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A. Allgemeine und pbysikalische Chemie.
Cam ille M atignon  und C arl F a u rh o lt , Die Entdeekung des Aluminiums durch 

Oerstedt im Jalire 1835. Neuere Feststellungen durch K i r s t i n e  M e y e r  aus den 
Manuskripten Oe r s t e d t s  bestatigen d ie  Tatsache, daB Oe r s t e d t  das Al 2 Jahre 
vor W O h l e r  dargestelLt bat. (Chimie et Industrie 13 . 9 — 10.) J u n g .

Holde, F ra n e k  und H . K a ise r , Carl Englerf. Nachruf auf den 1842 zu 
AVeisweil in Baden geborenen, am 7. Februar 1925 in Karlsruhe gestorbenen 
Forscher. (Chem. Umschau a. d. Geb. d. Fette, Ole, W achse, Harze 3 2 . 41 
bis 42.) H e l l e r .

B. F lu rsch e in i, Die Natur, Einteilung und Verteilung der ókemischen K raft. 
Die chem. Affinitat, die ais elektrostat. angenommen werden muB, braucht (z. B. 
im C-Atom) nicht in vier getrennten gleichen u. gleiehgerichten Teilen zu esistieren, 
sie kann auch in einem kombinierten mehrwertigen Atom durch ilire Umgebung 
yerursaclit sein, dadurch namlich, daB die benąchbarten Atome ihrer yerschiedenen 
Natur nach yerschiedenc Anteile der verfiigbaren Affinitat des mehrwertigen Atoms 
beanspruchen u. so das homogene Afiinitatsfcld des mehrwertigen Atoms in raum- 
licher Vcrteilung bestmoglieh ausnutzen. Im Mol. wird Substitution an dem Atom 
eintreten, welches iiber ein Masimum an Restyalenz yerfiigt. Die Reaktions- 
fahigkeit ist (abgesehen von Temp., Konz. u. anderen auBeren Bedingungen) ab- 
hangig von dem AffinitStsbetrag (QuantitStsfaktor) u. der Art der Affinitat (Polar- 
faktor), die dem reagierenden Atom zur Verfugung steheń, sowie von der ster. 
Hinderung. (Chemistry and Ind. 44. 246—50. Fleet, Hampshire.) Z a n d e r .

L. J. O lm er, Yalenz und chemisclie A ffinitat. Nach einem Euckblick auf die 
alten Begriffe Atom, Yalenz u. Affinitat gibt Vf. einen Bericht iiber die Yerss., 
Yalenz- u. Affinitatserscheinungen auf Grund der modernen Atomtheorie zu er- 
klaren. (La Science Modeme 2 . 113—23.) G o t is c h a ld t .

B ern ard  H o w ell "Wilsdon, Chemisclie A ffinitat und Elektronenstruktur. I. Die 
nichtpolare Bindung. Mathemat. Berechnungen auf Grund der heutigen Kenntnisse 
u. Yorstellungen iiber den Bau der Atome. Die vom Vf. eingesehlagene ilethode 
gibt gleicbzeitig Einsicht in die geometr. Struktur des Mol. (Philos. Magazine [6 ] 
49. 354—69.) Z a n d e r .

E. M oles, Uber einige fundamentale Atomgewiclite. G u y e s  Ansicht, daB die 
auf rein pliysikal.-chem. "Wege bestimmten At.-Geww., weil von dem des Ag un- 
abhSngig, genauer seien ais die chem. gefundenen, ist oft widersprochen worden, 
wobei auf die Unsicherheit u. GroBe der Korrekturen bei der Guyeschen Methodik 
hingewiesen wurde. Vf. lialt eine durchgreifende Bevision der physikal.-chem. ge
fundenen At.-Gew.-Werte fur notig u. fugt zu der friilieren, die Sauerstoff u. Stick- 
stoff betraf, krit. Unterss. iiber Wasserstoff, Chlor u. Brom. Bei Wasserstoff halten 
nur die D.-Messungen von M o r l e y  (1895) u. von T a y l o r  (1917) vor der Kritik 
stand, die ident. zu 1,0078 fiihren. Das Vol.-Yerhaltnis von Wasserstoff zu Sauer- 
stoflF im Knallgase wird aus Messungen von M o r l e y , S c o tt  u. B u r t  u. E d g a r  
sehr sicher zu 2,0030 : 1 abgeleitet, was zu H  =  1,00779 +  0,000015 fiihrt. Die 
einzigen Synthesen des W . nach Gewicht, die esakt sind, sind die von M o r l e y  
u. W. A. N o y e s  (H =  1,00779). Das Gesamtmittel ist 1,0078 (1,00777 ±  0,00002).

VII. 1 . 135
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— Genaue Bestst. der D. von IIC1 liegen von G r a y  u . B u r t  u . S c i i e u e k  vor. 
Wiigt man das G as in Kolben, so  bleibt die adsorbierte Gashaut prakt. unyerandert. 
Aus der D. von HC1 folgt Cl == 35,457 u. 35,458. Die Syntlieae von HC1 durch 
D i x o n  u. E d g a r  u . E d g a r  allein fiihrt zu  dem sicher zu  ho hen W ert 35,406 bis 
35,468; es mttssen, wie nachgewiesen wird, systemat. Fehler vorliegen. W. A. N o y e s  
u. W e b e r s  Messungen nach einer anderen Methode ergaben bei der Nachrechmuig 
Cl =  35,459, die Synthesc von NH,C1 dureb B a u m e  u. P e r r o t  35,461, die von 
NOC1 durch W o u r t z e l  35,459, die Analyse von HC1 dureh G r a y  u . B u r t  scheidet 
aus. Ais siehersten W ert leitet Vf. aus physikal.-cbem. u. gewiehtsanalyt. Bestst. 
in guter Ubereinstimmung 35,458 ab, woraus fur Silber 107,882 folgt. Auch hier 
ergibt die krit. Nachreelmung, daB scheinbar gut stimmende Resultate (wie 35,461) 
tatsśichlich mit Fehlern behaftet waren. — Die Syntliese von HBr durch W e b e r  
(1912) ergibt 79,920 +  0,003, die drei exakten Bestst. der D. von H Br (M o les , 
R e i j ia n  u. M u r r a y )  79,920, 79,914 bezw. 79,918; wabrscbeinlichster W ert 79,918 
+  0,002, der wieder zu Ag =  107,882 fiihrt. Die Ubereinstimung der rein clicm. 
u. der physikal.-cbem. gewonnenen W erte ist durehweg gut. Das At.-Gew. des 
Silbers ist keinesfalls kleiner ais 107,880, wahrseheinlich 107,882. (Anales soc. 
espaiiola Fis. Quim. 23. 39—75. Madrid, Lab. de Invest. Fis.) R o t h .

W. Sw ietoslaw ski, ZJber die Abweichungen vom van't Hoffsehen Gesetz. Fiir 
Lsgg., die dem Raoultsehen Gesetz der Dampfspannungserniedrigung folgen, ist 

N
P  =  n R T  -^r~r— > wo P  den osmot. Druek, n  die Anzahl Mole Gelostes, N  die 

N  n  ’ ’
Anzahl Mole Losungsm. in 1 ecm Lsg., N0 die Anzahl Mole Losungsm. in 1  eem reinem

NLosungsm. bedeutet. ^  — ist gleieli der friiher (Buli. Soc. Chim. de France

[4] 35. 531; C. 1924. II. 420) abgeleiteten Funktion z, falls das Raoultsche Gesetz 
gilt, so daB P  —  z  n R T  ist. In allen bisher untereuehten Fallen war z  ^>1, d. h. 
der osmot. Druck groBer, ais nach dcm van’t  Hoffsehen Gesetz folgt. Gilt das

Raoultsche Gesetz nicht, so kann man setzen: —— — =  Xrr—-7— , alsdann crilt
p  N  °

angeniihert die Formel: P  =  x z n R T .  Die Abweichungen vom Raoultschen u. 
vom van't Hoffsehen Gesetz sind voneinander unabhangig. — Die Formeln werden 
auf Lsgg. von Rohrzucker angewendet, wTo z  ]>  as 1 ist. Mit Hilfe des im Buli. 
Soe. Chim. de France [4] 35. 542 (C. 1924. II. 506) beschriebenen Ebullioskops 
miBt Vf. mit W . D aniew ski die W erte von x  u. z  bei 100° fiir Lsgg., fiir die 
n /(N  -j- «) zwischen 0,008 u. 0,025 liegt. Fiir Lsgg. von 0,1 bis 1,0 Mol. Rohr
zucker in 1000 g W. wird x  u. z  fiir 20“ berechnet u. der von M orse u . Frazep. 
beobachtete osmot. Druck mit dem theoret. u. dem nach der Formel des Vfs. be- 
rechneten Ycrglichen. Die Formel gibt um etwa 4% zu niedrige W erte, wahrend 
die von B e rk e le y  u . H a r t l e y  gemessenen osmot. Drucke mit den vom Vf. be- 
rechneten ubereinstimmen.

Da das Raoultsche Gesetz oft auch fiir konzentrierte Lsgg. gilt, interessiert 
namentlicli die Funktion z. Sie ist nahezu 1 , wenn das Molekularvol. von Losungsm. 
u. Gelostem etwa gleich ist, so z. B. in manchen wss. Lsgg. von Elektrolyten. Be- 
stimmt man kryoskop. oder ebullioskop. den Arrheniusschen Koeffizienten t t , so 
findet man nicht i l , sondern x  i , , so daB P  =  x z i l n  R T  ist. Da aber z  von 1 
wenig abweicht, gilt das van’t Hoffsche Gesetz P  — i n  R T ,  wo i —  x i t ist, fiir 
Elektrolyte gut, wahrend man fiir Niclitelektrolyte meist zu hohe osmot. Drucke 
findet, also auch die osmot. Drucke der nicht dissoziierten Anteile zu hoch sind.
— Yf. bestimmt die Danipfdruckeniiedrigungen von koiiz. NaCl-Lsgg. u. findet Werte 
fur z100, die von 0,98 fiir 5,8 g NaCl in 100 g W. bis 0,87 fiir 28 g NaCl in 100 g
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W. abnehmen, so daB z also selbst fiir konz. Lsgg. von 1  wenig verschieden ist. 
(Buli. Soc. Chim. dc France [4] 37. 263—71. W arscliau, Teehn.Hochscli.) W . A. R o t h .

E rn est Sydney H edges und Jam es E c k e rs le y  M yers, Weitere Versuche 
iiber die periodische Auflosung von Metallen. (Vgl. H e d g e s  u . M y e r s , Journ. Chem. 
Soc. London 1 2 5 . 604; C. 1 9 2 4 . II. 576.) Vff. berichten iiber yier weitere Rkk., 
boi denen unter gewissen Bedingungen Periodizitiit beobacbtct wurde: Mg in Eg., 
Mg in H 2S 04, Mg in H N 03, Mg in I i 3P 0 4. Um regelmiiBigere Freąuenzen zu er- 
halten, verbessern Vff. die OberfliichenbesehafFenheit des Metalls. In  rein metali. 
Systemen ist ein K ontakt zwisclien dem losenden u. dem aktivierenden Metali not- 
wendig. Wahrscheinlicli ist in kolloidalen Systemen das Kolloid u. niclit das P t 
das aktiyierende Agens. GleiehmaBigere Oberflaclienschichten wurden durcli elektrolyt. 
Metallabscbeidung oder auf chem. Wege erreiclit. Im ersteren Falle steigt die 
Freąuenz der W ellen mit abnehmender Menge aktivierenden Rcagenses. Die 
Struktur der Metallscliicht ist in Bestiitigung friiherer Beobachtungen eine fest 
gekornte oder amorphe u. ist wesentlicli an der Aktivierung yerantwortlich. Auf 
die Zusammenliiinge zwisclien Aktivitiit u. pbysikal. Eigenschaft beim kalten Bollen 
des Cu wird hingewiesen. Bei waclisender Stromdichte werden die Krystallkorner 
der elektrolyt. niedergescli 1 agenen Cu-Scliieht kleiner, wobei eine Begiinstigung des 
Zustands der akt. Oberfliiche einliergeht. Auch auf die Beziebungen zwisclien 
Gasfiillung der Metallflacbc u. Aktiyitat bei der Entgasung im Yakuum wird auf- 
merksam gemaclit. Die Potentiale der akt. u. inakt. Form sind stark yersebieden. 
Die kunstliche Herst. von „naturlich akt.“ GefiiBen dnrcli Behandlung von Glas- 
robren in einer Mischung von kolloidalem P t u. Gelatine in HC1 wird besebrieben. 
Diese Beobaehtung ist eine Bestiitigung der natiirlicben A ktm erung des adsorbierten 
Belags von GefśiBen auf dereń Innenseite. (Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 . 445 
bis 449. Manchester, Univ.) H o r s t .

M. B. E a n e  und M ata  P rasad , Die Wirkimg des Zusatzes einiger Alkaloide 
auf die Auflosungsgeschwindigkeit von Ewen in verdiinnter Salzsdure. I. Vff. bestimmen 
bei 45° die Auflosungsgeschwindigkeit von Fe in 1—4-n. HCl u. in n. HC1 bei Ggw. 
von Codein, Cinchonin, Brucin, Strychnin, Nicotin, Coniin u. Cocain durch volumetr. 
Best. der in bestimmten Zeiten entwickelten Menge H2. Die Auflosungsgeschwin
digkeit in HC1 nimmt zu Beginn der Rk. zunaclist zu, erreiclit nach ca. 5 Stdn. ein 
JIaximum u. fiillt dann sehnell ab, auch wenn die verbrauchte Siiure dauernd 
erganzt wird; sie steigt mit wachsender Konz. der HC1. Schon 0,0001 g der 
Alkaloide vermindern die Auflosungsgeschwindigkeit betrachtlich, bei gleiehen 
zugesetzten Mengen nimmt die yerzogemde W rkg. in der Reihenfolge Brucin 
Strychnin Cinchonin Nicotin Codein Cocain Coniin ab. Auch gegen
OwSOj-Lsg. yerhiilt sich Fe bei Ggw. der Alkaloide passiv. (Journ. Physical Chem. 
29. 249—55. Benares, Univ.) K r u g e r .

G eorg-M aria Schw ab und G e rh a rt H a n tk e , U ber den Losungsvorgang von 
Chlor in Tetrachlorkohlenstoff'. Der Absorptionskoeflizient (Verhiiltnis der Konz. im 
Gasraum zu der Konz. in der FI.) yon Cl in CCl4 wird bei 19° bestimmt zu 
s =  0,031 +  0,003. (Ztschr. f. physik. Cli. 1 14 . 251—56. 1924.) Za n d e r .

Ł . F r ic k e , Die JJydratation der Molekiile und lonen. Yf. bespricht mit aus- 
fiihrlicher Literaturangabe die Hydratation der Molekule u. Ionen u. entwickelt die 
mathemat. Abhiingigkeit des Hydratationsgrades eines gel. Stoffcs vom Dampfdruck 
der Lsg. u. zweitens eine Formel, die den Hydratationsgrad aus Potentialmessungen 
zu berechnen gestattet. (Kolloid-Ztschr. 3 5 . 264—74. 1924.) T r Ićnel .

L. F ra n k , i i  ber Eigenschafts-Zusanmiensetzimgs-Kurven binarer Fliissigkeits- 
gemische. Mittels des Maxwellschen Dimensionsprinzips u. der Zustandsgleichung von 
van d e b  W a a l s  werden Eigenschafts-Zus.-Kurven fiir binare Flussigkeitsgemisehe 
abgeleitet. An den Gemischen einer Reihe von Fil. werden die errechneten W erte

135*



2 0 5 6  A j. A t o m s t r u k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1 9 2 5 . I.

mit den gemessenen yerglichen. In vieleu Fiillen, besonders bei Gcmisehen mit 
W ., versagen die Formeln. Die niclit berechonbarcn Gemisehe liaben fast immcr 
eine assoziierende Komponente. Untersuclit wurden die Gemisehe: Bzl. mit Essig- 
saure, CSt) CClt , A., A., Chlf., Athylacetat, Toluol, n-Hexan, Aceton, Methylalkohol \ 
Aceton mit A., Chlf., Methylalkohol; A. mit Methylalkohol, Chlf., CCI,, W ., CS.,, 
A.; Chlf. mit Toluol, CS2; Athylacetat mit CCI,, Metliylacetat-, Toluol mit Essig- 
siiure, AtJiylenbromid; Methylalkohol mit A.; CS2 mit CCI,; N  mit O. (Ztschr. f. 
physik. Ch. 114. 257—74. 1924.) Z a n d e r .

C yril N orm an  H inshelw ood und C harles Rosa P r ic h a rd , E m  Yergleich 
zuiischen der homogenen thermisclien Zersetzung von Stickoxydul wid seine heterogene 
katalytisćhe Zersetzung an der Ober/lache voti Platin. Die homogene therm. Zcrs. 
von N %0  yerliiuft bimolekular u. wird bei 795° durch die Ggw. von P t niclit be- 
einfluBt (vgl. H in s h e l w o o d  u. B u r e  (Proc. Eoyal Soc. London. Serie A. 106.284;
C. 1924. II. 1879). Die Oberflachenrk. nimmt aber dann meBbare Geschwindig- 
keit an, wenn der Pt-Draht elektr. geheizt wird. Die Unterss. wurden im Bereicli 
der Tempp. zwischen 600 u. 1200° yorgenommen unter Ausschaltung der homogenen 
Rk., indem der Dralit allein erhitzt wurde. Die heterogene therm. Zers. wird 
durch 0 2 verzogert u. erfolgt rascher bei hoheren denn bei niedrigeren Drucken. 
Die Geschwindigkeitsgleichung hat die Form: — d [N,,0]/d t =  ft*[N20]/(l -f- &[Os]). 
Die Aktmerungawarme wurde zu 32,500 cal./Graminol. gemessen. Die heterogene 
N atur der Rk. ist durch Yergiftungsverss. am Pt-Kontaktdraht, wodureh der 
Aktiyitatsanteil von 46°/o auf 3% herabgeaetzt werden kann, erwiesen. — Bei 
hypothet. homogener unimolekularer Rk. N20  =  N 2 -)- O muBten etwa 60000 cal. 
absorbiert u. atomist. SaueratofT frei werden. Die GroBe der Aktiyitiitawarme 
wiirde dadurch auBerst hoch. Die katalyt. Oberfliiche wirkt ais Acceptor fur 
atomist. Sauerstoff, was fiir die Katalyse von wesentlicher Bedeutung ist. Yom 
energet. Standpunkt hatte die katalyt. Rk. wenig Yorteil, da ihre Hauptwrkg. 
darauf hinausgeht, einen unimolekularen Yorgang zu ermoglichen, anstatt eine 
homogene bimolekulare Rk. durch ZusammenstoB gleiehzeitig aktiyierter Molekeln. 
(Journ. Chem. Soc. London 127. 327—36. Osford, Trinity Coli.) H o r st .

Ax. A tom struk tu r. R adiochem ie. P ho tochem ie .
A. K om , TJber die Anziehungs- und Abstofiungskrafte in  den Atomen. Auf 

Grund der mechan. Theorie der Grayitation u. elektromagnet. Erscheinungen tritt 
Vf. fiir eine Modifikation der Anschauungen iiber den Atombau von B o h r  u. 
R u t h e r f o r d  ein, dahingehend, daB zu den positiven u. negatiyen elektr. Teilchen 
eine dritte Klasse von Partikelchen hinzukommt, die Grayitationsteilchen. Die 
Indiyidualitat der yerschiedenen Teilchen besteht nur in ihren Dimensionen u. 
ihren Schwingungsformen. (Atti Reale Accad. delle Scienze di Torino 60. 
89—93.) Z a n d e r .

H. P e tte rsso n  und G-. K irach, iiber Atomzerti-ummerung. (Physikal. Ztschr. 25. 
588—95. 1924. — C. 1924. n .  427. 428. 913.) B e h r l e .

E lisa b e th  K ara-M ichailow a, Quantitative optische Unterscheidung von a- und 
H-Teilchen. (Physikal. Ztschr. 25. 595—96. 1924. — C. 1924. II. 151. 427.) Be.

P. P. E w a ld , Die Rontgenstrahlen und der Krystallbau. Die Deutung der 
Rontgenstrahleninterferenzen an Krystallen u. die experiinentellen Methoden zur 
Erforschung des Krystallbaus werden besprochen. (Strahlentherapie 18. 1—16. 
1924; B e r . ges. Physiol. 29. 330. Ref. B e c k e r .) W o l f f .

G. B. B o n in o , Spektrochemische Untersuchungen im  TJltrarot. IV.—VI. Mitt. 
(III. ygl. Gazz. chim. ital. 53. 583; C. 1923. IH . 1337.) IV. Uber die Form der 
Absorptionsbanden von Fliissigkeiten im ultraroten Yibrationsspektrum. Vf. gibt auf 
Grund der Bohr-Sommerfeldschen Anschauungen die mathemat. Ableitung yon Be-



1925. I. A 2. E l e k t r o c h e m ie . T h e k m o c h e m ie . 2 0 5 7

ziehungen zwischen der Form der Absorptionsbanden einer FI. im ultraroten 
Vibrationsspektrum u. der Anderung der intermolekularen Kriifte bezw. Bindungcn, 
die yon dem Atomsystem ausgeiibt werden, von dem ais Oscillator betraclitet die 
Absorption ausgeht. — V. Stałistische Untersuchungeniiber die Form der Absorptions
banden von Fliissigkeiten. Matliemat. Ausfiihrungen zur Berechnung der Intensitiit 
der yerscliiedenen Teile der ultraroten Spektralbanden bezw. zur Best. von dereń 
Form. — VI. Uber die 2źusammenstellu7ig von einigen vorhergehetiden theoretischen 
Ergebnissen mit den experwientellen Kurven von Cobtentz und uber bemerkenswerte 
zahlenmafiige TJbereinstiymnungen m it der cliemUchen Zmammensetzung der Molekeln. 
Vf. formt die im Yorhergehenden erhaltene Formel zum prakt. Gebrauch urn. Diese 
gestattet die Errechnung yon Absorptionskurven von Fil. im ultraroten Vibrations- 
spektrum ais Funktion von Param etern, welche mit Veriinderungen yon intermole
kularen Wrkgg. yerkniipft sind, denen die Molekeln der FI. selbst unterliegen. An 
einigen organ. Fil., fur die Żabien von Co b l e n t z  in den Tabellen der Publikation 
Nr. 35 des CARNEGIE-Instituts von W ashington yorliegen, niimlich an Octan, Decylcn, 
Dodeeylen, Dodecan, Pentadecylen, Hexadecan, Toluol, p-Xylol, Mesitylen, N-Dimethyl- 
anilin, Pyridin  u. Thioplien, werden die nach dieser Formel erreebneten u. die 
experimentellen W erte yerglichen u. in guter Ubereinstimmung gefunden. Weniger 
gut ist die Ubereinstimmung beim o- u. m-Xylol, bei denen das m-Isomere heraus- 
fallt, welches Verb. sieli aucb bei den 2,3-, 2,4- u . 2,5-Dioxybenzoesauren findet. 
Beim p-Cymol weieht die erreehnete Kurve betriicbtlieh von der experimentell gc- 
fundenen ab. (Gazz. ch im . ital. 54 457—65. 465—72. 472—85. 1924. Genua, 
Univ.) ' B e h e l e .

J. B óeseken, W . D. Cohen und S. L. L angedyk , Reaktion der Kctone mit 
Alkoholen unter dem Einflufi des IAclites. I. Absorptionsspektren einiger Eetone. 
(Vgl. Co h e n , B e c . trav. chim. Pays-Bas 39. 243; C. 1921. III. 785 u. B ó e s e k e n , 
Rec. trav. chim. Pays-Bas 40. 433; C. 1921. HI. 1318.) Zur Erklarung des ab- 
weichenden Yerh. von Ketongemisehen gegeniiber einzelnen Ketonen haben Vff. 
die Absorptionskuryen einiger Ketone festgestellt. Es wurden untersucht: Benzo- 
phenon im geschmolzenen Zustande u. in alkoh. Lsgg., Fluorenon in alkoh. Lsgg. 
u. in PAe. u. Tcrephthalophcnon in absol. A. u. in PAe. Zahlreiehe Tabellen im 
Original. Keins der untersuchten Ketone zeigte im chem. wirksamen Teil des 
Spektrums ein Masimum. Ein Beispiel fur die Berechnung des Einflusses eines 
Ketons auf die Reaktionsgeschwindigkeit eines andern aus den Estinktionskoeffizienten 
ist angegeben. (Ree. trav. chim. Pays-Bas 44. 173—91. Delft, JŚcole Techniąue 
Supćrieure.) G o t t s c h a l d t .

M aurice Curie, Photoelektriseher E ffekt und Phosphorogen. (Vgl. C. r. d. l’Acad. 
des sciences 178. 2244; C. 1924. II. 1442.) An CaS-Phosphoren mit yerschiedenem 
Gehalt an B i  werden die Intensitiiten der Fluoreseenz, der Phospliorescenz u. des 
photoelektr. EfFekts in der friiher angegebenen Weise bestimmt. Reines CaS zeigt 
keine der drei Erscbeinungen. Der photoelektr. Effekt ist fur Bi-Konzz. von 
ca. 10— 6 bis 1 • 10 3 konstant, Phosphorescenz u. Fluoreseenz haben bei der Konz. 
1 * 10 :3 ein Maximum; diese Ergebnisse sprechen nach Ansicht des Vf. nicht gegen 
die Elektronentheorie der Phosphorescenz, sondern sind wahrscheinlich auf eine 
durch die Herst. der Praparate bedingte B. Bi-reicher Oberflachenschichten zuriick- 
zufuhren. (Journ. de Chim. physique 22. 45—47.) K r Og e r .

A2. E lek tro ch em ie . T herm ochem ie.
P. W alden, H erm . U lich  und E. Lann, Leitfaliigkeitsmessungen an verdiinnten 

methyl- und athylalkoholischen Losungen bei 0, 25 und 56°. Vff. messen die Leit- 
fahigkeit von Elektrolyten in nichtwss. Lsgg. Ais Losungsmm. wurden Methyl- u. 
Athylalkohol yerwandt. Die Apparatur wTird eingehend beschrieben, besonders das
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LeitfahigkeitsgefiiB, das die Herst. der Lsgg. im GefaB selbst gcstattete, naehdem 
vorlier die Eigenleitfiihigkeit des Losungsm. gemessen w ar, was gleichzeitig mit 
einer erhebliclien Ersparnis an Losungsm. verbunden war. Die Elektroden waren 
schwach platiniert. Gemessen wurden die Leitfiihigkeiten bei 0, 25 u. 56°. — Der
A. wurde nach folgendem Verf. entwassert: Entfettete Al-Sehnitzel wurden mit 
NaOH bis zu starker II3 -Entw. angeatzt u. einige Małe mit W. gewasehen, so da8 

sie uocli schwach alkal. waren (geringe IT2-Entw.), darauf mit l°/o*g- HgCl,-Lsg. 
ubergossen u. nach 2 Min. rasch mit W., A. u. A. gewasehen u. zwischen Filtrier- 
papier getroeknct (starkę Erwiirmung). Der mit so vorbeliandelten Al-Sehnitzelu 
bei gelinder Wiirtno entwiisserte A. wurde nach einigen Stdn. durch einen G-las- 
kiikler abdest. u. langere Zeit mit gereinigter Luft durchlUftet; seine Leifśikigkeit 
war dann im Durchsclmitt x 25 == 0,18 • 10“ °, giinstigstenfalls 0,15 -10 Eine nach 
dem Verf. von K ra u s  u. C a ll is  (vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 4 5 . 2624; C. 1924. 
I. 2093) entwiisserte Probe A. hatte die Leitfahigkeit x  =  10 -10 's, welches Prod. 
fur einige Messungen bei hochster Yerd. (bis 60000 1/Mol.) Verwendung fand. Diese 
Metliode ist jedoch sehr langwierig u. verlustreich. — Verss., auch den Methyl- 
alkohol mit Al zu entwiissern, hatten niclit den gewiinschten Erfolg. Gute Dienste 
leistete aber die Anwendung von metali. Ca nach W in k le r  (Ztschr. f. angew. Ch. 
2 9 . 18; C. 1916 . I. 553): Acetonfreier, roh entwiisserter Methylalkohol wurde einen 
Tag mit der 4-fachen theoret. notwendigen Menge geraspelten reinen Ca stehen 
gelassen, 3 Stdn. unter Durehleiten von gereinigter Luft gekoeht u. abdest. Die 
mittlere Praktion war nach nochmaligem mehrstd. Durchluften direkt yerwendbar; 
ilire Leitfahigkeit betrug durchschnittlich 3£25 =  0,22 • 10— Bei  zu lange fort- 
gesetzter Dest. ging Ca-Metliylat (erkennbar an widerwiirtigem Geruch) iiber; dann 
muBte nochmals iiber KIISO,, dest. werden. — Bei der Aufbewahrung der Alkohole 
ist auf strengsten Abschlufi der Aulienluft zu aehten, da durch diese die Leitfiihig- 
keit stark erhoht wird. — Ais Elektrolyte wurden yerwandt: a) Tetraathylammo- 
niumpikrat, F. 255,8°, wl. in A., etwas besser 1. in Methylalkohol, b) Tetraathjl- 
ammoniimstyphnat, P. 150,7°, aus wss. Lsgg. von Tetraathylammoniumhydroxyd u. 
Trinitroresorcin (F. 178°), aus ganz schwach alkal. Lsg. durch starkes Kiihlen u. 
Einengen; das wasserhaltige Salz (F. 55°) wurde iiber P 20 6 getroeknct, c) i-Butyl- 
aminlujdrochlorid, P. 175,5°, d) DiathylaminhydrocJilorid, F. 226,0°, e) Tctrametliyl- 
ammoniumcldońd, Zers. iiber 300°, ohne zu schmelzen. Die letzten drei Salze sind 
sehr hygroskop.; sie wurden durch zweimalige Lsg. in A. u. Fallung mit A. u. 
Trocknen vollig rein erhalten. — Die erhaltenen W erte sind in Tabellen zusammen- 
gę3 tellt. (Ztschr. f. physik. Ch. 114. 275—96. 1924. Bostock, Univ.) Z ander.

M. B ourgeaud  und A. D ondelinger, Uber die Beziehungen zicischen Affinitats- 
konstante und Struktur einiger organischer Basen. (Buli. Soe. Chim. de France [4] 
3 7 . 277—87. — C. 1 9 2 5 . I. 1165.) H a b e r l a n d .

F re d e r ic k  S tan ley  Brow n, Kryoskopische Messungen mit Nitrobenzol. III. Gleich- 
gcuiicht in  Niirobenzollosung. (II. ygl. B r o w n  u . B u r y , S. 1053.) D a aromat. 
Polynitroverbb. mit aromat. KW-stoffen Molekularyerbb. bilden, die in Lsg. nach 
dem Massenwirkungsgesetz dissoziieren, liaben Vff. die Unters. von Naphthalin- 
pikrat u. Naphthalin-Trinilrotoluol nach der Gefrierpunktsinethode unternommen. 
Die Methoden waren denen der vorigen Veroffentlichung (1. c.) entspreehend. Im 
Gleichgewicht A  B  A  B, in welchem n  die Gesamtzahl der Moll. der Additions- 
verb., ce der dissoziierte Anteil ^ist, betragt der undissoziierte Rest ( 1  — u)-n  u. 
befindet sieli im Gleichgewicht mit jeder Komponente (a-ri). W ird der W ert der 
Gesamtmolzahl des Soluts ( 1  -j- a) • n  in der Gleichung von B r o w n  u . B u b y  
d  i —  d  tH -f- A  tw substituiert, so kommt man schlieBlich zu dem Ausdruck fur 
K =  [A ][B ]/[A B ]  in der Formel K  =  « -m / [ 1  — u] [ ( 1  +  u )n  +  (e +  1 ) 0 -  
Die in Tabellen mitgeteilten Beobaehtungsergebnisse fiir u  u. K  stimmen mit den
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errechneten W erten genugend gut iiberein. — Unter Benutzung der van’t Hoffschen 
Isotherme: A  — B  T  ln N t X  N 2 j N a — I i  T  In K  u. Substitution der W erte 
iYj =  0,1857, N 3 =  0,1021, N 3 — 0,00187 u. K  — 0,228 (im Mittel) wird die 
freie Energie der B. von Naphthalinpikrat bei 3° zu 2083 cal. pro Mol. bereehnet. 
(Journ. Ckem. Soe. London 1 2 7 . 345—48. Aberystwyth, Univ.) H o r s t .

George S. P ark s , Thermische Daten organischer Yerbindungen. I. Die spezi- 
fischen Warmen und freien Energien von Methyl-, Athyl- und n-Butylalkohol. Kennt 
man die spezif. Wiirmen einer Yerb. u. ilirer Elemente, so liiBt sieli die Entropie A S  
bei der B. der Verb. bei einer gegebenen Temp. aus dem 3. Hauptsatz der Tliermo- 
dynamik berechnen. W enn A I I  die Bildungswiirme ist, erliiilt man die freie 
Energie A F  bei der B. der Verb. dureh die Bezieliung A F  =  A I I  —■ T  A S. 
Die experim en telle Metliode war ahnlich wie die v o n  G ib s o n ,  L a t i m e r  u . P a r k s  
(Journ. Amerie. Chem. Soc. 4 2 . 1533. 1542; C. 1 9 2 1 . I. 391. 400) mit den Ande- 
rungen von RoDEBnsn (Journ. Amerie. Chem. Soc. 4 5 . 1413; C. 1 9 2 3 . III. 1546). 
Die spezif. Wiirmen fiir Metliylalkoliol D.22, 0,7892, sind von 88,7—290,1° absol., fur 
Athylalkohol von 87,0—298,0°, fur unterkiililten, glasigeń A. von 8 6 ,8 —110,2° u. fiir 
n-Bułylalkohol von 90,6—294,0° tabellar. angegeben. Es wurde gefunden, daC CII3OH 
in 2 verschiedenen krystallin. Formen existiert, Umwandlungspunkt 161,1° K., Um- 
wandlungswiirme —4,4 cal/g; cp der 2. Modifikation bei 168,3° ist —0,40 cal/g. Die 
Schmelzwarmen in cal/g betragen 23,7 fiir CH3OH P. 175,3°; 25,76 fUr C2H6OH 
F. 158,7°; 29,93 fiir n-C4H0OH P. 183,9°. Die Entropiewerte S29g sind in derselben 
Reilicnfolge: 32,6; 42,3; 60,2. Es ist moglich, daB zwiseben den Entropiewerten u. 
der ebem. Konst. eine allgemeine Beziehung bestebt, so dafi die Einfiibrung einer 
CKj-Gruppe einem bestimmten Entropiezuwacbs entspricht. In  15°-cal. ausgedriickt 
sind die Yerbrennungswarmen der Allcobole bei konstantem Druck (Reihenfolgc wie 
oben): 170,900; 327,650; 639,580; die Bildungswarmen A l T208: —59,890; —65,660; 
—78,770; die Entropieiinderungen bei der B. A S2g3: —51,6; —72,6; —116,2 En- 
tropieeinheiten u. die Anderung der freien Energie bei der B. A F ,lm: —44,500; 
—44,000; —44,100 cal. Einfuhrung einer CH,,-Gruppe verursaelit also keine be- 
merkenswerte linderung der freien Energie. Die Entropie des glasigen A. wurde 
um 3,7 Einbeiten hoher gefunden ais die des krystallin., u. es wird fiir unwahr- 
scheinlich gebalten, daB diese Differenz am absol. Nullpunkt verscbwindet. (Journ. 
Amerie. Chem. Soc. 4 7 . 338—45. Stanford Univ. [Cal.].) J o s e p h y .

Jo h n  D u ck e tt und "W illiam  H a m ilto n  P a tte rso n , Der Einflufi dńtter Sub- 
słanzen a u f die kńtische Losungstemperatur von Plwnol und Wasser. Vff. bestimmen 
den EinfluC yerschiedener Elektrolyte u. organ. Stoffe auf die krit. Losungstemp. 
einer Mischung yon 36,1 °/0 Phenol u. 63,9% W .; bei diesem Verhaltnis hat die krit. 
Losungstemp. der reinen Stoffe den Hochstwert 66,0°. Die oberhalb 6 6 ° erhaltenen 
Lsgg. zeigen den Tyndallkegel; das zerstreute Licbt ist geradlinig polarisiert u. 
wechselt kurz vor dem Auftreten einer Trubung die Polarisationsricbtung. Die 
elektr. Leitfahigkeit des Systems Phenol-W asser oberhalb u. unterhalb der krit. 
Losungstemp. wird gemessen. In 0,03—0,1 molaren Lsgg. betragt die molckulare 
Erhohung der krit. Losungstemp. f iir : N l l tNO:t 46,5; K J  6 6 ; K N 0 3 6 6 ; N IL B r  
68,5; N il  f i l  75; K B r  87; ECl 93; NaCl 112,5; N allC JIfi)*  145; K^SO, 256; Na,,SO., 
315; die Wirksamkeit der Anionen u. Kationen fallt in der Reihenfolge S O /' (H- 
C4H ,00)' >  Cl' >  B r' >  J ' =  N 0 3' bezw. Na >  K ' >  N H /, d. b. mit Ausnabme 
von J ' u. N 0 3'  in der Ilofmeisterscben Beibe; die W erte fiir saures Na-Baeemat 
u. saures d-Natriumtartrat fallen zusammen. Die Erhohung der krit. Losungstemp. 
durch iiąuimolare Mengen von Azobenzol, Salol, Naphthalin, Campher, Palmitin- u. 
Stearinsaure, H am stojf, Hg(CN\ , Rohrzucker u. Bhemjl-cc-naphthylmethylbenzyl- 
arsoniumjodid ist yerschieden u. mit Ausnabme des letzteren von der Konz. der 
Stoffe unabhangig; Rohrzucker bewirkt eine geringe Erniedrigung der krit. Losungs-
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temp.; Phcnyl-a-naphthylmethylbenzylarsoniumjodid gibt anormale hohe Werte. 
Die Temp.-Viscositatskurven der Mischungen von 36,1% Phenol u. 63,9% W. allein
(1), u. bei Zusatz von Naphthalin (2), NaCl u. Hg(CN)s werden bestimmt u. bei (1) 
u. (2) W endepunkte bei der krit. Losungstemp. gefunden. (Journ. Physieal Cbem. 
29. 295—303. London, Univ.) K r o g e r .

P. Zubow  und W. Sw ietoslaw ski, Uber die Yerbrennungswarmen von drei 
ct-Oxyden. Untersucbt werden Propylen - a  - oxyd (I.), Kp. 34°, fi - Metliylbutan- 
S,y-oxyd  (II.), Kp. 74 u. 75° u. y,§-Hexylenoxyd (III.), Kp. 107 u. 108°. Verbrennung

c h 2—c h —c h 3 c h 3- c - c h - c h 3 c j i 5- c h —c i i -  c , h 5

" o  i. chT"ó u . h i .
mit Kollodium ais Hilfssubstanz; Eiehung mit Benzoesaure („internationaler“ 
Standard). Molekulare Verbrennung3 wiirmen bei konstantem D ruek, in Luft ge- 
wogen: 451,1, 749,8 u. 913,9 kcal pro Mol. Die molekularen Verbrennungswarmen 
der Gase werden berechnet. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 271—74.) W . A. R oth .

W . S w ietoslaw ski, Beitrag zur Thermochemie der a-Oxyde. Die im vorst. 
Ref. erhaltenen W erte werden diskutiert, indem fiir die Bildungswarme der Gruppen 
C—H , C—C, C—O, in gesatt. KW-stoffen u. dereń Oxydationsprodd. bestimmte 
Inkremente angenommen werden. Der W ert fiir das gasformige Athylenoxyd 
(J. T h o m s e n ) wird zu den neu bestimmten binzugenommen. Die Bildungswiirme 
der Bindungen C—C u. C—O in dem Ring C—C unterscheidet sieli merklieh von

V
denen in gesatt. KW-stoffen u. im C02. Der W armebetrag steigt in der liomologen 
Reihe der Oxyde erheblich mit dem Mol.-Gew. an. Eine eingeliendere thermochem. 
Analyse ist noch niebt moglich. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 274—76.
W arschau, Techn. Hochschule.) W . A. R o t u .

W m . H. R inkenbach  und R. E. H a ll, Die Schmelzwarmen von Trinitrotoluol, 
Tetryl und Pikrinsaure. (Vgl. T a y l o r  u . R i n k e n b a c h , Journ. Americ. Chem. Soc. 
46. 1504; C. 1924. II. 1162). Aus den Gefrierpunktserniedrigungen in den
3 binaren Systemen Triniłrotoluol-Pikrinsaure, Teiryl-Pikrinsdure u. Trinitrotoluol- 
Tetryl werden die Schmelzwarmen berechnet. Die Mittelwerte der Schmelzwarmen 
pro g sind in cal. fiir Trinitrotoluol 20,2; Pikrinsaure 20,4; Tetryl 22,2. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 46. 2637—39. 1924. Pittsburgh [Penns.], Bureau of Mines.) Jos.

Joe. E . Moose und S. "W. P a r r ,  Eine Ncubestimmung der Oxydationsxoarmen 
einiger Metalle. Von besonderer Bedeutung bei der Best. der Oxydationswarmen 
ist die Reinheit der Metalle, so verursaeht z. B. eine Verunreinigung des Be von
0,5% einen Fehler von 40 cal. in der Oxydationswarme pro g. Ais Calorimeter 
wurde der neueste Typ der Parrschen adiabat. Sauerstoffbombe benutzt (Parr , 
Journ. Ind. and Engin. Chem. 4. 746; C. 1913. I. 203). Die groBte oxydierte 
Metallinenge betrug 2 g. Fiir die Oxydationswarmen ergaben sieh folgende Mittel
werte in cal. pro g Al 6970; Be 14879 (die Osydation war nieht vollstandig) 
Cd 580; Ce 1661; L a  1641; Mg 5996; Mo 1829; Ta 1373; Sn  1164; TT 1059: 
Zn  1298. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2656—61. 1924. Urbana [111.], Univ.) Jos.

W . H. B ah lk e , R o b e rt E. W ilson , W . L. B ad g er und G eorge H arker, 
Die Temperatur des Dampfes iiber kochenden Salzlosungen. B a h l k e  u . W ilso n  
opponieren S c h r e b e r  (vgl. Die Warme 46. 141; C. 1923. III. 180). Die Er- 
fahrung an Vielfaehverdampfern lehrt, daB die Dampfe aus einer sd. Salzlsg. uber- 
hitzt sind. Die Behauptung S c h r e b e r s  widerspricht dem zweiten thermodynara. 
Gesetz. Der Unterschied zwischen der Temp. der sd. Lsg. u. der des sd. W. war 
bei seinen Verss. zu klein. Die Vff. haben den Vers. mit ZnCl,-Lsg. wiederliolt 
u. langere Zeit ausgedehnt. Das Thermometer war gegen Strahlung u. gegen 
Spritzen durch ein doppeltes Drahtsieb geschutzt. Der Dampf wurde in einem



1 9 2 5 . I. A 3. K o l l o id c h e m ie . Ca f il l a b ć h e m ie . 2 0 6 1

Kiihler kondensiert u. in die Lsg. zuriickgeleitet (Abbildung des App. im Original). 
Das Thermometer stellte sich auf 124—126°, bei 152° AuBentemp. auf 150° ein 
(Kp. der Lsg. 152°). — H a e k e e  verweist auf eine eigene Arbeit. — B a d g e e  ver- 
teidigt S c h b e b e r s  Arbeit. (Chem. Metallurg. Engineering 3 2 . 327—29.) J u n g .

F. R iedel, Die Temperatur des Dampfes siedender Zuckerlosungen und dereń 
Zttsammenhang m it der Tropfchenbildung. Die Feststellungen S c h r e b e r s  (vgl. vorst. 
Ref.) widersprechen der Gibbschen Phasenregel. W enn Dampf u. Lsg. unter At- 
mosphiirendruck steben, baben beide Phasen die gleiebe Temp. — S c h r e b e r  ent- 
gegnet. (Chem.-Ztg. 4 9 . 199—200.) J u n g .

F re d  C. Z eisberg , Partialdampfdrucke wassriger HCl-Losungen. Die Formel 
von HURTER (vgl. Journ. Soc. Chem. Ind. 8 . 861 [1889] stimmt annabernd nur fur 
Lsgg. von 25—30% HC1 bei 60°. Die Formel:

4   fió 3 w
log P  =  10,9528 — 0,009725 W —  0,000868 W 2— ’ ’ ,

worin P  =  Druck der II Cl in mm Hg, W  =  Gewichts-% HC1 in Lsg., T  =  absol. 
Temp. in 0 C., ist praktisch genau fiir 15—40°/0 HC1 bei gewohnlich vorkommenden 
Temp. (Chem. Metallurg. Engineering 3 2 . 326—27.) J u n g .

N. C. Y an n ak is , D am pf drucke der Losungen von Kupferchloriir oder Lithium-
chlorid in Salzsaure. Es wurden die Tensionen yerschieden konz. Lsgg. von CuCl 
u. LiCl in IICl versehiedener Konz. festgestellt; Ergebnis tabellar. u. graph. im 
Original. Vergleieht man die Form beider Kurven (Tensionen ais Ordinaten, Mol. 
CuCl bezw. LiCl pro 100 g Siiure ais Abszisse), so ergeben sich in ihren Formen 
erhebliche Unterschiede: die CuCl-Kuryen sind' gerade Linien, die LiCl-Kuryen ge- 
bogene Ivurven. Die ersteren entsprecben einem Salz, das mit HC1 reagiert, die 
letzteren einem, das nur mit W . reagiert. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 
253—62.) H a b e e l a n d .

A3. K ollo idchem ie. C apillarchem ie.
P. B. Z acharias, Metachemie und metachemische Yorgiinge. (Uber eine Nomen

klatur und Systematik der Kolloide.) Vf. schlagt fiir alle Vorgange der rein kolloiden 
Erscheinungen u. alle, die ihnen zugesellt wurden, die Bezeichnung M e ta c h e m ie  
vor, fiir Teilchen, dereń GroBe zwischen 0,1—1 fjb liegt, den Ausdruck T i le n ,  u. 
spricht auch von Tilenlsgg. Die Tilen sind Kondensationsprodd. der Molekeln u. 
vergroBern sich allmahlich, bis sie faden-, membran- oder tropfenformige Gebilde 
bilden u. die Lsgg. triiben. Sie sind auch die Ursache des Gelatinierens von Lsgg. 
(Kolloid-Ztschr. 3 6 . 39—42. Athen.) L a s c h .

Georges L aborie , Verwendung der Kolloide. Gibt einen Uberblick iiber die 
industrielłe Verwendung in der Farberei, Photographie, Gerberei u. Medizin, sowie 
bei der Herst. kiinstlicher piast. Massen u. Testilien. (La Science Moderne 2 . 
141—46.) G o t t s c h a l d t .

H. A. F e lis  und J . B. F ir th , Einige Beobachiungen iiber Herstellung und Eigen- 
scliaften von Kieselsciuregelen. Durch Mischen von Natriumsilicatlsgg. mit HC1 
verschiedener Konz. bei verschiedenen Tempp. u. unter verschiedener Weiter- 
behandlung werden eine Reihe von jSt02-Gelen hergestellt u. ilire Zus., ihre Hy- 
dratationsgescbwindigkeit u. ihre Aufnahmefahigkeit fiir W. bestimmt. Die Zeit 
der Gelbildung wiichst mit abnehmender Konz. der HC1 von ca. l/i Stde. fiir konz. 
Saure auf mehrere Woclien fiir 2-n. Siiure. Das entsteliende Gel ist im allgemeinen 
fest u. klar; wird aber die Wasserglaslsg. gerade neutralisiert, so entsteht momentan 
eine voluminose, opalisierende Fiillung u. daruber nach einigen Wochen das 
gewolmlich beobachtete Gel, das sich von dem ersteren durch hoheren Gehalt an 
W • u. NaCl unterscheidet. Zwischen 0° u. 45° iibt die Temp. im allgemeinen keinen 
EinfluB auf die Eigenschaften der Gele nach dem Gliihen; nur das bei 0° gebildetc
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hat geringeren W .-Gehalt u. geringeres Adsorptionsyermogen. Auswaschen des 
NaCl vor oder nach dem Gliihen bewirkt keine Unterschiede; beim Gliihen scheidet 
sieli das NaCl in feinen Nadeln auf der Geloberfliiclie aus. (Journ. Physical Chem. 
29. 241—48. Nottingham, Uniy.) K r Og e r .

E. H a tsch ek  und P. C. L. Thorne, Metallsole in  nichtdissoziierend.cn Dispcrsions- 
mittćln. II. Die Zusammensetzung der dispersen Phase von Nickelsolen in  Benzol und 
Toluol. (I. ygl. Kolloid-Ztschr. 33. 1; C. 1923. III. 970.) Kautscliuklialtige Lsgg. 
von Ni-Carbonyl mit Bzl. oder Toluol erhitzt, bilden Sole, die im elektr. Feld nach 
beiden Polen wandern. Es miissen also positive u. negative Teilclien yorlianden 
sein. In den Bzl.- u. Toluollsgg. bildet sich leielit durch Oxydation ein blaBgriiner 
Nd. von wasserhaltigem, bas. Ni-Carbonat. Bei Ggw. von Kautseliuk bleibt dieser 
Korper kolloid dispers u. wandert im Potentialgefiille ausschlieBlieh zur Katliode. 
W ird dagegen das Ni(CO) 4 unter sorgfiiltiger Yermeidung jeder Oxydation her- 
gestellt, so entstelit ein Sol, das ausschlieBlieh negatiy geladen ist u. einen hohen 
Ni-Gchalt hat. Doch ist dieser u. iiberhaupt die chem. Zus. fiir die Ladung niclit 
cntscheidend. Die bei der Zers. u. Oxydation des Carbonyls gebildeten Prodd. 
lagcrn sich wahrscheinlich an die Kautschukteilchen ais elektr. neutrale Teilchen 
an u. erhalten erst durch dic iiuBerste Schicht positiye oder negatiye Ladung. 
v . W e im a r n  fand, daB Au- u. Ag-Organosole in selir hohem Potentialgefiille aus- 
schlieBlich anod. wandern. Wo. P a u l i  (Naturwissenschaften 12. 556; C. 1924. II. 
593) erkliirt den Transport nach beiden Polen durch die yerminderte Dissoziation 
u. crhohte Teńdcnz zur Assoziation; bcides heryorgerufen durch die niedrige DE. 
u. die dadurch yerstiirkte elektrostat. Feldwrkg. Es bilden sich cntgegengcsetzte 
Komplexe. — Es wird noch eine genaue Beschreibung der zur Darst. von Carbonyl 
aus Ni-Oxalat u. CO beniitzten Apparatur gegeben. (Kolloid-Ztschr. 36. 12—16. 
London.) L a sc h .

N. M or030W, U ber den Einflufi eines Reagenzicniiberschusses a u f die Bildung 
von dispersoiden Losungen von Quccksilber$ulfid. Bei der Ausfiillung von HgS aus 
IlgCL-Lsgg. entsteht neben dem schwarzen noch ein weiBer u. gelber Nd., eine 
Doppelyerb. von HgS mit HgCl2. Die gelbe Farbę der Lsg. gcht bei einem Uber- 
scliuB von HgCl2 in weiB iiber. Ein weiterer UberscliuB yermclirt die Bestiindig- 
keit der Dispersoidlsgg. der Doppelyerb. Bei einem UberschuB von Na2S geht die 
Farbę der Lsg. in braun u. schwarz iiber. Es bilden sich reclit bestiindige dis- 
perse Lsgg. von HgS, die bei noch wciterem UberschuB des Fiillungsmittels koagu- 
lieren. (Kolloid-Ztschr. 36. 21—23. Harbin.) L a sc h .

B. Papaconstan tinou , Die Schutzwb-kung von Seifen a u f Zsigmondys Goldsole. 
Vf. bestinnnt bei yerschiedenen Konzz. u. Tcmpp. die Goldzahlen Na- u. K-Laurat, 
Na- u. K-M yristał, Na- u. K-Palmitał, Na- u. K-Stearat, Na- u. K-Oleat, Na- 
u. K-Linoleat-. die Schutzwirkung bei Zimmcrtemp. nimmt in der Reilienfolge 
Linoleat Oleat Palmitat Stearat Myristat Laurat ab. Die Gold
zahlen fallen mit zunehmender Konz. der Seifenlsg. u. mit Ausnahme der Linoleate 
bei Erhohung der Temp. u. steigen mit der TeilchengroBe des Goldsols u. der 
Menge des Elektrolytzusatzes; Ggw. von Alkali yerringert die Schutzwrkg. (Journ. 
Physical Chem. 29. 319—22.) KnOGER.

B. P apaconstan tinou , Die Schutzwirkung von Seifen a u f Arsensulfidsole. (Vgl. 
yorst. Eef.) Die Anzahl mg der Seife, die gerade eine sichtbare Yeranderung von 
10 ccm /lSę.Sj-Sol -j- Schutzkolloid durch 5 ccm n/3 NaCl-Lsg. in 15 Minuten ver- 
hindert, wird ais MaB der Schutzwirkung angesehen u. folgende Stoffe bei Zimmer- 
temp. u. bei 50° yerglichen: Na- u. K-Laurat, Na- u. K-Oleat, Na- u. K-Stearat, 
Na- u. K-M yristat, Na- u. K-Palmitat, Na- u. K-Linoleat. Die Schutzwirkung ist 
von den Lauraten u. Linoleaten abgesehen fast gleich (2,0—2,5 mg bei Zimmcrtemp.) 
u. steigt mit Ausnahme der Linoleate bei Erhohung der Temp. Yergleich mit den
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Ergebnissen an Goldsolen zeigt, daB die Reilienfolge der W irksamkeit von der 
Natur des Suspensoids abhiingt. (Journ. Physieal Cheni. 29. 323—25. London, 
Univ.) K r o g e r .

E rn e st W a lte r  Jo h n  M ard le s , Die Elastizitat der Organogcle von Cellulose- 
acełat. (Vgl. Journ. Soc. Chem. Ind. 4 2 .  T. 207; C. 1 9 2 3 . IV. 504.) Vf. unter- 
suckt die elast. Eigenschaften yerschiedener Acelylcelluloscfilme u. die Festigkeit 
von Gelen yon Celiuloseacetat in Benzylalkohol von yerschiedener Konzz. u. bei 
yerschiedenen Tempp. Die Elastizitat der Filme ist nur bei kurzer Einw. sehr 
kleiner śiuBerer Kriifte yollkommen; die reyersible Dehnung entsprieht bei kine- 
matograph. Film einem Youngschen Moduł yon 0,12 X  10u Dyn/qcm. Die Be- 
ziehung zwischen der Konz. C der Gole in Benzylalkohol u. dem Festigkeitsmodul E  
ist fiir Konzz. uber ca. 10% V011 der Form E  =  K -C n , wobei n  bei 20° ca. 3, 
bei 0° ca. 1,3 betragt; die Abliiingigkeit yon der Temp. t laJBt sieli annahernd durch 
die Gleichung log E 0 — log E, =  0,075 t ausdrucken. Vf. besiimmt ferner die 
Anderung der Festigkeit wiihrend des Uberganges aus dem Sol- in den Gelzustand 
u. umgekehrt; die E -t-Kuryen wiihrend beider Prozesse yerlaufen parallel, sind 
aber um den Abstand zwischen Erstarrungspunkt u. F . gegeneinander yerseboben. 
Beim Erstarren nimmt die Elastizitat zuniichst schnell, dann immer langsamer zu; 
der erste Anstieg ist um so steiler, je  groBer die Gelatinierungsgeseliwindigkeit 
u. die Konz. ist; die endgiiltige Festigkeit eines Gels wachst mit der Geschwindig- 
keit seiner B. Vf. dikutiert seine Ergebnisse unter der Annahme, daB die Kom- 
plese yon Celluloseteilchen, aus denen die Gele bestehen, hei Deformation in eine 
metastabile Lage gelangen u. nach Aufhebung der iiuBeren Kriifte nur unyoll- 
kommen in den urspriingliclieu Zustand zuruekkehren, wobei die GróBe der Aggre- 
gate u. die Leichtigkeit der Gruppierung der Partikeln yon der Temp., der Konz. 
u. anderen Faktoren abhiingt. (Trans. Faraday Soc. 19 . 118—33. 1923. London, 
Birkbeck Coli.) K r Og e r .

E. S tiasny, Uber den Einfluf) von Neutralsalzen a u f einige Eigenschaften der 
Gelatine. In Gemeinschaft mit S. R.. Das G upta u. P a u l T resser hat Vf. den EinfluB 
von Rhodanidlsgg. auf Gelatine untersucht. Eine Hydrolyse tritt — wie frtiher bei 
Hautkollagen gezeigt wurde — niclit ein, was durch Formoltitrationen u. Best. der 
von Slyke-Werte bewiesen wird. Die peptisierende W rkg. der Salzlsg. wird durch 
Ultrafiltrationsyerss., durch Messungen der Mutarotation u. durch Viscositiitsbest. 
dialysierter Lsgg. erkannt. Vf. diskutiert die Frage, inwieweit- aus der durch 
Ehodanide bewirkten Dispersitiitserhohung auf Veriinderungen im Bau der Gelatine 
geschlossen werden kann u. unterscheidet Fermente (wie Pepsin), die den Zusammen- 
hang der Peptone loekern, von solchen, die die Verkniipfung der Aminosiiuren 
sprengen konnen (wie Trypsin, Erepsin). (Kolloid-Ztschr. 3 5 . 353—58. 1924.) T r ć .

J. H ow ard  M athew s und A lfred  J .  S tam m , Adsorpiion und Oberflachen- 
spannung an der Grenie Fliissigkeit-Fliissigkeit. Bei ilirer Unters. der Adsorption 
u. Oberflachenspannung der binaren Fiiissigkeitsgemische Dimethylanilin-Heptan u. 
Dimethylanilin-Bzl. (ygl. Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1071; C. 1924. II. 1151) 
haben Vff. bei der Berechnung einen systemat. Feliler gemacht. Zur Berichtigung 
sind die Tabellen neu wiedergegeben u. andere W erte korrigiert. Wegen der 
Systematik des Fehlers iindern sich die aus der Arbeit gezogenen Schliisse nicht. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2880—81. 1924.) J o s e p h y .

