc 
C^JI.n OltNz. Sintert bei 120°, ist jedoch bei 220° noch nicht geschmolzen. Swl. 
in W . AuCerst 11. in allen organ. Losungsmm. Die rote alkoh. Lsg. zeigt starkę 
Endabsorption in Eot, die Bandę im Grim felilt. Durch Siiuren Umschlag nach 
Blau. Perchlorat, C32H440 14N3C1 oline F. P. Explosionsartige Zers. uber 300°. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 138—44. Munchen, Techn. Hochsch.) H a r m s .

C. M ann ich  und G. B ali, Uber die Synthese von Piperidindeńvaten aus Methyl- 
arnin, Formaldehyd und Aceton. Die friiher (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. 
Ges. 255. 267; C. 1917. II. 279) beschriebene Basc C0R v O,2N, bildete sich bei der 
Pvk. zwischen Methylaminchlorhydrat, Formaldehyd u. Aceton. Bei Unters. dieser 
Kondensation stellte sich heraus, da8 die Verb. in 2 Formen auftritt, fiir dereń 
Isomerie die Strukturformel ais Methylaminobutanon (I) keiue Anlialtspunkte gab. 
Dimorphie lag nicht vor. A uf Grund der Umsetzungen mit Hydroxylamin u. Benzoyl- 
chlorid kommen die Vff. zu der Entscheidung, daB die zweifellos primar entstehende 
Diketobase durch innere Kondensation unter EingschluB in 2 stereoisomere Keto- 
alkoholbasen iibergegangen ist (II). D a hierin 2 asymm. C-Atome enthalten sind, 
durften sich je  2 opt.-akt. Formen zu 2 Eacematen zusammengeschlossen baben, 
ais welche die beiden erlialtenen Basen anzusprechen sind. Die B. naturlicher, 
den Piperidinring enthaltender Basen diirfte auf iihnlichem W ege vor sich gehen, 
da die Bedingungen der Synthese biolog, moglich sind. — Oxydation mit NaOBr 
fiihrte zu 1 Mol. Bromofonn; Red. der «-Form (F. 130°) zu einem, der /?-Baae 
(F. 85°) zu zwei krystallin. Prodd., denen allen die Formel I I I  zuzuschreiben is t  
Die Jodmetliylate gaben beim Koehen mit W. Methylvinylketon u. Dimethylamin- 
hydrojodid. Das Jodmethylat der /j-Form liefert mit sd. verd. Sodalsg. neben 
Methylvinylketon l-Dimethylaminobutanon-3, Pikrat, F. 108°. Intermediar findet wohl 
Ringoffnung zu dem Jodmethylat von I  statt. "Wasserentziehung fuhrt zu einer 
ungesatt. Ketobase IY  oder Y, die aus beiden Verbb. I I  yollig ident. erhalten 
wurde. Dereń H ydrierung lieferte eine ges3tt. Ketobase YI.

aminchlorhydrat wurden 8 Stdn. riickfluBgekocht. Nach Zers. mit 50% >g- KOH

Y
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wurden die aus dem Extraktions-Chlf. erlialteucn Krystallruckstande fraktioniert 
krystallisiert. Die innerlialb 1 Stde. ausgeschiedenen Prismen waren die «-Form. 
Ausbeute 35—50 g. Die aus der Mutterlauge erhaltenen Krystalle wurden mit A. 
extrabiert, in dem die (3-Porm 1. ist. Aueli durch Yakuumdest. des Mutterlaugen- 
riickstandes wurde die ^?-Form erhalten. Gesamtausbeutc beider Formen ca. 100 g 
aus 290 g Aceton. — u-Form des l,4-Dimethyl-3-aceło-4-oxypiperidins, CśH170 8N (II), 
Prismen, F. 130°. LI. in A., etwas weniger in Aceton, Chlf., Essigester u. W., 
swl. in A., reagicrt stark alk. Chlorhydrat, Krystalle aus abs. A., F . 173°. Oxim- 
chlorhydrał, C0II,,)O!NxCl-H2O, Rliomben aus W., F. 141° (Zers.), W .-frei ist der
F. 205°. Óxim, C9H ,80 2N2, Bliittclien aus A., F. 149°. Jodmełhylał, C10IT!00 2NJ, 
Nadeln aus A., F. 217° (Zers.). L. in W ., unl. in Aceton. Chlormethylat, Nadeln 
aus A., F. 179°. Benzoesaurecsterchlorliydrat, CI6H220 3NC1, Bliittclien aus A., F. 176°. 
Starkes AnSstheticum. — l,4-Dimethyl-3-acetotetrahydropyridin (IY oder Y), aus I I  
durch 10-tiigiges Stehenlassen in mit HC1 gesiitt. abs. A., Kp.16 108°. Hellgelbe 
FI., die bei liingerem Stehen dunkelbraun wird. Platindoppclsalz, C18H32N2O4PtCl0. 
Orangerote Prismen aus HCl-haltigem W ., F. 155° (Zers.). Jodmełhylał, C10H I8ONJ. 
Prismen aus 90'’/»ig. A., F. 173°. — l,4-Dimcthyl-3-(a-oxiiihyl)-4-oxypipeńdm {a-Form), 
C0II1!|O2N (III) durch Red. von I I  mit Na-Amalgam. Krystalle aus Aceton, F. 114°. 
Der Hauptanteil des Reduktionsprod. blieb ein Sirup. — Das bei Wasserdampfdest. 
aus dem Jodmethylat entstandene Methylvinylketon wurde ais Phenylhydrazon, 
CioH ,2N2, F. 76°, isoliert, das eventuell auch das Pyrazolonderiv. sein kann. — 
(j-Form des l,4-Dimełhyl-3-aceto-4-oxypiperidin (II), Rhomben aus A., F. 85°. LI. 
in A. u. Chlf., etwas schwerer in Aceton, Essigester u. W . Chlorhydrat, 
C9H 180 2NC1-H20 ,  Prismen aus absol. A., F. 92°. Das Krystallw. wird erst im 
Yakuum bei 100" uber P20 5 abgegeben. Dann F. 149°. Oxim, C0H 18O2N2, Stabchen 
aus A.-A., F . 182°. Jodmethylat, C10H20O2N J, Rhomben aus 90°/o ig- A., F. 205° (Zera.). 
Chlormethylat, Rhomben aus A., F. 68°. Benzocsdurcesterchlorhydrat, C1()H220 3NC1. 
Krystalle aus Aceton -f- A. bis zur Trubung, F. 140°. Hygroskopisch. Schwach 
aniisthesierend. — l,4-D im ethyl-3-{u-oxydthyl)-4-oxypiperidm , C0H I90 2N , fj- u. 
/-F orm  (III) aus der 3̂-Form von I I  mit Na-Amalgam. Das Rohprod. konnte mit 
trockenem A. in 2 stereoisomere Verbb. getrennt werden. Die fi-Form  ist in A. 
swl., Tafeln aus Essigester; sintert bei 133°, F. 140°. Stark bas., 1. in W., A., 
CH3O łI, schwerer in Aceton. Jodmethylat (fi), C10H220 2N J, derbe Krystalle aus 
absol. A., F . 173°. — y-Fonn  ist 11. in A., Krystalle aus Aceton, F. 80—83°. Jod- 
mcthylat (y ), Krystalle aus 60°/oig. A ., F . 240°. Das aus einem Gemisch von a- 
u. /9-Porm von I I  erhaltene Prod. war ident. mit dem oben erhaltenen 1,4-Dimełhyl-
3-acetoietrahydropyridin (IY oder Y). Dessen Chlorhydrat bildet Krystalle aus 
Aceton, F. 118°. Ojnł»,C9H,0ON2, Krystalle aus A.-PAe., F. 120°. — 1,4-Dimethyl-
3-acetopiperidinchlorhydrat, C0H 18ONC1, (YI) aus IY  oder Y in IIC1 mit palladinierter 
Tierkohle u. II2. Krystalle aus trockenem Aceton, F. 161°. Hygroskopisch. —
1.4-Dimethyl-3-acetopiperidin, C9II„ 0 N , leichtfl. Ol, Kp.I5 91°- Oxim, C0H18ON2, 
Krystalle aus Aceton, F. 127°. Jodmethylat, CI0H20ONJ, Krystalle aus A., F. 217°. —
1.4-Dimethyl-3-(a-oxyathyl)-pipeńdin, C9H I9ON, aus l,4-Dimethyl-3-acetopiperidin-
chlorhydrat mit 5°/0ig- Na-Amalgam. Ausbeute sehr schlecht, da der groBte Teil 
nicht krystallisiert. Krystalle aus P A e., F . 87°. Benzoesdureeslerchlorhydrat, 
CI6H2,0 2NC1, Krjrstalle aus Aceton, F. 194° (Zers.), starkes Aniistheticum. (Arch. 
der Pharm. u. Ber. der Pharin. Ges. 2 6 4 . 65—77.) H a r jis .

C. M annich  und L eo n h a rd  S tein , Uber die beiden diastereomeren 1,4-Dimethyl-
4-oxypiperidin-3-carbonsduren. Die durch Oxydation der 3-stśindigen Acetylgruppe 
aus l,4-Dimethyl-3-aceto-4-oxypiperidin(s.vorst.Ref.)entstehendenl,4-Dimetliyl-4-oxy- 
piperidin-3-carbonsiiuren u. D eriw . zeigen in ilirem A ufbau weitgehende Almlich- 
keit mit der einen Halfte von Alkaloidmoll. Die Siiuren selbst ahneln einem „Hali-
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ekgonin“ (I), nach Veresterung mit Athyl u. Benzoyl einem „Halbcocain“ (II), von 
dem 2 diastereomere Fórmen erhalten wurden. Beide sind kriiftige Anasthetica u. 
Raeemformen, die sich, wie auch die „Halbekgonine“, indessen weder mit Wein- 
siiure, noch mit Bromcamphersulfonsiiure oder Campliersiiure spalten licflen. Da 
nicht entschieden werden konnte, welche Verb. dem d,l-Cocain, bezw. dcm d,l-ps- 
Cocain entspricht, werden sic ais u- u. jS-Form bezeichnet. Die a-Form  gleicht 
in Aniisthesierungsvermogen u. Giftigkeit dem Bliittercocain, die ^9-Form ist weniger 
wirksam. — Eine dem Ubergang von Ekgonin in ps-Ekgonin entsprechende Urn- 
lagerung des„Halbekgonins“ lieG sich wegen der geringeren Beweglichkeit des Methyls 
nicht erzielen. — Durch W.-Abspaltung aus I  cntsteht eine ungesatt. Aminocarbon- 
saure ( I I I  oder IY), die dem Arecaidin nahe verwandt ist. Beide stereoisomeren 
Sauren I  geben die gleiche Verb. I I I  oder IY. Die Doppelbindung durfte nach 
H I  zwischen dem (9- u. y-C-At. liegen, wie beim Anhydroekgonin. Dieselbe Verb. 
entsteht auch bei Oxydation von l,4-Dimethyl-3-acetotetrahydropyridin mit Barium- 
hypobromit. Bei Veresterung mit Methyl entsteht entweder ein 4-Methylarecolin 
oder ein Isomeres von kaum arecolinahnlicher W rkg. — Ferner wurde die Amino- 
saure I I I  oder IY  hydriert zu Y. Addition von Br gelang (YI oder YII), dagegea 
nicht die Anlagerung von H Br u. die C02-Abspaltung aus Y. — Fiir die Osydation 
der Acetylgruppe zu COOH hat sich frisch bereitete Ba(OBr)a-Lsg. bewahrt, da sich 
Ba" u. Br' quantitativ entfernen łassen.

Y I ILC -Ń  CBr-CII, oder Y II  H3C-N CBr-CII,
CH2 ■ CHBr CH,,-ĆH2

V e rs u c h e .  a-Form der l,4-Dimethyl-4-oxypiperidin-3-carbonsaure, C8HI50 3N-
11,0 (I). Aus 20,4 g l,4-Dimethyl-3-aceto-4-oxypiperidin (a-Form) in W . u. 3000 ccm 
Ba(OBr)2-Lauge (3 Liter 5°/0 ig. Ba(OIi)2-Lsg. +  64 g Br) werden 13—15 g Siiure 
erhalten. GroBe Krystalle, zers. bei ca. 240°. Sil. in W ., 1. in CILOH, schwerer 
in absol. A., unl. in Aceton. Gcgcn Alkalien sehr bestandig. Goldsalz: goldgelbe 
Krystalle. Zers.-Punkt 162°. Methylester, C9H „ 0 3N, Stabchen aus A., F. 109°. Chlor- 
hydrat des Esters, C0H laO3NCl, Krystalle aus A., Zers.-Punkt 203°. Jodmethylat 
des Esters, C10H20O3N J, Nadeln aus A., Zers.-Punkt 200°. — Methyl-Benzoylester des 
1,4-Di>nethyl-4-oxy-piperidin-3-carbonsaurechlorhydrat$(a-Form), CieHr,O ^ C l,  aus dem 
Methylester mit C6H5C0C1, Nadeln aus absol. A., F. 199°. In  anasthesierender 
Wrkg. etwa dem Cocainchlorliydrat gleich. Der freie Ester ist ein helles, stark 
alkal. reagierendes 01. Jodmethylat, C1;H210.1NJ, Rosetten aus absol. A., F. 182°. — 
Athylester der l,4-Dimethyl-4-oxypiperidin-3-carbonsaure (u-Form), C1()H 190 3N , Stab
chen aus Bzl., F. 100°i Jodmethylat, Cn H220 3N J, Nadeln aus A., F. 195°. — Athyl-

CH2--------CH—CH - COOH CH2—CII-COOH

Ekgonin
CH2— CH • CH • COO • CH3
| h 3c - n  c i i - o - c o . c 0h 3

CH2— ÓH-CHj

c i i2-c h . c o o -c h 3
HaC-Ń Ć(CH3) • O • CO • CaH.

n  c h 2.6 h s

c h 2- c - c o o - c h 3 

;h 5 h 3c - n  c h  

Ć i l , . c i i 2
Cocain H, Arecolin

CHgCH-COOH 
I I I  H :1C-Ń Ć-CH3 oder IY H3C-

c h s-6 i i

CH2-CII-COOH

CIL-C-COOH 
Ń ' 6-C H 3
Ćh 2. c h 3
CH2 • CBr- COOH
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Benzoylester des 1,4- Dunethyl - -i - oxypiperidin - 3 - carbonsaurechlorhydrats [a - Form), 
C17HsA N C 1, Nadeln vom Zers.-Punkt 219°. Starkes Anastheticum. — 1,4-Dimethyl- 
ieira.hydropyridin-3-carbonsaure ( I I I  oder IY) aus I  (cz-Form) mit POCl3, C8H 130 2N, 
Stitbclien aus absol. A., F. 184°. Unl. in Aceton. Goldsalz, Zers.-Punkt 198—199° 
aus HCl-haltigem W . Chlorhydrat, Nadeln aus verd. A., Zers.-Punkt 236—238°. 
Bromhydrat, C8H I40 2NBr, Nadeln, Zers.-Punkt 225°. — Methylester der 1,4-Dimethyl- 
tetrahydropyridin-3-carbonsaure. Leicht bewegliches Ol, Kp.ls 111—112°. Chlor
hydrat iiufierst bygroskop. Bromhydrat, C9H 190 2N Br, Krystallbiischel aus A ., F. 
nach vorherigem Sintern 158—159°. Die Verb. zeigt keine arecolinahnl. W rkg. 
Jodmethylat, C,0HI80 2NJ, Nadeln aus A., F. 172°.

jS-Form der l,4-Dimethyl-4-oxypiperidin-3-carbonsaure, CsH150 3N, Darst. analog 
der c-Form. Ausbeute 70%- Grofie Korner aus W ., Zers.-Punkt 280°. Unl. in 
organ. Losungsmm. Gegen starkę Alkalien sehr bestandig. Goldsalz, Stiibchen 
aus W., F. 180—181°. — Methylester der l,4-Dimethyl-4-oxypipeńdin-3-carbonsaure 
(ft-Form), Fl., Kp.15 120—121°. Pikrat, Krystalle aus A., F . 166—167°. Golddoppel- 
salz, C0H 16O3NAuC14, Stabchen aus HCl-haltigem. W., F . 115—116°. Jodmethylat, 
C10II20O3NJ, Nadeln aus 90%'ig.-A., F . 184°. — Methyl-Benzoylester der 1,4-Dimethyl-
4-oxypiperidin-3-carbomaure (f}-Form) u. sein Chlorhydrat krystallisiert nicht. Pilcrat, 
C22H24OuN4, Krystalle aus verd. Aceton, F. 205—206°. Ebenfalls krystallisieren 
Sulfat u. N itra t, CI(.H2jO,Na, Krystalle aus A ., Zers.-Punkt 133—134°. Ziemlich 
starkes Anastheticum, aber schwacher ais Cocain. — Athylester des 1,4-Dimethyl-
4-oxypipeńdm-3-carbonsdurechlorhydrats (fi-Form), C10H20O3NCl, Krystalle aus absol. 
A., F. 170—171°. Der freie Ester u. der Atliyl-Benzoylester sind fl. — 1,4-Dimethyl- 
piperidin-3-carbo>ismre, CBH150.2N (Y), aus I I I  oder IY  durch katalyt. Eed. mit 
Pd-Tierkohle, Nadeln aus CH30 H  +  1 . ,  F. 188°. Goldsalz, CaH laO,NAuCl„ 
Krystalle aus HCl-haltigem W ., F. 159°. — Methylester des 1,4-Dimethylpiperidin-
3-carbonsdwechlorhydrats, C9H 180 2NC1, Nadelsterne aus A ., F . 166°. Der freie 
Ester ist ein starkbas. Ol, 1. in W . Jodmethylat, C10H20O2N J, Nadeln aus 
verd. A., F. 222°. — Dibromid des l,4-Dimethyltetrahydropyridin-3-carbonsaurebro>n- 
hydrats, C8H ,40 2NBr3, aus I I I  oder IY  in W. mit 10% ig. Br-Lsg. in Chlf., Nadeln 
aus CH3OH -j- A ., Zers.-Punkt 177—178°. Bei Eindampfen der wss. Lsg. blcibt 
ein bedeutender, nicht krystallisierbarer Riickstand. (Arcb. der Pharm. u. Ber. der 
Pharm. Ges. 2 6 4 . 77—88. Frankfurt a. M., Univ.) H a r m s .

A m andus H ah n , H . F aso ld  und L. S ch afe r, Uber synthetische GlyJcoside von 
Pyrimidinderivate>l. I. Mitt. Synthese des Methyl-i-cytosin-d-glykosids. Das Ag-Salz 
von Methyl-i-cytósin (I) wurde durch Kochen mit Acetobromglucose in Xylollsg. in 
das Tetraacetylderw. des Methyl-i-cytosin-d-glykosids (II) ubergefiihrt. Nach dem 
Reinigen der roli sehr unbestandigen Verb. uber das P ikrat wird aus dem freien 
Tetraacetylglykosid das in reinem Zustande bestandige I I  erhalten. Es ist nicht 
moglich, zwischen den beiden mogliehen Konstst. I I I  u. IY  des Glykosids zu 
uuterscheiden. Die <9-Natur wurde durch Spaltung mit Emulsin bewiesen. Der 
Glucoserest wird bei der freien Verb. u. dem Acetylprod. schon bei 1 Min. langem 

N—C ■ OH N—CO*C9H „O s C,Hu 0 6-N—CO
H jN • C CH H2N-Ć CH H2N-Ó CH

I  N -C -C H 3 I I I  N -C -C H , IY  N -C -C II ,
Kochen mit n. HC1 abgespalten. — Y e rss . Ag-Salz von I , C5H60N 3*Ag. — Pikrat 
des Tetraacetyl-d-glykosids vou I ,  CjJLaOjjNj., aus A., sintert bei 150°, Zers. bei 
170—180°. — Tetraacetyl-d-glykosid yon I, C2oHj01()N3 (?; C19H25O10N3, Ref.), Nadeln 
dureh Fallung mit PAe. aus Chlf., F. 142—145°; swl. in W ., 11. in A. u. Methyl- 
alkohol; [a]Dsl in Methylalkohol =  —19,1°; reduziert nicht Fehlingsche Lsg. — 
Pikrat von I ,  F. 233—237° (Zers.). — Methyl-i-cytosin-d-glykosid, Cn Hj,OaN3, aus
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A. Nadeln, F. 190° (Zers.); zl. in W., swl. in A. u. Methylalkohol; [«]D21 in W. =  
—66,91°; reduziert nicht Fchlingsche Lsg. (Ztschr. f. Biologie 8 4 . 35—40. Miinchen,

M aurice N ic lo u x  und J . R oche, Vergleichende Untersiicliung Uber die Empfind- 
lichkeit von Methamoglobin und von Oxyhdmoglobin gegeniiber der Wirkung eines 
Reduktionsmittels. In  Mischungen von Methamoglobin u. Osyhiimoglobin 1 :3 , 
1 :1 ,  3 :1  wird in allen Fallen letztercs bcvorzugt, wenn nicht ausschliefilich von 
Na-IIydrosulfit reduziert. (C. r. soc. de biologie 93 . 1659—62. 1925. StraBburg, 
Inst. de chim. biol.) O p p e n h e im e r .

M arcel G om pel, Uber das Eindringen von Sauren in die Zellen von Ulva 
laciuca. MaBgebend ist p jr. Schwiicliere Konzz. dringen nicht oder nur langsam 
ein. p n  =  4,4 ist die krit. [H‘], bei der fast alle Siiuren gleich rasch eindringen. 
Die Eindringungsgeschwindigkcit nimmt in der Rcihenfolge: T ri-, Di-, Monochlor- 
essigsiiure, Propions3ure, B utter-u . Citronensiiure, Essigsaure, Ameisensaure, Milch- 
saure ab., HNO,„ H 2S 0 4 u. HC1 dringen yiel langsamer ein. Beziehungen zur Dis- 
soziation der Siiure, ihrem Mol.-Gew., Mol.-GroBe, Oberfliichenspannung, W.- oder 
Lipoidloslichkeit zu dieser Reihe sind nicht erkennbar. Temp. beeinfluBt die Per- 
meabilitat, die auch durch A.A., Aceton, Chlf. erlioht wird. (Ann. d. physiol. 1. 
166—77; Ber. ges. Physiol. 3 2 . 727—28. 1925. Paris, Lab. d’hist. nat. d. corps 
organ. coli. de France. Ref. Sp e c k .) Op p e n h e im e r .

R ene W urm ser, Uber das Ckcydationspotential in  der Zelle und die Oxydo- 
redukłionsphanomene. Energet. Betrachtungen uber die intracelluliiren Oxydo- 
reduktionen der Glucose. (C. r. soc. de biologie 93 . 1478—79. 1925.) Opp.

E dm und  0. von  L ip p m an n , tiber ein Vorkommen krystallisierłer Fructose. 
Krystallisierte Fructose fand sich ais spitzige Nadelchen auf gelatinosen Aus- 
achwitzungen an halbreifen Tomaten, die nach einer Periode ungewohulicher Herbst- 
wiirme plotzlich yon scharfem Frost uberfallen wurden. Durch Beliandlung mit h. 
Aceton, Pyridin oder A.-A. lieBen sie sich yon dem schleimigen Kern isolieren 
u. einwandfrci identifizieren. Der letztere besteht yielleicht aus irgendwelclieu 
Komplexen yon Anhydridcn der Fructose. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 9 . 348 
bis 349.) H a r m s .

P. E p p le  und S. R u h em an n , Uber das Kienol und seinc Autoxydationspro- 
dujcte. Das Kienol schien geeignet, die bei der Unters. des Neutralols des Braun- 
kohlenteers angewandten Methoden nachzuprufen, da es mit dem Braunkoblenteer 
in genet. Beziehung steht, hauptsachlich aus uugesatt., sehr autoxydableu Terpenen 
besteht u. vor allem scliwefelfrei ist. Die zur Isolierung der Autoxydationsprodd. 
des Braunkohlenteerneutralols yerwendete Ferrocyanwasserstoffsaure hat sich auch 
beim Kienol bewahrt. Auf diese Weise ist es gelungen, aus dem Kienol Campher 
ais Semicarbazon, Borneol ais Phenylcarbamat u. Cineol zu isolieren. Das ais 
Ferrocyanat isolierte Terpinhydrat war erst unter dem EinfluB der Ferrocyanwasser
stoffsaure aus Terpineol entstanden. Yon besonderem Interesse ist ein durch Aut- 
oxydation heryorgerufener Ubergang aus der hydroaromat. zur aromat. Reihe, bei 
dem p-Methyloxy-i-propylbenzol (Dimethyl-p-tolylcarbinol), CH3 • C,;H4 • CiOHjfCIIj);,, 
entstanden war. Es konnte nachgcwiesen w erden, daB die isolierten Sauerstoff- 
yerbb. erst bei der Autoxydation gebildet u. nicht ursprunglich im Kienol ent- 
lialten waren.

Y e rs u c h e .  Ausgangsmaterial war der yon bas. u. sauren Bestandteilen befreite

Physiol. Inst.) L o h m a n n .

E. Biochemie.
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Nachlaut ciues scliwed. Kienols, das mehr ais 10 Jahre iu einem yerschlossenen 
GefaB aufbewahrt war. Durch Yakuumdcst. bei 12 mm wurde es iu 6 Frak- 
tionen yon 50—120° zerlegt, die mit steigendem Kp. immer sauerstofFreieher wurden. 
F ur die Isolierung der Autoxydationsprodd. kamen Fraktion 4 (80—90°) u. 5 (90 
bis 100°) in Frage. Sie wurden mehrfaeh auf der Maschine mit frischen Lsgg. von 
FerrocyanwasserstoffsSure geschiittelt, die Ndd. mit 20°/oig. HC1 gewaschen u. nach 
dem Trocknen mit PAe. gereinigL 1. Estraktion mit A. spaltete bereits einige An- 
teile des Ferroeyanatgemisches. Der Rest wird 2. durch Schutteln mit 5%ig. wss. Soda- 
lsg. in Lsg. gebracht u. das ausgesehiedene Ol abgetrennt. 3. Kochen der Sodalsg. 
u. Ausziehen der liydrolyt. abgespaltenen Alkohole. 4. Fallung der organ. SSuren 
aus der ruckstandigen alkal. FI. Ihre Isolierung gelang nicht, da sie mit Ferro- 
cyanwasserstofłsaure Additionsprodd. eingehen. — 500 g der Fraktion 4 gaben 
315 g Ferrocyanat, woraus erhalten wurden nach 1. 58 g A.-Extrakt (Campher, 
Borneol, Oineol), nach 2. 9 g 01 (nicht untersucht), nach 3. 26 g Ol, daraus 17 g 
p-Methyloxy-i-propylbenzol ais Phenylearbamat, nach 4. 47 g Siiureadditionsprodd. 
an Ferrocyanwasserstoffsiiure. — 600 g  der Fraktion 5 gaben 380 g Ferrocyanate. 
Daraus wurden erhalten nach 1. 61 g 01 (EZ. 15,5), die 8,9 g Terpineol u. 2,54 g 
Campher enthielten, nach 2. 9 g Ol (EZ. 25), die nicht nśiher untersucht wurden, 
nach 3. 49 g 01, die 51 g Phenylearbamat des p-Methyloxy-i-propylbenzols lieferten. 
Letztercs darf —  eutgegen Pu ii k in  — nicht aus verd. Methylalkohol umkrystalli- 
siert werden, da sich die Lsg. beim Erhitzen auf dem W asserbad zersetzt. Nadel- 
biiscliel aus PAe. (Kp. 60—70°). F. 118—119°. — Die YerSnderung eines 1 Jah r 
lang bei Luftzutritt aufbewahrten Kienols zeigen folgende Zahlen. Vor dem 
Lagern: C: 87,85%, H : 11,78%, O: 0,37%, SZ. 0, EZ. 0, nachher: C: 77,20%, 
H : 11,22%, O: 11,58%, SZ. 6,1, EZ. 23,4. Campher u. Dimetliyl-p-tolylcarbinol 
lieBen sich nach obiger Methode darin nachweisen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 
294—301. Berlin, Teclm. Hochsch.) H a r m s .

0. A. O esterle und G. W a n d er, Uber das „Diosmin“. Der Inlialt ist ident. 
mit dem eines friiheren Referats (S. 417). (Pharm. Acta Helyetiae 1. 1—7. Bern, 
Lab. der Dr. A. W a n d e r  A.-G.) Sp ie g e l .

L ueien  D an ie l, Verandemngen des Inulins bei gepfropften Erdiipfeln. Vf. 
stellte je  nach der Art der aufgepropften Pfłanzen verschiedene Mengen Inulin  in 
den Knotchen fest u. noch andere Erscheinungen an den Pflanzenteilen iiber der 
Erde, die mit Forderung bezw. H inderung der B. von Inulin in Beziehung stehen. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 282—84.) H a a se .

A. J . TJltee, Milchsafte. Die Definition der Milchsafte ist schwer zu geben. 
Es mussen yorliiufig noch alle deutlich undurchsichtigen Safte so bezeichnet werden, 
am besten wohl mit Begrenzung auf Safte von Pfłanzen, die zu den typ. Milclisaft 
enthaltenden Familien gehoren u. bei anatom. Unters. die charakterist. Kanale auf- 
weisen. Die Analysen derselben Milchsafte durch verschiedene Untersucher zeigen 
erhebliche Unterschiede. Der Grund liegt zunachst in erheblichen indiyiduellen Ver- 
schiedenheiten yon BSumen der gleiclien Art selbst bei ubereinstimmenden Bedingungen 
von Alter, GroBe, Standort. Verschiedenheiten ergeben sich ferner bei demselben 
Baum nach den meteorolog. Verhaltnissen, nach Tiefe u. Lage des Einschnitts. 
Alle Milchsafte stiinmen darin iiberein, daB sie erheblichen Trockenriickstand er- 
gaben (Vf. fand gelegentlich ^>50, nie <[15% ) u. stets saure Rk. haben. An 
Kautsehuk im durch A. bewirkten troekenen Coagulum fand Vf. bei ausgewaehsenen, 
unter giinstigen Umstanden angezapften Baumen bei niedrigem u. tiefem Einschnitt 
von Ficu.s elastica 96,2%, Castilloa elastica 84,9%, Ficus Vogelii 72,9%, Ficus glo- 
rnerata 16,6%, Fictis procera 12,1%, Ficus fulva 1,1%, Ficus alba Spur, Artocarpus 
elastica u. Broussonetia papyńfera  0 (vgl. Buli. du Jardin Botan. de Buitenzorg [3] 
6. 264: C. 1925. I. 581). — Man kann die Milchsafte etwa folgendermaBen einteilen:
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1. Kautselmkreiche Milchsafte. — 2. Phytosterinreiche Milchsafte, hauptsSchlich 
Lupeol u. ci- u. ^9-Amyrin entkaltend. — 3. EiweiBreiehe Milchsafte. — 4. Gerb- 
stoffreiehe Milchsafte, am typischsten der Saft von Jatropha curcas. — 5. Salzreiche 
Milchsafte. Im Coagulum des Saftes von Plumiera aculifolia fand Yf. 46,42%, 
Salze, hauptsachlich Ca-Salz der Plum ierasaure, neben 44,6% Sterinen. — 6. Al- 
kaloidreiche Milchsafte. (Pharm. Tijdsclirift yoor Nederlandsch Indie 2. 515—28. 
1925. Malang.) S p ie g e l .

A nton ino  F id le ra ,  U ber die chemische Zusammensetzung der Scheidcioiinde der 
Oitronen. Die Scheidewande der Citronen bestehen aus Cellulose u. Hemicellulosen, 
in den auBcren wurden auBerdem Galaktosan u. Glucosan, in den inneren Glucosan 
festgestellt. (Annali Chim. Appl. 15. 568—72. 1925. Latania.) G r im m e .

Th. S abalitaohka, tlber Cannabis Indica, insbesondere iiber eine Geioinnung 
hochivertiger Herba Cannabis Indicae durch Kultur in Deutschland. Monographie 
iiber Eigenschaften u. Verwendung des ind. Uanfes (Cannabis Indica), iiber dessen 
wirksame Substanz Cannabinol, C21H30O2, u. besonders iiber den Anbau dieser 
Pflanze in Deutschland. Es ist auf der Versuchsstation fur teebn. u. offizinellen 
Pflanzenbau in Happing "(Oberbayern) gelungen, eine Pflanze mit hohem Harzgelialt 
zu zilchten, die einen reichlichen u. wirksamen Extrakt liefert. Sie ist nicht be
sonders' kalteempfindlich u. kann in Deutschland uberall mit Erfolg gebaut werden, 
wo guter Weizen gedeiht. (Heil- u. Gewiirzpflanzen 1926. 10 Sciten. Sep.) L b.

Jose  K. S antos, Pharmakognostische Studie iiber Chenopodiwn anibrosioides 
IAnnaeus der Philippinen. Untersuchungen iiber die Lokalisation von Ol u. Calcium- 
oxalatkrystallen in den einzelnen Teilen der Pflanze. (Pliilippine Jcurn. of Science 
28. 529—41. 1925. Univ. der Philippinen.) H ljckk l.

E s . T io rp h y s io lo g ie .

P lin io  A tzen i Tedesco, Die fettspaltende Wirkung der endrokinen Driisen. 
Untersucht wird die Spaltung zugesetzten 01ivenols u. die Spaltung des eigenen 
Organfetts durch Nebennierenrinde, Hypophysen-Hinterlappen, Nebennierenmark, 
Hoden, Schilddruse, Thymus, Ovar, Hypophysen-Mittel- u. Vorderlappen, Epiphyse. 
Die Intensitat der Pettspaltung nimmt in dieser Eeibenfolge ab. Es ergaben sich, 
abgesehen von dem Parallelismus zum Katalasegehalt, auch Beziehungen zur auto- 
nom-nervosen Einstellung des betreffenden Organs. Bemerkenswert ist noch, daB 
das Fettspaltungsyermogen der beiden zuerst genannten Drusenteile yergleichsweise 
demjenigen der Organe, die ais erste Stationen fiir die Fettaufnabme anzuseheu 
sind, Leber, Lunge u. Pankreas, kaum nachsteht. (Clin. med. ital. 56. 28—41. — 
Ber. ges. Physiol. 32. 799—800. 1925. Cagliari, Inst. di clin. e pathol. med. Ref. 
St r a u s s .) O p p e n h e im e r .

H. P . R,ush und L. T. Jo n e s , SchilddrHsenstudien. II. Vei-anderunge7i,in der 
Schilddriise, liervorgerufen durch Facesextrakte. Durch ultrafiltrierte, mit NaCl-Łsg. 
hergestellte Facesausziige, die wiederholt in langeren Perioden intraperitoneal in- 
jiziert werden, konnen degenerative Veranderungen der Sehilddriisen der beliandelten 
Tiere auftreten u. zwar desto starker je hoher die Extraktdosen waren. Bei kiirzeren 
Behandlungsperioden werden, ebenfalls in ibrer Intensitat abhangig yon der Dosen- 
grćiBe, Kolloidschwund, Hyperplasie u. Hypertropliie bemerkt. (Am, joim i. of physiol.
70. 1—8. 1924; Ber. ges. Physiol. 32. 113. 1925. Portland, Dep. of physiol., univ.
of Oregon. Ref. F r o m b b e z .) Op p e n h e im e r .

B. A. H oussay  und E . A. M o lin e lli,  Wirkung verschiedener Substanzen a u f 
die Adrenalinsekretion. AuBer den Substanzen, die das Nebennierenmark direkt 
erregen (Nicotin, Lobelin , Cytisin, ąuaterndre Ammoniumbasen, ygl. S. 1221) be- 
wirken durch Erregung zentraler Abschnitte yerstarkte Adrenalinsekretion: 
Strychnin, Eserin, Skorpiongift, weniger intensiy: Morphin, Pilocarpin, Chinin.
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Wirkungslos wurden befunden Sanłonin, Campher, Spartein DigUoxin, Strophanłhin, 
Diuręłin, Atropin, Hypophysenextrakt u. einige Sehlangengifłe. (C. r. soc. de biologie 
93. 1637—38. 1925. Buenos Aires, Inst. de physiol.) Op p e n h e im e r .

E . G ley und Alf. Q,ninquaud, Neue Yersuche uber die physiologische Adrenalinamie. 
Die VfF. stellen nochmals fest, daB sic nicht an der physiolog. Adrenalinsekretion 
der Nebenniercn zweifeln, aber der Uberzeugung sind, daB die Menge nicht aus- 
rcicht, um einen Blutdruckeffekt zu erzielen. (C. r. soc. de biologie 93. 1577—79. 
1925.) O p p e n h e im e r .

G. Y ia le , Uber den Mechanismus der Insulinwirkung. Verss. von S lo sse  
(C. r. soc. de biologie 89. 98; C. 1924. I. 73) u. W in t e r  u . Sm it h  (Jl. of physiol. 
57. 100; C. 1923. I. 709) konnen nicht bestatigt werden. Bei Einengung des Ultra- 
filtrats des Blutes durch den warmen Luftstrom ergibt sich immer Ubereinstimmung 
zwischen Redukiions- u. Polarisationswerten. Lebercxtr. -f- Insulin -f- Glucose nach
5 Stdn. Aufenthalt bei 38° geben im enteiweiBten F iltrat ebenfalls gleiche Polari- 
sation u. Red. Im n. Blut Glykolyse durch Insulin nicht beschleunigt, im pankreas- 
diabet. Blut stark herabgesetzt, aber auch nicht durch Insulin beschleunigt. Rk. 
des Blutes iindert sich unter Insulin nicht. Ameisensaure im Blut nimmt unter 
Insulin deutlich zu, nach Pankreasexatirpation ab. (Arch. ital. de biol. 74. 131 bis 
140. 1924; Ber. ges. Physiol. 32. 77. 1925. Turin, Inst. de physiol. Ref. L e s s e r .) Op p .

C hristen  L un d sg aard  und Svend A age H o lh o ell, Neue Untersuchungen uber 
die Wirkung des Insulina und des Muskelgewebes a u f den Traubenzueker in  mtro. 
Studien uber den Eohlenhydratstofficeclisel. (Journ. Biol. Chem. 62. 453; C. r. soc. 
de biologie 91. 1108; C. 1925. II. 199.) „IVeo-Glucose“ ist eine Traubenzucker- 
.konfiguration, die eine viel niedrigere opt. Drehung zeigt ais «-Glucose. Sie ent
steht bei Zusatz von Insulin u. gekoclitem Muskelgewebe bei 37° zu «,/?-Glucose. — 
Durch die Muskulatur oder Insulin allein erfolgt n ic h t  ais erste Rk.-Stufe eine B. 
von intermediSrer Glucose, die dann fur Insulin oder Muskelfermente angreifbar 
is t .— Nur g le ic h z e i t ig e s  Einwirken beider Komponenten erzeugt Anderung der 
opt. Rotation in der Traubenzuckerlsg. (C. r. soc. dc biologie 93. 957—59. 1925. 
Kopenhagen.) MOl l e r .

S. E. de Jo n g h  und E rn s t L aąu eu r, Einflufi des Trockengehalts (Reinheitsgrad) 
a u f die Wirkung des Insulins. (Vgl. S. 1435 u. Biochem. Ztschr. 154. 483; C. 
1925. II. 1458.) Nur bei Insulinpriiparaten, die stark mit EiweiB verunreinigt sind 
u. dalier einen hohen Gehalt an Trockensubstanz liaben, hat der Reinheitsgrad 
einen EinfluB auf die Resorbierbarkeit. Bei n. PrSparaten ist dies nicht feststell- 
bar. — Beimengung von Gummi arabicum verzogert die W rkg. ein wenig. Man 
sollte es beim Diabetiker auch erproben. (Biochem. Ztschr. 163. 371—80. 1925. 
Amsterdam.) MOl l e r .

