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A. Allgemeine nnd physikalisclie Cliemie.
P. W alden , 100 Jalire Betizol. Vortrag uber die Entdeckungsgeschichte des 

Bzl., die Entw. der Farbenindustrie, die Geschichte der Benzoltheorie u. die wirt- 
schaftliche Bedeutung des Bzl. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 125—32.) J u n g .

F. L. P ym an , ’ Richard Burtles f. Biographie des am 25. Mai 1900 geb. u. 
am 3. Juli 1925 verstorbenen Chemikers R ic h a r d  B u r t l e s . (Joum. Chem. Soc. 
London 127. 2973. 1925.) T a u b e .

J. W. Mc B ., Reginald Arthur Joyner f . Nekrolog fiir den am 10. Januar 
1887 geb. u. am 7. Oktober 1925 yerstorbenen Chemikers. (Joum. Chem. Soc. 
London 127 . 2974. 1925.) T a u b e .

J. B. Cohen, Gruglielmo Korner f . Biographie des am 20. April 1839 geb. u. 
am 29. Marz 1925 yerstorbenen Chemikers W il h e l m  KOr n e r  sowie eine Zu- 
sammenstellung seiner Arbeiten auf dem Gebiete der Beuzolchemie. (Journ. Chem. 
Soc. London 127 . 2975—82. 1925.) T a u b e .

C. T. Heycock, George Downing Livcing f. Nekrolog fiir den am 21. Dezember 
1827 geb. u. am 26. Dezember 1924 yerstorbenen Chemiker G e o r g e  D o w n in g  
L i v e i n g . (Journ. Chem. Soc. London 127 . 2982— 84. 1925.) T a u b e .

J. W., Alexander Mitchell Williams f .  Biographie des am 20. September 1888 
geb. u. am 21. Februar 1925 yerstorbenen Chemikers A l e x a n d e r  M it c h e l l  
W il l ia m s . (Journ. Chem. Soc. London 127 . 2984—85. 1925.) T a u b e .

W . C. W., George Yoimg f. Nekrolog fiir den am 9. September 1867 geb. u. 
am  3. April 1925 yerstorbenen Chemiker G e o r g e  Y o u n g . (Journ. Chem. Soc. 
London 127 . 2986. 1925.) T a u b e .

Ignacio  Puig, Die Bestimmung der Koeffizienten in den chemischen Reaktionen 
durcli po$itive und negative Yalenzen. (Forts. von S. 1354.) Die Aufsteliung yon 
Gleichuugen fiir Rkk., bei denen nur eine Lsg. lnoglich ist, d. h. wo ein Element 
durch Eeduktion oder Oxydation in nur e ine  andere Wertigkeit Ubergefiihrt wird, 
behandelt Vf. am Beispiel der Rk.:

PbS +  HNOa — >■ Pb(N03 ) 2 +  H.,0 +  NO +  S.
In den Fiillen, in denen die Umwandlung eines Elementes in mehrere Wertigkeits- 
stufen yonstatten geht, ist meist eine mehrfache Lsg. moglich. Um die Brutto- 
gleichung des Yorganges aufzustellen, zerlegt Vf. die Rk. in ihre Phasen u. 
dcmonstriert dieses Verf. an einigen Beispielen. (Quimica e Industria 3. 1—4. 
Tortosa.) I I a n t k e .

W illiam  Edw ard G arner, Das lcrilische Inkrement chemischer Reaktionen. 
<Vgl. Philos. Magazine [6 ] 4 9 . 463; C. 1925. I. 1840). Auseinandersetzung mit der 
Kritik von H in s h e l w o o d  (Philos. Magazine [6 ] 5 0 . 360; C. 1925 . I I .  1922), ins- 
besondere Argumente fiir die vom Vf. behauptete Temp.-AbhSngigkeit der Wahr- 
seheinlichkeit des ZusammenstoBes reagierender aktiyierter Moll. (Philos. Magazine
[6 ] 5 0 . 1031—33. 1925. London, Univ. Coli.) K y r o p o u l o s .

C. N. H inshelw ood und C. W. Thornton, Uber das der Theorie der chemisehen 
Reaktionsgeschwindigkeit gemafie JEnergieverteilungsgeselz. Der groBe Temp.-EinfluB 
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auf die chem. Reaktionsgesclrwindigkeit fiilirt zum ScliluB, daB nur Moll. von be- 
sonders groCem Energieinhalt miteinander reagicren u. wirft die Frage nacli dem 
Energieverteilungsgesetz auf. Die Vff. beschriinken sich zwecks Vernachliissigung 
von Strahlungseinfliissen auf die Betrachtung bimolekularer Rkk. Ausgeliend von

der Gleichung: Zalil der reagierenden Moll. — z-c liT , wo z die StoBzahl, i? die 
krit. Energie bedeutet, ais Grundlage der Theorie der bimolekularen Rk., kann E  
nach zwei Methoden entweder aus der absoluten Zalil der reagierenden Moll. nach 
dieser Beziehung oder aus dem Temp.-Koeffizienten der Rk.-Gcsebwindigkeit be-

stimmt werden aus der Gleichung: — =  ' Die Vff. imtersuchen nun,
li

ob dem Ausdruck e Jl 1 eine tiefere Bedeutung zukonunt ais die einer Anniiherung 
an das wahre Energieyerteilungsgesetz. Dabei wird yorausgesetzt, daB die Akti- 
vierungsenergie in den zusammenstoBenden Komplex ais kinet. Translationsenergie 
eintritt. Die Unters. ergibt, daB dann E  fiir beide Methoden verschieden ausfallt. 
Die Berechnung von E  fiir einige Rkk. unter Benutzung der einfachen Formeln, 
sowie mit Beriicksichtigung des korrekten Verteilungsgesetzes fiir die Translations
energie ergibt fiir beide Methoden gleich gutc Ubereinstimmung. Daraus ergibt 
sich, daB aus der Form des Verteilungsgesetzcs nicht auf die Form der Aktiyierungs- 
energie geschlossen -werden kann u. die einfachen obigen Formeln gegenwiirtig zur 
Best. von E  hinreichen. Weiter wird aus GroBenordnungsbetrachtungen geschlossen, 
daB gegenwiirtig nichts experimentell iiber die Art der Aktiyierungsenergie aus- 
gesagt werden kann. (Philos. Magazine [C] 50. 1135—39. 1925. Oxford, Trinity 
Coli.) K y ro po tjlo s .

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

W . M. Thornton, Modclle der Elektronensłruktur, der Quantenmrkung und des 
Graińłaticnisfeldes. Mit Hilfe der Aunahme, daB der Atlier sich wie ein tordierter 
Faden yerliiilt, dessen Einzelelemente Torsionselastizitiit besitzen, werden eine Reihe 
von Vorstellungen u. Erscheinungen erkliirt, die sich auf Elektronenstruktur, 
Quantenwrkg. u. das Gravitationsfeld beziehen. Aus den Atherfiiden entstehen 
Elektronen oder Protonen, je nachdem, ob dem urspriinglich yorhandenen Drall 
des Fadens ein Links- oder Rcehtsdrall erteilt wird, wodurch im ersten Fali der Drall 
yermindert, im andern yerstiirkt wird. Mittels der Theorie wird auf Grund des Verh. 
bewegter elektr.Ladungen die elektr.Bindungzwischen Atomkern u. Elektron erklartu. 
gezeigt, daB die positiye Ladungseinheit (Proton) die physikal. Merkmale eines Reclits- 
gewindes, die negatiye (Elektron) die eines Linksgewindes besitzt. Die Form der 
Elektronen u. Protonen, die Art der Bindung im H-Atom u. das Fehlen eines 
magnet. Feldes bei der Rotation eines Elektrons um ein Proton wird erlautert. — 
Die Unters. der Strahlungseinw. auf ein Atomfeld u. des Mechanismus der ąuanten- 
weisen Energieaufnahme bezw. -abgabe zeigt, daB die Energie eines abgespaltenen 
Elektrons im wesentlichen von der Atomstruktur u. weniger von der Art der ein- 
fallenden Strahlung abhśingt. — Die Schwingungen ohne Energieanderung u. das 
Massenyerhiiltnis von Elektronen u. Protonen werden diskutiert. — Kohiision u. 
Grayitation sowie das Wesen der chem. Bindung u. die Esistenz von Elektronen 
in den Atomkernen werden erkliirt. Ferner wird ein Modeli des iZe-Atoms u. seine 
Beziehung zur Radioaktiyitat besprochen. Die Entstehungsweise elektr. Ladungen, 
Faradays elektromagnet. Induktionsgesetz u. die Moglichkeit der Esistenz von 
Magnetonen werden erortert. SclilicBlich wird ein Niilieruugswert fiir den Durch- 
messer der Atherfaden angegeben; bei der Annahme, daB die absol. D. des 
Athers in der Mitte zwischen den DD. yon Elektronen u. Protonen liegt, ergibt
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sich ca. 2-10 1 4  cm. ^Pliilos. Magazine [7.] 1. 13—31. Newcastle, Armstrong 
Coli.) R. S c h m id t .

P. A. Taylor, Notiz iiber die Schwingung der COa-Gnippe. (Vgl. C h a pm a n  u . 
ŁiUDLAM, S. 580.) Kritik der Unterss. KOr n f e l d s  (Ztschr. f. Physik 26. 205; 
C. 1924. II. 1884) auf gleiclier Grundlage wie die vorgcnannter Autoren, d. li. Be- 
riicksichtigung der abstol3enden Kriifte der umgebenden O-Ionen. Die numer. Bp- 
rechnungen crgeben keine besserc Lsg. des Problems. (Pliilos. Magazine [6 ] 50. 
1158—60. 1925. Cambridge.) K y r o p o u l o s .

M. Born und 0. F. Bollnow, Zur Gittertheorie des Anatas. Nacli der fihnlich 
dem Rutil (vgl. Natur wisseńschaft en 13. 559; C. 1925. II. 794) durchgefiihrten 
Becbnung ergibt sich fUr Anatas eine obere u. untere Grenze fur das Verhii!tnis y  
des Abstands eines Ti-Atomes u. eines 0 2-Atoms zur Hohe der Zelle, je nachdem 
man annimmt, daB ein Ti-Atom von 6  oktaederartig angeordneten 0.>-Atomen 
umgeben ist oder jedes Oa-Atom von 3 Ti-Atomen, welche ein gleichseitiges Dreieclc

(2j)»
bilden. Die Absolutwerte der elektr. Energie ergeben bei Kutii M  —  — — 4,82 

(2 £)2u. bei Anatas M  —  —-—-4,80 pro Mol., worin s die elektr. Elementarladung u. r 
der Abstand zweier Atome ist. (Nachr. Ges. Wiss. Gottingen 1925.18—21.) E n s z l in .

R alph  W. G. W yckoff und H erbert E. M erwin, Die liaumgruppe vonDiopsid 
CaMg(SiO,),. (Ztschr. f. Krystallogr. 62. 540—52.1925. — C. 1925! II. 882.) E n s z l in .

R alph W. G-. Wyckoff, Die Krystallslrukłur von Silberphosphat und Silber- 
arsenat (A g^O J. (Ztschr. f. Krystallogr. 62. 529—39. 1925. — C. 1925. II. 
2043.) E n s z l in .

R alph  W. G. "Wyckoff, F ran k lin  L. H unt und H erbert E. M erwin, iiber 
die Hontgeninterferenzen an festen Feitsauren. (Ztschr. f. Krystallogr. 62. 553—56. 
1925. — C. 1925. II. 1332.) E n s z l in .

George G lockler, Die Voraussage der Ionisationspotenliale von Niton und 
Fluonoassei-stoff. Auf Grund einer empir. Bezieliung zwisclien Quantendefekt u. 
Ordnungszalil wurden die Ionisationspotentiale von Niton u. H F  zu 27,5 +  1,5 V 
bczw. 17,9 ±  0,5 V von T u r n e r  (Pliilos. Magazine [6 ] 48. 384; C. 1924. II. 2733) 
vorausbcreclmet. Vf. kontrolliort die Werte .auf anderem Wege u. gelangt zu 
anderen Resultaten, niimlich 10 bczw. 15 Yolt. Fur Niton ergibt sich dieser Wert 
einmal bei Verfolgung der Annahme, daB die fur die fiinf ersten Edelgase giltige 
Bezieliung zwisclien Ionisationspotential u. Ordnungszalil auch fur das secliste gilt. 
Der Wert von 10 V ergibt sich ais walirscheiulichster aus der Extrapolatiou der 
Hcrtzschen Daten. Ais Kontrolle dient die Regel von E v e  (Naturę 107. 552; 
C. 1922. I. 1157), wonach das Prod. aus Ionisationspotential u. Atomradius inner- 
lialb einer Untergruppe konstant ist. Der gaskinet. Radius von Niton wurde aus 
dem Diffusionskoeffizienten des Gases in Luft zu 2,8 +  0,25 k .  bercchnet; das 
Ionisationspotential ergibt sich zu ca. 10 Volt. Der Wert des Ionisationspotentiala 
fur HF wird gleichfalls aus einer Estrapolationsmethode auf Grund thermochem. 
Daten gewonnen. (Pliilos. Magazine [6 ] 50. 997—1001. 1925. Pasadena, Calif. Inst. 
of Technol.) K y r o p o u l o s .

Alan W. C. Menzies und C. A. Sloat, Millikanstrahlen wid die Beschleunigung 
des radioakiiven Umsatzes. Gegen die von M il l ik a n  (S. 1129) bescliriebene Theorie 
der Hohenstralilung kann nicht der Einwand erlioben werden, daB die Energie — 
wie gegen die Umsetzung von lig  in Au geltend gemacht wird — nicht die fur 
Kemiinderungen erforderliche GroBe besitzt. Moglicherweise kann mit Hilfe dieser 
Stralilen eine Beschleunigung der radioaktiven Prozes8 e erreieht werden, wie nach 
Ga sc h le r  (Naturę 116. 396; C. 1925. II. 2126) Uran durch Hochfreąuenzstrome

140*



2168 At. A t o m s t b d k t o e . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1926. I.

in Uran X bcachleunigt umgewandelt werden kann.- (Science 63. 44—45. Princeton, 
N. J.) H a n t k e .

Franz Behounek, Zum TJrsprung der durchdńngenden Stralilung der Ałmosphiire. 
Mit einem App. neuester Konstruktion wird die Abhiingigkeit der Ionisation im 
Innem eines von Pb-Platten umgebenen Raumes von der Dicke der Pb-Schicht ge- 
messen. Die spontane Ionisation bleibt konstant, sobald der Pb-Panzer eine Dicke 
von 10 cm erreicht liat. Die Halbierungsdicke fiir die iiuBere Strahlung wird zu 
16 mm gemessen, sie stimmt mit der Halbierungsdicke fiir y-Strahlen des RaC 
(13,9 mm Pb) uberein, so daB die Absorptionskurve der RaC-y-Strahlung mit der 
vom V£. aufgenommenen identiseh ist. Audi aus anderen Uberschlagsrechnungen 
zieht Vf. den SchluB, daB die Hohenstralilung nicht kosm. Ursprungs ist, sondern 
durch Strahlung der radioaktiyen Induktionen erkliirt werden muB. (Physikal. 
Ztschr. 2 7 . 8 —10. Prag, Staatl. Radiol. Inst.) H a n t k e .

L. Myssowsfey und L. Tuw im , Yersuche iiber die Absorption der JSohen- 
słrahlung im Wasse>\ Im Onegasee wurde die Abnahme der Strahlungsintensitiit 
der durchdringenden Strahlung bis zu Tiefen yon 10 m gemessen. Die hierdurcli 
erhaltene Absorptionskurve wird verglichen mit derjenigen, die man erlialten wurde, 
wenn die gesamte Strahlung aus RaC-y-Strahlen bestande. Zwischen beiden be- 
steht eine erhebliche DifFercnz, so daB die gemessene Kurve am leiclitesten durch 
die harte Atherstralilung erkliirt wird. Doch kann sie auch ais die Wrkg. der 
sekundiiren Stralilen Swannscher Elektronen (Philos. Magazine [6 ] 47. 306 [1924]) 
gedeutet werden. Der Absorptionskoeffizient der gemessenen Strahlung ist 10 bis 
11 mai kleiner ais der fiir die y-Strahlen des RaC. (Ztschr. f. Physik 35. 299 bis 
303. 1925. Leningrad, Radiuminst. d. Akad. d. Wissenscli.) H a n t k e .

E. R utherfo rd  und J. Chadwick, Die Streuung von u-Teilchen durch Atom- 
kerne und das Kraftgesetz. Die Unters. der Einzelstreuung von a-Teilchen durch 
Atome ist der klass. Weg zur naheren Kenntnis von Art u. GroBc des Kraftfelds 
in der Niihe des Atomkerns. Hinsichtlich der Streueigenschaften nehmen hierbei 
die Kerne leichter Elemente, wie Mg u. Al einerseits u. der Kern des schweren 
Urans extreme Stellungen ein. Die Kerne von Mg u. Al zerfallen unter dem 
« -Tcilehenbombardemeut u. emittieren Protonteilclien, wahrend das U bereits 
spontan zerfiillt. Aus der Sichtung u. Diskussion der hierzu vorliegenden Ver- 
suchsergebnisse ergibt sich die Problemstellung der Vit., dereń Weg angedeutet 
sei. Die Yerss. von G e ig e r  u. M a k s d e n  (Philos. Magazine [6 ] 25. 604. 1913) an 
Ag u. Au betrafen die Abhiingigkeit der gestreuten Teilchenzahl vom Streuwinkel 
(5—150°). Sie waren iiber das gesamte Gebiet weg in Ubereinstimmung mit der 
Theorie, derzufolge das Kraftgesetz der umgekelirten ąuadrat. Abhiingigkeit im 
Bereich zwischen Kern u. K-Elektronenschale galt. Demnach verhielt sich die 
Anzahl der innerhalb eines bestimmten Winkels gestreuten Teilchen umgekehrt 
wie die vierte Potenz der Teilchengeschwindigkeit. Die direkte Anniihernng an 
den Kern ergab sich hieraus fur 150° Streuwinkel zu 7,5 X  10— 1 2  cm fiir den Ag- 
u. zu 4,6 X  10— 1 2  cm fiir den Au-Kern. Spiitere StoBverss. mit «-Teilchen u. 
H-Kernen, wo Annaherung der GroBenordnung 4 X 10— 1 3  cm stattfindet, ergaben 
yolliges Versagen des obigen Kraftgesetzes in diesem Palle u. in solcher Kernnahe. 
Dasselbe ergaben spiitere Yerss. an den gleichfalls leichten Elementen Mg u. Al, 
insbesondere mit sehr schnellen a-Teilchen. Mit dem Befund am H ergab sich 
die Notwendigkeit der Priifung des Kraftgesetzes in g ro B te r Kernnahe bei den 
sch w eren  Elementen u. mit dem Befund an Mg u. Al die Notwendigkeit einer 
genauen Unters. der Abhiingigkeit der Streuung von der Teilchengeschwindigkeit 
bei den leichten Elementen. Beziiglich des U lassen niihere Uberlegungen Un- 
giiltigkeit des Gesetzes in unmittelbarer Kernnahe vermuten. — Die Verss. der Yff. 
betreffen solelie „NahstoBe“, u. die Unters. der sogen. StoBbeziehung, d. h. der
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Beziehung zwischen Teilchengeschwindigkeit V, Streuwinkel 0  u. dem Bruehteil n 
der in groBerem Winkel gestreuten Strahlung. Zur Realisierung des NabstoBes 
wurde ais Streuwinkel vorwiegend 135° gewiihlt. Die Teilchengeschwindigkeit 
wurde durch Zwisehenlegen von Glimmerblattern bekannten Luftiiquivalents variiert. 
Bei Geltung des einfachen Kraftgesetzes sollte Proportionalitiit zwisclien n u. V* 
bestelien, also gelten n V* =  const. Durcb besondere Verss. wurde die Gultigkeit 
des Gesetzes bei Au innerhalb des Untersucbungsbereichs gesiebert, so daB sieb 
die VfF. stets auf Au ais Normalsubstanz bezieben beim zahlenmiiBigen Vergleicb 
der gestreuten Teilchen zwischen Tbeorie u. Yers. — Ais Versucbskammer diente 
ein Messingkasten, die Teilcbenquelle befand sich in einem Rohr, so daB die 
Teileben senkrecht auf die Untersucbungsfolie trafen. Das Rohr konnte gesondert 
vom Kasten evakuiert werden. Zur Unterdriickuug stórender Sekundiirstrablung 
war reicblicb Graphit ais Verkleidung u. Baumaterial gebrauebt worden. Gegen- 
iiber dem Objekt befand sich in der Wand der ZnS-Sebirm. Zur Verminderung 
der (9-Strablenwrkg. auf den Schirm stand dort der Kasten zwiscben Magnetpolen. 
Ais Teilebenquelle diente eine Metallscheibe mit aktiyem Ra-Nd., eingebracbt nacb 
Abklingen des Ra A. Durch Abdecken des Teilchenrolirs konnten Leerverss. ein- 
gesehaltet werden. Fur Au, Pt, Ag u. Cu wurde die Bezieliung n - V 4 =  const. 
bestStigt u. damit die Gultigkeit der einfachen Gesetze. Bei Al u. Mg tritt ein 
Minimum in der Kurve an ungefa.hr gleicher Stelle auf bei einer Reichweite von 
ca. 5 cm, worauf die Streustralilung wieder zunimmt. Die3  Ergebnis wurde durch 
besondere Zahlverss. in der Nfihe des Minimums bei Al bestatigt; die Zalil weieht 
um ca. 40% von der einfachen Tlieorie ab. Dieselbe Bestiitigung ergaben Verss. 
mit 90° Streuwinkel. Zur Unters. der Streuung von Au wurde mittels der Me- 
thode von Ch a d w ic k  zur Messung der Kernladung dessen Streuung fiir ver- 
schiedene Winkel u. Reiehweiten kontrolliert u. n. gefunden. Demnach yerhSlt 
sich der Au-Kern fiir 10-10- 1 2  bis 3,5 • 10 1 3  cm Kernentfernung wie eine Punkt- 
ladung, was zum Yergleich mit U wichtig ist, wo Teile der Kernstruktur sich bis 
zu ca. 7.10 - 1 2  cm radial ausdehnen u. die radioaktiven Erscheinungen auf einen 
Zentralkern mit Satelliten hinweisen. Bei den vorliegenden Verss. miissen mit 
Teilchen yon 2,9 cm Reichweite solche Annalierungen yorkommen. Abweichungen 
vom einfachen Gesetz lieBen sich zurzeit niclit feststcllen. Fiir Au liiBt sich ge- 
nauer sagen, daB bei Anwesenheit von Satelliten, daher sowohl positive, ais auch 
negative von ungefiihr gleicbcr Ladung anzunehmen sind u. die eigentliche Kernladung 
sebr nahe gleich der Gesamtkernladung sein muB. — Die Unters. der Absorption 
der von Al gestreuten Teilchen entsprach den Erwartungen fiir elast. StoB. Nament- 
lich wurden keine u -Teilchen kurzer Reiehweiten (ais Anzeiehen erzwungener 
Radioaktiyitiit) gefunden, u. soweit «-Teilchen in Frage kommen, die Protonen aus 
dem Kern herausgeschleudert haben, sprieht der Befund fur dereń Aufnahme in 
den Kern. Die Minimalgeschwindigkeit der ausgeschleuderten Protonteilchen ist 
ca. 2,4 X  10° cm/sec. Zur Diskussion des Minimums in den Zerstreuungskuryen 
ist vor allem zu bemerken, daB die Gultigkeit des einfachen Kraftgesetzes bei Mg 
u. Al bei ungefiihr gleicher Kernentfernung aufhort wie bei H, was moglicherweise 
auf die Struktur des «-Teilchens ais Ursache der AbnormitSt hinweist. Im Gegen- 
satz zu fruheren Erklarungsverss. der Erscheinung versuchen die Yff. die Konstruk- 
tion eines Kernmodells, welclies diese oline Annahme anderer Kraftgesetze bei 
a-Teilchenbombardement zeigen wurde. Dies besteht in einem Zentralkern der 
Ladung E l umgeben von einer Schale der Ladung — JS2 u. einer zweiten iiuBeren 
E$. A uB erhalb  des Systems entspricht dies einer Punktladung _E =  E l — i ? 2 +  E ir 
also dem einfachen Kraftgesetz einer Ladung E, die dort auf das «-Teilchen wirkt. 
Zwischen den Schalen E3 u. E 2 wiirde auf das Teilchen die Ladung E  — i ? 3  u. 
zwischen E 2 u. E l die Ladung E  -J- — E s wirken. Dies ergibt n. Streuung
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auBerhalb jE3, plotzliclien Abfall nach Durch dringen vou _Z?., u. Wicderanatieg naoh 
Passieren von Ea. Das Minimum tritt bei Al bei derselben Teilchengeschwindig- 
keit auf, bei der die Aussendung der Protonen beginnt, was dafiir spricht, daB diese 
erst beim Eindringen des <z-Teilchens ins Satcllitenaystein einsetzt. (Philos. Maga
zine [6 ] 5 0 . 889—913. 1925. Cambridge.) K y b o p o u l o s .

Ursula Andrewes, Ann Catherine Davies und F rank  H orton, Die Grenzen der 
weichen Rontgenstrahlenabsorption einiger Elementc. Um die Absorption von weichen 
Rontgenstralilen durcli Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn zu messen, wurde ein kreuzformiges 
Rohr yerwendet, welches <auf dcm cinen Balken die W-Elektrode u. das Elektro- 
meter, ferner die Antikatbode, bestehend aus einem Pt-Draht, der in Kontakt mit 
den auf dem audereń Balken befindlichen Elementenproben stand, enthielt. Diese 
Elementproben waren auf Quarzst;iben so angeorduet u. durch Quarzrohre von- 
einander getrennt, dafi sie mit Hilfe der auf deu Enden der Quarzstitbe an- 
gebraehten, weichen Fe-Stiicke magnet, ycrschoben u. nach Belieben den Rontgen- 
strahlen ausgesetzt werden konnten. Die durch das Elektronenbombardement der 
Elementproben angeregte Strahlung wurde mit Hilfe ibres photoelektr. Effektes 
auf ein, mit einem empfindlichen Elektrometer yerbundenem Pt-Bleche gemessen. 
Das Pt-Bleeh wurde durch Pt-Drahtnetze gegen unerwunsehte Stralilungcn ge- 
schiitzt. — Eine Tabelle der auf diese Weise gewonnenen Voltspannungen wurde 
mitgeteilt. Es gelit aus dem Vergleicli der gemessenen Absorptionsgrenzen u. 
Emissionslinien hervor, daC der allgemein angenommene Wert einer Absorptions- 
grenze, die durch spektroskop. Methoden erhalten wurde, nicht ubereinstimmt mit 
der Ionisation eines Atoms, entstanden durch Loslosung eines Elektrons aus den 
unteren Kerngruppeu, sondern mit dem Transport eines Elektrons von der unteren 
Gruppe zur Peripherie, d. h. zum Niyeau der am lockersten gebundenen Elek- 
tronen. Der Untersehied in den Energiemengen, die einerseits notig sind, um ein 
Elektron zur Peripherie, u. andererseits ganz zu losen, sollen an der Oberflaclie 
der u. Atomgrenze stśirker differieren, so daB die Moglichkeit der Entdeckung der 
Absorptionsgebiete entspreehend der Uberfiihruug von Gebieten der Peripherie bis 
zur gSnzlichcn Loslosung gegeben sind.

Die Estrapolation der Moseleykuryen yerschiedener Absorptionsgrenzen zeigten, 
daB die erhaltenen Wertc mit der Energieabsorption der Elektronen in den ikf-Unter- 
gruppen ubereinstimmten. Die bei den einzelnen Elementen gefundenen Werte 
differieren etwas, was auf eine selektiye Absorption zuruckgefuhrt wird. (Proc. 
Royal Soc. London. Serie A. 110. 64—90. 1925.) H a a se .

M aurice H. Bełz, Die Energieuerteilung im kontinuierlichen X-StraJilenspektrum. 
Das Maximum der Strahlenenergie von Rontgenrohren liegt fur yerscliiedene Be- 
triebsspannungen und Stromstarkeu bei yerschiedenen Wellenlangen. Eine Funk- 
tion wurde gefunden, die die Energieyerteilung in Abhangigkeit von Spannung u. 
Stromstarke darstellt. (Philos. Magazine [7.] 1. 50—67. Melbourne, Univ.) R. S c h m id t .

A rth u r E dw ard  R uark  und R oyL . Cłienault, Die Feinstruktur von Speklral ■ 
linien. (Vgl. Scientific Papers Bureau of Standards 19. 463; Naturę 114. 575; 
C. 1924 . I I .  1891. 2820.) Erweiterung der friiheren Yeroffentlichungen, die alle be- 
kannten Daten iiber die Feinstrukturen in den Spektren der Nichtwasserstoffatome 
behandelt. Nach Definition der yerschiedenen Arten von Feinstrukturen werden 
die dafiir von anderen Autoren gegebenen bezw. zur Erorterung gestellten Er- 
klarungen diskutiert u. liierauf an Hand der Daten die Einzelfiille besprochen. 
(Philos. Magazine [6 ] 5 0 . 937—56. 1925. Washington, Bur. of Stand.) K y r o p o u l o s .

R. H. Fow ler, Notiz iiber die Summationsregeln fur die Intensiłaten von Spektral- 
linien. (Vgl. Philos. Magazine [6 ] 4 9 . 1272; C. 1925. H. 1009.) Vers. einer theoret. 
Deutung der Summationsregeln von O i in s t e in  , B u r g e r  u . D o r g e l o  durch An-
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wendung des von H e is e n b e r g  verfeinerten Korrespondenzprinzips, insbesondere 
bei Linien von Multiplfctts, dereń Freąuenzunterschied nicbt zu yernaehlSsśigen ist. 
(Philos. Magazine [6 ] 50. 1079—83. 1925.) K y r o p o u l o s .

David M. Dennison, U ber die Analyse gcwisser Molckiilspcktren. Die Molekul- 
schwingungen u. das infrarote Spektrum der Halogemvassersto/j'e, des COs u. NH3 

werden untersucht, wobei angenommen wird, daB sich die Atomkerne in der Nahe 
ihrer Gleiehgewiclitslagen so verlialten, ais ob zwischen ihnen zentrale KrSfte wirk- 
sam wfiren. (Philos. Magazine [7.] 1. 195—218. Kopenhagen, Inst. f. theor. 
Physik.) E . S c h m id t .

C. G. D arw in, Mechanische Modelle fur den Zeemaneffekt. Ein den Erschei- 
nungen des Dubletts in befriedigender Weise entsprechendes Modeli u. ein Vers. 
zur Konstruktion eines Modells fiir das Triplett wird bescbiieben. (Philos. Magazine 
[7.] 1. 161—95. Edjnburgh, Univ. 1925.) R. Sc h m id t .

Masazó K ittti, Weitere TJntersuchungen iiber den Starkc.ffe.kt in Wasserstoff. 
(Vgl. Japan. Journ. of Physies 1. 29; C. 1923. III. 589.) Vf. zeigt, daB die von 
K b a m e e s  (Ztsclir. f. Physik 3. 199; C. 1921. III. 698) vorhergesagten drei neuen 
Komponenten von l l a tatsiiehlich auftreten u. fiir IIy der Nebeneffekt angenJiliert 
mit der Theorie fiir alle Komponenten bis zu einem Feld von 290000 V/cm uber- 
einstimmt. Es wird ferner gezeigt, daB drei zu dem Viellinienspektrum gehorigen 
Linienpaare im elektr. Feld sich almlich verhalten. Der Starkeffekt der emittierten 
Linie besteht in einer Yerschiebung naeh den liingeren Wellenlangen. Besitzt 
das Mol. ein resultierendes elektr. Moment in ungestortem Zustande, so kann die 
Yerschiebung proportional der Feldstiirke sein u. sowobl nach Violett wie nach 
Rot erfolgen. Die Verss. zeigen, daB die Verschiebung der Sekundarlinien fast 
łmmer nach rot erfogt u. sclineller zunimmt ais entsprechend der Feldstiirke. (Japan. 
Journ. of Physies 4.. 13—38. 1925. Mitsubishi Zosen Kaisha, Res. Lab.) K. W o l f .

"W. Thomas, Bernerkung zu meiner Arbeit: „Zu>n quadratischen Starkejfekt 
der Alkalien“. (Vgl. S. 1506.) Vf. bemerkt, daB der Gedankengang, der die Be- 
rechnung der elektr. Stromungsenergie ermoglichte, auch dem graph. Verf. von 
B a r t e l s  (Ztschr. f. Physik 32. 415; C. 1925. II. 1008) zugrunde liegt. (Ztschr. f. 
Physik 35. 556. Breslau.) K. W o l f .

R udolf Sewig', Ińtensitatsmessungcn in Bandempektren. Es wird der Inten- 
sitatsverlauf in der negativen Ar-Bande 3914 u. den Cyanbanden 3883 u. 4216 ge- 
messen u. diskutiert. 7 Tabellen bringen das Zahlenmaterial. (Ztschr. f. Physik 
35. 511—23. Bonn, Univ.) K. W o l f .

H. Schiller und K. L. W olf, Uber das kontinuierliche Wasserstoff spektrum. 
II. (I. vgl. Ztschr. f. Physik. 33. 42; C. 1925. II. 1508.) Es wurden mit Hilfe 
eines mittleren Hilgerąuarzspektrographen die Spektren von reinem 1I2 u. von 
M etalld iim pfen  (Li, K , Na, Mg, Ca, Zn, Cd) mit geringem Zusatz von H» 
aufgenommen. Die Yersuchsergebnisse zeigen, daB das kontinuierliche Ha-Spek- 
trum unabhUngig' von der Elektronenanregung durch StoBe zweiter Art angeregt 
wird, sobald nur die Resonanzpotentiale der zur Anregung benutzten Elemente 
grijBer ais 2,9 V sind. Gleichzeitig ergibt sich eine Abhiingigkeit des kurz- 
welligen Endes des kontinuierlichen Spektrums von der GroBe der betreffenden 
Resonanzpotentiale. Das kontinuierliche Ha-Spektrum entsteht bei der Wieder- 
vereinigung zweier unangeregter Atome. Dabei geht die mit Strahlungsemission 
verbundene Mol.-B. nur im elektr. Felde vor sich. Im Falle der reinen Hj-Ent- 
ladung ist der primiire Vorgang die Dissoziation des Mol. in ein angeregtes u. ein 
unangeregtes Atom durch StoBe erster Art. (Ztschr. f. Physik 35. 477—89.) K. W o l f .

K. L. W olf, Benierkungen zu den kontinuierlichen Absorptions- und Emissions- 
spektren der Halogene. Vf. betrachtet die kontinuierlichen Emissions- u. Absorptions-
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spektra der Halogene, soweit ihre langwellige Grenze im Sichtbaren oder Ultra- 
roten liegt, im AnschluB an die Deutung des kontfnuierliclien Hj-Spektrums ais cines 
Wiedervcreinigungsspekt.rums (ygl. yorst. Ref.). Ais erste Anregungsstufe des Atoms 
wird ein metastabiler jj-Term angenommen. Fiir Cl ergibt sieli aus der 2,35 V be- 
tragenden Dissoziationsarbeit u. aus der bei 4990 JL-E. einsetzenden Absorption 
eine Termaufspaltung von 0,1 Volt. B r  zeigt ein kontinuicrliches Emissions- 
spektrum, das im Roten beginnt in vollkommener tjbereinstimmung mit der Disso
ziationsarbeit des Br (2,0 V). Ilim iiberlagert sich ein bei 4900 A.-E. einsetzendes, 
bis etwa 4200 JL-E. reiehendes Absorptionsspektrum. Aus der Differenz der beiden 
langwelligen Grenzen berechnet sich eine Termaufspaltung von 0,5 Volt. Fiir .7 
setzt das kontinuierliche Spektrum bei 4800 A.-E. ein.

Fiir die Aufspaltung der -Termo ergibt sich aus der Dissoziationswarme u. 
der langwelligen Absorptionsgrenze ein Wert von 1,0 Volt. Bei J  scheint nur die 
Yereinigung eines angeregten u. eines unangeregten Atoms moglich zu sein, was 
aus der Empfindlichkeit des J  gegen elektr. Felder u. der langen Lebensdauer des 
metastabilen ^,-Terms zu yerstelien ist. (Ztschr. f. Physik 35. 490—94. Potsdam, 
Astrophysikal. Obseryat.) K. WOLF.

C. R. B ury, U ber die Fulcherłinien im Wasser sto ffspektrum. (Vgl. D i e k e , 
S. 310.) Vf. faBt die Fulchertripletts ais jeweils die drei hellsten Linien einer 
Bandę auf, so daB sich an Stelle von 10 Tripletts in 2 Banden, 10 Banden in
2 Serien ergeben u. jede Bandę aus 2 Zweigen besteht. (Philos. Magazine [6 ] 50. 
1139—43. 1925. Aberystwyth [Wales], Univ. Coli.) K y r o p o u i.os.

Ruby V. Jolowicz (geborene W agner), Yersuche uber die Absorption der 
Balmerlinien in Wasserstoff. Die mit verschiedenen Anordnungen angestellten 
Verss. bestanden im Prinzip darin, nach einer Absorption der Balmerlinien durch 
H zu suchen, welches dem StoB der Elektronen cines Gluhdrahtes ausgesetzt war. 
Im wesentlichen bestand die Anordnung in einem yariabel evakuierbaren Ent- 
ladungsrohr mit Gliihdraht, Gitter u. einer gegenubergestellten Platte, die auf 
gleichem Potential gehalten wurden u. deren Zwischenraum bestrahlt wurde. Ais 
Lichtąuelle diente entweder weiBes Licht oder das Licht einer H-Entladungsrohre. 
Das durchgeliende Licht wurde spektroskop, zerlegt, bei yerschiedenen beschleu- 
nigenden Potentialen subjektiy beobachtet bezw. photographiert. Entladungsrohr 
•wie Photometrierung wurden yerschiedentlich yerfeinert (s. Original), ohne daB Ab
sorption gefunden wurde. Der Befund wird so gedeutet, daB die Ionisation mole- 
kular ist, ohne daB Dissoziation stattfindet. (Philos. Magazine [6 ] 5 0 . 1089—96. 
1925.) K y r o p o u l o s .

W ilhelm  Dahmen, Uber das Funkenspektrum des Kaliums. Vf. untersuclit in 
den von ihm (vgl. Ztschr. f. Physik 29 . 264; C. 1925. I. 467) gemessenen Linien 
des 7'L-Funkenspektrums Ansiitze von GesetzmaBigkeiten naclizuweisen. 6  Tabellen 
bringen das Zahlenmaterial. In Zusammenfassung ergibt sich, daB eine wirkliclie 
Analyse des Jf-Funkenspektrums noch niclit gegeben werden kann. (Ztschr. f. 
Physik 35. 528— 39. Bonn, Univ.) K. W o l f .

J. A. C arroll, Die Va&ium-Funkenspektren einiger scliwererer Elemente und 
Scrienklassifiziemngeii der Spekłren ionisierłer Atonie, die denen des Kupfers, Silbers 
und Goldes homolog sind. Die Funkenspektren von Jlg, Ga, In, Tl, Ge, Sn u. Pb 
wurden im Yakuum photographiert, gemessen u. die Wellenliingen bestimmt. Es 
wurden Anordnungen der Spektralterme dieser Elemente im ionisierten Zustand 
gefunden, die mit denjenigen von Cu, Ag u. Au ubereinstimmen, entsprechend dem 
Schema: Cu x, Zn II, Ga III, Ge IV; Ag I, Cd II, Zn III, Sn IV; Au I, Hg II, 
Tl III, Pb IV. Verschiedene zahlenmaBige Beziehungen zwischen den Spektren 
-wurden untersuclit u. durch Tabellen u. Kuryen yeranschaulicht. Die MeBgenauig- 
keit zur Ermittlung der WellenlSngen wurde erhoht u. beim Tl Serien von Linien
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zwischen 1000 u. 1500 Ł  mit einer Gcnauigkeit von einigen Hundertstel X gemessen.
— Die Spektren wurdćn naeli 2 yerschiedenen Methoden erzeugt u. photographiert. 
Im Bereich von Wellenlangen unter 2300 A wurde M il l ik a n s  Yakuumspektro- 
graph benutzt, fiir groBere Wellenlangen A n d e r s o n s  Kondensatorentladung im 
Vakuum. Ein Kondensator mit weniger ale 1 Mikrofarad Kapazitiit wurde auf 
20—25000 V aufgeladen u. zwischen Elektroden aus den zu untersuchenden Ele- 
menten iiber eine Funkenstrecke im Yakuum entladen. Ais Yergleichsspektrum 
diente das Fc-Spektrum. (Philos Transact. Royal Soc. London, Serie A. 2 2 5 . 357 
his 420. Cambridge, Uniy.) E. Sc h m id t .

Jh . Cathala, Photochemische Synthese des Clilorwasserstoffs. Nacli einer aus- 
fiihrlichen Schilderung der yorliegenden Versuchsergebnisse stellt Vf. eine neue 
Theorie der HCl-Bildung im sichtbaren Licht auf. Dic eigentliche Lichtrk. ist 
Cl2 -f- h v —  2 Cl (1), der sich aber noch die Rkk. anschlieBen Cl -J- CL =  Cl3 (2), 
Cl -f- O, =  CIO./ (3)', Cl3 - | - 0 2 =  CIO., -J- CI, (4) u. die HC1 liefernde Rk. 
Cl3 +  Ha — 2IIC1 -)- Cl (5). Diese 5. Rk. wird durch Wasserdampf beschleunigt, 
wobei aber die Wassermoll. nicht — auch nicht yorubergehend — gebunden werden, 
sondern nur durch die aus ihrem Dipolcharakter folgende Anderung des elektr. 
Fcldes wirken. Diese katalyt. Wirksamkeit des W. setzt Yf. der Lichtintensitiit J  
proportional, zeigt, daB [Cl3] (wenn die 1. Rk. viel schneller ais die 2. u. 3. ist) der 
Quadratwurzel aus J  proportional ist, u. kommt somit zum SchluB, daB die Ge- 
sehwindigkeit der HCl-Bildung mit ,7^- proportional wiichst, was Verss. von B ały  
u. B a rk e r  (Journ. Chem. Soc. London 119. 653; C. 1921. III. 584) bestatigen. Die 
genauere, auch [02] berucksiclitigende Formel konnte mangels geeigneter Messungen 
nicht yerifiziert werden. — Ein Dipolmol. kann ais photochem. Katalysator wirken, 
nur, wenn es im fraglichen Gebietc des Spcktrums absorbiert. (Journ. de Chim. 
physiąue 2 3 . 78—96. Paris, Coli. de France.) B ik erh an .

J. E g g e rt, Uber einige Reaktionen des durch Licht angcregten Broms. (Nach 
Versuchen von F. W achholtz und R. Schmidt.) Maleinsiiure-diathylester, in fl. 
Zustand oder in CCI4 gel., mit gel. B r belichtet, lagert sich in Fumarsdure-diathyl- 
ester' um. Br wirkt bei diesem exothermen ProzeB ais Sensibilisator. Gleichzeitig 
wird Br angelagert unter B. von Dibrombernsteinsaurc-diathylcster. Es ergibt sich, 
daB ein absorbiertes Quant bei X =  436 fjfi in einer 0,1 n-BiyLsg. bei 21° C. 
295 Umlagerungen u. 8  Anlagerungen zu bewirken vermag. In bezug auf die An- 
lagerung verhalten sich Malein- u. Fumarsaure-Ester gleich; fiir den Umlagerungs- 
prozeB ist die photochemische Ausbeutc abhiingig vom Mischungsverhaltnis der 
Ester. X =  546 n/x veranlaBt eine geringe Anzahl von Umwandlungen. Die zur 
Erklarung der Verss. notwendige Annahme einer hohen Lebensdauer des aktiyierten 
Br von 10“ 8 sec. u. die Fahigkeit, die Energie in beliebig kleinen Teilbetragen 
abzugeben, sollen noch niiher experimentell begriindet werden. Es lieB sich zeigen, 
daB auch das iiber der Fl. im Gasraum befindliche Br aktiviert werden kann; 
darauB folgt eine Lebensdauer des aktmerten Br, die so groB ist wie die Zeit, die 
eine Molekel benotigt, um aus dem Gasraum in die fl. Phase zu gelangen. (Phy- 
sikal. Ztschr. 2 6 . 865—68. 1925.) K e l l e r m a n n .

A s. E le k t r o c h e m ie .  T h e r m o c h e m ie .

J. H erbert Jones', Der F/influft des umgebenden Mediums auf die Reibungs- 
elelctrizitat. Dic Vcrss. des Vfs. bezweckten die Kliirung der Frage, ob die bei 
Reibung zweier Medien entstehenden Elektrizitatsmengen von der Natur des um
gebenden Mediums abhiingen. Die Apparatur bestand in einer motorisch in einem 
dicht schlieBenden Gehiiuse rotierten Scheibe, die an einem Metallscheibchen rieb, 
welches mit dem Elektrometer yerbunden war. Das Materiał der Drehscheibe 
wurde gewechselt; Ebonit, Kupfer, Schiefer oder Holz kamen zur Yerwendung.
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Das eigentliche reibende Materiał war bei den Hauptyerss. Seide, die auf der 
Drehsclieibe befeatigt war. Es bat den Anschem, ais sei ein gcwisses, relativ 
groBes Leityermogen der Drelischeibe erwilnscht, wesbalb Ebonit schlieBlieb ver- 
worfen wurde. Die Verss. wurden iu der Weise durchgefiihrt, daB man eine Zeit- 
lang in Luft rotieren lieB, dann die Luft durch ein anderes Gas ersetzte (durch 
Einstromenlassen) u. regelmaBig die Elektrometerablesungen registrierte. AuBer 
den Gasen wurden auch gewołiDliches Leuchtpetroleum u. reines Paraffinol auf 
ihren EinfluB untersucht. Gerieben wurde an Cu oder Pt. Einige der haupt- 
8 iichlichen Beobachtungsergebnisse sind: Potentialschwankungen des mit Seide ge- 
riebenen Metalls bei langerer Eeibdauer. Bei Eeibung in Luft u. niedrigem Potential 
des Metalls bewirkt Einfiilirung von Leuchtgas, Hg oder C02 Potentialerhohung, 
war das Potential zuvor lioch, so tritt der umgekehrte Effekt ein. Die Potentiale 
betrugen zwischen 30 u. ca. 60 Volt. S0 2 erhohte, 0 3 u. 0 3  erniedrigten stets 
das Potential. Die Fil. erhohten das Potential gleiclifalls, waehsend mit gesteigerter 
Temp. Ais Ursaclie wird hier wie bei SO* groBeres Leityermogen yermutet. (Philos. 
Magazine [6 ] 50. 1100—77. 1925.) K y r o p o u l o s .

R. Seeliger, Die Vorgange an der Katliode der Bogenentladung. Zusammen- 
fassender Bericht. (Physikal. Ztschr. 27. 22—41.) H a n t k e .

N iels B jerruin, Die elektrischen Krdfte zicisclien den lonen und ihre Wirkungen. 
Der zusammenfassende Vortrag behandelt 1. die gegenseitige Wrkg. von lonen 
aufeinander nach dem Coulombschen Gesetz unter Beriicksichtigung der DE. des 
Losungsm., 2. die Wrkg. der interion. Kriifte auf den osmot. Druck der lonen, 
ihre Aktivitiit, ihr Leityermogen sowie auf die Geschwindigkeit von Ionenrkk.,
3. den Dissoziationsgrad der Elektrolyte. Bei der Bespreehung der neueren An- 
sehauungen iiber die Elektrolyte wird das auBerordentlich starkę Anwaclisen des 
Leitfahigkeitskoeffizienten in Medien mit kleiner DE. bei hohen Konzz. durch 
Heranziehung der Ionenassoziation erkliirt, u. es wird gezeigt, daB die interion. 
Krafto die wirksame M. der lonen u. ihre osmot. Wrkg. ganz erheblich reduzieren 
konnen. Ais charakterist. Eigenschaft der starken Elektrolyte wird bezeichnet, 
daB ihre lonen sich nicht zu Moll. yerbinden, sondern sehr nahe aneinander heran- 
kommen konnen, ohne sich weiter zu deformieren. Aus dem yorliegenden esperi- 
mentellen Materiał glaubt Vf. schlieBen zu konnen, daB es eine mehr oder minder 
scharfe Grenze gibt zwischen A sso z ia tio n sp ro d d . von wenig deformierbaren 
lonen einerseits u. mehr oder weniger bestiindigen chem. K o m p lex en  anderer- 
seits, die aus stark deformierten oder giinzlich verschwundenen lonen bestehen. 
(Svensk Kem. Tidskr. 38. 2—18.) H a n t k e .

J. A. Crowther und B.. J. Stephenson, Einige Elektrodenerscheinungen bei der 
Elektrolyse. (Ygl. S. 313.) Fortsetzung der friiheren Unterss. mit einer Pt-Punkt- 
elektrode ais Katliode u. Platinanode in H,S04. Die Stromdichtepotentialkuryen, 
sowie Widerstandsmessungen, welche umgekehrte Proportionalitiit zwischen Wider- 
stand u. Gasdruck iiber der Zelle ergaben, lassen auf Ubergangswiderstiinde an 
den polarisierbaren Elektroden schlieBen, ais dereń Ursaehe diinne Gashaute an- 
genommen werden. Von bestimmten Werten der Stromdichte an nimmt derWider- 
stand der Zelle in verstiirktem MaBe zu infolge Erhitzung der G a ssc h ic h t, die 
nunmelir iihnlicli wie beim Leidenfrostschen Phiinomen wirkt. (Philos. Magazine [6 ] 
50. 1066—79. 1925. Eeading, Univ. Coli.) K y r o p o u l o s .

Louis J. B ircher und Geo. D. How ell, Untersuehungen iiber die Temperatur- 
koeffizienten von Bezugselektroden. Der Temp.-Koeffizient von Elektroden kann nach 
zwei verschiedenen Methoden bestimmt werden. Nach der 1., der ublichen Methode 
wird der EinfluB der Temp. auf die ganze Zelle, dereń eine Elektrode die H-Elelc- 
trode ist, bestimmt u. daraus unter gewissen Annahmen iiber das Verh. der
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H-Elektrode der Temp.-Koeffizient der anderen Elektrodę berechnet. Der EinfluB 
der Temp. auf die H-Elektrode wird naeli dieser Methode niclit mitbestimmt. Bei 
der zweiten Methode, welehe von den Vff. angewandt wird, werden die beiden 
Hiilften der galvau. Zelle in getrennte Thermostaten gebraelit, von denen der eine 
auf konstanter Temp. gehalten wird, wahrend die Temp. des 2. variiert wird. Die 
Anderung der EK. in der ganzen Zelle wird ais MaB des Temp.-Koeffizicnten der 
bei yerfinderlielier Temp. befindliehen Elektrode in bezug auf die 2. Elektrode bei 
konstanter Temp. (25°) angesehen. Wenn das Poteutial der 2. Elektrode auf der 
H-Skala bekauut ist, wird durch die Mcssung das Potential der 1. Elektrode bei 
allen Tempp. in bezug auf die H-Elektrode festgelegt. Bei dieser 2. Methode tritt 
eine Art von Beriihrungsstelle Fl.-Fl. auf, an welcher sich die Lsgg. eines Elek- 
trolyten von yerschiedener Temp. begegnen. Die Unterss. wurden an 2 Reihen 
von Zellen vom Typus (Pt)II2, H2 S04 (x-n.), Hg2 S04, Hg ausgefiihrt, in der ersten 
war der Elektrolyt 0,1000-n. HoS04, in der zweiten 1,0004-n. H2 S04. Dabei ergaben 
sich die folgenden Temp.-Koeffizienten (gemessen gegen die 2. konstantę Bezugs- 
elektrode): H2, 0,1-n. H.,S04 d E j d T =  —0,00027; H „  1,0-n. II2 S0 4 d E / d T ^  
-0,00043; 0,1-n. H 2 S04, Hg2 S04, Hg d E j d T  =  +0,00028; 1,0-n. H2 S04, Hg2 S04, 
Hg d E / d  T  =  -(-0,00030. Mit ziinelimender Temp. werden alle Elektroden elektro- 
negativer. Diese Experimente stiitzen nicht die von Lewis u. R a n d a ll  bei der 
Ableitung des Temp.-Koeffizienten einer 0,1-n. Kalomelektrode gemachte An- 
nahme, daB die EK. der Zelle H2, 0,1-n. HC1 || H +(n), H, proportional der absol. 
Temp. ist. Aus der Tatsache, daB H2 S0 4 -H-Elektroden mit zunehmender Temp. 
elektronegativer werden, geht hervor, daB die Aktivitiit der H-Ionen mit der Temp. 
so schnell wachst, daB der nach der Gleichung E  =  (R T / n F ) logn (an +ja =  1 ) 
geforderte Potentialzuwachs aufgewogen wird. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 3 . 
34—40. Naslmlle [Tenn.], V an d eu b ilt Univ.) Josephy.

A. Ferguson und I. Y ogel. Die Berechnung des Aquivalentleitvenn6gens starker 
Elektrolyte bei unendlićher Verdunnung. I. Wdsserige Losungen. Ais Grundlage 
dient den Vff. die von S to rch  (Ztsclir. f. pliysik. Ch. 19. 13 [1896]) aufgestellte 
Gleichung fiir die Dissoziationskonstante. Es wird durch Umformung u. passende 
Einfiihrung neuer Variabler, auf analyt. u. graph. Wege ein einfaches Verf. zur 
Berechnung von A m ungegeben u. an zahlreichen Beispielen demonstriert. (Philos. 
Magazine [6 ] 5 0 . 971—85. 1925. London, Univ. East London Coli.) Kykopotji.os.

K. T. Compton, Dielektrizitatskonslante und Molekiilstruktur. Vf. entwickelt 
in groBen Ziigen die Lorentzsche Theorie der clektr. Polarisation u. leitet unter 
Benutzung der Formel von C lausius-M osotti u . des Theorems von Boltzm ann 
die Debyesche Gleichung fur die DE. ab. Diese wird auf Gase u. Fil. angewendet 
auf Grund von Yersuchsmaterial anderer Autoren. Dann werden die yerschiedenen 
moglichen iModclle des H2 0-Mo1. betrachtet u. mit Hilfe des sich aus der Debye- 
selien Formel ergebenden elektr. Moments gepriift. Beim HCl-Modell von Lan g- 
muir u. Lewis wird die Yerschiebung der auBeren Elektronen des Cl unter Einw. 
des elektr. Feldes des H-Kernes aus der Formel /i =  e (d — 8  s) berechnet, wo fi 
das aus der DE. zu bereehnende elektr. Moment, d den Abstand zwischen dem II- 
u. dem Cl-Kern u. s die Yerschiebung der Elektronen bedeuten. Die Berechnung 
von s wird dann aucli noch auf eine andere Art durchgefuhrt, namlieh aus der Kon- 
stanten y der Debyeschen Gleichung (Deformierbarkeit der Elektronenkonfiguration). 
Die Diskrepanz zwischen beiden so erhaltenen Werten (s =  0,13-10—8 u. 0,26• 
10_s cm) wird auf die (bei der letzten Methode ins Spiel kommende) ungenaue 
Kenntnis der Elektronenkonfiguration zuriickgefiihrt. — In einer Tabelle sind die 
y -Werte fiir einige Ionen, Atome u. Molekule zusammengcstellt. Die Deformierbar
keit der Elektronenhiillen ist von bedeutendem EinfluB auf die Theorie der
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Spektren. Vf. geht daher mit einigen Wortcn „auf dies Thema ein u. zeigt, wie 
fordernd anch hier die Kenntnis der DE. ist. (Science 63. 53—58. Princeton, 
Univ.) H a n t k e .

C. W . Heaps, Thermoelelctrische Kraft und Hallkoeffizient. Vf. diskutiert die 
bisher vorliegenden Arbeiten, die sich mit dem Zusammenhang zwischen Thermo- 
kraft u. Hallkoeffizient befassen, insbesondere solche, die den EinfluB eines Magnet- 
feldes auf die Thermokraft untersuchen. Unter der Annahme, daB sich unter dem 
EinfluB des Feldes die Zahl der „freien Elektronen" im Metali śindert u. umgekehrt 
proportional dazu der Hallkoeffizient, wird eine Beziehung fiir die Thermokraft 
abgeleitet, derzufolge sich diese Sndern nuiB, wenn sich der Hallkoeffizient mit 
wachsendem magnet. Felde iindcrt. Vf. stellte Verss. zur Priifung dieser Móglich- 
keit an, unter Benutzung melirerer Metalle, dereń Hallkoeffizienteu u. TliermokrSfte 
bestimmt wurden. Es wurden untersucht: B i, Graphii, Sb u. Kolde. Yersuchs- 
anordnung s. Original. Die Verss. wurden mit transyersalem u. longitudinalem 
Feld zur Langsachse der Probestucke angestellt u. zeigen die fiir polykrystalline 
Stiicke charakterist. Schwankungen. Diese wurden besonders beziiglieh des Struktur- 
einflusscs u. des Einflusses der Eichtung des Warmeflusses untersucht. Der Ein
fluB auf die Thermokraft im Sinne der Annahmen des Vfs. wurde gefunden fiir Bi, 
Graphit u. bei hoheren Feldstiirken anch fiir Sb (mit positivem Hallkoeffizienten), 
jedoeh nicht fiir Kohle. Quantitative Ubereinstimmung mit der Bcrechnung besteht 
indessen nicht, indem sich daraus die Gaskonstante pro Molekuł 10—11 mai zu 
klein ergibt. (Philos. Magazine [6 ] 5 0 . 1001—09.1925. Houston, Tex., Eice Inst.) K y r .

J. F o rrest, Die magnetische Bcschaffenheit der Kry stalle. Der Vf. gibt eine 
gedrangte Ubersicht iiber Ausbau u. Anwendungen einer von P e d d ie  (Proc. Eoy. 
Soe. Edinburgh 19 0 5 . 1025. 1 9 0 8 . 644. 1932. 216) entworfenen Theorie der Wrkg. 
magnet. Felder auf Krystalle. Dieser Theorie liegt zugrunde die Anisotropie der 
magnet. Wrkg., dereń Intensitatsmaximum im allgemeinen nicht in der Feldrichtung 
gelegen ist, so daB sich Magnetisicrungsachsen u. damit magnet. Gitter ergeben, die 
nicht immer von derselben Art sind, wie die entsprechenden Krystall-Eaumgitter, 
wie sie die Eontgenanalyse ergibt. (Philos. Magazine [6 ] 50 . 1009—18. 1925. 
Dundee, Univ. Coli.) K y r o p o u l o s .

Wa. Ostwald, Die Fraktionierungs-Ziffer. Es wird yorgesehlagen, der Kenn- 
ziffer (K. Z.), welelie zur Bezeichnung der Hohenlage von Kohlenwasserstoff-Siede- 
kuryen dient, eine Fraktionierungsziffer (F. Z.) in Klammern beizufiigen. Diese F. Z. 
ist der Halbwert der mittleren Steigung der Siedekurve u. wird in bezug auf die 
K. Z. mit +-Zeiclicn angegeben. Die F.-Z. wird gefunden, indem man die durch 
die K. Z.-Horizontale gebildeten Dreiecke integriert u. die erhaltene Summę mit 
zwei multipliziert. (Auto-Teclinik 15. Nr. 3. 7—10. Mittlg. wissensch.-techn. Abtlg. 
Benzol-Verband.) "Re in e r .

Germaine M archal, Untei-suchungen iiber die Zersetzung der Mełallsulfałe durch 
Wannę. (Vgl. S. 1777.) CaSOĄ dissoziiert merklich von 960° an. Der Totaldampf- 
druck betrSgt bei 1000° 8 , bei 1100° 24,1, bei 1200° 67,7, bei 1230° 97 mm. Zusatz 
von SiO-ź (amorph oder ais gepulyerter Quarz yerwendet), von Al,Oz , Kaolin oder 
Fe^Os begunstigt die Dissoziation. Uber den Gemischen aus je 1 Mol. CaS04 

einerseits u. 1  Mol. Si02, A12 0 3 bezw. Fe2 Os andererseits, sowie iiber dem Gemisch 
aus 5,6 g Kaolin u. 10,2 g CaS04 wurden folgende Totaldrucke beobaclitet:

940° 1 0 0 0 ° 1 1 0 0 ° 1170° 1240° 1250° 1280°
Si02 . . . . , 10,5 2 0 94 219 — 575 817
A120 3 . 9 25 50 — 133 2 0 0

Kaolin. . . . , 75 173 589 1070 — — —
Fe2 0 3  . . . . . — 12,5 37 90 178 — 273
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Cr2 0 3 erwies sich ais ^irkungslos. — Mit Ililfe der Dampfdrucke wurden die 
Warmetonungeu geschatzt (vgl. C. r. d. 1’Acad. des scienccs 177.1300; C. 1924.1. 874): 

SiO., +  CaS04 =  CaSi03  +  S0 3 — 74,6 Cal.;
A12 0 3 +  CaS04 =  CaO-AL>Oa +  S0 3  — 85,6 Cal.

Die Leichtigkeit, mit der der Kaolin mit CaS04 reagiert, ycrglichcn mit der dem 
Si02 u. A1._,03 eigenen Tragheit, zeigt, daB Kaolin aus A12 0 3  u. Si02 unter Wiirme- 
aufnahme gebildet wird (vgl. T s c h e r n o b a je w , W o i.o g d in , C. r. d. 1’Acad. des 
seiences 154. 208; C. 1912. I. 779). (Journ. de Chim. pliysiąue 23. 38—60. Paris, 
Coli. de France.) B ik e r m a n .

W. A. Holzschmidt, Zur Frage der Bezieliung zwisclien der chemischen Kon
stanten und den b-ilischen Gropen von Normalfliissigkeiten. Ausgehend von der 
Gleichung von VAN d e r  W a a l s  X / T —  (I> (t ), wo 1 die molekulare Verdampfungs-
wiirme bei der reduzierten Temp. t  —  TjT* u. 0  eine fur alle nichtassoziierten
Fil. glciche Funktion ist, kommt Vf. zu einer Gleichung von der Form:

X ^ a T k +  b T  +  (c/Tt) T 1 +  . . ., 
aus welcher folgt, daB die Terdampfungswarine beim absol. Nullpunkt durch das 
Prod. der uniyerscllcn Konstanten a u. der krit. Temp. ausgedriickt wird. Eine 
weitere Folgerung ist, daB die Differenz der Molekularwarmen des gesatt. Dampfes 
u. der FI. beim absol. Nullpunkt bei Normalfll. konstant ist. — Vf. leitet dann 
eine Bezieliung zwisclien der chem. Konstanten u. den krit. Gropen ab:

C —  x  — (bj 'R) log Tk +  lo g ^ . 
x  u. b sind universelle Konstanten. x  wird aus den von N e r n t  fur 3 Normalfll. 
angegebenen chem. Konstanten zu 6,2 bcrechnet. bjR ist die Differenz der spezif. 
Warnien des gesatt. Dampfes u. der FI. u. betragt nach N e r n s t  1,75. Die G-lei- 
cliung wird durch Berechnung von C aus den krit. GroBen gepriift u. a u. c nach 
der oben genannten Bezieliung berechnet. (Ztschr. f. Physik 35. 304 — 12. 
1925.) - H a n t k e .

W . A. Holzschm idt, Ube>- einige Gesetzmd/iigkeiten fur die Molekularwarmen 
niclitassoziierter Fliissigkeiten und dereń Ddmpfe. Auf der Basis des Theorems von 
den ubereinstimmenden Zustiinden wird der Beweis geliefert, daB die GroBe der 
konstanten Differenz cp — c„ fur alle normalen Fil. nur von ihrer reduzierten Temp., 
nicht aber von der Natur der Substanz abhangig ist. Fiir die Differenz der Mole
kularwarmen der FI. cp u. ihres Dampfes Cp wird gezeigt, daB sie bei glcicher redu- 
zierter Temp. fiir alle Normalfll. gleicli ist. (Ztschr. f. Physik 35. 313—15. 1925. 
Iwanowo-Wosnesseusk, Polytechn. Inst.) H a n t k e .

Sam uel Clement Bradford, Beitrag zur kinetisclien Theorie der Verdampfung. 
II. (Vgl. Pliilos. Magazine [6] 48. 936; C. 1925. I. 347.) Die friilier entwickelte 
Dampfdruckformel wird in ihrem Anwendungsbereich auf Fil. beliebigerD. erweitert 
u. mit Beobachtungsdaten yerglichen. Der Dampfdruck der Fil. stellt sich dar ais 
Funktion der Molekiilanziehung, des Yol. u. der Bewegung der Moll. Das ein- 
gehende Verhaltnis der mittleren Molekelgeschwindigkeit in der FI. zu der in einem 
idealen Gase wird ais Funktion von D. u. Temp. dargestellt. (Pliilos. Magazine [6 ]
50. 1147—58. 1925. London, Science Museum.) K y r o p o u l o s .

A 3. K o l lo id c h e m ie .  C a p i l l a r c h e m ie .

A lfredo Chistoni, Uber den osmotischen Druclc der wćissrigen Losungen von 
Ceroclilorid. (Ygl. Arch. di scienze biol. 5. 78; C. 1924. II. 706.) Die kryoskop. 
Bestst. zeigen, daB CeCl3 einen geringeren Dissoziationsgrad hat ais NaCl. Aber 
auch, wenn ein Muskel in 2,57°/oig- Lsg. von CeCl3, der andere in 0,75°/Oig. Lsg. 
von NaCl getaucht wurde, wobei sich die Dissoziationsgrade wie 0,487 : 0,991 ver- 
halten, blieb der groBere Widerstand des in CeCl3  befindlichcn gegen Druck be- 
stehen. (Arch. Farmacologia sperim. 40. 161—63.1925. Catnerino, Univ.) S p ie g e l .
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K arl A lgot K arsm ark, Elćktrodialyse. Kurze Schilderung der von P a u l i 
entwickelten Laboratoriumstechnik der Elćktrodialyse. (Svensk Kem. Tidskr. 38. 
19—24.) H a n t k e .

H. Remy, iiber Absorption chemischer Nebel. Vortrag iiber die Absorption yon 
Nebeln (vgl. R e m y  u . R u iil a n d , Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 139. 51; C. ]925. I. 
207); Abbildung des App. fiir Absorptionsmessungcn u. Tabellen der Ergebnisse 
im Original. Die Verss. ergaben eine Bestatigung der Tlieorie F r e u n d l ic iis  
(Capillarchemie, 2. Aufl. 1922, 1084). Feuclite NH,C1-Nebel werden durch Absorp- 
tionsmittel, wie sie fiir Gase yerwendet werden, schlechter zuriickgelialten ais durch 
Eilter. Am besten wirkt festgestopfte AYatte; durch besonders gute Durchliissig- 
keit bei guter Absorption zeichnet sieli Asbest aus. Von Papierfiltcrn eignen sich 
nur groBporige; feiuporige werden yerstopft. Die schlechte Absorptionswrkg. von 
F il. erkliirt sieb im Sinne der Freundlicb schen Anschauungen daraus, daB die im 
Innem der Gasblasen befindlichen Nebelteilchen gar nicht mit der FI. in Beriihrung 
kommen. VergroBerung der Zaliigkeit der FI. verschlechtert die Absorption, sodaB 
sogar starkę KOPI schlechter S0 3 absorbiert ais W. Mengt man dem nebel- 
fiihrenden Gas C02 bei, so tritt durch Verkleinerung der Gasblasen infolge Bindung 
der C0 2 Erhohung der Absorption ein. Das steht im Einklang mit der Theorie 
F r e u n d l ic iis , nicht aber mit der Annahme K o h l s c h Ot t e r s  (Nebel, Rauch u. 
Staub, Bern 1917) einer schweren Benetzbarkeit der Nebelteilchen. Audi durch 
die Abhangigkeit der Absorption von der TeilchengroBe wird die Theorie bestiitigt. 
Das im KoutaktprozeB gebildete S0 3  tritt zuniichst in Form trockener Nebel auf. 
Diese werden durch W. oder verd. H 2 S04 in schlecht absorbierbare feuclite Nebel 
verwandelt. Wird durch konz. II2 S0 4 die Umwandlung verhindert, erfolgt gute 
Absorption. Die Erkliirung der Mogliclikeit, S0 3 durch Dampf zu absorbieren, 
durch die Annahme der B. sich absetzender groBer Tropfchen wurde inzwischen 
experimentell bestatigt. (Ztselir. f. angew. Ch. 39. 147—50. Hamburg.) J u n g .

H erm an Rinde, Eine Methode zur Bestimmung der Ionenadsorption durch kol- 
loide Teilchen mittels der Donnanschen Membrangleichgewichtstheorie. Ist in einer 
mit einer scmipermeabeln Wand versehenen Zelle auBer dem Ekktrolyten auf der 
einen Seite der Wand noch ein Kolloid yorhanden, so tritt infolge von Ionen- 
adsorption durch die IColloidteilchen eine Potentialdiiferenz zu beiden Seiten der 
Wand auf. Diese hungt von den Aktivitiiten der dialysierbaren Ionen auf beiden 
Seiten der semipermeablen Wand u. von der Konz. der durch Adsorption undialy- 
sierbar gewordenen Ionen ab. — Vf. legt dar, daB die Ionenadsorption durch kol- 
loide Teilchen eine ungleichmaBige Verteilung des Elektrolyten yerursacht u. be- 
weist diesen Sachyerhalt experimentell unter Ver\vendung von HC1 u. kolloidalem S ; 
vgl. F r e u n d l ic h  u . S c u o l z  (Kolloidehem. Beihefte 16. 234; C. 1923. III. 984). — 
F iir  HC1 konnen die Aktiyitatskocffizienten f  von [II'] u. [Cl'] gleichgcsetzt werden; 
dann gilt zwischen der Konz. z der adsorbierten Ionen u. den Aktiyitaten o, u. a2 
der dialysierbaren Ionen auf beiden Seiten der Membran die Beziehung: z —  
at ! f  X  (Oj/Oi — ai t ai)- Diese Gleichung gestattet, die Konz. der adsorbierten 
Ionen aus dem Aktiyitatskoeffizienten von HC1 u. der experimentell auf beiden 
Seiten der Membran zu bestimmenden Aktiyitftt der [H ] zu berechnen, die ihrer- 
seits mit dem Mcmbranpotential durch die Gleichung: =  Jż T /^ - lo g  aJO j
yerbunden sind; aL u. a2 ergeben sich aus der [H‘] nach Gleichung p al =  log 1/a, 
bezw. pa! =  log 1 / a2.

Ein Kollodiumbeutel (200 ccm) wurde mit dialysiertem S-Sol gefiillt u. in einem
3 1-GefaB mit verd. HC1 72 Stdn. dialysiert bis zur Konstanz des osmot. Druckes. 
Dann wurde etwas von dem S-Sol entnommen u. mit Hilfe von Chinhydron- oder 
Calomelelektroden p cl u. ebenso im AuBenraum pa2 gemessen. Die S-Konz. wurde 
durch Oxydation zu H2 S0 4 u. Wiigung ais BaSO., ermittelt. — Das Membran-
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potential hattc die hoc)isteu Werte bei geringer Aciditat dea Kolloids u. niiherte 
sich mit steigender Aciditat dem Nullwert; dio Kurve fiir den osmot. Druck ver- 
liiuft ebenso, doch wird bei steigender Aciditat infolge des Eigendruckes der Kol- 
loidteilchen nicht der Nullwert erreicht, so daB mittels dieser Erscheinung die 
GroBe der S-Teilchen berechnet werden kann. — Am SchluB der Arbeit macht Vf. 
auf yerschiedene Irrtumer in einer Arbeit von B je r r u m  (Ztschr. f. physik. Ch.
110. 656; C. 1924. III. 1322) aufmerksam. (Philos. Magazine [7] 1. 32—50. London, 
Univ. Coli.) E. S c h m id t .

!R. B,owe, Die Adsorption von Gasen durch aktwierte Holzlcohle bei sehr nied- 
rigen Drucken. I. Bei Lufttemperatur. Die Adsorption von C02, AT2, 0 2 u. CO durch 
aktive KokoanuBkohle bei Drucken zwischen 10— 4 u. 10— 1 mm bei gewohnliclier 
Temp. wurde untersucht u. empir. Beziehungen zwischen dem Druck u. dem adsor- 
bierten Vol. abgeleitet. Fur die untersuchten Gase gilt yon einem fiir jedes Gas 
verachiedenen Grenzwcrt des Druckes an die gemeinsame Beziehung: log u jP  —  
A0 — A, a; darin ist a  die Zahl der von 1  g Ilolzkohle adsorbierten Gramm-
Molekiile P  der Druck in cm Hg, A0 u. A t sind fiir jedes Gas yerschiedene Kon-
stanten; Werte yon A0 u. A l : fiir CO.,: 2,788 bezw. 8,578, fur N2: 0,32 bezw. 27,4,
fiir 0 2: 2,88 bezw. 0,922, fur CO: 0,316 bezw. 6 ,6 6 6 . — Wahrcnd fur C0 2 u. 0 2

die Gleichung o b e rlia lb  eines bestimmten Grenzwertes gilt, — 1,5 • 10 3  bezw. 
4 -10 3, — unterbalb dessen eine lineare Beziehung zwischen P  u. u  bestelit, ist 
es bei Ń2 u. CO umgekehrt; bei diesen Gasen gilt die Gleichung u n te rh a lb  der 
Grenzwerte 30 • 10” 3 bezw. 12 • 10—3. — Die Form der nach der Gleichung 
log a /P  =  A0 — A t cc gezeichneten Kurven mit u  ais Abazisse u. log a /P  ais 
Ordinate andert sich in der Reihenfolge der Kpp. der untersuchten Gase. — Die 
bei den Verss. benutzte Holzkohlc war mittels des Dampfprozesses prapariert u. 
wurde vor Gebraucli durch „Luftoxydation“ behandelt, d. h. Std. auf 450° er- 
hitzt u. von Zeit zu Zeit Luft dariiber geblasen. Dann wurde sie in der Yersuchs- 
apparatur durch 6  std. Erhitzen im Hoehyakuum auf 450" entgast. (Philos. Magazine
[7] 1. 109—31. Exeter, Univ.) R. S c h m id t .

Boris I l j in , Adsorptionslcrafte und ihre clektrische Natur. II. Das elektrische 
Moment des adsorbierten Molekuls und die Oberflachenenergie des Adsorbens. (Vgl. 
Philos. Magazine [6 ] 48. 193; C. 1924. II. 1427.) Auf Grund der friiher ausgefuhrten 
Theorie werden die elektr. Momente yerschiedener Gase im Adsorptionsfelde von 
Kohle bezw. Glimmer berechnet u. von der GroBenordnung 10— 18 bis 10— 1 9  ge- 
funden. Die Oberflachenspannung des festen Adsorbens wird fiir Kohle zu an- 
niihernd 1000 Erg/cm2 berechnet. (Philos. Magazine [6 ] 50. 1144—46. 1925. Moskau, 
Inat. f. Physik u. Biophysik.) K y h o p o u l o s .

C. Mineralogisclie und geologisclie Chemie.
0. Miigge, Uber gehemmtes Krystaliwachstum. Ea werden die Krystallisations- 

hemmungen betrachtet, welclie auf dcm beschrSnkten Temp.- bezw. Konz.-Gefiille 
der Nahrlosung beruheu. Fliiehen mit komplizierten Indizes kommt eine groBe 
Krystallisationsgeschwindigkeit zu. Da letztere aber nicht beliebig gesteigert werden 
kann, bilden sich meist Krystalle mit einfachen Indizes. Fremdstoffe beeinflussen 
die Krystallisationsgesehwindigkeit ebenfalls. (Ztschr. f. Krystallogr. 62. 415—42. 
1925. Gottingen.) E n s z l in .