B. Anorganisclie Chemie.
A lbert R an c , Beobachtungen uber die Dissoziałion des Natńumdicarbonats. 

Natriumdicarbonat alleine (I) u. gemischt (II) mit 3% Saccharin wurde bei 100°
1—14 Stdn. getrocknet, u. der Zerfall in C 0 2 u. II20  festgestellt. Es ergab sich,
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daB bei I I  die Zers. erheblich herabgesetzt war. Z. B. war (vgl. Tabelle im Ori- 
ginal) I  uach 10 Stein, zu 98% des theoret. W ertes zerfallen, I I  innerhalb derselben 
Zeit dagegen nur zu 2,2%• (Buli. Soc. Chira. de France [4] 3 7 . 276—77.) H a.

G-. C anneri, Acełałe der E r den mit organischen Basen. Die dreiwertigen Ele- 
mente der Cer- u. Yttriumgruppe geben mit G-uanidin u. Harnstoff Doppelacetate 
von den Zusa.:

R'"(CH3• C 0 0 ) 3 • C(NH)(NH.,)2 • CH3 • COOH, R " ' =  Ce, La, Nd, Pr, Y.
R"'(CH3 • COO)3 • 3 CO(NH,,),, R '" =  La, Nd, Pr, Ce.

Mit N d  wurde daneben (bei einem UberscliuB von Guanidinacetat) die Verb. 
Nd(CH3 • C 0 0 )3 • 2 C(NII)(NH3)S• 2 CH3• COOH erhalten, die moglicherweise den ersten 
Vertreter einer zweiten Reihe von Doppelacetaten darstellt. Th bildet eine wl. 
Yerb. Th(CH3 -COO)4• 2 C(NH)(NR,),• 2 CII3- COOH; mit Harnstoff bildet Th kein 
Doppelacetat. — Ce(CH3 ■ COO)3 ■ C(NII) (NIL),, - CH3 • COOH, aus den Lsgg. beider 
Komponenten in Eg. durch Eindampfen bei miiBiger W arnie, Prismen, U. in W., 
zl. in A., unl. in A. — La(CII3 ■ COO)3 ■ C(NII) (NIL,),, • CH3 ■ COOII, Prismen, Loslich- 
keit wie yoriges. — Nd(CH3 ■ C00)3 • C(NH) (N H j)a • CH3 • COOH, fleischfarbene Prismen, 
reflektieren violett. — Nd(CII3■ C00)S-2C(NH)(NIL),- 2  CII3■ COOH, flachenreiche 
Prismen. — Pr(CII3-COO)3-C(NH )(NIL^-CH 3-COOII, hellgrune Prismen. — Y(CHS- 
COO)3 ■ C\NII) (NHy), - CHa • COOIL; das verwandte Y hatte das At.-Gew. 84,6. — 
m C I I 3 ■ COO), ■2C\NH) (NIL)., -2 CH3 ■ COOII, Prismen. — Ce(CH3 • COO)3 ■ 3 CO(NHi\,, 
beim Yerdunsten von Lsgg. beider Komponenten (moglichst geringe Harnstoffmenge), 
prismat. Krystalle, 11. in W. — La(CII3 ■ C00)3 ■ 3 CO(NIL),,. — Nd(CH3 ■ COO), ■
3 CO(NIL)„, rotviolette Prismen. (Gazz. chim. ital. 5 5 . 33—39. Florenz, Ist. di 
Studi Sup.) Z a n d e r .

G. C anneri, U ber die Doppdcarbonate des Guanidins mit den Metallen der 
seltenen Erden. (Vgl. vorst Ref.) Mit Guanidincarbonat erhSlt man aus einer Lsg. 
der Salze der seltenen Erden einen gallertartigen Nd., der mit der Zeit an Vol. ab- 
nimmt u. langsam in den mikrokrystallin. Zustand iibergeht. Der Nd. besteht aus 
dem Carbonat der Erde u. ist yollstiindig frei yon der organ. Base. Es zeigt sich 
hier alsó ein groBer Untersehied des Guanidins gegenuber dem Verli. der Alkali- 
metalle. — Durch Digerieren der Erdhydrosyde in k. Guanidincarbonatlsgg. von 
starker Konz. gehen die Hydroxyde langsam in Lsg., aus welcher die Doppel- 
carbonate in gut ausgcbildeten Prismen krystallisieren. Ih re Zus. ist:

Rs"'(C03)3 • 3 (CN3H 0)2CO3 • 4 HjO, R '" =  La, Nd, Pr, Y  etc.
Mit Th entsteht eine entsprechende Verb. Th(C03)2 -3(CN3H 6)2C0 3 -4H 20. Auf 

Grund dieser Carbonate u. der yerschiedenen Basizitat der Erden beschreibt Yf. 
eine neue Methode zur Trennung der seltenen Erden. — La<,(C03)3-3(CN3H6)2C03■ 
4H ,0 , farblos, durch W. erfolgt Zers. — Nd,(C03)3■ 3(CN3H e\C 0 3■ 4 H,O, rotyiolett.
— & \(C 03)3• 3 (CN3IIe),,C03■ -iI I2O, schwach griinlich. — Y2(C'Os)3 -3(C,iV3Zro)2C'Os* 
4 H t O, farblos. — Th(CO.̂ ),t • 3 (CN3H,.)2COz-4H O ,  kub. Krystalle. (Gazz. chim. ital. 
55 . 39—44. Florenz, Ist. di Studi Sup.) Za n d e r .

F ra n k  H. D riggs und B. S. H opk ins, Beobachtungen iiber seltene Erden. 
XVI. Ilcinigung und Atomgewicht von Holmium. (XH. ygl. H o p k in s  u . D r ig g s ,  
Journ. Americ. Chem. Soc. 4 4 . 1927; C. 1 9 2 3 . I. 393). Die Ausgangssubstanzen 
waren Gadolinit aus Tesas, norweg. Fergusonit u. Bromate der Y-Gruppe, letztere 
wurden aucli aus Gadolinit u. Fergusonit mit ca. 20% Holmium  dargestellt (vgl. 
J a m e s , Journ. Americ. Chem. Soc. 3 4 . 757; C. 1 9 1 2 . II. 692). Der spektr. Nach- 
weis von Erbium, von dem H o  schwer zu befreien ist, wird dadureli erschwert, 
daB in der Gegend der charakterist. Absorptionslinie des E r  bei 523 auch Neodym 
eine starkę Absorptionsbande hat. Daher wurden die Fraktion in 2 Teile gespalten, 
einer enthielt Nd, der 2. die loslicheren, von Nd freien Fraktionen, in diesem wurde 
E r ,  wenn es im 1. von Nd befreit war, angereichert u. durch fraktionierte Kry-
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stallisation yon der Y-Ho-Fraktion getrennt. Durch teilweise Zers. wurde der Ho- 
Gelialt dieser Fraktion sehnell konz. Die Ni tratę wurden im elektr. Ofen ge- 
schmolzen, die Temp. genau uberwacht u. so eine yollstiindige Trennung von Y  u. 
Ho erreicht. Ein Vergleich der magnet. Susceptibilitiiten bewies die Trennung des 
Ho von Y u. Dy. Das At.-Gew. des Ho ergab sich aus dem Ycrlniltnis Ho- 
Chlorid: Ag im Mittel aus 6  Analysen zu 163,47. (Journ. Amerie. Chem. Soc. 47. 
363—69. Urbana [HI.], Uniy.) J o s e p h y .

F. W . B ergstrom , Die Reaktion zusisclien Kaliumamid und einigen Kobalt- und 
Eisensalzen in  fliissigem Ammoniak. (Ygl. Journ. Amerie. Chem. Soc. 46. 1545. 
1559; C. 1924. II. 1780. 1169.) Kobaltrhodanid reagiert mit Kaliumamid in fl. 
NH3 unter B. von flockigem, blauen Kobaltamid, das bei iSngerem Stehen in fl. 
NH3 bei gewoknlicher Temp. oder beim Erliitzen NH 3 unter B. des schwarzen 
Kobaltnitńds abgibt.

Co(SCN) 2 +  2K N II, =  Co(NII2) 2 +  2KSCN; 3Co(NH2) 2 =  Co3Ns +  4N H 3.
Wird jedoeh Co(CNS) 2 zu einem UberschuB von KNH 2 gegeben, so entsteht 

eine griin gefiirbte Lsg. u. ein blauer Nd., der schwarz wird. Die Lsg. ist allein 
beśtandig, aber nicht bei Beriihrung mit dem Nd. Ob die Lsg. Kaliumammono- 
kobaltit enthalt, konnte nicht festgestellt werden. — JTcxamminkobaliinitrat ist bei 
25° etwas 1., bei —40° ziemlich 1. in fl. NH3. Die Lsg. ist orange gefarbt, Zusatz 
yon KNH2 fallt einen Nd. derselben Farbę, der wie auch beim Hexamminkobalti- 
jodid ein ammonobas. Gemisch ist. Es scheint, ais verhalte sich die Gruppe 
Co(NH3) 0 in fl. NH 3 nicht ais E inheit, sondern ais Salz, das Losungsm., NH3, 
assoziiert hat. — Durch Einw. eines Uberschusses von KNH2 auf FeBr2 oder FeJ„ 
in fl. NH3 entstand ein schwarzer Nd., der u. Mk. weiBe oder farblose Krystalle 
enthielt, die yielleieht Kaliumammonoferrit sind. Fe(SCN)2 • 4 N Jfs wurde durch 
Einw. einer Lsg. yon Hg(CNS) 2 in fl. NH 3 auf einen Eisendraht wasserfrei u. rein 
dargestellt, mit KNH 2 gibt es einen schwarzen Nd., der Fe3N2, Fe2S3 u. kleine 
Mengen CN-Deriyy. enthielt, so daB also eine Red. des Rhodanids stattgefunden 
haben muB. Fe3N2 wurde wenig yerunTeinigt durch Rk. yon NH4CNS mit dem 
schwarzen Reaktionsprod. von FeBr2 mit KNH 2 dargestellt. (Journ. Amerie. Chem. 
Soc. 46. 2631—36. 1924. Proyidence [R. I.], Brown Univ.) J o s e p h y .

F. W . B ergstrom , Die sauren Eigenschaften von Amynoniumsalzen in  fliissigeni 
Ammoniak. (Vgl. yorst. Ref.). Die Unterss. der sauren Eigenschaften yon Ammo- 
niumsalzen in fl. NH 3 ergaben, daB diese Lsgg. mit fast allen Elementen, die in 
der Spannungsreihe vor H  stehen, reagieren. Nicht atnalgamiertes A l w ird yon 
einer Lsg. von NH 4N 0 3 gar nicht angegriffen, amalgamiertes Al lost sich langsam 
unter Gasentw. u. B. 1. Nitrate u. dereń Reduktionsprodd. Die Lsgg. von n. u. 
saurem Al-Nitrat werden in verd. NH 3 ammonolysiert unter B. eines weiBen Nd. 
Mn bildet mit NH4Br in NH 3 M n B r,-6 N II3, entsprechend reagiert es mit NH 4CN, 
langsamer mit (NH4)2Cr20-. Ferner wurden durch Einw. von NH4-Salzen in  fl. 
NH3 auf MetaUe dargestellt: L a J3-xN H a, CeJ3-7 ll2 oder 8 N R 3, CeBr3■ 7ljs oder 
8 N ITs, Cd(N03)!-6N H s , Fe(N03)2-6 u. 4 N IIS, (N IIi)iFe(CN)li-xN II;t, F eB r,-6N IL , 
M(NOs)2-6 N S 3. Bei Cr, Tl, G a, P b , Se, Sn, Mo u. As war die Einw. der NH4- 
Salze nur gering. (Journ. Physical Chem. 29. 160—65. Stanford [Cal.], Univ.) Jos.

Dennia B rook  B rig g s , Krystallines Cuprobromid. Bei der Aufarbeitung des 
zurUckbleibenden Reaktionsgemisches der D arst von Athylbromid aus A. u. Br u. 
rotem P  konnte Cuprobromid gewonnen werden, indem der filtrierten, klaren Fl. 
ein UberschuB yon CuSOt zugesetzt worden war. Die krystalline Ausscheidung 
beginnt nach kurzem Kochen der dunkelgrunen Lsg. In  analoger Weise konnte 
aach das krystallisierte Cuprojodid dargestellt werden. (Journ. Chem. Soc. London 
127. 496. Berka, Bradfield Coli.) H o r s t .
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G. S cag lia r in i und A. A iro ld i, U ber dreiwertiges Vanadium. Die Analogie 
zwischen dem dreiwertigen V, Cr u. dcm dreiwertigen Fe zeigt sieli auch in der 
Fahigkcit des V, mit organ. Sauren ahnliclie Komplexverbb. zu bilden.

I  [ v 3[C^ £ ° 0 ^ ]c j- i , ,(C O O ).2 +  2 H2o  m  [ v ( c 8n 4< g 0 0 ) J h  +  3 h 2o

r ( C M ' r
IY V (II.;0 )3 IIS 0 4 I I

- s o 4
L

|-V3 (C JI5 -C H ^C H .C 00)3j  CoH. . C H . C H . COO a_ i 6 h ,0

Yanadiunicamphcroylcampherat, C40H61O19V3 (I), aus einer Lsg. yon V2(S04) 3 u. 
einer neutralen Lsg. des NH.,-Salzes der Camphersaure, graugriin. — Vanadium- 
cinnamoyldnnamat, CslH 104O43V9 (II), mit NH 4-Cinnamat, gelbgruner mikrokrystallin. 
Nd., unl. in W . u. anderen Losungsmm. — Vanadiumsalicylsaure, C14I I 160 9V (III), 
mit UberscliuB au NH 4-Salicylat, griinlicligelb, fiirbt sieli an der Luft griin, spiiter 
scliwarz. — Vanadiwnpyridinsulfat (IV), mit gesatt. Pyridinsulfatlsg., smaragdgriiD.
— Vanadiunitrifluorid, VF3• 311,0, aus Vanadylfluorid durch elektrolyt. Red., yer- 
liert 1 Mol. W. bei 100°, die anderen beiden bei 140°. (Gazz. chim. ital. 55. 44—48. 
Bologna, Uniy.) ZANDER.

E rn e s t Sydney H edges und, Jam es E ck e rs ley  M y era , Einige Metallpaare, 
welehe Wasser bei gewohnlicher Temperatur zersetzen. Mit IIC1 gereinigtes Mg-B\ech 
wird in 5 ccm einer 2°/0ig. NH4C1-Lsg. gelegt, das in geringer Menge das Chlorid 
des zu reduzierenden Metalls enthiilt, mit dem das Metallpaar gebildet werden soli. 
Das mit 0,2% CuCl, erhaltene Mg-Ou-Paar ist sehr akt. gegen W. Mit 0,2°/o NiCk, 
FeSOi oder CoCL werden aufierst akt. Metallpaare erhalten. In allen Fiillen bilden 
die reduzierten Metalle diinne u. festhaftende Schichten auf der Mg-Flachę, 
welcher Umstand wohl der yorzugliehen Aktiyitiit der so dargestellten Metallpaare 
zugute kommt. Die Rk. mit W . ist zunachst sehr heftig, liiBt nach einigen Minuten 
nach, um einige Stunden lang mit miiBiger Entw. von IŁ  fortzudauern. Metall
paare des Mg mit Au  u. Pt waren auBer beim Erwarmeu wenig aktiy. Diese 
Eigenschaft der Metallpaare, in neutralem Medium H 2 zu erzeugen, mag fur die 
Zwecke der Eed. organ. Verbb. von prakt. Bedeutung sein. (Journ. Chem. Soe. 
London 127. 495—96. Manchester, Univ.) H o r st .

D. Organiście Chemie.
M arcel D elópine, Die Theorie des asymmetrischen Kolilenstojfs. Zusammen- 

fassender Vortrag. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 197—236.) H a b e r l a n d .
J . B. M enke, Nitrieren mit Nitraten. Die katalyt. W rkg. des Essigsaure- 

anluydrids bei Nitrierungen wird durch konz. H 2S 04, H N 0 3 oder HC1 yerstiirkt. 
Es entstelien dabei Acetylschwefelsiiure bezw. Acetylchlorid bezw. Diacetylortho- 
salpctersiiure, die ihrerseits die Rk. katalysieren. Yf. leitet aus dieser Tatsache 
cin neues Nitrierverf. ab, indem er anorgan. Nitrate zusammen mit Essigsiiure- 
anhydrid ais Xitriergemiseh yerwendet. Das Verf. fiihrt niclit zu Verharzungs- 
prodd., es ermoglicht starkę Verschiebung zu c in em  Isomeren. W ird das Essig- 
siiureanhydrid durch Acetylchlorid oder Acetylbromid ersetzt, so findet gleichzeitige 
Halogenierung statt. Die Anwendung des Essigsiiureanhydrids liiBt sieli auch auf 
Sulfate usw. ubertragen. — Ais Beispiele sind angegeben die B. von o-Nitroacet- 
atiilid, F. 92°, aus Anilin, Essigsiiureanhydrid u. Cu(N03)2 bezw. Fe(N03)2, Nitro- 
essigester aus Acetessigester mit Cu(X03)2, Pikrinsaure aus Phenol mit Fe(N03)2, 
Nitrobenzol aus Bzl., p-Nitrochlorbenzol, F. 82°, aus Chlorbenzol, o-Nitrotoluol aus 
Toluol u. 4,6-DicMor-2-nitrophenol, F. 121°, aus Phenol, Acetylchlorid u. Cu(N03)2. 
(Rec. trav. chim. Pays-Bas 44. 141— 49. Groningen.) G o t t s c h a l d t .



1925. I . D . O r g a n is c h e  Ch e m ie . 2 0 6 7

C harles A. K raus, Die Radikaltheorie in der modernen Chemie. Vf. zeigt, daB 
stabile Gruppierungen von Elementen nach der Elektroaffinitiit in einer zwiefaehen 
Reihe angeordnet werden konnen, die der der Elemente entspriclit. Die Eigen- 
schaften dieser Gruppen im freien Zustand entspreehen denen der Elemente von 
derselben Elektroaffinitiit. Die mittleren Gruppen der Reihe zeigen ausgepriigt 
amphoteren Charakter, d. h. sie erseheinen je  nachdem im elektronegatiyen oder 
elcktropositiyen Zustand, wie z. B. CH3Hg, CII3, C(C0H 5)3, Sn(CH3)3. Das Na-Salz 
von Triphenylmethan hydrolysiert (ammonolysiert) leicht in fi. NH3, das K-Salz, 
KClCjEy,; weniger leicht, da ja  KOH eine stiirkere Base ist ais NaOH. Die 
Rk. (CtiH5)3CH +  KOI-I =  KC(C0I i . ) 3 - |- H20  yerliiuft nicht quantitativ, wird 
aber das K-Salz so schnell oxydiert ais es sich bildet, so kann (C0HS)3CH voll- 
stiindig zum Perosyd oxydiert werden. Die Eigenschaften der einwertigen 
amphoteren Gruppen entspreehen durchaus denen des Wasserstoffs, der ja  das 
einzigc bekannte einwertige amphotere Element ist. Insbesondere gilt dies fiir die 
Trimethylstannylgruppe, dereń Verbb. mit starken Elektrolyten keine salziihnliclien 
Korper sind. W eder HC1 noch (CH3)3SnCl noeh Tńphenylmethylchlorid leiten den 
Strom im geschmolzenen Zustand. Zur Erkliirung der elektrolyt. Eigenschaften 
von Lsgg. der Trimethylzinnhaloide in W. kann man an B. von Oxoniumsalzen 
denken. Es wurden stabile Oxoniumverbb. erhalten, in denen H-Atome durch 
(CH3)3Sn-Gruppen ersetzt sind. Trimethylstannyldłher, [(CH3)3 Sn},0, reagiert mit 
den entsprechenden Haloiden wie (CH3)3SnJ unter B. von Oxoniumverbb. des Typs 
[(CII3)3Sn]3 OJ. Die Haloide des letztangefuhrten Typus sind gliinzende Krystalle, 
stabil bei gewohnlicher Temp., Zers. erst bei ziemlicli hoher Temp. meist ohne 
zu schmelzen. (Das Cblorid hat F. 93° unter langsamer Zers.), 11. in W. u. Alko- 
liolen, worin sie starker ionisiert sind ais die (CH3)3 Sn-IIaloide. Ag20  spaltet aus 
ibnen eine starkę Base ab, die nach Leitfiihigkeitsmessungen nur wenig schwiicher 
ais die starksten Basen ist. Das Chlorid leitet im geschmolzenen Zustand den 
Strom. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2196—2204. 1924. W orcester [Mass.], 
Clark Univ.) B e h r l e .

P. Leone, U ber die Organometallverbindungen des Aluminiums. l 1/̂  Mol. Alkyl- 
jodid wird mit einem Atom A l (unter yollstiindigem FeuchtigkeitsausschluB) zum 
Sieden erhitzt. Nach kurzem Erhitzen setzt die Rk. unter starker Wiirmeentw. 
ein, so daB gekuhlt werden muB. Nach Zusatz von A. wird zur. Vollendung der 
Rk. noch 4—5 Stdn. erhitzt. Die Reaktionsprodd. stellen braune Fil. dar, die an 
der Luft stark rauchen; durch W . werden sie sofort unter Entw. von KW-stoffen 
zers. Krystallisiert wurde nur das i-Amyl-Al-Jodid erhalten. Die Rkk. yerlaufcn 
nach dem Schema: 2 Al 3R J =  R^AIJ - |- RA1J2. — KW-stofFe oder freies J  
wurden wahrend der Rkk. nicht gebildet. Die Analysen waren scliwer durch- 
zufuhren, da die Verbb. A. entliielten, der schwer zu bestimmen war. Es wurden 
so Athyl-, Propyl-, i-Amyl- u. Phenyl-Al-Jodid, sowie n-Octyl-Al-Bromid dargestellt. 
(Atti R. Aecad. dei Lineei, Roma [5] 33. II. 497—502. 1924. Rom, Univ.) Za n d e b .

A rth u r L apw orth , L eonore K le tz  P earso n  und E d w ard  Ń e v ille  M ottram , 
Die Darstellung und die Eigenschaften gereinigłer Ohdure und einiger ihrer Sake. 
Die Siiure wurde nach Verseifung von Oliyenol mit alkoh. NaOH u. nicht ganz 
vollstiindiger Neutralisation mit Essigsiiure durch langsamen Zusatz starker wss. 
Lsg. von Pb-Acetat in das Pb-Salz ubergefuhrt, dieses in h. Toluol gel., die Lsg. 
noch einige Zeit mit festem wasserfreiem Pb-Acetat erhitzt, nach Erkalten filtriert, 
mit einem UberschuB von k. yerd. IICl geschiittelt, die filtrierte Lsg. der Fettsauren 
nacli wiederholtem Ausscluitteln mit W . vom Losungsm. durch Dest., zuletzt im 
Wasserbade unter yermindertem Druck (15—20 mm) befreit. Die restierenden Sauren 
wurden unter Druck von nicht ^>2—3 mm fraktioniert, die mittleren Fraktionen in 
cin h. Gemisch der 10-fachen Menge eines gleichteiligen (Yol.) Gemenges yon



2 0 6 8 D . Or g a n is c h e  Ch e m ie . 1 9 2 5 . I.

Toluol u. Amylalkoliol mit uberschiissigem gepulvertem Ba(OH)2 -2ILO u. etwas 
Phenolphthalein gegeben, u. nach Schiitteln bis zur dauemden Fiirbung wird die 
klare ubersteliende FI. abgegossen. Das bei Erkalten auskryatallisierte Ba-Salz 
wird wiederholt aus dem G-emisch von Toluol u. Amylalkobol umkrystallisiert, bis 
100 g der nacb ca. 12 Stdn. bei ca. 12° filtrierten FI. beim Verdampfen nicht 
^>0,21 g Ruckstand hinterlassen. Nach volliger Befreiung von Amylalkoliol wird 
das Salz mit geringem UberschuB von verd. HC1 zers., von etwa unzers. Salz 
durch Absaugen der wss.-oligen FI. getrennt, die abgehobene Olschicht wiederholt 
mit verd. HC1, dann mit W. gewaschen, nach moglicher mechan. Befreiung von 
W. im Destillierkolben mittels Vakuums bei sehr gelinder Wiirme getroeknet u. 
wieder bei hochstens 2—3 mm Druck fraktioniert. Die Hauptmenge geht fast 
konstant bei 170—175° iiber, erstarrt leicht bei Abkiihlung unter 11°, wobei das 
Thermometer steigt, um nicht unter 12°, zuweilen bei 12,8° annśihernd konstant zu 
bleiben. Das Priiparat entliiilt noch ca. 2% Palmitinsaure u. geringe Mengen 
anderer Verunreinigungen, w&hrseheinlich Hitzezersetzungsprodd. der Olsiiure. Die 
stabile Modifikation, in welche feste Olsiiure sich allmahlich umwandelt, wurde 
mit F. 17,45° (nach melireren Monaten im Winter) bezw. 17° (in einigen Tagen) er- 
halten.

Nach Beobaehtungen von E d w in  R ich a rd so n  erfiihrt frisch dest. Ols aur e, in 
GlasgefiiBen ca. 12 Stdn. dem diffusen Tageslicht ausgesetzt, oft eine Depression 
des E. um ca. 0.07—0,1°, die dann, auch bei Einw. von Luft, nur sehr langsam u. 
geringfiigig weitergelit. Eine Probe, die in dicht versehlossenem GlasgefiiB ca. 
1  Jalir auf bewahrt wurde, zeigte Erniedrigung des E. um ca. 1 °. Siittigung mit 
W., das darin bei 12° weniger 1. ist ais bei 25°, fiihrte zu Erniedrigung um ca.
0,35°. — Die EE. verschiedener Gemische von Olsiiure u. Palmitinsaure wurden 
untersucht. Die Kuryen lassen die Existenz verschiedener fester Lsgg. moglicli 
erscheinen. (Biochemical Journ. 19. 7—18. Manchester, Univ.) S p ie g e l .

Gr. B. S em eria, U ber die Konfiguration der 2,3-Ólsaure. Vf. bestimmt die 
Konfiguration der 2,3-Ólsaure auf Grund der Regel von B r u n i  (vgl. Gazz. chim.
i tal. 3 0 .  I. 59; C. 1 9 0 0 .  I. 708), nach welcher eine gesiitt Verb. nur mit den ent- 
sprechendcn ungesiitt. Yerbb. mit trans-, dagegen nicht mit cis-Konfiguration, feste 
Lsgg. g ib t Aus dem Yerh. der 2,3-Ólsaure gegen Stearinsćiure wird auf trans-

Konfiguration fiir erstere gesclilossen: j l ^ ^ ^ ^ ^ C O O H ' Die kr70metr-
Konstantę der 2,3-Olsiiure wird aus den Systemen mit Benzil, Naphthalin u. Benzoe- 
siiure zu X  =  35,8 bestimmt. (Gazz. chim. ital. 5 5 . 79—82. Turin, Univ.) Zan DER.

A. M a ilh e , Zcrsctzung von Sauren in Gcgemcart von Metallchloridcn. (Ygl. 
Buli. Soc. Chim. de France [4] 31. 681; C. 1 9 2 3 . I. 191.) Die Dampfe der Sauren 
wurden bei 570—600° iiber a) C a C l b) NaCl u. c) BaCl„ geleitet. Essigsaure: 
mit a); die Zers. beginnt bei 580°, das entweichende Gas besteht aus 78% C02, 
der Rest aus CO u. H2; aus der kondensierten Fl. wurde neben unveranderter 
Siiure wenig Aceton isoliert; mit b) 45% CO., 24% CO, 24% II2; die FI. enthielt 
reichlich Aceton. — Propionsaure: mit b) Zus. des Gases: 34,5% C 02, 27% CO, 
16,5% CnII2n, 1% CH4, 21% H j; Fl.: neben Siiure Diatliylketon. — i-Buttersaure 
m it.a): Gase 29,5% C 02, 30% CO, 21% CnII2n, 6 %  Cn H2n+2, 13% H2; die un
gesiitt. KW-stoffe bestehen liauptsachlich aus Propylen u. wenig Atliylcn; mit b): 
Gase: 33% C 02, 16% CO, 21% C„H2n, 28,5% H2; die kondensierte Fl. besteht 
aus unveriinderter Siiure u. Di-i-propylketon; mit c): 28,5% C02, 26,5% CO, 24% 
C n U m  6,2% CnH2n+2, 2% CH4, 12,7% H2; Fl. wie yorher. — n-Bultersdure: 
mit a): 30% CO,, 24% CO, 19,5% CnH2n (Propylen), 4% CnH ,n + .,. 22% H,. -
i-Yalcriansaurc: mit a) 32% C02, 19% CO, 19% CnH2D (hauptsSchlich i-Bułylen), 
4>5%  CnH2n+2, 25% H2: die kondensierte Fl. besteht aus W. u. Di-i-butylen,
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Kp. 100-102°; mit b): 31,3% C 02, 2 1 %  CO, 30,5% CnH2n, 3% Cn H2n + 2, 14% 
IL; die PI. besteht aus unyeranderter Siiure u. Di-i-butylketon-, mit c): 28,5°/0 COa, 
26;5°/o c o ,  24% C0 H ,n (i-Butylen u. wenig Propylen), 6 %  CnH2n+2, 4% CH4, 
1 1 % H2; FI. wie mit b). — Caprylsdure: mit b): 33% C 02, 21% CO, 22,5% CnH ,n, 
14% CnH2n+2, 9% H ,; die kondensierte FI. besteht aus W . u. Heptylen. — Ól- 
wure: mit a): 24% CO,, 24% CO, 30% C nH 2n, 11% CnH2nH;2, 10,5% H2; die 
vom W. abgetrennten fl. Prodd. geben bei der Dest. bis 230° Atliylen-KW-stoffe; 
das in der Rolire befindliche CaCl2 ist dureli yiscose Kondensationsprodd. der un- 
gesStt. KW-stoffe stark verschmiert; mit c): 13,5% C 02, 18% CO, 45% CnH2n, 
10% CnH!n + 2 , 4% CH4, 11% H2; die FI. besteht aus Sauren u. ungesiitt. KW- 
stoffen (Athylenen); die letzteren haben Kpp. yon 50—250°; die Fraktion Kp. 50 
bis 150° liat D . 11 0,7701. — Allgemein betraclitet ergibt sieli aus den Verss. 
folgendes: die Zers. der Sauren findet auf zwei Arten statt: 1. B. von C0 2 u. ge- 
satt. KW-stoffcn, 2. B. eines s. Ketons, das gegen Hitze mehr (z. B. Diiithyl- u. 
Propylketon) oder weniger bestiindig ist, sich in CO u. den Best R spaltet, aus 
dcm durch II2-Verlust die Athylene entstehen. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 3 7 . 
305—11.) H a b e r l a n d .

F oord  V. B icliow sky, Eine verbesserte Methode zur Darstellung von Blausdure. 
Das Verf. beruht auf der yon N a n d in  u. d e  M o n t  ho  l o k  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
9. 1433 [1876]) angegebenen Rk.: 2N aC N  +  HsO +  C02 =  Na2C 0 3 +  2HCN. 
Die Ausbeuten s in d , am besten, wenn man unter yermindertem Druck arbeitet.' 
LiiBt man bei 75° u. 280 mm Druck im Laufe.yon 1  Stde. 1550 ccm C 0 2 u. 2 ccm 
W. auf 1  g  NaC N  wirken (App. vgl. Original), so werden 97,6% S O N  erhalten; 
dieselbe Menge wird erhalten, wenn bei 40° u. 50 mm 1200 ccm C0 2 u. 2 ccm W. 
im Laufe von 65 Min. mit 1 g NaCN reagieren. Bei diesen Verss. erfolgt die B. 
von HCN wahrscheinlich nicht nach obiger Grleiehung, sondern durch das an- 
wesende W . wird NaCN zu NaOH u. HCN hydrolysiert, NaOH wird in NaHC0 3 

Ubergefiihrt u. die Hydrolyse des NaCN geht bis zum Ende. W ird unter den-, 
selben Bedingungen bei erhohtem Druck gearbeitet, so sinkt die HCN-Ausbeute 
auf 90% u. tiefer. — Einw. yon NaHCOs auf NaCN bei 150° unter yermindertem 
Druck gibt nur eine HCN-Ausbeute von 20%. — D a rs t .  y o n  H C N  a u s  C a lc iu m - 
c y a n id : uber das aus 0,5 g Ca(CN) 2 -f- 1,5 g CaC03 bestehende Gemisch werden 
bei 50° u. 150 mm Druck im Laufe l/s Stde. 500 ccm feuchtes C0 2 geleitet; die 
Temp. wird dann so erhoht, daB nach Durchgang yon 750 ccm C02, das in einer 
vor den Ca(CN)2-Behalter gesehalteten U-Rolire befindliche W . (1,5 ccm) den Kp. 
erreicht u. yerdampft. Nach Durchgang von 2 1 C0 2 ist die Umsetzung quantitativ 
beendet. (Ind. and Engin. Chem. 17. 57—58. Glendale [Calif.], B i c h o w s k y  & H u t- 
THAN.) HABERLAND.

Max S p e te r, Uber eine neue, rote Kupfe>--Bhodanverbindung und derm Um- 
tcandlung in  das bekanntc gelbe Cuprocuprirhodanid. Eine mittel- oder schwach 
konz. Oit-Lsg. mit einer Rhodanidlsg. yersetzt liefert beim Kochen einen yiolett- 
stichigen Nd. Koclit man diesen mit Sodalsg. oder weiBes Cuprorhodan in Ggw. 
von S0 2 mit Sodalsg. erhalt man eine ziegelrote Verb. Aus einer Lsg. dieser Verb. 
in HC1 fallt auf Zusatz yon Sodalsg. u. Erwśirmen CuSCN, Cu(SCN)2. (Ztschr. f. 
Medizin. Chemie 3 . 14. Ssp. Welilen, Sachs. Schweiz.) J u n g .

T enney  L. Davis, Der Mechanismus der licaktionen in der Hanistoffreihe. Der 
Mechanismus yieler dieser Rkk. ist die umkehrbare Yereinigung yon Moll. Alle 
untersuchten Harnstoffderiw . (Phenylharnstoff, Phenylthioharnsłoff', s. u. a. disub- 
stituierte Harnstoffe, Dicyandiamid, Guanidin, Nitroharnstoff, Nitroguanidin) erleiden 
Kuckumlagerung („dearrangement") oder Spaltung, oft in mehr ais einer Art, aber 
stets in einer Weise, die der Umlagerung yon Harnstoff in NEL, u. Cyansiiure 
analog ist. Die Leichtigkeit, mit der diese Ruckyerwandlung bei den yerschiedenen

VII. 1 . 136
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Substitutionsprodd. des Harnstoffs vor sich geht, ist durch A rt u. Stellung der 
substituierenden Gruppen bedingŁ Die Prodd. diescr Umsetzungen haben sich 
■yerschiedentlich sehr geeignet fiir Syuthesen gezeigt. (Proc. National Acad. Sc. 
Washington 11. 6 8 —73. Massachusetts Inst. of Technol.) S p ie g e l .

H . J .  P rin s , Der Mechani&nus von SubstitutionsreaJcłionen im aromatisćhcn Kem. 
(Ygl. Journ. f. prakt. Ch. 89. 432; C. 1914. I. 2152; Rec. trav. chim. Pays-Bas 43. 
685; C. 1924. II. 2643; Chem. Weekblad 15. 571; C. 1919. I. 275.) Vf. erklart 
die Substitutionserscheinungen im aromat. Kern einerseits auf Grund von Storungen 
des Gleichgewichts zwischen Bindungsenergie (entepriclit der Haftfestigkeit) u. 
Atomenergie (die nach Abzug der Bindungsenergie fUr weitere chem. Rkk. vcr- 
fiłgbare Energie), andererscits auf Grund der Elektronentheorie der Valenz. An 
einer lleihe von Beispielen zeigt er die Ubereinstimmung seiner Theorien mit der 
experimentellen Erfahrung. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 44. 166—72. Hilversum.) Go.

A lfred  Schaarscliinidt, H . B a lzerk iew icz und Ju liu s  G ante, iiber ein neues 
Nitrierverfahren mit Jlilfe von Stickoxyden aus L u ft oder Ammoniak. II. (I. ygl. S. 362.) 
D ie Unterss. werden an einer Reihe von Benzolderiw . fortgesetzt: a) Einw. von 
A'20 4 ohne Katalysator, b) in Ggw. von A1C1S. Fluorbcnzol in CCl4-Lsg. wurde 
nach a) unverSndert zuriickgewonnen; nach b) in PAe. wurden 8 8 %  der Theoric 
Nitrofluorbenzol erhalten, p - : o-Verb. =  9 1 :9 . — Cldnrbenzol ergab nach a) 7,3°/» 
Nitrochlorbcnzol, p - : o-Yerb. =  78:22. — Brombenzol ergab nach a) 6,5% Nitro- 
brombenzol, p-:o-V crb. =  9 2 :8 ; nach b) wurden je  nach dem Verhiiltnis der an- 
gewandten Mengen A1C13 u. N20 4 wechselnde Ausbeuten erhalten; das gunstigste 
Verhaltnis ergab sich hier wie beim Clilorbenzol (1. c.) zu 1 Mol. N 20 4 u. % Mol. 
A1C13 auf 1  Mol. Brombenzol; die Ausbeute betrug dann 92% der Theorie, 
p - : o-Verb. =  94,75:5,25. Der Komples hatte dieselbe Zus. wie beim Chlorbenzol:
2 A1C13 ,3N 20 4, 3 CaH 5Br. — Jodbenzol ergab nach a) 45% Nitrojodbenzol, p : o-Verb. =  
95 : 5, nach b) 79% Ausbeute, p - : o-Yerb. =  95 : 5. — N-Dimethylanilin ergab nach
a) u. b) 8 6 % Ausbeute an p-Nitro-N-dimethylanUin, F. 162°. — Yerss., Thiophen 
u. Pyridin mit N20 4 zu nitrieren, hatten keinen Erfolg; m it letzterem erhalt man 
lediglich das sclion bckannte Additionsprod. von N20 4 an Pyridin, welches sich 
auch unter Einw. von A1C13 nicht in ein Nitroderiv. uberfiihren liefi; bei der Zers. 
durch W . gab es seinen ganzen Gelialt an N20 4 wieder ab. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 58. 499—502. Berlin, Techn. Hochschule.) Z a n d e b .

L. E lio n  und G. Janssen  jun ., Diazotierung und Nitrierung des 3,5-Dibrom-
2-aminoanisols. F u c h s  (Monatshefte f. Chemie 36. 113; C. 1915. I. 1305) hat bei 
der Diazotierung u. Red. des Bromliydrats des 3,o-Dibrom-2-aminoanisols nach 
W i t t  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 42. 2953; C. 1909. II. 1425) an Stelle des
3.5-Dibromanisols eine N-haltige Substanz erhalten. Vff. identifizieren diese ais
3-Nitro-5-bromanisol. Daneben entsteht in minimalen Mengen Dibromanisol. Auf 
Zusatz von Eis zu dem Diazotierungsgemisch scheidet sich ein Nd. von unbekannter 
Zus. ab. Nach Ansicht der Vif. wird bei den Yerss. das Bromhydrat besser durch 
die freie Base ersetzt. — 3,5-Dibrom-2-aminoanisol, P. 27° (nach F u c h s  olig), 1. in 
den gewohnlichen Losungsmm. A c e ty ld e r i iC9H90 2NBr2, F. 185—186°. Clilorhydrat, 
C7H8ONClBr2, F. ca. 200°, Zers. — 3-Nitro-S-bromanisol, C7H 0O3NBr, F. 8 6 °. —
3.5-Dibromanisol, F. 36—37°. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 44. 192—95. Utrecht,
Univ.) G o t t s c h a l d t .

H e rb e r t H e n ry  H odgson und H e rb e r t GreensmitlL B eard , 2-Nitro-m-b-esol 
und 2-Amino-jn-kresol. Die Methode G ib s o n s  (vgl. Journ. Chem. Soc. London 
123. 1269; C. 1924. I. 171) m-Kresol mit rauchender II2S 0 4 u. H N 0 3 (D. 1,5) zu 
nitrieren, wird von den Vff. dadurch yerbessert, da8  anstatt 6 —7% nun 15% SOs 
enthaltendes Oleum angewandt wird. Die Reinigung iiber die A cetylderiw . wird 
dadurcli uberfliissig. — Die Nitrierung wird durch l/s-at&. Erhitzen auf dem Wasser-
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bad (50°) yeryollstiindigt. Im crsten Drittel der Wasserdampfdest. geht 2-Nitro-m- 
kresol ais 01 uber u. erstarrt bei 39°. Die Ausbeute ist besser wie bisher. — Auch 
2-Nitro-S-chlorphenol wird so dargestellt. — 2-Nitro-3-methoxytoluol, hexagonale 
Bliittchen, F. 49°. — 3-Methoxy-2-bromtoluol wird durch Sandmeyersche Rk. nach 
Eed. der Nitroyerb. erhalten, gelbes 01, erstarrt in hexagonalen Bliittchen, F. 35,5 
bis 36,5°. — 2-Amino-m-b'esol, aus der Nitroyerb. durch Eed. mit Na-Hydrosulfit, 
liesagonale, farblose Blattehen, F. 150°. — 2-Brom-m-kresol, aus der Aminoverb. 
nach Sandmeyep., F. 56—57°. (Journ. Chem. Soc. London 127. 498. Huddersfield, 
Colour chemistry department, techn. Coli.) H o r s t .

Gk Ponzio  und V. B e ra a rd i, Untersuchutigen uber die Dioocime. X X II. (XXL 
vgl. S. 839.) Durch Dehydrogenisation der Diosime der Peroxyde der Diacyl- 
glyoxime (I) (vgl. P o n z io  u. R u g g e r i , Gazz. chim. ital. 5 3 . 708; C. 1 9 2 4 . I. 2136) 
entstehen bicycl. Diperoxyde der l,2,3,4-Tetraoxime (I I ) :

n o ;h  h o n  n — o — o — n

R - C - Ć  -  -- C —  (5— R  — R - Ó - C --- C - i - R

I  N—O—O—N n  N - O - O - N
Die Frage, ob den O-Briicken die hier angegebene Struktur oder die Gruppierung

—N < [q> N — zukommt, lassen Vff. offen. — Dioańm des Peroxyds des Diacełyl-

glyoxims, CH3 -C (: N0H)-(C 2N 20 2)-C (: NOH)-CH3 (III) (1. c.), ist allem Anscheine 
uach nicht mit der Verb. C0HsO4N4 von B e h re n d  u. T r y l l e r  (vgl. L iebigs Ann. 
283. 231) ident.; letzterer muB demnach eine andere Konst. zugeteilt werden. — 
Osazon des Peroxyds des Diacetylglyoxims, CH3 • C (: N • NH • C6II5) • (C2jST2 0„) • C (: N • 
XH-C6H 5)-CH3, aus dem Phenylhydrazon des Chlor-i-nitrosoacetons, CH3- C (: X -N II- 
C6H5).C (: NOH)• Cl [dieses aus Chlor-i-nitrosoaceton, CH3 -C 0 -C t: N0H)-C1, u. 
Pbenylhydrazin in Eg., gelbbraune Prismen aus Bzl., F. 127° (Zers.)], durch Einw. 
von Na-Carbonat, gelbbraune Prismen aus A ., F. 176°. — Diperoxyd des Dioxims 
des Diacetylglyoxims, C„H60 4N4 (Formel I I ,  R  — CH3), aus I I I  a) durch Einw. 
von N20 4 in ath. Lsg., b) durch Oxydation mit einer Mischung gleicher Teile H N 0 3 

(D. 1,40) u. W., c) durch Oxydation mit 3°/0ig. KM n04-Lsg. Nach a) wird das Di- 
peroxyd nach dem W aschen mit A. ganz rein erhalten, gelbe Blattehen, F. 187° 
(Zers.), fast unl. in W., wl. in k. A. u. Bzl., zl. in h. A. u. Bzl., lost sich in konz. 
H2S04 mit gelber Farbę, die mit Phenol griin wird. — Ycrb. CaIIaO-Nt, aus vorigem 
durch Kochen mit HC1 oder yerd. HaS 0 4 (gleichzeitig bilden sich NH3, HCN u. 
Oxalsaure), Nadeln aus A., F. 75°, Mol.-Gew. 243—246, Konst. nocli unbekiinnt. — 
Diperoxyd des Dioxims des Dibmzoylglyoocims, C10H loO4N 4 (Formel I I ,  R =  Cgllj), 
aus dem Dioxim des Peroxyds des Dibmzoylglyoxims, C0H 6 -C (: N 0H ).(C 2N 20 2)- 
C(: NOH)-C6H6, durch Einw. von N 20 4 in ath. Lsg., gelbes krystallin. Pulver aus 
A., F. 162—168°, fast unl. in den gebrauchlichen organ. Losungsmm. u. KOH, 1. 
in k. konz. H2S 0 4 mit orangeroter Farbę, die mit Phenol braun wird. (Gazz. chim. 
ital. 55. 67—72. Turin, Uniy.) ZANDER.

Gr. R u g g e ri , Dntersuchungen uber die I>ioxime. X X IH . (XXII. vgl. yorst. 
Eef.) Yf. untersucht den Meehanismus der B. des Peroxyds des Dibcnzoylglyoxims, 
C6H6 .C0-(C 2X 20 2)*C0-C 6H 6 (I), u. dessen Verh. gegen Phenylhydrazin. Durch 
Einw. von N20 4 wandelt sich i-Nitrosoacetophenon in Benzoylmełhylnitrolsaure (II) 
um: C0H5• CO• C(: XOH)• H  — y  C6H 5 -CO-C(: X 0H )-X 0 2 (II). Die ath. Lsg. farbt 
sich hierbei zuerst braun, dann grun u. zuletzt gelblich. — Benzoylderiv., C0IIr>• 
C0*C(: N 0 -C 0 -C aH 6)-N 0a, direkt aus der ath. Lsg. des Reaktionsgemisches, stroh- 
farbene Prismen aus A ,  F. 138°. — I I  ist sehr unstabil; unter Abspaltung von 
HN02 treten 2 Moll. zu I ,  F. 87°, zusammen. — Chlor-i-nitrosoacetophcnon, C6H3■ 
CO-C(:XOH)-C1, aus der ath. Lsg. yon I I  durch Einleiten yon gasformiger HC1,

136*
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farblose Prismen aus Chlf., F. 132°. — Benzoylphenylhydrazinoglyoańm, C6H 5 -CO
CO: NOH)-C(: NOH)-NH*NH-C,jHs (III), aus I  u. Phenylhydrazin., gelbe Prismen 
aus A., F. 138° (Zers.); daneben entsteht N-Phcnyl-N'-benzoylhydrazin. — I I I  ist 
unstabil u. yerliert mit Acetanliydrid leicht 1 Mol. W ., indem es unter RingschluB 
in y-Phenylhydrazino-^-nitroso-u-phenyl-i-oxazol (IT) ttbergeht, orangefarben, F. 106°

CijIL, • C— C(NO) • C • NH • NH • CaHs C6II6 • CO • C-------N
r v  ó -------------n  v  & . o - c - n h - n i - i - c 0h 5

(Zers.), 11. in A., Clilf., Bzl., 1. in verd. KOH mit orangeroter Farbę, beim Ansiiuem 
wird I I I  zuriickerhalten. — y-Pheiiylhydrazino-l3-amino-ce-phmyl-i-oxazol, c 15h 14o n 4, 
aus IY  durch Red. mit Zinkstaub in Eg.-Lsg., perlmutterartige Schuppen aus Toluol, 
F. 132° (Zers.), 1. in A., A. u. Bzl. — 3-Benzoyl-5-phenylhydrazino-lJ2,4-oxdiazol(Y), 
aus IY  durch Isomerisation (15 Min. mit Acetanhydrid erhitzen), gelbe Nadeln aus 
A ., F. 172°, 1. in Chlf., Bzl., wl. in A., zl. in A., unl. in Alkalien. (Gazz. chim. 
ital. 5 5 . 72—79. Turin, Univ.) Z a n d e r .

D. Iwanow, Uber die Darstellung organischcr Sduren mittels Organomagnesiwn- 
vcrbiiidungeih Um die fur die B. organ. Siiuren aus RMgX u. C 0 2 gunstigsten Be- 
dingungen zu ermitteln, wurde die Mg-Yerb. aus 92 g n-CiILJCl (1 Mol.) -j- 24 g Alg 
(1 Atom) in 300 g A. dargestellt. a) Einleiten von C0 2 (getrocknet) wahrend 10 Stdn. 
bei gewohnlicher Temp. Ausbeute an Yaleriansaure (I) 25% ; b) Darst. der Mg- 
Yerb. in N-Atmosphare. lOstd. Einleiten von C02; Ausbeute an I  27°/0; c) Darst. 
der Mg-Yerb. (wio in allen folgenden Fiillen) in N-Atmosphiire, 1 std. Abkuhlen der 
Mg-Yerb. bei —20°, lOstd. Einleiten von C02 36% I ;  d) wie vorher, die C02-Ab- 
sorption wird durch Schiitteln beschleunigt, Ausbeute an I  80% (mit C,H0MgBr 
8 6 %); e) dieser u. die beiden folgenden Verss. wurden angestellt, um die B. von 
Nebenprodd. n-Dibutylketon [II] u. Tri-n-butylcarbinol [ III]  zu untersuchen. In die 
abgekiihltc Mg-Lsg. wird im Laufe von 173 Stdn. '/» Mol. C 0 2 eingeleitet u. 14 Stdn. 
unter Kiihlung geschiittelt; Ausbeuten: 30% I , 14% I I ,  24% I I I  (bezogen auf 
CłH0Cl); f) 12 1 C02 ( ‘ / 2 Mol.) bei gewohnlicher Temp. im Laufe von 2 Stdn. eingeleitet,
14 Stdn. auf 36° erwarmt unter Schiitteln; Ausbeuten: 8 % I ,  7% I I ,  45% III ; 
g) wie yorher, statt ’ / 2 Mol. wird ‘/s Mol. C 0 2 (81) eingeleitet; Ausbeuten: 9%  1> 
11% I I ,  51% I I I .  Aus diesen Verss. ergibt sich, daB die besten Ausbeuten an 
I  erhalten werden bei niedriger Temp. u. schneller C 0 2-Absorption; wird die CO»- 
Absorption bei niedriger Temp. bewirkt, so herrscht unter den Nebenprodd. I I  vor; 
beim Arbeiten in der Wiirme wird hauptsiichlich I I I  gebildet. Die Nebenprodd. 
ktinnen yon I  durch Behandlung mit Na^COj abgetrennt werden. Durch fraktio- 
nierte Dest. wurden aus den Nebenprodd. isoliert; bei Kp. 80—120° im Gemisch 
von C4H qCI (bezw. C4H 9Br) u. bei K p .16 78—82° Dibutylketon u. bei Kp. l0

115—120° Tńbutylcarbinol, C13H 2sO, K p .10 120°, Kp . 705 230—235° (in diesem Fali 
unter teilweiser Dehydratation), F. 20°, D .,,18 0,844, n D 18 1,4448, reagiert nicht mit 
HCNO u. C0H5NCO; wurde auch synthet. dargestellt auf folgendem W ege: 

C4H0OH C4HaBr — C4H9MgBr — >• C,HtJCOOII — >-

C4I1,, • CO • C4Ha —-*TT°MgBr-)- (C4ri0)3C • OH.
Durch Erhitzen mit wasserfreier Oxalsaure iibergehend in Dibutylbutylidenmdhan, 
C13Hao, unaugenehm riechende FI., Kp. 215,5—216,5° (korr.), Kp . 10 90°, D .4S0 0,7745, 
n B-° 1,4375; hieraus durch Hydrierung: Tributylmethan, C13H28, Kp. 217,5—218,5° 
(korr.), D .4 18,5 0,7635, n D 18-5 1,4273. ■— AnschlieBend wurde dann die analoge B. 
von Propionsaure, n-Butłersdure, Plienylessigsaure u. Benzoesaure untersucht, mit 
dem Ergebnis, daB, wenn die C02-Absorption bei tiefer Temp. (—20°) u. rasch 
( 1  Stde.) erfolgt, die besten Ausbeuten (72%, 77%, 79% u. 80%) erhalten werden. 
(Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 287—96. Nancy, Univ.) H ab e rlan d .

Thom as M a lk in  und R o b e rt R ob inson , Phenylbenzyldiketone und einigc
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Derivate. Die groBe Reaktionsfiihigkeit der Methylengruppe in «-Alkyloxyketonen 
bildet den Gegenstand vorliegender Dnterss. Es werden die Rkk. des a-Methosry- 
acetophenons mit Aldehyden u. die Umwandlungen, bezw. Reaktionsfiihigkeit der 
Aryliden-at-methoxyacetophenone (Umlagerung in Diketone, dereń Kondensation mit 
o-Phenylendiainin u. Uberfiilirung in die «-Benzylmandelsiiuren) an mehreren Ben 
spielen betrachtet.

Phenyl-fi-inethoxystyrylketon, C10H 14O2 (I), Blattchen yom F. 35°, wird dar- 
gestellt aus a)-Methoxyacctophenon (II) u. Benzaldehyd in alkoh. Lsg. +  20%ig. 
NaOH. Das gelbe olige Reaktiónsprod. erstarrt nach der Dest. (Kp. I 3  202—204°) 
u. wird aus A. oder PAe. umkrystallisiert. — Mełhoxyacetonitril, Zwischenprod. 
zur Darst. von I I ,  gewinnt man am besten durch langsames Vermischen (in Eis- 
kuhlung) yon wśs. Formaldehyd mit NaCN. Nach 1/2-stel. kiihlem Stehen w ird das 
dicke Ol mit Methylsulfat behandelt. Mit 70% Ausbeute siedet das Reaktionsprod. 
bei 119—120°. — Phenyl-(3 -phenyl-a-m etlioxy - u ,fi - dibromdthyl)-keton, C6I i6 -CO* 
C(BrXOCH3)-CII(Br)(C0H-,) (III), aus I  mit Br in Uth. Lsg. bei 0°, Nadeln aus Bzl., 
F. 103°. — Fhenylbenzyldiketon (rV7), aus I  in Eg. mit konz. I i2S 0 4 durch Erhitzen 
bis zur braunroteu Fiirbung. Die ath. Schieht w ird mit NaOH (10%ig.) yersetzt, 
mit HC1 (in Eis) angesiiuert u. das gebildete Umlagerungsprod. in A. aufgenommeń. 
Gelbe Prismen aus A. oder A. vom F. 65°. Die Krystalle des Diketons (11. in 
allen organ. Losungsmm.) werden an der L uft olig. Mit o-Phenylendiainin kon- 
densiert sich IY zu Phenyl-2-benzyl-3-chinoxalin, CJ1H 16N2) N adeln, F. 97°. —■ 
Phenyl-{fi-4'-dimethoxystyryl)-keton, C17H I0O3 =  C0IIS-CO-C(OCH3) : CH-CtiII,-O C H s 
(Y), aus I I ,  Anisaldehyd +  20°/,ig. NaOH in ■ alkoh. Lsg.; aus A. krystallisieren 
schwach gelbe Prism en, F. 75°, Kp . 14 238—242°. Dibromid konnte nieht darge- 
stellt werden. — Die Umlagerung unter Abspaltung von einer Methylgruppe in 
Phenyl-(d-methoxybenzyl)-dikełon, C10H 14O3 (YI), erfolgt hier mit wss. HBr. Die 
wenig stabile Substanz krystallisiert aus CH, • OH in gelben prismat. Nadeln, F. 6 8 °. 
Mit o - Phenylendiamin Kondensation zu Pheńyl-2-p-methoxybenzyl-3-chinoxalin, 
C22H 18ON2, aus A. N adeln, F. 119°. Mit Methylsulfat w ird aus YI das Keton Y 
zuriick erhalten. — (Methoxy-4-phenyT)-(fl-methoxystyryl)-keton, C1!I I !e0 3 (YII), er- 
halten aus io-4-Dimetlioxyacetophenon -f- Benzaldehyd, aus A. Prismen, F. 74° 
(Kp.S3 240—250°) lagert sich mit H Br um unter Abspaltung von einer Methylgruppe 
in das (Methoxy-4-phenyl)-benzyldiketon, C16I I ,40 3 =  CH30  • C0H 4 • CO - CO - CIL • C0H 5, 
gelbe Blattchen aus A. oder A ., F. 82°. Mit o-VhenjlendiBjam:p-Meth0xyphenył- 
2-beriżyl-3-cMmxalin, C22H 18ON2, Nadeln aus A., F. 141°. — (Methoxy-4-phenyl)- 
(,3-4-dimethoxystyryl)-kcton, C18H 180 4 (YIII), aus Anisaldehyd -)- M-4-Dimethoxaceto- 
phenon, gelbe Blattchen, F. 72,5°, aus A. Die Methoxygruppe in p-Stellung im 
Benzylidenkern hat auxochromen Charakter. Die Hydrolyse mit HBr in Eg. liefert 
(Methoxy-4-phenyl)-(methoxy-4'-benzyl)-diketon, CH30  • C0H., • CO • CO ■ CH. • CcH 4 • OCII3, 
in nalicz u theoret. Ausbeute; gelbe Prismen, F. 92°, aus A. — (p-Methoxyphenyl)-
2-(p-methoxybeiiz7ylj-3-chinoxalin, C23H 20O2N2,' Nadeln aus A ., F. 123°.'— W erden 
Phenylbenzyldiketon oder dessen D eriw . in wss. NaOH gekoeht, so yerblaBt die 
tiefgelbe Farbę. Nach dem Ansauern mit HC1 erluilt man farblose Krystalle der 
entsprechenden a  -Benzylmandelsiiure oder ihrer D eriw .: a-Benzylmandelsaure, 
C15Hl40 3 (IX), Nadeln, F. 164° (aus Bzl.). Diese wird durch Chromsiiure zu Benzil 
oxydiert; Dest. iiefert K-Phenylziintsiiure (F. 170°) u. wenig Stilben (F. 124°). Die 
Siiure C14H 140 3 yon B o g d a n o w s k a  (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 25. 1276 [1892]) 
aus Dibenzylketon -}- 1%%- wss. KOH (F. 160—161°) ist yermutlicli ident. mit 
IX. — u-4-Methóxybenzylmandelsaure, OH-C(C0H 5)(CO2H)-CH 2 -C0H 4 -OCH3, Nadeln 
aus Bzl., F. 193°. — Methoxy-4-a-benzylmandelsaure, CII,,■ O • C0H4■ C(0H)(C02H )■ 
0II2(CsH.), Nadeln, F . 181°. — Dimctlioxy-4,4'-a-benzylmandelsdure, CII, O • CcII4■ 
C(0PI)(CO.2H) ■ CH2• C.JI, • OCH,, prismat. Nadelń, F . 170°. — ct-Oxy-f}-methoxy-a,y-
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diphenylpropan, C,sH I80 s , Ol, K p .16 197°, durch Red. von I  (in A. gel.) mit H, 
(37s—5 Stdn.), PalladiumchlorUr u. Gummi arabicum. — Im Gemisch von I I  mit 
Salicylaldehyd u. Phenylpropylketon reagiert I I  mit dem Aldehyd, wahrend das 
letztere Keton unyeriindert zuriickerhalten wird. Dies gibt ein Bild von der rela- 
tiven Reaktionsfiihigkeit der beiden hier yerglichenen Ketone bezw. Alkyloxyketonc. 
(Journ. Chem. Soc. London 127. 3 69— 77. Manchester.) H o r st .

