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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
K arl J e llin e k  und Joseph Ż akow ski, Uber die Affinitat der Metalle z im  

Schwefel. Das Ma8 fiir dio Affinitat zweier Elemente, die in einer homogenen 
oder heterogenen Gasrk. miteinander reagieren, wird dureh Messung ihres Disso- 
ziationsgleichgewichts bei moglichst tiefen Tempp. u. Berechnung der Wlirmetonung 
fur T  — 0 mit Hilfe der van’t HofFsehen oder der Nernstschen Reaktionsisochore 
ermittelt. Fiir den Fali der Affinitat der Metalle zum S kann wegen der Kleinheit 
der S-Tension der Metallsulfide bei tiefen Tempp. die Messung nicht direkt aus- 
geftihrt werden, sondern die Metallsulfide werden bei moglichst tiefen Tempp. mit 
Hj reduziert, u. aus dem Gleichgewicht MeS -f- H2 Me -f- HaS (1) u. dem Disso- 
ziationsgleiehgewicht 2H2S ^  2HS -f- S2 (2) u. den Dissoziationswiirmen der Sul- 
iide wird die S-Tension der Sulfide bereehnet (vgl. Abb. des App. im Original). 
Der HaS wurde entweder acidimetr. durch Absorption in NaOH, Osydation mit 
Hj02 u. Titration mit HC1 oder jodometr. bestimmt. Die Yersuchstempp. liegen
zwischen 500 u. 1100°. Das Gleichgewicht (1) wurde bestimmt fur AgtS, Ou2S,
SnS, PbS, SbtS3, B i A , M nS, FeS u. die metallreichsten Co- u. Ni-Sulfide, dereń 
Darst. im Original genau angegeben ist. Zusammenfassend ergibt sieli, daB bei 
genugend tiefen Tempp. die Sehwefcltensionen der Metallsulfide beim Fortschreiten 
von Metali zu Metali im Sinne der Spannungsreihe regelmSBig -wachsen, bezw. daB 
die Affinitaten der Metalle zum S in dieser Reihenfolge abnelimen. Bei AsiS3, 
BijĄ, HgS  u. FeS (die Werte fur die von YfF. nicht gemessenen ersten 3 Sulfide 
siad aus einer Arbeit von PĆLABON, Ann. Chim. et Phys. [7] 25. 365 [1902] be- 
rechnet) stimmt die Nernstsche Naherungsformel:

log Ps, =  <?o/4,571 T  +  1,75 log T  +  2,8,
■worin fur die chem. Konstantę von S2 der W ert von 2,8 gleich der chem. Kon-
stanten von 0 2 angenommen ist, anniihernd; bei den andern Sulfiden stimmt die 
Naherungsformel auch nicht angenahert, da bei diesen Sulfiden der Temperatur- 
verlauf der Molekularwarmen der Reaktionsteilnehmer beriicksichtigt werden muB, 
Łier muB die genauere Formel des Nernstschen Theorems angewandt werden. — 
Die einzelnen Werte sind in Tabellen u. Kurven ubersichtlich zusammengestellt. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 142. 1—53. Danzig, Techn. Hochsch.) J o s e p h y .

S. C. B okhorst und H. van der Zee, Die Allotropie des Quecksilbcrjodids. VfF. 
weisen die Einwfinde von D a m ie n s  (C. r. d. l’Acad. des sciences 177. 816; Buli. 
Soc. Chim. de France [4] 35. 87; C. 1924. I. 410. 2665) gegen die kinet. Deutung 
der Allotropie des HgJ„ von S m it s  u. B o k iio h s t  (Ztschr. f. physik. Ch. 89. 365; 
C. 1915. I. 1362) zuriick. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 153—57. Amster
dam.) J o s e p h y .

A. Damiens, Zu einer Bemerkung von Bokhorst und van der Zee: Die Allotropie 
des tyuecksilberjodids. (Ygl. vorst. Ref.) Yf. halt seine Einwande gegen die dynam. 
Auffassung der Allotropie des HgJ2 aufrecht. (Buli. Soc. Chim. de France [4J 37. 
157—61.) J o s e p h y .

Le Roux, Bestimmung des Viskositatskoeffizienten des Wassers seinem absoluten 
Werte nach. Vf. unternimmt eine Prazisionsbest. des Viskositatskoeffizienten de8
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W. im Gebiet zwisehen O u. 50°. Anstelle der Poiseuille’schen Methodc benutzt 
er dag Vcrfahren der rotierenden Zylinder. Die Apparatur wird mit groBter Pra- 
zision gebaut u. justiert. Einc tabellar. Zusammenstellung der derart gemessencn 
W erte fiir den Viskositiitskoeffizienten ergibt, daC dieser zwisehen 0° u. 50° von
0,0178—0,0057 abnimmt, ohne daB bei 4° eine DiskontinuitSt bemerkbar ware. 
(C. r. d. TAead. des sciences 180. 914—16.) F r a n k e n b u r g e r .

M. P olanyi, Krystalldeformation und Verfestigung. (Vgl. S. 1937 u. friiliere 
Arbeiten.) Vf. gibt eine Darst. der mittels riintgenograph. Verff. erzielten KlSrung 
einiger besonders einfaeher Falle piast. Formiinderungen. (Ztschr. f. Mctałlkunde 
17. 94—95. Berlin.) F r a n k e n b u r g e r .

N icolas de Kolossowsky, Untefsuchungen iiber Verłeilung. Vf. untersucht die 
Verteilung eines Stoffes in zwei Losungsmm., die in einem bestimmten Verhiiltnis 
ineinander 1. sind. Er kommt zu der allgemeinen Formel p a + iF lp' =  konst; 
dabei sind a u. b Konstantę, p  u. p ' die Konzz. in den beiden Losungsmm., P  die 
Gesamtkonz. Fiir die Verteilung von Essigsaure in W. u. A. wird die Formel 
komplizierter, was durch den EinfiuB der CII3COOII auf die gegenseitige Loslicli- 
keit von W. u. A. erkliirt werden kann. Es wird ferner untersucht die Yerteilung 
von J/jOj in W. u. A. Die Verteilung von FeCl^ zwisehen W. u. A. liifit sieli 
durch keine Formel ausdriicken, weil die experimentellen Daten durch die selir 
geringen Konzz. ziemlich unsicher sind. Bei der Yerteilung yon Propionsiiure 
zwisehen W. u. A. geht der Verteilungskoeffizient durch ein Minimum. Die Kon
stantę bleibt aber von der Konz. unabhangig. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 
372—81.) L ascti.

P. Job, Spekłrographische Untersuchung der Komplexbildung in Lbsungen und 
der Stabilitat dieser Komplexe. Vf. weist auf Grund einer mathemat. Analyse nacb, 
daB es geniigt, zwecks Feststellung der Zus. u. der Gleiehgewichtskonstanten kom- 
plexer Verbb., die sich in einer Lsg. aus 2 Einzelkomponenten bilden, diejenige 
Konz. der Einzelkomponenten festzustellen, bei welclier die betreffende Komplcs- 
verb. in maximaler Menge sich bildet. Zwecks Best. dieses Punktes wird zwcck- 
maBigerweise die Lichtabsorption einer Reihe von Gemischen untersucht; diejenige 
Mischung, bei welcher die der Komplexverb. eigentiimliche Absorptionsbande aro 
stiirksten auftritt, kann ais die gesuchte Mischung mit Maximalkonz. des Komplexes 
betrachtet werden. Es ist dann moglich, mittels eines einfachen Ansatzcs die 
Formel u. Stabilitiit (gemessen durch die Gleichgewichtskonstante) dieses Ivomplexes 
zu ermitteln. (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 928—30.) F r a n k e n b u r g e r .

Eugene Decarrifere, Katalytische Oxydation von Ammoniak durch Luft >» 
Beriihrung mit Platin-Palladiumlegierungen. In fruheren Arbeiten (Buli. Soc. 
Chim. d e  France [4] 25. 489; 35. 47; C. 1920. I. 357; 1924. I. 1901) wurde der 
katalyt. EinfluB des reinen metali. Pt u. des reinen Pd auf die Oxydation von N S } 
untersucht. Fur Pt liegt die optimale Temp. bei 630—650°, der optimale NHS- 
Gehalt bei 8°/0; fur Pd bei 760° u. 11% NHS. Die optimale Ausbeute liegt fu r Pt 
bei 97°/0) fiir Pd bei 92°/0. — In vorliegender Arbeit werden Pt-Pd-Legierungen von
0,5 u . 50/o Gehalt an Pd untersucht. Es wurde gefunden, daB die P t-P d -L e g ic ru n g c n  
sich, was die hohe Ausbeute betrifft, dem Pt nśihern, dagegen ist die optimale 
Temp. u. der optimale NIIa-Gehalt hoher ais bei P t ais Katalysator. Darin nShern 
s ie  sich stark dem Pd-Katalysator u. zwar kommt dies f u r  die L e g ie ru n g  mit dem 
geringeren Pd-Gehalt noch stiirker zum Ausdruck. Auch ist fiir dicse L eg ie ru n g  
die hohe Ausbeute von 97°/0 einer groBereu Temperaturbreite erreichbar, ais bei 
der anderen L e g ie ru n g  oder b e i reinem Pt. AuBerdem miissen die beiden Legie- 
rungen durch ihren bohen Pt-Gehalt widerstandsffiliiger sein ais reines Pd. Łs 
kann noch nicht angegeben werden, welcher der untersuchten Katalysatoren bei
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dauernder Belastung in der Praxis liinger seine Wirksamkeit behiilt. (Buli. Soc. 
Chim. de France [4] 37. 412—21. L ille , Fac. des sc.) L a s c h .

As. E lektrochem ie. T herm ochem ie.
A. H. W. A ten, H. J. den H erto g  und L. W estenberg , Elektrische Ab- 

schńdung von Metallen aus gesclimolzenen Elektrolyten. Vff. studieren die Formen, 
in denen bestimmte Metalle aus Schmelzen ihrer Salze elektrolyt. zur Abscheidurig 
gelangen. Es werden nur solche Metalle untersucht, dereń FF. uber denjenigen 
ihrer Salze liegen, also vor allem Cu u. Ag, daneben auch noeh Ni, Fe u. Mn. 
Es zeigt sieh, da6 UngleiclimaBigkeiten in der Temp. der Kathodenplatten eine 
unregelmaBige Verteilung des sieli abscheidenden Metalls insofern verursaelien, 
ais daB infolge der durch Thcrmostrome gegebenen Potentialdifferenzen das Metali 
an den heifieren Stellen der Kathode sieli auflost u. an den kiilteren sieh ab- 
scheidet. Es werden z. B. Scliraelzen von reinem AgN03 bei 250°, von reinem 
AgBr bei 560°, von reinem AgCl bei 475°, von reinem AgJ bei 590°, von reinem 
AgjSOj bei 670°, von AgNO, | K N 03 | NaN03-Gemisehen bei 275°, von Ag2S04 | 
NajSOj | K2S04-Gemischen bei 370°, von AgBr | KBr | NaBr-Gemischen bei 555°, 
von AgJ | NaJ | KJ-Gemischen bei 640° u. von AgCl | NaCl | KCl-Gemiselien bei 
705° elektrolysiert. Die reinen Salzsehmelzen geben gro Be, gut ausgebildete Metall- 
Łrystalle, die Gemische kleine u. Mikrokrystalle. Besitzen die Kathodenplatten 
bereits Krystallstruktur, so baut sieh der katliod. Niedersclilag in Form einer 
Weiterbildung der bereits yorhandenen Krystalle auf. Die Polarisierungspotentiale 
sind sehr klein u. durch Konzentrationsverschiebungen innerlialb der Schmelzen 
bedingt; sie nehmen mit steigender Temp. erheblich ab. Die cliarakterist. Diffe- 
renzen der aus wss. Salzlsgg. sieli abscheidenden Metalle treten nicht auf. Alin- 
liche Yerhiiltnisse gelten fiir die Cu, Ni, Fe u. Mń: sie alle scheiden sieh in kry- 
stallisierter Form ab. Die aus den Chloriden entstandenen Ndd. von Ag, Cu u. 
Ni gleichen sieli bzgl. der KorngroBe ihrer Einzelkrystalle. (Trans. Amer. Electr. 
Soc. 47. 10 Seit. Sep.) F ra n k e n e u rg e r .