E. H erlinger, Uber allgemeine Zusammenhange zwischen Struktur der Krystall- 
baugruppen und krystallographischer Metrik der Krystallgebilde. Die Metrik der 
Krystalle hUngt im wesentlichen von der Elektronenverteilung in der Zwischen- 
scbicht, der Ladungsverteilung innerhalb der Baugruppen, der Gestaltung der 
Anmiherungskdrper, dem Yerhaltnis zwischen Gittertrager- u. Einlagerungsfeld u.
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dem Zahlenyerhaltnis der Baugruppen ab. Die Zwiselienscliicht wird durch die 
kernfernsten Elektronen jedes Krystallbausteins gebildet. Der Annaherungskorper 
ist ein idealer Raumkorper, bei welchem das Kernfeld mehrerer Kerne nur in der 
Niihe eines einzigen Kerns beriicksiclitigt wird. Gittertrager sind die Baugruppen, 
dereń Kernfeld auf das Krystallgitter gestaltend wirken. Die Elektronenverteilung 
in der Zwischenschieht tritt ais maBgebender metr. Faktor auf, wenn nur wenig 
kernfeme Elektronen yorhanden sind. Dabei verliert die Gestalt des Anniiherungs- 
korpers an Bedeutung. Diese Erfahrungen werden an prakt. Beispielen crliiutcrt. 
(Ztschr. f. Krystallogr. 62 . 454—8 8 . 1925. Miinchen.) E n s z l in .

W ilhelm  E itel, Die czperimentellen Hilfsmittel zur Mincralsynthese unter hohen 
Drucken wid hohen Tcmpcraturen. Es wird die Entwicklung der Druckofen zur 
Mincralsynthese von den ersten Anfiingen an besproclien u. die einzelnen Kon- 
struktionen besclirieben. (Fortschr. d. Minerał., Krist. u. Petrogr. 10 . 157—86. 1925. 
Konigsberg.) E n s z l in .

Carl W. Correns, Die petrographisch wichtigen Methoden der Kolloidchemie. 
Beschreibung der auf den opt., mechan. u. elektr. Eigenschaften beruheuden VerfF. 
zur Erkennung der Kolloide u. synthet. Methoden mit einem ausfiihrlichen Literatur- 
verzeichnis. (Fortschr. d. Minerał., Krist. u. Petrogr. 10 . 119 — 56. 1925. 
Berlin.) E n s z l in .

A rth u r Schwantke, Newe Mineralien. Es werden alle in den letzten Jahren 
neu entdeckten Mineralien besclirieben. Noch nicht referiert sind Arakawait von 
der Hisaichi Mine, Japan. Monoklin prismat. mit a : b : c  -j- 0,74972: 1 : 1,02447; 
fi =  70° 30'. Zus. 4C u0.2Z n0-P 2 0 6 .6,5Hs0. — Benjaminit aus Quarzg3ngen von 
Eound Mtn. Nye Co., Nevada. Pba(Ag, Cu)2Bi4 S9. — Berthonit von Siata, Tunis ist 
bleigrau. Hartę 4—5. D. 5,49. 2 (Pb, Cua)S • Sb2 S3. — Bobrowkit aus den Platin- 
sanden von Bobrowka, Ural. Zus. Ni6 Fea. — Bolivarit von Pontevedra, Spanien 
bildet gelbgriine Krusten. D. 2.05. Hartę 2,5. Zus. A1P04 • Al(OH) 3 • HaO. — 
Borgstroniit aus einem Kontakt von Kuusjarvi bei Otravaara. Zus. Fea0 3 -S0 3 ‘3H 2 0.
— Chromhercynit yon Madagaskar bildet schwarze MM. D. 4,415. — Diabolcit von 
Alendip Hills, Somerset, bildet himmelblaue Bliittchen der Zus. CuCl2 -2Pb(OH)s. — 
Ferroanthophyllit aus Idaho hat die Zus. (Fe, Ca, Ha, Mn)0 • SiOa u. bildet graugriine 
MM. — Finnemanit von Langbau bildet hex:vgonale dunkelgraue bis schwarze 
Krystalle. Hartę 2—3. D. 7,265. Zus. 3Pb 3 (As03 )a-PbCl2. — Eoelit aus den 
Solfataren eines brennenden Kohlenflozes bei Mt. Pyramide, Spitzbergen ist ident. 
mit Anthrachinon. — Hydroglockeril 2 Fe^03 • S03  • 8 IIaO yon Parys Mtn., Anglesy.
— Lindstromit 2 PbS - Cu2S • 3 B i,^  bildet bleigraue bis zinnweiBe Krystalle der 
Hartę 3—3,5 u. der D. 7,01. — Mansjoit von Mansjo, Schweden, ist ein graugriiner, 
fluorhaltiger Diopsid. Monoklin. D. 3,236. — Mendelejemt von Sludjanka am 
Baikalsee ein radioaktiyes, reguliires Calcium Uranotitanoniobat. — Miedziankit

Cu3 AsS3 -CuZnaAsS4. Hartę 3—4. D. 4,70. — Parsettensit 4SiOa-3MnO-3 HaO -lH aO 
von der Alp Parsettens im Val d’Err. D. 2,590. In li. konz. HC1 1. — Pisekit von 
Pisek, Bohmen, schwarzes bis gelbliches Minerał. Hartę 5,5—6 . D. 4,032. Es ist 
ein dem Monazit isomorphes Minerał u. stark radioaktiy. — Rauvit von Tempie 
Min., Utah, ist ein Calciumuranvanadat. — Simonellit aus der Braunkohle von 
Fogano, Toskana, ais weiBe, rhomb. Krusten, C1 6 H20. — Staszicit von Miedzianka, 
Polen, hat die Zus. R3 (As04 )3 ^RtOII),, worin R  =  Ca, Cu, Zn ist, Hartę 5,5—6 .
D. 4,227. — Weslienit von Langbau (Na,O ■ Fe O • 3 CaO • 2 Sb2 0 6) bildet wachsgelbe 
bis braune regulare Krystalle. HSrte 6,5. D. 4,987. — Wittit 5PbS-3Bia(S, Se)3. 
Hiirte 2,5. D. 7,12. (Fortschr. d. Minerał., Krist. u. Petrogr. 10 . 89—118. 1925. 
Marburg.) E n s z l in .

E sper S. Larsen und H arry  Berm an, Die Identitiit des Gilpinits und Joliannits. 
Nacli den Untcrss. des Vfs. sind die beiden Mineralien einander yollkommen ident.
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Der Name Jóliannit bat die Prioritiit. Die Lichtbrechung des triklinen Minerals 
ist im Mittel a  =  i ,575, fi =  1,595 u. y  =  1,613. Hiirte 2. Zus. (Cu, Fe, Naj)
0 -3 U 0 a-S0a'4H 2 0. Farbę gelblieb griin bis kanariengelb. (Amer. Mineralogist. 
11. 1—5.) E n s z l in .

W aldem ar T. Schaller und E dw ard  P. Henderson, Purpurroter Muslcovit 
von Neu Mexiko. Der Muskovit kommt in Pegmatitgangen vor u. entbiilt nur Spuren 
oder kein FeO u. L i,0  u. ist sehr arm an Fą,03, auBerdem wurden 0,05—0,20% 
F2 u . 0,21—0,70°/o Mn2 0 3  gefunden. D. 2,83. Der von H o f f m a n n  (Amer. Journ. 
Science, S i l l i m a n  [4] 6 . 274 [1898]) beschriebene sehr eisenreiche, rote Baddeckit ist 
eine Mischung von Hiimatit u. Cimolit. (Amer. Mineralogist 11. 5—16.) E n s z l i n .

Johann  Jakob, Beitrage zur chemisehen Konstitution der Glimmer. II. Mitt. 
Die Muskovite der Pegmatite. I. Teil. (I. vgl. Ztschr. f. Krystallogr. 61. 155; 
C. 1925. I. 1694.) Es wurden Muskovite yerschiedenster Herkunft analyt. unter- 
sucht, um die stochiometr. Verhaltnisse ihrer Zus. zu ergriinden. Die allgemeinste 
Grundformel lautet [Si04]3 Al3R3'( R' kann darin Na, K u. H bedeuten. Auf dieae 
Formel paBt nur eine einzige von 10 Analysen. Schreibt man aber [SiO.,]j mit 
[SiO0 -SiOj], so konnen die Muskoyite auf Salze der Sauretypen [SiO„ • Si02], [Si06* 
SiOa] u. [SiO., • Si02] zuruckgefuhrt werden, welche sich gegenseitig yertreten konnen. 
Es hat z. B. ein Muskoyit von Val Melera, Morrobia, Tessin die Zus.:

Ala 
K„90,03

a i 5

Al(Si06 -Si02) 3 K * .  +  9,97 Al(SiOc-Si0 2 ) 3

4̂,040
0,977 

H u ,  501

Feo.?io
Die so gefundenen Formeln sollen keine endgultigen sein. (Ztschr. f. Krystallogr. 
62. 443—53. 1925. Ztirich, Techn. Hochsch.) E n s z l in .

K arl Zimdnyi, Erystallographische TJntersuchungen an den Pyriten des Komiłałes 
Krassó-Szoreny. (Ztschr. f. Krystallogr. 62. 506—28. 1925. Budapest.) E n s z l in .

V ictor Zsivny, Uber einige Mineralien des Lalioczaberges bei Recsk (Komitat 
Heves.) Eingehende krystallograph. Besclireibung der Mineralien Enargit, Pyrit, 
Quarz, Dolomit, Baryt u. Whewellit von Becsk (Ungam). (Ztschr. f. Krystallogr. 
62. 489—505. 1925. Budapest.) E n s z l in .

E a rl V. Shannon, Mineralogie des Chromerzes von Etchison, Montgomery Co. 
(Amer. Mineralogist 11. 16—20.) E n s z l in .

A. G elle r, Zur Kenntnis des Fliefulruckes fester Korper. (Vgl. Ztschr. f. 
Krystallogr. 60. 414; C. 1925. I. 830.) E s wurden weitere Yerss. zur Best. der 
FlieBdrucke unternommen. Die Methode yon T e s c a  ist infolge der ungiinstigen 
Gestaltung der AusfluBoffnung wenig genau. Die Bestst. yon K u r n a k o w  u . Mit- 
arbeitern ergaben etwa die gleichen Werte, wie die des Vfs. Bei hoheren Tempp. 
liegen die Werte des FlieBdruckes fiir NaCl auf der bereits friiher ermittelten 
Kurye, aufierdem zeigen langsam abgekuhltes u. abgeschrecktes, umgeschmolzenes 
u. pulyerisiertes Materiał fast keine Unterschiede. Vf. geht noch auf die E in - 
wiinde von R in Ń e  ein. (Ztschr. f. Krystallogr. 62. 395—411. 1925. Gottingen, 
Uniy.) E n s z l i n .

F ried rich  B inne, Vermerke zu A. Geller: Zur Kenntnis des Fliefidruckes fester 
Korper. (Vgl. C. 1925. II. 1005 u. 2124 u. yorst. Ref.) Nochmalige Zusammen- 
fassung der Bedenken gegen die Anwendung von G e l l e r s  FlieBdruckyerss. auf 
die Entstehung u. Umbildung der Salzlager. (Ztschr. f. Krystallogr. 62. 412—14. 
1925. Leipzig, Uniy.) E n s z l in .

K. H. Scheumann, Auslandische Systematik, Klassifikation und Nomenklatur 
der Magmengesteine. I. Vorschlage einer systemat. Nomenklatur u. Angabe der 
Bezeichnung von Magmengesteinen mit kurzer Beschreibung u. Literaturnachweis. 
(Fortschr. d. Minerał., Krist. u. Petrogr. 10. 187—310. 1925. GieBen.) E n s z l in .

VIII. 1. 141
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S. F. Shaw, Methode zur Berechnung der Warmeenergic in Petroleum-Gas. 
(Oil Gas Journ. 24. Nr. 35. 78. — C. 1926.1. 1790.) R e in e r .

W. CL W hitm an, Die Entfemung von Salz aus Seewassereis. Aus dem Temp.- 
Diagramm des Systems NaCl-H30  ergibt sich, daB eine Lsg. bei —21° yollkommen 
erstarrt. Ein Salz-Eiszylinder mit 3,31% NaCI wurde nun in einem Dewarschen 
GefaB so behandelt, daB sein unteres Ende durch eine Kaltemischung von —18° 
abgekUhlt wurde, wiihrend das obere Ende etwa —1,8° hatte. Nach einigen Stdn. 
wurde der Zylinder in 5 gleiche Teile zerschnitten u. analysiert, Am kalten Ende 
wurden 2,92% NaCI u. am warmen 3,88% NaCI gefunden. Es findet also eine 
Diffusion des Salzen von den kalten zu den. warmen Stellen hin statt. LaBt man 
einen Salz-Eiszylinder mit 3,31% NaCI in eine 6 %ig. Lsg. von NaCI mit einer 
Temp. von —4,5° tauchen u. kiihlt das herausragende Ende auf —25,6° ab, so 
findet ebenfalls eine Diffusion nach dem warmen Ende zu statt. Der Gesamt- 
salzgehalt des Zylinders sinkt auf 2,35%. Es muB also auch Diffusion in die Lsg. 
stattgefunden haben. Das kalte Ende enthielt noch 1,86% NaCI, das warme 2,51%. 
Unter —21° findet keine Diffusion statt. Es wird die Anwendung dieser Yerss. auf 
das Eis der Polarmeere besprochen. (Amer. Journ. Science, S illim an [5] 11. 126 
bis 132. Cambridge, Mass.) Enszlin .

D. Organiscłie Chemie.
Sidney W illiam  R ow ell und A lexander Sm ith Russell, Die Oxydation des 

Athylathers zu Chcalsaure in Gegenwart von Uranylnitrat. Wird eine feuchte iith. 
Lsg. von Uranylnitrat dem Sonnenlichte ausgesetzt, so fallt ein feiner gelber Nd.r 
welcher das normale Hydrat des Uranoxalates, U 0 2 'C 2 0 4 -2Ho0, darstellt, .in 
seltenen Fallen auch ein 6 as. Oxalat der wahrscheinlichen Zus. U(OH) 4 .U 0 2 C2 0 4 • 
2HaO. Wird die Lsg. des Uranylnitrates in A. ncutralisiert u. wenige Stdn. dem 
Sonnenlichte ausgesetzt, so fallt Uranohydroxyd, U(OH)4. Im Dunkeln ist keine 
dieser Rkk. zu beobachten, ebensowenig in rein alkoh. Lsg., Zusatz geringer 
Mengen A. zu der fith. Lsg. hat keinen EinfluB auf die Ausbeuten an Oxalat. 
(Journ. Chem. Soc. London 127. 2900—02. 1925. Oxford, Dr. L e e s  Lab.) T a u b e .

G ilbert T. M organ und Eusebiua Holm es, Beobaehtungen uber .die Claisen- 
Reaklion. (Ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 333; C. 1925. I. 1594). Vff. stellen 
die nach der Claisenschen Synthese resultierenden 1,3-Diketone von n =  7 bis 
n =  19 her, wo n sich aus folgender Gleichung ergibt:

C„H2n+1-CO-CH3 — >  ć nHsn+1• CO• CHS• CO• CH3.
Die urspriingliche Saure wurde ais Ba-Salz mit Ba-Acetat im Verhiiltnis 1: 3 

in einer speziell fur diesen Zweck koństruierten Vakuumapparatur destilliert, das 
resultierende Prod. mit Na u. Essigester nach Cl a is e n  kondensiert u. das Diketon. 
uber das Cu-Salz gereinigt. Die Sauren CnH2n+1-COOH mit n =  10, 12, 14 u. 
18 wurden durch Oxydation des Methylketons der nachst hoheren, naturlich yor- 
kommenden Saure gewonnen. Die Cu-Salze der so hergestellten ^-Diketone sind 
blau u. zeigen eine bemerkenswerte Konstanz der FF. Die Diketone von n =  7  

bis n =  19, die Monoketone yon n =  10 aufwiirts sind feste, farblose Substanzen.
V ersu ch e . Wie oben beschrieben wurden hergestellt: n- Octoylacetonr

Kp . 5  118°, Kp . J 5 5  248°. Cu-Salz, C2 3H3 8 0 4 Cu, aus A. u. Bzl., F. 118°. n-Nonoyl- 
aceton, Kp.j5 150°, Cu-Salz, C2 4 H4 2 0 4 Cu, aus Bzl., F. 115,5°. n-Decoylaceton (vgL 
Journ. Chem. Soc. London 125. 760; C. 1924. I. 2702). n-Undecoylaceton, F. 28°, 
Cu-Salz, C2 8H5 0 O4 Cu, aus Bzl., F. 112°. n-Duodecoylaceton (Lauroylaceton), F. 31 
bis 32°, Cu-Salz, C3 0H 5 4 O4 Cu, aus Bzl., F. 112,5°. n-Trideeoylaceton, C10 H3 0 0 2, F. 35°- 
Mit FeCl3  erst in der Warme Rotfarbung. Cu-Salz, C3 2H,j8 0 4 Cu, F. 1 1 1 °; n-Tetra- 
decoylaceton (Myristoylaceton), Ci7 H 3J0 2, F. 39°, Cu-Salz, aus A. u. Bzl., F. 112°y
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n-Pentadecoylaceton, C1 8 H3 1 0.2, F. 42°, Ou-Salz, C3 i!H 6Ij0 4 Cu, F. 111°; n-Hexadecoyl- 
aceton (Palmiłoylaceton), CI6H3 9 0 2, aua A., F. 49°, Ou-Salz, Ca8H7 0 O.,Cu, F. 112°; 
n-Heptadecoylaceton (Margaroylaceton), C2 0II3 8 O2, F. 51°, Ou-Salz, C4 0H7 4 0 4 Cu, F. 112°; 
n-Octadccoylaceton (Stearoylaceton), C2 1H 4 0O2, aus A., F. 52,5°, Ou-Salz, C4 3H,80 4 Cu, 
F. 113°; n-Nonadecoylaceton, C2 2H 4J0 2, F. 55°, Ou-Salz, C4 4H8 2 0 4 Cu, aus Bzl., F. 112,5°; 
n-Eikosanoylacelon, C2 3H 4 4 0 2, F. 57°, Ou-Salz, C4 6H8 00 4 Cu, aus Bzl., F. 114°. (Journ. 
Chem. Soc. London 127 . 2891—96. 1925. Edgbaston, Univ. Birmingham.) T a u b e .

W. L. Evans, C. A. B uehler, C. D. Looker, E . A. Crawford und C. W. H oli, 
Der Oxydationsniechanismus bei den Kohlehydraten. I. d-Glucose, d-Mannose, d-Fructose, 
d- und l-Arabinose und d,l-Glycerinaldehyd. Vff. untersuchcn denEinfluB der Alkalikonz. 
u. Temp. auf den Oxydationsverlauf u. die hierbei entstehenden Prodd. bei den wich- 
tigsten Kohlehydraten. Bei allen Oxydationsverss. wurden angewandt: 1,801 g der 
Hexosen —[— 13 g NaMn04, 1,501 g der Pentoaen u. 11,7 g NaMn04, 1,5212 g l-Arabit u. 
11,7 g NaMn04, 1,221 g Erythrit u. 10 g NaMn04, 0,9006 g Glycerinaldehyd u. 7 g- 
NaMn04. Zur Permanganatlsg. wurden in allen Fallen 500 cem NaOH von der ge- 
wiinschten Konz. hinzugefiigt, beim Glycerinaldehyd jedoch 250 ccm, u. die Zuckerlsg. 
(0,01 Mol in 25 ccm Losungsm.) dazu allmahlich (0,5 ccm in 5 Min.) unter Biihren 
zugegeben. Betrug die Alkalikonz. weniger ais 1 g in 500 ccm, so wurden 3 bis
4 1 C02-freier Luft zur Entfernung des nicht gebundenen C02 durchgeleitet. Um 
Verluste an C0 2 zu yermeiden, wurden nach Entfarben ,des uberschussigen Per- 
manganata mit Natriumliypophosphit zu den Lsgg. mit geringer Alkalikonz. noch 
24 ccm 2 n-NaOH zugegeben. Die Veraa. ergaben, daB bei der Oxydation von 
d-Glucose, d-Mannose u. d-Fructose in alkal. Lsg. mit NaMn04 Oxalsaure, COs u. 
Spuren einer fliichtigen Siiure, yermutlich Essigaaure entatehen. In neutraler Lsg. 
ist die Ausbeute an C02 nahezu quantitativ. Mit steigender Temp. erhoht sich die 
Ausbeute an C02, wiihrend die an Oxala&ure ainkt. Bei 50° stimmten die Ergeb- 
nisse fur d-Glucose, d-Fructose u. d-Mannose liberein, bei 75° fiir d:Glucose u. 
d-Fructose. d-Mannose wurde bei 75° nicht untersucht. (Vgl. d e  B r u y n  u. van 
E k e n s t e in , Eec. tray. chim. Pays-Bas. 2 7 . 1. [1908]). Diese tTbereinstimmung wird 
am besten durch die Annahme N e f s  erklart, daB in einer alkal. Lsg. die 3 Hesosen 
die gleichen 1,2-, 2,3- u. 3,4-Enole bilden, die nebeneinander in einem beschriinkten 
Gleichgewicht yorhanden sind. Unter dem EinfluB der Alkalikonz. tritt eine 
Sprengung der Doppelbindung ein, darauf folgt neue Enolb. der Spaltprodd. usw., 
bis die letzten Spaltstiicke unter dem EinfluB von Oxydationsmittcln zu den ent- 
sprechenden Sauren oxydiert werden. Vff. nehmen an, daB Formaldehyd, Glycol- 
aldehyd u. Glycerinaldehyd die Spaltprodd. sind, die bei der alkal. Oxydation cnd- 
gultig zu COa u. Oxalsśiure abgebaut werden. — Bei 100° u. mit zunehmender 
Alkalikonz. erreichen die Kuryen fiir die Ausbeuten an Oxalsaure bei der d-Fruc
tose ein Maximum, darauf ein Minimum u. ein zweites Maximum. Diesea wird 
durch die intermediare Entstehung von Milchsaure bei zunehmender Temp. u. 
Alkalikonz. erklart. Die Kuryen der Ausbeuten an C02 zeigen eine umgekehrte 
Eeihenfolge der charakterist. Punkte. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 7 , 3085—98. 
1925.) B e r e n d .

W illiam  Lloyd Evans und Calvin Adam Buehler, Der Oxydationsmechanis- 
nius bei den Kohlehydraten. II. Die Oxydation der d-Galakłose. (I. vgl. yorat. Eef.) 
Nach der Umlagerung der Galaktoae in die Enolformen u. Spaltung der Doppel- 
bindungen entatehen Enole, die yerschieden sind yon den Enolen, die bei der Um
lagerung u. Spaltung der d-Glucoae entstehen. Veraa. bestatigen die Annahme der 
Vff., daB dieses die Ursache fiir die yerschiedenen Ausbeuten an Oxalsaure u. 
C02 bei den beiden Zuckern ist. Werden beide Zucker bei 25° u. 50° mit NaMn04 

oxydiert, so ist das Verhaltnis der Auabeuten an Oxalsiiure u. CO, fiir geringe 
Alkalikonzz. yerschieden. Erst bei einer geniigend hohen Alkalikonz. wird das

141*
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Gleichgewicht zwischen den Enolformen zugunsten des 3,4-Enola yerschoben, u. 
bei beiden Zuckern resultiert ais Spaltprod. in der Haupt8 acbe Glycerinaldehyd- 
methylenenol. Das Verhaltnis Osalsiiurc zu C02 ist daher nahezu gleieh. Auch 
eine Temp.-Erliohung begiinstigt die B . der 3,4-Enolform. Bei 75° ist das Ver- 
haltnis der Ausbeuten an beiden Oxydationsprodd. gleieh. (Journ. Americ. Chem. 
Soe. 4 7 . 3098—3101. 1925.) B e r e n d .

W illiam  Lloyd Evana und Carl W aldo H oli, Der Oozydationsniechanismus 
bei den Kohlehydraten. III. Die Oxydation der Hexite d-Mannit, d-Sorbit, Dulcit. 
(II. vgl. vorst. Ref.) Bei der Oxydation der Hexite wurde ein geringer UbersclmB an 
NaMn04 angewandt. Die ubrigen Yersuchsbedingungen analog den bei den Hexosen 
angegebenen. Endprodd. bei der Oxydation: Oxalsaure, C0 2 u. Spuren yon
CR3COOH. In neutraler Lag. keine B . von Oxalsaure, sondern quantitative B. 
von COj. Die Hexite yerhalten aieh gegen Oxydationsmittel widerstandsfahiger 
ais die entspreelienden Hexoaen. Die graph. Darst. der Ergebniaae zeigt, daB bei 
der Oxydation mit NaMn04 in neutraler u. alkal. Lsg. die Aldosen eine Zwischen- 
stufe bilden. Bei der Oxydation von d-Sorbit wird d-Glueose ais Zwisehenprod. 
gebildet. Bestatigung dieser Ergebnisse in der Literatur. (Vgl. T e n t o n , Journ. 
Chem. Soe. London 75 . 9. [1899]; F is c h e r , Ber. Dtseh. Chem. Gea. 2 3 . 3686. [1890]; 
V o t o c e k  u. K r a n z , Z. Zuekerind. Bohmen 4 3 . 577; C. 1919. III. 813.) (Journ. 
Americ. Chem. Soe. 4 7 . ^102—05. 1925. Columbus, Ohio, Uniy.) B e r e n d .

Jam es Coląuhoun Irv in e  und John  W alte r H yde Oldham, Die Konstitution 
der 2,3,5- {oder 2,3,4-)Trimethylglucose. Zur weiteren Bestiitigung der Formel 
fur 2,3,5- (oder 2,3,4-)Trimethylglueose geben Vff. 2 neue Darstellungsweisen 
des Trimethyl-^-methylglucosids an, aus denen einwandfrei heryorgeht, daB die 
Hydroxyle in 1 u. 6  bei dem Trimethylzucker nicht substituiert sind. 1. Triacetyl- 
glucosan wird nach K a r r er s  Vorsehrift in Triacetyldihromglucose CI2 H 1 0 0 7 Bra uber- 
gefuhrt, die ident. ist mit der yon F is c h e r  aus Pentacetylglucose dargestellten. 
Die weitere Behandlung mit Methylalkohol in Ggw. von Ag2 C03 ergab Triacetyl- 
methylglucosidbromhydrin C1 3 HI9 0 8Br. Die Acetylgruppen wurden mit alkoh. 
Ammoniak abgespalten, B. von Methylglucosidbromhydńn C,H1 3 0 5Br. Die Methy- 
lierung dieser Substanz ergab ein Gemisch yon 80% Trimethylmethylglucosidbrom- 
hydrin C1 0 HI0O6Br u. 20°/0 des entapreehenden enol. Anhydrids. Das hieraus 
isolierte, reine Trimethylmethylglucosidbromhydrin mit alkoh. K-Acetat auf 150° 
erhitzt, ergab 72% reines krystallines Trimethyl-fi-methylglucosid C1 0H2 0O0, ident. 
mit dem aus 2 : 3 :  5-Trimethylglucose gewonnenen. Das Trimetliyl-^-methyl- 
glucosid hat die freie OH-Gruppe an der Stelle des Br im Triacetylmethylglucosid- 
bromhydrin. Da F is c h e r  (ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45 . 3761 [1912]) diese 
Substanz in Triaeetylmethyl-i-rhamnosid iiberfiihreu konnte, so muB die freie 
Hydroxylgruppe in 6  stehen u. fiir die Methylgruppen folgt Stellung 2,3 u. 5. — 
2. ^-Glucosan wurde zur Bestatigung friiherer Verss. in Trimethylglucose iiber- 
gefiihrt u. nacheinander: acetyliert, es resultierte Trimełhylglucosediacetat C1 3 H2 J0 8, 
bromiert u. daa entstandene Trimethylacetylglucosebromhydrin Cn H 1 9 O0Br mit 
Natriummethylat in Trimethyl-fi-methylglucosid C1 0 H2 00 0 iibergefuhrt. Dieses Prod. 
war mit dem nach 1. dargestellten ident., eine Bestatigung, daB |3-Glucoaan eine 
1  : 6 -Anliydroglucose ist.

V ersu ch e . Triacetyldibromglueose Cl2Hi0O7 Br2 aus Triacetyl- -glucosan. 
Aus Chlf.-PAe.; F. 173°. [a]D =  +189,9° (Chlf.; c =  1,537). Triacetylmethyl- 
glucosidbromhydrin CI3 H 1 9 0 8Br. Aus absol. A.; F. 126—127°. [«]„ =  — 1,4°
(Chlf.; c =  3,012). Methylglucońdbromhydrin C;HI3 0 5Br. Mit 5%'g* ammoniakal. 
Methylalkohol Aeetybeste abgespalten. Bei einer spezif. Drehung yon —19,3° 
zur Trockne eingedampft, mit Chlf. auagezogen. Aus Essigester; F. 153—154° 
unter Zers. Tribenzoylmethylglucosidbromliydrin C2 8H 2 5 0 9 Br. Aus Eiaeaaig auf Zusatz
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von absol. A. Nadeln vom F. 160—162°. [«]D =  —5,0° (Chlf.; c =  2,413). Unl. 
in W. u. PAe., 11. in 'organ. Losungsmm. auBer A. u. A. Trimethylmethylglucosid- 
bromhydrin C10 H 1 9 0 5Br. Aus Methylglucosidbromliydrin nur mit Ag20 u. CH3J  
darstellbar. Leichtfliisaiger Sirup Kp. 140°, 1 mm; nD =  1,4720; [«]D =  —20,5° 
(Methylalkohol; c =  1). Gemisch von 80% Trimethylmcthylglucosidbromhydrin u. 
20% Trimethylanhydromethylglucosid. Lsg. in A. wiederholt mit W. ausgezogen, 
A. yerdampft, Sirup, im Hochvakuum dest., krystalliaiert allmiihlięh. LI. in allen 
Losungsmm. F. 24°. [a}D =  —5,8 (Aceton; c =  3,851). Trirnethyl - fi - methyl- 
glucosid C1 0 H2 0 O0. 3°/0 ig. Lsg. dea Bromhydrins in Methylalkohol mit einem Uber- 
schuB von K-Acetat auf 150° 3 Tage erhitzt. Aua PAe.; F. 93—94°. [«]D =  
—11,9 (Chlf.; c =  1,084). Trimetkyhnethylglucosidjodhydrin C10 H,„O6J. Nadeln 
vom F. 31—34°. LI. in allen Losungsmm. [«]„ =  -4-8,6 (Chlf.; c =  3,637). In 
die Nitroverb. ubergefiihrt durch 2tiigiges Erhitzep mit trocknem AgN03 auf 100°. 
Mononitrotrimethylglucosid C0Hl7 O0N. farbloaer Sirup, nD — 1,4603. Mit NaNOs u. 
verd. H2 SO., charakterist. Rotfarbung. (Journ. Chem. Soc. London 127. 2729—35. 
1925. St. Andrews, Univ.) O h l e .

H elen Simpson G ilchrist und Clifford B nrrough Purves, Glyceringlucosid. 
Ygl. F is c h e r , Ber. Dtach. Chem. Gea. 27. 2483 [1894].) Vff. erhalten durch 
Methylierung dea Glyceringlucoaids, das aus einer Lsg. von Glucose in Glycerin 
u. 0,25%’g- HC1 bei 100° dargestellt wurde, Reocamethylglyceringlucosid C1 5 H3 0 O8 ais 
farblose F I. Kp. 190—192°; 12 mm. Die Hydrolyse ergab 2 : 3 : 5 :  6 -Tetramethyl- 
glucose u. ein Dimethylglycerin, das ala a,(3-Dimethoxy-y-hydroxypropan C6H 1 2 0 3 

erkannt wurde. Die Muttersubstanz hat daher die Konst. CHs(OH) • CH(OH) • 
CII • CII(OH) ■ CH(OH) • CH • O • CH2 • CII(OH) • CH2 • Oli u. stellt hauptaachlich ein Ge-
i--------------o -------------1

misch der a- u. ^?-Form vor, wiihrend von der /-Form  sehr wenig vorhanden ist. 
Bei allen Verss. zur Darst. des Glyceringlucosida mit wechselnden Kondenaationa- 
bedingungen betrug die Zuckerkonz. nicht mehr ais 6 % des angewandten Glycerins, 
die Saurekonz. (HC1) nicht mehr ais 3°/o- Die hierbei fur das Rotationsvermogen 
aufgezeichneten Kuryen ergeben, daB das Minimum der Drehung unabhangig ist 
von der angewandten HCl-Konz. Ea resultierte in allen Fallen daaselbe Glycerin
glucosid. Verss. mit einem Gemisch von Fructoae u. Glucoae in HCl-haltigem 
Glycerin ergaben mit grofier Wahracheinlichkeit, daB die beiden Zucker hierbei 
keine Verb. miteinander eingehen. Zum Konatitutionsnachweis des bei der Hydrolyse 
dea Hexamethylglyceringlucosids entatandenen Dimetliylglycerins stellen Vff. u,fj- 
Dimethylglyeerin durch Einw. vou Natriummethylat auf Allylalkoholdibromid her. 
Zur Identifizierung wurde daraua y-Benzoyl-a,(3-dimethylglyceńn C1 2 Hi0O4 u. der 
u,8-Dimethylglycerinester der Apfelsaure hergeatellt. Yerss. zur Darst. des cc,y-Di- 
methylglycerins aus «,y-Dichlorhydrin fuhrten stets nur zur a,/?-Verb. (vgl. S m it h , 
Ztschr. f. physik. Ch. 92. 717; C. 1918. II. 273). Statt dea erwarteten fi-Mono- 
methylglycerina C4H 1 0 O3  aua a,/-Dichlorhydrin reaultierte das a-Monomethylglycerin 
(vgl. I r y in e  u.’ Ma c d o n a l d , Journ. Chem. Soc. London 107. 337; C. 1915. I. 
1259). Hieraus scheint zu folgen, daB S m it h s  <z,y-Dichlorhydrin mit dem 
Isomeren weehselweiae auftritt.

V er a u che. Methylierung des Glyceringlucosids. Das airupose Glyceringlucosid 
mit Metliylsulfat u. NaOH methyliert. Daa entstandene Prod., noch 2 mai mit Ag20  
remethyliert, ergab Hexamethylglyceringlucosid C1 5 H3 0 O8. Farblose leichtbewegliche 
FI. Kp. 190—192°. 12 mm. nD =  1,4497. Hydrolyse des Hexamethylglycerin- 
glucoaids. 7°/0ig. Lsg. des Glucoaids in 8 %'g- verd. HC1 in 45 Min. durch Erhitzen 
auf 100° hydrolysiert. Mit BaC03 neutralisiert, mit Chlf. estrahiert, abdest., Ruck- 
stand Tetramethylglueose aus PAe. vom F. 8 8 °. Nach Verdampfen der Mutter- 
laugen im Ruckstand bis 1,95% der entsprechenden Glycerin-y-glucoside. Isoliert
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nur Dimethylglyceriu. Der Verfolg der Drehungsanderung wahrend der Kon- 
dcnaation der scharf getrockneten Glucose mit frisch dest. Glycerin zeigte, daB 
sich die Drehung, nachdem sie ein Minimum erreicht hat, dem Anfangswert wieder 
nahert Das Minimum der spezif. Drehung liegt bei ca. 15°. Beobachtet: 3%ig. 
Zuckerlsg., HCl-Konz. 1—3%. — Die Kondensation der Glucose mit Glycerin in 
Ggw. von Fructose verl;iuft, oline daB die bciden Zucker miteinander eine Yerb. 
eingehen. cc,fi-Dimethylglycerin C6H„Os. «,/9-Dibromhydrin -f- Lsg- von Na in 
Methylalkohol u. NaBr. Mit CO, neutralisiert, Dimetliylglycerin mit A. extrahiert, 
dest., farblose FI. Kp. 69,5—70,5°. 15 mm. nD — 1,4219. D . 1 5 4 1,016. [#]D15; 
fiir Athyltartrat u. Nicotin in ^-Dimethylglycerin ais Losungsm.: -(-11,22° (c =  
13,37) u. —152,94° (c =  13,46). y-Benzoyl-Ci,(i-dimethylglycerin C1 2 H 1 (J0 4. Leicht 
bewegliches 01, Kp. 162°. 12 mm. nD =  1,5075. Apfclsmtre-u,8-dimełhylglycerin- 
ester. Viscoses 01, Kp. 200°. 0,5 mm. Unl. in W. u. A., 11. in Chlf. [c]Dls =  
—10,60° (Chlf.; c =  9,05). (3-Monomethyl-cc,'/-dichlorhydrin C,H80C13. Farblose FI. 
KP. 58°. 14 mm. nD =  1,4560. Ein Vers. zur Darst. des S-Monomethylglycerins 
C|HI0 Os aus «,y-Dichlorhydrin fiilirte nur zur «-Verb. Kp. 110—112°. 11 mm.
nD =  1,4462. Triniethylglycerin CaHI4 0 3. Glycerin mit Methylsulfat u. NaOH 
methyliert. Gemisch von W. u. Trimethylglycerin dest. bei 92°. Leicht beweg- 
liche FI. Kp. 148°. 765,4 mm. n D 1 5  =  1,4069. D.16, 0,9401. Athyltartrat in T ri
methylglycerin [a ] D 1 5  =  5,99 (c =  13,36). Die Analyse des Trimethylglycerins 
bcreitete grofie Schwierigkeiten. Genau stimmende Werte konnten nicht erhalten 
werden. (Journ. Chem. Soc. London 127. 2735—45. 1925. St. Andrews, Univ.) O h le .

H einz Ohle, Uber die Acetoiwcrbindungcn der Zucker und ihre Derivate. III. 
Zur Konstiłułion der fi-Diacctonfructose. (H. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1566; 
C. 1924. II. 2021.) Durch Abspaltung der Isopropylidengruppen vom Mełhylałher 
der fl-Diacetonfructose entstelit eine Methylfructose, die mit der von I r v i n e  u. 
H y n d  (Journ. Chem. Soc. London 95. 1220 [1909]) dargestellten 3-Methylfructose 
nicht ident. ist. Aus dem Verlauf der Drehungsanderung bei der Acetonabspaltung 
ist ersichtlich, daB bei der Methylierung der ^5-Diacetonfructose keine Struktur- 
iinderung eingetreten ist. Mit Phenylhydrazin liefert die neue Methylfructose nicht 
das 6 -Methylglucosazon von H e l f e r i c h  u. B e c k e r  (L ie b ig s  Ann. 440. I; C. 1924. 
II. 2829). Es liegt also hochstwahrscheinlich eine 1-Methylfructose vor. Yoraus-

Formel fiir (?-Diacetonfructose eine 2-Ketogluconsaure sein. Die cliarakterist Salze der 
schon bekannten 2-Ketogluconsaure konnten nicht erhalten werden; das opt. Drehungs- 
yermogen ebenfalls stark abweichend (vgl. HOnig u. T e m p u s ,  Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 57. 787; C. 1924. n. 23). Die neue Ketosaure ist moglicherweise ein Stereo- 
meres der bekannten 2-Ketogluconsaure.

Y ersuche. (Mitbearbeitet von Ilse  K oller u. Gertrud Berend. Mcthyl- 
fi-diacetonfructose, C1 3 H,2 Oc. Darst. nach allen 3 zur Verfugung stehenden Vor- 
scliriften. In allen Fallen wurde die gleiclie Verb. erhalten. Am geeignetsten 
Methylierung der (9-Diacetonfructose mit CH3J  u. AgaO. Sirup, inA. gel., W. zu- 
gesetzt bis zur Triibung. Beim Yerdunsten des A. nach Animpfen groBe Krystalle

H- C- 0
i  h -Ć -o> C(Ch ^

Hj C-OH
i

h 2c
I

sichtliche Konst. der (j - Diacetonfructose 
daher nach Formel I. Diese Annahme 
wird durch die Ergebnisse bei der Oxy- 
dation gestutzt. KMnO., in alkal. Lsg. oxy- 
diert zu einer Saure von der Formel 
C1 2 Hi8 0,. Die Saure selbst krystallisiert 
nicht, wohl aber das K-Salz. Die durch 
Hydrolyse dieser Saure entstehende Saure 
muBte entspreclieud der mutmaBlichen

vom F. 48-49°. [a]D-'° = —38,26° (absol. A.; c =  2,07). [«]D2° =  —29,53 (Chlf.;
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-c =  5,08). Spaltung der Hcthyl-ft-diacetonfrudose mit 3-n. alkoh. H 2 S0 4 bei 38 bis 
40°. Nach 25 Stdn. Abspaltung beendet. Methylfnictose, C.HuO0, Sirup. [ « ] D 20 =  
—49,82 (CHaOH; c =  2,162). Oxydation der fl-Diacetonfructose. Gunatigste Be- 
■dingungen: 30 g ^-Diaeetonfruetose unter Turbinieren in 4,5 1 W. gel., dazu 31 ccm 
33%ig. KOI! (2 Moll. K01I auf 1 Mol. Zucker) u. 25,4 g feingepulyertes KMn04. 
Oxydation nacb 24—36 Stdn. beendet. Oxydationsprod. K-Salz einer Diacetonketo- 
hexonsaure, C1 2 HI7 0 7K -)- H2 0. Aus A. mit A. gefallt, Nadeln, enthalten 1  Mol. 
Krystallwasser. Ausbeute 87%. [u]Dn —  —31,75° (W.; c =  1,748). Anilinsalz, 
C1 8 H 2 60 7N. Aus Bzn. NSdelehen vom F. 120°. [ « ] D 20 =  —31,3° (Chlf.; c =  1,237). 
Bei der Best. im Hochvakuum gelit Anilin bei ca. 70° uber, die freie SSure
Ci2H ,8 Oj destillierte bei 151° (0,1 mm) ais braunes viscoses Ol. Einfachere Darst.
der Siiure durch Losen des K-Salzes in der berechneten Menge 2-n. H 2 S04, Aus- 
schiitteln mit A., mit W. waschen, trocknen, eindampfen. Ol. In allen Losungs- 
mitteln sil. Zur Abspaltung der Acetonreste K-Salz in n-H2 S0 4 gel., bei 40° bis 
zur Drehungskonstanz aufbewalirt. Aus wss. Lsg. K-Salz der Ketohexonsaure, 
CellgOjK +  ILO nach Zusatz von CH3OH mikrokrystallines, sehr hygroskop. 
Pulver. [a]DM =  —70° (W.; c =  1,620), [ « ] D 2 0 =  —74° (ł/ 1 0 -n. HC1; c =  1,608), 
d. h. auf die freie Kctoliexonsaure bezogen —95,35°. Keine Mutarotation. Brucin- 
salz, CJ9H 3 8 0„N 2 -j- 3H 2 0, aus W.-Aceton vom P. 166° (Zers.). [«]„2° =  —56,9° 
(W.; c =  1,124). Phenylhydrazinsalz eines Osazons, C2 4H 2 8 0 6Ne. Lsg. der Keto- 
hexonsaure in verd. EssigsSure mit Phenylhydrazin aus dem HaO-Bad erwarmt. 
Nach ca. 20 Stdn. tiefrotes Pulver. In A. 11., auf Zusatz von W. wieder abge- 
schieden, F. 102—103°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2577—84. 1925.) O hle.

H einz Ohle und G ertrud B erend, Uber die Acetonverbindungen der Zucker
und ihre Derwate. IV. Die Konstitution der Diacetongalaktose. (III. vgl. yorst.
Ref.) VfF. bestiitigen die Ergebnisse Svanbekgs (vgl. Arkiv for Kemi, Min. och 
Geol. 9. Nr. 16; C. 1925. I. 2374) bei der Oxydation der Diacetongalaktose mit 
KMn04, formulieren jedoch die Konst. der Diacetongalaktose nach Formel I. Ihre 
Verss. ergaben, daB bei der Osydation der Diacetongalaktose selbst unter JiuBerst 
milden Bedingungen ein Tcil des Acetonzuckers bis zur Oxalsiiure abgebaut wird. 
Die besten Ausbeuten an Osydationsprod. bei einem UberschuB von 50% KMn04. 
Das bei der Oxydation entstehendejf-Slik derDiaceton-d-galakturonsaure, CJ2 H 1 7 0 7K-j- 
.‘/jHjO, wird uber die freie Saure zur d-Galakturonsawre, C6HI0 O7, abgebaut (vgl. 
E h b l ic h , Chem.-Ztg. 41. 197; C. 1917. I. 856, G a e b t n e r , Ztschr. Ver. Dtsch. 
Zucker-Ind. 1919. 233; C. 1919. IV. 578). Neutrale Metallsalze in W. 11., Brucin- 
salz wl. — B. der Diacetongalaktose auch aus Galaktose, Aceton u. wasserfreiem 
CuS04. Da hierbei keine Verschiebung der O-Briicke eintritt, so muB die Diaceton
galaktose dieselbe Bingstruktur besitzen wie der zugrundeliegende Zucker (vgl. 
H a w o b t h , B u e l l  u . W e s t g a b t h , Joum. Chem. Soc. London 125. 2468; C. 1925. 
I. 1065). Daher gibt Formel I  die Konst. der Diacetongalaktose wieder.

. __ __________  V ersu ch e . Bei der Darst. der Diaceton
galaktose H 2 S0 4 ais Katalysator. A u f 1  1 Aceton
10 ccm konz. ILjSO.,. Zu den folgenden Verss.

O wurde reinste, im Hochvakuum destillierte Di
acetongalaktose Yerwandt. — Acetyldiacetongalak- 
tose, CI4HJ2 0 7. A u s  Bzn. vom F. 108°. Unl. in

H .Ć - W., swl. in k. Bzn. u. PAe., sonst 11. [a] 20
D

I  II Ć-OH —48,08° (Chlf.; c =  4,832). — Oxydation der D i
acetongalaktose. Auf 1 MÓL Diacetonzucker 2 Moll. 

KOH u. 3 Atome aktiyer Sauerstoff. Nach 24 Stdn. Oxydation beendet. — K-Salz 
der Diaceton-d-galakturonsaure, CI2H 1 7 0 7K -f- aus alkoh. Lsg. mit A. gefallt.
Nadeln, kein P., sondern Zers. oberhalb 200°. Ausbeute 65%. Enthalt 1/a Mol.
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Krystallwasser. Sehr hygroskop. [ « ] D 20 =  —61,09° (W.; c — 2,046). — Diaceton- 
d-galakturonsaure, C1 SH 1 S0,. Aus absol. A. in glasklaren Krystallen vom F. 157°.
— d-Galakturonsaure. Abspaltung der Acetoureste mit n. H 2S0 4 , nach 20 Stdn. 
beendet. Enddrehung auf GalakturonsSure bezogen -{-46,47° (8,92 g K-Salz in

liert. Zers. bei ca. 180°. [ « ] D 20 =  +25,1° (W.; c =  1,394). Drehung der freien 
Saure durch Auflosen in der berechneten Menge HC1 bestimmt. [ « ] D 20 =  - f 46,7° 
(c =  1,038). — Brucinsalz, C2 8H3jOn N2 H2 0. Aus W.-Aceton vom F. 189° 
(Zers.). [ « ] D 20 =  —7,5° (W.; c =  1,328). — Lsg. der Saure -f- Phenylhydrazin, 
hellgelbe Kruste, wahrscheinlich Phenylliydrazinsalz des Phenylhydrazons. Wss. Lsg. 
dieser Verb. -f- Phenylhydrazin -f- verd. Essigsaure auf dem W.-Bad erwarmt gibt 
Phenylhydrazinsalz des Phenylosazons der d-Galakturonsaure, C,4 H2 80 6N6. Aus A. 
braune Krystailchen vom F. 140° unter Zers. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2585 
bis 2589. 1925.) Oh l e .

H einz Ohle und G ertrud B erend, Uber die Acetonverbindungen da- Zucker 
u. ihre Derivate. V. Die Konstitution der Diacetonmannose. (IV. vgl. yorst. Bef.) 
Vff. bringen einen exakten Beweis der von F b e u d e n b e r g  aufgestellten Formel I  
fiir Diacetonmannose (vgl. F r e u d e n b e r g  u . W o l f , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 
300; C. 1925. I. 1396). Dieser Acetonzucker wird yon KMn04 in alkal. Lsg. sehr 
leicht angegriffen; die Oxydation kommt praktisch zum Stillstand, wenn die 1 Atom 
aktivem Sauerstoff aąuiyalente Menge KMn04 verbraucht ist. Es resultiert das 
K-Salz der Diacetommannonsaure, CI2H 1 9 0,K  -)- ILO. Die freie Saure konnte nicht 
isoliert werden, infolge auBerordentlich leichter Lactonbildung. Auch die Ben- 
zoylierung des K-Salzes an der freien Hydroxylgruppe gliickte nicht, da sich auch 
hierbei das Lacton bildete. Der Nachweis der freien CH(OH)-Gruppe gelang in 
alkal. Lsg. mit H2 0 2 in Ggw. von Ferrosulfat, wobei eine Osydation zur CO-Gruppe 
stattfand. — Bei der Acetonierung mit CuS04 entsteht die gleiehe Diacetonmannose, 
folglich besitzt der Zucker die furoide Konst.

mannonsaure. Zur weiteren Charakterisierung des Lactons wurden die Acetonreste 
in der iiblichen Weise abgespalten, was in diesem Fali sehr schnell erfolgte, u. das 
Prod. ais Mannonsdurelacton bezw. Maimonsaurephenijlhydrazid identifiziert (vgl.
E. F is c h e r  u. H ir s c h b e r g e r , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 22. 3219 [1889]). (Ber.

H einz Ohle und E w ald D ickhauser, Uber die Acetonverbindungen der Zucker 
und ihre Derivate. VT. Uber Acylderivate der Monoaceionglucose. (V. vgl. vorst. Ref.) 
Bereits in fruheren Arbeiten war gezeigt wordenj, daB sich von der Monoaceton- 
glucose je 2 isomere Monoschwefelsaurehalbester u. Benzoate darstellen lassen. In 
der yorliegenden Arbeit werden die Deriw. mit p-Toluolsulfosaure untersucht u. 
mit den yorgenannten Verbb. yerglichen. Durch partielle Hydrolyse der Toluol- 
sulfodiacetonglucose mit 75°/0ig. Essigsaure bei Zimmertemp. erhalt man die sirupose
3-Toluolsulfomonoacełonglucose, die im Gegensatz zur 3-Benzoylmonoacetonglucose

150 ccm n. H2 S0 4 [«]D2° =  -}-28,l°). Saure ais Ba-Salz, C1 2 H 1 3 0 I4Ba -j- 2H 2 0, iso-

H
HO-Ć-

V ersu eh e . Bei der Darst. der Diacetonmannose 
H 2 S0 4 ais Katalysator. Oxydation der Diaceton
mannose. 1 Mol. Diacetonmannose, 1 Mol. KOH, 
1 Atom aktiver Sauerstoff. K-Salz der Diaceton- 
mannonsaure, C1 2 H 1 9 0 7K II2 0. Aus alkoh. Lsg.
mit A. gefallt. Ausbeute ca. 90°/o der Theorie. F. ober- 
halb 210° unter Zers. [a ] D 2 0 =  —31,8° (W.; c =  2,52).
— Lacton der Diacetonmannonsaure, C1 2 H1 8 0 6. Aus 
Bzn. Nadelchen vom F. 126°. [a ] , , 2 0 == —(—51° (Chlf.; 
c =  1,328). Langsam in W. 1. unter B. von Diaceton-

Dtsch. Chem. Ges. 58. 2590—92. 1925.) O h l e .

von Aceton u. wasserfreiem' CuS04 in die Diacetonverb. zuriickyerwandelt u.
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von Alkalien nicht umlagert wird. — Durch Einw. von Toluolsulfochlorid auf 
Monoacetonglucose iu tyrid in  bei Zimmertemp. gelangt man dagegen zu einem 
Isomeren, yermutlich 6-Tóluolsulfomonoacetonglucose. Durch weitere Einw. von 
Toluolaulfochlorid auf diese beiden Verbb. in Pyridin u. iu Ggw. von Chlf. bei 
ca. 40° gelang es nur eine weitere Toluolsulfogruppe einzufuhren, ebenso wie bei 
den Schwefelsaureverbb., wiihrend sich bekanntlicli leicht 3 Benzoylgruppen in die 
Monoacetonglucose einfiihren lassen. Die beiden Ditoluolsulfoderiw. sind gleich- 
falls voneinander yerschieden. Nur die aus Monoacetonglucose direkt bezw. iiber 
die 6 -Toluolsulfoverb. gewonnene Ditoluolsulfomonoacetonglucose war krystallisiert 
u. wurde wciter untersucht. Die darin noch enthaltene OH-Gruppe laBt sich nach 
dem Pyridinyerf. leicht acetylieren. Bei der Einw. von Bcnzoylclilorid im iiąui- 
molekularen Verhaltnis tritt dagegen keine Rk. ein. Erst bei groBem UberschuB 
an diesem Saurechjorid findet eine Umsetzung statt, die indessen nicht zu einer 
Benzoylditoluolsulfomonoacetonglucose fiilirt. Yielmelir wird eine Toluolsulfo
gruppe durch Benzoyl yerdriingt u. zwar haftet diese leicht bewegliche Gruppe 
augenscheinlich am O-Atom 5. Der Gedankengaug, der zu diesem Resultat 
fiihrt, ist kurz folgender. Die amorphe Ditoluolsulfomonoacetonglucose aus
3 Toluolsulfomonoacetonglucose kann entweder ein 3,5- oder ein 3,G-Deriv. der 
Monoacetonglucose sein. Im ersten Falle miiBte daraus durch Einw. von Benzoyl- 
clilorid in Pyridin 6-Benzoyl-3,5-ditoluolsulfomonoacetonglucose entstehen. Diese 
Verb. wurde durch erschopfende Veresterung der 6 -Benzoylmonoacetonglucose mit 
Toluolsulfochlorid dargestellt, konnte aber auf dem oben erwahnten Wege nicht 
erhalten werden. Folglich ist die sirupose Ditoluolsulfoverb. ais 3,6-Ditoluolsulfo- 
monoacetonglucose aufzufassen u. ihr Isomeres ais 5,6-Ditoluolsidfomonoacetonglucosc. 
Die daraus bei der Einw. von Benzoylchlorid entstehende Verb. ist daher ais 
S-Benzoyl-6-toluolsulfomonoacetonglucose zu betraehten, denn sie ist yerschieden yon 
der aus 3-Toluolsulfomonoacetonglucose erhaltenen 3-Toluolsulfo-6-benzoylmotioacełon- 
glucose u. der aus 6 -Benzoylmonoacetonglucose bereiteten 5-Toluolsiilfo-6-benzoyl- 
monoacetonglucose. Die leichte Beweglichkeit der Toluolsulfogruppe in Stellung 5 
tritt gleichfalls bei der sauren Hydrolyse der 5,6-Ditoluolsulfomonoacetonglucose in 
Erscheinung. Dabei wrird sowohl die i-Propylidengruppe ais auch eine Toluolsulfo
gruppe abgelost u. es resultiert ein bisher nur in amorphem Zustand isoliertes 
Prod., das Fehlingsche Lsg. selbst nach kurzem Kochen nicht reduziert u. das auf 
Grund seiner Genese ais 6-Toluolsulfoglucoseanhydrid <1,4>, <1,5> angesprochen 
wird. — Durch Einw. von 2 Moll. Benzoylchlorid auf Monoacetonglucose zu einem 
Dibenzoat dieser Verb. zu gelangen scheiterte. Entweder erhiilt man nur 6 -Ben
zoylmonoacetonglucose oder Gemische eines Dibenzoats mit Tribenzoat.

Alle yorstehend gcnannten Deriw. der Monoacetonglucose waren unter schonen- 
den Bedingungen, bei Zimmertemp. oder hochstens 40° dargestellt worden. Es ist 
daher mit groBter Walirscheinlichkeit anzunelimen, daB sie noch die Ringstruktur 
der Monoacetonglucose enthalten. Durch Einw. von 3 Moll. Toluolsulfochlorid in 
Pyridin auf Monoacetonglucose bei 100° erhiilt man indessen unter starker Dunkel- 
farbung u. in geringer Ausbeute eine dritte Monotoluolsulfomonoacetonglucose, die 
betriichtliche Rechtsdrehung zeigt u. wahrsclieinlich eine andere Ringstruktur wie 
die Muttersubstanz besitzen diirfte.

Y ersu ch e . Neue Darst. der 3-Benzoylmonoacetonglucose, C,0H2 0O4. Hydrolyse 
der Benzoyldiacetonglucose nach E. F is c h e k  u . N o t h  (ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges.
51. 324; C. 1918. I. 614). Nach beendeter Rk. Siiure mit yerd. Sodalsg. nur zum 
Teil neutralisiert.. Ein Teil der 3-Benzoylmonoacetonglucose ais Ol ausgefallen, mit 
A. ausgeschuttelt; keine B. des 6 -Isomeren. Nach Eindampfen im Vakuum Riick- 
stand in CCI, gel. mit PAe. gefallt. [«]D20 =  —29,5. (A.; c =  4,072) wohl in-
folge geringer Beimengungen der Diacetonyerb. — 6-Benzoyl-5-toluolsulfomonoace-
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tonglucose, CjaH^OoS. Aus A. vom F. 142°. Ll.„in Aceton, swl in A., k. A., Bzn. 
M d 20 =  +9,34. (Chlf.; c =  2,142) 6-Benźoyl-3,5-ditoluolsulfomonoacetonglucose, 
CaoHgjOnSj. Statt 1 Mol. 2,5 Moll. Toluolsulfochjorid angewandt. Aus li. A. NHdel- 
chcn vom F. 113°. Swl. in k. A. u. Bzn., 11. in Clilf., A. [«]„50 =  -(-1,61°. (Chlf.: 
c =  2,482) 3-Toluolsulfomonoacctonglucosc, C)6H220 8S. Lsg. der Substanz in Eg. 
mit W. verd. Langsame Abnalime der Drehung, nach 48 Stdn. beendet. 01, unl. 
in W. u. Bzn., 11. in A., Essigester, Chlf. u. A. [«]D2° =  —11,65°. (Chlf.; c =
1,202). 3-Toluolsulfomonoacetonglucose in trockenem Aceton mit wasserfreiem 
CuS04 24 Stdn. geschiittelt. Fast quant. B. von Toluolsulfodiacetonglucose. 6-Ben- 
zoyl-3-toluohulfomonoacetonglucose, C28H260 9Si Sirup, nahezu reine Monobenzoyl- 
verb. [«]DSI =  —11,21 (Chlf.; c =  2,676). S,6-Dibenzoyl-3-toluolsulfomonoaceton- 
glucose, C30H30O10S. Aus h. A. feine Nadeln vom F. 156°. [«]D22 =  —68,38° 
(Chlf.; c =  1,828). LI. in Chlf., Aceton, swl. in k. A., A. u. Bzn. 3,6-Ditoluol- 
sulfomonoacełonghicose, C23H28O10S2. Sirup, 11. in A., Aceton, swl. in lc. A., unl. in 
Bzn. [«]D30 =  —4,92° (Chlf.; c =  2,032). 6-Toluolsulfomonoacctonglueose (I), 
C,0H22O8S. Sirup, erstarrt im Exsiccator. In wenig w. abs. A. gel. mit Bzn. bis 
zur Trubung versetzt, Krystiillchen vom F. 108°. [«]Da° =  —9,29 (Chlf.; c =  2,152). 
LI. in A., Chlf., unl. in Bzn. 3,5-Dilenzoyl-6-toluolsulfomonoacetonglucose, C30H30O10S. 
Aus I  in Pyridin u. et was mehr ais 2 Moll. Benzoylchlorid, FI. fiirbt sich unter 
Erwiirmen schwach rosa. 6 Tage bei 40° aufbewahrt. Sirup, 11. in A., Chlf.; 
nach dem Behandeln mit abs. A. amorph fest. [«]D31 =  —51,38° (Chlf.; c == 1,012).
5.6-Ditoluolsulfomonoacetonglucose, Ca3H S8O I0Sj. 1. Aus Toluolsulfochlorid u. Mono- 
acetonglucose. 2. Toluolsulfochlorid u. I. tjberschuB von Toluolsulfochlorid. Chlf. 
begiinstigt Bk. In k. A. swl. Aus h. A. vom F. 160°. LI. in Aceton, Chlf.; unl. 
in A. u. Bzn. 3-Acetyl-8,6-ditoluolmlfomonoacetonglueose, C^HmOuSj. Ol, in Chlf. 
gel. mit Bzn. ausgefiillt. LI. in k. A., ziemlich schwer in h. Bzn. [«]D22 =  —28,02 
(Chlf.; c =  1,856). 3-Benzoyl-6-toluolsulfomonoacetonglucose (?), C!3H26 0 9S. Aus
5.6-Ditoluolsulfomonoacetonglucose II . Bei der iiblichen Aufarbcitung ein Teil
des Ausgangsmaterials zuruckgewonnen. Alkoh. Mutterlauge hinterlieB beim Ein- 
dunsten teils feste, teils sirupóse Masse. Mit Chlf. aufgenommen, mit Bzn. pefiillt. 
Amorphes Pulyer. [a]D20 =  —29,6° (Chlf.; c =  0,912). 6-Toluolsulfoglucosc- 
anhydrid-(l,4y (1,5) (?), C13H10O7S. Aus I I  (4 g); in 100 ccm A. mit 40 ccm 5-n. 
H2S04 ca. 5 Min. gekocht, dann im Brutraum aufbewahrt. Drehung nach 6 Tagen 
konstant. Daraus fiir vermutete 6-Toluolsulfoglucoseanhydrid-(l,4'} (1,5) ca. [u]D =  
-J-38,6°. Mit Baryt neutralisiert, filtriert, im Vakuum eingedampft, Riickstand mit
A. estrahiert. Ba-Salz der ToluolsulfonsSure bleibt zurtick. Aus alkoh. Auszugeu 
Ba-Salz mit yiel A. gefallt. Mutterlaugen im Vakuum eingedampft. Gelblicher 
Sirup. Erst nach Kochen mit HC1 kriiftige Ked. F e h l i n g s  Lsg. Lsg. des Sirups in 
verd. A. -J- 50°/0ig. Essigsaure -j- Phenylhydrazin. Gelbbraunes Ol, wahrscheinlieh 
ein Osazon. Darst. der dritłen Monotoluolsulfomonoacetonglucose, C10H22O8S. Trotz 
groBen tJberschusses an Toluolsulfochlorid entsteht nur eine Monotoluolsulfoverb. 
Sehr geringe Ausbeute, ca. 25%. Aus sd. A. Pliittchen vom F . 132°. [«]D21 =  
-f-34,3° (Chlf.; c =  1,924). LI. in Aceton, Chlf., ziemlich gut in A., swl. in k. A., 
Methylalkohol, Bzn. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2593—2606. 1925. Berlin, Chem. 
Inst. der Uniy.) O h l e .

K arl F reudenberg  und K arl Sm eykal, Zur Kennłnis der Aceton-Zucker.
VII. Die Konstitution der Diacetongalaktose. (VI. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 
300; C. 1925. I. 1396.) Der Hethylatlier der Diacetongalaktose liefert bei der 
Hydrolyse eine krystallisierte Methylgalaktose, die bei der Oxydation mit HgO in 
Methylgalaktonsaure iibergeht. Diese ist gegen HN03 bestandig unter Bedingungen, 
die bei der Galaktonsaure selbst zur Schleimsiiure ftthrcn. Daraus folgt, daB die 
OCH3-Gruppe am C-Atom 6 liaftet. Dieser SchluB wird dadurch bestatigt, daB
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die Methylgalaktose bei der Oxydation mit Ag40 
Metlioxyessigsaure liefert. Aus 3-Mcthylglucose 
erliiilt man unter diesen Bedingungen keine 
Methoxyessigsiiure. Der Diacetongalaktosc schrei- 
ben daher Vff. im Einklang mit O h l e  u . B e r e n d  
(vgl. vorvorst. Ref.) die Konst. I  zu. Im Zusammen- 
liang mit den Arbeiten der engliselien Forscher
iiber die Ringstruktur der Galaktose vertreten
Vff. die Auffassung, daB die Ringstruktur der 

Acetonzucker aucb den freien Zuckem eigen ist.
V e rsu eb e . 6-Mełhyldiacetongalakłose, aus Diacetongalaktose-Natrium mit CH3J. 

Trennung von unyerandertem Ausgangsmaterial mit Toluolsulfocblorid in Pyridin. 
Kp.0i5 109—215°, [aj67s20 =  —66,6° (oline Losungsm.). 6-Metliylgalaktose, C,H140 8. 
aus vorst. Verb. mit sd. l°/0ig. H2S04 (1,5 Stdn.), aus wenig A. Bliittehen vom 
F. ca. 128°, 11. in h, CH3OH. [«]S7822 =  +114° — *  +77° (W.). Reduziert F eh ling - 
Lsg. Phenylliydrazon, C13H20O6N2, aus CH3OH oder W. F. 182—183° (Zers.). 
[«]578n =  +14,5° (Pyridin). Zeigt keine Mutarotation. Osazon, C1SII240 4N4, aus 
CH3OH gelbe Niidelchen vom F. 204—205°. [«]57617 =  +135° (Pyridin). — Galakton- 
saure-6-methylather, CrH140 7, durch Oxydation der sd. wss. Lsg. von Methylgalaktose 
mit HgO in Ggw. von CaC03 (24—36 Stdn.), eingeengt, in Aceton gegossen; 
gallertiger Nd.; in W. gelost, Ca mit Oxalsaure gefiillt, im Vakuum eingedampft. 
Sirup krystallisiert allmiihlich. Bliittehen vom F. 156°. [«]57818 =  —5,54 — >
—40,2° (W.; Endwert nach 8 Tagen). Das Lacton wurde nicht krystallisiert er-
halten. Aus der zunehmenden Linksdrehung folgern VfF. nach der Hudsonschen 
Regel, daB das OH am C-Atom 4 an der Lactonbildung teilnimmt. NHi-Salz, 
C7H170,N , aus wenig W. Krystalle vom F. 185°. [a] =  ca. 30° (W.). Phenyl- 
hydrazinsalz, C15H220 7Nj, Prismen vom F. 158—159°; [«]57817 = + 4 ,7 °  (W.). — Die 
bei der Oxydation der Methylgalaktose mit Ag20  entstehende Metlioxyessigsaure 
wurde ais Ag-Salz bezw. K-Salz mit w-Bromaeetoveratron zu co-[Methoxyacetyloxy\- 
acetov'eratron, C13H10O,j, kondensiert. Aus A. Prismen vom F. 70°. — Diaceton- 
galaktosyl-6-dimetliylamin, C14H250 5N, aus Toluolsulfodiacetongalaktose mit 33°/0ig. 
alkoh. Dimethylaminlsg. 20 Stdn. bei 100°. Glyceriniihnliche FI. yom Kp.,_, 110 
bis 115°. [«]578ls =  —85,7° (ohne Losungsm.). Jodmethylat, C15H280 5N J, aus A., 
liat keinen F., 1. in W., CII3OH. — Galaktosyl-G-triinethylammoniunijodid, C9Hao0 5N J 
+  HjO, aus yorst. Verb. mit n. H2S04 5 Stdn. bei 70°. Aus CHaOH umgelost. 
C«]s7 8 12 =  +65,3° — +51,8° (W.; Endwert nach 12 Stdn.). Zers. bei 140°. Sil. 
in W ., wl. in CH3OH, swl. in A. — SchlieBlich geben Vff. eine Vorsehrift zur 
Darst. yon Diacctonglucosc aus «-Glucose. 65 g Glucose, 1,8 1 Aceton, 55 ecm konz. 
H2S04 4—5 Stdn. auf der Maschine geschiittelt, mit 150—200 g Na^C03 neutralisiert, 
eingedampft, zuletzt im Yakuum, aus A. mit PAe. abgescliieden. 45—55 g yom 
F. 102°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 100—107. Karlsruhe, Teclin. Ilochschule.) O h l e .

Geza Zemplen und Geza Braun, Reduktionsvermdgen der methylierten Ziicker. 
Vff. suchen die Unterscliiede im Red.-Vermogen methylierter Zueker zur Konstitu- 
tionsbest. der Hydrolysenprodd. methylierter Disaccbaride zu yerwerten. Sie fanden, 
daB die Trimethylglucosen, die bei der Hydrolyse von yerschiedenen reduzierenden 
Disacchariden entstehen, sich in ihrer Red.-Kraft weitgehend unterscheiden. Setzt 
man das Red.-Vermogen der Glucose =  100, so ergeben sich folgende Wer te fiir: 
2,3,o-Trimethyllavoglucosan nach der Hydrolyse 10,6; fiir 2,3,5-Trbnethylglucose 9,8; 
fiir 2,3,5-Trimethylmethylglucosid nach der Hydrolyse 9,4; fiir 2,3,6-Trimethylglucose 
27,1; fiir 2,3,5,6-Tetramcthylglucose 13,6; fiir 2,3,o,G-Tełramethylmełhylglucosid nach 
der Hydrolyse 12,5; fiir Ileptamethylmethylgenłiobiosid nach Hydrolyse 12,1; fiir 
Heptamethybnethylcelłobiosid nach Hydrolyse 20,2. — Zur Hydrolyse wurde durch-

X hT o> ^ -

ITTfl-------------- -
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giingig ca. 0,1 g Substanz in 25 ccm 2,5°/0ig. HC1 3 Stdn. gekocht. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 58. 2566—70. 1925. Budapest, Techn. Hochschule.) Oh l e .

M. Bergm ann, Bemerkungen zur Nomenklatur von Polysacchariden. Vf. schlSgt 
fiir Sauerstoffbriicken, welche 2 Zuckerreste verbinden, folgende Symbolik vor: 
Sauerstoffbriicken, die aus • einem Spaltzucker eines Polysaccharids nach einem 
anderen Spaltzucker hiniiberreichen, werden bei der Strukturbezeichnung des Poly
saccharids durch einen zweiseitigen Pfeil -<---------y  angedeutet, der je nach Bedarf
ttber oder unter dem Namen des Polysaccharids angebracht wird. Der Pfeil wird 
nach beiden Seiten so weit fortgefiihrt, daB er bis zu den Namen derjenigen beiden 
Spaltzucker reicht, von welchen die Sauerstoffbriickc ausgeht. Durch je eine vor 
u. hinter den Pfeil gesetzte Ziffer driickt man die Substitutionsstelle der Sauerstoff- 
briicke in den beiden Spaltzuckern aus. Raffinose (vgl. H a w o r t h , H o is t  u . R u e l l , 
Journ. Chem. Soc. London 123. 3127; C. 1924. I. 1509) wiire demnach:

M ----------------- 5-6 1 -<-------------->- 2
Galaktosido <(l,5>-glucosido <l,4>-fructosid <2,6>

1 -<--------------------------------------------- > 4
Trihcsosan: Glucosido <(l,6)>-glueosido <(l,4)-glucosan <(1,6)>

4 -<--------------- >1 6-<------------- y  1
Fiir Anhydride, die aus einem Saccharid durch Abspaltung von 1 Mol. HsO unter 
Beteiligung der Carbonyl- bezw. Lactolgruppe entstehen, ist die Endung „osan“ 
die zweckmiiBigste; bei Nichtbeteiligung dieser Gruppen Bezeichnung der Zucker- 
deriw. ais Anhydrozucker. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2647—50. 1925.) O h l e .

B urckhard t H elferich , "Wilhelm K lein  und W ilhelm  Schafer, Synthese 
eines Disaccharidglucońds. II. (I. vgl. L ie b ig s  Ann. 440. 1; C. 1924. II. 2829.) 
DaB das in der I. Mitt. beschriebene Disaccharidglucosid in der Tat das yermutete 
«-Methylgentiobiosid ist, wird durch weitere Umwandlung des T>-iphenylmethyltri- 
acetyl-u-methylglucosids bezw. des entsprechenden Benzoylderiv. bewiesen. Die Tri- 
acetyfoerb. liefert mit PBr5 Triacetyl-l,6-dibromglucose. Das Tribenzoat gibt mit der 
śiąuimolekularen Menge PBr5 6-Bromtribenzoyl-u-methylglucosid. Die gleiche Yerb. 
entsteht aucli aus Tribenzoyl-a-methylglucosid mit PBr5 schon bei Zimmertemp. 
Sie wurde durch Red. u. folgende Hydrolyse in d-i-ffliamnose ubergefiihrt, womit 
der biindige Beweis fiir die Stellung des Triphenylmethyls u. damit des Glueosid- 
restes in dem Disaccharidglucosid gegeben ist.

V ersu ch e . Tribenzoyl-a-methylglucosid-6-bromhydrin, C28H ,.0 3Br, aus Tri- 
phenylmethyltriacetyl-a-methylglucosid mit PBr5 5—10 Min. bis zur Entfiirbung bei 
100°, Verseifung des Triacetats mit methylalkoh. NH3 bei Zimmertemp., Trennung 
des Methylathers des Triphenylmethylcarbinols u. des 6-Brom-t<!-methylglucosids 
mittels W ., Reinigung des letzteren aus Essigester u. Benzoylierung in Pyridin. 
Oder direkt aus Tribenzoyl-«-methylglucosid in CC14 mit PBr5 bei Zimmertemp. 
Aus CIIjOH Nadeln vom F. 122°, [a]D18 =  4*90)9° (Pyridin). — Tribenzoyl-a- 
niethyl-d-i-rhamnosid, C28H290 8, durch Red. vorstehender Yerb. mit 75°/0ig. Essig- 
saure u. Zn-Staub in Ggw. von PtCl4 bei 100°. Aus A. Nadeln vom F. 139—40°, 
[« y »  =  +106,7° (Pyridin) swl. in PAe. u. Lg., sonst U. — cc-Methyl-d-i-rhanmosid, 
C7H140 3, aus Essigester Nadeln vom F. 98—99°, [«]D19 =  —J-29,2° (W.), swl. in A., 
PAe., sonst 11. — d-i-Bhamnose, C„H120 5, Sirup. Osazon, F. 185—186°. — 2,3,5- 
Tribenzoyl-a-methylglucosid. F. 143°. Sein Kondensationsprod. mit Acetobrom- 
glucose wTird am besten mit CII3OH statt A. aufgearbeitet. F. 173°, [«]D19 =  
-(-53,2°. — cc-Methylgentiobiosid\ fiir die krystallalkoholhaltige Substanz [a]D18 =  
—|—58,5°, fiir die getrocknete [«]D13 =  -(-65,5°. Reptacetat, mit Pyridin in Acetan- 
hydrid bei Zimmertemp. Nadeln vom F. 96°, [a]D20 =  -(-64,5° (Chlf.). (L ie b ig s  
Ann. 447. 19—26.) Oh l e .
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Ame P ic te t und A lfred Georg, Uber neue Synthesen der i-Maltose wid Gentio- 
biose. Vff. haben gefuriden, daB das von P ic t e t  u . R oss (C. r. d. TAcad. des sci- 
ences 174. 1113; C. 1922. III. 346) durcli Polymerisation des Liivoglucosans dar- 
gestellte Dilavoglucosan, (CaIII0O5)2, ein Anhydrid der i-Maltose ist. Wenn man 
seine Lsg. in konz. HC1 bei Zimmertemp. einige Stdn. stehen laBt, die meiste HC1 
im Vakuum iiber KOH entfernt, in W. lost u. mit Ag2COa scliiittelt, so hinterliiBt 
das Filtrat auf dem Wasserbad ein Gemisch von Glucose u. einem reduzierenden 
Disaccharid, das sich — nach Entfernung der Glucose durch VergSrung — durch 
sein Phenylosazon, F. 152—153°, ais i-Maltose erweist. Trotzdem konnte der Zu- 
sammenhang zwischen Diliivoglucosan u. i-Maltose nur ein scheinbarer sein, indem 
zuuiichst yollige Hydrolyse zu Glucose u. dann Kondensation der letzteren zu 
i-Maltose stattfande. VfF. haben daher Diliiyoglucosan mit k. CH3C0Br bis zur 
Lsg. behandelt, letztere auf Eis gegossen u. das weiBe Pulver, wahrscheinlich das 
Octoacetat eines i-Maltosebromhydrins, mit Ba{OH)2 verseift. Auch hierbei wurde 
i-Maltose erhalten, wodurch obiger Einwand entkraftet ist. — Weiter wurde i-Mal- 
tose nach F is c h e r  dargestellt u. mit Acetanhydrid +  Na-Acetat acetyliert. Es 
bilden sich zwei Verbb., die durch Krystallisation leicht getrennt werden konnen. 
Ilauptprod. ist ein i-Maltoseacetat, da es zu i-Maltose zuruckycrseift wird. Das 
Nebenprod. (hochstens 3% des Gemisches) bildet Nadeln, F. 195°, u. ist zweifellos 
ident. mit dem (9-Octoacetat der Gentiobiose (vgl. Z e m p l ć n , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
48. 233; C. 1915. I. 528). Das durch Verseifung mit Ba(OH)a daraus gewonnene 
reduzierende Disaccharid, verschieden von der i-Maltose, konnte nur durch sein 
Phenylosazon, hellgelbe Niidelchen aus W., F. 164°, cliarakterisiert werden. Ein 
wahrscheinlich etwas reineres Vergleichspraparat zeigte F. 168°; Misch-F. 165°. 
Zweifellos liegt Gentiobiose vor, die so zum ersten Małe auf rein chem. Wege syn- 
thetisiert worden ist. (C. r. d. lAcad. des sciences 181. 1035—37. 1925.) Lb.