G-. V avon und A. L. B e rto n , Mechanismus der katalytisclien Hydrierung von 
Phenolen. (Vgl. V avon u. D e tr ie ,  C. r. d. TAcad. des sciences 172. 1231; C. 1921. 
III. 471.) Die intermediare B. yon hydrierten Ketonen ist auch bei der Hydrierung 
der drei Kresole nachweisbar. Das Ketonmaximum ist am groBten in Essigsaure, 
dann in fith. u. schlieBlich in alkoh. Lsg. In essigsaurer Lsg. (‘/i0 Mol. in 25 ccm 
CH3 COOH, Pt-Katalysator) waren die gebildeten Ketonmaxima: aus Phenol 35%, 
o-Kresol 16,5%, m-Kresol 17,5% u. p-Kresol 15%* DaB die Hydrierung der Ketone 
schneller erfolgt ais die der Phenole, ergibt sich daraus, daB aus Mischungen des 
betreffenden Phenols mit dem entsprechenden cyclo-Hexanon leteteres beim Hydrieren 
schneller yerschwand. Auffallend ist die Tatsache, daB die cyclo-Hexanone nicht 
sofort weiter hydriert werden, obwolil sie bei ihrer B. am Katalysator haften. Eine 
ErklSrung hierfur ergibt sich daraus, daB das cyclo-Hesanon bei seiner B. sofort 
mit dem Phenol eine Molekiilverb. gibt, die erst spater zers. u. hydriert wird. Schm idlin  
u. L ang  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 43. 2819 [1910]) haben die Existenz einer Verb. 
Phenol -f- cyclo-Hexanon bereits friiher nachgewiesen. Die B. dieser Yerb. findet, 
wie Vff. festgestellt haben, unter Wiirmeentw. statt, sie ist auch bei hoheren 
Tempp. noch existenzfShig. Analoge Verbb. werden auch (bei 100°) aus den drei 
Kresolen u. den entsprechenden cyclo-Hexanonen erhalten (Temp.-Erhohung aus je 
7,5 g der Komponenten ca. 10°). Die Verbb. sind auch in Lsg. bestandig (10 g 
Phenol +  10 g cyclo-IIexanon in je  10 g Essigsaure geben eine Temp.-Erhohung 
von 16,9° auf 21°), werden jedoch bei Verd. liydrolysiert bezw. in geringerem MaBe 
gebildet. — Die intermediar gebildeten cyclo-Hexanone lassen sich abfangen. NH3 

u. Phenylhydrazin (das selbst hydriert wird) eignen sich hierzu nicht; gut yer- 
wendbar sind Hydroxylamin u. Semicarbazid. Hydrierung von Phenol in Ggw. 
von Hydroxylaminchlorhydrat gibt ais Endprod., indem intermediar gebildetes 
cyclo-Hexanonoxim hydriert wird, cyclo-Hexylhydroxiylamin, CeH uNHOH, aus A. 
Nadeln, F. 140—141°, leicht sublimierbar; Fehlingsche Lsg. u. AgŃOa werden red. 
Hydrierung von Phenol in Ggw. von Semiearbazidchlorhydrat (die freie Base 
hindert die Hydrierung) fiihrt, indem das gebildete cyclo-lIexiyUanicarbazon weiter 
hydriert w ird, zu cyclo-Sexylseniicarbazid, C -H j,• N H • N H • CO • NH2, aus sd. W. 
Nadeln, 11. in A., wl. in Essigester u. Bzl., F. 183—184° (korr.) unter Zers.; Chlor- 
hydrat, F. ca. 176°. — Analoge Ergebnisse wurden bei der Hydrierung der Kresolo 
in Ggw. von Hydroxylamin- u. Semicarbazidchlorhydrat erhalten: o-Methylcyclo- 
hexylhydroxylamin, F. 78—79°. — o-Methylcyclohexylsemicarbazid aus h. W., F. 168 
bis 169° (schwache Zers.). — m-Methylderiv., F. 142—143°. — p-Mełhylderiv., F. 146°, 
alle drei weiB, 11. in h. A., wl. in W. — Yersetzt man 8  g  cyclo-Hexylsemicarbazid 
in 100 g 50%ig. H 5S 0 4 (Kaltemischung) unter Rtthren mit 4,5 g KM n04 in 100 ccm 
W., so findet Oxydation statt nach:

C0H UN H .N H -C O -N H 2 +  O =  II20  +  C6H uN : N • CO *NHS; 
die entstehende Azoverb. bildet aus w. W . gelbe Nadeln, bei 115° erweichend, 
F. 118—119°, 1. in A ., Essigester, CHsOH; sie geht in w. CH3OH in Ggw. einer 
Spur NaOH in cyclo-Hexanonse>nicarbazon, F. i66—168°, iiber; diese Umlagerung 
findet auch beim Erwarmen mit H2S0 4 statt. W ird das Semicarbazid wie yorher 
oxydiert u. die Lsg. durch Einleiten von W asserdampf allmahlich erwarmt, so geht 
schlieBlich mit dem Dampf cyclo-I[exa7wn iiber; das Azoderiy. lagert sich in das 
Semicarbazon um, das liydrolysiert wird. Die analogen Rkk. treten mit den Methyl-
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cycIohexylsemiearbaziden ein; die Azoverb. aus o-Methylcyclohexylsemicarbazid hat 
F. 82—85° u. geht sehon durch kurzes Kochen mit W. -f- A. in o-Methylcyclo- 
heocanonsemiearbazon, F. 190—191°, iiber. — Hydrierung von Phenol bei 190—200°,
3—5 kg Druck mit Ni-Katalysator gibt ebenfalls intermediar cyćlo-Hexanon. W ird 
der Vers. unterbrochen, nachdem % der zur yollatandigen Hydrierung erforder- 
lichen H2-Menge aufgenommen ist, so lassen sich 15% cyclo-Sexanon nachweisen; 
das yollstandig hydrierte Endprod. enthielt noch 1,5% Keton. Analoge Verss. mit 
m-Kresol, unterbrochen nach Aufnahme von %  der theoret. EL-Menge, lieferten 
5° /0 Methylcyclohexanon. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 3 7 . 296—305. Nancy, Fac. 
des Sc.) H a b e rla n d .

Is ra e l  K o lk e r  und A rth u r  L apw orth , Die direkte Yerdnigung von Athylen- 
kohlenwasserstoffen m it Bisulfiten. Es ist den bisherigen Beobachtern teilweise ent- 
gangen, daB Bisulfit bei geeignetcn VorsichtsmaBregeln u. geniigend innigem 
Kontakt direkte Bindung mit Athylenkohlenwasserstoffen eingeht. Vff. bedienten 
sich zur gegenseitigen Yermischung der W rkg. des Kieselgurs u. starkerer Yerd. 
der Bisulfitlsg. Anstatt des Na- oder K-Salzes wird besser von dem NH4-Salz 
Gebrauch gemacht. Die nachtragliche Behandlung mit Ba(OH) 2 fgllt unl. Barium- 
sulfit, treibt NH 3 aus u. liefert die Reaktionsprodd. in Form 11. Ba-Salze. Pinen, 
Dipenten, Amylen (roh), cycloSexen, Athylen verbinden sich nach der Arbeits- 
Torschrift der Vff. rasch mit Bisulfit. In  der Kalte werden meist die Salze der 
entsprechenden geaiitt. Sulfonsauren gebildet, vermischt mit isomeren Prodd., wahr- 
scheinlich Salzen der alkylschwefligen Siiure. Der Vorgang entspricht, am Beispiel 
des Na-Salzes dargestellt, dem Schema:

C R A  : CR3R, +  N aH S0 3 _ X C H E A * 1S° 3Na 
1 * 3 4 ^  3 •^■CHR1RS • CRsR4 • O • SOjNa

Man muB daher das Bisulfit aus der (,,zweiten“) Klasse derjenigen Verbb. mit
weniger gesteigerter Reaktionsfahigkeit streichen, die der Athylengruppe gegenuber
nur dann additives Verh. zeigen, wenn CO, CN oder eine ahnliche Gruppe in
a-Stellung zur Athylenbindung vorhanden ist. — Die Anlagerung von Ammonium-
bisulfit an cyclo-Hexen fiihrt zur cyclo-IIexensulfonsaure, C„Hu S 0 3H ; an Athylen
zu Athansulfonsatire, C2H 5 .S 0 3H ; an „Amylen" des Handels zu einem Gemisch
gesStt. Sulfonsaurederiw., die nicht naher untersucht wurden; an Dipenten zu
Menthandisulfonsaure (Ba-Salz), C10H 18(SO3)2B a ,H 2O, Nadeln, gegen sd. Mineralsaure
bestandig; an Pinen zu terpenartigen Prodd., die kein einheitliches Prod. ergaben,
aber ein Gemisch von Anlagerungsyerbb. des ungesatt. KW-stofFs darstellten.
(Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 . 307—15. Manchester, Univ.) H o r s t .

Rem o de F az i, Studien iiber die Indone. YI. U ber die Darstellungsmethoden 
der Indone. (Atti R. Aecad. dei Lincei, Roma [5] 33. n . 494—96. 1924. — C. 1925.

1300.) Z a n  d e r .

R alp h  "Wintera W est, Reduktioii aromatischen■ Nitroverbindungen. Gute Aus- 
beuten u. reine Praparate werden durch folgendes Verf. erhalten: Die Nitroverb. 
wird auf dem W asserbad mit 500 ccm Metliylalkohol u. 10 ccm HC1 erhitzt. Fur 
je INOa werden 170 g Eisenspane in 4 Portionen (alle 5 Min.) zugegeben. Heftig 
kochen wahrend 2 Stdn. Aufarbeitung nach bekannten Methoden. Gute Ausbeuten 
(meist 80—90%) wurden erzielt bei der Red. von a-Nitronaphthalin, o-Bromnitro- 
benzol, p-Nitrobenzoe8dureathylester, in-Dinitrobenzol, 2,4-Dinitrotoluol u. p-Nitro- 
phenetol. (Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 . 494—95. Imperial Coli.) H o r s t .

GL P la n c h e r  und E lis a  G higi, Uber einige Phenylazophenylpyrrole. Phenylazo- 
N-phenylpyrrol, C16H 13N3, aus N-Phenylpyrrol u. Phenyldiazoniumchlorid, orange- 
farbige Krystalle aus verd. A., F. 49—50°, 11. in A. u. PAe. — Phenylazo-cc-phenyl- 
Pyrrol, C18H 13N3, aus a-Phenylpyrrol, rote Nadeln aus A. durch W ., F. 116°. -—
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p^Ańisylazo-N-phenylpyrrol, C17H ,6N3 0, aus N-Phenylpyrrol u. p-Diazoanisolchlorid, 
gelbe Nadeln aus was. A., F. 101°. — p-Anisylazo-u-phenylpyrrol, C17H 16N30 ,  aus 
ćZ-Phenylpyrrol, griine Bliittchen aus wss. A., F. 141°. (Gazz. cliira. ital. 55. 49—51. 
Bologna, Univ.) Z anper.

G. P la n c h e r  und O. R o ss i, U ber Organoquccksilbe>'verbindungen des N-Plienyl- 
pyrrols. Tetramercuri-N-phenylpyrroltetraacetat,C,(HgCOOCIJ3).,NC0H5, aus N-Phenyl- 
pyrrol u. Hg-Acetat durch Erhitzen auf dem W asserbad, krystallin. aus Eg. durch 
W. fallbar, F. 229—230°, 1. in Eg., unl. in den iibliehen Losungsmm. — Dimercuń- 
N-phenylpyrroldiacetat, C4H 2(HgCOOCH3)2NC0H6, aus denselben Komponenten in 
anderem Verhaltnis, krystallin., F. 114°, Loslichkeit wie voriges. -— Dibrom-N- 
phenylpyn-ol, C,Br2H.»NC6H5, aus beiden yorigen durch Br iu NaBr-Lsg., Nadeln,
F. 148°, 1. in A., unl. in W. — Aus dem Verh. gegen Br ist zu ersehen, daB zwęi 
Hg-Atome leicht eliminierbar sind u. sich nur die beiden stabileren Hg-Atome 
durch Br ersetzen lassen. (Gazz. chim. ital. 55. 61—63. Bologna, Univ.) Za n d e r .

G. P la n c h e r, TJ. C olacicchi und O m bellina B a rb ie r i , U ber das Pi-.-u,fi,fi- 
Trimełhyl-fi-naphłhindolenin und iiber die Formel des Indolenins. Ausgehend vom 
Naphthylhydrazin, stellen Vff. iiber das fi-NaphthyIhydrazon des Methyl-i-propyl- 
ketons das Pr.-a,fi,fi-Triniethyl-fi-naphthindolcnin (I) dar. Bei der Eed. nimmt dieses 
zwei Atome H  auf unter B. des entsprechenden Indolins. Mit Benzoylchlorid (nach 
S c h o tte n  u. Baumann) bildet I  ein Benzoyldcrw. C[-H15N • CjIIjCOOII, das ein Mol. 
W. mehr enthiilt ais die gewohnlicben Benzoylderiw .; I  yerliiilt sich demnach nicht 
wie eine zweiwertige Base, sondern wie die dreiwertigen Chinoliubasen von 
R e is s e r t .  Mit HNOj reagiert I  leicht, es entstelit kein Nitrosoamin, sondern wie 
bei den anderen Indoleninen ein Oxim I I  mit der Gruppe —CH : NOH in et-Sfellung. 
Dieses Aldoxim gibt mit Acetanhydrid ein Nitril, dieses mit NH2-OH ein Amidorim.

V er su  che. Pr. - a ,  fi ,  fi-  Trimethyl- fi - naphthindolenin, C15H 15N I ,  aus dem 
fi-Naphtlujlhydrazon des Mełhyl-i-propylketons durch Kondensation mit ZnCl2 auf 
dein W asserbad im H-Strom (60 Stdn.) (bildet zunaclist mit ZnCl2 eine Doppelyerb., 
die durch W .  zersetzt wird), gelbe prismat. Tiifelchcn aus PAe., durch Wasser- 
dampfdest. gereinigt, F. 114—115°, Kp .J0 ca. 215°. — Jodhydrat, C1SH 15N -H J, Nii- 
deln aus A ., F. 232°. — Pr.-a,fi,fi-Trimethylnaphthindolin, C,6H 17N , aus I  durch 
Red. mit Sn u. HC1 (bildet zuniichst eine Su-Doppelverb., die durch Kochen mit 
KOH zersetzt wird), K p .70 241—242". — Jodhydrat, C15H ,7 N -H J, Nadeln aus A,
F. 264°. — Benzoylderiv. von I, C ^H ^N -C 6H,,-COOH, schwach gefiirbte Krystalle 
aus A., F. 175—177°. — Pr.-fi,fi-Dimcthyl-u-oximinomelhylnaphthindolenin, C,.H,,OXJ
(II), aus I  u. NaNOj in essigsaurer Lsg., gelbliche Nadeln aus Bzl., F. 211—212°, 
1. in verd. KOH, durch C 0 2 wieder fallbar, wl. in W., 11. in A. u. Bzl., gibt nicht 
die Nitrosoaminrk. von L ie b e r m a n n . —  fi,fi-Diniethylnaphłhindolenyl-Pr.-cc-nitril, 
C1sH 12N2, aus yorigem durch Dehydratation mit Acetanhydrid (40 Stdn. bei 150°), 
fast farblose Nadeln oder Tafełn aus A,, F. 130°. — fi,fi-Dimełhyhiaphthindoleninr 
Pr.-a-formanńdoxbn, Cl5HI50N 3 (III), aus yorigem mit NH 2 -OH-HCl (24 Stdn. bei 
50—60°), Prismen aus verd. A., F. 182°. — I  ist ident. mit der von FISCHER (vgl- 
•LlEBlGs.Ann. 2 4 2 .  364) aus 2,3-Diinethylnaphthindol durcli Methylierung erlialtenen 
■u. ais Dimethyldihydronaphthochinolin (C15l i , 5N) angesprochenen A’crb.; 2,3-Di-

I I
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.methylnaphthihdol (F . 124°) wurde von Vff. aucli aus Naplithylliydraziń u. Methyl- 
dtlujlketon hergcstellt u. war ident. mit dem von F is c h e r . Das Ńąplithylhydrazon 
des Methylaihylketons (Kp.so 270°) wurde durch ZnC)., kondensiert. Mit Jodmethyl

A. B e re tta , Synthese der 2-N-p-Sulfoplienyl-l£,3-triazol-4fi-dicarbonsaiire. Vf. 
beschreibt die Syuthese der 2-N-p-Sulfophenyl-l^,3-triazol-4,5-diearbo>isaure (I) Uber 

6-Methyl-o-amino-2-(p-mlfophcnyl)-l,3-benzolriazol(ll). 6-Methyl-5-amino-2-(p-sulfo- 
phenyl)-l,3-benzotriazol, C13H 12N 40 3S (II); a.aap-Sulfoplienylazo-m-loluyłendiamin (dieses 
aus diazotierter Sulfanilsiiure u. m-Toluylendiamin), K II, (D. 0,90) u. ammoniakal. 
CuS04-Lsg. ( 8  Stdn. erhitzen) wurde zuniichst das N H 4-Salz erhalten, griinliehe

Nadeln aus 7°/,,ig. NH3, F. iiber 360°, ammoniakal. Lsg. fluoresziert; daraus die 
freie Siiure, kry stal lin. Pulver, fast unl. in W. u. den gewohnlichen Losungsmm. — 
Ba-Salz, mit 5 Mol. Krystallwasser. — 6-Mctliyl-5-naphtholazo-2-(p-sulfoplienyV)-l,3- 
benzotriazol, N a-Salz , C22H 10N 50 4SNa, aus I I  durch Diazotieren u. K uppdung mit 
l^-Naplithol, intensiv rote Nadeln aus Methylalkohol, F. iiber 360°. — 2-N-p-Sulfo- 
plienyl-l^,3-triazol-4,5-dicarbonsdure, C10H 7N 3 O,S (I), aus I I  durch Oxydation mit 
KMn04 in alkal. Lsg., farblose Niidelchen, aus W. durch A. fallbar. — Sr-Salz, 
Stabchen, mit 4 Mol. Krystallwasser. (Gazz. chim. ital. 55. 63 — 6 6 . Pavia, 
Univ.) . Z a n d e r .

G. C h a rrie r  und M. G a llo tti, Śprengung des a,^-Naphtho-l^,3-triazolkerns. Die 
Osydation des 2-N-p-Aminophenyl-a^j-naphthotriazols (I) mit KMnO, in alkal. Lsg. 
fiihrt unter Śprengung des Naphthalinkernes u. Elimination des Aminophenyl- 
substituenten zur Tricarbonsiiure I I ;  aus dieser entstehen durch C 02-Abspaltung

Y e rsu c h e . 4-o-Carboxyphenyl-l£,3-triazol-o-carbonsaure, C10H 7N3 O4 -HaO (III), 
aus I, Prismen aus W., F. 192° (Zers.), 11. in W. — Ba-Salz, Nadeln. — 4-Phenyl- 
lfi,3-triazol-5-carbonsaure, CgH 7N3 0 2 'H 20  (IY), aus vorigem durch Erhitzen auf 
163—170°, Auskochen mit W ., Nadeln aus W ., F . 205°. — 4-Phenyl-lJl,3-triazol1 
G8H7N3 (V), aus yorigem durch Erhitzen auf 210—215°, Nadeln aus A., F . 143—144°. 
(Gazz. chim ital. 5 5 . 7—11. Payia, Univ.) ZANDER.

G. C h a rrie r  und G. B. C rippa , Oxydation der Arylazo-fi-riaphthylamine in 
essigsaurer Ldsuiig m it Wasserstoffperoxyd. Die Konst. der bei der Oxydation der
o-Aminoazoverbb. der /9-Naphthylaminreilic entstehenden 2-N-Aryl-u,fj-naphlholri- 
azoloxyde ist noch nicht geklart. Theoret. sind folgende drei Formen moglich:

wurde I  erhalten. (Gazz. chim. ital. 5 5 . 52—60. Bologna, Univ.) Z a n d e r .

III, 1Y u. V.

N —COOH

-co,

COOH II

C—COOH -c o ,
c 6H5 c h
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Eine Entscheidung zugunsten einer der drei Formen wird nicht getroffen. 
Die Oxyde sind in ihrem Verh. den entsprechenden Benzoderiw. sehr iihnlieh; 
durch H J oder Zn -f- Eg. erfolgt Red. zu den Triazolen; durch alkal. KMn04-Lsg. 
erfolgt Oxydation zu Oxy-2-N-aryltriazolylphenyl-0-2-dicarbonsauren; gegen H 20 2 

in essigsaurer Lsg. sind sie bestSndig. Sie sind farblos u. krystallisieren gut aus 
den gebrauchlichen Losungsmm., besonders A., durch Licht werden sie gelb gefiirbt. 
Yon den Naphthotriazolen unterscheiden sie sich durch ihr Verh. gegen k. konz. 
H 2S 0 4, in welcher sie mit gelber Farbę I. sind, welche beim Erhitzen bis zum Kp. 
der HjSOj weinrot u. schliefilich braun wird. Ihre FF. liegen hoher ais die der 
entsprechenden Triazole. Ncben diesen Triazoloxyden entstehen 2-N-Aryl-a,f5-naph- 
thotriazole, 2-Nitro-l-naphthol u. o-Aminoazoxyverbb.; ein Teil der Triazole wird 
unter Ringsprengung weiter ozydiert zu 2-N-Aryltriazolylphmyl-o,o'-dicarbonsauren; 
bei liingerer Einw. entstehen nur letztere statt der Triazole.

V e r s u c h s te i l :  l-Phenylazo-2-aminonaphtłialin in Eg. wurde mit H 20„ yersetzt 
u. auf dem W asserbade 3 Stdn. auf 60—70° u. weitere 3 Stdn. auf 100° erhitzt. 
Der gebildete Nd. wurde in drei Fraktionen geteilt. a) 1. in A., unl. in 20%ig. KOH,
b) 1. in A. u. 1. in 20% KOH, c) unl. in A. Aus der Eg.-Lsg. wurde durcli Aus- 
athern hauptsSchlih 2-N-Phenyltriazolylphenyl-o ,o'-dicarb(msaure (F. 242°) isoliert, 
aus A. mit NaOH ais Mononatriumsalz gefiillt. — Aus a) krystallisierte nach einigen 
Tagen 2-N-Phenyl-c/.,fi-naphthotriazoloxyd, CI6H n N3 0 , Prismen, F. 146°, geht durch 
Red. in 2-N-Phenyl-a,Ś-naphthotriazpl, F. 107°, uber. Aus der ath. Mutterlauge 
des Triazoloxyds scheidet sich beim Verdunsten 2-N-Phenyl-ci.ft-naphthotriazol, 
Ci6H uN3, ab, Nadeln aus A., F. 107°. Aus der alkoh. Mutterlauge des Triazols 
erliiilt man nach yollstiindigem Eintrocknen eine gelbrote Krystallmasse, aus der 
ein Isomeres des Triazoloxyds (?), Verb. C16i r u OAr3, farblose prismat. Nadeln aus
A., F. 196,5°, isoliert wurde. Letztere gibt nicht die Rk. mit H 3 S 04; wegen ihrer 
Loslichkeit in KOH enthalt sie offenbar eine phenol. Funktion, moglicherweise 
handelt es sich um 2-N-Phemyl-i'-oxy-l’ -naphthotriazol, das durch Wallachsche 
Umlagerung des l-Phenylazoxy-2-aminonaphthalins in l-Phenylazo-2-amino-4-oxy- 
naphthalin u. nachfolgende Oxydation entstanden ist. — Die alkal. Lsg. b) schied 
nach dem Ansauern mit HC1 einen harzartigen Nd. aus, der mit A. extrahiert wurde. 
Aus der ath. Lsg. wurde mit NaOH ais wl. Mononatriumsalz die 2 -N-Phenyltri- 
azolylphenyl-o,o'-dicarbonsaure, C16H nN 30 4, gefallt, farblose Nadeln aus wss. A., 
F . 242°. Na-Salz, F. 325°. Die ath. Mutterlauge gibt nach dem Verdampfen einen 
Ruckstand, aus dem durch Wasserdampfdest. 2-Nitro-l-naphthol, F. 128°, isoliert 
wurde. — Der in A. unl. Teil c) war 11. in A. Aus der konz. Lsg. erhielt man 
ein Azoocyaminodeńy. CieH l3N30, kanariengelbes Pulyer aus A. durch A., F. 206°. 
Offenbar handelt es sich um eine der beiden isomeren V erbb.:

HaN (2 )-C 10H 8 (1 )-N (: O)= N - C 0IIB oder HaN (2 )-C 10H 0(l)—N= N (: 0 ) -C ,H s 
oder um ein Gemisch von beiden. — Bei Anwendung der doppelten Menge H202 

auf das a-Phenylazo-^-naphthylamin in der Kalte schieden sich nach 500 Stdn. 
prismat. granatrote Krystalle ab, die nach einer weiteren W oche abgesaugt wurden, 
Yerb. F. uber 360°, unl. in den iiblichen Losungsmm., 1. in konz. H2S04

mit himmelblauer Farbę; anscheinend handelt es sich um das Trisazoderiy.: 
c  H / ( ! )  N—N—C8H6 H 5C3- N - N  (1). r  u

Daa F iltrat des Trisazoderiy. wurde 10 Stdn. auf dem W asserbade erhitzt u. 
dann in k. W. eingegossen. Aus dem gebildeten Nd. wurden die schon oben be- 
schriebenen Verbb. mit Ausnahme des o-Azoxyaminoderiv. erhalten. — Die Oxy- 
dation des l-o-Tolylazo-2-aminonaphthalins mit H 20 2 fuhrte zu 2 -N-o-Tolyl-l^-naph- 
thołńazoloxyd, ClrH 13N3 0 , prismat. Krystalle aus A., F . 166,5°, 11. in den iiblichen 
Losungsmm., 1. in konz. H 2S 0 4 mit dunkelgelber Farbę, die beim Erhitzen kirschrot



1925 . I . D . O r g a n is c h e  Ch e m ie . 2 0 7 9

wird. Daneben wurden 2-Nitro-l-naphthol u. 2-N-o-Tolyl-l^-naphthotriazol, C17H 13N3, 
erhalten, Nadeln aus A., F. 96°, auch aus dem vorigen Triazoloxyd durch Eed. mit 
Zn in Eg. erhaltlich. — Die Oxydation des l-p-Tolylazo-2-aminonaphthalins ergab:
1. 2-N-p-Tolyl-l12-naiMhotriazoloxyd, C ,,H 13N3 0, Eosetten yon prismat. Krystallen 
aus A., F. 147°, gibt mit konz. H2S 0 4 Gelbbraunfarbung, die beim Erhitzen in 
Dnnkelrot iibergeht; 2. 2-N-p-Tolyl-1 £-naphtho(riazol, F. 148—149°, auch aus yorigem 
durch Eed. mit Zn in Eg. erhaltlich; 3. l-p-Tolylazoxy-2-aminonaplithalin (Konst. 
des entsprechenden Phenylderiy. s. o.), hellgelb, aus A. durch A., F. 208°; 4. 2-N- 
p-Tolyłlriazo1ylphe>iyl-o,o'-dicarbonsaure, C17H ,3N 3 0 4, Tafeln aus wss. A., F. 233°;

5. T'erb. C„HlsN 30  aus der essigsauren Mutter- 
C II — <2y>̂ s ^  C6II4 (4) CH3 lauge durch Ausathern, farblose W urfel aus A.,

10 ° \ ( 4 ) OH F- 274°, 1. in Alkalien, offenbar yon nebenst.
Konst. — Aus l-p-Bromphenylazo-2-aminonaph- 

ihalin wurden erhalten: 2-N-p-Bromphenyl-l,2-naplithotńazoloxyd, CI6H 10BrN 8O, 
Nadeln aus A.,F. 205°; 2-N-p-Bromphenyl-l,2-naphthołriazol, C10H„ (1 ,2 ) N3 (1) C3II4 (4)Br,
F. 200°; 2-N-p-Bromphenyltńazolylphenyl-o,o'-dicarbonsaure, Nadeln aus wss. A., 
F. 270°; 4'-Oxy-2-N-p-bromplimyl-T -naphthotriazol, HO (4) C,0H 6 (1,2) N3 (1) C„H4 (4) Br, 
Prismen aus A., F. 245°, 1. in Alkalien. — Oxydation des l-p-Chlorphenylazo-2-ammo- 
naphthalins ergab: 2-N-p-C hlorphenyl-a,(i-naphthotriazoloxyd , C10H 0 (l,2)NsO(l)* 
C6H4 (4)C1, Nadeln aus Essigsiiure, F. 200°, farbt sich durch Licht gelb; 2-N-p-Chlor- 
•phenyl-a,fi-naphtliotriazol, C1OH 0 (1,2)N3 (1)C8H 4 (4)C1, F. 186°; 2-N-p-Chlorphenyltri- 
azolylphenyl-o,o'-diearbonsaure, F . 264—265°. — Die Oxydation des 2-N-Plienyl- 
afl-naphthotriazoloxyds mit alkal. KM n04-Lsg. in der Hitze ergab offenbar 2-N- 
Phenyloxytriazolylphenyl-o,o'-dicarbonsaurc, HOOC — C„H4 — C,N3 0(CaH6) — COOH, 
Nadeln aus A., F. 234°, ihre Alkalisalze sind 11. in W . — Die Oxydation des
2-N-Phenyl-a,[]-naphthotriazol$ mit H 20 2 in essigsaurer Lsg. ergab 2-N-Phenyltri- 
azolylphenyl-o,o'-dicarbonsaure, F. 242°; 2-N-Phenyl-«,^3-naphthotriazoloxyd wurde 
nicht gebildet (Gazz. chim. ital. 55. 11— 28. Payia, Uniy.) Z a n d e b .

Leon P iaux , Einwirkung von freieni Saucrstoff a u f in  lodsseriger Kalilauge ge- 
lostc Earnsiiure. Wirlcung einiger Katalysatoren. Kurzes Ref. nach C. r. d. l’Acad. des 
sciences vgl. S. 229. Beziiglich der Eigenschaften der Oxydationsprodd. ist folgendes 
nachzutragen: Monokaliumoxonat, C4H 20 4N3 K, Nadelrosetten aus li. W .; 1. in KOH, 
hieraus durch Essigsaure unyerandert fśillbar. — IHsilberoxonał, C4H 0 4N3 Ag, aus 
h. wss. Lsg. des yorigen mit AgNO, ausgefallt, feine Nadelchen. — Ammoniakal. 
Cu-Oxonał, C4H 0 4N 3 C u,2N H 3, aus h. wss. Lsg. des K-Salzes -f- ammoniakal. Cu- 
Acetat blaue rhomb. Tafeln, an Luft NH 3 abgebend. — Oxonsaure, C.H 3N40 3, un- 
regelmaBige Krystalle, Zers. bei 292° (Błock M aquenne), yerliert beim Aufbewahren 
allmahlich C02; beim Erhitzen mit W . unter Abgabe yon C02 iibergehend in 
AHantoxaidin (Iminoparabansaure), C3 H 3 0 2N3, Zers. bei 292—293° (Błock M aquenne), 
aus W. mit 1H20  krystallisierend., das im Yakuum bei 100° abgegeben wird. Die 
durch Einw. yon K 2COa in der W arme erhaltene wss. Lsg. gibt die Biuretrk. 
(Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 311—26. Museum d’Histoire nat.) H ab eb lan d .

1. M archlew ski, Uber die Fi-age der chemischen Verwandtscliaft von Blutfarb- 
stojf und Chloropliyll. Mit Bezug auf die in der Veroffentlichung von M a q u e n n e  
(Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 649; C. 1924. H. 992) ausgesprochene Ansicht, 
daB die Tatsachen, daB Phylloporphtjrin u. Hamatoporphyrin eine analoge Konst. 
haben, u. daB ersteres in Phyllohdmin ubergefiihrt werden kann, nur yon neben- 
sachlicher Bedeutung sind, bem erktVf., daB seiner Ansicht nach a-Phylloporphyrin 
das Skelett eines Mol. ist, das sowohl von Pflanzen, ais auch yon Tieren leicht 
synthetisiert werden kann; seine Konst. zeigt Beziehungen zu Meso-, wie auch 
Hamatoporphyrin. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 340. Krakau, Uniy.) Ha.

W illiam  K iis te r , Uber den Blutfarbstoff und einige komplexe Ferrosalze. So-
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wohl die bei der Abtrennung des Hamins gemachten Erfahrungen, ais auch die 
von N en c k i festgestellte Umwandlung des Hamoglobins in Parahamoglobin sprechen 
fiir eine chemische Bindung der prosthet. Gruppe des Blutfarbstoffs an die EiweiB- 
komponente. Zur Lsg. der salzartigen Bindung (vgl. STEUDEr, & P e is e r ,  Ztsclir. 
f. physiol. Ch. 136. 75; C. 1924. II. 665) geniigt nach gemeinsam mit Rohrbach 
ausgefiihrten Vcrss. verd. H 2S 0 4 nicht, wohl aber HC1, HBr, H J, H N 03, Ameisen-, 
Oxal- u. Weinsiiure. W ird die prosthet. Gruppe durch Diazomethan verestert, so 
ist der Farbstoff nicht mehr imstande, sich mit dem Globinanteil zu yereincn; 
daraus folgt, daB nicht nur die Carboxyle des Globins, sondern ziim mindesten 
auch ein Carboxyl des Ilamatins an der Salzbindung des Chromoproteids beteiligt 
sind. Bei der Einw. von Diazomethan auf eine Suspension von Metliamoglobin in 
Chlf. wird die salzartige Bindung ebenfalls gesprengt. In die prosthet. Gruppe 
treten dabei 3 Methyle ein. Das Globin enthalt 2,4° / 0 Methyl. Auch andere Farb- 
stoffsalze — Farbstoffhydrochlorid u. Rliodaminphthalat — werden durch Diazo
methan zerlegt unter B. von CH3 C1, bezw. Phthalsiiuremethylester. Die Ansicliten 
des Vfs. ttber die Bindungsweise des Blutfarbstoffs u. die Oxydationsstufe des 
Hamo-, Oxy- u. Methamoglobins stehen im Einklang mit den Feststellungen von 
C o n a n t (Journ. Biol. Chem. 57. 401: C. 1923. III. 1621). Vf. erganzt jedoch dessen 
Formelbild fiir Hamoglobin, unter Beriicksichtigung der chem. Konst. der prosthet. 
Gruppe, wodurch sich im MethSmoglobin die Dreiwertigkeit des Fe u. die Zwei: 
wertigkeit des Anions, sowie die Existenz verscluedener Hamińe ableiten lassen. 
Die Umwandlung des Hamins mit Fe'" in Hamochromogen mit Fe" durch Pyridin 
einerseits u. durch alkal. Red.-Mittel andererseits erklart ein durch die alkal. Bk. 
herbeigefuhrter Bindungswechsel, wie er sich in ahnlicher Weise beim Nitroprussid- 
natrium yollzieht. W enn die Carboxyle des Hamins yerestert sind, wie beim 
Ilamindimethylester, so kann sich kein Salz des Pyridins bilden, welches das Pyridin 
im Anion enthalt, was die Moglichkeit der Oxydation am organ. Teil der pros
thet. Gruppe u. damit die der Red. am Eisen yerhindert. Bei yolligem Ausschlufl 
von W . zeigt Hamin in Pyridin das Haminspektrum, erst nach Zugabe von W. 
treten die Hamocliromogenstreifen auf. Die Ggw. von W. ist notig zur B. von 
Pyridiniumhydroxyd, welches die Umlagerung herbeifiihrt (vgl. S. 1326).

W ie Acetophenon mit Na^FetCNj (NO)] (vgl. C a iib i ,  Atti R. Accad. dei Lincei, 
Roma [5] 23. I. 812; C. 1914. II. 1099), liefern auch Nitrosoverbb. von 9̂ -Dicarbo- 
nylen tief gefarbte blaue komplexe Ferrosalze. C II,-C O -C (: NOII)COOR, Clij- 
CO-C(:NOH)CO-CH3 u . CH3 • CO • C(: NOII)CO • CHj • CH3 geben in W. gel. auf Zu- 
satz von Mohrscliem Salz u. NH3 oder Natriumacetat tief blaue Lsgg., aus denen 
die Farbę bei essigsaurer Rk. in Chlf. ubergeht. Die aus CH3 -CO-C(: NOH)CO- 
CII, • CI1:! entstehende Yerb. enthalt ł Mol. Fe auf 3 Mol. des organ. Kompleses. 
Darin sind 2 H-Atome durch Fe ersetzt, das 3. durch N U , oder Na. Beim Osalyl- 
methylatliylketon yerbindet sich das Ferroatom mit 2  organ. Resten, in denen es 
je  1 II-A tom  ersetzt zu dem blaugefarbten (CH3 -CH2 'COCH-COCOOR)2Fe. 
C1I3■ CO• CH2• CO• CH2 -CH, selbst bildet mit 2-wertigen Metallen komplexe Salze, 
nur mit Fe" nicht. Mit Fe"' u. Al"' entsteheń komplese Salze. CII3 -CO-C(: NOII)• 
CO-CH2 -CH3 bildet mit CO, Ni, Cu u. F e "  stark gefarbte amorphe Salze von n. 
Zus. Bei der Red. mit Zn bei Ggw. von Acetessigester bildet es 2-Propiomjl-;l,5- 
dimethyl-d-carboxiithylpijrrol.

Mit Th. K urtz . Propionylaceton ( C l a i s e n ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 22. 1014). 
N II4 -S a lz ,  weiBe zerflieBliche Krystalle, C u -S a lz ,  F. 197°. Mit Ferrosalzen er- 
folgt keine Umsctzuug. A l-S a lz ,  Krystalle aus Chlf., F. 43°. F e r r i-S a lz , 
(CaH80.,)3Fe, rubinrote Prism en, F. 45°, 11. in organ. Losungsmm., ausgenommen 
PAe. Rhomb. Krystalle aus ■ Chlf., wl. in h. W. — Fropionylacetóńamin, ' G8HnON, 
Nadeln, F .'49°, Kp. 216°, 11. in Chlf., A. u. Bzl., 1. in W. —  i-Nitrosopropionyl-
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aceton, C6H00 3N , Nadeln aus PAe. -f- Essigester, F. 55°, Kp. 137°, 11. in organ. 
Losungsmm. N H 4 - S a lz ,  olig. A n il in  - S a l z , C12H I60 3N2. Nadeln aus A. -j- 
PAe. Die Salze mit Schwermetalleu entstehen aus wss. Lsg. bei Zugabe von NH3. 
Wl. in W ., leichter in A., A. u. Bzl., sil. in Chlf., stark gefiirbt, zers. sieli dureli 
Siiuren u. Laugen u. verpuffen beim Erhitzen. C u -S a lz , C12H 160 6NsCu, dunkel- 
griines Pulyer. C o -S a lz , C12H 180 3N2Co, ziegelrotes Pulver, F. 60°. N i-S a lz , 
ClsH]oO0N2Ni, oliygriines Pulver. F e m -S a lz , ClsH ,,0 9N3 F2, schwarzblaue, glasige 
M. aus Chlf., F. 92°. F e ^ -N H .-S a lz ,  ClsH28O0N4F e , aus A. tiefblaue Wiirfel. 
P. 114°, wl. in Chlf., swl. in Bzl., 1. in W . u. A. Es liegt das NH4-Salz eines 
Ferroats vor, das sich mit Essigsiiure zers., worauf sich die freie SSure mit Chlf. 
extrahieren liiBt, blausehwarze M., selir 1. in A. u. Bzl., wl. in W . — 2-Propionyl-
з,5-dimethyl-4-cdrboxathylpyrrol, C12H „ 0 3N, Nadeln aus A. F. 145°, unl. in W., 11. 
in organ. Solyenzien, ausgenommen PAe. Mit 75%ig- II2S 0 4 entsteht 3,5-Dimethyl- 
pyrrol, mit konz. H N 0 3 2-Nitro-3,5-dimethyl-4-carboxathylpyrrol, C9H,20.,N2, F. 151°.
— 2-Propionyl-3,5-dimethylpyrrol-4-carbonsaiire, C10I I 130 3N , unl. in W ., wl. in A.,
A. u. Chlf. Nadeln aus Eg., F. 255°. B a -S a lz ,  C20H 240 0N2B a , Prismen aus W. 
Beim Erhitzen auf 300° unter Entw. von C 02, Dest. von 2-Propiohyl-3,5-dimethyl- 
pyrrol, C9H 130N, Nadeln aus wss. A. F. 123°, 11. in A., Chlf. u. Eg., wl. in PAe.
и. W. Mit Diazobenzolsulfonsaure entsteht ein griiner Farbstoff, C16H 170 4N 3 S, wl. 
in organ. Losungsmm., in W. u. A. mit yioletter Farbę, in Laugen carminrot. Zers. 
ohne F.

Mit v. B o li. Oxalylinethylathylketon, B. aus CH3 -CO-CH2 -CH3 u. Oxalester, 
Kp. 163—165°. C u -S a lz , (CsH ,,0 4)2Cu. Griine Prismen aus A. F. 126°, 1. in 
Chlf. F e m -S a lz , dunkelrot, amorpli, 1. in Chlf. u. A. F e H-S a lz , (CsH n 0 4)2Fe, 
blauviolette Schuppen aus Chlf. -j- A ., I. in A. u. Pyridin. (Chemie d. Zelle u. 
Gewebe 12. 1—21. 1924. Stuttgart, Techn. Hochseh.) G u g g en h e ik .

Jam es E id d ic k  P a r tin g to n  und S idney  K een lyside  Tw eedy, Das Molekular- 
geioicht von Cholesterin. Nach der Formel C27H460  ist das Mol.-Gew. des Cholesterins 
=  386. Das aus Gallensteinen gewonnen Cholesterin zeigte den F. 148° (aus A.). 
Nach der Methode der Gefrierpunktserniedrigung in Bzl. u. der Kp.-Erhohung in 
Bzl. u. A. wurden W erte ermittelt, die zu einem Durchscbnitt fuhren, der bei 423 
liegt. Demnach muC in den Lsgg. von Bzl., A. oder Palmitinsiiure teilweise 
Assoziation des Cholesterins angenommen werden. (Journ. Chem. Soc. London 
127. 496—98. London, Univ.) H o k s t .

Biochemie.
E 3. Pflanzenphyslologie. B akterio logie.

G. A bt und G. Loisean, Uber die Faktoren der Veranderungen des p B in  den 
Kulturen des Diphtheriebacillus. Ais Faktoren, die steigende Alkalinitśit der 
Diphtheriekulturen in Martinscher Briihe herbeifuhren, stellen Yff. fest: 1. B. von 
^H 3, 2. Umwandlung von organ. Siiuren bezw. dereń Salzen in Dicarbonate,
3. Umwandlung primiirer Phosphate in sekundśire. 2 . w irkt hauptsiichlich indirekt 
durch Herbeifuhrung von 3. Diese 3 Faktoren geniigen zur Erklarung der be- 
obachteten Vorgiinge, ohne daB man, wie S ie r a k o w s k i  (C. r. soc. de biologie 8 9 .  
1371; C. 1 9 2 4 . I. 1548), unbekannte Stoffe anzunehmen braucht. Die Anderung 
der EL  erfolgt in den von Anfang an alkal. Medien, sobald die B. von organ, 
feauren nicht mehr ausreicht, um die Alkalisierungsfaktoren auszugleichen, in an- 
fangs sauren Medien wird die Sauerungspbase unterdruckt durch die Yerminderung 
der Aciditat infolge rascher Zerstorung der freien organ. Sauren u. durch die 
sofortige Neutralisierung der neu gebildeten Sauren u. der sauren Phosphate mittels 
des gebildeten NaH C03. Der Bereicli des pH von 7,0—7,4 bildet eine krit. Zone,
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weil hierbei die Sattigung der sauren Phospbate am meisten Alkali yerbraucht; 
(Ann. Inst. Pasteur 39. 114—43.) S p ie g e l .

L em oigne , JJntersuchungen iiber die Mikrobenautoltyse. Saurebiłdung durch 
Enłstehen von fi-Chcybuttersaure. Der Inhalt deckt sich im wesentliclien mit dem 
friiherer Keff. (vgl. C. r. soc. de biologie 91. 1329; C. 1925. I. 853). (Ann. Inst. 
Pasteur 39. 144—73. Lille, Inst. P a s t e u r .) S p ie g e l .

F rie d r ic h  H oder, Uber Zusammetihange zwischen Bakteriophagen und Bakterien- 
mutation. Verss. iiber das Verli. von durch Mutation yeranderten Bakterien gegeniiber 
den Bakteriophagen lassen u. a. darauf schliefien, daB Scbiidigungen, die zu Mu
tation fuhren, unter UmstSnden auch zur B. von Bakteriophagen fiihren konnen, 
daB also diese nur einen Spezialfall der Mutation darstellt. (Ztschr. f. Immunitats- 
forsch. u. exper. Therapie I. 42. 197—216. Prag, Dtsch. Univ.) S p ie g e l .

F . d 'H e re lle , Autolysc und Bakteriophagie. (Vgl. C. r. soc. de biologie 89. 
914; C. 1924. I. 490.) Bakteriophagenfiltrat von Staphylococcus albus rief in 
Bouillonkulturen schnell die Lsg. hervor, das F iltrat des Autolysats blieb unter 
gleichen Bedingungen yollig unwirksam. — Der Bakteriophage ist corpuscular, er 
kann sich yeryielfaltigen, assimiliert NahrstofFe u. ist neuen Bedingungen gegeniiber 
anpassungsfahig, er kann daher nur ein lebendes Wesen sein, das Bacteriophagum 
intestinale. (Journ. of statl. med. 31. 461—66. 1923; Ber. ges. Physiol. 29. 476. 
Eef. S e l ig m a n n .) W o l f f .

T etsu ji O kam oto, Untersuchungen uber die Beziehungen des d'llerclleschen 
Phanomens zum N-Stoffioechsel der Bakterien. Die Unterss. des Vfs. fuhren zu 
folgenden Schliissen: Die Entstehung d’Herelleseher Agenzien ist an Ggw. yon 
Polypeptiden gebunden. Die Vermehrung des Agens liiBt sich auch in eiweiB- 
haltigen Medien durch Einschriinkung des EiweiByerbrauclis unterbinden, wenn die 
Versuchsbakterien Eiweifispaltprodd. weitgehend abzubauen yermogen. In gewissen 
Grenzen schutzt eiweiBhaltige Em ahrung die Bakterien gegen die Lyse. Auf eiweiB- 
freien Nahrboden treten haufig spontan „leere Flecken“ im Bakterienrasen auf; 
auch laBt sieli hier durch Auftropfen indifferenter Fil. (physiol. NaCl-Lsg., verd. 
Bouillon usw.) Bakterienauflosung lierbeifuhren, die im Aussehen dem d’Herelle- 
schen Phanomen durchaus entspricht, bei der aber kein lyt. Agens nachgewiesen 
werden konnte. (Ztschr. f. Immunitiitsforsch. u. esper. Therapie I. 42. 161—96. 
Freiburg i. Br., Univ.) S p ie g e l .

E . I . F u lm e r , Die Ausnutzung des atmosphdrischen Stickstoffs durch Saccharo- 
myces cereuisiae. In einem nur 10 g Rohrzucker u. 0,45 g KjHPO^ je  100 Teile 
enthaltenden Medium beobaclitete Vf. ununterbrochenes Wachstum der Hefen bei 
Abwesenheit jeder anderen N-Quelle ais der der Luft u. folgert hieraus, daB die 
wachstumsfordernde Wrkg. der Durchluftung der Hefekulturen sowohl dem O wie 
dem N der Luft zugeschrieben werden muB. (Science 57. 645—46. 1923; Exp. Stat. 
B e c . 51. 63. 1924.) B e r j u .

C. N eu b e rg  und M. K obei, Zur Frage der kilnstlićhen und natiirlichen Phos- 
phorylierung des Zuckers. (Vgl. N e u b e r g  u . P o l l a k , Biochem. Ztschr. 26. 514 
[1910]). In  konz. Phosphatlsgg. konnte bei Zusatz von Fructose bezw. Glucose u. 
Durchleiten von 0 2 in Ggw. von etwas CuS04 keine Bindung der PhosphorsSurc 
an den Zucker beobachtet werden. Hierdurch ist erwiesen, daB bei der Zucker- 
zerstorung in alkal. Phosphatlsgg. nicht eine intermediare Phospborylierung des 
Zuckers e in tritt — Zur Unters. der Frage, ob bei der Garung Sehwermetallkata- 
lysen vorkommen, wurde die Phospborylierung von Zucker durch Hefe in Ggw. 
von KCN untersucht. Selbst durch hohen Gehalt an KCN (n/100—n/50) wurde die 
biolog. Phosphorylierung bei pH 8,4 nicht aufgehoben. Es scheint, ais ob zunachst 
die Rk. zunachst unterbunden ist, dann aber lebhaft einsetzt. Jedenfalls yerlfiuft
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die Rk. zwar yerzogert aber yollst&ndig. (Blochem. Ztschr. 155. 499—506. Berlin- 
Dahlem, Kaiser W iLH E LM -Inst. f. cxper. Therapie u. Biochemie.) H e s s e .

P aul W eis und M a th ild e  Osann, Die Wirkung der Rontgcnstrahlen a u f die 
Eefezelle. (Vgl. S. 538.) Der Energieverbrauch der Hefezelle, gemessen an der
02-Zehrung u. der Entw. von Garungs-C02, erfiilirt durch Rontgenbestrahlung keine 
Anderung. Die Yermehrungsfahigkeit der Hefezelle wird durch Rontgenbestrahlung 
stark gehemmt. Dcmnach liegt der Angriffspunkt der wachstumshemmenden 
Strahlenwrkg. nicht im Energiewechsel; Hemmungen des W achstums konnen uber- 
haupt ohne primare Beeinflussung des Energieweclisels stattfinden. Die Garkraft 
des Hefemacerationssaftes ist durch Rontgenbestrahlung wenig beeinfluBbar. 
(PflOg e r s Arch. d. Physiol. 2 0 7 .  156—64. Kiel, Univ.) W o l f f .

John  B ro w n lee , Eine arithmetisclie Prufung des Wertes der Tlieorie von 
Bayliss iiber Gdrung und Adsorption. Die mathemat. Berechnung auf Grund der 
von B a y l is s  gcgebenen Versuchswerte bei Einw. von Trypsin auf Caseinogen 
laBt diese in Einklang mit der Theorie erscheinen, daB die W rkg. eines Fermentes 
in Ubereinstimmung mit der Adsorptionsformel steht. (Biochemical Journ. 1 9 . 162 
bis 163. M t Vernon [Hampstead].) S p i e g e l .

E 6. T ierphysio logie.
P au l S. P itte n g e r , Endokrine Produkle. Besprechung der Gewinnung, Eigen- 

schaften u. W rkg. von Organpraparaten, z. B. Suprarenaldriisen, Epinephrin, 
Pitnitrin; Eierstock-, Corpus luteum -, Testikel: , Thyroid-Zubereitungen u. dgl. 
(Journ. Amer. Pharm. Assoc. 14. 99 — 107. Philadelphia, Labor. der H. K. M ul- 
ford Co.) D ie t z e .

Jam es R,. Casłi, Eine vorlaufige Untersuchung des Blutdrucks nach Reduzierung 
der Nicrensubsłanz, mit einer Bemerkung iiber gleichzeitige Veranderungm in der 
chemischen Zusammensetzung und im Volum des Blutes. Nach Entfernung oder 
Zerstorung von 3/ 4 des Nierengewebes steigt der Blutdruck fur melirere Woclien. 
Nur Rest-N u. Plasmavol. steigen. Exstirpation einer oder auch beider Nieren ohne 
Zuriicklassung von Resten bewirkt nur Senkung, nie Steigerung des Blutdrucks. 
Diese Blutdrucksteigerungen hangen demnach von der Ggw. nekrotisierenden 
Kierengewebes ab. (Buli. of the J o h n  H o p k in s  Hosp. 3 5 . 168—80. 1924; Ber.
ges. Physiol. 2 9 . 430—31. Ref. F r o m h e r z .) W o l f f .

K. N ak ash im a , Uber die Bedeutung des Ca-Ions des Blutes. Nach Vf. sind 
die erregenden Eigenschaften des Blutes bezw. des Serums auf das Froschlierz dem 
Ca-Ionengehalt u. nicht dem Serumalbumin oder der Viscosit;it zuzuschreiben. 
(Nagoya, Univ. Aichi Journ. of exp. med. 1. 99—110. 1924; Ber. ges. Physiol. 29, 
•123—24. Ref. Op p e n h e i m e r .) W o l f f .

Y oshim aro K uno, Nachtrage zur Kenntnis der Bezielmng zwischen Blutzucker- 
gehaU. und Warmeregulation. Im anaphylakt. Schock ist der Blutzucker mehr oder 
weniger erhoht, namentlich in Fallen mit Temperatursturz. Feste Beziehungen 
zwischen Korpertemp. u. Blutzucker bestehen nicht. Hyperglykamie nach W&rme- 
stich beruht hauptsachlich auf mechan. Druck des Hirns. Beim Kiiltestich ist die 
Hyperglykamie intcnsiver. Der W armestich beeinfluBt stark die Adrenalmhypcr- 
glykamie des Kaninchens. Durch den Kaltestich wurden Adrenalinhyperglykamie

Glucosurie geringer. (Mitt. a. d. med. Fak. d. Kais. Univ. zu Tokyo 3 0 .  269 
bis 314. 1923; Ber. ges. Physiol. 29. 426. Ref. B U r g e r .) W o l f f .

Y ictor Jo h n  H a rd in g , K a th le e n  B rew  A llin , B ly th e  A lfred  E ag les und
2. B. van W y ck , Die Wirkung hochfetter Nahrung a u f den Jlamsauregehalt im  
Bluie. (Vgl. H a r d in g ,  A l l i n  u . v a n  W y c k  , S. 6 8 6 .) Bei einer Zus. der Kost, 
die geniigend Fett zur Erzeugung von Ketosis aufweist, steigt der Harnsauregehalt 
des Blutes, durch Kolilenhydrat- oder EiweiBkost wird er dann wieder auf n,
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Hohe herabgebracht. An der Erhohung bei Fettkost kann teilweise eine Yer- 
minderung des Blutvol. u. folgende Herabsetzung der Ausscheidung beteiligt sein, 
doch geniigte in 50% der untersuchten Fiille dieser Faktor nicht, die GroBe des 
Unterscliiedes zu erkliiren. (Journ. Biol. Chem. 63. 37—53. Toronto [Canada], 
Univ. of Toronto; Toronto Gen. IIosp.) S p ie g e l .

W . B. B loor, Plasmalipoide bei experimenteller Anamie. Nach Erzeugung von 
Aniimie bei Hunden durch starkę Blutentziehung machte sich im Blute vor allem 
Zunahme des Gehaltes an Fettsiiuren u. hoherer Grad von Ungesiittigtheit dieser 
Sauren geltend. Die Unterschiede sind am deutlichsten in der Lecithinfraktion u. 
im Fett. Das Unverseifbare ist in geringerem Grade yermehrt. Es kann sein, 
da8  die Yeriinderungen durch die Verminderung der roten Blutkorperchen, die am 
Fettstoffwechsel beteiligt sind (vgl. Journ. Biol. Chem. 24. 447. 25. 577; C. 1917.
I. 326), bedingt sind, auch die Yerdriingung des Fettmarks aus den Knochen durch 
blutbildendes Mark kann eine Eolle spiclen. Jedenfalls ist die Zunahme der ungesiitt. 
Fettsauren nicht Ursache, sondern Folgę der Aniimie. (Journ. Biol. Chem. 63.
1—15. Rochester [N- Y.], Univ. of Rochester.) S p ie g e l .

B. S barsky  und A. M ncham edow , Adsorption von Eiuieifiabbauprodukten durch 
dic Formelemente des Bhites in vivo und in vitro. IV. Mitt. Die Adsorption von 
einigen Aminosauren durch die roten Blutkorperchen. (III. vgl. Biochem. Ztsehr. 141. 
37; C. 1924. I. 355.) In vitro wurden durch Erythrocyten des Kaninehens Leucin 
u. Tyrosin nicht, Glykokoll u. Alanin  zu 10—40% adsorbiert. (Biochem. Ztsehr. 155. 
495—98. Moskau, Biochem. Inst. des Kommiss. f. Volksgesundh.) IIesse.

H ans B ib erste in  und W e rn e r  Jadassohn , Untersuchungan uber die Spezifizitiit
der Organproteine. I. Mitteilung. Die Herstellung von organspezifischen Extrakten.
Blutfreie Organe, durch Durchspiilung der ganzen Tiere mit physiol. NaCI-Lsg. 
gewonnen, werden mit solcher Lsg. zu diinnem Brei yerrieben, 24 Stdn. der Autolyse 
uberlassen, dann 1 Stde. auf 50—60° erhitzt u. nach Priifung auf Sterilitiit mit 
5%ig. Carbol-NaCl-Lsg. im Verhaltnis 1 :10 yersetzt. (Ztsehr. f. Immunitatsforsch. 
u. exper. Therapie I. 42. 149—60. Breslau, Uniy.) S p ie g e l .

B . T sch e rik o w er, Uber das thennostabile Komplement. Inaktiyierte n. u. 
hamolyt. Kaninchensera sind oft befiihigt, oline Zusatz von Komplement Hammel- 
erythrocyten in 50%ig. Aufschwemmung zu liiimolysieren, in 5%ig. nicht. Jenc 
Hiimolyse soli durch ein in den Seren yorhandenes thermostabiles, daher bei der 
Inaktiyierung nicht zerstortes Komplement bedingt sein. (Ztsehr. f. Immunitats
forsch. n. exper. Therapie I. 42. 123—30. Moskau, Med. Hochsch.; Reiclisanilin- 
trust.) S p ie g e l .

