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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
Edmund O. von Łippmann, Weilere Mitłeilungen zwr Geschichle des Alkohols. 

Yf. tritt den irrtiimlichen Behauptungen R. E is le b s  („Orph.-Dionys. Mysterien —  
Gedanken in der christlłehen Antike“, Leipzig 1925) iiber die Kenntnis der Antike 
yon der Dest. des A. entgegen, desgleichen den Behauptungen P. H au p ts (Zirkular 
Nr. 287 der „Johns Hopkins Philological Association, Juli 1 9 1 6 ) . Weder Agypter, 
Inder, nocli sonstige asiat. Yolker kannten don A., bevor sie im Mittelalter von Europa 
Kunde von seiner Darst. empfingen. (Chem.-Ztg. 5 0 . 237—39.) Ju n g .

Anton Skrabal, Ober den Sauęrjingsgrad und seine Bedeutung fur das chemische 
Geschehen. Durch Vergleiche m it Beispielen ans dem Leben wird eine allgemein ver- 
standliche Darst.. des Begriffs Sauerungsgrad entwickelt u. seine Bedeutung bei chem. 
Umsetzungen erórtert. (Akad. d. Wissenschaften in Wien 1 9 2 5 . 21 Seiten. Sep.) E n s z .

J. A. V. Butler, Koordinalion und Komlenz. Vf. unterscheidet zwischen Ko- 
ordination (B. einer neuen Elektronengruppe aus gewissen Elektronen der koordi- 
uiorten Molekule aufierhalb des Elektronensystems des Zentralions) u. Kovalenz 
(„Teilung“ von Elektronen zwischen 2 Atomen unter Vervollstiindigung schon existie- 
render Elektronengruppen). Die Bindung koordinierter Molekule beruht nicht auf 
dem Bestreben des Zentralions, die Elektronenkonfiguration des im period. System  
folgcnden Edelgases zu erreichen. Die masimale Koordinationsvalenz ( =  Koordi- 
nationszahl) entspricht der Regel von SlDGWICK (Chemistry and Ind. 4 2 . 901; C. 1 9 2 4 .  
!■ 5), die effektive hiingt yon der Symmetrie des Kraftfeldes des Zentralions u. seiner 
Elektrovalenz ab. Vf. bespricht die Konst. der Anionen vom Typus X 0 4 (X  =  P, 
S, Cl, V, Cr, Mn u. a.) (Trans. Faraday Soc. 2 1 . 349— 54. 1925. Swansea, Univ.) K ru .

A. Berthoud, Ober die Additionsregd bei den gemischlen pholochemischen Reakłionen. 
Kie Verss. verschiedener Autoren betreffend die Regel, daB bei chem. Umsetzungen 
die photochem. u. die therm. Rk. unabhangig voneinander sind u. sieh in ihren Wrkgg. 
addieren, werden erórtert. PLOTNIKOW (Ztschr. f. physik. Ch. 5 8 . 214 [1907]) hat 
die Rk. zwischen 0 2 u. H J  untersucht, ist dabei aber von der irrtumlichen Annahme 
ausgegangen, daB der photochem. Effekt proportional der Lichtintensitat waehst. — 
Ais Beispiele fiir dio Giiltigkeit der Regel werden die Unterss. von L u t h e r  u. F o r b e s  
(Journ. Americ. Chem. Soc. 3 1 . 770 [1909]) iiber die Oxydation von Chinin durch 
Cliromsaure, sowie die Oxydation von I i2C 03 durch Br» nach Verss. von B e r t h o u d  
u. B e l l e x o t  (Journ. de Chirn. physiąue 2 1 . 308; C. 1 9 2 5 . I. 468) angefuhrt. Falle 
'°n  gegenseitiger Beeinflussung der photochem. u. therm. Rk. sind nach Verss. von 
'Ye ig e r t  u . Bóhm (Ztschr. f.physik. Ch. 9 0 . 189. [1915]) die Photolyse von H20 2 
bei Ggw. von K1[Fc(CN)c] u. K3[Fe(CN)a], die Osydation von Jodoform durch 0 2 u. a. 
(Journ. de Chim. physique 2 3 . 251— 55. Neuohatel, Univ.) R. SCHMIDT,

01iver R. W ulf, Wahrscheinlichlceit fiir das Vorhandensein angeregtęr Molekule 
** einer chemischen jłeaktion; Vf. zeigt, daB die bei der Zers. von Ozon entstehende 
Strahlung, wenn man sie vom Standpunkt der (Juantentlieorie betrachtet, die An- 
nahine von lióher aktivierten Ozonmolekiilen in einem hóheren Energiezustand er- 
Jorderlich macht. Die angeregte Wellenlange entspricht namlich einem hoheren 
Łnergieniyeau ais sieli aus der Warmetonung des Vorgangcs 2 03 =  3 02 ergeben wiirde. 
(1 roc. National Acad. Sc. Washington 12. 129— 32. California, Inst. o{ Techn.) H a a s e .
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E. Bekier und St. Trzeciak, Die Avflosungsgeschwindigkeit von Kupfer in wafSriger 
Ferrichłoridlósung. Es wird angenommen, daC die Rk. sich in  2 Phasen abspielt:

Cu +  FeCl3 — >• CuCl +  FeCl2 
(an der Oberflache des Metalls) u. CuCl +  FeCl3 - —->- CuCl2 -f- FeCl2 (im Innern der 
Lsg.). Das entstandene CuCl2 reagiert m it Cu nach Gleichung Cu -)- CuCl2 =  2 CuCl. 
Der ganze Vorgang stellt also oine komplexe Rk. in einem heterogenen System dar: 

Cu +  2FeCl3 — CuCl2 +  2FeCl2 
Cu +  CuCl2 — >  2CuCl.

Wenn lc die fiir beide Rkk. gleiche Gesohwindigkeitskonstante ist, ergibt sich 
k =  v /0 'A  M n (2a — ^x)/(2a —  x2) ; 

darin ist v das Volumen der Lsg. in ccm, O die Oberflache der Cu-Platte in qcm, a die 
Anfangskonz. von FeCl3, % bezw. x2 die Anderung der Konz. von FeCl3 in einem be- 
stimmten Zeitinteryall. —  Durch Titration mit KM n04-Lsg. wird die Konz.-Abnahme 
des FeCl3 wahrend der Rk. bestimmt. Bei Ggw. von metali. Cu ergibt die Halfte der 
verbrauchten ccm die Konz.-Abnahme an CuCl. Um Oxydation durch Luft aus- 
zuschlieBen, wurde in einer C 02-Atmosphare gearbeitet. Eine mit NH.,C1 u. Cu-Spanen 
Tersetzte FeCl3-Lsg. wurde im Verlaufe einer Woche fast vollig reduziert. Durch den 
Zusatz von N H 4C1 bis zu einer bestimmten Grenzkonz. wird die Geschwindigkeits- 
konstante der Rk. erhóht. Mehr ais 130 g NHjCl auf 11 Lsg. haben lteinen Einflufl. 
Durch dieses Salz werden die im Verlauf der Rk. entstehenden seliwer 1. Salze durch
B. leicht 1. Komplexsalze in Lsg. gehalten. —  Die Geschwindigkeitskonstante ist un- 
abhangig von dem Gehalt an FeCl3 u. CuCl. — Durch Riihren wird die Rk. stark be- 
schleunigt, ebenso durch Temp.-Erhohung; der Temp.-Koeffizient von k ist 3,35 fur 10°. 
(Journ. de Chim. physiąuo 23 . 242— 50. Wilna, Univ.) R. S c h m id t .

H. J. Prins, Der Redukticmsmechanismus. V. Das System Blei, Nitromelhan 
und Essigsdure. (Vgl. Rec. tray. chim. Pays-Bas 4 2 . 942; C. 1 9 2 4 . I. 2091.) Bici lóst 
sich in einer Lsg. von Nitromelhan in Essigsaure leichter ais bei Ersatz von CH3N 0 2 
durch Nitrobenzol. Die gemessene Reaktionsgesehwindigkeit ist tatsacblich eine 
solche im Gegensatz zum Nitrobenzol, wo eine Diffusionsgeschwindigkeit gemessen 
■wurde. Die krit. Konz. kann aus der krit. Gesehwindigkeit errechnet werden. Letztere 
ist der Masimalwert des pro Min. in Essigsaure von einer gegebenen Konz. gel. Pb 
bei Ggw. einer reduzierbaren Verb., dereń Oberflache frei von a b s o r b i e r t e m  Blei- 
aeetat sein muB. D ie A ktivitat der Nitrogruppe im Nitrobenzol ist 65-mal groBer 
ais die der Nitrogruppe im Mtromethan. Die Differenz muB dem positiy geladenen 
C-Atom des Benzolkerns zugeschrieben werden. Verbb. mit den positiv geladenen 
Gruppen: C ~C , C =C , C 02H, COH, S 0 3H u. N 0 2 sind leichter reduzierbar, wenn 
die Gruppen unter sich gebunden sind, ais wenn die Verbb. eine von ilmen mit einer 
Methylgruppe zusammen enthaltcn. Die Red. der Nitrogruppe tritt w ahrsche in lich  
zwischen dem aktivicrten Wasserstoff der absorbiertem Essigsaure u. dem N-Atom 
der Nitrogruppe ein, dereń Aktivitat von der GroBe der positiven Ladung des N-Atoms 
a b h a n g t .  Die Red. des positiy geladenen C-Atoins ungesiitt. H y d ro c a rb o n sa u re n  
findet nahezu ebenso leicht statt, wie die der C— O-Gruppe in Ketonen u. Aldehyden. 
Ein sprechendes Beispiel f iir  den reziproken EinfluB der positiyen Gruppen ist die 
Red. des Diacetylendicarbonsaurcdiathylesters (ygl. B a y e e ,  Ber. Dtsch. Chern. Ges. 
1 8 . 2270 [1885].) (Ree. trav. chim. Pays-Bas 4 4 . 1051—55. 1925. Hilversum.) H aey.

Jas. P. Andrews, Elastizitat und Schmelzpunkt. Kritik derArbeit von W.WlDDER 
(S. 566.) (Physikal. Ztschr. 27. 210— 11. London. East London Coli.) EsrŚZLlN.

W. Herz, Volumkontraktionen bei der Bildung aliphatischer Verbindungen am abso- 
luten Nidlpunkte. (Vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 119- 221; C. 1 9 2 2 .1. 113.) An Han 
einer groBeren Zahl tabellar. zusammengestellter aliphat. Verbb. (gesatt. KW-stoffe, 
Sauren, Alkohole u. Ester) zeigt Yf., daB die Summę der Nullpunktsatomwll■ gro cr 
ist ais das Nullpunkismolrol. Innerhalb jeder homologen Reihe steigen dio Kontraktionen
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— ebenso wie die Nullpunktsmolvo)l. —  mit waehsendem C-Gehalt. Dagegen zeigen 
die prozentualen Kontraktionen keinen regelmafiigen Gang. (Ztsehr. f . anorg. U. 
allg. Cli. 152. 99— 100. Breslau, Univ.) U lm an n .

John Arnold Cranston und Alexander Young Livingstone, Vergleich einiger 
physikalischer Eigenschaften der Alkalicyanate und -azide. Vff. bestimmen D. u. Bre- 
chungsindex verd. Lsgg. von K N 3, N aN 3, KCNO  u. NaCNO  in 50 Vol °/0ig. A., die 
D.D. der festen Salze, ilire Loslichkeit in sd. Bzl. u. in k. u. b. A., u. die elektr. Leit- 
fahigkeit in Methylalkohol. Die Azido werden durch W. bei Ggw. von Platinschwarz 
unter B. von u. N H 3 zers. Fur die D .D. der festen Salze bei 20° wird gefunden: 
KN3: 2,056; KCNO: 2,056; NaN3: 1,846; NaCNO: 1,937. Die untersuchten Eigen- 
schaften sind fur NaN3 u. NaCNO bezw. fiir K N 3 u. KCrO sehr ahnlieh, woraus auf 
gleiche Elektronen- u. Atomgruppierung in den Cyanat- u. Azidionen geselilossen 
wird. (Joum. Chem. Soc. London 1 9 2 6 . 501—03. Glasgow, lloyal Techn. Coli.) K r u .

Roberfc Stumper, Die Loslichkeit des Calciumcarbonats. Es wurde die Lóslich- 
keit des CaCOa in reinem, C 02-freiem W. durch Sehiitteln von CaC03 mit W. bei 17° 
u. Titration mit HC1 u. Methylrot ais Indikator bestimmt. Sie betragt im Mittel 
von 5 Verss. 14,47 mg pro 1. In einer Lsg. von N a2SO., steigt die Loslichkeit be- 
trachtlieh. Es tritt ein Glcichgewicht CaC03 +  N a2S 0 4 ^  CaSO,, -J- N a2C 03 ein. 
Fiir die Loslichkeit in C 02-haltigem W. hat BoDLANDEH eine Gleiehung aufgestellt 
m der Abhangigkeit vom Partialdruck der C 02 (p.), darin aber eine falsche Disso- 
ziationskonstante fiir die iI 2C 03 eingesetzt, so daC die errechneten Werto nicht mit 
den bestimmten ubereinstimmen. Wird der richtigc Wert (K 2 ~  6,0- lO^11, anstatt
1,3* 10~ł l ) eingesetzt, so stimmt die Formel. (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 3 4 . 422—27. 
1925. Burbach.) E n sz lin .

A j. A tom struktur. R ad loch em le. P h otoch em le .

G. AminoJi, Die Struktur von BeO. (Vgl. S. 40.) Berichtigung eines Rcchen-
fehlers u. Besprechung einer Arbeit von Z a c i i a r i a s e n .  (Ztsclir. f. Krystallogr. 6 3 . 
175—76. Stockholm.) E n s z l i n .

Ralph W. G. W yckoff und E. D. Crittenden, Uerstellung und Krystallstruktur von 
Ferroozyd (FeO). (Ztschr. f. Krystallogr. 6 3 . 144—47. C. 1 9 2 6 .  I. 1760.) H a a s e .

H. Ott, Das Gitter des Carborunds (SiC). III. (III. Modifikatian und das „amorplie 
Carbid".) Die Struktur der Modifikation III. (II. vgl. S. 826.) Das Lauebild eines 
Krystalles der III. Modifikation senkrecht zu 0001 ergab dihexagonalo Symmetrie; 
emzelne Splitter dieses Krystalls wurden emeut untersucht, um sicher zu sein, daC sie 
zur III. Modifikation gehóren. D ie Struktur besitzt eine hexagonale Translations- 
gruppe. Die GroGe der hexagonalen (Bravaisschen) x\chsen sind a =  3,095 A, d. h. 
der gleiche Wert wie in der I. u. II. Modifikation u. fiir e — 10,09 A (d. h. % des 
c-Wertes der II. Modifikation). Auf das Elementarparallelepiped treffen vier Molekule, 
tleren Koordinaten lauten: C: 000, 00V2, V3— Va V... — V* ll3 zU'> Si: 00 p, 00V2 +  p, 
1U—V3 1U +  p, — l/ 3 V3 3/i +  P; p =  3/i6* ®ie ^ ‘r die I. u. II. Modifikation eha- 
rakterist. tetraedr. Anordnung bleibt aucli hier erhalten, u. zwar in gleicher GróBe 
der Tetraeder. Ebenso bestatigt sieh auch hier die Annahme ungeladener Atome. 
Der kleinste Abstand C— Si betragt 1,90 A. Die Unters. des sogenannten „amorphen“ 
Carbids, welches eine weichere Modifikation des Carbids darstellte u. beąuem zer- 
rieben werden konnte, wurde mit Hilfe von Debye-Scherrer-Aufnahmen vorgenommen. 
Die Pulveraufnahmen erfolgten mit Cu-K-Strahlung unter Vorschaltung eines Ni- 
1'ilters, um die gesamte Cu-K j5-Strahlung zu absorbieren. Die Auswertung der Auf- 
nahmen ergab, dafi das „amorphe“ Siliciumcarbid aus regellos orientierten Mikro- 
krystallen von Diamanttyp besteht, vermischt mit einem geringen Prozentsatz yon 
Krystallen der II. Modifikation. Zum Schlufi gibt der Vf. noeh an Hand von Modellen

209*
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eine tlbersiclit iiber alle vier Modifikationcn. (Ztschr. f. Krystallogr. 63. 1—18. 
Munchen, Univ. Inst. f. theoret. Physik.) H a a s e .

W illiam  Zachariasen, Die Krystallstruktur der Tdluride von Zink, Cadmium 
und Queclesitber. ZnTe, CdTe u. HgTe krystallisieren im Zinkblendetypus. Die Gitter- 
konstanten u. die daraus berechneten Dichten sind:

ZnTe CdTe HgTe
« A ..............................  6,07 6,41 6,36
D ber...............................  5,72 6,06 8,42

(Norsk geol. tidsskrift. 8. 5 Seiten. 1925. Sep.) B e c k e r .
Tom. Barth und Gulbrand Lunde, Beitrag zur Unłersuchung der Struktur von 

Mischkrystallen. Vorl.Mitt. Es wurden rontgenograph. die Systeme Tl Dr- T U , AgBr-AgJ 
u. CuJ-AgJ untersueht. Die Mischkrystałle wurden aus Lsg. niedergeschlagen u. ver- 
sehieden hoch duroii liingere Zeit liindurch erhitzt. Das zweitemal wurden sie ge- 
schmolzen u. nachgekiihlt, bezw. einer liingeren Warmebehandlung unterworfen. Beim 
System T lBr-IlJ treten bei geringer Konz. yon T1J Mischkrystałle voin kub. ranm- 
zentriertem Typus des TlBr auf, bei hóherer Konz. des T lJ dagegen Mischkrystałle 
von rhomb. Typus des T1J. Das Nebeneinanderbestehen der kub. u. rliomb. Misch- 
krystalle war etwas von der Warmebehandlung abliangig. Beim System AgBr-Ag.T 
treten ebenfalls die beiden Gittertj^pen der Komponenten nebeneinander auf. Bei 
einer geringen Konz. yon A gJ waren die Misclikrystalle kub. fliichenzentriert wie das 
AgBr, bei einer hohen Konz. von A gJ zeigten sie nur dessen Diamanttypus. CuJ-AgJ 
bilden eine kontinuierliehe Mischlcrystallreihe, da beide im Diamanttypus krystallisieren. 
Die Gitterkonstanten der jeweiligen Misehkrjrstalle waren proportional ihrer Zus. u. 
zeigten eine geringe Abhangigkeit von der vorangegangenen Warmebehandlung. (Norsk 
geol. Tidsskrift. 8. 9 Seiten. 1925. Sep.) " ~ B e c k e r .

A. E. van Arkel, Uber den Bau von Mischkrystallen. W-Mo bilden eine kon
tinuierliehe Misehkrystallreihe. Die Gitterkonstante der Mischkrystałle ist streng 
proportional dem joweiligen Mengenverhaltnis. Die Gitterkonstanten des W u. Mo 
wurden neu bestimmt. Fur W  ergab sich a =  3,157 A, fiir Mo a =  3,140 A. (Physica 6- 
64—69. Eindhoven, Philips Gloelampenfabrieken.) B e c k e r .

Leiv Harang, Uber die Krystallslruktur der Heuslersclien Legiewngen. Die ferro- 
magnet. Heuslerschen Legierungen wurden nach der Debye-Seherrermethode unter- 
sueht, um einen etwaigen Zusammenhang zwischen der Krystallstruktur u. dem Ferro- 
magnetismus festzustellen. Die Al-Mn-Bronzen  zeigen 3 verschiedene ineinander- 
gestellte Gitter, zwei kub. raumzentrierte mit der Kantenliinge 2,975 A u. 2,903 A 
u. oin kub. flaehenzentriertes mit variabler Kantenlange. Teils treten alle 3, teils nur 
zwei odor eins dieser Gitter auf. Die Intensitaten der Linien sind so, ais ob es ein 
homogeues Gitter wiire. Das raumzentr. Gitter mit 2,975 A besteht aus einem Cu- 
u. einem Mn-Atom, wahrend das zweite mit 2,903 aus 2 Cu-Atomen zu denken ist. 
Das Gitter mit variabler Kantenliinge ist schwer zu denken. (Pli}’sikal. Ztschr. 27- 
204—05. Oslo, Physikal. Institut.) ENSZLIN.

W illiam  Bragg, Molekule mit langen Ketten. Z usam m enfassender B erich t iiber 
die Ergebnisse der Rontgenimterss. yon M u l l e r  u . S h b a r e r  an aliphat. Verbb. 
m it lan gen  Kohlenstoffketten. (Chemistry and Ind. 4 5 . 245— 48.) BECKER.

Arthur J . Dempster, Die freie Weglange der Protonm im Helium. Zum Ref. 
aus łvature auf S. 1365 ist nachzutragen: Protonen wurden bis zu beschleunigenden 
Potentialen yon 14 V gefunden, jedoeh muCte der Heliumdruek hierbei auf 0,03 mm 
herabgesetzt werden. Durch Reehnung ergibt sich, daB die Protonen bei dem hohen 
Heliumdruek zuinindest 120 Atonie getroffen haben niussen, ohne daB ihre Riclitung 
dadurch wesentlieh beeinfłuBt werden konnte; bei dem niedrigen Druck waren es 
nur i /usammenstoBe. (Proc. National Aead. Sc. Washington 1 2 . 96— 98. Chicago, 
Uniy., Ryerson Phys. Lab.) H a a s e .
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W. H. Mc Curdy und P. Dalton, Niedrig gespannte Entladungen in Helium. 
(Vgl. S. 1938.) Im. AnsehluB an friihere Arbciten eines der Vff., die in Hg-Dampf 
ansgefiihrt wurden, untersucliten die Vff. die Entladungserscheinungen in reinem 
Helium boi 0,01— 2,9 mm Druck. Auf cinem Glasgestell wurde eine Hitzdrahtkathode 
angebracht, sowie im Abstande von 10— 12 cm eine Plattcnanode. Das ganze Gesteli 
war magnet, in einem Rohr von 4 cm Weite zu bewegen. Messungen der Spannungs- 
Yerteilung, der mittleren Energie u. der Elektronenkonz. wurden bei Dmcken von
0,095, 0,5 u. 2,9 mm ausgefiihrt. Das angewendete Helium war trotz groBer Vor- 
sichtsmaBregeln nicht abs. nconfrei zu erhalton. —  Die mittlere Elektronenenergie 
erreichte ihr Minimum jenseits des negativen Glimmliehtes u. ihr Masimum jenseits 
des Beginnes des ersten leuchtenden Streifens. Die Elektronenkonz. besitzt ihr 
Maximum im negativen Glimmlicht u. ihr Minimum auf der Kathodenaeite des ersten 
leuchtenden Streifens. In bezug auf die Elektronenkonz. stellten Vff. fest, daB diese 
innerhalb der Versuchsfehler in einem bestimmtcn Entladungsgebiet mit zunehmendem 
Druck zunimmt u. proportional der Stromdiehte der Entladung bei einem bestimmtcn 
Druck ist. (Physical Review [2] 2 7 . 163— 72. Princeton, Palmer Pliys. Lab.) H a a s e .

F. M. Penning, Uber die intcrmiUiereiule Glimmenlladang im Neon. Ne zeigt 
mindestens 4 verschiedene geschichtete Entladungsformen. Eine davon ist intcr- 
mittierend. Sie wurde von G effC K U N  (Physikal. Ztschr. 2 6 . 241) untersucht, desscn 
Formel fiir die Ladungszeit nicht mit den Beobachtungen ubereinstimmt. Die Dif- 
ferenz IaBt sich dureh Einfuhrung der Maximal- u. Minimalspannung an der Róhre 
wahrend einer Periode reduzieren. Der Rest der Differenz wird auf das Abklingen 
der Entladung zuruckgefiihrt, dereń Verlauf man durch Messungen m it yerschiedenen 
Stromstarken beobaehten kann. Die Leuchterseheinungen wurden mit dem rotie- 
renden Spiegel u. dem Stroboskop untersucht. Der Ubergang von der kontinuierlichen 
Entladung zur intermittierenden zeigt, daB die Kaufmannsehe Formel nicht stimmt. 
(Physikal. Ztschr. 2 7 . 187— 96. Eindhoven, Philips Gluhlampenfabr. A.-G.) E n s z l i n .

Rajendralal De, Uber Uran X . Darstellung und quanłitative Bestimmung. Vf. 
schildert zunachst die bereita bekannten Arbeits- u. MeBmethoden. Bei der Herst. 
von ca. 0,01 mm -dicken U 30 8-Sehichten (zum Zwecke annahernder Best. des U X r  
Gehaltes durch Messung der (3-Strahlung) erzielt Vf. eine gleichmaBige Dicke, indem 
er das feine Pulrer mit Chlf. in einem unten u. oben durch anschraubbare Kupfer- 
bleche abgesehlossonen (Korkdichtung) Kupferzylinder sehuttelt, absetzen u. nach 
Entfemung des oberen Bleches das Chlf. verdampfen IaBt. Sodann gibt Yf. eine Methode 
*ur A b t r e n n u n g  v o n  U X  a u s grófieren Mengen U r a n y l n i t r a t  an, 
die eine Wiederholung der Abtrennung ohne vorangehende Reinigung des Uransalzes 
gestattet. Zu einer Lsg. von 5 g Uranylnitrat wird ein aus 5— 20 mg FeCl3 (durch 
Lintropfen in lebhaft kochendes W.) dargestelltes Fe(OH)3-Sol gegeben. Nach Zu- 
fugen einer gesatt-. Lsg. von 1,5 g N a2F 2— GesamtvoI. jetzt 75 ccm —  flockt Fe(OH)3 
aus, das bis 90% U X  mitreiBt. Nach einigen Stdn. wird abfiltriert u. gewaschen. Durch 
orneutes Zufiigen von Fe(OH)3-Sol zum Filtrat kann die Abtrennung beliebig wieder- 
liolt werden. Anwendung von CH3-C 00N a an Stelle Na2F2 ist weniger gunstig, NaCl, 
XaKD3 u. Na2S 0 4 sind unbrauchbar. An dieses Ergebnis kniipft Vf. langere theoret. 
Ausfiihrungen. (Journ. de Chim. physiąue 2 3 . 197— 204. Joum . Science Assoc. Maha- 
rajah s Coli. Vizianagaram 2 . 43— 52. Paris, Radiuminst.) E r b a c h e r .

D. A. Mae Innes und Theodore Shedlovsky, Die relativen Reflexionsintensi- 
laten der Itontgenstrahlen an den Haupłatomebene?i des Fluorits. Vff. benutzten zu 
jhren Verss. den gewóhnlichen Braggsehen App., den sie durch Hinzufiigen eines ab- 
enkenden zweiten Krystalles u. einer zweiten Ionisationskammer mit den dazugehorigen 
umsteadelektroskopen modifizierten. Die zunehmende Ionisation wurde, wahrend 
er Krystall durch einen Motor regelmaBig gedreht wurde, bei einer bestimmten Linie 
ezw. Wellenlange gemessen. Eine Korrektion fiir die Gesamtstrahlung wurde an-
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gebracht. Die rclativen Intensitaten der Pd-a- u. /j-Linicn wurden gemessen, wcnn 
dieso an den drei Hauptebonen des Caloiumfluorids reflektiert wurden. In einer Tafel 
sind die Linion, die Winkel u. dio relativen Intensitaten der beiden Strahlen zusammen- 
gestellt. Quantitative Beziehungen zwischen den Intensitaten der einzelnen Linien 
konnten von den Vff. nicht gefunden werden. Ais Grund hierfiir wird die noch un- 
bekannte Starkę der Absorption dieser Strahlen in den verschiedenen Ebenen des 
Krystalls angegeben. (Pliysical Review [2] 2 7 . 130—37. Massachusetts, Inst. of 
Techn.) H a a s e .

W illiam Duane, t)ber die Reflexion der eigenen charakteristischen Strahlung 
durch einen Krystall. Vf. fiihrt die von ihm beobachteten Effekte bei der Anregung 
der Eigenstrahlung des Br in ifjBr-Krystallen u. die Reflexion der Br-Strahlung durch 
den KBr-Krystall auf Krystallfehler zuriick. (Proc. National Acad. Sc. Washington 12. 
140—43. Harvaxd-Univ.) BECKER.

S. K. Allison, Notiz iiber die „selelctive Refhxion“ von Riyntgenstrahlen durch 
Krystalle von Kaliumbromid. (Vgl. vorst. Ref.) Besprechung der Literatur iiber die 
selektiye Reflexion von Rontgenstrahlen durch K B r. Friiher beobachtete Effekte 
sind auf Krystallfehler zuriickzufuhren. Neuere Verss. ergaben keinerlei selektive 
Reflexion. (Proc. National Acad. Sc. Washington 12. 143— 44. Washington, Geophysic. 
L ab .) B e c k e r .

P. Job, Spektrographische Unlersuchung der Trihalogensalze des Kalhans. (Vgl.
C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 0 . 1932; C. 1 9 2 5 . II. 1247.) Es wurden Absorptions- 
spektren von wss. Lsgg. von Kaliurahalogeniden mit Halogenen untersucht u. fest- 
gestellt, daB sich in wss. Lsgg. Verbb. bilden, dereń Gleichgewichtskonstanten u. die 
Affinitat des Halogens gegen das Halogenion (A) in Calorien berechnet werden. Fiir 
AV3 ist 1,25-1 0 -3 bei 16° u. ^l16o =  3880 cal, ffir K B r3 ist k =  3,5-10"2 u. =  
2030 cal, fiir K B rJ 2 ist k =  5 ,5 -10~2 u. A Wo =  1670 cal, fiir K C lB r2 ist k =  1,8- 10~l 
u. A w  =  990 cal u. fiir K C U 2 ist k =  3-10-1 u. A Uyi =  695 cal. (C. r. d. 1’Aead. 
des sciences 1 8 2 . 632—34.) E n s z l in .

Robert Schwarz und Karl Dieffenbacher, Beiłrag zur Photochemie des Chlor-, 
Brom- und Rhodamilbers. (Vgl. S ch w a rz  u . G ross, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 133. 
389; C. 1 9 2 4 . 1. 2090.) Vff. untersuchen die Wrkg. von Fremdstoffen auf diephotochem. 
Zersotzlichkeit von ArjCl. Es zeigt sich, daB dio Kationen Pb, Cu, Tl u. Ba, welehe 
ais Nitrate der Ag-Lsg. vor der Fallung mit NaCl zugegeben wurden, cino erhebliche 
Herabsetzung der Empfindlichkeit bewirken. Die Anionen Sulfat, Borat, Acetat, 
Tartrat u. Ci trat haben keinen nennenswerten EinfluB. Weitere Verss. zeigten, daB 
H+ auf den Cl- u. Neutralkórper nicht wirkt, wohl aber auf den Ag-Kórper, os tritt 
eine kleine Erhohung des Cl-Wertes ein. —  Unterss. der Vff. an AgCNS  zeigen, daB 
es in photochcm. Hinsicht mit den eigentlichen Ag-Halogeniden nicht yerglichen 
werden kann, da der Schwellenwert der Primarschwarzung erst bei 400 000 M. K. S. 
liegt; AgCl =  8350 u. AgBr =  2080. —  Zur Aufklarung der Solarisation des Ag Br 
im  bindemittelfreien Zustande belichten Vff. eine kreisrunde, mit AgBr bedeckte 
Scheibe sektorenweise mit wachsenden Intensitaten, wonach die Gesamtschicht mit 
einem Hydroehinoncntwickler entwickelt wird. Es zeigt sich, daB beim Br-Korper 
bis zu 12-103 M. Iv. S. Intensitat u. Schwarzung parallel gehen, bei 18,7-103 tritt 
ein deutlicher Riickgang der Schwarzung ein, der sich bei 75 • 103 noch wesentlich 
verstarkt. Die Schwarzung im letzten Palle ist m it einer bei 2080 M. K. S. erhaltenen 
vergleichbar. Der Ag-Kórper verhalt sich nur graduelł etwas abweichend, bei ihm 
wird die Solarisation erst bei 33,3-103 M. K  .S. erreicht. Abgesehen von diescm hoheren 
Schwellenwert ist auch die Farbyertiefung beim Ag-Korper bedeutend grófler. Gleiehe 
Schwarzung wird erreicht, beim Br-Korper mit 8300, beim Ag-Korper mit 480 M. K. S. 
In bezug auf die Primarsehwarzung ist kein solarisationsartiger Riickgang bei starkercr
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Belichtung zu beobachtcn, woraus Vff. sclilieBen, daB die Solarisation an die Red. 
des unzersetzten AgBr durełi den Entwickler gebunden ist, worauf aueh einige Verss. 
hinweisen. (Ztsclir. f. anorg. u. allg. Ch. 152. 91— 98. Freiburg i. B., Univ.) ULMANN.

J. Frenkel, Zur Tlieorie des Faradayeffektes. Der Faradayeffekt (magnet. Drehung 
der Polarisationsebene) besteht aus einem diamagnet. u. paramagnet. Anteil nach 
der Auffassung von LADENBURG. Das Rotationsvermogen einer Substanz ist nun 
dureh einen mit ihren Atomen verbuudenen Vektor eharakterisiert, der vom Vf. ais 
„gyromotr. Vektor“ bezeiclinet wird. Diesen Vektor sucht Yf. nacli der klassisehen 
Theorie u. nach der Quantentheorie zu berechnen. Die beiden Resultate decken sich 
nicht; die Quantentheorie fiihrt zu ungenauen Ergebnissen, ivenn nieht das orien- 
tierende Magnetfeld beriieksichtigt wird. Mit Hilfe der so erhaltenen Beziehungen 
bercchnet Vf. dio GróCe des Faradayeffektes fiir die Atome des Natriums u. Thalliums. 
(Ztsehr. f. Physik 3 6 . 215—50. Hamburg.) H a n t k e .

H. W. B. Skinner, tjber die polarisierte Emission von Quecksilberlinien. Dio 
Polarisation der Linien eines //y-Spektrums, das durch einen gerichteten Elektronen- 
stroni aus einem mit Oxyd bedeckten Dralit angeregt wurde, wird untersucht. Bei 
den gelbon Linien 557.0 u. 5791 nimmt der Polarisationsgrad ab, wonn dio Geschwindig- 
keit der Elektronen zunimmt. Bei 20 V betriigt die Polarisation etwa 20%, boi 70 V  
3%. Das Licht, das direkt auf dem Wege der Elektronen emittiert wird, ist starker 
polarisiert, ais das aufierhalb des gerichteten Elektronenstrahls. Das fiihrt zu dem 
SchluB, daB die Polarisation durch den gerichteten Charakter des Elektronenstroms 
bedingt wird. Die Polarisation der gelben Linien wird durch ein Magnetfeld von 20 GauB 
reehtwinklig zum Elektronenstrom u. in der Beobachtungsrichtung auf Nuli reduziert, 
aber nur auf die Halfte, wenn das Feld sieh senkrecht zum Strom u. zur Beobachtungs
richtung befindet. (Naturę 1 1 7 . 418. Cambridge, Ca v e x d i s h  Labor.) J o s e p h y .

W. Perschke, Zum Studium der Triboluminescenz. ZnS  kann sowohl phosphores- 
cierend wie triboluminescierend auftreten. Die erstę Eigenschaft wird durch Spuren 
von In, Ga u. Ge, die letztere durch Spuren von Mn oder Bi hervorgerufen, welche 
hiiufig aueh goringe Phosphoreseenz bedingon. Es wurde aus reinem ZnSO, iiber das 
K2Zn02 durch Einleiten von H 2S in der Hitze ZnS gefallt u. nach dem Auswasehen 
bei 105° getrocknet. Dieses Praparat zeigt keinerlei Triboluminescenz. Setzt man 
ihm etwas Mn(N03)2 zu u. erhitzt zur Rotglut, so tritt deutlich eine orange Tribolu
minescenz auf. Es wurde nun eine Serie mit dem Vcrhaltnis ZnS:Mn =  1,0:0,5 bis
1,0:0,000165 untersucht. Diese zeigt bei 1 :0,00165 ein Maximum der Triboluminescenz. 
Eine Steigerung der Temp. u. die Gesebwindigkeit der Abkiihlung haben keinen Ein- 
fluB auf dio Starkę. Durch direkte Fallung von Z nS04 mit H 2S erhalt man ein ZnS, 
welches phosphoresciert u. auf Zusatz von Mn-Salzen keine Triboluminescenz zeigt. 
(C. r. d. 1’Acad. des scienccs 1 8 2 . 630—32.) E x s z l i n .

Pauthenier, Photographisclie Messungen der Elektrostriklion bei Tetrachlorkohleii- 
stoff- (Vgl. B r u h a t  u . P a u t h e n i e r , (Joum. de Physique et le Radium [6] 6 . 1;
C. 1 9 2 5 . I. 2146.) Kurze Beschreibung der benutzten Anordnung. Vf. untersuchte 
OC/4. Die Auswertung der erhaltenen photograph. Aufnahmen fiihrt zu dem Er- 
gebnis, daB die Elektrostriktion ais adiabat. aufzufassen ist. Durch dieses Resultat 
"ird die Theorie im Falle des CC14 bestatigt. (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 8 2 . 121 
błs 123.) K. W o l f .

B. Anorganische Chemie.
C. Bonnier, Beitrag zum, Studium der Ammoniumcarbonate. Mittels Dreieck- 

diagramms wird die Zus. der verschiedenen bekannten Ammoniumcarbonate ver- 
anschauhcht; diese sind: Bicarbonat N H 4H C 03, neutrales Carbonat (NH4)2C 03, Sesqui-
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carbonat (2 Bicarbonat, 1 neutr. Carbonat) 3C 02-4NH3-3H 20  -j- H 20 , Carbaminat 
C 02-!NH2-NH4 u . Handelsearbonat (Bicarbonat-Carbaminat) 2C02-3NH3-H20 . — 
Die boi der Zers. des Biearbonats dureh Erwarmen sich einstellenden Dissoziations- 
spannungen wurden gemessen. Bei 25,4° betragt der Druek 5,9, bei 59,25° 81,5 cm Hg. 
Die Gleichgewichtseinstellung dauert bei 34° 2 Tage, bei 25,4° 6 Tage. An der Luft 
verdampft das Bicarbonat ohne seine Zus. zu andern, d. h. die Partialdrucke seiner 
Dissoziationsprodd. NHn, C 02 u. H20  sind gleich. Oberhalb 33° betragt aber die Disso- 
ziationsspannung mehr ais das 3-faehe von der Tension des W. u. m it steigender Temp. 
kondensiert sich W. aus den Dissoziationsgasen. Die Anwendung des M. W. G. auf 
die Gleichgewichtsverhaltnisso bei der Zers. des Ammoniumbiearbonats ergibt fur den 
Druck ais Funktion der Temp. die Formel log P  =  27,5 —  7680/2'. — Im 2. Teil der 
Arbeit wird der EinfluB der Konz., des rolatiyen Volumens der Gaspliase u. der Temp. 
auf die Dampfspannungen von wss. Aminoniumbicarbonatlsgg. untersucht. Die er
haltenen Kurven ergeben eine Loslichkeit von 22,2 g bei 20°, von 25,6 g bei 25° u. 28,5 g 
bei 30° in 100 g W. u. zeigen, daB W. nicht ais bloBes Losungsm., sondern aueh zer- 
setzend wirkt. — Die Unters. des Einflusses von iiberschussigem NH3 auf die Tension 
der Biearbonatlsgg. ergab einen steilen Abfall der Tensionskurve bei Zusatz einer kleinen 
Menge NH3. In einer Lsg. von 1 g Bicarbonat in 5 g W. verursachte ein Zusatz von
0,215 g N H a einen auBerst starken Druckabfall auf 3,3 cm, bei weiterem Zusatz steigt 
der Druck wieder. Diese NH3-Menge entspricht derjenigen, die zur t)berfuhrung in 
neutrales Carbonat erforderlich ist.. — Die gewonnenen Resultate werden mittels der 
Gesetze der chem. Kinetik erortert. (Ann. de Chimie [10] 5 . 37— 94.) R. S c h m id t .

A. P. Thompson, W- B. Holton und H. C. Kremers, Die Darstellung wul einige 
Eigenschajłen von melalliscliem Yttrium. Beobacktungen an den sdieiien Erden. XXII. 
(X X I. vgl. W ie r d a  u. K re m e r s , C. 1 9 2 5 . IŁ  2253.) Das Metali wurde durch 
Schmelzelektrolyse von YC13 unter Zusatz von NaCl gewonnen. Die elektrolyt. 
Zelle bestand aus Graphit, hatte 5 cm inneren Durehmesser u. 7,5 cm Tiefe. Die 
Wandę waren mit JIo-, der Boden mit W-Blech ausgelegt, um Carbidbildung 
zu Yerhindern. D ie Zellen fungierten ais Kathoden, ais Anoden Graphitplatten ron 
2,5 cm Durehmesser. D ie Stromstarko betrug 10— 150 Amp., die Spannung 5 9 V. 
Das Metali wurde ais Pulyer abgescliieden; um die Oxydation durch Luft zu yerhindern, 
wurden wahrend der Hauptzeit der Elektrolyse niedrige zuletzt hohe Tempp. a n g e w a n d t ,  

um das Metali zusammenzuschmelzen. —  Die Entzundungstemp. in Luft ist 470°, in 
Cl2 200°; das spezif. Gewieht ist 4,57, F. 1450— 1500°. Yon alkal. Lsgg. wird es nicht 
angegriffen, dagegen lost es sich schnell in verd. Mineralsauren. (Trans. Amer. Elektr. 
Soc. 4 9 . 10 Seiten. Sep. Urbana, Univ. of Illinois.) R- SCHMIDT.

R . W einland und A nton H ohn, U ber Verbindungen m it F erria ce ta to -(p ro p io n a to -)  
komplezen. Alle durch Einw. von Eg. auf FeCl3 entstehenden Eerriacetatchloride 
sind ais Tetrachloroferriate des HexaacetatotrifexTikations anzusehen. E sgelin gt\ff-  
aueh ein friiher (W EINLAND, K e s s l e r  u. B a y e r l ,  Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 132. 
209; C. 1924. I. 1015) ais HezaacetaMriferritrichlorid gedeutetes Salz durch gehndes Er- 
warmen mit A. in das Hexaacetatodihydroxotriferriletrachloroferriat iiberzufiihren, " omit 
nachgewiesen ist, daB es ein Hexaacetatotriferridiacetattetrachloroferriat darstellt. Dic 

analyt. W erte entsprechen der Formel [Fe3 aco](p(2;Q ]) H-  4H 20 , doęh unterscheidet

es sich vou dem friiher gefundenen Salz mit 5 H20  durch groBere W iderstandsfahig- 
kcit gegen A. Das 1. c. ais [Fe3 ac6]Cl3 +  1 CH3C 0 0 H  +  5 H20  form ulierte Salz ist

yermutlich aueh ein Tetraehloroferriat: [Fe3 a c j  |pgQ]j “H 1,5 ac -j- 7H20 . Das

Pentaacetatodihydroxotriferridinitrat erwies sich ais ein Gemisch von gewóhnlichem 
Hesaaeetatotriferrinitrat u. wenig NaNOs. Komplexe, welche aus den Lsgg. dea ge 
wohnlichen Sesąuiacetates auskrystallisieren, sind nicht, wie frflber (1. c.) angege en,
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Verbb. des Hexaacetatotriferrinitrates mit Nitraten des yęrmeintłichen Pentaacetato- 
triferrikations, sondem samtlich Hexaacetatodihydroxolriferrinitrat.

Bei Einw. von HBr auf Ferrihydroxyd bildet sich Ferroferribromid, Fe3Br8 - f -  

6 H20  oder [Fen(OH2)0][FeIIIBr4]2, fast schwarze Krystalle mit griinem Oberflachen- 
glanz, hygroskop., Lsg. in W. tiefrot, 1. in A. Mit Eg. zum Sieden erhitzt: Hezaacetato- 
triferritetrabromoferriathiacetat (I.), tiefrotc Krystalle; mit Natriumacetatlsg. beim 
Eindunsten: Hexaacetatodihydroxotrijerribromid (II.), braumote Krystalle, 1. in W. 
u. A., yerwittert an der Luft. Lsgg. von Ferriperchlorat u. Natriumacetat geben 
beim Eindunsten Hexaacetatodihydroxotriferriperchlorat (III.), granatrote Krystalle,

I- [Fe»aęJ g . Br<] +  3H,0 II. [[Fe3 g j j j B r  +  5H20 III. C104 +  4H/J

IV‘ h  (OH)] acNS +  [ Fe3 (O H ,JCNS +  2H » ° V-
aCfl 

Fe3 (0H)2 
pyrs J

CNS +  H20

VI- [F e3 $ g ] c i  +  2 H .0  VII. [Fe3 propj

1. in Eg. u. W. — Durch Zusatz von Oxalsaure bezw. K-Oxalat zu einer Lsg. des gewohn- 
lichen Ferriacetats wird stets das gleieho Ferriacdatoxalat der Zus. Fe4 ae8(C20 4)(0H 2) +
2 H ,0 erhalten, braunrote Krystalle u. Mk., wl. in W., A. u. Pyridin. — Alkalirliodanid
gibt mit Ferriacetat ein Ferriacetaiorhodanid, dessen Unters. auf eine Doppelverb. (IV.) 
hinweist; dunkelbraunrote Krystallaggregate, 1. in A. u. W. Lafit man auf diese 
Verb. Pyridin einwirken, so wird Hexaacetatodihydroxotripyridintriferrirhodanid (V.) 
erhalten, gelbgriine Tafelclien u. Mk.; in W. langsam I., daraus nicht umkrystallisierbar.
— Hexapropionatodihydroxolriferrichlorid (V I.), durch tropfenweise Zugabe von 
Natriumpropionatmonohydratlsg. zu FeCl3-Lsg.; rote glanzende Blattchen, 1. in W. 
u. A. Das von B e n r a th  (Journ. f. prakt, Ch. [2] 72. 228; C. 1905. II. 1231) erhaltene 
Ferripropionat der stochiometr. Zus. Fe-prop2-Cl muB analog den Hexaacetatotri- 
ferrikomplexen gebaut sein. (VII.). (Ztsehr. f. anorg. u. allg. C h.152. 1— 15. Wurzburg, 
Univ.) U lm an n .

A. Bemardi und G. Piacentini, Neue Yerbindungen von Kobalt mit Nitrophenolen. 
Durch Einw. alkoh. Lsgg. von Nitrophenolen auf reines, frisch gefalltes Co(OH), er- 
balten Vff. gut krystallisierte ,krystallwasserfreie Verbb. im Gegensatz zu den bisher 
bekannten Metallverbb. der Nitrophenole, die fast alle Krystallwasser enthalten. 
Das Co(OH)2 wurde aus CoC12-6H 20  durch Fallung mit unzureichender Meng3 NaOH 
hergestellt, sorgfaltigst ausgewaschen u. fiir jede Synthese in frisch gefalltem, noch

feuchtem Zustande vcrwandt. o-Mono- u. 2,4,6- 
Trinitrophenol geben neutrale Salze mitCo. Co-o- 

r( , ,(N 0 2).j1 nilrophenolat, Co[CeH.,(N02)0 ]2, aus o-Nitrophenol
L 0 '• O J jn Lsg. von CH3OH, dunkel granatrote Tafeln, 

die durch Waschen mit CH3OH gereinigt werden, 
in der Kalte wl. in W., unl. in CH3OH, A., A.; 

in der Warme 1. in W., wl. in A., unl. in A. — Bas. Co - 2 ,4  - dinitrophenolat, 
C°[CeH3(N 02)20 ] 2-Co[C6H3(N 0 2)20 • OH] • 3 C2H5OH, mit alkoh. Lsg. von 2,4-Dinitro- 
phenol. Regulare orangerote Prismen aus A., 1. in h. W., h. A. Das Salz enthalt
3 Moll, Krystallalkohol, ist bas. u. hat nach Annahme des Vfs. die nebenstehende
Fprmel eines mehrkernigen Komplexsalzes. Bei mehrstd. Erhitzen auf 100° verliert 
® den Krystallalkohol. — Co-2,4,6-trinitrophenolat, Co(C6H2N30 ,)2 mit alkoh. Lsg. 
yon Pikrinsaure dunkelrote Prismen, wl. in k. W., 1. in A. In der Warme 1. in W., U. 
10 A. Alle drei Salze werden durch Mineralsauren zers., mit H2S oder (NH4)2S wird 
CoS niedergeschlagen. Die Salze haben keinen F., sondem verpuffen beim Erhitzen. 
(Gazz. chim. ital. 56. 126—30. Bologna, Univ.) L e h m a n n .

Co,
( c . H K g ^

(o h .o h ).
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Clement Duval, Darstellung des cis-Dinilrotetramminnitrits und einiger anderer 
Kórper, wdehe sich davon ableilen. Beim 5-std. Durchleiten von Luft durch eine Lsg. 
m it 200 ccm 20%ig. N H 3, 20 g Co-Acetat u. 20 g N aN 02 erliiilt man eine riolette 
Lsg., welcho nach dem Eindampfen unter zeitweiligem Zusatz von festem (NH,)HC03 
u. Erkalten, mit einem tlberseliuC von A. 2 Kórper niedersehlagt, von denen nach 
dom Wasehen mit A. u. A. u. nach dem Troeknen der eine in W. 1. ist. Der unl. 
Kórper ist das Kóbaltitrinitrotriammin [Co(N02)s(NH3)3'\. Der 1. Kórper wird von 
neuem mit A. gefallt u. gewasehen. Es ist das cis-DinitrołełramminkobaMnitńt, 
[Co(N02)2(NH;i)l']N02. Dasselbe hydrolysiert leicht u. gibt das Dihydrotetrammin. 
II2S 0 4 entfem t das gesamto Ni tri t, wahrend bei der trans-Verb. nur das ionogene N 0 2 
ersetzt wird. Die Nitrato u. Chloride sind ident. mit dem entspreehenden cis-Verbb. 
von JoRGENSEX. Mit konz. HC1 erhalt man bei — 10° das cis-DicMorotelrammino- 
kóballichlorid, [GoCl^N mit theorot. Ausbeute. Mit Alkalinitrit gibt es in
h. wss. Lsg. einen Nd. von Nitropentamminkóbaltinitrit. (C. r. d. l’Acad. des sciences 
1 8 2 . 636— 37.) E n sz lin .

Alfred Stock, Die Gefahrlichkeit des Quecksilberdampfes. Vf. maeht auf die Ge- 
fahren des Arbeitens mit metali. Hg aufmerksam u. scliildert die Kranklieits- 
erscheinungen bei einer selileicheńdcn Hg-Vergiftimg. Nach den Yerss. des Vfs. 
gibt Silberamalgam bei Mundtemp. Hg ab; Vf. halt deshalb Zahnf iillungen mit Amalgam 
fiir gesundheitssehadlicli. Wahrscheinlich waren FARADAY u. PASCAL (Mitteilung 
von E. J a e n s c i i ) Opfer sehleiehender Hg-Vergiftungen. (Ztschr. f. angew. Cli. 39. 
461— 66. Berlin-Dahlem.) JUNG.

V. M. Goldschmidt, Uber das krystallochemische und geochemische Yerlialten des 
Gennaniums. Wie nach den bekannten krystallochem. Bezieliungen zwischen Ele- 
menten der Hauptreihen u. der zugehorigen Nebenreihen des period. Systems zu 
erwarten ist, zeigt das Ge nahe ltrystallochem. Verwandtsehaft zum Si. Die gewbhn- 
liehe, wasserlósliehe Modifikation des GeO„ erwies sich bei krystallograph. u. róntgeno- 
graph. Unterss. stets ais trigonale oder pseudotrigonale Krj^stallart, welche in bezug 
auf Gitterdimensionen u. Atomanordnung dem trigonal trapezoedr. Quarz ani niichsten 
rerwandt ist. Die krystallochem. Analogie zwischen G e02 u. S i0 2 kommt auch im 
physikal. u. chem. Verh. des GeO» zum Ausdruck (vgl. DENNIS u .  LAUBENGAYER, 
Journ. Amerie. Chem. Soe. 4 7 - 1945; C. 1 9 2 5 . I I .  2290). —  Auf Grund der bisherigen 
Erfalirungon iibor die ICrjrstallstruktur der Dioxyde yermutet Vf., daC • Ge in der 
Natur nicht immer ehalkophil auftritt, sondern daC es auch ais Vertreter von Si m  
oxyd. Verbb. yorkomnit. Es wiire móglieh, daC ein selir wesentlicher Teil des Ge 
in der Erdo auf diese Weise sozusagen im Si versteckt ist, u. daB die bisher angenommene 
auCerordentliche Seltenlieit dieses Elements nur eine sclieinbare sei. Fiir soleh ver- 
borgenes Auftreten eines relativ seltenen Elements in einem relativ haufigen hat  ̂f- 
die Bezeichnung „Camouflage" (Tamung) yorgesehlagen. Camouflage oder Tarnung 
tritt ein, wenn Espansion u. Kontraktion der Elektronenhiillen gerade zur Kom- 
pensation der Gitteruntersehiede fiihren, z. B. H f in Zr, Ga in Al. Ge iniiBte in 
pegmatit. Mineralien, basalt. Zcolithen, Chalcedon u. Opal u. in Quelhvassern zu finden 
sein. (Naturwissenschaften 1 4 . 295— 97. Oslo.) J o S E P B Y .

D. Organisclie Chemie.
Friedrich Richter, Zur Nomenklatur der Salze organischer Basen. Der An- 

wendungsbereich der von S t e c h e  (vgl. S. 1753) vorgesclilagenen Nomenklatur durch 
Anhangung der Silbe „ium“ fiir Bezeiclmung der Salze N-haltiger organ. Basen ist 
stark eingesclirankt. Sie ist nicht anwendbar auf N-haltige Yerbb., dereń Namen 
nicht auf -in ausgeht (Aminophenol usw .); solclie Salze ais -phenoliumehloride "s" • 
zu bezeichnen, ist unzweckmaBig; gegen Namen wie salzsaures Aminophenol ist
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grundsatzlich nichts einzuwenden. — Bezeichnungen wie Chininmethyliumbromid 
sind abzulełmen, da gerade die Gruppe zura Triiger der Endung -ium gemacht wird, 
die das kompIexbildende Zentralatom nicht enthalt; einwandfrei ist dio Bezeichnung 
N-Mcthylchininiumbromid. —  Zu vermeiden sind -inium-Namen, wo bereits -onium- 
Namen vorhanden sind oder ihre B. ans Analogiegrunden moglich u. erwunscht er- 
scheint. (Ztsehr. f. angew. Ch. 3 9 . 377. Berlin.) BusCII.

Ch. Courtot und J. Bonnet, Beitrag zur TJntersuchung des n  der Sidfonierung. 
Bei der Sulfonierung mit H 2S 0 4 wird infolge des gebildeten H 20  ein Punkt erreicht,
wo die Saure gerade nicht mehr zu weiterer Sulfonierung imstande ist. Den %-
Gehalt dicser verd. Saure an S 0 3 hat R k g n a u lt  (1837) ais n  der Sulfonierung be- 
zeichnet. Ist x die zur Monosulfonierung eines organ. Mol. nótige Saure u. a  ihr 
°/o-Gehalt an S 0 3, so ergibt sich:

x - a  Qn . . on. Ti , 80(100— ;i)_ _ _  =  80 +  (x 80) w ; daraus z  =  ■■ - - ------

G uyot (Chimie et Industrie 2. 879; C. 1920. I. 565) hat sich vom n  unabhangig
gemacht, indem er Benzoldampf durch H 2S 0 4 geleitet hat, wobei ersterer das W. 
mit fortreiBt. Dies Verf. eignet sich jedoeh nur fiir fluchtigo Substanzen. Man kann 
das Ti abcr auch dadurch ausschalten, daB man mit reinem S 0 3 (d. h. a  =  100) 
arbeitet. Dies gelingt, wenn man die Substanz in Chlf. lost u. bei 0— 10° allmahlich 
genau 1 Mol. S 0 3 zugibt. BzL, Tóluol, Clilorbenzol u. Naphthalin geben so vorzugliche 
Ausbeuten an Monosulfonsauren. Die Disulfonierung verlauft indessen komplizierter. 
Wenn man nach B. der Naphthalinmonosidfonsdure mehr S 0 3 (Vff. haben im ganzen
3 Moll. angewendet) eintragt, so bildet sich ein weiBer Nd. Dieser wird unter Luft- 
abschluB abgesaugt, mit Chlf. gewaschen, mit E ls zerlegt, Lsg. mit BaCOs bis zur 
neutralen Rk. versetzt. Das gebildete B aS 04 entspricht et was mehr ais 1 Mol. S 0 3, 
das Filtrat liefert Naphłhalin-l,5-distdfonsaure mit 50%  Ausbeute. Das Chlf.- 
Filtrat enthalt nur selir wenig S 0 3, hauptsachlich Naphthalinmonosulfonsaure. Der 
bei der Sulfonierung entstehende Nd. besteht also aus 1 Mol. Naphthalindisulfon- 
siiure u. 2 Moll. S 0 3. E r  wirkt langsam sulfonierend, denn nach 24-std. Stehen des 
urspriinglichen Gemisches erreicht die Ausbeute an Disulfonsaure ca. 65%- — Ahn- 
liche Komplexe bildet Anthrachinon, sowohl mit 1 ais mit 2 S 0 3. —  Sulfonierung 
mit der theoret. Menge S 0 3 ist nur dann moglich, wenn das 71 der Sulfonierung einzig 
von gebildetem H20  abhangt. (C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 855— 57.) L b .

L. Leers, Vber die Darstellung einiger neuer Dialkyliithinylcarbinoh. Dieselbe 
erfolgte nach dcm Verf. von LoCQUIN u. SuNG (Buli. Soc. Chim. de Franco [4] 3 5 .  
604; C. 1 9 2 4 . II. 1185 u. vorhergehende Arbeiten). Die Verbb. besitzen die allgemeine 
Formel R(CH3)C(OH)-C! CH. —  Mełhyl-i-propylałhinylcarbinol, C,H120 , Kp. 133°,
D .154 0,876, nn15 =  1,459. Allophanat, C9HI40 3N 2, Nadeln aus A., F. 144«. —  Methyl- 
n-butylathinylcarbinol, C8HI40 , Kp.la 63°, D.»4 0,860, nD14 =  1,439. Allophanat, 
^oH160 3N2, Nadeln aus A., F. 126— 127°. —  Methyl-i-bidyldthinylcarbinol, C8H140 ,  
^P'75o 148°, Kp.ł0 51— 52°, D .124 0,859, nD12 =  1,438. Allophanat, CX0H16O3N 2, amorphes 
Pulver aus PAe.-A., F. 114°. —  Methyl-n-amylathinylcarbinol, C9H160 , Kp.10 75°, 
r)-10io 0,863, nD10 =  1,443. Allophanat, Cu H180 3N 2, Nadeln aus PAe.-A., F. 120°. 
(Buli. Soc. Chim. de France [4] 3 9 . 421— 23.) L indenbaum .

L. Leers, Uber einige neue tx-Oxyketone. Diese wurden aus den im vorst. Ref. 
beschriebenen Dialkylathinylcarbinolen (in derselben Reihenfolge) mit saurer H gS 04- 
Lsg. nach dem yerbesserten Verf. von L o cq u ix  u. S u n g  (Buli. Soc. Chim. de France 
[4] 35. 604; C. 1924. II. 1185) dargestellt u. besitzen die allgemeine Formel R(CH3) 
C(OH)-CO-CH3. — 2,3-Dimethylpentanol-(3)-on-(4), C7H140 2, Kp. 163— 165°, Kp.16 58°, 
D-°4 0,951. Semicarbazon, C8H170 2N 3, Krjrstalle aus A., F. 134°. — 3-Methylheptanol- 
(3)-cm-(2), C8H160 2, Kp.10 74°, D.°4 0,931. Semicarbazon, C9H190 2N 3, kornige Krystalle 
aus A.-Lg., F. 152°. — 2,4-Dimethylhexanol-(4)-on-(5), C8H160 2, Kp.12 69—70°,
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D .°4 0,930. Semicarbazon, C0H19O2Is3, Krystalle aus A., F. 154°. —  3-Meihyloclanol- 
(3)-on-(2), C0H 18O2, Kp.9 85— 86°, D .u 4 0,914. Semicarbazon, C10II21O2N3, Nadeln 
aus A.-Lg., F. 139°. (Bul!. Soc. Chim. do France [4] 3 9 . 423— 24.) L i n d e n b a u m .

L. Łeers, Uber einige neue Pinakone. Dieselben wurden aus dem 3-Methylhexanol-
(3)-on-(2) (vgl. L o c c ju in  u . S u n g , Buli. Soc. Chim. de France [4] 3 5 . 605; C. 1 9 2 4 . 
II . 1185) u. den im vorst. Ref. beschriebenen a-Oxyketonen (in derselben Rcihcnfolge) 
m it CH3MgJ nach dem Verf. von L o c q u i n  u. S u n g  (C. r. d. l’Acad. des sciences 
1 7 6 . 682; C. 1 9 2 3 . III. 901) dargestellt u. besitzen die allgemeine Formel R(CH3) 
C(OH)-C(OH)(CH3)2. Man muC wahrend der Mischung der Komponenten riihren 
u. die Temp. unter 0° halten, darauf 6— 8 Stdn. gelinde kochen, sehlieBlich mit verd. 
Essigsaure zerlegen. Man erreieht so Ausbeuten bis zu 85%. — Trimethyl-n-propyl- 
glykol, C8H le0 2, Kp.u  96— 97°, F. ca. 38°. — Trimelhyl-i-propylglykol, C8Hi80 2, 
Kp.14 93—96°, F. ca. 39°. —  Trimelhyl-n-bulylglykól, C9H20O2, Kp.9 103°, F. ca. 27 
bis 28°. —  Trimethyl-i-butylglykol, C9H 30O2, Kp.13 102°. — Trimethyl-n-amylglykol, 
C10H 22O2, Kp.9 115°, F. ca, 29—30°. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 3 9 . 424—26.) L b .

R. Locquin und L. Leers, Ober die Dehydratisierung einiger neuer Pinakone. 
(Theoret. Teil.) (Buli. Soc. Chim. de France [4] 3 9 . 426— 32. — C. 1 9 2 4 . II. 614.) L b .

R. Locguin und L. Leers, Uber die Dehydralisierung einiger Pinakone und iiber 
nem  Pmakoline. (Experimenteller Teil.) (Vgl. vorst. Ref.) Kurze Reff. nach C. r. 
d. 1’Acad. des sciences vgl. C. 1 9 2 4 . II. 614. 1173. Nachzutragen ist: Die bei der Oxy- 
dation des 4,4-Dimethylhexanons-(5) in geringer Menge erhaltene Osysaure C8Hls0 3 
ist Dimełhylpropylmilchsdure, (C3H,)(CH3)2C• CH(OH)• C 02H. tiber einen analogen 
Fali vgl. N y b e r g h  (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 5 5 . 1963; C. 1 9 2 2 -  III. 711). — Das 
2,2-Dimethylhexanon-(3) wird von NaOBr zur Phalinsaure oxydiert. (Buli. Soc. 
Chim. de France [4] 3 9 . 433—38.) L i n d e n b a u m .