H . P en au  und H. S im onnet, Der Einflufi der Ernćih-ung a u f das Verhalten
des nornialen Kaninćhens gegeniiber Insulin. 8 Tage vor der Insulininjektion mit 
Hcu gefutterte Kaninchen erwiesen sich empfindlicher gegenuber Insulin ais mit 
H afer gefutterte Tiere. Samtliche Tiere hatten vor der Injektion 24 Stdn. gehungert. 
(C. r. soc. de biologie 93. 1292—93. 1925.) L o h m a n n .

X. C hahov itch , Ein fiu/] des Insulins a u f die experimentelle Hcriberi der Taube. 
Durch Injektion von 1(i— 1/1 Einhcit Insulin (W e l l c o m e ) wird der Ausbruch der 
esperimentellen Beriberi der Taube verzogert, die Temp. u. das Gewicht sinken 
langsamer ab. Bei hypotherm. Tieren beschleunigen jedoch schlieBlich die Insuliu- 
injektionen den Tod des Tieres um einige Tage. (C. r. soc. de biologie 93. 1333 
bis 1335. 1925. Belgrad, Uniy.) L o h m a n n .

D. B ind i, Der Einflufi des Insulins a u f das Leberglykogen In der abflieBenden 
FI. bei kiinstlich durehstromter Leber ist bei Insulinzusatz stets eine Abnahme 
festzustellen. Bei Teilung, so daB die eine Halfte der Leber mit, die andere oline
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Insulin durchstromt wird, fanden sieh in der mit Insulin behandelten Seite immer 
groBere Glykogenmengen. (Areh. ital. de biol. 74. 141—45. 1924; Ber. ge3. Physiol. 
32. 78—79. 1925. Padua, Inst. de physiol. Ref. L e s s e r .) Op p e n h e im e r .

A. M oschini, Die Wirkung vun Mono- und Disacchańden bei oraler Zufuhr a u f 
die Insulinhypoglykdmie. Um den gerade ausgebrochenen hypoglykam. Symptomen- 
Komplex zu beseitigen, sind per os 10 g Glucose notig, 5 g wenn der Zucker gleicli- 
zeitig mit Insulin gegeben wurde. Ldvulose muB, wenn sie wirksam sein soli, 
xj2 Stde. vor der Insulininjektion gegeben werden. Galaetose ist so gut wie un- 
wirksam (Verzogerung der Hypoglykamie gegeniiber dem Ilunger um 1 Stde.). 
Eolirzucker yerhalt sieh wie Glucose, Maltose bałt eine Mittelstellung zwischen 
Bolirzucker u. Liiyulose, Lactose ist unwirksam. (Arch. ital. de biol. 74. 126—30. 
1924; Ber. ges. Physiol. 32. 76—77.1925. Pavia, Inst. de physiol. Ref. L e s s e r .) Op p .

A. M oschini, Der Eitiflufs des Glueosamins a u f die Insulinhypoglykamie. Die 
Moglichkeit der Umwandlung von Glucosamin in Glucose im Organismus. Der hypo
glykam. Symptomenkomplex beim Insulinkaninchen kann weder durch subcutanc 
Zufuhr des salzsauren Glueosamins, noch durch perorale bescitigt werden. Dagegen 
tritt der Zustand spSter u. schwaclier auf, wenn gleichzeitig mit oder vor der 
Insulingabe 8—10 g Glucosamin gegeben w erden, woraus gcschlossen w ird, daB 
diese Substanz im Organismus nur langsam in Zucker umgewandelt wird. (Arch. 
ital. de biol. 74. 117—25. 1924; Ber. ges. Physiol. 32. 76. 1925. Pavia, Inst. de 
physiol.'Ref. L e s s e r .) O p p e n h e im e r .

C arl F . Cori und G erty  T. C ori, Yergleichcnde Untersuchung der Zucker- 
konzentration im  arteriellen und venosen B lut wahrend der Insulinicirkung. (Proc. of 
the soc. f. exp. biol. a. med. 22. 72—73. 1924; Ber. ges. Physiol. 32. 77. 1925. 
Buffalo, State inst. f. the study of malign, dis. Ref. L a q u e r .) O p p e n h e im e r .

H ugo E h re n fe s t, Der Kohlenhydratstoffwechsel wahrend der Schwangerschafl 
und der Wert des Insulins in  der Geburtshilfc. In der Schwangerschaft ist der 
Kolilehydratstoffwechsel erlioht, weil im Interesse des Fotus mehr Kohleliydrate 
aufgenommen u . . assimiliert werden mussen. Trotz erhohter Zuckerassimilation 
bleibt die Blutzuckerkonz. n., da die Zuckernierenschwelle erniedrigt wird. Ilinweis 
auf die diagnost. Ausnutzung dieser Erscheinung u. Yerwertbarkeit des Insulins 
bei die Schwangerschaft komplizierendem Diabetes. (Am jl. of obstetr. a gynec.
8. 685—709. 1924; Ber. ges. Physiol. 32. 133. 1925. Ref. M a h n e r t .) O p p e n h e im e r .

G eorge N. P apan ico laou , Uber einige scharf unterschiedene Reaktionsiceisen bei 
Anwendung von Ovarialcxktrakten. Extrahierte Corpus-luteum-Lipoide sind per os 
unwirksam, injiziert bewirken sie Ruckgang der groBen Follikel, Aufhoren der 
Oyulation, Unterdriickung der Brunsterscheinungen. Estrakte aus Follikeln, 
Follikelcysten u. restlichem Ovarialgewebe entwickeln die kongestiye, hypertro- 
phierende W irksamkeit am Genitalextrakt. Sie sind per os ebenso unwirksam. Die 
in W . 1. Fraktionen alkoh. Extrakte ganzer Oyarien inclusiye Corpora lutea, die 
auch bis zu einem gewissen Grad oral wirksam sind, regeln die cycl. Ovarial- 
funktion olme zu den hypertroph. Brunsterscheinungen zu fiihren. Die Organe, aus 
denen die Extrakte hergestellt wurden, stammen von Kuh u. Schwein. (Proc. of 
he soc. f. exp. biol, a. med. 22. 106—08. 1924; Ber. ges. Physiol. 32. 115. 1925. 
New York, Labor. Cornell univ. med. coli. Ref. R is s e .) O p p e n h e im e r .

S. A. H o lb o e ll, Untersuehungen uber die Wirkung versehiedener Faktoren a u f 
den Yerlauf der Glykolyse im Blut. Studien zur Umwandlung der Kohlehydrate. XI. 
Die Glykolyse gelit im Plasma nicht vor sieh. Das glykolyt. Enzym ist an die 
Blutkorperclien gebuuden (Hinweis techn. Art auf die Notwendigkeit des steten 
Scliiittelns in entsprechenden Verss.). Fluoridzusnt? yerhindert die Glykolyse; 
Oxalat verzogert sie; Citrat u. Uirudin  bat keinen EinfluB. Bei 37° ist die Ge- 
schwindigkeit des glykolyt. Yorgangs groBer ais bei 20°; dagegen sind kleinere
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Yeranderungen der Blutalkalescenz naeli der alkal. Seite liin irrcleyant. Auch die 
Anfangskonz. der Glucose im Blut ist fiir die Ablaufgesehwindigkeit des Prozesses 
ohne Bcdeutung. (C. r. soc. dc biologie 93. 1681—83. 1925. Kopenhagen, Clin. 
mćd.) Op p e n h e im e r .

S. A. H o lb o ell, TJntersućhungen uber die Geschicindigkeit der Glykolyse im Blut 
von gesunden und diabetisclien Indwiduen. X II. Studien zur Umwandlung der Eohle
hydrate. (XI. vgl. yorst. Ref.) Sowolil im diabet. wie n. Blut ist die Geschwindig- 
keit der Glykolyse yon der Konz. der Glucose unabhiingig. Im n. Blut geht die 
Glykolyse in den ersten 2 Stdn. nach Entnahme rascher vor sich, ais im diabetischen. 
Spater yerwischt sich dieser Unterschied. E r wird auf den Umstand zuriick- 
gefiihrt, daB das Diabetikerblut weniger „Neoglucose" besitzt, ais das n. Blut. Da 
nicht anzunehmen ist, daB das glykolyt. Enzym in einem der Fiille stiirker oder 
schwacher ist u. auch die Ketokorper des Diabetikcrbluts die Glykolyse nicht be- 
einflussen, bleiben die yerschiedenen Zustandsformen der Glucose, bezw. dereń 
yerschicdene Mengen in den beiden Blutarten, die z. Zt. einzig mogliche Erkliirung. 
Nach 2 Stdn. haben sich die Differenzen zwischen c-(9-Glucose u. Neoglucose 
ausgeglichen. (C. r. soc. de biologie 93. 1684—86. 1925.) O p p e n h e im e r .

C. L un d sg aard  und S. A. H o lboell, TJntersućhungen uber die Gegenwart eines 
Insulinkomplements in den Muskeln der W ami- und Ealtbluter. Studien zur Umicand
lung der Eohlehydrate. X III. (XII. vgl. yorst. Ref.) W ie im W armblutermuskel (L u n d s - 
Ga ard  u . H o l b o e l l , Journ. of biol. Chem. 62. 453. 1924) kann auch im Kaltbluter- 
muskel eine Substanz nacligewiesen werden, die mit Insulin zusammen «-^j-Glucose 
in „Neoglucose" umwandclt. W ird zerschnittene Froschmuskulatur mit einer isoton. 
«-/?-Glucoselsg. u. Insulin yersetzt u. nach 2 Stdn. eine Probe der Dialyse unter- 
worfen, so ergeben sich zwischen Reduktionsyermogen des Dialysats u. seinem 
polarimetr. erhalteneu Rotationswert Differenzen. In spater entnommenen Proben 
wird der Rotationswinkel immer groBer, bis der fiir a -fi-Glucose charakterist. W ert 
-(-52,5° erreiclit ist. Tabellar. Zusammenstellung der Ergebnisse im Original. Be- 
merkenswert ist, daB diese in der Muskulatur yorhandene Substanz, die mit Insulin 
zusammen die angenommene Glucose — y  Neoglucose Umwandlung bewirkt, 
u. die Insulinkomplement genannt wird, beim Kaltbliiter ein Optimum ilirer W irk- 
samkeit bei 20°, beim Warmbliiter bei 37° besitzt. (C. r. soc. de biologie 93. 1687
bis 1688. 1925.) Op p e n h e im e r .

C. L undsgaard  und S. A. H o lboeU , Untersuchungen uber die Gegenwart der 
Neo-Glucose im  Verlauf der a-fi-Glucose Fermentation. Studien zur Umwandlung der 
Eohlehydrate. XIV. (XHI. vgł. yorst. Ref.) «-^?-Glucoselsgg. werden mit yerschiedenen 
Hefesorten, wss. u. atlier. Ausziigen aus Hefen yersetzt. Zu bestimmten Zeiten 
werden Proben der Dialyse unterworfen u. im Dialysat Reduktionsyermogen u. 
Rotation bestimmt. Beide W erte gaben immer befriedigend iibereinstimmenden 
W ert fiir a-|3-Glucose-Ggw. Die B. von Neoglucose konnte nirgends nacligewiesen 
werden. Damit soli aber die Hypothese der Vff., nach der Neoglucose ein Inter- 
mediarprod. bei der Zuckerfermentation ist, nicht entkraftet sein, da die Moglich- 
keit offenbar yorliegt, daB das Intermediarprod. nur nicht gefaBt werden konnte. 
(C. i\ soc. de biologie 93. 1688—90. 1925.) Op p e n h e im e r .

R o b e rt A. H a tc h e r , Extraktion von Alkaloiden aus dem Blut. Strychnin, 
Kodein, Heroin, Chinin lassen sich aus dem Blut durch Chlf. estrahieren: Schwierig- 
keiten bereitet Morphin. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 22. 141—42. 1924; 
Ber. ges. Physiol. 32. 153. 1925. New Y ork, Dep. of pharmacol. Cornell. uniy. 
Ref. H o r s t e r s .) Op p e n h e im e r .

E. K irschenberg , Die Yeranderungen der Blutviscositat wahrend der Hypnose. 
Yerminderung der Blutyiscositat im hypnot. Schlaf wird auf eine Abnahme der
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spezif. Viscositiit u. diese wieder auf eine Verminderung des Hydratations- u. 
Quellungsgrades der BlutaerumeiweiBkorpcr zuruckgcfulirt. Ais Ursache liierfur 
wird eine geringerc B. oder Retention von Gewebsabbauprodd. angenommen. (Folia 
neuropatbol. estoniana. 3 /4 . 366—69. 1925; Ber. ges. Physiol. 3 2 . 98. 1925. Dorpat, 
Neryenklin. Ref. Sf i e o .) Op p e n h e im e r .

J . K aneko, Experimcntelle Studie uber die Blutviscositat. Zalil u. Hiimoglobin- 
gehalt der Erytbroeyten gebt der Viscositat des Gesamtbluts parallel. Angabe 
yon Viscositiitswerten fiir yerscliiedene Teile des Ziegenblutes. (Journ. of orient, 
med. 2 . 290. 1924; Ber. ges. Physiol. 32 . 98. 1925. Dairen, Childr. clin. liosp. Ref. 
R h o d e .) O p p e n h e im e r .

R o b e rt L evy , Uber die hamolytischen Eigenschaflcn der Pedieillarien einiger 
reguiarer Seeigcl. Die Pedieillarien enthalten ein hiimolyt. Toxin, das nur in Ggw. 
von Leeithin wirkt. (Wss. Extrakte werden erst durch Leeithinzusatz wirksam.) 
Die Wrkg. ist ein katalyt. Vorgang u. entspricht dem der Gifte von Sclilangen, 
Skorpionen usw. (C. r. d. l ’Acad. des scienccs 181. 690—92. 1925.) Op p e n h e im .

L. C. M a illa rd  und H . W unschendorff, Uber die Bildung von Komplex- 
vcrbindungen zwischen Eiweifi und den Hydraten dreiicertiger Metalle. Enteiweifiung 
mittels Alaune. Serum u. andere biolog. Fil. werden durch Alaune, Al-K, Cr-K 
oder Fe-K, yollig enteiweiBt. Die Technik ist folgende: Zu 2 ccm Serum werden 
25 ccm einer 5%ig. Al-K-Lsg. gegeben, dann 10 ccm I/2-n. Soda. Mit Bromthymol 
ais Indicator wird mit dem tropfenweisen Zusatz der Soda so lange fortgefahren, 
bis bei pn  =  7 die gelborange Farbo dunkler zu werden beginnt; ein g riin e r  
Farbton darf jedoeh nicht zu sehen sein. Die filtrierte L sg . ist yollig eiweiB- u. 
prakt. Al frei. Hinzugefiigte NH4-Salze, Harnstoff, Harnsiiure ■werden yon dem 
Nd. nicht adsorbiert. (C. r. d. TAcad. des sciences 181. 941—42. 1925.) L o h m a n n .

J . F orssm an, Chetnische Untersuchungen an der Wassermannschen Substanz und 
an den Antikorpern. Formalin zerstort in kleinen Dosen die Wassermannsche 
Substanz im Serum. Bei dieser Rk.-Fahigkeit muB geschlossen werden, daB die „Wa- 
Substanz11 keine Aminosaure sein kann, weder eine frcie, noch eine endstandige. 
Antikorper mit Ausnahme der Antitoxine werden durch Formalin in gleicher W eise 
zerstort; die Zerstorung wird durch Aminosaurezusatz yerzogert u. abgeschwiicht. 
(Acta pathol. et microbiol. scandin. 1. 5—22. 1924; Ber. ges. Physiol. 3 2 . 144. 1925. 
Lund, Pathol. labor. Ref. S e i .ig m a n n .) Op p e n h e im e r .

W . H . M an w arin g , J . R . E n rig h t, D o ro thy  F. P o r te r  und H. B in g  Moy, 
Uber die innere Sekretion der Leber bei der Anaphylaxie des Hundes. A uf Histamin- 
injektionen u. im anapliylakt. Shock treten beim Hunde die gleichen Kontraktions- 
erscheinungen auf. Beim entleberten Ilu n d , der mit artfremdem EiweiB gespritzt 
wird, bleibt die Rk. des Darms aus, wahrend er auf Histamin noch reagiert, wor- 
aus zu schlieBen ist, daB die Kontraktionszustande des Magen-Darmtraktus, die 
von der anaphylakt. Blutdrucksenkung u. der passiyen Kongestion unabhiingig sind, 
auf der raschen B. chem. Stoffe in der Leber, die eine liistaminartige W rkg. haben, 
ausgelost werden. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 2 2 . 61—62. 1924; Ber. 
ges. Physiol. 3 2 . 142. 1925. San Francisco, Labor. of bactcriol. a. exp. pathol. 
Ref. Sc h n it z e e .) Op p e n h e im e r .

W . H . M anw aring , V. M. H osep ian , F . I . 0 ’N e il l  und H . B. M oy, D as  
Leberanapliylatoxin. (Vgl. vorst. Ref.) W eitere Tierexperimente mit Transfusionen, 
die auf die B. besonderer Lebergifte im anaphylakt. Shock hinweisen, aber er- 
keunen lassen, daB diese Lebergifte nicht die einzige Ursache des Shocks sind. 
(Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 2 2 . 123—24. 1924; Ber. ges. Physiol. 32 . 
143. 1925. San Francisco, Labor. of bacteriol. a, exp. pathol. Ref. v. G u t-  
f e l d .) . O p p e n h e im e r .
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A. D esgrez, R . M oog und L. G ab rie l, Uber die Veranderungen der Menge 
der stickstoffhaltigen Substanzen, beso?iders des Ilarnstoffs im Speichel. Pro 1 sind 
n. 59—197 mg Harnstoff im Speichel, bei Azotiimien, Nierenerkrankungen steigt die 
Menge u. betrug bei ca. 50 Fiillen 330—1140 mg. Der Quotient N(Harnstofl) : N(TotRi), 
in der Norm 0,16, steigt deutlich u. war im Mittel in den genannten Fiillen bis 0,27. 
Die Proben mussen mit frischem Speichel angestellt werden, da mit der Zeit fermen- 
tatiye Zera. deB Harnstoffs zu erwarten ist. (C. r. d. 1'Acad. des sciences 181. 755 
bis 57. 1925.) O p p e n h e im e r .

Constance P a rh o n , Uber den Cholesteringehalt der Follikelfliissigkeit des Ova- 
ritims. Analysen nach der colorimetr. Methode von G p.ig a u t . (C. r. soc. de bio
logie 93. 1623—24. 1925. Jassy, Lab. de la clin. des malad. nery. et ment.) Op p .

J itsu sab u ro  Sam eshim a, Uber die Theorie der Atmolyse. Mathemat. Behand- 
lung der Atmolyse bei Gasen mit zwei u. drei Komponenten. (Japan. Journ. of 
Chem. 2. 33—44. 1925. Sendai, Tolioku Imperial Univ.) L o h m a n n .

Carlo B a rin e tt i ,  Die spezifisch-dynamische Wirkung der Nahrungsmittel. (.Klini- 
sclie Untersuchung.) Feststellung des Grundumsatzes u. der spezif. dynam. W rkg. 
bei einer Nalirung aus 160 g Brot, 160 g Fleisch u. 10 g Butter bei yerschiedenen 
Erkrankungen. (Arch. di patol. clin. e med. 4. 201—12. 1925; Ber. ges. Physiol. 
32. 86—87. 1925. Ref. Sc h u l z .) Op p e n h e im e r .

C harles R ich e t, Oxner und J . R ic h a rd , Erndhrung von Fischen mit roliem 
u/ul gekochtem Fleisch. W ie bei Saugetieren (ygl. R ic h e t  F il s  u. M onceatjx , 
C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 1688: C. 1925. II. 2067) ergaben sich auch bei 
Fischen in der Entw. der Gewichtskurye Vorteile zugunsten des rohen Fleisches. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 181. 637—39. 1925.) O p p e n h e im e r .

K u rt S cheer, Hormone und Yitamine. I. Uber die Wirlcungsweise der Tliymus- 
driise a u f das Waclistum. Thymusdriisenzusatz zu in Serum oder serumiihnlicher 
FI. befindlicliem Kalbsmuskel oder Gelatine bewirkt erliebliche Verstiirkung der 
Quellung, die in diesem MaBe bei anderen OrganzusStzen nicht beobachtet wird. 
Die nicht durch Anderung der [II'] bedingte Quellungssteigerung wird mit der 
wachstumfordernden W rkg. von Thymus in Zusammenhang gebraclit. (Jahrb. f. 
Kindlilk. 108. 3. F. 58. 79—86. 1925; Ber. ges. Physiol. 32. 113. 1925. Frankfurt
a. M., Uniy.-Kinderkliu. Ref. A r o n .) O p p e n h e im e r .

G eorg Von W e n d t, Studien iiber das Vorkomi)ien und die Bedeutung der A- 
Yitamingruppe. Die A-Vitaminstoffe haben eine Bedeutung sowohl fiir den Zuwachs, 
die Entw, des jugendlichen Tieres, ais auch fur den Ca-P-Stoffwechsel u. an- 
scheinend auch fiir die Tiitigkeit der endokrinen Driisen. Die Ausfallserscheinungen, 
die bei Abnahme der A-Vitaminmengen in den Nahrungs- u. FutterstofFen auf- 
treten, deuten darauf hin, daB die Substanzen, welche die Gesamterscheinung der 
Ayitaminose bei A-Stoffmangel bewirken, nicht ganz gleichmiiBig zerstort werden. 
Die A-Stoffwrkg. der eingemachten Gemiise u. besonders der Tomaten, geht un- 
abhiingig vou W itterung u. Jahreszeit allmiihlicli zuriick. Ih r Gehalt an dieseu 
StofFcn ist schon recht friih im W inter betriichtlich reduziert. W ahrscheinlieli 
lassen sich durch Anderung der ublichen KonservierungsveriF. bessere Verhaltnisse 
schaifen. Vf. konnte experimentell eine deutliche A-Stoff ergiinzende Wrkg. des 
Lichtes feststellen, hauptsachlich auf den EinfluB des iiuBersten rechten Spektrums 
zurttckzufuhren. (Klin. W chschr. 4. 2389—90. 1925. Helsingfors.) F r a n k .

C. H. W erk m an , F . M. B a ld w in  und Y. E. N elson, Immunologisclie Bedeu
tung der Yitamine. V . Kesistenz der avitanńnotischen Albinoratte gegen Diphtherie- 
toxin. Bildung von Antitoxin und Blutdruckwirkungen. (IV. ygl. Journ. of infect. 
dis. 34. 447; C. 1925. I. 983.) Ratten, die ohne Vitamin A oder B ernahrt werden, 
sind gegen kleine Diplitlierietosindosen empfindlicher ais u. Tiere. Die Erscheinung 
ist aber nicht auf ungenugende Antitosin-B. oder -bindung zuriickzufuhren, son-
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dern hangt mit der groBeren Labilitiit des Blutdruckes zusammen. (Ber. ges. 
Physiol. 32. 140—41. 1925. Ames, Dep. o f bacteriol., zool. a. chem. Iowa state 
coli. Ref. S e l ig m a n n .) O p p e n h e im e r .

L. F. Meyer und E. Nassau, U ber den Vitamingehalt der Frauenmilch. Uber- 
einstimmend mit F r a n k  (vgl. S. 788) fanden Vff., daB es miBlingt, bei aussehlieB- 
liclier Fiitterung von Hafer u. Frauenmilch, Meerschweinclien liingere Zeit am 
Leben zu erlialten, wahrend dies bei einer Fiitterung mit frischer Kuhmilch u. 
Hafer beliebig lange moglicli ist. Bei keinem der gestorbenen Tiere konnten aber 
die fiir den Meerschweinchenskorbut charakter. Zeichen gefunden werden. Das 
Nichtgedeihen u. der Tod der Meerschweinchen erwics sich in der Hauptsache ais 
die Folgę eines EiweiBmangels, der sich durch rechtzeitige Zufutterung von EiweiB 
beheben lieB. Tiere, die bei aussclilieBlicher Frauenmilch- u. Haferernahrung 
wflhrend 3—4 Wochen nicht gediehen waren, erhieltcn taglich 2% Plasmon ais 
Zulage. Yom Tage der EiweiBzulage an setzte Gedeihen u. Gewichtszunahme der 
Tiere ein. Meerschweinehenmileh enlhalt 3 mai soviel EiweiB wie Frauenmilch, der 
hohe EiweiBgehalt der Nahrung scheint fiir das Wachstum des Meerscliweinchens 
unerlapiieh zu sein. Hieraus erklart sich auch, waruin die Entw. der Tiere bei 
Fiitterung mit Kuhmilch, die nicht viel weniger EiweiB enthalt ais Meerscliwcinchen- 
milcli, ungestort yonstatten geht. Die Brauchbarkeit des Meerschweinchenvers. fiir 
die Priifung eines Nahrungsmittels auf scinen antiskorbut. W ert scheint durch das 
Ergebnis obiger Verss. endgiiltig bewiesen. (Klin. W chschr. 4. 2380—83. 1925. 
Berlin, Waisenliaus u. Kinderasyl.) F r a n k .

Anthony Bassler, Eine quantitative Probe der verdauenden K ra ft des Pankreas, 
leicht klmisch anwendbar. Volumproben fiir Pankreassaft und Gallensekret. An- 
nahm e, daB Sekretionsstarke des Trypsins u. der Lipase parallel geben der Amy- 
lase u. Feststellung der Diastasemenge nach einer módifizierten Ptyalinprobe yon 
S m it h . (Arch. of. intern, med. 35. 162—76; Ber. ges. Physiol. 32. 92. 1925. Ref. 
y a n  R e y .) Op p e n h e im e r .

C. M. Vonge, Studien Ube>■ die vergleichende Physiologie der Yerdauung. III. Se- 
kretion, Yerdauung und Assirnilation im  Darme von Ciona intestinalis. Im Darm- 
kanal des Tieres werden nacbgewiesen ein amylot. Ferm ent, das bei 64° zerstort 
wird u. ein Temp.-Optimum bei 42—43° hat, ferner ein lipolyt. u. ein sehr schwacbes 
proteolyt. Ferment. Angaben iiber die Yerteilung des Fetts u. Glykogens in den 
Korperteilen. (Brit. journ. of. exp. biol. 2. 373—88. 1925; Ber. ges. Physiol. 32.
49. Neapel. zool. Stat. u. Edinburgh. Dep. of Zool. Ref. Co r i .) Op p e n h e im e r .

Leo Strauss, Beitrag zur Lokalisation und Grofie der Starkę- und Cellulose- 
verdauung beim Mensćhen. 50% Ausnutzung der Cellulose bei Zulage von żartem 
Gemiise in der Norm. Schlechte Ausnutzung bei Pankreaskranken. Ort der Cellulose- 
verdauung sicher zu einem Teil auch im Dunndarm. (Arch. f. Yerdauungskrank. 
34. 288—302; Ber. ges. Physiol. 32. 92. 1925. Frankfurt a. M., Med. Univ.-Poliklin. 
Ref. Sc h e u n e r t .) Op p e n h e im e r .

Bichard Freise, Ein Beitrag zur Physiologie des Wasserhaushalts beim fett- 
siichtigen Kinde. Priifung der W .-Ausscheidung nach Zufuhr groBerer W.-MeDgen 
bei n. u. fetten Kindern. Bei letzteren ist die Ausscheidung etwas vergroBert. 
Thyreoidin, CaCl2 u. Novasurol wirken bei fetten Kindern starker entwassernd ais 
bei n. (Jahrb. d. Kindhlk. 58. 180—94. 108. 37. 1925. — Ber. ges. Physiol. 32. 
267. Berlin, Univ. Kinderkl. Ref. B e h r e n d t .) O p p e n h e im e r .

A. Schurmeyer, U ber die Harnbildung in der Froschniere. V III. Mitt. Die 
Ausscheidung von Kochsalz und Glucose durch die in  situ belassene Niere. (VII. ygl. 
P l ^ g e r s  Arch. d. Physiol. 208, 604; C. 1925. II. 1371). Die in situ be
lassene, kiinstłich durchstromte Niere eines n. oder pankreasdiabet. Froschs kann

V n i. 1. 137
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ebenso wenig wie die isolicrte Froscliniere NaCI u. Glucose konzentrieren. (Pf l Og e r s  
Arcli. d. P h y s io l. 210. 759—62. 1925. Kiel, physiol. Inst.) O p p e n h e im e r .

Je ro m e  S. Leopold, A dolph  B e rn h a rd  und H a rry  O. J a c o b i, Der I la m -  
saurestoffioechsel beim Kinde. Graduelles Anwachsen des Proteinanteils in der purin- 
freien Kost erzeugt Anwachsen der Harnsaureausscheidung, bis zu einem indiyiduell 
verscliieden Btarken Maximum, uber das hinaus weitere Proteinzugabe sogar zu 
einer Verminderung der Harusiiureausscheidung ftthren kann. (Am. jl. of dis. o f 
childr.; B er. ges. Physiol. 32. 81. 1925. Ref. B a c h s t e z .) Op p e n h e im e r .

H. B a ar und P. F reu d , Uber den Einflufi von Proleinkorperinjektionen a u f
den Stoffwechsel des Alkaptonurikers. I. Mitt. Verss., die beim Alkaptonuriker im 
Harn vorkommende Jlomogeniisinsdure durch Serum- bezw. Milchinjektionen zu 
beeinflussen. Jeder dieser Injektionen folgte prompt ein Abfallen der Homogentisin- 
aiiure, das nach einigen Tagen yon einem neuerlichen Anstieg abgelost wurde,. 
ohne das urspriingliclie Niyeau ganz wieder zu erreichen. Yf. konnte eine ein- 
deutige Erkliirung nicht gebeu, die weiteren Verss. yorbehalten bleiben muB. 
(Klin. Wchsclir. 4. 2388—89. 1925. "Wien, St. Anna-Kinderspital.) F r a n k .

P h ilip p  K e lle r  und M elita  Loeh, Uber den Einflufi der Ultraviolett-Licht- 
bestrahlung a u f die Aciditat des Magensaftes. Vff. konnten keinen eindeutigen Ein- 
fluB der Ultrayiolettbestrahlung auf die Acidititt des Magensaftes feststellen. (Klin. 
Wclischr. 4. 2390—92. 1925. Freiburg i. B., Univ.) F r a n k .

A. A. H o rv a th , Die Wirkung von Ammoniak a u f die Lungen. Kaninchen 
atmen NH3 in einer Konz. yon 1,5—0,15 pro 1 1 Luft ein. Temp. steigt an, es- 
entwickelt sich das klin. Bild der Pneumonie. Meerschweinchen sind empfindlicher. 
Sch&dliche Grenzkonz. bei 0,25%- Gewohnung an NH3 gibt es nicht. Bei Injektion 
cntstehen anaphylasieartige Bilder. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. mcd. 22. 199 
bis 200. 1924; Ber. ges. Physiol. 32. 94—95. 1925. Pcking, Chem. dep. of nied.) Op p .

I . S napper, A. G riinbaum  und J . H euberg , Uber die Molle der Niere bei dem
Abbau der fl-Oxybuttersaure. Die Niere muB bei der ^?-Oxydation eine wichtige 
Rolle spielen, da sie auch fiihig ist, die Ketten aromat. Fettsiiuren durch Osydation 
der ^?-CH2-Gruppen zu yerkurzen (S n a p p e r  u . G rO n b a u m , Biochem. Ztschr. 150. 12; 
C. 1924. II. 1944). Bei lebhafter, wiederliolter Durchstroinung der Nieren von 
Schaf, Schwein, Ilund, Kalb, Menscli mit Blut, das ca. 0,0%o /j-Oxybutiersaure (I) 
enthielt, wurde gefunden, daB 29—630/0 der zugesetzten I , die nach v a n  S l y k e  
bestimmt wurde, yerschwunden waren. Der Abbau crfolgt zu unbekannten P rodd .; 
in keinem Falle konnte Aceton oder Diacetsiiure, die bei der Oxydation von I  in 
der Leber entstelien, nachgewiesen werden. — Der grundsatzliclie Unterscliied 
zwischen der ^9-Oxydation in der Leber u. der Niere besteht auch darin, daB bei 
der Durchstromung der Niere mit Buttersiiure weder Diacetsiiure noch I  gebildet 
werden. — DaB nicht alle Organe I  abzubauen yermogen, beweist der Vers. -yon
E . G ln ite r , wonach dieser Abbau in der Luuge z. B. nicht stattbat. (Biochem.. 
Ztschr. 167. 100—06. Amsterdam, Uniy.) L o h m a n n .

J . E . A belous und L. C. S ou la , Cholesłerinbildende Funktion der Milz. Neue 
Beweise. Kontrolle des Cholesteringehalts des Femoralvenenbluts nach Ischiadikus- 
reizung bei n. u. milzlosen Tiercn, u. bei letzteren nach Iujektiou yon Miizextrakt. 
Die Ergebnisse lasscn auf die cholesterinogene Funktion der Milz schlieBen. (C. 
r. soe. de biologie 93. 1466—69. 1925. Toulouse, Lab. de physiol.) O p p e n h e im e r .

A. S chw artz  und A. O schm ann, Untersuchungen uber Muskelkreatin. I. Yer- 
ursacht die Entncrvung des ąuergestreiften Muskels eine Verminderung des muskularen 
ICreatinsf II. Is t der Kreatingehalt wahrend toxisclicr Kontrakturen im quer- 
gestreiften Muskel vermehrt? Der Frosehmuskel zeigt im aton. Zustand keine Yer- 
minderung des Kreatiugehalts. Ebenso weuig liiBt sich eine Anderung im Kon- 
trakturzustand nach Nicotin, Y eratrin, Coflein, NaCNS u. CaClj nachweisen..
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(C. r. soc. de biologie 93. 1645—48. 1648—50. 1925. StraBburg, Inst. de mód. 
experim. et de pharmac.) O p p e n h e im e r .

Ernst Mangold und Constanze Schmitt-Krahmer, Uber die Milchsdure- 
bildung bei der Totcnstarre glatter Muskeln. I. Der Milchsauregehalt des Tauben- 
magens wurde in der frischen Muskulatur sowie bis 20 Stdn. post mortem bestimmt. 
Der Anfangsgehalt betrug im Mittel 0,075°/0; das Maximum der Totenstarre war 
naeli 1—3 Stdn. mit etwa 0,105% Milclisaure erreiclit. Der Milchsiiuregehalt nahm 
dann langsam ab, bis er nach 20 Stdn. wieder im Mittel etwa 0,072% war. Die 
mechan. Veriinderung der glatten M uskulatur, der Yerlauf der Totenstarre- 
yerkiirzung u. die Hiirtezunahme stimmen zcitlich in befriedigender Weise mit der 
postmortalen Milchsiiurebildung uberein, so daB auch fiir die glatte Muskulatur ein 
ursiichlicber Zusammenhang zwischen spontaner Anhaufung der MilchsSure u. Totcn
starre zu bestehen sclieint. (Biochem. Ztschr. 167. 1—8. Berlin, Tierphysiol. Inst. 
der Landw. Ilochsch.) L o h m a n n .

Otto Meyerhof u n d  K. Lohmann, Uber den zeitlichen Zusammenhang von 
Kontraktion und Milchsdwebildung im Muskel. Experimentell belegte Entgegnung 
auf die Einwande E m b d e n s  (Ber. ger. Physiol. 32. 690 [KongreCbericht], Rostock, 
Physiol.. KongreB) gegen die Richtigkeit der thermo-dynam. Vorstellungen der 
Muskelkontraktionsprozesae yon H il l  u. M e y e r h o f . (P f l Og e r s  Arch. d. Physiol. 
210. 790—96. 1925. Berlin-Dahlem, Kais. W iLHELM -Inst. f. Biol.) O p p e n h e im e r .

Takeshi Hosoda, Uber die physiologische Wirkung des Ilistidinanhydrids und 
des llistidylhistidinesters. Histidylhistidin, aus Histidinanhydrid hergestellt, wurde zu 
Histidylhistidinmethylestertrichlorhydat, C,8H18OsN8 • 3 HC1, yerestert. Dessen physiolog. 
Wrkg. auf die glatte Muskulatur ist Shnlich der des Histidinesters, jcdoch etwa 
7-mal schwacher. Die pharmakodynam. W rkg. des Aminosaureesters wird also in- 
folge der Verliingerung der Kette abgeschwiicht, eine chem. schwer yerstandliche 
Tatsaclie. Das Histidinanhydrid erwies sich schwach wirksam, jedoch viel schwacher 
ais Histamin. — Untersucht wurde die Einw. der Verbb. auf den Blutdruck, die 
glatte Muskulatur, den Dunndarm, sowie in Durclistromungsyerss. u. mit der W rkg. 
von Histidin u. Histidylhistidiu yerglichen. (Biochem. Ztschr. 167. 221—26. Tokio, 
Kyoundo-Hosp.) L o h m a n n .

Alesandre Cantacuzene, Yergleicli der Empfmdlichkeit verschiedener Infusorien 
gegeniiber Alkaloiden der Chinarinde. Verss. mit Paramiicien, Colpidien usw., dereń 
Becinflussung durch Chinin u. Chinoidin festgestellt wird. (C. r. soe. de biologie 
93. 1600—01. 1925.) O p p e n h e im e r .

Ch. Mattei, Der allgemeine und Tag-Nacht-Hhytlimus der Aussclieidung von sub- 
cułan beigebrachtem JEmełinhydrochlorid durch den Ifarn. Die Ausscheidung vou 
Emetin (0,16—0,58 g in 3—6 Tagen) kann sich uber 5—8 Wochen erstrecken. 
W enn die unmittelbare Injektionswrkg. yoriiber ist, d. h. wenn das in den Ge- 
weben gespeicherte Emetin zur Ausscheidung gelangt, wird Emetin in der Haupt- 
sache in den Nachtportionen des Harncs gefunden. (C. r. soc. de biologie 93. 
1449—52. 1925. Marseille.) O p p e n h e im e r .

Kurt Tauber, Uber die klinische Ausicertung von ITypophysenhinterlappen- 
praparaten. Das aus Hypophysenhinterlappen hergestellte Glanduitrin (Herst. 
R ic h t e r  & Co., Budapest) bewahrte sich hinsiehtlicli seiner diuresehemmenden u. 
gallenblasenkontraliierenden W rkg. ((Wien. klin. W chschr. 38. 1377—78. 1925. 
Wien, Krankenh. Wiedeń.) F p.ANK.

Torald Sollmann und J. D. Pilcher, Organisclie, Eiweifi- und kolloide Silber- 
praparałe. III. Ist kolhidales Silber ais Antisepticiwi wirksam1} (II. ygl. Journ. of 
lab. a clin. med. 8. 301; C. 1925. II. 1190.) Antisept. W rkg. organ., kolloidaler 
u. EiweiB-Ag-Verbb. ist durch die Ag-Ionen bedingt. (Journ. of lab. a clin. med.

137*
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10. 38—42. 1924; Ber. ges. P h y s io l. 32. 146. 1925. Cleveland, Dep. of pharmąc.; 
Ref. P e r u t z .) O p p e n h e im e r .