S. N ogak i, Uber das Schicksal der Hefesaccharase im  tierisclien Organismus. 
(Ygl. K n a f f l -L e n z , Ztsehr. f. physiol. Ch. 120. 110; C. 1922. III. 748.) Intra- 
yenos eingebrachte Hefesaccharase yerschwindet aus dem Kaninchenorganismus 
erst nach 24 Stdn. Dabei findet man zunachst eine ziemlich schnelle Abnahme der 
Saccharasekonz., nach 2 Stdn. ist noch 1/i , nach 5 Stdn. nur noch % der Anfangs- 
konz. yorlianden; die weitere Abnahme ist langsam u. stetig. — Im Harn kann 
keine Saccharase nachgewiesen werden, es findet also keine Ausscheidung durch 
die Nieren statt. — Die Art der Abnahme der Konz. fuhrt Vf. zu dem SchluB, 
daB es sich hierbei nicht um DifFusion, sondern um Adsorption an Korperzellen 
unter allmahlieher Zerstiirung handelt. — B. von Antikorper findet nicht statt, der 
Hefesaccharase kommt also keine Antigenwrkg. zu. Dieser mangelnde Antigen- 
charakter laBt sich nicht durch zu rasche Ausscheidung oder Zerstorung im Orga
nismus erklaren. (Ztsehr. f. physiol. Ch. 142. 97—102. Wien, Uniy.) H e sse .

H. K oen igsfe ld , Anaphylaxie-Versuche am isolierten F)moschherzen. Die ana- 
phylak t Erseheinungen an isolierten Froschlierzen sind spezif. Die Yerss. stiitzen
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die celluliirc Theorie der Anaphylaxie. (Ztschr. f. die ges. exp. Medizin 44. 723
bis 728. Freiburg i. B., Univ.) W o l f f .

Olga D ukelsky , Uber die Neutralisierung des Anaphylatoxins durch Salvarsan 
in Verbindung m it der Pathogenese der Todesfalle bei Trypanosomencrkranlcungen. 
Yergleichendo Yerss. mit Salyarsan u. Bayer 205 bei mit Trypanosomen infizierten 
Mituson wiesen darauf hin, daB fiir die lebensrettende W rkg. nicht nur die Ver- 
minderung der Parasiten maBgebend ist. Die Erscheinungen bei akuter Trypanoso- 
miasis erinnern an diejenigen des anaphylakt. Shocks. Es gelang der bisher nur 
in vitro gefuhrte Nachweis der B. von Anaphylatoxin durch Trypanosomen auch 
im Korper. Ferner wird gezeigt, daB nach F r ie d b e r g e r  gewonnenes bakterielles 
Antitoxin in yitro durch Salyarsan neutralisiert werden kann. Vf. nimmt hiernach 
an, daB der Tod bei Trypanosomeninfektion durch das im Organismus gebildete 
Anaphylatoxin u. die rasche Genesung nach Einfiihrung von Salvarsan durch Neu- 
tralisation yon jenem bewirkt wird. (Ztschr. f. Immunitataforsch. u. exper. Therapie I. 
42. 113—22. Moskau, Medizin. Hocbsch.; Beichsanilintrust.) S p ie g e l .

H ow ard T. K arsn e r  und E n riq u e  E. E c k e r , Verhinderung des anaphylak-
tischen Schocks durch Kolloide. (Vgl. H a n z l i k  u . K a r s n e r ,  Journ. Pharm. and 
Exp. Therapeutics 2 3 . 243; C. 1 9 2 4 . II. 366.) Bei Meerschweinclien wirken 
Kongorot, Dextrin u. Glykogen nicht antinanaphylakt., dagegen schiitzen W ittepepton 
u. Kephalin fur die erste '/a Stde. fast yollstiindig. Diese Befunde sprechen weder 
dafur, daB der anaphylakt. Schock auf einer Storung des n. Kolloidzustandes be- 
ruht, noch dafiir, daB Kolloide ihn verhindern konnen. (Journ. of inf. dis. 3 4 .  
636—42. 1924. Cleve!and, W estern Res. Uniy.; Ber. ges. Physiol. 2 9 . 478. Ref. 
R hode.) W o l f f .

J. H ow ard  M ueUer, Chemische Studien iiber Tuberkulin. Auf Grund der Er- 
fahrungen, die Yf. u. T o m c sik  (Journ. Exp. Med. 4 0 .  343; C. 1 9 2 4 . II. 2345) bei 
Hefe u. H e id e l b e r g e r  u . A v e r y  (Journ. Exp. Med. 4 0 .  301; C. 1 9 2 4 . H. 2174) 
beim Pneumoeoccus gemacht haben, wurde die Forsehung nach dem akt. Materiał 
des Tuberkulins untemommen. Die Rk. gegen spezif. prazipitierende Sera u. die 
Hautrk. scheinen nicht durch dieselbe Substanz bedingt zu sein. Eine Fraktion 
mit nur l ° / 0 N gab noch spezif. Prazipitinringrk. in Verdiinnung bis zu 100000 bis 
400000, war aber unfahig, die Hautrk. hervorzurufen. Diese Fraktion enthalt 
Kohlenhydrat u. ist ofFenbar dem Hefegummi yergleichbar. Eine andere Fraktion, 
die spezif. Prazipitinrk. nur in geringer Verdunnung, dagegen spezif. Hautrk. bei 
tuberkulosen Tieren in Mengen, die den wirksamen Tuberkulinkonzz. aąuiyalent 
sind, gibt, zeigt in konz. Lsgg. noch starkę Biuretrk. u. verliert im Gegensatz zur 
eraten ihre W rkg. durch Einw. proteolyt. Enzyme. (Proc. National Acad. Sc. 
Washington 11. 23—25. H a r v a r d  Med. school.) S p ie g e l .

F. F isch le r  und F . O ttensooser, Zur Theorie der Urobilinentstehung. M n  
Beitrag zur extraintestinalen Genese der Urobilinurie. W enn auch in der Regel bei 
Urobilinurie die Urobilinkorper dem Darm entstammen, so bestebt doch nach den 
angefiihrten Beobachtungen auch die Moglichkeit einer extraintestinal bedingten 
Urobilinurie. F ur dereń Entstehung kann eine abnorme Tfitigkeit der Leber ver- 
antwortlich gemacht werden, bedingt durch schwere funktionelle u. anatom. S ch ii-  
digung des Organs u. durch eine SchSdigung seiner Zerstorungs- u. Umwandlungs- 
fahigkeit fiir Urobilinkorper. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 1 4 6 . 305—22. Munchen, 
Dtsch. Forschungsanst. f. Lebensmittelchemie.) S p i e g e l .

George H u n te r, Muskelcamosin und Imidazolausscheidung im  S a m .  Durch 
Hungern kann bei der Katze der Camosingehalt des gestreiften Muskels (vgl. 
Biochemical Journ. 1 8 . 4Ó8; C. 1 9 2 4 . II. 1599) erniedrigt, durch Fleischkost dann 
wieder gehoben werden. Bei schnellem Verschwinden des Carnosins aus dem 
Muakel lieB sich nach dem Verf. y o n  K o e s s l e r  u . H a n k e  (Journ. Biol. Chem. 5 9 .

VH. 1 . 137
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803; d. 1 9 2 4 . II. 360) gesteigerte Aussclieidung von Imidazol im Ilarn  feststellen. 
(Biochemical Journ. 1 9 . 34—41. Univ. of Toronto [Canada].) S p ie g e l .

G eorge H u n te r ,  Die Diazoreaktion im S a rn . (Vgl. Brit. Medical Journal 
1 9 2 2 . II. 751; C. 1 9 2 3 . I. 142.) Die Diazork. in sodaalkal. Lsg. liiBt sich in zwei 
Typen tcilcn: A , bei dem sich die Farbung erst allmahlieh zu einem yerhaltnis- 
miiBig bestandigen Maximum cntwickelt, u. B , w o die Farbung sofort entsteht u. 
schncll wieder yerschwindet. Formen des Typus A finden sich bei allen Harnen 
u. sind hauptsachlich bedingt durch Imidazole, Phenole, Purine, walirsclieinlich 
auch durch noch unbekannte Chromogene. B findet sich nur in patliol. Harńen, 
besonders bei Typhus u. Masera. Die hieran beteiligte Substanz ist wahrscliein- 
lich bisher unbekannt. Die Unterss. des Vfs. ergeben, daB sie aus dem Harn in 
einigen Tagen yerschwindet, wenn man ilm alkal. werden lSBt, bei saurer Rk. be- 
stiindiger ist, durch neutrales Pb-Acetat nicht, wohl aber durch Hgn-Acetat gefallt 
w ird, bei Beliandlung mit AgN03 yerschwindet, in A. 11., durch Butylalkohol aus 
angesiiuertem Harn langsam extrabierbar ist u. alkal. KMnO.,-Lsg. reduziert. Ein 
gewisser Hinweis auf ilire Natur kann yielleicht aus dem Yerh. der nach dem Verf. 
von B a u d is c ii  (Journ. Biol. Chem. 6 0 .  155; C. 1 9 2 4 . II. 983) durch Oxydation 
yon Pyrimidinen, aber auch yon anderen eine CII— CH-Gruppe entlialtenden cycl. 
Verbb. (Indol, Imidazolen) erhaltlichen Prodd. abgeleitet werden. (Biochemical 
Journ. 1 9 . 25—33. Univ. of Toronto [Canada].) S p ie g e l .

G eorge M arsha ll F in d lay  und ła n  M aclean , Dic bakłericide W irhm g des 
Blutes bei gewissen Nahrungsmdngeln. (Vgl. F i n d l a y , Journ. of pathol. and bac- 
teriol. 2 6 . 485; C. 1 9 2 4 . II. 357.) Es wurden Verss. iiber die baktericide Kraft 
des Blutes gegeniiber Staphyloc. aureus u. das Yerh. gegeniiber der Infektion an 
Ratten bei yerschiedenartiger ErnShrung angestellt. Eine des Vitamins A u. des 
antirachit. Faktors ermangelnde Nahrung bedingte Verminderung der Baktericidie 
erst nach Entw. yon Keratomalacie oder einer anderen Infektion. Bestrahlung 
mit ultrayiolettem Licht yerschob sowohl den Ausbruch bakterieller Infektion, ais 
auch die Verminderung der baktericiden K raft, beseitigte diese aber nicht, wenn 
Keratomalacie eingetreten war. Ratten, die mit an P  u. dem antirachit. Faktor 
mangelhafter Kost ernahrt wurden, zeigten meist yermindertes baktericides Ver- 
mogen des Blutes. Solches zeigte sich auch bei Mangel an Vitamin B , unab- 
hiingig yon bakterieller Infektion, moglicherweise aber in Zusammenhang mit der 
Erniedrigung der Korpertemp. (Biochemical Journ. 1 9 . 63— 70. London, Imp. 
Cancer Res. Fund.) S p ie g e l .

H ugo M atthes, Der Umwandlungsprozefi der Nahrungsstoffe in  Nahnoerte. 
Zusammenhangende D arst der Ausnutzung der Nahrstoffe in der Nahrung. (Kon- 
serven-Ind. 1 2 . 136—37.) G r o s z f e l d .

L. Y. G ault, Der Nalirwert von llefc- und Backpulverbrot. Die bei Fiitterungs- 
yerss. an weiBen Ratten beobachtete bessere Entw. nach Verfiitterung von mit Hefe 
bereitetem Weizenmehlyollbrot ais nach solchem, das mit Backpulyer hergestellt 
worden war, schreibt Vf. dem reichlichen in W . 1. Vitamingeha.\i der Hefe u. der 
yermehrten EiweiBsubstanz des Brotes zu. Brot, welches 6  Hefekuchen je  Laib 
enthiiit ist sehr gut yerdaulich u. forderte die Entw. der Ratten besser ais solches 
dem nur J/ 2 Hefekuchen je  Laib zugesetzt worden war. D a die maximale Zunahme 
der Ratten nach der Verfutterung des 6  Hefekuchen enthaltenden Brotes noch 
nicht erreieht wurde, folge.rt Vf., daB durch einen noch groBeren Hefezusatz, in' 
folgę des mit der Vermehrung der Vitamine yerbundenen gesteigerten Protein- 
metabolismus noch bessere Wrkgg. erzielt worden waren. (Jour. Home Econ. 15. 
689—96. 1923; Exp. Stat. Rec. 51. 61—62. 1924.) B e r j u .

E m il A b d erh a ld en  und E rn s t W e rth e im e r , Studien iiber den Einflufi der 
Ernahrung a u f Zellfunktionen. II. Mitt. (I. ygl. S. 703.) Bas. erniihrte Kaninchen.
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konnen aus Brombenzol keine Mercaptursaure synthetisieren, auch nicht nach kunst- 
licher Zufuhr von Cystin; dagegen yollziehen die sauer ernahrten, namentlich nach 
Cystinzugabe, diese Synthese glatt. Die Abhangkeit der Durchfiihrung einer 
Synthese bei Ggw. samtlicher Komponenten von der A rt der Nahrung ist somit 
an einem neuen Beispiel bewiesen. Die stark yerminderte Hippursauresynthese bei 
bas. ernahrten Kaninchen im Gegensatz zu sauer ernahrten konnte nach Verab- 
reichung von Phenylpropionsaure, aus welcher durch ^-Oxydation Benzoesaure ent- 
steht, emeut bestatigt werden. Methylierung ist beim sauer u. bas. ernahrten Tier 
moglich; sie wird an der B. des Methyltellurs aus telluriger Saure festgestellt, auch 
bei schilddriisenlosen Eatten u. Meerschweinchen, jedoch ist hier das Te giftiger 
ais fiir die n. Kontrolltiere. (P f l Og e r s  Arch. d. Physiol. 2 0 7 .  215—21. Halle a. S., 
Univ.) W o l f f .

E m il A b d erh a ld en  und E rn s t W e r th e im e r , Studien iiber den Einflufs der 
Erniihrung a u f die Wirlcung bestimmter Inkretstoffe. V. Mitt. (IV. vgl. S. 1337.) 
Die starkere Ek. sauer ernahrter Kaninchen auf Adrenalin (gemessen an der auf- 
tretenden Hyperglykamie) wird durch Ergotamin aufgehoben, muB also durch eine 
erhóhte Erregbarkeit des Sympathicus bedingt sein; somit kann also allein schon 
durch die A rt der N ahrung der Tonus des Sympathicus beeinfluBt werden. Die 
Teranderte Ek. auf Insulin bei bas. u. sauer ernahrten Tieren kann durch Ergotamin 
nicht aufgehoben werden; die Insulinwrkg. erwies sich iiberhaupt ais weitgehend 
unabhangig vom autonomen Nervensystem. Kohlenhydratarm oder -frei ernalirte 
Ratten zeigen, wie sauer ernahrte Kaninchen, auf kiinstliche Traubcnzuckerzufulir 
eine weit starkere hyperglykam. Ek. ais kohlenhydratreich ernahrte Kontrolltiere. 
(Pf l Og e r s  Arch. d. Physiol. 2 0 7 .  222—27. Halle a. S., Univ.) W o l f f .

Gr. C. Supplee und Odessa D. D ow , Fortpflanzungswirkung von Trockenmilch, 
durch Oxydation beeinfluflt. Yorlaufige Verss. zeigen, daB langere Aufbewahrung 
von Milchpulver in 0 2-haltiger Atmosphare die Fortpflanzungsfahigkeit weiBer 
Ratten, die mit einer unter Yerwendung jenes Pulyers hergestellten synthet. 
Nahrung em ahrt wurden, melir beeintrachtigt, ais ivenn die Aufbewahrung in 0 2- 
frcier Atmosphare erfolgte. Die Verschlechterung steigt anseheinend mit der Lange 
der Aufbewalirungszeit. (Journ. Biol. Chem. 63. 103—14. New York, Dry Milk 
Comp.) S p i e g e l .

Sabato Y isco, Untersućhungen iiber die Yerlialtnisse zwischen Em ahrung und 
Sexualaktivitat. I. U ber die Entwicklung des Zeugungsapparates bei m it Leguminosen- 
samen gefiitterten Ratten. Die Verss. wurden ausgefiihrt mit Samen von Lathyrus 
Chymenum, L. satiyus, L. cicera, Cicer arietinum, Faba yulgaris u. Ervum lens. Es 
ergab sich, daB !die ausschlieBliche Futterung mit Leguminosensamen die Sexual- 
aktmtat • auBerst ungiinstig beeinfluBt. (Arch. Farmacologia sperim. 3 8 . 251—57. 
1924. Eom.) G r ih m e .

H enry  J . G erstenberger, W illia m  M. C ham pion und D onalda N. S m ith , 
Der Einfluf! der Graviditat a u f den Yerlauf der Skorbuts bei Meerschweinchen. Kiinst- 
licher Skorbut verliiuft bei trachtigen Meerschweinchen milder, auch die patholog. 
Veriinderungen sind bei schwangeren Tieren geringer. Ursache ist wohl eine 
widerstandsfahiger machende StofFwechselyerandcrung durch die Grayiditat. (Am. 
Journ. of dis. of childr. 2 8 . 173—82. 259. 1924. Cleyeland, W estern Ees. Uniy.; 
Ber. ges. Physiol. 2 9 .  401. Eef. W i e l a n d .) W o l f f .

H. Jephco tt, Die Bestandigkeit der Vitarnine. Ubersicht. Die Oxydation wird 
unter den die Vitamine zerstorenden Faktoren immer mehr ais maBgebend erkannt. 
(Journ. of state med. 3 1 . 471—76. 1923; Ber. ges. Physiol. 2 9 . 401. Eef. W i e 
la nd .) W o l f f .

P. Goy, Mikroben und Yitamine. In Kulturen von Amylomucor (3 (D e l e m a r ) 
wurde ein Stoff nachgewiesen, der die Entw, von Hefen u. von Mikroben uber-
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haupt begiinstigt. In gewissen Stoffweehselprodd. zuweilen mit Vitamin B ver- 
gesellschaftet, ist er doch davon verschicden. E r ist gegen hohe Temp. (I1/* Stdn. 
bei 130°) resistent. Man kann dieses neue Vitamin mit Vorteil zur Herst. von Niihr- 
boden yerwenden, die schnelles Wachstum von sonst sich langsam entwickelnden 
Mikroben, wie Streptoeoccus, ermoglichen. (Ann. Inst. Pasteur 39. 183—95. Paris, 
Inst. nat. agronom.; Inst. P a s t e u r .) S p ie g e l .

Geza P e te n y i, Uber die Hethodik der Vitaminversuche an Sauglingen. Bei 
Vitaminverss. an Sauglingen ist das Kriterium des Yitaminmangels der Gewichts- 
stillstand, der dureb Zufuhr von Vitamin allein behoben werden kann. (Monats- 
schr. f. Kinderbeilk. 28. 529—35. 1924. Budapest, ELISABETH-Univ.; Ber. ges. 
Physiol. 29. 401. Ref. W i e l a n d .) W o l f f .

Jo sep h  C. M urphy  und D. B reese Jones, Vitamin-A-Gehalt frischer Eier. 
Tfigliche Beifiitterung von 0,5—0,75 g frischer ganzer Eier neben anderer Vitamm A 
freier Nahrung bei jungen Katten, genUgten fiir dereń n. W eiterentw., geringere 
Gaben waren hierfiir unzureicliend, doch geniigte schon tagliche Verabreichung 
von 0,25 g Eisubstanz, fortgeschrittene Xerophtlialmie zu heilen. (Journ. Agricult. 
Research. 29. 253—57. 1924. Bureau of Chcmistry U. S. Dep. of Agric.) B e r jc .

E lle n  M arion Delf, Der Einflufś der Lagerung a u f den antisJcorbuiischen Wert 
von Friicliten und Pflanzensaflen. (Ygl. Biochemical Journ. 18. 674; C. 1924. II. 
1943.) Ganze Friiclite (Orangen, Citroneu) u. Wurzeln (schwed. Steckriiben) be- 
wahrten ihren antiskorbut. W ert, so lange das Gewebe am Leben blieb. Aus- 
gepreBter Saft der ersten behielt, in gefrorenem Zustande 5 Jahre verwahrt, ca. */i 
der urspriinglichen Wirksamkeit, wahrend Steckriibensaft sie in 2 Jaliren zum 
groBten Teile verlor, yielleicht infolge der geringereń Aciditat oder von Autoxy- 
dation oder von beiden. In Blechbiichsen behielten Orangensaft u. in wesentlich 
geringerem Grade Tomatensaft einen erheblicben Teil ihrer W irksamkeit wahrend
4 Jahren bei Zimmertemp. Mit Zusatz von 0,06% K H S0 3 behielt Citronensaft in 
4% Jahren bei Zimmertemp. sein Aroma, yerlor aber ca. 5/„ des urspriinglichen 
Wirkungswertes. E r sowohl wie Orangensaft kann durch das eigene Schalenol 
wahrend 1—3 Jahren befriedigend konseryiert werden. (Biochemical Journ. 19. 
141—52. L i s te r  In s t ;  Univ. Coli.; W e s tf ie ld  Coli.) Spiegel.

G iancarlo  B entiyog lio , ExpcrimenteUcr und h-itischer Beitrag iiber Avitaminosen. 
Citronensaftextrakt wirkt auf mit autoklayiertem Futter ernalirte Meerschweinehen 
giinstig. Die Vitamine werden hierbei nicht unterseliieden. Bei Ernahrung mit 
gescbliffenem Reis war die Wrkg. des Extraktes auf Meerschweinehen weniger 
giinstig; gar keine Wrkg. bei mit Reis gefiitterten Tauben. Auf n. ernahrte Meer- 
sehweinclien u. namentlich Tauben wirkt Citronenextrakt wachstumsfordernd. 
(Biochim. e terap. sperim. 11. 272—87. 1924. Payia, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 29. 
400. Ref. W i e l a n d .) W o l f f .

C. F. L an g w o rth y  und A. T. M e rr ill ,  Ycrdaulichkcit von rober Starkę und 
Kolilenstoffhydraten. Bei Verdauungsyerss. an Frauen wurden 49—100% im Durch- 
schnitt 81% rohe Karfoffelstarke yerdaut. Die Verdauungskoeffizienten von rohem 
Patentmehl, prakt. kleberfreiem Weizenmebl, Patent- u. Grahammebl lagen zwischen 
97 u. 100%. Das charakterist. Kohlenstoffhydrat des Endosperms des rohen 
klebrigen Mais, eine durch J  rot gefarbte Substanz, wurde zu 97% verdaut. (U. S. 
Dept. Agr. Buli. 1213. 16 S. 1924; Exp. Stat. Rec. 51. 60—61. 1924.) B e r j u .

H. J .  D euel, Verdaulichkeit der aus Patentmehl hergestellten Backioaren. 
Unterss. iiber die YerdaulichKeit des Proteins u. der Kohlenstoffhydrate der ver- 
schiedensten aus Patentmehl hergestellten Baekwaren ergab nach den in einer 
Tabelle zusammengestellten Einzelergebnissen eine Yerdaulichkeit des Proteins 
zwischen 84,6—94,1 %  u. der Kohlenstoffhydrate von 96,8—99,5%. Yon dem Protein
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der Pastetenkrusten waren nur 76,9% yerdaulich. (Jour. Ilomo Econ. 15. 699—701. 
1923; Exp. Stat. Rec. 51. 61. 1924.) B e rju .

F. Y en u le t, Die Abderhaldensche Reaktion und ihre Abhdngigkeit von Ver- 
dauungsferment en. Nur dic Mikro-N-Best. yon Abbauprodd. gibt genaue Er- 
gebnisse. Bei Kaninchen lieB sich bisweilen Abbau von Niere u. Muskeln wiihrend 
der periodischcn Tatigkeit der Verdauungsdriisen nachweisen. Bei der Abder- 
haldensclien Bk. ist daher namentlich der physiol. Zustand des Pankreas zu be- 
achten. (Medycyna Doświadczalna 2 . 350— 57. 1924; Ber. ges. Physiol. 2 9 . 465. 
Ref. H ir s z f e l d .) W o l f f .

H. Schade, Die Wasserbindung in  den Kolloiden, medizinisch betrachtet. Vf. 
widerspricht der rein kolloidehem. Theorie der W.-Bindung im Organismus. Der 
menschlicbe W asserhaushalt wird durch „yitale Kriifte“ rcguliert, die nicht iibcr- 
sehen werden diirfen, vom Neryensystem gehen die Impulse zur Arbcit u. Ruhe 
der mit der W asserfuhrung betrauten Zellen aus. — Fiir die inneren Wasseraus- 
tausehyorgange ist der Organismus in ein Dreikammersystem gegliedert, in dem 
die drei Kammern des Blutes, des Bindegewebes u. Zellprotoplasmas durch zwei 
grundsatzlich yerschiedene Membranen getrennt sind. Zwischen Blut u. Binde- 
gewehe yermittelt die GefaBwand ais eine dialytische, zwischen den andem  beiden 
Kammern die Zellmembran ais eine osmotische W and. Durch einen vom Vf. in 
Gemeinschaft mit C lau sse n  gebauten App. gelingt es, den kolloid-osmotischen — 
vom Vf. onkotisch genannten — Druck zwischen Blut- u. Bindegewebsraum mit 
der klin. notwendigen Genauigkeit zu messen u. einen ersten quantitativen Einblick 
in die Quellungsphysiologie des mensclilichen Korpers zu gewinnen. Der „on- 
kotische“ Druck der Blutfliissigkeit beim Gesunden betrSgt 2,1—2,9 cm Hg, der in 
der Niere durch Abpressen von W . konstant gehalten wird. Dieser Druckwert 
stellt iiberall im Korper ein Normalniyeau dar, nach dem das Bindegewebe u. die 
Organzellen sich im Quellungsdruck ausgleichen. — Uberall im Korper finden sich 
antagonist. ąuellende Kolloide yergesellschaftet; im Bindegewebe z. B. stehen sich 
die Quellungskurven yon Grundsubstanz u. eingelagerten kollagenen Fasern spiegel- 
bildlich gegenuber, ein Shnlicher Antagonismus herrscht im Blut zwischem dem 
Plasma u. den Blutkorperchen. Die Bedeutung dieser Erscheinungen liegt in der 
Sparsamkeit des W asserbedarfs des Gewebes. Die Zusammenschaltung zweier 
chem. yerschiedener, ąuellender Kolloide nennt Vf. eine „gepaarte Quellung“. Die 
Minima der Quellungskurven solcher gepaarten Kolloide teilen die Abscisse, auf 
der die pH aufgetragen sind, in 3 Strecken, auf dereń mittlerer fiir jede Anderung 
der pH eine Gegensatzlicbkeit der beiden Quellungskurven statt hat. In der Ver- 
wertung dieser „interisoelektr. Strecke der gepaarten Quellungen“ ist der mensch- 
liche Korper bei Kjankheitszustanden Meister. Auch die Gegenschaltung yon 
Quellung u. Osmose spielt im Antagonismus der W asserbindung nach W o. O s tw a ld  
an der Scheidewand zwischen Bindegewebe u. Zelle eine wichtige Rolle. Ein 
ahnlicher Antagonismus zwischen mechan. Druck u. Quellung weist Vf. in den 
Blutcapillaren nach. An kunstlich aus Ostwaldscher Spontanultrafiltermasse her- 
gestellten engen Rohren zeigt Vf. eine Richtungsumkehr der Dialysierstromung in 
der Rohrenwandung, wenn die kolloidfreie Lsg. z. B. durch eine Serumfl. ersetzt 
wird u. die AuBenfl. sich nur durch den Mangel des Kolloids yon der stromenden 
Fl. unterscheidet. Der Umkehrpunkt der Dialysierstromung liegt dort, wo der 
„onkotische" Druck mit dem hydro dynam, im Gleichgewicht ist. Im menschlichen 
Korper liegt dieser Umkehrpunkt auf den Strecken, in denen sich die BlutgefaBe 
ais dunnwandige Capillaren W . u. Stoffaustausch zum Gewebe offnen. (Kolloid- 
Ztschr. 3 5 . 302—9. 1924.) T rć n e l .

B engt H a m ilto n , Einige Beitrage zum Ca-Stofficechsel der Kinder. Der Ge- 
samt-Ca-Gehalt reifer Neugeborener betragt im Mittel 10 g CaO pro kg Korper-
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gewiclit. In den ersten 3 Monaten werden tiiglich 15 mg CaO retiniert. Bei n. 
W achstum nimmt der relative Ca-Gehalt des Korpers bis zum Ende des ersten 
Trimenons stetig ab. Sitz der Ca-Verarmung diirften hauptsfichlich die Knochen 
sein. Nach dem Ende des 3. Monat3  geht die Ca-Retention sprungliaft in die 
Hohe. Bei Friihgeborenen ist der Gesamt-Ca-Gehalt bei der Geburt besonders 
niedrig. Infolge schlechter Retention u. relativ rasclien Wachstums verarmt der 
Korper dann stark an Ca. Erhohte Ca-Gaben in der Nalirung konnen die Rachitis 
nicht verhiiten, — Zweeks Retention miissen mehr ais 0,2 g CaO zugefiihrt werden. 
(Boston med. and surg. Journ. 191. 339—41. 1924; Ber. ges. Physiol. 2 9 . 411—12. 
Ref. G y Cr g y .) W o l f f .

Jo h n  M c A sk ill H enderson, Die Wirkung von Beslrahlung und Nahrung auf 
den Calcium- und Phosphorstoffwcchsel. Bei einem Sehwein, das besonders bzgl. P, 
Ca u. Mg schleeht ausgegliehene Nahrung erhielt, bewirkte 24 Tage fortgesetzte, 
tiiglich 1-std. Bestralilung mit einer Kohlenbogenlampe entschiedene Zunahme der 
Retention von Ca u. P , wobei die Ivurven beider sich niiherten u. parallel liefen. 
Dabei stieg der Gehalt an beiden im H arn, sowohl absol., ais auch im Verhaltnis 
zum Gehalt im Kot, es diirfte also entweder stiirkere Resorption aus dem Darm 
oder verminderte Ausscheidung eingetreten sein. Eine Zunahme des Korper- 
gewichtes war nicht damit yerbunden. Bei einer befriedigenden, bzgl. Ca u. P 
gut ausgeglichenen Kost waren die Unterschiede der Retention zwischen Dunkel- 
heit, diftusem Liclit u. Bestrahlung gering, aber auch zugunsten des bestrahlteu 
Tieres, wobei sich aber keine Neigung zu yermehrter Harnausscheidung zeigte. 
(Biochemical Journ. 19. 52—62. Aberdeen, R o w e t t  Inst.) S p ie g e l .

R o b e rt R obison  und K a th a r in e  M arjo rie  Soam es, Eine chemische Unter- 
suchung mangelhafter Knochenbildung bei rachitisehen Ticren. (Ygl. Biochemical 
Journ. 1 8 . '750; C. 1 9 2 4 . II. 1473.) Die Unterss. weisen darauf hin, daB bei der 
mangelhaften Knochenbildung infolge einer geniigend Ca u. anorgan. Phosphat ent- 
haltenden, aber des fettloslichen Vitamins ermangelnden Kost bei Ratten es weder 
an anorgan. Phosphat noch an dem spezif. Phosphorsiiureester im Blute, noch auch 
an dem den Ester spaltenden Enzym im Knochen fehlt. Immerhin kann Uber- 
schuB spaltbarer Ester, durch Injektion von Na-Glycerophosphat herbeigefiihrt, 
teilweise dem Mangel an dem unbekannten Faktor entgegenwirken u. einige Besse- 
rung in der Kalkbildung der Knochen hervorrufen. Bei mit einer K ost, die an 
anorgan. Phosphat sehr arm ist (Mc C o llum  3143) gefiitterten Ratten sind die 
Konzz. von anorgan. Phosphat u. PhosphorsSureestern untemormal, die erste liiBt 
sich durch Lebertran nahezu zur Norm steigern, die zweite nicht in erheblichem 
MaBe. (Biochemical Journ. 1 9 . 153—61. London, L is t e r  Inst.) S p ie g e l .

S. L a n te r  und M. Je n k e , U ber den Eiweifistofficećhsel bei verschiedenen Krank- 
heiten. (Yersuche iiber das N-Minimum bei Diabełes, Carcinom , Leukamie, Be
strahlung, Thyreotoxikose [Basedow], Pneumonie). (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 146. 
323—45. Miinchen, Univ.) S p ie g e l .

0. G asparrin i, iiber einige Stofficechselkrankheiten. Atiologie der Harnbefunde. 
Patogenese der akuten Gicht. Die Heilung des Harnbefundes, der Steińbeschwerden 
und der unnormalen Steinbildung. Sammelbericht iiber den heutigen Stand der 
Kenntnisse der wichtigsten Stoffwechselkranklieiten, ihr Nachweis u. ihre Beliand- 
lung. (Arch. Farmacologia sperim. 38. 192. 193—224. 225—30. 1924. Rom.) Gbi.

A driano  Y a le n ti, Pharmakologische Untersuchungen iiber ein neues jodiertes 
Fett. Jodiertes Chatilmoogradl, 11. in Chlf., A. u. CS2, mit 8 %  J ,  lagert sich bei 
Kaninchen namentlich im Gehim  u. Ruckenmark ab, weiter auch in Leber, Nieren, 
Fettgewebe. (Arch. ital. de biol. 7 3 . SI—S6 . 1924; Ber. ges. Physiol. 2 9 . 492. 
Ref. R e n n e r .) W o l f f .
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R obert A lex an d er M c Cance, Die Wirkung von Saucrstoff a u f die Produktion 
von Sarnstoff durch Enzyme der Leber und der Milz. Die frulier (Biochemical 
Journ. 18 . 486; C. 1 9 2 4 . II. 1223) festgestellte Hemmung der B. von Harnstoff bei 
der Autolyse durch 0 2 wird bestatigt. Dieser wirkt auf die Gewebsenzyme nur 
in dem Sinne einer Yerringerung der Geschwindigkeit; bei der Autolyse, wo noch 
andere Faktoren (Anderung der [H'], Anhiiufung von Aininosaurcn usw.) dazu 
kommen, kann auch die Gesamtmenge des gebildeten Harnstoffs verringert werden. 
(Biocliemical Journ. 1 9 . 134—40. Cambridge, Biochem. Lab.) S p ie g e l .

H. S. L urj e , Untersuchungen iiber die motorisclie Funktion des Dickdarms.
I. Mitt. Die Einicirkung natilrlicher chemischer Beizmittel a u f die Bewegung des 
Dickdarms: Bei Verss. an Katzen werden nach Infusion von 1 —2% ig. Na-fiO^-
u. NaSC 03-Lsgg. iu den prosimalen Dickdarmabschnitt die Kontraktionen lebhafter 
(Antiperistaltik, pulsierende, segmentierende Ringe). Seifenlsgg. (5—10% ig. olein- 
saures Na) stimuliert die Kontraktionen des Dickdarms, S C I  (0,1—0,2%ig.) hemmt 
oft. Propion-, B ut ter-, Capronsaure (0,3—0,8%ig-) atimulieren, Essigsdure ist ohne 
Wrkg., ebenso Phenol, Itidol, Skatol (1% ig.). (P f l Og e r s  Arch. d. Physiol. 2 0 7 .  
269—78. Odessa, Staatl. Med. Inst.) W o l f f .

W. Cram er, Innere Sekretion und Glykogenfunktion der Leber. A uf Grund 
ausgedehnter Uberlegungeń kommt Vf. zu dem Schlusse, daB die Leber neben der 
Glykogenablagerung Zucker aus Nichtkohlenhydraten bildet. Das Insulin, das die 
Glucoaeumwandlung in den Geweben beschleunigt, hemmt gleichzeitig die Zucker- 
neubildung in der Leber. Thyroocin, das den Blutzucker unbeeinfluBt liiBt, aber 
die Leber glykogenfrei macht, beschleunigt die ■ Glucoseneubildung der Leber. Der 
Glykogengehalt der Leber muB daher nicht stat., sondem dynam, betrachtet werden; 
er stellt die Bilanz zwischen Zuckerneubildung u. Zuckerumbildung dar. Die 
„Glykogenmobilisation" ist stets von yermehrter Zuckerneubildung begleitet. Wenn 
aus Nahrungskolilenliydrat Glykogen synthetisiert wird, wird „EiweiB gespart“ u. 
die Zuckerneubildung zuruckgedrangt. Die glykogenfreie Leber im Pankreas- 
diabetes u. im Hyperthyreodismus ist eine Folgę der durch Sympathicusreiz be- 
wirkten Steigerung der „Glykogenfunktion" der Leber. Im Hunger bildet die 
Leber dauernd Kohlenhydrat aus Nichtkohlenhydrat. (Brit, Journ. of exp. patliol. 
5. 128—40. 1924. London, Imp. Cancer Res. Fund; Ber. ges. Physiol. 2 9 . 405—6. 
Ref. L e s s e r .) W o l f f .

Otto R iesse r und N agayosh i H eianzan , Uber den Mechanismus der Ammoniak- 
kontraktur und seine Beziehungen zum Lactacidogenumsatz im Muskel. Bei Einw. 
von starker NH 3 -Ringerlsg. oder NH3-Dampfen auf einen Froschmuskel wahrend 
einiger Min. nimmt die Menge des Lactacidogens erheblich zu, wahrend der Muskel 
sich zugleich schnell verkiirzt. BeliiBt man den Muskel langere Zeit unter NH3- 
Wrkg., wobei die Anfangsyerkurzung wieder zuriickgeht oder einer zweiten lang- 
samen Kontraktion Platz macht, so erweist sich das Lactacidogen stark vermindert. 
Dem Verschwmden anorgan. Phospliorsiiure entsprieht keine Verminderung, sondem 
eine Vermehrung der Milchsaure. Demnach kann angenommen werden, daB in den 
ersten Stadien der NH 3 -Wrkg. eine stark gesteigerte Synthese yon Lactacidogen 
aus Kohlenhydrat u. Phosphaten oder Phosphorsaureestem neben einer schwacheren 
Lactacidogenspaltung u. nnabhangig von dieser yerlguft. (P f l Cg e r s  Arch. d. 
Physiol. 2 0 7 ,  302—13. Greifswald, Uniy.) W o l f f .

S. W oronzow , Wie schnell stellt der konstantę Strom die Leitungsfiihigkeit des 
mit einigen Salzen behandelten Neruen wieder her? Ais Salze wurden KCl, BaC%, 
CaCL, benutzt. Die das Leitungsyermogen des Neryen wiederherstellende Wrkg. 
des konstanten Stromes ist auf irgendeine Ionenwrkg. zuruckzufiihren, dereń Natur 
schwer zu bestimmen ist. (P f l u g e r s  Arch. d. Physiol. 2 0 7 .  279—86. Smoleńsk, 
Uniy.) W o l f f .
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H ans P rz ib ram , Die Bolle der Dopa in  den Kokonem gewisser Nachtfalter und 
Blaltwespen mit den Bemerkungcn uber die chemischen Orte der Melaninbildung 
(,zugleich: Ursachen iierischer Farbklcidung. X.) W ie bei manchen Scbinetterlingen 
beruht auch dic dunkle Austarbung des Puppenkokons von Blattwcspen (Cimbex, 
Lophyrus) auf Melaninbildung aus dem in den Kokonfaden enthaltenen Dioxyphenyl- 
alanin (,,Dopa“) bei Zutritt von W. Auf trockenein, meist heli aussehendem Grunde 
bleiben die Kokons heli, in feuchter (dunkel aussehender) Umgebung bilden sie 
das Dopamelanin aus. Obgleich Dioxyplienylalanin u. Tyrosin sich nur durch eine 
OH-Gruppe unterscheiden, ist doeli eine B. von Melanin aus Tyrosin iiber Dopa 
unwahrscheinlich, weil Dopa in den Vorstufen der Melaninbildung nie auch nur 
in Spuren nachgewiesen werden konnte. Der Angriffspunkt der Oxydation bei der 
spontanen Melaninbildung aus Dopa diirfte an der Stelle der Dopa von Tyrosin 
unterscheidenden OH-Gruppe liegen. (Arch. f. mikrosk. Anat. u. Entwicklungs- 
mechan. 102. 624—34. 1924. W ien, Akad. d. W issensch.; Ber. ges. Physiol. 29. 
353. Eef. W e i s s .) W o l f f .

S ebastiano  D i Francesco, Der M n/lu/i der Sfrahlentherapie a u f die Hamsaure- 
ausscheidung. Nach Ba- u. Eontgenbestrahlung ist die Harnsaureausscheidung sofort 
nicht gesteigert, aber nach 24 Stdn. bei einigen Tumoren, wohl infolge Zerstoruug 
der Zellkerne der Geschwiilste. (Actinoterapia 4. 193—201. 1924. W ien, II. gynak. 
Klin.; Ber. geB. Physiol. 29. 410—11. Kef. LOdin.) W o l f f .

W . H. Z eig ler, Die intraperitoneale Injektion gewisser Arzneimittel. Die Ab- 
sorption von Arzneimitteln erfolgt sehr schnell von der Peritonealhohlung bei Meer- 
schweinchen, Kaninchen u. Hunden. 0,6 g MgSOt oder M g d t pro kg Korper- 
gewiclit bewirkt in 15 Min. totale Bewegungs- u. Gefuhlsparalyse bei diesen Tieren. 
40 mg Co/fein-Citrat per kg Korpergewieht bewirkten intraperitoneal in gewissem 
Umfang Aufhebung der Atmungsdepression nach MgS04. Eine Kombination yon 
0,6 g MgS04 u. A. in 0,6 cm-Dosen per kg ist intraperitoneal ein ideales General- 
aniisthetikum fur die genannten Tiere. 40 mg Coffcin-Citrat u. 90 mg CaCl2 heben 
bei intraperitonealer Anwendung die vorige W rkg. wieder auf. Eine Kombination 
yon 1 ccm A., Ghloreton u. Urcthan, je  0,1 g per kg Korpergewieht, yerursachen 
intraperitoneal eine wenigstens 4—5 Stdn. andauernde yollst&ndige Aniisthesie bei 
diesen Tieren. Extract. Cannabis, emulgiert mit NaOH, wird bei peritonealer An
wendung absorbiert u. wirkt 1/ 3 schneller ais bei innerlicher Gabe. Strychnin- 
sulfat wirkt intraperitoneal nicht so schnell wie subcutan. Epinephrin u. Nitro- 
glycerm wurden intraperitoneal schnell absorbiert; die W rkg. erfolgt mehr allmah- 
lich u. ist andauernder ais nach intravenoser Injektion. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 
14. 8 6 —93. Med. Coli. of South-Carolina.) D ie t z e .

T h eo d o r B arsony  und F ra n z  P o lg ar , Die Wirkung des Atropins au f die 
Speiscrdhrc. Eontgendurchleuchtung ergab, daB kleine Atropingahzn keinen nennens- 
werten EinfluB auf die Speiserohre haben. Dosen von 1 mg rufen eine ausgesprochene 
Muskelersclilaffung der Speiserohre heryor. (Arch. f. Verdauungskrankh. 33. 339—43. 
1924. Budapest, Charite; Ber. ges. Physiol. 29. 495. Eef. S c h Ob e l .) W o l f f .

J . D. P ilc h e r  und T ora ld  Sollm ann, Die Hautreaktion durch Morpliin. Dic 
Blasclienbildung nach Intrakutanrk. nimmt mit der Morphinkonz. an IntensitSt zu. 
Die geringste noch wirksame Konz. ist 1 :1  Million. Morpliingewohnung, Alter, 
Geschlecht, Easse sind ohne EinfluB. (Arch. of internat, med. 33. 516—24. 1924. 
Cleyeland, W estern res. Uniy.; Ber. ges. Physiol. 29. 496—97. Eef. S c h Ob e l .) W olff .

L u ig i T o c c o - T o c c o , Pharmakologische TJntersuchungen iiber insektentotende Sub- 
stanzen. II. Quassin. (I. ygl. Arch. internat, de pharmacodyn. et de ther. 28. 
467; C. 1924. II. 2184.) Amorphes Quassin wirkt bei Artliropoden erst schwUchend, 
dann fur 24—36 Std. lahmend. Geringe Kumulation, kaum Abstumpfung. Prakt. 
nur wenig yerwertbar, da die Wrkg. selten zum Tode fiihrt. (Arch. internat, de
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pharmacodyn. et de thór. 2 9 . 109—21. 1924. Messina, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 2 9 .  
504. R ef. R e n n e r .) W o l f f .

Theodor Brugach, und H ans H o rs te rs , Studien iiber intermediaren Kolden- 
hjdratumsatz an der Leber. VHI. Mitt. Pliospatase und Phosphatese der Hexoscdi- 
phosphorsaure in  der Leber unter Beriicksichtigung des Insulins. (VII. vgl. S. 697.) 
Es wird die in der VI. Mitt. (S. 697) beschriebene Glykog ensynthese aus Glucose 
unter A ktm erung durch Insulin  weiter verfolgt u. besonders die Spaltung der 
Hexoscdiphosphorsaure untersucht. — Die n. wie die pankreopriye Leber enthalten 
eine wirksame Phosphatase, die Hexosediphosphorsaure unter B. von Fruetose u. 
anorgan. P O /"  spaltet. Bei einem Vers. trat hierbei eine starkę Zunalime an 
Milchsaure ein; diese entsteht nicht aus der Hexosediphosphorsaure, sondern aus 
der Leber selbst. Zugabe von Insulin stort die W rkg. der Phosphate auch dann 
nicht, wenn das Versuchs(ier durch das Insulin bereits hypoglykam. Erseheinungen 
zeigt. — Die Lebern thyreopriver Hunde haben eine stiirkere Phosphatasewrkg. 
ais die pankreopriver Hunde. Bei den thyreopriyen Lebern konnte die Fruetose 
nicht nachgewiesen werden; es seheint, daB diese — wohl zur B. von Glykogen — 
durch die Leber zuriickgehalten wird.

An einer Anzahl von Verss. wird gezeigt, daB Insulin die Synthese von Ilesose- 
diphosphorsaure im intermediaren Stoffwechsel der Leber begunstigt. Vff. glauben 
zu der Behauptung berechtigt zu sein, daB das wirksame Prinzip des Insulins eine 
Kinase ist, die auch auBerhalb des Tierkorpers imstande ist, die Phosphatese zu 
aktiyieren. Die Kinase ist bis etwa 93° bestandig. Die Kurven der Phosphatese 
tragen dabei den Charakter yon Exponentialkurven. Vff. glauben sogar die Ver- 
mutung aussprechen zu diirfen, daB die Einw. ais Kinase auf Phosphatese allein 
geniigt, um die Insulin wrkg. zu erkliiren. „Da der Zuekeraufbau mit der Milch- 
siiurespaltung beginnt (sog. glykolyt. Ferment), iiber die Phosphatesewrkg. zur 
FructosediphosphorsSure fiihrt u. iiber die Phosphatasewrkg. zur Abspaltung von 
Liiyulose hin zum A ufbau der Di- u. Polysaccharide, so erhellt, daB allein schon 
der Ausfall der Kinasewrkg. des Insulins die mangelnde Zuckerverwertung im Sinne 
des Aufbaues zum Glykogen erklart.“ (Biochem. Ztschr. 155 . 459—76. Berlin, 
Charitó.) H e s s e .

Hans v. E u le r  und K a r l  M y rb ack , Zur Kenntnis der Biokatalysatoren des 
Eohlenhydratumsatzes. Vorl. M itt In der Hefe sind auBer dem in W . 1. V itaminB
u. dem in W. 1. W achtumsfaktor h D m (h —  W . 1., m =  Mikroorganismen) die Co- 
Zymase u. der Biokatalysator Z  ais besondere Aktiyatoren zu unterscheiden. Die 
Co-Zymase kennzeichnet sich von den iłbrigen Aktiyatoren dadurch, daB sie aus- 
gewaschene Trockenhefe in Ggw. von Phosphat aktiyiert u. durch ihre Thermo- 
stabilitUtskurye, Z  durch eine Beschleunigung der Garungsgeschwindigkeit lebender 
Hefe u. durch seine Unwirksamkeit gegeniiber Trockenhefe u. seine Thermostabilitat 
(vgl. hierzu v. E u le r  u. M yrback , S. 1333). — Ein Insulinpraparat von der Akti- 
vitat 5 mg =  1  Kanincheneinheit zeigte an ausgewasehener Trockenhefe keine Co- 
Zymasewrkg. Andererseits bewirkte ein Co - Zymasepraparat an Kaninehen u. 
Miiusen keine Veranderung des Blutzuckers. Auch durch Koehen lieB sich dieses 
Insulinpriiparat nicht zur Co-Zymasewrkg. aktiyieren. Co-Zymase u. Insulin  sind 
daher nicht ident. (Chemie d. Zelle u. Gewebe 1 2 . 57—61. 1924. Stockholm, 
Hochsch.) G u g g e n h e im .

Law rence L aw n und C harles G eorge L ew is W olf, Die friihzeitige Wirlcung 
von Insulin beim Diabetiker. Die Beobachtungen, iiber die ausfiihrlich berichtet 
wird, sprechen dafiir, daB die erste W rkg. des Insulins darin besteht, Glucose in 
Glykogen zu yerwandeln. Sobald ein gewisses Verlangen des Gewebes nach dieser 
Substanz befriedigt ist, befShigt Insulin den Organismus, das Glykogen in n. Weise 
zu mobilisieren u. zu yerbrennen. Die Rk. auf Nahrung u. Insulin zeigte sich im
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ubrigen abhiingig vom Alter u. der Yerfassung der Patienten. Ein geringer Vorrat 
an Reseryekolilenhydrat wurde bei ihnen naehgewiesen, der nach der Injektion des 
Inaulins vom Stoffwechsel in Angriff genommen wird. (Biochemical Journ. 19. 
122—33. Cambridge, A d d e n b r o o k e s  Hosp.) S p ie g e l .

M aurice C. H a ll  und Jacob E. S h illin g e r , Kritische Priifung verschiedener 
Anthelmintica. Eine Mischung von 3 Teilen CCl4 1 Teil Chenopodium Dosia 0,3 ccm 
je  kg, mit 8—32 mg Arecolinhydrobromid liatte gegen Ascaride eine Wrkg. yon 90°/0, 
war aber gegen Hakenwiirmer weniger wirksam u. yollkommen ohne Wrkg. bei 
BandwUrmern, wahracheiulich infolge der purgitiyen W rkg. des Arecolinbromids. 
Geringe W rkg. bei Hakenwiirmern hatte Cs.Zr4Cla, FeSO, in groBen Dosen bei 
Peitsclienwiirmern, dsgl. Chenopodium, Novarsenbenzol u. Brechweinstein. MgSOt 
gleielizeitig mit todlichen Dosen von Chenopodium yerabreicht, hebt die Giftwrkg. 
des letzteren auf, ebenso Ricinusol oder Ilg fil^  bei Drogen wie Chenopodium u. 
W urmfarn. Durch MgSO., wird die W irksamkeit yon Chenopodium bei Ascariden
u. Hakenwiirmern nicht yermindert. 10 ccm CC14 u. sofort nachfolgende Gabe yon 
128 g MgS04 zeigte 100%ig. Wrkg. bei Hakenwiirmern, Knotclienwiirmern u. kleinen 
Trichostrongylen. Gewohnliche Arsengaben von 30 g u. CuS04 (8  g) yersagten 
giinzlich bei Eingeweidewurmem, Palisadenwurmern oder Cylicostomen der Pferde, 
ebenao Noyaraenobenzol 14,4 g innerhalb 4 Tagen intrayenos appliziert gegen 
Strongylua yulgaria bei einer W urmpulsadergeschwulst eines Pferdea. (Journ. Agri- 
cult. Research. 2 9 . 313—32. 1924. Bureau of Animal Induaay U. S. Dep. of 
Agric.) B e e j u .

A. R ic h a rd  B liss, jr .,  jEine pharmakodynamische Studie der anthelmintischen 
Eigenschaften zweier Chenopodiumole. D ie  Unters. zeigte, daB daa aorgfaltig dest. 
Chenopodiumol aus in den mittleren W eststaaten kultiyierten Pflanzen gegen Aska- 
riden bei Hunden ebenso wirksam ist wie daa Maryland-Chenopodiumol, das be- 
sonders wirksam sein soli. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 1 4 . 93 — 98. Memphis, 
Uniy. of Tennessee.) D ie t z e .

Jo h n  A. F ordyce, Isad o re  R osen und C. N. M yers, Quantitative Syphilis- 
słudien vom klinischen und biologischcn Standpunkł. IX. Der As-Gehalt des Blutes 
nach intravenosen Neosalvarsaninjektionen. (VIII. vgl. Amer. Journ. of syphilis 7. 
528; C. 1924. II. 501.) Unmittelbar nach der Injektion finden sich 37,9% As im 
Blut. Dann bleibt nach anfanglicher Verminderung der Gehalt ungefiihr gleicli. 
Ausscheidung u. Zuriickhaltung sind bisweilen imregelmiiBig. (Amer. Journ. of 
syphilis 8 . 34—64, 1924. New York, Columbia Uniy.; Ber. gea. Physiol. 29. 491. 
Ref. W o l f f .) W olff .

Jo h n  A. F ordyce, Isad o re  R osen und C. N. M yers, Quanłitałive Syphilis- 
studien vom klinischen und biologischen Standpunkt. X. Arsenik in  tnensęhlicher 
Milch nach intravendser Salvarsaninjektion. (IX. vgl. yorst. Ref.) Aa geht in die 
Muttermilch in betriichtlicher Menge uber. Die Ggw. des As in der Milch ist 
konstanter ais die in Blut oder in Urin u. besteht noch lange Zeit nach der Zufulir. 
(Amer. Journ. of syphilis 8 . 65—73. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 491. Eef. 
W o l f f .) W o lff .

F. B ering , Uber die Wirkung von Adsorptionsverbindungen bei Infektionskrank- 
heiten. Vf. berichtet uber die klin. W irksamkeit eines Wismutpriiparates „Salluen“ 
bei Syphiliskranken nach Untersa. von K oendgen  u. M eiGner. Pallidae ver- 
schwanden nach der 1. Injektion innerhalb 24 Stdn., groBe regioniire Lymphknoteu 
erliegen fast durchweg einer raschen Resorption. Die hochinfektiosen Sehleimhaut- 
eracheinungen des Mundes yerschwinden meist 24 Stdn. nach der 1. Injektion; 
Papeln u. Condylome trocknen schnell aus u. sind nach mehreren Iujektionen 
reaorbiert. Seltene Nebeneraeheinungen sind Urticaria mit Fieberanstiegen, Wismut- 
saum u. Nierenreizungen treten nicht auf. (Kolloid-Ztsehr. 35. 374—75. 1924.) Tr.
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R alph  H. M ajor und W a lte r  S tephenson, Die Wirkung von Methylguanidin 
auf den Blutdruck. 0 , 1  g/kg Methylguanidinnitrat oder -sulfat intravenos bewirkt 
bei Hunden Blutdrueksteigerung fiir melirere Stdn.; ebenso bei Menschen durcb
0,045—0,08 g/kg. (Buli. of tbe J o h n  H o p k in s  Hosp. 3 5 . 140—41. 1924; Ber. ges. 
Physiol. 2 9 . 430. Ref. R i e s s e r .) W o l f f .

R alp h  H. M ajor und W a lte r  S tephenson , Weiterc Beobachtungen iibei■ die 
durch Guanidimerbindungen bewirkte Blutdrueksteigerung. (Vgl. vorst. Ref.) Auch 
die Salze des Guanidins, 0,1—0,2 g/kg intravenos, steigern den Blutdruck, aber 
nicht so stark wie Methylguanidin. Am starksten u. schnellsten wirkt Dimethyl- 
guanidin. Zugleicli werden Herzschlag u. Atmung yerlangsamt u. die Amplitudę 
yergrofiert. CaCl.2 hebt diese Blutdruckwrkg. auf. Vorbehandlung mit CaCl2 macht 
nachfolgende Guanidininjektion bzgl. der Blutdrucksteigerung unwirksam. (Buli. 
of the J o h n  H o p k in s  Hosp. 3 5 . 186—87. 1924. Kansas, Univ.; Ber. ges. Physiol. 
29. 430. Ref. R i e s s e r .) W o l f f .

F ran k  P. U nderh iU  und M yron  A. S a llic k , Uber den Mechanismus der 
Wasservergiftung. Unter den Bedingungen der W asservergiftung (ygl. R o w n t r e e , 
Arch. of internal med. 3 2 . 157 [1923]) findet sich im Ilarn  dcutliche Vermehrung 
der Chloride, Phosphate, Gesamtsaure, des NH 3 u. Kreatinins, im Blute deutliche
u. konstantę Verdiinnung, am ausgesprochensten auf der Hohc der Vergiftung, u. 
eine Verminderung der Chloride, groBer, ais sich durch die bloCe Verdunnung er- 
klart. Die Harnmenge kommt fast der Aufnabme von W . gleich. Die Tiere er- 
holen sich schnell, u. die Zers. von Harn u. B lut kehren gleichfalls schnell zur 
Norm zuriick, wenn die Zufuhr des W . aufliort.' Dem Yerlust an Salzen aus den 
Geweben mit der daraus folgenden Storung des W.-Salz-Gleichgewichtes im Korper 
wird wesentliche Bedeutung fiir den Mechanismus der W asseryergiftung beigemessen. 
(Journ. Biol. Cbein. 6 3 . 61—69. New Haven, Y a l e  Uniy.) S p i e g e l .

Augusto Lopes d ’A ndrade, Beiłrćige zum Studium der Lokalisation des Arsens 
bei kiinstlicher akuter Vergiftung. Vf. arbeitet mit Na-Arsenat, untersucht werden 
Leber, Nieren, Verdauungstrakt, Gehirn, spater gesondert Kleinhirn, bulbus u. 
Mark, weil die Tiere (Hunde, Kaninchen u. Meerschweinehen) deutliche Gleich- 
gewichtsstćirungen zeigten. Im Kleinhirn u. namentlicli im bulbus findet sich das 
meiste Arsen, unabhiingig von der Art, wic das Gift eingefiibrt wird. Es empfieblt 
sich also, bei forens. Fallen diese beiden Organe in erster Linie zu untersuchen. 
Im Mark findet sich weniger As. Die Reihenfolge der iibrigen Lokalisationen ist: 
Nieren, GroBhirn, Leber u. am wenigsten im Verdauungstraktus. (Arch. de med. 
legał 1. 320—25. 1922. Lissabon, Inst. de Medicina Legał.) W . A. R o t h .

A. S. M inot, Bleistudien. Y. A. Die Verteilung von Blei im  Organismus nach 
Absorption vom Magendarmkanal. Bei an Pb-Vergiftung gestorbenen Tieren befand 
sich nur ein kleiner Teil des yerabreichten Pb im Organismus, es war also nur 
wenig resorbiert. Der groBte Teil wird von der Leber zuriickgehalten u. in die 
Galie abgefuhrt; der Rest ist yerschieden yerteilt, der groBte Teil sitzt in den 
Kuochen, namentlicli in der Knochensubstanz. Vergiftungsgefahr besteht nur 
wahrend des Kreisens des Pb im Organismus.

