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A. Allgemeine und pliysikalische Cliemie.
C. N euberg, W. Palladin f .  Nachrnf auf den am 3. Februar 1922 in Peters

burg Yerstorbenen russiscben Pflanzenphyaiologen W ł a d im ir  P a l l a d in . (Biochem. 
Ztachr. 130. 321—22. 1922.) Oh l e .

R udolf W egscheider, Uber das Ma [5 der ćhemischen Affinitat. Die Bedenken 
P la n k s  (vgl. Ztschr. f. pbysik. Cb. 1 0 0 .  372; C. 1 9 2 3 . I. 1470) gegen den iiblichen 
Affinitiitsbegriff werden widerlegt. Das MaB der Affinitiit, daB nur von dem augen- 
blicklichen Zustand des Systems abhangt, muB im allgemeinen dureh einen 
Differentialquotienten n. nicht durch eine Arbeitaleistung bei endlichem Umsatz 
definiert werden. Dem geniigt die Messung der Affinitat dureh die mazimale 
Arbeit vermindert um die Arbeit, die zur Oberwindung des auBeren Druckes notig 
ist. Die Affinitiit ist K  =  d A / d x  — p d v / d x  =  dA ' / dx .  Die Yol.-Energie ist 
also nicht ais chem. Energie aufzufaasen. Auch ist die Affinitat nicht durch den 
die Rk. eben hemmenden Gegendruck zu messen. Mischungsarbeiten sind nur 
dann von der Gesamtarbeit abzuziehen, wenn die Mischung unabhangig von der 
chem. Rk. yerlauft, was fiir chem. Vorgange in galvan. Elementen nicht zutrifft. 
Diese Betrachtungen, welche im wesentlichen mit denen von N e b n s t  (Theoret. 
Chemie) iibereinstimmen, werden an dem BeiBpiel 2 CO +  0 3=”  2C 02 eingehend 
erortert u. Formeln fur die einzelnen Yorgange gegeben. Die Frage nach der 
Affinitiit der Einzelrkk. bezeichnet Vf. ais Scheinproblem im Ostwaldschen Sinn. 
(Ztschr. f. phyaik. Ch. 1 0 6 . 18—36. 1923. Wien, Univ.) J o s e p h y .

J. N. Brónsted, Einige BemerTcwngen iiber den Begriff der Sduren und Basen. 
Vf. definiert Sauren u. Basen ais Stoffe, die einer Abepaltung, bezw. einer An- 
lagerung von H-Ionen fahig sind. Der Ausdiuck (1) S B H + (S =» Saure; 
B =» Base) gibt neben den Definitionen auch den Zusammenhang zwischen Saure 
u. Base wieder. LaBsen sich S u. B in einem derartigen Schema darstellen, so 
werden sie korrespondierend genannt u. konnen nicht den gleichen elektr. Ladungs- 
zuBtand haben. Demzufolge konnen auch Ionen ais S oder B auftreten, z. B. 
COOHCOO~ ^  COOCOO 4* Yf. fiihrt folgende Terminologie ein:
S+ =» Kationaaure B + =  Kationbase (NHJC6H1C8H1NH,+), S =■ Neutral-
sSure (CHsCOOH), B =  Neutralbaae (NHt), S— =  Aniona&ure (COO- COOH), 

*= Anionbaae (CH8COO~). (1) cbarakterisiert ein einfaches Saure-Baaen-Gieich- 
gewicht. Doppeltes Saure-Basen-Gleichgewicht wird auBgedriickt durch:

Sx +  B, ^  B, +  B , .
Aus diesen Gleicbgewichten lasaen sich mittels des Maaaenwirkungsgesetzes 

die DiasoziationBkonatante der Saure u. dereń reziproker W ert, die Aasoziations- 
konatante der Base berechnen. Es wird

a b *a h  + / a s =  k s und a s / a b ‘ A h  + =
A =  Aktivitat ist bei geniigender Verd. =  Konz. Zwischen den gewohnlichcn 
Dissoziationakonstanten kg u. kB* u. den hier definierten besteht die Beziehung: 
ka =  Kg; kB =»Kb *Kw , wobei Kw =» DiasoziationBkonatante von W.  ist. Was 
nach den gewohnlichcn Anschauungen ais hydrolyt. Zers. bezeichnet wird, ergibt 
Bich hier in emfacher Weiae ais Sauredissoziation, u. zwar beatehen zwischen den 
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gewohnlicheu H ydrolysenkonstanlen  u. den neuen die glcichea Beziehungen wie 
oben. SSurehydrolyse: kn =  K g , bas. Hydrolyae: kH =  Kw • KB . DeBgleichen 
lassen sich die am pholyt. Erscheinungen ais stufenweise Diasoziation u. Assoziation 
darstellen. — Nach dem Gesagten muB fiłr starkę Sauren im Grenzwert Kg =  oo ; 
Kb =  0 sein. Eine Base ist stark, wenn sie weitgehend H + addiert. Starker alB 
die Base OH-  ist noch OCH,- . Die elektr. neutralen Basen sind samtlich schwach.
— Nach der ublichen Auffassung miiBte W., weil es O H -  u. H +  abapalten kann, 
sowohl eine Saure ais auch eine Base sein, u. es liefie sich folgern, dali samtliche 
Losungsmm. wegen der gleichen Konzz. der abgespalteten Ionen v5llig neutral 
sind, u. daB samtliche Siiuren Basen genannt werden miiBten, weil diese bei der 
Diasoziation jener entstehen. Dieser W iderBpruch ist eine Folgę der Unyergleich- 
barkeit von SSure- u. Basenstarke. Dem Saure-Basen-Gleichgewicht analog ist daB 
Red.-Oiydationsmittel Gleicbgewicht: Rm ^  Oln -f- © . (Rec. trav. ehim. Pays- 
Bas 4 2 . 718—28. 1923. Kopenhagen, Teehn. Hochsch.) J o se p h y .

E. C. C. Bały, Eine Theorie der ćhemisćhen JReaTction und Eeakłivitat. D ie  Ver- 
offen tlichung umfaBt den ersten T e il der nach Rec. trav. chim . P a y s-B a s 41. 516 
(C. 19 2 3 . III. 813) refe iierten  A ib e it . A n  der D isk u ssion  b eteilig ten  sich  F . A . LlNDE- 
m a n n , S v a n x e  A b b h e n iu s , Ik y in g  L a n g m o ib , N. R. D h a k , J . P e b b in  U. W. C. 
Mc C. L e w is . (Trans. Faraday Soc. 17. 588—95. 598—606. 1922.) B e b b l e .

C. M artin  Lowry, Ist eine wahre monomolekulare W irltmg moglićhl Vf. auBert 
sich gegeniiber J. PEBBIN, daB die Strahlungshypotheae des letzteren sich auf un- 
Bichere Grundlagen stiitze, inahesondere daB keine derRkk., anf die die Strablungs- 
bypothese angewendet warde, eine solche war, bei der nur ein einzigea Mol. be-
anaprucht wurde. (Trans. Faraday Soc. 17. 596—97. 1922.) B e h b l e .

H. G. Grimm und K. F . H erzfeld , Zur Thermodynamik der MisćhkrystaU- 
Mldung. Kurze Zusammenfassung der Arbeiten aus Ztschr. f. Physik 16. 77. 84 
(0.1923. III. 333). (Ztschr. f. Elektrochem. 29. 519-20. 1923. Munchen.) B e h b l e .

Je a n  P iccard  und E duard  Thom as, Katalytische Metalle. Das friiher dar- 
geatellte katalyt. Cu (vgl. P ic c a b d , Hel7. chim. Acta 5. 147; C. 1 9 2 2 . III. 115) 
ist nicht,.. wie im ABEGGschen H andbuch angegeben, CuO, Bondem besteht zu 
98,9% aue Cu. — Sehr gut wirksames Ag wird erhalten durch Auflosen von 
Chromacetat in HC104 u. EingieBen einer AgCIO*-Lsg. Dieses Ag wirkt auf Cr- 
Salze nach folgender Gleichung: 2CrCl, +  2HC1 =  2CrCl3 +  Ha u. ist faet 
doppelt so gut wirksam wie das „tnolekulare" Ag von WlSLICENUS (LlEBIGs Ann. 
1 4 9 . 220 [1869]). — Das aus PdCls - f  NajCOj erhaltene H ydroiyd, gel. in Eg. u. 
mit H, behandelt, wird von einem bestimmten Zeitpunkt ab reduziert u. gibt eine 
sehr reine Lsg. von kolloidalem P d, die sich fur katalyt. Hydrierungen sehr gut 
eignet, da nach beendeter Hydrierung das Pd flockig auefallt u. leicht zu entfernen 
ist. (Helv. chim. Acta 6. 1044—45. 1923. Lausanne, Dniv.) H ab e rlak d .

R aphael Dubois, Zur Mitteilung von A. Valdiguie: „Die Kupftrsalze kSnnen 
gleichzcitig ais Oxydasen m d  Peroxydasen wirken1'. (Vgl. Y a l d ig u ić , C. r. soc. 
de biologie 88. 1091; C. 1923. III. 426.) Vf. hat schon friiher die mit Oiydation 
verbundene Leuchtfahigkcit verschiedener Mollusken u. nicht pathogener Crustaceen 
beschrieben, bei denen Cu in betrachtlichen Mengen vorkommt. Da das Ca Shn- 
lich wie Luciferase wirken kónnte, versetzte Yf. Luciferin mit Fehlingscher Lsg. 
u. erhielt eine ebeńso schone Leuchtkraft wie mit Luciferase. Vf. bestatigt im 
iibrigen die Anschauungen von Y a ldigtjić . (C. r. soc. de biologie 89. 10—11.
1923.) , W o l f f .

A j A to m str u k tu r . R a d io c h e m ie . P h o to c h e m ie .
Otto H a lp e rn , Eine Anwendung der Adiabatenhypołhese au f das Orthohelium- 

inodell. Vf. bereehuet u. diskutiert die quantentheoret. moglichen Zustande des
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Orthoheliums u. fiibit den Beweis, daB komplanare Elektronensysteme yerboten 
Bind, was den Mangel an Obereinstimmung zwischen den beobachteten u. berech- 
neten Spektraltermen des Orthoheliums erklSrt. (Ztschr. f. Physik 18 . 344—51. 
1923. Wien.) U lh an n .

L udw ik  Silberstein , Das Heliummodell mit gekreuzłen Bahnen. (Vgl. Naturę 111. 
567; C. 1924. I. 128.) Vf. dehnt die Zahl der nach seiner Formel moglichen Linien 
des He durch Zusatzannahmen aus u. findet einige weitere empiriseh beobachtete 
He-Linien hierdureh erklarbar. (Naturę 112. 53. 1923. Bochester [N. Y.].) B y k .

M. Born und W . H eisenberg, Die Elektronenbahnen im angeregten Helium- 
atom. (Vgl. Ztschr. f. Physik 14. 44; C. 1 9 2 3 . III. 97.) Vff. suchen alle moglichen 
Bahntypen des angeregten He-Atoms ayatemat. auf, sondein die quantentheoret. 
zu lasB igen  Lsgg. unter diesen aus u. berechnen die Energiewerte, um featzustellen, 
ob Bahnen vorhanden sind, die die empir. Terme richtig liefern. Die mathemat. 
Aufgabe benteht in der Lsg. des DreTkorperproblems fur den Fali, daB daB eine 
Elektron jn erheblich groBerer Entfernung um den Kern kreist ais das andere. Es 
ist dabei fur die Berechnung der Bahnatorungen in erster Naberung erlaubt, iiber 
die Bewegung des inneren Elektrons zu mittelD; zweitens kann man kouseąuent 
die Storungsfunktion nach negativen Potenzen des Abstandes des auBeren ElektronB 
vom Kem entwickeln. An Quantenbahnen ergeben Bich 3 Typen: Komplanare 
Bahnen yon gleichem UmlaufsBinn, nahezu aufcinander senkrechtc Bahnen, kom
planare Bahnen mit entgegengesetztem Dmlaufssinn. Man gelangt durch Anwendung 
der Quantenregeln zu  keiner DeutuDg des empir. He-Spektrums. Auch die Beriick- 
Bichtigung der Eelativitatstheorie andert hieran nichts. (Ztscbr. f. Physik 16. 229 
bis 243. 1923. Gottingen u. Munchen.) B y k .

F ritz  W eig ert, Zur Theorie der Strahlungsmiformungen. II. Die photo- 
chemischen Chlorreaktionen. (I. vgl. Ztechr. f. physik. Ch. 1 0 2 . 416; C. 1 9 2 3  III. 6.) 
Vf. diakutiert ais einfachsten Fali einer photochem. Cl-Rk. die OzonzerB. bei G-gw. 
yon belichtetem Cl. Die Geschwindigkeit der Ek. ist unabhangig yon der 0 3-Konz. 
u. wird ąuantenmaBig durch die von Cl absorbierte Lichtmenge beatimmt, woraus 
folgt, daB eine obere Grenze der Oa-Konz. eristiert, von der an praktisch die ge- 
samte vom Cl absorbierte Strahlungsenergie in ehem. Energie umgewandelt wird. 
Die entsprechenden Yerhaltnisse liegen bei der Sensibilisierung der H3-Dissoziation 
far die Resonanzlinie de3 Hg durch verd. Hg-Dampf yor. Die Grenzdrucke der 
reagierenden Mol.-Arten (O, bei ca. 0,5 mm, H , bei ca. 10 mm) u. ihr Yerhaltnis 
zu den Drucken der sensibiliaierenden Molekiile (Cl, =  '/a Atm., Hg =  0,009 mm) 
Bind yollkommen yerschieden. Berechnet man dagegen die Anzabl der reagierenden 
Molekiile, welche sich in photochem. yergleicbbaren Voll. befinden, eo erhalt man 
fur beide yollkommen yerschiedenen Vorgange fast den gleichen Wert. Es ist daher 
wahrscheinlich, daB bei beiden VorgSngen ein analoger Primaryorgang zugrunde 
liegt. Nach Diakussion der „Stofie zweiter Art“ schlagt Vf. eine Hypothese vor, 
nach welcher die von den Molekulen absorbierte Strahlung zuerBt ais Keaonanz- 
Btrahlung in normaler Weise reemittiert wird, u. daB dieaer Absorptions- u. Emis- 
sionsprozeB sich bo haufig wiederbolt, bis ecblieBlich die Absorption in einem 
binaren Absorptionssystem zu einem inneren lichtelektr. Effekt ftihrt, auf den ein 
chem. ProzeB oder eine Translationsyerscbiebung von Teilchen folgt. — Die Ober- 
tragung der absorbierten Energie auf cbem. reagierende Systeme findet alao nicht 
momentan statt; das aufgenommene Energieąuant wird bis zu seiner Auanutzung 
gleichsam zuriickgehalten. Messungen haben in der Tat eine Verzogerang vou 
Vioo Sek. ergeben, doch laBt sich dieselbe gleichfalls durch den Ablauf einer 
langeren Kettenrk. erklaren, was Vf. niiher diskutiert. (Ztschr. f. physik. Ch. 1 0 6 .  
407—32. 1923.) U lm ann.
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Gnstav K e ttm an n , Uber die Initneitat ton Rontgentpekitallinicn bti hóhtrtn 
Spannungen. Vf. gibt eine Methode zur photograph. IntKneitatemcasung von Eontgen- 
B pek tra llin ien  an u. nimmt nach derselben IntensitatsspannuDgskurven fttr die 
K-Serie von Cr, Cu, Ag, fttr die L-Linien von La  u. Pb auf. Bei hohen Span- 
nuogen — b is  52 KV. wurden yerwandt — erreicbt die Intensitat einen Maximal- 
betrag, der dureh die Absorption der Rontgenstrablen in der Antikathode gegeben 
iat. Ob die Intensitat der L-Linien nach Oberachreiten der K-Anregungsspannung 
erneut ansteigt, bleibt ungewiB. Die Tbeorie yon D ayis (vgl. Physical Keview 11. 
433 [1918]) wird diskutiert u. mit den Tatsachen ais ttbereinstimmend gefunden. 
Bei ihrer Richtigkeit lafit sieb aua einer gemesaenen Kurve die Bremskraft der 
Antikathode fur Kathodenstrablen berechnen. Fttr den Fali aeh r geringer Ab
sorption der Rontgenstrahlen in der Antikathode ergibt aich ein linearer Anstieg 
der Intensitat mit V5. (Ztachr. f. Physik 18. 359—71. 1923. Berlin, Univ.) U lm ann.

L. S trnm , Uber die Abhangiglceit der Intensitat der Spektrallirien tom Gat- 
druck. Vf. eucbt das Problem der Spektrallinienintensitat in bezug auf die gegen- 
seitige Wrkg. der Atome zu behandeln u. leitet mittels der Wahrseheinlichkeits- 
recbnung eine Formel fiir die Abhangigkeit der Intensitat einer Spektrallinie vom

Gasdruek u. von der Stelle der Linie in der Serie ab: E  —  S  4̂ - e~  r n F ^ (JE? •=»

Lichtenergie, S  u. y  =  Proportionalitatefaktoren, p  =» Druck, X =  Wellenlange, 
w =  Quantenzahl). Die VersuchsergebnisBe stimmen mit den berechneten W eiten 
gut uberein. (Ztschr. f. Phyaik 18 . 372—78. 1923. Kiew, Teehn. Hochsch.) Ulm.

G. H ertz, Uber die Anregmg ton Spcktrallinien durch JElektronenstofl. Im 
Gegensatz za dem nach B o h b  zu erwartenden Verh. haben yerscbiedene Beobachter 
gefunden, daB bei den hoheren Serienlinien das ganze Bogenspektium auf einmal 
u, zwar erat oberhalb der IoniaierungsspannuDg auftreten. Es war wahraeheinlich, 
daB dieaes Ergebnis durch nicht zweckentsprechende Vers.-Bedingungen vorgetauscht 
sei. Um das plotzliche Auftreten der einzelnen Linien bei indmduellen AnreguDga- 
spannuDgen, wie es nach B o h b  zu erwarten iat, eipeiim enlell zu erhalten, muB 
man die Verhaltniaae so wablen, daB die Stromstarke genugend klein iat, um Sto- 
rungen durch Kaumladungen zu vermeiden, u. daB zweitena die geometr. Anordnung 
das Eintreten einer selbstandigen Entladung auch bei Spannungen oberhalb der 
Ionisierungapannung yerbindert. Endlich muBte dafur geaorgt werden, daB die 
Potentialdifferenzen zwischen yerachiedenen Punkten der Elektronenquelle nicht 
groBer ais etwa 0,1 Yolt waren, da es aich bei den Unterschieden der Anregungs- 
apannuDg meiat nur um einige Zehntel Volt handelt. Mit einer derartigen An
ordnung wurde daa plotzliche Auftreten der Linien bei He, Ne, Hg, Zn  u. Th im 
sicbtbaren Spektrum beobachtet. (Naturwisaenschaften 11. 778—79. 1923. Eind- 
hoven, Holland.) B y k .

G. H ertz , Uber die Anregungs- und Ionisierungsspannungen von Neon \md 
Argon und ihren Zusammenhang mit den Spektren dieser Gase. Weaentliche Wieder- 
holung einer friiheren Arbeit (vgl. Koninkl. Akad. van Wetenach. Amsterdam, 
Wisk. en Natk. Afd. 31. 249; C. 1923 . I. 885). (ZtBchr. f. Physik 18. 307—16. 
1923.) U l m a n n .

Jean  P iccard  und E duard  Thom as, Gefarbte Ionen m d  Farben der Salte. 
Man kann die Ionen in 3 Gruppen einteilen: 1. Stets farbige Ionen, dereń Verbb. 
stets ebenfalls farbig Bind (Co", Ni", CrO /' etc.). 2. Ionen mit „latenter Farbe“, 
an aich uugefarbt, aber ein Molekuł, das aus 2 Ionen dieser Gruppe besteht, kann 
gefarbt sein (z B. Pb", I', S"). 3. Weder sichtbar noch latent gefarbte Ionen 
(Na‘, Ca", A1‘", F ' usw.). Die Ionen der eraten Gruppen geben mit denen der 
zweiten im allgemeinen eine tiefere Farbę ais mit denen der 3. Gefarbte Ionen
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besitzen auch starkę latente Farbę. Zur Gruppe 1 gehoren: von Anionen Mn04l 
Cr04, Cr,07, PtCl6l AuC!ł , von Kationen: Cr'” u. Cr" -j- aq, Ca" -f- aq, Au'", 
P t'" ', Fe”, Mn"; zur Gruppe 2 von Anionen: S", O", I ', Br', C', OH', Phenol u. 
Deriyr., einige Enole, von Kationen: Fe"', Cu", Cr", Bi"', Sb"', Ab"', H g', Hg", 
Pb", C"", Ag', Ti"", Cd", zur Gruppe 3 von Anionen: F ', SO<, C104, CHaCOO, 
von Kationen: Zn, Cs, Bb, K, Na, Li, Cs, Al u. H . — Cadmiwnjodid, das ais 
farblos beschrieben wird, miiBte, da beido Ionen zu 2. gehoren, gefarbt sein; es 
zeigte in was. Lsg. in genugend dicker Sehicbt Gelbfarbung, ebenso wie HgBrs u. 
HgCL (Helv. chim. Acta 6. 1040—43. 1923. Lauaanne, Univ.) H a b e r l a n d .

A , E le k tr o c h e m ie . T h e r m o c h e m ie .

Otto Bluh, Zur Frage der Exittinz des Zmtterions. Nach einem kurzeń tfber- 
blick iiber die Dipoliheorio weist Vf. darauf hin, daB amphotere Elektrolyte, sofern 
aie wirklich Zwilterionen enthalten,' welche ais Dipole mit groBem elektr. Moment 
aufgefaBt werden, die DE. ihres Losungsm. erhohen miissen. Angeechlossen wird 
an eine Arbeit von FtJhTH (Ann. der Phyaik [4] 70. 63; C. 1923. III. 336), deasen 
MeBanordnung auch benutzt wird. VfF. unterBueht wss. Lsgg. von Sulfanihdme, 
Helianthin, o- u. p- Amtnobenzocsaure, H*ppursdwe u. Benzoesaure. Wie erwartet 
hatten die Lsgg. der fiinf ereten Elektrolyte eine hohere DE. ais HsO; Benzoe- 
aiiure dagegen, welche keine ampboteren Eigenscbaften beaitet, setzte die DE. des 
Losungsm. herab. — Die aufgenommenen DE.-Konz.-Kurven von Helianthin, Sulf- 
anilaaure u. o-Aminobenzoeaaure wcisen 2 deutlich unterscheidbare Maxima auf. 
Yf. erklart diese Eracheinung am Helianthin; danach befindet sich in der rein 
gelben Lsg. neben dem H + u. gelben Anionen Zwitterionen, die entweder farblos 
oder gelb gefarbt Bind. Mit zunehmender Konz. nimmt die Anzahl der Zwitter- 
ionen ab, die DE. sinkt. Der zweite Anatieg beruht auf dem groBen Dipolmoment 
dea undisaoziierten Mol., welches ais „innerea Salz“ yorliegt; ihm iat die rote Farbę 
zuzuscbreiben. Der zweite Abfall der Kurye erreicht Bein Ende bei Sattigung der 
Lag. — Die p-Aminobenzoeaaure weist nur ein Masimum auf, was sich durch die 
geringe Loalichkeit dieaer Yerb. erklaren laBt, der undiaBOziierte Anteil ist gering. 
Das gleiche gilt fur die Hippuraaure.

Die Anaicht, daB wss. Lagg. starker Elektrolyte eine hohere DE. haben ala HaO, 
weiat Vf. zuruck, indem er zeigt, daB hier entweder Dipole yorliegen oder, wie 
neuere Messungen zeigen, Erniedrigung eintritt. Betrachtet werden Saccharin 
Karnstoff, Leucin, Tyrosin, Asparagin u. Asparaginsaure. Nach W a l d e n  (Ztachr. 
f. phyaik. Ch. 70. 569; C. 1910. I. 1322) bewirkt Haufung von Dielektrophoren 
Erniedrigung der DE. Der Haufungszuatand komtnt einer Zerspitterung der elektr, 
Ladung eines Vorzeichens gleich, u. das Dipolelement wird kleiner. Daher kann 
nach Vf. das undissoziierte Mol. einea amphoteren Elektrolyten, z. B. Olykokoll, 
kein groBes Dipolelement haben. — Die bei kolloidaleu EiweiBlsgg. auftretende 
hohe DE. sucht Vf. auf die amphoteren Eigenschaften der Eiweifistoffe, welche 
FtłRTH (vgl. K e l l e r , Biochem. Ztschr. 115. 134; C. 1921. III. 732. Kolloid Ztachr. 
29. 193; C. 1922 .1. 164) gemessen hat, zuriickzufiihren. — Die hohe DE. des H ,0  
verlangt nach Vf. die Annahme der Eiistenz von Zwitterionen, woraus Vf. weiter 
eine Hypotheae des Mechanismus der Stromleitung in Sauren u. Basen ableitet u. 
die abnormen W erte, die die Wanderungageschwindigkeiten von H + u. OH-  in 
W. aufweisen, erklart. (Ztschr. f. phyaik. Ch. 106. 341—65. 1923. Prag, Inst. f. 
theoret. Pbys.) U l m a n n .

L&szló Von B h o re r, Brennstoffelemente wnd elektr ochetr.ische Beduktion der 
Mełdlie bei hoher Temperatur. Ea wurden Elemente untersucht, die nach dem 
Schema: Kohle | Elektrolyt | Metalloiyd, Metali zusammengesetzt waren. Ais
Elektrolyt dienten Gemische von K,CO» u. Na^CO,, denen zur Yerhiitung von
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storenden Nobenrkk. schwer dissoziierbare Oxyde (CaO, MgO) oder Carbonate (BaC08) 
beigemischt waren. Ala Luftelektrode wurde eine ąuadrat. Ca-Platte verwendet, 
die mehrere Millimeter tief in den geschmolzenen Elektrolyten eintaucbte; die 
Kohleelektrode (Koks, Retorten- oder Lampenkohle) war rollstandig in dem Elek
trolyten untergetaueht; in ihr B te c k te  eine zur Ableitung des Stromea dienende, 
durch eine Porzellanrohre isolierte Stricknadel. Aub der bei der durcbsehnittliehen 
Temp. 862° ausgefiihrten Versuchsreihe folgt der Mittelwert der EK. 1,072 V., die 
Klemmenspannung 0,75 V., bei einer 2. bei der durchschnittlichen Temp. 917° aus- 
gefiihrten Reihe von Verss. sind die entspreehenden Werte 1,20 u. 0,81 V. Der 
energet. Nutzeffekt schwankt zwiachen 13 u. 18°/0. Der Durchschnittswert (15,5% 
bei beiden Tempp., unter der Annahme berecbnet, daB die Yerbrennungswarme von 
1 g C 8000 cal. ist) nimmt mit steigender Temp. trotz der Zunahme der EK. u. 
Klemmenspannung ab, weil die Lebensdauer (pro Gramm C berecbnet) abnimmt. 
Messungen der Einzelpotentiale beider Elektroden gegen die Kalomel- n.-Elektrode 
ergaben, daB diese Potentiale sich in demselben Sinn u. nahezu linear mit der 
Temp. verandern. Das Potential der Kohle steigt von — 0,9 V. bei 600° auf —1,7 V. 
bei 10C00. Der Temperaturkoeffizient betragt rund 2 Millivolt pro Grad Das 
Potential der Cu-Elektrode steigt yiel weniger, sein Temperaturkoeffizient i s t
0,6 Millivolt pro Grad, so daB die berechnete EK. des Elementes von 0,8 V. bei 
600° auf 1,36 V. bei 1000° ansteigt. Berecbnet man die EK. des ElemenfeB naeh 
dem Nernstscben Wfirmesatz unter Zugrundelegung des Yorganges C -j* O, =■ COa, 
so stimmt sie annahernd mit den beobachteten Werten iiberein. Dagegen ist der 
berechnete W ert des Temperaturkoeffizienten nur '/?o v°n dem esperimentell er- 
mittelten. Weit bessere Cbereinstimmung ergibt sich in beiden Fallen, wenn man 
den Vorgang 2C +  0 3 =  2 CO zugrunde legt, -weshalb Vf. die Verbrennung des 
C zu CO fur den stromliefernden Vorgang halt. (Ztschr. f. Elektrochem. 2 9 . 478 
bis 488. 1923. Budapest, Yeterinarhochschule.) B ó t t g e e .

Euesel W. M illa r, Die sjąezifischen War men mehratomiger Gase bei tief en 
Tempera.turen. Die Gase wurden durch ein mit Cu-Drahtnetz gefiilltes Cu-GefaB 
geleitet, das sich in einem Vakuumcalorimeter befand. Die Tempp. des Gefafies 
u. des Gases wurden mittels Thermoelementen gemessen. Bedeutet N a die Anzahl 
Mole des durcbgeleiteten Gases, N c die Anzahl Mole Cu des GefaBes, Cp u. Cp' 
die Molwarmen des Gases u. deB Cu {Cp' =  4,27), \A T 9 u . A  Tc die Anderungen

N  G 'A Tder Temp. des Gases u. des GefaBea, so ist Gp =  —1. ^  _  —. Untersucht wurdenj y i  g
Methan, Methylchlorid, Bortrifluorid u. H tS. Die erhaltenen Werte sind:

Gaa T c, Gas T cP
CH4 (Kp. 109°) 278 8.31 BP, (Kp. 172") 278 11,70

199 7,97 189 10,00
152 7,21 H,S (Kp. 211°) 278 8,92
148 7,24 229 9,56

CH8C1 (Kp. 249°) 278 8,92 228 9,52
260 8,71 224 9,72

216 9,98
Das Anwachsen von Cp fur H,S bei fallender Temp. ist, wenigatens zum Teil, 

auf Polymerisation zuruckzufiihren. (Joum. Americ. Chem. 8oc. 45. 874—81. 1923. 
Berkeley [Cal ], Univ.) H e e t e b .

N icolai Antonovitoli Pushin und E lija h  Vasiljevioli Grebenshchikov, Die 
adiabatitche AbJckiihlung des Waisers und die Temperatur seiner maximalen Dichte 
ais Funktion des Druckes. In T a m m anns  (Krystallisieren u. Schmelzen 1 9 0 3 . 201) 
Druckapp. wurde Wasser Drucken bis zu 4000 kg/qcm auagesetzt. Wenn die Temp.
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konstant geworden war, wurde der Druck erhoht oder yerringert u. die durch dio 
Druckanderung heryorgerufene Anderung der Temp. dea W. mittels Thermoelement 
gemeaeen. Aus den Measungen wurde der Koeffizient der adiabat. Temp.-iLnderung 
(dt /dp) ,  berechnet. Bei 0° wird bei einem Druck von 600 kg/qcm (d t / d p ), =  0.

Aus der Gleichung A t  => A  P folgfc, dafi (dt /dp) ,  =  0, wenncp \  a t  1 j,
( dv /d t ) r =  0. Daher hat das W. bei 0° unter einem Druck von 600 kg/qcm ein 
Dichtemaximum. Ist p  <  600 kg/qcm, so ist {dt /dp),  <[ 0, wenn p  >  600 kg/qcm, 
so ist (d t /dp) s ^> 0, Wasser wird durch Kompression bei 0° bei kleineren Drucken 
ais 600 kg/qcm abgekiihlt u. bei hoheren Drucken ais 600 kg/qcm erwarmt. Bei
0 u. 25° nimmt [dt /dp),  mit steigendem Druck zu u. naheit Bich einem Grenzwert. 
Bei 37° iat (dt /dp) ,  fast unabhangig vom Druck, u. bei 54 u. 80° nimmt (dt /dp) ,  
mit steigendem Druck ab. Die Meaaungaergebnisae werden tabellarisch mitgeteilt. 
(Journ. Chem. Soc. London 123. 2717—25. 1923. St. Petersburg, Elektrotechn. 
Inat.) , S a h m e n .

A„ Kolloidchem ie.
W alte r Stlles, Das Eindringen von Elektró\yten in Gallerten. V. Die Diffusion 

von Ghloridgemisćhen in Ocle. (IV. vgl. S t il e s  u. A d a ib , Biochemical Journ. 16. 
620; C. 1922. I. 309.) Es wird gepriift, ob der von St il e s  (New Phyt. 22. 134 
[1923]) an pflanzlichen Geweben featgestellte Antagonismus zwiacben verschiedenen 
Salzen sich auch bei der Diffusion in Agar-Agar- u. (?«Iaiiwe-Gallerten bemerkbar 
macht. Fiir die Verfolgung der Diffusion werden die beiden Indicatorenmethoden 
dea Yfa. (Biochemical Journ. 14. 58; C. 1920. I. 664; Proc. Eoyal Soc. London 
[Serie A ] 103. 260; C. 1923. IV. 560) yerwandt. Ea gelangen zur Unters. NaCl +  
CaClf, KOI  -f- C a C l K G l  +  MgCla-, KCl +  NaCl-Gemische in l°/oig. Agar u. 
NaCl +  CaGIj-, KCl +  CaC)a-Gemische in 10°/o'g- Gelatine. Es zeigt sich, daB 
die Diffusion der Gemische stets etwaa groBer ist, ala aus den Diffusionakoeffizienten 
der einzelnen reinen Salzlagg. zu erwarten ware, u. daB die an lebenden Geweben 
beobachteten antagoniat. Wrkgg. nicht in einer gegenaeitigen Behinderung der 
antagoniat. Salze bei ihrer Diffusion in irgend einer Gelschicht der Zellen oder 
Gewebe begrundet sein kann. (Biochemical Journ. 17. 530—34. 1923. Eeading, 
Univ. Coli) Gekngeoss.

Góza Sohay, Uber die kinetische Theorie des osmótischen Druckes. Vf. sieht 
die Uraache der oamot. Erscheinungen nicht in dem von den gelosten Molekiilen 
ausgefibten Druck, sondern in dem Druckunterschied dea Loaungam. in reinem Zu- 
atande u. in der Lag. AnachlieBend an Berechnungen von S te e n  (Ztschr. f. phyaik. 
Ch. 81 . 441; C. 1913 . I. 767) wird eine neue Formel fiir den oamot. Druck auf- 
geatellt. Weiterhin die Formel von S ackuk theoret. begrundet u. noch 2 weitere 
mogliche Formeln abgeleitet. (Ztschr. f. physik. Ch. 1 0 6 . 378—85. 1923. Buda- 
peat.) U lm ann.

F. E. B a rte ll und B. C. C arpenter, Die anomale Osmose von Lósungtn von 
Elektrólytm mit Kollodiummembranen. II. Die Wirlcung des Porendurchmessers. 
(Vgl. Journ. Phyaical Chem. 27. 101; C. 1923. III. 281.) Vf. unterseheidet 
Membranen von kleinater, mittlerer u. groBter DurehlaBsigkeit, dereń relative Durch- 
laaaigkeiten 1, 1,978 u. 7,355 waren. Fiir die PorendurehmeBaer ergaben sich 
nach zwei verschiedenen Methoden die relativen Werte 1,00, 1,38 u. 2,31, woraus 
man folgern darf, daB gleiche Flachen der verschiedenen Membranen dieselbe An- 
zahl von Capillaren enthalten. Bei den Versa. wurde bei einer Anzahl von Salzen 
[KCl, CaClj, A1C1„ K ,S04, K4Fe(CN)8], sowie bei dem Eohrzucker die Geachwindigkeit 
der Osmose in ihrer AbhSngigkeit von der molaren Konz. der angewandten 
Salzlagg. bei den Membranen von verschiedener Durchlassigkeit bestimmt. Bei
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Anwendung der am wenigsten durchlassigen Membranen (Porendurchmesser <[ 0,7 fx) 
ist (auB-r beim CaC!,) wahrend der eraten 5 Stdn. die Osmose Bteta poaitiy. Ne- 
gative Odmose wird sonach unterhalb eines gewissen Grenzwertea des Porendurch- 
measera nicht beobachtet u. hangt wcder yollatandig von der Natur des Salzes 
noch von der Kon*, der Leg. ab. Bei den Membranen von mittlerer Durchlaasig- 
keit (Porendurcbmesaer 0,9 (i) ist die N-Form der Kurve Osmose—molare Konz. 
bei den K-Salzen deutlich, wenu auch nicht wahrend des ganzen Verlaufs der 
O=moae, erkennbar, bei den am meiaten durchlasaigen Membranen (Porendurch
messer 1,6 fi) hat aie ihre charakterist. Form wahrend des ganzen Verlaufs der 
Oamoae. Bei den mSBig durchlassigen Membranen wurde die N-formige Rurve 
ebeufalls beobachtet, wenn die Ablesungen am Osmometer erst eine bestimmte Zeit 
nach dem Beginn der Osmose ihren AnfaDg nahmen. Die Anfangsgeechwindigkeit 
der Osmoae konr. Lsgg war bei den am wenigsten durchlassigen Membranen groBer 
ais bei den eehr durchlassigen, bei verd. Lsgg. war die Geschwindigkeit bei den wenig 
durchlassigen Membranen kleiner ais bei den sehr durchlassigen. Der Maximal- 
wert der Oamose wurde bei den sehr durchlassigen Membranen eher erreicht ais 
bei den weniger durchlassigen. Bei dem Robrzucker nimmt der Masimalwert der 
Osmose mit wachsendem Porendurchmesser ab; eine N-formige Kurve wurde nicht 
beobachtet. Weitere Veras. bezweckten die Ermittelung derjenigen Faktoren, 
welche die eiosmot. Bewegung bei der Oamose der genannten Elektrolyte be- 
einflussen. Auch hier ist die Porengrofie von maBgebendem EinfluB, indem z. B. 
bei Membranen yon geringer oder von mittlerer Durchlasaigkeit die K-Salze sich 
nach ihren Anionen in verd. Lsgg. in der Reihenfolge SO< >  Cl >  Fe(CN)8, in 
koDz. Lsgg. dagegen in der Reihenfolge Cl SO< >  FelCN^ ordnen, wabrend 
bei aehr durchlasbigpn Membranen die Reihenfolge in verd. u. in konz. Lsgg. die- 
aelbe iat. Bei den Chloriden anderaeits ist bei wenig durchlassigen Membranen 
die Reihenfolge der Kationen in verd. Ligg. Al >  Ca >  K, in konz. Lsgg. 
K >  Ca Al; bei Membranen mittlerer Durchlassigkdt ist sie in verd. Lsgg. 
Ca >  K >  Al, in konz. Lsgg. Ca >  Al K ; bei sehr durchlassigen Membranen 
endlich ist sie in verd. u. konz. Lsgg. K >  Ca >  Al. Die Erscheinungen der 
anomalen Osmoae u. die sie begleitende Diffusion der Salze scheint vornehmlich 
durch den Porendurchmesser der osmot. Membran bedingt zu sein. (Journ. 
Phyaical Chem. 27. 252—69. 1923 Anne Arbor [Michigan], Univ.) BOttgeb.

H. F reundlich  und M arie W reschner, U ber die Aufnahme von Uran X t 
und Thorium durch Kohle. Vff. bestatigen fruhere Beobachtungen (ygl. F e e u n d -  
LTCH u. K upfeb, Ztschr. f. physik. Cb. 9 0 .  681; C. 1916. I. 323), daB eine mit 
Blutkohle vorbehandelte ThfNOj^-Lsg. U X! bei seiner Adsorption aus einer Uianyl- 
nitratlsg. Bchwacher von der Kohle yerdrangt, ala eine nicht vorbehandelte Lag. 
Ebenso yerhalt sich eine Th(NO,VLsg., die durch eine Dialyaiermembran durch- 
getreten ist, oder aus der man etwaige Kolloidteilchen durch Katapborese zu ent- 
fernen geBucht hat. Daraua folgt, daB die in einer neutralen TlnN 08VLpg. vor- 
handenen Kolloidteilchen in starkem MaBe fiir die Yerdrangung des U Xt msB- 
gebend sind. In Einklang hiermit steht, daB eine saure, kolloidfreie Lsg. mit 
Kobie yorbehandelt nach dem Eindampfen u. Wiederauflosen ebenso stark D X , 
yerdrSngt wie eine frische, nicht mit Kohle behandelte Lag.; in der sauren Lag. 
sind die etwaigen Kolloide nicht durch Kohle entfemt worden, u. man hat sie 
beim Wiederauflosen von neuem peptisiert. Auch U Xt ist wahracheinlich zum 
Teil in Form yon Kolloidteilchen adsorbiert; darauf beruht wohl die Langsamkeit 
der Gleichgewichtaeinstellung u. dann die umkehrbare YerdrSngung durch Th, 
wahrend andere Adaorptiye, wie Benzoesaure, Strychninnitrat u. dgl. nicht umkehr- 
bar yerdrangen. (Ztchr. f. phyaik. Ch. 1 0 6 . 366—77. 1923. Berlin-Dahlein, Kaiaer 
WlLHELM-Inst.) UŁMANN.
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B. Anorganisctie Chemie.
M. B eja, Notie Uber die Leitfahigkeit konzcntrierttr Ozon-Sauirsioffldsungen. 

Die Leitffihigkeit des fl. Gemisches von 70 Vol -°/0 0 8 u 30 VoI.-% O,, welcheB 
auf die Temp. der fl. Luft abgekiiblt war, ist kleiner ais diejenige yon deat. W., 
welches in deraelben Vorr. unteraucht, u. dessen epez. Leitfahigkeit za 10-6  rezi- 
proken Ohm bestimmt wurde. Konz. 0 8-0,-Lsgg sind mithin im Gegensatz zu den 
ebenfalla tiefgefarblen Lssg. von Alkalien in fl. NHa Nicbtleiter der Elektrizitat. 
(Ztschr f. Elekiroehem. 29 . 478. 1923. Berlin, Univ.) B O ttg e b .

A lbin K nrtenacker UDd E o b ert Neusser, Uber eine eigenartige latalytische 
ZtrseUung des Hydroxylamins. Hydrorylamin wird durch Vanadintaure in ntutraler 
u. schwach alkal. Lfg sum groUten Teil katalyt. zirs. unter Red. dea einen Teils 
zu NH, u. Oiydation des Reates zu NO, N ,0 u. N,. In eaurer Lsg. eutatanden 
2 - 3  Mol. NH, au8 100 Mol. NH,OH. *In stark alkal. Lsg. bewirkt Varadat keine 
Selbttzers. des NH,OH. Molybdansaure bewirkt eine ahnliche katalyt. Zera. dea 
NH,OH. Hier yerlauft aber die Rk. in saurer, neutraler u. alkal. Lfg. ziemlich 
gleichartig. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 131. 310—20. 1923. Brunn, Deutsche 
Techn. Hochsch.) S a b m e n .

Jean  P iccard  und E duard  Thom as, Die Reduktion der Stickstofficasserstoff- 
saure. Durch Red. von HN, mittels CrCIB u. TiCl, u. Mesaung des dabei frei- 
werdenden N, konnten Vff. beatiitigen, daB, wie schon B r in e r  u. W in k l e r  (Helv. 
chim. Acta 6. 429; C. 1923 III. 348) gezeigt haben, die Red. nach folgender 
Gleichung stattfindet: HNS +  2H  =• NH, -f- N,. (Helv. ehim. Acta 6. 1039—40. 
1923 Lausanne, Uniy.) H a b e r l a n d .

E m il Baur und P. Buchi, Yersuche zur Photolyse der Kohlentaure. Die fruher 
von B a u r  u . R eb m a n n  (Helv. chim. Acta 5 828; C 1923 . I  584) angestellten 
Verss. Betzten Vff. fort. Gemisfche von  Malachitgriin mit CO,-freiem u. CO,-halt. 
W. einerseits, mit NaHCO, oder Ba(OH), andererseits wurden der Sonne ausgesetzt; 
in allen Fallen konnte HCHO nachgewiesen werden; die besten Ausbeuten an 
HCHO wurden bei Zusatz von Ba(OH), erhalten: ein Zeichen dafiir, daB der ge- 
bildete HCHO nicht yon CO, herrubrt, sondern vom Farbatoff, insbeBondere von 
des9en Leukobase. Photodynam. FarbBtoffe in nichtwss Phaae (z. B. Xylollagg. 
mit Rhodamin oder Phosphin unter Zusatz yon Walrat oder Lecithin, eiaengebeizte 
FSrbungen auf Baumwolle u. Seide, Reainatfarben nach MOl l e r - J acobs (Ztschr. 
f. angew. Ch. 3. 451 [1890]) mit Rhodamin, Phoaphin, Malachitgriin) geniigten eben- 
falla nicht, um Photolyse der CO, zu bewirken. (Hely. chim. Acta 6 959—65. 
1923. Ziiricb, Techn. Hochscbule.) H a b e r l a n d .

Otto E uff und E rn st F oerster, Arbeiten aus dem Gebiet hoher Tcmperaturen. 
XVI. Ober das Calciumcarbid, seir.e Bildung und Zersetzung. (XV. vgl. R u f f , 
Sc hm idt  u . Mtjgdan, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 123 . 83; C. 1 9 2 2 . III. 981.) 
Einige Veiff. zur Darst. yon reiuem CaC, werden beschrieben. Darst. durch Einw. 
yon C jĄ  auf Ca gelang nicht: bei 400° blieb das Ca unyeriindert u. bewirkte nur 
katalyt. die R k .: 2C,H, — >- CH4 -j- 3C; bei 800° entstand CaHv  Um fest- 
zuetellen, ob Ca noch andere Carbide ais CaCa bildet, wurde CaC, mit Ca erhitst 
u. das entstandene Prod. mit W. u. Sauren zera. Die Analyse der dabei ent- 
utehenden Gaae ergab, daB bei hoherer Temp. ein zweitea Carbid des Ca neben 
CaC, in merklicher Konz. nicht beat&ndig iat. Einige Beobachtungen iiber die 
Rkk. von CaC, mit N„ H„ H,0-Dampf u CO werden mitgeteilt. Der Dissoiiations- 
druck des CaC, wurde nach dem frtiher (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 123. 83; 
C. 19 2 2 . III. 981 u. fruher) zur Messung yon Dampfdrucken benutzten Verf. in 
einer Argonatmoaphare beBtimmt: bei 2500 ±  50° 760 mm u. bei 1825 ±  50a 
1 mm. Der Dampf enthalt auBer Ca noch unzersetztea CaC, (bei 760 mm ca. 4l/i°/o)-
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Es wurden die Erweichungatempp. von Gemischen von CaC, mit 4—42% CaO 
bestimmt. Das. Eutekticum enthalt ca. 30% CaO u. schm. bei ca. 1620—1630°. 
Estrapolatiou ergibt fur den F. des CaC2 ca. 2300°. Die yerschiedenen Be- 
obachtungen iiber B. von CaCa aus CaO u. C werden zu einem einheitlichen Bilde 
zuaammengefaBt. — Ein App. zur Beinigung des Argotis wird beschrieben. (Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 131. 321—47. 1923. Breslau, Techn. Hochseh.) Sa h m e n .

P. W. B rldgm an, Die Eomprcssibilitat von Wasscrstoff bei hohen Drucken. Vf. 
untersucht das Vol. von H, bei Drucken yon 2000 bis 13000 kg/qcm bei Tempp. von 30 
u. 65°. Folgende Methode wurde zur Eizeugung dieser Drucke angewandt: Ein 
mit Hj unter 2000kg Druck gefiillterStahlzylinder mit einem Bich naeh innen ofi&ienden 
Ventil wird in einen groBeren, mit Kerosin gefiillten, stahlernen Druckzylinder ge- 
setzt. Auf das Kerosin wird mit einem Stempel Druck ausgeubt, bis die Hohe des 
Druckes in der Bombę erreicht iat. Dann offnet sich das Ventil, u. das Kerosin 
driickt auf den Ha. Die Kompressibilitat von Ha -f- Kerosin ergibt sich aus der 
Stempelbewegung. Die Messungen sind bei Ha mit groBeren Sehwierigkeiten ver- 
bunden ais bei allen iibrigen Gasen, weil ein Teil deB Hj sich im Petroleum lost 
u. auf den Stahl einwirkt, bo daB dieBer briichig wird. Die Yerss. muBten daher 
durch das Brechen des GefaBes yorzeitig beendet werden. Den Berechnungen 
liegt der W ert von A m a g a t  (Ann. Chim. et Phys. Jahrg. 1893) fur das Vol. von 
H a bei 3000 kg zugrunde. Die gefundenen Werte fiir die Vol.-Anderung weichen 
jedoeh yon denen von A m a g a t  ab. Anfangs nimmt mit steigendem Druck die 
Ausdehnung ab, aber gegen Ende der VerBuchsreihe wachst das Yol. mit dem 
Druck, bo daB das Yol. bei 13000 kg gro Ber ist ais das bei 2000 kg. Die mittlere 
Entfemung der Moll. des H4 bei 13000 kg ist 2,9 • 10 8 cm. D.50 — 0,137 bei 
13000 kg. Das Yol. des Ha iat bei diesem Druck kleiner alB das ,,b“ der yan der 
Waalsschen Zustandsgleichung. Bessere Ubereinstimmung der gefundenen Voll. 
mit den berechneten liefert nur die Gleichung von K e y e s  (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 41. 589; C. 1919. III. 915.) (Rec. trav. chim. Pays-Bas 4 2 . 568—71. 1923. 
Cambridge.) J o s e p h y .

