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sie yon G a y o n  und D u p e t i t  friiher in manchen F~llen nachgewiesen worden war, 
auf breitester Grundlage untersucht. Er fand Denitrifikat[on mit alleiniger Stickstoff- 
bildung nur in Kohlenhydratg~rungen anaerober Granulobakterienarten; dabei entsteht 
zugleich Wasserstoff. Sonst liefern die denitrifizierenden Bakterien unter allen Kultur- 
verh~ltnissen neben Stiekstoff Stickoxydul, wenn auch in stark wechselnden Ver- 
hfiltnissen. Bouillon mit 5--12°/o ~itrat gibt bei 20--37 ° mit Erde infiziert ein 
Gas mit mehr als 8(} °/o Stickoxydul, sodas sieh ein glfihender Span darin' entzfindet. 
Bei geringerem 57itratgehalt entsteht im Verh~Itnis mehr Stickstoff. Der Hauptdeni- 
trifikationsmikrobe diirfte ein polymorpher Sporenbildner, Bacillus nitroxus, sein. 
Bacillus pyocyaneus liefert bei 37 o iu l°[o-iger ~itratbouillon ein Gas mit etwa 70 °/o, 
Bacillus Stutzeri mit 10°/o Stickoxydul. Das Stiekoxydul wird yon denitrifizierendeu 
Bakterien in Stickstoff und Sauerstoff zerlegt, der zur KohlensKurebildung verbraucht 
wird. Bacillus Stutzeri zersetzt Stickoxydul besonders stark, wodurch der geringe Ge- 
halt der Giirungsgase daran erkliirt wird. Stickoxydul kann ffir einige Bakterien, 
worunter ein Spirillum, als Sauerstoffquelle dienen und verhindert das Wachstum yon 
Azotobacter. Der Denitrifikationsprozel~ mul~ dutch folgende Gleichungen ausge- 
~riickt werden : 

2 KNO 3 -~- C . . . .  2 KNO 2 ~ CO 2 
2 KNO~ -~  C . . . .  ~20 -~ K~C03 
2 ~ O  + C . . . . .  2 5T 2 + CO~ 

Zu den bekannten Chemosynthesen konnte als neu hinzugeffigt werden die 
Kohlens~urezerlegung durch einen Mikroben, weleher seine Energie erh~lt, indem aus 
Wasserstoff und Stickoxydul bei Gegenwart yon Chlorammonium und :Natriumcarbonat 
Wasser erzeugt wird. A. Spiec]~ermann. 

Gebrauchsgegenst~tnde. 
Technische Fette  und (}le, Seifen, IIarze, Waehse. 

J. H e r t k o r n :  ~ b e r  F l o e k e n b i l d u n g  ira Le inS1  u n d  L a c k l e i n S l .  
(Chem.-Ztg. 1910, 34~ 462--463.) - - D i e  Flockenbildung wird zweifellos dutch eine ab- 
sichtliche oder nicht absichtliche Verfiilschung oder Verunreinigung des LeinSles mit 
einem leicht polymerisierbaren Fetts~iureglycerid, das sich bei der Temperatur yon 240 his 
260 o C polymerisiert, dann lest, im bellmen Lein51 un]5slich wird und bei grSl~erer 
Hitze und bei grSl~erem Gehalt an 15send wirkenden, freien Fetts~uren sich entweder 
zersetzt oder in LSsung geht, hervorgerufen. A. Hasterlik. 

H. A. Gardne r :  De r  W e r t  g e w i s s e r  Ole fi ir  die  H e r s t e l l u n g  y o n  
~ ) l f a r b e n .  (Journ. Franklin Inst. 171~ 55--72;  Chem. Zentralbl. 1911, I, 850.) - -  
Haupterfordernis ffir solche Ole ist die Fi~higkeit, in kurzer Zeit durch Aufnahme 
~¢on Sauerstoff zu erhiirten. Diese Eigenschaft ist insbesondere abhi~ngig yon ihrem 
Gehalt an ungesiittigten Verbindungen; ein Ma~ hierfiir ist die Jodzahl, die bei 
LeinS1 etwa 190 betr~g~. Derartige 01e sind SojabohnenSl (Jodzahl im Mittel 130,7), 
TungS1 oder chinesischei HolzSl (Jodzahl 172), MenhadenSl (Jodzahl 149--161), 
ttavzS1 (Jodzahl 28), SonnenblumenS1 (Jodzahl 128), PerillaS1 (Jodzahl 206). Soja- 
bohnenS1 trockaet nicht so schnell als LeinSI; mit konc. Schwefelsi~ure gibt es eine 
schwache fluoreszierende gelbe und grfine F~rbung, Lein61 dagegen eine scharf davou 
zu unterscheidende dunkelbraune F~trbung. Tung51 wird bei der Herstellung yon 
Firnissen sehr geschfitzt, seltener aber findet es Anwendung zur Herstellung von 
01farben. Ausgezeichnete Trockenmittel (Sikkative) sind Bleitungate, die durch F~llung 
des verseiften TungSles mit Bleiacetat entstehen. I~arzS1 ist ungeeignet ftir vor- 
liegenden Zweck. Sogenannte JapanSle sind 5fters Gemische aus gesehmolzenem 
Harz, das mit LeinS1 und viel Benzin verdiinnt wird; ihre Verwendung empfiehlt 
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Veff. nicht, solange damit keine praktischen Versuche angestellt worden sind. Ein- 
gehende Versuche betrafen ferner die Untersuchungen yon Trockenmitteln und die 
Ermittelung des zur Erreichung der grSlilten Wirkung nStigen Gehaltes an Blei und 
:Mangan. Bei Verwendung yon Blei- oder Manganlinoleaten wurde die beste Wirkung 
erzielt bei einem Gehalte an Blei yon 0,5°/o oder yon Mangan an 0,05 °/o, oder bei 
einem Gemische beider Metalle yon 0,50/0 Blei und 0,02o/0 Mangan. 

.P. W..Neumann. 

