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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
I. Borcea, P. Poni. Uberblick iiber den Lebcnslatif u. dic Publikationen des 

am 2. 4. 1925 verstorbenen Professors PONI, Begriinders der Zeitschrift u. der chem. 
Fakultafc in Jassy.- (Ann. scient. Univ. Jassy 14. 1—7.) FEA N KENBuP.GKR.

L. Barth, Eine vereinfachte Apparatur zur Veransrjiaulichung des Schwefelsdure- 
Kontaktverfahrens und anderer katalytischer Vorgange. Durch den Pfropfen, der 
cinen weithalsigen Kolben verschlieBt, reichen eine Zu- u. cine Ableitungsrohre fur S 0 2 
zur Erzeugung des Gemisches von S 0 2 u. Luft, ein Tliermometer u. zwei Driihte, 
die mit den Enden einer Pt-Spirale verbunden sind, in dereń Achse das Thermometer 
sieh befindet. Wird das P t durch den Stroni erwarmt, so treten, noeli ehe es gluhend 
wird, an ihrn weiBe Nebel von S 0 3 auf, dic sieli nicht mehr bilden, wenn es dunkel- 
rot gliihond wird. Die Oxydation der NH3, ebenso die des A. zu GYH,0, aucli die 
therm. Dissoziation des W. liiBt sieh mittels derselbcn Vorr. dartun. (Ztschr. f. 
physik.-chem. Unterr. 39. 37. GieBen.) B o ttg er .

R. Fischer, Die Umkehrung der Natriumlinie im Speklrum. Von einem elektr. 
Ofen, der aus einem vertikal verschiebbaren C-Stab u. einem auf einem FuBbrett 
stehenden Kohletiegel besteht, wird der letztere entfernt u. durch eine isoliert liegende 
Kohleplatte ersotzt, auf die man ein Haufchen NaCl sclnittet. Wird dieses im Licht- 
bogen verdampft u. der Lichtbogen nunmehr durch ein geradsichtiges Spektroskop 
betrachtet, so bemerkt man im Gelb die starkę schwarze Absorptionslinie. (Ztschr. 
f. physik.-chem. Unterr. 39. 38. Oberhausen [Rhld.]). BoTTGER.

J. Franek, Der Wirkungsguerschnitt bei ałotnarm Sio/iprozessen. Zusammen- 
fassondc Darst. der Ergebnisse der Arbeiten, die Aussagon iiber den Wirkungsquer- 
schnitt der Atome bei StoBprozessen gestatten. Hierher gehoren die Arbeiten iiber 
t)bergangswahrscheinlichkeiten, Auslóschung der Fluorescenz, Verbreiterung der Ab- 
sorptions- u. Emissionslinien bei Steigerung des Druckes u. iiber Polarisation des 
Fiuorescenzlichtes. Es werden aucli kurz die Ergebnisse einer demnachst erschei- 
nenden Arbeit von D a t t a  iiber die Polarisation der Resonanzfluorescenz des Na bei 
Anregung mit linear polarisiertem Liclit der Ds-Linie mitgeteilt. Alle Unterss. haben 
iłbereinstiminend zu demselben SchluB gefiihrt, daB der Wirkungsąuersehnitt gróBer 
ist, ais nach der kinet. Gastheorie zu erwarten ist. (Naturwissenschaften 14. 211— 14. 
Góttingen, Univ.) J o sep h y .

Richard Anschutz, Uber das Auflreten von Funken beim KryslaUisieren ton Schwefel- 
kohlenstoff. Vf. hat mehrfach beobachtet, daB die Erstarrung von CS2, der in einem 
diinnwandigen Reagensglas mit fl. Luft abgekiihlt wurde, unter Knistern u. B. kleiner 
Funken vor sieh ging. Meist sprengte der erstarrende CS2 das Reagensglas. Es konnte 
nieht mit Sicherheit festgcstellt werden, ob sieh CS2 beim Ubergang vom fl. in den 
festen Aggregatzustand wie W. ausdehnt. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 455. Darm
stadt.) SCHUSTER.

G. Weissenberger, F. Schuster und o . Zack, Sludien uber bindrę Fliissigkeits- 
gemische. (Vgl. S. 2455.) Dio Systcme PAewoif-Trichlorathylen, Dichloriithylen, 
Athylenchlorid n. Athylidenchlorid zeigen positivo Dampfdruckkurven, d. h. die 
chlorierten KW-stoffe geben, wie auch ihre Muttcrsubstanzen, keine Molekiilverbb.
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mit Phenol. Phenol-Essigsauremethyl- u. -athylester zeigen Molekulyerbb. yom 
Typus 1: 2, der Methylester spricht starker an ais der Athylester. Das Restyalenz- 
kraftfeld tritt einerseits arn H  der Hydroxylgruppe, andererseits am : O der Carb- 
oxylgruppe auf. Die Systemo Te/ra&^dronapMaZwł-Triclilorathylcn, Athyliden- 
chlorid, CCIj, Essigsiiuremethyl- u. -athylester- geben durehweg positiye Dampfdruck- 
kurven. Dies ist insofern bemerkenswert, ais Tetrahydronaphthalin mit der -CC13- 
Gruppe Molekiilverbb. eingeht. Dio Verss. mit Essigostcr bestatigen die Regel, daB 
zur B. von Molekiilyerbb. mit ersterem nur aromat. Stoffe befahigt sind, welche ein 
OH oder eine NH3-Gruppe tragen. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 270— 71. Wien. 
Univ.) ‘ T a u b e .

P. A. Bond und Howard T. Beach, Die Systeme ans gewissen anorganisćhen 
Verbindu?igen und flussigem Schwefeldioxyd. Vff. untersuchen die Loslichkeit der 
Halogcnide der vierwertigen Elemente in fl. Schwefeldiozyd. Dabei macłite der Aus- 
schluB von. Eeuchtigkeit groBe Schwierigkeiten, die aber durch eine besondere 
Versuehsanordnung uberwunden wurden. SnBrv  dargestellt aus Sn u. fl. Br2, durch 
fraktionierte Dest. gereinigt, F. 29,45°, Kp.,31 205,05°, u. fl. S 0 2 bilden bei 16,3° 
2 bestandige fl. Phasen. Die krit. L6sungstemp. liegt bei 48,6°. In der Umgebung 
dieser Temp. wurde Opaleseenz beobaehtet. In Gemisohen mit weniger ais 20% SnBr4 
konnten keine stabilen Systeme mit 2 fl. Phasen erhalten werden, bei sorgfaltiger 
Kiihlung waren nur motastabile zu erhalten. Mit CClt  wurde oberhalb dessen F. 
(— 24,8°) homogeno Lsgg. gebildet. Die krit. Lósungstemp. betragt — 29,3°, bis zu 
— 45° bilden beide Fil. bestandigo Phasen. SnClv  F. — 32,7°, Kp..co 112,1° gab beim 
IMischen mit fl. S 0 2 kein bestandiges binares Flussigkeitssystom, sondem nur ein 
metastabilea. Die krit. Lósungstemp. von TiClt  in fl. S 0 2 liegt bei 11,9° mit 55,80% 
TiCl4 in der Lsg. — Von allen untersuchten Systemen sind Loslichkeitskuryen ge- 
zeiehnet. B. einer Verb. wurdc bei Tempp. oberhalb des F. von S 0 2 nieht beobaehtet. 
Die relativen Lagen der Misohungstempp. entspreehen den aus der Polaritat, den 
inneren Drucken u. FF. der Verbb. erwarteten Werten. (Journ. Amerie. Chem. Soe. 
48. 348— 56. Iowa City [Iowa], Uniy.) J o s e p h y .

Armand R. Collett und John Johnston, Loslićhkeitsbeziehungen isomerer orga- 
nisćher Verbi7idungen. VI. Loslichkeit der Nitroanilinę in verscMedenen Fliissigkeiten. 
(V. ygl. S. 298.) Die Lóslichkeitsbestst. wurden in einer yon den in friiheren Arbeiten 
besehriebenen Methoden abweiehenden Art ausgcfiihrt. In ein kleines Glaskólbchen 
wird eine bestimmte Menge des schr gut gereinigten, troekenen Nilroanilins gebraoht 
u. gewogen u. dazu eine ebenfalls abgowogene Menge des Losungsm. hinzugefugt. 
Das Kolbehen wird nunmehr yersehlossen u. in einem Thermostaten, dessen Heizung 
so cingericht«t ist, daB die Temp. desselben in jeder Min. um 0,1° steigt, in sehuttelndcr 
Bewegung so lange gehalten, bis bei einer bestimmten Temp. der letzte Krystall ver- 
schwunden ist. Der Vers. wird dann noch einmal wiederholt, jedoch steigt nunmehr 
dio Temp. in der Min. nur um 0,05°. Ais Losungsmm. dienten in diesem Falle W., A., 
Bzl., Chlf., A., Tetraohlorkohlenstoff, Athylacetat u. Aceton. Die Ergebnisse sind 
in Kurven u. zahlreichen Tafeln zusammengestellt, aus denen heryorgeht, daB sich 
die drei Nitroanilinę in bezug auf ihre Loslichkeit ziemlich gleich yerhalten, wenn man 
von der guten Loslichkeit des o-Nitroanilins in Bzl. u. CC14 mit zunehmender Temp. 
absieht. Diese hohe Loslichkeit komite man daher zur Abtrennung des o-Nitroanilins 
vom p- u. m-Nitroanilin benutzen. (Journ. Physieal. Chem. 30. 70— 82. Yale Univ.) H a.

Aj . A tornstruk tur. R adlochem ie. Photochem ie.
J. A. Crowther, Der Atomkem. Vf. sehildert die Grundziige der modernen 

Anschauungen iiber die Atornstruktur, insoweit sie den Kern der Atome betrifft. Die 
Verss. iiber dieAblenkung von a-Teilchen beim Durchgang durch Materie werden naher 
besprochen; sie fiihren zu dem Ergebnis, daB das Coulombsche Gesetz noch fiir Ladungs-
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abstande yon etwa B-10-12 cm Gultigkcit besitzt. Ungiiltig wird dicacs fur den Bereicli 
yon etwa 1 • 10“ 13 cm, was aus Verss. uber das Bombardement von H2 mit sohr rascli 
bewcgten a-Tcilchen hervorgeht. Letztere zeigen, daB das Kraftfeld der a-Teilchen 
sich wie ein Spharoid mit den Achsen von 4'10"13 u. 8 -10~13 cm yerlialt. In derselben 
GroBenordnung liegt der Radius cincs Elcktrons, wahrend der Durclimesser eine3 
Protons ( =  Wasserstoffkerns) yersehwindend klein ist. Der Radius eines U-Kerns 
ist sicher nicbt gróBer ais 6-10-12 cm. Uber dio Krafte, welche clie zahlreiehen H-Kerne, 
a-Teilchen u. Elektronen. im Kern in stabiler Verkettung zusammenhalten, ist niclits 
bekannt; es scheint, daB rrngs um die Atomkerne eine Grenze (beim Al-Kem im Ab- 
stand ~  3,4 -10-13 cm von dessen Zentrum) liegt, auBerlialb welcher das Coulombscho 
Gesetz gilt, innerhalb derer jedoch die elektrostat. Grundgesetze nicht mehr gelten 
u. gleichnamigo elektr; Ladungen sich yermutlicli nicht mehr abstoBen. Dieser Grenz- 
ring entspricht etwa einem Masimalpotential von 3'10° Volt; nur a-Teilchen mit Ge- 
schwindigkeiten, die diesen Wert iibersteigen, yermogen diesen Grenzbezirk za iiber- 
windcn u. in den Atomkem einzudringen; dio bei der dann erfolgenden Zersplitterung 
des Kems emittierten Protonen baben Geschwindigkeiten, dio der Uberwindung des 
Maximalpotentials entsprechen. (Scientia 39. 163—72. Reading Univ.) FRBU.

W. Herz, Molekeln, Atome und Ionen und der Bau der Krystalle. Zusammen- 
fassender Berieht uber den physikal.-chem. Sinn der verschiedenen Aggregatzustande 
u. Sohilderung der Methodik u. Hauptergebnisse der rontgenograph. Best. der Krystall- 
struktur. (Arch. der Pharm. u. Ber. derPharm. Ges. 263. 521—37. 1925.) Fit BU.

Tom. Barth und Gulbrand Lunde, Die Gitterkonstanten der Cupro- und Silber- 
halogenide. DEBYE-ScHEKRER-Aufnahmon nach der Methode von WYCKOFF er- 
gaben fiir Cuprochlorid CuCl, welches der Raumgruppe des ZnS angehórt, den Abstand 
a =  5,407 A, fur Cuprobromid CuBr, a =  5,681 u. fiir Cuprojodid, CuJ, a =  6,047 A. 
Die beiden letzteren gehóren ihrer Atomanordnung nach ebenfalls zur ZnS-Gruppe. 
Im Silberchlorid, AgCl haben dio Atomo gleicho Anordnung wio im NaCl, die Kanten- 
lange des Elementarwiirfcls betragt 5,545 A. Zur gleichen Raumgruppo gehort das 
Silberbromid mit einer Kantenlango a =  5,755 A, wahrend das Silberjodid zur Gruppo 
des Zinksulfids gehort mit a =  6,493 A. (Norsk Geologiak Tidsskrift 8- 12 Seiten. 
1925. Sep., Oslo, Univ.) E n s z lin .

N. V. Rasclievsky, Prinzipielles zum TJiermioneneffekt. Die Arbeit behandelt 
die Unterschiede in der Behandlung des Thermionenejfekles durch Yf. (vgl. S. 13) u. 
durch S c h o ttk y  (vgl. S. 1503). (Ztschr. f. Physik 35. 905— 19. East Pittsburgh 
[Pa.].) H a n t k e .

N. v. Raschevsky, t)ber die kinełische Theorie des Thermionenejfektes. (Physical 
Review [2] 26. 241— 46. — O. 1926. I. 13.) F r a n k e n b u r g e r .

W. Orthmann und Peter Pringsheim, Uber die Ausloschung der Hg-Rcsonanz- 
strahlung in Quecksilberdampf von hohem Druck. (Vgl. S. 1938.) Vff. weisen darauf liin, 
daB der wahre ,,flalbwertsdruck,“ d. h. der Druck, boi welehem dio Intensitat der 
Resonanzstrahlung auf dio Halfte ihres Maximalwertes sinkt, fiir Hg-Dampf bedeutend 
niedriger ais bei 3 mm Hg liegen mufi. Bei Zumischung andrer Gaso u. Dampfe zum 
Hg-Dampf zeigt sich jedoch, daB dio „sensibilisierte FIuoreseenz“ dieser Diimpfe bei 
bedeutend hóheren Drucken dos Hg-Dampfes noch zu beobachten ist. So erscheinen in 
einem Gemisch yon Hg- u. Tl-Dampf bei Einstrahlung der Hg-Rcsonanzlinio 2536,7 A 
auch dann noch Linien der sensibilisierten Tl-Fluorescenz, wenn die Hg-Dampfdichto 
so weit erhoht wird, daB dio Hg-Resonanz selbst nicht mehr zur Beobachtung gelangt. 
Daraus wird gesehlossen, daB die Ausloschung der Hg-Resonanz infolge von Erhohung 
der D .D. zum mindesten teilweise auf eine Uberfuhrung der erregten Atome in den 
metastabilen Zustand zuruekzufiihren ist. Da einige der Tl-Linien selbst bei 
Hg-D.D. yon uber 1 at noch merklieh ilire yolle Intensitat besitzen, wahrend der 
Tl-Druek nur etwa 0,01 mm betragt, so miissen dio metastabilen Hg-Atomo mehr
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ais 101 ZusammenstóBe mit andern Hg-Atomen iiberleben, ohne ihre Erregungsenergio 
abzugeben. t)bergange der zur Resonanzstrahlung angeregten Hg-Atome (4,9 V) in 
den metastabilen Zustand (4,7 V) scheinen duroh Zumisohung vou Ar u. Ne begiinstigt 
zu werden. (Ztschr. f. Physik 35. 626— 32. Berlin, Physik. Inst. d. Univ.) FlUiU.

R. Whiddington, Ober die Zuckungen des posiłivm  Lcuchtens in Yakuum- 
Entladungsrohren. Vf. bringt eine vorliuifige Mitteilung uber Unterss., welcho das 
regelmaBig sieli wiederholende, period. Aufzuoken der positiyen Leuchterseheinung 
in m it konstanter Spannung betriebenen Entladungsrobren betreffen. Mittels rotie- 
renden Spiegels wird diese Erscheinung fur, mit A r  iliedrigen Drueks, mit 300 V 
betriebene Entladungsrobren aufgenommen. Da kein Dopplereffekt auftritt, kann 
es sieli nieht um rasch bewegte, die Strahlung emittierende Teilehen liandeln. Vf. 
ist der Ansicht, daB positive Ar-Ionen intermittierend von der Anodę ausgehen u. 
infolge von Emission dio umgebenden Gasatome zur Strahlung anregen u. ionisieren; die 
dabei freiwerdenden Elektronen werden durch das Rohrenpotential besclileunigt, 
treffen auf die Anodę u. rufen dort erneut die B. positiver Ionen hervor, worauf das 
Spiel sieh wiederholt. (Proc. Cambridge Philos. Soe. 22. 574—76. Cambridge, St. 
Johns Coli.) FRANKENBURGER.

C. T. R. Wilson, Die Beschleunigung ton fi-Teilehen in starken eleklrischen 
Feldem wie beispielsweise ton Gewitlerwóllcen. Vf. fiilirt auf Grund der Messungen von 
Reiehweiten, Energieverlusten usw. von /?-Teilchen im naheren aus, daB ^-Teilehen 
in elektr. Feldem der GroCenordnung, wie sio in Gewitterwolken herrsehen, selir hohen 
Gesehwindigkeitszuwaehs erhalten, so daC ilire Energie mit derjenigen von H-Kernen 
n. a-Teilchen vegleiehbar wird u. Zerstorungen von Atomkernen sowie Veremigungen 
mit denselben vermutlich von ihnen ausgefiihrt zu werden vermógen. Es ist auch zu 
erwarten, daC von diesen hoch besehleunigten ^5-Teilehen extrem durchdringende 
fi- u. y-Strahlung hervorgerufen zu werden vermag. (Proc. Cambridge Philos. Soe. 
22. 534—38. Cambridge, Sidney Sassek Coli.) F r a n k e n b u r g e r .

H. Mark und L. Szilard, Die Polarisierung ton Bonlgenstrahlen durch Iiejlezion 
an Kryslallen. Die monocliromat. K-Strahlung einer Cu-Antikathode wird auf einem 
Steinsalzkrystall, der ais Polarisator dient, so reflektiert, daC der Ablenkungswinkel 
nahezu 90° betragt, der reflektiertc Strahl fallt dann auf ein Krystallpulver, das Debye- 
Seherrerkegel erzeugt, von denen nur die unter 90° ausgelienden Kegel auf einem 
zylindr. Film aufgenommen werden. Die erlialtenen Linien weisen eine verschieden 
groCe Intensitiit auf, Photographien von Verss. mit Pt, Al u. Cu-Folie ais Analysator 
zeigen dics sehr deutlicli. Diese Sehwachung der Intensitiit tritt stets dann auf, wenn 
die Richtung des rcflektierten Strahles in die Schwingungsriclitung des polarisierten 
einfallenden Strahles fallt. Gleiehzeitig erfolgte auch eine spektrale Auflosung, dio 
es erlaubte, dio Polarisationsverhaltnisse des abgebeugten, wie des Fluorescenzlichtes 
getrennt zu betrachten. Letztere Verss. wurden an Eisen ais Streustrahler ausgefiihrt 
u. ergaben, daB das Fluorescenzlieht im Gegensatz zum abgebeugten Licht unter 90° 
zuin primaren Strahl unpolarisiert ist. (Ztschr. f. Physik. 35. 743— 47. Berlin-Dahlem, 
Kaiser W ilhelm -Inst. f. Faserstoffchemie und Univ. Berlin. Inst. f. theoret. 
Phys.) H a a s e .

H. Seemann, Bemerkungen zur Rónlgenspelctroskopie des Comploneffektes und 
der Clarke-Duane-Pseudolinien. Vf. erórtert, warum dio von W a l t e r , W e b e r  u . 
K u h l e n k a m p f f  unternommenen Verss. zur Auffindung der Clark-Duaneschen Se- 
kundarspektren selbst auBerhalb des Primarspektrums miBlingen muBten. Die In- 
tensitat dieser Spektren ist viel zu sohwach, u. nur bei groBer Annaberung des Brenn- 
flecks an don Krystall lieBe sieb bei besonderer Blendenanordnung ein Sekundar- 
spektrum erzielen, das frei von der tJberlagerung durch nieht gespiegelte Fluorescenz- 
strahlung ware. Eine ahnliche Abhangigkeit des Intensitatsverhaltnisses der ver- 
schobenen u. der unyerschobenen Linien beim Comptoneffekt miiBto auch bei ver-



1 9 2 6 .  I .  A , .  A tomstbttktur. R adiochemie . P iiotociiemie. 2 7 7 3

schiedenen Abstandsverhaltnissen der Anordnung zu beobachtcn scin, wenn die Primar- 
strahlung, wie bei einer Debye-Sclierreraufnahnie an den Mikrokrystallen gespiegelt 
wird. Die Mogliehkeit einer Resonanzreflexion an erregten Krystallgittern wird er- 
órtert. (Ztschr. f. Physik 35. 732—42. Freiburg i. Br.) I I a a s e .

A. Pontremoli, Vber die Emissionsdauer monochromatiacTier SłraMungen und die 
miitlere Lebensdauer der stationaren Zustande. Mathematiseh. (Atti R. Accad. dci 
Lincei, Roma [6] 3. 149—54. Mailand, Univ.) LEHMANN.

E. Back, Die experimcntdlen Orundlagen des Zeetmneffekls. Vf. berichtet iibor 
die geschichtliche Entw. der Unters. des Zeemaneffekts. (Physikal. Ztschr. 26. 833 
bis 41. 1925.) S t e in e r .

Arthur Bramley, Zeemaneffekt und Multiplellstruklur. Mathemat. (Journ. 
Franklin Inst. 201. 3— 16. Franklin Inst., Bartol Lab.) H a a s e .

R. Frerichs, Zur Struktur der negalwen Sauerstojfbanden. Vf. untersucht fiinf 
Gruppen des negativen Sauerstoffbandenspektrums im roton, gelben u. grimen Teil 
des Spektrums. Die Emission dieser Spektren erfolgt mittels Glimmentladung in 
vcrd. 0 2 in unmittelbarer N aheder ans einem Al-Klotz gebildeten, liorizontal durch- 
geschlitzten u. wassergeku hlten Kathode. Die Rohre wird bei 500— 600 V Klem- 
menspannung mit 0,5— l,5Amp. bclastet. Die Spektren werden in der ersten Ordnung 
eines 6,4 m-Gitters photograplnert. Vf. ordnet die aufgelosten Teile der linienreichen 
Banden in Serien u. stellt darans auf Grund von Kombinntionsbezieluingen ein Kantcn- 
schema auf. (Ztschr. f. Physik 35. 683— 88. Bonn, Univ.) FRANKENBURGER.

K. W. MeiCner, Absorption in  angcreglen Gasen. Im Anschlufi an friihere 
Unterss. (Ann. der Physik [4] 76. 124; C. 1925. I. 1385) an Ne berichtet Vf. iiber 
Verss. an angeregtem Ar. Im blauen u. violetten Teil des Spektrums von Ar ■nar 
mit bloBem Auge Absorption nicht z u beobaehten, es wurden daher nur die roten 
Linien von Ar bis zu 0,9 ji. untersucht. Weiter wurden mit Hilfe der Methode der 
intermittierenden Anregung u. Belichtung die Lebensdauern der s3- u. ss-Zustande 
vori Ne gemessen. Fiir die Linien 6402 u. 6143 A (s5-Zustand) wurden die Lebens
dauern zu 0,004" bezw. 0,0035" bestimmt. Die Lebensdauer des s3-Zustandes ist 
kleiner ais die des s5-Zustandes, sie lieC sich aber nicht genau bestimmen. (Physikal. 
Ztschr. 26. 687— 89. 1925.) St e in e r .

O. Jasse, {Jber die Struktur der Banden 4511 und 4123 des Kohlenoxydspektrums. 
H u łth Ź N  (Ann. der Physik [4] 71. 41; C. 1924. I. 131) konnte die Banden 4511 u. 
4123 nicht nach den Rcgcln einordnen, dencn die anderen Banden des CO-Spektrums 
gehorchen. Vf. zeigt aber, daB dieselben Serien P, Q u. R  auch in diesen Banden 
verfolgt werden konnen, nur enthalten die Banden auflerdem noch zwoi kurze Serien 
Iv u. II' u. finden sich im Kopf der Banden andere Serien, die nicht nach ublichen 
Regeln zu ordnen sind. Die Banden 4511 u. 4123 entsprechen demselben Endzustand, 
die Banden 4123. u. 4393 demselben Anfangszustand des Mol. (C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 182. 692— 94.) BlEEEMAN.

P. H. van Cittert, Zur Messung, der Feinstruklur der Wasserstofflinien mit der 
Lummer-Oehrcke-Platte. Antwort zu den Bemerkungen von Oehrcke. Diskussion der 
Vor- u. Nachteile der Lummer-Gehrcke-Platte (vgl. Ge h r c k e , S. 1939). (Ann. der 
Physik [4] 79. 94— 96. Utrecht, Univ.) FRANKENBURGER.

P. M. S. Blaekett und J. Franek, Anregung von Spektren des Wasserstoffs 
durch Elektronenstofi. H wird durch ElektronenstoC angeregt u. das emittierte Spektrum 
untersucht. Die Verss. werden in der Weise ausgefuhrt, daB die Intensitat von Ha 
u. II5 mit der Intensitat bestimmter Linien des Yiellinienspektrums vergliehen wird. 
Ais Elektronenąuelle dient eine osydbedeekte Pt-Folie, der Elektronenstrom betragt 
5— 10 Milliampere, die beschleunigende Spannung variierte zwisclicn 30 u. 100 Yolt, 
der H-Druck zwischen 0,001 u. 1 mm Hg. Unter diesen Bedingungen bleibt bis zu 
den niedrigsten Drucken das Intensitatsverhaltnis von Ha u. zu den Linien des
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Vicllinienspektrums konstant. Vff. zeigen, daB nur der Zerfall einea H-Molckiils duroh 
einen ElektronenstoB in cin angeregtas u. ein normalcs H-Atom in einem Elementar- 
akt das gcschilderto Verhalten erklaren kann. Um dieso Deutung sicherzustellen, 
•wird noch dio Feinstruktur von Ha u. untersucht. Wahrend die von freien Atomen 
cmittierten Balmerlinien nur eine normalo Dopplerverbreiterung durch die Tem- 
pcraturbowegung aufweisen, zeigen die beim Zerfall angeregten Atomo bei der Emission 
von Ha eine anomale Dopplerverbreiterung, die von der Gcschwindigkeit der auseinander- 
fliegenden Atome herriihrt. Das kontinuierlielio H-Spoktrum, das nicht mit der 
Seriengrenze zusammenbangt, wird ebenso’ in einem Elementarakt durch Elektronen
stoB anf H-Molekiile angeregt u. fiir seino Entstehung unter allem Vorbehalt die 
folgende Deutung vorgesohlagen: Ist dio Energio des stoBenden Elektrons so klein, 
daB nur ein Zerfall in ein normales u. ein niederquantiges Atom moglich ware, so 
seheint es aus gewissen theoret. tlberlegimgen heraus wahrscheinlich, daB eine Dis- 
soziation in normale Atome eintritt unter gleiehzeitiger Ausstrahlung der iibersehussigen 
Energie ais kontinuierliehes H-Spektrum. (Ztsohr. f. Physik 34. 389— 401. 1925.) St.

E. Gehrcke, Neuere Ergebnisse der Feinstruklurforschung. Yf. berichtet uber 
cinige neuere Messungen uber die Feinstruktur von H* (gemeinsam mit Lau) und 
He (in Gemeinschaft mit Leo). (Pliysikal. Ztschr. 26. 675— 77. 1925.) STEINER.

G. Hansen, Die Feinstruktur der Wasserstofflinien. Vf. berichtet uber seine 
m it Beriicksichtigung aller moglichen Fehlerąuellen vorgenommenen Unterss. uber 
dic Feinstruktur der Wasserstofflinien. Die Verss. sind mit drei verschiedenen 
Lummer-Gehreke-Platten u. einem mit Gleiohstrom betriebenen Entladungsrohr 
ausgefiihrt worden bei der Temp. der fl. Luft. Dio photograph. Aufnahmen wurden 
m it einem Kochscken Registrierphotometer ausgewertet, es wurden meist aoht Ord- 
nungen gemessen. —  Bei Ha zeigt die kurzwellige Komponente eine deutliche Un- 
symmetrie. — Von Ha zu u. zu Hy zeigt A V des Dubletts eine deutliche Zunahme, 
■wio dio Theorie verlangt. •—• Das Iritcnsitatsverhaltnis der Dublettkomponcnten ist 
besonders bei Ha von Druek u. Stromdichte abhangig. (Pliysikal. Ztschr. 26. 678 
bis 680. 1925.) STEINER.

G. Hansen, Die Feinstruktur der Balmerlinien. D ie Arbeit enthalt die aus-
fuhrliche Darst. der vorst. referierten Unterss. (Ann. der Physik [4] 78. 558— 600. 
1925.) S t e in e r .

S. Pińa de Rubies, Neue Linien des Scandiums im Bogenspektrum bei Normal- 
druck. H . (I. vgl. Anales soc. espanola Fis. Quim. 22. 49; C. 1924. I. 2495.) Zu- 
sammen mit den friłher (1. c.) gemessenen Linien des Scandiums im Bogenspektrum 
gibt Vf. in einer Tabelle ungefahr 60 neue Linien zwischen den Wellenlangen 3800 
n. 3200 A., auBerdem einigo bisher noch nicht gemesseno zwischcn 3200 u. 2200 A. 
Von einem von CATALAN (Anales soc. espanola Fis. Quim. 22. 500; C. 1925. I. 1562) 
vorausgesagten Sextett kann Vf. nur 2 Linien bestatigen, die im iibrigen sehon in 
den Tabellen von E x n e r  u. HASCHEK Yorhanden sind. (Anales soc. espanola Fis. 
Quim. 24. 41—46. Madrid, Lab. d. Investig. Fis.) H a n t k e .

H. Gieseler und W. Grotrian, Uber die Vervollstdndigung der Serien im Blei-
bogenspektrum. Mit Hilfe eines gecignet konstruierten Entladungsrohres, das be- 
Bonders bei niederem Druck ( <  10-4 mm) die Anregung lioherer Serienglieder ge- 
Btattet, untersuchten dic Vff. das Bogenspektrum des Pb. Zur Priifung der Versuehs- 
anordnung wurde zunachst das Tl-Spektrum gemessen, hierbci konnten in der Serie 
2 —m 8 5 neue Glieder u. in der Serie 2 pl—m d 10 neue Glicder gemessen werden.
Beim Pb-Bogenspektrum wurden zunachst die Messungen von Th orsen  wiederholt 
n. die yon ihm angegebenen Serien (Naturwissenschaften 11. 78. 12. 705; C. 1923.
I. 1007. 1924. II. 2008) um einige Glieder vervollstandigt u. schlieBlieh die Termo 
neu berechnet. Weiter wurden eine Reihe von neuen Serien aufgefunden. Zwei von 
ihnen sind die zum P 0-Term geh6rige diffuse u. scharfe Nebenserie; zwei andere Kom-
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binationen p f .  AuBerdem fandcn sich auf den Platten eine Anzahl zum Teil starkcr 
Linłen, dio weder Yerunreinigungen angehoren, noch in don vorliegenden Wellen- 
langenstrahlen von Pb yerzeichnet sind; eino Deutung dicser Linien, dio nicht in 
Scrien eingeordnot werden konnten, isfc in Auasichfc gestellt. Allo gemessonen Linien 
u. bereohneten Terme sind in Tabellen zusammengestellt. (Ztsclir. f. Physik 34. 
374—88. 1925.) S t e in e r .

H. Ludloff, Zur Termdarslellung der HgH-Banden. Es wird gezeigt, daB dio 
Termdarstellung der HgH-Banden von K ratzep. (Ztsehr. f. Physik 13. 82; C. 1923. 
III. 715) mit don neuen Messungen von H u l t iiŚN (Ztsehr. f. Physik 32. 32; C. 1925.
II. 267) vertraglich ist entgegen der Meinung von H u l t h e n  selbst. Dio seheinbar 
einfaohen Anfangstorme des kurzwelligen Systems sind aufgespalten. Dio auftretenden 
Storungen werden ais Termstorungen nachgowiesen. Die Vervollstandigung des 
Vers.-Materials duroh H u l t h e n ' gestattet es, nunmehr auch eine Vorstollung iiber 
den Bau des HgH-Mol. zu gewinnen. Vf. schlagt folgondea Bild vor, welches mit 
dem Bandenspektrum vertraglich ist. Das Mol. besteht aus einem neutralen Hg- 
Atom, das in einer bestimmten Entfernung einen H-Kern angelagert hat. Um dieses 
positive Molekiilion kreist in relativ grofier Entfernung das Leuohtelektron des H . 
(Ztsehr. f. Physik 34. 485—95. 1925.) St e in e r .

W. F. Meggers, Untersuchungen iiber die Plalinmetalle. VII. Bogenspelciren der 
Plalinmetalle. Vf. besehreibt App. u. Methode, die zur Unters. der Spcktren der 
Metallo Iłu, Rh, Pd, Os, Ir  u. P t angewandt wurden. Die Ergebnisse der Messungen 
fehlen. (Chem. News 132. 6— 10. Washington [D. C.], Bureau of Standards.) Jos.

Wallace R. Brodę, Der Einflufi der Losungsmiltel auf das Absorplionsspeklrum 
eines einfachen Azofarbsłoffes. Vf. untersuehte einerseits die Einw. des Losungsm. auf 
das Absorptionsspektrum eines Farbstoffes u. andererseits dio Giiltigkcit des Kundt- 
sehen Gesetzes, welelies besagt, dafl dio Absorptionsbanden eines Farbstoffes nach 
dem roten Ende des Spektrums vorsehoben werden, mit zunehmendem Brechungs- 
indox des Losungsm. Ais Farbstoff diento Benzolazophenol, ais Losungsmm.: Methyl- 
alkohol, A., i-Propylalkohol, n.-Butylalkohol, Amylalkohol, Benzylalkohol, Athyl- 
acetat, Butylaeetat, Amylacetat, Athylformiat, Athylpropionat, Athylosalat, Athyl- 
benzoat, Athylather, Aceton, Athyl-Methylketon, Ameisensaure, Eg., Chlf., Tetra- 
chlorkohlenstoff, Sehwofelkohlenstoff, Glycerin, Lg., Gasolin, Petroleum, Bzl., Toluol, 
Xylol, Tetralin u. Pyridin. Dio Sektor-Photometermcthode von HlLOER unter An- 
wendung eines Quarzspektrographen zur Aufnahme der ultraviolotten Versehiebungen 
lyurde benutzt. Ais Strahlungsąuelle diento ein Liehtbogen zwiselien zwei Wolfram- 
elektroden unter W.; der Bogen selbst wurdc dureh hochgespannten Weehselstrom 
betrieben. Die Schichtdicko der Farbstofflsgg. betrug bei allen Yerss. 1 cm, dio Konz.
0,144 g/l. Aus den Yerss. ergab sieh, wie aus zahlreichcn Kurven u. Tafeln hervorgoht, 
daB das Kundtscho Gesetz fur diesen u. nach Ansicht des Vfs. auch fur cino Rciho 
anderer einfacher Farbstoffo nicht giiltig ist. Es konnto keine definierto Beziehung 
zwischen dem Brechungsindex oder der DE. der Losungsmm. u. den Schwingungs- 
zahlen der Absorptionsbanden der in don betreffenden Losungsmm. gel. Farbstoffo cr- 
mittelt werden. In Losungsgemischen seheint der Farbstoff sich in bczug auf seino 
Absorption nach dem am meisten polaron Losungsm. zu richten, u. zwar auch sehon, 
wenn dieser nur in sehr kleinen Konzz. vorhanden ist. Dio Hohe der Absorptions- 
banden seheint auch gro Ber fur polare ais fur nicht polare Losungsmm. zu sein. (Joum. 
Physical Chem. 30. 56—69. Illinois, Univ.) H a a se .

Robert Pohl, Zur ąuanlenhaften Lichtalsorption in  festen Korpem. Zusammen- 
fassendo Darst. der Arbeiten iiber Photoeffekt an Metallen u. lichtelektr. Stromo in 
Krystallen, zu denen Vf. in Gemeinsehaft mit GUDDEN zahlreiche Beitrage goliefert 
hat. Die Unterss. haben zu folgender Deutung des selektiven Photoeffekta gefuhrt: die 
Elektronen des solektivon Photoeffekta ontstammon nicht den Atomen oder Molekeln
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des festcn bez w. fl. Metalls. Sio entstammen vielmehr dem Metali im Zustande mole- 
kularer oder atomarer Verteilung. Die Giiltigkeit des Einsteinsehen Aquivalent- 
gesetzes beim n. u. sclektiven Pliotoeffekt u. bei den lichtelektr. Primarstrómen in 
Krystallen wird erortert. Am SchluB der Abhandlung finden sich zahlreiche Literatur- 
angaben. (Naturwissenschaften 14. 214— 19. Gottingen.) JOSEPHY.

Abraham Lincoln Marshall, Photosensibilisierung durch optisch angeregte 
Quecksilberatome-, die Wasserstoff-Sauerstoffreaktion. (Vgl. S. 1110.) Die Versuchs- 
anordnung war so getroffen, daB die gesamte Strahlung des Quarzquecksilberlicht- 
bogens ausgenutzt werden konnte. Der Lichtbogen wurde von auBen gekiihlt, ein 
sehmaler Luftmantel gestattete Temp.-Messungen unabhiingig von dem Lichtbogen. 
Nachst diescr Luftschicht umgab den Bogen ein 6 mm starkes GefaB, das mit 2at. Cl2 
u. 60 mm Br2 gefiillt war, um nur dio Linie 2536 A hindurcli zu lassen. Um dieses 
Lichtfilter herum WTirde nun das eigentliche Rk.-GefaB angeordnet; es bestand aus 
einem Zylindermantel von 6 mm Wandstiirke u. 55 mm innererWeite, seine Lange betrug 
100 mm; eino cingeschmolzene Capillaro bildet dio Verbindung mit den Gasvorrats- 
flaschen u. dem Manometer. Der ganze App. wird in einem Thermostaten auf kon- 
stanter Temp. gehalten, u. zwar im Gebiet zwischen 25 u. 70°. Die zu den Verss. be- 
nutzten Gasc wurden elektrolyt. gewonnen. Wasserstoff u. Sauerstoff wurden im Ver- 
haltnis von 2:1 gemischt u. bei verschiedenenTempp. der Belichtung ausgesetzt. Dio 
Druckveranderungen wurden manometr. verfolgt. Die Geschwindigkeit der Druck- 
abnahme blieb bis zum Endc der Rk. konstant, sie betrug im Maximum bei 120 cm 
8 cm in der Min. — Aus Energiebetrachtungen schien es wahrscheinlich, daB man es 
mit einer Kettenrk. zu tun liat, dessen Schema von Vf. angegeben wird. (Journ. Phy- 
sical Chem. 30. 34— 46. New York.) H a a s e .

E. Rousseau, Photochemische Aktivitat der mit ultravioletten Slrahlen bestrahlten 
Luft. Dic Teile der Luft, dio boi der Bestrahlung pliotochem. aktiv werden, sind in 
abnehmender Reihe ihres Wertes: Staubteilc, 0 2> C 02-Gas. Unwirksam sind N  u. H. 
(C. r. soc. de biologie 93. 26— 27. Paris, Lab. do 1’Ecole de pućriculture.) Opf.

Jnanendra Chandra Ghosh und Samarendra Gupta, Die isomere Umwandlung 
von allo-Cinnamylidenessigsaure in die normale Form m it Jod ais Katalysator. Die 
photochem. Umwandlung von allo-Cinnamylidenessigsaure in die n. Form wird in 
wciBem Licht in Chlf.-Lsg. bei Ggw. von J 2 untersucht. Fiir die Geschwindigkeits- 
konstante k gilt der Ausdruck k =  l / i  log [a/(a— a’)]; & ist unabhangig von der J 2- 
Konz., aber nicht von der Saurekonz. Wird der reziproke Wert der Reaktionsgeschwin- 
digkeit l/c  gegen l /p  (p =  osmot. Druck der allo-Cinnamylidenessigsaure) aufgetragen, 
so entsteht eine gerade Linie, entsprechend der Turnerschen Gleichung (Physical 
Rcview 23. 464; C. 1924. II. 276); fiir p — ist c =  0,133. Die mittlere Lebensdauer 
der aktiyierten Molekeln berechnet sich naeh derselben Gleichung zu 8 X 10-10 sec. 
Zur Umwandlung einer Sauremolekel sind je naeh der Konz. 1,2— 2,8 Quanten er- 
forderlich. Der Temperaturkoeffizient zwischen 24 u. 34° ist 1,75; von dem Polari- 
sationszustand des einfallenden Lichtes ist die Reaktionsgcschwindigkeit unabhangig. 
(Quarterly Journ. Indian Chem.-Soc. 2. 241— 52. 1925. Dacca [Indien], Univ.) K ru .

Jnanendra Chandra Ghosh und Rukmini Mohan Purkayestha, Pholo
chemische Beaktionen in zirkular polarisiertem, planpolarisiertem und gewohnlichem 
Licht. Dic Reaktionsgesćhwindigkeit zwischen Brom und 1. Zimtsaure, 2. Stilben. (Vgl. 
vorst. Ref. u. S. 1368.) Die Addition von Brt an Zimtsaure bezw. Stilben in CCl4-Lsg. 
wird im Licht einer Pointolitelampe untersucht u. die unimolekularen Geschwindig- 
keitskoeffizienten k der Rkk. berechnet. Die i-W ertc sind gut konstant, der Inten- 
sitat des einfallenden Lichtes nicht proportional u. von der Anfangskonz. des Br2 
unabhangig; sie nehmen aber mit steigender Anfangskonz. der Zimtsaure bezw. des 
Stilbens zu. Da der Estinktionskoeffizient e des Br2 klein ist, ergibt sieh mit Hilfe
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der Turnerschen Gleichung bei konstanter Liehtintensitat fiir k der Ausdruck: 
k — G r j{T  -|- t ) ,  worin O eino Konstantę, r  die niittlcre Lebensdauer der aktivierten 
Br2-Molekeln u. T  die Zeit zwischen 2 aufeinanderfolgenden ZusanimenstóBen einer 
aktivierten Br2-Molekel u. einer Acceptormolekel bedeutot; T  ist dem osmot. Druck p  
der Accoptormolekeln umgekehrt proportional. Wird daher fiir Vcrs8. bei gleicher 
Liehtintensitat l/k  gegen l/p  aufgetragen, so entstehen bei beiden Rkk. gerade Linien; 
r  betragt in Ggw. von Zinitsaure 0,8-10“° sec., in Ggw. von Stilben 2,33-10-0 sec. 
Bei gleicher Liehtintensitat sind gewóhnliches u. linear polarisiertes Licht gleich wirk- 
sam, zirkular polarisiertes Licht seheint etwas weniger wirksam zu sein. Der Tem- 
peraturkoeffiziont zwischen 23 u. 43° ist 2,6—2,8. Das Einsteinsche Aquivalentgesetz 
gilt nicht; bei 26° fiihrt ein Energieąuantum zur B. von 436 Molekeln Dibromzimt- 
saure u. 305 Molekeln Stilbendibromid. (Quarterly Journ. Indian Chem.-Soc. 2. 
261—76. 1925. Dacca [Indicn], Univ.) K r u g e r .

B. K. Mukerji und N. R. Dhar, Die Erscheinung der Nachmrkung in einigen 
photochemischen Reaktionen. (Vgl. Ztsehr. f. Elektrochem. 31. 621,. 1925; C. 1926. 
I. 1508.) Vff. untersuchen eine Reihe lichtempfindlicher Rkk. in wss. Lsgg. auf photo- 
ehem. Nachwrkg. Ein Teil der Reaktionsgemische wird unmittelbar nach der Herst.
5 Min. dem Licht einer Pointolitelampe ausgesetzt u. dann ins Dunklc gebracht, ein 
anderer Teil dauernd im Dunkeln gehalten u. dio unimolekularen Geschwindigkcits- 
koeffizienten k u. k\ der Dunkelrkk. in beiden Anteilen bestimmt. Bei den Systemen 
Weinsdure -f- Brv  Milchsdure -f- Br2, Apfełsaure +  Br2, Na-Cilrał +  J 2, K-Oxalat +  J2, 
Oxalsaure +  Br2, Citronensaure -|- Br2, K-Formiat +  J 2, Oxalsaure +  Chromsaure -j- 
MnSOt  +  HtSOt , K J  +  K 2S2Oe, Oxalsaure +  KM nOi +  M nS04 +  H2S 0 4, FeC% +  
N IIt -Oxalat ist phptochem. N achw kg. vorhanden; kjkx ist um so gróBer, je groBer 
die im Licht eintretende Reaktionsbesohleunigung ist. Bei den Rkk. zwischen K-Na- 
Tartrat u. Br2, HgCl„ u. NH4-Oxalat, CuSOi u. Oxalat u. bei der Zers. von Felilingscher 
Lsg. war keine Nachwrkg. festzustellen. Vff. erklaren die Erscheinung damit, daB 
die' durch das Licht aktivierten Molekeln dureh ZusammenstoB mit inakt. Molekeln 
diese ebenfalls aktivieren u. letzte wiederum ihre Energie an andere Molekeln tiber- 
tragen konnen, so daB noch eine liingere Zeit, ais der Lebensdauer der durch das Licht 
aktivierten Molekeln entspricht, nacli Aufhoren der Belichtung akt. Molekeln vor- 
handen sind. (Quarterly Journ. Indian Chem.-Soc. 2. 277—88. 1925. Allahabad 
[Indien] Univ.) K r u g e r .

Nathaniel Sampson Lucas, Die Natur der Wirkung von durch eine Quecksilber- 
dampfguarzlampe beslrahltem Sagestaub und Cholesterin auf die photographische Platte. 
Die Yerss. fuhren zu dem Schlusse, daB dio Wrkg. nicht auf durch die bestrahlten 
Substanzen ausgesandten Sekundarstrahlungen beruht (sie geht durch eine Quarz- 
platte nicht hindurch), sondern wahrscheinlich auf B. u. folgender allmahlicher Eńia- 
nation von II2Oj oder 0 3. Ein iiber die bestrahlten Substanzen geleiteter Luftstrom 
nirkte auf die photograph. Platte u. machte aus KJ-Lsg. J  frei. Pelz, Haut, Federn 
wirkten nach der Bestrahlung nicht auf dio photograph. Platte, mit Wolle wurdo ein 
zweifelhaftes Ergebnis erhalten. (Biochemical Journ. 20. 23— 25. London, L is t e r  
Inst.) S p ie g e l .

A ,. E le k tr o c h e m ie . T h e r m o ch em le .
Robert Saxon, Die Eleklrolyse von Bleichlorid. Zur elektrolyt. Abscheidung 

von Pb aus einer Lsg. von PbCl2 mit Kohlenanode u. Fe-Kathode empfiehlt Vf., 
PbCl2 in einer gesatt. Lsg. von Zucker zu losen, u. diese Lsg. zu elektrolysieren. Der 
Vorteil dieser Methode besteht in einer guten Abscheidung des Metalls, u. die Zers. 
der Kohlenanode wird yermieden. (Chem. News 132. 102—03.) JoSEPHY.

Philipp Gross und Otto Halpern, Ober Mischelektroden zweiler Art. Polem. 
Auseinandersetzung mit H oro y itz  (Ztsehr. f. physik. Ch. 115. 424; C. 1925. II. 522)
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n. cinige Erganzungen zur friiheren Arbeit (Ztsehr. f. physik. Ch. 115. 54; C. 1925. I. 
2146) der Vff. (Ztsehr. f. physik. Cb. 118. 255—56. 1925. Wien, Univ.) U lm ann .

E. L. Davies und G. H. Livens, Die kinelische Theorie der meiallischen Lcit- 
fahigkeit. Vff. weisen mittels mathemat. Ansatzo nach, daB bei zweckentsprechender 
Wahl der einzelnen, empir. nieht bekannten Funktionen dio lunet. Theorie der metali. 
Leitfahigkeit zu Wertcn der therm. u. eloktr. Leitfahigkeit in Metallen fiilirt, welche 
in der gleichen "GroSenordnung -nie dio tatsachlich beobachteten liegen. Die Dis- 
laission geht von dem Lorentzschen Ansat? fiir dieso beiden GroBen aus; es werden 
gewisse Annahmen iiber das Gesetz gemachi, welches fiir dio Zerstreuung der im Motali 
sieh bewegenden, froien Eloktronen unter dem EinfluB der dispergierenden Zentren 
(Metallatome bezw. Ionen) maBgebend ist. Auch die Erscheinungen der Supraleit- 
fahigkeit lassen sieh in diese Theorie ohno prinzipielle Widerspriiche einreihen, falls 
dio Annahme gemaeht wird, daB dio mittlere kinet. Energio der Elektronen um einen 
kleinen Betrag goringer ais dereń mittlere therm. Energio ist. Eine physikal. Deutung 
des Kraftgesetzes fiir dio Dispersion der freien Elektronen durch dio Atome bezw. 
Ionen des Metalls, welches angenommen werden muB, um die mathemat. Ansatzo 
mit den beobachteten Werten in Einklang zu bringen, kann noch nicht gegeben werdon. 
(Proc. Cambridge Philos. Soe. 22. 555—61.) F r a n k e n b u r g e r .

W. Geiss, Totalstrahlung und spezifischer Widersłand des Wolfranis bei Gliih- 
temperaturen. Zwisehen 1700 u. 2700° K  gilt fiir die Totalstrahlung tj von W u. den 
spezif. Widerstand g dio Beziehung r] — 1,425- lO-6 ^ 4,11. (Ann. der Physik [4] 79. 
85— 88. Eindhofen [Holland].) LijDER.

W. Plotnikow, Die eleklrische Leitfahigkeit von Kaliumjodid in Brom-Jodlosungen. 
(Journ. Buss. Phys.-Chem. Ges. 5 7 .135—42.1925. —  C. 1925. II. 895.) B ik e r m a n .

P. Vaillant, Ober den Einflu/3 einer dektroslalischen Ladung auf die Oberfldćhen- 
leitfahigkeit eines Steinsalzplattchens. Vf. benutzt zu Beinen Verss. ein Steinsalzplatt- 
ehen von 8 mm Dicke u. einer Kantenlange von mehreren cm. Mit diesem Plattehen 
u. einigen Glimmerplatten yon 0,03 mm Dicke, die zum Teil mit Stanniol belegt waren, 
wird ein Kondensator hergestellt u. bei einer konstanten Temp. von 25° gehalten. 
Die Luftfeuchtigkeit, ein sehr wesentlichcr Faktor, wurdo durch konz. H 2S 0 4 móglichst 
niedrig u. konstant gehalten. Waren die das Steinsalzplattchen umgebenden Schichten 
neutral, konnte ein Strom von 0,1322 Milcroamp. gemessen werden; bei positiyer Auf- 
ladung 0,1430 u. bei negativer 0,1198. Diese Werte sind auBerordentlich von der um
gebenden Feuchtigkcit- abhangig; mit stark zunehmender Feuchtigkeit fallen die ge- 
messenen Unterschiedo yollstandig fort. (C. r. d. 1’Acad. des scienccs 181. 915— 17.
1925.) H a a s e .

C. M. Mc Cay und Carl L. A. Schmidt, Die Dissoziationskonstanten von race- 
mischem Prolin und gewisser tencandler Verbindungen. Dissoziationskonstanten fiir 
Prolin K s — 2.5-10-11, K b =  1-10~12, Pyrrol-ot.-carbonsaure K s =  4 ,2 -10-5, K b — 
3-10-13, Pyrrolidon-rj.-carbonsaure K s =  5,6 • lO”4, Telrahydrobrenzschleimsaure K s =
1 ,4 -10-4. Es folgt, daB die Dissoziationskonstanto sowohl durch Anwesenheit von O 
oder ungesatt. Bindungen im Ring beeinfluBt wird. (Journ. Gen. Physiol. 9. 333—39. 
Univ. of Califomia. Div. of Biochem. and Pharm.) Me ie r .

Pierre WeiSS, tlber den von der Temperatur unabhangigen Paramagnetismus. 
Collet  hat kiirzlich im Luteokóbaltochlorid ein 2. Beispiel einer in Lsg. befindlichen 
Substanz gefunden, die einen yon der Temp. unabhangigen Magnetisierungskoeffizienten 
besitzt. Das 1. bildete das Kaliwmdićhromat. Man kann annehmen, daB im letzten 
Fali jedem der beiden O-Atom e eine Kraft innewohnt u. daB beide in entgegen- 
gesetzte Richtung hin gelenkt werden, so daB sie sieh ausgleiehen. Beim Luteokobalto- 
chlorid dagegen besitzt das Molekuł nur ein einziges Co-A tom. Man muB daher hier 
einen Ausgleich der elementaren Krafte im Atominnern ablehnen. Infolgedessen
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wiirde der Yorgang der konstanten Magnetisierung eine Riehtung einnehmen, u. zwar 
nur eines Teiles des Atoms; der konstanto Paramagnetismus ware also eine inneratom. 
Erscheinung. (C. r. d. 1’Acad. des seiences 182. 105— 10G.) K a l p e r s .

Earle E. Schumacher, Schmelzpunkle von Bariurn-, Slrcmtium- und Calciumoxyd. 
Vf. beschreibt Methode u. App. zur Best. von FF. von ErdaIkalioxyden. Die so be- 
stimmten FF. liegen fur CaO bei 2849° K . in guter Ubercinstimnning mit dem allgemein 
angenommenon Wert 2843° K ., fur BaO bei 2196° K . u. fur SrO bei 2703° K . (Journ. 
Americ. Chem. Soe. 48. 396—405. New York [N. Y .], Bell Telephone Lab.) J o s e p iiy .

R. R. S. Cox, N otiż iiber die chemische Konstantę des Chlors. Vf. stellt die Werte 
fiir die chem. Konstanto des Chlors zusammen, soweit sie sieh aus den von HENGLEIN 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 123. 137; C. 1923. III. 426), T r a u t z  (Ztschr. f. anorg. 
u. allg. Ch. 122. i l2 ;  C. 1923. III. 1593) u. von W ohl  (Ztschr. f. Elektrochem. 30. 
36; C. 1924. I. 1163) gemessenen Werten der Dissoziationswarmen (— 54000, — 71000 
u. — 57000 cal) errechnen u. vergleicht sie mit dcm theoret. Wert. Das Mittel aus dem 
nach Tr a u t z  u . dem nach W o h l  erhaltenen Wert ist 0,64 gegenuber 0,9 (theoret.). 
(Proc. Cambridge Philos. Soc. 22. 491— 92. Cambridge, Christs Coli.) F r a n k e n b u r g e r .

A. Sieverts und A. Gotta, Bildungswarmen und Dichlen von Hydriden. Vorl. 
Mitt. (Vgl. S. 1782.) Von Xa-reichem Misehmetall werden die Lósungswarmen der 
Hydride (Qx) beim Losen in HC1 bestimmt. Subtrahiert man von don so gefundenen 
Werten dio Lósungswarmen des reinen Mischmetalls (Q2), so erhii.lt man die Bildungs- 
wdrme der Hydride aus Metali u. gasformigem H2. Je nach der Art der Darst. der 
Hydride ergaben sieh vcrschiedene Kurven, welche auf eine verschiedene Art der 
Bindung des H 2 schlieBen lassen. Bei der Absorption des H2 bei Zimmertemp. liegen 
die Werte fur verschicdenen Sattigungsgrad annahernd auf einer Geraden. Es ent- 
steht eine gesatt. feste Lsg. neben Metali, bei dereń B. auf ein Mol. gebundencn H2 
berechnet 40 620 cal frei werden. Durch Erhitzen der gesatt. Lsg. mit festem Metali 
auf 600—900° entstehen homogene feste Lsgg. Die D. des Mischmetalls ist 6,69, die 
eińer bei 20° gesatt. festen Lsg. nur noch 5,85. Durch die Aufnahme von H2 rerringert 
sie sieh also um beinaho 13%- (Ztschr. f. Elektrochem. 32. 105—09. Frankfurt a. M., 
Inst. der Univ.) E n sz lijs .

H. V. Wartenberg und o. Fitzner, Zur Thermochemie des Fluors. I. Vermittelst 
einer Pt-Apparatur, welche sieh in einem elektr. geheizten Calorimeter befand, dureh 
welche Anordnung auch bei Zimmertemp. wesentlich ubersteigenden Tempp. calori- 
metriert werden kann, bestimmen Vff. dio Bildungsicarme der direkten Synthese von 
UF  u. erhielten nach Abzug der Polymerisationswarmo (vgl. SlMONS u. HlLDE- 
BRAND, Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2183; C. 1925. I. 25):

7 sH 2 +  ViF* =  HF +  63,0 ±  0,3 Cal.
Metalle wie K, Na, Zn u. Mg bedecken sieh, wie Vff. finden, im langsamen F 2-Strom 
mit einer sehiitzenden Haut, so daB ilire Rk. mit F2 thermoehem. nicht direkt gemessen 
werden kann, daher wird eine Umsetzungsrk. ausgewahlt, dereń Bildungswarme bekannt 
ist u. eine Umrechnung auf HF erlaubt. Vff. finden fiir die Tjmsetzungsicdrme mit 
NaCl: */2F2 +  NaCljest =  NaFfest -j- a/2Cl2 +  39,30 i  0,1 Cal u. fiir die Losungsuurme 
in W .: H Fga3 =  HFgei (400 Mol aq.) +  11,56i  0,01 Cal. Aus den beiden letzten 
Bestst. berechnet sieh fiir dic Bildungswarme des H F 65,0 Cal, ein etwas hoherer 
Wert, ais der direkt gemessene. Ais Grundlage der Thermochemie des F 2 ergibt sieh 
nach Vff. der Mittelwert 64,0 ^  1% Cal u. nicht der sieher unrichtige Wert — 38,9 Cal —  
von B e r t h e l o t  u. Mo is s a n  (Ann. de Chimie [6] 23. 570.) (Ztschr, f. anorg. u. allg. 
Ch. 151. 313— 25.) U l m a n n .

Hans v. Wartenberg, Zur Thermochemie des Fluors. II. (I. vgl. vorst. Ref.) 
Die neu bestimmten Werte fiir die Bildungswarme u. Lósungswarme von H F zwingen 
zu einer Neuberechnung samtlicher thermoehem. Rkk. der Fluoride. Es ist dabei 
zu setzen 7 2 EI2 +  V2F2 +  a q =  HFgei +  75,6 Cal anstatt fruher 50,7 Cal. Auf
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dieser neuen Grundlage bereehnet Vf. yerschiedene Rkk. yon F-Verbb. u. findct an 
Biłdungswdrmen fur: SbF3 210,6, BF3 258,1, H BFtaq 359,2, SiFi  360,2, HtSiFs aą 
545,4; fur die Metallfluoride: L i 144,7, Na  136,6, K  134,5, Rb 132,8, Cs 131,5, Ba 
278,9, Tl 80,5, Ca 289,4, Sr 289,3, Mg 264,3, Zn  193, Cd, 173,7 (aq), Fe 177,2 (aq), 
M n  206,1 (aq), Co 172,8 (aq), N i 171,4 (aq); ferner: NHtF  36,9, AIFZ 331,5, CrF3 aq 
171,3 -f- Hydratationswiirme des Cr20 3> welche noeh unbekannt, FeFs nq 253,1, 
CuF2 aq 129,8, AgF  50,1 u. PbF2 156. (Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 151. 326—30. 
Danzig, Tcchn. Hochsch.) , Tj LMANN.

(Jeorge S. Parks und Kenneth K. Kelley, Die W&rmekapazitaten einiger 
Metallozyde. Die Best. der Warmekapazitiit einer Eeihe yon Metalloxyden wurde mit 
Hilfe der bereits fruher (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 338; C. 1925. I. 2059) be- 
sebriebenen Anordnung durchgefuhrt. Untersuobt wurdcn die Oxyde des Mg, Ca, A l 
u. des Fe, von den Oxyden des Fe der Hamatit u. der Magneiit. Dio Messungen wurden 
in einem Temp.-Gebiet zwischen 87 u. 293° absol. Temp. Bei dem Magnetit wurde 
zwischen 113 u. 117° ein Warmeabsorptionsgebiet festgestellt. Vff. bereclineten fur 
eine Anzahl von Verbb. die Entropicwertc sowie die der freien Energie. (Journ. Pliy- 
sical Chem. SO. 47—55. Stanford, Univ.) H a a s e .

H. Gregory und C. T. Archer, Die Anderung der Ihermischen Leitfahigkeit von 
Gasen mit dem Druck. (Vgl. S. 1946.) Mit einer Methode, die der in der friiheren Arbeit 
(1. c.) benutzten ahnelt, messen Vff. die (herm. Leitfahigkeit von Luft bei yerschiedenen 
Gasdrueken (78 bis 0,1 mm). Dio Verss. geben eine glanzende Bestatigung der schon 
von 5Ia x \v ell  aus der lunet. Gastheorie gezogenen Konsequenz, daB die Leitfahigkeit 
von Gasen unabhangig vom Druck ist. Eine gewisse Abhiingigkeit der Leitfahigkeit 
vom Gasdruck bei kleinen Drueken, die die Verss. anzudeuten scheinen, ist darauf 
zuriickzufuhron, daB die mittleren freien Weglangen boi diesen Drueken kommensurabel 
mit den Dimensionen des benutzten GefitBes werden. (Philos. Magazine [7] 1. 593 
bis 606.) " H a n t k e .

E. A. Milne, Dissozialionsgleichgewicht in einem duperen Kraftfeld. Vf. ent- 
wiekelt die thermodynam. Gleichungen fur das Verh. eines dissoziierendcn Gases in 
cincm iiuBeren Gravitations- oder elektrostat. Kraftfeld u. wendet sie auf dio Verhalt- 
nisse in Sternatmospharen an. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 22. 493— 509. Cam
bridge, Trinity Coli.) F r a n k e n b u r g e r .

Enrico Fermi, Ober die Quanidung des vollkommencn einatomigen Gases. Mathc- 
matisch. (Atti R. Accad. dci Lincei, Koma [6] 3. 145— 49.) L e h m a n n .

Karl Jellinek und Robert Uloth, Ober die Jod- w id Bromłensionen von Metall- 
jodiden und Metallbromiden. Es werden die Rcduktionsglcichgcwichte von AgJ, PbJv  
Ca2J 2, N iJ 2, CoJ„; AgBr, PbBr2, Cu2Br2, N iB r2 u. CdBr2 mit H2 bei Tempp, zwischen 
300 u. 750° u. 1 At. bestimmt. Die Tension des zweiatomigen J 2 bezw. Br2 iiber den 
genannten Halogeniden, sowie iiber ZnBr2, berechnen Vff. aus Rcduktionsgleichge- 
wichten u. elcktromotor. Kraften von wss. Ketten u. Sehmelzketten, sowie die Ten- 
sionen des einatomigen J  u. Br mittels dereń bekannten Dissoziationsgleichgewichten. 
Bei AgJ, PbJ2 u. Cu2J2 uberwiegen in dem untersuchten Tcmperaturintervall die Ten- 
sionen von J  die des J 2, bei N iJ2 u. CoJ2 ist das Umgckehrte der Fali; bei den Bro- 
miden uberwiegen die Tensionen des Br die yon Br2. Fur die Berechnung der chem. 
Konstanten yon J 2 u. Br2 fehlen im allgemeinen die Molekularwarmen der Jodide u. 
Bromide. Zahlreiche Tabellen erlautem die Ausfuhrungen der Vff. (Ztschr. f. anorg. 
u. allg. Ch. 151. 157— 84. Danzig-Langfuhr, Techn. Hochsch.) U l m a n n .

H. Alterthum und F. Koref, Ober die Bestimmungen des Dampfdrucks von Kohlen- 
stoff. (Vgl. S. 1513.) Vff. besprechen die Dampfdruckbestst. yon L a n g m u ir  nach 
der Methode der Messung der Verdampfungsgeschwindigkeit (Physikal. Ztschr. 14. 
1273; C. 1914. I. 228) u. LUMMER (Verfliissg. der Kohlc u. Herst. der Sonncntemp., 
Braunschweig 1914), ferner die von der Dampfdruckkurye yon KoiIN u. GUCKEL
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(Ztschr. f. Physik 27 . 305; C. 19 2 4 . I I . 2233) etwas abweickende Dampfdruckkurve 
von IlYSCHKEWlTSCH (Ztsclir. f. Elektrochem. 31. 54; C. 1925 . II . 387) u. dic Dampf- 
druckkurve von WERTENSTEIN u . J e d r z je w s k i  (0 . r. d. l’Acad. des sciences 177 . 
31G; C. 1923 . III . 1141). Die Unterschiede beim Vergleich der Dampfdruckkurre 
des C nach der Lichtbogenmethode mit der nach dem Verf. der Messung der Ver- 
dampfungsgescliwindigkeit lassen sich zum Teil durch die verschiedenen Abbau- 
gcsehwindigkeiten der verschiedenen Kristallflachen erklaren, zum groBten Teil aber 
nur durch das Yorhandensein einer Adsorptionsschicht hoherer Konz. ais dem Dampf- 
druck entspricht. Auf das Bestehen einer solehen Schicht, auch bei hohen Tempp. 
u. niedrigen Drucken, kann namlich aus anderen Verss. geschlossen werden. Aus 
dieser Annahmc heraus berechncn Yff. den Akkommodationskoeffizienten (vgl. 
K n u d s e n , Ann.-d. Physik 28. 75 [1909]. 37- 593 [1911]), die Dampfdruckkurve 
der Adsorptionsschicht u. die Adsorptionswiirme des C. (Ztschr. f. Elektrochem. 
31. 658— 62. 1925. Studienges. f. elektr. Beleuchtung, Osram-Konzem.) S it t ig .

Charles G. Maier, Berichtigle Dampjdrucke. von Zink und Cadmium. Vf. bc- 
rechnet die besten in der Literatur angegebenen Dampfdruckwerle der fl. u. festen 
Metalle Zn u. Cd neu, u. stellt sie‘krit. zusammen. Dampfdruckkurven sind gezeichnet. 
Unter der Voraussetzung, daB sich Zn- u. Cd-Dampf wio ideale einatomige Gase ver- 
lialten, werden Gleichungen fiir die Anderung der freien Energie bei der Vorfliichtigung, 
Sublimation u. beim Schmelzen abgeleitet. Ais berichtigte Dampfdruckgleichungen 
werden die folgenden Gleichungen angesehen:

Zn (fl.): log pmm =  12,0013 — (6670,0/?’) — 1,1265 log T.
Zn (fest): log p mm =  9,4181 — (6883,0/T) — 0,05029 log T  — 3,277-10"4 T.
Cd (fl.): log pmm =  12,2870 — (5819,4/T )  — 1,2572 log T.
Cd (fest): log pmm =  9,7170 — (5907,8/?') — 0,4323 log T  —  2,840-lO”" T.