E. A. M olinelli, Wirkung von Arsenverbindungen bei Mumpsinfektion. Sulf-
arsenol u. Saharsan  sind bei Mumps ohne EinfluB u. konnen aueli die Folge- 
erkrankungen niclit yerhuten. (C. r. soc. de biologie 93. 1640—41. 1925. Buenos 
Aires, Hópital Muniz.) O p p e n h e im e r .

C. Levaditi, Neue Untersuchungen uber die Chętnotherapic der Syphilis. Das 
a n  U R v rv m  bas. Acetyloxyaminophenylarsinat des Wismuts (neben-

8 3  stehende Formel) entfaltete in einer Menge von 0,041 g
pro kg Lcbendgewielit bei expcrimentellcr Tiersyphilis 

^H-CO-CII, Heilwrkg. Behandlungsverss. der menseblieben Sypbilis
mit diesem Priiparat, das sich gut injizieren laBt, ver- 

liefen erfolgreicb. (Lancet 210. 215—17. Paris, Pasteurscbes Inst.) H u c k e l .
J. B. Christopherson und S. Roodhouse Gloyne, Die biochemische Wirkung 

intravenoser Antimoriyltartratinjektionen. Patienten, denen mehrfaeli intrayeniise 
Einspritzungen von Antimonyltartrat gemacbt wurden, zeigten eine erhiihte Emp- 
findlichkeit gegen nicht toxische Dosen. Es wird eine Yeranderung im EiweiB- 
stoffwechsel angenommen. Ein infolge yersebentlieb zu bober Dosis verstorbener 
Patient zeigte Parenebymdegenerationen in Leber u. Nieren. Alinlicbe Verande- 
rungen wurden aucb in Experimenten mit Kaninclien festgestellt. (Lancet 210. 
227—29. London, Hospital fur Herz- u. Lungenkrankheiten.) H O ckel.

F, W. Oelze, Weitere Mitłeilung uber „Albert 102:l. Vf. kann die scblecbten
Erfahrungen mit „Albert 102“, die Sc iia f e r  (vgl. S. 1450) gemacbt hat, bestiitigen. 
Die klin. W rkg. ist so ungeniigend, daB uber 1/3 der F a lle  mit Saharsan  weiter 
bebandclt werden mufite. „Albert 102“ ist nicht einmal ein zuverlassig brauchbares 
Mittel fur eine sterilisierende Oberflachentherapie. (Dtsch. med. W chschr. 51. 
2122—23. 1925. Leipzig, Univ.) F r a n k .

C. Levaditi und S. Nicolau, Die therapeutięche Wirkung des Gold-Natrium- 
hyposulfitdoppelsalzes bei Spirillosen und Spirochatenerkrankungen. (Vgl. C. r. d. 
TAcad. des sciences 181. 163. 1925; C. 1925. II. 1541). Das Gold-Natriumhypo- 
sulfit-Doppelsalz wirkt bei Huhnerspirillose auch prophylakt. Priifungen in vitro, 
die feststellen sollten, ob sich mit Au ahnlichc Substanzen bilden wie beim Bi 
in der Art der „Bismoxyle“ (vgl. Ann. Inst. Pasteur 28. 179; C. 1924. II. 80) 
fiihrten zunachst zu dem Ergebnis, daB AuCl in yitro-Yerss. keine spirilliciden 
W rkgg. hat. (C. r. soc. de biologie 93. 1571—73. 1925.) Op p e n h e im e r .

Franek, Sulfartan, ein neues Kypertensionsmittel. Klin. Bericht uber Sulfartan  
(Herst. M e r z  & Co., Frankfurt a. M.), eine Kombination aus S, N aN 02 u. Atropin- 
methylnitrat. Das Priiparat ubt eine starkę, blutdrucksenkende W rkg. aus, es ist 
kontraindiziert bei akuten Nephritiden, Oedemen u. Herzschwache. (Dtsch. med. 
W chschr. 51. 2121—22. 1925. Leipzig, Univ.) F r a n k .

H. Busqnet und Ch. Yischniac, Wirkungsidentitdt des aktiiien Pritizips des 
Ginsters a u f Herz und Gefafie m it dem Adrenalin. Blutdrucksteigerung, paradoxe 
W rkg. nach Yohimbinbebandlung, Synkope des Herzens am chloroformierten Tier 
usw. treten nach Zufuhr des akt. Prinzips des Ginsters (vgl. auch C. r. soc. de 
biologie 87. 1116; C. 1923. I. 788) in gleicher Weise auf wie nach Adrenalin. 
Eine indirekte Adrenalinwrkg. (Ausschuttung aus den gereizten Nebennieren) wird 
durch Nebennierenexstirpation ausgeschlossen. (C. r, soc. de biologie 93. 1434 bis 
1436. 1925.) Op p e n h e im e r .

Louis Bouisset, Phamiakodynamische Wirkung des Camphers a u f Herz und 
Huskel. Es wird uber tonisierende Effekte am Warm- u. Kaltbliiterherzen, uber 
Erregbarkeitserhohung des Muskels bei direkter Reizung berichtet, wenn die Test'.
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objekte cłurch die Niihrlsg. mit Campher in Beriihrung koramen. (C. r. soc. de 
biologie 93. 1474—75. 1925. Toulouae, Labor pharmaeodyn. de l'Univ.) Opp.

Fernand Mercier und L. J. Mercier, Wirkung des Sparteins a u f den Herz- 
beschleunigungsapparat. Spartein setzt sowohl die Erregbarkeit des Vagus wie des 
Accelerans herab. Verss. am Hund. (C. r. soc. de biologie 93. 1468—70. 1925. 
Paris, Lab. de pharmac. et mat. med. Fac. de mćd.) Op p e n h e im e r .

Em ile Sergent, Folgekrankheiłen der Atmungsorgane nach Kampfgasvergiftungcn. 
Zur Beobachtung kamen alle Arten yon Erkrankungen der Atmungsorgane. Fest- 
stellung von 3 besonderen Typen. Ablehnung der Ansicht, daB Lungentuberkulose 
eine unmittelbare Folgę der Gasyergiftung sein konne. (Presse mćd. 33. 201—05; 
Ber. ges. Physiol. 32. 160. 1925. Ref. F ł u r y .) Op p e n h e im e r .

Yictor Hion-Jon, Der Einflufi des AUcohols a u f die endokrinen Driisen. Histolog. 
Unters. der Hypophyse, Schilddriise, Nebennieren bei akuter u. chroń. Alkohol- 
vergifłung. (Folia neuropathol. estoniana 3/4. 288; Ber. ges. Physiol. 32. 116. 1925. 
Dorpat, Nerv. clin. Ref. J u l iu s b u r g e r .) O p p e n h e im e r .

Robert F . Le Guyon, Giftigkeit einigen• Alkaloide fiir das Beuteltier. Chlorid 
gchalt vor und nach Ińjektion. Es werden die todlichen Dosen fiir Strychninsulfat, 
Atropinsulfat, Nicotin, Pilocarpin- u. Morphinhydrochlorid festgestellt. Strychnin u. 
Nicotin senken den Blutchlorgehalt etwas, die anderen 3 heben ihn deutlieli. (C. r. 
d. l ’Acad. des sciences 181. 820—21. 1925.) O p p e n h e im e r .

F. Pharmazie. Desinfektion.
Tschirch, Die wwsenschaftlichen Grundlagen der galenischen Pharmacie. (Pharm. 

Tijdschrift voor Nederlandsch Indie 3. 8—13. Bern. — C. 1925. II. 1772.) Sp.
P. D u ro ch er, Extraklion der Alkaloide. Zusammenfassende Darst. mit Ab- 

bildungen. (La Naturę 1926. 37—40.) J u n g .
W. Unger, E in  Beilrag zur anatomischen Kenntnis der Krauterdrogen. (Herb. 

Polygoni.) Botan. Beschreibung u. Abbildungen. (Arch. der Pharm. u. Ber. der 
Pharm. Ges. 263. 506—13. 1925.) G r o s z f e l d .

C. Mannicll und K. Curtaz, Zur Kenntnis des Albumosesilbers. Vff. prufen die 
Angaben von U tz  (Pharm. Ztg. 69. 757; C. 1924. II. 1712; iiber die Unters. des 
Zerteilungsgrades von Albumosesilberpraparatcn nach, kornmen hierbei jedoch zu 
anderen Ergebnissen. Die nach O s tw a ld  hergestellten Ultrafilter lieferten bei allen 
untersuchten Praparaten g le ic h  stark gefiirbte Filtrate; diese Filter sind wegen 
der Schwierigkeit, gleichmiiBige Impragnierung zu crzielen, zu yergleichenden 
Unterss. nicht yerwendbar. Mit gutem Erfolg benutzen Vff. dagegen die schon 
friiher (M annich u. W ip p e r lin g , Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 40. 
12; C. 1921. II. 321 u. Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 30. 348; C. 1921. II. 159) yer- 
wandten Kollodiummembranen ais Ultrafilter, welche (ohne Saugyorr.) in 15 Stdn. 
ca. 10 ccm Filtrat lieferten. Die Filtrate sind farblos, nicht weil daa Albumose- 
silber yollstiindig zuruckgehalten w ird, sondern weil der Farbatoft’ yon den Kollo
diummembranen adsorbiert wird. Am Licht yerfiirben sieh die Filtrate (in dunklen 
Glasern auffangen!). Die Filtrate enthielten bei allen untersuchten Praparaten so
wohl Ag ais auch eiweiBartige Stoffe. Der Ag-Gehalt war stets geringer ais in 
der aufgegossenen Lsg. von Argentum proteinicum; 60—90% des Ag waren zuruck- 
gehalten. Da das Protargol eine Mittelstellung zwischen allen untersuchten P rapa
raten einnahm, trifft die Behauptung yon U tz ,  daB Protargol eine Sonderstellung 
bzgl. des Zerteilungsgrades des Ag einnimmt, nicht zu. Ebensowenig ergab sieh 
aus der EiweiBdurchliissigkeit eine Sonderstellung des Protargols. — Die gleichen 
Ergebnisse wurden mit Dialysierungsyerss. erhalten. Benutzt wurden hierzu Dia- 
lysierhiilsen aus Pergament (S c h le ic h e r  u . SchO ll), wie sie fiir die Abderhalden-
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ache Rk. verwandt werden. Aucli durch diese viel dichtere Membran waren in 
allen Fallen EiweiBstoffe u. Ag hindurchgewandert. Auch liier yerhielt sich 
Protargol nicht anders ais dic Ersatzpriiparate. — Ein andcrer Unterschied des 
Protargols von den Ersatzpriiparaten ergab dagegen die Best. der Loslielikeit. 
Protargol ist bis auf Spuren vollig loslich; die Ersatzpriiparate hinterlieBen Riick- 
stiinde von 0,12 bis zu 1,4%- (Ąrcli. d. Pharm. u. Ber. d. Pharm. Ges. 263. 600—74. 
1925. F rankfurt a. M., Univ.) Z and er .

C. Morton, Elektrometńsclie Bestimmung der Hydrolyse von Kaffeincitrat. Zur 
Kontrolle der Literaturangaben, daB Kaffeincitrat nur eine Mischung bezw. eine 
unbestiindige Verb. sei (Brit. Pharmakopoe 1914, Arzneivorschrift der Yereinigt. 
Staatcn, Brit. Pharmaziekodcx, Remington, Caspari) wurde der Grad der Hydrolyse 
gemessen, der sogar in gesiitt. Lsg. prakt. 100% ist. Da die freie Citronensiiure 
hiiufig unvertriiglich ist, sollte Kaffeincitrat nicht melir verordnet werden. — Die 
Dissoziationskonstante des Kaffeins wurde elektrometr. zu 6,8-10 13 bei 37° be- 
stimmt, stark abweichend von fruheren Ergebnissen. — Die Hydrolyse von Kaffein- 
hydrochlorid folgt nicht dem Ostwaldschen Verdiinnungsgesetz. Seine hydrolyt. 
Konstantę wurde zu 4,8-10— im Durchschuitt ermittelt. Dic Dissoziationskonstante 
der Citronensfiure wurde aus den von W h it e  u. J o n e s  (Amer. Chem. Journ. 44. 
159; C. 1910. II. 1451) angegebenen Daten extrapoliert. Der Durchschnittswert fiir 
die hydrolyt. Konstantę des Kaffeincitrats war 51,9. (Pharmaceutical Journ. 116. 
78—81. Chelsea, School of polytechn. Pharmacy.) H a b m s .

C. G rieb e l, Ergebnisse der Untersuchung von Heilmitteln und Geheimmittcln, 
kosmetischen und ahnlichen Mitteln. (Vgl. S. 1234.) W eitere Ergebnisse. Besproelien 
werden: Schnupfenmittel fiir Kaninchen „Arusa“ (wss. Lsg. von KC103), Bandwurm- 
pnlver „Pusta'1 (Kamala u. ArekanuBpulyer), Gallensteinpuluer (KNOs -f- NaCl), 
Carcisinatio (Pflanzenpulver mit SiiBholzsaft), Antitoxinal (wss. Lsg. mit 0,4% Riick- 
stand aus K2Cr03 u. CH20), Magalia (Lsg. von Pflanzenausziigen mit NaBr -j- CILO), 
Eucorsan mannlich (Lecithin, Ca-Glycerophosphat, Fę-Chinincitrat, Colaextrakt,
I-Iamoglobin, Si0.2, Blutsalze, getrocknete Iloden, Bindemittel), Pi-iebes Reinujungs- 
kur (Gemisch zahlreicher Drogen), Matador (CH20  -p  Chinosol -)- B(OH)3, Dr. Franks 
Nervenspiritus (alkoli. Lsg. von Salicylsiiuremethylester u. Campher, kein Menthol), 
Antirheumin-Tabletten (Acetylsalicylsiiure -)-L i-Salicylat+w enig Chininsalz), Lecithin- 
Kola-Kraft-Tablelten, 1000, ein Mittel gegen Rhcumatismus (36,3% Riickstand, haupt- 
sUchlich Harnstoff u. Glycerin), Arnicitin, Mittel gegen Keuchhusten, A.-armcr Arnika- 
Extrakt. Antiseptikum Frcbar (6% Seife, wenig CILO), ,.Bemediou Gicht- u. Rheuma- 
Tropfen, Neruen- u. Neuralgie-Tropfen, Schmerzstillende Tropfen, Ferina (Lsg. von Eier- 
albumin u. Ca-Acetotartrat mit Glycerin u. Essig), Voraxfinis-Pulver (Sb2S3 —J— S —f— 
Zucker), O.ona Ficlitennadelbader (Latschenkieferol, NaCl, NajCOj), Newinum Dr. Weil 
(90% KBr, 3%c Fe20 3, Hiimoglobin u. anderer EiweiBstoft), Migrdnex (1 g N II4Br), 
Rheumasopan (Kaliseife mit Mentliol u. Salicylsaure), Dr. Jiirgens Wurmkur (Areka- 
nuB, Ricinusol), Wurmschokolade gleicher Ilerkunft (mit ArekanuB), Abfuhrschókoladc 
(mit Sennesbl:itterpulver), Yerstarktes Cholerapulver (Stopfschokoladc) (mit Tannin), 
Gonosin-Kapseln (mit CopaivabaIsam), Jlamoran (Ka-Na-Tartrat, S, Sennesbliitter- 
pulver), Antigastrin (X aIiC03, Weinsiiure, Fenchelol], Magnetan (Ferrolactat), Koisan- 
Sticho-heitszapfchen (Kakaobutter mit Borsiiure), Wismutai 702 (B i0N 03), Noa'$ Keuch- 
hustensaft (schwarzer Johannisbeersirup), Dr. Buflebs Rheumatee (Pflanzengemisch), 
Frigolin (Lecithin, Ca-Lactat, FcjOa, EiweiB, Milclizucker, Saccharose, Talcum), 
Hamasal, Saluito, Nervosin. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 50. 374—78. 
1925. Berlin, Staatl. Nahrungsmittel-Untersuchungsanstalt.) G r o s z f e l d .

H ein r ic h  L iiers und F ra n z  W e in fu rtn e r , Uber die Wirksamkeitsbestimmung 
gewerblicher Desinfektionsmittel. Es wird eine „Normalmethode" zur Best. der 
AVrkg. von Desinfektionsmitteln ausgearbeitet; die W rkg. des Desinfektionsmittels
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wird an Hefesuspensionen ermittelt. Ais Kontrollmal.! wird die Wrkg. von reinem 
Phenol benutzt. — Phenol. Die Reinheit der Krystalle muB durch Best. des F. 
(42,5°) nachgepriift werden. Man stellt sich eine etwa 5°/0ig. Lsg. her, bestimmt 
dereń Gehalt durch Titration mit B r nach M a n c h o t  u . O b e r h a u s e r  (Ber. Dtscli. 
Chem. Ges. 57. 32; C. 1924. I. 1418) u. yerdiinnt so, daB die Lsg. genau l% ig  
ist, was nochmals durch Titration gepriift wird. Die W rkg. dieser l% ig. Phenol- 
lsg. wird gleich 1 gesetzt u. die W rkg. der iibrigen Desinfektionsmittel durch einen 
entspreehenden Koeffizienten angegeben. — Ais Prufungsobjekt wird die Reinzucht 
yon Saccharomyces cerevisiae verwendet. Die Reinzucht in Bierwiirze w ird genau 
beschrieben. — Ausfiihrung der Best. Yon der im Pasteurkolben abgesetzten Hefe 
wird die uberstehende Wiirze abgegossen u. nach W aschen der Hefe eine Sus- 
pension hergestellt, von der 0,1 ccm mit der Desinfektionslsg. gemischt werden. 
Die genauen Angaben sind im Original naehzulesen. Mit dieser Mischung werden 
mm neue sterile W urzen geimpft u. zwar derart, daB nacb verschiedenen Ein- 
wirkungszeiten des Desinfiziens (1, 2, 3, 5, 7, 9, 12 u. 15 Min.) je  ein Wurzekolbeu 
geimpft wird. Diese Kolben liiBt man nun im Brutschrank bei 25° 8 Tage lang 
stehen u. beobachtet den Eintritt der Garung in den einzelnen Kolben. Fiir Phenol 
in einer Verd. 1 :100  ergab sich, daB in den meisten Fallen die Hefe noeh Waehs- 
tum zeigte, wenn die Lsg. nur 3 Min. auf sie eingewirkt hatte, wahrend eine 5 Min. 
dauerndc Einw. der Hefe jede WachstumsmSglichkeit genommen hatte. Dieser 
„Totungswert" der Phenollsg. 1 :100 (d. h. also „Leben nach 3 u. Tod nach 5 Min.“) 
wird gleich 1 gesetzt. W enn also die Lsg. eines Desinfektionsmittels in der Konz. 
1:2300 den gleicbcn „Totungswert11 ergibt wie diese Phenollsg., so berechnet sich 
der ais MaB der Desinfektion geltende Koeffizient zu K  =  2300:100 =  23. — 
Mit steigender Konz. findet man eine starkę YergroBerung der an sich geringen 
W rkg. des Phenols. — Es wurden folgende Koeffizienten ermittelt: Ammonium- 
bi/luorid ca. 0,4, Kicselfluorwasserstoffsdure 0,4, Pyricit 0,4, Formaldehyd 0,9; Phenol
1,0, Ameisensdure 1,6, Antiformin  3,3, Radoform  3,3, Mianin  5, Benzoesaure 5, 
Aktivin  8, Chloramin 9, Pantosept 11—13, Novocit 12—13, Schweflige Saure 25, 
Magnodd 30, Salicylsdure 35, Chlorkalk 35, Akt. Chlor 65, cyclo-Tellurodimethyl- 
pentan  4,4, Diketon ca. 80, Sublimat 110, Caporit 120. (Wchschr. f. Brauerei 43. 
25—29. 35—39. 45—49. Miinchen, Wiss. Stat. f. Brauerei.) H e s s e .

H. K. Mulford Company, Glenelden, Pennsylvania, iibert. von: Peter Masucci, 
Nerwood, Pennsylyania, V. St. A., Herstellung eines blasenziehenden Miitels aus der 
Rhuspflanze, Man extrahiert Bliitter, Stengel oder W urzeln der Rhuspflanze mit 
Fettlosungsmm., wie Bzn., Chlf., A. oder CC14, filtriert den Auszug u. dampft ihn 
zur Trockne ein. — 7j . B. werden Bliitter von Rhus toxicodendron (Giftsumach) 
wiederholt mit reinem Bzn. ausgezogen. Der Auszug wird durch Filtrierpapier 
filtriert u. mit Fullererde bis zur Entfiirbung geschiittelt, erneut filtriert, das Bzn. 
im Vakuum abdest. u, der konz. Auszug zur Trockne eingedampft. Das Prod. 
enthśilt den wirksamen Bestandteil (Cardol?) frei von Harzen, Gerbstoffen, Chlorophyll, 
Kohlenbydraten u. anorgan. Bcstandteilen. Es ist von fettiger oder waehsartiger 
Beschaffenheit, hat einen bestimmten F., VZ., J-Zahl, ist unl. in A., 1. in A., Bzn., 
CC14, Chlf., Aceton, in h. Baumwollensamenol, 01ivenol, Mandelol u. wird der L uft 
oder dem Sonnenlicbt ausgesetzt unter Fiirbung u. Verlust der blasenziehenden 
Eigenschaften oxydiert. Es findet in Olen gel. ais Yesicans therapeut. Verwcndung. 
Prodd. von analogen Eigenschaften erhalt man aus anderen Pflanzen der Gattung 
Rhus, wie Rhus vernix L. (Rhus yenenata D. C.) u. Rhus dwersiloba T  u. G. (A. P. 
1559340 vom 16/4. 1922, ausg. 27/10. 1925.) S c i io t t ia n d e r .

E li L illy  and Company, iibert. von: Josiah K. Lilly, Indianopolis, Indiana, 
Y. St. A., Herstellung eines Arzneimittels. Man mischt gleiehe Gewiclitsmcngen



2-Bhenylchinolin-i-carbonsdure u. dessen Hydrojodicl u. formt die Mischung zu
Tabletten oder fiillt sie in Kapseln. — Das Prod. findet innerlich therapeut. Ver- 
wendung bei cliron. Arthriłis. Es wirkt stiirker analget. ais das llydrojodid  fiir 
sich allein u. ruft weniger leicht Jodismus hervor ais das reine Salz. (A. P.
1,562459 vom 5/3. 1925, ausg. 24/11. 1925.) Sc h o t t l a n d e r .

Richard Deutschmann und W ilhelm  Kotzenberg, Hamburg, lleilserum  
gegen Krebsgeschwiilsłe u. dgl. Zu dem Ref. nach E. P. 216014 u. A. P. 1500985; 
C. 1925. II. 1778 ist nachzutragen, daB das Serum zwecks Verhindcrung der bei 
Injektioncn nicht selten auftretenden schweren anapliylakt. Erseheinungen, besser 
in Tablettenform per os verabreicht wird. (D. R. P. 424188 KI. 30h vom 9/5. 1922, 
ausg. 18/1. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Kalle & Co. Akt.-Ges. (Erfinder: W ilhelm  Lenz), Biebrich a. Eh., Ndhrboden 
fu r Influenzabacillen und Impfstoffe aus diesen. (D. R. P. 424197 KI. 30 h vom 30/11.
1920, ausg. 18/1. 1926. — C. 1925. I. 989.) S c h o t t l a n d e r .

E. R. Sąuibb & Sons, M anhattan, New York, iibert. von: Ferdinand
W illiam  Nitardy, Brooklyn, New York, V. St. A ., Yerfahren zum Yerhindern von 
Zersetzungen des Yitamins A  in  Leberłran. Man bchandelt u. lagert die das Vitamin A 
enthaltenden Stoffe, wie Leberłran, unter AusschluB vou Luft-Oa. — Man fiillt 
z. B. den Lebertran nach der Filtration in geeignete GefiiBe yollstandig ein, gieBt 
einen Teil des Óles ab u. ersetzt ihn durch indifferente Gase, wie COa oder Ns. 
Das Verf. ist in analoger Weise auf Lebertran haltigc Praparate, wie Emulsionen, 
anwendbar. Wiihrend der Gclialt an Vitamin A in bestem Lebertran des Handels 
nur das 100-fachc des in Butterfett enthaltenen Vitamins betriigt, enthalt das unter 
L uft-02-AusschluB gelagerte Ol gegenuber dem Butterfett die 250-fache Menge an 
Vitamin A. (E. P. 214238 vom 7/4. 1924, ausg. 4/6. 1924. A. Prior. 9/4.
1923.) Sc h o t t l a n d e r .

Leo Mandelstamm, New York, V. St. A ., Zalmreinigungsmittel, bestehend aus 
neutralen Schleif- u. Reinigungsmitteln, sowie Salzen des V  u. Ba. — Zu einem 
Gemisch vou gepulyertem CaC03, gepulyertem KC1, Zucker, weiBer Seife, einigen 
Tropfen Phenol, Nelkenol, Zimtol u. W . gibt man z. B. eine wss. 22%ig. VCl3-Lsg. 
sowie eine Lsg. von Spuren BaCl. in Glycerin. Das Prod. hat antisept. u. 
baktericide W rkg. (A. P. 1559722 yom 28/10. 1924, ausg. 3/11. 1925.) S c h o t t l .

GL Analyse. Laboratorium.
F . v. K ru g e r, Eine einfache Yorrichtung zum Fiillen von Mikrobiireiten. A uf 

die Burette wird ein kleiner Gummiballon aufgesetzt u. unterhalb des Ballons, 
etwa 5 cm oberhalb des Teilstrichs 0, in der Biirettenwand ein kleines Loch von
3—4 mm Durchmesser geblasen. Zum Fiillen der Burette wird dic Spitzc derselben
bei geoffnetem Halin in die Titrierfl. getaucht, der Ballon zusammengedriickt, das 
Loch mit einem Fiuger yerschlossen u. die FI. aufgesaugt. (Biochem. Ztschr. 167. 
66—67. Rostock, Univ.) L o h m a n n .

Harold Lowe, Neuer Deslillationsaufsatz fiir den Kjeldahlapparał. Es wird 
durch die Mitte des Aufsatzes der Stiel eines Hahntrichters gefiihrt. (Analyst 50. 
605. 1925.) R O h l e .

E. Rousseau, Photochemisehe Priifung zur Bestimmung der Durchdringungs- 
fahigkeit gewisser Korper fiir ulłraviolette Strahlen. Angabe einer Methode, um mit 
einem Jodstarkepapier die Durchdringungsfiihigkeit yerschiedenster Stoffe zu messen. 
Ais Beispiel wurden gepruft: Quarzglas, gewohnliehes Glas, dest. W., MnCl2-Lsg-f 
Serum u. Oliyenol. (C. r. soc. de biologie 93. 1180—82. 1925. P aris, Ecole de 
puericult.) O p p e n h e im e r .
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E. Rousseau, Uber die Umwandlung der Starkę in  der Jodstćirke, die der W ir
kung der ultravioletten Strahlen ausgesetzt ist. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. betrachtet die 
Bedingungen, unter denen dic einzelnen Farb- 
stadien des beschriebenen Testpapiers entateben.
(C. r. soc. de biologie 93. 1482—83. 1925.) O rr.

W ojciech Swietoslawski und W itold Ro
mer, Uber einen neuen ebullioskopischen Apparat.
Vf. besclireibt einen App. zur Best. der Siede- 
punktserhohung, mit dem Temperaturunterschiede 
von ±0,0015° noeh genau feststellbar sind. Das 
Ebullioskop ist eine Verbesserung des Beekmann- 
scben Thermometers. Das zur Siedepunktsbest. 
gelangende Prod. wird in einer Kugel erwarmt, 
von der zwei Rohren (eine unterhalb, die andere 
seitlich, oberhalb) mit dem Beckmannschen Ther- 
mometer in Beruhrung gelangen u. auf diese 
Weise fur eine gleichmitBige Erwarmung sorgen.
(Roczniki Chemji 5. 96—100. 1925.) W. H aas.

Julius Grant, Die Bestimmung der Wasser- 
stoffionen. Einige praktisclie Bemerkungen uber 
die Calomelelektrode. Vf. berichtet uber aeine 
prakt. Erfabrungen uber das Arbeiten mit der 
Calomelelektrode. (Brewers Journ. 61. 621—22.
1925.) ROh le .

E. Ott, Fortschritte in  der eccakten und technischen Gasanalyse. Ausfuhrliche 
Erliiuterung u. krit. Erorterung der Absorptions- u. Verbrennungsmethoden, Be- 
schreibung der gescblossenen, teilweise vom Vf. |ausgearbeiteten Apparatur fiir 
exakte u. techn. Analyse, sowie der entspreebenden Arbeitsweise unter Beifugung 
der yerschiedensten Beispiele u. Vergleicli esakter u. tecbn. Methoden an Hand der 
damit erzielten Efgebnisse. (Vgl. auch Gas- u. W asserfach 68. 367; C. 1925. II. 
2008.) (Monats-Bulletin Schweiz. Ver. Gas- u. Wasserfachm. 6. 1—18.) W o l f f r a m .

Bodo Hoche, Luftfeuehtigkeitsniessungen. Yf. bespricht die einschliigigen Be- 
griffe, wie den Sattigungsdruck, die relatiye Feuchtigkeit u. a., die Hygroskopizitiit 
des Zuckers u. App. zur Best. der Luftfeuchtigkeit. (Zentralblatt f. Zuckerind. 33. 
1557—58. 1925. Braunschweig.) IluH LE.

E le m en te  u n d  ano rgan ische V erbindungen.
H. Atkinson, Die ma/ianalytische Bestimmung loslicher Sulfate mit Barium- 

chlorid und Kaliumslearat. Das K-Stearat wird in wss.-alkoh. Lsg. yerwendet; 
man lost etwa 3 g reine Stearinsaure in 22—23 cem 0,5-n. alkoh. KOH-Lsg. u. 
etwa 100 ccm neutralen A. von 95% unter Erwiirm en, neutralisiert gegen Phenol- 
phthalein, fttllt mit neutralem A. zu 450 ccm auf u. gibt 50 ccm W . zu, so daB die 
Lsg. etwa 85% A. enthalt; man stellt sie ein gegen 0,1 -n. BaCl,-Lsg. Dazu gibt 
man zu 50—60 ccm W. 5,5 ccm der BaCl2-Lsg. u. 15 Tropfen des Indicators; ais 
geeignet erwies sich der allgemeine B. D. H.-Indieator u. Bromthymolblau, besonders 
jener; die Farbung der Lsg. ist jetzt gelb. Nun gibt man 25 ccm der Stearatlsg. 
zu, schuttelt u. liiBt % Minutę stehen; ist die Farbung nocli nicht deutlich blau- 
griin, so stellt man sie durch Zugabe yon Stearatlsg. (je 0,25 ccm) her u. titriert 
dann tropfenweise mit BaCls-Lsg. zuriick, bis die Farbung gerade wieder gelb ge- 
worden ist. Die Ergebnisse der Verss. sind nun: Eine wss. Lsg. von K-Stearat 
reagiert gegen den allgemeinen B. D. H.-Indicator alkal. u. scheidet mit BaGlj-Lsg. 
Ba-Stearat aus, wobei die Lag. neutral w ird, wenn siimtliches Stearat gefallt ist.
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In  Ggw. von Alkalisulfaten fiillt zuerst siimtliche S 04 ais BaS04 aus. Bei maB- 
analyt. Titrationen wird der Endpunkt erreicht, bevor die theoret. erforderliche 
Menge BaCIa zugefiigt ist u. es schwankt diese Abweichung mit den Konzz., ist 
aber konstant fiir gleiche Konzz. Die Best. yon Sulfaten in Lsg. wird daher mog- 
lich, wenn man die Titration einer Sulfatlsg. unbekannten Gehaltes mit der einer 
Lsg. bekannten Gehaltes u. angeniihert derselben Konz. yerbindet. D er Endpunkt 
der Titration ist nur scharf in ziemlich yerd. Lsgg. (0,05-n. oder schwiicher) u. 
wenn man mit BaCL iibertitriert u. den UberschuB daran mit K-Stearatlsg. zurttck- 
nimmt. Metalle, die unl. Stearate bilden (Al, Zn, Ca, Mg) werden zuniichst quanti- 
tativ ausgefallt; der Nd. stort die weitere Titration der Sulfate nicht. Die Feliler- 
grenze entsprieht 1 Tropfen 0,01-n. (0,05 ccm); sie hiingt deshalb yon der Gesamt- 
titration mit BaGLj-Lsg. ab. Eine Titration von 10 ccm entsprieht daher einem 
Fehler von 1 auf 200. (Analyst 50. 590—600. 1925.) ROh le .

W. T. Schrenk und B. L. Browning, Die elektrometrische Bestimmung von 
Tellur in Gegenwart vun Ferrieisen, Selen und Kupfer. Te kann schnell u. gcnau 
durch Oxydation mit einem UberschuB von K,Cr,10 7 bestimmt werden, lefzterer 
wird elektrometr. mit FeSOl titriert. Die'Osydation yollzieht sich nach der Gleichung: 

BTeOa +  K2Cr20 7 +  4H ,S 04 — > 3H 2T e0 4 +  K2S 04 +  Cr,,(S04)3 +  H,,0. 
Se02 reagiert unter solchen Bedingungen nicht mit K2Cr20 7. Auch Cu stort nicht. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 139—40. Rolla [Missouri], School of Mines and 
Metallurgy.) J o s e p h y .

Jak o b  Blom, Empfindliche und spezifische Reaktionen a u f N itrat und Hydr- 
oxylamin. (Vgl. H ah n  u. J a e g e r ,  S. 985). Zum Nachweis von Nitrat u. IIydroxyl- 
amin bei Abwesenheit von Nitrit wird bei Ggw. von Mineralsiiuren durch Na-Acetat 
abgestumpft, mit Essigsiiure im UberschuB yersetzt, zu 5 ecin der essigsauren Lsg. 
je  1 ccm der Lsgg. von 10 g Sulfanilsiiure in 1000 ccm 30% ig- Essigsiiure u. von
3 g «-Naphthylamin in 700 ccm W. zugegeben. N itrit gibt sich dabei durch Rotfiir- 
bung zu erkennen; findet keine Rotfiirbung statt, tritt auf Zusatz von einem Stuek Zn 
oder einigen cgZn-Staub bei Ggw. yon N itrat eine langsam sich steigernde Rot- 
farbung ein, yerursacht durch Red. des Nitrats zu N itrit u. B. des Azofarbstoffs, 
der sich bei groBeren Mengen yon N itrat abscheidet. — Zur Prufung auf Hydr- 
oxylamin bei Abwesenheit yon N itrit wird die urspriingliche essigsaure Lsg. mit 
1—2 ccm der Lsg. von Sulfanilsiiure u. mit ‘/a ccm der Lsg. yon 1,3 g J  in 
100 ccm Eg. yersetzt, der J-UberschuB durch eine Lsg. von 2,5 g NajSa0 3 +  511,0 
in 100 ccm W. entfernt; bei Ggw. yon Hydrosylamin gibt Zugabe von «-Naph- 
thylamin Rotfarbung. — Bei Ggw. von Nitrit muB die HNOa vor der Prufung auf 
N itrat u. Hydroxylamin entfernt werden, u. zwar durch Zers. der durch Diazotie- 
rung yon Sulfanilsiiure gebildeten p-Diazobenzolsulfosiiure. — Die Metliode wurde 
bei Bodenunterss. angewandt. — Mit Hilfe des GrieBschen Reagens (Sulfanilsiiure -|~ 
«-Naphthylamin) konnen noch 0,001 mg N itrit im 1 nachgewiesen werden. Eine 
Lsg., die 1 mg N itrat im 1 enthalt, liefert noch sichere Ergebnisse. — Hydroxyl- 
amin litBt sich noeli bei einer Konz. yon 0,01 mg/l mit Sicherheit nachweisen,
0,003 mg/l lassen sich noch deutlich erkennen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 121 
bis 125. Kopenhagen, Kong. Verteriniir og Landbohojskole.) B u sc h .

H. W . E s t i l l  und R. L. N u g en t, E in  neuer Nachweis fiir Aluminium. Wenn 
Lsgg. von Al-Salzen mit NH,OH alkal. gemacht werden, wird durch Alkannatinktur 
ein purpurfarbener Lack ausgefallt, der an der Oberfliiche der Lsg. eine kompakte 
M. bildet u. die FI. selbst farblos liiBt. Inncrhalb von 10% Fehlergrenze gibt das 
Yol, des Nd. in ccm die Anzahl mg Al in der Lsg. an. Vff. geben folgendes Verf. 
zum Nachweis des Al an: Der zu untersuchende Nd. wird auf dem Filter in 6-n. 
HjSO, gel., zu dem im MeBzylinder befindlichen Filtrat werden 5—10 ccm W . u. 
dann Alkannatinktur zugegeben, bis die Lsg. rubinrot ist. Dann wird unter starkem
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Schiittoln 6-n. Nil.,OH zugesetzt, bis die rotę Farbę in blau umschlagt, dann 3 bis
5 ccm N II4OH im tjberschuB zugesetzt u. 5 Min. stelien gelassen. Auf diese Weise 
kann 0,1 mg Al nacligewiesen werden. Unter diesen Bedingungen geben Kiesel- 
siiure u. T i (IV) graublaue, Sn (IV) rotbraune Ndd. Der Nd. von Kieselsiiure lost 
sieb beim Ausauern niebt wieder auf, der von Al kann wieder in Lsg. gebraclit 
werden. Cr, Fe, Sn (II), Hg, Bi, Pb geben mit A lkannatinktur ebenfalls Ndd., die 
aber mit dem von Al niebt yerwechselt werden konnen. VfF. zielien diesen Nacli- 
weis von Al in der qualitativen Analyse dem ais Co-Aluminat vor. (Journ. Amerie. 
Chem. Soc. 48. 168—69. Arizona, Univ.) J o s e p h y .

E ritz  F re d e r ic k  U eh lin g , Passaie, V. St. A ., Vorrichtung zur Analyse von 
Gasgemisćhen, bei welcher ein durch Absorption oder Verbrennen enłfernbarer Be- 
słandłeil des Gasgemisches beseitigt u. der sieli hierdurch śindernde Gasdruck in 
einer zwiseben verengten Ein- u. AuslaBleitungen liegenden Kammer gemessen wird, 
dad. gek., daB die verengten Ein- u. AuslaBleitungen ais Yerbrennungsrobre aus 
P t o. dgl. ausgebildet sind. (D. R . P. 423143 K I. 421 vom 18/12. 1923, ausg. 24/12. 
1925.) K O h l in g .

F ra n k  K n ig h t W oodroffe, London, und Jam es Scott, Ltd., Knowsley Elec- 
trieal W orks, Bootle, Lancaster, Apparat zum Bęstimmen der Mengen eines Gaaes 
in  Gasgemisćhen, bestebend in einer Gasverteilungsvorr., die durcli eine K raft bc- 
tiitigt wird u. so angeordnet ist, daB sie die Menge der zu einem hydraul. MeB- 
gefiiB zuzufiibrenden Gase kontrolliert, u. das Gas nach der Absorption zu einer 
beweglieben Glocke leitet, die mit einer Fl. o. dgl. einen Anzeigeapp. in Betrieb 
setzt. (E. P. 211246 vom 24/11. 1922, ausg. 13/3. 1924.) K a u s c h .

H. Angewandte Chemie.
I .  A l l g e m e i n e  c h e m i s c h e  T e c h n o l o g i e .

S ilica  Gel C orporation , Baltimore, V. St. A., ttbert. von : W a lte r  A. P a tr ic k ,
Baltimore, Gel. Man setzt eine 3— 7°/0 Lsg. eines 1. Salzes eines Metalloxyds 
(Sn0.2, A120 3, Ti0.j u. W „03) unter lebbaftem Riihren zu einer Saure, bis die Menge 
des zugesetzten Salzes die [II1] der Saure in dem Gemisch von 7 i - 5/.o Mol. pro 1 
bewirkt. (Can. P . 251294 vom 28/5. 1924, ausg. 30/6. 1925.) K a u s c h .