P ie rre  Castan und Ame P ictet, Uber das Hexahexosan und Trihexosan. (Vgl. 
P ic t e t  u . St r ic k e r , Helv. chim. Acta 7. 932; C. 1924. II. 2519.) Hexahexosan, 
(C0H10O6)6. Wie bereits friiher ausgefiihrt, ist die Reindarst. von Hexahexosan nur 
durch wiederholtes Umfallen mit A. moglich. Reines Hexahexosan gibt mit Jod-Lsg. 
eine intensiv rote Fiirbung. Ist es mit Polymerisationsprodd. hoheren Grades 
yerunreinigt, so fallt die Fiirbung violett aus. Die Polymerisationsprodd. von 
hiiherem Mol.-Gew. ais IIexahexosan binden das Jod zuerst u. zwar mit blauer 
Farbę. — Die Stabilitiit dieser Jodadditionsprodd. gegen erhohte Temp. ist abhangig 
vom Mol.-Gew., in dem Sinne, daB mit steigendem Mol.-Gew. die Best&ndigkeit 
zunimmt. — Hcxahcxosan wird von den Destrinreagenzien nicht gefiillt. — Bei 
der Einw. von Acetylbromid yerhiilt sich Hexahexosan wie die Amylosen u. Starkę.
— Gerstenamylase spaltet es auf zu Maltose. Verss. zur weiteren Polymerisierung 
von Hexahexosan verliefen erfolglos.

Trihexosan, (C0H10O6)a. Die Hydrolyse mit 50/0ig- II2S04 ergab, daB Trihexosan 
nur aus Glucoseresten zusammengesetzt ist. Die Einw. von Amylase yerliiuft hier 
halb so schnell wie bei dem IIexahexosan u. fiibrt gleichfalls zu Maltoso. Emulsin 
greift dagegen Trihexosan viel schneller an ais Hexahexosan. — Acetylchlorid 
liefert 30—35% Heptacetylmaltose, d. h. ca. % der Menge, die auf dem Wege aus 
Stitrke entsteht. (Helv. chim. Acta 8. 946—48. 1925. Lausanne, Station fćderale 
d'essais yiticoles; Genf, Uniy.) Oh l e .

Ame P ic te t und R.achel Salzmann, Uber das Dihexosan u. Tetrahexosan. 
(Vgl. Helv. chim. Acta 7. 934; C. 1924. II. 2519). Yerss. haben ergeben, daB 
Dihexosan ein Anhydrid der Maltose ist. Sowohl nach der Einw. von konz. HC1 
ais auch yon Amylase aus Gerste auf Dihexosan wird derselbe red. Zucker erhalten, 
der sich ais Maltose erwies. Beim Acetylieren entsteht ^-Octacetylmaltose. Tetra- 
hexosan (C6H10Os)< entsteht ais Nebenprod. bei der Einw. yon Emulsin auf Trihexosan
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u. ist ein Polymerisationsprod. des Dihexosans. Farblose kleine Prismen vom 
F. 260°, vom Dihexosan durch Umkrystallisieren aus verd. A. leicht zu trennen. 
M d =  +  162,6° (W.: c =  2,621.) Bei der Einw. von Amylase auf Tetrahesosan 
entsteht Maltose. (Helv. chim. Acta 8. 948—49. 1925. Genf, Univ.) Oh l e .

P eter K lason und K nut Sjóberg, Uber Amyloseoktadecctrin. (Svensk Kem. 
Tidskr. 37. 290-95. 1925. — C. 1926. I. 1635.) H a n t k e .

P. K arre r, P. Schubert und W. W eh rli, Polysaccliańde X X X III . Uber 
enzymatischen Abbau von Kunsłseide wid nativer Cellulose. (XXXII. ygl. Hely. chim. 
Acta 8. 245; C. 1925. II. 1953.) Verss. mit yerschiedenartig umgefallten Cellulosen 
ergaben groBe Unterschiede in der Enzymfestigkeit. Bei allen Verss. wurden an- 
gewandt: ca. 0,2 g der Celluloseart, 2 ccm Enzymlsg. (ca. das Enzym einer Sclinecke)
3 ccm Phosphatpuffer (pH =  5,28), 15 ccm W. u. etwas Toluol u. 4 Tage bei 36° 
aufbewahrt. Dann betrug der Abbau: Kupferseide Kiittner 120 den. 10,1%, Cęllu- 
lose aus Kupferoxydammoniak 7,8%, Cellulose aus Viscose 57,5%, Kupferseide 
Zellvag, feinfaserig ca. 40%. Hieraus folgt, daB man mit dem gleichen Cellulose- 
substrat arbeiten muB, wenn Cellulosemengeu quantitativ verglichen werden solleu. 
Bekanntlich besitzen umgefallte Cellulosen dieselben Interferenzen im Rontgen- 
diagramm, sind also chemisch identisch. Da die von den Vff. angewandten Prodd. sich 
alle im Grade des Abbaues nieht wescntlicli unterscliieden, so kann die Verschieden- 
heit ihrer Enzymresistenz nur in der Art der Micellarstruktur begruridet sein. Die 
grobe Zerteilungsform der Cellulose ist hicrauf von geringerem EinfluB. — Wahrend 
bei der fermentativen Hydrolyse eines gel. Substrates die Enzymverd. auf die 
Schnelligkeit des Abbaues nur einen geringen EinfluB ausiibt, ist bei der enzymat. 
Yerzuckerung umgefallter Geriistcellulose die Konz. der Fermentlsg. sehr wichtig. 
Konz. Enzymlsgg. spalten, bei gleichem absolutem Enzymgehalt, viel rascher ais 
verd. Das Ferment aus konz. Lsg. wird von dem unl. Substrat sehneller u. yoll- 
kommener absorbiert ais aus yerd. Verss. ergaben, daB die Spaltung sowohl der 
Kupferseide ais auch der Viscosecellulose in arithmetr. Progression abnimmt, wenn 
die Yerd. der Fermentlsg. in geometr. Progression wachst. Fiir den Abbau A er
gibt sich dann A —  — k - log V. (V =  Vol.) — Aus friiheren Yerss. geht hervor, daB 
der Abbau trotz vollkommener Unloslichkeit des Substrats zunachst annahernd der 
monomolekularen Gleichung folgt, spater (bis ca. 50% Spaltung) der Regel yon 
S c h Ut z . Fiir Cellulose, die aus Xanthogenat regeneriert wurde, bringen die neuen 
Messungen den Nachweis, daB sich die Kinetik ihrer enzymatischen Verzuckerung 
an die der Kupferseide u. des Lichenins anschlieBt: Beziiglich des Zusammenhangs 
von Abbaugrad u. Enzymąuantitat ergab sich, daB innerhalb des 10—50%ig. Ab- 
baus die doppelte Enzymmenge 1,4—l,5mal so viel Cellulose verzuckert wie die 
einfache Enzymmenge zur selben Zeit u. im gleichen Flussigkeitsvol. Auch hier 
also Ubereinstimmung der fermentativen Hydrolyse des Lichenins mit derjenigen 
der Kupferseide. Halt man dagegen bei Verss., in denen verschiedene Enzym- 
ąuantitaten auf die gleiclie Kunstseidenmenge einwirken, nicht das Vol. der Ferment
lsg., sondern die Enzymkonz. konstant, so spaltet innerhalb des 10—50%ig. Ab- 
baus die doppelte Fermentmenge 1,35 mai mehr Kunstseide ais die einfache. — 
Das Verh. der Viscoseseiden gegen Schneckencellulase ist sehr verschieden. Weitere 
Verss. sollen ergeben, ob die schwere Angreifbarkeit einzelner Praparate auf En- 
zymgifte, die in der Viscoseseide vorkommen, oder auf die micellare Struktur des 
Fadens zuriickzufuhren ist. Ferner wurde beobachtet, daB die fehlerhaften Anteile 
der Yiscose durch Schneckencellulase v}el leichter hydrolysiert werden ais die 
fehlerfreien Gewebe. Enzymat. Verzuckerung natwer Cellulose. Natiye Cellulose 
galt bisher ais nahezu vollkommen fermentfest, K a r r e r , J oos u. S ta u b  (ygl. Hely. 
chim. Acta 6. 800; C. 1923. III. 1454) hatten bereits Watte enzymat. bis zu 7% 
abgebaut. Yerss. mit sehr hochkonz. Fermentlsgg. ergaben nunmehr, daB Schnecken-
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eellulase auch native Cellulose langsam, aber kontinuicrlich verdaut u. daB die 
Kinetik des Abbaus annahernd die niimliclie ist, wie die fur die enzymat. Yer- 
zuckerung der Reseryecellulose u. der Kunstseide beobachtete.

Z ur K e n n tn is  d e r C ellu lo se . M aB ein h e iten . Die sp&ter festzusetzende 
MaBeinheit des Ferments, das natiye Cellulose verzuckert, soli die Bezeichnung 
„G-rofic Cellulase-Einheit11 erhalten. Das Ferment, das umgefiillte Cellulose yerdaut, 
wird mit der „Tcleinen Cellulase-Einheit11 gemessen. Vff. schlagen ais Standard- 
praparat umgefallter Cellulose die „faserige Kupferseide Zellvag“ vor, die leicht 
fermentiert wird u. stets in derselben Art zu beschaffen ist. Die kleine Cellulase- 
Einheit wird dann definiert ais die Cellulosemenge, die in 50 cem FI. 1 g faserige 
Kupferseide „Zellvag“ innerhalb 96 Stdn. bei 36° u. pH =  5,28 (PhospKatpuffer) zu 
20% abbaut. Kleiner Cellulasewert =  Anzahl kleiner Cellulaseeinheiten in 100 mg 
Trockensubstanz. Aus einem beliebigen Abbau a %, der unter den definierten Be- 
dingungen nach 96 Stdn. erreicht wird, laBt sich die Zalil der Cellulase-Einheiten 
berechnen: da die doppelte Enzymmenge innerhalb des 10—50% ig- Abbaus in der
selben Zeit ca. 1,5 mai so viel Cellulose yerzuckert wie die einfache Enzymąuantitat, 
so entspricht einer Fermentmenge 2" ein Abbau von 20 X  1,5"%. Der im Vers. 
erreiehte Abbau a.% ist daher a —  20 X  1,5". 2n ist die Zahl der gesuchten Cellu
lase-Einheiten. — V erh . d e r C e llu la se  g eg en  A d so rb e n tie n . Wie Schnecken- 
lichenase wird auch Schneckencellulase in der Reinheitsform, in welcher sie sich 
im dialysierten Hepatopankreassaft vorfindet, von Kaolin nicht adsorbiert, dagegen 
von verschiedenen Tonerdepriiparaten u. basischem Aluminiumsulfat. Daraus groBen- 
teils durch Phosphate wieder ablosbar. Die Dialyse der Cellulaselsgg. in Pergament 
u. Kollodiumschlauchen ist mit groBen Yerlusten yerkniipft, teilweise durch die 
Diffusion des Enzyms, hauptsachlich aber durch dessen Adsorption an der Membran.
— Verss. ergaben, daB die Vorerwarmung des Enzyms die Abbaufiihigkeit wesentlich 
herabdruckt. Schon Tempp. yon 45—50° schwśichen die Cellulase innerhalb einer 
Std. merklich; bei 60° bleibt nur noch eine geringe Aktiyitiit iibrig. (Hely. chim. 
Acta 8. 797—840. 1925. Zurich, Uniy.) Oh l e .

M. N ierenstein , Notiz zur Einioirkung des Diazo-methans auf Cellulose. (Vgl. 
L. ScnM lD, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1963; C. 1926.1. 890.) Vf. yerweist aufYerss. 
G e a k e s , denen zufolge im Gegensatz zu S c h m id  eine teilweise Methylierung derBaum- 
woll-Cellulose mit Diazo-methan moglich ist. (Ygl. G e a k e  u .N ie r e n s t e in , Ztschr. 
f. physiol. Ch. 92. 150. [1914].) (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2615. 1925.-Bristol.) Oh l e .

C. Sannie, Der Mechanismus der Synthese der a-Aminosdurcn durch die Streckersche 
Beaktion. I. Untersuchung der Kinetik des Vcrschivindens von Cyanwasserstoff. Vf. 
untersuclite die schon yon S t r e c k e r  (L ie b ig s  Ann. 75. 27 [1850]. 91. 349 [1854]) 
mitgeteilte Einw. yon IICN  auf CHICHO u. NH3 auf CH3CH0. Die Geschwindig 
keitskonstante dieser Rk. konnte nicht aus dem Massenwirkungsgesetz errechnet 
werden, wenn sie dem Yerschwinden des IICN Rechnung tragen sollte. Vf. stellte 
nun eine Formel auf, die den wahren Vorgangen genugte: (x  -{- k t2) (x — o) -)- ax  =  0; 
wobei a die Anfangskonz. u. x  die in der Zeit t umgewandelte Menge HCN bedeutet. 
Die Rk.-Geschwindigkeitskonstante berechnet sich daraus zu: k =  (1 / ł  • x /a  — x) xj t .  
Es zeigte sich femer, daB das Verschwinden des CN-Ions dem Verlaufe einer bi- 
molekularen Rk. folgt, u. zwar ist dieselbe irreyersibel u. gestort. Der Faktor der 
Storung ist proportional x  u. umgekehrt proportional t. (Buli. Soc. Chim. de France 
[4] 37. 1557—76. 1925.) H a a se .

I. A. Pastak, Konstitution der aromatischen Verbindungen und ihre physikalischett 
und chemischen Eigenschaften. (Vgl. Journ. de Chim. physiąue 22. 264; C. 1925.
II. 1148.) Die l,2-Di-Rr 3,4,5-tri-R_>-benzole schmelzen meist tiefer, ais die 1,3-Di- 
R1-4,5,6-tri-R,-benzole; die l,4-Di-R1-2,3,5-tri-R,-benzole meist hoher ais die 1,2-Di- 
®i-3,5,6-tri-Rr  u. l,3-Di-R1-2,4,5-tri-Ri-benzole. — Die Loslichkeit mehrerer Benzol-
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deriw. andert sich in demselben Sinne wie die Schmelzbarkeit. — Der F. der 
|3-substituierten Naphthaline liegt hoher ais der' der «-aubstituierten. Fiir die FF. 
der disubstituierten Naphthaline gilt im allgemeinen: F. des 1,5-disubstituierten 
Naphthalins 1,4— 1,7— 1,2; ahnlicherweise: 2,6— >  2,7— 2,3—. Fiir
die trisubstituierten Naphthaline: 1,3,5— >  1,3,6—; 1,4,5— 1,4,6—. (Journ. de
Chim. physiąue 23. 61—77. Briinn []Brno], Tsehech. Polytechn. Hochsch.) B ik e r m a n .

J. Bóeseken und A. F. A. R eynhard t, Uber die Einwirkung von Dibenzoyl- 
peroxyd auf Benzol bei niedriger Temperatur in Gegenwart von wasserfreien Metali- 
chloriden. (Beiirag zur Kenntnis katalytiseher Ersclieinungen.) LaBt man Bzl. statt 
bei Koclitemp. (vgl. G e l i s s e n  u . H e r m a n s ,  Ber. Dtseh. Chem. Ges. 58. 285. 479; 
C. 1925. I. 1594. 1980) bei niedriger Temp. in Ggw. von Katalysatoren auf Di- 
benzoylperosyd einwirken, so verl!iuft die Bk. in ganz anderer Richtung. Mit AlCl3 
tritt die Rk. schon bei 0° ein, fast ohne Entw. von C02 u. unter fast quantitativer
B. von 1 Mol. Benzoesaure u. 1 Mol. Benzoesdurephenylester:

C0H5-COOOOCCJI5 +  C0H6(A1C13) — >- CaH6COOH +  C0H5COOCaHs.
Der Katalysator, von dem wegen seiner Verb. mit dem Benzoesiiureplienylester 
(vgl. P e r ie r ,  Buli. Soc. Chim. Paris [3] 9. 1049 [1893]) 1 Mol. erforderlich ist, 
aktiviert also die Bindung zwischen den O-Atomen der Briicke, so daB sie schon 
bei niederer Temp. gesprengt wird, wiihrend sie ohne Katalysator fiir das Bzl. un- 
zuganglich ist u. erst bei holier Temp. zugleich mit C6II6—C-Bindung aktiv wird 
u. dann die Rk. nach dem a. R—H-Schema eintritt. Das Yerh. des A1C13 spricht 
yon neuem dafiir, daB die B. einer Verb. des Katalysators mit dem zu aktiyierenden 
Mol. nicht die katalyt. Ersclieinungen erklSrt, da sich hier das A1C13 sehr wahr- 
sclieinlich an die CO-Gruppe heftet, walirend in die Rk. ein anderer Teil des Mol. 
eintritt. — Mit 1 Mol. FeCl3 erfolgt Rk. schon unter 0° unter geringer Entw. von 
COa. Nach 24 Stdn. war das Perosyd yersehwunden, aber kein Benzoesiiurephenyl
ester nachweisbar, yielmehr neben weit 1 Mol. Benzoesaure eine komplese O-reiche 
Fe-Verb. Die primiire Rk. ist hier die gleiche wie mit A1C13, aber der Benzoe- 
siiurephenylester wird durch den Katalysator in Ggw. von Bzl. weiter angegriffen. 
Bei gewohnlicher Temp. wird die Abspaltung von C03 belangreicher u. entsteht 
auch Diplienyl, wahrscheinlich beginnt dann auch die yon G elissen  u. Hermans 
bescliriebene Rk. neben der O—O-Spaltung. Ubrigens ist bei FeCl3 die Ggw. von
1 Mol. Katalysator nicht erforderlich, bei geringen Mengen wird aber die Bedeutung 
der R—H-Rk. groBer. — ZnClj, wirkt nicht beschleunigend. Nach 24 Stdn. ist bei 
0° das Peroiyd, abgesehen von geringer COj-Entw'., unyeriindert geblieben. — Mit 
SbClb findet schon bei 0° heftige Rk. statt; hftlt man die Temp. niedrig, so tritt 
regelmiiBige Gasentw. ein, das Gas besteht aber nur zu sehr geringem Teil aus C02, 
hauptsachlich aus SCI. Es wurde auch B. von 0% u. von Benzophenon festgestellt. 
Naliere Unters. zeigte, daB SbCl3 schon unterhalb 0° auf Bzl. unter B. von SbCl5, 
HC1 u. Diclilorbenzol einwirkt, die Rk. also sehr yerwickelt ist. (Koninkl. Akad. van 
Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 34. 1099—1103. 1925. Delft.) S p ie g e l .

R obert Downs H aw orth  und A rth u r L apw orth , Herstellung des p-Brom- 
phenylhydroxylamins nach der Emulgierungsmethode. Eine Abanderung. Vff. geben 
eine Abanderung der friiher (Journ. Chem. Soc. London 119. 770; C. 1921. ni. 
720) beschriebenen VerfF. zur Herst. von p-Bromphenylhydroxylamin. p-Bromnitro- 
benzol, Bzl., Na-IIydrosulfid u. CaClj werden mit wenig W. emulgiert u. nach 
l 1/, Stdn. mit NH4C1 versetzt. Das ausgefallene p-Bromphenylhydroxylamin wird 
abfiltriert u. aus dem Bzl. eine zweite Fraktion desselben gewonnen. (Journ. Chem. 
Soc. London 127. 2970. 1925. Manchester, Univ.) T a u b e .

Sikh.ibhush.an D utt, Die Einwirkung von Hydrazinhydrat au f Phenanthra- 
chinon. Eine Beriehtigung. Vf. hat friiher (Journ. Chem. Soc. London 123. 3420;
C. 1924. I. 660) durch Einw. von Hydrazinhydrat auf Phenanthrachinon Phenanthron
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erhalten. Bei Naclipri^fung der Rk. stellte sich jedoeh hcraus, daB irrtumlich 
wasserfreies Hydrazin benutzt worden war, welches in der Tat Phenantliron liefcrt, 
wiihrend Ilydrazinhydrat in Ausbeuten vou 50% 9,10-DioxypJienanthren vom F. 147° 
gibt. (Journ. Cliem. Soc. London 127. .2971. 1925. South Kensington, Imp. 
Coli.) T a u b e .

H enry B ell Footner und Samuel Smiles, Beaktionen organisclier Thiosulfatc. 
(Vgl. Journ. Chem. Soc. London 127. 224; C. 1925. I. 2488.) Organ. Thiosulfatc 
reagieren mit Na-Mercaptiden nach der Gleichung:

RS-S03Na +  NaSR' =  RSSR' +  Na,S03 .
Ist R =  R', so ist das Reaktionsprod. ein sym. Disulfid u. homogen, ist jedoeh 

R von R' yerschieden, so entsteht in den mcisten Fiillen ein Gemisch sym. Di- 
sulfide. Mit wss. Alkalicyanid reagieren die organ. Thiosulfatc nach:

-R&SÓjNa +  NaCN =  RSCN +  Na2S03 
mit Ausbeuten von 90°/„. Analog yerhalten sich auch die Disulfoxyde, welche 
nach RSSO,R -)- NaCN =  RSO,Na +  RSCN reagieren, sowie die Di-p-toluol- 
sulfonylsulfide, welche nach der Gleichung:

(C7H7-SO,)2S +  2RSNa =  C7H7-S02-SNa +  C;lI ;SO,Na +  (RS), 
mit Alkali-Mercaptiden Sulfinate, Thiosulfinate u. das dem Mercaptid entsprechende 
Disulfid liefern. Na-Mercaptide setzen sich mit Na-Tri- u. Tetrathionaten wie folgt 
um: Na2S30„ +  2RSNa =  (RS), +  Na2S03 +  Na2S20 3; Na.,S40 0 +  2'ESNa =  
(RS), +  2Ną>S20 3.

V ersu ch c . Durch Umsetzung der organ. Thiosulfatc mit Na-Mercaptiden 
wurden hergestellt: Benzyl-U-nitrophcnyldisulfid, CI3H ,[02NS2, aus A., F. 54°, u. 
Benzyl-9-anthranyldisulfid, C21IIlaS„ aus A., F. 128°. Die Rk. der Thiosulfate mit 
KCN liefert Benzylthiocyanat, F. 41°; 2-Nitrobenzylthiocyanat, F. 71°; 4-Nitrobenzyl- 
thiocyanat, CaH0O2N,S, aus A., F. 79° u. 9-Anihranylłhiocyanat, C]6H9NS, aus A., 
F. 181°. (Journ. Chem. Soc. London 127. 2887—91. 1925. London, Kings 
Coli.) T a u b e .

Joseph R eilly  und Denis M adden, Die Geschwindigkeit der Zersetzung 
heterocyćlischer Diazoniumsalze. I. Diazoniumsalze der Pyrazol- und Pyrazolonreihe. 
Die Zersetzungsgcschwindigkeit von Pyrazol u. Pyrazolondiazoniumsalzen wurde in 
einer eingehend beschriebenen Apparatur untersucht, indem der bei 100° aus dem 
Salz entweichende N, gemcssen wurde. Die Zers. des l-Phenyl-2,3-dimethylpyrazolon-
4-diazoniumchlorides (Antipyrin-d-diazoniumchlorid) ist eine monoinolckulare Rk., 
UberschuB an Saure u. Anweaenheit von kolloidem Au haben keineu EinfluB auf 
die Zers. 10°/o des cntwickelten N2 entstammen einer sekundiiren Rk. Die Zers. 
des Antipyrin-d-diazoniumnitrates ist dem Chlorid analog, der Anteil der Sekundarrk. 
ist etwas groBer. Die Zers. des Sulfates erfolgt nicht nach einer monomolekularen 
Rk., der Anteil der Sekuudiirrk. wachst stark an. 3,5-Dimethylpyrazol-4-diazo)iium- 
chlorid ist auBcrordentlich bestiindig, nach 48 Stdn. bei 100° ist die Zers. nocli nicht 
beendet, die Rk. -ist nicht monomolekular, die Zersetzungserscheinungen machen 
das Vorliegen von zwei Isomeren wahrscheinlich. Das Sulfat verhiilt sich dem 
Chlorid analog, von der 4. bis zur 12. Stde. ist die Rk. monomolekular mit 
k  =  0,0720. Dic Zers. des Pyrazol-4-diazoniumchlorides (aus der Nitroverb. durch 
Red. mit Al-Amalgam u. Diazotieren) ist eine monomolekulare Rk., in 5 Stdn. ent- 
weichen bei 100° 83% des Gesamt-Diazo-N,; die Methylgruppen im 3,5-Dimethyl- 
pyrazol scheinen somit einen stark stabilisicrenden EinfluB auszuiiben. (Journ. 
Chem. Soc. London 127. 2936—40. 1925. Cork, Univ.) T a u b e .

Franz X. Erben, E rnst P h ilip p i und N orbert Schniderschitz, U ber die 
Einwirkung von Arsentrichlorid au f Dehydrochinin, Chinin und Dihydrochinin. 
Mitbearbeitet von F ried rich  Sporer und E rw in  Diamant. Dehydrochinin reagiert 
in Chlf. bei 150° (5 Stdn.) mit AsCl, unter B. einer oliybraunen amorphen Yerb.
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C20II^O ,u\CljAsit der Yff. die Konst. I  zuschreiben. Chinin u. Dihydrochinin 
reagieren unter den gleiehen Bedingungen riur mit 1 Mol. AsC13 unter Yeresterung 
der OH-Gruppe; hygroskop. amorphe Pulyer der Zus. 0 7/a 5 02 iY, C'i4 /I s bezw. 
6207T2,02A72CltAs. Von (NH.,)2C03 wird I  in das amorphe Chlorarsinosochinin, 
C20H20O3N2AsC1 (II), iibergefiihrt, in dem die freie sek. Carbinolgruppe durch 
Benzoylierung in Bzl. nachgewiesen wurde. Das Prod. ist amorpli, desgleichen die 
daraus mit (NH4)3C03 gewonnene Substanz C27JLa04iV2ClAs.

Thomas Bruce C hild, E lw yn E oberts und Eustace Ebenezer Turner.
Aluminiumoxalatc einiger optisch-aJclwer Basen. Vff. yersuchen mit Hilfe opt.-akt. 
Basen die Sśiure H3A1(C20 4)3 in ihre aktiven Komponenten aufzuspalten, ohne jedoch 
zu positiyen Resultaten zu gelangen. Ba-Aluminiumoxalat, nach B urrow s u. 
W a lk e r  (Journ. Chem. Soc. London 123. 2738; C. 1924. I. 629) hergestellt, liefert 
mit Strychninsulfat Stryehninaluminhmoxalat, (C21H220 2N2)3II3A1(C20 4)3-1611.^0, wl. 
in W ., [«]D20 =  —24,0 bis —21,0° (in 50% Aceton). Analog 1-Menthylamin- 
aluminiumcKcalat, (C10HslN)3-H3.4]ifcaO.,)3-H2O, wl. in W., [«]D20 =  —28,5° (in 50% 
Aceton). l-Phenylathylaminaluminiumoxalat, (C8HnN)3 • H3A1(C20.,)3 -11,0, 11. in W., 
[«]D20 =  —3,00° (in W.). Fcrner Distrychninkaliwmaluminiunioxalat, d-Phenyl- 
athylamindilcaliumaluniiniumoxalat sowie das amorphe Cinchonidinaluminiumoxalat. 
(Journ. Chem. Soc. London 127. 2971—72. 1925. London, Univ.) Taube.

K urt W arnat, Untersuchungen iiber die Konstitution des Boldins. Boldin, 
C10IIs1O4N, das Alkaloid von Pneumus Boldus, entliiilt 2 OCH3-Gruppcn, die mit 
sd. H J gespalten werden u. B. des Hydrojodids des Nor-Boldins, einer sehr un- 
bestandigen Base. Die beiden andern O-Atome liegen ais phenol. OII-Gruppen 
vor, die demgemuB von CH2N2 unter B. von Boldindimethylather (I) methyliert 
werden. Dabei tritt noch ein in k. W. mit alkal. Bk. U. Nebenprod. auf, das nocli 
nicht untersucht worden ist. In alkal. Lsg. setzt sich Boldin mit Benzoylchlorid 
zu einem opt. inakt. Tribenzoiylderiv. (II) um. Die 3. Benzoylgruppe stelit am N, 
daher zeigt es keine Bk. mit CH3J  mehr. Diese Bk. ist nur durch die Annahme 
einer Bingsprengung zu erki uren. — Der Ilofmannsche Abbau des Dimethylathers 
fiihrt iiber das leicht spaltbare Jodmethylat zum opt. inakt. Boldin-dimethylmethin (III), 
dessen Jodmethylat weiterhin ein Tetramethoxy-8-vinylphenanthren (IY) liefert. Bei 
der Oxydation mit KMn04 erhiilt man aus IY Tetramethoxyphenanthrenmonocarbon- 
saure (Y), bei der Zn-Staub-Dest. in schlechter Ausbeute einen KW-stoff, wahr- 
scheinlieh a-Athylphenanthren. Bei der Oxydation des Jodmethylats yon I  oder 
des Tetramethoxy-vinylphenanthrens mit konz. IIN 03 entsteht Benzol-ly2,3,4-tetra- 
carbonsaure (Mellophansaure). Da bei der alkal. Oxydation des Boldins selbst mit 
KMn04 lediglich Oxalsaure isoliert werden konnte, nimmt Vf. an, daB sich die 
beiden OII-Gruppen in yerschiedenen Benzolkernen befinden.

V ersu ch e . Hydrojodid des Norboldins, Ci;I iIS0 4NJ, aus Boldin durch ^ s td . 
Kochen mit konz. I I J ; aus yerd. IIJ  gelbliche Nadeln vom F. 249—250°. Das Salz 
erleidet schon in sd. W. Hydrolyse u. Oxydation der frei werdenden Base unter

CH CH

1  H  0 1

N
bT ^ ci

(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2854—59. 1925. Graz, Uniy.)
N

O h l e .
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CI130 0-C 0-C cH5

iNCH3 c o *c8h 5
C6Hs • COO CH2 • GHj -Ń • CH3

C1I30 c h 3o c h 3o

c h 30|
c h 3oI

' ,N(CH3)2
J c h ,
c h 2

CH30 ( ^ S /  CH3O r ^ \ , /
CHjO L^^J. C II: Clio C IL O ^ ^ -C O O H

Blaufiirbung. — Boldmdimethylather, C2iH260 4N (I), bernsteinfarbiges, glasig er- 
starrendes 01. Nach Umfallen aus schwefelsaurer Lsg. mit KOH, aus A. stab- 
formige Prismen vom F. 117—118°. Jodhydrat, aus W. glanzende Bliittchen vom 
F. 243°. — Tribenzoylboldin, C40H33O7N (II), aus CH30H  Nadeln vom F. 173°. — 
Dibenzoylboldin, C33H31O0N, aus den Mutterlaugcn von II . F. unscharf 124—127°.
— Jodmełhylał von I , C22H280 4NJ, aus CH3OII Nadeln vom F. 221°, zl. in W. — 
Jodmethylat des Boldindimethyhnethins (III), C23H30O.,NJ, aus CH3OH -f- Chlf. 
Bliittchen vom F. 276—280° (Zers.), unl. in W., swl. in CH3OH. — 2,3,5,6(?)-Tetra- 
methoxy-8-vinylphenanthrent C20H20O., (IV), aus CH3OH rhomboedr. Krystalle vom
F. 143°, 11. in A. — 2,3,5,6(!)-Tetraniethoxyphenanthren-8-carbon$aure, C19HiS0<j, aus 
Eg. feine Nadeln vom F. 213—214°. — Mellophansaure, C10H6O8, aus konz. HN03,
F. 237—238°. Teirąmethylester, C14HI40 8, durch Veresterung in CH3OH mit CH2N2. 
Aus A. lange Nadeln; aus W. gereinigt F. 129°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 
2768—73. 1925.) O h l e .

K u rt W arnat, Yergleieh des Boldindimethylathers mit dem Glaucin. (Vgl. vorst. 
Ref.) Der direkte Vergleich des Boldindimethylathers mit Glaucin, sowie der 
Hofmannsche Abbau des letzteren, ergab volligc Identitiit der beiden Substanzen. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 85—86. Kiel, Med. Klinik.) Oiile.

H. Lestra, Mitfęilung iiber die krystallisierten Alkaloide der Lobelia inflata. 
M itR u ck s ie h t a u f  d ie  G e w in n u n g  k ry s ta ll is ie r te r  A lk a lo id e  aus L o b e lia  d u rc h  W i e - 
la n d  u . B o e iir in g e r  u . S o h n e , d ie n a ch  dem  e rs ten  iib e r d ie  k ry s ta llis ie r ten  
C h lo rh y d ra te  e rfo lg t, h a t  V f. d ie B e d in g u n g en  fiir  H e rs t. so lch er C h lo rh y d ra te  ve r- 
fo lg t. D ie  K ry s ta lle , d ie e r n u r  b e i Y e rw e n d u n g  n ic h t  zu  k le in e r  M engen e rh ie lt, 
w aren  N ad e ln  vom  F. 194—200°, w l. in  W., fitllb ar d u rc h  P ik r in sa u re , B o u ch a k d a ts  
u. Ma y e r s  R eag en zien  u. das K ie se lw o lfram sau re reag en s  v o n  B e r t r a n d . W a h re n d  
d ie  P flanze in  1 k g  ca. 3,9 g  A lk a lo id e  e n th a lt, k o n n ten  an  k ry s ta llis ie rb a re n  u n te r  
gunstig sten  B e d in g u n g en  d a rau s  n u r  0,02 g  g ew o n n en  w erd en . D ie  W rk g . de r 
P flanze is t  d a lie r n ic h t n u r  d u rc h  ih re n  G e h a lt an  „L o b e lin “  zu  e rk la re n , w enn  
dieses a u ch  e ine  b e so n d e re  W rk g . h a t. (Buli. Sciences P h a rm aco l. 28. 16—21.

A. W indaus und C. Freese, tiber Digitoxin. (Vgl. S. 407 u. K r a f t , Arch. der 
Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. 250. 118; C. 1912.1. 1576; C l o e t t a , Arch. f. esp. 
Pathol. u. Pharmak. 88. 115; C. 1921. I. 451.) Die mit ganz reinem Digitoxin aus- 
gefiihrten Analysen passen fiir das lufttrockene Materiał auf die Formel C42H(J(jOI3 -f- 
HaO. Fiir das im Vakuum getrocknete Materiał ist, trotz guter Ubereinstimmung 
der Elementaranalysen mit C l o e t t a s  Werten, infolge der Mol.-Gew.-Best. die

Grenoble, Źcole de Pharm.) S p ie g e l .
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Formel C42II00O13 -f- in Betracht zu ziehen. Hydrolyse: Yff. lialten folgende
Formulierung fiir wahrscheinlich: C42H0l}Oi3 -j- 3H20  =  C21H30O4 -f- 3 C0H12O4. 
Dafiir spricht auch, daB bei Spaltycrss. mit reinstem, yakuumtrockenem Digitoxiu 
durehachnittlich 49,15°/0 Digiioxigenin erhalten wurden, ein Wert, der mit dem fur 
Digitoxin C42H00O13 -f- 1/2H20  bercchneten gut iibereinstimmt. C lo e tta s  Yerbb. 
C6Hu O.„ die nach seiner Annahme bei der Hydrolyse entatehen aollen, halten Yff. 
fiir Umwandlungsprodd. der Digitoxose. Bei der Spaltung des Digitoxina entsteht 
wahraeheinlicli auBer Digitoxigenin nur Digitoxose. Nach dieser Formulierung 
wiirde das Digitoxin C42H00O13 dem Gitoxin C4łH(„(Ou nahe verwandt sein. Digi- 
toxigenin ist C2,H30O4, Gitoxigenin C24H30O5 u. konnte demnacli ein Orydigitoocigenin 
sein. Zum Beweis wurde (vgl. Schw arte , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1515; 
C. 1926. I. 407) Digitoxigenin in sein Anhydroderiy. C21II3(0 3 verwandelt u. dieaes 
zum Tetraliydroderiy. C2tH380 3 hydriert. Das so gebildete Oxylacton besitzt die- 
selbe Formel wie das Hesahydro-digitaligenin, ist aber mit demselben nicht ident., 
sondern isomer. Auch die beiden Ketone C2lH3a0 3, die durch vorsichtige Oxydation 
aus dem Hexahydro-digitaligenin u. dem Tetrahydro-anhydro-digitoxigenin erhalten 
werden, sind voneinander verschieden. Dasselbe gilt fiir die beiden gesiitt. Lactone 
C24H38Oa, die yermutlich miteinander stereoisomer sind.

V ersuclie . Reindarst. des Digitomns. Aus sd. Essigester oder Chlf.-A. so 
lange umkrystalliaiert, bis perlmutterglSnzende, reehteckige Tafeln erhalten wurden. 
In Chlf. 11., F. 255—257°; aua verd. A. lufttrocken F. 233—235°. DigUoońgcnin u. 
Anhydro-digitoxigenin, C24H300 4 u. C24ł l340 3. Vollatandig trockenes Digitoxin nach 
C l o e t t a  liydrolysiert (Ausbeute 49%) u. in das Anhydro-digitoxigenin vom F. 183 
bis 184° iibergefiihrt. Tetrahydro-anhydro-digitoxigenin C24H380 3. Anhydro-digi- 
toxigenin in was. Methylalkohol gel., kolloidea Pd in W. zugesetzt u. mit H2 ge- 
scliuttelt. Gesamtaufnalime von H2 grofier ais fiir 2 Doppelbinduugen berechnet. 
Ek.-Gemisch mit viel Chlf. ausgeachiittelt, mit W. gewaachen, eingedunstet. Aus 
Essigester-PAe. oder verd. Methylalkohol Nadelbuschel vom F. 14G—147°. Rein
darst. schwierig, yielleicht ein Gemisch von Stereoisomeren. Der am schwersten 1. 
Anteil aus verd. A. derbe Nadeln vom F. 163—164°. Tetrahydro-anhydro-digitooń- 
genon CS4H30O3. Lsg. des Anliydrodigitoxigenins mit Pt u. H,_, gescliiittelt, bis
2 Moll. H2 absorbiert, filtriert, Lsg. in der Kiilte mit Cr03 oxydiert. Dazu NaHSOs- 
Lsg. u. W. Krystalliner Nd.; aus CH3OH, dann Essigester. Tafeln vom F. 240 
bis 241°. LI. in Chlf., zunehmend schwerer in Eisessig, Aceton, A., A., PAe., W. 
Lacton C24H380 2. Lsg. dea Ketona in Eisessig mit Zink-Amalgam u. konz. HC1 
nach C l e m m e n s e n  red. Auf yorsichtigen Zusatz yon NH3 aus saurer Lsg. Nadel- 
biiacliel, aus verd. CH3OH; F. 153°. Nicht einheitlicb. Durch A. in 2 Fraktionen 
zerlegbar. Der in A. swl. Teil aus verd. CH3OH Prismen vom F. 180—181°. 
Unzers. im Hochvakuum destillierbar.

A nhang. fi-Anhydro-digitoxigenin C24H340 3. „Anhydro-digitoxigenin vom
F. 215—220°.“ Iaomeres dea Anhydro-digitoxigenins yom F. 183—184°. Nach wieder- 
holtem Umkrystallisieren F. 223°. — Toxigenon (C24H320 3?). Es enthalt nocli 24 C- 
Atome, da Yff. es in Tetraliydro-anhydro-digitoxigenin iiberfuhren konnten. Der 
zu niedrig gefundene C-Gehalt wohl durch aehr fest haftendes Krystall-Losungsm. 
bedingt. Digitoocigenon, nach K ilian i C^H^O.,, ist das Oxydationsprod. des Digi- 
toxigenins mit Cr03. Nach Vff. milBte ihm die Formel Ca4H3t0 4 zukommen. Aller- 
dings stimmen auch ihre Analysenzahlen noch nicht gut zu dieser Formel, wahr
scheinlich infolge schwer zu entfernender Yerunreinigungen. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 58. 2503—10. 1925. Gottingen, Univ.) O hle.

A. W indaus und S. V. Shah, Uber einige neue Abbauprodukte des Digitogenins. 
Bei der Einw. von HNO0 auf Digitosaure, C.,aH3!i07 (I), entsteht eine Saure 
Ci:I fn Ol0N  (II), welche mit KMn04 in eine 3-bas. Saure C22J/300 10 (III) ubergeht.
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Auch Gitogensaurc (1Y) yerliert bei der Einw. von IIN 03 4 C-Atome aus der Seiten- 
kctte u. fiihrt zu einem Lacton CTJ I:aOa (V). Wahrscheinlicli ist uuch I I  durch 
Weglosung von 4 C-Atomen aus der Seitenkette heryorgegangen, jcdoch nicht unter
B. eines Lactons, sondern unter B. des Salpetrig- oder des Salpctersśiureesters eines 
Lactols. Bei der Oxydation der Oxydigitogensa.ure (VI) mit HN03 entsteht die Saure 
C3lH310„N  (YII), dereń Trimethylester bei der Dest. im Vakuum unter Abspaltung 
von HNOj in den Ester Cu IIM09 (YIII) tibergelit. Dic Saure C20H30O9 (IX) (vgl. 
W in d a u 8 u. W il l e r d in g , Ztschr. f. physiol. Ch. 143. 33; C. 1925. I. 2003) bildet 
sich schon bei der Einw. yon k. II,C r04 auf Digitogensiiure. Ihr Ester C29H430 9
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liefert nach Verss. yon 0. L insert bei der partiellen Verseifung einen einfacli sauren 
Dimethyl- u. einen zweifacli sauren Monometliylester. Bei der Einw. von Eg.
H J gelangt man iiber ein J-lialtiges Zwischenprod. zu einer Tricarbonsaure 
CjjjET3808 (X). — Sdure Cn TT3lOl0N  (II). Bei der Einw. von 5 Teilen HN03, D. 1,5, 
auf 1 Teil Digitosśiure. Ausbeute 20%. Krystalle aus Eg. Braunfarbung bei 230°, 
yollige Zcrs. bei 240°, fast unl. in W. u. A., zl. in Eg. u. A. — Dimethylester, 
C21H35Oi0N, Nadeln aus CH3OH. F. 194—195° (Zers.). L. in A., swl. in A. — Sdure 
Cn H3aOt0-H2O (?) (III), aus I I  bei der Einw. von 2%ig. KMn04 in '/g-n. KOIŁ 
Krystalle aus Essigester, F. 113°, erstarrt dann wieder u. schm. bei 172°. LI. in 
W. u. organ. Losungsmm. mit Ausnahme von PAe. — Sdure C2lILnOnN  (YU). B. 
bei der Einw. von 5 Teilen HN03 auf 1 Teil Oxydigitogensaure. Ausbeute 30°/0. 
Glanzende Bliittclien aus Eg., F. 218—220° (Zers.). LI. in A. u. Eg., wl. in A. u. 
W. — Trimethylester, O^H^OnN. Nadeln, F. 171°. LI. in A., swl. in A. — Ester 
C^lI^Oę (TUI), entstelit aus T I I  bei der Dest. im Ilocbyakuum bei 250°. Ausbeute 
50%. Derbe Nadeln aus CH3OII, F. 142°. LI. in A., wl. in A. u. Amyliitber. Bei 
der Verseifung entstebt Sdure feine Nadeln aus A., F. 215—210°. LI. in
A., wl. in A. — Trimethylester, C.MI friO,n bei der Darst. der Digitogensaure aus 
der Mutterlauge, Ausbeute 10°/o. — Dimethylester, C28H.100 9-H20, beim Kocben yon 
1 Teil Trimethylester in 15 Teilen Eg. -f- 10 Teilen 10°/oig. H2SO.,, aus yerd. Aceton 
derbe Nadeln vom F. 125°, Ausbeute 25%. Monometliylester, C20H35O8.(OCH3)- 
HsO, beim 5-std. Kocben von 1 Teil Trimethylester in 10 Teilen Eg. -j- 10 Teilen 
20%'£• HC1. Feine Nadeln aus verd. Aceton. F. 201°. — Sdure beim
Kochen von 1 Teil Trimethylester mit 10 Teilen Eg. -j- 6 Teilen HJ. Krystalle 
aus verd. CII3OH, Zcrs. bei 240—250°. — Trimethylester, C29U130 8J , dimorph, 
F. 122° u. 105°. Beim Kochen der Saure mit Zn-Staub in essigsaurer Lsg. entsteht 
die Sdure C26iT3808 (X). Krystalle aus verd. Essigsaure, F. 273—274°. — Trimethyl
ester, C29H44Oe, F. 125—126°. (Ztschr. f. physiol. Cb. 151. 86—97. Gottingen, Allg. 
Chem. Lab.) G u g g e n h e i m .

W illiam  Kiister und W. HufF, Uber die Einwirkung von Benzoylpcroxyd auf 
ein Dimethyl(ehlor)hdmin. (Vgl. K u s t e r  u. H e e s , Ber. Dtscli. Chem. Ges. 58. 1022; 
C. 1925. II. 656.) Bei der Einw. von (C0H5CO)2O, auf 6 g Dimcthyl(chlor)hdmin, 
C3,H28(CH3)20 4N4FeCl, in Chlf.-Lsg. yeriindern sich etwa 2/3 des Hamins, walir- 
sclieinlich unter Dehydrierung der Yinylgruppe I  zu I I  u. B. einer Verb.

C34IT26(Clf l3)204AT1J ’eGi. Zur Entfernung von un- 
yerandertem Ausgangsmaterial wurde mehrmals 
aus Chlf. mit PAe. umgefiillt, der Nd. mit CH3OH 
ersehopft, der Riickstand der methylalkoh. Lsg. 

nochmals in Chlf. gel. u. mit PAe. gefallt. Ausbeute 4 g. L. in Aceton, 11. in 
Chlf., sternformig gruppierte Nadeln aus Eg. F. 150—152°. Das Spektrum zeigt 
nur einen schwachen Streifen bei X 635—640. Mit Br in Chlf. entsteht ein Di- 
bromadditionsprod. C31J7,0(CJ/"3), O,jY, FcCIBr,,. Aus Chlf. -|- PAe. amorpher rot-

—C = C I I ,  

—HC—CH
I I

-C=CH„

- i o '



brauner Nd. Aus Aceton kugelige Gebilde, an den Riindern zu Nadeln aus- 
gewachsen. LI. in Chlf.', Bzl. u. Eg. In Chlf. 2 Absorptionsstrcifen: A =  555—565, 
615—630. In sodaalkal. Lsg. tritt Br u. Cl aus, in einer Menge, welehe 2 Atomen 
Br entsprielit. Beim Kochcn mit CH,OH verliert ein Teil des Dibromadditions- 
prod. I  Br yollstandig unter B. eines in CH30H  wl. Monobronimonomethoxyl&eriv., 
C34H?p(CH3).20 4N4FeCl, BrOCH3, Nadelchen aus h. CH3OH, 11. in Aceton u. Chlf. 
Die Anderung des Spektrums des Dehydrierungsprod. hiingt wahrscheinlich mit 
der Komplexbindung des Fe zusammen. Letztcres liiBt sich aus dem dehydrierten 
Prod. leicliter wegnehmen. In Ubereinstimmung damit stehen Beobachtungen uber 
die Ein w. von Anilin einerseits, von Pyridin andererseits auf das dehydrierte Di- 
methyl (chlor) hiimin. In beiden Fiillen war die Ilerausnahme des Cl unvollstiindiger 
erfolgt ais nach allen Erfahrungen an dimethylierten Haminen erwartet werden 
konnte. Das nach dem Ansiiuern ausgcfalltc Prod. zabite zu der Klasse der llydr- 
oxyhamine. Die Einw. von Anilin u. Pyridin erfolgt jedoeh nicht gleichartig, wofiir 
durch konstitutionellcliem. Uberlegungen eine Erkliirung gegeben wird. (Ztschr. f. 
physiol. Ch. 151. 98—113. Stuttgart, Techn. Hochsch.) G u g g e n h e i m .

W illiam  K iister, Indwiduelle Blutuntersuchungen. IV. Uber das Entstclien 
der Hamine aus dem Hamoglobin A und uber die Existenz zweier Hdmoglobine A a 
und A b. Nach Versuchen von G. Schm id, W. Ruff, W. Heeli und R. H utten- 
locher. (III. vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 138. 21; C. 1924. II. 2490.) Vf. gelangt 
zu folgender Zusammenfassung: Das Hiimoglobin wird ais 3-bas. komplexe Siiure 
aufgefaBt, die das Fe im Anion fiihrt. Zwei der abdissoziierten H-Atome stammen 
von zwei Carboxylen des Globins, ein II von einem Carboxyl der prosthet. Gruppe.

Die beiden Carboxyle des Glo- 
—COOH ,0 2C| f k*ns s>n|i verschieden. Es miis-

II \ f a - ................/  2 1 Globin J =  NH sen also 2 Hiimoglobine existie-
_^>N N<^ x O,,Cj I J  ren. Im Hiimoglobin A a  ist

das starkę Carboxyl a mit der 
prosthet. Gruppe verknupft, im Hamoglobin A b das schwaehe. In der isolierten 
prosthet. Gruppe herrsehen ganz andere Bindungsverlialtnisse ais im Hamoglobin. 
Ihrer Isolierung ais Hiimin geht eine Umwandlung des Ilamoglobins in Methamo- 
globin voraus, welchc stattfiudet, wenn die prosthet. Gruppe in Lsg. geht. Bei 
der Metliamoglobinbildung wird das Kation um 1 H-Aquivalent vermindert, ent- 
sprcchend wird das Anion 2-wertig, was bei der Eg.-Methode durch Einlagerung 
von W ., bei der Morner-Kusterschen Methode durch Einlagerung von CII3OH er- 
reicht wird. Das OH tritt immer an Fe, das liierdurch 3-wertig wird. Das H' 
(Fali A) bezw. das CH3 (Fali B) tritt an eins der Carboxyle. Jeder Fali kann sich 
nach 2 Umwandlungsformen vollziehen: Fali A. Form I. Der II tritt an das Carb- 
oxyl der prosthet. Gruppe. Fali A. Form II. Dor H tritt an ein Carbosyl des 
Globins, wobei einstweilen die beiden Carboxylc des Globins ais gleichartig an- 
gesehen werden. Dann liefert Hamoglobin A a  u. Hamoglobin A b je zwei Met- 
hiimoglobinc, von denen die nach A l  gebildeten ident. sind, woraus folgt, daB 
Hamoglobin A a u. Hiimoglobin A b ident. Eg.-Hiimine geben konnen. Moglich 
sind 4 Formen (vgl. Original). Dem Eg.-Hiimin wird die Form eines Doppeltbetains 
zuerteilt. — Fali B. Form I. Das CH3 tritt an das Carboxyl der prosthet. Gruppe. 
Fali B. Form H. Das CH, tritt an das Carboxyl des Globins. — Fali B. Form I. 
Hiimoglobin A a u. Hamoglobin A b geben je 2 in der prosthet. Gruppe methylierte 
Metliiimoglobine. Alle 4 sind versehieden. Bei der Spaltung zum Globin u. Hamin 
konnen dann primiir 8 isomere monomethylierte Hiimine entstehen (Scliemata vgl. 
Original). Reihe I cntliiilt die aus Hamoglobin A a, Reilie II die aus Hamoglobin A b 
eutstehenden Formen. Die Form liiBt sich aus dem Verh. gegen Sodalsg. bestimmen, 
wenn die Annahme gemacht wird, daB das Halogen des Hiimins nur dann ionisiert

1926. I .  D . O r g a n is c h e  Ch e m ie . 2203
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wird, wenn beide bas. N-Atome frei sind. Weitere Unterschiede sind dadurch 
bedingt, daB Carboxyl a ein festeres Betain gibt ais Carboxyl b. Fali B. Form II. 
Es entstehen primar Metliamoglobine, die in der prostliet. Gruppe nicht methyliert 
sind; bei der Spaltung tritt auch das Hamin nicht methyliert auf. Bei der Um- 
wandlungsform II  konnen also aus Hiimoglobin A a u. aus Hiimoglobin A b ident. 
HSmine entstehen. Die Metliiimoglobinbildungkann nur dann nach der Umwand- 
lungsform II  erfolgt sein, wenn das erhaltene Hamin einen groBen Prozentsatz 
nicht methylierten HSmins enthalt, wie das in einigen FSllen tatsiiclilich beobachtet 
worden ist. Fehlt im Rohhiimin der nicht alkylierte Teil u. besteht das Rohhamin 
ausschlieBlicli aus einem Monoalkylhśtmin der Form I I B a ,  so kann es nur aus 
einem Hamoglobin A b herstammen. Ein solcher Fali wird im experimentellen Teil 
besclirieben neben anderen Fiillen, in denen Hiimoglobin A a yorliegen muB u. 
daraus geschlossen, daB es 2 Hiimoglobine gibt. Weitere Methylicrung wird durch 
die Form der primar entstandenen monoalkylierten HSmine bedingt. Es sind 4 iso- 
mere dialkylierte Hilminc moglich. Ein DialkylhSmin kann sich sowohl aus Hamo
globin A a wie Hamoglobin A b bilden. Oline die Annahme von Betainbindungen, 
u. zwar einer leicht u. einer schwer zu losenden, sind die experimentell ermittelten 
VerhSltnisse nicht zu erkliiren. Auch ist beim IlSmatoporphyrin die Existenz eines 
Betains festgelegt, desgleichen bei einem einkernigen Pyrrolderiy. ( K u s t e r ,  Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 58. 1014; C. 1925. n. 720). Es liegt somit der SchluB nahe, 
daB die beim Chlorophyll beobachtete, von W i l l s t a t t e r  ais Allomerisation auf- 
gefaBte Isomerisation ebenfalls durch Betainisierung erkliirt werden kann. Die 
Interpretation fruherer u. neuester Beobachtungen iiber die crlialtenen alkylierten 
Hiimine fuhrt zur yollstiindigen Ubereinstimmung mit den theoret. abgeleiteten 
Moglichkeiten u. erbringt damit letzten Endes den Beweis fiir die Berechtigung 
der dem Hamoglobin zuerteilten Konst. (Ztschr. f. physiol. Ch. 151. 56—85.) Gu.

F e lix  H aurow itz, Zur Chemie des Blutfarbstoffes. 4. Mitt. Uber das Sulf- 
hamoglobin (nebst Nachtragen zu den friiheren Mitt.) (3. vgl. Ztschr. f. physiol. 
Ch. 138. 68; C. 1924. II. 1925.) Krystallisiertes Sulfhamoglobin wurde erhalten 
durch tagelanges Einleiten von H,S u. 0 2 in eine 20°/oig. Lsg. von reinem Pferde- 
hamoglobin bis zum Versehwinden der 0,Hb- bezw. Hb-Streifen u. Zusatz von 
20°/o stark gekuhltem A. zu der eiskalten Lsg. Die mit amorphem S yerunreinigten 
Krystalle wurden mit kaltem 20%ig. A. gewasclien, in wenig W. gel., yom S ab- 
zentrifugiert u. nochmals mit A. yersetzt. Das so 3mai umkrystallisierte Prod. be
steht aus 6-seitigen oliygriinen Tafeln. Intensiye Absorption bei X =  617. Aus 
der wss. Lsg. erfolgt langsame Abscheidung von S. Die Umwandlung des Oxy- 
homoglobins in Sulfhamoglobin, welche sehr allmahlich stattfindet, wurde spektro- 
photometr. yerfolgt u. kuryenmaBig dargestellt. Die spezif. Extinktionskoeffizienten 
gehen stetig u. ohne Auftreten neuer Masima aus der Kurye des reinen Hb. in die 
neue Kurve iiber. Das Spektrum des SHb blieb unyerandert bei Zusatz von 
NaH2P 0 4-Lsg., 0,l%ig. Soda-Lsg., KF, N ł2S20 4 u .  bei Einleiten von HCN. Beim 
Kochen mit NaOH tritt allmahlich das HSmatinspektrum auf, bei naclifolgender 
Behandlung mit Na2S20 4 das Hiimochromogenspektrum. K3Fe(CN),, bildet kein 
MetHb, Pyridin kein Hiimochromogen. S-Gehalt eines aus wss. Lsg. mit A. ge- 
fiillten u. mit h. A., A., Bzl. extrahierten' u. bei 105° getrockneten Priiparates =
3,3%- Da mechan. beigemengter S nicht yollig entfernt werden konnte, lieB sich 
die Frage, ob im SHb der S chem. gebunden oder absorbiert ist, nicht entscheiden. 
BloBe Hydrogenisierung geniigt jedoch sicher nicht, um Hb in SHb zu yerwandeln, 
wie yerschiedene Eed.-Verss. zeigten, bei denen nur das Spektrum des reduzierten 
Hb, nie aber des SHb auftrat. Auch P2S3, CaH5SH oder (C2H6)2S bedingten keine 
SHb-Bildung. Das Fe ist im SHb noch organ, gebunden. Das nach S chum m  
(Ztschr. f. physiol. Ch. 139. 219; C. 1924. II. 2670) aus dem SHb dargestellte Por-
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phyrin zeigte die Eigenschaften des Protoporphyrins bezw. des Ilamatoporphyroi- 
dins. Anzeichen fiir eine chem. Anderung im Porpliyrinantcil des SHb liegen nicht 
vor. Die bloB auf spektr. Unters. begriindeten BegritFe des S u l fo x y - I I b  (B orri, 
Jahrb. d. Tiereliem. 3 2 . 221 [1903]) u. des J { o h le n o x y d -S H b  (C larke u . H u rtle y , 
Journ. of Physiol. 36 . 62; C. 1 9 0 7 . II. 1246) sind aufzugeben, da die entspreclienden 
Spektralbilder sich durch einfache Uberlagerung des SHb-Spektrums durch die 
Spektren des Hb, 0 2IIb, MetHb u. CO-SeHb erklSren. Ebenso sind die Begriffe 
Selen-Hb u. CO-SeHb fallen zu lassen, da sie auf Verunreinigung des verwendeten 
SeH2 durch SII2, also B. von SHb, zuriickzufiihren sind. Die Absorption des COHb 
im Gcbiete des sichtbaren Spektrums wurde durch Best. der Extinktionskoeffizienten 
ermittelt. Eine Wiederliolung der Verss. von Anson u. M irsky (Journ. of Physiol. 
6 0 . 100; C. 19 2 5 . II. 578) bestatigte die Auffassung des NOIIb ais Hb- u. nicht 
ais MetHb-Deriy. Unter den von S te u d e l u . P e ise r  (Ztschr. f. physiol. Ch. 136. 
75; C. 19 2 4 . II. 665) angegebenen Bedingungen fiillt aua einer Lsg. des Blutfarb- 
stoffes nicht unl. Hitmoglobin, sondern Kathamoglobin (Ztschr. f. physiol. Ch. 137. 
62; C. 19 2 4 . II. 989), welches sieli von Hb durch einige im Original beschriebene 
llkk. leicht unterscheiden laBt. Entgegen S te u d e l u . P e ise r  ist daher bis jetzt 
eine Synthese des Hiimoglobins aus Iliimatin u. Globin nicht gelungen. Das Ilamo- 
globin ist auch nicht ais eine salzartige Verb. aus Globin u. prosthet. Gruppe auf- 
zufassen, wie aus Elektrophoreseyerss. heryorgeht, bei welchen das Hemoglobin 
stets ais Ganzes wandert, je nach der [H] zur Anodo oder zur Kathode. In Er- 
weiterung der friiher (1. c.) gemacliten Feststellungen konnte gezeigt werden, daB 
nicht nur die diamagnet., sondern auch die paramagnet. Spaltprodd. wie Hiimin, 
Hiimatin, Kathamoglobin die Benzidinrk. geben. Es besteht also kein Parallelismus 
zwischen Magnetismus, 0 2-Bindungsvermogen u. Peroxydase-Wrkg. Alinlich den 
aktiyen Fe-Salzen von Baudisch u . W e l o  (Chem.-Ztg. 4 9 . 661; C. 1925 . II. 1580) 
yerliert Oxy-Hb bei liinger dauerndem Aufbewahren mit der Veriinderung des 
Diamagnetismus in Paramagnetiamus auch die Fiihigkeit, molekularen O., aufzunehmen. 
(Ztachr. f. physiol. Ch: 151. 130—44.) G u g g e n h e i m .

David M. G reenberg und Carl L. A. Schmidt, Słudien ilbcr die Bildung und 
lonisation von Verbindungen des Caseins mit Alkali. IV. Die Uberfiihmngszahlen der 
Casdnverbindungen mit den Erdalkalielementen. (III. ygl. Journ. Gen. Physikal. 7. 
317; C. 1925. I. 671.) Es war gezeigt worden, daB in Alkalicaseinatlsgg. die TrSger 
des elektr. Stromes Alkalikationen u. Caseinanionen sind. Die Unters. der Uber- 
fiihrungszahlen in Erdalkalicaseinatlsgg. ergibt, daB wahrscheinlicli ein T e il  des 
Erdalkalis komplex an das Casein gebunden ist, u. daB ferner bestimmte stochio- 
metr. Verhaltnisae fur die B. der Komplexionen zu beatehen scheinen. Die Metliodik 
ist die friiher beschriebene. Fur die Beziehung Q-B =  K  (Q in Millifaraday, 
B  =  ccm 1/10-n. Erdalkali pro g Casein) ergeben sich fur K  Werte, die 15—25% 
unterhalb der der Alkalivcrbb. liegen. Die Uberfiihrungszahlen fiir die Caseinlsgg. 
in Erdalkalien sind, was mit Komplexbildung erkliirt wird, bedeutend hoher ais in 
Alkalilsgg. Fur B  —  etwa 10,5 wurden z. B. gefunden (erste Zahl T Casein, zweite
Zahl TKation) in : Mg 0,71, 0,27; Ca 0,64,—; Sr 0,63, 0,43; Ba 0,77, 0,31. Aua der

i-w - ~ (1 ~ i) v ..Formel TKation = ---- :— , in der T  die Uberfuhrungszahl bedeutet, i den
i (u -J- v)

Teil dea in den Kationen gespaltenen Erdalkalis, u u. v die Beweglichkeit des Kat- 
ions bezw. des Komplexions, liiBt sich i berechnen. Da v selbst nicht bestimmt 
werden kann, wird fiir v der Wert 30 mhos angenommen, da er etwas kleiner ais 
fiir das Caseinion sein muB, der in Alkalilsgg. zu 35 mhos gefunden war. Es ergibt 
sich dabei, daB die Menge Erdalkali, die von 1 g Casein komplex gebunden wird, 
sich einem maximalen Wert niihert, der bei jedem der 4 Metalle etwa 5,5 ccm '/10-n. 
Hydroxyd pro g Casein betTiigt, daB also ein stochiometr. Verhaltnis yorliegt. —
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Es ist moglich, daB die Erdalkalien, iihnlich wic mit Casein, auch mit anderen 
Proteinen Komplexionen zu bilden yermogen. (Journ. Gen. Physikal. 8. 271—78. 
Univ. of Calif., Berkeley.) L o h m a n n .

E m il A bderhalden und R ichard  Haaa, Wcitere Słudien zum Problem der 
Struktur der Proteinę. Studien der physikalisćhen und chemischen Eigenschaftcn dei- 
2,S-Dioxo-piperazine. Yerglcichende Studien iiber die Aufspaltung von 2fi-Dioxo- 
piperazinen bei bestimmtem 2>n unter Schonung der Dipeptidbindung und Studien iiber 
das Ycrhalten von Proteinen und Peptonen unter den gleiclien Bedingungen. Fumar- 
sdure unter den Spaltprodukten der Gelatine. Es wurde die Aciditat festgestellt, bei 
welcher 2,5-Dioxopiperazine unter Intaktbleiben der Dipeptidbindung aufgespalten 
werden. Wss. Lsgg. von Dioxopiperazin Glycin- und Alaninanhydrid reagieren 
vollstśindig neutral, pn  =  6,8 u. yerandern die [Ii'] einer sauren oder alkal. Lsg. 
nicht, yorausgcsetzt, daB eine Aufspaltung nicht stattfindet. Glycyl-glycin erleitet 
bei p ]r =  12,4 innerhalb 5 Tagen bei Zimmertemp. keine merkliche Veranderung 
der [II-], d. h. keine Spaltung. Die Bestimmung der [H‘] bei den Dipeptiden muB 
erst nach 30—40 Min. erfolgen, weil sich vorher eine Yerschiebung gegen den 
Neutralpunkt einstellt, wahrscheinlich infolge strukturchem. Umlagerung. Auch 
Leucylglycin war bei pI£ =  12,4 widerstandsfaliig. Dagegen werden die meisten 
Diketopiperazine bei dieser [OH'] aufgespalten. Die Hydrolyse ftthrt zu einem 
Gleichgewiclit zwischen Diketopiperazin u. Dipeptid. Seidenpepton, Casein 
Ilammarsten, Casein nach Osborne, Ilinderblutserurn zeigten bei entsprechendem 
Alkalinit&tsgrade ebenfalls eine Anderung der [H ], mit welcher eine Abnahmc 
der Pikrinsiiurerk. u. eine durch Formoltitrierung nachweisbare Zunalime der NH2- 
Gruppen parallel verlief. Die Dioxopiperazine werden sehr stark an Tierkohle 
adsorbiert u. durch KHgJ3 in alkal. Lsg. gefiillt, wodurch Hg” zu Hg' reduziert 
wird. — Yerschiedene Aminosiiuren u. Dipeptide geben keinen Nd. mit dem Reagens, 
wohl aber Tryptophan u. Histidin. Oystin scheidet nach einigen Minuten HgS u. 
eine weiBe Triibung ab. Gefallt wurden: Glycinanhydrid, Glycyl-alaninanhydrid, 
Alanin-anhydrid, Leucyl-glycinanhydrid, Glycyl-pJienyl-alaninanhydrid, a-Aminobutter- 
saureanhydrid. Seidenpepton gibt ebenfalls einen Nd. Aus dem Nd. mit Glycin- 
anhydrid konnten 60% des Anhydrids wieder isoliert werden. Bei der Aufarbeitung 
eines aus Gelatine mit 25%ig. H2S04 liergestellten Hydrolysates nach der Ester- 
methode, wobei CH3OH zur Veresterung verwendet worden war, fand sich in der 
im IIochvakuum bei 100—130° abgehendcn Fraktion Fumarsduredhnethylester. Aus- 
beute aus 1 kg Gelatine 5 g. Asparaginsdure lieferte bei analoger Behandlung 
keine Fumarsiiure. (Ztschr. f. pliysiol. Ch. 151. 114—25.) G u g g e n h e i m .

E m il A bderhalden und Hans ftuast, Wcitere Studien zum Problem der Struktur 
der Proteinę. Vergleichende Oxydationsversuche. (Vgl. vorst. Ref.) Bei der Oxydation 
von Seidenpepton mit ZnMn04 in alkal. Lsg. entsteht Ckcamid in einer Menge, welche 
in Beziehung zu dem yorgebildeten Dioxopiperazin u. zur Starkę der Pikrinsaure 
stelit. Die Ausbeuten an Oxamid, je nach dem verwendeten Seidenpepton 2,5 bis
з,9% des Ausgangsmaterials, waren zwischen 0 u. 100° ziemlich unabhangig von 
der Temp., bei der die Oxydation stattfand. Bei allmiihliger Zugabe von ZnMn04 
zu der sd. Peptonlsg. verminderte sich die Ausbeute. Neben Oxamid bildet sich 
&xalsaure, aus 100 g Peptou 30—40 g, ferner NH,XO:1 u. Isl^O.C-CUy Aldehyde
и. HCOjII seheinen anwesend. Tetraoxopiperazin, das ais Zwischenprod. vermutet
wurde, lieC sich nicht isolieren, ebenso wenig Oxaminsiiure. AuBer Diketopipera- 
zinen liefert auch Glycylglycin Oxamid. Dieses entsteht auch bei der Einw. von 
H20 2 auf Seidenpepton. Bei der Oxydation yon Leucylglycin mit ZnMn04 eut- 
steht Oxalsiiure u. i-Yaleriansaure, jedoch kein Oxamid. Leucylglycinanhydrid lieferte 
groBe Mengen von Oxamid u. etwas Oxalsiiure, daneben eine Fettsaure u. NII4N 03. 
(Ztschr. f. pliysiol. Cli. 151. 145—150. Halle a. S., Univ.) G u g g e n h e i m .
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R ichard  W ills ta tte r  und Charles D. L ow ry jr., Invertinverminderung in der 
Hefe. XI. Abhandlung zur Kcnntnis des Invertins. (X. vgl. S. 687.) Nachdcm 
schon fruher (W il l s t a t t e r  u. St e ib e l t , Ztschr. f. physiol. Ch. 115. 211; C. 1921.
III. 1435) nachgewiesen war, daC Malłose yon Hefe direlct (d. li. oline vorangehcnde 
Inversion) yergoren wird, wird jetzt walirscheinlich gemaeht, daB aucli Saccharose 
direkt vergoren wird. Es wird dies gezeigt durch Vergleich der Inyersion u. Vergiirung 
von Rohrzucker durch inyertinarmste Hefe in sauerem Medium (pH =  2,05). Unter 
diesen Bedingungen wird die Giirung um 30—50°/o verlangsamt, wiihrend die 
Inyertinwrkg. auf etwa 6—14% lierabgesetzt wird. Wedcr die Verarmung der Hefe 
an Inyertin (Riickgąng von Zeitwert 20 auf 20000) noch die wesentliche Verschleeh- 
terung der Inyersionsbedingungen (Saccharase wirkt optimal bei pn =  4,63!) iindert 
den Giiryerlauf. — Die Yerminderung des Invertingehaltes auf etwa l/20 erreicht 
man durch Beliandeln der Hefe mit verd. Mineralsiiuren oder Alkalicn, am besten 
mit 0,15—0,30-n. H 2S 0 4 in 1 Stdc. oder 0,05-n. NaOlI in 10 Min. bis 1 Stde. Dabei 
wird die Hefe nicht abgetotet u. das Gitryermogen nur wenig geschiidigt. Es 
gelingt also, gewohnliche Hefe 15—20mal inyertinreicher (ygl. S. 687) u. audererseits 
30 fach inyertiniirmer zu machen, oline daB durch diese Anderung im Inyertingehalt 
eine wesentliche Anderung des Garungsyermogens bedingt ist. Wiihrend der Giirung, 
die bei inyertinarmer Hefe eine langere Induktionszeit, aber die gleiche Halbgiirzeit 
wie bei gewohnliclien Ilefen zeigt, wird Inyertin zuruckgebildet. — Im saueren 
Medium wird bei pIT =  2,05 die Garung um 20—30% yerlangsamt, wiihrend man 
bei pn  =  1,80—1,95 eine bedeutend geringere Gargescliwindigkeit findet. Das 
Inyertin wirkt im saueren Medium in der lebenden Hefe wie in abgetijteten Ilefen 
fast gleich stark. — Durcli Giiryerss. bei plr =  2 wurde festgestellt, daB die 
Garung der Spaltung yorauseilt. Die beobachtete Inyertinwrkg. in der Zeit der 
Yiertel- oder Halbgiirung reicht ais Primiiryorgang der beobacliteten Garung kaum 
melir aus; da bei den Hefen mit stark yermindertem Inyertingehalt wiihrend der 
Giirung betriichtliclie Mengen von Inyertzucker in der Giirlosung gefunden wurden, 
wird also auch der nur knapp yerfiigbare Inyertzucker nicht yollstandig yergoren; 
ein Teil des gebildeten Inyertzuckers sclieint die Hefezelle nach Verdriingung durch 
Rohrzucker zu yerlassen. Es ist daher wahrscheinlich, daB auch die gewohnlichen 
inyertinreichen Hefen den Rohrzucker direkt yergiiren. — Die ubliche Best. der 
Inyertinwrkg. in der Hefe nach Zusatz von etwas Toluol u. PufFcr ist in den 
inyertiniirmsten Hefen nicht mehr ganz genau. Man muB die Hefe stark yerfliissigen, 
am besten durch 1l1-stdge. Beliandlung mit Toluol. — Bei der Beliandlung von 
Brauereihefe mit 0,15-n. H 2S 0 4 geht die Maltase bis auf etwa 2% yerloren. Diese 
Hefe yergiirt Maltose mit einer etwas yerliingcrtcn Halbgiirzeit. — Durch die Siiure- 
behandlung wird sowohl das T>-ypsin ais auch das Erepsin der Hefe geschiidigt. 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 1 5 0 . 287—305. 1925. Miinchen, Lab. Akad. d. Wiss.) H e s s e .

R ichard K uhn und H erb ert Miinch, Uber Gluco- und Fructosaccharase. 
Kuhn hatte fruher (Ztschr. f. physiol. Ch. 129 . 57; C. 1923 . III. 1173) nach den 
beobachteten Hemmungen der Rohrzuckerinycrsion durch Fructose bezw. «-Glucosc 
zwischen Fructosaccharase (z. B. aus Hefe) u, Glucosaccharase (z. B. aus Aspergillus 
Oryzae) unterschieden. Nachdem schon E o l e r  u . J o s e p h s o n  (Ztschr. f. physiol. 
Ch. 132. 301; 134. 50; C. 1 9 2 4 . I. 1490; II. 55) gefunden hatten, daB nicht alle 
Saccharasen sich in dieses Schema cinfiigen lassen, wurde jetzt eine groBe Anzahl 
von Saccharasen untersucht. Es ergab sich, daB sieli die Saccharasen yerscliiedener 
Hefen teils wie Gluco- teils wie Fructosaccharasen yerlialten, sodaB also die friihere 
Einteilung yerlassen wird. Eutgegen der Ansicht yon O p p e n h e im e r  (Die Fermente
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5. Aufl., I. 542) lassen sich auch diese Saccliarasetypen nicht ais wecliselnde Ge- 
misclie von Saceharasen yerschiedener Spezifitiit deuten. Es wird von Gluco- u. 
Fructosaccharasen nur noeh in dem Sinnc gesprochen, daB damit Saccharasen 
bezeichnet werden, die durch a-Glucose, nicht aber durch Fructose bezw. die durch 
Fructose aber nicht durch a-Glucose gehemmt werden. Es wurden aber auch 
andere Hemmungen beobachtet, sodaB man folgende 4 Typen untersclieiden kann: 
1. cz-Glucose hemmt viel schwiicher ais (?-Glucose; Fructose hemmt. 2. a- u. 
fi-Glucose hemmen nicht; Fructose hemmt. 3. a- u. |?-Glucose hemmen; Fructose 
hemmt nicht. 4. a-Glucose, (5-Glucose u. Fructose hemmen. — Im Gegensatz zu 
den Beobachtungen von H a t t o r i  (Biochem. Ztschr. 150 . 150; C. 19 2 4 . II. 1804) 
an Takasaccharase werden die Gluco- u. Fructosaccharasen aus Kulturhefen durch 
U- u. durch ^9-Methylglucosid gehemmt.