Charles Preyost, Uber die katalytische Dehydratisierung der Vinylalkylcarbinole. 
L e s p i e a u  u . P r e v o s t  (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 710; C. 1925. II. 1594) 
erhielten bei der Dehydratisierung des Methylvinylcarbinols mittels A120 3 [im Referat 
irrtumlich Al; d. Ref.] nur ca, 25% Erythren. Vf. hat die Yerbesserung des Verf. 
am Athyhinylcarbinol ausgearbeitet. Das A120 3 wurde durch Einw. von C02 auf 
ein Aluminat hergestellt; Rk.-Temp. 350— 365°; Schnelligkeit 60 g in der Stde.; 
A120 3 ofters erneuern. Ausbeute an Pentadien-[1,3) 60— 70%. AuCerdem erhalten: 
25—35% Alkoholgemiscli, Kp. 112— 118°; einige Tropfen Buteńylcarbinol (?),  
Kp. 138— 139° (ygl. D e l a b y , C. r. d. l’Acad. des sciences 176. 1899; C. 1 9 2 4 .1- 32), 
ca. 5% hoher sd. Prodd. —  Obiges Pentadien besafi Kp. 42°, D .184 0,683, nD18 =  1,4280 
(Exaltation 1,25). Addiert schnell 2 Br bei — 20° u. weitere 2 Br langsam bei 20°. 
Folgende D eriw . wurden dargestellt: Zwei Dibromide, Kpp.n  70 u. 88°. — Das dem 
zweiten Dibromid entspreehende Glykoldiacetat, Kp.u 112,5°. — Das bekannte Tetra- 
bromid, F. 114,5°, u. ein f l . Telrabromid, Kp.3 121— 125°, wahrschcinlich cin Gemisch. 
Dieselben liefern mit 2 Moll. alkoh. NaOH 2,3-Dibrompentadien-(l,3), Kp.I2 64,5°, 
mit iiberschussiger konz. alkoh. KOH Methyldiacetylen, CH3-C4H  (ais Ag-Vcrb. ana- 
lysiert). — Propyltiinylcarbinol verhalt sich bei der Dehydratisierung ahnlich, aber 
es entsteht ein Gemisch von Erythrenhomologen. Isoliert wurden die Fraktioncn 
Kpp. 77— 78 u. 80,5— 82°. Erstere besteht aus Uexadien-(1,3) u. -(2,4); denn das 
Gemisch der Tetrabromide gibt zwei Diacetylene, ein echtes, wahrscheinlich Athyl- 
diacetylen, C2H5-C4H, Kp. ca. 80°, u. das bekannte Dimethyldiacełylen, CH3-C4-CH3,
F. 65°, Kp. 129— 130°. Die zweite Fraktion ist fast reines Hcxadien-(2,4) (Tetra- 
bromid, F . 183°; Dibromid, Kp.I3 94°). AuCerdem entstehen Spuren eines Allen- 
liomologen. —  Butyhinylcarbinol liefert ein KW-stoffgemiseh vom Kp. 100 10a . 
Die Fraktion 104— 105° ist Heptadien-(2,4). Die aus dem Gemisch erhaltenen Tetra
bromide geben sehr wenig Propyldiacetylen, C3H ,-C 4H (ais Ag-Verb. analysiert) u.
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etwas mehr Methylathyldiacetylen, C2H5 • C, • CH3, Kp. ca. 14Ś°. (C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 1 8 2 . 853—55.) L ind en bau m .

Raymond Delaby und Georges Morel, tiber die Einwirkung von Ameisensaure 
auf die Methylalkylglycerine. (Vgl. D e l a b y , C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 7 6 . 1898; 
C. 1 9 2 4 . I. 32.) Das 1. c. fur Athylglycerin beschriebene Verf. wurde auf Dimelhyl- 
u. Methyliithylglycerin ubertragen. Nach dem 1. c. fiir die Abspaltung von H20  u. 
C02 gegebeneu Sehema mussen die beiden Monoformine des Dimethylglycerins das 
Propenylmethylcarbinol, CH3-C H : CH-CH(OH)-CH3, u. die beiden Diformine das 
Formiat dieses Carbinols liefern. Es hat sich gezeigt, daB sich auBer Triformin, 
welches bei der therm. Zers. unyeriindert bleibt, wesentlich Diformin u. nur Spuren 
Monoformin bilden. —  Aus den je drei Mono- u. Diforminen des a. gebauten Methyl- 
atkylglycerins konnen Propenylathylcarbinol, CH3-CH: CH-CH(OH)-C2H5, u. Butenyl- 
methylcarbinol, CH3 • CH(OH) • C H : CH • C2H6, u. ihre Formiate entstehen. Der Yers. 
hat dies best-atigt, aber die Materialmengen waren bisher zu gering, um eine scharfe 
Trennung der beiden Carbinole durclifiihren zu konnen.

Y e r s u c h e .  Dimethylglycerin gibt mit HC 02H ein Gemisch von Kp.10 151,5 
bis 163°. Dieses wird langsam bis auf 200° erhitzt. Der Riickstand erstarrt beim 
Erkalten u. bestcht aus Dimethylglycerintriformin, C8Hi20 6, Kp.15 130—.134°, seidige 
Nadelbiischel aus PAe., F. 85°. Das Destillat besitzt nach dem Trocknen die VZ. 34 
[ber. 40,3 fiir CH3-CH: CH -C H (0-C0H )-C H 3] u. liefert mit sd. 50%ig. KOH Pro
penylmethylcarbinol, Kp. 120— 122°; Allophanal, F. 158—159°. — Methyliithylglycerin 
gibt mit HC02H ein Gemisch vom Kp.lg 150— 1G5° u. dieses bei der therm. Zers. (bis 
220°) ais Riickstand Methylathylglycerintriformin, C0Hu O6, Nadeln aus PAe., F. 94,5°, 
ferner ein Destillat von der VZ. 21,5 (bor. 35), also ein Gemisch der Monoformine 
der ungesatt. Alkohole C6Hł20  mit diesen selbst. Verseifung u. Rektifikation lieferten 
die Fraktionen 135— 138° (Propenylathylcarbinol) u. 138— 143° (wesentlich Bulenyl- 
methylcarbinol). (Buli. Soc. Chim. de France [4] 3 9 . 416— 21. Paris, Fac. de Phar- 
macic.) L i n d e n b a u m .

Ad. Griin, Ernst Ulbrich und Franz Krezil, Beitrdge zur Synthese der Wachse. 
Zur Kełonisierung-hochmolekularer Fettsduren war nur die Methode von EASTERFIELD  
u- T a y lo r  (Journ. Chem. Soc. London 9 9 . 2297 [1911]) geeignet. Es geniigten schon 
kleinste Mengen gewisser Eiscnsorten, u. a. auch das Erhitzen in eisemen GefaBen. 
Bei Tempp. bis hochstens 300° war die Rk. quantitativ. Die Red. der Ketono geschah 
fast quantitativ durch Umsetzung mit dem etwa doppelten Gewichfc der bcrechneten 
Menge A. in hóchstkonzentrferter NaOH nach:

2R2: CO +  CH3CH2OH +  NaOH =  2 R , : CHOH - f  CH3C 00N a  
bei geuiigend hoher Temp. — Die Darst. liochmolekularer Olefine gelang leicht durch 
Krhitzen der Alkohole mit l° /0 Naphthalinsulfonsaure auf 200°. Es bildeten sich
2 isomero Olefine (cis-trans-Isomerie). Der Beweis fiir das Vorliegen alloisomerer 
Formen konnte beim Ileplakosen durch Umwandlung der niedriger schmelzenden 
Modifikation in die hoherschm. mittels H N 0 2 gebracht werden. — Die Hydrierung 
von Pzntalriakontanon zu Paraffin erfolgte durchaus nicht leicht. Zur Erzielung 
durchaus reiner Verb. muBte 2—3-mal liydriert werden. Dagegen war die Hydrierung 
der Olefine u. Alkohole leicht zu erzielen.

Y e r s u c h e .  1. D a r s t .  d e r  K e t o n e :  Die Ketonisierung kleinererMengen 
Skaritisdure war innerhalb 3 Stdn. bei 300° beendigt, Palmitinsaure erforderte 295°, 
Myristinsaure 285°, Laurinsdure 270°. —  Pentatriakontanon-{18)-oxim schmolz ent- 
gegen K i p p i k g  (Journ. Chem. Soc. London 5 7 . 985 [1890]) bei 66— 67° statt 59°. —  
Triletrakontanon-(22) (Behenon), C21H43-CO-C2lH43 =  C43Hs(iO, mattweiBe undeutliche 
Knstallchen, wl. in organ. Lósungsmm., F. 92°. —  2. D a r s t .  d e r  s e k .  W a c h ś -  
a l k o h o l e :  Giinstigste Rk.-Bedingungen: Verwendung yon Keton u. A. im mole- 
kularen Yerhaltnis von ca. 1:2, Yerwendung der berechneten Menge NaOH (l/* Mol),
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gel. in der hochstens gleichen Menge W. (ca. 1,1 Mole). Temp. ca. 300°, Rk.-Dauer 
6— 8 Stdn. Die Red. von Behcnon, Stcaron u. Oleon geht bis 80— 90%, die der nied- 
rigen Homologen weniger weit. —  Peniairiakontanol-(IS); (CI7HM)2:CHOH =  C^H^O, 
Krystallehen, 11. in Chlf., h. CC1.„ Bzl., Amylalkohol u. sd. A., F . 92° (korr.). Bei Red. 
des Pentatriakontanons mit Na u. Amylalkobol (Ausbeute wie auch mit anderen Ke- 
tonen 96 97%) bildeto sieb in sehr geringer Menge ein Nebenprod. vom i'. 114—15° 
(Pinakon ?) Acełylderiv. des Penłalriakontanols, F. 58—59°, Benzoylderiv., F. 55—56°. 
AuBerst schwer yerseifbar. —  Hentriakontanol-(16), (Cj5H31)2:CHOH =  C31H840 , seidige 
Niidelchen, F. 85,6° (korr.).

3. D a r s t .  d e r  O l e f i n e :  IS-Clilorpenłalriakontanon, C^H^Cl, durch Chlo- 
rierung mit Thionylehlorid. Krystalle aus Essigester, F. 48—49°. Pentalriakonten-{17), 
c 25h T0, aus der Chlorverb. mit 5°/0ig. NaOH, besser mit dem doppelten tlberschufi an 
entwassertem Na-Acetat bei 300° nach:

(C17H35)2:CHC1 +  CH3COONa =  NaCl -J- CH3COOH +  0^11,5 ■CH:CH'C]6HM. 
Die beiden alloisomeren Formen erhalt man aber nur durch Erhitzen mit ^j-Naph- 
thalinsulfosaure (s. o.) mit 98— 99% Ausbeute. Hóherschm. (cis ?)-Form vom F. 66,5° 
durch Umkrystallisieren aus Essigester, in dem sie wl. ist. Silberglanzendo Krystall- 
schuppon, 11. in CHC13, CC14, nicht in A. u. Eg. Aus der hóchstkonz. Mutterlauge 

15° krystallisierte Pentatriakonten-(17) vom F. 45— 46°, das eventucll nocli 
nicht ganz „ster. rein“ ist u. nur bei móglichst kurzer Rk.-Dauer entsteht,' Kp.j 267°. — 
1 7 ,lS -D ic M o r p e n ta tr ia k o n ta n o n ,  C;,-H70C12 aus dem Olefin in CC14 u. Cl2, F. 47°. Gegen 
Alkalien selbst bei 300° ausnehmend bestandig. —  1 7 ,lS -D ib ro m p e n ta tr ia k o n (a n ,  
C^H;oBr2, aus der hochschm. Form, kleine harte Krystalle vom F. 63— 63,5° (korr.). 
Unl. in A. u. Eg., sonst 11. —  c is -  u. lr a n s -H e n tr ia k o n te n - (1 5 ) ,
Q iH C2. Mengenverhaltnis der Isomeren (aus Essigester) wie oben ca. 2:3. Die eine 
Form bildet silberglanzendo Blattchen, Kp.j 245— 246°, F . 45,2— 45,4° (eine kleine, 
eventuell Terunreinigte, Fraktion hatte F. 47,5°). Dio Mutterlauge liinterlicfl das 
andere Isomere nur ais FI. vom Kp,2 241— 42°. —  1 5 ,1 6 -D ib ro m h e n tr ia k o n ta n , C31H62Br„, 
aus der festen Verb. Sprode Krystallehen, F. 43—43,5° (korr.). LI. in A., Lg. u. li. 
Essigester; unl. in Eg. u. A. Das Br reagiert nur trage. —  cis- u. irans-Heptahosen-(13), 
O b Ę j. Feste Verb.: silberglanzendo Krystallehen aus Eg. F. 34,2° nach Entfemung 
einer bei 47° schm. Verunreinigung. Leichter 1. ais dio Homologen, nur nicht in A. 
u. Eg. Aus der Mutterlauge das Isomere ais wenig viscose FI., Kp.j 210°, erstarrt 
bei — 2° breiartig u. ist bei 4— 5° klar geschm. —  1 3 ,1 4 -D ib ro m h e p ta k o sa n ,  C2;HMBr2. 
Harte Krystallehen, F . 38,5— 39°. — Oxydative Spaltung des festen Heptakosens gab 
das erwartete Gemisch von Tridecan- u. Tetradecansaure. —  c is -  u. ł r a n s -T r ik o s e n - ( l l), 
C23H16. Das Gemisch der Isomeren hatte den Kp.j 175°. Aus konz. Essigesterlsg. 
schieden sich bei — 20° silberglanzendo Krystallblattchen ab. F. 17— 18°. E. 15,7°. 
Aus der Mutterlauge wurde eine wenig viscose FI. erhalten, die bei — 0,5° breiig er- 
starrto u . bei 1— 2° klar geschm. war. Oxydative Spaltung fuhrte zu aquim olekularem  
Gemisch von Undecen- u. Laurinsaure. —  1 1 ,1 2 -D ib r o m tr ik o s a n , C22H16Br2, ldeine 
harte Krystallehen, unl. in A. u. Eg., sonst 11. F. 35,5° (korr.). Das 2. Br-Atom ist 
sehr fest gebunden.

4 - D a r s t .  v o n n- P e n t a t r i a k o n t a n o n ,  C^Hj., (s. o.). 5. D a r s t .  v  o n 
W a e h s e s  t e r n .  Fiir die techn. Yerestcrung war Zusatz gewisser Metalle, wie dio 
der 4. Gruppe von Vorteil. Bei einigen Sśiuren bewirkte schon das Verriihren mit 
etwas gesehmolzenem Sn eine schnellere Rk. Die nachfolgenden Yerbb. wurden durch 
Einw. von Saurechlorid auf im W.-Bade erhitzte Alkohole unter Durchleiten von C02 
u. nachherige Aufarbeitung nach H o n ig  u. S p it z  (Ztschr. f. angew. Ch. 4 . 565 [1S91]) 
erhalten. Ausbeuten mindestens 90%. Alle Ester sind mattweifie, miltrokrjTstallin. 
Aggregate von geringer Plastizitat, sil. in A., PAe., Bzl.-KW-stoffen, Chlf., CCl.j u. dergl., 
unl. in k. A. Das beste Krystallisationsmittel ist Essigester. — Die FF. liegen bei



1926. I. D. O r g a n is c iie  C h e m i e . 3219

4 isomeren Paarcn (z. B. Trikosylpalmitat u. Heptakosyllaurinat boido C39H780 2), bei 
den Verbb. mit gróCerem Alkyl hóher; bei 2 isomeren Paaren aber liegt der F. bei der 
Yerb. mit gróBerem Acyl, also kleinerem Alkyl, hóher.

Trikosyl-(12)-laurinat, (Cu H23)2:C H -0-C 0-C uH23 =  C35H70O2, F . 21,5—22,5°; Tri- 
kosyl-(12)-myristinat, (Cn H23)2:C H -0-C 0-C 13H 2, =  C37H740 2, F. 25—25,5° (korr.); Tri- 
kosyl-(12)-palmitat, (Cn H23)2:CH -0-C0C15H31 =  C39H7a0 2, F. 27,5— 28° (korr.); Tri- 
kosyl-(12)-stearat, (CnH ^-CH -O CO C^H ^ =  C41H820 2, F. 29,5—30,5°; Heplako-syl- 
(.U)-laurinat, (C ^H ^rC H -O C O -C nH ,, =  C39H ,80 2, F. 34—35°; II/>plakosyl-(14)-my- 
risłinał, C41H820 2, F. 37,5— 38° (korr.); Heptakosyl-{li)-palmitat, C43ITfi60 2, F. 41,5 
bis 42° (korr.); Heptakosyl-(14)-stearat, C46Hso0 2, F. 39,5— 40,5° (korr.); Hentriakontyl- 
(ld)-laurinat, (C15H3])2:C H -0-C 0-C nH23 =  C43H80O2, F. 39,5— 40,5°; Hentriakontyl- 
(lG)-myristinat, C45H(l0O2, F. 45,5—46,5°; Hentriakontyl-(16)-palmitat, C47H940 2, F. 48,5 
bis 49,5° (korr.); Hentriako)ityl-[16)-stearat, C49H980 2, F. 50,5—51° (korr.); Penlatria- 
kontyl-(lS)-laurinat, (Cj-H^^iCfl-OCO-CnH^ =  C.17H310 2, F. 42,5—43,5° (korr.); Pen- 
<«lriakontyl-(18)-myrislinat, C49H980 2, F. 49— 50° (korr.); Pentatriakontyl-(lS)-palmitat, 
C51HI02O2, F. 54— 55° (korr.); Pentatriakontyl-(lS)-stearat, C53H106O2, F. 56— 57° (korr.). 
(Ztschr. f. angew. Ch. 39. 421— 28. Aussig a. E., G e o e g  S c h ic h t  A.-G.) H arm s.

H. O. Halvorson, Die Bereitung von remem Natriumricinoleat. Die rolie, auf 
dem Verseifungsweg gewonnene Rieinolsaure, eine braune, dickfl. Fettsaure, wird 
nach 2-wochigem Sedimentieren dekantiert. Es wird m it BaCl2 gefallt, der Nd. mit A. 
aufgenommen, da das Salz der Ricinsaure in h. A. im Gegensatz zu den Stcaratcn u. 
Oleaten gut 1. ist. Nach Auskrystallisieren bei 5° Behandlung mit 10% HC1. Ent- 
fernung der HC1 u. der letzten Spuren Ba mit H 2S 0 4. Abzentrifugieren der B aS04 
u. t)berfuhren in die Na-Seife durch die erforderliche Menge NaOH. Klarung dureh 
Filtrieren, Einengung auf J/4 V°l. Die sich ausscheidende Seifo wird bei 35° getrocknet 
u. soli eine bei 5° stabile u. selbst in Konzz. von 10% klar bleibende Lsg. ergeben. 
(Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 22. 553— 55; Ber. ges. Physiol. 33. 26—27. 1925. 
Minneapolis, Dep. of bacteriol. a. immunol. univ. of Minnesota. Ref. IiA D ISC H .) Opp.

Griffith Glyn Jones und Thomas Martin Lowry, Studien uber dynamische Iso- 
merie. X X I. Die Ge-schwindigkeit der Mutarotalion der Tetramethylglucose und Tetra- 
acetylglucose in  wasserigem Aceton. (X X. vgl. S. 1970.) Vff. untersuehen die Einw. 
des Acetons auf die katalyt. Wirksamkeit des W. bei der Mutarotation u. finden, 
daC das Aceton diese Wirksamkeit in bedeutend gróCerem Mafie herabsetzt, ais der 
Konz. entspricht. So ist die Geschwindigkeit der Mutarotation in einem 50%ig. Aceton* 
W. Gemisch nur noch 20% derjenigen in reinem W. Ein Yergleich der Geschwindig- 
keit der Mutarotation mit dcm partiellen Dampfdruck wss. Acetons bei 30° ergab 
keine Beziehungen zwisehen diesen beiden GróBen. Vff. nehmen an, daB die katalyt. 
Wrkg. des W., dio der gesamten Konz. nicht proportional ist, aueh keine einfache 
lineare Funktion des partiellen Dampfdruckes darstellt.

V e r s u c h e .  (Vgl. Jouni. Chem. Soc. London 127. 1387; C. 1925. II. 1951.) 
Die Anfangsdrehung der sorgfaltig gereinigten Tetramethylglucose betragt 117°, 
die Enddrehung 95°, der Geschwindigkeitskocffizient ist 0,0128. Reine Tetracetyl- 
glucose schmilzt schnell erhitzt bei 123°, bei langsamem Erwarmen bei 110°. [a]il8i =  
+ 6 ° fur eine 5%ig. Lsg. von Tetracetylglucose in wasserfreiem Aceton bei 20°. Eine 
Hydrolyse der Tetracetylglucose in wss. Aceton wurde innerhalb einer Woche bei 18° 
nicht beobaehtet; nach 10 Tagen betrug sie ca. 0,5%, nach 7 Monaten 5%. Sie ist 
daher ohne wesentlichen EinfluB auf die Geschwindigkeit der Mutarotation. —  l g  
Tetramethylglucose oder 0,5 g Tetracetylglucose werden zu den opt. Messungen in 
20 ccm wss. Acetons verschiedener Konz. gel. Die Geschwindigkeit der Mutarotation der 
Tetramethylglucose wurde fur 0— 95%ig. Acetonlsgg. untersucht, fiir Tetracetylglucose 
mfolge ihrer geringen Lóslichkeit in W. von 5%ig. Lsgg. aufwarte. Zum SchluB geben 
Vff- e'ne tabellar. Ubersicht der Yersuchsergebnisse. Diese Resultate stehen in Ein-
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klang mit den Angaben I r v i n e s  (vgl. Journ. Chem. Soc. London 103. 584; C. 1913.
II. 245), daB in wasserfreiem Aceton keine Mutarotation stattfindct, (Journ. Chem. 
Soc. London 1926. 720—23. Cambridge, Univ.) B e r e n d .

H. Colin und A. Chaudun, Andemngen der Hydrolysekonstanten mit der Zucker- 
konzenlration. (Vgl. S. 1391.) Die anfangliche Hydrolysegeschwindigkeit der Sac- 
charose durch Sauren ist nicht nur yon der Konz. des Zuckers abhiingig, sondern 
auch von der Art des anwesenden Katalysators, d. h. der SiŁure. Mit abnehmender 
Starkę der Saure nimmt auch das Verhaltnis k/k' der Hydrolysekonstanten ab, 
worin k die Hydrolysenkonstante fur die Zuekerkonz. von 40 g auf 100, k' die von 
5 g auf 100 bedeuten. Ebenso wie Erhohung der Saccharosekonz. wirkt die Zugabo 
von Glycerin. Verss., die an 1/10-n. Lsgg. von Salzsaure, Trichloressigsaure, Schwefel- 
saure, Oxa.lsd.ure, Ameisensaure, Cilronensaure u. Essigsaure ausgefiihrt wurden (die 
Lsgg. enthielten 5 g Zucker u. 48 g Glycerin auf 100) ergaben, daB die Zugabe von  
Zucker wie von Glycerin die gleichen Effekte hervorbringt: eine Zunalinie der WlL- 
HELM Yschen Konstanten bei starken Sauren  u. eine V crm inderung bei schw achen  
Sauren. Yf. folgert, daB nicht nur das H-Ion, sondern auch das Kation die Hydro- 
Iysengeschwindigkeit beeinfluBt. (C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 775—76.) H a a s e .

E. Carriere, Beirachtungen iiber die Nilrierung der Cellulose. Yf. hat folgende 
Beobachtungen gemacht: Das zur Fabrikation von CPX (SchieBbaumwolle mit 13,4% 
nach dem Turbinierungsverf. von S e l w i g  dienende H 2S 0 4-H N 03-Gemisch wurde 
vor u. nach der Nitrierung analysiert. Aus der verbrauchten H N 0 3 u. dem gebildeten 
H 20  u . unter Berucksichtigung allcr Begleitumstande berechnet sich fiir das primaro 
Rk.-Prod. die Formel C'21//210 5(At0 3)i1, welche einen vicl hoheren Nitrierungsgrad 
repriisentiert ais die Formel C21H290 9(N 03)n des schlieBlich erhaltenen CPj. Etwas 
Ahnliches ergab sich bei der Fabrikation des CP2 (mit 12% N ); dem primaren Rk.- 
Prod. kommt hier die Formel C217/30O10(iYO3)10, 2HNOz zu gegeniiber der Formel 
C21H310 i1(N 03))) des fertigen Prod. Diese Pernitrocellulosen sind nicht stabil u. 
werden von W. in HNOa u. CPi bezw. CP2 zerlegt. Tatsachlich enthalten die Wasch- 
fll, der abgesaugten Prodd. mehr H N 0 3 ais die Sauregemische, in denen die nitrięrten 
Prodd. scliwimmen. —  CPj u. CP2 besitzen sehr yerschiedene Eigenschaften. In 
einem Gemisch von 2 Teilen A. u. 1 Teil A. lost sich CPX nur zu 10, CP2 jedocli zu 
mindestens 94%. Dementsprechend sind auch die beiden Pernitrocellu losen von- 
einander verschieden. Die des CP2 enthalt wesentlich addierte H N 03 u. bleibt immer 
fettiger beim Absaugen ais die des CPlf welche iiberschussige H N 0 3 nur in Form yon 
Estergruppen, auBerdem anscheinend — infolge Anhydrisierung zweier alkoh. 
Gruppen — eine Atherfunktion enthalt. Eine Folgę dieser verschiedenen Iionst, 
ist, daB sich CP2 viel leichter (schon mit k. W. fast yollstiindig), CPj dagegen viel 
schwerer (erst mit sd. W.) stabilisiert. — Die ermittelten Tatsachen erklaren auch, 
weslialb das nach dem Yerf. von THOMSON hergestellte CPŁ leichter stabilisierbar 
ist ais das. nach dem Verf. von S e l w i g  hergestellte. (Buli. Soc. Chim. de France
[4] 39. 43S— 43.) L i n d e n b a u m .

J, R. K atz, Ober die Bildung von „Alkali-G'ellulose-Verbi>idiinge>i“; wenn das 
Medium ein Gemisch von Wasser und Alkohol ist (statt IVasser allein). (Kónigenspektro- 
graphische Beobachtungen.) (Vgl. Ztschr. f. Elektrochem. 31. 157; C. 1925. I. 2208.) 
Nach YlEWEG (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1917; C. 1925. I. 41) soli sich in wss.-alkoh. 
Lsg. k e in e  Alkalieelluloseverb. bilden, wahrend H e s s  (Ztschr. f. angew. Cli. 38. 230,
C.1925. I. 1974) chem. Bindung annimmt, die Quellung jedoch durch den A. zuriick- 
gedrangt wird. Vf. hat deshalb die Einw. wss.-alkoh. Alkalilsgg. auf Cellulose nocli- 
mals róntgenograph. untersucht u. findet in beiden Fallen das typ. R ó n tg e n sp e k tro -  
gramm der in wss. NaOH geąuollonen Cellulose. Daraus geht hervor, daB auch bei 
der Quellung in wss.-alkoh. Lsg., wo das flachę Stiick der Viewegschen Kurve so auf- 
fiillig fehlt, dennoch die gleiche rontgenspektrograph. Yeranderung auftritt. die bei
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wss. Lsgg. ungefiihr bei der gleichen Konz. auftritt, \vo der Kniekpunkt der Viewegsehen 
Kurve liegt. Vf. zieht daraus denSchluB, daB aueli in der wss.-alkoh. Lsg. sich die 
Alkalicelluloseyerb. bildet u. zwar nimmt die Cellulose aus einer 50%ig. alkoh. Lsg. 
mit 16% NaOH etwa 40% ihres Gewiehtea, aus einer 10%ig. alkoh. Lsg. etwa 13°/0 
NaOH auf. Diese Mchraufnahme aus wss.-alkoh. Lsg. ist noeh ungeklilrt. (Ztschr. f. 
Elektrochem. 32. 125— 28.) B r a u n s .

G. Klein, Aldehydabspaltung aus Zuckerarten. N e u b e r g  (Biochem. Ztsclir. 67.
58. 127; C. 1914. I. 591. 605) u. S p oh r  (Biochem. Ztschr. 57- 95; C. 1914. I. 158) 
fandcn, daB viele organ, Sauren bei ultrayiolettem Licht oder mit Katalysatoren 
Aldehyd abspalten. ROSENTHALER (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. 251. 
587; C. 1914. I. 956) erhielt ebenfalls Aldehyd aus Zuckern u. mehrwertigen Alkoholen 
nach Behandlung mit etwas KM n04 u. H 2S 0 4. Vf. untersuchte eine 'groCe Reihe 
organ. Verbb. u. fand, daB Glucose bei der Dest. in saurer, neutraler oder alkal. Lsg. 
Formaldehyd abspaltet, der ais Formaldomedon bestimmt wurde. Ebenso gaben Fruc- 
tose, Galaktose, Mannose, Saccharose, Lactose, Maltose, liaffinose, Arabinose, Glykogen, 
Inulin, Dexlrin, Lichenin, Starkę, Agar, u. Cellulose fernor Glueoside wio Asculin, 
1'hlorhidzin, Coniferin, Salicin  u. Hesperidin, besonders nach der Hydrolyse, dann 
Glykolsdure u. Glycerin Formaldehyd ab. Rhamnose u. Quercilrin gaben Acetałdehyd. 
(Biochem, Ztschr. 169. 132—38. Wien, Univ.) B r a u n s .

Samuel Coffey, Die Mercurierung aromatisclier Yerbindungen. II. o-Nitrololiwl. 
(I- vgl Journ. Chem. Soc. London 127- 1029; C. 1925. II. 545.) Mercuriacetat u.
o-Nitrotoluol gebon im Laufo einer Stde. von 110 auf 150° erhitzt, 12 Stdn. bei dioscr 
lemp. gehalten u. dio entstehenden Acetoxymercuriverbb. mit NaCl umgesetzt,
4-Chlormercuri-2-nitrotoluol, C7H0O2NClHg, aus Aceton Nadeln vom F . 220,5—221° 
(korr.), swl. in allcn organ. Losungsmm. mit Ausnahme von Aceton u. Eg. Mit Br 
in Chlf. behandelt cntsteht 4-Broin-2-nitrotoluol vom F . 44,5—45°, mit J  analog 
naeh 12 Tagon 4-Jod-2-nitrotoluol vom F . 60,5—61°. In verd. Aceton mit KBr um
gesetzt entsteht aus der Mercuriverb. 4-Brommercwi-2-nitrotoluol, aus Aceton, F . 241° 
(korr.). Analog mit K J  4-Jodmercuri-2-nitrololuol, aus Aceton, F . 286° (korr.). Die 
Anwesenhcit von 'G-Chlormercuri-2-nitrotoluol in obigem Reaktionsgemisch IaBt sich 
durch Dberfiihren in das G-Brom-o-toluidin bezw. sein Aeetylderiv. beweisen, des- 
gleichen auch durch Uborfiihrcn in m-Brombenzoesaure 3(5)-Chlormcrouri-2-nitro- 
toluol nacliweisen. 4-Cl)lormercuri-2-nitrotoluol liefert mit einer wss. Lsg. von Na- 
Sulfid 3 Stdn. gescluittolt das farblose Sulfid u. dieses 2 Stdn. auf dem Wasserbad 
erhitzt u. in geeignetcr Weiso vom Mercurisulficl gotrennt i-Mercuribis-2-nitrotoluol, 
f ] |lIJ20 4N2Hg, aus Aceton Nadeln vom F. 291° (korr.). 6-Nitro-m-toluklin liefert 
>u A. mit S 0 2 behandelt u. mit K N 0 2 oder gasformiger salpetriger Saure zur lik . 
gebracht 2-mtrololyl-2.nilrotoluol-5-sulfazid, C14H140 6N4S, aus Eg., F . 157— 158“ 
(Zers.). Dns Sulfazid gibt mit Baryt gcspalten 2-Nilrotoluol-5-sulfinsaure, C7H ,0 4NS, 
l'e-Salz. Dio Sulfinsaure liefert mit 50% alkoh. Mereurichlorid eine Woche erhitzt 
'‘■Chłormercuri-2-nilrotoluol, aus Aceton, F . 210°. Analog wio obon liiBt sich auch 
aus G-Nitro-p-toluidin 2-Nilrotolaol-'l-sulfinsaure vom F. 95° lierstellen. Journ. Chem. 
Soc. London 1926. 637— 43. London, R a l p h  F o r s t e r  Lab.) T a u b e .

Marston T. Bogert und Ralph L. Evans, tlber neue Farbstoffzwischenprodukle: 
- A-Diaminophenylozyd, 2-Nilro-i-aminophenyloxyd und 2,4-Diam inoph enylsulfid, 
Diese Verbb. sind in der Literatur bishcr nicht besehrieben, obwohl die notwendigen 
Ausgangsmaterialien (2,4-Dinitrochlorbenzol u. Phenol) billig sind u. das 2,4-Dinitro- 
phenylosyd seit langom bokannt ist. D ie Red. des letzteren ist CoOK nicht gelungen, 
das Amin soli sich nach ihm an der Luft sofort zers. Vff. haben sowohl die partielle 
•ds die yóllige Red. orzielt u. dio Aminę ais ganz stabil befunden. Mehrere Azofarbstoffe 
"urden aus ihnen dargestellt. Dieselben Synthesen wurden auf die S-Reihe iibertragen.

VIII. 1. ' 210
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2,4-Dinilrophenyloxyd. 2,4-Dinitrochlorbenzol u. K-Phenólat (geringer t)ber- 
schuB) werden miteinander vcrrieben, zunachst in klcinen Mengen (Phenolat stcts im 
UbcrschuB). Anderenfalls ist die Rk. so heftig, daB Entziindung erfolgt. Nach Stehen 
iiber Naeht nird unter W. pulverisiert u. mit vcrd. NaOH gewaschen. Iiellgelbe Nadeln 
aus A.-Aceton, F. 69— 70° (korr.). —  2-Nilro-4-arninophenyloxyd, C12H10O3N2. Zur 
alkoh. Lsg. des vorigen gibt man allmahlieh SnCU u. konz. HC1 (Temp. unter 60°) u. 
fallt das łiltr a t mit NH,OH. Granatrote Prismen oder orangerote Platten ans A., 

107 108° (korr.), 1. in starken Sauren, mit W. fśillbar. Durch Eliminierung des 
N H 2 entsteht 2-Nitroplienyloxyd (Konst.-Beweis). —  Acetylderiv„ CwH120 4N2. Mit 
Acetanhydrid in Eg. Hellgelbe Nadeln aus A., F . 118° (korr.). Einmal wurden nebcnher 
diamantahnliehe Prismen, F. 124° (korr.), erhalten, die ebenfalls zum Nitroamin zuriick- 
Y orseift wurden. — 4-Phenoxy-3-mlroplienyldiazoniumclilorid. Das Nitroamin wird 
leicht. diazotiert, bcsondcrs in Ogw. von etwas Eg. Dio Diazoverb. ist auffallend be- 
standig u. kuppelt noch nach 1 Min. langem Kochen, m it a-Naphlhol fuchsinrot, mit 
/?-Naphthol braun. —  Phenoxyalizaringelb GG. Durch Kuppeln mit Salicylsaure u. 
Soda, dann aussalzen. Na-Salz gelb, farbt Seide citronengelb. — 2,4-Diaminojjihenyl- 
oxyd, C12HJ2ON2. Aus der Dinitro- oder Nitroaminoverb. m it Fe u. HC1 (80—100°,
10 12 Stdn.). Isolierung iiber das Hydroclilorid, pcrlengliinzende Platten aus A.-Bzl.,
I1, ca. 210° nach Erwciehcn bei ca. 190°, 11. in W., A ., unl. in Bzl. Dassclbe wird mit 
NaOH (-J- etwas Hydrosulfit) zerlegt, Amin in li. Bzl. aufgenommen. Diamantahnliehe 
Krystalle aus Bzl., F. G7° (korr.), swl. in W., zl. in A., A., Bzl., im Vakuum destillierbar, 
bestandig. — Diacetylderiv„ (ĄaHlc0 3N 2, Krystalle aus W. oder 50%ig. A., F. 171° 
(korr.). Phenoiybismarckbraun. Aus obigem Hydroclilorid mit Nitrit u. verd. HC1, 
aussalzen. Blaubraune Krystalle aus A. (^- etwas HC1), wl. in W., verd. Sauren, 11. 
in A. Fiirbt Seide rotbraun. —  Phenoxyclirysoidin. Durch Kuppeln von Phcnyldiazo- 
niumchlorid mit obigem Diamin in verd. HC1, dann Na-Acetat zusetzen, kochen, aus
salzen. Rotbraune Krystalle, wl. in W. Farbt Wollc u. Seide gelbbraun bis braun. —
2,4-Dinitrophenyhulfid. Aus 2,4-Dinitrochlorbenzol u. K-Thiophenolat. Gelbe Nadeln 
aus 80%ig. A., dann A.-Aeeton oder A.-Bzl., F. 117°, 11. in Aceton, Bzl., wl. in A., 
unl. in W. 2,4-Diaminoj)Jienyhulfid, C12HJ2N 2S. Aus dem vorigen wio oben. Das 
Hydroclilorid wurde nicht isoliert, Hellgelbe Prismen aus Bzl. oder A., F. 107°, I. in 
A., Bzl., swl. in W . —  Phenylmercaptochrysoidin. Darst. wie oben. Ticfrotc Flocken, 
wl. in W., verd. Sauren, 11, in A. Fiirbt Wolle u. Seide orangegelb. Das H ydroclilorid  
krystallisiert gut aus verd. A. (Ind. and Engin. Chem. 18. 299—302. New York, 
Columbia-Univ.) LlNDENBAIIM.

Charles Dufraisse und Rene Chaux, U ber die c/.-Alkoxybenzahceloplienonc. 
(Vgl. DuFRAISSE u .  Mitarbeiter, Ann. dc Chimie [9] 17. 138; C. 1925. I. 370, C. r. 
d. 1’Acad. des sciences 178. 948. 180. 1946; O. 1924. I. 2348. 1925. II. 1596, u. vorher- 
gehende Arbeiten.) Im Laufe der stereochem. Studicn in der B e n z a l a c e t o p h c n o n -  

reihe wurde die Alkoxygruppe bisher nur in der /?-Stellung untorsuclit. Der vor 
einiger Zcit (C. 1925. II. 1596) beschriebene Nachweis des a-Oxybenzalacetophenons 
hat es erforderlieh gemacht, auch die <x-Alkoxybenzalacelophenone, CGH--CO■ t (Ol i ) : 
CH'C6H5, in den Kręis der Unterss. einzubeziehen. Auch von diesen Verbb. konnie 
bisher nur je eine einzige Form gewonnen werden. Umlagerungsverss. werden durch 
die niedrigen F.F. (ca. 35°) u. groBc Loslichkeit der Verbb. ereehwert. a-Alkoxy- 
benzalaeetophenone sind inzwischen auch von Ma l k in  u .  ROBINSON (Journ. Chem. 
Soc. London 127. 369; C. 1925. I. 2072) beschriebcn worden, jedoch verfolgen Vff. 
andere Ziele ais genannte Autoren. Bzgl. der Hydrolyse dieser Verbb. zu Phenyl- 
benzylglyoxal, CcH5-CO-CO-CH2-C0H5, ist die auch von den engl. Autoren an- 
gewandte Beliandlung mit NaOH nicht etwa nebensaelilich, sondern notwendig zur 
Erzielung eines krystallisieiten Prod. auf> dem Wego iiber das Enolsalz (1. c.), da man 
sonst, besonders wenn Warnic in Anwendung konirnt, stcts die fl. Form crlialt. —
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Der Konst.-Beweis fiir dio a-Alkoxybenzalacetophenone wurde eininal durch (jber- 
fuhrung in a.- Broniphenylbmzylgl yozal, C0H- • CO ■ CO ■ CHBr • CcH5, sodann durch 
Spaltung in Benzoesaure u. o:-Alkoxyslyrole, C„H6-CH: CH(OR), gefiihrt.

V e r s u o h e .  oj-Methoxyacetophenon, C6H6-CO-CH2(OCH3). Aus Methoxy- 
acetonitril u. C0H6MgBr. Nach ca. 2-std. Kochen wird die ath. Lsg. abgegossen, dic 
Mg-Verb. schnell unter A. zerkleinert, mit A. gewaschen u. mit vcrd. H2S 0 4 zerlegt. 
Kp.13 117— 118°, F. 7— 8°, D .18, 1,096, D.20'24 1,0939, nD2°>2 =  1,5338*, sehr luft- 
empfindlich. Semicurbazon, C10HI3O2N3, Krystalle aus Bzl., F. 126— 127°. — a.-Mdli- 
oxybenzalacdophenon, C16H 140 2. Zur Miscliung des vorigen mit Benzaldehyd tropft 
man unter Kuhlimg NaOCH3-Lsg., laBt 8 Stdn. bei Zimmertemp. stehen, wasclit 
mit wenig W. u. sauert mit HC1 an. Dickcs Ol, Kp.3 184— 186°, bald erstarrend, 
schwaeh gelbliche Tafeln aus CH3OII, F. 34—35°, sil. auBer in W., oxydabel. [Aus 
der Mutterlauge wurden in iiuBerst geringer Menge Nadelbuschel, F. 103— 105°, er- 
lialten.] — Phenyłbe?izylglyoxał. lu  die wss.-alkoh. Suspension des vorigen leitet 
man HBr u. kocht 20 Min., verd. mit W., iithert aus u. gibt zur ath. Lsg. Na. Dic 
tiefrotc Lsg. des Na-Salzes wird mit vcrd. HC1 zerlegt. F. 86°. Weitere Eigenscliaftcn 
vgl. 1. c. — v.-Bromplienylbenzylglyoxal. Aus dcm a-Methoxybenzalacetophenon- 
dibromid (M alk in  u. R o b in so n ) u . HBr wie oben. Hellgelbc Krystalle (vgl. J o r -  
LANbER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 0 . 417; C. 1 9 1 7 -  I. 759). — a-Methoxybenzal- 
acetophenon, in methylalkoh. Lsg. im evakuiertcn Rohr einige Tage dcm Sonnen- 
licht ausgesetzt, yerwandelt sich in ein uiikrystallisierbaros Harz. — o)-Alhoxyacelo- 
plienon, Kp.a 99—100°, Kp.13 124— 125°, F. 8— 9°, D .184 1,059, D.2°.34 1,0563, nn20-0 =
1,5222. — a.-Athoxybenzalacelophenon, C17H10O2, Kp.2,5 175— 176°, schwach gelbliche 
Krystalle aus sehr wenig A., F. 34— 35°, sil., oxydabel. Wird durch Erhitzen mit 
festem Atzalkali in Benzoat u. co-Athoxyslyrol gespalten. (Buli. Soc. Chim. do 
France [4] 3 9 . 443— 51. Paris, Collćge de France.) L indenbaum .

Leon Rubenstein, Substitułion in vicinal Iriaubstituierten Benzolderivaten. IV. 
(III. ygl. S. 906.) Untersucht wurde die Substitution an yicinal substituierten Verbb. 
des Typus I, wo X  eine schwach o,p-dirigierendc Gruppe darstellt. Dio Bedingung 
wird von den Dialkyloxybenzylalkoholen II erfiillt, o-Veralryłałkoliol, 2,3-Diuthoxy- 
benzyhlkohol u. 3-Mdhoxy-2-dthoxybenzylalkohol geben bei der Nitrierung guto Aus- 
benten des 5-Nitroderiv. Dio Bromierung verlauft unbefriedigend, doch entstehen 
ebenfalls geringe Mengen der 5-Bromderivv. Dic Dialkvloxyzimtsaurcn III, in denen X  
orne o,p-dirigierende u. ungesiitt. Gruppe darstellt, liefern im Fallo der 2,3-Didthoxy- 
ii. ■j-Melhoxy-2-uthoxyzimts(iuren die 5-Nitroderivv. 2,3-Diincthoxyzimtsaurc liefert 
dagegen ein Gemisch mit 85% des 5-Nitro- u. 15% das 6-Nitroderiv.

OR OR OR

f ? l 0R' r ^ £ R' r ^ 0E-
l  : G E  ■ C O O II

^ e r s u o h c .  2,3-Dimethoxybcnzylalkohol (aus o-Vcratrumaldehyd nach Can- 
NIZZaro) liefort in Eg. bei 40— 50° nitriert 5-Nilro-2,3-dimełhoxybenzylalkohol,
c9h uo5n , aus Methylalkohol, F. 67°. Durch Oxydation mit KMn04 5-Nitro-o-yera- 
trumsaure vom F. 176°. 3-Methoxy-2-ilthoxybenzaldehyd gibt nach Ca n n iz z a r o  
°-Ndhoxy-2-athoxybenzylalkóhol, Kp.ł3 148° u. dieser in Eg. nitriert ó-Nilro-3-meth- 
oxy-2-iilhoxybenzylalkohol, C10H13O5N, ans A., F. 132°. Durch Oxydation 5-Nitro-3- 
mothoxy-2-athoxybenzoesaure vom F. 169°. 2,3-Didthoxybenzylalkohol, Cu H160 3, 
Kp.u 163°, Kp.j9 167°, aus PAe., F. 35° (wie oben hergestellt) gibt nitriert 5-Nitro-2,3- 
diulhoxybenzylalkohol, Cn H150 5N, aus A. F. 75°. Durch Oxydation 5-Nitro-2,3-diathoxy- 
benzoesaure vom F. 118°. o-Veratr3'Ialkohol liefert in Eg. bei Ggw. von Na-Acetat 
'romiert 5-Brom-2,3-dimethoxybenzylalkohol, C0HnO3Br, aus PAe., F. 82°. Durch 
xydation 5-Brom-o-veratrumsauro vom F. 120°. Analog 5-Brom-3-methoxy-2-dthoxy-

2 10 *
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benzylalkóhol, C10H13O3Br, aus PAe., F. 55— 56° u. 5-Brom-2,3-diathoxybenzylalkohol, 
CuHuOaBr, aus PAe., F. 60°. 2,3-Dimethoxyzimtsaure gibt mit konz. H N 03 nitriert 
ein Gemisch der N itroderiw ., welehes durch fraktionicrte Krystallisation der Sauren 
u. Ester zorlcgt werden kann. 1. 5-Nilro-2,3-dimel7ioxyzimtsaure, CuHu 0 6N, aus A., 
F. 229°, Atliylesler, C13H150 6N, aus A., F. 111°. Durch Oxydation 5-Nitro-o-veratrum- 
saure; u. 2. 6-Nitro-2,3-dimethoxyzimtsaure, aus verd. A., F. 210—215° (Zers,). Alhyl- 
ester, aus vcrd. A., F. 86“. Durch Oxydation mit KM n04 boi 90° 6-Nitro-3-oxy-2- 
111etboxyben7.ocsa.uro. 3-Methoxy-2-dthoxyzimtsdure, C12H140 4, aus A., F. 151° (aus 
3-Methoxy-2-athoxy benzaldehyd u. Malonsauro in Pyridin) liefort nitriert 5-Nitro-3- 
inelhoxy-2-uthoxyzimtsaure, Ci2H130 6N, aus A., F. 200— 201°. Analog 2,3-Didtlioxy- 
zimlsaure, C13H160 1, aus A., F . 161° u. 5-Nitro-2,3-diathoxyzimtsdure, Ci3HI50,N,
F. 199°. Fernor aus 5-Nitro-o-veratrumsaure durch Red. mit Sn u. HC1 5-Amino-o- 
reralrumsdure, CsH^O.N, F. 250° (Zers.) u. durch Ersatz der NH2-Gruppe durch Br
5-Brom-o-veratrumsaure vom F. 120° (s. o.) (.Tourn, Chem. Soc. London 1 9 2 6 . 648 
bis 53. Oxford, D y s o n  P e r r i n s  Lab.) T a u b e .

G. Weissenberger, F . Schuster und L. Piatti, Zur Kennlnis der Itcstfelder 
orcjanisclier Verbindungen. Wss. Lsgg. von Essigsaure, dereń Titcr bekannt war, 
wurdcn niit gomessenen Mengen von Kresol oder cydo-Hexanol bei 18° heftig go- 
schuttelt u. nach einigen Stdn. die Eg.-Konz. der wss. Lsg. durch Titration bestimmt. 
Da dio Eg. in beiden Mcdien dasselbe Mol.-Gow. besitzt, ergibt sich der Verteilungs- 
koeffizient fur konstantę Temp. ais innerhalb der Versuchsfehlcrgrenze konstant. Im 
Falle Kresol-W. wurde der Koeffizient zu 1,02, im Falle cyclo-Hcxanol-W. zu 1,14 
gefunden. Die Tatsaclie, daB Eg. mit Kresol eine Molekiilverb. eingeht, driickt sich 
somit ńi don Verteilungskoeffizicnten aus.u. es ergibt sich hieraus eine neue Methodo 
zur Unters. des Restfeldes organ. Verbb. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 5 1 . 77—80. 
Wien, Univ.) T a UBE.

Pierre Bedos, Beiłrag zur Kenntnis der geometrischen Stereoisomerie in der cyclo- 
Hexanreihe. V. Vber die o-cydo-Hexyl-cyclo-}iex(inole. (IV. vgl. S. 2910.) Ivinv.es 
Ref. nach C. r. d. 1’Acad. des seiences vgl. C. 1 9 2 4 . I. 479. Nachzutragen ist: Die 
Linw. von C6HuMgCl auf cyclo-Hexenoxyd verliiuft wieder in zwei Phasen. Zur 
Vollendung der Rk. wird 1 Stde. auf ca. 200“ erliitzt. Neben dem cis-o-cych-Ilexyl- 
cydo-hexanol bildet sich stets eine gewisse Menge cydo-Hexanol, w ahrsche in lich  infolge 
Oxydation des CeHu MgCl zu C9Hn -0-MgCl. —  Das o -cy d o -H ex > jl-cyd o -h ex a n o n -  

semicarbazon ist nur bei Anwendung von f r e i e m Semiearbazid u. vcrd. Essigsaure 
in krystallisierter Form erhiiltlich. — a.-cydo-IIexenyl-cydo-hcxanol, C6H9(OH): C0H1U. 
[W ohl richtiger ais u.-cydo-Hexyliden-cydo-hexanol zu bezeichnen. D. Ref.] Aus 
a-eyclo-Hexyliden-cyclo-hexanon mit N a u. A. Ivp.13 138—139°, erstarrt bei starker 
Kuhlung, Krystalle aus Lg„ F. 34— 35°. Phenylurełhan, CjgH^OjN, Krystalle aus 
A., F. 117° (vgl. W a l l a c h ,  L i e b i g s  Ann. 3 8 1 . 85 [1911]). — Die Hydrierung dieses 
Alkohols in A. (-j- Pt) Terlauft sehr langsam u. unvollkommen, das P t muB mehrfach 
erneuert werden. Das Gemisch der o-cydo-Hexyl-cydo-hexanole zeigt Kp.16 140—144°. 
Phenyłurdhane, C19H2. 0 2N; Trennung durch fraktionierte Krjrstallisation aus absol. 
A.; FF. 111— 112° (unreines trans-Deriv., das reine vgl. unten) u. 122° (reines cis-Deriv., 
ident. mit dem Prod. aus cyclo-Hexenoxyd). WALLACH bat nur e i n  Phenylurethan  
vom F. 117° erhalten. —  Der umgekehrte Weg, niimlich katalyt. Hydrierung des 
a-cyclo-Hexyliden-cyclo-hexanons in A. (-j- Pt), die ebenso unvollkommen wie dio 
obige yerlauft, zum o-cydo-Ilexyl-cydo-hexano7i u. Red. dieses mit Na u. A. gibt dic- 
selben Endresultate. Die vóllige Trennung der Phcnylurethane gelang hier noch weniger.
— trans-o-cydo-Hexyl-cydo-hexanol, C12H220 . Nach dem etwas veriinderten Verf. von 
G u e r b e t  (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 5 5 . 115G [1912]) aus 500 g cy c lo -H ex an o l u. 
200 g festem KOH, 10 Stdn. koclien, dann in W . Ausbeute sehr gering, da der griiCte 
Teil unverandert bleibt. Kp.13 1 3 0 - 138°, erstarrt boi starkein Abkiihlen u. schm. wieder
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zwischen 0 u. 10°, D .I81S 0,9956, m ,18 =  1,509. Plienyluretlmn, C10H27O2N, Nadeln 
aus A., F. scharf 114°. Dieser Alkohol licfert boi der Cr03-0xydation ebonfalls o-eyclo- 
Hex)'l-cyclo-hexanon. — Letzteres Koton, im Laufe diesor Arbeit auf vorschiedenen 
Wegen erhalten, zeigte immer Kp.i2 128— 130°, sein Semicarbazon F. 181— 182°. Es 
scheint versehieden zu sein von der von WALLACH (1. c.) unter der gleichen Bezeichnung 
beschriebenen Vorb. vom Kp.J2 137°, Semicarbazon F. 203°. (Buli. Soc. Chim. de 
France [4] 3 9 . 473—87. Fac. des Sciences do Montpellier.) L in d e n b a u m .

Thomas Martin Lowry und Glyn Owen, Untersuchungen iiber Valenz. V. Al*  
forplionsspekiren von Halogen- und Sidjonsaurederimten des Caniphers: Ursache der 
Ketonabsorption-sbande. (IV. vgl. Journ. Chem. Soc. London 1 2 5 . 1921; C. 1 9 2 4 . II. 
2746.) Nach der in der yorhergehenden Mitt. (1. c.) beschriebonen Methode wurden 
untersucht: 1. In cyclo-IIexan: a- u. a '-Chlorcampher, a-, a '- u. fi-Brorneampher,
o.l'-Dichlor-, Dibrom- u. Bromchlorcampher, cj.-Chlor-fi-brom- u. a -Brom-fi-cldorcamplier, 
zfi-Dibromcamphcr, tui-Dićhlor- u. Dibromcampher, a -Brom-7i-chlorcarnpher u. o.'71-D i
bromcampher. 2. In W.: Campher-fi-sidfonsaure, K-a.-CMorcampher-fi-svlfonat, K -a- 
Rromcampher-fi-sulfonat, NE^a.-Cli lor ca m j)h cr-jz-sit Ifcma t u. N  H^-a- Bromcampher-n- 
sulfonat. Die Beobachtung, daB die Lago der Ketonbande weitgehend von der Natur 
■des Ketons unabhangig ist, bestatigt sich; die Maximalabsorption steigt von Campher =  
2880 A auf oca'-Dibromcampher 3230 A, Ig e von 1,4 auf 2,0. Bei don aa'-D eriw . 
ist ein Ersatz yon Cl durch Br von einom Wachson der Bandenwellenlange begleitet, 
"ahrend der Extinktionskoeffizient nahezu konstant u. auf einem Mittelwert zwischen 
den Werton fiir je ein a-CI u. a-Br stehen bleibt. Androrseits bewirkt der Ersatz yon 
Cl durch Br in der oc/3-Reihe ein Anwachscn des Extinktionskoeffizionten bei konstant 
Mcibender Wellenlango. Allgemein laBt sich aussagen, daB Halogenatomo in oc-Stellung 
sowohl die allgemeine wie auch die selektive Absorption des Camphers verstarkon. 
Halogene u. Sulfongruppen in fi- oder jz-Stellung sind yerhaltnismaBig unwirksam 
bzgl. der selektiven Absorption, obwohl sie wesentlich zur allgemeinen Absorption 
beitragen konnen. Die Ursache der Ketonbande erklaren Vff. aus einer Aktivierung 
der Valenzelektronen der Carbonyldoppelbindung, welcho die Strahlung absorbierend 
vom C zum O yerruckt werden u. schlieBlich zur B. einer semipolarcn Doppelbindung

>  C = 0  ^  >  C—O fiihren wurden, yorausgesetzt, daB der ProzeB lango genug fort- 
gesetzt wird. (Journ. Chem. Soc. London 1 9 2 6 . 606—22.) T a u b e .

Thomas Martin Lowry und Rose Rachel Sass, Unlersuchungen iiber Valenz. 
 ̂I. Allgemeine und sdektive Absorption von Halogenderiwten des Melhans. Ursache 

der allgemeinen Absorption. (V. vgl. vorst. Ref.) Die allgemeine Absorption der Chlor- 
deriw. des Mcthans ist auBerordentlich schwach, fiir Chloroform bei 2400 A lg e =  

fiir Tetrachlorkohlensloff bei 2700 A Ig £ =  0,0. Die Br-D eriw . absorbieron 
starker ais die Cl-Verbb., Mcthylbromid absorbiert nahezu ebenso stark wie CCI4, di© 
Absorption wachst in der Reihenfolgo CHsBr, Methylenbromid, Bromoform, Telra- 
bromkohlensloff. Im Fallo des Mcthyljodids tritt zuerst eino Absorptionsbando auf u. 
{,nt\vickelt sich in der Reihenfolgo CH3J, Melhylenjodid u. Jodoform, bis im Falle CHJ3 
der Bandenkopf sich iiber das halbe sichtbaro Spektrum erstreckt u. die Kurvo zwei 
Masima yon 3450 u. 2940 A  mit lg e =  3,5 zeigt. Dio Unters. des K J3 zeigt eine groBo 

nlichkeit des Absorptionsspektriims mit demjenigcn des CIIJ3, u. zwar ebenfalls 
w ei Maxima 3500 u. 2900 A, lg e =  3,9 sowie Erstrocken des Bandenkopfcs ins Sicht- 
bare. Die ultraviolette Absorption des CH3J  erklaren Vff. aus der Annahme, daB dio

1-Bindung schwach genug ist, um durch yerhaltnismaBig geringo Energieąuanten 
•iktiviert zu werden (vgl. yorst. Ref.). Die allgemeino Absorption der Halogenderiw. 
03 Camphers u. Methans sowie die Verstarkung der allgemeinen Absorption durch 

•, aufung von ncgatiyen Atomen liefie sich demnach durch Aktivierung oder be- 
ynnende Ionisation einer einfachcn Bindung erklaren, wio sich dio Ketonbande dc3
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Camphers aus der Aktivicrung der C==0-Doppclbindung (1 .c.) crklarcn 16Bt. (Journ. 
CJiem. Soc. London 1926. 622— 30. Cambridge, Univ.) Tau be .

Harold Gordon Rule und John Smith, Optische A klw itut und Polarildt substituic- 
render Grnppen. III. Acetophenon-o-carbonsduremenlhylesler. (II. vgl. S. 913.) Vff. 
untersuchen die Drehung des Acetophenon-o-carbons&uremenlhyleslers fiir Na-Licht u. 
die drei Hg-Linien in gesehmolzencm Zustande sowie in Bzl., Aceton oder A. gcl. Die 
Verb. zeigt in dem untersuchten Teil des Spcktrums n. u. einfache Rotationsdispersion. 
Fiir gesclimolzencn Ester [M]d04 =  — 261°; in Bzl. (5%) [M]u2° = —284°; in A. 
(2%) [MJd10'5 =  — 267°; in Aceton (5%) [M]i>18>8 =  — 253°. Die Acetylgruppe erhóht 
somit, wie auch andere positivc o-Substituenten, die Drehung des Menthylbenzoats. 
Auffallcnd ist die nahe Bozieluing zwisonen der Rcihe fiir den EinfluB von Substi- 
tuenten auf die Drehung des Menthylbenzoats NO, >  COOH >  C0CH3 >  H >  J >  
CH3 >  Br >  Cl >  F  >  OCH3 u . der Rcihe fiir Benzolsubstitution NO,, COOH, 
C0CH3, H, CH3, Br, J, Cl, F.

Y o r s u c h e .  Nach G a b r ie l  u . N eu m an n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 2 6 . 952 
[1893]) hergestellte Acetophenon-o-carbonsaure vom F. 112° liefert mit HC1 yerestert 
Acctophenon-o-carboJisdurementhyleslcr, ClaH ,60 3, aus PAe., F. 92°, 1. in Bzl., wl. in 
den iibrigen organ. Losungsmm. (Journ. Chem. Soc. London 1 9 2 6 . 553—56. Edin- 
burgh, Uniy.) T a  u  b e .

Bawa Kartar Singh und Amar Nath Puri, Untersuchungen iiber die Abhdngig- 
keit der oplischen liolaiionskmfl von der chemischen KonMitution. VI. Die Rolalions- 
krajl ton  Phenyl-, o-, m- und p-Tolyl- und fl-Naplilhijlderiirilen des d-Campherimtds 
■und der d-Campheramidsaure. (V. vgl. Journ. Chem. Soc. London 1 2 5 . 1895; C. 1 924 .
II. 2466.) Untersucht wurde die Drehung einer Anzahl von Arylderiw. des d-Camplier- 
imids u. der d-Campheramidsaure in yerschiedencn Losungsmm. u. bei verschiedencn 
Ivonzz. Substitution einer Arylgruppe am Imido-H erhoht die Drehung, u. zwar hoher 
ais Substitution der Benzylgruppe (1. c.). Der EinfluB des Lósungsm. ist im Falle 
der d-Cainpheramidsaurcdcriw. bedeutend, u. zwar im gleichen Sinne wic die DEL-. 
der Losungsmm.: Methylalkohol (32,5) >  Athylalkohol (26,0) >  Aceton (21,2). Im 
Falle der d-Campher-p-tolylamidsaure in A. u. Methlalkohol fallt die Drehung mit 
steigender Konz. Entgegcn der sonst beobachteten RegelmaBigkeit, daB die Drehung 
cycl. D eriw . hoher ist ais diejenigc der entsprcchenden offenen Verbb., erhóht sieli 
die Drehung der Arylderiw . des d-Campherimids beim Offnen zu C a m p h e r a m i d s a u r e n  

betrachtlich, am meisten im Falle Canipher-/5-naphthylimid 60° — Campher-^-naph- 
thylamidsaure 229°. —  V e r s u c li e .  Camphersaureanhydrid u. Anilin liefern 4 bis
5 Stein, auf dem Wasserbad erhitzt d-Campherphenylamidsdure (Campheranilsdure), 
aus vcrd. A. F. 209— 210°. Analog d-Campher-p-tolylamidsaure, F . 214—215°, 
phcr-m-iolylamidsaure, F. 208— 209° u. d-Campher-o-tolylamidsaure, F. 196 19 ( ■ 
d-Cumphcr-fi-naphihylamidsaure, F. 212— 213°. Fcrncr aus C a m p h e r s a u r e a n h y d r i d  u. 
den substituierten Aminen 2—3 Stdn. bei 215— 230° N-Phenylcamphersaureimid, aus 
verd. A. F. 117— 118°, N-o-Tolylcamphersaureimid, F. 105— 106°, N-m-TolylcampUr- 
stiureimid, F. 121— 122°. N-p-Tohjlcamphersaureimid, F. 127— 128° u. N-fi-Naphlhyl- 
camphersdureimid, F. 171— 172°. (Journ. Chem. Soc. London 1 9 2 6 . 504—08. Raven- 
sliaw Coli. Cuttaek.) T a u b e .