E. Deussen und B. Ege r :  Zu r  K e n n t n l s  der  C o p a i v a b a l s a m 5 1 e .  
(Chem.-Ztg. 1912, 367 561--562.) - - U m  die verschiedenen Handelssorten der Copaiva- 
balsamSle ihrer Herkunft naeh zu charakterisieren, empfehlen Verff. die ~Nitrierungs- 
methode: Das in Ather gelSste 01 wird so lange der Einwirkung yon Stickoxyden (IqO~) 
ausgesetzt, bis sich das ausgeschiedene fl-:Nitrocaryophyllen zusammcngeballt hat und 
abgesaugt werden kann. Es wird mit _~ther ausgewasehen, au~ Ton gestrichen und 
so zur Wi~gung gebracht. Pars51 soll 14--16°/~, MaracaiboS1 5--80/0 fi-iNitroearyo- 
phyllen liefern, wi~hrend sich bei Balsamen, die mit GurjunS1 verfiilscht sind, die 
Ausbeute entsprechend verringert, derart, dal~ ein mit 50o/0 GuriunS1 versetztes Para- 
CopaivaS1 nut noch 7,7--8,3 °/o fl-iNitrocaryophyllen lieferte. Weiterhin wird Gur]unS1 
mittels der T u r n e r '  schen Farbenreaktlon nachgewiesen, die Verff. dutch folgende 
Modifizierung verschi~rft haben: Ein Tropfen des aus dem Balsam abdestillierten 01es 
wird in 3 ccm ]~isessig gelSst, mit zwei Tropfen einer 1 °/o-igen IqatriumnitritlSsung ver- 
setzt und diese LSsung vorsichtig fiber konzentrierte Sehwefelsiiure geschichtet; nur 
eine innerhalb 5 Minuten eintretende Violettfi~rbung der EisessiglSsung gilt als positive, 
die Gegenwart von GurjunS1 beweisende Reaktion. Schlie~lich ist es mSglich, durch 
Fmktionieren im Vakuum das GurjunS1 abzutrennen, in AcetonlSsung mittels Per- 
manganat zu Gurjunenketon zu oxydieren und dieses in das bei 2340 sehmelzende 
Semicarbazon fiberzuffihren, ffir welches aul~er dem Schmelzpunkt auch das hohe 
spezifische DrehungsvermSgen charakteristiseh ist, es betriigt in konzentrierter, wi~sseriger 
ChloralhydratlSsung + 317 °. Urn eine Verfiilschung des Para-CopaivaS]es mit afrika- 
nischem CopaivaS1 nachzuweisen, haben Verff. das Balsamgemisch dureh Vakuum- 
destillation in vier Fraktionen mit den Siedetemperaturen bis 117 °, 122 °, 1290 und his 
1320 zerlegt. Das im afrikanischen CopaivaS1 in reichlichen Mengen enthaltene, 10 ° 
hSher als ~-Caryophyllen siedende Cadinen reichert sieh in der dritten and vierteu 
Fraktion an ; durch Einleiten von Salzsgmre-Gas in diese mit absolutem Jkther verdiinnten 
Fraktionen entsteht ein Gemisch der Chlorhydrate, dessen Schmelzpunkt dem des reinen 
Cadinenehlorhydrats (117 °) um so niiher liegt, ]e mehr afrikanisches CopaivaS1 in dem 
Olgemisch vorhanden war. Das optische DrehungsvermSgen betri~gt ffir reines ParaS1 
- - 9 , 7 0 ;  dutch Zusatz yon 5°/o afrikanjschen CopaivaSles wird es auf - - 8 , 7 2  °, 
yon 10 °/o auf - -  6,30 °, yon 20 °/o auf - -  3,300 erhSht. Ft. Hi~hn. 

A. Wichmann:  V e r e i n f a c h t e s V e r f a h r e n  f i i r  die B e s t i m m u n g  y o n  
S i i u r e -  u n d  V e r s e i f u n g s z a h l  im W a c h s  (])harm. Zentralh. 1911, 52~ 363 
bis 3 6 7 ) . -  Bei der vergleichenden Untersuchung einheimischer und aus]i~ndischer 
Wachsprohen hat Verf. mehrere Verseifungsverfahren geprfiR. Die besten Resultate 
ergaben sich mit dem Berg 'schen Xylolverfahren, wie es yon P. B o h r i s e h  und 
F. K i i r s c h n e r  (Z. 1911, 21~ 503) abgefindert worden ist und mit einem 
yon l q y m a n  und dem Verf. ausgearbeiteten Alkoholverfahren. Die ~Terseifung 
nach dem Alkoholverfahren geschah in folgender Weise: 3 g Wachs wurden mit 
50 ccm absolutem Alkohol in einem mit Rfickflugkfihler versehenen Kolben versetzt 
and 5 Minuten auf dem Asbestdrahtnetz fiber einer kleinen Gasflamme gekoeht. 
Hierauf wurde die heil~e Fliissigkeit mit alkoholiseher (90°/o-iger) i/e I~.-Kalilauge titriert, 
Als Indicator dienten 10 Tropfen PhenolphthaleinlSsung. Nachdem die S~urezahl be- 
stimmt women war, wurden 20 ccm yon der obenerwiihnten Kalilauge zugeffigt und 
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die Mischung unter h/~ufigem Umschwenken eine Stunde im Sieden gehalten. Nach 
Zusatz yon 5 Tropfen PhenolphthaleinlSsung wurde die iiberschiissige Kalilauge mit 
1/~ N.-Salzsfiure zuriicktitriert. Die Fltissigkeit wurde nochmals 5 Minuten er- 
hitzt, wobei die rote Farbe wiederkehrte. Die folgende endgfiltige Titration wurde 
als entseheidend angesehen. Verf. konnte ferner feststellen, dai~ eine Verseifung vor~ 
Wachs in dem Sterilisierungsapparate yon M. N y m a n  (Pharm. Zentralh. 1910, 
51~ 183) gute Analysenergebnisse mit grogem Zeitgewinn bei weniger Ausgangsmaterial 
und LSsungsmittel ergibt. Die Bestimmung des spezifisehen Gewiehtes wurde folgender- 
mal~en ausgeffihr~: Aus einem Teile der umgesehmolzenen und homogen gemischte~ 
Probe wurde bei mSglichst niedriger Temperatur in eine sehwach erw/irmte GlasrShre 
mit innerem Durchmesser yon 2 mm etwas Waehs eingesogen, das auf eine mit Alkohol 
befeuchtete Glasplatte getrSpfelt wurde. Die Wachstropfen werden dabei beinahe 
kugelrund und frei yon Luftblasen, wenn die GlasrShre dieht an die Glasplatte ge- 
halten wird. Die so erhaltenen Waehskfigelehen blieben 24 Stunden im Exsiecator 
bei etwa 10 ° liegen. ~achher wurden sie vorsichtig in eine Mischung yon Spiritus 
und Wasser gebracht und die Fltissigkeit allm~hlieh mit kleinen Mengen Spiritus 
oder Wasser versehen, bis die Wachskugeln frei in der Flfissigkeit schwebten. Der 
Versuch wurde bei 150 ausgeffihrt. P . W .  ~¥eumann. 

K. C h a r i t s c h k o f f :  Z u s a m m e n s e t z u n g  u n d  K o n s t i t u t i o n  t ier  P e e h e  
u n d  A s p h a l t e .  (Chem.-Ztg. 1910, 84~ 1~2.) - -  Eine grof~e Anzahl natfirlicher 
Peche und Asphaltarten enthalten Stickstoff, und kann man die Peche als salzartige 
Verbindungen hochkomplizierter S~turen mit eben solchen komplizierten Stickstoff- 
basen ansehen. Der nachstehende Versuch bestKtigt diese Annahme. Die yore Verf. 
selbst hergesteltten und untersuchten Polynaphthen- oder Asphaltogensiiuren verharzea 
beim Erhitzen sehr leicht und nehmen eine dem Asphalt nahekommende Besehaffen- 
heir an. Beim Mischen dieser Siiuren mit der molekularen Menge Anilin oder 
Pyridin entsteht beim Erhitzen eine Verbindung, welche sprSde, pechartig, harziihn- 
lieh gl/inzend und schwer schmelzbar ist. Andere solehe Basen ergeben ebensoiche 
Verbindungen. A. Hasterlik. 

Patente.  