Es werden Yerss. angestellt, um aus der enzymat. Spaltung auf die Konst. des 
Hcsjieronals (N e u b e r g  u . P o l l a k , Biochem. Ztschr. 2 6 . 551 [1910]) zu schlieCen; 
fur diesen Phosphorsaureester des Rohrzuckers kommen die Formeln (I) Phosphor- 
siiure-Glucose-Fructose u. (II) Glucose-Fructose-Phospliorsiiure in Frage. Eine klare 
Entscheidung hieriiber konntc nicht gefiillt werden, da der Yergleich von Disaccharid- 
u. Phosphorsiiurespaltung bei der Hydrolyse mit Siiure ergab, daB Hcsperonal keine 
einheitliche Verb. ist. Bei Einw. von Fructosaccharase aus Hefe wurde Hesperonal 
nur an der Disaccliaridbindung gespalten, ohne daB anorgan. Phosphorsiiure ab
gespalten wurde. Saccharase aus Aspergillus Oryzac spaltet sowolil die Phosphor- 
siiure- ais auch die Disaccharidbindung; die erste Spaltung yerliiuft ctwas schneller. 
Diese beiden Befunde deuten daraufhin, daB Hesperonal die Formel (I) hat. Bei 
der Siiurehydrolyse wird (ygl. a. H a t a n o , Biochem. Ztschr. 159. 175; C. 1925 . II. 
804) yorwiegend Glucosephosphorsśiure u. Fructose gebildet. Mit Hefesaccharase 
konnten nur 30% gespalten werden; die Spaltung ging auch nach VergSrung des 
Zuckers u. der IIexosephospliorsiiure nicht erheblich weiter. (Ztschr. f. physiol. 
Ch. 150 . 220—42. 1925. Munchen, Lab. Akad. d. Wiss.) H e s s e .

N. M. N aylor, M able Spęncer und M argaret House, Herstellung und Eigen- 
schaften der Amyla.se aus gekeimtem Weizen und Roggen. Die Arbeit wurde in 
enger Anlehnung an die Methoden yon O s b o r n e  (Journ. Americ. Chem. Soc. 18. 
536 [1896]) bezw. S h e r m a n  u . S c h l e s in g e r  (Journ. Americ. Chem. Soc. 37 . 1305;
C. 1915. II. 350) ausgefiihrt. Fiir Roggenamylase wurde ais optimales Gebiet 
Pu =  3,5—5,0, fur Weizenamylase pn  =  4,5—5,1 ermittelt. Hieraus schlieBen 
VfF., daB die Amylasen aus Gerste, Roggen u. Weizen, welche auch alle die typ. 
EiweiBrkk. zeigen, sehr iihnlich sind. (Journ. Americ. Chem. Soe. 4 7 . 3037—39. 
1925. Ames, Jowa.) H e s s e .

M. B ridel und C. Charaux, Der fermenthaltige Eoctrakt aus den Samen ver- 
schiedener Rhamnusarłen odei- die Rhamnodiastase. (Ygl. S. 1211.) Die von Ch a r a u x  
(C. r. d. TAcad. des sciences 178 . 1312; C. 19 2 4 . I I .  49) angegebeno Methode zur 
Darst. der Fermente aus Rhamnus utilis wird dahin yereinfacht, daB aus den sorg- 
fiiltig entolten u. zerkleinerten Samen ohne yorherige Entfernung der Samenschalen 
das Ferment mit W. u. A. extrahiert wird. Die Ausbeute erhćiht sich yon 6,8 auf 
10,7%. Der wss. Extrakt darf nicht mit Essigsiiure gefiillt werden. Fiir den ver- 
schiedene Fermente enthaltenden Auszug wird der Name Rhamnodiastase vor- 
geschlagen. Die Diastase wirkt nur auf bestimmte Glucoside, u. zwar unter teil- 
weiser Hydrolyse ein. (C. r. d. lAcad. des sciences 181. 925—26. 1925.) L o h m a n n .

A. Kossel und F. Curtius, Uber Baklcrienarginase. In dem Referat iiber 
diese Arbeit (S. 963) ist der letzte Satz von „Beim zuchten . . .“ ab zu streichen u. 
dafiir zu setzen: In allen Fiillen, in denen mit „sterilen Emulsionen“ nach IIiNO 
(1. c.) gearbeitet wurde, beobachteten die YfF. nur Spaltung von d-Arginin; in einer 
Lsg. von d,l-Arginin bleiben also 50% ais 1-Arginin unzersetzt, wie dies auch bei
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der Lebcrarginase nacli K ie s s e r  (Ztschr. f. physiol. Ch. 4 9 . 210 [1906]) der Fali ist. 
Setzte man zu einer lebenden Kultur von Pyocyaneus d,l-Arginincarbonat, so wurde 
nach 66 Stdn. bei 36°, in welcher Zeit ein ausgiebiges Wachstum von Pyocyaneus 
eingetreten war, in der Niihrlsg. kein Arginin mehr gefunden. Vff. nehmen an, daB 
es sich hier urn einen oxydativen Abbau handclt, bei dem auch die 1-Komponente an- 
gegriffen wird. Der Abbau des Arginins in einem lebenden Teil erfolgt also nicht
1 mm er nach dem Schema der Arginasewrkg. Man kann dann auf Wrkg. der
Arginase scblieBen, wenn bei Zerlegung von d,l-Arginin 50% ais 1-Arginin uu- 
gespaltcn bleiben. (Ztschr. f. physiol. Ch. 148. 283—89. 1925.) H e s s e .

T. Chrząszcz und C. Goralówna, Milchdiasłase und ihre Mgenschaften. (Ygl. 
Biochem. Ztschr. 150. 60; C. 1924. II. 1803.) Milch enthalt eine Diasłase, welche 
yerhiiltnismaBig geringe stiirkcyerflussigende Kraft hat, dagegen deutlich die 1. ge'- 
machte Starkę yerzuekert u. ziemlich stark dextrinierend wirkt. Milch enthalt keine 
Saccharase. Die folgenden Beobaclitungen beziehen sich auf die dextrinierende 
Kraft, welche an der Fiirbung bestimmt wurde, die 1 ccm 0,2%ig. Jodlsg. mit
2 ccm des aus 25 ccm Milch u. 1—5 ccm l% ig. 1. Starkę bestehenden Verdauungs- 
gemisehes erteilt. Die optimale [II'] hiingt yon der Menge des Enzyms ab u. liegt 
zwischen pn  =  5,8—6,2. Bei Mitwrkg. diastaselialtiger Bakterien findet eine 
Verschiebung ins saure Gebiet (pJ£ =  5,0—5,5) statt. Das Temp.-Optimum ist fiir n. 
Milch bei 30°, das diastasereichere Colostrum wirkt am besten bei 35—40°. — llahni 
enthalt am meisten Diastase, Yollmilch weniger u. die fettarme Magermilch am 
wenigsten. Ebenso hat fettreiclie Milch mehr Diastase ais fettarme Milch. — Die 
zuletzt ermolkene Milch enthalt mehr Enzym ais die beim Melken zucrst erlialtenen 
Anteile. — Morgeumilch hat mehr Diastase ais Mittagsmilch u. diese wieder mehr 
ais Abendmilcli. — Die Milch der einzelnen Euterstriche weist keine Unterschiede 
auf. — Milch junger. Kiilie enthalt mehr Diastase ais die von alten Kiihen. — Yer- 
dunnung oder Zusatz yon Antiseptieis scli&digen das Enzym. — Milch hochtragender 
Kiihe, sowie das Colostrum, sind besonders reich an Diastase; nach dem Kalben 
fallt der Diastasegehalt u. ist nach yier Tagen normal. — Dem Tiere gut mundende 
Nalirung (Griinfutter oder gemischtes Futter) yerursaclit eine Erliohung des Diastase- 
gehaltes der Milch. — Bei Eutererkrankung findet man eine Erhohung der Diastase- 
wrkg., die bei Heilung wieder zuriickgeht. — Milclidiastase wird mit dem Casein 
zusammen ausgeschieden; in der Molkę bleiben nur geringe Mengen zuriick. — 
Vollstandige Inaktiyierung des Enzyms erfolgt bei 65° (im Colostrum erst bei 
65—70°). — Leukocyten sind oline EinfluB. — NaCI u. Blutserum aktiyieren stark; 
fiir NaCI ist ein Zusatz von 0,3—0,8% optimal. — Vf. halt die Diastase fiir tier. 
Ilerkunft u. nicht von Bakterien herruhrend, worauf besonders die angefiihrten 
Unterschiede im Diastasegehalt der einzelnen Milclianteile usw. hinweisen. — 
100 ccm Milch konnen 0,05—0,1 g losliche Starkę in 60 Min. bei 30° dextrinieren. — 
Die Diastasemengen der Milch von Kuli, Schaf, Ziege u. Stute yerhalten sich wie 
100 : 170 : 50 : 130- (Biochem. Ztschr. 166. 172—89. 1925. Pozn&n, Uniy.) H e s s e .

I. N. D im itrijevió , Chininresistente Lipase im Serum Malariakranker. Im 
Blut Malariakranker ist chininresistente Lipase u. Urobilinogen zu finden. Eine 
atoxylresistente Lipase fehlt. (Arcli. f. inn. Med. 9. 499—502; Ber. ges. Physiol. 
32. 135. 1925. Wien. Ref. v a n  Rey.) Op p e n h e im e r .

Kaj K jer, Eine Untersucliung iiber den Pepsingcha.lt des Magcninhaltes. Bei 
Achylie wird wenig freies Pepsin, mitunter aber groBere Mengen Gesamtpepsin ge
funden. Im allgemeinen geht der Pepsingelialt dem HCl-Gehalt parallel. (Acta med. 
skandin. 62. 131; Ber. ges. Physiol. 32. 89. 1925. Aarhus, Med. dep. district hosp. 
Ref. yan  R e y .) Op p e n h e im e r .

Piersol, George M orrid und H. L. Bockus, Die Pankreasenztjme bei Chole- 
cystitis. Bei Gallenkranken ist die Menge der Pankreasfermente yermindert. Ajch.
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of intern, med. 35. 104—13; Ber. ges. Physiol. 32 . 137. 1925. Philadelphia, Gastro- 
intestin. clin. R ef. v a n  R e y .) O p p e n h e im e r .

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

P aul B eoąuerel, Die Erlialtung des Lebens von Keimkornern im Yakuum bei 
der Temperatur des fliissigen Heliums. Vergleich der Entw. von Iieimen yerschie- 
denster Pflanzen, die mehrere Monate 1. ais Kontrolle nur im Dunkeln, 2. nur im 
Yakuum u. 3. im Vakuum u. dabei IG7 2  Stdn. bei —269,2° aufbewabrt wurden. 
Die Keimfiihigkeit hat sich bei allen 3 Sorten in gleicher Weise erhalten. (C. r.
d. l’Acad. des scicnces 181. 805. 1925.) Op p e n h e im e r .

E m ile F. Terroine, R. Bonnet und A. Hee, Energieleistung wahrend der Entwick- 
lung einiger pflanzlicher Organismen in Beziehung zum Sauersto/fgehalt des umgebenden 
Milieus. Die Entwicklung u. Keimung der Yers.-Pflanzen ging unabliangig vom
0 2-Angebot vor sich. (C. r. d. l’Aead. des sciences 181. 685—87. 1925.) O p p e n h .

Raym ond Jacąuo t und Andre M ayer, Das Gleichgewicht der Zelłbestandteile 
wid die Oxydationsintensitat in der Zelle. Wasseraufnalmie und Oxydationen. Yer- 
halłen der Samen. Untersucht wurden die Samen yon Bolmcn, Mais u. Erdniissen. 
Die Oxydationsintensitiit steigt mit der Wasseraufnahme bis zu einem Maximum an, 
u. sinkt dann bei wciterer Wasseraufnahme. Die Untersehiede bei den yerschiedenen 
Samen sind nur quantitativ. Aus den Erorterungen wird gefolgert, daB, wic im 
Fali des W., die Oxydationsintensitat in den Samen von dem V e rh iiltn is  abhangt, 
in dem bestimmte Zelłbestandteile zueinanderstehen, nicht yon ihrer Menge. (C. r.
d. 1’Acad. des sciences 181. 931—33. 1925.) L o h m a n n .

August R ippel und Oskar Ludwig, Stickstoff- und Basenuerhaltnis bei Legu- 
minosen und Gramineen. Vorl. Mitteilung. Die mit N reichlich ernahrtcn Pflanzen 
zeigen eine einseitige Anpassung an dic N-Aufnahme, ohne daB die Beziehung 
zwischen N- u. Basenaufnahmc im Sinne von Z ie g e n s p e c e  festgestellt werden 
konnte. (Ber. Dtsch. Botah. Ges. 43 . 537—43. 1925.) T h&n e l .

P e te r Stark, Zur Methodik chemotropischer Reizung bei Dicotyledonenkeim- 
stengeln. I. u. II. Mitt. Unterss. iiber chem. Reizrkk. auf Keimlinge von Dicotyl- 
edonen. Besonders wirksam waren KNOa, K^COs, NajC03, CaCl2, FeCl3, ILSO., 
u. Rohrzucker. Meist sind die Kriimmungen positiy, bei starken Konzz. treten 
auch negatiye Krummungen ein. (Ber. Dtsch. Bot. Ges. 43. 568—75. 575—82. 
1925.) T r ć n e l .

George E. R ockw ell, Verbesserte Methode zur Anarobenkultur. Zur 0 2-Ab
sorption in Anarobenkulturen wird an Stelle des Alkali eine 10%ige. NaIIC03-Lsg. 
in C02-gesiitt. W. benutzt, da nicht nur 0 2-AbschluB, sondern auch Ggw. von C02 
ais optimale Bedingung fiir Anarobenkultur notwendig zu sein sclieint. (Jl. of 
infect. dis. 35. 581—86. 1924; Ber. ges. Physiol. 32 . 138. 1925. Cincinnati, Dep. of 
bacteriol. a hyg. Ref. v . G u t f e l d .) O p p e n h e im e r .

J. W. M’Leod und J. Gordon, Weiterer indirekter Beweis, dafs Anarobier in 
Sauerstoffgcgenwart Peroxyd bilden. Die griinc Fiirbung, die Anarobier in Blutagar 
(sogen. Sehokoladenagar) heryorrufen, ist durch Hs0 2-Bldg. bedingt. (Jl. of pathol. 
a. bacteriol. 2 8 . 147— 53; Ber. ges. Physiol. 32 . 138. 1925. Ref. v . G u t f e l d .) Op p .

Gregory Shw artm an, Akzessorische Ndhrstoffe beim Bakterienwachstum. II. 
Anderungen des pn  - Wertes in Bakterienkulturcn, die Tomatenextrakt entlialten. (I. ygl. 
S. 701.) (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 2 2 . 42—44. 1924; Ber. ges. Physiol. 
3 2 . 138. 1925. New York, Labor. of bacteriol. homeopath. med. coli. a. flower hosp. 
Ref. v o n  G u t f e l d .) O p p e n h e im e r .

K. A. Jensen, Die fordernde Wirkung einiger Metallsalze au f das Bakterien
wachstum im besonderen Hinblick auf die Ziichtung von Tuberkelbacillen. Yerschiedene
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Metallsalze, besonders von Mn, Cu, Ag, Au u. Pt, iibcn in bestimmteu Konzz. optimal 
stimulierende Wrkg. auf das Bakterienwachstum, wobei sowohl das Iteimungs-% als 
auch die Wachstumsgesehwindigkeit erhoht werden. Die Wrkg. tritt in alten 
Kulturen am deutliehsten lieryor, weniger bęi Kulturen yon friscli isolierten Stiimmen, 
bei denen das Keimunga-% mehrfaeh sclion maximal u. die Latenzzeit minimal ist. 
So erklart sich auch, daB mit dcm Petroffschen Niihrboden bei Reinzucht von 
Tuberkelbacillen aus Expektoraten keine nennenswerte Abkurzung der Latenzzeit er- 
reicht wurde, wohl aber bei Zuchtung alter Laboratoriumsstiimme. Der Rindertuberkel- 
bacillus wSchst auf diesem Substrat oft sclilecht, aber gut, wenn Metallsalze in ge- 
wissen Kozz. zugesetzt wurden. (Ztschr. f. Immunitiitsforsch. u. exper. Therapie I. 
4 6 . 59— 80. Kopenhagen, Statens Seruminst.) Sp ie g e i ,.

George E. U ockw ell und Edw in G. Ebertz, Wie Salze konservieren. MgS04 
kann EiweiBstoffen mehr W. entziehen ais NaCl, hemmt aber Bakterienwachstum 
kaum. Die Reihenfolge der Giftwrkg. von Na-Salzcn ist: Citrat, Cl', Br', SO.,". 
NaCl-Lsg. beeintrachtigt die 0 2-Zufuhr in den Bakterienkulturen. C02-Zufuhr 
hemmt Bakterienwachstum. Daher spielen bei der eiweiBkonservierenden Wrkg. 
des NaCl aufier der W. entzielienden Eigenschaft noch 3 weitere Faktoren eine 
Rolle: die spezif. Wrkg. des Chlorions, 0 2-Mangel bezw. C02-UberschuB u. 
hemmende Einfliisse yon NaCl auf proteolyt. Fermente, wie sie aus der Tatsache 
hervorgehen, daB bei steigender NaCl-Konz. die Wrkg. von Bacterium proteus, 
koaguliertes Serum zu yerflussigen, friiher aufgehoben wird, ais das Wachstum der 
Mikroben gehemmt wird. (Journ. of infect. dis. 35. 573—75. 1924; Ber. ges. Physiol. 
3 2 . 138. 1925. Cincinnati, Dep. of bacteriol. a. hyg. Ref. K b a u s p e .) O p p .

J. A. V iljoen, E. B. F red  und W. H. Peterson, Die Cellulo$evergarung durch 
warmeliebende Bakterien. Isolation eines Bakteriums in Reinkultur, das bei 65° 
Cellulose yergart. Die Sporen sind gegen Hitze (115°) sehr widerstandsfahig. 50% 
der yergorenen Cellulose wurden ais JEssigsaure, 5—25% ais Athylalhohol wieder- 
gewonnen. Daneben wurden Butłersaure, C02, 1I2 nachgewiesen. (Journ. Agricult. 
Science 16. 1—17. Univ. of Wisconsin.) T r ć NEL.

E rik  H agglund  und Ann-Marie Augustson, Uber die Abhangigkeit der alko- 
holischen Garung von der Wasserstojfionenlconzentration. II. (I. ygl. Biocliem. Ztschr. 
155. 334; C. 1925 . I. 1882.) Vff. gehen von dem Gedanken aus, daB die fruher 
beobachteten Abweichungen des Optimums der alkoh. Giirung auf einer yerschiedenen 
Permeabilitiit der Hefezellen fiir die yerschiedenen Sauren beruhen. Vff. unter- 
suchten daher die Giirgescliwindigkeiten von Trockenhefen, die mit Sauren be- 
handelt waren, wobei Glucose u. Maltose ais Giirsubstrat dienten. Bei Yerwendung 
von Phosphat-, Milchsiiure- u. Essigsaure-Puffern konnte in keinem Falle eine Ver- 
schiebung der optimalen [H‘], die sehr stark ausgepragt war, beobachtet werden. 
VfF. nehmen an, daB die Permeabilitiit der Zellwiinde der Trockenhefe so groB ge- 
worden ist, daB sich in kurzer Zeit innerhalb n. auBerhalb der Zelle das gleiche pn 
einstellt, wiihrend die Zellwiinde lebender Hefen von den betreffenden Sauren yer
schieden schnell durchdrungen werden. Die Zeit der Verschiebung des optimalen 
pn  kann ais MaB fiir das Eindringen der Siiuren in die Zellen angesehen werden. 
(Biochem. Ztschr. 166 . 234—41. 1925. Abo (Finnland), Akademie.) H e s s e .

Joseph Samuel H epburn, Eine biochemische TJntersuehung von Nebenprodukt- 
liefe. Wiihrend des Krieges wurden zur Miistung von Huhnern neben Maismehl 
u. Buttermilch an Stelle yon Weizenkleie u. dergleichen Brennereitreber mit Erfolg 
benutzt. Ahnlicbe Erfolge wurden auch mit feuchter u. getrockneter Hefe erzielt. 
Mit Rucksicht auf den Gehalt der Hefe an Vitamin B wurden darauf hin Unterhefe 
aus einer Brennerei, solche aus einer Bierbrauerei u. Hefe aus einer Alebrauerei 
ais Bestandteile der synthet. Nahrung bei weiBen Ratten benutzt u. bewiihrt be-
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funden, so daB diese Nebeuproduktlicfen sich ais Ausgangsmaterial fiir Herst. von 
Hefcestrakten u. Vitaminpriiparaten ebensó wie ais Niihrstoffe fiir Menschen u. 
Haustiere empfehlen. (Journ. Franklin Inst., 2 0 0 .  767—70. 1925. Philadelphia, 
H a h n e m a n n  Med. Coli.) Sp ie g e l .

E 4. T ierchem ie.
0. Schumm, Uber das Yorlcommen von Kopratin und den Blułnachweis in

Faeces. Nach Untcrsuchungen mit "W. D ankm eier. (Vgl. S. 1219.) In menscli- 
licher Galie lieBen sich keine nachwcisbarcn Mengen von Kopratin feststellen. 
Hingegen deutet die Pyridin-Mmochromogen-Rk. auf die Anwesenheit einer sehr 
geringen Menge cc-Hamatin. In Mekoniuni kounte bei der Unters. von 52 Fiillen 
nur 2 mai eine deutlieh positiye u. einmal eine zweifelhafte Kopratiurk. erhalten 
werden. Die Pyridinhamocliromogenrk. war stets positiv. Bei der Unters. des 
Kotes von Patienten mit fraglichen oder nachweisbaren Blutungen des Magendarm- 
kanals lieBen sich die friilicren Befunde bestStigen, auch die Annahme, daB bei 
Eintritt geringer Mengen Blut gelegentlieli nur die Kopratinrlc. auftritt. Nach 
sicher nachgewiesenen Magenblutungen konnte in den spiiteren Stuhlen ein relatiy 
starker Gchalt an dem aus Blut durch Faulnis entstehenden in Chlf. 1. Poiphyrin 
von Sn a p p e r -P a p e n d ie c k  (Ztschr. f. physiol. Ch. 128 . 109; C. 1923 . III. 935) nacli- 
gewiesen werden, walirend Hamatin felilte. Die PyridinhUmochromogenrk. erwies 
aich bei der Unters. der Faeces anderen Blutproben iiberlegen, wozu man die 
Faeces nach geeigneter Yorbeliandlung zuerst mit Eg. auszieht, mit A. verd., mit 
W. wascht u. den Riickstand der A.-Lsg. mit Pyridin -}- Hydrazinhydrat aufnimmt. 
Es besteht allerdings die Moglichkcit, daB unter Umstiinden die in dem pflanzlichen 
Materiał vorkommenden Farbstoffe eine positive Pyridin-liamochromogen-Rk. vor- 
tiiuschen konnen. Auch die sehr empfindliche Benzidinrk. ist nur in bescliranktem 
MaBe anwendbar. Kopratin wurde in pflanzlichen Nahrungsmitteln jedoeh nicht 
gefunden. (Ztschr. f. physiol. Ch. 15]. 126—29. Allg. Krankenh. Eppendorf, Univ. 
Hamburg.) " G u g g e n h e im .

G. W ładim irów , Verteilung des Eiweifistickstoffs im Muskelgewcbe. Nach 
D a n il e w s k y  bilden 2 EiweiBarten den Grundbestandteil des Muskelgewebes, das 
Myosin u. das Myostromin. Vom Yf. unteraucht wurden der Ilerzmuskcl, M. ilio- 
psoas u. der Diaphragmamuskel des Menschen auf ihren Gehalt an den beiden 
Substanzen, die sich sowohl in ihren physikal. Eigenschaften wie auch in der 
chem. Zus. unterscheiden. Das Myosin wurde aus der zerklcinerten u. zuuachst 
mit 0,5%ig. NaCl-Lsg. ausgelaugten Muskulatur, mit 0,25°/0ig. Essigsiiure extrahiert, 
das Myostromin mit 0,25°/Oig. Atzkalilsg. Der Gehalt des Ilerzmuskels an Myo
stromin ist im Diaphragmuskel im M. ilio-psoas. (Biocbem. Ztschr. 167 . 
156—71. Leningrad, Militar-Med. Akad.) L o h m a n n .

Andre Lwoff, Ein carotinahnlicher Sloff ais Augcnpigmcnt der Copepoden. 
Sein Ursprung und seine Entwicklung loahrend da• Ontogenese. Im Auge von Idya 
furcata laBt sich ein orangerotes Pigment nachweisen, das in Benzin, Aceton, A., 
PAe., CSa, Xylol, A., Methylalkohol, Amylalkohol, Krcosot, Ólsaure, Essigsaure u. 
im Copepodenplasma 1. ist. Es ist unl. in W., HC1 u. verd. IIN 03, MgS04- u. 
(NH4)2S04-Lsgg. Durch Chromsiiure, K-Bichromat (1 °/0) wird es entfiirbt. Be- 
sprechung der Entstehung u. Herkunft vom cmbiyolog. Gesichtspunkte. (C. r.
soc. dc biologie 93. 1602—04. 1925. Lab. de Bauyuls et de protozool. de 1’inst. 
Pasteur.) O p p e n h e i m e r .

Jean  Verne, Neue Pigmenlproblemc. II. Beziehungen zwischen der Pigmentation 
und der Ernahrung. Deutung der Fdlle der Jlomochromic. (I. vgl. S. 1431.) (Rev. 
gen. des Sciences pures et appl. 36. 705—11. 1925.) L o h m a n n .

1. Omstein, Jjber die Cholesłerinamie bei Geisteskranken. Hypercholesteriniimie



wird bei vielen Fiillen von chroń. Alkoliolismus, seuiler Demenz, Pellagra, Affekt- 
psyclioscn u. der progressiyen Paralyse gefunden. Hypocholesteriniimio uberwiegt 
bei Seliizophrenie, Epilepsie u. Dementia praeeox. (C. r. soc. de biologie 93. 1622 
bis 1623. 1925. Jassy, Lab. de la elin. neuro-psychat.) O p p e n h e im e r .

Er. R atscher und D. A ckerm ann, Vergleichend-physiologische Untersuclmngen 
von Extrakten verschiedener Tierklassen au f łierische Alkaloide, eine Zusammenfassung. 
Diese Zusammenstellung meist schon yeroffentlichter Unterss. der Vff. u. ihrer Mit- 
arbeiter nach einheitliclien Gesichtspunkten laGt sich im Auszuge nicht wieder- 
geben. Ais neu seien dinige Angaben uber Imidazolde>-ivv. hervorgelioben, der 
Fund eines Dimcłhylhisłamins im Ricsenschwamm u. eines aus Maikiifer, Regen- 
wurm u. Tintenfiscli isolierten, ais Avertebrin bezeichneten Prod., das bei Hydro- 
lose auBer einem die Diazork. gebenden Korpcr Leucin abspaltote u. gewissermaBen 
das Carnosin der Avertebraten yorstellt. (Ztschr. f. Biologie 84. 181—92. Marburg 
u. Wurzburg, Uniw.) Sp i e g e l .

E s. T ierphysiologie.
L. H aberlandt, Uber ein Kammer- bezw. Trichterhormon des Froschlierzens. 

Auch innerhalb der Kammerbasis oder des Atrioventrikulartrichters wurde ein 
Hormon gefunden, das ganz wie das aus dem Sinusgebiete (S. 1221) pulsbesclileu- 
nigend, pulsyerstarkend u. pulsauslosend wirkt, mit jenem wahrscheinlich ident. ist. 
Verss. mit Ergotamin zeigen, daB dieses Hormon nicht die Loewische Accelerans- 
substanz sein kann. (Ztschr. f. Biologie 84. 143—52. Innsbruck, Univ.) Sp ie g e l .

M ichele Bufano, Uber die Frage der Gegemcart von gebundenem Zucker im 
Blute. (Vgl. Arch. Farmacologia sperim. 40. 1; C. 1926. I. 430.) Eine Lsg. von 
Blutalbumin von ca. gleicher Konz. wie die des Blutes gibt bei Hydrolyse keine 
Vermehrung des Reduktionsvermogens oder eine sehr geringe, die nicht die im 
Blute gewohnlich gefundenen Mengen gebundenen Zuckers zu erklaren vermag. 
Aminosauren werden bei dieser Art von Hydrolyse aus den EiweiBmolekeln des 
Plasmas nicht abgespalten. Durch Glykogen selbst in hoherer Konz., ais es jemals 
im Blute gefunden wurde, wird bei der Hydrolyse das Reduktionsvermogen auch 
nicht erhoht. Damit sind die wesentlichen Einwunde gegen die Existenz des ge
bundenen Zuckers widerlegt. Positive Griinde fiir diese entnimmt Vf. Glykiimie- 
kurven, die sich bei Kaninchen im Gefolge bestimmter Behandlungen ergaben. 
(Arch. Farmacologia sperim. 40. 235—40. 241—50. 1925. Roma, R. Univ.) S p ie g e l .

E. F reund  und B. Lustig1, Uber den Chemismus der Eiweifikoagulation. Aus 
den analyt. Daten, die bei der Hitzekoagulation von EiweiB (Serumlsgg.) mit teil- 
weise neuer Methodik erhoben wurden, erhcllten Aufnahme yon W., Zunahme der 
Alkalinitiit u. Abnahme der Aciditiit, Zunahme freier NH2-Gruppen, Abspaltung 
oder leichtere Abspaltbarkeit in A. 1. Substanzen, insbesondere Fettsauren, Zu- 
sammenfallen des Denaturierungspunktes bei Salzzusatz mit dem neuen Koagula- 
tionspunkt. Es wird daraus geschlossen, daB es sich bei der Hitzekoagulation um 
Aufnahme von W. unter Zunahme der Alkalinitiit u. der freien NH2-Gruppen u. Ab
nahme der [H‘] handelt, Erscheinungen, die eine Bezugnahme auf Aufspaltung einer 
betainartigen Bindung nahelegen. (Biochem. Ztschr. 167. 355—74. Wien in , 
Hudolfspital.) S p ie g e l .

E. Freund und B. Lustig, Zur Kennłnis des Chemismus der Seruminaktwierung. 
Verss., bei denen die Anderung der Dampfspannung yerfolgt wurde, ergaben Re- 
sultate, nach denen auf Bindung yon W. bei der Inaktiyierungstemp. sowohl von 
Normalseren ais auch in erhohtem MaBe von Immunseren geschlossen wird. Re
fraktometr. Unterss. lieBen zwischen akt. u. inaktiyierten Seren nur Unterschiede 
innerhalb der Fehlergrenzen erkennen. (Biochem. Ztschr. 167. 374—79. Wien III, 
RudolfspitaL) S p i e g e l .

v n i .  i .  1 4 3
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Gk Ram on, Prozesse zur Ytrgrofierung den Antitoońnproduktion. Durch In- 
jektion eines unspezif. Stoffes, wie Tapioka, zugleich mit dem spezif. Antigeu laCt 
sich besonders bei der Immunisierung u. Uberimmunisierung von Pferdeu die Pro- 
duktion yon Antitosin gegen Diphtherie u. Tetanus betrachtlich steigern. (Ann. 
Inst. Pasteur 40. 1—10. Paris, Inst. PASTEUR.) Sp ie g e l .

H erb ert Eosenfeld, Untersicehungen iiber den JEinflufs von Liquor cerebros- 
pinalis auf die JElektrolytflockung von positwen und negatwen Solen bei definierter 
Wasscrstoffionenkonzentration. Zugleich ein Beitrag zur Frage der Differenzierung 
von globulin- und albuminreiehem Liąuor. Die Versuchsergebnisse werden in folgen- 
dem zusammengefaBt: 1. Kongorot-, Kongorubin- u. Eisenhydroxydsol sind fur Verss. 
boi pH =  5 unbrauchbar. — 2. Mastix wird bei pn  =  5 durch CaCl2 in 10-fach 
schwacherer Konz. geflockt ais durch Na^SO.,; n. Liąuor hat lceinen EinfluB auf 
die Elektrolytwrkg. — 3. Mastix wird durch jede Vermehrung des EiweiBes im 
Liquor sensibilisiert, durch meningit. Liąuor starker gegen Na.jSO.,, durch luet. 
starker gegen CaCL. — 4. Nachtblau wird durch Na.2S04 in schwacherer Konz. ais 
durch CaCla geflockt, bei dem letzten treten unregelmaBige Eeiheni auf. — 
5. N. Liąuor schiitzt Nachtblau gegen Na2S04, stiirker noch Liąuor bei Paralyse. 
Meningit. Liąuor sensibilisiert es gegen Na^SO., oder flockt es auch ohne Elektrolyt- 
zusatz bei pn  =  5 aus. — 6. Nachtblau ohne Pufferzusatz gibt keine Unterschiede 
zwischen paralyt., meningit. u. n. Liąuor. — 7. Die Nachtblauflockung ist wie die- 
jenige von Mastix eine Funktion der [H‘] u. bei pu =  5 ein wertyolles Mittel zur 
DifFerenzierung von albuminreiehem (meningit.) Liąuor u. yorwiegend globulin- 
haltigem (Paralyse). (Biochem. Ztschr. 167. 343—54. Berlin, R u d o l f  V ir c h o w -  
Krankenh.) S p ie g e l .

A. Adler und W . Brehm, Gallenstudien. I. Mitt. Metliode der dauernden Ge- 
winnung absolut steriler Gesamtgalle bei Hunden. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 
48. 148—53. 1925. Leipzig.) P f lO c k e .

K. Furusaw a, Muskeliibung, Milchsdure und die Sauerstojf'versorgung und Aus- 
niitzung. XIII. Der Gasaustausch bei besehrankter Muskelarbeit des Mensclien. (X. 
ygl. Proc. Eoyal Soc. London, Serie B. 98. 287; C. 1925. II. 1540.) Um die Wrkgg. 
der angestreugten Muskelarbeit des ganzen Korpers (Laufen auf der Stelle) mit be- 
sehrankter Muskelarbeit, an der nur die Arme u. Schultem beteiligt waren, zu ver- 
gleichen, wurde ein einfaches Ergometer konstruiert, bei dem 2 Federn durch Hebel- 
arme abwechselnd durch je einen Arm gespannt u. entspannt wurden. Die Mes- 
sung des 0 2-Verbrauohs wahrend der Arbeitsleistung u. der Erholung (15—20 Min.) 
ergab fiir yariierte Geschwindigkeiten der Bewegungen (12—290 pro Min., Leistung 
von 2,41 kg pro Spannung), daB sehr langsame u. sehr schnelle Bewegungen un- 
likonom. sind. Es gibt eine ausgesprochen optimale Geschwindigkeit. Der Qt- 
Yerbrauch war nach Umrechnung auf 100 Bewegungen z. B. bei 200 Bewegungen 
pro Min. (1,018 1) weniger ais halb so groB ais bei 12 (2,29 1) u. 290 Bewegungen 
(2,1651). Andererseits ist der 0 2-Verbraueh bei konstanter Geschwindigkeit der 
Bewegungen u. yariierter Eelastung (0—2,41 kg) eine lineare Funktion der geleisteten 
Arbeit. Bei der Tatigkeit des ganzen Korpers (Laufen auf der Stelle) naherte sich 
nach F d r u s a w a , H i l l , L o n g  u . L u p t o n  (Proc. Eoyal Soc. London, Serie B. 97. 
155; C. 1925. I. 1414) der 0 2-Verbrauch bei yariierter Geschwindigkeit asymptot. 
einem gewissen Wert, ohne daB ein Optimum yorlag. Bei der Gesamt-Arbeits
leistung erreicht die Oa-Aufnahme in spatestens 2 Min. den hochsten Wert, bei be- 
schrankter sehr heftiger steigt sie noch nach 6 Min. weiter an; bei miiBiger ist die 
Hochstaufnahme nach 3 Min. erreicht. Dieses Verh. laBt yermuten, daB bei heftiger 
Arbeit einzelner Muskeln ein Oa-Mangel entsteht u. die langer ansteigende 0 2- 
Aufnahme wohl darauf beruht, daB die yon den tiitigen Muskeln gebildete Mileh- 
siiure allmahlich in das Blut ubertritt u. sich auf andere Organe, in die ruhenden.
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Muskelu u. die Leber v,erteilt, ivo dann unter teilweiscr Oxydation die Resynthesc 
zu Glykogen stattfindet. Die Erseliopfung des eiuzelu tiitigen Muskels tritt -ein, 
wenn das Ermudungsmaximum von 0,3% Milchsiiure erreielit ist. Die Ausspulung 
der Milchsiiure aus den Muskelfasern in die Gefiifie wird auch dadurch bewiesen, 
daB bei iiuBerst angestrengter Arbeit, die nur 23—24 Sek. geleistet werden konnte, der 
gefundene 0 2-Mangel einer Milclisiiurekonz. von 0,3°/0, auf das Gewiclit der tiitigen 
Muskeln bezogen, entspracli, wiihrend bei 5 Min. langer, weniger angestrengter 
Arbeit der Oa-Mangel das 31/1-fache dieses Wertes war. — Das Ergebnis ist, da8 
einzeln arbeitende Muskelgruppen einerseits sieb anders verhalten ais der isolierte 
Frosclimuskel u. der iusgesamt arbeitende Korper andererseits. (Proc. Royal Soc. 
London, Serie B. 99. 155—66. 1925.) L o h m a n n .

C. N. H. Long, Muskelubung, Milchsiiure und die Sauerstoflbersorgung und 
-amnutzung. XIV. 'Die Bezieliung zwischen der Saucrstofjaufnahme wiihrend der 
Arbeiłsleisłung wid dem MilchsiiuregehaU der Muskeln beim Mensclien. (XIII. vgl. 
vorst. Ref.) Die Bezieliung, daB die Wśirmebildung in der Erliolung dem Quadrat 
der gesamten initialen Witrme, die im isolierten Frosclimuskel durch einen einzelnen 
Reiz heryorgerufen wurde, proportional ist, gilt auch fiir den Mensclien. Die Mes- 
sungen erfolgten an Personen, die sich in einem solchen Zustand der Arbeitsleistung 
befanden (Mindestdauer 20—30 Min.), in dcm sich Milchsaurebildung und -entfernung 
aufhoben, die Milclisiiurekonz. im Blut also konst. war. Die 0 2-Aufnahme galt ais 
MaB fur die Milchsiiureentfernung, der Milclisiiuregehalt des Plasmas ais MaB fiir 
don der Muskelfasern. Fiir den unterschiedliehen Gehalt an Milchsiiure von Plasma 
u. Blut wurden ebenso wie fur den Gehalt des Plasmas an bisulfitbiudenden Sub- 
stanzen Korrekturen eingesetzt. Die 0 2-Aufnahme erwies sich in 12 von 13 Yerss. 
proportional dem Quadrat der Milchsaurekonz. Sie stieg z. B. bei der Arbeits- 
leistung unter den gewiihlten Bedingungen des yolligen MilchsSureausgleichs auf 
das 16-fache des Ruhewerts, von 250 ccm auf 4000 ccm pro Min.; der Milchsiiure- 
gehalt stieg von 0,02 auf 0,08%. — Die Milebsaure scheint in der Erholungspliase 
des Muskels die Rolle eines „Oxydationsregulators“ zu spielen, der iihnlicli wie der 
Zentrifugalregulator der Dampfmascliine die notwendige Energie nach dem Quadrat 
der Geschwindigkeit freisetzt. (Proc. Royal Soc. London, Serie B. 99. 167—72. 
1925. London, Dep. of Physiol., Univ. Coli.) L o h m a n n .

Hans W interste in  und Elsę H irscliberg, Ncue Versuelie iiber den Sticksłoff- 
umsatz in den Nervenzentrcn. (Vgl. Biochem. Ztschr. 156. 138; C. 1925 . I. 2709.) 
Mittels verfeinerter Metliodik bei colorimetr. Best. des NH3 ( B O r k e r s  Colori- 
ineter) wurden folgende Befunde erhoben: Die vom iiberlcbenden isolierten Nerven- 
system des Frosches an die umgebende Lsg. abgegebenen N-haltigcn Stoffe be- 
stehen im Ruhestoffwechsel zu geringem °/0-Satz aus NH3 u. EiweiB, in der Haupt- 
sache (im Mittel je 28—29’/o) aus mit Formol titrierbarem N u . N von in W. 1. 
Lipoiden, zu ca. '/i aus N unbekannter Herkunft. Im Reizstoffwechsel bleibt die 
absol. Menge des NII3-N u. des EiweiB-N unyeriindert, die Menge des Lipoid-N 
steigt et w as, die des formoltitrierbarcn u. des unbekannten N auf das Melirfache. 
Zufulir von Traubenzucker bewirkt gewaltige Einschriinkung der N-Abgabe, be- 
sonders im Reizstoffwechsel; dabei zeigt die Menge des EiweiB-N keine Beeinflus- 
sung in bestimmter Richtung, scheint die des Lipoid-N ein wenig, die des NH3-N 
deutlich zuzunehmen, so daB die N-Ersparnis auf Reclinung des formoltitrierbarcn N 
u. des ganz ausfallenden unbekannten N kommt. — Erkrankte Tiere zeigen Btark 
erhohte EiweiBabgabe u. sehr gesteigerten Reizstoffwechsel. (Biochem. Ztschr. 167 . 
401—10. Rostock, Univ.) S p ie g e l .

Fritz Bemnth, iiber Phosphaisto/fiuechsel. II. (I. vgl. Biochem. Ztschr. 159. 
415; C. 1925. II. 1447.) ITexosediphosphat wird vom Knorpel nichtrachitischer

143*
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Sśiuglinge u. Hunde wenig, von Knoehen stiirker, am stiirksten vom Gewebe der 
Wucherungszone gespaltcn; das Optimum licgt fiir Knoehen u. Knorpel unscharf 
in der Niihe des Neutralpunktes. Bei Rachitis spalten Knoehen u. Knorpel wesent- 
lich stiirker: das Optimum der Wrkg. liegt fiir Knorpel bei pH =  6,9 (vgl. jedoeh 
R o b is o n , Bioehemical Journ. 18. 740; C. 1924. II. 1473), fur Knoclien bei pir =  7,9. 
Die Kuryen zeigen noeli ein zweites nicht so starkes Maximum, so daB Vf. die 
Ggw. von Mono- u. Diphospliatase fiir moglich hiilt. — Raehit. Knochenmark 
spaltet dagegen weniger ais gesundes Mark. — IIexosephosphatasen werden in vitro 
durch Hormonpriiparate nicht beeinfluBt. — Das Optimum der Wrkg. yon Phos- 
phatasen aus dialysiertem Urin (pH =  ca. 6,4) wird durch Mg" u. Ca" nach der 
sauren Seite vcrschoben. Phospliat, Sulfat, Nitrat u. Jodid hemmen, Citrate, Acetat 
u. Chlorid sind ohne EinfluB. (Biochem. Ztschr. 166. 162—71. 1925. Marburg, 
Uniy.) H e s s e .

Giovanni Zauli, llarnstoff- und Burnsaurestoffieechsel unter der Einwirkung 
von Ajuga chamaepitis. Das Pulyer der ganzen, nach Vf. in Deutschland ais Feldi- 
presse bezeichneten, Pflanze bewirkte, innerlich yerabreieht, beim Mensehen Vęr- 
langsamung des N-Stoffwechsels (starkę Verminderung der Harnstoftausscheidung 
u. yerminderte Tiitigkeit der Leber) u. steigerte die Ausscheidung von Harnsiiure, 
zugleich anscheinend dereń B. yermindernd. Die Aussicliten einer therapeut. Ver- 
wendung werden besprochen. Irgendwelche nacliteilige Wrkgg. wurden auBer 
konsistenterem Stuhle bei einer der beiden Versuchspersonen nicht beobachtet. 
(Arch. Farmacologia sperim. 40. 103—11. 1925. Bologna, R. Uniy.) S p ie g e l .

Alfredo B onicelli, Wir kun g von Ajuga chamaepitis au f den Pliosphorstoff- 
wechsel beim Mensehen. Esperimentelle Untersuchung. (Vgl. yorst. Ref.) Nach 
Benutzung der Drogę ergibt sich starkę Verminderung des P  in den Fiices u. im
I-Iarn, woraus auf besserc Absorption u. bessere Assimilation der absorbierten Yerbb.
u. Verlangerung des Zellzerfallyorganges gesclilossen wird. Nach Aussetzung der 
Einnahme kelirt der Zustand nicht sofort, sondern erst am 5. bis 6. Tage zur Norm 
zuriick. (Arch. Farmacologia sperim. 40. 148—60. 1925. Bologna, R. Uniy.) Sp.

A. Fernau, Uber die WirJcung der durchdringenden Radiumstrahlen auf Semm- 
und Eialbumin. (Vgl. F e r n a u  u . P a u l i , Kolloid-Ztsclir. 30. 6; C. 1922. III. 436.) 
WSbrend bei Serumalbumin Zusatz von Salz die Ausfiockung durch die Strahlung 
yerzogert u. auch ganz yerhindcrn kann, lieB sieli bei Eialbumin eine derartige 
Schutzwrkg. nicht nachweisen. (Biochem. Ztschr. 167. 380—83. Wien, Allg. 
Krankenli.) Sp ie g e l .

Cesare P ad eri, Uber den Mechanismus der pharmakologischen Wirkung des 
Eisens. Aus Erorterung bekannter Tatsachen u. einigen Verss. schlieBt V f., daB 
Fe ein guter O-Obertriiger ist, u. daB es im Plasma auch mehrere Stdn. nach seiner 
Einyerleibung kreisen kann; er gelangt so zu der Hypothese, daB kunstlieh bei- 
gebrachtes Fe, ins Blut ubertretend, hier das Hamoglobin in seiner Funktion ver- 
treten kann. (Arch. Farmacologia sperim. 40. 119—28. 1925. Pisa, E. Uniy.) Sp.

P. Testoni und Stefano Castagua, Histologische Untersuchung en uber einige 
Organe von infolge alcuter und subakuter Yergiftung durch Dinatriummethylarsinat 
(Arrhenal) yerstorbenen Kaninchen. Wic die Symptome der Yergiftung, stimmen 
auch die histolog. Befunde nach subkutaner Yergiftung iiberein. Bei subakuter 
Vergiftung iiberwiegen die Degenerationserscheinungen uber die entzundliclien, bei 
akuter die hiimorrliagischen. Stets erfolgen die Hauptyeranderungen auf Kosten 
der Nieren, der Leber u. des Darms. Bei langem Uberleben findet sich auch fettige 
Degeneration. (Arch. Farmacologia sperim. 40. 257—68. 1925. Sassari, R. Uniy.) Sp.

P. Testoni und P. B issiri, Anatomisch-pathologische Untcrsuehungen Uber einige 
Organe von infolge von akuter oder subakuter Yergiftung durch Natńunikakodylat 
verstorbenen Kaninchen. Im allgemeinen sind die Yeriinderungen die gleiclien wie
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bei anderen As-Praparjitcn (vgl. vorst. Ref.), docli sind sic sehwerer in den Nieren 
ais in Leber u. Darm u. treten sic noeh besonders in den Lungen auf. Ferner 
tritt aber hier ein Unterschied zwischen subkutaner u. intravenoser Injektion auf, 
indem nach der ersten die Yeranderungen sehwerer sind. Dies wird darauf zuruck- 
gefiihrt, daB bei intravenoser Anwendung ebenso wie bei pcroraler ein crlieblicher 
Teil des Kakodylats in Kakodyloxyd verwandelt u. sclinell durch die Atmungs- 
wege eliminiert wird, wiihrend bei subkutaner Anwendung mehr Kakodylat u. 
liingere Zeit im Korper verweilt. (Arcli. Farmacologiu sperim. 4 0 .  269—72. 273 
bis 282. 1925. Sassari, R. Univ.) S p i e g e l .

Hanna John  und V ik to r F isch l, Vcrfutte>-ung von Nitroanthraóhinon. (Vgl. 
JonN, Biochem. Ztschr. 155. 161; C. 1925 . I. 2497). Nach Ycrfiitterung von Nitro- 
antbrachinon an Meerscliweinchen wurden ca. 9% davon in Form anderer Anthra- 
chinonderiw. wiedergefunden, der Kot war frei davon u. von n. Beschaffenheit. 20 g 
Nitroanthrachinon ergaben 0,87 g 1-Aminoanthrachinon, 0,38 g l-Amino-4-oxyantlxra- 
chinon, 0,35 g l,2,7-Trioxyanthrachinonn. 0,03 g eines nicht identifizierten Aminooxy- 
anthraehinons vom F. 320°. (Biochem. Ztschr. 167. 419—23. Prag, Dtsch. 
Univ.) ■ S p ie g e l .

M anrice N icloux, Bestimmungsmethode des Athylens im Blut. Die Methode 
schlieBt sich eng an das Verf. des Vfs. fiir die Best. von CO im Blut an. (Vgl. 
N ic l o u x , L ’oxyde de carbone et l’intoxication oxycarbonique. Paris 1925.) Bei der 
in einem besonderen App. yorzunehmenden Extraktion wird im gegebenen Moment 
C02 gesatt. W. eingefUhrt, was bei der CO-Best. unterbleibt. Wahrend des 2. Teils 
des Verf., der eudiometr. Analyse, ist nur die lieftigere Explosion des Athylens zu 
berticksichtigen. Kontrollbestst. weisen die Brauchbarkeit der Methode nach. 
(C. r. soc. de biologie 93 . 1650—53. 1925. StraBburg, Inst. de chim. biol.) O p p e n h .

M aurice N ieloux und A lesandre Y ovanovitch, I. Athylennarkose. Gehalł 
des Narkotieums im Blut. II. Verteilung des Athylms zwischen Blutkorperchen und 
Plasma in vitro und -wahrend der Narkose. (Vgl. vorst. Ref.). Das Gasgemisch 
fur die Narkose beim Hund enthielt 75,80% Athylen, 10—15% 0 2, 5—10% N. 
Bei Zusatz von C02 ist der Athylcngehalt auf 50% herabsetzbar. Der Athylen- 
gehalt des Blutes ist abhśingig von der Konz. im Einatmungsgemisch. Bei 66 bis 
77,5% im Gasgemisch sind etwa 8—10 ccm in 100 ccm Blut. Die Ausscheidung 
geht nach Unterbrechung der Einatmung auBerordentlicli rasch vor sich. In vitro 
wie in vivo sind 70—80% des Athylens im Blut an den Korperclien fisiert; 20 bis 
30% sind im Plasma gelost. Diese Erscheinung reiht das Athylen nahe dem Chlor- 
iithyl zwischen dieses u. dem Chlf. ein. (C. r. soc. de biologie 93. 1653—56. 1657 
bis 1658. 1925. StraBburg, Inst. de Chim. biol.) O p p e n h e im e r .

Boldrino B oldrini, Wirkung der Hamsaure auf die Herztatigkeit der Testudo 
graeca. Das isolierte uberlebende Scliildkrotenherz kommt in 9,44%0ig. NaCl-Lsg- 
(in Leitfaliigkeitswasser) nach 6—12, im Mittel 8 Stdn. zum Stillstand. Bringt man 
es dann oder auch einige Stdn. danach in Kontakt mit einer Lsg. von 2,44 g 
K-Urat u. 8,60 g NaCl in 1000 ccm Leitfahigkeitswasser, so lebt es wieder auf. 
Da unter diesen Umstiinden die Wrkg. einer Anderung im osmot. Druck aus- 
geschlossen ist, muB der Eftekt der physiolog. Wrkg. der Harnsaure zugeschriebcń 
werden in Ubereinstimniung mit den Tatsachen, daB das Blut dieser Tiere reich 
an Harnsaure ist u. daB sich der Gelialt der Lsg. daran wiihrend der Einw. auf 
das Herz vermindert. (Arch. Farmaeologia sperim. 4 0 . 112—18. 1925. Roma, R. 
Univ.) Sp i e g e l .

G. Falco, Untersućhungen Uber die anatomischen Yeranderungen bei der experi- 
meńtellen Cocainvergiftung. Mit besonderer BenicJcsichtigung do- Driisen mit innerer 
Sekretion. Aus den ausfiihrlich wiedergegebenen Sektionsbefunden u. dereń Dis-
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kussion gelangt Vf. zum Schlussc, daB bei der expevimentellen Cocainyergiftung 
sich schwere nachteilige Yeranderungen des Neryensystems, einiger Organe des 
vegetativen Lebens (Niere, Leber, Herz) u. der Hoden finden. Dic letzten iiuBern 
sich in Eed. der spermatogenen Fahigkeit bei Vermehrung des interstitiellen Ge- 
webes; es ist dabei an direkte Wrkg. des Giftes auf das Gehirn u. indirekte auf 
den Hoden, iihnlich wie bei A., zu denken. 1 (Arch. Farmacologia sperim. 40. 164 
bis 192. 193—208. 209—19. 2 Tafeln. 1925. Camerino, Univ.) S p ie g e l .

Alexis Carrel, Das filtrierbare Pi-inzip der Iliihncrsarkome hcrvorgerufen durch 
Arsenik. Inokulation eines Gemisclies von arseniger Saure im embryonalen Gewebe 
beim Huhn laBt Tumoren entstehen, die alle Eigenscliaften, auch die der Ubertrag- 
barkeit nach Berkefeldfilterpassage, eines Hiihnersarkoms besitżen. (C. r. soc. dc 
biologie 93. 1083—85. 1925. New York, R o c k e f e l l e r  Inst.) O p p e n h e im e r .

G. Analyse. Laboratorium.
—, Kombinierter Destillaticms- und Riick/lufSkiihler nach L. E. Ldfberg, Hamburg. 

Der Kuhler (Skizzc im Original; Fabrikant E m il  D it t m a r  & Y i e r t h , Hamburg, 
Spaldingstr. 160) besteht aus zwei Teilen. Zur RiickfluBkuhlung wird der Wasser- 
zufluB an den unteren, zum Destillieren an den oberen Teil angescblossen; der 
WasserabfluB ist gemeinsam. (Chem.-Ztg. 50. 86.) J u n g .

R. W aag, Die Ulirawagc. Vf. beschreibt die von I I o l t z  konstruierte Ultra- 
wage, die 7iooo M abzulesen, '/ioooo p  abzuschStzen ermćiglicht (feinmeclian. Werk- 
statt P a u l  B u n g e ,  Hamburg) u. iliren Gebraucli. (Umschau 30. 115—17.) JUNG.

D. K , Laboratoriums-Drehofen. Dic Firma G. P o l y s iu s , Dessau, bringt Labo- 
ratoriums-Drehofen auf den Markt, die den Ausfiihrungen der GroBindustrie ent- 
sprechen. (Chem. Apparatur 13. 3—4.) N e id h a r d t .

R udolf W eber, Neucr Yerschlufi fiir Ęjeldahl-Kolben mit Haltvorrichtung aus 
nichtrostendem Stalildraht. Der YersćhluB besteht aus einer Glasbirne, dic durch 
einen federnden Halter aus nichtrostendem Stahl festgehalten wird. (Hersteller 
G u st a v  MOl l e r , llmenau, Thiir.) (Chem.-Ztg. 50. 86. Magdeburg.) J u n g .

H. C. Ham pton, Ein Dilatomcter zur Messung der Hydratation von Kolloiden. 
Zur Messung der Hydratation von Kolloiden wird ein App. besclirieben, der im 
Prinzip folgendermaBen aussielit: Die getrocknete Substanz wird mit Hilfe einer 
mechan. Vorr. unter eine Quecksilberoberflachę getaucht, dann wird der Rest des 
GefiiBes, in dem sich das lig  befindet, mit W. gefiillt u. mit Gummidichtungen so 
gcschlossen, daB keine Luftblase mehr im GefśiBe ist. Das iiber dem Hg stehende 
W. ist durch den Gummistopfen hindurch mit einer senkrecht stehenden Capillare 
in Verb., so daG die Capillare, die kalibriert ist, ebenfalls mit W. gefiillt ist. Wird 
nun das unter dem Hg befindliclie Kolloid mittels der mechan. Vorr. in die W.- 
Schicht befordert u. hydratisiert es sich hier, so liiBt sich von der Capillare die 
aufgenommene W.-Menge feststellen. Zur Erhaltung einer konstanten Temp. stelit 
der Apparat in einem Thermostaten. Ist die zu untersuchendc Substanz ein Pulver, 
so wird sie in ein HSutclien, das aus iither. Kollodiumlsg. hergestellt wTird, gehiillt. 
Bei porosen Substanzen, die etwas Luft enthalten, kann infolge des yerminderten 
Druckes auf das Gas ein MeBfehler entstehen, der indessen zu umgelien ist. Diese 
Metliode ubcrtrifft die Syedbergsche (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2673; C. 1925.
I. 1957) an Genauigkeit. (Science 63. 49—51. Uniy. of Wisconsin.) H a n t k e .

H. Seemann, Ein Rdntgenspcktrograph mit absoluter Nullpunktsbcstbnmung ohne 
Teilkreis. Es wird eine Kamera beschrieben, die yerscliiedene Spelctrographen- 
methoden durch einfache Auswechslung oder Verschiebung eines prismat., briicken- 
formigen Krystallhalters anzuwenden erlaubt. Zugleich kann hier die yon W e b e r
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Ztsclir. f. Physik 4. 360. [1921]) vor geschlagene absolutc Nullpunktsbest. benutzt 
werden. (Physikal. Ztschr. 27. 10—22. Freiburg i. B.) H a n t k e .

3?. Goos und P. P. Koch, Fhotozelle und Thermoelenienł. Eine Bemerkung zur 
Veroffentliehung von Dorgclo: Die photographisehe Spektralphotometrie. (Vgl. D o r g e l o ,  
S. 1455.) Die Tragheit der Pfiotozelle moderner Konstruktion ist geringer ais die 
der besten ThermosSule, so daB eine erhebliche Uberlegenheit der Photozellc 
gegeniiber dieser zu konstatieren ist. (Physikal. Ztschr. 27. 41—42. Hamburg, 
Uniy.) H a n t k e .

R. P rerichs, Eine Anordńung zur photographiselien Spektralphotometrie bei 
grofier Dispersion. (Vgl. Ztschr. f. Physik 31. 305; C. 1925. I. 1946.) Es werden 
(unter Mitarbeit von R. Sewig) die zu photometrierenden Spektrallinien in yer
schiedenen Intensitiitsstufen photographiert u. die relativen Intensitiiten aus 
SehwSrzungskuryen • berechnet. Zur Abschwiicliung dienen Drahtgewebe u. die 
einzelnen Stufen werden period, abweehselnd durch eine mechan. Blende belichtet. 
(Ztschr. f. Physik 35. 524—27. Bonn, Uniy.) K. W o l f .

E lem en te  u n d  anorgan lsche V erbindungen.
G. Rivi&re und G. P ichard , Ein einfaclier Apparat zur Bestimmung von 

Salpetersaure. Das Verf. bestcht darin, daB in einem Erlenmeyerkolben die 
nitrathaltige Lsg. mit konz. II2SO, u. einer genau abgemessenen Menge einer 
eingestellten Ferrosalzlsg. versetzt u. bis zum Ver8chwinden der braunen Farbę 
erhitzt wird. Der Kolben wird durch einen Gummistopfen verschlossen, durch 
den zwei Ableitungen fuhren, die eine zu einem RuckfluBkiihler, die andere
zu einem Trichterrolir, durch welclies die Lsgg. zugegeben werden. Das andere
Ende des RuckfluBkiihlers ist durch etwas Hg vcrschlossen u. dureli eine NaHC03- 
Lsg. Das nicht verbrauchte Ferrosalz wird mit KMn04-Lsg. titriert u. daraus der 
Gehalt an HN03 berechnet. (Buli. Soc. Cliim. de France [4] 37. 1674—75. 1925. 
Stat. agronomique de S.-et-O.) H a a se .

Lais Rossi, Nciclnveis von Perborat in Gegenwart von Borat. Der Nachweis 
yon Perborat in Ggw. von Tetraborat oder Metaborat beruht auf der oxydierenden 
Wrkg. des Perborats: MBOs -)- IŁ. O — >• MB02 +  H20  Ą- O. Diese Hydrolyse ist 
von Sb o r g i u . N o c e n t in i (Gazz. chim. ital. 51. 302; C. 1921. III. 1185) untersucht 
worden. — Vf. yerwendet ais Reagens eine wss. Lsg. von Meta- oder Pyroyanadat 
eines Alkalis, das durch S02 zum blauen Vanadylkation reduziert wird: V20 / '"  -|- 
S03" - ) -8 H ‘ — >- 2VO“ -{- SO /' -j- 4II20. Nach Vertreibung des iiberschussigen 
S02 u. Ansiiuern mit HC1 oder H2S04 entsteht bei Ggw. von Perborat eine gelb- 
orange Fiirbung, die durch die Umwandlung des Vanadylsalzes durch die osydie- 
rende Wrkg. des Perborałs zu Vanadat u. weiter zu Polyyanadat lieryorgerufen 
wird. Die Rk. muB bei 40° ausgefiihrt werden. da dann das Perborat yollstSndig 
hydrolysiert ist. Eine Menge von 0,01 g Perborat in 2 g Borat laBt sich mit dieser 
Methode noch nachweisen. (Quimica et industria 3. 4—5. Buenos Aires, Facultad 
de Ciencias Medicas.) H a n t k e .

—, Die TJntersuchung von Braunstein. Yerwendung der yon Sc h n e id e r  
(Dingler Pol. Journ. 2 6 9 . 224) angegebenen Methode, die auch Best. des nicht ais 
Mn02 gebundenen Mn gestattet. 0,5 g werden in 50 ccm li. IIN 03 (1,135) gel. bei 
langsamem Zusatz von 10—15 ccm H20 2. Nach der Lsg. wird filtriert, mit HNO« 
ausgewaschen u. zur Zers. des II20 2 3 g NaBiOs zugesetzt. Nach dem Erhitzen 
etwas Schwefelsaure zusetzen u. weiterkoehen, HN03 (1,135) zusetzen bis zu 250 ccm
u. kuhlen. Dann 8 g NaBi03 zugesetzt, geschiittelt, 250 ccm W. zugefiigt u. iiber 
Asbest filtriert. Mit 3°/0 HNOa wird bis zur Farblosigkeit uacbgewasclien, die 
Lsg. mit genau gewogenen 9 g Eisenammonsulfaf zusammengebraeht u. nach der
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Entfiirbung das iiberschiissige Eisen mit 7io'u- Permanganat zuriicktitriert. Eisen 
wird mit Cupferron bestimmt, Mangandioxyd nach L u n g e  mit Ferrosulfat u. Schwefcl- 
sSure reduziert u. das Manganosulfat mit 1/3-n. Permanganat titriert. (Glass Induatry 
7. 9—10.) S a lm a n g .

Suzanne Veil, Die magnetische Analyse der Sydroxyde. Fe(OIT)3 zeigt je nach 
der Art der Herat. yerschieden starkę magnet. Eigenschaften. Ein auf gewohnliche 
A rt ' gefalltes u. auf Eotglut erhitztes Praparat ist viel weniger magnet, ais das 
Hydrosyd. Wird das gefśillte Fe(OH3) im geschlossenen Gef&B mit W. im Olbad 
auf hohere Tempp. erhitzt, so verliert es den groBten Teil seines W. u. geht in 
eine ziegelrote, stark magnet. Form uber, welche auch beim Erhitzen auf Eotglut 
diese Eigenschaften nicht verliert. Sie ist nur in h. konz. HC1 loslich. Wird diese 
Lsg. wieder mit NH40H  gefallt u. das Fe(OH)3 im geschlossenen GefaB behandelt, 
so steigen die magnet. Eigenschaften weiter. Durch oftere Wiedcrholung gelingt 
es in giinstigen Fiillen, die magnet. Eigenschaften um das 30fache gegeniiber dem 
n. Hydroxyd zu steigern. Beim 0>-[pH)3 liegen die Yerhaltnisse umgekehrt. Es 
yerliert beim Fallen aus heiBen Lsgg. an magnet. Eigenschaften. Diese Yerminde- 
rung kann durch melirmaliges Umfallen bis zu bestimmten Grenzen fortgesetzt. 
werden. Cu{OII\ zeigt keine Abhangigkeit der magnet. Eigenschaften von der 
Temp. u. Art der Fallung. Aus k. Lsg. gefalltes Ni(OJI)2 ist etwa 6 mai so stark 
magnet, wie das aus ihm hergestellte Oxyd. Durch Behandlung mit h. W. u. Um
fallen wird das Ni(OH)2 immer unmagnetischer, wiihrend die aus ihnen hergestellten 
Oiyde bis zu einem Masimum ansteigen, um dann wieder an magnet. Eigenschaften 
zu verlieren. Ebenso verhSlt sich Ni[OH)3. In einer Lsg. von H2Oa gehen die 
magnet. Eigenschaften der Hydroxyde mit zunehmender Zers. der Lsg. unter Einw. 
von H2 zuriick, wiihrend die der aus ihnen erhalfenen Oxyde bis zu einem Maximum 
steigen u. dann abnehmen. (Rev. Scientifique 64. 8—10.) E n s z l in .

Carl Leiss, Die modernen optischen Mefńnslrumentę des Krystallograplien und 
Petrograplien, ihre Beschreiłnmg und Justierung. E s  werden ein- u. zweikreisige 
Goniometer, der Achsenwinkelapp. nach E . W O l f in g , Refraktometer, das Mikroskop 
mit seinen Hilfsapp. u. die wichtigaten Monochromatoren besprochen. (Fortsclir. 
d. Minerał., Krist. u. Petrogr. 10 . 5—88. 1925. Berlin-Steglitz.) E n s z l in .

A dolf Bar, Neue Anlegegoniometer zur Messung, Berechnung und Zeichnung der 
Krystalle. Fortsetzung von S. 988. (Ztschr. f. Krystallogr. 6 2 . 369—94. Innabruck, 
Univ.) E n s z l in .

O rganische Substanzen.
M. N ierenstein , Krystallisierte Digallussaure ais Fallungsmitłel. Wegen der 

noch sehr ungeniigenden Kenntnisse uber das Gallotannin wird empfohlcn, in der 
Analyse an dessen Stelle krystallisierte Digallussaure zu yerwenden, die alle Eigen
schaften jenes besitzt: sie wird mit Gelatine u. Alkaloiden gefallt u. gibt die Gold- 
schlagerliautprobe auf Tannine. Die Pentagalloylglucose von F isch er ist dazu 
nicht geeignet, da sie die Goldschlagerhautprobe nicht gibt u. deshalb nicht ais 
Tannin anzusprechen ist. (Analyst 5 0 . 604—5. 1925. Bristol.) R uhle .

A. D obrjanski, Analyse der Gemisćhe ungesattigter Gase. Bestimmung von 
Erythren in Gasgemischen. Da die Analyse der Ote/mgemische durch Uberfiihrung 
in die Bromide u. Unters. derselben teils umstandlich, teils ungenau ist, schliigt 
Vf.'eine neue Analysemethode vor, die sich auf die yerschiedene Losungsgescliwindig- 
keit der in Betraeht kommenden Gase in H>S04 yerschiedener Konz. grundet. LaBt 
man einen gasformigen Athylen-KW-stofF mit H2S04 in Beriihrung stehen, so wird 
das Gas zuerst rasch absorbiert, dann langsamer, wobei diese geringere Losungs- 
gesehwindigkeit (u) liingere Zeit konstant bleibt u. ais eine fur das Gas u. die Konz. 
der Schwefelsiiure charakterist. Grijfie anzusehen ist. Sie ist natiirlich von der
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JBeruhrungsflfiche abhiipgig. In Yfs. Verss. war diese Flachę stets 19,9 qcm. Um 
sie stets konstant zu halten, hat Yf. die Hempelsche Gaspipette dureh einen Zylinder 
(also vora konstanten Quersehnitt) ersetzt u. die Messung des absorbierten Yol. in 
demselbcn GefiiB vorgenommen, dadurch die Verdriingung des Gases durcli H2S04
u. Benetzung der GefiiBwiinde vcrmeidend. Die GroBe v ist eine Funktion von 
der Konz. der 1I2S04. Sie betragt 0,7 ccin/Minutę bez w. 0,007 ccm/Minuto fiir 
Athylen u. 101,2%ig. bezw. 87,87%ig.H2S04; ca. 2,2 ccm/Minute bezw. 0,009 ccm/Minutę 
fiir Propylen u. ca. 8o°/0'g- bezw. 67,2°/0ig. H2S04; 3,0 ccm/Minute bezw. 0,013 ccm/Mi
nute fiir i-Butylen u. 67,2%ig. bezw. 22,3°/„ig. II2S04. Wie ersichtlich, absorbiert 
die 63—64%ig. Siiure prakt. nur i-Butylen, welches dementsprechend dem Gas- 
gemisch durch diese Siiure entzogen wird; das ubrigbleibende wird mit 83—84%ig. 
1I2S0, in Beriihrung gelassen u. verliert dabei das Propylen; Athylen wird durch 
100—102°/oig. H2SO, absorbiert; der Ruckstand — nach Eutfernung von S03 mittels 
Alkalilauge — stellt die Luft, gesiitt. KW-stoffe usw. dar. — Das Verf. ist nicht 
mehr anwendbar, wenn groBere Mengen vou Erythren zugegen sind, weil seine v
1,24 ccm/Minute bezw. 0,015 ccm/Minute bei 79,6%ig. bezw. 49,3%ig. I-I2S04 be- 
triigt, unterscheidet sich also nicht scliarf gcnug von der v des Propylens u.
i-Butylens. Deswegen wird Erythren mit Bromwasser titriert (vgl. POWARNIN u. 
B e l ik o w , Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 55. 226; C. 1925 . I. 416). Es crgab sich, 
daB 1 Mol. Erythren genau 4, 1 Mol. i-Butylen genau 2 Atome Br aus wss. Lsg. 
bei 19—40° aufnimmt, obwolil das Reaktionsprod. keineswegs einheitliches Tetra- 
bezw. Dibromid darstellt. Man kann also die Titration mit Br durchfiihren. Das 
Bromwasser wird im ReaktionsgefiiB, schon in der Atmosphiire des zu unter- 
suchenden Gases aus KBr03 u. KBr in sehwefelsaurer Lsg. gewonnen. Das Brom
wasser wird mit Na2S20 3 in Ggw. von K J u. Starkę zuriicktitriert. — Liegt also 
ein Gemisch aus i-Butylen, Erythren, Propylen u. Athylen vor, so absorbiert man 
zuerst das i-Butylen in 45—̂ 6°/0ig. H2S04, was freilich liingere Zeit in Anspruch 
nimmt, dann in 83°/0ig. IIaS04 Propylen u. Erythren u. in schwach rauchender 
H2SQ4 das Athylen. Die Bromtitration erfolgt in einer besonderen Probe. (Neft- 
janoe i slancevoe Chozjajstvo 9 . 565—77. 1925. St. Petersburg, Univ.) B ik e r m a n .

A lfred W >lilk, tiber einige Beinheitsproben mit Atlier. Es werden die yer- 
schiedenen im Handelsa^ier yorkommenden Verunreinigungen zusammengestellt, ihr 
Ursprung erortert u. einige Rkk. zu ihrer Erkennung angegeben. (Arch. Pharmaci 
og Chemi 3 2 . 381—88. 1925. Kopenhagen.) I I a n t k e .

E rw in  Benesch, Analyse ternarer Gemische, besonders aus Aceton, Alkohol und 
l ir«s.s«\ Auch die Ggw. von 50°/0 A. bedingt bei dem Verf. von Me s s in g e r  (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 1888. 3366) nur unwesentlieh Erhohung des gefundenen Acetons, 
wenn man die vom Yf. ausgefiihrten Bedingungen einhiilt. Yf. leitet die Be- 
rechnung u. grapli. Ermittlung der beiden anderen Komponenten aus dem D. 
auch fiir allgemeine Falle ab. (Chem.-Ztg. 5 0 . 98—99. Blumenau, Ósterreich.) Jg.

Klaus Hanaen, Eine Mikromethode zur quantitalivcn Beslimmung von Milch- 
saure und milchsauren Salzen in reincn Losungen. Die Methode beruht auf der 
Oxydation der Miłchsiiure zu Essigsiiure u. C02 durch Bichromat-Schwefelsaure 
(1,5°/00 K-Bichromat in 25°/0ig. H2S04) durch 1-std. Erwiirmen bei 70°. Das iiber- 
schiisaige Bichromat, das mindestens 2/- der Gesamtmenge sein muB, wird jodometr. 
zuriicktitriert. Das Verf., das nur in re in e n  Lsgg. anwendbar ist, gestattet die 
Best. bis zu 0,1 mg Milchsaure herab. (Biochem. Ztschr. 167. 58—65. Oslo, 
Univ.) L o h m a n n .

F ritz  Glaser, Zur Untersucliung von Weinstein und weinsdurehaltigen Roh- 
materialien. Bei der Weinsteinanalyse nach G o l d e n b e r g  (Ztschr. f. anal. Ch. 47. 
57; C. 1 9 0 8 . I. 891) mit Lackmus ais Indicator werden ubereinstimmende Resultate 
nur bei Benutzung desselben Lackmuspapiers erzielt, da das vom Weinstein ein-
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gesclilossene K-Aeetat sowie Pliosphate u. pektiuartigo Stoffe aus den Rohmaterialien 
beim Titrieren gegen Lackmus alkal. reagieren. (Ztschr. f. anal. Ch. 67. 279—81.
1925. Wiesbaden.) R. S c h m id t .

George W. Pucher und Lillian A. Burd, Eine neue Methode zur colorimetri- 
schen Bestimmung schwacher ThymolJconzentrationen. (Vgl. Buli. of the Buffalo gen. 
hosp. 2. 41; C. 1925. II. 1198.) 3 ccm 0,6% ig- SulfanilsSurelsg. u. 0,5 ccm 2%ig. 
HC1 werden in Zuckerrohrchen nach M y e r s - B e n e d i c t  mit 0,5 ccm 1,5%ig. NaN02- 
Lsg. u. nach 1 Min. mit 1,5 ccm Thymollsg., nicht 2> 0,5 mg Thymol enthaltend, 
versetzt, dann nach 1 Min. mit 2 ccm 3% ig- NaOH-Lsg. Nach 10 M in. wird gegen 
Vergleichslsgg. colorimetriert, die durch Losen von Thymol in wenig A., dann 
Auffullen mit W . hcrgestellt werden. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 21. 
565—66. 1924. Buffalo, Gen. hosp.; Ber. ges. Physiol. 32. 184. 1925. Ref. 
P. W o lf f . )  S p ie g e l .

B estandteile  v o n  P flanzen  u n d  Tieren.
Gunnar Blix, Zur Nephelometńe der Blutlipoide. Bei Ausarbeitung der nephelo- 

metr. Methode von B in g  u. H e c k s c h e r  (Biochem. Ztschr. 149. 79; C. 1924. II. 
1719) zur Best. des „primSren Atherextraktes“ des Blutes sind die verscliiedcnen 
Faktoren, die auf den Triibungsgrad der Suspensionen einwirken, wie Vf. nach- 
weist, nicht hinreichend durchgepruft, das Verf. ist daher in der gegenwSrtigen 
Form unzuverl;issig. Walirscheinlich eignet sich die nephelometr. Methodik viel 
besser zur Best. der einzelnen Blutlipoide ais zur gemeinsamen Best. von Gruppen 
solcher oder der Gesamtlipoide. (Biochem. Ztschr. 167. 313—20. Lund, Univ.) Sp.

G. Leeudertz, Eine Methode zur Bestimmung der labilen Scrumglobuline. Nach- 
dem Yerss. zur AbBcheidung u. Best. der C02-Globuline Schwierigkeiten ergeben 
liatten, wurde die Fraktion der Essigsdureglobuline gewahlt. Dem Serum wird die 
10-fache Menge oder mehr 0,25%o ig. Essigsiiure zugefiigt, der Nd. in einem mit 
Markę bei 0,5 ccm verselienen Glśischen zentrifugiert, die klare FI. bis zur Markę 
abgehoben u. in 1 ccm Serum gel. Refraktometr, werden untersucht diese Lsg., ein 
Gemisch von 1 ccm Serum mit 0,5 ccm der vorher vom Globulinniederschlage ab- 
gesaugten FI. u. das urspriingliche Serum. So wird nach einer naher angegebeneu 
Berechnungsweise der Quotient Labilglobulin: Serumprotein ermittelt, uber dessen 
klin. Bedeutung an anderer Stelle berichtet werden soli. (Biochem. Ztschr. 167. 
411—18. Konigsberg i. Pr., Med. Klin.) S p ie g e l .