G. Dupont, L. Desalbres und A. Bernette, Bcilmg zur K en kn is der krystal t- 
sierten Salze der Abielinsdure. I. Uber die Darsldlung eines krystallisierten i \ atriuin■ 
abielals und setne Bemdzung fiir die Beslimmung der Abielinsdure in den Ilarzen. 'N er 
setzt man eine alkoh. Lsg. der Abielinsdure mit ,/ i der fiir die Ncutralisation notwendigen 
Menge NaOH, so crstarrt nach einiger Zcit bei geniigender Konz. die ganze FI., 
geringerer Konz. scheiden sich Nadclbiischel aus. Das Salz ist ein saures A a-Abicia 
der Formel 3Ci0US0O2,CmH„rjO2Na, F. 170— 175°, [a ]j  =  — 80° (2,5%ig- Lsg-)> 1 ,n 
sd. A., sonst swl. Wird erst diu-ch iiberschussigc starkę Essigsaure zcrlegt. Die pn
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maren Terpentinsiiuron (Liivo- u. Dextropimarsaurc, Sapinsauron, Aleppinsauro) 
goben kein tinl. Na-Sal/., wolil aber die Zwischcnstufcn zwischen ihnon u. der Abietin- 
siiiiro, dio man bei ihror Isonierisierung durch starko Saurcn oder Erhitzen erhalt, 
z. B. Gcmisehe von Aleppoabictinsiiure u. Abietinsaure. Die reinen Zwischcnstufcn, 
die bekanntlich mit der Abictinsaure isomorph sind, geben dagegen kcino saurcn Salze. —  
Obiges Salz gestattet dio Trcnnung der Abictinsaure von anderon, nicht mit ihr iso- 
morphen Harzsauren u. sclbst ihrc quantitative Best. in don Harzen, wio dic folgenden 
Verss. zeigen. — Gewohnlichcs Kolophonium gibt zunaelist nur Spuron, dagegen nacli 
der Isonierisierung durch HC1 reichlich saures Salz. Vcrss. mit 1 Teil Kolophonium 
in 2 Teilcn sd. A. haben ergeben, daB fiir eine gegebenc Saurekonz. dio Ausbeuto mit 
der Daucr der Einw. zuerst wiichst, cin Maxitnum durchschreitet u. wieder fallt, indem 
dic Abietinsaure durch die HC1 wcitergehend verandert wird. Dio Hochstausbeuto 
von 75°/o an saurem Salz wurde bei 3% H O  in ca. 12 Min. erreicht, u. zwar mit Kolo- 
plionium aus Pinus maritima, das ca. 9% nicht in Abictinsaure ubergehende Doxtro- 
pimarsiiure enthalt.. Alcppokolophonium, wolchcs nur Aleppinsauro enthalt, gab da
gegen 86% Ausbeuto. —  Dieses neue Salz liat yielleicht aueh teclin. Bedeutung. (Buli. 
Soe. Chim. do Franco [4] 39. 488— 92.) L i n d e n b a u m .

G. Dupont und L. Desalbres, Beitrag zur Kenntnis der krystallisierten Salze 
der' Abietinsaure. II. (I. vgl. vorst. Ref.) Eine Anzahl ncucr Salzo der Abietinsaure 
wurde dargestcllt. — 3 C\aHZ0O2, G2al l 2,,02K . Wird orhalten wio das Na-Salz. Seidigo 
Nadeln, F. 180°, [oc]j =  — 90° (in A.), lcichtcr 1. ais das Na-Salz, besonders in W. u. 
A- — C„0H2aO2ArHi . Beim Vcrdampfen der mit NH4OH neutralisierten alkoh. Lsg. 
liintcrbleibt eine golatinóse M., dio sich langsam in klcinc Prismcn umwandelt. F. gegen 
HO”, [a ]j  — —90° (in A.). — C20/ / 30O2, CH3N H 2, nach Verdampfen der alkoh. Lsg. 
Nadeln aus Bzl., F. 110°, swl. in Bzl., PAe., U. in A., unl. in W. —  6’20/ / MO2,
Nadeln, F. 102°, [a ]j  =  — 95,7°, 1. in A., A., Bzn. —  Dio folgenden Salze entstehen 
durch doppcltc Umsetzung aus dem saurcn K-Salz in alkoh. Lsg. —  (2 C20H30O2, 
CiJI2<fi2)2Cu, weiBos Pulvcr, F. gegen 190° (Zers.), zl. in A., wl. in Bzn. — (2 C2aIIza0 2, 
^'zoB^02)2Sr, F. 155°, 1. in h. A., k. Bzn. — (C2aH2S0 2)2Ba, Zers. gegen 200°, unl. in 
A., 1. in Bzn. — {CmH2,/J2)2Zn, F. 190°, wl. in A., 1. in Bzn. — (6'20/ / 29O2)2P i, Nadeln, 
Zers. bei 150°, 1. in h. A., 11. in Bzn., sehr oxydabel. —  (G2aH3(j0 2, C'20/ / 29O2)2C,w, griines 
Pulver. — Ni-Salz, neutral, amorph, 1. in A., 11. in Bzn. — Vff. goben eine Erklarung 
fiir dic B. der vcrsehiedenartigen Salzo; hydrolyt. Vorgango sind dabei von besonderer 
Bedeutung. (Buli. Soc. Chim. de Franco [4] 3 9 . 492—95.) L i n d e n b a u m .

Harold Ainsworth Harrison und Harold Wood, Unsymmetrisch substituierte 
Dinitro- und Diaminoderimte in der Stilben- und Tolanreihe. I. Die Eliminierung 
von Chlorwasserstoff aus 3,4'-Dinitroslilbcndic)dorid. Dichloridc ungesatt. a,/}-Sauren 
vcrliercn beim Entziehcn von HC1 stets das /j-Cl. Vff. untersuehen, wio sich dio Ver- 
ltaltnisso gestalten, wenn dem 3,4'-Dinitrostilbcndichlorid HC1 ontzogen wird u. finden 
in tJbcreinstimmung mit der Polaritatsthcoric, daB stets a.-Ohlor-l,3'-dinitrostilbeii 
entsteht. Cu l l i n a n e  (Journ. Chom. Soc. London 123. 2053; C. 1923. III. 1610) 
gibt fiir sein 3,4'-Dinilrostilben F. 155° u. Lóslichkeit mit griiner Farbo in yerschiedcnen 
organ. Lósungsmm. an. Vff. haben jedoch nach sciner Vorschrift die Verb. vom F. 217° 
erhalten u. konnten nur schwach gelb gefarbte Lsgg. beobachton. Ais Nobenprodd. 
der Rk. entstehen p-Nitrotoluol u. dio Piperidinsalze der beiden stereoisomeren 3,4'-Di- 
mtro-a-phenylzimtsauren. Letzterc konnten zu obigem Dinitrostilbcn entearboxylicrt 
werden. Das Nitrostilben liefert mit Cl ein Gemisch der Dichloride, aus wclehcm sich 
nut Pyridiń nur ein Monoehlordinitrostilben, I oder II herstellen laBt. Das Chlorstilben 
liefert mit w. konz. H 2S 0 4 zers. 4-Nilrophenyl-3-nilrobenzylketon (III). Die Konst. 
der \  erb. folgt aus derTatsaclic, daB das intermediar gebildete Aldol, 3,4'-JXnilro-a,fl- 
diphenylathylalkohol, ais Ncbenprod. bei der Stilbenkondensation isoliert, u. aus diesem 
<->runde die Konst. Y besitzend, bei der Oxydation das isomcrc 3-Nitropheii.yl-l-nitro-
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bcnzylkelon (IV) liefert.. Bcitlo Kctonc konnten mit PC1S in dio Monochlordinilro- 
stilbono iibergefiihrt werden u. hioraus lnBt sich ablcitcn, daB dcm obigen Monochlor- 
dinitrostilbcn Konst. I  zukommt.

Ve r s u c h e. p-Nitrophcnylessigsaure u. m-Nitrobenzaldehyd geben mit Pipc- 
lidin 1 Stde. auf 110° erhitzt 3,4'-Dinitrostilben, C14H10O4N 2, ans Eg., Nitrobzl. oder 
Pyridin gelbe Nadeln vom F. 217°, wl. in BzI., Aceton u. Chlf., swl. in A. Ais Neben- 
prodd. entstehen 1. 3/ł'-lfcnitro-a,p-diphenytethylałkohol, Cj,H120 5N2 (V), aus Eg. u. A., 
i1. 147 148°, 1. in A., Eg. u. Aceton, wl. in A. u. Bzl. Erliitzen mit Piperidin oder
Beliandlung mit k. koriz. H 2RO, liefert das obige Nitrostilben. 2. Dio Pipcridinsalzo 
der zwei stereoisomeren 3,4'-Dinitro-<x.-phenylzimMuren, C20H2JO6N3 von den FF. 168 
bis 169° (freie Sauro F. 221°) u. 204— 205° (Zers.) (freie Saure F. 205,5°). 3,4'-Dinitro- 
stilbcn gibt in Chlf. suspendiert u. mit Cl behandelt a.-3,4'-Dhulroslilbendichlorid, 
CuH10O4N2C12, aus Eg., F. 207° u. fl-3,4'-])initrostilbendic.hlon'd, nicht ganz rein, F. 132 
bis 138°. Das Gemisch der Dichloride bildet mit Pyridin 90 Stdn. erhitzt ai-Chhr-4,3'- 
dinitroslilben, CUH90_N2C1 (I), aus Eg., F . 161°, wl. in A., A. u. CCI.,. I gibt mit konz. 
H2S 0 4 1 Stde. auf 50° erwarmt 4-Nitrophcnyl-3-nitrobenzylketon, C„H,0OsN3 (Ili), 
aus A. u. Eg., F . 134°, 11. in organ. Losungsmm. mit Ausnahmo von A., PAe. u. CGIt, 
Semicarbazon, aus A., F. 219°. Die Oxydation von V (s. o.) fuhrt zu 3-Nitrophenyl-4- 
■nitrobenzyl keton, CJ4HI0O.N2 (IV), aus 95% A., F. 102°, Semicarbazon, aus A., F. 203". 
IV gibt mit PCI5 cc-Chlor-3,4'-dinitro8tilben, Ci4H0O4N 2C1 (II), aus Eg., F. 162“, Misch- 
schmelzpunkt mit I 142— 145°. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 577—83. Man
chester, Univ.) T a u b e .

Harold Archibald Scarborough und W illiam  Alexander Waters, Die Chlo- 
rierung und Bromierung des 4-Aminodiphenyk. Dio Chloricrung des 4-Acetylam ino- 
diphenyls mit NaOCl fiihrt zu N-Chlor-4-acetylaininodiphenyl (I), welches sich leicht 
zu 3-(Mor-4-acetylaminodiphcnyl (II) umlagert. Aus II IaBt sich dureli wćitere Chlo- 
rierung wieder ein N-Chlorderiv. erhalten, welches jedoch unbestandig is t  u. Cl vcr* 
liert, ohno daB Ringsubstitution eintrate. Das entsprechendo N -B ro m -4-acetylaim no- 
diphenyl entsteht nur mit Schwierigkeiten u. in unreinom Zustandc. Dio direkto 
Chlorierung der Acetylbase gibt II u. weiter 3,S,4'-Trichłor-4-acelylaminodiphenyl (HI). 
Die Bromierung der freien Base fiihrt zu 3,-5-Dibrom-4-amvwdiphenyl u. 3,5,4’-1ri- 
brom-4-am inodiphenyl; das Acetylderiy. der Baso bildet bromiert 4'-Brom-4-aniino- 
diphenyl, bezw. soin Acetylderiw, indem auffallenderwciso der erste Substituenfc in 
die 4'-Stellung eintritt.

____Ł Cl _ Cl___
AcClN<^ I \ c 0l l 5 A c I I N / l T ^ C j r ,  A cI1N <(tI i ' ) - < (  / Cl

-----  CT
Ve r s u o h o. 4-Acetylnminodiphenyl gibt mit NaOCl chloriert N-Chlor-l-acclyl- 

ąminodiphenyl, CHH ,2ONĆl (I) aus CClJ F. 129,5°. Bcim Erhitzen in A. +  Eg. ent
steht daraus 3-Chlor-4-acełylaminodiphenyl, (II), aus verd. A., F. 147°. (Die Verb. 
entsteht auch durch direkte Chlorierung des 4-Acetylaminodiphenyls.) Durch Vcr- 
scifcn mit HC1 3-Chlor-4-aminodiphenyl, CI2H10NC1, aus verd. A., F. 71°, Ilydrochlorid,

D. O r g a n is c J te  C h e m ik . 192C. I.
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F. 217° (Zers.). Aus der Aminovorb. 3,4-Dichlordiphenyl, GwH8CIa, Kp.]3 195— 200°, 
F. 46° u. woiter durch Oxydation 3,4-Dichlorbenzoesaurc. Die dirokto Chlorierung 
von 4-AcetylaminodiphonyI mit gasfórmigem Cl fiihrt zu 3,5,4'-Tric.hlor-4-acetylamino- 
diphetiyl, Cu Hj0ONC13 (III), aus Aceton, F. 236°; hieraus durch Hydrolyse 3,5,4’-Tri- 
chlor-4-aminodiphenyl, C12H8NC13, aus A., F. 128°. 4-Acetylaminodiphenyl liefert in 
Eg. bromiert unter Vorlust der Acetylgruppe 4'-Brorn-4-aminodiphenyl, C]2H]0NBr, 
aus verd. Eg., F. 145° u, 3,4'-Dibrom-4-acetylaniinodiphenyl, ClłH ,lONBr2, aus Aceton, 
F. 197°. 4-Aminodiphenyl gibt in Eg. bromiert 3,5-Dibrom-4-aminodiplienyl, Ci2H9NBr2, 
aua A., F. 119°, Acetylderiv., C14H11ONBr2, aus A., F. 162°. Durch Eliminierung der 
NH2-Gruppo 3,5-Dibromdiphenyl, C12H8Br2, Kp.,5 208°, F. 15°, durch Oxydation
3,5-Dibrombenzoesaure. 3,5-Dibrom-4-aminodiphenyl gibt in sd. Eg. bromiert 3,5,4'- 
Tribrom-4-aminodiphenyl, C12H8NBr3, aus verd. Aceton, F. 149°, Acelyldcriv.,
0NBr3, aus Aceton, F. 256°. (Joum. Chem. Soc. London 1 9 2 6 . 557—62. Cambridge, 
Univ.) T a u b e .

Leon Pinto, Uber Benzidinderivate des Thióharnslofjs. Kurzes Ref. nach C. r. 
d. 1’Acad. des sciences vgl. S. 1643. Es ist nur nachzutragen, daB der Dibenzidin- 
Ihiohamstoff maBanalyt. mittels N aN 02-Lsg. (Tetrazotierung) bestimmt werden kann. 
Die Temp. kann dabci auf 12— 13° steigen, ohne daB Zcrs. eintritt. (Buli. Soc. Chim. 
de France [4] 3 9 . 470—73.) L i n d e n b a u m .

Louis Desvergnes, Uber einige physikalische Eigenschaften der Nitionaphthaline. 
 ̂f. bestimmt die FF. verschiedener Nitronaphthalinderiw. u. ihre Loslichkeiten in 

W., CH3C 02C2H5, Aceton, CH3OH, A . 96%, A. absol., B z l., CHC13, A., Pyridin, CS2, 
CCI, u. Toluol. — cf.-Mononitronaphłhalin, F. 56,7° (BEILSTEIN u . K u h b e r g  finden 
58,5°; A g u i a r  bezw. R i c h t e r  61°) fast unl. in W. wl. in A ., CH3OH; 11. in den iibrigen 
Lósungsmm. —  1,5-Dinitronaphthalin, F. 217,5° (RICHTER 216°, BEILSTEIN u . K u r -  
BATOW 217°). Fast unl. in W .; swl. in don organ. L8sungsmm. —  1,8-Dinitronaphthalin, 
F. 171—171,5°. Fast unl. in W .; wl. in Aceton u. Pyridin, swl. in den iibrigen Losungs- 
mitteln. — 1,3,8-TrinilronaphIhalin, F. 216,5— 217°. (BEILSTEIN u. K u h b e r g  fanden 
214°, W u r t z  218°.) Fast unl. in W.; swl. in den organ. Lósungsmm. —  1,4,5-Trinilro- 
naphtlmlin, F. 147,2°, fast unl. in W.; 11. Aceton; swl. in den iibrigen Lósungsmm. Mit 
Pyridin tritt teilweise R k . ein. (Moniteur scient. [5] 1 6 . 73— 80.) BRAUNS.

Mario Passerini, Bildung von Nilrilen avs Oximen durch Kaliumcyanid. (Vgl. 
S. 644.) Wiihrend Ketoxime auch durch liingere Einw. von wss.-alkoh. KCN-Lsg. 
in der Warnie nicht yerandert werden, reagicren Aldozime mit wss.-alkoh. KCN-Lsg. 
in der Warnie unter B. von Nilrilen, Ein Teil des Oxims tritt nicht in Rk., da es 
aus dem KCN Blausaure freimacht u. das K-Salz des Oxims bildet, welches mit 
KCN nicht mehr reagiert. Der Rk. sclbst geht nach Annahmo des Vfs. iihnlich wie 
bei der Anlagerung von KCN an dio C—N-Gruppe in den Pcrnitrosoderiw. (vgl. 
S. 644) die intermediare B. eines Additionsprod. zwischen dera Aldoxim u. KCN 
'oraus, aus dem durch W.-Abspaltung das Nitril entsteht. Dio Existcnz dieses 
/"isehenprod. erklart auch dio Tatsaohe, daB dio Nitrilbildung in gleicher Weise 
a»s a- u. /j-Aldoximen vor sich geht. Wss.-alkoh. Lsgg. von K2C 03 oder HCN geben 
die Rk. nicht. —  Benzonilril aus a.-Benzaldoxim in wss.-alkoh. Lsg. mit KCN. —  
Ariusaurenitril, C8H,ON, aus a- ebenso wie aus {l-Anisaldoxim  in wss.-alkoh. Lsg. 
mit KCN, F. 59—60°. —  2-Oxymphłhyl-l-carbonsdurenUril, CuH,ON, aus [i-2-Oxy- 
n,'phihyUl-aldoxim mit KCN, aus Bzl. Nadelchen, F. 15-4— 155° unter Braunung. 
(Gazz. chim. ital. 5 6 . 122— 26. Florenz, Univ.) L e h m a n n .

Paul Sabatier und J. F. Durand, Uber cinert Versuch der kalałytischen Hydrierung 
des .\lhylenoxyds. Vff. hofften Athylenoxyd iiber N i bei niedriger Temp. zu C2H5OH 

jdrieren zu kónnen, da die Isomerisierung zu CH3-CHO erst gegen 400° beginnt. 
u der l  at erfolgt schon bei 125— 150° Rk., aber es wurden erhalten: 66% Acelaldehyd, 
/o fl»0, 19% Crolonaldehyd u. 7% hohere Kondensationsprodd. des Acetaldehyds.
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Ni yerimlt sich also hicr ahnlich wic A120 3, das bcknnntlich tlic Isomerisieruiigstcuip. 
des Athylcnoxyds zu CH3-CITO auf ca. 200° herabdriickt. (C. r. d. l’Acad. des scicnccs 
182. 826.) L i n d e n b a u m .

Cedric Stanton Hicks, Taulomerie des ThyroxinmoleMls. (Vgl. Joum. Chem. 
Soc. London 1 2 7 -  771; C. 1 9 2 5 . II. 178.) Gcmesscn wurde dio Absorption von Acetyl- 
thyroxin in 75% A., Kclolkyroxin (durch Loscn von Thyroxin in 75% A. mit vicr 
Anuivalcnten HC1) u. von einem ThyToxin in G0% A., wclchcs durch Einleiten von 
C 02 iu eine Lsg. von Thyroxin in scinem Aquivalcnt NaOH (1. e.) erhalten worden 
war. Die Absorptionskurvcn inachen das Yorliegen einer Ketoenoltautomerie am 
Lactim-H wahrschcinlich. (Joum . Chem. Soc. London 1 9 2 6 . 643— 15. Cambridge, 
Univ.) T a u b e .

C. A. Rojahn, U ber die Isomerieverhdltnisse in der Pyrazolreilie. Wic friiher dar- 
getan (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 5 . 2959; C. 1 9 2 3 . 1. 439) bilden sich bei der Methylierung 
des 3-Methyl-5-chlorpyrazols zwei isomere Dimethylchlorpyrazole. Da sich nach den 
bisherigen Anschanungen nur das 1,3-Dimethylpyrazol hatte bilden diirfcn, miiBtcn 
durch den Eintritt des negativen Cl die Stabilitatsvcrhaltnisse im Pyrazolkern yerandert 
worden scin. Vf. fnnd nun, daC.sich aucli bei Anwesenlieit einer COOH-Gruppe im 
Pyrazolkern stets die zwei móglichen isomeren l-Mcthylpyrazolearbonsauren bilden.

Y e r s u c h c .  1,5 - Dimelhylpyrazolca rbcmsavrc-3. I. Aus Na-Acetonoxalester, 
Methylhydrazinsulfat u. wss. NaOH. Aus h. W. F. 176— 178°. II. Durch Methylierung 
der 3(5)-Methylpyrazolcarbonsatire-5(3) (L i e b i g s  Ann. 279. 217 [1894]) mittels 
Dimethylsulfat u. wss. NaOH, neben der isomeren l,3-DimethylpyrazoJcarbcmsdurc-5, 
yom F. 207°. Bei der Alkyrlierung mittels p-Toluolsulfonsauremethylester u. CH3ONa 
in CH3OH auf Wasscrbad konnte nur die Saure vom F. 207° gefaBt werden. — 1,5-Di- 
mclhylpyrazol. Aus Saure 176— 178° durch Erhitzen iiber den F. Ol, Kp. 145—155°. — 
Plalinsalz, F. 253°. — Jodmethylat, F. 251°. —  Pikrat, F. 172°. —  1-Methylpyrazol- 
carbonsdure-5, durch Oxydation des 1,5-Dimcthylpyrazols mittels KMnO.,-Lsg. Aus 
W. F. 222°. —  Pikrat des 1,3-Dimethylpyrazóls. Aus dem durch Erhitzen der 1,3-Di- 
methylpyrazol-carbonsaurc-5 (F. 207°) iiber den F. entstehenden óligen Pyrazol. F. 138°.
—  l,4-Dimethylpyrazolcarbonsdure-3 u. l,4-Dimelhylpyrazolcarbonsaure-5 vom gleichen 
F. 171°, aus dem entsprechenden Ester (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 33. 3593; C. 1901. L 
324) mit Dimethylsulfat u. wss. NaOH. Ausbeuteyerhaltnis: 3-Carbonsaure: 5-Carbon- 
saure =  6: 1. — Pikrat des 1,4-Dimeikylpyrazols, aus dem durch trockne Dest. der 
beiden Sauren entstehenden oligen PjTazol. Aus W. F. 165°. —  l,5-Dmeiliyl-3-phenyl- 
pyrazolcarbonsaure-4 (I). Benzoylacetessigester u. Methylhydrazinsulfat in Na;CO;r- 
IjSg. Der zunachst entstehende ólige Ester wird yerseift. Aus verd. A. Nadeln, 1*. 107 
bis 198°. —  l,5-Di?)iethyl-3-pTienylpyrazolcarbonsdurcesler-4, durch Methylierung der 
3(5)-Phcnyl-5(3)-methylpyrazolearbonsaure (L i e b i g s  Ann. 279-- 251 [1894]). Aus 
PAe. F. 63— 64°. Bei Verseifung entstcht rorige Saure. — l,3-Dimethyl-5-phe>iyl- 
pyrazolmrbonsdure-4. Neben dem yorigen festen Ester wurde Ol erhalten, das hcini 
Yerseifcn Saure vom F. 176— 177° gab. —  Pikrat des l , 5 -Dimeihyl-3 -plienylpyrazols. 
Aus dem nicht isolierten óligen Pyrazol, das durch Erhitzen von I iiber den F. cntstcht. 
Aus verd. A. Nadehi, F. 182°. —  Pikrat des l,3-Dimełhyl-5-phenylpyrazols. In analoger 
Weise aus der l,3-Dimethyl-5-phenylpyrazol-carbonsaure-4. Aus verd. A. langc Nadeln, 
F. 168—170°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 607— 11. Braunschweig, Pharmaz. Inst. 
der Techn. Hochschule.) R ojahn .

Isidore Elkanah Balaban, Die Einwirkung von Alkaliarseniten auf cinige ha o- 
genier/e organische Yerbindungen. (Vgl. S. 1809.) Aliphat. u. aromat. Sulfonsaurcn 
lasscn sich durch Einw. von Alkalisulfiten auf entspreehende, halogenicrte organ. 
Verbb. herstellen. Verss., auf diesem Wege Arsenyerbb. zu erhalten, schlugcn f e ) , 
in keinem Falle konnte die B. solcher nachgęwiesen werden. 4-(5)-Methyl-5(4)-c i or 
methylglyosalin (I) u. 5 -Chlor-l-mcthyl-2-chlormethylglyoxalin (II) geben mit AKa i



1926. I. D . O k g a n is c it e  C h e m ik . 3231

arsenit nur (lic entsprcclicndcu Alkohole. 5-Chlor-4-nitro-l-mothylglyoxalin (III) 
gibt mit IC-Arscnit erhitzt 4-Nilro-5-oxy-l-meihylglyoxalin (IV). 2,4-Dinitrobrom- 
bcnzol liefcrt analog 2,4-Dinitrophenol, 8-Chlorcaffein in A. mit K-Arsenit erhitzt
8-Oxy- u. 8-Athoxycaffein. Phtbalbrommethylimid gibt in Aceton mit K-Arsonit 
unerwartet Athylendiphlhalimid (V), wahrend mit 20% Na-Sulfit PhtJuilimidomethan- 
sidjonsaure nobon Phthalsaurc cntsteht. Verss., die Sulfonsaure żur Aminometlian- 
sulfonsaiirc zu verseifen, ycrlicfen resultatlos.

.. ^  GIL • GIL • N < q q > C gII|
N O .-G -N

V e r s u c li c. 4(5)-Methyl-ó(4)-chlormethylglyoxalin u. 5-Chlor-l-methyl-2-chlor-

5(4)-oxymelhylglyoxalin, Pikrał, F. 180° u. 5-Chlor-l-melliyl-2-oxymclliylglyoxalin, 
Pikrat, F. 148— 149°. 5-Chlor-4-nitro-l-mcthylglyoxalin liofort in absol. A. mit 
K-Arsenit 8 Stdn. riićkflieBend erhitzt 4-Niiro-5-oxy-l-me(hylglyoxalin, (IV), Lieber- 
mannsche Rk. positiv, in alkoh. Lsg. mit FeCl3 braune Farbung. Dio selir unbestandigo

Zcrs. bei 320°. 2,4-Dinitrobrombenzol gibt w e  obcn 2,4-Dinitropbenol vom F. 113 
bis 114°, 8-Chlorcaffein—8-Oxycaffein, F. 335° u. 8-Atlioxycaffein, F. 140— 142°. 
Plithalbrommothylimid bildet mit K-Arsenit in Aceton riickflieBend erhitzt Athyłen- 
dipMhalimid, ClsH]20.,N2 (V), aus Eg., F. 230°, wl. in Ji. W., unl. in A. Dio Br-Vorb. 
licfert mit 20% Na-Sulfit 1% Stdn. erhitzt PMhalitnidomethansulfonsdure, C0H7O5NS, 
aus W. mit 5 H aO, wasserfrei kein F. bis 320°, 11. in W., swl. in A., Ba-Salz. (Journ. 
Chem. Soc. London 1926. 569—73. London, Nat. Inst. fiir Med. Untcrss.) TATJBE.

Robert Fergus Hunter, Ilalogenierung des 2,0-Dimethylbenzbisthiazols und des 
3/t-Diphcnyli?niv/)-2,4-dipheiiyUelrahydro-l,2,4-thiodiazols. Der schwach ungesatt. Cha
rakter der N-Atomo in den hctcrocycl. Ringen von I u. die liicraus folgendo Un- 
bestandigkeit des Tetrabromids II (vgl. Journ. Chem. Soc. London 127- 1318; C. 1925. 
II. 1968) fiihrt Vf. auf die Tatsacho zuriick, daB dio beidon Thiazolringe sich gegen- 
seitig absattigen. Dicse Verhaltnisse miiBten sich bei einer Vcrb., in dor dio Thiazol- 
ringe getrennt sind, andern. 2,6-Dimelhylbenzbislhiazol (III) liefert ein yerhaltnismaBig 
bestandiges Hcxabromid (IV), wolches sein Br an der Luft crst nach einigen Stdn. 
yerliert. 3,5-Diphenyli»iino-2,4-dip7ienyltelrahydro-l,2,4-thiodiazol gibt m it Br ein 
Octabromid (V). Wenn die angenommenc Struktur richtig ist, so sollte eine analoge 
Jodyerb. weniger J  enthalton, indem die Affinitat des J  zum S geringor, andrersoits 
die Ncigung zu — J3-Bildg. gróBer ist ais beim Br. In dor Tat cntsteht mit J  nur ein 
Hcxujodid (VI).

^ e r s u c h  e. 2,6-Dimethylbcnzbistliiazol gibt in Chlf. mit Br behandelt 2,0-

C 1C-N -C II,
n i  |! > c ii

N O ..C -N

methylglyoxaIin geben in absol. oder yerd. A. mit K-Arsenit behandelt 4(5)-Methyl-

VI
J„N—O : N C j l ,  

' | > S J s 
CalI6N : C - N .C sH ;
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Dimdhylbenzbhthwzolhexabromid, C10H8N2P>r6S2 (IV), F. 117— 118° (Zers.), 1. in A., 
an der Luft cinige Stdn. bestandig. Das Thiodiazol (s. o.) gibt in Chlf. mit Br 3,5-Di- 
phenylimin-o-2,4-diphenyllelrahydro-l,2,4-thiodiazoloc,labromid, C26H 20N 4Br8S (V), F. 103 
bis 105°. Die Lsg. in Eg. yerliert beim Kochen Br u. HBr u. gibt eino Vorb. vom 
F. 200° (Zers.), wahrseheinlich ein Bromsubstitutionsderiv. Das Thiodiazol liefert in 
Eg. mit J  3,5-Diphenylimino-2,4-diphenyUdrahydro-l,2,4-thiodiazolhexajodid, C28H20' 
N 4J6S, schwarze Prismen, F. 122° (Zers.), 11. in A., Essigestor u. A. (Journ. Chem. Soc. 
London 1926. 533— 37.) T a u b e .

Robert Fergus Hunter, Bromierung einiger 5-svbstituiertcr 1-Phenylbenzthiazole. 
(Vgl. rorst. Ref.) B o g e r t  u . A b r a h a w s o n  (Journ. Amerie. Chem. Soc. 44. 826; 
C. 1922. III. 150) haben aus 1-Phenylbenzthiazol ein Tetrabromid I erhalten, welches 
boim Kochen mit verd. Eg. 5-Brom-l-phenylbenzthiazol liefert. Vf. untersucht rnrn- 
mehr don EinfluB, welchen der 5-Substituent in II auf die Fahigkoit zur B. von Br- 
Additionsprodd. ausiibt. Bei R = N 0 2 geht der ungesatt. Charakter so weit zuriick, 
daB in Eg. uberhaupt kein Br addiert wird, in Chlf. unter Sehwierigkeiten ein Di- 
bromid III entsteht. R = B r  erlaubt die B. eines sehr unbestandigen Totrabromids. 
R = N H 2 mit Leichtigkeit dio B. eines stabilen Tetrabromids.

V e r s u c h o .  1-Phenylbenzthiazol (I. e.) gibt in Chlf. mit Br behandelt 1-Phenyl- 
benzłhiazoltdrabrtmid, C13H0NBr4S, F. 126° (Zers.) u. aus dcm Filtrat ein Tetrabromid 
yom F. 153° (Zers.). 5-Nitro-l-phenylbenzthiazol vom F. 188° gibt in Chlf. mit Br 
digeriert S-Nitro-1-phenylbenzlhiazoldibromid, C13H80 2N 2Br2S, Sintern bei 120°, F. 144°. 
Das Bromid yerliert an der Luft Br, beim Kochen in Eg. entsteht das urspriinglicho 
Nitrothiazol zuruck. 5-Brom-l-plienylbenzthiazol liefert in Chlf. 5 -Brom-l-phenyl- 
benzłhiazolłełrabromid, C13H8NBr5S, F. 206— 208° (Zers.), yerliert an der Luft sofort Br; 
femer ein Tribromid, (C13H8NBr4S)2, F. 208° (Zers.). Verfarbung bei 85°, Br-Verlust 
bei 175°. 5-Amino-l-phcnylbenzthiazol, F. 208° (nicht untersuehtes Benzylidenderiv. 
vom F. 190°) gibt in Chlf. mit Br 5-Amino-l-phenylbcnzthiazoUetrabromid, C ^ H ^ Y  
Br4S, F. 216°, Verfarbung bei 180— 190°; aus dem Filtrat ein Tetrabromid vom 1'. 210 
bis 211°. Das erste Bromid ist gegen Luft aufierordentlieh bestandig, in sd. Eg. ent
steht das zweito Bromid vom F. 210°. Dieses liefert boi weiterem Erhitzen mit verd. 
Eg. ein Dibromid, Sintern bei 170°. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 537—41. South 
Kensington, Imp. Coli. of Science & Tcchn.) T a u b e .

W. J. S. Naunton, Beiłrag zum Reahionsmcchanismw bei der Bildung von Tn- 
phenylgiianidin und Plienylscnjól ans Thiocarbanilid. Vf. wendet sich gegen dio all- 
gemein iiblicho Annahme, daB das Tripftentjlguanidin bei obiger Rk. durch Konden- 
sation von unycrandertem Thiocarbanilid u. durch Zerfall eines Teils desselben gc- 
bildetem Anilin entstehe. Vf. schreibt yielraehr der Natur des jeweils zur Entsohwefelung 
angewendeten Mittels entscheidendcn EinfluB auf Verlauf u. Ausbeute der Rk. zu u. 
nimmt an, daB speziell bei Einw. von HC1 aus dem Thiocarbanilid freier H2S abgespalten 
wird u. das so entstandene Carbodiphenylimid mit der Mercaptoform von unycrandertem 
Sulfocarbanilid, von der Salze bereits erhalten worden sind, eino unbestandigo Scln\ ofcl- 
verb. bildet, die in Triphenylguanidin u. Phenylscnfól zerfallt. Fiir das hypothct. 
Zwischenprod. nimmt Vf. Formel I an. —  In ahnlicher Wcisc, namlieh durch inter- 

r C ^ N .  G_ g _ r .N C eII5 n  CBH5N ^ c _ s _ s _ s _ C < NCeir,
1 C9H5N I I ^  ^'N H C jH- 11 C9H5HN> C  ^ n i i c 6h s ^

mediare B. eines Sehwefelkomplexes, erklart Vf. aueh das Auftrcten yon Anilinobcn- 
Ihiazol im Rk.-Gemisch bei der Darst. von Mcrcaptobenzthiazol durch Erhitzen ' 0,1

N

S I I
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Thiocarbanilid mit Schwefel im Autoklaven. Vf. nimmt an, daB gleiohzeitig mit der 
Hauptrk., in der dirokt unter Abspaltung von Anilin der Thiazolring gebildet wird, 
ein Teil der Mcrcaptoform des Sulfocarbanilids sich mit dem Schwefel zu einem Thio- 
sulfocarbanilid verbindet von der Formel II, das in der Hitze unter Abspaltung von 
H2S in Anilinobcnzthiazol zerfallt. (Journ. Soc. Chem. Ind. 45. T. 34—35. Man- 
chester.) G r u n e r t .

Ch. Courtot und C. Pomonis, Unlersuehung in der Reihe des Diphenylensulfids. 
Diphenylensvlfid (I) wird von einem Gemisch aus 38% H N 03, 50% H 2S 0 4 u. 12% W. 
hauptsachlich zu Diplienylensulfinon oxydiert, gelbliche Krystalle, F . 188— 188,5°, 
wl. in k., 11. in sd. A., Bzl. Wird von C2H5MgBr fast ganz wieder zu I reduziert, von 
CjHjMgBr nicht angegriffen. — Lóst man jedoch I in 4 Teilen Eg. bei 60°, kiihlt unter 
Riihren auf 30— 40“ ab (fein verteilte Ausscheidung) u. gibt 1,5 Mol. 90—93%ig. HNO;l 
zu, so erhalt man durch Fallen mit W. auBer 10% unverandertem I nur 40% Sulfinon 
u. auBerdem 40% Nilrodiphenylensulfid. Trennung durch h. A., in dem lctzterca fast 
unl. ist. Hellgelbe Nadeln aus Bzl., F. 183,5— 184°. — Aminodiphenylensidfid. Mit 
Zn in sd. ammoniakal.-alkoh. Lsg. Reinigung durch Extraktion der ath. Lsg. mit 
10%'g. HC1 u. Fallung mit Soda. SilberweiBe Nadeln aus A., F. 131,5— 132°, leicht 
diazotierbar. Kuppelt mit Naphthol AS rot, mit R-Salz bliiulichrot, m it H-Saure 
violett. Acelylderiv., auBerst zarte hellgelbc Krystalle aus Bzl., F. 167— 168°. —  
Dimlrodiplienylensidfid. 1. Durch Eintragen des Mononitroderiv. in 90— 93%ig. H N 03 
Lei 40°. 2. Man lóst I in Acetanhydrid-Eg. (1:2) u. gibt bei 20— 40° 2 Moll. 90%ig. H N 03 
zu. Durch Trennung m it A. u. Bzl. erhalt man 10% Sulfinon, 40% Mononitroderiv. 
u. 45% Dinitrodoriv. Lctzteres bildet Krystalle aus Eg., F. 324— 325° (Zers.), meist 
unl. — Diaminodiphenylensulfid. Mit Sn u. HC1 bei 50—60°, Nd. in W. lósen, mit 
iiberschussiger NaOH 1:1 fallen. Aschgraue mkr. Nadeln aus A., F. 178° (Zers.), 
leicht diazotierbar. Die Farbstoffe sollen mit denen aus Thiobenzidin (angeblich 
2,2'-Diaminodiphenylcnsulfid) verglichcn werden. —  Diacetylderiv., briiunliehgelbcs 
Pulver, F. 237— 239° (Zers.), 11. in li. A., Bzl., unl. in A., Lg. Wird von Cr03 in Eg. 
zu Diacelaminodij)henylenmlfon, F. 378°, oxydiert. (C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 
893—95.) - L i n d e n b a u m .

K. F. Schmidt, Die Einwirkung ton Sułfurylazid auf Benzol. (Vgl. Ber. Dtsch. 
Chem. Ces. 55. 1581; C. 1922. III. 992.) Der schon friiher untersuchte therm. Zerfall 
tles. Stdfurylazids in Bzl. wurde in gcriiuniigen Cu-Autoklaven durchgefuhrt. Bei reich- 
licher Verd. des Sulfurylazids m it B zl. (50-facho Menge) trat in keinem Fali Explosion 
ein. Der bei 1-std. Erhitzen auf 140° entstcliendc Druck betrug durchsclinittlich 14 at. 
Die entstandeno Base wurde einwandfroi ais Pyridin  identifiziert; durch Vergleich 
nut den boi den friiheren Verss. erlialtenen Prodd. ergab sich, daB das friiher ais „Pseudo- 
anilin“ bezeichnete Prod. ebenfalls Pyridin war. Dicse Ergebnisse erfahren eine Be- 
Rtatigung durch die Unterss. von CURTIUS u. B e p .THO (S. 1995.) iiber die Einw. von  
Carbonylazid auf aromat. ICW-stoffe, wobei ebenfalls Pyridinbasen erhalten wurden. 
Ais Zwischenprod. ist in beiden Fallen ein siebengliedriges, valenztheoret. ungeaatt. 
Anlagerungsprod. anzunehmen, das dann unter Abspaltung einer CII-Gruppe in Pyridin 
ubergeht:

+  Q n= c h  — »■ O k

Ber gróBle Teil des Ausgangsniatorials geht in humusartige u. harzige Prodd. iiber. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2409— 12.1925. Abo [FinnlandJ, Schwed. Univ.) Za n d e r .

R. Ciusa und G. Barattilli, Uber die Doebnersclie Iłeaktion. V. (IV. vgl. Gazz. 
chim. ital. 52. II. 43; C. 1923. 1. 1091.) Besser ais mit HC1 u. SnCl2, wie bereits 
bekannt, liiBt sich die Red. der Chinolinsauren zu P y -7’etrahydrochinoliiisduren mit 
 ̂Yoig- Na-Amalgam Snrchfuliren. Py-Tetruhydio-c/.-]>henyl-fi-uaphthocinchoninsaure,

f i
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C20H17O2N, aus c/.-phenyl-fi-naphthocinch<minsaurem N a  mit Na-Amalgam, aus A. u. 
NaOH m it Eg., F. 224°. —  Aueh fur die Red. des Chinolina u. seiner Homologen zu 
'1 ’elrahydrogenverbb. empfiehlt sich die Anwendung von Na-Amalgam. Py-Telrdhydro- 
<X.-phenyl-ft-naphthochinolinhydrochlorid, C10H nN • HCI, aus a -Phenyl-fi-naphthochinolin 
mit 3°/0ig. Na-Amalgam aus A. m it HCI weiBe Blattchen, F. 234°, wl. in W. u. A.,
1. in h. Essigsiiure, reduziert KM n04 u. AuCl3, gibt in Lsg. von Essigsaure mit K2Cr20 , 
einen rotbraunen Nd. — Chloroplatinat, (CJ9H17N • HCl)2PtC'l4, gelbes mikrokry stal lin. 
Pulver. — Die nicht hydrierto Base gibt unter gleielien Bedingungen kein Hydrochlorid, 
das entspreehende Chloroplatinat enthalt ein Mol. Krystall-W. —  a-Phenyl-fl-naphtho- 
chinolin, aus Py-Telrahydro-cz-phenyl-fi-naphthochinolin mit KM n04 in saurer Lsg. in 
sehr schlechter Ausbeute, fast quantitativ aus dem Hydrochlorid der Teirahydrobase in 
Eg. mit K2Cr20 7 iiber das Chromał der nicht hydrierten Base u. daraus mit K2C03 u. 
sd. A. zur freien Base, glanzendo Blattchen, F. 186°. —  Dic Telrahydrobase kann in 
Form ihres Chlorids aueh aus Py-Tetrahydro-a-phenyl-^-naphthocinchoninsdura durch 
Erhitzen auf 230“ im Vakuum u. Behandlung mit HCI hergestellt werden. WeiCe 
Blattchen, F. 234°. (Gazz. chim. ital. 56. 131—34. Bari, Pharmaz. Inst. der 
Univ.) L e h m a n n .

Otto Dischendorfer, Ober das anomale Oxim des Dehydrodi-fi-naphiholmdhans. 
Der Vf. lelmt die Formeln I (J. A b e l ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 25. 3477 [1892]) u. II 
( K o lm  u . O s t e r s e t z e r ,  Monatsheftc f. Chomie 39. 299; C. 1918. II. 620) ab u. 
sehreibt dem Oxim des Dehydro-di-fj-naphlholinethans dio Konst. IV, also eines 3,4,G,7- 
Dibenzacridons zu. Dabei wiirdo sich, unter Zugrundelegung der wahrschcinlichston 
i'orrael fiir das Dehydrodi-/?-naphtholmcthan zunachst das n. Oxim III bilden, worauf 
der Sauerstoff zum C-Atom wandern miifite (Analog: o-Nitrodiphenylmethan — Y 
Aeridon) u. SchlicCung zum Aeridonring crfolgtc. Eine Sttitze fiir diese Auffassung 
ist die B. von Di-fi-naphthylumin bei der Zn-Staubdest., das aueh aus 3,4 , 7,8-Dibenz- 
aeridon analog entsteht ( S t r o h b a c h ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 34. 4157 [1901]).

Das Einw.-Prod. von Hydroxylamin auf Dchydro-[benzaldi-/?-naphthol] ist ein 
n . Oxim. Der Eintritt von nur einer Plienylgruppe liat also dio B ildungsm og lichke it 
des anomalen Oxims aufgehoben. Dic im Ausgangsmatorial am mittelstandigen C-

_________ Atom Yorhandenen ein oder zwci H-Atomo miissen nls°
I  i / C I0H0.X  bei der B. des anomalen Oxims umgesetzt werden. Dics kann

ri A ungezwungen nur durch dio Acridonforinel des ;,0xinis“ .er-
10 0 klart werden.

Ve r s u c li e. 3,4,6,7-Dibenzacridon, C21H13ON, nach der Vorsehrift von A b e l  
(1. c.) erhalton, bildet orangerote rhomb., vielfach unter schiefen Winkeln venvachseno 
la fe ln , 1 . 362°, II. in alkoh. KOH, laBt sich aus Nitrobzl., Anilin oder Pyridin leieht 
umkrystallLsieren. Mit wss. HCI intensiye Rotfiirbung, alkoh. HCI lost zum Teil. — 
Dehydrobenzaldi-fl-nuphthol, C27H180 2, aus Phenyldi-^9-naphthoImethan (Benzaldi-/^- 
naphthol) mit Bromlauge, gelbe Nadeln aus Eg., F . 210— 11° (unkorr.); unl. in KOH, 
A. u. Lg., wl. in A., gut in li. Eg. u. Aceton, 11. in Bzl., Pyridin u. Anilin. In konz. 
HjSOj mit gelbroter Farbę 1. Oxim, C27H190 2N, Nadelchen aus verd. Aceton, F. 209° 
(/ers.). Unl. in yerd. NaOH, CClj. Lg. u. CS2, zl. in A., 11. in li. Bzl., Eg., A. u. k.
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Pyridin. Konz. H 2S 0 4 lóst nach anfanglicher Gelbfiirbuiig zu rotgelber Lsg. (Ber. 
Dtsch. Chem. Gęs. 59. 774— 77. Graz, Techn. Hochsch.) H arm s.

M onmohan Sen und Jńanendra N ath R ay, N-alkylierte Amidine. H o f-  
MAKN (Jahresber. Fort. Chem. 1865. 414 u. Monatsbcrichte Beri. Akad. 1865. 640) 
hat durch Kondensation von Anilin mit Acetanilid bezw. Benzanilid bei Ggw. von 
PC13 oder PClj Diphenylaeetamidin bezw. Diphenylbenzamidin erhalten. Vff. finden, 
daB diese Rk. eine allgemeine Herstellungsmethode fiir N-alkylierte Amidine dar- 
stellt u. beschreiben eine Reihe ncuer Amidine, welche durch Kondensation mit PC13 
oder P20 5 in sd. Xylol hergestellt sind. Die Rk. laBt sich auch auf sekundare Amino 
anwenden. Acetanilid u. m-Tóluidin  geben dasselbe Reaktionaprod. wie Aceto-m-tólu- 
idin u. Anilin, ebenso verhalten sich Acetanilid—p-Nitroanilin u. p-Nitmcetanilid- 
Anilin. Acetanilid u. Phenylhydrazin geben wie oben kondensiert Diphenylaeetamidin
11. NH3. Acetanilid u. Urethan kondensieren sich mit P 20 5 in sd. Xylol zu I. Ferner 
liaben Vff. die lik . auf die Beckmannschen Umlagerungsprodd. angewandt, wobei 
aus II Acetoplienonphenylhydrazon, aus III Diphenylaeetamidin entstehen sollte. Das 
Ksperiment zeigt, daB ausschlieBlich letzteres gobildct wird.

NIL
r/ \ , / ' > 1c - c i r J  C i L - 0 - 0 , 1 1 ,  0 1 1 3 - 0  - 0 !

I v 11 II 111 H-N 01 N -C „lli
0 0

Y e r s u c h c .  Wic oben beschriebcn wurden hergestellt u. wenn nicht anders 
angegeben, aus A. umkryslallisicrt: C6H3-NH-C(CH3) : N-C„H4-CH3(m), F. 103°; CcH0- 
NH■ C(CH3) : N ■ CcH4• CH3 (p), F . 90°; C«H5-NH-C(CH3): N-C6H4-CH3 (o), F. 138"; 
C„H5-NH-C(CH3) : N-C„H4NO, (p), aus Methylalkohol, F. 189“; C6H5-NH-C(CH3): 
N-C6H40C2H5 (p), F. 102"; C gllj-N : C(CH3)-N : (C6H5)2, F. 92"; (m) CH3-C6H4NH- 
C(CH3):NC0H5, F. 103°, ident. mit 1.; (m) CH3C6H4-NH-C(CH3) : N-C61I4-CH3 (o), 
F  101"; (p) CH3• C0H4N H • C(CH3) : N • C0II4■ CIł3 (p), aus verd. A., F. 120"; (p)CH3- 
CcH4■NHC(CHa) : N-C6H4N 0 , (111), aus vcrd. A., F. 134°; (p) CH3-C0H4-N : C(CH3)- 
N : (C6H5)2, F. 122°; (p)C.,H56-C cH4-NH-C{CH3):N -C (;H40 C Ą ( p ) .  F. 117"; CaHsN H • 
C(C,H5):N -C 6H4-CH3 (o), F. 107"; (p) BrC0H4 ■ NH • C(CH3) : X-O0H4CH3 (o), F. 122"; 
(CHj)(CeH5): N-C(CH3): N-C0H4CH3 (111), die Base ist cin Ol, Pikrat, F. 157°; (p) N 0 2- 
f ’cH4-NH-C(CH3): N-C0H5, F. 189°, ident. mit 4. Aus Acetamid u. Phenylhydrazin 
06Hj-NH-C(CH3) : N-CcH5. (Journ. Chem. Soc. London 1926. GIG—48. Kalkutta, 
Univ. u. Manchester, Univ.) TATJBE.

T. W. Lowry, Asymmctrische Stickstoffatome in natiirlichen Produkten. Alle in 
der Natur Yorkommenden opt.-akt. Verbb. verdanken ihrc Aktivitat einem asymm. 
C-Atom. Vf. weist darauf liin, daB die Salze des Nicotins auBer dem asymm. C-Atom, 
von dcm dic opt. Aktivitat der freien Baso herriihrtj noeh ein asymm. N-Atom ent- 
halten, wtihrend im allgemeincn Vcrbb. mit asymm. N-Atomen nur synthet. hergestellt 
werden. Die Formeln werden insofern bestiitigt, ais die Salze des Nicotins ein viel

II . . .   ̂ Ho IljCr---- -.Clij c II, C,------ ,011.
iicr^-c--- n<T^YJ-------------------- cl* Jcu,
HC-l J o n  II N hoL J o n  H >CH3^ ^ c ii  II N

N CII3 N
Nicotin (Base) Kicotinium-Ion

kleineres Rotationsvermogen, das auch von entgegengesetztem Vorzeichen ist ais das 
der freien Base, besitzen. Acetat [a]o = .  +18,85°, Base [a]n =  — 169°. Auch die Tat- 
saehe, daB die Rotationsdispersion ,.komplex“ u. die der Base einfach ist (vgl. L o w r y  
«■ S ingh, S. 1111) wird durch die Formeln des Vfs. erklart. (Naturę 117- 417. Camr 
)ridge, Univ.) JOSEPIIY.
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R . W illheiin , Vber Nudeinsduren aus Krebsgewebe. (Auf Grund gemeinsnm mit 
A. Griinberg ausgefiihrter Unterss.) Aus droi groflen, je 1— 2 kg schweren Tumoren 
wurden nach NeumaNN (Arcli. f. Phys. 1899. 552) u. L e v e n e  u. J a k o b s (Biochem. 
Ztschr. 28. 127 [1910]) Nudeinsiiure u. Guanylsdure isoliert. Fur dio Nucleinsaure 
aus den vorliegenden Krebsgeweben konnte dio Formel C48E 610 32N1(,P4 aufgcstellt 
worden, wahrend die Zus. der n. Thymonucleinsauro ist. Die Herab-
setzung des Verhaltnisses P :N  von 4:15 auf 4:10 erklart sieli, wie durch Hydrolyso 
nach F e u lg e n  (Ztschr. f. physiol. Ch. 102. 244; C. 1918. II . 862) fcstgestellt, durch 
das Fehlen der Pyrimidinbasen Cytosin u. Thymin. Andererscits kommen aber auf 
je eino Purinba.se (Guanin u. Adenin) 2 Phosphorsauremoll., wahrend in der Thymo
nucleinsauro gesunder Organe auf ein Mol Base nur 1 Mol Phosphorsaure kommt. 
Dio Natur des Kohlohydrats der vorlicgenden Nucleinsaure konnte nicht exakt ge- 
klart werden. Nur ist durch Ausbleiben der Orcinrk. das Vorhandensein cincs Kohle- 
hydrais mit 6 C-Atonien wahrscheinlich gemacht. Bemorkenswert ist, daB das Hydroly- 
sat deutlicho Phonolrkk. zeigte (nach M il lo n  Rotfarbung, mit FeCl3 Griinfarbung). 
Die der Guanylsiiure des normalcn Gewebes entsprechondc Verb. gab positivre ICohle- 
hydrąirk. nach M o l is c h -U d r a n s k y , positive B ia lsch e  Orcinprobe, positivo Murexid- 
u. negative Biuretrk. Dagegen fiihrte die Elementaranalyse zu Wer ten, dio von Guanyl- 
siiure bedeutend abwichen, namlich CMH.)50 23N7P2 statt C10H14OBN5P. Die Hydrolyse 
m it Sulfitlauge fiilirto zur Isolierung von Guanin u. 'Thymin in wahrscheinlich aqui- 
molekularem Verhaltnis. Audi in diesem Hydrolysat waren phenolartige ICorper nach- 
weisbar. — Die Farbung bei der T o llen ssch on  Naphthoresorcinprobe lieB Glucuron- 
siiure vermuten, jedoch waren das spektrąlo Verh. u. dio p-Bromphenylhydrązinverb. 
nieht e:ndeutig, so daC die Natur des Kohlehydrates noch nicht feststeht. Eine IOr- 
kliirung der auffallenden Tatsaelie, dafi an Stelle der erwarteten Guanylsiiure ein 
Gemenge oder eine Verb. gefunden wird, die aus einem Guanin- u. einem Thymin- 
Mononueleotid besteht, konnte darin gesehen werden, daB durch dio Kalilauge bei 
der Aufarbeitung statt der Guanylsaure allein ein Thyminnucleotid mit ihr zusammen 
abgesprengt inrd, da FEULGEN festgestellt bat, daB ursprunglich das groBe Mol. einer 
Guanylnucleihsflure vorliegt. (Biochem. Ztschr. 163. 488—501. 1925. ^Vien, Univ.) Ha.

E. Biochemie.
E j. E nzym chem ie.

L. Michaelis, Die Bedeulung des Massenwirhungsgeselzes fiir die Kinelik der 
Saccharase. Die Abhandlung stellt eine Antwort u. Zuruckweisung der Kritik dar, 
welche H e d i n  (S. 126) an der Anwendung des Massenwirkungsgesetzes auf enzymat. 
Rkk, iibto. (Ygl. a. JOSEPIISON, S. 688.) Da das Massenwirkungsgesetz ein Grenz- 
gesetz fiir unendliche kleine Konzz. ist u. nur so lange gilt, ais fiir jede der beteiligten 
Molekulartęn das Prod. aus molarem Vol. u. Druck bezw. osmot. Druck gleich RT  
ist, kann man streng genommen noch weiter gehen ais os H e d i n  tut, u. die strenge 
Gulligkeit dieses „auf Konzz. bezogeuen“ Massenwiikungsgesetzes nicht nur fiir 
Enzymrkk., sondern iiberhaupt ablehnen. Nur dadurch, daB die Abweichungen von 
diesem Grenzgesetz erst bei verhaltnismiiBig liohen Konzz. die Grenzen der JleB- 
methoden iiberschroitcn, wird dieses Idealgesetz zu einem unter gewissen Bedingungen 
brauchbaren Gesetz. Ein allgemein giiltiges Gesetz kann durch Einfiihren der sog. 
„Aktivitaten“ (L e w i s , B j e r r u m ) erhalten werden; man multipliziert die Konzz. 
m it einem von der Konz. abhiingigen so gewahlten Faktor, daB K fiir beliebigo Konzz. 
konstant bleibt. In den meisten Fiillen kónncn allerdings diese Akti^tiitsfaktoren 
prakt. gleieh 1 gesetzt werden. Die Wahl dieser rein empir. KorrekturgróBen kann 
stets so erfolgen, daB das Massenwirkungsgesetz richtig bleibt; die beteiligten Stoffe 
miissen liomogen (im weitereii Sinne) in der Lsg. ver(eilt sein, brauehen jedoch nicht
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molekulardispers gelóst zu sein. Wahrend in Fiillen, in denen die Aktivitatsfaktoren 
nicht gleich 1 gesetzt werden diirfen, die Berechnung eine sinnlose formale Operation 
darstellt, ist dann, wenn die Faktoren gleich 1 gesetzt werden kónnen, die Gleich* 
gewichtskonstanto K  eine fiir die Charakterisierung der Rkk. brauchbare GróBe. —  
Fiir die Anwendung des Massenwirkungsgesetzes auf die Saccharase werden 3 Voraus- 
setzungen gemaeht: 1. 1 Mol. Zucker verbindet sich mit 1 Mol. Enzym reversibel 
u. daher unvollstandig; 2. diese Verb zerfallt spontan in Glucose Fructose -f- 
Enzym; 3. die Geschwindigkeit dieses Zerfalles ist gering gegeniiber der Geschwin- 
(ligkeit, mit der sich das Gleichgewicht der Enzym-Zuckerverb. einstellt. Die Zer- 
f;illsgeschwindigkeit mnB dann in jedem Augenblick proportional der Konz. dieser 
Verb. sein. Folgt dio Bindung zwischen Enzym u. Substrat dem einfachen Massen- 
wirkungsgesetz, so ergibt sich die Theorie von MlCHAELIS u. MENTEN (Biochem. 
Ztschr. 49. 343; C. 1913. I. 1614). Die Anwendbarkeit des Massenwirkungsgesetzes 
lnuB sich aus dem Experiment ergeben. Das korrigierte Massenwirkungsgesetz lautet: 

— K-fq:[(p], wobei [S] =  Konz. des freien Zuckers, [J1] =  Konz. der 
frcien Fermente u. cp — Konz. der Verb. ist, wiihrend /  der Aktivitatsfaktor der in- 
dizierten Molekiilart ist. Man kann bis lierauf zu etwa 0,4-molarer Konz. f s  =  1 
sctzen, so daB nach den Yersucliscrgcbnissen fjp =  ftp =  1 oder mindestens f F =  f v  
wird; auch die zweite Móglichkeit macht das einfache Massenwirkungsgesetz giiltig.
— Zu dem Einwand von H e d i n , daB man K  nur auf 20— 30% genau bestimmen 
kann, wird geantwortet, daB man diese Abweichung auch fiir andere chem. Rkk. 
(vgl. M ic h a e l is  u . K r u g e r , Biochem. Ztschr. 119. 307; C. 1921. II. 04) findet u. 
daB (wenn nicht ungenaue Methodik vorliegt) diese Abweichung nur bedeutet, daB 
in diesem Fali das Massenwirkungsgesetz nicht streng gilt. —  Es wird gezeigt, daB 

' entsprechend dem berechtigten Verlangeń von H e d i n  dio Enzynikonz. gegeniiber 
der Zuckerkonz. yerschwindend klein ist u. vernachlassigt werden darf. Vf. hiilt es 
mit H e d i n  fiir richtig, daB man dies nicht tun darf, wenn die Konzz. von Substrat 
u. Enzym von gleicher GróBenordnung sind. — H e d i n  greift auch die oben erwahnte 
Voraussetzung 1., daB das Ferment unvollstandig an das Substrat gebunden ist, an. 
Es ist richtig, daB diese Voraussetzung nur dann gilt, wenn die Fcrmentmcnge gcgen- 
iiber der Substratmengo yerschwindend klein ist, da sonst die Yoraussetzung im Falle 
der Giiltigkeit des Massenwirkungsgesetzes mit dem sog. Zeitumsatzgesetz in Wider- 
spruch steht. Vf. betont, daB in seinen Verss. stets die genannte Voraussetzung inne- 
gehalten wurde, so daB dann —  da dann nach dem Massenwirkungsgesetz die Konz. 
der Fermcntes prakt. proportional der des gesamten Fermentcs ist — das Zeitumsatz
gesetz eine Folgerung (u. kein Widerspruch) des Massenwirkungsgesetzes ist. —  Da 
jede chem. Gleiehgewichtskonstante eine GróBe ist, die aus den Verss. mit wechselnden 
Konzz. auf unendliche Verdd. extrapoliert werden muB, ist der Umstand, daB bei 
hohen Zuckerkonzz. K  einen Gang hat, nicht storend. Der oxtrapolierte Wert muB 
schon (wio es auch der Fali ist) bei prakt. gut zuganglichen Konzz. erreieht werden. 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 152. 183—88. Nagoya [Japan], Aiehi-Medizin. Univ.) H e s s e .

H. v. Euler und K. Josephson, Zur Bezeichnimg der enzymatiscłien Aklivilat 
votl cn~ymhaltigen Prdparalen, Enzymlósuitgen w id  lebenden Zellen. (Vgl. Ber. Dtsch. 
Uicm. Ges. 56. 1749; C. 1923. III. 1541.) Die Aktivitiit der Enzympraparate wird 
charakterisiert durch folgende Ausdrticke: 1. X l f  =  k/{g Enzympraparat) u. 2. X 2 f =  

X g Substrat)/(g Enzympraparat), wobei k =  1/Mg {a ja — x) ist u. „g Enzym- 
praparat“ die Menge des bei der Best. von k benutzten Enzympriiparates bezw. 
das Trockengewicht der Enzymlsg. in g bedeutet. Gleiehung 1. wird in den Fallen 
angewendet, in denen k von der Substratkonz. unabhangig ist, wahrend 2. dann zu 
benutzen ist, wenn k X  Substratmenge eine wenigstens angenahert konstanto GróBe 
darstellt. 1 . braucht man also bei verd. Lsgg. bezw. bei geringer Affinitat zwischen 
Enzym u. Substrat, wahrend 2. bei hohen Substratkonzz. bezw. groBer Affinitat

VIII. 1. 211
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zwischen Enzym u. Substrat venvendet wird. Diese Ausdriicke sind fiir folgende 
Enzymrkk. angowendet worden: Saccharosespaltung durch Hefcsaccharasc (If =  
Inyersionsfahigkeit), Starkespaltung durcli Malzamylase (Sf =  Starkcspaltungs- 
fahigkeit, Verzuckerungsfahigkeit), /9 - Glucosidasewrkg. des Emulsins (Sal. f. =  
Salieinspaltungsfahigkeit), Katalasewrkg. von Leberkatalasepriiparaten (Kat. f.), Erep- 
sin aus Schweinedarm (Gl. f. =  Glycylglycin-Spaltungsfahigkeit). —  Zur Best. der 
enzymat. Wirksamkeit von Zellen bestimmt man nicht, wie oben, die Rcaktions- 
geschwindigkeit pro Gramm Trockengewieht, sondern die mittlerc cnzymat. Wrkg. 
einer Zelle. In die oben gegebenen Formeln tritt dann an Stelle von „g Enzymprii- 
parat“ die Zellenzalil: (3) X 1 v =  fc/Zellenzahl bezw. (4) X 2 v (k X  g Substrat)/Zellen- 
zahl; v ist abgeleitet aus dem „Vermógen“ der Zellen zu der betreffenden Enzymrk. 
Die Ausdriicke X  f  u. X  v sind durch folgende Gleichungen yerbunden: X  v =  X  f  X 
(g Enzympriiparat)/Zellenzahl bezw. X  v =  X  f  X (mittlercs Gewicht einer Zelle). — 
Diese u. iihnliche Ausdriicko konnen nur ais Besclireibung der enzymat. Aktiyitat, 
nicht aber ais MaBe fiir den Reinheitsgrad dienen. Wiirden derartige Ausdriicke zu 
dem letzten Zweck benutzt, so werden mindestens 2 Hypothesen eingefiihrt, namlich 
dio Annalime, daB nur eine Art das betreffenden Enzyms u. zwar von konstanter 
Wirksamkeit besteht, u. zweitens, daB das gesamte Enzym in akt. Form vorhanden 
ist bezw. daB der inakt. Teil yernachlassigt werden darf. Diese Annahmen treffen 
aber nicht allgemein zu (vgl. S. 3063). — Der Aktiyitat,sgrad eines Enzympriiparatcs 
wird definiert zu X  f / X f inax == k/kmnx. — Enzymat. Wirksamkeit u. Reinheits- 
grad haben folgenden Zusammenhang: X  f  =  (akt. Enzym)/(g Trockensubstanz) u. 
Reinlieitsgrad =  - G ^ ł m e n g e  des Enzyms (akt. +  inakt. E.) ^  ^  Q{[

g  Irockensubstauz
erscheinungen sind die angegebenen MaBe noch nicht yerwendet, da die Garungen 
keine einheitlichen Enzymrkk. sind. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 59. 770—73. Stock-' 
holm, Hochsch.) H lsssE .