Dr. Georg Fendler in Steglitz bei Berlin: V e r f a h r e n ,  F l t i s s i g k e i ~ e n  a l l e r  
Ar t ,  e x t r a k t -  ode r  b a l s a m f S r m i g e  S t o f f e ,  F e t t e ,  W a c h s e  u n d  h y g r o -  
s k o p i s c h e  S u b s t a n z e n  in s t a u b f e i n e  P u l v e r  i ibe rzuf t ih ren .  D.R.P. 229141 vom 
25. Juli 1909. (Patentb]. 1911, 32, 105.) - -  Es wurde die i~berraschende, bisher unbekannte 
Beobachtung gemaeht, dal~ die kiinstliche, aus Wasserglas und dergl, gewonnene, amorphe, 
pulverige Kiesels~ture eine hohe Aufsaugungsf~thigkeit besitzt. Sic vermag nieht nur Flfissig- 
keiten, sondern auch extraktfSrmige Subs~anzen, halbfeste und feste Fette oder ~¥aehse us~z. 
aufzunehmen. Solche mit Hilfe yon kiinstlich gewonnener Kiesels~ture hergestellten Mischungen 
zeigen gegen~iber den Kieselgurgemlschen den ganz erheblichen Vorzug, da~ sie staubfeine und 
staubende, nicht zusammenballende Pulver bilden. Ihre Anwendung in tier Technik und Phar- 
mazm ist eine unheschr~tnkte. Auch hygroskopisehe Substanzen lassen sich durch einfaches 
Verreiben mit amorpher Kieselsi~ure in haltbare staubig-feine Pulverform tiberfiihren. 

gules Meurant in Lattich: 01 fa rbe .  D.I~.P. 223754 vom 28. April 1908. (Patentbl. 
1910, 81, 1542.) - -  Es wurde gefunden, dafi sich fur die fterstellun~, von Olfarben mit einem 
Metallborat als Grundlage Bleiborat, und zwar ein solches, welches dureh Zusammenschmelzea 
yon Bleioxyd mit Borsi~ure erzielt wird, in ganz hervorragendem Malle ..eignet. Das Bleiborat 
l~l~t zuni~ehst die Erzeugung aller mSglichen TSne der herzustellenden 01farbe zu und ist da- 
(lurch dem Kupferborat aberlegen. Es besitzt aber auch gegeniiber ande!en bteihaltigen P/g- 
menten, wie Bleisulfat, Bleiweiti, Massicot, die ftir die HerstelIung yon Olfarben Anwendung 
finden, erhebliche Vorztige. So leistet ein aus Bleiborat und Leini~l hergestellter Anstrich dem 
Einflusse salzhaltiger LSsm~gen, z. B. des Meerwassers, dem Einflu5 alkalischer LSsungen, der 
gleichzeitigen Emwirkung des Sauerstoffes der Luft und salzhaltigen Wassers lange Zeit 
Widerstand, wi~hrend die gewShnlichen bleihaltigen Anstriche in der gleichen Zeit mehr oder 
weniger vollst~ndig zerstSrt werden. Infolge dleser Vorteile eigne~ sich eine mit Bleiborat~ 
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als Pigment hergestellte Olfarbe aach ganz besonders als Anstriehfarbe ftir Eisen, das flir 
Schiffe, Brticken, Schleusen und dergl. Anwendung finder, wie als @rund auf Ttiren, Fenstern, 
Schiffsbekleidungen und dergl. Gegenst~nden, die gegen Feuchtigkeit geschiitzt werden sollen. 

Edward Halford Strange in Staple Inn, Grafsch. London, und Edmund Risoli6re 
Burrell  in Burello, Wharf, London: V e r f a h r e n  zu r  H e r s t e l l u n g  yon  F i r n i s  d u t c h  
E r h i t z e n  y o n  K o p a l  u n t e r  D r u c k  mit  D e s t i l l a t e n  yon  P e t r o l e u m  oder 01- 
s eh i e f e rn .  D.R.P. 232405 yore 27. Februar 1910. (Patentbl. 1911, 32, 767.) - -  Das Ver- 
fahren ist dadurch geketmzeichnet, daft man durch Erhitzen mit ether erheblieh geringeren als 
der iiblichen Menge Lssemittel unter einem 17 htmosph~ren nicht iiberschreitenden Druck 
verbunden mit gleiehzeitigem fortschreitendem Abtreiben yon LSsemittel eine mSg]ichst kon- 
zentrierte KopallSsung herstellt und diese bet geeignet niedriger Temperatur in bekannter 
Weise dutch Zusatz yon Terper~inS1 in Terpentinfirnis tiberftihrt. Im Fall der Herstellung yon 
(]lfirnis (anstatt yon Weingeistfirnis) wird nach der Behandlung im Kocher LeinS1 bet ether 
Temperatar yon etwa 100 ° C zugese~zt. Wird infolge yon ¥erunreinigungen Filtratmn oder 
Setzeutassen erforderlich, so kana dies bewirkt werden, nachdem die im Kocher erhaltene 
LSsung hinreichend verdiinnt worden ist, bet ()lfirnisse n nor dem Zusatz des 01es. Den 
Firnissen kSnnen gewtinschtenfalls Sikkative zugesetzt werden. M. Schlitz. 

Atherische (}le. 