D orr-C o., New York, Yorrichtung zum Mischen fein verłeilier, [ester Stoffe mit 
Fliissigkeiłen zwecks Auslaugens u. dgl., bestebend aus einer in der Mitte eines Be- 
biilters angebrachten, unten mit Sebaufeln u. oben mit einer Verteilervorr. vcr- 
sehenen hoblen W elle, gek. durch eine an sich bekannte, oberhalb der Verteiler- 
vorr. befindliche, aus einer Kappe gebildete Luftabsclieidevorr., welche derart an
geordnet ist, daB zwischen dem Rand der Kappe u. der oberen W andung der Ver- 
teilervorr. ein am Umfang offener Ringraum entsteht, wobei zweckmaBig die auBeren 
Enden der Arme der Vertcilervorr. senkrecht hiingende Ketten tragen. (D. S .  P.
424699 KI. 12c vom 6/9. 1922, ausg. 3/2. 1926.) K a u s c h .

Soc. an. B e lge  „S aber“ E n tre p r ise s  e t  Rev& tem ents, Brussel, Rauhnachen 
der Riickseite von Tiegeln, Wandplatten u. dgl. Die Gegenstande werden mit einem 
Brei bedeckt, der durch Erwarmen einer Miscliung von Ocker, Lcinol, Terpentiu 
u. gegebenenfalls liarzhaltigem Lack u. Siccatiy erhalten worden ist. (H oli. P. 
14010 vom 17/12. 1921, ausg. 15/12. 1925. Prior. 25/1. 1921.) K U h l in g .

M e ta llb an k  u n d  M e ta llu rg isch e  G ese llschaft A.-G., Frankfurt a. M. (Er- 
finder: W ilh e lm  B auer, Frankfurt a. M.-Praunheim), EleMrischer Gasi-einiger, 1. dad. 
gek., daB eine senkrecht oder nahezu senkrecht yom Gas durchzogene Nieder- 
schlagskammer u. neben dieser Kaniile fiir den EinlaB des Roh- u. den AuslaB
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des Reingases in einem gemeinsamen Gehiiuse eingebaut sind derart, daB die Ver- 
schliisse fiir die Gaskan&le mittels einer gemeinscliaftlichen Vorr. bedient werden 
konnen. — 2. dad. gek., daB die Gaskanale einseitig zur elektr. Niederschlags- 
kammer liegen. — 3. dad. gek., daB die Gasein- u. -auslaBkanale untereinander an- 
geordnet sind. — 4. dad. gek., daB die Wanddurcliliisse fiir die Hubvorr. der Gas- 
yerscbliisse mit nach beiden Riclitungen wirkenden Dichtungsorganen versehen 
sind. — 5. dad. gek., daB die Wanddurchliisse rolirartig gestaltet sind u. an einem 
Ende mit Sand o. dgl. gefUllte GefaBe bilden, in welclie bei geschlossenen Gas- 
kanalen an der Hubyorr. der Ver8chlusse sitzende Deckel fiir die DurchlaBrohre 
eingreifen, wahrend umgekchrt bei geofFneten Gaskaniilcu die anderen Enden der 
DurchlaBrohre durch SandbehSlter o. dgl. der Hubvorr. yerschlossen werden. 
(D. R . P. 424489 KI. 12e vom 7/11. 1923, ausg. 26/1. 1926.) K a u s c h .

M e ta llb an k  und  M eta llu rg isch e  G ese llschaft A .G .. Frankfurt a. M., A n den 
Enden verdickteSpriihelektrode fiir eleklrische Gasreiniger, 1. dad. gek., daB die Stelle des 
Uberganges yon der Verdickung auf den eigentlichen Elektrodenąuerschnitt mit einem 
Schutzmittel gegen die Ansammlung yon Feuchtigkeit oder dereń W rkgg. yersehen 
ist. — 2. dad. gek., daB das Schutzmittel in einem rost-, saure- oder gegen sonstige 
Einfliisse bestiindigen Uberzug der Spruhelektrode besteht. — 3. Spruhelektrode 
mit aUmiihlich in den Elektrodenąuerschnitt ubergehender Verdickung, dad. gek., 
daB das Ubergangsstuck der Verdickung diclit gegen die Spruhelektrode anschlieBt, 
derart, daB das Innere der Verdickung gegen das Eindringen von Feuchtigkeit yon 
der Spruhelektrode aus geschiitzt wird. — 4. dad. gek., daB das Spriihdrahtende 
in dem yerjungten Ubergangsstuck eingegossen oder eingedichtet ist. — 5. dad. 
gek., daB das yerjiingte Ubergangsstuck dicht gegen die Yerdickung des Spruli - 
drahtes anschlieBt. — 6. dad. gek., daB das yerjiingte Ubergangsstuck aus Isolier- 
stoff oder einem Halbleiter besteht. (D. R . P . 424450  KI. 12e vom 22/4. 1923, 
ausg. 23/1. 1926.) K a u s c h .

S iem ens-S chuckertw erke G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: 0 . H ey- 
m an n , Berlin-W ilmersdorf), Anordnung zur Reinigung und Jiewegung von durch- 
lassigen Elektroden fiir elektrisclie Gasreinigung in Form eines iiber Rolleu gelegten 
endlosen Bandes, 1. gek. durch Stifte, Nockeu u. dgl. an den Transportrollen, die bei 
der Drehung der Rollen in die OfFnungen der Elektrode eingreifen. — 2. dad. gek., 
daB die Walzen in der A rt einer Drahtburste ausgebildet sind, dereń Borsten sieli 
in die OfFnungen der Elektrode eindrucken. — 3. dad. gek., daB an der Walze 
zwischen den Stiften, Nocken o. dgl. Yertiefungcn derart angebracht sind, daB ein 
Anliegen der Elektrode am W alzenkorper an diesen Stellen yermieden wird. — 
4. dad. gek., daB die Walze aus einzelnen Scheiben oder Ringen zusaminengesetzt 
ist, wobei Scheiben groBeren AuBendurchmessers, an denen die Stifte oder Nocken 
angebracht sind, mit solclien geringeren AuBendurchmessers abweehseln. (D. R. P. 
424296  K I. 12e vom 15/7. 1923, ausg. 27/1. 1926.) K a u s c h .

L u rg i A pparatebau-G ese llschaft m. b. H., Frankfurt a. M. (Erfinder: W ilh e lm  
B a u er, Frankfurt a. M .-Praunheim), Durchbrochene Niederschłagselektrode fiir elek- 
trische Gasreiniger, 1. dad. gek., daB die Durchbrechungen der Niederschlagsfliiche 
Schlitze bilden, in denen ein die Elektrodenflache bestreicliender Abstreifer gefiihrt 
ist. — 2. dad. gek., daB mehrere Abstreifer in paralleler Yerteilung ilber die Elek
trodenflache in den Schlitzen gefuhrt u. gemeinsam bewegbar sind. — 3. dad. gek., 
daB der Abstreifer aus einer auf beiden Seitenflachen der Elektrode wirksamen 
Doppelleiste besteht, die durch Querverbb. in den Elektrodenschlitzen gefuhrt 
ist. — 4. dad. gek., daB die Abstreifer im Ruhestand zwischen den vor der Nieder- 
schlagsflache angeordneten Spriihelektroden liegen. — 5. dad. gek., daB sie aus 
mehreren iiberemanderstehenden Einzelplatten aufgebaut ist, die nur mit den iiuBeren 
Teilen ihrer Querkanten aufeinanderstehen, derart, daB Querschlitze zur Fiihrung
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eines Abstreifers frei bleiben. — (5. dad. gek., daB sie aus mehreren an den 
Enden verbundenen Streifen aus Blech o .dgl. unter Einhaltung von zur Fiibrung 
des Abstreifers ausreiehendeu gegenseitigen Abstiinden zusammengesetzt ist. (D.R. P.
424700 K i. 12e vom 13/4. 1924, ausg. 3/2. 1926.) K a u sc h .

Canadian National Carbon Co., Ltd., Toronto, Ontario, Canada, iibert. yon: 
Arthur B. Ray, Bayside, N. J . ,  Gewinnung der absorbierbaren Bestandicile aus 
Gassłrdmen. Schiidliche Stoffe entbaltende Absorptionsmittel werden mit Ver- 
brennungsgasen beliandelt, dann erbitzt u. die gekiililten Gase in BerUhrung mit 
einem zweiten Absorbens zugebraeht, das man mit Luft kiililt. Letztere erwiirmt 
sich dabei u. wird mit dem ersten Absorptionsmittel in Beruhrung gebracht. 
(Can. P. 251232 vom 28/2. 1925, ausg. 30/6. 1925.) K a u sc h .

James George Lafferty, Coraopolis, Pennsylyan., Apparat zum Zerlegen von 
L u ft in ihre Bestandtńle. Der App. besteht aus einem Behiilter fUr die fl. Luft, 
einem diesen Behiilter umgebenden Gehiiuse zur Sammlung der fl. Trennprodd., 
einer Rektifikationssiiule uber dem Behiilter mit dariiber angeordneter Kiihlyorr. u. 
Vorr. zum Abziehen von Fl. aus der Kuhlkammer u. Einfuhren der Fl. in die 
Kolonne. (Can. P. 2 5 lio 6  vom 13/6. 1924, ausg. 7/7. 1925.) K a u s c h .

Fr. Paul Schmidt, Suhl i. T h., Regelbare Beheizung von flussigcm Sauerstoff 
durch den verdampften Oa, der nach Wiirmeaustausch mit der umgebenden Luft 
durch den fl. 0 2 wieder hindurchgeleitet wird, 1. dad. gek., daB der verdampfende 
Oj ein unter einem iiuBeren Druek steliendes Ventil beeinfluBt, das er bei Er- 
reichung eines gewissen Druckes offnet, so daB er dann durch dieses Ventil un- 
mittelbar in die Verbrauchsleitung stromt, wShrend bei geringerem Verdampfungs- 
druek das Yentil geschlossen bleibt, so daB dann der yerdampfte 0 2 vor Ableitung 
in die Verbrauchsleitung nochmals durch den fl. 0 2 geleitet wird. — 2. Einrichtung, 
dad. gek., daB das Ventil mit einer yon Hand einstellbaren iiuBeren Druckbelastung, 
die zwischen dem AuslaB des Os-Behalters u. der Verbrauehsleitung eingeschaltet 
ist u. mit einer Absperryorr. ycrselien ist, die beim Offnen des Yentils die den yer- 
dampften 0 2 in das GefiiB zuruckfuhrende Leitung absehlieBt. (D. B,. P. 420685  
KI. 17g vom 19/11. 1922, ausg. 30/10. 1925.) K a u s c h .

Mabee Patents Corporation, Delaware, iibert. von: Charles B,. Mabee,
Buffalo, N. Y., Beliandlung vegetdbilischer Stoffe. Es wird ein App. yerwendet, der 
aus einem zylindr. Behiilter, einer darin zentral angeordneten Transportspirale u. 
Vorr. zum Einfuhren der yegetabil. Stoffe in den Behiilter u. zum liinspritzen yon 
Fl. in diesen auf die yegetabil. Stoffe besteht. Der App. dient zum Estrahieren
yon yegetabil. Stoffen usw. (A. P. 1565282 vom 16/8. 1920, ausg. 15/12. 1925.) K a.

Mabee Patents Corporation, Delaware, iibert. von: Charles B.. Mabee,
Buffalo, N. Y., Behandeln vegetabilischer Stoffe. Die Stoffe (Cerealien) werden mit 
yegetabil. Extrakten befeuchtet, innig gemisclit u. zwecks DSmpfung erhitzt, dabei 
unter stiindiger Bewegung gekocht. (A. P. 1565283 vom 16/8. 1920, ausg. 15/12. 
1925.) K a u s c h .

Hermann Schim m el,Berlin-Ł ichterfelde,Flammenlose Yerbrennung vonDampfen 
und Gasen mittels katalytisclicr Substanzen, dad. gek., daB die Dampfe oder Gase 
in kapillaren Strahlen unter Druck durch die katalyt. M. gepreBt werden. — Die 
Gase u. Diimpfe gelangen restlos zur Verbrennung. — In  der Patentschrift sind 
yerschiedene Vorr. zur Durchfiihrung des Verf. beschrieben, die z. B. zum Plissieren 
yon Stoffbiindern, zum Kochen leicht entziindlicher Fil. etc. dienen konnen. (D. S . P. 
424209 KI. 4g  vom 7/10. 1924, ausg. 20/1. 1926.) O e l k e r .

H I .  E l e k t r o t e c h n i k .
W e rn er U rbanus, Wege und Ziele a u f dem Gebiete der elektrisclien Isolier- 

Preflmaterialien. Das Einpressen yon Gemischen aus Bindemitteln u. Fiillstoffen
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in Formen, besonders der Verwendung der Balcclite, Albertole, von Zellit, Cellulose- 
iithern, Gemischeu von Speckstein u. Ton, von Vulkanfiber u. Galalith ist be- 
schricbcn. (Kunststoffe 15. 189—91. 209—11. 1925.) St)VEEN.

C. Becker, Eine neue Kohleelektrode. Vf. bescbreibt eine neue Kolileelektrode, 
die aus einer festen Kern- u. einer gestampften AuCenelektrode besteht. Die da- 
durcb erzielten Vorteile sind: besaere StromverteiIung u. hohere Belastungsmoglich- 
keit bei gleicbzeitig yerliingcrter Lebensdauer u. geringerem Elektrodenyerbraucli. 
(Stahl u. Eiaen 46. 44—46. Dobroya pri Jesenicah [Jugoslayien].) LtJDER.

Marion Eppley, Standard-Normalelemente. Zusammenfassende Literatur- 
besprecliung iiber die beim Bau von Normalelementen, besonders des Weston- 
Elements einzuhaltenden Kautelen. (Journ. Franklin Inst. 202. 17—46.) H e im a n n .

N. K apzow , T]ber die kurziuelligen Schwingungen von Quecksilberdampf ent- 
haltenden Elektronem-ijhrert. Beim Vorliandensein von Hg-Dampf geringer D. (c =
0,0003—0,003 mm Hg) lassen sieb in zylindr. Elektronenrohren kurzwellige Schwin
gungen nach B a r k h a u s e n  u . K u r z  bei kleinem Heizatrom u. niedriger — bia zu 
15 V lierab — Gitterspannung herstellćn. Die W ellenlange zeigt sich ais in hohem 
MaBe vom Hg - Dampfdruck abhangig. (Ztschr. f. Physik 35. 129—54. 1925. 
Moskau.) K . W o l f .

P. Gaubert, Uber Detektorwirhmg und die Krystallflachcn von Bleiglanz und 
Pyrit. Besonders reino Krystalle sind sclileclite Detektoren. Beim Bleiglanz haben 
diese meist W urfellorm , beim P yrit sind es Oktaeder. Die mehr oder weniger 
durch isoinorplie Krystallisation yerunreinigten Stucke geben im allgemeinen gute 
Detektoren. Ein period. Gang der Eignung in den yerschiedenen Ticfen der 
Krystalle konnte nicht erhalten werden. Vf. ist der Ansicht, daB die Fremdsub- 
stanz, welche schon in kleinen Mengen den Habitua des Krystalls zu iindern ver- 
mag, fiir die Eignung yerantwortlieh zu machen ist u. daB eine empfindliche Stelle 
gerade so eine Fremdsubstanz beriihren muB. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 
143—46.) E n s z l in .

A dolf B a rth . Frankfurt a. M,-Sud, Ruhrwcrkseleklrohjseur. 1. gek. durch ein 
horizontalea, mit einer iu der Mitte angebrachten Durehbrechung yersehenes Dia- 
pliragma, auf welchem oberhalb der Durchbrechung ein zylindrisches Diaphragma 
wasserdicht aufgesetzt ist. — 2. Bei einem Ruhrwcrksclektrolyseur gemiiB 1, die 
Anordnung einer Pum pe, mittela welclier die Reaktionsfl. aus dem Kathoden- in 
den Anodenraum oder umgekehrt bezw. abwechselnd aus dem Kathodenraum in 
den Anodenraum strómen kann, wobei daa Diaphragma ala Filter benutzt werden 
kann. (D. B., P . 423801 KI. 12h vom 15/1. 1924, ausg. 14/1. 1926.) K a u s c h .

S iem ens & H a lsk e  A.-G., Berlin-Siemensstadt, iibert. von: E m il D uhm e, 
Berlin-Charlottenburg, Elektrolytische Gewinnung von Metallen, Neben der Kathode, 
auf der sich die Hauptmenge des zu gewinnenden Metalls niederschliigt, wird eine 
Hilfakathode yerwendet, welche in anderer, zweckmiiBig geringerer Entfernung von 
der Anodę angeordnet w ird, ais die Hauptkathode, welche andere Ausmessungen 
besitzt ais letztere, oder zwischen der u. der Anodę ein Strom yon geringerer In- 
tensitat flieBt ais zwischen der Hauptkathode u. der Anodę. Die in letzterer bezw. 
dem Elektrolyten enthaltenen Verunreinigungen schlagen sich auf der Hilfskathode 
nieder. (A. P . 1567791 vom 1/11. 1924. ausg. 29/12. . 1925.) K u iti.i n g .

B .ndolf E o h d e , Berlin, Elektroden fur elektrolytische Zellen, 1. dad. gek., daB 
die mit Durehbrechuhgen yersehenen Elektroden an der der anderen Elektrodę zu- 
gewendeten Seite oder an den dieser Elektrodo zunachststeliendcn Teilen ganz oder 
teilweise isoliert sind u. die Elektroden entweder unmittelbar mit den isolierten 
Stellen oder gegebenenfalls unter Zwischenschaltung eines Diapliragmas beliebiger
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A rt ancinandergelegt oder einander geniihert sind. — 2. dad. gek., daB die ent
sprechenden Durchbrcchungen jcdes Elektrodenpaares einander gegcniiberstelien.
— 3. dad. gek., daB sieli die Durchbrcchungen nach der der anderen Elektrode 
abgewandten Seite liin erweitern. — 4. dad. gek., daB die Durchbrecliungen durch 
Stanzsclinittc u. Abbiegen der Schnittstcllen oder durch Driicken nach der der 
anderen Elektrode abgewendeten Seite liergestellt siud. (D. R . P. 416541 KI. 12i 
Yom 2/9. 1924, ausg. 8/1. 1926.) K a u s c h .

A m erican  S m eltin g  an d  R efin ing  Co., New York, iibert. von: A rm and  L. 
Labbe, Murrax, V. St. A., Elektrisclie Isolatoren. Gemiselie von etwa 40% Ca(OH)2, 
5 0 %  Zement u. 10% Sand, werden geformt, mit W. behandelt, getrocknet, u. lSngere 
Zeit erhohter, 90— 95° betragender Temp. ausgesetzt. (A. P . 1567277 vom 16/8.
1921, ausg. 29/12. 1925.) K O h l in g .

A cheson G raph ite  Co., iibert. von: H a rry  A lfred  L avene, Niagara Falls, V. 
S t A., Impragnierle Elektroden. Porige Elektroden, besonders aus K o h le  oder 
Graphit besteliende, werden in an sieli bekannter Weise mit einem nicht reduzier- 
baren Salz, wie CaCl2, MgCU oder Borax, o d er besser, mit 2 Salzen von yerschie- 
denem F. getriinkt, welche miteinander reagieren, z. B. nacheinander mit A1C13 u. 
Alkalisilicat. Der mittels dieser Elektroden erzeugte Lichtbogen brennt ruhiger u. 
ist bestandiger ais der mit nicht imprSignierten Elektroden gewonnene. (A. P . 1566409 
vom 5/2. 1923, ausg. 22/12. 1925.) K O h l in g .

D u b ilie r  C ondenser Co. (1925), Ltd., London, iibert. v o n : A. N ym an, V. St. A., 
Vakuumrdhren. Eine Elektrode der Vakuumróhren wird aus Be hergestellt. (E. P. 
242661 vom 7/11. 1925. Auszug veroff. 6/1. 1926. Prior. 7/11. 1924.) KO h l in g .

W estinghouse Lam p Co., Bloomfield, V. St. A., Elektronm aussendende Masse. 
Ein hoclischm. Metali in Pulverform, z. B. W  wird mit dem gleichfalls gepulverten 
Carbid oder Oxyd eines zweiten hochschm. Mctalles, z. B. Th oder einem Gemenge 
des Carbids oder Oxydes dieses Metalles innig gemischt, die Mischung geformt u. 
in einer reduzierenden Atm. oder im Vakuum erhitzt. (Sclrwz. P. 112487 vom 
6/8. 1924, ausg. 2/11. 1925.) K O h l in g .

A. C e llino , Rom, Galvanische Batterie. Die Batterie liat eine aus PbO be- 
stehende positive u. eine negative Elektrode, welche entweder aus Metali besteht 
oder aus nicht metali, leitendem Stoff, der wiihrend des Aufiadens der Batterie mit 
einer Schicht von Zn, Al o. dgl. iiberzogen wird. Der Elektrolyt wird hergestellt 
durch Leiten von Strom zwischen Bici- u. Aluminiumplatten, welche in eine mit H2S 04 
u. dem Sulfat des Zn oder eines anderen geeigneten Metalls vermischte Lsg. von 
W asserglas tauchen. Die elektrolysierte Lsg. wird sclilieBlich gefiltert u. das 
F iltrat ais Elektrolyt yerwendet. (E. P . 241898 vom 19/10. 1925. Auszug verofF. 
16/12. 1925. Prior. 22/10. 1924.) K O h l in g .

C. B. Schoenm ehl Inc., W aterburx, iibert. von: M ille r  E u g en e  Conrad, A t
lantic, V. St. A., Galvanisches Element. Die das Oxyd eines geeigneten Metalls, 
vorzugsweise Cu, enthaltende negatiye Elektrode wird mit Schwefel behandelt. 
(A. P. 1567838 vom 9/2. 1921, ausg. 29/12. 1925.) K O h l in g .

W estinghouse E le c tr ic  & M a n n fac tu rin g  Co., iibert. von: L. M cC alloch ,
Pittsburgh, V. St. A., Entgasen von Elektronenrohren. Die Entgasung erfolgt mittels 
pyrophor. Metalle, vorzugsweise in fein yerteilter Form, wic sie erhalten werden 
durch Erhitzen der Formiate, Oxalate, Acetate o. dgl. des Fe, Co oder Ni. Zweek- 
m&Big bildet man aus einer dieser Verbb., CaO oder einem organ. Salz des Mg u. 
W  einen Brei, trśigt diesen auf die Elektroden auf u. erhitzt durch Stromzuleiten. 
(E. P. 241548 vom 1 0 /1 0 . 1925. Auszug veroff. 16/12. 1925. Prior. 14/10. 
1024.) K u h l in g .
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V . A n o r g a n i s c h e  I n d u s t r i e .

„Om ega", Technisches Ozon. Seine Herstellung und Anwendung. (Chem. Trade 
Journ. 78. 123—25.) J u n g .

E. E . B e rry , K lar geschmolzener Quarz. (Vgl. S. 1G09.) Vf. beschreibt die 
Herst. klar geschmolzenen Quarzes im Vakuumofen, seine Verwendung fiir Tliermo- 
meter sowie die Fullung der Thermometer fiir hohe Tempp. mit Gallium. (Cbe- 
miatry and Ind. 45. 35—36.) J u n g .

P ack a rd s & Jam es F ison  (Thetford) L td ., England, Scliwefelsaureblei- 
kammern. Die nach A rt der Zirkulationskammern eingerichteten Kammern von 
bober kon. Form weisen nalie dem Boden ein Rohr zur tangentialen Einfiihrung 
der Gase u. etwa in gleicher Holie ein Abzugsrohr fiir die Gase auf. (F. P . 598453 
vom 22/4. 1925, ausg. 15/12. 1925. E. Prior. 17/11. 1924.) K a u s c h .

S y n th e tic  A m m onia & N itra te s  Ltd., Stockton-on-Tee, Durham, iibert. von: 
Jo sep h  Geza D ely , Onondaga, N. Y., Entfcrnung von Kohlenoxyd aus GąSgemischen. 
Man yerwendet ammoniakal. CuaO-Lsgg. u. rcgeneriert diese durch Austreiben des 
absorbierten CO bei lioherer Temp. Das NH3 laCt man bei niedrigcrer Temp. von 
der Salzlsg. absorbieren. (E. P. 220651 vom 16/8. 1924, ausg. 15/10. 1924. A. Prior. 
16/8. 1923.) K a u s c h .

S y n th e tic  A m m onia &  N itra te s  L td., Stockton-on-Tee, Durham, iibert. von : 
E re d r ik  W exelsen  de J a h n , New York, Sticksioff- Wasserstoffgemische fiir die 
Ammoniaksynthese. CO, N2 u. H2 enthaltende Gasgemische werden in dem ge- 
wunschten Yerhaltnis erzeugt, dann katalyt. mit Dampf behandelt u. schlieBlich 
kontinuierlieh ein 0 2-enthaltendes Gas darin verbrannt. (E. P. 222147 vom 22/9.
1924, ausg. 12/11. 1924. A. Prior. 21/9. 1923.) K a u s c h .

H . H a r te r , Wiirzburg, und A. T. Otto, New York, Ammoniaksynthese. Die
Synthese erfolgt gleichzeitig unter bohem, 400 Atm. iibersteigendem u. bei niederem, 
unter 400 Atm. bleibendcm Druck. Der fiir die Niederdrucksynthese erforderliche 
Kontaktraum umgibt zweckmaBig den Kontaktraum, in dem sich die Hochdruck- 
synthese yollzieht. Die in letzterem entwiekelte Eeaktionswiirme wird zum Heizen 
des iuiBeren Kontaktraumes benutzt. (E. P . 241771 vom 21/1. 1925, ausg. 19/11.
1925.) K O h l in g . 

S y n th e tic  A m m onia & N itra te s  L td . und E. H . B ram w e ll, Stockton-on-
Tees, Ammoniaksiynthese. D er Kontaktraum ist von 2 konz. Eohren umgcbcn, von 
denen die innere zum Ableiten des katalysierten Gasgemisches, das SuBere zum 
Zuleiten von Friscbgas zum Kontaktraum dient. Das Frischgas wird dabei vor- 
gewiirmt. (E. P. 241817 von 4/5. 1925, ausg. 19/11. 1925.) K O h l in g .

N o rsk  H y d ro -E le k tr isk  K v a e ls to fa k tie se lsk a b , Oslo, Konzcntration ver- 
diinnter nitroser Gase. (D. E . P. 424727  KI. 12i vom 29/4. 1925, ausg. 1/2. 1926. 
N. Prior. 15/5. 1924. — C. 1925. II. 1787.) ' K a u s c h .

N. Caro, Berlin, und A lb e r t E . F ra n k , Berlin-IIalensee, Beschleunigung der 
bei der Darstellung von Salpetersiiure aus nitrosen Gasen auftretenden Oxydations- 
bezw. Kondensationsreaktionen durch Einw. von 0 3 auf diese, dad. gek., daB man 
an der Stelle, wo der groBte Teil der nitrosen Gase bereits kondensiert ist, auf 
die abgekiihlten nitrosen Gase 0 3 zur Einw. bringt u. das gebildete Ns0 5 in an 
sich bekannter W eise zu H N 03 umsetzt. (D. E . P. 424728  KI. 12i vom 17/8. 1924, 
ausg. 2/2. 1926.) K a u s c h .

Thom as A ustin  M itch e ll, Ridgewood, N. J., und K ebe T oabe , New York, 
Arsenate. A ss0 3 wird in Ggw. einer konz. Lsg. von H 3A s 0 4 osydiert unter Zu- 
satz des Metalls, dessen Arsenat man erzeugen will. (A. P. 1564093 vom 21/7.
1922, ausg. 1/12. 1925.) K a u s c h .
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Deutsche Gold-und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler, Frankfurt a. M., 
Elehtrolytische Herstellung von Perborat. (D. R. P. 424297 K I. 12i vom 18/5.1916, 
ausg. 21/1. 1926. — C. 1921. IV. 860.) K a u s c h .

J. D. R iedel Akt.-Gea., Berlin-Britz, Herstellung von rei/ter metallwgischer Tonerde 
aus eisenhaltigen Tonei-desilicaten durch Aufschliefim mit Ammoniumsulfat, dad. gek., 
daB man die durch Auslaugen des AufschlieBungsprod. erhaltenen Fe-haltigcn Al.jOj- 
Lsgg. entweder direkt oder nach Abtrennung des Fe durch Einw. von (NH4)2S 0 4 
u. NH3 yorubergehend in feste A12(S04)3-Verbb. bez w. unl. basische Sesąui- 
oxydsulfate iiberfiihrt u. diese Verbb. dann ebenfalls durch Einw. yon (NH4)sS 04 
u. NH3 bez w. von NII3 zu festen Hydraten der Sesquioxyde zers., w orauf man 
entweder das erhaltene reine Al(OH)3 unter Einw. yon W asserdampf unmittelbar 
oder das Fe-haltigc Al(OH)3 nach seiner Reinigung yon Fe durch den Bayer- 
ProzeB gliiht. (D.R. P. 424701 KI. 12m vom 31/12. 1919., ausg. 29/1.1926.) K au.

V I .  G l a s ;  K e r a m i k ;  Z e m e n t ;  B a u s t o f f e .
W ilh. Hannich, Neue Vorrichlung zum Fdrbcn (Irisieren) oder Glasieren von 

Glas- oder Porzellangegenstąnden. Der beschriebene trommelartige App. ist so ein- 
gerićhtet, daB die zu behandelnden Gegenst&nde zunachst auf den erforderlichen 
Wiirmegrad gebracht werden u. dann erst der Einw. yon Farbemitteln u. dgl. 
oder schon wahrend der Erwarmung dieser ausgesetzt werden. (Sprechsaal 59. 60 
bis 61.) W e c k e .

Paul Jiirgel, Engoben und Engobemalerei. Uber die Technik dieser Begusse. 
(Keram. Rdsch. 34. 17—19.) W e c k e .

Hans vom W alde, 7om Krystallspiegelgłas. Uberblick uber die hauptsach-
lichen Phasen seiner Herst. (Glas u. Apparat 6. 201—02. 1925.) W e c k e .

—, Die Herstellung von Spiegelglas ein kontinuierlicher Prozejt nach Ford. (Sprech
sa a l 59 . 9— 10.) W e c k e .

Adolf Kastellitz, Die Nutzbarmachung der Ofenwarme und Bauchgase im unter- 
brochenen (pcriodischen) Brennbetricb. Ober den Betrieb des Kasseler Ofens mit 
Warirreuberfiihrung. (Tonind.-Ztg. 49. 1425—26. 1925. Schonfeld i. B.) W e c k e .

E. Hófer, Das Brcnncn und Vorschmauchen im Ping o fen. Uber die Vorteile 
der HeiBluftschmauchanlage. (Tonind.-Ztg. 49 .1455—56.1925. Annen, Westf.) W e c k e .

0. Frey, Der Schachtofenbetrieb. Fortsetzung y. S. 1608. (Zement 15. 24—26. 
42—44. 64—66.) W e c k e .

Hugo Herda, Ófen und Muffeln. Bcsprechung der flir die Berechnung der 
Abmessungen maBgebenden Faktoren. Beschreibung yon Versuchsofen u. -Muffeln. 
(Keram. Rdsch. 34. 33—34. 54—58. Niłrnberg.) W e c k e .

Streck, Explosionen bei Gasofen. Vorschriften zu ihrer Yermeidung. (Tonind.- 
Ztg. 50. 33—35.) W e c k e .

Paul R. Meyer, Abhitzeverwertung an Glasofen. (Glastechn. Bcrichte 3. 330 
bis 334. 1925.) S a lm a n g .

Cl. Heifi, der Geschichte der Glasindustrie. Im besondern von Glasern 
der agyptischen 12. Dynastie (3050—2840 v. Chr.). (Keram. Rdsch. 34. 20—21. 
Berlin-Mariendorf.) W e c k e .

E. Eckert, Einige Bemei-kungen uber die Konstitution von Glas. W egen der kom- 
plesen Vorgiinge in Glasschmelzen (Dissoziationen, Abgabe yon O aus Oxyden usw.) 
hiingt die Kombination u. Konst. der Molekule yon der ganzen „Warmeyergangen- 
heit“ der M. ab. Hierzu gehort auch die Einhaltung der Kiihlgeschwindigkeit zur 
\  erhinderung der Entglasung. Bei Glasern gleicher Zus. konnen durch Anderung 
der WSrmebehandlung groBe Unterschiede im opt. Verh., in der D., Viscositat u. 
den mcchan.-elast. Eigenschaften auftreten. Die Anschauung, daB Glaser Oxyd- 
geuiische sind, kann nicht langer aufrecht erhalten werden, da die Eigenschaften

VIII. 1. 138
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von Osydgemisclien additiyer Natur sind. Die physikal. Eigenschaften eincs Atoma 
liaben ihre Ureaclie teils im Kern (Rontgenstrahlen), teils in der Hiille (Molekular- 
yolumen, Elastizitiit, Koliiision, opt. Absorption, F. usw.). Desbalb ist bei Glasern 
dic Rontgenstrahlenabsorption einfacli additiy. Die von der Atomhiille ausgehenden 
Eigenscbaften zeigen mehr oder weniger stark den EinfluB der W armebcliandlung, 
besonders dic sog. konstitutiven Eigenscbaften. Hierzu ziihlen Kohiision u. Vis- 
cositiit. Diese Eigenschaften deutcn auf groBe MolekUlkomplexe, sowolil im fl. wic 
im fcsten Zustande. Dcmnach ist das Glas eine konz. Lsg. yon einfaclien u. kom- 
plesen Silieaten, Aluminaten, Boraten hauptsSchlich in Kieselsiiurc. Auch reine 
geschmolzenc Kieselsiture ist nicht unabhśingig von der Warmebcliandlung. (Journ. 
Soc. Glass Technology 9. 267—72. 1925. Essen, Glaswerke Ruhr.) Sai.mang.

G. Gehlhoff und H. Thomas, Die physikalischen, Eigenschaften der Gliiser in  
Abhdngigkeit von der Zusammensetzung. I. Uber das elektrische Leitvermogen von 
Glasern. A. Die Versuchsschmelzen: 1. die yerschiedcuen Variationsmoglichkciten in 
der Zus. yon Glasern; 2. Ausfiihrung der Sclimelzen. — B. Elektrisches Leit- 
yermogen der Glaser: 1. L iteratur; 2. Versuchsanordnung; 3. Ergebnisse allg. A rt;
4. Ergebnisse der Messungen an den Yersuclisschmclzen [a) Dreistoffsysteme, 1-, 2- 
u. 3-wertige Glasbildner; b) Yierstoffsysteme]; 5. Zusammenhange zwischen elektr. 
Leitfiihigkeit, Loslielikeit u. Viscositat; 6. Zusammenfassung. Bei den meisten 
Gliisern bestelit ein Zusammenhang nacli 5. (Ztsclir. f. techn. Physik 6. 544—54. 
WeiBwasser O.-L.) W e c k e .

W . E ite l, Die Viscositćit der Silikatglaser. Zusammenfassende Betrachtung der 
yerschiedenen Unterss. uber die Ziihigkeitseigenschaften techn. Glaser. (Glastechn. 
Berichte 3. 275—98. 1925. Konigsberg i. Pr.) W e c k e .

E . B erger, Eigenschaften des Glases ais Werkstoff. Dieae u. ihr bestimmender 
EinfluB auf die A rt des Arbeitsyerf. bei der Herst. u. Yerarbeitung des Glases 
werden besprochen. (Ztsclir. Ver. Dtsch. Ing. 70. 37—43. Jena.) W e c k e .

G e rh a rt S ch o tt, Ilerstellung und Eigenschaften lichtzerstreuender Glaser. Vf. 
unterscheidet 2 T ypen : GISser, die klar waren u. nachtriiglicli durch Formgebung 
oder Mattierung der Oberfliiche lichtzerstreuend wirken u. solche, die in der M. 
getriibt sind. Erstere sind: Das innen mit Rillen yersehene Holophanglas, das mit 
Sandstrahl u. das mit H F  mattierte Glas. Letzteres gibt die feiuer getrubten 
Gliiser. W iehtiger ist das in der M. getriibte G las, das sog. Alabaster-, Opal- u. 
Milchglas. Ersteres ist ein kalkarmes Kaliglas, das stark zur Krystallisation neigt. 
Mehr gebraucht ist die Triibung durch Zusatz yon SnOs, Kalkphosphat u. Kryolith, 
die die ganze Sehmelze triiben. Ersteres scheidet im Glase Sn02-Krystalle aus, 
letztere Tropfchen, die einen anderen Brechungsindes ais das umgebende Glas 
liaben. Die Herst. solelier Gliiser ist sehr schwierig. Nach Wo. O s tw a ld  unter
scheidet Yf. Triibung durch Brecliung, Reflexion u. Beugung. Meist kommen 2 
oder 3 Arten solcher Triibungen yor, bei sehr kleinen Teilchen iiberwiegt die 
Beugung. Der Hochstwert der Triibung liegt da, wo die Brechungs- bezw. Re- 
flexionstriibung wegen der yerhiiltnismaBigen Kleinheit der Teilchen groB ist u. die 
Beugungstriibung wegen der TeilchengroBe ebenfalls einen holień W ert hat. Ais 
Farberscheinungen konnen durch selektive Absorption lieryorgerufene Fiirbungen, 
Dispersion der Farben durch Brecliung u. Opalescenz auftreten. Letztere ist am 
wielitigsten. Sie treten nur bei fein dispersen Systemen auf. Fiir Milchgliiscr yon 
groBer Lichtdurchlassigkeit u. guter Zerstreuung ist groBer Unterschied der 
Brechungskoeffizienten erwiinscht. Soli das Glas massiy yerwandt werden, so 
konnen die Teilchen groB, soli es nur Uberfangglas uber Klarglas sein, so mussen 
die Teilchen klein sein, aber groBer ais die Wellenliinge des sichtbaren Lichts. 
Ein Phosphat-Uberfangglas, das bei geniigend dunner Uberfangschieht das Liclit 
in seiner natiirlichen Farbę durchliiBt, hat Yf. ersehmolzen. Es sind auf bestimmten



1926. I. HVI. G l a s ; K e r a m ik ; Ze m e n t ; B a u s t o f f e . 2135

Eaurn yerhaltnisińiiBig wenig Kiigelchen yorhanden, die aber infolge ihrer GroBe 
geniigen, um das Licht zu zerstreuen. Absorption u. Eeflexion sind klein. Die 
Lichtyerluste bei kleinen KuppelglfiBern wurden fur yerschiedene GlSser ermittelt, 
sie bewegten sich zwischen 5,5 n. 27,0°/0- Geatztes Glas u. dunnca Clberfangglaa 
mit wenig Ausscheidungen waren am giinstigsten. Dic Lichtverteilungskurven yon
6 solcher Gliiser werden angegeben. Die Verteilung ist bei den Milchgliisern am 
gleichmaBigsten. Der Nutzungskoeffizient eines liehtzerstreuenden Glases ist gleich 
dem Quotienten aus Streuyermogen durch Absorption. (Glastechn. Berichte 3. 
315—29. 1925.) Sa lm a n g .