G erald L. W endt und A lfred  H. C iarkę, Eine elektrometrisóhe JJntersuchung 
der Neutralisation von Phosphorsaure durch Calciumhydroxyd. Gibt man H,PO* 
zu Ca(OH),, so entstehen nur Mono- u. Triphosphat. Bei dem umgekehrten Verf. 
entsteht auch Diphosphat, das aber wieder in Mono- u. Triphosphat zerfallt, so 
daB die jvK urve  ein Maximum u. ein Minimum zeigt. LaBt man die Lsg. zur 
Einstellung des Gleicbgewichts 2 Stdn. stehen, so sind beide stark abgeflacht, bei 
Ablesung naeh 10 Tagen sind sie vollig yerschwunden, es ist ale o kein Diphosphat 
mehr yorhanden, die Kurve iat das Spiegelbild der bei Neutralisation von Ca(OH), 
mit IIsP 0 4 erhaltenen. Fiir CaH^POJj ist p h =  4,5, fiir Ca8(P04)2 =  8,5. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 45 . 881—87. 1923. Chicago [111.].) H e r t e b .

J . W. Shipley  und Iy an  R. McHaffie, Das Bicarbonatgleichgcwicht. Die 
Hydrolyse einer gesattigten CdlciumcarbonaUSsung. (Vgl. S. 507.) VfF. berechnen 
bub der durch elektrometr. Titration gefundenen [H'j die Konz. der bei der Hydro- 
lyBe von CaCOs entetehenden OH-Ionen, welche zu 2,4- 10~r' g OH' pro Liter ge- 
fanden wird, was einer Hydrolyse yon 10% entspricht. (Journ. Soc. Chem. Ind. 
42. T. 319—20. 1923.) J o s e p h y .

Je a n  Piooard, Die Ronstitutiontformel des Bariumsuperoxyds. Aus nach- 
stehenden Griinden ist die bisherige Formulierung I. des BaOt iinzulassig: Nacli 
der Baeyerachen Spannungstheorie kann ein stabiler Ring naeh I. nicht bestehen. 
Naeh dieser Theorie miiBte BaO, naeh II. gebaut aein, da nur hierin die Winkel 
yon der Grofie der stabilen Cyclopentan- (-f-0° 44') u. Cyclohezanringe (—5° 16') 
sind, wahrend sie in I. mit -J-250 von der GroBe des sehr unbestandigen Cyclo- 
propans (+24° 44') sein muBten. Da BaO, aus BaO +  O, entsteht, muBte, bei B.
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von I. die O—O-Bindung in O. zerstort u. eine neue O—O-Bindung gebildet 

I. B< 2  n. III. -  B < “ : ° > B .

IV. B« _  O +  0 = 0  +  O -  Ba _  B < ?  +  ? > B .  V. ® X ° I ° > 0 < ®

werden (IV.). Dagegen wiirde die B. von II. aich zwanglos erklaren nach: 
2BaO -j" Oj =■ Ba1Oł (III.). Auch die Analogie mit der B. des N8,02, daa sich 
niemals aus Na,O u. O, bildet, laBt I. umnoglich eracheinen. Um zu einem Per- 
osyd yon einem Oxyd aus zu gelangen, iat stets H ,0 , oder ein Deriv. davon er- 
forderlich, in dem die O—O-Bindung acbon gebildet iat. Ebenso bilden sich die 
Baeyersclien Ketonperosyde (V.) nur durch Caroache Saure. Dem Bariumsuperoxyd 
muB daher die Formel B a,04 zukommen. (Helv. chim. Acta 6. 1036—38. 1923. 
Lausanne, Uniy.) . ' H abeb land .

Josef PreisB und A rth u r Dussik, Uber die Carbonate der seUenen Erden.
I. BUdungsverhaltnisse und Hydrolyse der Ceriłerdcarbonate. Beabsichtigt, aber 
nicht erreicht wurde eine Trennungsmethode fur Ce, La, Nd  u. Pr auf Grund 
fraktionierter therm. Zers. des M ischcarbonatB analog der Trennung des Erdalkaii- 
gemisches nach B b i l l  (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 4 5 . 275; C. 1 9 0 5 . II. 100). — 
Bildungsverhaltnisse: Wegen Loaliehkeit der Erdcarbonate in konz. u. Fallung von 
Doppelcarbonaten aus maBig konz. Lsgg. wird mit 2°/, Erdchlorid- u. Vio"n> Na,COs- 
Lsgg. gearbeitet. Soda heifi fallt ein Gemisch von Es(C03)3 u. E0H *C08, also 
stark ba?., pulyrige Carbonate, der OH Gehalt weehselt mit den Fallungsbedingungen 
(Zahlenangaben im Original) u. ist antibat der Elektropositiyitat der Metalle. Soda 
k a lt  fSllt La, Ce u. Pr ais fast neutrale, zuerst amorphe, beim Stehen krystallin 
werdende Carbonate; Nd. mit 5°/0 OH-Gehalt. — Bicarbonat u. CO, fallt reine, 
amorphe Carbonate, die rasch in glanzende Kryatalle, gamtlieh mit 8 HaO, uber- 
gehen. Daraus ohne Hydratzwischenstufe nach 50 Tagen im Vakuum iiber H ,S04 
die Dibydrate, daraus nach 50 Stdn. bei 100° die bestandigen Monohydrate. Aub 
diesen konnen die w asB erfreien  Carbonate ohne Hydrolyse nur durch ■wochenlanges 
Erhitzen im CO,-Strom auf 200° erhalten werden. Reines Cercarbonat ozydiert 
sich beim Trocknen unter gleichzeitiger Hydrolyse eret oberhalb 110°, basischea, 
wie daa Hydroiyd yiel leichter. Ce,(CO,), ist rein silberweiB, R a ik o w s  (Chem.- 
Ztg. 31. 55; C. 1 9 0 4 . I. 695) Angabe (eidottergelb) ist auf Verunreinigung zuriick- 
zufuhren, dagegen bestatigt sich, daB 1. Erdbicarbonate nicht yorkommen. — 
Hydrolyae: Die in W. aufgeschlSmmten Carbonate spalten beim mehrstd. Kochen 
ein Drittel ihres COj-Gehalta (nie mehr) ab, waB praparatiy die Dreiwertigkeit der 
seltenen Erden beweist. Ihre Baaizitat steht der des Mg am nachsten. (Ztschr. f. 
anorg. u. allg. Ch. 131. 275—86. 1923. Treibach, Chem. Werke.) R e ih le n .

Josef P re iis  und N o rb ert R a in e r, Uber die Carbonate der seltenen Erden.
II. Die thermische Dissoziation der Ceritcarbonate. (I. vgl. yorst. Ref.) Die 
th e rm isc h e  A n a ly s e : Erhitzen im CO,-Strom, Temp.-Ablesung alle 10 Sek., 
weist bei allen 4 Einzelerden auf zweistufige Diseoziation hin, die sich in einer 
Verflachung der Kuryen zwiachen 470 u. 530* u. auBer bei Cer, daa bei 610* nur 
eine leichte Yerflachung zeigt, in scharfen Haltepunkten bei 912° (La), 833° (Pr) u. 
817° (Nd) zu erkennen gibt. Cerfreie Miachcarbonate ergeben Kuryen mit eben- 
falls nur einer Verfiachung u. einem Haltepunkt, das yollstSndige, cerhaltige nur 
einen tiefliegenden Haltepunkt (530°). Trennbare CO,-AbapaltuDg iat alao nicht zu 
erwarten. — Eb resultieren die reinen Osyde E,Ob, beim Ce Ce,04, entstanden durch 
Red. yon CO, zu CO bei 300°. — G ew ich tsm S B ig e  Verfolgung der Dissoziation.
0,1 g wurden in der Mitte eines Herausrohrenofens im CO,-Strom je 10 Min. 
steigenden Tempp. auagesetzt u. analysiert. Bei La, Nd u. Pr fuhit die Diaao-
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ziation zwischen 350 u. 550° iiber die nur therm. erkennbare Stufe E ,0 ,-2 C 0 , 
direkt zu E ,0 ,-C 0„  das bei La bis 905, bei Pr bis 815, bei Nd bis 800° bestandig 
iBt u. dort spiungweise in Oxyd ubergeht. Bei Nd beBteht noch zwischen 810 u. 
870° [Nd,0a-C0,]*Nd,0,. Die untere sfeta unscharfe DissoriationsBtufe entspricht 
der Abfpaltung der beiden endatandigen CO, im CO, • O • E • COs • E • O • CO, u. scheint 
in keinem Zufammenhang mit der Basenstarke zu stehen, die obere entspricht der 
Abspaltung des m rtleren CO, u. ist ais wabres MaB der Basenstarke anzusprechen.
— Die Ceriterden, namentlich La, stehen darin mit einer Valenz dem Ca, mit den 
beiden andern dem Mg nabe. Cer nimmt eine Sonderstellung ein. Ce,(CO,)3 geht 
bei 300° in Ce,04*3C0, iiber, das ohne faBbare Zwischenstufe in das zitronengelbe 
[Ce,Oł 'CO,]"Ce,Oł, das e in zig e  bei hoherer Temp. bestandige Cericarbonat, uber
geht. Es entspricht dem [Nd,Oa»CO,]*Nd,Oa u. geht von 480—800° stetig in CeO, 
iiber. Auch ein schwarzwoMtea Cericarbonat iBt in engen Grenzen besiandig. In 
Mischung yerlieren die E inzelerden yollstaD dig ihre Indiyidualitat, das La-Di-Ge- 
misch weist in beiden Stufen eine einbeitliche, scbarfe, miltlere Dissosiationutemp. 
auf, Ce baltige Gemische folgen dem abweichenden Mechanismus der Cerdiasoziation. 
Fur das durch Hydrolyse erhaltene bas. Nd-Carbonat beweist die therm. Dieso- 
ziation die Formel (HO),—Nd*C08-Nd3:C0,. Die Eesulfate der therm. Disso- 
ziation beweisen die Dreiwertigkeit der eeltenen Erden. (Ztschr. f. anorg. u. allg. 
Ch. 131 287 — 98. 1923. Treibach, Chem. Werke.) R e ih le n .

Anton K lefiner, Periodische Erscheinungen bei der Elelctrolyse von Ghrowsaure. 
Die von L ie b r e ic h  (Ztschr. f. Elektrochem. 2 7 . 94; C. 1921 . III. 276) bei der 
ElektrolyBe von Chromsaure zwischen Eisenelektroden beobachteten periodischen 
Schwankungen treten nur auf, wenn die L°g. von CrO, eine gewisse Menge H,SO< 
enthalt, woraus zu schlieBen ist, daB das von L i i b r e i c h  benutzte CiOa H ,S04- 
haltig war. Da L ie b r e ic h  die Ggw. dieser Yerb. nicht beriicksichtigt hat, ent- 
sprechen die von ihm aufgestellten Gleichungen nicht den tatsachlich an der Ka- 
thode Btattfindenden Vorgangen. Bei der Elektrolyse reiner Lsgg. von CiO, zeigten 
sich bis zu der bochsten angelegten Spannung (6,5 V.) zwischen Pt-Elektroden nur 
bei der Kurve fiir zanehmende Spannungen eine oder vielleicht zwei Unstetigkeits- 
stellen, wenn die Elektroden rein u. frisch geschmirgelt waren. Bei Elektroden, auf 
denen sich echon in einem friiheren Vcrs. ein Belag niedergeschlagen hat, yerlauft 
die Kurye stetig. Diesen stetigen Verlaaf zeigt die Spannuiigakurye auch immer bei 
abnehmender Spannung. Bei Zusatz einer bestimmtcn Menge H ,S04 treten auch 
bei diesen Kuryen Unstetigkeiten auf, die bei weiterem Zusatz ia Spriinge oder 
Schwingungen iibergehen. Zu konz. Lsgg. yon CrO, muB eine entsprechend groBere 
Menge H3S04 gefiigt werden, nm die Perioden heryorzurufen. An einer Kathode 
aus reinem Cr zeigen Bich keine Unstetigkeiten, woraua heryorgeht, daB die an 
Pt- u. an Fe-Kathoden bei zunehmender Spannung beobachteten Unstetigkeiten 
allein durch das Auftreten eines Cr-Nd. heryorgerufen werden. Durch besondere 
Verss. wurde dargetan, daB tatsachlich die Kathode der Sitz fur die Ertcheinungen 
ist, die Bich bei der mit HjSO* yersetzten Lsg. yon CrOa ais Elektrolyten zeigen. 
(Ztschr. f. Elektrochem. 2 9 . 48S—91. 1923. Munster i. W., Phys. Inst.) B O ttg e b .

K otaro Oyabu, E in  Bcitrag zur ekktrólytischen Abscheidung des Chroms. Vf. 
hat die Stromstśirke-Spannungskuryen an 25°/o ig- Lsgg. yon CrO, autgenommOD, 
wenn die Kathode reines oder mit einem Oberzug yon Cu oder Cr yersehenes Pt war. 
Er erhalt im ersten Falle eine Kurye, die bei ansteigender Spannung der yon 
L ie b r e ic h  (Ztschr. f. Elektrochem. 2 7 . 94; C. 1921 . III. 276) aufgenommenen 
Kurye entspricht, wahrend im 2. Fali ihr Verlauf mit dem der Kurve iiberein- 
stimmt, die Sa b g e n t  (Trans. Amer. Electr. Soc. 3 7 . 479; C. 1921. IV. 646) an  
einer Ca-Kathode beobachtete. Mit der letzteren stimmt auch diejenige Kurye 
iiberein, die sich am P t fiir abnehmende Spannungen ergibt. Vf. erortert die
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Griinde fur den yersehiedenen Verlauf der Kuryen am P t einer-, am Cu u. Cr 
andererseits u. sueht das Vorhandensein von zwei Knickpunkten am P t etatt des 
einen am Cu aus der Yerschiedenheit der tlberapannung fiir Wasserstoff an den 
beiden Metallen zu erklaren, da die Ha-Entw. mit der AbBcbeidung des Cr beginnt. 
Ob vor eintretender Ha-Entw. die Red. Cr (3) — >■ Cr (2) atattfindet, kann aua der 
Gestalt der Kuryen nicht erkannt werden; ebensowenig laBt sich eine Erklfirung 
fiir die EntstehuDg dea Metalls Cr geben. (Ztachr. f. Elektrochein. 2 9 . 491 bis 
493. 1923.) BOttgek.

Jo se f H ollu ta , Der Rcaktionemechanismus der Permanganatreduktion und seine 
physikalisch-chemischen Grundlagen. VL Manganimanganat ais Zwischcnprodukt 
der Manganatreduktion. (V. ygl. Ztschr. f, physik. Ch. 1 0 6 . 276; C. 19 2 3 . III. 
1596). Nach einer t j  ber sich t der Arbeiten iiber fiinfwertiges Mn, gibt Vf. 
seine Unters.-Resultate iiber das AbaorptionsBpektrum des Manganats u. des 
Manganimanganats an. Der Untereohied beider Spektren in stark alkal. Lsg. iat 
auffaliend. Die Ęauptabsorption dea Manganats liegt im Blau, die des Mangani
manganats fast auaachliefilich im Bot. So eracheint ea moglich, die Entatehung yon 
Manganimanganaten ala Zwischenprod. einea Permanganat- oder Manganatred.- 
Prozesses nachzuweiseu. Es wird der Rk.-Verlauf der Manganatred. in stark alkal. 
Lsg. unteraucht u. gefunden, datS sich bei einer Alkalitat 4,0-n. an deutlich er- 
kennbar ein Zwiachenkorper bildet, dessen hellblaue Lag. daa Absorptionsspektrum 
des NaaMnOi zeigt. Sein Auftreten wabrend der Rk. fallt zusammen mit dem Er- 
reichen dea Osydationawertea von MnT. Durch MeasuDgen in schwach alkal. Lsgg. 
werden die Resultate der Mitt. V. beatatigt u. featgeatellt, daB die dort abgeleiteten 
Beziehungen auch fiir 2,0-n. Lag. Geltung haben. — Die Manganatred. in stark 
alkal. Lsg. yerlauft in 2 Phasen, was Vf. auf Grund der iibrigen Vera.-Reaaltate 
auf intermediiire B. yon Manganimanganat zuriickfiihrt. Die erste Phaae, die B. 
von NnBMnO<, wird durch OH.— bescbleunigt; die zweite, die Na8Mo04-Red. durch 
OH~ yerzogert. Die Ergebnisae stehen im Einklang mit der Saueratoffabapaltunga- 
theorie der Oxydationsprozesse. (Ztschr. f. phyaik. Ch. 1 0 6 . 324—40. 1923. Brtinn, 
Dtsch. techn. Hochsch.) U l m a n n .

R ichard  Lorenz, W. F raen k e l und Jam es S ilbera te in , Gleichgewichte 
zmschen Metali- und Salzphasen im Schmelzflufi. 1. Bas System Blei, Cadmium und 
Bleićhlorid, Cadmiuvichlorid. Die Gleicbgewichte der Rk.:

Gd +  PbGlt ^  Pb +  CdCl, 
im SchmelzfłuB, der immer aus einer fl. Metallphase u. einer fl. Salzphase besteht, 
wurden bei 600 u. 700° mit einem besonderen Schilttelapp. untersucht. Die Gleieh- 
gewichte aind unabbangig von der Menge der Kom ponenteD, yon  beiden Seiten er- 
reichbar u. yon der Temp. aehr wenig abhangig. Zueatz von Bi zur Metallphase 
yerandert die Gleicbgewichte nicht. Zusatz yon Sb zur Metallphase yerachiebt die 
Gleichgewichte im Sinne obiger Rk.-Gleichung yon recbta nach links. ZuBatz yon 
Alkalicblorid zur Salzphaae yerachiebt die Gleicbgewichte von linka nach rechta. 
Von einer bestimmten Menge des Zusatzea an wird die Veranderung des Gleich- 
gewichtes yon der Menge des Zusatzes unabbangig. Die Verscbiebungen werden 
in Zusammenhang gebracht mit der B. yon Yerbb. sowohl in der Salzphase, wie 
in der Metallphase u. mit den durch die Metallnebelbildung erkennbaren VerSnde- 
ruDgen der Oberflachenspannung zwischen der Metallphase u. der Salzphase. — Im 
Gleichgewicht: Mg -j- PbClt MgCls -(- Pb beateht bei 560 u. 600° dio Metall- 
phase aus praktisch reinem Pb. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 131. 247—65. 1923. 
Frankfurt a. M., Uniy.) Sahm en .

J . E sterm ann  und 0. Stern, U ber die SićMbarmaćhung dtinner Siiber schichten 
auf Glas. Vff. geben eine Methode zur Best. der Dicke diinner, unsichtbarer, yer- 
mittelst der Molekularstrahlungamethode erhaltener, auf Glas befindlicher, durch
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physikal. Eutw. (Hydrochinonlsg. u. AgNOs-Leg.) aiehtbar gemachter Ag-Schichten 
an. Die Grenie der noch Bichtbar za machenden Sehichtdieken liegt bei ca. 
2,10—8 cm, die der bo sichtbaren bei 5,1 • 10~8 cm. Auch yermittelat Cd-Dampf 
lassen sich unB ichtbare Ag-Schichten nachweisen. Die gleichen Yeras. h a b e n  Vff. 
auch mit Cu-Schichten ausgefuhrt. (Ztschr. f. pbyaik. Ch. 1 0 6 . 399—402. 1923. 
Hamburg, Univ.) ULMANN.

J . E sterm ann, tibtr die Struktur dunner Silberniederechlage. (Vgl. yorBt. Eef.). 
Ultramikroskop. Unters. zeigt bei ca. 300-facher YergroBerung, daB eine dem un- 
bewaffneten Auge unsichtbare, durch die Molekularsfrahlungsmethode erhaltene 
Ag-Schicht eine diskontinuierliche Struktur besitzt, Deutlich werden Einzel- 
krystalle aiehtbar. Da ein ultramikroskop. Teilchen aus 1000 Atomen bestehen 
muB, so folgert Vf., daB diese Krystalle nur entstehen konnen, indem die Ag- 
Atome beim Auttreffen auf das Glas an der Auftreffstelle nicht liegen bleiben, 
sondern zunachst absorbiert werden u., genau wie bei der Krystallbildung in Lsgg., 
bo lange beweglich bleiben, bis sich durch ZusammenstoBe groBere Aggregate ge- 
bildet haben. Die „mittlere freie Weglange" der Atome in der Adsorptionssehicht 
muB mindestens von der GroBenanoidnung 100 Atomdurchmesser sein. (Ztschr. f. 
physik. Ch. 106. 403—6. 1923. Hamburg, Univ.) U lm ann.

F ritz  E p hra im , Zur Eenntnis der Tripclsalee. (27. Mitteilung. U ber Neben- 
valenzverbindungen.) (26. vgl. E ph baim  u. A e l l i g ,  Helv. chim. Acta 6. 37; C. 
1923. I. 912.) Am Beiapiel der Tripelnitrite, Yerbb. der Form KsPb[Cu(NO2)0] laBt 
sich zeigen, wie die Existenzfahigkeit dieBer Salze von der GroBe der Komponenteu 
(d. h. ihrem Atomvol.) abhangig ist. Im Kalium-Blei-Kupfernitrit ist Cu (Atomyol. 
7,1) ersetzbar durch Fe (7,1), Co (6,8) u. Ni (6,6), keinesfalls aber durch Metalle 
mit gróBerem Atomyol., z. B. Mn (7,4) oder Zn (9,2). — Pb obiger Yerb. (Atomyol. 
18,2) ist ersetzbar durch Ca (25,2), Sr (32,6) oder Ba (36,3) u. kann durch kein 
Metali mit kleinerem Atomyol. (z. B. Hg 14,1 oder Mg 14,0) ohne weiteres ersetzt 
werden. — K (45,3) kann ersetzt werden durch Rb (56,2), NH« oder Cs (70,4), nicht 
aber durch Na (22,9) oder Tl (17,2). Weshalb besonders Nitrite zur B. von Tripel- 
salzen befahigt sind, ist noch nicht klar; auBer ihnen sind noch Cyanide u. Bhoda- 
nide dazu imstande. Nicht nur die schwachsten Siiuren bilden solche Salze, sondern 
yereinzelt existieren auch Tripelsalze starker Sauren, z. B. Polyhdlit, K,Cai Mg(SOł)<, 
2H ,0. Die Seltenheit der B . yon Tripelsalzen kann wohl darauf zuiuckgefiihrt 
werden, daB aus ihnen zahlreiche Spaltprodd. entatehen, yon denen eins daa Tripel- 
salz an Schwerloslichkeit ubertrifft u. dadurch beim AuskrystalliBieren das Tripel- 
salz nicht zur Geltung kommen laBt. Das yon V. B o n s d o b fjf  (P o g g . Ann. 33. 81 
[1834]) dargeBtellte Tripelchlorid, Verb. 6KC1, CuCl,, 3HgCl„ 2H ,0  esiatiert nicht, 
dagegen gelang Vf. die Darst. eines Tripelchlorids der Form 8KC1, CuCls, 4HgCl, 
bezw. CuCl,, 4K,HgCI4 sowie KCuCl,, 2KPbCl„ in beiden waren weder Cu durch 
Ni, oder Pb durch Ba oder Ca, noch Cl durch Br ersetzbar. Von einer aus HgCl„ 
CuCl, u. KNO, eihaltenen Verb. konnte nicht sicher festgestellt werden, ob sie 
ais wahres Tripelsalz anzusehen ist. — Ealiumlcupfernitrit hat die Formel 
K3[Cu(N0,)6-H,0], also Koordinationszahl 6.

V ersu ch e . KaliumkupferbleitripelcJilorid, KCuCl,, 2 KPbCl,. Darst.: 5 g  KC1,
5,7 g CuCl,, 2H ,0  +  50 ccm HC1 (D. 1,19) digeriert, danach 4,65 g PbCl, (fein ge- 
pulyert) eingetragen, wird durch Aufschlammen von Pb-freien dicken Krystalleu 
getrennt; sattgelbe, schwach braunliche Krystalle, u. Mk. PriBmen. — Kaliumkupfer- 
ąitecksilbertripelchlorid, CuCl,, 4KsHgClł , aus 6 Mol KC1, 1 Mol CuCl, +  3 Mol 
HgCl, in W., gelbbraune, bronzeglanzende Niidelchen, in der k. Mutterlauge nicht 
bestandig. — Verb. CaCl*,, 5 EgCl,, 8 E t 0  (v . B o n s d o b f f , P ogg . Ann. 17. 130 
[1829]) bezw. CaCl,, 6HgCl,, 6HsO (Steó m h o lm , Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 126. 
129; C. 1923. 1. 1267) esiutieren nicht; es handelt sich bei ihnen nach Ansicht des
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Vfs. urn HgCl,, dem eine Birupose Mutterlauge von CaCl, auhaftet. — Terb. 
K IC AN O ,)J ,  Ę O ,  2 K 1[EgCli], 3 , 0 ,  1 Mol. HgCl, +  6 Mol. KNO, mit gleicher 
Menge W. verreiben u. 1 Mol. CuCl,, 2H ,0  zugeben, ech warze Krystalle, in diinner 
Schicht in durehfallendcm Licht griin , in reflektiertem yiolett, u. Mk. Quadrate; 1. 
in W. mit gelbgriiner Farbę, mit yiel W. Trubung durch B. bas. Salzes, durch 
Saure yerachwindcnd. — Casiumbariumniclcelnitrił, CejBatNijNO,),], durch Veraetzen 
molekularer Mengen von NiCl,, BaCl, u. NaNO, in W. mit entaprechender Menge 
CaCJa, anfanga oliger, spater kryB ta llin . werdender orangebrauner Nd. — Casium- 
bleikupfernitrit, Cs,Pb[Cu(NO,)0], 1 Mol. Cu(N08)3 +  1 Mol. Pb(NO„), +  6 Mol. 
NaNO, -f- 2 Mol. Cs(N03), in W., schwarze Krystalle, u. Mk. Kreuzchen. — Ammo- 
niummangancarbonat, (NHJjCO,, MnCOs, 4H 20 , aus 10 g (NH4),C03 in 75 ccm 
NH«OH (15°/0ig.) g e l .  -f- konz. Lsg. von 5 g k r y sta llis ie r te m  MnCl,, weiBe Korner, 
u. Mk. Prigmen mit Domenflachen, wl. in W. (Helv. chim. Acta 6. 920—30. 1923. 
Bern, Univ.) . '■ ' H ab erlan d .

F ritz  E phra im  und P au l Mosimann, U ber Doppelhalogenide von Kobaltiaken. 
Entsprechend ihrem groBen Vol. u. ibrer erheblichen Elektropistiyitat sollte man 
annehmen, daB die Kobaltiake, wie die dieselben Eigenscbaften besitzenden Alkali- 
metalle, zur B. von Doppelealzen besonders befahigt sein muBten. Unters. ein- u. 
dreiwertiger kation. Kobaltiake ergab jedoch d a B  Gegenteil. Zur B. yon Doppel- 
salzen mit Kobaltiaken sind lediglich die Halogenide von Zn, Cd u. Hg (in einem 
Palle auch Pb) befahigt. Ein Grund, weshalb gerade diese Elemente solche 
Doppelsalze bilden, ist nicht ersichtlich. — Die Zus. der Pb-Halogendoppelsalze 
laBt yermuten, daB in ihnen das PbC), yielleicht die Rolle des Krystallw. bei 
anderen Verbb. spielt, gegen die3e Auffassung wiirde andererseits die geringe 
Anzahl von eintretenden Molektilen bei ahnlich konst. Verbb. sprechen, obwohl 
wahrscheinlich ist, daB sich diese infolge groBerenVol. gar nicht b o  zahlreich an- 
lagern konnen ais z. B. W. — Die Darstellungsfahigkeit nimmt in der Reihe 
Cl — > Br — ^  J ab, ahnlich wie bei PP6 — PC1S — >■ PBr6 — y  P J6, worin 
ein Kern bestimmter Grofie nur ein be3timmtes Yol. anderer Substanzen um sich 
sammeln kann. Die Anlagerungsfahigkeit der Schwermetallhalogenide nimmt mit 
dem At.-Gew. bezw. At.-Vol. zu.

E s p e r im e n te l le s .  H e x a m m in k o b a lti  - (L u teo) - D o p p e lh a lo g e n id e . 
Verb. [Co(NHs\]Cl3l2 CdCli t 3 H ,0  aus CdCl, -J- Luteochlorid (aueh bei groBem 
CbersęhuB an CdCl,), kryatallin. Pulver, Farbę wie Luteosalze. — Verb. [Co{NH,\]Cl3, 
CdCl, , 5 , 0 ,  2 g Luteochlorid +  3 g KC1 in 80 ccm W. mit einigen Tropfen gesatt. 
CdCl,-Lsg. yersetzt, Nd. yon heller Luteosalzfarbe. — Verb. 2[Co{NEt)e]Bra> 
3CdBri ,3 H i O aus gquimolekularer Menge der Komponenten, braunstiehige Tafeln. 
Ein Doppeljodid konnte nicht erhalten werden. — Verb. [Co(NH3)li]Cla,ZnClt , 3 i O 
aua konz. Lsg. yon 1 Mol. Luteochlorid -f- 4 oder 8 Mol. ZnCl„ braunrote, hexa- 
gonale Prismen, aus W. nicht unzers. umkrystalliBierbar. — Vtrb. [Co{NIfs)e)Brs , 
3H gBrt , entsteht unabhangig yon der Menge der Komponenten; u. Mk. hellbraune 
Nadoln, nach Abpressen auf Ton wie frisch red. Cu glanzend. — Verb. 
[Co[N 3 s)]Bra, H gBr, aus 3 g Luteobromid in 300 ccm w. W. +  50 ccm l/i- u- HgBr, 
gel. in yerd. HBr -f- 10 ccm konz. HBr; u. Mk. hellbraune Blattchen, nach Ab- 
preaseri auf Ton braunrot, perlmutterglanzend.— Verb. [Co(NEs)e] J t , 3 Hg<7,, 6 Ht O, 
10 ccm einer Lsg. yon K,HgJ4 mit H gJ, gesatt. zugefugt zu 2 g Luteojodid in W., 
wenn kein Nd. mehr ausfallt, wird noch etwas K,HgJ4 u. in kleinen Mengen HgJ, 
zugefiigt; u. Mk. rotbraune Skaleńoeder, blaustichig. — Verb. 2[Co{NHs)t\Cl3, 
53g{C N ),,E slO: 8 g  Hg(CN!, in 90 ccm W. - f  2 g festes Luteochlorid, hellrot- 
hraune Blattchen. — Verb. [Co[NR,)e]Cl,,PbCl^ 5 g  Luteochlorid in 300 g w. W. 
(80°) -f- h. Lsg. yon 1 g PbCl, in 100 g W .; durch Zuaatz yon 10 ccm konz. HC1 
f&llt anfangs Gemisch yon PbCI, u. Doppelsalz aus; Nadeln, heller ais die ge-
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wohnlichen Luteosalze. — Vcrb. [Co(jVZra)8]C'/3,4-PiCT,, aus 90° h. Legg. yon 1 Mol. 
Luteochlorid u. 10 Mol. PbCl„ Zusatz yon koDz. HC1 bis zur beginnetiden Triibung, 
hellrote, schillernde Blattchen. — Vtrb. [Co{NBs)t]'Rri ,4BbBr<l ,2 E i 0, 2 g  Luteo- 
bromid łn 100 ccm W. -f- 5,5 g PbBr, in 400 ecm W. nacb Zusatz yon 5 ccm 
25°/0ig. HBr (bei 90°), flimmernde Blattchen, teilweiae hellgelbe Krystalle. — Verb. 
3[Co(N E 3\]B rt ,2 PbBr3, aus 1,7 g Luteobromid in 200 ccm w. W. -j- 200 ccm w. 
PbClj-Lag. -f- 30 ccm 25°/0ig. HBr -j- 10 g KBr, auf 60° erwarmt, orangebraune 
Nadeln. Blattchen der Zub. 1 : 4 bleiben ungel. zuriick. — Verb. [C o^N H ^B r , , PbBrit 
aus h. L?g. yon 1,5 g Luteobromid, 1.5 g PbBr„ 3 g KBr in 400 ccm W. mit 
100 ccm 25°/0ig. HBr yersetzt, Nadeln. — Verb. [Co{NHt)6]Clt ,SbCle,B 10: 2,7 g 
Luteochlorid -j- 2,2 g SbCla in 70 ccm W. u. Zuftigen der deppelten Menge SbCl8, 
hellgelb, krystallin. — Verb. [Go[NB3)t]Cl3, BiOl3, 40 ccm 2 n. HC1, gesatt. mit 
Bi,Oj ( w.) +  2 g Luteochlorid in 30 ccm n. HC1, hellgelb, feinflockig. Ein ebenso 
konst. Doppelbromid eiistiert ebenfalls, wie auch Doppelsalze mit Stannobalogeniden. 
Negatiy yerliefen Yerss. zur Darst. yon Doppelsalzen mit Cd-Nitrat, -pikrat, -per- 
chlorat, -ch rom at u. -/5-naphthalinsulfonat; Andeutungen der B. Bolcher Salze wurden 
beim Śulfat u. Phosphat gefunden. Doppeloialat: Verb. [Co{N3:i'g}(CsOt)Cl,
2CdCi Oi ,6  H 30, aus 2 Mol. Luteochlorid, 3 Mol. CdCl, -f- 12 Mol. NH4-Oxalat, 
hellgelbe Nadelu, Zus. schwankend, in W. oder verd. Saure ZerB. unter B. yon 
Cd-Osalat.

A q u o p e n ta m m in k o b a lti- (R o se o )-d o p p e lh a lo g e n id e . Verb. [Go{NHs\ • 
Ht 0]Cla,2C dC l,,3 E aO, 2 g Roseochlorid in 90 ccm W. -]- groBer UberschuB gesatt. 
CdCl,-Lag., u. Mk. hellrosa Prismen. — Verb. 2[Co(NB8)5E 2OjBra,3CdBr,, 2 g  
Roseobromid -{- 6,5 g CdBr, in 50 ccm W ., dunkelrote Platten. — Verb. 
\Go(NHt),,E30]Glt jZnCl, aus 2 g  Roseochlorid — l i g  ZnCl, in 35 ccm W., rote, 
schwach yiolette Nadeln. — Verb [Co[N^ 8'6Ą  OJjBr0, i? jB r , 2 g  Roseobromid in 
40 g W. - f  7,5 g HgBr, in 20 ccm 25°/0ig. HBr, hellrote, mkr. Nadeln. — Verb. 
[ C o ( O J B r 8l 3 E gB r,, 2 g  Roseobromid -(- 5,4 g HgBr, in 30 ccm W. auf 
dem WasBerbnd digeriert, mattrosa Krystallpulyer.— Verb. [Co(NEt)i E t O]Js,E g J v 
aus 2 g  RoŁeocblorid in 50 g W. +  ebensolche, K ,HgJ4 -f- iiberachussiges KJ 
enthaltend, naeh Erwiirmen gelbrote Nadeln. — C is- u. t r a n s - D in i t  ro te tra m m in -  
k o b a lti- (F la  vo- u. C roceo)-Salze. Verb. tra n s^C o iN E ^N 0,),]C7i,2EgCl3,2 E t O, 
gesatt. L?g. yon Croceochlorid mit l 1/, fachem Vol. gesatt. HgCl,-Lsg., mkr. gelbe 
Plattchen, durch Zusatz yon nur ’/* Vol. HgCI, Nadeln. — Verb. cis-[Go{NE3)^  
(N  0t\]C lt2 Eg Clt , 300 ccm k. konz. HgCl,-L?g. +  2 g  Flayochlorid in 40 ccm W., 
gelbbrauue Nadeln. — Verb. 2 cis-lC oN H ^iN O ^C l^H gC l^  3 g  Flayochlorid in 
40 ccm W. +  3 g HgCl, -f- 5 g KC1 in 50 ccm W., braune Nadeln. — Vtrb. 
2-trans-[Co(NEl)l{NOi)i]B r,3 HgBr,: 1 g Croceobromid in 200 ccm W. (50°) -f- 
(jberachuB mit HgBr, geaatt. H jHgBr^Lsg, hellgelbe Blattchen, u. Mk. griin- 
stichig. — Verb. cis-[Co{NEl)i(NOi)t]B r ,2 E g B ri) l g  Flayobromid in 40 ccm W. 
-f- iiberschussige mit HgBr, geaatt. B,HgBr4-Lsg., hellgelbe Nadelchen. — Verb
2-ds-[Go{NBb)t{NOi \]B r )BgBri ) K B r, 1,5 g Croceobromid in 40 ccm W. +  10 g 
KBr u. 6 g HgBr, in 15 ccm W., Nadeln. — Verb. 3[Oo{NE3\[N  0 ^ 7 , 2  Eg J„
1 g Croceojodid in 50° w. W. (250 ccm) -f- Lsg. yon K,HgJ4 (mit H gJ, fast gesatt.), 
dunkelgelbe Tafeln. — Verb. ś\Co[NH,)Jl,NOi)i]7l2E g7 l , hellgelbe Nadeln, aua 
Flayojodid. — trant-]G u{NH ^^NO ^Cl,CdClit 1,5 g Flayochlorid in 40 ccm W. +  
10 ccm gesatt. Cdd,-L8g., Nadeln. — Yerb. 2[Co(,NE3\(N O t)t]Br ,GdBr„ 4 g CdBr, 
in 20 ccm W. (50°) -f- festes Flayobromid, braune Nadeln. (Helę’, chim. Acta 6. 
1112—32. 1923. Bern, Uniy.) H ab eb lan d .

A lfred C harles E gerton  und F ran k  Yiotor R a le ig h , Ber BampfdrucJc des 
Cadmiums und seiner Legitrungen mit Zirik. (Vgl. auch S. 503.) Naeh der Effusions- 
methode (vgl. E g e r t o n , Poc. Royal Soe. London Serie A. 1 0 3 . 469; C. 1 9 2 3 . III.
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527) wurde der DampfdrucJe der Cd-Zn-Lcgierungen bei 295,1 u. 303,7° u. des Cd 
bei 225,4 bis 303,7° bestimmt. Der Dampfdruck der fł. Legierungen gehorcht dom 
Geaetz von R a o u l t .  Die Yersuebaergebnisse werden in Tabellen mitgeteilt. Die 
Meaaungen dea Dampfdruckes dea Cd Btim m en gut uberein mit den fruheren Mea- 
sungen yon E g e e t o n  (Philoa. Magazine [6] 33 . 33; C. 1917 . I. 945). Die ćhem. 
Eonttante dea Cd wird zu 1,5—1,4 u. die chem. Konstantę des Zn  zu 1,19 be- 
reehnet. (Journ. Chem. Soc. London 123 . 3024—32. 1923. Oxford, Clarendon 
Lab.) Sah m en .

Je a n  P iccard  und E dnard  Thom as, Bemirkungen uber die Ldslićłikeit des 
Cadmiumsulfids. Vff. fanden, daB daa Gleichgewicht:

CdSO* - f . HjS ^  CdS +  H ,S04 
nieht nur von reehta nach linka yon der Temp., sondern auch yon den Bedingurigen 
dea M aaaenwirkuDgageaetzea abhangig ist. Werden gleiche Suspenaionen yon CdS 
in verd. H ,S04 in zwei Rohren gebracht, die eine dayon zugeschmolzen u. beide 
bis zum Kp. der offenen Rohre erhitzt, so findet in der offenen Rohre Lsg. Btatt, 
■wahrend der Inhalt der anderen Rohre fast unyeriindert bleibt. Die Lag. findet 
auch Btatt, wenn man durch die gleiche Suapenaion im Vakuum beim Kp. oder bei 
gew5hnlichem Druck u. Temp. einen C02-Strom mittels einer Capillare durchleitet. 
(Hely. chim. Acta 6 . 1046. 1923. Lauaanne, Univ.) H a b e b la n d .

A. B ruki, Die Darstellung von Arseniden aus Arsenwasserstoff und Metallsalz• 
ISswngen. (Vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 121. 252; C. 1 9 2 3 . I. 1008.) Die 
Darat yon Schwermetallaraeniden aua AaH, u. Metallaalzlsg. gelang biaher deshalb 
nicht, w-iil daB Araenid mit Metallionen nach der Gleichung

M>sA8 +  3Mr  +  3H ,0  =  6M +  3H - +  Ab(OH), 
weiterreagieit. Yerf. yermeidet daa durch langsamea Zutropfen der Metallaalzl8g. 
in einen mit AbH3 gefiillten Kolben. Der AbH, wurde aus Aluminiumarsenid u. 
10°/0 HjS0 4 dargestellt. Die SchwermetallarBenide aind aehr leaktionafahig, feucht 
an die Luft gebracht, oxydieren sie aich; trocken entziinden aie aich achnell, 
Unter LuftabaehluB bei hoherer Temp. geben die Arsenide der edleren Metalle fast 
allea Aa ab, die der unedleren gehen dabei in argenSrmere Verbindungen ttber.

Silberarsenid, AgaAs aus AgN03 oder AgCOjCH8, schwarzer Nd. LaBt aich 
nicht ohne Zera. trocknen, gibt mit konz, AgNO,-Lag. daa gelbe Doppelaalz Ag,AB- 
3AgNO,. — Auriarsenid, AuAa, schwarz. Yerd. Sauren aind ohne Einw., konz. 
HNO, lost nur daa Ab, Goldachaum bleibt zuriick. Konz. HC1 entwickelt wenig 
AbH8. LI. in Konigs- u. BromwaEaer. — Mercuroarsenid, HgBAa. Schwarzer (altere 
Angaben: brauner) amorpher Nd., 11. in HNOs, dem Phosphid aehr ahnlich. — 
Bltiarsenid, PbjAa,. Wird durch yerd. Sauren, h. W. u. Laugen zera. — Cupro- 
artenid, Cu,Aa, schwarzer Nd., gegen yerd. Sauren, W. u. Alkalien aehr wider- 
standsfahig, konz. HC1 entwickelt AsH„. — Wismutarsenid, BiAs, Ausaehen u. Yerh. 
wie Cu,Aa. — Cadmiumarsenid, Cd,Aa. AaH3 erzeugt in saurer u. neutraler Lag. 
keinen Nd. In achwach ammoniakal. Lag. ist die Fallung ais Cd,Ae2 dagegen 
yollst&ndig. Schwarz, Zera. durch k. yerd. Sauren, selbst Kohlensaure. Starkę 
Oiydationsmittel zersetzen unter FeuererBCheinung. Konz. HN03 zersetzt bo Bchnell, 
daB AbH, z. T. unoiydieit entweicht. — Ferroarsenid, Fe, Ab, u . Nickeloarsenid, 
Ni,Ab, koanen nicht aus w. Lg. erhalten werden, weil in saurer u. neutraler Lag. 
kein Nd. entateht u. Ferro- bezw. N ick e lo h y d ro iy d  den AsH, zu Aa oiydieit. 
8chwarz, sehr bestandig auch gegen konz. Sauren, 11. in Salpetersaure, Brom- u. 
Konigawaaser. — Kobaltarsenid konnte auch  in  alkoh. Lag. n ich t frei von As er
halten werden. Zink- u. Mcmganarsenid werden hydrolyt. bo leicht zeraetzt, daB 
man a u f naaaem Weg keine Einwirkungsprodd. erhalt. Die Arsenide aind be- 
standiger ala die entsprechenden Phoaphide. (Ztachr. f. anorg. u. allg . Ch. 181. 
236-46. 1923. Wien.) R e ih le n .

71. 1. 32
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L. M. JDennis und E. E. Hance, Germanium. IV. Gcrmaniumtetrojodid. (Ztschr. 
f. anorg. u. angew. Ch. 129 . 206—14. 1923. — C. 1 9 2 3 . III. 189.) B e h b l e .

L. Tsołrugajew + und S. Krassikow, ITber komplexe Sulfosauren des Platins. 
Beim Einleiten von SO, in eine sd. Lsg. von Tetram m iDplatochlorid [PtCNHj^Cl, 
fallen blaBgelbe Nadeln von [Pt(NHa)J[Pl(NH3)s(S08)4] (I.) aus, aus der Mutterlauge 
durch Eindampfen weiiJe Blattchen von [Pt(NH,)4][Pt(NH3)aCi. S08]a (II.). — (I.) gibt 
mit HC1 leicht SO, ab u. bildet trans-Dichlorodiamminoplatin; mit K2[PtCl4] bildet 
ea [Pt(NH,)4][PtCl4]. (II.) reagiert m it K,[PtCJ4] quantitativ nach:
[Pt(NH8),Cl • SO,],[Pt(NH3)4] +  Ka[PtCl4] =  [Pt(NH3)4][PtCl4] +  2[Pt(NHs),Cl.S08]K.

Beide Salze sind somit Tetramminplatoate (I.) des trans-Diammindisulfojplatoats 
(II.) des trans-Diamminchlorosulfoplatoats. Ob primar aus dem Tetramminchlorid 
(I.), u. daraus (II.) oder ob die Rk. umgekehrt yerlauft, kann nicht entschieden 
werden. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 131. 299—302.1923. St. Petersburg, Uniy.) Rei.

E. Krauss, Zur Kenntnis des Butheniumtetroxyds. II. (I. vgl. ZtBchr. f. anorg. 
u. allg. Ch. 119. 217; C. 1922. II. 111.) Die widersprechenden Angaben in der 
Literatur iiber EuOt werden dadurch erklart, daB zwei, wahrscheinlieh monotrope, 
Modifikationen des Ru04 bestehen. Die labilere, in gelben Nadeln krystailisierende 
Modifikation ist leicht zersetzlich, 11. in W., Sauren u. Alkalien, P. 25°. Beim 
Schmelzen wandelt sich das gelbe Ru04 in die bestandigere braune, komig kry- 
stalline, doppelbrechende, in W., Sauren u. Alkalien wl. Modifikation um, F. 27°. 
Bei 40° verwandelt sich das braune Ru04 in gelben Dampf, welcher, in einem ge- 
kuhlten GefaB aufgefangen, sich zu den gelben Krystallen kondensiert. Mit konz. 
NH, reagiert Ru04 unter Feuererscheinung. Es wird eine Abanderung des App. 
von G u tb ie k  (Ztschr. f. aD gew . Ch. 22. 487; C. 1 9 0 9 .1. 1386) zur Darst. von Ru04 
beschrieben. Analysen ergaben fiłr beide Modifikationen dieselbe Zus. Die eleJctr. 
Leitfahiglcdt der wss. Lsg. des gelben Ru04 wurde gemessen, jedoch sind die 
Resultate infolge esperimenteller Schwierigkeiten unsicher. (Ztschr. f. anorg.. u. 
allg. Ch. 131. 348—60. 1923. Braunschweig, Techn. Hochschale.) S ah m en .