S a b u ro  I m a i ,  Vber das Yorkommen von Urease in  den Samen der Cucurbilacea. 
Urease ist im Samen der Wassermelone stiirker vertreten ais in Sojabohnen. Kiirbis 
enthalt weniger, andere Melonenarten nur Spuren. (Journ, of orient, med. 3 . 53—5G; 
Ber. ges. Physiol. 3 3 . 681. Dairen, Bioch. Laborat. Hosp. der Sud-Mandschur. Eisen- 
bahnges. Ref. H a f x e r .)  Oppenheimer.

Heinrich Wieland, Uber den Mechatiisnnis der Oxydationsvorgćinge. IX . (VIII. vgl. 
L i e b i g s  Ann. 4 3 9 .  196; C. 1 9 2 4 . II. 1788.) I. Einige Beitrdge zur Wirkungsiceise der 
Katalase von Heinrich Wieland u. Hans Haussmann. Vff. teilen die Auffassung, 
daB die Katalasen, dio man in allen O-bediirftigen Zellen von Pflanze u. Ticr angetroffen 
hat, beim AtmungsprozcB funktionell betciligt sind. Die Theoric der Dcliydrierung, 
die don II der biolog. Brennstoffe durch die Atmungsenzymc aktivieren u. ihn mit 
dem molekularen O sich zu W. yereinigen liiBt, erwartet ais erste Stufe der Yeratnnmg 
yon H  1I20 2. —  Es ist dem Vf. mit G. R e v e r e y  nicht gelungen, H 20 2 in der Zelle 
nachzuweisen. —  Der Auszug yon frischen Blattern mit verd. Siiuren gibt mit Tilan- 
schwefelsiiure die gleiche Farbrk. wie H 20 2; sie wird durch einen anderen unbekannten 
Stoff, der kein Peroxyd ist, heryorgerufen. —  Auch Verss., H 20 2 im tier. Stoffwechsel 
festzuhalton, yersagtcn. Diese negatiyen Befunde sagen nichts gegen die biolog. Rolle 
des H 20 2. —  Vff. haben die Einpfindlichkeit der Katalasen gegen HCN u. die Wirkungs- 
weise des Enzyms in Abhangigkeit von yerschiedenen Einflusson studiert. — Es wurde 
mit Loberkatalase gearbeitet. —  Der Grad der Hemmung der Katalasewrkg. auf H%Ot 
durch HCN  wurde festgestellt. — Wahrend nach S e n t e r  (Ztschr. f. physik. Ch. 44- 
309; C. 1 9 0 3 . II. 453) u. a. die antikatalyt. Wrkg. der HCN durch Liiftung auf- 
gehoben u. das Zersetzungsyermogen wieder hergestellt werden kann, ergaben Verss. 
der Vff„ daB die Hemnmng durch HCN sich dadurch auBerordentlich, fast bis zur 
totalen Passiyierung des Enzyms steigerte. — Es muBten liier neue schadigende Ein-
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fliisse zur Geltung gekommen sein. — Beim Durehleiten von C 02-freier Luft durch 
frische Katalaselsg, ging dio Aktiyitiit des Enzyms im gleichen MaB zuruok wie beim 
HCN-Vers.; wie nach fruheren Angaben reiner O, wirkt aucli reiner H in gleichem 
Grade hemmend; die Wrkg. yon reinem N  ist von gleicher GróBonordnung, die von 
C02 ergeblich groBer; hier addiert sich zu der Gasschadigung noch die dem Ferment 
abtragliche Erhóhung der H-Ionenkonz. Aucli das bloBe Evakuieren einer Katalaselsg. 
ohne die mechan. Mitwirkung eines capillar eingeleiteten Gases schadigt die Katalase. —  
Diese Fermentschadigungen sind zweifellos zu einem groBen Teil auf Veriinderungen 
im Verteilungszustand zuriickzufiihren, wic sie auch durch ScKiittelwrkg. herbei- 
gefiihrt werden. — Die im Vakuum herbeigefiihrtc Hemmung liiBt sich nicht durcli 
nachheriges Sattigen der Lsg. mit Luft etc. wieder aufheben. — Diese Ferment- 
schadigung ist auf die Verkleincrung der wirksamen Oberfliiche zuruekzufiihren. —  
Zur Entscheidung der Frage, ob, phylogenet. betrachtct, der Zustand des Katalasesols 
in luftgesatt. wss. Lsg., also unter n. Bedingungen der biolog. Funktion ein Optimum 
fiir dio relative Bestandigkeit u. damit fiir die Wirksamkeit bildefc, ob also der N-O- 
Belag der wirksamen Oberfliiche auf der einen Seite zwar dereń volle Ausnutzung 
fiir den enzymat. Vorgang ausschlieBt, andererseits aber den giinstigen Vcrteilungs- 
zustand aufrecht erhiilt, dereń Aufhebung Vff. fiir eine Folgę der vólligen Entfernung 
der adsorbierten Gasschicht in der evakuierten Enzymlsg. halten, wurde dio Wirk
samkeit einer Katalaselsg. unter verschicdenem Gasdruck untersucht. Die Schadigung 
des Enzyms durch das Vakuum ist irreyersibel. Bei einem N-t)berdruck von 000 mm 
Hg wird die Enzym wrkg. ebenfalls erheblicli beeintriichtigt; die Hemmung ist aber um- 
kehrbar; bei Atmospharendruek gewinnt das Ferment zum groBten Teil seine Aktiyitiit. 
w*eder: das Gas hat einen Teil der wirksamen Oberfliiche blockiert, seine Adsorption 
ist aber, abliangig yom Druck, umkehrbar. Anscheinend bedingt die in der Naho des 
fttmosphar. Drucks yom Enzym adsorbierte Luft einen fiir seine Wirksamkeit giinstigen 
Losungszustand. Bei einem Luftdruck von 350 mm Hg tritt eine deutliehe Schadigung 
der Katalase ein. —  DaB die HCN-Hemmung der Katalase ein reiner Adsorptions- 
vorgang ist, nur dem Grad nach yerscliieden yon der Schadigung durch indifferento 
Gase, geht daraus lieryor, daB dio HCN-Sehadigung durch Zuriickdrangung der Ad
sorption quantitativ meBbar zu mindern ist; was sich beim Gas durch Herabsetzung 
des Druckes erreichen lieB, konnto hier durch Verdunnung der durch HCN geschii- 
digten Enzymlsg. erreicht werden. — Da yielleicht ein Zusammenhang zwischen der 
groBen Adsorbierbarkeit der HCN u. ihrem stark ungesatt. Charakter ais Methylen- 
deriy. C:NH besteht, haben Vff. auch die Wrkg. des Me(hyl-i-cyanids C:N'CHa gegen 
Katalase quantitativ untersucht (aus AgCN CH3J, Kp. 58— G0°) u. festgestellt, 
daB die Katalaseschadigung durch die beiden CH2-Derivv. von gleicher GroBenordnung 
ist. Die Hemmung durch CO ist nur gering u. nur von der Art, wie sie andere Gase 
bewirken. — Die Verss. widerlegen fiir die Katalase dio von O. WARIiURG geiiuBerte 
Vorstcllung, daB es sich bei der Hemmung der Fermentwrkg. durch HCN um labilo 
Komplexverbb. zwischen ihr u. der eisenlialtigen Oberfliiche des Enzymsols handle. —  
Ks wurden die kinet. Verhaltnisse bei der katalyt. H20.,-Zers. durch kolloidales Ferri- 
hydroxyd in gleicher Weise wie beim Ferment gepriift u. grundsatzlich dasselbe wie 
dort festgestellt. Aucli Ferrihydroxydsol wird durch HCN nicht chem. irreyersibel, 
sondern rein adsorptiy u. daher umkehrbar gesehadigt.

II. Zur Reaktionsweise des Hydroperoxyds (yon Heinrich Wieland u. Herman 
Lóyenskiold). Fiir die friiher (L iebic.sA nn. 436. 248; C. 1924. ET. 934) iiber die Einw. 
von H20 2 auf Carbonsiiuren geauBerte Annahme m rd der expermientelle Boweis or- 
bracht: a.,(i-DioxybuUersaur& wird, mit wss. NH3 neutralisiert, durch Dest. mit G°/0ig. 
H20 2 mit holier Ausbcute zu AceUtldehyd oxydiert, ohne daB gleichzeitig Aceton ent
steht. — Crotonsaure gibt mit 30%ig. H20 2 bei 40° a,/9-Dioxybuttersiiure. — Dadurch 
>st der Reaktionsverlauf, der aus a,^-ungesatt. Carbonsauren Aldehyde entstehen
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l&Bt, m it voller Scharfe bewiesen u. zum orstcnmal gezeigt, daB sich H20 ,  in Gestalt 
zweier OH-Gruppen an die C-Doppelbindung anzulagern vermag. Fiir das Auftreten 
R-CH: CH-COOH ->  R CH-CHj.COOH - y  R-CO-CHs-COOH ->  R C0-CII3+ H 20  +  CO, 

()-OH
der Ketone bleibt demnaoli kanm eine andere Erklariiiig iibrig ais wie sie durch vor- 
stehende Gloiehung gegeben ist. (L i e b i g s  Ann. 445. 181— 201. 1925. Freiburg i. B ., 
U niv.) B u s c h .

Otto Warburg, Atmwigstlieorie und Katalase. Was sieli bisher beim Studium der 
Katalase ergeben hat, ist elier geeignet, die Schwermetallthcorie der Atmung zu 
stiitzon, ais sic zu widerlegen. —  W i e l a n d s  (yorst. Ref.) SchluB, dafi der HCN-Wrkg. 
keino Rk. mit Schwcrmetall zugrunde liegt, indem er yoraussetzt, daB Carbylamine 
nicht imstande sind, mit Schwermetallen komplexe Verbb. einzugehen, ist unriehtig, 
weil dio Carbylamine zur B. komplexer Schwermetallyerbb. nicht minder geeignet 
sind ais freie HCN. —  Auch der Bcweis von H e n n i c i i s  (vgl. S. 23G1) kann durch 
einfache Modellyerss. widerlegt werden; H e n n i c h s  iibersah, daB die Eigensehaften 
der Elemente jo nach der Art ihrer Bindung vcrschieden sind u. man nicht C—C u. 
F e = F e  setzen darf Wie andero Rkk. des Fe, ist auch die Rk. des Fe mit HCN von 
der Bindung des Fc abhiingig. (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 5 9 . 739— 40.) B uscn.

A. Lebedew, Not i z iiber die Wirlcung der Oxydoredukase auf Methylglyoxal. Vf. 
hat nachtraglich beobachtet, daB auch Methylglyoxal, allerdings 30-maI schwucher 
ais Glycorinaldehyd, durch Oxydorcdukase in Ggw. von Methylenblau oxydiert werden 
kann. (Biochem. Ztsehr. 1 6 9 . 501. Moskau, I .  Univ.) H e s s e .

Hans v. Euler und Karl Josephson, Zur Kennlnis der Temperałurinaktii-ierinig 
der Saccharase. (Vgl. S. 200G.) Dio Hitzeinaktivierung der Saecharase trifft nicht 
diejenigen Gruppen, welche die Affinitat bestimmen. —  Da zwei verschiedene Affini- 
tatsgruppen vorhanden sind, wird untersueht, ob diese durch dio Hitzeinaktivierung 
versehicden beeinfluBt werden. Eine solehe verscliiedeno Beeinflussung, dio auch 
dann moglich ware, wenn dio Affinitatsgruppen an sich nicht von der Hitzeinakti- 
viorung betroffen werden, wurde nicht beobachtet. Es orgab sich namlich, daB nach 
dem Erhitzen angestelltc Hemmungsverss. m it den verschiedenen Formen der Glucoso 
u . mit Fructoso keinc Anderung der Affinitatsverhaltnisso anzeigten. — Auch dic 
Wiirmeinaktiyierung bei Ggw. von Glucose oder Fructose ais Schutzstoff hat keine 
naeliweisbaro Anderung der Affinitatsverhaltnisse zur Folgę. Dio Unterschiede in 
der Stabilitat der yerschiedenen Anteile der Saccharase durften zu riick zu fu h ren  sein 
auf \  ersehiedenheiten der kolloidalen Trager dieser Anteile bezw. auf Unglcichheiten 
soleher Teilo des Enzyms, welche dic Zerfallsgeschwindigkeiten beeinflussen. (Ztsehr. 
f. physiol. Ch. 1 5 2 . 254— G2. Stoekholm, Hochseh.) H e s s e .

Tamura Shizuaki, Ober das Histozym. Histozympraparat aus Schweinsniercn 
u. Hundemuskel dargestellt. Dibenzoyl-l-Tyrosin  u< Dibenzoyl-l-leucin werden in 
schwacliercm Grade ais Hippursdure durch Ilistozym  gcspaltcn. (Acta seholae med. 
Kioto 6 . 467— 70. 1924; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 203. 1925. Kioto, Med.-cliem. Inst. 
Kais. Univ. Ref. J a c o b y . )  OPPENHEIMER.

P . Rona und H. Kleiumann, Nephełometrische Untersuchungen iiber fermentalive 
Eiweiftspaltung. V. (IV. ygl. Biochem. Ztsehr. 1 5 9 . 146; C. 1 9 2 5 . II. 1366.) Die in 
der III. Mitt. (B io c h e m . Ztsclir. 1 5 5 . 34; C. 1 9 2 5 . I. 2169) aufgestellte B estim m u n g s- 
methode wird ausfuhrlich besclirieben u. Beispiele fiir die Anwendung gegeben. 
Tryp-stłipraparate yerschiedener Herkunft (Pankreatin Rhenania, Pankreas dispert 
Krause) haben dio groBte Bestandigkeit bei ph =  1>7. Die Schadigung betragt hier 
b e im  Stehenlassen der mit Puffer versetzten auf 1:7000 verd. Lsg; nur 3— 4% in
1 Stde. Im Gebiet von pn =  3— 11 betrug die Schadigung 20—30%; bei ph =  1- 
wurde eine rasche yóllige Zerstórung des Fermentes beobachtet. — Prakt. ergibt sich,
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daB Pankreaspraparate bei der Aciditat des Magensaftes auch ohno „Schutzm ittel“ 
in ihrer Wirksamkeit nicht geseliadigt werden. (Biochem. Ztschr. 1 6 9 . 320— 43. 
Berlin, Univ.) H E SSE .

B. Lustig, Versuche iiber den EiweifSabbau mit T rypsin  unter gleichzeiliger Dialysc. 
Untersucht wurde die Einw. von T rypsin  auf EiweiB „in Nachahmung der Yorgange 
ira Organismus", indem man die Fermentwrkg. in einer Dialysenhiille bei 37—38° 
gegen W . von 38° vornahm. Das Dialysat wurde auf EiweiBabbauprodd. untersucht. 
Es ergab sich folgendes. T rypsin  bildet gleich im Anfang der Rk. gróBere Mengen 
von Aminosauren (vgl. W a l d s c h m i d t - L e i t z ,  S. 1664 [Der Ref.]). —  Bei Casein 
u. auch bei Serumalbumin u. Globulin konnten friihzeitig geringo Mengen H islidin  
nachgewiesen werden. Dic S-haltigen Baustoino blieben in den Verdauuńgsriick- 
standen. Casein wird stiirker ais Albumin u. Globulin abgebaut. Peptone, Albumosen, 
Diaminosauron u. andero durch Phosphorwolframsaurc fallbare Stoffe treten in den 
Dialysaten verhaltnismaBig spat auf. (Biochem. Ztschr. 1 6 9 . 139— 48. Wicn, Lab. 
,,Rudolfsspital“ .) H e s s e .

E. Lagrange, Gcrinnuiig des Eigelbs durch Mikrobendiastase. Das aus China impor- 
tierto Eigelb ist zuweilon geronnen. Ais Urheber dieser Ver£inderung wurde in friiheren 
Arbciten u. a, ein ais B. sinicus bezeiehneter Mikrobe nachgewiesen, der ebenso wio 
venvandte Arten neben einer Diastase Essig- u. Buttersaure produziert. Die Diastase 
IaBt sich durch Filtration der Bouillonkultur gewinnen u. wird, da sie das Vitellin des 
Eis zur Gerinnung bringt, ais Yitellase bezeiehnet. Fur don EiweiBstoff des Gclbeis 
vor der Gerinnung kónnte man nach Analogie der Verhaltnisse in Milch u. Plasma den 
Namen Vitellogen einfiihren u. erst den geronnenen Stoff Yitellin benennen. Dio 
koagulierende Wrkg. der Vitellase iiuBort sich in physiol. Lsg. stiirker ais in dest. W. 
Hohere Konzz. von Salzen kónnen sie hindern, besonders von Schwermetallsalzen. 
Ca fordert die Gerinnung nicht u. hommt sie sogar sehon in Konzz., bei denen Na' 
unschadlieh ist. (Ann. Inst. Pasteur 4 0 . 242— 51.) SpiEGEL.

S. Hallheimer und H. R. Schinz, Der Einflu/3 der Róntyenslrahlen auf die Indo- 
phcnolblauoxydasen im Gewebe und iii Leukocyten. Mikroskopisch-histolog. Unterss. 
nach der Methode von G r a f f  m it’ a-Naphtholdimethylparaphenjdendiaminchlor- 
hj7drat, aus denen vom fermentehem. Standpunkt hervorzuhcben ist, daB die labilen 
"ic stabilen Zclloxydason strahlenresistent sind. (Strahlentherap. 20. 331— 41. 1925. 
tter. ges. Physiol. 3 3 . 773. Ziirioh, Chir. Klin. Ref. H ap.TM ANN .) O PPEN H EIM ER.

David I. Macht, Der EinfluP des polarisierten Lichtes auf einige Fertnenle. E in  
Beitrag zur Pharmakologie des Lichtes. Wrkg. der Takadiastase u. von Lab wird durch 
polarisiertes Licht verstarkt. Katalase des Blutes zeigt keino konstanten Beeinflus- 
sungen. (Proc. of the soc. f. cxp. biol. o. med. 22, 473—74. 1925; Bor. ges. Physiol. 
33 . 201. Baltimore, Pliarmac. labor. John Hopkins univ. Ref. J a c o b y . )  O p p .

E 3. P flanzenphyslologie. B akteriologie.
Th. Bokomy, Allerlei aus der Literatur und Laboratoriumspraxis iiber die Mikro- 

organismen und die Keimung der Samen. NaCl becinfluflt in Konzz. von 0,5 u. 1% 
mcht die Vermehrung der Hefc, wahrend 2% hemmen u. 4% dio VermehrUng vóllig 
unterbinden, olme die Garung zu storen. —  Infusorien werden durch 2,5%ig- Dikalium- 
phosphatlsg. zu Sehrumpfungserscheinungen gebracht. 0,5— 2°/0ig. Lsgg. von Na2H P 0 4 
schadigen die Hefo nicht. (Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 66. 445— 47.) H e s se .

Th. Sabalitschka und C. Jungennann, Der absolule und prozentmle Alkaloid- 
gchalt der einzdnen Teile von Lupinus luteus L. wahrend der Vegełation. Da die alleinigo 
Beobachtimg des prozentualen Alkaloidgehalts leicht zu Trugschlussen fiihrt, wurde 
auch der absol. Gehalt von jeweils 100 Pflanzen u. ihren Teilen zu verschiedenen 
Zeiten festgestellt, u. zwar 2, 4, G, 13, 14 u. 18 Woehen nach der Aussaat. Im einzelnen 
'lurden Keimblatter, Samenschalen, Hypokotylen, Wurzeln, Laubblatter, Stengel,
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Hiilscn u. jungę Samen untersucht u. die Ergcbnisse graph. dargestcllt. Dio in 100 
Samen ursprunglich enthaltenen 0,1063 g =  0,77% Alkaloid sanken nach 14 Tagcn 
um ca. 20% —  berechnet aus den Gesamtpflanzen — u. hattcn nach 14 Wochcn das 
Mjixhmim mit 0,8 g in den 100 Pflanzen crrcicht. Nacli 16 Wochen sank der Gesamt- 
gehalt auf 0,68 g, u. zwar 0,29 g-in den neuen Samen, 0,22 g in den Blattern, 0,09 in 
den Stengeln, 0,05 in den Hiilsen u. 0,03 g in den Wurzeln. In den Keimblattern 
nahm der Gehalt zwar ab, jedocli war ein yolliges Yerschwinden nicht festzustellen. 
Wahrend der Hauptvegetationszcit war dio groCtc Alkaloidmengo in don Blattern, 
dio kleinste in den Wurzeln cnthalten. Aus der nur geringen Abnahme des Alkaloid* 
gehalts wahrend der Keimung ist zu schlieBcn, daB das Alkaloid nicht ais typ., groBtcn- 
tcils ausgenutzter Niihrstoff anzusehen ist. Dio ICurve des prozentualon Gehalts ist 
sehr wechselnd u. iinubersiehtlich. Auch hicr sinkt der auf die ganze Pflanzo bezogenc 
Gehalt in den ersten 2 Wochen von 0,77 auf 0,59%, um nach wciteren 2 Wochen 
auf 1% zu steigen, wieder zu fallcn, m it 13 Wochen das Maximum von 1,06% zu cr- 
reichen u. dann steil abzufallcn. Boi den cinzclnen Organen ist das Bild noch bc- 
deutend kompliziertor. Dor prozentuale Gehalt der Kcimblattor, des Hyppkotyls u. 
des Sprossos crfahrt eine Zunahtne im Gcgensatz zum absol., da dio Trockensubstanz 
wahrend der Keimung abnimmt. Wahrend der Hauptvegetation schwankt der pro
zentuale Gehalt der Blattcr zwisclien 1,21 u. 1,57%. Nach 18 Wochen ist der pro
zentuale Gehalt der jungen Samen 1%. Das Alkaloid scheint also in den re ifenden  
Samen zuerst schnellor abgolagert zu werden ais dio Nahrstoffe, wio auch FeLDHAUS 
(Arch. der Phann. u. Ber. der Pharm. Ges. 2 4 3 . 335 [1905]) fiir Samen von Datura 
Śtramonium feststellte. (Biochem. Ztschr. 1 6 3 . 445— 56. 1925.) H aiim s.

V. Lubimenko, Uber die ■physiologische Kolie der in dem griinen Parenchym der 
Blutler niedergeschlagenen Siarkę. IJnter Mitarbeit von S- S.  Fichtenholz, E. R. Gub- 
benet, L. G. Gavriloff u. A. I. Kokine. Es wurde tiiglich die Aufspcichcntng u.

der Starko bei verschiedenen Pflanzen mkr. in yerschiedenen geograph. Breiten 
u. zu verschicdenen Tageszeiten bestimmt. Zu diesem Zweek wurden dio Stiirkekórncr 
mit J„ angefarbt. Sowohl dio Anreicherung wie die Lsg. wird stark durch dio Intcnsitat 
des Lichts u. die Temp. beeinfluBt. Unter 60° nordlicher Breite leert sich das Blatt- 
parenchym nur seltcn wahrend der Nachtzcit ganz. Das B latt beginnt schon vor der 
-yollstandigen Entloerung neu aufzuspeiehern. Unter 50° nordlicher Breite u. siidliclier 
tritt vollstandiges Verschwindcn der Starkę wahrend der Nacht haufig ein. All- 
gemem eiTeicht der Starkegehalt in den ersten Blorgenstunden eincn Hóhepunkt, 
nimmt dann ab u. gegen Abend wieder zu. Einzelno Pflanzen (Nicotiana Tabacum) 
zeigen im Yeriauf eines Tages nur im Maximum, andere (Phaseolus yulgaris) zwei u. 
wieder andere (Robinia pseudacacia) mehrcrc. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 
651-—53.) EŃSZLIN.

H. L agatu und L. M aume, Diagnoslik der Ernahrung einer Pflanze durch die 
chemische Unlersuchung eines geeignet gewdhltcn Blatts. Ausgohend von dem Gedankcn, 
daB das an einem fruchttragendcn Zweig sitzendo Blatt ein Indicator fiir die Nahr- 
Btróme ist, welche durch den Zweig gehen (vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 0 . 1179; 
C. 1 9 2 5 . II. 195) wurden an Weinstockcn mit 6 bezw. 9 Nebenasten Bestst. des Stick- 
stoffgehalts zu yerschiedenen Zeiten in solehen Blattern gemacbt u. gefunden, daB 
der hochste Gehalt an N 2 im Friihjahr vorhanden ist u. daB derselbo bis zur Ernte 
abnimmt, direkt danaeh sich etwas erhoht, um woiter abzunehmen. Stocke mit nur
6 Nebenasten liefern cinen hoheren Stickstoffgehalt ais solehe mit 9. (C. r. d. 1 Acad. 
des sciences 18 2 - 653—55.) E n s z l i n .

J. C. W aller, PJlandiche Eleklriziidt. I. Photodeklrische Strojne in Verbindung 
mit der Tdtigkeit des Ghlorophylls bei Pflanzen. Mit unpolarisierbarcn  Elektroden, 
a n g e lcg t an d en  beiden  Halftcn der Blattunterseite, kann , w en n  d ie  e in e Halfte des 
Blattcs b elcu eh to t, d ie  andere yerd u n k elt ist, ein  Strom a b g ele itc t w erden. Pclar-
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goniumbliitter werden nach oinor Belichtungszeit von 5 Min. nogativ, nach erneutor 
Verdunklung positiv. Andere Pflanzen zeigen die gleichc Rk., aber mit unigekehrton 
Yorzeiehen. Ohne Verdunklung kann boi Anlage der Elektrodon an oine griiue u. 
eino farbloso Stelle ebenfalls ein clektromotor. Yorgang abgelesen werden. Es handelt 
sich um Stromo, dereń Natur von der Chloroplastenfunktion ausschlaggcbend bc- 
uinfluBt wird. Veranderungen der Bedingungen fiir die Photosyntheso andern auch 
dio photoelcktr. Strome. (Ann. of botany 3 9 . 515—38; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 083. 
Ref. W e b e r . )  O p p e n h e im e r .

F. Talio, EinjluP des frisclien Pflanzensaftes (regelubilische Vitaminc) auf die 
EnlwicMung von Bakterien. Citronensaft (Vitamin C), Erbsen (Vitamin B), Erdniisso 
(Vitamin A) verfliissigtom Agar zugesetzt, konnen dio Wachstumsbedingungen fiir 
gewisse Bacterion verbessern. (Policlinico, Sez. prat. 3 2 . 979—81. 1925; Ber. ges. 
Physiol. 3 3 . 777. Palermo, Istit. d’hyg. univ. Ref. G u n t h e r . )  O p p e n h e im e r .

Victor E. Levine, Die reduzierendm Eigenschaflen von Mikroorganismen unlcr 
besonderer Beńicksichligung der Selenverbindungen. Ht SeOt, Sc02, N a2SeOs hemracn 
das Bakterienwachstum (Strept. pyogenes), Ara2<S'eO., u. K C N Sc  hommen dagegen 
kaum. Besonders empfindlich sind Anaerobicr. Der Wachstumsintcnsitat parallcl 
geht dio Red. von S c0 2, Na2Se03 u. Ji2ScO,| zu frciom, ziogolrotcm, zum Teil zu 
Bodcn sinkendon, zum Teil kolloidal gel. Se. H„Sc04 wird langsamer reduziert, 
ais H,Se03, woraus geschlossen wird, daB die Red. der ersteren iiber dio zweito ver- 
lauft. NajSeO., u. KCNSe wird nicht zu Se reduziert. Bczichungen der Red. zu 
H2S-Entw. der Bakterien bestehen nicht. Betrachtung einzelner Bakterienklassen 
(Diphtheric-, Typhusgruppo usw.) auf ihr Red.-Vcrmógen. Se-Vorbb. scheinen dahor 
gceignefc, in zuckerfreiem Medium ais Reagens auf das Loben der Bakterien zu dienen 
u. umgekehrt konnen Bakterien ais Reagens fiir den Nachweis von So in Gewebon 
verwendet werden, wenn das Se in Goweben durch H N 0 3 vorher in S e02 iiberfiihrt 
worden ist. Es konnten noch 0,5 mg Selenit, dio einem Kaninchon injiziorfc wurden, 
uachgewiesen werden. (Journ. of bacteriol. 1 0 . 217— 63. 1925; Ber. ges. Physiol. 
33.208. Omaha, Dep. of biol. chem. a. nutrition, school of med. Ref. G o t t s c i i a l k . )  O pp.

Jos. van Caeckenberghe, Chloramin. Yerss., aus denen die Konzz. hervorgehen, 
die verschiedene Bakterienarten abtóten. Vergleichende Priifung m it HgCl2-Lsgg., 
Mcrcurochrom, Lysamoł, Lysaldol, Jodonascin u. Lugólscher Lsg. Gegenuber Dakin- 
scher Lsg. ist Chloramin, abgesehen. yon der gróBeren Stabilitat, durch eine 4—5-faclio 
Wirksamkeit oiner aąuimolaren Lsg. ausgezeiehnet. Dicldoramin wirkt noch stiirker, 
ist aber nahezu in W. unl. u. giftiger. Best. letaler Dosen fiir Chloramin bei vor- 
schiedenen Tieren. (Vlaamsoh gencesk. tijdskr. 6. 353—61. 1925; Ber. ges. Physiol. 
3 3 . 233—34. Gent, Labor. gynaekol. Klin. Ref. R lS S E .)  O PPENH EIM ER.

Alessandro Alessandrini, Der Einflufi der Veranderuiigm der Iieaklion des Mediums 
nuf  die Aktivitat des Bakieriophagen. Yorlaufigo Mitteilung. (Vgl. S. 422.) Nach Vf. ist 
dio Ursache, aus der der Bakteriophage sich in organ. Kolloidon zuwcilen schlecht oder 
gar nicht entwickelt, in don Reaktionsiinderungen zu suchen, welche diese Medicn 
bei Erwarmen auf 37° erfahren. Es kann dabei eine unerwarteto Aciditilt auftroten, 
<Ho iiber Erwarton die iibertragbaro Łyse zu hemmen vermag. Diese „potcntielle Aci- 
ditat“ ist am geringsten in Bouillon u. Agar, starker in Blutserum u. Ascites, recht 
hoch in Gelatine u. noch hoher in Bouillon mit Tragantgammi. (Annali d’Igiene 35. 
1025—32. 1925. Rom, Univ.) S p i e g e l .

Georges Truffaut und N. Bezssono££, Einflufi des metallischen Aluminiums auf 
die Aktivilat von Stickstoff bindenden Bakterien. Gelegentlich von Vorsuchskulturen 
nut Mais in reinem Sand, weleher nur mit Stiekstoffbakterien geimpft war, entdeckten 
 ̂ff., daB die Pflanzen, welche mit metali. Al in Beriihrung waren, eine hóhere Stiek- 

stoffaufnahme zeigen ais dio anderen. Es betrug im Mittel der Gesamtstickstoff 11 
bezw. 14,2 mg mit, gegen 8,10 bezw. 12 mg ohne Al. Das motali. Al hat also eine
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sohr giinstige Einw. auf dio Entw. der Stickstoff bakterien. (C. r. d. 1’Acad. dos scienccs 
182. 663—65.) E n s z l in .

G. Guittonneau, Ubcr die Onćydałion des Schicefels durch Mikroben. (Vgl. S. 141.) 
E s  werden dio Verss. ubcr die Oxydation des S mit anderen Nahrlsgg. fortgesctzt. 
Ais solclio wurden Lsgg. von Animoniumacelat, Ammoniumlaktat, Ammoniumcitrat, 
Ammoniumtarlrat, Acetamid, Alanin, Asparagin u. Pepton, welche der Bakterie MMl 
nls Niihrboden dienen, u. Glycerin, Glucose u. Amidon, welche ET-> emahren, an- 
gowandt. Dieso bciden Mikrobenarten oxydieren don S zu Hyposulfit, welches durch 
das Hinzukommen einer Bakterie &a zu Sulfat woiter osydiert wird. In einer Tabclle 
sind die gebildeten Mengen S20 2 u. S 0 3 fur die einzelnen Nahrlsgg. angegeben. (C. r.
d. l’Acad. des scienees 182. 661—63.) ENSZLIN.

Leo Kempf Campbell, Ber Alanin- und Histidinsloffwcchsd des Tuberkelbacillus. 
Auf alaninhaltigem, NH^-froien Nahrboden bildot der Tuberkelbazillus fluchtigo 
Sauren, untor denon Essigsauro vorhorrscht. Bei (NH.,)3P 0 1 ais N-Quello fehlt dio 
Essigsiiurc, u. die ubrigen fluehtigen Sauren sind in geringer Mengo vorhanden. Aus 
Histidin bildet sich wahrseheinlich Imidazolessigsaure. (Journ. of dairy science 8. 
370—89. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 778. Madison, Dep. of agricult. baeteriol. Univ. 
of Wisconsin. Ref. KADISCH.) OPPENHEIMER.

Jose! Warkany, Uber die Kohlehydrate der Tuberkelbazillen. Mit W. ausgekoehtc 
Tuberkolbazillen ergaben auf Troekensubstanz borechnet: 7,1% Cellulose, 4,15% 
Furfurol liefemde Substanz, 4,1% Glykogen. Fiir Chitin, Peklin, Hemicellulosen u. 
dereń hydrolysierbare Pentosanc kein Anhaltspunkt. (Ztsehr. f. Tub. 42. 184—8!). 
1925; Ber. ges. Physiol. 33. 209. Wien, Physiol. Inst. u. s ta a t l .  serotherap. Inst. 
Ref. v o n  G u t f e l d . )  O p p e n h e im e r .

W. P. Larson und Edmond Nelson, Die antigenen Eigenscliaflen mit ricinol- 
saurem- Natrium belmnddler Pneumokokken und Streplokokken. Na-Ricinóleat kami 
Bakterien u. Toxino entgiften, aber dio m it dom Salz behandelten Keime erzcugen 
Agglutinino. (Proc. of tho soc. f. oxp. biol. a. med. 22. 357—58. 1925; Ber. ges. 
Physiol. 33. 215. Minneapolis, Dep. of bacteriol. univ. of Minnesota. Ref. SeliG- 
m a n n .) O p p e n h e im e r .

W. P. Larson und H. O. Halvorson, Der Einjlufi der Konzenlration auf dic 
Toxinneutralisation durch Natriumricinoleal. (Vgl. vorst. Ref.) Gemische von 
Diphthcrietoxin u. Scifenlsg. wirken ani Meerschweinchen nur dann nicht giftig, 
wonn dic K on z. der Seifenlsg. 5% betragt. (Proc. of tho soc. f. exp. biol. a. med. 22. 
550—52. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 215— 16. Minneapolis, Dop. of bacteriol. Univ. 
of Minnesota. Ref. K a d i s c h .) OPPENHEIMER.

W . P. Larson, E. W. Hancock und Howard Eder, Immunisierung gegen Diph- 
therie unter Benutzung ton Natriumricinoleat ais entgiftendem M ittd . (Vgl. vorst. Ref.) 
Misohung von Diphtheriotoxin u. Na-Rieinoleatlsg. werden zur Im m u n is ie ru n g e ii 
von Kindera gegen Diphthcrie verwcndet. 50,2% der so behandelten Falle hatten 
nach 4 Wochen negative Schiekrk. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 22. 552 
b is  553. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 216. Minneapolis, Dep. of bacteriol. a. dep. of 
pediatr. Univ. of Minnesota. Ref. K a d i s c h . )  OPPENHEIMER.

F. Vissert Hooft, Biochemische Unlersuchungen iiber  das Genus A cetobacter.
Auszug. Unterss. iiber dio Oxydierbarkeit organ. Verbb. durch das S o rb o seb ak te riu m  
u. diesem in biol. Hinsicht verwandto Bakterien. Mit der Ausnahmo d es Athylen- 
glykols, das nach Vf. oxydiert wird, wurden dic Ergebnisse v o n  B e r t r a n d  bestatigt. 
(Dtsch. Essigind. 30. 92— 93. Delft.) R u h l e .

L. G. M. Baas-Becking, Studien iiber Schwefelbakterien. Neue Systematik der
S-Bakterien auf Grund der Fahigkeiten, S innerhalb oder auCerhalb der Zelle zu bilden. 
Ais 3. Gruppo werden die angesclilossen, die S zu Sulfaten oxydieren konnen. (Ann. 
of botan. 39, 613— 50. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 777. Ref. K a d i s c h .) Orr.
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Artturi I. Virtanen und Brita Barlund, Die Oxydaiion des Glycerins za D ioxy- 
acelon durch Baklcrien. Vff. gelang die Isolicrung eines Bakteriums, B. dioxyacetonicum, 
indem sio frischen Riibensaft 2 Wochen bei Zimmertcmp. unter WattcyerschluB auf- 
benahrteń, dann etwas Essigsiiuro zusetzten, nach 5 Tagen auf Molkegelatine von 
Ph =  5,0 Plattenkulturcn anlegten u. von da in 5%ig. Glyccrinbouillon iiberimpften. 
Das Wirkungsoptimuin des Bakteriums liegt bei 25—28° u. pn etwa 5,0. 4,3°/0ig. 
Glycerinhg. gab nach 30 Tagen mit 1/20-n. Phosphatpuffer 71°/o, mit ł/30-n. Citrat- 
puffer 27% u. mit Glykokollpuffer bei pa =  4,2. 84% Dioxyaceion. Fiir die Best. 
desselben wurde eine besondere TabcIIe ausgearbeitot. (Biocliom. Ztschr. 1 6 9 . 169 
bis 177. Labor. d. Valio G. m. b. H. Helsingfors.) B r a u n s .

Stefan Bakonyi, V er suche zur Theorie der aceton-athylulkoholischoi Garung. Da 
nach Verss. des Vf. Acetaldehyd, Acelaldol u. essigsaures Ca, letztcres ausschlicBlich 
zu Aceton, yollstandig yorgoren werden, kommt Vf. zu folgender Ansiclit des Garungs- 
verlaufes: Ein kleiner Teil des nach der Neubergschen Garungsthcorie bei der aceton- 
alkoh. Garung ais Zwischenprod. auftretende Acetaldehyd, der sich auch durch NaHSO- 
abfangcn laflt, wird zu A. reduziert; der gróBte Teil wird zu Acetaldol kondensiert, 
dieses zu A. u. Essigsaurę dismutiert u. letzterc zu Aceton \veitervergoren. (Biochcm. 
Ztschr. 1 6 9 . 125— 28/ Budapest.) B r a u n s .

L. Elion, Zur Kcnntnis der Acetoinbildung bei der Vergarung von Zucker durch 
Hefe. Es wurde nachgewiesen, daB bei der von N e u b e r g  u. R e i n f u r t h  (Biochcm. 
Ztschr. 1 4 3 . 553; C. 1 9 2 4 . I. 1396) aufgcfundcncn B. von Acetoin (Acetylmelhyl- 
carbinol) ein Abfangen des Aldehyds erfolgt, so daB bei Vcrminderung des Gehaltes 
an A. eine Zunahmo des Gehaltes an Glycerin eintritt. (Biochem. Ztschr. 1 6 9 . 471—77. 
Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst.) H e s s e .

Martin Behrens und Nikolai Nikołajewitsch Iwanow, Neue Ycrsuche iiber die 
Oarboligase. (Vgl. E l i o n ,  yorst. Ref.) p- u. o-Toluylaldehyd konnen durch die Einw. 
der Carboligaso in dio entsprechenden Acyloine ubergefiihrt werden. Dic Ausbeuten 
sind gering. Gleichzeitig erfolgt pliytochem. Red. der Aldchyde zu den zugehorigen 
1'oluylalkoholcn u. phytochem. Red. des Kotonalkoliols zum entsprechenden Glykol. —  
P-Xitrophenylosazon des p-Toluylacetyłcarbinols, C22H 20O.1N6, roto Nadelchen aus h. 
Nitrobenzol mit Eg. gefallt, F. 282°. — p-Nilrophenylosazon des o-Toluylacetylcar- 
binols, C2jH20O4N6, F. 299°, unl. in sd. A., umkrystallisierbar aus li. Nitrobenzol -J- Eg. 
(Biochcm. Ztschr. 1 6 9 . 478—81. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst.) H e s s e .

Hans y. Euler und Ragnar Nilsson, U ber Galaktosevergdrung durch Hefe nach Vor- 
beihandlung mit dieser Zuckerart. I I . (I . vgl. Ztschr. f. physiol Ch. 1 4 3 . 89; C. 1 9 2 5 .
II- 47.) Es wird betont, daB die boi friseher u. bei gctrockneter Hefe beobachteto 
Erworbung der Fahigkoit zur Galaktosevergarung bei Vorbehandlung mit diesem 
Zucker koino „Anpassung“ im alteren Sinne der Erwerbung einer Fahigkoit ist; es ist 
' lc'm°hr so, daB dieso ais Anpassung bezeichnete Erscheinung nunmehr in den Bercich 
der bioehem. Forschung „in vitro“ gekommen ist. — Verschiedene Rassen u. Stammc 
der Hefe werden bei Vorbehandlung mit Galaktose nicht in gleicher^Weiso beeinfluBt; 
es smd die erroichten Endgeschwindigkeiten yerschiedcn u. es sind die erforderlichen 
 ̂orbehandlungszeiten yerschieden. Es zeigt sich, daB die Oberhefen ycrhaltnismaBig 
angsam die Fahigkoit der Galaktosevergarung erwerben. Untersucht wurden Bren- 

nereioberhefo l i  u. Brauereiunterhefe II. Die Resultate diirftcn fiir dio meiston 
<eutsclien u. schwed,, nicht aber ohne weiteres fiir dic engl. Oberhefen zutreffen, 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 1 5 2 . 249— 53. Stockholm, Hoclisch.) H e s s e .

Hans v. Euler und Ragnar Nilsson, Zur Kcnntnis der Rednklase (Dehydro- 
yenase) der Hefen. III. (II. ygl. S. 2480.) Die Arbeit bezweckt dio Feststellung der Be- 

mgungen, unter denen A ktiyitat bezw. Konz. der Co-Reduktase gemessen bezw. 
“Wgegeben werden muB. —  Bei kleiner Enzymmcngc ist dio Rcaktionsgeschwindigkeit 

°r Konz, des Enzyms proportional. Bei groBeren Hcfemengcn per Vol. Rcaktions-
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mischung strcbt dio Rcaktionsgeschwindigkeit cincm Masimum zu. Dabci wurde 
olino Zugabo cinos besonderen Wasscrstoffdonators (Succinat) gearbcitot, so daB in 
don Vcrss. gleiohzeitig dor Reduktionskatalysator u. der Wasscrstoffdonator variiert 
wurden. —  Dio Rcaktionsgeschwindigkoit ist innorlialb gewisser Grenzen der Kouz. 
an Co-Reduktaao proportional. — Bei geringor Konz. an Methylenblau besteht Pro- 
portionalitat zwischen Konz. an Methylenblau u. der Reaktionsgesehwindigkeit. — 
Innorlialb dor in Figur angegobenon Grcnzon, in denon Proportionalitiit zur Rcaktions
geschwindigkeit herrscht, wird dic Wrkg. von Co-Reduktase durch den Ausdruck 
ACoRcd =  mg Methylenblau/Entfarbungszeit X g Trockengewicht wiedergegeben, wo- 
bci sich das Trockengcwicht auf dio (onzymfreic) Lsg. des Co-Reduktasepraparates 
bezieht. (Ztsehr. f. physiol. Cli. 152. 264— 70. Stockholm, Hochsch.) H e s s e .

N. Slobodska-Zaykowska, Zur Frage nach der konseruierenden Wirkung ron 
Milchhcfe auf Milchsdurebaktericn. Dio Vcrss., welche angestellt wurden, um dio- 
jonigon Faktbren zu ormittoln, dio fiir dio konsorviorendo AVrkg. der Hefczcllen auf 
Milclisaurcbaktcricn boi gemeinsamem Wachstum verantwortlich sind, musseń im 
Original nachgeleson werden. (Biochem. Ztsehr. 169. 77—91. Wologda, Milchwirt- 
schaftsiriśt.) H e s s e .

Erik Hagglund, Arne Soderblom und Bólge Troberg, Ober die Abhangigkcit 
der alkoholisćhen Garung von der Wasserstoffionenkonzcnlration. III. (Vgl. S. 2211.) 
Wahrend in dcm Gebiet ph =  4—6 dio VerfoIgung dor Garung durch Messung der 
gcbildeten C 02 zuverlassig ist-, darf man in don mehr alkal. Gebieteu wegen des 
starkeren Zuruokhaltens der C 02 durch die giircndc Lsg. dio Garung nur durch Messung 
des Zuckerzerfalls bestimmen. MiBt man bei frisohen u. boi getrocknetcn Hofen den 
Zuckerverbrauch, so ergibt sich, daB die Geschwindigkeit der Garung im Gebiet von 
pH .=  4— 8,5 gloich bleibt. Das Optimum urilfaBt also eine sohr breite Zone. — Ggw. 
von Sulfit verzogert bei Ph =  8 im Anfang dor Garung den Zuckerabbau nicht; 
spater tritt, wohl infolge der Anreicherung der vermutlich garungshemmenden Alde
hyd-Sulfitverb. eino Vcrlangsamung oin. — Dic B. von C 02 bei der Garung erfolgt 
optimal bei pa =  5—6. — Bei pn =  10 tritt koino Garung oin. (Biochom. Ztsehr. 
169. 200—07. Abo, Finnland, Akad.) H e s s e .

E. B. Fred, W. H. Peterson und H. R. Stiles, Die Biochemie des gekdrnien 
Milchsdiirebacillus der Gelreidepflanzen. Besehreibung von Kultur u. Vcrh. Glucose, 
Fructose u . Mannose w erden lo ieh t, Galaktose lan gsam er vergart. H auptprod. der 
Garung is t  opt. akt. (1-) MilcKsdure. (Journ, of bacterio l. 10. 63—78. 1925; Ber. 
gos. Physiol. 33. 206—07. Madison, Dep. of agricu lt. b acterio l. a. agricult. chom. 
Univ. of Wiseonsin. Ref. H i r s c h .) OPPENHEIMER.

E s. T ierphysio log ie .
Walter P. Kennedy, Gorpus-lulmmeztrakte und Owdalion beim Kaninchen. Kalt 

mit NaCl-Lsg. angesetzte Extraktc frischer u. getroekneter Corpora lutea von Kiihen 
hemmen in 10 u. 4°/0 Lsg., intravenos injiziert, dio Ovulation fiir die Dauer von
3 Mona te n . ( Quart. journ. of cxp. physiol. 15. 103— 12. 1925; B e r. ges. Physiol. 
33. 197. Edinburgh, Dep. of phys., Univ. R e v . R i s s e .) O p p e n h e i m e r .

Vittorio Zagami, Weilcrer Beitrag zum Studium der Bezielmngen zwischen Funktion 
der Parathyrcoideae und Darmabsonderung. V orl. M itt. Am n ., mit Thyry-V ella-  
Fistel versehenen Hunde haben 1. Ca-Salze keinen EinfluB auf Menge u. Ferm ent- 
gehalt des Darmsaftes. Bei Tieren, denen Sehild- u. Nebenschilddriise entfernt wurden, 
vermindern sich beide Werte ohno Ca-Salzgaben rascher ais mit solchen. (Ber. ges. 
Physiol. 33. 157. 1925.) O p p e n h e i m e r .

Reid Hunt, Auswerlung von Schilddrusenprdparaten. Wrkg. der Schilddriisen- 
praparate geht selir stark dem J-Gehalt parallel. Mit Hilfe der Acetonitril-Rk- ist 
eine YerfSlschung mit unspezif, J  soharf quantitativ feststellbar. (Arch. of internal



raed. 3 5 . 671— 86. 1925; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 229—30. Boston, Dcp. of pharmac. 
Harvard univ. Ref. F r o m h e r z . )  O p p e n h e im e r .

G. P. Grabfield und A. M. Prentiss, Die Wirkung von IIypophyaenpraparalen 
auf dcii N-Stofficechsel. Wcder Hypophyscnyorder- lioch -liinterlappcn IaBt (bei Ein- 
spritzung entsprechendor Praparatc) eincn EinfluB auf dio N-Ausscheidung oder den 
Rost-N des Blutes erkennen. (Endocrinol. 9 . 144— 49; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 154. 
1925. Boston, Psychopatii, hosp. Ref. A d l e r . )  O p p e n h e im e r .

Edwin St. Faust, Uber weibliche Sexualhonnone. Durch Ausfrieren bei tiefer 
Temp. u. nachfolgcndc Hochvakuumdest. gewinnt Vf. aus Placenta u. Corpus luteuni 
ein hellgelbes N-frcics, physiológ: wirksames Ol, desson Hauptmengc bei 150—200“ 
ubergeht. Durch Digitonin IaBt sich Cholestcrin abtrennen. Hóhere ungesiltt. Fott- 
sauren (Hoinologe der Ólsiiurc bis zur Clupanodonsiiurc) lasson sich ohno Wirksam- 
kcitsverhist durch Kohleadsorption (alkal.) entfernon. Es rcsultiort nach dieseri Vor- 
gangen ein nicht weiter zerlegbar, offenbar oinheitlicher Kórper. Das Destillat sd. 
im Hochvakuum bei 170—180° u. ist ein in W., Alkalien u. Sauren unl. Ol, das aus C, 
H u. O zusannnengesetzt ist. Aus 50 kg Placenta erlialt man hóehstcns einigc g. Be- 
kannte physiol. Wrkg. (Utcrus-Vagina-Mamma-Wachstum). Pharmakolog. wird die 
Substanz den Phlogoioxincn zugcrcchnct u. hat Ver\vandtscliaft mit den Sapoloxinen. 
(Schweiz. mcd. Wchschr. 5 5 . 575— 79; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 163—64. 1925. Ref. 
R is s e .)  O p p e n h e im e r .

Pierre Mauriac und E. Aubertin, Der Mechanismus der Insul in wirkung und die 
Pathogenese des Pankreasdiabeles. (Vgl. S. 2593.) Zusammenfassung u. Entw. einer 
1’licorie auf einer, nach Ref. reclit unvollslandigen Literaturkenntnis. (Paris nied. 
15. 412—22. 1925; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 691. Ref. L e s s e r . )  O p p e n h e im e r .

R. S. Allen und J. R. Murlin, Inaktivierung und llcaktivierung ton Insulin. 
Durch H reduziertes Insulin vcrliert seine Mrrkg., gibt aber mitunter bei subcutancr 
Einspritzung eine Erhóhung des Blutzuckors. Der Luft oder rcinem 0 2 ausgesetzt, wird 
das reduziorto Insulin wieder wirksam. Fortgcsetzto Bchandlung mit 0 2 unter Druck 
"irkt zerstorend. (Proc. of tho soc. f. exp. biol. a. mcd. 2 2 . 492— 93; Ber. ges. Physiol. 
33. 92. 1925. Rochester, Dep. of vital economics. Ref. L a q u e r . )  O p p e n h e im e r .

Erwin Brand und Marta Sandberg, Miłteilung iiber die Beziehung zwischen 
Insulin und Tryjm n. Insulin lienimt dio Trypśinwrkg. nicht. Dio Insulinwrkg. wird 
durch Trypsin erst roversibcl, dann irreversibcl, wahrschcinlich unter Yerdauung des 
Insulins aufgehoben. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 22. 428— 31; Ber. ges. 
Physiol. 33. 92.1925. New York, Div. of laborat. Montefiorc hosp. Ref. L a q u e r .) Opp.

Federico Alzona und G. Battista Orlandi, Uber die blutzuckererniedrigende
II irkung von lebenden Hefepilzen, sowie Saften und Ezlraklen aus Bierhefe. Ein- 
gespritzter Mazerationssaft aus Bier- u. Weinhefen senkt don Blutzuekor. Die gleichc 
^rkg. haben lebende Hefesuspensioncn u. Trockcnpriiparatc (Zymin). (Rlf. rned. 
41. 529—32; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 130. 1925. Bologna, Istit. di chir. mcd. Ref. 
L a q u e r .) O p p e n h e i m e r .

Franz Schmidt, Die Wasserstoffionenkonzentration im Blute bei cxperimentcllcr 
Heerschweinchentuberkulosc. Messungen mittels der Chinhydronketto zeigen keino Ver- 
anderung des n. pn-Wcrtcs (7,32), so lango der tuberkulóso ProzcB rein lokaler Natur 
ist. Bei wciterer Entw. findet sich cino geringo Versehiebung nach der alkal. Seite 
(i>is pH — 7,45), dio lediglich von den tubcrkulósen Veranderungen der Milz u. der Leber 
•ibhangt. (Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. exper. Therapie I. 4 6 . 386— 98. Kónigs- 
W g, Univ.) S p i e g e l .

M. Suzue, Studien uber Hamolyse. Besprechung des Wirkungsmeebanismus von 
auren, Alkali, Saponin, A., Galie, hypoton. Fil. auf Blutzellen. (Journ. of biophysics

1. I I - I I I .  1923; Ber. ges. Physiol. 33. 123. 1925. Ref. B o r g e r .) Op p e n h e i m e r .
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K. Kikawa, Uber den Einfłu/3 einiger Salze auf Hamolyse. Der EinfluB ver- 
schiedener Konzz. von KCl, NaCl u. CaCl2 allein u. in Mischungen auf die Resistenz 
der Blutkórperohen gegenuber Hyportonie, Saponinen u, A. wird gepriift. (Journ. 
of biopliysics 1. L III—LIV. 1023; Ber. ges. Physiol. 33. 123—24. 1925. Ref. K i
k a w a .) O p p e n h e i m e r .

A. Kotzareff, V erawlerungm des Blules bei Kaninchen w id  Meerschweinchen, 
hervorgerufen durcli intravenóse und lokale Injektionen von Badiumemanalion. Intra- 
venoso Injektion von lG1,  ̂Millicuries Ra-Emanation haben keine Blutveranderungen, 
abgesehen yon einer yoriibergehenden Eosinophilie, zur Folgę. Ilamoglobinabnahme, 
Vermindcrung der roten u. weifien Blutkorperchen, Gerinnungsbeschleunigung tritt 
ein, wenn ein Radiumtrager 24 Stdn. unter der Haut angebraelit wird. (Schweiz. 
med. Wehseh. 55. 537—39. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 123. Genf, Gynak. Klin. 
Ref. L u d i n .) Op p e n h e i m e r .

Guido Tizzoni und Plinio Bardelli, Ist das Neutralisierungsvermógen des Anti- 
Idanusserums in vilro in direkter Beziehung zu seiner immunisierenden und heilenden 
Wirkung 1 Diese Fragc muB nach den Verss. an Pferden sowohl mit Seren gleicher 
Herkunft, ais auch mit solchen aus vorschiedencn Quellen verneint werden. Die ublicho 
Best. des Wirkungswertfes durch 'i'i trat ion mit Toxin ist daher fiir die Praxis wertlos. 
Dagegen ergab sich ein konstantes Verhiiltnis zwischen irhmunisierender u. heilendcr 
Wrkg., so daB der Tiervers. bzgl. der ersten zu brauchbaren Daten auch bzgl. der Heil- 
wrkg. fiihrt. (Annali d’Igiene 3 6 . 165—96. Bologna, Univ.) SPIEGEL-

J. Furth, Uber Anaphyhixie m it erhitztem Serum. Das auf 100° erhitzte Blut- 
serum (vgl. S. 972) vermag bei damit sensibilisierten Meerschweinchen auch anaphylakt. 
Slioek hervorzurufen. Uterusstreifen soleher Meerschweinchen reagieren auch regel- 
miiBig auf sonst harmloso Dosen des genannten Antigens. (Journ. Immunology 11. 
215— ID. Philadelphia [Pa.], Univ. of Pennsylvania.) SPIEGEL.

Lloyd D. Felton und G. Howard Bailey, Die immunologischen Charakterislica 
eines wassermiloslichen Eiweifies in Anlipneumolcokkenseren vom T ypus 1. Ein aus dem 
durch Injektion der Bakterienzellen vom Pferde gewonncnen Antipneumokokken- 
serum erhaltenes in W. unl. EiweiB zcigte noch nach 10-maliger Umfallung die Fahig- 
kcit, Miiuse gegen virulente Pneumokokken zu schiitzen, den gleiehen Pneum okokkcn- 
typus zu agglutinieren, positive Prazipitinrk. auszulósen, Komplement zu binden u. 
die Phagocytose der Pneumokokken durch Phagocytenzellen anzuregen. Alle diese 
Rkk. lieBen eine gewisse Relation zu dem N-Gehalt der Praparate erkennen, wobei 
der schutzende Antikorper bis zu starkeren Verdiinnungen sich geltend maclit. — Es 
ist nach diesen Verss. nicht gelungen, das unl. EiweiB in Fraktioncn zu zerlegen, von 
denen jede eine bestimmte immunolog. Eigenschaft besitzt. Doch ist diese Móglichkeit 
nicht vollig anszuschlieBen, u. einige neuero Beobachtungen weisen auf eine Trennbar- 
keit des schiitzenden Antikorpers von den anderen hin oder auf eino Veranderung des 
EiweiBmol., bei der die Reagensglasrkk. der Antikorper aufgehoben werden, ohne daB 
der Schutzwert abnimmt. (Journ. Immunology 1 1 . 197— 214. Boston [Massachusetts], 
HARVARD Med. school.) SPIEGEL.

BnillO Polettini, Anaphylaxie durch Baklerien-Nucleoproleidc. Nucleoproteide 
aus Choleravibrionen, Typhus u. ahnlichen Bakterien yerursachen keine spezif. Ana- 
phjiaxie. (Sperimentale 79. 289—307. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 219—20. Pisa. 
lstit. di patol. gen. Ref. W i n k l e r .) Op p e n h e i m e r .

M, Wierzuchowski, Verschuńnden der Acetonkórper bei Gegenwart non niclit oxy- 
diertem Zucker bei volUtandig phlorrhtzinrergifteten Hunden. Bei hungemden, phlor- 
rhizinyergifteten Hunden w e rd e n  durch Olucose oder Ldmlose die Ketokorper fiir
9— 24 Stdn. je n a c h  Menge des Zuckers yollstiindig oder teilweise zum V ersch \v inden  
gebraeht, ohne daB der Zucker, d e r  quantitativ im Harn wieder erscheint, yerbrannt 
wird. Die Acetonkórper yerschwinden auch aus dom Blut, also kann von einer Rc-
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tention oder Nierenschwache nicht die Redo sein. Nicht die Vorhrennmig der Kolile- 
hydrate („Feuor der Kohlehydrate“ ) beseitigt die Prodd. des Fettstoffwechsols, 
sondom dio Ggw. kleinor Zuckormengon geniigt, um dio Fetto vollstiindig zu ver- 
brcnncn, EiweiB zu sparen u. das diabet. Koma zu bessom. (Proc. of the soc. f. exp. 
biol. a. med. 22. 425— 2 6 ; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 98— 09. .1925. New York, Physiol. 
laborat. Cornell univ. Ref. S c h u l z . )  O p p e n h e im e r .

J. K. Lewis, A. W. Hewlett und G. D. Barnett, Der EinflufS des Trainings 
auf die Milchsaureausscheidung im Harn. Die bei Muskelarbcit im Harn erscheinondo 
Milchsiiuro nimmt mit dem Training ab. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. mod. 22. 
537— 38; Ber. ges. Physiol. 33. 105. 1925. S. Francisco, Dep. of internat, med. Stan
ford med. Ref. H e r b s t . )  O p p e n h e im e r .

Seiichi Nishiura, Ober die Aussclitidnng von Porphyrinai durch den Urin nach 
Einnahme von extrahiertem und niclitexlrahiertem Chlorophyll. Yergleichende Unterss. 
iiber Resorbierbarkeit von OMołoscrn-Tabletten (extrahiertes Chlorophyll) u. dem 
Blattgriin frischer Gemiisc, durch Best. der ausgeschiedehen Porphyrinmenge, da 
ein ziomlieli konstant bleibender Bruchteil der resorbierten Substanz ais Porphyrin 
im Harn orscheint. Die Resorption extrahierter Chlorophyllpraparate ist 20—30-mal 
grOBcr ais dio aus griinen Gemusen. (Schwciz. med. Wchschr. 55. 431—33: 1925; 
Ber. ges. Physiol. 33. 237. Bern, pharmakol. Inst. Ref. S c h u b e l .) Op p e n h e i m e r .

Jiri Sclieiner, Toxisclie Stoffe im Hani. Nach Behandlung mit Bleiessig wird 
sowohl schwefelsaurcr ais alkal. H am  mit A. extrahiert; der Extrakt eingedunstet, 
Riickstand in W. gel., wieder ausgeathert u. der A. neuerdings verjagt. Beide Arten 
(sauer u. alkal.) goben Fallungsrkk. mit Phosphorwolfram- u. -molybdansaurc u. 
rufen an der Maus Vergiftungserseheinungen hervor. Der Harn von Loukamio- 
kranken enthielt mchr tox. Stoff ais n. (Sbornik lekarsky 26. 23— 41. 1925; Ber. 
ges. Physiol. 3 3 . 153.) O p p e n h e i m e r .

Weigert, Neue Wege der Diabelestherapie: Ersatzkohlehydrate. Karamelzucker, 
CUukosane oder Zuckeranhydridc (Anhydrozucker) bewirken bei der Verabreiehung 
an Diabetiker koine Erhóliung des Blut- u. Harnzuckergehaltes, bringen Acotonurio 
zum Vcrschwinden u. konnon daher yorteilhaft ais Erganzung der Kost gegeben werden. 
Unter dcm Namcn Salabrose bringen die C h cm isch on  Worlęe G ren zach  ein Tetra- 
glacosan, das durch Polymorisation von Traiibenzueker gowonnen wird u. dio Ciba,  
( ' csel l schaf t  fiir Ch o mi s c h e  I n d u s tr ie ,  Basel, das Saccharosan (Mellitose), aus 
Jtohrzucker dargestellt, in den Handel. 5 0 —150 g werden anstandslos vertragen. 
Auch das Ózanthin, eine Trioso, das Dioxyaceton dor H o c h s te r  F a rb w o rk o , wird 
m leichteren Fiillen oline Erhohung des Zuckerspicgels aufgenommen u. vcrwertet. 
(Pliarm. Ztg. 71. 437—38. B er lin .f  ̂ R o j a h n .