B e n j a m i n  T. B r o o k s :  D i e  R o l l e  der .  O x y d a s e n  be t  d e r  B i l d u n g  
g e w i s s e r  B e s t a n d t e i l e  d e r  i ~ t h e r i s e h e n  O l e  I. (Journ. Americ. Chem. See. 
1912, 34~ 67--74.)  - -  Bet der Untersuchung des i~therischen ~)les von Miehelia 
champaca L. fund der Verf., dal~ eine energiseh wirkende Oxydase zugegen sein mfisse. 
In  dem O1 wurden neben einem krystallinisehen Keton ClsH~oO 5 Benzylalkohol, 
Benzaldehyd und Benzoes~ure festgestellt, die wahrscheinlich alle ihre Bildung der 
Tiitigkeit eines in den Blumen befindlichen Enzyms verdanken. Ahnliche Beobachtungen 
haben auch andere Autoren an anderen Pflanzen angestellt; so land u. a. L e e o m t e  
(Compt. rend. 113~ 745) in den Vanilleschoten eine kriiftige Oxydase. Die Chemiker 
von R o  u r e- B e r t r a n d - Fils fanden im PfefferminzSle, diejenigen yon S c h i m m e l 
& Co. im KfimmelSle Oxydasen. Im ersteren bildet sieh bet der Bliite Menthon auf 
Kosten des 3~entholgehaltes; Pflanzen, die ihrer Blfite beraubt oder von Parasiteu 
befallen wurden, zeigten nut einen geringen Menthongehalt, 3o/0 statt 10--15°/o.  
Das KfimmelS1 besteht haupts~chlich aus Limonen und Carvon. Pflanzen, bet deneu 
die Bltiten entfernt wurden, bildete keinen dieser beiden Stoffe. Der Verf. hat ver- 
sucht, in Ktimmel, Pfefferminz und anderen Pflanzen, welehe keton- oder aldehyd- 
artige ~itherische (lie bilden, ein oxydierendes Enzym nachzuweisen, ttierzu wurden 
die frischen Pflanzen mit gereinigtem Quarzsand zerrieben und dann mit etwas Wasser 
zu einem Teig angerieben. Der hieraus ausgequetschte und dann filtrierte Salt wurde 
in tier fiblichen Weise mit Guaiaeharztinktur , R S h m a n n  und S p i t z e r ' s c h e m  Indo- 
phenol-Reagen s, Pheno]phtalein und Pyrogallol geprfift; hierbei wurde folgendes gefunden : 
C a r u m c a r v i L .  enthi i l t inseinengrt inen SameneineOxydase.  M e n t h a  p i p e r i t a  
enthielt wiihrend der Blfite ein oxyJierendes Enzym. Vor der Blfite wurden zwar 
positive aber schwache Reaktionen erhalten, w~hrend das Extrakt aus den Blfiten- 
stielen starke Reaktion gab. :Nach 10--12-stiindigem Stehen war die Aktivit[it der 
Oxydase in allen Fi~llen verschwunden; das gleiche tritt beim Erhitzen auf 100 o ein. 
:Nach S c h i m m e l  & Co (Jahresbericht 1910, I, 126) enthi~lt das 01 yon M e n t h a  
s y l v e s t r i s  einen ziemlich hohenGehal t  anPulegon,  das01  v o n M e n t h a  c r i s p a  
Carvon. Amerikanisehes PfefferminzS1 ent~i~it neben Menthon Acetaldehyd, Isovaler- 
aldehyd und die entsprechenden Shuren. ~%ben der Oxydase enthalten die Pfeffer- 
minzpflanzen noch eine Katalase. So wurden aus 25 g Pfefferminzblfiten 60 cem 
eines Extraktes gewonnen, yon dem 5 ccm 42 ccm Sauerstoff in 6 Minuten aus 
10 ccm einer 3°/o-igen WasserstoffsuperoxydlSsung fret machten. C a r l e s  (Journ. 
Pharm. 12~ 148) ha~ gezeigt, dal~ die Wurzel vom B a l d r i a n  ebenfalls eine Oxydase 
enthhlt. Der Verf, land dies best~itigt, er stellte aber zugleich lest, dal~ der ranzige 
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Baldriangeruch des Wurzelextraktes von der Bildung yon Isovaleriansiiure herrfihrt, 
die durch ein fettspaltendes Enzym, Lipase, in Freiheit gesetzt wird. Wenn man 
das Extrakt vorher kocht, tritt der Geruch nicht auf. Die Oxydase in der wachsen- 
den Pflanze hat also jedenfalls die Wirkung, dal~ aus dem Isovaleraldehyd Isovalerian- 
siture gebildet wird, die sich dann mit dem Borndol verbindet. •ach der Ansicht 
yon R o u r e- B e r t r a n d F i 1 s (Jahresbericht, 1901, 4, 18) ist die schnelle Esterbildung 
in den Pflanzen auf Dehydratation durch die Chlorophyllk5rner verursacht. Das 
Vorkommen von Lipase im Baldrian beSt~tigt diese Hypothese, wenn aueh vielleicht 
die Wurzel nicht der Sitz der Bildung des Bornylisovalerianates ist. - -  Das 01 des 
Rainfarns, T a n a c e t u m  v u l g a r e  L., besitzt einen hohen Gehalt an Thujon und 
wahrscheinlich auch Thujylalkohol. Aus den Blattern dieser Pflanze wurde eine 
Oxydase dargestellt. Das /ttherische 01 von T h u j a  o e c i d e n t a l i s  enth/~lt Thujon 
und Fenchon; in den B]/£ttern finder sich ebenfalls eine Oxydase. Weiter wurden 
Oxydasen nachgewiesendn S a t u r e j a  m o n t a n a  L ,  C a l a m i n t h a  o f f i c i n a l i s  
M u h. und C a 1 a m i n t h a n e p e t a; diese enthalten alle Pulegon. Keine Oxydase 
konnte dagegen., gefunden werden in den wiisserigen Extrakten yon kultivierten 
R o s e n .  ])as O1 deutscher Rosen enth~ilt neben geringen Mengen yon Citral und 
Spuren yon Nonylaldehyd etwa 75°/o Phenyl~ithylalkohol, aber weder Phenylacetyl- 
aldehyd noch die zugeh6rige Siiure. Ebenso konnte aus A n d r o p o g o n  s c h o e -  
n a n t h u s ,  deren 01 neben Citronellol und Dipenten 93°/o Geraniol enth/ilt, keine 
Oxydase erhalten werden. Die Gegenwart yon Oxydasen erkl~irte wahrscheinlich die 
Tatsache, dal~ der Duff vieler Blumen nach dem Abpflfieken schnell verschwindet, 
besonders wenn sic beseh/idigt werden, wie dies bei Champaea- und Gardeniablfiten 
der Fall ist. Nach Ansicht des Verf.'s ist ffir Blumen, die starke Oxydase-Reaktionen 
gaben, die Enfleurage nicht die richtige Art der Behandlung. C.A.  Neufeld. 

L. Lutz  und G. 0ud i n :  E i g e n s c h a f t e n  u n d  V e r f i i l s c h u n g e n  de r  
f l i i s s i g e n  P e t e r s i l i e n a p i o l e .  (Annal. des Falsific. 1910, 8~ 295--301 u. 
335--342.)  - -  Die fliissigen Apiole sind Produkte aus dem Petersiliensamen. Man 
unterseheidet sie in griines und gelbes Apiol und weil~es Apiolin. Die reinen Apiole sind 
dfinne niemals viskose Flfissigkeiten mit starkem, eigenartigem Geruche. Sie lassen sich 
erst beim Erwiirmen entziinden, sind vollstiindig 15slich in 90 °/o-igem Alkohol, Ather, 
Chloroform, Aceton, Benzin und Eisessig und trfiben sich beim Abkiihlen auf -~-50 
nicht. Der Grad ihrer Reinheit kann dutch mehrere Faktoren beeinflul~t werden. 
Da als ihr Ausgangsmaterial der alkoholisehe Samenauszug dient, aus welchem der 
Alkohol wieder abdestilliert wird, so ist die erste Verfiilschung ein Gehalt an jenem, 
wenn die Destillation nicht vollstiindig war. Naeh der Destillation werden durch 
Abkiihlen Fett und Apiin, die sogenannte Petersilienbutter, entfernt. War die Ab- 
kfihIung nicht gentigend, so gibt das Apiol bei --~ 5 o einen krystallinisehen Boden- 
satz. Die Iterstelhng yon gelbem Apiol aus grfinem geschieht entweder durch 5fteres 
Schfitteln mit Tierkohle oder dureh Verseifen der Fette mit Bleioxyd. War die Ver- 
seilung nicht vollstiindig, so bleiben Reste der Fette zurfick, wodurch natiirlich die 
chemischen und physikalischen Konstanten beeintriichtigt werden. :Naehstehende 
Tabelle gibt die wichtigsten Konstanten der 3 Apiole. 