Erwin Yoit, Ein Beitrag zur Bestimmung des Ehoeifi - Stickstoffcs. Durch 
sauren A., so daB dessen Endkonz. ca. 78% betragt, werden aus salzarmen Fil. 
oder bei Ggw. nur geringer Salzmengen nur die Globulinę u. Albuminę gefallt, die 
ubrigen eiweiBartigen Substanzen oder dereń Abkommlinge in Lsg. gehalten. Mit 
Salz gesHtt. A. fallt dagegen alle untersuchten EiweiBkorper u. dem EiweiB nahe- 
stehende Verbb., wahrend weitergehende Spaltprodd., Polypeptide u. Aminosauren, 
in Lsg. bleiben. Es wurde darauf eine Methode basiert, die yerschiedenen EiweiB- 
stoffe u. den Rest-N. zu bestimmen, u. an einer Reihe von Beispielen durchgefulirt. 
(Ztschr. f. Biologie 84. 153—68. Munchen, Univ.) S p ie g e l .

Friedrich. Weber, Uber eine Methode zur Bestimmung des Eoctraktsticlcstojfcs. 
Das von VoiT angegebene Verf. (vgl. yorst. Ref.) wurde nachgepriift u. durch An- 
wendung einer Sauremenge von bestimmter Konz. sowie Verkiirzung der Fallungs- 
zeit yereinfacht. Vergleicli mit der Methode von S t u t z e r  ergab fiir diese zunUchst 
hohere Werte, die sich aber denen nach Y o i t  anglichen, ais der Cu-EiweiB-Nd. 
durch 2-maliges Losen in I I2S 0 4 u. Wiederausfallen mit NaOH unter jedesmaligem 
Auswaschen an der Zentrifuge gereinigt wurde. (Ztschr. f. Biologie 84. 169—80. 
Munchen, Univ.) S p ie g e l .
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Kohn-Abrest, Toąikologischer Nachweis des Quecksilbers. Die feinzerteilten 
Organe (100—200 g) riihrt man mit W. zu einem diinnen Brei an u. versetzt mit 
'/[„des Gcwichtes mit KC103 u. 'j- IICl. DieM. gibt man in einen zumRektifizieren 
dienenden Kolben, der am Halsc seitlieli. einen mit Korkstopfen yerschlossenen 
Tubus triigt. Den Kolben gibt man dann in ein Wasserbad u. yersenkt den Tubus 
in ein mit W. yersehenes u. geeignet gebogenes Reagensrolir. Man soli nicht zu 
stark erhitzen, damit die Entw. der C02 nicht zu heftig werde; das Reagensrohr 
am Tubus dient zum Auffangen von Spuren Hg oder anderen Stoffen. Nacb er- 
folgter Zers. entfernt man den tjberschuB an Cl mit S02, die zugleich auch As2 0- 
in Asa0 3 uberfiihrt. S0 2 entfernt man durch kurzes Aufkochen. Dann M it man 
durch 18-stdg. Einleiten von PI2 S; den Nd. sammelt man auf 2 Filtern, dereń eines 
man zum Nachweise von As u. Sb yerwendet, das andere von Hg. Dieses be- 
handelt man auf dem Filter in der Kiilte mit 5 ccm Konigswasser; den UberschuB 
dayon yerjagt man im luftleereu Raume in der Kiilte. Den Riickstand behandelt 
man mit w. W., filtriert, ergiinzt zu 20 ccm, gibt 1 ccm HC1 u. eine Spirale aus 
Messing zu, yerschlieBt u. liiBt 24 Stdn. stehen. Ist Hg zugegen, so bedeckt sich 
die Spirale allmśihlich mit einem grauen Uberzuge, der in ublicher Weise ais Hg 
nachgewiesen u. colorimetr. der Menge nach bestimmt werden kann. (Ann. Chim. 
analyt. appl. [2] 7. 353-55. 1925.) Rttni/E.

Hans Dethloff, Apparat zur graplwćhen Registricrung des Sauerstoffverbrauchs 
wid der Kohlensaicreproduktion. Beschreibung eines App., der 0 2-Verbraucli u. C02- 
Ausscheidung einer Vers.-Person kontinuierlich graph. registriert. Ein geschlossener 
Kreislauf 0 2-reiclier u. C02-freier Luft wird mit einer Geschwindigkeit von ca.
12 Liter pro Min. mittels eines Motors durch ein System aus G-asmesaer, Natron- 
kalkfiasche, Kiihler, Gasmesser getrieben. Die Vol.-Veriinderungen registriert ein 
Spirometer. Der Oj-Yerbrauch einer eingesclialteten Vers.-Person wird gemessen 
ais die durch das Spirometer registrierte Vol.-Verminderung im System. Die COa-Aus- 
sclieidung wird registriert u. gemessen ais die zwischen beiden Gasmessern auftretende 
Differenz, die durch Absorption der C02 im Natronkalk bedingt wird. Die Temp. 
wird durch den Kiihler u. den gleiclimSBigen Luftstrom niyelliert, die Druck- 
differenzen bleiben konstant, die Wasserdampftension bleibt auBer acht, da die Luft 
im System ais prakt. wasserdampfgesiitt. anzusehen ist. Der App. (Herst. V er- 
e in ig te  F a b r ilte n  f. L a b o ra to r iu m s b e d a r f , Berlin) wird an Abbildungen 
erliiutert. (Klin. Wchschr. 4. 2440—41. 1925. Berlin, Cliaritś.) F r a n k .

Pani Schmitz, Koln-Sulz, Optisches Absorptionspyrometcr, bei welchem der die 
Helligkeit des zu messenden strahlenden Korpers oder StofFes absorbierende, auf- 
rollbare Filmstreifen in Felder eingeteilt ist u. jedes Feld der Helligkeit einer 
bestimmten Temp. entspricht, dad. gek., daB der Filmstreifen zwischen Objektiy- 
linse u. einem den Strahlen des hinsiehtlicli seiner Temp. zu messenden Korpers 
oder Stoffes ausgesetzten Korper angeordnet ist u. bei seiner Weiterschaltung ein 
Ziihlwerk beeinfluBt, welches die Temp. des zu messenden Korpers anzeigt. (B. R. P. 
422960 KI. 42 i vom 24/1. 1925, ausg. 19/12. 1925.) K O h l i n g .

Max Martin Bock, Hamburg, Anzeigevorrichtung fiir selbsttdtige Gasanalyse- 
apparate. Die mit einer Absorptionsfl. arbeitenden Analysenapp. weisen eine 
period, registrierende untersauclibare Glocke auf, die bei Bewegung in der einen 
Richtung einen Kontakt schlieBt, der eine groBere oder geringere Zahl von Strom- 
impulsen entsprechcnd der Entfernung, in der die Glocke sich bewegt, heryorruft, die 
eine Signalscheibe betiitigen. Ferner ist in der Anzeigeyorr. ein Magnet yorgesehen. 
(E. P. 217242 vom 6 /6 . 1924, ausg. 30/7. 1924. D. Prior. 9/6. 1923.) K a u s c h .
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HI Angewandte- Chemie.
r.

I. Allgemeine chemische Technologie.
J. S. Cammerer, Die Ch-undziige neuzeitliclier Warmeschutztechnik in der In 

dustrie. Es werden die in Betracht kommenden physikal. Eigenschaften (Wiirme- 
leitzahl, Raumgewicht, mechan. Festigkeit u. TemperaturbesHindigkeit) besprochen 
u. Grundsiitze aufgestellt, die bei der Beschaffung von Wiirmeschutzanlagen zu 
beachten sind (Bemessung des Wiirmesehutzes nach techn. u. wirtschaftl. Gesichts- 
punkten). Ferner werden die neuzeitlichen MeBinethoden zur Ermittluug der 
WSrmeleitzahl erortert. (Die Wiirme 49. 19—23. 38—41. Berlin.) N e i d h a r d t .

"Wintermeyer, Neue Wege der Schnell- und Hochdruckdampferzeugung. Vf. 
beschreibt neuzeitliehe Dampferzeugungsarten: Rohrenyerdampfer, Anspritzver- 
dampfer, Berieselungsverdampfer, Verdampfer mit mittelbarer Beheizung, Dampf- 
erzeuger aus iiberhitztem W. u. umlaufendeDampferzeuger(Atmos-Kessel). (Feuerungs- 
technik 14. 74— 77. 86— 90.) N e i d h a r d t .

S. P. Schotz, Die Enticicklung der Kolloidmuhlen. Beschreibung von 6  Typen 
von Kolloidmuhlen u. ihrer Anwendung. (Chem. Age 14. 99—101.) J u n g .

—, Neuere Enhoicklung des Stromlinienfilters. Anpassung an neue Verwendungs- 
arten in der Technik.Vt. beschreibt eine Ausfiihrung des Stromlinienfilters fiir techn. 
Zwecke u. seine Anwendung. (Chem. Age 14. 96—98.) J u n g .

Emil Zopf, Neties von der elektriśchen Gasreinigung. (Chem.-Ztg. 50. 81—82. —
C. 1926. I. 1245.) W o lf f r a m .

—, Ein neucr einfacher Apparat zum Messen und Waschen von stromenden 
Gasen. Es wird ein App. besehrieben, mit dem Volumenmessung von stromenden 
Gasen ohne Gasstromunterbrechung yorgenommen werden kann. Der App. besteht 
aus 2 Kammern u. einem Kreuzrohrsystem. Das Gas wird in die erste Kammer 
eingeleitet u. driickt die Sperrfl. in die zweite Kammer, von der das dort befind- 
liche Gas zur Verwendungsstelle stromt; dann wird umgeschaltet; das Gas geht 
jetzt zuerst in die zweite Kammer, die mit Sperrfl. gefiillt ist, u. das Gas der ersten 
Kammer stromt zur Verwendungsstelle. (Ztschr. f. kompr. u. fl. Gase 24. 148 
bis 150.) N e i d h a r d t .

F. Pollitzer, IIber Exj)losionen an Apparaten zur Terflussigung und Zerlegung 
von Luft. Vf. liat durch Verss. festgestellt, daB bei Ggw. von Acetylen in fl. 
Sauerstoff Explosionen entstehen konnen. Bei mehreren eingetretenen Explosionen 
in Betrieben lieB sich die Yerunreinigung durch Acetylen nachweisen; ais Yer- 
hutungsmaBregeln werden Ansaugen acetylenfreier Luft, Ablassen von fl. Sauerstoff 
zur Begrenzung der Acetylenanreicherung im App. u. stiindige Priifung der Luft 
auf Acetylengehalt empfohlen. (Ztschr. f. kompr. u. fl. Gase 24. 133—37. 145—4S.
1925.) N e id h a r d t .

J. H. Bregeat, Die Wiedergeińnnung der fliichtigen Losungsmittęl. (Caoutchoue 
et Guttapercha 22. 12939—12941. 1925.) E v e r s .

Friedrich Merkel, VerdunstungskUhhing. Vf. fiihrt den Verdunstungsvorgang 
auf den Wlirmeaustausch an der Beruhrungsfliiche zwisehen W. u. Luft zuriick u. 
unterscheidet dabei unmittelbaren Warmeiibergang u. Bildung von Wasserdampf, 
der in die Luft hinein diffundiert. Aus den Gesetzen der dabei auftretenden 
physikal. Vorgiinge werden rechner. u. zeichner. YerfF. abgeleitet, die zur Berech- 
nung u. Beurteilung von Verdunstungskiihlwerken benutzt werden konnen. (Zeitschr. 
Yer. Dtsch. Ing. 70. 123—28. Dresden.) N e i d h a r d t .

Sharples Specialty Company, Y. St. A., Trennung nichtmischbarer Stoffe, wie 
Ol yon Wasser. Man lŚBt derartige Gemische in ein DekantiergefiiB flieBen, darin
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absetzen, fUhrt die Abscheidungen durcli eineu (Schwer-)trennapp., u. sodann die 
hier gewonnene Substanz durch eineu Zentrifugalapp. mit dem in dem Dekan- 
tationsgefiiB oben schwimmenden Stoff. (F. P. 599718 vom 23/4. 1925, ausg. 19/1. 
1926. A. Prior. 1/5, 1924.) K a u s c i i .

Chemische Werke „Lothringen" G. m. b. H., Deutschland, Gas- und Dampf- 
absorption. Die Gase werden durch yerschiedene konzentr. zueinander angeordnete 
Kolonnen geleitet, u. das Absorptionsmittel durchliiuft von innen nach auBen die 
Kolonnen. (F. P. 599793 yom 19/6. 1925, ausg. 20/1. 1926. D. Prior 10/7. 1924.) Ka.

Siemens-Schuekertwerke, G. m. b. H., Siemensstadt b. Berlin, Elelttrisclie Ab- 
sclieidung von SehwebeJcorpem aus Gasen. Man fiihrt die Gase so sehnell an den 
Elektroden yorbei, daB die Scliwebekorper sich nicht an den Elektroden festsetzen 
konnen u. zwar hUlt man ein solches Verliiiltnis zwischen der elektr. Ladung der 
Elektroden u. der Schwebeteilchen u. der Gasgeschwindiglceit inne, daB die Schwebe- 
korper sich im Gasstrom in besonderen ZugstraBen anordnen. Ferner sind Staub- 
abfuhrungsoffnungen innerlialb der Kammer so angeordnet, daB die Schwebekórper 
aus den ZugstraBen in diese Óffnungen eintreten. (Schwz. P. 112962 yom 14/11.
1924, ausg. 16/12. 1925. D. Prior. . 30/11. 1923.) K a u s c h .

Georges Leon Emile Patart, Paris, Gleichzeitige Kompression und Zirkulation 
von Gasgemiselien. Man yerwendet dabei eine Einrichtung, die aus einem ein- oder 
mehrzylindrigen Kompressor u. einer Zirkulationspumpe besteht, dereń Kolben u. 
Zylinder von denen des Kompressors abweiehen, aber in einer Ebene u. neben dem 
Zylinder des Kompressors so angeordnet sind, daB der Kolben der Kompressorpumpe 
zwanglitufig mit dem Kolben der Zirkulationspumpe arbeitet u. daB aus der Zirku
lationspumpe entweichendes Gas nur in den Zylinder des Kompressors eintreten 
kann. (E. P. 227853 yom 16/1. 1925, ausg. 18/3. 1925. F. Prior. 17/1. 1924.) Ka.

G. F. Jaubert, Paris, Gasverfliissigung. Gase oder Gasgemische werden stufen- 
weise komprimiert, gekuhlt u. bis auf ihren Yerfliissigungsdruek espandieren ge- 
lassen. Dann wird die FI. abgetrennt u. das unyerfliissigte Gas in eine der Kom - 
pressionsstufen eingefuhrt. (E. P. 244468 vom 9/12. 1925, Auszug yeroff. 10/2. 
1926. Prior. 10/12. 1924.) K a u s c i i .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. R h., Yerflussigung der 
Gase. Man laBt die vorteilhaft zuyor getrockneten u. gekuhlten Gase durch sehr 
poroseStoffe (Kicsclsauregel, Permutite,Silicate usw.), stromen, um die letztenFeuclitig- 
keitsreste yor dem Eintritt in die Verflussigungsapp. aus den Gasen abzuseheiden. 
(F. P. 600028 yom 24/6. 1925, ausg. 28/1. 1926. D. Prior. 30/6. 1924.) K a u s c h .

Louis Belavoine, Neunkirchen, Saar, Umlaufende Troclcentrommel, dereń Inneres 
mit verstellbaren Sebeschaufeln versehen ist, dad. gek., daB im Innem der Trommel 
auBer den Hebeschaufeln pflugscharartige Segmente entlang einer Schraubenlinie 
geringer Steigung angeordnet sind. (D. R.. P. 424630 KI. 82a vom 27/4. 1923, 
ausg. 27/1. 1926. F. Prior. 27/4. 1922.) O e l k e r .

Aktieaelskapet Krystal, Kristiania, GrobkSrnige Ausfallungen aus Losungen. 
Ein Strom ubersatt. Lsg. wird durch eine mit Hilfe von festen Korpern auf ihrem 
Platz gehaltene Schicht yon Krystallen geleitet. (Oe. P. 96696 yom 14/2. 1923, 
ausg. 25/4. 1924. Zus. zu Oe. P. 93925; C. 1923. IV. 850. N. Prior. 11/3. 1922.) K aurch.

Hippolyte Marcel Lamy-Torrilłion, Paris, Destillationsverfahren. Es erfolgt 
eine Dampfdest. in einem Kolonnenapp. mit yoneinander getrennten Rektifizier- 
kammern. Die Wiirme des Heizdampfes wird in einer der Rektifizierkammern zur 
Vorwarmung frischen dest. Gutes nutzbar gemaclit. (E. P. 214273 yom 12/4.
1924, ausg. 12/6. 1924. F. Prior, 14/4. 1923.) M a i.

Te Aroha Dairy Co. Ltd., Te Aroha, New Zealand, Desodorisieren, Kiihlen 
und Entwassern von FliissigTceiten. Man yerwendet hierzu einen evakuierten Be-
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halter. (E. P. 220627 vom 11/8. 1924, ausg. 8/10. 1924. Neu Seeland. Prior. 14/8.
1923.) K a u s c h .  

Fibroc Insulation Company, iibert. von: Louis F. Frederick, Valparaiso,
Indiana, Masse zur Herstellung von Getrieben. Man vermisclit Gewcbe mit Phenol- 
formaldehydkondensationsprodd., dcm 5% Graphit zugesetzt sind, die hieraus her- 
gestellten Getriebe brauchen nur wenig Sclimicrung. (A. P. 1564774 vom 26/1.
1924, ausg. 8/12. 1925.) F r a n z .

Elio Adolfo Perogio, Montelupone, Italicn, Filz. Man yermischt mensclilicbc
u. tieriscbe Haare, EoBhaar, unter W. zu einer Schicbt, das W. wird dann durcb 
eine schaumende emulgierende FI., z. B. Abfallauge der Seifenfabrikation, ersetzt, 
hierauf wird die Oberfliicbe durcli Reiben yerfilzt u. die Kanten gepreBt, das so 
erbaltene ycrfilzto Gewebe kann in den Ólpressen ais Filtertucb, in der Kautschuk- 
industrie, zur Herst. von Treibriemen u. nacb dem Einstauben mit Sclimirgel zura 
Polieren von Metallen yerwendet werden. (E. P. 210553 vom 10/11. 1922, ausg. 
28/2. 1924.) F r a n z .

P. F. J. Dezaux, Guise, Aisne, Frankreich, Balatatreibriemen. Man trankt die 
Fiiden aus Baumwollc, Jute usw. mit einer Lsg. von Balata, trocknet u. yerwebt, 
nacb dem Verweben wird unter Druck erbitzt, bis ein gleicbmaBiges Prod. ent- 
standen ist, der Riemen wird dann in der ublichen Weise iiberżogen. (E. P. 240136 
vom 10/8. 1925, Auszug yeroff. 11/11. 1925, Prior. 22/9. 1924.) F r a n z .

Ivar Walfrid Cederberg', Deutschland, Katalytisclie Verbrennung 'cxplosiver 
Gasgemische unter Anwendung der Gasgemiscbe in sehr dunner Schicbt wiihrend 
der Rk. (F. P. 599983 vom 22/6. 1925, ausg. 27/1. 1926. D. Prior. 24/6.1924.) Ka.

S oc. de Recherches et d’Exploitations Petroliferes, Paris, Katalytische Ad- 
sorptionsstoffe. Man uberzieht gepulyerte hochadsorbierende u. katalyt. Stoffe mit 
einem Oberzug aus einem Bindemittel u. agglomeriert sie. (E. P. 244461 vom 
8/12. 1925, Auszug yeroff. 10/2. 1926. Prior. 9/12. 1924.) K a u s c h .

Aridor Co., Chicago, 111., iibert. von: Paul S. Moyer, Chicago, Entwasserungs- 
mittel bestebend aus einem Absorptionskorper mit einem hygroskop. Agens u. 
hydraul. Zement. (Can. P. 251723 vom 12/6. 1924, ausg. 14/7. 1925.) K a u s c h .

Waldo G. Morse, Yonkers, N. Y., Praparat fiir die Transfusion von Liclit be- 
stehend aus einer Schicht oder einem HSutchen aus fein yerteiltem MgC08 u. Ol. 
(A. P. 1568463 yom 10/4. 1924, ausg. 5/1. 1926.) K a u s c h .

V. Anorgamsche Industrie.
Berthold Błock, Die Amccndung und Wiederbelebung von Entfarbungskohle. 

Die Aktiyierung der Adsorptionskohle ais Entfarbungskohle besteht darin, daB die 
Kohlekornchen von einer sie fest umschlieBenden Ilaut befreit werden, so daB feine 
Risse an der Oberflache u. die zwischen den Kohlemolekiilen liegenden Hohl- 
riiume freigelegt werden. Vf. beschreibt yerschiedene Verff. u. Ofenbauarten, 
mit denen die Aktiyierung der Kohle u. die Wiederbelebung gebrauchter Kobie 
yorgenommen wird. (Chem. Apparatur 12. 222—24. 242—44. 1925; 13. 4—6 . Char- 
lottenburg.) _________________  N e id h a rd t.

Ralph M. HcKee und Caroll M. Salls, New York, Sulfurylchlorid. Man lśiBt 
Cla-Gas u. SO, in SOjClj u. ein inertes Verdunnungsmittel, das aktiye Kohle 
suspendiert enthalt, einstromen, u. kuhlt die Mischung (hierzu ygl. auch Ind. and 
Engin. Chem. 16. 279; C. 1924. II. 1842). (Can. P. 251586 vom 25/6. 1924. ausg. 
14/7. 1925.) K a u s c h .

Chance and Hunt, Ltd., Oldbury, und William Alexander Skeen Calder, 
Birmingham, Kondeimeren der bei der Schicefelsaurekonzentration entwickelten Dampfe.
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Man fiilirt die Diimpfe durch Wideratande in einem Holu-, naelidem man ihnen 
zuyor Wasaerdampf zugefiihrt hat, der sie ansaugt. (E. P. 228646 vom 10/11.1923, 
ausg. 5/3. 1925.) K a u s c h .

Giovanni Cicali, Italien, Voniclitung zur Ammoniaksynthese. Die Vorr. besteht 
aus mehreren konzentr. Zylindern, dereń innerster den Katalysator enthalt. Zwischen 
den Zylindern ist eine Kohrschlange u. ein Ileizwiderstand angeordnet, welche zum 
Temperaturausgleich bezw. zum Yorwarmen des zu katalysierenden Gaagemiaclies 
dienen. (E. P. 599768 vom 17/6. 1925, ausg. 20/1. 1926. It. Prior. 16/2.
1925.) K O h l in g .

I. W. Cederberg, Charlottenburg, Oxydation von Ammoniak. Man verwendet 
liierbei sehr schmale Kontaktapp., dereń Wandę man kiihlt. (E. P. 244134 vom 
8/12. 1925, Auszug yeroff. 3/2. 1926. Prior. 8/12. 1924.) K a u s c h .

Societe d’i£tudeg .Minierea et Induatrielles, Frankreich, Stickstoffperoryd. 
Man laBt mit verminderter Geschwindigkeit ein nicht getrocknetes Gemisch von
4 Volumenteilen NH3  u. einer Menge Luft, die 7 Volumenteile Oj enthalt, iiber 
einen auf 500—650° erhitzten Katalysator stromen. (F. P. 599851 vom 18/9. 1924, 
ausg. 22/1. 1926.) K a u s c h .

H. Harris, London, Caleiumstannat und Alkaliarsenate. Eine Oiysalze dea Sn 
u. Asa0 3 enthaltende, von der Raffination des Pb mit NaOII herriihrende Lsg. 
wird in Ggw. von C02 oder Na.2 C03  mit Ca(OH) 2 oder CaC03  versetzt, wobei 
Caleiumstannat auafallt, daa As2 0 3  in Lsg. bleibt. (E. P. 244526 vom 18/9. 1924, 
ausg. 14/1. 1926.) K a u s c h .

Georges Leon Emile Patart, Paris, Apparat zur Gewinnung von Hitze und 
Was8erdampf bei der katalytischen Herstellung von Wasserstojf durch Einwirkung 
von Wasserdampf auf Kohlenoxyd. Der App. besteht aus einer Saule, die durch 
zwei iibereinander angeordnete Teile gebildet u. bestandig von W. durchatromt 
wird. Im unteren Teil findet die Erhitzung der k. Gase vor der Rk. u. im oberen 
Teile die Ktthlung der h. Gase nach der Rk. statt. (E. P. 228153 vom 16/1. 1925, 
ausg. 18/3. 1925; F. Prior. 21/1. 1924.) K a u s c h .

Societe d’Etudes et de Constructions Metallnrgiąnea, Frankreich, Ent- 
fernung von Wasscrstoff aus Gasen. Man fuhrt das H 3 enthaltende Gasgemisch 
an einer filtrierenden Wand entlang, an dereń anderer Seite sich ein Hilfsgas (SO* 
u. NH3 -Gas) befindet. (F. P. 599895 vom 27/9. 1924, ausg. 22/1. 1926.) K a u s c h .

Yerein fiir Chemiache und Metallurgiache Produktion, Aussig a. d. E., 
Natrium&-uperoxyd. Man oxydiert Na in zwei voneinander getrennten Riiumen in 
eisernen App., yerhindert dabei durch Regelung der Luftzufuhr ein Ansteigen der 
Temp. im ersten Oxydationsraum iiber die Sinterungstemp. der Reaktionsmasse u.
oxydiert das so gebildete porose Na^O im zweiten Raume zu NajOa. (Schwz. P.
112963 yom 16/10. 1924, ausg. 1/12. 1925.) K a u s c h .

N. V. Philipa’ Gloeilampenfabrieken, Holland, Uberfiihrung von Phospliaten
des Hafniums und. Zirkoniums in andere Yerbindungen des Hafniums und Zirkoniunis. 
Zu dem Phosphat des Hf oder (u.) Zr setzt man in Ggw. von Alkali H2 Oa u. eine 
oder mehrere organ. Vcrbb., in denen eine Alkoholgruppe mit mindestens einem 
C-Atom u. eine Alkohol- oder COOII-Gruppe mit einem anliegenden C-Atom ver- 
bunden ist. Die erhaltenen Komplexverbb. werden in die Oxyde des H f oder (u.> 
Zr ubergefuhrt. (F. P. 600122 vom 26/6. 1925, ausg. 30/1. 1926. Holi. Prior. 13/8.
1924.) K a u sc h .

E. B. Higgina, London, Behandlung von Glauconit usw. Nattirliche Basen- 
austauscher, wie Glauconit, Grunsand uaw. werden peptisiert u. der selektiyen 
Wrkg. einer Saule von peptiaierender Fl. (achwach alkal. Lag.) auagesetzt, die unter 
gleichmaBiger Zufuhr die feineren Bestandteile (Ton) abtrennt. (E. P. 244506
yom 10/9. 1924, ausg. 14/1. 1926.) K a u sc h .
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Gulf Reflning Co., Pittsburgh, Pennsylvanien, iibert. von: George L. Prichard 
und Herbert Henderson, Port Arthur, Tesas, Cłiloride. Metalloxyde u. Kohlc 
werden auf eine Reaktionstemp. vorgewarmt u. senkrecht durch eine Cl2 enthaltende 
Gasatm. hindurcli fallen gelassen. Oben aus dcm Reaktionsraum entweichen die 
gebildeten Chloride. (A. P. 1568181 vom 17/11. 1921, ausg. 5/1. 1926.) K a u s c h .

Koppers Co., Pittsburgh, iibert. von: Marc Darrin, Wilkinsburg, Pennsylvan., 
Thiocyanate wid Thiosulfate. Eine Thiocyanatlsg., die Thiosulfate u. fein verteilte 
Yerunreinigungen enthiilt, wird so behandelt, daB sich ein gelatinoser Nd. bildet, 
der die Verunreinigungen mit niederreiBt. (Can. P. 251764 vom 31/1. 1925, ausg. 
14/7. 1925.) K a u s c h .

C. Weizmann und J. Blumenfeld, London, Titansulfat. Man erhalt eine 
krystalloide Lsg. von Titanylsulfat durch Behandeln von T i0 2 mit iibersehUssiger 
verd. H^SO.. bei 60—120°. Das erhaltcne Prod. ist 11. in Siiure. (E. P. 209480 
vom 12/7. 1922, ausg. 7/2. 1925.) K a u s c h .

Soc. d’Etude des Agglomeres-S. E. A., Paris, Verstarkung der Strahlung und 
Hartę von kunstlichen Edelsteinen. (D. R. P. 424163 K I. 80b vom 29/1. 1925, ausg. 
16/1. 1926. F. Prior. 30/1. 1924. — C. 1926. I. 1270.) K U h lin g .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
J. P. Schellhaus jr. und George J. 0 ’Neill, Naturgas dis Brennstoff im Glas- 

ofenbetrieb. (Glass Industry 7. 5—7.) S a lm a n g .
G. Bulle, Warmcspeicher und Brennerkonstruldionen von Itegencrativofen der 

Eisenindustrie und die Anwendbarkeit dortiger Erfahrungen auf die Glasindustrie. 
Angaben uber wfirmetechn. Leistungen von Martinofen u. Glasofen, der Brenncr- 
arten u. Brennstoffe. Abmessungen u. Leistungen der Ofen u. Warmespeieher 
werden in Beschreibung u. Tabellen gegeben. Besehreibung der Messung der 
Mengen, Tempp. u. Zus. der Gase. (Glastechn. Berielite 3. 356—74.) S a lm a n g .

W. H. Curtiss, Neucste Verwendung von Pyrexglas. Pyrexglas ist ein gutes 
Iaoliermittel fiir Radioapparatur. (Glass Industry 7. 10.) S a lm a n g .

Herbert Insley, Glashafcn-Uberwaclmng und Entglasung. (Glass Industry 7. 
1—3.) S a lm a n g .

Hermann Ruoss, Uber die Bestimmung der Porenuieite und der Porenzahl von 
Fillriersteinen. Bei der hydrostat. Best. der Capillarweilc (vgl. E i n s t e i n  u. MOh- 
sam , Dtsch. med. Wchschr. 49. 1012; C. 1924. I. 806) erhalt man nur die Weite 
der groBten Capillare; bei perlschnurartigen Poren ergibt sieh ein falsches Re- 
sultat. Bei der hydrodynam. Best., indem man W. unter konst. Druck hindurch- 
flieBen liiBt, erhalt man eine mittlere Poren weite. Verss. an Schulersehen Filter- 
platten bestatigten die Proportionalitiit zwischen ausflieBender W.-Menge u. dem Druek 
(vgl. S c h a u m , Kolloid-Ztsclir. 34. 1; C. 1924. I. 2453). Vf. teilt die Best. von 
Porenweite u. Filtriergeschwindigkeit an Sehulerschen Platten mit. (Chem.-Ztg. 
50. 83—84. Stuttgart.) J u n g .

Ingenieurgesellscłiaft fiir Warmewirtschaft A.-G., Koln, Rauchverbrennung 
an keramischen Rundofen, bei denen w. Zusatzluft an mehreren Stellen liinter der 
Glattbrennkammer zugefUhrt werden kann, dad. gek., daB die Zufiihrungsstelle der 
Zusatzluft entspreehend dem Gehalt an CO u. der Temperaturzunahme der Raucli- 
gaae in Richtung nach dem Schornstein yersehoben wird. — Das Yerf. erlaubt, 
den Bedingungen zu genugen, bei ausreichend lioher Brenntemp. yollstandige Yer- 
brennung des CO spiitestens bis zum Eintritt der Gase in den Schornstein zu 
erzielen. (D. R. P. 424717 KI. 80c yom 8/5. 1923, ausg. 1/2. 1926.) K u h l i n g .

Friedrich Sollner, Miinchen, Ubenvachungsvorrichtung fiir Zugnmffelofcn. 
(D. R. P. 424607 KI. 80c vom 31/7. 1924, ausg. 27/1. 1926.) KOhling.
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,,KLristalco“ Glasfaser-Verwertungs-G. m. b. H., Dresden, Warmeschutzmittel, 
bestehend aus einem wurstartigen Strang, der um den zu scliiitzenden Gegenstand 
gewickelt wird. Der Strang besteht aus einer schlauchformigen Hiille aus Drabt, 
Gewebstoff o. dgl., welclier mit Glaswolle gefullt ist. (Schwz. P. 112666 vom 
16/2. 1925, ausg. 16/11. 1925. D. Prior. 26/5. 1924.) K O h lin g .

Ludwig K ohler, Tettnang a. Bodensee, Herstellung eines wetterfesten Uber- 
zuges fur Gegenstande aus Ton und ahnlichen Stoffen au f kaltem Wege, dad. gek., 
daB eine streichbare M., bestehend aus ungefahr gleicheu Mengen MgO, FederweiB 
(Asbest) u. Boras fein gepulvert u. innig gemischt, mit Paraffinol yerrieben, nach 
Bedarf mit Farbstoff yersetzt u. in bekannter Weisc auf die Gegenstande auf- 
getragen wird, worauf die Gegenstiinde an der Luft oder bei gelinder Warme im 
Trockenschrank getrocknet werden. — Die Uberzuge sind nicht nur wetterfest, 
sondern auch gegen Temperaturschwankungen recht bestiindig, so daB sie in yielen 
Ffillen ais Ersatz von durch Brennen erzeugten Glasuren dienen. (D .R .P . 423637 
KI. 80 b vom 12/5. 1923, ausg. 7/1. 1926.) KttHLiNG.

Fried. Krupp Grusonwerk A.-G., Magdeburg-Buckau (Erfinder: Carl Mittag, 
Magdeburg), Kiihlen und Hydratisieren von Drehofcn-Zementklinkern nach Patent 
410325, dad. gek., daB der Ersatzdampf im Kuhler erzeugt u. in diesem dem Dampf- 
luftgemisch zugesetzt wird, u. daB die Wiirme des aus dem KUhler abgesaugteu 
Dampfluftgemisches in einem Warmeaustauschkorper uutzbar gemacht wird. (D. R. P. 
424 065 KI. 80c vom 20/3. 1925, ausg. 16/1. 1926. Zus. zu D. R. P. 410325; C. 1925.
I. 2511.) K O h l in g .

NoTocretes Ltd., G. O. Case und J. &. Garrow, London, Plastische Massen 
aus mineralisierten Fascrn und Zement.- Man triinkt faserige Stoffe, wie Sagemehl, 
Torf, Zellstolf, Kork usw. mit der Lsg. eines Stoffes, der beim Zusatz einer zweiten 
Lsg. eine unl. Verb: liefert; man triinkt die faserigen Stoffe mit Lsgg. von CaCl2, 
MgClj, FeCl3  usw. u. gibt dann Calciumhydrat, -carbonat, MgCOa, Soda usw. zu, 
die so behandelten faserigen Stoffe werden dann mit Zement vermischt u. yon der 
FI. befreit. (E.P. 236450 yom 27/3. 1924, ausg. 30/7. 1925.) F r a n z .

K. Werner, Dresden, Beliandlung von Gufiformen. Sandformen, die zur Herst. 
von GuBstiicken aus Gips, Zemmt, Casein u. dgl. dienen sollen, werden mit ge- 
pulyertem Harz, Pech oder S eingestiiubt, worauf man diese Stoffe durch Erhitzen 
oder Bespritzen mit fliichtigen Losungsmm. (A. oder Methylalkohol) yerfliłssigt, damit 
sie die Eisse u. Spalten in den Formen ausfullen. (E. P. 241773 vom 24/1. 1925, 
ausg. 19/11. 1925.) O e lk e b .

Soc. d’Exploitation des Proeedes Industriels Canalot, Frankreich, Her
stellung von Zement. Die Herst. geschieht in senkrechten Ofen. Es wird ein Teil 
der Rohstoffe befeuchtet u. zum Befeuchten ein mit W. angemachter Brei yerwendet. 
(F. P. 599286 vom 9/6. 1925, ausg. 8 / 1 . 1926.) K C h l in g .

Louis Longchambon und Alexandre Travers, Frankreich, Geuiinnung feuer- 
fester Stoffe. Qilarzartiges Gestein wird unter Zusatz yon 0,5—5° / 0 eines Alkali- 
salzes auf 900—1470° erhitzt, wobei der Quarz sich in Tridymit, Cristobalit oder 
ein Gemisch von beiden yerwandelt. (F. P. 599517 vom 13/6. 1925, ausg. 14/1.
1926.) K C h l in g .

Andreanni Alextia Coutant, Frankreich, Herstellung von Kieselkalkziegeln. 
Die zur Bereitung der Ziegel erforderlichen Gemische yon CaO, Si03  u. W. werden, 
um y o lls tiin d ig e s  Ablosehen des CaO zu bewirken, das fiir die Haltbarkeit der 
Ziegel yon Wichtigkeit ist, im gedrehten Autoklayen der Einw. von Wasserdampf 
ausgesetzt. (F. P. 599918 vom 22/4. 1925, ausg. 25/1. 1926.) K C h l in g .

Harbison Walker Eefractories Co., iibert. yon: Robert H. Youngman,
Pittsburgh, Y. St. A., Feuerfeste Ziegel. Gebrannter, aber nicht totgebrannter Magnesit,
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Chromerz u. Natriumsilicat werden im VerhSltnis von 60 : 35 : 5 Teilen in zerkleinertem 
Zustande gemischt, nach Zusatz von etwas W. geformt u. im Strom h. Luft bei 
150—400° getrocknet. Die Ziegel sind haltbar; sie eignen sich gut zur Herat. von 
baa. Ofenfutter. (A. P. 1564394 vom 29/2. 1924, ausg. 8/12. 1925.) K O h lin g .

Harbison Walker Refractories Co., Pittsburgh, V. St. A., Feuerfester Mortel. 
(D. E. P. 423845 KI. 80b vom 30/8. 1924; auag. 11/1. 1926. — C. 1925. I. 
1519.) K O h lin g .

Allchemin Allgemeine Chemische Industrie A.-Gt. und Richard Lichten- 
stern, Ósterreich, Entstauben von Wegen. Den zur Entstaubung benutzten Ólen 
werden Natrium- oder Kaliumsalze yon NaphthensSuren zugegeben, welche mit den 
in der StraBendecke stets yorhandenem CaO bezw. CaC03 naphthensaures Ca bilden, 
welches das Versickern des Oles yerhindert. (F. P. 599497 vom 12/6. 1925, ausg. 
13/1. 1926. Oe. Prior. 7/8. 1924.) K O h l in g .

V n. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
Ernst Trnninger, Beitrage zur Kenntnis der Wirhmg des koMensauren Kalkes 

ais Dungemittel. Die friiher von L ie c h ti u. T ru n in g e r  (Landw. Jahrb. d. 
Schweiz 33. 571) ange8 tellten Yeraa. in GefaBkulturen sind vom Vf. in etwas 
anderer Richtung — es wurde hauptsiichlich die Einw. des CaC03  von ver- 
schiedener Feinlieit auf yerschiedene Kulturpflanzen gepruft — fortgesetzt, u. soweit 
sie die Wrkg. des feingemahlenen CaC03  betreffen, bestatigt worden. Die vomVf. 
angestellten Verss. werden eingehend nach Ausfiihrung u. Ergebnissen, die in zahl- 
reichen Tabellen zusammengefaBt u. durch Abbildungen des Wachstums der Kultur
pflanzen yeranschaulicht werden, beschriebeu. Danach beeintriichtigte eine Dungung 
mit CaCOa auf sau rem  Boden die vegetative Wrkg. einer gleichzeitig yerabreichten 
PjOj-Diingung bei fast siimtlichcn Versuchspflanzen, auch bei Yerwendung 11. 
Phosphate; auf n ic h t  s a u re n , neutralen oder alkal. Boden blieben aolche Zusatze 
von CaC03 zu Ps0 6-DUngung yollig wirkungslos. Das- yerschiedene Verhalten des 
CaC08 auf den sauren u. nicht sauren Boden ergibt sich aus den ungleichen Ad- 
sorptionsyerhiiltnisaen beidcrlei Bodenarten, weshalb ein solcher Zusatz von CaC03  

nur aolange schadigend wirken kann, ais der Boden nocli adsorptiy ungesattigt ist 
oder er noch imstande ist, CaC03  zu zersetzen; dariiber hinaus zugesetzter CaCOa 
schiidigt nicht mehr. Auf keinen Fali sollte man auf aauren Boden CaC03  gleich
zeitig mit P 2 0 6-Dungung geben. Je groBer die Austauschacidititt einea Bodena ist, 
lim ao groBer wird im allgemeinen die Gefahr einer Kalkschadigung sein. Die 
stairke Adsorption der OH-Ionen durch die Bodenkolloide u. die Ggw. von Puffer- 
substanzen schiitzen die Pflanzen weitgehend vor der schadlichen Wrkg. allżu hoher 
Alkalitat der Bodenlsg. (Landw. Jahrb. d. Schweiz 39. 807—42. 1925. Liebefeld- 
Bern [Schweiz].) ROHLE.

D. J. Hissink, Die Eimcirkung einer Kalkdungung au f Kleiboden. — Die Ein- 
wirlamg einer Kalkdiingung auf einen Iioodoornboden. Vf. bestimmt in gekalkten 
u. ungekalkten Klei- u. sauren „Roodoorn“-B6 den Ton, Humus, Sand, CaC03 u. 
austauschbaren Kalk, um die Kalkabsorption im Boden zu klaren. Boden mit 
niedrigen K- u. F-Werten absorbiereń prakt. allen Kalk im Laufe eines Jabres, 
wahrend in Boden mit hohen K- u. F-Wcrten der gegebene Kalk in CaC03 ver- 
wandelt wird. (Landbouwkundig Tijdschrift, Maandblad yan het Nederl. Genoot- 
schap voor Landbouwwetenschap. 37. 7 Seiten u. 20 Seiten. 1925. Sepp.) T r ć n e l*

D. J. Hissink und Jac. van der Spek, Untersuchungsergebnis von Kleiboden 
aus der Provinz Groningen. Vff. beatimmen in schweren Kleiboden die Ton- 
substanz (K) u. berechnen daraus den Kalkbedarf der Boden unter der Annalime, 
daB 100 gr K  im hollfind. Klima 1,1 gr CaO binden konnen. (Groninger Land- 
bouwblad 1925. 15 Seiten. Sep.) T b ć n e l .
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Bernard A. Keen, Edward M. Crowther und John B. H. Coutts, Die Wasser- 
verdunstung des Bodensl III. Kritischc Untersueliung der Yersuchstechnik. (II. ygl. 
Journ. Agricult. Science 11. 432; C. 1922. I. 1059.) Besprechung der physikal. 
Bedingungen, die bei entsprechenden Verss. sorgfaltig beachtet werden miissen. 
(Journ. Agricult. Science 16. 105—121. Both, Exp. Stat. Harpenden.) T r E n e l .

Walter Elliot, J. B. Orr und T. B. Wood, Untersueliung en iiber den Mineral- 
gelialt von Weidegras und sein Einflv.fi auf Pflanzenfresser. I—V. Mitt. I. Walter 
Elliot, Allgemeiner Bericlit. Ubersicht.— II. Walter Elliot und Arthur Crichton, Be- 
richt iiber die Wirkung von Mineralsalzgaben auf die Fiitterung von Schafen. Lecksucht 
erscheint ais Folgę yon Mineralmangel im Weidegras u. kann durch Salzgaben be- 
seitigt werden. — III. William Godden, Bericht iiber die cliemische Analyse von 
Weidegras aus verschiedenen Gegenden der Britisćhen Inseln. Bei fast gleichem 
Gehalt an Calorien. unterscheiden sich die untcrsuchten Graser in ihrem Gehalt an 
Mineralstofien entsprechend der Vorliebe des Weideyiehs fur das Gras mit hohem 
Mineralgehalt. — IV. Ethel M. Cruickshank, Bericht uber die jahreszeitlichen 
Schwankungen im Mineralgehalt der Weidegraser. N, CaO, Na^O zeigen ein deut- 
liches Maximum Ende August bis Anfang September; der Gehalt an Cl u. Pa0 6 

blieb bis zu diesem Termin anniihernd auf gleicher Hohe, von da ab stieg der 
Cl-Gehalt, wahrend der an Ps0 5  wenig geringer wurde. — V. William Godden, 
Bericht iiber die Wirkung von Diingemitteln auf den Mineralgehalt der Weidegraser. 
Die groBten Yeriinderungen riefen die kiinstlichcn Dungemittel im CaO- u. K2 0- 
Gehalt der Graser hervor. Der Zuwachs an N entspricht dem an CaO. (Journ. 
Agricult. Science 16. 59—64. 65—77. 78—88. 89—97. 98—104. Rowell Res. Inst., 
Bucksburn.) TrĆNEL.

Werner Selke, Bestimmung des Ammoniakstickstoffes in ammoniakhaltigen 
Diingemitteln nach der Formalinmethode. Die Prufung der Formalinmethode (ygl. 
K o l t h o f f ,  Pharm. Weekblad 58. 1463; C. 1922. II. 64) ergab ubereinstimmende 
Werte mit dem Dest.-Yerf. bei Ammonsulfat. Zur Best. des N in Ammoimipcr- 
phosphaten ist das Verf. ungeeignet. (Chem.-Ztg. 50. 83. Halle a. S.) J u n g .

tJnter-Kommission der Agricultural-Education Association, Die mechanische 
Bodenanalyse: Bericht iiber die gegenwartige Lage und Vorschldge fiir eine neue 
offizielle Methode. (Journ. Agricult. Science 16. 123—144.) T r ć n e l .

C. H. Wright, Die Beziehung en zwischen gewissen Bodenfeuchtigkeitskonstanten 
und die Bestimmung des Porenkoeffizienten. Die Unters. bestatigt die yon W il s d o n  
(India Sept. Agr. Mem. Chem. 1921. 116; C. 1923. I. 478) modifizierte Briggs- 
Shantzsche Gleichung: m =  x H  -f- 21, in der m die wasserhaltende Kraft, H  der 
Hygroskopizitats- u. x  der Porenkoeffizient bedeuten. (Journ. Agricult. Science 16. 
18—23. Agric. Dep. Nigeria.) T r ć n e l .

Elektrochemische Gesellschaft m. b. H., Hirschfelde, Zerkleinern von Kalk- 
stickstoffbldcken, 1 . dad. gek., daB man diese in einem geschlossenen Gehause abdreht, 
abhobelt, abschleift oder abfrast. — 2. dad. gek., daB man den Kalkstickstoff wahrend 
seiner Entstehung bei der Azotierung des Carbides in eine fiir das Zerkleinern 
durch Drehen, Friisen, Hobeln oder Sclileifen in geschlossenen App. geeignete 
Form bringt. — Gegenuber dem bekannten Zerkleinern yon Kalkstickstoff wird er- 
heblich an Kraft gespart. (D. B,. P. 423710 KI. 1 2 k vom 13/2. 1925, ausg. 8 / 1 ,
1926.) K O h l in g .

Julius Heppes, Hamburg, Lagerung ammonnitrathaltiger Mischdiinger bei unter 
5° liegenden Tempp. — Es wird das Erharten der Diinger yermieden. (D. B.. P. 
423806 KI. 16 yom 24/12. 1924, ausg. 13/1. 1926.) K O h lin g .

Compagnie de l ’Azote et des Fertilisants S. A., Sehweiz, Ilarnstoffhaltige 
Diingenńttel. Kalkstickstoff wird mittels zur yolligen Umsetzung unzureichenden
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Mengen der Salze solclier Siiuren behandelt, wejche Ca fiillen, vorz«gsweise mittels 
K2 SOj, u. das Erzeugnis, gegebenenfalls nacb Abscheidung des unl. Kalksalzes, boi 
gewolinlichem oder yerstSrktem Druek erbitzt. Es entstebt eine Lsg., welche neben 
Harnstoff KOH enthalt. Man sattigt diese Lsg. mit C02 u. dampft ein oder yer
wendet die Lsg. zur Behandlung weiterer Mengen von Kalkslickstoff. (F. P. 600 016 
yom 23/6. 1925, ausg. 28/1. 1926. Schwz. Prior. 26/6. 1924.) K O h lin g .

Ludwig Kuchler und Jakob Bodler, Miinchen, Erlialtung der organischen 
Stiekstoffverbindungen in der Jauche, 1. dad. gek., daB der frisebe, fl. u. breiartige 
Wirtschaftsdiinger (Harn u. Kot) in einem Yorbeh&lter der Einwrkg. von Weehsel- 
strom ausgesetzt u. nach Unschiidlichmachung der Zersetzungsursaclien der so be- 
liandelten Wirtschaftsdiinger in einer dicht geschlossenen Jaucliegrube gesammelt 
wird. — 2. Einrichtung zur Ausfiihrung des Verf. nach Anspruch 1, bestehend 
aus einem zur Aufnahme des in ungefiihr 24 Stdn. anfallenden WirtschaftsdUngers 
dienenden Yorbehiilter, in weichen ein in der Hohenlage verstellbarer elektr. Wider- 
stand eintaucht, u. einem moglichst luftdicht abschlieBbaren Sammelbehiilter, welcber 
mit dem Vorbehiilter durch eine luftdicht geschlossene Rohrleitung yerbunden ist. 
Es wird die B. von NH3 ycrmieden. Gleichstrom wirkt nicht in gleicher Weise.
D. R. P. 424667 KI. 16 vom 23/1. 1923, ausg. 29/1. 1926.) K U h lin g .

Stanley Hiller, San Francisco, Herstellung von Diingemitteln und Olen ajts 
Fisch- oder anderen Abfdllen. Die HersL gescbieht in einem selbsttśitig arbeitenden 
App. ZunSchst erfolgt ein Zerkleinern der Masse, dann ein KochprozeB mittels 
HeiBdampf u. schlieBlich eine mechan. Abscheidung des Ols. Der Riickstand wird 
getrocknet. (E. P. 215765 vom 7/5. 1924. Auszug yeroff. 9/7. 1924. Prior. 7/5.
1923.) Ma i .

United Products Corporation of America, Delaware, iibert. von: Harry 
P. Bassett, Cynthiana, Kentucky, und Mone B,. Isaacs, Philadelpliia, Pennsyl- 
yania, V. St. A., Herstellung eines Insckten- und Ungezieferuertilgungsmittels. Man 
mischt Ca-Diarsenat, CaO u. W. u. gibt zu der noch feuchten M. Casein. Hierbei 
iiberzieht das entstehende Ca-Caseinat die einzelnen Teilchen des Ca-Diarsenats u. 
bewirkt beim Aufstauben oder Bespritzen von Pflanzenteilen mit dem Mittel ein 
besseres Anhaften des Ca-Diarsenats. Andererseits yerhindert es ein zu sehnelles 
Auswaschen des Salzes durch Feuchtigkeit. (A. P. 1568044 yom 1 / 1 1 . 1922, ausg. 
5/1. 1926.) S c h o ttla n d e r .

Charles F. Diller, Lancaster, Pennsylyania, V. St. A., Herstellung eines .gleich- 
zeitig stimulierend und insektidd wirkenden Spritzmittels fiir Pflanzen. Gesunde, 
kriiftige Pflanzenblatter oder Samen werden in einem geeigneten Kulturmedium der 
Giirung uberlassen. Nach Entw. genugender Mengen von Bakterien u. Enzymen 
liiBt man die fl. Kulturen durch trockene, pulyerformige anorgan. Stoffe, wie Si02, 
K-Silicat, CaC03, Ca-Phosphate, aufsaugen, trocknet u. pulyert die M. u. setzt sie 
zu Bordeauxbriihe oder Pb-Arsenat. Zur Erhohung der Haftfestigkeit kann man 
dem Mittel die iiblichen Stoffe, wie Leim, Melasse oder CaS04, zusetzen. Zweck- 
miiBig yerwendet man das Spritzmittel morgens friih an klaren sonnigen Tagen. 
(A. P. 1568445 yom 27/1. 1925, ausg. 5/1. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Frank 0. Moburg, Toledo, Ohio, iibert von: Oscar F. Hedenburg, Pitts- 
burgh, Pennsylyania, V. St. A., Fungicides und insekticides Mittel, bestehend aus 
CuS04, Ca(0H)2, Pb-Arsenat, Casein, Dextrin u. einem 1. Chromat, wie Na^CrOi, 
IŁCrO.,, Na2 Crs0 r oder K2 Cr2 0 ;. — Zum Gebrauch wird das Gemisch mit W. an- 
geriihrt u. ais Spritzmittel yerwendet. Durch den Zusatz yon Dextrin werdeu die 
Bestandteile der Bordeauxbriihe u. das Pb-Arsenat wiihrend des Spritzens im W. 
liingere Zeit suspendiert gehalten. Das Casein u. die 1. Cr-Salze dienen zur Er
hohung der Haftfestigkeit des Mittels an den Pflanzenteilen. (A. P. 1568455 yom 
14/2. 1921, ausg. 5/1. 1926.) S c h o t t l a n d e r .
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vm. Metalluygie; Metallographie; Metallverarbeitung.
J. Czoohralski, Die Metallbetriebe'und ihre technisch-wissenschaftliche Entwick- 

lung in den letzłen Jahrcn. Vf. skizziert die Einrichtung einer planmiiBigen stoff- 
kundliclien Buehfuhrung in den Betrieben u. die Auswertung des gesammelten 
atatist. Materials an Hand von prakt. Beispielen, welclie sieli auf die Metalle Cu, 
Zn, Messing, Sn, Bronze, Pb, Al u. Al-Legierungen beziehen. (Ztschr. f. Metall- 
kunde 18. 1—G. 43—50. Frankfurt a. M.) LOder.

A. W . Allen, Die Mełallurgie wasseriger Losungen. Vf. bespricht die Fort- 
scliritte des Jalires 1925 auf diesem Gebiete: PbCOs-Erze werden mit Essigsiiurc 
gelaugt; neue Anlagen zur elektrolyt. Zn-Gewinnung sind erriehtet worden; einen 
Rost- u. LaugeprozeB zur Trennung von Cu, Zn u. Cd; die Anwendung der Elek- 
trolyse bei der Cyanidlaugerei; u. einige Yerbesserungen der Erzaufbereitung 
(Flotation). (Engin. Mining. Journ.-Press 121. 112—14. San Francisco.) L O d e r .

Edward Hodges Robie, Die Pijrometallurgic macht Fortschritte in Einzellieiten. 
Vf. bespricht die Fortschritte der Pyrometallurgie im Jahre 1925. Es liandelt sich 
in der Hauptsache um ofentechn. Yerbesserungen in der Verhiittung von Cu, 
Ni, Zn u. der elekłr. Gasreinigung. (Engin. Mining. Journ.-Press 121. 115—17. 
New York.) L O d e r .

H. Madei, Zu,r Frage der rechnerischen Erfass-ung des Aufbereitungserfolgs. 
(Vgl. S. 1477.) Angabe einer weiteren Formel zur Errechnung der Wirksainkeit 
ohne Kenntnia der Gewichtsmengen. v =  (h — a)/ {k — a), worin die Gehalte 
des Rohhaufwerks h, des Konzentrats lc u. der Abgiinge a sind. Das Metall- 
ausbringen ist A — k(h  — a)lh{k — a). (Metali u. Erz 23. 36 — 38. Frei- 
berg Sa.) E n s z l i n .

A. Korevaar, Die zukunftige Entwicklung des Ilochofenprofds. Ausgehend von 
der Tatsache, daB sich das Hochofenprofil im Laufe der Zeit dahin yerSndert hat, 
daB der Bastwinkel groBer, die Rasthohe geringer wurde, entwickelt Vf. an einer 
Reihe von Umstśinden die Ansicht, daB die Rast kiinftig noch steiler u. niedriger 
werden wird. (Stahl u. Eisen 46. 80—81. Dusseldorf.) L W d e r.

Frank £ .  Corwin, Eine neue Flammschmelzofenanlage der United States Metals 
Refining Co. (Engin. Mining. Journ.-Press. 121. 197—205.) E n s z l i n .

K. V. Kerpely, Betriebserfahrungen iiber Herstellung von hochwertigem Gufieisen 
im Elektroofen nach dem Duplexverfahren. (Vgl. S. 1477.) Vf. erUtutert die Grund- 
bedingungen der Erzeugung von hochwertigem Ghifieisen im Elektroofen, namlich 
die gestellten Anforderungen, die Arbeitsweise, der EinfluB der Uberhitzung auf 
die mechan. Eigenschaften des GuBeiaens u. die Wirtscliaftlichkeit unter verschie- 
denen Bedingungen. Der Arbeit ist eine Reihe von Schliffbildern u. Tabellen bei- 
gefiigL (GieBereiztg. 23. 33—44. Berlin.) L O d e r .

Friedrich. Bernhardt, Der heutige Stand der basischen Herdfrischverfahren im 
Vergleich zum Thoniasverfahren. Vf. gibt eine krit. Betrachtung der verschiedenen 
bas. Herdfrischverff. zur Gewinnung von Stahl, vergleicht zunachst das Konigs- 
hiitter u. das Witkowitzer Verf., kritisiert dann die Wirtscliaftlichkeit des Thomas- 
verf. u. der Roheisen-Erz-Yerff., bringt ferner eine wiirmewirtachaftliche Betrach
tung des Siemens-Martinofens, des Elektro- u. des Tiegelofens, der fiir gewisse 
Zwecke immer noch unerreicht dasteht. SchlieBlich werden Gestehunga- u. An- 
lagekosten erortert. (Stahl u. Eisen 46. 1 —7. 39—44. 73—78. 137—42. Konigs- 
hutte.) L O d e r .

O. L. Kelley und J. Winlock, Uber die Unterdriickung von iibertriebenem Korn- 
wachstum in kritisch beanspruchtem Metali. VfT. geben eine krit. Betrachtung ver- 
schiedener Arbeiten iiber das Kornwachatum von Metallen. Eigene Yerss. erstrecken 
sich auf C-Stahl u. Al. Eine Reihe yon Proben wurde yerformt u. einer yerschie-
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denen Warmebehandlung unterzogen. (Journ., Franklin Inst. 201. 71—77. Pliila- 
delphia.) L O d e r .

Tomimatu Isihara, Uber den Einflufi einiger Elemente auf die rundlichc Aus- 
bildung von Carbiden in Stahlen. Um den EinfluB von Mn, Cr u. Cu auf die unter 
gewissen Umstanden auftretende punktformige Ausscheidung des Carbides (Zementit) 
in Stahlen (B. von Sorbit) zu studieren, gliilite Yf. die betreffenden Proben 2 Stdn. 
lang bei 1100°, liefi langsam im Ofen abkuhlen u. crhitzte wieder langsam (2° in 
der Min.) bis auf 50° unter dem A  Cj-Punkt. Zunehmender Mn-Gclialt bewirkt eine 
langsame VergroBerung des Temperaturbereiches, in dem die punktfdrmige Carbid- 
bildung stattfindet. Cr- u. Cu-Zus£tze beWirken die gleiebe Ersclieinung, aber in 
erhohtem MaBe. LiiBt man die Zusiitze von Mn, Cr, Cu konstant u. yergroBert 
den C-Gehalt, so bleibt jenes Temp.-Intervall nahezu konstant, bis die Konz. des 
Eutektoides erreicht ist. Bei weiterer Erhohung des C-Gelialtes nimmt es raseh 
zu. (The science reports of the Tóhoku imp. uniy. 14. 377—90. 1925. Sendai 
[Japan].) L O d e r .

Tautom Kase, Uber die Gefugeschaubilder einiger Spezialstahle. Vf. untersuchtc 
die Struktur von Ni-. Mn- u. Cr-Stćihlen (vgl. The science reports of the Tohoku 
imp. uniy. 14. 173; C. 1925. II. 2021) auf Grund ihror Skleroskophiirtc, ilires mkr. 
SchliiTbildca u. ihres magnet, u. dilatometr. Verli., besonders bei niedrigen Tempp. 
Die Unterss. fanden atatt an Proben, welche 1. nach dem Sclimelzen im Ofen lang
sam abgekulilt waren, 2. danach in fl. Luft getaucht wurden, 3. welche 5 Stdn. 
lang bei 800—900° im Yakuum ausgcgluht u. langsam abgektthlt, 4. danach in fl. 
Luft getaucht worden waren. Die Ergebnisse sind in einer Reihe von Tabellen 
u. Kuryen zusammengestellt. Ferner enthiilt die Arbeit eine Anzahl Schliffbilder. 
(The science reports of the Tohoku imp. uniy. 14. 453 — 78. 1925. Sendai 
[Japan].) L O d e r .

Carl Rott, Ein Zinkdcstillierofen mit stehenden Muffeln und Braunkohle-Gas- 
feuenmg. Vf. beschreibt einen Zinkdeatillierofen mit atehenden Muffeln, der gegen- 
ttber der bisher ublichen Bauart mit liegcnden Muffeln die tiigliche Ofenarbeit des 
llaumcns u. "Wiedcrbeschickens auf die lialbe Zeit yermindert u. die sanitaren Hiitten- 
yerhaltniase weaentlich yerbessert. (Feuerungstechuik 14. 85—86. Dresden.) Neidh.

U .K ., Einige Amoendungen des Zirkons ais feuerfestes Materiał. (Rev. chimie 
ind. 35. 14—16.) J u n g .

— , Aluminium ais Baustof)'. Vf. tritt fiir die Verwendung von Al ais Bau3 toff 
fiir GefiiBe der Nahrungsmittelherst. u. Aufbewahrung, fiir Dacheindeckung u. 
Leitungsmaterial in der Elektrotechnik ein. (Chem. Apparatur 37. 333—34. Alu- 
minium-Beratungsstelle Berlin.) N e id h a rd t.

P. AlJmann, Uber vergutbare Aluminium-Lithiumlegici-ungen. Vf. untersuchte 
das System Al-Li bis zu Gehalten von 12° / 0 Li. Legierungen mit hohercn Li-Ge- 
halten sind so hart u. sprode, daB aie tecliniach nicht mehr in Betracht 
kommen u. lassen sich auch nur unter groBen Schwierigkeiten erachmelzen. Be- 
aonderer Wert wurde auf die Feststellung der Siittigungsgrenze yon Li in Al-Kry- 
stallen gelegt, u. durch geeignete Wiirmebehandlung wurde featgestellt, daB das 
Al bei 598° imstande ist, 3,5% Li, bei Zimmertemp. nur 2,2° / 0 Li unter Misch- 
kryatallbildung aufzunehmen. Die Hartę nimmt mit ateigendem Li-Gehalt zu, be- 
sondera stark nach Uberachreitung der Siittigungsgrenze. Ferner wurden an deu 
erschmolzenen Al-Li-Legierungen wie auch an Al-Li-Cu- u. an Al-Li-Zn Legier
ungen therm. Yergiitungsyersuche (nach Art der Duraluminyeredelung) yorgenommen 
u. die Brinellhiirte nach Ablauf yon einigen Tagen bestimmt u. die Ergebniaae in 
Kuryen zusammengestellt. (Ztschr. f. Metallkunde 18. 51—54. Ludwigshafen.) LOd.

Tsutomu Matsuda, Die Wirkung von Kaltverformung und Ausgliihen au f einige 
2)hysikalische Eigenschaften von Kupfer, Aluminium und ihre Legienmgcn. Die
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Yerss. erstreckten sich auf reines Cu (99,78%), Messing mit 30, 40 u. 45° / 0 Zn, Al- 
Bronze mit 7% Al, P-JSronze mit 3,35% +  0,13°/o P, eine andere mit 9,23% Sn +
0,04% P, Mangankupfer mit 3,6% Mn, Reinaluminium 98/99 u. Duralumin. Kalt- 
yerformung, d. h. Walzen, Zielien, Drelien, yerursacht eine Erliohung des elektr. 
Widerstandes. Eine systemat. Abhiingigkeit von der Walzrichtung konnte aber 
nicht festgestellt werden, wurde andererseits fiir Festigkeit u. Delinung erneut be- 
stiitigt. Die Ergebnisse der Verss. sind in einer Reihe vou Kurventafeln zusammen- 
gestellt, die die Abhiingigkeit des elektr. Widerstandes von der Festigkeit, der 
Temp., bei der die Messung erfolgte u. der Ausgliihtemp., ferner die Wrkg. des 
Ausgliibens auf die meclian. Eigenschaften zeigen. Die Proben hatten die Form 
von Platten u. yon Staben. (The science reports of the Tóhoku imp. univ. 14. 
343—76, 1925. Osaka.) L U d e r .

E.. S. Dean, W.- E. Hudson und M. F. Fogler, Das System Blei-Antimon. II.
(I. ygl. Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 1683; C. 1924. I. 544.) Die Verss. der Verff. 
bescliriinken sich auf die Pb-reichen Miachkiystalle u. die Best. der Sattigungs- 
grenze von Sb in Pb-Krystallen. Es wurde durch tlierm. Beobachtungen gefunden, 
daB das Pb bei der eutekt. Temp. 2,45% Sb lost. Der Yerlauf der Segregatkurye 
im festen Zustande wurde durch die Best. der elektr. Leitfahigkeit festgestellt; bei 
gewohnlicher Temp. nehmen die Pb-Krystalle nur 0,8% Sb auf. Weitere Verss., 
den Legierungen you 0,8—2,45% Sb durch einen AlterungsprozeB (entsprechend 
dem Duralumin) eine Zunahme der Festigkeit zu yerleihen, waren erfolgreich. 
Die Legierungen wurden bei 240° ausgegluht, in W. abgeschreckt u. 24 Stdn. bei 
Zimmertemp. gelagert. Bei den Legierungen mit 1,87 u. 2,27% Sb trat eine Zu
nahme der Festigkeit von 120% ein, wiihrend bei Gehalten unter 0,8 u. iiber 
2,5% Sb nur unbedeutende Zunahmen stattfanden. Ferner wurde die elektr. Leit- 
fiihigkeit wiihrend des Alterungsprozesses yerfolgt, die sofort nach dem Absehrecken 
am niedrigsten ist u. in dem MaBe zunimmt, wie die Festigkeit steigt u. die Le- 
gierung sich dem Gleichgewicht nahert. (Ind. and Engin. Chem. 17. 1246—47.
1925. Chicago.) L U d e r .

F. Stablein, Ein einfachei■ Ausdehnungsapparat fiir hohe Temperaturen; das 
Ausdehnungsverhalten der Kohlensto/fstahle im Urnwandlungsbereich. Vf. beschreibt 
einen einfachen App. zur Messung der Ausdehnung bei Tempp. bis zu 1000°. 
Hiermit stellte er die Ausdehnungskuryen von Elektrolyteisen u. einer Reihe von 
Stahlen (bis zu 1,4% C) in ilirein Umwandlungsgebiet (700—1000°) auf, aus denen 
die entsprechenden Umwandlungskuryen des Systems Fe-C ersichtlich sind. (Stahl 
u. Eisen 46. 101—104. Essen.) L O d e r .

M. Rudeloff, Loch-Scherversuclie mit Ghifieisen. Vf. priifte an einer Reihe von 
GuBeisenproben das Verf. von Sipp zur Ermittlung der Scherfestigkeit u. fand, daB 
dieses bei hinreichend diinnen Sclieiben u. schmalem Auflager auf der Matritze 
etwa ebensolehe Resultate ergibt wie der Drehyers. Der zweischnittige Scheryers. 
gibt geringere Werte. (Stalli u. Eisen 46. 97—101. Berlin-Dahlem.) L O d e r .

Hans Esser und Paul Oberhoffer, Ein neues Unwersal-Dilatometer. Vff. be- 
schreiben ein Differential-Dilatometer, mit dem die Abhiingigkeit der dilatometr., 
magnet, u. elektr. Eigenschaften von der Temp. auf photograph. selbstaufzeichnen- 
dem Wege untersueht werden kann. (Stahl u. Eisen 46: 142—47. Aachen.) L t)D .

M. TJ. Schoop, Żiber die industrielle Verwendung von Knallgas und anderen 
Neuerungen im Metallspritz-Yerfahren. Der Metallyerlust bei der Metallisatorpistole 
wird yermieden, wenn die PreBluft mit zwei sich gegeniłberstehenden Schlitzdrusen 
zugefiihrt wird. Durch Zufiihrung von fertigem Knallgas wird bei 2‘/„-fach groBerer 
Leistung eine Gasersparnis von 20% erzielt. Bei Entnahme des Aeetylens aus 
einem Niederdruckapp. yerwendet man am besten einen Injektormischer, Tabelle
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uber den Nutzeffekt im Original. Es ist falscli, erhitzte PreBluft durch die Pistole 
zu leiten; sie muB durch elektr. Heizung oder durch Knallgasstichflammen in 
niichster Nithe der Dusenmiindung auf holie Temp. gebracht werden. (Ztschr. f.

— , Triibung von Emailłen. Kurze Eeferate uber Patente: Besprochen werden 
Emaillieren yon Draht mittels Asbest u. Email, die Verwendung yon Boraxkalk, 
Schwefelzink, Kalkstannat, Zinnoxydhydrat. Gemische von Tonerde mit Magnesium- 
oder Zinkoxyd ais Trubungsmittel. Ton, Kaolin u. tonerdehaltige Stoffe befordern 
die Triibung. Ebenfalls umgewandelter Quarz u. saure Silicate in grober Mahlung. 
Email auf Aluminium u. Ziercmail auf Eisenblcch mit Zwischenlage yon Silber 
oder Gold gibt neue Wrkgg. Femer triiben Zirkonoxyd u. Titansiiure. (Sprech- 
saal 59. 78—80.) Sa lm a n g .

R. B,. Danielson und B. T. Sweely, Die Beziehungen zwischen Zusammensetzung 
und Eigenschaften von Stahlblećhemails. 14 Grund- u. weiBe Deekemaillen wurden 
auf Teller aufgetragen u. auf ihre Widerstandsfahigkeit gegen Schlag, Temp.- 
Wechsel u. Essigsaure gepruft. Ausdehnungs-KoefF. u. Druckfestigkeit wurden 
vorher bestimmt. Ersatz von B2 0 3 durch Na,0 yergroBert den Ausdehnungs-Koeff. 
Dieser iindert sich mit der Schmelzdauer u. anderen Einfliissen. Bei stufenweisem 
Ersatz von B2 0 3 durch Na-,O schien die Druckfestigkeit der Grundemaillen abzu- 
nehmen, der Deekemaillen zuzunehmen. Schlagprobe ohne Biegung ist geeignet 
zur Priifung des Festhaftens. Die Deekschicht muB so groB wie die Grundschicht 
sein. Schlagbeanspruchung von gekriimmten Emailleteilen geben einen Anhalt fur 
die Ziihigkeit. Die Widerstandsfśihigkeit gegen Temp.-Weehsel wird erhoht, wenn 
der Ausdehnungs-Koeff. der Grundemaille gleich oder groBer ist ais der der Deck- 
emaille. Die Widerstandsfśihigkeit der Deekemaillen gegen Essigsaure verringert 
sich in dem MaBe, wie B2 0 3  durch Na^O ersetzt wird. (Sprechsaal 59. 80 
bis 81.) S a lm a n g .

Henry C. Parker und Willard N. Greer, Wasserstoffionenkonirolle von Ver- 
nickelungsbadern mit Hilfc der Chinhydronelektrodc. Um die [H‘] in Vernickelungs- 
bśidern zu priifen, yerwenden Vff. die Chinhydronelektrode. Es wird eine Be- 
schreibung dieses auf potentiometr. Grundlage beruhenden Verf. gegeben, welches 
einfacher ist u. weniger Zeit beansprucht ais die bisher angewandten Verff. Die 
Genauigkeit der Kesultate ist etwa +  pH. (Trans. Amer. Electr. Soc. 49. 12 S. 
Sep. Chicago.) LOdek.

T. Fujihara, Das Wesen der Scliutzhaut des Eisens. Vf. benetzte eine polierte 
Eisenfliiche mit einigen Tropfen W. u. beobachtete den korrodierenden Angriff in 
gewohnlieher u. C02-freier Luft. Es bildet sich rings um den Tropfen ein Streifen, 
der keine Korrosion aufweist, da sich hier Fe(OH) 2 abscheidet u. das darunter 
liegende Fe schutzt, solange keine CO« hinzutritt. C0 2 zerstort allerdings die ge- 
bildete Haut u. beschleunigt die B. von Rost. (Trans. Amer. Electr. Soc. 49. 8  S. 
Sep. Chicago.) LOdeb.

Walter Henry Beasley, Edwin Edser und Minerals Separation Limited,
London, Brikettienmg non Erzen. Die zu brikettierenden Stoffe (metallhaltige oder 
kohlehaltige Pulyer) werden in W. yerriihrt, dem 5—25% gel. Bindemittel (Pech, 
Harz, Teer, Teerol usw.) zugesetzt sind. Nach Abtrennung des W. wird das metall
haltige Pulyer zugefiigt, gemischt u. die Mischung in Formen gepreBt. (E. P. 
215845 vom 17/2. 1923, ausg. 12/6. 1924.) M ai.

Jens Kjólberg, Svelgen, Norwegen, Verfaliren und Vorrichtung zur Behand- 
hing von Erzen. (D.R.P. 423620 KI. 40a vom 26/1. 1923, ausg. 7/1. 1926. —
C. 1924. I. 592.) K U h lin g .

angew. Ch. 39. 146—47. Ziiricb.) J u n g .
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Metallbank und Ijftetallurgische Gesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., Vor- 
richtung zum Sintern und Rosten von brennstoffhaltigem Erz u. dgl. nach dem Dwight- 
Lloyd-Verfahren, dad. gek., daB auf einem Drebgestell in Abstiinden vcrteilt, zwei 
oder mehr Sinter- oder Rostpfannen u. in der Drehbahn des Gestells die Aufgabe- 
stelle, der Ziindofen, die Sinterstelle u. die Abwurfstelle ebenfalls in Abstiinden 
verteilt u. in der Weise angebracht sind, daB die Pfannen durch absatzweise 
Drehung des Drehgestells ihren Piat z an den vier festen Orten wechseln. — Die 
Einrichtung erlaubt beliebig klcine Erzmengen zu sintern u. die Sinterzeit je nach 
Notwendigkeit zu bemessen. (D. E. P. 424765 KI. 40a vom 18/12. 1924, ausg. 
2/2. 1926.) K u h l i n g .

Minerals Separation Ltd., London, und Minerals Separation North Ameri
can Corporation, New York, Konzentration von Erzen mittels des Schaumschwi?nm- 
verfahrens. Man ftłhrt- das Schaumschwimnwerf. in Ggw. von Xylol oder Naphtha, 
uberhaupt einem Stoff, der eine erhebliehe Menge aromat. KW.-StofFe mit einer 
oder mehreren CH3-Gruppen enthalt, durch. (E. P. 218012 vom 29/3. 1923, ausg. 
24/7. 1924.) K a u s c h .

British Thomson-Houston Co., Ltd., London, iibert. von: Aladar Pacz, East 
Cleyeland, Ohio, Extraktion von Metallen oder dereń Ve?-bindungcn aits Erzen und 
imreinen Materialien. Man schm. das Erz o. dgl. mit einem fixen Alkalinitrat u. 
lost die Schmelze in W. (E. P. 226217 vom 12/12. 1924, ausg. 11/12. 1925. A. Prior. 
14/12. 1923.) K a u s c h .

Metallbank und Metallurgische Ges., Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Behandlung 
von Erzen. Man saugt Luft durch eine Ecihe erhitzter Chargcn von zu ent- 
schwefelnden u. zu sinternden Erzen, die in einem Kreisc in Segmentbehiiltern 
angeordnet sind. (E. P. 244126 yom 7/12. 1925, Auszug veroff. 3/2. 1926. Prior. 
6/12. 1924.) K a u s c h .