<T. Hepner, Adrenalin- und I ły  popitysetucirkung auf die Alniung der Wirbelliere. 
Nach Adrenalininjektion versehwinden zuerst die Kehlatembewegungen des Frosches, 
spater auch nach einer voriibergehenden Zunahme die Lnngenatembewegungen. 
Liese Apnoe kann stundenlang anhalten. Mit Hypophysin werden ahnlicho Bilder 
hęobachtet, nur daB dio Apnoe noch langer anhalt (2 Tago). (Biologicke listy 11. 

.161— 69. 1925; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 738— 39. Ref. B a b a k . )  O p p e n h e i m e r .
A. Frank, Ober den Wert der Bezssonoffschen Farbreaktion auf Vilamin C. D ie  

genannte Rk. hat keinen allgemeinen Wert u. ist nur mit Vorsicht zu gebrauchen. 
Widerspriiche der Rk.-Ergebnisso mit dem Tiervers. (Jahrb. f. Kindhlk. 109. 3. F.
59. 87—95; Ber. ges. Physiol. 33. 689. Leipzig, Kinderklin. Ref. D a v ii)S O H N .) Orp.

J. A. Collazo und Kazimierz Funk, Der Slofftcechsel des Vitamins B  ais Be- 
stmdteil der Nahrung und seine Aussche.idung bei Tauben. Verss. an Tauben in ge- 
eigneter Anordnung lassen orkennen, daB Yitamin B nicht ais ein durch den Organismus 
<iurehlaufender Katalysator zu betraeliten ist, sondern daB es im Stoffweehsel ver-



3250 Es. T i e r p h y s i o l o g i k . 1926. I.

braucht wird. (Med. doświadczalna i społeczna 3. 359— 66. 1924; Ber. ges. Physiol. 
3 3 . 90. 1925. Warschau, Chem. Abfc. staatl. Sekule f. Hygiene. Ref. P a rn a s.) O p p .

C. di Gioia, Bedeutung der Thymus bei der ezperimentellen Avitaminose. Thymus- 
entfernung hat keinen EinfluB auf dio Reisavitaminose. (Ann. di cliii. med. e di med. 
sperim. 1 5 . 158— 86; Ber. ges. Physiol, 3 3 . 155. 1925. Palermo, Istit. di anat. patol. 
Ref. S c h u l z .) O p p e n h e i m e r .

S. Burt Wolbach und Percy R. Howe, Der Einflufi des skorbutischen Ziistandes 
auf die Bildung w id  Erhaltung der intercelluliiren Substanzen. Dem Skorbut kornmt ais 
wesentliclies Merkmal die Eigenschaft zu, daB der Organismus unfahig wird, Inter- 
zellularsubstanzcn zu bilden u. besonders diese (z. B. Dentin, Knochenmatrix) zu 
Terkalken. (Proc. of tlie soc. f. cxp. biol. a. med. 22. 400—02; Ber. gos. Physiol. 33 . 
90. 1925. Ref. L a n g e .) O p p e n h e i m e r .

W. H. Hoffmann, Ezperimentelle Beriberi bei den Batrachiern. Beobachtungen 
iiber die Entw. der Larvcn bei der Frdsehart Hyla septentrionalis unter Erniihrung 
mit Mangofriichten u. mit Brot, woboi im zweiten Falle beriberiartige Erseheinungen 
auftraten, lassen Vf. annehmen, daB Beriberi keine Folgo einer Infektion ist, sondern 
zu don Folgen von Vitaminmangelgohort. (Vox Medica 6. 136—38. Habana [Cuba].) Sp.

N. Schepilewskaja und N. Jarussowa, Zur Frage nach dem ezperimentellen 
Skorbut der Meerschweinchen. Bei ausschlieBlicher Hafernahrung starben die Meer- 
schweinchen nach kurzer Zeit. Anfangs fraBen die Tiere don Hafer gern, bald aber 
zeigte sich eine erheblicho Gewichtsabnahme u. Verlust des Appetits. Boi Beifutterung 
von Kolii war die Lebensdauer der Tiere jo nach der Menge des Zusatzes ganz vcr- 
sehieden. So konnten kleino Dosen von Winterlcohl (5— 10 g) die Gewichtsabnahme 
nur fiir kurze Zeit aufhalten u. den Tod nicht abwenden. Der Sommerkohl ist ein 
starkeres Gegenmittel gegen Skorbut u. dalier haben dessen kleinere Dosen eine bessere 
Wrkg. Bei 3 Tieren wurden genauo Unterss. des N-Stoffwechsels angestellt u. hierbci 
gefunden, daB die N-Bilanz negativ wird bei ausschlieBlicher Haferfiitterung u. bei 
Zusatz von kleinen Dosen Kolii (20 bis 5 g) nicht sich wesentlieh andort. Eine positive 
N-Bilanz wurde nur beim Zusatz groBer Mengen von Kohl (40 g) beobachtet. Móglicher- 
weise spielon hierbei dio im Kohl enthaltonen EiweiBstoffe eine Rolle, dio zusainnien 
mit dem EiweiB des Hafers eine weit giinstigere Kombination fiir ihre A tisnu tzung  
seitens des Organismus darbieten ais die EiweiBstoffe des Hafers allein. (Biochem. Ztschr. 
1 6 7 - 245— 64. 1926. Mosknu, Wissensehaftl. Inst. f. Emahrungsphys.) HiRSCH-K.

Harry J. Deuel, jr., W illiam H. Chambers und James Evengen, Insulin- 
wirkuńg auf den Stoffwechsel ran Hunden unter Amytulnarkose. N a rk o t. Dosen von 
A m y ta l  (i :Amylathylbarbitursdure) verursachen k e in o  S to ffw ech se lv erm in d e ru n g .
Erst Dosen, dio zti tiefer Narkoso fuhren, setzten den Stoffwechsel um 10 25 j0 
gleichzeitig mit der Temp. herab. Ein mit Amytal narkotisiertes Tier roagiert auf 
gleiehzeitigo Inśulinnijektion mit einer leichten Steigerung des respirator. Quotienten
u. neben der Blutzuckersenkung mit einer Steigerung der W a rm e p ro d u k tio n , worana 
auf eine unmittelbare Einw. des Insulina auf dio Fettverbrennung zu schlieBeri ware. 
(Proc. of tho soc. f. oxp. biol. a. med. 22. 424— 25; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 94 95. 1925. 
New York, Physiol. laborat. Cornell univ. Ref. L a QUER.) OPPENHEIMER.

Juan Cuatrecasas, Zum Studium der Kreatininausscheidung durch die A teren. 
Kreatiningehalt des Harns wurde im Mittel mit 0,62%„ gefunden. Im Blut ist em 
Kreatiningehalt von iiber 25 mg-°/00 ais patholog. anzusprochen. Je hoher der Geha t, 
desto ungiinstiger muB die Prognose einer Nierenerkrankung lauten. Es wird yersuc , 
eine „kreatininsekretorische Konstantę** entsprechend der von A m BARD z u  fin en. 
(Rev. med. de Barcelona 3 . 196— 216; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 150. 1925. B arce lo n a , 
Hosp. de Santa Gruz. Ref. F r e u d e n b e r g .) O p p e n h e i m e r .

Łaurence Irving und John Ferguson, Der Einflufi der Aciditat des Darms aitj 
die Aufnahme von Calciumsalzen durch das Blut. Serum-Ca-Gehalt steigt, wenn CaC
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Lsgg. in den Darni (Hundeyerss.) gebraclit werden, darni am meisten an, wenn die 
zugefiihrte Lsg. sąuęr (pn = ' 3,0) gepuffert ist. (Proc. of tho soc. f. exp. biol. a. med. 
22. 527—30; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 127. 1925. Stanford, Lab. of physiol. Ref. R. 
M e i e r .) O p p e n h e i m e r .

W. R. Bloor und Ethylnn M. Gilette, A  usnutzung ton Feli bei Diabetes. Pan- 
kreasdiabot. Ticre zeigen gegcniiber n. Tieren einen auffallend lang anhaltenden An- 
stieg des Fettgehalts nach Zufuhr von 100 ccm 01ivenól. (Proc. of the soc. f. exp. 
biol. a. med. 2 2 . 251—53. 1925; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 723. Rochester, School of med. 
a. dentist. Ref. G o t t s c h a l k .) O p p e n h e i m e r .

J. A. Cołlazo, Insulin und der intermedidre Kohlenhydratstofficechsel. 1. Mitt. 
Ursprung des Insulina. II ypogly kamie. Glykolyse. Glykogen. Nacli Vf. fórdert 
Insulin die Glykogenbildung in der Leber. Die Hypoglykamie ist ais eine Stórung 
des Insulin-Adrenalin-Gleiohgewichts aufzufassen. (Arch. des malad. de l’appar. 
dig. et des malad. de la nutrit. 1 5 . 532— 53. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 690—91.) O p p .

J. Shaw Dunn und Nora A. Jones, Die Ausscheidung von Wasser, Ilarnstoff 
und Cldoriden bei der experimentell erzeuglen Ozalatnephritis. Nach Oxalatinjektionen 
sinkt die Ausscheidung von W. Durch intraperitoneal beigebrachte NaCl-Lsg. laBt 
sich. aber die Diurese anregen. Der prozentualo Harnstoffgehalt des Harns sinkt. 
Hamstoffzulagen werden rotiniert. Im B lu t  wird Anstieg festgestellt. Der pro- 
zentuale NaCl-Gchalt des Harns steigt zu Bcginn der Vergiftung, spater sinkt er 
gleichfalls. Die Veriinderungen in den Nieren beschranken sich auf dic Kanalchen. 
Es ist anzunehmen, daB der Harnstoff durch die Glomeruli ausgeschieden wird, dic 
geschadigton Epithelien aber die Eahigkeit yerloren haben, seine Ruckresorption 
in den Tubuli zu verhindern. (.Joum. of pathol. a. bacteriol. 2 8 . 483—506. 1925; 
Ber. ges. Physiol. 3 3 . 736—37. Manchester, Dep. of pathol., univ. Ref. B l o c h .) O p p .

A. Wassiljew, Zur Resorplion einiger Vilalfarbstoffe durch den Froschdarm. 
Trypanblau u. Lilhioncarmin sind fiir das Darmepithel des Frosches z. T. durchgangig, 
konnen aber auch Zellschiidigungen hervorrufen. (Ztschr. f. wiss. Biol. Abt. B. Ztsclir. 
f. Zellforsch. u. mikr. Anat. 2 . 257— 63; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 39. 1925. Leningrad, 
Inst. f. allg. u. exp. Pathol. miht.-med. Akad. R e f. R u i i e m a n n .) O p p e n h e i m e r .

L. Avellone und G. di Macco, Uber die Funkii on der durch Durchschneidung 
des molorischen Nerven immobilisierten Muskeln. IV. Gesamtslickstoff, Purinlcorper, 
Aminpsauren, Kreatin. Der entnervte Muskel hat weniger Gesamt-N, Purinkórpor
u. Kreatin, dagegen mehr Aminosauren ais der homologe Muskel der u. anderen Seite. 
(Arch. di scienze biol. 7 . 150—56; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 78— 79. 1925. Palermo, Istit. 
<li patol. geji. Ref. W a CHHOLDER.) O PPEN H EIM ER.

Giuseppe Rotolo, Uber die Funktion geldhmter Muskeln durch die Durchschneidung 
rnotorischer Nerven. V. Wir kling des Yeralrins. (IV. vgl. vorst. Ref.) Gelahmte Muskeln
unterscheiden sich von n. in bezitg auf ilire Reaktionsart auf Veratrin durch dio 
verseliiedene Latenzzeit der Giftwrkg., durch die Dauer der Veratrinkohtraktion u. 
verschiedeno Erscheinungen beim Abklingen der Wrkg. (Ann. di elin. med. e di 
med. sperim. 1 5 . 47—49. 1925; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 535. Palermo, Ist. di patol. gen. 
Ref. K o l m e u .) O p p e n h e i m e r .

W. Horowitz, Uber die Funktion der durch Nertendurchschneidung immobilisierten 
Muskeln. VI. Wirkung des Nicotins. (Vgl. vorst. Ref.) Dio Nieotinkontraktur des 
Irosehgastrocnemius ist um so stiirker, je langero Zeit der Muskel entnervt war. 
Auch dio erhohte farad. Erregbarkeit des Muskels durch Nicotin erlischt nach Nerv- 
durchschneidung. (Arch. di scienze biol. 7- 157—68; Ber. ges. Physiol. 33. 79. 1925. 
Palermo, Istit. di patol. gen. Ref. W a c h h o l d e r .) O p p e n h e i m e r .

J. MeBner, Atomgewicht und pharmalcologische Wirkung. Vf. yerwirft den neucr- 
dings wieder auftauchenden Gedanken eines Zusammenhangs zwischen At.-Ge w. der
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Elem ente resp. ihrer Stellung im period. System u. der pharmakolog. u. thcrapeut. 
Wrkg., da sioh ebensoviele Griinde gegen ais fiir eine solclie Hypotheso a nf uh ren lassen. 
(Pharm. Zentralhalle 67- 228—32.) R o j a h n .

A. H. Roffo, Die Wirkung gewisser melallischer lonen auf die Entmcklung nor- 
maler und necrplastisćher Gewebe in miro. Priifung der Einw. von KC1, CaCl2 u. MgCl2. 
(Boi. d el inst. d e  m ed . ex p . 1. 307—323; Ber. ges . Physiol. 3 3 . 68. 1925. R ef. R o f f o . )  Or.

Guido Guerrini, U ber dic Wirkung des Cytolysins wahrend des Lebens. Aus dem 
Gift von Crotalus terrifieus u. Bienenstaeheln gewonnenes Cytolysin  hat in 1% Lsg. 
auf das Froschherz keinen EinfluB, beim Hund fulirt es zu sehweren Hamorrlmgien. 
(Atti d. soc. lombarda de scienze med. e biol. 1 4 . 11— 22. 1925; Bor. ges. Physiol. 
3 3 . 217— 18. Ref. K a i s e r .) Op p e n h e i m e r .

BohuslaT Boufiek, Wirkung der Unłerkiihlung auf Narcotica. Ais Ergebnis cin- 
schlagiger Arbeitcn seiner Schiller lelirt Vf., daB der Tod der Tiere auf Narkotika 
liin yermutlieh die Folgę der Abkuhlung des Atemzentrums ist. (Biol. listy 1 1 . 89 
bis 99. 1925; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 233. Ref. B a b a k .) O p p e n h e i m e r .

D. M. Rossyisky, Narkose durch Athylidenchlorid, Methylenchlorid und ihre 
Mischungen. (Japan med. world 5 . 51— 53. 1925; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 227. Moskau, 
Pharmakol. Abt., med. Inat.) O p p e n h e im e r .

W. Arnold, Eine. experimentelle Priifung der Wirkung des Pfefferminz-, Fenchcl- 
und Kamillentees auf den Magen-Darmkanal. In der Reihenfolge, in der sie genannt 
sind, abnehmend, wirken die Tees lahmend auf den Magen u. erregend auf den Darni, 
besonders Dickdarm. (Rontgenolog. Unterss.) Eine besondere Wrkg. der isolierten 
ath. Substanzen konnte nicht festgestellt werden. (Ztschr. f. Kindhlk. 3 0 . 225—32; 
Ber. ges. Physiol. 3 3 . 110. 1925. Koln, Kinderklin. Ref. D o l l i n g e r . )  O p p e n h e im e r .

P. M. N ieeo lin i, Wirkung des Akonitms auf den Darm. Akonitintartrat 1:105 
bowirken Zunahme der Kontraktionen u. Tonuserhohung. Konzz. 6:10° bis 2:10-’ 
lassen Tomis unbeeinfluBt, ftihren aber zu wollenfórmigen Kontraktionen. Konzz. 
3: 105 bis 2: 101 geben plotzlichen Tonussturz. Verss. am isolierten Darm der Maus. 
(Arch. di fisiol. 2 2 . 357— 62. 1925; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 236. Florenz, Istit. di nmtor. 
med. e farmacol., univ. Ref. R e n n e r . )  OPPENHEIMER.

Fred M. Smith, G. H. Miller und V. C. Graber, D ie Wirkung von Adrenalin, 
Pituitrin und Acelylcholin auf die Caronararłerien des Kaninchens. Adrenalin (1: 2-10s) 
n. Pituitrin (1: 50 000) vermindern die DurchfluBgeschwindigkeit im Coronarkreis- 
lauf, orsteres unter gleichzeitiger Erregung der Herztiitigkeit, letzteres unter Fretjuenz- 
u. Amplitudenverminderung. Acetylcholin 1:200  000 vcrmehrt dio DurchfluB- 
gesehwindigkeit bei ausgespróchener Vaguswrkg. am ganzen Herzen. (Proc. of tho
soc. f. oxp. biol. a. med. 2 2 . 507— 08. 1925; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 228.'Jowa, Dep. 
of intemal med. State univ. Ref. F r o m h e r z . )  OPPENHEIMER.

G. Coronedi und P. M. Nieeolini, Sitz der Herzwirkung des Akonilins, Wirkung 
des Kaliums und seiner Homólogen auf das akonitisierle Ilerz. Akonitinsulfat tropfen- 
wcise auf den Herzsińus gebracht, verursacht atrioventrikulare Dissoziation. Durch 
isoton. K -R b - oder Cs-Lsgg. kann Ventrikelstillstand nach Akonitineinw. genau wie 
nach Stanniusligatur aufgehoben werden. Mit Uranylacelat gelang das nicht. (Arch. 
di'fisiol. 2 2 . 347— 56. 1925; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 236. Florenz, Istit. farmacol. univ.
R ef. R e n n e r .) O p p e n h e i m e r -

I. J. Kligler und I. Weitzman, Die Wirkungsweise von Bayer „205“ auf Try- 
■panosomen. Auch In-vitro-Einw. von „Germanin“ hebt die Infektiositat von Trypano- 
somen auf. (Ann. of trop. med. a. parant. 1 9 . 235— 41. 1925; Bor. ges. Physiol. 3o. 
227. Haifa, Labor. malaria res. unit. dep. of health. Ref. R o l f  M e ie r .)

J. Laigret, Behandlung der menscMichen Trypanosomwse mit Tryparsamu ■ 
Tryparsamid ist das Na-Salz der Ph en ylglycinam id a rsin sd itre. Vf. hat es in einem Gc- 
biete. in dom die menschliche Trypanosomiase einheimiach ist, yerwendet. Es wji '
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in der 1. Periode wenigstens ebenso gufc wie Atoxyl, in der 2. Periode weit besser u. 
kann es in der prophylakt. Bekiimpfung der Schlafkrankheit sehr vorteilhaft ersetzen. 
Tódlicho Zwischenfallo durften nur bei schon sehr schweren klin. Zustanden drohen 
u. bei vorsichtigem Vorgehen mit kleinen Anfangsdosen sehr selten vorkommen. Das 
Mittel ist auch gegen „pian“ u. Syphilis wirksam. (Ann. Inst. Pasteur 40. 173—93. 
Brazzaville, Inst. P a s t e u r .) S p i e g e l .

A. E. Tsakalotos, Die irypanocide Wirkung der Chinaalkaloide in vitro. In vitro 
sind dio trypanociden Konzz. bei 2-std. Einw. fur die salzsauren Salze von Chinin 
1: 1500, Hydrochinin (Methylhydrocuprein) (I) 1: 800, Optochin (Athylhydrocuproin) 
(II) 1:5000, i-Propylhydrocuprein 1:1400, i-Butylhydrocuprein 1:1500, i-Amyl- 
hydrocuprein (III) 1: 1000. II besitzt neben seiner starkeren auch eine gut konstantę 
Wirksamkeit. Uydrochinotoxin (IV) wirkt in 2 Stdn. schon bei 1: 10 000. In vivo 
wirkt I besser, IV schwacher ais in vitro. In  Vergiftungsverss. an Kauląuappen ersries 
sich das wirksamero II nicht wesentlich giftiger ais Chinin u. I; bei III u. vor allem
IV, dio sehr stark giftig waren, uberlagert die tox. Komponento fast vollkommen dio 
spezif. Wirksamkeit. (Biochem. Ztsehr. 169. 454— 70. Berlin, Pathol. Inst. d. 
Charite.) L o h m a n n .

Albert Demnitz, Ein Beitrag zur Rólle des B. proteus bei bakieridlen Nahrungs- 
mitłekergiftungen. Bei einer Selbsterkrankung wies Vf. sowohl im Patientonstuhl 
wie in einer Probe der verzehrten Wurst B. proteus nach. Die aus Wurst u. Stuhl 
gezuchteten Stamme verhielten sich morpholog., kulturell u. tierpathogen gleich; 
das Patientensorum beeinfluflto den aus dem Stuhlo gezuchteten Stamm spezif. u. 
hochwertig. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. Abt. I. 98. 141—45. Marburg, 
Lahn, Inst. f. exporimentelle Therapie „Emil v. Behring“.) G r o s z f e l d .

H. Peeters, Die drzłliche Bedeutung der chemischen Waffe. Besprechung der 
Kampfgase. Nichts Neues. (Geneesk. gids 3- 609— 16. 1925; Ber. ges. Physiol. 3 3 .  
239—40. Ref. Z e e h u i s e n .) O p p e n h e i m e r .

Malcolm J. Harkins, Chemotherapeutische Versuche mit Tollwui. Sulpharsen- 
amin, Salvarsan, Neosaharsan, Fidmerin, Hydroxymercuri-o-nitrophenol, Gentiana- 
tńolett, weinsaures Bi, Athylhydroeuprein, Chinin, salzsaurer Harnstoff, Mercurochrom 220 
kónnen Emulsionen des Tollwutgifts nicht unschadlich machen. Tiere, die Mischungen 
des Virus fixe mit diesen Stoffen intracerebral injiziert bekamen, erkrankten wie die 
Kontrolltierc. (Journ. of the amer. med. ass. 84. 1797— 98. 1 925 ; Ber. ges. Physiol. 
3 3 . 240. Philadelphia, Res. inst. of cutaneous med. Ref. W IN K LE R .) O p p .

Joseph Thomas und Robert Fialip, Uber die Bedeutung der Oxydations- und 
Reduktiónserscheinungen Jur die Entstehung des Carcinoms. Neue Hypothesen und 
Beweisgrunde dafilr. Diese Hypothese fiir die Krebsgenese nimmt ein Gleichgewicht 
zwischen reduziorenden Anteilen der Zellen (Globulinę) u. oxydierenden (metali. 
Molekule) fur dio Norm an. Durch Verschwinden der oxydierenden Metallkeme (Mn, 
Cu, Po) oder dereń Ersatz durch der Oxydation unfahige Metalle (K , Zn) werdo das 
Gleichgewicht zorstórt u. Carcinombldg. sei die Folgę davon. (Ross. internaz. di clin. 
e- terap. 6. 217— 23; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 67. 1925. Ref. K a i s e r . )  O p p e n h e im e r .

Desider Engel, Uber Vitalfarbung von Impftumoren mit Saurefarbstoffen. Lebende 
Tumorzellen reichem Fuchsin 3 , Rotviolett, Lichtgriin S T  u. Isaminblau in der Car- 
bmolform stark an. (Zeitschr. f. Krebsforsch. 22. 365—72; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 67. 
1925. Kiel, Physiol. Inst. Ref. v o n  M o l l e n d o r f .) O p p e n h e i m e r .

F. Pharmazie. Desinfektion.
F. Wratschko, Methoden der technischm Arzneimittelherstellung. Es wird die 

Zus. des sudamerikan. Rohkokains angegeben u. die Laboratoriumsmethode zur B est. 
des Reinkokains u, der amorphen Basen erortert. (Pharm. Presse 3 1 . 96— 97 .) R o j a h n  .

VIII. 1. 212
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0. Zeckert, Das indtsche Opium. Zusammenfassender Bericht mit Tabellen 
iiber Geschichte des Opiumanbaus, die verschiedenen Produktionsgebiete, GroBe der 
Anbauflachen u. der Ausfuhr. tlber die G tite des in Indien erzeugten Opiums wird.be- 
merkt, daB der Morphiumgelialt zwischen 2,77 u. 7,75% schwankt, also niedriger ist, 
ais der des pers. u. turk. Opiums. (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. 264. 
237— 48. Wien.) R oJA H N .

L. R osenthaler, Modernę Drogenlcunde. Zusammenfassender Vortrag unter 
besonderer Hervorhebung der Notwendigkeit in der Pharmakognosie, der chem. Unters. 
der Drogen erhóhte Aufmerksanikeit zu sehenken. (Pharm. Zentralhalle 67. 225—28. 
I5 e rn -) R o j a h n .

G. W olff, Die Bedeutung des Teers in der Heilmittelinduslrie. Die aus Stein- 
kohlen- u. Holzteer gewonnenen Prodd., sowie Ichthyol u. seine Ersatzpraparate 
sind hinsiehtlich ihrer Zus., Eigensohaften u. Verwendung besehrieben. (Seifensieder- 
ztg. 52. 327— 28. 349— 51.) H e l l e r .

Bernard F. Howard und 01iver Chiek, Einige Beobaćhtungen iiber leichtes Wismut- 
ęarbonat des Handels. \ f f .  stellen fest, daB nach der von A. J . JO N ES 1925 der Phar- 
mazeut. Konferenz mitgeteilten Methodo spezif. leichtes Carbonat darstellbar ist. 
Von den im Handel befindlichen Marken entspraehen nur 3 den P. B. Anforderungen 
bzgl. des Bi-Gehaltes, alle anderen enthielten mehr oder weniger CaC03. Nur eine 
Markę hielt alle Proben des P. B. 1914 aus. (Pharmaceutical Journ. 115. 661—62.
1925.)  ̂ R o j a h n .

Clement Genot, Einige Versuche iiber die Idenlifizierung des Adalins. Adalin, 
(C2H5)2C(Br)-CO-NH-CO-NH2, F. 117— 118®, aus A .; die versehiedenen Darstellungs- 
methoden werden angegeben. —  5,5-Diałhylhydantoin, C;H120 2N 2, aus vorigem durch 
Kochen mit Pyridin. — [Athylcrotonyl\-hamstoff, CH3 • C H : C(C2H5) • CO • NH ■ CO -NH2, 
aus Adalin durch Einw. von wss. Alkali in der Hitze; daneben entsteht ein 01, Kp- 
283— 286°, das der Analyse nach aus zwei Adalinresten besteht, dessen Konst. jedoch 
noch nicht festgestellt wurde. — Vf. besehreibt weiterhin eingehend die Loslichkeit 
des Adalins in den gebrauchlichen Lósungsmm., die Mischschmelzpunkte mit den 
zur Yerfalschung des Adalins verwandten Verbb. (Bromural, Chloralose, Hedonal, 
Sulfonal, Tetronal, Trional, Urethan u. Veronal), die Refraktionsindices in verschie- 
denen Lósungsmm., mikrochem. Identifizierungsrkk. u. Farbenrkk. mit einer Beihe 
von organ. u. anorgan. Verbb. (Chimie et Industrie 14. 679— 85.1925. Liege, Univ.) ZAN.

F. Zem ik, D ie neuen Arzneimittel w id  pharmazeutischen Spezialitaten des Jahres
1925. Aflavol (C A SEL L A , Frankfurt a. M.), Reinigungsmittel fiir Trj'paflavinflecken. 
Perogen (Dr. N o l l  u. Co., Unterschwarzach), Na-Percarbonat mit 1 5 %  akt. 0 2. 
lihinosan (von derselben Firma), Percarbonatpriiparat zur Nasenbehandlung. 
Septoforma (jetzt E lb e r fe ld e r  F a rb en fa b r ik en ), /3 -Naphthol-Formaldchyd-Kon- 
densationsprod. in Seifenspiritus. — Confidol (P h a r m a sa l, Hannoyer), enthalt 
Chinosol, Al. acetico-tartar, u. Borsaure in schleimiger Grundmasse. Antikonzipiens. 
Cignolin ( B a y e r ), l,S-Dioxyantliranol, Ersatz fiir Chrysarobin. — Ektóbrom (E. 
I o s s e , Hamburg), 10% NaBr in steriler lnvertzuckerlsg. Juckreizstillend. — Vari- 
cophłhin (S a ch s , Serum -W erk), sterile 20%ig. NaCl-Lsg. niit einem Anasthetikum. 
iSlrypknongaze ( P a u l  H a r t m a n n  A.-G., Heidenheim), m it Methylaminoacetobrenz- 
cateehin, Blutstillungsmittel. — Homorenon (H ó c h ste r  F arb w erk e), Athylamino- 
brenzcatechin. —  Diocain (C iba), ein Homologes des Aeoins: CH2—CH—CH20 • 
CoH4 • N H  • C(CH,)—N(HC1) • CcH4 ■ O • CH2 • CH—CH2. Anasthetikum in der Augen- 
Łeilkunde. — Disalgin  (Dr. G. H E N N IN G , Berlin), o-Oxybenzylalkohol. Lokalanaathe- 
tikum fiir die Chirurgie.-—  Masemschułzserum nach Prof. Deghwitz (H óeh st), Schutz- 
mittel fiir ungernaserte Kinder. — Neoreargon ( K a h l b a u m ), Silbersalze mit Anthra- 
chinonglucosiden, mit 15% Ag-Gehalt. Antigonorrhoikum. — Bismin  (WlTTKOP 
u. Co., Munster), Jod-Bi-Chinin in Leeithin u. Cholesterin enthaltender óliger Sus-
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pension. 6%  Bi- — Bisuspen fu r Kinder (H E Y D E N ), Suspension von 2 %  Bi-sub- 
salicylat in 01ivenól m it l,2 °/0 Bi. —  TrŁpol, angeblich K-Na-Bi-Tartrat, nach W a r r e n  
jedoch Gemisch von 36,7% Bi-subcarbonat, 49% bas. Bi-Tartrat, 8% K-Na-Tartratr
3,7% CaCO, u. 2,5% W . (Pharm. Ztg. 7 1 .  249— 52.) R o j a h n .

T. C. Taylor, C, E, Braun und E. L. Scott, Urdersuclmngen iiber UUrafiUrałion 
m d Elektrodialyse von Insidinlósungen. Durch Elektrophorese u. Dialyse lioB sich 
Handelsinsulin in eine sehr akt. u. fast inakt. Fraktion trennen. Beide hatten einen 
N-Gehalt von 14,5%, S enthielt nur der akt. Teil, dessen isoelektr. Punkt bei pH =  
5,0—5,2 lag (der der inakt. Fraktion: 4,8—5,0). Bei Ph =  3,6 wird dor wirksame 
Anteil an der negativen Membran niedergeschlagen. Der unwirksame bleibt in Lsg. 
Der Nd. enthielt nur 2% des Gesamttrockengewichts. Die Asche, die auch durch 
Umfallen nicht zu beseitigen war, bestand aus Silicaten. Auf Gew.-Einheit bezogen 
war die physiolog. Wrkg. nur 100% hoher ais die des Ausgangsmatcrials. Das auf 
die angedeutete Weise gereinigte Issulin lieB sich in A +  25% H2S 0 4 ló3en. Bei 
Stehen in Zimmertemp. schied sich dio Substanz in Form mikrokrystallin. Nadeln ab. 
(Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 22. 453—54; Ber. ges. Physiol. 33. 91. 1925. 
New York, Div. of chem. a. dep. of physiol. Columbia univ.) Ref. L a q u e r . O p p .

C. A. Rojahn und Fr. Gewehr, Vialcnga-Wurmperlen. 1. G c l a t  i n ę 
ka p s c l n ,  die entgegen der Angabe des Fabrikantcn (Yitalonga-Wcrke, Dureń, 
Rheinland) neben geringen Mengen Betanol je 0,1 g mit etwa 15— 20% Oleum Ricini 
versetztes Oleum Eucąlypti (Ol. Cajeputi) enthalten durften. 2. T a b l e t t o n  ent- 
lialten ais Hauptbestandteil neben Fiillstoffen je etwa 0,08 g Phenolphthalein u. viel- 
leicht dazu wenig Chrysophansaure. (Apoth.-Ztg. 4 1 . 361— 62. Braunschweig, Pharmaz. 
Inst. der Teehn. Hochseh.) ROJAHN.

C. A. Rojahn und F. Struffmann, Bronćhiol, In ais Hustenmittel benutztem  
Praparat wurden 7% Kalium sulfoguajacolic. festgestellt. (Apoth.-Ztg. 4 1 . 388.) R o j.

Paul Unna jr., Zur Frage der Salbengrundlagen. Vf. bezeiehnet es ais auBerst 
zweckmaBig, wenn ein Salbenvehikel das Arzneimittel leicht wieder abgibt, denn wenn 
es darauf ankommt, eine moglichst langsame oder milde Wrrkg. zu erzielen, so wird 
man im allgemeinen von Salben absehen u. Sehuttclmixturen oder dergl. wahlen. 
Salbeu sind aber in allen Fallen so zu gestalten, daB sie das Arzneimittel rasch wieder 
von sich geben, hierzu eignet sich nach den Verss. des Vf.s am besten Schweineschmalz. 
Das Problem der Ranciditat u. der schnelleren Resorbierbarkeit durch dio Homsehieht 
ist hiermit keineswegs gelóst. Um mit Salbengrundlagen moglichst tief in die Horn- 
schicht einzudringen, kann man entweder einem F ett mit holiem F. eins mit bewog- 
licherem F, hinzufiigen, beispielsweise Kakaobutter u. Mandelol, oder man leitet 
durch Zusatz von Kaliseife zur Salbengrundlage eine gewisse Verseifung der Grund- 
lage ein. Vf. empfielilt, nicht so viel Gewieht auf die Reinheit der Salbengrundlage 
ais auf rationelle u. dem Zweck der Behandlung angepaBte Mischung verschiedener 
\  ehikel zu legen. (Dtsch. med. W7chschr. 5 2 . 197— 99. Hamburg.) F r a n k .

Herman Brody, Die Frage der Seifert in  Zahnputzmittełn. Auf Grund eigner u. 
fremder Unterss., dereń Literatur mitgeteilt ist, empfiehlt Vf. die Verwendung neu- 
traler oder schwach alkal. Seifen in den Zahnputzmittełn zur Prophylaxe von Caries 
u- anderen Zerstorungen der Zahne infolge Unreinigkeit. Saure Zahnpasten sind zu 
verwerfen. (Amer. Perfumer 21. 55—57.) H e l l e r .

L. Brusser, Uber Urgon, ein neues Antihidrotikum. Urgon (Herst. U r g o n -  
i a b r i k ,  Munchen-Danzig) besteht aus 36,3% A., 30% Maismehl, 10% ZnO, 1,7%  
Sałicylsauremethylester u. 1,5% Formalin. Das Praparat bewahrte sich bei Behand- 
lung von SchweiBfuB. (Dtsch. med. Wrchschr. 5 2 . 153. Berlin, Poliklinik f. Haut- 
Łrankh. Prof. M a x  J o s e p h .) F r a n k .

Josef Schumacher, Zur Chemie der Desinfektion und iiber Beziehungen zwischen 
chemischer Km stilulion und pharmakologischer Wirkung. Zugleich ein Beilrag zur

212*
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Vitalfarbung. (Vgl. S . 2369.) Die Erórterung der vom Vf. gemachten Beobachtungen 
fiihrt zu dem Schlusse, daB fiir die Desinfektion es darauf ankommt, daB das Des- 
infiziens starker 1. in Lipoiden oder Lipoproteiden ais in W. ist u. daB der Fixierung 
des Desinfektionsmittels chem. eine Salzbildung zugrunde liegt, mithin der Des- 
infektionsprozeB ein chem. Vorgang ist. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. 
Abt. I. 98. 67—81. 2 Tafeln. Berlin.) S p i e g e l .

Agoleum Gesellschaft m. b. H ., Wien, Herstellung von haltbaren kolloidalen 
Lomngen von Silber bezw. von Quecksilber neben Siłber in Olen, Feiten oder Fettsauren,
1. dad. gek., daB man Ag-Verbb., die verseilbare Ole, Fette oder Fettsauren in der 
K alte oder beim Erhitzen in Ag-Seifen uberfiihren, in diese Ole, Fette oder Fettsauren 
bei Tempp. zwischen 200 u. 300° eintragt, die erhaltene Lsg. filtriert u. durch Red. 
mit H 2 an kolloidalem Ag anreiehert. —  2. dad. gek., daB man die Ole, Fette u. Fett
sauren vor Eintragung der Ag-Verb. mit etwas in Ol 1. Reduktionsmitteln, wie Hydro
chinon, versetzt. — 3. dad. gek., daB man die kolloidale Ag-Lsg. in Olen, Fetten oder 
Fettsauren nach 1. u. 2. mit Hg oder HgO oder einer anderen Hg-Verb., gegebenenfalls 
unter Anwendung von Warme, behandelt. — Man erhitzt z. B. Olivenol, Ricinusól 
oder Schweinefett auf 200°, tragt'hierauf AgaO-AgOH-Gemisch, erhalten durch Fallen 
einer Ag-Salzlsg. mit NaOH, unter Umruhren u. Steigerung der Temp. bis 300° ein, 
erwarmt 1/i  Stde. weiter, filtriert u. leitet in das h. Filtrat H2 ein, bi3 die Schwiirziuig 
der Lsg. nicht mehr zunimmt. Durch Zugabe von Hydrochinon vor der Verseifung 
werden hohere Ag-Konzz. erhalten. — Analog yerfahrt man bei Verwendung einer 
hochmolekidaren Fettsaure. —  Versetzt man eine kolloidale Ag-Lsg. in 01ivenol mit
l,5°/oo Ag mit einigen Tropfen Hg, erhitzt 1/2 Stde. auf ca. 200° u. trennt das unver- 
brauchte Hg ab, so entsteht eine wesentlich dunklere Lsg., die neben l,5%o Ag, 2,0%o 
H g kolloidal gel. enthalt. —  Schiittelt man eine kolloidale Ag-Lsg. in Schweinefett, 
enthaltend 4°/00 Ag mit HgO bei ca. 80— 100°, erhitzt */2 Stde. auf 200° u. filtriert, 
so erhalt man eine kolloidale Ag-Hg-Lsg. mit 2,5°/00 Hg. Die kolloidalen Lsgg. finden 
therapeut. Verwendung, die in Olen hergestellten sind leichtfl. (E. P. 212 914 vom 
11/3. 1924, ausg. 7/5. 1924. Oe. Prior. 14/3. 1923. Oe. P. 101 031 vom 14/3. 1923, 
ausg. 25/9. 1925. Schwz. P. 111 237 vom 10/3. 1924, ausg. 1/8. 1925. Oe. Prior. 
14/3. 1923.) SCHOTTLANDER.

George Louis Cousineau, Long Beach, Califomia, V. St. A., Zu Injektionszmcken 
geeignete, bestaiidige und wirksarne Driisenausziige. Schilddriisen oder Ovarieii oder 
andere Drusen mit innerer Sekretion werden frisch geschlachteten, jungen Siiuge- 
tieren entnommen, zerkleinert u. zu einem feinen Brei zermahlen. Der Brei wird mit 
physiol. NaCl-Lsg. vermischt, mit einem Antisepticum, wie absol. A., rcinem Phenol, 
wss. H 3B 0 3 oder in W. suspendierter Salicylsiiure versetzt u. das Ganze in Ampullen 
gefiillt. Die Prodd. enthalten sowohl die 1. ais auch die unl. Bestandteile der Drusen, 
den unl. Anteil in der FI. suspendiert. Sie lassen sich subcutan oder in tra m u sk u la r  
dem menschlichen Organismus einverleiben. (A. P. 1 579 086 vom 8/12. 1924, ausg. 
30/3. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Charles W esley Monroe, Parkersburg, West-Virginia, V. St. A., JSSittd gegen 
Pyorrhoe, bestehend aus einem 1. Alkalijodid u. einem Enzym. —  Man reibt oder 
pinselt entweder das Zahnfleiseh mit einer wss. Alkalijodidlsg. ein oder verw endet 
eine wss. Lsg. des Jodids, z. B. N aJ, mit Zusatzen, wie Pfefferminzol, SuBhoIzwoirzel' 
extrakt u. Pepsinessenz, innerlich. (A. P. 1 567 974 vom 1/6. 1923, ausg. 29/1-•
1925.) S c h o t t l a n d e r .̂

Gusta? Rothe, Frankfurt a. M., Trager fiir  Sondemahr- und Heilmittd. Zu 
dem Ref. nach Schwz. P. 111 663; C. 1926. I. 2604 (D ó r in g ) ist naehzutragen, daB 
die porosen Trager sich insbesondere fiir atzende fl. Arzneimittel, wie IlCl oder Milch- 
sdure, eignen, dereń Wrkg. vom Darm aus erfolgen soli. Um ein Eintrocknen der
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Fil. zu yerhindern, iiberzieht man die Triiger aiifien mit Wachs oder anderen ge-
eigneten Stoffen. (E . P . 2 2 4  529  vom 4/11. 1924, ąusg. 7/1. 1925. Big. Prior.
5/11. 1923.) SCHOTTLANDER.

Cr. Anałyse. Laboratorium.
Ralph E. Terry, Eine einfache Methode zur Trennung unmischbarer Fliissig- 

leilen. Vf. beschreibt eine einfache Vorr., bestehend aus einem Cylinder, in den die 
zu trennenden Fil. kommen u. einem Dest.-Kolben, der mit dem Ansatzrohr in die 
obere Schicht eintaucht. Mit Hilfe der Pumpe wird die Fl. in den Kolben gesaugt. 
(Journ. Amer. Pharm. Assoe. 15 . 203. Universitat von Siid-Califomien.) R o j a h n .

M. I. Istrati, tlber die Beslimmung des Koeffizienłen des inneren Warmeleit-
tennogens des Quecksilbers. Vf. gibt eine besondere Methode zur Messung der inneren
Warmeleitfahigkeit des Hg an, die erhaltenen Werte fiir den Leitfahigkeitskoeffi- 
zientcn ergeben im Mittel 0,020 mit einer Genauigkeit von etwa 10%- (Ann. scient. 
Univ. Jassy 14 . 23— 27.) F r a n k e n b u r g e r .

J.R . H. Coutts und E. M. Crowther, Eine Fehlerąudle bei der mechanischen 
Anałyse von Sedimenten durch kontinuierliches Wagen. (Vgl. C o u t t s , S. 603.) Sedi- 
mentationsverss. an bestimmten Fraktionen von Boden mit der Odenschen Wage 
(vgl. Soil Science 19 . 1; C. 19 2 5 . I I .  598) ergaben betrachtliche Differenzen zwisehen 
den gefundenen u. berechneten Gewichten des Sediments. Ais Fehlerquelle wurde 
die B. von Fliissigkeitestrómungen erkannt, die kurz riaeh Beginn der Sedimentation 
durch die geringe D. der Suspension unterhalb der Wagschale verursacht werden. 
Bei den gebrauchlichen groBen Schalen mit schmalem Rand nimmt die Ausbeute 
(Quotient. aus beobachtetem u. theoret. Gewicht des Sediments) m it steigender Ent- 
fernnng h der Schale vom Boden des Sedimentationszylinders ab (besonders schnell 
hei kleinem h), u. zwar fiir die feinsten Fraktionen am stiirksten; die aus den Gewichten 
berechnetc Vorteilungskurve wird also yerzerrt. Bei kleineren Schalen mit hoheren 
Randem sind die Abweichungen geringer; einige Schaletiformen geben Ausbeuten 
iiber 1. (Trans. Faraday Soc. 21 . 374—80. 1925. Rothamsted, Exp. Stat.) K r u .

Donovan Werner, Eine einfache Mdhode zur Beslimmung der QróPenverteilung 
der Teilchen in Boden und Niederschlagen. Die betreffende ca. l% ig. Suspension wird 
ln ein langes, enges zylindr. Glasrohr gefiillt u. mittels Lupę u. Skala die Hóhe h des 
Sediments zu vcrschicdenen Zeiten i abgelescn. Aus der i-A-Kurve kann die GróBen- 
verteilung nach der Theorie von F i s h e r  u. O d e n  (Proc. Roy. Soc. Edinburgh 4 4 . 
58. 1924; C. 19 2 5 . I. 414) berechnet oder graph. ermittelt werden. Das graph. Verf. 
\eremfacht sich, wenn die Suspension in einem besonderen, oberhalb des Sedimen- 
tationsgefaB befindlichen Mischraum hergestellt wird, aus dem es durch einen Hahn 
in das mit FI. gefiillte Sedimentationsrohr eintreten kann. Die erforderliche Apparatur 
>st sehreinfach; die Methode beansprucht wenig Materiał u. ist aueh bei grobteiligen 
Suspensionen (bis zu 150 flfl), wo der Gebrauch der automat. Wage versagt, anwendbar. 
Ais Beispiele werden die Scdimentationskurven von Sand, Ton, Zemerd u. der Korn- 
gróCcnbcreich von gefalltem SrSOi  wiedergegeben; die gefundenen TeilchengróBen u. 
GróBenverteilungen stimmen m it den nach anderen Verff. (Siebanalyse, mkr. Be- 
obachtung, automat. Wage) erhaltenen Resultaten gut uberein. (Trans. Faraday 
Soc. 21. 381—89. 1925.) K r u g e r .

A. Bouwers, Messung der Intensitat ton Rontgenstrahlen. Prinzip der Methode. 
(ygl. Ztschr. f. Physik 1 4 . 374; C. 1 9 2 3 . III. 101). Zur Vermeidung von Fehlerąuellen 
Kontrolle des Instruments mittels monochromat. Strahlen (Jf-Strahlen von Pt, W , 
Sb, Jfgj Mo). Messung mit einem Bolometer. (Acta radiol. 4 . 368— 76. 1925; Ber. 
ges. Physiol. 33 . 657. Ref. W r e s c h n e r .) O p p e n h e i m e r .
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Ernest Little, Die Beatimmung der Aciditat. Ausfiilirlieher Bericlit iiber die 
•Best- von pn. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 1 5 . 178—89.) R o j a h n .

Frank Maurice Cray und George Meredyth Westrip, Die Herstellung ton Ldsungen 
ton bestimmter Wasserstoffionenkonzentralion und die Messung ton Indicatorbereichen 
in  einem Aceton-Wassergemisch mit 10 Vol.-°/0 Wasser. Die [11’] von Puffergemischen 
ans Phthałsaure -f- Na-Phtkalat, Essigsaure -f- Na-Acetat, Glykolsaure -f- Na-Glykolat, 
■Monochloressigsaure +  monochloressigsaurem N a  wird mit Hilfe der Kotte: (Pt) | HC1, 
Chinhydron | gesatt. KCl-Lsg. | Pufferlsg., Chinhydron | (Pt) bestimmt, das Losungsm. 
ist Aceton mit 10 Vol.-%  W. Bis pn =  12,2 gibt die Chinhydronelektrode gut repro- 
duzierbare u. konstantę Werte, die, wie Messungen der [H‘] in Essigsiiuro +  Na-Acetat 
zeigen, mit denen der H-Elektrode gut ubereinstimmen. Die H-Elektrode neigt in 
A.ceton-W. zu Vergiftung. Mit den kalibrierten Puffergemischen wird der Umschlags- 
bereich folgender Indicatoren in Aceton-W. ermittelt: Phenołrot, a.-Naphtholbenzein, 
Bromthymolblau, Rosolsaure, o-Carboxybenzolazobenzyl-oL-naphthylamin, Athylrot, Brom- 
kresolgriin, i-Pikraminsaure, Bromplienolblau, o-Carboxybenzolazodiatliyl-&.-naphlhyl- 
amin, Propylrot, Bronibresolpurpur, o-Carboxybenzolazo-ce.-naphthylamin, Alizarin,
o-Carboxybenzolazophenyl-a.-naphthylamin, alizarinsidfosaures Na, l-Oxy-2,6-dinitro-4- 
benzylaminobenzol, fl-Nitroalizarih, o-Carboxybenzolazo-m-phenylendiamin, Magdalarot, 
m-Kresolpurpur, Benzoylauramin, Nitrooxyalizarin, Benzolazo-«-naphthylamin, Thytnol- 
blau, Benzolazodiathyl-x-naphthylamin, Meihylrot, Athyl- u. Methylorange, Benzolazo- 
diathylanilin, Dimethylaminoazóbenzol, m-Carboxybenzolazodid(hylanilin, Aminouzo- 
benzol, Chloraminoazobenzol u. Oxyaminoazobenzol. Fiir einen Teil der Indicatoren 
wird auch die scheinbare Dissoziationskonstante nach einem einfachen colorimetr. 
Verf. gefunden. Das Verh. der Indicatoren in verschiedenen Standardlsgg. stimmt 
mit der elektrometr. gemessenen pn mit Ausnahme von Bromkresolpurpur gut uberein. 
(Trans. Faraday Soc. 2 1 . 326—37. 1925. Woolwich, Royal Arsenał.) K r u g e r .

E. Collard, Haltbarkeit titrierter Ldsungen ton Natriumhyposulfit. (Ann. Chim. 
analyt. appl. [2] 8. 65. —  C. 1926. I. 1238.) SuVERN.

W. Jaeger und H. v. steinwehr, Uber die Verbrennungswdrme der Benzoesaure. 
Antwort an V e r k a d e  u. C oops (S . 984; vgl. auch S w i e t o s l a w s k i ,  S . 2440). Die 
elektr. Eichung des Calorimeters von E. F i s c h e r - W r e d e  entzieht sich voliig der 
Beurteilung durch andere Beobachter. D a s Joule von F is c h e r - W r e d e  ist ein 
anderes ais das jetzt angenommene; die spezif. Warme des W. is t  von der Union 
„internationale“ anders angenommen ais von der PTR. Urn wie viel sich die Ein- 
iieitcn von 1906 u. von 1922 unteracheiden, ist nicht genau bekannt. F is c h e r -  
W r e d e  haben ihre Benzoesaure wochenlang uber P ,0 5 getrocknet, YbrK A D E einige 
Tage, DlCKINSON gibt nichts dariiber an. Es ist weder bewiesen, daB die deutsche 
Benzoesaure unrein, noch dali die Eichung durch die PTR. ungenau war, daB sich 
aber die F eh ler  zum Teil aufheben. (Ztschr. f. pliysik. Ch. 1 1 9 . 214— 18. Phv3.- 
Techn. Reichsanstalt.) W . A . R o th .

Louis Hackspill und Georges d’Huart, Uber einige sehr /jenaue ga.wolumetrische 
Bestimmungsmethoden. Es wird 1. eine neue Methode der organ. Elementaranalyse,
2. eine direkte Best. des W.-Dampfes in Gasen aus dem Druck, 3. eine neue yolumetr. 
Best. von Kohłenstoff in Stahl beschrieben. — 1. Die bei der Yerbrennung entstehcnden 
Gase, COj, u. H 20  werden volumetr. bestimmt; H 20  wird bei —80° aus dem Ge- 
misch herauskondensiert, C 02 -J- N 2 werden entweder zusaminen bestimmt u. dann 
C 02 aus dem Gemisch durch K2C 03-Lsg. absorbiert oder C 02 wird yorher durch fl. 
Luft herauskondensiert. H 20  wird darauf yerdampft, durch CaH2 gebunden u. der 
sich dabei entwickelnde H2 gemessen. Mit Substanzmengen von nur 10—20 mg wurden 
sehr gute Resultate erzielt. — Apparatur: 1 einseitig geschlossenes Quarzrohr, 350 nmi 
lang, 5 mm weit, ist in vertikaler Stellung durch Schliff mit den iibrigen aus gewohn- 
lichem Glas bestehenden Teilen verbunden, namlich W.-KondensationsgefaB, CaH2-
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Rohr mit Umgehungsleitung u. Hahn, Manometer u, Vakuumpumpe nach G erm ann- 
C ardoso (Journ. de Chim. physiąuc 1 0 . 306 [1912]), die die Measung der abgesaugten 
Gase gestattet. — Ausfiihrung: Dio getrocknete Substanz wird auf den Boden des 
Quarzrohres gebracht, 10 cm hoch mit CuO u. einem Pfropfen aus feinem Cu-Draht 
bedeckt. Dio Apparatur wird evakuiort, die Substanz gekiihlt, dann das Quarzrohr 
mittels eines iibergesehobenen elektr. Ofens allmahlieh von oben her bis auf 800° or- 
hitzt. Dio Gase werden iiber Hg in auf Yioo com graduierten Eudiometerróhren auf- 
gefangen. Zur Absorption von COa aus dem C 02-N2-Gemisch laBt man mittels einer 
kleinen mit W. gefiillten Róhre W. u. ein Stiickchen K 2C 03 in das Eudiometerrohr 
eintreten u. ebenso vor der Messung des N 2 etwas Hydrosulfitlsg. zur Absorption von 
Spuren 0 2, die durch Dissoziation des CuO im Vakuum entstehen. — 2. Mit derselben 
Apparatur, mit der Anderung, daB an Stelle des Quarzrohres ein Glasballon von genau 
bekanntem Vol. verwandt u. das W.-KondensationsgefiiB fortgelassen wurde, konnte 
der Feuchtigkeitsgehalt von Gasen gemessen werden. — 3. Zur Best. von C im Stahl 
wurde dicser in einen mit RuckfluBkuhler versehenen Kolben gebracht, mit HC1 u. 
Chromsaure zers., die entweichenden KW-stoffe u. C 02 im Wasserstrahlvakuum uber 
gluhendes CuO geleitet u. bei — 190° kondensiert. Darauf wird der Kolben von der 
iibrigen Apparatur durch einen Hahn abgeschlossen, diese auf l/ioo mm evakuiert, das 
COj-KondensationsgefaB auf — 80° gebracht; das entweichende C 02 wird hinter der 
Pumpe aufgefangen u. gemessen. (Ann. de Chimie [10] 5 . 95— 133. StraBburg, Fac. 
des Sciences.) R. S c h m id t .

B estandteU e v o n  Pflanzen u n d  Tleren.
Giuseppe Cappelli, Uiiiersuchung uber die Milchsdure im Magensaft und ihre 

pharmazeutische Feststellung. Der Nachweis von Milchsdure durch Uberfuhrung in 
Acelaldehyd mittels konz. H8S 0 4 u. dessen Farbrkk. mit Phenolen wird e"iner genauen 
systemat. Priifung unterzogen. Bei Verss. die in einer Porzellanschale mit 5 com 
konz. H2S0lf dom Phenol u. einem Tropfen Milchstiurelsg. ausgefiihrt wurden, 
schieden Anisol, Anetol, a-Naphthol, /?-Naphthol, Eugenol, i-Eugenol u. Oxyhydro- 
chinon aus, da’ die Farbungen, die man mit u. ohno Acetaldehyd erhielt, gleich oder 
ahnlieh waren. Von den iibrigen Phenolen gaben die folgenden sofort charakterist. 
Farbrkk.: Phenol, p-Kresol, Thymol, Brenzcateehin, Resorcin, Hydrochinon, Gnajacol, 
Orcin, Pyrogallol, Phloroglucin. Die Farbungen gingen nach 2 Min. langem Erhitzen 
auf dem Wasserbade in Rotbraun iiber mit Ausnahme von Bronzeatechin, Guajacol, 
Orcin, Phloroglucin, dio nach 2 Min. fuchsinrote oder orangerote Farbungen zeigten. 
Dic W iederholungen der Verss. im Reagenzglas wurden nach Priifung durch ent- 
sprechende Leerverss. mit alkoh. Lsgg. der Phenole nach D e n i g e s  ausgefiihrt. Nach 
24 Stdn. waren die Farbungen infolge Nebenrkk. nicht mehr deutlich, nur bei Phloro
glucin zeigte sich eine Stabilitat der Farbungen. Die brauchbaren Phenole werden 
nach ihren Empfindlichkeitsgrenzen geordnet angegeben; das empfindlichste Reagens 
ist p-Kresol mit 1: 100 000 fiir Milchsaure u. 0,49: 100 000 fur Acetaldehyd.

Fiir die diagnost. Feststellung von Milchsaure im Magensaft ist die bisher allein 
augewandte Rk. von U f f e l m a n n  unzuverlassig, da sie auch mit Citronensaure, 
Weitisuure, Oocalsaure, Malonsdure, A., Glykose u. sogar mit Salzsaure eintritt. Fiir 
die Anwendung der oben genannten Farbrkk. ist zuvor die Abscheidung der Milch
saure unbedingt erfordorlich, da bei direkter Anwendung der Rk. auf den Magensaft 
rrtiimer moglich sind. Der Magensaft wird unter Zusatz von BaC03 oder Na2C 03 

emgedampft, mit H3PO.j angesauert, mit A. unter Zusatz von A. ausgeschuttolt u. 
die ather. Lsg. mit W. eingedampft: Lsg. „A ‘(. Nachweis der Milchsaure 1. ais Zink- 
aclai mit ZnO oder ZnC03, das dabei isolierto Zinklactat wird mit H2SO_, u. W. durch 
rhitzen im Bombenrohr (8 Stdn.) zereetzt, aus dem Rk.-Prod. der Aldehyd ab- 
estilliert u. mit p-Kresol identifiziert. 2. Aus Lsg. „A “, K-KJ-Lsg. u.N aO H  fallt bei
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Ggw. von Milchsaure Jodoform, das durch Gerucli oder Carbylaminrk. nachgewiesen 
wird. 3. Farbrkk. nach t)berfuhrung der Milchsaure in Acetaldehyd bei 100° im 
Wasserbad geben 3 Tropfen l% ig. alkoh. Lsg. von p-Kresol (Capelli) rotę, l% ig. 
alkoh. Lsg. von Brenzeatechin fuchsinrote, u. l° /0ig. alkoh. Lsg. von Guajacol (D e n i g e s ) 
fuchsinrote Farbung. 4. Nachweis durch das bei t)berfiihrung in Acetaldehyd ent- 
wickelte CO (blauliche Flamme od,er Ag-Abscheidung aus ammoniakal. oder besser 
na tron-amin oniakal. A gN 0B-Lsg. )SchlieBlich wird die Einfiihrung dieser Priifungen 
auf Milchsaure an Stelle der bisher angewandten in die amtliche Pharmakopoe emp- 
fohlen. (Annali Chim. Appl. 16. 53— 68. Florenz, Militar-Sanitiitsschule.) L e h m a n n .

L. Utkin-Ljubowzow und Xenia Utkin-Ljubowzow, Eine neue Mellwde zur 
Beslimmung der Serumtryplasen. Die Methode beruht darauf, daB man Serumprotease 
an Casein adsorbiert, welchos aus der Lsg. durch ein Acetatgemisch ausgefallt wird. 
Nachdem so u. durch Waschen mit W. Serumrestc u. Antitrypsin entfernt sind, werden 
das Casein -j- Protease in Sodalsg. gel., mit Phosphatpuffer versetzt u. sofort sowie 
nach 24 Stdn. der N  bestimmt. — Es werden 1 ccm Serum -j- 3 ccm l% ig. neutralęr 
Caseinlsg. m it 0,5 ccm Acetatgemisch ( 7 r n- Essigsaure; %-n, Acetat == .l:'l) ver- 
setzt, der sofort entstehende Nd. abzentrifugiert u. zweimal m it hundertfach verd. 
Acetatgemisch gewaschen. Der Nd. wird in 5 ccm 0,2°/oig- N a2C 03-Lsg. gel., 6,5 ccm 
W. zugesetzt u. in 1 ccm der FI. der N  (Mikrokjeldahl) bestimmt. Je 5 ccm werden in 
zwei Erlenmeyerkolben mit je 5 ccm m/3-Phosphatpuffer ph - 7,1 vermischtu. in einem 
Kolben sofort, im zweiten nach 24 Stdn. bei 37° der N  nach EnteiweiBen mit Eisen- 
hydroxyd u. K 2S 0 4 ermittelt. (Biochem. Ztschr. 169. 100— 04. Moskau, Staatl. Chemo- 
Pharmaz. Forschungsinst.) HESSE.

Morie Aoki, Modifikation der Widmarkschen Mikroinethode zur Bestimimimg des 
Blut-Allcolióls. Geringe Modifikation der Widmarkschen Methode. (Journ. Biochemistry 
5. 327— 31. 1925. Hokkaido, Imperial Univ.) HuCKEL.

Cbarles E. Brunton, Der Blutharnstoff und seine Beslimmung bei Diabetes mellitus- 
Harnstoffbest. nach T w o r t  u. A r c h e r  (Umwandlung durch Urease.) wurde 
brauchbar befunden. Insulin ist ohne Wrkg. auf den Bluthamstoffgehalt. (Quart. 
journ. of med. 18. 241— 49; Ber. ges. Physiol, 33. 130. 1925. Red. L a'QUER.) O p p .

Henry J. John, Glykolyse. Glykolyse erfolgt im Diabetikerblut langsnmer ais 
im n. u. geht bei Zimmertemp. energ. vor s ic h  ais bei Eisschranktemp. B e riicks ich tigung  
der Glykolyse bei den Blutzuckerbestst. erforderlich. (Ann. of clin. med. 3. 667 96. 
3925; Ber. ges. Physiol. 33. 128. Ref. S c h u l z .) O p p e n h e i m e r .

A. Jakowlewa, Die Beslimmung des Ca-Gehaltes im  Blule bei verschiedenen Er- 
krankungen. Aufzahlung von patholog. Zustanden, bei denen der Ca-Gehalt des Blutes 
n., erhoht oder erniedrigt ist. (Russkaja Klinika 4. 165—73. 1925; Ber. ges. Physiol. 
33. 719. Ref. J a k o w l e w a .) O p p e n h e i m e r .

A. H. Roffo, Reduzierende K raft des Serums von Mausen mil malignen Tumoren. 
Nach Zusatz von Dinitróbenzól wird nach 24 Stdn. a u f  colorimetr. Wege dor G ehalt 
des Blutes an Metanitrophenylhydroxylamin bestimmt. Serum von tu m o rk ra n k e n  
Tieren besitzt eino viel grófiere Red.-Kraft ais das n. Tiere. (Boi. del inst. de med. 
ex p . 1. 24— 27; Ber. ges. Physiol. 33. 67— 68. 1925. Ref. H a r t m a n n .) OPPENHEIMER.

Luigi Condorelli, Mikrometliode zur Beslimmung von Ca und Mg in organischen 
Fliissigkeilen. (Rendiconto Accad. Scienze Fisiche e Mat. [Napoli] [3.] 31. 73—83.1925. 
— C. 1926. I. 451.) G r im m e -

Karl Hennann Voitsel, Die Theorie der Langcschen Goldsolreaktion. Vf. halt 
die Goldsolrk. fiir eine Ausfallungsrk., die mit kolloidalen Schutzwrkgg. nichts zu 
tun hat. (Dtsch. Ztschr. f. Nervhlk. 85. 180—95. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 221. 
Leipzig, Med. Klin. Ref. S e l i g m a n n .) O p p e n h e i m e r .

G. B. Belloni und M. Peserico, Die Silbernilralreaktion in der Warnie im TJrtn 
Geisteskranker, Bei Dementia praecox kommt bei stark ermudeten n . M enschen  vor-
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kommende „Schwarzrk." so haufig vor, daB pathogenet. Beziehungen der Erkrankung 
zum Stoffwechsel angenommen werden. (Riv. sperim. di Fronatr., arch. ital. per la 
malatt. nerw e ment. 49. 160— 65. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 733. Padua, Clin. d. 
malatt. nery. e ment. Ref. K a f k a .) O p p e n h e i m e r .