J. K. G jaldbaek, Uber das Potential zwischen der 0,1-n. und 3,5-n. Kalomel- 
elektrodc. Nach Herst. von Kalomelelektroden yermittelst aclit Priiparaten ver- 
schiedener Darst. miBt Vf. die Potentiale gegeniiber einer Vergleichselektrode u. 
findet fur die 3,5-n. Elektroden 0,31 bis —0,06 Millivolt (nach 51/, Monaten 0,45 
bis 0,03) u. fur die 0,1-n. Elektrode 83,50 bis 83,00 Millivolt. Der Temperatur- 
koeffizient der 3,5-n. Elektrode ergibt sieli zu 0,45 Millivolt pro Grad, die der
0,1-n. zu 0,77. Der mittlere W ert zwischen den Potentialen der 0,1-n. u. 3,5-n. 
Elektrode errechnet sieh zu 33,13 Millivolt. (Kong. Danske Vidensk. Meddelelser 5. 
Kr. 9. 1—17. 1924. Kopenhagen, tierarztl. u. landw. Hochsch.) Ulmann.

G. N. Q,uam und J. A. W ilk in so n , Leiłfahigkeit in fliissigen Schwefelwasser- 
stotfldsungen. (Vgl. Q u a m , S. 1391.) Vff. messen die Leitfiihigkeit von ECl, Cl ,̂ 
Brt , Ju  JClj, S.,Clj ,  PCl3, PBr3, AsCl,, SbCl3, SnCl,, Thiocarbanilid, Essigsaure, 
Essigsaureanhydrid, Thioessigsaure, Acetylchlorid, Acetamid gel. in fl. II,,S u. finden, 
daB diese Lsgg. den elektr. Strom leiten. Nicht leitende Lsgg. bilden K HS04, 
KH,HSOł , HjS-IIydrat, BiCl3, CSj, n-Butylsulfid, n-Butylmercaptan, Thiophenol, 
P-Thiokresol, Thionaphthol, Chlf., Bromoform, Jodoform, Trichloressigsaure, Benzoe- 
^ure, Dinitrobenzol, Stearin- u. Palmitinsaure (vgl. App. u. MeBmethoden im Ori- 
ginal). Die Messungen wurden bei Tempp. zwischen —80° u. Zimmertemp. aus- 
gefiihrt. Bei den Halogeniden der P-Gruppe nimmt die Leitfiihigkeit mit wachsendem 
At-Gew. zu mit Ausnalime von BiCl3, das mit HsS BiSCl u. HC1 bildet, da die 

nicht leitet, wird angenommen, daB BiSCl 2HC1 addiert. Besonders groB ist 
die Leitfahigkeit von Jod (136,000 X  107 reziproke £2), was mit W a ld e n  (Ztschr. 
f. physik. Ch. 43. 385 [1903]) so erklSrt wird, daB Jod sowohl Anionen ais auch
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Kationen bildet, d. h. J2 bildet J + — J  , welche den Strom leitcn. Ein Yergleich der 
D eriw . der Essigsaure lehrt, daB die Lsg. besser leitet, wenn die OH-Gruppe der 
Essigsiiure durch SH oder Cl eraetzt wird. Ist aber 1 H der CII3-Gruppe der 
Essigsaure durch NH2 oder alle 3 H durch 3 Cl ersetzt, so wird die Leitfahigkeit 
auf Nuli erniedrigt. In jedem Fali, wo die Lsg. leitet, erreicht die Leitfahigkeit 
mit wachsender Konz. ein Masimum. N il,C l in fl. IIjS gel. leitet den elektr. Strom 
nicht, wird aber der Wasserstoff des NH,-Radikals durch Alkylradikale ersetzt, so 
nimmt die Leitfahigkeit betriichtliche Werte an, u. zwar waclist sie mit der Anzalit 
der eingefiihrten Radikale u. mit zunehmender Konz., was an CII3NH3Cl, 

u. (C JQ 3NHCl gezeigt wird. (Journ. Americ. Chem. Soe. 47. 989—94. 
Ames [Iowa], Coli.) J o se ph y .

N iels B jerrum , A ugusta U nm ack und Laszló Zeohm eister, Die Dissoziatiom- 
konstante von Hethylalkohol. Vff. finden die Dissoziationskonstante yon CII f i  U zu 
10—iwi bei 18°. Dieser W ert liiBt sich aus der elektromotor. Kraft eines SSure- 
Alkalielementes berechnen; Vff. messen die Spannungsdiffcrenzen zwischen H,- 
Elektroden in CH3OH-haltiger HC1 u. in NaOCH3 unter Zwischenschaltung von 
CH3OH-haltiger NaCl-Lsg. (10 16-0T). Weiter bestimmen Vff. die Dissoziations
konstante auf Grund des Alkoholysegrades von Aminoniumacetat durch Messung 
der LeitfahigkeitsyergroBerung dieses Salzes bei Zusatz yon CII3C 00H  bezw. CHs0H 
(10— I7,0S). Fur die Dissoziationskonstante von Ammoniak u. Essigsaure finden Vff.:

-  log =  5,92 u. -  log ^ 0CH>COOH =  9.65 -  W  P c  bei 18°. (Kong.
Danske Vidensk. Meddelelser 5. Nr. 11. 1—34. 1924. Kopenliagen, tierarztl. u. 
landw. Hochsch.) UL5IANN.

G. Foex, Die rerschiedenen magnetischen Zustande eines Ions. Vf. weist nach, 
daB zwei, in chem. Beziehung wohldefinierte Proben desselben Salzes unter ident. 
auBeren Bedingungen deutliche Unterschiede bzgl. ihrer magnet. Eigensehaften 
aufzuweisen vermogen, was auf eine yersehiedene Struktur der in ihnen ent- 
haltenen paramagnet. Ionen schlieBen liiBt. Diese Tatsache gilt auch fur den 
krystallisierten Zustand. So beobachtet Vf. f u r  das mit 6 Mol. K rystallw asser 
krystallisierte Ferro-Ammonsulfat (Mohrsches Salz) ein positiyes molekulares magnet. 
Feld u . einen W ert von 26 Magnetonen; auBerdem spricht die T em peraturabhfing ig- 
keit seincs magnet. Verh. fur das Yorhandensein einer kryomagnet. Anomalie. 
Demgegenuber bestimmen K a s t e r l i n g h  O n n e s  u . O o s t e r h u i s  sowie Jackson ' 
(Philos. Transact. R o y . Soc. London [A ] 224. 1. [1923]) die M ag n e to n en zah l fur 
da8selbe Salz zu 27,5, das molekulare magnet. Feld ais auBerordentlieh schwach 
u . das kryomagnet Verh. fur yollig normal. Diese Unterschiede in den einzelnen 
Eigensehaften scheinen auf die gleiche Grundursache zuriickzufuhren sein. Ahn- 
liche DifFerenzen finden sich fur das durch Entwassern des krystallwasserhaltigen 
CoS04 entstehende anhydr. CoSO4. Das yon T h e o d o r i d e s  ( Jo u rn . de P h y sią u e  et 
le Radium [6] 3. 1. C. 1922. I I I .  217) untersuchte Pniparat besitzt zwischen Zimmer- 
temp. u. 550° 25 Magnetonen u . ein negatives molekulares Feld; gemaB U nterss. 
yon J a c k s o n  u . I s h i w a r a  (The science reports of the Tóhoku imp. univ. 3. 303. 
[1914]) gelten diese Werte auch fur tiefe Tempp. Demgegenuber stellen HoKDA 
u . I s h i w a r a  (The science reports of the Tohoku imp. univ [I] 4. 215. [1915]) das 
Yorhandensein einer Yarietat mit 24 Magnetonen u. einem sehr schwach positiven 
molekularen Feld fest. Die MeBgenauigkeit ist bedeutend hoher ais die fest- 
gestellten Abweichungen. Eine absichtlich erzielte Darst. der einen oder anderen 
Form der Sake ist bisher noch nicht gelungen; ein gewisser Z u sam m en h an g  nut 
anderen physikal. Eigensehaften liegt yielleicht in dem Umstand, daB mehrere Fe-, 
Ni- u . Co-Salze in alkohol. Lsg. weder die gleichen magnet. E ig e n se h a f te n  noch 
die gleichen Absorptionsspektren w ie  in wss. Lsg. besitzen. Da sich die Werte



1925. I .  A 3. K o l l o id c h e m ie  u s w . —  B . A n o r g a n is c h e  C h e m ie . 2681

fiir das magnet. Moment der Atome gleichzeitig mit der GroBe u. dem Vorzeichen 
der Konstanten des molckularen magnet. Feldea iinderu, so scheint beiden Eigen- 
Bchaftsiinderungen derselbe Mechanismus zugrunde zu liegen. (C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 180. 919—21.) F r a n k e n b u r g e r .

Aa. K ollo idchem ie. C aplllarchem ie.
Ch.Dhere, UberElektrodialyse. Betncrkungen zu der Abhandlung von II.Freundlich 

wid L. Farmer Locb. (Vgl. S. 1958.) Die Elektrodialyse ist unter der Bezeichnung 
..Dialyee ćlectrique“ vom Vf. schon vor P a u l i  (1922) im Jahre 1910 angewandt u. 
veroffentlicht worden. (Biochem. Ztsehr. 153. 504—5. 1924. Freiburg [Schweiz], 
Univ.) W o l f f .

M arcel G uichard, Uber die Sehnelligkeit der Dehydratation in dem !System 
Wasser-Aluminiumoxyd. (Vgl. S. 1931.) Nach Verss. des Vf. ist die klass. Methode, 
die die Hydrate des Al^O, naeli Zahl u. Art durch Aufsuehen des konstanten 
Gewiehts bei konstanter Temp. bestimmt, unzuyerliissig. Besonders wenn es sieh 
um gelatinose Ndd. handelt, bei denen physikal. Yorgiinge wie Adsorption die 
chem. Vorgśinge verschleiern. Die neue Methode des Vf. untersucht die Dehydra
tation bei gleichmaBig steigender Temp. u. ermoglicht es, den Yerlust von gebun- 
denem u. adsorbiertem W . zu unterscheiden. Man sieht, daB Tonerdendd. entweder 
sowohl gebundenes ais auch adsorbiertes W. oder nur adsorbiertes W . enthalten.
— Die in der Kalte gefiillten u. an der Luft getroekneten Ndd. zeigen, aus Dia- 
grammen ersichtlieh, im Verlauf ihrer Entwiisserung bei gleichmaBig steigender 
Temp., eine Verlangsamung der Dehydratation zwisehen 150 u. 200°. Dem ent- 
sprechen zwei Hydrate eines mit 3HaO u. eines mit 2II20 , die beide auch adsor
biertes W. enthalten. Bei 150° ist das Hydrat mit 3H-.0 yollstandig zerstort; 
zwisehen 150 u. 200° entweicht, weil die Tension des zweiten Hydrates noch zu 
gering ist, nur adsorbiertes W. — Wird ein Al20 3-Praparat, das nach dem Fiłllen 
u. Waschen mehrere Stdn. in sd. W. gehalten wurde, ebenso bei allmahlich 
steigender Temp. entwiissert, so zeigt das Dehydratationsdiagramin uberhaupt kein 
definiertes Hydrat, sondern nur adsorbiertes W . — Bei EntwSsserungen, die so 
Łiufig durch A120 3 katalyt beschleunigt werden, spielen Hydrate keine Rolle, 
sondern nur AdsorptionsphSnomene. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 381—89. 
Paris, Fac. de sc.) L a s c h .