(Journ. Amerie. Chem. Soc. 48. 356—64. Berkeley [Cal.], Bureau of Mines.) Jos.
Charles G. Maier und 01iver C. Ralston, IieduklicmsgleicJigemchle von Zink- 

oxyd und Kohlenmonoxyd. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. bestimmen das Gleiehgewicht der Rk. 
ZnO -)- CO Znj)ampj +  C 02 zwisehen 500 u. 850°, indem CO u. C 02 analyt. 
bestimmt werden, wahrend der Zn-Dampf in geschmolzenem Sn absorbiert wurde. 
App. u. Slothode sind im Original eingehend beschrieben. Die Anderung der spezif. 
Warme obiger Rk. laBt sich durch dio Gleichung

A Cj, — — 4,46 +  3,12-10-3 T  +  22,47-10"7 T- 
ausdrucken, wenn fiir die spezif. Warme von ZnO die von Arthur L. Day u. W. P. 
White gefundene Gleichung 0 ^ ,=  9,96 - f  2,98-10~3 T  — 3,87-10~7 T- angeaetzt 
wird. Die Anderung der freien Energie der Rk. wird durch die Gleichung

A F t  =  47290 +  4,46 T \ n T —  1,56 • lO '3 T 2 — 3,745• 10~ł T 3 —  59,703 T  
wiedergegeben. A F m  — —j-36920. Fur die Bildungsum-me von ZnO nach Zn -f- '/jOj =  
ZnO ergibt sich A H  =  —83285 +  1,61 T  —  0 ,26-10"3 312 — 1,29-10“7 T 3 u.

A F t  =  —83285 — 1,61 T  ln T  +  0 ,26-10“3 T 2 +  0,645-10“7 T 3 +  34,23 T.
Die Entropie von ZnO ist A iSm  =  —23,62 u. S29S =  10,20 Entropieeinheiten. Dio 
Genauigkeit der Werte wird diskutiert. (Journ. Amerie. Chem. Soc. 4 8 . 364— 74. 
Berkeley [Cal.], Bureau of Mines.) J o s e p h y .

A„. K ollo id ch em le . G aplllarchem ie.
R. Keller, Ober Kólloidladung. Die Elektrizitatsladung eines Kolloids ist eine 

urspriingliche, charakterist. Eigenschaft des Stoffes, die von seinem Aufbau, seinem 
Dispersitatsgrad u. móglicherweise auch von der Adsorption von Elektrizitatstragern 
abhangt. Die Ionenadsorption ais Ursache wird allgemein iiberschatzt; sio ist aus 
energet. Griinden uberwiegend dahin gerichtet, die zwisehen Dispersionsmittel u. 
disperser Phase bestehende elektr. Spannung herabzusetzen u. damit zur Koagu- 
lation zu bringen, nicht aber in ein Kolloid entgegengesetzter Oberflachenladung
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umzuwandeln. — Die Umladung eines Kolloida ist meist nur eine Umladung des Dis- 
persionsmittels bei gleichbleibender Elektroneutralitat des Kolloids, des unyeriindert 
gebliebenen Bezugssystems. — Die Definition des Saiiregrades fiir Kolloidlsgg. nach 
den Formeln der fiir reines W. (DE. =  81,7) berechncten Ionenlconzz. bei kolloiden 
Lsgg., die nicht die DE. des W. haben, ist fehlerhaft u. irrefuhrend. Die Definition 
des Sauregrades nach don direkt gemessenen Milliyolt gcgeniibor einer Normalelektrode 
gestattet cino fehlerfreie Angabe der Negativitat bezw. Positiyitat u. laBt die „Urn- 
ladung“ der Neutralkolloido in Saure u. Alkaii einfaeher beschreiben ais die herr- 
schenden Vorstellungen. —  Zwischen den Eigenschwingungszahlen der Valenzelek- 
tronen nach H e y d w e il l e r  (Physikal. Ztschr. 26 . 553; C. 1 9 2 5 . II. 2241) u. den 
Hofmeisterschen Ionenreihen bei Kołloidfallungen besteht eino Proportionalitat, die 
die Koagulation wahrschcinlieh direkter beeinfluBt, ais die vielfach uberschatzte [H"]. 
(Kolloid-Ztschr. 38. 158— 65. Prag.) L a sc ii.

P. P. v. Weimaru und T. Hagiwara, Amorphidehre ist Irrtum. Vorl. Mitt. 
Nach der v. Weimarnschen Theorie von der Vektorialitat der Materio unterscheiden 
sich allo reell existierenden, materiellen Systeme voneinandcr durch dio GroBo der 
in ihrem Innern aus kleineren Strukturelementen yektoriell aufgebauten Bereiche 
u. dann durch den Grad der Orientierung dieser Bereiche gegeneinander. —  Dio Sub- 
stanzen, dio einer rontgenoskop. Unters. nach der Debye-Scherrer-Hullschcn Methode 
(Coolidgerohro mit Mo-Antikathode) unterworfen wurden, waren hochdisperse, nach 
der physiko-chem. Methodo durch Fallen wss. Lsgg. hergestellto B aS04-Ndd., aufier- 
dem hochdisperse Pulver, die durch mechan. Zerkleinerung deutlicher Krystallc von 
Fe u. Al-Hydroxyden u. Oxyden erhalten worden waren. — Samtliche B aS 04-Ndd. 
oinschlieBlich der frisch gefallten, gallertigen waren krystallin, von der Struktur des 
Schwerspates. —  Bei geniigend starker Zerkleinerung des Goethits erfolgt dio Urn- 
wandlung dieses Stoffos in Hamatit, was eine Bestatigung der y. Weimarnschen 
Theorio bedoutet. —  Durch extrem starkę mechan. Zerkleinerung wurde ein voll- 
kommenes Verschwinden der Interferenzstreifen des Diaspora, HydrargylliU, Goethits 
u. Korunds aus dem Debyoogramm erreicht. — Das Auftroten sogenannter ,,amorpher“ 
Debyeogrammo fiir BaSO,, u. andero Stoffe ist kein Beweis, daB dio untersuchten 
dispersen Systeme auch wirklich absolut amorph sind, daB in demselben absolut koine 
Vektorialitat yorhanden ist. (Kolloid-Ztsclir. 38. 129—36. Physikal. chem. Inst. d. 
Kaiserl. Univ. Kyoto.) L a s c h .

Jnanendra Nath Mukherjee und Subodh Gobinda Chaudhury, Vcrdnderung 
der Ladung von Kolloidleilchen mit der Konzenlralion von Elektrolyten. I. Arsensuljid- 
sol und Sduren. (Ygl. MuKHERJEE, (juarterly Journ. Indian Chem.-Soc. 2. 191. 
1925; C. 1 9 2 6 . I. 1380.) Die kataphoret. Wanderungsgeschwindigkeit der kolloiden 
Teilchen von ^«2S3-Solen yerschiedener Horst, wird bei Ggw. von IICl, H2SOv  
Omhaure, Ameisensaure u. Essigsdure gemessen. Solo, die einigo Zeit mit iiber- 
schiissigem H2S in Beriihrung waren, zeigen unregelmiiBige Anderungen der Wan- 
dorungsgeschwindigkeit mit der Saurekonz., was Vff. durch Nebenrkk. zwischen II 
u. den Anionen yon Polythionsauren, dio durch Oxydation des H 2S entstanden sind, 
erklaren. Bei gleicher [H ] yerringern Ameisensaure u. Essigsaure dio Wanderungs- 
geschwindigkeit starker ais HC1 u. E 2S 0 4, Oxalsaure ist bei kleinon [H‘] wirksamer, 
bei grofien [H'] weniger wirksam ais HC1 u. H2S 0 4; das Flockungsvermogen fiillt 
dagegen in der Reihenfolge Chlorid >  Oxalat >  Formiat >  Acetat. Nach der Arbeit 
von Mu k h e r j e e  (Trans. Faraday Soe. 16 . 103. 1921; C. 19 2 2 . I . 842.) nimmt bei 
stoigender DE. des Mediums die elektr. Adsorbierbarkeit des entgegengesetzt geladenen 
Ions zu u. damit die Wanderungsgeschwindigkeit der Kolloidteilchen ab; anderer- 
seits sinkt aber der prozentuelle Anteil der ZusammenstoBe, dio zum Zusammen- 
wachsen dor Partikeln fiihren, d. h. der Flockungswert waehst. Vff. nehmen an, daB 
nicht zu yerdiinnto Lsgg. yon Ameisensaure u. Essigsaure wegen der Ggw. betrdoht-
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lioher Mengen undissoziierter Molekeln eine niedrigere DE. haben ala was. H2S 0 4 oder 
HC1, u. daB je naeh den Bedingungen dio die Stabilitat erhohende oder emiedrigende 
Wrkg. der kleineren DE. iiberwiegen kann. (Quarterly Journ. Indian Chem.-Soc. 2. 
296— 309. 1925. Calcutta, Univ. Coli. of Science and Teehn.) K r u g e r .

P. C. L. Thome und E. W. Pates, Nickdsulfidsole. I. Es werden dio Be
dingungen fur die Bestandigkeit der braunen Ni-Sulfidsole, dic haufig in der analyt. 
Praxis erlialten werden, untersucht u. die Beobaehtungen yon T h i e l  u . O iil  (Ztschr. 
f. angew. Ch. 61. 396 [1909]) im allgemeinen bestatigt. Diese Autoren sebreiben das 
allmahliehe Auitreten der braunen Fiirbung einer Polymerisation des Ni-Sulfids zu, 
wahrend Vff. das langsame Anwachsen der Teilchen dafiir yerantwortlieh machen. 
Es wird eine Methode zur Darstelłung. bestandiger Sole aus Nickdammonium- 
hydroxydłsgg. angegeben. (Kolloid-Ztschr. 38. 155—58. London, Sir J o h n  C a ss  
Teehn. Inst.) LasCH.

Emil Hatschek, SUberchromatschichłungen im Kiesdsaure-Gd. (Vgl. S. 1122.) 
Entgegen der Beobachtung u. Ansieht yon D h a r  u . C h a t t e r j i  (Kolloid-Ztschr. 37 . 
96; C. 19 2 5 . II. 2251) erhielt Vf. schon vor langerer Zeit bei Verss. im Iiiesdsauregd 
ausgezeichnete Sehichtenbildung von Silberchroniał. Bei Wiederholung der Verss. 
zeigte ea sich, daB immer 5— 8, manchmal sogar 10 Schichten in dem noch ganz gelb 
gefarbten Gel liegen, daB also die yollstandigo Erschopfung der im  Gel yorhandenen 
Reaktionskomponente unter der letzten Schichtung nicht die notwendige Bedingung 
fiir die B . einer weiteren Schicht ist. —  Dio Schichtungen bestehen durchweg aus
2 Modifikationen des Chromats, teils aus den bekannten, durchsichtigen gelben Nadeln, 
teils aus undurehsichtigen K rystallen, die im  auffallenden Lieht blauviolett erscheinen.
—  Wedei^die Theorie von B r a d f o r d  (Kolloid-Ztschr. 30 . 364; C. 19 2 3 . I. 486), noch  
die Theorien der „Membranbildung" yon M. H . F is c h e r  u. Mc L a u g h l in  (Kolloid- 
Ztschr. 30 . 13; C. 19 2 2 . III. 415) noch die von T r a u b e  u . T a k e h a r a  (Kolloid- 
Ztschr. 35 . 245; C. .1 9 2 5 . I. 940) sind mit den Ergebnissen yereinbar. Auch eino 
Ubereinstimmung mit den Theorien yonNoTBOOM (Kolloid-Ztschr. 32. 247; C. 1923 .
I. 1549) u. FRICKE (Ztschr. f. physik. Ch. 107- 41; C. 1924 . I. 626) erscheint zweifel- 
haft. —  Mit der neuesten Theorie yon W o. Ost w a l d  (Kolloid-Ztschr. 36. 380; C. 19 2 5 .
I. 2540) sind dio Ergebnisso nicht unyereinbar. (Kolloid-Ztschr. 38. 151— 54. 
London.) LASCH.

Lothar Wóhler, Uber die Olimmerscheinung beim Erhitzen der Oxyde von Cr, 
Fe, Zr, T i und Magnesiumpyrophosphat. Es werden die Glimmerschcinungen beim 
Erhitzen der Hydroxyde dea Cr, Fe, Zr, T i u. des Magnesiumpyrophosphates unter
sucht (vgl. Kolloid-Ztschr. 11 . 241; C. 1 9 1 3 . I. 886). — Beim Chromozyd wird die 
Glimmerscheinung behindert durch Fallung yon sulfathaltiger Lsg. u. durch Fallen 
aus konz. Lsgg. Gut glimmende Ndd. sind griin, schlecht glimmende blaulich. Die 
umgcbende Atmosphare u. der W.-Gehalt sind ohne EinfluB auf die Erscheinung, 
die ohne Gewichtsverlust yor sich gelit. — Eisenoxyd zeigt das Glimmen nur gut bei 
Fallung aus siedender Lsg. — Zirkonoxyd glimmt nicht, wenn es Verunrcinigungen 
enthalt. Metazirkonsaure yerglimmt ebenfalls. — Titansaure yerglimmt, gleich- 
giiltig ob sie heiB oder kalt gefallt wurde. —  Die Glimmtemp. wird mit steigender 
Menge u. Schichthóhe erniedrigt . Sie liegt fiir 0,8 g Cr20 3 bei 530— 550°, in Luft schon 
bei 425° wegen der exothermen Zers. des gebildeten Cr02. Fe20 3 yerglimmt bei 538°, 
Zr03 bei 590° fiir 0,08 g, fiir 0,25 g schon bei 435°, T i02 bei 500°, Mg2P20 7 erst bei 
700°. Die Temp.-Erhohung durch das Verglimmen hangt von der Yorbehandlung 
u. Vers.-Anordnung, yon der Menge u. spezif. Warme ab. Sie kann 50— 100° bei 0,1 g 
Substanz getragen. Vf. schStzt dio IJmwandlungswarme auf 10— 20 cal/g. — Durch 
langeres Erhitzen dicht unter der Glimmtemp. auch schon durch langes Kochcn oder 
Trocknen wird die Glimmerscheinung yerhindert oder beschrankt, die Glimmtemp. 
erhćiht. — Die Entwasserung der gelartigen Hydroxyde zeigt die Erscheinung konti-
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nuierliclier Tensionscrniedrigung mit konstantom W.-Gehalt fiir jede Erhitzungs- 
temp. — Die Adsorption organ. Sauren geht einigermaBen symbat der Intensitat 
der Glimmerseheinung. Die verglimmte adsorbiert nichts mehr oder nur wenig im 
Vergleich zur Substanz vor dem Verglimmen. Nur bei Pyrophosphat ist kein Unter- 
sehied. —  Vf. nimmt ais Ursaohe der Erscheinung Oberflaohenverbrennung an, wahrend 
er den etwa nachgewiesencn TJbergang amorph-krystallin (vgl. Bohm, S. 841) nur 
ais Folgecrscheinung der lokal hohen Temp. auffaBt. — Die Dunkelfarbung der 
Pyrophosphate bei starkem Gliihen des Ammonmagnesiumorfhophosphats ist ver- 
mutlioh nur eine Erseheinung der rissigen gsoCeren Oberflache durch zu sehnellen 
Vcrlust von H20  u. NH3. (Kolloid-Ztsehr. 38. 97— 111.) L a sc h .

Łothar Wohler und Mark Rabinowitsch, Uber die calorimetrische Oberfldchen- 
beslimmung terglimmender Oxyde. Es wurde die beim Verglimmen von Chromoxyd 
frei werdendo Reaktionswiirme im Eiscalorimeter gemessen u. ihre Abhangigkeit 
von der Oberflacheniinderung durch Adsorption, ais relatives MaB derselben, damit 
yergliehen. Vff. fanden 8— 11 cal/g Cr20 3 jo nach der Fallung aus konz. oder verd. 
Lsg. — Das Oxyd mit groBerer Wiirmeentwieklung zeigte aueh die stiirkere Adsorption. 
Das verglimmte Oxyd adsorbiert fast gar nicht. Die aus den gefundenen Werten 
bereehnete Oberflilehe entspricht der GroBenordnung nach den von anderen Autoren 
bcrechneten Werten oberflachcnreicher Stoffe. (Kolloid-Ztsehr. 38. 111— 14. Darm
stadt, Chem. Inst. d. Teehn. Hochsch.) L a sc ii.

Mona Spiegel-Adolf, Hitzeveranderungen am Albumin. (Vgl. Kolloidehem. 
Beihefte 2 0 . 288. Kolloid-Ztsehr. 35 . 342; C. 19 2 5 . I. 1956. 2359). Reinstes Serum- 
albumin (durch Elektrodialyse gereinigt) koaguliert vollstandig beim Erhitzen. Das so 
gewonnene Kongulat vermag durch Behandlung mit verd. Laugen oder Sauren ganz 
oder teilweiso seine W.-LSsliehkeit wiederzugewinnen u. ist dann weder auf phjrsikal.- 
ehem. noch auf biolog. Wege (Prazipitationsmethode) vom gemeinen Albumin zu 
unterscheiden. Beim Erhitzen von Albumin in Ggw. von Sauren oder Laugen kann 
je nach dem quantitativen Verhaltnis derselben zueinander ein Teil oder selbst die 
Hauptmenge seine Loslichkeit in W. beibehalten. Wrkgg. von Neutralsalzzusatz 
auf das Verh. von Sauren oder Laugenalbumin beim Erhitzen konnen nur beobachtet 
werden, wenn der Salzzusatz vor dem Erhitzen erfolgt ist, unabhangig, ob das Albumin 
beroits denaturiert oder noch W. 1. war. Dio Ergebnisse sclieinen auf die Annahme 
eines Ringsehlusses endstandiger Gruppen ais Ursaehen der Hitzeveranderung hin- 
zudeuten. (Kolloid-Ztsehr. 38. 127—-29. Wien.) L a sc h .

Joseph Lawrence Donnelly, Die Wirkung bestimmter Zucker und Alkohole auf 
die Hydrolyse von Methylacetat. Das Stabilisierimgsvermogen u. die Schutzwrkg. 
der Sirupe wird durch M H. FlSCHERS Theorie iiber das freic u. gebundene W. aus- 
reichend erklart. Sie gibt auch ein Schema fiir bestimmte Vorgange im lebenden 
Korper. — Zur Priifung dieser W.-Bindungstheorie wird die Wrkg. bestimmter Zucker 
u. Alkohole auf die Hydrolysegeschwindigkeit von Methylacetat untersucht. — Zugabe 
von Dextrose, Saccharose, Glycerin u. A. zu einer Lsg. von Methylacetat in W. ver- 
mindert die Hydrolysegeschwindigkeit des Esters. Dies wird dahin erklart, daB die 
Zussatzkomponente verhindert, daB das W. unter Hydrolyse mit dem Ester reagieren 
kann. Die Verminderung ist am starksten bei Glycerin, A. hat die geringsto Wrkg., 
wahrend Dextrose u. Saccharose eine mittlere Stellung einnehmen. Es hat demnach 
Glycerin das groBte, A. das geringste W.-Bindungsvermógen der untersuchten Stoffe. 
Dio Hydrolysenbeschrankung ist proportional der Menge des zugesetzten Stoffes. 
(Kolloid-Ztsehr. 38. 165— 68. Cincinnati U. S. A.) L a sc ii.

Otto Bartsch, Uber Schaumbildungsfahigkeit und OberfUichewpannung. W o. Os t 
w a l d  u. A. St e in e r  (Kolloid-Ztsehr. 36. 342; C. 1925 . II. 1735) geben an, daB der 
Zusammenhang zwisehen Oberflachenspannung u. Schaumbildung irrtumlich ist. Vf. 
weist dagegen auf seine Arbeit (Kolloidchem. Beihefte 20. 1; C. 1925- I. 2362) hin,
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in der gczcigt wird, daB Schaumbildung u. Oberflaclienspannung sich antibat ver- 
halten, wena eine gowisso Konz. iiberschritten ist. Ist dio Sattigungskonz. liber- 
sohritten, so yerlieren dio wss. Lsgg. der Schaumbildner ihr Schaumbildungsverm5gen. 
Ein Optimum der Schaumbildung tritt ein, wenn die Grenzflaehenschicht eino maxi- 
male Heterogenitat aufweist, d. h., wenn vom Losungsm. u. gel. Schaumbildner gleich 
viel Mole in der Grenzflacho yorhanden sind. Vf. untersucht das Schaumbildungs- 
yermogen homologer Alkohole u. Fettsauren u. fand, daB erst bei Beriicksichtigung 
der Loslichkeit u. Aufstellung einer relatiyen, auf dio Loslichkeit bezogenen Ober- 
flachenaktmtat sioh ein Zusammenhang zwischen Oberflachenoktiyitat u. Schaum
bildung herstellen laBt. — Bei lyophilcn Kolloiden ist der EinfluB der Oberflachen- 
spannung schwer festzustellen. Auch der von W o. Ost w a l d  u . St e in e r  angefiihrto 
EinfluB fester Partikelchen auf dio Stabilitat der Schaume wird in der Arbeit des 
Vfs. behandelt. (Kolloid-Ztschr. 38. 177—79. Charlottenburg.) L a sc h .

R am  K rishen Sharma, Die Beziehung zwischen Oberflćiehenspannung und Vis- 
cosilał von Fliissigkeilen. Bestimmt man fiir 2 Fliissigkeiten solche absol. Tempp. T  
u. T 0, bei denen ihro Oberflachenspannungen gleich sind, so erhalt man eine gerado 
Linio, wenn man T  gogen T /T 0 auftragt. An den Beispielen W., Methylalkohol, A., 
Bzl. u. Essigsaure wird mit Iiilfe der in der Literatur mitgeteilten Daten gezeigt, daB 
zwischen der Oberflachenspannung l  u. der \ Tiscositat jj, dic Beziehung log A — M - 
log f i  +  O (M  u. C Konstantę) besteht; fur W. ist M  — 0,2713 u. C  =  0,5102. 
(Quarterly Journ. Indian Chem.-Soc. 2. 310— 11. 1925. Lahore [Indien], Forman 
Christian Coli.) K r u g e r .

Kshitish Chandra Sen, Bemerkung iiber die Permeabilitat von Membranen. 
(Vgl. Journ. Physical Chem. 29. 517; C. 1925. 641.) Ferrocyankupferaole werden durch 
Methylalkohol, A., Propyl- u. Butylalkohol in Ggw. geringer Mengen von Elektro- 
lyten gefallt; der Floekungswert ist um so geringer, jo hoher die Konz. des Sols u. 
das Mol.-Gow. des Alkohols ist. Diese Beobachtungen stutzen dio Ansicht von Gur- 
CHOT (S. 2308), daB die durch Alkohole bewirkte Permeabilitat von Ferrocyankupfer- 
membranen fur Rohrzucker auf Koagulation bemht. Dio verschiedeno Permeabilitat 
fiir BaCl2, CaCl2 u. KC1 laBt sich jedoch nicht auf ahnlicher Grundlage erkliiren. 
(Quarterljr Journ. Indian Chem. Soc. 2. 289— 92. 1925. Allahabad, Univ.) K r u .

S. Gosh, A. K. Bhattacharya und N. R. Dhar, Studien iiber die Adsorpticm. 
Xn. Erkldrung der posithen und negntiren Gewdhnung, Einflu/3 der Hydrolyse und 
fiillender Ełektrolyte auf die Koagulation von Arsensulfidsol. (XI. ygl. Journ. Physical 
Chem. 29. 659; C. 1925. II. 1515.) Boi der Koagulation von PreuBischblau u. As2S3- 
Sol sind in Ggw. von starken Siiuren wie HC1 u. H N 03 die zur Fiillung verbrauchten 
Mengen oinwertiger Ełektrolyte wie KC1 u. K N 03 geringer ais die berechneten. Dieso 
Ergebnisso werden damit erklart, daB in Ggw. dieser Sauren die Hydrolyse zuriick- 
gedrangt u. dadurch dic Stabilisierung beeintraclitigt wird. Zur Stiitzung dieser 
Annahme wird die Koagulation von As2S3-Sol durch Elektrolytgemischo weiter unter- 
sueht. Die Hydrolyse der koagulierenden Ełektrolyte hat einen w'eitgehenden Ein
fluB auf dio Koagulation der Sole. Es sind deshalb in Ggw. von C2H6C 00N a, NaNOa, 
KHC03 groBere ais dio berechneten Mengen von KC1 bezw. BaCl2 zur Koagulation 
von As2S3-Sol erforderlich. —  Wird As2S3 mit Krvstallviolett, Strychnin-, Chinm- 
hydrochlorid koaguliert, so sind bei langsamer Zugabo geringere Mengen dieser Elek- 
trolyte erforderlich ais bei schneller. Dies widerspricht den yon FREUNDLICH (Ztsehr. 
f. physik. Ch. 44. 143 [1903]), B a n c r o ft  u . W e is e r  (Journ. Physical Chem. 25. 
399; C. 1922- I. 164) angenommenen Gewóhnungserscheinungen. Vff. erkliiren dio 
Gewóhnungserseheinungen durch Adsorption des mit dem Sol gleich bezw. ungleich 
geladenen Ions. Die Erscheinung wird im Gegensatz zu der von F p.EUNDLICH be- 
obaehteten negative Gewóhnung genannt. — Vff. sind der Ansicht, daB abnormales 
Verh, bei Verd., sowie gegeniiber Elektrolytgemisehen, femer Geschwindigkeits- 
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zunalime der Kolloidteilchen im elektr. Feld bei Zugabo kleiner Mengen bestimmter 
Elektrolyte sowie auch die positivc Gewolinung im wcsentliehen Zusammenhang 
miteinander stehen u. hauptsiiehlieh der Stabilisierung des Sols durch Adsorption 
von gleich geladenen Ionen zuzuschreiben sind. (Kolloid-Ztschr. 38. 141—51. Chem. 
Labor. d. Univ. Allahabad, Indien.) L a SCH.

A. Magnus und M. Braner, Uber Adsorption. Nr. 8. Uber die Wdrmetdnung 
bei der Adsorption von Kohlendioxyd an Holzkohle. Es wird die Adsorptionswarine 
von C 02 an Holzkohle in verschiedenen Druck- u. Temp.-Gebieten bestimmt. Die 
Apparatur, ein W.-Calorimeter, wird beschrieben. —  Aus den Tabellen geht hervor, 
daB mit steigendem Gasdruck p  das Yerhaltnis vjp  standig abnimmt, das Henrysche 
Gesetz fiir C 02 also nicht erfiillt ist. Ais Folgę der hieraus erkennbaren Abnahme 
der Adsorptionskraft ist bei steigendem Druck eine Verminderung der Adsorptions- 
warme zu erwarten, die auch in Ubereinstimmung mit T i t o f f  (Ztsehr. f. physik, Ch. 
74. 641 [1910]) gefunden wurde. — Eine kleine Abnahme der Adsorptionswarmo bei 
konstantem Druck u. steigender Temp. konnte nachgewiesen werden. Die Differenz 
scheint mit steigendem Druck zu wachsen. — Eine Bereehnung der Adsorptions- 
wiirme aus den beobachteten Isothermen nach F r e u n d lic h  gab weder die gemessenen 
Warmetonungen noch die Temp.-Abhangigkeit richtig wieder. — Es lieB sieh zeigen, 
daB die Lorenz-Landćsehe Adsorptionstheorio (Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 125. 47; 
C. 1923. II. 1102) den Messimgsergebnissen etwas besser gerecht wird ais die Euckensche 
(Vcrhandl. Dtsch. Physik. Ges. 16. 349 [1914]). Doch sind die yon der Theorie ge- 
forderten Unterschiede in dem engen, bei den Messungen benutzten Temp.-Intervall 
zu gering, um eine sichere Entscheidung zuzulassen. (Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 151. 
140—52. Frankfurt, Inst. f. physikal. Chemie Univ.) LASCH.

Jean Effront, Veranderu.ngen des 'Adsorptionsrermógens. (Vgl. S. 2013.) Zu- 
sammenfassender Bericht . iiber das Adsorptionsvermogen von pflanzlichen, minerał, 
u. tier. Substanzen, wie gekochten u. ungekochten Fruchten, Iiarotten, Tierkohle, 
Blutkolile, Gelatine, Organbrei usw. Verss. iiber die Veranderlichkeit der Quellbar- 
keit, des Einflusses der Rk., der Temp., des Drucks, der Beziehungen zwischen 
CJuellung u. Cholesterin- u. Fettsauregehalt der Organe oder Adsorption u. Reife der 
Frtichte. Studien uber die Adsorption von Filterpapieren, yon Bierhefen. (Moniteur 
scient. [5] 16. 3— 11. 29—36.) Op p e n h e im e r .

0. Mineralogische und geologische Chemie.
Frank R. van Horn, Hinweis belreffs des Gebrauchs der Speziesnanien der Granat-, 

Amphibol-, Pyroxen- und Turmałingrujype. (Auszug.) (Amer. Mineralogist 11. 
52— 54.) E n s z l in .

J. Sayornin, Entdeckung von gediegenem Góld bei Djebel Mekum, bei Berguent 
(Osl-Marokko). (C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 480— 82.) E n s z l in .

Luis Bernal-Granados, Platin aus Kolumbien. Kolumbien ist mit einer Jahres- 
forderung (1924) yon ca. 1538 kg der groBte Platinlieferant der Welt. Yf. 
gibt einen geschichtlichen Oberblick von den Platinfunden. (Umschau 30. 208 
bis 210.) B r a u n s .

A. L. Hall, Der Komplex der Bushvdd Eruptiigesteine. Diese Gesteine bilden 
in Siidtransyaal einen groBen Komples, welcher am Rande aus basiaehen Noriten 
u. im Innem aus Granit besteht. Die Norite sind die alteren Gesteine. In ihnen be- 
finden sieh die primareh Platinlagerstatten, welche in zwei Arten yorkommen. Dio 
erste ist der Dumttyp, in dem daa P t in fein yerteilter gediegener Form yorkommt. Die 
zweite der Norittyp liegt meist iiber dem Dunit u. ist yon Anorthosit begleitet. (Journ. 
Chem. Metallurg. Mining Soc. South Africa 26. 160— 74.) E n s z l in .
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A. Roccati, Der Kaolin von Betlole an der Westseitc des Monte Fenera, Sesiatal. 
Der Kaolin stammt aus permocarbon. Porphyren. Er tritt zum Teil amorph, zum Teil 
krystallin mit amorpher Zwischenmasse auf. Die Art seiner Entstehung diirfte ais hydro- 
thermale B. anzusprechen sein, da pneumatolyt. Mineralien yollkommcn feMon. 
(Boli. soc. geol. Zt. 41 . Faso. 3. 180— 99. 1922. N. Jahib. f. Minerał. Abt. B 19 2 6 . I  
19—21. Bef. K . W il l m a n n .) E n s z u n .

Lloyd T. Emory, Bauxit an der Goldkiiste. Die Bauxitlager liegen im Innem  
des Landes. Sie haben zum Teil ein sehr reines Erz, wie aus einer Durchschnittsanalyso 
zu ersehen ist. (A120 3 60,55%, Fe20 3 9,75%, S i0 2 1,42%, T i0 2 2,21%, CaO +  MgO
0.72% u. H 20  25,59%). AuCerdem enthalten dio Bauxito nocli 0,003% V. Der
Vorrat wird auf 4,36 Millionen Tonnen geschatzt. Daneben sind noch etwa 30 Millionen 
Tonnen iirmeren Erzes (55% A120 3) yorhanden. (Eng. Mining Joum.-Press 1 21 . 
443—46.) E n s z l in .

Erich Krenkel, Die Eisenerze Europas. tlbersichtliche Zusammenstellung der 
Eisenerzo Europaa nach geolog. V., Gewinnungsverhaltnissen u. Vorraten. (Natur- 
wissenschaften 14 . 173—83. Leipzig.) JOSEPHY.

Maxime Coutin, Uber eine Molybdanitiagerstdlte in Marokko. Bei Azegour im 
groflen Atlas wurden im Kontakt von metamorphen Schiefem mit einem Granit 
Molybdanitlager entdeckt. Paragenetiseh treten Quarz, Granat, Pyrit u. Pyrrholit 
auf. (C. r. d. l’Acad. des sciences 182 . 482— 83.) E n s z l in .

C. A. Heiland, Das Erdgasvorkommen von Neuengamme (bei Hamburg) im  Lićhte 
geologischer und geophysikalischer Forschung. (Ein Beitrag zur K ritik  der geophysi- 
kalischen AufsMufmerfahren im norddeutschen Flachlande.) Das Erdgasvorkommeu 
wird an Hand yon Schwere- u. erdmagnet. Messungen, welohe eine deutliehe Abhangig- 
keit von dem Grenzflachenverlauf zwisehen Diluvium u. Tertiar erkennen lassen, 
verfolgt. Es handelt sich um einen abgesehlossenen Gasbehalter mit einem Baum* 
gehalt yon etwa 26 Millionen cbm. Die Eruption des Gases diirfte auf Luftdruck- 
wirkungen zuriickzufuhren sein, da dio Instrumente der Hamburger Erdwarte nichts 
Auffilllige3 zeigten. (Geol. Arch. 3. 205—80. 1924. N. Jahrb. f. Minerał. Abt. B 19 2 6 .
1. 4— 5. B ef. E . T a m s .) E n s z l in .

G. Siadbei, Die Radioaktwitdt des Wassers und Scłtlarnms des Sees von TŁkir 
Ghoil. Vf. untersucht W. u. Schlamm des 1124 ha groBen, in nachster Nahe des 
Sehwarzen Meeres liegenden Sees von Tćkir Ghoil auf seine Badioaktivitat. Der Seo 
enthalt gel. H 2S sowie freie NaCl u. M gS04; er seheint ein abgetrennter Teil des be- 
nachbarten Meeres zu sein. Die Badioaktivitat seines W. ist sehr gering; sie diirfte 
etwa 7 -10~15 g radioaktiyer Substanz (Emanation) pro 1 g W. betragen. Die Badio- 
aktiyitat des Schlamms ist hoher, sie v,-urde nach der Methode von H. W. SCHMIDT 
auf etwa 0,163Millimikro-Curie pro 11 W. bestimmt. Vf. ist derAnsieht, daB dio thera- 
peut. Wrkg. der Heilwiisser nicht aussehlieBlieh auf dereń radioaktive Eigenschaften 
zuruckgefuhrt werden kann, sondern daneben auch ihr Gehalt an gel. Salzen u. kol- 
loidalen Substanzen von EinfluB ist. (Ann. seient. Univ. Jassy 14 . 20— 22.) F r b u .

Tutom Kase, Die Widmannslattenschen Figuren an Eisen-KohlenstofJ- und Eisen- 
Nickellegierungen und an Meteoriten. Die Widmannstattenschen Figuren an Fe-C- 
Legierungen kónnen erzeugt werden, wenn das St.uok maBig schnell von hoher Temp. 
abgekuhlt wird. Langsame Abkuhlung beseitigt diesen Effekt. Ein Meteorit, der 
bei der A  c3-Temp. ausgegliiht wurde, yerlor die bewuBte Struktur. Das Auftreten der 
Figuren an Meteoriten doutet somit darauf hin, daB dio Stiicko lango einer hohen 
Temp. ausgesetzt waren u. schnell abkiihlten. Der Arbeit sind Kuryenblatter u. Mikro- 
photographien beigefiigt. (The science reports of the Tohoku imp. univ. 14 . 537— 58. 
1925. Sendai [Japan].) LuDER.
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D. Orgauisclie Chemia
Gilbert' T. Morgan und Glyn Rees Davies, Anłimonanaloga der Kakodylreihe. 

(Vgl. S. 343.) Trimethylstibindibromid, (CH3)3SbBr2, gibt bei 90 mm im C 02-Strom 
destilliert unter Abspaltung von Metliylbromid Dimethylstibinbromid, (CH3)2SbBr. 
Analog zersetzt sich Trimethylstibindichlorid bei 600 mm zu DimethylstibincMorid. 
Dio yorsichtige Oxydation liefert Dimethylstibinoxyhalogenide, (CH3)2SbOX. Verss., 
aus den Dimetbylhalogeniden das Halogen-mit Zn, Mg, Fe oder Cu zu entfernen u. 
das Analogon des Kakodyls zu erhalten, schlugen fehl, indem es nieht gelang, ein 
einheitliches Reaktionsprod. zu fassen. Dio Anwesenheit des Antimonkakodyls in 
den Reaktionsprodd. konnte jedooh mit CH3J  festgestellt werden, indem nach: 

(CH3)2Sb • Sb(CH3)2 +  2CH3J =  (CH3)2SbJ +  (CH3)4SbJ;
2(CH3)sSbJ +  (CH3),SbJ +  CH3J =  [2(CH3)2SbJ, (CH3)4SbJ, CH3J] 

eine gelbe Moleltiilyerb. entsteht. Dimethylstibinjodid liefert in CS2 mit J2 Methyl- 
ślibindijodid, CH3SbJ2, indem das zunachst entstehende Trijodid sehon uberhalb 
— 15° CH3J abspaltet. Analog lassen sieh Dimethylstibintribromid, Methylstibin- 
dibromid u. Methylstibindichlorid herstellen. Dio Bromide lassen sich mit Br in CS2 
bis zum Antimontribromid entmethylieren.

V e r s u c h e .  Trimethylstibindichlorid (aus Methyl-MgJ u. SbCl3 u. nach- 
folgender Umsetzung des Trimethylstibins mit CI) gibt im C 02-Strom bei 600 mm 
destilliert DimethylstibincMorid, C2H„SbCl, Kp.75o 155— 160°, iiber 40° an der Luft 
selbstentzundlich. Durch vorsichtige Oxydation Dimethylstibinoxychlorid, C2H0OClSb, 
weiCe, amorphe Masse. Das obige Chlorid liefert in CS2 mit Cl unter heftiger Kiihlurg 
jpimethylstibintrichlorid, C2H„Cl3Sb, F. 105—106° (Gasentw.) Trimethylstibindibromid 
liefert im C 02-Strom bei 80— 100 mm destilliert Dimethylstibinbromid, C2HcBrSb, 
Kp-760 175— 180°, F. 89°. Die Verb. ist auCerordentlich leicht osydabel u. oxydiert 
sich sogar unter PAe. Die Analyse wurde in einer eigens hierfiir konstruierten Ap- 
paratur yorgenommen. Durch vorsiehtige Oxydation Dimethylstibinoxybromid, 
C2H0OBrSb, weiCes, amorphes Pulver, wl. in A. Beim Kochen mit W. entsteht Di- 
methylstibinsaure, C2H ,0 2Sb, weiBes, amorphes Pulver. Das obige Bromid liefert 
bei — 10° in CS2 mit Br Dimcthylstibinlribromid, C,H8Br3Sb, federformige Nadeln. 
Aus dem Oxybromid entsteht in W. mit H 2S Bisdimethytstibintrisnlfid, [(CH3)2Sbv : S]2S,
1. in Bzl. u. Ammonsulfid, F. 76— 78°. Trimethylstibindijodid liefert im C 02-Strom 
bei 60— 80 mm destilliert Dimethylstibinjodid, C2H6JSb, F. 86°. Durch rorsichtigo 
Óxydation Dimethylstibinoxyjodid, C2H0OJSb, gelbes, amorphes Pulyer. Dimethyl
stibinbromid gibt mit wss. Alkali Dimethylstibinozyd, C4H12OSb2 =  [(CH3)2Sb]20 , 
an der Luft selbstcntziindliches Ol. Dimethylstibinbromid liefert mit Zn erhitzt 
Antimonkakodyl neben Trimethylstibin, von welehem es nieht getrennt werden kann. 
Der Nachweis gelingt mit CH3J  ais Additionsi-erb. [2(CH3)2SbJ, {CH3)1SbJ, GH3J ] 
(s. o.) =  C8H27J4Sb3, aus A. gelbe Nadeln. (Sie laBt sich auch direkt aus den Kom- 
ponenten herstellen.) Dimethylstibintrichlorid liefert bei 600 mm erhitzt u. das 
resultierende Ol bei 60 mm destilliert Methylstibindichlorid, CH3Cl2Sb, Kp.60 115 bis 
120°. Dimethylstibintribromid verliert im Exsiccator CH3Br u. gibt Methylstibin- 
dibromid, CH3Br2Sb, aus CS2 u. A., F. 42°. Dimethylstibintrijodid zersetzt sich 
spontan zu Methylstibindijodid, CHs J2Sb, aus CS2 gelbe Nadeln vom F. 110°, 11. in 
h. CS2, A. u. Bzl. Alle drei Verbb. geben mit H2S Methylstibinsulfid, CH3SSb, amorphes, 
gelbes Pulyer, F. ca. 70°, wl. in CS2 u. Bzl. Methylstibindichlorid liefert in neutral 
gehaltener Lsg. (verd. Alkali) Meihylstibinoxyd, CH3SbO, doch ist die Verb. nieht 
fmalysenrem. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 110 . 523—34.) T a u b e .

Gilbert T. Morgan und Victor E. Yarsley, Dimeihylslibincyanid, ein Analogon 
des Kakodylcyanids. (Vgl. yorst. Ref.) Trimethylstibin liefert in ath. Lsg. mit Brom-
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i
cyan Trimelhylstibincyanbromid u. dieses zersetzt sich beim Erhitzen im Vakuum 
auf 160—180° zu CH3Br u. Dimethylstibincyanid. Mit feuchter Luft bildet das obigo 
Cyanbromid unter HCN-Verlust Trimethylstibinoxybromid.

V o r s u c h c .  Aus Trimothylstibindibromid mit Zn hergestelltes Trimethyl- 
stibin liefert in einer cigcns hierfur zusammongestellten Apparatur mit CNBr T ri
melhylstibincyanbromid, CJljNBrSb, farbloso krystalliniscbo Masse, unl. in k. wasser- 
freion organ. Losungsmm. Bei 10 mm auf 160° erhitzt entsteht hieraus Dimethyl- 
slibineyanid, C3H6NSb, F . 113— 114°, unl. in W., 1. in A. u. A. Durch Oxydation 
an der Luft entsteht Dimethylstibinoxycyanid, C3H6ONSb, Sintern bei 120°, Zers. 
oberhalb 120°. W. hydrolysiert das obige Cyanbromid zu Trimethylstibinozybromid, 
C3HJ0OBrSb, aus A. farbloso Nadoln. Zers. ohne F. Hieraus mit AgjO Trimethyl- 
stibindihydroxyd-, G3Hn 0 2Sb =  (CH3)3Sb(OH)2 aus W. schwacli liygroskopische 
Krystalle. Mit Pikrinsaure ein saures Pikrat, mit PC13 Trimethylstibindichlorid. 
Mit konz. HC1 entsteht aus dem Dihydroxyd TrimelliylstibinoxycMorid, C3II]0OClSb, 
aus A. Platten, aus A. Nadeln, 1. in W. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 110. 
534—37.) Ta u b e .

Percival Walter Clutterbuck und Henry Stanley Raper. Die Oxydalion der 
Acetessigsdure und ihres Esters durch Wassersioffsuperoxyd und ihre biochemische. Be- 
deulung. (Vgl. Biochemical Journ. 19. 385; C. 1925. II. 1516.) Dio Oxydation von 
Na-Acetessigcster oder dem Na-Salz der Aeotcssigsauro mit H 20 2 fiihrt in erster Linio 
zu einer reduzicrcnden Substanz, dio ais iy.-Oxyacetessigsdure oder a,f}-Dioxycrolon- 
sdure angeaproehen wird u. loicht unter Yerlust von C 02 in Acelol iibergeht. AuBer- 
dem werden durch subsidiaro Rkk. gebildot Diacelylbemsleinsaure, Acetonylacetessig- 
sdurc (in erhoblichon Mengen), Acetonylaceton, Essigsaure, Olyoxylsdure u. Omlsuure. 
Es worden die Beziehungen dieses Vorganges zu den spateren Stadien der fi-Oxy- 
dation, dio moglicho B. von Kohlenhydraten aus Aeetessigsaure u. eine Art der Ent- 
stehung von substituiorten Pyrrolon im Icbenden Organismus erSrtert. (Biochemical 
Journ. 20. 59— 68. Manchester, Univ.) S p ie g e l .

Edmund O. VOn Lippmann, Bericht (Nr. 84) ilber die wichtigsten im 2. Halbjahr 
1925 erschienenen Arbeiten aus dem Oebiete der reinen Zuckerchemie. Im vorliegenden 
Teile werden Arbeiten aus dem Gebiete der Monosaccharide besproehen. (Dtsch. 
Zuckorind. 51. 199— 200.) R u h l e .

F. P. Phelps und C. S. Hudson, Beziehungen zwischen Drehungsrermogen und 
Struktur in der Zuckergruppe. X II. Darstdlung und Eigensćhaften des reinen 

M etliyl-d-lyxosids. (XI. vgl. H u d s o n , P r in g s h e im  u. L e ib o w it z , S. 2568.) 
Vff. haben nach dem Verf. von B0URQUEL0T durch 2,5-stdg. Kochen von 19 g 
d-Lyxose mit 0,7%ig. methylalkoh. HC1 13 g reinen a-Methyl-d-lyxosids dar- 
gestellt; mehrmals aus einem Gemiseh von CH3OH u. Essigester umgelost. 
Krystalle yom F. 108— 109°, [a ]D20 =  +59 ,4°, [«]2°5T8 =  + 6 1 ,9 ° , [a]2°H6,x =
+ 69,9°, [a]20435 =  + 117° (W.). Die Werte liegen wescntlich hoher ais
v a n  E k e n o te in  u. B la n k sm a  (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 58. 114 [1908]) an- 
gegoben haben. [<x ] d  nahert sich den berechneten Werten. Dieso sind: 66° (ber. 
aus der Drehung der a-d-lyxose u. des a-Benzyl-d-lyxosids) u. 61° (bor. aus a-Methyl- 
d-xylosid). Das Yerhiiltim der [a]-Werte fiir gelbes u. griines Hg-Licht betragt
0,8497, ist also von naliezu glcicher Grofie wie fiir Rohrzuoker (0,8492) u. fur Quarz 
(0,850 85). — a-Methyl-d-Iyxo3id wird sehr sehnell hydrolysiert. k̂ s — 0,0041 
(0,05-n. HC1). Zum Vergleich wurdo unter denselben Bedingungen die Rk.-Gesehwin- 
digkeit gemessen bei Maltose (0,019), Lactose (0,0024) u. a-Methyl-d-mannosid 
(0,000 89), Konz. 3 g Zucker in 100 ccm Lsg. Die von A r m s tr o n g  u . C a l d w e l l  
(Proc. Royal Soe. London Serie A 73. 530 [1904]) yorausgeaagte Erscheinung, daB 
bei Temperaturen oberhalb von 77° dio Lactose schneller hydrolysiert wird ais dio 

.Maltose, wird durch dieso Ergebuissę yęrifiziert. ,— Trotz der relativ guten tTbet-
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einstimmung der gefundenen u. berechneten [a]D-Werte fiir a-Methyl-d-lyxosid 
glauben Vff. nicht, daB in dieser Verb. eine 1,5-O-Brueke Torliegt, wie bei der Xylosc, 
Bondem eine 1 ,4-0-Briicke. (Journ. Amerio. Chem. Soc. 48. 503— 07. Washington, 
Bureau of Stnndards.) O h le .

Edmund Langley Hirst und Alexander Killen Macbeth, Die Struktur der 
normalen Monosacćharide. III. Ehamnose. (II. vgl. Journ. Chem. Soc. London 127. 
358; C. 1925. I. 2371.) Yff. schlagen entgegen der Annahme von PRINGSHEIM (vgl. 
„Zuckerchomie“ 1925. 102) fiir die 1-Rhamnose u. ihre stabilen D eriw . die amylen- 
oxyd. Struktur vor. — Bei der Methylierung liefert die Rhamnose in allen Fallen nur 
die n. Trimethylrhamnose (I) (vgl. PuRDIE u. Y o u n g , Journ. Chem. Soc. London 89. 
1194; C. 1906. II. 1045), wahrend sonst haufig ein Gemisch von amylen- u. butylen- 
oxyd. Formen methylierter Zucker zu beobachten war (vgl. P r y d e ,  H i r s t  u . Hum- 
THREYS, Journ. Chem. Soc. London 127- 348; C. 1925. I. 2369). — Dio Oxydation der 
Trimethylrhamnose mit H N 0 3 fiihrte zur l-Arabolrimethoxyglutarsaure (II), die eben- 
falls bei der Oxydation von Trimethylarabinose oder bei der Methylierung der l-Trioxy- 
glutarsauro entsteht. Ais Zwisehenprod. entsteht bei der Oxydation der Trimethyl- 
rhamnose Trimetliylrhamnonsaure (III). Die Einw. von H N 0 3 auf die endstandige 
—CH(OH)-CH3-Gruppo fiihrt zu einer quantitativen B. v o n —COOH u. C 02 iiber das 
Keton — CO • CH3. Eine Mcthylwanderung wurde bei der Oxydation nicht beobachtet, 
daher konnte von der IConst. der Oxydationsprodd. auf die der methylierten Rhamnose 
gcschlossen werden. Die B. der Arabotrimethoxyglutarsaure kann nur durch die An
nahme einer amylenoxyd. Struktur fiir die n. Trimethylrhamnose erklart werden, diese 
ist auf dio a- u. /?-Methylrhamnoside iibertragbar u. mit groBer Wahrscheinliehkeit 
auch auf die Rhamnoso.

CH-OH CO-OH CO-OH
H —  
H—  

MeO—

-OMe jj -
-OMe jj -

MeO-
-H

-OMe II—
— OMe oder MeO-— 

-H  MeO-----

— OMe 
-H  

— II

CO-OII
II— — OMc
11— — OMc

MeO— — H
HO— — H

III c h 3I CH, CO-OII II CO-OH

Trimethyl- ident. Trimethyl
rhamnose Araliotriraetliosyglutarsuuro rhamnonsaure

V e r s u c h e .  Ein Gemisch von a- u. /9-Methylrhamnosid lieferte bei der Methy
lierung Trimeihyl-cf.-methylrhamnosid. [a]n =  — 15° (W.); [cc]d =  — 54° (A .; c =  2,15). 
—  Die Methylierung der Rhamnose ergab ein Gemisch der a- u. /?-Form von Trimethyl- 
methylrhamnosid. Sirup. Kp.g 100— 101°, nD18 =  1,4415, [« ]D =  — 11,3°, (A.; 
c =  1,77), [«]D =  + 1 1 ,5 ° (W.; c =  2,001). Bei der Hydrolyse mit 8%ig. HC1 steigt 
dio Drehung, nach Durchgang durch ein Minimum (0°), bis auf -f-19,5° (c =  6,4). Dio 
liierbei isolierto Trimethylrhamnose ist ident. mit der von PuRDIE u. YOUNG be- 
schriebenen. — Eine Lsg. von Trimethyl-a-methylrhamnosid (oder Trimethylrhamnose) 
wurde mit H N 03 (D. 1,2) bis zum Oxydationsbeginn yorsichtig auf 85° erhitzt. Rk. 
nach 4 Stdn. beendet. Danach noch 2'/2 Stdn. erhitzt. Das von H N 03 befreite u. ge- 
trocknete Oxj'dationsprod. wurde mit saurem CH3OH verestert u. ergab Dimethyl- 
l-arahotrimethoxyglutarat. Sirup. Kp-o 135°, nD20 =  1,4350, [<x]d =  + 47 ,6°
(CH3OH; c =  1,706). Fiir das entsprcchende Na-Salz [a]r> =  + 2 5 ° . —  Die Yerseifung 
der Ester mit mit trockenem NH3 gesatt. CH3OH ergab das Diamid. Ausbeute 63°/o- 
Aus CH30H . F. 230°, [a]D =  + 5 0 ,4 ° (W.; c =  0,6942). (Journ. Chem. Soc. London 
1926. 22—26. Durham, Univ.) B e r e n d .

L. H. Dejust, Wirkung der ullravioletten Slrahlen auf die icasserigen Lósungcn 
einiger reduzierender Zucker. Wirkung auf die Głucose. Im Gegensatz zu PlNCUSSEN 
(Ztschr. f. d. ges. exp. Med. 26. 127; C. 1922. I. 1082) kann ein EinfluB der
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Bestrahlung auf Lsgg. yon Gluooso n i o h t festgestellt werden. (C. r. eoo. de biologie 
94. 123— 24. Paris. Labor. du Prof. J e a n s e l m e .) Op p e n h e im e r .

William Robert Fearon und Gerald CeciJ Dockeray, Eine Mitleilung iiber 
die Hydrolyse der Cyansaure. Verss., bei denen die Hydrolyse so weit fortgeaetzt 
wurdo, bis die Lsg. infolge B. yon NH3 doutlich alkal. goworden war, u. bei denen zur 
Fallung des Carbonats UberschuB von Ba(OH)2 yerwendet wurde, ergabcn eine groBero 
Konz. an Carbaminsaure, ais dio B. aus Ammoniumcarbonat ais Gleichgewiohts- 
komponente erfordern wiirde. Es wird daraus gefolgert, daB die Carbarainsauro das 
ersto Stadium bei der Hydrolyse dor Cyansaure darstellt u. wahrscheinlich durch 
dirokte Hydratation der Ketoform entsteht. Der Vorgang wird daher folgendor- 
maBen formuliert:

IIO-CN ^ ± 1  HN : CO + HaO — -> C O <^]j2 — >  C O <q|{ +  NH,.

(Biochemical Journ. 20. 13— IG. Dublin, Trinity Coli.) ŚPIEGEL.

Alexander Hynd, Unlersuchutigen iiber die Wechsclwirkung yon Aminoverbinduwjen 
und KoJdenhydraten. I. Die Wirkung von Hamsloff auf Glucose, Fruclose und Mannose. 
Zusatz von Harnstoff zu alkoh. oder wss. Lsg. von Glucose yerursacht langsam bei 
gewóhnlieher Temp. u. bei 37°, etwas sehneller bei 50°, in einigen Stdn. boi ca. 80° 
ein Herabgehen des Drehungsyermogens bei unveranderter Cu-Zahl. Es konnt-e fest
gestellt werden, daB die Abnahme von a  nicht auf Wrkg. von Mikroorganismen u. 
wahrscheinlich auch nicht auf B. von Ureid beruht. Es geht mit ihr ein Wachsen des 
pn u. positive Seliwanoffscho Rk. einher. Da auch Fruclose u. Mannose ahnlicho Ro- 
sultate geben, dio orste in starkerem, die zweite in schwaclierem Grado, diirftc cs sich 
um Umlagerungen naeh Art der von L o b r y  d e  B r u y n  festgestellten handeln. Doch 
konnten im Falle dor Glucose bisher keine D eriw . von Fructoso u. Mannose aus der 
yeranderten Lsg. isoliert werden u. ist auch dio B. yon Iminen nicht ausgeschlosscn. 
Ob die Seliwanoffsćho Rk. fiir Ketosen spezif. ist, ersohoint zweifelhaft. Hamo 
mit reichlichem Gehalt an Glucose geben sie, u. man kaim naeh obigem annehmen, 
daB hieran moist dio Einw. des Harnstoffs schuld ist. Andererseita wurdo gefunden, 
daB Zusatz von Harnstoff zu 0,l% ig. Lsg. von Fructose, die fiir sich deutlich reagiert, 
dio Rk. yóllig yerdecken kann. Sic ist daher fiir Nachiceis von Fructose im Harn von 
geringem Werte. (Biochemical Journ. 20 . 195— 204.) S p ie g e l .

Alesander Hynd, Untersuchungen iiber die W echselwirkung von Aminoverbindungcn 
und, KoJdenhydraten. II. Die Darstellung von Glucoseureid. (I. ygl. yorst. Ref.) Dio 
Darst. nacli S choorl (Rec. tray. chim. Pays-Bas 22. 31; C. 19 0 3 . I. 1079) ist um. 
standlich u. gibt schlechto Ausbeuten, an reinem Ureid nur ca. 10%. Die Ubelstando 
wurden groBtenteils beseitigt durch Anwendung eines Ubcrschusses von Harnstoff, 
gleicher Mengen wie yon Glucose, wobei das Ureid zunachst ais Additionsverb. mit 
Harnstoff erhalten wird. Die Kondcnsation wird wie boi SciIOORL in Ggw. yon HaS 0 4 
bei 50“ yorgenommen, dio Saure wird dabei neutralisicrt, so daB Anwendung yon 
BaC03 yor der weiteren Verarbeitung sich eriibrigt; auch yon der Beseitigung tiber- 
schiissiger Glucose durch Garung konnte Abstand genommen werden. Dio Lsg. wurdo 
yielmehr direkt unter yermindertem Druck bei 37° zum diinnen Sirup yerdampft, der 
bei Abkiihlen bald zur Krystallmasso erstarrto. Der Glucoseureidharnstoff wurdo 
in durchschnittlich GG% Ausbeuto (der theoret.) gewonnen u. liefert bei mehrtagigem 
Kochen mit wiederholt erneuerten Mengen absol. A. fast reines Glucoseureid in nahezu 
theoret. Ausbeuto. —  Glucoseureidharnstoff, C,I[110 6N 2 • CH4ON2, mkr. meist zu- 
gespitzto Prismen (aus W.), F. 171— 172°, [a ]D =  — 18,18° (c =  2,5856), U. in W., 
swl. in A. oder CH40 , fast unl. in Aceton, unl. in A., Chlf., uaw. bei Kochen der wss. 
Lsg. unter Entw. von NH3 zers. (Biochemical Journ. 20 . 205— 9. Uniy. of St. A n
d r e w s .) Sp ie g e l .
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R. F. Hunter, Die Chemie der polycydischen Systeme in ihrer Beziehung zu ihren 
homocydischen, ungesditiglen Isomeren. III. Die Vortauschung benzólisćher Eigen- 
schaflen durch den 5-Kohlenstojf-Inlraannnlarkem. (II. vgl. S. 2568.) Vf. diskutiert 
dna Verh. der 5-cyclo-Hexa7ispirodicydopentan-3-on-l,2-dicarbonsaure bei der^Oxy- 

•dation u. Bromicrung, bei welchon Ilkk. sieh der Fiinfring, welcher durcli Auflfisung 
der oyolo- Propan - Briiekenbindung entstohen kann, wie ein Beuzolderiy. yerlialt. 
(Chem. News 132. 133—37. Higlibury New Park.) T a u b e .

Georg WeiCenberger, Richard Henke und Lazar Bregmann, Zur Kennlnis 
-organischer Mohkiikcrbindungen. XVI. Żwciiceriige Phenole und ihre Ather. (XV. 
vgl. S. 2455.) Fiir dio weiter unten angefiihrten Unterss. wurden die Konstanton a 
u. b der van dor Waalschen Gleichung fiir Guajacól zu a — 20,075; 6 =  0,0945, Veratrol 
a =  20,560, 6 =  0,1121 u. Salicyłaldehyd a  =  10,472, 6 =  0,0795 bestimmt, Die 
Systeme Brenzcatechin-A., -A. u. -Aceton zeigen negativo Dampfdruckkurvcn, im 
System mit A. liegt eine Molekułverb. 1: 2 vor, mit Aceton eine solche 1:1.  Dio- 
selben Verhaltnisso zeigen dio Systeme Besorcin-A., -A. u. -Aceton. Die Systeme 
Guajacól-A., -A. u. -Aceton besitzen negative Dampfdruckkurvcn, das Guajacól bindot 
in ihncn genau halb so viele Moll. ais scino Muttcrsubstanz, das Brenzcatechin, somit 
ist jedes phenol. Hydroxyl fur sieh wirksam. Dies erhellt ebenfalls aus der Tatsache, 
dafl in den Molekiilverbb. der Phenolo auf je 2 Moll. cines Phenols so viel Moll. der 
zweiten Komponentę (A. u. Aceton) kommen, ais das Phenol frcie Hydrosylo tragt. 
Die Systeme Veralrol-A., -A. u. -Aceton sind durchweg positir, durch die Methylierung 
haben die Hydroxylo ihre Wirksamkeit vollkommen eingebiiCt. Ebenfalls positiv 
sind die Systeme Salicyłaldehyd-A., -A. u. -Aceton; durch dio in o-Stellung zum OH 
stehende Aldehydgruppe wird dio Wirksamkeit des Hydroxyls fast vollkommen aus- 
geloscht. In Bzl. zeigen samtliche Verbb. positivo Kurven, was die Tatsache bestatigt, 
daB phenol. Hydroxyle auf Bzl. niclit ansprechen. Ferner wurden die Viscositaten 
u. Oberfliichcnspannungen der genanńten Systemo bestimmt. (Monatshefto f. Chemio 
46. 471—82. 1925. Wien, Univ.) T a u b e .

Peter Knudsen, Notiz zur Frage der Beiizoylierung des Mełhylendiacełamids. In  
Feiner Arbcit iiber Methylendiamin (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 2698 [1914]) glaubto 
Vf. beim Vers., Methylendiacetamid zu benzoylieren, Methylendibenzoat ais óliges Prod. 
erhalten zu haben. Beim Erstarren des Kórpers entstand eine Verb. vom F. 42—43°. 
Es stellt sieh nun heraus, daB dieso Benzoesdurearihydrid ist, u. die auf Methylen- 
dibenzoat gut stimmenden Analysenzahlen erklaren sieh hochstwahrscheinlich daraus, 
daB das oligo Prod. Formaldehyd enthielt, der noch in der 11 Jahro aufbowahrton 
festen Substanz nacliweisbar war. (Bor. Dtsch. Chem. Ges. 59. 367. Hórup b. Sonder- 
burg.) SCHUSTER.

Herbert Greene, 4- und 4'-Mełhoxybenzoylbenzoine. Gr e e n e  .u . R o b in so n  
(Journ. Chem. Soc. London 121. 2182; C. 1923. I. 1454) haben gezeigt, daB Benzoyl-
з,4-methylendioxymandelsaurenitril sieh mit Benzaldehyd zu 3,4-Methylendioxy- 
benzoylbenzoin (I), Benzoylmandelsaurenitril mit Piperonal zu 3',4'-Methylendioxy- 
bcnzoylbenzoin (II) kondensiert. Analog konnen auch die Piperonyl-Fuiylisomcron
III u. IV erhalten werden, obenso liefert Anisaldehyd mit Benzoylmandelsaurenitril 
4'-3Iethoxybenzoylbenzoin (V), wahrend Benzoyl-p-methoxyniandelsaurenitril u. Benz
aldehyd 4-Mdhoxybenzoylbenzoin (VI) geben. Mit einer k. Lsg. yon Na-Athylat geben 
beide Isomeren p-Methoxybenzoin. Kondensationcn von Benzoylmandelsaurenitril
и. Furfurol einerseits u. Benzoylfurfurolcyanhydrin (VII) u. Benzaldehyd andererseits 

. liefem beido Gemische von Benzoylbenzoin u. Benzoylfuroin, woraus Vf. Schliisso 

. iiber den Reaktionsmechanismus zieht.
I C H A : C6H3 • CO ■ CH(OCOC0H5) • C6H5

n  c6h 4co  • c h (o co c6h £) • c6h , : o „c h 2
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CH20 2: C„H3 • CH(OCOCeH6)CN +  CHO • C4H30  — >-
III CH20 2: C6H3 • CO • CH(0C0C6H6) • C4H30  

VII C4H30  • CH(OCOC0H6) • CN +  CH20 3: CeH3 ■ CHO — >■
IV C4II30  ■ CO • CH(OCOC,H5) • CaH3: 0 2CH2 

V CH30-C„H4-CH(0C0C(!H5)-C0C6Hii
VI CH30  • C6Hj • CO • CH(OCOC0II6) • C6H5

V c r s u c h e. Furfurol, Benzoylchlorid u. KCN liefern in W. mitemander ge- 
schiittelt Benzoylfurfurolcyanhydrin, C^IIgOjN, aus 90% A., F. 49°. Hieraus mit 
Na-Athylat in A. Benzoylfuroin, C17Hj2Os, aus A., F. 92—93°, in konz. H 2S 0 4 tief- 
griino Farbung. (Ais Ncbenprod. cntstekt wenig Furii, F. 164°.) Benzoyl-p-methoxy- 
mandelsaurenitril u. Benzaldehyd kondensieren sich mit NaOC2H5 zu 4-Mełhoxy- 
benzoylbcnzoin, C22H180 4 (VI), aus A., F. 119,5— 120,5°. (Die Verb. wurde friiher 
[I. c.] ais 4'-Methoxyderiv. angesprochen.) Benzoylmandelsaurenitril liefert mit Anis- 
aldehyd u. NaOC2H5 kondensiert 4'-Methoxybenzoylbenzoin, C22H180 4 (V), aus 90% A., 
F. 127— 128°, in konz. H 2S 0 4 messinggelbe Farbung. Benzoylinethylcndioxymandel- 
siiurenitril kondensiei't sich mit Furfurol u. NaOC2H5 zu Piperonyl-a-furylcarbinyl- 
benzoat, C^H^O,; (HI), aus Toluol, Eg. u. A., F. 132,5— 133,5°. Piperonal kondensiert 
sich mit Benzoylfurfurolcyanhydrin u. NaOC2H5 zu a.-Furoylpipcronylcarbinylbenzoat, 
C20H14O0 .(IV), aus Eg., Toluol u. 90% A., F. 140—141°, in konz. II2S 0 4 rote Farbung. 
Fiir die 3,4- u. 3',4'-Methylendioxybenzoylbenzoine I u. II werden verbesserte Her- 
stellungsmethoden angegeben. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 328— 36. Khartum, 
Sudan, Wellcome Unters. Lab.) T atjbe.

S. Danilow und E. Venus-Danilowa, Die Isomerisation der AldeJiyde zu Kelonm  
und ikr Zusammenhang mit der Dehydralalion a-sekundar-lertiarcr Ilydróbenzoin- 
glykole. Die Arbeit erganzt friihere Unterss. (D a n il o f f , Journ. Russ. Phys.-Chem. 

-Ges. 49. 282. 51. 109; C. 1923- III. 1017. 760) iiber die Isomerisation von Triphenyl- 
aCełaldehyd zu Triphenylathanon u. berichtet iiber dio Umlagerung von Trimethyl- 
acctaldehyd zu Methyl-i-propylkcton u. von Diphenyl-cydo-b.exylacetaldehyd in Benz- 
hydryl-cydohexyUxton. Es ist anzunehmen, daB die Umwandlung bei allen Aldehyden 
auftritt, bei denen cs gelingt, dio Aldol- u. andere Kondensationsrkk. zu vcrmeiden.