George B. W allace und Joseph S. Diamond, Die Bedeutung des Urobilinogens 
im Urin ais Zeugnis fiir die Lebcrfunktion. M it einer Beschreibung einer einfachen ąuan- 
łilatiten Methode der Urobilinogenbestimmung. Die Rotfarbung des n. Harn mit dem 
Ehrlichschen Aldehydreagens dient ais Vergleichsgrundlage. Urobilinogenreicher Harn 
wird so lange verd., bis die Rotfarbung gerade noch angedeutet ist. Der Verdunnungs- 
grad dient ais MaBstab des Urobilingehalts. Anwendung der Methode bei yerschiedenen 
Erkrankungen, besonders Leberveranderungen. (Arch. of intcrnal med. 36 . 698— 725.
1925.; Ber. ges. Physiol. 33 . 735— 36. Ref. H o r s t e r s .) O p p e n h e i m e r .

Hans Ryser, tJber ein Verfahren zur schdtzungsweisen Bestimmung der Wasser- 
iloffionenkonzentration im  Mageninhalt mit Hilfe des Kongopapiers. (Schweiz. med. 
Wchschr. 55. 357— 59; Ber. ges. Physiol. 33. 108. 1925. Ref. D r e s e l .) O p p .

L. Ekkert, Ein Beitrag zu den Reaklionen des Ąntipyrins (1 ), Amidopyrins (2) und 
PyramidoTis (3). Zur Unterscheidung yon 1 u. 2 gibt Vf. 2 Rkk. an: I. 0,05 g Substanz 
in 1 ccm W, lósen, mit 2 ccm 2%ig. Nitroprussid-Na-Lsg. yersetzen. 2 sofort dunkel- 
griin, dann yiolett, weinrot, granatrot. 1 nur schwach griinlich. Durch eine Messer
spitze (0,05 g) Salicylsaure schlagt Farbung in lebhaft blutrot um. 1 auch nach Zusatz 
von Salicylsaure nur schwaeli griin. Pyramidon wie 2. — II. 0,05 g Substanz in 2 ccm 
W. lósen, 5 Tropfen 2°/0ig. K 2Cr20,-Lsg. zugeben u. mit Messerspitze Salicylsaure an- 
sauem. 1 keine auffallende Farbung, 2 griinlichbraun, dann dunkelgriin, weinrot, 
kirschrot, granatrot. Pyramidon wie 2. (Pharm. Zentralhalle 67. 196—97. Budapest, 
Chem. Inst. d. Univ.) RO JA H N .

C. A. Rojahn und F. Struffmann, U ber den Nachweis und die Bestimmung 
ton Kalium sulfoguajacólicum in  H ustensdften usw. Bei stark gefarbten zuckerhaltigen 
Praparaten wird K sulfoguajacolic. folgcndermaBen nachgewiesen: 5 ccm mit 5 ccm W., 
5 ccm Bleiessig u. 5 ccm A. yersetzen, zentrifugieren oder absaugen, Nd. mehrmals 
mit je 10 ccm W., waschen. Nd. mit 10 ccm yerd. H 2S 0 4 u. Messerspitze Tierkohle
10 Mi nu ten auf Wasserbad erwarmen, farbloses Filtrat priifen: 1. ammoniakal. A gN 03- 
Lsg. wird in der Warme reduziert. 2. HCHO -f- H2S 0 4 yiolette Zone. 3. 5 ccm Filtrat 
mit verd. NH4OH neutralisicren u. eindampfen. Wss. Lsg. des Ruckstandes wird 
mit verd. FeCl3-Lsg. blau. Tritt hierbei durch yorhandene Gerbstoffe tintenartige 
farbung auf, so muB zuniichst anstatt mit Bleiessig mit Pb-Acetat Gerbsaure gefallt, 
Filtrat alsdann mit Bleiessig wie oben behandelt werden. Die quantitative Best. ge- 
schieht durch Best. yon S 0 4" in der mit Soda yeraschten Substanz. (Apoth.-Ztg. 41. 
373. 399.) R o j a h n .

Julius v. Mikó und Stefan v. Mikó, Gehaltsbeslimmung der Guarana. Vf. be- 
spricht die Methoden zur Coffein-Best. in Guarana, naeh dem amerikan., osterreich. 
u. ungar. Arzneibuche. Er stellt fest, daB nach dem Verf. des zuerst genannten der 
remste Coffeinriickstand erhalten wird, daB aber die schwach braunliche Farbung des 
nach den anderen Yorschriften erhaltenen Ruckstandes das Resultat nicht beeintrach- 
łlgt. Vf. yereinfacht das Verf. der ungar. Pharmakopoe dadurch, daB er das alkoh. 
Eindampfen weglaBt u. den Abdampfruckstand der Chlf.-Aussehuttelung durch Lósen 
m h. W. u. nachfolgendes Eindampfen reinigt. Vf. gibt ferner folgendes Verf. zur 
qualitativen Identifizierung der Guarana m it Hilfe der Murexidrk. an: 0,1 g Pulver 
im Reagensglas mit 10 ccm Ohlf., 5 Tropfen 5-n. NH4OH 1 Minutę schutteln, Filtrat 
in Porzellanschale eindunsten, Riickstand mit 3 ccm 3%ig. H 20 2 u. 5 Tropfen 5-n. 
HC1 eindampfen. Orangeroter Amalinsaureruekstand wird mit 1 Tropfen N H 4OH 
charakterist. kupferrot. Probe ist noch eindeutig mit 0,05— 0,075 g 4% Coffein ent-

ender Guarana u. kann durch Yergleichsyerss. auch zur ąuantitatiyen Best. dienen.
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(Pharm. Zentralhalle 6 7 . 193— 96. Debrecen, Ungarn, Apotheke der Stefan Tisza- 
U n i ' 7-) R o j a h n .

L. Rosenthaler, Bemerkungen zu Flores Cinae. Da seit 1912 oft santoninfreio 
oder -arme, also verfalschte Drogo in den Handel kommt, wird ein Yerf. zur raschen 
u. sicheren Unterscheidung angegeben: Man befeuchtet wenig grób gepulvertes Materiał 
auf Objekttrager mit wenig W., bedeckt mit Deckglas u. laBt bei leicht schief gestelltem 
Objekttrager Chlf. zwischen dieses u. das Deckglas treten. Nach Abdunsten des Chlf. 
befeuchtet man dio Randschicht mit wenig alkoh. KOH. Bei ochter Drogę tritt daselbst 
oine stark orangerote Farbung (Santonin) auf, bei santoninfreier eine gelbgriine. Pulver 
selbst darf nicht mit Laugo in Beriihrung kommen, da sonst auch falsche Cina orange
rote Farbung gibt. Vf. bespricht die anderen fiir die Santoningewinnung in Frage 
kommenden Artemisiaarten u. weist auf ZweckmiiBigkeit u. Moglichkeit des Anbaus in 
Europa hin. (Pharm. Zentralhalle 67- 211— 12. Bern.) R o j a h n .

J. B. Berardi und M. C. Canan, Chemische und biologische Priifung von Drogen. 
Cascara Sagrada. Dio vom amerikan. Arzneibuch vorgeschriebene Farbrk. auf Cas- 
eara (1) ist unbrauchbar, da auch andere Emodindrogen, wie Frangula (2), Aloe (3), 
Rhabarber (4) u. Senna iihnliche Rkk. geben. Vff. extrahieren Fluidextrakte von 1—4 
mit I. A t  h o r: Farb- u. Bitterstoffe, sowie abfiihrend wirkende Stoffe werden vom A. 
aufgenommen; ath. Lsg. gibt beim Schutteln mit NH40 H  folgende Farbrkk.: 1 orange- 
golb, 2 purpurrot, 3 orangerot, 4 kirschrot. Intensitat der Farbung stoht in direkter 
Beziehnng zur Konz. II. E s s i g e s t e r :  Rkk. mit NH4OH: 1 rosarot, 2 kirschrot.
3 Fallung u. kirschrotc FI., 4 Essigester tiefrot, NH,OH hellgelb. — Die Fluidestrakte 
werden mit Bleiessig gefalit, Ndd. abfiltriert, mit W. gewaschen u. Ndd. in Essigester 
gel. Beim Schutteln mit NH4OH folgende Farbung: 1 rosarot, 2 hellrosa, 3 orangerot,
4 purpurrot.

Verss. zur Trennung des akt. Prinzips, der Bitter- u. Farbstoffe im Cascarapulver: 
100 g werden m it A. extrahiert, mit W. versetzt, A. abdest., Bitterstoff (1) lost sich 
orangegelb in W., gleichzeitig scheidet sich tiefroter gummiartiger, nicht bitterer 
Korper (2) aus. Beide sind therapeut. akt. 1 wird mit NH4OH orangebraun, 2 kirschrot, 
Verhaltnis von 1:2 wio 2,41—3,06 : 4,89—7,1 g. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 15. 
189—93. Pharmazeut. Lab. Univ. Illinois.) R o ja h n .

Edward L. Griffin, Abanderungsvorschlag fiir die offizielle Melhode zur Bestimmuwj 
des Kresols in Liguor Cresoli compositus. Die Methode des amerikan. A rzneibuche3 X 
gibt zu hohe Werte, da das abgeschiedene Kresol mit K 2C 03 getrocknet wird u. K, 
wahrscheinlich ais Kai. kresolat aufnimmt. Vf. schlagt d e s h a lb  ais T ro ck n u n g sm itte l 
entwassertes CuS04 vor. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 1 5 . 196—98. W ashing ton ,
D. C.) R o ja h n .

B ohrisch, Mitteilungen aus der Praxis. Zur schnellen Unters. von Tinkluren 
wird die Capillaranalyso empfohlen. Bei Jodtinktur schlagt Vf. vor, einen K J-Z u sa tz  
entsprechend der franzos. Pharmakopóe im neuen Arzneibuche vorzuschreiben, da 
sich dann J  sehnellor lóst u. Tinktur haltbarer ist. Es wird die Notwendigkeit der 
Gehaltsbest. von Tinct. Opii betont u. auf die von B o h r i s c h  u. K uR SC H N ER  (Apoth.- 
Ztg. 3 1 . 53. C. 1 9 1 6 . I. 588) ausgearbeiteten vereinfachten Methoden hingewiesen. 
Genaue Vorschrift wird angegeben. Morphinbest. ist auch mit 25 statt 50 g Tinktur 
gut ausfuhrbar. (Apoth.-Ztg. 4 1 . 386—88. Dresden.) R o j a h n .

H. W. Vahlteich, D ie Haltbarkeił der offizinellen Pepsinpraparate. Vf. unter- 
8uchte die Haltbarkeit von Pepsin-Glycerinlsgg. u. Pepsinelisiren N. F. IV fiir sich 
u. mit Zusatzen von HC1 u. verschiedenen Purinderiw. bei 2-jahriger A u fb ew ah ru n g . 
Vf. findet, daB sich die Glycerinlsgg. unverandert halten, wahrend die Elisire ihre 
verdauende Kraft teilweise yerlieren. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 1 5 . 193.) ROJ-
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Sidney H. Katz, Pittsburgh, Pennsylvan., Quantitative Gasbestimmung. Man 
unterwirft die zu untersuchenden Gase der Einw. akt. Kohle, dann wird iiber einen 
Katalysator geleitet u. zuletzt die Tempera tura teigerung gemessen. (A. P. 1 578 666  
vom 12/3. 1925, ausg. 30/3. .1926.) K a u s c h .

H. Angewandte Chemie.

I. Allgemeine chemisełie Technologie.
Blaschke, Wdrmewirtschaft in  chemischen Betrieben. Zusammenfassende Er- 

órterung des Problems unter spezieller Beriicksichtigung der Hanomag-Steilrohrkessel, 
Abhitzekessel u. Heizdampfgegendruckmaschinen. (Chem.-Ztg. 50. 189—91. 226 
bis 27. Ckarlottenburg.) J u n g .

Heinz Winkełmann, W armekldder aus Glasgespinst. Vf. we ist auf die Wichtig- 
keit der Warmeisolierungen u. auf die Vorteile des Glasgespinsłes ais Isoliermaterial liin. 
(Chem. Apparatur 13. 68—69. Charlottenburg.) J u n g .

Emil Hahn, D ie Wdrmewirtschaft im  Trocknereibetriebe. Es werden die Warme- 
wiytschaft des Betriebes einer Trookentrommel u. etwa zu machende Erspamisse 
erortert u. ein neues Verf. zum Troeknen mit Feuergasen (vgl. Die Warme 48. 319;
C. 1925. II. 1299) nach Ausfiihrung u. Wirkungsgrad beschrieben. (Dtsch. Zuckerind. 
51. 223—24. Berlin SW 61.) R u h l e .

C. Briigmann, Ein neues Extraktioiisverfahren. Bei dem Extraktionsapp., Ab- 
bildung im Original (D. R. P. 397599, 399293; C. 1924. II. 1379, 2195) wird das im 
Kiihler kondensierte Losungsm. durch einen hohlen Riihrer in der zu extrahierenden 
Lsg. Yerteilt. (Chem.-Ztg. 50. 248— 49. Hamburg.) JU N G .

J. B. Firth, Katalysatoren und Enzyme: industrielle Verwendung. Kurze t)ber- 
sicht. (Chem. Age 14. 324— 25. 348— 49.) - B e i i r l e .

Wolff & Co., Walsrode, Emil Czapek und Richard Weingand, Bomlitz, Zum
Losen von feste?i Stcffen in  Fliissigkeiten dienende Vorrichtung, bestehend aus zwei 
unten u. oben miteinander in Verb. stehenden GefaCen, gek. durch ein an der unteren 
Verbindungsstelle der beiden GefaCe angeordnetcs, gegebenenfalls aus einem Kegel 
bestehendes, regelbares Ventil. (D. R. P. 414 852 K I. 12c vom 28/3. 1923, ausg. 
30/3. 1926.) K a u s c h .

Gesellschaft fiir Fórderanlagen Ernst Heckel m. b. H., Saarbrucken, Zum  
Kiihlen von heifien Salzlósungen u. dgl. dienende Yorrichtung mit in Form von Stufen 
ubereinander angeordneten, mittels einer Kiihlfl. kiihlbaren Flachen, dad. gek., daB 
die in der Richtung von oben nach unten an Ausdehnung zunehmenden Stufen von 
dem treppenfórmig gestalteten Mantel einer kon. Trommel gebildet werden. (D. R. P. 
426734 K I. 12c vom 11/6. 1924, ausg. 18/3. 1926.) K a u s c h .

Maschinenfabrik Baum Akt.-Ges. (Erfinder: Georg Riedel), Heme i. W., 
Einr ich tang zum Zerleilen, Biihren oder Mischen von Stoffen durch Ruhrwerke, dad. 
gek., daB in einem um die Achse des GefaBes umlaufenden Gitterriilirwerk zwischen 
den Riihrarmen in senkrecht zur Drehebene des Gitterriihrwerks stehender Ebene 
Mischriider angeordnet sind, dereń in an sich bekannt-er Weise auf festen Zahnradem 
ablaufende Achsen in den Riihrarmen des Gitterriihrwerks drehbar gelagert sind. 
(D .R .P. 426777 K I. 12e vom 6/5. 1923, ausg. 18/3. 1926.) K a u s c h .

International Precipitation Co., Los Angeles, iibert. von: Evald Anderson,
Alhambra, Californ., Behandlung von Fliissigkeiten mit dunklen elektrischen Entladungen, 
insbesondere zum Entemulgieren von Emulsionen von W. u. Ol. Man dispergiert ein 
-laterial (Ol) in einer schwach leitenden FI. (W.) u. unterwirft die entstandene Emul-



sion zwischen cntgegengesetzt wirkenden Elektroden einem magnet. Feld in einer 
Gasatm. (A-P. 1578  624 vom 20/11. 1923, ausg. 30/3. 1926.) K a u s c h .

S. Cabot, Boston, Kolloidale Dispersionen. Man knet-et feste Kórper mit normal 
dispergierbaren Schutzkolloiden u. mackt das Gemisch durch Zusatz der Dispersions- 
mittel plastisch. Bei Verwendung von fl. KW-stoffen u. Ólen verwendet man ais 
Dispersionsmittel trocknende oder halbtrocknende Ole, die durch Hitzebehandlung 
polymerisiert sind oder fossilen Gummi. (E. P. 246 874 vom 1/2. 1926, Auszug 
veroff. 31/3. 1926. Prior. 31/1. 1925.) K a u s c h .

Harold Montague Alexander, Bexley Heath, England, Trennen von Fliissig- 
keiten von unterschiedlichem spezifischen Gewicht. (D. R. P. 423 613 KI. 23a vom 
3/5. 1923, ausg. 11/1. 1926. E. Prior. 15./8. 1922. — C. 1925. I. 2029.) O e lk er .

Kali-Industrie Akt.-Ges., CasseJ, M it Schwimmer versehener Behalter zum 
selbsttdtigen Abfiihren von mehreren Fraktionen in Bewegung befindlicher Fliissigkeiten 
mit wechselndem Salzgehalt, dad. gek., daB unterhalb des am Behalter befindlichen 
Abflusses eine schwenkbare, durch den Schwimmer gesteuerte Rinne angeordnet ist, 
wobei gegebenenfalls zwischen dem Schwimmer u. der Rinne eine an sich bekannte, 
die Steuerwrkg. verstarkende Hilfsvorr. eingeschaltet ist, wahrend die Steuerung 
zwecks Aufhebung des Einflusses von Temperaturschwankungen auf die D. der Fl. 
mit einem in diese cintauchenden Thermostat in Verb. steht. (D .R .P . 426 629 
K I. 12d vom 22/5. 1924, ausg. 17/3. 1926.) K a u s c h .

Otto Schmidt, Oberneisen b. Diez a. d. Lahn, Vorrichlung zum Abscheiden 
fester Stoffe aus Emulsionen, Schldtnmen u. dgl. mit engen, schrag nach untęn gerichteten 
Hohlrdumen, 1. dad. gek., daB diese von zickzackfórmig verlaufenden Leisten ge- 
bildete Kanale besitzen, 2. dad. gek., daB die Leisten an der Unterseite einer Haube 
angeordnet sind, welche die obere Spitze eines in einen Trichter eingebauten, doppel- 
kegelformigen oder doppelpjTamidenfórmigen Korpers “bedeckt, dessen untere Spitze 
in geringem Abstand von der Trichtenvandung angebracht ist. (D. R. P. 426 630 
K I. 12d vom 7/1. 1923, ausg. 15/3. 1926.) K a u s c h .

H. N. Mc Leod, Wellington, Neuseeland, Trennen fester Kórper von Fliissig- 
kciten. Die die festen Stoffe enthaltenden Fil. werden in einer ummantelten Kammer, 
nachdem sie in einem Warmeaustausch durch die die Kammer verlassenden Fil. 
oder daraus entwickelte Gase yorgewarmt worden sind, erhitzt. Aueh werden zur 
Vorwarmung Abgase von der Erhitzung der Kammer verwendet. Der fallende Nd. 
ist sterilisiert u. desodorisiert, Das Verf. eignet sich zur Behaudlung von Sahne, 
Buttermilch o. dgl. in Butter u. Kasefabriken.- (E. P. 248 081 vom 28/11. 1924, 
ausg. 25/3. 1926.) K a u s c h .

Stanisław Prus Szczepanowski, Polen, Trennen ton Gasgemischen. Gemische 
von Gasen u. Dampfen werden in Fraktionen verschiedener Mol.-Geww. getrennt. 
Dies geschieht auf Grund der Differenz des Potentialdrucks, den man auf die mole- 
kulare M. einwirken laBt. Hierbei 'wird die Zentrifugalkraft benutzt. (F. P. 602213  
vom 22/7. 1925, ausg. 15/3. 1926. Poln. Prior. 22/7. 1924.) K a u s c h .

Karl Seligmann, Offenbach a. M., Reinigung von Filtertiichern und ahnlichen, 
stark verunreinigten Geweben unter Anwendung von Biirsten, Schabem u. dgl. und ver- 
diinnter Natronlauge, dad. gek., daB die Gewebe nach einer derartigen B e h an d lu n g  
unter nochmaliger Verwendung verd. Lauge mit Sand, Schmirgel-, Glas- oder Bims- 
steinpulver oder gesiebter Asche u. dgl. bestreut werden u. sodann dio ganze M. m 
bekannter Weise durch Abspritzen u. Auswascben ganz entfem t wird, worauf das 
Gewebe ebenfalls in bekannter Weise nach Auswringen halbtrooken in stark verd. 
HCI getaucht u. nach voilstandigem Auswaschen bezw. Auswassern getrocknet wird. 
(D .R .P . 427222 KI. 12d vom 31/3. 1922, ausg. 26/3. 1926.) K a u s c h .

Carborundum Co., Niagara Falls, N . Y., iibert. von: Harry C. Martin, Nia- 
gara Falls, Filtriermitiel poroser Struktur, bestehend aus Mineralkómern, die mit
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einem Harzlósungsm. u. einem synthet. Harz behandelt worden sind. (A. P. 1 576 440 
vom 13/11. 1924, ausg. 9/3. 1926.) K a u s c h .

Celite Co., Angeles, iiberfc. von: Charles V. Zoul, Santa Monica, Califom., 
Fillration und Behandlung von Fliissigkeilen. Man fiihrt zuniichst eine reine FI., die 
man mit Kieselgur, Asbestfasern, Glaswolle, Bleicherde, Ton, Kohle usw. gemischt 
hat, durch die Filterapparatur, wobei sie auf der Filteroberflache eine Schicht ab- 
setzt, durch die hindurch die unreinen Fil. alsdann geschickt werden. (A. P. 1 579171  
vom 13/2. 1923, ausg. 30/3. 1926.) K a u s c h .

Dwight L. Warrick, York, -Nebraska, Apparal zum Erzeugen von Gas, wie H2, 
HęS oder COz. Er besteht aus einem Fliissigkeitsbehalter, einem Reagensbehiilter 
mit hóherem Niveau ais ersterer, Vorr. zum Verbinden des Bodens des letzteren mit 
dem Boden des Flussigkeitsbehalters, ferner Verbindungsvorr. fiir die Obertcile beider 
Behalter u. einem diese in der Mitte verbindenden Rohre. (A. P. 1 578 942 vom  
vom 9/7. 1925, ausg. 30/3. 1926.) K a u s c h .

Badische Anilin- fy Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Gasreinigung. CO 
u. H2 enthaltende Gase werden von den Nichtcarbonyldampfen gereinigt, indem man 
śie u. einen auf Eisencarbonyl reagierenden ICorper iiber akt. Absorptionsmaterial 
(Kohle) stromen IaBt. Abwechselnd leitet man den Rekationskorper u. die Gase 
zusammen iiber das Absorptionsmittel. (E. P. 247 050 vom 21/5. 1925, ausg. 4/3. 
1926.) K a u s c h .

Linde Air Products Co., New York, iibert. von: Pierre E. Haynes, Buffalo, 
N. Y., Trennen gasiger oder fliissiger Gemischt von Bestandteilen yerschiedener magnet. 
Susceptibilitat, indem man das Gemisch durch einen Kanał mit durchlassigen Wan- 
dungen sehickt u. gleichzeitig ein Magnetfeld senkrecht darauf einwirken liiBt. Der 
Bestandteil mit der groBeren magnet. Susceptibilitat geht durch die Wandę des Kanals 
hindurch. (A. P. 1575  587 vom 2/9. 1919, ausg. 2/3. 1926.) K a u s c h .

L’Air Liquide, Soc. an. pour l’Etude et l ’Exploitation des Procedes Georges 
Claude, Paris, Fliissiger Sticksloff. Man yerfliissigt den ubrigbleibenden N 2, z. B. 
von der ersten teilweisen Luftverfliissigung, entweder durch geniigend starkę Kom- 
pression oder ohne Druck durch eine an 0 2 reiche FI., die ebenfalls von der teilweisen 
Luftyerfliissigung herruhrt, bei einem dem Atmospharendruek nahen Druck. (F. P. 
602418 vom 28/11. 1924, ausg. 18/3. 1926.) K a u s c h .

Hendrikus Christianus Jansen, Delft, Holland, Hersłellung eines Trockmmittels. 
(D. R. p. 426 764 KI. 82a vom 15/12.1923, ausg. 19/3. 1926. Holi. Prior. 16/1.1923. —
C. 1926. I .  2520.) O e l k e r .

Heinrich Schultz, Berlin, Trockenardage mit zwanglaufig verbundenen Regelungs- 
gliedem fur den Luftumlauf, dad. gek., daB die Regelung der drei Frischluft-, Um luft- 
u. Abluftrohre in der Weise geschieht, daB durch die gemeinsame Verstellungsvorr. 
der Querschnitt der drei Rohre so geregelt wird, daB die Summę der freien Quer- 
schmtte ^es Frischluft- u. Umluftrohres dio gleiche bleibt u. der freie Querschnitt 
des Abluftrohres dem freien Qucrschnitt des Frischluftrohres entspricht. —  Die Rege- 
lung des Trockenvorganges wird wesentlich yereinfacht. (D. R. P. 426 829 KI. 82a 
Tom 23/9. 1922, ausg. 19/3. 1926.) O e l k e r .

John Hiller, Qunaba, Bundaberg, Queensland, Australien, Kesselspeisewasser, 
welches in der Weise erhalten wird, daB man die Abdampfe der Verdampfer fiir Rohr- 
zuckersafte kondensiert, das Kondenswasser schwach alkal. macht u. dann in h. Zu- 
stand der Einw. der Luft aussetzt. (Aust. P. 18 610 vom 10/7. 1924, ausg. 18/6.
1925-) ' O e l k e r .

E. A. Ironside, London, Wiedergemnnung fluchłiger Ldsungsmitłel. Die hierzu 
erforderliche Apparatur enthalt ein festes Adsorbens (akt. Kohle, S i0 2-Gel). (E. P.
246 930 vom 8/11. 1924, ausg. 4/3. 1926.) * K a u s c h .
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N. V. Algemeene Chemische Produktenhandel, Haag, Holi., Wiedergewinnung 
fliichtiger Losiingsmittd. Mit fltichtigen Losungsmm. wegen Entfettung behandelte 
Textilstoffe werden durch eine Kammer mit Wasseryerschlussen gefiihrt, wo sie mit 
Dampf unter Luftverdiinnung behandelt werden. (E. P. 247 997 vom 22/2. 1926, 
Auszug yeróff. 21/4. 1926. Prior. 21/2. 1925.) K a u s c h .

Hjalmar Lofąuists Elektriska Aktiebolag, Stockholm, Erwdrmung, Yergasung, 
Yerdampfung oder Eindampfung von Flussigkeiten m it Hilfe von elektrischem Slrom, bei 
dem die behandelte PI. in einem mit Zulauf u. Ablauf yersehenen, aber im ubrigen 
geschlossenen GefaB oder Behalter dazu gebracht wird, in einem oder mehreren freien 
Strahlen auszustromen, welclien elektr. Strom in der Weise zugefuhrt wird, daB die 
Warmeentw. in den Pliissigkeitsstrahlen selbst stattfindet, dad. gek., daB die Mund- 
stucke selbst oder die Rohrmiindung, durch welche die PI. ausstromt, u. somit die 
freien Pliissigkeitsstrahlen gebildet werden, aus elektr. isolierendem Materiał hergestellt 
sind u. daB der elektr. Strom der PI. entweder direkt von den Wanden des GefaBes 
bezw. des Rohres, von welchem bezw. durch welches die FI. zugeleitet wird, oder von 
in dem GefiiB oder Rohr oder beiden angebrachten Elektro&en zugefuhrt wird, bevor 
die FI. aus dem oder den genannten, die freien Strahlen formenden, aus elektr. jso- 
lierendem Materiał hergestellten Mundstucken ausstromt, zu dem Zwecke, den tjber- 
gang des Stromes auf die FI. auf einer relatiy groBen Flachę im Vergleich zum Quer- 
sclmitt des Strahles zu ermoglichen, bevor die FI. in Form von freien Strahlen aus 
den Mundstucken strómt. — t)ber eine Vorr. zur Ausfiihrung des Verf. vgl. die Ptschr. 
(D. R. P. 427 167 KI. 21h yom 25/4. 1923, ausg. 25/3. 1926. Schwed. Prior. 27/4. 
1922.) K u h l in g .

Philip A, Kober, Hastings-on-Hudson, N. Y., ubert. von; Joseph M. Looney, 
Somerville, Mass., Dialysier- und Verda mpfmem branen. Man mischt Nitrocellulose 
m it A., lóst sie durch Mischen des Gemisches mit A., ruhrt rnn u. setzt einen in W.
1. Ester (Athylacetat) zu, zerstaubt die Lsg. u. entfernt das Losungsm. (A. P. 1576 523 
vom 23/11. 1921, ausg. 10/3. 1926.) K a u s c h .

Humbert Valiante, Ugo Valiante und Guglielmo Valiante, Itahen, In- 
dustrieUe Benulzung der Exothermie, die bei Reaklionen zwischen Metallsahen und 
•oxyden auftritt. Man bringt die Metallverbb. in feiner Zerteilung in Sacken aus 
Geweben, die von einer undurchlassigen Hiille umgeben sind, in Ggw. von W. zur 
Rk. u. regelt diese. (F. P. 602226 vom 29/7. 1925, ausg. 15/3. 1926. It. Prior. 
19/1. 1925.) K a u s c h .

Silica Gel Corporation, Baltimore, Maryland, ubert. von : Walter A. Patrick, 
Baltimore, Katalytische Stoffe. Man stellt ein Gel (S i02) aus dem Hydrogel inter- 
mediar her u. impragniert es mit einem oder mehreren Katalysatoren, indem mau 
es erst mit einer verd. Alkalilsg. u. dann mit einer auf letztere reagierenden Metall- 
salzlsg. behandelt. (A. P. 1 5 7 7 1 8 7  vom 18/11. 1922, ausg. 16/3. 1926.) K a u s c h .

Silica Gel Corporation, Baltimore, Maryland, ubert. yon: Walter A. Patrick, 
Mount Washington, Maryland, Katalysatoren. Man behandelt ein Gel, das solche 
Poren aufweist, dąB der Wassergehalt bei 30°, sobald er im Gleichgewieht mit Wasser- 
dampf u. einem Partialdruck von 22 mm Hg ist, wenigstens 21% des Gelgewichts 
betragt u, die Poren mit W. gefiillt sind mit einer kolloidalen Lsg. eines katalyt. Sto s 
u. entfernt dann das W. (A. P. 1 577 188 vom 18/11. 1922, ausg. 16/3.1926.) K a u s c h .

Gulf Refining Co., Pittsburgh, Penns., iibert. yon: Almer M cD ufiie McAfee, 
Port Arthur, Texas, Entfemung der Aluminiumchloridrilchitande aus den Gefapeiu 
Z ur Entfernung der AlCl3-Ruckstande aus Gefafien, in denen es ais K ata ly sa to r  ei 
der Behandlung von Pclroleum-KW-stoffcn gedient hat, werden diese R u ck stan d e au 
gebrochen u. die Anteile aus den GefaBen mit W. herausgespiilt. (A. P. 1 578 0 
Tom  13/12. 1923, ausg. 23/3. 1926.) K a u s c h .
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E. F. Rousseau, Paris, Durchfuhrung photokatalytischer Reaktionen. Die Lsg, 
einer resonierenden Substanz, d. h. einer solehen, die die photochem. Intensitat, dio 
man ihr zugefiihrt bat, zu konsem eren u. zu sammeln vermag, wird der Eimv. ultra- 
violetter Strahlen ausgesetzt u. dann der Lsg. der Substanz zugesetzt, die einer photo
chem. Behandlung ausgesetzt werden soli. So wird z. B. oine Lsg. eines Ur-, M n - oder 
.Fe-Salzcs zu Fermenten (Hefe) zugesetzt. Derartige Lsgg. dienen z. B. zur Durch- 
fuhrung photochem. Rkk. in Zucker- oder CH20-Lsgg. (E. P. 2 2 6  5 3 4  vom 13/12. 1924, 
Auazug yeróff. 11/2. 1925. Prior. 17/12. 1923.) K a u s c h .

IV. Wasser; Abwasser.
G. Kappeller, Ein typisches Beispiel fiir die Sdbstreinigung fliefjaider Oewdsser. 

Die durch eino Stadt von 11 000 Einwolmer bei nur ldoinem Vorfluter bcwirkte 
Waeserverpestung ging nach 3— 5 km in noch starko Verschmutzung, nach 7— 12 km 
in nur noch leichte Vcrunreinigung iiber. (Ztschr. f. Unters. d. Lobensmittel 5 1 . 
71—75. Magdeburg,. Stadt. Nahrungsmittel-Untersuchungsamt.) GROSZFELD.

Ir. C. P. Mom, Ausfloching$vorgange bei der Reinigung ton Flufiwasser. Das 
Problem der Reinigung. des Tjiliwongflusses in Batavia zu Versorgungszwecken ist 
die Beseitigung des kolloidalen Tons. Die Reinigung geschieht durch Ausflockung m it 
Alami. Die Bedingungen u. Anderungen pbysikal. u. chem. Art, die Rolle der [H'], 
des kolloidalen Aluminiumoxydions wałirend des Koagulationsyorganges, der EinfluC 
anderer W-Bestandteile (Schlamm, unrollkommene organ. Zersetzungsprodd.) im 
Original werden besprochen. (Mededeel. v. d. burgerlijken geneosk. dienst in Neder- 
landsch Indie 1 9 2 5 . 27— 71. 1925; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 656— 57. Manggarai, Exp. 
stat. f. water purificat. Ref. K a i s e r .) O p p e n h e i m e r .

P. Wiegleb, Die Reinigung und Abfulirung von Abwasser. Ubersicht iiber die 
Terschiedenen Verff. u. ihro Wrkg. sowie Beschreibung von Klaranlagen fiir abgelegene 
W eine Betriebe, (Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 66. 314— 16.) H a h n .

E. Liebeherr, Filteranlagen fiir Abwasser. Beschreibung u. Abbildung eines 
Klarbehalters, der billiger ist ais die aus Beton ausgefiihrten groCen Stofftrichter. 
(Wchbl. f. Papierfabr. 5 7 - 297— 98. Vevce, Jugoslavien.) S u v e r n .

R. E. Greenfield und A. L. Elder, Einflufi der Temperatur auf den Verlauf 
des Sauerstoffucrbrauchs von verdiinnten Abwassern. Bei niederen Tempp, (2— 6°) bo- 
obachtet man 2 typ. Phaaen des 0 2-Verbrauehes, eine mit geringem Verbrauch in 
den ersten 2—5 Tagen u. eine mit hohem Verbraueh daran anschlieBend. Die Lange 
der ersten Phase hangt von der Konz. der Abwasser ab. Der Gesamtverbrauch an O, 
bei niederer u. hoher (14— 20°) Arbeitstemp. ist prakt. gleicli. Er entspricht gut den 
Formeln von T h e r i a u l t ,  STREETER u . P h e l p s .  Die Ansichten PHELPS, die Er- 
hóhung des 0 2-Verbrauchs in der zweiten Phase beruho auf einem Nitrifikations- 
prozeB, ist nicht richtig. Sie ist vielmehr durch Anwachsen von faulender Materio 
durch Absterben von Planktonmassen zu erklaren. (Ind. and Engin. Chem. 1 8 . 291 
bis 294. Urbana [111.].) G r im m e.

W. C. Moor und W. P. Wayne, Die BcJuindlung von Pachhausahv:dssern. B e
schreibung der Abwasserklaranlagon der A r m o u r  u . Sw iFT -C o. in Fort Worth. (Ind. 
and Engin. Chem. 1 8 . 239—42. Fort Worth [Texas].) GRIMME.

John H. Hoyt, Reinigung fon Papierfabrikabwassem durch das anierikanische 
kontinuierliche Filter. Durch die Verwendung eines rotierenden Siebfilters, durch 
welches das Abwasser durehlauft u. bei w'elchem der abfiltrierte Stoff bei jeder Drehung 
entfernt wird, laBt sich der Faserverlust auf 1% der Produktion herabsetzen. (Paper 
IYade Journ. 82. No. 6. 50— 54. Paper Industry 7 . 1765— 68.) S u v e r n .

Noel Cunningharn, Das System Hardinge zur Behandlung faserhalliger Abwasser. 
■Uas von Fasem u. Sclileimstoffen zu befreiende Wasser geht durch ein Filter, welches 
die lasem  abfangt. Sie werden von Zeit zu Zoit abgekratzt u. nach auBen befórdert.
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Ein zweites Filter reinigt dann weiter. (Paper Trade Journ. 82. No. 8. 223—25. Paper 
Industry 7 .  1993—95.) SuV ER N .

Ad. Peltzer, Wasseranalyse. Die iiblichen qualitativen Bestst. werden kurz ge- 
sehildert, ferner das Ausfarben zur Priifung von Brunnen-, Leitungs- u. deat. W. 
(Ztschr. f. ges. Textilind. 29. 77— 78. 89—90.) ~ S u y e r n .

Ed. Spaeth, Zur Untersuchung und Beurteilung ton Wasser, Vf. besprieht die 
Anforderungen, die an Trink- u. Gebrauchswasser zu stellen sind unter besonderer 
Berucksiohtigung der auf Fe u. Mórtel zerstórend wirkenden gasformigen Bestandteile 
(C02, 0 2) u. die SehutzmaCnahmen zur Entfernung u. Unschadlichmachung dieser 
Stoffe, wie Rieselung, Regnung, Beluftung, Entgasung u. Verff. durch chem. Bindung. 
(Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 66. 173—74. 187— S8. 195—97.) R o j a h n .

F. Egger, Die cólorimetrische Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration in 
der Wasseranalyse. Vf. gibt Begriffsbest. fur pn, erlautert die elektrometr. u. colori- 
metr. Best.-Methoden, die Anwendung von Puffergemischen, besprieht die Indicatoren 
u. dio Verwendung der yerschiedenen Colorimeter. Er empfiehlt die von E. MERCK, 
D a r m s t a d t  zusammengestellten Puffergemische u. Indicatoren u. das Doppei- 
keiłcolorimeter nach B j e r r u m -A r r h e n it j s . (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 66. 188— 90. 
Chemisches Untersuchungsamt Stuttgart.) ROJAHN.

H. N. Murphy, London, Behandeln von Brauereiwassern. Die zur Herst. von 
Bier usw. zu verwendenden Wasser werden mit verd. Milchsaure digeriert u. dann 
ganz oder zum Teil neutralisiert (mit CaC03, Ca[OH]2, CaO usw.). (E. P. 246278 vom 
18/12. 1924, ausg. 18/2. 1926.) K a u s c h .

Rud. A. Hartmann, Berlin, Kiihler bezw. Wdrmeaustau.schkórper fiir Wasser- 
stenlisałion, welcher aus einer Reihe von einzelnen Kammern besteht, d ie  aus je  einem 
Stuck Blech mit an den Seiten abgebogenen Randem hergestellt sind u . an dereń 
Enden abweehselnd nach der einen u . der anderen Seito Falze abgebogen sind, so daB 
die einzelnen Elemente seitlieh eingeschoben werden kónnen u. beim Loten in der 
Lage gehalten werden. —  Es wird eine absol. Sicherung des W iirm e au stau sch k ó rp e rs  
gegen Undichtwerden erzielt. (D. R. P. 427 221 KI. 85a vom 15/5. 1924, ausg. 29/3. 
1926.) Oe l k e r .

Hermann B ach , Essen, Biologische Reinigung von phenolhaltigen Abuwssem 
aus Gasanstalten, Kokereinebengewinnungsanlagen, Kohlenschwelereien, Gasgene- 
ratoranlagen, Teer- oder Urteerverarbeitung3anlagen u. ahnlichen Betrieben, bei 
welchen das Abwasser, gegebenenfalls nach geeigneter Vorbehandlung (Entschlam- 
mung, Verdiinnung), mit oder ohne Unterbrechung in Fullkorpern der Lufteinwrkg. 
ausgesetzt wird, dad. gek., daS zur Beseitigung der Phenole aus den Abwassern in 
an sich bekannter Weise PreBluft von der Sohle des Fiillkórpers aUs eingeblasen wird, 
der zuvor mit Bakterien aus hauslichen Abwassern, Bodenausziigen, Tierdung oder 
dergl. beimpft worden ist. (D. R. P. 426 422 KI. 85c vom 11/12. 1924, ausg. 11/3* 
1926.) O e l k e r .

Karl Imhoff, Essen, Abicasserreinigung mit bdebtem Schlamm, bei welchem das 
Abwasser zunachst ein oder mehrere Vorklarbecken, darauf B e lu f tu n g sb e c k e n  u. 
schlieBlich Absitzbecken durchflieBt u. einen Teil des bakterienhaltigen, also belebten 
Schlammes dem Abwasser zwischen Vorklar- u. Beluftungsbecken zugefiihrt wird, 
dad. gek., daB der Rest des belebten Schlammes des Absitzbeckens in den Zulauf 
des Abwassers zu dem V o rk la rb e c k e n  gebracht wird, welches z. B. nach Art der Emschcr 
Brunnen gebaut sein kann. —  Die Klarwrkg. im Vorreinigungsbecken wird verbessert. 
(D. R. P. 426 429 KI. S5c vom 16/7. 1924, ausg. 11/3. 1926.) O e l k e r .

Karl Im hoff, Essen, Biologische Reinigung von Abwasser m it bdebtem Schla mm 
in  Liiftungsbecken mit sehraubenfórmiger Wasserbewegung, dad. gek., daC diese 
Bewegung durch das dem AbfluB aus dem Liiftungsbecken entnommene gereinigte
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Abwasser bewirkt nitd , welchea oberhalb oder unterhalb der Wasseroberflacho iii 
bekannter Weise eingespritzt wird. (D. R. P. 426 766 KI. 85 c vom 19/9. 1924, ausg. 
18/3. 1926.) O e l k e r .

Hermann Bach, Essen, Biologische Iieinigung von organisch verschmutzten, sauren 
oder zur Sduerung neigenden Abwassem, z. B. von Brauereien, Brennereien, Prephefe- 
jabriken u. dgl. in Fiillkorpern, wobei die die biologische Behandlung erschwerendo 
saure Rk. des Abwassers durch Zufuhr von Luftsauorstoff beseitigfc wird. dad. gek., 
daB die Beliiftung durch Einpressen von Luft von der Sohle des Fiillkorpers aus er- 
folgt. Es wird eine ausreichende u. rasche Beseitigung der organ. Sauren erzielt. 
(D. R. P. 426 765 KI. 85 o vom 20/1. 1925, ausg. 17/3. 1926.) O e l k e r .

John Charles Hoveman und Charles Robert Hoveman, Frankreich, Wieder- 
vericendung und Begenerierung des Abwassers avjs Badeanstalten, Fischbehdlłem usw. 
Das Abwasser wird chem. gereinigfc, filtrierfc, sterilisiert, beluftet u. wieder in die 
Badeanstalfc eingefiihrt. (F. P. 572545 vom 2/11. 1923, ausg. 7/6. 1924.) K a u s c h .

John Charles Hoveman und Charles Robert Hoveman, Frankreich, Wieder- 
verwendung und Begenerierung von Wasser aus Badeanstaltsabwassern u. dgl. Man 
IaBt das Wasser durch Beliiftungs-, Filter-, Wiedererhitzungs-, Sterilisations- u. Be- 
luftungsapp. zirkulieren mittels einer Vorr., unterhalb des Niveaus des Sptilwasser- 
behalters, die eine Vereinigung einer Pumpe u. eines Beliifters darstellt. (F. P. 29 960 
vom 14/1. 1925, ausg. 11/12. 1925. Zus. zu F. P. 572545; vorst. Ref.) K a u s c h .

V. Anorganische Industrie.
B. Waeser, Gasreinigungsmassen ais Bohmaterial der Schwefelsaureindustrie. 

(Metallborso 16. 705— 06. 761. Berlin.) B e h r l e .
D. A. Pritchard, Wirtschaft des Chlors. VI. gibt einen histor. tlberblick iiber die 

Wirtschaft des Cl2 von ihrem Beginn an, stellt einige unkorrekte Angaben iiber das 
Verhaltnis des Cl, zur Chlor-Alkaliindustrie richtig u. beschreibt den Markt fiir H a 
cinschlieBhch der Synthese von HC1, N H 3, Alkoholen u. der Fotthartung. (Trans. 
Amer. Elektr. Soc. 49. 13 Seiton. Canada, Windsor Ont., Sep.) R. S c h m i d t .

Shuichiro Ochi, Chlor in Japan. Die Entw. der Cl2-Industrie in Japan wird ge- 
schildert. (Trans. Amer. Elektr. Soc. 49. 4 Seiten. Hatagaya, Tokyo, Imperial Industrial 
Lab. Sep.) R. S c h m i d t .

A. Edgar Knowles, Wasserstoff zur Hydrierung von Ólen. Zur Hydrierung von 
ólen muB der verwandte H2 sehr rein sein, dam it keine Vergiftungen des Katalysators 
vorkommen. Prakt. kom m t dafiir nur elektrolyt. hergestellter H 2 in  Betracht. Im  
Vorliegenden wird eine neue Anlage zur Darst. desselben beschrieben, wclcho etwa  
100%ig; Hj liefert. (Chemistry and Ind. 45. 121—23. 137—39.) E n s z l i n .

Heinrich Molitor, Die Fabrikation des Kalisalpelers. (Metallborso 16. 257— 58. 
314— 16. 425—26. 481— 82. 650— 51. 706—07. 762.) B e h r l e .

L. P. Sidney, BerylHum: seine Qudlen, Produktion und Eigenschaften. Kurze 
ersicht. (Chem. Age 14. Monthly metallurgical Sect. 25— 27.) B e h r l e .

Paul S. Brallier, Die Chlorierung von Metallen. Die Darst. von SiClt , TiClx 
SnCliy SbCl3, ZnCl2 u. AlCl3 aus den entsprechenden Metallen, im Falle des Si u. Ti 
aus den Carbiden mittels Cl2 wird beschrieben. Bei der Darst. von SiCl4 u. TiCl4 ergaben 
sich Materialschwierigkeiten wegen der Aggresivitat des Chlors bei den erforderlichen 
hohen Tempp. u. der Warmeentw. bei der B. der Verbb. Ein vertikaler Schachtofen 
aus mit W. gekiihltem Stahl oder GuBeisen mit Kohleplatten belegt wurde be- 
nutzt. Um die Verstopfung der Kondensatoren durch das in den Ofendampfen ent- 
halteno FeCl3 u. A1C13 zu verhindem, wurden dieselben mit SiCl, durehspiilt, durch das 
diese Beimengimgen entfem t werden. (Trans. Amer. Electr. Soc. 49. 7 Seiten. Niagara. 
Smelting Corp. Sep.) R. S c h m i d t .

VIII. i. 213
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E. L. R. Cailliet und M. L. J. Bourdais, Paris, Ozon. Der tragbare 0 3-Erzeuger 
vermag unter yerhaltnismaBig geringer Spannung (1000 V oder weniger) zu arbeiten 
u. besitzt eine 0 3 hervorbringende Oberflache, die mit dem Pb eines Transformatora ver- 
bunden ist. D ie lióherer Spannung ausgesetzten Teile des App. sind nicht zugiinglich 
von auBen angeordnet, (E. P. 246 841 vom 26/1. 1926, Auszug veroff. 31/3. 1926. 
Prior. 29/1. 1925.) K a u s c h .

Georges Andre Tabarly, Frankreich, Reiner Sauerstoff. Man fiihrt in iiber- 
schussigen 0 2 enthaltendes W., das schwach angesauert u. melir oder weniger konz. 
ist, ein wasserfreies Alkali- oder Erdalkalioxyd oder Gemische dieser in Form kompakter 
Blocke von beschrankter Kontaktflache ein. (F. P. 602 283 vom 23/5. 1925, ausg. 
16/3. 1926.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Hahn, Lever- 
kusen), H erslellwg von Schwefdsaure durch Kombination des Kontakt- u. Ivammerverf., 
dad. gek., daB die gereinigten u. getrockneten S 0 2-Gase m it Hilfe von sehr wenig P t 
zum gróBten Teil in S 0 3 ubergefiihrt werden u. nach dessen Entfernung der Rest an 
SOj mit H N 03 zu  H jSO j 60° oxydiert wird. (D. R. P. 4 2 7  6 5 0  K I. 12i vom 13/12. 
1-923, ausg. 14/4. 1926.) K a u s c h .

Gusta? Baum, WeiBensteiri, ósterreich, Deslillation von Perschwefelsaure und 
Losungen ikrer Salze. Man erhitzt die FI. in einer Anzahl von Apparateinheiten mit 
einem Wechselstrom, dessen Perioden weniger ais 500 in der Sek. betragen unter An
wendung von Kohleelektroden. (A. P. 1 577 201 vom 5/5. 1924, ausg. 16/3.1926.) K a.

Verein fiir Chemische und Metallurgische Produktion, Aussig a. E., Chemiach 
reiyie Salzsdure aus bei der Chlorierung organ. Substanzen entstehendem IICl-Gas 
durch Fuhren des letzteren iiber minerał. Gele (S i0 2-, Edelerden-, T i02-, Zr03-Gel> 
hinweg. (F. P. 30 237 vom 9/3. 1925, ausg. 30/3. 1926. Zus. zu F. P. 564963; C. 1924. 
•• 2392.) K a u s c h .

Emil Edwin, Trondjem, Norwegen, Uerstellung von aus Stickstoff und Wasserstoff 
bestehenden Gasgemischen, dad. gek., daB in einer elektr. Hochspannungsflamme durch 
Umsetzen gasfórmiger, fester oder fl. C-baltiger Stoffe mit Wasserdampf hergcstellte, 
aus CO u. H 2 neben eventuell etwas N 2 u. etwa noch unzersetztem Wasserdampf oder 
C 02 bestehende Gasgemisehe derart verwendet werden, daB ihre fuhlbare Wiirme bei 
in Ggw. dieser stattfindenden gaserzeugenden, mittels Luft bezw. mittels Luft u. W. 
erfolgenden Rkk. ausgenutzt wird, worauf das durch diese Behandlung resultierende- 
Gasgemisch nachtraglieh von den neben H 2 u. N 2 anwesenden Gasen befreit wird.
2. dad. gek., daB die aus elektr. Hochspannungsflammen kommenden Gasgemisehe 
durch einen Gaserzeuger geleitet werden, der gleichzeitig Luft u. Wasserdampf in ge- 
eignetem Mengenverhaltnis zugefuhrt erhalt. —  3. dad. gek., daB dem vom Gaserzeuger 
kommenden, N 2 enthaltenden u. an CO u. H 2 angereicherten Gasgemisch nachtraghch 
weitere Mengen Wasserdampf bezw. zerstaubtes W. zugefiilirt wird. — 4. dad. gek., daB 
ein Teil des Gases nach Zufuhr von Wasserdampf oder C 02 im Kreislauf zur Hoch
spannungsflamme zuruekgefiihrt wird, wahrend der erzeugte UberschuB an Gas einem 
Kontakt zugeleitet wird, durch den das CO mittels Wasserdampf zu H 2 u. C 08 umgesetzt- 
>vird, worauf letzteres in an sich bekannter Weise entfernt wird. (D. R. P- 427 542 
KI. 12i vom 6/4. 1925, ausg. 10/4. 1926.) K a u s c h .

Synthetic Ammonia & Nitrates Ltd., und Frederik W echselsen de Jahn, 
Stockton-on Tees, Kaialytische Erzeugung von A mmoniak. Das Gasgemisch u. die dazu 
erforderlichen Gase werden yor der Katalyse mit yerfliissigtem wasserfreiem NH3 in 
Beruhrung gebracht, wodurch die Verunreinigungen des Gasgemisches bezw. der Gase 
zur Ausscheidung gebracht werden. (Aust. P. 18 940 vom 1/8. 1924, ausg. 5/2.
1925.) K a u s c h .

Łuigi Casale, Rom, Ammoniaksynthese. Die zu katalysierenden Gase werden mit 
N H 3 unter Druck behandelt, um sie von den Kontaktgiften, insbesondere CO, zu be-
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freien. (Aust. P. 19 120 vom 12/8. 1924, ausg. 14/5. 1925 u. 19 351 vom 27/8. 1924, 
ausg. 17/9. 1925. It. Prior. 29/3. 1924.) K a u s c h .

I. W. Cederberg, Steglitz, Salpetersaure. Bei der katalyt. Oxydation von NH3 
u. 0 2 u. der Kondensation der erhaltenen Stickoxyde wird der geringstmogliche t)ber- 
schuB an 0 2 iiber die theoret. Menge angewendet u. die Gase ohne W. kondensiert. 
(E. P. 246 889 vom 1/10. 1924, ausg. 4/3. 1926.) K a u s c h .

F. Stacey, Birmingham, Stickozyde. Der zur Herst. yon N 0 2 zum Bleichen von  
Mehl bestimmte App. besteht aus einem Glasrohr mit einer Einsehnurung, Elektroden, 
die mit einem Magneten gekuppelt sind, u. einer Diise, die mit einer Zufiihrungsvorr. 
fiir kompr. Luft in Verb. steht u. in Front der Elektroden angeordnet ist. (E. P,
246 979 vom 5/1. 1925, ausg. 4/3. 1926.) K a u s c h .

P. TThde, Bóvinghausen, Westfalen, Ammon iaksynihese. Die Katalysatoren, vor-
zugsweise komplexe Verbb. der Eisengruppe werden in wasserfreien organ. Lósungsmm. 
hergestellt, vorzugsweise in Essigsiiureanhydrid oder wasserfreier HCOOH. (E. P.
247 225 vom 8/2. 1926, Auszug veróff. 8/4. 1926. Prior. 9/2. 1925.) K u h l i n g .

F. Uhde, Bóvinghausen, Westfalen, Ammoniaksynthese. Das zur Synthesc er-
forderlichc Gasgemisch.oder die Einzelgase werden bei 200—300°, vorzugsweise unter 
verstarktem Druek dureh eine Lsg. eines Alkali- oder Erdalkalimetalls in geschmol- 
zeriem Alkaliamid geleitet. (E. P. 247 226 vom 8/2. 1926, Auszug veróff. 8/4. 1926. 
Prior. 9/2. 1925.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. ( C h e m i s c h e  F a b r i k  
G r i e s h e i m - E l e k t r o n ,  Frankfurt a. M.), Phosphorsaure. H. P u. P20 2 ent- 
haltende Ofengase werden durch eine Filtcrkammer, die auf einer iiber dem Taupunkt 
des P liegenden Temp. gehalten wird, geleitet. (E. P. 247 219 vom 6/2. 1926, Auszug 
veróff. 8/4. 1926. Prior. 6/2. 1925.) ' K a u s c h .

Domingo Lopez, St. Albans, West-Virginia, Arsenate. Man laBt Cl2 ais Oxydations- 
raittel auf ein in w. W. suspendiertes Gemisch von As20 3 u. einem Erdalkalihydroxvd 
einwirken. Dabei diirfen nicht weniger ais 5% des Erdalkalihydroxyds frisch gefallt 
werden. (A. P. 1 578 150 vom 2/5. 1924, ausg. 23/3. 1926.) “ K a u s c h .

Grasselli Chemical Co., Cleveland, Ohio, V. St. A., Herstellung ton kieselfluor- 
wassersloffsaurem Nalrium  aus Losungen, welche H2SiF6 sowio Fc u. Al-Verbb. ent- 
halten, mit Alkaliverbb., 1. dad. gek., daB diesen Lsgg. Alkali (z. B. Na2C03) in solcher 
Menge zugesetzt wird, daB wenigstens ein Teil der H 2SiF, in Form eines kieselfluor- 
wasserstoffsauren Alkalis niedergesehlagen wird, aber nicht so viel, daB wesentliche 
Mengen von Fe- oder Al-Verbb. ausfallen. —  2. dad. gek., daB ais H 2SiF„, sowie Fe- 
u. Al-Verbb. enthaltende Lsg. eine H3P 0 4 enthaltende rohe Lsg. verwendet wird, wie 
sie durch Behandlung von naturlichem Phosphat mit H 2S 0 4 erhalten wird. — 3. dad. 
gek., daB der Lsg. so viel Alkali, z. B. 50— 75%, zugesetzt wird, daB ein Monoalkali- 
salz gebildet wird. (D. R. P. 427 651 KI. 12i yom 25/4. 1923, ausg. 14/4. 1926.) K a.

B. E. D. K ilburn , London (Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, 
Oslo), Alkalisilicate. Man erhitzt ein Gemisch eines Alkalinitrats oder -nitrits mit 
hydratisierter S i02, die man durch Behandeln von sauerlóslichcn Silieaten wie Labra- 
dorit, Leucit, Kieselgur mit Sauren erhalt. Die Temp. darf dabei nicht bis zum F. ge- 
trieben werden u. die frei werdenden Stickoxyde werden gewonnen. (E. P. 247 439 
vom 16/5. 1925, ausg. 18/3. 1926.) K a u s c h .

Victor M. Weaver, Harrisburg, Pennsylv., Graphit. Man erhitzt Kalk u. kohlen- 
stoffhaltiges Materiał in einem geeigneten elektr. Ofen. Hierbei bildet sich ein fl. Carbid; 
das Erhitzen wird solange fortgesetzt, bis das kohlenstoffhaltige Materiał in Graphit 
iibergegangen u. das Ca yerdampft ist. (A. P. 1 576 883 yom 2/3. 1923, ausg. 16/3.
1926-) K a u s c h .

Standard Development Comp., iibert. yon: Otis G. Messenger, Cranford,
 ̂• St. A., Herstellung ton Jtu/3. Gas- oder dampffórmige KW-stoffe, yorzugsweise
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solche m it nicht mehr ais 3 Kohlenstoffatomen werden mit regelbaren Luftmengen 
auf 320— 540° erliitzt. ZwcckmaBig wird die Luft dem ReaktionsgefaB durch eine Anzahl 
parallel geschalteter, mit Halmen yersehener Rohren zugefuhrt, vorzugsweise in der 
Weise, daB die der Eintrittsstelle der KW-stoffe benachbart liegenden Róhren geringere, 
die entfernter liegenden Rbhren groCere Mengen Luft zuleiten. Die Rk. wird durch 
auCere Warmezufuhr eingeleitet, spater gentigt dio Reaktionswarme, um die Rufl- 
bildung zu bewirken. (A. P. 1 577 481 vom 18/10. 1923, ausg. 23/3. 1926.) K u h l in g .

Farbenfabriken vonn. Fr. Bayer & Co., Leverkusen b. K o ln  a. Rh., Verkohlen 
von Stoffen. Holzmehl, Torf, Braunkohle, gemahlene Knochen werden mit Sauren, 
Lsgg. von Alkalien oder Salzen impragniert, geformt u. yerkohlt. (E. P. 246 110 
vom 26/11. 1925, Auszug veroff. 17/3. 1926. Prior. 16/1. 1925.) K a u s c h .

A rtificial Coal Co. (Hamon Process), Ltd., und Count L. Le W. Hamon, 
London, Kohle. Ein Gemisch von Kalk, MgO o. dgl. u. Papierpulpeabfiille wird 
unter eventuellem Zusatz yon Torf o. dgl. bis zur Verkohlung erhitzt u. die erhaltene 
aktive Kohle wird mit Saure u. W. ausgewaschen u. getrocknet. (E. P. 246 954 vom 
2/12. 1924, ausg. 4/3. 1926.) K a u s c ii .

J. N. A. Sauer, Amsterdam, Aktive Kohle. Man iiberzieht Teilchen von akt. 
Kohle mit akt. Kohle oder einem anorgan. Adsorptionsmittel. Letztere dienen ais 
Bindemittel. Dio zusatzliche akt. Kohle wird durch Impragnieren der akt. Kohle mit 
einer verkohlbaren Lsg., Gliihen u. Aktiyieren erzeugt. Das Prod., eignet sich besonders 
zum lieschickcn von Gasmasken. (E. P. 247 241 vom 13/8. 1924, ausg. 11/3. 
1926.) K a u s c h .

H. H. Ward, London, Kohle. Ein Gemisch von gemahlenem Torf u. getrocknetem 
Knochenmehl wird in einer Retorte yerkohlt, das erhaltene Prod. mit k. W. ab gek iih lt, 
getrocknet u. mit Rufi u. Seifenpulrer gemiseht u. gemalilen. Das Prod. dient fein 
gemahlen zum Stiefelputzen u. ais Druckfarbe. (E. P. 247 364 vom 22/1. 1925, ausg. 
11/3. 1926.) ' K a u s c h .

Vereinigte Chemische Werke Akt.-Ges., Berlin-Gharlottenburg, Aktive Kohle. 
Akt. Kohle wird am besten in Ggw. yon W. so lange gemahlen, bis die Teilchen weniger 
ais 1,5 Mikromillimeter groO sind. (E. P. 247 560 vom 9/2. 1926, Auszug Yeroff. 14/4.
1926. Prior, 12/2. 1925.) K a u SCH.

Metallbank und Metallurgisehe Gesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., Aktive 
Kohle. Man impragniert hartes Holz, KokosnuBschalen o. dgl. mit ZnCls-Lauge u. 
erhitzt es hierauf. (F. P. 602 272 yom 19/8. 1925, ausg. 16/3. 1926. D. Prior. 20/8.
1924.) K a u s c h .

Emil Hene, StaBfurt, Herstellung von Alkalicarbonaten bezw. Dłcarbonaten und 
Allcalihydroxydm aus Blausaure, K alk und Alkalisulfat, dad. gek., daB man iiber Ca(CN)2 
Lsgg. der Cyanalkalien herstellt, diese nach Behandlung mit C 02 in die A lk a lica rb o n a te  
bezw. -dicarbonate u. freie HCN trennt u. letztere, wie yorstehend, erneut in Rk. bringt. 
(D. R. P. 427 087 K I. 121 yom 11/1. 1924, ausg. 26/3. 1926.) KaUSCH.

Farbenfabriken vorm. F. Bayer & Co., Leverkusen b. Coln a. Rh., Alkalihypo- 
sulfite. Bei der Herst. yon Alkahhj^osulfit aus Alkalibisulfit u. Alkaliamalgam wird 
Alkahthiosulfat durch weitere Red. gebildet u. dieses weiterhin zu Polythionat red. 
Bei dem Verf. wird period, oder kontinuierlich ein Teil der Mutterlauge abgezogen, 
durch W. oder eine Salzlsg. (NaCl u. wenig Alkalibisulfit) ersetzt. (E. P- 247 523 
yom 12/12. 1925, Auszug yeroff. 14/4. 1926. Prior. 13/2. 1925.) K a u s c h .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer &  Co., Leverkusen b. Coln a. Rh., Alkah- 
hyposulfit. Alkalibisulfite werden mit Alkaliamalgam behandelt u. dabei dafur Sorge 
getragen, daB sich iiber 45 g im 1. Alkalisulfit ansammelt. Dies erreicht man durch 
Einfuhren einer Saure (S 0 2). (E. P. 247 524 yom 12/12. 1925, Auszug yeroff. 14/4.
1926. Prior. 13/2. 1925.) K a u s c h .
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Aktien-Gesellschaft fiir Stickstoffdiinger, Koln a. Rh. (Erfinder: Hans Hert- 
lein, Knapsack, Bez. Koln), Darstellung von kaustischer Soda, dad. gek., daB man 
Na2C03-Lsg. mit CaCa umsetzt:

CaC2 +  2H20  +  Na2C03 =  2NaOH +  CaC03 +  C2H2 .
(D. R. P. 427 086 K I. 121 vom 22/1. 1924, ausg. 26/3. 1926.) K a u s c h .