B. Anorganische Chemie.
Tenney L. Davis und A rm and J. J. Abram s, Die Dehydratation von Ammo- 

nuimnitrat. Beim Erhitzen von N H tNOs mit konz. H 2S04 wird unter Abgabe von 
W. JVsO entn-ickelt. Vff. nehmen bei dieser Zers., die je nach der Menge HsSO, 
mehr oder weniger vollstiindig verlSuft, den Zwischenkorpcr JVttroamin an:

NH3H o | ) f -  HsO N H..NO, { |  g g  g g  +  ^

u. 4HNOs — y  2H aO +  4NO, - f  0 2; 6NOa +  8NHS — >  7N2 -f- 12HsO. 
Oj h. N2 wurden in dem von diesen Gleichungen geforderten VerhSltnis in den 
Analysen gefunden. LaBt man die Lsg. vor dem Erhitzen noch stehen, oder ersetzt 
man H2S04 durch II3P 0 4, so findet man die Gase nicht in dem berechneten Yer- 
haltnis, sondern NH4N 03 mufi sich noch in anderer Weise zersetzen. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 47. 1043—45. Cambridge [Mass.], Inst. of Technol.) J o s e p h y .

A. Couder, Einicirkung von Ammoniak a u f Cyanamid. Beim {jberleiten eines 
Stroms von trocknem NH3 uber krystallisiertes NH2 -CN wird das Gas energ. auf- 
genommen u. u n te r  Wfirmentw. eine farblose oder schwachgelbliche FI. gebildet. Zur 
Analyse derselben ist die tlierm. Methode nicht geeignet, da die FI. n u r  im zugeschmol-
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zenen Rohr bestandig ist. Mit der Zoit zersetzt sich das System unter Druckzunahme: 
ein Endpunkt derselben wird nach Erreichen des 2—3fachen Anfangswertes nach 
etwa 20 Tagen (bei 0°) erreicht. Nach erfolgter Zers. besteht das System aus
3 Phasen: Krystallen von Dicyandiamid, einer Lsg. von Dicyandiamid in fl. NH3 
u. gasformigem NII3. Die Kurven, welche den NH3-Gleichgewiclitsdruck ais Funk- 
tion der Temp. u. der Zus. des Systems darstellen, lassen keinc ausgezeichneten 
Punkte erkennen. Vf. bestimmt mittels einer Differentialmethode die Gefrier- 
punktserniedrigung, welche das fl. NH3 durch die Auflosung des Cyanamids er- 
leidet; die Messung der Siedetempp. des reinen sd. NII3 einerseits u. der amino- 
niakal. Cyanamidlsg. andrerseits erfolgt mittels Eintauchens der Lotstellen eines 
Thermoelements in beide Fil. u. Messung des erzeugten Thermostromes. Der Ver- 
gleich mit den an ammoniakal. Dicyandiamidlsgg. gemessenen Gefrierpunkts- 
erniedrigungen erweist, daB in frisclibereiteten Lsgg. nur Cyanamid vorhanden ist; 
dieses polymerisiert sich langsam, etwa im Lauf eines Monats zum dimeren Korper. 
Hingegen entsteht beim Abdampfen des NH3 auch aus einer frisclibereiteten Lsg. 
stets das Dicyandiamid, was dafiir spriclit, daB die Cyanamid-NH3-Komplexe bei 
ihrer Dissoziation spontan die stabilere dimere Verb. bilden. (C. r. d. TAcad. des 
sciences 180. 926—28.) F r a n k e n b u r g e r .

E rw in  O tt, U ber die Umwandlungen des Kohlenoxyds unter dem Mnflufi der 
elektrischcn Glimmentladung. Ais prim. Vorgang bei der Umwandlung des CO 
durch Zufuhr von elektr. Energie, die durch Durchleiten von trocknem CO durch 
einen gewolinlichen Siemensscben Ozonisator (10 Roliren), an dessen Stelle einzelue 
oder Doppelrobren der gleichen Konstruktion ohne Quecksilberverschlusse treten 
konnten, bewerkstelligt wurde, ist die nach der Gleichung: 4 CO =  C30 s -f" CO, 
eintretende Umwandlung in Kohlensuboxijd, C30 2, u. CO, zu bezeichnen; sek. wird 
unter dem EinfluB der elektr. Entladungen der groBte Teil des entstandenen C30j 
in Polymerisationsprodd. verwandelt. Der analoge Vorgang diirfte auch bei der 
Umwandlung des CO bei der Zufiihrung von Energie in Form von Warme zuniichst 
eintreten. Der Gehalt des aus dem App. austretenden CO an monomolekularem 
C3Oa ist bei Verwendung einzelner Entladungsrohren ganz wesentlich geringer ais 
bei Anwendung des Siemensschen App.; im ersten Falle 0,005 Vol.-°/o des CO, bei 
Anwendung von 3 hintereinander geschalteten Rohren, bis 0,008 Vol.-% ^ n' 
wendung von nur 1 Rohre, wShrend bei Verwendung des Siemensschen App.
0.03 Vol.°/o erhalten werden konnen. Das Polymerisationsprod. ist swl. in k. W.,
1. in sd. W .; die Lsg. reagiert sauer u . besitzt ausgesprochenen C aram elgeruch.
Das Subosyd kann durch Vorschalten einer 'Waschflasche mit Anilin in Xylol, aus 
der sich bald ein Nd. von Malonanilid absebeidet, identifiziert u. bestimmt werden. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 772—75. MUnster i. W., Univ.) BusCH.

H enry  T in cen t A ird  Briscoe und P ercy  Lucock R obinson, M ne Wieder- 
bestimmung des Atomgewichts von Bor. (Vgl. S. 2213.) Ausfuhrliche Wiedergabe 
der Methoden zur Reinigung der Reagentien u. des Bortrichlorids, zur Ausfuhrung 
der Analysen u. ihrer Auswertung unter besonderer Beriicksicbtigung von solchen 
Ausgangsmaterialien, dereń Ursprung definiert u. bekannt ist. Die App. sind nn 
Bild wiedergegeben u. erlautert. Die Ergebnisse zeigen, daB das At.-Gew. des 
Bors kleiner ist ais 10,85. Zwei Proben von Borsaure aus Europa u. Kleinasien 
ergaben Werte vom Mittel 10,82, wShrend ein Materiał nordamerikan. Urspruugs 
zum abgerundeten Mittelwert 10,84 fuhrte. (Journ. Chem. Soc. London 127. 096 
bis 720. Newcastle-upon-Tyne, Univ.) H o r st .

A lfred  S tock, A rnold  B rand t und H ans F isch e r, Der Zinklichtbogen ais 
Tłeduktionsmittcl. Vff. berichten uber die Einw. des Zn-Iichtbogens auf CS3 (vgl- 
S t o c k  u . P r a e t o r iu s , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45. 3571; C. 1913. I .  237), SiCl4,
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PC13 u. BCI3. Apparatur u. eine dabei yerwendete sehr wirksame Riihreriorm vgl. 
Original. — Die Red. von CĄ zu CaS, yerlituft nacli der Gleichung:

3CS2 +  4 Zn =  C3S2 +  4ZnS; 
die giinstigsten Bedingungen fur die prakt. Gewinnung von C3S2 sind: 1500 ccin 
CSj, 0°-Bad, 6 mm-Zn-Anode, 12 mm-Graphit-Kathode. Bei der GjSj-B. mittels des 
Łichtbogens handelt es sich nicht um eine rein therm. Rk. zwischen CS2 u. Zn- 
Dampf; denn beim Wechselstrom-Lichtbogen wird trotz starker Zn-Verdampfung 
iiberhaupt kein C3S2 gebildet; am Zustandekommen derRk. miissen also Elektrizitats- 
(Elektronen-)Wrkgg. beteiligt sein. Die Best. des Red.-Prod., des C3S2, erfolgt am 
bcsten ais gelbes, luftbestiindiges C3S2Br0. — Aus SiClt entstehen im Zn-Liehtbogen 
Si2C \, bei Ggw. yon O auch Hexachlordwiloxai}, Si2CleO, u. Spuren noeh weniger 
fliichtiger Chloride (wohl Si3Cl8 u. dgl.) Fur die prakt. Darst. der Si2Cl0, das bei 
der Chlorierung des Si ais Nebenprod. erhalten wird, kommt dieser W eg kaum in 
Frage. Ais Ausgangsmaterial diente SiCl4, das durcli fraktionierte Dest. u. Konden- 
sation im Hoehvakuum gereinigt war, bis es in allen Fraktionen die C-Tenaion 
77,0 mm u. den F. —68,3 bis —68,4° besaB. Die Trennung von SiCl4 u. SiCl6 
u. die Best. von Si_,Cl6 grundete sich auf die Zers. der Chloride dureh 20°/0ig. 
NaOH u. auf die Messung des aus dem Si2Cl0 entstehenden H (I.), wahrend SiCl4 
ohne H-Entw. reagiert (II.).

I. Si2Cl6 +  lONaOH =  6NaCl +  2Na.2Si03 +  4HsO +  H2,
II. SiCl4 +  6NaOH == 4NaCl +  NajSiO, +  3H20.

Si2Cl60-freies Si2Cle zeigte F. +2,5°, bei -{-10° 2‘/s mm Tension u. Kp.;iJ0 147°, 
SijC3eO —33°. — Die Wrkg. des Zn-Liehtbogens auf PCl^ ist ahnlich wie beim 
SiCl4 (III. u. I \r.) Hauptrk. V. u. daneben im kleinen Umfang VI.

III. 2SiCl, +  Zn =  Si2Cl6 +  ZnCU, IV. SiCI4 +  2 Zn =  Si +  2ZnCl2,
V. 2PC13 +  3Zn =  2P  3ZnCl„, VI. 2PC13 +  Zn =  P SC14 - f  ZnCl2.

VII. 2BC13 +  Zn =  B2C14 +  ZnCl2, VIII. 2BC13 +  3Zn =  2B +  SZnCL,
PC13 reagiert langsam mit Hg u. versehmiert es, wobei Verunreinigung des 

I’C13 yielleieht mit P 2C14 eine Rollc spielt; vermutlich bildet sich P2C14 yoruber- 
flbergehend aus PC13 u. Hg. Reinstes PC13 sehm. bei —90,6 bis —91,2°. Die 
Arbeitsweise bei der Einw. des Zn-Liehtbogens auf das PC13 war dieselbe wie beim 
SiCI4: 50 ccm PC13, Al-Kathode von 12 mm Durebmesser, dariiber 6 mm dieke Zn- 
Anode; X-Atmosph!ire; Stromstarke: 4—5 Amp.; Kuhlbad yon —75°; Temp. des 
PC13 beim Vers. langsam von —60 auf -(-10° steigend. — PC13 hat 37,0 mm Tension 
bei 0°, P2C14; 0° — Tension 5 mm, F. des reinen Prod. wohl hoher ais —28°. — Bei 
BClj reagiert nur ein kleiner Teil bei der Einw. des Łichtbogens nach VIL, weit 
mehr unter B. des Elements nach VIII. — Die Lichtbogenbehandlung ging folgender- 
maBen vor sich: 50 ccm BC13, 6 mm-Zn-Anode, 12 inm-Al-Kathode, N-Atmosphiire,
4 Amp., Kuhlbad yon —80°, BCl3-Temp. langsam yon —70 bis —10° steigend. Das 
ĄCi4 reagiert mit NaOH ahnlich wie Si2Cl6 nach

B2C14 +  3H 20  == B20 3 +  4IIC. +  H2 
u. kann aus dcm entw. H-Vol. bestimmt werden. Die 0"-Tensionen betragen: 
‘ii? mm beim BC13, ca. 40 mm beim B2C14, F. des letzteren ca. —100°; D .0 ca. 1,50°. 
Das B2C14 zers. sich langsam bei Zimmertemp.; bei 12-stdg. Erhitzen im Rohr auf 
200° entstelit ein gelblicher Beschlag, der fluchtige Teil war BC13 (Tension —36° 
89 mm), es zerfiillt also offenbar in der Richtung B2C14 — >■ B -f- BC13. W ird 
durch II20  unter B. von HC1 geL; die wssg. Lsg. reduziert stark: KMn04 sofort
111 der Kalte, AgNOs desgl. zu Ag, CuS04 langsam in der Kiilte, schnell in der 
Wiirme zu Cu, HgCls zu HgCl; oxydiert sich an der Luft unter B. von Borsaure;

NaOH H-Entw.; B2C14 g ib t also  m it H20  eine noch die Bindung B—B ent- 
Łaltende Verb. [ B 1( O I I ) f  ?], d ie an  sich ziem lich h a ltb a r, a b e r n ich t im stande ist,
H.O-bestandige Salze zu b ilden . — Na-Amalgam reag ie rt m it SiCl,, PCI, u. BC1S
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praktisch nur unter B. der freien Nichtmetalle, beim PC13 wird auch farbloscr P  
gebildet. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 643—57. Kaiser WiLHELM-Inst. f. Chem.) Bu.