■ Triphenylacetaldehyd golit boim Erwarmen mit einem Gemisch von Essigsaure u. 
HC1 oder mit 45%ig. H2S 0 4 teilwcise in das Keton iiber. Bei Einw. von PC15 gewinnt 
man in der Kalte ein Gemisch von Aldehyd u. Keton, beim Erwarmen das Triphenyl- 
cMorathylen. Beim Auflósen des Aldehyds in H2S 0 4 verwandelt er sich yollstandig 
in das Keton. Das Oxim des Triplienylacctaldehyds gibt beim Erwarmen mit 40%ig. 
H„S04 ein Gemisch von Aldehyd u. Triphenylathanon, ebenso das Semicarbazon 
beim Erwarmen mit 50%ig. H2S 0 4. —  Dor Triphenylacetaldehyd stellt eine gut kry- 
stallisierbaro Substanz dar. F. 105,5°. Er gibt ein O sim  (F. 190°), Semicarbazon 
(F. 223°, Mol.-Verb. mit A.), Phenylhydrazon (F. 142°). Er wird reduziert zu Tri- 
phenylathanol (F. 110,5°), charakterisiert durch ein Urelhan (F. 205— 206°), ein Acetat 
(F. 136°), oxydiert zu Triphenylessigsiiure u. Triphenylcarbinol. Alkoh. KOH spaltot 
ihn in HCOOH u. Triphenylmelhan. Beim Erwarmen mit Essigsaure ging Triphenyl- 
acetaldoxim in Triphenylacetonitril iiber, das sich in Triphenylessigsaure liberfuhren 
lieB. — Die Umwandlung des Triplienylacctaldehyds in Triphenylathanon wurde 
zuerst bei der D e h y d r a t a t i o n  des Phenylhydróbenzoins bcobachtet. Je nach 
den Rk.-Bedingungen wird ein wechselndes Gemisch von CO-Verbb., Triphenyl
acetaldehyd u. Triphenylathanon oder nur das Keton erhalten, das Gemisch bei Einw. 
von verd. H2S 04, von P20 5, das Keton mittels konz. H 2S 0 4, essigsaurer Lsg. von 
HBr oder PC13 in Chlf.-Lsg. Ebenso wirken yerschiedene saure Reagenzien auf cyclo- 
Hexylhydrobcnzoin, Oxalsaure u. verd. H2S 0 4 unter B. von cydo-Hezyldiphenyl- 
acetaldehyd u. der Ketono (0,11,)■ {C\Hn )■ C R ■ CO■ C.H, u. ( C ^ - C S - . C ę - C ^ ,
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konz. H2SOj unter B. des letzteren Ketons. Dieses Verh. der Hydrobenzoine steht 
im Zusammenhang mit der Eigenschaft der Aldehyde, sich zu Ketonen zu isomeri- 
sicren u. veranla8te dio Unters. des Einflusses yerschiedener saurer Beagenzien auf 
dio Isomerisation des Triphenylacetaldehyds zum Keton. Die Ketono Ar ■ B  • CH ■ 
CO'Ar u. (Ar)2CH • CO • B  isomerisierten sich mittels konz. H 2S 0 4 nicht mohr. Im all- 
gomeinen laBt sich folgern: Entsteht bei Dohydratation yon Hydrobenzoinglykolen 
ein Gemisch von Aldehyd u. Ketonen, so liiBt sich — durch Isomerisation des Alde- 
hyds — dio relative Mengo der entstandenen Ketono durch Anwendung von konz. 
Saure oder hóhercr. Temp. yerandern, entstehen aber nur Ketone, so laBt sich durch 
Anderung der gewohnlichen Bk.-Bcdingungen das Yerhaltnis der Ketono zueinander 
nicht iindern.

V o r s u c h e. Trimełhylacdaldehyd, uber N-Trimethylathylidenanilin (neben 
geringen Mengen Methyl-i-propylkcton); Kp.,58 74°. O&ydation zu Trimelhylessig- 
saure; Semicarbazon, F. 190,5°. —  Polymerer Trimethylaćetaldehyd. Aus dom Mono- 
meren mittels konz. oder 70°/o^g- H 2S 0 4 oder durch Gomisch von Essigsauro u. HC1. Aus 
A. -f- A. seidenartige Krystalle, F. 82,5°. Unl. in W. u. Sauren, 11. in A., wl. in A. 
Beagiert weder mit fuchsinschwefliger Saure noch mit ammoniakal. AgO-Lsg. Gibt 
bei Dest. mit verd. H2S 0 4 Trimethylaćetaldehyd. — Dio Isomerisation des Trimctbyl- 
acetaldehyds zu Methyl-i-propylketon wurde mit ILSO., verschiedener Konz. u. mit Essig- 
saure +  HC1 yorgenommen. Dio besto Ausbeute ergab konz. H 2S 04. — Methyl-i-propyl- 
kełonsemicarbazon, F. 114°. Aus dom Keton oder durch Umlagerung des Trimethyl- 
acetaldehydsemicarbazons mittels alkoh.-wss. I[2SOj bei 130°. —  cyclo-Hexylhydro- 
benzoin {Diphenyl-l,2-cydo-hexyl-l-dthayidiol-l,2), C20H21O2, aus cyolo-Hoxylmagnesium- 
bromid u. Benzoin. Krystalle aus CC14, dann Bzl. +  Lg., dann aus A ., F . 159,5°. 
Wl. in A., II. in A. — Monoacetat, C22H280 3. Aus Bzl. +  Bzn., F. 174°. — Diphenyl- 
cydo-hexylacetaldehyd, C20H22O. Durch Dohydratation des cyclo-Hexylbenzoins mittols 
Oxalsaure oder verd. H2S 04 neben cydo-IIexyldesoxybenzom, F. 120° u. Benzhydrol- 
cydo-hexylketon, F. 56° (welohes bei Dehydratation mit konz. H2SO,, unter 0° aus- 
schlioBlioh entsteht). Krystalle aus A. +  Chlf., F. 124°. Spaltung in HCOOH u. in 
Diphenyl-cydo-hexyhnethan, F. 58,5°. —  Oxim, C20H23ON. Aus A., F. 161°. —  Semi
carbazon, CjiH^ONj bezw. +  C2H6OH oder +  C0H0. Aus A. bezw. Bzl. F. im zu- 
geschmolzenen Bohrchen 162— 169° bezw. 140—170°, im offenen Bohrchen F. 183°.
— I s o m e r i s a t i o n  d e s  D i p h e n y l - c y c l o - l i o x y l - a c e t a l d e h y d s  
mittels konz. H 2S 0 4 ergibt Benzhydryl-cydo-hexylketon (l,l-Diplienyl-2-cydohexyU  
athanon-2), C20H22O. Aus Bzl. -|- PAe. F. 56°. LaBt sich durch alkoh. KOH in Di- 

. pkenylmethan u. cyclo-Hexoncarbonsaure uberfiihren. — I s o m e r i s a t i o n  d o s  
T r i p h e n y l a e o t a l d o h y d s .  Durch Eintragen in HaS 0 4 (d =  1,84) von — 10° 
wird aus dem Aldehyd reines Triphenylathanon, F. 136°, erlialten. —  Triphcnylacelyl- 
chlorid ergab bei der katalyt. Bed. in Ggw, yon Pd-BaS04 nicht den Aldehyd, sondern 
nur Triphcnylmethan. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 377— 87. Leningrad, Univ.) Schu.

W. Borsche, Studien uber die Syntliese von Phenolketonen nach Hoesćh.
I. W. Borsche und C. Walter, (Jber „Hydroxybenzile“. Nach Unterss. der Vff. bilden 
sich bei der Kondensation von Benzoylcyaniden mit melirwcrtigen Phenolen keine 
,,Hjrdroxybenzile“, die Ma r s h  u . S t e p h a n  (Journ. Chem. Soc. London 127. 1633.; 
C. 1925. II. 1847) erhalten zu haben glauben. Im Fali der Kondensation yon Benzoyl- 
cyanid bezw. p-Mełhoxybenzoylcyanid mit Resorem reagieren nach den Mol.-Gew.- 
Bestst. 2 Moll des letzteren mit 1 Mol Arylglyoxylsaurenitril. Da zunaclist leiclit hydro- 
lysierbare Ketonimide entstehen, dio bei der Hydrolyse Prodd. ergeben, dio nur noch 
30H-Gruppen, kein Ketoncarbonyl mehr enthalten, nehmen Vff. ais am wahrschein- 
lichsten die Konst. von Anhydriden telrahydrozyliert&r Diphenyłbejizoylcarbimle (I) 
fiir sie an. Die Natur der Kondensationsprodd. von Arylglyoxylsaurenitrilen mit 
Phloroglucin konnte noch nicht mit Sicherheit festgestellt werden.
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V e r s u c h e :  Phenyl-2,4-dioxyphenyl-
dioxybenzoylcarbinólanhydrid, C20H14O6. Aus 
Benzoylcyanid u. Resoroin in A. mittels ZnCl2 

_q || I u. HC1 iiber das durch HC1 zerlegbare salz-
saurc Salz des Ketimids. Farblose Nadeln 

q jj X  aus 40%ig. A. F. 242°. Swl. in h. W., wl.
in Bzl. u. Chlf., U. in CH3OH, A., Aceton u. 

Essigester. Reagiert nioht mit NH2OH, Semicarbazid, C6H5-NH-NH2, laBt. sich nieht 
zu 2,4-Dioxybenzilsaure umlagern. Kuppelt mit Diazobenzol unter B. eines roten 
Farbstoffs, -wird von H 2 in Ggw. kolloidalen Pd in alkoh. Lsg. nieht verandert, wahrend 
Benzil unter den glcichen Bedingungen zu Benzoin reduziert wird. Mol.-Gew. gef. 318, 
337. — Triacetylderiv. C26H20O8. Farblose Krystallo aus A. F. 169°. — Tribenzoylderh'.,
C.uH260 8. Aus Aceton farblose Krystalle. F. 204°. — Tetrabromderiv., C20H10O5Br4 -{- 
2C2H40 2. Krystalle, aus Eg. F. 246— 247°, nach Sintern bei 125°. — Trimethylather, 
C20H7O2Br4(OCH3)3. Mittels Diazomethan. Farblose Krystalle aus A. F. 177— 178°.—  
p-Methoxy-i-nitrosoacetophenon, CBH„03N. Aus p-Mcthoxyacotophenon u. i-Amyl- 
nitrit durch Eintropfen in Na-Athylat-Lsg.; farblose Nadeln aus Chlf. F. 120°. Daraus 
p-Melhoxybenzoylcyanid, C0H,O2N. Farbloses, schnell erstarrendes Ol. Kp.I2 145— 150°.
—  p-Methoxyphenyl-2,-i-dioxyphenyldioxybenzoylcarbinolanhydrid, C21H160 6. Farblose 
Blattchen aus verd. A. F. 229—230°. Lsg. in H2S 0 4 tiefblau. Losungsverhaltnisso 
wie beim 0CH3-frcien Stoff. — Aus Cinnamoylcyanid u. Resorcin konnte kein kry- 
stallisiertes Prod. erhalten werden, mit Phloroglucin ein Prod. vom F. 142— 143°. 
(Ber. Dtsch. Chem. Gos. 59 . 461— 66. Gottingen, Univ.) S c h u st e r .

Ernst Weitz und Kurt Fischer, Badil-ale w id  merichinoide Verbindungen. I. Die 
Dipyridmuim-sublialogenide. (Zugleich 6. Mitteilung „tlberfreie Ammonium-JRadikale“.) 
Mit vorliegenden Unterss. bestatigen Vff. ihre schon in der letzten Abhandlung, dio 
ais 5. Mitteilung iiber freie Ammoniumradikalo veroffentlicht wurde (vgl. WEITZ, 
K o n ig  u . v o n  W is t in g h a u s e n , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57 . 156; C. 19 2 4 . I. 777) 
dargelcgto Anschauung, daC die von E m h e r t , J u n g k  u . H a f f n e r  (vgl. Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 57 . 1792; C. 1 9 2 5 . I. 85) ais dimere Chinhydrono (I) aus 1 Mol. Dipyri- 
diniumdihalogenid +  1 Mol. Dihydrodipyridyl (IV) formulierten tieffarbigon Verbb. 
tatsachlioh einfach-monomolekularo Mono- oder Sublialogenido (II) der zweiwertigen 
DipjTidiniumradikale (III) [valenztautomer zu IV] sind. Dio Mol.-Gew.-Bcstst. wurden 
in einem vcrvollkommneten Sicdeapp. ausgefiihrt. Ais Mittelwert der Bestst. fiir das 
Dibenzyldipyridiniumchlorur wurdo 197 u. fiir das N,N'-Diphenyl-dipyridiniumchloriir 
der Wert 174 gefunden. Hingegen hatten E jim er t  u . Mitarbciter gefunden, daB das 
JIol.-Gew. des Dibenzyldipyridiniunichloriirs in sd. CH30H  erheblieh rnehr, namlich 
255 betrage, d. i. nahezu 1/3 des Mol.-Gew. des dimeren Chinhydrons. Zur Begrundung 
nehmen sie Dissoziation des Chinhydrons in sein dimeres Kation u. dio 2Cl-Ioncn an 
u. stiitzen damit ihre Formel I. Durch das Auftreten von 4 Bruehstiicken bei don 
Verss. der Vff. ist der Djssoziationsgrad in yorliegenden Verss. eindeutig bestimmt. 
Die Ionisation ist so gut wie vollstandig. Der Zerfall in 3 Bruchstiicko kann auch anders 
ais bei E mm ert (yóllige Ionisation bei dimerem Kation) gedeutet werden, nim -

R -N ......  R -N --  R -N  R -N ...
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lich so, daB die Ionisation unyollstandig u. dafur das Kation in soine Komponenten 
dissoziiert oder tiberhaupt monomolekular ist. Vff. haben dann auch nachweisen 
kónnen, daB auoh boi starkem Verdunnen das Dibenzyldipyridiniumsubchlorid dem 
Beerschen Gesetz folgt. Auch das chem. u. elektrochem. Verh. dor Subhalogenide 
deutet darauf hin, daB diese eine ganz selbstandigo Oxydationsstufe u. nicht bloB 
eino lockere Komplexverb. aus Radikal u. Dihalogenid sind. Wichtig ist femer, daB 
die Dibenzyldipyridiniumsubhalogenide sich in Eg. unzers. losen, wahrcnd das freio 
Radikal nur unter Zers, gel. wird.

Zur Struktur der Subhalogenide ist-zunachst zu sagen, daB sie der Zus. naeh 
einwertige Radikale u. zwar Ammoniumradikale sind. Man formuliert dio Dipyridinium- 
subhalogenide besser nicht so, daB die eine Molekulhalfto ein yollwertiges freies Am. 
monium, dio andere ganz Ammoniumsalz ist (V), sondern man tut gut, die Auffassung 
dor Subhalogenide ais „intramolekulare Chinhydrone“ yalenzehem. zu erweitern. 
Vff. formulieren dies folgendormaBen: „So wie jedes der beiden N-Atome gleichmaBig 
an der Bindung des Anions beteiligt ist, so yertcilt sich auch die freie Affinitat des 
einwertigon Ammoniumradikals auf die beiden Mol.-Halften.“ Auf Grund der neuen 
Anschauungen iiber homoopolare Bindungcn wird in diesem Falle die Affinitatsver- 

.teilung yorstellbar. Dio durch das schwingende Elektron bowirkte Oszillation des 
Osydationszustandes yerursacht auch dic tiefo Farbo der Subhalogenide. Dio Oszil
lation bei diesen gewissermaBon intramolckularen Chinhydronen findet hier zwischen 
den beiden Hiilften eines Einzelmolekiils statt. Die Anschauung von dem schwingenden 
Elektron kann man auch auf Farbstoffkla&sen, wio z. B. dio Triphenylmethanreihe, 
ubertragen. Gegeniiber der alten Baeyerschon Oszillationsthcorie sind es hier nicht 
Atome, sondern nur Elektronen, die schwingen. — Die Existenz des yon E m m e rt (1. c.) 
beschriebenen komplizierter zusammengesetzten Chinhydrons (1 Mol. Dibenzyldipyri- 
dinium -f- 2 Moll. Dijodid) u. iihnlichen polynuklearen Verbb. stcht naeh Darlegung 
der Yff. nicht im Widerspruch mit .der experimentell begrundeten monomolekularen 
Formulierung der Monohalogenide. Die yon don Vff. am Beispiel der Dipyridinium- 
subhalogenido entwickelten Anschauungen lassen sich auf allo meriehinoiden Verbb. 
ubertragen. Alle m e r i e h i n o i d e n  S a l z e  sind m o n o m o l e k u l a r  zu for
mulieren (ais Radikale), die ihnen z u g c l i o r i g o n „ C h i n h y d r o n b a s  e n“ da- 
gegen d i m o l o k u l a r .  — Im  AnschluB beschreiben Yff. eingehend ihre yerbessorten 
Methoden, um die recht komplizierten Mol.-Gew.-Bestst. auszufiihrcn. Es sei in diesem 
Zusammenhang auf die Zeichnungen der App. im Original hingewiesen. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 59 . 432—45. Halle, Uniy.) H o r s t .

Gilbert T. Morgan, Wilfred John Hickinbottom und Thomas Vipond 
Barker, Stereoisomere Diaryl-f),y-diamino-n-buiane. d,l-Di-p-tolyl-fj,y-diamino-n-bulan 
(I) (Journ. Chem. Soc. London 123 . 97; C. 1 9 2 3 . I. 943) fallt, aus PAe. krystallisiert, 
zwischen — 15° u. -(-30° ais Konglomerat der d- u. 1-Modifikationen aus. Diese lassen 
sich durch Auslesen u. Auimpfen der unterkuhlten Lsgg. trennen, sowie naoh folgendem 
neuen Verf. Aus dem Konglomerat wird ein moglichst gut ausgebildeter, einheitlicher 
Krj'stall ausgesucht u. durch den Misclischmelzpunkt mit den zu untersuchenden 
Fraktionen festgestellt, ob sie einheitlich u. mit dem Standardloystall identisch, 
bezw. yerschieden sind. I reagiert mit Formaldehyd zu cyclo-Methylendi-p-tolyl- 
f},y-diamino-n-butan (II), welche Verb., wenn aus der d,l-Form yon I hergestellt, 
raeomoid auskrystallisiert. Mit Athylendibromid liefert I  bei Ggw, von Alkali 1,4- 
Di-p-tolyl-2,3-dimeihylpiperazin (III). Die Verb. ist ais pseudoracemoid anzusprechen. 
Die Kondensation von Anilin an Stelle yon Toluidin (1. c.) mit (?,y-Dibrombutan gibt 
Diphenyl-(3,y-diaminobutan (IY). Die d,l- u. meso-Formen sind Ole, die erstere kann 
jedoeh in Form ihres Piperazins Y krystallinisch erhalten werden u. erweist sich ais 
racemoid. Wird obige Kondensation bei hóheren Tempp. u. einem t)berschuB an Anilin 
ansgefiihrt, so entsteht in geringen Ausbeuten 5-Methylacridin.
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Y e r s u o h o .  p-Toluidin u. /?,y-Dibrombutan liefem 3G Stdn. jinf 150— 100° 
erhitzt u. die resultierenden Diamine iiber dio Hydroohloride u. Pikrate getrennt 36%  
d,l- u. 12% meso-Di-p-tolyl-fi,y-diamino-n-butan (I). Dio Trennung der d,l-Form ge- 
lingt mit Hilfo von d, a,-Bromcamp}ier-7r-aulfosdure sowie nach den oben beschriebenen 
Yerff. Der F. der aufgelósten Verbb. (d- oder 1-) liegt bei 87—88°. I  kondensiert sich 
mit Formaldehyd zu cydo-Melhylendi-p-tolyl-fi,y-diamino-n-butan, C10H2.,N2 (II). Die 
physikal. Konstanten sind: d,l-Verb. F. 107°; d-Verb. F .65— 66°, [M]d =  —9,2°; 1-Verb. 
F. 65— 66°, [M]d =  + 11 ,2°; meso-Yerb. F. 94°. I liefert mit Athylenbroinid u. wasser- 
freiem Na2C03 10 Stdn. erhitzt (9 Stdn. auf 105— 115°, 1 Stde. auf 130°) d,l-l,4-Di-p- 
tolyl-2,3-dimethylpiperazin, C20H2I)N 2 (III), aus A. F. 110— 111°, Hydrochlorid, Pikrat, 
aus Essigester, Sintern unter Verfarbung bei 200°, Zers. bei 203— 205°. Wio oben 
7neso-l,4-Di-p-tolyl-2,3-dimethylpiperazin, aus A. F. 83— 84°, Hydrocldorid, Pikrat, aus 
Aceton, F. 194— 195° (Zers.). (Wird bei obiger Kondensation die Temp. 3—8 Stdn. 
auf' 130— 160° gehalten, so resultiert 1,4-Di-p-tolylpiperazin, aus Bzl. F. 185— 186°.) 
Die d,l-Verb. laBt Bich mit d,a-Bromcampher-7r-sulfosaure auflosen. Es resultiert 
l-l,4-Di-p-tolyl-2,3-dimethylpiperazin, aus PAe. F. 138,5°, [M]d =  — 116,1° u. d-1,4- 
Di-p-tolyl-2,3-dimethylpiperazin, aus PAe. F. 138,5°, [M]d =  -{-114,4°. Die Synthese 
aus akt. Ausgangsmaterial liefert ident. Prodd. Anilin kondensiert sich mit /?,y-Dibrom- 
butan bei 150— 160° (8 Stdn.) zu d,l-B>iphe,nyl-fi,y-diaminobutan, ClcH 20N 2 (IV), Hydro
chlorid, F. 205— 208°, Suljat, N itral Zers. 170— 173°, Pikrat, aus A. F. 136°, 11. in Aceton 
u. Chlf., wl. in Bzl. u. A. IV gibt ais Sulfat mit NaNO, bei 0° d,l-n-Butylen-fi,y-diphenyl- 
dinitrosamin, C10HI8O2N4, aus PAe. F. 101°. Dieses gibt in Eg. gel. in der Warme mit 
konz. HC1 d,l-Di-p-nilrosodiphenyl-fi,y-diamino-n-butan, C16Hls0 2N ,, aus Aceton F. 205° 
(Zers.), wl. in Bzl. u. A., Hydrochlorid. IV gibt mit wss. Formaldehyd d,l-cyclo-Methylen- 
diphenyl-fi,y-diamino-n-butan, C17H 20N 2, aus A. F. 99— 100°. Die Auflosung von IV 
gelingt nur unbefriedigend. Die meso-Form krystallisiert ais meso-n-Butylen-fi,y-di- 
phenyldinitrosamin, C16H180»N4, aus A. A. u. PAe. F. 125°, die Bed. mit Sn u. HC1 gibt 
nieso-Diphenyl-fi,y-diaminobutan, Benzoylderiv. F. 250— 251°, 11. in Chlf., wl. in A. u.
A., Hydrochlorid. IV liefert mit Athylenbromid u. wasserfreiem Na2C03 18 Stdn. auf 
115— 120° erhitzt r-l,4-Diphenyl-2,3-dimethylpiperazin, C[8H 22N 2 (V), aus PAe. F. 89 
bis 90°, Pikrat, aus Aceton F. 202— 205° (Zers.). Ais Nebenprod. entsteht 1,4-Diphenyl- 
piperazin, aus A. u. Bzl. F. 163°. Die Aufldsung von V gibt rechtsdrehendes 1,4-Di- 
phenyl-2,3-dimethylpiperazin, aus PAe. F. 87°, [<x ] d  =  + 4 4 ,8 ° u. linksdrehendes 1,4-Di- 
phenyl-2,3-dimetbylpiperazin, F. 87°, [a]o =  — 36,8°. Samtliche Krystalle sind genau 
gemessen u. krystallograph. charakteriaiert. (Proc. Royal. Soc. London. Serie A. 110. 
502— 23.) T a u b e .

Ray Campbell, Robert Downs Haworth und William Henry Perkin, jun., 
Synthetische Yersuche in der iso-Chinolingruppe. VI. Eine Synthese von Paraberin-



2 7 9 8 D. O k g a n is c h e  C h e m ie . 1 9 2 6 .  I .

derimten. (V. vgl. Journ. Chem. Soc. London 127- 1709; C. 1925. II. 2274.) Vff. stellen 
ein Alkaloid vom Paraberintypus (vgl. dio Formeln XII—XIV) dar, das im Gegensatz 
zu don natiirlich yorkommonden Alkaloiden vom Typus I eine lineare Anordnung der 
Benzolkerne aufweist. — Es gelang nicht, vom co-Aminoacetoveratron ausgehend, 
einen IsochinolinringsehluB herbeizufiihren, wohl infolgo der Anwesenheit einer Carbonyl- 
gruppe, da der RingschluB moglich wird, wenn dieso Gruppe durch >  CH2 oder >  CH • OH 
ersetzt wird (vgl. D e c k e r , L ieb ig s  Ann. 395. 299; C. 1 9 1 3 .1 . 1201). — 3,4-Dimethoxy- 
pkenyl-3,4-?neihylendioxystyrylketon (II), aus Acetoveratron u. Piperonal, wurdo mit 
H2 in Ggw. von kolloidem Pd zu 3,4-Dimeth'oxyphenyl-3,4-melhylendioxy-(}-phenylatkyl- 
Jcełon reduziert; dieses ergab mit Methylnitrit u. Na-Athylat das Isonilroso-Deńv. (III). — 
Dio Red. dieses Prod. zum 3,4-Dimdlioxyphc.nyl-3,4-viethylendioxy-fi-phenyl-a.-amino- 
Cdhyllceton (IV) fiihrte in alkal. Lsg. zum Pyrazinderiy. (V), das durch Kondensation 
von 2 Moll. von IV u. folgender spontaner Oxydation entstanden war. Mit SnCl2 ais 
Rcduktionsmittel wurde IV unter bestimmten Bedingungen in ziemlich guter Ausbeuto 
erhalten. —  IV kondensiert sieh leicht mit Formalin u. HC1 zu G,7-Melhylcndioxy- 
3-{3' ,4 ’-dimethoxybmzoyl)-l,2,3,4-telrahydro-i-chinolin (VI). Mit Jod oxydiert gibt dieses 
Prod. 6,7 - Mdhylendioxy-3-(3',4'-di>neihoxybenzoyl)-i-chinolin (VII), das dem Papa- 
yeraldin sehr naho yerwandt ist. Dio Salze dieser tertiaren Baso werden leicht durch 
W. dissoziiert. Durch Sehmelzen der Baso mit KOH wird Veratrumsaure abgespalten. 
Die bas. Restbestandteile konnten nicht identifiziert werden. Die B. der Veratrum- 
saure spricht fur die in VI u. VII angenommene Struktur. Bei der Kondensation von
IV mit Formalin ist es wieder dio >CO-Gruppe, die den RingschluB yerhindert. —
VII gibt bei der Red. mit Zn-Staub u. CH3COOH 6,7-Methylendioxy-3-(u.-oxy-3',4'- 
dimethoxybenzyl)-i-chinolin (VIII). Daraus entsteht mit HBr u. Zn-Staub eine óligo 
Baso 6,7-Methylendioxy-3-(3',4'-dimethoxybenzyl)-i-chinolin (IX), die infolgo der ge- 
ringen Auabeuten nicht in reinem Zustando isoliert werden konnte. — Die Red. von 
VI, VII u. VIII mit Na-Amalgam, Zn u. H2S 0 4 ebenso wie die elektrolyt. Red. in der 
Kalte fiihrte zu amorphen Basen yom Typus X, da aus Papayeraldin u. Papayeranol 
unter densolben Bedingungen eine gleichartige Substanzreiho erhalten wurde. — Vff. 
bestatigen die Angaben PYMANs (vgl. Journ. Chem. Soc. London 95. 1610; C. 1909.
II. 2178) bzgl. der Identitat der von F r e u n d  u . B e c k  (ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 37. 
3321; C. 1904. H . 1155) erhaltenen u. f&lsehlicherweise mit „i-Tetrahydropapaverin“ 
bezeichneten Base mit Tetrahj'dropapaverin. Wurden die Bedingungen, die F p.EUND 
u. B eck  angeben, bei der Elelctrolyse yon VII angowandt, so resultierte das amorpho 
6,7-Methylendioxy-3-(3', 4'-dimelhoxybenzyl)-l,2,3,4-telrahydro-i-chinolin (XI). —  Mit 
Formalin u. HC1 ergab XI 2,3-Methylendioxy-ll,12-dimełhoxy-6,15,16,17-łelrahydro- 
paraberin (XII). Die geringen Ausbeuten deuten auf eine yorzugsweiso Neigung zur
B. desTypus I hin. —  XII ist, ebenso wie Tetrahydroberberin u. Tctrahydro-^-berberin, 
swl. u. gibt swl., schon krystallisierende Salze. Das Methyljodid ist ziemlich bestandig 
gegen sd. alkoh. KOH. Mit Jod gibt XII keine Verb., die der B. der quaternaren Ber- 
beriniumsalze entsprache, sondern ein Hydrojodid, C20H19O,iN,HJ. Die entsprechcndo 
HCl-Verb. -wird durch N H 3 gespalten unter B. von 2,3-Methylendioxy-ll,12-diniethoxy- 
dihydroparaberin (6,17 oder 6,15) (XIII) oder (XIV), C20H i9O4N.

V e r s u e h e .  50 g Styrylketon II, 500 ecm Eg., 3% PdCl2 (15 ccm) u. 0,5 g 
Gummiarabikum in wenig W. wurden bei 50— 60° (Wasserbad) 2 Stdn. unter Riihren 
im H2-Strom reduziert. 3,4-Dimethoxyphe7iyl-3,4-methylendwxy-f}-phenylaihylketon 
aus CHjOII yerfilzte Nadeln. F. 102—103°. Oxim aus wss. A. Nadeln. F. 119— 121°. 
Isonitrosoderiv. III, C18H170 BN. Aus wss. CH3COOH Nadeln. F. 137°. — Eine ls g .  
yon SnCl2 in absol. A. wurde bei — 10° mit trocknem HC1 gesatt., das gepulyerto Iso- 
nitrosoderiy. dazu gegeben u. wieder bei derselben Temp. mit HC1 gesatt. Aus dcm ab- 
gesohiedenen SnCl^-Salz des 3,4-Dimelhoxyphenyl-3,4-methylendioxy-fi-phenyl-a-amino- 
athylketons (IV) mit H2S das Uydrochlorid, Ci8H 18OsN,HCl; aus A .-A. Nadeln. F. 218
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bis 219°. Pikral,_ C24H220 12N 4, aus A. gelbe Nadeln. F. 213°. —  Eine Lsg. von III in 
NaOH mit Zn-Staub bei Zimmertemp. 3 Stdn. turbiniert, gibt das Pyrazinderii>. V, 
C36H320 8N2, aus A.-Chlf. gelbliche Nadeln. F. 205°. — Eine methylalkoh. Lsg. des 
Hydrochlorids von IV u. 40% Formalin wurde mit NaHC03 zerlegt, 20 Min. gekocht, 
yerdiinnt u. auf dom Dampfbad mit 20%ig. HC1 gel. Aus dem abgeschiedenen Hydro
chlorid des G,7-]Uethylendioxy-3-(3',4'-dimethoxybenzoyl)-l,2,3,4-tetrahydro-i-chinolins VI, 
C1BH iA N , wurde die Base auf Zusatz von NH3 gewonnen. Aus A. nadelformige Bosetten. 
F. 137°. LI. in Chlf., Aceton, h. A., h. Bzn. Die gelbliche, schwefelsaure Lsg. wird auf 
Zusatz eines Krystalls K N 0 3 blutrot. Hydrochlorid. Aus sehr verd. HC1 krystall- 
wasserhaltige Nadeln; bei 115— 120° wasserfroi. Sil. in A. Auf Zusatz yon A. fallt 
aus der alkoh. Lsg. das wasserfreie Hydrochlorid aus. Feine Nadeln. F. 232—234° 
(Zera.). Unl. in A. Benzoyl-Deriv., C26H230 6N. Aus A. lango Nadeln. F. 187— 188°. 
PiJcrat, C25H220 12N4,H 20 . Aus A. gelbe Nadeln mit Krystallwasser. F. 157— 158° 
(Zers.). Oxim. Nadeln. F. 205— 209° (Zers.). — Zu einer alkoh. Lsg. yon VI wurde
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unter V2-std. Kochen allmahlich 2°/0ig. alkoh. Jodlsg. zugefugt. 6,7-Methylendioxy- 
3-(3',4'-dimethoxybenzoyl)-i-ehinólin (VII), Cj9H150 sN , aus 50%ig. alkoh. Eg. Nadeln.
F. 222°. Swl. in A., U. in Eg. u. Chlf. Unl. in W. Das Sulfat krystallisiert aus 20%'g- 
H 2S 0 4 in gelben Platten. Oxim, Nadeln. F. 234— 236° (Zers.). —  VII in Eg. wurde 
wahrend der Zugabe von Zn-Staub auf dem Wasserbad erwarmt. Nach 4 Stdn. Rk. 
beendet. 6,7-Methylendioxy-3-(v.-oxy-3',4'-dimethoxybenzyl)-i-ćhinolin (VIII), c 10H17o 6N. 
Aus A. Nadeln. F. 153°. Unl. in W. LI. in h. A., Aceton u. Chlf. Die rote konz. schwefel- 
saure Lsg. wird auf Zusatz eines KryBtalls K N 03 dunkelgrun. Pikrat,
Aus viel A. gelbe Nadeln. Dunkeln bei 183°.' F. 195° (Zers.). — VIII wurde in mit HBr 
gesatt. Eg. 12 Stdn. aufbewahrt, die Lsg. dann auf 300° erhitzt u. ein Uberschufl \o n  
Zn-Staub unter Turbinieren langsam zugegeben. 6,7-Methylendioxy-3-(3',4'-dimethoxy- 
benzyl)-i-chinolin (IX) Ol. Pikrat, C2;;H20On N4, aus viel A. gelbe Nadeln. F. 206— 207°. 
Eine Zerlegung des Pikrats gelang nicht. —  Dio Elektrolyse von VII bei 90— 95° ergab 
einen roten Sirup, 6,7-M etliylendioxy-3-(3',4'-dimethoxybenzyl)-l,2,3,4-tdrahydro- 
i-chinolin (XI), dessen Hydrojodid, C10H21O4N ,H J, aus A. krystallisierte, F. 226° (Zers.). 
Hydrochlorid. Aus A. kleine Nadeln. F. 220— 222° (Zers.). Nitrosamin, Cj^HjjOjNj. 
Aus A. kurze Nadeln. F. 128°. — Das Hydrojodid von VI in CH3OH wurde mit NaHC03 
zerlegt u. einige Min. mit 40°/oig. Formalinlsg. gekocht. 2,3-jSIethylendioxy-ll,12-dimdh- 
oxy-6,13,16,17-ldrahydroparaberin (XII), C20H21O4N. Aus Bzn. Prismen. F. 221—222°. 
Unl. in W., 11. in Chlf. Hydrochlorid aus W. Nadeln. F. 236— 238°. Pikrat, C25H210 11N 1, 
aus A. gelbe Kliimpchen. F. 199—201° (Zers.); Methyljodid, C21HM0 4N;0[1 aus CH3OH 
groCe Prismen. F. 268°. MethylcMorid. Gallertartiger Nd. F. 260° (Zers.). —  Zu 
einer alkoh. Lsg. von VII wurde l% ig. alkoh. Jodlsg. zugefugt. Nach 7 2-std. Kochen 
wurde das Perjodid mit H2S 0 4 in das gelbe Hydrojodid ubergefiihrt. Das Hydrochlorid, 
C20H19OjN,HC1,i/2H2O, des 2,3-Methylendioxy-ll,12-dimethoxy-6,17 oder -6,15-dihydro- 
paraberins (XIII) oder (XIV), aus wenig W. gelbe Nadeln mit */2 Mol. Krystallwasser.
F. 120° unter Abgabe des Krystallwassers. Hydrojodid, C20H18O4N ,H J, gelbe Nadeln.
F. 225—226°. (XIII) oder (XIV) wurde aus dem Hydrochlorid nach Zugabe von N H 3 
ais gelblicher, amorpher, gelatinoser Nd. erhalten. Nach Zugabe von Petroleum zur 
trocknen ather. Lsg. fiel dio Base ais amorphes Pulver aus, F. 180— 190° (unscharf). 
(Journ. Chem. Soc. London 19 2 6 . 32—43. Osford.) B e r e n d .

Costin Nenitzesco, Ber gegenwartige Stand der Uniersuchungen iiber die Kon- 
slitulion des Blulfarbsloffes. Zusammenfassende Ubersicht der neueren Forschungen. 
(Bulet. Soc. do Chim. din Romania 7. 102— 16.) SpiEGEL.

Robert Downs Haworth, William Henry Perkin, jun., und John Rankin,
Die Spallung von d l-Dicentrin. (Vgl. S. 1202.) Vff. weisen die Identitat der in der 
friiheren MitteOung bcschriebenen, synthet. dargestellten d 1-Base (I), C20H 21O4N, mit 
d 1-Dicentrin nach. Sio kann namlich leieht durch Weinsiiure unter ahnlichen Be- 
dingungen, wie GADAMER sie zur Trennung des d 1-Glaucins benutzte, in dio d- u. 
1-Modifikation zerlegt werden. Beide krystallisieren gut aus A., F. 169°, [a]o =  + 64 ,1°  
u. — 63,5°. Durch direkten Vergleich der d-Base mit d-Dicentrin wurde die Identitat 
beider Prodd. naehgewiesen.

V e r s u c h e :  6'-Nitroveratrylnorhydrohydrastinin, W., 40%'g- Formalin u. 
Ameisensaureanhydrid wurden 6 Stdn. auf 160— 170° in einem verschlossenen Rohr 
erhitzt. Es resultierte 6-Niłrohomoveratrol, aus A. gelbe Nadeln. F. 119°. Dio alkal. 
gemachte Lsg. ergab Hydrohydrastinin, Cn H130 2N; aus Petroleum Platten. F. 56 
bis 58°. — Zur Spaltung des d 1-Dicentrins wurde eine 2-n. absol. alkoh. Lsg. von 
d-Weinsaure zu einer Lsg. von d 1-Dicentrin in absol. A. bis zur schwach sauren Rk. 
zugegeben. Nach Zugabe der gleichen Menge d-Weinsaure fiel ein amorpher Nd. aus, 
der sich beim yorsiehtigen Erwarmen wieder l5ste. Beim Anreiben schied sich aus 
der warmen Lsg. saures d-weinsaures l-Dicentrin ab. Das zur Trockno eingedampfto
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Filtrat ergab einen gummiartigen Riickstand. Dio 
daraus mit NaOH gcwonncne Base wurde in gleicher 
Weiso ais saures l-weinsaures d-Dicentrin isoliert. 
Beido Prodd. sind 1. in W., zwl. in A. Aus wss. 
A. knotchenformige Massen. — d-Dicentrin aus A. 
langc Prismen. F. 169°. [oc]d17 =  + 64 ,1° (Chlf.;
c =  1,433). LI. in A., Bzn., Essigester. Die Chlf.- 
Lsgg. werden allmahlich gelb u. geben beim Ein- 
engen ein in A. unl. Gemisch, das durch wenig mc- 

thylalkoh. KOH zerlegt wird. — l-Dicentrin aus A. lange Prismen. F. 169°. Ein Ge- 
misch mit d-Diccntrin erweicht bei 168°. F. ca. 178°. [ajo”  =  —63,5° (Chlf.; c =
1,700). (Journ. Chem. Soc. London 19 2 6 . 29—32. Oxford.) B e r e n d .

E. Biochemie.
E t, E n z y m c h e m ie .

Ferdinand Lehr, Ober den Einflufi des Berylliums auf die Fermentbildung. (Vgl. 
K o c h m an n , Biochem. Ztschr. 1 5 1 . 269; C. 1 9 2 5 . I. 973.) BeCl2 steigert bei ph  =  7,2 
in Ggw. von Phosphatpuffer dio Ureasewrkg. der Proteusbakterien, wobei eine Menge 
von 0,1 ccrn „Borylliumchlorid fl.“ (KAHLBAUM) sich ais optimal erwies; gróBere 
Mengen hemmen, kleinero Mengen sind unwirksam. Da die Rk. in Ggw. von Phosphat- 
mischung nach SOERENSEN vorgenommen wird, entsteht ein Nd. Es wird nach- 
gowiesen, daB dio Wrkg. des Be von der B. dieses Nd. unabhangig ist; wirksam ist 
aber nur die nieht in dem Nd. befindliche Menge des Be. — In dest. W. hemmt Be 
die Proteus-Urease sehr stark. — Da die Urease der Jackbohnen von Be gehemmt wird 
u. die der gepulverten Bakterien niclit gesteigert wird, nimmt Vf. an, daB die Wrkg. 
des Be in einer Anregung der Bakterienzelle zu vermehrter B. von Ferment besteht. —  
Auch die yon K o c hm ann  (1. c.) beobaehtete Wrkg. des Ca wird durch etwa den 
fiinften Teil des zugesetzten Ca bewirkt; es scheint keine direkte Beziehung zwischen 
der Menge Ca u. der Fermentwrkg. zu bestehen. (Biochem. Ztschr. 168 . 166— 74. 
Berlin, Krankenhaus Moabit.) H e s s e .

A. Blagowestschenski, Ober die synłhetische Wirhung der pflandichm Proteasen. 
(Vgl. S. 1588.) LiiBt man etwa 2 g Leucin in 40 g Glycerin zusammen mit etwa 9 g 
eines aus gekeimtem Samcn von Phaseolus Mungo L. durch Troeknen u. Mahlen er- 
haltenen Pulyers 23 Tage stehen, so wird eine Abnahme des nach SOERENSEN be- 
stimmten N H a-N (bezw. der Carboxylgruppen) beobachtet. Die gleiche Feststellung 
konnte auch bei anderen Verhaltnissen der 3 Komponenten zueinander gemacht 
werden. Aus dem Reaktionsgemisch konnte Leucinimid isoliert werden. Da ermittelt 
wurde, daB Leucin allein in Glycerin dieser Rk. nieht unterliegt, u. daB beim Stehen- 
lassen einer Mischung des Fermentpulyers mit Glycerin sogar eine Zunahme des NHa-N 
stattfindet, liegt hier eine enzymat. Synthese von Korpern vor, die den Diketopiper- 
azinen nahestehen. (Biochem. Ztschr. 168 . 1—5.) H e s s e .

A. Blagowestschenski, Ober den Einflufi hoher Konzentraiionen neutraler Sloffe 
auf die Wirkung der Peptase. (Vgl, vorst. Ref.) Der Grad der Peptonspaltung durch 
Pankreatin wird durch nieht zu hohe Konzz. von Saccharose oder Glycerin nieht be- 
einfluBt, wahrend diese Stoffe in hohen Konzz. stark hemmend wirken. Weitere 
Hemmungswrkgg. wurden duroh A., CH3OH, Aceton, NaCl, K N 03 erzielt. Die Hem- 
mung ist so, daB ein gesetzmaBiger Zusammenhang zwischen der Konz. des neutralen 
Zusatzes p  u. der hemmenden Wrkg. e des Zusatzes besteht, der durch die Formel 
e == £-]/p3 ausgedruckt wird. Die „eiweiBersparende Wrkg. der Kohlenhydrate" 
hiingt also nieht mit spezif. Eigenschaften der Kohlenhydrate, sondern „mit den Yer-

YIH. 1. 182
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iindorungcn zusammen, welche hohe Konzz. der Zusatze im Reaktionsmilieu hervor- 
rufen". (Bioohom. Ztschr. 168. 6— 13. Tasclikent, Mittelasiat; Staatsuniy.) H e s s e .

L. Rosenthaler, Uber die Einwirkung von Emulsin auf Amygdalin. (Vgl. 
Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. 245. 684 [1907].) Zur Priifung der Frage, 
ob bei der Spaltung des Amygdalins unter Einflufi des Emulsins Gentiobiose entsteht 
(vgl. K uhn, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 857; C. 1923. I. 1459 [der Ref.]), wurde nach 
folgender tlberlegung vcrfahren. Verliiuft die Spaltung b o , daB Amygdalin ohne inter- 
mediare B. yon Gentiobiose gespalten wird, so muBten in jeder Phasc der Spaltung 
gleichzeitig 1 Mol HCN +  2 Mole Glucose 4~ 1 Mol Benzaldehyd entstehen; andern- 
falls miiBte bei kurz dauernden Yerss. auch dann, wenn die interinediar entstandcno 
Gentiobiose weiter gespalten wird, weniger ais 2 Mole Glucose auf 1 Mol HCN gefunden 
werden, was an dem geringeren Reduktionsvermogen der Lsg. erkannt werden kann. 
Die erhaltenen Zahlen gebcn jedoch Werto fiir das Reduktionsvermogen, welche hoher 
sind ais nach den obigen Annahmen aus der gebildeten Menge HCN berechnet werden. 
Diese Zahlen sind so, daB Vf. daraus die Folgerung zieht, daB die Spaltung von Amyg
dalin in erster Phase zu B. yon Mandelniłrilglucosid +  Glucose fiihrt; das Glucosid 
wird dann weiter gespalten. Daneben scheint in geringer Menge auch Gentiobiose 
gebildet zu werden, da das nach Entfemung von HCN u. Benzaldehyd erhaltcne 
Phenylosazon, F. 195° (statt 205° fiir Glucósephenylosazon) zeigte. (Arch. der Pharm. 
u. Ber. der Pharm. Ges. 263. 563—66. 1925. Bem, Univ.) H e s s e .

C. Sibilia, Wirlcungen einiger Fusariumenzyme. Das Amylaseenzym  aus Fusarium-
arten (F. echinosporum u. F. fuliginosporum) wirkt auf die Starkekorner der lebenden 
Kartoffel auch bei Ggw. von l% ig. Oxalsaure nur sehr wenig ein. Die Yeranderung 
ist auBerlich auch u. Mk. nicht erkennbar, sondern wird nur durch einen schwach 
rotlichen Stich der Farbung mit J-KJ-Lsg. bcmcrkt. Dio pektinzerstorende Einw. 
der genannten Fusariumarten tritt, wie durch Verss. an Karotten gezeigt wird, nur 
bei Ggw. von l% ig. Oxalsaurelsg. u. dann m it zunehmcndem Saurezusatz in yer- 
stiŁrktem MaBe auf. (Atti R. Accad. dei Lineei, Roma [6] 3. 165— 67. Florenz, Inst. 
f. Land- u. Forstwirtscli.) L e h m a n n .

P. Petit und Richard, Einflufi der Auflomngsart von Amylase auf die Ver- 
zuckerung von Siarkę. Es wird die Einw. der H-Ionen auf die Auflosung der Amylase 
untersucht u. gefunden, daB dieselbe sich in einem Gebiet yon pn =  3,0 bis 8,0 voll- 
zieht, jedoch nach den beiden genannten Grenzwerten zu mit erheblich geringerer 
Geschwindigkeit. Auch bei Ph =  9,5 geht die Rk. noch nach einigen Stden. vor sich; 
dio Reduktionskraft ist zwar schwach, aber immer noch reell. Verss. uber die Auf
losung von Amylase mit Hilfc von sd. W., W., in welches ein Strom gasfórmigen H2 
geleitet wird u. W., durch welches ein Luftstrom geschickt wird, ergaben, daB Luft 
fiir die Verzuckerung von Starkę nicht nur unnotig ist, ja sogar schiidlieh ist, wio aus 
einer Tafel heryorgeht, in der die Ausbeuten an Maltose in mg angegeben sind. Am 
giinstigsten in allen drei Fallen ist eine [H ‘] von 10~4,2. Es folgt eine theoret. Deutung 
der Verss. (C. r. d. l’Acad. des sciences 181. 575— 77. 1925.) H a a s e .

D. Michlin, Uber die Perhydridase des Kuhcolostrums und der Kuhmilch. (Vgl- 
S b a r s k y  u. M ic h l in ,  Bioehem. Ztschr. 155. 485; C. 1925. I. 2232.) Das Colostrum 
von Kiihen, welche bereits fruher Milch gegeben batten, enthalt betrachtliche Mengen 
Perhydridase, wahrend das Enzym im Colostrum der erstmalig schwangeren Kiihe 
erst 1—2 Woehen yor dem Kalben erscheint. Auch in der Milch frischmilchender 
Kiihe kann die Perhydridase nachgewiesen werden, wenn man an Stelle des ublicheu 
Schardingcrreagens (HCHO -)- Methylenblau) Acetaldehyd u. Methylenblau ver- 
wendet (5 ccm gesatt. Lsg. yon Methylenblau in A. -j- 5 ccm Acetaldehyd 190 ecm 
W ,; yon dieser Lsg. wird 1 ccm zu 10 ccm Milch gegeben; ais positiy wird die Rk. 
bezeichnet, wenn die Entfiirbung bei 65° in 30 Min. erfolgt). Die Perhydridaso konnto 
so ausnahmslos in der Milch von mehreren 100 Kuhen nachgewiesen werden. — Ein.
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Zusammenhang zwischen Fettgehalt u. Enzymmenge konnto nicht ermittelt werden. 
(Biochem. Ztschr. 168. 36— 47. Moskau, Staatl. Inst. f. Veterinarie.) H e s s e .

Emil Schall, Das Vorkommen der Nadi-Oxydasen in den Oewebszdlen des Auges 
in seinen verschiedenen Entwicldungsstufen. (v. Gr a e f e s  Arch. f. Ophth. 115. 666— 94.
1925. Dusseldorf, Akad. Augenklin. u. Marburg Augenkl.; Ber. ges. Physiol. 32. 884.
1926. Ref. K ir c h n e r .) Op p e n h e im e r .

Henry Stanley Raper und Horace Bradbury Speakman, Die Tyrosinase-
Tyrosinreaktion. IV. Mitteilung uber die Identitat von Tyrosinase aus verschiedenen 
QueUen. (III. vgl. H a p p o l d  u. R a p e r , Biochemical Journ. 19. 92; C. 1925. I. 2451.) 
Tyrosinasepraparate aus Kartoffel, dem Mchlwurm (Tenebrio molitor) u. Agaricus 
dryophilus erzeugen aus Tyrosin ein rotes Prod. von in allen Fallen gleichen Eigen- 
schaften (vgl. R a p e r  u. WORMALL, Biochemical Journ. 17. 454; C. 1923. III. 1623). 
Auch in der Einw. von Kartoffel- u. Mehlwurmtyrosinase auf Chinol, Phenol, p-Kresol, 
Resorem u. Catechin u. in dem pH-Bereiehe der Rk. besteht kein Unterschied. (Bio
chemical Journ. 20. 69— 72. Manchester, Univ.) S p ie g e l .

E j. P fla n ze n c h e m ie .
H. Dieterle, Beitrag zur Kenntnis der olhaltigen Samen von Datura alba Nees. 

In 100 g des Oles wurden gefunden Palmilinsdure u. andere feste Fcttsauren 6,18 g, 
Capronsaure 1 g, ot-Linolsdure 23,55 g, (ł-Linólsaure 2,92 g, Olsaure 60,86 g, Unversoif- 
bares 2,90 g, darin Phylosterin 1 g. (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. 264. 
140—64. Marburg, Univ. Kiel, Univ.) Sp ie g e l .

Oscar Czerny, Beilrag zum Studium der Zusammensetzung der Ole der Fichten 
der Bukowina. (Vgl. Bulet. Soc. de Chimie din Rom&nia 6. 94; C. 1925. I. 1499.) Aus 
den durch Dest. des Colophans aus eiserner Retorte gewonnenen Olen wurde durch 
5%ig. Na2C 03-Lsg. Abietinsaure ausgezogen. Die so geroinigten Ole geben die Storch- 
Morawskischc Rk. Weitere Reinigung crfolgte durch KOH boi 50— 60°, dann Dest. 
iiber .Na. Der Hauptteil ging bei 250— 350° uber u. hatto D. 0,9682. Fraktionierung im 
Vakuum (9 mm) lieferte folgende Fraktionen: 1. Octohydroreten, Kp.8 195— 198°,
D .15 0,9647, gibt mit H N 0 3 -f- H2S 0 4 Trimellitsaure, —  2. Fraktion yon Kp.9 240 bis 
265°, D. 0,960. Das naeh der Analyse yorliegende Styrol wurde durch Horst, des Di- 
bromids vom F. 74,5° bestatigt. — 3. Kp.0 310— 315°, leicht blau durchscheinendes
Ol, Zus. ca. CsH4. — 4. Fraktion vom Kp.0 340— 348°, D .16 0,9686, griinlich, von aromat. 
Geruch. Konz. II2S 04 extrahiert ein farbloses Ol yon den Konstanten des Diterbenlyls 
(R e n a r d ). Der RuckBtand liefert bei Erhitzen mit S ein Ol, das ais Rclen (?) an- 
gesproehen wird, ein Pikrat vom F. 125° bildend. (Bulet. Soc. do Chimie din Romfinia 7. 
91— 92.) Sp ie g e l .

Friedrich Reinitzer, Unlersuchungen iiber Siambenzoe. V. Das ganze Harz. 
(IV. vgl. Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. 263. 347; C. 1925. II. 926.) Vf. 
schlicBt aus den bisherigen Veroffentliclmngen die folgenden ungefahren Zuss. fiir 
frisches (u. erhartetes) Harz: Krystallisiertes Coniferylbenzoat 77,8 (67,8), amorphes 
Coniferylbenzoat (10,0), freio Benzoesaure 11,7 (11,7), freie d-Siaresinolsaure 6,0 (6,0), 
Cinnamylbenzoat 2,3 ( +  Vanillin 0,3), W. 2,2 (2,2), Geweberestc (2,0) °/0. Der weiBe 
Nd., der aus der klaren ath. Lsg. bei starkom Verd. mit A. fitllt, hat alle Eigenschaften 
des polymeren Coniferylalkohols. Eine andere A.-Fallung, aus Mutterlaugon der Krystalle 
des Coniferylbenzoats gewonnen, lieB auf eine Beimengung von polymerisiertem C m i- 
ferylbenzoat schlieBen; sie lieB sich durch Benzoylierung in einen Kórper mit allen 
Eigenschaften des aus amorphem Coniferylbenzoat hergestellten Dibcnzoats, aber yom
F. 98° (statt 85°) ubcrfiihren. Am Schlusse faBt Vf. die wichtigsten Ergebnisso seiner 
Unterss. folgendermaBen zusammen: 1. Siambenzoe ist urspriinglich eine rein weiBe, 
ganz krystallin. M., die amorphe Rindenschicht der Handelsware eine nachtragliche B., 
ebenso wahrscheinlich die eingesprengten diinnen amorphen Schichten. — 2. Sie be-

182 »
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stoht hauptsachlich mis krystallisiertem Coniferylbenzoat u. etwas freier Benzoe- u. freier 
d-Siaresinolsiiure, dio ursprunglich mit wcnig Cinnamylbcnzoat einen dickon Krystall- 
brei bilden, der spater durch Verdunsten des Losungsm. fest u. hart wird. Durch Oxy- 
dation des Coniferylbenzoats entsteht bestandig sehr wcnig Vanillin. — 3. Die von 
Lu d y  gefundonen Benzoate des Benzoresinols u. des Siaresinotannols sind zu stroichen. —
4. Siambenzoe ist entgegen den Angaben von TsCHIRCH u. Lu d y  ungemein leiclit 
yerseifbar. Eine kleine Menge freien Coniferylallcohols in Siambenzoe riihrt offenbar 
von der freiwilligen Zers. des Coniferylbenzoats, vielleicht unter Mitwrkg. yon etwas W., 
hor. Bei trockenem Erhitzen auf 120— 130° yerliert dieses Benzoat die Halfte der 
Benzoesaure. — 5. Die glasige gefarbte Rindenschicht der Handelsware entsteht durch 
Oborgang des krystallisierten Coniferylbenzoats in amorphes unter gleiehzeitiger Oxy- 
dation u. Polymerisation, was langsam schon bei gewohnlicher Temp., schneller in er- 
hohter eintritt. —  6. Bei Behandlung der Siambenzoe mit Losungsmm. geht ein sehr 
groBer Teil des krystallisierten Coniferylbenzoats in amorphen Zustand iiber. — 7. Siam
benzoe entsteht durch krankhafte Tatigkeit des yerwundeten Cambiumgewebes, das 
Verbb. des Coniferylalkohols enthalt, die bei ungestorter Lebenstiitigkeit bei Verholzung 
der Zellwande yerwendet werden, nun aber ein grofles tJbermaB von Coniferylbenzoat u. 
kleinero Mengen der iibrigen Harzbestandteile entstehen lassen. (Areh. der Pharm. u. 
Ber. der Pharm. Ges. 264 . 131—40. Graz, Techn. Hoehsch.) S p ie g e l .

Albert Charles Chibnall und Cyril Ernest 6rover, Eine chemische Unler- 
suchung des Blattzellcytoplasmas. I. Die lóslichen Proteine. Aus nach dem mehrfach 
beschriebenen Verf. (ygl. Ch ib n a l l  u . N o l a n , Journ. Biol. Chem. 62. 179; C. 1925 .
I. 677) erhaltenen kolloidalen EiweiBlsgg. lassen sieh mittels Filtration durch Papier- 
brei 2 EiweiBfraktionen yoneinander trennen, ebenso aus dem dirckt aus fein zer- 
kleinertem Blatterbrei mittels der Buchnerpresse gewonnenen Extrakt. Die eine ent
halt die „kombinierten“ Proteine, lose an in A. 1. Stoffe gebunden, die andere die „lós- 
lichen“, unkombinierten. Die letzten wurden aus den Blattern von 12 Arten in fur 
die Analyse geniigend reinem Zustande gewonnen (aus einigen anderen Arten gelang 
dies bislier nicht). Sie sind Oluteline, die zwar Gemische sein diirften, aber sehr iihnliche 
chem. Eigensehaften besitzen. Sie haben samtlich einen isoelektr. Bereich von pa =  4,0 
bis 5,0, in dem ihre Loslichkeit am geringsten ist. Die [H‘] des Blattzellsaftes war in 
allen Fallcn alkal. gegenuber diesem isoelektr. Bereich, so daB die Proteine in den cyto- 
lysierten u. wahrscheinlicli auch in den lebenden Zellen ais Anionen yorhanden waren. 
(Bioehemical Journ. 20 . 108— 18. London, Univ. Coli.) S p ie g e l .

Franz stem  und Julius Zellner, Beitrage zur vcrgleichenden PJlanzenchemie. 
XI. Uber Sonchns arrensis L. (X. vgl. Ze l l n e r , S. 2368.) Untersucht wurde Sonchus 
arnensis L. ais Reprasentant der miichsaftfiihrenden Kompositen u. zwar sowohl die 
ganze Pflanze, wie auch der isolierte Milchsaft. I. U n t e r s u e h u n g  d e r  g a n z e n  
P f 1 a n z e. Im PAe.-Auszug, im nicht yerseifbaren Teil-Cerylalkohol (s. unten im A.- 
Auszug), zwci Verbb. vom F. 193— 194° u. 152— 153° (s. unten bei der Milchsaftunters.). 
Im yerseifbaren Teil sind Stearin- u. Pahnilins&ure enthalten. Der A.-Auszug enthalt 
im wesentlichen Cerylalkohol, C26HM0 . Aus Trichlorathylen u. PAe. F. 80°; Acetylderiv. 
aus A. -f- wenig Trichlorathylen F. 63—64°, Kp121 292°; Phlobaphene u. Gerbstoffe 
sind reiehlich yorhanden. Auffallend ist, daB der Inyertzucker iiberwiegend aus Gluoose, 
u. nicht, wie bei anderen Kompositen wegen ihres Inulingehaltes, aus Fructose besteht. 
Ferner lassen sieh noch ChoUn u. Weinsaure nachweisen. II. U  n t e r s. d e s  M i 1 c h - 
s a f t  e s. Der Milchsaft reagiert schwach sauer u. zeigt Oxydasenrkk. Der PAe.- 
Auszug enthalt nach der Yerseifung des Riickstandes mit 10% KOH Kautschuk, ais 
Nitrosat voin Zersetzungspunkt 133— 134“ naehgewiesen. Ferner eine Verb. vom F. 193 
bis 194° (s. o.), 1. in A. u. Aceton, Liebermannsche Rk. schwach, Hesse-Salkowskysche 
Rk. deutlich, in Chlf. wird Br addiert, Acełylderii'., aus A. F. 215°, sowie eine Verb. 
vom F. 149—150°, 11. in Chlf., wl. in A., Bzl. u. Aceton, swl. in Essigester, Acełylderiv.
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vom F. 228° (wnhrscheinlicli nieht ganz rein). Die bcidon Verbb. sind wahrscheinlich 
mit den a- u. fi-Lactucerolen von H e s s e  (L ie b ig s  Ann. 234. 243 [1886] u. 244. 268 
[1888]) ident. Dic Lactucone von L e n o ir  (L ie b ig s  Ann. 60. 83 [1846]) sind vermutlich 
die Essigsaureester dieser, don Amyrinen iihnlichen Alkohole. Endlicli lafit sieli noeh 
eine sohwaeho Sdure vom F. 139—140°, vielleicht eine Dioxystearinsaure, isolieren. 
Der in PAe. unl. Riiekstand enthalt Mannit, ferner l-Inosit, aus verd. A. F. iiber 240° 
(Zers.), Verfarbung bei 213°. Acetylderiv., amorph, F. 52°. Der Milchsaft enthalt ferner 
oinen Bitterstoff, Proteinę, geringe Mengen Fettsauren, nieht naher definierbare, tannoide 
leieht oxydable Stoffe u. eine Oxydase. (Monatshefte f. Chemio 46. 459—69. 1925.) T a .

H. Kondo und T. Sanada, Vber die Bestandteile der Wurzel von Lindera strychini- 
folia ViU. Diese -Wurzel, welehe ais Tonieum, Stomachieum, Diuretieum usw. An- 
wendung iindet, wurde mit 80%ig. A. perkoliert, Lsg. diek oingedampft, mit W. ver- 
riihrt u. mit A. extrahiert. Riiekstand der ath. Lsg. lieferte reiehlieh Krystalle (I) 
u. dligo Substanz, letztere bei Dest. unter 5 mm die Fraktionen 66— 100° (II), 100— 140° 
(III), 140— 170° (IV) u. Riiekstand. I wurde mit PAe. zerlegt in Prismen, F. 187°, 
u. Nadeln, F. 145°. II gab bei Dest. iiber Na eine krystallin. Substanz vom F. 200— 201°. 
Letztere entstand auch beim Verseifen von III neben einer Saure vom F. 205— 208°.
IV bestand hauptsachlieh aus den Nadeln vom F. 145°. — Die Substanz vom F. 200 
bis 201°, Linderol genannt, ist offenbar ein Alkohol, hat die Zus. Cn H220 , bildet Prismen, 
riecht u. schmeckt campherartig, meist 11. [«]D7 =  —32° 38' (in Chlf.). Durch H P t 
nieht reduzierbar. — Die Prismen vom F. 187°, Linderan genannt, haben die Zus. 
CsH ,0O2, geruch- u. geschmacklos, wl. in k. A. H,SO.,-Lsg. farblos. [a]n16 =  — 164° 34'. 
Gibt blaue Fichtenspanrk., wird durch k. Vanillin-HCl kirschrot, durch h. konz. HC1 
tiefrot gefarbt. Enthalt kein OH oder OCH3, dagegen eine Doppelbindung. Reduziert 
weder ammoniakal. Ag- noeh Fehlingsche Lsg. u. reagiert nieht mit CO-Reagenzien. 
Absorbiert mit P t 2H2 unter B. eines amorphen, inA. wl. Prod. vom F. 135°, das griine 
Fichtenspanrk. gibt. — Die Nadeln vom F. 145°, Linderen genannt, haben dio Zus. 
CuH i40 2. Farbung durch Vanillin-HCl kirschrot. Enthalt zwei Doppelbindungen u. 
absorbiert 3H2 unter B. der óligen Prodd. CUH1S0 2 u . Cn H160 . — Die Saure vom F. 205 
bis 208°, Linderasaure genannt, hat die Zus. Ci5H1B0 3, bildet Nadeln, unl. in W., 11. in 
k. Laugen, h. Sodalsg. Fiirbung durch Vanillin-HCl kirschrot, Fichtenspanrk. positiy. 
H2S 0 4-Lsg. gelb. FeClj farbt nieht. — In diesen Verbb. sollen Furanderiw. yorliegen.

____ Linderan wiirde eine der bcidon nebenst.
- 1 |  j j  Formcln besitzen. Linderen konnte ein Allyl-,

q  Propenyl- oder Methylvinyllinderan sein.
Bei der Hydrierung des Linderens wiirde 

ein Furankern aufgespalten, wahrend der andere intakt bliebe. Linderol wiirde sich 
vom Linderen ableiten. (Journ. Pharm. Soc. Japan 19 2 5 . No. 526. 1—3.) Lb.

E 5. T ier p h y sio lo g ie ,

Lancelot T. Hogben, Studiem, iiber die Hypophyse. V. Die Blutdrucksenkungs- 
renkiion der Vógel. (IV. vgl. Quart. journ. of exp. phys. 14. 301. 1924; C. 1925. II- 937.) 
Die Hypophysenbinterlappensubstanz, die bei der Ente Blutdrucksenkung hervorruft, 
ist in A. unl., in W. 11., durch Trypsin u. Alkali nieht, dagegen durch Kochen zerstorbar. 
Sie teilt diese Eigenschaften mit Uterus erregenden, Blutdruck steigemden, Melano- 
phoren reizenden Substanzen der Hypophyse. (Quart. journ. of exp. physiol.15.155—61. 
1925. Edinburg, Dep. of physiol.; Ber. ges. Physiol. 32. 881. 1925. Ref. H e y m a n n .) Opp.

Lancelot T. Hogben und Gavin R. de Beer, Sludien aber die Hypophyse. 
VI. Die Lokalisation der wirksamen Substanzen und ihr Vorkommen in der Tierreihe. 
(Vgl. vorst. Ref.) Die wirksamen Extrakte aus der Hypophyse lassen sich auch aus 
den Driisen der Knorpelfische gewinnen. (Quart. journ. of exp. physiol. 15. 163— 76.
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1925. Edinburg Dep. of physiol. Oxford dep. of comp. anat.; Ber. ges. Physiol. 32. 881 
bis 882. 1925. Ref. H e y m a n n .) Op p e n h e im e r .

Fritz Rothschild, Magenseh-ełion und duodenaler Ruckjlup vor und nach der 
Behandlung des u lew  ventriculi und duodeni mit Ncntoprotin. Die fraktionierte Unters. 
des Magensaftes mit Beat. des duodenalen Riickflusses ist ein Mittel, den Erfolg der 
Behandlung objektiy zu kontrollieron. (Klin. Wchschr. 5. 102—04. Berlin, II. medizin. 
Klinik der Charitó.) HuCKEL.