D. Organisclie Chemie.
W illiam  A. Noyes, Eine mogliche Versóhnung der Oklett- und Positiv-Negałiv- 

Theoritn der chemitchen Bindung. Zwei durch ein Elektronenpaar zusammen- 
gehaltene Atome konnen bei der Trennung entweder jedes ein Elektron mit sich 
nehmen, wonach sie beide elektr. neutral sind, oder das ̂ Elektronenpaar kann von 
einem der Atome mitgenommen werden, das damit elektr. negativ wird. Nach dem 
Yerh. des H in organ. Verbb. (z. B. leichter Obergang von ionisiertem H von O 
zu C u. umgekehrt) ist die Annahme berechtigt, daiJ fast bei allen Rkk. H-Atome 
sich yon C-Atomen in positiyer Form trennen, letztere bleiben dann negatiy zuriick. 
DieB kann nutzlich sein bei Voraussage des Verlaufes von Rkk., z. B. bei der Hydro- 
lyse von Cyaniden R—C =N  halt das N-Atom die Elektronen fest, wodurch sich 
H an das N u. das negatiye (OH) an C anlagert. Ebenso haftet bei Verbb. R> 
CH : :  CH, daB Elektronenpaar meistens am End-C-Atom, so daB z. B. NC1S sich 
so addiert, daB das positiye Cl-Atom an : CH, geht. Bei der Dissoziation des Cl, 
kann wohl das Elektronenpaar bei einem der beiden Atome bleiben, so daB dieses 
negatiy u. das andere positiy wird. Eb braucht auch ein Atom das Mol. nicht in 
derselben Form zu yerlasaen, in der es eingetreten ist. (Journ. Americ. Chem. Soc. 
4 5 . 2959—61. 1923. Cambridge.) B e h b l e .

W. H erz und E b erh ard  Ń eukirch, Die Beeinflussung der Oxalsaurdós]ichJccit 
durch starkę Sauren. Loslichkeitsbeatst. bei 25° ergaben, daB die Loslichkeit der 
OzaUaure in W. durch Zusatz von H^SO^ ECl oder H NO , zuerst erniedrigt wird 
u. bei weiterem Saurezusatz wieder zunimmt. Die Loslichkeitsminima liegen bei
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ca. 5 Mol. HaS04, bezw. ca. 6 Mol. HC1. Die Bestst. der Loslichkeit der Oialsaurc 
in w bb . HNO, sind weniger genau, da HN06 oiydierend einwirkte. Eine Zera. der 
Oialsaure durch H2S04 konnte nur dann nachgewiesen werden, wenn die K o n z .  
der H2S04 hoher ais 4 Mol. war. Unter der vereinfachenden Voraussetzung, daB die 
Oialsaure u. H 2S04 ais binare Elektrolyte yollstSndig in die Ionen H ', HSO/ u. 
H C ,0 / lerfallen, wird eine Gleichung der Loslichkeit der Oialsaure in wss. H ,S04
abgeleitet, welche m it  den Beobachtungen gut i ib er e in B tim m t. (Ztschr. f. anorg. u.
allg. Ch. 131. 303—9. 1923. Breslau, Univ.) S a h m en .

Ch. M. van D eventer, Eine verapćitcte Berichtigung. Die Prioritat fur das 
Na-NHi-jRacemat gebiihrt R e m ig iu s  F e e s e n iu s  u. nicht, wie falschlicherweise 
angegeben (Ber. Dtscb. Chem. Ges. 19. 2142. [1886]) S t a e d e l  oder S c a c c h i.  
(Ztschr. f. physik. Ch. 106. 155—56. 1923. Amsterdam.) J o s e p h y .

K a n tila l C hhaganlal P andya und Jocelyn  F ie ld  T horpe, Bingkettentauto- 
mtrie. Teil YII. Der a ,(3, fi - trisubstituierłe Glutarsauretypus. (YI. vgl. L a n fe a b  
u. T h o b p e , Journ.'Chem. Soc. London 123. 1683; C. 1923. III. 1152.) Die weitere 
Aufklarung der in Mitt. I. (vgl. K o n , S t e y e n s o n  u. T h o b p e , Journ. Chem. Soc. 
London 121. 650; C. 1922. III. 1084) untersuchten Tautomerieverhaltnisse bei der 
Balbianoscben Saure ergab, daB keine Tautomerie der Ozy ring- (I.) u. der Keto- 
form (II.) nach Art der Formulierung nach Mitt. VI. (1. c.), sondern Tautomerie der 
Ketoform mit der Oiylactonsaure (II. ^  III.) vorliegt. Bei den a-substituierten 
Glutarsauren liegen also diese Verhaltnisse anders ais bei den in a-Stellung nicht 
Bubstituierten. Dahin gehort auch, daB von der a f t  ft-Trimethylglutar saure (IV.)

ein „hydratiaiertes11 Anhydrid (V.) besteht, wenn auch IV. u. V. nicht tautomer zu 
sein scheinen. — IV. wurde erst mit einigen Modifikationen nach C k o s s le y  (Journ. 
Chem. Soc. London 79. 141; C. 1901. I. 567), dann kurier u. leichter nach K o n  
u. T h o b p e  (Journ. Chem. Soc. London 121. 1795; C. 1923. I. 423) dargestellt, in 
welch letzterem Falle aber zur Methylierung des a,a-Dicyan-ftft-dimethylglutar- 
laureimids statt des bei Verwendung groBer Mengen unsicheren Dimethylsulfats 
der p-Toluolsulfoaauremethyleater benutzt wurde.

Die M o n o b ro m ie ru n g  von IV. geht auf dem ublichen Wege, nur bleibt bei 
Yeresterung des Prod. mit A. etwa 20 bis za 49% einer sauren Fraktion, die neben 
den fl. sauren Estern stets noch das Lacton der y- Oxy-aft,{j-trimethylglutareaurc 
enthielt, aus Bzl. F. 165,5—166°, identisch mit dem von B a lb ia n o  (Atti R. Accad. 
dei Lincei, Roma [5] 8. 422 [1899]) aus der Saure C9Hls0 6 erhaltenen Prod. Nach 
Abfiltrieren dieser Krystalle bleibt ein Sirup der Mischung der sauren u- u. y-Brom- 
ciftft-trimethylglutarsaureathylester, C10H17O4Br, die mit Alkalien in die entsprechen- 
den Lactoasauren, obige vom F. 165,5—166° u. dereń Isomeres, das Lacton der 
u-Oxy-a,^ft-trimethylglutarsaure, Nadeln, F. 163—164°, iibergingen. — Das neutrale 
Prod. der Monobromierung erwies sich ais eine Mischung der u- u. y-Brom-a, 
trimethylglutarsaurediathylester, die mit Alkalien ebenfalls die yorigen beiden Lacton- 
sauren lieferte. — Die D ib ro m ie ru n g  von IV. ergab neben einer betrachtlichen 
sauren Fraktion, die dieselben Korper wie bei der Monobromierung enthielt, den 
«iy-Dibrom -«,|S,|3-trim ethylglutarBaurediathyleBter, der bei der Dest. unter yerm in- 
dertem Druck in das Lacton des a(y)-Brom-y[a)-oxy-uftft-trimethy1glutarsdure- 
dthylesters, C10H16OłBr, Kp.S6 190°, iiberging. — Wird das rohe Dibromtrimethyl-

I. (CHs)sC < i
.C(0H)-C02H
I
c tc ą a .c O jH  
,C(CH3)— c o

CO-COjH 
II. 6(CH3).

C(OH)COsH 
III. (CHbJjC ^ O  

(CHS)ĆH • ó o
nw/mar■CH(CH,) • COaH
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glutaraauredichlorid nicht in A., sondern in absol. AmeiaenESure gegosaen u. die 
abgeschiedenen Krystalle 2-mal mit sd. Cblf. ausgezogen, bo erwiesen sich die 
nicht in Lsg. gegangenen Krystalle ais trans-a.y-Dtbrom-a,fi,ft-trimethylglutarsaure, 
C8H 1,OłBrł , aus Chlf. u. Aceton F. 196—197° (Zers.), wahrend aus der Chlf.-Lsg. 
die cis-Form, Blattchen aus h. Bzl., P. 158—159° (Zers.), kam. Beim Yersetzen der 
Chlf.-Mutterlaugen mit PAe. wurde noch eines der 6 mdglichen Lactone der Brom- 
oxytrimethylglutarsauren, CaHu O..Br, aus W., Chlf oder Bzl. F. 155° erhalten; ein 
zweites Iaomeres vom F. 132®, 1. in k. Bzl., entatand beim Giefien in 80°/oig. Btatt 
in abBol. Ameiaensaure. — Infolge der leichten Zersetzlicbkeit aller Dibromderiw. 
der a,|5,^-Trimethy]glutaraauren durch Alkali konnte bei Einw. yon 2-n. Sodalag. 
auf die Dibromierungsprodd. nicht III. erhalten werden (bei Yerwendung yon konz. 
Alkalihydroiyden entsteht «,/?./?- Trimethylacryhaure, F . 70,5—71°, u. Oxalsaure), 
aondern es wurde ein Isomeres von I I I . ,  CeH^Os, vom F. 217,5 — 218°, Nadeln aus 
Bzl. u. Aceton, iaoliert neben dem loslicberen Lacton der trans-l,3,3Trimethylcyćlo- 
propan-2-ol-ll2-dicarbontaure, CaH10O4 (VI.), Nadeln aua Bzl., F. 136,5—137°, 1. in 
W., gibt kein Ag-Sal;. Die beiden Laetonaauren CsH^Os u. VI. waren weder mit 
Alkalien noch mit SScL-et.' noch iiber ein o-Phenylendiaminderiy. in Balbianos Siiure 
(II. sps III.) ubeifiihrbar. (Journ. Chem. Soc. London 123 . 2852 — 65. 1923. South 
Kensington, Imp. Coli. of Se. and Techn.) B ehble .

R obert K rem am i, Eugen S ón igsberg  und Otto M auerm ann, tiber den 
Hinflufi von Substitution in den Komponenten binarer LSsungsgJeichgewichte. 41. Mit- 
teilung. Die binaren Ldsungsgleichgewicfite der isomeren Dinitrotoluole mit Aminen, 
besw. Kohlenwamrstoffcn. (Sitzungsber. Akad. Wisa. Wien 1 3 2 . Abt. I lb . 51—67. 
1923. — C. 1 9 2 3 . III. 1643.) B e h k l e .

Je a n  P icoard  und F ernand  de M ontm ollin, Die Bildung des AnUinichware, 
eine dimolekulare Scaktion. Der Grad x  einer Kk. kann bestimmt werden nach 

log f
der Gleichung: a; «=> , wenn 1 bis n Konzz. yorliegen u. die Beziehungen

der KeaktionsgeBchwindigkeiten zweier yerschieden konz. Lsgg. bekannt sind. 
Mittels der Eitinktion gelben Lichtea durch daa aua Anilin, KsCrjO, u. H ,S04 in 
yersehiedenen Konzz. gebildete Anilinschwarz stellten Vff. (Tabellen im Original) 
fest, daB die Rk. dimolekular ist. Die Reaktionsgeschwindigkeit steigt stark mit 
der Konz. der Saure, aber der Eeaktionegrad wird dadurch nicht geandert. — Vff. 
konnten festatellen, daB die B. des Anilinsćhwarz eine autokatalyt. Rk. iat, u. daB 
sie infolgedessen ala pseudopolymolekular aufzufassen ist, d. h. monomolekular 
wie G oldschm idt (Bar. Dtsch. Chem. Gea. 53. 28; C. 1 9 1 0 . I. 287) meint, aber 
dimolekular in Bezug auf die Reaktionsgeschwindigkeit. (Hely. chim. Acta 6. 1021 
bis 1029. 1923. Lausanne, Univ.) H abekland.

F. K ehrm ann und Górald Je ą u ie r , Konttituiion des Dinitrohydrochinon- 
monomethylałhers von Weselszy und Benedict. Die Konst. dieaea Athers (ygl. 
WESELSKY u. B e n e d ic t , MonatBhefte f. Chemie 2 . 369 [1881]), die sehon Re y e b d in  
u. A b m a n d  d e  Luc (Arch. Se. phya. et nat. Gen&ye [4] 3 2 . 343.; C. 1912. 
I. 131) ais I. entsprechend erortert hatten, konnten Vff. jetzt durch Synthese der 
isomeren Verb. II. aicherstellen. Aus dem Silbersdlz des Monoacetyldinitrohydro- 
chinons (III.), rote Nadeln, entsteht mit CHaJ  der Monoacetyldinitrohydrochinon- 

OCH, OH OCOCHj

n OjL ^ J n o , o .n I ^ J n o , NOj
OH

mctlvyVxther} C*H80 7Nłf aus CH8OH gelbe Krystalle, unl. in W., 11. in organ. Losungs-

D . 0 N O ,
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mitteln; unl. .in k. verd. Alkali, F. 63”. Hieraus Monomethyldinitrohydrochinon, 
C7H40 8N, (II.), hollgelbo Krystalle, wl. in W., 11. in Alkalien mit gelber Farbę, 11. 
in organ. Losungsmm. (Helv. chim. Acta 8. 949—51. 1923. Lauaanne, Univ.) H a b .

F. K ehrm ann und W erner K lopfenstein, Einige Bemerlcmgen zur M n- 
mrlcmg von Salpetersaure auf das diacetylierte Derivat des Hydrochinons. Vff. 
haben die Angaben von P b e u s s e b  (Dissert. B a s e l  1887) bezuglich der Einw. von 
HNOa auf Diacetylhydrochinon nochmala nachgearbeitet u. dabei folgende Prodd. 
erhalten: Dinitromonoacetylhydrochinon, C8H0O7N„ durch allmahliches Eintragen 
von Diacetylhydrochinon in 6-fache Menge HNO, (D. 1,5) bei 5—8°, l ljt Stde. 
ruhren, nach EingieBen in W . wird mit 5%ig. Na-acetat extrahiert, wobei geringe 
Menge Mononitroverb. ruruckbleibt; aus A. gelbe Tafeln, F. 94°, wl. in h. W., 11. 
in A., A., Bzl., CH,COOH, 1. in Lg., 11. in was. Na-Acetat mit orangerołer Farbę, 
woraua ebeuso gefarbtes Na-Salz erhaltlich. NaaCO, u. NaOH verseifen leicht 
unter B . des violetten Dinatriumsalzes 'des Diniłrohydrochinons. — Dinitrodiacełyl- 
hydroćhinon, Ci„H80 8N ,, aus vorigem mit Esaigsaurcanhydrid -f- ZnCIa, aus 
Bzl. -f- Lg. Nadeln, F. 134°, unl. in W., 11. in organ. Losungsmm. — Mononitro- 
monoacełylhydrochinon, CsH70 6N, durch langaames Eintragen von Diacetylhydro
chinon (1 Tl.) in 5 Tle. H N 03 (D. 1,45) bei 0° u. sofoitiges AufgieBen auf Eie. Von 
etwaigem Diacetylderiv. durch Waachen mit Na-Acetat befreit. Aus 60%ig. A. 
zitronengelbe Nadeln, 11. in A., A., Bzl., wl. in W. F. 84°. — Mononitrodtaeetyl- 
hydrochinon, C10H,OaN, Nadeln, F. 80°, unl. in W., 1. in A., Bzl. u. A. (Helv. 
chim. Acta 6 . 952—54. 1923. Lauaanne, Univ.) H a b e b la n d .

P. K a rre r , E. H o rlach er, F. Locher nnd M. G iesler, Uber proteinogene 
Aminoalkohole und Cholinę I I I .  (II. vgl. K a b b e b , Helv. chim. Acta 5. 469; C.
1922. III. 766.) Nachstehend genannte N-Dialkylleucinole bezw. ihre Deriw. 
wurden hergestellt u. auf anaathesierende Eigenschaften gepriift (durch Clo etta  
und Gb a f ). Anasthesierend wirkten: p-Aminobenzoyl-N-dimethyllcucinolchlorhydrat 
die enteprechcnde Diathylverb. u. p-Aminobenzoyl-N-pentamethylenltucinolchlor- 
hydrał. Am besten wirkt die Diathylyerb., sie ist reizlos, wirkt ebenao raach u. 
tief wie Cocain, 8mal starker ais Noyocain, die Giftigkeit am Kaninchen ist halb 
ao groB wie die des Cocains, die Verb. entapricht] allen an ein LokalanSstheticum 
*u atellenden Anforderungen. — Es gelang Vff. weiterhin die Syntheae des
з, 4-MethylendioxyphenylalaninchoUnjodids aowie der unten beschriebenen Palmitin-
и. Stearinsaureester.

V e ra u c h e : p-Nitrolenzoyl-N-dimtthylleucinolchlorhydrat, C1SHS30 4N,C], aus 
N-Dimethylleucinol in Chlf. p-NO,*CsHłCOCl, in A. +  Chlf. gel., mit A. ge- 
fallt, gelbliche Nadelchen, 11. in W . u. A., wl. in A., F. 149.5°. — p-Aminobenzoyl- 
N-dimethylleucinolchlorhydrat, C ^H jjO jN ^I, aus absol. A. hellgelbe Nadelchen, 
F. 196°, 1. wie vorigea. — N-Diiithylleiicincster, C12Ha5OaN, B.: 130 g «-Brom-iso- 
capronaiiure +  Lag. von 305 g (CSH5)2NH in 380 ccm A. 14 Tage steben lasaen, 
danach 12 Stdn. unter BuckflaB kochen, A. abdest., gelatinoaen Efickatand in A. 
mit gaaformigem HC1 10 Stdn. sattigen (die letzten 4 Stdn. Einleiten unter Kochen), 
achwach gelbea Ol, Kp,710 204—208°, 1. in W., A. u. A. — N-Diathylleucinol, 
C10Ha3ON, aua vorigem in A. durch AufgieBen auf Na, nach Beendigung der 
eraten heftigen Ek. im Olbad erhitzt, wenn Na yerschwunden ist, W. zugegeben 
u. nach Abdest. des A. u. Zufiigen von W. mit A. eitrahieren; farblosea Ol, 
Kp. 208—211°, 1. in W., A. u. A. — p-Nitrobenzoyl-N-diathylleucinolchlorhydrat, 
C17Hs,0 4N,C1, aus A. -j- A. -f- Chlf. gelbliche Nadeln, F. 163° (abhangig von der 
Sehnelligkeit des Erhitzena), 11. in W., A., Chlf., unl. in A. — p-Aminobenzoyl- 
N-diathylleucinolćhlorhydrat, C17Hs90,N,C1, aus A. weiBe BlSttchen, F. 191°, U. in 
W., wl. in k. A., unl. in A. — N-Pentamethylenleucinester B. analog der Diathyl- 
verb. aus Piperidin (3std. Erhitten im Autoklayen bei 100-110°), Kp.7|8 248-255°.—
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N-Pentamethylenleucinoh Kp. 250—252°, 1. in W. u. A., Cerach bas. — p-Nitro- 
benzoyl-N-pentamethylenleucinolchlorJiydrat, C18H ,70 4N,C1, aus A. +  A. warzen- 
formige Drusen, aus Prismen bestehend, F. 156°, Sintera von 141° ab. — p-Amino- 
benzoyl-N-pentamethylenleucinolchlorhydrat, C19HS90 SN2C1, aus A. +  A. warzen- 
fSrmige Kryatalle. — N-Di-n-propylleucinól, B. analog]der Diathylyerb. Hieraus 
p-Nitrobenzoyl-N-di-n-propylleucinolchlorhydrat, Prismen. — Piperonylbromid, 
CgHjOjBr, aus Piperonylalkohol in Bzl. -f- gaBformigem HBr bei 0’; aus PAe. 
NSdelchen, sehr 11. in organ. Mitteln. — Piperonylmalonsaureester durch Eintragen 
von Malonsaureester in h. C2H6-ONa u. Zufiigen des vorigen, gelbliches Ol, 
Kp16. 200—220°. — Piperonylmalonsćiure, CnHnOg, 11. in A. u. A., wl. in Bel., aus 
h. W. F. 156°. — Brompiperonylmalońsaure, Cn HgOsBr, braunliches, dickes 01, 
schwer krystallisierbar, aus A. +  Bzl. Kryatalle F. 147—148° (Gasentw.) Durch 
Erhitzen des Ols auf 120—130° hieraus entsprechende Brompiperonylessigsaure, 
woraus mit 33®/0ig. alkoh. NH(CHS), im Rohr bei 100° N-Dimethylmethylendioxy- 
phenylalanin. Durch Schiitteln des hieraus zu erhaltenden Esterchlorhydrats mit 
KOH entzteht N-JDimethylmethylendioxyphenylalaninathylester, yiscoaes, gelbes Ol, 
Kp-i« 200°. — N-Dimełhylmełhylendioxyp7ienylalaninol, Kp.u  180°; Chlorhydrat, 
CijHI80,NC1, aus A. +  A. weiBe Blattchen, 11. in W., aus CHaOH -f- A. F. 165°. — 
Jodmethylat des N-Dimethylmethylendioxyphenylalanincholins, Kryatalle, aus A. +  W. 
F. 184°. — p  - Methoxyphenylalanincholinjodidsteariv8auree$ter, C,iH50NOaJ, aus 
d,l-Methylathertyrosincholinjodid -)- Stearinsaurechlorid, aus A. Nadeln, wl. in 
k. W. u. A. 11. in h. A. F. unscharf: Sintern bei 98°, Tropfenb. bei 105—110° 
fl. bei 195°. — p-Methoxyphenylalatiincholinjodidpalmitiniaureester, C29Hs,NO,J, 
F. 138—141°. — Alanincholinjodidsłearinsaureester, C,4H,0OaNJ, aus absol. A. seiden- 
glanzende Blattchen, F. 210—212°. —AlanincholinchloridsUarinsaureester, Cj4H80O,NC1, 
aus absol. A. -f* A. Nadeln, Erweichen bei 202°, F. 205°. — Alanincholinjodid- 
palmitiniaureester, C„H<80,N J, weifie Nadeln, Erweichen bei 203°, Tropfenb. bei 
206°, fl. bei ca. 210°. — Alanincholinchloridpalmitinsdweester, Ca,H łsO,NCl, Er
weichen bei 202°, F. 205°. (Helv. chim. Acta 6 . 905—19. 1923. Zurich, Univ.) H a b .

M arcel Godchot, i) ber einige Synthcscn zweibasischer Sauren mit Atherfwnktion. 
Die von J u n g f l e isc h  u . Vf. (C. r. d. l’Acad. des sciences 144. 979. 145. 70. 146. 
26; C. 1907. II. 136. 893. 1908.1. 716) zur Darst. derartiger Sauren in der aliphat. 
Reihe benutzte Methode, Einw. von Estem von «-Halogenaauren auf die Na-Derivv. 
der Ester von Oxysauren, wurde auf Herst. analoger Verbb. mit 1 oder 2 aromat. 
Radikalen ausgedehnt. — cc,a'-DiphenyldiglyJcoUaure, H0,C-(C8H6)CH*0'CH(CsH6)* 
C02H , aus fó-Bromphenylessigsaureathylester u. der Na-Yerb, des Phenylglykol- 
saureathylester3, Verseifung des entstehenden, auch im Vakuum nicht unzers. 
deBtillierbaren Esters, prismat. Nadeln, Zers. oberhalb 300°, unl. in W ., wl. in 
organ. Mitteln auBer Eg. — a-Methyl-a'-phenyldiglykolsaure, H0,C-(CH„)CH-0* 
CH(C6Ht)*CO,H', entsprechend mit tz-Brompropionsaureester, Nadeln (aus Bzl. -f- 
A.), F. gegen 188°. K-Salz, wl. in A. Diathylestcr, Kp.16 ca. 180—190° (teilweiae 
Zers.). — cc-PIwnyldiglykolsaure, HOjC •(CeHjCH • O • CHS • COsH , entsprechend aus 
Monochloressigsaureathylester, sirupose Fl., Kp.15 ca. 203° mit geringer Veranderung. 
K-Salz, 1. in A. Didthylester, angenehm riechende Fl., Kp,10 ca. 182—184°, D.*1 
1,127, n„21 =  1,4925. Diamid, Krystallwarzen (aus Aceton), F. 159—160°, wl. in 
Bzl. u. A. (C. r. d. l’Acad. des sciences 177. 1224—26. 1923.) Sp ie g e l .

F. E eh rm ann  und C harles Buffat, Notiz iiber einige Farbstoffdtrivaie des 
Dibiphenylenathylens. Aus dem KW-stoff -f- konz. H ,S04 entsteht bei Wasserbad- 
temp. eine Sulfosaure, 11. in W., rotorange, die Wollo u. Seide ghnlich wie Orange II 
farbt. — Durch Nitrieren des KW-atoffs in Eg. erhalt man ein Gemisch von Nitro- 
deriw ., teilweise entstanden durch Addition yon NO, an die Doppelbindung u. 
durch Nitrierung der Benzolkerne. Durch sd. A. werden die ersteren NO,-Gruppen
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abgespalten, u. aus dem A. Bind zwei Nitroderiw. Verb. G„HIiOt N ’, zu isolieren. 
Die Verb. mit F. 171° besteht aus roten Kornchen, wl. in A., die zweite mit F. 170° 
bildet orangerote Prismen, 11. in A. Die bieraus zu erhaltenden Aminę Bind rot, 
ihre Chlorhydrate orange gefarbt. (Helv. chim. Acta 6. 955—56. 1923. Laueanne,

P ie rre  Bedos, Uber Or(hocydohexylcyćlohexanol. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des 
aciences 177. 111; C. 1 9 2 3 . III. 1219.) Nach dem Verf. von Vf. u. G odchot

wurde auB Gydohexenoxyd u. Gydohexylmagnesiumchhrid

hexanon durch atufenweise Red., erst mit Na u. A. zum Alkohol, dann mit kolloi- 
dalem P t aur gesatt. Yerb. oder in umgekehrter Beihenfolge, entsteht ein Gemisch 
von 2 Stereomeren,.Kp. 136—138°, das mit Phenylisocyanat ein schwer trennbarea 
Gemisch von 2 Phenylwrethanen, F. 108—112° u. F. 122—128°, liefert. Sowohl aua 
dem nach dem ersten Verf. erhaltenen Alkohol, wahrscheinlich der cis-Verb., ais 
auch aus dem Stereomerengemisch entsteht durch H,CrO* in essigsaurer Lsg. daa- 
selbe o-Cyclohexy1cyćlohexanon, ClsH 20O, Kp.is 128—130°, D.”  0,969, nDss =» 1,4840; 
Semicarlaeon, F. nach langsamem Beginn bei ca. 175° unter Zers. 180—182°. (C. 
r. d. l’Acad. des sciences 177 . 958—60. 1923.) Sp ie g e l .

H ans E duard  Fierz-D avid und M anrioe Braunacbw eig, iiber die Naphthyl- 
amindisulfosauren 2,5,7 und 2,6,8. Mittels der Mg-Salze lassen die beiden Sauren 
sich trennen, da das Mg-Salz der 2,5,7-Saure in W. mehr ais doppelt ao 11. ist ais 
das der 2,6,8-Saure. Darst. der Naphthylamindisulfosaure-2,6,8: 192 g trocknes 
/9-Naphthylaminsulfat unter 60° eintragen in 750 g Monohydrat (40 Minuten), 1 Stde. 
auf 40° erwarmen, danach innerhalb 1 Stde. (Kiiblung) 700 g H,SO, mit 62,4°/# SO, 
zugeben, Temp. auf 85° steigern; wenn eine Probe in 10-facher Menge W . klar 1. 
bleibt noch 8 Stdn. (letzte auf 90°) erhitzen, dann auf 60° abkiihlen u. in Eisw. 
gieBen. Die Saure fallt innerhalb 4 Stdn. aus; nebenbei gebildete Trisulfosaure
2.1.5.7 bleibt in Lsg. Die Disulfosaure wird gereinigt durch LoBen in ad. W . 
(10-fache Menge) u. Fallen mit konz. HC1 (Ausbeute 41,3% d. Th.). Nach Kochen 
der Mutterlauge der 1. Fiillung (1 Stde.) scheidet sich die Naphthylamindisulfosaure-
2.5.7 - f  5 aą. ab, aus h. W. (1 Tl.) mit konz. HC1 (2 Tle.) gefallt rhomb. Nadeln,
aua W. Blattchen. Kry stall w. wird bei 150° vollstandig abgegeben, wsa. Lsg. blaut 
Kongopapier. Ihr Na-Salz kryatallisiert mit 6 Mol. W., Nadeln; saures Na-Salz -f- 
4aq. rhomb. Nadeln, K-Salz +  2HaO yerliert bei 120° alles W., rhomb. Nadeln; 
aaures K-Salz +  4HaO rhomb. Prismen, bei 120° 3 Mol W., Beat bei 150° abgebend; 
NH^Salz -{- 3H ,0  rhomb. Prismen; Ca-Salz - |-4 H ,0  pseudohesagonal; Sr-Salz -J- 
4HsO; Ba-Salz +  3H sO, Bchon bei 120° fortgehend; Mg-, Zn- n. Co-Salze mit 
8HjO, Pb- u. Ni-Salz 6H ,0  alle rhomb. Nadeln oder Prismen bildend. — NapMhyl- 
am.indisulfosaure-2,6,8 4H %0, monokline Nadeln, nimmt im Gegensatz zur 2,5,7- 
S&ure in wss. Lsg. bei Ggw. von NaOCl kein Br auf; Na-Salz +  3HsO Prismen, 
2H,0 entweichen bei 120°, Eeat bei 350°; saures Na-Salz -|- 4H ,0  Nadeln; K-Salz 
+  2HsO Prismen; W. entweicht bei 120°; saures K-Salz -|- 2H 20, lange rhomb. 
Krystalle, W. entweicht nicht yollstandig bei 150°; NH,-Salz -)- 2HsO m o n o k liD , 
Erdalkali-, Zn- u. Co-Salze monokline Tafeln, letztere mit 8 W .; Ca-, Sr-, Ba-Salz 
3 W.; Pb-Salz -f- 1H ,0  Nadeln, W. entweicht bei 120°; Ni-Salz +  6HaO grune, 
monokline Prismen, W. entweicht bei 150° Ruckstand hellgelb. (Helv. chim. Acta 
6. 1146-51. 1923. Ziirich, Techn. Hochsch.) H ab erlan d .

Hans Eduard. E ierz David und A rm in W. H asler, Uber die Bisulfuration 
des Naphthdlins. 1,5-Naphthalindisulfosaure: durch Eintragen yon 120 g C10H, in

Uniy.) H a b e r l a n d .

CH, CH. die genannte Verb. yon nebenst. Konst. in ziemlich 
guter Ausbeute gewonnen. Farblose Fl., Kp.„ 134 bis 
136°, D .13 0,971, n„ls =  1,4914. Phenylurethan daraus, 
Priameń, F. 122°. Bei Herst. aus a- Cyclohexylidencyclo-
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300 g Monohydrat (Eiihren), Bobald die M. dick wird, tropfenweise 300 g Oleum 
(64% SO,) zufttgen (Temp. nicht iiber 30°), dann 8 Stdn. bei 40° riihren, nach 
Beendigung in 3 1 W. gieBen, 52,5 g Na,CO, zufDgen, rum Kp. erhitzen, mit BaCOs 
neutralisieren; nach Eindampfen auf 1% 1 mit HC1 bis zur Blauung yon Kongo- 
papier yeraetzen u. BaCl,-Lag. zufttgen. So erhaltenes Ba-Salz, BaC10H,(SO,), -|~
H ,0  bildet sternformige SpieBe oder Platten, Auab. 70—72%. Freie Saure auB h. 
W . durch Veraetzen mit HC1 Tafelchen (monoklin), kryatallisiert mit 4 Mol W., die 
zur Halfte im Vakuum bei 55° abgegeben werden, Rest des W. geht bei 125° fort; 
F. der W.-freien Saure 240—245° (Zers.), Geechmack stark sauer, adstriDgierend,
I. in 0,98 Tin. W. von 20°, nicht zerflieBlich. Li-, Na-, K-Salz monokliD, Ca-Salz 
triklin kryatallisieren mit 2H ,0, Rb, Ca, Tl, NH4-Sa!z ohne W., monoklin, Sr- u. 
Ba-Salz mit 1 Mol W., Pb-Salz 3, Mg-, Zn-, Co-, Ni- u. Cu-Salz mit 6 W. — 
Sulfamid unl. in allen Losungsmm., aus verd. NaOH -f- HC1 Nadeln, bei 310° 
nicht geschmolzen; Sulfanilid, F. 248—249°. Bei der Sulfurierung entsteht neben- 
bei eine geringe M. der 1,6-Naphthalindisulfosaure, die voiteilhafter nach folgendem 
Yerf. dargestellt wird: 128 g C10H„ unter Ruhren bei 165° allmahlich mit 200 g Mono
hydrat yersetzt, nach ’/a Stde. auf 30° abgekuhlt u. im Laufe 1 Stde. 275 g Oleum 
von 66°/o SO, (Temp. nicht ttber 35°) zutropfen lasaen, 9 Stdn. auf 40° erwarmen, 
mit 2 1 W. verd., zum Kp. erhitzen durch BaCO, neutralisieren, Filtrat mit 
106 g Na,COB yeraetzen, Lsg. der Na-Salze auf 500 ccm eindampfen, dann unter 
Riihren auf 20° abkuhlen, wodurch Na-Salz der 1,6-Saure sich ausscheidet (40—45°/0), 
Sulfochlorid F. 127—128°. Freie Saure enthalt 4 Mol W., die im Vakuum allmah
lich abgegeben werden, bei 125° sclim. unter Zers., an feuchter Luft zerflieBlich,
1. in 0,61 Tin. W. von 20°, aua W. oder konz. HC1 monokline Priamen. Sulfamid, 
F. 297—298°, wl. in W., A. u. Eg., 11. in NaOH. — Na-Salz mit 7 W., K-Salz ohne 
W., NH^Salz mit 2 W., Ca- u. Pb-Salz mit 4 W., Sr-Salz mit 5 W., Ba-Salz 31/* W., 
Mg-, Zn-, Co-, Ni-Salz mit 6, Cu mit 4 W. Bei dieser Rk. entatehen geringe 
Mengen 2,7- u. 2,6-Disulfosaure; letztere bildet ein wl. Ba-Salz u. kann dadurch 
yon den Isomeren getrennt werden, Sulfochlorid F. 225—226°. Es werden ungefahr . 
gebildet: 25% 2,6-, 65% 2,7- u. 10% 1,6-Disulfoaaure nach folgendem Verf.: 
125 g C10H, bei 165* innerhalb 15 Minuten mit 200 g 100%ig. H ,S04 yersetzt, 
danach bei 160° nochmals 400 g 100% ig. H ,S04 zugegeben u. erhitzt (ca. 8 Stdn. 
auf 180°). Nur 2,6-D:sulfoaaure, wie E b e e t  u. Me b z  [(Ber. Dtach. Chem. Ges. 9 . 
592 [1876]) angeben, entsteht auf keinen Fali. — 1,6- u. 1,5-Disulfosaure 8 Stdn. 
mit 93%ig. H„SO, auf 160° erhitzt wurden zu 21% in 2,6-Diaulfo8aure umgewandelt; 
aua dem Ba-Salz der 2,6-Saure entsteht analog zu 13°/0 2,7-DiaulfoBaure.

Der N ach w e is  d er 2 -N ap h th a lin m o n o su lfo B & u re  neben anderen Naph- 
thalinsulfoaauren gelingt am besten durch tJberfuhrung der Na-Salze in die Chloride 
u. Amidę, Losen in 20% ig. NaOH, abkiihlen auf 0°, wodurch das Na-Salz des
2-Amida ala glanzendo Blattchen abgeachieden wird. — Ca-Salz der 2,6-Naphthalin- 
diaulfosaure wird unl. abgeschieden durch Erhitzen der waa. Leg. im geschlossenen 
GefaB auf 130°. Ba-Salz enthalt 1 Mol W. (Hely. chim. Acta 6. 1133—46. 1923. 
Ziirich, Techn. Hocbseh.) H a b e b l a n d .

A. M. H ow ald und A lexander Łowy, Eatalyłisćhe Aminitrung non fi-Naph- 
tliol und Chlorbenzol im Danipfsustand. LaBt man Dampfe yon 5-Naphthol -f- NH3 
iiber mit A1,03 iiberzogene BimsBteiuatuckehen bei erhohter Temp. streichen, so 
bildet sich bei einer optimalen Temp. ynn 430—450° fi-Naphthylamin in Mengen 
bis 95,5%, neben kleinen Mengen /?, (1-Dinaphthylamin (Tabellen u. Kuryen aber 
Ausbeute unter yerschiedenen Bedingungen im Original). Mit Ti- u. Th ais Kata- 
lyaator weniger gute Ergebnisse. CeHsCl analog mit NH, behandelt, gab mit den 
yerachiedensten Katalysatoren (Ni, Fe, Cu, Mo, Pt, Ti, V,Oe, Tierkohle) keine oder 
nur ganz geringe B. yon C,H6NH, bei Tempp. zwischen 380 u. 580° infolge Yer-
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giftung des Katalysatora darch die gebildeto HC1. Gleichfalls negative Ergeb- 
niBse wurden erhalten mit C8HsBr, C8H6J, p — C8H4C1, -f- NHa ,u. Fe ais Kataly- 
aator. (Ind. and Engin. Cbem. 15. 397—401. 1923. Pittsburgb, Uniy.) H a b e e l a n d .

E . E d er und C. W idm er, Untersuchungen iiber Derivałe des fi-Methylanthra- 
chinons. III. Mitteilung. Synthese des Frangula - Emodins. (II. vgl. Helv. chim. 
Acta 6. 419; C. 1923. III. 51.) Die bisher noch nicht sicher feststehende Konst. 
des Frangulaemodins ais l,6,8-Trioxy-3-methylanthrachinon konnten Yff. durch Syn
these sicherstellen. Durch Kondensation yon 3,5-Dinitropbthalsaureanhydrid mit 
m-Kresol entstand die 2’- 0xy-4'-mcthyl-2-bimoyl-3,5-dinitrobenzotsdwe, die ent- 
sprechende Diaminoyerb. lieB sich kondeneieren rum l-Oxy-3-7nethyl-6,8-diamino- 
anłhrachinon, woraus ein mit dem natiirlichen Frangulaemodin ident. 1,6,8-Triozy-
3-methylanthrachinon erhalten wurde.

V ersu ch e . 4 ,6-Dinitro-o-toluylsaurc durch Eintragen kleiner Mengen o-Toluyl- 
saure in ein unter 0° abgekiihltes Gemisch gleicher Voll. koni. H ,S04 +  HNO, 
(D. 1,52), wobei die Temp. nicht iiber 30° steigen soli, u. das Gemisch vor weiterer 
Zugabe immer wieder auf 0° abgekiihlt wird (Ausbeute 95% d. Th.). — 3,5-JDi- 
nitrophthalsdwe aus yorigem durch 5std. Erhitzen mit HNO, (D. 1,15) im Rohr auf 
160°, mit HC1 angesauert u. ausgeathert (Ausbeute 93%). — 3,5-Dinitrophthaliaure- 
anhydrid, C.HjO-Nj, aus yorigem durch Kochen mit EssigBaureanbydrid u. Ver- 
setzen der kona. Lsg. mit Bzl., F. 163—164°, Nadeln, hygroskop., 1. in Eg. u. A., 
wl. in A., unl. in Bzl. u. Lg. In W. langsam 1. unter Ruckb. der Saure. — 
2’-Oxy-4’-methyl-2-benzoyl-3, B-dinitrobcneoesdure, Cu HI0OaN2l aus dem Anhydrid in 
Kresol durch A1C1S bei 120—130°, mit Bzl. nach Zers. durch HC1 u. Entfernen des 
m-Kresols estrahiert; aus CHsOH grunlichgelbe Blattchen, F. 236—237°, 1. in konz. 
HsSO* mit grttnlicbgelber Farbę, 11. in A. u. Eg., 1. in A., wl. in Bzl. u. W. Lsgg. 
in Alkalien oder NH4OH dunkelgelb; beim Kochen Abscheidung weiBer Flocken, 
VerJ>. Gn H n OtN  aus A. oder Eg. weiBe Nadeln, F. 251—252° (Zers.), 11. in A. u. 
Eg., hieraug durch W. krystallin. fallbar, 1. in konz. H ,S04 mit gelber Farbę, 1. in 
verd. Alkali, unl. in konz., sauer, gibt mit Fe(S04), +  NH^OH eine Aminoverb., 
F. 305—306° (Zera.), gelbe Nadeln. — P-OTy-^-methyl^-benzoylSjS-diaminobenzoe- 
saure, ClsHu 0 4N,, aus der Dinitroyerb. durch Red. mit Fe(S04)2 +  NH4OH, mit 
CHjOOOH ausgefallt, aus yerd. A. gelbliche Nadeln, F . 233—234°, 11. in A. u. 
CHjGOOH, wl. in Bzl., 1. in Alkalien u. konz. H ,S04 mit gelber Farbę. — 6,8-Di- 
amino-l-oxy-3-methylanfhrachinon, Ci6HlaO,N>, durch Eintragen der yorigen Verb. 
in konz. H,SO* (160—170°), aus Bzl. mit Lg. gefallt rote Nadeln, F. 306—307°, 11. 
in Bzl. u. Eg., unl. in W., 1. in h. Lauge, woraus beim Erkalten Ausscheiden eines 
Alkalisalzes; 1. in konz. H ,S04 mit gelber Farbę. — l,6,8-Trioxy-3-mełhylanthra- 
chinon, aus yorigem durch Diazotieren n. Verkochen, aus Pyridin +  W. orange- 
farbene Nadeln, F. 256°, ident. mit dem nat&rlichen Emodin. (Hely. chim. Acta 6. 
966—81. 1923. Zurich, Techn. Hochsch.) H a b e e l a n d .

R oland Bcholl, P e te r D ahll nnd F ritz  H ansgirg , t)ber die Einwirkung von 
Ferricyankaliwn auf Chinizarin in alkalitcher Losung. Chinizarin wird yon KsFeCy8 
in alkal. Leg. wie Alizarin (Scholl u . Zi n k e , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 51. 1419; 
C. 1919. I. 638) nach der Gleichung oxydiert: Cu H80 4 -}* 2 0  =  C14H8Os. Die 
neue Saure besitzt nach Entstehungsweise u. Eigenschaften, auch der ihrer Ester, 
Konst. II. Das Dichinon I. ist ais Zwischenprod. anzunehmen. — Wie haufig bei 
Olefincarbonsauren ahnlicher Konst. erlaDgt die Doppelbindung ihre Additions- 
fahigkeit erst nach Veresterung des Carbosyls.

V e rsn ch e . (Mit P e te r H asencleyer und F ritz  Pleiachmann.) 1,4-Chinon 
der fi-[2-Oxy-3-naphthoyl]-acrykdure oder fi-[2-Oxy-l,4-naphthochinonoyl{3j]-acryl- 
sawre, Cl4H80 8 (II.). Aus Chinizarin mit ca. 6 Mol. K,FeCy8 in fiberschfissiger 
yerd. KOH bei 25° (3 Min.), mit e iskalter  konz. HC1 falleD. ReiniguDg mit k.
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Aceton, dann iiber das Di-K-Salz (vgl. unten). Gelbo Nadeln aua Eg., Zers. bei 
ca. 190°, meiat wl., 11. in h. CaCl,-Lsg. (durch HC1 wieder gefallt), sowie in Pyridin 
unter B. eines Pyridiniumaalzes. In h. Lsgg. tritt bald Zers. ein. In verd. Laugen,

NH,, Soda, Bicarbonat, Acetat 11. mit gelber Farbę. H ,S04-Lsg. gelb, Farbung 
mit alkoh. FeCl, rotbraun. Wird von Br in W. zerB ., in Chlf. nicht angegriffen. 
Zweibas. gegen Phenolphthalein. NH^-Salz, Stabchen aus h. konz. NH3. Di-K-Salz, 
Cu H180 6Kj, mit K-Acetat in sd. yerd. A., orangegelbe Blatter. Di-Ag-Salz, 
Cu He0 6Ag,, dunkelbraun. — Die Lsg. der Saure in 20°/0ig. NaOH wird nach 
kurzem Erhitzen (unter N) dunkelblau u. gibt mit yerd. H ,S04 ein yiolettschwarzes, 
nicht krystalliaierbares Prod., Zers. bei 100°, 11. auBer in Chlf. u. CS, mit roter bis 
violettroter Farbę. Da die unten bescbriebene Methylathercarbonsaure diese Bk. 
nicht zeigt, wird das Prod. ais Benzchromanonchinoncarlonsaure (III.) aufgefaBt. 
Die blaue alkal. Lsg. wird durch Luftozydation orangerot, yielleicht unter B. der 
entsprechenden Chromonverb. Mit w. alkal. Hydrosulfit wird die blaue Lag. 
fuchsinrot. — Methylester, C16H10O5 (ygl. II.). Aus dem Di-Ag-Salz mit k. CH,J 
(12 Stdn.). Griinliehgelbe Nadeln aus Eg., F. 158°, U. in Chlf., Eg., Essigester, 
swl. in CC14, CS,, unl. in PAe. Gibt mit 10°/oig. NaOH ein orangegelbes Salz, 
wahrend Soda u. Acetat nur langsam angreifen. Erfahrt durch h. NaOH dieselbe 
Umwandlung wie II. Farbung mit alkoh. FeCl3 rotbraun. Nimmt in Chlf. 1 Mol. 
Br auf, jedoch unter Abgabe yon lH B r u. B. eines wahrscheinlich in der a-Stellung 
bromierten Eatera. W ird von k. konz. NHS — zum Unterschied von II. — schnell 
in ein blauachwarzes, meist unl. Prod. umgewandelt; Vff. nehmen an, daB sich nach 
intermediarer Addition von NH3 ein Benzdihydro-y-oxychinolinćhinoncarbonsaure- 
ester (IV.) gebildet hat. — Methylathercarbonsaure, Ci5H10Os (vgl. II.). Aus II. mit 
CHaOH u. HCl-Gas. (Auffallenderweise wird das Carboiyl hierbei nicht vcrestert, 
yielmehr wird obiger Methylester bei gleicher Behandlung zur Methylathercarbon
saure umgeestert; yielleicht wird die Seitenkette in die /-Oiylactonform umgelagert.) 
Das Rohprod. bildet acheinbar kolloidale Lsgg. Die aus Essigester langsam aus- 
geschiedenen Krystalle sind meiat wl., 11. in sd. Eg., aus dem sie urnkrystalliaiert 
werden. F. 165°. Gibt mit Na-Acetat ein orangegelbes Na-Salz. W ird von h. 
NaOH, NHS, Br in Chlf. nicht yerandert. Farbung mit alkoh. FeCl, hellbraun. — 
MethylalkohoJat des Dimethylathercsters, C16HlsOe, CH,0 (vgl. II.). Aus dem Di-Ag- 
Salz mit viel sd. CH3J  (5 Stdn.), mehrstd. Kochen des Verdampfungsriickstandes 
mit CHjOH. Keinigung aus CH3OH, CS, +  PAe., 5-mal aus CS,. HelJgelbe 
Nadeln, F. 130—131° (Zers.), in Soda u. Acetat unl. Der CH,OH diirfte an ein 
CO halbacetalartig gebunden sein. — {3-[J,2,4-Trioxy-3-naphthoyl]-acrylsaure, Cu H ,0Os. 
Aus dem Di-K-Salz mit 10°/0ig. NaOH u. Na-Hydrosulfit (Zimmeitemp., N-Atm.). 
Die fuchsinrote Lsg. wird nach AnsSuem mit H ,S04 ausgeathert. Gelbe Nadeln aus 
Eg., F. 208°, meist wl. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2548—55. 1923. DreBden.) Li.

Je a n  P iccard  und E d g ard  Oppenhalm, Die ReduJction des Chrysins. Durch 
Eed. mit Mg +  Eg. entsteht aus Chrysin eine rote Verb, yielleicht Xanthydrol,

O O O

OH
l-CO.CH: CH-CO.H
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O .H .-N ............. N -a : [ g c - C H .]

C.H.-N [ g 0 - 0 H .]