Axel Teodor Konstantin Estelle, Hagen, Aufarbeiten sulfidischer Eisenerze. 
Die zerkleinerten Erze werden in nicht oxydierender Atm. erhitzt, der Eiickstand 
mit verd. H 2 S0 4 behandelt u. ausgewaschen, die Lsg. mittels reinem Fe von Cu 
bcfreit, eingedampft u. der Krystallisation iiberlassen. Das auskrystallisierte Ge- 
menge, welches yorzugsweise FeS0 4 enthalt, wird mit einer Mischung von NHa u. 
Luft behandelt, gewasclien u. der Eiickstand in alkal. Suspension elektrolysiert, 
wobei reines Fe entsteht. Der mit H 2 S04 behandelte Euckstand wird mit einer 
HN03  u. HC1 enthaltenden Lsg. behandelt, u. der nicht gel. Anteil mit (NH4)sS0 4 

oder Ammoniumacetat aufgcnommen. (A. P. 1565353 vom 12/6. 1925, ausg. 15/12.
1925.) K U h l in g .

Niels C. Christensen, Salt Lake City, iibert. von: Frank E. Elmore, Box- 
moor, England, Aufarbeitung silberfuhrender BleizinJcerzc. Die zerkleinerten Erze 
werden fiir sich auf 500—600° oder in Mischung mit NaCl im Strom yon Luft oder 
eines anderen oxydierenden Gases auf 400—500° erhitzt u. gegebenenfalls mit einer 
h. Lsg. von NaCl ausgezogen. Es hinterbleibt ein Euckstand, welcher das gesamte 
(unveriinderte) Zinksulfid, wenig Pb u. Ag enthalt. Dieser Ruckstand wird mit 
einer freie Siiure oder ein sauer reagierendes Salz enthaltenden wss. Lsg., vorzugs- 
weise einer freie HC1 enthaltenden Lsg. von CaCl2 oder MgCl2 ausgekocht, wobei 
fast das gesamte Ag gel. wird. (A. PP. 1565072 vom 26/3. 1921 u. 1565073 vom

Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft, Berlin (Erfinder: Friedrich Rein- 
hardt, Hennigsdorf), Gliihofen mit Kohlenstaubfeuerung u. einem den Ofen um- 
gebenden Wassermantel, 1 . dad. gek., daB der den Gluh- bezw. Arbeitsraum um- 
gebende Mantelraum fiir das Kiihlwasser durch Anordnung eines Dampfraumes 
dampfkesselartig ausgebildet ist. — 2. dad. gek., daB das Rauchrohr zum Abfuhren

9/6. 1922, ausg. 8/12. 1925.) K O h l in g .
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der Heizgase oder dereń mehrere, wic der Gliihofen selbst, im Wasserraum oder 
zumindest im Speiseraum des dampfkesselartig ausgebildeten Kiihlmantelraumes 
liegen, u. daB Yerbindungsrohre zwisclien gegeniiberliegenden Teilen des Wasser- 
raumes einen an sieli bekannten Kiililrost fiir die herabflieBende Schlacke bilden. — 
Der Ofen arbeitet wirtschaftlich, weil die verbrauehte Menge Kiiblwasser gering 
ist u. der aus ilim entwiekelte Dampf nutzbar gemaebt werden kann. (D. E. P. 
424229 KI. 18c vom 15/1. 1925, ausg. 21/1. 1926.) K O h lin g .

Georg Balz, Eiehenau, Polen, Rosłofen fiir Zinkblende, bei welchem die Blende 
von oben naeh unten den Ofen durcliwandert u. im Gegenzuge von Eostluft be- 
strichen wird, dad. gek., daB nur ein Teil der Eostluft beim Austritt des Eostgutes 
nus in der Ofensolile befindliehen vorgelieizten Kammern zugefiihrt wird u. der 
andere Teil der Eostluft ais Kaltfriscliluft durch Kanale unter das Herdgewolbe 
u. gegen das durch die mittlere Herdoffnung frei ausfallende Eostgut geleitet wird, 
wodurch durch die Hitze gefiihrdete Teile gelcuhlt werden u. eiue Sinterung u. 
Agglomeration der Blende gehindert u. das Eostgut besser verhiittbar wird. — Es 
erfolgt gleichmaBiges Erwarmen aller Teile des Ofens, wodurch das Eostgut ver- 
bessert u. die Lebensdauer des Ofens yerlangert wird. (D. E. P. 419308 KI. 40 a 
vom 22/3. 1924, ausg. 13/1. 1926.) K O h lin g .

Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft, Berlin, EleJcłrischer Salzbadharteofen, 
dad. gek., daB das Schmelzbad durch einen gelochten, gesclilitzten o. dgl. Deckel 
abgeschlossen ist, welcher iiber dem Bade einen Sammelraum fiir Gase frei IfiBt. —
2. gek. durch einen in beliebiger Hohe iiber dem Schmelzbade an Schienen o. dgl. 
feststellbaren Trliger, in weichen das Hiirtegut beim Einbringen in das Schmelzbad 
mit gleichmaBiger Eintauchtiefe eingehiingt wird. — Die h. Gase konnen zur Vor- 
wiirmung der zu hartenden Gegenstiindc dienen. Die Eintauchtiefe iot von der 
Willkur der Arbeiter unabhiingig. (D. E. PP. 424797 u. 424798 KI. 18c vom 27/6.
1925, ausg. 3/2. 1926.) KO h l in g .

Siemens & Halske A.-G., Louis Frederich und Wilhelm Eodenhauser,
Deutschland, Entkohlen von Ferrochrom. Kohlenstoffreiches Perrochrom wird in 
fl. Zustande in einen Induktionsofen uberfiihrt u. bei Tempp. von 1400—1475° der 
Einw. von Luft, mit 0 2 angereicherter Luft, Wasserdampf oder Superoxyden aus- 
gesetzt. Aufgenommener Na wird durch Behandeln mit Ti, Ca, Al o. dgl. entfernt. 
(P.P. 600079 vom 25/6. 1925, ausg. 29/1. 1926. D. Prior. 26/6. 1924.) K O h lin g .

British Perlit Iron Co., Ltd., Westminster, iibert. von: H. Lanz, Mannheim, 
und L. & C. Steinmuller & Co., Gummersbach, Harten von Ghifieisen. GuBeisen 
von rein perlit. Bau wird nach den fiir die Stahlhartung ublichen therm. VerfF. 
gehiirtet. Vor dem Harten kann das Fe mit yeredelnden Zusatzen, wie Ni, Ti, W, 
Mo o. dgl. yermischt werden. (E. P. 242613 vom 20/10. 1925. Auszug yerofF. 6/1.
1926. Prior. 10/11. 1924.) ■ K O h l in g .

Pranz Burgers und Karl Kintzinger, Gelsenkirchen, Direkte Erzeugimg von
Stahl wid schmiedbarem Eisen aus Erz, unter Yerwendung eines mit dem Schmelz- 
raum yerbundenen, von Eeduktionsgasen durchstromten Schachtes, dad. gek., daB 
der Beduktionsschacht mit den aus den Erzen u. Zuschlagen hergestellten h. Agglo- 
meraten beschickt wird. — Die Yerschlackung des Fe wird auf ein geringes MaB 
beschrankt, sodaB nur ein geringer Verlust an Fe durch Oxydation eintritt. 
(D. E. P. 424184 KI. 18a vom 29/10. 1921, ausg. 16/1. 1926.) K O h lin g .

Hones S tah lw erk  G. m. b. H ., Dusseldorf, Werkzeug zur Fiihrung und For- 
mung von Walzgut, bestehend aus einer Stahllegierung, die, gegebenenfalls neben 
anderen Veredelungsstoffen, folgende Zusatze enthalt: Cu 0,1—3°/0> Zr 0,1—3% u- 
Co 0,1—3%* — Das Werkzeug widersteht mechan. Abnutzung in liohem Grade. 
(L. E. P. 424070 KI. 18b vom 8/11. 1924, ausg. 14/1. 1926.) K O h lin g .  ,
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Richard Kubainsky und Raimund Kaidas, Nordenham i. Oldbg., Vorrichtung 
zum E in- und Aussetzen von Zinkmuffcln in  Zinkdestillierofen, dad. gek., daB an 
einer H&ngesfiule, die an einer Laufbahn den Ofen entlang fahrbar ist, ein Gleit- 
stiick angebracht ist, das vertikal u. horizontal beweglich ist u. durch das auch 
ein horizontal beweglicher Muffelheber geht. — Gegeniiber den gebrauchlichen 
Einrichtungen wird Arbeitskraft u. Baustoif gespart. (D. R. P. 424283 KI. 40 a 
vom 10/12. 1924, ausg. 22/1. 1926.) K O h lin g .

Clarence Arthur Hall, V. St. A., Pulvern von Blei. Pb wird in Gestalt von 
Kugeln oder Stiicken in einen schnell um seine Achso gedrehten Behiilter gefullt, 
dem gleiclizeitig ein Luftstrom zugefiihrt wird u. der durch flieBendes W. von auBen 
gekiihlt wird. Infolge der gegenseitigen Reibung der Metallstttcke entsteht Metall- 
pulver, welches durch den Luftstrom zu 50—80% in Oxyd yerwandelt wird. (P. PP. 
599503 u. 599504 yom 12/6. 1925, ausg. 14/1. 1926.) K u h l i n g .

Dow Chemical Co., iibert. von: Paul Cottringer und Sheldon B. Heath, 
Midland, V. St. A., Elektrolytische Gewinnung von Magnesium u. dgl. Ais Elektrolyt 
wird wasserhaltiges MgCl2 (oder BeCl3) yerwendet, yorzugsweise in Miscliung mit 
anderen Metallchloriden, wie NaCl oder KC1, welche seine D. erhohen. Ais Anodę 
dienen Graphit- oder Kohlenstiibe, welche von einem ringformigen Diaphragma aus 
Porzellan, Ton o. dgl. umgeben werden. Der Elektrolyt wird mit einer geringen 
Menge Kolile yermischt u. durch das Diaphragma in das ElektrolysiergefiiB ein- 
gefiihrt. (A. P. 1567318 vom 21/5. 1923, ausg. 29/12. 1925. F. P. 599406 vom 
13/5. 1925, ausg. 12/1. 1926.) K O h lin g .

Noak Victor Hybinette, V. St. A. , Legierungen, welche neben Fe 28 bis 
40% Cr u. 18—40% Ni, yorzugsweise 30% Cr u. 35% Ni enthalten. Die Le
gierungen zeichnen sich durch HitzebestKndigkeit, besonders auch bei Ggw. alkal. 
reagierender Yerbb. aus. (F. P. 600239 yom 30/6. 1925, ausg. 2/2. 1926. A. Prior. 
1/7. 1924.) K O h lin g .

Fritz Doeblin, Mannheim, Herstellung oon &ufistiicken m it Siliciunigehalten yon  
etwa' 10 Prozent oder melir. (D. R. P. 423494 K I. 18e vom 27/7. 1924, ausg. 8/1.
1926. — C. 1926. I. 1038 [E. P. 237554]). K O h lin g .

E. Strasser, Rorschach, Schweiz, Formen fiir die Herstellung von Gufistiickcn 
aus Aluminium und dessen Legierungen. — Die Formen werden aus magerem Form- 
sand u. hitzeleitenden Stoffen, wie Metallen, Pyriten o. dgl., in granulierter oder 
gepulyerter Form, hergestellt. (E. P. 244441 yom 18/11. 1925, Ausz. yeroff. 3/2.
1926. Prior. 13/12. 1924.) Oelker.

Georg Rudolf Czekalla, Zwiekau i. S., Modellmasse fiir EisengieBereien ais 
Ersatz fiir Holz, Steinmasse oder Harz, dad. gek., daB die Modelle aus entfettetem 
Teer oder Asplialt bestehen. Die M. hat vor den bekannten, aus Harz, Gips usw. 
den Yorzug, daB sie nicht sprode ist, leicht bearbeitet werden kann u. unempfind- 
lich gegen Temperaturwechsel ist. (D. R. P. 423285 KI. 31 c yom 3/1. 1925, ausg.

Metallbank und Metallurgische Geaellschaft A.-Gh, Deutsehland, Schutz- 
iiberziige a u f Metallen, besonders Al, Mg, Ca u. dgl. Auf elektrolyt., chem. oder 
mechan. Wege werden die gegeu die Einw. der Luft u. andere chem. Einflusse zu 
schiitzenden Metalle mit Uberzugen von Se, Pb, Cr, W, Mo, Mn, Co, Bi, Zn, Sb, 
Sn usw. oder Legierungen dieser Metalle, besonders aber von Cd yersehen. (F. P. 
599974 yom 22/6. 1925, ausg. 27/1. 1926. D. Prior. 9/1. 1925.) K O h lin g .

Oswald Bauer, Berlin-Dahlem, und Otto Vogel, Berlin - Lichterfelde, E r- 
zeugung eines schiitzenden und zugleich elektriscli isolierenden Uberzuges au f A lu
minium. (D.R. P. 423758 KI. 48d vom 30/12. 1923, ausg. 9/1. 1926. — C. 1925.

24/12. 1925.) Oelker.

I. 2467.) KOnLiNG.
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International General Electric Co. Inc., New York, Mełalliiberziige auf Eisen-, 
Kupfcr- u. dgl. Gegenstanden. Nach B. eines Uberzuges yon geschmolzenem Al oder 
einer gesehmolzenen Legierung von Al, Sn u. Zn auBerhalb des Schmelzbades 
werden die Metallgegenstiinde auf eine genugend hohe Temp. erhitzt. (Oe. P. 96139 
yom 29/9. 1920, ausg. 25/2. 1924. A. Prior. 1/11. 1919.) K a u s c h .

Metallbank und Metallurgisclie Gesellscliaft A.-G., Frankfurt a. M., Ent- 
zinken. von feinen zinkhaltigen Erzen u. dgl., insbesondere ziukhaltigen Kiesab- 
briinden, durch Yerschmelzen nach yorangegangener Entschwefelung unter Ver- 
fliichtigung des Zn u. Verschlackung aller iibrigen, nicht fliichtigen Bestandteile, 
dad. gek., daB die feinen Erze durch eines der bekannten Sinterungsyerff., z. B. 
im Dwight-Lloyd-Ofen, gesintert u. entschwefelt werden u. in dieser Form im 
Sehachtofen entzinkt werden. — Feine Erze u. dgl. sind sonst im Scliachtofen 
nicht zu entzinken. (D. R. P. 421384 KI. 40a vom 11/5. 1916, ausg. 26/1.
1926.) K O h l in g .

G. M. Scott, London, Emaillefarbe. Man yermisclit Paraffinol mit Talg, oxy- 
diertem Leinol u. Vaseline u. gibt hierzu feinst gemahlene cjuarziihnliche Stoffe. 
(E. P. 241018 vom 22/10. 1924, ausg. 5/11. 1925.) F r a n z .

Zaidan Hojin Bikagaku Kenkyugo, Tokio, Elektrolytisehe Abscheidung einer 
Isolierschiclit oder einer -haut auf Aluminium. Man yerwendet Al ais Elektrode 
in einem elektrolyt. Bade von Oxalsiiure oder dereń Salzen u. Gleich- oder Wechsel- 
strom zur Elektrolyse. (E. P. 226536 vom 15/12. 1924, ausg. 19/12. 1924. Jap. Prior. 
19/12. 1923.) K a u s c h .

Grasselli Chemical Co., iibert. von: Clayton M. Hofi, Cleyeland, V. St. A., 
jRostschułzende Cadmiumiiberziige. Die Uberziige werden elektrolyt. hergestellt unter 
Verwendung von Cyan u. iiberschussiges Alkali, yorzugsweise NH3, enthaltenden 
Lsgg., welche neben Cd auch andere Metalle enthalten, die alkalilosl. Oxyde bezw. 
Salze bilden. Elektrolysiert wird mit 4 Volt Spannung u. 1 Amp. je 100 qcm Elelc- 
trodenfliiche. (A. PP. 1564413 yom-17/1. 1924 u. 1564414 vom 6/10. 1924, ausg. 
8/12. 1925.) K O h lin g .

Chester A. Sease, Harrisburg, Pennsylyan., John G. Hopwood, John M. 
Fletcher, James S. Carey und Frank M. Hunter, Lower Paxton Township, 
Dauphin County, Pennsylyan., Mittel zur Verhinderung der korrodierenden Wirkung 
von Flilssigkeiten bestehend aus Ammoniumstearat, Naphthalinpuher, Ammonium- 
hydroxyd u. W. (A. P. 1569040 yom 31/10. 1924, ausg. 12/1. 1926.) K a u s c h .

IX. Organisehe Praparate.
Chemische Fabriken vorm.Weiler-ter Meer, Uerdingen, Niederrh., Herstellung 

von Ałhylchlorid. Bei der Einw. yon HC1 unter Druck in Ggw. eines Katalysators 
auf Athylen oder dieses enthaltende Gase wird in einem solchen fi. Medium ge- 
arbeitet, in welchem die Ausgangsstoffe zwar 1. sind, sich jedoch chem. yerandern.
— Ais Losungsm. fiir die Gase eignet sich besonders das C2H 6 -C1 selbst. Das Verf. 
ermoglicht einen besonders schnellen Reaktionsyerlauf. Z. B. wird in einen ein 
Gemisch aus fl. G,H5 C1 u. trockenem A1C13 enthaltenden druckdichten Behiilter bei 
—15° ein Gemisch gleicher Gewichtsmengen ć'2jET( u. HC1 gepumpf, bis ein Druck 
von 60 at erreicht ist. Die Vereinigung erfolgt sofort, wie an dem schnellen Sinken 
des Drucks erkennbar ist. Ist der Behalter genugend yoll, so wird nach Entfernung 
der iiberschussigen Gase, das C,TTrtCl bei 20° bis auf einen der anfiinglichen Menge 
entsprechenden Rest abdest., worauf unter denselben Bedingungen frische Gase 
eingepumpt werden. An Stelle des A1C13  lassen sieh andere Katalysatoren, wie 
MgCl2, ZnCl2, FeCl3  oder Doppelyerbb. des A1C13  oder FeCl3  mit C2H 4 (hierzu ygl. 
S u id a ,  E. P. 229298; C. 1925. II. 2090) yerwenden. (E. P. 235521 yom 14/2. 1925, 
ausg. 9/7. 1925. D. Prior. 12/6. 1924.) S c h o t t l a n d e r .
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Chemiscłie Fabri^en vorm. Weiler-ter Meer, Uerdingen, Niederrh. (Er- 
finder: Hermann Suida, Modling, Niederosterreicli), Herstellung von Athylchlorid 
aus Athylen und Chlonoasserstoff, darin bestehend, daB man ein Gemisch yon CĘfft 
oder diescs enthaltenden Gasen u. IICl-Gas unter gewolinlichem oder erhohtem 
Druck uber poroses Materiał leitet, daa mit der fl. Doppelyerb. aus A1C13  u. C2H4 

getriinkt ist. — Zur Herst. des Katalysators wird C2H 6 Gl|Dampf iiber gepulvertes, 
auf 100—120° erhitztes A1C13  geleitet, bis dieses yollstandig in eine dunkelbraune 
Fl. umgewandelt ist, wobei C2 H4 gebunden u. HC1 in Freibeit gesetzt wird. Die 
Fl. von der Zus. (C4 H8 • A1C13)X laBt man durch granulierten porosen Ton im 
Mengenyerhiiltnis 1 : 6  aufsaugen. Man kann auch die entspreclienden Mengen 
porosen Tons mit feingepulyertem A1C13 unter FeuchtigkeitsausschluB innig mischen 
u. das Gemisch bis zum Yersehwinden des A1C13 mit CaH6Cl behandeln. Mit einem 
derartigen Katalysator erreicht man nicht nur eine groBere Geschwindigkeit der 
Rk. u. hohere Ausbcutcn ais mit A1C13, sondern man yermeidet auch die B. von 
polymeren KW-stoffen aus dem C2 H4 unter Einw. des A1C13  bei erhohtcr Temp. 
Yorteilhaft arbeitet man auch hier unter erhohtem Druck. Z. B. wird ein gleich- 
teiliges Gemisch von C.JI( u. HCl-Gas durch ein auf 90° erhitztes, mit dem Kata
lysator beschicktes Rohr hindurchgeleitet, das Reaktionsgas zur Entfernung von 
uberschussigem HC1 mit W. gewaschen u. daa entstandene C^ll.fil durch Abkiili- 
lung oder Kompresaion gewonnen. Die Auabeute aus 95%'g- CaH, betragt ca. 6 6 °. 
Der nicht umgeBetzte Gasrest wird in den Yerarbeitungsgang zuriickgefuhrt. Unter 
erhohtem Druck wird bei bedeutend niedrigerer Temp. die Ausbeute an C2H 6 C1 
erhoht u. die B. von Polymeren des C2H 4 noch weiter zuriickgedrangt. Bei Ver- 
wendung von 40—60%ig. Rohiithylencn oder iithylenhaltigen Induatriegasen ist fiir 
eine yollstandige Abscheidung des C2H 6 C1 von den Restgasen zu sorgen. (D. R. P. 
420441 Ki. 12 o vom 5/2. 1924, ausg. 24/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Badiache Anilin- & Soda-Fabrik, ubert. von: Alwin Mittasch, Ludwigs- 
hafen a. Rh., und Mathias Pier, Heidelberg, Darstellung von Methanól und dessen 
hoheren Homologen. Gemische yon CO u. Ha werden unter Druck u. bei hoheren 
Tempp., unter yollstiindigem AusschluB yon Fe wShrend der Rk., mit Katalysatoren 
behandelt. — Sowolil die Kontaktmassen u. die inneren Wandungen des Reaktions- 
gefaBes, ais auch die Gase miissen frei yon Fe, sei es auch in Form von Fe-Teilchen 
bezw. yon fliichtigen Fe-Verbb., wie Fe(CO)4, sein. Bei genauer Innehaltung dieser 
Bedingungen konnen die sonstigen Arbeitsbedingungen in weiten Grenzen schwanken. 
Die Katalysatoren konnen aus Metallen oder Osyden, aus Legierungen mehrerer 
Metalle, aus Gemischen mehrerer Oxyde oder aus Gemischen yon Metallen u. 
Oiyden bestehen. Das Gasgemiscli soli yorzugsweise Ha im UberschuB enthalten, 
jedoch konnen auch aridere indifFerente Gase zugegen sein. Der anzuwendende 
Druck soli mindcstens 50 at betragen, wahrend die Temp., je nach der Wirksam- 
keit der anzuwendenden Kontaktmasse, zwischen 250 u. 600° liegen kann. Je nach 
den innegehaltenes Bedingungen fuhrt das Verf. zu reinem CH^OJI oder zu Ge
mischen mit hoheren Alkoholen u. anderen O.yhaltigen organ. Yerbb. Folgende Bei- 
spiele sind angegeben: Ein innen mit Cu ausgekleidetes, hochdruckfestes Kontakt- 
rohr mit einer kćirnigen Kontaktmasse aus gleichen Moll. Cra0 8 u. Mn2 0 3  wird 
auf 450° erhitzt, u. unter ca. 200 at Druck ein sorgfaltig yon jeder Spur fluchtiger 
Fe-Verbb. oder Fe-haltigem Staub befreites Gasgemisch, enthaltend 80Vol.-°/o H 2 

u. 20 Vol.-% CO, bei 450° durch das Rohr geleitet. Die Reaktionsgase gehen ohne 
Aufhebung des Druckes, durch einen Kiihler, in dem sich reichliche Mengen CII301 f 
abscheiden. Die Restgase konnen nach Zugabe frischer Gasmengen in das Reaktions- 
gefaB zuriickgefuhrt werden. — Ebenso werden gute Ausbeutcn an nahezu reinem 
CH3OII erhalten, wenn man ein Fe(C0)4-freies Gemisch yon 70°/0 CO, 25% Ha u. 
5% N2 bei 400° unter 200 at Druck iiber eine Kontaktmasse aus einem innigen Ge-
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miseh von CraOa u. ZnO leitet, die sich iu einem innen mit Al ausgekleidetem 
Hochdruckrohr befindet. — Ein ahnliehes Ergebnis wird bei Yerwendung von 
Katalysatoren aus CuO u. Cr5 0 3 oder CdO u. V-0.xyd erzielt. — Arbeitet man mit 
Kontaktmassen aus schwer reduzierbaren Metallosyden unter Zusatz geringer Mengen 
K 2 C03, erhoht den CO-Gebalt des Gasgemisehes ,u. fiihrt dieses langsamer durch 
das Reaktionsrohr, so werden neben CII3 O H  hohere Alkohole, wie Propyl-, B utyl- 
u. Amylalkohole erhalten; dereń Mengen von der angewandten Temp. abhiingig sind.
— Es lassen sich auch Oxyde des V, U, Al oder anderer, unter den Reaktions- 
bedingungen nicht reduzierbarer Oxyde, ferner Metalle, wie Cu, Ag, Pb, Zn in 
Verb. mit Metalloxyden oder Metallsalzen" ais Aktivatoren, sowie Metallegierungen, 
wie Cr-Mn oder Cu-Zn, ais Katalysatoren yerwenden. (A. P. 1569775 yom 4/9.
1924, ausg. 1 2 / 1 . 1926. E. P. 240955 yom 29/7. 1924, ausg. 5/11. 1925. P.P. 
585169 vom 2/9. 1924, ausg. 23/2. 1925. D. Prior. 21/9. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

TJ. S. Industrial Alcohol Co., West Virginia, ubert. yon: John A. Steffens, 
Baltimore, Maryland, V. St. A., Eerstelhm g von absolutem Propylalkohol. Eiu Ge- 
misch von wss. n- oder i-Propylalkohol u. Bzl. flieflt in eine Rektifizierkolonne, 
dereń unteres Ende auf ca. 82,5° beheizt ist. Am oberen Ende entweicht ein Ge- 
misch von n- oder i-Propylalkohol, Bzl. u. W. in Dampfform, wiihrend unten der 
absol. Propylalkohol abflieBt. Die DSmpfe gehen durch einen Deplilegmator, der 
durch W. gekiihlt ist; der hierbei kondensierte Anteil fliefit in die Kolonne zuruck, 
wiihrend die nicht kondensierten DSmpfe in einen auf 66,5° gehaltenen Konden
sator gehen u. nach Yerfliissigung zum Teil ebenfalls in die Kolonne yon oben 
zuriiekgeleitet werden. Der Rest fłieBt in eine Trennungskammer u. scheidet sich 
dort sofort in 2 Schichten. Die obere Schiclit ist reich an Bzl., enthalt aber nut 
wenig Propylalkohol u. W ., wiihrend,^die untere Schicht nur wenig Bzl. enthalt. 
Die obere Schicht wird in dic erste Rektifizierkolonne zuriiekgeleitet, die untere 
dagegen fliefit in eine zweite, auf 100° beheizte Kolonne, in der das W. unten ab
flieBt, wahrend der Propylalkohol oben dampfformig entweicht u. nach Konden- 
sation in die erste Kolonne zuriiekgeleitet wird. (A. P. 1568349 yom 5/4. 1921, 
ausg. 5/1. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Nederlandsche Glist- en Spiritusfabriek, Delft, Holland, Ilerstellung von keine 
Peroxyde bildenclem Ather. Man behandet, zweckmiiBig yorgereinigten, A. mit einem 
tjberschuB yon B enzidin, dessen B.omologen oder Substitutionsprodd., filtriert die 
śith. Lsg. yon dem UbersehuB ab u. dest. sie. — Wahrend selbst iiber Na ge- 
reinigter A. Diiithylsuperoxyd enthalt, was sich beim Schiitteln des A. an der Luft 
mit einer Lsg. von reinem NH, • SCN u. reinem FeSO., dureh B. einer roten Ffirbung 
erkennen lSBt, gibt der mit Benzidin yorgereinigte A. diese Rk. nicht. Das Prod. 
kann in yerkorkten Flaschen aufbewahrt werden u. bildet an der Luft keine Per- 
oxyde, so daB gefiihrliche Esplosionen yermieden werden. (E. P. 219272 yom 24/7.
1923, Auszug yeroff. 10/9. 1924. Holi. Prior. 21/7. 1923. HoU. P. 13637 yom 
21/7. 1923, ausg. 15/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, Delft, ubert. von: Dirk Roelof 
Nijk, Leiden, Niederlande, Ilerstellung von keine Peroxyde bildendem Ather. (A. P. 
1532772 yom 7/1. 1925, ausg. 7/4. 1925. — Yorst. Ref.) S c h o t t l a n d e r .

Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, Delft, Holland, Herstellung von 
chemiseh reinem, fiir Narkosezwecke besonders gecignetem Ather. Man lost Benzidin, 
dessen Homologen oder Substitutionsprodd. unter gewohnlichem oder erhohtem Druck 
in wasserfreiem A., lafit das Ganze krystallisieren, trennt die Krystalle ab u. er- 
hitzt sie zur Regenerierung des A. — Z. B. wird mit CaO, NaOH oder KOH ge- 
kochter u. dest. A. mit reinem, moglichst fein gepulyertem Benzidin  yersetzt. Beim 
Abkiihlen krystallisiert der A. in langen Prismen aus. Man filtriert die Krystalle
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ab, wascht gegebenenfalls mit A. aus, u. trocknct sie auf porosem Ton, wobei sie 
zerfallen. Die trockenen Krystalle werden bei ca. 100° in einer H3-Atmosphare 
dest. u. der abdestillierende A. gekiihlt u. in ublicher Weise gesammelt. Das mit 
'/j Mol. A. krystalliaierende Benzidin gibt den A. erst bei 100° ab. Peroxyde, wie 
Athylhydroperoxyd, Diiithylperoxyd u. Acetaldeliydperoxyd werden durch das Benzidin 
zers. Eine noch bessere Wrkg. wird beim Losen des Benzidins im A. unter Druck 
erzielt, da so das Krystalliitherbcuzidin in groBerer Ausbeute erhalten wird. Der 
gereinigte A., Kp . 70 0 34.6°, gibt mit einer Lsg. yon NHfSCN u. reinem FeS04 

keine rote Farbung, die selbst ausbleibt, wenn man durch den reinen A. von 
Siiurcn u. Aldehyden freie Luft unter gleichzeitiger Belichtung an der Sonne, durcli- 
leitet. Aus der yon den Krystallen befreiten Mutterlauge kann man durch Dest. 
weitere Mengen keine Peroxyde bildenden A. gewinnen. Das yon giftigen Ver- 
unreinigungen freie Prod. eignet sich besonders fiir Narkosezwecke. (E. P. 219 273 
vom 24/7. 1923, Auszug yeroff. 10/9. 1924. Holi. Prior. 21/7. 1923. F. P. 585300 
vom 18/7. 1924, ausg. 24/2. 1925. Holi. Prior. 21/7. 1923. Holi. P. 13636 yom 
21/7. 1923, ausg. 15/10. 1925. Schwz. P. 110747 vom 21/7. 1924, ausg. 1/7. 1925. 
Holi. Prior. 21/7. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Eh. (Erfinder: August 
Bertram, Ludwigshafen a. Eh., und Ernst KuB, Mannheim), Yerfahren zur Ge- 
winnung von Formaldehyd aus Methylalkohol, 1. dad. gek., daB man bei der Ver- 
wendung yon synthet. CH3 0H  dieses sorgfiiltig von fluclitigen Fe-Verbb. befreit.
— 2. dad. gek., daB man den Dampf des CH3OH yor oder zweckmiiBig nach der 
Vermiscliung mit Luft yor dem Auftreffen auf den Kontakt durch eine auf ca. 150 
bis 300° gehaltene Schicht indifferenten Materials leitet. — Diese Schicht kann 
z. B. aus Glas, Quarz oder Porzellanstucken bestehen u. etwa 20—80 cm lang sein.. 
Yergast man reines CH3OH u. leitet es im Gemisch mit Luft iiber einen geeigneten 
Oxydationskontakt, so werden Ausbeuten an CII20  yon 83—85% erzielt. Dagegen 
liefert 19 mg Fe ais Fe(CO)* im Liter enthaltendes CH3OH bei gleicher Behandlung 
nur 55,8% CH,0 unter baldigem Unbrauchbarwerden der Kontaktmasse. Wird 
jedoch das Gemisch yon Fe(CO)4-haltigem CH3 OH-Dampf u. Luft, selbst wenn das 
CH3OH einen noch hoheren Fe(CO)1-Gehalt aufweist, iiber indifferentes, auf 150 bis 
300° erhitztes Materiał geleitet, auf dem sich das Fe ais Fe2 0 3  abscheidet, u. dann 
erst iiber den Katalysator, so erhiilt man Ausbeuten an CII.,0 yon 83—84%, u. der 
Katalysator behalt seine gute Wrkg. unyerandert bei. (D. B,. P. 420442 KI. 12o 
vom 29/2. 1924, ausg. 24/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Hermann Suida, Modling, Nieder-Osterr., Herstellung konzenłrierłer Essigsaure 
aus verd. CH3 C0SH, durch Extraktion mit organ., in W. nicht oder nur in Spuren
1., fur CHjCOjH aber ein erhebliches Losungsvermogen besitzenden Losungsmm.,
1. darin bestehend, daB man verd. CH3 CO,H yerschiedenśter Herkunft mit 
Losungsmm., welche aber einen iiber 150° liegenden, also wesentlich hoheren Kp. 
ais reine CH3 COaH besitzen, extrahiert, aus dem mit CHaC02H beladenen Lósungsm. 
die CH3 C02H durch Dest. gewinnt u. das von CH3 COsH befreite, bei der Dest. 
zuruckbleibende Lósungsm. in den ExtraktionsprozeB zuruckfiihrt. — 2. darin be
stehend, daB man die zur Extraktion gelangende verd. wss. CH3 COaH yollstandig 
verdampft u. dem Dampfgemiscli die CH3 COsH durch das bei dieser Temp. noch 
fl. Extraktionsmittel entzielit. — Ais Losungsmm. eignen sich in erster Linie OH- 
Gruppcn enthaltende, aromat. Verbb. oder auch dereń Gemische, wie einwertige 
Phenole, ausgenommen C6 H6 OH, Kresole, mehrwertige Phenole oder dereń Ather, 
wie Guajacol u. Homologe, hydrierte Phenole, wie Hesahydrokresole u. Deriw. 
dieser Yerbb., ferner schwere phenol. Holzteerole (Kreosote), Braunkohlenteer- u. 
Steinkohlenteerkreosote, schlieBlich in W. nicht oder nur in Spuren 1. fl. Fettsauren 
mit einem Kp. uber 150°, wie die hoheren Homologen der CHsCOsH oder Ólsaure.
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Nacli einer bekannten Extraktionsmethode, wie,im Kolonnenapp. u. unter Anwendung 
des Gegenstromprinzips, bei gewohnlicher, erniedrigter oder auch erhohter Temp., 
wobei jedoeh Extraktionsgut u. Losungsm. fl. bleiben, wird so die CH3 C02H ihrer 
verd. wss. Lsg. fast vollstandig entzogen, u. bei der folgenden Dest. des Extraktes 
dest. nicht, wie bei bekannten Verff. das Losungsm. ab u. die CHaCOaH bleibt ais 
Riickstand zuriick, sondern die CH3 CO„II dest. ab u. das Losungsm. bleibt zuriick. 
Verluste an Extraktionsmitteln treten nicht leicht ein. Bei der Dest. geht zuniichst 
die Hauptmenge des W. mit geringen Anteilen CH3 COaH , dann aber eine immer 
konzentriertere Siiure uber, wahrend das Losungsm. zuriickbleibt. Man kann z. B. 
aus einem nur 30°/0ig. CH3 C02H enthaltenden Extraktionsgemisch durch Dest. so- 
fort zu hoher konz. Siiure gelangen. Durchstromt ein solcher Extrakt nacheinander 
zwei kontinuierlich wirkende Destillationskolonnen, so lassen sich diese durch ent- 
sprechende Heiz- u. Dephlegmationstemp. so einstellen, daB aus der ersten eine 
ca. 10°/oig., aus der zweiten eine ca. 80°/0ig. CH3 C02H kontinuierlich abdest., 
wShrend das viel hoher sd. Extraktionsmittelaus der zweiten, yon W. u. CH3 C02II 
nahezu befreit, abfliefit u. zur Extraktion in die Waschkolonne zuriickgeht. Die 
Dest. kann ferner ganz oder teilweise im Vakuum erfolgen, wobei sowohl das von 
der CH3 C02H befreite Estraktionsmittel ais auch die Diimpfe der abdest. Siiure 
zum Vorwiirmen des mit CH3 C02H angereicherten Losungsm. dienen konnen.
— Fiihrt man die zur Extraktion gelangende verd. wss. CH3 C02H in dampf- 
formigem Zustande dem bei dieser Temp. noch fl. Extraktionsmittel entgegen, so 
wird die CH3 C02H ihrer wss. Mischung viel vollstiindiger entzogen ais bei der 
Extraktion in beiderseits fl. Phase unter Anwendung niedriger Tempp. Z. B. wird 
die verd. wss. CH3 C02H in einer stiindig mit frischer verd. Siiure gespeisten Blase 
zum Sieden erhitzt. Die entweichenden W.- u. CH3 C02 H-Diimpfe treten unten in 
eine seitwiirts stehende Destillationskolonne beliebiger Bauart ein. Sie werden 
beim Aufsteigen in der Kolonne durch das in dereń Kopf zustromende, zweckmiiBig 
yorgewiirmtc, bei dieser Temp. noch fl. Extraktionsmittel hoheren Kp. berieselt u. 
von diesem aufgenommen. Die von CH3 C02H fast restlos befreiten Wasserdiimpfe 
entweichen am oberen Kolonneuende u. werden entweder in einem anschlieBenden 
Ktthler yerdiehtet oder abgeleitet u. zu Heizzwecken ausgewertet. Das mit CH3 C02H 
beladene Extraktionsinittel flieBt am unteren Kolonnenende unterhalb des Dampf- 
zufiihrungsrohres durch ein Siphon h. ab u. gelangt unmittelbar zur Aufarbeitung 
auf konz. CH3 C03H u. Losungsm. in der yorst. angegebenen Weise. (D. R. P. 
422073 KI. 12o vom 8 / 6 . 1924, ausg. 24/11. 1925. Oe. Prior. 26/6. 1923 u. D.R.P. 
424666 [Zus.-Pat.] KI. 12o vom 8 / 6 . 1924, ausg. 28/1. 1926. Oe. Prior. 26/6. 1923.
E. P. 218271 vom 12/6. 1924, Auszug yeroff. 20/8. 1924. Oe. Prior. 26/6. 1923 u.
E. P. 218272 [Zus.-Pat.] vom 13/6. 1924, Auszug yeroff. 20/8. 1924. Oe. Prior. 26/6.
1923. E. P. 582685 vom 12/6. 1924, ausg. 24/12. 1924. Oe. Priorr. 26/6. u. 26/6.
1923. Oe. P. 100721 vom 26/6. 1923, ausg. 10/8. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Evence Coppee, Briissel, Belgien, Verfahrcn zum Entwassem fliichtiger Fett- 
sauren. Die wss. fliłehtige Fettsiiure wird in einem Kessel yerdampft, durch den 
so erzeugten Dampf ein groBer Teil der Siiure aus dem Kessel in den unteren Teil 
einer Destillationskolonne gefuhrt, in dieser die wss. Siiure unter einer Schicht 
einer mit W. nicht mischbaren Hilfsfłiissigkeit, wie Toluol oder Buttersiiuremethyl- 
ester, gekocht, die entstandenen Diimpfe zwecks Gewinnung eines moglichst niedrig 
sd., siiurefreieu Dampfgemisches rektifiziert, worauf man dieses am oberen, die 
Siiuren am unteren Ende der Kolonne abzieht, aus dem Kessel die stark wasser- 
haltige u. wenig Siiure enthaltende Restflussigkeit entfernt, in diese Dampf unter 
Druck stromen laBt u. die so entwickelten Dampfe zwecks Absorption der mit- 
gefiihrten Sauren in eine alkal. Lsg. einleitet. — Das fiir die yerschiedenartigsten 
wss. Fettsauren anwendbare Yerf. fiihrt zu hochkonz. Sauren. Wahrend z. B. eine
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12%ig. wss. Buttersau^chg. infolge ihrcs konstauten Kp. von 99° sieli nicht rekti- 
fizieren luBt, kann man in Ggw. von Toluol oder Buttersauremethylester die Saure 
in jeder beliebigen Konz. gewinnen. — Ebenso lasscn sich selir vcrd. (6 °/0ig.) Lsgg. 
von Essigsćiure olme groBen Dampfaufwand konzentrieren. — Aus Ameisensaure 
(95—98%ig.) lassen sich nach dem neuen Ycrf. die letzten Rcste des sonst hart- 
nackig anhaftenden W. mit Leichtigkcit entfernen. Aus der Ecstflussigkeit ge- 
winnt man beim Einleiten der 0,5, 1, 1,5 oder 2° / 0 Saure enthaltenden Dampfe in 
alkal. Fil. Lsgg. der entspreclienden Alkali- oder Erdalkalisalze, die sich leiclit 
konzentrieren lassen u. aus deneu nach Zugabe von IIC1 oder H2 SO.t die betreffende 
Fetłsdure in Freiheit gesetzt u. erneut dem obigenVerf. unterworfen werden kann. 
(E.P. 228832 vom 6/11. 1923, ausg. 12/3. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., Besclńckung ton 
Schwefelkohlenstoff'ofen-mit Holzkohle unter LuftabschluB, naclidem sie gluhend ge- 
inacht worden ist. (F. P. 600136 vom 27/0. 1925, ausg. 30/1. 1926. D. Prior. 3/7.
1924.) * K a u sc h .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: Gustav Wietzel und Joaef 
Dierksen), Ludwigsliafen a. Rh., Verfahren zur Geioinnung lialogenierter Kohlen- 
wassersło/fe, dad. gek., daB man in Abanderung des D.R.P. 409181 CI3 oder Br 
auf Adsorptionsmassen, die KW-stoffe aufgenommen haben, einwirken liiBt. — 
Z. B. wird ein System von Adsorptionstiirmen mit aktiyer Kohle, nach D.R.P. 398156 
(vgl. C. 1924. II. 1300) nacheinander mit Bzl., S  u. Athylen beladen. Der Turni 
mit S enthaltender Kohle wird, wie imłlauptpat. angegeben, behandelt; durcli den 
Bzl. enthaltenden Adsorptionsbehalter leitet man gleicbfalls Cl2 u. erhalt cldońertc 
Benzol-KW-stoffe. In der gleichen Weise yerfahrt man bei dem Aihylentwcm, wo- 
bei man Athylenchlorid u. homologe Chlorierungsprodd. gewinnt. Diese kann man 
unmittelbar oder nach geeigneter Fraktionierung ver\venden oder in bekannter 
Weise weiter verarbeiten, z. B. das Ałhylenchlorid zu Glykol verseifen u. dieses ge
gebenenfalls mit dem glcichzeitig gewonnenen zu Athylenchlorhydrin umsetzen. 
Die in der Kohle zuriickbleibenden Reste gechlorter KW-stoffe werden in passender 
Weise ausgetriebcn, worauf die Kohle von neuem benutzt wird. Statt CL kann man 
in gleicherWeise ancli Br yerwenden. (D.R.P. 420500 KI. 12o vem 29/3. 1923, 
ausg. 24/10. 1925. Zus. zu D.R.P. 409131; C. 1925. I. 1783.) S c h o t t l a n d e r .

Verein fiir chemisclie nnd metallurgiache Produktion, Aussig a. E., 
Tscbechoslowakische Republik, Verfahren zur Trennung von o- und p-Nitrochlor- 
benzol, dad. gek., daB man ihr eutekt. Gemisch mit p-Dichlorbenzol yermischt, die 
Schmelze abkiihlt, in einen festen u. fl. Anteil trennt, aus beiden z. B. durch Dest. 
mit Wasserdampf das p-Dichlorbenzol entfernt, worauf man durch Abkuhlen der 
Destillationsruckstande einerseits p-Nitrochlorbcnzol, andererseits o-Niłrochlorbenzol 
abscheidet. — Beim Schmelzen des eutekt. Gemisches aus 33,1% P~ 11 ■ 66,9° / 0 

o-Niłrochlorbenzol, F. 14,65°, mit p-Dichlorbenzol u. Abkuhlen auf 11° sclieidet sich 
die Ilauptmenge des p-Niirochlorbenzols mit p-Dichlorbenzol fest aus, wahrend aus 
dem fl. Anteil nach der Dest. mit Wasserdampf u. Abkuhlen auf 15° das o-Nitro- 
chlorbcnzol sich abscheidet u. durch Abschleudern yon dem fl. blcibenden eutekt. 
o- u. p-Gemisch getrennt werden kann. Letzteres u. das abdest. p-Dichlorbenzol 
gehen in den Fabrikationsgang zuriick. (D.R,. P. 420129 KI. 1 2 o vom 29/4. 1922, 
ausg. 17/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: Otto Schmidt und Karl Seydel), 
Ludwigshafcn a. Rh., Darstellung von Phenolen, dad. gek., daB man Homologe des 
Phenols bei hoheren Tcmpp. mit H 2 in Ggw. yon aktiyierten H,-Katalysatoren, bei 
Yerwendung von Nichtkatalysatoren jedoch unter Innehaltung soleher Bedingungen, 
daB eine Kernliydrierung nicht eintreten kann, behandelt. — Das Verf. ermog-
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licht in einfacher Weise die Uberfiilirung holierer Phenole in niedrigere, insbe- 
sondere Phenol sclbst. Die Rk. verlauft beim Kresol im Sinne naclist. Gleichung: 

C0II4 (OH).(CH3) +  Ha =  CuH6OH 4 - CI14.
Ais Katalysatorcu eignen sich die ublichen, wic Ni, Cu, Ag, P t ais Aktiyatoren dic 
in den D. R. PP. 307580; C. ]918. II. 573 u. 408811; C. 1925. I. 1803 beschriebenen 
Stoffe. Z. B. wird uber eine Kontaktmasse ails Bimsstein u. Ni-Chromat, nach Red. 
des Ni-Salzes bei ca. 400° ein Gasgemiscli aus H, u. o-Kresoldampf geleitet. Unter 
Abspaltung von CHt wird in guter Ausbeute Phenol erlialten, das durch Dcst. ab- 
getrcnnt wird. — Leitet man bei 400° ein Gemisch von Xylenoldampf u. H, uber 
einen Katalysator, der durch Anteigen von"Ni-Carbonat mit cincr wss. CrOs-Lsg., 
Auftragen auf Bimsstein u. Red. im Hj-Strom bei 300° erlialten wurde, so enthalten 
die aus den Kondensationsvorlagen austretendeu Gase ca. 5% C!£T4. Aus dem 
Reaktionsprod. erliSlt man durch Fraktionierung in bcfriedigender Ausbeute Phenol 
u. Kresol. (D.R.P. 420393 KI. 12q vom 28/7. 1923, ausg. 26/10. 1925.) S c h o t t l .

"Walter Schoeller, Berlin, Darstellung von Atherilerivaten aliphatisclier oder 
aromatisclier Dialkylaminoathanolester und ihrer Derwate, dad. gek., daB man auf 
die Allylester aliphat. oder aromat. Carbonsiiuren oder Kernsubstitutionsprodd. der 
letzteren Ilg-Salze der Sauerstoffsauren in alkoh. Medien einwirken liiBt u. die so 
gewonnenen komplexen IIg-Verbb. iiber ihre Halogenquecksilberderivv. am bcsten 
in nicht hydrolysicrenden Medien, in die cntsprechenden Ilalogenyerbb. u. diese 
wieder durch Umsctzung mit sck. aliphat. Aminen in die entsprechcnden Dialkyl- 
aminoathanole oder dereń Deriw. uberfiihrt. — Das Verf. ermoglicht auf einem 
bequemen Wege die Hcrst. der therapeuł. wertyollen Atherderi.vv. der Dialkyl
aminoathanolester, die einerseits zur Yennehrung der Darmperistaltik, andererseits 
ais Lokalanasthetica dienen. Z. B. wird in CH3 0H  gel. Allylacetat mit einer inethyl- 
ulkoh. Lsg. von Ilg-Acetat zu der JIg-Acelalverb. u. diese nach Ncutralisation mit 
Na2 C03 in W. mit KBr zum a-Aceto-ft-methoxy-y-mercuribromidpropan, CH3CO ■ 
OCIL • CH(OCII3) - Clij -HgBi', aus A. umgel. lichtempfindliche, inW . unl., in Alkalien
11. u. aus der alkal. Lsg. durch Siiuren wieder fśdlbare Krystalle, umgesetzt. — 
Die entsprechende, unter Yerwendung von A. erliiiltliche p-Athoxijverb. ist eine 
strahlig krystallin., in A. u. NaOII 11. M. — Beim Kochen der obigen HgBr-Yerb. 
mit J  in Essigester bis zur Entfiirbung, Abfiltrieren vom Hg, Eindampfen der Lsg. 
u. Dest. des Riickstandes gewinnt man das a-Aceło-fi-methoxy-y-jodpropan, CII3 C0 • 
0-CH 2 -CH(OCHS)-CII2 -J, 01, Kp . l i 5  82—83°, unl. in W., 1. in organ. Losungsmm. 
Dieses geht bei 2-std. Erhitzen mit Diathylamin auf 100° in das ci-Accto-fi-methoxy- 
y-diathylaminopropan, CII3 CO-O-CH2 ■ CH(OCH3)■ CH, •NlC.jHj);,, bas. riecliendes 01, 
Kp . , 4 99—102°, unl. in W., wl. in konz. Alkalien, iiber. — Ersetzt man das Diathyl
amin durch Dimethylamin, so entstelit das a-Aceto-fi-methoxy-y-dimetliylamino- 
propan u. aus diesem durch Einw. von CR3,T bei 60° ein in W. u. Chlf. 11., in 
Pyridin wl. Ammoniumjodid, Krystalle, F. 157°. — Analog gibt der Benzoesaure- 
allylester mit Hg-Acetat in CH3OH eine Acełatqueclcsilberverb., in W. kaum 1. Kry
stalle, diese mit NaJ das u-Benzoyl-ft-mcthoxy-y-mercurijodidpropan, sehwacli gelb- 
liche, etwas lichtempfindliche, in W. unl., in A. swl., in Alkalien u. Essigester 1. 
Krystalle, welches durch Einw. von J  in Essigesterlsg. in das a-Benzoyl-fi-metli- 
oxy-y-jodpropan, dickliches, im guten Vakuum bei 95—98° sd., in W. unl., in Chlf., 
Essigester u. A. U. Ol, iibergeht. Diese Verb. gibt beim Erhitzen mit Diathylamin 
unter Druck auf 100° das a-Bcnzoyl-ft-methoxy-y-diathylaminopropan, 01, Kp. ca. 
110° im Yakuum, 1. in W. u. Sauren, unl. in Alkalien, Pt-Doppelsalz u. Pikrat 
Krystalle, in wss. Lsg. entstelit mit AgN03 ein brauner Nd. — Der durch Einw. 
von Allylbromid auf p-nitrobenzoesaures Ag erhaltliche p-Nitrobenzoesdureallylester, 
gelbe Fl., beim Abkiililen zu in w. A. 11. Nadeln erstarrend, liiBt sich mit Hg- 
Acetat in CUjOH gel. u. KBr in das u.p-Ńitrobenzoyl-fl-methoxy-y-mercuribromid-
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propan, schwacli gelblittlics Krystallpulyer, F. 100—102°, iiberfuliren u. dicses durch 
Erhitzen mit J  in Essigesterlsg. in das cntsprecliende Jodpropan, gefarbter, lcicht 
J  abspaltender, in W. unl., in organ. Losungsmm. 1. Sirup. Beim Erhitzen des 
Jodpropans mit D idthylam in  auf 100° u. Behandeln des dest. Óles mit vcrd. HC1 
erhalt man das ci,p-Nitrobcnzoyl-fi-mcthoxy-y-didthylaminopropanchlorhydrat, aus 
Bzl. Nadeln, P. 143—144°, in Aceton u. w. Essigester 1. Reduziert man dicses 
Chlorhydrat mit SnCla u. HC1, entzinnt mit NaOH, atliert aus u. neutralisiert mit 
verd. HC1, so gcht es in das stark bitter schmeckende Chlorhydrat des cc,p-Amino- 
benzoyl-fi-melhoxij-y-duithylaminopropans, F. 158—159", in W. u. CH3OH mit neu- 
traler Rk. 11., in Essigester kaum 1., iiber. (D. R. P. 420447 KI. 12 q vom 20/4.
1923, ausg. 24/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Lcverkusen b. Koln a. Rh. (Er- 
finder: Werner Schulemann, Vohwinkel-IIammerstein, und Fritz Schónhofer, 
Elberfeld), Darstcllung der 2-Acetoxy-ś-methoxybenzol-l-carbonsdure, dad. gek., daB 
man 4-Methoxy-2-oxybcnzol-l-carbonsiiure einer sclionenden Acetylicruug unter- 
wirft. — Beispiele fur die Acetylicruug der 4-Methoxy-2-oxybenzol-l-carbonsaure 
durch Erhitzen der Saure in iitli. Lsg. mit JEssigsaureanhydrid unter RiiekfluB — 
bezw. durch Yerriihren der mit Bzl. angescliliimmtcn Siiure mit dem Anhydrid bei 
30—40° — bezw. durch Einw. von Acetylchlorid auf dic in Pyridin gel. Siiure unter 
starker Kuhlung, sind angegeben. Man erhiilt die 2-Acctoxy-4-methoxijbensol-l-carboii- 
saure, aus verd. A. oder Bzl. Niidclehen, F. 119—121° in einhcitlichcr Form u. yon 
gleichmiiBiger pliysiolog. Wrkg. Insbesondere wird so die B. der therapeut. minder- 
wertigen Methoxysalicylomcthoxysalicylsdurc, F. 160°, vcrmiedcn. Die Verb. zeigt 
bei besserer Vertraglichkeit eine stfirkere Temp. herabsetzende u. schmerzyermin- 
dernde Wrkg. ais die Acetylsalicylsdure, selbst bei kleineren Dosen ais dieser. 
(D.R.P. 423035 KI. 1 2 q vom 5/4. 1924, ausg. 18/12. 1925. E. P. 231886 yom 
3/4. 1925, Auszug yeroif. 4/6. 1925. D. Prior. 4/4. 1924.) S c i i o t t ł a n d e r .

Chemische Fabrik Flora, Diibendorf (Schweiz), Darstellung einer Icomplexcn 
Thoriumverbindung des aus Tyrosin w id  Formaldehyd erhaltlichen Jicaktionsproduldes, 
dad. gek., daB man die wss. Lsg. des Reaktionsprod. von Tyrosin u. CH20 mit 
CIT3 COjII u .  uberschiissigcm, frisch gefiilltem Th(OII), yersetzt, erwarmt, filtriert,
mit NH3 neutralisiert, eindampft u. aus der konz. Lsg. mit A. die Komplexverb.
ausfiillt — Die Komplexverb., gelbes, amorphes Pulyer, in W. mit neutraler bis 
schwach alkal. Rk. 1., findet therapeut. Yerwendung. Sie enthiilt ca. 10% Th. 
Geht man von radioakt. Th(0II ) 4 aus, so ist dic Komplesyerb. ebenfalls radioakt. 
Zur Ilerst. des Ausgangsstofłes wird Tyrosin mit 40%ig. CHaO-Lsg. in Ggw. von 
30 % ig. NaOH behandelt. (Schwz. P. 113053 yom 13/11. 1924, ausg. 16/12.
1925.) Sc iio t t ł a n d e r .

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H. (Erfinder: Georg Kalischer und Karl 
Keller), Frankfurt a. M., I[e>-stellwig von IleduUtionsproduMen der 2,3-Oxynaplithoe- 
saurenitroarylide. ' (D. B. P. 424217 KI. 12o vom 6/4. 1924, ausg. 27/1. 1926. — 
C. 1926. I. 234.) S c h o t t l a n d e r .

N. Y. Chemische Maatschappy Vega, Wormeryeer, Hydrieren von Naphthalin. 
(D.R. P. 424702 KI. 12o vom 23/3. 1921, ausg. 1/2. 1926. Oe. Prior. 5/10. 1916.
— C. 1922. II. 1219 [F. P. 533033].) S c h o t t l a n d e r .

C. F. Boehringer & Soehne G. m. b. H., Mamiheim-Waldhof, Yerfahren zur 
(kcydation organischer Stoffe w id  Darstellung chromał- bezw. dichromathaltiger Salz- 
gemische, 1 . dad. gek., daB man die Osydation mit Alkalichromaten bezw. -dichro- 
maten in salpetersaurer Lsg. yornimmt, die yerbrauchten Laugen unter Auffangen 
des uberdestillierenden Uberschusses an IIN 0 3  eindampft, den Ruckstand bis zum 
Schmelzen erhitzt u. die entweiclienden nitrosen Gase in bekannter Weise in HNOs 
uberfiihrt. — 2. dad. gek., daB man Cr-Nitrat oder dieses enthaltende Prodd. mit
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Alkalinitraten versetzt u. unter Regeneration der entwcichenden nitrosen Gase zum 
Schmelzen erhitzt. — Das Arbeiten in salpetersaurer anstatt wie bisher in schwefel- 
aaurer Lsg. ermoglicht eine leichte u. wirtschaftliche Regenerierung der abfallenden 
Cr-Laugen zu Cr03. Folgende Beispiele sind angegeben: Zu einer Lsg. von Anilin in 
12%'g- HNO:, gibt man bei 5—10° allinahlicli unter gutem Riihrcn eine wss. Lsg. von 
Ną,CraO,, laBt 12 Stdn. stelien u. gibt dann weitere Mengen der Na.jCr.jO,-Lsg. in 
gleicher Weise hinzu. Das entstandene Chinon wird der Fl. durch geeignete 
organ. Losungsmm. entzogen. Die zuritckbleibende Cr-Lauge wird zur Trockne 
eingedampft u. zum Schmelzen gebracht. Die uberdest. HNOa u. die bei der Dest. 
entstehenden nitrosen Gase werden zuriiekgewonnen. Der Rttckstand besteht aus 
iVa2 C;-2 0,. — Suspendiert man gereinigtes, sublimiertes Anthracen in 10°/o'g- HNOs, 
gibt krystallisiertes NajCr2 0 7 hinzu u. erhitzt unter starkem Riihren auf 75—80° 
bis zur vollstandigen Umwandlung des Antbracens, so wird in quantitativer Aus- 
beute Anfhrachinon erhalten, das abfiltriert wird. Zur Lauge gibt man einen Uber- 
sehuB gleicher Teile KN03 u. NaN03, dampft ein u. versehm. bei ca. 280—300°. 
Die iibergehenden HN03 -D;impfe werden kondensiert u. die N-Oxyde durch Oxy- 
dation mit Luft in IIN 0 3  ubergefiihrt (D. R. P. 420444 KI. 12o vom 24/10. 1923, 
ausg. 24/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Leopold Casaella & Co. G. m. b. H., Ubert. von: Georg Kaliacher, Mainkur, 
Rudolf Muller und Fritz Frister, Fechenheim b. Frankfurt a. M., Ilerstellung 
von. Benzanthrondermaten. Man behandelt u-Naplithalin-azo-benzol-mcarbonsdure 
(I.) in saurer Lsg. mit Reduktionsmitteln u. kondensiert die Diaminonaphthylphenyl- 
o-carbonsaure mit sauren Kondensationsmitteln, wie H 2 S04, Zn CI, oder man fiihrt 
die Carbonsaure zuerst in das Chlorid uber u. kondensiert mitA1013; 4,4'-Diamino- 
naphthylphenyl-3’-carbonsaure (II.) gereinigt iiber das Hydrochlorid, wl. in W., 1. 
in Alkalien, gibt eine Tetrazoyerb., die mit 2-Naphthol-3,6-disulfosiiure einen 
yioletten Azofarbstoff liefert. Bei der Kondensation des Hydrochlorids der 4,4'-Di-

COOII

COJI

NIL NH2

aminonaplithylphenyl - 2 '- carbonsaure mit 
Chlorsulfonsaure bei Temp. nicht iiber 10° 
entsteht Diaminobenzanthron (III.), 1. in 
organ. Losungsmm. mit violetter Farbę, 
Krystalle, F. etwa 225°, die Tetrazoyerb. 
liefert mit 2-Naphthol-3,G-disulfosaure einen 

blauen Disazofarbstolf. 4,4'- Diamino- 
naphthyl-5'-methylbenzol-2'-carbonsaure aus 
ct-Naphthalin - azo-2-methylbenzol - m- carbon
saure liefert Diayninomeihylbenzanthron (IV.); 

in gleicher Weise erhalt man Diaminomethoxybenzanthron (V.), Diaminochlorbenz- 
anthroti(VI.); dieProdd. sollen zurllerst. von Kiipenfarbstoffen dienen. a-Naphthalin- 
azo-benzol-m-carbonsdure, gelbbrauue Nadeln aus Eg., F. 207°, erhalten durch ver- 
einigen von diazotierter m-Aminobenzoesaure mit 1-Naphthylamin, diazotieren u. 
Verkochen mit A. u-Naphthalin-azo-methylbenzol-m-carbonsdure, braungelbe Kry
stalle, F. 226°. (A.P. 1565229 vom 19/3. 1925, ausg. 8'12. 192ó.) Fbanz.
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Leopold Cassella & Co. G. m. b. H ., Frankfurt a. M., Ilerstellung von JBenz- 
anthrondeńvaten. Zu 'dem  yorst. Ref. nacli A. P. 1565229 ist folgendes nacli- 
zutragen: Die Red., Umlagerung u. Kondensation der a-Naphthalin-azo-2-methyl- 
bcnzol-5-carbomaurc zum Diaminomethylbenzanthron kann aueli iu einem Arbeitsgang 
erfolgen, indem man iu die Lsg. des AzofarbstofFs in konz. H 2S0 4 Al-Bronze ein- 
tr&gt. — Diaminomethoxybenzanthron in Eg. u. Pyridin mit blutroter, in konz. IIsS04 

mit griingelber Farbę u. stark griiner Fluoreseenz 1. — Diaminochlorbenzanthron in 
Anilin mit fuebsinroter, in konz. H2 S04  mit oranger Farbę u. schwaclier Fluoreseenz
1 . — Tetrazotiert man die d,d'-Diaminonaphtliylplicmyl-2'-carbonsaure in salzsaurer 
Lsg., triigt die Tetrazoverb. bei 70° in eiue was. CuCl.,-Lsg. ein u. erliitzt einige 
Zeit auf 80—90°, so gebt sie in die 4,4'-Dichlorriaphthylphenyl-2'-carbonsaure, rotes 
Pulyer, iiber. Diese Siiure liiBt sieb mit S0 3 H-C1 zum Dichlorbenzanthron konden- 
sieren, aus Eg. braungelbe Krystalle, F. ca. 215°. — Durcb Eutamidierung der 
4,4'-Diamino-7-methoxynapl\.tliylphenyl-2'-carbonsaure (Koclien der Tetrazoucrb. mit
A.) erhiilt man die 7-Metlioxynaj)hthylplienyl-2'-carbonsaure rotes Pulyer, u. aus 
dieser beim Bebandeln mit SOaH-Cl bei Tempp. unterlialb 10° das 4-Methoxybenz- 
anthron. (E. P. 596559 yom 10/4. 1925, ausg. 27/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

E. Merck, Chemische Eabrik (Erfinder: Amadeus Diitzmann), Darmstadt, 
Darstellung von S-Oxy-N-methyloxindol unter gleiclizeitiger Gewinnung von p-Oxy- 
phenylmethylglycin, dad. gek., daB man auf N-Monometbyl-p-aminophenol Glyoxal 
in Ggw. von Alkalidisulfit einwirken lUBt. — Z. B. wird N-Monomcthyl-p-amino- 
plienolsulfat schnell in W. gel. u. nacli Zugabe yon etwas H2 S03  u. 25°/0ig. NH3 

in Eiswasser gekiiblt. Die freie, mit wenig S02-haltigem W. gewasebene Base 
wird melirere Stdn. mit G-hjoxal-jSTaJIS03 gekocht. Nach Filtration dampft man bis 
zur B. einer Krystallbaut ein, lost die Krystalle in wenig 20°/0ig. Na-Acetatlsg. b. 
u. krystallisiert wieder. Die ausgescliiedenen Bliittchen von 5-oxy-N-methyloxindol- 
schwefligsaurem Na werden abfiltriert u. durch Kochen mit verd. IIC1 zcrs. Das
o-Oxy-N-methyloxindol, aus W. Bliittchen, F. 180 — 187°, 11. in organ. Losungsmm. 
u. W., dient zur Herst. pharmazeut. wichtiger Prodd. Das Filtrat yom wl. Salz 
wird mit Eg. angesSuert u. gibt einen krystallin. Nd., der aus absol. A. umkrystalli- 
siert p-Oxyphenylmeihylglycin, C6 II4(OH) 1 • (N[CIi3] • CH2• C02 H)4, F. 130—131°, dar- 
stellt. (D. R. P. 421386 KI. 1 2 p vom 23/8. 1924, ausg. 1 1 / 1 1 . 1925.) S c h o t t l .

Kurt Riilke, Charlottenburg, und Fritz Clotofski, Bcrlin-Halensec, Darstellung 
von Di- und Połypipcridylen durcb elektrolyt. Red. von Pyridin u. seinen Homo- 
logen an Pb-Kathoden in scliwefelsaurer Lsg., dad. gek., daB man auf 1 Aquivalent 
Base 2 —3 Aąuiyalente Siiure yerwendet u. gleicbzeitig die Siiurekonz. unter 30%) 
yorteilhaft zwischen 15 u. 25%, hiilt, wobei man zur Erzielung yon yorwiegend 
Dipiperidylen neben wenig Polypiperidylen bei einer Stromstarke von 8—14 Amp. 
arbeitet, wahrend zur Erzielung yon hohen Gesamtausbeuten an Di- u. Polypiperi
dylen mit ycrhiiltnismiiBig groBem Gehalt an Polypiperidylen hohere Stromdichteu 
yon iiber 20 Amp. auf 100 qcm Kathodenoberfliiche zur Anwcnduug gelangen. — 
Das Piperidin u. die Di- u. Polypiperidyle baben techn. Bedeutung ais Schadlings- 
bekdmpfungsmiltel. Z. B. werden teclm., mit KOH getrocknete Pyridinbascn in W. 
u. 40°/oig. H2 S0 4 gel. u. an einer Pb-Kathode mit einer mittleren Stromdichte vou
13,G Amp. pro 100 qcm bei hoclistens 18° reduziert. Man erhiilt 32,9% Dipipcridylc 
u. 11,4% Harz. Die ersteren eehen unter 17 mm Druck hauptsachlich zwischen 
155—162° iiber u. krystallisieren sofort in der Yorlage. — Reduziert man die in 
40%ig. HaS04 u. W. gel. techn. Pyridinbascn an einer Pb-Kathode mit einer mitt
leren Stromdichte yon 27 Amp. pro 1 0 0  qcm bei hoclistens 30°, so werden 25,5% 
Dipiperidyle u. 38,7% Harz (Polypiperidyle) gewonnen. (D. R. P. 420445 KI. 1 2 p 
yom 20/4. 1924, ausg. 26/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r .
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S. Karpen & Bros., Chicago, Illinois, iibert. von: Carnle B. Carter, Pitts- 
burgh, Pennsylvania, V. St. A., Herstellwng ion Heccamethylentetramin. Man siitt. 
eine wss. CILO-Lsg. mit NIi3-Gas unter Yermeidung einer Temperatursteigerung, 
u. zwar wird soyiel NH3 eingeleitet, daB das gebildetc C0H 1 SN4  ausfallt, trennt den 
Nd. ab u. wascht u. trocknet ilin, dest. aus dem Filtrat das NII3  ab, gibt zu einem 
Teil des riickstiiudigen Filtrats frischc CH2 Q-Lsg. u. ycrdampft das W. aus dieser 
Lsg., so daB eine gesatt. Lsg. yon roli ein C0H„N 4 entsteht. Diese Lsg. wird mit 
NIL, iibersUttigt u. das ausgefallene C0H 1 2 N4 gewaschen u. getrocknet. — Das Verf. 
ist besonders wirtschaftlich, da die bisher benotigte Verdampfung groBer Fliissig- 
keitsmengen umgangen wird. (A. P. 1566820 vom 26/7. 1924, ausg. 22/12.
1925.) S c h o t t l a n d e r .

0rville Adalbert Dafert-Sensel-Timmer und Walter Vogl, Wien, Iler- 
stellung von arsenhaltigen Derwaten des Chinina und anderer Chinaalkaloide. Man 
lśiBt As-Halogenide auf Chinaalkaloide oder dereń Salze in indifferenten Losungsmm. 
cinwirken. — Z. B. giefit man eine Lsg. yon AsCl3 in Chlf. in eine solche von 
wasserfreiem Chininchlorhydrat. HSlt man hierbei die Temp. unterhalb 16°, so 
scheidet sich ein krystallin. Nd. des Doppelsalzes Chininchlorhydrat.Ą-1 Mol. AsCls 
aus. Die im Yakuum u. dann im Trockenschrank bei 100° vom anhaftenden Chlf. 
befreite Verb. ist stark liygroskop., zers. sich oberhalb 100'1 oline F ., wl. in Chlf.,
11. in W., 1. in A. u. CH3 OH. — Bei 25—35° entstehen aus denselben Komponenten 
Verbb., die auf 1 Mol. AsCl3 1 , 2, 3 oder 4 Moll. Chininchlorhydrat enthalten. — 
Ahnliche Verbb. aus freiem Chinin bezw. aus Chinidin u. aus anderen As-Halo- 
geniden, wie AsF3. Die Prodd. sind stark wirksam gegen Blutparasiien u. fiudcn 
in Form yon intravenosen oder intramuskularen Injektionen therapeut. Verwendung. 
(E. P. 225236 vom 22/11. 1924, ausg. 21/1. 1925. Oe. Prior. 23/11. 1923 u. A. P. 
1558241 vom 15/12. 1924, ausg. 20/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

E. M erck, Chemische F ab rik  (Erfinder: Amadeus M tzm ann), Darmstadt, 
Darstellung von 7-cinem Ci-Sparteinjodmcthylat, dad. gek., daB man aus dem rohen 
Gemisch der isomeren Jodinethylate das a-Jodmctliylat ais Krystallcliloroformyerb. 
abscheidet. — Z. B. wird rolies Sparteinjodmcthylat, liergestellt aus Sparteinbase, 
J-CH 3  u .  Essigester, durch Erwarmen mit dem doppelten Yol. Chlf. yollig gel. u. 
noch h. ca. das gleiclie Vol. h. Essigester zugesetzt. Sofort erstarrt das Gemisch 
zu einem Kry stall kuchen, der nach 1-tiigigem Stehen abfiltriert, mit Chlf.-Essigester 
nachgewaschen, an der Luft getrocknet, dann bei 100° mit W. bis zur Lsg. er- 
wSnnt u. bis zum Verscliwinden des Chlf. gekocht wird. Beim Erkalten scheidet 
sich reines cinhcitliches u-Sparteinjodmelhylat, derbe Wurfel, ab. Die u-Jodmelhylat- 
Chlf.-Yerl)., F. 236—238°, */s Mol. Krystallchloroform enthaltend, ist in k. W. swl., 
in Essigester wl., in A. u. A. sil. Das in der Chlf.-Mutterlauge gel. a'-Jodmethylat 
wird durch Einengen u. Krystallisieren frei yon Chlf. gewonnen. Das Yerf. er- 
moglicht die yerlustlose Beinigung u. Trennung der beiden Stereoisomeren. Die 
Neigung des K-Jodmethylata zur B. einer Krystallcliloroformyerb. ist so groB, daB 
beim UbergieBen eines Gemenges der beiden Jodmethylate mit Chlf. starkę Er- 
wiirmung auftritt u. ferner einer wsa. Lsg. des «-Jodmethylats beim Ausscliiitteln 
mit Chlf. das Salz restlos entzogen wird. (D. B,. P. 421387 KI. 12p vom 23/8.
1924, ausg. 11/11. 1925.) Sc iio t t l a n d e r .

X. Farben; Farberei; Drackerei.
B,. H. Comey Company, Camden, New Jersey, Y. St. A., iibert. von: Victor 

Wintsch, jr., Zurich, Schweiz, Jlerstellung bestandiger, Sauerstoff nur langsam ab- 
gebendcr Bleichbader und eines Stabilisators fiir diese. Man setzt zu wss. Lsgg. von
II,Oj, Na-jOj, Na-Perborat, Na-Percarbonat geringe Mengen eines Alkalipyroi>hosphat- 
Salicylats. Wiihrend derartige Lsgg. ohne Zusatz des Stabilisators bei 75° bereits
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in wenigen Stdn. den, gesamtcn Gehalt an akt. Oa cinbiiGen, yerlieren sie in Ggw. 
des Alkalipyropliosphat-Salicylats (ca. 1% ) innerhalb 24 Stdn. nur ca. 1 / ł0  des 0 2. — 
Zur Herst. des Stabilisators mischt man z. B. Na4 P2 0 7 mit Salictjlsdure, die mit 
wenig W. angefeuchtet ist, auf dem Wasserbade u. erliitzt zur Trockne. Die 
Doppelverb. von der Zus. [(C02Na)-CIJII4] 1Ps0 7 bezw. C0H 4(C02 II)-(0-P0[0Na]j) ist 
in W. 11. (A. PP. 1559599 u. 1559600 vom 25/6. 1924, ausg. 3/11. 1925.) Scno.

Maison Breton, Jean Eieliot et Cie. Snccesseurs und Georges Louis 
Augustę Crut, Frankreich, Trdger fiir Farbstoffc u. dgl. Ais Triiger dienen die 
Ndd., welche beim Yersetzen der Lsgg. von A12 (S04 ) 3 mit zur yollstandigen Fiillung 
des Al unzureichenden Mengen Alkali- oder Ammoniumcarbonat erhalten werden. 
Die Erzeugnisse sind, was fiir manche Zwecke wiclitig ist, weniger durchscheinend 
ais mit fiquivalenten Mengen oder Uberschussen von 1. Carbonat erhaltene Ndd. 
(F. P. 599868 vom 23/9. 1924, ausg. 22/1. 1926.) K O h lin g .

N. V. Nederlandsche Kunstzydefabriek, Niederlande, Erzeugung von Far- 
bungen oder Glanz au f natiirlichen oder Icunstlichcn Fasersto/fen. Man erzeugt auf 
der Faser einen Nd. von Schwefel, lfiBt ein en Tcil unbehandclt u. fiirbt dann; man 
taueht die Fiiden in eine Lsg. von Alkalipolysulfiden u. behandelt dann mit Sauren, 
oder man triinkt die Faser mit einer Lsg. yon Schwefel in einem organ. Losungsm. 
u. yerdampft das Losungsm. Die mit Schwefel behandelte Faser liefert beim 
F&rben oder beim Behandeln mit Metallsalzen andere Farbtone, ais die unbehandelte 
Faser; bei Yerwendung von Viscoseseide liiBt man das Entschwefelungsbad fort, 
zur Erzeugung von Mustern entfernt man den Schwefel nur stellenweise, behandelt 
man die Viscose erst nach dem Farben mit Entschweflungsmitteln, so erhalt man 
einen nichtglanzenden Faden. (F. P. 597231 vom 25/4. 1925, ausg. 16/11. 1925.
D. Priorr. yom 30/12. 1924 u. 17/3. 1925.) F ra n z .

Chemiscłie Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M. (Erfinder: Gustav 
Petzold und Heinrich Rittner, Offenbach a. M.), Erzeugung von Mischtonen auf 
der pflanzlichen Faser. (D. H. P. 420 634 K I. 8 m vom 2/2. 1924, ausg. 31/10. 1925. 
Zus. zu D. R. P. 418943; C. 1926. I. 1043. — C. 1925. II. 241.) F r a n z .

Henri Dreyfus, England, Farben von Celluloseacełat. (F. P. 595759 yom 20/3. 
1925, ausg. 9/10. 1925. E. Prior. 4/4. 1924. — C. 1926. I. 1044 [British Celanese 
Ltd. etc., E .P . 237943].) F r a n z .