F rie d r ic h  S p ate , Das Mattieren von Glas. 1. Chemisch mit FluBstture;
2. mechanisch mit Sandstralil; 3. durch Verb. von 1 u. 2; 4. durch Einw. von Leim 
auf chem.-mechan. mattiertes Glas. Messung der Lichtabsorption durch die Mat- 
tierung. Die intensiyste Mattierung erreicht nicht den Lichtzertreuungseffekt des 
Opalglases. (Sprechsaal 59. 6— 9.) W e c k e .

E dm und  M otschm ann, FAniges iiber das Giepen in der Tonicarenindustrie. 
Praktische W inkę fiir die Aufbereitung des Gieflschlickers u. das GieBen. (Keram. 
Kdsęli. 34 . 25—2G. Miinchen.) W e c k e .

C. S tiirm er, Klingenberger Ton. Vorkommen. GcscliichtJiches. Unters.-Befunde. 
Verwendungsgebiete in der Feinkeramik u. Glasind. (Keram. Rdsch. 33 . 875—77. 
1925; Tonind.-Ztg. 5 0 . 134—36.) W e c k e .

A. S chob lik , Bakterien in  Steingutmasse. Es wurde festgestellt, daB sich wah- 
rend des Sumpfens der M. starkę Anhiiufungen yon Bakterien bilden u. zwar einem 
stabchenformigen Bazillus u. runder Duplococcen. Ihre B. hat eine Erhohung der 
Plaatizitiit zur Folgę; sie kann, kunstlich erzeugt, das Sumpfen abkiirzen. (Keram. 
Rdsch. 33 . 893. 1925.) W e c k e .

H. N itzsche , Mnige neuere Anlagen fiir elektrische Entstaubung in  Zement- 
werlcen. Beschreibung solcher nach dem Cottrell-Moller-Yerf. von der Lurgiappurate- 
bau G. m. b. II. ausgefiihrter Anlagen. (Zement 15. 67—68. F rankfurt a, M.) W e c k e .

H aegerm ann , Festigkeiten hoehwertiger Zemente bei Wasserlagerung bis za einem 
Jahre. Wiedergabe der Zug- u. Druckfestigkeiten von 14 dtsch. hochwertigen 
Portlandzementen u. 1 franz. Tonerdezement (Al-Zement Lafarge) nach einer Proben- 
lagerung von 2, 3, 7, 28, 90, 180 u. 360 Tageu. Bei guter Nacherhartung der hoch
wertigen Zemente ergibt sich, daB ein Ausgleich der Druckfestigkeiten dieser mit 
denen der gewohnlichen Portlandzemente nach einem Jah r noch nicht stattfindet. 
Der Al-Zement erhartet nach 90 Tagen nicht mehr nach. Die Zugfestigkeiten 
yerlaufen unabhiingig von den Druckfestigkeiten. (Zement 15. 21—23. Karls- 
horst.) W e c k e .

F ik en tsc lie r, Die Klinker und ihre Serstellung. Beschreibung des Herstellungs- 
ganges insbesondere yon exakten Eisenklinkern. (Tonind.-Ztg. 5 0 . 117—19. 151 
bia 152. Zwickau.) W e c k e .

B e rth o ld  B łock, Das Feuerkleid des Kalkofens. Zweck des Kalkofens. Hohe 
der Tempp. in ihm. Die chem. Einw. auf daa Feuerkleid. Die mechan. Bean- 
spruchung des Ofenfutters. Einw. der Tempp. auf das Futter. Warmeleitfahigkeit, 
Warmeausdehnung u. das Aufmauern des Futtera. (Feuerfeat 1. 112. 125—27. 1925. 
Charlottenburg.) W e c k e .

L. L itin sk y , Der Normalisierungsgedanke im  „feuerfesten“ Fach. (Glastechn. 
Berichte 3. 298—306. 1925. Leipzig.) W e c k e .

A. L eonhard , Versuche iiber Abbinde- und Frhartungsfahigkeit von Betonprobe- 
wiirfeln in  der Kćilte. Nach den Veraa. dea Vfs. durfen Betonbauten mit hoher 
Beanspruchung der Zug- u. Druckfeatigkeit bei starker Kalte nicht auagefuhrt 
werden; eine Abkuhlung dea Betons unter 0° muB yermieden werden. (Zement
14. 1041—43. 1925. Niirtingen.) W e c k e .

138*
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R ic h a rd  G rim , Schadliche Einwirkungen a u f Beton und ihre Yerhutung. 
A. EinfluB der Zus. auf die W iderstandsfahigkeit: I. W rkg. der Zuschlagstoffe: 
a) natiirl. Gesteinsmischungen (Kies, Sand), b) kiinstl. Steinschliige aus Natur- 
gesteiuen, c) kiinstl. Steinsplitte aus kiinstl. liergestellten Gesteinen (Hochofen- 
schlacke, Schlackensand, Ziegelschotter); II. Einw. der Zementart (W iderstands
fahigkeit der Zemente). — B. Zerstorung des Betons: I. Physikal. Eiufliisso:
a) D ruck, b) StoBfestigkeit, c) Abnutzung, d) Feuereiuw., e) Frost, f) Elektrizitiit;
II. Cliem. Einfliisse: a) Einw. von festen Korpern (Dungemittel, Erze, Kohle, 
Moor), b) Gase (H2S, S 02, Cl, C02), c) Fil.: Basen, Ssiurcn, Salze; techn. wichtige 
Fil., anorg. u. org. — C. Schutzmittel: 1. Beimengungen (Aeternol, Antaąuid, 
Awa, Asolin, Biber, Ceresit, Guarnol, Heimalol, Lugato, Prolapin, Philopor, Pollus, 
Securitol, Siecołix, Sika Soliditit); 2. Anstrichmittel: a) oberfliichlich dichtende 
(Aeternol, Betonal, Murolineum, Conservado, Duroliu, Lugato F luat, Lithurin, 
P erfas, Tutorol, Zechit), b) aufliegende (Aeternol, Awa-Spezial-Asphalt, Degronit, 
Emaillit, Igal, Igol, Inertol, Mammut, Margalit, Nigrit, Porsal, Preolit, Siderosthen- 
Lubrose, Terko, Yentur, Zimmcrit). — Die Beton-Spritzyerff.: Torkret-, Moser- 
Kraftbau-, Letmay-Beton-Mortelspritz-, Eironit-, Dekaferr-, IOeinlogels Stahlbeton-, 
Brandtsches Verf. — Die Plattenauskleidung mit A l-P latten , Bockhorner Klinker, 
nach Dornkaat, mit Ebon, Glas, Knauffschen u. Stellaplatten. — Beparaturen an 
beschadigtem Beton. (Zement 14. 1037—41. 1059—61. 1925. 15. 8—11. 28—31. 
47—50. Dusseldorf.) W e c k e .

K le in lo g e l, Basalt ais Zuschlag zum Beton. Uber die nachteilige Wrkg. eines 
Gelialtes von zuyicl feinen Teilen u. Verunreinigungen im Basaltsplitt auf Beton. 
(Zement 14. 1061—63. 1925. Darmstadt.) W e c k e .

R e in h o ld  K ru g e r, E in  saurefcster Beton. „Prodorit“ der Continentalen 
Prodorit A.-G., Mannheim-Rheinau, ist bestiindig gegen 40%ig- H N 03 u. CH3C 00H , 
60°/0ig. H3S 04, 50°/oig- NaOH u. 25%ig- H3P 0 4. (Dtsch. Essigind. 30. 48—49.) H e s s e .

F rie d r ic h  H u th , Wasserdicliter Beton. Hinweis auf die Mittel u. W ege, um 
Beton fur Bauzwecke sowie Zement- u. Betonwareu wasserdicht zu machen. (Allg. 
Brauer- u. Hopfenztg. 66. 194.) H a h n .

A. G u ttm an ii, Anfcrtigung der Nonnenproben durch Pressung. An Stelle des 
Einschlagens mit dem Hammerapparat der Normen wurde der Normenmortel durch 
Pressen unter 5° bis 300 kg/qcm Druck yerformt. Mit keinem dieser Drucke wurde 
die Festigkeit des normengemaB hergestellten Mortels erreicht. (Zement 15. 23—24. 
Dusseldorf.) W e c k e .

—, Trafhiormen. Die Vorstandsvorlage D IN  1043. Einspruchsfrist bis 1. Februar
1926. Wiedergabe des Entwurfs. (Tonind.-Ztg. 50. 84—86.) W e c k e .

—, Russische Normen fur Bindemittel. Angenommen von der „III. All-Uniou- 
Tagung der Baustoffindustrie“ am 25.—31/1. 1925 in Moskau. Einteilung der 
Mortelbindestoffe in 2 Gruppen: I. Stoffe, die aus den entsprechenden Rohstoffen 
durch Erbrennen erhalten werden: a) Luftzemente: 1. Luftkalk, 2. Gipsbindestoffe 
(Stuckgips, Anhydritzement, hydr. Gips, Gipszement), 3. kaust. Magnesit; b) hydr. 
Zemente: 1. hydraul. K alk, 2. Romanzement, 3. Portlandzement, 4. Tonerde- oder 
Bausitzement. II. Stoffe, die durch Mischen der Erzeugnisse zu I. mit hydr. 
pulverformigen Zuschlagen erhalten werden: a) diese zu Kalk: 1. Kalkschlacken- 
zemente, 2. Kalk-Puzzolanzemente; b) aus Zuschlagen mit Portlandzement:
1. Schlackenportlandzemente, 2. Puzzolanportlandzemente. — Hydr. Zuscliliige: 
naturliche: Puzzolaue, Trasse, kieselcrdige Niederschlagmineralien; kunstliche: 
granulierte bas. Hochofenschlacken, Tonmaterialien, Gese. — Hieran schlieBt sich 
die Wiedergabe der Normen fiir Abnahme u. Priifung fur Portlandzement, 
Schlackenportland-, Tonerde- oder Bauxit-, Roman- u. Puzzolanportlandzement. 
(Tonind.-Ztg. 49. 1427—28. 1439—41. 1925.) W e c k e .
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Western Electric Co., Inc., New York, iibert. von: W alter Addison Straw,
W heaton, V. St. A., Atzen. Die zu atzenden Gegenstfinde, vorziigswei.se solche 
aus Glas, werden mit einem Brei, z. B. einer Aufschwemmung yon CaF2, bestrichen, 
welche den Gegenstand nicht atzt. Diese W rkg. erfolgt erst beim Behandeln des 
mit dem Brei bestrichenen u. getrockneten Gegenstandes mit einem zweiten Reagcns, 
z. B. beim Einhangen des Gegenstandes in HuSO^. (A. P. 1565869 vom 20/12.
1923, ausg. 15/12. 1925.) K O h l in g .

Ph. Eyer, Die Lolrohranalyse im Dienste der Emailliertechnik. Erorterung der 
Grundlagen dieser Analyse. (Keram. Rdsch. 33. 878—81. 1925.) W e c k e .

H. Knuth, W. Miehr und G. A. Stephan, Uber die Umbenennung der Seger- 
kegel. Enciderung a u f die Entgegnung von Rieke. (Keram. Rdsch. 33. 882—84; 
Tonind.-Ztg. 49. 1441. 1925. — C. 1926. I. 1612.) W e c k e .

R. R ieke, Uber die Umbenennung der Segerkegel. Zu der Anregung von 
K n u t h , M ie h r  u . S t e p h a n  (yorst. Ref.) betont Vf. nochmals seine ablehnende 
Stellung. Ihm z u r  Seite treten A d o m e it , B e r d e l , R u s s , D ic k h o f f , D r e e s e , 
M. H e i n e , H a c k e l o e r , F ra nz  Me i s e r , F . K . W e b e r , II. Z im m e r ; dagegen 
spricht W . H o fm a n n '; (K eram . Rdsch. 34 . 5— 9; Sprechsaal 59. 2 ; Tonind.-Ztg.
50. 18—20. Charlottenburg.) W e c k e .

Hans Backe, Beiirage zur lećhnisćhen Tonanalyse (Rationelle Analyse). Mitt. 
uber eine Modifikation der Methode von B e r d e l ; nach ihr werden Fehlerąuellen 
ausgeschaltet u. die Arbeitszeit herabgesetzt. (Keram. Rdsch. 34. 20. Breslau.) W e c k e .

G. A. K all, Bemerkungen zur rationellen Analyse. Krit. Betrachtungen zu 
B a ckes  Mitt. (ygl. yorst. Ref.). (Keram. Rdsch. 34. 58. Karlsruhe.) W e c k e .

Lovatt & Lovatt Ltd. und A. E. Lovatt, Derbyshire, Yerzieren keramischer 
Gegenstande. Die in die Glasuren getauchten u. getrockneten Gegenstiinde werden 
mittels einer Mischung yon Farbstoff (Metalloxyd) u. einer mattierenden M. bemalt 
u. dann gebrannt, wobei Glasieren u. Verzieren in e in e m  Vorgang erfolgt. (E. P. 
242898 vom 27/5. 1925, ausg. 10/12. 1925.) K O h l in g .

Corning Glass Works, iibert. yon: W illiam  C. Taylor, Corning, Y. St. A., 
Glasansatz. Der Ansatz ist im wesentlichen frei von S i02 u. enthSlt bis zu 65°/0 B20 3, 
mindestens 15% A140 3, bis zu 10% KaO u. das Oxyd eines Elementes der zweiten 
Gruppe des period. Systems. (Can. P. 249088 vom 26/7. 1924, ausg. 28/4. 1925.) KO.

Jenaer Glaswerk Schott & Gen., 0. Schott und H. Thiene, Jena, Glas. 
Das Glas, welches sieh durch hohc Bestiindigkeit gegen Schwankungen der Temp. 
auszeichnet, enthiilt wenigstens 45% Si02, 2—15% B20 3 u. 4—30% MgO u. CaO, 
welche in aquivalenter Menge durch BaO oder ZnO, in Mengen bis zu 6% durch 
PbO oder Sb20 3 yertreten werden konnen. A120 3 soli in einer Menge von 20 bis 
30%, Alkaliosyd in einer 8%  nicht iibersteigenden Menge yorhanden sein. (E. P. 
242568 yom 4/8. 1925, ausg. 3/12. 1925.) K O h l in g .

Elektrische Gluhlampen-Eabrik „Watt“ A.-G., Wien, llerstcllung von Milch- 
ylasgegenstanden, besonders GliMampenkolben. Es wird in iiblicher W eise ein 
GefaB yorgeblasen, yon neuem in die fl. Glasmasse eingetaucht u. wieder geblasen, 
doch werden hierbei 2 yerschiedene Glasmassen yerwendet u. das zunachst er- 
blasene GefaB aus der ersten M. gebildet u. dann in die zweite, diinnfliissigere M. 
getauclit. Ais Triibungsmittel werden der ersten M. Phosphate, der zweiten Fluoride 
zugesetzt. (Oe. P. 101806 vom 11/9. 1924, ausg. 25/11. 1925.) K O h l in g .

Reginald Erancis Boyd Gaudin, Plymouth, und Dartmoor China Clay Co., 
Ltd., London, Bleiehen von Kaolin u. dgl. Man bringt das gepulyerte Materiał mit 
W. u. SOa u. Metali (Zn) in Bcriihrung, wobei der wss. Materialschlamm nach 
Aufnahme von S 02 uber eine groBc Metallflaehe (Rohr mit Metallstucken) bewegt 
wird. (E. P. 218747 yom 12/4. 1923, ausg. 7/8. 1924.) K a u s c h . ’
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B a rth e le m y  Jo sep h  B ru n e i, Cochinchina, Marmomaćhahmungen. Eiaentitan- 
pulyer oder ein Gemiseb yon gcpulvertem Eisentitan u. gepulvcrter Holzkohle werden 
mit weiBem Silicat gemisclit, mittels Kochsalzlsg. zum Brei angeruhrt u. geformt. 
WeiBe oder farbige Streifen werden mittels weiBer Silicate oder mit Farbstoffcn 
yermischter Silicate erzeugt. (F. P. 597896 vom 19/4. 1924, ausg. 1/12. 1925.) K O h l .

C arl L eonard t, Los Angeles, V. St. A., Erhohung der Bildsamkeit des Zementes. 
Der Zement wird mit einem Fiillstoff yermischt, dessen Teilchen mit einem neu- 
tralen Salz u. einem oligen Stoff uberzogen sind. Das Fiillmittel wird yorzugs- 
weise bereitet durch Behandeln von Kalkstein mit einer zur Lsg. unzureichenden 
Mengc I1C1, Asphalt u. Mineralol. (A. P. 1563755 vom 19/11. 1923, ausg. 1/12.
1925.) K U h l in g .

C harles N. M ille r , San Francisco, V. St. A ., Wasserfester Zement. Zement 
wird in einem beliebigen Zeitpunkt seiner Herst. oder in fertigem Zustande mit 
geringen Mengen (etwa 0,15%) /?-Naphthol u. noch etwas geringeren Mengen eines 
schwer fliichtigen Mineralols vermischt. (A. P. 1566498 vom 26/2. 1924, ausg. 
22/12. 1925.) KO h l in g .

E rn e s t M a rtin , Frankreich, Herstellung von Aluminiumzcmenten. Den Aus- 
gangsstoffen werden kleine Mengen yon Alkalisalzen, wie Chloriden, Sulfaten, Car- 
bonaten, Silicaten oder Aluminateu, von CaCl2, CaF2 oder Kryolith zugesetzt u. die 
Mischungcn bis zum Schmelzen, Sintern oder auf Tempp. erhitzt, bei denen weder 
Sintern noch Schmelzen erfolgt. Der Zusatz erleichtert die B. hydrauliseher Er- 
zeugnisse, letztere binden schneller ab ais ohne die crwahnteii Zusatze bereitete. 
(F. P. 597978 vom 30/4. 1925, ausg. 3/12. 1925.) K U h l in g .

H u b e rt Loescher, Belgien, Zement. Kalkreiche Klinker werden mittels W. 
abgeloscht, die zu Pulver zerfallenen Teile yon den nicht zerfallenen getrennt, letztere 
gemahlcn, mit dem Pulyer ycreinigt, mit Hochofenschlacke yermischt u. getroclcnet 
oder nach Bedarf yollig abgeloscht. Das Ablosehen der kalkreichen Klinker oder 
von hydraul. CaO kann auch mittels feuchter gekornter Hochofenschlacke ge- 
schehen. (F. P P . 599104 vom 4/6. 1925, ausg. 5/1. 1926. Belg. Prior. 15/10. 1924 u. 
599507 vom 12/6. 1925, ausg. 14/1. 1926.) K O h l in g .

Siem ens & H a lsk e  A.-GK, Siemensstadt b. Berlin, Kiinstliche Steine u. dgl. 
Unorgan. oder minerał. Stoffe nicht metali. Charakters, wie Asbest, Oxyde, Nitride, 
Silicate, Schlacken u. dgl. werden bis anniihernd zum F. oder Erweichungspunkt 
erhitzt, nur wenig abgekuhlt u. dann bohem Druck, zwcckmśiBig durch Walzen 
unterworfen. (E. P . 241576 yom 16/10. 1925. Auszug yeroff. 16/12. 1925. Prior. 
17/10. 1924.) ' K ttiiLiN G.

K  V. K u n stzan d steen -F ab riek  „A rnoud“, Hillegom, Hollaud, Herstellung 
von Kunst stew en und Mortel. See- oder FluBsand werden unter erliohtem Druck 
mit Dam pf behandelt u. die dadurch in mehr oder minder hohem Grade in kolloide 
SiOo yerwandelte M. fiir sich oder unter Zusatz yon Fiillstoifen geformt oder ais 
Bindemittel yerwendet, (H oli. P . 13907 yom 27/3. 1923, ausg. 15/12. 1925.) Ktr.

M ax G ensbaur, Kladno, Tschechoslowakei, Herstellung von hydraulischen 
Bindemitteln, bei welclier Kalksteine oder kalkreiche Gemiscbe aus Kalksteinen, 
Silicaten u. Sesquioxydeu, also aucli Alumiuate, der glutfl. Hochofenschlacke in 
kleiustiitzigcr Form zugesetzt werden, dad. gek. daB dieser Sand yor dem Zusetzen 
entstaubt wird. — Die KorngroBe ist der Schlackenglut anzupassen u. mcist inner- 
halb der Grenzen yon 0,5—1,5 mm zu wiihlen. (D. R . P . 423535 KI. 80b vom 
12/10. 1924, ausg. 5/1. 1926.) K U h l in g .

"W illiam  A. H arty , Blasdell, V. St. A., Feuerfester Stoff. Sand wird im elektr. 
W iderstandsofen unter einer Decke yon amorphem oder krystall. Siliciumcarbid 
geschmolzen. (A. P. 1563853 vom 18/11. 1921, ausg. 1/12. 1925.) K O h l in g .
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George Cobb, ubert. an: Bernard L. Crozier und Frank K. Duncan,
Baltimore, V. St. A ., Strafienbclag beatebend aus einer Mischung von zerkleinerten 
Mineralstoffen yerscliiedener KorngroBo u. 3,5—5°/0 Bitumen. (A. P. 1565258 vom 
7/10. 1924, auag. 15/12. 1925.) KtlHLiNG.

Charles G. Whinfrey, Shaker Heiglits Village, V. St. A., Sartungsmittel, be- 
stehend aus Ton, Natriumsilicat, NaOH, Kaolin u. Borax. (A. P. 1567632 vom 
23/8. 1922, ausg. 29/12. 1925.) KU h l in g .

V I I .  A g r i k u l t u r c h e m i e ;  D u n g e m i t t e l ;  B o d e n .
R,. H aack , Die Fabrikation des Dicaleiuniphosphates. (Vgl. H il b e r t , S. 1872.) 

Vf. beschroibt die W iedergowinnung der HC1 aus CaCL, bei Verarbeitung belg. 
Pliospliatkreiden durch tJberfiihrung in MgCl2 u. Behandeln mit M gS04. Heute ist 
die Herst. des Diealciumphosphats auch ohne Riiekgewinnung der HC1 rentabel. 
(Chem.-Ztg. 50. 50. Koln-Nippcs.) J u n g .

Spieckermann, Die Zeliopraparate, ein neues Mittel zur Yertilgung von Mausen 
und Ratten. (Der prakt. Desinfektor 18. 6—8. — C. 1926. I. 474.) J ung.

Rhenania Verein Chemischer Fabriken A.-G., Deutschland, Ilerstellung 
citratloslicher Phosphate. Citratunl. Phosphate werden mit soviel Alkalisulfat, Al- 
kalielilorid, MgSO.j, MgCl2 oder Gemisehen dieser Yerbb. u. gegebenenfalls soviel 
CaO u. SiO„ vermengt, daB beim Erhitzen in Ggw. von W asserdampf neben 
Ca,K2(P0.1)2,C a2Na3(P0.,)2, CaMgK2(P04)2, Mg2K2(P04)2, Mg3(P04)s o. dgl. 2 C a0 -S i0 2 
entsteht. Fe2Os u. A120 3 yermogen S i02 zu yertreten. Bei der Bereehnung der 
erforderlichen Menge Zusćitze sind die in den ais Ausgangsstoffe yerwendeten Plios- 
phaten u. Salzen vorliandenen Mengen an CaO, S i02, Fe.20 3 u. A1„03 zu berucksich- 
tigen. W ird ais Heizmittel ein W. liefernder Brennstoff, wie Wassergas, verwendet, 
so ist besondere Zufuhr von W asserdampf nicht erforderlich, (F. PP. 598203 vom 
14/5. 1925, ausg. 9/12. 1925. D. Prior. 23/6. 1924 u. 598204 vom 14/5. 1925, ausg. 
9/12. 1925. D. Prior. 1/8 . 1924.) K U h l in g .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Deutschland, Diingemittel. Eine konz. Lsg. 
von Ca(N03)2 wird mit festem Harnstoff oder einer konz. Lsg. yon Harnstoff in solchem 
Verhiilinis yermischt, daB eine hochkonz. Lsg. des Doppelsalzes Ca(NO:))._.-Harnstoff 
entsteht u, diese mittels PreBluft zerstaubt. (F. P. 597728 vom 7/5. 1925, ausg. 
27/11. 1925. D. Prior. 3/7. 1924.) K C h l in g .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Deutschland, Diingemittel. Es wurde fcst- 
gestellt, daB N II4-HC03 in Teinem Zustand ein recbt bestandiges, d. li. wenig 
fluchtiges Erzeugnis darstellt u. die Fliichtigkeit des Handelsprod. durch die Ggw. 
anderer Yerbb., z. B. des n. Carbonats, Carbamats usw. bedingt wird. Die B. 
dieser Yerbb. bei der Herst. des Bicarbonats wird vermieden, wenn wahrend der 
Kristallisation des Salzes C02 eingeleitet w ird, so daB dieses sich stets im Uber- 
schuB befindet u. wenn Stoffe, wie Bzn., CC14, Eisencarbonyl u. dgl. zugesctzt 
werden, wclelie die Oberfliichenspannung der Kristallisationslauge iindern. (F. P. 
597750 vom 8/5. 1925, ausg. 27/11. 1925. D. Priorr. 10/6. 1924. u. 19/2. 1925.) K O h i ,.

Consortinm d’Etudes pour 1’Industrie de 1’Azote et de ses Derives, Frank - 
reicli, Entatzen iton Kalkstickstoff. Troekener Kalkstickstoff wird bei hohen Tempp. 
mit COa oder COa entlialtenden Gasen bebandelt. Bei geniigend hoher Temp. 
reagiert auch die im Kalkstickstoff entlialtene Kobie unter B. yon CO u. das E r
zeugnis wird rein weiB. Der so behandelte Kalkstickstoff yerliert auch an feuchter 
L uft sehr wenig N2 u. bildet kein Dicyandiamid. (P.P. 597918 vom 13/8. 1924, 
ausgv 2/12. 1925.) K C h l in g .

E lie Albert Prallon, Frankreich, Dungemittel. Konz. Abwasser werden mit
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T orf, Asclie, Pliospliat, Krcide oder anderen Phosphaten u. mit Kaliumsalzen ge- 
mischt. (F. P. 598114 vom 28/4. 1925, ausg. 7/12. 1925.) K O h l in g .

A m erican  C yanam id Com pany, New York, ubert. von: W a lte r  S. la n d is ,  
Whitestone Landing, New York, und Guy H. B uchanan, Westfield, New Jersey, 
V. St. A., Verfahren zur Vemichłung von Ungeziefer in  gescldossencn Raumen. Man 
leitet in den vom Ungeziefer zu befreienden Raum IICN-Gas u. yerscbliefit ihu 
dicht. Nach 1—2 Stdn. leitet man N H 3 ais Gas oder durch Zerstiiubung einer 
konz. wss. NHa-Lsg. in den Raum u. alsdann gasformigen CHICHO, u. zwar im 
Verb;iltnis von 1 Mol. NH3 u. 1 '/4 Mol. CH3CIIO zu jedem angewandten Mol. HCN. 
Die 3 Komponenten yerbinden sich miteinander u. in weniger ais 1 Stde. ist siimt- 
liche freie HCN gehunden, so daB man den Raum mit einiger Siclierheit betreten 
kann. (A. P. 1559892 vom 8/7. 1921, ausg. 3/11. 1925.) Sc h o t t l a n d e r .

T he R oessler & H ass lach er C hem ical Com pany und F ra n k  0. M oburg, 
Toledo, Ohio, ubert. von : G ilb e rt E . S e ll und Oscar F. H edenburg , Pittsburgh, 
Pennsylyania, Y. St. A ., Insekiicides M ittel, bestehend aus einer wss. Lsg. eines 
Cyanhydrins. — Z. B. wird 1 VoI.-Teil Acetoneyanhydrin mit 100—1000 Teilen W. 
verd. Die Lsg. wird fiir sich oder unter Zusatz anderer Stoffe, wie Seife (zur Ev- 
hohung der Netzfśihigkeit) ais Spritzmittel fiir Pfłanzen zum Vernichten von Iusekten 
aller A rt verwendet. An Stelle des Aceton cyanhydrins lassen sich andere in W . 
geniigend 1. Cyanhydrine benutzen. (A. P. 1559961 yom 28/5. 1921, ausg. 3/11.
1925.) Sc h o t t l a n d e r .

Vm. M e t a l l u r g i e ;  M e t a l l o g r a p M e ; M e t a l i  v e r a r b e i t u n g .
B e rn a rd  B uffet und A lphonse B o e d e r , Das perlitische Gufśeisen. Eine Zu- 

sammenstellung des bisher Erreicliten, unter besonderer Beriicksichtigung der prakt. 
Erfahrungen. (Buli. Soe. ind. Mulhouse 91. 622—34. 1925.) W i l k e .

J. L. P ra n c is , Spezial-Gufieisen. E in  Vergleich von Lanz-Perlit- und Thyssen- 
Emmel-Verfahren. Vf. kommt zu dem SchluB, daB der TnYSSEN-EMMEL-ProzeB 
am yorteilhaftesten zu sein sclieint, was Einfachheit der Ausliilirung, Werks- 
einrichtung usw. betrifft. (Metal Ind. [London] 28. 85—87.) W il k e .

—, Der nichtrostende V2A-Stahl in der chemischen Industi-ie. (GewerbefleiB 105. 
1—6.) W il k e .

G. Sachs und E. S ch iebo ld , Weehselseitige Druckversuche an Aluminium. 
Durch abwechselndes Stauclien yon Aluminiumwurfeln in drei zueinander senk- 
rechten Richtungen wird das Al yerfestigt, obwohl die W iirfelgestalt annahernd 
erhalten bleibt. Auf Grund der Rontgenaufnahme parallel u. senkreeht zur Druck- 
richtung kommen Vff. zu dem SchluB, daB durch das Stauchen die Krystallteile 
der Al-Probe sich so geriehtet haben, daB sie unter einem bestimmten W inkel zur 
Druckachsc geneigt sind, daB also eine sogen. Faserstruktur mit der Druckrichtung 
ais Faserachse yorliegt. Beim gewohnlichen Druckyers. nehmen die reguliir- 
flfichenzentriert gebauten Gitterelemente Lagen ein, bei denen eine Wiirfelflachen- 
diagonale [110] der Druckrichtung nahezu parallel liegt: Druckstruktur. Bei 
wechselseitigem Stauchen stellen sich die Gitterwiirfel in drei gleichwertige Lagen 
ein, die aus der Stellung des Probewiirfels durch Drehung um 45° in je  einer 
seiner 3 Wiirfelflachen heryorgehen. Die Struktur des wechselseitigen Stauchens 
kann ais eine Ubereinanderlagerung yon drei Druckstrukturen zu jeder der drei 
Druckrichtungen aufgefaBt werden. Ein Zusammenhang zwischen Eigenschafts- 
anderungen u. Gefiigeanderungen w ar bisher nicht nachweisbar. (Ztschr. Ver. 
Dtsch. Ing. 69. 1557—61. 1601—04. 1925. Berlin-Dalilem, Kaiser W iLHELM -Inst. f. 
Metallforsch.) W il k e .

W . C. G ray und R . E. A nsell, Bemerkungen uber Niclcelsilber. Vff. bericliten 
zuerst kurz Uber die Geschichte u. Entw. dieser Legierungen, indem sie besonders
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darauf hinweisen, daB sie auch lieutzutage ais Konstruktionsmaterial kaum ge- 
brauclit werden, trotźTdem die mechan. Eigenscliaften bestimmter Sorten sehr gut 
sind. T h o m p so n  hat achon gezeigt, daB Legierungen mit steigendem Ni-Gehalt 
von 7—28% im gegossenen Zustande ein bestSndiges Steigen der Zugfestigkeit 
aufweisen. Durch Kaltwalzen stellten Vff. an den Legierungen: 64,68% Cu, 
6,73% Ni, 0,194% Fe, 0,06% Mn, E est Zn u. 65,44 : 17,83 : 0,345 : 0,08 fest, daB 
Festigkeit u. Hiirte zunahmen, Dehnung abnahm. Dabei zeigte sich noch, daB die 
Legierung mit geringerem Ni-Gehalt durch starkes Kaltwalzen stiirker gehartet 
wurde ais die mit bohem Ni-Gehalt, trotzdem letztere im angelassenen Zustande 
harter war ais die andere. Obgleich im Schrifttum ein Erwiirmen wiihrend langerer 
Zeit auf 900° nicht ais schudlich bezeichnet wird, raten Vff. doch in der Prasis 
z. B. beim 7% Ni enthaltenden Materiał 650° nicht zu ubersteigen. Allgemein ist 
gefunden worden, daB Ni das Kornwaehstum verriugert u. zwar in immer starkercm 
MaBe mit zunehmendem Ni-Gehalt. Im AnschluB hieran werden die elektr. Eigcn- 
schaften, W rkg. der Verunreinigungen auf die mechan. Eigenschaften, Sprunge usw. 
beliandelt. (Metal Ind. [London] 28. 56—60. 81—83.) W ilk e .

D. J . Mc A dam  j r . ,  W irkung der Kaltbearbeilung a u f die Bauerfestigkeit und 
andere Eigenschaften von Metallen. I. Die W rkg. der Kaltbearbeitung auf Zugfestig
keit, FlieBgrenze, Scherwiderstand usw. wird an Hand einigcr Kurven besprochen. 
Untersucht wurden Ni, Cu, Monel-Metali, 69 : 31-, 66 : 34-, 70 : 30- u. 8 1 : ld-Messing, 
A l, Al-M n-Legierung  (97,51:1,00), Ingoteisen, elcktrolyt. Cu, 9 5 :5 - u. 89:11- 
Bronze. Es zeigte sich, daB, wenn die Zugfestigkeit bis zu einem bestimmten 
Prozentsatz uber der des angelassenen Materials durch Kaltbearbeitung erhoht 
wurde, auch die Dauerfestigkeit im ungefiihr gleichen MaBe stieg. Fiir Ni liegt 
dieser Prozentsatz bei rund 50, fiir Cu u. Constantan bei wenigstens 50. Fiir einige 
andere Metalle u. Legierungen kann dieser Prozentsatz yielleicht auch anders sein. 
Steigert man die Zugfestigkeit durch Kaltbearbeitung iiber diesen oben erwiihnten 
Prozentsatz weiter, so steigt die Dauerfestigkeit dann in weit geringerem MaBe. 
Es ist hierbei walirscheinlich, daB mit steigender Zugfestigkeit bei der Arbeits- 
festigkeit ein Masimum erreicht wird. Die wechselnde Dreharbeitsfestigkeit 
beim Ni wird durch Kaltbearbeitung kaum beeinfluBt Das prozentuale An- 
wachsen der Scherfestigkeit bei der Kaltbearbeitung ist ungefiihr halb so groB 
wie das der Zugfestigkeit. Das „Scherverhaltnis“ (Verhaltnis der Scherfestigkeit zur 
Z ugfestigkeit) lie g t bei angelaB senem  Materiał zwischen 0,70—0,75, bei stark k a lt-  
bearbeitetem be: 0,5. Die Unterss. iiber die W rkg. der Kaltbearbeitung auf die 
Dauerfestigkeit sind trotz zablreicher Befunde noch nicht so weit gebracht, daB 
deutlieh zu ersehen is t, ob die Dauerfestigkeit mit einer der anderen physikal. 
Eigenschaften in bestimmten Beziehungen steht. — Das Untersuehungsmaterial ist 
sehr ttbersichtlich in zahlreichen graph. Darst. wiedergegeben. (Trans. Amer. Soc. 
Steel Treating 8. 782—836. 1925. U. S. Nayal Engineering Experiment Station, 
Annapolis, Maryland.) WlŁKE.

A rth u r  E . L y tle , Wirkung der Warme der Bronzeschweifiung a u f Gupciscn- 
rohre. Beim SchweiBen muB man das SchweiBen von SandguB u. von Schleuder- 
guB unterscheiden. Das iibliche SandguBrohr wird im troekenen Sand gegossen u. 
erhiilt keine andere W armebehandlung; es ist eine gute GuBeisenąualitat mit mittel- 
groBen Graphitnadeln u. einer perlit. Grundm. Das SchleuderguBrohr wird nach 
dem GuB im AnlaBofen langsam auf 980° erhitzt u. langsam abgekiihlt. Durch 
diese Behandlung werden die Graphitteilchcn feiner abgelagert, wodurcli dieses Fe 
fester u. duktiler w ird, weshalb man die llohrwanduDgen diinner herstellen kann. 
W erden beide Sorten mit Gufieisen geschweiBt, so ergibt sich kaum eine Yeriinde- 
rung, hochstens eine kleine Verbesserung der Festigkeit des Kolires ist feststellbar. 
Auch BronzeschweiBung zeigte keinen yerschlechternden EinfluB. Es ware denk-
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bar, daB GuBeisen mit selir liohem P-Gelialt durch BronzeschweiBung so stark 
yeriindert w ird, daB Bruch eintreten kann. Da sowohl GuBeisen- sowie Bronze- 
schwciBung das Materiał an der SchweiBstelle fester machen ais das urspriingliehe 
Materiał, so isfc es erkliirlich, daB Spriinge u. dgl. nur an der AuBenseite der ge- 
schweiBten Stellen auftreten. Diese oft yorkommenden Fiilłe konnen aucli durcli 
Oberfłiichensprunge u. Fehłer des urspriingłichen Metalla hervorgerufen werden. 
(Acetylene Journ. 27. 325—38. Union Carbide and Carbon Research Laboratories, 
Inc., Long Island City, N. Y.) W il k e .

R. W . Thomas, E in  fiu fs des Saucrstoff-Acetylen-Sehneidens a u f die Gufieisen- 
praańs. Der W ert der Anwendung des Saucrstoff-Acetylen-Schneidens wird er- 
lautert, ohne neue Anwcndungen zu bringen. (Acetylene Journ. 27. 339—44. Steel 
Foundry Vulcan Iron Works, Wilkes-Barre, Pa.) W i l k e .

Maurice Lebrun, Die neuesten Forlschritte der aułogenen Schwei/iung. Eine 
ausfuhrliche mit Abb. yersehene u. fiir die Prasis bestimmte Arbeit. (La Techniąue
moderno 17. 353—63. 1925.) W i l k e .

H. Stamm, Uber Anfertigung und Behandlung von Schmelztiegeln. (Metallborse
15. 2022—23. 1925.) 1 B e h r l e .

R. Bilflnger, Vorziige der ele1drohjtisch.cn Yerchromung fur die Autoindustrie 
und ihre besonderen Merkmale. Die bekannten Vorziige werden aufgefiihrt, wobei 
auf die neuere techn. Ausgestaltung elektrolyt. Bader zwecks Yerbesserung ihrer 
Tiefenwrkg. zur einwandfreien Verchromung auch profilierter Gegenstande hin- 
gewiesen wird, so daB eine techn. yollcndetc Metliode der Metallwarenindustric zur 
Verfiigung steht. (Auto-Technik 15. Nr. 2. 19—20.) W il k e .

L. Vielhaber, E in  Beitrag zur Frage der H aftw irhm g von Grundemails. Ein 
gutes Grundemail hat itnmer eine Hcinere Ausdehnuug ais die Deckemails. Diesem 
Uinstand entspricht eine gleiclimiiBige RiBbildung in seiner M., damit die Ver- 
teilung der Oxydbildung auf dem Eisen u. mit dieser das bessere Ilaften des 
Emails. (Keram. Rdsch. 34. 19—20.) W e c k e .

E. Muschiol, Studien iiber den Fluorabbrand einiger Emails. An Haud einiger 
Emaiirezepte der Praxis wird gezeigt, wie der Fluorabbrand im Verlauf des 
Schmelzprozesses vor sich  geht. (Keram. Rdsch. 34. 5 3 —54. Parnschowitz.) W e c k e .