Bezeichnung 

GriinesApiol (roh) . 
,, (gereinigt) 

Gelbes ,, (rob) . 
,, "(gereini~t) 

Apiolin (weir) 

LSslich- 
keit in 
hlkohol 

klar 

LSslich- 
koit in 
•ther 

klar 

Spez. Schwefel- 
sgure- Gewicht Viskositiit Thermal- 

bei 150 probe 

1,104--1,107 10--13 134,8--36,5 
1,080--1,09519,16--13,16] 32,2--32,5 
1,127--1,134 6,38-- 8,35! 34,1--40,8 
1,124--1,130 9,33-- 9,50i 30,1--37,7 
1,126--1,138 5,63-- 8,0 33,5--37,3 

Verseifungs- 
zahl 

18,51--25,25 
15,70--29,83 
0,56-- 3,36 

5,05 
1,12 
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Verff. besprechen den EinfluB der genannten Verunreinigungen und der haupt- 
s~ieh]ichsten Verf~lschungen auf obige Konstanten. Als Verf~lschung kommen in 
Betracht: Alkohol, RicinusSl, Sel]erieS1, CocosS1 und OlivenS1. Wichtige Reaktionen 
zum schnellen ~achweis yon Verf~Ischungen sind die Salpetersfiurereaktion und die 
Reaktion yon B e h r e n s .  Misght man auf einem "Uhrglase 3 Tropfen rauehende 
Salpeters~iure mit 1 Tropfen reinem Apiol, so tritt augenblicklich eine heftige Reak- 
tion unter Entwickelung roter D~mpfe ein. Das anfangs dunkelbraune Gemisch fiirbt 
sich bald blaBgelb. Fremde 01e verringern die Stfirke der Reaktion, grobe Ver- 
fitlschungen kSnnen sie ganz verhindern. Zur Vornahme tier Behrens ' schen  Reaktion 
gibt man 1 ccm Apiol in ein kleines Reagensglas und sehichtet mit ether Pipette 
ein gleiches Volumen des Be  hren  s' sehen Reagens (Gleiche Teite kone. Schwefel- 
s~ure vom spez. Gew. 1,8~ und Salpeters~ure von 40 o B~.) darfiber. Bet reinen 
Apiolen tritt sofort eine heftige Reaktion unter Aufsch~umen und AusstoBen yon 
nitrosen und aromatiseh riechenden D£mpfen ein, wobei die ganze Masse eine braune 
Farbe annimmt. 01zus~i~ze vermindern die Heftigkeit der Reaktion; vor allen Dingen 
tritt VerzSgerung derselben ein. C. Grimme. 

J. Marcusson:  B e s t i m m u n g  v o n B e n z l n  u n d B e n z o l k o h l e n w a s s e r -  
s t o f f e n  in T e r p e n t i n S 1 .  (Chem.-Ztg. 1912, 36, 413--¢14 und 421--422.) - -  
Verf. hat 1909 ein Verfahren zur Bestimmung yon Benzin in TerpentinSl.angegeben, 
das auf der Einwirkung stark gekfihlter rauchender Salpeters~ure auf Ole beruht. 
Terpentin51 wird vollkommen aufgelSst, yore Benzin bleiben die aus ~aphthenen und 
Paraffinkohlenwasserstoffen bestehenden Anteile ungelSst, w~Lhrend die aromatischen 
Bestandteile ebenfalls in LSsung gehen, aber durch Zusatz yon Wasser als wasser- 
unlSsliche l~itroverbindungen abgesehieden und als solche gewogen werden kSnnen. 
Aus dem Gewicht soll unter Zugrundelegung des mittleren spezifischen Gewiehtes 1,15 
der Rauminhalt berechnet und zu dem Volumen des in Salpeters~mre unlSslieh ge- 
bliebenen Benzins hinzugezfihlt werden. H. H e r z f e l d  hat an diesem Verfahrea 
dreierlei auszusetzen: Zun~chst zieht er das Vorkommen aromatischer Kohlenwasser- 
stoffe fiberhaupt in Zweifel, ferner h~it er die Festsetzung des Umrechnungsfaktors 
1,15 ffir ungeniigend begriindet und drittens bemiingelt er, dab start des Rauminhalts 
der Kohlenwasserstoffe derjenige der NitrokSrper in Anrechnung gebracbt werden soil. 
Verf. gibt zu, dab der Faktor 1,15 gewi~ nicht immer zutreffeu wird, weist aber 
darauf bin, dab der Faktor sowohl, wie das einfaehe Inrechnungstellen des Volumens 
der NitrokSrper als soleher sich bet ether ganzen Reihe yon Versuchen, bet denen 
10--80°/0 Benzin zugesetzt waren, durchweg als praktiseh brauchbar erwiesen hat, 
jedenfalls wesentlich einfacher ist, a]s wenn man gezwungen sein sollte, noch nfiher 
auf die zugehSrigen, sehwer bestimmbaren Kohlenwasserstoffe einzugehen. DaB fiber- 
haupt aromatische Kohlenwasserstoffe im Benzin enthalten sind, wird heute kaum 
noch jemand bezweifeln, werden doch groBe Mengen yon I~itrotoluol aus indisehem 
Schwerbenzin fabrikm~iBig herge~tellt. H e r z f e l d  hat zur Bestimmung yon Benzol- 
kohlenwasserstoffen in Terpentin6l die Behandlung mit konzentrierter Schwefels~ure 
empfohlen, worin erstere ungelSst bleiben sollen. Sehon B S h m e  hat dies Verfahrea 
als unzuli~ssig bezeichnet, und Verf. hat bei einer Nachprfifung ebenfalls sehr ungfinstige 
Ergebnisse damit gehabt. Er empfiehlt hier ebenfalls die Anwendung der Salpeter- 
s~ure. Die Priifung wird in folgender" Weise ausgeffihrt: 10 ccm des TerpentinSls 
werden allmi~hlich innerhalb elner halben St,unde in 30 ccm auf - - 1 0  o gekfihlte, 
rauchende Salpetersi~ure vom spez. Gew. 1,52 eingetragen; nach ~/4-stfindigem Stehen 
wird mit gekfihlter, konzentrierter SaIpeters~iure vom spez. Gew. 1,40 auf 75--80 ccm 
aufgeftillt. Ist jetzt eine 61~ge Abscheidung auf der S~ure nicht bemerkbar, so war 
die Probe fret yon Benzin. Zur Prfifung au[ Benzolkohlenwasserstoffe gieBt man die 
salpetersaure L5sung in einen 150 cem Wasser enthaltenden 500 ccm~MeBkolben, 
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dessen Hals mit 1/lO ccm-Teilstrichen versehen ist, erw~irmt 1/~ Stunde auf dem 
Wasserbade, um die Reaktionsprodukte des Terpentin51s sicher zu ]Ssen, und l~il~t 
nach dem Erkalten mehrere Stunden stehen, ttaben sich dann am Boden oder an 
der Oberl'l~che der Flfissigkeit schwere, rotbraune 01tropfen (~itroverbindungen) ab- 
geschieden, so waren Benzolkohlenwasserstoffe zugegen, dagegen nicht, wenn nut ge- 
tinge, harzige Massen auf der Oberflache der Ftflssigkeit schwimmen. Zur quantita- 
riven Bestimmung der Nitroverbindungen versetzt man das Reaktionsgemisch so lange 
mit Schwefelsiture vom spez. Gew. 1,60, bis die 01tropfen alle an die Oberflitche ge- 
trieben und in den graduierten Tell des Mel~kolbens gelangt ist, wo ihr Rauminhalt, 
der ohne weiteres ein Mal~ fiir den Gehalt der Probe an Benzolkohlenwasserstoffen 
bietet, abgelesen werden kann. VerL hat das Verfahren an TerpentinSl, das mit 
10--50°/o Benzol, Xylol oder Toluol versetzt war, nachgepriift und durchweg gute 
Ergebnisse gehabt. Der Fehler betrug im ttSchstfalle 4,5°/o. Das Verfahren ist 
zum Nachweis aller Arten Benzin geeignet, sowohl der an Benzolkohlenwasserstoffen 
armen russischen und pennsylvanischen, wie der daran reichen indischen und galizischen 
Benzine. Ft. tti~hn. 

Kantschuk und Kantschukwaren. 