GtsHl t Ot, oder GltHHOtt dereń Konst. noch nicht sicher featateht; 1. in Eg., A., 
Aceton, A., unl. in BzL, 1. in kona. HjS04 mit gelber Farbę, ebenso in waa. Alkali 
u. Na,CO,; F. ca. 210—216°, alkoh.-alkal. KMn04-Lag. wird nur langaam entfarbt. 
(Helv. chim. Acta 6. 1009—11. 1923. Lauaanne, Univ.) H a b e b l a n d .

Je a n  Piocard  und Fernand  de M ontm ollin, Absorptionsfarben zweiter Ordnung. 
Unter Absorptionsfarben zweiter Ordnung v e r B te h t Vf. das durch Molekiilyer- 
groBerung heryorgerufene Wiederauftreten einer Farbę eines Farbstoffs, deBaen 
einfachere yorhergehende Glieder alle Farben des Spektruma bereits gezeigt haben.

Die Absorptionsfarben erster Ordnung 
zeigen einzelne oder Gruppen yon Banden 
durch das ganze Spektrum je  naeh der 
GrdBe des Molekuła; riickt das Band naeh 
Eot vor, bo tritt immer noch ein zweitea 
in Violett auf, u. es resultiert ein gr&ner 
Farbatoff; daa Spektrum de3 nachaten 
Farbatoffa wird ein Band in Violett haben, 
wahrend das andere Band im Ultrarot 
yerachwunden ist, der Farbatoff ist dann 
Gelb zweiter Ordnung. Die bo entatan- 
denen FarbstofFe unterliegen beziiglich 
ihi-ea Farbtonea denselben GeBetzen wie 
die einfachen FarbstofFe. V£f. stellten 
Dibiphenyldiphenylbenzidin dar, daa 
durch Oiydation in eaaigaaurer Lag. daa 
Acetat eines Merochinons mit Rot zweiter 
Ordnung gibt.

V erau ch e . p  - Nitrodiphenyl aus 
Diphenyl in Eg. +  H N 03 (D. 1,45); aus 
A. farblose Krystalle, F. 115°. — Bi- 
phenyldiphenylamin, CJ4HI9N, durch 10-std. 

Erhitzen (Olbad yon 230°) von 4,3 g Diphenylamin, 6 g p-Joddiphenyl, 20 g C6HsN 02, 
18 g K,COs (in 3 Portionen) u. 0,1 g katalyt. Cu, aus Aceton schwach gelbe Kry
stalle, F. 110°, aua h. Eg. F. 114°, 11. in k. Bzl., Chlf., A., 1. in h. AcetoD, awl. in 
k. A. u. Eg., gibt mit Chloranilin in Bzl. gelblichgrunes Additionaprod., auf Zusatz 
yon Bzl. farblos werdend, mit konz. HsS04 griinblaue Ffirbung, Lag. in CHjCOOH 
wird durch Oiydation rot, dann griin. — Dibiphenyldiphenylbenzidin, C4SH „N „ 
aus yorigem in Eg. durch Oiydation mit Na,Cr,07, naeh Gbergang der Farbę yon 
Rot in Grun wird Zn-Pulyer zugegeben, aua Eg. braunlichc Krystalle, F. ca. 135 
bis 140°, unl. in A. u. A,, 1. in Eg., 11. in Bzl. u. Chlf. Alle Lsgg. fluorescieren 
yiolett, durch Oiydation in Eg. entsteht zuerst ein merochinoides rotes, dann ein 
holoehinoides griines Prod. Das Benzidin kann auch dargestellt werden aus Di- 
phenylbenzidin -f- Joddiphenyl. — Pikrat des meri-Dibiphenyldiphenyldiphenoćhinon- 
diimmoniums aua dem Benzidin in Eg. -f- NasCrs0 7, rot, 1. in CHjCOOH mit roter 
Farbę. (Hely. chim. Acta 6 . 1011—19. 1923. Lauaanne, Univ.) H a b e e l a n d .

R. K o h le r und R. K ru g er, GesetzmafiigJceiten des Ausfalls in iibersaUigten 
„E arnsdurelO sungen (Vgl. K o h l e e ,  ZtBchr. f. klin. Med. 87. 7.) Vff. konnten 
eine yon Zeit, Temp,, Aciditat u. Na'-Konz. abhangige Zone nachweiaen, innerhalb 
welcher Harnaaure in iibera5tt. Lag. gehalten wird. Daa Oberaattigungagebiet 
zeigt ein Aciditataoptimum, daa naeh der alkal. u. naeh der aauren Seite achnell 
abnimmt. Die optimalen Aciditaten liegen nahe dem Neutralpunkt, erreichen aber 
nicht die Aciditat yon P h  = 6. Die optimale Aciditat iat je  naeh dem Na-Gehalt 
yerachieden; hoherer Na’-Grehalt- yerachiebt das Optimum naeh Bauer. Die optimale



484 D . Ok g a n is c h e  C h e m ie . 1924. I.

Aciditat ist unabhangig yon der Zeit. Bei gleicher [H*] bestimmt der N a'G ehalt 
auch die Hohe der tlbersattigungagrenKwerte, im gleichen Sinne wie er die Los- 
lichkeitawerte des Urats beeinfluBt. Dureh Vermehrang dea Na'-Gehalts wird die 
{Jbersattigungszone erheblich auf der alkal., fast gar nicht auf der sauren Seitc 
eingeschrankt. Mit fortschreitender Zeit wird das Cfbersattigungsgebiet besondera 
nach der oberen Grenze eingeschrankt. Nach 8—14 Tagen wird die Kurye konstant. 
Bei hoherer Temp. wird das Oberaattigegebiet erweitert, beaonders nach oben, 
wenig bei den endgultigen Kuryen, erheblich bei friiheren. Hohere Tempp. 
yerschieben die Optima nach sauer. Nach dem Optimum su zeigen sich noch im 
mittleren Aciditatabereich mit steigender Konz. amorphe Massen, bei geringerer 
Konz. Ubergang3formen yon amorph zu kryatalliniach. Auf der sauren Seite er- 
echeinen Hamsaurekrystalle, u. z war um so groBere, je saurer die Ek. u. je 
geringer die Konz. ist. Auf der alkal. Seite erscheinen bei geringer Konz. Urat- 
nadeln, u. z war um so groBere, je geringer die Konz. u. je groBer die alkal. Ek. 
ist. Die Beschleunigung des Auafalls in der Kalte fiihit zu mehr amorphem, die 
Yerzogerung in der Wartne mehr zu krystallinischem Auafall. Nach dem Optimum 
zu u. bei hoherer Konz. kommt ea also yorwiegend zu amorphem, nach Bauer u. 
alkal., bo wie bei Abnahme der Konz. mehr zu Ubergangaformen, schlieBlich zu 
rein krystallinischem Sediment. GroBere Na’-Konz. wirkt wie tiefere Temp. (Ztschr. 
f. klin. Med. 9 7 . 381—93. 1923. Berlin.) L e w in .

Tibor Szeki, Ober einige KondensationsproduJcte des Oxyhydrochinontrimethyl- 
iithers. Im Gegensatz zu den Kondensationen des Oxyhydrochinordrimdhy\athers 
mit aromat. Aldehyden (Ber. Dtach. Chem. Ges. 4 4 . 1476; C. 1911. II. 456) zuTri- 
phenylmethanderiw. bildet sich mit Aceton das Isophoronderiy. I., indem 2 Mol. 
des Athera mit 3 Mol. Aceton zusammentreten. — Mit Alloian kondensiert sich 
der Ather, sowie auch daa 2,4,5-Trimethoxyacetophenon aldolartig nach Art gewisBer 
Ketone (KtłHLiNG) unter B. der Dialuraaurederiyy. II. u. IV. II. wird yon Alkali 
zu IIL abgebaut. — Mit Benzhydrolen bildet der Ather Triphenylmethanderiyy.

C-CH,
h c ^ N c h , (H,CO)0C8HS.C(OH).CO.NH

n - ^ o - n h - óo
CHo

(^CO^C.H, • C(OH) • CO (HaCO}8CjH2 • CO • CH,. C(OH). CO. NH
III. CO----NH IV. CO— NH— óo

V ersu ch e . 2,4,6,2',4',5'-Ilexamethoxydiphenyli8oplioron, C,7H,80 8 (I.). Zur Lsg. 
yon Osyhydrochinontrimethylather u. Aceton in Eg. wird unter Kiihlung konz. 
H3S04 getropft Nach einigen Tagen werden die Nebenprodd. mit k. A. entfernt. 
Nadeln aua Eg. oder A., P. 207°, sil. in Chlf., Bzl,, Aceton, 11. in h. Eg., A., wl. 
in Lg. H2S04-Lsg. gelb. — Aus der alkoh. Mutterlauge laBt sich Oxyhydrochinon- 
trimethylathersulfosaure isolieren. Nadeln aua Esaigather, F. 115°. Na-Salz, 
C9Hn OeSNa. — Bromderiv. yon I., CSTHtsO0Brs. Darst. in Eg. Krystiillchen aus 
A., F. 119°, yerunreinigt durch etwas Br-Substitutionaprod. — 2,4,5-Trimethoxy- 
phenyldialursaure, C18H140,N , (II.). Durch Sattigen yon Osyhydrochinontrimethyl- 
ather u. AUosan in verd. A. mit HCl-Gas unter Eiskuhlung. Nadelchen aus W. 
oder A., F. 248—249* (Zers.), swl. in k. W., zl. in h. W., A., Eg., wl. in Aceton,
A., Bzl., Lg., Chlf. W ird aus alkal. Lsg. unyerandert gefallt. H ,S04-Lag. gelblich- 
braun. — Acetylverl., C15H180 8Ns. Mit Acetanhydrid u. Monohydrat. Gelbliche 
Krystallchen aus Nitrobenzol, Zers. yon 270—292°, swl. — 2,4,5-Trimethoxyphenyl- 
tartronsdureimid, Ci,HI8OaN (HI.). Aus II. mit ad. y5-n. NaOH. Blattchen aus A.,
F. 220—221°, 11. in sd. W., A., Aceton, Eg., wl. in A., Bzl., Lg. H ,S04-Lsg. erst 
rotlichyiolett, dann tiefgrlin. — 2,4,5-TrimethozyphenacyJdialursdtire, ĆltHltO,Nt
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(IV.). Analog II. mit Trimethoiyacetopbenon. SchlieBlich wird in W. gegoasen. 
KrystSllchen aus A., P. 245° (Zers.). W ird von Soda wahrscheinlich in Trimethoxy- 
phenacyltartronurBaure iibergefiihrt. — 2,4,5-Trimethoxytriphenylmethan, C!3H j,08. 
Durch Sattigen von Oxyhydrochinontrimethylather u. Benzhydrol in A. mit HC1- 
Gaa. Nadeln aus A., F. 117°. HaSOł -Lag. braungelb. — 2,4,5,2',4',5',4"-Hcpta- 
methoaytriphenylmethan, C28H8,0 ?. Mit 2,4,5,4'-Tetramethoxydipbenylcarbinol. Nadel- 
ehen aus Eg. oder A., F. 162°, 11. in Chlf., Bzl., Aceton, bw I. in Lg. Mit HsSO* 
kirschrot. — 2,4,5,2',4',5'-3examethoxydiphenyl-u-mphthylmethan, C,0H80O6. Mit 
2,4,5-Trimethoxyphenyl-a-naphthylcarbinol. Nadelchen aus Eg., F. 198°, 11. in Bd. 
Chlf., Eg., wl. in Bzl., A. HsS04-Lsg. violett. (Ber. Dtach. Chem. Ges. 56 . 2464 
bis 2468. 1928. Szeged.) L in d e n b a u m .

E o b e r t  K r e m a n n  und E m m e r ich . J a n e t z k y ,  Bas ternare System Antipyrin- 
Coffein-Wasser. E tn  Beitrag zur Kenrdnis des Migranins. (SitzuDgsber. Akad. 
Wisa. Wien 1 32 . Abt. II  b. 35-49 . 1923. — C. 1 9 2 3 . III. 1645.) B e h b l e .

P. K arre r,' Ch. G ranacher und A. Schlosaer, Zur Kenntnis der Diketo- 
piperańnderivate. Aus Glycinanhydridsilber -f- C8H5CHSC1 entsteht der 0 ,0 '-Bi- 
btniylather des 2,5-Dioxydihydropyrazins, C1BH18NsO, (nebenstehende Formel), Bla.tt-

chen, aus h. A. F. 163—164°. Durch sd.
CjHj.CHjO—C CH, 15°/0ig. HC1 erfolgt Spaltung in Benzyl-

™ prr _ p _ o p r r  n  t t  ćhlorid u. GlylcoJcolUMorhydrat, C,HeOjNCl, 
J j « « durch sd. 15°/0ig. HjSO* entsteht Phenyl-

carbaminsaurebenzylester, Cu HlsO,N, aus CHaOH -f- W. weifie Nadeln, F. 77°. 
Waren im EiweiB ahnlich konst. Verbb. enthalten, so liefie sich die B. von Ozy- 
aminoBauren bei der EiweiBhydrolyse aus ihnen zwanglos erklaren, denn die B. 
des letztgenannten Esters ist nur durch B. von CgH6CH,OH aus der Benzylyerb. 
durch H ,S04 b u  erkliiren. (Helv. chim. Acta 6 .  1108—12. 1923. Ziiricb, Univ.) Hb.

F. K ehrm ann und M anrice Sandoz, Bestimmung der Konstitutionsformeln der 
Farbstoffe durch Priifung und BisJcussion der Formęn ihrer Absorptionsspelctrcn. V. 
(IV. vgl. Hely. c h im . Acta 5. 895 ; C. 19 2 3 . III. 151.) Die Salze deB Phenylbenzo- 
2,3-phenazoniums (in friiheren Arbeiten ais Phenylnaphthophenazonium bezeichnet) 
z e ig e n  g r o f ie  A h n l ic h k e i t  mit denen des P b e n y lp h e n a z o n iu m s ;  d u r c h  Eintritt des 
Naphthalinkerns ist die Farbnuance etwas yertieft; den Salzen muB orthochinoide 
Konst. zugeteilt werden; das Monosalz ist o r a n g e  mit schwach gelblicher Fluorea- 
cenz u. besitzt ein Absorptionsspektrum im Ultrayiolett (290 fx(x), das Disalz ist 
y io le t t ,  zeigt 3 Absorptionsbande im B ic h tb a r e n  Spektrum, eins im Ultrayiolett 
(A 303 nn). Die Aminoderiw. des Farbstoffa konnen ihrem o p t .  Verh. n a c h  in 
3 Gruppen eingeteilt werden: 1. G ru p p e : Deriyy. mit NH, in 7, 8, 9 o d e r  10; 
Konst orthochinoid. Das Monoaalz des 7-Aminoderiyata ist grunlichblau, u. die 
Btarke Farbyertiefung iet bedingt d u r c h  Substitution d e s  zum Azonium-N p-sfiin- 
digen C; aus dem gleichen Grunde erklart sich die intensiy blaue Farbę des 
10-Aminosalzes; das 9-Aminosalz ist, ohne eraichtlichen Grund, blaugriin; beim 
8-Aminosalz zeigt sich dagegen keine deutliche Farbyertiefung, es ist schwach 
braun. Die Disalze dieaer 4 Deriyy. sind citronengelb, der Farbton gleicht dem 
der Monosalze des Phenylbenzo-2,3-phenazoniums, aie sind orthochinoid konstituiert 
u. haben Abaorptionsspektren im Ultrayiolett. Die 7, 8 u. 9-Aminoderiyy. bilden 
blutrote Triaalze, daB 10-Aminoderiv. ist dazu nicht fahig, wahrscheinlich infolge 
ster. Hinderung bedingt durch abgeschwachte BasizitSt des Azin-N, das durch die 
nahestehende NHa-Gruppe nicht mehr imstande ist, eine Sauregruppe zu binden. — 
Aub Analogiegrunden muB dem 2 -Aminosalz ebenfalls orthochinoide Konst. erteilt 
werden. 2. G ru p p e : 3- u. 6-Amino deriyy., die an Aposafranine erinnem (vgl. 
Helv. chim. Acta 4 . 31; C. 1921. H I. 1246): das M ono- u. Disalz sind parachinoid, 
das Trisalz orthochinoid. 3. G ru p p e : Aminoderiyy., bei denen die NHa-Gruppe
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im  N-Phenylkeru sitit. Bei ibneu ist die Farbvertiefung auf ein Minimum be- 
Bcbrankt. Die beiden bisher bekannten D eriw . (N H , in m- oder p-S tellun g  aum 
Azonium-N) bilden braune w l. Monosalre (Perchlorate), krystallin. hellgelbe Dlper- 
chlorate u. violette Tripercblorate. Alle drei Salsę sind orthochinoid. Die letz- 
teren unterscheiden sich  vom violetten Disalz des Phenylbenzophenazoniums durch 
kleine Absorptionsbande im Orange oder Kot. (Helv. chim . Acta 6 . 982—94.1923. 
Lausanne, Univ.) H a b e b l a n d .

Josó P ascual Y łla, Gewinnung einer Isodesozycholsiiwe. Ghohauremethylester 
(I.) gab in ath. Lsg. in einem Strom von COCJ, einen Chlorkohlensaureester (IL), 
der beim Schmelzen neben etwas HC1 die berecbnete Menge CO, verliert u. sich 
dann zur Chlordioxyćhólansaure (III.) verseifeu laBt. Dieae liefert bei langerem 
Kocben mit Na-Amylat eine ungesatt. Saure, ieomer den beiden von BOEDECKEE 
u. Y o lk  (Ber. Dtech. Chem. Ges. 54. 2489; C. 1 9 2 2 . I. 46), in zwei Modifikationen, 
von denen diejenige von niedrigerem F. leicht in die andere iibergeht, erhaltlich, 
u. diese katalyt. mit Pd in Essigsaure die fi-Isodesoxycholsaure (IV.). DaB, wie zu 

CH, CH,
H O H C ^ ^ C H I  H O H C r^^ C H l

I. Hc| C |c h | c ioH1b COaCHB Hej n - |CH|c i0H10CO5CH,

g h * |CH.
H OHCl^ JCHOH C lC O O H C l^ ^ J^ ^ J  CHOH

CH, ĆH, CH, CH,
c h 2 c h 2

H O H G ^N C H l HOHG/ v ^CH1
H c| Ul-1 C10H19CO2H Hej IV. | C10H1SCO,H

~| GHS CH,
C l H C l ^ ^ F j  CHOH H*cL CHOH

CH, CH,
erwarten war, das OH im Eing A (I.) den Angriffspunkt des COC1, bildet, wird 
dadurch bewiesen, daB Ozydation mit Chromsaure zu einer bereita bekannten 
JDehydroisodesoxychol8du,re, C3lH,5(CO),*CO,H, F. 171—172°, fiihrt (Athyleater, F. 149 
bia 151°), dereń CO-Gruppen sich nach Bobsche (Nachr. K. Ges. Wisa. Gottingen 
1 9 2 0 . 188; C. 1921. III. 174) in den Eingen B u. C befinden. — ChlorTcohlensaure- 
ester des Cholsauremethylesters, CseH4lO#Cl (II.), aua A. krystallisiert, F. 140—141° 
(Zers.). — Chlordioxycholansmre, CałHs90.,Cl (III.), F. 196—197°, gibt Liebermann- 
sche Ek. — Dioxycholensaure, C,łH3B0 4; a) aus Lsg. in Essigester zuerst ala 
gelatinoss M. au8geschieden, strahlenformige Nadeln (aus CH40), F. 181°, geht bei 
Stehen im Ersiccator neben b leicht darin iiber; b) Priamen oder Nadeln (aus A.),
F. 216—217°. Beide Formen geben Liebermannsche Ek. in gleicher Art. — fi-Iso- 
desoxycholsaure, C,4H40O4 (IV.), Nadeln (aua A.), F. 226—227°. (Anales soc. espanola 
Fis. Quim. 21. 390—96. 1923. Freiburg [Baden], Univ.) Spiegel.

Jose Pascual V ila, JEinige Deritate der Desoxyćholsaure. Auf gleichem Wege, 
wie von Cholsaure zu /?-Isodesoxycholsaure (vgl. vorst. Eef.), sollte man yon Des- 
osycholsSure, C,3H„(OH)a*CO,H, zu einer Saure der Lithocholsaurereihe, C„Hse(OH)> 
CO,H, gelangen. Der biaher nicht beachriebene Desosycholsauremethyleater gibt 
mit COC1, einen Ester der Chlorkohlenaaure, der bei Erhitzen CO, u. ein wenig 
HC1 vorliert; aua der geachmolzenen M. laBt aich leicht ein Ch1oroxyćholantau,re- 
esłer, C,sHa7(OH)(Cl)*CO,CH8, isolieren. Aber die verachiedenen Verss. direkter oder 
indirekter Eed. dieser Verb. fuhrten nicht zum Ziele. Weder nach katalyt. Eed. 
nach Eosenm und noch nach Behandlung mit Na in sd. Amylalkohol konnten 
krystallin. Prodd. erhalten werden. Mit Na-Amylat wurde lediglich Yerseifung 
erzielt, u. auch Umsetzung mit K J in Acetonlsg. u. folgende Behandlung mit Zn
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u. Esaigsaure lieferte kein halogenfreiee Prod., Bondem halogenhaltige Krystalle (aua 
CH40), F. 100—110°, im Vakuum bei 280—286° deB tillierbar.

Methylester der Desoseychólsaure, Nadeln (aus CH40), F. 75—78°. —
ChlorTcohleńsaureeater des vorigen, CS0H4lO8Cl, F. 138—139°. — Methylester der Chlor- 
oxychólansdure, C26H410 3C1, Nadeln (aua CH40), Erweichen 119°, F. 121—122°. 
(Anales soc. espanola Fis. Quim. 21. 397—400. 1923. Freiburg [Baden], Univ.) Sp.

Jo h n  K naggs, A lezander B ernard  M anning und Sam uel B arne tt Schryyer, 
Untersuchungen iiber Gelatine. II. Teil. Unter suchun gen iiber die Methoden zur Gelatine- 
reinigung. (I. vgl. M anning u. Scheyvek, Bioehemical Joum. 15. 523; C. 1921. III. 
1288.) Wirklich reine Gelatinegallerte miifite mit einer sie umgebenden -wss. Fl. in bezug 
auf den N-Gehalt in einem bestimmten, der Loslichkeit der festen Gelatine in W. ent- 
spreehenden Gleichgewicht stehen, u. seine Erreichung konnte ais Kriterium der Rein- 
heit angesehen werden. Gewohnliche Gelatine sendet jedoch B elb st nach monatelangem 
Kontakt mit W . in dieses N-haltige Prodd. hinaus, ohne daB ein Gleichgewicht 
erreicht wird. Es zeigt sich beaonders an mehrere Stdn. lang gekochter, nicht 
mehr gelatinierender Gelatine, daB diese Stoffe durch Pergamentmembranen zum 
Teil nur sehr langsam diffundieren. Eb wird daraus auf die Unmoglichkeit ge- 
schloasen, die Gelatine durch bloBes Waschen oder Dialyse yon den sie ver- 
unreinigenden N-haltigen Subatanzen zu befreien. Vff. atellen eine besondera reine 
Gelatine her, indem sie zunachat nach Loeb durch Waschen mit Saure u. darauf- 
folgend mit W. den Elektrolytgehalt auf 0,4—0,l°/0 herabbringen u. dann, da die 
Waachmethode am SchluB nur sehr langsam arbeitet, mit Elektrolyse ihn bis unter
0,02°/o senken. Sie yerwenden zu diesem Zwecke eine Glasflasche mit abgesprengtem 
Boden yon ca. 5 cm Durchmesser, in dereń unterem Teil eine 10—20%ig. Gelatine
gallerte erstarren gelassen wird, die einerseits mit W. uberschichtet u. andererseits 
unten in W. getaucht, ohne Anwendung einer Membran direkt dem elektr. Strom 
ausgesetzt wird. Die so gereinigte Gelatine gibt bei 40° in einer Konz. yon ca. 
l|6°/0 klare Lsgg., die beim Abkiihlen weiB u. undurchsichtig werden u. bei 12 bia 
24-atd. Stehen einen dicken abzentrifugierbaren oder filtrierbaren Gelatinend. geben.
3- u. hoher %ig. Lsgg. geben feate Gallerten. Die 3°/0ig. aind weiB u. nndurch- 
B ichtig , mit ateigender Konz. yermindert aich die Triibung u. ist oberhalb 10% 
ganz yerachwunden. Die Fahigkeit dieaer reinen Gelatine, beim Abktihlen unl. 
auszufallen, wird zu einer weiteren Reinigung nach Art des „Umkrystallisierena“ 
yerwendet. Nach wiederboltem Losen u. AuBfallen der Gelatine enthiUt die Mutter- 
lauge bei 14—16° konstanten N-Gehalt yon 10 mg pro 100 ccm, d. i. ca. 0,056% 
Gelatine. Ea liegt also hier das Gleichgewicht reiner, fester Gelatine mit ihrer 
gesatt. was. Lsg. yor. (Bioehemical Journ. 17. 473—87. 1923. Imp. Coli. of Sc. 
and Industr. Res.) G e b n g b o ss .

E. Biochemie.
H. J. H am burger, Die Zwaardemakersche biologisćhe Badioaktivitat. Die Ggw. 

eines radioakt. Elementa (z. B. K) in Durchatromungafll. bei Tieryerss. erscheint 
iiberfliiBsig, wie aua eigenen Veras. deB Vfa. heryorgeht (ygl. auch Z o n d e k , Bio- 
chem. Ztschr. 121. 76; C. 1921. III. 1210). (Biochem. Ztachr. 139. 509—15. 
1923. Groningen, Uniy.) W o l f f .

E j P f ła n z e n c h e m ie .

H. Colin und H. B elval, Die Lamlosane in den Cerealien. (Vgl. C. r. d. 
1’Acad. des Bciences 177. 343; C. 1923. III. 973.) Am reichsten an Liłyulosan ist 
das Boggenlcorn, daB kurz nach aeiner B. bis zu 40% der Trockenaubstan* an 
linksdrehenden Stoffen enthalt, kleine Mengen auch noch nach der Reife. Im 
Weieen ist bei gleicher Yerteilung der Layulosangehalt e tw a B  geringer, dabei sehr
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gleicbm&Big in den yorschiedenen Arten. Daaselbo laBt sich von Gerste eagen. 
Hafer enthalt etwas Lavulosan in den griinen Halmen u. in den Samen wahrend 
ihrer B., es yerschyindet daraus aber yollstandig in der Beife. Mais u. Buch- 
weizen sind davon frei, in den Samen d ea  letzteren sind 1. Kohlenbydrate, Saccba- 
roae u. reduzierende Zueker, im Verhaltnis zur Starkę schwacher yertreten ais in 
allen anderen. (O. r. d . 1’Acad. d ea  B c ien ee s  177. 973—75. 1923.) S p ie g e l .

M. E isle r und L. P o rth e im , U ber Fallungsreaktionen in Chlorophyll• und 
anderen FarbstoffWsungen. Werden mit 98%ig. A. hergeatellte Extrakte aus griinen 
Blattern in gewissen Mengenyerhaltnissen mit was. Auaziigen ans Bliitenblfittern 
derselben oder einer yeraehiedenen Pflanzenart zusammengebracht, bo entsteht zu- 
nSchst eine TriibuDg, spater eine flockige Fallung. In gleicher Weiae wirkt Zusatz 
von was. Extrakten aus Kotyledonen u. Wurzeln sowie von tier. EiweiB (Pherde- 
serum). Dest. W. erzeugt unter den gegebenen VersuehsbediDgungen in den alkoh. 
Lsgg. sehwaehere Triibung u. erBt nach langerer Zeit geringe Flockenbildung. Die 
EiweiBkoagulaticn in den wss. Auszfigen durch A. tritt ebenfalls erst zu einer Zeit 
ein, zu der die beschriebene Bk. bereits abgelaufen ist. Natiye EiweiBsubstanzen 
wirken viel starker ais Eiweifiabbauprodd., einfachere Polypeptide (GHycytryptophan) 
gar nicht. Die Bk. laBt sich nicht nur mit Bohchlorophyll, sondern auch mit dessen 
Komponenten erzielen. Sie diirfte allen Pflanzenchlorophyllen zukommen u. un- 
abhangig sein von ihrer Assimilationstatigkeit. Eine Pallungsrk. mit EiweiB geben 
auch alkoh. Lsgg. von Anthocyan, nicht aber die von Pigmenten des Bacillus 
prodigiosus u. B. yiolaceua. — Alkoh. HamatoporpTiyrinlsgg. werden durch W. ge- 
fallt; dieser ProzeB wird durch EiweiB gehemmt. — Vff. fiihren die obige Bk. auf 
die B. einer Adsorptionsyerb. zwischen Farbstoff u. EiweiB zuriiek. EnthSlt sie 
relatiy yiel EiweiB, so ist sie in W. 1., ist sie eiweifiarm, so.ist sie teilweise in A. 1. 
Zusatz von W. zu einer alkoh. Chlorophyllsg. hat eine gelbliche Yerfarbung zur 
Folgę, die mit 50°/oig- A. hergestellten Ausziige sind gelb. Die gelben Pigmente 
sind also in yerd. A. leichter 1. ais die griinen. — Mittels dieser Fallungsrk. lassen 
sich noch EiweiBmengen yon 0,001 mg nachweisen. Der aus Chlorophyll u. Ei- 
weiBlsgg. erhaltene Nd. enthalt sowohl die griine ais auch die gelbe Komponente 
des Farbstoffs. Die spektroskop. Unters. der wss. EiweiBchlorophyllsgg. ergab den 
charakterist. Absorptionsstreifen zwischen 640—700 fifi, wahrend die anderen Bander 
entweder gar nicht oder nur angedeutet sichtbar sind. Die wss. EiweiBchlorophyllsgg. 
(aus Phaseolus yulgaris oder Sinapis aryensis) erscheinen gleich den lebenden Blattern 
im darchfallenden Licht gelblichgriin, im auffallenden rein griin. LaBt man durch 
diese beiden Versuchsobjekte einen starken Lichtstrahl hindurchgehen, so ist keine 
Fluorescenz zu beobachten; sie tritt aber deutlich in Erscheinung, wenn man sie 
yor eine Beichertsche Fluorescenzyorr. bringt. — Bote Blutkorperchen von Kanin- 
chen werden durch wss. EiweiBchlorophyllsgg. u. wss. Blatterausziige im Licht gel., 
im Dunkeln nicht. — Die durch EiweiB in alkoh. Blattestrakten erzeugten Ndd. 
u. dereń wss. Lsgg. haben also gewisse Eigenachaften mit dem Chlorophyll im 
lebenden Blatte gemeiusam. (Biochem. Ztschr. 1 3 0 . 497—532. 1922. Wien.) O h le .

J . H ag ihara , Uber Bakterienkatdlatc. IV. (III. ygl. Jacoby , Biochem. Ztschr. 
95 . 124; C. 1919. III. 437.) Wie mikrochem. Unterss. ergaben, erhalt man auf 
dem yon J a c o by  eingeschlagenen Wege recht reine u. wirksame Katalasepraparate. 
(Biochem. Ztschr. 1 4 0 . 171—74. 1923. Berlin, Krankenh. Moabit.) W o l f f .

H ans V ogl, Beitrdge zur vergleichenden Pflaneenchemie. V. Uber AlchcmMa 
alpina L . (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 182 . Abt. Ilb , 19—28.1923. — C. 1923 .
III. 679.) B e h b l e .

Binem  Aszkenazy, Biitrage zur verg\eićhenden Pflanzenchemie. VI. t)ber die 
FrUchłe non Glediłtchia Ariacanthos L . (SitzungBber. Akad. Wiss. Wien 132. 
Abt. IIb . 1—8. 1923. -  C. 1 9 2 3 . III. 679.) B e h k l e .
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Lucie B ard  und Ju liu s Z ellner, Zur Chemie der hóheren Pilze. XVII. Mit- 
tellung. Ćber Amaniła muscaria L ., Inoloma alboviolaceum Pert., Bolełus Satanat 
Lem. und Hydnum versipelle. (Sitzungsber. Akad. Wisa. Wien 132. Abt. I I  b. 9—17. 
1923. — C. 1923. III. 680.) B e h b l e .

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

M as R ubner, Die Beziehwng des Kolloidalzustandes der Gewebe fiir den Ab- 
lauf des Wachstums. Wiihrend des Wachstums nimmt der Wassergehalt des 
Organisams allmahlich ab. Vom Energieausbalt ist der CJuellungszuatand der Ge
webe unabhSngig, das WachBtum scheint aber doch am intensivsten zu sein, wenn 
das Protoplasma hohere Quellungsgrade zeigt. Experimeutell konnte Vf. dies einut- 
weilen nur an Bierhefe beweisen, u. zwar fand Bich, daB die VeranderuDg im 
WasBergehalt der Hefezelle durch Zusatz yon NaCi bis zu 4*/„ das Wachstum der 
Hefe herabsetzte. (Sitzungsber. PreuB. Akad. Wiss. Berlin 24. 253 — 59. 1923.) L e .

1. Kolisko, Physiologischer und phy sikali scher Nachweis der Wirksamkeit 
fcleinster Fntitałen. (Vgl. K b a w k o w , Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 34. 279; 
C. 1923. III. 697.) Das Wachstum yon Weizenkornern wird durch niedere Stufen 
der Potenzierung gefordert, bei fortgesetzter Steigerung der Potenzierung allmahlich 
gehemmt. Nach diesem Minimum kann bei noch weiterer Steigerung der Poten
zierung das Wachstum bis zu einem Maximum ansteigen, wie Messung u. Wagung 
der Pflanzchen ergab. Bei einem Cu-Doppelsalz, dessen Zub. nicht genau angegeben 
wird (CuSOf, N H t NOa', 14°/0 Cu), lag das Minimum deB Pflanzenwachstums bei 
der 15. Potenz, bei FeSOt bei der 16. Potenz, bei Sb,03 zwischen der 19. u. 
21. Potenz. Die Masima lagen zwischen der 25. u. 29. Potenz. Der physikal. 
Nachweis bezieht sich anf die Anwendung der Capillaranalyse. Nach Vf. wirken 
„Entitaten“ noch bis zur 30. Dezimalpotenz. („Der kommende Tag", Mitt. Heft 3. 
1923. Stuttgart. Sep.) W o l f f .

T. Thunberg, tłber einen neuen Weg von der Kohlensdure zum Formaldehyd. 
M n Beitrag zur Theorie der Kohlemaureassimilation. (Ztschr. f. phyBik. Ch. 106. 
305-12. 1923. — C. 1923. HI. 901.) U lm a n n .

F ritz  W eigert, Photochemische Bemcrkungcn zur Thunbergschen Theorie der 
Assimilation der Kohlensdure. Vf. diskutiert die Theorie yon T h u n b e r g  (ygl. yorst, 
Ref.) u. weist auf die wichtige Rolle des Chlorophylls bei der Erklarung dea photo 
chem. Mechaniemus der CO,-Assimilation hin, es wirkt ais „optiaeher SenBibilator“ 
Weiter yeraucht Vf. die Thunbergsehe Vorstellung elektron, zu deuten, wobei an 
genommen wiid, daB ais primarer Vorgang eia Elektron aus dem Chlorophyllmol 
abgespalten u: yon einem H,0-Mol. aufgenommen wird. Dieses negatiye H,0-Iou 
zerfalit dann in H -f- OH- , letzteres łon gibt aeinerseits sein Elektron wieder an 
das pósitiye Chlorophyllion ab. Noch einen spezielleren Deutungsyersuch diskutiert 
Vf., bei welchem Rk.-Mechanismus 2 Energieąuanteu ausreichen wiirden, um 1 Mol. 
CO, zu Formaldehyd zu reduzieren. Unter letzterer Annahme ergibt sich bei der 
Assimilation, wo die Absorption u. die Aufnahme der Energieąuanten in einem 
langwelligen Spektralgebiet stattfindet, der seltene Fali, daB der Energiegehalt der 
beiden Quanten nicht ausreicht, um den Bedarf des chem. Gesamtyorganges an 
Energie zu decken. Der fehlende Betrag muB daher aus dem WSrmeinhalt des 
Systems entnommen werden; es findet also Abkfłhlung statt, wodurch automat, der 
weitere Veilauf des photochem. Vorganges gebremat wird. Es reaultiert hierbei 
eine Yerarmung an Energie; die Nachlieferung derselben findet bei h5herer Temp. 
schneller statt ais bei tiefer, wodurch der anormal hohe Temp.-Koeffizient seine 
Deutung findet. — Je geringer die Lichtintensitat iat, um ao mehr reguliert die 
Anzahl der pro Zeiteinheit stattfindenden Elementarprozease, aleo der langeamate

VL 1. 33
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Vorgang des Systems von Folgerkk., den GesamtprozeB. (Ztschr. f. physik. Ch. 
1 0 6 . 313-23. 1923.) U l m a n n .

R ene van Saceghem, Kulturmedium mit Oumtni arabicum. In dem Nahr-
boden yon Co sta  u. B o y er  (C. r. soc. de biologie 8 7 . 856; C. 1 9 2 3 . I. 971) 
laBt sich das Traganthgummi durch Gummi arabicum ersetzen. Der Nahrboden 
ist dann fiir alle auf gewohnlichem Agar wachsenden Bakterien geeignet, ermog- 
licht aber iippigeres Wachstum, was Vf. der groBeren Feuchtigkeit u. ZShigkeit 
durch den Gummizusatz zuschreibt. (C. r. soc. de biologie 8 9 .  968. 1923. Ruanda 
Urundi, Lab. yetórin.) Sp ie g e l .

F. d’H erelle , Uber die Natur des Balieriophagen. (Vgl. C. r. soc. de biologie 89. 
231; C. 1923. III. 1033.) Die Folgerungen gegen die Auffassung des Bakterio- 
phagen ais Lebewesen, die d a  Costa  Cr u z  (Brazil medico 2. 202, ygl. auch S. 209) 
aus seinen Yerss. uber EinfluB yon Elektrolyten zieht, sind nicht ais berechtigt 
anzuerkennen. Uberdies fand Yf. einen von ihm untersuchten Bakteriophagen gegen 
Flesnerbacillen auch in l°/0ig. Lsg. yon Witteechem Pepton in deat. W. wirksam. 
(C. r. soc. de biologie 89. 914—16. 1923. Leyden, Univ.) S p ie g e l .

J . Bordet, Die Theorien der iibertragbaren Mikrobenlyse. (Vgl. C. r. soc. de 
biologie 88. 1211; C. 1923. III. 866.) Die Beobachtungen von d a  Co st a  Cbuz  
S. 209) bestatigen nur altere u. spreehen nicht gegen die Theorie des VfB. (C. r. 
soc. de biologie 89. 963—64. 1923. Brussel, Inst. Pasteur.) S p ie g e l .

C. E. Pico, Auslosende WtrTcung des PanJcreatins bei der iibertragbaren 
baktcriellen Autolyse. (Ygl. C. r. soc. de biologie 8 6 . 1106; C. 1 9 2 2 . III. 440.) 
DaB Pankreatin u. auch andere Substanzen losen den ProzeB der Bakteriophagie 
auB ; diese Wrkg. ist aber yon der eigentlichen lyt. wohl z u  unterscheiden. Bleibt 
das Pankreatin bei den Paasagen gegenwartig, so zerstort es am Schlusse das lyt. 
Prinzip; wird das Pankreatin aber z. B. durch Berkefeldfilter u. Passagen entfemt, 
nachdem es seine Wrkg. im Anfang ausgeiibt hat, so bleibt die Kraft des lyt. 
Prinzips erhalten. (C. r. soc. de biologie 8 9 . 753—54. 1923. Buenos Aires.) W f.

Hans v. E u ler und Signe K arlsson, Zur Eenntnis der Garungsbeschleuni- 
gungen. Vff. studieren die Brenztraubensauregarung mit ausgewaschener Hefe in 
ihrer Abhangigkeit von der [H'j. Das Masimum der in 30 Min. entwickelten CO,- 
Menge liegt zwischen pH 4,5 u. 5,5. Zusatz von Co-Enzym beeinfluBt die Brenz- 
Iraubensaureapaltung durch ausgewaschene Hefe nicht. Die B-Vitamine sind ohne 
EinfluB auf die Olucosegarung mit ausgewaschener Hefe, in Ggw. von Co-Enzym 
bewirken Bie dagegen zum Teil eine’sehr starkę GarungsbeBchleunigung. (Biochem. 
Ztschr. 130. 550-55. 1922. Stockholm, Univ.) O hle.

W l. B u tkew itsch , Uber die „Citronensauregarung'1. (Ygl. Biochem. Ztschr. 
136. 224; C. 1923. III. 789.) In  den Kulturen yon Aspergillus niger u. Citromyces 
glaber auf ChinaBaure bildet sich keine CitronensSure. Enthalten die Kulturen 
saurebindende Basen, bo hauft sich nur Oxalsaure an. Es B ch e in t sich also bei 
der B. der Citronensaure in den Pilzkulturen auf Zucker nicht um den Abbau 
der Plasmasubstanzen zu handeln, die sich auf Koaten des Zuckers regenerieren, 
sondern um die Umwandlung des Zuckers selbst. Das beste Ausgangsmaterial fiir 
die B. yon Citronensaure auf diesem Wege bilden die Hexosen. Auf Olycerin ist 
diese B. schwacher, noch achwacher auf Arabinose u. noch geringer auf M annit; 
sie erfolgt nicht auf Glucon- u. Zuckersaure, die also keine Intermediarstufen bei 
der Citronensauregarung bilden konnen. Es scheint kein genet. Zusammenhang 
mit der alkoh. Garung u. den zu dieser gehorigen Prodd. zu bestehen. Die 
Acetaldehydhypothese scheint hier nicht zu gelten, da die Ausbeute an Citronen
saure auf Zucker viel hohere W erte erreichen kann, ais naeh der dieser Hypothese 
entsprechenden Gleichung zu erwarten ist. Die Umwandlung der Hesosen in 
Citronensaure geht wahrscheinlich intermediSr aber eine der Parasaccharintaure
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nahestehende, in den Kulturę u sich recht betrachtlich anhaufende Saure. Die 
CitronensauregaruDg durfte von der Spaltung dea Hesoaemol. unter B. von 4- u. 2- oder 
5- u. lgiedrigen Radikalen, sowio dereń cntaprechender Kondensation zum Skelett 
der CitronenBaure begleitet sein. (Biochem. Ztschr. 142 . 195—211. 1923. MoBkau, 
Landwirtachaftl. Akad., Petrowako-Rasumowsko.) WOLFF.

Hans Pringaheim  und K arl Schmalz, Uber den Grcnzabbau der StarJce und 
ein Komplement der Amylasen. 2. Mitteilung. (1. Mitt. vgl. P k in g s h e im  u . F u c h s , 
Ber. Dtseh. Chem. Ges. 56. 1762; C. 1923. III. 1578.) Die SpaltuDg der Starko 
uber den „Grenzabbau“ bei etwa 70—78% hinaus iat, wenn auch nicht ohne merk- 
liche Hemmung, ao doch eine regelmaBige Eracheinung, die nicht nur bei der Malz-, 
sondern auch bei Speichel- u. Pankreaaamylaae unter einer Kombination giinstiger 
Umstande ohne Zu8atz eines Komplementea zu einer quantitativen B. von Maltoae 
fiihren kann. Die Starkeapaltung yerlauft jenaeits dea Grenzwertes mit atark ver- 
minderter Geachwindigkeit, bedingt durch die Menge dea angewandten Fermenta, 
durch deaaen Alter u. die Temp. der Rk. — Die Wrkg. dea in der Hefe enthaltenen 
Komplements iat auf den jenseita dea Grenzabbaus liegenden Teil der Starke- 
yerzuckerung beschrankt. Diese Beschrankung unterseheidet dieaes Ferment von 
anderen Ąktiyatoren, z. B. KH2P 0 4 oder gewisaen Aminosiłuren. Noch aua- 
gesprochener ala bei der Malzamylaae ist der EinfluB dea Komplements auf die 
Speichel- u. besonders die Pankreasamylaae. — YfF. konnten Starkehydrolyaate, 
die nach der Titration eine 96% ig. H a lto B eb ild u n g  anzeigten, direkt zur Kryatalli- 
aation bringen. (Biochem. Ztschr. 142. 108—16. 1923. Berlin, Uniy.) W o l f f .

E 8 Tierchemie.
. Georg Eosenfeld, Kalli- und Kohlengeha.lt der Lungen bei Tuberkulose. Der 

Kalkgehalt iat um 25,7% niedriger al8 bei n. Lungen, der Kohlengehalt (Best. in 
kolloidaler Lsg. kolorimetr.) um 21% niedriger. (Biochem. Ztschr. 142. 239—45. 
1923 Breslau.) W o l f f .

M itsutaro TsucM hashi, Uber die Reinigung der Fumaraie. (Vgl. B a t t e l l i  
u. Stebn , C. r. soc. de biologie 8 4 . 305; C. 1921. I. 581.) Reinigung des aus 
Menschenleber gewonnenen Ferments mit CH80H  fiihrt zu unbefriedigenden 
Resultaten, dagegen wird es faat yollstańdig dureh 30—85%ig. Sattigung mit 
(NH4),S04 ausgeealzen. (Biochem. Ztachr. 1 4 0 . 161—65. 1923. Berlin.) W o l f f .

B. A. Houssay und J . N eg re te , Das Gift von Lachesis ammodytoides. (Vgl. 
H o u ssa y , C. r. soc. de biologie 8 9 . 449; C. 1 9 2 3 . III. 1235.) Die mittlere Gift- 
menge bei dieser argentin. Schlange betragt 17,9 mg bei jeder AuapreaBung, 27 mg 
im Monat, die Hochstmenge beim einzelnen Tier 50 mg auf einmal. Das Gift ist 
goldgelb; es enthalt 34—401/ 0 W. Ea Iśillt daa Antiaerum gegen Lacheaia altematus, 
faat nicht daa gegen Crotalus terrificua. Ea wirkt nicht amylolyt., greift keine 
^eutralfette an, koaguliert Milch, loat Fibrin, macht Casein 1., yermindert die 
Hitzekoagulation yon Pferdeaerum, macht Gelatine ungelatinierbar; es produziert 
nur Spuren yon Aminosauren. Alle diese Rkk. yerlaufen weniger energiach ala 
bei den frliher genannten Schlangen. Die fiir eine Reihe von Tieren festgestellten 
tox. Dosen yeruraachen Anachwellungen, Schmerzen, Hamorrhagien, bisweilen 
Nekrosen. Bei Injektion in das Pankreas (dureh den Kanał) erfolgt hamorrhag.

ankreasentziindung u. SteatonekroBe. Bei intrayenoaer Injektion am Hunde tritt 
neben anderen achweren Eracheinungen namentlich die starkę Blutkoagulation in 
den Yordergrund. (C. r. soc. de biologie 89. 751—53. 1923. Buenos-Aires.) W o l f f .

W. Stoeltzner, Aldehydrtalction des Muskelgewtbes. K in Beitrag zur chemisćhen 
opographie der Oewebe. Die Rk. mit fuchainschwefliger Saure war bei der qaer- 

geatreiften Muakulatur eines friach geachlachteten Kaninchens wie der Leiche einea 
atroph. Sauglinga positiv, auch an der Herzmuakulatur. Der die Rk. gebende Stoff

33*
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ist in den Muskelfasem diffus veiteilt. (Biochem. Ztschr. 142. 380. 1923. Halle a. S., 
Univ.) W o lff .

E 4 T ierp h ysio log ie .

Torao Koga, Zur Frage der Differc.mie.rung tierischer und pflanzlicher Dia- 
stasen. Malzdiastase (Dorr- u. Griinmalz), Pilzdiaatase aua Aspergillus oryzae u. 
aus Amylomyces Delamar werden durch Serum nicht im Sinne einer starkeren Akti- 
vierung beeicfluBt. Taka- u. Malzdiastase blieben auch durch Extrakte aus Hefe u. 
Malz unbeeinfluBt, wahrend tier. Diastase (Pankreatineitrakt) steta deutlich, wenn 
auch nicht stark aktm ert wurde. Diastase aus Bakterien (Bac. coli u. pyocyaneus) 
zeigte eigentumlicherweise ebenfalls daB tier. Verh., namlich Aktiyierung durch 
SerumzuBatz. (Biochem. Ztschr. 142. 159—64. 1923. Berlin, BuDOLF V ir c h o w -
Krankenh.) W o l f f .