M. L. Muller, Fiinfzehn Jahre Pituitrin in der Oeburishilfe. Zusammenfassonder 
Bericht uber dio Erfahrungen in der Praxis. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 70 . I.
945— 56. Utrecht.) Sp ie g e l .

Elsę Bucka, Die Notwendigkeit der Kóhlenhydratzuf uhr bei der Behandlung des 
diabetischeti Coma mit Insulin. An Hand von Fallen wird gezeigt, daB in sichoren 
Fallen von vorgeschrittenem Coma, wo der Patient boi tiefster Atmung ganz ohne 
BewuBtsein ist, ohne Beeintrachtigung dor Hcilungsmoglichkeit u. ohne die Gefahr, 
daB eine hypoglykamische Rk. eintritt, in den ersten Stdn., so lango Zueker im Urin 
auftritt, jegliehe Zuekerzufuhr unterbleiben u. trotzdem reiehlich Insulin injiziert 
werden kann. (Klin. Wchschr. 5. 254— 60. Breslau, Medizin. Klinik.) H u CKEL.

Alexander Hynd, Das Schicksal des Blutzuckers nach Insulininjekiion bei 
normalen Tieren. Die yerhaltnismiiBig geringe reduzierende Kraft der Blutkórperchen 
von n. Kaninchon wird durch Injektion von Insulin nicht beoinfluBt, die erheblichere 
des Plasmas fallt dagegen bis zu der der Korperchen ab. Hydrolyse andert den Plasma- 
zucker sowolil in n. Zustande wie nach Insulin nur wenig, steigert aber das Reduktions- 
yermogen der Korperchen in beiden Fallen. Diese Steigerung ist zwar teilweise auf 
die Einw. von bei der Hydrolyse entstandenem Pepton zuriickzufiihren, aber der Um- 
stand, daB sie nach Insulin erheblicher ist ais yorher, liiBt auf B. eines nichtreduzierenden, 
irgendwie an die Gewebe sich bindenden Glueosekomplexes schlieBen. Man kann an- 
nehmen, daB ca. l/« des nach Insulin aus dem Plasma verschwindenden Zuckers durch 
derartige Bindung seitens der Korperchen in Anspruch genommen wird. Derartige 
Schliisse werden aber dadurch unsicher, daB dio Zuckerbestst. in den Hydrolysaten 
nach den ublichon Methoden nicht zuyerlassig sind. (Biochemical Journ. 19 . 1095 
bis 1100. 1925. Univ. of St. Andrews.) Sp ie g e l .

X. ChahOTitch, Wirkung des Zinksidfats auf die Olykolyse des Blutzuckers in 
vilro. ZnS04 (0,5°/o) hemmt dio Koagulation, aber laBt dio Hamolyse unbeeinfluBt. 
Wird aber ZnS04 defibriniertem Blut zugesotzt, so zeigt es eine ausgesprochene anti- 
glykolyt. Wrkg. (C. r. soc. de biologie 94. 229—30. Belgrad, Labor. de phy
siol. gen.) Op p e n h e im e r .

Erik Gottlieb, tlber das Vórkommen ton Cyanal im  Blut. Vf. berichtct tibor 
Verss., die entgegen den Befunden von Mo n tg o m er y  (Biochemical Journ. 19 . 71; 
C. 1 9 2 5 -1. 2102) die Ggw. von >  0,1 mg Cyanat in 100 ccm Blutplosma ausgeschlossen 
erscheinen lassen. Cyanat, per os oder intravenos gegeben, ist giftig. Man kann 
daher in ihm nicht dio Vorstufe des im Organismus gobildeten Harnstoffs sehen. 
(Biochemical Journ. 20. 1— 5. Kopenhagen, Univ.) SPIEGEL.

Łucieu Dautrebande, tlber einslimmung der nach der For m d von Hasselbach 
w id nach der colorimetrischcn Methode von Cullen beslimmten ps -]Verle. Fur mensch- 
liches Blut (unter den iiblichen Kautelen entnommen u. behandelt) erhielt Vf. nach 
H a sselh a c h  ph  =  7,388, nach Cu l l e n  7,387. Zwisehen pn des Gesamtbluts u. 
des Serums ergab sich eine mittlero Differenz von 0,03. (C. r. soe. de biologie 94.
131—32. Briissel, Fondat. Rcinc Elisabeth Hópit. Brugmann.) Op p e n h e im e r .

Augustę Lumiere und Henri Couturier, Giftigkeit des mit Starkę versetzlen 
Serums. Wird 0,1 g Reisstarke zu 10 ccm Meerschweinchenserum gebracht, das 
Serum geschuttelt, in *den Brutsehrank gebracht u. gewisse Zeiten lang zentrifugiert, 
so ruft das ungeniigend zentrifugierte Serum bei intrayenoser Injektion am Meer-



1 9 2 6 .  I. Es. T i e r p iiy s io l o g ie . 2 8 0 7

schweinchen Symptome des anaphylakt. Sohocks hervor. Bei ausreiehendem Ab- 
-zentrifugieren (30 Min., 9000 Touren) dagegen yerliert das Serum seino Giftigkeit 
wieder. Es ist also anzunehmen, daB die Giftbildung mit Behr feinen Ndd. zusammen- 
liangt, dio bei der Einw. von Starkę im Serum entstehcn. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 
182. 89—91.) Op p e n h e im e r .

A. Lumiere und H. Couturier, Wirkung des Kaólins auf das mit Agar-Agar 
tersetzte Serum. Die von J a u m a in  (C. r. soc. de biologie 89. 91; C. 1923. III. 
1581) aufgeworfene Frage, warum das mit Agar-Agar yersetzto Serum durch Kaolin 
entgiftet werde, wahrend einerseits n. Serum, mit Kaolin yorbehandelt, seine Fahig- 
keit, mit Agar-Agar giftig zu werden, nicht verliert, u. andererseits das Kaolin 
durch den Kontakt mit Agar-Agar seine Entgiftungskraft nicht einbiiBt, wohl aber, 
wenn es mit friśchem Serum in Beriihrung war, sei sehr einfach dadurch zu erklaren, 
daB das Kaolin im Agar-Agar-Serum die Suspension der sehr feinen giftigen Ndd. 
an sieh reiBc, den Substanzen aber, dio im n. Serum mit dem Agar-Agar die giftigen 
Substanzen bilden, nichts anhaben konne, trotzdem es sieli mit einigen SerumeiweiB- 
substanzen beladct u. dadurch sein Entgiftungsyermogen verliert. (C. r. soc. de bio
logie 94. 195—97. Lyon.) Op p e n h e im e r .

Paul Nelis, Wirkung des Ozons auf Diphtherietozin. Unter der Einw. von Ozon 
gehen verschiedene Farbanderungen im Toxin vor sieh, u. das wirksame Gift wird 
nach u. nach zerstórt. Da eine indirekte Einw. (Hypochlorite, Nitrite) ausgeschlossen 
werden kann, muB eine unmittelbare angenommen werden. (C. r. soc. do biologie 
94. 139— 41. Gent, Inst. d’hyg.) Op p e n h e im e r .

F. Piccininni und E. Lombardi, Uber den TJrsprung der Oxalsaure. (Beitrag
zur Palhogenese der Oxalurie.) Unterss., aus denen hervorgeht, daB in der Damiflora 
von chroń. Oxaluriekranken sieh eine spozielle Rasse des B. coli findet, dio imstande 
ist, Oxalsaure zu bilden, dafl dieses oxalogene B. coli bei richtiger Isolierung u. Ziichtung 
in vitro reiehlich Oxalsaurc bildet u., an nicht oxalur. Individuen per os verabreicht, 
eine Oxalurie erzeugen kann. (Klin. Wchschr. 5. 260— 63. Neapel, Inst. f. allgem. 
Medizin.) HiiCKEL.

C. N. Myers, Einflu/3 von Farben auf das Eindringen ton Arsen in das Zenłral- 
neniensystem und die Cerebrospinalfliissigkeit. Nach Injektion yerschiedener Salyarsan- 
praparate wurden sehr versehiedene Mongen As im Gehim gefunden. Wurde gleieh- 
zeitig Trypanrot, oder Bismarckbraun i?, oder Pyronin S, oder Methyleriblau oder 
Trypanblau injiziert, so anderte sieli der As-Wert des Gehirns nicht, dagegen wurde 
der Liąuor As-reiehor. (Proc. of the soc. f . exp. biol. a med. 22. 441—45.1925. New York, 
Columbia univ. Dep. of dermatol, a syphilol., coli. of physic. a surg.; Ber. ges. Physiol. 32. 
906. 1925. Ref. B r a u n .) Op p e n h e im e r .

Piśry, Bonnamour und Milhaud, Neue Unlersuchungen iiber die Wirkung 
schwefelhaltiger Substanzen und schwefelhaltiger Minerahoasser auf die Atmung. Nur 
die Schwcfelsubstanzen bowirken Atmungserregung, die imstande sind, H aS ab- 
zuspalten bezw. zu bilden. (C. r. soc. de biologio 94. 69—70. Lyon, Inst. d’hy-
drolog.) Op p e n h e im e r .

L. Random, J. Alguier, Asselin und Charles, Fortpflanzung, Wachstum und 
Nahrungsgleichgewicht. (Vgl. S. 155.) Fortsetzung der friiheren Verss. mit Kleie 
ais Gnindnalirung. Die fiir das Wachstum optimalen Mischungsverh&ltnisse der 
Nahrung sind nicht immer die optimalen fur dio Fortpflanzungsfahigkeit u. um- 
gekehrt. Auch geniigt die Nahrung, dic fiir dio mannlichen Tiere (Ratte) in bezug 
auf CJualitiit ausreicht, nicht immer fiir die wciblichen. (C. r. d. l’Acad. des Sciences 
182. 94— 96.) Op p e n h e im e r .

G. Mouriąuand, P. Michel und Milhaud, Vergleich der Wirkung des Wassers 
ton Vićhy (Grandę Grille) mit der einer Losung ton Bicarbonat mit entsprechendem 
Gehalt auf das partiell erndhrungsgestorte Meerschweinchen. Die Verz8gerung im Auf-
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tretcn ayitaminot. Symptomc naeh Ąpplikajiorf von Vichy-W. bcwirkt das kiinstliche 
Minoralwasser mit dcm gleichen C 02-Gchalt nicht. (C. r. soc. de biologie 94. 65—66. 
Lyon, Inst. d’hydrolog.) OPPENHEIMER.

Jack Cecil Drummond, Harold John Channon und Katherine Hope Coward,
Sludien iiber die chemische Natur von Yiktmin A . (Vgl. D r u m m o n d , ROSENHEIM 
u. Co w a r d , Journ. Soc. Chem. Ind. 44 . T. 123; C. 19 2 5 . H . 738.) Die bereits 
mehrfach gemaehte Angabe, daB Vitamin A  in der unyerseifbaren Fraktion des Leber- 
trans konz. werden kann, wenn boi der Herst. Oxydation verhindert wird, wird dureh 
neue Verss. bestiitigt. Im Konzentrat fanden sich keine nachweisbaren Mengen J 
oder N. Aus dom Unyerseifbaren kann das Cliolcstcrin (ca. 50%) ohne Yerlust an 
Yi tarnin A entfernt werden. Dicscs ist mit uberhitztem Darnpf fluchtig, bei Dest. 
im Vakuum geht es hauptsachlich zwischen 180 u. 220° bei 2—3 mm Hg iiber, ohne 
daB hierbei eine befriedigende Trennung der Komponenten des ckolesterinfreien 
Riickstandes erreicht wird. In den akt. Destillaten wurden ein gesatt. Alkohol vom
F. ca. 60° (I), der ungesatt. KW-stoff Spinacen (II) u. ein oder mehrere ungesiilt. 
Alkohole yom Ivp.2_3 ca. 200° (III) gefunden. I u. II sind ohne Vitaminwrkg.; ob 
III damit ident. ist, konnte nicht festgcstellt werden. Die in anderen Leberolen fest- 
gestellten ungesatt. Alkohole Oleylalkohol, C18H3C0 , u. Selachylalkohol, C20H100 3, sowie 
Phylol sind es jedenfalls nicht. Die Anspriiche Ta k a h a s h is , das Vitamin A  isoliert 
u. mit einem ungesatt. Alkohol C27H460 2 (Biosterin) identifiziert zu haben, werden 
einer Kritik unterzogen. Móglicherweise besteht eine Beziehung zu dem Lipoclirom 
des Lebertrans. (Biochemical Journ. 19 . 1047— 67. 1925. London, Univ. Coli.) Sp.

Gladys Annie Hartwell, Brustdriisensekretimi. VI. Yitamin B  und die Nahnmg 
der siiugenden Jiatie. 1. Die quantitative Beziehung des Vitamins B  zum Eiweiji.
2. Viiamin-B-Erfordemis der saugenden und der nicht siiugenden Balie. (Vorlaufige 
Mittcilung.) (Vgl. Biochemical Journ. 18. 785; C. 1925 . I. 2574.) Um ihre Jungen 
mit Erfolg aufzuziehen, braucht- dio saugende Ratte yiermal so viel Vitamin B ais 
das jungę, wachsende Tier. Einige Jungę konnen auch bei von Yitamin B freier 
synthet. Kost mit 20% Caseinogcn aufgezogcn werden, die Mutter yerliert dabei 
aber an Gewicht, u. die Jungen bleiben schwachlich. Alinliches ist der Fali, wenn die 
synthet. Kost nur 10% Caseinogen enthalt. (Biochemical Journ. 19 . 1075—81. 
1925. London, Iving’s Coli. f. wornen.) SPIEGEL.

J. Smorodinzew und N. Riabouschinsky, Zur Frage des Einflusses von Arsen- 
und Antimonverbindungen auf die fermentatiien Funktionen des Organismus. III. Mitt. 
Andert sich die Wasserstoffzahl des Miłieus wuhrend der Verdauung des Caseins durch 
Pcpsin in Anwesenheit von Arsen- und Antimomerbindungen ? (II. vgl. S. 2008.) Bei 
der Caseinmethodo naeh Gr o ss  andert dor Zusatz der untersuchten As- u. Sb-Verbb. 
das pu nicht. Die Best. des pn kann colorimetr. mit Methylyiolett durchgefuhrt werden.
— Die hemmende Wrkg. der As-Verbb. ist ausschlieClich durch das Anion bedingt. 
(Biochem. Ztschr. 168 . 73— 76. Moskau, Tropeninst. d. Volkskommiss. f. Gesund- 
heitsw.) H e s s e .

Harry Ellis Charter Wilson, Studien iiber Slickstoff- und Schwefdsioffwechsel. 
(Vgl. Biochemical Journ. 19 . 322; C. 1 9 2 5 . II. 1062.) Ein EiweiCmaterial wie Gela- 
tine, dem Korper wahrend sonstigen Fastens zugefuhrt, kann teilweise mindestens
6 Tage zuriickgehaltcn werden, wahrscheinlich in irgendeiner komplexen Form, 
nicht in Form freier Aminosauren. — Fleischextraktstoffe, wahrend N-Hungers zu- 
gefiihrt, werden teilweise zuruckgehalten; das retinierte Materiał entspricht in der 
Zus. nicht dem Muskelgewebe. Die Extraktstoffe scheinen dabei auch eine Art 
hindernden Einflusses auf den N-Stoffwechsel auszuiiben. — Uberschiissige Zufuhr 
von W. steigert die Ausscheidung von N  im Harn, indem sie die Umwandlung des 
N-Anteils des EiweilBmol. anregt. — Die Abhandlung enthalt weiteres Materiał zu-
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gunsten der Ansicht, daB bei Speicherung von EiweiB zunachst der S zuriickgehalten 
wird. (Biochemieal Journ. 20 . 76— 83. Glasgow, Univ.) SpiEGEL.

A. W. Hewlett, G. D. Barnett und J. L. Lewis, Der Einflup der Einatmung 
ton  sauerstoffreicher Luft auf die Milclisdureausscheidung im Ilani. Die Milchsaure- 
ausscheidung im Harn wahrend Muskelarbeit ist bei Einatmung eines Luftgemisches 
mit 40% 0 2 um 39—67% hoher ais bei Einatmung atmospharischer Luft. (Proc. of 
the soc. f. cxp. biol. a med. 22 . 538— 39. 1925. S. Franzisko, Dep. of med. Stanford 
med. school; Ber. ges. Physiol. 32 . 873. 1925. Ref. H e r b s t .) Op p e n h e im e r .

Otto Meyerhof, Ober die Abtrennung des Milchsaure bildenden Ferments vom 
Muskel und einige seiner Eigenschaften. (Vgl. S. 2119.) Vorl. Mitt. Das „glykolyt.“ 
Ferment kann, iihnlich wic das Giirungsferment Zymase u. das Atmungsfcrment, 
Tom  Leben u. der Struktur der Zelle getrennt werden. Bisher hergestellte Muskel- 
preBsiifte wiesen spontane Milchsaurebildung u. die Fahigkeit auf, zugesetzte Hexose- 
diphosphorsaure zu spalten, verhielten sich aber gegeniiber Glykogen u. Traubenzucker 
unwirksam. Durch Extraktion vorsichtig zerkleinerter Froschmuskulatur mit isoton. 
KCl-Lsg. bei — 1 bis — 2° u. seharfes Zentrifugieren erhielt Vf. einen durchsichtigen, 
granulafreien Muskelsaft, der die die energieliefernden Rkk. im Organismus kata- 
lysierenden Fermente in hohem Grade enthielt. Der Saft ist nahezu frei von spalt- 
baren Kohlenhydraten u. bildet daher spontan fast keine Milchsaure. Die abnehmende 
Wirksamkeit der Muskelsafte nach mehrfacher Extraktion, durch die der Muskel 
jedoch nicht an Ferment erschopft wird, beruht hauptsachlich auf dem Mangel an 
rascher auslaugbarem, kochbestandigem Coferment. Bei Zusatz von diesem, aus 
Muskel- oder Hefekochsaft, werden in Summa von den Extrakten mclir Kohlenhydrate 
gespalten ais direkt von der Muskulatur, in der also die Glykolysegescliwindigkeit 
nicht durch den Enzym-, vielleicht aber durch den Cofermentgehalt begrenzt wird. 
Das Enzym ist 11. in W.; es kann mit Aceton u. A. ais Pulver erhalten werden, das 
jedoch nur noch etwa 20% der vorherigen Wirksamkeit besitzt. Die Wirksamkeit 
des Saftes geht bei 37° fast momentan, in Eis nach l/2 Tag verloren. Das Ferment 
ist durch Berkefeldkerzen filtrierbar; auf dcm Ultrafilter laBt sich das Coferment 
abtrennen, das den selbst unwirksamen Ruckstand wieder zu aktivieren vermag, 
Die Fahigkeit zur Kohlenhydratspaltung ist spezif. Dic Hexosen, darunter der Trauben
zucker, ebenso die Disaccharide Maltose, Amylobiose werden nur ganz wenig gespalten. 
Die Geschwindigkeit der Milchsaurebildung ist gleich aus Glykogen, Starkę u. dereń 
Abbauprodd. Amylopectin, Amylose u. Triliexosan (aus Amylopectin; P r in g s h e im );  
sie fallt nach mehreren Stdn. langsam ab u. betragt (bezogen auf das Frischgewicht 
Muskulatur), bei 20° und pn 7,4 0,15— 0,2% Milchsaure pro Stde., die ungefahr % 
der Geschwindigkeit der spontanen Milchsaurebildung in zersclinittener Muskulatur 
entsprechen. AuBer diesen hoheren Kohlenhydraten werden in etwas geringerem 
Mafie glykolysierł Ilezosediphosphorsdure (aus Hefe), Fructosemonophosphorsaure u. 
die Robisonsche Hexosemonophosphorsaure. Phosphatzusatz zum Extrakt erhoht. 
den Gesamtumsatz von Glykogen. Nach den Verss. ist es zweifellos, daB bei der 
Spaltung der Hexosane eine aktive Hexosemodifikation entsteht, die unter Mit- 
beteiligung der Phosphorsaure in Milchsaure zerfallt. (Naturwisscnschaften 14. 
196— 98. Berlin-Dahlcm, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Biologie.) LOHMANN.

Charles Lovatt Evans, Studien iiber die Physiologie des glatten Muskels. IV. Der 
Milchsauregehalt des glatten Muskels unter verschiedmen Bedingungen. (Vgl. Journ. 
of Physiol. 58. 22; C. 19 2 4 . I. 1226.) Der Milchsauregehalt von Muskeln in Ruhe, 
bei Arbeit, bei Starre u. in Yerschiedenen Lsgg. wurde bestimmt. Ob die Milchsaure 
aus Glykogen oder iiberhaupt aus einem Kohlenhydrat entsteht, konnto bisher mit 
Sicherheit nicht festgestellt werden. (Biochemieal Journ. 19 . 1115— 27. 1925. London, 
St. Bartholomew’s med. coli.) S p ie g e l .
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Ernst Mangold und Constanze Scłimitt-Krahmer, tlber die Milchsaurebildung 
bei der Totenstarre glatter MusTceln. II. (I. vgl. S. 2119.) Es war gezeigt, daB beim 
Taubenmagen die postmortale Zunahme der Milchsaure ein Maximum nach etwa
3 Stdn. post mortem hat, das mit den mechan. Veranderungen bei der Totenstarre 
des Muskels zeitlich zusammenfallt. DaB die Milchsaurebildung auch fiir die glatte 
Muskulatur Bedingung fiir die Entw. der Totenstarre ist, wird dadurch zur GewiBheit 
erhoben, daB die postmortale Milchsaurebildung beim Muskelmagen von Huhnern 
erst nach 5 Stdn. ihr Maximum erreicht, wo Totenstarreverkiirzung u. Hiirtezunahme 
(nach POTONIŹ) ebenfalls erst maximale Werto haben. Der Milchsiiuregehalt in der 
Ruhe betragt beim Huhncrmagen im Mittel 0,093%, das Maximum der Totenstarre 
nach 5 Stdn. 0,145%. Der allmaliliche Abfall des Milchsauregehalts ist beim Huhn 
weniger ausgepriigt, er geht nicht wie bei der Taube nach 20 Stdn. auf den Anfangs- 
wert zuriick. (Biochem. Ztsehr. 1 69 . 186—91. Berlin, Tierphysiol. Inst. der Łandw. 
Hochsch.) L o h m a n n .

S. A. Holboell, Untersucliungen iiber die Yerminderung der Monosaccharide des 
Blutes in vit.ro. Studien uber den KoMehydratstoffwechsel. XV. Das Reduktionsyermogen 
von Blut, dem Glucose, Fructose, Mannose u. Galaktose zugesetzt wurde, ist laufend 
12 Stdn. lang gepriift worden. Mit Ausnahme von Galaktose verschwinden samtliche 
Zueker mit der gleichen Geschwindigkeit. (C. r. soc. de biologie 94 . 125— 26. 
Kopenhagen, Clin. med. du Pr. Lundsgard.) Op p e n h e im e r .

C. Lundsgaard und S. A. Holboell, Untersuchungen iiber die Eigenschaften des 
im Muskelgewebe aufgefundenen Insulinkomplemenls. Studien uber den Kohlehydrat- 
stoffwechsel. XVI. (Unter Mitarbeit von A. Gottschalk.) (XV. vgl. yorat. Ref.) 
Das im Muskelgewebe vorhandene Prinzip, Insulinkomplement genaimt, das in Ggw. 
von Insulin die Transformation von a-/3-Glucose iu „Neoglucose“ yeranlaBt, ist 
nicht ident. mit dem Meyerhofschen Coferment, ist nicht mit W. extrahierbar, yer- 
tragt nicht eine Temp. von 70° (2 Min. lang). Da es auch im MuskelpreBsaft nicht 
zu finden is t, wird vermutet, daB es an die Unversehrtheit der Muskelzellen ge- 
bunden ist. (C. r. soc. de biologie 94. 127—28. Kopenhagen, Clin. med.) Opp.

Corbet Page Stewart, Studien iiber Arginin- und Hisłidinstoffweehsd. II. Ar- 
ginin und Hislidin ais Yorlaufer von Purinen. (I. vgl. Biochemical Journ. 19. 266;
C. 1 9 2 5 . n .  413.) Jungo Ratten verlieren bei einer von Histidin u. Arginin freien 
Kost an Gewicht, u. es fallt dabei die Allantoinausscheidung, nicht aber der Gesamt-N, 
fast auf % des n. Wertes. Wird dann Histidin der Kost zugesetzt, so tritt wieder 
Wachstum ein u. steigt dio Allantoinausscheidung. Es konnen danaeh mit AcKUOYD 
u. H o p k in s  (Biochemical Journ. 1 0 . 551; C. 1917- I. 888) die Histidinfunktionen 
ais Vorlaufer der Purine im Tierkorper angeselien werden. Dagegen zeigte Wieder- 
zufuhrung von Arginin nicht die gleichc Wrkg. auf Wachstum u. Allantoinausscheidung, 
wohl aber brachte sio die Abnahme des Gewichts u. des Allantoins zum Stillstand. 
Arginin kann sonach das Histidin nicht yollig yertreten, u. es bleibt zweifelhaft, ob 
es uberhaupt im Purinstoffwcchsel eine Rollo spielt. — Erwachsene Ratten konnten 
bei einer Nalirung, die nur Spuren von Arginin u. Histidin enthielt, 28 Tage am Lcben 
bleiben, ohne daB Verlust an Gewicht oder Verminderung der Allantoinausscheidung 
eintrat. (Biochemical Journ. 19 . 1101— 10. 1925. Uniy. of Edinburgh.) SrlEGEL.

Ede Brouwer, Mitteilung iiber Andmie, Urobilinurie und Darmhamorrhagie bei 
Kaninehen im Gefolge ausscMiefilicker Ernahrung mit Kuk- und Ziegenmileh. Auch 
bei der experimentellen Milchanamie ist nicht nur Abnahme der B. von Hiimoglobin 
anzunehmen, da die Urobilinurie u. die bei Autopsie nachgewiesene Darmhamorrhagie 
auch yermehrten Verlust an roten Blutkórperchen anzeigen. (Biochemical Journ. 
20. 105—07. Hoorn [Holland], Staatl. Landwirtschaftl. Vers.-Station.) SPIEGEL.

Roger S. Hubbard und Samuel A. MunJord, Alhaliausscheidung bei Achlor- 
hydrie. Die Beziehungen zwischen HCl-Sekretion u. Alkaliausscheidung sind nicht
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strcng gesetzmaBig, donn os spiolen Faktoron, wie die Beziehung von Urinalkalimtiit u. 
Atmung usw. auch eino melir oder weniger groflo Rollo. Im allgomeinen fehlt eine 
groCere Alkaliaussolioidung bei Aohlorliydrie oder bei geringen HCl-Werten, u. um- 
gekehrt ist boi Patienton mit HC1 nach dom Probefruhstiick dio Harnalkaliausscheidung 
deutlich. Jedoch finden sich auch Falle mit Alkaliausscheidung bei Achlorliydrie, 
wie solche mit hoheren HCl-Werten ohne Alkaliexkretion. (Arch. of internal med. 35. 
576— 85.1925 . Ber. ges. Physiol. 32. 866— 67.1925 . Ref. B lo c h .) Op p e n h e im e r .

Roger S. Hubbard und Ellery G. Allen, Oleichzeilige Bestimmung von Magen- 
aciditat und Alkaliausscheidung im Ham . Erganzende Verss. zu vorst. Arbeit mit Vari- 
ation der Nahrung. (Areh. of internal med. 35. 586— 93. 1925; Ber. ges. Physiol. 32. 
867. 1925. Ref. ■ B loch .) Op p e n h e im e r .

J. E. Abelous und L. C. Soula, Uber die cholesterinogene Funktion der M ilz; 
Einflufl der inneren Sekretion der M ilz auf die Chólesterinbildung in den Muskeln. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 98— 100. — C. 1926. I . 2118.) Op p e n h e im e r .

J. Kolda, Einflufl der Galie auf die Resorption gemsser Arzneimitlel. Tierverss. 
mit Ca-Lacłat, Strychnin-HCl, Chinin-HCl, Phenacetin, Pyramidon, Salicylaten u. 
mit P-Ól, die gleiclizeitig mit Galio oder an Tieren mit Gallenfisteln dargereicht werden, 
zeigen, daB die Galie cinen EinfluB auf dio Resorption von Arzneien hat, der sich aber 
gesetzmaBig noch nicht fassen laBt, obwohl die Beeinflussung meist sehr deutlich ist. 
(C. r. soc. de biologie 94. 216— 28. Tsohechoslowakei.) Op p e n h e im e r .

W. Blair Bell, R. A. Hendry und H. E. Annett, Die spezifische Wirkung des 
Bleis auf das choriale Epithel beim Kaninchen im Gegensatz zur Wirkung von Kupfer, 
Thallium und Thorium. (Journ. of obstetr. a gynaeeol. of the Brit. Empire 32. 1— 16. 
1925. Liyorpool, Dep. of gynaeeol. a. obstetr.; Ber. ges. Physiol. 32. 905— 06. 1925. 
Ref. A sc h iie im .) Op p e n h e im e r .

N. Okunew, Sludien uber parenterale Resorption. IV. Mitt. Die Beeinflussung der 
intraperitonealen Resorption von Trypanblau durch einige adsorptionsfdhige Substanzen. 
(III. vgl. S. 161.) Die Verzogerung der intraperitonealen Resorption von Trypan
blau ist durch Tiorkohle >  Casein >  Bolus alba >  Gelatine, Gummi arabicum. 
Die Beeinflussung der Resorption bestoht auch noch, allerdings in geringerem Mafie, 
wenn das Adsorbens 30 Min. nach der Injektion des Farbstoffs in die Bauchhohle 
eingefuhrt wird. Die Wrkg. von Tierkohlo u. Bolus alba beruht sehr wahrscheinlich 
auf Adsorption, die der andoren Substanzen auf der verlangsamton Diffusion des Farb
stoffs in dereń Lsgg., die z. B. in vitro bei der Diffusion von Trypanblau in Gelatine- 
lsgg. gefundon wird, u. die vielleicht auf dio wasserentziehenden u. adsorptiven Eigen- 
schaften dieser Substanzen zuruekzufuhren ist. Bei der Adsorption des Trypanblaus 
durch Kolloide handolt es sich vor allem um die Adsorption der blauon Farbkompo- 
nente. — Dio Verss. bestatigon dio Berechtigung der Adsorptionstherapio bei Peritonitis. 
(Bioehem. Ztschr. 168. 251—62. Leningrad, Militar-Medizin. Akad.) L o h m a n n .

Maurice Lane Tainter, Verhinderung des Paraphenylendiaminodems durch 
verschiedene Arzneimittel und die Beziehungen dieses Phdnomens zu den Nebennieren. 
Durch Nikotin, Strychnin, Pikrolozin  u. Santonin konnto das Auftreten des p-Phenylen- 
diaminodems verhindert werden. Die Ursache dieser Erscheinung liegt in der Be- 
schrankung der Blutzufuhr, die durch Gefafikontraktion, also Sympathikusreiz, viel- 
leieht durch Adrcnalinausschuttung bedingt ist. (Proc. of the soc. f. exp. biol.-a med. 
22. 544— 46. 1925. S. Franzisko, Dep. of pharmacol. school of med. Stanford; Ber. 
ges. Physiol. 32. 907— 08. 1925. Ref. K r a u s p e .) Op p e n h e im e r .

D. Michaił und P. Vancea, Unlersuchungen uber die Wirkung von Atropin 
und Pilocarpin bei Injektion in der Carotis. Bei intraartcrieller Injektion in die Carotis 
erhalt man andero Wrkgg. ais bei intravenoser Injektion. Hinweis auf die therapeut. 
Ausnutzbarkeit dieser Tatsache, speziell wenn man eine relativ isolierte Einw. auf
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die bulbiircn Zentren erreichen will. (C. r. soc. de biologie 94. 151— 53. Cluj, Clin. 
Ophthalm.) OPPENHELMER.

J. Froment, P. Delore und Juillard, Dynąmische Wirkung von Hyoscin bei 
Parkinsonzusłanden. Dynamometeryerss. nach Injektion von 0,5 mg Hyoscin (oder 
Scopolamin) ergcben eine Zunahmc der Muskelkrafto bei Parkinsonkranken. (C. r. 
soc. de biologie 94. 57— 59. Lyon.) Op p e n h e im e r .

L. Mitrovitch, I. Wirkung von Pilocarpin auf die Sekrełion und die Motilitat 
des menschlichen Magens. II. Wirkung des Atropins auf die Funkłionm des mensch- 
lichen Magens. Pilocarpin verursacht keine Hyperaziditat; es wirkt auf die Sekretion 
der Schleimdriisen des Magens wie auf die der Bronchien u. Nasenschleimhaut. Die 
Motilitat ist vermindert, Spasmen treten nieht auf. Da Vagusreizung eine Hyper- 
sekretion u. gesteigerte Motilitat yeranlassen miiBte, kann die Pilocarpinwrkg. nieht 
in einer typ. Vagusreizung bestehen. II. Atropin yerandert die Magensaftsekretion 
durch Verminderung der Aziditat u. des Pepsins. Das Wrkg.-Ergebnis ist individuell 
sehr Yerschicden. Ein Antagonismus zwischen Pilocarpin u. Atropin am Magen 
besteht nieht, im Gegenteil, der BinfluC auf die Motilitat verlauft gleichsinnig, wenn 
auch wahrscheinlich mit versehiedenem Mechanismus. (C. r. soc. de biologie 94. 
221— 22. 223— 24. Belgrad, Clin. mód. Univ.) Op p e n h e im e r .

Joaąuim Fontes, Die Wirkung des Veratrins und der funktionelle Dualisnius 
der muskularen Elemente. Die sarkoplasmareichen Muskeln werden von Veratrin starker 
beeinfluBt ais die sarkoplasmaarmen. (Journ. de physiol. et de pathol. gćn. 23. 292—305. 
1925. Lissabon, Inst. dc physiol.; Ber. ges. Physiol. 32. 858.1925. Ref. S im o n s o n .) Op p .

William R. Meeker, TJntersuchungen iiber Lokalanasłhesie. IV. Die Pharma- 
kologie einiger Verbindungen der p-Aminobenzoesaureester. Lokalanaslhctische Wirkung 
auf die Schleimhdute und die Haut beim Menschen. (Vgl. Me e k e r  u . F r a z e r , Journ. 
Pharm. and Exp. Therapeutics 22. 375; C. 1924. II. 1965.) Es wurden eine Anzahl 
yon Dialkylaminoderiw. der p-Aminóbenzoesduredthyl- u. -propylesler, hergestellt 
von R o g er  A d a m s , in Form der HCl-Salze, bzgl. der genannten Wrkgg. mit Cocain 
u. Butyn verglichen. Die Dimethylaminoderiw. u. der Diathylaminoiithylester 
haben ungeniigendc Wrkg. Die Di-i-butylaminoderivv. bewirken ausgesprochene 
lokale Reizung der Gewebe. Fiir Oberflachenanasthesie der Schleimhaute sind Di- 
n-propyl-, Di-n-butyl- u. Di-sek.-butylaminoathylester sowie Di-i-sek.-butylamino- 
propjdester mindesteus so wirksam wie Cocain, fur Infiltrationsanasthesie Di-n.- 
propyl-, Di-i-propylaminoathylester u. die entsprechenden Propylester ebenso wirksam 
wie Cocain, Di-n.-butyl-, Di-sek.-butylaminoathylester u. die entsprechenden Propyl
ester starker, so daB sie vorbehaltlich nilherer Priifung Erfolg rersprechcn. (Journ. 
Lab. Clin. Medicine 11. 468— 78. Chicago [111.], Univ. of Illinois.) S p ie g e l .

H. Mc Guigan und Glenn A. Brough, Untersuchungen iiber Lokalanasthesie.
V. Die Giftigkeit ton Yerbindungen der p-Aminobenzoesaureester. (IV. ygl. vorst. Ref.)
Trotz einiger Abweichungen laBt sich fiir die Reihe der von Me e k e r  untersuchten 
Verbb. die Regel bestatigen, daB innerhalb der homologen Reihe die Giftwrkg. mit 
zunehmendem Mol.-Gew. stcigt. Bei Injektion in die Peritonealhóhle ist die Giftig
keit dieser Verbb. geringer ais die des Cocains u. etw'as groBer ais die des Noyocains. 
Ihr Anwachsen mit dem Mol.-Gew, ist geringer ais dasjenige der anasthesierenden 
Wrkg. (Journ. Lab. Clin. Medicine 11. 479—82. Chicago [111.].) S p ie g e l .

M. B. Burns und N. Bullock. Der Phenolkoeffizient. Es wurden die Plienol-
koeffizienten der in den vorst. Reff. behandelten Abkómmlinge der p-Aminobenzoesdure- 
ester gegenuber Typhusbaeillen bestimmt. (Joum. Lab. Clin. Medicine 11. 482—83. 
Chicago.) S p ie g e l .

E. Bardier und A. Stillmunkes, Empfindlichkeitserhdhung der bulbdrm Zentren 
fiir Cocain durch Chloroform. Mit Chlf. narkotisierte Hunde sind auBerordentlich 
viel empfindlicher gegen Cocain-HC1 ais n. oder mit Chloralose behandelte. Ver-
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minderung der minimal todlichen Dosis. (C. r. b o c . de biologie 94 . 118—20. 
Toulouse, Lab. de path. gćn. et cxp.) Op p e n h e im e r .

M. Nechkovitch, Einige physiologische Beweise gegen die Mo<jlich1ce.it einer 
chemischen Neutralisation von Narkotika durch Glucose. Gleichzeitige Einw. von 
Glucoso u. Chloralhydrat oder A. auf Kalt- u. Warmbliiter andert an der Narkotiluim- 
wrkg. nichts. (C. r. soc. de biologie 94. 219—20. Belgrad.) Op p e n h e im e r .

Friedrich Munter und Hermann Steinitz, Hamoglobinurie und Nephrilis bei 
Neosalmrsan- Wismutkur. Wahrend einer Neosalyarsan-Wisniutkur trat i i i  AnschluB 
an eine Neosalvarsaninjektion Hamoglobinurie mit Spasmen in den unteren Ex- 
tremitiiten, u. wenige Tage darauf eine akute Glomerulonephritis auf, die in kurzer 
Zeit unter den Zeichen eines uram. Hcrztodes zum Exitua fiihrte. (Beri. klin. Wchschr. 
5. 263— 6B. Berlin, Krankenhaus der jud. Gemeinde.) H u c k e l .

N. Scheinfinkel, Studien iiber antagonistische Nerven. Nr. 28. Uber die eym- 
■pathischen und parasympathischen Oifte ais Beeinflusser physikalisch-chemischer Zeit- 
reaktionen. Untersuchungen am Herzen. Fortsetzung der Unterss. von BENTELI 
(Ztschr. f. Biologie 82 . 311; C. 1925 . I. 1224) uber die Einw. der genannten 
Pharmaka auf die Muskeln, wie sie sieh in der Dauer des elektr. ReizstromstoBes, 
dic gerade zu einer Erregung erforderlich ist, ausdriickt. Atropin verlangert, Acelyl- 
cholin u. Pilokarpin verkiirzen die Zeitdauer des StromstoBes. (Ztschr. f. Biologie 
84 . 239—48. Bern, Physiol. Inst.) OPPENHEIMER.

Kurt Immenhauser, Studien iiber antagonistische Nerven. Nr. 29. ttber die 
Abhangigkeit der zeiUichen Verhaltnisse im Nerien vom Oxydationsvermogen clesselben. 
(28. vgl. vorst. Ref.) Die Grundfrage war: die Bedingungen der rcfraktaren Periode 
in ihrer Beziehung zum 0 2-Mangel zu prufen. Mit einer entsprechend ausgearbeitcten 
Methodik wurde die Dauer der rcfraktaren Periode eines in Cyanid- bezw. arseniger 
jSdwe-Lsg, befindlichen Nerven festgestellt. Durch die beiden Gifte wird das Auf- 
nahmevermogen fiir 0 2 aufgehoben, was prakt. mit 0 2-Mangel gleiclizusetzen ist. 
Esfand sieh stets eine (reversiblo) Verlangerung der refraktaren Periode. Entsprcchende 
Schliisse fur die Grundfrage. (Ztschr. f. Biologie 84 . 249—60. Bern, Physiol. Inst.) Opp.

Adolfo Matossi, Studien iiber antagonistische Nerien. Nr. 30. Untersuchungen 
iiber den EinflufS autonomer Gifte auf die Erregungsvorgdnge im motorischen, markhaltigen 
Neruen. (29. vgl. vorst. Ref.) Atropin yerlangert, Pilocarpin, Acełylcholin u. Physo- 
stigmin verkurzt die Summationszeit von 2 Reizen, sowohl bei Applikation an der 
Erregungsstelle, ais aueh an einer von dieser entfernt liegenden Stelle. (Ztschr. f. 
Biologie 84 . 261—70. Bern, Physiol. Inst.) OPPENHEIMER.

Albert Blum, Studien iiber antagonistische Nerren. Nr. 31. Priifung des Ein- 
flusses von sympathischen und parasympathischen Giften auf den Erregungsprozef! im 
Nerven vermitlelst Kondeiisatorenentladung. (30. vgl. vorst. Reff.) Erregung n. u. durch 
Atropin, Acełylcholin, Physostigmin, Pilocarpin, Adrenalin, hyper- u. liypoton. Ein- 
fliisse vergifteter Nervon durch Kondensatorenentladungen u. Feststellung, in welchem 
Umfang die Kapazitat des Kondensators^ jeweils geiindert werden muBte. (Ztschr. f.
Biologie 84 . 271—80. Bern, physiol. Inst.) OPPENHEIMER.

Rene Loretan, Studien iiber anlagonistische Nerven. Nr. 32. Unlersuchungen 
iiber die physikalisch-chemische Beeinflussung eines Atmungsmodells durch sympaihische 
wid parasympathische Gifte. (31. vgl. vorst. Ref.) Vcrss. nach dem Yorgang W a r - 
BURGs mit Bluttierkohlo ais Atmungsmodell. Bestimmt wurde die Oxydation von 
l-Leucin unter n. Bedingungen u. unter dem EinfluB von Giften. Atropin, Pilocarpin, 
Physostigmin u. Acełylcholin wirken zweiphas.; in starker Konz. vcrmindern, in 
mittleren vermehren sie den 0 2-Verbrauch. Skopolamin wirkt nur hemmend. 
(Ztaclir. f. Biologie 84 . 281— 96. Bern, physiol. Inst.) OPPENHEIMER.

C. de Lind van Wyngaarden, Die Zurerldssigkeit physiologischer Eichungen, 
fiir Digitalis ausgearbeitet, nebst Untersuchutigen iiber das Trocknen und Aufbeuahren
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der Bigitalisblatter. Sehr umfangreiche Unterss.'an der Katze nach H a t c h e r , die die 
Uberlegenheit u. Zuverlassigkeit dieser Methode zeigen. Bei niedriger Temp. getrocknete 
Blatter u. die Digitalistinktur belialten ihren Wirksamkeitstiter 2 Jahre unverandert>. 
(Ber. ges. Physiol. 32 . 910— 11. 1925. Utrecht 1925. Dissertation. Ref. Ze e h u is e n .) Op .

Raymond-Hamet, Wirkung des Yohimbin und der mrksamen Mutterkomalkaloide 
auf die sympathische Vasomoloreninnervalion der Niere. Yohimbin, Ergotamin, Ergo
tamin u. Ergotinin liihmen die Yasokonstriktoren der Niere. (C. r. d. l’Acad. des 
sciences 182 . 170— 73. ) Op p e n h e im e r .

J. Cluzet, Piery, Bonnamour, Milhaud und Kofman, Wirkung von schwefd- 
halligen Sloffen auf das Herz. Eleklrokardiogramme. Auf Injektion kolloidalen 
Schwefels lassen sich elektrokardiograph. Veranderungen der Herztatigkeit nach- 
weisen. Unterschiedliehe Rkk. bei nichttox. u. tox. Dosen. (C. r. soc. de biologie 
9 4 . 51—52. LjTon, Lab. de physiother. et de radiol. clin. do l’inst. d’hydrolog.) Opp.

Et. Maigre, Wirkung vón Nalriumdisulfil auf die Warzeń und Condylome. Giinstigo 
Wrkg. bei Benutzung von Badem. (C. r. soc. de biologie 9 4 . 118.) OPPENHEIMER.

Heinrich Rugę, Eine Nahrungsmittehergifiung durch Sauerkraut. Es werden 
die Grunde angefuhrt, die fiir die ursachliche Bedeutung des Sauerkrauts in den 
bcobachteten, ubrigens leicht verlaufcnden Vergiftungsfallen sprechen. Chem. u. 
bakteriolog. Unterss. derselben gaben kcinen Anhalt, serolog. Unterss. der Erkrankten 
nach WlDAL gaben teilweisc positive, aber nicht vollig klare Befunde. (Zentralblatt 
f. Bakter. u; Parasitenk. Abt. I. 98. 18— 20. Kiel.) Sp ie g e l .

Alexis Carrel, Ein Spinddzdlensarkom, hervorgerufen durch Indol und ubertragbar 
durch filtrierbares Agens. (Vgl. S. 2218.) Durch Injektion von cmbryonalem Gewebe, 
das l% 0Indol enthielt, konnte an Hiihnem ein Tumor mit allen Zeichen der Malignitiit 
erzeugt werden. Ein wss. Auszug der Geschwiilste, der durch Berkefeldfilter filtriert 
war, behiclt die tumorerzeugendo Eigenschaft in vollcr Starkę. (C. r. soc. de biologie 
93. 1278— 80. 1925. New York, Labor. de 1’inst. Rockefeller.) Op p e n h e im e r .

Edward C. Mason und Edward C. Davidson, Untersuchungcn uber die Gewebs- 
autolyse wahrend des Lebens. II. Physikalische und chemische VeranderuJigen. Wird 
ein exstirpiertes Stuck Leber in die Bauchhohle zuriickgebracht, dann macht sich im 
Blut eine Abnahme des Plasma- u. Serumvol., eine geringe Zunahme der Eibrinmenge 
eine geringe Verzógerung der Gerinnungszeit, eine anfangliche Ab-, dann Zunahme der 
Aminosauren, eine Abnahme des Zuckers, ein Anstieg der Harnsaure, eine Abnahme, 
spater Zunahme des Hamstoff-N u. Rest-N bemerkbar. (Journ. of laborat. a elin. med. 
1 0 . 622—30. 1925.; Ber. ges. Physiol. 32. 877— 78. 1925. Detroit, Henry Ford hosp. 
Ref. Misl o w it z e r .) Op p e n h e is ie r .

G. Analyse. Laboratorium.
J. Duclaux und J. Errera, Einige Bemerkungen uber die Zdhigkeitsmessungen 

bei reinen Fliissigkeilen. Mitleilung uber ein Viscosimeier. (Vgl. S. 173.) Vff. be- 
schreiben ein Viscosimeter mit einer groBen Anzahl gleichzeitig nebeneinander 
wirkender Capillaren, wodurch dio Mangel des Ostwaldschen Viscosimeters aus- 
geschaltet werden. Es dient hierzu eine unglasierte Chamberlandkerze, dio durch 
ein Glasrohr verlangert u. entsprechend adaptiert ist. In diesem App. folgt das Durch- 
laufen der reinen Fl. dem Poiseuilleschen Gesetz. Der Porendurchmesser betragt 
nngefahr 2 ju.. — Es wird an Vers.-Ergebnissen gezeigt, daB die mit derselben Fl. er- 
lialtenen Werte konstant sind u. daB die Durchlaufszeit dem Druek umgekehrt pro- 
portional ist. Bei Aceton, Tdrachlorkohlenstoff, Xylol, Amylallcohol ist die Durcli- 
laufszeit proportional der Viscositat. (Kolloid-Ztschr. 38. 138—41. Brtissel, Techn. 
Hochsch. d. Univ.) La sc h .
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C. J. J. Fox und C. h. Mankodi, Eine Bemerkung iiber eine verbesserte Vor- 
richlung zum Betrieb eines Thermostaten bei niedrigen Temperaturen. Der von den 
Vff. fiir Arbeiten bei 25° konstruierte App. (Beschreibung u. Abbildung im Original) 
unterseheidet sieli von dem Hiekmannsohen (Journ. Chem. Soc. London 123 . 3416; 
C. 1924 . I. 1237) dadurch, daB das Kiihlwasser in einer auBerhalb des Thermostaten 
angebrachten, in Eis gepackten Spirale hergestellt u. ein Hilfswasserbad vermieden 
wird. (Quarterly Journ. Indian Chem.-Soc. 2. 292— 95. 1925. Bombay, Roy. Inst. 
of Science.) K r u g e r .

Rudolf Lorenz, Quanlitalive Adsorptionsanalyse nach II. Wislicenus. In der 
Adsorptiometrio hat man Schuttel- u. Filtriermethoden zur Verfiigung, erstere fur 
Messungen am Adsorbens, letztere fur Messungen am Adsorbendum. — Es wird ein 
von H. WISLICENUS konstruierter Filteradsorptionsapp. beschrieben u. erlautert. 
Ais Adsorbens wird mit Vorteil Fasertonerde yerwendet, die zu untersuchende Lsg. in
0,1— 0,4% zur Analyse gebracht. —  Der Anwendungsbereich der Adsorptiometrie ist 
sehr groB, besonders durchgebildet die Gerbstoffanalyse. Auf Grund adsorptiometr. 
Unterss. gelangt WISLICENUS zu einer kolloidchem. Holzbildungstheorie, welche den 
Verholzungsvorgang ais eine Kolloidabsorptionssynthese beschreibt. (Kolloid-Ztschr. 
38 . 124— 26. Tharandt i. Sa.) L a sc h .

Hermann GeBner, Der Wiegnersche Schlammapparat und seine praktische An- 
wendung. Es wird eine allgemeine Orientierung iiber den Wiegnerschen Schlamm- 
app. mit der photograph. Registrierung der Fallkuryen nach Ge s s n e r  gegeben. 
Die Handhabung des App. u. dio Auswertung der Kurven auf graph. Wege wird aus- 
fuhrlich besprochen. Hierauf wird die Genauigkeit der Methode diskutiert. Hierbei 
besteht bei allen Schlammanalysen die Hauptschwierigkeit in der Besehaffung einer 
yollkommen clektrolytfreien Probe, da Ełektrolyte dio Scdimentation stark beein- 
flussen. Einige Verss. yon Ga l l a y  u . B a r n e t t e  iiber die Vorbehandlung der Proben 
werden referiert. Es werden einige Beispiele fiir dio Anwendungsmógliclikeiten der- 
Apparatur fiir Bodenkunde u. Technik beschrieben. (Kolloid-Ztschr. 38. 115— 23. 
Ziirich, Agrikulturchem. Labor. der Teehn. Hochscli.) L a sc h .

I. O. Griffith, Messung von Strahlungsinlensitaten nach photographischen Methoden. 
Nach Vfs. Ansicht ist die von HOUSTON (S. 2021) empfohlene Methode zur Messung 
von Stralilungsintensitaten ungenau bei groBen Intensitatsunterschicden. Vf. benutzt 
opt. Keile zur Anderung der Intensitat (vgl. S. 1856). (Naturę 117. 344. Oxford, 
Clarendon Labor.) JOSEPHY.

William Ringrose Gelston Atkins und Carl Frederic Abel Pantin, Eine 
Puffermischung fiir die alkalische Seite bei Wasserstoffionenkonzentralicmśbestimrnungen. 
Fiir die pu-Werte yon 7,8— 10,8 werden Gemische von %-molarer Borsaurelsg. u. 
V5-molarer Na2C03-Lsg. empfohlen. (Biochemieal Journ. 20 . 102—04. Plymouth, 
Marinę Biol. Lab.) SPIEGEL.

O rgan isch e  S u b sta n zen .
F. Arndt und P. Nachtwey, Beslimmung der tiberchlorsaure in  organischen Per- 

ehlorałen. Zur beąuemen direkten Best. der HC104 (vg l. W e in la n d  u . S t r o h ,  
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55 . 2713; C. 1 9 2 3 . I. 407) wird die Einwage des organ. Per- 
chlorats mit einem DberschuB einer filtrierten kaltgesatt. Lsg. yon K-Acetat in abs. 
A. behandelt, wobei quantitative B. eines Nd. yon KC104 erfolgt. In A. gut 1. Per- 
ehlorate lost man zunachst in abs. A. u. gibt erst dann einen UberschuB der Acetat- 
lsg. hinzu. In jedem Falle erwarmt man ca. 1 Stde. (bei swl. Perchloraten langer) 
bis fast zum Sieden, laBt ca. 1 Stde. k. stehen, saugt den Nd. auf Gooch- oder Glas- 
filtertiegeł ab, wascht mit abs. A., trocknet bei 120° u. wagt. Im Original Umrećhnungs- 
faktoren. Voraussetzung ist, daB die organ. Komponente des Perchlorats, oder ihr 
mit K-Acetat entstehendes Umwandlungsprod., in k. A. einigermaBen 1. ist oder
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sich mit einer anderen FI., z. B. CHC13, welche KCIO., nicht lost, aus dem Nd. heraus- 
waschen laBt. Unter den Beleganalysen folgende ncuo Perehlorate: Pyridinium- 
perchlorat (sieho S. 2722). —  s. Diphenylguanidiniumperchlorat, F. 161— 163°. Bei 
14,5° gesatt. Lsg. in W. ca. 1/20-n. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 446—48.) A r n d t .

E. V. Somogyi, Bestimmung von kleinen Mengen Alkohol und Atherdampf neben- 
einander. Vf. beschrcibt ein Verf. zur gleichzeitigcn quantitativen Best. von A. u. A. 
in einem Gemisch derselben. Das Gemisch der zu bestimmenden Substanzen wird in 
einem Luftstrome durch ein GefaB mit verd. H2S 0 4 (1 Vol. konz. H„SO, 1,835 u. 3 Voll. 
W.) geleitet, welches den A. quantitativ abśorbiert, den A. jedoch passieren laBt. Letz- 
terer wird in eine Lsg. von n. K2Cr20 ,  u. konz. H2S 0 4 (1: 1) geleitet u. zu Eg. oxydiert. 
Dcsgleichen wird der Inhalt der ersten Vorlage nach Beendung der Absorption mit 
saurem 7io~n . K 2Cr20 7 oxydiert. Die verbrauchten Mengen K2Cr20 7 ergeben die 
Mengen A. u. A., wenn 1 ccm 7 10-n. K,Cr20 , 0,001126 g A. u. 0,0009256 g A. ent- 
sprieht. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 280—81. Budapest, Hochsch.) T a u b e .

E. Bissinger, Uber Fallung des Traubenzuckers nach Salkoivski-van Slyke. Bei der 
Fallung von (20— 34 mg) Traubenzucker nach SALKOWSKI-VAN S l y k e  mit CuS04 
u. Kalk wird nach Lósen des Nd. mit Essigsaure u. Entfcrnung des Cu- u. Ca-Acetats 
durch Fallung mit H 2S u. K-Oxalat der Traubenzucker bei der Best. nach B e r t r a n d  
zu 96— 100%, Lavulose zu 97— 98% wiedergefunden. Das Verf. eriibrigt gegebenen- 
falls die Best. der „Restreduktion“ durch Nicht-Kohlenhydrate, z. B. nach Vergarung 
mit Hefe. Es ist notig, die Lsgg. des Traubenzuckers mit Cu stets bei 0° zu halten. 
(Biochem. Ztschr. 168. 421— 22. Mannheim, Stadt. Krankenanstalten.) LOHMANN.

S. Venlcateswaran, Kritische Untersuchung der Methoden fur die Analyse des 
Lignins. Von den zahlreichen fiir die quantitative Best. des Lignins in Lignocellulosen 
yorgesclilagenen Verff. werden die auf der Hydrolyse durch Stiuren beruhenden u. 
das Phloroglucinverf. von CROSS, B e v a n  u . B rig g s  (Chem.-Ztg. 31. 725 [1907]) 
einer krit. Unters. unterzogen. Das letżtgenannte Verf. hat sich ais ganzlich unbrauchbar 
erwiesen, denn es liefert viel zu hohe Werte, da das Phloroglucin-nicht nur mit dem 
Lignin, sondern auch mit den Furfurol erzeugenden Bestandteilen der Lignocellulosen 
reagiert. Von den saurehydrolyt. Verff. ist das H2S 04-Verf. das beste, es liefert dio 
hochste Ausbeute an Lignin, letzteres hinterlaBt nach zweimaliger Chlorierung keinen 
Ruckstand, enthalt also keino Pentosane. Das HCl-Verf. hat gewisse Mangel, ist aber 
noch brauchbar. Ungeeignet ist das Verf. von WiSNZL (Papierfabr. 22. 101; C. 1924. 
T. 2757), da das Reagens das Ligninmol. angreift. — Das H2S 0 4-Verf. wird wie folgt 
ausgefiihrt: 1 g lufttrockenes Materiał wird zur Entfcrnung von Fetten u. Harzen 
mit A. extrahiert, mit 15 ccm 72%ig- H2S 0 4 unter haufigem Durcharbeiten 20 Stden. 
bei Zimmertemp. behandelt, auf eine Konz. von 3% verd. u. 1 Stde. unter RiickfluB 
gekocht. Nun wird das Lignin uber Asbest filtriert, gewaschen, bei 105° getrocknet, 
gewogen u. yerascht, woraus sich der %-Gehalt an aschefreiem Lignin ergibt. ( Quarterly 
( Quarterly Journ. Indian Chem. Soc. 2. 253— 60. 1925. Indian Assoc. for the 
Cultivat. of Science.) L in d e n b a u m .

B estandteile  von  Fflanzen und Tieren.
Edna Uys-Smith, Uber den Mechanismus der Ouajahreaktion. Durch Verss., 

welche ergaben, daB das aus p-Kresol unter Einw. der Oxydase entstandene Brenz- 
catcchinderiv. in einer zur Erklarimg der Guajakrk. genugenden Menge entsteht, 
werden die Ansichten von ONSLOW u. R o b in s o n  (Biochemical Journ. 19. 420;
C. 1925. II. 1685) gestiitzt. (Biochem. Ztschr. 168. 448— 50. Groningen, Reichs- 
univ.) . H e s s e .

Ernest Walker, Eine Farbreaklion fiir Disulfide. Die zu untersuchende Lsg. 
wird mit einigen Tropfen 5%ig. Nitroprnssidnatriumlsg., dann mit 3—5 Tropfen 
10%ig. wss. KCN-Lsg. versetzt, wobei die Endrk. alkal. sein muB. Je nach Konz.
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tritt die Rk. (tief magentarot) sofort oder erst naeh einigen Min. ein. Es ergibt sich, 
daB die Vorstufe der Sulfhydrylgruppe, dio bei Denaturierung des Ovalbumins ent- 
steht, keine Disulfidbindung ist. Blut gab im urspriinglichen Zustande die Disulfidrk. 
nicht, wohl aber naeh der Gerinnung. (Biochemical Journ. 19. 1082—84. 1925. Oxford, 
Dep. of biochem.) SPIEGEL.

Ernest Walker, Die Sidfhydrylreaktion der U  aut. Die Nitroprussidrk. der Haut 
(vgl. Journ. of Physiol. 59 . 32 [1924]) konnte nicht auf Ggw. von Glutathion zuriick- 
gefiihrt werden. Vermutlich beruht sie auf einer Substanz, die dem thermostabilen 
Sulfhydrylbestandteil des Muskels ahnlieh oder damit ident. ist. Dio Haut verliert 
dio Rk. schnell unter Einw. von Allyl-i-thiocyanat. (Biochemical Journ. 19. 1085—87. 
1925. Oxford, Dep. of biochem.) Sp ie g e l .

Jack Cecil Drummond, Katherine Hope Coward und James Handy, Uber 
die Technik der Priifung auf Vorhandensein von Vitamin A . Die ubliche Technik 
des Tiervers., die leicht zu unregelmiiBigen Ergebnissen fiihrt, wurde modifiziert, 
wobei in der Grundnahrung das Fett vóllig ausgeschlossen u. ais Quellc von Vitamin D  
bestrahltes Cholesterin benutzt wird. Dieso Modifikation verlangert aber noch dio 
Versuchszeit. Es wurde deshalb untersucht, wio weit die Farbrkk. von ROSENHEIM
u. D r u m m o n d  (S. 1678) zur Grundlage quantitativer Bestst. gemacht werden kónnen. 
Dio Empfindlichkeit der Rkk. mit Trichloressigsaure. oder Dimethylsulfal scheint un- 
gefahr gleich der des Tiervers. zu sein, diejenige dor Rk. mit AsClz groBer. (Bio- 
chemical Journ. 19 . 1068— 74. 1925. London, Univ. Coli.) S p ie g e l .

Charles James Martin und Elizabeth Herdman Lepper, Eine Mikromethode 
zur Beslimmung der Wassersloffionenkonzentralion ton Capillarblut. Die sehr ein- 
gehend besehriebene. Methode gestattet dio Best. mit nur einem Tropfen Blut bei 
Zimmertemp. Der Fehler soli nicht >  + 0 ,0 3  betragen. Die Berechnung auf pn bei 
38° wird erBrtert. (Biochemical Journ. 20. 37—44. London, LlSTER Inst.) SPIEGEL.

Rudolf Schaefer, Die Messung der aktuellen Reakiion des CapiUarblutes mittels 
Chinhydrcmdektrode. Beschreibung einer Mikroelektrode, um in einigen Tropfen mit 
Oxalat ungerinnbar gemachten Blutes unter der n. C 02-Spannung die [H+] zu bestimmen 
(Biochem. Ztschr. 167 . 433— 39. Kónigsberg, med. Klinik.) Me ie r .

Robert Emlyn Hayard und George Adam Reay, Normale Veranderungen 
des anorganischen Phosphates des Blutes. Die Modifikation des Verf. von B e l l  u. 
D o is y  durch B rig g s  (Journ. Biol. Chem. 53. 13; C. 1922. IV. 739) wird zu einer 
Mikromethode ausgearbeitet, die mit 0,5 ccm Blut auszukommen gestattet. Mittels 
dieses Verf. wird dio schon friiher angegebene Erhohung der anorgan. Phosphate 
wahrend des Schlafes (auch bei Tage) bestatigt u. wurden jahreszeitlicho Schwan- 
kungen zwischen 2,9 mg P in 100 ccm im Januar u. 4,0 mg im August festgcstellt. 
(Biochemical Journ. 19. 882—87. 1925. Cambridge, Biochem. Lab.) SPIEGEL.

A. Kowarski, Zur Methodik der Milchzuckerbestimmung im  Blute. (Vgl. auch BERJT- 
HEIM u. ScHLEYER, S. 2375..) Best. des im Blute yorhandenen Zuckers naeh u. ohne 
Saurehydrolyse (mit abgeanderter Bertrandscher Methode). Differenz ergibt den Milch- 
zucker. (Ztschr. f. klin. Med. 102 . 382—87. 1925. Berlin, Inst. f. med. Diagnostik.) M ei.

Wilhelm Starlinger, Uber die Gewichtsanalyse der Eiweipkórpergruppen des mensch- 
lichen Blutplasmas bei erlaubter Verarbeitung von Salzplasma. Es wird ein Verf. zur 
gleichzeitigen gravimetr. Best. des „Fibrinogens“, der „Globulinę" u. der „Albuminę" 
im menschlichen Blutplasma beschrieben. In einem Hamatokritróhrehen mit flach 
angeschliffenem Boden u. gleichmaBiger lichter Weite, das Marken bei 0,25, 2,25, u. 
2,50 ccm hat, werden 0,25 ccm 3,6°/0ig. Na-Citratlsg. gegeben u. das Rohrchen bis 
zur obersten Markę mit Blut aufgefiillt. Naeh dem Zentrifugieren wird das Vol. der 
zelligen Blutbestandteile bestimmt, das Plasma in gemessener, moglichst yollstandiger 
Menge abgehoben u. mit 0,3 ccm l,28°/oig. CaCl2-Lsg. vermischt. Das koagulierte 
Fibrinogen wird naeh Waschen mit "W., A., A. u. Trocknen gewogen. Die Best. der
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Globulino erfolgt entsprcchend in 1 com des recalcifizierten Citratserums nach Ver- 
setzen mit 2 com W. u. 3 ccm gesatt. (NH1)aS 0 1-Lsg., die der Albuminę durch Essig- 
saurefallung im Globulinfiltrat. Diese (gravimetr.) Verarbeitung ist erlaubt, da, z. T. 
in friiheren Unterss., nachgewieson wurde, daB der Salzzusatz keine Verschiebung 
der EiweiBfraktionen gegeniiber dcm nativen Serum bewirkt. (Biochem. Ztsehr. 168. 
423— 28. Wien, II. Med. Univ.-Klinik.) LOHMANN.

Piero Benedetti, Anderung der Proleinzwsammensetzung des Blułes. Ober die 
Bestimmung des Fibrins im Blut fu r klinische Zweclce. Zusammenfassende Ubersicht mii 
eigenen Untersuchungen. Best. des Fibrins refraktometr. {Differenz des Index von 
Plasma u. Serum). Verschiedene Krankheiten gehen einher mit Steigerung, andere 
mit Vcrmindcrung des Fibrins. (Arch. di patol. o clin. med. 4. 213— 38. 1925.; Ber. ges. 
Physiol. 32. 876. 1925. Bologna, Clin. med. Ref. J a st r o w it z .) Op p e n h e im e r .

L. Beltz und E. Kaufmann, Interferometrische Untersuchungen. III. Mitt. 
Uber die Bestimmung des Eiweifigehcdtes und der Restrefraktion des Blutserums mit dem 
Interferometer (gleichzeitig ein Vergleich interferometrischer und refraktomelrischer Eiweip- 
bestimmungsmethoden). (Vgl. S. 186.) Die verschiedenen Bestimmungsarten geben 
nach den Methoden der Vff. befriedigende Obereinstimmung. (Ztsehr. f. klin. Med. 101. 
671— 83. 1925. Ber. ges. Physiol. 32. 874— 75. 1925. Koln, Med. Klin. Ref. 
Sc iim itz .) Op p e n h e im e r .

Leo Lorber, Einfache und schnelle nephelonietrische Bestimmung der verschiedenen 
Substanzen. Zugleich einfache Sulfatbestimmung im Harn. (Vgl. auch S. 1242.) Zwei 
gleiehkalibrige, gleichhoho MeBzylinder werden mit der gleiehen Mengo zu unter- 
Buchender Fl. beschickt, der einen eine bestimmte Menge S 0 4 zugesetzt, nach Aus- 
fallung mit BaCl2 (salzsauer) bo lange verd., bis eine gleiehe an beiden Zylindern an- 
gebrachte Schrift gleioh deutlich lesbar ist. (Biochem. Ztsehr. 163. 476— 79. 1925. 
Budapest, Zentrallabor. der jud. Krankcnhauser.) M e ie r .