P. Zi lehert :  Zu r  K e n n t n i s  der  K a u t s e h u k h a r z e .  (Gummi-Ztg. 1911, 
25~ 716--717.) - -  Die Arbeit des Verfassers will dariiber Klarheit scbaffen, in 
welcher Zeit unter gleichen Versuchsbedingungen die Extraktion yon Kantschuk mit 
Aceton als erschSpfend anzusehen ist. Die Untersuchungen wurden mit 17 Proben 
verschiedenster Provenienz und zwar mit gewaschenen, lufttrockenen Fellen ohne vor- 
herige Trocknung angestellt. Die ]~xtraktionsdauer betrug bis zu 32 Stunden, und 
zwar wurde die Vorlage stiindlich gewechselt. Aus den in einer ausffihrlichen Tabelle 
zusammengestellten Werten ergibt es sieh, da~ die LSslichkeitsverhgdtnisse der Harze, 
g]eiche Versuchsbedingungen vorausgesetzt, gar nieht so versehieden sin(], wie bisher 
angenommen wurde. Es herrscht sogar im Gegenteil bezfiglich des grS~ten Teiles 
der Harze ~n dieser Beziehung eine reeht bemerkenswerte l~bereinstimmung, indem 
aus harzreichen Kautschuksorten in derselben Zeit zwsr absolu~ mehr, abet auf den 
Gesamtharzgehalt bezogen ungefahr dieselben Mengen extrahiert werden, wie aus harz- 
armen Sorten. ~ur  beziiglieh der letzten zu extrahierenden Anteile herrscht grSigere 
¥ersehiedenheit. Jedenfalts scheint e~ne etwa 10-stfindige Extraktionsdauer bei intensiver 
Arbeit des Extraktors Resultate zu geben, die in den meisten Fallen ffir teehnische 
Zwecke von geniigender Genauigkeit sein diirften. C. Grimme. 

Eugen  Seidl: U b e r  d ie  W i r k u n g  des  B l e i o x y d s  be i  der  H e i r -  
v u l k a n i s a t i o n  des  K a u t s c h u k s .  (Gummi-Ztg. 1911, 25~ 710--713 u. 7¢8--751.) 

Aus den interessanten und ausffihrliehen Untersuehungen des Verf's., die mit 
einem eigens konstruierten Calorimeter ausgefiihrt wurden, sich jedoch leider nicht 
im Rahmen eines kurzen Referats wiedergeben lassen, ergibt sich kurz folgendes: 
Die die Vulkanisation besehleunigende Wirkung des Bleioxydes kommt dadurch zu- 
stande, dag in den Bleiglatte enthaltenden Mischungen eine hShere Temperatur 
herrscht als in einer gleichzeitig geheizten, andere Minerale enthaltenden Kautschuk- 
mischung. Die erhShte Temperatur dieser Bleioxydmischungen, welche auch hSher ist 
als die der Umgebung, entsteht zum Tell dutch die Reaktion zwisehen Bleioxyd und 
Schwefelwasserstoff. Letzterer entsteht dutch die Einwirkung yon Schwefel auf die 
]~arze und sonstigen Verunreinigungen des Kautsehuks, wodurch auch Wi~rme erzeugt 
wird. Diese Reaktion geht aber nut dann mit genfigender Schnelligkeit vor sich, 
wenn der entstehende Schwefelwasserstoff sofort gebunden wird. Zu bemerken ist 
auch, dag dutch die Selbsterwiirmung die geaktion zwischen Sehwefel und orga- 
nischer Substanz sehr beschleunigt wird, wie aus den Versuchen im Calorimeter 
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hervorgeh~, wo die Temperatur erst ]angsam und sparer immer rascher ansteigt. Sind 
die organischen Verunreinigungen verzehrt, so sinkt die Temperatur im Vulkanisier- 
gut. Entfernt man aus dem Gummi einen Teil der Verunreinigungen, z. B. beim 
Para die Harze durch Extraktion, so tritt aueh nur eine geringe TemperaturerhShung 
ein, und mit ihr eine geringere Beschleunigung der Reaktion. Entfernt man die 
Verunreinigungen vollst~ndig, so bleibt bei Anwesenheit yon Bleioxyd iede Wirkung 
aus. Das vulkanisierte Produkt enth/ilt dann aueh nur Spuren yon Bleisulfid, die 
der ~Nebenreaktion zwischen Bleioxyd und Sehwefel entstammen. Setzt man dem 
teilweise von seinen Verunreinigungen befreiten Kautsehuk mit Schwefel reagierende 
Substanzen, z.B. Eiweil~teer zu, so tritt die besehleunigende Wirkung der Bleigl~tte 
wieder ein, allerdings im verminderten Mai]e, da Eiweil~teer viel tr/iger reagiert als 
Paraharz. Wie C. O. W e b e r  (Gummi-Ztg. 1902, 16, 564) fes~gestellt hat, ist der 
Vulkanisationsproze~ eine endothermische l~eaktion. Deshalb gelangt ein Tell 
der bei der Anwesenheit yon Bleioxyd im vulkanisierenden Kautschuk entwickelten 
W~rme nieht zur Wahrnehmung, da derselbe zum Vulkanisationsprozel~ verbraueht~ 
wird. Die vulkanisationsbeschleunigende Wirkung der Bleigl/itte 1/il~t sieh demnach 
auf eine thermische Reaktion zuriickffihren. In einem zweiten Teile seiner Arbeit 
ventiliert Verf. sodann die Frage, ob sich durch andere Reaktionen ein gleicher 
Effekt erzielen lfi~t. Ffir den Fall der Besehleunigung des Vulkanisationsprozesses 
im Kautsehuk sind folgende Bedingungen erforderlich: 1. Beginn der Wiirme- 
entwickelung bei Vu]kanisiertemperatur, am besten beim Schmelzpunkte des Schwefels. 
2. Vollkommene Abwesenhe~t yon Wasser. 3. Genfigende W~rmemenge, urn eine 
TemperaturerbShung um 10--15 0 zu erhalten. - -  Bis jetzt konnte nur eine Reaktion 
gefunden werden, die diesen Bedingungen entspricht, nS.mlich die zwischen :Natrium- 
superoxyd und Schwefe]. Beim Erhitzen der beiden Komponenten tritt Ver- 
puffung ein unter Bildung yon :Natriumsulfid und ~atriumsulfat, wobei eine be- 
trachtliche W/irmemenge entwickelt wird. Die Reaktion tritt beim Schmelzpunkt des 
Sehwefels ein. Aus den angestellten Versuehen ergibt es sicb, dal~ sieh bei der 
Vulkanisation durch :Natriumsuperoxyd eine analoge Beschleunigung hervorbringen 
l~tl~t wie mit Bleigl/~tte, doch diirfte diese Reaktion teehnisch kaum in Frage 
kommen, well es nicht ang/~ngig ist, Kautschukwaren, die 5 °/0 ~atriumsulfid und 
~atriumsulfat enthalten, zu verwenden. C. Grlmme. 