J. M agat, Der JEinflu/3 der vegetativcn Zentren au f den Diastase- und Katalase- 
gelialt des Blutes. (VgL Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 29. 264; O. 1923. I. 477.)
2 Stdn. nach dem Zuckerstich trat neben starker HyperglykSmie u. Glucosurie 
eine erhebliche Vermehrung deB Diastase- u. Katalasegehaltes im Blute ein. Da- 
gegen hatte die Abtrennung des Striatums eine erhebliche Verminderung dieaer 
beiden Ferm ente im Blute zur Folgę. (ZtBchr. f. d. geB . esp. Medizin 36. 105—8.
1923. Berlin, Charite.) W o l f f .

ST. Okunew, Ezperimentelle Studien iiber die Wirkung intravenóser Injektiontn 
von Lipoidsubttanzen auf den Leukocytengełialt des Blutes. Vf. infizierte Kaninchen 
intraven6s Leciihin, Eephalin, Cercbroside, Olivendl, Lanolin, Myelin u. die Lipoid- 
bestandłeile der Tuberkelbacillen, alle in Form yon Emulsionen. Nach Lecithin-,
Kephalin, Oliyenol- u. Lanolininjektionen tra t steta Hyperleukocytose ein, nach
den Injektionen yon Lipoidbeatandteilen der Tuberkelbacillen dagegen stets Leuko- 
penie. Myelin u. Cerebroside konnen Hyper- wie Hypoleukocytose heryorrufen, 
anBcheinend in Zusammenhang mit der GroBe der eingefiihrten LipoidmeDge. Die 
Dauer der Hyperleukocytose nach den Einspritzungen der einzelnen Lipoide dauert 
yerschieden lange u. kann yerschieden stark sein. Vor dem Eintritt der Hyper
leukocytose beobachtet man bald starker, bald schwScher ausgepragte, yerschieden 
laDge dauernde Hypoleukocytose („negatiye Phase11). Die Yermehrung wie die Ver- 
minderung betrifft vor allem die mehrkernigen Formen der Leukocyten, wahrend 
die Lymphocyten zur Yerminderung neigen. (Ztschr. f. d. ges. esp. Medizin 36. 
70—85. 1923. St. Peterburg, Comitat d. Landwirtschaftswissenschaften.) W o l f f .

Ladtslaus Cs&ki, U ber die Ghlorverteilung im Blute. Unter teilweiser Mit- 
wirkung yon Joaef Halmi. Die Blutkorperchen enthalten in n. wie in patholog. 
Fallen Cl in bedeutender Menge, etwa 60°/0 des Plasmachlorgehaltes. Dieser Cl- 
Gehalt ist im stromenden wie — mit einer kleinen Differenz — im defibrinierten 
u. hirudinierten Blute nachweisbar. Der Cl-Gehalt des stromenden u. hirudinierten 
Plasmas ist gleich, die Cl-Yerteilung andert sich aber nach Defibrinieren u. CO,- 
Durchleitung wie auch nach groBen Gaben yon NaHCOs erheblich. Der Cl-Gehalt 
dea mit dem Blutkuchen stehenden Serums nimmt tagelang stufenweise ab. (Biochem. 
Ztschr. 142. 360—69. 1923. BudapeBt, Univ.) W o l f f .

B ussell L. H aden und Thomas G. Orr, Chemische Teranderungen im Blute 
des Hundes nach Verschlu(S der SpeiserShre und des Kardiaendes des Magens. (Vgl. 
Journ. Esp. Med. 38. 55; C. 1923. III. 958.) Derartige Ligaturen yerursachen 
schwere Tosamie u. schnellen Tod. Bei 7 yon 10 Hunden stieg auBerdem der 
Gresamt- nicht Protein-N u. Harnstoff-N des Blutes an. Bei den mit Cardialigatur 
am langsten iiberlebenden Hunden fielen die Blutchloride u. stieg die CO,-Kapazitat 
des Plasmas. Bei allen Hunden mit Speiserohrenligatur fielen die Blutchloride ab. 
(Journ. E ip . Med. 38. 477—85. 1923. Kansas City, Uniy.) W o l f f .
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Alfred liendershatiB en, Blutmengenbestimmungen mit der Kongorotmethode. 
Mittels der Methode des Vf. fand sich eine n. Blutmenge yon 7,5°/0 dea Kórper- 
gewichts ais Durch scbnittswert. (Ztschr. f. klin. Med. 97. 468—78. 1923. Berlin- 
Neukolln.) L e w in .

H. C. Voorhoeve, Uber die Zerstdrung der Erythrocyten in der Milz. Fiir die 
Annahme, daB in der Milz Hamolyaine zur Zerstorung der Erythrocyten erzeugt 
werden, konnte Yf. keinen Beweis erbringen. Es lieB sich nur die Vernichtung 
der Blutkorperchen durch Phagocytose nachweisen. Im Gegensatz zu der Annahme, 
daB Toluylendiamin die Milz zur B. von Hamolysinen anrege, weist Vf. nach, daB 
dieBe Substanz die Erythrocyten direkt schadige. (Achiyca nćerland. d. Physiol. 
de 1’homme et des animaux 8. 469—541. 1923. Amsterdam.) L e w in .

E. MieseB, Zur Kenntnis der spesifischen Asche der Eiweifikórper. Das Eiweifi 
des Bindereerums wird mit (NHł'sS04 fraktioniert gefallt, so daB Euglobulin (Drittel- 
s&ttigung), Pseudoglobulin (HalbsSttigung) u. Albumin (GanzBattigung) getrennt aus- 
geealzen werden. Die beiden erstgenannten weiaen recht erhebliche, in W. unl. 
Aachenanteile auf, die in W. 1. Fraktionen zeigen ein tJberwiegen der in W . 1. 
ABchenanteile. Beatimmt wurden zunachst Phosphorsaurc, Ca u. Mg. Zwischen 
den Aachen der einzelnen EiweiBfraktionen beBtehen charakterist. Unterschiede. 
(Biochem. Ztschr. 142. 312—16. 1923. Wien, Krankenanst. RuDOLFatiftung.) W o l f f .

M. H eidelberger und K. Landsteiner, Uber die Antigeneigenschaften des 
Hamoglóbins. Mit krystallin. Oxyhamoglobin erzeugte Immunsera reagieren spezics- 
apezif. mit Hamoglobinlsgg., wobei das Hamoglobin selbst die akt. Substanz ist. 
Umwandlung des Oiyhamoglobins in Met-, CO- oder Cyanhamoglobin ist ohne 
EinfluB auf dieae Rk. AuBer Hamoglobin homologer Arten verursacht auch solches 
anderer Spezies eine mehr oder weniger starkę Hemmung der Pracipitinrk. (Journ. 
Exp. Med. 38. 561— 71. 1923..RoczEFELLEB-Inst.) W o l f f .

W. Neuweiler, Uber die giftende und entgiftende Wirkung einiger Adsorbeneien 
auf das aktive Normalserum verschiedcner Tierarten. Ala Adsorbenzien wurden Agar, 
Starkekleiater, Bac. prodigiosus u. Bac. typhi benutzt. Yon Starkę wurden ver- 
schiedene Praparate angewendet; mit den meisten ergab aich bei aktivem Meer- 
schweinchenBerum nur ausnahmsweise B. von Serotoxin ( =  Anaphylatoiin), nur 
Kahlbaumsche 1. Starkę lieferte stets poaitive Ergebnisae, Klopfersche (eiweiBfrei) 
ateta u. SiegfriedBche (von Akt.-Ges. vorm. S ie g f e ie d  in Zofingen) eiweiBfreie fast 
steta negative. Bei den beiden letzten konnte nun durch Ansauern auf pH =  5 
da8 Yermogen zur B. von Serotoiin erheblich gesteigert werden, wahrend dies bei 
nach MOe se r  enteiweiBter Reisatarke nicht gelang. Agar u. die Bacillen machten 
aktiyes MeerschweinchenBerum Btets giftig, wahrend sie ebenso wie Stfirke bei 
aktiyem Pferdeserum wirkungslos sind. Aktive an sich tox. Sera (Rind, Hammel, 
Schwein, Menach) wurden durch alle genannten Adsorbenzien entgiftet oder wenig- 
atens in ihrer Giftigkeit herabgesetzt. Inaktive Sera, gleichgultig ob primar in- 
different oder primar tox., wurden nicht beeinfluBt. Flockungen traten nach Zusatz 
der Adsorbenzien sowohl in akt. wie, wenn auch schwacher, in inaktivieiten Seren 
auf, aowohl bei Giftung wie bei Entgiftung. Es besteht also kein Parallelismus 
zwischen Giftigkeit u. Flockungszustand, der nur ais sichtbarer Ausdruck eines 
physikal.-chem. Geachehens aufgefaBt wird. (Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. eiper. 
Therapie I. 38. 369—402. 1923. Bern, Inst. z. Erforsch. d. Infektionskrankh.) Sp.

G. di M acco, Uber die ,fioagglutinierende‘l und praiipitierer.de WirJcung des 
Rizifts. AuBer der direkten Agglutinationswrkg., die Rizin auf gewisse Blut
korperchen ausiibt, kann es auch auf solche, die so nicht oder nur in geringerem 
Grade agglutiniert werden, eine solche Wrkg. in Gemeinachaft mit Serum an- 
acheinend beliebiger Tierarten ausuben, die in Art u. Bedingungen der von B o b d e t

u. Gen gou  (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 68. 330 [1911]) be-
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sehriebenen „Koagglutination'1 gleicht, wobei Eizin das Analogon des priizipitierenden 
Antiserums darstelłt. Diese Agglutination bleibt aua, wenn Eizin u. Serum bereitfl 
ohne Ggw. der Blutkorperchen aufeinander gewirkt haben. Erhitzen der Blut
korperchen auf 55° macht sie fast oder ganz reaktionsunfiihig. Die Koagglutination 
steht in engem Zueamtnenhang mit der priizipitierenden Wrkg. des Kizina, wie 
u. a. der hemmende EinfluB eines Serumiiberachuases auf beide Erseheinungen u. 
ihre gleichsinnige Abhangigkeit von Aktivitat bezw. Erwiirmen des Serums zeigt. 
Bei Trennung des Serums in seine Fraktionen yerschwindet zuweilen die Ober- 
gehuBhemmung, gonst findet sie sich im Albuminteil. Die Globulinfraktion wirkt 
aber bzgl. Prazipitation u. Koagglutination trotz quantitativ geringerer Funktion 
haufig rascher ale jene. Allea apricht fiir die phyaikochem. Natur dea Koaggluti- 
nationsvorganges. (Ztachr. f. ImmunitatBforsch. u. exper. Therapie I. 38. 467—88. 
1923. Heidelberg, Inst. f. exp. Ktebsforsch.) Spieg el .

W alte r A rnoldi und Ju liu s F erber, B it Wirkung von Ca-, Na- und K-Salzen 
auf den Gaswechsel. I. Mitteilung. Bespirationsanalysen vor und nach parenteraler 
Zufv.hr dieser Salze. (Vgl. A r n o l d i , Miiucb. med. W chBchr. 69. 1078; 0. 1922. 
III. 846 u. A r n o l d i  u. E t t in g e e , Klin. Wchachr. I. 2082; C. 1923. I. 1238.) 
iDjektionen der genannten Salze bewirkten beim Meuachen gesteigerte Ausnutzung 
des eingeatmeten Oa, Herabsetzung der COa-Abgabe u. dea reapirator. Quotienten. 
Durch die Elektrolyte wird auch die innere Gewebsatmung yerbessert. (Ztachr. 
f. klin. Med. 97. 208-16. 1923. Berlin.) L e w i n .

H. Cardot, Einflu/S des Kochem der Nahrung au f die JEntwicklung der Nackt- 
schnecJcc. Das Erhitzen der Nahrung (Karotten u. Kattoffeln) 10 Min. auf 110° 
briugt bei erwachaenen u. bei jungen Tieren zunachat eine schnellere Gewichts- 
yermehrung zustande, die aber bei den jungen achneller aufhort. In der Lege- 
periodc findet dementsprechend eine Besehleunigung der Eierablage atatt, aber auch 
viel zeitigerea Aufhoren, eo daB schlieBlich die GeBamtzahl der Eier kaum tiber 
*/a der Zahl bei uDgekochter Nahrung hinausgeht. (C. r. d. 1'Acad. dea sciences 177. 
1240—43. 1923.) Spieg el .

E. C. van  Leersum, tiber den Einflufi von Haemałoporphyrin au f die Kalk- 
ablagerung in den Enochen rhachitischer Batten. Dosen von 3—10 mg Haemato- 
porphyrin bewirkten bei den kunstlich rhachitisch gemachten Tieren eine deutlich 
erhohte Kalkablagerung. (Nederl. Tijdschr. Geneeakunde 67. II. 1931—39. 1923. 
Amsterdam.) L e w in .

B. S jollem a und J . E. van d er Zande, Untersuchungen tiber den Stoff- 
wechsel bei der Acełonamie von Milchkuhen. (Koninkl. Akad. van Wetenach. Amster
dam, Wisk. en Natk. Afd. 31. 191; C. 1923. IV. 544.) Die hochgradige Ace- 
tonamie (bis zu 1 g Acetonkorper pro Liter im Blut) beruht anf einer Storung des 
Fettstoffwechaels. Hyperglykamie bestand nicht. Die Acidosia hatte eine erhohte 
Ca- u. ^Ą -A usscheidung im Drin zur Folgę. Lipamie bestand nicht, yon den 
Lipoiden war nur Cholesterin ein wenig vermehrt. Ursache der Storung des Fett- 
stoffwechsels ist wahrscheinlich eine Intosikation der Leber. (Koninkl. Akad. van 
Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 32. 736—38. 1923.) L e w in .

Th. Ton F ellenberg , Untersuchungen tiber den Jodstoffuechsel. I. Mitteilung. 
Ver8uche mit physiologischen Jodmengen beim Erwachsenen. Das in physiol. Mengen 
eingenommene J  wird hauptBachlich durch die Nieren auageachieden, die Aua- 
scheidung mit dem Kot ist wechselnd, ebenEO die durch SchweiB u. Nasenschleim. 
Eine Beeinflussung der Jodausacheidung durch KBr, NaF, NaCl, durch Trinken 
groBerer W aBaerm engen w ar nicht featzustellen. Schwitzbiider bewirken eine ziem- 
lich starkę Jodausacheidung durch die Haut; die Geaamtausscheidung wird aber 
dadurch nicht beeinflufit. Korperliche Anstrengung fiihrt zu yermehrter Aus- 
acheidung durch die Haut u. inagesamt. Fieberhafte Zuatande acheinen ebenfalls
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die Geaamtausscheidung zu fordern. Fasten yerringert diese. Wahrend der Nacht- 
ruhe ist sie geringer ais am Tage. LSngere Ernahrung mit ca. 14 y  J  taglich 
fahrt su einem Gleichgewicht zwischen Einnahme u. Abgabe. Durch 50—80 y  
taglich wird eine aktuelle Jodreserve angelegt. Die weitere, potentielle Reserye 
macht den Hauptjodbestand der Schilddriise aus u. wird yom Organismus energisch 
festgehalten. Jodspeicherung u. -Ausscheidung hangen teilweise von der Form ab, 
in der das Jod yerabreicht wird. Am besten wird jodhaltigeB Fett (Lebertran) 
resorbiert, dann folgt Jodid, dann pflanzliches (Bachkresse) u. tier. Jod (Sardinen). 
(Biochem. Ztschr. 142. 246—62. 1923. Bern, Eidgenoas. Ges.-Amt.) W o l f f .

W alter Baumecker, Experimentelle Beitrage sum Antagonismus der Magnesium- 
und Galciumionen. Mg u. Ca haben beide eine entąuellende Wrkg. auf die Fibrin- 
flocke; ein antagonist. Verh. ist hier nicht festzustellen. Am Muskelbrei yerursacht 
Mg Quellung, Ca Entquellung. Am* lebenden MuBkel findet sich aber erst nach 
irreyersibler Lahmung durch Mg eine Gewichtszunahme, bei reyersibler tritt keine 
Qaellung auf. Ca bewirkt am isolierten Muskel Entquellung. Die reyersible Mg- 
Lahmung kann durch Ca am Muskel nicht aufgehoben werden; ea besteht also hier 
kein Antagonismus. Dieser laBt sich nur an der myoneuralen Verb. zeigen. Eine 
Mg-Wrkg. auf die Neryenendapp. laBt sich nur in Cl-halt. Bingerlsg. festatellen; 
in Ca-freier Lsg. hat Mg keinen besonderen EinfluB. Ca hat in Ca-freier wie in 
Mghalt. Bingerlag. eine die Ermtidung hindernde Wrkg. Die Mg-Wrkg. ist nicht 
ais eine Entionisierung des Ca anzusehen, B o n d e m  kann am ersten durch eine Ver- 
drSngung des Ca durch Mg in den motor. Endplatten erklart werden. Die Aus- 
schaltung der Mg-Wrkg. durch Ca beruht auf einem Eraatz des durch Mg ver- 
drangten Ca, daa fur die Funktion der Endplatten notwendig ist. (Biochem. Ztachr. 
142. 142-58. 1923. Halle, Uniy.) WOLFF.

H einrich Bhode, Loslichkcit, Capillaraktivilat und hamolytische Wirlcsatnlceit 
bei Terpenderivaten. Die von I s h iz a k a  (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 75. 194;
C. 1914. I. 1292) ausgefiihrten Messungen werden bestatigt u. erganzt. Es wurden 
gefunden ftir /S-Terpineol: Loslichkeit pro Liter 2,2 g; <ja — ac fur die gesatt. 
Lsg.; fur a-Terpineol entsprechend 1,98 g u. 0,4 g; fur Norcampher 1,93 g u. 0,26 g. 
Dabei war es gleichgultig, ob die Best. fur a- u. ^-Terpineol unterhalb oder ober- 
halb der FF. ausgeftihrt wurden. Der Aggregatzustand der gel. Substanz hat also 
keinen EinfluB auf die Oberfiachenspannung der wss. Lsg. Fur die hamolyt. 
Grenzkonz. wurden folgende Werte von aw — ac gefunden: Borntól 0,23; Menthol 
0,23; u-Terpineol 0,215; /9-Terpineol 0,215; Norcampher 0,205; Campher 0,20; 
Menthenon 0,18; Caruenon 0,18; Dihydrocarwn 0,18; Menthon 0,18; Carvotanaccłon
0.17; Tetrahydrocarvon 0,17; Carvon 0,15; Thymol 0,08. Die bei Zimmertemp. u.
bei 38° ausgefuhrten Verss, ergaben die gleichen Werte. Die yon T eatjbe (Bio
chem. Ztschr. 98. 177 (184); C. 1920. I. 95) fiir die Befunde I b h iz a k a s , die seinen 
theoret AnBichten widersprechen, herangezogene Deutung ist also nicht atichhaltig. 
Die erhaltenen Daten laasen keinen gesetzmaBigen Zusammenhang zwischen den 
phyaikal. Konstanten u. der hamolyt. Wirksamkeit erkennen, wobei allerdings zu 
berUcksichtigen ist, daB diese Substanzen sowohl in molekulardisperser Form ais 
auch kolloidal gel. werden. (Biochem. Ztschr. 130. 481—96. 1922. Gottingen, 
Pharmakol. Inst.) Oh l e .

W. J. M. Scott, Der Einflufł der Nebennieren au f die Widerstandifahigheit.
1. Die Empfindlichkeit von Batten gegenuber Morphin nach Exstirpation der Neben
nieren. Infolge Ggw. akzeBsor. Nebennierenrindengewebea iiberleben die meisten 
Batten die beiderseitige Ezstirpation der Nebennieren unter optimalen Bedingungen. 
Die Empfindlichkeit solcher Tiere gegenuber Morphin ist stark gesteigert, bevor 
Hypertrophie des akzessor. Gewebes eingetreten ist, u. scheint auf einer Stoffwechael-
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alteration infolge teilweiser Nebennlereninsuffisienz; zu beruhen. (Journ. Exp. MećL 
3 8 . 543—60. 1923. Boston, H a bv a r d  Med. School.) W o l f f .

E. J . Lesser, t)ber Ursprung, Schicksal und HShe des Blutiuckers. (Vgl. Bio
chem. Ztechr. 119. 108; C. 1921. III. 893.) An der Froschleber laBt Bich nachweisen, 
daB ein Teil der Diastase an Strukturbestandteilen der Zelle adeorbiert u. darum 
unwirksam ist. Die Ausdehnung dieser Oberflaeben kann fiir die Dauer des Reizes- 
durch Sympathicusreizung yerringert werden. Infolgedessen tritt Abnahme der ad- 
sorbierten, unwirksamen Diastase zugunsten der „gel.“ wirksamen ein; so yerbalt. 
es sich bei der Glykogenmobilisierung durch Adrenalin. Insulin  muB das Um- 
gekehrte bewirken u. dadurch die B. von Zucker in der Leber so stark herab- 
drttcken, daB ein Insulintier sich wie ein Tier mit esstirpierter Leber yerhSlt u. 
daher bypoglykSm. wird. (Naturwiseenschaften 11. 422—25. 1923. Mannheim.) W f.

Franęois L auret und G. R ioux, Die Ąllgemeinanasthesie durch intravenosc 
Injektion von Chloral. Die sehr guten anastbet. Wrkgg., die Oeć 1872 mit dieser 
Anwendung des Chlorals erhalten batte, haben nicht zur prakt. Anwendung gefuhrt, 
weil danach sehr schadliche Wrkgg. auftraten. Yf. stellt ais dereń Ursacho eine 
stark koagulierende u. hamolyt. Wrkg. des Cblorals fest. Diese laBt Bich aber 
durch Zugabe von Na-Citrat (2 g Chloralhydrat u. 1—1,5 g dieses Salzes in  20 ccm 
dest. W.) yollkommen ausschalten. Das so in die Vene injizierto Mittel bewirkt 
keinerlei ortliche oder allgemeine Storung u. erzeugt yollkommene Anasthesie fflr 
30—60 Min. (O. r. boc. de biologie 8 9 . 949—50. 1923. Bordeaui, Fac. de mćd.) Sp.

Pani Schulze, Uber die Beeinflussung der Quellmg von Niercnrinde und Nieren- 
mark durch Diuretica. Stucke yon gesunden Schweinenieren zeigten naeh Coffein, 
Diuretin u. Novasuról eine Herabsetzung deB Quellungsmaximums. Bei Nieren, 
die durch Nephropathie (bei Diphtherie) patholog. yerSndert sind, erhohen Diuretica 
das QuellungBmaximum der Rinde; das des Markea wird wie bei n. Nieren herab- 
gesetzt. Zusatz von Diureticum zum QuellungBmittel laBt bei n. Nieren die Temp.- 
Abhangigkeit der Quellung yon Rinde u. Mark ąualitatiy unyerandert, dagegen 
wird sie quantitativ erhoht. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 3 6 . 95—104. 1923. 
Altona, Stadt. Krankenb.) WOLFF.

A. R itte r  und E. Schenkel, ExperimenteTle Untersuchmgen Uber die Wirkungen 
des Septacrols. Beitrag zur systematisćhen Prufungsmethodik antiseptischer Mittel. 
Umfassende Priifung dea Scptacrols (Ag-Doppelsalz des Dimethyldiaminomethyl- 
acridiniumnitratś). Intraperitoneale Injektionen ergaben, daB es sich um ein lah- 
mendes Plasmagift handelt. In eiweiBhaltigen Fil. bewirken Yerdiinnnngen bis 
1 : 1 0 0 0 0  Tiubung; dem entspricht die Wrkg. auf das lebende Gewebe (Nekrose, 
reaktiye Entziindung, SpontanabstoBung der nekrot. Partie; ausgesprochener lokaler 
Gewebstod). Aus den YerBS. ergibt sich, daB die empfohlenen Lsgg. yon 5°/00 u. 
l°/oo s*ch trotl itre r guten baktericiden Wrkg. in yitro nicht zur Bebandlung in- 
fizierter Wunden eignen, da die gewebsschadigende Wrkg. sehr stark ausgepragt 
jst. Wegen des lokalen Gewebstodes ist das Mittel auch nicht ais Tiefenantisep- 
ticum gecignet. Bei achweren sept. Zustanden scheint Septacrol nicht mehr zu 
leisten ais die iibrigen bekannten Ag-Praparate: Es yersagt in solchen Fallen r4e 
diese. Bei stark beschmutzten Wunden (Tetanusgefahr usw.) w&re ein Vers. mit 
Septacrollsg. zu machen. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 3 6 . 141— 52. 1923. Zurich, 
Uniy.) W o l f f .

N. N. Kudrjawzew, Zur Frage Uber die Veranderung von Adrenalin »'n den 
Geiceben. Durch das isolierte Ohr oder die isolierte Niere yon Kaninchen geleitete 
Lsgg. yon Adrenalin in Ringer-Lockescher Lsg. erwiesen sich ais stSrker gefaB- 
yerengernd u. auch ais haltbarer ais frisch bereitete Lsgg,'; sie behielten ihre Wrkg. 
noch naeh 10—12-std. Stehen bei Zimmertemp. oder 20-std. Stehen in der KSlte bei, 
w&brend -die nicht yorhor durch das .Organ geleitete. Adrenalinlgg. unter denselbeB
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Bedingungen ihre Wrkg. ganzlich yerlor. Auch Zuaatz von Adrenalin su Ringer- 
Lockescher F l., die vorher daa isolierte Organ paasiert hatte, erzielte den be- 
schriebenen atarkeren Effekt. Man muB annehmen, daB diese Veratarkung baupt- 
sachlich vom Hinzukommen gewisser Substanzen abhangt, welche die Ringer- 
Lockesche Lag. wahrend ihreB Durchgangea durch daa Organ mit aich fortreifit. 
(Ztachr. f. d. ges. exp. Medizin 36. 35—44. 1923. Petersburg, Mil.-med. Akad.) W f .

J. Ten Cate, ijbtr die WirJcung der Sympathikuserrcgung au f das Froschherz 
nach Yergiftmg mit Acetylchdlin oder Pilocarpin. Die yagotrope Wrkg. von Pilo- 
carpin kann durch Sympathikuserregung aufgehoben wsrden, nicht aber der durch 
Acetylcholin bewirkte Herzatillatand. (Archiyea nćerland. d. Physiol. de l’homme 
et des animaui 8. 571—77. 1923. Amaterdam.) L e w in .

Gr, Analyse. Laboratorium.
Kazimierz Jab łczyńaki und S tanisław  Kon, Die genaue Bestimmung der 

Siedepunktserhdhungen. Um die Genauigkeit der Hól.-Gcw.-Bestit. nach der Siede- 
methode zu erhohen, actzen die VfF. ins SiedegefaB einen schnellaufenden Ruhrer 
(900 — 1900 Umdrehungen in der Min.) u. erwarmen den Siedeapp. in einem 
ThermoBtat von 107°. Dadurch wird die Oberhitzung der Fl. yermindert, u. bei 
konatanten Bedingungen ist Bio konstant. Mit ihrer yerbesserten Versucha- 
anordnung fanden die Yff. daa Mol.-Gew. der H sBOa =  61,64. — Nach dem be- 
achriebenen Verf. wurden die ebullioskop. Daten der wss. Lsgg. yon NaCl, ECl, 
NH^Cl, NaBr, K B r, N H t Er, NaJ, E J, N H tJ  u. HGl bestimmt, um das Ver- 
dunnungagesttz yon J a b ł c z y ń sk i  u . W j ś n e w s k i  (Spraw. Tow. Nauk. Warsz. 11. 
351 [1918]. Roczniki Chemji 1. 116; C. 1923. I. 1059) an atarken Elektrolyten zu 
priifen. Nach dieaem Gesetz iat n '1' jn a =■» K  (1), n wird nach der Gleichung: 

n  =  A tl0 ,5 2  — N o . . .  (2) 
oder, wenn Hydratation yorliegt, nach der Gleichung:

=  (A i/0 ,52 — N 0) : (1 +  0,018 A  A  . . .  (3)
berechnet. (w =  Konz. eines łona, n0 <=*• Konz. der undiasoziierten Moll., K  •=> eiuc 
Konstantę, N0 =  Zahl der Gratnmolekiile deB gel. Stoffea in 1000 g W., A  t => Er- 
hohung dea Kp., A  =  Zahl der mit einem Kation u. einem Anion yerbundenen 
Moll. Wasaer). Die aus Gleichung (1) u. (2) berechneten K  sind nicht konstant. 
In einer Tabelle sind die nach Gleichung (1) u. (3) berechneten konstanten .B^-Werte 
zusammengestellt. Fur NaJ setzen Vff. A  =  12,5 u. crbalten ein E 1} d a s  mit 
steigender Konz. abnimmt. Da E t bei allen Salzen fast gleich ist, mussen sie 
gleich atark ionisiert sein. Das K, dea HC1 ist groBer, HC1 iat ein stiirkerer 
Elektrolyt ala eeine Salze. Die Hydratation der Alkalibalogenide nimmt mit dem 
Gewicht dea Aniona zu u. nimmt ab mit zunehmendem Gewicht des Kations. 
(Journ. Chem. Soc. London 123. 2953-63. 1923. Warschau, Univ.) Sa h m e n .

F. B lanchard , QuecJcsilberpumpe Nr. 3 (System Ranąue). Ea wird die Ein- 
richtung, der Betrieb u. die Behandlung einer QueckBilberpumpe (Figur im Origi- 
nal) beachrieben, welche ein Yakuum von 0,0001 mm Hg, die Isolierung der eva- 
kuierten Gaae, die Einfiihrung einea beliebigen Gaees u. seine schlieBliche Isolie- 
rung gestattet. Ea wird ein Hilfsyakuum yon 60 mm Hg u. zur Fullung ca. 2,5 kg 
Hg benotigt. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 5. 2 7 4 —82. 1923.) . Manz .

_ Albert Sprague Coolidge, Der obere Bereich des Quarefadenmanometert. 
Zwischen dem Bereich des yon H a b e r  u . K ebschbatfm: (Ztschr. f. Elektrocbem. 20. 
296; C. 1914. II. 380) angegebenen Quarzfadenmanometera, desaen unterer Bereich 
etwa bis 0,01—0,02 mm fttr alle Gase gleichmaBig guJtig ist, u. dem des einfachen 
Hg-Manometers liegt eine Lllcke, die ungefahr dem oberen Bereich des Quarz- 
adenmanometers entspricht. Der obere Bereich kann fiir Druckmesaungen im all-
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gemcinen nur nach Aichung fur die in  Frage konomenden Gase benutzt werden. 
Vf. beschreibt ein Zweifadenmanometer, bei dem etorende harmon. Schw inguD gen  
eliminiert sind. Das Instrument ist je  nach der Art des Gases fur Drucke zwischen 
0,1 u. 1 mm zu verwenden u. gestattet Bestst. von Mol.-Geww. der Gase bei 
niedrigen Drucken. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 1637—43. 1923. Cambridge 
[Masa.), Haryard Univ.) L i n d n e r .

W illiam  M. Craig, Eine Abanderung des Mohrschen Quetschhahns. Yf. gibt 
eine Modifikation des gewohnlichen Mohrschen QuetschhahneB (Figur im Original) 
an, die nach entsprechender Einstellung unter Inanspruchnahme yon nur einer 
Hand tropfenweises AusflieBen der L sg . aus der Biirette gestattet. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 45. 1723. 1923. Houston [Texas], Bice Inst.) L in d n e r .

Paul Giinther und Iw an  S transk i, E in  Rontgempcktrograph fur chemisch- 
analyłische Zteeckc. Vf. beschreiben einen Analysenspektrographen, mit dem aie 
einige Praparate der Beltenen Erdmetalle, in denen sie das Element 61 yermuteten, 
analysiert haben. — Die eigentliche Rohre besteht aus einem 3 X  4,8 X  4,8 ccm 
groBen, mit Kiihlmantel yersehenen Blechkasten, in den die Antikathode durch 
einen Metallachliff, die isolierte Kathode durch einen Glasschliff eingefiihrt ist. Der 
Abstand des Endes der Antikathode von dem aus Bleibacken gebildeten, 0,1 bis
0.2 mm breiten u. 1 cm hohen Spalt betriigt ca. 10 mm, um die Intensitat der 
Strahlung im Spektrographen, fiir welche die wegen der Diyergenz des Strahlen- 
biindels, geringe Flachenhelligkeit des langen Brennfleckes auf der Antikathode 
nicht giinatig war, móglichst groB werden zu lassen. Sehr nahe iiber dem Anti- 
kathodenkopf befindet sich der W.-Gliihdraht der Kathode. Die Kiiblung dea 
Rohrenmantela u. der geerdeten Anodę geschieht durch H ,0 , die der Kathode durch
01. Das Eyakuieren der Rohre erfolgt yermittelat eines VOLMER-Pumpenaggregates
unter Zwischenschaltung einer mit CO, gefiillten Kiihlyorr., um die Hg-Dainpfe 
der Pumpe zuruckzuhalten. Der Spektrograph ist unmittelbar an die den Spalt 
enthaltende Messingwand angeschraubt; der Film befindet Bich gleichfalla in einer 
eindeutig bestimmten Lage. Die Platte zur Aufnahme des Kryatalla ist beweglich 
angeordnet. Mit einem Kalkspatkrystall kann das Wellengebiet von 1,2—4,5 i.., 
mit einem Gypskrystall yon 3,0—10 A . umfaBt werden. Die Aufnahmen werden 
mit einer Belichtungazeit yon ca. 15 Min. bei 8—10 Milliampere Belaatung mit ca. 
25 Kiloyolt hergeatellt. Ala Materiał fur den Antikathodenkopf erwies sieli Ag 
am giinstigaten, unbrauchbar iat Wolfram. Eine VerbeBserang wurde die Ver- 
groBerung de8 Rauminhaltes der Rohre darstellen, wodurch leichter ein gleichmafiig 
bohea Vakuum zu erzielen ware. (Ztechr. f. physik. Ch. 106. 433—41. 1923. 
Berlin, Uniy.) U l m a n n .

J . L M ngston  E . M organ und 01ive ffi. Lam m ert, Die Anordnung und der 
Gebrauch von Leitfahigkeitszćllen fur nicht wassrige Losungen. Zur Ausfiihrung 
yon Leitfahigkeitsmessungen verd. nicht m s. Lsgg. konnen aehr yerd. wbb. Vergleichs- 
lsgg. zur Ermittlung der Zellenkonstanten nicht yerwendet werden. Am besten 
eignen aich zum Vergleichen Lagg. von KC1 in 95°/0ig. A. Vff. beatimmen die 
Widerstandaanderungen fur wechaelnde Frequenzen yon 500—1000 Perioden fiir 
4 yerachiedene Typen yon Zellen mit den Lsgg. KC1 in W., KC1 in A.-W.- 
Gemischen u. LiBr in Acetophenon. Die Messungen werden in einem ausgedehnten 
Wideratandabereich ausgefiihrt. Die Messungen von TAYLOR u. ACREE (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 38. 2403. 2415; C. 1917. I. 553. 554) bestatigen Vff. teilweise, 
doch nimmt die Wideratandadifferenz nicht atetig mit wachsendem Widerstand ab, 
sondern geht durch ein Minimum zwiachen 5000 u. 10 000 Ohm. Ea gibt nicht, 
wie T a y lo r  u . A c ree  annehmen, ein Widerstandsminimum, oberhalb dessen eine 
Zelle mit Genauigkeit benutzt werden kann, sondern ein Optimalbereich der 
Widerstande, welches je nach der ElektrodengroBe genugend genaue Resultate gibt
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oder nicht. Mit der ElektrodengroBe steigt aucli dieser Bereich u. die mogliche 
Genauigkeit innerhalb dieseB Bereichea.

Mit Hilfe der yon W a sh b u k n  (Journ. Americ. Chem. Soc. 38. 2431; C. 1917.
I. 555) mitgeteilten Gleichungen geben Vff. eine Zelle an, dereń Widorstand sich 
bei Freąuentwecheel nicht śindert. Dieae Zelle hat einen Bereich yon 2*10—3 bis 
2.10~7 reziproken Ohm. — Bei der Unters. moglicher Fehlerquellen atellen Vff. 
feat, daB Fehler yon 2—3% durch ungeniigendea Reinigen u. Trocknen der Elek- 
troden yerursacht werden konnen. Die gewobnliche Methode gibt der Zelle den 
Charakter einer VoltaiBehen Zelle, die abnorm hohe Widerstande aufweist. Vff. 
geben eine Methode an, bei der 2 Elektroden kur* geschaltet u. in diesem Zuatande 
biB nur yollendeten Reinigung, Trocknung u. Einstellung der Gleichgewiehtatemp. 
belasaen werden. Im Gegenaatz zu friiheren Unteras, haben Vff. bei den sorgfaltig 
gereinigten Elektroden bei Spannungaanderungen keine Andeiung des Wider- 
BtandeB beobachtet. (Journ. Americ. Chem. Soe. 4 5 . 1692—1705. 1923. New York, 
Columbia Uniy.) L i n d n e b .

Alfred Uh.1 und W ilhelm  Kestranek, Die ćkktrometrische Titration von Sauren 
und Basen mit der Antimon-Indicatordektrode. (Sitsungsber. Akad. Wisa. Wien 
132. Abt. Ilb . 2 9 -34 . 1923. -  C. 19 2 3 . IV. 865.) B e h b l e .

Jean Plooard und Charles Buffat, Quantitative Bestimmung des Fluors in 
organischtn Verbindungen. Nachatehende Methode hat bei der Beat. dea F  in 
CjHtF giinstige Resultate gegeben. Die Subatanz wird in eine diinnwandige 
Ampulle eingeaehmolzen u. in eine Bombenrohre gebracht, in der aich 20 ccm A. 
u. 0,5 g K befinden. Nachdem die Rohre capillar ausgezogen ist, wird der A. 
mittels Vakuumpumpe entfemt, die Rohre eyakuiert u. zugeachmolzen. Dann wird 
die Ampulle zerbrochen u. die Rohre iiber freier Flamme kurze Zeit (% Stde.) ubor 
den F. dea K erhitst u. die Rk. durch Erhitzen im Bombenofen auf 400° yeryoll- 
atandigt Daa dabei entatańdene K F wurde durch Titration mittels CaCl, unter 
Anwendung der Leitfahigkeit ala Indicator (D u t o it  u. D u b o u x ) beatimmt. (Helv. 
chim. Acta 6. 1047—48. 1923. Lausanne, Uniy.) HABEBLiND.

Jean Piocard und Fernand de M ontmollin, Qualitativer Nachwtis der 
Ealogene in organisćhen Verbindungen. Statt des iiblichen Erhitzena yon Kupfer- 
draht mit der Subatanz halten Vff. ein kleinea Kupferdrahtnetz etwa 1 cm iiber die 
in der Bunaenflamme yerdampfende Subatanz. Der Nachweia yon Halogen in Fil. 
geschieht durch Einlegen eines damit getrankten Filtrierpapierzylinders in daB 
obere Ende einer yertikal gestellten VerbrennungBrohre, an dessen unterem um- 
gebogenen yerengten Ende die mit den Dampfen gesatt. Luft entziindet wird; ha.lt 
man in dieae Flamme ein kleines Cu-Drahtnetz u. erwarmt mit einem Bunaen- 
brenner, so fiirbt sich das Netz bei Ggw. von Halogen griin. (Hely. chim. Acta 6. 
1020. 1923. Lausanne, Uniy.) H a b e b l a n d .

E le m e n te  u n d  an organ isch e Y erb in d u n gen .

Z. Zaraoglanov und M. Dimitroy, Systematischcr Gang zur ErTcennung und 
Trennung dtr Sduren. Durch Kombination der Fśillungerkk. der Sauren u. ihrer 
Fluchtigkeit (ygl. K a e a o g l a n o y , Ztschr. f. allg. Ch. 62. 217; C. 1923. II. 1015) 
kominen Vff. zu folgender ayatemat. Einteilung der Sauren. 1. Gruppe: in essig- 
aaurer Lag. leicht fluchtige oder zerfallende Sauren, H ,C 03, HCN, HsSOs, H,SjOs, 
H,S, HNOj u. HCIO. 2. Gruppe: HNOs u. HaBOs. Sie Bind aua aaurer u. neu- 
traler Lag. unfallbar mit Ba-Acetat u. mit AgN03 aua salpetersaurer Lsg. 3. Gruppe: 
Sauren, welche mit Ba- oder Ca-Acetat aua eaaigaaurer Lsg. yollatandig fallbar sind, 
H ,S04, H,SiF#, HjCr04, IIP , (COOH)s , H J0 3 u. Weinsaure. 4. Gruppe: Sauren 
mit in neutraler Lag. unl. Ba- u. Ca-Salz, H8P 0 4, H8As04 u. H,SiO,. 5. Gruppe: 
Sauren mit in neutraler Lsg. unl. Pb-Sals, HJ, H4Fe(CN)„, H8A.sOs u. Weinaaure.
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6. Grtippe: aus ammoniakal. Lsg. mit Pb-Acetat fallbare Sauren: HaFe(CN)s u.
H,AsOa. 7. Gruppe: mit AgNOa aus salpetersaurer Lag. fallbare Sauren, welcbe 
nicht in obige Gruppen gehoren, HC1, HBr, HSCN. 8. Gruppe: HC10,, HC104 u. 
HBr08. — Yff. geben einen syatemat. Analysengang zur Erkennung der Sauren 
in den einzelnen Gruppen. Zur Unteracheidung der Sauren der 1. Gruppe vgl. 
K ara o g lan o v  (1. c.). Nach Entfernung der Sauren dieser Gruppe wird mit Di- 
phenylaminlsg. auf H N 0 3 gepriift. T ritt dabei ein Nd. auf, so kocht man jsur 
Identifikation die Lsg. mit konz. KOH, bis sie keine NH4-Salze mehr enthalt. Nach 
Zusatz yon Zn-Staub u. Kochen werden die -Dampfe mit NeBlerschem Reagens auf 
NHa gepruft. Der positiye Ausfall der Ek. beweist die Ggw. yon HNO„. H sBOs 
wird durch Flammenfarbung oder mit Curcumalsg. nachgewiesen. — Zur yerd. 
essigsauren Lsg. wird Ba-Acetat- u. dann Ca-Acetatlsg. zugesetzt, bis kein Nd. 
mehr entsteht. Nach 1—2-std. Stehen wird der Nd. abfiltriert u. auf Sauren der
3. Gruppe gepruft. Der Nachweis yon H^SOt erfolgt mit der Heparprobe, yon 
H3SiFa nach der Wassertropfenprobe. Die Lsg. wird mit Zn reduziert u. in salz- 
saurer Lsg. mit Starkę auf HJO a gepriift. Bei Ggw. yon C40 9H6 wird zum Filtrat 
geeatt. CaS04-Lsg. gegeben, mit NH4OH neutralisiert u. mit Essigsaure angesauert. 
Der Nd. besteht aus BaS04, Ca(COO)2 u. CaF„. Das Filtrat wird auf J 0 3'  mit 
Na2S2Oa u. Starkę, auf Cr04"  mit H2Os u. auf Gi OaB a mit K M l04 oder Ag-Spiegel- 
Rk. gepruft. Das Filtrat der 3. Gruppe wird yerd., mit NH4OH alkal. gemacht u. mit 
Ba-Acetat gefallt u. filtriert. Der Nd. wird in HNOa gel,, mit NH4OH neutralisiert, 
mit CH,COOH angesauert u. gekocht. Der entstehende Nd. wird in HNO, gel. u. 
wie ublich mit Ammoniummolybdat u. MagnesiamischuDg jS3POt identifizieit. Nach 
Entfernung der H8P 0 4 wird das Filtrat mit NasSO, reduziert u. HiAsOi mit H2S 
nachgewiesen. Entsteht im Filtrat mit NH4C1 ein Nd,, so ruhrt er von H ,Si03 her. 
Das neutralisierte Filtrat wird mit Pb-Acetat yersetzt. Der Nd. wird mit CHżCOOH 
gekocht u. J  durch PbJ, oder mit C)2-Wasser u. CS, nachgewiesen. Pb wird ais 
Sulfat aus dem Filtrat entfernt, das mit HsS auf ^.a-Ionen gepruft wird. H tHc(CN)t 
wird im Nd. dadurch erkannt, daB er beim Stehen oder mit FeC)s blau wird. Auf 
Weinsaure wird im Filtrat yon Ah2Ss nach der Ag-Spiegel-Rk. gepruft. Im yerd. 
Filtrat der 5. Gruppe wird durch Zusatz yon Pb-Acetat, langem Kochen der ammo
niakal. gemachten FI. u. h. Filtration die HzFe(CN\ zum Teil zu H4Fe(CN)8 redu
ziert u. diese wie oben nachgewiesen. Ein Teil der Lsg. wird mit HC1 yersetzt, 
filtriert u. mit FeC!„ auf O N S' gepruft. Das Filtrat der 6. Gruppe wird mit HNO, 
angesauert u. AgNO, zugegeben. Der Nd., der AgCl, AgBr, AgCNS enthalten 
kann, wird getrocknet, dann mit konz. HNO, 3/4 Stdn. erwarmt, wobei AgCNS zu 
Sulfat oxydiert wird. Nach Zusatz yon HjS04 wird mit Zn reduziert, daa Ag ab
filtriert u. mit CS, u. KNO, in der Lsg. auf H J  u. H B r  gepruft. Zum Nachweis 
yon HC1 wird ein Teil der Lsg. mit einem UberschuB yon KMn04 u. H 2S04 oxy- 
diert, ein Luftsfrom hindurchgeleitet, der dann durch et was W. u. 0,5 ccm 0,5°/o'g- 
KBr-Lsg. geht. Das bei Ggw. yon HCl entstandene Br, wird vom Luftstrom mit- 
gerissen. Zur Lsg. yon KBr u. KCl fiigt man 6 ccm 28/0ig. NaBrOs. Das bei der 
Rk.: 5HBr -f- HBr08 •=< 3H ,0  +  3 Br, entstehende Br, wird wahrend des Er- 
warmens durch einen Luftstrom fortgeleitet u. die Lsg. mit AgNO, auf Cl' gepruft.
— Nach Entfernung des Pb ais Sulfat aus dem Filtrat von Gruppe 7 wird AgNOa 
zugesetzt, mit Zn reduziert u. filtriert. Nach Zusatz yon HN03 u. AgNO, wird 
nochmals filtriert. Der Nd. kann HCl u. HBr enthalten, auf die wie oben zu 
priifen ist, u. welche die Red.-Prodd. yon HC103 u. H Br 03 sind. Im Filtrat werden 
die Ag'- u. Zn‘‘-Ionen mit KOH gefallt. Dem Filtrat wird FeS04 im OberschuB 
zugesetzt u. gekocht. Nach der Filtration wird mit HNO, oxydiert u. mit AgNO, 
auf Cl', welche die Ggw. yon HCW t beweieen, gepriift. (Ztschr. f. anal. Ch. 63. 
1—10. 1923. Sofia.) ‘ J o s e p h y .



1924. I. G. A k a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 501

Fred H. Heath und Frank A. Lee, Irrtiimer in der Sćhwefelwasser&tojf- 
bestimmung. Vff. prufen die jodometr. Best. des 3 %S  in natiirlichen Wassern be- 
aonders hinsichtlich der Genauigkeit deB Verf. in Ggw. yerschiedener SubBtanzen. 
Organ. Stoffe tier. oder pflauzlicher Herkunft reagieren mit J  u, geben alao zu hohe 
HjS-Werte. Ggw. von Alkalihydroxyden u. Carbonaten verursacht ebenfalls su 
hohe H,S-Werte, eret nach dem Neutraliaieren de3 natiirlichen W. Ia8t sich H,S 
genau ermitteln. Bicarbonate storen nicht. Die H2S-Werte fallen in Ggw. von 
Nitraten tiefer, in Ggw. von Nitriten hoher ala die theoret. aus. Zur Vermeidung 
etwaiger Einww. von KJ fiiliren VfF. die gleichen Beatst. mit wbb. J-Lsgg. aua, 
ohne andere Ergebniase zu erhalten. NaCl, CaCl2 u. MgCl, beeinflussen die Ge
nauigkeit der HjS-Best. nicht. Vff. schlagen zur Vermeidung von Fehlern die 
colorimetr. Analysenmethode vor, die auf der B. von Methylenblau beruht. (Journ. 
Ameiic. Chem. Soc. 45. 1643—47. 1923. Seattle [Waah.], Univ.) L in d n e r .