B. Die Ve>-łeilung des Bleis im Organismus 7iach Absorption durch die Lunge 
w d Untcrhautgeiccbe. Pb wird nach Yerss. an Katzen leicht durch die Lunge auf- 
genommen. Dabei muB Lsg. u. W iederablagerung im Organismus stattfinden, da 
z. B. nach Anwendung von Bleichromat Cr nur in Spuren gefunden wurde. Durch 
die Lungeii wird melir Pb aufgenommen ais per os, weil die Leber ausgeschaltet 
ist. Deshalb ist Pb-Dampf besonders gefalirlicli. Auch nach Inhalation wird das 
Pb im Knocliengerust gestapelt. Vergiftung infolge von Resorption durch die Haut 
ist unwahrscheinlich. (Journ. of industr. hyg. 6 . 125—36. 137—48. 1924. Boston, 
Haryard med. school; Ber. ges. Physiol. 2 9 . 489. Ref. R o s e n m u n d .) W o l f f .
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A. S. Minot und J. C. Aub, Bleistudien. V. C. Die Yerteilung des Bleis im 
menschlichen Organismm. (Vgl. vorst. Ref.) Das Pb ist bei Pb-Vergiftung iiber den 
ganzen Organismus yerteilt, nach Verschwinden aus dem Kreislauf im Knochen- 
gerust ais unschadliches Depot gestapelt, allerdings mit der Gefahr der Mobili- 
sierung. (Journ. of industr. hyg. 6. 149—58. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 489. 
R ef. R o s e n m u n d .)  W o l f f .

H. T. Cranfield, E in  Fali von Yergiftung mit Blausaure in Leinsaatkuchen- 
mehl. Łeinsaaikuchcnmehl, das mit W. 12 Stdn. behandelt u. in teigiger Besehaffen- 
heit verfiittert worden war, liatte sich ais giftig erwiesen; es enthielt 0,054°/o freie 
Blausiiure, bestimmt nach dem in AuLD u. K e r s  Practical Agric. Chemistry an- 
gegebenen Verf. Die gefundene Menge ist sehr hoeh, sie hat jedenfalls die giftige 
W rkg. yerschuldet (Analyst 5 0 .  18. Sutton Bonington, Loughborough.) R O iile .

Lourenęo Gomea, Pldtzlichcr Tod im Sprechżimmer eines Arztes infolge inlra- 
venoser Injektion von Quecksilbercyanid. Der Patient hatte schon 7 Injektionen 
(1,5 ccm einer l% ig. Lsg-) von Qu.ccksilbercyanid gut yertragen, wiihrend er nach 
der achten innerhalb von ctwa 4 Min. starb. Bei Yersuchstieren zeigen sich bei 
Einspritzung einer entsprechenden Dosis die ersten Symptone nach einer Min.;
Hg(CN)s wirkt wie ein Cyan-, nicht wie ein Quecksilbergift. Bei der Obduktion
ergab sich starker Blutandrang zu den Eingeweiden u. helle Fiirbung der Ober- 
fliicke der Leber, iłhnlich wie bei Cl-Vergiftung. Cyanhamoglobin licB sich nicht 
nachweisen, was auch bei Zusatz von Hg(CN)2 zum Blut in vitro nicht gelang.
15 cg, die hier injizierte Menge, konnen nach den Angaben der Literatur ais letale 
Dosis fur einen Erwachsenen betrachtet werden, wiihrend 10 cg 24 Stdn. lang 
heftige Beschwerden erregten. (Arch. de med. legał 1. 479—87. 1922. Porto. Instit. 
de Medieina Legał.) W . A. R oth .

C. C. van der Heide, Kohlenmonoxydvergiftung in geschlossenen Fordwagen. 
Bericht iiber Erfahrungen am eigenen Leibe. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 69.
I. 1223—24. Arnhem.) S pie g e l .

Joachim Eaihnau und Martin Nothmann, U ber die Guanidintoxikose und ihre 
Beziehungen zur Tetanie. (Vgl. N o t h m a n n , Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 33. 316;
C. 1923. III. 511.) Im Gegensatz zu K l i n g e r  (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak.
90. 129; C. 1921. III. 674) u. F u c h s  (Arch. f. cxp. Pathol. u. Pharmak. 97. 79;
C. 1923. III. 418) fanden Y£F., daB die Guanidintoxikose, d. h. die epilept. u. ton. 
KrSmpfe, der Laryngospasmus u. fiir einige Zeit auch die elektr. Uberregbarkeit 
durch Ca aufgehoben werden. Demnaeh steht die Guanidinvergiftung mit der 
Tetanie in Zusammenhang. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 44. 505—13. Breslau, 
Univ.) W o l f f .

G. Santesson und Gottfrid Thorell, Das Pfeilgift der Eingeborenen von 
Goajiro (Columbia). Die Pfeile bestehen aus dem Skelett der Schwauzflosse einer 
Roche u. sind angeblich mit einem Brei aus toten Tieren bestrichen. Das Gift 
totet Frosche u. Mause. Es sind Tetanusbacillen ahuliche Stiibchen yorhanden. 
(La Medieina Germano-Hispano-Americana 1. 969—73. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 
504. Ref. F l u r y . )  W o l f f .

N. Waterman, Glykolytische Eigenschaften der Krebszelle. Zwischen 0S- 
Verbrauch u. Glykolyse besteht ein Antagonismus, auch fur n. Gewebe. Die Niere 
hat den groBten 0 2-Verbrauch u. geringe Glykolyse. Ca setzt die Glykolyse herab. 
Durch Nierengewebe wird IIexosephosphorsaure unter B. von MUelisaure veriindert. 
In Tumorgewebe w ar Insulin  nicht sicher nachzuweisen; ein Extrakt steigerte die 
Glykolyse der N iere, ohne selbst glykolyt. zu wirken. (Buli. de 1’assoc. franę. 
pour 1’dtude du cancer 13. 396—409. 1924. Amsterdam, Freie Univ.; Ber. ges. 
Physiol. 29. 384. Ref. J a c o b y .)  W o l f f .



1925. I. G. A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 2 0 9 7

Id. A scoli, Die Meiostagminreaktion bei bosartigen Geschwiilsten. Ubersiclit. 
{Erg. d. inn. Med. u. Kinderheilk. 25. 944—87. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 385. 
Ref. B u s c n .)  W o l f f .

6. Analyse. Laboratorium.
N. ScŁoorl, Rationell abgerundete Atomgewichte zum Gebrauch bei der chemischen 

Analyse. Vf. teilt die Abweichungen mit, die sich gegenuber der von ihm friiher 
(vgl. Phann. Weekblad 55. 521; C. 1919. II. 634) gegebenen Tabelie aus der Atom- 
gewichtstabelle der Union internationale de la Chimie pure et appliąuee fiir 1925 
ergeben. (Chem. Weekblad 22. 156; Pharm. W eekblad 62. 280—81. Utrecht.) Sp.

H erm ann WeiG, Die Tageslichtbńlle, ein neues Laborałoriumsinstrument. Vf. 
empfiehlt die Anwendung der Luminabrille (vgl. Chem.-Ztg. 49. 38. [1925]) im 
Laboratorium beim Titrieren u. colorimetr. Bestst. (Chem.-Ztg. 49. 197.) J u n g .

S. G. W illim ott, E in  Apparat zur kałalyłisclien Dehydrogenierung von Alkoholen. 
Die iiblichen LaboratoriumsverfF. zur Darst. aliphat. Aldehyde durch Oxydation der 
Alkohole sind ungeniigend. Vf. liat deshalb einen App. konstruiert, der an Hand 
einer Abbildung nach Einrichtung u. Handhabung beschrieben w ird, u. dessen 
grundlegender Gedanke ist, den Alkohol ais Dampf iiber den Katalysator (Cu) bei 
300° zu senden. Es wurde hiemaeh Propylaldehyd, Kp. 49,5°, erhalten in einer 
mittleren Ausbeute von 33% der theoret. (Analyst 50. 13—16.) R U h le .

M. S. van  D uaen , Platinwiderstandsthermometer bei tiefen Temperałuren. Vf. 
modifiziert die nur oberhalb von 0° fiir die Temperaturmessung mit Pt-W ider- 
standsthermometern genau giiltige Callendarsche Gleichung durch ein Zusatzglied, 
wodurcli der Gultigkeitsbereich von 0 bis —190° erweitert wird. Die neue Gleichung 
erfordert nur eine Calibrierung unter 0° (beim oder nahe am Kp. von Os) mehr. 
Yergleiche der mit Hilfe der modifizierten Gleichung neu berechneten W erte mit 
solchen yon der E e i c h s a n s ta l t  friiher u. nach der Gleichung von H e n n i n g  u. 
H e o se  (Ztschr. f. Pliysik 23. 95; C. 1924. n . 159) bestimmten zeigen, daB die 
neuen Werte innerhalb der experiinentellen Fehlergrenzen liegen. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 47. 326—32. Washington [D. C.], Bureau of Standards.) J o s e p h y .

A ndre Dnbosc, Schrnelzpunktsbestimmung. Zur Best. des F . schlagt Vf. folgendes 
Verf. vor: Durch Eintauehen in die geschmolzene Substanz uberzieht man zwei kleine, 
an Driihten befestigte Platinkugeln mit einem diinnen Hiiutchen. Die Drahte 
werden mit einer Batterie u. einem Lautwerk verbunden u. die Kugeln in Hg ge- 
taucht, das erhitzt wird u. dessen Temp. gemessen wird. Der Moment des Schmelzens 
wird durch das Ertonen der Glocke angezeigt. (Rev. des produits chim. 28.115.) J u n g .

E. S aner, E in  Vakuumverdampfer fiir den Laboratoriumsgebrauch. Vf. be- 
schreibt an der Hand einer Skizze einen App. zum Konzentrieren stark sehaumender, 
gegen hohere Tempp. empfindlicher Fil. Der Fassungsraum ist im Verhaltnis zur 
Heizflache klein, so daB die FI. rasch durch den App. hindurchgeht Die Zer- 
storung des Schaumes wird durch eine starkę Querschnittserweiterung bewirkt. 
Hersteller: G r e i n e r  & F r i e d r i c h s ,  Stiitzerbach. (Chem.-Ztg. 49. 209. Stuttgart, 
Techn. Hochschule.) J u n g .

F red  A. "W iggers, Neue Laboratoriumsapparate. Es handelt sich um einen 
evakuierbarcn Dekantiertrichter u. einen doppelwandigen Desłillierapp. Figg. im 
Original. (Ind. and Engin. Chem. 17. 141. Toledo [Ohio].) Grimme.

Eugene C. B in g h am , Das „Wie11 ais absolułe Einheit der Fliissigkeit. Vf. 
schlagt ais Grundeinheit fiir den Grad der Fliissigkeit bei yiscosimetr. Berechnungen 
den W ert fur W . bei 20° vor mit der Bezeichnung „Bhe“ abgeleitet von dem 
griech. Worte „Bheo“ =  Fliissigkeit. (Ind. and Engin. Chem. 17. 47. Easton 
[PA.].) G rim m e.
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M arcel G uichard , Fortlaufende Untersuchung der Delujdrałation mittels einer 
hydrostatischen Kompensationswage. Die zu untersuchende Substanz befindet sich 
in einem Schiffchen, das mittels eines an einem Wagebalken befestigten Fadens in 
einem Tiegel liiingt, dessen Temp. durch eine besondere Vorr. fortlaufend gesteigert 
u. mittels eines Thermoelements gemessen werden kann. An dem anderen Wage- 
balkcn liiingt ein Glasstab, der so in Vaselinol eintaucht, daB der Zeiger der Wage 
auf Nuli stelit; mittels einer Biirette wird, falls das Gleiehgewieht der Wage ver- 
schoben w ird, Ol zugetropft. W ird die W age bestandig auf Nuli gelialten, so ist 
das zuflieBende Yol. Ol proportional der Gewiclitsveriinderung der zu dehydrati- 
sierenden Substanz (Abb. des App. im Original.) (Buli. Soc. Chim. de France [4.] 
37. 251—53. Paris, Fac. des Sciences.) I I a b e r l a n d .

F e lix  H e b le r , Uber die technische Scdimentationsanalyse mittels des Zwei* 
schenkelflocJcungsniessers. (Vgl. W o. O s t w a l d  u . F. V. v . ITa h n , Kolloid-Ztsclir. 30. 
62; C. 1922. IV. 345; F. V. v. H a h n  u . D. v . H a h n , Kolloid-Ztschr. 31. 352; C. 1923.
II. 1233.) Nach einigen Verbesserungen des Vfs. wird der Zweischenkelflockungsj 
messer zur Feststellung der relativen Dispersitiit sogenannter teclin. Kolloide vcrj 
wendet. Wesentlich fiir die Auswertung der Ablesungen ist dic D. der zusammen- 
hiingenden Phase des Sols. Zur Abtrennung des Dispersionsmittels wurde Filtration 
des Sols durch Membranfilter yerwendet. Auch die Konz. des Sols ist von EinfluB 
anf die Sedimentationskurye. Die Beobacbtungsdauer muB auf mehrere Tage aus- 
gedehnt werden. Sedimentation lioch disperser Anteile findet in meBbaren Zeiten 
uberhaupt nicht statt. Die Sedimentationsanalyse muB durch mkr. Priifung zur 
Feststellung des Aufteilungsgrades erganzt werden. Aufteilung in Primiirteilchen 
unerliiBlich. (Kolloid-Ztschr. 36. 42—46. Hannover, A.-G. E. d e  H aBn .) L a sc h .

W o. Ostwald, Quantitative Filtrationsanalyse ais disjpersoidanalytische Methode. 
Die quantitative Best. der Filtriergeschwindigkeit von Schlammen bietet eine Methode 
zur dispersoidchem. Kennzeichnung dieser Gebilde (vgl. S lE IN E R , Kolloid-Ztschr. 
31. 204; C. 1923. IV. 517; uber die Apparatur vgl. K a t h , Kolloid-Ztschr. 33. 109; 
C. 1924. I. 1063). Es wurden Aufschliimmungen yerschiedener Bodenproben unter- 
suclit. Die Kurven aus Filtratmenge u. Zeit haben alle denselben Typus, die 
Filtriergeschwindigkeit aber ist sehr verschieden, je  nach der Bodenbeschaffenheit 
(sandig, lehmig etc.). Toniger Sandboden in Kalkwasser aufgesehlammt, filtriert 
rascher ais in W. Bei langerem Stehen nimmt dieser Unterschied wieder ab. Die 
Filtrationskuryen verschiedener Tone u. Kaoline sind je  nach den Fundorten ver- 
schieden. Langsam filtrierende sind von besonders hohem techn. W ert. Nach 
mechan. Vorbehandlung nimmt die Filtrationsgeschwindigkeit der Tone u. Kaoline 
stark ab , durch Zusatz von Elektrolyten zu. Zusatz von indiflerenten Pulvern 
(Schlammgemische) erhoht die Filtriergeschwindigkeit. Ahnlich bei organ. Schliimmen, 
wie z. B. Torf. Man kann ihn nach dem Fundort unterseheiden. Zusatz von Elektro
lyten, sowie Pulvern beschleunigt die Filtration. Man kann auf diese Weise Erd- 
farben, Lilhopone, Graphit etc. kennzeicbnen, auch Quellungsvorgiinge u. den Ein
fluB verscliiedener Gerbstoffe auf Hautpulver untersuehen. — Kartoffelstarke mit 
2-n. NaCl-Lsg. erhitzt, zeigt eine starkę Verlangsamung der Filtrationsgesehwindig- 
keit, wiihrend die Viscosimetrie keinen deutlichen Ausschlag gibt. Die Auflosungs- 
geschwindigkeit von Zn-Platten in N II4Cl-Lsgg. (Le c l a n c h ć  Element) zeigt nach 
K. D r u c k e r  u . E. B a b a l d  (Helios 29. 201) zwischen 10 u. 20% Salmiak ein Mini
mum. Die Filtration von Zn-Pulyer in NH4C1-Lsgg. zeigt dieselbe Geschwindig- 
keitsfunktion. — Fe(.OII)3-Ndd. filtrieren am schnellsten bei Zusatz von 2 Aqui- 
yalenten NH4OH. Fiillung bei hoherer Temp. ist ungiinstig, giinstig dagegen nach-1 
heriges Erhitzen oder Alternlassen des Nd. (Kolloid-Ztschr. 36. 46—55. Leipig.) L a.

E. D. E as tm an , Theorie gewisser elektrometrischer und konduktometrischer 
Titrationen. Rein matliemat. wird fiir verschiedene Konzz. u. Stiirken von Saure
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u. Base die Lagc des Endpunktes bei elektrometr. Titrationen mit der H-Elektrode 
u. bei Leitfiihigkeitstitrationen bestimmt. Die Bechnung ergibt, daB die Eesultate 
der elektrometr. Titrationen nur dann ganz genau sind, wenn eine starkę Siiure u. 
eine starkę Base gegeneinander titriert werden. Mit schwacher Siiure oder 
schwacher Base werden unterhalb gewisser Grenzwerte der Dissoziationskonstanten 
iiberhaupt keine Endpunkte mehr erhalten. Je  groBer der Unterschied in dci- 
Starkę von Siiure u. Base, desto groBer ist die Ungenauigkeit. Fur ein Bcispiel 
ergibt sich im ungunstigsten Fali ein Feliler von 5% fiir [li'] u. von 0,3% fiir 
[OH'], im allgemeinen sind die Fehler jedoeh kleiner. — Der Endpunkt def Leit- 
fiihigkeitstitrationen wurde in lceinem Fali ganz genau gefunden. Die besten Er- 
gebnisse werden aueh liier mit starken Siiuren u. Basen erzielt, doeh sind die Ee- 
sultate mit der H-Elektrode besser. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 332—37. 
Berkeley [Cal.], Uniy.) J o s e p h y .

IrL G. Mellon und V. N. Morris, Einstellung von Sauren und Basen mit Borax. 
Elektrometr. Kontrollen ergaben, daB Borax in Ggw. von Mannit ais direkte tjr-  
titersubstanz fiir starkę Laugen benutzt werden kann. Ohne Mannit konnen Sauren 
direkt titriert werden. Indieator bei Sauren Methylorange, bei Laugen Phenol- 
phthalein. (Ind. and Engin. Chem. 17. 145—46. Lafayette [Ind.].) Gkimme.

6. L. B idwell und W. F. Sterling, Vorlaufige Mitteilung uber die direkte
Wasserbestimmung. Die besten W erte zur Best. yon W . in 1. zers. Substanzen
liefert die Dest. mit Toluol, fiir die ein prakt. App. besehrieben wird. (Ind. and
Engin. Chem. 17. 147—49. Washington [De.].) G r im m e .

Paul Fleury und Henri Levaltier, Die Bestimmung voh Stickstoff nach der 
Ejeldahlmethode. Versuche zur Verallgemeinerung. Eine Fehlerąuelle: die Entwicklung 
von Stickstoff im gasformigen Zustande. Der erste Teil der Arbeit ist bereits nach 
Journ. Pharm. et Chim. (S. 129) referiert. — Da das yerschiedenartige Yerh. organ. 
NYerbb. bei der N-Best. nach K j e l d a h l  u . besonders die Form, in der sich der 
N der Best. entzieht, noch nicht aufgekliirt war, haben Vff. folgende Verbb. nach 
Kje l d a h l  (modifizierte Gunningsche Methode) analysiert u. die entweichenden Gase 
untersucht; a) Harnsaure, b) Pyridin, c) Piperidin, d) Antipyrin, e) Phenylhydraziń 
u. f) Semicarbazidchlorhydrat. Aus der tabellar. Zusammenstellung ergibt sich, daB 
bei a) u. b) aller N ais N il ,  bestimmbar ist. Bei den iibrigen Verbb. war ein Teil 
des In gasformig (erste Zahl), ais NH3 (zweite Zahl) u. in unbekannter Form (dritte 
Zahl) nachweisbar. Ergebnisse (in °/i> des Gesamt-N); bei c) 2,2; 69,9; 27,9; bei
d) 9,7; 83,7; 6,6; bei e) 70,4; 27,7; 1,9; bei f) 45,5; 29,5 u. 25,3%. Bei allen Verbb. 
wurde in dem untersuehten Gas das V. yon CO (bei a u. b am meisten) naeli* 
gewiesen, was Vff. ais Beweis dafiir ansehen, daB der Mechanismus der Kjeldahl-1 
methode hauptsiiehlich ein KeduktionsprozeB ist. Gleichzeitig ergibt sich hieraus, 
daB die Best. in Ggw. stark reduzierend wirkender Mittel (ygl. 1. c.) einen beśśeren 
AufschluB bewirkt. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 330—35. Fae. de Pharm.) H a .

E lem en te  u n d  anorganische V erb indungen .
F. Feigl, Capillarchemisehe Vorgange bei Tiipfelreaktionen. (Vgl. Mikrochemie 1. 

4; C. 1924. I. 2455.) Yf. benutzt die Capillarerscheimingen gel. Stoffe, die bei 
Tiipfelrk. auf Filtrierpapier auftreten, zum empfindlichen mikrochem. Nachweis 
folgender Substanzen: 1. A l neben Fe] man bringt einen Tropfen der zu unter- 
suchenden Lsg. auf Filtrierpapier, das mit K 4Fe(CN)a getriinkt ist. In  einem konzentr. 
Ring um den blauen Fleek ist Al mittels Alizarin  noch in einer Konz. yon 0,0037 mg 
neben 0,7202 mg Fe nachweisbar. — 2. U neben Fe durch Ubertiipfelung ebenso 
praparierten Papiers mit W., indem ein braungezackter U-Eing iiber den Eand 
des Fe-Fieekes tritt. — 3. Al neben Cr in entsprechender Weise auf Alizarin- 
papier, wobei konzentr. ein roter Al-Alizarinkreis u. ein yioletter Cr-Alizarinkreis
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entstehen. — 4. Bi, Cu, Pb, 1Ig nebeneinander auf Filtrierpapier, das mit Cinchonin -\- 
N aJ getrSnkt ist. — 5. Nachweis von Mn, indem man auf das mit der Mn-Lsg. 
getrankte Papier einen Tropfen Lauge u. Benzidin gibt. — 6. Nachweis von _P305 
in iihnlicher Weise unter Anwendung von 2 Tropfen (NtI4)2Mo04, essigsaurem 
Benzidin u. NH3-Dampf mit einer Empfindlichkeit von 1 : 460000 (P : HsO). —
7. B a  neben Sr mit rhodizonsaurem Na, C A ^ a j .  Ba u. Sr-Salze (Ca nicht) geben 
so braune Fallungsflecke. Durch Antupfeln mit verd. HCl entsteht bei Ba eine 
Botfarbung, wUlirend der Sr-Fleek yersohwindet. Sr IfiBt sich mittela der Rhodizonat- 
rk. eindeutig nachweisen, wenn Ba yorher ais Chromat fisiert ist. (Kolloid-Ztschr. 
35. 344—45. 1924.) T rćnel.

E . M. Jones, Stickoxyde in Sehwefelsaure. Verss. ergaben, daB Bestst. von 
Stickosyden mit dem Nitrometer bei Ggw. von Fe-Verbb. in der H2S 04 ungenau 
ausfallen. Es wird folgende verbesserte Devardamethode empfohlen: In einen 
geeigneten Kolben gibt man soviel NaOH (40%), daB nach Zusatz der zu priifenden 
H jS 04 stark alkal. Rk. yorhanden ist, gibt 5 Tropfen einer iDdicatorlsg. u. 5 g 
Devardalegierung hinzu, liiBt die Saure zulaufen u. dest. wie iiblich den gebildeten 
N II3 iiber. (Ind. and Engin. Chem. 17. 144. Copperhill [Tenn.].) GRIMME.

A lb in  K u rten a ck e r und K a r l  B i t tn e r ,  Eine Mełhode zur Bestimmung der 
Polythionsauren nebeneinander. Zur indirekten Best. der drei PolythionsSuren 
nebeneinander wahlen VfF. folgende drei Bestimmungsmethoden 1. die Rk. von 
F s ld  in der Ausfiihrung von Sander (Ztschr. f. angew. Ch. 29. 11; C. 1916. I. 
520), das ist die Rk. mit HgCL,, die z. B. fiir Trithionat nach der Gleichung: 
2S30 6" -\- 3HgCl2 -j- 4 H ,0  =  Hg3S2Cl2 -[- 4 Cl' 8 II' verlauft, mit Tetrathionat 
entstehen noeh 2 S, mit Pentathionat noch 4S. In  jedem Fali entstehen auf 1 Mol. 
Polythionat 4 Mol. Saure, die titriert werden. 2. die RASCHIG-Rk.:

S4O0" +  S03" =  S30 6"  +  S A " ;  S A "  +  2 S 0 3"  =  S A "  +  2 S A " .
S30 6" reagiert nicht mit SOs". S A "  wird neben S 03"  jodometr. mittels CHt0 

(vgl. K u r t e n a c k e r ,  Ztschr. f . anal. Ch. 64. 56. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 134. 
265; C. 1924. II. 86. 8861 bestimmt 3. Die Rk. von S4O0"  u. S A "  “ i* CN' (vgl. 
K u r t e n a c k e r  u . F b i t s c h ,  Ztschr. f . anorg. u. allg. Ch. 117. 202. 262; C. 1921.
III. 947. IV. 843), welche den Gleichungen:

S40 6" +  3CN' +  H20  =  S A "  +  S O " +  CNS' +  2HCN u.
S60 6"  +  4CN' +  H20  =  S A "  +  S 04"  +  2 CNS' +  2HCN

folgt, S30 6"  reagiert mit CN' nicht unter B. von S A " ,  sondern unter B. von S03",
welches wieder durch CHsO bei der jodometr. Best. des Thiosulfats unwirksam
gemacht wird. Aus diesen 3 Bestst., fur die eine genaue Arbeitsyorschrift u. 
Beleganalysen gegeben sind, lassen sich die yorhandenen Mengen von Tri-, Tetra- 
u. Pentathionat berechnen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 142. 119—29. Briinn, 
Deutsche Techn. Hochsch.) JoSEPHY.

E a r l  C. G ilb e rt, Die elektromełrische Titration van Hydrazin und seinen 
Salzen. Mit Hilfe der elektrometr. Titration untersucht Vf. die Entstehungs- u. 
Existenzbedingungen fiir das Hydrazindihydrat u. die entsprechenden Salze u. die
2. Ionisationskonstante. Die Stromspannungs-Vol.-Kurven, die bei den elektrometr. 
Titrationen mit der H-Elektrode von Hydrazindihydrat in verschiedenen Konzz. 
mit Siiuren erhalten wurden, haben jedoch nur einen Knickpunkt, woraus herror- 
geht, daB die 2. Ionisationskonstante K, kleiner ais 1 X  10—15 ist, K olthoff  
(Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2009; C. 1924. II. 2354) gibt dafiir den Wert 
2,8 X  10—13 an. Die Titrationen der Hydrazinsalze mit Basen lieferten 2 Knick- 
punkte der Kurven, die den beiden Saureaquivalenten entsprechen. Bei allen 
Titrationen mit Methylorange ais Indicator trat der Endpunkt kurz vor dem
1. elektrometr. Endpunkt auf. — Die Unters. der mit N2H4 reagierenden Oiy- 
dationsmittel ergab, daB zur Best. yon N2H4 nur Jod in neutraler Lsg. u. KBr05
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ia Ggw. yon konz. HC1 geeignet sind. Bei der Titration mit J 2 wird Na2H P 0 4 ais 
Pufferlsg. benutzt. Die Ubereinstimmung des elcktroraetr. Endpunktes mit dem 
Farbumschlag ist auf 0,01 cem genau. N IL O H  liefert mit K B r03 je nachdem, ob 
dieses von Anfang an im UberschuB yorhanden ist (vgl. K u r t e n a c k e r  u . W a g n e r , 
Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 120. 261; C. 1922. IV. 107) oder ob es, wie bei der 
elektrometr. Best. niitig, erst langsam zugesetzt w ird, N itrat oder N20. (Journ. 
Americ. Chem. Soe. 46. 2648—55. 1924. Coryallis [Oregon], Agrie. Coli.) J o s e p h y .

P. L. Hibbard, Modifikalion der Scalessclien Mełhode zur Nitratbestimmung. 
SO g Zn-Sp3ne werden in einem 500 ccm-Kjeldahlkolben mit 1%'g- H 2S 0 4 kurze 
Zeit behandelt, die Siiure abgegossen u. das Zn durch Zugeben von einer 0,5%‘g- 
CuS04-Lsg. in 0,3%ig. H2S 04 oberflaehlich yerkupfert. Nach 5 Min. Zn mit W . 
abwaschen u. Nitratlsg. zugeben. Nach Zusatz yon 1 g MgO u. 5 g NaCl, u. Ab- 
stumpfen mit verd. HC1 verd. auf 250 ccm u. innerhalb 8/4 Stdn. bis fast zur Trockne 
abdest. NH3 in Normalsaure auffangen. (lud. and Engin. Chem. 17. 58. Berkeley 
[Cal.].) G rim m e.

Alice W. Epperson und R. B. Rudy, Gebrauch von PAsai- oder Nickeltiegeln 
bń Alkalibestimmungm. W enu die Tiegel aus Eisen oder Nickel ziemlicli flach 
sind, lassen sie sich ganz gut fiir Alkalischmelzen benutzen. (Ind. and Engin.
Chem. 17. 35. .W ashington [DC.].) G r im m e .

W. S. Calcott, F. L. English und F. B. Downing, Die Analyse von Natrium- 
sulfid. Vorbedingung zur exakten Analyse ist die yorberige Fallung yon N a,S03 
durch BaCl2. Der Sulfidgebalt wird bestimmt ais H2S durch Umsetzung mit NH4C1 
u. Auffangen in ammoniakal. CdCl2-Lsg. Das abgeschiedene CdS wird mit Jod 
titriert. Thiosulfat wird ebenfalls mit Jod titriert nach Entfernung des Sulfids. 
Na,C03 wdrd ais BaC03 gefiillt. (Ind. and Engin. Chem. 17. 176—79. Wilming- 
ton [Del.].) G rim m e.

Georges Batta, Einige Bemerkungcn zur G-ufistahlanalysc. Aus dem Gefiige 
des Bruehes kann nicht auf die Zus. geschlossen werden. Die Zus. kann inner
halb eines Gusses in gewissen Grenzen scbwanken. Im Ofen kann eine Mischung 
aufeinanderfolgender Satze eintreten. Vf. weist auf die W icbtigkeit der Probenabme 
hin. (Chimie et Industrie 13. 195—98. Lićge, Uniy.) J u n g .

L. Bertiaux, Manganbestimmung in  metallurgischcn Produktem. Vf. bat die 
zuerst von P r o c t e r  S m it h  (Chem. News 1904. 237) angegebene Methode der 
Mn-Best. mittels Ammoniumpersulfat auf ilire Verwendbarkeit zur Priifung metaliurg. 
Prodd. gepriift u. eine eingehende Vorsclirift ausgearbeitet. Man yerwendet Ein- 
wagen unter 0,1 g Mn, stumpft H3S 0 4 oder H N 03 durch Ammonphosphat ab, 
setzt reichlich Ag-Salz ais Katalysator zu, verd. auf 200—225 ccm, setzt k. Ammon- 
persulfat zu, erhitzt 5 Minuten, nach Abspritzen des Kolbens weitere 10 Minuten 
zum Sieden u. titriert sofort. As20 8 ist nur zur Ermittlung kleiner Mengen von
0,004 g Mn brauchbar. (Ann. Chim. analyt. et appl. [2] 6. 289—302.) M a n z .

E. Rousseau, Trennnng des Nickels und JSisens in Gegemcart von Chrom durch 
Elekirolyse. Vf. teilt ein Verf. mit zur elektrolyt. Trennung des Ni von Fe u. Cr, 
das darauf beruht, daB in ammoniakal. Lsg. Fe durch Ammoniumcitrat in Lsg. ge- 
halten wird u. durch Ammoniumoxalat die B. von Chromat yerbindert wird. (Chimie 
et Industrie 13. 199—201.) J u n g .

Howard Waters Doughty, Mohr’s Methode zur Bestimmung von Silber und 
Nalogenen in  niclit ncutraler Losung. Die Mohrsche Methode zur Best. von Ag u. 
Hahgenen wird auf saure u. alkal. Lsgg. erweitert. W enn mit einem Puffergemisch 
von 2 Mol. Na-Acetat u. 1 Mol. Essigsaure, das pg =  5,5 liefert, gearbeitet wird, 
kann AgNOa gegen HC1 titriert werden. W enn die unbekannte Lsg. sauer gegen 
Kongorot oder Methylorange ist, wird Na-Acetat zugesetzt, bis die Lsg. gegen 
diese Indicatoren alkal. aber sauer gegen Laekmus ist, dann werden 20 ccm der
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Pufferlsg. zugesetzt u. auf 1 1 verd. W enn die Lsg. gegen Lackmus u. Phenol- 
phthalein alkal. reagiert, wird Essigsiiurc zugesetzt, bis sie gegen diese Indicatoren 
sauer aber noch alkal. gegen Kongorot u. Methylorange ist, dann werden 20 ccm 
der Pufferlsg. zugesetzt. W enn die HC1 starker ais 1-n. ist, miissen melir ais 20 ccm 
Pufferlsg. zugegeben werden. 2 oder 3 Tropfen cliloridfreie K.CrOj-Lsg. dienen 
bei der Titration ais Indicator. Vor Beginn der Analyse werden zur Verhinderung 
der Koagulation des AgCl einige Tropfen Caprylalkohol zugefiigt. Cu u. leicht 
oxydierbare Substanzen storen bei dieser Metliode wcgen der Rk. mit Cr04". 
(Journ. Amerie. Cliem. Soc. 46. 2707—9. 1924. Amherst [Mass.], Coli.) J o s e p h y .

B e s t a n d t e i l e  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie r e n .

Edward George Montgomery, Die Besłimmung von Cyanaten im Blut. (VgL 
F e a r o n  a. M o n t g o m e r y ,  Biochemical Journ. 18. 576; C. 1924. I I . 1335.) Nach 
einem Verf., iilmlich dem von N i c l o u x  a. W e l t e r  (C. r. d. l’Acad. des sciences 
174. 1733; C. 1923. I. 111) wurde das Blut von Kaninchen u. Katzen auf HCNO 
gepriift. Sie wurde einige Stdn. nach EiweiBfiitterung im Blutplasma der Katze 
bis zu 1,0-1 mg, in dem des Kaninchens bis 0,78 mg fiir 100 ccm gefunden. Sie diirfte 
von Bedeutung fiir die B. des Harnstoffs sein. Auf ilirer Ggw. beruhen yielleicht 
auch die scliwankenden Ergebnisse bei Best. von N IL, im Blute. (Biochemical 
Journ. 19. 71—74. Dublin, Trinity Coli.) S p ie g e l .

Frederick M. S . Bulmer, Blythe Alfred Eagles und George Hunter, 
Harnsaurebestbnmungen im  Blute. Vergleichende Bestst. mittels der direkten Me- 
thoden (eolorimetr. Best. direkt im nach FOLIS u. W u gewonnenen Filtrate) u. der 
indirekten (mit yorlieriger Abseheidung der Harnsaure aus diesem Filtrat) lassen 
erkennen, daB im Blute von Kaninchen, Hund, Katze, Meerschweinchen u. Bind 
eine Substanz auBer Harnsaure yorhanden ist, die bei der direkten Best. in Mit- 
leidensehaft gezogen wird. Die gleiche oder eine iihnliche Substanz besteht auch 
in menschlichem Blute, daher sind alle direkten Methoden mit den bisher yerfug- 
baren Reagenzien unzuyerlassig. (Journ. Biol. Chem. 63. 17—35. Toronto [Canada], 
Ontario Proyincial Board of Health; Univ. of Toronto.) S p ie g e l .

Edwin F. Hirsch, Die Adsorption des Indicators (Kresolrot) durch Serum bei 
der spektrophotometrischen Bestimmuny des pu- Bei Yerss., die spektrophotometr. 
Methoden von B r o d ę  (Journ. Amerie. Chem. Soc. 46. 581; C. 1924. I. 2721) u. 
H o lm e s  (Journ. Amerie. Chem. Soc. 46. 627; C. 1924. I. 2454) zur Messung der 
[H '] in Serum oder Plasma unter Yerwendung yon Kresolrot za benatzen. zeigte 
sich die fiir richtige "Werte erforderliche Menge des Indicators fiir yerschiedene 
Tierarten u. auch fur yerschiedene Indiyiduen derselben Art schwankend, hei 
Kaninchenserum ungefiihr ebenso groB wie in den gewohnlichen Pufferlsgg. Es 
scheint eine gewisse Menge durch Bestandteile des Serums gebunden zu werden. 
W enn diese Affinitat befriedigt oder ein Gleichgewieht hergestellt ist, ist noch eine 
bestimmte Menge ungebundeńen Indicators erforderlich, der dann je  nach der [HI 
die tauromeren Umwandlungen erleidet. (Journ. Biol. Chem. 63. 55—59. Chicago, 
St. Lukes Hosp.l S p ie g e l .

J. Golse. Uber eine Mikrobestimmungsmethode des Harnstoffs und der Ammoniak- 
sahe. Die von P o h o r e c k a -L e l e s z  (S. 140) yeroflentlichte Methode ist in ihren 
Grundzugen bereits yom Vf. (Buli. de la Soc. de Pharm. de Bordeaus 1918. 188) 
angegeben. W iehtig ist moglichste Abwesenheit yon Bromat in der Hypobromitłsg~ 
die deshalb frisch unter sorgialtiger Kuhlung hergestellt werden soli. Das Terf. 
ist fiir Organ tli. nur in Abwesenheit gewisser Substanzen, die reduzierend auf 
Hypobromit wirken. anwendbar, z. B. yon Glucose oder Aceton. Aus Harn. der 
solche Stoffe enthalt, wird deshalb der Harastoff zunachst durch das Pateinsche 
HgX 03-Reagens u. NaOH abgeschieden, der filtrierte oder zentrifugierte Nd. nach
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Auswaschen in wenig Essigsaure gel. u. nach Zusatz eines geringen Oberschusses 
von NaOH der Einw. von NaBrO unterworfen. Dasselbe gilt fiir Blutserum u. 
Cerebrospinalfl., die vorher zu enteiweiBen sind; hierzu kann Trichloressigsaure 
benutzt werden. (Buli. Soc. Chim. Biol. 7. 167—72.) S p ie g e l .

H. E. Cox, Uber geicisse Yerfahren zur Besłimmung kleiner Mengen Arsens 
und iiber dessen Vorkomynen in  S a rn  und in Fisch. Vf. hat aus AnlaB yerrnuteter 
chroń. As-Yergiftungen das Verf. von B a n g  (Zeretorung der organ. Stoffe mit 
Salpeter-Schwefelsaure, Dest. des As mit HC1 u. Titration mit Jodlsg.) u. das Verf. 
von R a m b erg  (Zerstorung wie bei dem Yerf. von B a n g ,  Best. des As nach dem 
Bromatyerf.) naebgepruft. Es hat sich gezeigt, daB die Zerstorung der organ. Sub- 
stanz nach B a n g  u . nach R a m b e b g  hohere u. genauere W erte gibt ais das alte 
feuehte Verbrennungsverf. von 1902. Die Jodtitration des As nach B a n g  ist nicht 
verIiiBlich, aber das Bromatyerf. nach R a m b e b g  gibt zufriedenstellende W erte, wenn 
die zu bestimmende Menge AsaO:; nicht geringer ais 0,01 mg i s t  Bei noch ge- 
ringeren Werten wird das Verf. nach M a b s h - B e r z e l i u s  nach der Zerstorung der 
organ. StofFe nach R a m b e b g  empfohlen. W eiter wurde fe8tgestellt, daB n. H ara 
Mengen yon 0—0,58 mg As im Liter enthalten kann, also Mengen, von denen man 
bisher annahm, daB sie nur mit chroń. As-Vergiftung zusammenhangen konnfen. 
Bedeutende Abscheidung von As tritt auch ein nach GenuB von Fisch. In Fischen, 
mit Ausnahme der Scholle, wurden nach dem Yerf. yon R a m b e b g  gefunden 0,01 
bis 0,09 (17 Proben), u. in Scholle 0,14—0,30 (3 Proben) mg As_,03 in 100 g. Nach 
FischgenuB tritt das As im H am  innerhalb 24 Stdn. auf. (Analyst 50. 3— 13.) R(J.

Percival Bailey und Harvey Cushing, Mikrochemische Farbreaktionen a h  
Hilfsrnittel zur Identifizierung und Klassifizierung von Gehimtumoren. Allgemeine 
Erortemng des Problems. (Proc. National Acad. S c. W ashington 1L 82—84. Boston, 
P e te r  B e n t  B r ig h a m  Hosp.) S p i e g e l .

Silvio Rebelio, Die Wasserstoffionenkonzentration der tierischen Geicebe und  
ihre Yeranderung nach dem Tode. Eine Methode, um den icirklichen Tod festzustellen, 
(TgL C. r. soc. de biologie 86. 615; C. 1922. II. 1206.) Die Zahl der Indicatoren, 
mit denen man Fiiden triinken kann, um sie in die Gewebe behufs Feststellung der 
Ph einzufiihren, ist sehr gering; Indicatorengemische zu yerwenden, bietet keine 
merklichen Vorteile. Yerss. mit getoteten Tieren u. amputierten Gliedmafien zeigen, 
daB Bronithymolblau u. Lackmus am geeignetsten sind. Seidenfaden, die mit 0,1 g 
Bromthymolblau in 15 ccm A. gefarbt sind, halten sich im Donkeln Jahre lang. 
Wenn nach 1[t Stde. der gelbe Faden unyerandert bleibt. aber der mit dem Na- 
Salz blau gefarbte Kontrollfaden gelb wird, ist der Tod sicher eingetreten. W o , 
der Faden aus dem Fleisch heraussieht, kann grunliche Yerfarbung eintreten. So- 
fort nach der Amputation ist der Zellsaft alkal., 2—3 Stdn. spater sauer. W enn 
das Fehlen einer Regulierung der pH das charakterist. Zeichen fur das Aufhoren 
des Lebens ist, kann die Methode des Yfs. wahrscheinlich auch rwischen Tod u. 
Scheintod unterscheiden. Die yon yerschiedenen Autoren angegebenen Methoden, 
luf mikrochem. W ege den E intritt des Todes festzustellen, werden krit. durch- 
Ksprochen; diejenige des Yfs. ist die schnellste, beąuemste u. sieherste. (Arch. 
de med. legał L 308—17. 1922. Lissabon, Inst. de Farmacol.) W . A. R o t h .

Annę Barbara Callow und Muriel Elaine Robinson, Die Nitroprussid- 
naktion der Bakterien. Bakterien wurden vom Nahrboden getrennt, mit W . n. zur 
Fili ring des EiweiBes mit Trichloressigsaurelsg. oder, namentlieh bei farbstofrbilden- 
dea Arten, mit (NHJ)^SOi-Lsg. yerrieben, die Filtrate au f Nitroprussidrk. gepruft, u.,

diese positiy war, quantitativ die Menge yon osydierbarem S nach der jodometr. 
ileftode yon D i x o n  u . T c n n ic l if f e  (Proc. Royal Soc. London Serie B 94. 266:
C. 1923. III. 610) bestimmt. B . coli, B . sporogenes, Sarcina aurantiaca, Staphyloc. 
5Weas, Streptoc. acidi laciici u. Timotheebaeittus gaben prakt. keine Rk., durften
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dalier frei von Glutathion sein, falls dieses niolit in den Zellen so eingeschlossen 
ist, daB os dem Nacliweis auf dem benutzten Wege entgelit. Dagegen gaben
B. alcaligenes, B . proleus, B . pyocyaneus, B . jjrodigiosus u. B. fluorescens starkę 
llkk. Die dafiir yerantwortliclie Substanz konnte nicbt identifiziert werden, docli 
zeigen Yerss. an B. alcaligenes, daB es sieli nicht um H„S handelt. (Biochemical 
Journ. 19. 19—24. Cambridge, Biochem. Lab.) S p ie g e l .

H. Angewandte Olieuiie.
III. Elektrotechnik.

Gino Bozza und Marco Bertozzi, tSber Anoden aus Bleiperoxyd. V orliiufige 
M it te i lu n g . HCl ais Yerunreinigung elektrolyt. Biider kann zur raschcn Zer- 
storung der Elektrodcn fiihren. Entlialt die benutzte H2S 04 z. B. mehr 1IC1, ais
0,28 g Cl in 1 1 entspricht, so macht sich der Angriff schon bcmerkbar. Ggw. von 
Mn (iiber 0,1%) erlioht den Angriff. Je  holier die Stromstiirke, desto geringer die 
Zers. Krit. Stromstiirke ist 2 Amp. je  1 qdm. (Giorn. di Chim. ind. ed app!. 6. 
571—75. 1924. Pavia.) G r im m e .

Ch. Cheneveau. Modernę galvanische JElcmcnte. Vf. gibt einen geschichtlichen 
Uberblick sowie eine Bescbreibung der wiclitigsten galvan. Elemente u. ilircr 
W rkg. (La Science Moderne 2 . 133—40. Paris, Faculte des Sciences.) G o t t s c h a l d t .

C. Dorno, Zur Techulc der Słrahlenmessungen. Bei Strahlenmessungen an der 
Hg-Quarzlampe darf die Durchlassigkeit der yerschiedenen Liclitfilter fiir ultrarote 
Strahlen nicht yernachliissigt werden. Bei Intensitiitsmessungen nach pliotograph. 
u. pliotoelektr. Methode liefert die Yernachliissigung der ultraroten Strahlen 
keine erlieblichen Fehlerąuellen, da die pliotograph. P latte u. die lichtelektr. 
Zelle fiir Ultrarot uncmpfindlicli sind. GroBe Fehlerąuellen treten aber bei Strahlen- 
messung mit thermoelektr. u. colorimetr. Methoden auf. (Strahlentherapie 18. 177 
bis 184. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 330. Ref. B e c k e r . )  W o l f f .

Edgar Arthur Ashcroft, Londou, Darstellung von leichten Mełałlen durch 
Schmelzflufselcktrolyse, bei der zuniichst kathod. eine Legierung des leichten Metalls 
mit einem sehweren aber leiclifl. Metali gebildet u. darauf eine Zerlegung der 
nun ais Anodę dienenden Legierung unter Hochsteigen des kathod. sich ab- 
scheidenden reinen leichten Metalls in dem schwereren gesehmolzenen Elektro- 
lyten bewirkt wird, 1. gek. durch die Verwendung von Zellen mit einer Mehrzahl 
von doppelpoligen Elektroden nach Patent 399693. — 2. dad. gek., daB das Yerf. 
mittels zweier gleicbartiger, in ein u. demselben Stromkreis liegender Elektrolysier- 
behalter derart ausgefulirt wird, daB man den Strom durch abwechselnde Umkelir 
einmal in dem einen Belialter eine Anreicherung der Legierung mit dem 
zu gewinnenden Metali u. im anderen Behiilter die Ausscheidung des Metalls aus 
der Legierung herbeifiilireu u. nach der Umkehr die Yorgiinge vertauscht vor sich 
gehen liiBt. (D. R.. P. 409431 KI. 40c vom 21/2. 1924, ausg. 5/2. 1925. E. Prior. 
27/2. 1923. Zus. zu D. R. P. 399693; C. 1924. II. 1726.) KOHLING.

Compagnie Eranęaise pour l ’Exploitation des Procedes Thomson-Houstou, 
Frankreich, Isoliermassen. Vaselin wird durch Abdestillieren niedrig sclim. Antcile 
oder liingeres Erbitzen oline Dest. in ein schwarzes Erzeugnis yerwandelt, welches 
bei 45—50° schm., letzteres auf etwa 230° erbitzt u. mit der fl. M. Asbest oder ein 
iilinliclier Stofl’ getriinkt. Man laBt dann abtropfen u. erhitzt solange bei etwa 220°, 
bis der F. der Trankungsm. sich auf 100° erlioht bat. (E. P. 582868 yom 6/6.
1924, ausg. 30/12. 1924. A. Prior. 9/6. 1923.) KCHLING.

Compagnie des Lampes, Frankreich, Wolframlegientngen fiir cUktrische pliih- 
lampen. Die Legierungen bestehen aus W , Th u. Cu, letztere beiden in Mengen
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von 0,5 bez w. 0,25% vom Gewieht des W . Sie werden erhalten duręli inniges 
Jlischen der feingepulverten Metalle, Pressen u. Gliihen der Misebung. Die Er- 
zeugnisse werden in ubliclier Weise zu Glilhfiiden verarbeitet. Sie besitzen bei 
glciclier Liclitstiirke langere Lebensdauer, bei gleiclier Lebensdauer groBere Leuclit- 
kraft ais Driihte aus reinem W  oder kupferfreien Wolfram-Tlioriumlegierungen. 
(P.P. 581208 vom 16/4. 1924, ausg. 25/11. 1924. A. Prior. 1/5. 1923.) K O h l in g .

Elektrotechnische Fabrik Schmidt & Co., Berlin, (Erfinder: Alfred Eugler, 
Erkner b. Berlin), Elektrodenpuppe fiir galvanischc Elemente der LeclancM-Bauart, 
dereń Depolańsationsmasse mit einem dialytisehen Hautehen aus Icolloidalem Sto/f 
iiberzogen ist, dad. gek., daB die in bekannter W eise Kunstbraunstein enthaltende 
Depolftrisationsm. mit einer in W. oder in wss. Elektrolyten unl. Koliodiumhaut 
umsehlossen ist. — Die H aut sclńitzt den Kunstbraunstein vor raselier Zerstorung 
im Euhezustand. (D. H. P. 409412 KI. 21 b vom 18/1. 1924, ausg. 3/2. 1925.) KO.

Carl Gaiser, Frankfurt a. M., Galvanisches Tauchelement m it seheibenformiger 
Kupferelektrodc, die aus dem Elektrolyten zuoeclts Regenerierung herausgedreht werden 
kann, 1. dad. gek., daB die Kupferelektrode aus sehr poroser Kupferoxydmasse 
besteht. — 2. dad. gek., daB die Losungselektrode, die aus beliebigem, ein elektr. 
Potential gebendem Metali, z. B. Mg, bestelien kann, Band- oder Drahtform hat 
u. auf Rollen oder Spulen auBerhalb des Elektrolyten zwecks Aufspeieherung 
groBerer Mengen u. sparsamer Zufiihrung in den Elektrolyten angeordnet wird. — 
Die Einfuhrung in den Elektrolyten kann naeh A rt einer gegen Ruekwiirtsdrehung 
gesperrten Dochtregulierung erfolgen. (D. R. P. 409955 KI. 21 b vom 20/9. 1921, 
ausg. 16/2. 1925.) ‘ K O ii l in g .

V. Anorganische Industrie.
George E. Beavers, Absorption von Stiekoxyden im  Kammerverfahren. Der 

Einflufi der wichtigsten Variablen (Temperatur Reinheit und Konzentration der Scluoefel- 
saure) auf die Absorption. Vf. saugt Gas aus dem Verbindungsrohr von letzter 
Bleikammer u. erstem Gay-Lussae durch schwefelsiiuregefullte Kugelroliren. Bei 
konstanter Temp., konstantem Strom u. stets gleiehem Vol. Siiure steigt die Ab
sorption der Stiekoxyde von 57—60 Grad Be.; unter sonst gleichen Bedingungen 
sinkt die Absorption mit steigender Menge der festen Fremdkorper in der Siiure; 
mit steigender Temp. der Siiure (65—160° F.) nimmt das Absorptionsvermogen ab. 
In der Fabrik, wo die Verss. angestellt sind (Tennessee Copper Co.), betriigt der 
Stickstoffyerlust 12%. (Chem. Metallurg. Engineering 32. 280—82. Copperhill 
Tenn.) W . A. R o t h .

Ernest C. Crocker, Eine bemei-kenswerte Eigenschaft von Selen. Mitteilungen 
fiber die Yerwendung von Se u. dessen Verbb. ais Flammensehutzmittel. (Ind. and 
Engin. Chem. 17. 163. Cambridge [Mass.].) G r im s ie .

J. M. Braham, Nitrate aus der Luft. Vf. beschreibt die Industrie Norwegens 
zur Verwertung des LuftstiekstofFs. (Chem. Metallurg. Engineering 32. 321—22.) Ju .

—, Wasserstoff fiir die Fdbrikation synthetischen Ammoniaks. Besehreibung 
einer in Italien errieliteten elektrolyt. Anlage. (Chem. Age 12. 244—45.) J u n g .

J. "W. Turrentine, Phosphorsćiure ais teclmisches ćhemisches Produkt. Das 
Bureau of Soils studiert die beste Ausnutzung u. billigste Yerwendung der Phos
phate. Die groBen Transportkosten fiihren zu moglichster Konz. der Phosphor- 
saure. In geeigneten Ófen (Brennstoffofen) kann man bei 1300° 80a/0ig. Phosplior- 
sawre gewinnen, die zur Herst. konz., 1. Diingestoffe verwendet werden kann, ebenso 
ais Siiure anstelle von Schwefelsaure. Ammoniumphosphat konnte in den Vereinigten 
Staaten aus Phosphorit u. Steinkohle gewonnen werden, es wiire wie Kaliumphos- 
phat ein hochst wertvoller Mischdiinger. (Chem. Metallurg. Engineering 32. 291.
Washington [D. C.] Bureau of Soils.) W. A. R o t h .
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C. W. Kanolt und J. W. Cook, Herstellung von reincm Wasserstoff zur Ver- 
fliissigung. Es ist von groBter Wichtigkeit, den H., moglichst frei von 0 2 u. N, 
zu gewinnen. 0 2 lśiCt sich entfcrnen durch Uberleiten iiber ein System gliihender 
Pt-Driihte (ygl. Fig. im Original). Der N2-Gehalt darf hochstens 0,010 | 0,012°/, 
betragen. (Ind. and Engin. Chem. 17. 183—86. Washington [DC.].) G r im m e .

Charles E. S. Phillips, Die Eadiumindustrie. Ihre Entwicklung und Bcdeulung. 
Auszug aus einem Yortrag. (Chem. Trade Journ. 76. 259—60.) J u n g .

Arthur Meyer, Die Aufarbeitung von Silberabfallen a u f Silbernitrat im Labo
ratorium oder Kleinbetrieb. Vf. beschreibt die Darst. von A gN 03 aus Ag-Legierung 
u. die Aufarbeitung von AgCl. (Chem.-Ztg. 49. 222. Mexiko.) J u n g .

Luigi Casale, Italien, Ammonidksynthese. Bei der Elektrolyse des W. ent- 
standencr wird in einem mehrstufigen Kompressor auf den zur Ammoniaksynthese 
erforderlichen Druck von 100—1000 Atm. gebracht. D er gleiclizeitig entstandeue
0 2 wird in einem Generator zur Erzeugung von Heizgas verwendet, letzteres unter 
Ausniitzung der entstehenden Hitze mittcls Luft yerbrannt, das entstandene Gemisch 
yon C 04 u. N2 durcli Druck u. AbkUhlung von CO, befreit u. der N2 mit dem IŁ 
im erforderlichen Mengenyerhiiltnis yereinigt. (E. P. 583 042 vom 23/6. 1924, ausg. 
5/1. 1925. It. Prior. 29/6. 1923.) K U h l in g .

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, Kristiania (Erfinder: J. W. 
Cederberg), Ammoniak. (Schwed. P. 54377 vom 25/2. 1921, ausg. 25/4. 1923. 
N. Prior. 9/3. 1920. — C. 1922. II. 788.) K a u sc h .

Badische Anilin- & Soda-Eabrik, Ludwigshafen a. Rh., (Erfinder: Robert 
Grielibach, Ludwigshafen a. Rh. und Johann Giesen, Heidelberg), Herstellung 
von Ammoniumchlorid aus Ammoniumsulfat u. NaCi, 1. dad. gek., daB die Umsetzung 
der Ausgangssalze in einer Lsg. erfolgt, die eine iiber das Aquivalentverhaltnis 
hinausgehende Menge von (NH,),_,S04 enthiilt. — 2. dad. gek., daB nach Ab- 
sclieidung des Na^S04 die Kiihlung der Lauge zur Auskrystallisation des NI^Cl 
durch Anlegen eines Yakuums, gegebenenfalls nach geeigneter Verdiinnung mit 
W. oder NH4Cl-haltigen Lsgg., bewirkt wird. — Neben sehr reinem NH4C1 iu 
guter Ausbeute wird hochprozentiges, prakt. NaCl-freies Na,SO.t gewonnen. 
(D. R. P. 408866 KI. 12k vom 27/1. 1923, ausg. 27/1. 1925.) " K uh ling .

Kaliwerke Salzdetfarth Akt.-Ges. und Rudolf Hennicke, Salzdetfurtb, 
Herstellung von Chlorammonium, dad. gek., daB Endlauge der Kaiiindustrie der 
Einw. von NH3 u. C02 bezw. von (NH4)2C 03, bei gewolmlichem oder erhohtem 
Druck ausgesetzt wird u. daB das entstandene Erzeugnis in geeigneten GefiiBen, 
z. B. Sublimierungsretorten, zwecks Sublimation des entstandenen N1I4C1 erhitzt 
wird. — Das zunachst entstehende Erzeugnis bildet eine mehr oder weniger feste
51., welclie sich unmittelbar in die Sublimationsretorte einschaufeln liiBt, so daB 
Filtern u. Eindampfen unnotig ist. (D. R. P. 409264 KI. 12k vom 1/5. 1919, 
ausg. 5/2. 1925.) K O h l in g .

South Metropolitan Gas Company, tibert. von: Edward Yictor Evans und 
Percy Parrish, London, und Orlando W illiam  W eight, Bromley, Ammonlum- 
sulfat. (E. P. 174878 vom 18/3. 1921, ausg. 2/3. 1922. — C. 1923. II. 316.) Ku. 

Elektrizitatswerk Lonza [Gampel und Basel], Theodor Lichtenhahn und 
Heinrich Steiger, Basel, Oxydation von festem Ammoniumsulfit. ( S c h w z .  P. 107613 
vom 12/11. 1923, ausg. 16/12. 1924. D. Prior. 20/11. 1922. — C. 1924. I. 2624.) KO.

Deutsche Ton- & Steinzeug-Werke Akt.-Ges., Charlottenburg, Herstellung 
von Entfarbungslcohle, dad. gek., daB man Holzpulver oder Ilolzkohle mit plastiscken 
Rohstoffen der Keramik yermischt, nach keram. Jlethoden aufarbeitet u. formt u. diese 
Mischungen gliiht. (D. R-. P. 410410 KI. 12i yom 5/5. 1923, ausg. 6/3. 1925.) Ka.
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Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin, iibert. von: 
Karl Eoh.de, Berlin-Charlottcnburg, Aktive Kohle. (A. P. 1505496 vom 12/4. 1921, 
ausg. 19/8. 1924. — C. 1922. IV. 424 [E. P. 1 7 8 7 7 9 ] .)  K a u s c ii.