Travers, Uber die Reduktion von IIMnOt durch arsenige Saure und iiber den 
Mechanistnus der (hcydation der Manganosalze zu HMnOt. Die Red. von HMnOt 
durch 4 s30 3 geht fiir gewohnlich nicht bis MnO, sondern liefert meist ein Geinisch 
von Mn,Os u. Mn02(Mn20 4). Nimmt man die Red. in Ggw. von HP, Phosphor oder 
ArsensSure vor u. kocht die FI. nach dem Farbenumschlag, so erhalt man reincs 
Manganisalz in Form von Mn2Os. Durch As20 3 allein kann man HMn04 nur bei 
80—100° quantitativ zu MnO reduzieren, wenn man einen UberschuB des Ecd.- 
Mittels verwendet. — Fiir Lsgg. von MnFz geniigt eine kleine Menge freier HF, 
om sie zu stabilisieren. — Die Lsgg. der primiiren Manganphosphate Mn(HsP04)3 
(aus MnF33HsO u. H3P 0 4) sind viel weniger stabil ais die der Fluoride. Beim 
Kochen tritt sehr schnell Hydrolyse ein, auch bei 1% an freier Saure. — Fur 
ortlioarsensaure Salze des Mn ist Darst. u. Yerli. ganz analog den Phosphaten. — 
Das stabilste Salz ist das Manganmetaphosphat. Darst. aus MnF33H20  u. sirup- 
artiger Phospliorsiiure bei ca. 350°. Es entsteht Mn-Metaphosphat u. H P03. Die 
Lsgg. sind dunkelviolett. Beim Kochen tritt auch in verd. Lsgg. keine Hydrolyse 
ein. — Das metarsensaure Mn kann genau so dargestellt werden wie das meta- 
phosphorsaure. Durch Zusatz von W. fallt sofort Mn aus u. es tritt Hydrolyse 
cin. Beim nachhcrigen Kochen aschgrauer Nd. von MnAs04 nach der Gleichung 
Mn(H4As04)3 2H3As04 -)- MnAs04. — Mechanismus der Oxydation von Mn zu
IIM n04 nach der Methode von P. S m it h  (AgN03 +  (NH4)2S20,j) (Chem. News 
90. 237; [1904]): 1-n. AgNOa gibt mit gesSttigter Persulfatlsg. einen schwarzen, 
zum Teil kolloiden Nd. Dieselben Erscheinungen treten in schwach saurer Lsg. 
auf. Aus dieser kann man ein gut krystallisiertes Salz isolieren 3 Ag30 3-AgN03. — 
Silberperoxyd, Ag,Oa, wirkt auf verd. Mn-Salzlsgg. in salpetersaurer oder schwefel- 
saurer Lsg. oxydierend unter B. von HMn04. Dabei entsteht Pennangansaure u. 
Ozon. Die Oxydation des Mn durch Ag30 2 wird ais eine Wrkg. des sich ais 
Zwischenprod. bildenden 0 3 angesehen. 0 3 alleine oxydiert Mn nicht immer voll- 
standig zu HMn04, sondern es tTeten je  nach der Konz. u. dem Sauregrad Zwischen- 
rkk. auf. — HMn04 wird durch MnS04 schon in der Kalte u. bei schwach saurer 
Rk. zu stabilem Manganosalz reduziert. — Oxydation von Mn zu Mn04H durch 
Persulfat allein in saurer Lsg.: Da Ammoniumpersulfat (NH4)3S20 8 in der Hitze 
selbst 0 3 abspaltet, kann man auch durch (NH4)3S2Os allein Mn zu HMn04 oxy- 
dieren. Die Rk. wird durch Ag30 2 nur katalyt. beschleunigt. Besonders bei Ggw. 
von H F (ca. 5°/0) erhalt man viel 0 3 u. vollstfindige Oxydation zu HMn04. Die 
Oxydation gelingt bei Ggw. von H3P 0 4, H3As04, HN 03 u. H2S04, doch muB der 
Sauregrad sich in bestimmten Grenzen halten, weil sonst wieder Red. des HMnO* 
zu farblosen Manganosalzen eintritt Bei starkem Sauregrad wird niimlich die 
PerschwefelsSure in H2S06 (Carosche Saure) ubergefiihrt, welche sich in der W annę 
in H2S04 u . H20 2 zersetzt. Letzteres nun reduziert HMn04 u. M anganisa lze  zu 
Manganosalzen. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 456 — 71. Nancy, Fac. 
des Sc.) L asch .

W ilhelm  Ja n d e r , Uber das Yerhalten von Gold und Platin zu Silicał- und 
Salzschmelzen. Yf. brachte Salz- u. Silicatgemisehe, die mit AuCl3-Lsg. getriinkt 
waren, zum Schmelzen u. lieB darauf Pb, Fe u. Ag wirken. Ein Ionenaustausch 
findet nicht statt, yielmehr ist das Au in den Salz- u. Silicatschmelzen ais Metali 
(nicht ais łon) gelost Es stellt sich ein bestimmter Verteilungskoeffizient des Au 
zwisehen Metali u. Salzscbmelze ein. — AuBerdem wurde P t mit Eisensilikat in 
reduzierender Flamme zusammengeschmolzen u. zeigte darauf einen Fe-Gehalt von 
5—10%- Ahnliche Bedingungen durften auch in der Natur yorgelegen haben, da
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das natiirliche P t stets cinen Fc-Gchalt aufweist. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 143. 
377—82. Gottingen.) L O d e b .

D. Organische Chemie.
George A rm and R o b ert Kon und R eg in a ld  P a tr ic k  Linstead, Die Chanie 

des Drcikohlenstoffsystems. Tcil III. Der a , ft-{3 ,y-Wcchsel in ungesałtigten Sauren. 
(II. ygl. B ir c h  u . K o n , Journ. Chem. Soc. London 123. 2440; C. 1924. I. 311.) 
Die yorliegende Unters. erstreckt sich auf das Gleichgewicht in ungesiitt. 
Sauren, die einem System angehoren, das nur einen geringen Grad von Be- 
wcglichkeit besitzt. Ungesiitt. Sauren der aUgemeinen Formo] I  gehen beim 
Bchandcln mit Alkali in ihre (i,y-Isomeren I I  iiber. Dies trifft noch zu, wenn 
die jm.-Dialkylgruppe durch einen cycio-Hexan- oder cycio-Pentanring ersetzt wird. 
So wird I I I  nicht nur durch Alkalien, sondcrn auch durch SSuren in das isomere 
IT iibergefiihrt. Einer besonderen Unters. wurde die fifl-Diathylacrylstiure (Y) u. 
ihr Isomeres YI unterzogen, die schon von F ic h t e r , K i e f e r  u . B e r n o d il l i  (ygl. 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 42. 4710 [1909]) bearbeitet worden waren. Der von diesen 
Forschern aus ^9,|9-Diiithyl-^-oxypropionsiiureiithylester durch Wasserabspaltung 
hergestellten Siiure -wurde die tt.^?-Formel Y zugelegt, weil sie mit HoSO^ in 
fi-Athylvalerolacton (YII) iibergeht. Die Darst. der Siiure u. ihrer D eriw . wurde 
von den Vff. sorgfiiltig nachgearbeitet; doch stimmen die physikal. u. chem. Eigen- 
schaften nicht mit der Konst. Y uberein. Die Spaltung des Ozonids fiihrt nicht 
zu Didthylketon, sondern zu Acetaldehyd, was fur die ^9,^-Formel YI spricht. 
Eine Bestiitigung wurdo auch in der Mol.-Refr. yon Siiure u. Ester gefunden.

Die Darst. des tatsaclilichen a ,^-Isomeren Y, das F ic h t e r  vermutlich gar 
nicht in Hiindcn liatte, wurde durchgefiihrt, indem (3,{j-Diathyl-ft-oxypropion8aure 
mit Essigsiiureanhydrid behandelt wurde. Die in geringer Ausbeute erhaltene un- 
gesatt. Siiure ist ebenfalls eine Fl. vom fast gleichen Kp. 216°, unterschieden aber 
durch das Amid (F. 89,5°) u. jj-Toluidid (F. 80,5°). Ein charaktcrist. Unterschied 
zwischen den beiden Isomeren liegt in dem Absorptionsvermogen fur Brom. Mit 
Alkali kurze Zeit erhitzt, gelit Y yollkominen in Y I iiber, wodurch yerstfindlich 
ist, daB F ic h t e r  bei der Yerseifung seines Esters stets nur die ^?,/-Form erhalten 
hat, da schon mildc Verseifungsmittel wie Na-Athylalkoholat zur Isomerisierung 
fiihren.

Zahlreiche Verss., die fi-Oxyvaleriansaurc zu dehydratisieren, um zu der Siiure 
CEt~(\CIT3)-Cir2-C02H, dem /^-Isom eren  der (1,^-Dimethylacrylsdure, zu gelangen, 
waren ohne Erfolg. |9,^9-Dimethylacrylsiiure wird von Alkalien nicht umgewandclŁ 
Besser darzustellen waren die (i-Methyl-fl-athylacrylsaure (VIII) u. ihr Isomeres IX, 
die durch die bekannten D eriw . niiher charakterisiert wurden. Die reine a,^-Siiure 
lagert sich mit konz. KOH in die Siiure um. Die Methode von F it t i g  zur 
Unterscheidung der «,/?- u. ^ /-Isom eren  yersagt yollstiindig, da beide Formen in 
Lactone iibergefuhrt werden. Bei den Mcthylathylsiiuren liegt ein System ungesiitt. 

I  I I  I I I

e cc > c - c h * - c o -h  

S ^ f S 00’11 £ h I> 0 :C H ' 00-h  ch ,C'ch> c ' ch - c0-h
Y II Y n i  IX

HCtCjHJ CH, CO CH ,> c = c „ . c 0 t I I  CH>> C .C H ..C O ,,I
CIUCH,1--------i 0£HS ’ CH,-CII '  1
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Siiuren vor, das wolil zwischen den Diathyl- u. den Dimethylsiiuren liegt, wobci 
das Gleicligewicht mehr nach der Seite der (9,/-Form  yerschoben ist.

Y e r s u c h s te i l .  Die Darst. der ^,^9-Dialkylacrylsiiuren u. ihrer Isomercn gc- 
schah allgemein nach folgender Methode: Bromessigester, das betreffende Keton 
u. Bzl. werden mit Mg-Pulver bis zur beginnenden Rk. erliitzt. Nach beendcter 
Rk. wird mit Eis u. H2S04 zers. u. die Bzl.-Lsg. mit verd. H2S04 u. 10°/0 NaOH 
gewasehen. Das Losungsm. wird bei moglichst tiefer Temp. verdampft u. der 
Ester unter vermindertem Druck rektifiziert. Zur Darst. der a,(i-SSure wird der 
Oxyester mit alkoh. KOH zur SSure verseift, die dann mit Essigsiiureanhydrid 
dehydriert wird. Die /9,/-Saure erhalt man am besten aus dem Osyester mit KHSO, 
(3 Stdn. bei 160—180°) u. Verseifung des erhaltenen Esters mit alkoh. KOH. — 
cyclo-Pentanolessigsaure, groBe Schuppen F. 77° aus Bzl. u. PAe. — cyclo-Pen- 
tylidenessig saure, F. 63—64° (60%  Ausbeute); A l-cyclo-Pentenessigsdure, F. 51—52°.
— fi-Athyl-fi-butylencarbonsaure (VI), aus (?,^?-Di;ithyl-f?-oxypropionsaureiithylester 
durch Dehydratisierung: Ester, Kp.34 95° oder Kp.760 187—188°, die freie Saure, 
Kp.J4 133—134° oder Kp.760 2 1 7°, farblose, bewegliche widerlich riechende FI. — 
Saurechlorid, mit Thionylchlorid dargestellt, bewegliche FI., Kp.,, 60—61°. — 
p-Toluidid, Nadeln aus Bzl. oder PAe. F. 94°. — Amid, Platten aus Aceton oder 
PAe., F. 113—114°. — Der gereinigte Athylester zeigt Kp.7S5 183° u. wurde mit 
Ozon oxydiert. Die Spaltung des Ozonids ergab Acetaldehyd. Bei der Addition 
yon Brom werden 2 Atome Br aufgenommen. Mit 50°/o'g- H2S 04 15 Min. gekocht, 
wird ^j-Athylvalerolacton (F. 226°) in 60°/oig. Ausbeute erhalten.