H. H. W illard und Florence Fen wiek, Die eleklrometrische Titration von 
Selen in Gegenwart non Tellur, Eiscn und Kupfer. Die Einw. von TiCls auf Se04 
eifolgt quantitativ im Sinne der Gleichung:

SeOa +  4HC1 +  4 Ti Cl, =  Se +  4TiCl, +  2Ha0.
Die elektrometr. Titration gibt gute Werte, wenn die Lsg. 25—75 ccm HC1 (D. 1,18) 
auf 100 ccm enthalt u. mit NaCl geBStt. oder nahezu geaatt. ist. Ggw. von 5 bis 
10% H,SOł stort nicht. Te ist, auch in groBen Mengen, ohne EinfluB auf die 
Beat. Bei Ggw. vou FeUI iat die Fallung des Se unvollstandig u. bleibt bei groBerem 
Gehalt der Lag. an Fe ganz aus infolge B. einer ziemlich stabilen Yerb. von SeO, 
u. Fe. Da aber eine dem gebundenen SeO, aqui?alente Menge Fem durch daa 
TiCls mit reduziert wird, stimmt das Ergebnis auf Se. Cuptisalz wird zwar von 
TiCl, reduzieit, aber erst nach yollstandiger Red. des Se, so daB beide in einer 
Probe titriert werden konnen. Die Bestat. wurden mit 0,075-n. TL(SOJ, in einer 
CO,-Atmoaphare ausgefiihrt. Es wurden stets 0,1 ccm Ti-Lsg. mehr yerbraucht ais 
bereehnet. Die einzelnen Werte zeigen gute Obereinstimmung. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 45. 933—39. 1923. Ann Arbor [Mich.], Univ.) H e r t e k .

Poussigues, Einjaćhe Aneńbestimmung. Vf. beschreibt ein Verf. der As-BeBt. 
mit Hilfe eines dem Gerberschen Butyrometer nachgebildeten App. von 110 ccm 
Inhalt, deasen unterer enger Teil von 5 ccm Inhalt u. ca. 9 mm Suflerem Durch- 
messer kalibriert ist. Man vermischt 65 ccm Molybdanlsg. (100 g MoOs , mit Soda 
gel., dazu 700 ccm HNOs, 1,2, auf 11 aufgefullt) mit 20 ccm A ,  versetzt mit 
25 ccm der zu prUfenden L B g., welche tnindestens 0,003 g  Ab2Oj enthalten boII, 
schuttelt durch, zentrifugiert nach %  Stdn. Stehen u. liest das Vol. der iith. Lsg. 
ab. Zur BeriłckBichtigung der L5slichkeit muB eine Korrektur erfolgen, welche 
durch blinden Vera. ermittelt wird. Das Yerf. ergab mit der gewichtsanalyt. 
Methode befriedigend ubereinstimmende Werte. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 5. 
263-67. 1923.) Ma nz .

A. Lassienr, Be&timmung des Antimor.s mittels Phenylthiohydantoinsaure. Man
versetzt 150 ccm der Antimonlsg. mit 5 ccm %-n. Essigsaure, 0,5 g fester Phenyl- 
thiohydantoinsaure, erwarmt u. erhalt 5 Min. im Sd., wascht nach dem Erkalten 
mit et was W. aus, loat in 20 ccm h. A., fallt daa Sb mit einigen Tropfen Na2S- 
Ląg. u. 1 ccm Eg. u. beetimmt es in ublicher Weiae auf elektrochem. Wege. Der 
mit PhenylthiohydantoinsSure gebildete Nd. ist in staikeren Sauren erheblich 1., 
er enthalt im Mittel 18,6 % Sb u. erleidet bei andauerndem Auawaschen mit W. 
hydrolyt. Spaltung. Daa Verf. ist in Ggw. von Aa, nicht von Sn anwendbar. 
(C. r. d. l’Acad. des Bciences 176. 1221—23. 1923.) Ma n z .

B. L. Dodge, Die Analyse von Wasserstoff mit SticTcstoffspuren. Vf. modifiziert 
die Methode der H-Verbrennung iłber CuO u. yerkntipft eie mit einer Best. geringer
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N«-Mengen im Ht, 12—20 1 trockner H, werden dureh Zirkulation Uber erhitztem 
CaO bei 400° in dem bis auf 0,01 mm Hg eyakuierten System oxydiert u. das ge- 
bildete H ,0  bestimmt. Der N,-Rest wird abgepumpt u. gemessen. Die Methode 
ist bis auf 0,005% genau. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 1688—91. 1923. Cam
bridge [Mass.], HARyARD-Univ.) L in d n e r .

W. D ieterle, Zur elektroanalytischen Bestimmung des Thalliums durch anodische 
Al8cheidung von Thallium (III)-O xyd . Vf. hat gefunden, daB aus Lagg. yon TINO,, 
die eine Spur freier HNO, enthalteD, sich bei 60—62° daB Tl auf d e r  Anodę ais 
festhaftendes Tl,O, abscheidet u. daB die Ggw. von A. oder Aceton die Dauer 
der Abscheidung abkurzt. Er grundet darauf das folgende Yerf. Die Lsg. yon
0,1—0,5 g TINO,, die bis 0,1 g freie HNO, enthalten darf, wird in der mattierten 
Pt-Schale bis auf 100 ccm verd. u. entweder mit 10 ccm reinsten A. oder 5—10 ccm 
rektifizieiten Acetons vers. Die Schale wird ais Anodę geschaltet u. elektr. auf 
60—62° (im Elektrolyten) erwiirmt. Das Vol. wird mittels einer Tropfvorr. konstant 
erhalten. Die Kathode besteht zweckmaBig aus Ir-haltigem Pt, sie muB fur das 
NormalmaB der Pt-Schale mindestens 12 qcm groB sein u. wird auf 300 Um- 
drehungen in der Minutę eingeBtellt. Ais Stromąuelie dient ein ohne Widerstand 
angeschlossener Akkumulator. Nach etwa 10 Stdn. wird die Stromstarke mittels 
2,5—3 Volt kurie Zeit auf 0,05 Amp. gehalten. Nach beendeter Fallung spiilt man 
den Elektrolyten in der ublichen Weise aus u. die Schale schnell mit W. ab, laBt 
zum SchluB das Waschw. einige Minuten in der Schale u. troeknet diese bei 160 
bis 170°, worauf sie sofort gewogen wird. (Ztschr. f. Elektrochem. 29. 493—95. 
1923. Stuttgart, Techn. Hochsch.) BOttger .

G erh a it Ja n d e r  und B ertho ld  W eber, Zur Fallung des Aluminiums mittels 
Ammoniak ais Oxydhydrat. Literaturangaben betreffend Loslichkeit des Al(OH), 
in schwach ammoniakal. W. sind widersprechend. Es wird deshalb eine Al-Urlsg. 
hergestellt aus mehrfach sublimiertem A1C1„ eingestellt durch Eindampfen, Gliihen 
u. Wagen des A120 „  auf 400 ccm verd , mit 10 ccm konz. HC1 yersetzt u. mit 
NHtOH abgestumpft, dann bei 100° mit yerd. NH4OH eben alkal. gemacht 
(Lackmus). Sofort heiB filtrieren durch „Membranfiltcr fur analytische Zwecke“, 
W agung ais AlsOa. Waschen des, Nd. unnotig, es wird durch Gliihen mit NH^Cl 
kein A1C1, yerfłiichtigt. Im Filtrat wurden durch Eindampfen u. Gliihen noch 
etwa 3 mg Al,Os (frei von SiOa) gefunden. Wird erst nach 4tagigem Stehen kalt 
filtriert, so gehen nur etwa 2 mg A120 , in Lsg. — Das Ał(OH)a befindet sich sehr 
wahrscheinlich in echter, nicht kolloidaler Lsg., denn Zusatz yon 1—2 ccm Toluol 
nach der Fallung u. Durchriihren (Phasengrenzkrafte) bewirken keine Verminderung 
des Al-Gehalts des Filtrats. Ammonsulfat, das nach der Wertigkeitsregel yon 
Zs ig m o n d i  atarker ausflockend wirken miiBte ais NH4C1, wirkt nicht gttnstiger 
u. ist ungeeignet, weil Al,Os Schwefelsaure erst bei Temp., die Gewichtsyerluste 
des Pt-Tiegels bewirken, yollstandig abgibt. Genaue Al-Best. durch Fallen mit 
NH, sind unmoglieh. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 131. 266—74. 1923. G5ttingen, 
Uniy.) R e ih l e n .

W illiam  T. H a ll und Carl E. Carlson, Die Titration der Losungen von 
Permanganat und Nałriumarsenit■ Vff. untersuchen die eleJctrometr. Titration von 
Permanganat mit Na-Arsenitlsg. unter den Bedingungen, die sich bei Stahlanalysen 
ergeben. Die Verss. werden bei Zimmertemp. mit 0,1133-n. KMn04-Lsgg., 0,09641-n. 
Na-Arsenitlsgg. unter Verwendung yon HNO, oder H ,S04 ausgefiihit. Die zuerst 
yerwendete Calomelelektrode wird wegen der eintretenden Verzogerungen in der 
Einstellung des Endpunktes durch eine Wolframelektrode ersetzt. Die Ursache 
der Storung ist die KCl-Lsg. Steigende Zusatze yon KC1 zur Unteru.-Fl. bedingen 
einen zunebmenden Yerbrauch an Na-Arsenit. Die gebildete HC1 yerhindert hier
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die B. von MnO„ halt daa Mn in reaktionsfahigerer Form u. bewirkt so eine voll- 
atandigere Red. Der hiiufig angenoramene Rk.-Verlauf:

2M nO «~ +  5H A sO a----- +  6 H +  — >■ 2 M n + +  +  5 H A b0 4-------+  3 H ,0
trifit in keinem Fali zu. Daa Mn wird aus der 7. Wertigkeits3tufe im Mittel bis 
zur 3,3. Wertigkeitsstufe reduziert. Die Rk. yerlauft gemaB:
6Mn(V~ + 1 1 H, A .sO ,-+ 15 H+ — y  2 Mn+ + + + +  4 Mn+ + + +  U H A s0 4+  13 H,0. 
Die Faibe der reduzierten Lsg. laBt auf Mnm u. die spiitere Abscheidung von 
MnOj auf die Ggw. von MnIT schlieBen. Die B. von MnO, erfolgt gemaB:

2Mn+ + + + +  4Mn+ + + +  8H ,0  — >» 2Mn++ +  4MnO, +  16H+.
Die umgekehrte Titration von Na-Arsenit mit KMn04 in 2,5-n. H9S04-Lsg. fiihrt zu 
der mittleren Wertigkeit 2,5 fur das reduzierte Mn. Diese Rk. yerlauft gemaB:
4MnOr* +  9HAe0 4---- +  14H+ 2Mn+ + +  2Mn+ + + + +  9HAsO<------+
7H,0. — Bestat. von Arseniten bez w. KMnO« muBsen also unter genau ein- 
gehaltenen Bedingungen besonders in bezug auf Temp., Saurekonz. u. Ggw. von 
Halogeniden ausgefiibrt werden. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 1615—20. 1923. 
Cambridge [Mass.], Technol. Inst.) L in d n e r .

K. Fajans und 0. Hasael, Eine nene Methode zur Titration von Silber- und 
Halogenionen mit organischen Farlstoffindicatoren. Sehr verd. Lsgg. der Alkali- 
salze dea Fluoreseeins u. seiner Halogensubatitutionsprodd. zeigen in Ggw. von 
Halogensilbersolen charakterist. Farbenuinsehlage bei CberschuB der Lsgg. an 
Ag -Ionen. Die Umschlage sind auf die Anlagerung der FarbstofFanionen an die 
am Halogensilber adsorbierten iiberschussigen Ag'-Ionen zuruckzufiihren. Hierdurch 
erleiden die Elektronenhiillen der FarbstofFanionen eine ahnliche Yeranderung wie 
bei der B. ihrer reinen Ag- u. anderer Salze im festen Zustande. Die bei Ober- 
schuB yon Ag'-Ionen eintretenden Farbenumschliige sind in einem Teil der Fiille 
durch einen OberschuB yon Halogenionen ruckgangig zu machen, weil die Farb- 
stoffanionen durch die Halogenionen yon der Halogensilberoberflache yerdrangt 
werden. Die Leichtigkeit, mit der dies erfolgt, hśingt yon der Adsorbierkeit der 
Halogenionen eineraeits, der Farbstoffionen andererseits ab. Die der ersteren nimmt 
in der Reihenfolge Cl, Br, J , die der letzteren in der Reihenfolge FluoreBcein, 
Dibrom-, Tetrabrom-(Eoain), Dijod-, Tetrajodfluorescein (Erythrosin) zu. Dem- 
entsprechend laasen sich bei der Titration der Halogenionen mit Ag'-Ionen von 
den genannten Farbstoffen ais Indicatoren yerwenden: fiir das Cl nur das Fluorescein, 
fur Br u. J  dieaes, das Dibrom- u. das Tetrabrom-Fluorescein. In einem Gemisch 
von Cl'- u. J'-Ionen laBt sich mit Eosin ais Indicator das J'-Ion allein, mit 
Fluorescein die Summę beider Halogenionen bestimmen. (Ztschr. f. Elektrochem. 
29. 495—500. 1923. Miinchen, Chem. Lab. d. Bayer. Akfid. d. Wiss.) BOt t g e r .

Alfred Charles E gerton  und F ran k  Y ictor R a le ig h , Cadmiumsulfid und 
die Bestimmung des Cadmiums. Bei der Trennung des Cd von Zn  ist es nicht 
notig, das Cd zwoimal zu fallcn. Man yerfahrt wie folgt: Eine Lsg. von ca. 0,2 g 
Cd-Zn-Legierung in konz. HC1 wird mit NH3 neutralisiert, auf 100 ccm yerd., mit 
4 ccm konz. HC1 angeaSuert u. bei 80° mit H2S gesatt. Der Nd. yon CdS wird-in 
einem Goochtiegel mit Wasser gewaschen, bei 110—120° getrocknet u. gewogen. 
Im Filtrat wird Zn mit Ammoniumphosphat beatimmt. Das gefallte CdS enthalt 
eine konstantę Menge CdCl,. Daher muB bei der Berechnung der Analyse das 
Mol.-Gew. des CdS => 147,4 anstatt 144,47 gesetzt werden. Ferner teilen die Yff. 
noch Beobachtungen uber die Bedingungen mit, unter welchen CdSt ais gelber, 
roter oder orangeroter Nd. erhalten wird, u. iiber diejUmwandlung der einen Form 
in die andere. (Journ. Chem. Soc. London 123. 3019—24. 1923. Oiford, Clarendon 
kak.) Sa h m en .

H. K  W illa rd  und Florence Fenw iok, Die elektrometrisćhe Titration von 
Molylfón mit einem Titanosah. MoTI wird durch Ti,(SO<), zu MoT reduziert
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(Knecht  u. H ibb er t , „New Reduction Methods in Volumetric Analysis“ 1918r 
S. 99.) Die Rk. yerlSuft schnell genug, um darauf eine titrimetr. Methode grflnden 
zu konnen. Gute Resultate werden erhalten, wenn man der Lsg. 5—10% konz. 
wss. HC1 zusetzt. Der Potentialapiung tritt erst bei einem gewissen, yon dem 
Elektrodensyatem u. der Polarisationaapannung abhangigen OberschuB an Ti-Lsg, 
ein. W TI wird nicht reduziert, in seiner Ggw. iat der Endpunkt genau. Zur Beat. 
von Mo in Stahl wird folgendea Yerf. empfohlen: Aua der uberchloraauren Lag. 
wird daa Mo bei Siedehitce durch Pb(C104)3 gefallt, uber Nacht stehen gelaaaen, 
der Nd. durch einen Gooehtiegel filtriert, mit 2°/0 Ig. HC104 gewaachen, in NaOH 
ge]. u. nach dem Abfiltrieren von Aabeat u. Fe(OH)s mit 1/,0-n. Tis(S04)3 titriert. 
Cr wird vor der Fallung des Mo mit Ferroperchlorat reduziert. Die Methode ist 
auf ca. 0,5 mg genau. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 928—33. 1923. Ann Arbor 
[Mich.], Univ.) H eb t e r .

A. H. W . A ten, Die elektrolytische Trennung von MetalUgierungen. I. (Vgl. 
Rec. tray. chim. Paya-Baa 42. 337; C. 1923. III. 883.) Vf. leitet dio Besiehung 
zwischen der Stromatarke, den Konzz. der einzelnen Metalle u. der Konst. derYerb. 
ab. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 42. 750—55. 931—38.1923. Amsterdam, Univ.) Jos.

B esta n d te ile  v o n  P flan zen  und Tieren.

M. A. R akusin , Uber eine neue Tcombinierte Fraktionierunginuthode der Proteine 
und dereń Derivate. V f. unterw irft yersch iedene P rotein e u. P ep ton e  der er- 
achopfenden Extraktion m it ad. 95% ig. A . u. prlift die E xtrakte auf den A usfall 
der ‘E iw eiBrkk. D ie  E itra k te  yon  jEialbumin, Oelatine, Hautpufoer, JElastin, 
Nuclein8dure, NB^-Albuminat, Pepsin, Papain, Diastase, Trypsin, Pankreatin geben  
d ie R kk. von  Mo lisc h  u. Os t b o m y s s l e n s k i , d ie  von  Chandr in u. Blułfibrin die 
R kk. von  Mo l isc h  u. P e t t e n k o f e r , d ie von  Casein, Na-Caseinat, Legumin u. 
Na-Leguminat nur d ie  Rk. yon Mo lisc h , d ie  yon  Konglutin die Rkk. yon Molisch , 
P e t t e n k o f e r  u. Ost b o m y s s l e n s k i , d ie yon  Hefe nur die Rk. yon  Os t r o m y ssl e n sk i. 
D ie  E itra k te  aua Keratin gaben  keine der typ . EiweiBrkk. W a s d ie  A usbeute  an 
E itraktstoffen  anbelangt, ao g ib t V f. fo lgen de Zahlen an: A u s E ialbum in 6,32% , 
aua G elatine 1,46% ) aus B lutfibrin 2,52%  aus Pepain  87,46% , aus P ap a in  69,06% , 
aus H efe  2,30% . D er  alkoh. Extrakt g ib t bei B ehand lung m it AlfOH^ oder Tier- 
koh le  d ie am photeren Am inokorper an d iese  ab, wahrend K ohlenhydrate in  Lsg. 
bleiben . —  D er  alkoh. Extrakt aus Pepsin-Fibrinpepton g ib t nur d ie folgenden  
6 Farbenrkk.: B iuretrk., Mil l o n , A d a m k e w it sc h , Os t b o m y s s l e n s k i , Molisch  u. 
P e t t e n k o f e r , w ahrend der Extraktionariickstand nur die LiEBEEMANNsche u. die 
Xanthoproteinrk. zeigt. Die*M enge an E straktstoffen  betrug 60,69°/0. D ie  Ferment- 
behandlung bew irkt alao e in e betraehtliche A u flockerung dea E iw eiBm olekiils.
— D er  alkoh. Extrakt g ib t in B eriihrung m it Al(OH)j beim  A u fbew ahren  bei 
Zim m ertem p. (nicht Schutteln) nacheinander fo lgen de Subatanzen an das AdsorbenB 
a b : T yrosin  (26,87%)> den B iuretkom plex (15,79°/,), d ie AminoBauren m it freier 
NHj-Grappe (19,6% ), T ryptophan (29,01% ). Adsorptionadauer j e  24 Stdn. Daa 
le tz te  F iltrat g ib t nur noch die R kk. yon  Mo lisc h  u . P e t t e n k o f e b , d ie auf 
K ohlenhydrate schlieB en lassen , u. apurenhaft d ie  von  A d a m k e w it sc h . —  A us der 
w ss. L sg . des in  A . un l. A nteils des P eptons adsorbiert Al(O H), d ie  gesam te  
organ. Substanz. (Biochem . Ztschr. 130 .432— 41 .1 9 2 2 . P etersburg, Staatl. w issensch.- 
tech n . In st.) Oh l e .

Joaef M inich, Zur Bestimmung des Beststicksłoffs im Blute. Bei der Best. 
nach P begl  wurde die EnteiweiBung mittels Trichloressigtaure, Phosphormólybddn- 
saure, Uranacełał, Phosphorwolframsaure u. Mełaphosphorsaure untersucht. Ein 
gesetzmaBiger Zuaammenhang zwischen der Menge des Fallungsmittels u. den 
Schwankungen des Rest-N wurde nicht beobachtet. Die groBten Unterschiede zeigt
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die Metaphosphorsaure, die bestandigsten Werte u. die kleinate Schwankangsbreite 
die TrichloresBigsaure. Neben der Natur des Fallungemittels ist bei den Sehwan- 
kungen des Wertes fiir den Eest-N auch die eigene Zus. des Blutes zu beachten. 
(Biochem. Ztscbr. 142. 266—73. 1923, Budapest, Univ.) W olff.

Ludw ig Petsohaoher, Beitrag zur Bestimmung des Zuckers wnd Eeststickstoffs 
in kleinen Blutmengen. (Vgl. Biochem. Ztschr. 131. 116; 0 . 1923. II. 713.) An Stelle 
der Kolorimetrie wird die Titration naeh den Bangschen Prinzipien gesetzt; ent- 
eiweiBt wird naeh F olin u. W u  (Journ. Biol. Chem. 38. 81; C. 1920. IV. 459). 
(Biochem. Ztschr. 142. 370—76. 1923. Innsbruck, Uniy.) W olff.

Ludwig Petachacher, Uber die Verteilwng des Zuckers und Eeststickstoffs au f 
Niederschlag und Filtrat naeh der EnteiweifSung. (VgL vorst. Bef.) Infolge der 
Adsorption von gel. Substanzen durch feinverteilte feste Stoffe konnen in der Ver- 
teilung des zu bestitnmenden Stoffes Anderungen eintreten, die zu Fehlerquellen 
fiihren. Der Fehler ist bei Glucosebeatst. — 0,001 bis 0,007, bei Bestst. des Rest-N
— 1 bis 4 mg liegt also innerhalb der Fehlergrenzen der Methodik. Es wird 
aber tatsachlich yom Nd. eine geringe Menge der zu bestimmenden gel. Substanz 
adsorbieit (Biochem. Ztschr. 142. 377—79. 1923. Innsbruck.) W olff.

Richard P rigge , Die Fehler der Chlorbestimmung naeh der Bangschen Mikro- 
methode. Zur Abmessung des Blutes schlagt Vf. statt der Torsionswage eine Pipette 
von 0,2 ccm Inhalt mit Teilung in cum vor. — Die Menge des Estraktalkohols 
suchtYf. durch Verwendung mogliebst weiter Reagensglaser (lichte Weite ca. 20 mm) 
u. geeignet zugeschnittener LoschbliittShen (19 X  16 mm, unten rund gesebnitten) 
einzuschranken. Bei Verarbeitung von 100 ccm Blut geniigen dann fiir jede Ex- 
traktion je 5 ecm. Auch die zweite Alkoholportion muB 2—3 Stdn. mit dem blut- 
getrfinkten Blattchen in Beruhrung bleiben. Yon der zur Titration yerbrauchten 
Menge AgNO,-Lsg. genugt eś, 0,04 ccm (statt 0,05) abzuziehen. (Biochem. Ztschr. 
130. 442—47. 1922. Frankfurt a/M., Biirgerhospital.) Oh le .

R ichard P rigge , Die Fehler der Chlorbestimmung naeh der Bangschen Mikro- 
methode. II. (I. vgl. yorst. Ref.) Eine einmalige Eitraktion der mit Blut ge- 
trSnkten Filtrierpapierblattcben mit A. genugt nicht, um die gesamten Cl'-Ionen in 
Lsg. zu bringen. Durch nochmalige 3-std. Extraktion mit A. erhalt man aber ge- 
naue Reeultate, sofern man die zum Umschlag erforderliche Menge Vico'n- AgNO„- 
Lsg. yorher bestimmt hat u. in der Nahe des Umschlagpunktes nur mit Tropfen 
von 0,01 ccm titriert. (Biochem. Ztschr. 137. 484—88. 1923.) Oh le .

H erbert Schonfeld, Zur Bangschen, Mikromethode der Bestimmung der Chloride 
im Blut und Serum. In Besprechung der Angaben von P rigge (yoryorst. Ref.) u. 
P etschacher (Biochem. Ztschr. 131. 116; C. 1923. H. 713) kommt Vf. auf Grund 
seicer Erfahrungen zu dem Ergebnis, daB das Verf. yon Bang  bei genauer Ein- 
haltung der Vorschriften fiir klin. u. biolog. Fragestellungen ausreichende Werte 
gibt (Biochem. Ztschr. 134. 528—32. 1923. Freiburg i. B., Uniy.) Spieg el .

Erio Ponder, Die Messmg des Hcimolysegrades. 1. Mitt. Das Prinzip der Methode 
bestebt in folgendem: Eine Suspension roter Blutkorperchen ist opak, hamolysierte 
Zellen geben eine klare Lsg., hier wird also mehr Licht durchgelassen. Die 
pasBierende Lichtmenge wechselt also mit dem Grad der Hamolyse, d. h. mit der 
Zahl der hSmolysierten Zellen. Die durch die FI. passierende Lichtmenge kann 
mittels eines Radiometers bestimmt werden. Mittels dieser Methode wird der 
HUmolysegrad bei Anwendung yersebiedener bekannter Hamolytica bestimmt 
(Saponin, NaOH, f$&-Taurocholat) unter Beriicksichtigung der Temp. (Proc.
Royal Soc. London, Serie B 95 382-406. 1923. Edinburgh, Uniy.) W olff.

W ilhelm  B erger und Ludw ig Petsohaeher, Tergleichende Ur<tersuchwngen 
*ttr Mikroeiweifianalyse des Blutserums. 6 n. u. 57 patholog. Seren wurden parallel

VI. 1. 34
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unlersucht nach der refraktometr.-yiscoBimetr. Methode von R eiss u. Ro h b e b , der 
refraktometr. Mikromethode von Robertson (Auesalzung mit (NH4),S04), sowie teil- 
weise durch Aussalzung mit MgS04 u. Mikrokjeldablbest. Dem Vorzeichen nach 
ergaben sich gleichsinnige Resultate, der absol. GtoBe nach aber Unterschiede 
zwischen den phyaikal. u. den Auaaalzungsmethoden, wahrend letztere unter sich 
gut ubereinBtimmten. Die ReiBache Tabelle ergab meist bis um 1,5% hohe 
Werte, steigend mit zunehmendem Globulingehalt. Das Rohrersche Diagramm 
zeigte bei einem Teil der n. Seren Ubereinstimmung mit den beiden anderen 
Methoden, bei patholog. Seren dagegen mit groBer RegelmaBigkeit bis zu 43°/0 
iibeihohte Globulinvtrhaltnisiablen. Ais Standard u. Kontrollmetbode iat neben 
dem Mikrokjelduhl die Best. nach Robertson zu empfehlen, vereinfacht durch Zu- 
satzprisma. Viscositat u. Salzfallbarkeit des Blutserums in vivo konnen auseinander- 
gehen, diese Beaiehungen sind ako komplizieiter u. yariabler, ais friiher ange- 
genommen wurde. (Ztschr. f. d. gea. exp. Medizin 38. 258—96. 1923. Innsbruck, 
Med. Klinik.) W o lff.

R aoul W ernioke, Anwendung der Elektrodialyse zur Bestimmung der Ge- 
samtbasen des Blutserums und anderer Substanzen. Die Elektrodialyse (mit Pt-Elek- 
troden, Pergamentachlauch) gab quantitativeTrennung, z.B. beiNaCl-, NHs-,CaO-L8gg. 
Auch die Gesamtbasen des Pferdeserums (1—5 ccm) konnten sehr genau bestimmt 
werden. Man erhalt bo eine quantitati?e Abtrennung der Proteine, die sich in der 
zentralen Zelle niederschlagen; nach Troeknung bei 110—115° konnten bie genau 
gewogen werden: es fanden sich 10,7 g in 100 ccm. (C. r. soc. de biologie 89. 
748—50. 1923. Buenos Aires, Med. Fak.) W olff.

K u rt K ad ing , Vergleichende Acetonbestimmungen im Urin. Vf. unterzieht die 
Methoden von F kommek, En g f e l d t -Czonka u . Schall einer vergleichenden 
Priifung. Die letzte ist fiir quantitative Beatst. nicht geeignet. Die Methode vou 
S chabf (Med. Klinik 36. 1091; C. 1922. II. 675) bedarf noch einer genauen Nach- 
prufung, diiifte aber fiir den prakt. Arzt die bequemste sein. (Biochem. Ztschr. 
130. 448—57. 1922. Hamburg, Allgem. Krankenhaus Barmbeck.) Oh le .

W ilhelm  Stepp, Uber die Bedeutung des Dimethylhydroresorcins fur die Unter- 
scheidung fliichtiger Aldehyde in Eórperflusńgkciten. Zugleich ein Beitrag zur Iden- 
tifizierur.g des Formaldehyds im Harn nach Zufv.hr von Urotropin. Ein Patient 
mit sekundarer Schrumpfniere schied im Stadium der Niereninsuffisienz nach Ein- 
gabe von Urotropin betrachtliche Mengen Formaldehyd mit dem Harn aua, zu 
desBen Abscbeidung u. Identifizierung sich sein Kondensationsprod. mit Dimethyl- 
dibydroresorcin vom F. 187—188° yorzuglich eignet. (Biochem. Ztschr. 1 3 0 . 578 
bis 581. 1922. GieBen, Uniy.) Ohle.

E m ile  Luce, Bie Untersuchung des neutralen Calciumphosphats. Das nach 
Vorsehrift des frauzos. Arzneibuches bereitete u. bei 100° getrocknete Triealcium- 
phoaphat yerliert bei Rotglut nur ca. 5%  W. Die Handelsprodd. mit groBerem 
Gliihyerlust enthalten zumeist BeimengUDgen yon CaHP04H ,0 , die allerdings un- 
bedenklich sind. Der zulassige Wasaergehalt des Praparates kann bis zu 8% 
festgesetst werden; das Praparat soli auBerdem weder an W ., noch bei Behand- 
lung mit Ammoncitratlsg. (0,50 g -{- 20 ccm Ammoncitratlsg. auf 1 Stde.) losliche 
Bestandteile abgeben. (Ann. dea Falsifications 16. 360—62. 1923.) Manz.

J ltsu ich i H a g ih a r a . Eine einfache w id schnelle Methode zum Trockntn von 
Organen. Die zu entwaesernden Organe werden dreimal mit je 1 Gewichtsteil 
Aceton u. dann mit A. behandelt, worauf man Eitrakt u. Trockenriickstand ge- 
nondert ysiurbeitat. (Zuchr. f. pbysiol. Ch. 131. 97—98. 1923. Berlin, Uniy.) Gu.



H. Angewandte Chemie,
IV. Wasser; Abwasser.

I. M. K o lth o ff, Uber die colorimttritche Bestimmung der Wasserstoffionen- 
konzentration nach der Methode von Michatlis mit einfarbigen Indicatoren bei Be- 
nutiung anorganischer Vergleićhslosungen. Die von Mich aelis verwandten Indi- 
eatoren werden ais brauchbar angegeben. Fiir die Beat. der [H‘] in  Trink- u. 
Seewasser ist m-Nitrophenol beaser durcb andere Indicatoren zu ersetzen. Ais Ver- 
gleiehsfliissigkeiten empfiehlt Vt. bei Anwendung von «-Dinitrophenol u. p-Nitro- 
phenol eine Keihe von K ,Cr04-Lagg., bei AnwenduDg von y-Dinitrophenol, m-Nitro
phenol u. Salicylgel. KjCrsO,-Lsgg. (Pharm. Weekblad 60. 949 — 66. 1923. 
Utrecht.) LEWIN.

J. W. 8hipley und Ivan  R. M cH affle, Die Bestimmung der Grenzen der 
Watmstoffionenkonzentraiion in wassetiger Lósung von Kohlendioxyd, Calciumsulfat 
und Calciumcarbonat durch elektrometrische Titration. Ca(OH), wurde elektrometr. 
mit H,SOł titriert, dabei er wieś sich CaS04 ala neutrales Salz. Die Messung der 
[H ] einer gesatt. wsa. Lag. von CaS04 ergab eine geringe eaure Hydrolyeo, wahrend 
bei yeianderter Yersuchsanordnung eine bas. Hydrolyae erreicht wurde, welche auf 
Red. von CaSO, an der Pt-Elektrode zuriickgefuhrt wird. — Wird dureh eine ge- 
aatt. Lsg. vou CaS04 CO,, geleitet, so ycrhalt sich die Lag. bei der elektrometr. 
Titration ebemo, ala ob kein CaSO* zngegen ware. 0,530 Volt entaprechen einem 
Pfl-Wei t von 3,96 oder 1,10-10 1 g H ' pro Liter. Durch 7io'u- NaOH wurde ein 
COj-Strom geleitet u. die Potentialdifferena gegen dic Ha-Elektrode gemessen. Nach 
30 Min. war der Endpunkt fiir Na3C03, nach 60 Min. der fiir NaHCOs erreicht. 
Rei Titration mit Ca(OH)2 wurde nur der Endpunkt fiir CaCO„ erlangt. Auch 
bei den iibrigen Erdalkalien war das Bicarbonat titrimetr. nicht festzuatellen. Die 
iibrigen Alkalien verhielten sich wie Na. Die Titration von Ca(OH), mit CO, 
lieferte den pH-Wert 9,38. Ferner wurde CaCOs mit H^SO* titriert, wobei CO, 
durch Kochen aus der Lsg. entfernt wurde. CaC03, ChS04 u . CO, wurden in wsa. 
Lag. in verschiedenen Verhaltnissen gemiseht, derpH-W eit sehwankt zwischen den 
Grenzen 9,38 u. 3,96, dem entsprechen [H‘] 4,17• 10 10 u. 1,10>10—*g H 'p ro  Liter. 
Ist die Lag. mit den 3 Komponenten gesatt, so ist p a  =  5,11 u. [ET] =  7,77* 10 
Dio Ergebnisae werden auf Grundwatser, das mit CaS04 u. CaCO, in Beiiihrung 
iat, angewandt. Samtliche MeBdaten sind graph. dargestellt. (Journ. Soc. Chem. 
Ind. 42. T. 311—19. 1923. Winnipeg.) Jo seph y .

R ichard  G. K now land, Boston, Mass., Entfernung von Sauerstoff aus Wasser. 
Man behandelt das W. unter LuftabschluB mit Fe(OH), im OberschuB, wobei 
dieses unter Aufnahme des im W. enthaltenen freien Oa in Fe(OH), tibergeht. 
Letzteres wird durch Filtration entfernt. (A. P. 1470084 vom 20/8. 1919, ausg. 
9/10. 1923.) Oelker.

V. Anorganisohe Industrie.
Arthur B. R a y , Herstcllung non aktiver Kóhle. Bei der Fabrikation von 

a-Kohle kommt es darauf an, ob sie zur Entfarbung oder GaaabaoTption benutzt 
werden soli. Ais Rohmaterialien werden Pilanzenkohlen, Tieftemp.-Koks, ÓlkokB, 
Gaskoks u. dgl. yerwendet. Je nach der bei der Heret. angew. Temp. iat das 
Gefiige der a-Kohlen sehr yerachieden u. fdr die einzelnen Prozesse geeignet. Zum 
Impragnieren werden benutzt: Oxyde, Carbonate, Sulfate von Alkalien, Oiyde, 
Carbonate, Chloride, Sulfate, Phosphate u. Acetate von Erdalkalien, SnC)4, MnO„ 
•^»P04, H ,S04, BeOClj. Die Verw enduDg der a-Kohle nach dem Chancyverf. wird
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beschrieben. (Chem. Metallurg. Engineering 28. 977—82. 1923. Long Island 
City.) . F b a n c k e n s t e i n .

E. E. W eaver, Erzeugung von Wasserstoff durch thermische Ólzersetzung. 
Nach dem Yerf. der Berlin-Anhaltischen Maechinenbau-A.-G. (E. P. 2054/1914) 
wurden Verss. angestellt, durch thermische Zer8. von Heizdl genugend reinen Ht 
fur Luftschiflfawecke zu erteugen. Nach diesem Verf. wird Wassergas in der Periode 
des HeiBblaaens zum Erhitzen eines mit Chamotte gefiillten Turmea verwandt u. 
sodann in letzterem Heizol verdampft, dessen Dampfe durch die Ziegel- u. durch 
die Kokschicht des Waasergasgenerators geleitet werden. Beim nachaten HeiB- 
blasen wird die Zers.-Kohle beider Kammern yerbrannt. CH4, die wichtigBte Yer- 
unreinigung des erzeugten Hs, ist schwer zersetzlich u. zwar direkt proportional der 
festen Heizoberflache, die Zera.-Temp. liegt sehr hoch. Durch gute Verteilung dar 
Sekundarluft im Generator wird hohe COs-VerbrennuDg bewirkt u. die eo erreichte 
hohe Temp. im Chamotteturm ausgenutzt. Es wird iiber yariierende Verss. be- 
richtet, bei denen z. B. ein Gas yon 96,3% H„ 0,2% Nj, 2,3°/0 CO, 1,2% CH4 her- 
gestellt wurde. (Chem. Metallurg. Engineering 28. 764—68. 1923) K antobowicz.

Franz Burger, Mdglichkeiten und Wege zur Verbesserung des Lcistungsf aktor s 
{cos cp) au f Kaliwerken. Es werden die Moglichkeiten zur Yerbesserung des 
Leistungsfaktors der elektroteebn. Anlagen unter besonderer Beriickeichtiguug der 
Betriebsyerhaltnisse der Kaliindustrie besprochen. (Kali 16. 125 — 32. 1923. 
Hildesheim.) Manz.

Carl StiU , Eecklinghausen, Oewinnung von Ammoniak aus Kohledestillałions- 
produkten. (E. P. 147736 yom 8/7. 1920, ausg. 15/12. 1921. D. Prior. 3/12. 1915.
— C. 1917. II. 666.) K ausch .

Soc. CMmiąue de la  Grande-Paroiase, Azote et Prodults Chimiąues, Paris, 
Eałalysatorrohre zur Ammoniaksynthese. (E. P. 177777 yom 21/3. 1922, Auszug 
yetoff. 24/5 1922 Prior. 31/3. 1921. — C. 1923. II. 233 [F. P. 543 222]) K ausch.

Societe Centrale des Industries de l ’A ir Liquide et de 1’Azote, Paris, 
Entftrnung der Verunreinigungen aus fiir die Ammoniaksynthese bestimmttn Gas- 
gemischen unter tiberdruck. Man laBt die Gemische aus H, u. N, unter dem Ober- 
druck, der bei der NH„-Synthese angewendet wird, iiber eine Fe enthaltende Kon- 
taktsubstanz in der Hitze stromen. (Solrwz. P. 100475 yom 3/3. 1922, ausg. 1/8. 
1923. F. Prior 25/3. 1921.) Kausch .

E . Lessing, London, Ammonsulfat. Die Krystallpaste aus dem Sattiger wird 
in einem geschlossenen KieselkesBel, der nicht uber die Temp. der Krystalle er- 
hitzt ist, eingebracht. (E. P. 178046 yom 6/10. 1921, ausg. 4/5. 1922) K ausch.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leyerkusen b. Koln a. Eh., 
Kieselsauregel. In bekannter Weise hergestelltCB SiO,-Gel wird von dem groBten 
Teil aeines W. durch Abpressen befreit u. getrocknet. (E. P. 205081 yom 2/10. 
1923, Auazug yerofif. 28/11. 1923. Prior. 4/10. 1922.) K ausch .

Compagnie Franęaise pour l ’Exploitation des Procćdes Thomson-Houston, 
Frankreich, Gewinnung von Bor und dessen Yerwendung zur Reinigung von Kupfer. 
(F. P. 561724 yom 21/7. 1921, ausg. 26/10. 1923. — C. 1923. IV. 107 [B ritish  
T homson-H ouston C o., Ltd.].) r KUhling .

Compagnie Franęaise de Charbons ponr l ’Eiectricite, Frankreich, Graphit. 
Man zerkleinert den natiirl. Graphit in Ggw. eines Bindemittela u. kocht ihn ao- 
dann bei wenigstene 600°. (F. P. 561941 yom 8/2. 1923, ausg. 30/10.1923.) K a u .

E. G. E. Angel, Hudikayall, Schweden, Kochsalz. Die Yerdampfung der elek- 
trolyt. aus NaCl-Lsgg. erhaltenen Laugen wird bei Erreichung der D. yon 1,25 
bis 1,3 unterbrochen, die groben Krystalle abgetrennt u. gewaschen. Dann eetzt 
man das Eindampfen fort, bia eich feine Krystalle ausscheiden. Diese werden zu
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friacher einzudampfender Lag. hinzugegeben uaw. (E. P. 205103 vom 6/10. 1923, 
Auazug yeroff. 28/11. 1923. Prior. 6/10. 1922.) K ausch .

T. P. H ild itch , Grappenhall, Chesire, H. J. W heaton und J . Croefleld & 
Sons, Ltd., Warrington, Lancaahire, Basenaustauschende Verbindungen. 20 bis 
30Teile SiO, auf 1 Teil Alkali entbaltende Verbb. werden bergeatellt, indem man eine 
Alkalisilicatlsg. (mit wenigBtens 3,3 Teilen Si O, auf 1 Teil Na,CO,) mit Lagg. von 
Alkali- (aueh Ammonium) chloraten, -phoBpbaten, -nitraten, -aulfaten oder -cbloriden 
behandelt. (E. P. 203158 vom 14/8. 1922, auag. 20/9. 1923.) Kadsch .

E dw ard  T horndike Ladd und Eben Chllds Speiden, ubert. an: Isco Che
m ical Company, Inc., Niagara Falls, New York, ChlorTcalk. Geloachter Kalk wird 
nach dem Trennen von Steinen uaw. durch Sieben in die groberen u. feincren Teile 
getrennt u. dann getrennt mit Cl, behandelt. Der hierbei aua den groberen An- 
teilen erhaltene Cblorkalk iat wirkaamer, ala wenn die Einw. dea Cl, in Ggw. der 
feinen Anteile eifolgt. (A. P. 1421503 vom 5/3. 1921, auag. 4/7. 1922.) F ranz.

Maxime A ntolne M inot, Frankreich, Bariumchlorid. Man fallt BaCl, aua 
aelnen Lagg. (29—30° B6.) mit gewohnl. HC1 (21° Bś.). (F. P. 561734 vom 22/12.
1922, auBg. 26/10. 1923.) K a u sc h .

E. Monternmici, Mailand, Magnesia. Bohe MgO (gegliihter Magneait, Brucit
oder Dolomit) Mg(OH),, ein 1. Mg-Salz oder ein aolches enthaltendes Minerał wird 
mit W. u. einem NH4-Salz ([NHJ,SO<, NH4C1) behandelt. (E. P. 205078 yom 
2/10. 1923, Auazug veroff. 28/11. 1923. Prior. 3/10. 1922) K ausch.

A. J. B. Jouve, A. H elb ronner und Soc. H ydro-E lectrlque & M śtallur- 
gique dn Palais, Paria, JEleJctrolyse. Alkalichromate u. -Dichromate werden unter 
Verwendung yon in Brikettform gebrachtem Mineralchromit ala Anodę durch Gleich- 
atrom hoher Dichte elektrolyaiert. (E. P. 204290 vom 17/3. 1922, ausg. 18/10.
1923. Zusatz zu E. P. 177174; C. 1922. IV. 132.) Ka usch .

Chemische F ab rik  G riesheim -Elektron, Frankfurt a. M., Chromoxyd, Chrom-
salze, Chromate und Bariumchlorid. Chromeiaenerz wird in Ferrochrom auf be- 
kannte Weiae iibergeftihrt, letzterea inHCl gel. u. daa Cr ala Cr(OH)„ durch CaC03 
oder BaCO, gefallt. Aua dem Nd. werden Alkalichromate oder Chromsalze erzeugt; 
aua dem Filtrat BaCls gewonnen. (E. P. 204886 vom 22/9. 1922, ausg. 28/11. 
1923.) K ausch .

Busb, A ktiengesellschaft, Baael, Wasstrfreies Chlorzinn. (Schwz. P. 100702 
vom 4/8. 1922, auag. 16/8. 1923. — C. 1923. IV. 821.) K ausch .

Jean  Joseph E tienne Douzal, Frankreich, Kunitlićhe Edelsłeine. Die Grund- 
atoffe, kiinetlicher Korund u. dgl., werden, zweckmaBig an der Stelle ihrer groBten 
Auadehnung, zerachnitten u. die Schnittflfiche mit einer festen oder fl. Schicht einer 
M., wie Glimmer o. dgl., bedeckt, welche das Licht total u. gegebenenfalls in der 
Farbę reflektiert, welche der nachzuahmende Edelatein besitzt. Ea konnen auch 
mehrere aolcher Schichten auf der Schnittflfiche angebracht werden, welche daa 
Licht nach yerachiedenen Seiten reflektieren. Die Schnittflachen konnen auch ge- 
kriimmt yerlaufen. Nach Einachaltung der reflektierenden Schichten werden die 
Schnittatucke wieder yereinigt. (F. P. 560188 yom 25/3.1922, auBg. 29/9. 1923.) KO.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
P ierre  B rśm ond, Ubir die Bcstandigheit der Ionenfarlung in den Farbstoffen 

oder den bei hoher Temperatur erhaltenen keramitchen Farben. Vf. yerweiat auf die 
auffallige Ubereinatimmung der bei keram. hochfeuerfesten Farben erhaltenen 
Farbtone mit der Farbung des entsprechenden, nur in einem kleinen Temperatur- 
interyall beatandigen hydratisierten Metallions (Cr, Cu, Co). (C. r. d. l’Acad. des 
Sciences 176. 1219—20. 1923.) Manz.
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H. H. Sortw ell, Die WirJcung verschieden starken Feuerns au f die physi- 
kalisćhen Figenschajten vcm Porzellanmassen. Auf Anregung der Forachunga- 
kommission der United States Potteriea Asaociation wurden die Poroaitfit, Bruch-, 
Druck- u. StoBfestigkeit der in verscbiedenen Werken gebrauchten Gesehirrmaasen 
nach Feuern auf die in den Induatrieofen in Frage kommenden HochBtdurchechnitta- 
u. mittleren Tempp. sowohl in den bezgl. Stellen der Induatrieofen wie in Labora- 
toriamsofen unteraucht. Die in ausftihrlicher Tabelle u. Diagrammen gezeigten 
Ergebnisse weisen nach, daB ftir jede Masae eine gunstigste Temp. besteht, die 
im allgemeinen far niedrigate Poroaitat u. hoehate Festigkeit ubereinatimmt. Die 
Bruchfeetigkeit bei den verachiedenen Masaen achwankt zwischen 4975 Pfd. u. 
9444 pro Quadratzoll. In einem Falle war durch Oberfeueruog ein Abfall der Featig- 
keit um 2000 Pfd. festzustellen. Die Maximaldruckfeatigkeit der yerschiedenen 
Massen betrug 31000—69000 Pfd. pro Quadratzoll. Die Maasen mit hochster u. 
niedrigeter Bruchfeatigkeit zeigten auch die hochate u. niedrigate Druckfeatigkeit. 
Auch daa Verbalten bezgl. StoBfestigkeit zeigt dieselbe Tendenz. Immerliin finden 
im Einzelncn erhebliche Ahweichungen der verachiedenen Festigkeiten Btalt. (Journ. 
Amer. Ceram. Soc. 6. 915—36. 1923.) Marck w ald .