Hans Grimm, Deutschland, Uerstellung gegen zersetzende o. dgl. Einfliisse wider- 
standsfdhiger Massen. Stoffe, welclie durch die Bestandteile der L uft oder ahnliche 
Einfliisse chem. ycriindert, yerflussigt o. dgl. werden, sollen dadurcb bestandig 
gemacht werden, daB sic mit bestiindigen Verbb. zusammenkrystallisiert oder mit 
solchen uberzogen werden, wobei zweckiniiCig der bestiindige Teil schwerer 1. ist 
ais der unbcstiindige u. bei der Horst, der Erzeugnisse aus wss. Lsgg. die leichter
1. Yerbb. bezw. ihre Bestandteile in groBerer Konz. yerwendet werden ais die sehwerl. 
Z. B. wird eine Lsg. von Ba(N03)a mit einer konz. Lsg. von M n04K u. eiuer Lsg. 
von K2SOj ycrmischt, wobei lebhaft gefiirbte Mischkrystalle von BaM n04-KM n04 
entstehen, welelie zu Fiirbezwecken yerwendbar sind u. auch auf der Faser erzeugt 
werden konnen. Eine wenig hygroskop. Miseliung yon NaCl u. KOII wird durch 
Zusammensclimelzen dieser Verbb. gewonnen. Das Verf. soli auch zur Herst. 
langsam 1. Mischungen, z. B. Mischungen von N aN 03 u. CaC03 anwendbar sein. 
(F. P. 581265 vom 2/5. 1924, ausg. 26/11. 1924. D. Priorr. 5/5. 1923, u. 8/1.
1924.) K O h l in g .

A/S de Norske Saltverker, Bergen, Norwegen, iibert. von: Henrik Buli, 
Bergen, Magnesiumchlorid. (A. P. 1498833 vom 5/6. 1922, ausg. 24/6. 1924. — 
C. 1922. IV. 751.) K a u s c h .

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
Adolf Mayer, Neue Ziele der Agrikulturchemie. Vf. gibt einen Uberbliek iiber 

die Fragen der Bodenaeiditat bezw. des Kalkzustandes der Ackerboden u. erhebt 
den Anspruch der Prioritiit auf die Unterscheidung yon physiolog. alkal., neutralen 
u. sauren Diingemitteln. (Naturwissenschaften 13. 2 3 8 — 40.) T r Ć n e l .

J. G. Lipman und H. C. McLean, Der landmrtschaftliche Wert verschiedener 
neuer Stickstoffdunger. Unter den neueren synthet. N-Diingern sind vor allem 
Ammoniumphosphat, N I I f i l  u. Ilarnstoff von Bedeutung. Ihr W irkungswert wird 
beeinfluBt durch „innere" u. „auBere“ Faktoren. Bei ersteren handelt es sich um 
den Gehalt des Diingemittels, um die Geschwindigkeit, m it der es im Boden 
physikal. u. chem. Vcriinderungen erleidet, um seine physiolog. Bk. u. um das 
Yorhandensein giftiger Nebenbestandteile, bei letzteren um den Zustand des Bodens, 
die anzubauenden Frucbte, Jahreszeit u. Klima. Da diese nicht durch chem. 
Analyse faBbar sind, priift man am besten im Vegetations- u. Feldyers. Aus zahl- 
reichen Verss. wird gefolgert, daB vor allem Harnstoff wegen seines holien 
N-Gehaltes, seiner geringen Hygroskopizitat u. seiner sicheren W rkg. zu empfehlen 
ist. Er muB aber frei sein yon Dicyandiamid u. Guanylharnstoff. (Ind. and 
Eugin. Chem. 17. 190—92. New Brunswick [N. J.].) G r im m e .

K. D. Jacob und J. M. Braham, Chemische TJmsetzungen in Gemischen von 
Calciwncyanamid und sauren Phospliaten. (Vgl. S. 292.) Calciumcyanamid (I) yer- 
setzt mit 6—7°/0 W . u. 2,5—3% Ol, wurde mit wechselnden Mengen saurem Phosphat 
(II mit 16% yerwertbarem P 20 5) gemisclit u. die chem. Umwandlungeu (unter Be- 
rucksichtigung yon Feuchtigkeit, freier Saure, Temp. u. Lagerungsdauer) untersucht. 
Aus den tabellar. zusammengestellten Ergebnissen ist folgendes heryorzuheben: In 
Mischungen, die 1 Teil I auf 20 Teile II  entlialtcn, werden im Laufe von 11 Monaten 
ungefahr 75% Gesamt-N in H arnstoff u. 0—13% in Guanylharnstoff u. Dicyan- 
diamid yerwandelt. Die Abnalime der yerwertbaren Phosphorsaure in diesen Ge- 
mischen ist innerhalb der genannten Zeit ganz unbedeutend. In Mischungen aus 
1 Teil I  —{— 10 Teilen I I  wurden nur 22% des Gesamt-N ais Harnstoff wieder- 
gefunden, 60% ais Dicyandiamid u. Guanylharnstoff. In diesem Gemisch fand
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merkliehe Abnahme yerwertbarer Phosphorsiiure statt. Misclumgen von 2,5 oder
9 Teilen I  -J- 10 Teilen II  (die im Handel gar nicht vorkommen) zeigen sclion nach 
5 Monaten Dicyandiamid ais ITauptzersetzungsprod., die yerwertbare Phosphoraiiure 
hat stark abgenommen. In feuchter Luft geht die Zers. noch rascher yor sich. 
Misehungen aus 1 Teil I  (nicht mit W. u. 01 yersetzt) u. 20 Teilen II  ergaben im 
Laufe yon 4 Wochen reichlichere B. von Dicyandiamid (das innerhalb dieser Zeit 
fast ganz in Guanylharnstoff iibergeht) u. Guanylharnstoff ais mit W . u. Ol be
li andeltes I ;  zuruckzufuhren ist dies wohl auf den groCeren Gehalt an reaktions- 
faliigem Kalk, den geringeren W.-Gehalt u. die beim Mischen erreichte hohere Temp. 
Mischung der beiden Komponenten im Verh:iltnis 1 : 10 andert (gegeniiber mit W. 
u. 01 behandeltem I) nicht die Art der Zers. — W ird die Lagerung der Gemisclie 
bei hohen Tempp. (72—75°) durchgefiihrt, so wird die Zers. von I  beschleunigt. 
Dicyandiamid wird in Guanylharnstoff u. Harnstoff in NHn umgewandelt. — 
Misehungen aus 1 Teil I —(— 20 Teilen II, die freie Saure enthalten, bilden je nach
der anwesenden Sśiuremenge mehr oder weniger Harnstoff; in einem Gemisch, das
0,8—2%  freie Saure u. 7,7—11,4% Feuclitigkeit enthielt, waren 70% des Gesamt-N 
in Harnstoff iibergegangen; Misehungen, die lufttrocknes II  enthalten, werden nicht 
so weitgehend zers., hier waren 15% des Gesamt-N in Harnstoff u. 70% in Di
cyandiamid u. Guanylharnstoff iibergegangen. Misehungen, die I u. II u. Mono- 
u. Di-Ca-phosphat enthalten, werden nur langsam zers. — Gemische aus Dicyan- 
diamid -f- II zeigen Umwandlungen des ersteren in Guanylharnstoff. Beim Lagern 
von llarnetoff -f- II findet keine Ver:'inderung des ersteren statt.

a) 2 CaCN, +  2ILO — >■ Ca(IICN2)2 +  Ca(OH),,
b) Ca(HCN,)2 +  2 Ho O 2H,CN2 +  Ca(OH)2,
c) CaCN2 +  Ca(H2P 0 4)2 — >- II2CN2 +  CallPO,,
d) H 2C Ń j +  H20  — >- CO(NH,)2 2 NH3 +  C02,

f) 2 H2CN2 — y  (H2CN2)2 NIL • C(NH).NHCONIIj.
Chem. lassen sich diese Vorgange folgendermaBen darstellen. I  reagiert mit 

der im sauren Phosphat yorhandenen Feuchtigkeit nach a) u. b), das saure Calcium- 
eyanamid entstelit intermediar. Mit Monocalciumphosphat reagiert I  nach c), ist 
geniigend I  yorhaeden, so entstelit auch etwas Ca^PO.,^. Mit freier H3P 0 4 u. 
wahrsclieinlich auch mit CaIIP04 ist die Rk. Shnlich. Ca(H2P 0 4)2 u. H3P 0 4 reagieren 
mit dem in I  yorhandenen Ca(OH)2 unter Abspaltung von W., das sich an den 
Rkk. d), e) u. g) beteiligen kann. Das nach b) u. c) gebildete freie Cyanamid wird 
in Gemischen, die viel freie Saure oder Ca(II2P 0 4)2 enthalten, nach d) hydrolysiert, 
u. CO(NH2)2, falls beim Mischen holie Tempp. auftreten, nach e) zer3. — In Ge
mischen, die einen n. Betrag freier Saure (bezw. keine) u. wenig Ca(lI2P 0 4)2 ent
halten, wird das freie Cyanamid zu Dicyandiamid (Rk. f) polymerisiert. Dieses 
Diamid wird allmahlieh bei gewohńlicher Temp., rascher bei hoherer Temp. nach 
Schema g) hydrolysiert zu Guanylharnstoff. (Ind. and Engin. Chem. 17. 64—68, 
W ashington, Nitrogen Res.-Lab.) H a b e k i .a n d .

E. L inter , Die speziftsche Wirkung der Kaliumsulfate. Yf. scliildert die Vor- 
ztige des K2S 04 ais Dungemittel gegeniiber den Cl-lialtigen StaBfurter Kalisalzen 
bei der K ultur des T abaks, der Kartoffeln u. des Zuckerrohres. (Erniilirung der 
Pflanze 21. 41— 44. Berlin.) BERJU.

Hugo Fischer, Bemerlcungen zu der Arbeit von Niklas, Scharrer und Strobel 
uber Kohlensdurediingung. Vf. bemangelt das yon den angefiihrten Forseliern (vgl. 
Landw. Jahrbb. 60. 349; C. 1924. II. 2362) bei den Unterss. iiber die Wrkg. eines 
C 02-Diingers angewendete Verf. (Landw. Jahrbb. 61. 285—67. Essen.) B e r JO.

A. Gehring, Bemerkungen zu dem Anfsatz von Nolte und Leonhards: Zeit- und



1925. I .  H vu. A g r i k u l t u r c h e m i e ;  D U n g e m i t t e l ;  B o d e n . 2 1 0 9

Streitfragen der Kalkdungung. Das von den obcn genami ten Forscliern in manehen 
Fallen beobachtete Yersagen der Kalkdungung auf sauren Boden kann auf eine 
anfiingliche Verschlecbterung der physikal. Eigenschaften durch die Kalkdungung 
zurUckgefiihrt werden. Bei zahlreichen Durchlassigkeitsyerss. mit solchen Boden 
in Verb. mit Feldyerss., iiber die spiiter eingehend bericlitet werden soli, wurde 
zuerst ein Nacblassen der Durchlassigkeit dieser Boden beobacbtet bei gleieli- 
zeitiger Ertragsverminderung. E rst nach Yerbesserung der Durchlassigkeit nalimen 
die Ertriige zu , welclie bei Versehleehterung der Durchlassigkeit wieder zuriiek- 
gingen. (Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Diingung Abt. B . 4. 70—77. Braun- 
schweig.) * B e r ,tu .

W. Zielstorff und H. Zimmermann, Der Stalldiinger, seinc Aufbewahrung und 
Behandhmg im Wirtschaftsbetriebe und sein Gehalt an wiehtigen Pflanzennahrstoffen 
unter lieutigen Fiitterungsverhaltnissen. Ein Vergleicli der von den Vff. ermittelten 
Zus. einer groBen Anzahl von Tiefstalldungerproben in OstpreuBen mit den von 
S t u t z e r  u. I I o l d e f l e i s s  angcfiihrten Durclischnittszahlen zeigt, daB die ersteren 
nur ais Masimalwerte betrachtet werden konnen. W erden die von I I o l d e f l e i s s  
unter n. Futterungsverlialtnissen gewonnenen W erte fiir richtig eraehtct, dann ergibt 
sich im Vergleicli zu den unter jetzigen Verhaltnissen gewonnenen Durehsehnitts- 
zahlen ein Mindergehalt von rund 25°/0 P20 6. Der Gehalt an N u. K20  ist prakt. 
derselbe geblieben. Die Unters. von Mistproben aus im Freien lagernden Dunger- 
proben ergab etwas niedrigere aber nicht wesentlich yersehiedene W erte ais die 
von S t u t z e r  angefiilirten. In  56 Jaucheproben ermittelten Vff. je  1 2,52 g N u. 
5,69 g KoO. Durehschnittswerte nach S t u t z e r - 2,3 g N u. 4,6 g K20 . Die Einzel- 
ergebnisse dieser Unterss. werden in zahlreichen u. ausfiihrlichen Tabellen wieder- 
gegeben. (Landw. Jabrbb. 61. 235—83. Konigsberg, Agrikultur-Chem. Inst.) B e r j u .

Clausen, Die Ausnutzung des Diingerstickstoffs durch die Wiesengraser. Bericht 
iiber die Wrkg. selir hoher N-Gaben zu Wiesen in yersehiedenen Stiekstoffformen. 
Die besten Ertriige erbracbte N aN 03. Dann folgen im geringen Abstande Leuna- 
salpeter u. AmmoniakstickstofF. Geringere Wrkg. hatten Kaliammonsalpeter u. 
CaCN2. (Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Diingung Abt. B . 4. 62—65. Heide (IIol- 
stein.) B e r j u .

Gerlach, Uber die Wirkung einer Durchmischung des leichten Sandbodens mit 
Wiesenmergel, Niederungsmoor und Ton a u f den Ertrag. Bei mehrjiihrigen Diingungs- 
verss. wurde im allgemeinen giinstigere W rkg. des Wiesenmergelś, Tones u. Nie- 
derungsmoores auf den ungediingten Teilstueken ais auf den gediingten beobachtet. 
Dagegen maehte sich die schadliche Wrkg. der Beimisebung yielfach besonders 
auf den ungediingten Teilstueken stark bemerkbar. Der EinfluB der Bodenmiscliung 
kann sehr yerschiedenartig sein, so daB die erzielten Mehr- oder Minderertrage 
verschiedenen Wrkgg. zugesehrieben werden miissen. (Landw. Jahrbb. 61. 153 bis 
169. Berlin.) B e r j u .

Georg Wiegner, Rene Gallay und Hermann GeBner, Wasserbindung im 
Boden. Vff. zeigen, daB die W asserbindung des Bodens, die bei Kiesboden ein 
uberwiegend meelian. Problem ist, mit zunehmendem Dispersitatsgrad eine kolloid- 
chem. Frage wird. Nach Verss. von R. G a l l a y  liangen die Eigenschaften der 
Tone vom Hydratationsgrad der anwesenden Elektrolyte ab. Je  weniger die die 
Tonteilchen umschwarmenden Kationen hydratisiert sind, um so lyophober zeigt 
sich der Ton. Ein Ca-Ton hat ais lyopliiler Ton eine hohe Yiscositiit u. eine hohe
Stabilitat gegeniiber Koagulatoren im Gegensatz zu einem K-Ton. Bei den Koa-
gulationen tritt stets Basenaustausch ein; stark hydratisierte Ionen tauschen gegen 
schwache hydratisierte Koagulatoren am stśirksten aus. Mit zunehmendem Atom- 
vol. nimmt die Hydratation ab. Diese experimentellen Befunde erkliiren ver- 
schiedene Erscheinungen in der prakt. Bodenkunde, z. B. die gunstige W rkg. der
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Kalkdiingung infolge Koagulation der Bodenteilchen (Kriimelstruktur) oder die uu- 
giinstige Beeinflussung der Bodenstraktur durch plotzlichen WasseriiberfluB oder 
dureli Kalisalze, indem in beiden Fiillen — infolge oben bescliriebener Yorgiinge 
zwischen den ,.Kationenschwiirmen“ u. den negativ geladenen Tonteilehen — zu- 
niichst Quellung, dann Peptisation eintritt, was sieli prakt. im „Dichtschliimmen11 
des Bodens iiuBert. (Kolloid-Ztsclir. 35. 313—22. 1924.) T r e n e l .

Victor Vincent, Słudien iiber die Aciditdt der Boden und ikr Kalkbediirfnis. 
Schilderung von Unterss. iiber Rk. der Bodenwasser, die GroBe ilirer Alkalinitat, 
u. dereń jahreszeitliehe Anderungen, Beziehungen zwischen Bodenaciditiit u. jener 
Alkalinitat, Verhiiltnis zwischen dieser u. der Nitrifikation. Unterauclit wurden 
ferner Aciditat der Bodenkolloide, Einw. des Kalkes auf Kieselsiiure, A1(0H)3 u. 
Fe(OII)3, von CaHj(COs)a auf Kieselsaure u. Al(OH)3 sowie von gleichzeitiger Einw. 
von Kieselsaure u. Al (?) auf Kalk u. CaH2(C03)2 bezw. yon Kalk, CaH2(C03)2 u. 
NaHCOj auf Ton. (Vgl. auch S. 1123. 2037.) (Ann. de la science agronom, franę. 
et etrangere 41. 1— 13. 122— 34. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 398. Ref. S c h a r r e r .)  Sp.

E. Blanek und F. Scheffer, E in  weiterer Beitrag zur Umwandlung des Atz- 
kalkes in  kohlensauren Kalk im Boden und die Ursachen der Binduńg des Kalkes. 
Vff. berichtigen das in einer friilieren Abliandlung (Ztschr. f. Pflanzenerniihr. ti. 
Diingung Abt. A. 3. 91; C. 1924. II. 107) mitgeteilte Untersuchungsergebnis, daB 
die Umsetzung des CaO im Boden, wenn auch nach langer Zeit, in CaCOs stets 
ąuantitatiy yerlfiuft. Nach den Ergebnissen wiedcrholter Yerss. kann die Ggw. 
kolloidbeschaffenen Tons bezw. aktionsfahiger S i02 im Boden die Ursache der ad- 
sorptiyen Bindung des CaO u. der dadurch gehinderten ąuantitatiyen Umsetzung 
des CaO in CaC03 sein. Dieses Ergebnis stimmt auch mit dem von H a g e r  
u. anderen erhaltenen iiberein. (Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Diingung Abt. B. 4. 
66—69. Gottingen.) B e r j u .

0. Schreiner, Giftige organische Bodenbestandteile und der Einflufi der Oxy- 
dation. Unterss. iiber den Ursprung, Natur u. Behandlung giftiger in unfrucht- 
baren Boden yorkommender organ. Bestandteile. Einige dieser Substanzen wurden 
isoliert. u. gefunden, daB diese in den meisten Fiillen Prodd. unyollstiindiger Oxy- 
dation sind. Zur Unschiidlichmachung dieser Stoffe, sind alle MaBnahmen zu 
empfelilen, welche das Osydationsyermogen der Boden yerbessern. (Jour. Amer. 
Soc. Agron. 15. 270—76. 1923; Exp. Stat. Bec. 51. 19—20. 1924.) B e r j c .

A. B. Beaumont, Verwendung konzentrierter Diingemittel. Durch Feld- u.
GefiiBdungungsyerss. wird gezeigt, daB die Anwendung hochkonz. Diingemittel bei 
yorsichtiyer Anwendung u. guter Vermisehung derselben mit dem Boden keine 
nachteiligen Folgen hat. (Amer. Fertilizer 62. 23—24. Masachusetts Agric. College, 
Amherst., Mass.) B e k ju .

W. Kruger, G. Wimmert und G. Bredemann, Einflufi der Ernahrung auf 
die Entwicklung da- Nessel (TJrtica dioica) und die Ausbildung ilirer Faser. Nach 
den Ergebnissen der Diingungsverss. folgt die Nessel beziiglich der S to ffb ildung  
den allgemeinen fur die Pflanzen giiltigen Erniihrungsgesetzen. Analog dazu ist 
auch der Fasergehalt wie auch die Isolierbarkeit u. Beschaffenheit der Farbę weit- 
gehendst yon der Ernahrung zu beeinflussen. Das giinstigste Kaliyerhiiltnis lag 
bei 1 N :2 ,5 K 20 ;  bei einem hoheren trat Ertragsverminderung ein. N u. Pj05 
hatten, yorausgesetzt, daB sie zur Erzielung yon Hochsternten in liinreicheuder 
Menge gereieht wurden, keinen merklichen EinfluB auf den Fasergehalt. Iv20- 
Slangel erzeugte die schlechteste Isolierbarkeit der Faser, P 20 5-Mangel liatte keinen 
EinfluB hierauf, yerminderte jedoch stark den Stengelertrag. N-Mangel lieferte 
auffiilligerweise Pflanzen mit ausgezeichneter Faserisolierbarkeit, jedoch bei starker 
Verminderung zuriickgehen des Stengelertrages. Bei der Juliernte eines 2-jiihrigen 
Nesselbestandes, zur Zeit ais die Pflanzen ziemlich abgebliilit hatten, wurden
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Stcngel mit 3,6% Fasergehalt gegeniiber 2,7% bei den bei Beginn des Absterbens 
der Pflanzen an den Spitzen im September geernteten Pflanzon erhalten. (Faser- 
forscbung 1923. III. 112; B ie d .  Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 54. 71—75.) B e r j u .

E. H. Siegler nnd C. H. Popenoe, Insektentotungsvermdgen der Fettsiiuren. 
Wahrend die niederen Ilomologen der Fettsiiurereihe CnH2n0 2 bei Bekiimpfungs- 
verss. der Blattlause nabezu wirkungslos waren, wurden durch Emulsionen der 
Capronsaure, Caprylsaure oder der Cdprinsaure bei einer Yerd. von 1:1000 bis 
1200 90 bis 99% der yorhandenen Blattlause getotet. Gleieh gute W rkg. wurde 
mit einem unter dem Namen „doppelt dest. Kokosnufifettsaure11 (schm. bei 27°) 
bekanntem Handelsprod. erzielt, aus welcliem eine Stammlsg. hergestellt wurde, 
bestehend aus 200 eem der Fettsiiure 200 ecm Gasolin (Benzol) 100 g granul. Leim 
u. 525 ecm W. Je  5 eem dieser Lsg. geben eine l% 0ig. Gebrauchslosung, welche 
nach gutem Durchschiitteln fiir prakt. Zwecke geniigend stabil ist. Bei gleicli 
guter Wrkg. kostet diese Emulsion nur %  der fiir den gleichen Zweck verwendeten 
Lsg. von schwefelsaurem Nieotin. (Journ. Agricult. Research. 29. 259—60. 1924. 
U. S. Dep. of Agric.) B e r j u .

J. H. Frydlender, Calciumarseniat. Besclireibung der Fabrikation des gegen 
den Baumwollkafer u. andere Schadlinge wirksamen Calciumarseniats. (Rev. des 
produit3 chim. 28. 109—12.) J u n g .

Ch. Arragon und M. Bornand, Die Nahrungsmittelvergiftungen bei Grofivieh 
und Gefliigel. Bespreehung der bekannten Ursachen von Futtervergiftungen durch 
anorgan. Gifte, Beimengung stark wirkender Samen u. bakteriolog. Yeriinderung 
des Futters. Olkuclien, insbesondere Leinsamenmelil soli mit h. W . angebruht u. 
moglichst bald yerfiittert werden, da ein k. AufguB nach 15-std. Stehen 0,25% HCN 
enthielt. (Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. 15. 306—15. 1924.) M a n z.

K. Scharrer, Zur Bestimmung des Gesamtsliekstoffs im  Kalkstickstoff. Vf. be- 
schreibt eine Abiinderung der N-Best.-Methode nach K j e l d a h l  von K . K O r s c h n e b .  
1 g „Kalkstickstoff11 — mit W . gut durchfeuchtet — werden in der ublichen Weise 
mit 1 g „Kupferpulver, reduziert, extrafein Kalilbaum" u. 30 ecm 50°/oig. IL S 0 4 
aufgeschlossen. Die Ked. ist nach l'/3—2 Stdn. Beendet. (Chem.-Ztg. 49. 243 
bis 244.) T r ć n e l .

Firman E. Bear, Der Wert organischen Stickstoffs in  Dungemitteln. Zur 
Wertbest. von organ. Stickstoffdungern soli nicht nur seine Loslichkeit sondern 
auch seine Ausnutzbarkeit, bestimmt durch Zersetzbarkeit durch neutrale oder alkal. 
KMn04-Lsg. lierangezogen werden. (Ind. and Engin. Chem. 17. 93. Columbus 
[Ohio].) G r is is ie .

J. E. Breckenridge, Bestimmung von MineralsticJcstoff in  Diingemitteln. Vf. 
empfiehlt die Reduktion des Nitrat-N zur Analyse mit Ferrum reductum vor- 
zunehmen, da die Reduktionswrkg. von Zn -f- Fe zu stark ist u. bis zur Zers. von 
organ. N-Verbb. fUhren kann. (Ind. and Engin. Chem. 17. 95. Carteret [N. J.].) G ri.

B. J. B,. van Wyk, Die quantitative Bestimmung der Bodennitrate. 100 g der 
ofentrockenen Bodenprobe wurden mit 200 ecm nitratfreiem dest. W . u. 0,5 ccm 
Chlf. 90 Min. geschuttelt, nach Zugabe von 4 g CaO weitere 30 Min. Zu aliąuotem 
Teil des Filtrates fiigt man 15 ccm 10% ig- NaOH, dampft auf '/3 des Anfangsvol. 
ein (zur Vertreibung von NH3), spult mit NH3-frciem W . in Erlenmeycr, der
3 Streifen Al-Folie (15 : ‘/a cm, zusammen 1,5 g) enthiilt u. fiillt auf 150 ccm mit 
W. auf. Der yersclilicBende Gummistopfen triigt ein Soxhlet-(Zucker-)Rohrchen, 
angefiillt mit Glaswolle, die mit HC1 durchtrankt ist. Die Red. soli iiber
Nacht bendet sein (bei ca. 20°). Nach 17—19 Stdn. wird die FI. im Rohrchen mit 
NII3-freiem W. in den Reduktionskolben gespiilt, der gesamte Inhalt dann in 
500 ccm-Destillierkolben; man setzt 10 ccm 10%ig. NaOH zu, fiingt das Destillat in
10 ccm 7 ,0-n. HC1 auf, bis Destillat u. W aschwasser 200 ccm betragen u. yergleicht
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die NeBlersche Rk. im Colorimeter nach S c h r e i n e r .  1 ccm der NH.,C1-Standard- 
lsg., enthaltend 0,03 mg N, wird im Colorimeterrohrchen auf 100 ccm verd.; die 
aliquoten Teile werden entsprechend behandelt; Zusatz von 2 ccm NeBlers Reagens; 
Vergleicli nach 20 Min. (Soil Science 17. 163—79. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 
399. Ref. D O r r ie s .)  W o l f f .

G. Hager, Zur Aciditdtsbestimmung der Mineralboden. Vf. setzt sich fiir die 
Kappensche Unterscheidung der Rk. von Mineralboden in „hydrolytiscb-11 u. „aus- 
tausch-saure“ein, weil diese Unterscheidung einen Einblick in das Wesen der 
Bodenaeiditat erlaubt. Die Best. der „Basenaustauscliaciditiit" auf titrimetr. Wege 
verburgt eine hohere Sicherheit zur Berechnung des Kalkbedarfs ais die Bestst. 
der [H']. D a die pn  der Bodenfiltrate mit dem Elektrolytgehalt schwankt, ist der 
Boden mit KCl-Lsg. von konstanter Konz. auszuschutteln. An Stelle von Methylrot 
empfielilt Vf., die Anwendung der Clark- u. Lubsschen Indicatoren. AufscblSmmungen 
diirfen nicht colorimetr. gepriift werden, weil die Farbstoffe mit sauren zeolith. 
Verbb. in Rk. treten. — Experimentell wird gezeigt, daB die Auffassung, nach der 
primar bei der Behandlung eines Bodens mit KCl-Lsg. aus dem Boden H-Ionen 
austreten, die sekundiir Al aus dem Boden auflosen, unwahrscheinlich ist. (Ztschr. 
f. Pflanzenerniilir. u. DUngung. Abt. A. 4. 159—71.) TrĆNEL.

W illy  van den Bergh, Frankreich, Dungemittel. Unl. Phosphate werden, ge- 
gebenenfalls unter Zusatz von Stickstoff- oder Kaliumverbb. mittels Natriumbisulfats 
aufgeschlossen u. die M. zu Bloeken, Briketts o. dgl. gepreBt. (F. P. 579538 vom
27/6. 1923, ausg. 18/10. 1924.) K O h l in g .

Gerolamo Garbin und Silvio Toniolo, Italien, Dungemittel. Kolloides Phosphat 
wird mit NH4-N 03, Harnstoff oder Gemengen von beiden, u. gegebenenfalls anderen 
Diingemitteln, wie K-Salzen, CaS04 o. dgl. u. Verdiinnungsmitteln, wie Sand, trocken 
oder bei Ggw. yon W. gemisclit. Die Mischungen sollen je 10—25% N2 u. P205 
enthalten. (F. P. 581507 vom 23/4. 1924, ausg. 1/12. 1924. It. Prior. 24/4. 
1923.) K U h l in g .

E. de Haen A.-G., Deufscliland, Kolloidphospate. Rohpliosphate, wie Plios- 
phorit, Apatit, Thomasscblacke o. dgl. werden bei Ggw. von Lignin oder Humus- 
siiure entbaltenden Stoffen, wie Natron- oder Sulfitzellstoffablauge, Humuskohle, 
Torf o. dgl. mit geringen Mengen W . yermahlen. Vor bekannten Verff. zur Kolloi- 
dierung unl. Phosphate zeichnet sich das Verf. durch geringeren Energieyerbraueh 
u. geringeren Gelialt der Erzeugnisse an W. aus. (F. P. 582588 yom 7/6. 1924, 
ausg. 22/12. 1924.) KO h l in g .

Albert Fritz Meyerhofer, Schweiz, Diingemittel. F. P. 582553 vom 5/6.1924, 
ausg. 22/12. 1924. Schwz. Prior. 15/11. 1923; vorst. Ref.) K u h l in g .

Baptistin Bodrero, Frankreich, Sulfophospliat. Rohphosphat, Knochenmehl
o. dgl. wird zerkleinert, mit 3—10% Scbwefel gemischt, fein gemahlen u. die Mischung 
gegebenenfalls unter Zusatz fiiulnisfahiger Stoffe, wie Blut- oder Fleischmehl o. dgl., 
in Silos unter zeitweiligerBefeuehtung mittels Dampfes bei 30—40° der Oxydation iiber- 
lassen. Hierbei wird durch die entstandene Siiure ein entsprechender Teil des 
Phosphats aufgeschlossen. (F. P. 28023  vom 17/8. 1923, ausg. 11/11. 1924. Zus. 
zu F.P. 554242; C. 1923. IV. 533.) ' KCfhliNG.

VIII. Metallurgie; Metallograpliie; Metallverarbeitung.
Otto Feufiner , Uber einen Zusammenhąng der unteren Rekrystallisationstem- 

peratur mit der charakterislischen Temperatur. Vf. sucht fiir prakt. B ediirfn isse  
eine Vorausbereclmung des Temp.-Intervalls zu ermoglichen, innerhalb dessen be- 
stimmte Materialeigenschaften, soweit sie mit der KorngroBe direkt oder indirekt 
zusammenhiingen, zu erzielen sind. (Metallborse 15. 475—76. 531—32.) B e e r l e .



1925. I. Hvm. M e t a l ł u i i g i e  ; M e t a l l o u r a p h i e  u s w . 2113

H. Kreutz von Scheele, Die 2źugverhdllnisse bei Pegeneratwofen. Yf. be- 
rechnet dic Widerstiinde bei einem 16 t Eegeneratiy-Martinofen u. leitet aus den 
aufgestellten Formeln den Begriff der Ofenweite ab. E r besprielit weiter, unter 
welchen Bedingungen kiinstlicber Zug mit Vorteil angewandt werden kann. (Die 
Warnie 48. 85—88. Vartsila [Finnland].) N e i d h a r d t .

P. C. Gosreau, Gewinnung von Zirkon aus einem zirkonlialligen Pegmatit. Der 
Zirkon befindet sieli in einem Quarzpegmatit eines Diorits zusammen mit Oxyden 
von Ce, Th, Ta, Nb u. Y. Typ. Analysen reinen Materials ergeben einen Gehalt 
von 57,79—62,12% Z r0 2 neben einem Gehalt an A120 3 von 4,28—7,80°/o- Das Ge- 
stein, das im Durcbsehnitt nur 28% ZrSi04 (etwa 17% Z r0 2) enthiilt, wird durch 
Aufbereitung, die genau beschrieben wird, auf 95% ZrSi04 angereichert. (Engin. 
Mining Journ.-Press 119. 405—6.) ENSZLIN.

W. Barth, Einiges uber die istrisclien und dalmatinisclien Bauxitlagcrsiatten, 
ihre Wirtscliaftlichkeit w id einige allgemeine, die deułsche Aluminiumindustrie be- 
treffende Bemerkungen. (Metali u. Erz 22. 99—103.) B ehrle.

R. Hoffmann und W. Stahl, Uber Eigenschaften, insbesondere Diehte, kubische 
Schwindung und Qualitalswerie von a u f dem Erftwerk (A.-G .) zu Grevenbroich ge- 
teonnenem Reinaluminium. (Metali u. Erz 22. 103—7. Clausthal, Bergakad.) Be.

Ad. Fry, Ilitzebcstandige Metallgegenstande. Oxydationsschutz wird nach dem 
Alitierverf, durch Diffusion von Al in das Metali erzielt. Im Feuer iiberzieht sich 
der Gegenstand mit einer Oxydschicht, die ihn gegen Verzunderung śchutzt. Der 
Schutz erstreckt sieli auf osydierende u. reduzierende Ofengase u. gestjjimolzenen S. 
Zu vermeiden ist Beriihrung mit S-haltigem Zunder oder gluhendem Koks. — Der 
rostsichere Stahl V 2 A weist bis etwa 1000° einen hohen W iderstand gegen Ver- 
zunderung auf. K r u p p  stellt auch hitzebestandige Legicrungen fiir besonders holie 
Temp. hcr. (Kruppsche Monatshefte 6. 27—33.) J u n g .

Emerson P. Poste, Chemische Beliandlung von Kiihllosungen zur Yerhinderung 
des Rostens. Vf. empfiehlt den Zusatz von Alkalien [NaOH oder Ca(01i)2] zu 
KiihUsgg. in solchen Mengen, daB eine Alkalinitiit von ca. 0,5—1-n. erreicht wird. 
(Ind. and Engin. Chem. 17. 131—33. Elyria [Ohio].) G r im m e .

Eussell Thayer, Philadelphia, Pa., Ycrarbeilung metallhaltigen Breies. (D.K.P. 
409467 KI. l a  vom 1/5. 1923, ausg. 4/2. 1925. A. Prior. 1/5. 1922. — C. 1924. I.
2S29 u. 1864 [Oe. P. 94588].) Oe l k e r .

Allmanna Ingeniórsbyran H. G. Torult, iibert. von: Anders Holmberg, 
Stockholm, Sintern von Erzen. (A. P. 1508101 vom 22/1. 1923, ausg. 9/9. 1924.—
C. 1924. I. 245.) K O h l ik g .

Jacobus Gerardus Aarts, Holland, Eeduktion von Eisencrzen. Die Erze werden 
fein gepulyert u. bei 700° zweckmaBig nicht iibersteigenden Tempp. mit CO u. 
KW-stoffe entlialtenden Gasen behandelt. Die Eed. yerlauft in der Weise, daB das 
zunachst oberflachlich reduzierte Erz sich mit einer Schiclit Kolile oder Eisencarbid 
bedeckt, letzteres sich mit darunter liegendem Oxyd zu CO u. metali. Fe umsetzt, 
welches mit dem Gase wieder im yorstehenden Sinne reagiert usw. u. welches 
schlieBlich nach entsprechender Temperatursteigerung ausschmilzt. (F. P. 582 658 
vom 11/6. 1924, ausg. 24/12. 1924. D. Prior. 27/2. 1924.) K C ii l in g .

Metals Production Limited, London, Beliandlung komplexer Schicefelerze. 
(Schwed.P. 55267 yom 26/7. 1921, ausg. 2/10. 1923. E. Priorr. 16/8. u. 28/8.
1920. — C. 1922. H. 138 [F .P . 526998].) K O h lin g .

Masehinenfabrik EBlingen . EBlingen a. N., und Fritz Greiner, Cannstatt, 
Herstellung von versand- und verarbeitungsfaliigen Formlingen aus Ferropliosplior, 
dad. gek., daB Ferropliosplior entweder mit Zement, am besten Schnellbindezement, 
u. W. oder geeigneten Salzlsgg. oder aber mit anderen Bindemitteln gemisclit wird
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u. nach dem bei der Hcrst. von Betonformlingen iiblichen Verf. Steine daraus lier- 
gestellt werden. — Die Erzeugnisse konnen im Kupolofen in unbeschriinktem Mafie 
verwendet werden. (D.U.P. 408760 KI. lS a  vom 4/10.1919, ausg. 23/1.1925.) Ku.

Stahlwerke Rich. Lindenberg, Akt.-Ges., Baden-Baden, Ilerstellung von 
Legierungen, insbesondere von legicrtm Stalilen unter Verwendung einer oder mehrerer 
Zusatzlegierungen, dad. gek., daB die Zusatzlegierung bezw. -legierungen in des- 
oxydiertem Zustande verwendet werden. — Der ungiinstige EinfluB, den teilweise 
oxydierte Zusatzlegierungen auf Diehtigkeit, Schmiedbarkeit u. dgl. der Erzeugnisse 
ausiiben, wird vermieden. (D. R. P. 408705 KI. I8b  vom 26/6. 1920, ausg. 26/1.
1925.) K O h l ik g .

Nitrogen Corporation iibert. von: Adriaan ?Iagelvoort, Proyidence, V. St.A., 
Ilerstellung von Stahl unter Gewinnung von Sticlcstoffverbingungen. (A. P. 1505281 
vom 25/5. 1921, ausg. 19/8. 1924. — C. 1924. I. 700.) ‘ K O hling.

Norsk Handels- og Industrilaboratium A. S., Kristiania, Elektrisches Schmelz- 
verfąhren sur Ilerstellung von Z ink unter Benutzung eines im Ofen befindlichen 
Sehlaekenbades ais Erhitzungswiderstand, dad. gek., daB die Sehlaeke Fe u. Si02 im 
Yerhiiltnis 15—25% Fe u. 45—60% Si02 enthalt. — Hoherer Gelialt an Fe bewirkt 
liistige lebhafte Bewegung des Sehlaekenbades, bei hóherem Gelialt an S i02 ist es 
schwierig, die Sehlaeke genugend fl. zu erhalten. (D. R. P. 409860 KI. 40 c vom 
18/9. 1923, ausg. 9/2. 1925. N. Prior. 23/9. 1922.) KOhling.

Compagnie Franęaise pour l ’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, 
Frankreieli, 'Behandebi von Kupfer. (F. P. 576749 vom 28/1. 1924, ausg. 25/8. 
1924. A. Prior. 3/2. 1923. — C. 1924. II. 2204. [A. P. 1502857].) K u h l in g .

Aktiebolaget Ferrolegeringar, Stoekholm, iibert. von: Bo Michael Sture 
Kalling und Sven Dagobert Danieli, Trollhattan, Chrom und CJiromlegierungen. 
(A. P. 1508 557 vom 4/5. 1921, ausg. 16/9. 1924. — C. 1923. II. 683.) K O h lin g .

W. C. Heraeus G. m. b. H. (Erfmder: Ernst Haagn), Hanau a. M., Ilerstellung 
von harten saurebestańjfigen Legierungen fiir Goldfederspitzen, dad. gek., daB eine 
Legierung von W  mit 10—15% P t u. einem C-Gelialt bis zu hochstens l 1/2% durch 
Sclimelzen im Lichtbogen hergestellt wird. — D er die Hitrte u. Siiurebestaudigkeit 
der Legierung bedingende C-Gehalt liifit sich durch Behandeln des W  mit C- oder 
CO-haltigen Gasen bei 700—800° crzielen. (D. B,. P. 409505 KI. 40b vom 11/9.
1923, ausg. 6/2. 1925.) KO h Łę sg .

Societe Anonyme de Commentry, Fonrchambault & Decazeville, iibert. 
von: Pierre Girin, Paris, Legierungen. (A. P. 1483298 vom 9/12. 1918, ausg.
12/2. 1924. — C. 1921. II. 641.) K u h l in g .

Compagnie Franęaise pour l ’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, 
Frankreieli, Metallbehandlung. Um Metalle, wie Fe oder Cu gegen oxydierende 
Einfliisse auch bei hohen Tempp. widerstandigsfahig zu niachen, werden sie mit 
einem Kern, z. B. in Form eines diinnen Blattes u. einem auBeren u. inneren Uber- 
zug von Al, Zr oder Cr yersehen Die Erzeugnisse sind z. B. zur H erst von Pyro- 
meterrohren geeignet. (F. P. 579845 vom 5/4. 1924, ausg. 24/10. 1924. A. Prior. 
6/11. 1923.) K O h lin g .

Ubersee-Metall-Akt.-Ges. (Erfinder: Robert Hopfelt), Hamburg, Ilerstellung 
von Metalluberzugen durch Aufspritzen oder Aufschleudern unter Verwetidung einer 
Zwisclienschicht, 1. dad. gek., daB ais Materiał fiir die Zwischenschicht ein solches 
verwendet wird, das einen dem Grundstoff des W erkstuckes gleichcn oder an- 
nahernd gleichen Ausdehnungskoeffizienten besitzt. — 2. dad. gek., daB Werkstucke 
aus GuBeisen, insbesondere weiBem GuBeisen, bevor sie m it einer A lum in iu m sch ich t  
iiberzogen werden, eine Zwischenschicht aus Schmiedeeisen erhalten. — Trennung 
der Zwischenschicht von dem Grundmetall tritt auch dann nicht ein, wenn die
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Werkstucke abwecliselnd starkcr Erwarmung u. folgender Erkaltung unterworfen
sind. (D. R. P. 408981 KI. 48b vom 12/5. 1923, ausg. 28/1. 1925.) K u ii l in g .

Compagnie Franęaise pour l ’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, 
Frankreich, Verzinnen von Metallen. Das Zinn wird in einem Behiilter auf etwa 
400° erhitzt. Es ist mit einer Miscliung von Paraffin u. Stearin bedcckt, welehe auf einer 
Temp. von hochstens ISO” erhalten wird. Zu diesem Zweck sind die anliegenden 
Wandteile mit Hohlraumen ausgestattet, durch welche k. Luft oder W. geleitet 
■n-ird. (F. P. 581266 vom 2/5. 1924, ausg. 26/11. 1924.) K O h l in g .

Compagnie Generale des Cables de Lyon, Frankreich. jEmaillieren von 
Kupferdrahten oder aus Kupferlegierungen hestchenden Drahten. Die Drahte werden 
in bekannter Weise, z. B. elektrolyt, mit einer Schicht eines geschmeidigercn 
Metalls ais Cu, z. B. mit Ag bedeckt, u. die Emailleschicht auf diese aufgebraclit, 
an dereń glatter Oberfliiche sie besser haftet ais an Cu. (F. P. 581489 vom 24/3. 
1924, ausg. 29/11. 1924. D. Prior. 5/4. 1923.) K O h l in g .

Franz von Wurstemberger, Schweiz, Schutz von Hohren oder anderen Gegen- 
slanden aus Kupfer oder Kupferlegierungen vor dem Einflufi Elektrizitiit fiihrenden 
Wassers. Dem W . wird yon Zeit zu Zeit fein yerteiltes Fe, Zn oder Al zugesetzt, 
u. es wird wiihrend der Behandlungsdauer im gesclilossenen Kreislauf mit den zu 
sehutzenden Gegenstanden in Beriihrung gebraeht. Die Metallteilchen setzen sich 
entwedcr unmittelbar oder, naelidem sie mit im W. yorhandenen an den Wiinden 
haftenden Alkalien oder Kupfersalzen reagiert haben, in Form yon Hydrosyden, 
Carbonaten o. dgl. an den zu sehutzenden Teilen ab. (F. P. 582015 yom 28/5. 
1924, ausg. 10/12. 1924. Schwz. Prior. 8/5. 1924.) K O h l in g .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Hans Wagner, Forłschriłte der Farben- und Lacldndustrie. E in  Ulerblick 

uber die Pałente und Neuemngen der letzten Jahre. (Vgl. S. 772.) Bei Behandlung 
der Industrie der wss. Bindemittel werden Misch-, Koch- u. Ruhrapp., ferner Tier- 
ieim, Casein, Pflanzenleime, Minerał bindemittel u. Emulsionen besprochen. (Farben- 
Ztg. 30. 1196—1201.) S (J v e r n .

Gr. Eossi und A. Basini, Beitrag zur Theorie der Fdrbung. D er Farbyorgang 
ist ein einfacher AdsorptionsprozeC. An einer Keihe von Farbstoffen wird fest- 
gestellt, daB die dem Fiirbbade durch Fasern entzogene Farbstoffmenge stets eine 
positiye Funktion der Konz. des Fiirbbades ist. Untersucht wurde die Adsorption 
von Methylenblau, Ponceau 2  E , Lichłblau u. Kongorot. (Annali Chim. Appl. 15. 
4—16. Bologna, Scuola Sup. di Chim. Ind.) Z a n d e u .

Flemming, Die Apparatefarberei in der Wollfarberei. Verschiedene Typen in 
der Praxis eingefiihrter App. werden besprochen. (Ztsehr. f. ges. Testilind. 28. 
116—18.) S O v e r n .

Karl Yolz, Hydrosulfiłe. Die yerschiedenen Anwendungsweisen der Hydro- 
sulfite zum Farben, Drucken, Atzen u. Abziehcn werden besprochen. (Ztsehr. f. 
ges. Textilind. 28. 114—16.) S C v e r n .

Frederiek Denny Farrow, Forłsehritłe in  der experimentelłen Untersuchung 
des Keitenscldichtens. Angaben iiber die Eigenschaften geschlichteten Garns, die 
Art der Anwendung der Schlichte, die Eigenschaften der Schlichte u. die Viscositat 
von Starkepasten. Bisher sind die physikal. Eigenschaften yon Garnen oder Ge- 
weben, die sich durch Sehlichten ergeben, scblecht definiert. (Trans. Faraday Soc. 
20. 303—8. 1924.) St>VERN.

Paul Krais, Neue Farb stoffe und Micsterkarten. Auf die 2. Auflage der Farb- 
tonleitern yon W . O s t w a l d  wird hingewiesen. Yon neuen Farbstoffen werden be
sprochen yon der A c tie n  - G e s e l l s c h a f t  f i ir  A n i l i n - F a b r ik a t io n , Berlin, 
Solamingrau G L  u. BI, Solamingrun G u. B ,  Cotoiierol A  extra u. A V  extra.
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Schwefelbrillanlblau C L 2 R  u. Metachrombrillantblau 8 R L ,  yon der B a d isc lien  
A n il in -  & S o d a - F a b r ik ,  Ludwigshafen a. Rh., Indanthrengoldorange 3 G  u. 
Indanthrcnrot G G  i. Tg., von L eopo ld  C a sse lla  & Co. G. m. b. H., Frankfurt a. M.: 
H-ydronreinblau F K  i. Tg., Radiogriin C sowie Musterkarten iiber wascb- u. licht- 
cclite Fiirbungen fiir Sporttrikots, Ton- in Tonfarbungen auf Kunstseide u. Baum- 
wolle fiir Trikotwaren, Zweifarbeneffckte auf Wollstoff mit Vistra, iiber lialbwollene 
Effektgarńe u. Fiirbungen fiir Wirkwaren aus Halbwolle, Baumwolle u. Wolle mit 
natiirlieber u. kiinstlicher Seide. Das klcine Handbucb der Farberei, IV. Druckerei 
der Firm a ersehien in zweiter, erweiterter Auflage. Die C h e m isc lie  F ab rik  
G r ie s l i e im - E le k t r o n ,  Frankfurt a. M., zeigte in Musterkarten direkt zielieudc 
Baumwollfarbstoffe, Grelanon- u. Kiipenfarbstoffe auf Baumwollgarn, neuzeitliche 
Farben fiir Kunstseide-Strickjacken, Farbungen auf Vistratrikot, walkechte FSr- 
bungen auf loser Wolle u. auf carbonisiertem Tibet, ferner Teppicligarne, neuzeit
liche Farben fiir Wollstrickjacken, Wollmelangen u. Mezzalanfarbstoffe fiir ge- 
miscbte Gewebe. Neue Prodd. der C h e m isc h e n  F a b r ik  G r ie s h e im -E le k tro n  
u. der F a r b e n f a b r ik e n  vo rm . F r ie d r .  B a y e r  & Co., Leyerkusen, sind Naphlhol 
AS-G  fiir lebliafte Gelbtone u. Rapideclilrosa L B  i. Tg. u. I G  i. Tg. — Von den 
F a r b e n f a b r ik e n  vorm . F r ie d r .  B a y e r  & Co., Leverkusen, ersehienen Katigen- 
indigo F R  extra, Katanol TF, CJiromoxa?ireinblau B L D  i. PIv., Brillantliclioblau FFE  
cxtra u. Brillantlieliogriin G G  extra, Supraminrot 3B , Alizarinsaphirol A  u. Ali- 
zarinirisol B , sowie Alizarinlichfbraun G L. A uf Musterkarten zeigte die Firma 
Farbungen auf Viscose- u. Kupferseide, lichtechte Farbungen auf Cellulosekarton, 
Farbstoffe fiir Tapetenfarblaeke, Fiirbungen auf Kunstwolle, echte Farbungen auf 
Kamnigarn, Farbungen auf Woll-Labraz u. pottingeclite Farbungen. Die tabellar. 
Ubersielit iiber die Eigenschaften u. Verwendung der Farbstoffe der Firma erscliicn 
im 3. Teil, ferner ersehienen Rezeptbticlier fiir yerschiedene Sondergebiete. — Neue 
Prodd. der F a r b w e rk e  yorm . M e is te r  L u ciu s & B rO ning, Ilochst a. M., sind 
Dianilbraun S, S G R  u. SBG , Dianilechtrosa B L  u. B B L ,  Diazanilrcinblau 4BG, 
Helindonrot R, llctnsarot G G  i. Tg. u. Plv., Eclitbeizenblau E ,  Chromogengrihi B, 
Chromogenmdigo R  u. B, Chromogencyanin R , Leonii S  fiir die Wollindustric, be- 
sonders die Carbonisation, u. Glyosin A, welclies statt Leim in der Kiipenfiirberei 
yerwendet wird. Musterkarten yersandte die Firm a iiber Sehwarzfarbungen auf 
Baumwollgarn, bas. Farben auf Katanolbeize, Farbungen auf Baumwollstoff mit 
Acetatseide, moderne Farben auf Baumwolle, kiipenfarbig hergestellt, moderne 
Farben im direkten Druck mit Kupenfarben, lichtechte Farben auf Wollgarn u. 
Hałbwollfarbstoffe. — C a r l  J a g e r ,  G. m. b. H., Dusseldorf, braebte unter dem 
Nanien Saddafarben licht- u. wascliechte Farbstoffe fiir Stoffmalerei u. Spritzdruck, 
u. die V e r k a u f s g e s e l l s c h a f t  A g fa -G r ie s h e im  m. b. H ., Berlin u. Frank
furt a. M., brachte ais neue Prodd. Solaminnibin B, 3 B  u. Solanibwiolett 4R , ferner 
Kiipengclb 6 G u. Protectol Agfa I I  ais Zusatz zum Durchfiirben von Jute, 
Kokos u. a. m., besonders mit bas. Farbstoffen. (Ztschr. f. angew. Cli. 38. 201—203. 
Dresden.) SOvebx.

Raffaele Sansone, Die Indanthrenblaufarbcn. Miiteilungen iiber ihre Her- 
stellung. Vf. beschreibt die Fabrikation von Indanthrenblau R, RS u. GC. (Chem. 
Trade Journ. 76. 261—63.) J u n g .

W alter C. Holmes, Die spektrophotometrische Identifizierung von Farbstoffen.
II. Basisclie Fuchsinc. (I. ygl. Ind. and Engin. Chem. 15. 833; C. 1923. IV. 924.) 
Die 1. c . angegebeue Untcrsuchungsmetliode wurde auf wss. Lsgg. der Chloride von 
p-Rosanilin, Rosanilin, Fuchsin u. Neufuchsin ausgedehnt unter B eriicksieh tigung  
der Einfliisse von Konz., Aciditiit u. Alkalinitat in wecliselnden Verhiiltnissen. Zu- 
samnienstellung der spektrophotometr. Konstanten tabellar. im  Original. (Ind. and 
Engin. Chem. 17. 59—60. Washington, Bureau of Chem.) I I a b e r l a n d .
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Robert Molir, Eibergen, Holland, Yerfahren und Yorrichtung zum Bleichen 
von Teatilgut mittels Sauerstoff- ode>- Ozonflotte, dad. gek., daB der Bleichkessel nach 
Fullung mit dem Bleichgute u. der durch Pumpendruek bewegten Bleichflotte unter 
FlottenpreBdruck (von etwa 2 bia 2,5 Atm.) u. darauf durch Einfiihrung von Druck- 
luft oder Druckgas unter weitercn Druck gesetzt wird, der wahrend der Weiter- 
beliandlung des Gutes mit durch Pumpe bewegter kreiaender Bleichflotte im 
Bleichkessel durch das Druckmittel gleich hoch erhalten wird. — 2. Vorr. nach 
Anspr. 1 dad. gek., daB mit dem Bleichkessel ein DruckgefaB yerbunden ist, das 
an einem in der Leistung regelbarcn Kompressor angeachloasen u. mit einem FlUasig- 
keitsstandaanzeiger yersehen, beim Fiillen dea Bleichkessels mit Bleichflotte den 
zum Einpressen in das Gut erforderliehen {JberschuB an Flotte aufnimmt. — 3. dad. 
gek., daB das DruckgefaB einen abnehmbaren, domartigen Aufsatz auf dem Bleich
kessel bildet u. dessen Fiilloffnung abschlieBt. — Man erreicht mit geringen Flotten- 
mengen ein rasches und gleichmaBiges Bleichen des Textilgutes. (D. R. P. 410106 
KI. 8a vom 30/5. 1923, ausg. 24/2. 1925.) F r a n z .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., iibert. von Paul Rabe, Leyer- 
kusen, Farben von Acidylcellulosen. (A. P. 1517581 vom 11/4. 1924, ausg. 2/12. 
1924. — C. 1924. II. 2789.) F r a n z .

Durand & Huguenin, A. G., Basel, Schweiz, iibert. von: Marcel Bader und 
Charles Sunder, Miilhausen, ElsaB, Theodor Lombard und Charles Yaucher, 
Basel, Schweiz, Farben und Bcdruckcn von Geweben mit Kupenfarbstoffcn. (Can. P. 
235638 vom 16/4. 1923, ausg. 13/11. 1923. — C. 1924. I. 1109.) F r a n z .

Henri Dreyfus, London, Erzeugung von Kreppeffekten, Garnę aua Cellulose- 
acetat oder anderen Celluloseestern oder Celluloseiithern werden yor den Zwirnen 
mit einem Schutziiberzug yersehen, der sie unter Erhaltung der Elastizitat gegen eine 
dauernde Verlangerung beim starken Zwirnen sehiitzt, der tJberzug kann aus Bast- 
aeife, Gelatine, Starkę oder Appreturmitteln, die piast, tlberziige liefern, beatehen. 
Nach dem Zwirnen wird der tJberzug vor oder nach dem W eben ganz oder teil- 
weise entfemt, hierzu kann man sd. W., Seifenlsg., Diastaaepraparate usw. yer- 
wenden. Das Gewebe wird dann mit einem Quellungamittel fiir Celluloaeacetat, 
wie Eg., Thiocyanatlagg. bebandelt, u. zweckmaBig unter Spannung getrocknet. 
(E. P. 226256 vom 19./7. 1923, ausg. 15/1. 1925.) F r a n z .

Maxime Antoine Minot, Frankreich, Wdfier Deckfarbstoff. Grob gepulyertes 
GrauspieBglanzerz wird mit einer Lsg. yon SbCl3, welehe mit NaCl gesśitt. sein 
kann, zunSchst bei etwa 40° erhitzt u. dann wird die Temp. allmahlich auf 110 
bis 130° gesteigert, wobei uberschiisaige HC1 u. yorhandenes AsCL, entweichen.
Die M. wird dann gefiltert, das F iltrat gleichzeitig oxydiert u. gefallt, der Nd. ge-
waschen u. bei 300° iibersteigenden Tempp. gegliiht. Die Mutterlauge wird an 
IIC1 angereichert u. zu weiteren gleichen Vorgangen benutzt. (F. P. 579197 vom 
30/5. 1923. ausg. 11/10. 1924.) K U h l in g .

Yerein fiir Chemische und M etallurgische Production, Deutschland, Deck- 
farbstoff. Rohe Titansiiure wird mit MgO gemischt u. die Mischung geglUht. Das 
Erzeugnis soli, im Gegensatz zu Miachungen roher Titansaure mit anderen weiBen 
Stoffen rein weiB sein. Es kann mit Blanc fixe, ZinkweiB u. dgl. yerschnitten werden. 
(F.P. 581806 vom 17,5. 1924, ausg. 6/12. 1924.) K O h l in g .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, (Erfinder:
G. de MontmoUin und J. H. Spieler), Herstellung von Triarylmethanfarbstoffen. 
(Schwed. P. 54612 vom 28/9. 1920, ausg. 23/5. 1923. — C. 1921. IV. 1230.) F r .

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H., iibert. yon: Richard Herz, Frankfurt 
a. M. und Norbert Steiger, Fechenheim, Herstellung von schuiefelhaltigen Farb- 
sto/fen. (A. P. 1497720 vom 1/9. 1921, ausg. 17/6. 1924. — C. 1921. II. 316.) F r .  

v n .  i .  1 3 9
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X m . Atherische Ole; Riechstoffe.
F. V. Artus, Beilrage zur Geschiehte der Riechsto/findustric. Allgemeine Uber- 

sicht der Entw. der Riechstoffindustrie nebst Angabe der Zus. einiger kunstlicher 
Bliitenole. (Dtseh. Parfumerieztg. 11. Sonderheft 1—3. Frankfurt a. M.) H eller .