£l,p-I>idthylacrylsaure, C,HISOj, farblose FI., Kp.23 129° (Ausbeute 50%). — 
Saurechlorid, Kp.,s 85°. — p-Toluidid, Nadeln aus Bzl. u. PAe., F. 80,5°. — Amid, 
C,H30N, lange Nadeln aus A. u. PAe.', F. 89°. — Der gereinigte Athylester, 
Kp.23 87—88° oder Kp.755 187—188°. Er wurde mit KMn04 u. mit Ozon osydiert. 
Die Spaltung ergab in beiden Fallen Diiithylketon. Mit Br nur unyollstandige Rk- 
Die B. des Lactons mit H2S04 erfolgt genau wie bei dem ^?,;'-Isomeren. Um- 
wandlung in die isomere Saure mit 60% KOH in 20 Min. durch Kochen. — 
(3-Melhyl-Ą-butylencarboii.saurc (IX), Kp.23 116°. W ird an Stelle der 12°/0ig. HjS04 
wasserfreie Ameisensiiure zur Dehydratisierung yerwandt, so bilden sich noch 
30% der isomeren «,^?-Siiure mit. — Saurechlorid, Kp.25 57°. — p-Toluidid, Nadeln 
aus PAe. u. Bzl., F. 84°. — Amid, Bliittchen aus Bzl. u. PAe., F. 123—124°. — 
Athylester, Kp.,s 62°. — Ozonidspaltung liefert Acetaldehyd, Oxydation mit KMn04 
Essigsiiure. — fl-Mclhyl-fi-athylacvylsaure, Darst. aus der Oxysaure in 34% Aus
beute, Kp.JS 121—122°, erstarrt beim Abkuhlen zu Nadeln, F. 45° aus PAe. — 
Saurechlorid, Kp.25 65°. — p-Toluidid, Nadeln aus PAe. oder Bzl., F. 66—67°. — 
Amid, Blattchen aus Bzl. u. PAe., F. 92—93°. — Athylester, Kp.24 67°. — D‘e 
Oxydation liefert MetliylStliylketon u. Oxalsaure. Die Umlagerung wurde vor- 
genommen wie in den homologen Fallen, doch war der Betrag der U berfiih ru n g  
in die a ,fi-Form sehr gering. — In der Dimethylreihe war die Kondensation von 
Aceton mit Bromessigester u. Mg-Pulver in benzol. Lsg. erst nach 3 Tagen in 
FluC zu bringen. Der erhaltene Ester der [3-Oxy-i-valeriansaure (Kp.„ 88—89°) 
bildet b e i der Dehydratisierung nur fl,8-Dimethylacrylsaurc. Durch Erhitzen mit 
KOH ist eine Umlagerung nicht moglieh geworden. (Joum. Chem. Soc. London 127. 
616—24. South Kensington, Imp. Coli. of Sc. and Technol.) HOEST.

L othar B irckenbach  und K arl K ellerm ann, i)ber Pseudohalogene. (L). Da 
nach K e k s t e i n  u. H o f f m a n n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 491; C. 1924. I. 2244) 
u. anderen das Rhodan Halogencharaktcr Uat, kann man schlieBen, daB die Pseudo
halogene OCN, SCN, SeCN u. TeCN analog den ecliten Halogenen nur in dimerer 
Form existieren (vgl. L e c h e b  u. G o e b e l , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 2223; C. 1922.
I. 189). Bestst. der Zersctzungsspannungen der entsprechenden K-Salze, wobci
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eine klcine Anodę einer groBeren Kathode gegeniibergestellt wurde, um den dem 
Anion zukommenden Zers.-Wert besonders ausgepriigt zu erhalten, u. die Messungen 
in wss. 1/10-n. Lsgg. u. in absol. A. ausgefuhrt wurden, ergaben, wenn man noch 
die halogenartigen Komplexe der Cyanide u. Azide einbezieht, daB inucrhalb der 
Reike der Pseudohalogene Periodizitat lierrscht (Ausnahme CN u. Na), die den 
Mol.-Geww. entspricht; die Gcsamtreihe von eehten u. Pseudohalogenen laBt aber 
in bezug auf die Affinitaten eine Anordnung nach den Atom- bezw. Mol.-Geww. 
nicht zu. — Bei dem Vers., die Pseudohalogene iilinlich wie das freie Rliodan (1. c.) 
durch Elektrolyse darzustellen, wurden die K-Salze in niederen Alkoholen ais ge- 
eignet befunden. So lieB sich das freie Oxycyan (OCN)8 unter Anwendung einer 
fliefienden Hg-Kathode darstellen, wenn auch nicht isolieren; seine Lsg. reagiert 
halogenartig, macht J  aus K J frei u. lost in CH3OH-Lsg. Cu, Zn u. Fe ohne Gasentw. 
auf; das gel. Oxycyan dehydriert allmahlich CH3OH unter B. von C H ,0; die dabei 
eutstehende Cyansaure bildet mit weiterem CH3OH Allophansauremethylester. Bei 
der Elektrolyse von Kaliumcyanat finden also folgende YorgUnge statt:

20CNK =  2K +  (OCN), CH3-OH +  (OCN)* =  CH20  +  2 0CNH 
OCNH +  CH3-OH =  NH2.COO-CH3 

OCNH +  NHa-COO-CH3 =  NH2.CO-NH-COO-CH3.
Selenocyan (SeCN)s lieB sich elektrolyt. nicht darst., da die Lsgg. in CH3OH 

nicht haltbar waren; es entsteht aber aus iiber Kaliumselenocyanid hergestelltem 
Silberselenocyanid AgSeCN mit einer Lsg. von J  in A ., Chlf. oder CC14 bei unter 
10". — Das Selenocyan ist ein krystallines, gelbes Pulver; riecbt unangenehm; fiirbt 
sich an der Luft rot; aus Lsgg. scheiden sich weiBe Krystalle (noch nicht unter
sucht) aus; hat Halogeneigenschaften; fiirbt feuchtes Lackmuspapier rot; es tritt 
sofort Ilydrolyse ein, die Prodd. derselben sind nicht bestiindig; in kurzer Zeit er- 
folgt Se-Abscheidung; die Lsg. in Eg. ist einige Stdn., in Bzl., Chlf., CC14 tagelang 
haltbar, desgl. fest im Vakuum; Lsg. in Anilin rot; setzt aus K J J  in Freihcit. 
Unzers. 1. in einer Lsg. von Kaliumselenocyanid in CH3OH. Da hćihere Tempp. 
ais 20° zers. wirken, lieB sich der F. nicht best. In Bzl.-Lsg. liegt es in dimole- 
kularer Form vor, verd. Lsgg. zeigen deutliche Dissoziation. Eine Lsg. von (SeCN)j 
in Eg. gibt mit einer Lsg. von AgNO„ in Eg. einen Nd. von AgSeCN. — Ein App. 
zur Best. der Zersetzungsspannung von KF, KCl, K Br, K J , KOCN, KSCN, KSeCN, 
KTcCN, A'iY3, KON  ist im Original beschrieben. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 58. 786 
bis 794. Clausthal, Bergakad.) B u s c h .

W alther D ilthey , Beitrage zur Ketmtnis der Triphenylmethanfarbstoffe. (Vgl. 
Ztschr. f. angew. Ch. 37. 313; C. 1924. II. 303.) Die Auffassung der Triphenyl- 
mthanfarbstoffe ais D eriw . eines chinonartigen (Fuehson bezw. Fuchsonimin) oder 
radikalartigen (Triphenylmethyl) Chromogens kann nicht befriedigen, da beide 
durch Einfuhrung von Ausochromen keine Farbstoffe liefern. Die Triphenylmethan- 
farbstoffe sind niimlich durchweg Salze, u. dalier kommen auch ais Chromogene 
derselben nur Salze in Frage. Nimmt man aus dem Parafuchsin die Ausochrome 
herąus, so bleibt. Triphenylchlormethan zuriick, dem indessen die Salznatur fehlt. 
Erst wenn man in seine iith. Lsg. HC1 einleitet, entstehen farbige mehrsaurige 
Salze, ebenso wenn man es mit Metallhalogeniden kombiniert. Auch die mehr- 
saurigen Sulfate, die sich aus Triplienylcarbinol u. konz. II2S04 bilden, sind Salze. 
Erkennt man so zwar die enge Beziehung zwisehen Salznatur u. Farbigkeit, so 
konnen jene mehrsaurigen Salze doch nicht die Chromogene der eigcntlichen Farb- 
stoffsalze sein, denn diese sind meistens einsSurig u. neutral. Die Lsg. des Para- 
fuchsins in sehr verd. HsS04 ist rot (einsaurig), die in konz. HaS04 jedoch ebenso 
gelb wie die des (C6H5)3C-OII (mehrsaurig), beide gelben Lssg. enthalten zweifel- 
los dasselbe Chromogen — wobei die sehr geringe bathochrome Wrkg. der Auio- 
chrome auffiillt —, aber es ist nicht das der echten Farbsalze. Zieht man jedoch
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die Wernersehe Theorie hinzu, so driingt sieh dic Annahme auf, daB neben den 
farblosen, nicht ionoiden Triarylchlormethanen farbige, u. zwar — gemiiB den Er- 
fahrungen bei den Pyryliumsalzen — yiolettrote salzartige Isomere von der Formel 
[iŁ, == C]Cl bestehen miissen. Ahnliclie Ansichten sind schon mehrfach yertreten 
worden (vgl. besonders H a n t z s c h , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 2573; C. 1922. I. 
266), aber nirgends ist zum Ausdruck gekommen, daB sieh saure u. neutrale Salze 
der Triarylcarbinole in der Farbę unterseheiden konnten.