F. V. V. Halin, Beobachtungen zur Kolloidcliemie des Hames, ais Beispiel einer 
Uinischen Dispersoidanalyse. (Vgl. S. 1852.) Vf. hat aus der Unters. von ca. 2000 
Hamen eine lineare Beziehung zwischen der Oberflachenspannung u. dem spezif. 
Gewicht des n. Hames gefunden u. zwar nach folgender Formel Oh == 0,69 (D. 1,004) 
Gh =  Oberflachcnaktiyitat, die eine Herabsetzung der Oberflachenspannung des 
Losungsm. um 1% bewirkt. — Es ist ferner ein Anstieg der Farbenintensitat u. eine 
Zunahme der Linksdrehung mit zunehmender Oberflaclienaktivitat zu bemerken, 
dagegen keine Beziehung zum Hamstoffgehalt u. der Senkungsgcschwindigkeit der 
roten Blutkorperchen (Fahraeus) festzustellen. Die von LlCHTWITZ gcauBerte Be
ziehung zwischen IColloidgehalt u. Oberflachenspannung u. Yiscositat. erwies sieh 
ais irrtumlich. TJltrafiltrationsverss. ergaben, daB, wenn uberhaupt, nur ein geringer 
Teil der oberflachenaktiven Kdrper sieh in kolloidem Zustande befindet. (Kolloid- 
Ztschr. 38. 136—38. Hamburg.) L a sc h .

Piętro Saccardi, Ober eine m it der Entstehung der Melanine zusammenhangende 
Farbreaktion der Haut. Durch Ausfiihrung der Ehrlichschen Diazork. an frischen, 
mit dem Gefriermikrotom ausgefiihrten Schnitten von Kaninchenhaut mittels wss. 
Lsg. yon Phenylazozycarbonamid wird nachgewiesen, daB in der Nahe der Haar- 
wurzeln u. in der Keimschicht ein melaninbildendes Chromogen ezistiert; dieses 
Chromogen ist nicht Pyrrol, sondem eine Pyrrolyerb. Die Herkunft des Hautfarb- 
stoffes aus der Epidermis ist damit erwiesen. Die B. des farblosen Propigments, aus 
dem weiterhin Melanin entsteht, wurde demnach eine Spezialeigenschaft dor Mal- 
pighischen GefaBe sein. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 3. 155— 59. Camerino, 
Univ.) L e h m a n n .

W. H. Treuter, Eine beąueme Meihode zur Prufung von Hypophysenprdparaten. 
Die Methode beruht auf der bekannten Tatsache, daB die Haut von Froschen, die Hypo-
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physenpraparate erhalten haben, dunlder wird. Aus dem Dunklcrwerdcn lasson sich 
im Vergleich mit einem ehedem gleiohfarbigen Tier entspreehende Sehliisso ziehcn. 
Vorteil gegeniiber den Bestst. am Uterus: Histamin  kommt nieht zur Geltung. (Zentral- 
blatt f. Gynakol. 49. 831— 35. 1925; Ber. ges. Physiol. 32. 881. 1925. Hamburg, Physiol. 
Inst. Eppendorf. Ref. Binz.) OPPENHEIMER.

Eleeza Ablahadian, Ein Filirierzylinder und ein Kulturrohrchen fur bakterio- 
logisches Arbeiten. Um Yerunreinigungen durch hineinfallendo Wattet-eilchen vor- 
zubeugen, wird um den Hals des Kolbens oder des Kulturrohrchens ein Ring von W atte 
befestigt u. ein Bechcrglas bezw. eine Glaskappe ais Bedeckung daruber geschoben. 
Der Filtrierzylinder (Abb. im Original) soli gewisse Unbeąuemlichkeiten bei Saug- 
filtern beseitigen. (Journ. Lab. Clin. Medicine 11. 483— 84. Glendale [Cal.].) Sp ie g e l ,

Thomas Thome-Baker, London, Herstdlung praktisch unlóslicher MeidUsalze fur 
Durchleuchtungszwecke. Prakt. unl. u. fiir Rontgenstrahlen undurchlassigo Salze, wie 
B aS04, werden in Ggw. von Gelatine u. gegebenenfalls anderen Schutzkolloiden aus 
den Lsgg. anderer Salze desselben Metalls, z. B. BaCl2, mittels solcher Salze, z. B, 
(NH4)2S 0 4 niedergeschlagen, welche zwar das Metallsalz, aber nieht die Gelatine fiillen, 
(E. P. 241 968 vom 23/6. 1924, ausg. 26/11. 1925.) K u h l in g .

H. Angewandte Chemie.
I. A llgem ein e  ch em isch e T echnologie.

Giuseppe Guadagni, Turin, Hebevorrichtung fiir Atzfliissigkeitm und -schlamme,.
1. Mit einem Fliissigkeitsheber bezw. Pulsometer, in dem ein Schwimmeryentil an- 
geordnet ist, dad. gek., daB der Fliissigkeitsheber mit einem eine in bezug auf dio 
Atzfl. bezw. den Schlamm inerte, unter Druck gehaltene FI. enthaltenden GefaB kom- 
biniert ist. —  2. dad. gek., daB der Fliissigkeitsheber durch einen Dreiweghahn mit 
dem GefaB der inerten Druckfl. u. mit dem Behalter, aus dem dio inerte FI. von der 
Pumpe in das GefaB zuruckgeleitet wird, abweehselnd yerbunden werden kann. —•
3. dad. gek., daB zwischen dem Fliissigkeitsheber u. dem Dreiweghahn ein Rohr yon 
derartiger Lange yorgesehen ist, daB die gegebenenfalls durch das Schwimmeryontil 
entweiehende Atzfl. bezw. der Schlamm nieht an den Hahn gelangen kann. — 4. dad. 
gek., daB das Schwimmeryentil in seiner Bewcgung in einem durchloehten Rohre 
gefiihrt wird u. eine solcho Lange besitzt, daB die inerte FI. yerhindert wird, durch den 
unteren Sitz des Schwimmerventils zu entweichen, bevor der Fliissigkeitsheber mit 
dem Behalter in Yerb. gesetzt worden ist. —  5. gek. durch mehrere mit einem einzigen 
Behalter fiir die inerte Druckfl. kombinierte Fliissigkeitsheber zur aufeinanderfolgenden 
bezw. gleichzeitigen Hebung yon Fil. gleicher bezw'. yerschiedener Art. (D. R. P. 
426 294 KI. 12f rom 28/2. 1925, ausg. 5/3. 1926. It. Prior. 23/12. 1924.) K a u s c h .

Ferdinand Wreesmann, Miinchen, Verdampfen der fliichtigen Bestandteile von 
Lósungen, Emulsionen und Suspaisionen. Die Fil. werden durch eine wagerechte oder 
annahernd wagerechte Zentrifugalvorr. nach allen Seitcn in einer Verdampfungs- 
kammor zerstaubt. (Aust. P. 17 816 vom 19/5. 1924, ausg. 9/4. 1925.) K a u s c h .

J. P. Bemberg Akt.-Ges., Barmen, Filtrieren von Flussigkeiten. Man benutzt 
zum Filtrieren von Fil., insbesondere bei der /CałW^eidefabrikation einen App., der 
aus einer Vielzahl yon Filtern auf einer rotierenden Vorr., die auf einem stehenden 
Trager yorgesehen ist. Beide letzteren weisen Kanale auf, so daB sie in Verb. mit den 
Ein- u. Auslaflleitungen des Tragers kommen kónnen. (E. P. 246 102 yom 16/10.
1925, Auszug yeróff. 17/3. 1926. Prior. 15/1. 1925.) K a u s c h .

Celite Co., Delaware, iibert. yon: Harry S. Thatcher, Los Angeles, Californ., 
liegenerierung von anorganischen Filtern, darin bestehend, daB man den Filterkuchen
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fein zerteilt u. bei einer Temp. gliiht, dio hbch genug ist, um einen Teil der aufgenom- 
menen anorgan. Verunreinigungen zu entfernen (etwa 1800° F.). (A. P. 1 571 074 
T o m  24/1. 1923, ausg. 26/1. 1926.) K a u s c h .

Elektrische Gasreinigungs-G. m. b. H., Charlottenburg. (Erfinder: Oskar
Waldau, Gelsenkirchen), Yorrichtung zur elektrischen Reinigung von Gasen. 1. gek. 
durch eine umlaufende Band-Spriihelektrodc, welche nach Art einer K ette in einzelne 
Stiickc zerlegt ist u. mit ihrer Kante iiber den Rollon liegt. —  2. dad. gek., daB die 
Rollen eckig sind. — 3. dad. gek., daB die untere Rolle lose gelagert ist u. durch ihr 
Gewicht die Bandelektrode gespannt halt. —  4. gek. durch eine Signaleinrichtung, die 
im Falle eines RciBcns der Kette in Tatigkeit gesetzt wird. (D. R. P. 426 066 KI. 12e 
vom 3/9.1924, ausg. 2/3.1926.) K a u s c h .

Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt. (Erfinder: Rein
hold Rudenberg, Berlin-Grunewald), Elektrische Gasreinigungsanlage, die mit pul- 
sicrender Gleichspannung gespeist wird u. einen zu den Elektroden parallel geschal- 
teten Kondensator besitzt, 1. dad. gek., daB die Kapazitat des Kondensatora derart 
bemessen ist, daB die Spannung an den Elektroden die Ionisierungsspannung nicht 
oder nicht wesentlich unterschreitet. — 2. dad. gek., daB die Spannungssehwankungen 
zwisehen den Elektroden nicht mehr wic 10% der Gesamtspannung betragen. (D. R. P. 
426149 KI. 12e vom 10/12. 1924, ausg. 2/3. 1926.) K a u s c h .

Lodge-Cottrell Ltd., Birmingham (Lurgi Apparatebau-Ges., Frankfurt a. M.), 
ElektrischeStaubabscheider. DieEntlade- u. Sammelelektroden sind wagerecht angeordnet 
li. die Sammelelektrode wird aus einer Fl. gebildet. Die Geschwindigkeit des FlieBens 
der Fl. wird so geregelt, daB sio gleicli oder annahernd gleich der Geschwindigkeit des 
Stromes des zu reinigenden Gases ist. (E. P. 246 046 vom 5/8. 1925, ausg. 11/2. 
1926.) K a u s c h .

Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt, Gewdlte Blech- 
elektrode fiir elektrische Gasreińiger, bestehend aus zwei parallel zueinander angeordneten 
Blechen (Niedersehlagselektroden), die ein oder mehrere Hohlraume bilden u. durcli- 
locht sind. (F. P. 602 071 vom 12/8.1925, ausg. 12/3. 1926. D. Prior. 16/8. 1924.) K a.

M. Franke, Augsberg, Deutschland, Trennen von Gasgemischen durch Verfliis- 
sigung. Man yerwendet hierbei 2 Kalteaustauseher oder Rekuperatoren in Verb. 
mit einem Verfliissigungs- u. Rektifikationsapp. Luft wird teils komprimiert auf 
hohen Druck, teils bei niedrigem Druck durch getrennte Abteile jedes der Austauscher 
geblasen, wahrend die getrennten Gase durch den anderen Rekuperator stromen. 
(E. P. 246 172 vom 18/1. 1926, Auszug veroff. 17/3. 1926. Prior. 16/1. 1925.) Ka.

Albert Friedrich Herrmann, Nordhausen, Trockenschrank, 1. dad. gek., daB er 
unten einen Dekapierraum u. oben einen Trockenraum enthalt, die beide durch einen 
Herd beheizt werden. — 2. dad. gek., daB seine Turen so yerriegelt sind, daB sich ent- 
weder nur der Trockenraum bezw. nur der Dekapierraum dffnen laBt. — 3. dad. gek., 
daB die Bedienungsturen der beiden Raume an entgegengesetzten Seiten angeordnet 
sind. — Die zum Dekapieren notwendige Warme wird in wirtschaftlicher Weise aus- 
genutzt. (D. R. P. 425 845 KI. 82a vom 27/5. 1924, ausg. 1/3. 1926.) Oe l k e r .

G. Polysius, EisengieBerei und Maschinenfabrik, Dessau, Vorrichtung zum 
Trocknen von Schlamm aller Art. Die Yorr. besteht aus einer Troekentrommel, bei 
welcher der zu trockncnde Schlamm mittels Zerstauberdusen o. dgl. in die Trommol 
eingespritzt wird. Letztere ist an der Stelle der Zerstaubung erweitert, wodurch eino 
schadliche Beeinflussung des Gutes durch die Troekengase vermieden wird. (D. R. P.
425 846 KI. 82a vom  1/2. 1924, ausg. 2/3. 1926.) Oe l k e r .

Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H,, Berlin-Siemensstadt, Trockenardage fiir 
Brennstoffe mit elektrischer Staubniederschlageinrichtung, gek. durch einen zwisehen 
Trockner u. elektr. Niederschlagkammer eingeschalteten Flugelradliifter, der durch die
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abkiihlende u. bromsende Wrkg. der VentilatorfIiigel das Fortschrcitcn von Entziin- 
dungen aus der Nicderschlagkammer in den Trocknor verhiitet. (D. R. P. 425 499 
KI. 82a vom 27/11. 1921, ausg. 20/2. 1926.) Oe l k e r .

Celite Co., Delaware, iibert. von: Arthur S. Elsenbast, New York, Enlw&iseni 
von Fliissigkeiten. Man bringt wenig W. enthaltende Fil. (Ole, Firnisse usw.) in Be- 
riihrung mit getrockneter Kicselgur u. trennt dann letztere mit dem W. durch Filtration 
von den FU. (A. P. 1 570 626 vom 14/3. 1922, ausg. 26/1. 1926.) K a u s c h .

Soeiete Gśnśrale d’Ćvaporation Procede Prache et Bouillon, Frankreieli, 
Verdampfu7igaverfahren m ittds eines Gasstromes. Den zum Verdampfen der jeWeiligcn 
FI. verwendeten Gasstrom laBt man durch die zweckmaBig vorher erhitzto FI. zirku- 
lieren u. bringt ihn dann mit Kondenswasser in Beriihrung. (F. P. 601 554 vom 31/10. 
1924, ausg. 4/3. 1926.) K a u s c h .

Isidor Traube, Deutschland, Fiillung von in  einer wasserigen Losung suapendierten 
Stoffen durch einen Extrakt von Pflanzen wie island. Moos. (F. P. 601 573 vom  
2/7. 1925, ausg. 4/3. 1926.) K a u s c h .

N. V. Algemeene Norit Maatschappij, Amsterdam, Behandeln von Fliissig- 
keilen, Gasen und Losungen zwecks Entfernung von Verunreinigungen oder Bestand- 
teilen oder zur Durchfuhrung katalyt. Rkk. unter Verwendung von Kohlo von einer D. 
nicht unter 2,0 u. einer Absorptionswarme (fiir Bzl.) nicht unter 40 Calor. (E. P. 
245 912 vom 22/2. 1924, ausg. 11/2. 1926.) K a u s c h .

II. G ew erb eh yg ien e; R ettungsw esen .
Fr. Borner, Bericht iiber das Undichtwerden eines Chłorkessels der Zinnwerke 

Wilhelmsburg G. m: b. II. Yf. beschreibt eine Bohrvorrichtung zum gefahrlosen 
Anzapfen eines gefullten Kessels. Aus den Erfahrungen bei Undichtwerden einer 
Packung zieht Vf. folgende Schlusse: Zur BekSmpfung eines Cl-Ausbruehes sind 
gewohnliche Rauchhelmc untauglich. D ie DrSgersehen Rcspiratoren mit Industrie- 
einsatz B  baben sich bewiihrt. Notigenfalls lassen sich die Gase mit Regeu- 
s.chleiem einkreisen. (Chem.-Ztg. 50. 85—86. Wilhelmsburg-Elbc.) J u n g .

Georges ciaude, Ober die Ezplosion von Boulogne-sur-Seine. Beschreibung der 
moglichen Ursachen der ExpIosion bei der Aufarbeitung von X e u. Kr-haltigen Riick- 
standen der Herst. von fl. 0 2. Vf. ist der Ansicht, daB die Explosion, welcher sein 
Mitarbeiter A. R i b a u d  zum Opfer fiel, durch eino Anreicherung von Acetylen oder 
ahnlicher KW-stoffe, welche durch Ozon entziindet wurden, entatanden ist. (C. r. d. 
l’Acad. des sciences 182. 356— 58.) E n s z l in .

R. Lincke, Warmeschutz fiir die Augen. Vf. weist auf die Schiidcn hin, dio das 
Auge durch Warmestrahlen erleidet u. cmpfiehlt dio Verwendung einor Brille, dereń 
Gliiser Strahlen von der Wellenlange 700— 1500 fAfj, in hohem MaBe absorbieren, die 
Lichtstrahlen jedoch ungehindert durchlassen. In einem Diagramm wird das Ab- 
sorptionsvermógen dieser Glaser im Vergleich zu gewóhnlichem weiBen Glas gezcigt. 
(Stahl u. Eisen 46. 192—93. Dusseldorf.) L u d e k .

Kart Noack, Die Rauchgassdiiiden der Vegetation im Licht der Stoffwechsel- 
•pathólogie. (Vgl. S. 699.) Verss. an dem Moos Fontinalis zeigen, daB eino Storung 
der C 02-Assimilation mit NaHSOa auch eintritt, wenn die Behandlung im Dunkeln 
u. die anschlieBende Assimilationsunters. in reinem, COj-haltigem W. stattfinden. 
Phenylurelhan, das nach W a r b u r g  lediglich hemmend auf die Assimilation wirkt, 
bewirkt bei langerer Belichtung ebenfalls Abtotung u. Ausbleiehung. Dio eigentliche 
Wrkg. der S 0 2 besteht daher in der Hemmung der C 02-Assimilation; dadurch wird 
die photooxydative Wrkg. des Chlorophylls, die normalerweise in der COa ihren Ak* 
zeptor findet, auf das Protoplasma u. auf das Chlorophyll selbst abgelenkt. (Ztsehr, 
f. angew. Ch. 39. 302—04. Erlangen, Univ.) JUNG.
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Biesalski, Bicarbonat und Trockenloacher. Kri tik an den Ausfiihrungon von 
Ge n t sc h  (S. 762). Vf. verweist auf ein Gutaehten B a h r d t s , nach dem das Trocken- 
feuerloschsystem NaHC03 +  C 02 dio gróCten Lóschmóglichkeitcn bietet. Bei dem 
angefiihrten Vers. GENTSCHs fehlen Angaben iiber Tem p., Zeitdauer, Holzmenge usw. 
(Ztschr. f. angew. Ch. 39. 198—99. Berlin.) Ju n g .

K. H aerting, Womil rerhiiłet man Bramie, am 6eslent Antwort an Ge n t sc h  
(S. 752). Vf. erganzt dio Aufstellung der Feuerlósohtypen entsprecliend den Neu- 
erscheinungcn. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 199— 200. Berlin.) J u n g .

Robert Lemuel M cElroy und John Eldon Shepherd, Cbarlotteville, Vir- 
ginia, V. St. A., Feuerloschen. Man treibt schaumbildende Stoffe durch einen Wasser- 
strom unter Druck auf dic Feuerstfttte, wobei sieli in dem Strom gegebenenfalls 
gasentwickelnde Stoffe befinden. Gegebenenfalls werden dcm Wasserstrom noch 
Zementstoffc zugesetzt. (E. P. 218340 vom 5/1. 1923, ausg. 31/7. 1924.) K a usch .

IV . W asser; A bw asser.
Fr. Wilh. Meyer, Steimnsałz und Kessdslein. Zum Untcrschiede von „Kessel- 

stein" verstcht man unter „Steinansatz“ dio sieh in Yerdampfapp. u. Vorwarmem 
bildenden Ansatze. Vf. teilt nach scincn Erfahrungen mit, wie ein solcher Ansatz 
vermindert u. entfcmt wird u. regt Mitteilung anderer Erfahrungen an. (Dtseh. 
Zuckcrind. 51. 197— 98. Wismar.) R u h le .

Casimiro Affonso, Die sogenannłe oligodynamische Wirkung der Melatte und 
ihre Verwendmig zur Wasserslerilisierung. Prakt. kommt die oligodynam. Metallwrkg. 
fiir dio Stcrilisation von W. nicht in Frage. (Arqu. do inst. bactcriol. 5. 257—65. 1924; 
Ber. ges. Physiol. 32. 905. 1925. Camara Pcstana. Ref. V. Gu t f e l d .) Op p e n h .

F. Gerlach, Vber eine neue Melhode zur Herslellung von degtiłUerlem Wasser auf 
elektroosmolischem Wege. Dio Reinigung des W. durch Elektroosmosc nach den Pa- 
tenten der E l e k t r o - O s m o s c  A.-G. statt durch Dest. wird .beschrieben u. 
empfohlen. (Zentralblatt f. Baktor. u. Parasitcnk. L Abt. 98. 125—28. MSdling, 
Tierimpfstoffgewinnungsanst.) Sp ie g e l .

S. Stroganow, Der gegenwdrligc Zusland der Reinigung von Abwassem mit Hilfe 
der kiinstłichen Aeration und des aktiven Schlammes. Ausfuhrlicher krit. zusammen- 
fassender Boricht. (Travaux de la Commission de recherches sur 1’ćpuration des eaux 
d’egout du 6orvice d’assainissement dc la ville de Moscou [russ.] Lief. 6. 177—316.
1925. Sep.) B ik e r m a n . .

J. Golse, Volumelrisćhe Bestimmung des Ammoniaks im Brunnenwasser. (Vgl. Buli. 
Soc. Chim. Biol. 7- 167; C. 1925- I. 2102.) Die titrimetr. Best. von N H , in Mengcn 
von Vio« mg i8*1 moglich nach folgenden Umsetzungen:

2NH3 +  3NaOBr =  3NaBr +  3H 20  +  N 2 .
Das iiberschussige NaOBr wird nach.dem Ansauern zerstórt nach;

HOBr +  2H J =  HBr +  H20  +  J2 .
KH3 ist also 3 J  aquivalent. Um direkt l /100 mg NH3 ablesen zu konnen, empfiehlt sieh 
der Gcbrauch folgender Na2S20 3-Lsg. zur Titration des frcigemaohten Jodes: 176,5 ecm 
.ł /i»-n- Na2S20 3 auf 1 1 aufgefullt. Davon zeigt 0,1 ccm 0,01 mg NH3 an. Dio Hypo- 
bromitlsg. wird durch Zusatz von 1 ccm Br zur Mischung von 10 ccm Natronlaugo mit 
viel W. erhalten u. auf 500ccm aufgefullt. Sorgfaltigo Kiihlung ist angezeigt, um Bromat- 
bildung zu unterdriicken. 10 ccm dieser Lsg. reichen zur Zers. von ca. 4,5 rogN H 3 aus. 
Da sieh die B. von Bromat nie vollig verhindern laBt, wird neben der eigentlichen Best. 
ein Blindvers. gemacht mit 10 ccm Hypobromitlsg., 100 ccm NH3-freiem dest. W.,
5 ccm 20%'g- KJ-Lsg., 5 ccm 10%ig. Essigsauro u. 1 ccm Starkelsg. Die Differenz 
der Na3S20 3-Lsgg. ausgedriickt in 0,1 ccm gibt NH3 in l/m  mg/10Qccm an.. Eventuell
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werden wie iiblich von 600 ccm 2-mal je 100 ccm abdest. u. dieso auf NHS gepriift. (Buli. 
soc. pharm. Bordeaux 63. 10— 14. 1926.) H a r m s .

Arthur Lumsden-Bedingfeld, Eine BemerJcukg zur Bestimmung der pennanenten 
Hartę eines Wassers nach dem Verfahren von Pfeifer und Wartka. Bei der Unters. CaO- 
u. MgO-haltiger Wasser hiornaoh. vorursacht dio Filtration, wenn sio (lurch Papier- 
filter geschieht, erhebliche Fchler infolge der Absorption kaust. Alkalis durch dio 
Cellulose. (Journ. Soc. Chem. Ind. 45. T. 36. Wooburn Green.) R u h le .

H. E. Kersten, Zur Arbeit von H. Kapeller-Marburg „Uber einen gdungenen 
Nachweis von Paratyphus B-Bacillen im Leitungswa&scr". Vf. erganzt die Mitteilung 
von K a p e l l e r  (S. 462) durch Angaben iibcr dio einwandfreie Wasserversorgung 
des betreffondon Ortes. Dor positivo Bacillenbefund bczieht sich auf eine nicht fiir 
menschlieheh Gćbrauoh bestimmte Quelle. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk.
I. Abt. 98. 7—8. Gelnhausen.) Sp ie g e l .

Akt.-Ges. fiir Stickstoff-Diinger, Cóln a. Rh., Entfernen von Gasen aus Fliissig- 
keiten. Um 0 2 oder andere schiidliche Gase aus Dampfkesselspcisewasser auszutreiben, 
bringt man Wasserdampf damit in Beriihrung, indem man die Tomp. des W. iiber der 
Kondensationstemp. des Dampfes halt. (E. P. 245 784 vom 7/1. 1926, Auszug veroff. 
10/3. 1926. Prior. 7/1. 1925.) K a u s c h .

A. Docter, Helder, Holland, Schmier- und Kessdsteinmittel, welches aus einer 
Mischung von 7,5 Pfund reinem ZinkwoiB, 4,5 Pfund RuB, 33 Pfund Graphit, 7,5 Pfund 
Pfordefett, 18 Pfund Tran u. 7,5 Pfund konsistentem Fett, wio es z. B. durch Ver- 
ruliren von Talg mit Kalk- oder Al-Soifo erhalten wird, besteht. (E. P. 241 678 vom 
13/9. 1924, ausg. 19/11. 1925.) Oe l k e r .

Permutit Akt.-Ges., Berlin, Herstdlung eines basenaustauschenden Materials aus 
Ton fiir die Enth&rtunrj von Wasser gemaB Pat. 423224, dad. gek., daB der Ton vor dem 
Kornen u. Brennen mit anderen austauschenden Stoffen angereichert wird. — 2. dad. 
gek'., daB der Ton allein oder mit dem Zusatz anderer basonaustausehender Stoffo 
nach dcm Brennen in der Hitzc.mit Alkalilósungen nachbehandelt wird. Das Austausch- 
vermogen der Tone wird gesteigert. (D. R. P. 426 083 KI. 85b vom 12/10. 1919, ausg. 
1/3. 1926. Zus. zu D. R. P. 423224; C. 1926. I. 1687.) Oe l k e r /

Permutit Co., New York, iibert. von: Roy G. Tellier, Chicago, Hights, Weicli- 
machen von Wasser. Man unterwirft das W. groBen Flachen eines Reagenz, das wio 
Ton zusammengesetzt und eine bestimmte Monge Alkalisilicat enthalt. (A. P. 1 571 891 
vom 27/5. 1916, ausg. 2/2. 1926.) K a u s c h .

W. B. Scaife & Sons Co., Oakmont, Pa., iibert. von: Martin F. Newman, 
Oakmont, V. St. A., Weichmachen ton Wasser. Man reduziert zunachst dio Alkalitat 
des W. durch Zusatz geeigneter Reagentien u. gibt dann N aH S04 u. Gerbsauro liinzu, 
um die Loslichkeit des noch vorhandenen Ca zu fordern. (A. P. 1 572944 vom 19/4. 
1924, ausg. 16/2. 1926.) Oe l k e r .

Stadtehygiene- und Wasserbaugesellschaft m. b. H., Wiesbaden (Erfinder: 
Clemens Delkeskamp und Wilhelm Radermacher, Wiesbaden), BeJiandlung von Ab- 
wasser und Ablaugen in Klar- und Fardrdumen mit Gasen unter Druck, dad. gek., daB 
an Stello oder neben Druckluft solcho anderen Gase oder Gasgemischo unter Druck in  
den Halskanal zwischen Klar- u. Faulraum eingefuhrt werden, welche verunreinigende 
Bestandteile der Abwasser auszufallen vermogen. —  Die Wahl der Gase oder Gas
gemischo riehtet sich nach der Zus. der Abwasser. (D. R. P. 425 794 KI. 85c vom  
9/9. 1921, ausg. 25/2. 1926.) Oe l k e r .

Deutsche Abwasser-Reinigungs G. m. b. H., Deutschland, Behandlung frischen 
oder vergorenen Schlammes in den hduslichm Kldrapparaten „O. M. S .“ Man fiihrt in 
der Schlammkammer eine Bewegung des Inhalts herbei, dąmit die. Garung des
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Schlammcs dic automatische Lag. bcschleunigt u. die Abtótung der Bakterien energiach 
hcrbeigcfuhrt wird. (F. P. 596 571 vom 11/4. 1925, ausg. 27/10. 1925.) K a u s c h .

V. A norganische Industrie .
C. P. van Hoek, Bariumsulfat (Schwersjmt und Blanc fixe). B aS04 wirkt un- 

giiustig auf Gummi, was auf bcstimmtcn Eigenschaften des B aS04 beruht, dio sich 
wakrschemlich auch in Olfarhen geltend machcn. (Farben-Ztg. 31. 1136—37. Hil- 
vcrsum, Holland.) S u v e r n .

Paul Dolch, Zur Technologie des Kalkstickstoffs. Vcrmcintlich bei der Malilung 
des CaC2 entstandene Gehaltsmindcrungcn lieCen aich auf eine unzweckmaBige Ana- 
lysenmcthodo des Fcincarbida zuruckfiihren. Wird namlich die zur Entw. dea C2H2 
dienende konz. NaCl-Lsg. zum CaC2 hinzugegeben — anetatt umgekehrt — , ao treten 
infolge lokaler Uberhitzungen C2H2-Verluste durch Polymerisation auf. Bei dement- 
sprechend verbesserter Methode (v. D r a t h e n , Chem.-Ztg. 45. 447; C. 1921. IV. 91) 
wurden keino Vcrluste beim Mahlprozefi bemerkt. Dio schlechte Ausnutzung dea 
CaC2 bei der Azotierung war aomit nicht auf Mahlverluste, aondern auf Vorgango im 
Azotierofen zuriickzufiihren. Bericht uber entaprechendo Betriebavcrss., die zu dem
D . R. P. 388184 der B a y e r i s c h e n  S t i c l c a t o f f w e r k e  A.-G. (C. 1924. I.
1086) gofiihrt haben. (Ztschr. f. Elektrochem. 32. 68— 70.) H e im a n n .

A. Schweitzer, Slickstoffbindung durch Bariumcarbonat und Kohle im eleklrischen
Ofen. Ein lechnischcr Versuch. Bericht iiber Veraa. aua den Jahren 1911— 16, dio 
N 2-Bindung an BaC03-Kohle-Gemiacho naeh Ma r g u e r it t e  & S o u r d e v a l  zu einem 
tcchn. Verf. zu entwickeln. In Laboratoriumavera8. wurden bei 1300— 1350° Gemiaeho 
mit bis zu 6,6% N  — davon durchachnittlich % Cyanamid- u. 1/i  Cyanid-N — erzielt. 
In einem 30 KW-Lichtbogenofen erhaltenea Prod. hatte etwa 4—5% N gebunden. 
Hicrbei bewogte sich der Energiebedarf um 20 KWh fur 1 kg N. (Ztschr. f. Elektro
chem. 32. 98— 105.) H e im a n n .

Gesellschaft fiir drahtlose Telegraphie m. b. H., und Walter Schaffer,
Borlin, Einrichtung zur Herstellung von Ozon, 1. dad. gck., daC ais Hochspannungsąuello 
ein zur Erzeugung ungedampfter Schwingungcn geeigneter Generator (Rohrengene- 
rator, Bogenlampengenerator Oder Hochfreąuenzmaschine yerwendot wird, mit dem 
direkt oder indirekt ein auf die Schwingungawelle abgestimmtcr Kreia gekoppelt wird, 
in dem ein ais Schwingungskapazitat wirkender 0 3-Erzeuger liegt. — 2. dad. gek., daB 
im Schwingungakreise noch ein veranderliches Abstimmittcl liegt. (D. R. P. 367 842 
KI. 12i vom 5/6. 1921, ausg. 20/2.1926.) K a u s c h .

Willard C. Averill jr., Houston, Texas, Schwefelgewi?inung. Man bohrt das S-Lagcr 
an u. fuhrt W. in die den S fiihrenden Kanale u. Hóhlungcn, der sich mit Sand mischt, 
worauf das Gemisch mit eingepreBter Luft geriihrt wird. (A. P. 1 573 026 vom 30/12.
1924, ausg. 16/2.1926.) K a u s c h .

Farbeniabriken vorm. F. Bayer & Co., Leverkusen b. Coln, Schwefelsdurc. 
S 0 2 wird zum Teil zu S 03 unter Venvcndung von 1/10 der gewóhnlich venvendeten 
Katalysatormenge oxydiert u. der Rest der S 0 2 in Bleikammern u. dgl. weiter ver- 
arboitet. (E. P. 245 903 vom 5/12. 1924, ausg. 11/2. 1926.) K a u s c h .

Harold William Blackbum und Walter Thomas, England, Ammoniak. Man 
liiBt in der Hitze (200— 800°) ein Gemisch von N 2 u. Wasserdampf iiber einen Katalysator 
wie Fe, Fe20 3, Ni, Ni20 3, F(OH)2 oder Ni(OH)2 atromen. (F. P. 601 733 vom 7/8. 1925, 
ausg. 6/3. 1926. Engl. Priorr. 19/8. u. 18/12. 1924.) K a u s c h .

Gewerkschaft Sachsen-Weimar, Unterbreizbach an der Rhone, Deutschland, 
Cyanide und Ammoniak. Man laBt N 2 gegebenenfalla im Gemiach mit anderen Gaaen 
(Gcneratorgas) auf eine Mischung von Alkali- oder Erdalkalisulfat, Kalkstein u. einem 
Reduktionsmittel oder CaS u- einem Reduktionsmittel gegebenenfalla in Ggw. von
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Fe oder einor Fe-Verb. bei 800—1000° cinwirken. (E. P . 246 177 vom 18/1. 192G,
Auszug veroff. 17/3. 1926. Prior. 17/1. 1925.) K a u s c h .

James Simpson Island, Canada, Stickozyde auf dcktrischem Wege. Man ver- 
bindet die Elektroden mit einem industriellcn Wecbselstromnetz u. licfert ilmen einen 
Hockspannungshilfsstrom, wobci der Hilfsstromkreis auf das Hauptstromnetz ver- 
zweigt u. mit Vorr. ausgestattet ist, um einen Hochfreąuenzstrom zu erzeugen. 
(F. P. 601 740 vom 8/8. 1925, ausg. 6/3. 1926.) K a u s c h .

J. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubcrt. von: Chemische
Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., Phosphorsaure. Dio Wandę der 
Kammer, in der P oder solohen enthaltende Gase verbrannt werden, werden mit 
H-jPOj-Lsg. bespult. (E. P. 246 128 vom 5/1. 1926, Auszug veroff. 17/3. 1926. Prior. 
17/1.1925.) K a u s c h .

J. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Gustav Pistor, 
Griesheim a. M.), Herstdlung von Phosphorsaurcanhydrid durch Verbrennung von P  
oder P-haltigen Gasgemischen mittels Luft, dad. gek., daB man die Vcrbrennungsluft 
vorher mittels P2Os bezw. starker H3P 0 4 trocknet, wclehe im Verf. selbst erzeugt 
worden sind, u. die bei der Verbrennung auftretende Warmc zur Beheizung eines 
Dampfkessels oder ahnlieher Vorr. zur AuBnutzung von Abhitze verwertet. (D. R. P. 
426 388 KI. 12i vom 31/12. 1924, ausg. 8/3. 1926.) K a u s c h .

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. BI., Iłcrstdlung ton 
Phosphorsaureanhydrid. (E. P. 245 430 vom 8/12. 1925, Auszug veróff. 24/2. 1926.
D. Prior. 30/12. 1924. —  vorst. Ref.) KAUSCH.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Losung von gdbem 
Arsenik. Man lśiBt Diimpfe eines Losungsm. (CS2) auf stark erhitztes As20 3 einwirken 
u. verdichtet sie alśdann. (F. P. 601 499 vom 5/6.1925, ausg. 21/7. 1924.) K a u s c h .

Siemens & Halske A.-G., Siemensstadt-Berlin, ubcrt. von: Martin Hosenfeld, 
Siemensstadt, GewinnUng von Kiesdsaure aus Erzlaugen. Man setzt ein gcpulvertes, 
in. Saure unl. Sulfat (BaSO.,, CaS04 o. dgl.) zu der ausgefallten, kolloidalen S i0 2 u. 
entfernt dann das W. aus der M. (A. P. 1 571054 vom 26/1. 1925, ausg. 26/1. 
1926.) K a u s c h .

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, ubcrt. von: L. B. Miller, Lynn, 
Mass., Geschmolzeiic Kiesdsdurc. Durch einen Kolben wird die geschmolzene S i0 2 
durch eine Offnung herausgepreBt. (E. P. 246 157 vom 15/1. 1926, Auszug veroff. 
17/3. 1926. Prior. 19/1.1925.) K a u s c ii.

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin, Kiesdsdure-Gel. 
Man wascht das Gel so lange aus, bis sein Gehalt an Salzen nur noch 2% (der Trocken- 
substanz) betragt. (F. P. 601130 vom 21/7. 1925, ausg. 23/2. 1926. D. Prior. 3/11.
1924.) K a u s c h .

Celite Co., Delaware, ubert. von: Percy A. Boeck, Los Angeles, Californ., 
Itegenerierung von Kiesdgurfiltern. Man trocknet dio Filter zusammen mit den Ver- 
unreinigungen u. erhitzt sie nach Zerkleincrung der MM. (A. P. 1 571 042 vom 19/1.
1921, ausg. 26/1. 1926.) K a u s c h .

United States of America, ubert. von: Ernest Bateman, Madison, Wisconsin, 
Stark absorbierende Kohle. Zerkleinerte Kohle wird mit C 02 bei 650— 1000° behandelt. 
(A. P. 1 573 509 Tom 5/8. 1919, ausg. 16/2. 1926.) K a u sc h .

J. G. Aarts, Dongen, Holland, Aktive Kohle. Komplexe C-enthaltende Stoffe 
(Braunkohle usw.) werden dest. u. das gebildete CO wird gegebenenfalls mit Hilfe 
von Katalysatoren in feinverteilte Kohle ubergefuhrt. (E. P. 246 130 vom 7/1. 1926, 
Auszug veróff. 17/3. 1926. Prior. 14/1. 1925.) K a u s c h .

fidouard Goutal und Henri Hennebutte, Frankreich, Geformte aktive Kohlen. 
BLin mischt natiirlich oder kunstlich oxydiert« Teere mit hydrogenisierten oder wenig 
osydierten Tceren u. erhitzt das Geruisch auf 180— 250° mit oder ohne Zuleiten eines
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oxydiorenden Gases u. in Ggw. cinea Katalysators. (P. P. 601 203 vom 24/10. 1924,
ausg. 25/2. 1926.) K a u s c h .

Jean Henry Bregeat, Frankreich, Adsorplionskohle. Kórner von Holzkohle oder 
dgl. werden mit einer Alkalisilicatlsg. gegebenenfalls im Gcmisch mit Lsgg. von Casein, 
Gummi o. dgl. zu Kórpern agglomcriert, die getrocknet, mit HCl-Lsg. impragniert, 
ausgewaschen, bei 600— 1000° gegliiht, abgekiihlt, gewaschen, gegliiht, mit HC1 be- 
handelt u. mit W. endlich ausgewaschen u. getrocknet. (P .P . 601989 vom 12/11.
1924, ausg. 10/3. 1926.) K a u s c h .

American Lurgi Corporation, New York, ubort. von: Hans Siegens, Bad Hoin- 
burg v. d. H., Wiederbelebung von AdsorptionssinJJen durch Erhitzen des Innern der 
Adsorptionsstoffmassen durch den elektr. Strom. (Can. P. 252 354 vom 2/4. 1925, 
ausg. 4/8. 1925.) K a u s c h .

Felix Jourdan und Jean Gall, Frankreich, Kóhlenozyd. Man verbrcnnt iiber- 
schiissigo K ohle in Ggw. uberoxydierter Luft bei unter 1000°. (F. P. 601 998 vom  
13/11. 1924, ausg. 10/3. 1926.) K a u s c h .

Henri Marie Rene Barjot, Frankreich, Abscheidung des Wasscrstoffs aus dem 
Wassergas, Koksofengas u. dgl. Die zu bchandelnden Gaso laBt man unter Druek u. 
mit einer bestimmten Geschwindigkeit langs einer porOscn Wand zirkulieren. Auf der 
anderen Seito der Wand evakuiert man den Behalter u. kann hier N 2 zirkulieren lassen, 
der den durch die Wand diffundierenden Ha aufnimmt. (P. P. 601 774 vom 7/5. 1925, 
ausg. 8/3. 1926.) K a u s c h .

FŚlix Jourdan und Jean Gall, Frankreich, Wassersloff. Man katalysiert CO unter 
Druck in Ggw. groBer Mengen Wasserdampf. (F. P. 601 997 vom 13/11. 1924, ausg. 
10/3. 1926.) K a u s c h .

Andre Lucien Nouvelle, Frankreich, Wasserzersetzung mittels pulverisierter K ohle  
bei Rotglut. (F. P. 601 939 vom 5/8. 1925, ausg. 10/3. 1926.) K a u s c h .

Grasselli Chemical Co., Cleveland, iibert. yon: Clayton M. HoJf, Cleveland, 
Alkaliphosphate. Man elektrolysiert in Diaphragmazellen Dialkaliphosphatlsgg. u. ge- 
winnt aus den Auoden- u. Kathodenfll. Mono- u. Trialkaliphosphate. (A. P. 1 572 846 
vom 17/7. 1924, ausg. 9/2. 1926.) K a u s c h .

H. Harris, London, Alkalihydralc, -arsenale, -antimonale und -stanńałe. Ge- 
schmolzenes Atzalkali wird gegebenenfalls mit Alkalichlorid u. einem Oxydationsmittol 
zum Raffinieren von Pb venvendet u. das erhalteno Atzalkali enthaltcndo Arsenat 
wird zu soleher Konz. gel., daB das Alkalistannat beim Erkalten der Lsg. oder aus 
der h. Lsg. sich ausscheidet. Die verd. Lsg. wird abgekiihlt, worauf sich das Arsenat 
u. das rcstliche Stannat ausscheidet. (E. P. 245 479 vom 8/8. 1924, ausg. 4/2. 
1926.) K a u s c h .

B. Roos & Co., Berlin, Uberfiihrung von Schwefelnatrium uiid ahnlichen Chemikalien 
in GricPform, dad. gek., daB das geschmolzcne Materiał in ununtcrbrochcnem oder 
intermittierendem Stroni in gecigneter Fallhóhe in eine FI. eingefuhrt wird, dio mit 
den betreffenden Chemikalien chem. nieht reagiert u. die einen geringeren K p. hat, 
ais die betreffenden Chemikalien sclbst. Ais FI. wird im Beispiel Trichloralhylen an- 
gegeben. (D. R. P. 426 052 KI. 12i vom 19/1. 1924, ausg. 10/3. 1926.) K a u s c h .

West End Chemical Co., Oakland, Californ., iibert. von: Morris V. Lowry, 
Santa Maria, Californ., Borax und Natriumdicarbonat aus Salzlaugen. Man dampft eine 
Salzlauge ein, carbonisiert sie, kulilt das Gemisch ab, wobei krystallisierter Borax u. 
NaHC03 ais Schlamm ausfallen, der mit Colemannit gemisclit u. auf Siedetemp. er
hitzt wird. (A. P. 1 573 259 vom 10/4. 1923, ausg. 16/2. 1926.) K a u s c h .

Burnham Chemical Co., Reno, Nevada, iibert. von; Alfred W. Gauger und 
Henry Herman Storch, Westend, Californ., Boraz aus solchen enthaltenden Salzlaugen. 
Man dampft die Laugen so weit ein, daB die anderen Salze auslcrystallisieren u. die 
K onz..des.Meta- .u. Tetrahorata steigt; dann.trejint man die FI- von .den Krj^taUen,
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schreckt die Lsg. ab u. bringt sie in Beriihrung mit fein yerteiltom Materiał (Borax, 
NaCl, S i0 2, BaSOa, Glaswollc usw.), wobei der Borax auskrystallisiert. (A. P. 1 571 002 
vom 21/2. 1925, ausg. 26/1. 1926.) KAUSCH.

J. T. Conroy, A. Lamble, J. J. Latham und United A łkali Co. Ltd., Liverpool, 
Chlorkallc. Man entwassert Chlorkalk durch Ubcrleiten h. Luft oder h. Gas im Gegen- 
strom iiber das in einem (Etagen-) App. heruntergeflihrte Materiał. (E. P. 246 000 
vom 15/5. 1925, ausg. 11/2. 1926.) K a u s c h .

Albert F. Meyerhofer, Zurich, Scliweiz, Herstdlwng ton Bariutnsuperozyd aus 
Bariumphosphaten beliebiger Zus. ,dad. gek., daB man Baa(P 04)2 mit H 2SiF6 umsetzt, 
das gefallte BaSiF6 von der H3P 0 4 trennt, durch Warme in BaF2 u. SiF4 zerlegt, das 
SiF4 zur Riickgewinnung der H2SiF6 benutzt, das BaF2 andcrerseits mit Ca(OH)2 zu 
CaF2 u. Ba(OH)2 umsetzt u. letzteres in bekannter Weiso in BaOa iiberfuhrt. (D. R . P . 
426 034 KI. 12i vom 20/10. 1923, ausg. 8/3. 1926.) " K a u s c h .

Iwan Bachiloff, RuBland, Trennung ton Barium- und Iladiumsalzen. Man krystal- 
lisiert die Lsgg. der Doppelsalze des Ba u. Ra unter Zusatz yon Salzon yom gleiohen 
łon , wie die zu krystallisierende Lsg., die mit den Sałzen dos Ba u. Ra keine in 
dom yorhandenen Losungsmitteł 1. Verbb. geben. (F. P. 601 938 vom 7/8. 1925, 
ausg. 10/3. 1926.) K a u s c ii .

Jean G.ohin, Frankreich, Wasserfreie Chloride. Zu ihrer Herst. yerwendet man 
eine mit gegen h. Cl2 bestandigem Futter ausgcstattete Kammer u. sublimiert das 
erhaltcno feste Chlorid in ein oder zwei Stufen ohne Kondensation, die erst am Endo 
der Apparatur in beliebiger Weise herbeigefiihrt wird. (F. P. 601 612 vom 4/11.
1924, ausg. 5/3. 1926.) K a u s c h .

Fernand Parentani, Belgien, Enteiscnung ton Erden w id Gest einen. Man behandelt 
die Erden u. Gesteine mit einer geeigneten Siiure (IICl) in Ggw. einer kleinen Menge 
eines Fen-Salzcs (FeClj). (F. P. 601 761 vom 10/8. 1925, ausg. 8/3. 1926. Belg. Priorr. 
21/4. u. 16/5. 1925.) K a u s c h .

Bertrand B. Grunwald, Alameda, Californ., Leićktes basiscTieś Magncsiumcarbonal. 
Man erhitzt ein Gemisch von schwcrem bas. MgC03 u. W. auf eine Temp. uber 100° F., 
wobei das MgC03 das W. unter Volumenvergr6Berung aufnimmt. (A. P. 1 573 604 
yom 30/6. 1924, ausg. 16/2. 1926.) K a u s c h .

Western Industries Co., Agnew,Californ., iibert. von: Russell B. Crowell,Agnew, 
Lcichtes basisches Magnesiumcarbonat. Man laBt C 02 auf MgO in einer wss. Fl. boi einer 
Temp. nicht uber 120° F. einwirken, bis das Verhaltnis des C 02 zum MgO zwisehen 
0,8—0,9 liegt. (A. P . 1 573 632 vom 26/6. 1925, ausg. 16/2. 1926.) K a u s c h .

Bertrand B. Grunwald, Alameda, Californ., Schweres basisches JUagnesiunicarbonal. 
Man leitet C 02 in ein Gemisch von ealciniertem Magnesit u. W. (A. P. 1 573 603 yom 
30/6. 1924, ausg. 16/2. 1926.) K a u s c h .

Max Buchner, Hannoyer-Kleefeld, Herslellwig ton Tonerde und Tonerdeterbin- 
dungen aus tonerdehalligen Materialien aller Art unter Behandlung mit Sulfaten, 1. dad. 
gek., daB (NH4)2S 0 4 durch Erhitzen zunachst in NH4H S 0 4 u. NH3 gespalten, mit dem 
NH4H S04 das Tonerdematerial aufgeschlossen, abfiltriert, das Filtrat unter Zuhilfe- 
nahme des abgespaltenen NH3 mit NH3 gefallt u. aus der Mutterlauge der Tonerdefallung 
das (NH4)2S 0 4 zuriickgewonnen wird. —  2. dad. gek., daB dio Spaltung des Sulfats 
unter gewohnlichem Druck oder im Yakuum ausgefiihrt wird. —  3. dad. gek., daB der 
AufsehluB mit dem Bisulfat im Autoklayen yorgenommen wird. — 4. dad. gek., daB 
der AufsehluB mit dem Bisulfat in Ggw. yon neutralem (NH4)2S 0 4 yorgenommen wird. 
(D .R .P . 425 222 KI. 12m vom 8/2. 1921, ausg. 13/2. 1926.) K a u s c h .

Robert B. Eldridge, Denver, Colorado, BeJiandeln ton Zinhsulfatlósungen. Man 
fallt die organ. Verunreinigungen mittels eines 1. Hydrosulfits u. trennt den Nd. von 
der Lsg.. (A. P. 1573 233 yom 13/10. 1924, ausg. 16/2. 1926.). K a u sc ji.
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United States Radium Corporation, New York, iibert. von: Victor F. Hess,
Grange, und Edwin D. Leman, East Orange, N. J., Reinigen von Radiumemanation. 
Man entfem t einen Teil der gasigen Yerunreinigungen aus der Emanation u. oxydiert 
den Ruekstand mit Hilfe eines festen Oxydationsmittels (h. CuO). (A. P. 1 570 834 
vom 14/6. 1923, ausg. 26/1. 1926.) K a u so h .

VI. Glas; K eram ik; Zem ent; B austofie.
Carborundum Co., Niagara Falls, N. Y., iibert. von: Miner L. Hartmann, 

Niagara Falls, Schleifgegensłande. Man mischt einor roben Mischung von schleifcnd 
wirkenden Kornern u. einem Bindemittel, zerkleinerte organ. Stoffe (Holz) bei, preCt 
das Ganze u. brennt die Gegenstande. (A. P. 1 573 400 vom 13/7. 1923, ausg. 16/2. 
1926.) KAUSCH,

Carl Zeiss, Jena, Linse aus krystallisierlem Nalriumfluorid. (D. R. P. 426 426 
KI. 42h vom 13/9. 1922, ausg. 9/3. 1926. —  C. 1925- II. 1889.) K a u sch .

J. G. Farbenindustrie Akt. Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Chemische 
Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., Glas. Man verwendet KH C03 an Stelle 
von K 2C03 bei der Herst. K-haltiger Glascr. (E. P. 245 785 vom 8/1. 1926, Auszug 
veróff. 10/3. 1926. Prior. 8/1. 1925.) K a u s c h .

Andre Gesnel, Frankreieh, Bcseitigung der Eisenhaul von Glasfabrikationsabfallcu 
mittels eines Bades von verd. k. Mincralsaure (HC1, H 2SO.j, H N 03) odc"r Gemischen 
solcher Sauren u. H F oder einem F oder H F liefernden Minerał (FluBspat, Kryolitk). 
(F. P. 601440 vom 31/7. 1925, ausg. 2/3. 1926.) K a u s c h .

Kaiser-Wilhelm-Institut fiir Eisenforschung, Dusseldorf, und Wilhelm H essel,' 
Essen, Ruhr, Herstellung von Sleinzengcn ans Kesselschlacken, MullscMacken, Aschen 
nach D, R. P. 407154, dad. gek., daB den Schlacken vor der Sinterung solcho Zuschlage 
gegeben werden, die die Sintertemp. herabdriioken (z. B. FluBspat, niedrig sinternde 
Tone, Fe-haltige Stoffe). (D. R. P. 426 108 KI. 80b vom 21/5. 1925, ausg. 5/3. 1926. 
Zus. zu D. R. P. 407 154; C. 1925. I. 888.) KAUSCH.

William Feldenheimer, London, Rcinigung von Ton w. dg l, Ton u. dgl. wird 
in wss. Suspension mit einem sauren Salz der H 2S 0 3 in Ggw. eines S 0 2 reduzierenden 
Metalles (Zn) behandelt. (A. P. 1 573 385 vom 26/5.1925, ausg. 16/2.1926.) K a u s c h .

Sebastian Gaum, Tanna, ReuB, Trockenanlage fiir Tonwaren, bestehend aus 
mohreren nebeneinanderliegenden Trockenkammern mit Feuchtluftsammler u. HeiB- 
luftkanal sowie NaBIuftabfuhrungskanal, dad. gek., daB die die Verb. mit den Kammern 
herstellenden Ventile auf der Decke des Feuchtluftsammlers innerhalb der Trocken- 
kammer angeordnet sind u. die Verb. mit dem Sohlkanal durch Ventile im Boden 
des Feuchtluftsammlers hergestellt ist, —  Es wird hierdurch ermóglicht, daB dic 
Feuchtluft aus dem inneren Feuchtluftsammler in die Sobie jeder beliebigen Kammer 
oder auch mehrerer anderer Kammern zugleich zur Vortrocknung eingefiihrt werden 
kann. (D. R. P. 426 286 KI. 82a vom 11/3. 1923, ausg. 9/3. 1926.) Oe l k e r .

Jose Comerma, Frankreieh, Kunstmarmor, bestehend aus einem Gemisch von 
Teerfarbstoffen u. sehr fein verteiltem Gips. (F. P. 601 482 vom 14/4. 1925, ausg. 
3/3. 1926.) K a u s c h .

Edouard Valery Georges Jourdain, Frankreieh, Kunslmarmor. Man mischt k. 
in polierten Formen Magnesiumosydchlorid u. Gips u. farbt das Ganze mit minerał. 
Farbstoffen. (F. P. 602 070 vom 12/8. 1925, ausg. 12/3. 1926.) K a u s c h .

G ewerkschaft Lutz III, Berlin, Direkte Herslellung von Zemenłen im Abstich- 
generator, der mit O. oder an 0 2 angereicherter Luft betrieben wird, 1. dad. gek., daB 
im Generator Waschberge, Kohlenschlamme u. ahnliclie Abfallprodd. verarbeitet 
werden. —  2. dad. gek., daB bei der Verarbeitung bitumin6ser Brennstoffe die Schwel- 
temp. u. die Hohe der Schwelzone in an sieh bekannter Weise durch Dampfzusatz be- 
einfluBt werden. (D. R. P. 425 861 KI. 80b vom 23/1.1924, ausg. 25/2.1926.) K a u s c h .
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Louis Emilio Woodbridge Pioda, San Francisco, Calif., Zement. Man sehopft 
ein Gemisch von tonigem u. kalkigem Materiał u. hebt cin Gemisch von W. u. der ge- 
nannten Stoffe empor, laBt das W. abflieBen u. mahlt die M., worauf sie gebrannt wird. 
(Aust. P. 17 584 Tom 3/5. 1924, ausg. 12/2. 1925. A. Prior. 4/5. 1923.) K a u s c h .

N. V. S. Knibbs, London, Zementmaterialien. Kalk, Magnesiakalk oder MgO 
wird teilweise carbonisiert oder hydratisiert bei erhóliter, unter der Dissoziationstemp. 
des Carbonats oder Hydrats liegender Temp. (E. P. 245 935 vom 13/1. 1925, ausg. 
11/2. 1926.) K a u s c h .

Thomas Rigby, England, Zement. Fein zerteilte fl. Zementmasse wird in Ofen- 
gase zerstaubt. (F. P. 602 197 vom 15/7.1925, ausg. 13/3. 1926. E. Priorr. 28/7., 22/10., 
3/12. u. 5/12. 1924.) K a u s c h .

Maxime Antoine Minot, Frankreich, Gefdrbte Zemente. Man mischt z. B.- aus 
Klinkem oder Sehlacke erhaltenes Zementpulvcr mit fcinstem BaCl2-Pulver u. eben- 
solcheni wasserfreien Na2S 0 4, dann mit W., worauf man die M. formt u. trocknet. Audi 
kann man organ. Farbstoffe, in W. 1. Lackbildncr u. Metallsalze hierbei yerwenden. 
(F. P. 601 561 vom 3/11. 1924, ausg. 4/3. 1926.) K a u s c h .

Peter P. Budników und Morduch E. Lewin, Iwanovo-Wosnessensk, RuBl., Iler- 
stdlung einer Zementart aus ubergebranntem Gips, ubergebrannten Gipsabfallen oder Natur- 
anhydrit mit Benutzung von Sulfatzuschliigen, 1. dad. gek., daB die Rohstoffe durch 
gemeinsames Vermahlen mit entsprechenden Mengen saurer Alkalisulfate (wie N aH S04 
oder K H S04) oder neutraler Alkalisalze mit Zusatz entsprechender Mengen H 2S 04 ohne 
gleichzeitige oder naehtragliehe Wiirmebehandlung abbinde- u. hochhartungsfiihig ge- 
macht werden. — 2. dad. gek., daB die Zusatze in wss. Lsg. beim Gebrauch den fein- 
gemahlenen Bohstoffen zugesetzt werden konnen. (D. R. P. 420 957 KI. 80b vom  
26/1. 1924, ausg. 5/3. 1926.) K ausch .

F. T. Walker, Sheffield, Kunststein. Oolit. Stein wird so zerkleinert; daB die
Oolitkomer sich von dem Bindemittel ohne Brechung seheiden, dann mischt man beido 
gegebenenfalls nach Zusatz von Zement u. W. oder Ol u. formt die M. zu Steinen, Blocken 
usw. oder bringt sie auf Metali oder Leder auf. (E. P. 246 202 vom 17/10. 1924, ausg. 
18/2. 1926.) K a u s c h .

G. Polysius EisengieCerei und Maschinenfabrik, Dessau, Herstellung von
Mórlelbildnern, dad. gek., daB dem Schmelzzement einige Prozente hochkalkige Binde
mittel, wie z. B. Portlandzement, liydraul. Kalk, Ca(OH)2 o. dgl. beigemischt werden. 
(D. R. P. 425 860 KI. 80b vom 6/9. 1924, ausg. 25/2. 1926.) ~ K a u s c h .

Ernst Moyat, Neubabelsberg, Herstellung hochfeuerfester Formslucke aus hoch- 
feuerfesten Stoffen ohne Bindemittel, dad. gek., daB das hochfeuerfestc Materiał in 
gekórntem Zustand durch Einstreuen in feuerfeste Formen u. gleichzeitiges Bestreiehen 
mit einer h. Stichflamme oberflachlich zum Schmelzen gebraeht, zusammengebaeken 
u. so auf diese Weise zur gewiinschten Form aufgebaut wird. Zwoi weitere Anspriiche 
betreffen die Verwendung von hochfeuerfestem Materiał der gleichen M., ais ver- 
arbeitet werden soli, u. dio An-nrendung wassergekuhlter Kupferformen im Verf. 
(D. R. P. 425 862 KI. 80b vom 6/9. 1924, ausg. 25/2. 1926.) K a u s c h .

Michael William Milner, Coburg, Victoria, Austr., Keramische Mischungen, 
bestehend aus tonigen Stoffen, Magnesit, gegebenenfalls S i0 2 u. Feldspat. Diese 
MM. nimmt man z. B. zur Herst. von Kochkesseln u. dgl. (Aust. P. 17 365 vom 16/4.
1924, ausg. 8/1. 1925.) K a u s c h .

Cyril Edward Ramsden, England, Pflastermaterial. Das Materiał (Steinmasse) 
besitzt eine durch Hitze (1000°) aufgebraehte (griine) Farbschicht. (F. P. 602 131 vom 
17/8. 1925, ausg. 12/3. 1926.) K a u s c h .

Victor Wintsch, Schweiz, Staubbindemittel fiir Strafien, bestehend aus Emul- 
sionen yon Teer, Bitumen, Pech usw., die einen Zusatz organ, oder anorgan. Saurcn
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(insbesondere H2S 04) erhalfcen habon. (F. P. 601124 vom 21/7. 1925, ausg. 23/2. 
1926. Schwz. Prior. 13/11.1924.). K a u s c h .

V II. A griku lturchem ie; D iingem itte l; B oden.
August Rippel, Kohlenstiura und Pfłanzenertrag. Krit. Ubersicht uber die 

Literatur die „CO«-Frage“ betreffend. (Ztschr. f. Pflanzenemahr. u. Diingung. Abt. B. 
5. 49— 64.) Tr ś n e l .

Gerlach, Uber Kohlensaurediingung. Vf. hat in ummauerten Parzellen gelbe 
Lupinen u. Kartoffeln mit C 02 aus einer Bombę —  14,64 1 auf je 4 qm in der Zeit von 
28. 6. bis 25. 8. —  begast. Eine ertragsteigernde Wrkg. der CO»-Bcgasung trat nicht 
ein; die Ertrage an Knollen waren auf den begasten Flachen um 17°/0 herabgesetzt. 
Vorss. mit einem kiinstlichen C 02-Dunger aus Miinchen fielen ebenfalls negativ aus. 
(Ztschr. f. Pflanzenemahr. u. Diingung. Abt. B. 5. 65— 69.) T r e n e l .

O. Lemmermann, Unierstichungen uber die Bedeutung der Bodenkohlensaure 
Jur die Emahrung der Pfłanzen, und uber die Wirkung einiger Humus- bezw. Kohlenmure- 
diinger. Durch dio Diingung mit Griindiinger u. Stalldung wurden taglich auf dem
1,5 Morgen groBen Versuchsfeld 15,1 kg C 02 mehr an die Luft abgegeben; doch ent- 
sprach die Ertragssteigerung in keiner Weise der daraus theoret. zu berechnenden 
Mehrproduktion von organ. Subst. Unter esperimenteller Ausschaltung der Neben- 
wrkgg. organ. Diingemittel wurde nachgewiesen, daB die bodenburtige C02 auf den 
Ertrag ohne EinfluB ist. — Polemik gegen R e iNAU. (Ztschr. f. Pflanzenemahr. u. 
Diingung. Abt. B. 5. 70— 84.) T r ś n e l .

P. Ehrenberg, Bemerhingen zur Kohlensaurefrage. Best&tigung der Verss.
Ge r lac h s  u . LEMMEEMANŃs; Hinweis auf Schadigung der Pfłanzen durch Erhohung 
des C 02-Drucks bei der Atmung. (Ztschr. f. Pflanzenemahr. u. Diingung. Abt. B. 5. 
85— 86.) . T r ć n e l .

Gehring, Die Bedeutung der Kalkdiingung. AnschlieBend an die Verss. von
K a f p e n  berichtet Vf. iiber die Ergebnisse seiner Kalkdungungsyerss., nach denen 
die physikal.-chem. Zustande der Boden, darunter die Durchlassigkeit u. Aciditat, 
durch die Kalkdiingung wesentlich beeinfluBt werden, so daB bei gewissen Verhalt~ 
nissen erhebliche Emteertragssteigerungen eintreten kónnen. Wegen aller Einzel- 
heiten vgl. Original. (Dtsch. Zuckerind. 51. 193—97. Braunschweig.) R u h l e .

F. Z. Hartzell, Empfindlichkeit der Bim enpsylla (Psylla pyricoła Forster) gegen 
Zerstdubungs- und Spritzmiltel. Ausfiihrlicher Bericht iiber die Bekiimpfung des Birnen- 
schadlings. Folgende Mischung wird empfohlen: 2l/2 Gallons Kalkschwefel, 40 Pfd. 
geloschter Kalk, 3 Pfd. Bleiarseniat, 1 Pint Nikotinsulfat auf 100 Gallons W. Eben
falls sehr wirksam war Kalkstaub mit 2% Nikotin, wenn trocknes Wetter 
herrschte. (New York State Agrioult. Exp. Station. Buli. 527.119 Seiten. 1925.) T r e n .

F. G. Mundinger, Unlersuchungen uber die Bekdmpfung der Bim enpsylla. Die 
Schwierigkeiten in der Bekiimpfung des SchadlingB liegen darin, daB das Insekt zur 
gleichen Zeit in vcrschiedenen Entwicklungsstadien vorkommt. Die Fliegen wurden 
am besten mit Calciumcyanid- u. Kalknikolinslaub bokampft; die Puppen waren am 
empfindlichsten gegen Nicotinsulfat u. Bordeauxlsg., Kalkschwefel tótete die Eier ab. 
Die besten Ergebnisse wurden an ruhigen Tagen bei lioher Lufttemp. erzielt. Bei sorg- 
faltiger Anwendung wurde das Laub nicht geschadigt, sofern es nicht ganz jung war. 
(New York State Agricult. Exp. Station. Buli. 529. 34 Seiten. 1925.) T r k n e l.

Gustav Gassner und Herbert Rabien, TJnlersuchungen, iiber die Bedeutung von 
Beizlemperatur und Beizdauer fiir die Wirkung verschiedener Beizmittel. Uspulun u. 
Oermisan verhalten sich in ihrer chemotherapeut. Abhangigkeit von Beizdauer u. Beiz- 
temp. gegensinnig. Die Wrkg. des Germisans steigt mit Beizdauer u. Temp. Segeiah- 
Neu ist bzgl. der dosis curativa unabhangig von beiden Faktoren. Beim Formaldehyd
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konnen niedrige Tompp. weitgehend durch Verlangerung der Beizdauer nusgeglichen 
werden. Fur die prakt. Tauchbeize ist die Tcmperaturfrage ohne Bedeutung. (Arb. 
Biol. Reichsanst. f. Land- u. Forstwirtschaft 14. 367— 410.) T r e n e l .

Max Trenel, Kann aus der Iłeaktion cMorkaliumhalliger Bodensuspensionen auf 
den „ K alkbedarfdes Bodens geschlossen werden t  In Erganzung friiherer Unterss. (vgl. 
Int. Mitt. f. Bodcnkunde 14. 27 u. 137; C. 1924. I. 2736. 1925. I. 1439) bzgl. der Be
ziehung zwischen der [H'] KCl-haltiger Bodensuspensionen u. der sogenannten „Gesamt- 
aciditat“ wird der Vers. gemacht, aus der pn des Bodenbreis auf semen ,,Kalkbedarf“ 
zu schlieBen. Da in „austausehsauren“ Mineralboden die [H ] eine Funktion des „aus- 
getauschten“ Al ” ist, laBt sich dio Beziehung zwischen „Kalkbedarf" u. der [H ] graph. 
darstellen. Dio Kurve der humosen Boden unterscheidot sich deutlich von den Mineral- 
bóden u. gibt fiir diese oinon hóheren „Kalkbedarf“ an ais fiir jene. (Mitt. Internat. 
Bodenkundlichen Ges. 1. 215— 21. 1925.) T r Źn e l .