V. Massera, Das atherische Ól von Santolina chamaecyparissus L. aus der 
Kyreniaka. (Boli. Chim. Farm. 64. 33— 34. —  C. 1925. I. 915.) G r im m e .

W alter L. Brooke, Das atherische Ól des Calantasholzes. Spiine des haupt- 
sSchlich zur Fabrikation von Zigarrenkisten verwandten Holzes yon Toona ealantas 
Merr. u. Rolfe gaben bei der Wasserdampfdest. ein weiBes undurchsiehtiges Ól, 
das beim Stehen im Essiceator allmahlieh dunkelgelb wurde; es ist aus dem 
Holz auch durch A., Aceton, Bzl. u. A. extraliierbar. D .151S 0,9494 — 0,9498,
D.3030 0,9549—0,9551, n,, =  1,5037, ećD20 bei einer Probe — 28,04°, bei einer 
anderen —32,87°; 11. in A., Eg., Chlf., Nitrobenzol u. CC14; wird bei —10° noch 
nicht fest; durch konz. H2S04 yollstandige Polymerisation; keine Farbung mit FeCl3 
oder Schiffschem Reagens; KM n04-Lsg. u. Bromwasser werden entfarbt; beim 
Stehen an Luft wird das Ól dickfl., der Gerueh des Calantaholzes tritt dann 
deutlicher heryor. Fraktionierte Dest. ergab, daB die Hauptmenge um 274° iiber- 
geht; diese Fraktion hatte « D30 — —18,82°, D. 1,3997; wird eine ath. Lsg. dieser 
Fraktion unter Eiskiililung mit HCl-Gas behandelt, so resultiert eine blaue Lsg. 
u. weiBe Krystalle von Cadinendichlorhydrat, aus Essigester F. 118°. (Philippine 
Journ. of Science 26. 1—5. Manila, Bureau of Science.) H a b e r l a n d .

Andre Kling', D. Florentin und E. Gelin, Beobachtungen uber die Zusammen- 
setzung und die lieaktionen des Orangeblutenwassers und des Wassers aus den jungen 
Trieben (eau de brouts). Vff. haben die Ergebnisse von B onis hieriiber (Ann. des 
Falsifications 16. 260; C. 1924.1. 518) nachgepriift; sie muBten feststellen, daB weder 
die Rk. L eg a l-D u p a rt-M o n n ie r , noch die Atherzahl oder der gesamte ath. Auszug 
ein yollig sicheres Merkmal der Reinheit des Orawgenbliiiemcassers geben. Dagegen 
gibt die Priifung auf Geruch u. Geschmack ein sehr wichtiges Jlerkmal fiir die 
Unterscheidung des naturlichen Orangenblutenwassers von kunstlichem Wasser 
oder von Versclmitten mit W asser aus den jungen Trieben bis hinab zu einem 
Gehalte von etwa 25°/„ daran. Insbesondere gibt der ath. Auszug aus einer ge- 
niigenden Menge des Wassers (250 ccm z. B.) mit genugend groBer Sicherheit Auf- 
schluB iiber die Giite der untersuchten Probe. Ais Stoff, der die eingangs er- 
wiihnte Rk. auslost (Violettfiłrbung) haben Vff. das Indol erkannt. Der Gehalt 
eines Orangenbliitenwassers an Indol kann beim Lagern unter der Einw. yon Zeit 
u. L icht abnehmen, selbst yollig yerschwinden, u. es kann dann auch ein yollig 
reines Orangenbliitenwasser ais unrein oder yerfalscht erscheinen. (Ann. des Falsi
fications 18. 22— 31.) RO h l e .

Hans Heller, Neues zur Che>nie der synthetisclien Duftstoffe. R eferierende  
Obersicht iiber neue priiparatiye Methoden. (Dtseh. Parfumerieztg. 11. 55—56.) He.

Sedlaczek, Geimnnung und Yerbesserung von Duftsto/fen und Fkcateuren. Uber- 
sicht der iilteren und neueren Patentliteratur. (Dtseh. Parfumerieztg. 11. 52—55.) He.

A. Ganswindt, Das Beifen der Riechstoffe. Man yersteht darunter die Ver- 
anderung alkoh. Parfumgemische, die alle anfangs eine geruchliche Unaus- 
geglichenheit zeigen, zu einem yollig abgerundeten Duftkomplex. Wahrscheinlich 
liandelt es sich um chem. Einw. der Stoffe aufeinander. Es muB daher immer 
fuselolfreier A. yerwendet werden. Weinfuselol bewirkt jedoch oft eine Qualitats- 
yerbesserung. (Dtseh. Parfumerieztg. 11. Sonderheft. 4—5.) H e l l e r .

A. Doluis, Die Wichttgkeit der Terpentinessenz fiir die Parfumerieindustrie. 
(Forts. zu S. 915.) Angaben uber Methylheptenon, Linalool, Nerol, Geraniol, Citral,
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seine Herst. u. Priifung, Ionon, Citronellol u. Citronellal. (Eev. chimie ind. 33.

L. Guy Eadcliffe und E. H. Sharples, Yanillin, Piperonal und Oumarin, 
Eine Priifung der Bestimmungsmethodcn. (Ygl. S. 1460.) Best. des Vanillins nach 
LAUTENSCHLAGER mittels Hydrazin u. Riicktitration des nicht yerbrauchten Hydr- 
azins mit Jodlsg. gibt zu niedrige W erte, Umsetzung mit Hydrazinsulfat u. Best. 
der frei gewordenen H2S 0 4 gibt zu hohe Eesultate. Die Differenzen sind, wie 
schon friihere Autoren ausgefiihrt baben, auf B. von Azinen zuriickzufiihren. — 
Gute Eesultate werden erhalten mit den von P h i l i p s  vorgeschlagenen Methoden 
der Vanillinbest.: volumetr. durch Umsetzen mit p-Toluidin, Lsg. des Kondensations- 
prod. in titriertem uberschussigem Alkali, Zuriicktitrieren des Alkaliuberschusseś 
u. Feststellung des Punktes, bei dem das Kondensationsprod. wieder auszufallen 
beginnt, u. die gravimetr. Methode (Fiillung ais Semicarbazon). Von colorimetr. 
Methoden ist die von E s t e  (B. einer yioletten bis violettroten Fiirbung aus Yanillin 
u. saurem Quecksilbernitrat) gut anwendbar zur Best. des Yanillins in Ggw. von 
Piperonal u. Cumarin, da die letzteren beiden die Farbung nicht beeintrachtigen; 
A., Aceton u. CH3CHO wirken ebenfalls nicht storend, dagegen dUrfen Acetanilid 
n. Benzoesiiure nicht anwesend sein. (Perfumery Essent. Oil Eecord 16. 51—54.) H a .

Eugene Foray, Frankreich (Alpes Maritimes), Fu.traktion von Geschmackstoffen, 
Iłiechstoffen etc. aus Pflanzen, Blurnen, Friiehten usw. Man behandelt die Ausgangs- 
stoffe mit fl. oder' dampfformigen A. u. yermischt die dadurch gewonnenen Extrakte; 
gegebenenfalls nach Abtreiben des A., mit Mehl, Zucker, Spiritus etc., je  nachdem 
Nahrpraparate, Parfums o. dgl. hergestellt werden sollen. (E. P. 580431 vom 19/4. 
1924, ausg. 6/11. 1924.) O e l k e r .

Oltanks-Gesellschaft m. b. H., Berlin, Einrichtung zur Gewinnung von Ter- 
pentinol und Harz aus ol- und harzhaltigem Gv,t. Die Einrichtung, in welcher das 
Gut mit W asserdampf behandelt wird, besteht aus einer die Umhiillung des Gutes 
bildenden, oben offenen, sonst aber geschlossenen u. in den Dampfraum einer 
AuBenretorte einschiebbaren Einsatzretorte, in die eine Leitung hineinragt, durch 
welche die Dampfe u. die Fl. nach dem Kiihler oder Verdichter abgeleitet werden 
konnen, ohne mit der AuBenretorte in Beriihrung zu kommen. — Eine Zers. des 
Terpentinols wird yermieden. (D. E. P. 408444 KI. 23a vom 13/6. 1922, ausg. 
20/1. 1925.) O e l k e r .

Giuseppe Cippico, Italien, Ozonisierende Fliissigkeit. Eukalyptusol oder 
Terpentinol wird bei etwa 80° mit einem 0 3 oder ozonisierte Luft enthaltenden 
Luftstrom behandelt (E. P. 580858 vom 22/4. 1924, ausg. 18/11. 1924.) Kausch.

Chemische Eabrik auf Aktien (vorm. E. Schering) (Erfinder: F. Kremera), 
Berlin, Beinigung von Sulfalterpentindl. Man behandelt das Sulfatterpentinol mit 
Salzen der Unterhalogensauren, insbesondere mit Ca(C10)s. (Schwed. P. 56 056 vom 
28/10. 1922.) O e l k e r .

Finow-Metall & Chemische Fabriken G. m. b. H., Berlin (Erfinder: Hans 
Muller, Berlin), Losen undFuńeren von Biechsto/fen, gek. durch die Yerwendung der 
BenzoesSureester oder Phthalsiiureester der hesahydrierten Kresole. — Diese Korper 
sind den bisher fur den gleichen Zweck yerwendeten Estem  (Salicylsaurebenzyl- 
ester, GlykolsJiureester etc.) hinsichtlich ihres Losungs- u. Fixierungsvermogens fiir 
Kiechstoffe wesentlich iiberlegen. (D. E. P. 406106 KI. 23a vom 12/1. 1923, ausg. 
2/3. 1925.) O e l k e r .

Tetralin G. m. b. H., Berlin, iibert. von: Karl Marz, Dessau, Deutschland, 
Terpentindlersatz. (A. P. 1483739 vom 2/8. 1921, ausg. 12/2. 1924. — C. 1924. I. 
1274.) F b a n z .

299-302. 326—32. 1924.) SO v e r n .

139*
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XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
Thomas Mann, Robert Helion. 13. 9. 1854—9. 11. 1924. Nackruf u. Wiir- 

digung seiner Tatigkeit ais offentlicker Chemiker. (Analyst 50. 2—3.) RtHLE.
Arnold E. Tankard, Bericlit des Komitees iiber den Gebrauch von Konservierungs- 

mitteln in Nahrungsnńtteln. Die Verwendung yon Konservierungsmittęln fiir Nakrungs- 
mittel soli moglickst eingesckriinkt werden. Formaldehyd, H F  u. ikre Salze sind 
iikerkaupt nickt yerwendbar; borhaltige Konseryierungsmittel, Salicylsdure u. ihre 
Salze sind weniger unerwiinsckt; Benzoesdure, H 2S03 u. ikre Salze sind der letzten 
Gruppe nock yorzuziehen. (Cheinistry and Ind. 44. 251—52.) Zander.

E. E. Smith und Ł. C. Mitchell, Beobaelitungen iiber das Trocbieti von Mehl 
M it Mitteilungen iiber seine hygroskopischen FAgensćhaftcn. Vergleickende Bestst. 
zeigten, daB Troeknen im Vakuum in bedeckten Sckalen kokere W erte ergabcn, 
ais Erkitzen bei gewoknlickem Druck in offenen oder bedeckten Sckalen. Das 
Troeknen im Wasserofen gibt selten iibereinstimmende Werte. Getrocknetes Melil 
zieht leiclit auf der Wage wieder W. an. (Journ. Ind. and Engin. Ckem. 17. 180—83. 
St. Louis [Mo.].) Grimme.

J. H. Schollenberger und J. A. Clark, Mahl- und Baclmersuche m it ameri- 
kanischen Weizensorten. (U. S. Dep. Agr. Buli. 1183. 94 S. 1924; Exp. Stat. Eec. 50. 
738—39. 1924.) B erju .

E. Hardy und E. H. S. Warneford, Die farbende Substanz in  Citronensaft. 
Citronensaft erleidet bei langerem Lagern oder beim Einengen oder beim Neutrali- 
sieren in Ggw. yon Luft einen Farbenumschlag, lieryorgerufen durck die Oxydation 
einer Polyoxyphenolveimb. Es handelt sieli um Phlobatannin, welckes jedocli nicht 
ident. ist mit Kaffeegerbsaure. Sckmelzen mit K20  gibt Protocateehusaure, Hydro- 
łyse mit wss. KOH Kaffeesiiure. Vf. gibt W inkę, wie man unliebsame Farbungen 
bei der Verarbeitung yon Citronensaft yermeiden kann. Der unoxydierte Farbstoff 
liiBt sick aus frisckgefiilltem Calciumcitrat durck Wasclien mit k. W . entfernen. 
(Ind. and Engin. Ckem. 17. 48—50. Trinidad u. Leeward Island. [Brit. West- 
Indien].) Grimme.

C. E. Muttelet, Ein fiu fs der Reife a u f die Zusammensetzung der Erbseti. Der 
EinfluB der Entw. auf die Zus. ist am Gekalte an Cellulosestoffcn, an N-kaltigen 
u. an kydrolysierbarcn Stoffen bei einer einzelnen Erbsenart yerfolgt worden. Es 
zeigt sick: Der Gekalt an Itokcellulose yermindert sick mit der Eeife, er fallt vou
11,3% bei den unreifen Erbsen bis auf 7,4 der yollig reifen u. troeknen. Der 
Gekalt an gesamter kydrolysierbarer Substanz yermehrt sick von 34,0 auf 47,5, der 
Gekalt an N-kaltigen Stoffen fallt von 36,4 auf 30,5. Der Gekalt an unl. kydrolysier
barer Substanz (Starkę, Hemicellulosen) u. an unl. N-haltigen Stoffen yermehrt sick mit 
der Reife, bei jener yon 27,3 auf 43,4, bei diesen von 16,1 auf 20,2. Dagegen yer
mindert sick der Gekalt an 1. kydrolysierbarer Substanz (Polysaccharide, Zucker) 
u. an 1. N-kaltigen Stoffen bis zur Reife, bei jenen yon 6,7 auf 4,1, bei diesen von 
20,3 auf 10,3. Die Verkaltuiszahlen

unl. kydrolysierbare Stoffe r ^ Starkę e
1. kydrolysierbare Stoffe ° er Zucker ’ eruer-

unl. N-kaltige Stoffe unl. N „ Starkę
----------------- oder —;—r;— , ferner:1. N-kaltige Stoffe L N  ’ Cellulose

werden ais Faktoren der Reife bezeichnet; sie sekeinen prakt. unabhangig yon der 
Art der untersuckten Erbsen zu sein. Bei den untersuckten Erbsen stieg die erste 
Verkaltniszakl yon 4,1 auf 10,6, die zweite von 0,8 auf 2,0, die dritte yon 2,7 auf
5,8.. Das Prod. der 3 Verkaltniszaklen bczeichnet Yf. ais den Index der Reife, er 
stieg yon 8,9 auf 123,0 bei yoller Reife. (Ann. des Falsifications 18. 5—12.) Kiili.
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Adelaide Labo, Uber Marmeladetmerfalschung. (Vgl. S. 1026.) Ais weitere 
Verfiilschungsmittel kommen Farbstoffzusatze in Frage, vor allcm Martiusgelb, 
Fuclisin, Methylyiolett, Erytrosin u. Scharlach B. (Riv. It. delle essenze e profumi 7. 
5—6.) Grim me.

Gnido Aj on, Osmose des dtronensaftes. Vf. untersuclit die Abscheidung der 
Ciłronensaure aus dem Citronensaft mit Hilfe der Osmose. (Giorn. di Chim. ind. 
ed appl. 7. 17—20. Acireale.) Zander .

Ferdinand Kryz, Uber Verscliiedenlieiten der Brechungsexponenłen des Saftes 
einiger Beerenfriichte. Yf. beriehtet Uber die Best. des Brechungsexponenten des 
Saftes yon Johannisbeeren, Stachelbeeren, Brombeeren yerschiedener Reife u. reifen 
Maulbeeren. Der Esponent is t zwar bei reifen Friiehten hoher ais bei unreifen, 
zcigt aber Yerscbiedenheiten u. erlaubt keinen RUckscbluB auf die Reife. (Osterr. 
Chem.-Ztg. 28. 33.) J ung .

Rappin, Th. Grosseron und L. Sonbranne, An das ais Zusatz zu Nahrungs- 
mitłeln dienende Kochsalz zu slellende Anforderungen in  bezug a u f Reinheit. Die 
MU&obenflorą des Salzes. (Ann. des Falsifieations 18. 80—83. — C. 1925. I. 
1027.) Groszfeld.

S. Goy und A. Kohler, Uber den Arsengehalt von Backmitłeln. (Vgl. LUh rig , 
Chem.-Ztg. 48. 461; C. 1924. II. 1112.) Vff. haben in 12 von 68 Proben Pottasche 
As gefunden, darunter eine, bei der As-Freiheit auf der Packung garantiert war. 
Nehen der Herkunft aus Riiudemittel fiir Scliafe kommt nach einer Mitteilung des 
Kaiser-WlLHELM-Instituts fiir Lederforschung das Enthaaren von Sehaffellen mit 
Realgar in Betraeht. (Chem.-Ztg. 49. 189. Konigsberg i. Pr.) Ju ng .

Ernest Harold Callow, Die Autolyse des Dorschmuslccls. Die im Ansclilusse 
an die Unters. yon F earon u . F oster (Biochemical Journ. 16. 564; C, 1923. II. 
349) Uber Rindermuskeln yorgenommenen Verss. fUhrten zu folgenden Ergebnissen:
1. Bei 37° war die Autolyse des Dorschmuskels nach 7—8 Stdn. prakt. yollendet, 
bei -f-1° yerlief sie dagegen sehr langsam, so daB auch nach 12 Monaten die Yer- 
iinderungen ganz gering waren. — 2. Schnell (in Salzwasser bei — 19°) gefrorenes 
Dorschfleiseh zeigte beim Auftauen n. Aussehen und gab dann, bei 37° autolysiert, 
gleiche Ergebnisse wie frisches. — 3. Beim Auftauen von langsam (in Luft bei
— 11°) gefrorenem Dorsch schied sich eine FI. (,,drip“) aus, die Autolyse des auf- 
getauten Gewebes mit der angemessenen Menge dieser FI. yerlief etwas schneller 
ais die von frischem. — 4. Im „drip“ fand sich ein holierer Anfangsgehalt an 1. 
N ais in n. Dorschmuskel, die Autolyse ging darin in starkerern Grade vor sich. — 
5. Im „drip“ bildete sich bei 37° in 24 Stdn. ein Gerinnsel, das wesentlich aus 
EiweiB bestand. Ein bei 36—37° gerinnender JEiweifikorper wurde auch im Estrakt 
des gefrorenen u. des frischen Muskels nachgewiesen. (Biochemical Journ. 19. 
1—6. Cambridge, Low Temp. Res. Station.) Spiegel.

Max "Winckel, Ti-ockenindustrie [Eiindustrie). III. (II. vgl. S. 1027.) Be- 
schreibung der Trocknung yon Vollei, Eialbwnin u. Eidotter. (Chem.-Ztg. 49. 229 
bis 230. Berlin-Schoneberg.) J ung .

P. Sajous, Die Zusanmensełzung der Milch korsischer Schafe wid ilire Schwan- 
kungen im Laufe der Lactation. Vf. hat die Zus. der Milch dreier Herden Schafe, 
jede fur sich, wiihrend der Lactation yerfolgt, sowie Schafmilch aus den ver- 
schiedenen Gtfgenden der Insel untersucbt u. faBt die Ergebnisse in mehreren 
Tabellen zusammen. Zugleich mit den ublichen Bestst. wurde auch die yerein- 
fachte Molekularkonstante oder C. M. S. nach Mathieu  u . F erre festgestellt. Zur 
Best. der Cliloride wurde naeh CHARPENTIER-VOLHARD yerfahren mit Klarung 
mittels Na-Metaphosphat u. Ansiiuem mit Essigsaure. Bei der Best. der Lactose 
muB bei Schafmilch, abweichend yon Kuhmilch, das Yol. des Nd. bei der Be- 
reebnung beriicksicbtigt werden. Wiihrend der Lactation nehmen die Cliloride zu,
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die Lactose nimmt im allgemeinen ab. Der W ert fiir C. M. S. nimmt mit der 
Lactation zu, bei der ersten Herde im zweiten Jahre der Beobachtung nahm er 
yon 74,1 auf 78,6 zu, bei der zweiten Herde von 71,3 auf 77,9 u. bei der dritten 
Herde von 73,9 auf 77,1. Der W ert fiir die fettfreie Troekensubstanz geht nur 
ausnahmsweise unter 114 u. liiilt sieli gewohnlieh zwischen 116 u. 128 auf 11. 
(Ann. des Falsifications 18. 12—22. Ajaccio.) ROiile.

C. J. Bartlett, Zerstort das handelsubliche Pasteurisieren die TuberkelbaciUen 
der Milch? Nach subcutaner Impfung von Guineasehweinen mit dem Sediment 
oder der Salinę zentrifugierter Eolimilch erkrankten 50°/0 der Schweine an Tuber- 
kulose, wahrend keine Tuberkulose beobachtet wurde, wenn die Milch gleichea 
Ursprunges vor dem Zentrifugieren pasteurisiert wurde. (Amer. Jour. Pub. Health. 
13. 807—9. 1923; Exp. Stat. Eec. 51. 78. 1924.) B e k ju .

Nicolas L. Cosmovici, Die Wirkung der H -Ionen a u f die Milchgerinnung. 
(Vgl. S. 1375.) Spontane Gerinnung der Milch tritt stets ein, sobald p H einen be- 
stimmten W ert erreicht. Dieser ist bei Sauregerinnung stets der gleiche fiir rohe 
oder gekochte Milch. Die Minimalmenge von Lab zur Herbeifiihrung der Gerinnung 
hangt von der [H‘] ab, auch bei entkalkter Milch. Bei Zusatz von Osalat zur Milch 
steigt der p H-W ert; er kann dann sowohl durch Siiuren wie durch CaCl2 auf den 
Anfangswert zuriickgebracht werden. Im zweiten Falle ist die Minimalmenge vou 
Lab geringer ais im ersten, Ca" begiinstigt also die Gerinnung. Fiigt man, nach- 
dem pH durch CaCl2 auf den Anfangswert gebracht w urde, noeh Siiure hinzu, so 
sinkt die Minimalmenge des Labs weiter, Ca" u. H ' wirken also additiy. Ersetzt 
man Ca" durch H', so erfolgt die Gerinnung durch die gleiche Labmenge nicht 
bei gleiehem pn  -W ert; dieser ist um so niedriger, je  weniger Ca-Ionen yorhanden 
sind. Dies ist yielleicht so zu erklaren, daC Ggw. von H' das Gleichgewicht des 
Ca in der Milch Jindert. (Buli. Soc. Chim. Biol. 7. 124—52.) Spiegel.

Nicolas L. Cosmovici, Die Rolle der Aciditat bei der Zusammenziehung des 
Gerinnsels. (Vgl. vorst. Ref.) Beobachtungen iiber die Form des Milchgerinnsels 
unter dem EinfluB yon Ca" u. Siiuren fiihren zu dem Sclilusse, daB die Ca-Salze 
fiir die B. des Gerinnsels u. seine Konsistenz notig sind, die Siiuren fur die Zu
sammenziehung u. die Auspressung der Molkę. (Buli. Soc. Chim. Biol. 7. 153 
bis 154.) Spiegel.

A. M. Leroy, Welche Kenntnisse mufs ein liichtiger Milch- und Butterkontrolleur 
besitzen? Zusammenhiingende Darst. der wichtigsten Teile der Milch- u. Butter- 
kontrolle einschlieBlich butyrometr. Fettbest. (Le Lait 5. 34—55. 126—52) Groszf.

C. A. Browne, Die freiwillige Zersełzung von Butter. (Vgl. Journ. Americ. 
Chem. Soc. 21. 975 [1899] u. Science 42. 946 [1915].) Yf. hat 1. c. die Ergebnisse 
seiner Unterss. iiber die Yeriinderung der Zus. yon Butter, die seit 1897 an Liclit 
u. Luft aufbew ahrt worden w ar, dargestellt; es wurde gefunden, daB freie u. 
fliichtige Siiuren zunahmen, ungesiitt. Siiuren abnahmen. Die Butter zeigte einen 
Gewichtsyerlust, der durch Abgabe yon W., C 02, fliichtigen Fettsauren u. aldeliyd- 
artigen Verbb. zu erkliiren ist. — Die Zers. der Butter durch Luft-Oa kann dadurch 
zustande kommen, daB 1 0  yon 1 0 2 mit den ungesatt. Glyeeriden u. Siiuren eine 
oxydartige Verb. (I) bildet unter Freimachen yon 1 akt. O-Atom, das auf die um- 

CH3 I CH3 II
(CH2); (CH,),

HÓ C : O H0 ?  3 ?  3
> P  tt (CHJ)I +  (CH,),

HC H-CH
(CHj); (CH2).

COOR COOR

COOH ÓOOR
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gebenden ungesiitt. Verbb. wirkt. Die weitere Zers. von I  erfolgt dann walirschein- 
lick durch Umlagerung in daa Keton I I ,  das durch W. wie unten angegeben ge- 
spalten wird. — Seit 1915 dauemd weitergefuhrte Unterss. uber Gewichtsyerande- 
rungen der alten Butter im Licht u. bei Dunkelheit (Kurven im Original) zeigten, 
daB die prozentuale Gewichtszunahme bei den dem Licht ausgesetzten Proben durch- 
weg groCer war ais bei den im Dunkeln gehaltenen; maximale Gewichtszunahme 
nach 4,5 Jahren bei den Lichtprobcn 3,58%) bei den Dunkelproben 3,35%; von 
diesein Zeitpunkte ab betragt der jahrliche Gewiclitsverlust durchschnittlich 0,2%, 
die Abgabe fluchtiger Zersetzungsprodd. ist grofler ais die durch 0 2 u. W . bewirkte 
Gewichtszunahme. ;— Ein Vergleich der Jodzahlen von a) Neutralfett u. b) der 
freien u. gebundenen Sauren einer 17 Jahre lang an Licht u. Luft aufbewahrten 
Butterprobe ergab, daB b) fast denselben Betrag an Ólsaure wie a) enthiilt. Hier- 
aua ist zu schlieBen, daB die unl. Sauren der Butter wiihrend der freiwilligen Zers. 
in anniihernd demselben Verhiiltnis frei werden, in dem sie im Neutralfett vor- 
kommen; die Oxydation von 01- u. anderen Sauren erfolgt mit gleicher Geschwindig- 
keit sowohl bei den freien ais bei den gebundenen Sśiuren. — Die im Laufe der 
Zers. gebildeten fliichtigen Sauren haben durchschnittlich lioheres Mol.-Gew. ais 
die fliichtigen Sauren frischer Butter. Die unl. Sauren der alten Butter haben im 
Yergleich zu denen aus frischer Butter hohere Esterzalilen (infolge B. yon Fett- 
saureanhydriden) u. holiere Acetylzahlen (infolge B. von Oxysauren); die Abnahme 
des durchschnittlichen Mol.-Gew. infolge Zers. hoherer Sauren wird ausgeglichen 
durch die B. von hohermolekularen Oxysauren. (Ind. and Engin. Chem. 17. 44—47. 
Washington, Bureau of Chem.) H abekland.

E. H. Shaw  und J . M. S h erm an , Die Bildung von fliichtigen Fetłsauren und 
ton Kohlendioxyd dtirch Propionsaurebakterien und dereń Wirkimg bei der Priifung 
des Rdses. Bei der Einw. der yon Sherm ann (Journ. Biol. Chem. 56. 695; C. 1924.
I. 1396) entdeckten Propionsaurebakterien auf l% ig. Peptonlsgg., die je mit Zu- 
siitzen von Lactose, Glycerin, Butterfett u. a. yersehen waren, zerfiel unter dem 
EinfluB der Milchsaurebakterien das Glycerin in Essigsaure u. Propionsaure. Diese 
beiden Sauren stammen daher wahrscheinlich aus dem F ett u. geringe Zusatze des 
Fettes diirften daher auf den Geschmack des Emmenthalers einen groBen EinfluB 
haben. Vflt. konnten keine Garung bei Verss. mit Ameisen-Essig-Propion-Butter- 
u. Isobuttersaure nachweisen u. fanden andererseits in reiner Peptonsalzlsg. fluchtige 
Sauren u. CO. (Journal of Dairy Science 6. 303—9. 1923; B ie d . Zentralblatt f.
Agrik.-Chem. 54. 91.) B ekju .

A. A zadian, Allgemeine Ubersichł uber die Milch, die Butter und den Kdse in 
Agypten. Es werden Erfahrungen aus der amtlichen Kontrolle, Analysen von
Kub-, Buffel-, Ziegen- u. Kamelstutenmileh, Butter u. Kase besprochen. (Ann.
des Falsifications 17. 528—38. 1924.) Manz.

G. C. Spencer, Die quantitative Bestimmung des Wassergehalłes des Weizen- 
mehles. Nach yergleichenden Unterss. des Vfs. werden durch 1-std. Trocknen von 
etwa je  2 g Weizenmehl in tarierten mit Deckel yersehenen Schalen bei 130° u. 
nachfolgendes 20 Min. langes Erkaltenlassen im Exsiccator die gleichen Eesultate 
erhalten ais durch das gewohnliche 5 Stdn. Zeit in Anspruch nehmende Trocknen 
im H- oder Luftstrome oder im Yakuum. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 8.
301—11. "Washington D. C., U. S. Dep. of Agric.) B ek ju .

Fonzes-Diacon, Die Yerfalsćhung der Jileie durch Reisspreu. Das um wenige 
Einheiten schwankende Verhaltnis 10-mal Asche : S i03 betragt bei Kicie 80, bei 
Reisspreu 10,5; ein Zusatz yon 5% Eeisspreu ergibt also schon einen W ert yon
45, was einen leicliten Nachweis gestattet. (Ann. des Falsifications 17. 528.
1924.) Manz.
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E. Parów, Ausbeutetabelle fiir Trockenkartoffeln. Tabelle fiir einen Starkegehalt 
der Kartoffeln zwischen 8 u. 22% bei einem Gchalt an W. von 10—15%- (Ztschr. 
f. Spiritusindustrie 48. 8(5.) H esse.

Olaf S. Rask und Isaae K. Phelps, Extraktion und Nachweis von Lipoiden 
in Cerealienprodukten. 5 g der Probe werden im 200 ccm-Kolben mit 10 ccm A. 
(95%), 2 ccm NH, u. 3 ccm W. 2 Min. im Wasserbade erhitzt, nach dem Abkiihlen 
dreimal mit je  25 ccm A. ausgeschiittelt u. darauf in gleiclier Weise nochmals mit 
der ammoniakal. Miscliung behandelt u. mit A. ausgeschuttelt. Atlier. Lsgg. ver- 
dampfen u. Riickstand mehrinals mit einer Mischung gleiclier Teile A. -f- PAe. 
(Kp. 40—55°) ausziehen, Lsg. verdampfcn u. nach dem Trocknen wśigen. (Ind. and 
Engin. Chem. 17. 187—89. Washington [D. C.].) Grimme.

Olaf S. Rask und Isaae K. Phelps, Nachweis von Lipoidphosphor in  Cerealien
produkten. (Vgl. vorst. Ref.) Die nach NH3-Behandlung extraliierten Lipoide 
wurden in bekannter Weise auf ihren Gehalt an P s0 6 untersucht. Die erhaltenen 
W erte fallen bedeutend hoher aus ais nach der Methode von J uckenack. (Ind. 
and Engin. Chem. 17. 189—90. Washington [D. C.].) Grimme.

H. Droop Richmond und L. R. E llison, Bestimmung von Milchzucker in 
Milch. Vff. empfehlen einige Einzelheiten der jodometr. Milchzuckerbest. in Milch 
nach K olthoff (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuCmittel 45. 141; C. 1923. IV. 
465). (Analyst 50. 17.) lluilLE.

R. W. Sutton, Die Bestimmung vo7i Fett in  kondensierter Milch. Man einul- 
giert 2—3 g der Probe mit etwa 20 ccm k. W ., gibt 5 ccm CuS04-Lsg. nach 
F ehling  zu u. erwiirmt einige Minuten auf dem W asserbade. Man filtriert dann 
durch ein Faltenfilter u. wascht mit w. W. nach, gibt das Filter mit Nd. in das 
GefiiB, in dem gefiillt wurde, zuriick u. digeriert mit 10 ccm HC1 auf dem Wasser
bade bis das Fett ais klare Tropfchen sichtbar w ird, was in langstens 1/2 Stde. 
eintritt. Auf diese Weise tritt, weil der Zucker entfernt ist, keine Scliwiirzung 
ein. Das Fett gewinnt man durch 3-maliges Ausziehen mit PAe. Die hiernach 
erhaltenen W erte stimmten mit den nach ROse -Gottlieb erhaltenen gut iiberein. 
(Analyst 50. 17—18.) Rt)HLE.

Axel Edwin Teodor Bergstrom, Schweden, Konservieren von Nahrungsmitteln. 
Die gekochten Nahrungsmittel werden h. in die Konservenglaser gefullt, worauf 
man iiberhitzten Dampf in den iiber den Nahrungsmitteln liegenden Raum der 
Glaser einleitet u. dann den Deckel rasch auf den Dichtungsring preBt. (F. P. 
575214 vom 3/1. 1924, ausg. 25/7. 1924.) Oelker.

B.nmford Chemical Works, Providence, Rhode Island, iibert. von: Rolland 
Curtner, Marion, Indiana, V. St. A., Zubereitung von Mehl fiir die Brotherstellung. 
Dem Mehl wird ein vegetabilisches Gummipulver, insbesondere Traganthgummi in 
feiner Verteilung beigemisclit. — Es soli ein helleres u. feineres Brot erhalten 
werden. (A. P. 1524783 vom 29/5. 1924, ausg. 3/2. 1925.) Oelker.

Naamlooze Vennootschap Internationale Oxygenium Mij „Novadel“, 
Holland, Behandlung von Mehl und Mahlprodukten. Den Mehlen u. dgl. werden 
zwecks Bleichung in geringer Menge u. in feinster Verteilung Perosyde, Peralde- 
hyde, Ozonide, Perozonide, Polymere von Ozoniden oder andere Perverbb. fur 
sich oder im Gemisch miteinander, oder auch gemischt mit anderen festen Korpern 
oder FU. zugesetzt, wobei der Feinlieitsgrad dieser Zusatze nicht wesentlicb geringer 
sein soli ais der der in den Mahlprodd. enthaltenen oligen Teilchen. (F. P. 579040 
vom 19/3. 1924, ausg. 8/10. 1924. D. Prior. 19/3. 1923.) Oelker.

Jean Demure, Frankreich (Loire), Herstellung eines Bacbnehls aus Kartoffeln. 
Die geschiilten Kartoffeln werden nicht ganz gar gekocht, dann mittels eines h. 
Luftstroms oder in anderer Weise, evtl. unter Anwendung eines Yakuums, ge-
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trocknet, zerkleinert u. in den iiblichen Getreidemiihlen yermahlen. (F. P. 572790 
vom 18/1. 1923, ausg. 12/6. 1924.) Oelker.

■William A. Darrah, Chicago, Ul., Herstellung von Extraktcn aus vegetabilischen 
Stoffen. Man vermiselit die zerkleinerten u. etwas angefeuehteten Stoffe mit Glycerin, 
Glycolen o. dgl., erwiirmt die M. unter Rtthron auf eine geeignete Temp., setzt W. 
zu u. trennt dann nach nochmaligem Durchriihren die Lsg. von den festen Bestand- 
ieilen. — Das Verf. kann zur Herst. yon Kaffee-, Tee-, Kakao-, Fruchtextrakten 
usw. vcrwcndct werden. (A. P. 1525272 vom 28/6. 1921, ausg. 3/2. 1925.) Oel.

Mas Simon jr., Hamburg, Herstellung eines extraktformigen Kajfee-Ersatz-, 
■Zusatz- und Glasiermittels. Das Verf. des Hauptpat. wird in einem geschlossenen 
Gefiifi unter Druck ausgefiihrt. — Es soli einProd. von besonders guter Beschaffen- 
heit erhalten werden. (Oe. P. 98399 vom 18/8. 1917, ausg. 10/11. 1924. D. Prior. 
3/4. 1917. Zus. zu Oe.P. 87 445; C. 1923. II. 1159.) OELKER.

Francisco Martinez Herrera, Spanien, M ittel zum Fdrben von Tunken, Briihen 
u. dgl., welelies aus einer Miscliung von 28 Tin. span. Pfeffer, 55 Tin. Getreidemehl, 
17 Tin. ErdnuB-, 01iven- oder Baumwollsamenol u. einem beliebigen unschadlichen 
Farbstoff besteht. (F. P. 578955 vom 22/2. 1924, ausg. 7/10. 1924.) Oelker .

Milk Oil Corporation, Wilmington, Del., iibert. von: Charles Edward North, 
Montclair, New Jersey, Emulgieren von Milehfett mit den festen, nicht fetthaltigen 
Bestandteilen der Milch u. W. in der Weise, daB man das geschmolzene Fett 
zunachst mit den festen Bestandteilen, (Trockenmilch) innig vermischt, dann dieser 
Mischung nach u. nach kleine Mengen warmen W. zusetzt u. die M. nach jedem 
Zusatz so lange durchruhrt, bis die Fettkugelchen die GroBe der in der natiirlichen 
Vollmilch enthaltenen Fetteilchen angenommen haben. (A. P. 1525251 vom 16/2. 
1924, ausg. 3/2. 1925.) Oelker .

XV in. Paser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

Guy Barr, Die Wirkung des Lichtes a u f Textilien. Die Arten der Belichtung, 
<lie Wrkg. der Hg-Dampflampe, Beobaehtungen an gummierten Ballonstoffen, die 
sehadliclie W rkg. violetter u. ultravioletter Strahlen, der EinfluB der Fadendicke, 
die Verteilung der zerstorenden W rkg. im Spektrum, die Oxydation, L indem anns 
Quantumtheorie u. die W rkg. des Lichtes auf Seide, Wolle, Kunstseide, Ramie u. 
Jute ist besprochen. (Trans. Faraday Soc. 20. 284—93. 1924.) SOvern .

W. H. Gibson, Die Funktion des Wassers beim Nafispinnen von Flaclis. Im 
Tau gerosteter Flachs verhalt sich anders ais wassergerosteter. W endet man niedrige 
Tempp. an, um mogliclist viel 1. Pektin in Beriihrung mit der Faser in Form einer 
viscosen Lsg. zu lialten, so gleiten die Fasern aneinander vorbei. Wassergerosteter 
Flachs enthalt viel weniger 1. Pektin, man spinnt bei hoher Tempp. u. muB eine 
entsprechende W asseraufnalime durch die unl. Pekt. erzielen. Bei beiden Flachs- 
sorten ist danaeh zu streben, eine moglichst hohe W asseraufnahme durch die Pektin- 
verbb. zu erzielen bei geringstem Verlust durch Losen von Pektinverbb. in W. 
(Farben-Ztg. 20. 314—17. 1924.) SOvern .

J. E. B.amsbottom, Gewebe fiir I/uftfahrzeuge. StrafFheit, Festigkeit, Scha- 
<%ung durch W itterung u. die dagegen anzuwendenden Mittel werden besprochen. 
Es ist vorteilhafter, in dem auf das Gewebe aufzubringenden Uberzug Pigmente 
mitzuverwenden ais nur zu firnissen. Im allgemeinen hat mercerisierte Baumwolle 
die besten Resultate ergeben. (Trans. Faraday Soc. 20. 295—302. 1924.) SCyern .

A. R,. Urąuhart und A. M. W illiams, Ubersicht iiber die Arbeiten iiber Ab
sorption und Resorption von FeucUtigkeit durch Textilstoffe. Quantitative, oft er- 
bebliche Unterschiede in der Feuchtigkeit zeigen sich nicht nur bei verschiedenen
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Stoffen, sondern auch bei yerschiedenen Arten desselben Stoffs. W ie andere Gele 
zeigen Textilstoffe in ihren Feuchtigkeiten Hysteresis, bei gegebener Feuchtigkeit 
zeigen sicb yerschiedene Feuchtigkeitsgehalte je  nach der Vorbehandlung der unter- 
suchten Probe. W ahrscheinlich laBt die Hysteresis sicb durch die Kapillartheorie 
der Gelstruktur klaren. Der Feuchtigkeitsgehalt bei konstanter relatiyer Feuchtig
keit sinkt mit steigender Temp., die Abnahme ist weniger deutlich je  niiher mau 
dem SSttigungspunkt is t  Absorption u. Desorption sind diskontinuierlicli/ die Dis- 
kontinuitiit beruht auf der feineren Struktur des untersuchten Materials. (Trans.

S. A. Shorter, Die physikalischen Eigenschaften von Gespinstfasern in  Beziehumj 
zu technischen Vorgangen und einer allgemeinen Kolloidtheorie. Bei Besprechung der 
techn. wiclitigen Eigenschaften der Fasern wird die Absorption von W., die Elasti- 
zitat der Fasern, das Fertigmachen von Wolle u. Wollstoffen u. eine Theorie der 
kolloiden Struktur der Fasern unter Berucksicbtigung der L iteratur behandelt. 
(Trans. Faraday Soc. 2 0 .  228—35. 1924.) S O v e r n .

Thomas Barratt, Der a u f Baumwolle durch Mercerisieren erzeugte Glanz. Zur 
Messung diente das Jolysche Photometer; das von einzelnen Fasern, Faden u. Ge- 
weben in yerschiedenen Eichtungen reflektierte oder zerstreute Licht wurde ge- 
messen. Die Messungen sind graph. u. photograph. wiedergegeben. (Trans. Faraday 
S o c . 2 0 .  240—50. 1924.) S O v e r n .

F. Taradoire, Selbstentziinduug von Baumwolle, die m it Farben oder dereń Be- 
standteilen getrankt ist. Vf. berichtet uber Verss. iiber die Selbstentziindung vou 
Malerleinen, das mit Leinol, Terpentinol u. Siccatiy getrankt wurde. (Rev. des 
produits chim. 2 8 . 114—15.) Jung.

C. R. Nodder, Einige strukturelle Kennzeichen der Flachsfaser. Angaben uber 
Struktur, opt. Eigenschaften, Doppelbrechung, Pleochroismus, X-Strahlenspektro- 
graphie, Yerh. der inneren u. auBeren Scbichten beim Benetzen u. uber Quellen. 
(Trans. Faraday Soc. 2 0 .  251—58. 1924.) St)VERN.

W illiam  S. Benham und Thomas Lonsdale, Die Eigenschaften der Seiden-
faser. lVgl. S. 1146.) Angaben uber Zus., B., Dicke, X-Strahlenstruktur, Doppel
brechung, Refraktionszahl, Glanz, Hygroskopizitat, Aufąuellen, Loslichkeit in W., 
Einw. yon Sauren u. Alkalien, isoelektr. Punkt, andere Losungsmm. fiir Fibroin ais 
Siiuren u. Alkalien, Elastizitśit u. Festigkeit, spezif. Wiirme, Warmeleitfiihigkeit, 
elektr. Isolationsyermogen, Beschweren. (Trans. Faraday Soc. 20 . 259 — 68. 
1924.) S 0 v e r n .

E. Belani, Die Vonoarmung der Verbrennungsluft in  den Dampfanlagen der 
Zellstoff- und Papierindustrie. Beschreibung u. Abbildung des Ljungstromschen 
Luftyorwiirmers sowie zahlenmaBige Belege fiir die durch ihn erzielbaren Vorteile. 
(Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 50—53.) Su.

von LaBberg, Wanneubertragung m it besonderer Beriicksichtigung der Ver- 
haltnisse in  der Zellstoff- und Papierindustrie. Der Begriff der Warmeiibertragung 
wird erklart u. in seine Bestandteile zerlegt. Die yerschiedenen Einflusse, denen 
die Warmeiibergangszahlen unterliegen, werden behandelt, u. es wird dargelegt, 
wie diese W erte u. damit der gesamte W armedurchgang zu yerbessern sind. 
W eiter wird gezeigt, wie die Warmestrahlung zu beriicksichtigen ist u. in wclchen 
Fallen. (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure.

R. O. Herzog, Der Feinbau der Cellulosefaser und seine Bedeutung fur die 
Aufschlief3ung. Das Aufbauscbema fiir die Cellulosefaser ist: Elementarfaser— 
Primitiyfaser—Krystallit. Bei der Herst. von Zellstoff wird ein hochst kompliziertes 
mechan. System zerstort. Der AufscblieBungsyorgang yerandert in yorerst noch 
yollig unbekannter Weise eliem. eine Anzabl yon Stoffen u. bewirkt selbst bei den

Faraday Soc. 20. 309—13. 1924.) SO y e r n .

132—43.) StlYERN.
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im urspriinglicken Verband bleibenden Faserbausteinen Veriinderungen durch Yer- 
lust chem. Bestandteile u. Aufnahme fremder Stoffe. Alle diese Vorgiinge ver- 
iindern die physikal. Eigenschaften der Cellulosefaser. (Papierfabr. 23. 121—22. 
Dahlem, Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure.) SOvern .

Rudolf Sieber, Zar Kenntnis der Einwirkung verdiinnter Saure a u f Zellstoff’ 
und Cellulose. Die Ergebnisse yon Verss. iiber die Einw. von verd. Siiure auf 
barytresistente (unabgebaute) Cellulose u. auf gewohnliehen Zellstoff werden mit- 
geteilt. Der stattfindende Abbau wird durch Best. der Barytresistenz u. des Ver- 
haltnisses von barytloslicher (im Abbau befindlicher) zu Gesamtcellulose verfolgt. 
Angaben iiber die Mengen des bei der Hydrolyse gebildeten vergiirbaren Zuckers 
werden gemacht. Einige Ergebnisse der Einw. von Sulfitlaugen auf Sulfitzellstoffe 
werden mitgeteilt. (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. 
-Ingenieure. 127—31. Kramfors.) StJvEBN.

Division of Cellulose Chemistry, Chemisclie Produkte der Cellulose. Tabellar. 
Zusammenstellung der aus JBaumwoll- u. Jlolzcellulose zu erhaltenden Fabrikate u. 
Zersetzungsprodd. (Ind. and Engin. Chem. 1 7 . 33.) H a b e r l a n d .

Foster D. Snell, Ilerstellung von Yiscose im  Laboratorium. 37 g Baumwolle 
werden durch Eintauchen ( l1/̂  Stdn.) in 558 ccm NaOH (17,5%) mereerisiert, die 
Lauge abgeprcBt u. die M. 96 Stdn. bei 18° im geschlossenen Kolben stehen ge- 
lassen. Zugeben von 30 ccm CS2 in kleinen Portionen innerhalb 2 Stdn. unter 
Schutteln. Die B. yon X anthat ist bei 18° in 96 Stdn. yollendet. Durchschiitteln 
mit 120 ccm 4%ig. NaOH 25 ccm 10%ig. N a,S03-Lsg. Abfiltrieren u. Lsg. 
M en mit einer Mischung um 10 Glucose, 10 H2S 04, 1 ZnS04, 14 Na._,SO,, (wasser- 
freij u. 65 W. Nach 150 Stdn. mit KM n04 -(- S 02 bleichen, auswaschen u. troeknen. 
(Ind. and Engin. Chem. 17 . 197—98. Brooklyn [N. Y.].) Grimme.

Thomas Barrat, Die Faserwage. Die W agę dient zur Messung der Zugfestig- 
keit u. der Dehnbarkeit. Durch einen in einem Solenoid verschiebbaren Kern aus 
weichem Fe wird ein Zug auf die eingespannte Faser ausgeiibt, der durch ein 
empfindliches Milliammeter gemessen wird. Die Ausschliige der W age werden 
durch Spiegel beobachtet. Die Ergebnisse yerschiedener Messungen werden mit
geteilt. Mercerisierverss. ergaben, daB fiir die Erzielung des Glanzes auf Garnen 
oder Geweben das Strecken in der NaOH-Lsg. yorgenommen werden soli. Es 
wird so am wenigsten K raft yerbraucht, die Fasern werden auch wenig gegen- 
einander yerschoben und die grofite Gesamtdehnung wird erzielt. Die einzelnen 
Fasern erhalten einen runderen Querschnitt u. damit stiirkeren Glanz. (Trans. 
Faraday Soc. 20. 274—83. 1924. Woolwich.) StłYERN.

Raduner & Co., Act.-Ges., Horn, Thurgau, Schweiz, Yeredeln von Baumwoll- 
geiceben. Mercerisierte oder nicht mercerisierte Baumwolle wird mit W . bis zu einem 
Gehalt yon 30% angefeuchtet, u. dann mit H2S 04 oder mit H2S04 u. NaOH behandelt. 
Die Baumwolle erhiilt ein durchscheinendes, wollahnliches Aussehen, bei Anwendung 
von stiirkerem Garn erhiilt man eine leinenfihnliche Faser. Bedruckt man das 
Gewebe mit W . u. behandelt dann mit H2S 0 4 so erhiilt man Kreppeffekte. An 
Stelle der H2S 04 kann man HC1, H N 03, H3P 0 4, yerwenden, zur Erzeugung von 
Mustern bedruckt man das Gewebe mit Reseryen. (E. P. 227102 yom 23/12. 1924, 
Auszug yeroff. 25/2. 1925.) F ranz.

Turner Henderson, England, Gegen die Warmestrahlung der Sonne schiitzendes, 
bkgsames Gewebe. Man bringt auf zweckmiłBig wasserdicht gemachtes Gewebe 
Bleifolien auf, die Bleifolie ist entweder auf einer oder auf beiden Seiten mit einer 
Papierschicht iiberzogen, die mittels eines wasserfesten Leimes befestigt ist, die 
so erhaltenen Gewebe dienen zur Herst. von Zelten, Markisen usw. (F. P. 581536 
vom 10/5. 1924, ausg. 1/12. 1924. E. Prior. 4/6. 1923.) F ranz.



2 1 2 8 H XIX. B r e n n s t o f f e ; T e e r d e s t il l a t io n  u s w .

Guatav Bonwitt, Berlin-Charlottenburg, Kapseln zum Verschliefien von Flasclicn 
und dergl. Man formt die Kapseln aus trocknen Celluloseestermassen, wie Cellulose- 
acetat, Celluloid, durch Pressen oder Blasen u. spaltet dann die Estergruppe ab, 
bei Celluloid mittels einer Lsg. yon Ammoniumhydrosulfid, die so erhaltenen 
Kapseln kann man trocken aufbewahren, vor dem Gebrauch werden sie kurze Zeit 
in W. gelegt. (E. P. 212270 vom 1/3. 1924, Ausz. yeroff. 30/4. 1924.) F r a n z .

The Crown Cork and Seal Company of Baltimore City, ubert. von: Albin
H. Warth, Baltimore, Maryland, V. St. A., Yerfahren zum Desinftzieren von kiinst- 
lichen Korkmasscn. Die durch Vermischen von Korkklein u. einem Bindemittel er- 
hitltliclien u. zu Scheiben geschnittenen Korkmassen werden solange mit einem 
antisept. wirkenden Gas, yorzugsweise S02, bchandelt, bis die in den Poren der 
M. enthaltene Luft yollkommen durch das Gas yerdrangt ist, u. hierauf mit einer 
Wachssehieht iiberzogen. — Durch das Yerf. wird die Yernichtung oder Verhinderung 
der B. von Schimmelpilzen, Bakterien, Hefepilzen, Insektenlaryen an den zur Herat. 
der bekannten Kronenkorken dienenden Plattchen, die in eine Metallkapsel ein- 
gepreBt werden, bei Beriihrung mit Feuchtigkeit bewirkt. (A. P. 1524494 vom 
18/3. 1921, ausg. 27/1. 1925.) Sciiottlander.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Benedict, Ncuerungcn an Couffinhal- und Eiformbrikcttprcssen. Bei der Neu- 

konstruktion der Couffinhalpresse der Koxit G. m. b. II., Duisburg, werden die 
Briketts von beiden Seiten gepreBt; um ein Abscheren der Umsteuerrollen zu ver- 
hindem, ist ein zwanglSufiger Riickzug des Unterstempels angebracht. Bei der Eiform- 
brikettpresse ist das Triebwerk so angeordnet, daB die PreBwalzen leicht aus- 
gewechselt werden konnen. (Chem.-Ztg. 4 9 . 2 0 5 — 6.) J u n g .

Gasinstitut Karlsruhe, Zentralgeneratoreńbetrieb mit Koksklein und Koksgrus. 
Yersuclisbetrieb an Koppers-Generator en a u f Gasioerk Mannlieim-Luzenberg. Aus den 
beschriebenen Leistungsyerss. an der Zentralgeneratorenanlage geht heryor, daB 
diese mit Koks von 30% unter 5 mm feinem Kom sich erfolgreich betreiben laBt, 
gutes Generatorgas u. einen befriedigenden W irkungsgrad ergibt. (Gas- u. Wasser- 
facli 68. 121—22.) B O b n s te in .

A. R ósli, Studien iiber die Entgasung und die Reaktionsfahigkeit verkokter 
Brennstoffe. Bei einer Anzahl von Kolilen u. Koksen wurde untersucht: die Ent
gasung bei steigender u. bei konstant gehaltener Temp., nebst der Zus. der erzeugten 
Gase u. der Veriinderung der Zus. der Koksę durch die Entgasung, sowie die 
Reaktionsfahigkeit der yersehiedenen Koksę durch Ermittelung der Ziindtemp. in 
Luft, der Ziindtemp. in O, des C02-Diagramms, der Reaktionsfahigkeit im CO.- 
Strom u. im stromenden Wasserdampf. (Monats-Bulletin Schweiz. Ver. Gas- u. 
Wassertachm. 6—9 ;  Gas- u. Wasserfach 68. 120—21.) B O r n s te in .

Wannowius, Uber Kohlenveredelung im Meguin-Drehofen. Besclireibung der 
senkreehten Drehtrommel zur Yerschwelung von Steinkolilen u. des darin erzeugten 
Urteers, Urgases u. Halbkoks. (Gas- u. W asserfach 68. 131—34.) B O r n s te in .

Charles Berthelot, Die Schmtnmaufbereitimg der Kolilen, ihr Ziel, ihre Vor- 
teile und Anwendungsart. (Buli. soc. encour. industrie nationale 1925. 15—52.) BO.

Andry Bourgeois, Verwendung gepulverter Kolile ais billiges Brcnnmaterial. 
Enthalt die Besehreibung einer Fabrikanlage zur Ausnutzung minderwertiger Kohle 
ais Brennmaterial in Pulyerform. (La Science Moderne 2. 124—32.) G o t t s c h a l d t .

Georg Herberg, Untersuclmng an zwei Abhitzekesselanlagen in Gasanstalten
1924. Vf. berichtet iiber Unterss. an 2 von der Kesselfabrik Gebr. W a g n e r  in 
Cannstatt erbauten Abhitzeanlagen in Gasanstalten; in beiden Anlagen wurde ein 
groBer wirtscliaftlicher Erfolg erzielt (Die Warme 48. 63—66. Stuttgart.) Neidh.
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Karl Bunte, Die Bedeutung des Asćhengehalts der Kohle fiir die Gaswerke. 
RechnungsmaBiger Nachweis der wirtachaftlichen Schaden durcli zu groBen Asclien- 
gehalt der Gaskohlen u. Yorselilag eines billigcn Regelungsyerf. fiir Streitfragcn 
dariiber im Kohlenhandel. (Gas- u. W asserfach 68. 82—85.) BObn ste in .

Ch. Berthelot, Die Erfahrungen des Kongresses zur Ilundertjahrfcicr der Gas- 
induśtrie in  Frankreich in  bezug a u f die Venvendung von Iioksofengas ais Stadtgas. 
Vf. beapricht Verbrauch u. Behandlung des ICoksofengases ais Stadtgaa in Frank
reich ; Gasbehalter ohne W asser; Silica-Mauerwerk fiir den Kokaofenbau. (Rev. dc 
Metallurgie 22. 107—18.) BOrn stein .

W. Paradę, Newa- IntensivJeiihler. (Bauart A. O. G.) Ein Leuchtgaakiihler, 
der aus iiber einander liegenden, in ein Eiaengeriiat eingebauten Kuhlelementen 
von herzformigem Querschnitt besteht, zwischen denen Netze aus verzinktem Eisen- 
draht ausgespannt sind, u. dessen Betrieb einfach u. sparsam ist. (Gas- u. W asser 
fach 68. 137—38.) BOrn stein .

R. L. Brown und H. G. Berger, Einflufs der Arbcitsweise a u f die Zusammen- 
setzung von carburiertem Wassergas-Leuchtol. Bei n. Arbeitagange werden Ole reich 
an Bzl. u. Toluol u. arm an hoher ad. Anteilen u. Gummi bildenden Verbb. ge- 
wonnen. Letztere sind ein Ausdruck der Ungesattigkeit. Es wurde gefunden, daB 
der Gehalt an Inden u. Styren fallt mit dem Steigen der Arbeitstemp. u. mit dem 
Fallen der Einlaufsgeschwindigkeit. (Ind. and Engin. Chem. 17. 168—74. Pitts- 
burgh [P. A.].) Grimme.

Franz Pischer und W ilhelm  Prey, Uber die Hydrierung von Kolilen, ins- 
besondere von Braunkolilenhalbkoks nach Bergius. Vff. untersuchten die Hydrierung 
von Kohlen mit gasformigem H in rotierenden Autoklaven ohne Ólzusatz, aber unter 
Beifugung einer gewissen Menge Kieselsteine zu dem fein gepulverten Materiał u. 
unter starker Erhohung von Druck u. Temp. A uf diese Weise lieB sich ein Teil 
der Kohlen in fl. u. gasfórmige Substanzen uberfiihren, u. zwar: eigneten sich 
Sandkohlen u. Halbkoks besser ais Steinkohle fiir die Hydrierung; werden bei 
hohcrem Druck, niedrigerer Temp. u. liingerer Reaktionszeit mehr fl. u. weniger 
gasige Prodd. erzeugt; entatehen mehr Ole, ala aie die Uryerkokung liefert, so daB 
also die eigentliche Kohlensubstanz in Rk. tr itt; bestelien die Ole zu 20% aus 
Phenolcn; sind die Gaae reich an Methan u. aeinen Homologen bia zum Butan. 
(Brennstoffchemie 6. 69—79.) BOrn stein .