W. E. Hughes, Untersuchungen iiber galvanische Mełallabscheidung. VI. Ab- 
seheidmig im  drehenden Behaltcr 3. (VI. 2 vgl. S. 1031). Die Vorbereitung der 
Stiicke, z. B. die Beizung mit Saure oder Cyan zwecks Reinigung von Hammer- 
schlag u. sonstigem Oxyd, die elektr. Reiniger usw. u. die sich hierbei ergebendeu 
Fragen werden zusammenhangend behandelt. (Metal Ind [London] 28. 77—79. 
101-03.) ______________  W il k e .

Briick, Kretschel & Co. und 0. Kippe, Osnabriick, Agglomerieren von Ersen, 
Koks und anderen imlverisierten sclimelzbaren Sto/fen. Bei der Herst. von Briketten 
aus derartigen Stoffen wird Fe ais Bindemittel verwendet u. zwar yorzugsweise in 
Form von zerkleinertem grauem GuBeisen u. iu Gemcinschaft mit MgCla, Sulfit- 
ablaugen u. dgl. (E. P. 238246 vom 7/S. 1925, Auszug yeroff. 30/9. 1925. Prior. 
8/8. 1924.) Oe l k e r .

Michel de Keyser, Oakland, V. St. A ., Aufarbeiiung sulfidisclier Erze. Die 
zorkleinerten Erze werden abgerostet, das entstandene Rostgas nach dem Cottrell- 
verf. yon mitgerissenem Staub befreit, mit 0 3 gemischt u. die Mischung iiber cinen 
geeigneten Katalysator geleitet, um S 03 zu erzeugeu, das in IL S 0 4 yerwandelt wird. 
Der Rostriickstand wird mit H2S 0 4 ausgezogen, aus der Lsg. Au u. Ag durch Cu, 
Cu u. Sb durch Fe gefallt u. Fe von Zn in bekannter Weise gescliieden. Cu u. 
Sb werden durch IIN 0 3 getrennt. D er Ruckstand wird mit Reagentien behandelt, 
welche P bS04 losen. (A. P. 1566379 yom 21/7. 1922, ausg. 22/12. 1925.) K O h l in g .
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F . L. S m id th  & Co., Kopenhagen, Briketlieren von puherformigen Erzen. 
(D. R. P. 423422  KI. 18a vom 17/12. 1921, ausg. 4/1. 1926. Scliwd. Prior. 20/10.
1921. — C. 1923. II. 470.) KOhling .

S tan d a rd  C hem ical Co., Pittsburgli, iibert. von: L ouis F . V ogt, Washington, 
V. St. A., Rerstelhmg von Fenw anadium . In einem geeigneten, yorzugsweise elektr. 
Ofen mit bas. Futter wird Fe gesehmolzen, dariiber eine fl. Schlackenscliicht an- 
geordnet, welehe eine Sauerstoflrerb. des V enthalt, u. in diese eine Miscliung yon 
CaO (FluBmittel) u. einem siliciumreichen Reduktionsmittel in groBem UberschuB 
eingetragen, yorzugsweise Ferrosilicium mit einem Gehalt yon bis zu 95% Si. Das 
Si reduziert die liquivalente Menge Vanadiumoxyd zu Metali, letzteres, sowie iiber- 
sehussiges Ferrosilicium legieren sich mit dem F e, die entstandene S i02 wird vcr- 
schlackt. Nach gegebenenfalls mehrfacher Wiederliolung des Yorgangs unter 
Abschopfen der Schlaeke, wird hochprozentiges V20 3 u. CaO, sowie eine geringere, 
zur yollstśindigen Red. der V20 8 nicht ausreichende Menge Ferrosilicium zugegeben, 
welehe inYerein mit dem mit dem Fe legierten die Red. bewirkt.' (A. P. 1564156 
vom 26/12. 1924, ausg. 1/12. 1925.) KOhlin g .

A k tie b o lag e t F e r ro le g e r in g a r , Stockholm, Ilerstellung von Ferrochrom oder 
anderen Ferrolegierungen. (D. R. P. 423502  KI. 18b vom 26/7. 1923, ausg. 5/1.
1926. Schwd. Prior. 26/7. 1922. — C. 1925. II. 1386.) KOhling .

R o n a ld  W ild  und Bessie D elafield  W ild , Sheffield, England, Chromreiche 
Eisenlegierungen. Teilref. nach E. P. 197733 vgl. C. 1923. IV. 877. — Nach 
zutragen ist: Der Gehalt des Bades von Fe oder Stahl an C soli dem des End- 
erzeugnisses entspreclien, der Gehalt des Reduktionsmittels an Si so gewiihlt 
werden, daB beim anschlieBenden Verblasen bei Ggw. yon Mn eine nicht rostende 
Eisencliromlegierung entsteht. (Holi. P . 14033 vom 16/2. 1923, ausg. 15/12. 1925.
E. Priorr. 16/2. u. 1/12. 1922.) KttnLING.

E c k e rt, O ppelt & Cie., G. m. h. H., iibert. an: C arl F r .  E c k e rt, Saarbrucken, 
Seelen von Stahlgufifornien. (A. P. 1553758 yom 14/11. 1922, ausg. 15/9. 1925. —
C. 1926. I .  779.) . K U h l in g .

B y ram ji D. S ak la tw a lla , Crafton, V. St. A., Ilerstellung von Stahl- und Eisen- 
legierungen. Uber dem Bade yon geschmolzenem Fe oder Stahl wird der ge- 
schmolzeno Elelctrolyt angeordnet u. in diesem das Oxyd oder Erz des mit dcm 
Fe oder Stahl zu legierenden Metalles gel. oder yerteilt. Ais Elektrolyt dient das 
Ca-Salz einer 0-Verb. oder ein Doppclfluorid dieses Metalles o. dgl. Ais Kathode dient 
das Fe- bezw. Stahlbad oder eine Hilfselektrode. (A. P. 1564139 yom 8/4. 1924, 
ausg. 1/12. 1925.) KOhling .

J . N. K ilb y , Rotherham, und A. H. S p alto n , Sheffield, Rcinigen von Stahl. 
Die Reinigung soli innerhalb eines geeigneten Behalters, gegebenenfalls der GuB- 
form mittels eines neutralen oder bas. Stoifes erfolgen, der das zu reinigende Gut 
yollig umhullt. Das Mittel kann das Futter des Behalters bilden, in welchen der 
Stahl gegossen wird, oder ihm ais Pulyer oder gesehmolzen beigefiigt oder in beiden 
Formen gebraucht werden. Z. B. yerwendet man einen Behalter, dessen Futter 
aus Dolomit u. Magnesit besteht u. fiigt eine Miscliung von FluBspat, CaO, SiOa u. 
Borax zum Stahl. (E. P. 242475 vom 6/5. 1924, ausg. 3/12. 1925.) KOuling .

F rie d r. K rupp  A.-G., Dcutscliland, Stahllegienmgen, welehe neben Fe ent- 
halten 0 ,5 -2 %  Al, 0,6% C u. 0 ,5 -4 %  Si, Mn, Ni, Cr, Mo, W, V, Ti oder Zr oder 
‘Hchrere dieser Elemente. Die Legierungen erhalten durch Harten mittels stick- 
stoffhaltiger Korper groBe Ziihigkeit u. Bruchfcstigkeit. (F. P . 598496 yom 19/5. 
1925, ausg. 17/12. 1925.) KOhling .

H oganas-B illesho lm s A k tieh o lag , Schweden, Ofen zurHerstellungvon sćhwamm- 
formigem Eisen. Der Ofen ist mit Kapseln (Retorten) gefiillt, welehe Form u. An-
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ordnuug yon Bienenwaben besitzen. Zwischen diesen K ap se ln  ziehen die Heizgase 
in horizontaler Richtung durch den Ofen. (F. P . 599185 vom 8/6. 1925, ausg. 6/1.
1926.) K O h l in g .

F il ip  T harald sen , Oslo, Kondensalion von Zink- u. dgl. Dampfen. (D. R . P . 
423171 KI. 40 a vom 28/12. 1921, ausg. 21/12. 1925. — C. 1923. IV. 416 [F. P. 
552594J. K O h l in g .

S tan le y  C ochran S m ith , London, Aufarbeitcn von Zinkerzen. Die Erze werden 
wiederholt mit h. Lsgg. behandelt, welche Cl-Ionen enthalten, nach jedcr Behand- 
lung wird abgekiihlt, um PbCl2 zu entfernen, das Filtrat zwecks Entfernung noch 
in Lsg. befindlichen P b’s mit metali. Zn behandelt, wenn notig oxydiert, yorhandenes 
Fe u. die Hauptmenge des Mn durch ZnO entfernt u. aus der Lsg. durch Kochen 
mit BaCOs, am besten frisch hergestelltem, ZnC03 gewonnen. Die Filtrate werden 
auf BaCOn yerarbeitet, welches zur Abscheidung weiterer Mcngen yon ZnC03 dient. 
(A.. P. 1565215 yom 14/5. 1924, ausg. 8/12. 1925.) K O h l in g .

P ie r re  Jo sep h  L eem ans, Belgien, Aufarbeitung zinkhaltiger Erze. Die Erze 
werden unter Zusatz eines Reduktionsmittels, besonders Kohle, u. wenn scliwefel- 
reich, von Cu, so hocli erhitzt, daB die Hauptmenge des Zn u. ein Teil Pb ver- 
lliichtigt wird. Die Trennung der Metalle erfolgt durch eine Lsg. von (NH4)4C03. 
(F. P . 5 9 8090  vom 23/8. 1924, ausg. 5/12. 1925.) KO h l in g .

A m erican  S m eltin g  an d  E efin in g  Co., New York, iibert, yon: Jam es R. 
S tack , Perth Amboy, Geicinnung von Zinn aus Erzen. Die Erze werden zerkleinert, 
gegebenenfalls abgerostet u. dann in geschlossenen GefaBen bei Tem pp., welche 
oberhalb der Reduktionstemp. des Sn, aber unterhalb der Reduktionstemp. des Fe 
liegen, der Einw. reduzierender Gase, II2, Generator- oder Leuclitgas, ausgesetzt. 
(A. P . 1566352 vom 23/5. 1919, ausg. 22/12. 1925.) K O h l in g .

P h il ip  W . D avis, Cambridge, V. Ś t  A., Reinigcn von Blei. Um Blei yon mit 
ihm legierten Metallen zu befreien, yorzugsweise um aus Sammlerplatten antimon- 
freies Pb zu gewinnen, wird es in geschmolzenem Zustande gleichfalls geschmolzenem 
PbO entgegengeleitet, zweekmaBig im Drehrohrofen. Hierbei nimmt das PbO das 
mit dem Pb legierte Sb auf. (A. P . 1566078  vom 14/5. 1925, ausg. 15/12. 
1925.) K O h l in g .

A m erican  S m eltin g  a n d  R efin ing  Co., New. York, iibert. vou: L eonard  
S h ip ley , Dundelk, V. St. A., Giefien von Kupfer. Das Cu wird unmittelbar nach 
dem GieBen mit einem indifferenten Stoff, yorzugsweise Asbest oder einem anderen 
schlechten Wiirmeleiter bedeckt u. bis zum Erkalten bedeckt gehalten, um wahrend 
dieser Zeit Beriihiung mit der atmosphar. Luft z u yermeiden. E s wird das auf 
Osydation beruhende Rauhwerden der Obcrflache des Metalls yermieden. (A. P. 
1564369 yom 20/6. 1924, ausg. 8/12. 1925.) K O h l in g .

J n lin s  E m il K nudsen, W urm hof b. Moosburg (Karnthen). Kupfer aus Messing- 
abfallen. Die geschmolzenen Abfalle werden yerblasen, wobei das Zn des Messings 
ais ZnO yerfliichtigt wird. Die erforderliche liohe Temp. des Bades wird durch 
Zugabe yon Fe erreicht, welches sieh zuniichst in dem Messingbade lost u. dann 
gegebenenfalls mittels gleichfalls zugefugten Sandes yerschlaekt wird. (0e. P . 101627 
vom 11/7. 1915, ausg. 10/11. 1925.) K O h l in g .

Jo h n  B. R a ilsb a ck , Schreyeport, V. St. A ., Herstellung von Aluminium. Bei 
der bekannten elektrolyt. Herst. von Al wird der Zusatz von Natrium- u. Kalium- 
verbb. yermieden u. statt dessen unter Mityerwendung yon Yerbb. des Li, Be, Mg, 
Ca, Sr u. Ba gearbeitet, dereń Sauerstoffverbb. durch das entstehende Al nicht 
reduziert werden. Ferner werden dem Bade Yerbb. zugesetzt, welche negatiye 
Ionen, wie Schwefel u. Halogene enthalten, dereń AffinitSt zum Al geringer ist ais 
die des 0 2. (A. P. 1566694 yom 20/10. 1924, ausg. 22/12. 1925.) K O h l in g .
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Siem ens & H alake  A .-G ., Deutschland, Herstellung von Gold. Zwisehen 
Quecksilberelektroden, von denen zweckinaBig die eine die andere ringformig um- 
gibt, werden mittels Gleich-, Wechsel- oder Drehstrom elektr. Entladungen bewirkt, 
wobei ein Teil des H g, walirscheinlich die Isotope yom At.-Gew. 197 Au bildet. 
Hohe Spannung des Stromes u. Ggw. yon Katalysatoren, wie Ag, begiinstigen den 
Yorgang. (P .P . 598140 yom 7/5. 1925, ausg. 7/12. 1925. D. Priorr. 8/5. 24/10. 
30/10. 3/12. u. 11/12. 1924.) K O h l in g .

U. St. In d u s tr ia l  A lcohol Co., iibert. von: Ju s tu s  W . L eh r, Baltimore, 
V. St. A., Legierm g, bestehend aus 20—40% N i, 1—6% Sn u. 1—8% Pb ent- 
haltendem Cu. (A. P. 1567066 vom 28/8. 1923, ausg. 29/12. 1925.) K U h l in g .

Joseph. G. D onaldson , Hamilton, V. St. A ., ubert. von: R a lp h  H. M cK ee,
New York, Zirkońlegierungen. Sauerstoffhaltige Zirkonyerbb. werden mit Schwefel- 
metallen, wie FeS, PS2, MoS, CuS, MnS o. dgl. auf Tempp. yon 1400—1800° e r
hitzt. Die Sauerstoff- u. die Schwefelverb. reagieren miteinander unter B. von 
S02 u. der freien Metalle, welche sich legieren. Yon geringen Mengen yon Schwefel, 
welche die Legierung zu enthalten pflegt, wird sie durch Yerblasen oder E r
hitzen mit CaO, Gips oder FluBspat befreit. (A. P. 1565280 vom 28/7. 1921, ausg. 
15/12. 1925.) K O h l in g .

W illia m  A. Jones, Ubert. von: C harles K azem er, Cleyeland, V. St. A., Kupfer- 
legierung. Cu wird mit 10%  zerkleinertem Glas. zusammengeschmolzen, dem Er- 
zeugnis 1 0%  Ag u. 15%  Glas zugefiigt, wieder geschmolzen, nach dem Erkalten 
mechan. bearbeitet, wieder geschmolzen u. geformt. (A. P. 1566406 yom 11/6. 
1925, ausg. 22/12. 1925.) K O h l in g .

W estinghouse l a m p  Co., Bloomfield, iibert. von: W illia m  B en jam in  Gero, 
East Orange, V. St. A., Legieren schwer schmelzbarer Metalle. Die in Pulverform 
yorliegenden Metalle werden, um Osydation o. dgl. wiihrend des Legierens zu 
yermeiden, mit einer Sehicht von Paraffin o. dgl. uberzogen, dann gemischt u. bis 
zum Sintern erhitzt, wobei sich der schiitzende Korper yerfluchtigt. (A. P . 1566793 
vom 14/6. 1923, 'ausg. 22/12. 1925.) KU h l in g .

W e ste rn  E le c tr ic  Co., L td., London, iibert. von: W e ste rn  E le c tr ic  Co., Inc., 
New York, Legierungen. Etwa 80 Teile Ni u. etwa 20 Teile Fe werden, zweck- 
mśiBig im elektr. Ofen, zusammengeschmolzen, bis zum Erstarren abgekiihlt, un- 
mittelbar darauf wieder geschmolzen, gegossen u. das GuBstuck gewalzt oder ge- 
schmiedet, oline es einer therm. oder sonstigen Hartung zu unterwerfen. (E. P . 
241756 yom 24/12. 1924, ausg. 19/11. 1925.1 K U h l in g .

E le c tr o -M e ta lln rg ic a l Co., Niagara Falls, iibert. von: C harles E lliso n  
M acQ,uigg, Flushing, V. St. A., Legierungen. Chromlegierungen des F e, Ni u. Co 
werden mit Cu, zweckmSBig bis zur Grenze der Losungsfiihigkeit, yersetzt. Die 
Menge des gel. Cu richtet sich nach der Zus. des Chrornstahls usw.; sie betriigt 
z. B . bei einem Gehalt an Cr von 2 0 %  etwa 5—7 % . Aus diesen Legierungen 
hergestellte Gegenstilnde sind gegen kohlende Einflusse sehr best&ndig. (A. P. 
1568174 vom  21/11. 1921, ausg. 5/1. 1926.) K U h l in g .

A. K ra tk y , W ien, Pyropliore Legierungen. Die Legierungen enthalten auBer 
Ce u. Si oder Ce, Si u. B ein oder melirere glasbildende Elemente, wie K , Na, 
Zn, Ca, Al oder Pb. Die Menge der nicht aus Ce bestehenden Bestandteile soli 
10—25% des Ganzen betragen. ZwcckmiiBig werden die Mengenyerhaltnisse so 
gewahlt, daB ais Erzeugnisae der Yerbrennung etwa 75—90% C e02 u. 10—25% 
Bleisilicat entstehen. (E. P . 242361 vom 9/8. 1924, ausg. 3/12. 1925.) K U h l in g .

Jonas H ja lm a r  M e llq u is t, Stockholm, Schutzschichten. (D. B., P . 423058  
KI. 48 a vom 17/8. 1924, ausg. 18/12. 1925. Schwed. Prior. 23/8. 1923. — C. 1925.

573.) K0HLING.
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Dietrich Liesen, Krefełd, Herstellung eines sdurefesten Uberzitges a u f Gufl- 
słiicken durch Auftragen einer bei der Schmclztcmp. dea Metalls auf dem GuBstuck 
festbrenncnden M. auf die GieBform, dad. gek., daB der Uberzug aus einer starkeu 
(5—10 mm) Schicht einer keram. M., wie Silikamasse, besteht, die durch Zusatz 
eines FluBmittels auf die Schmelztemp. des fl. Metalls gebraeht ist. — Das Verf. 
soli zur Herst. yon Tempertopfen, Gasretorten, Głuhkfisten, Pfannen u. Bottiche 
fiir die chem. Industrie Verwendung finden. (D. B. P. 424272 KI. 31 c yom 30/9.
1924, ausg. 20/1. 1926.) O e l k e r .

Madsenell Corp., New York, ubert. von: Arthur Z. Pedersen, W est Orange,
V. St. A., Ilerstellung von Metalliiberzugen. Die yorzugsweise zu yernickelnden, 
besonders aus Fe oder Stahl bestehenden Gegcnstiinde werden etwa 10 Min. lang 
ais Anodę in hoch konz. ILSO., gegen aus demselben Metali oder besser aus Pb 
bestehende Kathoden verwendet. Der durchgeleitete Strom soli eine Anfangs- 
spannung von etwa 20 V besitzen, dann etwas yeratarkt u. liierauf allmiihlich, 
gegebenenfalls bis zum Verschwinden, abgeschwiicht werden. Diese Yorbehandlung 
bewirkt, daB der spiiter in bekannter Weise aufgebrachte Metall-(Nickel-)belag sehr 
viel fester haftet ais wenn er unmittelbar aufgebracht wird. (A. P. 1564710 yom 
14/5. 1920, ausg. 8/12. 1925.) K O h l in g .

Carl W. P fe il, Grecnbank, V. St. A., Herstellung metallischer Schutziiberziige 
a u f Metallen. Das aufzubringende Metali, yorzugsweise Al, wird innerhalb eines 
die L uft absclilieBenden Mittels, z. B. Mineralol, Paraffin, Palmol, NH4C1 oder Ge- 
mischen dieser Stoffe, fein yerteilt, die Mischung auf Tempp., bei denen das 
Mineralol usw. sich noch nicht yerflUchtigt, das zu uberziehende Metali etwas 
hoher erhitzt, der Uberzug durch kurzes Eintauchen des letzteren in die Mischung 
yon fein yerteiltem Ubcrzugsmetall u. Ol usw. erzcugt u. das letztere durch 
stitrkeres Erhitzen yerjagt. Soli yerzinntcs Fe mit einem Uberzug von Al yersehen 
werden, so erhitzt man das yerzinnte Fe bis zum Schmelzen des Sn u. taucht dann 
in die Suspension des fein yerteilten Al. (A. PP. 1565495 voin 1/5. 1922 u. 
1565496 vom 20/9. 1922, ausg. 15/12. 1925.) K O h l in g .

Compagnie Franęaise pour l ’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, 
Frankreich, MetaUUberziige a u f Eisen oder Stahl. Auf dem Fe oder Stahl wird auf 
galyan. oder anderem W ege ein Uberzug von Cu u. auf diesem ein Uberzug eines 
auderen Metalles, z. B. Ni, erzcugt u. das Erzeugnis auf Tempp. erhitzt, bei denen 
aich das Fe mit dem Cu legiert. (F. P. 598135 yom 5/5. 1925, ausg. 7/12. 1925.
A. Prior. 6/5. 1924.) K O h l in g .

Metals Protection Corp., ubert. yon: Chad H . Humphries, ICokomo, Y. St. A., 
Vorbehandlung zu  verschweifiender Eisen- und Stdhlstućke. Die Sfucke werden in 
eine wss. Lsg. getaucht, welche C r03 u. IIaS 0 4 enthalt oder mit einer solchen be- 
pinselt. Die Vorbehandlung yerhindert das „sputtern" beim elektr. oder SchweiBen 
mittels Acetylen- u. dgl. -geblase. (A. P. 1563748 vom 31/8.1925, ausg. 1/12.1925.) KO.

Aron L. Penner, Winnipeg, V. St. A., ubert. von: Jacob F. Froese und John
F. Proese, Manitoba, Kanada, Lotmittel. (A. P. 1556022 yom 21/7. 1924, ausg. 
6/10. 1925. — C. 1926. I. 1039.) K O h l in g .

Western Electric Co. Inc., ubert. yon: James Buckner Speed, New York, 
und Arthur H. Falk, Brooktyn, V. St. A., Lotmittel, bestehend aus 86—89% Sn, 
11% Ag u. gegebenenfalls bis zu 3% eines anderen Edelmetalles, wie Au oder Pd. 
(A. P. 1565115 vom 11/1. 1924, ausg. 8/12. 1925.) K O h l in g .

Ephraim D. Schwalm, Chicago, V. St. A ., Lotmittel, yorzugsweise fiir 
Aluminium u. Aluminiumlegierungen. Etwa 80 Teile Sn, 15 Teile Cu u. 5 Tcile 
NaOH werden unter Zusatz yon gepulyerter Holzkohle zusammengeschmolzen u. 
die Schmelze zu 5 Teilen geschmolzenen Zn gefugt. (A. P. 1567398 yom 29/4.
1925, ausg. 29/12. 1925.) . K O h l in g .



Westinghouse Electric & Manufacturing Co., iibert. von: Edgar Cornelljr.,
Pittsburgh, V. St. A., Ńachbehandlung verzinkter Gegenstande. Um das Abbrockeln 
der Zinkbeliige, besonders bei der mechan. Bearbeitung zu verhindern, werden 
diese einer Hitzebehandlung, z. B. durch liingeres Eintauchen in auf 135° erhitztes, 
siiurefreies 01 unterzogen. (A. P. 1565420 vom 21/12. 1923, ausg. 15j/12.
1925.) K O h l iNG.

Matthew Atkinson Adam, John Fieldhouae und Robert B a illie , London,
Behandlung loser Maicrialicn, wie verzinnte Eisenspane. Die lose gebiindelten 
Stoffe werden mit einer z. B. Sn-losenden FI. in einer aus in rollende Bewegung 
zu setzenden perforierten Zylindern in Behśiltern bestehenden Einrichtung behandelt. 
(E.P. 221249 vom 8/5. 3923, ausg. 29/10. 1924.) K ausch.

Comp. Generale des Cables de Lyon, Lyon, Erzeugung emaillierłer Drahte. 
{D. R. P. 423127 KI. 48e vom 6/4. 1923, ausg. 19/12. 1925. — C. 1925. I. 
2115.) K O h l in g .

Robert Jay Shoemaker, Chicago, V. St. A., Gahanisieren von Metallen, be
sonders Eisen. Das zu galyanisierende Metali w ird zuniichst mit einer Kupfer- 
sehicht bedeckt, z. B. durch Eintauchen in eine Lsg. yon CuS04 oder CuCl2, auf 
der Kupferschicht eine aus Hg bestehende zweite Schicht erzeugt, z. B. durch E in
tauchen in eine Lsg. yon ITgCL oder Verreiben von metali. Hg auf der Cu-Schicht 
u. dann in ublicher Weise galyanisiert, yorzugsweise yerbleit. (A. P. 1566984  
vom 1/10. 1923, ausg. 22/12. 1925.) K O i il in g .

Hansen & van W inkle Co., iibert. von: W illis R.. King, Ne w ark, V. St. A., 
Rostschutzende Uberziige a u f Eisen und Stahl. Die zu schiitzenden Metalle werden 
zuniichst mit einer Nickelzinklegierung, welche mindestens 75°/0 Zn enthalt, u. dann 
mit zinkfreiem Ni iiberzogen. Das Uberziehen geschieht auf elektrolyt. Wege. 
(A. P. 1564581 yom 3/5. 1924, ausg. 8/12. 1925.) K O hling .

British Thomson-Houston Co., Ltd., London, iibert. von: M. A. Atuesta 
und C. E. Jones, Schenektady, V. St. A ., Rostschiitzende Uberziige. Die gegen 
Rost zu scliutzendęn Metalle werden, zweckmSBig elektrolyt., zuniichst mit Cd oder 
Zn u. dann mit Sn iiberzogen. (E.P. 242646 yom 4/11. 1925. Auszug yeroff. 6/1.
1926. P r io r . 10/11. 1924.) K O h l in g .

I X .  O r g a n i s c h e  P r a p a r a t e .
Badisehe Anilin- & Soda-Fabrik, iibert. yon: Alwin Mittasch, Ludwigs- 

liafen a. Rh., Mathias Pier, Heidelberg, und Karl "Winkler, Ludwigshafen a. Rh., 
Darstellung von Methanol. CO wird mit H2 bei erhohter Temp. u. unter erhohtem 
Druck unter Yerwendung solcher Katalysatoren katalyt. reduziert, die Gemische 
yon unter den Arbeitsbedingungen nicht zu Metali reduzierbaren Oxyden von 
Metallen aus yerschiedenen Gruppen des period. Systems mit iiberwiegendem 
basischeren Bestandteil enthalten. — Solche Katalysatoren sind z. B. Gemische 
von Cr30 3 u. ZnO (1 Mol. Cr20 3 -j- 2 bis 12 oder mehr Moll. ZnO), ZnO U-Oxyd, 
ZnO +  V-0xyd, ZnO -j- W-Oxyd, MgO Mo-Oxyd, Ce-Oxyd -)- Mn20 8, mit oder 
ohne Zusatz von Metallen. Die App. sollen aus Cu hergestellt oder damit iiber- 
zogen sein, dic Kontaktmassen zweckmaBig Fe u. Ni nicht oder nur in geringen 
Mengen enthalten. Tempp. von 200—600° u. Drucke oberhalb 50 at gelangen bei 
dcm Verf. zur Anwendung. Folgendes Beispiel ist angegeben: Ein Fe-Carbonyl- 
freies Gasgemisch von 30 Teilen CO, 64 Tcilen i / a, 4 Teilen N,,, 1 Teil C7/4 u.
1 Teil CO., wird unter 100 at Druck bei 400° iiber eine Kontaktmasse geleitet, die
durch Mischen von 90 Teilen ZnO u. 10 Teilen C r03 in feuchtem Zustand, bezw. 
yon 85 Teilen ZnO mit 15 Teilen V-Nitrat oder 90 Teilen CdO u. 10 Teilen C r03 
hergestellt u. yor dem Gebrauch durch Uberleiten des erwiihnten Gasgemisches 
unter obigen Bedingungen in dem Kontaktofen selbst behandelt wurde. Die aus-
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tretenden Gase scheidon beim Abkiihlen unter Druck reichliche Mengen fast reinen 
CH3OIT ab. (A. P. 1558559 vom 6/9. 1923, ausg. 27/10. 1925. Can. P. 251484 
vom 7/11. 1923, ausg. 7/7. 1925. M n. P. 33495 vom 24/9. 1923, ausg. 28/7. 1924.
D. Prior. 23/7. 1923. E. P. 227147 vom 28/8. 1923, ausg. 5/2. 1925. F . P. 571356 
vom 1/10. 1923, ausg. 16/5. 1924. D. Prior. 23/7. 1923. Schwz. P. 107201 vom 
8/10. 1923, ausg. 16/10. 1924. D. Prior. 23/7. 1923.) Schottlander.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, iibert. von: Otto Schmidt und Johannes 
Ufer, Ludwigshafen a. R h ., Darstellung von Hethanol. CO bezw. C0.2 werden mit 
Ha uuter Druck u. bei erhohter Temp. in Ggw. von Katalysatoren behandelt, die 
:uiBer einem oder mehreren katalyt. wirkenden Elementen noch ein oder mehrere 
aktiyierend wirkende Elemente der 4.—7. Gruppe des period. Systems enthalten.
— Es lassen sich auch Yerbb. der katalyt. oder aktiyierend wirkenden Elemente 
yerwenden. — ZweckmiiBig yerwendet man Gasgemische von CO oder C02 oder 
beiden mit H2 von der durch die Gleichungen:

CO - f  2H3 =  CH3OH und: C02 +  3H 2 =  CH3OII +  H20
gefordertcu Zus. oder mit noch hoherem IL-Gehalt. Diese konnen auBerdem auch 
N2, KW-stoffe u. andere Gase enthalten. Die Gase sind vor der Rk. zu reinigen 
u. konnen auch getrocknet werden. Fur die B. von moglichst reinem CH3OH sind 
Kontaktmassen u. Trager zu benutzen, die nahezu frei yon Alkaliycrbb. sind, da 
andernfalls groBere Mengen oliger Prodd. entstehen. Ebenso sollen die K ontakt
massen frei yon Ni oder Fe sein, da diese die B. yon CH, u. anderen KW-stoifen 
bewirken. Z. B. wird eine Lsg. yon Cu(N03)2 u. Cr-Acetat mit Asbestwolle ver- 
misclit zum Sieden erhitzt, mit NajCOs gefallt, filtriert, gewaschen, getrocknet, die 
Asbestwolle zerzaust u. bei 190—200° mit II2 reduziert. Uber diesen Katalysator 
leitet man bei 220—250° u. unter 100 at Druck ein trockenes Gemisch von 1 Vol. 
CO u. 20 Voll. Ha. Es entsteht hauptsiichlich CJI.fiJ l  in guter Ausbeute, neben 
geringen Mengen in W . unl. Ole u. CHV — W eitere Beispiele betreffen die Ver- 
wendung yon auf Asbest oder anderen Triigern befindlichen Katalysatoren, w ieC uCr04, 
bezw. A gjCr04, bezw. Ag-Cu-Chromat, bezw. Molybdaten oderW olframaten des Ag oder 
Cu bei 220°, — Cu -(- U bei 220° unter 70 at Druck, — Oxyden des Cu, U u. Mn bei 250 
bis 260° unter 100 at D ruck, — Co -J- Ag -j- Mn -|- Cu bei 220° unter 100 at 
Druck, — Cu -j- Th unter denselben Bedingungen, — Cu -j- U  -J- T h; beim Uber- 
leiten eines Gemisches aus CO u. iTs , bezw. CO.A u. 1T2 im Verh8ltnis von 1 : 5 
unter 35 bezw. 100 at Druck, bei 220° entsteht fast nur CH30 H ,  bezw. dieses u. 
W . — Cu +  U  +  Ce unter 150 at Druck bei 220°. (Can. P. 251486 vom 7/11.
1923, ausg. 7/7. 1925. E. P. 229715 vom 23/8. 1923, ausg. 26/3. 1925. F. P. 
571355 vom 1/10. 1923, ausg. 16/5. 1924. D. Priorr. 3/3., 16/3., 3/4. u. 21/4. 1923. 
Schwz. P. 107853 vom 26/9. 1923, ausg. 17/11. 1924. D. Priorr. 3/3., 16/3., 3/4. u. 
21/4. 1923.) SclIOTTLAłfDER.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Darstellung eines 
Methanol enthaltenden Produktes. Bei der katalyt. Red. yon CO mit H» bei erhohter 
Temp. u. unter erhohtem Druck wird das CO nur mit solchen h. u. k. Teilen der 
Apparatur in Beriihrung gebracht, deren Innenflache ein gegen das Gas u. die im 
Verf. auftrctenden Tempp. widerstandsfiihiges Materiał aufweist. — Ais solchcs 
eignen sich indifferente Metalle, wie Cu, Ag, Al, oder deren Legierungen, Spezial- 
stahle mit erheblichem Gehalt an Cr, Mn, W, V oder Mo, ferner Uberzuge aus den 
letztgcnannten Metallen oder U. F ur die weniger li. oder k. Teile des App., wie die 
Hochdrucklcitungen, konnen auch niedriger schm. Metalle, wie Zn, Sn, P b , oder 
ilire Legierungen, sowie lialtbare Uberzuge anderer A rt, wie Asphaltanstrich, 
Einaillierung, Verwendnng finden. — Bei Verwendung yon Al diirfen die Tempp. nicht 
allzu hoch liegen. Der Partialdruck des CO ist dabei von Bedeutung, indem das 
Al bis zu um so hoheren Tempp. benutzt werden kann, je  niedriger der Druck des
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CO ist. Die obere Grenze der Temp. liegt liierbci bei ca. 550°. Von legierten 
Spezialstiihlen kommt z. B. V2A-Stahl von K r o p p  mit 20% Cr, 7°/0 Ni, 0,27% C,
0,45% Si u. 0,35% Mn in Betraelit. Aus diesem konnen aucb der elektr. Wider- 
standskorper zum Anlieizen u. notigenfalls dauernden Nachheizen der Gasgemisehe 
hergestellt sein. Ein geeignetes Materiał ist ferner noch Wikrometall mit 22,77°/0 
Cr, 14,41% Fe, 60,1% Ni, 1,64% Si, 0,83% C, 0,54% Mn, 0,026% S, 0,019% P  u.
0,07% Ca. Die erwiihnten Uberziige aus Cr, W  usw. lassen sich auf galyan. Wege, 
z. B. durch Verchromung, herstellen. — Zum gleichzeitigen Schutz der druck- 
tragenden W and gegen li., komprimierten H2 kann man ein ummanteltes Cu-Rohr 
oder ein ummanteltes Fe-Rohr, das innen noch mit einem diinnen, eng anliegenden 
Rohr aus indifferenten Metallen ausgekleidet ist, yerwenden. Das Verf. ist auch bei 
Ggw. anderer Gase im CO-H2-Gemisch ausfulirbar. (E.P. 231285 vom 8/2.1924, ausg. 
23/4. 1925. F. P. 575913 vom 17/1. 1924, ausg. 8/8. 1924. D. Priorr. 24/2., 19/3., 
4/4. u. 15/9. 1923. Schwz. P. 108071 vom 16/1. 1924, ausg. 1/12. 1924. D. Priorr. 
24/2., 19/3., 5/4. u. 15/9. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigsliafen a. Rh., Darstellung ein es 
Methanol enthaltendeir Produktes aus den Ckryden des Kohlenstoffs. Gemische von 
CO bezw. C02 u. 1I2 werden unter erliohtem Druck u. bei hoheren Tempp. uber 
eine mindestens zwei Metalle, dereń Oxyde leicht reduzierbar sind, enthaltende 
IContaktmasse geleitet. — Geeign.ete Metalle sind z. B. Cu, Ag, Au, Pb, Cd, sowie 
Metalle, dereń Oxyde, wie ZnO, in Ggw. von Cu leicht durch H2 reduzierbar sind. 
Dic Katalysatoren konnen noch andere Bestandteile, wic kleine Mengen K2C 03 
oder geeignete Triiger entlialten. Bei dem Verf. werden zweckmiifiig Tempp. 
zwischen 200 u. 350° u. Drucke von 100 at aufwfirts angewendet. Folgendes Bei- 
spiel ist angegeben: Eine auf je 1 Mol. Zn(NOa)2 10 Moll. Cu(N03)2 enthaltende verd. 
wss. Lsg. wird h. mit einer K2C 03-Lsg. versetzt, die abgeschiedenen Carbonate 
abfiltriert, sorgfaltig ausgewaschen, getrocknet u. gepulvert u. die M. mit 5% Zucker 
u. ca. 30% einer 30—40%ig- CBLjO-Lsg. u. falls notig, etwas W. zu einer Pastę ange- 
riilirt, die getrocknet, zerkleinert u. mit H2 bei 250—300" reduziert wird. Uber diesen 
Katalysator leitet man unter 150 at Druck bei ca. 300° eine trockene Mischung von 
ca. 1 Vol. reinem CO u. ca, 9 Voll. Die den Reaktionsraum yerlassenden Gasc 
werden unter Aufrechterlialtung des Druckes gekiihlt, wobei sich fl. C R ,O II  in 
reichlieher Ausbeute abscheidet. Das CO kann ganz oder zum Teil durch C 02 er- 
setzt werden. Auch kann das Gasgemisch andere Gase, wie N2, enthalten. (E. P. 
237 030 vom 28/4. 1924, ausg. 14/8. 1925. F . P. 580905 vom 30/4. 1924, ausg. 
19/11. 1924. D. Prior. 30/4. 1923. Schwz. P. 110286 vom 23/7. 1924, ausg. 17/8. 
1925.) S c h o t t l a n d e r .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Darstellung eines 
Gemisches von Methylalkohol mit anderen sauei-stoffhaltigen organischen Verbindungen. 
Gemische aus CO bezw. C02 u. H2 werden bei hohen Tempp. u. Drucken mit ge- 
ringerer Stromuugsgeschwindigkeit ais fiir die B. eines hauptsiiclilich CH,OII ent- 
haltenden Prod. erforderlich ist, uber mit den Gascn unter B. yon CH3OIT reagier- 
bare Katalysatoren geleitet. — Ais Kontaktmassen verwendet man solche, die neben 
erheblichen Mengen nicht reduzierbarer Metalloxyde 0 4-Verbb. des K  enthalten. — 
Fe, Ni oder Co sind sowohl von den Katalysatoren ais auch von den App. mog- 
lichst vollstandig auszuschlieCen. Ebenso sind fluchtige Yerbb. der genannten 
Metalle aus dem Gasgemisch sorgfaltig zu entfernen. Das KontaktgefaC u. andere 
h. Teile der Apparatur bestehen vorteilhaft aus Cu, Ag, Al oder dereń Legierungen, 
wie Cu-Mn-Legierung, oder aus Spezialstahlen mit erheblichem Gehalt an Cr, W , 
Y oder Mo, oder man kleidet eiserne App. mit diesen Metallen innen aus oder 
iiberzieht sie auf galyan. W ege mit den Metallen. Z. B. wird ein innen mit Cu 
ausgekleideter druckfester Kontaktofen mit einer durch Eintragen von ZnO in ge-
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sehmolzenes K3Cr20 7 u. nachtriigliche Red. durch II2 hergestellten Kontaktmasse 
gefiillt u. durch die M. bei ca. 480° ein aus ca. 15—20% CO u. ca. 75% H!( etwas 
N2, C 02 u. CH4 bestehendes Gasgemisch unter 200 at Druck mit einer Stromungs- 
gcschwindigkeit yon 20—30 ebm pro Stde. (auf k. entspanntes Gas bereclmet) hin- 
durchgcleitet. In der gekiihlten Vorlage scheiden sich auBer C II,fiII  auch olige 
Prodd., hauptsiichlich hohere Alkohole, ferner Aldehyde, Aminę u. geringe Mengen 
fl. K  W-stoffe ab, die bei geringer B. von W . im CH30 H  gel. bleiben. Das Roh- 
prod. wird in beliebiger Weise aufgearbeitet u. in seine wertvollen Bestandteilc 
zerlegt. — Leitet man mit einer Stromungsgeachwindigkeit von 1—1,5 cbm pro Stde. 
cin CO-II.j-Gemisch mit 25—30% CO unter 180 at Druck bei 450—500c uber einen 
durch innige Mischung von C r03, ZnO u. Ba(OH)2 erhiiltlichen Katalysator, so er- 
gibt die in der Vorlage sich ansammelnde Fl. nach dem Abdestillieren des CII f i l i  
ein 80% iu W. unl. bezw. wl. Teilc, hauptsftchlich hohere Alkohole, enthaltendes
Ol. — Betriichtliche Mengen ćiliger, holiere Alkohole u. andere Verbb. neben CH.fiH  
cnthaltender Prodd. entstehen auch beim Uberleiten eines CO-lI^-Gemisches mit 
25—30% CO uber einen aus WO(OII),, CnO u. PbO hergestellten Katalysator mit 
einer Stroinungsgeschwindigkeit von 300 1 pro Stde. bei 480° unter 200 at Druck.
— Fiillt man ein Hochdruckrohr, deasen W and mit einem Futterrohr aus Mn- 
Bronze mit ca. 5% Mn hergestellt ist, mit einer Fe-freien Kontaktmasse aus (NH4)2- 
CraO;, ZnO u. I i2C 03, die zuvor abgerostet wurde u. leitet unter 180 at Druck ein 
CO-H3-Gemiseh mit 50—60% CO bei 450—500° mit einer Stundengeschwindigkeit 
yon 2,4 cbm pro kg Kontaktmasse durch das Rohr, so enthalt das Ol in der Vor- 
lage ca. 60% in W . unl. Verbb., yorzugsweise hohere Alkohole. (E. P. 238319 
vom 24/5. 1924, ausg. 4/9. 1925. E. P. 581816 yom 19/5. 1924, ausg. 6/12. 1924.
D. Prior. 22/5. 1923 u. 19/1. 1924. Schwz. 110746 yom 14/5. 1924, ausg. 1/7.
1925. D. Priorr. 22/5. 1923 u. 19/1. 1924.) Schottlander.