Es ist seit langem bekannt, daB sieh (C6H6)3C'C1 in Phenol mit brauner Farbę 
lost, u. man nahm an, daB sieli auBer dem tjbergang des Chlorids in den Salz- 
zustand ein chinhydronartiger Komples unter Mitwirkung des Phenols bildet. 
W urde sieh zeigen lassen, daB auch in anderen Losungsmm. Farberscheinungen 
auftreten, so wiirde jene ErklSrung hinfiillig. Andererseits waren die Yerss. so 
auszufuhren, daB sie auch uber die Zus. des die Fiirbung bedingenden Salzes 
keinen Zweifel lieBen. Dazu war das (CaII6)3C-Cl selbst aus verschiedenen Grunden 
wenig geeignet. Gute Resultate wurden aber mit den folgenden analogen Yerbb. 
erhalten. — Phenyl-p-anisyl-u-naphthylchlormcthan ist farblos, lost sieli auch farb- 
los in A., Bzl., Lg. u. zeigt in diesen n. Mol.-Gew., liegt darin also nicht ais 
Salz vor. Es gibt jedoch tiefrote Lsgg. mit Eg., Acetanhydrid, s. C2H,C14, konz. 
H2S04, AmeisensSure, Phenol, die von A., Bzl., Lg. wieder entfiirbt werden. DaB 
das Losungsm. selbst an der Salzbildung unbeteiligt ist, folgt daraus, daB das 
entsprechende Phenylanisyhiaphthylcarbinol keine Farbung mit Eg. gibt u. die rote 
Eg.-Lsg. des Chlorids von Alkaliaeetat entfiirbt, darauf mit HC1 wieder rot wird. 
Das die Farbung yerursachende Salz ist demnach zweifellos das Phenylanisyl- 
naphthylmethyliumchlorid, das nur in Lsg. besteht u. bei Verss., es zu isolieren, 
sieh zum farblosen Chlormetban isomerisiert. Das entsprechende Brommethan ver- 
hiilt sieh analog u. scheint noch lcichter in den ionoiden Zustand iiberzugehen. — 
Da bei dem yorigen Carbinol — wahrscheinlich infolge der durch den Anisylrest 
heryorgerufenen stiirkeren Basizitiit — der Unterscbied zwischen neutralen u. sauren 
Salzen in der Nuance nicht hervortritt, wurde weiter das von S c h l e n k  ( L ie b ig s  

Ann. 394. 178 [1912]) u. S c h m i d l i n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45. 3183 [1912]) 
beschriebene Phenyl-p-biphenyl-a-naphthylchlormethan untersucht. In Eg. verh a lt es 
sieli wie das vorige, nur daB die Salzbildung unter Blauyiolettfiirbung erst beim 
Erhitzen eintritt u. beim Erkalten wieder zuriickgeht. DaB die Farbung dem neu
tralen u. nicht einem sauren Salz zukommt, folgt daraus, daB Einleiten von HC1 
in die farblose k. Eg.-Lsg. erst bei groBem tjberschuB yon HC1 die blauviolette 
Farbung herrorbringt, wobei sieh wahrscheinlich der negatiye Komplex Cl, HC1 
bildet. In der Kiilte wird also die Ionisation erst durch hochkonz. Eg.-HCl ein- 
geleitet Die blauvioletten Lsgg. des Chlorids in h. Eg., k. Phenol -J- Eg. u. ge- 
schm. Phenol stimmen mit den ebenso gefiirbten Lsgg. des Carbinols in konz. HjSO, 
u. geschm. bezw. mit Eg. yerd. TrichloressigsSure spektroskop, uberein, woraus zu 
folgern ist, daB siimtlichc Fiirbungen auf der B. neutraler Salze beruhen u. keine 
chinhydronartige Komplesbildung eintritt. Die blauyioletten Lsgg. des Carbinols 
in 50—70%ig- HaS04 bleiben tagelang unyeriindert (neutrales Salz), die zunScbst 
ebenso gefarbten Lsgg. in Monohydrat oder S03-haltiger I ljS 0 4 werden nach 
einigem Stehen griinrot dichroit. (saures Salz); aus samtlichen Lsgg. fiillt W. das 
farblose Carbinol. Bei weiterem Stehen werden aber die griinroten Lsgg. rotbraun, 
ii. W. gibt nun keine Fiillung mehr (Sulfierung). Das Carbinol gibt auch mit zahl- 
reichen anderen organ. Sauren blauyiolette Fiirbungen, mit den starksten schon m 
der Kiilte, mit schwiicheren beim Erwarmen, mit selir schwachen uberhaupt nicht. 
Das analoge Brommethan ist weit leichter dissoziierbar u. gibt schon mit k. Acetan
hydrid eine blauyiolette Farbung. — Das PJienyl-p-tolyl-a-naphthylchlormethan selbst 
u. seine Lsgg. in A., Bzl., Lg., k. Eg. sind farblos. Leitet man in die iith. Lsg.
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HC1 ein, so tritt derselbe grunrotc Dichroismus auf, den auch die Lsgg. des Chlo- 
rids oder Carbinols in konz. H,SO< zeigen. W ahrend die b. Eg.-Lsg. nur griinlich- 
gclb ist, nehmen die in der Kiilte farblosen Lsgg. in s. C2HjCl„ Acetanbydrid, 
Naphthalin, Malonester, Chlor- u. Brombenzol, Nitrobenzol beim Erhitzen eine per- 
manganatartige Violettf&rbung an. Besonders schon u. andauernd wird der Farb- 
wechael in Chlorbenzol beobachtet, doch nimmt nach ofterer Wiederholung die 
Lsg. beim Erkalten einen immer gelberen Ton an, bis schlieBlich die gelbe Lsg. 
beim Erhitzen nicht mehr violett wird. Diese Erscheinung beruht auf der Konden- 
sation des Chlorids zura entsprechenden Phcnylchryso fluor en unter Abspaltung von 
HC1 (vgl. U llm ann  u. M ouraw iew , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 38. 2213 [1905]) u. 
ist eine Nebenrk., die mit dem Auftreten u. Wiederverschwinden der Yiolettfiirbung 
nichts zu tun hat, oder liochstens insofern, ais der abgespaltene HC1 die Beob- 
achtung der Farberscheinung mehr oder weniger stort. Quantitative Yerss. zeigten, 
daB, je intensiver u. haltbarer die Ffirbung auftritt, desto geringer die Menge des 
abgespaltenen HC1 u. die Ausbeute an Fluorenderiv. sind, falls keine dehydrieren- 
den Stoffe zugegen sind. Denn die Fluorenbildung ist mit Wanderung eines H 
Terkniipft, der sich — z. B. beim Arbeiten im O-Strom unter Zugabe von Chinon
— Y o llig  abfangen liiBt, so daB kein Fluoren erhalten wird. Bromide zeigen ge- 
ringere Tendenz zur Fluorenbildung ais Chloride u. groBere zum Obergang in den 
Salzzustand. — Unabhangig ist das Auftreten der Fiirbung ferner von einer Asym- 
metrie des Mol., da auch das Diłolylnaphthylchlormethan Farbung in Chlorbenzol 
zcigt, sowie von der Ggw. eines Biphenyl- oder Naphthylrestes, da sich auch das 
Tńtolylchlormethan in Chlorbenzol schmutzig violett farbt. Ob ein p-stśindiges CHS 
notwendig ist, bleibt eine noch offene Frage.

In den durch Funktionswechsel des Halogens gebildeten tieffarbigen einsiiurigen 
Salzen oder noch genauer, da das Halogen nicht direkt am Auftreten der Farbę 
beteiligt sein kann, in den Triarylmethyliumionen — zum Unterschied vom Triaryl- 
tnethylradikal — sind die eigentlichen Cbromogene der Triarylmethanfarbstoffsalze 
zu erblicken. Sie sind auch die Ursache der tiefen Farbtone, die bisher der Wrkg. 
der Auxochrome zugeschrieben wurden. Das unipolare farblose R,CX geht in das 
dipolare farbige [I^CJK tiber. Nimmt man mit W e r n e r  fur C die Koordinations- 
zahl 4 an, so wird durch jenen Ubergang eine Koordinationsstelle am C frei, u. 
diese Lucke kann man ais die Ursache der Farbę ansehen. W ird sie ausgefiillt 
(durch Pyridin, NH3, II20, Siłuren, Metallsalze usw.), so tritt Farblosigkeit oder 
doch Farbaufhellung ein. So wird es verst3ndlicb, daB die mebrsaurigen Salze 
hellerfarbig sind. — Dieselben Vorstellungen lassen sich auf die Diphenylmethan- 
farbstofife, [(CsHJjCH] X, ubertragen. Der Benzylalkohol zeigt deshalb keine Halo- 
chromie, weil diese von der Fahigkeit zur Salzbildung abhangt. Im tieffarbigen 
Benzylnatrium, [C0II5 • CH2] Na, ist aber die Begel wieder zu erkennen, wenn auch 
dag Yorzeichen des Carboniumions negatiy geworden ist. Bemerkenswert ist, daB 
aus den homoopolaren Verbb. Triphenylmethyl (gelb) u. Alkalimetall das braunrote 
T riphenylm ethylnatrium , [(C6HS)SC] Na, e n ts te h t ( S c h l e n k ) ;  wahrscheinlich ist dics 
auch die Farbę des Triphenylcarboniumions, das demnach in der braunen Lsg. 
des (CuHjjC-Cl in Phenol (vgl. oben) anzunehmen ist. — Vf. e ro rte rt schlieBlich 
ausfuhrlich die Ubertragung seiner AufiFassung auf andere Farbstoffklassen, be
sonders diejenigen mit N ais Zentralatom. Hier ist das infolge heteropolarer 
Bindung koordinatiy einfach oder doppelt ungesfitt. N-Atom die Farbursache, die 
sich ubrigens auch bei nichtionoiden Substanzen (Nitrosobenzol, Azobenzol usw.) 
erkennen lfiBt. Auch O u. S konnen in den heteropolaren Zustand ubergehen u. 
zu Chromophoren werden (Metallketyle). — Fur sprungartiges Auftreten von Farbę 
sind 5 Hauptprinzipien maBgebend u. werden durch Beispiele belegt: 1. Gekreuzte 
Doppelbindungen, chinoides System. 2. Valenz- u. koordinationschem. Lucken in
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nichtionoiden Moll. 3. Gleichzeitige Anwesenheit von Oxydations- u. Reduktions- 
stufen. 4. Ionoider Zustand mit koordinatiyen Lucken an heteropolar gewordenen 
Zentralatomen. 5. Molekularyerbb.

V e rsu c h c . (Bearbeitet yon E. H aussler, E. H ausdorfer u. 0. Reeh.) Di- 
plienyl-u-naphtkylehlormcthan. Aus 1-Benzoylnaphthalin u. C0H6MgBr, darauf HC1 
in die iith. Schicht einleiten. Aus Bzl., F. 163—164°. Lsgg. in konz. H2S04 oder 
Eg.-HCl in der Aufsieht griinblau, in der Durchsiclit rotlich, in Phenol griinlieh, 
in Eg., Acetanhydrid u. Chlorbenzol k. farblos, w. grunlicb. Der Farbenwechsel 
in letzteren Medien erscliopft sich bald u. macht einem bleibenden Gelb Platz 
infolge B. von Phenylchrysofluoren, C23H16, aus Bzl., F. 194° (U llm ank u . Moora- 
WIBW, 1. e.). Letzteres fiirbt sich mit k. konz. H2S04 nicht, mit w. blau. Die 
Fluorenbildung tritt auch in sd. Benzaldehyd oder Malonester ein. — Dipheiiyl- 
cc-naphtJiylbromniethan, C23Hł7Br. Darst. analog. Aus Bzl., F. 164—167°. Farb- 
erscheinungen śihnlich, aber deutlicher u. anhaltender, da die Fluorenbildung viel 
langsamer yerliiuft. — Diphenyl-a-naphłhylmethylamin, C23H 19N. Durch Einleiten 
yon NH3 in die sd. Lsg. des Chlorids in Chlorbenzol. Krystalle aus Bzl., F. 168 
bis 169°. Keine auffalligen Farberscheinungen. Chlorhydrat, C23H20NC1, durch 
Einleiten von HC1 in die Bzl.-Lsg., Krystalle; ebenso das Bromhydrat. Pikrat, 
C29H 220,N 4, aus Bzl., F. 250—251° (Zers.). — Diphe?iyl-cc-naphthylearbinol-m-nitr- 
anilid, C29H220 2Ns. Aus dem Chlorid u. m-Nitranilin in h. Bzl. Gelbe Krystalle aus 
Bzl., F. 173—175°. — Diphenyl-cc-naphthylcarbinolmethylather, C2,H20O. Mit sd. 
CH3OIi. Krystalle aus Bzl. -f" CH3OH, F. 140—141°. — Athylather, C25HS20. 
F. 128°. Die Ather geben mit konz. H2S04 die Farbę des Carbinols. — Phenyl- 
p-anisyl-cc-naphtliylchlormethan, C24H 190C1. Aus 4-Methoxybenzophenon u. C10Br,MgBr,
dann HC1 einleiten. Nadeln aus Bzl., F. 171°. Die HCl-Abspaltung in sd. Chlor- 
benzol yerlauft triige. — Phenyl-p-anisyl-a-naphthylbrommethan, C24H 19OBr. Krystalle 
aus Bzl. mit einem Stich ins Orange, F. 140°, sehr empfindlich gegen Feucbtigkeit. 
Die gelbrote Lsg. in k. Chlorbenzol wird beim ErwSrmen gelb, beim Kochen wird 
kein HBr abgespalten, der Ruckstand ist yerharzt. Lsg. in Phenol dunkelrot. Die 
rote Lsg. in Eg. wird durch H2S04, SnCl4 oder SbCl5 nicht aufgehellt — Fhenyl- 
p-anisyl-u-naphthylcarbinol, C24H20Oa +  h  C5H5N. Die ather. Schicht nach der 
Grignardierung wird eingedampft u. der Ruckstand aus Pyridin -j- W. umkrystalli- 
siert. Nadeln, F. 92—94°. H2S04-Lsg. tiefrot. — Phenyl-p-anisyl-a-naphthylmethan, 
C24Hj0O. A us dem Chlorid mit Zn-Staub in h . Eg. Nadeln aus A., F. 112°. H2S04- 
Lsg. farblos.