H. Niklas und F. Vogel, Wie weit besteht die Berechtigung, die Reaktion und den 
Kalkzustand im Boden von dessen geologischer Entstehungsweise abzułeitenl Vff. machen 
den Vers., aus der [H ] KCl-haltiger Bodensuspensionen auf die geolog. Zugehorigkeit 
des untersuchten Bodens zu schlieBen u. diskutieren die Bedeutung der Bodenrk. fiir 
die geolog, agronom. Bodenkartierung. Im iibrigen vgl. S. 473. (Mitt. Internat. Boden
kundlichen Ges. 1. 222—41.) T r e n e l .

Densch, Erfahrurujen mit der Methode Neubauer. Aus GefaB- u. Feldverss. zieht 
Vf. den SehluB, daB die „Ncubauermethode" zur Best. des wurzelloslichen Nahrstoffs 
keine quantitative Beurteilung des Bodens erlaubt. Boden, in denen so gut wie kein 
Ps,05 durch die Keimpflanzenmethodo gefunden wurde, ergaben Em ten bis zu 84%  
des Hochstertrages, wrahrend andere mit 6—7 mg P20 6 nur 63%  erreichten. Ein Boden
mit nur 1,5 mg K  brachte gleichwohl 96%  der durch K-Dungung erzielten Ernte. Vf.
diskutiert femer die Fehlerąuellen der Methode. (Ztschr. f. Pflanzenemahr. u. Diingung. 
Ab.t. B. 5. 97— 104.) T r ś n e l .

O. Lemmermann, Die Bestimtnung des Diingungsbedurfnisses der Boden durch 
Laboratoriumsversuche. ICritik der Methode NEUBAUER im Sinne vorst. Referats. 
(Ztschr. f. Pflanzenemahr. u. Diingung. Abt. B. 5. 105— 17.) T r e n e l .

E. Blanek, Beitrage zur Bestimmung des Diingebediirfnisses des Bodens. (Ygl. 
S. 1613.) Vf. gibt der Best. der P 20 5 mit Hilfe einer 1/2%ig- Citronensfiurelsg. vor der 
Neubauermethode den Vorzug. (Ztschr. f. Pflanzenemahr. u. Diingung. Abt. B. 5. 
118— 25.) T r e n e l .

H. Neubauer, Die Bestimmung des Diingerbediirfnisses des Bodens durch Ldbora- 
toriumsversuche. Bemerkungen zu den Angriffen von DENSCH u . L f.MMERMANN (vgl. 
vorst. Reff.) mit Erwiderungen der lctztgenannten. (Ztschr. f. Pflanzenemahr. u. 
Diingung. Abt. B. 5. 126— 43.) T r ŚN EŁ.

Walter Trappmann, Meihoden zur Prufung von Pflanzenschutzmitteln. I. Be- 
netzungsfahigkeit. Yf. untersucht die Benetzungsfahigkeit von Spritzlsgg. i n  ihrer Ab- 
hangigkeit von der Oberflachenspannung. Aus der Tropfenzahl, die mit den Stalagmo- 
metern von J. T r a u b e  bestimmt wurde, kann auf die Benetzbarkeit Y e r s c h ie d e n e r  

Unterlagen geschlossen werden. (Arb. Biol. Reichsanst. f. Land- u. Forstwirtschaft 14. 
259— 66.) T r £ n e l .

Societe des fitablissements P. Linet, Frankreich, Diinger, bestehend im wesent- 
Hchen aus H3P 0 4, CaC03 u. K2C03. (F. P. 601194 yom 24/10. 1924, ausg. 24/2. 
1926.) K a u s c h .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Dungemittd. Man 
spritzt eine h. konz. Lsg. von Ca(NOa)! u. Harnstoff (1 :4 ) in einen Luftstrom o. dgl. 
(E. P. 246 377 vom 22/6. 1925, ausg. 18/2. 1926.) K a u sc h .
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Charles Cornelius Paltridge, Mile End, Austral., Dilngemittel. Holz bozw. 
Abfnllprodd. der Holzbearbeitungsmaschinen werden in faserige MM. unter Erhitzen 
iibergefuhrt. (Aust. P. 17 833 vom 20/5. 1924, ausg. 6/11. 1924.) K a u s c h .

Oderberger Chemische Werke A.-G., Oderberg, Tschechoalowakei, ubert. von: 
August Chwała, Wien, Herstdlung von ais Pflanzenschutzmittd dienendm kolloidalen 
Arsenverbindungen. Man dispergiert die betreffende As-Verb. in Ggw, eines Sehutz- 
kolloids u. von solchen hochmolekularen Verbb., die mit der As-Verb. Komplex- oder 
Adsorptionsmrbb. zu bilden yermogen. — Von letzteren eignen sieh besonders Salze 
von Metallsauren, wie Ca-Plumbat, anorgan. Verbb. des Si, As u. Sb, K-Stannat, 
Molybdate der Metazinnsaure, sowio Metallsalze aliplmt. u. aromat. Sauren, wio 
Succinimid-Na, malonsaures Zn. Z. B. wird eine 50% W. enthaltende Pastę von 
Pb-Arsenat in einer meohan. Dispergieryorr. mit einer wss. Suspension yon Ca-Plumbat 
u. einer 20%ig. wss. Lsg. von protalbinsaurem N a oder von Sulfiteelluloseablauge 
dispergiert. Nach weiterer langsamer Zugabe von Ca-Plumbat u. kraftigem Umriiliren 
wird das Gemiscli mit Na-Antimoniat yersetzt u. solange weiter geriihrt, bis eine 
Probe beim EingieBen in W. eine vollig homogene, bestandige Emulsion liefert. Das 
Prod. enthalt 57% oder mehr an kolloidalem Pb-Arsenat. Durch yollstandige Ent- 
wiisserung biiBt es seinen kolloidalen Zustand ein, wahrend es bei vorsichtigem Ein- 
dampfen unterhalb 40°, bis nur noeh ein geringer Rest W. yorhanden ist, in W. kol- 
loidal l. bleibt. Analog laBt sieh, unter Zusatz von Fehlingseher Lsg., Schweinfurter- 
griln in den kolloidalen Zustand iiberfiihren. Die kolloidalen As-Yerbb. benetzen 
die Pflanzen sehr leicht u. yollstandig u. haften gut an den Blattern u. anderen Teilen 
der Pflanzen. Selbst Lsgg. mit einem Gehalt von nur 0,25% kolloidalem Pb-Arsenat 
zeigen starkę insekticide Wrkg. (A. P. 1573 375 vom 20/8. 1924, ausg. 16/2. 1926.
F. P. 595 425 vom 23/2. 1925, ausg. 2/10. 1925.) S c iio t t l a n d e r .

Dr. Edwin Strickler, Chemisches Laboratorium, Kreuzlingen, Sehweiz, M ittd  
zum Vertilgen von tieriscken und pflanzlichen Schadlingen, 1. dad. gek., daB es aus 
Amylaeetat besteht. — 2. dad. gek., daB das Amylaeetat mit Fetten, Olen, Waehsen, 
Harzen, Seifen, Paraffin, Vaselin, KW-stoffen, Alkokolen usw. gemiseht oder zum 
Tranken von porosen Kórpern, wie Bimsstein, Kohle, Koks, Infusorienerde usw., 
yerwendet wird. —  Durch die Bindemittel wird die Verdunstung des Amylaeetats 
yerlangsamt. Es totet selbst in kleinen Mengen alle mit ihm in Beruhrung kommenden 
tier. Sehadlinge, wie Insekten, Weichtiere, Spinnen, Wurmer, in kiirzester Zeit ab. 
Schwer ausrottbares Unkraut, wie Wegerich, geht beim Besprengen mit einer stark 
verd. Lsg. yon Amylaeetat in 2—3 Wochen zugrunde. (D. R. P. 421 833 KI. 451 
vom 10/4. 1923, ausg. 19/11. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Johann Heinrich Horst, Bingen a. Rh., Verfahren zur Yernichtung der Reblaus, 
bestehend aus einer Winterbehandlung der Stocke mit einem Gemisch yon Nitrobzl. 
u. Anilin bezw. Benzonitril, kombiniert mit einer darauffolgenden Sommerbehand- 
lung der Stocke mit reinem CS2. —  Das Yerf. erm6glicht eine yollstandig© Yernichtung 
der Reblaus bei yoller Erhaltung des Weinstocks. Ein Erstioken der Stocke durch 
zu langes Festhalten desCS2 im Boden kann nicht eintreten, da derCS2 bei w. Witterung 
yiel schneller yerdunstet. Man benótigt so auch viel geringere Mengen an CS2, da die 
Mehrzahl der Lause bereits bei der Winterbehandlung mit Nitrobzl. u. Anilin ab- 
getotet wird. (D. R. P. 421 241 KI. 451 yom 23/12.1924, ausg. 7/11. 1925.) S chottl ,

Dr. Alexander Wacker, Gesellschaft fiir elektrochemische Industrie m. 
b. H. (Erfinder: Felix Kaufler), Munehen, Verfahren zur Bekdmpfung von Pflanzen- 
hrankheiten, dad. gek., daB Cu in Form von Cuprohalogeniden, insbesondere ais Cu2Cl2, 
angewendet \\ird. — Abgesehen von der wirtschaftlichen Herst. der Cuprohalogenide 
u. der heheren Konz. bzgl. des Cu-Gehaltes gegentiber derjenigen der Cuprisalze sind 
das Cu2Cla u. Cu2Br2 swl., so daB sie keine Atzwrkg. auf die Blatter heryorrufen. In 
der Regel ist also keine oder nur eine unbedeutende Neutralisation durch alkal. Stoffe
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notwendig. Es ist daher moglich, dio Konz. der Briihen gegeniiber den Cuprisalzen 
nach Wunsch viol hóher zu wiihlcn. (D. R . P . 422 912 KI. 451 vom 5/5. 1922, ausg, 
17/12. 1925.) SCHOTTLANDER.

v m .  M etallurgie; M eta llograp iiie; M etallverarbeitung.
Henning Foding, Neues direkłes Verfahren fiir die Herslellung von Stahl. Das Verf., 

das die unraittelbaro Herst. von Stahl aus dem Erz bezweckt, arbeitet unter Luft- 
abschluS u. mit einem leichten Obcrdruck. Die ersten Verss. fanden im elektrochem. 
Laboratorium der techn. Hochschule Stockholm an einem elcktr. Sonderofen von 30 kw 
statt. Der Laboratoriumserfolg war so ermutigend, dafi man beschloB, dieses Verf. 
auf industrieller Grundlage in den Huttenwerken zu Hagfors (Schweden) zu yersuchen. 
Folgende Analyśen wurden crzielt: G 0,02— 1,32% , P  0,003— 0,017% , S  0,009 bis 
0,077% . An Festigkeitswerten wurden yerzeichnet:

Nr. der 
Schmelze

Elastizitśitsgrenze 
in kg/mm2

ZerreiBfestigkeit 
in kg/mms

Dehnung 
in °/o

19 24,3 32,4 34
26 22,2 32,5 30
27 25,4 35,2 28,5
41 — 40,8 29,5
42 — 45,8 12
42,1 — 37,7 29
56 31,8 45,8 25
16 36,2 47,2 24,7
60 45,8 89,8 8,5

Der C-Gehalt wurde wahrend der Betriebsperiode in aufeinanderfolgonden Schmel- 
zungen gewechselt mit dem Ergebnis:

verlangt erhalten
0,40%  0,42%
0,20 „ 0,23 „
0 ,8 0 ,, 0,78 „

Der Ofen arbeitet im Dauerbetrieb, u. Unterbreehungen finden nur im Augenblick 
des GieCens statt, wenn das Aufgebcn der Gichten aufhort. Ais Rohstoffo werden in 
Hagfors schwed. Hamatito u. gewohnliche engl. Kohle mit schwed. Holzkohle ver- 
wendet. Eine Feinerung des Erzeugnisses in einem Sonderofen zur Emiedrigung de3 
P- u. iS-Gehaltes ist nieht erforderlich. (Moniteur scient. [5] 16. 13— 15.) K a l p e r s .

Georges Delbart, Untersuchung iiber die Spródigkeit kaltgezogener Stahle. Dio 
Unters. erstreckt sich auf 4 Stahle mit Gehalten an O von 0,115— 0,48%  u. an S i  von 
0,056— 0,178% . Bei der Priifung der Einschnurung erfolgte das Gliihen von 100 zu 
100° bis 1000°. .W ie anzunchmen -war, wurde fiir weiclien Stahl ein Maximum der 
Spródigkeit fiir dio Gliihungen von 300—400° u. ein Minimum zwischen 800— 900“ 
festgestellt, wahrend das Sprodigkeitsminimum an halbharton Stahlen fiir die Gliihungen 
bei 700° beobachtet wurde. (C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 131— 133.) K a l p e r s .

George J. Young, Methoden des Kupferbergbaus in Arizona. I. u. II. Beschrei- 
bung der Art der Lagerstiitten u. ihres Abbaus. (Eng. Mining Journ.-Pre?s 
121. 437— 41. 476— 83.) E n s z l in .

B. Scheifele, Einige Bemerkungen zum Roslschulzproblem. Auf die hohe Durch- 
lassigkeit von Anstrichen fiir W. u. 0 2 wird hingewiesen. Der rostschutzende Farb- 
film andert durch die dauemd wechselnde Witterungslago fortgesetzt seinen Zustand. 
Dio fortwahrenden Sehwankungen im Quellungsgrad fiihren allmahlich zu einer ir- 
reversibeln Anderung der Filmstruktur. (Farben-Ztg. 31. 1298.) SuYERN.

v m . 1. 184
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Wilhelm Buddeus, Berlin, Brikellieren und Vergriepen v-on feinen Erzen, Erzstaub 
u. dgl. besonders S-haltigen Hiittenerzeugnisscn vermittelst Salzen, z. B. den Sulfatcn 
der Sehwermetalle, behufs Totrostung oder sulfatisierender Rostung, dad. gek., daB 
den Erzen usw. dio Salze in entwiisserter Form oder in Form von solche entwiisscrte 
Salze cnthaltenden Rosterzen oder Rostbriketts oder in Form von beiden Bindemitteln 
beigemisclit u. das Gemisch behufs Brikettierung oder YergrieBung auf Pressen, Walzen 
oder anderen geeigneten App. mit W. oder Lsgg. obiger Salze angefeuchtet wird. 
(D. R .P. 426 139 KI. 40a vom 22/8. 1924, ausg. 2/3. 1926.) K a u s c h .

Robert D. Pike, San Francisco, Californien, Behandeln von Schwefderzen. Die 
Erze oder Konzentrate werden mit einer FeCl3- oder Fe2(S04)3-Lsg. bei einer dem F. 
des S gleichen Temp. im Autoklaven behandelt, wobei Metali in Lsg. gelit. (A. P. 
1 570 777 vom 13/6. 1923, ausg. 26/1. 1926.) K a u s c h .

Westinghouse Lamp Co., Pennsylvan., ubert. von: John Wesley Mardenund 
Cletus Clinton van Voorhis, East Orange, N. J., Meiallerzeugung. Metalloxyde 
werden in Ggw. eines Alkalimctalls, -halogenids oder eines Erdalkalihalogenids erhitzt. 
(A. P. 1 573 083 vom 13/6. 1921, ausg. 16/2. 1926.) K a u s c h .

Metals Production Co. of North America, Inc., New York, ubert. von: Walter 
George Perkins, London, Auslaugeverfahren zur Metallextraklion. Erze o. dgl. werden 
mit ammoniakal. Lsgg. ausgelaugt u. dann mit Gemischen von Dampf, NH3-Gas u. 
C 0 2 behnndelt. (A. P. 1 570 858 vom 25/7. 1926, ausg. 26/1. 1926.) K a u s c h .

Robert Denis Lance, Frankreich, Bdriebsverfahren fiir Hochofen. Man ersetzt 
einen Teil oder den ganzen festen Brennstoff durch gasformigen Brennstoff u. reichert 
das Ofengas bei seinem Eintritt in die Recuperatoren mit einem geeigneten Brenngas 
an. (F. P. 601159 vom 20/10. 1924, ausg. 24/2. 1926.) K a u s c h .

Halbergerhlitte G. m. b. H., Saargebiet, Oberhitzung von zu reinigenden Brenn- 
gasen, insbesondere von Hochofengasen.. Man laBt in die Rohgasleitung die Verbrennungs- 
gase einer besonderen Flainme eintreten. (F. P. 601 308 vom 25/7. 1925, ausg. 27/2. 
1926.) K a u s c h .

Eugen Assar Alexis Gronwall, Schweden, Herstdlung von Mclallen und Legie- 
rungen in dekirischen Ofen mit einer oder mehreren senkrechten Elektroden unter Ein- 
fuhrung der darin zu erhitzenden Ausgangsstoffe in fein zerteilter Form durch Offnungen 
in den Wanden nahe dem unteren Ende der Elektroden. (F. P. 601350 vom 27/7. 1925, 
ausg. 27/2. 1926.) K a u s c h .

William Clyde Bassett, Long Beach, Californ., M ittd  zur EinsatzMHung von 
Stalli, bestehend aus festem, kohlenstoffhaltigem Materiał (Sagemehl u. Holzkohlo 
20 Teilc) u. einem Alkalidicarbonat (1 Teil). (A. P. 1 571 084 vom 14/5. 1925, ausg. 
26/1. 1926.) K a u s c h .

James W. van Meter, San Rafael, Californien, Tempem ton MdaUen usw. Man 
erhitzt das Werkstuek in einer nichtoxydierenden Atmospharc u. unterwirft es der 
Einw. des Reaktionsprod. eines Gemisches von Holzmelil, Eisenspanen, NaCN u. Bzl. 
oder KW-stoffol. (A. P. 1 573 784 vom 9/6. 1922, ausg. 16/2. 1926.) K a u sc h .

J. E. Fletcher, Dudley, und H. J. Young, Wihtley Bay, Eugland, Behandlung
von Gufieisen. GuBeisen von vorwiegend perlit. Zus. wird mit soviel Ni, Cr, Co, Mo,
W, V oder B legiert, daB das Erzeugnis den gewiinschten Graubrueh besitzt. Hierauf 
wird es auf eine Temp. oberhalb des ylcr Punktes erhitzt u. dann in W., Ol oder 
Luft rasch abgekuhlt, wobei das Metali ganz oder teilweise in den austenit. Zustand 
ubergeht. Hierauf wird erneut, aber nicht uber den A cr Punkt erhitzt, um Martensit, 
Sorbit, oder Troostit zu erhalten. (E.P. 245196 vom 1/10. 1924, ausg. 28/1.1926.) Ku.

Friedrich SchaHer, Budapest, Erzeugung von vergiitelen Formslucken aus austeni- 
iischen Manganslahlen. (D. R. P. 426 124 KI. 18c vom 20/8. 1921, ausg. 5/3. 1926. 
Holi. Prior. 27/9. 1918. — C. 1925. I. 1009.) K a u sc h .
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Studebaker Corporation, South Bcnd, Indiana, iibert. von: William P. Wood- 
side und Charles Neuman Dawe, Detroit, Michigan, Stahllegierung, bestehend aus 
10— 23% C, 30—60% Mn, 1,40— 1,75% Ni, 20—30% Mo u. 97— 98,1% Fe. (A. P.
1 572 458 vom 24/8. 1923, ausg. 9/2. 1926.) K a u s c h .

Poldihutte, Prag, Stahllegierungen, entlialtend Cr, mindestens 3% W oder Mo 
oder beide, ferner Ni oder Co oder beide. (E. P. 245 792 vom 8/1. 1926, Auszug veróff. 
10/3. 1926. Prior. 8/1. 1925.) KAUSCH.

Electro Metallurgical Co., V. St. A., Stahllegierungen, die Zr u. Cr enthalten. 
Diese Legierungen sind sełir duktil. (F. P. 601299 vom 24/7. 1925, ausg. 26/2. 
1926.) K a u s c h .

William A. .Ogg, Newton, Mass., Sclimelzen von Erzen fliichtiger Meialle. Zn-Erze 
werden im Gemisch mit Brennstoff in solclier Menge, daB Metalldampfe im UberschuC 
zur Kapazitiit des Kondensators entstehen, in dio Retorto eingeftihrt u. die Dampfe 
kondensiert. (A. P. 1 573 013 vom 7/2. 1925, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH.

William A. Ogg, Newton, Mass., Sclimelzen fliichtiger Meialle. Man yerfliiehtigt 
den Metallgehalt von Zn-Erzen in Ggw. von Cl2, kondensiert das Metali zum grOBten 
Teil, sammelt einen Teil des die groBte Menge des Cl2 enthaltenden Rauehes u. mischt 
das Cl2 mit frischem Rohmaterial u. Kohle. (A. P. 1 573 014 vom 18/5. 1925, ausg. 
16/2. 1926.) K a u s c h .

William A. Ogg, Newton, Mass., Sclimelzen fliichtiger Meialle. Man yerfliiehtigt 
den Metallgehalt von rohen Zn-Erzen in Ggw. von Cl2, kondensiert ais Metali einen 
groBeren Teil der Dampfe, sammelt einen das Cl2 enthaltenden Teil des Rauehes, ent- 
fem t daraus das Zn mittels eines Oxyds u. mischt das Cl2 mit frischem Rohmaterial 
u. Kohle. (A. P. 1 573 015 vom 25/5. 1925, ausg. 16/2. 1926.) K a u s c h .

Jacob Neurath, Wien, Elektrolytische Oewinnung von Zinn aus zinnhaltigen 
Bleilegierungen unter. Zufugung eines besonderen Anions (z. B. S 0 4-Ion oder J-Ion) zu 
dem salzsauren Elektrolyten. Dadurch wird die kathod. Abscheidung des Pb fast voll- 
standig verhindert. (Oe. P. 102 289 vom 19/9. 1924, ausg. 11/1. 1926.) K a u s c h .

Guido Horn, Berlin-WeiBensee, Vermeidung des Ubcrgangs von Blei in die 
Luft beim Bleiloten oder bei der sonstigen Bearbeitung von Pb oder Pb-Legierungen 
durch Erhitzung yon dereń Oberflache mittels Geblaseflammen, dad. gek., daB den 
Geblaseflammen oder den diese speisenden Gascn gasformige oder yerdampfbare KW - 
stoffyerbb. zugesetzt oder zugefuhrt werden. (D. R. P. 417 541 KI. 49f vom 28/5.
1924, ausg. 25/2. 1926.) K a u s c h .

Georges Croulard und Henry Braidy Paris, Wiedergetwinnung des Chroms aus 
chromał- oder dichromathaltigen Abwdssem  •oder Laugen. (D. R. P. 426 081 KI. 12m 
vom 19/10. 1922, ausg. 5/3. 1926. — C. 1923. IV. 416.) K a u s c h .

Oesterreichische Bamag-Biittner-Werke A. G. und Rudolf Jahn, Wien, Ver- 
huttung von Anłimon-, Arsen- und Quecksilbererzen. Die vermahlcnen Erze (bis 20% 
Gehalt) werden von auflen behcizt, geróstet, die entstandenen fliiehtigen Metalloxyde 
in einem Staubabscheider, der iiber der Niederschlagstemp. der Oxyde gehalten wird, 
yon den Verunreinigungen getrennt u. dic gereinigten Metalloxyddampfe werden un- 
mittelbar einer Reduktionsflamme zugefuhrt. Die erhaltenen Metalle werden durch 
Abkiihlung fraktioniert abgeschieden. (Oe. P. 102 293 vom 11/2. 1925, ausg. 11/1. 
1926.) K a u s c h .

Ronald Wild und Bessie Delafield Wild, Sheffield, Engl., Kolilenstoffarme 
Eisen-Chrom-Legierungen. (D. R. P. 426123 KI. 18b vom 16/2. 1923, ausg. 6/3.
1926. E. Prior. 16/2. 1922. —  C. 1925. I. 1450 [Aust. P. 11087].) K a u s c h .

Hermann Fischer, Zehlendorf, Wannseebahn, Herstellung von saurefesten Eisen- 
siliciumlegierungen, gek. durch den Zusatz von Cu zum Zweck der Herabminderung ihres 
Si-Gehaltes. (D.R.P. 426113 K1.18b vom 26/11. 1919, ausg. 1/3.1926.) K a u sc h .
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Adolph Miller, Kirkwood, Missouri, Melallgemische, bestehend aus etwa 90% Pb  
u. 10% H g. (A. P. 1 570 763 vom  19/7. 1924, ausg. 26/1. 1926.) K a u sc h .

Aluminium Co. of America, Pennsyivan., iibert. von: Douglas B. Hobbs, 
Cleveland, Ohio, Aluminium-Silicium-LegierungsgufS. Man fiillt eine nicht abschrek- 
kendo Form mit geschmolzener Al-Si-Lcgierung, entfernt den Behalter von der ge- 
schmolzenen M. nach anfanglicher Erstarrung u. schreekt den GuC rasch ab. (A. P. 
1 570 893 vom 29/4. 1925, ausg. 26/1. 1926.) K a u s c h .

Societe anon. de Commentry Fourchambault & Decazeville, Paris, iibert. 
von: Pierre Girin, Paris, Lcgierung aus Fe, Cr, Ni, W u. Mn mit 50— 80% Ni, 8 bis 
25% Cr, 0,5— 8°/0 W, 1— 5% Mn u. 0,3— 1% C. (A. P. 1 572 996 vom 9/12. 1920, 
ausg. 16/2. 1926.) K a u s c h .

Siemens & Halske A.-G., Berlin, Zweigniederlassung Wien. (Erfinder: Bruno 
Fetkenheuer, Reinickendorf-West.) Harilegierungen, die u. a. Kohlenstoff und Silicium  
enihalten. In die Metallschmelze werden Stabo eingetaucht, die SiC2 enthalten, u. die 
Schmelze wird so lange erhitzt, bis der gewiinschte Gehalt an Si u. C erreicht ist. 
( Oe. P. 102286 vom 18/6. 1924, ausg. 11/1. 1926. D. Prior. 18/6. 1923.) K a u s c h .

G. A. Scheid’sche Affinerie, Wien, Hochsilberhaltige Silberhupferlegierungen. Die 
Legierungen enthalten zur Erreichung des gewunschten Gesohmeidigkeitsgrades Si 
oder Sn oder Sn-Si oder Si-Bronze. (Oe. P. 102 287 vom 28/7. 1924, ausg. 11/1.
1926.) K a u s c h .

Friedrich Mayer, Solingen, Herstellung eines Vberzuges fiir permanente Meiallformen. 
Eine Mineralsubstanz, insbesondere Oraphit wird in kolloidale Lsg. gebracht, diese 
mit W. verd. u. auf die Formwande gespritzt, auf denen dann nach Verdampfung 
des W. eine ganz dunne Schicht des kolloidalen Graphits zuriickbleibt. (A. P. 1 570 969 
vom 20/10. 1924, ausg. 26/1. 1926.) Oe l k e r .

Societe des Produits Metallurgiąues Constant-Bruzac, Frankreieh, Schmelzen 
von Metallen und Erzen unter Einwirkenlassen des aus dem Brennstoff entstehenden 
C02 auf das in einem Ofen zu schmelzende Materiał. (F. P. 601187 vom 23/10. 1924,
ausg. 24/2. 1926.) K a u s c h .

Erich Schmid, Frankfurt a. M., Behandlung von Leichtmelallen. 1. dad. gek., 
daB das Leichtmetall (Legierung) in fein verteilter Form mit einer (oder mehreren) 
pulverfórmigen Verb. (Oxyd, Nitrid) des gleichen oder eines anderen Leichtmetalls 
innig vermischt, das Gemisch unter Anwendung von Druck gepreGt u. sodann in in- 
differenter Atm. gesintert wird. —  2. Anwendung des Verf. zur Herst. von Oberzugen 
auf Metallen oder nichtmetall. Matcrialien. (D. R. P. 425 452 KI. 40b vom 11/6.
1924, ausg. 25/2. 1926.) K a u s c h .

Compagnie Franęaise pour l’Exploitation des Procedśs Thomson-Houston,
Frankreieh, Nichtoxydierbarmachen von Metallen. Man iiberzieht das Metali mit einer 
Schicht von Cr u. Si. (F. P. 601103 vom 7/7. 1925, ausg. 23/2. 1926. A. Prior. 17/4.
1925.) K a u s c h . 

George W. Blair, Wabash, Indiana, Entfemungsmittel fiir auf Metali befindliche
EmaiUe, bestehend aus einer Schellack, Lack, Paraffinwachs u. NH,-W. enthaltenden
Fl. (A. P. 1572 839 voin 26/3. 1924, ausg. 9/2. 1926.) K a u s c h .

Georges Bossiere, Paris, Niederschlagung des Kupfers aus unreinen Kupfermtriol- 
lósungen durch Elektrolyse unter Trennung von anwesenden Metallen in Ggw. von S 0 2, 
dad. gek., dafl dio Elektrolyse in zwei Stufen ausgefiihrt wird, wobei in der ersten Stufe 
bei stórkerem Cu-Gehalt der Lsg. auf Abscheidung reinen Cu an der Kathode, in der 
zweiten bei an Cu verarmter Lsg. auf Red. des S 0 2 an der Kathode unter B. von H2S 
hingearbeitet wird, welches letztere den Rest des Cu u. anderer Metalle, wie As ais
S-Metall fallt. (D. R. P. 426 448 KI. 40c vom 30/8. 1924, ausg. 10/3. 1926. F . Prior.
4/3. 1924.) K a u s c h .



International Copperclad Co., Wilmington, V. St. A., Herslellung von Dach• 
deckungsmaterial durch elektrolylisches Auftragen eines Kupferiiberzuges auf eine Grund- 
lage von NichtmetaU, dad. gek., daB Rohkupfer ais Elektrolytmetall venvrendet wird. 
(D. R. P. 426 427 KI. 48a vom 17/2.1924, ausg. 9/3. 1926. A. Prior. 17/2. 1923.) Ka.

Ludwig Loewe & Co. Akt.-Ges., Berlin, Herstdlung von Hohlkórpern aus slark 
schmTidenden Legierungen, namentlich oluminiumreichen, mittels SpritzguB, dad. gek., 
daB die GicBform naeh dem Gusse so lange durch regelbare Heiz- u. Kiihlvorr. bei einer 
bestimmten, fiir das Herausziehen der Kerno giinstigsten Temp. gehalten wini, bis 
das GuBstiick diese Temp. angenommen hat u. so weit erstarrt ist, daB die Kerno ent- 
fernt werden kónnen, worauf das GuBstiick in der Form, falls erforderlich, unter Ver- 
stellung der Heiz.- u..Kiihlvorr. so lange weiter eTkaltet, bis es die zum Auswerfen er- 
forderliche Festigkeit angenommen hat. (D. R. P. 425 133 KI. 31c vom 3/10. 1923, 
ausg. 10/2. 1926.) Oe l k e r .

James H. Gravell, Elkins Park, Pennsylvan., Bostschutzmilłd fiir Eisen und Stahł, 
bestehend aus W., H3P 0 4 u. NaH2P 0 4. (A. P. 1572 354 vom 9/5. 1922, ausg. 9/2.
1926.) K a u s c h .

IX . O rganische Praparate.
G. Durocher, Darstdlung des Chlorals. Einer kurzeń Beschreibung der fabrik- 

maBigen Darst. von Chloral sind 3 Photographien beigegeben, die das Einlciten von 
Cl (Bomben mit fl. Cl entnommen) in die GefaBe mit A., die Absorption des entwiekelten
HC1 u. die Dest. des Rohprod. zeigen. (La Naturo 1926. 81—83.) H a r m s .

P. Brun, Die Industrie der Cyanide. Herst. u. Venvendung der Cyanide. 
(Rev. chimio ind. 35. 6—10. 43— 47. Montpellier.) J u n g .

Walther Herzog, Uber die Yerwertung der Nebenprodukte der Saccharinfabrikation 
in der analytischen Chemie. (Vgl. S. 2626.) Die Herst. des p-Toluolsulfonchlorainid- 
natriums aus dem bei der Saccharinfabrikation ais Nebenprod. anfallenden p-Toluol- 
sulfochlorid, seine Venvendung ais Bleich- u. Desinfektionsmittel u. ais J-Ersatz in 
der analyt. Chemie. (Osterr. Chem.-Ztg. 29. 26— 27. Wien.) JUNG.
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Petrole Synthetic, iibert. von: Charles Henry Andry-Bourgeois, Paris, Syn- 
łhese von Kohłenwasserstoffen. Gemische von gasformigen oder dampffórmigen Kohlen- 
stoffvcrbb., z. B., CO, mit iibersehussigem H„ werden nacheinander durch eine Reihe 
von Lichtbogen geleitet. ZweckmaBig verwendet man zur Leitung Metallrohrcn, 
welcho zugleich ais Elektroden der Lichtbogen dienen. Es entsteht zunachst C//.,, 
CtHt , C JIS, C JI10 usw. Yerwendet man ais Ausgangsstoff ein Gemisch von Bzl., 
CO u. H2, so entstehen homologo aromat. KW-stoffe. (E. P. 223 543 vom 22/9. 1924, 
ausg. 10/12. 1924. F. Prior. 19/10. 1923 u. F. P. 574 173 vom 19/10. 1923, ausg. 7/7.
1924.) - K u h l in g .

Soc. d’fitudes Minieres et Industrielles, Frankreich, Herstdlung von Meihan. 
Gemische von CO u. H2 werden unter anfangUcher Erhitzung iiber, gegebenenfalls 
auf Asbest, Bimsstein u. dgl. niedergcschlagenes Rhodiumschwarz geleitet. (F. P. 
590 744 vom 15/2. 1924, ausg. 22/6. 1925.) K u h l in g .

Deutsche Gold- & Silber-Scheide-Anstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Herstdlung von Cldorierungsprodukten des Mełhans, dad. gek., daB einer Mischung des 
Cl2 mit einem Teil des anzuwendenden CH4 die erfordcrliche Warme durch den iibrigen 
Teil des anzuwendenden CH4 zugefuhrt wird. — Durch diese Arbeitsweise wird dio B. 
von C entsprechend der Gleichung: CH4 +  2C12 =  C +  4HC1 vermieden, ferner die 
Benutzung verhaltnismaBig groBer Cl2-bestandiger ReaktionsgefaBe aus Quarz oder 
Porzellan. Vielmehr wird das CH4 in billigen, gut lcitenden Metallapp. vorerhitzt u. 
dann in saurebestandigen GefaBen kleiner Abmessung dem k. hergestellten Gemisch 
von Cl2 u. einem Teil des CH4 gefahrlos zugefiigt u. in CH3Cl bezw. CH3Cl u, CHfil^
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umgcwandclt. Man leitot z. B. in das ReaktionsgefiiB cin Gemisch von 5 Yoll. CHl  
u. 1 Vol. Cla u. dann soviel auf 470° erliitztes CHt, daB das Gcsamtverlialtnis von 
CH4 u . Cl2 dauemd ca. 15 Voll. CH4 auf 1 Vol. Cl2 betriigt. Auch CH4-lialtigo Gas- 
gcmisclie, besonders stark CHt-kaltige Erdgase, lasscn sich nach dem Verf. mit Erfolg 
chlorieren. (D. R. P. 422 350 KI. 12o vom 7/7. 1916, ausg. 28/11. 1925. A. Prior. 
0/10. 1915.) - S c h o t t l a n d e r .

S. Karpen & Bros., Chicago, Illinois, iibert. von: Carnie B. Carter und Albert
E. Coxe, Pittsburgb, Pcnnsylvania, V. St. A., Herstdlung von kokeren Chlorderh-aten 
des Metkom. Man leitet ein Gemisch von CHjOl, CII4 u. Cl2 bei erhohter Temp. 
durch eine Róhre, hierauf durch einen Gaswascher zur Entfernung der entstandenen 
HC1 u. schlieBlich zur Entfernung der gebildeten hoheren Chlorierungsprodd. des 
CH4 durch einen Kompressor. Die Restgase, CH3C1 u. CH4 enthaltend, werden nach 
Zugabe neucr Mengen CH4 u. Cl2 wieder verwendet. —  Z. B. erhalt man beim sclincllen 
Durchleiten eines Gemisches aus 100 Voll. Cl2, 100 Voll. CII3Cl u. 200 Voll. CHi  
durch ein auf 400— 500° erliitztes Steingut- oder Quarzrohr ca. 80% CII„Cl2, 15%  
CHClj u. 5% CC1A nach Komprimierung der aus dem Rohr entweichenden Chlorierungs
prodd. (A.P. 1572513 vom 9/8. 1923, ausg. 9/2. 1926. E. P. 245 991 vom 27/4.
1925, ausg. 11/9. 1926. P. P. 597 678 vom 5/5. 1925, ausg. 26/11. 1925.) SCHOTT.

Holzverkohlungs-Industrie Akt.-Ges., Konstanz i. Baden, Herstdlung un- 
mittdbar weitemerarbeitbarer Cklormdkyllósungen. (D. R. P. 425 610 KI. 12o vom  
2/8. 1922, ausg. 25/2. 1926. — C. 1925. II. 759.) S c h o t t l a n d e r .

Róchling’sche Eisen- und Stahlwerke Akt.-Ges., Volklingen a. Saar, Ver- 
fakren zum Hydrati-sieren von Olefinen. Man erhitzt die Olefine mit W. unter hohem 
Druck. — Z. B. werden die Olefine mit zweckmaBig angesiiuertem W. unter 70—200 at 
Druck auf 150—150° erhitzt. (E. P. 238 900 vom 24/8. 1925, ausg. 14/10. 1925. 
1). Prior. 23/8. 1924.) SCHOTTLANDER.

Bakelite Gesellschaft m. b. H., Berlin, und Richard Hessen, Erkner b. Berlin, 
Herstdlung von Metkylalkokol und Formaldehyd aus Meihan durch katalyt. Oxydatiou 
mittels 0 2 oder 0 2-haltiger Gase bei hóherer Temp., 1. dad. gek., daB CH4 in Ggw. 
iiberschussigen 0 2 bei Rotglut kurze Zeit unter tlberdruck mit porosen anorgan., 
nicht metali. Kontaktstoffen, denen W.' bindende Mittel zugesetzt sein konnen, in 
Beruhrung gebracht wird u. darauf die Reaktionsprodd. nach der Umsctzung unter 
unmittelbarer Aufliebung des Druckes sofort abgekiihlt u. kondensiert werden. —
2. dad. gek., daB die gebildeten Reaktionsprodd. nach ihrem Austritt aus dem Kata- 
lysator durch einen in anderer Richtung wie der Gasstrom vorbeistreichenden Luft-, 
Gas- oder Dampfstrom geluihlt oder abgeleitet werden. —  3. dad. gek., daB zu dem 
Zweck, das Reaktionsgemisch unter Druck der Einw. des erliitzten Kontaktmittels 
miszusetzen, der Reaktionsraum mit einer porosen oder durchlocliten Platto ab- 
geschlossen wird, dereń Poren oder Offnungen im Vcrlialtnis zu dem licliten Durch- 
messer des Kontaktraumes klein sind. —  Ais Katalysatoren konnen Bimsstein, Ziegel- 
brocken, hochporose Schlacke, Tonscherben, gebrannter Ton, Asbest, Quarzsand, 
Schlackenwollc verwendet werden. ZweckmaBig setzt man zu den Katalysatoren bei 
gewohnliclier oder maBig erhohter Temp. W. aufnehmende u. dieses bei hoheren Tempp. 
wieder abgebende Stoffe, wie Oxyde oder Hydroxyde der Alkalien oder alkal. Erden, 
MgCl2, CaCl2 oder wasserfreies CuS04, zu, indem man den Katalysator mit ihnen 
trankt oder sie auf ihm ais Schicht anordnet oder sie hinter dem erhitzten Katalysator 
anbringt. Die Katalysatoren konnen auch zum Kiihlen der Reaktionsgase benutzt 
werden. An Stelle von 0 2 oder Luft kann man auch ozonisierte Luft ais Oxydations- 
mittel benutzen. Z. B. wird ein Rohr aus Porzellan mit Tonscherben, die mit einer 
verd. NaOH-Lsg. getrankt u. getrocknet wurden, gefiillt u. in geeigneter Weise ganz 
oder teilweise erhitzt. Hierauf leitet man unter einem Druck von V4— 1/2 at u. einer 
Geschwindigkeit von ca. 1— 2 1 pro Min. ein trockcnes oder feuchtes Gemisch von
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1 Teil CHt u. 20 Teilen Luft durch das Rohr. Dieses ist gegcn ein offcncs Rohr durch 
eine durchlochte Platte yerschlossen. Das letztere ragt in cinc mit W, oder einem 
anderen Absorptionsmittel gefiillto VorIage. Aus dem offenen Rohr wird mit Hilfo 
einer Vakuumpumpe durch die Vorlage ein lobhafter Luftstrom durchgesaugt, der 
dio aus der durchlochten Platte austretenden gasformigen Reaktionsprodd. mitfuhrt. 
Es entsteht bo ein mit wenig C H fiH  yerunreinigter CII f i .  Aus einem Gemisch von
5 1 CH, u. 95 1 Luft erhalt man 30% CII f i  u. 10% C H fiH , aus 6 1 CH, u. 90 1 Luft 
25% C E  f i  u. 15% CH3OH. (D. R. P. 421 215 KI. 12o yom 9/12. 1922, ausg. 9/11.
1925.) SCHOTTLANDEB.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining. (Erfinder: Otto Nicodemus 
und Otto Wulff), Hóchst a. M., Herstellung von Mełhylałkohol durch Verseijuwj von 
Chlormethyl, dad. gek., daB man dem Verseifungsmittcl bei Ggw. von W. Kataly- 
satoren, insbesondere Cu-Salzc, zusetzt. — Die Geschwindigkeit der Umsetzung des 
CH3C1 wird so auf das 4— 5-fache crhdht, so daB man bei nicdrigerer Temp. u. ge- 
ringerem Druck arbeiten kann. Man erliitzt z. B. in einem rotierenden Kessel ein 
Gemisch von W., CaO u. etwas Cu2Cl2 auf 120°, wobei der Druck auf 2 at steigt u. 
driickt allmahlicli C IIfil ein. Hierbei steigt der Druck schliefllich auf 7— 8 at. Nach 
l l/2 Stdn. ist dio Umsetzung yollstandig. Bei 140° steigt der Druck auf ca. 10 at u. 
dio Rk. ist dann bereits in 1/a—% Stde. beendet. Dio Ausbeuto betragt 95% der 
Theorie an C H fiH . (D. R. P. 421 789 KI. 12o yom 27/7. 1920, ausg. 17/11.
1925.) SCHOTTLANDER.

Holzverkohlungs-Industrie Akt.-Ges., Konstanz i. B., Darstdlung von Acct- 
aldehyd aus Athylalkohol durch Uberleiten von dampffórmigem A. u. oxydierenden 
Gasen, z. B. Luft, uber Ag-haltigo Kontaktstoffe, dad. gek., daB das Ag in Form von 
Drahtnetzen u. alinlichen Gebilden yerwcndet wird. — Gegeniiber der Verwendung 
von auf Asbest niedergeschlagenem, fein ycrtciltcm Ag wird nicht nur dio Lebensdauer 
des Katalysators erhoht, sondem auch eine betrachtliche Steigerung der Aldehyd- 
ausbeute, yon sonst hochstens 70,4 bis zu 93,6% der Theorie erzielt. Ferner kann man 
einstufig, d. h. unter Anwendung nur eines Kontaktrohres, arbeiten, wahrend mit 
Ag-Asbest infolge des heftigen Verlaufs der Rk. das Arbeiten in zwei hintereinander- 
gesehaltetcn Kontaktrohren unerlaBlich ist. Z. B. werden durch ein Quarzrohr yon 
18 mm, das auf 60 mm Lange mit aufeinanderliegenden Ag-Drahtscheibcn beschickt 
ist, pro Stde. ca. 20 g A. u. 25 1 Luft geleitet. Durch kurzes Erwarmcn des Katalysators 
auf eben sichtbare Rotglut wird die Rk. eingeleitet, worauf sio ohne jede weitere auBere 
Warmezufuhr yerlauft. Der gebildcte Acetaldehyd wird in bekannter Weise auf- 
gefangen, z. B. aus den Reaktionsgascn herausgewaschcn. Die Ausbeuto betragt 92,3%  
der Theorie. (D. R. P. 422 729 KI. 12o vom 19/12.1923, ausg. 10/12.1925.) S cho ttl .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining. (Erfinder: Otto Ernst und 
Kurt Sponsel), .Hóchst a. M., Darstdlung von Ameisensaureeslern, dad. gek., daB man 
CO in Ggw. von W. bei erhohter Temp., mit oder ohne Anwendung yon Druck u. 
Katalysatoren auf Alkohole einwirken laBt. —  Beim 'Oberleiten von CO u. C H fiH - 
Dampf in Ggw. von Wasserdampf iiber Kontalcte der yerschiedensten Art, auch solche, 
die Anlagerung u. Abspaltung von W. begunstigen, findct eino B. von Ameisensaure- 
methylester nach der Gleichung CO -|- CH3 ■ OH =  H • C 02 • CH3 schon unter gewobn- 
lichem Druck bei weniger ais 200° statt. Bedcutcnd beschleunigt wird diese Rk. aber 
durch Anwendung von Druck. Da zwischen Esterbildung u. -yerseifung ein Gleich- 
gewichtszustand besteht, so kann man gegebenenfalls durch Anwendung von iiber- 
sehussigem Alkohol die Esterausbeute yerbessem. Die Reinigung des Esters kann 
nachfolgend durch abgestufte Dest. crreicht werden. Z. B. werden beim einmaligen 
Oberleiten von CO u. CH3OH-Dampf im Verhaltnis yon 1:2 in Ggw. yon ca. ł/i# Vol. 
Wasserdampf iiber Ti- oder Th-Oxyd unter gewohnlichem Druck bei 175° 0,l°/o 
Ameisens&uremdhylester gebildet. — Bei Verwendung von Zn u. Mn ais Kontakt u.
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von hochakt. Kohle ais Kontnkttriiger u. bei 260° Btcigt die Ausbeute an Ameisensdure- 
meihylcster auf 1%. — Leitet man CO u. C7/30//-D am pf im Verhaltnis von 1:2 durch 
einen Kontakt aus akt. Kohle bei 200° unter 200 at Druck, so werden 12% des CO 
in Methylformiat umgewandelt. Die Rk. yerlauft bei Verwendung anderer Alkohole 
analog. (D. R. P. 422 500 KI. 12o vom 9/3. 1923, ausg. 2/12. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

American Cyanid Co., New York, iibert. von: Kenneth Farra Cooper, New  
York, Cyanidlósungen. Man lost in W. eine rohe Cyanidmasse, die CaC2 u. Sulfid- 
schwefel enthalt, worauf man durch die Lsg. einen Luftstrom gehen laBt, der den 
Sulfidschwefcl in Thiocyanat iibcrfulirt. (Aust. P. 17 631 vom 6/5. 1924, ausg.20/ 11.
1924.) K a u s c h .

Pacific R. & H. Chemical Corporation, El Monte, Californ., iibert. von: Mark
Walker, Los Angeles, Californ., Beinigung von Cyantcasserstoffsaure, die H 2S enthalt, 
mittels fl. S 0 2. (A. P. 1 571 982 vom 26/10. 1925, ausg. 9/2. 1926.) K a u s c h .

California Cyanide Co., Inc., New York, iibert. von: Floyd J. Metzger, New 
York, Calciumcyanid. Man beliandelt CaC2 mit HCN. (A. P. 1 573 732 vom 23/11.
1925, ausg. 16/2. 1926.) K a u s c h .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik. (Erfinder: Wilhelm Meiser), Ludwigs-
hafen a. Rh., Hcrstdlung von Harnstoff aus NH3 u. CO oder dereń Verbb. unter Druck, 
darin bcstehend, daB man mit Pb ausgekleidete App. oder Apparateteile verwendet, 
bei denen die auBere druckfeste Wandung mit einer oder zweckmaBig mehreren kleinen 
Offnungen versehen ist. —  Die zwischen dem Pb u. der druckfesten AuBenwand be- 
findliche Luft, die beim Erwarmen zu Faltenbildung des Pb fiihren wiirde, kann durch 
diese Offnungen entweichen. Etwa entstandene Undichtigkeiten der Pb-Wandung 
kónnen sich so durch Zischen oder den Geruch der ausstromenden Gase sofort bemerkbar 
machen u. bcscitigt werden. Andernfalls wiirde die h. Schmelze nach Zerstorung des 
Pb-Futters zunachst unbemerkt zwischen Pb u. AuBenwandung gelangen u. letztere 
so lange anfressen, bis sie dem Innendruck nieht mchr widerstehen konnte u. ge- 
gebenenfalls mit groBer Gewalt aufgerisscn wiirde. Z. B. wird ein Eisenrohr, dessen 
liclito Weite 48 mm betragt, mit mehreren Lochem unter 1 mm Durchmesser ver- 
sehen u. in dieses ein Pb-Rohr von 32 mm lichter Weite eingezogen u. mit Druck 
angepreBt. Die Hcrst. der Offnungen kann am einfachstcn erfolgen, indem man 
weitere Loclier durch nieht v6llig passende Gewindestopfen zuschraubt. (D. R. P. 
422 525 KI. 12o vom 26/4. 1922, ausg. 3/12.1925.) S c h o t t l a n d e r .

Alexander Schónberg, Charlottenburg, Darstdlung von Diphenylensulfid, dad. 
gek., daB man Diphenylsulfosyd mit W. entziehenden, halogenfreien Mitteln beliandelt.
—  Z. B. wird Diphenylsulfoxyd mit P 20 5 bis zum Eintritt der Rk. erwarmt, die Temp. 
jedoch alsdann nieht mehr gesteigert. Man liiBt erkalten, extrahiert dio Schmelze 
mit Bzl. u. dest. aus der Lsg. das Bzl. ab, wobei das Diphenylensulfid zuriickbleibt. 
Die Ausbeute ist schlechter ais bei Verwcndung von NaNH2 oder KNH2. (Hierzu 
Tgl. auch Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2275; C. 1924. I. 663.) Das Diphenylensulfid 
findet zur Herst. von Farbstoffen sowie fiir pharmazeut. Zwecke Verwendung. (D. R. P. 
426476 KI. 12q vom 17/7. 1923, ausg. 9/3. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul-Dresden, Herstdlung von 
Salzen stickstofjhalogensubsiituierter Arylsulfonamide, dad. gek., daB man Lsgg. yon 
Alkali- oder Erdalkalisalzen N-halogensubstituierter Arylsulfonamide mit 1. Mg-Salzen 
behandelt. — Z. B. wird eine wss. Lsg. von p-Toluolsulfonchloraniid-Ca (vgl. D. R. P. 
390658; C. 1924. II. 888) mit einer wss. MgCl2-Lsg. unter Riihren versetzt, wobei sich 
das Mg-Salz des p- Toluolsulfonchloramids krystallin. abscheidet. Es enthalt 23,6% 
akt. Cl2, ist vóllig neutral gegen Phenolphthalein, dauemd haltbar u. besitzt eine zur 
Herst. desinfizierender Lsgg. genugende Loslichkeit in W. —  Analog erhiilt man aus 
fi-Naplithalinsv.lfonchloramid-Na u. MgCl2 das Mg-Salz des fi-Naphlhalinsulfondilor-
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amids —  sowio aus Tetrahydronaplithalinsulfonchloramid-Na (vgl. D. R. P. 377367; 
C. 1923. IV. 626) u. M gS04 das Mg-Salz des Tdrahydronaphthalinsulfonchloramids. 
Die Prodd. finden ais Desinfektionsmittd u. fiir andero Zwecke Verwendung. (D. R. P. 
422 076 KI. 12o vom 24/5. 1924, ausg. 23/11. 1925.) ScHOTTLANDER.

E. Merck, Darmstadt, Hersłellung einer in  Ol lóslichen Wismutverbindung. Man 
liiBt Naphthensaure oder naphthensaure Salze unter solchen Bedingungen auf eine 
Bi-Verb. einwirken, daB hoelistens eine ganz schwache Hydrolyse eintreten kann. —  
Z. B. wird eine wss. Lsg. von N  a-Naphthenal mit einer wss. B i(N 03)3-Mannitlsg. 
versetzt, das entstandene Bi-Naphllienat sofort in Clilf. oder A. aufgenommen, diese 
Lsg. getrocknet u. das fliiehtige Losungsm. nach Zusatz von Olivendl, durch Erwarmen 
im Vakuum entfernt, wobei eine klare Lsg. des Salzes im Oliyenol erhalten wird. —  
Oder man suspendiert friseh gefalltes u. sorgfultig getroeknetes Bi(OH)3 in fl. Paraffin, 
gibt Naphthensaure hinzu u. erhitzt unter Durchleiten eines getroekneten Luftstromes 
einige Stdn. auf 150°. Es entsteht eine klare Lsg. von Bi-Naphthenat in Paraffinol. 
(Schwz. P. 113456 vom 11/11.1924, ausg. 2/1.1926. D. Prior. 13/12.1923.) S c ho ttl .

Leon Darrasse, Etienne Darrasse, Paris, und Lucien Dupont, Vincennes, 
Frankreich, Darstdlung von Bornyloxalat. (D. R. P. 425 789 KI. 12o vom 28/5. 1921, 
ausg. 27/2. 1926. F. Prior. 9/6. 1920. — C. 1922. IV. 248.) SCHOTTLANDER.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Rh. (Er- 
finder: Walter Kropp, Elberfeld), Darstellung von C-Benzyloxynaphthalinen, dad. gek., 
daB man Benzylhalogenide auf Naphthole bei Ggw. yon Salzen schwacher Sauren 
einwirken laBt. —  Dic B. von Nebcnprodd. ,wie Naplitholbenzyliither, Dibenzylather, 
Benzylalkohol, wird bei dem Verf. stark zuruekgedriingt. Die Ausbeuten an Benzyl- 
oxynaphthalinen sind erheblich besser ais bei Verwendung der Alkalisalze der Naph
thole. Dic Umsetzung kann in wss. Lsg. oder in organ. Losungsmm. crfolgen. Man 
kann auch Katalysatoren, wio Fe-, Cu- oder Zn-Salzo, zusetzen. Die abgespaltene 
Halogenwasserstoffśaure wird von den Salzen neutralisiert. Die Benzyloxynaphihaline 
finden therapeut. Verwendung, z. B. ais M ittd  gegen Darmparasiten. Beispielo fur 
die Ilerst. des l-Benzyl-2-oxynaphthalins, Krystalle, F . 115°, U. in verd. Alkali, durch 
Einw. von Benzylcldorid auf fi-Naplithol in wss. Lsg. in Ggw. von Na2C03, bezw. CaC03, 
bezw. von Na2B40 7, sowie in Xylollsg. in Ggw. von Na2C03 u. FeCl3, —  ferner von
l-Oxy-4-benzylnaphlhalin, Krystalle, F. 124°, durch Umsetzung von a-Naphthol mit 
Benzylchlorid in wss. Lsg. in Ggw. von Na2C 03 sind angegeben. (D. R. P. 422 948 
KI. 12q vom 7/3. 1924, ausg. 16/12. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz, Darstellung von substituierten Keiopoly- 
liydronaphthalinen, dad. gek., daB man Ketopolyhydronaphtlialino mit Aldehyden 
kondensiert u. an die entstehenden Prodd. mit Hilfe eines beliebigen Reduktionsmittels
1 Mol. H s anlagert. —  Es entstehen zunachst a.,f]-ungesalt. Ketone u. aus diesen bei 
der Red. gesatt. Ketone. Beide Korperklassen zeichnen sich durch eino auffallend 
starkę Wrkg. auf dio glatte Muskulatur aus, so daB sie, unterstutzt durch ihre langsame 
Resorbierbarkeit therapeut., z. B. ais Wurmmittd, Verwendung finden kónnen. Fol- 
gonde Beispiele sind angegeben: Bei der Einw. yon Benzaldehyd u. NaOCH3-Lsg. 
auf cc-Tetrahydronaplithalinkelon entsteht unter Erwiirmung u. Violettfarbung das 
Benzyliden-a.-teirahydronaphthalinketcm, aus A. schwaeh grungelbe Tafeln, F . 108— 110°, 
u. aus dieaem bei der Red. in Eg.-Lsg. mit H2 in Ggw. von Pd-Mohr das Bcnzyl-a-tetra- 
hydronaphthalinketon, aus CH3OH Iirystalle, F. 55— 56°. — Analog erhalt man aus 
ar-Meihoxy-<x.-tetrahydronaphthalinketon u. Benzaldehyd das Benzyliden-ar-methoxy-a- 
tetrahydronaphlhalin, aus CH3OH schwach rosa gefarbte Tafeln, F. 99— 101°, u. bei 
der Red. des letzteren mit Pt-Mohr u. H2 das Benzyl-ar-mdhoxy-a.-tetrahydrmaph- 
thalinketon, F. 53— 55°. —  Kondensiert man p-Dekahydronaphthalinkeion mit Salicyl• 
aldehyd in alkoh. Lsg. in Ggw. yon 50%’g- NaOH, so geht es in o-Oxybenzal-()-deka- 
hydronaphthalinketon, aus CH3OH gelbe Nadelchen, F. 166°, iiber. Dieses gibt bei
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der Red. mit Zn-Staub in Eg.-Lsg. das o-Ozybenzyl-fi-delcahydroniąihthalinketon, aus 
CH3OH Krystalle, F . 110°, 11. in den gebrauchlichen organ. Losungsmm. (D. R. P.
422 036 KI. 12o vom 30/9. 1923, ausg. 23/11. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H., Frankfurt a. M. (Erfinder-. Georg Kalischer, 
Frankfurt a. M., Rudolf Muller und Fritz Frister, Fechenheim a. M.), Aminobenz- 
anthronderivate. (D. R. P. 426 347 KI. 12q vom 13/12. 1923, ausg. 9/3. 1926. —  
C. 1926. I. 2248. 2249.) S c h o t t l a n d e r .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining. (Erfinder: Friedrich Stolz 
nnd Karl Bottcher), Hóclist a. M., Darstdlung eines Derivals des l-Phcnyl-2,3-di- 
methyl-5-pyrazolons, dad. gok., daB man l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-methylamino-5-pyr- 
azolon mit benzylicrenden oder l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-benzylamino-5-pyTazolon 
mit methylierenden Mitteln behandelt. — Man behandelt z. B. in Bzl. gel. 1-Phenyl- 
2,3-diniethyl-4-methylamino-5-pyrazolon, F. 60°, mit Benzylbromid — oder erhitzt das 
in Bzl. gel. l-Phenyl-2,3-dimdhyl-4-benzylamino-5-pyrazolon mit CHSJ  im geschlossenen 
GefaC mehrerc Stdn. auf 100°. Das l-Plienyl-2,3-dimethyl-d-meihylbenzylamino-5- 
pyrazólon aus Hesahydrobzl. oder aus PAe. -f- Essigester oder aus Lg. Krystalle, 
F. 68— 70°, gibt in verd. HC1 gel. mit FeCl3 eine violette Farbung. Das l-Phenyl-2,3- 
dimełhyl-4-benzylamino-5-pyrazolcm, in W. wl., in den meisten organ. Losungsmm. 11. 
Krystalle, F. 73°, gibt in vcrd. alltoh. Lsg. mit FeCl3 eine rotbraune Farbung, kann 
durch Red. yon l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-benzylidenamino-5-pyrazolon mit Na-Amalgam 
erhalten werden. Das lert. Amin  ist sehr wenig tox. u. hat starko antipyrct. Wrkg. 
(D. R. P. 423 028 KI. 12p vom 16/5. 1923, ausg. 18/12. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Robert Stolle, Heidelberg, und Emil Schick, Mannheim, Darstdlung von Amino- 
tetrazol, dad. gek., daB man Dicyandiamid in wss. Lsg. auf N3H einwirken laBt. —  
Die Rk. verlauft im Sinne der nachst. Gleichung:

NH : C(NHS)-NH-CN' +  2N SH =  2 H^|

^ N
Z. B. wird eine w. gesatt. wss. Lsg. von Dicyandiamid mit einer 15%ig. wss. Lsg. von 
N 3II zusammengebracht. Aminotetrazol scheidet sich nach langerem Stehen krystallin. 
ab, der Rest wird durch Eindampfen der Lsg. unter Zuruckgewinnung der uberschiis- 
sigen N3H erhalten. Die Ausbeute ist quantitativ. (D. R. P. 426 343 KI. 12p vom 
12/7. 1924, ausg. 6/3. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

C. Mannich, Frankfurt a. M., Darstdlung von Aminokdonen, darin bestehend, 
daB man in Abanderung des D. R. P. 422098 an Stelle der Mono- oder Dialkylamine 
solche sek. Aminę, die, wio Piperidin oder hydrierte Chinolinę, die NH-Gruppe ring- 
fórmig gebunden enthalten, yerwendet. — Z. B. erhalt man aus salzsaurem Piperidin, 
35%ig. GHJ3-Lsg. u. cydo-Hexanon das Chlorhydrat des Piperidinomethyl-cydo- 
hemnons, aus i-Propylalkohol Krystalle, F. 161°; die freie Base ist ein farbloses, amin- 
artig riechendes Ol, Kp.20 145°. — Piperidinchlorhydrat, CJI20  u. cyclo-Pentanon 
geben das salzsaure Piperidinomethyl-cyclo-pentanon, aus i-Propylalkohol Krystalle, 
F. 145°, — wahrend durch Kondensation von Tetrahydro-i-chinolinhtjdrochlorid mit 
30%ig. CI120 -Lsg. u. cydo-He.xa.non das Chlorhydrat des Tetrahydro-i-chinolylmdhyl- 
cyclo-hemnom, aus A. u. Aceton Krystalle, F. 161°, entsteht. Die Aminoketone finden 
zur Herst. pharmazeut. Prodd. Verwendung. (D. R. P. 422 916 KI. 12p vom 26/3.
1922, ausg. 15/12. 1925. Zus. zu D. R. P. 422098; C. 1926. I. 1293.) SCHOTTLANDER.

J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz, Darstdlung eines Bz-Tdrahydrooxychinólins, 
dad. gek., daB man 2,4-Dimethyl-6-oxyehinolin in Ggw. eines Ni-haltigen Kataly- 
sators mit molekularem H„ behandelt. —  Man liiBt z. B. auf in Dekahydronaphthalin 
gel. 2,4-Dimethyl-6-oxychinolin bei 180— 190° in Ggw. eines Ni-haltigen Katalysators H a 
unter Druck einwirken, verd. mit A., filtriert u. dest. den A, u. das Dekalin ab, wobei
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eine in Alkali unl. krystallin. M. zuriickbleibt. Das 5,6,7,8-Tetra7iydro-6-oxy-2,4-di- 
mełhylchinolin der empir. Zus. CjjHu ON, aus A. Krystalle F. 162°, Kp.ls 181— 183°, 
gibt mit H N 0 2 kcine Rk.; Ghlorhydrał, F. 134°; Pikrat F. 160°; Jodmethylat, C,2H lsONJ, 
F. 140°, 39,92°/0 J entlialtend. Erwiirmt man dio Base in Chlf.-Lsg. */2 Stde. mit 
Bcnzoylchlorid u. setzt A. zu, so fallt das Chlorhydrat der 0-Bęnzoylverb., Krystalle,
F. 199—200°, aus. Dieses ist ein stark wirksames Anastheticum. (D. R. P. 423 026 
KI. 12p vom 10/8. 1923, ausg. 18/12. 1925.) S c jio t t l a n d e r .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Rb., 
Herstellung ton unsymmetrisch disubstiluierten Barbitursduren. Durch einen ungesśitt. 
alicycl. u. einen gesatt. oder ungesiitt. Alkylrest a. disubslituierte Malonsauren oder 
Cyanessigsduren oder dereń D eriw . werden in ublicher Weise in die entsprechenden 
Barbitursduren tibergcfuhrt. —  Man kann auch in durch einen der genannten Sub- 
stituenten substituierte BarbitursiŁuren oder ihre Vorprodd. den zwciten Substituentcn 
einfiihrcn u. gegebenenfalls die entstandenen Zwischenprodd. in Barbitursauren um- 
wandeln. — Beispiele sind angegeben fiir die H erst.: der A-2,3-cydo-Hexenylathyl- 
barbitursdure, Krystalle, F. 172°, durch Kondensation von Harnsloff mit A-2,3-cydo- 
Hexenyldthyhiuilonsdureester, Kp.12 149— 151°, in Ggw. von N&OC2H s. Der disub- 
stituierte Malonester wird durch Einw. von 1- Brom-A-2,3-cydo-hexen auf Natrium- 
monodthylmalonsdureester erhalten —  der A - 2, 3 - cyclo - Hczenylallylharhilursaurc, 
Krystalle, F . 149°, aus dem durch Einw. von l-Brom-A-2,3-cydo-hexen auf Natrium- 
monoallylmalonsdureesler erhaltlichen A-2,3-cyclo-Hexenylallyhmlonsdureester, Kp.8 150 
bis 152°, u. Harnsloff in Ggw. yon NaOC2H6, —  sowie der A-l,2-cydo-Hexenyldtliyl- 
barbitursdure, aus li. W. Krystalle, F. 170°, durch Kondensation des A-l,2-cyclo- 
Hexenyldthylcyanessigsaureesters, Kp.4 125°, mit Guanidinsulfat in Ggw. von NaOC2H 6 
u. Verseifung der intermediar entstandenen Diiminobarbitursaure mit verd. H 2S 0 4. 
Der disubstituierte Cyanessigsaureestcr laCt sieh durch Beliandeln des Natrium-A-
l,2-cydo-Hexmylcyanessigsiiureesters mit C\Ht . J  gewinnen. In ihrer therapeut. Wrkg. 
sind dio Prodd. der cyclo-Hexylathylbarbitursaure u. dereń Analogen durch geringero 
Giftigkeit, bessere Schlafwrkg. u. das Fehlen von Rausch- u. Aufrcgungszustanden 
ubcrlegen. (E. P. 231150 vom 27/2.1925, ausg. 13/5. 1925. D. Prior. 21/3.1924. 
Oe. P. 101 982 vom 4/2. 1925, ausg. 10/12. 1925. D. Prior. 21/3. 1924.) S c h o ttl .

X . Farben; F arberei; D ruckerei.
Karl Reinking, Die alleste Erwahnung des Zeugdruckes in der Literatur. Be- 

sprechung einer Stelle aus Herodot, Buch I, CCIII, nach der ein im Kaukasus lebendes 
Volk mit einer Farbę aus zerriebenen Blattern u. W. Klcider bemalte. (Melliands 
Textilber. 7. 230— 31.) SuYERN.

A. Lottermoser, Physikalisch-chejnisches zu den Fdrbetheorien. Die Arbeiten 
zur Erforschung des Wesens der verschiedenen Farbstofflsgg., der Natur der Gespinst- 
fasern u. zum Studium des Fiirbeyorgangs sind besprochen. (Melliands Textilber. 
7. 146—47. 225—26.) S u v ern .