Bumham Chemical Co., Reno, Nevada, iibert. von: Alfred W. Gauger und 
Henry Herman Storch, Westend, Californ., Koćhsalz aus Soolen. Man verdampft 
die Soole, wobei NaCl u. andere Salze auskrystallisieren, trennt die Krystalle ab, mahlt 
sie zu feinem Pulver u. wascht sie mit der ursprunglichen Lsg. aus. (A. P. 1 576 739 
vom 16/2. 1925, ausg. 16/3. 1926.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Heinze, 
Wiesdorf), Eleklrolytische Darstellung von Alkali- und Erdalkalihydrozyden mit Hilfe 
von Quecksilberkatlioden, 1. dad. gek., daB die Zers. der Amalgame mit W. bei Ggw. 
von Legierungen vorgenommen wird, die gegeniiber Amalgam, W. u. Lauge unangreifbar 
sind. — 2. dad. gek., daB eine Legierung von Fe mit Cr u. Ni ais Hauptbestandteile 
verwendet wird. (D. R. P. 427 236 K I. 121 vom 18/8.1922, ausg. 29/3.1926.) K a u s c h .

Rhenania Verein Chemischer Fabriken, Aachen, J. Marwedel und J. Looser, 
Honningen a. Rh., Enlschwefełung von technisćhem Bariumearbonat, 1. dad. gek., daB 
man die bekannte Fallung des BaC03 durch C 02 aus BaS-Lsg. unter Zusatz yon Alkali- 
carbonat yornimmt u. das gefallte BaG03 durch Auswaschen mit W. yon seinen 1. ge- 
wordenen S-haltigen Verunreinigungen befreit. —  2. dad. gek., daB man das in ublicher 
Weise durch Fallung mit C 02 aus BaS-Lsg. erhaltene BaC03 mit Alkalihydroxyd mit 
oder ohne Zusatz von Alkalicarbonat auf Tempp. von iiber 100° erhitzt u. das Reaktions- 
gemisch durch Auswaschen mit W. von seinen 1. gewordenen S-haltigen Yerunreinigungen
befreit---- '3. dad. gek., daB man beide Verf. nacheinander anwendet. (D. R. P. 427 223
KI. 12m vom 5/1. 1922, ausg. 26/3. 1926.) K a u s c h .

Azogeno Soc. an. per la Fabbricazione deirAmmoniaca Sintetica e Pro- 
dotti Derivati und C. Toniolo, Mailand, Aufschlup von Calciumphosphałen. Unl. 
Calciumphosphat wird in Form einer Suspension oder eines Schlammes mit Stick- 
stoffoxyden behandelt, welohe mit Luft oder 0 2 verd. sind, zweckmaBig mit den bei 
der Oxydation yon Luft oder N H 3 gewonnenen Erzeugnissen. (E. P. 247 230 vom 
8/2. 1926, Auszug yeroff. 8/4. 1926. Prior. 7/2. 1925.) K u h l i n g .

Gulf Refining Co., Pittsburgh, Penns., ubert. von: Almer Mc Duffie Mc Afee, 
Port Arthur, Texas, Aluminiumchlorid. Bei der Gewinnung yon A1C13 aus Bauxit o. dgl. 
mit Hilfe von Cl2 in Ggw. yon Kohle yerwendet man Abgase des Yerf., nachdem aus 
ihnen das A1C13 abgeschieden ist. Man kann sie auch mit Kohle zunachst noch redu- 
zieren. (A. p. \  578 052 yom 1/3. 1923, ausg. 23/3. 1926.) K a u s c h .

Soc. Italiana Potassia, Rom, Aluminiumnitrat scheidet man aus auch noch 
andere Nitrate enthaltenden Lsgg., die man durch Behandeln yon Al-Mineralien mit 
HN03 erhalt, durch Zusatz yon H N 0 3 ab. (E. P. 246 827 vom 18/1. 1926, Auszug 
yeroff. 31/3. 1926. Prior. 28/1. 1925.) K a u s c h .

H. Spence, W. B. Llewellyn und P. Spence & Sons, Ltd., Manchester, Alu- 
miniumsalze. Al20 3-haltige Stoffe werden mit Mineralsaure behandelt u. dabei zer- 

leinert, indem man zuerst die Stoffe in durchlassige S i0 2-Prodd. iłberfuhrt u. dann 
die Saure oder die sauren Al-Salzlsgg. durch die MJ1. zirkulieren laBt. (E. P. 247 078
vom 6/8. 1924, ausg. 4/3. 1926.) K a u s c h .

Louis Gabriel Patrouilleau und Soc. an. Alumine et Deriyes, Frankreich,
5 0,lerde und Aluminiumsulfat. Man schlieBt Bauxit o. dgl. mit H 2S 0 4 auf, fiihrt in 
tier erhaltenen Lsg. die Fe11I-Salze in Fen-Salze iiber, elektrolysiert die Lsg. u. ver- 
setzt sie zwecks Fallung yon bas. A12(S 04)3 mit yerd. Alkali- oder Erdalkalicarbonatlsg. 
(F .P . 3 0 1 7 0  vom 13/3. 1925, ausg. 29/3. 1926. Zus. zu F. P. 586684; C. 1925. II.
596-) K a u s c h .
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Alfred Stuart Cachemaille, London, Gewinnung von Metallen. Motallosyd 
(z. B. U 0 2) wird mit Ca-Metali u. CaCl2 erhitzt. (E. P. 238 663 vom 7/7. 1924, ausg. 
11/9. 1925.) K a u s c h .

W estinghouse Lamp Co., Bloomfield, N. J., iibert. von: J. W. Marden, East 
Orange, N . J ., Uran. Man stellt nacli dem Verf. des E, P. 230 865 (C. 1925. II. 985) 
ein U-Doppelsalz her, reduziert dicses in Ggw. von CaCl2 durch Ca gernaR E. P. 238 663 
(vorst. Ref.), worauf das erhaltene U-Pulver in einem Induktionsofen erhitzt wird. 
(E .P . 246147 vom 13/1. 1926, Auszug veróff. 17/3. 1926. Prior. 13/1. 1925.) Ka.

L. Cassella & Co., Frankfurt a. M., Goldnatriumthiosulfat. Man lóst zusammen 
Na2S20 3 u. AuNa3(S20 3)2 oder lóst beide getrennt u. mischt die Lsgg. Die Lsgg. werden 
in Ampullen gefiillt u. sterilisiert. Das Prod. dient zu Injektionen bei Lupus u. ąnderer 
Tuberkulose. (E. P. 246 809 vom 17/12. 1925, Auszug veróff. 31/3. 1926. Prior. 
27/1. 1925.) K a u s c h .

Herman Fleck, Golden, und W illiam  G. Haldane, Denver, V. St. A., Aufarbei- 
tung radiumhaltiger Erze. Die zerkleinerten Erze werden mit lsTH4F u. H2S 0 4 gemischt, 
digeriert u. das SiF4 abgetrieben. Der Ruekstand wird mit BaCl2 yersetzt, gefiltert 
u. ausgewaschen. Aus dem Filtrat wird U, V  u. NH3 gewonnen, das auf dem Filter 
gebliebene Gemisch auf Ra verarbeitet. (A. P. 1 577 217 vom 8/8. 1922, ausg. 16/3.
1926.) K u h l i n g .

W illiam  A. J. Bell, ubert. von: Karl B. Thews, Denver, V. St. A., Gewinnung 
von Vanadium, Uran und Radium aus Gamotił. Das zerkleinerte Erz wird raittels 
eines festen, fl. oder gasfórmigen Stoffes reduziert, bei Ggw. des Red.-Mittels unter 
die Red.-Temp. abgekiihlt u. noch h. mit W. u. Saure, besonders HCI, behandelt, 
wobei die metali. Bestandteile bis auf zu vernachlassigende Mengen in Lsg. gelien. 
(A. P. 15 7 7  411 vom 12/7. 1921, ausg. 16/3. 1926.) K u h l in g .

Vin. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
J. Wagner, Die luxemburgisch& EisenhiMenindustrie vor der Entdeckung der Minetłe- 

Erdagerstatten. (Rev. de Metallurgie 23. 121— 25.) K a l p e r s .
M. Ludwig, Die bisherigen Versuche zur Aufbereitung des Kupferschiefers. Die 

bisherigen Verss., den Kupferschiefer naBmechan. oder durch Flotation aufzubereiten, 
schlugen fehl. Es werden die Schwierigkeiten der Aufbereitung besprochen. (Metali 
u. Erz 23. 146— 49. Eisleben.) E jtszliN-

K. Wagenmann, Einige Grundlagen und wesentliche Gesichtspunkte zur Frage einer 
gumtigeren Verarbeitung Mansfddscher Minern unter besonderer Beriicksichtigmg eines 
Aufbereilungsprozesses. Es werden die bis jetzt unternommenen A ufbere itu n g sv erff. 
krit. beleuehtet. Die Aufbereitung wird durch den hohen. Dispersitatsgrad des Erze3 
sehr schwierig. Die einzige Móglichkeit bóte ein FlotationsprozeC. Die Frage, wohin 
das Ag geht, ist noch ungeklart. (Metali u. Erz 23. 149—54. Eisleben.) E n sz lin .

— , Die Stolderzeugung im Bofihardłofen. (Metallbórse 16. 565—66. 621 22. 
678— 79.) B e h r l e .

— , Elektrostahlofen in den Vereinigten Staaten von Nordarnerika. tlbersicht nut 
Zeichnungen. (Metallbórse 16. 680— 81. 736— 37.) B e h r l e .

Joseph Laissus, Beitrag zur Studie der melallischen Zementalioneu. ZemetUation 
der Ferrolegierungen durch das Chrom. (R ev . de Metallurgie 2 3 . 155— 78. — C. 1925- 
H . 1215.) K a l p e r s .

L. Grenet, Bemerkungen, die sich auf das Gleichgewichtsdiagramm Eisen-Nickel 
beziehen. Unumkehrbarkeit der krystallinischen Umwandlungen. Fast Grenzzustande 
in  den krystallisierten Korpern. (Vgl. S. 2284.) Wenn die Eigentiimlichkciten einer 
stabilen oder unstabilen homogenen Phase sich an einer Stelle des Diagramms be- 
finden, die in der Nabe des Kurvenpunktes mit fast vertikaler Tangente liegt, so inuB 
man oft UnregelmaBigkeiten vom Temp.-Gesetz ais Eigenschaften der Phase wahr-
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nehmen. Diese UnregelmaBigkeiten erfolgen in dem Sinne der Annaherung an die 
Eigensehaften der benachbarten Phase. In den Fe-Ni-Legierungen geht die a- in 
die y-Umwandlung stots unter Kontraktion yor sieh u. die Umwandlungatomp. sinkt 
mit steigendem Ni-Gehalt; in den Fe-Co-Legierungen erfolgt der a- in den y-Zustand 
dann unter Kontraktion, wenn der Fe-Anteil hoeh ist. In den Fe-Ni-Legierungen 
geht dio magnet. Umwandlungstemp. der y-Phase durch ein Maximum fiir einen 
Gehalt von annahernd 65% der ungefahr der Permalloylegierung entspricht. 
In den Fe-Co-Legierungen sinkt die magnet. Umwandlungstemp. standig mit zu- 
‘nehmendem Fe-Gehalt. (Rev. de Metallurgie 2 3 . 143—54.) K a l p e r s .

H. Jungbluth und H. Gummert, U ber den Einflufl der Gieptemperatur und des 
Gliihens auf Grófie und Ausbiłdungsform des Phosphideułekłikums. Die Menge des 
im Gupeism  vorhandenen Phosphideutektikums ist yon der GieCtemp. insofern ab- 
hangig, ais sie mit zunehmender Temp. geringer wird. Aueh das Gluhen oberhalb 
700° vermindert die Menge des Eutektikums, da der P in den Ferrit diffundiert. Die 
Struktur ist von der GieBtemp. unabhangig, durch Gluhen dagegen wird sie gróber. 
(Kruppsche Monatshefte 7- 41—46. Essen.) L u d e r .

H. Saemann. Die Entwicldung der SchweiPstalderzeugung in England und 
Amerika. Vf. gibt einen tlberblick der geschichtliclien Entwicklung der Produktion 
vo'n SchweiBstahl in England u. Amerika. Insbesondere werden die mechan. Puddel- 
yerff. beriicksichtigt u. eine moderno Anlage beschrieben. SchlieBlich werden die Be- 
deutung u. die Eigensehaften des Puddelstahles erortert. (Stahl u. Eisen 46. 436— 41. 
Niimberg.) L u d e r .

J. H. Andrew, M. S. Pisher und J. M. Robertson, Einige physikalische Eigen- 
schaften des Słahles und ilire Bestimmung. Vff. haben die Messung der Elektroden- 
potentiale des elektr. Widerstandes u. die Widerstandsanderung wahrend des Temperns 
von Stahlen vorgenommen. Die Potentiale einer Reihe von einfachen G-Stahlen 
wie aueh solchen mit Cr- u. Ni-Gehalten in getempertem u. in abgeschrecktem Zu- 
stande «’urden gegen die n-Kalomolelektrode gemessen. Am gleichen Materiał wurde 
der elektr. Widerstand u. mit Hilfe einer besonderen Versuchsanordnung die Widerstands- 
iinderung wiihrond des Temperns bestimmt. Dio Ergebnisse sind in einer Reihe yon 
Kurvenblattem zusammenge3tellt. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 110. 391— 422. 
Glasgow.) L u d e r .

F. Rapatz, Schneidfahigkeit der Werkzeugstahle. (Metallborse 16. 677— 78. Dussel- 
dorf-Oberkassel, Gebr. B o h l e r  u .  Co .) B e h r l e .

J. Conmot und K. Sasagawa, tJber die Veranderlichkeit der Schlagzugfestigkeit 
geicohnlicher u-eicher und harłer Stahle mit der Temperatur. Bis zu Tempp. von 200° 
erfolgt ein leichtes Ansteigen der Festigkeitskurven; das Maximum fiir weiche Stahle 
liegt bei 625°, fiir harte Stahle bei 700°, mit folgendem, sehr schnellen Fallen. Die 
^eranderung der Dehnung ist in ihrer Gesamtheit gloichyerlaufend, nur yerhaltnis- 
inaBig ausgepragter. Die Versuchsstahle enthielten 0,04% C  (weicher Stahl) bezw.
0,97% O (harter Stahl). Die Ergebnisse bei der Unters. eines iW-Stahles mit 25%  
At erwiesen sich ais yerwickelter. (C. r. d. l’Acad. des sciences 181. 1065— 66.
1925.) K a l p e r s .

Leon Guillet und Jean Galibourg, Untersuchungen iiber die thermische Behand- 
lung ton Aluminium-Kupfer-Legierungen. (Vgl. S. 2048.) Zweck der Unterss. war, 
Mittel zur Erhohung der Harte von Legierungen mit 11— 14% Ou fiir Automobil- 
motore zu finden. Die therm. Behandlung schien geoignet© Wege zu weisen. Die 
durchgefuhrten Arbeiten, die sich auf das Harten u. Anlassen einer Reihe von Le
gierungen beziehen, fuhrten denn aueh zu der Erkenntnis der Móglichkeit, den Harte- 
grad zu steigern. So besaB eino Legierung nach Hartung an dor Luft bei 450° eine 
Harte von 62 Einheiten, nach Gluhen u. 'langsamer Abkiihlung dagegen eine solche 
von nur 45 Einheiten. Die therm. Behandlung erwie3 sich ais sehr wirksam u. die
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Y on Anfang an erhaltene Ycrbesserung hat sich auch an den Motorteilen im Betrieb 
erhalten. (Rev. de Mćtallurgio 23. 179— 90.) K A l p e r S.

D. Bunting, Uber Sprddigjceit der Bronze. Dio Bronzen {reine Cu-Sn-Legierungen) 
m it hoherem Sn-Gehalt, 20°/o, sind in der Kalte spróde, lassen sich aber in der Hitze 
sehmieden. Vf. hat durch Kerbschlagproben die Sprodigkeitsbereiche von gegossener 
u. von gegliihtcr Bronze festgestellt u. fand unter anderem, daB die eutektoiden Le- 
gicrungen oberhalb des Umwandlungspunktes schmiedbar sind. Die Ergebnisse 
wurden in 2 Kurventafeln zusammengestellt. (Metallbórse 16. 624. London,) Li/D ER.

P. Aulich, Formstoffunlersuchung im Stahlgiefiereibelriebe. Vf. behandelt die 
Unters. von Formsand im StahlgieBereibetriebe. Natiirliche Sande u. kiinatliche 
Gemische werden auf ihr Verhalten gegen hohe Tempp. gepriift. Durch Schlammen 
wird die KomgróBe u. der Tongehalt bestimmt. SchlieClich sind Gasdurchlassigkeit 
u. Druckfeatigkeit wichtig. Es wird ein Verf. zur dauemden Betriebsubenrachung 
angegeben. (Stahl u. Eisen 46. 393— 96. Dusseldorf.) L u d e r .

—, Dauerformgufi von Aluminium. Kurze Charaktcrisierung der verschiedenen 
DauerformgieBverfahxen, des kernlosen Hohlgusses, des gewohnlichen Gusses (durch 
Schwerkraft), des Schleudergusses, des sogenannten Cotliiasgusses u. des Spritzgusses. 
(Metallbórse 16. 679— 80.) B e h r l e .

Thompson & Co. (Castlemaine) Proprietary Ltd. und Henry Vicesinurs Gorett,
Castlemaine, Victoria, Siebsetzvorrichlung zur Konzeniration melallhalliger Stoffe, be- 
stehend aus einer tiefen, engen Biiehse oder Kammer, die unten kon. zulauft, einer 
Materialzufiihrungsvorr. u. -abfiihrungsrorr. oben an dem Behalter u. einem Rohr, das 
das Innere des Behiilters mit dem Zylinder einer Pumpe oder Pulsators verbindet. 
Letzterer treibt W. u. Materiał in den Behalter, aus dem unten das Konzentrat ab-
flieC t. (Aust. P. 19 225 vorn 19/8. 1924, ausg. 27/8. 1925.) K a u s c h .

H. Lavers und Minerals Separation, Ltd., London, Konzenirieren von Erzen. 
Um eine Trennung der verschiedenen in Erzen enthaltenen Sulfide zu bewirken, y erm ah lt 
man die Erze, bevor sie dem ElotationsprozeC unterworfen werden, zu einem dicken, 
ein Cyanid u. ein Alkali oder ein Alkalierdmetall enthaltendem wss. Brei, der dann 
wahrend der Flotation mit einem Alkalisilicat versetzt wird. (E. P. 240 929 vom 
12/7. 1924, ausg. 5/11. 1925.) O e l k e r .

Eisenwerk-Ges. Maximilianshiitte, Rosenberg, Oberpfalz, Siahllegiermg fur 
Eisenbahnschienen u. andere Zwecke, enthaltend 1,25— 2,5% Mn u. 0,3—0,7% s i- 
Die Menge des Si u. C darf zusammen nicht mehr ais 0,7% betragen. (E. P. 247 276 
vom 11/11. 1924, ausg. 11/3. 1926.) K u h l in g .

Norske A ./S. for Elektrokemisk Industri Norsk Industri Hypotekbaak, 
Oslo, Kondensieren t on Zinkdampf aus feststehenden elektr. Ofen mit rotierender 
Trommel, 1. dad. gek., dai3 die Trommel liegend gelagert ist u. von den Gascn langs 
der Drehachse durchstromt wird. —  2. Vorr. nach Anspruch 1, dad. gek., daB unmittel- 
bar an die Trommel ein feststehendes Rohr in lotrechter oder schrager Stelhing an- 
geschlossen ist, so daB die fl. u. festen Prodd., die noch in den Gasen yorhanden sind, 
dort ausscheiden u. von selbst in die Trommel zuruckfallen. —  Die Trommel ist__an 
den Ofen durch ein umgekniektes kurzes Rohr angeschlossen. (D. R. P. 427 412 
Ki. 40a T om  1/3. 1922, ausg. 7/4. 1926.) K u h l i k g .

H. Harris, London, Bleiraffination. Man verwendet hierbei ein O sy d a tio n sm itte l 
(Osysalz eines oder melirerer sich mit den Metallmassen verbindender Metalle). (E. P- 
244 424 vom 17/10. 1925. Auszug veróff. 3/2. 1926. Prior. 11/12. 1924.) K a u s c h .

Nichols Copper Comp., \ibert. von: Marion H. Merriss, New York, l i  ein es
Kupfer aus unreinem Kupfer oder Kupferlegierungen. Rohkupfer, welches betrachtliehe 
Mengen metali. Beimengungen, wie Pb, Sn, Zn, Ni, Co, Fe, As oder Sb, enthalt, ferner 
Messing, Bronze u. andere kupferreiche Stoffe werden im Konverter unter Zusatz
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von Brennstoff u. Flufimitteln zunachst ganz oder teilweise geschmolzen u. dann ver- 
blasen, wobei die Beimengungen yergast werden oder yerschlacken u. reines Cu zu- 
riickbleibt. (A. P. 1 576 776 vom 1/8. 1925, ausg. 16/3. 1926.) K u h l i n g .

Westinghouse Lamp Co., V. St. A., Herslellung und Behandlung widerslands- 
fdhiger Melalle, wie Cr, Zr, Th u. dgl. Reines Metallpulyer wird zu Barren geformt, 
im grofitmóglichen Vakuum erhitzt, um eine kompakte M. zu bilden, die dann weiter- 
hin erhitzt wird in einem grofitmóglichen Vakuum. Dies wird so lange fortgesetzt-, 
bis das Metali bearbeitungsfahig ist. (F. P. 601 840 vom 10/7. 1925, ausg. 8/3.
1926.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Heinze, 
Wiesdorf), Erzeugung eines Quecksilberlcreis1atifes bei dektrolytischen Ainalgamprozessen, 
dad. gek., dafi man an Stelle der yertikalen hier eine geneigte Ruhrachse yerwendet. 
(D.R. P. 427 543 K I. 121 vom 16/2. 1924, ausg. 8/4. 1926. Zus. zu D.R.P. 390792; 
C. 1924. 1. 2008.) K a u s c h .

Ernst Pokorny, Halle a. S., Reinigung von Molybdanglanz von anhaftenden,
Rupfer- und Wismutverbindungen nach Anspruch 3 des D. R. P. 425364, 1. dad. gek., 
daB die Chlorierung wahrend der Olflotation durch Cl2-Einleitung in den Flotationsapp. 
erfolgt. — 2. dad. gek;, dafi die Veranderung der Oberflaehe der Cu- u. Bi-Mineral- 
partikelchen durch Cl2 zwecks Abscbeidung bei der Flotation noch dadurch yerstarkt 
wird, dafi man das Erz nach oder bei der Chlorierung mit Alkali behandelt. (D .R .P . 
426 431 K I. lc  vom 14/7. 1923, ausg. 9/3. 1926. Zus. zu D. R. P. 425364; C. 1926. 
*• 2743.) K a u s c h .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken und Johannes Antonius M. van Liempt, 
Eindhoyen, Holi., Hochfeuerbeslandige Sloffe. Man geht von dem Pulver eines hoch- 
feuerfesten Metalls aus oder einer Verb. dieses Metalls (Wo) setzt Hafniumozyd oder 
eme solches ergebende Hf-Verb. zu u. prefit das Pulver zu Staben zusammen, die letzteren 
werden in einer reduzierenden at. auf 1200° erhitzt. Dann bringt man dio Stabe in 
eme mit H2 oder einem anderen reduzierenden Gas gefullte Glocke u. erhitzt sie sodann 
elektr. auf Weifiglut, (Aust.'P. 19 367 yom 27/8. 1924, ausg. 26/2. 1925.) K a u s c h .

G. Michel, .Bagneux, Frankreich, Reinigen von Magnesium und Magnesium- 
Ugierungen. Unter einer Schutzdecke, z. B. yon NH4C1, wird das geschmolzene Metali 
nut 0,0o—0,3% zweckmafiig in diinnen Magnesiumrohrchen eingeschlossenem Ca u. 
mit Mg yersetzt. (E. P. 247 149 yom 17/10. 1925, Auszug veroff. 8/4. 1926. Prior. 
5/2. 1925.) K u h l i n g .

David H. Donegan, Plauryille, V. St. A., Gewinnung von Edelmetallen aus sie 
fiihrenden Sanden. Die Sande werden in W. aufgeschlammt u. die aufgeschlammte M. 
m der Richtung von unten nach oben durch mit Kugeln yerschiedener Grofie gefullte 
Behalter von der Form sich nach oben erweiternder Kegelstiimpfe geleitet. An der 
Oberflaehe dieser Behalter befindet sich ein Rost, oberhalb desselben Abflufiróhren 
fiir leichte Metalle, nicht metali. Bestandteile u. W. Die Edelmetalle sinken wahrend 
des Durchfliefiens der Aufschlammung zu Boden u. sammeln sich in einem der Zuflufi- 
fctelle benachbarten Hohlraum, yon dem sie durch eine mittels Schraube yerschliefibare 
Offnung abgezogen werden. (A. P. 1 576 954 vom 21/3. 1925, ausg. 16/3. 1925.) K u.

Th. Goldschmidt A.-G., Essen, Ruhr, Lagermelallegierung mit Bronzegrundlage 
nach Patent 420068, bestehend aus etwa 14— 16% Pb, 2,5— 3,5% Ni, 2— 6,5% Sn, 
Rest Cu, wobei auch das Sn teilweise durch Sb u. Zn ersetzt werden kann. —  Hartę, 
Druckfestigkeit, Plastizitat u. Gleiteigenschaften der Legierungen nahera sich samtlich
«nem Hochstwert, (D. R. P. 423 292 K I. 40b yom 8/6. 1923, ausg. 24/12. 1925.
Zus.-zu D. R. P.  420068; C. 1926. I. 1038.) K u h l i n g .

Metals Refining Corp., New York, iibćrt. von: Howard G. Lapsley, Plainfield,
• St. A., Reinigen geschmolzener Metalle. Die Metallbader, z. B. solche von Fe, Stahl, 

Łu, Ni- u. Kupfer- oder Nickellegierungen werden mit aus 90— 40% Al u. 10— 60% B
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bestehenden Verbb. oder Legicrungen vermiseht, welche nur geringe Beimengungen 
von C, Fe, Si, Mn, Ti, Ca oder Mg entlialten sollen. Der Zusatz bewirkt Entfernung 
des chem. gebundenen, gel. oder absorbierten 0 2, H,, Ns, Scbwefel, P, As u. C02, die 
mit dem Zusatz leicht schmelzbare, in dem Metali unl. Schlacken bilden, die sich an 
der Badoberflache sammeln u. von dort abgeschópft werden. (A. P. 1 578 044 vom 
4/8. 1925, ausg. 23/3. 1926.) K u h l in g .

G. A. Meker, Courbevoie, Franbr., Uberziehen ton  Metallen. Man verwendet 
dabei eine geringe Menge an Salzen (wie N H 4C1 oder ZnCl2), um mit dem Fe oder Al 
bei 700— 1000° fluehtige Verbb. (Chloridc) zu erhalten. (E. P. 245 746 vom 4/12.
1925, Auszug veroff. 3/3. 1926. Prior. 8/1. 1925. Zus. zu E. P. 211122; C. 1924. I.
596*) K a u s c h .

Pio Rossi, Bern, Lotmittd fiir das aułogene Schweifien von Aluminium, bestehend 
aus NaCl, KC1, A1F3 u. Kryolith. (Schw z. P. 102078 vom 1/6. 1923, ausg. 1/3.
1924.) K uhling .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
H. A. Morrison, Waschen gebleichten Sloffs auf Vakikumtrommehcaschern. Eine 

geeignete Einrichtung ist beschrieben. (Paper Trade Journ. 82. No. 8. 219—21.) Su.
R. G. Meade, Beizen und ihre Anu-endung. Die Verwendung der W.-, Sprit-, 

chem., Pigment- u. Ol beizen, sowie der in der Holzbearbeitung verwendeten Bleich- 
mittel ist beschrieben. (Paint, Oil and Chemical Review 1925. 26/10.; Farbę u. Lack
1926. 136— 37.) S u v e r n .

D. M. Amalsad, Bedrucken und Bemalen ton Baumwolle in  Madras. Die von den
Eingeborenen benutzten Malgerate, Handdruekformenu. die Farbenzubereitung werden 
besprochen. Eine Verbesserung der Handdruekform wird vorgeschlagen. Die Eia- 
fiihrung synthet. Farbstoffe ist zu fórdern. (Indian Textil Joiu-n. 36. 141—44. Man
chester.) S u v e r n .

W illiam  D. Baird, Das Herrichten ton Pelzen. I. Nach Besprechung der haupfc- 
sachlichsten Pelzarten, der Einw. des Klimas u. der Struktur der Felle werden ver- 
schiedene Gerbverff. beschrieben. (Amer. Dyestuff Reporter 15. 115— 17.) SihrER2Nr.

F. M. Rowe und Esther Levin, Die Zusammensełzung einiger fu r die Herstelhiwj 
uniósłicher Azofarbstoffe gebraucliter Produkte. (Vgl. S. 505.) Brenthol H, 1. 50%ig. Paste 
der B r i t i s h  S y n t h e t i c s , Ltd. ist eine wss. Pastę einer 11. Kombination von Naphthoi 
A S u. PjTidin. Es bietet den Vorteil, daB damit angesetzte Bader unbegrenzt lange 
benut-zt werden konnen, ohne dafi Oxydation oder Polymerisation eintritt. Angaben 
iiber Naphthoi AS-Prodd. werden gemacht. Monoliłrot 2 0  (BDC) ist der Azofarb- 
stoff aus diazotiertem m-Dinitranilin u. ^9-Naphthol. (Journ. Soc. Dyers Colourists 
41. 354— 56. 1925. Manchester.) SuvERN-

C. P. van Hoek, Die Teilchengrofie ton Kórperfarben und dereń Einflufi auf An- 
stnchfarben und Farbschichten. Die Arbeit behandelt das Schutzrermogen von Farb- 
schichten, Totaloberflache der Farbenkórner u. Adhasion gegeniiber Bindemitteln, 
kolloidale Lsg. von Kórperfarben, Ausfloekung, GroBenbest. u. GróBe der Kórper- 
farbenteilchen, EinfluB der Bereitungsweisen auf die Teilchengrófie der Kórperfarben, 
das Mahlen der Anstriehfarben, (Farben-Ztg. 31. 1237—39. 1295— 97. 1350—53. 
1399— 1401. Hilversum, Holland.) SuvERN'-

United Fruit Co., Boston, Mass., iibert. von: Gustavus J. Esselen, jr., Swamps- 
cott, Mass., Entfarbungsmitld. Der aus Zuekerrohr isolierte markartige Anteil wird 
mit Alkali (Kalk) innig gemischt. (A. P. 1575  561 vom 6/10. 1922, ausg. 2/3.
1926.) K a u s c h .

Alfred Edward Morgans, Perrh, West Australien, Behandeln von Blei$ulhd 
zuiecks Herstdlung eines Farbstoffes. Man treibt Luft von oben nach unten durch
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eine gliihende M., die aus Brennstoff u. Bleiglanz besteht u. sich in einem oben offenen 
Ofen befindct. (Aust. P. 18 759 yom 21/7. 1924, ausg. 10/9. 1925.) K a u s c h .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & BrUning, Hochst a. M. (Erfinder: Karl 
Thiess, Hochst a. M.-Sindlingen), Darsldlung von Aminoazoverbindungen, gekenn- 
zeichnet durch Einw. von diazotiertem m-Aminobenzaldehyd u. dessen D eriw . auf 
kupplungsfahige aromat. Mono- oder Diamine. — Die erhaltenen Aminoazoverbb. 
sind entweder selbst Farbstoffe oder sie kónnen zur Herst. von Farbstoffen verwendet 
werden. (D. R. P. 423 090 KI. 22a vom 26/7. 1923, ausg. 29/12. 1925.) F r a n z .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Bruning, Hochst a. M., Darsldlung von 
Kondensationsproduklen der Ańthrachinonreihe. Zu den Reff. nach E. P. 205502; 
C. 1924. I. 710 u. D. R. P. 423720; C. 1926. I. 2848 ist folgendes nachzutragen: Das
з,4,8,9-Dibenzopyren-5,10-chinon u. dessen Substitutionsprodd. lassen sich auch er- 
halten, indem man 1,5-Diaroylnaphthaline langere Zeit mit A1C13 auf hóhere Tempp. 
erhitzt, gcgebenenfalls unter Zufuhr von Luft oder 0 2, u. Nachbehandlung der entstan- 
denen Rohprodd. mit NaOCl oder anderen Oxydationsmitteln. — Z. B. wird 1,5-Di- 
benzoylnaphthalin, F. 186,5°, mit friseh sublimiertem CaCl2 allmahlich in einem mit 
CaCl2-Rohr yerschlossenen Behalter auf 170— 195° bis zur Beendigung der Farbstoff- 
bildung erhitzt. Nach Zers. der M. mit W. u. Extraktion des Riickstandes mit sd. 
verd. HC1 wird der Farbstoff in iiblicher Weise gcreinigt. Er schm. bei ca. 385°, 1. in 
sd. Nitrobenzol u. in konz. H2S 0 4 mit yiolettblauer Farbę. (F. P. 30 109 vom 10/2. 
1925, ausg. 27/3. 1926. Zus. zu F. P. 578690; C. 1925. I. 3033.) S c h o t t l a n d e r .

Shosaku Ishiyama, Los Angeles, Calif., Anstrichentfeniungsmittd fu r Auto
mobile. Man mischt l ł/ 8 Gallonen W., 1/2 Pfund NaOH, */* Pfund Lauge, 2 Unzen 
Bzn., 2y2 Unzen NH3 (7%ig.), 1 Unze kaufliches CHC13, 2 Unzen Citronensaft u.
4 Unzen Getreidestarke. (A. P. 1577  824 vom 18/8. 1925, ausg. 23/3. 1926.) K a .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
H. Baclesse, Die Elelirolyse des Kautschuks. Vf. beschreibt ein Verf., nur mit 

Hilfe des elektr. Strome3 aus Latexlsg. Kautschuk sowohl unvulkanisiert ais auch 
vulkanisiert abzuScheiden. (Kautschuk 1926. 67—68.) E v e r s .

W. de Visser, Kalander- und Schrumpfeffekt von unmlkanisiertem Kautschuk. 
Wird unvulkanisierter Kautschuk auf dem Kalander zu Platten ausgezogen, so zeigt 
sich haufig, daB Proben, die parallel zur Langsrichtung ausgestanzt sind, eine gróBere 
ZerreiBfestigkeit haben ais solche Proben aus der Querrichtung. Umgekehrt ist die 
maximale Dehnung beim Bruch bei den Querproben gróBer ais bei den Langsproben 
(Kalandereffekt). Dementsprechend nimmmt die Lange der Proben ab, die Breite
и. Dicke aber zu, wenn die Proben erwarmt werden oder quellen. Zeigen Proben ohne
Kalandereffekt diese Erscheinung, so spricht Vf. vom Schrumpfeffekt. Die experi- 
ment-elle Durcharbeitung ergibt die Bestatigung der Theorie u. Vf. kommt zum SchluB 
zu dem Ergebnis, daB der Kalandereffekt in bestimmter Weise von der Temp. ab- 
liangig igt; ferner, daB bei Fellen mit Kalandereffekt Doppelbrechung, Dichroismus, 
lióhere D. u. deutliches Debye-Scherrerdiagramm zu beobachten ist. Erklart wird 
das Auftreten des Kalandereffekts mit einer Veranderung der inneren Struktur des 
Kautschuks, wahrscheinlich ist die B. sehr kleiner gerichteter Krystallchen. (Gummi- 
Ztg. 40. 457—58. 511— 13. 1925.) E v e r s .

C. R. Park, Versuche iiber kiinstliche Allerung. Yf. untersucht krit. die neuen 
amerikan. Methoden zur Best. der kiinstlichen Alterung von Gummimischungen. 
Er stellt eine Reihe Jlischungen mit verschiedenen Beschljjinigern her u. priift die 
natiirliche Alterung (12 Jfonate), die Alterung im Geerofen u. in der Bombę von 
B i e r e r -D a y i s . D a s Ergebnis ist, daB bei der natiirlichen Alterung Vorgange auf
treten, die der kiinstlichen Alterung fciilen. Man muB also bei Auswertung der Er-
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gcbnisso gróflte Vorsicht walten lassen, da keine Methode bcsteht, die naturlicho 
Alterung ersetzen kann. (Kautschuk 1926. 57— 62.) E v e r s .

W. Cecil Davey, Das Zerstauben von KaulschuMalex mit Schulzkolloiden, besonders 
Leim. Vf. untersucht den Zusatz von Leim zum Latex beim Verstauben. Der erhaltene 
Kautschuk ist harter ais auf gewóhnliche Weise koagulierter. Unvulkanisierter Latex 
erfordert bohere Zusatze von Sohutzkolloiden ais vulkanisierter. Aus vulkanisiertem 
L ates erhaltener verstaubter Kautschuk liiBt sich schon bei verhaltnismaBig niedrigen 
Drucken pressen. Auf der Walze wird Leim am besten ais Leim-Latexpulver in Kaut
sehuk eingewalzt. Ali zu langes Lagern von Leimkautschukmischungen muB ver- 
mieden werden. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 515— 17. 1925.) E y e r s .

W. Greinert und J. Behre, Ober die Vulkanisation in  Losung. Vff. untersuchen 
die Gelbildungszeit von Kautscliuklsgg. durch Chlorsehwefel. Sie finden, daB die 
Yorgange des Knetens u. Erholens von Kautschuk sich gut wiedergeben lassen. 
Ferner gestattet die Methode eine brauchbare Bcurteilung von Rohkautsch.uk (Crepe). 
Dio Verschlechterung der mechan. Eigenschaften von Vulkanisaten durch liingores 
Kncten laBt sich auch erkennen durch die Verlangerung der Gelbildungszeit. Die 
Methode der Messung der Gelbildungszeit u. die der Messung der Aufstiegsgeschwindig- 
keit von Bzl.-Kautschuklsgg. bringen nicht dieselben Eigenschaften zum Ausdruck. 
(Kautschuk 1926. 63— 64.) EyerS.

D. F. Cranor, E in technischer Vergleich neuzeitlicher Verst&rkungsmittd fiir Kaid- 
schuk. Die Einw. feinkOrniger Verstdrkungsrnittd, ZnO, thermatom. Kohle (Therm- 
atomic Black), Micrones (Gaskohlenschwarz) u. Lampenschwarz, auf die Zug- 
beanspruchungskurve ist in Diagrammen wiedergegeben. Micronex zeigte sich liin- 
sichtlich Zugfestigkeit, groCerer prozentualer Dohnung bis zum Brechpunkte uber- 
legen. Bei 20% g*bt Micronex genugend Steifheit u. Festigkeit fiir gute Laufflachen 
fur Reifen; durch geringes auBerstes Dehnungsverm6gen wird die geringe Widerstands- 
fahigkeit gegen Abreibung erklarbar. Bei 50% uben ZnO u. Lampenschwarz nach- 
teilige Einw. aus, weniger thermatom. Kohle. Nur beim Micronox wird der Zug- 
festigkeitsbrechpunkt iiber die ubrigen Kurven hinausgelegt; die Kurve gestaltet 
sich fast geradlinig. Diese hervorragende Eigensehaft eroffnet neue Moglichkeiten. 
(Chem.-Ztg. 50. 264— 65. New York.) J u n g .

Lothar Hock, Ober ein faktisahnlich.es, durch siille Entladungen gewonnenes 01- 
produkl ( Voltolfaklis). Bei der Behandlung von Minerał- oder fetten Olen mit Glimm- 
entladung scheiden sich bei langerer Einw. der Hochspannung unl. Prodd. ab; die 
sog. Voltolfische oder Voltolfaktis. Vf. halt sie fur ahnlich mit Faktis u. nimmt an, 
daB sie aus hóhermolekularen Triglyceriden bestehen. Bei dem Ersatz von Faktis 
durch den Voltolfaktis findet Vf., daB Yoltolfaktis sich nur zur K a ltv u lk an isa tio n  
eignet, dagegen nieht fiir HeiBvulkanisate. Der Yoltolfaktis stellt ein Vorprod. zum 
Schwefelfaktis in bezug auf Polymerisation dar. Es ist vielleicht moglich, yoltol
faktis durch S-Aufnahme in ein Prod. zu yerwandeln, das sich ais Fiillmittel fiir Kaut
schuk eignet. (Kautschuk 1926. 65— 67.) E y ERS.

H. P. Gumey und F. F. Cameron, Technische Probleme, die mit Gummiiiber- 
ziigen von tisem en Pollen zusammenhangen. (India Rubber Joum. 71. 554—64.) EVEKS.

H. R im pel, A us der P razis der Regenmantdfabrikation. Vf. untersucht ver- 
schiedene Proben Gummilsg. auf ihr Verh. gegen O, bei hoherer Temp., da sich gezeigt 
hatte, daB die Gummierung von Regenmanteln yerschiedener Herkunft sc h lech t ge- 
worden war. Die zur Probe benutzten Stoffe zeigten, mit reinen Gummilsgg. gum- 
miert, keine Schaden. Sobald aber mit Kolophonium versetzte Gummilsgg. auf- 
gebracht wurden, traten die Zers.-Erscheinungen wieder auf. Vf. ftihrt dieses auf 
eine Wechselwirkung von Kolophonium u. der Gummierung des Mantelstoffs zuriick. 
(Kautschuk 1926. 71— 72.) EYERS.
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Hermann Beckmann, Zehlendorf, Wannseebakn, Eerstellung von Kautschuk mit 
einer gropen Anzahl mikroskopisch Meiner Poren. (D. R. P. 425 770 KI. 39b vom 28/9.
1924, ausg. 24/2. 1926. —  C. 1926. I. 2748 [E. P. 240430].) F r a n z .

Chadeloid Chemical Company, West-Virginia, ubert. von: Norris Boehmer, 
Montclair, F im is aus chlorierten Kautschuk enthaltendem Harz. Der Firnia besteht 
aus einer Lsg. von Harz (z. B. Cumaronharz) u. chloriertem Kautschuk; ais Losungsm. 
konnen benutzt werden: KW-stoffe, CS2 usw. (A. P. 1 5 7 2  085 vom 11/10. 1923, 
ausg. 9/2. 1926.) R o h m e r .

Naugatuck Chemical Co., V. St. A., Yerzogerer der Zerstorung des Kautschuks. 
Man bringt aquivalente Mengen eines aliphat. Aldehyds u. eines aromat. Amins in 
stark saurer Lsg. zur Vereinigung. (F. P. 599 411 vom 14/5. 1925, ausg. 12/1. 1926. 
A. Prior. 23/9. 1924.) K a u s c h .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Rh. (Er- 
finder: Waldemar Zieser, Elberfeld), Vulkanisieren von Kautschuk bei niedrigen 
Temperaturen, darin. bestekend, daB man Kautsobukmisohungen, die neben Salzen 
der Piperidyldithiocarbaminsaure ais Vulkanisationsbeschleuniger noeb ZnO u. eine 
betrachtlich unter den ublichen liegende Sehwefelmenge enthalten, vulkanisiert. — 
Die Vulkanisation erfolgt unter 100° in kurzer Zeit, die Sehwefelmenge betragt 2 bis 
272°/o> die Sehwefelaufnahme erfolgt quantitativ, eine zur t)bervulkanisation fiihrende 
Nachvulkanisation kann nicht eintreten. (D. R. P. 423101 KI. 39b vom 11/9. 1920, 
ausg. 21/12. 1925.) F r a n z .

British Dyestuffs Corp. Ltd., ubert. von: Victor Lefebure und Anthony 
James Hailwood, Manchester, England, Yulkanisationsbeschleuniger. Man ver- 
wendet das Einwirkungsprod. von 1 Mol. eines p-Nitrosoalkylarylamins auf 2 Moll. 
/?-Naphthol; man vermiscbt z. B. 1 Mol. p-Nitrosodimethijlanilin mit 2 Moll. fi-Naphthol 
in fcin pulverisiertem Zustande, zweckmaBig in einer Miihle. (A. P. 1 570 752 vom  
1/10. 1923, ausg. 26/1. 1926.) ~ F r a n z .

Jacob Horowitz, Brooklyn, New York, V. St. A., Leinolersatz. 25 Teile Roh- 
gummi werden in 75 Teilen raffiniertem Leuohtpetroleum gel., dann werden 100 Teile 
Harz, 4 Teile PC13 u. so viel Alkali zugesetzt, daB die Mischung alkal. Rk. zeigt. (A. P. 
1570 252 vom 18/9. 1924, ausg. 19/1. 1926.) R o h m e r .

B. F. Goodrich Co., V. St. A., Kautschukprodukte. Man mischt HjSO^ u. einen 
Stoff wie Fichtenteer mit Rohkautschuk u. erhitzt das Gemiscli, damit eine Rk. 
zwischen den Substanzen eintritt. Es entsteht ein kiinstliches, nicht homogen ge- 
nuschtes, in der Warme piast. Prod., das chem. nicht so gesatt. ist wie Kautschuk. 
(F. P. 599 561 vom 11/4. 1925, ausg. 15/1. 1926. A. Prior. 14/4. 1924.) K a u s c h .

Rudolf Koller, Schwechat b. Wien, Aufbringen einer Gummischutzschicht auf 
Schuhsohlen und Absatze. Die Sohlen werden mit einer harzhaltigen Kautschuklsg. 
wiederholt bestrichen, nach dem Trocknen wird die Sobie so oft mit einer Kautschuk
lsg. bcstrichen, bis die Poren des Leders gefiillt sind u. eine Schicht ais tlberzug auf 
der Oberflache verbleibt, die Schicht kann nach ihrer Abnutzung durch wiederholtes 
Bestreichen emeuert werden. (Oe. P. 101 943 vom 17/11.1921, ausg. 10/12. 1925.) F r .

Paul Meyersberg, PreBburg, Herstellung von Kautsclmldosungen in nicht fliich- 
tigen Losungmnittdn. Man erhitzt Kautschukmilch u. yersetzt in dem Mafie, wie 
das W. verdampft, mit den nicht fluchtigen Losungsmm., wie Olen; die Lsgg. kann 
man mit Paraffin, Harzen usw. vermischen, die Mischungen geben mit W. haltbare 
Emulsionen. (Oe. P. 101952 vom 12/2. 1924, ausg. 10/12. 1925.) F r a n z .

Paul Barta, Baden b. Wien, Herstdlung von Schuhsohlen. Innerhalb des Filzes 
wird ein heterogenes Gemisch verschieden rulkanisierter oder vulkanisierbarer Kaut- 
schuksorten erzeugt; man vermischt das Filzfasergewirr mit zerkleinertem Hart- 
kautschukabfall, trankt mit einer Kautschuklsg. u. vulkanisiert auf Weichkautschuk. 
(Oe.P. 102 294 vom 2/3. 1925, ausg. 11/1. 1926.) F r a n z .



3282 H X1V. Z u c k e r ; K o h l e k h y d r a t e ; S t a p .k e . 1926. I.

2 XV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
E. Saillard, Die lnversionsmethode nach der doppellen neutralen Polarisation.

Vf. yerweist auf seine friiheren Mitteilungen uber diese Methode u. gibt dann kurz 
ihre Grundziige wieder, Die Genauigkeit der Methode wird an Hand eines Beispiels 
erlautert. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1926. 104—07.) B e r e n d .

J. Sauer, Uber den Werł der Entfarbungskohle in der Zuckerindwtrie. Zusammen- 
fassendo betriebstechn. Ausfiihrungen bei Gelegenheit eines Vortrages. Vf. empfiehlt, 
N orit zu Terwcnden. (Dtsch. Zuekerind. 51. 261— 71.) RUHLE.

W ilhelm Gredinger, Einiges iiber Carboraffin. Betriebstechn. Erórterungen des 
Arbeitens mit Carboraffin. (Dtsch. Zuckerind. 51. 222— 23. Ztschr. f. Zuekerind. d. 
ćechoslovak. Rep. 50. 239— 40. 247— 48.) R u h l e .

F. Krczil, Eine neue Druckverdampfanlage nach Sazavsky. Kurze Beschreibung
der teehn. Einrichtung u. Wirksamkeit der Anlage. (Vgl. nachf. Ref.) (Zentralblatt 
f. Zuckerind. 34. 223— 24. Mainz.) R u h l e .

C. Tschaskalik, Zur „Neuen Druckverdampfanlage nach Sazavsky“ . Nach den 
Angaben yon K r c z i l  (vgl. vorst. Ref.) ist etwas neues an der Druckverdampfanlage 
nach S a z a v s k y  nicht zu entdeeken. Dies wird iniltcr ausgefiihrt. (Zentralblatt f. 
Zuckerind. 34. 249— 50. Tsehauchelwitz i. Schles.) R u h l e .

Max Ringel, tlber eleklnsches Kochen. Ankniipfend an Verss., die mit dem elektr. 
Kochyerf. von G r a n t z d o r f f e r  angestellt wurden, erórtert Vf. die Vor- u. Nachteile 
des elektr. Kochcns der Zuckerfabrikssafte, dessen Wirtschaftlichkeit noch nicht fest- 
steht. (Zentralblatt f. Zuckerind. 34. 248— 49.) R u h l e .

Otto Pankrath, tiber Abdampfen. Betriebstechn. Erórterungen an Hand dreier 
Skizzen insbesondere im Hinblick darauf, wie weit die Verfarbung der Zuckersafte 
wahrend der Verdampfung auf die Einrichtung der Verdampfapp. zuriickzufuhren ist. 
(Zentralblatt f. Zuckerind. 34. 250— 52.) R u h l e .

H. Schulz, Prazisionsrefraktometer fu r geringe Mefibereiche. Das Eefrakłometer 
ist fur n ~  1,33299 bis 1,39214, entsprechend reinem W. u. einer Zuckerlsg. mit 
36% Trockensubstanz, verwendbar u. gestattet noch sicher 2 Einheiten der 5. Dezi- 
male zu bestimmen. Die Teilung gibt Trockenprozente bezogen auf Zucker an; die 
Angabe laCt sich m it Hilfe der angefiihrten Tabelle in Brechungszahlen uinrechnen. 
(Chem.-Ztg. 50. 265. Berlin.) J u n g .

International Sugar and Alcohol Co., England, Entfernen von Salzsdure aus 
Holzzuckerldsungen. Die Lsgg. werden in feinster Verteilung mit einer h. FI., die ebcn- 
falls fein verteilt sein kann, oder mit einem h. Gas (Luft) in Beruhrung gebracht. Ais 
fi. Erhitzungsmittel wird zweckmaBig ein Ol verwendet. (F-P. 597 486 yom 30/4.
1925, ausg. 21/11. 1925, D. Priorr. 15/5., 26/6. u. 20/11. 1924.) O e l k e r .

Lefranc &  Cie., Frankreieh, Yerzuckerung von Zellulosestoffen unter Zusatz eines 
sauren Katalysators (H2S 0 4, HC1). (F. P. 599 829 vom 12/7. 1924, ausg. 21/1.1926.) K- 

Ernest R. Theriot, Ashton, Louis., und Demas Moresi, Jeannerette, Louis., 
iibert. yon: Irving H. Morse, New Orleans, Louis., Kldren von Zuckerlosungen. Man 
gibt der zylindrischen, aufsteigenden Siiule der FI. eine wdrbelnde Bewegung, zwingt 
sie in die Form einer diinnen, ringfórmigen Haut u. spritzt in letztere ein chem. Prod. 
(Kalkmileh). (A. P. 1 5 7 3 7 3 3  yom 29/6. 1925, ausg. 16/2. 1926.) K a u s c h .

Gilchrist & Co., Chicago, iibert. von: W. C. Graham, Chicago, Reinigen von 
Flussigkeiten. Kolloidale Verunreinigungen werden aus Zucker\sgg., S a f te n , Glucose- 
fll., die man aus Starko usw. erhalt, ausgeschieden, indem man diese Fil. in sehr schnelle 
Zirkulation yersetzt unter Zusatz eines alka). Reagenzes, um eine fo rtsc h re ite n d e  
Anderung der [H ‘] herbeizufiihren. (E. P. 247542 yom 25/1. 1926, Auszug yeróff.
14/4. 1926. Prior. 13/2. 1925.) K a u s c h .
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Alexis Sokolow, BuBland, G&ueinnung\ von Saften durch Diffusion. Dio aus- 
zulaugenden Substanzen, z. B. Zuckerriibenschnitzel, werden zunachst im Gegenstrom 
mit der Estraktionsfl. behandelt u. dann zwischen Sieben der Einw. eines h. Saft- 
stromes ausgesetzt, dessen Richtung period, geiindert werden kann. (F. P. 597 408 vom 
29/4. 1925, ausg. 20/11. 1925.) O e l k e r .

F. Kessler, San Fernando, Argentinien, Zuckerkrijstallisation. Man IaBt Zucker- 
sirup durch eine Reihe wagerechter KrystallisiergefaBe zu einer Zentrifuge strómen. 
(E. P. 245 712 vom 25/3. 1925, Auszug yeróff. 3/3. 1926. Prior. 7/1. 1925.) K a u s c h .

Camille Deguide, Enghien, Frankr., Gewinnuntj von Zucker aus M dasse und 
Zuckersuften. Man behandelt die Melasse bezw. Zuekersiifte mit S i0 2*Ba0 oder 2 S i0 2- 
3 BaO, wodurch Glucose u. Lavulose, sowie organ. Verunreinigungen ausgefallt werden, 
filtriert den Nd. ab u. behandelt das die Saccharose enthaltende Filtrat mit Ba(OH)2, 
wodurch Bariumsaccharat abgeschieden wird, das man durch C 02 in Saccharose u. 
BaC03 zerlegt. (A. P. 1 579 090 vom 3/11. 1925, ausg. 30/3. 1926.) O e l k e r .

Stanley Dean W ilkins, Edward Charles Gould und Harry Chauncey Reiner,
V. St. A., Zuckerprodukt, bestehend aus einem entwiisserten, innigen Gemisch M dasse, 
die mit Darnpf behandelt worden ist, mit einem Stabilisator (Casein). (F. P. 599 950 
Tom 22/6. 1925, ausg. 25/1. 1926.) K a u s c h .

Citizens of the United States of America, iibert. von: Howard S. Paine, 
Chevy Chase, Maryland, Charles F. W alton, jr., Washington, Col., und Victor 
Birckner, Oxon Hill, Maryland, Herstellung von Rolirzucker aus Melasse. Man ent- 
fernt den Invertzucker aus der Melasse durch selektive Garung, fallt aus dem Ruck- 
stand die Sucrose ais Saccharat, zers. letztere durch C 02, filtriert das CaC03 ab u. 
konz. das Filtrat bis zur Krystallisation. (A. P. 15 7 2 3 5 9  vom 8/2. 1924, ausg. 9/2. 
!926.) O e l k e r .

Corn Products Refining Co., New York, iibert. von: W. B. Newkirk, Riyer- 
side, Illinois, Glucose. Konvertierte Glucose aus Starkę wird in iibersatt. reiner Lsg. 
zur Krystallisation gebracht. Letztere beginnt, sowie die Ubersattigung erreicht 
ist. (E. P. 246 098 vom 11/8.1925, Auszug veroff. 17/3. 1926. Prior. 17/1. 1925.) K a.

Rosemary Creamery Co., New York, iibert. von: Henry V. Dunham, Mount 
Vemon, N. Y., V. St. A., Milchzucker. Man konz. Molkę uber direktem Feuer bei 
gewohnlichem Druck u. Aufblasen eines Luft-stromes auf die Oberflache der FI., um 
das iibermaBige Schaumen zu verhindern. Sobald die Molkę eine D. von 20° Bó. 
bei 190° F. zeigt, filtriert man die ausgeschiedenen EiweiBstoffe ab u. konz. dann 
das Filtrat weiter bis zur Krystallisation. (A. P. 1 5 71626  vom 30/1. 1923, ausg. 
2/2. 1926.) O e l k e r .

Br, J. Perl & Co., Kommanditgesellschaft, Berlin-Tempelhof, Herstellung 
von durch basische Salze nicht ausfallbaren Starkelósungen. Man IaBt auf in W. aufge- 
schlammte Starkę in der Warnie ganz geringe Mengen von sauer reagierenden Stoffen 
einwirken u. erhitzt die M. alsdann mit kaust. Alkali im tlberschuB so lange, bis die 
ktarke aufgeschlossen ist, worauf man sehliefilich das Alkali durch Saure neutralisiert. 
(Schwz. P. 113 725 vom 19/11. 1924, ausg. 1/2. 1926.) O e l k e r .

XV. Garungsgewerbe.
H. Guinot, Die technische Herstellung des absolutem Alkohóls. D ie Verff. der Be- 

handlung des Alkoholdampfes mit CaO, Einw. von K2C 03-haltigem Glycerin u. Dest. 
1111 Vakuum sind heute prakt. durch die Dest. mit Bzl. yerdrangt. Das Verf. ge- 
stattet, wie naher beschrieben wird, Gewinnung von reinem, auch von Bzl. freiem 
absol. A. zu einem nieht hóheren Preise ais von 96°/0ig. A. nach bisherigem Verf., 
daneben ąuantitatiye Abtrennung yon CH3OH, Amylalkohol, Aceton, nicht aber 
von dem bei 82° sd. I-Propanol. Letzteres ist daher an. Stelle von CHsOH ais De- 
natunerungsmittel zu empfehlen. (Chimie et Industrie 15. 323—30.) G r o s z f e l d .
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M. Glaubitz, Die Einsauerung der Kartoffeln. Anleitung zur Yorbehandlung u. 
Lagerung der Kartoffeln sowie zur Ziichtung der Milchsdurebakterien. Hiuweis auf 
die Verwendung ais Yiehfutter. (Ztsehr. f. Spiritusindustrie 49. 53. Berlin N 65, Inst. 
f. Garungsgewerbe.) H a h n .

G. de Belsunce, Yerwertung der ErdnufSschalen fiir die HersteUu>ig von Alkohol, 
Essigsaure und anderer Nebenprodukte. Bericht iibor einen befriedigend ausgefallenen 
Vers., nach dem Verf. von M e u n i e r  die Cellulose der Schalen in vergarbaren Zucker 
u. die daraus zu gewinnenden Prodd. iiberzufuhren. (Buli. Matiercs Grasses 1926.
1— 3. Marseille, Institut Colonial.) H e l l e r .

Marc H. van Laer, Die Reaktion der Masse; ihre Bedeutung fu r die Bierbrauerei. 
Zusammenfassende Erórterung der Einw. der Rk. der M. auf die Keimung der Gerste 
u. die diastat. Wirksamkeit des Malzes beim Brauen, auf das Kochen der Wurze, auf 
den Gang der Sauerung wiihrend der alkoh. Giirung, auf die enzymat. Vorgange beim 
Garen u. auf die Bestandigkeit des fertigen Bieres. (Chimie et Industrie 14. 511 bis 
518. 1925.) R u h l e .

W. Tschakaroff, Zusammensetzung bulgarischer Naturweine. Analysenergebnisse 
der Jahrgange 1923/24 u. einiger alterer Jahrgange (1903— 1922). (Ztsehr. f. Unters. 
d. Lebensmittel 51. 61— 71. Pleven, Bulgarien, Weinbauyersuchsstation.) G r o s z f .

A. Kreutz und C. Buchner, Die Zusammensetzung der Moste und Weine des 
Jalires 1924 aus dem Weinbaugebiel der hessischen Provinz Starkenburg. Statistiken 
uber Mostgewichte u. Sauregehalte, Zus. yon 15 Weinen. — Trotz des schlechtcii 
Jahrganges haben sich die Weine besser ais erwartet entwickelt. (Ztsehr. f. Unters. 
d. Lebensmittel 51. 58— 61. Darmstadt, Hess. Chem. Prufungsstation.) G r o s z f e l d .

Richard Schmitt, Untersuchung von Branntwein und Bramiiweinerzeugnissen 
auf Phthalsduredidthylester. Das Verf. des Reiehsmonopolamtes mit Pyrogallol erwies 
sich infolge des Auftretcns von Farbungen aueh in reinen Branntweinen ais wenig 
brauehbar. (Ztsehr. f. Unters. d. Lebensmittel 51. 56— 57. Wiirzburg.) G r o s z f e l d .

A. R. Ling und D. R. Nanji, Birmingham, Garverfahren. Man laBt die Garung 
der zur Erzeugung von A. erforderliehen Maisehe in Ggw. von Enzymen vor sich 
gehen, die die n. nicht yergarbaren /3-Dextriuo u. Zucker hydrolysieren oder von 
Organismen, die diese Enzyme (Emulsin usw.) enthalten. (E. P. 221592 ywn 28/6.
1923, ausg. 9/10. 1924.) K a u s c h .

Josef Sziłcs, Wien, Herstellung von Cilronensdure durch Garung mit Hilfe von 
Fadenpilzen unter Verwendung von fl. Nahrsubstraten, dad. gek., daB taugliche 
Stamme der Gattungen Citromyces, Mucor, Aspergillus u. Penicillium  durch espen- 
mcntelle Vergleichung ihres Vermogens zur B. von Citronensaure bei yerhaltnismaBig 
niedriger Temp. nach den bekannten Methoden der mycolog. Anałyse ausgewahlt u. 
diese Stamme unter Verwendung yon Melasse ais Nahrlsg. zur C itro n en sa u ree rzeu g u n g  
yerwendet werden. —  Die giinstigste Temp. ist z . B. bei Aspergillus gegen 20°, wodurch 
eine Oxydation der Citronensaure zu Oxalsaure yerhindert wird. Gegebenenfalls kann 
die Melasse mit Phosphaten yersetzt oder dureh Reinigung von K-Salzen befreit werden. 
Aus der Nahrfl. wird die Citronensaure zweekmaBig durch Neutralisation mit BaO, 
Ba(OH)2 oder BaC03 gewonnen, Das Ba-Citrat fallt bereits in der Kalte aus u. wird 
dann durch H 2S 0 4 zers. (Oe. P . 101 009 vom 19/12. 1923, ausg. 25/12. 1925. F . P. 
589 936 vom 3/12. 1924, ausg. 8/6. 1925. Oe. Prior. 19/12. 1923.) SCHOTTL.

Fleischm ann Company, New York, Herstellen von Dauerhefe. (D. R. P. 424167 
KI. 6a yom 18/5. 1922, ausg. 18/1. 1926. A. Prior. 4/6. 1921. — C. 1924. I. 256. 
[E. P . 181334].) Oe l k e r .

T. P. Hodge, Park Ridge, Ul., V. St. A., iibert. von: Ludolf Lindemann. A lto n a - 
Bahrenfeld, Deutschland, Konsemieren von Hefe, Man wascht frische Hefe in fein
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verteiltem Zustande so Iange mit 35/45° w. W. aus, bis das Glykogen groBtenteils 
entfernt ist. (A. P. 1 5 7 4 4 9 4  vom 3/8. 1923, ausg. 23/2. 1926.) O e l k e r .

Richard W illstatter, Miinchen, und Harry Sobotka, New York, Hefeprdparat. 
Man vermischt Hefe mit wenigstens '/a ihres Gewichtes eines anderen Disaeeharids 
ais Rohrzucker, z. B. Maltose, um die Plasmolyse der Hefe einzuleiten u. vollendet 
die erstere dann durch Erhitzen der Mischung auf Tempp. iiber 60°. Es wird ein 
vitamin- u. enzymreiehes Prod. erhalten. (A. P. 1574  776 vom 16/1. 1925, ausg. 
2/3. 1926.) O e l k e r .