Phenyl-p-iolylrCC-naphthylchlormethan, C24H1SC1. Aus 4-Methylbenzophenon wie 
oben. Krystalle aus Bzl., F. 142°. — Phenyl-p-tolyl-u-naphthyłcarbinol, C24H20O +  
C6N6N. Nadeln aus Pyridin -|- W., F. 87—89°. Mit konz. H2S04 grUnroter Di- 
chroismus. — Methyldther, C25H2iO. Aus dem Chlorid u. CH3OH in sd. Bzl. 
Krystalle aus Bzl. +  CH3OH, F. 120-121°. — m-Nitranilid, C30H21OsN2. Gelbe 
Krystalle aus Bzl., F. ca. 147—148°. — Phenyl-p-tolyl-u-napMhylmethan, C21IŁ0. 
Krystalle aus A., F. 133°. H2S 04-Lsg. farblos. — Phenyl-p-tolyl-u-naphthylbrom- 
methan, C24H 19Br. Krystalle, F. 140°, luftcmpfindlich. Farberscheinungen wie beim 
Chlorid. — Phcnyl-2,5-dii}iełhylphenyl-Ci-naph/,hylchlorinethan: C25H21C1. Aus 2,5-Di- 
methylbenzophenon. F. 133°. Lsgg. in k. Chlorbenzol farblos, in h. griinlieh, dann 
orangerot bis braun, in h. Nitromethan dunkelyiolett (HBr-Entw.; beim Erkalten 
krystallisiert das folgende Fluoren aus), in H2S04 griinyiolett dichroit — 2,5-Di- 
methylphenylchrysofluoren, C25H20. Die ather. Mutterlauge von der Darst. des 
Chlorids wird mit Dampf dest., der Ruckstand in A. aufgenommen, dann aus A. 
umgel. Krystalle, F. 215°. H2S 04-Lsg. farblos. — Phenyl-2 ,4 -dimethylplienyl-cc-naph- 
łhylchlormełhan, C2SH21C1. Aus 2,4-Dimethylbenzophenon. Krystalle aus Bzl.-Lg., 
F. 132—133°. Lsgg. in H jS04 dunkelyiolett bis schwarzgriin, in N itrom ethan
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dimkelyiolett, in Phenol griinlich, in h. Clilorbenzol violett, dann braun. — Phenyl- 
2,1-dimethylphenyl-a-naphthylmrbinolmethylathcr, C26II240. Krystalle, F. 121—122°.— 
i-Methyl-4'-plienylbciizophenon, CaoH160 . Aus Toluylsaurechlorid, Diphenyl u. A1C13 
in CSs. Blattchen aus CH3OH, F. 129°. Oxim, CaoHn ON, Nadeln aus A., F. 188°.
— p-Tolyl-p-biphcntyl-u-naphthylclilormethan, C30Ha3Cl. Aus dem yorigen wie oben. 
Krystalle aus Bzl., F. 184° (Zcrs.). Lsgg. in H2S04 erst violettblaurot dichroit., 
dann braunrot, mit Eg. u. W . wieder violett, in Phenol yiolett, in h. Chlorbenzol 
blau, beim Erkalten farblos, bei Wiederholung immer gelber. — p-Tolyl-p-biphenyl- 
u-naphtliylcarbinolmethylather, C3,H20O. Krystalle, F. 186°. — Di-p-tohyl-ci-naphihyl- 
chlorniethan, C25II21C). Aus Di-p-tolylketon. Krystalle, F. ca. 163°. Lsgg. in H2S04 
braunrot mit griinem Ablauf, in Pbenol braunrotgriinlich, in k. Chlorbenzol farblos, 
in h. yiolett (HCl-Entw.), nach langerem Kochen bleibend gelb. — Di-p-tolyl-u-naph- 
thylcarbinolmethylcither, C20II24O. Nadeln, F. 141—142"; die Sclimelze ist braun u. 
zeigt blauliclie Riinder. — Phenyl-p-bromphcnyl-a-naphthylchlormcthan, CS3H10ClBr. 
Das notige p-Brombenzoplienon wurde in guter Ausbeute aus Brombenzol u. Benzoyl- 
chlorid ohne CS2 (150°, 4 Stdn.) erhalten (Blattchen aus A., F. 82°). Nadeln aus 
Bzl., F. 180°.

Phenyl-p-biphenyl-a-naphthylbrommethan, C20Ii21Br. Aus p-Phenylbenzophenon. 
Krystalle, F. 177°, luftempfindlich. — Phenyl-p-biphenyl-a-naphthylcarbinolmethyl- 
ather, C30H24O. Aus Bzl. -j- CH3OH, F. 187°. — p-Biphenylchryso/luoren, CaoHao. 
Durch Verschmelzen des Carbinols oder Chlorids mit Milchsaure oder anderen 
Sauren (Temp. bis 180°). Nadeln aus Toluol, F. 275—276°. H2S04-Lsg. k. farblos, 
b. kornblumenblau. — A d d it io n s p ro d d . des P h e n y l- p -b ip h e n y l - « - n a p h -  
th y lcarb ino ls . Sie zeichnen sich durch ihre Bestandigkeit u. opt. Indifferenz 
aus (vgl. auch S c h m id l in , 1. c.). — C,977!20  +  ’/2 C JItN. Die Lsg. des Chlorids 
«n Pyridin wird mit W. gefallt. Krystallin. Pulyer aus L g ., F. 126—128°. — 

-f- CJ/ /40 2. Das Chlorid wird in Eg. mit Na-Acetat erhitzt. Farblose 
Perlen, F. 98—100°, erstarrt wieder u. schm. dann bei 156° (Carbinol). Die C2H40 2 
wird von h. Lg. oder Bzl. leicht abgespalten, bedeutcnd schwerer von W. Fśirbt 
sich beim Erhitzen nicht, mit konz. H2S04 blauyiolett. — Mit Trichloressigsaure 
wurde ein Prod. vom F. 115—120° erhalten, scheinbar aus 4 Moll. Carbinol u. 
1 Mol. Sfiure bestehend. — W ird die Eg.-Lsg. des Carbinols in yiel W. gegossen, 
das Prod. siiurefrei gewaschen u. getrocknet, so schm. es bei 96—98° u. enthalt 
kcine Saure mehr, sondern 0,66°/0 HaO, entsprechend */<—Vs Mol. Bei der starken 
F.-Depression gegenuber dem Carbinol muB eine chem. Yerb. yorliegen. — Betreffs 
der Bindungsstelle fur diese Moll. laBt sich yorlaufig mit ziemlicher GewiBheit nur 
8agen, daB das Zentral-C-Atom dafiir nicht in Betracht kommt. (Journ. f. prakt. 
Ch. 109. 273—323. Erlangen u. Bonn, Univ.) L in d e n b a u m .

K. v. Auwers, Berichłigung zu der Arbeił von K . v. Autcers und K . Molier-. 
Uber Bildung und spektrochemisches Verlialten hydrierler Naphthalindcrivate. Die 
m ^ r  zitierten Arbeit (S. 1722) ais neu beschriebene a-Methyl-fi-naphthoesaure u. 
itr Athylester wurden bereits von M a y e r  u . S c h n e c k o  (Ber. Dtsch. Chem. Ges.

1410; C. 1923. III. 559) dargestellt. Die beiderseitigen Angaben stimmen 
bestens uberein. (Journ. f. prakt. Ch. 109. 352.) L in d e n b a u m .

K urt Brass und Otto Z ieg ler, Zur Kenntnis der Monoazide des Anthracliinons. 
(Vgl. S- 1207 u. 1599.) Die Anthrachinonazide wurden durch Einw. yon NH3 auf 
die Perbrom ide der Anthrachinondiazoniumsalze gewonnen. Der V erlau f der sauren 
Zers. des Anthrachinon-2-azids ist dadurcli gekennzeichnet, daB die o-Stellung 1 u.

deraelben stereochem. gleichwertige m-Stellung 4 fiir den Eintritt der OH-Gruppe 
113 Betracht kommen. Die B. der Aminooxyanthracliinone laBt Bich durch die 
1’ormelbilder I.—III., bezw. II., IV.—VI. yeranschaulichen, die Zers. des Anthra- 
cbinon-l-azids in stark saurer Lsg. durch VII.—IX.; iiber die Riickbildung yon
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1 -Aminoanthrachinon u. das Auftreten von hochmołekularen Nebenprodd. vgl. 
friiher (1. c.).

OH H°  H

Tfiy. ]j‘p o i ł

H OH
V e rsu c h e . 2-Aminoanthrachinon, aus Eg., F. 300°, gibt beim Diazotieren, 

Versetzen mit Br in KBr u. Umsetzung mit wss. NH, Anthrachinon-2-azid, CuHjOjNj, 
hellgelb, aus konz. AmeisensSure, F. 160—161°, verpufft nach dem Schm. Gibt bei 
der Zers. mit 750/0ig. H2S04 bei 120° bei Farbenumscblag nach Dunkelrot u. Zer* 
legung des Zers.-Prod. mit KOH (kornblumenblaue FI.) einen in Alkali 1. Teil (a) 
u. einen unl. (b); a gibt in konz. I i2S04 mit K-Bichromat Phthals2ure u. besteht 
aus 2-Amino-l-oxyanthrachinon, C14H90 3N , neben weniger 2-Aminochinizarin, das 
durch Umwandlung in Purpurin nachgewiesen wurde. — 2-Amino-l-oxyanthrachinoń, 
F. 226—227°; Sublimieren bei 150° wurde nicht beobachtet; 1. in konz. HjSOj mit 
dunkelołivgruner, sil. in Pyridin mit dunkelroter, in Bzl., A., A. zll. mit hellroter,
1. in alkal. Lsg. mit blauvioletter Farbę, in PAe. fast unl. Gibt mit 20%ig. HC1 
bei 250° Alizarin, mittels der Diazork. erythro-Osyanthracliinon. — 2-Acetantino-
l-acetoxyanthrachinon, C14H ,0 3N(C0CH3)2, mattgelbe Blattchen, aus A., F. 247—248".
— 2-Acetamino-l-oxyanłhrachinon, hellziegelrote Blattchen, aus A., F. 243—244°. — 
Boressigester des 2-Acetamino-l-oxyanthrachinons, C20H 18O8NB, aus BoressigsSure- 
anhydrid u. 2-Amino-l-oxyanthraehinon in Essigsaureanhydrid; dunkelbraune 
Stabchen. — Der in Alkali unl. Teil b betragt 25% des Zers.-Prod. u. besteht je 
zur Hiilfte aus 2-Aminoanthrachinon, F. 292°, Acetylverb., mattgelbe Driisen, aus A., 
F. 254°, u. aus hochmołekularen Dehydrierungsprodd. Beim Diazotieren mit Nitro- 
sylschwefelsSure u. Yerkochen der sauren Lsg. des Anthrachinon-2-diazoniumsulfat9 
entsteht 2-Oxyanthrachinon, 1. in Alkali mit roter Farbę. — 1 -Aminoanthrachinon, 
aus Eg., F. 245°, gibt beim Diazotieren u. Perbromieren u. Behandlung mit 
Anthrachinon-1 -azid. Gibt bei der Zers. mit 65% ig. H2SO< bei 90° u. Zcrlegung 
des Zers.-Prod. mit KOH einen in Alkali unl. Teil, 1-Aminoanthrachinon u. hocb- 
molekulare Zers.-Prodd., u. einen in Alkali 1. Teil: Gibt bei seiner O.tydation 
Phthalsiiure u. besteht in fast reinem l-Amino-4-oxyanthrachinon, C,,Hu 0 3N; aus A., 
F. 204—206°; uber das Diacetylderiv. F. 208°. Gibt beim Diazotieren in konz. 
H3SO, mit NitrosylschwefelsSure u. Yerkochen der Diazolsg. Erythrooxyanthra- 
chinon, aus A., F. 189—190°, 1. in Alkali mit roter Farbę. Gibt mit 20°/„ig. HC1 
im Rohr bei 200° Chinizańn. — l-Acetamino-4-acetoxyanthrachinon, C„H7OsN(COCHj)„ 
rote Nadeln, aus A., F. 183°; gegen k. verd. Alkali bestandig, beim Erhitzen leicht 
verseifbar unter B. eine blauyioletten Lsg. — Boressigester des l-Amino-4-oxyanthra- 
chinons, C22H19OuNB4, hellblaue Blattchen u. Mk. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 
755—64. Stuttgart-Reutlingen, Deutsch. Forsch. Inst. f. Textilind.) BUSCH.