Clayton Beadle und H e n r y  P.  S tevens :  V e r f a h r e n  zur  B e s t i m m u n g  
de r  M e n g e  d e r  u n l S s l i e h e n T e i l e  in R o h - K a u t s e h u k .  (Analyst 1912,37~ 
13--16.) - -  1 g des rein zerschnitten Kautschuks wird im Reagensglase mit 5 ~ 1 0  ccm 
Phenetol fibergossen. Man erw/irmt langsam, sodal~ die Temperatur in einer halbert 
Stunde auf 100 ° steigt, dann 1- -1  1/~ Stunden lang auf etwa 140 o C. Der Kautschuk 
quillt hierbei zu einer gallertartigen Masse, die plStzlich schnell dfinnflfissig wird; 
dabei entwiekelt sieh ein eigentfimlicher an heil~es Fett erinnernder Geruch. :Nach 
dem kbkfihlen giel~t man die Fliissigkeit in etwa 100 ecru Benzol und l~l~t die un- 
15sliehen Teile absitzen, dekantiert l ~ 2 - m a l  mit Benzol, filtriert und w~scht aus. 
In manchen F/illen ist es vorzuziehen~ die gelSste Masse dutch wiederholte Dekan- 
tation mit :Naphtha zu beseitigen, die letzten Spuren zu verdampfen und den Rfick- 
stand in einer tarierten Schale zu w~igen. Dieses ¥erfahren ist zwar umst/indlicher 
als die Veraschung, gibt daffir aber such genauere Aufschlfisse fiber die Art und 
Menge der unlSslichen Verunreinigungen. C.A.  Neufeld. 

R. B e c k e t :  E i n i g e s  f ibe r  d a s  K a u t s e h u k t e t r a b r o m l d  n a c h  Hfi- 
bene r .  (Gummi-Ztg. 1911, 25~ 677~678.)  - -  Verf. stellt lest, dal] bei Gegen- 
wart yon Faktis eine ausschliel~liche Behandlung mit heil~em Wasser nieht genfigt, 
um ein chemisch reines Kautschuktetrabromid zu erhalten. Seine Versuche mit Gutta- 
pereha ffihrten zu einem dem Kautschuktetrabromid entsprechenden Bromid. C. Grlmme. 
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D. Spenec~ J.  C. Ga l le t ly  und J.  H. Scot t :  Z u r  B e s t i m m u n g  d e s  
K a u t s c h u k s  a l s  T e t r a b r o m i d .  Z e r s e t z u n g  de s  B r o m i d s  d u r c h  S a l -  
p e t e r s / £ u r e .  (Gummi-Ztg. 1911, 25, 801--803.)  - -  Veranlal~t durch bei Mit- 
teilungen yon O. K o r n e c k  (Z. 1912, 23~ 636) tei[en die Verff. ihre Beobachtungen 
mit, die sie bei der Zerlegung des Kautschukbromderivats mit Salpeters~ure gemacht 
haben. Es ergab sich, dal~ nach der B u d d e ' s c h e n  Vorschrift Brom in einer odor 
anderer Form verloren geht. Dieser Bromverlust tritt ein, sowohl wenn ein Uberfluf~ 
:con Silbernitrat vorhanden ist, als auch wenn die anf/ingliche St/irke der S~iure 
geringer genommen wird, als B u d d e  es angibt. Der Bromverlust ist um so grSl3er, 
je konzentrierter die S/~ure ist; er scheint yon einer Anzahl Faktoren abzuh~ngen, 
welche in der Praxis nicht beherrseht werden kSnnen. So vergrSl3er~ sich der Vet- 
lust bei der Zersetzung des trockenen Tetrabromids bedeutend, wenn man mit dem 
Tetrabromid ia Anwesenheit von A~lkohol und Filtrierpapier arbeitet. Der durch 
Bromverlust bewirkte Kautschukverlust erreicht etwa 2 °/0. kngestellte Versuehe mit 
der Anwendung von Natronkalk zur Zersetzung des Tetrabromids gabon ke]ne ermuti- 
genden Ergebnisse, dagegen erscheint die Zerlegung dutch vorsiehtiges Schmelzen mit 
Soda und Salpeter im Platintiegel ohne Schwierigkeit ausf(ihrbar. Sie verl/iuft an- 
n~hernd, wenn nicht sogar vollkommen, quantitativ. C. Grimme. 

Paten te .  
Dr. Meyer Wildermann in London: V e r f a h r e n  z u r  Z e r l e g u n g  yon R o h -  

k a u t s c h u k  in w e r t v o l l e  und  m i n d e r w e r t i g o  A n t e i l e .  D.l~.P. 229 386 vom14. Januar 
1906. (Paten~bl. 1911, 32, 169,) - -  Die Erfindung bernht auf dem Gedanken, zur Reinigung yon Roh- 
gummi ein LSsungsmittel zu verwenden, welches imstande ist, nicht nur die Harze alIein, sondern 
auch einen Teil des eigentlichen Gummipolypl'ens selbst aufzulSsen, um dem Lfsungsmittel d adurch 
in verh~ltnism~l~ig kurzer Zei~ den Zutritt auch za dem Inneren des Gummis zu verschaffen, ohne 
dabei jedoch den Hauptbestandteil des Gummis aufzulSsen, wobei das LSsangsmittel in seiner ur- 
sprtinglichen Zusammensetzuug erhalten bleibt ~nd deshslb im Kreisprozefi f~ir weitero Yer- 
wendung benutzt werden kann. Zu dieser AuflSsung der Harze and emes Teiles des eigent- 
lichen Gummis wird ein Lfsungsgemisch aus zwei LSsungsmitteln verwendet, ,zon denen die 
eine aus einem odor mehreren einheltlichen LSsungsmitteln bestehende Komponente so be- 
schaffen ist, daft sie fiir sich allein sowohl den eigentlichen Gummi als auch die Harze auf- 
zul5sen vermag, w~hrend die zweite Komponente, welche wieder aus einem oder mehrere~ 
einheitlichen LSsungsmitteln bestehen kann, nut Harze aufzu]tisen vermag, sofern diese nicht 
in Gummi eingeschlossen sind, w/~htend die Mischung selbst die Eigenschaft hat, sowohl die 
Harze als auch einen Toil des Gummipolyprens selbst aufzulSsen und sich dadurch einen 
leichten Zutritt zu dem Inneren der Masse za verschaffen. 

Kautschukgesellseh~ft  Schiin & Co. in Harburg a. Elbe: V e r f a h r e n  zu r  CTe- 
w i n n u n g  yon  r e i n e m  Kau t schu l¢ ,  r e i n e r  G u t t a p e r c h a  1~nd dergl ,  aus  r o h e r  
E a n d e l s w a r e .  D.R.P. 9,31239 veto 29. April 1909. Zusatz zum Patente 195230 veto 
2. Februar 1906. (Patentbl. 1911, 32, 530.) ~ Di~ Erfindang besteht darin, daft die Rohware 
zur Enff~.rnung der Faulnis-, Bitter- und Eiweifistoffe, der Schleim-, Farb- und SchmuLzteiie 
aufier mit dem BarzlSser gleichzeitig noch mit Alkalien behandelt wird, wobei der resultierende 
Kautschuk eine hel]ere Farbe erht~lt und aach be ider  gleichzeitigen hbscheidal)g des Harzes 
mittels des garzlSsers (Anilin, dessen Itomologen oder Substitutionsprodukten) das als Neben- 
produkt gewinnbare Harz einen helleren Ton gowinnt. Als alkalische Mittel kommen bier 
LSsungen der _~tzalka]ien, deren Carbonate, Ammoniak sowie Erdalkalien in Betracht. Die 
Wirkung dieser Stoffe auf die zu behandelnde Ware besteht darin, daft die Eiweifistoffe, 
Schleim- und Bitterstoffe, die in3 Rohkaut¢chuk mitunter bis zu ganzen Prozenten vorkommen, 
auflSsen. Die Lauge nimmt auch holzige und erdige (Schmutz) Bestandteile mit fort, und man 
erhMt in jedem Falle bei ihrem Zusatz einen viol helleren and daher hochwertige~'en Kaut- 
schuk, auch ein viel helleres Harz als ~ebenprodukt. Inshesondere die sonst im l/,autschuk 
und im Harz verbleibenden, die Braunf~rbung erzeugenden EiweiSstoffe werden dadurch voll- 
standig aufgelSst. Das vorstehend far Kautschuk Gesagte gilt in sinngem~fier Anwendung 
auch ffir Guttapercha, Belata und dergl. 