Johann A. von Wiilfing, iibert. von: Heinrich U m ber, Berlin, Ilerstellung 
eines Natrium-Caleiumdoppelsalzes der Milchsaure. Man mischt hochkonz. Milchsaure 
(4 Moll.) mit konz. NaOH (2 Moll.) u. CaO (1 Mol.) u. troeknet daa Reaktionaprod. 
bei niedriger Temp. — Man gibt z. B. zu einer Lsg. yon 75%ig. Milchsaure u. 
25%ig. NaOH allmahlich in kleinen Anteilen CaO, erhitzt die M. zum Sieden, wobci 
ein betrachtlicher Teil des W. abdampft. Das Prod. erstarrt zu einem loekeren 
weiBcn Pulyer, aus dem beim Durchtreiben durch ein Sieb u. yorsichtigem Troeknen 
der Rest des uberschiissigen W . entfernt wird. Das Doppelsalz der Zus. 2 Moll. 
Na-Lactat -j- 1 Mol. Ca-Laetat +  4 I I f i  iat geruchlos u. yon angenehmem Gc- 
schmack. (A. P. 1559478 yom 28/5. 1923, ausg. 27/10. 1925.) S c h o t t la n d e r .

L. D. M ills und T. B. Crowe, Pało Alto, V. St. A., Gewinnung von Blausaure 
aus sie enthaltenden Losungen. Die Lsgg. werden mit S 02 o. dgl. schwach an- 
geaauert, in fein yerteiltem Zustand einem Luftstrom u. dieser, der sich hierbei 
mit CNH beladt, einer gleichfalls fein yertcilten wss. Lsg. von Atzalkali o. dgl. 
entgegengefuhrt. (E. P. 241669 yom 3/9. 1924, ausg. 19/11. 1925.) KO h l in g .

Deutsche Gold- & Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler und 0. liebknecht, 
Frankfurt a. M., Ilerstellung von Blausaure. Ein Gemisch gasformiger Verbb. des- 
C u. N, besonders yon CO u. NH3 wird iiber auf 400—800° erhitzte, neutrale oder 
schwach alkal. akt. Kohle geleitet. Das Alkalisieren geschieht mittels Hydratc.. 
Carbonate, Silicate, Boratc, Phosphate, Sulfide, Cyanide u. dgl. yon Alkali- oder 
Erdalkalimetallen oder mittels Stoffe, welehe, wie Sulfate, N itrate, Formiate oder 
Acetate der Alkali- usw. -metalle diese Verbb. unter den Bedingungcn der Rk., 
bilden konnen. B. der mit Zusatzen beladenen akt. Kohle u. von CNH kann auch. 
in einen Vorgang zuaammengezogen werden, wobei zunacliat auf etwa 800°, dann 
auf 550—600° erhitzt wird. (E. P. 242685 yom 14/6. 1924, auag. 10/12. 1925. 
Zus. zu E.P. 207830; C. 1924. I. 1592.) K O h l in g .



Nicodem Caro, Berlin, und Albert B. Frank, Berlin-IIalensee, Herstellung 
von Cyaniden aus Cydnamidsalzen. Pulverformige Gemische von Cyanamidsalzen 
u. C, z. B. techn. Kalkstickstoff u. einem FluBmittel, wie NaCl liifit man durcli 
einen Lichtbogen hindurch u. unmittelbar darauf auf kiinstlich gekiihlte Flaehen 
unter Bedingungen fallen, unter denen die Schmelze in moglichst dunncn Scliiehten 
zum sofortigen Erstarren gebracht wird. (Oe. P. 101316 vom 14/8. 1924, ausg. 
26/10. 1925.) , K O h l in g .

Hans Friedenthal, Deutschland, Doppelsalze der Bhodatiwasserstdffsaure. Erd- 
alkalisalze seliwaeher fluchtiger Sauren werden mit Lsgg. von bromwasserstofF- 
sauren oder jodwasserstoffsauren u. rhodanwasserstoffsauren Salzen fluchtiger Basen, 
wie des NHS oder N il, • N IL , vereinigt u. das entstehende Ammoniak- oder Hydr- 
azinsalz der flUchtigen Saure entfernt. Die Doppelsalze sollen fiir photograph, 
Zwecke, ais Desinfektionsmittel u. zu anderen Zwecken Verwendung finden. (F. P. 
598766 vom 25/5. 1925, ausg. 24/12. 1925.) K O h l in g .

X I .  H a r z e ;  L a e k e ;  F i r n i s .
A, Tschircli und Hugo H. Schafer, Uber das Stocklackwachs. D a s Gesamt-

waehś des ind. Stocldacks, nach der Abbaumcthode von T s c h i r c h  (Schweiz. 
Apoth.-Ztg. 60. 609; C. 1923. II. 503) gewonnen, enthiilt in dem in A. 1. Teil 
(ca. 85%) den Alkohol Tachardiacerol u. die Tachardiacerinsaurc, in dem in A. unl. 
Anteil (ca. 15%) den Alkohol Laccerol, C32H#0O (ygl. G a s c a r d ,  C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 159. 258; C. 1914. II. 889), F. 89—90°, u. die Laccersattre (1. c.), ferner zu 
ca. 2% des Gesamtwachses den KW-stoff Tachardiacerin. — Tachardiacerol, 
CS6HMOH (vgl. T s c h i r c u  u . L O d y , Helv. chim. Acta 6. 994; C. 1924. I. 767), 
yielleicht ident. mit dem von G a s c a r d  u . D a m o y  (C. r. d. 1’Acad. des scienees 
177. 1442; C. 1924. I. 1815) im Bienenwachs gefundenen Neocei-ylalkohol, F. 79°,
1. in h. A., Chlf., A., Bzl., Toluol, Aceton u. Xylol. — Tachardiacerinsaurc, 
( ^ H 520 2, F . 78°, 1. in A., A., Chlf., Bzl., Xylol, Toluol u. Aceton, vielleicht =  
Cerołinsdure. — Tachardiacerin, C25H62, F. 54—55°, 1. in li. Chlf., A., A., Aceton, 
Bzl. u. Xylol. (Pharm. Acta IIelvetiae 1. 9—15.) Sp ie g e l .

W. Fletcher-Starkey, Das Verfahren der Celluloselackieruny fiir Automobile. 
Die Zus. der Laeke, die Herrichtung des Untergrundes u. das Aufbringen u. 
Polieren ist beschrieben. (The Oil and Colour Trades Journal 1925. 1561; Farbę 
u. Lack 1926. 5—6.) SOv e r n .

K. Bittner, Nitrocellulose. Berieht iiber die mit Nitrocelluloselacken in ver- 
schiedenen Landem  gemachten Erfalirungen. (Farben-Ztg. 31. 635—36. 1925.) SO.

E. O. Basser, Die Lackierofen in  bezuy a u f ihre Feuergefahrlichkeit. Hinweise 
fiir die zweckmiiBige Einrichtung u. Bedienung der Ofen, (Kunststoffe 15. 213—14.
1925.)  ̂ StiVERN.

P. M uller, Weiteres zur Normierung der TrockenĄoffe. (Ygl. S. 1056 u. H e b l e r ,
S, 1722). Verschiedene bei der Normierung zu beachtende Punkte werden be- 
sprochen. (Farben-Ztg. 31. 696—98. 1925. Neuli a. Bb.) SOv e r n .

Felix  Hebler, Uber Bleiglatten verschiedener Dispersital und ihre Eigmmg zur  
Ilerstellung von Firnissen. Die Dispersit&t der zum Firniskochen verwendeten 
Gliitte, die sieh in bestimmten Grenzen halt, ist prakt. ohne merklichen EinfluB 
auf die Auflosungsgeschwindigkeit in Leiniil u. auf die Trockenfahigkeit der her- 
gestellten Firnisse, wenn auch gewisse Vorzuge hoher disperser Glatte nicht zu 
bestreiten sind. (Farben-Ztg. 31. 637—39. 1925. Hannover.) SOv e r n .

B. D ayidsołin, Uber die verschiedenen Grade des Fliefiuermogens. Betrachtungen
iiber piast. u. gummiartige Fil. u. die FlieBbarkeit von Standolen, Sarzlsgg., Lsgg. 
vou ifopażschmelzruckstanden usw. (Paint, Oil and Chemical Beyiew 1925. 10; 
Farbę u. Lack 1926. 50—51.) SOvebn.
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Hans Wolff, Harzbestimmung nach Wolff-Scholze. Einzelheiten iiber die Best. 
des „Unverseifbaren“ u. der Fett- u. Harzsiiuren allein, die Isolierung der Ilarz- 
sauren zum sichercn Naehweis von Ilarz u. iiber die Isolierung der Fettsaureu. 
Es ist nicht Tatsam, sich mit cinmaliger Veresterung zu begnugen. (Farben-Ztg. 
31. 917—18.) S 0 v e r n .

F elix  Wilborn, Zur Bestimmung der Farbłiefe von Lacken, Olen u. dgl. (Vgl. 
V o l l m a n n , S. 1056.) Fiir rasche Bctricbsprufungen ist das .Colorimeter vou 
K n a u t ii & W e id in g e b  mit zugeschmolzenem Glasrohrchen zu empfchlen. Der 
App. muB mit J-JK-Lsgg. gceieht sein. (Farben-Ztg. 31. 747. 1925. Taucha, Bez. 
Leipzig.) S0vERN.

W alter Toeldte, Praktische Vorlage fiir Losungsmittelbestimmungen in  Farben, 
Lacken und dergl. Umgcataltetes Modeli der Vorlage von W o l f f , bestehend aus 
einer Pulyerflascbe von ca. 300 ccm mit doppelt durchbohrtem Gummistopfen, durch 
den ein gewinkeltes Glasrohr u. eine mit Hahn u. Stopfen versehene Burette nach 
H e r z f e l d  gefiihrt sind. Das Glasrohr endet dicht unter dem Stopfen, das Ab- 
laufrohr der Burette wird mittels Gummischlauch u. Glasrohr bis zum Flaschen- 
boden yerlangert. Nach yolliger Fiillung der Flasche mit W . wird das Destillat in 
der Burette aufgefangen, yorausgesetzt, daB D. des Losungsm. kleiner ais 1 ist. 
(Farben-Ztg. 31. 972. Berlin, Labor. Dr. H. Z e l l n e r .) H e l l e r .

Hans Wolff, Zur Bestimmung von Losungsmitteln in Farben, Lacken u. dgl. 
Fiir die Best. wasserunl. Losungsmm. durch Wasserdampfdest. werden 2 Yorlagen 
besclirieben. W enn das Losungsm. sehr festgehaltcn wird, kann die Dest. durch 
Zusatz yon HC1 oder H»S04 beschleunigt werden. (Farben-Ztg. 31. 746—47. 1925. 
Berlin.) __________________  StryERN.

Richard Levi, Hamburg, Reinigung von fliissigen Harzen, dad. gek., daB man 
sie in KW-stoffen lost u. diese Lsg. dann weiter mit letzteren yerd., bis die Ab- 
scheidung der pechartigen Bestandteile in Form yon braunen bis schwarzen Flocken 
erfolgt. (D. R. P. 424031 KI. 23a vom 30/7. 1924, ausg. 14/1. 1926.) Oe l k e r .

Consortium fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H. (Erfinder: Hans 
Deutsch und W illy  0. Herrmann), Munchen, Veredelung von Aldehydharzen. 
(D. R. P. 423701 KI. 22h yom 13/8. 1921, ausg. 8/1. 1926. — C. 1923. IV. 601 
[F. P. 553420, E. P. 184442].) Sc h o t t l a n d e r .

Carl Kulas, Leipzig, und Gurt Pauling, Łeipzig-Lindenau, Hartbare, harz- 
artige Kondensationsprodukte aus Plienolen und Formaldehyd. (D. R. P. 424074  
KI. 39b vom 20/7. 1921, ausg. 15/1. 1926. — C. 1923. IV. 599.) S c h o t t l a n d e r .

X I V .  Z u c k e r ;  K o h l e n h y d r a t e ;  S t a r k ę .
Edmund 0. von Lippmann, Fortschriiłe der Biibenzucker-Fabrikation 1923. 

34. Ber. (33. ygl. Chem.-Ztg. 49. 85; C. 1925. I. 1819). (Chem.-Ztg. 50. 61—64.) J u n g .
R. T. Balch, Die Wasserstoffionenkonzeniration bei der Herstellung ton  Ruben- 

zucker. Zusammenfassende Darst. des gegenwartigen Standes der Verff. zur Best. 
der [H‘], mit besonderer Rucksichtnahme auf dereń Anwendung bei der Rtiben- 
zuckerherst. (Sugar 27. 587—90. 1925.) E O h l e .

L. A. W ills, Zehn Jahre Zuckerreinigung. Sammclbericht, beriicksichtigend 
W aschung des Rohzuckers, F iltration, Verdampfung, Trocknung u. Verpackung. 
(Ind. and Engin. Chem. 17. 1028—29. 1925. New York [N. Y.].) G r im m e .

David Moffat Myers, Die Ersparnisse beim Verfeuei-n von Bagasse. Vf. er- 
ortert die W irtschaftlichkeit u. die Vorteile des Verfeuerns der Bagasse unter den 
Kesseln der Zuckerrohrfabriken u. besehreibt an Hand einer Skizze eine dafUr ge- 
eignete Feuerungsanlage. Das Zuckerrohr yerlaBt die Miihlen in Form yon im 
allgemeinen 3—8 Zoll langen Streifen, die yerfeuert werden. Eine Probe solcher
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Streifen zeigte einen Gehalt an W . von 57,9% u- bezogen auf 1 Pfund trocken 
einen Hcizwert von 8,324 B. t. u. (Sugar 27. 605—07. 1925.) RttnLE.

E. P a ris i, Uber slickstoffhaltige Substanzen der Riibenmelasse. Nach niiher 
angegebenem Yerf. wurde folgendc Verteilung des N in der Riibenmelasse fest- 
gestellt: Ges.omt-N 2,11%j Protein-N 0,11%, N II3-N 0,02°/OJ Amid-N 0,04%, H N 03-N
0,10%, Basen-N 0,57%, Monaminosiiuren-N 0,95%, Amin-N 0,45%■ Identifiziert 
wurden Łysin, Arginin, Histidin, Tyrosin, Leucin u. Betain. (Annali Chim. Appl.
15. 555-68 . 1925. Bologna.) ” G rim m e .

J. Kucharenko und M. Nachmanowitsch, Zur Krystallisation der Saceharose. 
(Auflosung der Saceharose in den der Sattigung nahen Zuckerlosungen.) Mathemat. 
AbleituDgen u. Versuchsergebnisse iiber die Schnelligkeit der Auflsg. u. iiber die 
Best. der Oberfliiche des Krystalles, der der Auflsg. unterworfen war. (Zentral- 
blatt f. Zuckerind. 31. 1001; C. 1924. I. 165). (Zentralblatt f. Zuckerind. 33. 
1587—88. 1925.) R O hle.

R . T. B a lc h , Saccharosebestimmung durch die Enzymmethode. Es besteht 
zwischen dem Unterschiede aus dem wahren (S) u. dem scheinbaren (P) Saccharose- 
gebalte der Rube einerseits u. den unbestimmbaren Yerlusten bei der Auslaugung 
andererseits ein bestimmter Zusammenhang, -wonach einem hohen unbestimmbaren 
Verlustc auch ein hoherer Unterschied P —S entspricht; im Mittel betrug P —S 0,32 
oder 0,33%, dagegen bei einer Fabrik mit n. unbestimmbaren Verlusten nur 0,12%. 
Das Filtrat der HeiBwasserdigestion (bas. essigsaures Pb) wurde mit NH4-HsP 0 4 
entbleit u. polarisiert. Die Inycrsion geschali in 50 ccm der entbleiten Lsg. mit 
5 ccm eines Auszuges von ober- oder uhtergariger Hefe. Nach dem Stehen iiber 
Nacht wurde auf 100 ccm aufgefullt u. polarisiert. Die Formel zur Berechnung 
des wahren Saceharose- u. des wahren Raffinoscgehaltes wird gegeben. (Faets 
about Sugar 20. Nr. 44; Dtsch. Zuckerind. 50. 1551. 1925.) ROnLE.

I . M. K o lthoff, Eine Abdndening bei der Zuckertitration nach Schoorl. Man 
kann Cuprosalze mit J 2 titrieren, wenn man die Cuprikonz. so klein wie moglich 
ha.lt. Dies gelingt am besten durch einen UberachuB an Oxalaten. Vorteile sind: 
scharfer Umschlag, kein NachblSuen, geringer Verbrauch an K J. Vorschrift: Man 
kocht nach Sc h o o r l  10 ccm Fehling I  -f- 10 ccm Fehling II  +  Zuckerlsg., setzt 
nach Abkuhlung 20 ccm mol.-NaaC 03-Lsg., dann 25 ccm 0,1 n.-KJO., u. rasch 20 ccm
4 n.-IICl zu, worauf sich das C u,0 lost. Dann gibt man 4 ccm n.-KJ u. nach 
1 Min. 20 ccm l0% ig . K-Oxalat zu. D arauf Titration mit N a ^ O s ,  gegen Ende: 
StSrke ais Indicator. Leerverss. ebenso, aber Zusatz von 5 ccm n.-K J u. 2 Min. 
vor Zusatz des Osalates stehen lassen. (Chem. W eekblad 23. 61—62. Utrecht, 
Univ.) G r o s z f e l d .

Heinrich Fincke, Uber die polarimetrische Bestimmung von Saccharose und 
dereń Gemischen mit Lactose und anderen Zuckerarten in  Kakaoerzeugnissen, kon- 
densierter Milcli und Zuckerwaren. Fiir die Best. der Saccharose ist besonders das 
Verf. von B e h r e  u. D O r in g  (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 44. 65; 
C. 1922. IV. 1021) mit einer Abiinderung von Vf. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. 
GenuBmittel 47. 131; C. 1924. I. 2841) geeignet. Die Beriicksichtigung des Vol. 
des Unlćislichen erfolgt zweckm&Big an Hand yon Tabellen. — Arbeitsyorschriften 
u. Berechnungstafeln fiir den prakt. Gebrauch. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. 
GenuBmittel 50. 351—65. 1925. Koln, Chem. Lab. d. Gebr. S t o l l w e r c k  A.-G.) G d .

E . Arbenz, Zur refraktometrischen Bestimmung des Vanillins in Vanillinzucker. 
Das Verf. von U tz  liefert nach folgender Vorschrift brauchbare W erte: Vanillin- 
zucker mit wasserfreiem Aceton behandeln, filtrieren bei 17,5° Eintauchrefraktometer 
einhangen, nach 2—3 Min. ablesen. Lichtbrechungszunahme gegeniiber reinem 
Aceton zeigt Yanillinmenge an. Gehaltstabelle fiir 0,1—6,4 Skalenteile =  0,016 bis
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1,000 g Vanillin/100 cem in der Quelle. (Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. 16. 
265—68. 1925. Bern, Eidgen. Gesundheitsamt.) G iio s z f e l d .

Naamlooze Vennootschap de Nederlandsch Indische Industrie, Holland, 
Selbsttćilige Regelung der Saftniveaus in den Zuckervcrdampfern. Der zuzufuhrende 
Saftstrom wird geteilt in einen geringeren, ala er normalerweise ist u. in einen 
variablen Strom, der durch eine Regelungsvorr. kontroliiert w ird, dereń Lcitungs- 
ąuersehnitt selbsttiitig u. zwar entsprechend von dem zu regelnden Saftniyeau ein- 
gestellt wird. (F. P. 599174 vom 6/6. 1925, ausg. 6/1. 1926. Holi. Prior. 7/6.
1924.) K a u s c h .

International Sugar and Alcohol Co., Ltd., England, Jfcrstellwig von raffi- 
nierłem, vergdrbarem Zucker aus llolzzucker. Man behandelt eine konz. Holzzucker- 
losung in der Kiiltc mit einem feiu verteilten Erdalkaliosyd u. zers. den entsteheuden 
Nd. mittels Sauren (CO;, oder SO,), wobei Lsgg. seiner Polysaccliaride erhalten 
werden, die in bekannter Weise auf Zucker yerarbeitet werden. — Wesentliehe 
Yerluste an Zucker wie bei den bisher ubliehen Yerff. werden yermieden. (E. P. 
599628 yom 16/6. 1925, ausg. 16/1. 1926. D. Prior. 26/6. 1924.) Oe l k e r .

Philip A. Singer, Milwaukee, Wisconsin, Starlceprodukte. FI. Starkę wird in 
feinyerteiltem Zustande mit einem Jieagenz (z. B. HC1) in einem Gasstrom zur Rk. 
gebraeht. (A. P. 1564979 vom 31/1. 1917, ausg. 8/12. 1925.) K a u s c h .

Niagara Alkali Company, Niagara Falls, New York, iibert. von: John R. 
Mac Milian, La Salle, New York, Behandlung von Starkę. Urn zu yerhindern, daC 
die zum Stiirken yon W&sche dienende, mit W. aufgekochte Stiirke, beim Stehen 
u. Abkuhlen zu dick wird, behandelt man die trockene Stiirke vor dem Aufkoelien 
einen Augenblick mit Cl2-Gas u. danaeh mit NH3-Gas. (A. P. 1567609 yom 11/12.
1922, ausg. 29/12. 1925.) Oelkf.r .

X V I .  N a h r u n g s m i t t e l ;  G e n u l ł m i t t e l ;  P n t t e r m i t t e l .
H. Serger und H. Kirchhof, Ans dem Jahresbericht der Yersuchsstation fili- 

die Konserven-Industrie 1924. (Ygl. S. 1729.) Bei ausgefuhrten Sterilitiitsprufungen 
bombierten 13°/0 der Dosen, bei Spargeln 8,51, Erbsen 13,04, Bolmen 8,33, Spinat
60,00, Pflaumen 25, Apfelmus 14,3, Wurstkonscryen 17,14%. Bei Spargeln schreitet 
ferner eine eingetretene Siiuerung auch nach dem Sterilisieren fort. (Konseryen- 
Ind. 13. 53—55. Braunsehweig.) G k o s z f e l d .

Alfred M ehlitz, Uber die Pektinstoffe. (Ygl. Konseryen-Ind. 12. 73. 229; 
C. 1925. II. 99 u. S. 1620.) Bei einer Apfelpektinlsg. wurden durch Kochen bis 
zu 10 Stdn. 16% der gesamten Pektinmenge zerstort. Die grofite Abnahme erfolgte 
in der ersten Stundc. Bei der Pektinzuekerlsg. war nach 8 Stdn. eine leiehte Er- 
hohung der Aciditiit eingetreten, nach 10 Stdn. betrug der Pektinyerlust 19,4%, 
dayon der groBtc Anteil in den Aufangskoclizeiten. Der Abbau yerlief aber in 
Ggw. yon Zucker im ganzen gleichmiiBiger, Erkliirung durch dic durch den Zucker 
yermindertc Aciditiit, Endergebnis aber hoher infolge der hoheren Kochtemp. Wenn 
die Koehzeit <[ 2 Stdn. betriigt, ist der Pektinabbau bei Ggw. von Zucker wesentlich 
geringer, was prakt. wichtig ist. (Konseryen-Ind. 13. Nr. 2. 1—3.) G r o s z f e l d .

C. P. W ilson, Die Sterstellung von Pektin. Bespreehung der Patentliteratur 
iiber die Herst. von Pektin. (Ind. and Engin. Chem. 17. 1065—67. 1925. San Dimas 
[Calif.].) G r im m e .

Gioyanni Issoglio, Die phosphororganisehen Yerbindungen der Brotbereitung. 
Yf. berichtet eingehend iiber den W ert der organ. u. anorgan. P.,03-Verbb. bei der 
Erniihrung yor allem mit Riicksicht auf die neueren Erkenntuisse betr. Yitamine 
u. enzymat. Spaltungen. Aus beigegebenen Analysen folgt, daB die P80 5-Yerbb. 
im Getreidekorn yor allem in der Kleieschicht lokalisiert sind. Es wird ein prakt.



1926. I. H xvt. N a h r u n g s m it t e l ; G e n o s z m it t e l  u s w . 2155

Verf. zur Ilerst. oines guten Vollkornmehles beschrieben, w cl che a hochstcn P20 Ł- 
Gclialt gewiihrleistet. (Giorn. Farm. Cliim. 74. 274—82. 1925. Turin.) G b im j ie .

Arthur Borntrager, Uber die organischen Sduren der Tomaten, besonders die 
Ciłronensdure und deren Yerbindungszustand. Die Tomaten aller gepriiften Yarie- 
tiiten in jeder Entwicklungsstufc enthielten im gesunden Zustande Citronen- u. 
Apfelsaurc, nicht Oxal-, Wein-, Trauben-, Bernstein-, Milcli- u. fUichtigc Siiuren. 
In erwcichten, aber noch nicht verdorbenen Tomaten wurde Bernsteinsaure, nicht 
Oxal-, Wcin-, Trauben- u. MilchsiUire gefunden. Der Gelialt an Citronensaure 
nimmt mit der Reife ab, der an Apfelsaurc teils ab, tcils zu. Mit dem Weich- 
werden der reif gepfliickten Friichte yerschwinden beide Sauren. Die Aciditat der 
Siifte nimmt mit der Reife ab (Ausnahme: Abart ,,Dell’Orto“). Entsprechend auch 
dem Geschmackc enthiclt Sorte „Pizzutello“ am meisten, „San Marzano“ am 
wenigsten freie Siiure. Die Aschenalkalitat sinkt beim scblieBlichen Reifcn, auBer 
bei „DeirOrto". Citronen- u. Apfelsaurc finden sich hauptsSclilich in Form pri- 
miirer Citrate bezw. Dimalate, daneben geringe Mengen sekundiirer Salze, in un- 
reifen Saften auch freie. Sauren, aber sehr wenig, unter 0,03’/o, eiumal 0,05%. Der 
Gehalt an Phosphaten nimmt beim Ausreifen ab. Bei der Entw. der Friichte einer 
Abart aus dem Zustande der ganz kleinen bis zur ausgewachsencn, griinen, halb- 
reifen u. reifen Frucht ist die Aciditat zuerst gewaehsen, zuletzt konstant gc- 
blieben, ebenso der Gehalt an wirkliclier Citronensaure; der Gehalt an Apfclsiiure 
ist prakt. konstant geblieben. Die Aschenalkalitat dieser Siifte ist zuerst etwas 
gesunken, dann angestiegen, solange die Frucht noch griin war, ebenso die Aschen
alkalitat der neutralisierten Siifte. — Angaben iiber rationelle Ilerst. von Tomalen- 
konserven. (Ztsclir. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 50. 273—300. 1925. Pórtici 
bei Neapel.) G k o s z f e ld .

W. H. Peteraon, C. A. Elvehjem und Lida A. Jamison, Verandęrungęn im 
Mineralgelialt von Kolii und Sauerkraut. Beim Ilerstellen von Sauerkraut tritt ein 
Verlust von 10—20°/o der NiihrstofFc ein. (Soil Science 20. 451—57. 1925. Univ. 
of Wisconsin.) . T r ć NEL.

Georges Pierlot, Der Safran. (Vgl. auch S. 1317.) Geschichte, Kultur, Handel, 
Chem. Zus. u. Fiilschuugen des Safrans. (Chimie et Industrie 14. 839— 50.
1925.) G k o s z f e l d .

F. Kieferle und K. Zeiler, Die antiskorbutische Fahigkeit der Silagemilch, ihre 
biologische Wertung im Tergleich m it Trockenfutter- und Schlempe-Trebermilch und ihre 
Eignung ais Kindermilcli. Vff. untcrsuchen die antiskorbutische Schutzwrkg. der 
Milch von Kuhen der Allgiiucr Basse, die mit Silagelicu, Trockenfutter u. Sclilempe- 
Biertreber gefiittert wurden, an durch einseitig mit Hafer u. Luzerneheu ernahrten 
Meerschweinchen. Die Silagemilch erwies sich der Trockenfutter- u. besonders der 
Schlempemiich hinsichtlich ihrer Verwertung u. antiskorbut. W rkg. liberlegen. Im 
selben Sinne iiuBert sich F r .  O e r t e l , der in der Uniy.-Kindcrklinik IIiinchcą Er- 
niihrungsyerss. mit Silage-, Trockcn- u. Schlempemiich an Siiuglingen anstellte. 
(Fortschr. d. Landwirtschaft 1. 83—90.) T b ź n e l .

Emile F. Terroine und H. Spindler , Uber den Einfluft der verschiedenen 
Pasteurisationsverfahrm durch Erhitzung a u f die Ve>'daulichkeit der Eiićei/Sstoffe und 
der Mineralstoffe der Milch. Die Verss. wurden an Ferkeln angestellt, die wiihrend 
der Dauer der Verss. nur Milch erhielten. Die Milch wurde angewendet ais Iloh- 
milch, ferner nach Erwiirmung auf 63° wiihrend 25 Minuten u. Abkuhlen, au f 95° 
wUhrend 1—2 Minuten u. Abkiihlung u. auf 75" wiihrend 4—5 Sekunden nach 
Sta ssa n o . Die Ergebnisse der Verss. sind in Tabellen zusammengefaBt. Danach 
zeigen die Rolimilche sowohl wie die erhitzten Milche genau gleiche Verdauungs- 
koeffizienten fiir dic N-haltigen Stoffe u. fiir die Mineralstoffe. Sie entsprechcn 
auch genau den friiher von ycrschiedcnen Yersuchsanstellern gefundenen Koeffi-
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zienten fiir die Yerdaulichkeit von Kub- u. Frauemnilcli durch das Kind. Aber 
beim jungen Tiere mit seinem starken W achstum ist die Ernahrung mit Mileh 
allein ungeniigend; sie fiihrt wegen sclilechter Ausnutzung (50°/0) zu einer betriicht- 
liehen Vergeudung an N-Substanz. (Le Lait. 5. 241—-56. 1925. StraBburg.) R O h i.e .

J. Stremler, Schwankungen und gleichbleibende Bcńchungen zwischen der Menge 
der Miłch und dem Fetigehalte der Morgen- und Abendgemelke in  den verschiedenen 
Jahreszeiten und nach dem zeitlichen Abstande dieser Gemelke voneinander. Die vom 
Vf. angestellten V erss., mehrere Hundert Analysen, erstrecken sich uber fast 
3 Jahre u. auf Misehmilch von 3500—4000 Kiihen. Die Ergebnisse der Analysen 
sind in Schaubildern zusammengefaBt. Danach nimmt mit zunelimender Milchmenge 
der Fettgehalt ab, woraus sich erkliirt, daB im Sommer bei groBerer Milchmenge 
die Ausbeute an Butter geringer ist ais im W inter. Je  mehr Zeit zwischen den 
beiden Gemelken verstreicht, um so mehr wird das naclifolgende Gernelk an Menge 
zu- u. an Fett abnehmen. Bei gleichen Zeiten sind beide Gemelke nach Menge u, 
Fettgehalt gleieli. (Le L a it  5. 353—59. 1925. Rumilly [Haute-SavoieJ.) R O i i l e .

Kropf, Einige zur Untersuchung -von Mileli vornehmlich a u f iliren Fettgehalt 
dienliehe Apparate, Hilfseinrichtungen und Zubehore. Zusammenfassende Besprechung. 
(Milchwirtsehaftl. Zentralblatt 54. 177—79. 1925. Cassel.) R O i i l e .

Jaroslav Dvorak, Einige Bemerhmgen zu der Arbeit von Ch. Barthel-. Einfluj} 
der Schimmelpilze a u f die Milchenzyme. (Le Lait 4. Nr. 39.) B a r t h e l  hat die 
Unterss. Vfs. liieruber nicht beriicksichtigt (vgl. L a x a ,  L e  L a it .  1. 361), weslialb 
Vf. die aus seinen Unterss. gezogenen Schliisse wiederholt, die eine notwendige 
Erganzung der Erfahrungen B a b t h e l s  sind. (Le Lait. 5. 277—78. 1925.) R O ii le .

James M. Sherman und Harold B,. Curran, Die keimtdtende Wirkung der 
Mileh. In sterilisierter Milch beginnt die Keimyermehrung, wenn sie mit Strepto- 
coccus lactis beimpft w ird, sofort, in frischer, asept. gewonnener Milch erst nach 
‘/a Stde. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 22. 15—17. 1924; Ber. ges. Physiol. 
32. 139. 1925. Ref. v. G u t f e l d . )  O p p e n h e im e r .

E, G. W hite, Studie uber die Wirkung der Pasteurisation hinsichtlich der 
Tnfektiositat der Milch tuberkuldser Kiihe. Die Yerss. wurden ausgefiihrt mit auf 
natiirlichem W ege durch an Eutertuberkulose leidende Ktihe infizierter Milch, 
fem er auf kunstlichem W ege durch Tuberkelbacillenkulturen oder durch den 
tubcrkulosen Kase kranker Driisen infizierter Milch. Die Milch wurde 30 Minuten 
lang auf 62,5° erhitzt. Die Verss. ergaben, daB unter soleher Behandlung die 
Milch fiir Meerschweinchen (eingespritzt) ihre Infektiositat yerlor. (Lancet 210. 
222—25.) H u c k e l .

W. Pflucker, Ad. Steinruck und Fr. Starek, Untermchungen Uber Kakao.
I. Nachweis von Schalen. Durch die Fabrikation kann Fe in den Kakao gelangen
u. dadurcli Pliosphatrest u. Fe-Gehalt erhoht werden. In reinem Kakao wurden
bis 8,26% Rohfaser gefunden. Nach anderen Beobachtungen kommen auch noch 
liohere Rohfasergehalte sehr wahrscheinlich vor. Rohfaser u. Pliosphatrest liefern 
daher keinen Anhaltspunkt fiir das Vorliegen einer Verfiilschung mit Schalen. Die 
mkr. Unters. liefert einen genauen Einblick nur bei der quantitativen Ausziihlung 
der Steinzellen, wofiir ein Verf. angegeben wird. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. 
GenuBmittel 50. 307—15. 1925. Solingen, Nahrungsmittel-Untersuchungsamt.) Gd.

Sóncke Knndsen, IJber die Messuiig der Wasserstoffionenkonzeniration des 
Kases mittels der Chinhydronelektrode. Etwa 5 g Kase werden in einem ganz 
kleinen Miirser mit 0,1 g Chinhydron verrieben u. dann in eine etwa 30 mm lange,
3—5 mm weite Glasrohre gefiillt u. mit einem Glasstiibchen zusammengepreBt. In 
die M. wird dann 15—20 mm tief ein P t-D raht oder sclimales Pt-Blech gesteckt; 
dann wird die Vorr. an eine Pt-Elektrode gehangt, so, daB die Kasemasse am
niedrigsten Ende in 3,5-n. KCl-Lsg. ais Zwischenfl. taucht (Abb. in der Quelle).
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Ais Gegenelektrode dient eine Chinhydronelektrode nach Y e ib e l  (Journ. Chem. 
Soe. London 123. 2203; C. 1923. III. 1430). W ahrend 10 Min. trat bei der 
Messung keine wesentliclie Potentialiinderung ein. Es soli aber stets mit mehreren 
Elektroden gepruft werden. Bei alkal. Kiisesorten u. Weichkiise ist die Cliinh}rdron- 
methode unsicher. (Ztsehr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 50. 300—06. 1925. 
Kopenliagen, Tieriirztl. u. Landwirtsch. Hochsch.) G r o s z f e l d .

Continental Can Company, Inc., New York, iibert. von: Thurlow W. Morgan 
und "William W. Murray, Chicago, 111., V. St. A,. Verhinde>-ung der Dunkelfiirbung 
von in Metallbehaltern eingemachłen Ncihrungsmitteln. Man iiberzieht die innere
Flachę des Metallbehiilters oder einen Teil derselben mit einem Lack, welcher eine 
unl. Metallverb. eines solchen Metalls oder soleher Metalle, dereń Sulfide nicht 
dunkel gefarbt sind, wie z. B. ZnS oder CdS, in fein yerteilter Form enthalt. (A. P. 
1567163 yom 16/5. 1925, ausg. 29/12. 1925.) O e l k e r .

Howard S. Mellott, Morenci, Michigan, V. St. A., Nahrmittel, welches dadurch 
erhalten wird, daB man kondensierte Milch mit Kakao u. einem yegetabilischen F ett 
yermischt, die Mischung erwarmt u. homogenisiert, u. nach der Abkiihlung mit 
Zucker bis zu dessen Auflosung yerriihrt. Das Prod. wird in KonservengefaBe 
gefullt u. in diesen sterilisiert. (A. P. 1564262 vom 16/12. 1922, ausg. 8/12. 
1925.) Oe l k e r .