Robert Mohr, Von der Kochbleiche zur Kaltbleiche. Bei der Kaltbleiclie fallt 
die sonst iibliche Hochdruckkochung weg. Die Ware wird mit k. Flottcn behandelt, 
nur fiir besondere Wrkgg. wird die 0 2-Flotte leicht angewiirmt. Die Gcwichtsverluste 
der Ware werden geringer, man erhalt ein volles dickes Gewebe mit natiirlichem 
Baumwollglanz. Fast wahrend der ganzen Bleicho ruht das Gut im Blcichkessel, 
um weehselwciso yon der Cl2-, Saure-, O,- u. Waschflotto durchstromt zu werden. 
Die Ware wird dadurch geschont, Breiteverlusto u. Zerrungen auf das MindestmaB 
beschrankt. Die wirksamen Gase werden abgesaugt u. dem Bleicligut wieder zu- 
geleitet. Die benutzten Flotten werden unter hydraul. Druck yon 2—3 Atm. im 
Bleichgut in Umlauf gehalten, schadliche Druckunterschiedo zwischen Saug- u. 
Druckseite sind unmoglich. (Melliands Textilber. 6. 909— 12.1925.7- 64. Eibergen.) Su.
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M. Freiberger, KocJibleiche und Mohrbleiche. Widerspruch gegen Mo h r  (ygl. 
vorst. Ref.). Unter yergleichender Darstellung beider Systeme wird bestritten, daB 
dic Mohrbleiche der Koehbleiche fiir WeiB-, Farbę- u. Druckware mindestens eben- 
biirtig ist. (Melliands Tcxtilber. 7- 148. 226— 27.) SuVERN.

Haller und A. Hohmann, Untersucliungen uber die Wirkung von Stdrke- 
aufschłiefiungsmilteln. Die analyt. Ermittlung des Entschlichtungsgrades der yer- 
schiedenen im Handel befindlichcn StiirkeaufschlieBungsmittel erfolgte auf Grund 
von Yiscositatsmessungen. Der EinfluB der Fermente ist yerschieden u. wcicht 
auch yon dcm dor oxydiercnd wirkenden Mittcl ab. Beim AufschlieBcn mit Aktivin 
wirken Cu- u. Ni-Salze beschleunigend. Auch zunehmender Zusatz von Na2C03 setzt 
die Viscositat auBcrordentlich herab, bewirkt aber zunehmende Gelbfarbung der 
aufgeschlossenen Starko. Beim AufschlieBen mit Degoma zeigto sich abweichcnd 
von anderen AufschlieBungsmitteln stets ein wciBer Bodensatz von nieht yollig ab- 
gebauten Starkekomern. Die J 2-Rkk. der erhaltenen Starkeabbauprodd. stehen 
in gewissen Bcziohungcn zu den gefundencn Zuckermengcn. Organ. oxydierendo 
Korper, die auf Starkckleister verfliissigend wirken, gibt es nur wenige, meist ergeben 
sic gefarbte Prodd. (Melliands Textilber. 7. 239—42.) SuVERX.

R. Roestel, Der Einfłufi des Dispersitatsgrades von Farbstoffen in Fdrbebddem. 
Verss. mit direkten, Kupen-, S-, Alizarin-, sauren u. bas. Farbstoffen u. wasserunl. 
Farbstoffbasen auf pflanzlichen u. tier. Fasern u. Kunstseide, leicht u. schwer durch- 
fiirbbarem Materiał, ergaben, daB es fiir die Erzielung guter Farbungen u. die Aus- 
nutzung der Farbstoffe im Farbbadc notwendig ist, daB dio Farbstoffe in optimal 
dispergierter Form yorhanden sind. Dio erforderlichen Eigenschaften kónnen dem 
Farbbade durch ein geeignetes Losungsm. fur den Farbstoff oder den yerkiipten 
Farbstoff (z. B. Tetracarnit) erteilt werden. (Melliands Textilber. 7 . 228— 30.) Su.

Karl Reik, Farbeapparate fiir Naphthol A S . Die Wirkungsweise der App. naeh 
dem Packsystem mit herausnehmbarem, schleuderbarcm Materialtrager dor Firma 
OBERMAIEU & Cie., Neustadt/Haardt u. dio Kettbaumschleuder derselben Firma 
ist beschrieben. (Melliands Textilber. 7- 234—37.) SuVERN.

H. D. Mudford, Das Farben naturseidener Strumpfwaren, die Baumwolle eni- 
halten. Einzelheiten iiber yorsehiedene Fiirboweisen. (Journ. Soc. Dyers Colourists 
42. 44— 46.) Su v e r n .

Robert Maxheinier, Fin neues Farbereihilfsmitlel. Die yielseitige Anwendbarkeit 
des F l e r l i e n o l  M der Firma Ca r l  F lescit jr., Frankfurt a. M., ist beschrieben. 
(Melliands Textilber. 7- 143—44.) Su v e r n .

E. Tauber, Einigen iiber Zinkiveifiunechtheit. (Vgl. H. W a g n e r , Farben-Ztg. 
31- 1074.) Zn-WeiBunechtheit zeigte sich besonders deutlich bei Eilidoblaurot, 
Indigo, Eilido- u. Indisehgelb, Pflanzengriin, Sepia u. Cd-Gelb. AąuarellzinkweiB, 
das bei der Belichtung auch unter aufliegendem Glase die Eehtheit bunter Farben 
nicht beeinfluBt, laBt sich durch Abiinderung des Bindemittels aus Gummi arabicum 
u. Glyeerin oder durch Vorbehandeln des Zn-WeiB mit kauflichem H 20 2 unter Boi- 
behaltung des iiblichen Bindemittels herstellcn. Schwierigkeiten bei Ausfiihrung 
dieser Verff. kónnen wohl iiberwunden werden. (Farben-Ztg. 31. 1239. Charlotten- 
burg.) . SuYERN.

Paul Krais, Neue Farbstoffe und Musterkarten. Dio seit Dezember 1925 bis 
September 1926 erschienenen Musterkarten u. neuen Farbstoffe werden besprochen. 
(Ztschr. f. angow. Ch. 39. 143— 46. 196. Dresden.) SuVERN.

—, Neue Farbstoffe und Musterkarten. Musterkarten der Firma L e o p o l d  Cas- 
SELLA & Co., G. m. b. H., Frankfurt a. M., zeigen walkechto Farbungen auf Woll- 
u. Haarmelangen, Gewebe aus Baumwolle u. Yiscoseseide mit Diainin- u. Diamin- 
echtfarben gefiirbt u. weiB u. bunt gcatzt, femer Hydronfarben fiir Frottierstoffe 
u. auf Seide u. Muster aus der Praxis mit Hydronblau pat. Die Firma yeróffentliehte
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ferner Eohtheitstabellen der wichtigsten Farbstoffe fiir Baumwollo, Wollo u. Halb- 
wolle. — Neue Farbstoffo der F a r b e n f a b r i k e n  v o r m .  F r ie b r . B a y e r  
& Co., Leverkusen, sind Benzolichlblau 8GL, Benzoechtkwpferblau B  u. Benzoecht~ 
kwpferuiólett B. Eine Karto zoigt Baumwolldrucko mit Serikose LC extra u. Enodrin, 
eino weiterc Beizcn- u. Nuancierungsfarbstoffo auf Stiickwaro u. eine andero Resist- 
verf. fur Seide. —  Eino Musterkarto der B a d i s c h o n  A n i l i n -  & S o d a -  
F a b r i k ,  Ludwigshafen a. Rh., ycransehaulicht móglichst lichtechto substantive 
Farbstoffe auf Baumwollstuckware. —  Liehtoehte Farben fiir Striekgarn zeigt eino 
Kartę der Firma Ca r l  J a GER, G. m. b. H., Dusseldorf. —  Eine reiehhaltigo Kol- 
lektion yon Ausfarbungen auf gebleiehtem u. ungebleichtem Jutegam mit bas., Saure-, 
Dianil- u. Thiogenfarbstoffen zeigen die F a r b w e r k e  v o r m. Me is t e r  LUCIUS
& B r u n in g , Hóchst a. M .; die Firma gab ferner eino erweiterte Auflage ihres Rat- 
gebers fiir daa Farben von Baumwolle u. anderen Fasern pflanzlichen Ursprung3 
lieraus. —  W u l f in g , D a h l  & Co. A.-G. brachte eine neue Musterkarto mit 56 ver- 
schiedenen Tónen auf Halbwolle, ferner eino Karto mit Teppichgarnen sowie eino 
mit diazotierbaron u. nachbehandelten substantiven Farbstoffen auf Baumwoll- 
garn. — Die G o s e l l s c h a f t  f i i r  C h e m i s c h e  I n d u s t r i e ,  Basel, zeigt 
in einer Musterkarto ihro bas. Farbstoffo auf Tannin-Sb-gebeiztem Stuck. Ein ncuer 
Kiipenfarbstoff der Cibanonreihe ist Cibanonblau GCD Teig u. GCDiV Pulver, neue 
Cr-Echtfarbstoffe derselben Firma sind Cliromcchlbraun E B  u. EG. Kitonechłroł BL  
u. GL der Firma werden ais lichtechto, sauor farbende Egalisierfarbstoffe besonders 
fiir den Stiickfarber empfohlen, satto Marineblau sind mit Ecldchromblau I B  u. I R  
zu erzielen. (Melliands Textilber. 7 . 177—78. 244. 259.) SuVERX.

Ludwig Loscher, Uber die Lichtechtheit der Naphtholkombinationen. Verss. mit 
verschiedenen Kombinationen u. verschiedenen Nachbehandlungen ergaben ein- 
deutig, daC die Hóhe der Lichtechtheit eino reino Funktion der mehr oder weniger 
intensiven h. Nachbehandlung ist u. unabhangig yon freiem Naphthol u. Basenresten 
bleibt. (Melliands Testilber. 7- 243— 44.) SuVERN.

Jacob Richter, Benutzung von Zinksłaub beim Farben mit synthetischem Indigo. 
Das Ansetzen der Zn-Stavibkupe, Herst. der Stammlsg., die Mengen yon Indigo, 
Ca(OH)2 u. Zn-Staub, das Farben besonders in tiefen Tónen ist beschriebcn. (Che
micals 25. No. 5. 19— 20.) S u v e r n .

Joseph Pokorny, Weift-Rot auf dunklem Indigo. Verwendet man ais Atze fiir 
das mercerisierte, dunkeł mit Indigo gefarbto u. mit Naphtholat praparierte Gewebo 
eine Farbo aus M n02, PbCrO; u. NaC103, der gegebenenfalls noch diazotiertes p-Nitr- 
anilin zugesetzt ist, so muB man durch den kleinon Mather-Platt gehcn, Behandeln 
mit w. HC1 ohne Diimpfen wirkt zu stark. NaC103 u. M n02 konncn in der Atze fehlen. 
Vorscliriftcn werden mitgeteilt. (Buli. Soc. ind. Mulhouse 91. 759— 61. 1925.) Su.

Ch. Sunder und R. Solbach, Echte farbige Atzen auf Indigo. Zur Erzielung 
farbiger Atzen mittels Kupenfarbstoffo wird empfohlen, in zwei Phasen zu arbeiten, 
zunśichst den Indigo mittels Hydrosulfit CL zu reduzieron u. dann den Kupenfarb- 
stoff. Man weiB, daB ZnO die Kondensation von IndigweiB mit der Ammoniumbaso 
bcgiinstigt, man kann es durch Sn(OH)a ersetzen, dieses wirkt auch noch reduzierend 
nach der Kondensation. Geht man mit der gedampften Ware in NaOH-Lsg., so 
reduziert sieh der Kiipenfarbstoff u. fixiert sieh zugleich. Die Konz. der NaOH-Lsg. 
muB der Starkę des Tons angepaBt scin. Vorschriften werden mitgeteilt. (Buli. Soc. 
ind. Mulliouso 91. 755— 56. 1925.) Su y e r n .

Wilhelm Sieber, Uber Indanthrenddmpfdruckfarben. Der Ersatz yon Na2C03 
durch K 2C03 in Indanthrcndampffarben ergab lebhaftcre, sattere Farben u. eine 
gleichbleibend sichere Fabrikation. Erhitzt man gut mit Glycerin angcteigte u. 
yerriebeno St-arke auf 120— 130°, so erhalt man eine klaro, gut flieBende Verdickung. 
Wird in sie k. erst NaOH-Lsg. eingeriihrt, so erhalt man nach dem Lósen des erforder-
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lichcn Hydrosulfits u. von Indanthren- u. anderen Kiipcnfarbstoffen zusammen mit 
etwas Glycorin eino liomogene gleichmiiBig. flieBende Druckfarbe. Versohiedene 
Vorachriften werden mitgeteilt. Auch Athylenglykol gibt mit Starkę eine klaro Ver- 
dickung, dasselbe Verh. zeigen Gummi arabicum, Dextrin u. gebrannte Starkesorten. 
Beim Diimpfen von Indanthrendruckfarben mit Atzalkalien u. K 2C 03 gibt auch 
nicht luftfreier Dampf guten Farbenausfall, feuchter Dampf von in der Zuleitung 
glcichbleibender Spannung ist erforderlich. (Melliands Textilber. 7. 141— 43. Reichen- 
bcrg.) SijVERN.

H. K ólln , Rohłeinol ais Anslrichmittd. Auf die allgemein ubliche Verwendung 
von rohcm Leinól in Nordwestdeutscliland wird hingewiesen. Es ist nieht immer 
richtig, daB gekochte Firnisso bcsser sind ais auf k. Wege bereitete, sofern nicht zu 
junges Ol yerwendet ist. Es kommt vor, daB mit Siccatiy yersetztes rohes Ol besser 
trocknet ais ein aus ihm gekochtcr Firnis. Die Gefahr der Uberladung mit Siccatiy 
durch den Maler liegt yor. (Farben-Ztg. 31. 1297.) SuVERN.

Cnrt Ktlhn, Einflufl der Teilchenzahl und der Teilchengrofie auf die Deckkraft. 
Die Best. der Teilchenzahl von Terra di Siena ist beschrieben. Bei dersclben mit Ol 
angeriebenen Farbę nimmt dio Deckkraft proportional der Menge der Teilchen in 
der Volumeinheit zu, gleichgiiltig, ob dic Teilchen der verglichenen Proben fein oder 
grob sind. Nur die Teilchenzahl, nicht die KomgroBe hat EinfluB auf die Deckkraft. 
(Farben-Ztg. 31. 1131—33. Graz-Gosting.) Su v e r n .

A. K. L ight, Einige chemische und ■physikalische Kennzeichen von Farben. An- 
gaben iiber Farbpigmente, Ole, Bindę- u. Trockenmittel, Ólaufnahmefahigkeit der 
Pigmente, Untersuchungsmethoden. Die N e w  J e r s e y  Z i n c  C o m p a n y ’s 
R e s e a r c h  L a b o r a t o r i e s  haben einen App. zur Messung der Festigkeit von 
Farbfilmen u. ein Cryptometer zur Best. der Deckfahigkeit von Anstrichen angegeben. 
(Chemistry and Ind. 45. 101— 03. 122—23.) SuYERN.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Rh. (Er- 
finder: Wałther Duisberg, Leverkuscn, Winfried Hentrich und Ludwig Zeh,
Wiesdorf-Eigenheim), Farben von kiinstlicher Seide aus Acidylcdlulosen, Cdlulosedthem 
oder ihren Umwa nd lungsprod u kleń, dad. gek., daB man an Stelle der Azofarbstoffe aus 
diazotierten Aminen oder ihren Substitutionsprodd. u. Alkylaralkylanilinsulfosauren 
hier Azofarbstoffe aus diazotierten Aminen oder ihren Substitutionsprodd. u. sulfierten 
oder carboxylierten Aralkylarylaminen oder ihren Substitutionsprodd. yerwendet. —  
Der Farbstoff aus 5-Nitro-2-anisidin u. Benzyl-o-sulfanilsaure farbt Acetatseide gelb, 
der Farbstoff aus 2,4-Dinitranilin u. 4-Sulfobenzyl-2-toluidin bordeaux, der aus 2,4- 
Dinitranilin u. Benzylanthranilsaure orangerot. (D. R. P. 423 601 KI. Sm vom 25/12.
1923, Zus. zu D. R. P. 418940; C. 1926. I. 1044.) F r a n z .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln n. Rh. (Er- 
finder: Georg Rudolph, Kóln-Miilheim), Herstdlung von Effektfaden. Das Verf.
des D. R. P. 407834 u. des Zus.-Pat. 422464 wird auf Seide angewendet. — Man be- 
handelt den entbasteten Seidenstrang 2 Stdn. mit Tannin u. dann 1 Stde. mit Zinn-
salz-Formaldehyd; zur Erzielung von Bunteffekten wird das Seidengarn im Gerb-
stoffbad gefarbt u. dann mit Zinnsalz-Formaldehyd nachbehandelt u. gespiilt; das 
b o  vorbehandelte Seidengarn wird mit unbchandeltem entbasteten Garn verwebt, 
dann gefarbt, hierbei nimmt die nicht yorbehandelte Seide den Farbstoff auf, wahrend 
ihn die yorbehandelte Seide yollig abstóBt. (D. R. P. 423 602 KI. 8m yom 27/3. 1924, 
ausg. 7/1. 1926, Zus. zu D. R. P. 407834; C. 1925. I. 1016.) F r a n z .

Standard Silk Dyeing Co., iibert. von: Joseph Seyer, Hawthorne, New Jersey, 
V. St. A. Farben von Seide. Man farbt zinnerschwerte Seide aus schwach alkal., Di- 
natriumphosphat enthaltendem Badem it direkt ziehenden Farbstoffen. (A .P .1565516 
yom 15/3. 1923, ausg. 15/12. 1925.) F r aNZ.
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Dip-It Inc., New York, iibert. von: Albert David, Chicago Heights, Illinois, 
Y. St. A., Fdrbemiltel. Die FI. oder Pasto besteht aus einer Misehung von Seife, einer 
Farbstofflsg. u. Glycerin, die Misehung wird beim Stehen an der Luft nieht hart. 
(A. P. 1 569 915 vom 21/5. 1921, ausg. 19/1. 1926.) F r a n z .

British Arca Regulators Limited und Thomas Lindsay, London, Entwickeln 
von Farbungen, Drueken, Atzen usw. auf Oewebe, Papier usw. durch Dampfen. Um eine 
moglichst gleichmaCige Wrkg. des Dampfens zu erzielen, wird der Dampf in dem 
Dampfraum stiindig in Umlauf gehalten; der fiir die verschiedenen Verff. erforderliche 
Feuchtigkeitsgehalt des Dampf es wird selbsttatig geregelt; das Verf. kann bei der 
Erzeugung von Anilinschwarz, Indigodruck, Atzen von Farbungen, Fixieren von Albu- 
minfarben usw. angewendet werden. (E. P. 233 030 vom 29/1. 1924, ausg. 28/5.
1925.) F r a n z .

Two-Tone Corporation, iibert. von: P. Mijer, New York, Farben von Geweben. 
Beim Farben mittels Farbstoffnebel wird die Starkę der Farbung geregelt durch die 
Geschwindigkeit, mit der das Stiick durch die Kammer gefiihrt wird, u. durch dio 
Feuchtigkeit des Farbstoffnebels. (E. P. 236194 vom 9/6. 1925. Auszug yeroff. 
19/8. 1925. Prior. 30/6. 1924.) F r a n z .

Ernest Cadgene und George Dupont, V. St. A., Waschen, Bleichen und Farben 
von Gewebe. Das Gewebe wird iiber durchloclierte Rohro aufgehangt, die iiber dem 
Behalter, in dem sich die Behandlungsfl. befindet, angeordnet sind, die FI. wird durch 
eine Pumpe in die durclilocherten Rohrc gepumpt, dio FI. dringt liierbei durch dio 
Faser u. gelangt- dann wieder in den darunter befindlichen Behalter, das Gewebo wird 
standig um die Rohro bewegt. (F. P. 595 938 vom 30/3. 1925, ausg. 12/10. 1925. 
A. Prior. 22/1. 1925.) F r a n z .

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M. (Erfinder: Gustav 
Petzold und Heinrich Rittner, Offenbach a. M.), Herstellung vcm Mischtonen auf 
der vegetabilischen Faser. (D. R. P. 423 229 KI. 8m vom 26/2. 1924, ausg. 29/12. 1925. 
Zub. zu D. R. P. 418943; C. 1926. I. 1043. — C. 1925. II. 857.) F r a n z .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen, Farbstoffe und Farbevcrfahren. 
Man behandelt substantiye oder nieht substantive cliromierbare Gruppon enthaltende 
Farbstoffe mit Chromverbb. Der Azofarbstoff aus Diaminostilbendisulfosaure u. 
Salicylsaure liefert eine Chromverb., die Baumwollo unter Zusatz von N a2S 04 oder 
NaCl in echten Tónen fiirbt; die Chromverb. des Azofarbstoffes aus dem Gemisch der 
2,5- u. 2,8-Naphthylaminsulfosauro u. Salicylsaure fiirbt Baumwolle gelb, dio Chrom- 
verb. des Azofarbstoffes aus m-Aminobenzoyl-p-aminosulfosalioylsauro u. 1,8-Acetyl- 
aminonaphthol-4,6-disulfonsauro fiirbt rot, die Chromverb. des Triphenylmethanfarb- 
stoffes Chromoxanblau R fiirbt blau, die Chromverb. der Azofarbstoffe aus Benzidin, 
o,o'-Dianisidin u. Diaminodiphenylharnstoff u. Salicylsiiurc farben goldgelb bis gelb- 
orange, die Farbstoffe eignen sich aueli zum Farben von Kunstseide, mit Ausnahme 
von Celluloseacetatseido; die Farbungen zeielmen sich durch groBe Echtheit aus, die 
Farbungen kónnen noeh mit ZnCl2, Bleiaeetate usw. nachbehandelt werden. Man kann 
die Farbungen auch durch Farben mit den Farbstoffen in Ggw. von 1. Chromsalzon, 
wie Fluorid, Acetat, Oxalat, Formiat, erzeugen. (F. P. 599 566 vom 8/5. 1925, ausg. 
16/1. 1926. D. Priorr. 30/6. 1924, 24/7. 1924 und 21/1. 1925.) F r a n z .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Hóchst a. M., Braune Dis- und 
Trieazofarbsloffe zum Farben von Leder. Man vereinigt die Diazoverb. ernes Amins, 
seiner Substitutionsprodd. oder Sulfosauren mit einem zweimal kuppelnden Phenol 
u. laBt auf den so erhaltonen Monoazofarbstoff dio Diazoverb. einer Amino- 
naphtholsulfosaure einwirken, erforderlichenfalls laBt man hierauf noeh die Diazoverb. 
eines Amins einwirken. Man kuppelt z. B. diazotierte SulfaniLsaure mit Resorcin u. 
tóBt hierauf dio Diazoverb. der l-Amino-8-naphthol-4-sulfosiiure einwirken; der Farb-
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stoff farbt Leder gelbbraun. LaBt man auf diesen Farbstoff diazotiertes p-Nitranilin 
einwirken, so entsteht ein Leder tief gelbbraun farbender Farbstoff, an Stello der 
Sulfanilsauro kann man ihre Substitutionsprodd. oder Picraminsauro, an Stello des 
Resorcins l-Naphthol-2,7-Dioxynaphthalin, an Stelle der l-Amino-8-naphthol-4-sulfo- 
saure die l-Amino-8-naplithol-3,G- oder -4,6-disulfosiiure, 2-Amino-8-oxynaphthalin-6- 
sulfosaure, 2-Amino-5-naphthol-7-sulfosaure usw. anwenden. (F. P. 599 511 vom 
12/6. 1925, ausg. 14/1. 1926.) F r a n z .

Stein Fur Dyeing Co. Inc., New York, ubert. yon: Hyman Stein, Ayerne, 
William E. Austin, New York, und Irving Liebowitz, Brooklyn, New York, V. St. A., 
Bleichen und Farben von Pdzen oder dergl. Das durch Behandeln mit Sodalsg. getóteto 
u. gewaschcne Feli wird zum Schutz gegen die schadigende Wrkg. der Bleichmittel 
mit einer Lsg. von F eS 04, der man noch NH,C1 zusetzen kann, getriinkt, das 
so yorbehandelte Feli kann dann mit H20 2, Natriumsuperoxyd, -perborat usw. 
gebleieht werden, ohne daB eine Schiidigung des Leders eintritt, naeh dem Bleichen 
wird gefarbt. (A. P. 1 564 378 vom 3/5. 1924, ausg. 8/12. 1925.) F r a n z .

Harold M. Becher, Brooklyn, New York, V. St. A., Nachahmen von Pdzen. 
Das yorbereitete Feli wird mit Hilfe yon Schabloncn mit den Zeichnungen des naeh- 
zuahmenden Pelzes yersehen, man farbt zunachst dio hcllen Tono u. zum SchluB den 
dunklen Riicken. (A. P. 1 566 066 vom 10/8. 1925, ausg. 15/12. 1925.) F r a n z .

Joseph Blumenfeld, England, Titanfarbstoffe. Man fuhrt eine Mischung von 
TiOs mit kolloidalen Stoffen (kolloidale Oxyde oder Hydroxyde der seltenen Erden: 
Th, Zr, Ti, S i0 2, Porzellanerde, Kaolin) in saurer Atm. herbei. (F. P. 602 053 vom 
11/8. 1925, ausg. 12/3. 1926. D. Prior. 11/8. 1924.) K a u s c h .

Joseph Blumenfeld, England, Titanfarbstoffe. Man mischt T i0 2 mit einer feuchten 
Substanz (Oxyd, Hydroxyd des Th o. dgl.) u. erhitzt das Gemisch auf Rotglut. (F. P. 
602 054 yorn 11/8. 1925, ausg. 12/3. 1926. D . Prior. 11/8. 1924.) K a u s c h .

Coty (Societe Anonyme), Seine, Frankreich, Eztraktion des Farbstoffes aus den 
Eennabldtlern. Die fein pulyerisierten Hennablatter werden mit einer alkal. Erdalkali- 
salzlsg. bei liochstens 60° extrahiert, die Extraktionsfl. wird mit HC1 angesauert, 
filtriert u. das Filtrat mit einem mit W. nicht mischbaren fłiichtigen Losungsm., Tri- 
chlorathylen, extrahiert; dieser Extrakt wird mit einer wss. Lsg. eines alkal. Erd- 
alkalisalzes ausgelaugt u. dio erhaltene Lsg. naeh dem Dekantieren zur Fallung des 
Farbstoffes mit Sauren, HC1, angesauert. (F. P. 596 133 yom 2/7. 1924, ausg. 16/10.
1925.) F r a n z .

Coty (Societe Anonyme), Seine, Frankreich, Eztraktion des Farbstoffes aus Henna- 
blattem. Die fein gepulyerten Hennablatter werden mit verd. Salzsiiure estrahiert, 
die erhaltene Extraktionsfl. mit Trichlorathylen ausgeschiittelt u. die erhaltene Lsg. 
durch Extraliieren mit alkal. Erdalkalisalzlsg. u. darauffolgendcs Ansauren auf den 
Farbstoff yerarbeitet. (F. P. 596134 yom 2/7. 1924, ausg. 16/10. 1925.) F r a n z .

Coty (Societe Anonyme), Seine, Frankreich, Eztraktion des Farbstoffes aus den 
Hennablattern. Dio fein pulyerisierten Hennablatter werden mit 60° w. W. ausgelaugt, 
die erhaltene FI. wird durch ein Erdalkalisalz schwach alkal. gemacht, angesauert, 
filtriert, mit einem fłiichtigen, in W. unl. Loaungsm. extrahiert; naeh dem Auslaugen 
mit alkal. Erdalkalisalzlsg. wird der Farbstoff durch Ansauern gefallt. (F. P. 596 135 
yom 2/7. 1924, ausg. 16/10. 1925.) F r a n z .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brtining, Hdchst a. M. (Erfinder: Georg 
Kranzlein und Robert Sedlmayr), Darstdlung von Kondensationsprodukten der 
Anthrachinonreihe, darin bestehend, daB man dio Kondensation yon Benzanthron 
oder seinen Substitutionsprodd. mit aromat. Saurechloriden unter Zufuhr yon Luft 
oder 0 2 yomimmt u. das erhaltene Rohprod. gegebenenfalls mit Hypochloriten oder 
anderen Oxydationsmitteln behandelt. Es wird hierdurch die Ausbeuto erhóht.
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(D. R. P. 423 720 KI. 22 b vom 31/1. 1924, ausg. 8/1. 1926. Zus. zu D. R. P. 412053;
C. 1925. I. 2663.) F r a n z .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh. (Erfinder: Filip Kaćer,
Mannheim), Daratdlung von Kiipenfarbatoffen der Anthraeliinonreihe, nach D. R. P. 
384 674, dad. gek., daB man an Stelle von l-Mercapto-2-aminoanthrachinon hier
1-Halogen-2-aminoanthrachinon oder dessen D criw . yerwendet u. die zunachst ent- 
stehenden Prodd. mit Schwefel abgebenden Substanzen in Ggw. oder Abwesenheit 
von Kondensationsmitteln behandelt; statt der' Halogenide von aromat. Diearbon- 
sauren kann man hier dio Halogenide der Dicarbonsauren der Fettreiho oder ihre 
D eriw . yerwendon. — Das Einwirkungsprod. von 1 Mol. Terephthaloylchlorid auf
2 Moll. 1-Chloraminoanihrachinon gibt, beimErhitzen mit Schwefel u. Schwefelnatrium 
in  verd. A. auf 180—200° einen Farbstoff, der ident. ist mit dem aus 1-Mercapto-
2-aminoanthrachinon u. Tcrophthaloylchlorid erhaltenen Farbstoff. Ahnlicho Farb-
stoffe erhalt man aus dem Einwirkungsprod. aus Ozalylchlorid u. l-Chlor-2-amino- 
anłhrachinon. (D. R. P. 424 030 KI. 22 b vom 12/5. 1923, ausg. 21/1. 1926. Zus. 
zu D. R. P. 384674; C. 1924. I. 1449.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Konderusations- 
produkte der Anłhrachinonreihe. (D. R. P. 424 882 KI. 22 b vom 7/10. 1924, ausg. 
2/2. 1926. Schwz. Prior. 26/10. 1923. Zus. zu D. R. P. 390201; C. 1924. I. 2013. —
O. 1925. I. 1657.) F r a n z .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. von: Walter Mieg, VohwinkeI, 
und Heinrich Raeder, Leverkuson b. Koln a. Rh., Oxydianthrachinonylaminsuljon- 
■saurefarbstojje. Man behandelt Dianthrachinonylamine mit oxydierend u. sulfo- 
nierond wirkenden Mitteln, oto Oleum. 1,1'-Dianihracliinonylamin gibt beim Erhitzen 
mit 20°/oig. Oleum auf 120— 125° einen Farbstoff, braunrote Krystalle, der Wollo aus 
saurem Bade in echten brąunvioletten Tónen farbt, die durch Nachchromieren nicht 
geandert werden; beim Erhitzen des Farbstoffes mit 95°/0ig- H2S 04 auf 140° werden 
die Sulfogruppen unter B. des l,l'-Dianthrachiiwnyloxazins abgespalten. Der Farb
stoff aus l,2'-Dianthrachinonylamin beim Erwarmen mit 20%ig. Oleum farbt Wolle 
aus saurem Bade in rotlich violetten Tonen, die beim Nachchromieren blauschwarz
werden. (A. P. 1 564 091 vom 17/8. 1925, ausg. 1/12. 1925.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, iibert. von: Bertram Mayer 
und Wilhelm Moser, Basel, Schweiz, Indigoide Farbsłoffe der Anthraeliinonreihe. 
Man behandelt das Kondensationsprod. aus 2-Chloranthrachinon-3-carbonsaure u. 
Glycin mit ringschlieBenden Mitteln u. laBt auf das Indoxylderiv. oxydierend wirkende 
Mittel odor Isatine der Benzol-, Naphthalin oder Anthrachinonreihe, Acenaphthen- 
chinon usw. einwirken. Anthrachinon-2-glycin-3-carbonsaure, erhalten aus 2-Chlor- 
anthrachinon-3-carbonsaure, Glycin, MgO, Cu-Pulver u. W. beim Erhitzen auf 120 
bis 130°, orange Pulv’er, swl. in Nitrobcnzol oder Xylidin, gibt beim Erhitzen mit Essig- 
saureanhydrid u. wasserfreiem Na-Acotat Diacetyl-2,3-anthrachinonindoxyl, braunlich 
gelbe Krystalle, 1. in Nitrobcnzol; beim Kochen mit 5°/oig- NaOH u. Durchleiten Yon 
Luft erhalt man den symmetr. 2,3-Indigo der Anthrachinonreihe (I), er farbt Baum-

■CO'
wolle aus der Kupo in blaugrunen, waschechten Tonen. Beim Kochen der Diacetyl- 
verb. mit Isatin , Monohydrat u. Eg. entsteht ein Farbstoff, der Baumwolle in blau- 
.griinen Tonen farbt; mit Acenaphthenchinon entsteht ein rotstichigblau farbender 
Farbstoff. Die Farbstoff© konnen nachtraglich halogeniert werden. (A. P. 1 567 15S 
vom 18/11. 1924, ausg. 29./12 1925.) F r a n z .
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The Chemical Foundation, Inc., New York, ubert. yon: Asa Willard Joyce,
Newark,. New Jersey, V. St. A., Thioindigofarbstoffe. Man kondensiert 2-D eriw . 
des 4-Methyl-6-chlor-3-oxythionaphthen mit einem Alkoxy- oder Alkoxyhalogen- 
substitutionsprod. des 3-0xythionaphthens; die Farbstoffo kónnen weiter halogeniert 
werden, sie farben die pflanzliche u. tier. Faser aus der Hydrosulfitktipe in orange- 
roten bis blauroten Tónen an. Durch Kondensation von 4-Methyl-6-chlor-2,3-dikdo- 
dihydro-l-thionaphthen-2-oxim mit 4-Brom-6-dthoxy-3-oxy-l-lhionaphihe7i in Eg. erhalt

man einen Baumwolle aus der 
Kiipe blaurot fśirbenden Kiipen- 
farbstoff (nebenst.). Das p-Di- 

,0 C 2II5 meihylamino - 4 -m ethyl- 6 - chlor • 2,3-
diketodihydro-1 -thionaphthen - 2 -anil 

liefert bei der Kondensation mit G-Athoxy-3-oxy-l-thionaphihen in Eg. einen Baum
wolle aus der Kiipe in lebkaften orangeroten, lieht-, chlor- u. waschechten Tonen .
farbenden Farbstoff, den gleichen Farbstoff erhalt man auch durch Kondensation 
yon p-Dimetftylaraino-6-atlioxy-2,3-diketodihydro-l-lhionaphthen-2-anil mit 4-Methyl-
6-chlor-3-oxy-l-thionaphthen; ahnliche Farbstoffe erhalt man aus 4-Methyl-6-chlor-
2,3-diketodihydro-l-thionaphthe.n-2-oxim u. 5-Mdliyl-6-chlor-2-dibrom-2,3-diketodihydro- 
l rthionaphthen, d-Brom-6-athoxy-3-oxy-l-thionaphthen u. 4-M dhoxy-3-oxy-l4hionaph- 
tiien. (A. P. 1  568 458 vom 28/1. 1925, ausg. 5/1. 1926.) F r a n z .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh, (Erfinder: Paul
Nawiasky und Emil Krauch), Darstdlung von graum bis schwarzen Kilpenfarbstoffen, 
darin bestehend, daB man die Sehwefelung der Nitrierungsprodd. des Dibenzanthrons 
in Ggw. von Losungs- oder Suspensionsmitteln vomimmt. —  Die Farbstoffe stimmen 
mit denen des Hauptpatents iiberein. (D. R. P. 423 878 KI. 22 d vom 29/6. 1924, 
ausg. 13/1. 1926. Zus. zu D. R. P. 411 693; C. 1925. II. 352.) F r a n z .

Kalle & Co. Akt.-Ges., Biebrieh aC Rh. (Erfinder: Maximilian Schmidt und 
Wilhelm Neugebauer), Darstdlung von Kilpenfarbstoffen nach D. R. P. 412 122, 
dad. gek., dafl man hier Chlor-, Brom- oder Nitrosubstitutionsprodd. von Kotoperylen- 
farbstoffen mit Verbb. mit austauschbaren H-Atomen umsetzt. —  Chlordibenzanthron 
gibt beim Erhitzen mit Phenol u. Atzkali einen Farbstoff, der Baumwolle aus der 
Kiipe in griinlickblauen Tonen anfarbt; Chlorisodibmzanthrcm liefert mit Phenol u- 
Atzkali einen rótlichblau farbenden Kiipenfarbstoff; mit p-Toluidin gibt Chlordibenz
anthron einen blau, . mit Nitrodibenzanthron einen grauschwarz farbenden Kiipen- 
farbstoff. (D. R. P. 424 881 KI. 22 b vom 19/9. 1923, ausg. 6/2. 1926. Zus. zu D. R. P. 
412122; C. 1925. I. 2666.) F r a n z .

Marcel Bader, Charles Sunder, Mulhouse, Ht. Rhin, Frankreich, und Durand
& Huguenin A.-G., Basel, Schweiz, Darstellung von festen, bestandigen, wasserloslićhen 
Abkommlingen von Kupenfarbstoffen. (D. R. P. 424 981 KI. 8 m yom 4/10. 1921. 
ausg. 11/2. 1926. — C. 1923. II. 577.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstdlung 
von indigoiden Farbstoffen und dereń Zwischenprodukten. (D. R. P. 425 352 KI. 22 e 
vom 18/1. 1924, ausg. 17/2. 1926. Schwz. Prior. 24/1. 1923. —  C. 1924. II. 1027.) F r .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Kupenfarbstoffe der 
Naphthanthrachijwjireihe. Man erhitzt Naphthanthrachinon oder seine D eriw . mit 
wasserfreiem A1C13 auf Tempp. unterhalb 250° in Abwesenlieit oder in Ggw. von 
wasserfreien Halogenyerbb. anderer Metalle, wie NaCl, FeCl3, bei Anwendung yon 
Lósungsmm., wie Phthalsaureanhydrid, geht die Farbstoffbildung schon bei 170° vor 
sieh. Die Farbstoffe farben Baumwolle aus der Kiipe in sehr echten blauen bis vio- 
letten Tónen an. Der Farbstoff aus Chlornaphthanthrachincm, erhaltlich durch Kon
densation von /9-Chlorphthalsaure mit Naphthalin, farbt Baumwolle yiolettblau. 
(F.P. 599038 vom 30/5. 1925, ausg. 31/12. 1925. D.Priorr. 4/7. u. 17/12. 1924.) F r .
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Durand & Huguenin A.-G., Basel, Schweiz, Darstdlung %on beizenziehenden 
Farbstoffen. (D. R. P. 423 610 KI. 22 c vom 4/3. 1924, ausg. 7/1. 1926. A. Prior. 
7/5. 1923. Zus. zu D. R. P. 402643; C. 1924. II. 2559. — C. 1925. I. 1021.) F r .

Eastman Kodak Co., ii bert. von: Gurney O. Gutekunst, Rochester, New York, 
V. St. A., Carbocyaninfarbsloffe. Man laBt auf /?-Naphthochinaldinalkylhalide starkę 
Basen in Ggw. eines geeigneten Kondensationsraittels einwirken; man behandelt 
z. B. eine Lsg. von fi-Naphthochinaldinalhojodid in sd. A. mit einem Gemisch einer 
alkoh. Lsg. von KOH u. Jodoform, es scheiden sich grime Nadeln ab, dic aus A. oder 
CH3OH urnkrystallisiert werden konnen; an Stelle des Jodoform kann man andere 
Trihalogenmethane oder CH20  yerwenden, dic Farbstoffe sensibilisieren die photo
graph. Emulsion fiir rotę u. infrarote Strahlen (Wellenlange 700 f l ji  bis 740 j i jl .  (A. P. 
1 568 667 vom 29/9. 1921, ausg. 5/1. 1926.) F r a n z .

Leonard Erzinger, Frankreich, Iłoslschulzanslrich. Man verwendet einen 
(Pigment-) Farbstoff, dessen Korner in einen Mantcl aus Pb, PbO oder P b 0 2 ein-
gehullt sind. (F. P. 601183 vom 23/10. 1924, ausg. 24/2. 1926.) K a u s c h .

Leon Bernardon, Frankreich, Wei/Se Anstrichmasse, bestehend aus einem Ge
misch von CaS04, ZnO, T i02, Leinól u. etwas Ultramarin. (F. P. 601 609 vom 4/11.
1924, ausg. 5/3. 1926.) K a u s c h .

Otto L. Fluegel, Birmingham, Michigan, Anstrichentfernungsmitlel, bestehend 
aus 1 Pfund KOH, 1/2 Pfund Na3P 0 4, J/2 Pfund Oxalsaure, 1 Pfund Ca(OH)2, 3 Unzen 
Starkę u. etwa 1 Gallone W. (A. P. 1 570 957 vom 24/1. 1925, ausg. 26/1. 1926.) K a.

Proofing Laboratories, Inc., New York, iibert. von: Guido Blenio, New York, 
Lach- und Anstrichentfernungsmitlel, bestehend aus Laek- u. Anstrichlósungsmm., 
von denen eines Mirbanol ist u. gel. Kautschuk, wobei das Mirbanol 10— 15% betragt. 
(A. P. 1573 537 vom 23/4. 1920, ausg. 16/2. 1926.) K a u s c h .

X I. H arze; Lacke; P irnis.
Edmund Knecht und Norman B. Mauriee, Die unverseifbaren Bestandteile 

Von Handelsharzen, mit Angaben itber Harzol und die Polymerisation von Terpentin. 
Aus den unverseifbaren Teilen untcrsuchter Handelsharze wurden isoliert: a) Pinen, 
b) ein KW-stoff, Kp. 270— 278°, von der Formcl C20H32, c) ein KW-stoff, Kp. 315 
bis 329° von der Formel C20H32, d) ein KW-stoff, Kp. 335— 340°, von der Formel 
Cn HS0, identisch mit Colophen, dem aus Abietinsaure C19H29COOH erhaltenen KW- 
stoff, e) ein KW-stoff, Kp. 360— 370°, von der Formel C20/ / 32. Ester oder O-haltige 
Verbb. wurden nicht gefunden. In dem Harz, das von dem Baume kommt, ist viel 
mehr Terpentin enthalten ais im Handelsharz, Colophen ist dort nicht vorhanden. 
Nur im Yaryanharz, welches bei der Herst. einer drastiseheren Dest. unterworfen 
wird, wurde der KW-stoff C20H32, Kp. 360—370°, gefunden. Die erwahnten drei 
KW-stoffe sind identisch mit Diterpenen desselben Kp., die durch Polymerisieren 
von Terpentin durch Hitze erhalten wurden. Terpentin, das unter Druck 24 Stdn. 
auf 295° erhitzt wird, gibt Dipenten, ein Diterpen Kp. 268— 275°, ein Diterpen 
Kp. 315— 320° u. ein Diterpen Kp. 360— 368°. Behandelt man Terpentin bei 0° mit 
85°/0ig. H 2S 0 4, so wird es polymerisiert u. gibt Dipenten, ein Diterpen Kp. 268— 275° 
u. ein Diterpen Kp. 315— 320°. Diese zwei Diterpene waren ident. mit denen, die 
durch Polymerisieren dureh Hitze erhalten wurden. Da3 chem. Verhalten der drei 
Diterpene ist beschrieben, ein Yergleieh mit den Harzen aus Kohle wird angestellt. 
(Journ. Soc. Dyers Colourists 41. 356— 61. 1925. Manchester.) S u y ern .

Charles Coffignier, Bleiresinate. (Rev. gćn. des Colloides 4. 1— 8. — C. 1926-
I. 248.) L a sc h .

Joh. Scheiber, Ober naturlichc und kiinstliche Harze. Besprechung der Literatur 
iiber die natiirlichen Harze u. Angaben iiber die durch Polymerisation oder Kon-
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densation erhaltcnen Kunstharze, Cumaronharz, Phenol-Aldehydharze, Harnatoff- 
kondensationsprodd. (Farbę u. Lack 19 2 6 . 76—78. 87—89. 99—101. 113—14.) Sij.

Hans Wolff, Zur Normung der Trockenstojfe. Die Art der Bindung des Metalts 
in den Trocknern, z. B. die Art der sauren Komponente, ist nicht belanglos, sowohl 
was Trockenzeit wie Trocknungsart betrifft. Die Yerschicdenhcit, durch Art der 
Bindung hcrvorgerufen, kommt aber nicht unter allen atmosphar. Bedingungen zum 
Ausdruck. Bei yerschiedenen Bedingungen ergeben sieh deutliche Verschiebungen 
in der Trockenbosohlounigung. Firnisse mit gleicher Trockenfahigkeit u. -art kónnen 
sieh sohr yersehieden erweisen, wenn sie ais Bindemittel in Olfarben zur Anwendung 
gelangen. Es ware yerfriiht, die Zahl der Trockner willkurlich zu beschranken. Bei 
genau definierten Trocknern wiirde es genugen, einen bestimmten Mindestgohalt an 
Metali aufzustellcn, was bei Trocknerlsgg. nicht empfehlenswert ist. (Farben-Ztg. 
31 . 1133—34. Berlin.) Su v e r n .

—, Verschiedene Fallungsvorschriften und Ausbeułen aus der Praxis. Lack- 
fallungen fiir yerschiedeno Zwccke sind beschrieben. (Farbę u. Lack 19 2 6 . 102—03. 
111— 12.) S u v e r n .

—, Versćhiedene Emailldacke. Angaben iiber Ol- u. Spritlacke, die yerwendeten 
Harze u. Farben. (Farbę u. Lack 1 9 2 6 . 79—80.) S u v e r n .

E. O. Rasser, Rostschulzanstridie — Eisenlack — Asphalłlack. Verschiedene
Rostschutzanstriche, Fe-Lacke u. Asphaltlackc werden beschrieben. (Kunststoffe 16 . 
49— 53.) Su v e r n .

A. L. Abonyi, Gehaltsbestimmung von BakdiUósungen. Bakelit ,,A“-Harz kon- 
densiert sieh bei langerem Erhitzen auf 100°. Zur Best. des Gehalts von Bakelitlsgg. 
darf nicht bis zur Gewichtskónstanz getrocknet werden, vielmehr muB das Trocknen 
nach l 1/; Stdn. unterbrochen werden. Am einfachsten ermittelt man den Gehalt von 
Lsgg. aus der D. Eine Tabelle ist beigefugt. (Kunststoffe 16. 30—31.) SuVERN.

Ellis-Foster Co., iibert. von: Carleton Ellis, Montclair, New Jersey, V. St. A., 
Harłen von Cumaronharzen. Rohe Sulfosauren aromat. KW-stoffe enthaltende 
Cumaronharze werden mit bas. Verbb., wie NaOH, Ca(OH)2, MgO, ZnO, yerschmolzen.
— Z. B. wird rohes Cumaronharz, F . 75°, mit 5% Ca(OH)2 auf 200° erhitzt, wodurch 
der F. auf 98° erhoht wird. Erhitzt man nur auf 170°, so schm. das Endprod. bei 
88— 89°. Die geharteten Harze. sind in Bzl., Toluol, Solventnaphtha 1. Ihre Lsgg. 
finden zur Herst. von Lacken u. Fimissen  Yerwendung. Sie konnen auch mit rohem 
oder gekochtem Lcinol, chines. Holz81 oder Terpentinol gemischt werden oder mit 
anderen Harzen, wie Kopal, zu Anstriclizwecken Verwendung finden. (A. P. 1570 584 
vom 12/11. 1917, ausg. 19/1. 1926.) S c h o t t la n d e r .

Chemische Fabrik Giistrow Dr. Hillringhaus & Dr. Heilmann, Gustrow i. 51., 
Darstdlung von Kondensationsprodulden aus Phenolen oder Phenołderivaten und Acet- 
aldehyd, 1. dad. gek., daB man durch Einw. von C2H 2 auf Phenol oder Phenolderiw. 
in Ggw. von Hg-Salzlsgg. die B. des CH3CHO mit derjenigen der Phenolacetaldehyd- 
kondensationsprodd. verbindet. —  2. darin bestehend, daB man in ein Gemisch aus 
einem Phenol, einem Hg-Salz u. einer starken Saure C2H2 einleitet. — 3. darin be
stehend, daB man das C2H2 in ein aus einer Phenolsulfosaure u. Hg-Salz bestehendes 
Gemisch einleitet. — Man lóst z. B. HgO in 30%ig. H2S 0 4, setzt Rohphenol oder Kresol 
zu u. leitet unter kriiftigem Ruhren C2/ / 2 ein. Nach Beendigung der Absorption wird 
das zahfl. Reaktionsprod. von der wss. Lsg. getrennt, gewaschen u. die iiberschussigen 
Phenole mit Wasserdampf abgetrieben. Das Hg ganz oder zum Teil, wahrscheinlich 
organ, gebunden enthaltende harzarłige Kondensaiionsprod. kann durch Umtósen 
aus A. oder Bzl. vom Hg befreit werden. Es ist heli gefarbt, auch in dicker Schicht 
durchsichtig, schm. bei 100° unter vorhergehender Erweichung u. ist in A., A., Acetylen- 
tetrachlorid, Chlf. u. Leinol 11., in Bzl. u. Terpentinol in der Hitze 1., in Bzn., PAe.,
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CC14 nahezu unl., in NaOH u. KOH 1., in Alkalicarbonaten unl. u. wird aus der alkal. 
Lsg. durch S&uren wieder gefallt. An Stelle von H 2S 0 4 lassen sich andere Sauren, 
wie HC1, HF, H3P 0 4 oder CH3C 02H, anwenden, an Stelle von Phenolen auch dereń 
D eriw ., wie die Sulfosiiuren. Bei der Einw. von C2H 2 auf Phenolsulfosaure ist ein 
Zusatz anorgan. Sauren unnótig bezw\ schadlich. Bei Verwendung von Phenolsulfo- 
eaure allein entstehen in W. 11. Kondensationsprodd., bei derjenigen eines Gemisches 
yon Phenol u. Phenolsulfosaure auch die in W. unl. Harze. — Z. B. wird Phenol mit 
konz. H2S 0 4 auf 100— 110° langere Zeit erhitzt, ein Teil des Sulfoaauregcmischea mit 
W. verd. u. darin HgO gel., die Hauptmenge der Phenolsulfosaure mit der Hg-Salzlsg. 
vereinigt u. unter kriiftigem Riihren C2H2 eingcleitet. Nach beendeter Absorption 
wird von der ausgesęhicdenen Hg-Verb. u. Verunreinigungen abfiltriert u. durch Neu- 
tralisieren mit Na2C03 das Na-Salz der kondensierten Sulfosaure dargestellt. Das in W. 
sil., FeCl3 blauviolett farbende Prod. hat gerbende Eigenschaften. Will man es voll- 
standig Yom Katalysator befreien, so leitet man in die verd. wss. Lsg. HsS u. filtriert 
den HgS-Nd. ab. Die Prodd. finden ais Ersatz fiir nalilrliche Harze bezw. ais Oerbmittel 
Verwendung. (Hierzu vgl. auch M e l a m i d ,  E. P. 163679; C. 1921. IV. 838 u.
F. P. 527112; C. 1922. II. 660.) (D. R. P. 422 904 KI. 12q vom 21/2. 1914, ausg. 
15/12. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Grigori Petrow, Moskau, Herstellung von harzartigen Kondensationsproduklen 
aus Phenolen und Formaldehyd, dad. gek., daB man die Kondensation bei Ggw. saurer 
Katalysatoren u. Essigestern des Glycerins, der Cellulose oder ahnlicher mehrwertiger 
Alkohole bewirkt. — Z. B. wird Kresol mit Diacetin, 40%'g- CIJ20  u. 30%'g- HC1 
zum Sieden erhitzt, das W. von der teerartigen M. abgeschieden u. unter weiterem 
Erhitzen W. u. CH3C 02H  abgetrieben. Nach dem Abkiihlen setzt man 1% Benzol
sulfosaure u. 30 Teile CHaO-Lsg. hinzu, gieBt die M. in Formen u. erhitzt, worauf sie 
in der Form erhartet. —, In analoger Weise erhalt man harzarłige Kondensationsprodd. 
aus Phenol, Triacetin, Naphthasulfosaure bezw. H3P 0 4 u. 400/oig. C H fi, —  aus Phenol, 
Kresol, sulfoniertem Ricinusol bezw. Benzolsulfosaure, Diacetin, 37%ig. HC1 u. 40%ig. 
CH^p, — sowie aus techn. Kresol, einer 20°/oig. Lsg. von Acetylcdlulose in Aceton, 
Benzolsulfosaure u. 40°/oig. wss. CH,.0-~Lsg. Zur Herst. von Lacken werden die fl. 
Kondensationsprodd., nach weiterer Zugabe von CH20-Lsg. u. eines sauren Kataly- 
sators, mit Alkoholen oder Aceton vermischt. Die auf Gegenstande aufgetragenen 
Lacke erharten beim Erwarmen auf 50— 70°. Die weiB bis gelb gefarbten Harze lassen 
sich gut verarbeiten, nehmen beim EingieBen in Formen, da sie noch geniigend diinnfl. 
sind, groBe Mengen Fiillstoffe auf u. konnen im Anfang des Erhartungsvorganges leicht 
gepreBt werden. (D. R. P. 424 951 Kl.'12q vom 23/7. 1921, ausg. 10/2. 1926. Aust. P. 
8623 vom 24/8. 1922, ausg. 28/8. 1923. E. P. 203 124 vom 7/7. 1922, ausg. 27/9.
1923. F. P. 553 756 vom 7/7. 1922, ausg. 30/5. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

Gesellschaft -fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schwciz, Darslellung 
von Derivaien der schicefelhaltigen Kondensations-produkte von Phenolen, darin be- 
stehend, daB man in Abśinderung des D. R. P. 418498 Phenole oder Naphthole, ge- 
gebenenfalls in Ggw. von W., wss. Alkalien oder anderen Losungs- u. Yerdiinnungs- 
mitteln, gleichzeitig mit S-Halogeniden u. Acylierungsmitteln oder mit Gemischen 
beider behandelt. — Es entstehen so dieselben S-haltigen Esterharze wie nach dem 
Verf. des Hauptpatents. Beispiele sind angegeben fiir die Herst. S-haltiger Esterharze 
aus: Phenol, CH3COCl bezw. Essigsaureanhydrid u. S2C12, —  Phenol, Benzoylchlorid 
u. S2C12, —  Trikresol, CH3COCl u. S2C12, —  Gemisch yon Phenol u. Trikresol, CH3COCl 
u. S2C12, —  Resorcin, Essigsaureanhydrid u. S2C12, — Phenol -f- Kresol, Benzoylchlorid 
u. S2C12, —  Trikresol, Benzoylchlorid u. S2C12, — Resorcin, Benzoylchlorid u. S2C12, — 
a -Naphthol, Essigsaureanhydrid u. S2C12, sowie a -Naphthol, Benzoylchlorid u. S2C12. 
Nach beendeter HCl-Entw. werden die letzten Reste der Saure u. sonstige fliichtige 
Verbb. im Vakuum entfernt, oder man wascht die Harze mit W. bis zur neutralen
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Rk. aus. Boi Verwendung gróBerer M engen’S2C12 werden hartere Harze erhalten. 
(D. R. P. 425 798 KI. 12q vom 7/8. 1924, ausg- 26/2. 1926. Schwz. Prior. 31/10.
1923. Zus. zu D. R. P. 418498; C. 1926. I. 251. Sehwz. PP. 109068 vom 31/10. 1923, 
ausg. 16/2.1925. 109 651, 109 652, 109 653, 109 654, 109 655, 109 656, 109 657 
vom 31/10.1923, ausg. 1/4.1925. Zus. zu Schwz. P.' 103432; C. 1924. II. 1280.) S c h o ttl .

S. Karpen & Bros., Chicago, Illinois, iibert. von: Carnie B. Carter, Pittsburgb, 
Pennsylvania, V. St. A., Herstellung von harzarłigen Kondensaticmsprodidien ans 
Phenolen und Formaldehyd. Phenole werden mit einer Lsg. von C6H12N4 u. NHjGI, 
entstanden durch Einw. yon NH3 auf CH2C12, erhitzt. — Wesentlich fur die B. 1., 
schmeizbarer Harze ist, da fi gegemiber dem C8H12N4 eine groBere ais die molekulare

- Menge eines Phenols zur Anwendung gelangt. Z. B. wird Phenol (9 Moll.) mit einer 
wss. Lsg. von CiHliNi  (1 Mol.) u. NH4C1 1 Stde. unter Riickflus erhitzt. Nach dem 
Abkiihlen wird die yiscose, harzigc M. mit W. ausgewaschen u. durchknetet. Das 
NH4C1 enthaltende Waschwasser wird mit Ca(OH)2 behandelt, das NH3-Gas in W. 
geleitet u. zur B. von C6H J2N 4 wieder verwendet. Hierauf wird das Harz zur Ent- 
fernung von frciem Phenol u. W. dest. Es kann in geeigneten Losungsmm. gel. ais

■ F im is  Verwendung finden u. geht bei der Einw. weiterer Mengen CH20  oder C(,H12N4 
in unl. u. nieht schm. MM. iiber. (A. P. 1566 823 vom 26/7. 1924, ausg. 22/12.
1925.) S c h o t t l a n d e r .

Carleton Ellis, Montclair, iibert. von: Trevor S. Huxham, Bloomfield, New  
Jersey. Plastische Massen aus Kunstharzen. Kunstharze, die leicht kleben, wie die 
Kondensationsprodd. aus Furfurol u. Phenol, werden mit unl. Metallseifen vermischt, 
die so erhaltenen Mischungen kleben nieht mehr in den Formen. Ein Kunstharz, das 
z. B. durch 3-std. Erhitzen von lOTeilen Phęnol, 7,5Teilen Furfurol und 1 Teil K 2C 03 
aus 145— 155° erhalten werden kann, wird mit A., Hexamethylentetramin, Stearin- 
saure, Nigrosin u. Holzmehl vermischt; nach dem Trocknen u. Mahlen der Misehung 
ycrmischt man mit Zinkstearat oder Aluminiumpalmitat. (A. P. 1571447 vom

- 2/10. 1922, ausg. 2/2. 1926.) F r a n z .
Adolf Bamberger, Bamberg, Vorbereiten von Gegenstdnden fiir die Endlackierung, 

dad. gek., daB die ais Grundlage fiir die iiuBere Lackseliicht dienende Grundiersehicht 
in geschmolzenem Zustande auf den zu lackierenden Gegenstand aufgetragen wird. 
(D. R. P. 425 203 KI. 75c vom 20/5. 1924, ausg. 10/2. 1926.) K a u s c h .

Standard Varnish Works, New York, iibert. von: Reme A. Beausejour, Port 
Richmond, N . Y., Anwendung von Cdluloseesterlacken. Man taueht die zu lackierenden 
Gegenstande in eine FI. (z. B. NaCl-Lsg.), die eine groBere Diehte ais die Lacke hat,

. sich nieht mit ihnen mischt u. auf dereń Oberflaclie eine diinne Lackseliicht schwimint. 
(A. P. 1 572 461 vom 19/8. 1925, ausg. 9/2. 1926.) K a u s c h .

X V II. F ette; W achse; Seifen; W aschm ittel.
Hans Wolff, Zum Trockenproze/3 der „trocknendcn O l e Leinolfirnisanstrichc 

trockneten, wenn auch langsam, in einer Atmosphare, die so wenig 0 2 enthalt, daB 
er noeh nieht einmal zum zehnten Teile die durchschnittliche 0„-Zahl erreiehen konnte. 
Trocknen in C 02 oder S 0 2 Avar nur bei starker Lichtwrkg. zu bcobachten. Leinol- 
firnis troeknet nieht durch Oxydation, sondern durch kolloidale Yorgange, bei denen 
die Oxydationsvorgange hoehstens eine anregende Rolle spielen. Bei normalem 
Trocknen haben wir eine zeitliche Koincidenz yon Osydations- u. Kolloidrkk. vor 
una, die verleitet hat, diese beiden Prozesse in unbedingt ursachliche Verb. miteinander 
zu bringen. (Farben-Ztg. 31. 1239— 40. Berlin.) SuVERN.

L. Auer, Der Trockentorgang fetłer Ole. Vorl. Mitt. Die Autoxydationsform 
der Oxydationstlieorie wurde ais unrichtig erwiesen, wobei die Moglichkeit noeh. offen- 
gelassen wurde, daB nach dem eigentlichen Trockenvorgang der atmosphar. 0 2 chem. 
spaltend oder oxydierend wirken kann. Das Steigen der Yerseifungszahlen yerlauft
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fast parallel dem Steigen der Siiurezahlen, so daB eine stufenweise Verseifung wałirend 
des Trockenvorgangs kaum eine Rolle spielt. Verss. mit frischen Olanstrichen in 
gut dichtenden Glasessiceatoren iiber CaCl2 oder in C02 oder Vakuum ergaben naeh 
einigen Tagen trockne Oifilme, die eine betrachtliche Gewichtszunahme aufwiesen. 
Die wahrend der Versuchsdauer gut dielitenden Exsiecatoren zeigten eine Innen- 
drucksteigerung durch Mengen von abgegebenem Gas, die auf keinen Fali von Spalt- 
prodd. herriihren konnen, welche man bisher allgemein beim Trockenvorgang annahm. 
Trotz dieser Stoffabgabe zeigten dio Anstriche sofort naeh Herausnehmen aus den 
Exsiccatoren so hohe Gewichtszunahmen, wie wenn sic an der Luft getrocknet waren. 
Eińe Gaskoagulationstheorie des Trockenvorgangs wird entwickelt. Der Trocken- 
vorgang findet immer statt, wenn der Schwellenwert der Gaskonz. nicht unterschritten 
wird. Er liegt zwischen der Gaskonz. der Lu£tverdiinnung von 1 mm u. der von 
10_0 mm. (Farben-Ztg. 31. 1240—41. Budapest.) S u y ern .

Continentale Aktiengesellschaft fiir Chemie und Reichsverkehrsbank e. G.
m. b. H., Berlin, Apparat zur Destillation von Olen und Felten in einem Arbeitsgang, 

d a d . gek., daB yon drei miteinander gekuppclten, heizbaren Yakuumkesseln der erste 
u. der zweite zur Dest. in Ggw. von iiberhitztem Wasserdampf, u. der dritte zum 
Absaugen des Destillationsprod. aus dem zweiten Kessel u. gleichzeitig zum Kiihlen 
des Prod. auf n., eine Oxydation ausschlieBende Temp. dient, u. daB ein mit diesen 
Vakuumkesseln verbundener Kataraktkondensator mit Luftpumpe die Entfernung 
der leichtfliichtigen Bestandteile aus den Vakuumkesseln besorgt. — Die B. von 
Emulsionen u. das Nachdunkeln der Destillate wird vermieden. (D. R. P. 426 233 
KI. 23d vom 12/12. 1924, ausg. 6/3. 1926.) Oe l k e r .

Eugene Foray, Frankreich (Alpes-Maritimes), Entsauern, Desodorieren und 
Klaren von Olen, Fetlen und Wachsen. Man vermischt die Ole oder yerfliissigten Fette 
u. Wachse mit pulverisierter, poróser Kohle , z. B. Holzkohlo, erhitzt die Misehung 
auf 100— 150“ und filtriert danaeh die Kohle wieder ab. — Die Kohle kann evtl. mit 
einem Katalysator (1%) yeraetzt werden. (F. P. 600 948 vom 20/7. 1925, ausg. 
18/2. 1926.) Oe l k e r .

Einar ViggO Schou, Pasgaard b. Juelsminde, Danemark, Margarine und epbąre 
Felte. Man yerteilt W. in einem Olprod, (z. B. aus Sojaol gewonnen), das ein Ol 
enthalt, durch Dispersion. (A. P. 1570 529 vom 14/10. 1921, ausg. 19/1. 1926.) K a.

O. Mustad & Son, Norwcgen, Herstellung von Vitamine enthaltender Margarine 
'u. dgl. Nachdem die yitaminhaltigen Extrakte o. dgl. der Margarineemulsion hinzu- 
gefiigt sind, wird die Weiterverarbeitung der Emulsion auf fertige Margarine unter 
yollkommenem AbschluB der Luft, z. B. im Vakuum oder einer C 02-Atmosphare, 
durchgefiihrt. (F. P. 600 688 vom 11/7. 1925, ausg. 12/2. 1926. Norw. Prior. 16/7.
1924.) _ Oe l k e r .

Societe G. Clabaut & Cie., LumbreS, Frankreich, Vorrichtung zum. mechanischen 
Ruhren von dicken Massen, wie fliissige Seife. Die Vorr. ist dad. gek., daB jeder Riihr- 
liaken durch yon Fedem unterbroeliene Stangen mit einem ortsfesten Punkt in der 
Weise yerbunden ist, daB, wenn der eine Stangenteil gegen eine Querleiste des Be- 
halters stóBt, die Riilirbahn der Arnie yerandert wird. Die Ruhrhaken sind an einer 
Doppelkurbel angelenkt, die sich auf den Seitenwiinden des Behalters abstiitzt. 
(D. R. P. 425 353 KI. 23f vom 26/11.1924, ausg. 18/2.1926. F. Prior. 6/12.1923.) Oe l .

George F. Dawes, La Crosse, Wiseonsin, V. St. A., Herstellung von Seifenpulver, 
-flocken u. dgl. Man unterwirft Seife mit einem hohen Wassergehalt der Einw. von 
troekener Hitze bei Tempp. von 250— 400° F. u. gewohnlichem Druek, so daB eine 
plótzliche Verdampfung des W. erfolgt. Die Seife wird dadurch porós u. kann leicht 
in Flocken oder Pulyer ubergefiihrt werden. (A. P. 1 571 625 vom 26/2. 1921, ausg. 
2/2. 1926.) Oe l k e r .
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Robert Fallnicht, Eidelstadt b. Hamburg, Wasch- und Bleichmiłld, bestehend 
aus 125 g Kernseife in Nudelform, 125 g mit Wasserglas yersetztem Seifenpulver 
u. 25 g einer aus Kernseife, alkalibestandigem, blauen Farbstoff, Cholesterin, Bili
rubin, Biliyerdin, Terpentin, Borax, Salmiak u. Spiritus bestehenden Seife in Nudel- 
form. (D. R. P. 425 942 KI. 23e vom 12/12. 1923, ausg. 2/3. 1926.) Oe l k e r .

X V III. F aser- und SpinnstofFe; P apier; C ellu lose; 
K unststoffe.

Hugo Jaeger, Die Herstdlung uasserdichler Geicebe (Impragnierungen). Vor- 
sehriften fiir vcrschiedene Impragnierungen mit Beschreibung der verwendeten Vorr. 
Auf die Vortcile kontinuierliehen Arbeitens ist besonders bingewiesen. (Melliands 
Textilber. 7- 149— 56.) Su v e r n .

P. Heermann und H. Sommer, Der Einflu/S ullravioldler Strahlen auf die 
Festigkeiłseigensćhaften von Fasersloffen. (Mitt. Materialpriifungs-Amt Berlin-Dahlem
1926. 17— 20. — C. 1925. I. 442.) Su v e r n .