Eobert Twells jr., Pftifung einiger Kapseltone m d  Massen. Eine Eeihe von 
Yersa. mit yerschiedenen Tonen rur Herat yon Kapaeln, die sowohl auf ihre Featig- 
keit im ungebrannten Zustand wie ala fertige Kapaeln, auf ihre Empfindlichkeit 
gegen Temperaturyeranderung durch LaboratoriumsyerBB. u. im Fabrikagebrauch 
gepraft wurden. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 6. 949—57. 1923. Highland Park 
[Mich.).) Ma rck w ald .

B. M. 0 ’H arra  und "W. J. D ar by , Die Zersłiirung feuerfester Steine durch 
Kohlenoxyd. Es wird nachgewiesen, daB die Zerstorung feuerfester Steine, wie aie 
sich beeonders bei Kondensationsanlagen fur Zinkdeatst. mit elektr. Betrieb merk- 
lich macht, auf der Zars. des CO durch Eisenflocken nach der Formel CO =  C02 -J- C 
beruht. Der sich an den Eisenflocken ablagernde C zersprengt die Maaae der 
Steine u. kann zum yolligen Zerfall fahren, wie durch Veraa. mit yerschiedenen 
Steinsorten nachgewiesen wird. Die Zerstorung findet am atarkatea bei 550°, un- 
bedeutend uber 750 —800° statt. Nur wo Eisenoxyd in reduzibler Form yorhanden 
ist, zeigt sich der Obelatand, dabcr zerfallen besonders gewohnliehe Scbamotte- 
ziegel u. Magnesitziegel; eisenfreie Sehamotte-, Silica-, Carborund- u. Chromiiegel 
werden hicht oder ganz unbedeutend angegriffen. Far die Vorlagen yon Zinkdestst. 
kommen hiernach in erster Eeihe eiseufreie Sehamotte- u. Silicaziegel in Frage. 
(Journ. Amer. Ceram. Soc. 6. 90ł—14. 1923.) Marckw ald.

E. N. Mc. Gee, Silicamórtel, die Bestandteile de3 Silicamortcls nach Zua. u. 
Kornung der Bestandteile: Sehamotte u. Ton bezw. Quarz u. Ton sowie die Aua- 
wirkung hierbei yorkommender Variationen bezuglich Feuerfestigkeit u. mechan. 
Bindekraft wird an Hand durch Tabellen u. Abbildungen belegter Versuchsreihen 
dargestellt. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 6. 896—903. Syraeuse [New York], Semet 
Solway Company.) _________________  Marckwald.

Pierre Marius Terrin, Frankreich, Bleifreie Glasuren fiir kcramische Erzeug- 
nisse. 110 Teile Feldspat, 50 Teile Borax. 25 Teile Borsaure, 8 Teile Sand u. 
25 Teile Kreide werden fein gepulyert, innig gemischt, gefrittet, in  W. abge- 
schreckt, gepulyert, durch SeideDgaze gesiebt u. mit etwas Algenschleim yermiacht. 
(F.P. 5 6 0 3 9 9  yom 27/12. 1922, ausg. 3/10. 1923.) KteLiNG .

Pittsburgh Platę Glass Company, V. St. A , Glasherstellung. (F.P. 661.157 
yom 18/1. 1923, auag. 17/10. 1923. A. Prior. 23/1. 1922. — C. 1 9 2 3 . II. 1108 
[F. Gelstharp].) KDh ling .

A lesandre B igot, Frankreich, Eunstliche Glaser. Metallurg. oder andere bei
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techn. Yerff. abfallende Sehlacken, welche in ihrer Zua. bekannten ktłnstllcben 
Glaaern gleiehen oder iihneln, werden entweder in dem fl. Zuetand, in dem sie sich 
unmittelbar nacb ihrer Entatehung befinden, oder naeh erneutem Schmelzen ge- 
blaBen oder in Formen geleitet u. naeh dem Eratarren auf eine uuterhalb ihrea F. 
liegende Temp. erhitzt. Geeignet ist z. B. eine bei der Aufarbeitung Cu-haltiger 
Abfalle entfallende Schlacke, welche 38,5 Teile SiOa, 13,6 Teile A1,Os, 18,7 Teile 
CaO, Mg O, 17,2 Teile Fe30 8. 9,65 Teile ZnO u. 1,15 Teile CuO enthalt. (F. P. 
560247 vom 22/12. 1922, ausg. 1/10. 1923.) KUhling .

Corning Glass W orks, Corning, V. St. A., Glos. Um die Temperaturbestan- 
digkeit von Glasern Uber den Grad zu steigern, den man durch das tibliche Naeh- 
erhitzen erreicht, werden sie auf Tempp. erhitzt, welche hoher ais die tiblichen 
Nacherhitzungatempp. sind, u. dann mittels k. Gasatrome rasch abgekiiblt. Zu 
diesem Zweck werden die auf die erforderlichen Tempp. erhitzten Glaser auf einem 
Trager angeordnet, der sich zwiseben 2 Rohren be6ndet, u. durch diese auf die 
obere u. untere Flachę unter hohem Druck Btehende Strome von k. Luft oder 
anderen GaBen geblasen. (Schwz. P. 100429 vom 20/2.1922, ausg, 1/8. 1923.) KO.

W estinghouse Lam p Company, Bloomfield, V. St. A ,  Olas. (Schwz. P.
100664 vom 19/9. 1921, ausg. 16/8. 1923. A. Prior. 16/10. 1920. — C. 1922. II.
253 [A. H. Cohpton] ) KttHLING.

Jean Narcisse B roca, Frankreich, Mittel gegen das Beschlagen non Glas- 
scheiben, beatehend aus einem Gemisch von 30 g Steinsalz u. 970 g filtriertem W. 
(F. P. 561195 yom 19/1. 1923, ausg. 17/10. 1923.) Kausch .

Frank H arw ord R iddle, Detroit, Mich, Porzellan. (E. P. 177553 yom 23,9.
1920, aus?. 27/4, 1922 — C. 1921. IV. 1208) K ausch .

The Osmoae Company L im ited , John  Lom ervilla H ighfleld und Dudley 
N ortball-L auric, London, Geicinnung und Konzentrierung von Ton. Eine Sus- 
pension aus einem 20°/„ Ton enthaltenden Elektrolyten laBt man in Behaltern ab- 
Bitzen, indem man einen Teil der Suspension in Bewegung balt. Daun laBt man 
die Uber der paatenformigen M. stehende Fl. abflieBen; erstere wird auf Troaknungs- 
flachen aufgebracht. (E. P. 176549 vom 21/12 1920, ausg. 6/4. 1922.) Kausch

Samuel Fantoni, Frankreich, Tonwaren. Um Tonwaren von erhohter Festig- 
keit zu erhalten, welche gegebenenfalls porzcllanartige Eigenschaften besitzen, wird 
dem Topferton ein Gemisch der Silicate des Mg, Al u. Ca, von F e ,09 u. SiOa, 
z. B. 85,5°/0 Mg-Silicat, 10,12% AI Silicat, 1,57% Ca-Silicat, 0,34% Fe,Os u. 0,1% 
SiO, zugefiigt. (F. P. 661021 vom 6/1. 1923, ausg. 15/10. 1923.) KUh ling .

H enri K ontzler, Frankreich, Zement. Schlacke wird mit weniger ais 10% 
Klinker o. dgl. u. mehr ais 10% rohem oder gebranntem Gips, z. B. im Verbaltnia 
von 78% Schlacke, 7%  Klinker u. 15% Gips in feinst gemahlenem Zustand ge- 
miacht. (F. P. 560372 vom 26/12. 1922, auag. 3/10. 1923.) KOh ling .

H ubert Loescher, Belgien, Zement. Zar unmittelbaren Gewinnung von MM., 
welche naeh Zerkleinerung Zement liefern, beim Hocbofenycrf., werden der Be- 
schickung solche Mengen Al-haltiger Stoffe, wie Schiefer, Bauiit u. dgl. zugefugt, 
daB die entstehende Schlacke die Zus. der Ublichen Zemente beaitzt. In den Zu- 
aatzen yorhandenes Fe geht in die Fe-Schmelze Uber. Das Erzeugnis wird fein 
gemahlen u, gegebenenfalla mit Portlandzement, bydraul. CaO o. dgl. gemischt. 
Man kann auch in der Weise yerfahren, daB man die beim Hochofenyerf. Ub- 
licber Art entfallende Schlacke zerkleinert, mit den zur B. yon MM. zementartiger 
Zua. erforderlichen Zusatcen u. Kokapulyer yermiscbt, gegebenenfalla brikettiert, 
im Drehrohrofen sintert u. dann mahlt. (F. P. 561064 yom 15/1. 1923, avipg. 16/10. 
1923. Big. Prior. 5/1. 1923.) KUh lin g .

H ubert Loescher, Belgien, Zement und hydrauliiche KalJce. Um freiea CaO, 
welche! in Zementen u. hydraul. Kalken meiat in geringen Mengen yorhanden iat,
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ungchadlich zu machen, werden die Stoffe entweder in zerkleinertem Zustande mit 
feuehten Schlacken, Puzzolan, TraB oder anderen feuehten, SiO,, CaO u. A120 , 
enthaltenden Stoffen innig gemischt a. die Mischungen nach einiger Zeit getrocknet u. 
gemahlen, oder mit oder ohne Zusatz der genannten Stoffe unter Druck mit Dampf 
behandelt u. dann gemahlen, oder fur sich hoch erhitzt, dann mit den erwShnten 
feuehten Zusatzen innig gemischt, getrocknet u. gemahlen. Zwecks ErleichteruDg 
dea Mahlens konnen die MM. mit erhittter Sehlacke, Puzzolan o. dgl. vermiseht 
werden. (F. P. 561495 vom 27/1. 1923, ausg. 23/10. 1923.) KOh lin g .

Elektrizltatswerk Lonza, Basel, Portlandeementartiges hydraulisches Binde- 
mittel. Eine Mischung von Ton u. natiłrlichem CaS04 wird im Lichtbogenofen 
niedergeschmolzen; das entweichende SO, wird ais Nebenerzeugnis aufgefangen u. 
yerwertet. (Bchwz P. 100123 yom 11/1. 1923, ausg. 2/7. 1923.) KtJHLiNG.

Conrad Decklng, Hohenbuchen b. Molln, Bauelemente. (Schwz. P. 100659  
vom 31/5. 1922, ausg. 1/8. 1923. — C. 1923. IV. 823.) KUh lin g .

J. Pearlman, Glasgow, Oiersugsmassen. Fflr Steine erhśilt man tJberzugs- 
stoffe, indem man 4 Teile einer pastenformigen Mischung von weichem Ton u. W., 
1 Teil fl. Leim, Deitrin oder eines anderen Klebstoffes, 8 Teile Kaolinpulyer, 
'/ , Teil eines DeBinfektionsmittels (Carbolsaure oder Naphthalin) u. W. zu einer 
Fl. oder Pastę mischt. Diese Massen konnen z. B. durch Zusatz von Fe,Os ge- 
farbt werden. (E. P. 204580  vom 15/11. 1922, ausg. 25/10. 1923.) Kausch .

Oskar Schm idt und Max H ahnie, Deutschland, Hydraulisches Bindemittd 
und kiinstlićhe Steine. Schlacken bituminoser Schiefer werden mit gebranntem 
Kalkmergel, Portlandzement oder vorzngsweise gekornter Hochofenschlacke ge
mischt, gegebenecfalls unter Zusatz von etwas SOs, u. gepulvert. Man kann auch 
eine Mischung von Schlacken bituminoser Schiefer u. Kalkmergel gluhen, pulvern 
u. dann mit gekornter Hochofenschlacke u. gegebenenfalls SOs yermischen. Zwecks 
Herat. kunstlicher Steine werden die Schieferschlacken gesiebt, die groberen An- 
teile mit k. oder b. W. oder mit Dampf befeuchtet u. mit einem Bindemittel ver- 
einigt, das aua den gepulyerten feineren Anteilen hergestellt ist. (F. P. 561231 yom 
20/1. 1923, ausg. 18/10. 1923.) KOh lin g .

VIII. Metallurgie; MetallograpMe; Metaliverarbeitung.
John Albert Newton Friend, Die Korrosion des Eisens »w Wasser und in 

ncutralen SalzWsungen. Korroaionayeraa. mit Fe, welehea ganz in W. oder eine 
Salzlsg. eingetaucht ist, aind oft bai scheinbar gleichen VerBuchsbedingungen nicht 
reproduzierbar. Vf bat schon friiher (Carnegie Memoir, Iron and Steel Inst. 11.
1922. 118) die Verinutung ausgesproehen, daB der wechselnde Feuchtigkeitsgebalt 
der Luft die Ursache der Nicbtreproduzierbarkeit ist. A d e n e y  u. Mitarbeiter (Sci. 
Proc. Boy. Dublin Soc. 17. 19 [1922]) fanden, daB troekene Gase von W. doppelt so 
schnell absorbiert werden wie mit Feuchtigkeit gesatt. Gase. Durch Verdunatung 
des W. im trockenen Gase wird die mit Gas gesStt. Oberflachensehicht dea W. 
abgekiihlt u. sinkt zu Boden, wodurch eine Zirkulation des W. u. schnellere Ab- 
sorption der Luft heryorgerufen wird. Die Korrosion des Fe hangt ab yon der 
Menge des gel. O,. Verss. des Vf. ergaben, daB die Gewichtsabnahme des Fe in 
W., uber welches troekene Luft geleitet wurde, doppalt so groB war ais in W., 
uber welches mit Feuchtigkeit gesatt. Luft geleitet wurde. ■— Die Gleichung 
Gm =  wo m die Konz. einer Salzlsg., C die relatiye Korro3ion, ausgedriickt
in 0/o der Korrosion in dest. W., /9 die Loslichkeit des Oj in der Salzlsg. u. B  
die gel. Menge dea Os ist, wurde durch Korrosionsyerss. mit weichem Stahl in 
NaCl-Lsgg. gepriift. Die Beobachtungen stimmten mit der Berechnung befriedigend 
uberein. (Journ. Chem. Soc. London 123. 2996—99. 1923. Birmingham, Muncipal 
Techn. School.) Sahm en.
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Guy D. Bengongh, R. May und Ruth P lr re t ,  Bie Ursachen der schnclleń 
Eorrosion von Kondensatorrohren. Vf. bespricht die Zus. der fiir Kondensatorrobre 
gebriiuchlicken Legierungen. Gro Ber Wert ist auf die Anferligung derselben u. 
besonders auf genaue Innehaltung der Temp. unter Beriicksichtigung der F. von 
Cu u. Zn zu legen. Betragt die GieBtemp. unter 1000°, d a D n  werden die Rohre 
poroa, fleckig, Bchwammig u. lassen Bieh auf der Ziehbank nicht yerarbeiten. Ferner 
sind groBere Mengen von Verunreinigen durch andere Metalle wie Ni, Mn, Bi, 
StA.8 schfidlieb, der Geaamtgehalt darf 1 °/0 nicht iiberateigen. Yon groBem EinfluB 
ist daB W ., da sich besondcra bei stark chlorhalt. W. Salze auf den Bobren ab- 
lagera, die meist schadlich, seltener giinstig wirken. Man entfemt diese elektrolyt. 
durch Einhangen yon Fe, Zn, Al-Legierungen u. dgl. Sehr schadlich ist die in 
W. enthaltene Luft. Temp.-Schwankungen yergroBern bei bestimmten Legierungen 
z. B. Cu-Ni 80:20, die KorrosionBfahigkeit. Je hoher die Geschwindigkeit de3 W. 
iiber 7,5 m liegt, je groBer iat die Korroaion. Der elektrolyt. Schutz wirkt meiat 
nur an den Enden der Rohre. (Engineering 116. 572—76.1923.) F ra nc k enstein .

Eureka Metallnrgical Company, V. St. A., Schaumsćhu>immverfahren. (F. P. 
561595 yon 30/1. 1923, ausg. 24/10. 1923. A. Prior. 4/3. 1922. — C. 1923. II. 
1112 [Charles M. N okes].) KOh l in g .

Ronald Wild und B. D. W ild , England, Ferrochrom. (F. P. 561679 yom 
1/2. 1923, ausg. 26/10. 1923. E. Prior. 16/2. 1922. — C. 1923 IV. 877 [R. W ild  
u. A. H. W ild].) KUh lin g .

James Aston, Pittsburgh, iibert. an: A. M Byers Company, Piltaburgh, Pa., 
Serstellung von Schmiedeeisen. Man gieBt daa bei einem StahlerzeugungBprozeB 
erhaltene geschmolzene Prod. in geschmolzene Scblacke, granuliert es darin u. halt 
dabei eine Temp. ein, welche. unter dem F. des Metalles liegt. (A. P. 1469373  
vom 8/6. 1921, auBg. 2/10. 1923.) Oelk ee .

Felix Eugene Falyet, Paria, Herstellung von WerTczcugcn aus SchneUstahl. 
Abfalle von SchneUstahl werden in einem geschlossenen Graphittiegel auf Rotglut 
erhitrt, dann nach Offnung des Tiegels mit Kaliumferrocyanid yersetzt, durch 
Steigerung der Temp. geaehmolzen u. schliefilich in die gewiinschte Form ge- 
gosaen. (A, P. 1471252 yom 17/11. 1920, ausg. 16/10. 1923.)' Oelk er .

Charles R. Kuzell, Clarkdale, Ariz., Herstellung von JEisen und Stahl aus 
Schmelzschlacken. Man unterwirft die geschmolzene Schlacke der Einw. eineB mit 
einem pulyerformigen, kohlenatoffhaltigen Heizmittel beladenen Geblaaewindes, 
den man direkt in daa Schmelzbad bei Ggw. eines das letatere durchdringenden 
PluBmittels einleitet, wahrend gleichzeitig zur Unteratutzung dea Prozesses ein 
Geblaaewind iiber das Schmelzbad geleitet wird. (A. P. 1471270 yom 15/8.1921,
ausg. 16/10. 1923.) Oelk er .

Heinrich Koppers, Essen -R uhr, iibert. an: The Koppers Development 
Corporation, Pittsburgh, Pa., Entsehwefeln von Eisen und Siahl. Um gioBe 
Mengen yon Fe u. Stahl zu entsehwefeln, bedeckt man die Schmelze, nachdem 
man dieae in iiblicher Weise yon P, Mn, Si u. dgl. befreit u. die dabei reaultierende 
Schlaeke entfemt bat, mit einer neuen, dicken, hochbas. Schlacke, in die eine be
sonders praparierte Kobie von annahernd gleichem spezif. Gew. eingetaucht wird. 
Der S wird hierbei yon dem Ca der Schlacke gebundeD, wahrend gleichzeitig die 
lettten Spuren von O in CO ubergefuhrt u. bo entfernt werden. (A P. 1471401 
vom 8/7. 1921, ausg. 23/10. 1923.) Oelker .

W esley G. Nichols, iibert. an: American Manganese Steel Company, Chicago,
111., Hitzebehandlung von Manganstahl. (Can. P. 230537 yom 13/5. 1922, ausg.
24/4. 1923. -  C. 1922. IV. 1083.) Oelk er .
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George W. Mnllen, Elmhurst, tłbert. an: Howard Berkey Bishop, New York, 
G twinnwg von Zinn und Antimon. Man bebandelt Miachungen, welche jene 
Metalle enthalteD , mit einem aulfatieierenden Materiał, z. B. den RiickBtSnden der 
Salpetersaurefabrikation, u. einem Reduktionsmittel, wodurch die Metalle in die 
entsprechenden Sulfide iibergefiłbrt werden, digeriert das Prod. mit W., um die 1. 
Sulfide von den nnl. bu trennen, entfernt die letzteren, verwandelt die ersteren in 
Oxyde u. gewinnt daraus die Metalle durch Schmelzen mit einem Reduktionsmittel. 
(Gan. P. 230585 yom 19/1. 1922, ausg. 24/4. 1923) Oelker .

Andre Geyer, Frankreich, Alumininmlegierungen. (F. P. 560992 yom 30/12.
1921, ausg. 13/10. 1923. — C. 1923. II. 1026.) KUh ling .

Alumininm Company of America, V. St. A ., Legiermgen. (F.P. 661448 
yom 26/1. 1923, ausg. 22/10. 1923. A. Prior. 18/3. 1922. — C. 1923. IV. 327 
[JONIUS D. EDWARD].) KtiHLING.

F. Winzenried, Bern, und Rud. Timeus, Rorschach (Schweiz), Erhohung der 
FestigJceit, Dthnung und Hartę von Ziriklegierungen, insbesondere fur Sandgufi. 
Den Zn-Legierungen wird ein Mischmefall, d. h. ein aus Metallen yerschiedener 
Metallgruppen zusammengesetztes Gemenge, bcigefugt. Z B. settt man einer Zn- 
Al-Legierung yorteilhaft ein aus Schwermetallen, wie Ni, Fe, Cr etc. zusammen- 
geschmolzenes Mischmetall zu, dem auch Erdmetalle, wie Mg, beigemischt sein 
konnen. Nachdem sich die Zn-Legierung mit diesem Mischmetall lcgiert hat, gieBt 
man sie bei einer zwischen 600 u. 1000° liegenden Giefltemp. in eine SandguBform 
u. erhitzt dann das der Form entnommene GuBstuck wahrend 2—3 Stdn. auf 
300—350°. — Eine deraTtig behandelte Zn-Al-Legierung weist den bisher be- 
kannten entsprechenden Legierungen gegeniiber eine um 80—1CO°/0 erhohte Festig- 
keit auf. (Schwz. P. 100236 yom 4/3. 1922, ausg. 1/9. 1923.) Oelkeb .

Hnbert A. M yers, Toledo, iibert. an: The Hubert A. Myers Company, 
Toledo, Ohio, Herstellung von wtichem Eisengufi. Man gieBt das Fe in h. Formen, 
entfernt die GuBstucke aus der Form, bevor die Temp. geniigend weit geaunken 
ist, um die Auflosung des C in dem Metali zu yerhindern, u. bałt sie dann auf 
einer Temp., welche hoher ist ais diejenige, bei welcher sich der C mit dem Fe 
yerbindet, u. zwar so lange, bis der gesamte C aus der Lsg. befreit ist. Danach 
kahlt man die GuBstucke allmahlich ab. (A. P. 1471190 yom 23/9. 1921, ausg. 
16/10. 1923.) Oelkek .

A rtu r Grónqvist, Danemark, Zementieren von Stahl u. Eisen. Der in iiblicher 
Weise yorbehandelte Stahl, bezw. Fe wird in einer auf 80—100° yorgewarmten 
Sulfitlauge gehartet, welcher auf je 8 Teile zugesetzt sind: 3 Teile NajHP04, 
0,5 Teile Fe(CN)6K ,, 0 5 Teile Fe(CN'0K4) 0,5 Teile NaOH u. 6 - 8  Teile W. In 
dieser laBt man das Metali auf 300° abkiihlen, wobei sich eine dicke Salzkruste 
bildet, gliiht dann wieder, wobei die Salze sich nach u. nach yerfltichtigen, u. 
hSrtet schlieBlich in Ol, W. o. dgl. (F. P. 560289 yom 9/12. 1922, ausg. 2/10. 
1923) . KtjHLING.

Jn les Simon, Frankreich, Quareformen fiir Metallgiisse. Quarz wird bis zum 
Erweicben erhitzt u. aus ihm je eine auBere u. innere Halfte der Formen gebildet, 
in welche das fl. Metali gegossen werden soli. Die Halften werden dann in ge- 
eigneter Weise zusammengefiigt, der GuB ausgefiibrt u. nach dem Erstarren des 
Metalls die Formstucke entfernt. (F. P. 561038 yom 11/1. 1923, ausg. 15/10. 
1923.) K Chling.

Chemische Fabriken Worms, A.-G., Frankfurt a. M., Bindemittel fUr den 
Forvisand filr Gufikernstiicke. (Oe. P. 92131 yom 2/5. 1919, ausg. 10/4. 1923.
D. Prior. 18/12. 1916. — C. 1921. II. 358.) Oelker .

Chemische Fabriken Worms A.-G., Frankfurt a. M., Bindemittel fiir den
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Formsand fiir Oufikcrustitcke. (Oe. P. 92132 vom 4/12. 1920, ausg. 10/4. 1923.
D. Prior. 31/3. 1919. — C. 1922. II. 805.) Oel k e b .

Georges Antony Meker Frankreich, Aluminiumilberziige au f Met allen. D aB  
zu iiberziehende Metali wird ala Kathode in einem Bade eines geschmolzenen 
Elektrolyten yerwendet, der wahrend der Elektrolyse Al auf der Kathode abaetzt. 
Geeignet ist z. B. eine geschmolzene Mischung von Kryolith u. einem Alkaliehlorid. 
AIb Anodę dient Al in festem oder geachmolzenem Zuatand. (F. P. 560689 vom 
4/1. 1923, ausg. 9/10. 1923.) KOh lin g .

Emanuel Kardos, Newark, N. J ., Entzinnen von Zinnabfallen u. dgl. Die 
Abfalle werden ala Anodę der Einw. e in eB  alkal. Bades a u s g e B e tz t  u. zwar in Ggw. 
einea Materials, daa sich zum Sn elektronegatiy yerhalt, u. eines Orydationamittela. 
(A.P. 1471469 vom 14/4. 1920, auag. 23/10. 1923 )' Oelk eb .

Anton W eithaler, Deutschland, Fmaillieren. Zement, der sum Emaillieren 
beliebiger Gegenetande gebraucht werden soli, wird durch Windsichtung, mittels 
der Kolloidmiihle oder mittela gallertartiger SiOa, Casein, oleaurer Salze, gereinigtem 
Ci(0H), o. dgl. in kolloiden Zustaod gebracht. (F. P. 560287 vom 5/12. 1922, 
ausg. 2/10. 1923, D. Prior. 6/12. 1921.) KOh łin g .

X. Farben; Farberei; Dniokerei.
JeanPicoard, Der Einflufi von Oxalsdure auf die Bildung von Anilinschware. 

Vf. hat gefunden, daB durch Zusatz von Oxalsaure die Oxydation dea Anilina zu 
Anilinschwarz ganz erheblich beaehlcunigt wird. Der Grand fiir diese Wrkg. ist 
noch nicht feBtstellbar geweaen, entweder beruht der Vorgang auf wirklicher 
Katalyae oder Cs0 4H, bildet mit dem durch die Bk. entstandenen 3-wertigen Cr 
Komplexvcrbb. Wegen der schnellen B. dea Farbatoffs diirfte daB Verf. fiir 
Farbereien wenig geeignet sein,. da ein im Inneren der Faser langsam gebildetea 
Schwarz yorzusiehen iat; es diirfte sich aber fiir Druckereien ais prakt. heraua- 
stellen. Vf. gibt fur Baumwolle folgende Voraebrift: 10 g salzsaures Anilin -j- 
50 ccm eineraeits, 2 g Ammoniumosalat -J- 50 ccm W. andereraeita werden gemischt 
u. die Baumwolle sofort durchgezogen. Ala Druckpaste ist folgende Zus. zu emp- 
fehlen: 20—30 g arab. Gummi in 50 ccm h. W. gel., nach dem Abkiihlen werden 
15 g Na^CrjOj u. 3 ccm konz. HCl zugefiigt. (Helv. chim. Acta 6. 1029—32. 1923. 
Lausanne, Uniy.) HABEBŁAND.

W alte r Menly, Uber den E in  fiufS der Sulfogruppe au f die Farbę von Azo farb- 
>toffen. Spektr. Untera. yiolettroter, violetter u. blauer aekundarer Disazofarbatoffe 
ergab beziiglich dea Einfłusaea der SOsH-Gruppe folgendes: Wird in den Kupplungs- 
komponenten dio Zahl der SOjH-Gruppen yergroBert, ao fand in allen Fiillen Farb- 
yertiefung Btatt, wobei gleiebgiiltig war, ob die Kupplungakomponente ein Naphthol, 
Naphthylamin oder selbst Sutfoderiy. war. Die G>oBe der Farbvertiefung war ab- 
h&ngig yon der Zahl der achon yorhandenen S03H-Gruppen, indem Eintritt einer 
neuen SO,H-Gruppe um ao geringere Vertiefung bewirkte, je mehr SO,H-Gruppen 
schon im Mol. enthalten waren. Der EinfluB der Iaomerie bei den Naphtholaulfo- 
Bauren iat nicht bo groB wie der EinfluB der Zahl der SO„H-Gruppen. — Wenn in 
den Aufangakomponenten der Farbstoffe die Zahl der SO,H erhobt wurde, trat 
gleichfalla Farbyertiefung ein, gleichgultig ob die Diazokomponente ein Anilin- oder 
Napbthylaminderiy. war; ebenao war die A lt der Kupplungskotnponente ohne Ein
fluB auf die Kichtung der Verschiebung. — Beziiglich der GroBe der Farbyertiefung 
hat Vf. feBtge8tellt, daB 2 neue SOaH-Gruppen das Maiimum der AbBorption um 
30—40 n n  yerschieben, eine einzelne SO„H Gruppe yerschiebt bia 20 fiji, meist bis 
10 Ufi oder weniger. Dieae an was. Lagg. gewonnenen Erfahrungen gelten im all- 
gemeinen auch fiir alkoh. Lagg., obwohl ihr Spektrum komplizierter gebaut iat. In , 
HjSO^, oft auch in HCOOH wurde beobachtet, daB die SOsH-Gruppe farberhShend
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wirkt. In bezug auf Lichtecbtheit dieser Farbstoffe konnte eine RegelmSBigkeit 
bei yerschieden groBer Zahl der SO,H nicht festgestellt werden. Bei sulfurierten 
Napbtbolen ais Endkomponenten zeigte aicb mit zunebmenden SOaH-Gruppen Ab- 
nahme der Lichtechtheit; bei Aminen al3 Anfaoga- u. Mittelkomponente erhohte 
Einfiihrnng von SO,HGruppen die Lichtechtheit. Farb3toffe der Sulfanilaaure sind 
lichtechter ais die der Metanilsaure. AnilindiBulfosaure-1,2,4 bewirkt ebenfalls 
Erhohung der Lichtechtheit. (Helv. cbim. Acta 6. 931—35. 1923. Ziirich, Techn. 
Hochsch.) _________________  H aberland .

John Brandwood, Thomas Brandwood und Joseph Brandwood, Elton, 
Bury, EDgland, Bleichen von Garn. Man trankt das fest gepackte Garn mit Hypo- 
cbloritlsg., preBt die Bleicbfłiissigkeit durch das Garn, wascht u. troeknet. (A. P. 
1472958 yom 25/3. 1922, auBg. 6/11. 1923) F ranz.

Conrad W alter W oehler, Deutschland, Uerstellung von Druckplattcn. Man 
iiberzieht eine biegsame Unterlage, z. B. starkes Papier, mit einer Lsg. yon Gelatine 
u. KsC r,0T; nach dem Aufbringen der Zeichnung durch Belichten wird die nicht 
belichtete, loslich gebliebene Gelatine durch Waschen mit warmem W. entfernt. 
Nach dem Trocknen wird mittels einer Walze eine fette Druekfarbe aufgebracht, 
die nur von dem belichteten Teil aufgenommen wird. Die so yorbehandelte Druck- 
platte wird mit einer wbb. Emulsion von Kolopbonium, ZinkweiB, Kreide, Gips u. 
Gummi arabicum mittels einer Walze uberzogen, die nur von den nicht belichteten 
Stellen der Druckplatte aufgenommen wird, hierauf wird getrocknet. Man kann 
daa Papier auch mit einer chromfreien Gelatineschicht iiberziehen, dann die Zeich
nung mit chromhalfigen Diuckfarben aufdrucken, die ganze Platte belichten u. dann 
in der besehriebenen Weiee weiterbehandeln. (F. P. 550668 vom 26/4. 1922, auBg.

Conrad W alter W oehler, Deutschland, Masse zur Hentellung von Druck- 
formen. Man vermischt 1,5 Teile Leim mit der gleichen Menge W. u. 4 Teilen 
Gips, 2 Teilen ZinkweiB, 2 Teilen Kreide, 17 Teilen W., hierzu gibt man 2 Teile 
Schmierol. Die hieraus hergestellte Form wird zur Herst. von galvanopla8t. 
Klischees mit Paraffin, Stearin, Wachsen uberzogen, mit Graphit leitend gemacht 
u. auf galvan. Wege mit Cu uberzogen. (F. P. 550669 vom 26/4. 1922, ausg. 
15/8. 1923.) F ranz.

American Cotton Oil Co., New York, Schwarze. (E. P. 204393 vom 27/6.
1922, ausg. 25/10. 1923. — C. 1923. IV. 456.) KOh lin g .

N ew  Jersey Zine Company, Manhattan, V. St. A., Lithopon. (Bchwz. PP. 
99768 vom 2/9. 1921 u. 99769 vom 6/9. 1921, ausg. 16/6. 1923. — C. 1923. 
IV. 666.) K ttH L iN G .

G. F. Lloyd, Brighton, F. B, Clapp u. F. H. Campbell, Melbourne, Blei- 
u>eip. Eine aus PbO u. Essigsaure, gegebenenfalls unter Mitverwendung von Na- 
Acetat oder aus PbO, einem Acetat u, verd. H ,S04 gewonnene Lsg. von bas. 
Pb-Acetat wird mit der Mischung einer Lsg. eines n. Alkalicarbonats u. eines 
teilweis gel. AlkalibicarbonatB behandelt, bei Verwendung der NH4-Carbonate unter 
schwachem COj-Druck. Daa hierbei gefallte BleiweiB wird mit W. oder einer 
verd. Lsg. von bas. Pb Acetat bis zur Verdrangung der Alkalicarbonate gewasehen, 
gegebenenfalls das bas. Pb-Acetat mittels W. verdrangt u. der Riickstand getrocknet. 
(E. P. 203301 vom 3/7. 1923. Auszug veroff. 24/10. 1923. Prior. 30/8. 1922.) Kii.

Actien-Gesellschaft fiir Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, 7erfdhren zur 
Htr&tellung von Farlstoffen. (E. P. 192842 yom 28/11. 1921, ausg. 8/3. 1923. 
Oe. P. 91785 vom 16/11. 1921, ausg. 26/3. 1923. — C. 1923. IV. 292.) F ranz .

Charles J. Strosaoker und Howard J. Bupright, iibeit. an: The Dow 
Chemical Company, Midland, Michigan, Bromindigo. Man liiBt auf trocknen

15/3. 1923.) F r a n z .
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Indigo bei 70—80° Br in einem tJberschuB yon 15—25°/0 iiber der jeweils tbeo- 
letiach erforderlichen Menge bei gewóhnlichem Druck einwirken. (A. P. 1473887 
vom 16/12. 1918, ausg. 13/11. 1923.) F ba nz .

Frank A. Van Ness, iibert. an: lo ren  G. B a rn h a rt, Yonkers, New York, 
Abbeiimittel fUr Anstriche und IHrnisse, bestehend aus einem organ. Losungsm. 
fiir Ole, Harze, W., Na,COB, NH, u. Seife. , (A. P. 1474984 yom 19/9.1921, aueg. 
20/11. 1923.) F banz .

0. 8vensson, Daglosen, Schweden, Klebmittel, bestehend aus A.mmoniakgummi 
u. in Aceton oder CH,OH gel. Nitrocelluloae. Die M. kann mit Farb- oder Fiill- 
stoffen yermischt werden. (E. P. 205448 yom 28/4, 1923, ausg. 8/11. 1923.) KU.

XI. Harze; Lacke; Pirnis.
E. J. Casselmann, Die Wirkung 'des Lagerns au f geformte Produkte aus 

synthetischen PhenoL Formaldehydharecn. Beim Lagern yerfliichtigt aich zuniichst 
daa ala Kondenaationsmittel yerwendete NH3, ferner ungobundenes Phenol oder 
Kresol, A. u. Bil. Auch W. u. O, oder 0,-Verbb. gehen weg. Erhitzen be- 
schleunigt die Abgabe der fliichtigen Stoffe. Die Leitfahigkeit einkt, Volumen- 
kontraktion tritt ein u. die Hartę ateigt. (Trana. Amer. Electr. Soc. 44. 153—59. 
1923. Eaat Pitfsburgh, Pa.) St)VEBN.

Hans Wolff, Untersuchung kleiner Mengen von Óllacken. (Vgl. Ztachr. Dtach. 
Ol- u. Fettind. 42. 710; C. 1923. IV. 497). In einer Einwage werden alle Bestand
teile featgestellt. Die in einem U-Rohr auf Glaswolle yerteilte Subatanz wird unter 
Durchleiten yon Wasaerdampf im Wasaerbade yom Losungam., daa in einer vor- 
gelegten MeBpipette aufgefangen wird, befreit, mit alkoh. KOH titiiert, die Harz- 
u. Fettaeifen werden mit W. ausgewaBchen; die was. L8g. wird angeaaueit, die 
Sarxf u. Ftttsauren werden mittdB A. yon den anorgan. Beatandteilen — Ca, Zn, 
Mn, Pb, Co — getrennt. Triibung in 85°/0ig. A. zeigt Kopale in den organ. Sauren 
an. Kolophonium wird nach Stobch-M obawski oder ais NH4-Salz nachgewieaen. 
Nach Abacheidung des unyerBeifbaren Anteils zeigt bei reinen Leinólftttsauren der 
yeraeifbare Anteil nD'J0 «=» 1,483—1,486. Bei hoherer Refraktion kann IIulzól oder 
Harz zugegen sein, es wird dann mit CH,OH yerestert u. der HarzBŚiuregehalt 
titriert. (Chem. Umachau a. d. Gcb. d. Fette, Ole, Wachse, Harze 30. 233—35. 
1923. Berlin.) ________  K antorowicz.

Taliaferro J. Fairley, Hattieaburg, MiBsouri, Geieinnung tton Ólen, Harzen 
um . aut pflanzlichen Stoffen. Die zerkleinerten Pflanzenteile wurden in einem 
geBchloasenen Behalter mit einer FJ. pflanzlichen Ursprunga, die der Hitze der 
trockenen Deat. widereteht, erhitzt, die entstehende Kohle wird hierbei bo zer- 
kleinert, daB sie in der FI. suspendiert bleibt; die fliichtigen Anteile werden 
abdeat. u. yon W. getrennt. (A. P. 1472119 vom 8/5.1922, auag. 30/10.1923.) F r .

Taliaferro J. Fairley, iibert. an: Thomas M. du Bose, Hattiesburg, Miasouri, 
Gtioinnung non Harzfil, Terpentinól und Harzen aus Holz. Das zerkleinerte Holz 
wird in einem geschloaaenen GefaB mit einer im wesentlichen aus Terpenen be- 
Btehenden FI. auf etwa 330° erhitst; die ubergehenden fliichtigen Bestandteile werden 
kondensiert u. yon W. getrennt. (A. P. 1472118 vom 27/9. 1921, auag. 30/10. 
1923.) F ra n z .

Adolf Heinemann, Berlin-Tempelhof, Verbesserung von Kunstharzen aus Phe- 
nolen und Formaldehyd. (A. P. 1441981 yom 23/8. 1921, auag. 9/1. 1923. — 
C. 1923. IV. 603 [B a k e lite -G e se lla c h . m. b. H .; D .R .P. 377188].) Schottl.

Leo H. Baekeland, Yonkers, New York, und August H. Gotthelf, HaBtings 
a. Hudson, New York, iibert. an: The B akelite Corporation, New York, V. St. A., 
Harzartige Kondensationsprodukte aus Phtnolen und Acetaldehyd. (Can. P. 228557
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vom 24/6. 1922, ausg. 6/2. 1923. — C. 1921. IV. 269. 1923. IV. 602 [B a k e lite -  
G e a e lls c h a f t  m. b. H.].) Schottlandeb .

Charles Dean D raper, Poitland, O regoD , Laćke, bestehend aus etwa gleichen 
Teilen eines wasserdichtmachenden Laekes u. rohem Leinol. (A. P. 1459581 yom
12/9. 1921, ausg. 19/6. 1923.) F banz .

1

XIII. Atherische Óle; Eiechstoffe.
C. W. Johnson und R obin W ilkes, Eine Studie iiber Pfeffcrminze von der 

Pacifickiiste. Der Anbau yon Pfefferminze in den Sfaaten Washington u. Oregon 
ist lohnend, u. die dort gewonnenen Pfeffeiminzole sind denen im Osten dargestellten 
Olen iiberlegen im Gehalt an Menłhol, bezw. Menthylacetat. Oregonol entbielt bis 
78°/o Gesamtmenthol, also zweimal mehr ais Michiganol im Durchschnitt. D. 0,8995 bis
0.9436, im Mittel 0,9147; nD 1,4600-1,4665; a D-23,5824—36,414. — Bei der Best.
des Gehaltea an Menthol u. Menthylacetat eignet sich Phenolrot ais Indicator besser 
ais Phenolpbthalein, da ersteres mit Sauren kanatiengelb wird u. sich diese Farbung 
yon der des Oleś besser unteracheidet. (Journ. Amer. Pharm. A hsoc. 12. 782—85. 
1923. Seattle, Univ.) D ietze.

L. S. G lichitch, Bestimmung der anhydrisierbaren Alkohole in atherischen Ólen. 
(Buli. Soc. Chim. de France [4] 33. 1284-96. 1923. — C. 1923. IV. 611.) Spieg el .

P. N. van  Eok, Uber die Bestimmung des Eugenolgehalts in Eugenol haltigen 
fliichtigen Ólen mittels Titration. (Vgl. Pharm. Weekblad 60. 905; C. 1923 IV. 
888.) Titrimetr. Best. des reduzierten Ag. mittela 7io n» Khodan u. Fe-Ammoniak 
ala Indicator. (Pharm. Weekblad 60. 937—39. 1923. Utrecht.) L e w in .

Bonis, Das Orangebliitenwasser und seine Verfalschungen. Das franzos. Orange- 
bliitenwasser wird aus den im Mai gesammelten Bluten durch Dest. yon 1000 kg BUlten 
mit 1000—1500 kg W., bis die Bluten dayon bedeckt sind, hergestellt. Die eraten 
500 1 dea Destillats ergeben die beste Qualitat, das sogenannte ,,2 kg-Wasser1'; 
werden bis zu 1000 1 Destillat gewonnen, dann entfctebt die zweite Sorte, daa „1-kg- 
Waeser“. Im Handel befinden sich neben beiden Sorten zahlreiche Verschnitte mit 
der gleichen bis doppelten Menge W. Eine weitere Qualitat fallt ais NebeDprod. 
bei der Herst. des Petitgrainola aus den im Juni gesammelten jungen Trieben an. 
Chem. kennzeichnet sich das Neroliwasser durch den erheblichen Gehalt an in W.,
1. atb. ólen, so im 1 kg-Waaser ca. 0,3°/0 berechnet ais Linalylacetat, inabesondere
aber durch das Vorhandensein yon Methylanthranilat, das durch die Einw. des W. 
auf das fith. Ol bei der Dest. u. die gleichzeitige B. yon Spuren Essigsaure oder 
Ameisens&ure aua der Cellulosesubstanz in Lsg. geht, u. beim Vermischen mit der 
doppelten oder yierfachen Menge 90—95%ig. A. an der yioletten Fluorescenz 
erkennbar iat. Die Rk. bleibt aus bei den aua den jungen Trieben gewonnenen 
Deatillaten, welche gleichzeitig nur eine minimale Jodzahl zeigen. Zur Unter- 
scheidung des naturlichen Orangenbliitenwaasera yon kunstlichen mit Hilfe von 
Methylanthranilat hergeatellten Prodd. empfiehlt Bich eine Kombination zweier von 
L e g a ł u. yon D u p a e t u . M onniee angegebenen Rkk.: Man setit zu 10 ecm der 
Probe unter jedeemaligem Umechiitteln nacheinander 0,5 ccm friach bereitete 10%ig- 
Natriumnitropruasidlsg, 2,5 ccm 5%ig. NaOH, nach 15 Sek. 0,5 ccm Eg. u. Bofort 
darauf 2 ccm 10%ig. ZnSOj-Lsg. Die bei naturlichem Orangebliitenwaaaer nach 
dem Zuaatz yon Eg. rasch auftretende smaragdgriine Farbung iat wenig beBtandig 
u. geht mit ZnS04 in einen yiolettroten Nd. iiber, der sich rasch zusammenhallt 
u. an die Oberflache eteigt. Bei Methylanthranilat u. kunstlichen Prodd. łritt die 
Grtinfarbung nur langaam u. ein yiolettroter Nd. nicht auf. (Ann. des Falsifications 
16. 260—68. 1923. Labor. Central du Miniatóre de l’agriculture.) Manz.

Stefan Tauisig, Wien, Aumittelung geeigneter Dufłtnisehungtn, dad. gek., dafi



1 9 2 4 .  I Hxv. G.\K0XGSGEWERBE. 5 1 9

Gasatrome, inabesondere Luftstrome mit Dufttragern beladen u. unter Anderung 
der Art u. Menge der Dufttrager zu Probegemiaehen yereinigt werden. — Zur 
Durchfiihrung des Verf. dient eine Vorr., bei welcher gel. Dufttrager entbaltende 
WascbflaBchen eineraeits an eine Gas- bez w. Lutlleitung u. andererseits an Lei- 
tungen mit regelbarem DurchfluBąuerBcbnitt angeechlossen aind, welch letztere in 
eine MiBchkammer auamiinden, der daa Probegemisth entBtroint. Durch Einatellung 
von in die einzelnen Leitungen eingebauten Yentilorganen ist ea moglicb, den 
Anteil der einzelnen Komponenten im Verhaltnis zur Gas- oder Luftmenge zu ver- 
andern oder gewisse Komponenten auszuscbalten u. andere einzuftihren. (D. R. P. 
3 8 2 3 7 2  KI. 23 a vom 7/3. 1922, ausg. 2/10. 1923. Oe. Prior. 27/2. 1922.) Oelkeb .

XV. Garungsgewerbe.
Astrac und Chevalier, Produkte der Winzerei. — Geziichtete He fen. Hefe- 

kulturen fiir die Winzerei kommen im Handel, nachdem die ureprunglicb ver- 
wendeten trockenen Kulturen auf Gelatineplatten wegen ihrer Unbandlicbkeit yer- 
lasaen worden sind, nur in fl. Form vor, welcbe aus stark geliifteten Trauben- 
mosten unter Zusatz von Ammoniumphosphat, aus anderen Moaten unter Zuaatz 
von Ammoniumphosphat u. Weinatein, oder K,COa u. Weinaaure yergoren werden. 
Die Prodd. werden auch durch Absitzenlassen oder Zentrifugieren konzentriert; 
gerade dieBe ala besondera wertyoll angepriesenen Erzeugnisse aind jedoch zumeist 
giob yerfalscht. Eine dem Handel entnommene Probe wurde untertucht u. 
darchaua minderwertig befunden, weil der Hefegehalt nur halb ao groB u. unreiner,
u. fur die Herat. wohl ein auareiehender Zusatz yon Ammoniumphosphat u. Wein- 
Baure, aber nicht einmal steriliaierter Mo3t yerwendet war. (Ann. des Faleifications 
16. 351—55. 1923. Gard. Station oenologiąue.) M anz.

Ernst Sieburg', Eine einfache Vorrichtung zur automatiscJicn Begistrierung der 
Sefegarung. Ais MaBatab fiir den Verlauf der Garung dient die entwickelte CO,. 
Ein U-Rohr mit ungleich laDgen, oben offenen Schenkeln wird mit der Garflussig- 
keit u. Hg bo gefttllt, daB der kleinere Schenkel keine Luft mehr enthalt, u. danu 
durch Gummiatopfen yerschlosaen. Auf dem Hg im offenen Schenkel schwimmt 
ein kleiner Kegel aus Siegellack, in dem ein wenig elast. Draht befestigt ist, der 
am oberen Ende einen rechtwinklig angesełzten Strohbalm tragt. Dieser zeichnet 
die Hebung des Hg-Spiegela auf ein langaam drehendes Kymographion (Abb. im 
Original). Diese Versuchsanordnung eignet sich besonders fiir yergleichende Beatat. 
der Garungsgeachwindigkeit. (Biochem. Ztschr. 130. 459—62. 1922. Hamburg, Ali- 
gem. Krankenhaus Eppendorf.) Oh le .