Deutsche Gasglnhlicht-Auer-Ges., Berlin, Deckfarbstoffe. Die Farbstoffe, be- 
sonders durch hydrolyt. Spaltung gewonnene Titansiiure werden yon anhaftender 
SSure durch Behandlung mit geringen, aber im Vergleich zu der abzustumpfenden 
Saure etwas uberschiissigen Mengen von ZnO oder Zn(OII2) behandelt, gefiltert u. 
gegliiht. (E.P. 242282 vom 28/10. 1925. Auszug yeroff. 31/12. 1925. Prior. 31/10.
1924.) K O h lin g .  

Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Chrom-
verbindungen von o-Oxyazofarbstoffen. (F. P. 598784 yom 26/5. 1925, ausg. 24/12.
1925. S c h w z .P rio r . 17/6. 1924. —  C. 1926. I .  1051 [ E .P .  235877].) F r a n z .

Chemische Eabriken Worms A.-G., F ra n k fu r t  a. M., Herstellung von be-
stdndigen Salzen mit Malachi/grunbase, dad. gek., daB Naphthensaure zur Anwendung 
kommt. — Die Bestiindigkeit der Salze ist groBer ais die der Salze der Malachit- 
griinbase mit Ol- oder Fettsaure. (D. B,. P. 424194 KI. 22 f yom 9/2. 1917, ausg. 
16/1. 1926.) K O h lin g .

Compagnie Nationale de Matiferes Colorantes et Manufactures de Pro- 
duits Chimiąues du Nord Reunis, Etablissements Knhlmann, Seine, Frank
reich, und Hans Pereira, Perylenkiipenfarbstoffe. (F. P. 596484 vom 8/4. 1925, 
ausg. 24/10. 1925. Oe. Prior. 10/4. 1924. — C. 1926. I. 246.) F r a n z .

Berthold L. Blatt, Freedom, Pennsylyan., James H. Johnston, Wampum, 
Pennsylyan. und W illis C. Jack, Freedom, Mittel zum Reinigen und Entfernen von
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Anstrichen bestehend aus Na3 P 0 4, Natriumbprat u. Leim. (A. P. 1567902 vom 
3/1. 1925, ausg. 29/12. 1925.) K a u s c u .

Albert Morerod-Triphon, Schweiz, Wasserfarbenmalerei. Man iłberzieht die 
zu beraalende Flachę zunSchst mit einer wss. Leimlsg., dann mit einer ein trocknendcs 
01 (Leinol) enthaltenden Fl., hierauf mit in W. zerbrochenem Kalk, der mit W. u. 
Leim in eine Fl. iibergefiihrt worden ist, sodann mit einer Emulsion yon EiweiB 
u. -gelb in W. u. schliefilich mit einem Gemenge von in W. zerbrochenem 
Kalk u. einem Fixativ. Dann liiBt man die Fliiche trocknen, bringt hierauf dic 
Wasserfarbe u. auf diese eine Schicht eines schiitzenden Oberzuges (Lack u. dgl.) 
auf. (F. P. 599820 vom 20/6. 1925, ausg. 21/1. 1926. Schwz. Prior. 21/6.
1924.) K a u s c h .

Deutsche Forschungs- uud Yersuchs-Anstalt G-. m. b. H., Godesberg a. Rh., 
Herstellung btsonders wetterfester und unempfindlicher Anstrichflachen, dad. gek., daB 
matttrocknende Anstrichstoffe, welche polierfSliige Stoffe, niimlich yorzugsweisc 
Bleisulfid, Jet, Graphit, Kupferglauz u. dgl. entweder fiir sich oder in Gemischen 
untereinander enthalten, nach dem Erhiirten poliert werden, um das Bindemittel des 
Anstrichstoffes vor der Zerstorung durch Witterungs- u. andere Einfliisse zu 
schiitzen. (D.R.P. 422614 KI. 75c vom 15/2. 1925, ausg. 5/12. 1925.) F r a n z .

Siegfried Friedlander, Berlin, Ansłreichen (Bemalen) gesplitterter Holzfupbdden 
u. dgl., dad. gek., daB die anzustreichende Fliiche zuerst mit einer streichbaren, 
aus Kaltleim u. einem Fiillstoff bestehenden Spachtelmasse behandelt u. nach dem 
Abbinden derselbcn in bekannter Weise angestrichen wird. — Ais Fiillstoff kann 
z. B. Sśigemehl oder Korkmehl yerwendet werden. (D.E,. P. 424373 KI. 75c vom 
3/5. 1925, ausg. 22/1. 1926.) O e l k e r .

Paraffine Co. Inc., San Francisco, Californien, iibert. yon: Cornelius S. 
Fleming, Berkeley, Californien, Ansłrichmasse, bestehend aus Asphalt u. feiu 
geflocktem Metali (Bronzierpulyer). (A. P. 1568215 vom 28/11. 1921, ausg. 5/1.
1926.) K atjsch .

David Taylor, Denver Colorado, Anstrichmittel, bestehend aus Leinol, Asbest- 
pulver, Portlandzement, Zn u. Malerfarbe. (A. P. 1568350 vom 6/10. 1924, ausg.
5/1. 1926.) K a u s c h .

Latex Developement3, Ltd., London, und E. Russell, Manchester, TFasso-- 
fesłe Anstrichniasse, bestehend aus Kautschuk-, Balata- o. dgl. -Latex, der mit N1I3 

o. dgl. konserviert ist, einer Caseinverb., Phenol, NH3 u. Borax oder Na.jC03 o. dgl. 
u. einem FarbstofF oder Fiillstoff. (E. P. 244150 vom 3/9. 1924, ausg. 3/2.
1926.) K a u sc h .

W. J. S. Dufton, T. Obank, W. J. Obank und L. S. Obank (Duf bank Tile Co.), 
Bradford, Ansłrichmassen, Bindemittel usw., bestehend aus Wasserfarben, Kalk oder 
Zement oder beiden, polymerisierten Olen u. gegebenenfalls Kiesclgur. (E. P. 
244312 vom 27/3. 1925, ausg. 7/1. 1926.) K a u s c h .

Commercial Solvents Corporation, Terre llaute, Indiana, iibert. yon: Edwin 
R. Littmann, Terre Haute, Anstrich- und Lackcntfernungsmittel bestehend in einer 
gesiitt. Lsg. eines Alkalisalzes von Nitrophtlialsiiure u. einem in W. 1. organ. An
strich- u. Lacklosungsm. (A. P. 1568753 vom 13/3. 1925, ausg. 5/1. 1926.) K a u s c h .

Ed. Lichtensteiger, Waldstatt, Appenzell, Schweiz, Leuchtendc Ansłrichmasse, 
.bestehend aus FarbstofF, Bindemittel u. mindestens einer phosphorcscierenden Sub- 
stanz (CaS u. BaS). (Schwz. P. 112806 yom 5/8. 1924, ausg. 16/11. 1925.) K a u s c h .

XI. Harze; Lacke; Pirnis.
Coke and Gas 0vens, Ltd., London, Carl Still, Arthur Kuhn uud Paul 

Fritzschi, Recklinghausen, Geioinnung von Sdureliarz. Die harzbaltige Siiure
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wird in einem Kesscl terhitzt, der mit einem beweglielien am Boden des Kessels 
angeordneten Siebeinsatz ausgeriistet iat, auf dem das Harz sich absetzt u. durch 
Heben des Siebes entfernt wird. (E. P. 219089 vom 18/4. 1923, ausg. 14/8.
1924.) M a i .

Siemens & Halske Akt.-Ges. (Erfinder: C. Harries und Werner Nagel), 
Berlin-Sicmensstadt, Dispergieren von ungebleichtem Schellack, dad. gek., daB man 
durch Behandlung mit geringen Mengen von Mineralsauren eine koagulierende 
Wrkg. erzeugt oder durch peptisiercnde Agenzicn, wie organ. Sauren, disperse 
Phasen erhiilt, die wieder yollkommen von A. aufgcnommen werden. (D. R. P. 
421337 KI. 22 h vom 15/2. 1923, ausg. 10/11. 1925.) R O iim er.

Soc. Anon. des Etablissements J. F. Audibert, Marseilłe, Frankreich, Ex- 
traliicren von Gummi aus den Friichten des Johannisbrolbaumcs. Die Friichte werden 
in trockenem Zustande von den Sclialen bcfreit u. dann in einem Dreliofen erliitzt, 
bis sie eine goldbraune Farbę angenommen haben, die Samen werden dann mit der 
20-fachen Menge sd. W. unter Ruhren estraliiert, das yiscose Prod. wird filtriert, 
getrocknet u. gemahlen. lE. P. 241186 yom 1/10. 1925, Auszug vcroff. 2/12. 1925, 
Prior. 10/10. 1924.) F r a n z .

Bakelite Gesellschaft m. b. H., Berlin, und Martin Plorenz, Erkner b. Berlin, 
Herstellung harzartiger Produkte aus Rohanthracen u. Phenanthren, dad. gek., daB 
man Anthracen, Phenanthren oder Gcmische derselben, wie z. B. Rohanthracen, in 
Additionsprodd. iiberfulirt u. diese durch Erhitzen, gcgebenenfalls mit Aldehyden 
in Ggw. von Kondensationsmitteln, verharzt. — Die Additionsprodd. der erwahuten 
KW-stofie erhiilt man z. B. durcli Einw. von Halogen, wie Cl2, Br, JC13, JBr, 
BrCl, auch in Ggw. von Halogenubertriigern, wie FeCl3, HgCl2, oder durch Einw. 
von Pikrinsaure, bezw. vou HN0 3 oder N-Oxyde abgebenden Stoffen, wie NOC1. 
Geeignete Aldehyde sind CIIsO, dessen Aquivalentc, wie Trioxymetliylen, Para- 
formaldehyd, Hexamethylentetramin, CH3 CHO, Paraldehyd, Crotonaldchyd oder 
CcH6 CHO. Ais Kondensationsmittel kommen NaOH, N H || Dimethylamin, NaHS03, 
Chloride der Schwer- oder Erdmetalle, wie FeCl3 oder A1C13, in Frage. Z. B. wird 
in in CS2 oder Bzl. suspendiertes Rohanthracen bis zur Beendigung der Absorption 
CI.» eingeleitet, das CS2 oder Bzl. bei 100° abdest. u. der Rilckstand iiber 100° im
Ol- oder Sandbade oder iiber freier Flamme bis zum Schmelzen solange erhitzt, 
bis eine Probe in der Kiilte zu einem gliinzend schwarzen 1larze erstarrt u. die 
Dcst. von Antlirachinon aufhort. — Yerriihrt man Rohanthracen mit HN03 u. liiBt 
einige Zeit stelien, so schiiumt die M. sehr stark u. erwiirmt sich. Das sich ab- 
setzende zśihe Prod. wird mit Benzaldehyd u. 20°/c'g- NII:), in dem es teilweise gel. 
wird, so lange unter RuckfluB erhitzt, bis die heftige Rk. nacligelassen bat. Nach 
Abblasen des iiberschiissigen Aldehyds mit Wasserdampf wird das vom W. ab- 
getrennte Harz so lange eingedampft, bis ein in der Kiilte springhartes Harz 
zuriickbleibt — Aus dcm obigen Chloradditionsprod. des Rohanthracens erhiilt man 
beim Erhitzen mit CH.fi u. FeCl3  unter RuckfluB ebenfalls ein springhartes Harz
— u. beim Erhitzen mit C0 i f lsiY, oberhalb 100° bis zur Beendigung der Dest. von 
Antlirachinon eine gliinzend scliwarze, liarzartige M. Die in Bzl., Halogcn-ICW- 
stoffen, wie Tetrachloracetylen, 1 . Harze, F. ca. 80—90°, finden in der Lackindnstrie, 
gel. zum Impragnieren von Holz u. zur Herst. elektrotechn. Gegenstandb, wic 
Isolationskorpern aus verschiedenen, durch die Harze zusammengehaltenen Lagen 
von Geweben, Verwendung. (D. E. P. 420443 KI. 12o vom 30/12.1922, ausg. 
24/10. 1925.) S c h o ttla n d e r .

Consortium fur elektrochemische Industrie G. m. b. H. (Erfinder: Hans 
Deutsch, Wolfram Haeknel und W illy 0. Herrmann), Miinchen, Yerfahren zur 
\  erbessentng von harzartigen Polymerisationsprodukten aus Aldehyden. Zu dem Ref.



nach F. P. 569517; C. 1924. II. 1137 ist naclizutragen, daB die Veredelnng vou 
Aldehydharzen durch Verschmelzen, auBer mit organ. Oxysiiuren oder dereń Dcriw., 
auch mit CO-Gruppen enthaltenden Verbb., wie Mesityloxyd oder Phoron, bewirlct 
werden kann. Z. B. wird Acctahlehydharz, nach D. R. P. 379832; C. 1923. IV. 1031 
(vgl. auch Schwz. P. 97061; C. 1923. IV. 667) gewonnen, mit Mesiłyloxyd vcr- 
schmolzen u. cinige Zeit im SclimelzfluB erhalten. Das Endprod. ist elastischer u. 
in A. leichter 1., sowie leichter schm. ais der Ausgangsstoff. (D. R. P. 422 538 
KI. 22 h vom 8 /8 . 1922, ausg. 3/12. 1925.) S c h o t t l a n d e k .

Farbwerke vorm. Meister lucius & Bruning (Erfmder: Arthur VoB), 
Ilochst a. M., Ilerstellung von Kunstliarżen, dad. gek., daB man Naturbarze mit 
synthet. hergestellten, freie C02H-Gruppen enthaltenden, harzartigcn Kondensations- 
prodd., mit oder ohne Zusatz von Oxyden, Hydroxyden oder Carbonaten der Erd- 
alkalien versclimilzt. — Die in Ggw. von Erdalkaliverbb. gewonnencn Prodd. be- 
sitzen einen weit hoheren Klebepunkt ais die durch Verschmelzen von Naturharzen 
oder dereń Salzen mit Phenol-Aldehydkondensationsprodd. erhaltliehen Harze. Bei- 
spiele fiir die Ilerst. folgender Harze sind angegeben: Aus: deutschem Ficlitenharz 
u. dcm harzartigcn Prod. aus Salicylsaure u. C//aO, durch Schmelze bei 100—120° 
u. dann boi 190—200°, sil. in Na,C03 u. NIL,, der Klebepunkt liegt um mindestcns 
30° hoher ais beim Ficlitenharz. — Aus: Kolophotiium u. dem Kondensalionsprod. 
aus Phenoxyessigsaure u. CH.fi, eignet sich zur Herst. von nicht klebenden Lacken 
u. zu elektrotechn. Zwecken. — Aus: Koloplwnium u. dem Einwirkungsprod. von 
Cl ■ CIĄ ■ CO.tH  auf das Kondensationsprod. von techn. Kresol u. Paraldehyd. Man 
trjigt in die Schmelze langsam unter RUhren bei 130° MgO ein u. erhitzt dann 
langsam auf 240—260°, wobei ein helles hochschm. Harz erhalten wird. (D. R. P. 
422910 KI. 22h vom 30/7. 1921, ausg. 15/12. 1925.) S c h o ttla n d e r .

Otto Faust, Deutschland, Ilerstellung von dunncn Hduten, Blattchen, Uber- 
ziigen o. dgl. aus Phenolformaldehydkondensationsprodukteji. Man vermisclit die 
Phenolformaldehydkondensationspródd. zur Erhohung der Weichheit u. Biegsamkeit 
mit Weichmachungsmitteln, wie Triplienyl- oder Trikresylpliosphat, Naphthensaure-, 
Phthalsaureester usw. Man kann die Weiehmachungsmittel bei der Herst. der 
Phcnolformaldehydkondensationsprodd. zusetzen oder man gibt sie zu ihren Lsgg., 
die mit diesen Lacken iiberzogenen Gegcnstande werden zum Iliirten nachtraglich 
erhitzt. (F. P. 598550 vom 20/5. 1925, ausg. 18/12. 1925.) F r a n z .

William Schiepe, Berlin, Herstellung von Sicgellackkerzcn, dad. gek., daB ein 
restlos verbrennender, zweckm&Big aus gesponnener, nitrierter, gegebenenfalls paraffi- 
nierter Baumwolle bestehender Docht venvendet wird, der an der AuBenwand der 
Siegellackstange angebracht werden kann. — 2. dad. gek., daB das Doelitmaterial 
in faserigem Zustand mit der geschm. Siegellackmasse yermengt oder aber auf die- 
selbe aufgepreBt wird. (D. R. P. 422672 KI. 22h vom 22/2. 1924, ausg. 7/12. 
1925.) R O h m er.

Atlas Powder Company, V. St. A., Firnis, Lack, Emaillelack. Nitroccllulose 
wird in alkyliertem Glykol unter Zusatz bekannter Losungsmm. gel. (F. P. 600178 
vom 22/6. 1925, ausg. 1/2. 1926.) M ai.

Johannes Hendrik van der Meulen, Arnhem (Niederlande), Yulkanisieren 
von Olen. Leder, Kunstleder o. dgl. werden mit einem trocknenden Ol behandelt, 
worauf durch SCl2 -Einw. ein firnisartiger tjberzug erzeugt wird. (A. P. 1566785 
vom 14/7. 1923, ausg. 22/12. 1925.) M ai.

Stock & Co., Elberfeld-Sonnborn, Trocknen getauchter Metallwaren, wie Osen, 
Agraffen, Knopfe u. ahnlicher Gegenstande, dad. gek., daB der zum Trocknen ver- 
wendete Luftstrom mit Lacklosemitteldiimpfen — nicht bis zur Sattigung — be- 
laden wird. — Es wird eine glśinzende, glatte Lackscliieht erzielt. (D. R. P.

. 424446 KI. 82 a vom 26/7. 1922, ausg. 23/1. 1926.) Oe l k e r .
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W. H. Boorne, Lopdon und C. C. L. GL Buddę, Eoker, Sunderland, Harzmassen. 
Man yermischt faserige StofTe mit Espartoharz u. formt in der Warnic unter D ruck; 
um die Anwendung niedrigcr Tempp. zu ermiiglielien, kann man das Harz in einem 
Losungsm., wie Alkalien, Borax, Plienole, EssigsUure, Aceton, Aldehyde, Alko
hole usw. losen, man vermischt z. B. Espartoharz mit Siigcmehl u. Phenol, nach 
dem Verdampfen der Losungsmm. erhalt man ein formbares Pulyer. (E. P. 239590 
yom 10/6. 1924, ausg. 8/10. 1925.) F r a n z .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
W illiam C. Geer, Fiinfundzwanzig Jahrc Kautsćhukchemie. Vf. gibt einen 

kurzeń AbriB der Geschichte des Kautschuks, seiner Verwendung u. der Fortschritte 
in der Erkenntnis der Yulkanisationsyorgiinge. (Ind. and Engin. Chem. 17. 1024 
bis 1027. 1925.) -----  E v e r s .

A. D. Luttringer, Zu Gunsten der partiellen Koagulation des Latex. Vf. zieht 
aus den Arbeiten iiber die partielle Koagulation des Latex den ScliluB, daB auf den 
Plantagen der Latex durch Bisulfit konseryiert werden muB. Durch geringen Zusatz 
von Saure muB dann eine crste geringe Fraktion koaguliert werden, worauf durch 
einen weiteren Zusatz von Saure der Rest des Kautschuks gefiillt wird. (Caoutcliouc 
et Guttapercha 22. 12942—43. 1925.) E v e r s .

M. Polanyi und Alfr. Schob, Zugversuche m it mUcańisiertem Weiehkautschuk 
bei der Temperatur der fliissigen Luft. Die angefiihrten Verss. sollten einen Ver- 
gleich herbeifiihren zwischen den Festigkeitseigenschaften yon Kautschuk im un- 
gespannten u. im gespannten Zustand. Bei der Temp. der fl. Luft ist ein ZerreiBen 
ohne Formanderung, also ohne yorangehende Beeinflussung der ZerreiBfestigkeit zu 
erwarten. Es zeigt sich, daB' der gespannte Kautschuk yiel hohere ReiBfestigkeit 
hat ais der ungespannte. Die ungespannten Proben (kurze Flachstiibclicn yon 
ca. 2 qmm Querschnitt mit Einspannkopfen) rissen bei T  =  ca. 85° absol. ohne 
erhebliche Dehnung bei etwa 5 kg/qmm ZerreiBfestigkeit; dagegen lieBen sich 
Proben, die bei gewohnlicher Temp. auf das Fiinffache ihrer Lange yorgedehnt 
waren, ohne erhebliche Formanderung bis etwa zu 20 kg/qmm anspannen; bei 
weiterer Beanspruchung erfolgte der Bruch bei einer Spannung yon ca. 50 kg/qmm 
u. bei einer Gesamtdehnung von ca. S00%• Physikal. merkwurdig ist hier die im 
thermodynam. Sinne „umkehrbare" Veranderung des Trennungswiderstandes bei 
elast. Anspannung. Sie wird an einer yorgedehnten Probe nachgewiesen, die bei 
der Temp. der fl. Luft unterhalb der Streckgrenze bis zu einer Spannung jenseits 
der ungereckten liegt. Der Trennungswiderstand einer solchen Probe ist stark 
erholit. Die Umkehrbarkeit dieser Erhohung wird nachgewiesen, indem man die 
Last abnimmt u. die Probe auf n. Temp. erwarmt. Die Formanderung geht zuriick; 
die ZerreiBfestigkeit in fl. Luft hat den Ausgangswert von ca. 5 kg/qmm. Vff. 
stellen den Festigkeitsunterschied der ungedehnten u. gedehnten Proben bei der 
Temp. der fl. Luft im Sinne einer Verfestigung einander gegeniiber. Die Ver- 
festigung ist durch elast. Warmreckung herbeigefulirt worden. Die auf diese 
folgende Abkiililung erfolgt bei festgehaltener Probenlange. Die Entfestigung kann 
durch ErwSrmung in mechan. freiem Zustande erreicht werden. Hieraus ergibt 
sich, daB obige „reyersible Yerfestigung“ etwas ganz anderes ist ais dic Yerfestigung 
durch Kaltreckung. Die Gesamtdehnung bei der Temp. der fl. Luft ist gleieh der 
bei Zimmertemp. Eine Tabelle u. Kurven erganzen den Text. (Mitt. Materialpriifgs.- 
Amt GroB-Lichterfeldc 42. 22—24. 1924.) K. W o l f .

B. Bysow, Vulkanisation in lici fi er Luft. (Vgl. S. 1059.) Wird in h. Luft, in 
W.-Dampf u. in der h. Presse yulkanisiert, so sind die Prodd. bei sonst gleichen 
Bedingungen yerschieden, die Qualitat der Erzeugnisse wird also nicht nur durch 
die Temp. u. dic Zus. der Miscliung, sondern auch durch das Medium bestimmt.
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Die yorliegendc Arbeit [1910 ausgefiihrt] beschiiftigt sieli mit der IleiBluftyulkani- 
sation unter Zusatz von Bleigliitte, wobei das Pb nach W e b e r  mit den Harzsiiuren 
Salze bildet, die ais S-Ubertr;iger wirken. Die Webersehe Tlieorie konnte Vf. durch 
die Feststellung wahrscheinlich machen, daB die durch Acetonextraktion gewonnencn 
Kautschukharze beim Erhitzen mit PbO auf 130° Verbb. geben, die, aus ihrer Lsg. in 
k. Chlf. durch Verdampfen isoliert, je nach der Kautschuksorte einen yerschiedenen 
rb-Gehalt aufweisen, bei Para-Binds 32,2%, Plantagen-Crepe 38,l°/0, Ceara 23,8%, 
Kasai 23,8%) Peruyia 16,6%; Oberer Kongo 11,5%) Benguella 5,0%, Accra Lumps 
Spurcn PbO. Diesc Ergebnisse bieten keine ausreichende Erklarung fiir das Verli. 
des afrikan. Kautschuks. Kasai z. B. yulkanisiert sich nicht, obgleich die Fiihigkeit 
seiner Harze zur Bleisalzbildung diesclbe ist wie die des leicht yulkanisierbaren 
Ceara. Vf. yermutet deshalb, daB die Harzsiiuren der einzelnen Sorten yerschiedene 
Starkę besitzen, die er weiterhin durch Titration mit alkoh. Kali bestimmt, wobei 
edlere Sorten hohere Siiurewerte ergeben (Tabelle im Orig.). Fiir 9 Sorten wird 
der Gesamtbetrag der Aciditat, d. h. das Prod. aus Siiurewert u. Harzgelialt auf- 
gefiihrt. Fiir das Gelingen der HeiBluftvulkanisation muB der Gesamtbetrag der 
Aciditat mindestens einem Verbrauch von 75—60 mg KOH pro g Harz entspreclien.

Bei Benguellakautschuk ermoglicht Zusatz von Stearin-, Palmitin-, Olein- u. 
Zimtsiiure, nicht aber von Citronen- u. Salicylsiiure die Vulkanisation. Die Wrkg. 
yerschiedener Mengen PbO u. seine Ersetzbarkeit durch andere Pb-Verbb. wird 
untersucht: Neutrale Pb-Salze erweisen sich ais unwirksam, bas. Salze (bas. Carbonat, 
bas. Acetat) sind wirksam. Organ. Sauren liefern wirksame Bleisalze, wenn sie 
IIydroxylgruppen enthalten; einfache aromat. Phenole haben jcdoch keine Wrkg. 
Ahnlich wie Pb wirken Hg u. Ag. — Die Arbeit wird dahin zusammengefaBt, daB 
fiir die Iieifiluftyulkanisation geniigende Mengen S u. geniigende Mengen einer 
Yerb. von Pb mit einer organ. hydroxyllialtigen Substanz von Saurecharakter vor- 
handen sein miissen, u. daB diese Yerb. in Kautschuk lóslich sein muB. (India 
Rubber Journ. 71. 99—100.) • A c k e r m a n n .

—, D ie Reihe der Bayer-Beschleuniger „Vulkacit“. Die Farbenfabriken yorm. 
F rie d r . B ayer & Co. haben seit 1924 folgende Besclileuniger hcrausgebraclit: 
Yulkacit P  —  piperidyldithiocarbaminsaures Piperidin, Vulkacit A —  Aldehyd- 
ammoniak, Vulkacit I I  =  Hexamethylentetramin, Yulkacit D  =  Diphenylguanidin, 
Yulkacit 1000 —  Guanidinpraparat, Yulkacit TR  —  Basenmischung, Yulkacit B P  
=  Basenmischung, Yulkacit CA —  Thiocarbanilid. Die physikal. u. chem. Eigen- 
schaften dieser Beschleuniger werden beschrieben, ihre besonderen Anwendungs- 
gebiete werden crortert u. Gebrauchsanweisungen u. Rezepte fiir Mischungen bei 
Yerwendung von BleiglStte, Zinkoxyd, Magnesiumearbonat, Schwefelantimon uBw. 
werden mitgeteilt. (India Rubber Journ. 71. 103—04. 149. 191—92.) Ackermank.

General Rubber Company, New York, Y. St. A., Yerfahren und Vorńchtung 
zum Eindicken von Kautschukmilch. (D. R. P. 424280 KI. 39 b vom 16/11. 1923, 
ausg. 20/1. 1926. A. Prior. 11/7. 1023. — C. 1924. II. 2090.) F r a n z .

Goiseppe Brnni, Mailand, Ital., Yulkanisieren von Kautschuk. (D. R. P.
423971 KI. 39b vom 2/10. 1924, ausg. 13/1. 1926. Ital. Prior. 15/2. 1924. — C. 
1925. II. 693.) F r a n z .

The Goodyear Tire & Rubber Co., Akron, Ohio, iibert. von: James 
M, Gillet, Milwaukee, Wisconson, V. St. A., Yulkanisaiion von Kautschuk. Eine 
0,5—2%ig. Lsg. von Kautschuk in einem Gemisch aus etwa 77% eines Kautscliuk- 
ldsungsm., Toluol u. 23% eines Kautschukfiillungsmittels, A., Aceton, wird mit Fascr- 
stoffen, wie Zellstoff, Hanf, Jute, Baumwolle, Wolle, Asbest, unter gutem Riihren 
yermiseht, hierauf wird der Kautschuk gefallt, erst SOs dann HaS in die Fl. ge
leitet, die Faser durch Sieben yon der Fl. getrennt u. die entstandene Sehicht ge-
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tro ck n e t; d ie  so e rh a ltc n e n  m it v u lk an isie rtem  K a u tsc iiu k  iib erzogenen  F a se rn  
dienen zur I ie r s t .  von Kunstlcdcr, Fujibodenbelag, Wandbekleidung usw . (A. P. 
1566247 yom  31/7. 1922, au sg . 15/12. 1925.) F r a n z .

Chemische Fabrik Kalk G. m. b. H ., Koln a. Rh., ttbert. von: Hermann 
Oehme, Kalk b. Koln, Beschleunigung der Yulkanisation yon Kautschuk. Ais Yulkani- 
sationsbeschleuniger sctzt man den Kautschukmischungcn ein auf nassem Wege 
gewonnenes Zinkhydrat oder -oxydhydrat zu, das wirksamer ist u. bcssere Vulkani- 
sate liefert ais ZnO. (A. P. 1565812 vom 13/7. 1925, ausg. 15/12. 1925.) F r a n z .

B. F. Goodrich Co., New York, iibert. von: John B. Dickson, Akron, Ohio, 
Behandlung von Kautschuk, um ilm vor dem Ankleben an die Wandę der Yulkanisier- 
formen zu schutzen. Man bringt auf die Oberflache der Kautscliukmaśse eine so 
kleine Menge eines Vulkanisationsbeschleunigers, daB er nur auf die Oberflache 
der M. wirken kann u. sie infolgedessen hoher yulkanisiert. (A. P. 1564050 vom 
31/1. 1923, ausg. 1/12. 1925.) K a u s c i i .

Giuseppe Venosta, Mailand, Italien, llerslcllung von Kautschukgegenstanden 
nach dem TaucJwerfahren. Nahtlose Kautschukgcgenstande, wie Ilandschuhe, er- 
halt man, wenn man die Form in eine konz. Kautschukmilch taucht, u. nach dem 
Yerdunsten des W. yulkanisiert. Die Kautschukmilch kann vor der Konz. dialy- 
siert werden, man kann ihr Schwefel, Vulkanisationsbesclileuniger, Metalloxyde u. 
anderc Fiillstolfe zusetzen; die Vulkanisation kann in der Weise bewirkt werden, 
daB man der Kautschukmilch ein Metalloxyd u. einen Yulkanisationsbeschleunigcr 
zusetzt u. deu fertigen Gegenstand mit Schwefel einstiiubt; oder man yermischt die 
Kautschukmilch mit Schwefel u. einem Metalloxyd u. bringt den Vulkanisations- 
beschleuniger auf die Oberflache des fertigen Gegenstandes. (E. P. 233458 vom 
19/2. 1924, ausg. 4/6. 1925. — F. P. 578505 vom 12/3. 1924, ausg. 29/9. 1924. 
Ital. Prior. 21/3. 1923.) FRANZ.

Societe Anonyme: Le Parcot, Seinc, Frankreich, Erzeugung von Druckmustem 
auf Kautschukgegenstanden. Auf den Boden einer Form bringt man ein Band oder 
ein Metallband, dessen Muster auf den Kautschukgegenstand ubertragen werden 
soli, hierauf bringt man die Kautschukmischung in die Form, yerschlieBt die Letz- 
tere u. yulkanisiert in der Presse. (F. P. 596193 vom 12/7. 1924, ausg. 17/10.
1925.) F r a n z .

Eubber Process Corp., V. St. A., Yerbessern der Eigenschaften von Kautschuk. 
Man behandelt Gegenstiinde aus yulkanisiertem Kautschuk mit der Lsg. eines 
Kohlehydrates, wie Gummi arabicum, Zuckerarten, 1. Starkę, Traganth, Agar-Agar, 
Glycogen, Destrin usw. u. einem basisch reagierenden Stotf, wie NII4- oder Al- 
kaliearbonate, -bicarbonate, -phosphate, -borate, MgOCl, Alkylaminc, Pyridin, Chi
nolin u. Salz, die so behaudclten KautscliukgegenstUnde zeigen keine Schwefel- 
ausbluhungen, auch wird die Elastizitiit yerbessert u. die Zerstorung yerzogert. 
Man kann den Kautschuk auch in einer solchen Lsg. im Vulkanisierkessel yulkani- 
sieren. Zum Entyuikanisieren yon Altkautschuk erliitzt man den zerkleinerten Alt- 
kautscliuk mit der genannten Lsg. unter Zusatz eines Óles in einem geschlossenen 
GefaB unter Druck, das so erhaltene Regenerat besitzt bessere Eigenschaften, ais 
die nach dem bisher ublichen VerfF. hergestellten Regenerate, es kann daher an 
Stelle von Rolikautschuk yerwendet werden. (F. P. 596685 yom 28/3. 1925, 
ausg. 29/10. 1925.) F r a n z .

Paul Marmier und Fernand de Gaalon, Meurthe-et-Moselle, Frankreich, 
Trennen des Gewebes von Kautschuk in gewebehaltigen Kautschukgegenstanden. Man 
erhitzt die Gegenstiinde, Radreifen, in einem geschlossenen GefiiB unter Druck mit 
Bzn., dcm etwa ‘ / 3 Vaseliuol zugesetzt ist, in Ggw. yon Metalldrehspanen aus Cu, 
Sn, Pb. (F.P. 598722 yom 14/5. 1925, ausg. 23/12. 1925.) F r a n z .
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Louis Galloia, Nieyre, Frankreich, Regcnerieren von vulkanisicrtcm Kautschuk. 
Man erhitzt yulkanisierteu Kautschuk im geschlossenen GefaB mit Kautschuk- 
losungsmm., wie Bzn., Bzl., Xylol, Petroleum, Terpentinol unter Druck auf etwa 
150—200°, nach dem Yerdampfen des Losungsm. crhiilt man ein yulkanisierbares 
Regenerat. (F. P. 599869 vom 23/9. 1924, ausg. 22/1. 1926.) F r a n z .

Morgan & Wright, iibert. von: Erwin E. A. G. Meyer, Detroit, Michigan, 
V. St. A., Sclmeiden von wwulkanisierten Kautschuhnisćhungen. Man schneidet mit 
einem angefeuchteten Messer u. uberzieht die Schnittflaclie mit einer Kautschuk- 
emulsion, wie Kautschukmilch. Die Schnittflache zeigt auch nach liingerer Zeit 
keine Schwefelausbliiliungen, die Fliichen lassen sich ohne weiteres ycreinigen u. 
haften auch nach dcm Vulkanisiereu fest aneinander; man kann auch das zum 
Sclmeiden dienende Messer in Kautschukmilch tauchen. (A. P. 1561942 vom 24/2.
1925, ausg. 17/11. 1925.) F r a n z .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, H ydrieren von kUńsłlichen 
und nałwrlichen Kautschukarten durch Bchandeln yon Lsgg. dieser Kautschukarten 
in organ. Losungsmm. mit Il2 in Ggw. metali. Katalysatoren, dad. gek., daB man 
den Kautschuk vor dem Losen hinreichend plastiziert. — Hierdurch wird die 
Wasserstoffaufnahme erleichtert. (D.R.P. 424281 KI. 39b yom 24/2. 1923, ausg. 
19/1. 1926.) F r a n z .

Union Carbide and Carbon Research Laboratories Inc., Long Island City, 
New York, iibert. yon: Richard W. Seabury, Boonton, New Jersey, Kautschuk- 
massen. Man yermischt Kautschuk mit der zur Herst. von Hartkautschuk erlorder- 
lichen Menge Schwefel, Fiillstoffen, wie Magnesia, Kieselsaure, RuB, Gilsonit, walzt 
zu diinnen Schichten u. yulkanisiert 3 Stdn. bei 145°, so daB die B. yon Hart
kautschuk nicht beendet ist, nach dem Abkuhlen wird das Prod. fein pulverisiert; 
andererseits yermischt man das fein pulyerisierte Anfangskondensationsprod. aus 
Phenol u. CH20  mit Fiillstoffen, wie Kieselsaure, Holzmelil, Wachs, RuB, in einer 
Kugelmuhle unter Zusatz eines fliichtigen Losungsm., A., die Mischung wird dann 
auf Misehwalzen zur Entfernung des Losungsm. u. zur Erzeugung des Zwisclien- 
kondensationsprod. auf 140° erhitzt, nach dem Erkalten wird das Prod. fein pul- 
yerisiert; hierauf werden gleiche Teile des Hartkautschukpulyers u. des Phenol- 
formaldehydkondensationsprod. langere Zeit innig mit einander yermischt, in Formen 
bei 160° liydraulisch gepreBt, hierbei wird der Hartkautschuk ausyulkanisiert u. 
das Phenolkondensationsprod. in das Endprod. ubergefiihrt, die Prodd. dienen zur 
Herst. von BatteriegefaBen. (A. P. 1561525 yom 16/2. 1921, ausg. 17/11. 
1925.) F r a n z .

John Morris WeiB, New York, V. St. A., Vermischen von Kautschuk mit hoch-
siedenden 0 len oder festen schmehbaren Sto/fen. Man erhitzt das Ol, Wachs oder 
Paraffin usw. auf 100—120° u. liiBt hierzu langsam Kautschukmilch zufliefien, so- 
daB ein Schaumen nicht eintritt u. das W. yerdampft, nachdem die erforderliclie 
Menge Kautschukmilch zugesetzt ist, wird noch einige Zeit bis zum yolligen Yer
dampfen des W. unter Ruhren erhitzt, dann laBt man abkuhlen u. formt; der 
Mischung kann man noch Yulkanisiermittel, Fullstoffe, Yulkanisationsbeschleuniger 
usw. zusetzen. (A. P. 1563410 yom 18/12. 1923, ausg. 1/12. 1925.) F r a n z .

Bela W. Rote, Cleyeland, Ohio, Kautschukmassen. Man yermischt Baumwolle 
mit einer Lsg. von Kautschuk in Bzl. oder Gasolin, yerdampft das Losungsm. im 
Yacuum, das getrocknete Prod. wird dann unter Erwarmen gepreBt, am besten auf 
Walzen, vor oder wahrend des PreBens werden die Fiillmittel, Farbstoffe u. Yulkani
siermittel zugesetzt, nach dem Formen wird yulkanisiert, das Prod. soli zur Herst. 
von Kunstleder, Treibriemen, Fuflbodenbdag usw. dienen. (A. P. 1563872 vom 
11/12. 1920, ausg. 1/12. 1925.) F r a n z .
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Broadhurst and Coj Ltd. und Frank Waltera, Manchester, Herstellung von 
Kautschulcschicliłen. Verschieden gefiirbte Kautschuksehichten werden durch Walzen, 
vor denen yerstellbare Fuhrungsscheiben angeordnet sind, zu einer Schicht yereinigt; 
man kann auf diese Weise zwei oder melir yerschieden gefiirbte Streifen zu einer 
Schicht yereinigen; das Yerf. eignet sich zur Ilerst. yon Fupbodcnbelag, Wand- 
bekleidungen usw. (E. P. 210640 vom 23/2. 1923, ausg. 28/2. 1924.) F r a n z .

J. Goldstein, Paris, Frankrcicli, Herstellung von hohlen Kautschukgegenstanden. 
Zwischen zwei ausgeschnittene Kautseliukschichten, dereń Durchmesser etwas 
groBer ist, ais der aus zwei- HSlften bestehenden Form, wird eine Mischung von 
Ammoniak, Aceton u. Anilin gespritzt, die Scliichten werden dann so in die Form 
gelegt, daB die Kanten durch die Formhiilften festgehalten werden, die Form wird 
bei senkrechter Stellung der Kautschukschichten yulkanisiert. (E. P. 235321 yom 
15/3. 1924, ausg. 9/7. '1925.) F r a n z .

G. Sefton, East London, Kapland, Stid-Afrika, Uberzugsmassen. Man lost Kaut- 
schuk in rohem Leinol bei erholiter Temp., nach dem Abkuhlen setzt man vor dem 
Festwerdcn rohes Leinol u. erforderlichenfalls etwas Terpentinol zu, der Mischung 
kann man nocli Farbstoffe zusetzen. (E. P. 240961 vom 31/7. 1924, ausg. 5/11.
1925.) F ra n z .

Aktien - Gesellschaft Metzeler & Co., Miinchen, Farben von Kautschuk. 
Lsgg. von Kautschuk, Guttapercha, Balata usw. werden mit einer Lsg. von sauren, 
basisclien, Kupen- oder Schwefelfarbstoffen yermischt, hierauf wird der Farbstoff 
unl. gemacht; der Farbstoff leann mit Kautschukmilch oder einem factisbildenden
01 yermischt werden. (E. P. 241214 vom 9/10. 1925, Auszug yerćiff. 2/12. 1925; 
Prior. 9/10. 1924.) F r a n z .

XV. Garungsgewerbe.
W. Eedenbacher und J. Huber, Yerschiedene Wirktaigsiueise der Dampf- und 

Feuerkochung der Fliissigkeitsbehdlter. Vf. untersuclit den Unterschied zwischen 
Dampf- u. Feuerkochung in bczug auf die Heizwandtemp. der Innenseite t, u. 
findet, daB £,- bei Dampfkochung yon der Warmeiibcrgangszahl a.2 (Ubergang von 
der inneren Heizwand zur Kochflussigkeit) sehr wenig, bei Feuerkochung sehr 
stark beeinfluBt wird. Die Anwendung dieser Erkenntnis auf die Bierbrauerei 
ergibt, daB man bei Wiirzpfannen mit Dampf- u. Feuerkochung ziemlich gleich 
hohc Heizwandtempp, erzielt, wiihrend bei der Maischpfanne bei geringem Umlauf 
der Maische betrachtliche Unterschiede in der Heizwandtemp. in beiden Fśillcn auf- 
treten konnen. (Ztschr. f. ges. Brauwesen 49. 1 —6 . Hochschule Weihenstephan.) Nei.

Heinrich Frings, Das Ilochleistungsfilter „F ringsM odeli M-F-S. Beschreibung 
des Filters an Iland von zwei Abb. Das Filter ist durch D. E. G. M. 906430 ge- 
schiitzt. (Dtsch. Essigind. 30. 25—28.) I I e s s e .

P. S., Beąueme ■łIefe-Konscrvierungsmethode. Vf. macht auf die vor etwa 
50 Jahren von A r t o s  angegebene Methode aufmerksam. Diese soli darin bestehen, 
daB man Hefe mit W. schuttelt, nach gutem Absitzenlassen das W. abgieBt u. dann 
soviel Zucker zu der Hefe setzt, bis die M. die Konsistenz eines dicken Sirups 
annimmt. Die Hefe soli dann „au kubłem Orte unbeschadct ihrer Giłte jahrelang 
aufbewahrt werden" konnen. (Brennereiztg. 42. 232. 1925.) I I e s s e .

Staiger, Beąueme IIefe-Konservierungsmethode. Auf Grund yon Verss., welche 
bisher eine Dauer von 4 Wochen crreichten, werden die Angaben von A r t o s  (vgl. 
yorst. Eef.) uber die Konseryieruug von gewaschener “Hefe mittels eines Zucker- 
sirups ais unzutreffend gefunden. Bei der angegebenen Aufbewahrungaweise yer- 
liert die Hefe sehr rascli an Giirkraft. (Brennereiztg. 43. 1—2. Berlin, Inst. f. 
Giirungsgewerbe.) H e s s e .
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P. Petit und J. Raux, Uber Wiirze- und,Hopfenkochen unter Druck. Das 
Koclien von Wiirze u. Hopfen unter Druck weist gegeniiber dem ubliclien Kochen 
erhebliclie Abweicliungen auf: der Brucli wird besser, dagegen erhalten die Biere 
einen unangenehmen Gescbmack, der sich bei kiirzerer Kochzeit vermeiden liiBt. 
(Fondation de la Brasserie et de la Malterie Buli. Nr. 4. G2. 1925; Wchsclir. f. 
Brauerei 43. 29—30.) I I e s s e .

V. Bermann und L. Laufer, Uber die Verarbeihmg der Gersten der Erntc 1925. 
Bericht iiber miihr. Hannagersten. (Wchschr. f. Brauerei 43. 32—33. Ólmutz, 
Esport Malzfabr. J. u. W. B r ie s s .)  H e s s e .

Dietrich Wiegmann, Dic Keimfahigkcit der Gersten der Ernie 1923. (Vgl. 
S. 1619.) Im Gegensatz zu den Vorkriegsjahren werden Gersten mit 8 % (u- bei 
sonst guten Eigenscliaften sogar bis 10°/o) nicht keimenden Kornern ais fiir Brau- 
zwecke geeignet angesehen. Bei Kornern, die nach 6  Tagen nicht gekcimt haben, 
wird der Keimling untersuehŁ Gerste mit 5—10% Ausbleibern, dereń Keimling 
noch ein frisches Aussehen hat u. nicht eingetrocknet oder schwarz geworden ist, 
kann noch ais brauchbar angesehen werden. Gersten mit mehr ais 10% Aus
bleibern werden zuriickgewiesen. — In einer Anzahl von Tabellen werden die in 
den letzten Monaten 1925 erhaltenen Ilcsultate zusammengestellt. (Allg. Brauer- u.
Hopfenztg. 6 6 . 175—77. Weihenstephan, Versuclisstation.) H e s s e .

Werner Briining, Die Vcrwertungsstelle Deutscher Kornbrannticeinbrenncrcien, 
ihre Aufgaben und ihre Bedeutung fiir das Kornbreimereigewerbe. (Brennereiztg. 43.
14. Munster i. W.) H e s s e .

Jules Wolff und Lucien Grandchamp, Beobachtungen iiber die Oxijdierbarkcit 
des im Wein cnthaltencn Eisens. Das im Wein enthaltene Eiscn liegt zumeist ais 
Fe (II) vor. Es wird durch Wrkg. einer Oxydase aus dem Extrakt von Russula 
delica oder auch anderer Pilze in wenigen Stunden in Fe (III) ubergefiihrt. Durch
B. einer Ferritanninverb. erfolgt dabei Kliirung des Weines. Kochen des Extrakts 
u. Spuren von freiem S0 4 setzen dic Wrkg. der Osydase herab. (C. r. d. TAcad. 
des sciences 181. 939—41. 1925.) L o h m a n n .

G. Reif, Uber die direkte und indirekte Bestimmung des Trockenriickstatides 
und die Ziickerbestimmung in Essig. (Dtsch. Essigind. 30. 45—47. — C. 1926. I.

Harry Boys Wooldridge, Ostende, Brauverfahren. Das Vcrf. ist ahnlich dem 
des E. P. 207605, jedoch wird die aus dem Maischbotticli in einen Behiiltcr ab- 
flieBcnde FI. weder mcclian. noch durch Gase bewegt. (E. P. 219068 vom 12/4.

Fleischmann Co., New York, iibert. von: Soeren Sak, Copenhagen, 1Tefe. 
Man stellt eine Hefeniihrmaische ber, filtriert sie, wiischt den Iluckstand, behandelt 
sie mit Luft in dem Wascliwasser, gibt dic urspriinglich filtrierte M. zu u. erhiilt die 
FI. auf 25—30°. (A. P. 1566431 vom 14/12. 1920, ausg. 22/12. 1925.) K a u s c h .

International Yeast Co., Ltd., London, iibert. von: B. L. Corby und W. H.
F. Biihrig, Jlefc. Bei der Herst. von Hcfe in einer Hefeniihrlsg. unter Luftung 
u. geregeltem Zusatz der Niihrstoffe wird in einem bestimmten Stadium des Pro- 
zesses nur ein Teil der erzeugten hefehaltigen FI. abgezogen, wiihrond der zuriick- 
bleibende Teil verd. u. dann wie vorher weiter behandelt wird. — Ais Niihrlsg. 
wird eine llolir- oder Eubenzuckermelasse oder eine Miscliung beider verwendet, 
welche durch Erhitzen mit Superphosphat mit oder ohne Zusatz von NH3 u. darauf 
folgendes Filtrieren gekliirt*ist. (E. P. 238554 vom 13/8. 1925, Ausz. veroff. 7/10.
1925. Prior. 16/8. 1924.) Oe l k e r .

Fratelli Pellegrino, Turin, Trockenofen fiir Dauerbetrieb, insbesondere zum 
Trocknen von Malz, Getreide u. dgl. mit einer Anzahl der Reihe nach yom Trocken-

1314.) I I e s s e .

1924, ausg. 14/8. 1924.) M at.
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gut durchzogener Kammern, dad. gek., daB zwischen je zwei Kammcm Schwellen 
init beiderscits angeordneten geneigteu Anlaufflachen yorgesehen sind. (D. R. P. 
424447 KI. 82a vom 4/3. 1924, ausg. 25/1. 1926. F. Prior. 3/3. 1923.) O e l k e k .

John Alfred Steffens, Brooklyn, JEntwasserung von Alkohol oder ahnlichen 
hygroskopisclien Fliissigkeiten. Zur EntwSsserung wird A. mit Bzl. oder ahnlichen 
in W. unl. Fil. dest. (E. P. 220606 vom 18/7. 1924, ausg. 8/10. 1924. A. Prior.

Friedrich Geidel, Dresden, Ilerstellung kohlensaurer Getrdnke dad. gek., daB 
man einen mit einer bestimmten Menge von Sauren oder sauren Salzcn ycrsehenen 
fl. Grundstoff, der auBerdem alle fiir das Getrank erforderlicheu Zusatze (Fruclit- 
safte, Essenzeu, Farben, Scliaummittel usw.) enthalten kann, verd. u. ein kohlen- 
saures Salz hinzufiigt, das sich mit der im Grundstoff enthaltenen iiberschiissigen 
Saure zu gasformiger COa umsetzt, w'obei sich dieselbe im Getrank lost. — Kom- 
plizierte App. sind zur Herst. der Getranke nicht erlorderlich. (D. R. P. 424651 
KI. 85a vom 2/2. 1924, ausg. 26/1. 1926.) O e lk e u .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
C. L. Alsberg und E. P. Griffing’, Wirkung feinen Mahlens auf MehJ. Die 

Verss. erstreckten sich auf die Einw. feinen Mahlens auf den Kaltwasserauszug, 
auf Menge u. Gtite des. Glutens, auf die diastat. Wirksamkeit u. die Garfahigkeit, 
u. auf die Backfahigkeit. Die Ilerst. der yerwcndeten feinen Meble, sowie die 
Anstellung u. dic Ergebnisse der Verss. werden eingehend besprochen. Im all- 
gemeinen zeigt sich, daB durch feines Mahlen dic Starkekorner yerletzt werden, 
sodaB ein Teil der Starkę beim Einteigen schwillt u. sich auflosŁ Aus dem gleichen 
Grunde bedingt feines Mahlen Zunabme des Kaltwasserauszuges u. yermehrte 
diastat. Starkezers., die wieder eine yerstarkte Anfangsgarung bedingt. Starkcs 
Feinmahlen beeintrachtigt auch die Backfahigkeit des Mehles trotz yermehrter 
Abaorption infolge Schwellens der Starkę; ebenso scliadigt es auch das Gluten. 
MaBig feines Malilen braucht, wenn es auch die Starkekorner angreift, das Gluten 
nicht zu beeintrachtigen. (Cereal Chemistry 2. 325—44. 1925. STANFORD Uniy.) RO.

Arnold H. Johnson, Nacliweis und Bestimmung organischer Sauren, die wahrend 
der Gdnmg von Brot- und Zwiebaekteigen entstehen. Dreierlei Ursachen bedingen 
die Vermehruug der [II ] in Teigen: die B. von C02 durch die Ilefe, das Frei- 
werden saurer Phosphate infolge Einw. der Phytase auf das Phytin des Mehles u. 
die Erzeugung organ. Sauren durch Hefen oder Bakterien des Teiges. Augen- 
scheinlich wirken diese Ursachen gleichzeitig. Es wurde nuu mit den yorliegend 
besehriebenen Verss. angestrebt, die Rolle jeder dieser Ursachen in ihrer Ver- 
kniipfung mit der B. der sauer reagierenden Stoffe des Teiges zu erforschen. Die 
Verss. werden nach Anstellung u. Ergebnissen unter Berucksichtigung des hierzu 
yorliegenden Schrifttums besprochen. Im allgemeinen zeigt sich: COa aus Hefe u. 
saure Phosphate haben nur geringen Anteil an der Endaciditat von Mehl-Wasser- 
aufschwemmungen u. Zwiebackteigeu mit Ilefegarung. CO.j in Brotteig ist der 
■wichtigste Einzelumstand, der [H'] u. die titrierbare Saure beeiufluBt. Milchsaure 
u. Essigsaure sind die einzigen organ. Sauren, die in mit Hefe garenden Teigeu 
gefunden werden. Milchsaure kommt in Mehl-Wasaeraufschwemmungcn bis zu 70 
bis 96°/o der gesamten yorhandenen organ. Sauren vor; das iibrige ist Essigsaure. 
Die Menge der Essigsaure sclieint mit der Dauer der Garung zuzunehmen. Milch
saure kommt unter den Sauren eines Z w ie b a c k te ig es  in Mengen von 78—95% 
der organ. Sauren, in B ro tte ig  iu Mengen vou etwa 75% vor; der Rest ist iu 
beiden Fallen Essigsaure. (Cereal Chemistry 2. 345—64.1925. St. Paul [Minn.].) R O h le .

Howard Adler und George E. Barber, Eine Untersuchung iiber den Neutrali- 
sationswert von Monoealciumiihosphat. Es sind die gegenwartig yorhandeuen Yerff.

18/8. 1923.) M a i .
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zur Best. dicses Wertes auf ilire Eignung liin nachgepruft worden; es hat sich 
dabei gezeigt, daB sowohl mittelbare ais auch uDmittelbare Titrieiyerff. allen An- 
forderungen genugen konnen. AuBerdem ergab sich, daB die Rk. zwischen dem 
Monocalciumphosphat u. Soda nicht bei pH =  7,0, der Dicalciumstufe, aufhort, 
sondern daB das Dicalciumphosphat selbst noch saure Eigenschaften hat. Die rest- 
liclie C03 zeigt nicht unzers. Soda an u. ist nicht wumittelbar abhiingig yon der 
Pu des Ruckstandes. Die restliche C02 ist in groBem Umfange in unl. Form vor- 
handen. Vff. besclireiben ein fiir die Praxis des Baekens ausreichendes Verf. zur 
Titration des Monocalciumphosphates, das sich den Vff. seit Jahren bewithrt hat. 
Daniach gibt man zu 0,84 g Phosphat 25 ccm k. W. u. nach kurzem UmrUhren 
genau 90,0 ccm Vio'n ' NaOH. Man erhitzt in 2 Minuten zum Sieden, beliiBt 1 Minutę 
dabei u. gibt zu der sd. Lsg. h. 0,05 ccm 0,25°/0ig. Phenolphthaleinlsg. u. danacli 
0,2-n. HC1, bis die Rotung vergangen ist. Man kocht 1 Minutę u. setzt nochmals
0,2-n. HC1 zu, bis die Rotung gerade vergangen ist. Der Unterschied zwischen 90 
u. dem doppelten Werte der ycrbrauchten ccm 0,2-n. HC1 gibt den Backwert an 
von 100 Teilen Phosphat, ausgedriickt in Teilen Na-Dicarbonat. (Cereal Chemistry
2. 380—90. 1925. Chicago [111.].) ROhle.

H. Bausch, Alkoholgetoinnung in den Bdckereien. Kritik an den sensalionellen 
Meldungen der Tagespresse uber das Verf. von A n d r u s i a n i  zur Kondensation des 
A. aus Backschwaden. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 1083—84. 1925. Berlin.) J o n g .

Deutsche Gesellschaft fiir Brotalkohol, Alkohol-Gewinnung in Bdckereien. 
Entgegnung auf den Arłikel von H. Bausch. (Vgl. B a u s c h ,  vorst. Ref.) Der nach 
dem Andrusianiverf. gewonnene A. ist besonders rein u. enthiilt nur Spuren Amyl- 
alkohol. Die Rentabilitatsbereclinung beruht auf falsclien Voraussctzungen. (Ztschr. 
f. angew. Ch. 39. 76—77.) J u n g .

H. Bausch, Erwiderung au f die Entgegnung der Dcutschen Gesellschaft fiir 
Brot-Alkohol, Patent Andrusiani. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. hiilt seine Kritik aufrecht. 
(Ztschr. f. angew. Ch. 39. 77—78. Berlin.) J u n g .

Herbert Ernest Woodman und Frederick Hanley, Uber die Aufbewahrung 
von Jleu in Mieten. Unterss. iiber Temp., Nahrwert, Giirung, Verluste von frisch 
in groBen Mieten eingclagertem Heu. (Journ. Agricult. Science 16. 24—50. Univ. 
Cambridge.) T r ć n e l .

D. A. Coleman und Alfred Christie, Einige Beobachtungen iiber Asche- 
bestimmungen. Es handelt sieh um die Ascliebest. in Mehl. Einfaclies Erhitzen 
im elektr. Ofen gibt unzuyerliissige Werte. Brauchbare Werte gibt das Yerf. von 
H e r t w i g  u . B a i i . e y ,  nach dem die zu yeraschende Probe (2—5 g) mit einem 
Glycerin-A.-Gemischc yermischt wird. Es geniigen 3 Stdn. Erhitzen auf 575°, um 
eine weiBe bis graue flockige Asche zu erhalten. Sclimelzen, das bei 585° beginnt, 
muB yermieden werden, sonst werden zu hohe u. unregelmiiBigc Werte erhalten. 
Zur Aufnahme der Probe benutzten Yff. Porzellanschalen von 40 mm Durchmesser 
u. nicht mehr ais 20 mm Holie. (Cereal Chemistry 2. 39,1—97. 1925.) R u h l e .

"W. Laesser, Vergleichende Mahl- und Backproben mit Ausland- und Inland- 
getreide. Es sollten durch die angestellten Verss., die nach Anstellung u. Ergebnissen 
eingehend beschrieben werden, die Unterschiede im Mahl- u. Backwerte festgestellt 
werden, die durch Sorteneigenschafteu u. Herkunft in erster Linie bedingt werden. 
Unter M ah lw ert yersteht Vf. die Summę des bei einem Verkaufe zu erzielenden 
Erloses aus samtlichen Mahlprodd. einer bestimmten Getreidemenge u. unter B ack - 
w e rt den Erlos aus dem Brote, das beim Verbacken einer bestimmten Menge 
Getreides oder Mehles erzeugt werden kann. Die angestellten Verss. siud mit rein 
wissenschaftlichen Unterss. nicht yergleichbar, sie sollen nur auf prakt. Wege 
zeigen, wie sich die in der Schweiz gebrauchlichen Getreidesorten beim Yermahlen



1 9 2 6 .  I. Hxti. N a h r u n g s m it t e l ; G e n u s z m i t t e l  u s w . 2 2 6 3

u. Ycrbackcn yerlialteri. Auf die Einzelheiten sei yerwiesen. (Landw. Jahrb. d. 
Scliweiz 39. 865—86. 1925. Bern.) R U h l e .

J. TauB und H. Summ , Schnellmethode zur Bestimmung des Wasscrgehalłes. 
Um bei der Best. von W. in Getreide oder Mahlprodd. das Herabsinken, Zers. der 
Substanz durch Anbrennen an der Kolbenwand u. Brandgefahr beim Springen des 
Kolbeus zu yermeiden, liaben Vff. die spezif. leichten Destillationsmittel durch das 
schwere u. unbrennbare Tetracldoriithan ersetzt. Der dazu yerwendete App. (Ab- 
bildung u. Besclireibung im Original) kann durch die Hohlglasliutte Gundelaeh, 
Gehlberg (Thiir.) bezogen werden. Versuchsergebnisse sind in einer Tabelle zu- 
sammengestellt. (Ztschr. f. angew. Ch. 39.155—56. Karlsruhe, Tcchn. Hochsch.) J u n g .

Parascht3ch.uk, Uber den FAnflufs der Cocosolkuchenfutterung auf die Polenske- 
zald. Die bekannte. Steigerung der Polenskeschen Zahl bei Cocosolkuchenfutterung 
trat auch hicr ein. (Milchwirtschaftl. Zentralblatt 54. 161 — 63. 1925. Peters
burg.) ___________________ R O i i l e .

Robert Morgenier, Oakland, Calif., Beliandlung von Samenschalen u. dgl. Zur 
Trennung der Pectose u. Cellulose von der in den Schalen enthaltenen Si02 kocht 
man die Schalen mit einer schwachen NaOH-Lsg. u. trennt dann die dadureh gc- 
bildete Natriumsilieatlsg. von dem Riickstand. (Can. P. 249675 vom 10/6. 1924, 
ausg. 12/5. 1925.) O e l k e r .

J. A. Linley, London, Fleischkonservierung. Hamrnel- u. Schopsenfleisch wird 
mit einem EiweiBhartungsmittel (CII2 0) behandelt. (E. P. 209158 vom 2/10. 1922, 
ausg. 31/1. 1924.) K a u s c i i .

J. A. Linley, London, Konservieren von Rindflcisch durch Behandeln mit einer 
wss. Lsg. eines Antiseptikums [S02, CaH2 (S03)2] vor dem Einbringen in den Ge- 
frierraum. (E. P. 209213 vom 14/10. 1922, ausg. 31/1. 1924.) K a u s c h .

Eudo Monti, Turin, Herstellung konzentrierter Nalirungsmittel. Man kocht 
proteinhaltige Stoffe, z. B. Blut, in Fruchtsaften, gibt eine gleiche Gewichtsmenge 
gerostetes Mehl, Gewurz, Zucker u. evtl. Backpulyer zu der M. u. trocknet das 
Gemisch bei einer den Kp. des W. nicht uberschreitenden Temp. (A. P. 1563515 
vom 3/10. 1916, ausg. 1/12. 1925.) O e l k e r .

Richard Osmundsen, Oslo, Brotmehl und Brot. Man nimmt Mehl, das eine 
betrJichtliche Menge an Zucker, Dextrin usw. enthalt, u. mischt dieses mit an 
Zucker u. Dextrin armem Mehl. (E. P. 222819 vom 21/1. 1924, ausg. 26/11. 1921. 
N. Prior. 3/10. 1923.) K a u s c h .

Alfred Pollak, Amerika, Bac!qmher, welche dadureh erhalten werden, daB 
man den durch Verflussigung von Hefe erhaltenen Prodd. Hefeenzyme u. Alkoliol- 
ester organ. Sauren einyerleibt. (P. P. 599977 vom 22/6. 1925, ausg. 27/1. 1926.
D. Prior. 24/6. 1924.) O e l k e r .

R. Rafn, Moss, Norwegen, Erhitzen von Flussigkeiten und Sterilisieren von 
Milch. Zum Erhitzen von Fil. in Flaschen usw. (z. B. zum Sterilisieren von Milcli) 
werden die letzteren in Drehung versetzt u. diese period. verandert, um so die 
Hitze auf die Fl. leichter zu iibertragen. (E. P. 208140 vom 29/11. 1923, Auszug 
yeroff. 6/2. 1924. Prior. 8/12. 1922.) K a u s c h .

M. "Wilbushewitch, Alesandrien, Agypten, Tierfutter. Die Schalen von 01- 
samen werden mit Trestern, Ruckstanden u. sonstigen Abfallprodd. der Olmuhlen 
gemischt u. gepreBt. (E. P. 208471 vom 17/4. 1923, ausg. 10/1. 1924.) K a u s c h .

Molassine Co., Ltd., H. C. Davis und H. C. S. de Whalley, London, Herstellen 
und Ko)iservieren von Tierfutter. Bei 180° F. sterilisierte Rohrzuckermelasse wird 
mit sphagnum (Torfmoos) gemischt u. das Gemisch abgekiihlt. (E. P. 209987 vom 
12/3. 1923, ausg. 14/2. 1924.) K a u s c i i .

146*
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XVIII. Paser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose;
Kunststoffe.

Junius H. Stone, Port Washington, New York, Wasserdiclite isolierende Uber- 
zugsmassen. Man yermischt Ivorkpulver mit losen Fasern, Kautschuklsg. u. Ton, 
die Mischung cignet sich besonders zum Uberziehen yon Kiihlrohren. (A. P. 1564797 
vom 13/4. 1922, ausg. 8/12. 1925.) Fi: as  z.

Robert Russell, Rhodes b. Manchester und Herbert Broomfłeld, Stockport, 
England, Wasserdiclitmachen, Fiillen und Fdrbcn von Geweben. (D. R. P. 423600 
KI. 8 k vom 17/10. 1923, ausg. 7/1. 1926, E. Prior. 17/10. 1922. — C. 1924. II. 
1285.) F r a n z .

Standard Oil Company, Whiting, Indiana, iibert. von: Robert E. Wilson, 
Chicago, Illinois, und Eugene P. Brown, Whiting, Indiana, Fiir Petroleumdampfe 
undurchlassiges Gewebe. Man triinkt das Gewebe mit einer warmen Lsg. vou
2 Teilen Glycerin u. 1  Teil Leim, nach dem Verdampfen des Lósungsm. wird das 
Gewebe mit einem fcin pulyerisierten, indifferenten Stoff, Talk, eingestiiubt. (A. P. 
1566943 vom 27/6. 1923, ausg. 22/12. 1925.) F b a n z .

C. J. Gibson, London, Undurchlassigmachen von Geweben. Seide oder andere 
Gewebe werden durch Behandeln mit einer Mischung aus Kautschuk u. A. wasser- 
dicht gemaclit. (E.P. 239048 vom 6/9. 1924, ausg. 18/9. 1925.) F r a n z .

Airship Guarantee Co. Ltd. und C. D. Burney, Wcstminster, Gasdiclite Ge
webe.. Man triinkt das Gewebe mit einer Lsg. yon Celluloseacetat, das durch Sulfon- 
arnide piast, gemaclit worden ist; das Uberziehen mit GoldschlSgerhaut u. Kaut
schuk kann wegfallen; die Stoffe dienen zur Herst. von Balloneu. (E. P. 239569 
yom 7/5. 1924, ausg. 8/10. 1925.) F r a n z .

Carl Knopf, Deutscliland, Undurchlassigmachen von Geweben, Papier usw. Das 
Gewebe wird nach dem Trockuen auf Heizwalzen mit einer Lsg. yon Metali- oder 
Erdalkalimetallchloriden, die Cellulose in Amyloid iiberfuhren konnen, beliandelt, 
der tlberschuC der Lsg. wird zuerst beiderseitig durch Rakeln u. durch Walzen- 
pressen entfernt, dann wird das Gewebe zur Erzeugung des Amyloids gegen h. 
Walzen gepreBt, yon hier wird das Gewebe uber Kuhlwalzen gefuhrt u. dann 
durch eine Reihe von WaschgefaBen mit dazwischen angeordneten Quetscliwalzen, 
nach dem Waschen wird das Gewebe iiber eine Reihe yon Trockenwalzen geleitet. 
(F. P. 597757 yom 8/5. 1925, ausg. 28/11. 1925.) F r a n z .

H. Friedlander, Berlin, iibert. yon: A. Janser, Charlottenburg, Uberziehen 
von Filz, Pappe usw. Filz, Pappe, Papiermache usw. wird mit Hartwaclis, wie 
Montanwaclis, Carnaubawachs oder dereń Gcmischen in gesclimolzenem Zustand 
im Yakuum oder unter Druck getriinkt; die Hartwachse konnen yorher durch Zu
satz yon Ilarzcn, Metallsalzen, hochschmelzenden Siiuren usw. geliiirtet werden. 
(E. P. 236224 yom 25/6. 1925, Auszug yertiff. 26/8. 1925, Prior. 26/6. 1924.) Fe.

Charles J. Kuntz, Glcndale, New York, und Joseph Simons, East Orange, 
New Jersey, V. St. A., Wasserdichtmachcn von Strohhuten. Die Strohliiite werden 
mit einem Ubcrzug aus einer Lsg. von Nitrocellulose, Sandarac u. Elemi yersehen.
(A. P. 1566798 yom 3/1. 1925, ausg. 22/12. 1925.) F r a n z .

Raduner & Co., Akt.-Ges., ITorn, Scliweiz, Apprełicren von Fasersloffen, dad. 
gek., daB mit harnstofflialtigen Lsgg. appretiert wird. — Harnstoff yerleilit der 
Faser einen weicheu feuchten Griif, der Appret ist hitzcbestiindig u. yerringert die 
Feuergeffihrlichkeit; der Harnstoff kann mit jeder Art Seife angewendet werden. 
(D.R.P. 423858 KI. 8 k yom 12/5. 1925, ausg. 11/1. 1926.) F r a n z .

Robert Mohr, Eibcrgen, Holland, Verfahren und Vorrichłxmg zum Bleichen 
von Tcxlilgut mitłels Sauersłoff- oder Ozonflolte nach D. R. P. 410106, dad. gek., daB 
die Erliohung des Druckes nach Fiilluug des Bleichkessels u. die Gleicherhaltung
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des Druckes im Bleicbkessel wiilirend der Weiterbehandlung des Gutes mittels
D.-.ckfl. (z. B. Reseryeflotte) ais Druckmittel erfolgt. 2. Yorr. zur Ausiibung des 
Veif. nach Anspruch 1, dad. gek., daB zwecks Regelung des Druckes im Bleicli- 
kessel wiihrend der Weiterbehandlung des Gutes eine Oberdruckleitung yorgesehen 
ist, in die ein Druckregelventil eingesehaltet ist u. welche die uberschiissige yon 
einer besonderen Druckpumpe bewegte Druckfl. (z. B. Reserveflotte) in einen Yor- 
ratsbehiilter zuruckfiihrt. — Hierdurch wird die Ver\vendung von Druckluft oder 
Druckgas zum weiteren Unterdrucksetzen des gefiillten Bleichkessels u. zur Auf- 
recliterhaltung des Druckes wiihrend der Weiterbehandlung des Gutes uberfliissig. 
(D. R. P. 421906 KI. 8 a vom 9/9. 1924, ansg. 23/11. 1925. Zus. zu D. R. F. 410106;
C. 1925. I. 2117.) F r a n z .

Milton S. Erlanger, New York, ubert. von: Edgar Raymond Clark, Pitts- 
burgh, Pennsylvania, Verfahrcn, um Baumwollgewebe ein leincnahnlichcs Aussclien 
zu verleihen. Man triinkt das Baumwollgewebe mit einer schwach alkal. Viscoselsg. 
mit einem Gehalt von etwa 5—10% Cellulose, entfernt den UberschuB der Yis- 
coselsg., fiillt mit verd. II2 S04, wśischt mit W. u. trocknet, vor dem Piillen kann 
das Baumwollgewebe getrocknet u. kalandert werden. (A. P. 1564943 vom 1/3. 
1923, ausg. 8/12. 1925.) F r a n z .

Joseph Ernest Eleury, Three Rivers, Quebec, Canada, Kontrolle der Bisulfit- 
piilpekochung. Man zieht eine Probe der PI. von einem im Betricb befiudliehen 
Kocher, setzt ein Alkaliliydroxyd u. einen A. hinzu, filtriert die PI., verd. sie u. 
vergleicht sie mit einer Piilpe von bestimmter Griidigkeit in einem Colorimeter. 
(A. P. 1562217 vom 14/5. 1924, ausg. 17/11. 1925.) K a u s c h .

W illiam D. Gregor, Wesley M. Osborne und Alex J. Kemzura, Newton 
Pall, N. Y., Piilpe. Man fiillt den Digester fiir die Erzeugung der Piilpe zum Teil 
mit der Kochfl., bringt das zu behandelnde Materiał in solcher Menge ein, daB eine 
Zirkulation des letzteren in der PI. wiihrend des Kochens eintreten kann u. fiillt 
schlieBlich den Digester yollig mit der Kochfl. (A. P. 1565090 vom 14/7. 1924,
ausg. '8/12. 1925.) K a u s c ii .

Kodak Ltd., London, und W. G. Bent, Harrow, Middlcsex, Behandlung von 
Papier. Man iiberzieht das Papier mit einer ev. gcfarbten Mischung aus Latex u. 
Baryt o. dgl. Photograph. Papiere konnen durch einen derartigen Uberzug wider- 
standsfahig gegen chem. u. atmosphiir. Einfliissc gcmacht werden. (E. P. 241769
vom 20/1. 1925, ausg. 19/1. 1925.) O e l k e r .

Nathan Edwin Newman, Bronxville, X. Y., V. St. A., Feuersicheres Papier, 
wclehes aus etwa 98% langen Asbestfasern, 1 % Papierstoff (Cellulose) u. 1 % Starkę 
zusammengesetzt ist. (E. P. 222035 vom 25/2. 1921, ausg. 16/10. 1924. A. Prior. 
2/11. 1923.) O e l k e r .

General Rubber Company, New York, ubert. von: Ernest Hopkinson, 
New York, und Reed P. Rose, Jackson Heiglits, New York, Herstellung von Papier 
und anderen diinnen Schichten aus Kautschuk und Papier. Man yersetzt Zellstoffbrei 
im Hollander mit verd. NH3, nachdcm der Zellstoffbrei vollig mit NHa durchtriinkt 
ist, gibt man eine mit NH3  verselzte Kautschukmilcli zu, erforderlichenfalls kann 
man nocli Schwefel, Yulkanisationsbcschleuniger u. ZnO zugeben, nach Beendigung 
des Mischens wird allmiihlich eine Lsg. von ZnSO., zugegeben, hierbei tritt zuerst 
eine Agglomeration des Kautschuks ein, sobald genugende Mengen ZnS04 zugegeben 
sind, erfolgt Koagulation; das Gemisch wird dann auf der Papiermaschine geformt. 
(A. P. 1567646 vom 22/10. 1925, ausg. 29/12. 1925.) F r a n z .

Oskar Giinthel, Griifenroda i. Th., Herstellung bcarbeitungsfdhiger Pappen 
durch Trankung mit Harzen, dad. gek., daB der TrSnkmasse Montanwachs, Ozokerit 
u. Ricinusol ziigcfiigt werden. — Es werden Pappen yon groCer ElastizitHt u.



2266 H xym. F a se r - u . Sp in n s t o f f e ; P a p ie r  u s w . 1926. I.

g ła t t e r  O b e rfla c lie  e r h a l te n .  (D.R.P. 423457 KI. 55f vom 18/10. 1924, a u sg . 26/1.
1926.) O e i .k e h .

G. Paul, Halberstadt, Deutschland, Dachdeckungsmaterial fiir Gebciude, Eiscn- 
bahnwagen usw. Ein Gewebc aua mehreren ilbereinanderliegendcn Schichten aus 
Jute o. dgl. wird in gespanntem Zustande zuerst mit einem diinnflussigen Asplialt 
getrankt u. dann mit dickfliissigem Asplialt iiberzogen. (E. P. 241096 vom 16/3.
1925, ausg. 5/11. 1925.) F r a n z .

E. B. Higgins, Herstellung von Cellulose aus Bananenstengeln. Die zerkleinerten 
Stengcl werden 3—4 Stdn. bei gewolinlicliem Druck in einer V2 -n. Alkalilauge ge- 
kocht, dauach mit W. gewaschen u. dann mit unterchlorigsaurem Kalk behandelt.
— Die Abfallauge wird mit CaCl2 versetzt, um die extrahiertcn Farbstoffe, Harze 
etc. auszufiillen, danacli durch Kochen mit Kalk in bekannter Weise kaustifiziert 
u. dann wieder yerwendet. (E. P. 238659 vom 23/6. 1924, ausg. 11/9. 1925.) Oel.

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Deutscliland, Abseheidung vegetabi- 
lisclier Fasern zwecks Cellulosegewinnung. Man untcrwirft die rohe Fasermasse 
einer ein- oder mehrstUndigen Behandlung mit Alkalisulfiten in Ggw. verd. Siiuren 
(S02) bei 100° u. liolier. (F. P. 599540 vom 15/6. 1925, ausg. 14/1. 1926. D. Priorr. 
16/6. u. 3/7. 1924.) K a u s c h .