K ellog Co., Batte Creek, Michigan, V. St. A., Nahnmgsmittel. Man extrahiert 
aus Kleie die Mineralsalze u. Vitamine, setzt die estrahierte Kleie Brotteig zu, 
biickt u. zerkleinert diesen u. gibt dann den Extrakt zu, worauf man bei den W ert 
der Vitamine erhohenden Tempp. troeknet. (E. P. 217282 vom 5/3. 1923, ausg. 
10/7. 1924.) K a u s c h .

T. Schloesing, P aris, JOntnicotinisicren von Tabak. Das Yerf. des Hauptpat. 
wird bei yerschiedenem Druck des NH3-Gases ausgefiihrt. (E. P. 238517 yom 
29/5.1925. Auszug yeroff. 7/10. 1925. Prior. 18/8. 1924. Zus. zu E. P. 23484-5;
C. 1925. II. 1821.) O e l k e r .

John Cuthbertson, London, Konse>-vieren von Fleisch. Zunachst reinigt man 
das Fleisch mit einem Cl2-Deriv., wie 3,6-Diamino-10-methylacridiniumchlorid, u. 
unterwirft es dann der Einw. eines durch eine Lsg. yon KM n04, Na._,0_, u. NaOCł 
sterilisierten Luftstromes. W eiterhin wird das Fleisch in Hullen eingepackt, die 
durch eine Lsg. des Diaminoacridinderiy. u. eine kleine Menge N % S04 u. Natrium- 
hyposulfit oder -liypochlorit desinnziert worden sind. SchlieBlicli wird das ein- 
gepackte Fleisch sterilisiert. (E. P. 217 028 vom 23/5. 1923, ausg. 3/7. 1924.) K a .

M aurice K ah n , P aris, Gewinnung stickstoffhaltiger Abbauprodukte, sowie von 
Felłen aus vegetdbilischen oder animalischen Stoffcn. Zu den Reff. nach F. PP. 
580481; C. 1925. I. 2516 u. 580482; C. 1925. I. 2740 ist folgendes nachzutragen: 
Der Zusatz der dort erwahnten Antiseptica zu den yegetabil. Stoffcn, wie Bierhefe 
oder Sojamehl, bezw. tier. Stoffen, wie Fischfleisch, erfolgt zu dem Zweck, bei der 
Auto- oder Heterolyse dieser Stoffe die Einw. schadlicher Bakterien zu yerhindem. 
Die Auto- oder Heterolyse der z. B. mit Spuren CS2 yersetzten Ausgangsstoffc er
folgt in einem mit AuslaByentil fur entwiekelte C02 yersehenen Thermostaten bei 
40° wahrend 15—20 Tagen. Gegebenfalls kann der Abbau durch Zusatz geeigneter 
proteolyt. Fermente, wie Pepsin, Pankreatin oder Papain, beschleunigt werden. 
Nach beendetem Abbau kann das Antisepticum durch Erhitzen im Vakuum oder 
durch einen h. Luftstrom oder dureh Dampf entfernt werden. Das Endprod. aus 
Hefe ist ein angenehm schmeckendes, 11. Pulyer, reich an N-haltigen Stoffen, das 
ais Zusatz von Suppen Verwendung finden kann. Aus dem Sojamehl erhalt man 
ais Nebenprodd. noch Feile u. wertyolle minerał. Stoffe. — Nach der Autolyse von
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Fischmehl hinterbleiben die Skelettsubstanz u. andere Bestandteile beim Durclisiebcn 
unyeriindert zuriick. Sie bilden ein wcrtvollea, P- u. N-haltiges Diiiigemitłel. Das 
durch das Sieb hindurchgehende Abbauprod., ein glycerinahnlichea dickes Ol, 
liinterliiBt beim Filtriercn koinplcxc Fettsloffe, die sich noch weiter in einen oligen 
u. einen featen pulverfdrmigen Anteil trennen lassen. Das briiunliche oder rotliche 
Filtrat hinterliiBt beim Eindampfen im Vakaum ein angenehm schmeckendes 
N-haltiges Pulvcr mit beinerkenswerteu Mengen Aminosduren, wie Tyrosin u. 
Tryptophan. Es findet ais Zusatz zu Suppen, ais Futtennittel, besonders fur 
Schioeine, sowie ais Katalysator fiir Diingcmittel Verwendung. (Can. P. 248793 
yom 4/7. 1924, ausg. 21/4. 1925. E.PP. 218679 u. 218680 vom 4/7. 1924, Auszug 
yeroff. 3/9. 1924. F. Prior. 7/7. 1923.) S c h o t t la n d e r .

Albert Andrieu, Frankreich (Haute-Garonne), Konseruieren von Eicrn. Man 
bringt die Eier in einen gcschlossenen Behiilter, den man eyakuiert u. danach mit 
einem indifferenten Gasgemiseli unter Druck fiillt, so daB d ie 'L u ft in den Eiern 
durch das Gas ersetzt wird. Ilierauf werden die Eier in bekannter W eise in 
Kalkmilch oder W asserglas gelegt. (F. P. 599068 yom 2/6 . 1925, ausg. 4/1.
1926.) Oe l k e r .

Alfred W. Bosworth und Lewis H. Chrysler, Columbus, Ohio, V. St. A., 
Behandlung von Milch. Zur Verbesserung der Verdauliclikeit der Milch setzt man 
dieser nach der Entfettung H3P 0 4 oder ein 1. Phosphat zu u. z w ar unter solchen 
Bedingungen, daB das Casein noch gel. bleibt, erhitzt dann die FI. u. macbt sie 
alkal., wodurch der in der Milch entlialtene Kalk in unl. Calciumpliosphat um- 
gewandelt wird. Dieser wird abfiKriert u. die so erhaltene Mich nach Neutrali- 
sation des iiberschuaaigen Alkalis pasteurisiert. (A. P. 1563891 yom 20/12. 1924, 
ausg. 1/12. 1925.) O e l k e r .

X V I I .  F e t t e ;  W a c h s e ;  S e i f e n ;  W a s c h m i t t e l .
H. Haaąnin, Festgetoordcnes IIolzol. Yf. konnte durch Belichtung fest ge- 

wordenes IIolzol, das grćiBtentcils aus rJ-Eldostearin bestand, dadurch yerwendbar 
inaehen, daB er es mit gleichen Teilen Leiniilstandol auf 250° erhitzte u. mit ca. 
-i3 Albertol 111 L  yerkochte. Die nach Erkalten mit Co-Troekner yersetzte M. 
bildete einen yollig n. u. rasch trocknenden Laek. (Farben-Ztg. 31. 971—72.) H e .

• W. Nagel und J. Griiss, jjber chinesisches IIolzol. I. Mitt. Zur Unters. der 
F rage, welche Vorgśtnge beim Erhitzen des Holzoles eintreten, studierten die Vff. 
das Verh. von a  u. ^3-Elaostearinsaure-methylcster. Den a-Ester erhalt man leicht 
durch Einw. von methylalkoh. KOH auf Holzol oder dessen ather. Lsg., wobei 
bemerkenswerterweise die Umesterung statt der zu erwartenden Verseifung statt- 
findet. Der /?-Ester wurde erhalten durch 24-std. Erhitzen einer 3°/0ig. methyl
alkoh. HC1 mit a-Eliiosteariusiiure. Ausbeute fast theoretisch. — Die Erhitzungs- 
yerss. wurden mit je  10 cem FI. in Beagensgliisern, die im Glyeerin- oder Metallbad 
standen, yorgenommen. Kontrollc der Jodzalil lieferte ein MaB fiir die Polymeri- 
sation. Die Jodzahl sank steta bis zu einem W ert zwisehen 80 u. 90. Es tritt also
B. des d im e re n  Methyleatera ein. Ein Dimeres des Glycerids wird zu etwa 60% 
beim Erhitzen des Holzoles gebildet, wie die Jodzahl 110—120 zeigt. W ahrend 
aber hier Gelatinierung eintritt, bleiben der Methyl- u. der Athylester der Eliiostearin- 
saure Hiissig. Verss. der Vff. zeigen, daB die Neigung zum Gelatinieren mit der 
GroBe des Alkoholrestes wachst. W ie an IIand der theoret. moglichen Formelbilder 
gezeigt w ird, entsteht bei der B. des Dimeren in allen Fallen ein Tetramethylen- 
ring. Das Festwerden des Holzoles ist eine Aggregation primar gebildeter Dimeri- 
sationsprodd. Das Vorliandensein kolloider Zustiinde geht auch daraus hervor, daB 
10% ig. ather. HC1 in etwa 7 Stdn. in der Kalte Holzol zum Gelatinieren bringt, 
anderseits festes Holzol durch dasselbe Agens peptisiert wird. wobei keine Anderung
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der Jodzalil ein tritt.- (Ztschr. f. angew. Cli. 39. 10—13. Forschungslabor. des 
Siemenskonzerns.) H e l l e r .

A. E ib n e r  und H. B.asquin, Zur JRcaktimsbeschleunigung beim Trocknen fetter 
Ule bei gewohnlicher Temperatur; kalte !Firnisbildung. Trocknen der Olwenole und 
dereń Farben; quantitative Analyse eines Olivendles und Konstitutionsfragen. Wieder- 
gabe der Dissertation von H. R asqu in  (Munchen 1925). K ritik der Einteilung 
fetter Ole liacli LewkOWITSCH. Zu den Unterss. der Vff. diente vorwiegend ein 
andalusisclies Ol mit folgenden Kennzalilen: Jodzalil 84,3, SZ. 12,2, VZ. 196,3,
D.ls 0,9171, Engleryiscositfit 16,25, nDla =  1,971, Unyerscitbares 0,91%, Óxysituren 0%. 
Die quanjŚtative Analyse erwies folgende Zus.: 5,5% Palmitin-, 3,40/0 Stearin-,
6,7% «-Linol- u. 79,7% s. Ólsiiure. /?-Łinols:iurc u. andere Siiuren sind nicht vor- 
handen. — Olwenol auf Glas trocknet nicht, sondern ist noch nach 9 Monaten 
klebend. Im Quarzlampenlicht trocknet es dagegen innerhalb 14 Tagen. Aueli 
Farbstoffe beschleunigen die Trockenfiiliigkeit. Aus melireren Tabellen gcht hervor, 
daB Oliyenol, auf Glas mit Kobaltgriin angerieben, innerhalb eiues Monats klebe- 
frei trocknet. Insbesondere befordert ein Mohnol-Mcnuigegrund das Trocknen, das 
in diesern Fali schon nach 14 Tagen beendet sein kann. Diese kalte Firnisbildung 
inacht die Untcrscheidnug von „trocknenden11 u. „nichttrocknenden“ Ólen hinfiillig. 
(Chem, Umschau a. d. Geb. d. Fette, Ole, Wachse, Harze 33. 29—38. Munchen, 
Teelin. Ilochscliule.) H e l l e r .

A. E ib n e r, Zur Fragc des Trocknens fetter Ule. (Ygl. auch S. 531.) Yortrag 
iiber eine Gruppenteiiung der fetten Ole nach anstrichtechn. Gesichtspunkten, der 
hierzu beitragenden friiheren Unterss. des Yerf., sowie Diskussion fremder Arbeiten 
iiber einschlSgige Fragen. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 38—46. Munchen.) H e l l e r .

E. L. Lederer, Unrichtigc Beieichnungsweiseii in der Fett- und Seifen-Chemie 
und -technik. „Yerseifung“ sollte ausschlicBlich fiir die ałkal. Verseifung gebrauclit 
werden. Der Ausdruck „Verseifbarkeit“ sollte wegen seiner Yieldeutigkeit fallen 
gelassen u. statt dessen etwa der Gelialt an yeresterten u. an unveresterten Fett- 
siiurcn zur Kennzeichnung benutzt werden. Die Namen „Stearin11 u. „01ein“ sollten 
wegen ihrer Mehrdeutigkeit praziser benutzt werden. Japanwaclis muB „Japan- 
talg11, W ollfett „W ollwachs11 genannt werden. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 23. 63—64. 
H am b u rg .) H e l l e r .

H ans H ast, Seifcnbleićhung mit Pei-oxol-Kali11mpersuIfat. (Seife 11. 51—53. —
C. 1925. II. 1109. 1398.) ' H e l l e r .

— , Kernseifen mit 60 und 80 Prozent Feitsduregehalt. Ihre Erzeugung lohnt 
sieh nur bei der GroBsiederei. Seifensiederisehe Mitteilungen. Vcrseifungsdauer ist 
fiir 60%ig. Seife auf etwa 48 Stdn., fur 80%ig. Seife auf ca. 2 Tage festgesetzt. 
(Allg. 01- u. Fett-Ztg. 23. 16.) H e l l e r .

W alter C. Preston, Die modernę Seifenindustrie. Durch Abbildungen aus 
amerikan. GroBbetrieben erlauterte allgemeinvcrstandliche Darst. der modernen 
Seifensiederei, einsehlieBlich der Rohstoffe u. der theoret. Fragen iiber N atur der 
Seifenlsgg., der Reinigungswrkg. u. yerwandter Gebiete. (Journ. Chem. Education
2. 1035—44. 1130—39. 1925. Ivorydale [Ohio], Procter and Gamble Co.) H e l l e r .

— , Storungen bei Frzeugung von TJnterlaugenglyc.erin. Dunkelfiirbung beim 
Eindampfen von Unterlaugenglycerin fiihrte Vf. auf das Yorliandensein von aus 
der beim Sieden vervvendeten NaOH stammendem Alkalichlorat zuriick, das sieh in 
saurer Lsg. in bekannter Weise zers. (Seifensieder-Ztg. 53. 41.) H e l l e r .

Horst GroBmann, Eiscnfdsser fiir den Export von Glycerin. Sie miissen recht 
genau festliegenden Bedingungen hinsichtłich Abmessungen u. Ausstattung ent- 
sprechen, die yom Vf. ausfiihrlieh mitgeteilt werden. (Seifensieder-Ztg. 53 .41.) H e l l e r .
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Petrus Johannus Hubertus Philippus Dujardin, Selby, York, Futterkuclien 
und Ót. Ólsamen werden gemahlen u. hydraul. ausgepreBt; beim Yermahlen u. 
Pressen werden gegebenenfalls (Ó1-) Kuehenstiickc zugesetzt. (E. P. 211923 yom 
20/11. 1922, ausg. 27/3. 1924.) K a u s c h .

General Petroleum Corporation, Los Angeles, ubert. yon: Paul W. Prutz- 
man und Cal J. von Bibra, Los Angeles, Kalifom., Entfarbung und Reinigung 
von Óien. Ein gepulyertes, entfiirbendes u. mit W. zu einem Scblamm angeriihrtes 
Absorptionsmittel wird mit dem Ol gemiscbt u. das W . aus dem Gemisch durch 
Erhitzen abgetrieben, worauf das Entfiirbungsmittel yon dem entfśtrbten 01 getrennt 
wird. (A. P. 1562001 vom 2/9. 1922, ausg. 17/11. 1925.) K a u sc h .

Richard Palek, Deutschland, Herstellung von festen Spiritusseifen. 45 Teile 
mogliehst wasserfreie zerkleinerte Seife werden in einem Autoklayen mit 55 Teilen 
hochprozentigem A. unter 5 Atm. Druck auf 120° erhitzt. Nach der Abkuhlung 
der M. erhalt man eine harte, nicht amorphe Spiritusseife, dereń F. etwa bei 90° 
liegt. (F. P. 598980 vom 29/11. 1924, ausg. 30/12. 1925.) Oe l k e k .

W. Saechtling, Berlin-WeiBensee, Seife. Man behandelt die Seife nach dem 
Aussalzen zwecks Bleioliung u. lleinigung zuniichst mit einem reduzierend wirkenden 
Bleichmittel u. danach mit einem osydierend wirkenden oder umgekehrt, z. B. 
zuerst, mit Natriumliyposulfit u. dann mit einem Persulfat oder Perearbonat. (E. P. 
243333 vom 7/11. 1925. Ausz. yeroff. 20/1. 1926. Prior. 24/11. 1924.) O e ł k e r .

K. Haas, Cannstadt, Seife. Bei der Herst. yon Seife aus Fetten u. Eiweifi- 
stoffen durch Verseifung mittels uberschussigen Alkalis wird die partielle Zers. der 
Proteine durch Zusatz von Formaldehyd, Paraformaldehyd oder Triosymethylen 
gehemmt, wobei Hexamethylentetramin gebildet u. die Seife gehSrtet wird. — Das 
iiber8chiissige Alkali wird neutralisiert durch friseh gefalltes A1(OHi3, Zn(OH)2 oder 
organ. SSuren, wie Ameisen- oder Benzoesiiure. (E. P. 243423 vom 22/8. 1924, 
ausg. 24/12. 1925.) Oe l k e r .

Eugene Koenig, Bouches-du-Rhóne, Frankreich, Reinigung smittel fiir Hand- 
schulie aus wasehbarem Leder. Es besteht aus einer Mischung yon Soda, dem 
Natriumsalz der Ricinusolsulfosaure u. der Seife einer sulfonierten Fettsaure. (F. P. 
600099 yom 25/6. 1925, ausg. 29/1. 1926.) F r a n z .

X I X .  B r e n n s t o f f e ;  T e e r d e s t i l l a t i o n ;  B e l e u c h t u n g ;  H e iz u n g .
Harald Nielsen und Stanley Baker, Bemerhungen uber die exothermischen 

Reaktionen biluminoser Kohlen bei niedrigen Temperaturen. Ubersicht iiber die 
fruheren Verss. von H o l l in g s  u. Cobb, sowie D a v is , P l a c e , E d eisu rn  (Fuel 4. 
289; C. 1925. II. 2035) u. W h e e l e r  (Sheffield, Uniy.). Beschreibung der an- 
gewandten A pparatur u. Wiedergabe der erzielten Ergebnisse mit bituminoser 
Derbyshire- u. etwas alterer South-Wales-Kohle, auch in graph. Form. Tempp. 
der Yerss.: 150, 200 u. 250°. Das Auftreten exotherm. Rkk. unterhalb 200° wurde 
erwiesen, ein Anwachsen des fixen C auf Kosten der fliichtigen Substanz bei etwa 
250° festgestellt. (Gas Journ. 173. 202—04.) W o l f f r a m .

A. L. Frankeberger, Wassergasteer. Praktische Erfahrungen bei der Ent- 
wiissentng der Teers. Beschreibung der Apparaturen u. der Arbeitsweise zur Ent- 
wasserung des W assergasteers u. Zerstorung der Emulsion auf den Anlagen in 
Pottstown, Phonixville u. Coatesyille in Pennsylyanien. Allen gemeinsam ist die 
Verwendung yon mit Dampfschlangen yersehenen Tanks, in denen der Teer bis 
auf die zur Zerstorung der Emulsion eben erforderlichen Tempp. erhitzt u. das W. 
nach dem Absetzen getrennt vom Teer abgezogen wird. Bei diesem Verf. werden 
nur sehr geringe Kosten fiir Dampf u, Arbeitslohn aufgewandt, dafiir aber die fiir 
das Abtreiben des W . bei der B e st des Teers erforderlichen sehr erheblichen 
WSrmemengen erspart, (Amer. Gas Journ. 124. 24—25.) W o l f f r a m .
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R. Geipert, Die Męssung des Rohgases und seine Yerteilung aufK uhler, Wascher 
und Reiniger. Im Gaswerksbetriebe werden oft den meiat parallel gesebalteten 
WSschern u. Reinigungsapp. infolge innerer Widerstiinde durchaus nicht die gleiehen 
Gasmengen zugefuhrt, die App. also iiber-, bezw. unterbeansprueht. Zur Ver- 
meidung dieser oft sehr bedeutsamen Ubelstande empfiehlt Vf. die liiiufigere Fest- 
stellung der passierenden Einzelgasmengen durch einfache MeByorr., wie Staurand, 
Venturi- u. Staurohr in Verb. mit empfindlichen Druckmessern, z. B. demjenigen 
von S e g e b , verbessert durch zugefiigten Vierweghahn zwecks leichter Kontrolle der 
Nullstellung. D a der sonst zu beyorzugende Staurand bei wesentlicherer Steigerung 
der Durchgangsmengen dureli starkę Druckerhohung Schwierigkeiten verursachen 
kann, benutzt Yf. seit 17 Jahren die ohnehin in den Leitungen befindlichen Ventile 
u. Schieber ais bewegliche Stauorgane u. gibt genaue Anweisung fur dereń einfache 
Zupassung fiir diesen Zweck sowie Beispiele der erzielten Erfolge. (Gas- u. Wasser- 
fach 69. 61—63.) W o l f f k a m .

J. H. Steinkamp, Uber die Aktw iłał von Eisenerdc. (Entnommen aus einer 
Veroflfentlichung yon W. A. D u n k l e y  u. R. D . L e it c h .) Yf. behandelt ausfiihr- 
lich die Bewertung \'on Kaseneisenerz (Eisenerdc) bzgl. ihrer Aktiyitat, d. i. ihres 
Gelialts an chem. wirksamem Fe(0H)3, ihrer Aufnahmefahigkeit fiir II, S u. ihres 
Rk.-Vermogens, die Arbeitsweise zur Best. der Aktiyitat u. die Becinflussung der- 
sclben durch W.-Gehalt, wirksame Oberfliiche, Temp., HaS-Konz., teilweise Siittigung, 
die Verunreinigungen des Gases (Teer) u. den Sauregrad bezw. die Alkalitiit der 
Eisenerde. (Het Gas 46. 61—68. Bureau of Mines, Illinois State Geolog. Suryey 
u. Engin. Experim. Station of the Illinois Uniy. U. S. A.) W o l f f r a m .

Th. P. L. Petit, Das Słromen der Gase beim Destillationsvorgang. Es steht 
heute unbestritten fest, daB die Verkokung der Kolile yon der an der lieiBen 
Retortenwaud befindlichen AuBenseite nach dem Kohlenkern zu fortschreitet, 
wahrend das entwickelte Gas entgegen der friiheren Theorie seinen W eg nicht 
durch die yerkokte Kobie, also den Kern nimmt, sondern durch die Poren des 
bereits gebildeten Koks nach der nSchstgelegenen AuBenwand zu entweiclit. Nach 
I I ił g e n s t o c k  (Gas- u. W asserfach 49. 617) gcht anfangs so lange Gas durch den 
Kohlenkern, bis dieser durch den gebildeten Teer yerkittet ist, dann wird beim 
Vorriicken der „Koksnaht“ der Teer allmahlich yergast u. das Gas entweicht auch 
weiter durch den Kern. Yf. hat diese Theorie von H il g e n s t o c k  schon 1920 auf 
Grund der Verss. von T e u n e  u. K u m m e l  (Het Gas 40. 168) widerlegt (Polytechn. 
W eekblad 1921, Nr. 1) u. liefert nun mittels einer genau beschriebenen einfachen 
Apparatur den einwandfreien Beweis dafiir, daB bei backenden Kohlen das ent
wickelte Gas seinen W eg ausschlieBlich durch die Poren des Kokskuchens nimmt. 
Nicht backende Magerkohle yerhalt sich naturgemaB anders. (Het Gas 46. 50 
bis 51.) W o l f f r a m .

M- N ap h ta li, Uber Naphthensaurcn. Verss. des Vfs. ergaben, daB bei der Oxy- 
dation yon Naphthensiiuren (Fabrikat der Danubia, Regensburg) mit H20 2 nach 
D ak in  keine oder nur wenige Ketone entstehen. Da die SZ. yon 283 auf 61,3 
zuriickging, nimmt Vf. Polymerisation oder Kondensation an. — Die Oxydation 
mit KMnOj nach TO iO nnikow  wird diskutiert. Die Rk. scheint immer dann zu 
yersagen, wenn das CuS04 zu einer stark alkal. Lsg. von Naplithensiiuren gegeben 
wird, da das Naphtlienat alsdann von kolloidem Hydroxyd adsorbiert wird u. nicht 
in das Bzn. iłbergeht. Um auch in Ggw. von LeinolfettsSuren brauehbare Resul- 
tate zu erzielen, empfiehlt Vf. Oxydation mit einigen Tropfen H N 03 (D. 1,35—1,4) 
bei erhohter Temp. Nach Eintritt der lebhaften Rk. Eintauchen des Probierglases 
in k. W,, 10°/0ig. CuS01-Lsg. u. soyiel KOH hinzu, daB e b e n  Fallung eintritt. Griin- 
f;irbung hiermit geschiittelten Bzn. zeigt eindeutig Naphthensauren an. Die auBer-
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dem noch in Frage kommenden Harza&uren werden nach Mo r a w s k i identifiziert. 
(Chem. Umschau a. d. Geb. d. Fette, Ole, Waehse, Ilarze 33. 1—4. Berlin.) H e l l e r .

H ichael Freund, Benzinfabrikation durch pyrogene Spaliung von Mineralolen. 
Vortrag iiber. die wichtigsten einschliigigen Verff., deren Prinzip, durch Abbildungeu 
unterstiitzt, erKiutert wird. (Chem. Rundschau Mitteleuropa u. Bałkan 3. 10—13. 
Budapest.) H e l l e r .

A. Sch., Konsistente Walzenschmiennitłel. Der Gehalt an Ca- oder Na-Seife 
muB wegen der liohen Belastung der Lager in W alzwerken hoch sein. W ollfett 
u. ahnliche Stoffe sind weiterhiu sehr geeignet. F ur sehr h. Lager kommen Peehe 
mit feinen Testilbeschwerungen u. Graphit in Frage. Vf. gibt eine Reilie von 
Ansiitzen u. Arbeitsvorschriften. (Allg. U l-u. Fett-Ztg. 23. 27—28. 39—40.) H e l l e r .

A. Magnein, Die Holzkohle, ais Ersatz fiir B cnzin , ihre neuen Herstellungs- 
ve)-fahren im Wald. Die beweglichen Verkohlungsapp. der yerschiedenen Firmen, 
die einen W ettbewerb im W ald von Senart (.Seine-et-Oise) am 18. 6.—3. 7. 1925 be- 
schickten, der von den Ministerien fiir Agrikultur u. Handel ausgeschrieben war, 
werden ohne Stellungnahme u. Betriebsergebnisse beschrieben. (La Techniąue 
modeme 17. 364—67. 1925'.) ' W il k e .

Franęois Gally, Frankreich, Agglomerierte Brennstoffe. Zum Zusammenpressen 
der BrennstofFgemische (Anthracitabfiille, Holzkohlenstaub u. Ton [Bindemittel]) 
dienen Formen aus Kautschuk. (E. P. 599395 vom 4/5.1925, ausg. 11/1.1926.) K a u .

Minerals Separation Ltd., London, Agglomerieren von Kohle. (D. R. P. 
423381 KI. l a  vom 5/1. 1924, ausg. 29/12. 1925. E. Prior. 7/3. 1923. — C. 1925.
I. 1667.) O e l k e r .

Jaequ.es Beaudequin, Paris, Umwandlung von kohlensto/fhaltigen Sto/fen in 
Vollkohlc. (D. R. P. 424216 KI. lOa vom 3/6. 1923, ausg. 19/1. 1926. F. Prior. 
7/6. 1922. — C. 1924. II. 2722.) Oe l k e r .

Minerals Separation North American Corporation, New York, iibert. von: 
Edwin Edser und W alter Henry Beasley, London, Brikettierung fein zerieilter 
Kohle. Man riihrt die Kohle zu einem Brei, der 1I2S 04 enthiilt, an u. setzt eine 
Substanz zu, die zur Kohle keine Affinitat hat u. nur bindend wirkt. (A. P. 1562876 
vom 29/7. 1922, ausg. 24/11. 1925.) K a u s c h .

R. de Sarigny, Capstadt, Fliissiger Brennstoff, welcher aus einer Mischung 
von A. u. Tetra- oder Decahydronaphthalin besteht. (E. P. 238818 vom 8/4. 1925, 
ausg. 11/9. 1925.) O e l k e r .

Simplex Refining Co., San Francisco, Kaliforn., iibert. von: Daniel Pyzel, 
Piedmont, Kaliforn., Destillation bituminoser Małeńalien. Fl. bituminose Stoffe 
werden mit festem Materiał zu Kugeln geformt u. auf diese laBt man h. nichtosyd. 
Gase einwirken. (A. P. 1562723 vom 3/11. 1919, ausg. 24/11. 1925.) K a u s c h .

M. W. Travers, Aldwych, London, und F. W. Clark, Lymen, Chesire, Hcr- 
Słellung von Gas aus Kohle. Das im Gaserzeuger wiihrend der Blaseperiode er- 
zeugte Gas-Wasserdampfgemiseh wird durch einen Kondensator geleitet, in dem 
der W asserdampf kondensiert w ird, wahrend das permanente Gas aus demselben 
nach dem Gassammelbehiilter geleitet wird. (E. P. 211748 vom 21/4. 1923, ausg. 
20/3. 1925.) Oe l k e r .

Jules Babin, Paris, Herstellung von Gaś aus puluerisicrier Kohle. Man laBt
das Kohlenpulver nach Zusatz von W. oder Befeuehtung mit W asserdampf durch 
einen Luftstrom hindurchfallen, welcher durch die Abbitze des erzeugten, mit 
gro8er Geschwindigkeit zirkulierenden Gases erhitzt wird. Das erzeugte, bereits 
durch die Abgabe von Warme an den Luftstrom abgekiihlte Gas wird dann yolłig 
abgekiiklt u. durch Injektion von W . gewaschen u. gereinigt. (Schwz. P. 101978 
vom 11/7. 1922, ausg. 1/11. 1923. F. Prior. 30/7. 1921.) Oe l k e r .
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Em ile Augustin Barbet, P;iris, 23itraktion von Benzol aus schuieren Ólen. Ein 
scliweres nichtfl. Ol wird mit Absorptionsmittel beliandelt u. die fiucbtigen absor- 
bierlen Bestandteile werden a b d e s t . d i c  einzelnen Bestandteile durch Rektifikation 
getrennt. (A. P. 1561899 yom. 21/3. 1921, ausg. 17/11. 1925.) K a u s c h .

TJniversal Oil Products Co., Chicago, Ul., ubert. von: Gustav Egloff, 
Chicago, Cracken von Pelroleumolen. Man leitet das Ol durch eine Heizschlange, 
in der es getrocknet wird, bringt einen Teil des Óles in dem Rohr in eine primiire 
Expansionskammer u. allc die Ólbestandteile der ersten Expansion in eine zweite 
Kammer. Der Ruckstand des erliitzten Óles wird direkt in das fl. 01 einer zweiten 
Expansionskammcr eingebraclit. (A. P. 1561779 vom 19/10. 1923, ausg. 17/11. 
1925.) K a u s c h .

Lynton D. Wyant, Tulsa, Oklahama, Ólcrackcn unter Entfcrnen des sich dabci 
abscheidcnden Kohlenstoffcs. Die Ole werden erhitzt unter einem Druck von 70 bis 
100 Pfuud auf 1 Quadratzoll u. dabci geriihrt. (A. P. 1563818 vom 20/3. 1922,
ausg. 1/12. 1925.) " K a u s c h .

International Holding Co., Cleveland, Ohio, ubert. von: Pred. G. Hiece, 
Cleyeland, Cracken von Kohlcnwasserstoffen. Dic aus einem Crackapp. abstromenden 
Diimpfe u. Gase werden einer Kondensation unterworfen. Ferner wird ein auderer 
KW-stoff in ein Sclimelzbad aus einer inneren Kammer geleitet u. die entstandenen 
Gase u. Diimpfe bleiben gasformig bei der Kondensationstemp. der erstgenannteu
Diimpfe u. Gase. (A. P. 1565326 yom 7/7. 1921, ausg. 15/12. 1925.) K a u s c h .

International Holding Co., Clevcland, Ohio, iibert. von: Pred G. Niece, 
Cleyeland, Apparat zum Cracken von Kohlcnwasserstoffen, bestchend aus einem 
CrackgefaB mit GasauslaB u. einer inneren Kammer fiir eine Schmelze u. Vorr. 
zum Leiten der KW-stoffgase u. -Diimpfe zu einem Kondensator. (A. P. 1565327 
yom 7/7. 1921, ausg. 15/12. 1925.) KAUSCn.

V. L. Oil Processes Ltd., England, Cracken fliissiger Kohlenwasscrstoffe. Ein 
Teil der erzeugten Leichtole wird in die Umwandlungskammer eingefiilirt, wo das 
Cracken kontinuicrlich im Mafie, wie sie sich bilden, vor sich geht, unter einer 
Temp. u. einem Druck, die gestatten, in der M. schwerere Ole zu erzeugen. (P. P. 
599311 vom 10/6. 1925, ausg. 9/1. 1926. E. Prior. 9/12. 1924.) K a u s c h .

General Petroleum Corporation, Los Angeles, Californ., ubert. von: Paul 
W. Prutzman, Los Angeles, Beliandlung von Ólen zwecks Reinigung u. Entfiirbung 
durch Misclien eines Teilcs des Óles mit dcm gepulvcrten porosen Absorptions- 
material, Stehenlassen, bis die Luft in den Poren durch Ói ersetzt ist, Erwiirmen
der Hauptmasse des Óles auf iiber 350° F., Mischen mit der oben beschriebenen 
Mischung u. Trcnnen des Absorptionsmittels, das die Farbstoffe aufgenommen hat, 
von dem cntfiirbten 01 auf mechan. Wege. (A, P. 1561999 vom 2/9. 1922, ausg. 
17/11. 1925.) K a u s c h .

General Petroleum Corporation, Los Angeles, Californ., iibert. von: Paul
W .  Prutzman und Pani D. Barton, Los Angeles, Befreiung der Ole von Sauren. 
Teersauren enthaltende Ole werden mit einem gepulyerten Adsorptionsmittel be- 
handelt. (A. P. 1562000 vom 2/9. 1922, ausg. 17/11. 1925.) K a u s ć h .

Sinclair Oil and Gas Co., Tulsa, Oklahama, iibert. yon: Harold B. Bernard, 
Tulsa, Gasoline usw. Um Gasoline von FIL, die sie absorbiert haben, zu trennen, 
unterwirft man diese Fil. der Dest. u. fiihrt den erhitzten fl. Ruckstand im Gegen- 
strom u. in direkter Beriihrung mit den Destillationsdiimpfen u. Gasen bei einem 
niedrigeren Druck, ais im Destillationsapp. herrscht. (A. P. 1560137 vom 8/5. 1924, 
ausg. 3/11. 1925.) K a u s c h .

Sinclair Oil and Gas Co., Tulsa, Oklahama, ubert. von: Harold B. Bernard, 
Tulsa, Gewinnung von Gasoline aus Naturgasen usw. Man unterwirft das Gas der 
Einw. eines fl. Absorptionsmittels u. dest. das letztere nach der Absorption. D ie
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dest. Fl. wird h. im Gegenstrom u. in direkter Bcriihrung mit deu De3tillations- 
dJimpfen u. -gasen gefiihrt. (A. P. 1560138 yom 27/ 5 .  1924, ausg. 3/11.

Seitaró Suzuki und Kógoró Kawadi, Ilerstellung dok latenten Bildern a u f 
photograpliischen Platten, die in Wasser oder Losungen eintauchen, durch Beruhrung 
mit verschiedenm Metallen. Durch Eintauchen von photograph. Platten, die in Be
ruhrung mit Metallplatten sind, in W . oder Lsgg. entstehen latente Bilder, die 
durch einen elektr. Strom bezw. durch Erholiung des Kontaktdruckes yerstarkt oder 
geschwacht werden konnen, (Nagaoka Anniyersary Volume 1925. 189—92. Japan. 
Journ. of Physics 4. (12). 1925.) H a n t k e .

Bruno Stange, Gorlitz, Ilerstellung strahlenempfindlicher Schichten durch Eiu- 
lagerung yon Halogensilberteilchen, die in den 3 Grundfarben gefarbt sind, dad. 
gek., daB die strahlenempfindliche Sehicht aus organ, yorgeformten Teilclien, z. B. 
Bakterien (Hefezellen, Essigsśiurebakterien) besteht, die mit Iialogensilber im- 
priigniert sind. — Die Zellen werden in den Grundfarben gefarbt, mit Silbersalz- 
u. dann mit Halogensalzlsg. behandelt. (D. B.. P. 421138 K I. 57 b vom 18/10. 1921, 
ausg. 6/11. 1925.) K O h l in g .

Leonar-Werke Arndt & Lowengard, Wandsbeck, Ilerstellung eines Selenton- 
bades fur photographische silberlialtige Entwicklungs- und Kopierpapiere nach Patent 
419428, dad. gek., daB man das Se in Hydrosulfitlsg. in Ggw. andcrcr alkal. 
reagierender Stoffe ais Na2C03 in Lsg. bringt. — Yerwendbar sind Na2SO:i, NH3, 
organ. Ammoniumbasen, Atznatron u. Atzkalilsgg. (D. B.. P. 422297 KI. 57 b 
vom 11/11. 1924, ausg. 27/11. 1925. Zus. zj D. R. P. 419428; C. 1926. I. 1495.) K O h l.

Leonar-Werke Aradt & Lowengard, W andsbeck, Tonung schwefelgetonter 
silberhaltiger Entwicklungs- und Kopierpapiere mit Gold- u. Platinsalzen nach
D. E, P. 413360, 1. dad. gek,, daB Zusatze von Thioharnstoff, Thiosinamin, Rhodan- 
alkali, Fisiernatron oder Gemischen dieser Salze zu bleifreien oder bleihaltigen, 
gel. oder festen, einfachen oder wenig komplexen Gold- u. Platinsalzen yerwendet 
werden. — 2. dad. gek., daB die Bilder auBer mit Au auch mit Se getont werden. — 
Die erzielten Tonungen sind besser ais die gemaB D. B. P. 413360 bezw. durch Platin- 
tonung n u r  selengetonter Bilder erzielten. (B. B. PP. 422295 KI. 57 b vom 5/8.
1924. Zus. zu D. R .P . 413360; C. 1925. II. 632 u. 422296 K I. 57b [Zus.-Pat.] yom
18/9. 1924, ausg. 27/11. 1925.) KD h l in g .

Alfred Weingarten, Berlin, Sensibilisieren von Kinofilms, fur positive Kopien. 
Die Gelatinelsg. wird mit der Lsg. eines Bichromates behandelt, beyor sie auf das 
Celluloidband aufgebracht wird. (A. P. 1564161 yom 12/1. 1925, ausg. 1/12.
1925.) K O hling. 

Jean Borel, Frankreich, Herstellung von gelatinosen Massen zur llcproduktion
von Dokumenten und Zeichnungen. Man mischt z. B. Gelatine, W., N iS04, ZuO u. 
Glycerin, (E. P. 221508 vom 4/9. 1924, ausg. 5/11. 1924. F. Prior. 4/9. 
1923.) K a u s c h .

Michele Martinez, London, Direkte Farbenpliotographie. Mau exponiert eine 
Flśtche, die mit photograph. empfmdlichen gefiirbten Metallyerbb. yersehen ist u. 
behandelt sie alsdann derart, daB sie Teile ihrer urspriinglichen Farbę yerliert an 
den Stellen, die dem Licht ausgesetzt waren, u. yeriindert oder entfernt die ge- 
farbten Teile yon Stellen, die nicht belichtet wurden. (E. P. 222523 yom 5 /4 .1923,

1925.) K a u s c h .

X X I V .  P h o t o g r a p t a e .

ausg. 30/10. 1924.) K a u s c h .
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