R. Meurice, Ber Nachweis von MethylaRohol in Athylalkohol. Schiittelt man 
10 ccm 22°/0ig. Ammoniumsulfatlsg. mit dem gleichen Yol. 95°/0ig. A., so scheiden 
sich naeh kurzem Stehen aus der nnteren erst klaren Scbicht der gesatt. Ammonium- 
sulfatlsg. Krystalle von festem Salze aus. Enthalt der yerwendete A. mehr ais 
3°/o CH,OH, bo tritt sofort eine Trubung der wss. Schicht ein. (Ann. Chim. analyt. 
appl. [2] 5. 204—5. 1923. Gembloux, Inst. agronomiąue.) M an z.

Ber Rechenschieber ftir die Halphensche Zahl. Einfacher Apparat zur Be- 
rechnung und raschen Anwendung der Halphenichen Begel. Es wird eine A lt 
Rechenachieber zur raschen Ermittlung des Verhaltnisaes Nichlfliichtige Saure -f- 0,70: 
Alkoholgehalt der Weine beschrieben. (Ann. Chim. analyt. appl. [21 5. 232—33.
1923.) Ma n z .

Luoien Semichon, Analyłische Kennzeichen der franzotischen Silfhctine. Die 
Arbeit befaBt Bich mit der analyt. Kennzeichnung der naeh franzoa. Weinrecht 
unterschiedenen Sorten der SiiB weine, der reinen SiiB weine aus tiberreifen Trauben, 
der halbsttBen oder natfirlichen SiiBweine aua mindeatena 14%ig. Moaten mit 
Łoehgtens l0°/0 Alkoholausatz u. der gewołmlichen SiiBweine mit aumeist 15°/t
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Alkoholzuaatz. Zur Ermittlung der urapriinglichen Moststarke u. des Alkohol- 
zua&tzea leitet der Yf. zwischen den analyt. festgestellten Werten des Alkohol- 
gehaltes (4), des Zuckergehaltes (P), des reduzierten Extraktgehaltes (E ) u. dem

Alkoholzuaatz (M ) die Beziehung M  = -------------- ab, worin T  die Summę des
1 _______

100
ermittelten Alkoholgehaltes u. des aus dem Zuckergehalt berechneten Alkohol- 
gebalteB, x  die durch die Garung erhaltene Alkoholmenge bedeutet. Durch graph. 
Auswertung ergeben Bich fiir die balbsuBen Weine Maxima u. Minima des zu- 
laasigen Alkoholzuaatzes. Die prakt. Anwendung der Formel wird an mehreren 
Beispielen erlautert. (Ann. des Falsifications 16. 333—40. 1923. Station oenologiąue 
de TAude.) Man z .

B ert A. Stagner, Wilamington, Calif., iibeit. an: The National Betarder 
Company, Chicago, 111., Hefeerzeugung. Der mit der Hefeaussaat beschickten 
Wurze, welche z. B. auB Maia, Eeis oder Gerste hergestellt sein kann, werden 
Stoffe Bugesetzt, welche durch Hydrolyae von Keratin entBtehen. — Ea wird eine 
Hefe von guter Farbę, gutem Geruch u. yorziiglichen Backeigenschaften erhalten. 
(Can. P. 230566 vom 3/11. 1922, auag. 24/4. 1923.) Oelker .

F ritz  D órner und K arl R eim ann, Moosbierbaum b. Tulln (N.-O.), Heretellung 
von gdrfahigen Eohknhydraten, bezw. Athylalkohol aus cellulosehaltigen Stoffen. 
Beim Abbau des Celluloaemol. unter Verwendung von konz. HaS04 wird die Neu- 
tralisation der letzteren nach Beendigung des YerjsuckeruDgaprozesses mit Sulfiden 
durcbgefiihrt, die durch Red. von unl. oder swl. Sulfaten erzeugt werden, welche 
bei der Neutralisation der HsSOt abfallen, wobei der bei der Neutraliaation ent- 
bundene H,S zweckmiiBig zu SOs verbrannt u. dieae zu H ,S04 yerarbeitet wird. 
Letztere kann dann zum Abbau von weiterem celluloeehaltigen Materiał yerwendet 
werden. — Die Red. dea bei der Neutraliaation abfallenden Sulfatea kann entweder 
durch beigemiachten festen C oder durch C bewirkt werden, welcher bei der Ver- 
kohlung der LigninBubstanz entsteht, die sich beim Abbau des cellulosehaltigen 
Materials durch konz. HaS04 ergibt u. zum restlichen Teil durch Verkohlung von 
dem dem auagefallenen Sulfat beigemengten celluloBehaltigem Materiał erzeugt wird. 
(Oe. P. 92959 vom 18/8. 1921, auag. 11/6. 1923.) Oelk er .

W alter 0. Snelling, Allentown, Pa., Gctrank. Man verd. Fruchtaafce, setzt 
Zucker zu u. verg5rt da3 erhaltene Prod. mit Hilfe eines MilchsaurefermentB. 
(A. P. 1461808 vom 31/1. 1920, ausg. 17/7. 1923.) Kausch .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Patterm ittel.
C. F. Muttelet und J. Moroy, Analytische Unterlagen iiber die framósischen 

Honige. Die Vff. besprechen die auafuhrlieh wiedergegebenen Untersuchungs- 
resultate von 46 Honigproben aus yersehiedenen Teilen Frankreichs. Mit Aua- 
nahme eines Coniferenhonigs (eines rotlichgelben stark dextrinhaltigen Tannen- 
honiga) zeigten Bamtliche Proben Linksdrehung, die fiir die 10°/0ig. Lsg. nur in 
drei Fallen unter —5° oder iiber —15° betragt, bei 26 Proben zwiachen —5° u. 
—9,9°, bei den anderen 18 Proben zwischen —10° u. —15° gelegen ist. Der Invert- 
zuckergehalt schwankt zwischen 69 u. 78%, auagenommen die stark dextrinhaltigen 
Coniferen- u. ein saccharosehaltiger offenbar unausgereifter Honig. Saccharose ist 
meist zu 5% vorhanden, Dextrin in merklichen Mengen in 2 Proben. Der Saure- 
grad betrug bei 27 Fallen bis zu 20,0 ccm, bei weiteren 5, bezw. 4 Fallen bis zu
25,0, bezw. 31,0 ccm ‘/„-n. Lauge fiir 100 g. Die Fiehesche Bk. verlief bei. efimt- 
lichen yerbiirgt reinen Proben negatiy. (Ann. des Falsifications 16. 344—51. 1923. 
Labor. Central du miniatćre de 1’agriculture.) Man z .



1 9 2 4 .  L t t XTI. K aU IU jNGSMITTKL: G kNI-SZMITTKT- l ’S\V. 5 2  L

A. Azadian, B tr  Halawa (orientalisclie Nugat). Unter Halawa werden in 
Agypten Nugatsorten yeratanden. Der Halawa gosia beateht aus rechteckigen 
Stucken yon 10 X  3 cm au3 einer Mischung yon 30°/0 NuBatiicken u. 70°/0 Zucker. 
Der ais Nahruugsmittel in groBem Umfange genossene Halawa tahinja wird durch 
Einkochen von 100 kg Zucker mit 15 kg W., Vermiaehen mit 4 Liter einer 20°/0ig. 
Seifenwurzeiabkoehung u. Dnrchkneten mit der gleichen Menge gemahlener weiBer 
oder auch brauner Seaamsamen erhalten. Das meist mit Fucbsin gefarbte Prod. 
enthalt 27,5—54,4% Zacker, 20,9—28,0% Ol, ergibt Furfurolrk., aber keine Halpben- 
sche Rk. (Ann. des Falsifications 16 . 289—92. 1923. Cairo.) Manz.

G. H inard , Ber Kauiar, Zusammenseteung, Merkmale der Haltbarkeit, Fermen- 
tation. Es werden Analysen mas., rumiin. u. franzoa. Kayiars mitgeteilt. Bei einer 
aus der Gironde stammenden Probe mit 29,5% Ge?amt3tickstoffóubstanz entfielen
auf die Hautchen 2,06%, auf Albumin'1,22%, auf Ichthylin 21,19%. Fur die
Priifung des Kayiars. ist in erster Linie maBgebend die Geschmackspiobe. Fur die 
analyt. Keanzeichnung geniigt die BeBt. des Sauregrades u. dea FormolstickstofFs. 
Die von B uttenberg  angegebene Methode der Best. des Sauregrades nach Ex-
traktion mit A.-A. ist aber wenig geeignet, da hierbei die durch Verseifung des
Fettea u. im Laufe der Fermentation gebildeten Saareu zusammen ermittelt werden. 
Um die Hydrolyse der an NH, u. an Aminę gebundenen Sauren zu yermeiden, ist 
eine Lsg. zu yerwenden, die weniger ais 15% A. enthalt. Man yerreibt besser 20 g 
Kayiar im Morser, setzt in kleinen Anteilen 50 ccm W., dann 50 ccm A. zu, laBt 
verBchlosaen abaitzen, yerd. 25 ccm des Filtrats mit 75 ccm W. u. titrieit mit 
Pbenolphtbalein ais Indicator den S&uregrad, im AnschluB den Formol-N in iiblicher 
Weise. Es werden so bei frischem Kaviar auf 100 g Subatanz 1,0—1,7 ccm ł/ r n* 
Lauge bezw.,0,18—0,46% Formol-N gefundcn, also bedeutend niedrigere Werte ala 
nach Bdttenberg . Der Vf. bat ‘ ferner die im Verlaufe der Fermentation des 
frischen Kayiars auftretenden choin. Veranderungen durch regelmiiBige Unters. yon 
im Eiaschrank aufbewahrten Proben rumiin. Kayiars festgeBtellfc Die durch aerobe 
Kokken u. anaerobe Bazillen yon geringer Wirksamkeit bei 37° hervorgerufene 
Zers. zeigt mehr den Charakter einer diaetat. Fermentation u. erstreckt sich in 
ihrer Wrkg. im wesentlichen nur auf den Abbau der N-Substanz unter allmahlicher 
Zunabme des NH,- u. Formol-N, wahrend das Fett einer lang63men Osydation 
unterliegt. Nach 12 Wochen war ein Teil des EiweiBes koaguliert, Albumin u. 
Peptoue waren nicht nachweisbar, dagegen treten etwaa Albumosen u. fiuchtige 
Aminę, daneben eine nicht naher identifitierte SubBtanz von Aldebydcbarakter auf. 
Unter den fłiichtigen Fettsauren fand sich in mehreren Proben AmciBensUure, auf 
dereń Vorbandensein der Vf. im Gegensatz zu Sc h neider  den pikanten Gescbmaek 
des Kaviars zuriickfuhrt. (Ann. des Falsifications 16. 324—32. 1923.) Manz.

Osakar Laxa, Neue und tinfache Methode sur Bestimmmg der Albuminoide 
im Honig. Der Albuminoidgehalt dea Honigs liiBt sich mit ztemlicher Genauigkeit 
im AnschluB an die Best. der Destrine ermitteln. Man versetzt die Lsg. von 8 g 
Honig in 4 ccm h. W. mit 100 ccm 96%ig. A., laBt iiber Nacht stehen, wiischt mit 
10 ccm A. aus, trocknet 2 Stdn. bei 100°, estrahiert mit k. W., trocknet u. wtigt. 
Es werden so im MUtel 97,11% der nach K jeldahl  ermittelten W ertj gefunden. 
Erhebliche Differenzen ergaben sich bei span. Honigen u. sind allgemein zu er- 
warten, wo die N-Substans nicht ausschlieBlich aus den durch Tannin fallbaren 
Albumiuoiden besteht. (Ann. des Falsifications 16. 286—89. 1923. Techn. Hoch- 
schule Prag.) MANZ.

Marcel Pichard, Methode dar Untersuchung der Kukaobuttcr und ihrer 
Mischungtn mit pflanslichen Ftttcn. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 5. 267—72.
O. r. d. 1’Acad. des sciencea 176 . 1224-26. — C. 1923. IV. 776.) Manz.

M. Emm. Foui>Escot, Nachweis stertlisierter ko-ndensietkr Milch in Misćhuwgen
VI 1 . 35
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mit frischer Milch. Der Nachweis kondensietter Miłeh in Marktmilch bat prakt. 
Interease, weil dureh die erhebliche Preisdifferenz zwischen Frischmilch u. konden- 
aierter Milch der Anreia zur Verfalschung der eraten gegeben ist. Das yon EVAN80N 
(Journ. of Davy Sci. Vol 5. Nr. 1) angegebeue Verf. zum Nachweia kondensierter 
Milch aus der Fśirbung der Caseinlsg. in NaOH ergibt unsiebere Resultate, da das 
Caaein durch Filtration abgetrennt werden soli, wobei in der Kalte die yollige Ent- 
fernung der Lactose nicht gelingt. Es wiire zwcckmaBiger, das Casein aua der mit 
der gleichen Menge W. verd. Probe durch H 2S04 1 :4  abzuscheiden u. unter 
Zentrifugieren solange mit W. auszuwasehen, biB die Wasehww. mit «-Naphthol 
eine LactOBerk. nicht mehr ergebeu. Das Yerf. ist aber auch so uneicher, weil bei 
der Sterilisation sich Verbb. von Lactose mit Albuminoiden bilden konnen, welche 
durch W. nicht mehr zerlegt werden. Bei der Sterilisation tritt eine erhebliche 
VeranderuDg der EiweiBsioffe der Milch, insbesondere eine Erhohung des durch 
MgO austreibbaren NHa ein; das mit MetaphoophorBaure erbaltene Serum konden
sierter Milch ergibt mit NeBlers Reagens sofort eine intensiye Gelbfarbung, bald 
darauf eiuen gelbgriinen Nd. wiihrend das Serum frischer Milch bei gleicher Be- 
handlung faat nicht gefarbt wird. Schon relativ geringe ZuB atze kondensierter 
Milch zu Frischmilch ergeben merkliehe Farbungen. (A.nn. Chim. analyt. appl. [2] 
5. 272-74. 1923.) Manz,

XVII. F ette; W achse; Seifen; W asohmittel.
J . Leim dorfer, Transparente Seifen. Transparent sind alle h. Seifenleime. 

Beim O bergaDg dea EmulBoids in daa Suspensoid, d. i. der fliisaig-fliisaig Phase in 
dio fest-fliissig Phase veisehwindet die Transparenz. Daber gibt Leinol, daa nur 
wenig feate Fettsiiurcn enthalt, gute Tianaparentsebmierseifen. Hartę transparente 
Seife ist ein in der Ausbildung zum Suspensoid gehemmte3 Emulsoid. Die 
Hemmung beruht auf Viscositatserhohung durch Glycerin u. Zucker, u. der Zwangs- 
zuatand beginnt, sobald der A. entwichen ist, er wird aufgehoben, wenn mau 
sodann die Seife iiber ihren F. erwarmt, da sich dann das Kolloid in das opake 
Suspensoid verwandelt. Die erforderliche A.-Menge steigt, die erforderliehe Glycerin- 
menge sinkt mit Bteigendem Titer der aogewandten Fettsauren. Bei der Herst. 
von Glycerinaeifen auftretende Fehlerquellen sind zu hoher Gebalt an festen Fett
sauren, an flussigen FettBauren, an A., an Unveraeif barem, an unyerseiftem Fett, 
an koblenaauren Salzen. (Seifensieder-Ztg. 50. 399—400. 411—12. 441—42. 455 
bia 456. 1923.) K antouowicz.

I. P., Gefullte Haushaltseifcn au f kaltem Wegc. Rezepte fiir Palmkernolbalt. 
Talg- u. Knoehenfettseifen, die k. bia halbwarm gesotten u. mit Wasserglas KjCOa- 
Lag. gefallt sind. (Seifensieder-Ztg. 50. 563. 1923.) K antobow iCZ.

Oscar H. W nrster; FetttauredestillaUomanlagen. Ea wird die Anlage einer 
kohle- oder gaageheizten Deet.-Anlage, beBtebend aua stehender, eiserner, mit aus- 
wechselbarem Boden yersehener Blase, kupfernem Obcrflachenkondensator, kupferneu 
Wecbaelyorlagen, barometr. Kondensator, rotierender \  akuumpumpe, beschrieben. 
Die zu 94—96°/o gespaltene Fettsaure muB frei von Schwefeisaure, NaaC03, NbsS04, 
CaS04 sein u. wird vor der Dest. unter Luftriihrung bei 220° F. getrocknet. Dest. 
wird in Blaeen yon 15000 lbs. Nutzraum u. iiberhitzter Dampf von 550° F. durch 
einen Verteiler eingeblasen. Das Kiihlwasser soli mit 100—110’ F. ein-, mit 140, 
bez w. 120° aus dem Oberflachenkondensator, bezw. dem barometr. Kondensator aus- 
treten, wenn Baumwollsaatol, Abfallfett u. dgl. dest. werden. Bei Fettsauren 
von hoherem Titer liegen die Tempp. ca. 20° hoher. Auf 2 Gew.-Teile Fettsaure 
entfallen ca. 1 Gew.-Teil Dest.-Dampf. 1000 lbs. stundliebes DeBtillat erfordern 
9000 Gall. W. Die Charge pro Blaae betragt bei Verarbeitung von Cotton51-foots 
c.a. 60000 lbs,, beror daa Pech abgelasseu wird. Die Deat.-RuekstSnde werden aus
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der Blase mittels Vakuum, nicht durch Druckluft entfernt. Cottonol-foota ergeben 
S5°/0 doppelt de3t. Fettsaure u. 12% Pech, Abfallfett 90, beew. 6%. Die AuBbeute 
steigt mit der Hohe der Spaltung. (Chem. Mctallurg. Engineering 25. 651—56.
1921.) K a nto ro w ic z .

K u rt Lindner, Terpentindlwasćhmittel. Zu den Mitteilungen von J u n g k d n z  
(vgl. S. 380) weist Vf. anf das diekfl. Penterpol der Chem. F a b r ik  Mii.ch A.-G., 
Oranienburg, mit 80°/0 emnlgiertem 2'erpcntindl u. das Perpentol mit 90°/o emul- 
giertem Tetrahydronaphthalin ais ozoniGierende Schmutsloaungamittel fiir die Baum- 
woll- u. Leinenindustrie hin. (Seifensieder-Ztg. 50 . 555. 1923.) K a n t o r o w ic z .

E. B. Elsbach, Oravimetrisc7ie Methode zur Bcstimmung der Hydroxylzahl und der
Acetyliahl. D ie HyroxylzahliEtna.ch NOKMANNdie AnzahlrogKOH, d ied et OH-G-ruppen
in 1 g Fett aq'uvalent sind. Nach Vf; werden 2—5 g Fett, inabesondere gehartetes
Fett, im COs-Strom u. Luftbad auf 100° zur Gewichtskonstanz erhitzt, mit 4—6 ccm
EasigBaureauhydrid % Stde. acetyliert, dann l l/a—3 Stdn. bei 100° durch COa-Strom
das uberachussige Anbydrid yertrieben. Wenn p  =  %  Gewichtsdifferenz zwischen
getrocknetem u. acetyliertem Prod., bezogen auf urspriingliche Substanz, so iat die
n  , , ,  p  4- 56110 . . 13,354
Hydroxylsahl ffibT6 + l Ó 5 -  P +13,3o4, Acetyhahl =  p  +  — - 2 ^ ^ . ;  Die

Anwendbarkeit auf FettaSureanalyse iat noch zu priifen. (Chem. Umschau a. d. 
Seb. d. Fette, Ole, Wachae, Harze 30. 235—37. 1923. Delft.) K a n to ro w ic z .

J. W. Mc Bain, E. S. Earborne und A. M illicent King, Eine Methode zur 
Bettimmung der jReinigungsioirkung der Seifert. Das mitgeteilte Verf. stellt eine 
Best. deB fein yerteilten C dar, der yon yerachiedenen Seifenlsgg. durch Filtrier- 
papier mitgenommen wird. 1 g RuB („Auk“ carbon black) wird im Kolbchen mit 
20 ccm der Seifenlsg. durcbgeechuttelt, 23 Stdn. im Thermostaten zur Einstellung 
auf die Yersuchstemp. belassc-n, nochmals gesehiittelt u. nach 1 Stde. durch ein
11.3 cm Whatmanfilter Nr. 31 filtriert. 10 ccm des Filtrates werden grayimetr. oder 
colorimetr. analysiert. Die Konzz. der Seifenlsgg. yariieren zwischen 0,27 u. 18 g 
in 100 g Lag. bezw. 0,01 u. 0,8 Gramtniiquivalenten Seife in 11 W. Die Versucb3- 
teropp. lifgfin zwiachen 11,5 u. 60\ Die erhaltenen ^Kohlenstoffiablen*1 — Gramm 
EuB im Filtrat berechuet auf 1 kg Seifenlsg. — sind fiir jede Seifenlsg. charak- 
teriaiert u. konnen ais MaBetab fiir die Reinigungawrkg. angesehen werden. Yff. 
unterauchen Lagg. yon K-M yriitat u. Oleat. Durch geringe Anderung der Be
dingungen kann die Reinigungawrkg. bezw. die ,,Kohlenatoffzahl“ stark erhoht 
werden. Es tritt ein seharf ausgepragtes Optimum fur maBige Verdd. auf. Wahrend 
schwache Oberscbuase von Fettsaure u. besonders Alkali die „KohlenstoffzahV‘ stark 
erhohen, vermindert Temp.-Erhohung anfatigs s'ark, ppater langaam. Das Optimum 
fiir K-Myri9tat liest bei 0,175-n. Lsg. (Kohlenstoffzubl 2,18); durch 15 Aquivalent-°/0 
KOH wird die Koblenstoffzahl auf 7,38 erhoht. 10% MyristinBaure bezogen auf 
die feste Seife erhohen fiir die 0.125-n. K-Myristatlsg. die Kohlenstoffzahl yon 0,54 
auf 2,0. Die Werte fur die K-Oleatlsgg. werden stark auBere Faktoren durch be- 
einfluBt. (Journ. Soc. Chem. Ind. 42. T. 373—78. 1923. Bristol, Uniy.) L in d n e r .

R. Arenda, Holland, Oxyditren von fetten Ólen. (F. P. 551045 vom 5/5.1922, 
ausg. 26/3. 1923. — C 1923. IV . 340.) F b a n z .

C. Moureu und C. Bnfraisse, Paris, Verhilten der Oxydation. (F. P. 548325 
vom 8/6. 1921, ausg. 12/1. 1923. — C. 1922. IV. 902.) F banz.

Technical Research Works, Ltd. und E. J. Lush, London, Ratatysatoren 
fur die Hydrierung von ólen. Ni-enthaltende Flaehen (Wolle, Platten, Stabe u a w.) 
werden zunachat einer elektrolyt. anod. Oxydation unterworfen u. dann bei 250" 
mit H2 reduziert. (E. P. 203218 vom 20/10. 1922, ausg. 27/9. 1923.) K ausch.

35*
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Paul W. P iu tzm an  und Carl J . von B ibra, Loa Angeles, iibert an: G eneral 
P etro leum  Corporation, Los Angeles, Calif., Herstellung eines Fntfdrbm gs- und 
JRcinigwngsmittds fiir Ole. Mineralerden werden in Form eines Schlammes mit 
einer Mineralsaure behandelt, worauf die Saure mitsamt den durch sie gel. Korpern 
entfernt wird. Man waecht die M. dann mit W. aua u. entzieht ihr schlieBlich to 
viel W  , daB ein dicker Schlamm verbleibt. In dieser Form wird die M. zur Rei- 
nigung der Ole yerwendet. — Daa Mittel soli eine wesentlich bessere Reinigungs- 
wirkung zeigen ala die bekannten, an der LufC getrockneten Bleieherden. (A. P. 
1471201 vom 2/9. 1922, ausg. 16/10. 1923.) Oelk er .

Harry Spurrier, iibeit. an: Henry H. Lane, Detroit, Michigan, Reinigungs- 
mittel, bestehend aus Holzbrei u. neutraler Seife. (A. P. 1474690 yom 31/5.1921, 
ausg. 20/11. 1923.) F banz.

"William H. Buell, Brouxville, New York, iibert. an: Conversion Products
Company, Delaware, Uberzugstnassc fiir Metalle. Man lost eine aua KokoanuBol 
gewonnene AISeife in Paraffino!, yermiseht mit Paraffin, Petroleum, Alkali u. 
KjCtOj. (A. P. 1472239 yom 12/4. 1920, ausg. 30/10. 1923.) F banz .

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

Zelia Destriez, Seine, Frankreich, Undurchdringlichnachen und Farlen von 
Geweben. Man bringt auf daa Gewebe eine Lsg. von Kautschuk in Bzn. unter 
Zueate von Schwefe), ZnO, Farbstoffen wie Bleichroinat, Berlinerblau u. etwas 
Paraffin u. yulkanisiert. (F. P. 548911 vom 19/1. 1922, auag. 29/1. 1923.) F ba n z .

Augustę Gustave Lemaire, Belgien, Tramken und Konservieren von Geweben. 
Man bebandelt das Gewebe mit einer Lsg. von Cu-Yerb. in NH0 u. dann zur 
Wiederherstelluog der Farbę mit verd. B ,S04. Man kann daa Gewebe yorher mit 
einer Lsg. von Seife tranken. (F. P. 555213 yom 18,8. 1922, ausg. 26/6. 1923. 
Belg. Priorr. 18 8. 1921 u. 13/1. 1922.) F eanz .

Bernard W olcott, Buffalo, New York, und Clay L. Jennison, Washington, 
District of Columbia, Schiitzen von Gewebe gęgen Fdulnis, Garn oder Gewebe aua 
Baumwolle wird mercerisiert u. mit esterifizierenden Mitteln bis zur B. niederer 
Celluloseester behandelt. (A. P. 1474574 vom 10/12.1921, ausg. 20/11.1923.) F ba.

Remy Arifes, Basses Pyrenees, Frankreich, Entharzen von Fichłen. Das ent- 
acbalte zerkleinerte Holz wird in einer Retorte mit verd. NaOH auf 115—-125° er
hitzt. Nach dem Abdesdllieren des Terpentinols wird die wss. FI. abgelassen; das 
vom Terpentinol u. Harz befreitc Holz eignet sieh zar Herst. von Papier, (F. P. 
548149 yom 2/3. 1922, ausg. 5/1. 1923.) F ba n z .

M. R oth , Lotmathe, Westfalen, iibert. an: Associated Paper M ills, Ltd., 
London, Papier. (E. P. 205119 vom 10/4. 1922, ausg. 8/11. 1923. — C. 1923. 
IV. 125.) KtiELING.

V ereinigte Glanzatoff Fabriken Akt.-Ges., Elberfeld, G ew im m g von Alkah- 
vcrbindungen aus Natronzelhtoffriicksianden. Man setst zu den Na2C03-Laugen, 
mit denen Holzsellstoff behandelt wurde, eine Sehwermetallyerb. (s B. GuSOj 
hinzu. (E. P. 204322 yom 17/9. 1923, Auasug yeroff. 14/11. 1923. Prior. 20/9.
1922.) K ausch .

W . P. D reaper, London, Kunsłfastrn. (E. P. 178151 yom 6/ 11. 1920, aueg. 
11/5. 1922. -  C. 1923 II. 358) K ausch .

A. Pinel, Seine-Inferieure, Frankreich. Yiscose. (F. P. 548290 yom 7/3.1922, 
ausg. 11/1. 1923. — C. 1923. IV. 218.) Fbanz.

Tecbnochemia, Aktiengesellschaft, Glaris, Sehweie, Yiscoseseide. (Schwz. P. 
100679 yom 24/11. 1921, ausg. 16/8. 1923. — C. 1923. II. 358.) K ausch .
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W illiam  Porter Dreaper, LondoD, Kunstfadcn. (Scłrw*. P. 100443 vom
12/1. 1922, auag. 1/8. 1923. — C. 1923. II. 358 ) Katjsch.

John M. Donohue, Sbert. an: Eastman Kodak Company, Rochester, New 
York, Celluloseałhermasten, beatebend aua einer Lsg. 1. yon 1 Teil Celluloseather in 
5—7 Teilen eines Gemisehes aus einem niedrigen einwertigen alipbat. Alkohol u. 
Propionaaureester eines einwertigen alipbat. Alkohols; 2. von 2 Teilen in W. unl. 
Atbylcellulose in 7 Teilen Epicblorhydrin u. 7 Teilen CHaOH; 3. von 1 Teil Cellu- 
loseSther in 5—7 Teilen einer Mischung eines einwertigen alipbat. Alkobols u. dem 
BernateinsSureester einea aolehen Alkohols. (A.PP. 1473217, 1473218 u. 1473219 
vom 24/2. 1923, bubk. 0/11. 1923.) F ranz .

Leon Lilianfeld, W ien, Cellićloseather. Man behandelt ein in Alkali 1. Um- 
wandlungsprod. der Cellulose mit weniger ais 1 Mol., am besten V«—2/s Mol, einea 
Alhylierurgsmittels, berechnet auf 1 Mol; Cellulose. Ala Ausgangsstoff benutzt man 
ViBcose oder das durch Fiillpn der L=<g. von Cellulose in Kupferoxylammoniak oder 
in staTken Mineralsauren erhiiltlicbe Cellulosehydrat. Nach dem Erhitzen mit dem 
Alkylierungamittel fallt man die Alkylcellulose aus der viscosen Lep;, durch Sauren 
oder W. Die Alkylcellulose ist unl. in W ., 1.'in Alkalien. (E. P. 203347 vom 
1/4. 1922, ausg. 31/10. 1923. Prior. 2/4. 1921.) F ea n z .

Titanine Ltd., T. W. H. Ward und J. F letcher, London, NUrocelluloselacke. 
Zur Herabsetzung der Entfłammbarkeit von Celluloaeeslern, z. B. Nitroeellulose, 
setzt man den Lsgg unl., fein pulyeriaierte, in der Warme zersetzliche StoSe zu, 
z. B. Bioarbonate, NH4 enthaltende Doppelsalze der Borsśiiire oder Phosphoreiiurc, 
MgNH4P 0 4. (E. P. 203847 vom 22/7. 1922, ausg. 11/10. 1923) F kanz.

Actien-Gesellschaft far Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, Enłfernen der 
aus Eiioeifikdrpern bestehenden Priiparationsschichłen aus Iulmat. (Oe. P. 93640 
vom 26/4. 1922, ausg. 25/7. 1923.-— C. 1923. IV. 218.) F e a n z .

Edward Goodrich Aoheaon jr . , V. St. A., Graphithaltige Vulkar,filtr. Man 
yermigcht den Papierbrei mit fein verteiltein oder kolloidalem Grapbit u. bebandelt 
nach dem Verarbeiten auf Papier mit ZnCl,. (F .P. 538029 vom 7/7. 1921, au?g. 
2/6. 1922. A. Prior. 31/1. 1921) F e a n z .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leyerkuseu, Plaslische M asun 
(Oe. P. 91089 vom 14/3. 1921, ausg. 25/1. 1923. D. Prior. 14/2. 1918. — C. 1921.
IV. 148.) F e a n z .

Leon L ilienfeld, W ien, Plaslische Massen. (Oe. P. 91680 vom 15/5. 1920, 
auag. 10/3. 1923. — C. 1922. IV. 274.) F e a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Harry A. Curtis und W alter J. Geldard, Die TieftemperaturverIcokung der 

Eohle. IV. Verlesserłe Rttorle. (III. vgl. C detis  u. D augh to n , Chem. Metallurg. 
Engineering 28. 118; C. 1923. IV. 473.) Eb werden Einzelheiten der in Iryington 
nach dem Muster der Clincbfieldanlage erbauten, yerbesserten Retorten mitgeteilt u. 
mBoesondere die zweckmaBigste Art dar Kohlebewegung in der Verkokungsretorte 
selbst erortert. Aua je  1 1 Pittsburgh-jffoZiZe von 6,8°/,, Aeche, 58°/„ fisem Koblenstoff, 
35,2°/0 fliicbtigen.Beatandteilen wurden 24,8 Gall. Teer yon D.G0° F. 1,0783 erhalten. 
2660 KubikfuB erzeugtem Gas sfanden 2406 KuHikfuB verbraucbten Heizgasea gegen- 
liber. Der Teer gab bei der De9t. neben 54,2% Pech Fraktionen mit je  21—47% 
Teeraauren. (Chem. Metallurg. Engineering 28, 171—73. 1923.) KANTOROWICZ.

C. H. S. Topholme, Verkaikwng nach dem Coaliieuerfa.hr en. Baim Coaliteprozefi 
werden die Retorten von auSen gebeizt, wahrend im Innem die Kobie in diinner 
Bchicht, ohne bewegt zu werden, lagert. Die Bebeizung ejfolgt durch Leitung, 
Strahlung u. Conyektion. Die Temp. betriigt ca. 540°, u. die Garung dauert bel 
einer Fiillung yon 12 C(r. 8 Stdn., so daB in 20 Retorten 36 t Kobie in 24 Stdn.
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yerarbeitet werden. Zum Heizen der Betorten wird eigpnea Gas oder auch Generator- 
gas verwendet. Die Retoiten sind so eingerichtet, daS sie naeh unten geoffnet 
werden konnen u. der Coalite in die darunter befindliche mit waesergekuhltein 
Doppelmantel yersehene Kuhlkammer fallen kann. Der Coalitebrennstoff iat eine 
Art Halbkoks mit 9—10°/0 fliicbtigen Best., ist h a rt, kann wie Kohle behandelt 
werden u. verbrennt rauch- u. geruchlos. Der Teer hat im Aussehen Ahnliehkeit 
mit Rohpetrolenm, hat das spezif. Gew. 1,06 u. enthalt unter 1 °/0 freien C., sein 
Gebalt an Carbolsaure ist niedriger, der sn Kresolen hoher ais bei Hoehtemp.-Teer, 
er gibt pro Tonne 13 1 Motorcnbenzin. Die ganze Fraktion bis 150° cignet aieh 
fur Olmascbinen. Zum SchluB gibt Vf. noeh einen Vergleieh der Ausbeuten von 
Hoeh- u. Tieftemp.-Yerff. (Chem. Eietallurg. Engineering 29. 233 — 38. 1923. 
London.) F ea n c k e n st ein .

W. Leder, Feuerungstechnik den Torfes im Dampfkesselbetrieb. Vf. erortert die 
brennstofiteebn. Eigenscbaften des Torfes (chem. Zus., Wassergebalt, natiirliehe u. 
kunstlichs Troeknung, Lagerungs- u.Transporteigenschaften, Heirwert, Yerdainpfungs- 
fSbigkeit, das Verb. des Torfes auf Rost) u. gibt dann in tabeli. Ubersicht das Er- 
gebnis von 36 Verdampfangsverss. ■ auf yersehiedenen Rosten. (Die Warme 46. 363 
bis 367. 377 — 80. 400 — 404. 411 — 14. 1923. Warmewirtschaftsstelle Olden
burg.) ' N e id h a b d t .

H ans Sieboneck, JErddlharze und ihre Aufarbeitung. Yf. sehlSgt 3 Wege der 
Erddlharzverwendung vor u. zwar die Redestillation, das Kraeken u, die Troeknung. 
Bei letsterer erhalt man in einer beschriebenen Darre dunkelbraune bis schwarzc 
Harze mit 43° Erweichp. u. 52° FlieBp., sie sind nicht ganz 1. in Bzn., aber yollig
1. in Bzl. Diese sowobl wie die durch Redestillation mit Yakuum u. Wasser- 
dampf gewonnenen Harze geben gel. u. mit Erdfarbe yerrieben einen gut haftenden 
wetterbestandigen Anstrich. Die RedestillaHon gibt im Mittel 42°/0 gute Harze. 
Das Kraeken wird eDtweder in der Verkokungsblase direkt oder in einem in die 
Kondeneationsleitung der Blase eingebauten Zersetzungerobre vorgenommen, zu 
hohe Temp. muB bierbei wegen B. von cycl. Verbb. yermieden werden. Die Aus- 
beute betriigt ca. 40% Paraffinol u. 50% Koks. (Petroleum 19. 939—41. 1923. 
Cosel O.-S.) F ea n c k e n st e in .

R. Heinzelm atm , Die Dculillation von Petroleum und dergleichen. Vf. bringt 
oine ausfuhrliche Zusammenstellung der wichtigsten Patente aus dem Gebieto der 
Dest., RaffiDatiou u. Entwaiscrung von Petroleum, Teer, Benzol u. dgl. (Apparate- 
bau 35. 69-73 . 77—80. 89—94. 101—104. 113—116.) Fe a n c k e n st ein .

E bel, Fcuerungsuntersuchungen mit besonderer Beruchsichtigung minderwertiger 
Steinkohle. Bei den bisher ublioben Berechnungsweisen des Feuerungswirkungs- 
grads aus der Rauehgasanalyse entstehen naeh Ansieht des Vfs. nicht unerhebliebe 
Fehler durch Nichtberiickfiiehtigung der unyerbrannten RiickstSnde in Ascbe u. 
Schlacke, in Flugkoks u. RnBbildung. Er sueht deshalb durch neue Berechnungs- 
methoden, ausgebeud ebenfalls von der Rauchgasanalyse, diese Fehler zu vermeiden. 
Die cntwickelten Zusatnmenhiinge zwisohen Brennstoff u. Rauchgaszus. werden 
durch Kurvenblatter u. zeicbnerische Hilfsmittel erlautert. (Die Warme 46. 439 
biB 442. 451—54. 462—65. 472—74. 1923. Essen.) N eid h a bd t .

Otto B randt, Neuere Abgasausnutzungsanlcsgm sur Oewinnung von Dampf, 
Wannicaster und Warmlufł. (Die Warnio 46. 479 — 82. 1923. — C. 1923. 
IV. S98-) N eid h a bd t .

W alte r E. T ren t, ubert. an: T ren t Process C orporation, Washington, An- 
reićhcrn Icohlehaltiger Stoffe. Zweeks Abscheidung aschebiłdender Beimengungen 
werden Koblen oder Kobie enthaltende M. fein rgepulvert u. mit W. u. Bzl.,
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Petroleum, Gasolin o. dgl. kraftig yerrdhrt, w o boi die aschebildenden Stoffe in die 
wss. Schicht gehen, wahrend die Kohle eich mit den organ. Zuaatzen vereinigt. 
(A. P. 1420164 yom 6/3. 1920, ausg. 20/6. 1922.) ' KtłHLiNG.

Thom as M. Chance, Philadelphia, Pa., Verbinden kdrniger Massen. Nicht 
yerkokende Stoffo, zweckmaBig znm Teil in kornigei', zum Teil in feinerer Forto, 
werden mit yerkokbarer Kohle auf Tempp. erhitzt, bei denen die Verkokung der 
letzteren eintritt. Die durchscbnittlicho Grofie der Kohleteilchen soli hierbei ge- 
ringer sein ais die der nicht yerkokbaren Anteile, letztere zu nicht mehr ais 40°/o 
in dem Erzeugnis yorhanden sein, u. die Menge der feineren Teile des nicht yer
kokbaren Stoffes soli etwa das doppelte der groberen Teile dieses Stoffes betragen. 
(A. PP. 1471645, 1471646 u. 1471647 yom 27/9. 1920, ausg. 23/10. 1923.) Kt>.

J e g o r  Is ra e l B ronn, Cnarlottenburg, Behandlung von Koksofengasen. Die 
Gsse werden mit Ausnahme des in ihnen enthaltenen H, durch Abkiihlung unter 
Druck yerfliiBBigt, wOraiif aus der Fl. die eiuzelnen Gase dureh frakiiouierte Deat. 
gewonnen werden. Vor der VerfluBBigung konnen die Gase durch eine Salzlsg., 
A. oder Aceton geleitet werden, um aua ihnen CO, u. Athylen zu entfernen. Wenn 
man das von COs ubw. befreito Gar-gemiech auf —150° bei 30 Atmospharen Druck 
abktthlt, bo werden dabei die in dem Gas enthaltenen C-Verbb. wie CH4, CO ubw. 
yerfliiaaigt. In  der Fl. sind geriuge Mengen yon H 2 u. N2 gel. Die Fl. liefert, 
wenn bei gewóhnlicher Temp. der auf ihr lastende Druck teilweise yerringert wird, 
stark komprimierte Gase yon hoher Leucht- u. Heizkraft, die statt Olgas oder C2U.> 
yerwendet werden konnen. Das in dem Gas enthaltene nieht yerfliissigto Gemisch 
von Hj u. Na dient zur Herst. voa NH, o. dgl. (E. P. 146839 yom 5/7. 1920, ausg. 
5/1. 1923. D. Prior. 24/10. 1914 u. E. P. 147051 [Zus.-Pat.j vom 6/7. 1920, ausg. 
12/1. 1922. D. Prior. 21/11. 1914.) " ROh m e b .

E douard B ouchand-Praceią, Paris, Pulverfórmiger Brennstoff, der eine ais hy- 
draulisches Bindemittel vtrwendbart Aschc liefert. (E. P. 173504 vom 21/12. 1921, 
Auszug, yeroff. 22/2. 1922. F. Prior. 24/12. 1920. — C. 1923. II. 698.) ROhmer.

H arry  ESackenzie E id g e  und W illiam  R ichard  H odgkinson, London, 
Seinigen und Entsehwefeln von Mineralólcn. Man briDgt die fl. oder yerdampften 
Ole in innige Beriihmng mit Mischungen yon Metallen, Cu, Zn, Cd, Fe mit ihren 
Oxyden, Halogeniden oder Osychloriden; besonders gceignet ist teilweise oiydiertes 
Cu, z. B. Cu-Spane, die kurze Zeit an der Luft oxydiert sind, oder granuliertes 
GuO, daa teilweise reduziert wurde. Mat) kann die Metalle u. O.tyde auf einen 
Trager, Bausit, Bimsstein niederachlagen. (E. P. 203354 yom 4/3.1922, ausg. 4/10.
1923.) F eanz.

XX. SchieB- und Sprengstoffe; Ziindwaren.
David J. P rice  und R obert M. B aker, Oefahren von entzundbarem Staub, 

erlautert an einer Mrsltch stattgefundcncn Explosion von Aluminiumttaub. Yf. be- 
schreibt eine umfangreiche Esploaion yon Al-Staub in einer Druckerti, wo Bronze- 
buchstaben aufgedruckt wurden, heryorgerufen durch elektr. Fuuken des Motors 
vom Staubaauger. Die Al-Bronze entba.lt ca. 90% Al. Um die Eiplosionefahigkeit 
herabzusetzeD, werden der Al-Broiize 10% MgCOa beigemischt. Es werden einige 
Ve:aa. zur Beat. der Ziindbarkeit von yersehiedenen Staubsorten besproehen. (Chem. 
Metallurg. Engineeiing 29. 878 -82. 1923. Washington, D. C.) F bangkenste in .

A rthur Samuel 0 ’N eil und R aym ond R oyal Evaus, Springfield, 111., iibert. 
an: W estern C artridge Co,, Del., Strstellung von ScMefSpulver. Eine innige 
Miechung yon gelatinierter Nitroeellaloae mit cicer W. u. A. enthaltenden Schwarz- 
pulyerpaste wird durch eine Strangpresao gedriickt, worauf daB erhaltene Prod. in
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geeigneter Weiac gekornt wird. (A. P. 1464012 vom 11/4. 1921, auBg. 7/8,
1923.) Oelk er .

W illiam  B, Sturgis, Joplin, Mo., iibert. an: G eneral EsplosW es Co., Chicago,
III., Sprengstoff, welcher aus Dinitrochlorliydrin, Nitroglycerin u. einem nitrierten 
Kohlehydrat beateht, welcher das Nitroglycerin nicht gelatiniert. (A. P. 1463980 
yom 23/7. 1919, ausg. 7/8. 1923.) Oelk er .

W alte r 0. S nelling , Allentown, P a., iibert. an: Trojan Pow der Co., New 
York, Sprengstoff,, welcher ais Hauptbestandteil ein explosives Nitrat u. auBerdem 
ein wasaerhalt. Calciumborat enthiilt. (A. P. 1464667 vom 6/8. 1919, ausg. 14/8.
1923.) Oe l k e e .

Seieno G. N orton , Kenvil, N. J ., iibert. an: H ercules P ow der Company, 
WilmiDgton, Del., Sprengttoff, welcher aus einer stabilisierten Miachung von Tri- 
nitroglycerin u, nitrierter Xylose beBteht. (A. P. 1466147 yom 11/7. 1922 , ausg. 
28/8 . 1923.) Oe l k e b .

Les P e tits  F ils de Franęois de W endel & Cie., Frankreich (Moselle), Spreng
stoff aus rerfliissigtem Sautrstoff oder verflussigter Luft, welcher auBerdem Absorp- 
tionsmittel, wio Mebl, Holzmehl, Korkpulyer, Torf etc. mit oder ohne Zusatz von 
Metallpulvern, einen KW-stoff, wie Anthraccn, Naphtbalin u flammenerstickende 
Salze, z. B. NaCl, Na,CO, etc. enthalt. Beim Gebrauck fiillt man den Sprengstoff 
in eine Pationenhiilse aus indifferentem Stoff, welcher mit W. impragniert wird. 
(F. P. 556447 yom 22/9. 1922, ausg. 20/7. 1923.) Oelk er .

H erm ann  S taudinger, Ziiricb, Darstellung von Sprengmitleln. Es wird eine 
Substanz, wclche sich mit Alkalimetallon unter Freiwerden erheblicher Euergie- 
m e D g e n  umsetzen kann, mit d ie s c n  zusammengebracht. Ala derartige Substanzen 
kommen in Betracht Halogenyerbb., soweit aie nicht Haloidaalzcharakter haben, 
indifferente 0-Verbb. u. neutrale S-Vcrbb., CHC)t, CCI4, SO„ C02, CS3 usw.- Die 
beiden Substanzen werden z. B. in getrenuten Ampullen, die dUnnwandig u. leicht 
zertriimmerbar sind, zusammengebracht, dereń Wandungen dann bei der Ver- 
wendung zum Sprengen durch StoB oder Schlag zerstort werden. (Schwz. P. 
100199 yom 21/6. 1922. a u s g .  16/7. 1923.) Oel k e e .

H erm ann S tandinger, Ziiricb, Initialsilndung von Sprengstoffen. Man bringt 
zu dem Sprengstoff mindestens ein Alkalimetall hinza u. fiihrt auf geeignete Weise 
eine intensiye Beriihrung des Alkalimetalls mit dem Sprengstoff herbei, wodurch 
dio Detonation ausgeloBt wird. — Die Umsetzung der Alkalimetalle mit den Spreng
stoff komponen ten (Nitraten, Chloraten, Nitrokorporn) oder SprengstoffmiEchungen 
erfolgt so intensiy, daB auch eehr unempfindliche Sprengstoffo, die mit den bisher 
iiblichen Initialzundern nicht zur Eiplosion zu bringen waren, leicht zur Detonation 
kommen. (Sohwz. P. 100200 vom 21/6 . 1922, ausg. 16/7. 1923.) Oelker .

H ans E a thsbnrg , Furth, lnitialtprengstoff. (A. P. 1470104 vom 19/10.1921, 
ausg. 9/10. 1923. — C. 1923. II. 1009.) Oel k e b .

W ilhelm  E schbach, Deutschland, Herstcllung von Sprcnglzapsćln. Um bei 
der Herst. von Sprengkapaeln, dereń sekundare Ladung aus Tetrametbylanilin u. 
dereń dariiber liegende primare Ladung aus Knalląuecksilber besteht, Al oder Al- 
Legierungen ais Materiał fiir die Hiilaen yerwenden zu konnen, umgibt man das 
Knalląuecksilber mit einer beeonderen, aus einem anderen Materiał, wie Cu, 
Celluloid o. dgl. bestehenden Hiille, welche yon dem Knalląuecksilber nicht an- 
gegriffen wird. (F. P. 564734 yom 3/8 . 1922, ausg. 15/6. 1923.) Oe l k e b .

Ju les  Sejournet, Frankreich, Pulver/8nnige Legierungen. (F. P. 559903 vom 
16/3. 1922, auag. 24/9. 1923. -  C. 1923. IV. 307.) KUhling .

SchluB der Redaktiou: den T. Januar 1924