Hans Tropsch und Paul D ilthey, Uber das Bitumen der rheinischen Braun- 
kohle. Eine aus dem Tagebau von Griifrath bei Koln stammende Kohle mit 15% 
W. enthalt, auf (bei 105°) getrocknete Kohle berechnet, 12,6% Asche u. 6,5% mit 
Bzl. estrahiertes Bitumen vom F. 79—81°, E. 78°, SZ. 41,7, VZ. 65,8, Harzgehalt 
17, 6°/o- Das mit k. A. extrahierte Harz, halbfeste klebrige Masse vom E. 54° gab 
SZ. 45,2, VZ. 66,4. Das harzfreie W achs zeigte F. 82—84°, SZ. 40,3, VZ. 63,5. 
Nach der Yerseifung mit was. 5-n. KOH wurden die Alkohole ais Acetate, die Sauren 
ais Methylester getrennt u. unters. Es fand sich Myricylalkohol, C30H 62O, u. — in 
weaentlich groBerer Menge — ein noch unbekannter Alkohol C^H ^O  oder CzlTTmO, 
den Vff. Bituminol nennen, u. im Verhaltnis 1 :1  Carbocerinsdurc, C2JH5,0.,, u. 
Montansdure, C20H53O2. VfF. yerteidigen die von ihnen gegebene Bezeichnung 
Carbocerinsaure fiir die Verbindung der angegebenen Formel u. bestreiten die 
Giiltigkeit des „Gesetzes der paaren C-Atomzahl“ fiir die Fettsauren aua natiir- 
lichen Fetten u. Waclisen. (Brennstoffchemie 6. 65—69.) BOrn ste in .

A. Kirsanow, Die Verdndei-ung des Tor fes unter dem Ein fiu fi der Kultur. 
Wiihrend 8-jahriger Kultur eines Niederungsmoores yor der Stadt Mińsk waren in 
der oberen 20 cm tiefen Schicht folgende Veranderungen eingetreten: Abnahme 
der organ. Subst. des frischen Torfes yon 90,5—88% u. dementsprechend Zunahme 
des Aschegehaltes yon 9,5 bis wenigatena 12%, Kalkzunahme 0,5%. Der ^ -G eh alt
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war naliezu unyeriindert geblieben. Bei Vegetationsyerss. zu Hafer u. Erbscn er- 
brachte der Kulturtorf ohne Diingung einen 3,6 mai groBeren Ertrag ais der frischc, 
schwach gediingte Torf. W eitere groBe Emtezunahmen auf dem kultivierten Torfe 
wurden bei Kleegras, Gerste usw. erzielt. In dem alten Torf wurde durch die 
vorangegangene Kultur die Menge der aufnehmbaren Nahrstofle so yermehrt, daB 
eine MineralstofFdiingung entbehrlicli wurde. Auch die physikal. Beschaffenlieit des 
Torfes wird durch die Kultur wesentlich yerbessert. (Berichte des landw. Inst. fur 
WeiBruBland in Mińsk 1924.243; B ied . Zentralblattf. Agrik.-Chem. 54. 51—55.) Berju.

—, Einige Zeichen von Fortschritt in  der Ólschiefer- Yerwertung. Beschreibung 
einer Anlage zur kontinuierlichen Dest. von Olscliiefer in Californien, einer Versuchs- 
retorte zur Dest. mit iiberhitztem Dampf im Gegenstrom u. einer Anlage in Utah. 
(Chem. Metallurg. Engineering. 32. 324—25.) Jung.

Gustav E g lo ff und Jacque C. M o rre ll, Gasbildung beim Krackprozef}. Die 
beim Kracken der yerschiedensten Petroleumprodd. entstehenden Gase wurden 
genau analysiert u. ihre Zus. tabellar. mitgeteilt. Es entstehen dabei ca. 3,7—14°/0 
ungesStt. Verbb., welche sich auf Alkohole yerarbeiten lassen. (Ind. and Engin. 
Chem. 17. 32—33. Chicago [111.].) Grimme.

A. P. B jerregaard , Yerteilung des Schwefels in  den Fraktionen des Rohpetroleums. 
Unterss. der yerschiedenen Fraktionen yon amerikan. u. mexikan. Petroleumarten 
auf den Gehalt an S ergab, daB jener in den hoher sd. Anteilen sich anreichert, 
so daB man durch wiederholte Dest. schon einen Teil entfernen kann. (Ind. and 
Engin. Chem. 17. 142—44. Okmulgee [Okla.].) Grimme.

D. P. B arnard , H. M. M yers und H. 0. F o rres t, Korrektur von Schmierungs- 
kuruen. In Verfolg friiherer Arbeiten (Ind. and Engin. Chem. 16. 347; C. 1924.
II. 1539) bringen die Yff. einige Korrekturen ihrer friiher aufgestellten Kuryen. 
(Ind. and Engin. Chem. 17. 102—3. Cambridge [Mass.].) Grimme.

Ed. W . A lbrech t, Uber die Yerarbeitung von Braunkohlenteer zu Schmier- 
mitteln. Vf. hat aus 100 Gewicbtsteilen gereinigtem Teer, der in einem Braun- 
kohlengenerator anfiel, 5 Gewichtsteilen trocknem, gelosehten Kalk u. 45 Teilen 
feinstgemahlenem Schwerspat ein wohlyerwendbares W agenfett vom Tropfpunkt 
57° hergestellt. Wurden an Stelle des Kalks 20 Teile 300/oig- NaOH yerwendet, 
so ergab sich ein yorziigliches Staufferfett. Vf. empfiehlt, die Erfahrungen der 
Kriegszeit auf dem Schmiermittelgebiet mehr ais bisher auszunutzen. (Seifensieder- 
Ztg. 52. 221—22. Braila.) H eller.

W . Lee T anner, Arsenhaltiges Petroleumol ais Holzkonseruierungsmittel. Petro
leum mit organ. As-Verbb. yersetzt (Phenarsazinchlorid u. -oxyd, Diphenylchlorarsin 
u. Nitrosodimethylanilinchlorarsin) stellt ein ausgezeiclinetes Holzkonseryierungs- 
mittel dar. (Ind. and Engin. Chem. 17. 167. Cleyeland [Ohio.].) Grimme.

F ran z  F isch e r und H ans Tropsch, Uber die Synthese holierer Glieder der ali- 
phałischen Reihe aus Kohlenoxyd. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2428—43. 1923. —
C. 1924. I. 1297.) T ropsch.

H anns E c k a r t ,  Leistungs- und Bełriebsstoffverbrauchsfeststellungen am Brems- 
stand m it den Zusatzmitteln Atomkraft, Sonnlandin und Shifu. Die Verss. ergaben, 
daB die Anfangsleistung durch Anwendung der Zusatzstoffe gesteigert wurde, wenn 
auch teilweise auf Kosten des Verbrauchs. Im Ubrigen sind die Vorteile im Bezug 
auf Leistung u. Verbrauch yerhaltnismassig gering. Zweifelsfrei festgestellt wurde 
der giinstigc EinfluB auf den Betrieb, der neben der anfiinglicben Leistungs- 
steigerung in der Reinigungswrkg. auf Kerzen u. Zylinder beruht. Die voll- 
kommenere Verbrennung u. Ausnutzung der Brennstoffe scheint auch einen ruhigeren 
u. gleichmaBigeren Gang des Motors zu bedingen. Der Brennstoffyerbrauch erfuhr 
durch Zusatzstoff I  eine Verringerung um 6,2—7,l°/0, durch Zusatzstoff I I  aber eine 
Vermehrung yon 13,8%- (Auto-Technik 14. Nr. 4. 17—23.) BOrnstein .
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Gasinstitut Karlsruhe, Regenerierung von Verbrennungsgasen. Eine zahlen- 
maBige Vergleiehung dci- Verhiiltnisse bei der Einfiihrung C 02-haltiger Abgase statt 
Wasserdampf unter den Generatorrost fiibrt zu dem Sehlusse, daC ersteres keinen 
wcsentlichen Vorteil erwarten liiBt. (Gas- u. W asserfach 68. 85—87.) BOrn ste in .

Ellery H. Harvey, Die Oberflaehenspannung von Bohołen. In einer ausfUhr- 
lichen Tabelle werden die Dynenwerte fiir zahlreicbe Rolipetroleumsorten bei 24° 
mitgeteilt. Vergleichende Bestst. ergaben gewisse Unterscbiede bei Arbeiten mit 
dem App. von N oOy , der Capillarprobe u. der Tropfenmethode. GesetzmaBigkeiten 
lieBen sieb bierbei nicht feststellen, so daB Umrechnungsfaktoren nicht aufgestellt 
werden konnen. (Ind. and Engin. Chem. 17. 85. Lewisburg [PA.].) Grimme.

L. F. Hawley und H. N. Calderwood, jr., Eine Bnifung des gelostm Teers 
von der Verkohlung von llarłahorn. Bericht iiber orientierende Vers. zur Best. der 
Loslichkeit des Teers in W., Essigsaure, Bzl., Chlf. Der gel. Teer liiBt sich bei 
20 mm Druck nur zu ca. 45% unzers. dest., wfilirend der unl. Anteil bei gewohn- 
lichem Druck zu 45% dest. ist. Der gel. Teer enthiilt reichliche Mengen saurer 
u. phenolartiger Verbb., gewisse Fraktionen geben mit Sauren eine tief orange mit 
Alkalien eine schwarzblaue Farbung. Diese lassen sich aus saurer Lsg. mit Amyl- 
acetat ausschiitteln. (Ind. and Engin. Chem. 17. 149—51. Madison [Wis.].) G ri.

H. J. Hailstone, Fdnheitsprufung von Ammoniumsulfat-Krystallen. Vf. schiittet 
eine best. Menge des trockenen Salzes in einen geteilten Glasstopselzylinder mit 
Motorbenzin oder einer anderen trockenen organ. FI., stellt nach Umschiitteln auf- 
recht u. beobachtet die Zeit, welehe die Krystalle brauchen, um von Teilstrieh zu 
Teilstrich zu fallen. Die aus diesen Daten konstruierten Kurven geben AufschluB 
nicht nur iiber die GroBe der Krystalle, sondern auch iiber den Mischunggrad 
Yerschiedener GroBen. (Gas Journ. 169. 527—28.) BOrn ste in .

Koksofenbau und Gasverwendung A.-G., Essen, Kokso fen mit senh-echten 
Eeizziigen und in der Ofensohle parallel verlaufenden Kanalen zur Zufiihrung von 
Eńzgas und L u ft , dad. gek., daB die den Gasyerteilungskanal bildenden Kanal- 
steinc in einen weiteren Kanał des Mauerwerks yerlegt u. mit Stampfmasse um- 
geben sind. — Es wird dadurch die Gefahr einer Gasluftmisehung sicher beseitigt. 
(D. R. P. 408405 KI. lOa vom 18/5. 1921, ausg. 19/1. 1925.) Oelker.

F elis F. Celmer, Cleveland, Ohio, Mittel zur Yerhinderung der Bauchbildung 
bei der Verl>rennung von Kohlen, welches aus einem pulyerfSrmigen Gemiscli von 
S, NaCl, K N 03, K jC 03 u. Kalk besteht, das den Kohlen kurz vor dereń Einw urf 
in die Feuerungen zugesetzt wird. (A. P. 1525371 vom 8/10. 1923, ausg. 3/2. 
J925.) Oelker.

Thoumyre Fila, Frankreich (Seine-Inferieure), Herstellung von Brennstoffen. 
Man vermischt einen oder mehrere fl. KW-stoffe mit Kohlenpulver o. dgl. unter 
Mitverwendung von iiberhitztem W asserdampf in der Weise, daB man den oder 
die KW-stoffe in die Leitung einfuhrt, durch welclie dem Mischapp. der uberhitzte 
Wasserdampf zugefiihrt wird. Die KW-stoffe werden auf diese Weise sehr fein 
in der M. verteilt. (F. P. 574749 vom 19/12. 1923, ausg. 18/7. 1924.) Oelker.

Georges Carteret und Maurice Devaux, Entschwefeln von Teeren und ihren 
DestiUatiotisprodukten. Man leitet die Ausgangsprodd. mit oder ohne W asserdampf 
durch eine mit Kohle, vorzugsweise mit Koks beschickte Kolonne, in welcher eine 
Temp. von 300—400° aufrecbt erhalten wird. (F. P. 573407 vom 30/1. 1923, ausg. 
23/6. 1924.) Oelker .

Niels Young, Frankfurt a. M., Drehrohrofen zur gleichzeitigen Geuńnnung von 
Urteer, Halbkoks und eines hochwertigen Gases. (D. R. P. 409189 KI. lOa vom 
7/8. 1921, ausg. 6/2. 1925. Zus. zu D. R. P. 408111; C. 1925. I. 1379.) Oelker.
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N iels Y onng,. Frankfurt a. M., Drelirohrofen zur gleichzeitigen Gewinnung von 
Urteer, Halbkoks und Brenngas mit Einsatzrohr oder -rohren zur Entnahme der 
Schwelgase an ihrer Entstehungstelle. (D. R. P . 409190 KI. lOa vom 6/3. 1921, 
ausg. 5/2. 1925. Zus. zu D. R. P. 408111; C. 1925. I. 1379.) Oelker.

N iels Young, Frankfurt a. M., Gleichzeitige Gewinnung von Urteer, Halbkoks 
und eines hocliwertigen Gases. Das Verf. des Hauptpat. wird in der Wcise aus- 
gefiilirt, da!3 der zu scliwelenden Kohle C 02 absorbierende Stoffe, z. B. gebranntcr 
Kalk, zugesetzt werden. Es wird auf diese Weise ein von C02 freies Reichgas 
erhalten. (D. R . P. 409191 KI. lOa vom 13/8. 1921, ausg. 6/2. 1925. Zus. zu 0. R. P. 
408111; C. 1925. I. 1379.) Oelker.

N iels Y oung, Frankfurt a. ST., Gleichzeitige Gewinnung von Urteer, Halbkoks, 
und eines hochioertigen Gases nach Pat. 408111, dad. gek., daB die kontinuierliehe 
Entgasung der Kohle in einem Drehofen vor sich geht, der in bekannter Weise 
aus inehreren Rohren von geringerem Durchmesser besteht, die in einem gemein- 
samen Ein- u. Auslaufkopf miinden. — Es wird eine bedeutende Erhohung der 
wirksamen Oberflśiche erzielt. (D. R. P. 410052 KI. lOa vom 7/10. 1919, ausg. 20/2.
1925. Zus. zu D. R. P. 408111; C. 1925. 1 1379.) Oelker.

H erm ann Suida, Ósterreich, Erzeugung von athylenreicheti Gasen. Man unter-
wirft Teere oder Teerdle. einer zersetzenden Dest., eventuell in Ggw. yon Wasser- 
dampf, bei Tempp. von 800—900°. (F. P. 583425 vom 25/6. 1924, ausg. 13/1. 1925. 
Oe. Priorr. 26/6. u. 30/11, 1923.) Oelker.

S tandard  D evelopm ent Company, Delaware, tibert. von: M atthew  D. Mann. 
jr . ,  Roselle und R o b ert B. Lebo, Elizabeth, N. J., Entfernung von Schwefelwasser- 
stoff ans Gas. Die dabei entstehende Abfallfl. (FeS-Suspension in einer alkal. Lsg.) 
wird einem oxydierenden Mittel (Luft) ausgesetzt. Beim Riihren entstelit ein Schaum, 
der den abgeschiedenen S enthalt u. abgezogen wird. (A. P. 1525140 vom 4/6. 
1921, ausg. 3/2. 1925.) Kausch.

H ans C hristian  H ansen , Berlin, Entwasserungspresse fiir T orf u. dgl. Die 
segmentformigen PreBbacken dieser ringformigen Filterpresse werden durch einen 
zentralen, polygonalen Keilkorper mittels zwischen den Druckflitchen angeordneter 
Rollenbahnen radial hinausgedriickt. — Es wird ermoglicht, mit sehr einfaeben 
Mitteln u. ganz geringem Kraftverbrauch sehr hohe Drucke auf groBe Fliichen u. 
MM. auszuuben. (D. R. P. 410469 KI. lOc vom 16/3. 1924, ausg. 3/3. 1925.) 0 e.

Joseph  N am botin , Frankreicb, Herstellung von Briketts. Man yermischt 
entwiisserten u. pulyerisierten Torf mit durch Verschwelen von Torf erhaltenem. 
gemablenem Halbkoks u. einem geeigneten Bindemittel u. preBt diese M. in die 
Form yon Briketten. (F. P. 579209 vom 4/6. 1923, ausg. 13/10. 1924.) Oelker.

Texas Com pany, Houston, Texas, iibert. von: Jo sep h  H. A dam s, Flatbush, 
N. Y., Spalten von Kohlcnwasserstoffen. (A. P . 1506877 vom 3/3. 1919, ausg. 2/9. 
1924. — C. 1921. IV. 382.) Oelker.

W a lte r  H. K ani, Mesia, Texas, Entwasseni von Ólen. Man behandelt die Ole 
(Rolipetroleum u. dgl.) mit Melasse bei erhohter Temp., filtriert die Mischung u. 
uberlaBt sie der Ruhe, wobei sich Melasse u. W . von dcm Ól trennen. (A. P. 1523219 
vom 25/1. 1922, ausg. 13/1. 1925.) Oelker.

W a lte r  H. K au l, West Columbia, Texas, Entwasserung und Reinigung von 
Ulen. Man behandelt das Ol mit einer hochviscosen, wasseranziehenden, organ. FI., 
wie Melasse, Glycerin, Glucose usw., der man Kresol oder eine ahnliche Verb. zu
gesetzt hat, u. laBt dann die Mischung eine Zeitlang stehen. Es bilden sich zwei 
Schichten, yon denen die obere das gereinigte u. entwSsserte Ol, die untere die 
viscose FI. u. die Verunreinigungen enthalt (A. P. 1523220 vom 28/3. 1922, ausg. 
13/1. 1925.) Oelker.



Standard Oil Company, V. St. A., Herstellung von niedńg siedenden Kohlen- 
wasserstoffen aus liochsiedenden. (F. P. 544049 vom 30/11. 1921, ausg. 13/9. 1922. 
JT. P. 37005 vom 2/12. 1921, ausg. 19/3. 1923. Dan. P. 31362 vom 7/12. 1921, 
ausg. 5/3. 1923. Schwz. P. 106219 yom 2/12. 1921, ausg. 1/8. 1924. — C. 1923. 
IV. 346. [R. W. H anna .].) F ranz.

Colonial Oil & A sphalt Com pany L im ited , London, Spalten von Petroleum. 
(Holi. P. 10860  vom 18/10. 1920, ausg. 15/4. 1924. E. Prior. 18/11. 1919. —
C. 1921. IV. 832 [Illing  u. K elly .].) F ranz.

Thomas Le V ora, Iowa City, Iowa, Filtermasse fur gebrauchies Gasolin, welche 
aus 75°/0 NaOH, 171/2°/0 Na,2S 04, 4% NaoCOa, lVs°/o NaCl u. einer kleinen Menge 
W. zusammengesetzt ist. (A. P. 1523547 vom 22/7. 1920, ausg. 20/1. 1925.) Oel .

F arbw erke vorm . M eiste r Lncins & B riin ing  (Erfinder: G erhard  B alie , 
Hoclist a. M.) Herstellung von hochschmelzenden, harten, pechartigen Massen aus 
Saureharz, dad. gek., daB man dieses in Ggw. oder Abwesenheit von Kondensations- 
mitteln mit Chloraehwefel behandelt. — Man erhalt peehartige Prodd. yon hohem 
Erweichungspunkt. (D. R . P . 410012 KI. 22h vom 15/3. 1923, ausg. 27/2.
1925.) F ranz.

Badische A nilin - & S oda-F abrik , Ludwigshafen a. Rh., (Erfinder: "W ilhelm 
Ptmgs, Ludwigshafen a. Rh.), Geiuinnung de>- Oxydationsprodukte von Montamuachs. 
Das Verf. des Ilauptpat. wird dahin abgeśindert, daB statt der Paraffin-KW-stoffe 
Montanwachs oder Gemische dieses Stoffes mit Paraffin-KW-stoffen der Oxydation 
unterworfen werden. — Man erhiilt ebenfalls wertvolle Oxydationsprodd. in guter 
Ausbeute. (D. E . P . 407  245 KI. 12 o vom 27/5. 1922, ausg. 9/2. 1925. Zus. zu
D. R. P. 4 0 5 8 5 0 ; C. 1 9 2 5. I. 5 8 7 .)  O e l k e r .

F arbw erke vorm . M e is te r, lu c iu s  & B riin ing  (Erfinder: O tto E rn s t und 
Otto Nicodemus), Hoclist a. M., Herstellung niclit verharzender Produkte aus Urteer, 
dad. gek., daB man den Urteer ais solchen oder nach Abtrennung der nicht sauren 
Bestandteile in Lag. oder wss. Suspension in Ggw. von siiurebindenden Mitteln mit 
Alkyllialogeniden oder dereń D eriw ., gegebenenfalls unter Druck u. bei erhohter 
Temp., erhitzt. — Hierbei werden die im Urteer enthaltenen lioheren Homologen 
des Phenols, die Phenole kondenaierter Riuge u. Oxybenzylalkoliole veriithert. Die 
cntstandenen Phenolather konnen durch fraktionierte Dest. gewonnen oder durch 
Sulfonierung in teclin. wertvolle Gerbmittel ubergefiihrt werden oder auch ohne 
Abscheidung, gegebenenfalls nach geeigneter Rektifikation, zusammen mit anderen 
Bestandteilen des Urteers ais Schmiermittel Verwendung finden. Man erhitzt z. B. 
in wss. NaOH suspendierten Urteer einige Stdn. mit Methylchlorid unter Druck 
auf 90—100° u. trennt das Methylather enthaltende Reaktionaprod. vom NaCl in 
ublicher Weiae. — Analog erhiilt man unter Verwendung von Methylenchlorid die 
entsprechenden, teilweise gut kryatalliaierenden Methylenather, dereń Sulfosauren 
tier. Haute gerben. — Ais siiurebindende Mittel lasaen sich auch Ca(OII)2 oder 
CaC03 benutzen. Ebenao lassen sich durch Einw. von Athylchlorid die Athylather 
u. von Benzylchlorid die Benzyldther der Urteerphenole gewinnen. (D. R,. P. 410419 
K!. 12q vom 1/3. 1923, ausg. 6/3. 1925.) Schottlander.

Vladim ir B re d lik  und Lonis C. W h ito n , j r . , New York, Extrahieren von 
loslichen Produkten aus Holz. Man setzt das in Stiicke geachnittene Holz zunSclist. 
einem Luftdruck yon etwa 35—50 Pfund pro Quadratzoll aus, fiihrt dann das 
Losungsm. (Bzl., Gasolin, CC14, A. o. dgl.) ein u. erboht den Druck bis auf 100 Pfund 
pro Quadratzoll. Nach einiger Zeit hebt man den Druck plotzlicli auf, was zur 
^olge hat, daB aus dem Holz Luftblasen in groBer Menge entweiehen u. den Aus- 
|r'tt der 1. Bestandteile (Harz, Kienol, Terpentiu) befordern. (A. P. 1523578 vom 
31/5. 1921, ausg. 20/1. 1925.) Oelker .
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N. V. Netherland Colonial Trading Co., iibert. von: Victor Vandevoorde,
Briissel, Belgien, Impragnieren und Konsermeren von Holz. (A. P. 1510358 vom 
6/11. 1920, ausg. 30/9. 1924. — C. 1922. II. 166.) Schottlander.

Henry Clay Wade, Los Angeles, Calif., Ilerstellung von Motortreibmitteln. 
Man erhitzt W. unter Druck bis auf eine Temp. von 212° F, lfiBt es unter plotz- 
lielier Druckeutlastung in ein Ólgasgemisch einstromen, so daB dieses der explosiven 
Wrkg. des sieli plotzlich entwickelnden Wasserdampfes ausgesetzt u. dadurch mit 
diesęm in feinster Verteilung yermisclit wird, wiihrend der Wasserdampf selbst 
teilweise in O u. H dissoziiert. Das entstebende Gemisch wird dann noclimals 
auf liiihere Temp. erhitzt u. dann kondensiert. (A. P. 1525421 vom 7/8. 1922, 
ausg. 3/2. 1925.) O el k e r .

Badische Anilin- u. Soda-Fabrik, Deutscliland, Fliissiger Brennstoff, welćher 
insbesondere ais Motortreibmittel dienen soli u. aus bisher fiir den gleiclien Zweck 
yerwendeten KW-stoffen u. Eisencarbonyl besteht. (F. P. 583027 vom 21/6.1924, 
ausg. 5/1. 1925. D. Prior. 14/1. 1924.) Oe l k e r .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
Mas Bergmann, Was toissen wir iiber die Chemie der Haut?  Kurzer Uberblick 

iiber den derzeitigen Stand der Forschung iiber die Konst. der Proteine, wobei die 
ueuen Anschauungen yon Herzog u .  Stiasny — Komplexbildung zwischen relatiy 
einfachen, sich wiederholenden Strukturelementen polypeptid- oder diketopiperazin- 
artiger Natur durch Nebenyalenzbindung — besonders heryorgehoben werdeu. 
(Gerber 51. 13—14. Dresden.) Gerngrosz.

Arthur W. Thomas und Margaret W. Kelly, Vegetabilisches Gerben. Die 
Verss. wurden ausgefiilirt mit Pyrogallol, GaUussiiure u. Akazienrinde u. ergaben, 
daB der Verlauf des Gerbens direkt proportional ist dem Gehalte an GerbstoS. 
Die Menge der Niclitgerbstoffe scheint nicht yerzogernd auf den Gerbyorgang zu 
wirken, sie kann im Gegenteil, je nach der N atur des Nichtgerbstoffs, manclimal 
besclileunigen, wobei pn eine gewisse Rolle iśpielt. (Ind. and Engin. Chem. 17. 
41— 13. New York [N. Y.].) Grimme.

P. Pawlowitsch, Fermentwirkwigen in den Ascherbriihen. Stellungnahrae zu 
der Frage, in wie weit der enthaarende Effekt des Kalkiiscliers auf die Wrkg. des 
Ca(OH)* allein oder auf die von Bakterien- oder auch anderen Fermenten zuriick- 
zutuhren ist unter Hinweis auf die Arbeiten yon R. L. Collet (Journ. Soc. Leather 
lYeads Cliemists 1923. 418), denen zufolge die Kalklsg. die Bakterien aus den 
Weichwfissern yernichtet aber durch Auflosen der Bakterienleiber eine starkę 
fennentatiye Wrkg. annimmt; ferner Hinweis auf C. Ross (Chem. Ind. 43. 55;
C. 1924. I. 1135.), dem zufolge verschiedene gel. Fermente im Kalkascher, der die 
Wrkg. der Enzyme potenziere, wirksam sein sollen, wShrend andererseits nach 
anderen Autoren (Wilson u. D adk, Journ. Ind. imd Engin. Chem. 16. 602; C. 1924.
II. 1545; MOELLER, Ztschr. f. Leder- u. Gerbereichem. 1. 232; C. 1923. H. 372) 
ohne Frage auch die reine Kalklsg. durch hydrolyt. Wrkg. etwas haarlockernd ist. 
(Gerber 51. 18—20. 30—31. Taganrog, RuBland.) G e r n g r o s z .

Otto Rohm, Das Hasser in der Wassei-icerkstatt. Es wird auf die bekannten 
Gefahren kalkhaltiger Ascher hingewiesen, die besonders in der W arm e durch 
Inkrustieriuig von CaC03 im Narben, wobei die C02 aus dem W . oder der Luft 
stammen k;mn, zu den „ K a lk s e h a t te n “ u. „ L u f t s c h a t t e n 11 fuhren konnen. 
Die A ermeidung der Schaden durch Entfernung der yorubergehenden H5rte mit 
Ca(OH)a oder durch Ansauern des Wassers auf p H 4 wird besprochen u. der „Ara- 
S s c h e r“ der Firma ROh m  u . H a a s  in Darmstadt, der ohne CaO, Na,S oder 
Sehwefelarsen arbeitet u. bei dem alle die genannten Gefahren wegfallen, empfohlen. 
(Gerber 51. 16—1S. Darmstadt.) G E R S G R O S Z .
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Iiboslav M asner, Einige Erfahrungen m it Gebrauchswasser in  einer Gerberei. 
Mitteilung einiger prakt. Beobachtungen uber den EinfluB der Zus. u. Temp. des 
Gebrauchswassers auf den Ausfall des Leders. (Gerber 51. 16.) Gerngrosz.

Leopold Pollak, Die ZuJcunft der Gerbstoffbeschaffung. Bis auf Mimosa u. 
Mangroyerinde beginnen die Quellen der bisher gebriiuchlichen pflanzl. GerbstofFe 
zu yersiegen. Auf Grund eines Beriehtes des Institute of Science and Industry 
in Melbourne yon 1922, in welcliem das Untersuchungsergebnis von 170 ver- 
schiedenen gerbstoffhaltigen Pflanzen mitgeteilt wird, werden die wichtigsten dieser 
neuen Gerbmaterialien beschrieben. Die groBte Bedeutung wird dem westaustral. 
Red Gum (Marri Kino), dem Gummiharz von Eukalyptus ealophylla zugesprocben, 
der groBe Ahnlichkeit mit Quebracho besitzen soli. (Gerber 51. 29—30. AuBig.) Gg.

Emil Knape, Die in der Tanninfabrikation gebrauchliehen Extraktion$systemc. 
Beschreibung der verschiedenen Verff. zur Extraktion von Tannin. (Chem.-Ztg. 49. 
53—55. Miinclien.) J ung .

K. Matthaus, Quantitalive Filtrationsanalyse in  Anwendung a u f gerbereichemische 
Fragen. I. Die quantitative Filtrationsanalyse besteht darin, daB man aus dem zu 
untersuchenden Stoff — z. B. mit yerschiedenen Lsgg. behandeltem Hautpulyer — 
ein Filter erzeugt, durch das man die Lsg. filtriert. Die Apparatur zur Messung 
der Filtrationsgeschwindigkeit besclireibt Rath (Kolloid-Ztsehr. 33. 109; C. 1924.
1. 1063). Mit diesem App. wird die Saurequellung von Hautpulyer in chem. reiner 
u. techn. Milclisaure untersucht; ferner der EinfluB von Chromalaunlsgg. auf das 
gequollene Hautpulyer. Bei geringen Siiurekonzz. ist die Entąuellung regelmaBig, 
bei starkeren treten durch Veranderung der Oberflache Storungen ein. (Kolloid- 
Ztsclir. 36. 93—98. Dresden.) Lasch.

J. A. Wilson und E. J. Kern, Wasserstóffelektrode zur Yerwendung bei Gerb- 
losungen. Ais Elektrodenrohr dient ein mit Hg gefulltes Glasrohr, welches an 
beiden Enden ein Stuekchen Pt-D raht tragt. (Ind. and Engin. Chem. 17. 74. 
Milwaukee [Wis.].) Grimme.

Leopold Pollak, Yiscositatsbestimmungen von Gerbstoffextrakten. (Gerber 51. 
1-4. -  C. 1923. IV. 270.) Gerngross.

0. Gerngross, Fortschritte und neuere Anschauungen a u f dem Gebiete von Leim  
md Gelatine. Zusammenfassender Vortrag uber den derzeitigen Stand der Leim- 
h. Gelatineforschung, am SchluB Berucksichtigung der auf wissenschaftl. Grund- 
lage beruhenden teelm. Methoden zur Best. der Qualitat der Fabrikate. Der 
herrschenden, auf H ofmeister, (Ztschr. f. physiol. Ch. 2. 299, [1878]) zuriick- 
sehcnden Ansicht, das Kollagen sei ein inneres Anhydrid der Gelatine u. der 
Ubergang von Kollagen in Glutin yollziehe sich nach der Formel: Kollagen -Ą- W. 
^  Glutin wird widersprochen. Man hat sich die Entstehung des Glutins so vor- 
zustellen, daB durch die intensiyen QuellmaBnahmen der Technik, wochenlanges 
Quellen in Ca(OH).,, die eigentlich formgebenden, die Kollagensubstanz umhiOlenden 
Elemente der Lederhaut gesprengt werden, so daB sich die „leimgebende“ Sub- 
stanz yon diesen nicht kollagenen, in w. W . nicht 11. Best&ndteilen durch einfaches 
Ausschmelzen bei Tempp. von ca. 50° trennt. Die Umwandlung des hochge- 
quollenen urspriinglieh strukturierten Kollagens bei der geringen Temperaturer- 
hohung in das strukturlose Glutin wird in Anlehnung an die Anschauungen Stiasnys 
iiber die Proteolyse (Collegium 1920. 259; C. 1920. IV. 490) ais eine Desaggre- 
gierung der im Kollagen durch Partialyalenzen zusammengeballten Glutinkomplexe 
HufgefaBt. Es ist der Beginn der Teilchenzerkleinerung, die bei weiterer Erhitzung 
der Gelatine dazu fUlirt, daB ilire Viscositat abfallt u. ihr Gelatinierungsyermogen 
verloren geht, ohne daB im wesentlichen Umfange durch Formoltitration nachweis- 
bar Peptidyerkettungen gel. werden. (Gerngross u. B recht, Collegium 1922, 
262; C. 1923. II. 256.) Auf Grund des von yielen Autoren bestimmten molaren
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HCl-Bindungsvermogeus, dcm zufolgc die Gelatine ein Aquivalentgewicht von rund 
900 hat, u. das von P aal, (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 25. 1202 [1892]) mit der Siede- 
punktsmetliode auch ais das Mol.-Gew. ermittelt wurde, wird angenommen, daB bei 
100° u. bei Ggw. hinreichender Mengen HC1 die Gelatine in Elementarkorper vom 
Mol.-Gew. 900 zerlegt wird. Da aber B iltz, (Ztschr. f. physik. Ch. 91, 719; C. 
1916. II. 1031) u. W intgen  u. L ówenthal, (Kolloid-Ztschr. 34. 292; C. 1924. II. 
1165) bei gewohnlicher Temp. das Molekularaggregatgewicht bei rund 30000 fanden, 
wird vermutet, daB in der intakten Gelatine etwa 33 Elementarkorper vom Mol.- 
Gew. ca. 900 zu einem Aggregat vereint sind. Da die quantitative Hydrolyse der 
Gelatine eine so grofie Zabl von AminosSuren liefert, daB das Mol.-Gew. des 
einzelnen Elementarkorpers weit iiber 900 betragen muBte, wird angenommen, daB 
die Elementarkomplexe sich nicht wiederholen, sondern in bezug auf Aminos&ureu 
verschiedene Zus., aber dennoch das Mol.-Gew. rund 900 haben. (Ztschr. f. angew. 
Ch. 38. 85—95. Berlin, Techn. Hoclischule.) Gerngross.

R ich a rd  Dobach all, Miilheim, Ruhr, Yerfahren zum Gerben von Samischleder, 
dad. gek., daB man die auf iibliche Weise vorbereiteten BloBen mit einem Drucke 
von 150 at stark entwiissert, in einem geschlossenen Raume Luftstromen von —8 
bis —10° aussetzt u. mit Hilfe von komprimierter Luft trant. — Durch die kom- 
primierte Luft, dereń Temp. allmahlich auf —}-300 gesteigert wird, wird den BloBen 
das W. rascli cntzogcn u. das Eindringen u. die Oxydation des Tranes sehr be- 
fordert. Hat die Temp. —(-30° erreicht, so wird die Zufiihrung der komprimierten 
Luft unterbrochen, u. man tiberliiflt die Felle der Selbsterhitzung bis -f-38°. 
(D. R. P. 410261 KI. 28a vom 22/6. 1923, ausg. 2/3. 1925.) S c iio t t l a n d e r .

B adische A nilin- & S oda-F abrik , Ludwigshafen a. Rh., Gerben tierisdier 
Haute. (D. R . P. 409984 KI. 28a vom 16/4. 1915, ausg. 18/2. 1925. — C. 1922.
IV. 777 [Oe. P. 87715].) ' S c h o t t l a n d e r .

W illia m  C. B latz, Wilmington, V. St. A., Herstellung eines weifien Chromleders, 
dad. gek., daB man dem zur Cr-Gcrbung gehorigen SchluBbad (Hyposulfitbad) ein 
zur Umsetzung eines 1. Erdalkalissilzes in ein weiBes unl. Salz geeignetes 1. Salz 
zusetzt, diese Lsg. auf die der Gerbbehandlung unterliegenden Haute wirken lSfit 
u. darauf nach Ablassen der Lsg. die Haute mit einer geeigneten Erdalkalimetall- 
salzlsg. behandelt. — In Yerbindung mit einem Zweibad-Cr-Gerbverf. wird dcm 
Reduktionsbad, das den Gerbvorgang dadurch beendet, daB die durch das erstc 
Bad in die HautbloBe eingebrachte Cr03(K,,Cr„0,) in C r,03 umgesetzt wird, ein zur 
Umsetzung des 1. Erdalkalisalzes in ein unl. weiBes Salz bestimmtes 1. Salz, wie 
Xa2S 04 zugesetzt. Das Reduktionsbad enthiilt mit HC1 oder H2S 04 angesśiuerteB
Na2S20 3 u. befordert das zugesetzte Na^S04 in das Innere der Hautfasern, so daB
bei der nachfolgenden Impriignierung mit einer wss. BaCl.2-Lsg. die B. von BaSO, 
gleichmaBig im Innern der Haut erfolgt u. eine feste Verb. zwischen dieser u. dem 
BaS04 zustande kommt. Die weiBe Farbę leidet dann durch XaBwerden u. selbst 
W aschen nicht mehr. Das unl. Ba-Salz triigt in iihnlicher W eise, wie die in den 
Hautfasern niedergeschlagenen unl. Cr-Verbb. zur Undurchdringlichmaebung des 
Leders bei. Die fertig gegerbten Haute werden, wie iiblich, gewalkt, ausgewaschen, 
gefettet u. ausgestollt. Gegebenenfalls kann das wasserbestiindigc weiBe Leder 
noch geglanzt oder satiniert werden. (D. R . P. 408135 KI. 28a vom 30/7. 1921, 
ausg. 12/1. 1925. A. Prior. 16/11. 1916.) S c h o t t l a n d e r .

V icto r Scholz, Jauer i. Schles., Losung von Leder, Lederabfallen o. dgl. Mau
1. das Leder unter Druck u. Hitze in wss. Lsgg. alkal. Substanzen, wie NaOII, 
KOH, N a,C 03, IC.C0 3 , NH.OH, (NH4)a-C03, N a ^ O , ,  N a^O ,, Na^Si.Oo u. dgl. oder 
in Lsgg. alkal. Seifen von Harzen, Fetten, Fettsiiuren oder endlich von sauren 
Seifen im Autoklaven auf. — Es wird eine schnelle u. restlose Auflosung des Leders
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bei Anwendung verhitltnismSBig geringer Mengen von Alkalieu erzielt. (D. R. P. 
409035 KI. 22i vom 20/8. 1922, ausg. 31/1. 1925.) O e l k e r .

Oscar Low Beer, Frankfurt a. M., Ilerstdlunrj von heUfarbigem Leder. Vege- 
tabil. gcgerbte HSutc werden mit Al- oder Cr-Salzen synthet. Gerbstoffe nacli- 
behandelt. — Z. B. wird halbgegerbtcs ostind. Ziegen- oder Scliafleder gut geweicht 
u. ca. 6 Stdn. in einem 3° Be starken Bade eines Al- oder Cr-Salzes eines synthet. 
Gerbstoffes, erhalten z. B. nach dem Verf. des E. P. 156254 (vgl. C. 1921. II. 832 
[Chem. Pabr. & Asphaltwerke A.-G.]) durch Kondensation von zwei verschiedenen 
aromat. Sulfosauren mit CIT.,0, gewalkt, Uber Nacht abtropfen gelassen, kurze Zeit 
in Fe-freiem W. gewalkt u. in iiblicher Weise fertig gemaclit. Man erhiilt ein sehr 
hellgefarbtes, chevrenuahnliches, fiir die Herst. von Schuhen u. Bucheinbiiuden 
geeignetes Leder. — In analoger W eise erhiilt man aus ostind. lohgarcn oder mit 
Semlockrinde gcgerbten Ilauten  oder Spalten cin helles Leder von Cr-garem  
Charakter. Die braunliche oder rotliche Farbę der Ausgangsstoffe verschwindct 
bei der Nachgerbung vollstandig u. die hellen, bisweilen weiBen, biegsamen u. 
weichen Leder lassen sich in den empfindlichsten Tonen nachfarben. (A. P. 
1523365 vom 13/3. 1924, ausg. 13/1. 1925.) Schottlandeh.

Gaston Ferreira de Almeida, Seine, Frankreich, Lackieren von Leder. Man 
bringt auf das Leder wiederholt durch Zerstiiuben einen mit Metallpulvern ver- 
raischten Lack, Nitroeelluloselg., auf; die erste Schicht wird aus der NJihe, die 
anderen aus wachsender Entfernung aufgespritzt. (F. P. 582383 vom 1/9. 1923, 
ausg. 17/12. 1924.) - F ranz.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining (Erfinder: Karl Daimler 
und Alfred Eckardt), Hochst a. M., Herstellimg von Gerbmittebi, darin bestehend, 
daB man Eimcirkungsprodd. von HNOs auf Braunkohle, T orf u. iihnliche Stofle durch 
Zusatz siiureabstumpfcnder Mitttel teilweise entsiiuert. — Ais solche Mittel konnen 
zweckmaBig Alkalicarbonate, Alkalihydroxydc, Alkalidisulfite, NH3, (NH4)2C03, organ. 
Basen, Erdalkalicarbonate oder -liydroxydc, Cr20 3, AL>03, Fe(OH)2 u. Fe(OII)s Ver- 
wendung finden. Durch den Zusatz dieser Mittel werden die den IIN 0 3-Einwirkungs- 
prodd. auf Braunkohle oder T orf beigementen, niclitgerbenden starken Carbon- 
sauren, wie CH3CO.JI u. Mellithsiiure, abgestumpft. Die alsdaun kongoneutralen 
Gerbbriihen liefern ein Leder von lioher BeiBfestigkeit mit glatten u. widerstands- 
fiihigen Narben. Folgende Beispielc sind angegeben: Braunkohle wird bei 70 bis 
90° mit 50°/0ig. H N 0 3 bis zu dereń u. der nitrosen Abgase Verschwinden behandelt. 
Der feste Riickstand wird abfiltriert, gegebenenfalls noch etwas mit W. extrahiert 
u. die gesamte dickliche Fl. mit konz. NaOH neutralisiert. — Analog wird das 
Eimoirkungsprod. von I IN 0 3 auf Torf mit NH3, Na_,C03 oder NaOH abgestumpft.
— Zur Neutralisation der Gerbfliissigkeit aus nitrierter Braunkohle kann auch ein 
W. enthaltendes Al- oder Cr-Salz unter Zusatz von NaOH bezw. fertiges Cr(OII)3 
oder A1(0H)3 verwcndet werden. Die Metall]iydroxyde losen sich hierbei in der 
sauren Fl. auf. Man verwendet diese in solcher Menge, daB diese Lsg. gegen 
Kongo ueutralc Kk. zeigt. (D.R,. P. 405799 KI. 28a vom 3/5. 1921, ausg. 8/11.
1924.) SCHOTTI/AKDBR.

Parbwerke vorm. Meister Lucius & Briining (Erfinder: Karl Daimler und 
Theodor Meissner), Hochst a. M., Herstellung von Gerbmitteln, darin bestehend, daB 
man in AbSnderung des D .R .P . 405799 Braunkohle, T orf u. Shnliche Materialien mit 
Dichroniaten oder 0 0 3, mit gleichzeitiger Anwendung von anorgan. oder organ. 
Sauren behandelt, insbesondere mit den bei der Oxydation von Braunkohle usw. 
>nit B N 03 entstehenden Sauren. — Es bilden sich hierbei aus der Braunkohle 
emer8eits durch Oxydation gerbmde Prodd., andererseits yerbinden sich diese zu 
Salzen des durch Red. entstandenen Cr20 3 von erhohter Gerbwrkg. Z. B. werden
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KjCr^O, u. I0%ig. H2S 04 mit Braunkohle oder Braunkohlenstaub bis zur yolligen 
Eed. der C r03 erhitzt, das Ungel. abfiltriert u. im Filtrat die freien Sauren mit 
Alkalien mehr oder weniger neutralisiert. — Beim Vermischen des aus Braunkohle 
mit H N 0 3 gewonnenen, stark sauren, aber H N 03-freien, 50% W . enthaltenden, 
groBtenteils in W . 1. u. kongosauren Prod. mit einer 25%ig. Pastę, erhalten durch 
Ausfiillen einer Cassde>'&ra«»-Na-Salzlsg. mit HC1, Abwasehen u. Abnutschen, Zu- 
gabe von K2Cr20 7 zu dem Gemiscli u. Erhitzen bis zur Eed. der C r03 wird eine 
klare ais Gerbstoffextrakt yerwendbare Lsg. erhalten. — Yermahlt man stark humosen 
Torf (Specktorf) nafi mit W. zu einer feinsclilammigen Pastę, verd. mit W., erhitzt 
auf 100°, gibt bei dieser Temp. im Laufe mehrerer Stdn. Na2Cr_,07 u. konz. HC1 
hinzu u. nutscht nach yolliger Eed. der CrOs ab, so liefert das F iltrat naeh dem 
Eindampfen ein 30% Cr20 3 enthaltendes, in W . mit griiner Farbę 1. Gerbmitłel. Der 
braune Eiickstand ist teilweise in Alkali 1. (D. E. P. 406364 KI. 12 o von 19/8.
1921, ausg. 21/11. 1924. Zus. zu D. R. P. 405799; vorst. Ref.) Sch o ttlan d e r.

Farbwerke vorm. Meister Lucins & Briining (Erfinder: Karl Daimler), 
Hoehst a. M., Herstellung gerbend wirkender Oxydationsprodukte von fossikm  Materiał 
pflanzlicher Herkunft, insbesondere Braunkohle, mit Hilfe von 1IN03, nitrosen Gasen 
oder sonstigen Oxydationsmitteln, dad. gek., daB nur solelie fossile Materialien in 
Anwendung kommen, dereń Fe-Gehalt unter 1% liegt. — Z. B. wird eine mittel- 
deutsche brikettierte Braunkohle mit einem Fe-Gehalt unter 0,1 % zerkleinert u. mit 
50%ig. IINOj bis zu dereń u. der nitrosen Gase Verschwinden erwarmt. Die ge
gebenenfalls gekugelte M. wird nach teilweiser Abstumpfung zum Gerben ver- 
wendet. — Analog erhalt man aus einer Kasseler Rohbrawikohle mit hochstens 0,5% 
Fe20 3 durch Einw. von HNOs bis zum Versehwinden der Rk. auf KJ-Starkepapicr 
eine diekfl., gerbend wirkende M. Diese Fe-armen Ozydaiionsprodd. lassen sich 
mit Fe-empfindliehen organ. Gerbstoffen, wie Eichenrinde-, Quebracho-, Suniach- 
oder Fichtenrinden&ctrakt kombinieren, ohne daB eine Graufarbung der mit ilinen 
gegerbten HautbloBen erfolgt. (D.R.P. 406204 KI. 12o vom 16/7. 1921, ausg. 
15/11. 1924.) SCHOTTLANDEI!.

F ran z  H ass ler, Hamburg-Yolksdorf, Darstellung von Kondensatiomprodukten 
aus aroniatischen Kohlenwasscrstoffen oder dereń Sulfosauren, darin bestehend, daB 
man aromat. KW-stoffe mit ILSO., u. S oder Sulfiden zusammen erhitzt, oder daB 
man die Sulfosauren aromat. KW-stoffe mit S oder Sulfiden, gegebenenfalls unter 
Zusatz von H2S04, erhitzt u. das Reaktionsprod. gegebenenfalls durch Einw. von 
Alkali k. oder h. weiter umwandelt. — Beispiele fiir die Herst. der S-haltigen Kon- 
densationsprodd. aus Naplithalin, bezw. Naplitlialinsulfosaure, sowie aus Benzol- 
sułfosaure sind angegeben (hierzu vgl. auch D .R .P . 399063; C. 1924. II. 1546). 
Durch Alkalisehmachen der tiefdunkel gefarbten Prodd. sehliigt die Farbę in Gelb 
bis Gelbbraun um. Die helle Farbę bleibt dann beim Ansśiuern bestehen. Dic 
Losliehkeit der Prodd. hśingt ab von dem Verhaltnis K W -stoff: S : H2S 04, sowie 
Dauer u. Hohe des Erhitzens. Man kann so sil. Stoffe erhalten ohne sichtbare 
kolloidale Eigenschaften, solche von ałlen Graden der Losliehkeit mit ausgepragt 
kolloidalem Verhalten u. endlieh yollig unl., harzartige Stoffe. AuBer zum Gerben 
konnen die Prodd. auch zum Impragnieren yon Geweben (Zelttiichern, Fischnetzen), 
zum Lbslichmaćhen von unl. oder wl. Farbstoffen, zum Fkcieren von bas. Farbstoffen 
auf der Faser u. zur Herst. von Farblacken Verwendung finden. (D.R.P. 407994 
KI. 12 o vom 22/8 1918, ausg. 2/1. 1925.) S c h o ttla n d e r .

Rohm & Haas Company, Philadelphia, Pennsylyania, V. St. A., iibert. vou: 
Carl Immerheiser, Ludwigshafen a. Eh., und Franz Hassler, H am burg-Yolks
dorf, In  kaltem Wasser leicht losliche Gerbstoffpraparate. (A. P. 1513995 vom 9/7.
1920, ausg. 4/11. 1924. — C. 1921. II. 679 [D. E. P. 306341] 1921. IV. 308 [Schwz.P.
87972].) SCHOTTLANDER.
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John K iel Tullis, New York, V. St. A., Gerbmittel. (Aust. P. 9519 vom 
19/10. 1922, ausg. 13/2. 1923. — C. 1924. II. 1546 [A. P. 1430477].) Schottlander.

Carl Immerheiser, Ludwigshafen a. Rh., und Franz Hassler, Hamburg-Volk- 
dorf, iibert. an: Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., In  kaltem 
]Kassei- leicht losliche Gerbatoffprapąrate. (Can. P. 228245 vom 2/12. 1921, ausg. 
23/1. 1923. — C. 1921. IV. 1356 [Bad. Anilin- & Soda-Fabrik; F. P .P . 23009, 
23010]. 1924. I. 607 [Bad. Anilin- & Soda-Fabrik].) Schottlander.

Johann Gramen, Frankreich (Bas-Rhin), Leder einfettungs- und Kmiservierungs- 
mittel, welches aus einer Mischung von techn. Fetten u. Olen, W aehsen u. Harzen 
u. Seife zusammengesetzt ist. Das Mittel verleiht dem Leder einen hohen Glanz 
u. macht es sehr dauerliaft. (F. P. 581525 vom 9/5. 1924, ausg. 1/12. 1924.) Ok.

Gaston Ferreira de Almeida, Seine, Frankreich, Ycrfahren zwn Aufbringen 
von Metallschichten a u f Leder. Man uberziebt das Leder zunachst mit einer 
klebenden Schicht durch Aufbringen einer Lsg. von Fisclileim in W. u. etwas 
Glycerin u. einer zweiten Lsg. von Fischleim in W., hierauf bringt man ais Unter- 
grund Metallfolien aus unechten Metallen, Cu, Al, auf, uberziebt von neuem mit 
der Fisclileimlsg. u. bringt schlicBlich die Folien aus ecbten Metallen, Au, Ag, auf. 
(F. P. 582384 vom 1/9. 1923, ausg. 17/12. 1924.) F ranz.

XXIV. Photograpłiie.
A. Reychler, Photochemische Studien. IV. Die Eigenschaften des Systemu 

Halogensilber-Gelatine. (III. ygl. Buli. Soc. Chim. Belgiąue 33. 12; C. 1924. II. 
416) AgCl u. AgBr werden in Abwesenlieit von Gelatine auch ohne Einw. des 
Lichtes von pliotograph. Entwickler reduziert. Halogensilber in 1 °/0 Gelatinelsg. 
yerhalt sich gegen photograph. Entwickler u. NH4OH analog den pliotograph. 
Platten. Vf. erkliirt die Einw. des Entwicklers elektrocheni. u. glaubt, diese Be- 
trachtungsweise auch auf die Vorgiinge auf der photograph. Platte anwenden zu 
kiinnen. (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 33. 550—58. 1924.) L eszyn sk i.

T. Thorae Baker, Die Abscluitzung der Eigenschaften einer photographisclien 
Platte. Es bestelit das Bediirfnis fiir die photograph. Industrie, fiir wissenschaft- 
liche u. kunstlerische Zwecke eine einheitliche Definition der Platteneigenschaften 
zu geben. H urteu  u. D riffield  belichten zu diesem Zweck Plattenstreifen mit 
geometr. wachsenden Zeiten. Die Schwiirzungen ais Funktionen der Logarithmen 
der Belichtungszeiten in ein Koordinatensystem eingetragen ergeben S-formige 
Kuryen. Die kontrastgebende K raft der P latte driickt sich in dem Neigungs- 
winkel y  des geradlinigen Stuckes der Kurye aus, der Schwellenwert im Scbnitt- 
punkt des yerliingerten geradlinigen Stuckes mit der Zeitachse. y  wird beeinfluBt 
durch die Entwicklungsdauer, ebenso der Schwellenwert, da der Schnittpunkt der 
bei yerschieden langer Entwicklung erhaltenen geradlinigen Kuryenstiicke uuterhalb 
der Zeitachse liegt, wenn in der Emulsion neben AgBr freies Bromid yorhanden 
■st. Bei hochempfmdlichen Platten ist auch das der Unterexposition zukommende 
Kurvenstuck geradlinig, aber weniger geneigt. Die Best. von Schwellenwert, Gra- 
dation u. Empfindliclikeit ist in diesem Falle nach dem yorbescliriebenen Verf. nicht. 
•noglich. (Naturę 115. 264—65.) Kellermann.

Hatsutaro Hashimoto, Tokyo, Mittel zum gleichzeitigen und rasclien Entwickeln 
und Fbderen. Es wurden einzeln oder in fertiger Mischung NajS^O,,, NaOH, 
zweckiniifiig auch N a^O j u. eine geringe Menge Metochinon o. dgl. yerwendet u. 
die Stoffe in soviel W. gel., daB die Lsg. mehr ais 0,6% NaOII u. mebr 6% wasser- 
freies Na2S20 3 enthalt. Die mit diesen Lsgg. zu entwickelnden u. fixierenden 
Platten bedurfen einer auBerordentlich kurzeń Belichtung. (Anst. P. 13 087 vom 
26/6. 1923, ausg. 13/11. 1923.) KO h l in g .
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E astm an  K odak  Com pany, iibert. von: Sam nel E. S heppard , Rochester,
V. St.. A ., Misclmngen zur Bereitung von Fkderbadern. N;uS20,., NaHSOs’, ein 
Alkalisalz einer hochstens 9 Kohlenstoffatome enthaltenden Fettsaure, yorzugsweise 
Ameisen- oder Essigsaure, gegebenenfalls aucli ein Hiirtungsmittel, wie Alaun,"u. 
ein Bindemittcl, wie Gummi arabicum, werden gemischt u. geformt. (A. P . 1521840 
vom 6/5. 1921, ausg. 6/1. 1925.) KChling.

P o lyg raph ische G esellschaft, Laupen, Schweiz, Abziehfilm mit Kołlodium ais 
ZwiscbenguB, 1. dad. gek., daB der proyisor. Schiclittrager mit irreversiblen Kolloiden, 
dereń Losungsm. W. ist (z. B. Wasserglas) yorpr&pariert ist. — 2. gek. durch Bei- 
mengung von reversiblen wasserl. Kolloiden (z. B. Gelatine). — Die Erzeugnisse 
konnen in iiblicher Weise entwickelt, fixiert u. gewaschen werden. Nach dem 
Troeknen lassen sich die Bilder zusammen mit der Kollodiumschicht leicht abziehen. 
(D .R .P . 408854 KI.. 57b vom 24/7. 1923, ausg. 24/1. 1925.) Ibm iN G .

Charles N. W aterhouse, Oklahama City, V. St. A., Beharidlung von Papier- 
lichtbildem. Die entwickelten, fixierten u. gewaschenen Bilder werden yon der 
Riickseite aus mit einer Mischung von S Teilen Glycerin, 1 Teil A., 1 Teil Formalin 
u. 1 Teil NaCl getriinkt u. dann geh-ocknet. Das Brechen der Bildschicht wird 
yermieden. (A. P. 1522161 vom 15/1. 1924, ausg. 6/1. 1925.) K&hling.

R o b ert Jo h n , New York, Ilerstellung von Dmckplatten fiir pliotomeclianische 
Zwecke. Ein Triiger, z. B. eine Zinkplatte wird geraukt, gereinigt u. mit einer 
Gelatineschicht bedeckt. Diese wird getrocknet u. entweder unmittelbar oder nach 
Hartung, z. B. mittels alkoh. Formalins, Wasclien u. erneutem Troeknen mittels 
Cliromsaure oder Bichromat sensibilisiert u. unter dem Negatiy belichtet. Hierauf 
wird in starkem A. gebadet, gewaschen, von neucm in starkem A. gebadet u. bei 
etwa 200° erhitzt. (Aust. P. 12 385 vom 11/5. 1923, ausg. 9/10. 1923. A. Prior. 16/8.
1922.) K uhling.

E astm an K odak Company, iibert. yon: H en ry  E. V an D erhoef und Jackson
B. W ells, Rochester, New York, Entfarbeu von Cclluloseesterfilmen. Nitrocellulose- 
filme, dereń Trager gefiirbt ist, konnen ganz oder teilweise entfSrbt werden, indem 
man die Riickseite des Filmes mit einem Gemisch yon etwa 70 Teilen Aceton u. 
30 Teilen W . behandelt, man kann hiemach auch Filmabfalle yollig entfarben, da 
die Filme durch diese Behandlung die Neigung zum Aufrollen yerlieren, kann 
man das Yerf. zur Erreichung dieses Zweckes auch auf andere nicht gefarbte Filme 
anwenden. (A. P. 1525761 yom 12/1. 1924, ausg. 10/2. 1925.) F ranz.

E astm an  K odak Com pany, iibert. von: N e il S. K o ch e r, Rochester, New 
York, Entfarben von gefarbten Celluloseesterfilmen. Man behandelt den Film mit 
einem Flussigkeitsgemiscli, das aus einer Fl., die den Farbstoff aber nicht den Film 
lost, u. einem Quellungsmittel fiir den Celluloseester besteht u. mit einem Ent- 
fiirbungsmittel, wie Tierkohle yermischt ist, man yerwendet z. B. ein Gemisch yon 
Aceton u. W . u. Knochenkohle. (A. P. 1525750 yom 7/3. 1923, ausg. 10/2.
1925.) F ranz.
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