Ulrich Jordan, Niirnberg, Aufhellen von Sulfitablauge, dad. gek., daB der 
Sulfitablauge in Salzsaure gel. oder mit dieser emulgiertes hydriertes Naphthalin in 
der Kiilte oder in der Wiirme zugesetzt wird. (D. B,. P. 422328 KI. 22i vom 6/4.
1923, ausg. 28/11. 1925.) R O h m e r .

Henry A. Gardner, Washington, District of Columbia, Celluloidahnliche Massen 
und Lacke. Man yerwendet eine Lsg. von Nitro- oder Acetylcellulose, die mit 
einer Lsg. des durcli Kondensation yon p-Toluolsulfonamid u. Formaldehyd er- 
lialtlichen Kunstliarzes yersetzt ist; die liiermit erzeugten Uberziige besitzen hohen 
Glanz u. Elastizitat. (A. P. 1564664 vom 7/4. 1925, ausg. 8/12. 1925.) F r a n z .

British Enka Artificial Silk Co., Ltd., London, iibert. von: Naamlooze 
Vennootschap Nederlandsche Kunatzydefabriek, Arnhem, Holland, Kiinstliche 
Textilfaden, die mehr oder weniger liohl sind u. eine flaclie, bandartige Form 
zeigen, stellt man durch Verspinnen yon Viscose- oder ammoniakal. Cu-Celluloselsgg. 
lier, die Gase erzeugende Stoffe enthalten, u. zwar in der Weise, daB bei der 
yorlaufigen Koagulation noch nicht, sondern erst in einem Fixierbad die Gase zur 
Entw. kommen. (E. P. 244446 yom 24/11. 1925, Auszug yeroff. 10/2. 1926. Prior. 
15/12. 1924.) K a u s c h .

J. P. Bemherg Akt.-Ges., Barmen, Kunstseide. Man bewirkt die Fiillung yon 
CuO-Cclluloselsgg. durcli W. yon niedriger Temp. in solcher Menge, daB dic Yer- 
festigung der Fiiden unyollstiindig ist, worauf die Fiiden aus dem Spinnapp. gefulirt 
u. in einem Kanał mit W. von hoherer Temp. behandelt werden. (E. P. 244492
yom 15/12. 1925, Auszug yeroff. 10/2. 1926. Prior. 15/12. 1924.) K a u s c ii .

Earbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leyerkusen b. Coln a. Rh., 
Kunstseide. Beim Streckspinnyerf. yerwendet man eine Vorr. bei der zwecks Ver- 
liinderung von Fliissigkeitswirbeln ein scliirmartiges Ansatzstiick an dem Spinnrolir 
angebracht ist. (Schwz.P. 112944 vom 22/5. 1925, ausg. 1/12. 1925. D. Prior. 
21/6. 1924.) K a u s c h .

Joseph Alesis Grand, Frankreich, Veredelung von Kunstfasern. Man ycrleibt 
den Fasern, am besten vor dem Yerspinnen yegetabilische Fasern yon grolier 
Lange (Ilanf, Jute, Lein, Ramie usw.), die man entgummiert, mercerisiert oder 
durcli Uberspannung seidenartig gemacht hat, ein. (F. P. 599761 yom 13/6. 1925, 
ausg. 20/1. 1926.) K A U sen .

Alfred Samuel Gyger, Schwciz, Kunstfddcn jeder Art. Man fuhrt Luft oder 
ein Gasgemiscli unter Druck in eine gel. Celluloseyerb. oder eine solche yon
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Kunstseide, Wolle, llaar o. dgl. (F. P. B99980 vom 22/6. 1925, ausg. 27/1.
1926.) ‘ K a u s c h .

The Celluloid Company, iibert. von: William G. Lindsay, Newark, New 
Jersey, Nichtentflammbare Celluloseestermassen. Man ycrmischt einen Celluloseester 
mit Trikresylpliosphat u. Magnesiumdihydroantimonat in Ggw. eines fluclitigen 
Losungsm. (A. P. 1538860 yom 29/3. 1923, ausg. 19/5. 1925.) F r a n z .

The Celluloid Company, iibert. von: William G. Lindsay, Newark, New 
Jersey, Nichtentflammbare Celluloseestermassen. Man ycrmischt Nitro- oder Acetyl- 
cellulose mit fl. Trikresylpliosphat u. Ceriumoxalat in Ggw. eines fluehtigen Lo
sungsm. (A. P. 1538862 6 /6 . 1924, ausg. 19/5. 1925.) F r a n z .

Leon Lilienfeld, W ien, Cellulosedeiivate. Man liiBt Ester anorgan. Siiuren 
auf Salze N-substituierter oder unsubstituierter Cellulosethiourethanc einwirlten, man 
yerwendet z. B. Alkyl-, Aryl- oder Aralkylester der IIC1, H2 SO.„ II3 P 0 4; man be
handelt z. B. Phenyl- oder Tolylcelluloseuretliane mit Diiithylsulfat oder Athyl- 
elilorid, dic Ester konnen auch in Bzl. oder Bzn. gel. werden. Die so erhaltenen 
Cellulosederiyy. konnen zur Herst. von piast. MM., Lacken, Fihncn, Kunstfaden, 
Klebstoffen, Appreturmitteln, Kunstleder, Isoliermittel usw. yerwendet werden. (E. P. 
241149 vom 20/11. 1924, ausg. 2/12. 1925, Prior. 11/10. 1924.) F r a n z .

Herbert John Mallabar, England, Herstcllung von Celluloseacetąt. Man be
handelt Cellulose [in der Kiilte mit iiberschiissiger Essigsiiure, die eine geringe 
Menge H„S04 enthalt, liierauf gibt man eine solche Menge Alkaliacetat in Essigsiiure 
zu, daB die gesamte H 2S0 4 in Alkalisulfat ubergefiihrt wird, dann acetyliert man 
bei 30—40° mit Essigsiiureanliydrid in Ggw. geringer Mengen ZnCl2, erwarmt die 
entstandene Lsg. mit W. auf 100°, bis eine Probe ein in Aceton 1. Celluloseacetat 
liefert; das so gewonnene Celluloseacetat enthalt'.,kcine HsS04. (F. P. 600080  
vom 25/6. 1925, ausg! 29/1. 1926.) F r a n z .

S. A. „La Cellophane", Paris, Frankreich, Trocknen von Celluloschauten aus 
Cellulosexanthogenat. Die Celluloseliaute werden so iiber Walzen gefiihrt, daB eine 
Spannung der Ilaute nicht erfolgt, unter diesen Bedingungen sclirumpfen die Haute 
allmahlich zu einem klaren durchsiclitigen Film, ein ZerreiBen wird hierbei ver- 
mieden. (Schwz. P. 108126 yom 18/1. 1924, ausg. 2/1. 1925, F. Prior. 12/2. 
1923.) F r a n z .

William G. Lindsay, Newark, New Jersey, Nitrocellulosemassen. Man ver-
mischt Nitroeellulose mit einem Plastizierungsmittel, wie Trikresylphosphat, u. dem 
Fettsaureestcr des sek. Butylalkoliols, Essigsiiureathylestcr, A. u. Bzl. Die M. dient 
zur Horst. von Filmen, Lacken us\y. (A. P. 1538861 yom 2/7. 1923, ausg. 19/5.
1925.) F r a n z .

Eastman Kodak Company, iibert. von: Neil S. Kocher und Yictor
E. Kimmel, Kochester, New York, Yci-rnindern der Yiscosiidt von Nitroeellulose. 
Man behandelt Nitroeellulose bei gewohnlieher Temp. mit einer sauren Lsg. eines 
Alkalichlorates; man yerwendet z. B. eine 36°/0ig. HC1 oder 63%ig. HN0 3 mit 
einem Gehalt yon 0,1% KC103, man liiBt die Lsg. so lange einwirken, bis die ge- 
wiinschte Viscositiit erreicht ist, hierbei soli der N-Gehalt der Nitroeellulose nicht 
unter 9,5% sinken, nach Beendigung der Einw. wird mit W. gewaschen. (A. P. 
1564689 yom 25/2. 1925, ausg. 8/12. 1925.) F r a n z .

Eastman Kodak Co., iibert. von: Leon W. Eberlin, Rochester, New York, 
Entfernen von Pyridin aus Nitrocellulosemassen. Nitroeellulose, dereń Viscositiit 
durch Behaudcln mit Pyridin yermindert worden ist, wird zur Entfcrnung des 
Pyridins in Ggw. einer 20%ig. wss. Acetonlsg. mit Cl2 behandelt, nach dem Ab- 
lassen der F l. behandelt man die Nitroeellulose mit einer Lsg. yon Natriuinthio- 
sulfat. (A. P. 1564765 yom 11/2. 1925, ausg. 8/12. 1925.) F r a n z .
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Kóln-Rottweil Akt.-Ges., Berlin, Plastische Massen. Man yermischt ein oxy- 
diertes 5l mit oder olme Zusatz eines Harzes mit Nitrocellulose, Gelatinierungs- 
mitteln, 'Weichhaltungsmitteln, Fullmitteln, Farbstoffen usw. Man yermischt z. B. 
18 Teile eines 80°/0 Linosyn enthaltenden Linoleumzements, 15 Teile Kolophonium u.
5 Teile Kaurikopal, diese Mischung gibt man zu 82 Teilen einer aus 11 Teilen 
Nitrocellulose, 15 Teilen Trikresylphosphat, 38 Teilen Holzmehl, 10 Teilen Ftillstoff 
u. 9 Teilen Farbstoff bestehenden M., man yermischt auf Walzen zu einem mog- 
lichst gleichformigen Gemenge, pulyerisiert u. forint in der Hitze unter Druck. 
(E. P. 241528 vom 1/9. 1925, Auszug yeroff. 9/12. 1925, Prior. 17/10. 1924.) F r z .

Paul Slansky, Lobositz, Tseliechoslowakische Republik und Deutsche Lino
leum -'Werke Hansa, Delmenhorst, Ilerstellung von Linoleumzcment durch Schmelzen 
yon festen, oxydierten Olen mit oder ohne Zusatz yon Harzen, dad. gek., daB das 
Schmelzen bei Abwesenlieit yon Sauerstoff, gegebenenfalls unter Druck oder im 
Vakuum erfolgt. — Man yermeidet eine weitere Oxydation des Óles u. Selbstent- 
ziindungen. (D. R. P. 421430 KI. 8  1 yom 1/2. 1925, ausg. 11/11. 1925.) F r a n z .

Gustav Lambert Ericsson, Scliweden, Fhifibodenbelag und Wandbekleidung. 
Zur Herst. von linoleumarligen MM. yerwendet man an Stelle des Korkpulyers ge- 
reinigtes Mo os oder Torffaser; man yermischt die Faser mit Leim, Gelatine usw., 
dem Alaun, CH.,0 zugesetzt werden konnen, der Mischung kann noch Glycerin, 
Campher, Campherersatzstoffe, Leinol, Natur- oder Kunstliarze, Kautschuk, Asphalt 
usw. zugesetzt werden. (E. P. 599743 yom 25/5. 1925, ausg. 19/1. 1926.) F r a n z .

Respro, Inc., Cranston, Rhode Islaud, Y. St. A ., Ilerstellung von Massen aus 
Faserstoffen. Eine Schicht aus gekrempelter Baumwollc wird auf einem Forder- 
band mit einem Bindemittel, wie z. B. einer Lsg. yon Kautschuk, Guttapercha, 
Chromgelatine getriinkt, durch PreBwalzen gefiihrt u. dann yon einem anderen 
Forderband weitergefiihrt; dic erlialtenen Prodd. dienen zur Herst. yon Isolier- 
mitteln, Kunstledcr usw. (Schwz. P. 111127 yom 22/7. 1924, ausg. 16/7. 
1925.) F r a n z .

Societe Andre Levy & Cie., Oise, Frankreich, Plastischc Massen aus Gelatine 
und Cosein. Man yermischt eine warme konz. Lsg. yon Gelatine in W. mit einer 
Lsg. von Casein in einem fliichtigen Alkali, wie konz. wss. NH3, nach dem Ver- 
mischen gieBt man in Formen u. liiBt erstarren, dic Formlinge werden dann mit 
CILO, Alaun unl. gemaeht u. getrocknet; den Mischungen konnen Farbstoffe u. 
plastizierend wirkende Stoffe, wie Triacetin zugesetzt werden. (F. P. 598516 vóm 
10/9. 1924, ausg. 18/12. 1925.) F r a n z .

Georg Honsberg, Milnchen, Ilerstellung von Gegenstanden aus Abfallen von ge- 
hartetem Kunsthorn aus Casein und Leim , dad. gek., daB fein gepulyerte Abfiille 
in einer PreBform kalt yorgepreBt u. sodann unter Erhitzung fertig gepreBt werden.
— Durch die kalte Vorpressung wird die dic einzclnen Teilchen umgebende Luft 
entfernt. (D. R. P. 423619 KI. 39a vom 3/11. 1923, ausg. 12/1. 1926.) F r a n z .

Chopard Freres, Seine, Frankreich, Kiinstliche Perlen. Man iiberzieht gefSrbte 
oder ungefarbte Caseinmassen mit Perlessenz. (F. P. 598069 yom 19/8. 1924, ausg.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
M. Dolch, Eritische Bcmerkungcn zur Frage der Yerschtcelung der Kohlen. 

Vf. bespricht eingehend die Frage der Verschwelung der Kohlen. Er stellt fest, 
daB diese Frage sich lieute in einem Zustande weitgehender Stagnation befindet. 
Im weiteren gibt er einen Riickbliek iiber die Entw. der Verschwelung u. zeigt 
die Richtlinie, die man einschlagcn muBte. (Erdol 2. 10—14. 1926. Wien-Kloster- 
neuburg.) R e i n e r .

5/12. 1925.) F r a n z .
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Charles Berthelot,. Die Carbonisierung der Brennstoffe bei tiefer Temperatur. 
Krit. Behandlung der Carbonisierungsverfahren. Anwendung u. Apparat. (Lc 
Pćtrole 16. 565—67.) R e i n e r .

Karl Bunte, Zilndpunkte und Beaktionsfaliigkeilen iion Yerkolamgsprodukten. 
Yortrag (vgl. B u n t e  u. K O l m e l ,  Gas- u. Wasserfach 65. 592; C. 1922. IV. 966; 
B u n t e  u . F i t z ,  Gas- u. Wasserfach 67. 241; C. 1925. I. 185). Gemeinsam mit 
Eatzel brachte Vf. den vollgiiltigen Beweis fiir den Zusammenhang zwischen Ziind- 
punkt u. Reaktionsfdhigkeit, fiir die beinahe vollst;indig direkte Proportionalitiit bc- 
stelit. Zur Ermittlung der Reaktionsfiihigkeit wurde die Red. des CO* bei schritt- 
wcise steigenden Tempp. bei gleieher Stromungsgeschwindigkeit bestimmt. Bei 
einem uneinheitlichen Koks wurden die yerschiedenartigen Stiicke ausgelesen u. 
zwei yerschiedene scharfe Ziindpunkte erhalten. Bei der Einstellung des Ofcns auf 
die aus dem Diagramm abgelesenen Tempp. wurde die vorausgesagte Reaktions- 
kurye erhalten. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 132—38. Karlsruhe.) J u n g .

J. Bronn, Yerringerung und YerhaUen des im Generatorgas enthaltenen Schwefels 
im Siemens-Martin-Ofen. Vf. untersuchte das Verh. des im Generatorgas enthal- 
tenen S (die yergaste Steinkohle enthielt im Durchschnitt l,4 ° / 0 S) im Siemens- 
Martinofen u. stellte fest, daB ein Zusatz yon 2—3°/o CaO zu der zu yergasenden 
Kohle geniigt, um einen erheblichen Teil des flUchtigen S zu binden. (Stahl u. 
Eisen 46. 78—80. Hannover.) LtłDER.

A. Kossygin, Bremibares Gas vom Ssolehi. Das V. von brennbarem Erdgas in 
der Umgcbung von Ssotchi (am Schwarzmeerufer des Kaukasus) ist seit 1902 bekannt 
u. auch teilweise yerwertet. Eine Probe bestand aus 19°/0 Ha, 36% Metlian u. 
Ilomologen, 45% Ns usw. (Neftjanoe i slancevoe Chozjajstvo 9. 585—86. 1925.) Bkii.

Okrassa, Die Ausnutzung vulkanischer Ddmpfe in Larderello. Der mit Gasen 
gescliwiingerte yulkan. Naturdampf von 2 at. Spannung wird in einen besonders 
konstruierten Yerdampfer geleitet, in welchem die Gase abgescliieden werden u. 
der einen ziemlich reinen W.-Dampf von 1,65 at. Uberdruck liefert, mit dem 
Parsons-Reaktionsturbinen betrieben werden. Dereń DampfabschluB- u. EinlaB 
erfordertc eine Spezialkonstruktion, dic von der Firma Tosi geliist worden ist. 
(Chem. Apparatur 18. 2—3. Berlin.) N e i d h a r d t .

K. Deimler, Zalilenmdfiigc Bestimmung der verschiedenen Gr ii fi en bei der Auf- 
trocknung, unter besonderer Beriicksichtigung der Braunkohle. Bei der Auftrocknung 
śindert sich Wassergehalt u. Trockensubstanzmenge je Volumeneinheit; diese Be- 
ziehungen sind lincar. Vf. leitet die einzelnen Beziehungen an Iland von Formeln 
ab u. gibt Diagramme, die eine Ermittlung der im Betrieb benotigten GroBen ohne 
Rechnung gestatten. (Braunkohle 24. 853—GO. 1925. Halle a. S.) B i e ł e n b e r G .

M. Dolch, Yerseliwelung von lignitischen Kolden und Torfen. Allgemeine B c - 
trachtungen iiber techn. u. wirtschaftliche Aussichten, Wege u. Ziele. (Montan. 
Rundscli. 18. 6 —10. 1925. Wien-Klosterneuburg.) B i e i . e n b e r g .

L. Slonim, Neue Gruhdsatze der Erdiilgeicinnung in amerikanischen Ólfeldern. 
Bericht iiber die Fortschritte der maschinellen Einriclitung von Bohrtiirmen. (Neft
janoe i slancevoe Cliozjajstvo 9. 543—53. 1925. Moskau.) B i k e r s i a n .

A. Ssachanow, Die Erdblc von Groslmyi. Vf. unterscheidet 3 Erdolarten: 
paraffinrciches (fiir die neuen Felder von Grosnyi cbarakterist.), paraffinhaltiges 
u. paraffinfreies (kommt in den alten Feldern vor) Erdol. Das erste enthalt 2,5 bis 
4,7%, das zweite 2—2,5°/0, das dritte unter 0,4% Paraffin. Ein typ. Fontaineol 
der ersten Art zeigte die Viscositiit 0,098 (20'’; in CGS-Systcm), D. 0,838, E. —)-l 1°; 
es enthielt 12% Harze; bei der Dest. ging 7,64% his 100° iiber, 15,67% zwischen 
100 u. 200°, 13,31% zwischen 200 u. 270°; es blieb 62,75% Ruekstand vom E. 30l>,
D. 0,898, Yiscositiit (50”; nach Engler) 3,6. Bei Dampfdest. des Ruckstandes er- 
hitlt man 25,4% (vom Erdol) Solarol, 10,2% Spindelol, 10,2% Maschinenol, 12,2%
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Goudronol, 4,5% Harz u. 0,0% Asphaltene. — _Ein Ol der zweiten Art liatte dic 
Yiscositiit bei 20° glcicli 0,075, D. 0,851, E. —15 bis —20°; 15% Harze. Die Dest. 
ergab 7,73% bis 100°, 20,06% zwischen 1 0 0  u. 200°, 12,54% zwischen 200 u. 270°. 
Der Riickstand (59%) hatte: E. 19°, D. 0,909, Viscosit&t (50°) 4,5. Durch eine 
Dampfdest. wird der Ruckstand in 23,6% Solarol, 7,1% Spindelol, 7,1% Maschinenol, 
13,9% Goudronol, 6,5% Harz u. 1,5% Asphaltene zerlegt. — Konstanten fiir ein 
Ol der dritten Art: D. 0,879, Viscositiit 0,140 (20°), E. unterhalb —20°, 20% Harze. 
Bei der Dest. bezw. Dampfdest. werden gewonnen: 8,46% his 100°, 20,07% zwischen 
100 u. 200°, 12,55% zwischen 200 u. 270°, 14,1% Solarol, 9,4% Spindelol, 9,4% 
Maschinenol, 4,7% Zylinderol, 11,2% Goudronol, 0,2% Paraffin, 8 % Harze, 2% 
Asphaltene. Dieses paraffinfreie Ol ist besonders durch den hohen Asplialten- 
gehalt ausgezeichnet. — Ais vierte Art der Erzeugnisse von Erdolfeldern tritt in 
Grosnyi das Erdgas auf. Da dic meisten Erdole von Grosnyi in den Bolirlochern 
holie Temp. (bis 90°) haben, so hat das Gas eine hohe D. u. einen hohen Benzin- 
gehalt. Es besteht aus ca. 30—40% kondensierbaren Gasen u. 60—70% Metlian, 
Athan u. Propan. Das Bzn. aus dem Naturgas hat D. 0,677; 58% davon destil- 
lieren unter 100°. Das Gas besteht hauptsiichlich aus Methan-KW-stoffen. (Neft- 
janoe i slancevoe Chozjajstvo 9 . 554—63.1925. Grosnyi, Centralbl. d. ,,Grosneft“.) B k m .

Fr. Biirk, Verbesserung der Warmeicirtschaft in Naphthalin-Sublimieranlagen. 
Neue Vorschlago zur Verbesserung der Wiirmewirtschaft in Sublimationsbetrieben 
durch erliitztes Wasser, welches in einem hinter die Dampfkesselanlage geschalteten 
Heizsystem erzeugt wird. (Erdol 2 . 27—28. 1926. Mannheim-Waldhof.) R e in e r .

Sedlaczek, Zur Enluńckluńg der Crackdesiillation. Krit. Besprechung der ein- 
zelnen Crackverfahren u. Patente. (Erdol 3. 43—44. 1925; 4. 59—61. 1926.) R e in .

Reston Stevenson und Herbert J. Stark, Gleichgewichtsverdampfung von 
Gasolin. Die Dest. nach E n g l e r  ist eine fraktionierte u. fUlirt chem. Verande- 
rungen der Substanz herbei. Dic von Vff. nalier beschricbene Metliode der Gleich- 
gewiclitsverdampfung, dad. gek., daB Dampf u. Fl. in ihrer Gesamtmenge in Be- 
riihrung bleibcn, vermeidet jede chem. Veranderung. Eine wcitcre Melhode wird 
hieraus entwickclt, die die Best. des Punktes der volligen Yerdampfung bei Atmo- 
sphlirendruck gestattet; Vff. nennen diesen Punkt „Dcppó-Endpunkt“. Seine Be
deutung und Beziehungen zwischen diesem Punkt u. den Taupunkten von Bzn.- 
Luftgemischcn werden niihcr erortert; YfF. schildcrn eine von ihnen ausgearbeitete 
Methode zur Best. des Taupunktcs. (Ind. and Engin. Chem. 17. 679 — 85. 1925. 
New York, College of the City.) B i e l e n b e r g .

A. Parscłun, Uber dic Asphalte von Sgzran. (V gl. Ss a c h  a n o  w  u. P a r s c h i n ,  
S. 1910.) Das Bitumen wird aus den bituminosen Gestcinen durch Kochen mit an- 
gesiiuertem W . abgeschieden. Eine Art des bituminosen Sandsteins, Garj, gibt 
aber dabei kein Bitumen ab u. wird ais Abfallprod. betrachtet, obwohl sie viel 
mit Chlf. auBziehbares Bitumen enthiilt u. zwar 5,9—16,8%. Das Bitumen wird 
aber vom Sandstein durch sd. W. nicht getrennt, weil es zu hoch sebm.: bei 96 
bis 147°. Eine bei 107° schm. Probe bestand aus 52,7% Asphalten, 29,0% Harzen 
u. 16% Olen; die D. des Bitumens betrug 1,065, des Asphaltens 1,074, der Harze
1,069, der Ole 0,910. — Die Extraktion des Bitumens durch Bzl. oder CS2 kann 
allem Anschein nach auch techn. Ver\vendung fiuden. (Ncftjanoe i slancevoe 
Chozjajstvo 9 . 582— 84. 1925.) B ik e r m a n .

Albert Lob, Ncutralisieren und Bleiclien von Mineralolen. In einer histor. 
Einleitung werden die Auffindung u. Verarbeitung der bayer. Bleiclierden aus- 
fuhrlich bcsprochen; in weiteren die Entfarbungskraft, Ncutralisierungs- u. Filtrier- 
vermogen. (Petroleum 22. 171—177. 1926. Yortrag in Wien.) R e in e r .

K. Kostrin, Uber die Loslichkeit der Fonnolite. Ein ais Abfallprod. bei 
Reinigung des Maschinenols gewonnenes Ol wurde mit konz. IIjS04 u. 40%'g-



Formaldehydlsg. geschiittelt, dann erwfirmt. Nacli Verdiinnen u. Neutralisation 
entsteht das feste Formolit. Es wurde nacheinander mit Bzl., A., CCI.,, Chlf., 
Aceton u. A. ausgczogen. Die Menge der in keinem Losungsm. 1. u. der in Bzl.
1. Formolite Eteigt mit dem Kp. des ursprungliclien Oles. (Neftjanoe i slancevoe 
Chozjajstvo 9. 579—81. 1925.) B ik e r m a n .

—, Apparat zur Besiimmung des Kdltepunktes (Stockpwiktes) von Mineralolen 
nach der Athermethode. Der App. (Lieferant: Ca r l  St e l l in g , Hamburg 11) bcsteht 
aus einem durchsichtigen, 3-wandigen DewargefiiB, das durch einen dreifach durch- 
bolirten Gummistopfen geschlossen ist. Das GcfiiB wird mit Ae. gefiillt, ein mit 
dem Ol bis zu einer Markę gefUlltes Reagensrohr eingefiihrt u. Luft durch den Ae. 
gesaugt. Aus einem Tropftrichter kann man Ae. nachtropfen lassen. (Chem.-Ztg. 
5 0 . 86.) J u n g .

F. Eoerster, Fluchtlinientafel fiir die Berechnung der Durchschlagfestigkcit von 
Isolierolen. Es werden zwei Fiuchtlinien fiir die Auswertung yon Durclischlags- 
messungen an Isolierolen besclirieben. Die Berechnungsgleichungen werden mit- 
geteilt. (Elektroteclin. Ztschr. 47. 158—59. 1926. Karlsruhe.) R e i n e r .

D. Holde und Richard Schachenmeier, U ber Schmicrole fiir Motor-Elektri- 
zitdtszahler. Es werden yersehiedene Mineralole ais Ziihlerole an einem A. E. G.- 
Zahler untersucht. Die Ergebnisse, die sich hauptsiiclilich auf die Yerdunstung u. 
Verharzung beziehen, werden zahlenmiiBig mitgeteilt. (Petroleum 22. 161—68. 1926. 
Mittlg. Teclin. Hochscliule Berlin.) R e in e r .

P. Sosin, Ve>-brennungsraume fiir Kohlcnslaub. (Arch. f. Warmewirtsch. 7. 
3—10. Dresden.) B i e l e n b e r g .

F. Hausser und E. Bestehorn, Schwelgasbenzin aus oberschlesisclier Steinkohle 
ais Autolcraftstoff. Das untersuchte Schwelgasbenzin enthielt viel zum Verharzen 
neigendc Anteile u. erwies sich fur den Autobetrieb nicht yerwendbar. Die Ein- 
laByentile yerkrusteten in kurzer Zeit; die Leistung der Mascliiue war jedoeh an 
sich nicht schlecht. Vff. haben mit Schwelgasbcnzinen anderer Ilerkunft gute Er- 
falirungen gemacht u. sehen im yorliegenden Fallo einen groBeren Gehalt an Teer- 
benzinen ais Ursache der B. starker Ruckstiinde an. — YfF. glauben, daB die Natur 
der Kolile das Verh. der Teerbenzine beeinfluBt, d. h. daB bei Schwelofen gleicher 
Konstruktion Teerbenzine yerschiedener Eignung fiir den Autobetrieb anfallen, 
je nach Charakter der yerwendeten Kohle. (Auto-Technik 14. Nr. 24. 33 — 35.
1925.) B ie l e n b e r g .

Henri Muraour, Die Theorie der Antidctonantien. Ausgehend von den in 
Amerika u. Frankreich unternommenen Vcrss. u. unter Hinweis auf das yon Bad. 
Anilin- & Soda-Fabrik neuerdings cmpfolilene Eisencarbontjl ais Mittel zur Ver- 
hinderung der detonationsartigen Yerbrennungen der Betriebsstoff-Luftgemische in 
Motoren stellt Vf. eine Hypothese iiber dic Wirkungsweise solcher Mittel fiir Ex- 
plosionsmotore auf. Die bei der Verbrennung gebildeten festen Teilchen sollen 
die Verbrennungsgoschwindigkcit yerzogern. Hinweis auf die Frage der Mundungs- 
feuer bei Geschiitzen, zu dereń Beseitigung iihnliche Stoffe yerwendet werden. Im 
AnschluB an die Ionentheorie von H a b e r  u . die Verss. von M a l in o w s k i  (Journ. 
Chim. Phys. 21. 469; C. 1925. II. 443) glaubt Vf., daB die festen Teilchen die fiir 
die Explosionsiibertragung notigen Ionen binden. (Cliimie et Industrie 14. 851.
1925.) K a st .

Hawira, Neucrc Calorimeler fiir die Ilcizwertbestimmung fester Brennstoffe. 
Es werden dic Calorimeter nach K roicer-M aiiler u . nach A xer, sowie die beiden 
Mikrocalońmeter nach W. A. R otii u . nach Macklow-Smitii nach Einriclitung u. 
Handhabung besproehen. (Zentralblatt f. Zuckerind. 34. 8 —9.) RCnuc.

F. Landsberg, Vereinfachtes Yerfahren zur Bewertung der Sleinkohlen. Yf. 
scliildert eine bei der Reichsbahn eingefiihrte Methode zur Klassifizierung der
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Brenustoffe. Sie berulit auf dem Zusammcnhang zwischen Heizwert u. Gehalt an 
flticlitigen Bestandteilen. In Anlelmung an B l a c h e r  (Feuernngsteehnik 13. 48; C.
1925. I. 2273) -\vird die Eigenschaft der Flamme beriicksichtigt; jedoeh wird aus 
BequemliehkeitsgrUnden nicht der Gehalt der fluchtigen Bestandteile an KW-stoffen, 
sondern lediglich dereń Heizwert bereclinet. Werden Heizwert der Reinkohle u. 
dereń Gehalt an fluchtigen Bestandteilen (bezw. flUchtige Bestandteile in °/o u- 
Heizwert je % ^er fluchtigen Bestandteile) ais Ordinaten benutzt, so erhalt man 
bei Eintragung der entsprechenden Werte fiir Kohle verschiedener Herkunft Punkt- 
scharcn, die zu einer Einteilung in Klassen geeignct sind. (Gliickauf 61. 1427—39.
1925. Berlin.) B i e l e n b e r g .

H. Mallison, P. Jacobsohn und K. Sarre, Die Bestimmung des kubischen Aus- 
dehnungskoeffizienten von Pechen und Asphalten. Zur Bestimmung dient ein pykno- 
meterartiges GefiiB (Abbildung im Original) mit wciter Óffnung, in die mit Schliff 
der Hals mit Markę eingesetzt ist. Die Genauigkeit wurde mit Hg gcpruft. Vff. 
erlautcrn an diesem Beispiel die Ausreclinung. Die ermittelten Werte stimmen mit 
dem Durchsehnittswert der Yeroffentlichung von W e i s z  (Am. Light Journ.; Eef. 
Asphalt-Teer Ztg. 1925. 586) hinreichend iiberein. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 154. 
Charlottenburg.) JUNG.

Miinzer, Die laufende Gasanalyse am Generator und Hocliofen. Zur fortlaufen- 
den Kontrolle des Arbeitsyorganges am Generator u. Hochofen hat man 2 Gas- 
komponenten zu bestimmen z. B. CO, u. II2. Bisher konnte man nur den COa-Ge- 
halt fortlaufend aufschreiben lassen, wahrend man die IL-Best. durch Ilandanalyse 
vornahm. Es ist nun gelungen, den D u p le x -M o n o -A p p a ra t, wie er fiir die 
Kontrolle von Kesselfeuerungcn verwendet wird, so zu entwickeln, daB er 2 Ana- 
lysen fortlaufend auf ein und demselben Diagramm aufzeichnet. Der Generator- 
Duplex-Mono wird in 2 Ausfiihrungen gebaut; einmal miBt er die Komponcnten C02 

u. Hs oder er registriert C02 u. die Summę an brennbaren Gasen. (Die Wiirme 
49. 8—11. 24—27. Hamburg.) N e i d h a r d t .

Louis Martel, Alais, Frankreich, Agglomerieruńg von Brennstoffen. Das Ge
misch von gemahlener Kohle u. dgl. u. gemahlenem Pech wird mit zerstiiubten 
Mittel- oder Seliwcrolen der Teer- oder Petroleumdest., die ais solche oder in Teer 
gel. sind auf die zu brikettierende M. gespritzt. (E. P. 218391 vom 6/4. 1923, ausg. 
31/7. 1924.) K a u s c i i .

Friedrich Wilhelm Brandes, Solyesborg, Kohlenstaubfeuerung. Es werden 
Briketts in so zerbrechlicher Fonn hergestellt, daB sie leicht wieder in Staub zer- 
legt werden konnen, der dann unmittelbar yerfeuert wird. (E. P. 215771 vom 7/5.
1924. Auszug veroff. 9/7. 1924. D. Prior. 9/5. 1923.) M a i .

William Paul Prey, Philadelpliia, Briketts. Man mischt Anthracit in zer- 
ldeinerter Form mit bituminoser Kohle u. einem Bindemittel, komprimiert das Ge
misch zu Formen gewiinschter Art, erhitzt sie plotzlicli lioch u. bewegt die Massen 
yon der Erhitzungszone nach Zonen geringerer Erhitzung in einer sich drehenden 
Trommel oder Eetorte. (E. P. 219659 vom 18/6. 1924, ausg. 17/9. 1924. A. Prior. 
25/7. 1923.) K a u s c i i .

Marcial Oliyer Escorihuela, Madrid, Ilerstellung von Brennstoffbriketten. — 
Man bereitet Mischungen aus gepulyerter Kohle (Minerał- oder Braunkohle), Siigc- 
mehl, Mineralolen, Wachsen, KC10S u. SiSrke u. preBt diese Jliscliungen in geeignete 
Formen. (E. P. 220633 vom 13/8. 1924, ausg. 8/10. 1924. Span. Prior. 13/8.
1923.) O e l k e r .

Edgar Rouse Sutcliffe, Leigh, Lancashire, Brcnnstoff. Ein Teil der Kohle 
wird in Ggw. von W. fein yerteilt, so daB sie durch ein Sieb yon 200 Maschen 
auf den Quadratzoll hindurchgeht. Das Durchgesiebte wird mit dem gróberen An-
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teil der Hauptmassc geiijiśclit, ais Wasserfilter bcnutzt u. die feuchte M. unter 
lioliem Druck brikettiert. Danu werden die Briketts erliitzt. (E. P. 222931 vom

George Eugene Rice, Marble Arch, Engl., Fester Brenn toff, welclier aus 
einem aus Kohlenstaub, Kreide u. Seewasser liergestellten Kern besteht, der zu- 
niichst mit einem Uberzug aus Kreide u. Seewasser u. dann mit einem solchen aus 
Kohlenstaub, Kreide, Rohpetroleum u. Seewasser umgeben wird. (E. P. 221432

Hetallbank und Metallurgische Gesellschaft, Frankfurt a. M., Inn en er-
ldtzte Brennstoffdestillationsschachtofcn. Die zur kontinuierlichen D est von festem 
Brennstoff durch einen Gasstrom bestimmten Ófen enthalten eine durch den Schacht 
in horizontaler Riclitung hindurchgehende Kammer zum Sammeln der in die 
Kuhlkammer aufsteigenden Gase u. zur Uberfubrung der erhitzten Gase in die 
Destillationszone. (E. P. 222033 vom 22/2. 1924, ausg. 16/10. 1924.) K a u s c h .

Hugo Straclie, Wien, Yerfahren zur Beforderung der Entgasung und zur rest- 
losen Yergasung von bituminffsen Brennstoffen in Apparaten mit Wecliselbetrieb, dad. 
gek., daB wiihrend der Yergasungsperiodo beim Ubergang vom Entgasungsraum 
zum Vergasungsschaclit Dampf eingeblascn u. das erzeugte Mischgas aus dem Ent
gasungsraum abgezogen wird. (Schwz. P. 97230 vom 21/3. 1921, ausg. 2/1. 1923. 
Oe. Prior. 28/6. 1916.) O e l k e r .

J. Sommermeier, Essen, Kiililen gelcornter Stoffe. II. vom Ofen gelieferte 
Stoffe (Calciumcyanamid, A-Kohle, Halbkoks, Koks) werden durch einen inerten 
Gasstrom (Luft) behandelt, worauf eine mechan. Trcnnung der mitgerissenen 
groberen von den feineren Tcilen stattfindet. Man kann dem Gasstrom auch Re- 
aktionsmittel (z. B. C02, Wasserdampf) zufugen. (E. P. 244109 vom 3/12. 1925,
Anszug yeroff. 3/2. 1926. Prior. 3/12. 1924.) K a u s c h .

Koppers Company, Pittsburgli, iibert. von: Frederick W. Sperr jr., Pitts-
burgh, Pa., Y. St. A ., Hcrstellung von Koks mit niedrigem Aschcngelialt. — Man er- 
liitzt einen Teil eines Yerfliissigbaren bituminosen Stoffes, 'wodurch ein Teil der 
fiiichtigen Stoffe ausgetriebcn u. cin Ilalbkoks erhalten wird. Letzteren yerinischt 
man mit einem anderen Teil des bituminosen Stoffes .u. unterwirft diese Mischung 
einer zur Verkokung ausreiclienden Ilitze. (A. P. 1563595 yom 18/7. 1919, ausg. 
1/12. 1925.) O e l k e r .

Wilhelm Habets, Dusseldorf, Koks fiir die Heizung von Ófen, Kiichcnfeiterungen
o. dgl. Die Poren des Kokses werden mit Braunkohlenstaub o. dgl. ausgefullt. 
(E. P. 219772 yom 6 , 6 . 1923, ausg. 28/8. 1924.) M a i.

Gesellschaft fur maschinelle Druckentwasserung m. b. H., Duisburg, Ag- 
glomcricrcn von Kolile, Koks, Erz u. dgl. Ais Bindemittel wird eine Mischung von 
Sulfitcelluloseablauge u. Kolilenschlamm yorwendet. (E. P. 222702 vom 16/11. 
1923, ausg. 30/10. 1924.) O e h l e r .

Henry Cnrties, London, Brennstoff. Man yerleibt Norfolk- oder anderen 
Scliiefern yeriinderliche Mengen NaN03 ein. (E. P. 223345 vom 7/8. 1923, ausg. 
13/11. 1924. Zus. zu E.P. 193148; C. 1925. I. 599.) K a u s c h .

William Everard Davies, Westminster, Yerkohlen von Brennstoff. Kolile, 
IIolz, Braunkohle u. dgl. werden intensiv von innen u. auBen iiber die bislier ubliche 
Temp. erliitzt, so daB ein Quadratzoll pro Stde. 1000° oder dariiber oder die 
Hiilfte, falls bei oder uber 750° aber unter 1000° gearbeitet wird, oder ein Viertel 
erreicht, wenn iiber 500° aber unter 750° gearbeitet wird. (E. P. 213040 vom 18/1.
1923, ausg. 17/4. 1924.) K a u s c h .

Alesander Sydney Ramage, Detroit, Destillation bei niederer Tempei-atur. 
Kohle oder gaserzeugende Stoffe werden im Gegenstrom gegen h. Gase gefiihrt, 
die dadurch erzeugt werden, daB man abwechselnd Luft u. Dampf durch den Dest.-

5/7. 1923, ausg. 6/11. 1924.) K a u s c h .

yom 11/3. 1924, ausg. 2/10. 1924.) O e l k e r .
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Riickstand der Kohle bliist. (E. P. 214222 yom 24/3. 1924. Auszug veróff. 4/6.
1924. A. Prior. 9/4. 1923.1 M a i .

Edgar Rouse Sutcliffe, Leigh, Lancashire, Yerkohlte Feuerungsmittel. Kohlen
werden mittels Innenheizung innerhalb einer Retortę erhitzt. (E. P. 216378 vom 
7/7. 1923, ausg. 19/6. 1924.) K a u s c h .

H. Hutz, Munchen, Dcstillation von Ólcu und bituminosen Sto/fen. Bei der 
Dest. dieser Stoffe in Ggw. von h. neutralen Gasen, wie H2, Leuchtgas, Wasser- 
gas etc., wird S0 3 in die ersteren oder dereń Diimpfe eingefuhrt, wodurch bessere 
Prodd. erhalten werden. (E. P. 238909 vom 25/8. 1925, Auszug yeroff. 14/10.
1925. Prior. 25/8. 1924.) O e l k e r .

Zeche Mathias Stinnes und Anton Weindel, Essen, Rulir, Yerfahren zur
Zerlegung von Steinkohlenurtcer ohne Dcstillation in seine Bestandteile, 1. dad. gek., 
daB der Urteer mehrfach mit einer stark verd. NaOH bei gewolinlicher oder 
schwach erhohter Temp. gewaschen wird. — 2. dad. gek., daB eine schwiichere ais 
5°/0ig. NaOH yerwendet wird. — 3. dad. gek., daB dic Waschung im Gegenstrom 
ausgefUhrt wird. — Es gelingt so, dem Steinkohlenteer die sauren Bestandteile in 
leichtester Weise zu entziehen u. die prim. Neutralole mit unveriinderten Eigen- 
schaften abzuscheiden, wahrend diese ais Schmiermittel benutzten Ole beim ublichen 
Abtreiben des Teers durch Dest. die teclin. wertyollste Eigenschaft der Yiscositat 
fast ganz yerlieren. Z. B. wrird TJrteer bei gewohnlicher oder schwach erhohter 
Temp. mit 3°/0ig. NaOH innig yerriihrt u. im ScheidegefaB kurze Zeit ruhig stehen- 
gelassen. Zuerst wird ein groficr Teil der NaOH yom Urteer adsorbiert, erst nach 
geniigendem Zusatz yon NaOH erfolgt Scheidung. Dementspreehend sind in der 
ersten Wasclilauge nur wenig Plienole enthalten, in steigender Menge im 2. u.
3. Auszug u. in wieder kleiner werdender Menge in der meist genugenden 4. Waseh- 
lauge. ZweckmaBig arbeitet man bei der Waschung im Gegenstrom. Aus den auf 
dem Neutralol schwimmcnden Phenolatlaugen, die leicht abtrennbar sind, werden 
die 1'henole mit C02 oder Mineralsaure ausgefallt u. mit w. W. nachgewaschen. 
Sie sind ais solclie yerwendbar oder konnen durch Dest. unter gewohnlichem oder 
yermindertem Druck, mit u. ohne Anwcndung yon Wasserdampf noch weiter ge- 
reinigt werden. (D. R. P. 420394 KI. 12q yom 5/9. 1923, ausg. 24/10.
1925.) S c h o t t l a n d e r .

Percy George Somerville, London, und Evan Clifford Williams, Hiulders- 
field, Engl., Raffinicren von Jlandelsbenzol. — Man behandelt das Bzl. bei Ggw. 
yon NaOH u. unter einem Druck yon mehreren Atm. mit Luft oder Oa. (E. P.
219351 vom 23/2. 1923, ausg. 21/8. 1924.) O e l k e r .

Thomas Howard Butler, Westbury-on-Trim, und E. J. W. Popham, Bristol, 
Misehungen aus Teer und bitumenhaltigen Stoffen fiir Strapenbauzwecke. — Man be- 
reitet zunaclist Probemischungen, pruft diese auf ihre Sprungfestigkeit u. bereitet 
dann die Hauptmischung entsprechend der Probe, welche die groBte Sprungfestig
keit ergeben hat. (E. P. 221234 vom 15/11. 1923, ausg. 2/10. 1924.) O e l k e r .

Riitgerswerke-A.-G. und Leopold Kahl, Berlin, llochprozcntige, reine und 
feste Kohlenwassersto/fe aus Teer. Man zerlegt den rohen Teer nach dem Verf. des
E. P. 208691 in Fraktionen, die hauptsaclilich die festen KW-stoffe enthalten, laBt 
sie sich durch Abkiihlen der Fraktionen setzen u. tiennt sie auf mcchan. Wege 
von den fl. Anteilen. Dann werden die festen KW-stoffe dest. u. fraktioniert. 
(E.P. 221773 yom 11/3. 1924, ausg. 5/11. 1924. D. Prior. 11/9. 1923. Zus. zu
E. P. 208691; C. 1924.1. 2042.) K a u s c h .

Eliza Neath, Birmingham, Gewinnung von Gas aus Kohlen oder aus Kohlen
und Ul. Die Herat. des Gases erfolgt in einem Generator. Das W.-Gas wird in 
einem Yerteilungsraum gesammelt, ohne daB Luft eingeblasen wird; das Gas durcli- 
wandert dann die Retorten; wahrend des Blasens wird die Yerteilungskammer yon
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dem Generator abgesperrt, so daB das Kolilengas aus den Retorten ununterbrochen 
wahrend des Blasens zu den Vorlagen ausstromen kann. (E. P. 215496 vom 14/2.
1923, ausg. 5/6. 1924.) M a i .

Carl Still, Reckliugliausen, Abtreiben v'on rohem Ammoniakwasser im Kolonnen- 
apparat unter Ausschaltung von Fremddampf zum Beheizen, dad. gek., daB das in 
der ersten Kolonne yon der Ilauptmenge der fliiehtigen Ammoniakverbb. befreite 
W., bevor es mit CaO behandelt wird, einem Dampferzeuger zugefiihrt wird, 
aus welcliem der Dampf zusammen mit der noch darin enthaltenen C02 in den 
unteren Teil der zweiten. Kolonne eingefiihrt wird, wiihrend in den oberen Teil 
dieser Kolonne das ausgekoclite W. unter Zumischung von CaO eintritt. — Das 
Yerf. bietet wfirmewirtacliaftliche Vorteile. (D. R. P. 423849 KI. 12k vom 26/9.
1922, ausg. 14/1. 1926.) K O h l i n g .

Harald Nielsen, London, und Bryan Laing, Ilatficld, Gasherslellung. Wassergas 
aus der Blaseperiode leitet man in unyerbranntem Zustande durch einen Fe oder 
Fe3 0 3  enthaltenden Behalter u. dann iiberhitzteu Wasserdampf durch die gliihende 
Metallmasse. (E. P. 220676 vom 21/3. 1923, ausg. 18/9. 1924.) K a u s c h .

John Edward Hackford, London, Ólgas. Man verbrennt ein Gemisch von 
Luft u. Schwerol iu einer gesclilossencn Iiammer, in der das der Entziindungszone 
nahe Ende bis zu der Einfiihrungsoffuung geschlossen ist u. diese Zone auf solcher 
Temp. gehalten wird, bei der eine Ablagerung von Stoffen yermieden wird. (E. P. 
217613 yom 19/12. 1922, ausg. 7/8. 1924.) K a u s c h .

Humphreys & Glasgow, Limited, Westminster, und Philip Thornton 
Dashiell, Philadelphia, Hersiellung von Gas. Ol wird in einer Kammer, welche 
nicht mit warmeabsorbierendem Materiał ausgekleidet ist, dereń Wandę aber erhitzt 
werden, in feinster Yerteilung eingeblasen. Das Ol yerdampft u. der Rtickstand 
fiillt in granulierter Form auf den Kammerboden. Das zu carhurierende Gas wird 
in derselben Riclitung wie das yersprulite Ol durcli die Kammer gefiihrt; damit 
wird einem Verstopfeh der Kammer yorgebeugt. (E. P. 216022 vom 3/8. 1923, 
ausg. 12/6. 1924.) M a i.

V. L. Oil Processes Limited, Owen David Lucas und Ernest Lawson Lo- 
max, Westminster-London, Yerfaliren zur Abscheidung von Phcnolm aus Moholen. 
Die rohen Ole werden mit einer mehr ais 20% ig. Alkalihydroxydlsg., insbesondere 
NaOII behandelt, zwecks B. von Alkaliplienolat, das zur Lsg. weiterer Plienol- 
mengen benutzt wird, worauf die Phenol-Phenolatlsg. vom 01 getrennt wird. — Die 
Plienollsg. wird alsdann mit W. verd., um die Konz. der Alkaliplienolatlsg. unter- 
halb 20% zu bringen, wobei sich das iiberschussige Phenol abscheidet u. entfernt wird. 
Die verd. Alkaliplienolatlsg. wird wieder oberhalb 20% NaOIl-Gehalt konz. u. erneut 
zur Estraktion der phenolhaltigen Roliole vcr\vendet. Betriigt die Konz. des NaOH 
mehr ais 30°/0) so wird auBer den Phenolen auch ein Teil der Neutralole gel. 
Diese konnen aus.der Lsg. durch Dampfdest.. entfernt werden, worauf die Lsg. 
wie yorher zur Abscheidung der freien Phenole mit W. verd. u. dann konz. wird. 
Das Verf. ist besonders zur Abtrennung der Phenole aus Steinkohlcn- u. Braun- 
kohlenteerolen geeignet. ZweckmaBig arbeitet man mit einer 30%ig- NaOH-Lsg. 
(E. P. 242092 vom 24/11. 1924, ausg. 26/11. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

John William Hinchley, Robert Grylls Greenwood und Walter William  
White, London, Sclmelles Trocknen von Torf. Man behandelt den Torf zunftchst 
mit einer li. Fl. u. preBt ihn alsdann so stark ais moglich. (E. P. 223011 vom 
15/8. 1923, ausg. 6/11. 1924.) K a u s c h .

V. L. Oil Processes Ltd. und Owen David Lucas, London, Cracki-erfahren. 
Dem die Oldampfe in die Craekretorte fiihrenden permanenten Gase wird eine gc- 
ringe Menge NIIa oder ein Gemisch yon NIL u. H zugesetzt. Das NH3 begiinstigt
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die B. gesiitt. KW-stoffe u. yerhindert die Abscheidung von freicm Kohlenstoff. 
(E. P. 219403 vom 26/4. 1923, ausg. 2 1 /8 . 1924.) M a i .

V. L. Oil Processes Ltd., Owen David Lucas und Ernest Lawson Lomax, 
London, Crackverfahren. Die Ole werden vor der Einfiihruug in der zur Durch- 
fubrung des Crackens dienenden Retortę auf eine Temp. erhitzt, welche erheblieh 
iiber dem Kp. der hochstsd. Fraktion des Oles liegt, u. zwar unter Druck, um ein 
Absicden der fliichtigen Teile zu yerhindern, worauf dann Expansion in die Craclc- 
retorte erfolgt. (E. P. 219404 vom 26/4. 1923, ausg. 21/8. 1924.) M a i.

Thomas Malcolm Davidson, Ilomeleigh, Middlesex, und George Pearce 
Lewis, New Denham, Engl., Cracken von Kohlenwasserstofjfolen. Dic Ole werden in 
einer Retorte in innige Beriihrung mit einem geschmolzenen Metali, z. B. Sn, gc- 
bracht, welches in der Retorte in auf- u. abwiirts gehender Richtung zirkuliert. 
(E.P. 220732 yom 26/5. 1923, ausg. 18/9. 1924.) O e l k e r .

Meilach Melamid, Freiburg, Spalłen von Substanzen, welche Kohlenwasscrsioffc 
enthalten oder lei der Spaltung ergeben. Die Ausgangsstoffe, wie Teere, Roh- 
petroleum, Kohle u. ahnliche hochkomplexe Korper werden in fein yerteiltem Zu- 
stand bei hoher Temp. u. in Ggw. yon Schutzgasen der Einw. katalyt. wirkender 
Substanzen unterworfen, welche unter den genannten Bedingungen keine Carbide 
ergeben. — Die Ausbeute an KW-stofFen yon niedrigein Kp. wird erhoht. (E. P.
221559 vom 12/6. 1923, ausg. 9/10. 1924.) O e l k e r .

Frederick Ernest Atherton, Liyerpool, Emulgicren von bituminosen Sto/fen. 
Zum Stabilisieren der aus bituminosen Stotłen u. Seifcnlosungen hergestellten 
Emulsionen setzt man diesen SiO, u. NaCl zu. (E.P. 220393 yom 22/5. 1923, 
ausg. 11/9. 1924.) O e l k e r .

Thomas Tarvin Gray, Elizabeth, N. J . , V. St. A., Reinigen von Kohlenwasser- 
stoffen. Zur Entfernung unbestiindiger Verbb. aus Mineralolen, ihren Dest. u. dgl. 
fiihrt man die Ole etc. in Dampfform um einen Katalysator herum, um diesen auf 
die Temp. der Dampfe zu bringen, leitet letztere dann durch den Katalysator hin- 
durch u. trennt sie von dem im Katalysator gebildeten Kondensat. (Ygl. auch C.
1924. II. 2625.) (E.P. 222481 yom 23/9. 1924, ausg. 19/11. 1924. A. Prior. 26/9.
1923.) O e l k e r .

South Penn Oil Co., Pittsburgli, Pennsylyan., ubert. von: Homer A. Mossor, 
Stoffel, West-Virginia, Gasolin aus Naturgas. Das Naturgas wird bei erhohtem 
Druck mit einem die Gasolinebestandtcite absorbierenden Mittel behandclt u. dann 
letztere unter geringeren Druck gegebenenfalls unter Erhohung der Temp. gesetzt. 
(A. P. 1565749 vom 12/12. 1922, ausg. 15/12. 1925.) K a u s c i i .

Gelsenkirchener Bergwerks-Akt.-Ges. und Heinrich Hock, Abt. Schalke, 
Gelsenkirchen, Herstellung von Leichtolen wid Gascn aus Destillationsruckstanden. 
Die durch Dest. bei niedriger Temp. erhaltencn Gase werden komprimiert u. in 
einem Gegenstromapp. zur Expansion gebracht. (E. P. 216140 yom 14/5. 1924, 
ausg. 16/7. 1924. D. Prior. 16/5. 1923.) M a i.

Joachim Jachzel, Tileagdgara, Gewinnung von Stampfasphaltmehl und alin- 
lićhen Produkten, dad. gek., daB eine Bitumenlsg. bei Ggw. von Kalksteinmehl, 
Sand oder anderen geeigneteu Stoffen mit einem Elektrolyten gefallt u. das aus- 
gefallte Pulyer getrocknet u. weiter yerarbcitet wird. — Ais Elektrolyt konnen 
Metallsalze oder Sauren angewendet werden. (D. R. P. 423536 KI. 80 b yom 4/3.
1925, ausg. 5/1. 1926.) K O h l i n g .

Luther Lane, Loughor, Glamorgan, South Wales, Engl., Bitumcncrsatz, welcher
dadurch erhalten wird, daB man Pech yerflussigt u. dann in noch h. Zustande mit 
Kohlenteer yermischt. (E. P. 220349 yom 16/4. 1923, ausg. 11/9. 1924.) O e l k e r .

Louis Walter Low, Poplar, Engl., Herstellung von Emulsionen aus Tecr, 
Pech u. dgl. Man bereitet einerseits eine Mischung der Auagangsstoffe mit einer
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solchcn Menge eines ^eerols, daB eine Lsg. nicht erfolgt, u. anderseits eine 
Mischung nus Casein, Harz, NaOH u. W. Letzterc erhitzt man so lange, bis vollige 
Verseifung erfolgt ist u. triigt in diese li. M. die zuerst hergestellte Mischung 
langsam unter bestandigem Rtthren cin. (E. P. 221380 yom 7/11. 1923, ausg. 2/10.
1924.) O e l k e r .

A. E. Campbell und Hardman & Holden, Ltd., Manchester, Behandlung 
biłumindser Stoffe. Pech, Teer, Asphalt, Petroleumruckstande u. dgl. werden da- 
durcli entwiissert, daB man sie mit S so lange erhitzt, bis der gesamtc S in Form 
von HaS abgetriebcn ist. (E. P. 239264 vom 29/5. 1924, ausg. 1/10. 1925.) O e l k e r .

Asphalt Cold Mix Ltd., London, Herstellung wiisseriger biiuminoser Emulsionen. 
Man yermischt das geschmolzene Bitumen mit einem Emulgierungsmittel, welclies 
durch Einw. von Alkali auf Proteine, z. B. Casein, erhalten wird u. yerriihrt diese 
Mischung mit h. W. (Schwz. P. 112803 vom 17/9. 1924, ausg. 1 / 1 2 . 1925. E. Priorr. 
19/9. u. 5/12. 1923.) O e l k e r .

Standard Oil Co., San Francisco, Kaliforn., iibert. von: Jacob F. Faber, 
Los Angeles, Henry C. Hanna und Marvin L. Chappell, Seyundo, Kaliforn., 
Reinigen von Mineralolen. Das Ol wird mit II2 SOł behandelt, von der Siiure ge- 
trennt u. neutralisiert in Ggw. von Petroleumcarbonsaure (erhalten durch Oxydation 
von Petroleum oder in letzterem enthalten). (A. P. 1562156 vom 26/1. 1922, ausg. 
17/11. 1925.) K a u s c h .

Aktiebolaget Separator, Stockholm, iibert. von: Cyrus Howard Hapgood, 
Nutley, N. J., V. St. A., Wiedergemnnung von Bohrol aus Metallspdnen u. dgl. Man 
behandelt die Metallspiine mit h. W ., indem man sie durch eine in das W. ein- 
tauchende rotierende beiderends offene Trommel hindnrchfiihrt. Das erhaltene Ól- 
wassergemisch wird dann in bekannter "Weise gescliieden. (E. P. 221469 vom 
10/3. 1924, ausg. 7/10. 1924. A. Prior. 6/9. 1923.) O e l k e r .

Riitgerswerke-Akt.-Ges., Berlin, und Hermann Teichmann, Rauxel, Westf., 
Konsistente Schmiermittel, gek. durch einen Gehalt an den durch Einw. hocli- 
aiedender Steinkohlenteerole bei Temp. oberhalb 100° auf Kohle, Holz oder andere 
Stoffe organ. Struktur erhaltenen harzartigen Stoffen, gegebenenfalls in Mischung 
mit anderen Schmiermitteln. — Die Schmiermittel zeichnen sich durch einen hoch- 
liegenden Tropfpunkt u. geringe Empfindlichkeit gegen Warmeschwankungen aus. 
(D. R. P. 382184 KI. 23 c vom 22/7. 1920, ausg. 22/1. 1926.) O e l k e r .

C. 0 ’Donovan, T. Davies und D. Reece, Gorseinon, Glamorgan, Engl., Schmier
mittel, welehes durch Zusammenkochen von 10 Pfund Pech, 3 Gallonen Zylinderol, 
1  Quart Leinol u. 28 Pfund Harz erhalten wird. (E. P. 238630 yom 2/6. 1924, 
ausg. 11/9. 1925.) O e l k e r .

Aktiebolaget Separator, Stockholm, iibert. von: P. E. Miller, Maplewood, 
N. J., V. St. A., Reinigen von gebraucliten Schmicrolen. Man yermischt die Schmier- 
ole, insbesondere solche von Verbrennungskraftmaschinen, mit einem Schutzkolloid, 
wodurch kolloidaler C, W. etc. agglomeriert werden, scheidet diese in einer Zentri- 
fuge ab, u. yertreibt Gasolin u. andere leicht fliiclitige Stoife aus dem gereinigten 
Ol durch Verdampfung. (E. P. 239506 yom 25/8. 1925, Auszug yeroff. 28/10. 1925. 
Prior. 6/9. 1924.) O e l k e r .

Benjamin Howell Morgan, Westminster, Motortreibmittel, welehes aus etwa 
30°/o Gasol, Solarol oder Brennol u. etwa 70°/0 einer Mischung yon A. u. A., welche 
60—70% A. u. 40—30% A. enthalt, u. einer kleinen Menge Ricinusol zusammen- 
gesetzt ist. (E. P. 219903 yom 27/3. 1924, ausg. 28/8. 1924.) O e l k e r .

H. C. Heide, London, Motortreibmittel, welehes aus einem Ol, z. B. Rohpetro- 
leum oder Sojabohnenol, C2H2 oder einem anderen gasformigen KW-stoff u. einem 
Neutralisationsmittel, z. B. NHa oder einer alkal. organ. Verb. besteht. (E. P. 238299 
vom 15/5. 1924, ausg. 4/9. 1925.) O e l k e r .

vni. 1. 147
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Henri Terrisse, Genf, Motortreibmittel, w olch es dadurcli erhalten wird, daB 
man fl. KW-stoffe, insbesondere solche, welche schwerer ais gewohnliches Petroleum 
sind, mit A. u. Acetaldehyd yermischt. (E. P. 216169 vom 31/8. 1923, ausg. 19/6.
1924.) O e l k e r .

David Costaguta, Argentinien, Mittel zur Erholiung des Heizioertes von Motor -
treibmitteln, welches aus einem Nitrophenolderiv., z. B. Trinitrophenol, einem oder 
mchreren Athern u. einem oder mehreren fl. KW-stoffen zusammengesetzt ist. — 
Es geniigt, dieses Mittel dem Motortreibmittel in einer Menge von 41 / 2 ° / 0 zuzusetzeu. 
(E .P . 599271 vom 9/6. 1925, ausg. 8/1. 1926.) O e l k e r .

Ernst Arber, Ziiricli, Brennstoff fur Explosionsmotoren, welcher zum groBten 
Teil aus Bohbzl. u. Petroleumbcnzin, z. B. 60—80% Eohbzl. u. 40—20% Bzn., be- 
steht. Man kann der Mischung auBerdem 0,25—1% Ol (Eicinusol oder Motorenfil) 
zusetzen. (Schwz. P. 113170 vom 26/6. 1925, ausg. 2/1. 1926.) O e l k e r .

Koppers Co., Pittsburgh, iibert. yon: Walter J. Klaiber, Chicago, Kohlen- 
priifung. Man bettet eine yerhaltnismiiBig kleine Menge der zu priifenden Kolilc 
in die Kohlenmassen, die sich im Koksofen befinden, fiihrt sie in Koks iiber u. 
unterwirft sie dann dem Druck von wenigstens einem Teil der sie umgebenden, zu 
yerkokenden M. (E. P. 221778 vom 27/6. 1924, ausg. 5/11. 1924. A. Prior. 12/9. 
1923.) K a u s c i i .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
Badische Anilin- & Soda-Eabrik (Erfinder: Alwin Mittasch und Otto Balz),

Ludwigshafen a. Eh., Verfahrcn zum Gerben tierischer JSaute, 1. dad. gek., daB man 
diese mit Lsgg. von in W. 1. Einwirkungsprodd. von HNOs auf Ilumussaure oder 
solche in reiehlicher Menge enthaltende Stoffe fiir sich oder in Ggw. anderer synthet. 
oder natUrlicher Gerbstoffe oder sonstiger Zusatze behandelt. — 2. dad. gek., daB 
man die durch Einw. der HN0 3  auf von Bitumen u. Fe befreite JIwnuskohle er- 
halteuen Prodd. yerwendet. — Z. B. wird Ilumussaure oder NH4-Humat aus Humus- 
kohle in 05% ig. HNO;, eingetragen, u. langcre Zeit unter kraftigem Eiihren auf 
70—80° erhitzt, wobei unter NO-Entw. die Ek. eintritt. Nach Abdampfcn der iiber- 
schiissigen Saure, Losen des Eiickstandes in W. u. Wiedereindampfen erhalt man 
ein in W. 1. amorphes, rotlichbraunes Pi-od., das Leim fiillt u. dessen wss. Lsg. 
unmittelbar oder mit anderen synthet. oder natiirlichen Gerbstoffen zum Gerben 
yerwendet werden kann. (D. E. P. 420645 KI. 28a vom 4/12. 1921, ausg. 29/10.
1925.) SCHOTTLANDER.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Eh. (Erfinder: Kurt H.
Meyer und Hermann Schutte, Mannheim), Verfahren zum Gerben tierischer Haute, 
darin bestehend, daB man sie mit den aus rohem oder gereinigtem Mineralol oder 
aus den durch Eaffination des Mineralols erhfiltlichen Fraktionen durch Einw. von 
starker oder konz. H2 S0 4 oder Monohydrat entstehenden, in W. 1. Prodd. be
handelt. — Z. B. wird Maschinenol mit Monohydrat liingere Zeit bei maBig erhohter
Temp. kraftig geriibrt, das Gemisch in yiel W. eingetragen, das in der oberen
Schicht sich abscheidende unyerSnderte Ol abgetrennt, die wss. Lsg. gelcalkt, mit 
NajCO;, behandelt u. das sulfonierte Pi-od. in miiBig angesiiuerter, verd. wss. Lsg. 
zum Gerben yerwendet. — Analog erhalt man aus ameńkan. Petroleum bezw. von 
Petroleum beliebiger Herkunft, auch solchem, das frei von ungesatt. KW-stoffen ist, 
gerbend wirkende Sulfonsduren. Die Gerbung erfolgt in ubliclier Weise u. liefert 
ein Leder yon gutem Griff u. guter Festigkeit. (D. E. P. 420646 KI. 28 a vom 12/5.
1923, ausg. 28/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: Eichard Alles), Ludwigshafen a. Eh., 
Verfahren zum Gerben tierischer Ildute, dad. gek., daB man die HautbloBen gleich- 

zeitig oder naclieinander mit Lsgg. der durch Behandlung yon fossilen Stoffen
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pflanzliclier Herkunft, wie Braunkohle, Torf oder Steinkolile, mit Osydationsmitteln, 
wie HN0 3 oder nitrosen Gasen, erhaltlichen Gerbmitteln u. Quebraehoextrakt oder 
anderen Brenzeatechingerbstoffen, wie Fichtenrindenextrakt, behandelt. — Die er- 
wiihnten Oxydationsprodd. liefern fiir sieli oder mit gewissen pflanzlichen Gerb- 
stoffen dunkelgefiirbtes Leder. Dies wird durch den Zusatz yon Quebracho- oder 
Fichtenrindenestrakt yermieden. Die in dieser Weise gegerbten Hiiute konnen 
auch, ohne Schiidigung der Farbę, mit Fyrogallolgerbstoffcn, wie Eichenrindenextrakt, 
nachgegerbt werden. Z. B. wird der aus Casseler Braun durch Oxydation mit 
HN0 3 erhaltene Gerbstoff in w. W. gel., mit sulfitiertem Quebrachocxtrakt oder 
Gambirextrakt yersetzt u. mit W. yerd. Ein in diese Gerbbriihe eingelegtes BloBen- 
stiick (entkalkt) wird innerhalb C— 8  Tagen durchgegerbt. Man erhiilt cin braunes, 
yolles Leder. — Gerbt man ein wie yorst. oder unter Zusatz yon Fichtenrinden- 
extrakt yorgegerbtes BloBenstiick feucht mit 4° Be starker Eichenholzcxtralctbruhe 
wiihrend 2 Tagen im Walkzylinder nach, so erhalt man ein braunes, etwas helleres 
Leder. (D. E. P. 420648 KI. 28 a yom 14/5. 1924, ausg. 28/10. 1925.) S c h o t t l a n d .

Badiscke Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Eh., Darstellung gerbender 
Stoffe aus kohligen Stoffen fossilen oder recenten Ursprungs mittels HN03, 1. darin 
bestehend, daB man die kohligen Stoffe zuniichst mit yerd. HN03  behandelt u. dic 
Konz. der HNOa spiiter steigert. — 2. dad. gek., daB man zwischendurch ab- 
filtriert. — Bei dieser Arbeitsweise werden die sonst leielit eintretenden Ent- 
zimdungen yermieden u. bisweilen noch wertyollere Gerbsto/fe erlialten ais bei der 
sofortigen Einw. yon konz. HN03. Z. B. wird feingepulyerte TLolzkohle zuniichst 
mit 40,/0ig. HN0 3 6  Stdn. unter EuckfluB gekoclit, die nach dem Abnutschen er
haltene feuclitc Pastę in 96%ig. HN0 3 eingetragen u. allmahlich zum Sieden erhitzt. 
Nach 2-tiigigem Kochen wird die klare Lsg. eingedampft. Das getrocknete u. ge- 
pulyerte, orangegelb gefiirbte Prod. ist in W. yollstiindig mit orangegelber Farbę
1. u. kann unmittelbar oder nach teilweiser Neutralisation zum Gerben yerwendet 
werden. — Erhitzt man trockene gemahlene Braunkohle erst mit 10°/0ig. I1N03 

1 Stde. unter EuckfluB, filtriert, kocht den Eiickstand 1 Stde. mit 20%'g- HNO.„ 
filtriert wieder u. kocht den letzten Eiickstand 20 Stdn. mit 96°/0ig. HNOa unter 
EuckfluB, dest. die Saure im Vakuum bei 70° ab, nimmt den Eiickstand in W. auf, 
filtriert u. dampft das Filtrat bei 100° zu einem Sirup ein, so kann Sieser entweder 
unmittelbar oder nach Abstumpfen mit Alkali ebenfalls zum Gerben tier. Haute 
yerwendet werden. — Analog gewinnt man Gerbstoffe aus Humuskolile oder Torf. 
(D. R. P. 420593 KI. 28a vom 8/2. 1924, ausg. 27/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfmder: Max Egner), Ludwigshafen a. Eh., 
Gerbmittel, bestehend aus Gemischen der aus fossilen Stoffen pflanzliclier Herkunft, 
wie Braunkohle, Torf oder Steinkohle, durch Behandeln mit oxydierenden Mitteln, 
wie HN0 3 oder nitrosen Gasen, erhiiltlichen Prodd. mit den GJTfi-Kondensations- 
prodd. von Naphthalinsulfonsdurcn oder dereń Salzen. — Wahrend die erwiihnten 
Oxydationsprodd. fiir sich oft. ein dunkelgefiirbtes Leder liefern, erhiilt man nach 
Zusatz der CH2 0-Kondensationsprodd. von Naphthalinsulfonsauren bei der in ub- 
liclier Weise erfolgten Gerbung ein yolles, helles Leder. Man rnischt z. B. den 
durch Einw. yon 40°/oig. I1N03 auf Hunmssdure gewonnencn trockenen Gerbstofj) 
bezw. den durch Einw. von 65%ig. HNOa auf Braunkohle, bezw. den durch Einw. 
yon 40%ig. HN0 3  auf Torf gewonnenen trockenen Gerbstoff mit dem trockenen 
Na-Salz, das bei der Neutralisierung des nach D. E. P. 292531; C. 1916. II. 207 
gewonnenen Kondensationsprod. aus CH20  u. Naphthalinsulfonsaure mit NaOH 
erhalten wird, u. lost die Gemische in W. (D. B. P. 420647 KI. 28a yom 5/2.
1924, ausg. 28/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Max Honig und Walter Fucha, Briinn, Mfihren, Ilerstellung von Gerbstoff'en 
aus SulfitcelMoseaMauge. Zu dem Eef. nach Oe. P. 88650; C. 1923. II. 883 ist
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folgendes nachzutragen: Zur Herst. der Al-Salze der IAgninsulfosauren yersetzt man 
die konz. was. Lsg. der Ca-Salze zum Austreiben der fluchtigen organ. Sfiuren mit 
IIjSOj 6 6 ° Bć. u. dann mit A12 (S04)3, entfernt den Nd. yon CaS04 durch Filtration
u. dampft das Filtrat im Vakuum auf eine Konz. von 30—32° Be. ein. Ersetzt 
man das Ala(S04) 3  durch entsprechende Mengen CrFl3 oder Crs(S04)3, so erhalt man 
die in W. ebenfalls 11. Cr-Salze der IAgninsulfosauren. Die Al- u. Cr-Verbb. wirken 
nicht so stark schwellend auf die HautbloBen wie die freien Sauren u. geben ein 
festeres Leder. (D. R. P. 420802 KI. 28a vom 17/8. 1921, ausg. 31/10. 1925. 
Oe. Prior. 10/4. 1920.) S c h o ttla n d e r .

Robeson Process Company, New York, iibert. von: Thomas Blackadder, 
Bayside, New York, und Herbert C. Reed, Stamford, Connecticut, V. St. A., Her- 
stellung von Gerbmitteln. Rohe, Ca-haltige Sulfiteelluloseablauge wird bis zu 
ca. 30° Bć. konz. u. mit H2 S0 4 bis zur sauren Rk. gegen Methylviolett versetzt, 
worauf das entatandene CaS04 entfernt wird. — Z. B. wird die konz. Sulfitcellulose- 
ablauge yorsichtig mit der dem Ca-Gehalt entsprechenden Menge wss. HsS0 4 in 
der Kalte yersetzt, einige Stdn. unter zeitweisem Umruliren in der Kalte stehen 
gelassen u. das ausgefallene CaS04 abfiltriert. Die Lsg. ist nahezu frei von Asehe- 
bestandteilen u. wird durch Methylviolett deutlich griin gefarbt. Gegenliber Methyl- 
orange, Kongorot u. Phenolphthalein reagiert sie ebenfalls sauer. Das Prod. wirkt 
stark gerbend u. fiillend auf tier. Hiiute, ist ein gutes Losungsm. fiir das Ca(OH)a 
gekalkter Haute u. bat eine gut aufhellende Wrkg. auf dunkel geffirbtes Leder. 
Man vcrwendet es daher zweckmaBig gemeinsam mit yegetabil. Gerbmitteln, wie 
Kastanienholzestrakt. (A. P. 1555782 yom 26/4. 1922, ausg. 29/9. 1925.) Scho.

XXII. Leim; Gelatine; Klebmittel usw.
Friedrich Yillforth, Die Verwendung von Gelatine ais Ersatz fur Natur- 

produkte und Kunststoffe. Die Herst. der P/iawonźplatten durch Pressen yon Gela
tine, das SpritzguByerf. u. das tjberziehen holzerner Grundformen mit NajSiOs u. 
danach mit Gelatine wird beschrieben. (Kunststoffe 16. 1—4.) SOyern.

Akt.-Ges. fiir Chemische Produkte vorm. H. Scheidemandel, Berlin, Fest- 
machen von FliissigJceiten durch Abkiihlen. Man laBt die Fl. (z. B. Gelatinelsgg.) in 
Form einzelner Tropfen auf eine gekiihlte Flachę (sich bewegendcs Band, sich 
drehender Tisch oder sieh drehende Trommel) auffallen u. scliabt die erhaltenen festen 
Prodd. von der Flachę ab. Man erhalt dann kleine Korner oder Perlon. (E. P. 
244406 yom 29/6. 1925, Auszug yeroff. 3/2. 1926. Prior. 15/12. 1924.) K a u s c i i .

Aktien-Gesellsehaft fur Chemische Produkte vorm. H. Scheidemandel, 
Albert Obersohn, Wilh. Wachtel, Berlin, Daniel Sakom, Wiesbaden, und Paul 
Askenasy, Karlsruhe, Yorrichtung zur Bildung gleichmafiiger Tropfen. In jedes der 
Durchtrittlocher fiir die Fl. ist ein Stift derart eingeschoben, daB zwischen dem 
Lochrand u. dem Schaft des Abtropfstiftes Durehtrittsoffnungen von bestimmtem 
Querschnitt yerbleiben, durch die die Tropffl. an dcm Stift herabrinnend, ablaufen 
kann, um an der Abtropfkante oder -spitze Tropfen yon bestimmter GroBe zu 
bilden. (0e. P. 100728 vom 2/6. 1924, ausg. 10/8. 1925.) K a u s c h .

Akt.-Ges. fiir chemische Produkte vorm. H. Scheidemandel, Berlin, Daniel 
Sakom, Wiesbaden, und Paul Askenasy, Karlsruhe, Ilerstellung von Leimperlen. 
(Schwz.P. 112211 vom 29/2. 1924, ausg. 16/10. 1925. — C. 1926. I. 995 [A. P. 
1559126].) O e l k e r .

printod ta oerm.nj SchluB der Redaktion: den 1 . Marz 1926.