A. Bodmer, Beilrag zur Geschichte der Entwicklung der chemisclien Hoclwereddungs- 
ferfahren auf dem Gebide der BaumwoUindustrie. Angaben iiber die von der Firma 
H e b e r l e in  & Co. durch Behandeln mit Saure erzielten Effekte, Universa- u. Wasch- 
organdistoffe, Opal-, Transparent- u. Imagotransparenteffekte u. Hexolanausriistung. 
(Melliands Textilber. 7- 232—34.) SuVERN.

J. Millot, Die Sekrdion der Seide bei den Spinnen. Histochem. Unterss., aus 
denen hervorgeht, daB der Faden aus der Seidendriise der Spinnen abgesehen von 
der morpholog. Konstruktion auch chem. Abweichungen zeigt. Er scheint einheitlich 
aus einer dem Fibroin analogen, aber mit diesem nicht ident. Substanz zu bestehen, 
die gegenuber Losungsm. sehr resistent ist. Der seidenbildende Stoff in der Druse 
verhalt sich ebenso u. muB den Seidenfaden im Augenblick des Austritts aus der Driise 
entstehen lassen. (C. r. soc. de biologie 94. 10— 11. Paris, Lab. d’histol. de la Fac. 
de mćd.) OPPENHEIMER.

Max Speter, Die Idiodektrisierbarkeit des Papiers. Die beim Beiben von Papier 
auftretenden elektr. Erscheinungen werden besprochen. (Papierfabr. 24. Verein der 
Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 119— 20. Wehlen, Sachs. Schweiz.) Su.

Maurice Deschiens, Die kumtlichen Seiden. Angaben hauptsachlich auf Grund 
alterer Yeroffentlichungen. (Bev. gśn. des Matiśres plastiąues 2. 30—34.) SuYERN.

P. Karrer, Cellulose und Kunslseide. Vortrag. (Umschau 30. 205—08.) B r a u n s .
Emil Heuser und Max Schuster, Die wissenschaftlichen Grundlagen des Viscose- 

prozesses. Zur Entscheidung der Frage, ob der ViscoseprozeB ein rein chem. oder 
kolloidchem. ist, haben Vff. die wissenschaftlichcn Grundlagen desselben in seinen 
einzelnen Phasen eingehendst untersucht. — 1. Der Reifungsprozef! der Viscose. Bei 
der Darst. der natronhaltigen Xanthogenate ist es nicht gelungen, so eindeutige Yerbb., 
wie sio C ross, B e v a n  u . B e a d l e  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 26. 1090 [1893]; 34. 
1513 [1901]) beschreiben, zu erhalten. Auch war es nicht zu entscheiden, ob das am 
Celluloserest haftende NaOH chem. oder was wahrscheinlicher ist, adsorptiv gebunden 
ist. Deshalb wurde mit CH3C 00H  u. NaCl das natronfreic Reinsanthogenat aus- 
gefallt u. durch Losen in H20  die ReiiLxanthogenatlsg. hergestellt. An dieser wurdo 
der ReifungsYorgang verfolgt. Er verlauft schneller ais bei Anwcsenheit von NaOH. 
Durch Best. des Na durch Titration mit J-Lsg. konnten die tjbcrgangsstufcn scharfer 
gefaBt werden, wobei sich zeigtc, daB beim Reifen sich im Sinne der Cross-Bevanschen 
Theorie cellulosereichere Verbb. bilden, jedoch nicht von dem Xanthogenat mit 
einem Mol C6H10O6, sondern vom Cj2-Prod. ab, uber CI8 usw. bis zur reinen Cellulose. 
Dabci wurde gefunden, daB schon ein Xanthogenat ais solches koaguliert u. in diesem
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Zustand weiter reift. Bei der reinen Xanthogenatlsg. tritt stets eine geringe hydrolyt. 
Spaltung ein, wobei sich kleine Mengen Na2CS3 bilden, die beim Ansauern in SH2 u. 
CS2 zerfallen. Letzteres wurde durch t)berfiihrung in das Cuproxanthogenat u. Best. 
des Cu bestimmt. Die Zers. des Cellulosexanthogenats mit Saure ist eine Hydrolyse, 
sie yerlauft nach der Gleichung:

Cj2H1B0 90CS2Na +  H20  =  Na OH +  CS2 +  C12Hh0 9-0H .
Bei der freiwilligen Zers. zeigt sich eine Abnahme des CS2 u. dementaprcehend eine 
Zunahme des SH2, durch den immer groBer werdenden Gehalt an Na2CS3. L e u c h s  
(Chem.-Ztg. 47- 801; C. 19 2 4 . I. 263) findet das Vcrhaltnis CS2:Cellulose konstant 
u. halt infolgedessen den Reifungsyorgang fiir einen kolloidchem. Auch B e r n h a r d t  
(S. 793) hat iibersehen, daB das Trithiocarbonat beim Ansauern CS2 gibt. Durch C 02 
wird die Viscose nur sehr langsam zersetzt. Wie schon WESTHOF (Diss. Hannoyer 1911) 
gefunden hat, koaguliert Reinxanthogenatlsg. rascher ais bei Alkalizusatz. Vff. fanden, 
daB zwischen dem Alkaligehalt einerseits u. der Haltbarkeit u. Viscositat andrerseits 
yon Xanthogenatlsgg. eindeutige Beziehungen bestehen, wobei eine 8% alkalihaltige 
die niedrigste Viscositat besitzt u. am langsten haltbar ist. Sio glauben, daB in diesem 
Falle die sonst kolloiden Teilchen dem krystalloiden Zustand am nachsten sind.

2. Die chem. Verb. zwischen Cellulose u. Alkali ais Grundlage der Xanlhogenal- 
bildung. In den aus den NaOH-haltigen Xanthogenatlsgg. mit A. gefallten Verbb. 
schwankt der Na-Gehalt je nach der Konz. des in der Viscose yorhandenen Alkalis. 
Obgleich in dem Xanthogenat noch freie Hydroxylgruppen yorhanden sind, ist eine 
chem. Bindung unwahrscheinlich, denn es war aueh bei Aktiyierung der OH-Gruppen 
im Gegensatz zu W o l f e n s t e i n  u . O e s e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56 . 785; C. 19 2 3 .
I. 1570) nicht mdglich, ein Di- oder Trixanthogenat zu erhalten. Nach H e u s e r  u . 

B a r t u n e k  (noch unyeroffentlicht) bildet Dimethylcellulose keine Alkaliyerb., infolge
dessen auch kein Xanthogenat. Da Xanthogenatbildung nur nach B . yon Alkali- 
cellulosen im Verhaltnis lNaOH:2C6H10O5 entsteht, so miissen zur Alkalisierung 
Tauchlsgg. yon soleher Konz. yerwandt werden, daB diese B . der Alkalicellulose ein- 
treten kann. Bei NaOH liegt dieser Punkt bei 16%ig. Lauge. Auch Li, K, Rb u. Cs 
geben Xanthogenate u. losen diese, wobei sich zeigt, daB die L6sekraft mit steigendem  
At.-Gew. abnimmt. — 3. Die Abhdngigkeit der Z-us. der Xanthogenaie ton der angewandten 
Menge Schwefelkohlenstoff. Vff. haben yergeblich yersucht, das C0-Prod. zu isolieren 
u. zu diesem Zweck Alkalieellulosen mit einem UberscliuB von CS2 7 Stdn. stehen 
gelassen. Das daraus isolierte Natriumxanthogenat enthielt Cellulose:Na:S wie 2:3:2. 
Auch bei Anwendung von weniger CS2 bildete sich stets das C12-Prod. Bei Anwendung 
von noch weniger CS2 ais zur B. der C6-Verb. nótig ist, bildeten sich immer chem. Vcrbb., 
in denen Cellulose, Na u. S in einem stochiometr. Verhaltnis stehen, dabei ist jedoch 
die Viscosierung keine ąuantitatiye. Die bei der Reifung entstehenden Nebenprodd. 
spielen bei derselben keine Rolle; ihro Zunahme setzt nur die Haltbarkeit der Viscose 
herab.

4. Die Einw. von Trithiocarbonat auf Celhdose. Es ist nicht gelungen, Trithio
carbonat m it Cellulose in Rk. zu bringen. — 5. tlber die Veranderungen der Cellulose 
wahrend der Vorreife, der Sulfidierung u. des Reifungsprozesses. Wahrend des Reifens 
der Alkalicellulose yollzieht sich ein Abbau der Cellulose, der nur physikal. Natur ist; 
es entsteht /9- u. y-Cellulose. Dieser Abbau wurde in der Weise bestimmt, daB die 
regenerierte Celluloso zu 2% 'n Kupferoxydammoniak gel. wurde u. die Viscositat 
dieser Lsgg. bestimmt wurde. Dabei zeigte sich, daB besonders in den ersten Stdn. 
ein starker Abbau erfolgt. Ein zweiter starker Abbau erfolgt wahrend der ersten Stdn. 
der Sulfidierung, wahrend bei der Reifung der Viseose das Cellulosemolekiil kaum 
noch eine Veranderung erfahrt. — 6. Die Anderungen der Yiscosi/dt der Fiscose uahrend 
der Reifung. Die Anderung wurde an 2%ig. Viscoselsg. studiert. Es zeigte sich, daB 
die Yiscositat in den ersten 2 Tagen rasch fallt, d. i. die Zeit wahrend der das Cellulose-
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xanthogenat in Lsg. geht. Der Abfall beruht auf kolloidchem. Yeranderungen. Nacli 
dieser Zeit steigt sic infolge der Zunahme der Nebenprodd. (Na2C 03, Na2CS3) bis kurz 

, vor der Koagulation an. (Cellulosechemic 7. 17— B5. Beil. zu Papierfabr. 24. Teltow- 
Seehof, Forschungsinst. der Glanzstoff-Fabriken Elberfeld.) B r a u n s .

Aage Christian Thaysen und Henry James Bunker, Untersuchung iiber den 
bakteriellen Zerfall von Textilfasern. II. Eine vorlaufige Untersuchung der Verschlech- 
terung von H ustem  kiinstlicher Seide durch die Wirkung von Mikroorganismen. Kunst- 
seidengewebe ans Viseose, Nitroseide, Kupfcrammoniakseide u. Celhiloseacefcat wurden 
der Einw. anaerober cellulosezcrstorcnder Baktericn unterworfen, in Gartenerde oder 
unter Seewasser gehalten. Zur Beurteilung des eingetretenen Angriffs dienten die 
nmkroskop. u. mkr. Veranderungen. Dio groCte Widerstandsfahigkeit zeigten dic 
Celluloseacetatproben. Yon den anderen folgten Nitro-, Viscosc- u. Kupferammoriiak- 
seido in dieser Reihcnfolge. (Biochemical Journ. 19. 1088— 94. 1925. Holtón Heath, 
Royal Nayal Corditc Factory.) S p ie g e l .

Julius Obermiller, Untersuchungen nach verbesserter Methode iiber die Reifi- 
festigkeit von Texlilfaseni in trocknern mul nassem Zustande. Mitbearbeitet yon Martha 
Goertz. Eine neue Art des Einspannens der zu untersuchenden Fasern wird be- 
schriebcn, die ais sichercr hingestellt wird ais die von K r a is  (Textilber. iib. Wissensch., 
Ind. u. Handel 3. 86; C. 1921. IV. 758). Zu einer richtigen Bewertung der Festig- 
keitszahlen kann nur eine gróCcrc Anzahl von Einzclverss. fiihren. Die Festiglceit 
der Fasern nimmt durchwcg in einem bestimmten Verhiiltnis zu ihrem wachsenden 
Feuchtigkeitsgehalt stets zu oder stets ab, je nach der Art der Fasern. Fasern, die 
zu Unterss. iiber die Best. des cxakten Trockengewięhts u. der Abhangigkeit ihres 
Feuchtigkeitsgehalts von dem Grade der herrschenden Luftfeuchtigkeit gedient lmtten, 
zeigten einen Riickgang in der Trockenfestigkeit u. in der relativen NaBfestigkeit. 
(Melliands Textilber. 7- 163— 68. 245— 46. M.-Gladbach.) SuVERNr.

Franz Pichler, Anwendung der Mikrophotographie bei textiltechnischen Faser- 
untersuchungen. Angabcn iiber dio yerschiedenen Schafrassen, die Krauselungen 
auf 1 engl. Zoll, die yerschiedenen Wollsorten, Best. der Dicke der Wollfaser mittels 
des Dollondschen Eriometers, Schilderung eines durch ein Gutachten entschiedenen 
Falles, Nachweis von Fehlern in kunstseidenen Striimpfen. (Melliands Textilber. 
7 . 79— 80. 157— 63.) Su y e r n .

Les Papeteries Nayarre, Rhóne, Frankreieh, Wasserdichtmachen v<m Papier. 
Man tragt auf das Papier eine Mischung von Kolophoniunt, Paraffin u. Stearinsaure 
mittels einer Walze, die in das geschmolzene Gemisch taucht, auf. (F. P. 599 870 
vom 23/9. 1924, ausg. 22/1. 1926.) F r a n z .

Friedr. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Magdeburg-Buckau, Geicinnung ion 
Fasern aus faserhaltigen Pflanzenteilen von tropischen Sajtpflanzen, wie Musen, Agaven, 
Bromeliaceen und ahnlichen Pjlanzen, dad. gek., dafi man die Pflanzenteile zunachst 
durclifrieren laGt, darauf in Luft, fl., dampf- oder gasformigen Mitteln auf die Temp. 
des Entfleischungsraumes erwarmt u. sie gegebenenfalls unter Wiederholung des
Durchfrierenlassens oder Erwarmens in beliebiger Weise entfleischt. (D. R. P. 425 808 
E l. 29b vom 22/3. 1924, ausg. 2/3. 1926.) K a u s c h .

J. & J. M. Worral Limited und Harry Livsey, Salford, Manchester, Ver-
zieren von Gewebe. Man bedruckt Gewebe, insbesondere Florgewebe, wie Samt, Velvet, 
mit einer Lsg. von Celluloscestern, z. B. eine Lsg. von Celluloseacetat in Aceton, die 
erforderlichenfalls gefarbt sein kann. (E. P. 229 914 vom 5/6. 1924, ausg. 26/3.
1925.) F r a n z .

Leon Lilienfeld, Wien, Vereddn ton Baumwolle. (D. R. P. 425 330 KI. 8 k
vom 3/5. 1924, ausg. 16/2. 1926. Oe. Prior. 23/5. 1923. — C. 1924. II, 2714.) F r a n z .
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Anthony Pepper, Paterson, New Jersey, V. St. A., Erschweren von Seide. Man 
behandelt die Seide mit einer Lsg. von SnCl.t von 20° Bć u. nach dem Waschen mit 
einer Lsg. von Natriumphosphat von 7° Bć, nach einer Behandlung mit 3°/0ig. Essig- 
saure u. Waschen mit k. W. behandelt mail mit einer Lsg. von Bleiacełat von 3° B6 
u. einer k. Lsg. von Natriumphosphat. (A. P. 1 565 390 vom 14/8. 1925, ausg. 15/12.
1925.) F r a n z .

R. H. Comey Brooklyn Company ubert. von: Edgar W. Geisler, Brooklyn,
New York, V. St. A., Bleichen von Stroh. Man behandelt mit Seifenlsg. u. einem neu- 
tralen, oxydierend wirkcnden Bade, dann wird das Stroh in einer gesehlossenen Kammer 
unter geringem Uberdruek mit gasfórmigem Cl2 behandelt u. hierauf mit H 20 2 oder 
anderenOxydationsmitteln gebleieht. (A.P. 1568 664vom 15/6.1925,ausg. 5/1.1926.) Fz.

Carl Biicking, Oberlesehen, Kr. Sprottau, Schles., Herstellung von Papier, wobei 
dem Stofficasser tor oder wahrend der Ablagerung der Fasern auf dem Maschinensieb 
eine besondere Bewegung gegeben wird, dad. gek., daB in dem verd. Papierstoff vor 
oder wahrend der Ablagerung auf dem Maschinensieb eine Mehrzalil von Wirbeln 
mit im wesentlichen senkrecht zur Stromungsebene des Papierstoffs stehendcn Achsen 
erzeugt wird. — Es wird eine groBe Festigkeit u. gute Yerfilzung des Papiers erzielt 
bei gleichzeitiger Sclionung der Siebpartie der Maschine infolge geringer Schiittelung. 
(D. R. P. 424 355 KI. 55d vom 26/7. 1924, ausg. 21/1. 1926.) Oe l k e r . '

Lurgi Apparatebau-Gesellschaft m. b. H., Frankfurt a. M., Herstellung iton 
Sulfitlauge unter Verwendung von S-Ofen u. Kiililung der Ofengase, dad. gek., daB 
die gekuhlten Gase zwecks Se- u. As-Abscheidung durch eine an sich bekannte elektr. 
Niederschlagsvorr. geleitet werden. (D. R. P. 426 386 KI. 12i vom 8/2. 1925, ausg. 
6/3. 1926.) ■ K a u s c h .

Matthew Barrett Moore, England, Polieren ion Celluloidoberflachen. Man ver- 
wcndet ein Gemisch eines Lósungsm. fiir Celluloid, wie A., Terpentinol, eines Polier- 
mittels u. eines Schmiermittels, wie Paraffinol, Leinol; man erhalt hochglanzende 
Oberfliichen. (F. P. 600 373 vom 6/7. 1925, ausg. 5/2. 1926.) F r a n z .

Jacąues Coenrad Hartogs, Arnhem, Holland, Verspinnen von Yiscose mittels 
eines mit einem Fe-Salz (F e[S04]3) versetzten Bades, wodurch die B. von H 2S ver- 
hindert werden soli. (A. P. 1573 062 vom 30/6. 1924, ausg. 16/2. 1926.) K a u s c h .

W. P. Dreaper, London, Kunstseide. Die Viscosefaden werden durch ein Bad 
einer Alkali- oder Metallsalzlsg., die nicht weniger ais 40% des Sattigungswertes an 
diesem Salz (NaCl) enthalt, entschwefelt. — Eine solcho Lsg. kann auch den Farbę-, 
Bleich- usw. -badern zugesetzt werden. (E. P. 245 815 vom 17/9. 1924, ausg. 11/2.
1926.) K a u s c h . 

Viscose Co., Marcus Hook, Pennsylvan., iibert. von: Frank H. Griffin, Wawa,
Pennsylvan., Diffusionsapparat fu r Fliissigkeiten. Man befreit Atzalkalien aus Abfallfll. 
der Kunstseideherst. oder Garnmercerisation u. aus Sehwarzlauge von Piilpemuhlen 
durch eine dialyt. Membran. (E. P. 246355 vom 23/10.1924, ausg. 18/2. 1926. A. P. 
1573 703 vom 27/6. 1923, ausg. 16/2. 1926.) " K a u s c h .

Erste Bóhmische Kunstseidefabrik A.-G., Tschechoslowakei, Viscosekunst- 
seide. Man verwendet ais Fiillbad eine wss. Lsg. von Melasse oder Schlempe u. nieht- 
aąuiyalenten Mengen H2S 0 4 u. Na2S 0 4. (F. P. 602 061 vom 12/8. 1925, ausg. 12/3.
1926.) K a u s c h .

E. I. du Pont de Nemours & Company, Wilmington, Delaware, iibert. yon: 
Earle C. Pitman, Parlin, New Jersey, V. St. A., Elektrisch nicht erregbare Filme. 
Der Film, der aus einem Cellulosenitrat mit mehr ais 11,5% N  besteht, wird auf der 
Rućkseite mit einem Film aus Celluloseacetat mit weniger ais 55% gebundener Essig- 
saure, Glycerin u. Saponin iiberzogen. (A. P. 1 570 078 vom 16/9. 1920, ausg. 
19/1. 1926.) F r a n z .
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E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Earle
C. Pitman, Parlin, New Jersey, V. St. A Eleldirisoh nieht erregbare Filme. Der aus Cellu- 
losenitrat bestehende Film wird auf der Riickseite mit einem Film aus Starkeacetat u. 
Glycerin iiberzogen. (A. P. 1 570 079 vom 16/9. 1920, ausg. 19/1. 1926.) F r a n z .

Socićte pour la Transformation et 1’Application des Produits Plastiąues, 
Seine, Frankreich, Caseinmassen. Man yermischt Casein mit den Fullstoffen unter 
Zusatz so geringer Mengen W., 6%, in dem 0,2% Harnstoff gel. ist, daB ein Ver- 
dampfen von W. nach Formen der Gegenstande nieht erfolgt, u. einer Lsg. von 
Vaselinól, Glycerin in CH3OH; man erhiilt hiernach Gegenstande, die ebenso wider- 
standsfiihig sind, wie die mit CH20  behandelten Caseinmassen. (F. P. 599 892 vom 
26/9. 1924, ausg. 22/1. 1926.)' " F r a n z .

Jean Paissean, Seine, Frankreich, Gegenstande aus plaslUchen Massen. Man 
schneidet aus yerschieden gefarbten piast. MM., wie Cellvlosederivv., dunne Schichten 
u. befestigt diese auf die anders gefarbten oder nieht gefarbten Stiicke mit Hilfe eines 
Losungsm., die eingelegten Stiicke konnen durch Walzen in der Warnie oder durch 
h. Pressen befestigt werden. (F. P. 599 834 vom 16/9. 1924, ausg. 21/1. 1926.) Fz.

X IX . B rennstoffe; T eerd estilla tio n ; B eleuchtung; H eizung.
M. D olch , EntwicJdungstendenzen vnserer Brcnnstoffwirtschaft. Vf. sieht die 

Entwieklungstendenzen unserer Brennstoffwirtschaft durch zwei Richtungen gekenn- 
zeichnet: 1. Die Gewinnung von fl. Betriebsstoffen u. Rohstoffen aus Kohle, 2. die 
Umwandlung des rohen Brennstoffes in der Form u. dem Inhalte nach hochwertige 
Energietrager. (Ztschr. f. Elektrochem. 32. 63—67.) H e im a n n .

William A. Bone und R. Quarendon, Untersuclmngen in der Kohlenchemie. 
IV. Die Oxydaiion des Riickstandes der benzolischen Extraktion unter Druck. (Ygl. Journ. 
Soc. Chem. Ind. 44. T. 291. Proc. Royal Soc. London. Serie A. 110. 16; C. 1925. II. 
2191. 1926. I. 1926.) Nach der Extraktion der Kohle mit Bzl. unter Druck (1. c.) ver- 
bleibt ein Riiekstand, welcher 90% des Gesamtgewichtes ausmacht. Dieser Riiekstand 
laBt sich mit alkal. KMn04 im Autoklayen bei 70° zu 25— 40% zu einer Reihe von 
organ. Sauren oxydieren. 260 g des rohen Oxydationsgutes liefem 10 g reine Melłit- 
saure (weitere 20 g entziehen sich der Reinigung), wenig 1,2,3,4-Benzoltetracarbonsaure, 
sowie 25 g eines noeh nieht getrennten, krystallin. Sauregemisches. Wahrscheinlich 
ist die Anwesenheit von Propan-a.,oL,fi-lricarbcnisdure, F. 144° (Zers.). Die Isolierung 
der Mellitsaure unter Bedingungen, welche eine Neubildung von 6-Ringen unwahrschein- 
lich maehen, spricht fur das urspriingliche Vorhandensein dersclben in der Kohlen- 
substanz. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 110. 537—42.) T a u b e .

Gg. Illert, Die Benzolfabrik. Vf. beschreibt eine Bzl.-Fabrik der Firma 
H e in r ic h  H ir z e l , Leipzig-Plagwitz. (Chem.-Ztg. 50. 153— 54. Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 
23 . 172— 73.) J u n g .

Udo VOn Porten, St. Louis, Missouri, Kunstlicher Brennsloff, welcher aus animal. 
oder yegetabil. Abfallstoffen, einem KW-stoffdestillat (Teeról), einem brennbaren 
Bindemittel (Pech) u. einem anorgan. Yerdunnungsmittel (Ton) zusammengesetzt 
ist. —  Die Misehung kann zu Briketts o. dgl. geformt u. dann getrocknet werden. 
(A. P. 1572 909 vom 24/2. 1925, ausg. 16/2. 1926.) Oe l k e r .

Johann Scheibner, Gleiwitz, Mischen des Brikettiergutes mit fliissigem Binde- 
mittel, bei dem das (mit Bindemittel yersehene) Brikettiergut zwischen zwei einander 
zuarbeitende, einen Spalt freilassende Walzen gelangt u. das Mischgut in ein Fórder- 
mittel abfallt, dad. gek., daB das Brikettiergut vor der Misehung mit dem Binde
mittel gleichzeitig u. gleichmaBig auf die beiden Walzen gelangt u. iiber dem Spalt 
derselben der Bindemittelaustritt angeordnet ist, so daB das zwischen die Walzen 
gelangende Brikettiergut beiderseitig siclier vom Bindemittel getroffen wird. — Es
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wird in ganz zuverlassiger Weise eine gleichmaBige Mischung erzielt. (D. R. P. 423 639 
KI. lOb vom 5/3. 1924, ausg. 8/1. 1926.) Oe l k e r .

Koks- und Halbkoks-Brikettierungs-Gesellschaft m. b. H., Berlin-Wilmers- 
dorf (Erfinder: Ludwig Weber, Berlin-Wilmersdorf), Erzeugen yon Koks■ oder Halb- 
koksbrikdten naeh Pat. 409 550 mit hoher Druckfestigkeit fiir Schmelz-, insbesondero 
Hoehofenprozesse, dad. gek., daB dem Brikettiergut Bestandtcile der Ofenbeschickung 
oder des Móllers zugesetzt werden, die hartend wirken. (D. R. P. 425 541 KI. lOb 
vom 31/3. 1925, ausg. 26/2. 1926. Zus. zu D.R.P. 409550; C. 1925. II. 371.) O el.

Koks- und Halbkoks-Brikettierungs-Gesellschaft m. b. H., Berlin-Wilmers
dorf (Erfinder: Ludwig Weber, Berlin-Wilmersdorf), Erzeugen von Koksbriketten 
unter Zusatz anorganischer Bindemittel naeh Pat. 409 550, dad. gek., daB dio festen 
Riickstande der Tieftemperaturverkokung (Halbkoks) der Brikettierung unterworfen 
werden. — 2. dad. gek., daB nur solche PreBdrueke verwendet werden, die zur Form- 
gebung eben hinreichen, jedoch zum Austreiben der Luft aus dem Formling u. zum 
Eintreiben des Bindemittels in die Brennstoffporen unzureichend sind. — Die wert- 
volien Eigenschaften des Halbkokses (rauohschwache Verbrennung usw.) bleiben 
erhalten. (D .R .P . 424 631 KI. lOb vom 21/12. 1924, ausg. 22/2. 1926. Zus. zu
D.R.P. 409550; C. 1925. II. 371.) ' Oe l k e r .

Minerals Separation Ltd. und Louis Albert Wood, London, Behandlung von 
Brennstoffbrikdten. Die unter Verwendung von kohlenwasserstoffhaltigen Binde- 
mitteln hergestellten Brikette werden unter Yermeidung einer Oxydation der Einw. 
von iiberhitztem Dampf bei einer Temp. zwischen 100 u. 300° unterworfen. Die dabei 
sich entwickelnden Dampfe werden kondensiert u. aus dem Kondensat KW-stoffe 
wiedergewonnen. —  Es werden rauchlos verbrennende u. gegen W. unempfindliclie 
Briketts erhalten. (E. P. 242352 vom 6/8. 1924, ausg. 3/12. 1925.) Oe l k e r .

Eugene Albert Prudhomme, Frankreich (Alpes-Maritimes), Herstellung eines 
fliissigen Brennstoffs. Man erhitzt Teere auf eine Temp. von etwa 500° u. unterwirft 
das dabei entstehende Gasgemisch der Katalyse unter Verwendung eines Nickel- 
katalysators. (F. P. 599 826 vom 19/5. 1924, ausg. 21/1. 1926.) Oe l k e r .

Eugene Albert Prudhomme, Frankreich (Alpes-Maritimes), Herstdlung eines 
fliissigen Brennstoffs. Man leitet einen h. Gasstrom, welcher seinerseits durch Ver- 
gasung von Brennstoffon oder Dest. erzeugt sein kann, durch einen erhitzten Brenn- 
stoff, z. B. Torf oder Lignit, u. unterwirft das dadurch erzeugte Gasgemisch der Kata
lyse. (F. P. 599 825 vom 19/5. 1924, ausg. 21/1. 1926.) Oe l k e r .

Badiscbe Anilin- & Soda-Fabrik, Deutschland, Behandlung der bei der trockenen 
Destillation von bituminosen Brennstoffen entstehenden Kondenswasser. Bei der be- 
kannten Yerdampfung der Kondenswasser durch Luftung, gegebenenfalla unter Mit- 
yerwendung von Feuerungsabgasen, setzt man den Wassern vor jener Behandlung 
eine dem Phenolgehalt entsprechende Menge NaOH zu. (F. P. 599 654 vom 17/6.
1925, ausg. 18/1. 1926. D. Prior. 10/11. 1924.) Oe l k e r .

Gas Research Company, Dayton, Ohio, V. St. A., Gaserzeugungsanlage, be- 
stehend aus einem Generator u. einer Pumpe o. dgl., welche dauernd einen Dampf- 
luftstrom durch die Brennstoffschicht des Generatora veranlaBt, dad. gek., daB die 
Pumpe durch eine HeiBluftmaschine angetrieben wird, dereń warmeaufnehmender 
Zylinderteil in die Generatorwand eingebettet ist. —  Hierdureh wird ermóglicht, 
daB man den kleinen Generator dauernd betriebsbereit halten kann, u. zwar mittels 
eines nicht ins Gewicht fallenden Bruchteils der in dem Generator erzeugten Warme- 
energie. (D .R .P . 426189 KI. 24e vom 2/7. 1922, ausg. 3/3. 1926. A. Prior. 30/7.
1921.) Oe l k e r .

Gelsenkirchener Bergwerks-Akt.-Ges., Abteilung Schalke, und Fritz Cas- 
pari, Gelsenkirchen, Gęwinnung der leicht siedenden Kóhlemmsserstoffe aus Schwel- 
gasen, die beim Schwelen von Brennstoffen mittels indirekter Beheizung entstehen
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u. auCerhalb des Schwelraumes einem CrackprozeB unterworfen werden, dad. gek., 
daB das Cracken der Schwelgase mittels der zum Beheizen der Sehwelvorr. verwendeten 
Heizgase erfolgt. — Es werden in wirtsehaftlicher Weise reine Crackprodd. erhalten. 
(D. R. P. 424724 KI. lOa vom 18/10. 1924, ausg. 1/2. 1926.) Oe l k e r .

Rudolf Drawę, Charlottenburg, Trócknm und Schwelen von Brennstoffen in 
einem durch versetzt liegende dachformige Querstege unterteilten Schacht, dad. 
gek., daB das Heizmittel an einem Ende der unter den dachfórmigen Stegen gebildeten 
Kanale zu- u. am anderen Ende je desselben Kanals abgefiibrt u. die Zugyerhaltnisse 
u. dgl. im Ofen so eingestellt werden, daB das Heizmittel das Gut praktisch nicht 
durehdringt, vielmehr das durch die Querstege in Schichten unterteilte Gut praktisch 
lediglich iiberstreicht u. die daraus entwiekelten Gase u. Dampfe daher unmittelbar 
u. praktisch staubfrei abfiihrt. (D. R. P. 425 316 KI. lOa vom 15/11. 1921, ausg. 
18/2. 1926.) Oe l k e r .

Max Klotzer, Dresden, Ofen zur Verarbeilung bitwnenhalliger Sloffe. Der Ofen 
nach dem Hauptpat. wird derart ausgebildet, daB der Hub des fiir sieli in dem Ofen 
bewegten Herdes kleiner ais die Lange der Profilzahnc u. die Schutthohe des Gutes 
auf dem Herde niedriger ais die Zalinliohe gehalten ist. — Es wird dadurch erreicht, 
daB die dem Gute durch die Schiittelbewegung erteilte Voranbewegung yerzogert 
wird, um dem Gute bei standiger Bewegung die erforderliche Zeitdauer zur Einw. 
der Warmo in den verschiedenen Warmezonen zu bieten. (D. R. P. 425 597 KI. lOa 
vom 28/4. 1922, ausg. 20/2. 1926. Zus. zu D. R. P. 422391; C. I92G. I. 1751.) Oe l r .

Hans Wiedemann, Berlin, Sdiwdanlage fiir feinkomige Giiter mit einem von 
unten beheizten Teller, der oben mit einer Gasabfiihrungskappe luftdicht abgedeckt 
ist, das Gut tragt u. yon einem Riihrwerk bestrichen wird, dad. gek., daB Gutzufiihrung 
u. Gutabfiihrung in zwei einander mogliehst benachbarten Sektoren des flachen 
Tellers vorgesehen sind u. Rflhrwcrksarme zu tangentialem Weiterfuliren des Gutes 
vbn der Zufuhrung zur Abfuhrung yorgesehen sind. —  Hierdurch wird auf yerhaltnis- 
maBig kleinem Raume u. mit geringen Warmestrahlungsyerlusten eine sehr leistungs- 
fahige Destillationsanlage geschaffen. (D. R. P. 426 088 KI. lOa vom 19/2. 1924, 
ausg. 1/3. 1926.) Oe l k e r .

Deutsche Luftfilter-Baugesellschaft m. b. H., Berlin, Entstaubung der Destil- 
lationsgase bei Tieftemperaturverkokung u. ahnlichen Prozessen, dad. gek., daB durch 
Luft- oder andere Kiihlung die zwischen Destillationsvorr. u. KondensationsgefaB 
eingebauten meehan. Filter u. dereń Fullkorper auf eine solche Temp. erniedrigt u. 
darin erhalten werden, daB ein Teil des durchstreichenden Destillates auf ihnen kon- 
densiert wird, so daB sie dadurch fortwahrend u. selbsttatig feucht erhalten u. hier
durch zu einer restlosen Staubaufnahme geeignet gemacht werden, sowie, daB die 
im Filter zusammengeballte Sammelschicht in die Destillationsvorr. wieder selbst
tatig zuriickgclangt oder zuruckgebracht wird. — Verluste an Teer u. eine Verlegung 
der Heizflaehen der Destillationsrorr. durch Staub werden yermieden. (D. R. P.
426 284 KI. 26d yom 13/3. 1923, ausg. 6/3. 1926.) Oe l k e r .

Gustav Hilger, Gleiwitz, Stiickigmachung von Feinkohle unter Verwendung einer 
Strangpresse, dereń einzelne Behalter heizbar sind u. zweeks Verdichtung des Brenn- 
stoffes sieh allmahlieh yerengen, dad. gek., daB der Brennstoff kurz yor der engsten 
Stelle des Yerdichtungsbehalters auf den ganzen Querschnitt gleiehmaBig eine der- 
artige elektr. Erwarmung erfahrt, daB die bituminosen Bestandteile der Kohle gleieh- 
mftBig wirksam gemacht u. an der engsten Stelle des Verdichtungsbehalters gleieh- 
maBig das Gut durchdringen, worauf das yerdichtete Gut in eine Erweiterung des 
Yerdichtungsbehalters iibertritt u. abfallt. (D. R. P. 423 800 Ki. lOb vom 9/10.
1924, ausg. 11/1. 1926.) Oe l k e r .
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George Baume, Frankreich, Koks. aus Gemischen fester und fliissig wenig fliichtiger 
Brennsloffe. Man unterwirft die Gemische mit Katalysatoren vermongt der Dest. im 
Koksofen. (F. P. 596 191 vom 11/7, 1924, ausg. 17/10. 1925.) K a u s c h .

L’Air Liąuide (Societe Anonyme pour l’Etude et l’Exploitation des Pro- 
cedes Georges Claude), Frankreich (Seine), Verbesserung von Koks. Nach dem 
Verkoken der Kohle leitet man iiber den noch gliihenden Koks einen an CH4 oder 
anderen dissoziierbaren KW-stoffcn reichen Gasstrom. (F. P. 597150 vom 6/8. 
1924, ausg. 13/11. 1925.) ' Oe l k e r .

Societe de Recherches et de Perfectionnements Industriels, Paris, Auf- 
bereitung von Słaubkohle nach Trent zur Gemnnung einer ascheannen Kohle in Form 
fester Kómer. Bei der bekannten Aufbereitung unter Olzusatz in der Groflenordnung 
von 20% des Gewichtes der Kohle wird ein Ol venvendet, das wahrend des Riihr- 
vorganges verhaltnismaBig fl. ist, spater aber sehr zahfl. wird, derart, daB das sich 
ergebende Kohle-Ol-Konglomerat ungefiihr 1/6 des Gewichts der Kolile an Ol enthalt 
u. die Form von einzelnen, scharf voneinander getrennten Kórnern annimmt, die 
ungefahr die GróBe u. die Hartę von Getreidekornern besitzen u. beim gegenscitigen 
Reiben wenig Staub geben. (D. R. P. 425 701 KI. lc  vom 1/4. 1923, ausg. 24/2.
1926.) Oe l k e r .

Julien Pieters, Paris, Apparat zur kontinuierlichen Destillation von Teer und 
Kohlenwasserstoffolen. Eine mit horizontalen Platten oder Segmenten ausgestattete 
Kolonne besitzt im Innern (in der Mitte) einen Schacht fur Flammen u. Heizgase. 
(E. P. 229 306 vom 11/2. 1925, ausg. 16/4. 1925. F. Prior. 12/2. 1924.) K a u s c h .

Societe en commandite Thoumyre £ils, Frankreich, Tramung der DestUlate 
eines chemischen Komplezes. Der Komples: (Steinkohlenteer) wird in eine Kolonne ein- 
gefiihrt, in der iiberhitzter Wasserdampf zirkuliert. (F. P. 602 024 vom 18/11. 1924, 
ausg. 11/3. 1926.) K a u s c h .

Oberschlesische Kokswerke & Chemische Fahriken A. G., Berlin, und 
Friedrich RuBig, Berlin-Halensee, lleinigung von Jiohbenzol. Die die schlechte 
H2S 0 4-Rk. verursachenden Bestandteile werden durch fraktionierte Dest. mit starker 
Dephlegmierung entfernt, worauf die Hauptmenge des Bzl. mit oder ohne Dephleg- 
mierung abfraktioniert wird. Um die Entstehung eines Naehlaufcs mit sclilechter 
H 2S 0 4-Rk. zu vermeiden, wird die Fraktionicrung unterbrochen, bevor dic Heiz- 
schlange freiliegt, worauf dann entweder durch Nachfiillen von neuem Rohbzl. die 
Dest., wie oben angegeben, wieder vorgenommen wird, oder durch Einfiillung mehrerer 
gesammelter Ruckstiinde der Rest des Bzl. u. seiner nachsten Homologen mit guter 
H2S 0 4-Rk. abgetrieben werden kann, u. zwar sowcit, bis der Blasenriickstand etwa 
erst bei 145° zu sieden beginnt. (D. R. P. 423 787 KI. 12r vom 4/12. 1920, ausg. 
11/1. 1926.) _ Oe l k e r .

Oberschlesische Kokswerke & Chemische Fabriken Akt.-Ges., Berlin, und 
Alexander Supan, Hindenburg, Oberschlesien, Herstellung von Kohlenu-asserstoffen 
oder niederen Phenolen aus Urteerphenolen oder diese enthaltenden Urteerolen, dad. 
gek., daB man die Ausgangsstoffe mit Wasserdampf bei hóheren Tempp. iiber solche 
Stoffe, z. B. Fe oder Koks, dest., die imstande sind, aus Wasserdampf H 2 abzuspalten. —  
Die bei der Umsetzung entstehenden Prodd. sind zum gróBten Teil aus Bzl. u. dessen 
Abkómmlingen bestehende iflF-stoffe. Will man hauptsiichlich leichtsd. Benzole 
erhalten, so sind hohe Tempp. anzuwenden. Bei niedrigeren Tempp. gewinnt man 
in der Hauptsache hóher sd. Abkommlinge. Arbeitet man so, daB nur eine unvoll- 
kommene Zers. eintritt, so erhalt man aus den hóheren Phenolen mit guter Ausbeute 
Phenol selbst. Z. B. werden Urteerphenole mit uberhitztem Wasserdampf uber auf 
650° erhitzten Fe-Drehspanen dest. Die Ausbeute an neulralen Olen (KW-stoffen) 
betragt ca. 60— 65%, wahrend der Gehalt des Destillats an Phenolen auf 7% gesunken ■
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ist. Dio letzteren bestehon zum groBten Teil aus Phenol. (D. R. P. 422 035 KI. 12o 
vom 16/7. 1921, ausg. 23/11.1925.) S c h o t t l a n d e r .

Harald Nielsen, London, und Bryan Laing, Hatfield b. London, Erzeugung 
eines kohlenoxydhaltigen Stadt- und Haushaltgases, wobei h. Wasscrgas durch die 
Retorten geleitet wird, dad. gek., daB das HeiBblason des Wassergaserzeugers so 
ausgefiihrt wird, dafl HeiBblasegas mit reduzierenden Eigenschaften entsteht, sowie 
daB mit diesem HeiBblasegas im Wechsel mit Wasserdampf Metali reduziert u. unter 
Gewinnung von H2 wieder oxydiert wird u. so fort, welcher H„ dcm Mischgase zu- 
gesetzt wird. — Es wird auf dieso Weise das fiir gewóhnlich yerloren gehende Blase- 
gas zur Erzeugung einer groBen Menge H 2 ausgcnutzt, welcher eine wertvollc Zugabe 
bei der Leuchtgascrzeugung bildet, wobei gleiclizeitig der Gehalt des giftigen CO im 
Mischgas auf die Halfte herabgedriickt wird. (D. R. P. 425 944 KI. 26a vom 28/2. 
1924, ausg. 2/3. 1926.) Oe l k e r .

Joseph Newell Reeson, Melbourne, und William Lancelot Moss, Camberwell, 
Victoria, Austr., Reinigen von Kohlen• oder anderen Gasen. Zu dem Ref. iiber E. P. 595281;
C. 1926. I. 1083 ist nachzutragen: Man verwendet dabei eine Ee(OH)3-Lsg., die Stoffe 
enthalt, die eine lósende Wrkg. auf das Hydroxyd in neutralcr oder alkal. Lsg. ausiibcn 
(Salicylsaure, Oxybenzoesaure, Phthałsaure u. ihre Alkalisalze, yielatomige Alkohole u. 
ihre D ęriw ., einschlieBlich Glykole, Citronensaure, Citrate, Weinsdure, ihre Isomeren 
u. Alkalisalze). (Aust. P. 17 509 vom 30/4. 1924, ausg. 21/5. 1925.) K a u s c h .

Woodall Duckham (1920) Ltd., E. W. Smith und T. C. Finlayson, London, 
Regenerieren von Gasicaschablaugen. Die eine Fe-Verb. in Suspension haltende Lsg. 
wird mit Luft unter Druck behandelt, so daB die regenerierte Lsg. in den Kopf eines 
Absorptionsturmcs steigt. (E. P. 245 575 vom 10/12. 1924, ausg. 4/2. 1926.) K a.

Otto Misch, Frankfurt a. M., Erzeugung leuchłgasartiger Slarkgase. mit Hilje 
von Wassergas, das in erhitztęm Zustand durch die Schwelretorte bewegt wird, dad. 
gek., daB der bis zur Grenze des Backens mit Hilfe des erwarmten Wassergases ab- 
geschwelte Brennstoff unmittelbar aus der Schwelretorte auBer in den zur Erzeugung 
des Wassergases notwendigen Generator in einen Schwachgasgenerator ubergeleitet 
wird, der auBer dem fiir den WTarmebedarf des Verf. u. des Werkes erforderlichen 
gasformigen Brennstoff noch uber eine Gaskraftmaschine den elektr. Strombedarf 
des Verf. u. des Werkes deckt u. entsprechond dem durch die Wertigkeit des erzeugten 
leuchtgasartigen Starkgases bedingten Anfall an angekoktem Brennstoff elektr. 
Energie verfugbar macht. —  Der Hauptvorteil des Verf. besteht darin, daB die Er- 
zeugungswarme des Wassergases ausgenutzt werden kann, u. ferner, daB der ver- 
kokte Brennstoff nicht abgeloscht zu werden braucht, sondern mit den aufgenommenen 
groBen Warmemengen in den Wassergasgenerator hineingefuhrt wird. (D. R. P.
425 945 KI. 26a vom 3/1. 1925, ausg. 2/3. 1926.) Oe l k e r .

Heinrich Niebaum, Herford, Gasreiniger, insbesondere fiir Generatorgas, gek. 
durch abwechselnd in einem Behalter aufeinanderfolgende Kammern mit Reinigungs- 
masse u. leere Kammern, die durch hohle, in den Behalter einschiebbare Ringe ge- 
bildet sind, in dereń Hohlraum das hindurchziehende Gas an Prallwanden o. dgl. 
Richtungswechsel erfahrt. —  Die Einrichtung bietet Gewahr fiir eine griindliche 
Rcinigung des Gases u. dessen Befreiung von allen schadlichcn Nebenbestandteilen. 
(D. R. P. 426159 KI. 26d vom 8/11. 1924, ausg. 4/3. 1926.) Oe l k e r .

James R. Rose, Edgeworth, Pennsylvan., und John Harris, Cleveland, Ohio, 
Brenngas. Man erzeugt Blau-(Wasser-) Gas, kuhlt es ab u. leitet es durch einen Misch- 
turm oder -kammer, indem man ihm ein yerflussigtes KW-stoffgas, das eine Dampf- 
tension von nicht weniger ais 25 Pfund auf den Quadratzoll u. nicht mehr ais 500 Pfund 
auf den Quadratzoll bei atmosphar. Druck u. gewóhnlicher Temp. hat, in geregelter 
Menge zufiihrt. (A. P, 1573 524 vom 28/5. 1923, ausg. 16/2. 1926.) K a u s c h .
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Hans Seeger, Stettin, Ge/aft zur EntwićMung von Gasen aus brennbarcn Fliissig- 
faiten, dad. gek., daB im GefiiB ein oder mehrere Heizelemente fiir flammenlose Ober- 
f)achenverbrennimg angeordnet sind, die aus doppelwandigen Rippen oder Spiral- 
rohren bestehen, dereń Innenrohrmantel zu einer Rippenkammer ausgestaltet u. zur 
Aufnahme der zerstaubt eingeblasenen Fl. dient, wahrend durch Kanale am unteren 
Ende der Kammer die Dampfe das auBere Rippenrohr umstromen in Kammern, die 
aus den Rippen sowio einem die Rippen unten u. am Umfang umschlieBenden Mant-el 
gebildet werden, beyor sie in den Aufspeicherraum des GefaBes gelangen. (D. R. P.
423 556 KI. 26a yom 10/6. 1925, ausg. 7/1. 1926.) Oe l k e r .

Alphonse Mailhe, Frankr., Extraktion von Lignitwachs. Man unterwirft den fein 
pulverisierten Lignit, den Dampfen bestimmter organ. Losungsmm. oder diesen selbst 
(Dimethylanilin, Methylanilin, Mełhyltoluidin, M ethylxylidin, Athylxijlidin, Anilin, 
Toluidin, X ylid in , Anilinól, Pyridin, Chinolin, Phenol, Kresol u. Gemische dieser), 
indem man den Lignit bestandig in dem Losungsm. bewegt. (F. P. 598 502 vom 2/8. 
1924, ausg. 18/12. 1925.) K a u s c h .

Jura-Oelschiefer-Werke A.-G. und KurtNagel, Stuttgart, Abschwelen von 01- 
schiefer u. dgl. mittels eines im Kreislauf iiber eine Verdichtungsanlage fiir die Schwel- 
erzeugnisse befindlichen Stromes h., aus dem Verf. selbst stammender Gase, dad. gek., 
daB die aus dem Schwelraum abziehenden Gase u. Dampfe, bevor sie in die Verdichtungs- 
anlage eintreten, durch eine Warmeaustauschvorr. hindurcligefuhrt werden, in der sie 
einen Teil ihrer Warme an das in den Schwelraum zuruckkehrende, yon Teer u. Ol 
befreite Gas abgeben, dessen an sich bekannte Erhitzung auf die Schweltemp. in einem 
Uberhitzer bewirkt wird, der durch die bei dem Ausbrennen der Schieferriickstande 
anfallenden h. Gase beheizt wird. (D. R. P. 424 183 KI. lOa yom 20/11. 1921, ausg. 
19/1. 1926.) ' Oe l k e r .

Uniyersal Oil Products Co., Chicago, iibertr. von: Gustav Egloff und Harry 
P. Benner, Independerice Kansas, Behandlung von Ol. Man fiihrt Ol in eine Blase, 
erhitzt diese, laBt die entwickelten Gase in der Blase durch ein Filterbett hindurch- 
stromen, was sich im Dampfraum der Blase iiber dem Olspiegel befindet u. unter
wirft die Dampfe der Dephlegmation, indem man dio unverdichteten Gase abstrómen 
u. das Kondensat in die Blase unterhalb des Filters zuriickflieBen laBt. (A. P. 1569 855 
yom 20/8. 1920, ausg. 19/1. 1926.) K a u s c h .

Texas Company, New York, iibert. von: Frank W. Hall, Port Arthur, Texas, 
Behandlung yon Kohlenu-asserstoffólen. Man leitet das yon W. befreite Ol von unten 
nach oben durch einen mit einem absorbierend wirkenden Mineralstoff (Fullererde 
o. dgl.) gefiillten Zylinder. — Es soli dadurch die Farbę des Oles yerbessert u. die 
Jodzahl herabgesetzt werden. (A. P. 1570 890 yom 20/9. 1921, aus. 26/1. 1926.) Oe l .

Standard Oil Co., San Francisco, iibert. yon: Leroy G. Gates, Bakersfield, 
Aufheben von Emidsionen. Man bringt die Teilchen der Emulsion (Ol u. W.) in innige 
Beriihrung mit einem Stoff, der ein Leiter der stat. Elektrizitat ist u. beide Phasen 
der Emulsion auf gleiche elektr. (z. B. negative) Ladung zu bringen yermag. (A. P. 
1573 389 yom 14/5. 1925, ausg. 16/2. 1926.) K a u s c h .

Sinclair Refining Co., Chicago, iibert. yon: John E. Bell, Brooklyn, N. Y., 
Fraktionierłe Destillalion. Die zu yerdichtenden Dampfe werden zum Warmeaustausch 
mit einem kalten Medium gebracht, das man im geschlossenen Kreislauf bewegt u. 
teilweise durch frisches Kiihlmedium ersetzt. (A. P. 1573129 yom 23/3. 1922, ausg.
16/2. 1926.) K a u s c h .

Fritz Schwarz, Berlin-Zehlendorf, Reinigung von aus Kohlenwasserstoffen be- 
stehendem ólen. Man behandelt die Ole mit Basen u. Seifen. Hierbei kónnen auch 
Salze oder salzartige Verbb., insbesondere Salze organ. Sauren, Phthalsaure, Sulfanil- 
aauie u. a. mityerwendet werden. (Schwz. P. 113 351 yom 14/4. 1924, ausg. 2/1.
1926.) Oe l k e r .

v n i. 1. 186



2 8 6 6 ExlX- B r e n n s t o f f e ; T e e r d e s t il l a t io n  u s w . 1 9 2 6 . I .

Zeche Mathias Stinnes, Essen, Ruhr, Herstellung von Leichtdlen aus Urteer oder 
sohweren Ólen unter Anwendung von uberhitztem Wasserdarapf, mit oder ohne Be- 
nutzung von Gasen u. Massen, die dem Reaktionsgemiseh eine moglichst groBe Obcr- 
flaehe darbieten, dad. gek., daB man ais Ausgangsmaterial Urteer oder seine Destilla- 
tionsprodd. verwendet u. bei relativ niedriger Temp. (600—700°) arbeitet, wobei der 
Wasserdampf in zur Erzielung einer Vakuumwrkg. unzureichęnden Mengen Venvendung 
findet. (D. R. P. 426 111 KI. 12r vom 12/8. 1921, ausg. 5/3. 1926.) Oe l k e r .

Carbide & Carbon Chemicals Corporation, New York, Abscheiden vcm Gasólin 
aus Naturgasen u. dgl. Die durch Kompression aus den Gasen erhaltene Fl. wird 
unter reduziertem Druok rektifiziert u. zwar wird die Fl. unten in die Rektifikations- 
kolonne unter atmosphar. Temp. eingefiihrt. (E. P. 245 860 vom 18/10. 1924, ausg. 
11/2. 1926.) K a u s c h .

Aktiebolaget Separator, Scliweden, Durchfuhrung einer Reaktion ziinschen Flilssig- 
keiten, die schwache Emulsionen zu bilden vermdgen. Man mischt u. trennt die Fil. 
(zu reinigendes Ol u. Olsaurelsg. u. N a2C03-Lsg.) so oft, bis die gewiinschte Rk. be- 
endet ist. (P. P. 601 452 vom 1/8. 1925", ausg. 3/3. 1926. A. Prior. 16/8. 1924.) Ka.

Fritz Hansgirg, Steeg (Oberósterr.), Fraktionierte Destillation mittels elektrischer 
11'iderstandsheizung, dad. gek., daB durch die Yerwendung von Heizwiderstanden 
mit groBer Oberflache, welche den Fliissigkeitsraum der Destillierblase erfiillen, groBe 
Wiirmemengen bei geringer Temperaturdifferenz zwischen Destillationsgut u. Heiz- 
kórper iibertragen werden. — 2. dad. gek., daB eine elektr. geheizte, nicht leitende 
Fl. im Destillationsgut liegende Heizkorper oder Wandungen des Behalters fiir das 
Destillationsgut (Schlangenrohre oder sonstige Warmeiibertragungswandungen) durch- 
lauft, wobei die auf bestimmte Tempp. erhitzten Wandungen der Heizorgane die 
von der Fl. erhaltene Warme an das Destillationsgut abgeben oder daB die nicht 
leitende elektr. geheizte Fl. in fl. oder gasfórmiger Pliase unmittelbar die zu behandelnde 
Fl. dest. — 3. dad. gek., daB man das aus Flussigkeitsgemischen yerschiedener Kpp. 
bestehcnde Destillationsgut iiber elektr. geheizte, auf ganz bestimmte Tempp. ge- 
haltene Flachen bezw. Widerstandslcorper flieBen laBt, derart, daB auf jeder Flaclie 
eine bestimmte Fraktionsstufe verdampft, wobei man durcli beliebig genaue Unter- 
teilung des gesamten Siedebereiches des Destillationsgutes in einzelne Temperatur- 
stufen kompliziert zusammengesetzte Fil. in seharf voneinander gescliiedene Frak- 
tionen trennen kann. (Oe. P. 90 467 vom 28/5. 1916, ausg. 27/12. 1922.) Oe l k e r .

Fritz Hansgirg, Steeg (Oberósterr.), Herstellung wasserfreier Mineralolprodukte 
durch Dest. bei Ggw. wasserentziehender Mittel, dad. gek., daB die Warmezufuhrung 
auf elektr. Wcge gemaB Stammpat. Nr. 90 467 erfolgt. — Es werden saure- und 
phenolfreie Ole erhalten, die selbst bei hohen Viscositaten von heller Farbo sind u. 
keiner nachtriiglichen Raffination mittels HoSOj u. NaOH bedurfen. (Oe. P. 97 258 
T o m  5/10. 1916, ausg. 25/6. 1924. Zus. zu Oe. P. 90 467; vorst. Ref..) O e lk e r .

A. Riebecksche Montanwerke Akt.-Ges., Halle a. S-, Raffination vonMineral- 
ólen, 1. dad. gek., daB man dieselben mit Titanhalogcniden behandelt. — 2. dad. gek., 
daB man die Titanhalogenide in fein verteilter bezw. verd. Form auf die Mineralóle 
einwirken laBt. — Man kann die Titanhalogenide auch auf festen, fein verteilten 
Tragern niedersehlagen u. in dieser Form zur Anwendung bringen oder sie in organ., 
nicht an der Rk. teilnehmenden Losungsm.. lósen. (D. R. P. 426157 KI. 23b vom 
29/1. 1925, ausg. 5/3. 1926. Zus. zu D.R.P. 421858; C. 1926. 1. 1343.) Oe l .

R. Birkbeck, E. Birkbeck und G. E. Webster, Darwen, Lancashire, Engl., 
Schmiermittel, welches aus einem Gemisch von Schmierol u. einer Zubereitung aus 
festen Fetten, Quecksilber, S u. Rieinusol besteht. (E. P. 242 520 vom 31/3. 1925, 
ausg. 3/12. 1925.) Oe l k e r .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh. (Erfinder: Karl
Immerheiser, Ludwigshafen a. Rh., und Karl Neubauer, Mannheim), Verfahren zum
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Farben von Uolz, 1. dad. gek., daB man Lsgg. rcrwendet, die gleichzeitig saure u. bas. 
Farbstoffe von verschiedener Fai'be enthalten. — 2. dad. gek., daB man Lsgg. verwendet, 
die neben W. noeh organ., mit W. mischbare Losungsmm. enthalten. — Die organ. 
Lósungsmm., wie A., Aceton, Athylenchlorhydrin, Acetiu oder Mischungen dieser 
Stoffe verhindern haufig das bei alleiniger Ggw. von W. eintretende gegenseitige Aus- 
fallcn der bas. u. sauren Farbstoffe. Das Holz wird nieht etwa in der Mischfarbe 
gleichmaBig gefiirbt, sondern nebeneinander in verschiedenen Farben, wodurch schóne 
Mehrfarbeneffekte erzielt werden. Durch Einw. einer wss. Lsg. von Naphtholgdb S  u. 
einer Lsg. von M dliyhiolelt in Athylenchlorhydrin unter Druck auf Holz wird dieses 
z. B. teils gelb, teils rotliclm olett angefarbt. —  Mit Lsgg. von Griin P L X  u. Naphthol
gelb S  in W., sowie yon Pitherfuchsin in Aceton bchandeltes Holz zeigt teils gelbe, 
teils rotliche, teils schwarzliche Farbung. — Lsgg. von Ponceau in W. u. Diamantgriin 
in Acetin verleihen dem Holz eine teils rotliche, teils schwarzliche Maserung. — Durch 
Behandeln von Holz unter Druck mit einer griinen Mischlsg. von Wasserblau IN  in W .
u. Auramin I I  in Athylenchlorhydrin wird es teils gelb, teils blau angefarbt. (D. R. P. 
422124 KI. 38h vom 27/6. 1924, ausg. 24/11. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Octave Gatineau und Lucien Levallois, Seine, Frankreich, M ittd  zum gleich- 
zeitigen Farben und Wachsen von Ilólz. Man erhitzt Wachs mit Alkalilauge u. W. u. 
versetzt mit Casslerbraunextrakt, einer Farbstofflsg. u. gibt schlieBlich CH20  zu; oder 
man lóst Wachs in Bzn., gibt eine alkoh. Lsg. von Schellack, Harz zu u. yersetzt dann 
mit einer alkoh. Lsg. von Fuclisin. (F. P. 597 308 vom 3/3.1925, ausg. 18/11.1925.) Fz.

Cremon-Geigen Co. Muller & Schneiberg, Ges. m. b. H., Schonbach (Bez. 
Eger), Verfahren zur Hervorbringung kunstlicher Maserung, dad. gek., daB nach 
der photogiaph. Aufnahme des Maserungsbildes ein anderes Bild (Kliscliec) z. B. 
auf Holz ausgestochen u. hierbei die Maserungsstruktur so vergr6Bert wird, d. h. 
die Bildpunkte in solehe Entfernung vońeinander geruckt werden, daB bei der Riick- 
iibertragung die urspriingliehe Bildwrkg. durch VerflieBen bezw. Aneinanderrucken 
der Bildpunkte in sauberer Ausfiihrung wieder entsteht. (Oe. P. 96 682 vom 4/4.
1922, ausg.. 25/4. 1924.) Oe l k e r .

F. Aubert, Rolle, Schweiz, Verfahren zum Konservieren von Holz. Man im- 
pragniert das Holz mit einer wss. Lsg., enthaltcnd cin Hg-Salz, ein F-Salz u. ein 1. 
Dichromat. — Zur Herst. des Impmgnierungsmittels werden z. B. HgCl2, NaF u. 
K 2Cr20 7 in weichem W., zweckmaBig Regenwasser, gel. Das zu beliandelnde Holz 
muB vor der Impragnierung gut getrocknet sein, da andernfalls das Mittel nieht vóllig 
in die Holzporen eindringen kann. (Schwz. P. 113 402 vom 3/12. 1924, ausg. 2/1.
1926.) S c h o t t l a n d e r .

Verein fiir chemische Industrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Trockene Destil- 
lation fon Holz, dad. gek., daB die Holzer planmaBig seitlieh so eingeschnitten werden, 
daB ihre Faserkaniile zur Erleicliterung des Gas- u. Dampfeaustrittes beim Erhitzen 
wirksam geoffnet sind. — Der Austritt der Gaso u. Diimpfe aus dem Holzinnern wird 
besclileunigt u. dadurch eine starkę Druckverminderung im Holz u. eine gleichmiiBigere 
Druckrerteilung im ganzen Verkohlungsraum erreicht. (D. R. P. 426434 KI. lOa 
vom 6/6. 1924, ausg. 10/3. 1926.) Oe l k e r .

Wilhelm Schneck sen., Siegen, Befeuerung yon  Warmofen mit Kolilenstaub, 
dad. gek., daB in der Verbrennungskammer der Kohlenstaubfeuerung zunachst eine 
reduzierende Flamme unter B. von CO erzeugt wird, das dann an einer oder mehreren 
dem Beschickungsende des Ofens naher liegenden Stęllen durch an sich bekannte 
naęhtriigliche Einfiihrung von gegebenenfalls yorgewiirmter Luft yerbrannt wird. 
(D. R. P. 426114 KI. 18b vom 9/3. 1923, ausg. 5/3. 1926.) K a u s c h .

John C. Tate, Oakland, Californ., M ittd  zum Absorbierm und Reinigen der 
Abfallprodukte der Yerbrennung mittels einer harten, porosen M. aus Kalk, vegetabil. 
Stoffen u. gebranntem Gips. (A. P. 1573 284 vom 16/11. 1922, ausg. 16/2. 1926.) K a.
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FrankL. Dietz, Brooklyn, New York, Motortreibmittel, welclies ans Tieftemperatur- 
teer u. einer Mischung von A. u. einem KW-stoff, dessen Kp. etwa dem des A. gleich 
ist, z. B. Bzl., besteht. (A. P. 1 573 307 vom 16/11. 1921, ansg. 16/2. 1926.) Oe l k e r .

Frank L. Dietz, Brooklyn, N . Y ., Motortreibmittel, welches aus durch Dest. von 
Kohle bei Tempp. bis zu 600° erhaltenem Teer u. A. oder einer Mischung dieses Teers 
mit A. u. i-Propylalkohol besteht. (A. P. 1573 308 vom 2/2. 1922, ausg. 16/2.
1926.) Oe l k e r .

J. G. Aarts, Dongen, Holland, Brennstoff. Man verwendet Yoluminose Kohle, 
die sehr fein verteilt ist u. durch Zers. C-enthaltender Verbb. entstanden ist, ais Brenn
stoff, am besten in Verbrennungsmotoren. (E. P. 246132 vom 8/1. 1926, Auszug 
veroff. 17/3. 1926. Prior. 14/1. 1925.) K a u SCH.

Leonard Goulding, England, Motortreibmittel, welehes aus A. (88 Teile), Bzl. 
(10 Teile) u. Olefinen (2 Teile) zusammengesetzt ist. (F. P. 600 946 vom 20/7. 1925, 
ausg. 18/2. 1926. E. Prior. 26/5. 1925.) Oe l k e r .

X X IV . Photograpiiie.
P. E. Henry, Die Empfindlichkeitskeime der Bromsilbergelatineplatten. Yf. unter

sucht die Frage, ob die Anwesenheit der Empfindlichkeitskerne so wirkt, daB das AgBr 
labiler wird gegen den EinfluB einer Strahlung, oder ob diese das bestrahlte AgBr fiir 
den Entwickler leichter reduzierbar machen. Fiir beide Ansichten lassen sich Stutzen 
finden. Vf. kommt zu der Ansicht, daB durch photograph. Unterss. keine Entscheidung 
getroffen werden kann, es miissen andere lichtempfindliche Systeme zu Hilfe genoinmen 
werden. —  S. E. SHEPPARD stimmt den Ausfiihrungen des Vfs. zu u. verweist auf 
eine demnachst erscheinende Veroffentlichung von W ig h tm a n  u . Qtjirk. (Rev. 
Franęaise Photographie 7- 51.) K e l l e r m a n n .'

F. W. Aston, Photographische Plattęn zur Auffindung von Massenstrahhn. Vf. 
verweist auf die Wichtigkeit cles Auffindens empfindlicher photograph. Platten fiir 
die Zwecke der Massenspektroskopie. Es zeigt sich, daB die Empfindliclikeit von 
Platten gegen Einw. von Kanalstrahlen sowie gegen Licht in keinerlei gegenseitiger 
Beziehung zueinander stehen. Vf. schildert kurz seine bisherigen Erfahrungen uber 
die bestgeeigneten Handelsplatten u. ihre individuellen Vorzuge fiir die Analyse der 
positiven Strahlen. Besonders gunstig ist die Herstellung von „Schumannplatten", 
d. h. die Entfernung der Gelatine von gewShnlichen Platten durch Sauren; ein dazu 
geeignetes Verf. wird naher beschrieben. Trotz gleichmaBiger Durchfiibrung dieses 
Prozesaes bei Platten gleicher Lieferung lassen sich gut arbeitende Platten nicht jedes- 
mal mit Sieherheit erzielen. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 22. 548— 54. Cambridge, 
Trinity Coli.) F r a n k e n b u r g e r .

A. Steigmann, Silberbestimmung in photo<jraphischen Emuhionen. (Vgl. Me i - 
DINGER, S. 292). Vf. stellt fest, daB er ais erster das cyanometr. Verf. zur Ag-Best. 
in photograph. Emulsionen angewendet hat. (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photo- 
pbysik u. Photochemie 24. 15— 16.) K e l l e r m a n n .

W. Meidinger, Erwidenmg zur Arbeit von A . Steigmann: Silberbestimmung in 
photographischen Emulsionen. Vf. bomerkt an Hand von histor. Feststellungen, daB 
die Prioritatsanspruche von St e ig m a n n  (vgl. vorst. Ref.) nicht zu Reeht bestelien. 
(Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie 24. 16— 17.) K e l l .

Ernst Bari, Ziirich, Lichtempfindliche Schicht fiir photographische Negativkopier- 
Kcrfdhren unter Verwettdtoig einer guellfahigen Schicht aus Oelatine, Albumin, O-ummi, 
Starkę o. dgl. (D. R. P. 425 095 KI. 57 b vom 10/5. 1925, ausg. 12/2. 1926. — C. 1925. 
I- 2524.) K u h l in g .

Prlntcd in  O tnu*ny SchluB der Redaktion: den 5. April 1926.