Francis  Wil l iam Pas smore in  London: ¥ e r f a h r e n  zum l%egene r i e r en  yon  
K a a t s e h u k a b f a l l e n  und  zu~" G e w i n n a n g  yon r e i n e m  K a u t s c h u k  aus  Roh-  
k a u t s o h u k .  D.R.P. 225229 veto 29 Marz 1907. (Patentbl. I910, 31, 1860.) --  Es wurde 
gefunden, daft die technisch aufierst wertvollen Vorteile des bekannten Terpineolverfahrens 
auch mit Hdfe des unter dem Namen Cineol odor Eacalyptol bekannten und entweder syn- 
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thetisch oder aus ~itherischen 01en hergestellten Stoffes erreicht werden kSnnen, und daft 
die Anwendung des Cineols als LSsungsmittel far den Kautschuk gleieh gute Resultate wie 
das Terpineol oder die diesem analogen Sauerstoffderivate liefert. Die Verwendbarkeit des 
Cineols als Li~sungsmittel far Kautschuk war unter Bertieksichtigung des bekannten Verfahrens 
keineswegs vorauszusehen. Durch die Benutzung des Cineols oder Eucalyptols als LSsungs- 
.mittel far Kautschuk, was das wesentliehe Merkmal der Erfindung ist, wird ermSglicht, kon- 
zentrierte Lssungen von Kautschuk bei verhaltnismiitiig niedrigen Temperaturen herzustellen, 
wobei die charakteristischen physikalisehen Eigenschaften des erhaltenen Kautschuks unbeein- 
flullt bleiben, wahrend Unreinigkeiten, wie Mineralstoffe, Riickstande und dergl., in Cineol oder 
Eucalyptol unlSsliche Stoffe durch Filtrieren oder Dekantieren entfemt werden kSnnen. Die 
Ausscheidung derartiger Unreiuigkeiten kann ferner dadurch erleichtert werdan, da~ man die 
konzentrierte EucalyptollSsung des Kautschuks mit Benzol oder dergl, mit Eucalyptol misch- 
baren Fltissigkeiten verdtinnt, die den Kautschuk aus der L~isung nieht fallen• Der Kautschuk 
kann aus der LSsung dutch Abdestillieren des Eucalyptols mittels Dampf oder dutch Fallen 
des Kautscbuks aus tier Euealyptoll(isung mittels Alkohol oder Aceton oder del'gl, wieder- 
gewonnen werden. 

Dr. Fritz Giissel in Stockheim, Oberhessen, und Dr. Ar thur  Sauer in Zwingenberg, 
l:Iessen: V e r f a h r e n  zur  H e r s t e l l u n g  e i n e s  K a u t s c h u k e r s a t z e s  aus S o j a -  
bohnenS1.  D.R.P. 2288~7 vom 10. Juni 1909. (Patentbl. 1910, 82, 76.) ~ Nach dem Ver- 
fahren wird Sojabohnen~l in ein Reaktionsprodukt umgewandelt, das dureh Weiterbehandhng 
mit verdtinnten Alkalien und nachfolgendes Erhitzen auf Temperaturen bis zu 1500 einen 
kautsehuki~hnliehen, sehr zi~hen und elastischen KSrper liefer~, dem durch meehanische Bear- 
beitung jedwede Gestalt gegeben, und der dutch d,e bekannten Verfahren wie der nattirliche 
Kautschuk vulkanisiert werden kann. Zur Beschleunigung des Vorganges, d. h. der Einwirkung 
des Alkalis kann man bei hSherer Temperatur (etwa 75 bis 1500 C) gegebenenfalls unter 
Druck arbeiten. Soll die Masse vulkanisiert werden, so gesehieht das zweckmai~ig in der 
Weise, dai~ man ihr die notwendige Menge Schwefel vor der Behandlung zwisc.h.en den Walzen 
zusetzt. Start SojabohnenSI k(innen aueh Gemisehe yon diesem mit solchen Olen verwende~ 
werden, die allein verwende~ nieht das Erzeuguis liefern wie das Sojabohnen(il far sieh. Das 
Verhiiltnis der 01arten zueinander richter sich nach den Eigenschaften des neben dem Soja- 
bahnenS1 zur Verwendung kommenden Oles. M. Schfftz. 

Versammlungen, Tagesneuigkeiten etc. 
Als i~ffentliche Ansta l ten  im Sinne des § 17 des Nahrungsmlttelgesetzes sind die 

s t a d t i s e h e n  U D t e r s u c h u n g s a m t e r  zu Harem far die Kreise Arnsberg und Brilon, 
sowie zu H a g e n  und zu L f i d e n s c h e i d  far den Stadtkreis bezw. Landkreis Iserlohn aner- 
kannt worden. 

Miinchen. Dem vor einiger Zeit in den Ruhestand getretenen Vorstande der Land- 
wirtschaf~lichen Kreisversuchsstation und 0ffentlichen Untersuchungsanstalt Speyer, Kgl. HoG 
rat Prof. Dr. A• f t a l e n k e ,  wurde in Anerkennung seiner lanzjahrigen Mitarbei~ auf dem 
Gebiete der reichsrech~liehen Regelung des Nahrungsmittel- und insbesondere des Weinver- 
kehrs der Role Adlerorden 1V. Ki. verliehen. 

Reutl ingen.  Zum V o r s t a n d e  des  S ~ a d t i s e h e n  C h e m i s c h e n  U n t e r s u c h u n g s -  
a m t e s  wurde Dr. G e o r g  W e r n e r ,  bisher Vorsteher des Stadtischen Chemischen Unter- 
suchungsamtes Tuttlingen, gew~hlt; an seine S~elle wurde der Nahrungsmittelchemiker Dr. 
W i l h e l m  J e S t e r  aus Rottweil gewahlk 

V e r e i n  D e u t s e h e r  N a h r u n g s m i t t e l c h e m i k e r .  
Als Mitglieder wurden angemeldet : 
1. H e r m a n n B u r m e i s t e r, ~qahrungsmittelchemiker~ 

in Hamburg, 
2. Dr. L u d w i g  G e r e t ,  Chefchemiker der Liebig-Gesell- I 

schaf~ in Antwerpen, 

dureh 
Dr. H o e p f n e r  in Hamburg. 

dutch 
Dr. R a p p in Mtinchen. 

Der Gesehaftsfiihrer : 
C. Mai. 

Schlufl der Redaktion am 17. November 1912. 

Far  die Redakt ion verant~vort l ich:  Frof• Dr. A. B 6 m e r  in Mfinster i. W.  
Verlag von J u l i u s  S p r i n g e r  in Berl in  W . 9 . -  Druck der KSnigl. Uni~.-Druekerei  H. S t  fi r t z A. G., Wilrzburg.  