Fleischmann Company, New York, ubert. von: Charles Hoffmann, Tuokahoe, 
Nathan Minton Gregor, New York, und Harry Davett Grigsby, Brooklyn, N. Y „  
Hefe. Zur Herst. einer Backerhefe bereitet man aus entólten, starkehaltigen Sub- 
stanzen durch Verkleistem eine Maisohe, verzuckert diese mit Hilfe von Malz, setzt 
Melasse hinzu, kocht die Mischung mit Papain, filtriert, versetzt das Filtrat mit 
NH4C1 u. CaC03 u. propagiert Hefe in dieser FI. nach dem Liiftungsverf. (A. P. 
1575761 vom 22/3. 1922, ausg. 9/3. 1926.) O e l k e r .

Fleischmann Company, New York, ubert. von: Charles Hoffmann, Tuckahoe, 
N. Y., und Charles N. Frey, Warren, Ohio, Hefeprdparat, welches in der Weise 
erhalten wird, daB man die Hefe mit einer gesatt. Salzlsg., z. B . einer (NH1)aSOł - 
Lsg. behandelt, um das Protoplasma zu koagulieren, die M. danach auf etwa 85° 
zweeks Abtotung der Hefe erhitzt u. nach Entfernung eines Teils der Salzlsg. trocknet. 
(A. P. 1575 762 vom 15/9. 1923, ausg. 9/3. 1926.) O e l k e r .

Vereinigte Mautner’sche PreBhefefabriken Ges. m. b. H., Wien, und Eugene 
Fould-Springer, Paris, Herslellung von Hefe, insbesondere ton Lufłhefe, neben Spiritus 
aus Maische oder W7lirze, bei welchem der stark verd. garenden Lsg. wiihrend der 
Giirung period, oder kontinuierlich eine konz. Lsg. zugefuhrt wird, dad. gek., daB diese 
letztere Lsg. von solcher Konz. und die Zufuhrungsgeschwindigkeit derart ist, daB 
der Nahrungsstoffverbrauch nicht nur ausgeglichen, sondern uberschritten wird u. 
die Garung in der fiir die Hefefabrikation bekannten Art, jedoch so durchgefiihrt wird, 
daB im Verlaufe der Garung neben der Hefenvermehrung eine steigende Alkoholmenge 
in der garenden Lsg. gebildet wird. (Oe. P. 102 274 vom 20/9. 1919, ausg. 11/1.
1926.) O e l k e r .

Soc. Ricard, A llenet & Cie., Distilleries des Deux-Sevres, Deux-Sćvres, 
Frankreich, Enlwassem ton Alkohol. Man dest. den kauflichen A. in Ggw. einer FI., 
die mit dem A. u. W. ein konstant sd. Flussigkeitsgemisch bildet, dessen Kp. niedriger 
ais der Kp. eines jeden ihrer Komponenten hegt. AuBerdem bildet es bei der Kon- 
densation der Dampfe zwei Schichten. (E. P. 214581 vom 22/1. 1924, Auszug ver6ff. 
12/6. 1924. Prior. 16/4. 1923.) K a u s c h .

Distilleries des Deux-Sevres, Deux-Sevres, Frankreich, Alkoholenttmsserung 
durch Dest. in Ggw. einer m it dem W. u. A. eine azeotrop. Mischung bildenden FI. 
(E. P. 214 581; vorst. Ref.) (E. P. 243 368 vom 19/11. 1925, Auszug veroff. 20/1.
1926. Prior. 20/11. 1924.) KAUSCH.

Gaston Leon Marzia, Frankreich, Schwefeln von Weinen wahrend des Abziehens 
aus den Fassern. Ein App. zur Erzeugung von S 0 2 wird durch eine Leitung mit dem 
Innem des Fasses yerbunden, indem diese Leitung durch den FaBspund hinduroh- 
gefuhrt wird. Beim Abziehen des Weines wird dann die S 0 2 in das FaB hineingesaugt. 
(F. P. 600 868 vom 17/7. 1925, ausg. 17/2. 1926.) O e l k e r .

Charles Aigrot, Frankreich (Jura), Behandlung ton  Wein und anderen genie/i- 
baren Fliissigkeiten. Man fuhrt unter Druck Ozon oder ozonhaltige Gase in die Fil- 
em, wodurch jeder unangenehme Geschmack beseitigt wird. (F. P. 602 446 yom. 
22/8. .1925,.ausg. 18/3.. 1926.) - O e l k e r .

VIII. 1. 214
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XVI. Nahrungsmittel; Genulłmittel; Futtermittel.
A. W idm er, Uber den gegenwaHigen Stand der Konservierung von Obstsaften mit 

Nairiumbenzoat. Vf. bespricht das Fur u. Wider der Konservierung mittels Na-Benzoat. 
Er halt dio Verss. zur eindeutigen Entscheidung der Frage noch nicht fiir abgeschlossen, 
doch glaubt er eine Konservicrung der scharf filtrierten Safte durch Zugabe von 0,6 
bis 0,7 g Na-Benzoat pro 1 u. 20— 25 g K-Metasulfit oder der entsprechenden Menge 
■wsb. 5%ig. H 2S 0 3 pro hl u. bei sauroarmeń Saften auBerdem von 2—2,5°/oo GenuB- 
milchsaure befurworten zu konnon. Konservierung in GlasgefaBen ist sicherer ais 
in Holzfassem, filtrierto Safte sind hierbei haltbarer ais unfiltrierte. Gleichzeitiger 
Milchsaurezusatz verhindert Stichigwerden. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 64. 123—27. Chem. 
Abteilung der Schweiz. Versuchsanstalt Waderswil.) ROJAHN.

H. Kufferath, Chemische, mikroskopische und bakteriologische Untersuchung von 
Kindem dhrmittdn. Mitteilung yon Analysen- u. Untersuchungsergebnissen. Vf. 
untcrschcidet: 1. Kindermehle aus einem einzelnen Rohmehle; 2. dgl. aus 2 Mehlen 
unter Zusatzen (Zucker, Fett, Kakao); 3. dgl. aus gepulvertem Zwieback; 4. dgl. 
aus Gemischcn yerschiedcner Mehle mit Zusatzen von Zucker, Kakao usw.; 5. dgl. 
mit Milchpulyer ais Grundstoff ohne oder mit Zusatzen. (Chimie et Industrie 15. 
331— 48. Briissel, Lab. Intercommunal.) G p.OSZFELD.

Paul Francis Sharp, Weizen und Mehluntersuehungen. V. Plastizitdt einfacher 
MeKl-Wasser-Suspensionen. (III. vgl. Cereal Chemistry 2. 12; C. 1925. II. 1635.) 
Nach Besprechung hieruber bereite vorliegender Arbeiten erortert Vf. an Hand einer 
Abbildung den von ihm ausgearbeiteten, gegeniiber dem bisher gebrauchten kom- 
plizierten u. kostbaren App. von B in g h a m  viel einfacheren u. genugend genauen 
wohlfeilen App., der zu den vorliegend beschriebenen Unterss. verwendet worden 
ist. Hierzu muC auf das Original verwiescn werden. Es zeigte sich, daB eine Mehl- 
Wasser-Suspension plastisch war, wenn sie 9% u- mehr Mehl, bezogen auf Trocken- 
gewicht, enthielt. (Cereal Chemistry 3. 40— 56. Bozeman [Montana].) R u h l e .

Alice M. Child und Daisy I. Purdy, Verfahren fiir eine graphische Darslellmg 
des Gefiiges, des Volumens und der Oberfldche von Kuchen. Es beruht auf dem Farberi 
einer Schnittflache des Kuchens mit einem geeigneten, naher angegebenen Farben- 
gemisch u. t)bertragen der Abbildung der Schnittflache auf Papier. Das so erhaltene 
Bild kann jederzeit zum Yergleiche u. zur Beurteilung von Schnittflachen von Kuchen 
dienen. (Cereal Chemistry 3. 57—60. St. Paul [Minn.].) R u h l e .

C. G. Harrel, Einige wechselnde Einmrkungen auf das Brotbacken. Das MiBraten 
von Brot im groBen u. beim Backyers. ist nicht immer auf das yerwendete Mehl zuruck- 
zufuhren, sondem oft auch auf das Auftreten wechselnder Umstande, die, wie die 
Absorption (Wasseraufnahme des Mehles beim Einteigen), das Einbringen des Brotes 
in den Backraum (panning) u. das Einfetten dieses (pan greasing), dio Zeit wahrend 
der u. die Eile mit der das Mischen des Teiges erfolgt u. die Temp. des fertigen Teiges, 
bestandig im Auge behalten werden miissen, sowohl bei Backyerss. wie auch im GroB- 
betriebe. Der wichtigste Umstand fiir das Brotbacken ist die Garung des Teiges, 
zu dereń wissenschaftlicher Erorterung, die Vf. yomimmt, die Teige zunachst in zwei 
Arten eingeteilt werden, namlich 1. in die iiblichen Teige (straight doughs), in denen  
samthches Mehl u. die Hefe, sowie zugesetzto Backmittel wahrend der ganzen Gar- 
zeit zusammenwirken, u. 2. in Schwammteige (sponge doughs), bei denen zunachst 
ein Teil des Mehles mit samtlicher Hefe zusammenwirkt wahrend eines Teiles der 
gesamten Garzeit u. erst dann der R est des Mehles u. die iibrigen Backhilfen zu- 
gegeben werden. An solchen Backmitteln werden neben NaCl yerwendet ein „Ar- 
kady“ genanntes Mittel, das ein Hefenahrmittel ist u. aus NH,C1, CaS04, NaCl u. 
K B r03 besteht u. beschleunigend auf die Garung wirkt, u. femer ein „Paniplus" 
genanntes Mittel, das auf das Gluten befórdemd einwirkt u. aus einem minerał.,
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Perosyd u. zwei anorgan. Phosphaten bestelit. Von gro 13er Bedeutung fiir den Teig 
ist auch die Wrkg. der Sauren, denen gegeniiber die Teigbestandtcile teils hemmend 
wirken (Pnfferwert des Teiges), teils befórdemd, indem sie danach streben, den 
Pufferwert zu iiberwinden. Messungen beiderlei Einww. auf die Saurewrkg. der Teige 
werden gegeben. (Cereal Chemistry 3. 1— 18. Chicago [111.].) R u h le .

W. Tomander, Die Fischabfalluerwertung, Fischmehlfabrilcałion und Ezłraktion  
in Deutschland. Die ernahrungsphysiologischen Eigenschaften der Fischmehle. Sie 
sollen heli u. yon folgender Zus. sein: 58— 68% Rohprotcin, 12— 14% W., 2—4%  
Rohfett, 18— 24% Asche, entsprechend 16— 23% Ca-Phosphat, 1— 2% NaCl. Das 
Rohmaterial, seine Sterilisation, Trocknung sowie die Estraktion sind ausfiihrlich 
beschrieben. Heryorgehoben werden insbesondere App. u. Verff. der Firma ScilLOTTEP.- 
hose  & Co., Wesermunde. (Seifensieder-Ztg. 53. 188— 89. 208, 226— 27. 242— 43. 
257—59.) H e l l e r .

J. F. Tocher, Schwankungen in der Zusammenselzung von Milcli. Ergebnisse 
der Unters. von 676 Proben M ilek  einzelner Kiihe yerschiedener Stamme in Schottland 
wahrend der Jahre 1921— 1922. Auszug aus einem umfangreichen Berichte. Der 
mittlere Gehalt der untersuchten Milche betrug (%) an: Fett 3,953, fettfreie Trocken- 
substanz 8,864, Lactose 4,635, Asche 0,700, Gesamt-N 0,508, Casein-N 0,380, Albu- 
min-N 0,116, Gefrierpunkt 0,548, Refraktion bei 20° 38,275, D .15'5 1,03152. Von den 
Werten fur die fettfreie Trockensubstanz lagen 24,7% unter 8,5%; die Schwankungen 
zwischen dem hochsten u. niedrigsten Werte davon waren etwa 5%. Diese Schwan
kungen lagen bei Lactose zwischen 2,7— 5,5%, Asche 0,47— 0,99, Gesamt-N 0,31— 0,94, 
Casein-N 0,26— 0,64, Albumin-N 0,07— 0,22, D . 1,0255— 1,0361, Refraktion 35,9—40,6, 
Gefrierpunkt 0,50— 0,61°, F ett 1,66— 7,50. (Analyst 51. 146— 49.) R u h l e .

A. Herzfeld, tJber die Umchadlichkeit von Mdassefulter. Eine Probe solchen 
Futters, an dem ein Pferd u. ein Fohlen eingegangen sein sollte, erwies sich nach der 
Unters. von Mangold ais einwandfrei. Sporen des Woizensteinbrandes wurden nur 
>n geringer, ungefahrlicher Menge gefunden. Wahrscheinlich hat der Futterwechsel 
u. die Verabreich\}ng zu groCer Mengen dieses Futters zu den Todesfallen gefiihrt. 
(Dtsch. Zuckerind. 51. 249.) R u h le .

L. H. Fairchild und J. W. Wilbur, Entoltes Sojabohnenmehl und gemahlene 
Sojabohnen ais Eui-eifSersatz fiir die Milchprodulciion. Entoltes Sojabohnenmehl hat 
den gloichen Futterwert wio Leinsamenmehl, bei olhaltigcn gemahlenen Bohnen liegt 
der Wert 2—3% hóher. (Joum. of daisy science 8. 238— 45; Ber. ges. Physiol. 33. 
87— 88. 1925; Lafayette, Indiana, Dep. of daisy husbandry. Ref. K a p f h a m MER.) O p f .

Albert K. Epstein und B. R. Harris, Nachweis Icleinster Mengen Naphlhalins in 
Mehl. Die G e r u c h s p r o b e  fiihrt man in Anlehnung an J a g o  aus, indem man 
50 g Mehl mit 30 ccm W. anfeuchtet u. dann die M. im verschlossenen GefśiBe bei 
37,5° wahrend 2 Stdn. stehen laBt. Dann óffnet man u. riecht. Zum c h e m .  N a c h 
w e i s  e gibt man zu 50 g Mehl in einem 500-ccm-Kolben 100 ccm 10%ig. H2S 0 4, 
beginnt sofort mit Dampf zu destillieren u. schiittelt, um ein gleichmaCiges Gemisch 
zu erhalten. Den Kolben erhitzt man dabei in einem sd. Wasserbade, bis das Destillat 
125 ccm betragt; man zieht es mit 5 ccm Chlf. aus u. troeknet die Lsg. in Chlf. mit 
anhydr. CaCl2. Dann gibt man wenig anhydr. A1C1, in ein Becherglas u. erhitzt bis 
zum Sublimieren. Nach dem Abkiihlen gibt man den getrockneten Chlf.-Auszug 
hinzu u. bringt ihn mit dem Sublimat des A1C13 in Beriihrung. Ist Naphihalin vor- 
Łanden, so entsteht in kurzer Zeit eine Violettfarbung. Das Verf. laCt noch 1,0 bis
1,5 Teile Naphthalin in 100 000 Teilen Mehl, bei Verwendung yon 50 g, erkennen. 
(Cereal Chemistry 3. 60— 62. Chicago [111.].) R u h l e .

H. Eckart u n d  A. Diem, Beiirdge zur Untersuchung von Fruchtsaften. (Ztschr. 
f. Unters. d . Lebensmittel 51. 48— 56. —  C. 1926. I .  2519.) G r o s z f e l d .

214*



3288 HXVI. N a h k d n g s m it t e ł ; G e n u s z m i t t e l  u s w . 1926. I.

J. Ku hl mann und J. Grofifeld, Eine neue K am zahl fiir Milclifett. Zur Ver- 
scharfung der Milchfettbest. in Fettgemischen (vgl. S. 1898) wurde eine neue von 
Buttersaure sehr, von Caprylsaure prakt. nicht beeinfluBte Kennzahl, die „ Butter- 
saurezaM“, ausgearbeitet: 5 g Fett werden wie bei der RMZ. verseift, Seife in 100 ccm 
W . gel. mit 50 ccm verd. H2SO., zers., Fettsauren durch Zusatz von 15 g Na2S 04 
ausgesalzen, Lsg., dann m it 10 ccm Cocosseifenlsg. (10%ig.) versetzt, filtriert, vom 
Filtrate 125 ccm -f- 50 ccm W. dest. u. Destillat (110 ccm) mit 1/10-n. Lauge gegen 
Phenolphthalein titriert. Ergebnis X  1,4 nach Abzug des Leeryers. ergibt die Butter- 
siiurezahl. Im  Dcstillate befindcn sich etwa 96% der vorhandenen Buttersaure. 
Die Zahl betragt fiir Milclifett im Mittel 20, fiir Cocosfett nur 0,9 (wahrscheinlich 
durch Capronsaure bedingt), sie ist in Fettgemischen dem Gehalte an Milclifett bezw. 
Cocosfett prakt. proportional. Aus neuer Buttersaurezahl u. VZ. ist der Milchfett- 
gehalt bei kleinen Mengen bis ^  1% gcnau feststellbar; Tafel zur Ablesimg u. andere 
Hilfstabellen in der Quelle. (Ztschr. f. Unters. d. Lebensmittel 51. 31—42. Reckling- 
hausen.) G r o s z f e l d .

P. J. W ohl, Frankfurt a. M., Konservieren von Darmen. Die frischen Darme 
werden von innen u. aiifcen mit W. gewaschen, gesalzen u. nach Ablaufenlassen der FI. 
mit der fetten  Seite nach auBen in ein dichtes, mit einer Óffnung yersehenes FaB 
gepackt, in welches geschmolzenes F ett in solcher Menge eingefiihrt wird, daB alie 
Zwischenraume zwischen den Darmen von dem F ett ausgefiillt werden. Danach wird 
die Offnung des Fasses dieht verschlossen. (E. P. 241 561 vom 14/10. 1925, Auszug 
veróff. 16/12. 1925. Prior. 14/10. 1924.) OELKER.

F. H. Loring, London, Konsemieren von Mehl oder anderen Nahrungsmilldn. 
Um das Ranzigwerden der Nahrungsmittel oder die Entwicklung von Pilzen darin 
zu verhindern, behandelt man sie mit sterilisierend wirkenden Gasen oder Dampfen, 
wie Stickoxyd, Cl, Sulfurylchlorid, Ozon o. dgl., welche man abwechselnd u. in regel- 
maBigen Zwischenraumen an versehiedenen Stellen der Lagerraume fiir dio Nahrungs
mittel einfiihrt. (E. P. 235 930 vom 15/3. 1924, ausg. 23/7. 1924.) O e l k e r .

Ćtablissements „Nektahr11, Frankreich (Basses-Pyrćnźes), Konzentrierier, un- 
yeranderlicher Kaffeeeztrakt. 50—70% eines konz. Kaffeeauszuges werden mit 20—40% 
karamelisiertem Zueker u. 5— 20% SiiBholzextrakt vermischt. (F. P. 602 793 vom 
31/8. 1925, ausg. 26/3. 1926.) Oe l k e r .

Soc. Franęaise des Produits Alimentaires Azotes, Paris, Fkch-prayarate. 
Fische werden 1—5 Tage bei 37—55° unter Zusatz von 5— 10% N a d  einer kunst- 
lichen Verdauung unterworfen. Das Fischol sammelt sich dann auf der Oberfliiche 
der FI. an u. kann von dort entnommen werden. (E. P. 246148 vom 13/1. 1926, 
Auszug veróff. 17/3. 1926. Prior. 14/1. 1925. Zus. zu E. P. 231864; C. 1925. II. 
1639.) K a u s c h .

T. F. Aston und W. H. Stevens, Bath, Engl., Konsemieren von Eiern. Die Eier 
werden mit einer Pastę uberzogen, welche aus einer Mischimg von 10 Teilen Borsaure 
in Pulyerform, 87,3 Teilen Paraffin u. 2,7 Teilen Bienenwachs besteht. (E. P. 242 780 
vom 22/11. 1924, ausg. 10/12. 1925.) O e l k e r .

Kraft Cheese Company, Chicago, 111., iibert. von: Clarence M. Gere, B rod liead , 
Wiseonsin, V. St. A., Herstellung von Magerlcćise. Man IaBt Magermilcli gerinnen, 
trennt den Quark von der Molkę, arbeitet den Quark gut durch, sattigt ihn sodann 
mit der auf 70° abgekiihlten Molkę, scheidet den iiberschussigen Teil derselben wieder 
ab, erwarmt die Kasemasse u. yerarbeitet sie in iiblicher Weise auf Kase. (A. P- 
1 578 820 Tom 18/5. 1925, ausg. 30/3. 1926.) O e l k e r .

Edward W illiam Coon, Philadelphia, Pa., V. St. A., Verfahren zum Eeifen von 
Kdse. Man unterwirft den Kase bei einer Temp. von 55° F. der Einw. von feuchter 
Luft, (A. P. 1 579 196 vom 27/2. 1926, ausg. 30/3. 1926.) O e l k e r ,
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Harry Holger Hertz, Danemark, HersleUutuj von Futtermittdn in Form von 
Kuchen, Brilcełlen; Pillen u. dgl. Abfalle von Brauereien, Brennereien, Konserven-
fabriken usw. werden im feuchten Zustande einer Pressung unterworfen, bis ihr Wasser-
gehalt etwa 50% betragt. Hierauf vermisoht man sie mit anderen Niihr- u. Fiillstoffen, 
sowie mit geeigneten Nahrsalzen u. bringt sie durch Komprimieren in die gewiinschte 
Form. (F. P. 600 900 vom 18/7. 1925, ausg. 17/2. 1926.) O e l k e r .

Theodor Schweizer, Ziirich (Schweiz), Verhiitung von nachlraglichen Zersełzungen 
in einer Futtermasse, die in einem Siło aufgespeichert ist. Der in der Futtermasse frei 
werdende Pflanzensaft wird verhindert, dureh die Futtermasse zu flieCen u. zwar 
dadurch, daB man in der Hohenausdehnung des Silos eine Anzahl von Ableitungs- 
stellen fiir den Pflanzensaft derart vorsieht, daB gleichzeitig ein Eintreten von Luft 
von auBen durch diese Arbeitsstellen vermieden wird. (Schwz. P. 112 553 vom 19/1.
1925, ausg. 16/2. 1926.) O e l k e r .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
F. Mariani, Die Rentabilitat in modemen Anlagen zur Raffination von pflanzlichen 

Olen. Beschreibung modemer Anlagen. Erparnisse lassen sich machen bei Arbeiten 
in Kesseln mit hohem Druck, bei Verwendung von Turbinen zur Dampfbehandlung. 
Wasserdampf muB durch Oborflachenkondensatoren u. Kiihltiirme wieder gewonnen 
werden, die Neutralisationsmittel durch Aussalzen der entstandenen Seifen u. Aus- 
zentrifugieren. (Giorn. di. Chim. ind. ed appl. 8. 8— 11.) G r i m m e .

Hecking, Neueres auf dem Gebiete der Fetlchemie. Kurze Zusammenstellung der 
Verff. zur Ólhurtmig u. Oxydation ton  Mineralolen. Letztere ist noch ohne tochn. u. 
wirtsehaftlichc Bedeutung. (Osterr. Chem.-Ztg. 29. 54— 56.) G r o s z f e l d .

I. Lifschiitz, Verfahren zur Bleichung des Wollfdles. In Trockenseife uberfuhrtes 
Wottfelł (D. R. P . 324667; C. 1920. IV.512) liiBt sich durch Einw. von Luft u. Licht 
leicht bleiclien. Das Prod. cignet sich zur Herst. von Toiletteseifen. (Chem.-Ztg. 50. 
245—46. Hamburg.) JUNG.

Clarence W . Benedict, Berulit die Bleichwirkung von Fullererde auf Ozydation 1 
Die von W essoN1 geauBerte Ansicht, daB der Adsorption eine Oxvdation der Farb- 
stoffe voraufgehe, sucht Yf. durch Verss. zu bekraftigen. In C 02-haltigem W. wurden 
Erdproben m it 1J20-n. Lsgg. von Mohrschem Salz gesehiittelt u. durch Titration mit 
K5In04 der 0-Verbrauch gemessen. Er steigt mit der Temp. in ziemlieh derselben 
Weise wie die BleichwTkg. Mit H  behandelte Erden oxydiertcn nicht mehr u. zeigten 
verminderte Bleichwrkg. Vf. betrachtet die Oxydationskraft ais ein MaB der Bleich-
wrkg., was an Hand einer Tabello yerschicdener Erden erlautert wird. (Journ. Oil
Fat Ind. 2. 62— 64. 1925.) H e l l e r .

George S. Jamieson und W alter F. Baughman, Die chemische Zusammensetzung 
von kałifomischem Olivenol. Die Kennzahlen des Oles stimmen mit denen n. italien. 
Olivenoles iiborem. Trennung der Sauren nach der Pb-Salz-Athermethode. Die 
lrennung der gesatt. Sauren geschah durch fraktionierte Dest. der Methylester unter
6 mm Druck. Es ergibt sich danach folgende Zus.: Glyceride der Ólsaure 8 4 ,4 % , 
der Linolsaure 4 ,6 % , der Myristinsaure Spuren, der Palmitinsaure 6 ,9 % , dor Stearin- 
saure 2,3% > der Arachinsaure 0,1% » ferner 1 ,0 %  Unverseifbares. (Journ. Oil Fat 
Ind. 2 . 40— 44. 1925.) H e l l e r .

Walter F. Baughman und George S. Jamieson, Die chemische Zusammensetzung 
tloMenischen Bitonto-Olivenoles. Ein Vergleich mit den Zahlen von kalifom. Ol (vgl. 
vorst. Ref.) zeigt mir geringe Unterschiede. Das italien. Ol enthalt 2°/0 mehr gesatt. 
Sauren, seine Zus. ist: Glyceride der Olsauro 83,1%, der Linolsaure 3,9%, der Myristin
saure Spuren, der Palmitinsaure 9,2%> der Stearinsaure 2,0%, der Arachinsaure 
0>2%, ferner 1,1% Unrerseifbares. (Journ. Oil Fat Ind. 2. 110— 11. 1925. Bureau 
of Chemistry.) H e l l e r .
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Ad. Griin, Uber chinesisches Holzol. Bemerkungen zum Aufsatz von W. Nagel w id  
J. Grup. Polemik gegen N a g e l  u . G r u s s  (vgl. S. 2158). Die Yoraussetzung dieser 
Autoren, die Elaostearinsiiure sei zweifach-ungesiitt., ist durch B oE S E K E N  u. R a v e n s - 
w a a y  (Bec. trav. chim. Pays-Bas 44. 241; C. 1925. II. 107) u. durch eigene Befunde 
des Vf. widerlegt. Die Elaostearinsiiure ist ClsH30O2. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 381. 
Schreckenstein.) H e l l e r .

C. K. Mc W illiams, FarbendTiderungen in Olivenól. Die Farbę des 01ivenóles hangt 
zunachst ab vom Reifegrad der Fruchte u. der Art der Olgewinnung. Vf. zeigt durch 
zahlreiche Verss., daB aufierdem dio Verpackungsart von groBem EinfluB sein kann. 
Alle nicht vollig neutralen Ole, selbst solche mit 0 ,1 %  freier Silure, veriindern ihre 
gelbe Farbę in Griin, wenn sie mit metali. Sn in Beriihrung sind. Die Tiefe der griinen 
Verfarbung wiichst mit dem Gehalt an freier Saure u. ist durch einen Reduktions- 
prozeB bedingt, denn im Licht kehrt die gelbc Farbę wieder. Daher tritt in Glas- 
flaschen keine Farbenanderung ein, wahrend in WeiBbleehbiichsen immcr Griinfarbung 
auftritt, wenn nicht sehr hellgelbes oder neutrales Ol gefiillt wurde. (Journ. Oil Fat 
Ind. 2 . 112— 19. 1925. San Francisco [Calif.], C u r t i s  & T o m p k i n s .) H e l l e r .

C. A. Lathrop, Die Macadamianu/3 und ihr Ol. Die in Queensland beheimatete 
„Busch-“ oder ,,Possum“-NuB von Hacadamia ternifolia F. V. 31. wird neuerdings 
auch auf Hawaii angebaut. Auf 70,9% der sehr harten Sehale entfallen 29,1% Fleisch 
von der Zus.: Rohprotein 8,6%, Rohfett 76,5%, Rohfaser 1,7%, Asche 1,9%, Kohle- 
hydrate 8,2%, Feuchtigkeit 3,1%. Das ProBól ist fast farblos, fast neutral, Kalte- 
punkt 0, D.15i5 0,9141, nD =  1,4698, VZ. 193,7, Jodzahl 74,2, E. — 12,2°, 0,32% Un- 
verseifbares. (Journ. Oil Fat Ind. 2 . 44—46. 1925. San Francisco, Calif., C u r t is  
& T o m p k i n s .) H e l l e r .

L. Margaillan, Chemische Untersuchung einiger tropischer Ólfruchte, insbesondere 
aus franzosischen Kolonien. Unter Mitarbeit von Gontard, Martin, A. Moitessier, 
Blaąuier, Corrieras, Meyer, G. Moitessier und Neyret. Es sind mitgeteilt die Zus. 
der Fruchte u. die gesamten Kennzalilen ihrer Ole bezw. Fette von: Indochinesischer 
Copra, Babassu, Baillondla tozisperma, Tamanu (Calophyllum Inophyllum), Sakoa 
(Sderocarya Caffra), Lorbeer, Katoka (Treculia Perrieri Jum.), Yoandzu (Voandzeia 
subterranea). Einzelheiten im Original. Hervorzuheben ist der Unterschied der ver- 
schiedenen Coprararietaten Indochinas, der nicht in der Trocknung, sondern in der 
Frucht selbst begrundet ist. (Ann, du Musee Colonial Marseille [4] 3. Nr. 2. 5 20.
1925. Marseille.) H e l l e r .

A. Eibner, Zum Oltrocknen. Kritik der Arbeit von L. A u e r  (S. 2854). Wer sich 
techn. in die Priifung u. Anwendung von Mai- u. Anstrichmitteln eingearbeitet hat, 
ist nicht mehr unbedingter Anhanger der alten Auto-Oxydationshypothese, wenn er 
auch noch nicht zu ihrem Leugner geworden ist. (Farben-Ztg. 31. 1398— 99.) ist-

Piętro Saccardi, Uber eine sehr scharfe Reakłimi auf Sulfurole. 5 g Bleiseife 
werden in 100 ccm reinstem Bzl. gel. Andererseits lost man 30 g KOH in 100 g A. (9o ). 
Zu 1 eem O l gibt man je 1 ccm alkoh. KOH u. Pb-Lsg. u. erhitzt zum Sieden. Bei 
Anwesenheit von Sulfuról tritt zunachst Schwarzung, darauf Nd. von PbS ein. Em- 
pfindlichkeitsgrenze 1%. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 8. 11. Camerino.) G r IMME.

Archibald Rayner, Die Itanzidit&t von Seifen und Olen und die spontane Erhitzung 
von Seifen. Ubersicht iiber nouere diesbeziigliche Arbeiten, vorwiegend der deutschen 
Literatur. Neutralitat der Seife begunstigt die Ranziditat, tier. Fette werden weniger 
leicht ranzig ais vegetabil., yon donen nur die hochgepreBten Stearine bestńndig sind, 
was Vf. auf das Yorhandensein der Isoólsaure zuriickfuhrt. Die Selbsterhitzung ist 
wahrscheinlich eine gesteigerte Ranziditat, die moglicherweise von Metallspuren 
(Fe) katalyt. beeinfluflt wird. (Perfumery Essent. Oil Rccord 17- 120— 23.) HELLER.

Julius Schaal, Zur Seifmherstdlung, insbesondere zur Seifentrocbmng. Die in 
Deutschland haufige Ranziditat u. Fleckenbildung, die in Amerika bei sc h em at.
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Arbeit mit groBen Sucłen fast unbokanut ist, fiihrt Vf. auf die Trooknung zuruck, 
die langsam uad.bei maBigen Tempp. geschehen soli. Aus weiteren polem. Erórterungen 
ist erwiihnenswert, daB die von B e i e r s d o r f  & Co., A.-G., hergestellte Niveaseife 
aus dermatolog. Griinden mit 10% Ricinusól, aber mit hóekstens 3% Cocosól her- 
gestelłt wird. (Seifensieder-Ztg. 53. 239— 40.) H e l l e r .

Ernst Schiftan, Die Parfumierung der Toilelleseifen. Die die Qualitiit des Duftes 
bedingenden Umstande, seine Haltbarkeit, fiir billige Seifen yorwiegend in Betraclit 
kommende Duftstoffe u. die chem. Veranderungen im fertigen Stiick werden be- 
schrieben. (Seifensieder-Ztg. 5 3 . 240— 42. 256— 57. Charlottenburg.) H e l l e r .

O. Hausamann, Zur Destillation der Fettsauren. Bei Kiihlung mit W. erhalt man
nicht so helle u. starker duftende Destillate ais bei Luftkiihlung. Luftkuhlung mit 
mchreren Auslaufen erlaubt fraktioniertes Auffangen des Destillates, so daB die zuletzt 
kondensierenden farbigen u. duftenden Anteile getrennt gehalten werden konnen. 
Vf. beschreibt u. bildet ab einen liegenden Luftkuhler, der demgemaB arbeiten soli. 
(Chem.-Ztg. 50. 41— 42. Disentis.) H e l l e r .

C. Stiepel, Neuerung auf dem Oebiel der Krystallsodafabrikation. Kurze Beschrei
bung eines von der Firma F r i e d r . H e c k m a n n , Berlin SO 16, gebautcn App. zur 
kontinuierlichen Krystallisation von Na2C03. (Seifensieder-Ztg. 5 3 . 224— 25.) H e l l e r .

Fr. Ortner, Selbsltatige Waschmitłel und die Herstełlung hałtbarer Seifenpulver 
mit Sauerstoff enłwickelnden Zusatzen. Wichtig ist ein Schutz der O abgebenden Stoffe, 
z. B. yon Perborat, gegen die organ. Seifenanteile beim Lagern. Die Firma K i r c h - 
HOFF & N e i r a t h , Berlin, yertreibt deshalb ein durch dlinne Wassorglasumhiillung 
stabilisiertes Perborat. Das D. R. P. 415124 (C. 1925. II. 1400) bedient sich ebenfalls 
des Wasserglases zum Schutz von Seife. Vf. glaubt, daB seine Methodik auch der 
Darst. yon P e r s i 1 zugrunde liegt u. skizziert den wahrscheinliehen Fabrikationsgang 
dieses Waschmittels. (Seifensieder-Ztg. 52. 635— 36.) H e l l e r .

H. P. Kaufmann, Weitere Versuche zur Bromometrie der Fette. Lsgg. von Br, 
in CC14 nahmen in 56 Tagen um 1%, in Eg. um 1,6%, in CS2 um 22,1%, in Chlf. um 
21,5% im Titer ab; bei CH3OH u . A. yerlangsamte sich die anfangs schnelle Titer- 
abnahme allmahKch, Ursache B. von HBr; dagegen wrar Br2 in m it N aB r gesattigtem 
CH^OH weitgehend titerbestandig, hellgelb von Farbę u. fast geruchlos. Die Lsg. 
bildet eine fiir die Bromometrie heryorragend geeignete Titerfl., die folgendes Gleich- 
gewicht enthalt: Br2 -f- Br' Br3'. Bei Bromierungen mit dieser Lsg. ist aueh 
der EinfluB des Lichtes gegeniiber anderen Lsgg. gering. Herst. der Lsg.; CH3OH 
nut NaBr sattigen, Bra bis 0,1-n. zusetzen, Einstellung jodometr. oder mit As20 3. 
Best. der bromometr. Jodzahl: 0,1— 1 g Fett in 15 ccm Chlf. lósen, 40 ccm Br-Lsg. zu- 
geben, nach 20 Min. bis 2 Stdn. (je nach zu erwartender Jodzahl) jodometr. oder 
nut As20 3 zuriickmessen. Bei Zimtsaure, Antipyrin, (3-Naphthol, Salicylsaure theoret. 
Werte, bei Fetten ahnliche Zahlen wie nach H a n u s . (Ztschr. f. Unters. d. Leben3- 
mittel 51. 3— 14. Jena, Univ.) GROSZFELD.

C. Baumann, J. Kuhlmann und J. GroBfeld, Die Cocosfett- und Milchfett- 
bestimmung nach Bertram, Bos und Verhagen. Naehpriifung der Methode an G e- 
mischen von Cocosfett mit Milchfett bestatigten die Angaben von BERTRAM , B o s  
u. V e r h a g e n  (Chem. Weekblad 20. 610; C. 1924. II. 563). Das Verf. ist besonders 
auch fur Milchzuckerwaren u. Milchgebdck geeignet. Kakaofett hat eine sehr niedrige 

(vgl. K u h l m a n n  u . G r o s z f e l d , S . 1900 u. 1898). Hinweis auf mógliche Yer- 
emfachungen (vgl. B e r t r a m , VAN d e r  S t e u r  u. V e r h a g e n , S . 1325). Nachteile 

"V erf. sind Benótigung von wenigstens 20 g Fett, Zeitdauer der Ausfuhrung. 
(Ztschr. f. Unters. d. Lebensmittel 51. 27—31. Reeklinghausen.) G r o s z f e l d .

Glenn H. Pickard, Bestimmung der Jodzahl und der Satzbildung von Leinol. Be- 
ncht uber Arbeiten der A m e r i c a n  S o c i e t y  f o r  T e s t i n g  M a t e r i a l s . Die 
Methode von W i j s  ist allgemeiner anwendbar u. wird empfohlen. Die damit
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gefundenen Jodzahlen liegen durchweg ca. 4,5% lioher ais die ebenfalls wohlyerwend- 
baren Zahlen nach H a n u s . —  Eine exakto u. befriedigende Methode zur Best. der 
satzbildenden Bestandteile von Leinół ist bislang nicht gefunden worden. (Journ. 
Oil Fat. Ind. 2. 57—62. 1925.) H e l l e r .

W . H. Simmons, Die Bewertung ton Srifen im  Handel. Die rein chem. Kenn- 
zeichnung der Zus. von Seifen kann nicht aOein ais WertmaBstab dienen. Wichtig 
ist die Best. der Reinigungswrkg. mittels Oberflachenspannung der Seifenlsg. nach 
H i l l y e r  (Journ. Americ. Chem. Soc. 25. 1256) oder mittels der Kohlezahl nach 
Mc B a in  (Journ. Soc. Chem. Ind. 1923. 373; C. 1923. III. 1127), dereń Ermitt- 
lung kurz beschricben ist. (Perfumery Essent. Oil Record 17. 118 bis 119.) H e l l e r .

Akt.-Ges. fiir Chemiewerte, Mainz, Reinigen von Olen. Zur Reinigung der 
Ole werden poróse Substanzen, wie Kieselgur, kolloidale SiOa usw., verwendet, welche 
mit kleinen Mengen H 2S 0 4 impragniert sind. (E. P. 239 169 vom 6/4. 1925, Auszug 
veróff. 21/10. 1925, Prior. 27/8. 1924.) O e l k e r .

Georges Felizat, Frankreich (Bouches-du-Rhóne). Oemnnung des Oles aus Oliuen- 
ólpreflruckstanden. Man trennt den Ruckstand yon den holzigen Bestandteilen der 
Kerne, trocknet das Fruchtfleisch u. fiihrt es durch eine kontinuierlieh arbeitende 
Presse. Man erhalt auf diese Weise fast die Gesamtmenge des in dem Ruckstand 
noch enthaltenen Oles. (F. P. 602 650 vom 3/12. 1924, ausg. 23/3. 1926.) O e l k e r .

K. K. Stamsó, Stockholm, Yeredelung von Olen u. Fetlen. Um die a n tira c h it . 
u. Wachstumswrkg. yon Olen u. Fetten fiir Nahrungsmittel zu steigern, werden diese 
Ole u. Fette in fl. Zustande in diinnen Schichten mit ultravioletten Strahlen oder 
anderen Strahlen kurzer Wellenliinge hóchstens eine Stde. lang ausgesetzt. (E. P- 
246 473 yom 20/1. 1926, Auszug yeroff. 24/3. 1926. Prior. 26/1. 1925.) K a u s c h .

Mary Fulford Foster, Washington, Col., iibert. yon: Hermann Bollmann, 
Hamburg, Yerlesserung der Hallharkeit wm Speiseolen u. dgl. Man setzt den in iiblicher 
Weise raffinierten Olen eine kleine Menge Lecithin (0,05— 1%) zu. (A. P. 1575 529 
yom 28/5. 1925, ausg. 2/3. 1926.) " O e l k e r .

Fr. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Magdeburg-Buckau, Oemnnung von Tran und 
anderen Fischolen. DasWallfisehfleisch o. dgl. wird zwischen mit Zahnen besetzten PreC- 
walzen liindurchgefiihrt. (E. P. 235 550 yom 28/5. 1925, Auszug yeroff. 6/8. 1925. 
Prior. 10/6. 1924.) OELKER.

Chemical Engineering (Manchester), Ltd., J. W. Spensley und J. W. Batters- 
hy, Manchester, Gewinnung von Tran oder anderen animalischen Olen aus W aljischr 
speck u. dgl. Das in Stiicke geschnittene Rohmaterial wird in einer S tiftscheiben- 
muhle, welche in der Min. etwa 3000 Umdrehungen macht, u. an ihrem ganzen Umfang 
mit einem Austrittsschlitz yersehen i s t ,  behandelt. Das dadurch g ro C ten te ils  von 
Ol befreite Materiał wird dann noch einer Pressung unterworfen. (E. P. 2412/6  
yom 16/7. 1924, ausg. 12/11. 1925.) OELKER.

Carl Albert Henry, Charles Gaisford Curtis, Edgar Nicholas van B ergen , 
Phillip Tuggles Clay, Andrew G. Mc Carthy, Ezra T. Stimson und E u g en e  
Alphonce Sprague, San Francisco, Calif., Seifenpraparat. Seifenspane u. Na2C03 
werden in sd. W. gelost, worauf man die Lsg. mit einer Wasserglaslsg. yermischt u. die 
Mischung durch Kochen bis zur gelatinosen Konsistenz konz. (Aust. P. 18 688 ' oin 
15/7. 1924, ausg. 6/8, 1925.) O e l k e r .

W- C. H. Pataky, Haag, und F. 3. Nellensteijn, Delft, Holland, FetUauren. 
Bei der Herst. yon Fettsauren durch Oxydation von KW-stoffen mittels oxydieren 
wirkender Gase, werden die Fettsauren wahrend des Prozesses abdestilliert. Zu diesem 
Zweck wird das oxydierende Gas mit einem h. Verdiinnungsmittel, z.. B. iiberhitztem 
Dampf, gemischt, oder es wird hocherhitzte Luft yerwendet, dereń N ais Yerdiinnungs
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mittel wirkt. Die Rk. wird yorzugsweise bei Tempp. zwischen 200 u. 250° durchgefuhrt. 
(E. P. 239 178 yom.21/7. 1925, Auszug yeroff. 21/10. 1925. Prior. 27/8. 1924.) Oe l .

Frank Harol Clause, London, Reinigungsrnitld, bestehend aus einem wasser- 
freien Al-Silicat u. einer (neutralen) Seife in konz. Lsg. Das Prod. dient zum Reinigen
u. Polieren von Metallen (insbesondere Ag). (Aust. P. 18 789 vom 24/7. 1924, ausg. 
8/1. 1925.) K a u s c h .

H. C. Wilson, Kendal, Westmoreland, Reinigungsmitld, welehe dadureh erhalten 
werden, daB man eine Lsg. eines Alkalis mit einer Lsg. eines Harzes oder einer Fett- 
saure in einem Chlorkohlenwasserstoff, z. B. Trichlorathylen, vermischt. (E. P. 235 265 
yom 3/3. 1924, ausg. 9/7. 1925.) O e l k e r .

Hertha Harries, Berlin-Grunewald (Erfinder: C. Harries, Berlin-Grunewald), 
Iteinigung von Seifenlósungen, 1. dad. gek., daB man die zu reinigende Lsg. zwischen 
zwei Elektroden der Einw. des elektr. Stromes unterwirft. 2. dad. gek., daB die zu 
behandelnde FI. zur Erleichterung der Olabscheidung erwarmt wird. Man erhalt hier- 
durch aus schlechtschaum ender Seifenlsg. solche mit ausgezeichnetem Schaumver- 
mogen. (D. R. P. 424 409 KI. 23 e yom 23/8. 1922, ausg. 30/3. 1926.) O e l k e r .

Louis G. Bourgoiń, Montreal, Quebec, Canada, Herstellung von Kondensations- 
produkten aus Acetylen und Fetten. Man behandelt tier. oder pflanzliche Fette, bezw. 
Fettsauren u. Glycerin mit Ca-Carbid in Ggw. yon W. oder Dampf, bei erhóhter Temp. 
unter gewohnlichem oder erhóhtem Druck. — Z. B. werden die Fette oder Fettsauren u. 
Glycerin mit Ca-Carbid u. Wasserdampf 2 Stdn. im Autoklaven auf 180—r250° erhitzt. 
Hierbei lagert sich das nascierende C2/ / a unter Abscheidung von Ca(OH)2 an das bzgl. 
Fett an. Man kiihlt auf ca. 80° ab u. entfernt das yiscose Reaktionsprod. aus dem Auto- 
klayen. Beim Erkalten erstarrt es zu einer piast., in der Warme knetbaren u. forrn- 
baren, in W., Aceton, A., NH3 unl., in CCI.,, CS, u. A., 1. M . Die Prodd. finden ais 
elektr. Isoliermittd oder ais Kautschukersatz techn. Verwendung. (A. P. 1 567 785

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
C. Still, Bestimmung des Wdrmeverbrauches bei der Yerkokung. (Gliickauf 62.

Louis Burgess, Das Chlor in der Petroleumindustrie. Die in den Rohgasolin- u. 
Kerosindestillaten enthaltenen ubelrieclienden Mercaptane werden durch NaOCl oder 
CaOCl2 unschadlich gem acht, wobei sich Alkyldisulfide, W. u. NaCl bezw. CaCl2 bilden.

A1C13 bildet mit den im Petroleum enthaltenen KW-stoffen der Paraffin- u. Naphthen- 
reihe braune bis scliwarze Additionsverbb. Durch Hydrolyse wird daraus nicht das 
ursprungliehe, sondern ein dunkles yiscoses Ol gewonnen. — Beim Erhitzen zerfallen 
die Additionsverbb. in einfachere KW-stoffe u. ein Teil des A1C13 wird wiedergewonnen. 
Bei Ggw. yon uberschussigem Ol findet ein KreisprozeB statt, bei dem ein groBer Teil 
des Ols in KW-stoffe yon niedrigerem Kp. umgewandelt wird; er wird zur Gewinnung 
von Gasolin benutzt. (Trans. Amer. Electr. Soc. 49. 4 Seiten. Elizabeth, N. J., Standard
Oil Co. Sep.) r . S c h m id t .

E. Belani, Billigere Kalte Jur die Paraffinfabrikation. Rechner. Betrachtungen, 
die die tlberlegenheit einer Abdampfkaltemaschine zeigen, die yon einer Auspuff- 
maschine betrieben wird. Beschriebcn u. empfohlen werden die „Abdamos“- Anlagen 
vonC. S e n s s e n b r e n n e r . (Ztschr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 46. 161— 63. Villach.) H e l l .

A. E. Dunstan und R. W . L. Ciarkę, Schmierdle. Ihre Eigenschaften und An- 
uzndungen. Vortrag iiber die Gewinnung u. Nomenklatur der minerał. Schmieróle, 
Best. u. Bedeutung der Viscositiit, hydroaromat. Bestandteile u. ihre Wrkg., sowie 
iiber die Haupttheorien des Schmieryorgangs. (Chem. Trade Joum. 78. 375

vom 23/10. 1924, ausg. 29/12. 1925.) SCHOTTLANDER.

453—58. Recklinghausen.) B e h r l e .

bis 377.) H e l l e r .
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Bernard Jousset, KontroUe der Verbrennung in  den Explosionsmotoren durch 
Analyse der Aitspuffga.se u. die Ferbrennungsdiagramme. (Chaleur et Ind. 7- 124 
b is 126.) B o r n s t e i n .

—, Vorschriflen, torgeschlagen in Verfolg der Telradthylbleiuntersuchung. Es werden 
die Vorschriftcn zur Regelung der Art u. Weise des Zusatzes von Tetradlhylblei zu 
Brennstoffen wiedergegeben, die einheitlicli in den Vereinigten Staaten zur Anwendung 
gelangen sollen. (Ind. and Engin. Chem. 18. 432— 33.) B e h b l e .

J. Dautrebande, Fliissige Brennstoffe: M asut und Palnidl. Besprieht die be- 
kannten Untersuchungsmethoden der beiden Ole. (Chaleur et Ind. 7. 187—90.) B ó r n .

A. de Zawaritzky, Graphische Methode zur Heizicertbestimmung der Kohle. Auf 
acht Kurventafeln, die unter Zugrundelegung der Hcizwertformel von GoUTAL kon- 
struiert sind, soli aus den Zalilen fiir den Gch. der Kohlen an Asche u. fliichtigen 
Bestandteilen der Heizwert abgeleitet werden. (Chaleur et Ind. 7- 191—99.) B ó r n .

Hans Broche, Schmelzpunkte ton  Kohlenasćhen. Berichtet uber neuere Unterss. 
auf diesem Gebiete, insbesondere uber die Arbeit von SlN N A T, O w L ES u. SlMPKIN 
(Joum . Soc. Chem. Ind. 42. T 2 6 6 ;  C. 1924. II. 776). (Arch. f. Warmewirtsch. 7. 
99— 102.) B o r n s t e in .

Gustav Egloff uńil Jacąue C. Morrell, Bestimmung ton ungesaltigten, aroma- 
iischen, hydroaromalischen und Paraffinkohlenwassersloffen in Motorbrennstoffen und ihre 
automoliten Aquivalente. Vff. beschreiben ein Verf. zur Best. obiger 4  Arten von KW- 
stoffen in Ggw. voneinander, insbesondere in Motorbrennstoffen, u. zur Ermittlung 
ihrer detonationsverhindemdcn Eigenschaften. Ungesatt. KW-stoffe werden bestimmt 
mittels H2S 0 4-Absorption u. Polymerisation; aromat. KW-stoffe durch Nitrierung; 
Naphthcne mittels des Anilinindex u. die Paraffine aus der Differenz. Die aromat. 
KW-stoffwerte von Mischungen u. die hochstmógliche Kompression wurden nach 
RlC A RD O s Angaben fiir Toluol (Inst. of Petroleum Techn., Report of Empire Motor 
Fuels Committee, SS. 84, 85 , 145) ermittelt. An Motoryerss. wurde dio Antiklopfwrkg. 
einiger Gasoline in Bestatigung der chem. Analyse festgestellt. (Ind. and Engin. Chem. 
18. 354— 56. Chicago [Ul.], Universal Oil Prod. Co.) B e h r l e .

Fritz Seidenschnur, Freiberg i. Sa. und Hermann Pape, Oker a. Harz, Agglo- 
merieren ton Kohle, dad. gek., daB man h. neutrale Gase auf kurze Zeit in solcher 
Menge durch die Kohle hindurchdriickt oder hindurchsaugt, daB die in der Kohle 
enthaltenen fliichtigen Bestandteile, insbesondere die Teerbildner, sich rasch zersetzen
u. bei der Zers. festen Kohlenstoff in genugender Menge ausseheiden, um eine wirk- 
same Zusammenbindung der einzelnen Kohlenteile hervorzurufen. (D. R. P- 427 271 
KI. 10 b vom 5 /7 . 1924, ausg. 2 9/3 . 1926.) O e l k e r .

Friedrich W ilhelm Brandes, Solvesborg, Schweden, Herstdlung e in es  fur Stavb- 
feuerung geeigneten Brennstoffs. (D. R. P. 427 272 KI. 10 b vom 10/5. 1923, ausg. 
3 0 /3 . 1926. — C. 1926. I .  2272 .) O e l k e r .

Leland L. Summers, New York, Kiinstlicher Brennsloff, welcher dadurch er
halten wird, daB man ein kohlenstoffhaltiges Materiał, z. B. Staubkohle, mit einem 
Lósungsm., z. B. Phenol, behandelt, um die 1. Elemente zu extrahieren, die erhaltene 
Lsg. mit Pech yermischt, den Extraktionsruckstand der Dest. unterwirft u. die zuruck- 
bleibende komprimierte M. mit jener Mischung iiberzieht. Es wird ein Brennstoff 
von anthracitahnlicher Beschaffenheit erhalten. (A. P. 1 5 7 6 2 5 3  vom 29/9 . 1921, 
ausg. 9 /3 . 1926.) O e l k e r .

L’Air Liguide, Soc. an. ponr Ffitude et l ’Exploitation des Procedes Georges 
Claude, Paris, Geioinnung ton Wasserstoff und Methan gegen Ende der Steinkohlen- 
destiUaiion. Man spiilt gegen SchluB der Dest. die Retorten oder Ofen durch einen 
Strom roń am besten uberhitztem N2 oder Luft aus. (F. P. 602419 vom 28/11. 1924, 
ausg. 18 /3 . 1926.) K a u s c h .
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Aktiengesellschaft fiir Brennstoffvergasung, Berlin (Erfinder: Otto Hub- 
mann, Frankfurt a. M.,), Sćhwdverfahren fiir backende Steinlcóhle, dad. gek , daB die 
frische Besehickung des Schwelers auf etwa 300° vorgewarmt u. sodann, bevor sie in 
die Schwelzone gelangt, zwecks Beseitigung der Backfahigkeit der Steinkohle in einer 
dazu genugend lang bemessenen Zwischenzone ausreiehend lange auf jener Temp. 
gehalten wird, wozu der h. Wrasen aus der Vorwarme herangezogen wird. (D. R. P. 
426 690 KI. 1 0 a vom 1/11. 1921, ausg. 16/1. 1926.) O e l k e r .

S. R. Illingworth, Glamorgan, und Illingworth Carbonization Co. Ltd., Man
chester, Verkohlter Brennstoff. Man benutzt zu dessen Herst. einen Retortensatz 
mit Retorten aus Backstein, die durch Eisenplatten in einzelne Retorten geteilt sind, 
die die abgemessenen Mengen Kohle aufnehmen. (E. P. 223 624 vom 23/5. 1923, 
ausg. 20/11. 1924.) K a u s c h .

International Combustion Engineering Corporation, New York, iibert. von: 
W. Runge, East Orange, N. J., V. St. A., Verschwden von Kohle. Man unterwirft 
pulverisierte Kohle an der Luft einer Vorwarmung bei etwa 650° F. u. IaBt sie dann 
in fein verteilter Form durch einen aufsteigenden Gasstrom hindurehfallen, welcher 
eine Temp. von 850 u-. l'l75° F . besitzt. (E. PP. 242 621 u. 242 622 vom 26/10. 1925, 
Auszug veróff. 6/1. 1926. Prior. 6/11. 1924.) O e l k e r .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Kuhlen von Koks und 
Gasgewinnung. Man IaBt C02 oder ein an solchem reiches Gas durch den gliihenden 
Koks strómen. (E. P. 245 702 vom 15/10. 1925, ausg. 4/2. 1926.) K a u s c h .

Kohlenscheidungs- Ges., Berlin, Behandlung von Halbkoks. (Kurzes Ref. nach
F. P. 583 694; C. 1925. II. 119.) Der von Asche u. Verunreinigungen befreite, pulver- 
formige Halbkoks wird brikettiert oder zu Bogenlampenkohlen, Elektroden usw. 
Terarbeitet. (E. P. 241262 vom 11/7. 1924, ausg. 12/11. 1925.) O e l k e r .

Milon James Trurnble, Amerika, Herstellung von Koks. Man beschickt eine 
Retortę mit einem kohlenstoffhaltigen Materiał, z. B. Lignit, u. fiihrt h. Dampfe in 
die Retorto ein, dereń Temp. ausreicht, um die Besehickung von ihren fiuchtigen 
Bestandteilen zu befreien; danach leitet man einen fl. KW-stoff in die M. u. bringt 
diese auf eine Temp., bei welcher eine Spaltung des fl. KW-stoffs erfolgt. (F. P. 
600 421 vom 8/7. 1925, ausg. 6/2. 1925.) O e l k e r .

Evence Coppee & Cie., Belgien, Entfernen von Kohle aus den Gasverieilungsrohren 
der Koksofen. Durch einen Ventilator wird Luft unter Druck in ein Rohrsystem ein- 
gefiihrt, das mit den Verteilungsrohren durch eine Reihe von Hahnen in Verb. steht. 
(F. P. 601 946 vom 10/8. 1925, ausg. 10/3. 1926. Belg. Prior. 12/9. 1924.) K a u s c h .

Max Klotzer, Dresden, Erzeugung ton  brennbaren Gasen aus einem Gemisch von 
kohlenstoffhaltigem Staub und Sauerstofftragem in einer geschlossenen Kammer. (D. R. P. 
422 663 KI. 24 e vom 19/8. 1922, ausg. 5/12. 1926. —  C. 1926. I. 1341.) O e l k e r .

Friedrich Jahns, Georgenthal, Thiir., V er gasen von wasserreichen Brennstoffen 
tn mehrkammerigen Iiinggaserzeugem zur Gewinnung wasserdampfarmer Schwelgase, 
dad. gek., daB die alteste Kammer nach Beendigung des Schwelens u. nach ihrer 
W iederbeschickung aus dem Ring ausgeschaltet u. ais Vortrockenkammer unter Aus- 
stoBung der Gase u. Dampfe betrieben u. darauf nach Wiedereinschaltung in den 
Ring an die Schwelleitung angesehlossen wird. (D. R. P. 427 115 KI. 24 e vom 26/1.
1924, ausg. 23/3. 1926.) O e l k e r .

Koppers Co., Pittaburgh, Pennsylvan., iibert. von: Frederick W. Sperr jr., 
Pittsburgh, Beseitigung von Schwefdwasserstoff aus Kohlengasen. Um die Luft, die 
den H2S aus Kohlengas beim Regenerieren der Na2COa-Lsgg. aufgenommen hat, die 
zur Adsorption der H 2S gedient haben, vom H 2S zu befreien, wird sie mit einer Fl. 
gewaschen, die frisch gefałltes Fe enthalt. (A. P. 1578  560 vom 6/6. 1924, ausg. 
30/3. 1926.) K a u s c h .
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Serban George Cantacuzene, Rumiinien, Verhinderung der Verlusle durch 
Verdampfung von Rohpelróleum und seiner Derivate in  Metallbehdltern. AuCen werden 
die Behalter mit 4 Schichten von Anstrichen versehen. (F. P. 601786 vom 22/5.
1926, ausg. 8/3. 1926. Ruman. Priorr. 31/5. u. 2/6. 1924.) KAUSCH.

A. Riebeck’sche Montanwerke Akt.-Ges., Halle a. S., Raffination von Kohlen• 
wasserstoffen. Die KW-stoffe, wie Mineralole, werden mit Antimonhalogeniden in 
fein verteilter oder verd. Form behandelt. — Es wird der gleiche Erfolg erzielt, wie 
bei Anwendung von Zirmtctrahalogcniden oder den Halogenverbb. des Titans gemaB 
dem Hauptpat. {D. R. P. 427 285 KI. 23 b vom 22/3. 1925, ausg. 27/3. 1926. Zus. 
zu D. R. P. 421858; C. 1926. 1. 1343.) O e l k e r ,

K. Cos, London, und P. J. Mc Dermott, Manchester, Reinigen von Kohlen- 
loasserstoffólen von ikren gummiartigen Bestandteilen durch Dest. in Ggw. fester 
Adsorptionsmittel (Bauxit, Kaolin, Seifenstein, Erden, Ton usw.). (E. P. 246 210 
vom 21/10. 1924, ausg. 18/2. 1926.) K a u s c h .

Chestnut and Smith Corporation, Tulsa, Oklahoma, iibcrt. von: Georges 
Grover Oberfell, Albert M. Ballard, Richard C. Alden, Edward L. Utsinger und 
W illiam R. Lentz, Tulsa, Behandlung von Naturgasgasolinen. Man lost in den Fil. 
Ś u. leitet dann die Gasoline durch eine Lsg. von PbO enthaltendem NaOH, wodurck 
eine Reinigung der Gasoline erzielt wird. (A. P. 1 574 507 vom 22/4. 1921, ausg. 23/2.
1926.) K a u s c h .

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschapij, Haag, und F. R. Moser, 
Amsterdam, Bituminose Praparate. Asphalt, Bitumen usw, werden emulgiert u. 
dana koaguliert. (E. P. 245 418 vom 26/10. 1925, Auszug veroff. 24/2. 1926. Prior. 
2/1. 1925.) K a u s c h .

Prodor Fabriaue de Produits Organiąues S. A. und Marcel Levy, Schweiz, 
Hartpech. Man destilhert Goudron u. bituminose Stoffe unter starkem Vakuum so 
sehnell ais móglich u, fuhrt gegen Ende der Dest. iiberhitzten Wasserdampf ein. — 
Zwecks Abscheidung der Kohle werden die Rohstoffe mit Losungsmm. behandelt, 
die den freien Kohlenstoff fallen. (F. P. 596 331 vom 23/12. 1924, ausg. 21/10.
1925.) K a u s c h .

De Laval Separator Co., New York, iibert. von: Selden H. Hall, Pougkkeepsie, 
N. Y., und Cyrus Howard Hapgood, New York, Abscheiden des Wachses aus Minerał- 
óldestillaten. Das Wachs urird durch Abkiihlung der Destillatlsg. krystallin. ausgesckie- 
den, abzentrifugiert unter Anwendung einer die Misckung umgebenden warmen Wasser- 
hiille, die die auBere Wachsschicht schm. Getrennt werden auf diese Weise das Ol u. 
das geschmolzene Wachs u. W. (A. P. 1 571 943 vom 8/9. 1921, ausg. 9/2. 1926.) Ka.

George W. Acheson, Caldwell, N . J., V. St. A., Reinigen und Entfarben von 
Kohlenicasserstoffeji, Mineralolen, Wachsen u. dgl. Man behandelt die Ausgangs- 
prodd. m it einem adsorbierend wirkenden Materiał, welches dadurch erhalten wird, 
daB man entflockten u . aus seiner kolloidalen Suspension wieder ausgeflockten Ton 
kalziniert, setzt eine Saure, z. B. H2S 0 4, hinzu, entfem t nach einiger Zeit den sauren 
Schlamm, laBt MgO auf das so behandelte Prod. einwirken u . filtriert. (A. P. 1574 742 
vom 8/10. 1924, ausg. 2/3. 1926.) Oe l k e r .

H. Bollmann, Hamburg, Ólreinigung. Beim Bleichen der Minerał- oder F e ttó lo  
o. dgl. mit Fullererde werden Ol u. Erdo in kleinen Mengen miteinander auf einmftl 
innig gemischt. (E. P. 245 745 vom 2/12. 1925, Auszug veróff. 3/3. 1926. Prior. 6/1.
1925.) K a u s c h .

J. L. Biggart, Paisley, Renfrewshire, Reinigen von Olbehaltem. Oltanks werden 
innen mit einer Lsg. von Na2S i03 u, eventuell CaC03 bestrichen u. dann der Einw. 
von Dampf oder W. ausgesetzt. (E. P. 247 047 vom 13/5. 1925, ausg. 4/3. 1926.) Ka.

PrinUd ia  G«rm*ny SehluB der Redaktion: den 3. Mai 1926.