A. H antzsch , Uber das angebliche y-Oxyindazol und die sogenannte Struktur- 
Assoziation (?. Hellers. Die Nachprilfung der Untcrs. yon H e l l e r  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 56. 1595; C. 1923. IH. 438) ergab, daB das sog. y-Oxyindazol, das 
Acetylindazol etc. dimolare Polymerisationsprodd. eines nicht existenzfahigen Oxy- 
indazols sind, das nur einer Formel 1 entsprechen konnte u. sich spontan in U
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umlageit. Das Anhydrid kann danach auch nicht die von H e l l e r  angenommene 
Struktur besitzen, sondern wird wahrscheinlich durch Anhydrisierung der beiden 
OH-Gruppen (vgl. I I)  entstchen. Durch den Nachweis der Niehtexistenz des mono- 
molaren y-Oxyindazols ist auch die Konst. sciner Muttersubstanz, des o-IIydrazino- 
benzoesaurcanhydrids gemiiB Pormel I I I  entschieden. — Die angcbliche Struktur
assoziation des Oxyindazols besteht also nicht, weil dieses Uberhaupt nicht besteht.
— Dadurch, daB die Verss., wonacli Oxychinaldin in Aceton trimolekular assoziicrt 
sein soli, ais unrichtig erwiesen sind, fSllt die zweite StUtze von H e l l e r s  An
nahme einer Strukturassoziation.

C(OH) NH CO
- C ( O H ) - N ^ V ^

lN 1 1 1 1  ^ - ( H O ) ć -------L J  m l / H
NH ' NH NH

V ersu ch e . Bis-y-oxyindazol, C n H ^ O jN ^  (II) (sog. Benzo-i-pyrazolon T h o d e s  
u. y-Oxyindazol H e l l e r s ) ,  F. 206° (Zers.); ist in allen Losungsmitteln dimolar (in 
Phenol, Campher u. Aceton); Hydrochlorid, C14H]30,N 4, 2HC1, F. 255° (Zers.), reagiert 
stark sauer. — N-Diacetylbisoxyindazol, ClaH10O<N<, Zers. 186°, ist in Phenol u. 
Campher dimolar; gibt mit FeCl3 keine Farbrk. — Das Anhydrid, Cl8IIu 0 3N4, vom 
F. 188° ist ein inneres Anhydrid u. dimolar. — y-Oxychinolin (Kynurin) ist dimolar 
assoziiert, y-Oxychinaldin in Phenol monomolar gel., in Campher dimolar assoziiert, 
aber nicht in sehr verd. Lsgg. von Aceton trimolar, sondern hochstens schwach 
dimolar assoziiert. — Mol.-Gew.-Bestst. von trisubstituierten Essigsauren zeigten, 
daB zwar Trimethylessigsaure wie Essigsdure dimolar assoziiert ist, was anniihernd 
auch fur 2,4,6-Trimethylbenzoesaure gilt, daB aber Triphenylessigsaure gar nicht 
assoziiert ist, u. Trichloressigsaure hinsichtlich ihrer Assoziation zwischen beiden 
steht (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 680—85.) B u s c h .

A. H an tzsch , Uber Isatoid und sogenanntes Isatol. Das nach H e l l e r  aus 
CaH5CO-Cl u. Isatinsilber entstehende Isatol ist kein Isomeres des Isatins, sondern 
das Isatoid von der Formel I  oder II. — Der Nachweis der Nichtexistenz des 
Isatols folgt aus dem in vorst. Arbcit gelieferten Nachweis, daB I I e l l e b s  Struktur
assoziation nicht besteht. Vielleicht ist das Isatol H e l l e r s  ein Isomeres des Isa- 
toids entsprechend den Formeln I  u. II. — Bei der Rk. von C6II5C0-C1 auf 
Isatinsilber entstehen chem. anomale Ag-Salze der Isatoide der Formel III. Die 
Ag-Salze der Isatine sind im Gegensatz hierzu n. O-Salze. — Hiermit sind die 
Arbeitcn von H e l l e r  iiber angcblieh neue Isomerien in der Isatinreihe u. die mit 
ihnen zusammenhangenden Arbeiten iiber Strukturassoziation u. eine „wohl definierte 
cnzymat. Synthese" ais unrichtig erwiesen.

V ersu ch e . Isatoid, C16II10O1N!i (I. oder II.), aus Isatinsilber u. C6H5COCl 
unter Mitwrkg. des W. nach der Formulierung
2C8H,OsNAg 4 . 2 C6HsCOC1 +  2 H ,0  — >  2 AgCl +  2C8H5-C08H +  C . jH ^ N ,  
hei Zimmertemp.; orangegelber Nd., F. 178° bei langsamem Erhitzen, bei schnellem 
his zu 182°, fiirbt sieh bei 170° dunkel; ist in Campher, Eg. u. Aceton dimolar; 
sil. in A., 1. in W ., wl. in Bzl. mit schwach orangegelber Farbę; mikrokrystallin. 
aus h. Eg. -f- HC1 oder H N 03 -f- W.; enthalten faat stets */t Mol. Losungsm.; aus 
Methylal glanzender Laek -)- 1 Mol. Methylal; 1. in NaOH mit rotlicher Farbę, 
Dach einiger Zeit unter Aufhcllung der Farbę Spaltung in isatinsaures Salz; NH, 
wird unter Griinfarbung langsam addiert. — Isatoidsilber, C3I 

VII. 1. 178
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2C„,H0OłNjAg, 3C,0H10O4Ns (III.), aus reincm Isatinsilber -)- C0H5COC1 oder aus 
freiem Isatoid -f- Ag-Acetat; aus w. Eg., F. 204°; sil. in Alkalicn, rot; ist etwas 
rotstichiger ais festes Isatoid; die alkal. Lsg. trubt sich nacli einigcn Stunden, wird 
beim Kochen rasch zers.; der Nd. enthiilt Ag20  u. metali. Ag, da sich das Isatoid- 
salz in der alkal. Lsg. allmahlich zu isatinsaurem Salz aufspaltet, u. letzteres alkal. 
bezw. ammoniakal. Lsg. von AgsO zu Ag reduziert. — Ag-Salz des Isatoidmono- 
methylathers, C17H 11OłN2Ag, aus Isatoidmonomethyliithcr in A. -}- Ag-Acetat; rote, 
mikrokrystallin. M.; 1. in Alkali mit orangencr Farbę; 11. in P yrid in .— N-Mermń- 
isatin, (C8H40 2N)2Hg(-j- 1 II20), aus 2 Mol. Isatin in A. -f- 1 Mol. Mercuriacetat in 
W .; verliert bei 105° 1 Mol. HaO; 1. in NaOH, sclieidet nach langem Stehen HgO 
aus. — 5-Bromisatinsilber, C8H30 2NBrAg, u. 3,5-Dichlorisatinsilber sind intensivcr 
yiolett ais die halogenfreien Ag-Salze; die Umsetzung mit C6H5COCl ergab bei 
gewohnlicher Temp. nur die gelben N-Benzoylderivv.; Diclilorderiy., F. 145—146°; 
Bromderiy., F. 195—196°. Die beiden Isatole konnten auch hicr nicht aufgefunden 
werden. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 685—92.) B osch .

W illiam  Greenwood F o rsy th  und F ra n k  Lee P ym an , Die Tautonieiie der 
Amidine. V. Methylierung von Glyoxalin durch Diazomethan. Bromierung von 
4(S)-Phenylglyoxalin. (IV. vgl. H a z e l d in e , P y m a n  u . W in c h e s t e r , Journ. Chem. 
Soc. London 125. 1431; C. 1924. II. 1348.) Die Unterss. iiber Methylierung von 
Imidazolen mit Methylsulfat werden ergfinzt durch solche mit Diazomethan u. mit 
Methylsulfat in Ggw. von wss. NaOH. Bei der Methylierung von 4- u. 5-Nitro- 
oder Bromverbb. werden die starker bas. 5,1-Verbb. durch Methylsulfat allein  
fast ausschlieBlich u. mit Diazomethan in uberwiegender Menge gegenuber 4,1-Vcrbb. 
gebildet, wUhrend Methylsulfat u. Alkali mehr der 4,1-Verbb. liefern. — 4(5)-Brom- 
5(4)-methylglyoxalin ergibt mit Methylsulfat allein ausschlieBlich die 5,1-Verb. (Br =  5, 
CH3 =  N); ebenso verh&lt sich 4(5)-Brom-5(4)-phenylglyoxali?i (I), das mit Methyl
sulfat allein die (B r: .S/CR,) 5,1-Verb. (VII) ausschlieBlich ergibt. I  wird ais 
Hauptprod. erhalten zusammen mit 2,4(2,5)-Dibrom-5(4)-j>henylglyoxalin (II) bei der 
Einw. von 1 Mol. Brom in Chlf. auf 4-Phenylglyoxalin. Die Konst. von I I  ergibt 
sich durch Oxydat zu BenzoesSure, wodurch bewiesen ist, daB beide Bromatome 
im Glyoxalinkem sitzen. Die Konst. von I  wird bewiesen durch Bromierung zu
I I  u. durch den Vergleich mit 2-Brom-4(5)-phenylglyoxalin (III), mit dem es nicht 
ident. i s t  tt-Aminobenzoylessigsaureiithylesterhydrochlorid wird mit Kaliumthio- 
ęyanat kondensiert zu 2-Mercapto-4(5)-phenylglyoxalin-5(4)-carbonsduredthylester (IV), 
der durch Oxydation in 4(5)-Phenylglyoxalin-5(4)-carbonsdureathylester (V) ubergeht 
Hieraus wird mit Br in Chlf. in unreinem Zustand 2 -Brom-4 (5 )-phenylglyoxalin- 
B(4)-carbonsaureathylester (VI) erhalten, der nach Verseifung u. Entcarbosylierung
2-Brom-4(5)-phenylglyoxalin (III) ergab, wodurch die Konst. feststeht. In I, I I  u-
I I I  wirkt C6H6 stabilisierend auf die Bromatome in ihrem Verh. gegen 20%'g- wss‘ 
NajSOs bei 100° im Gegensatz zu den entsprechenden Methylglyoxalinen.

I  f r “ KH> C H  n  f r- KH> C B r I I I  ^
CtCjIIJ N  C(CeH s)—N ClCeH J------ N

CjH5-OjC-C--------- N H  C,H 5-OsC-C----------N H

IV Ć(C6H6) - N > C-SH V Ć (CeHj) —N ^
CjH&-0,C -C ---------NH VB- N ĈH3)> C H

VI C t C J I J - N ^  C(C6H5)-----N
V e rsu c h s te i l . M e th y lie ru n g  d u rc h  M e th y ls u lfa t:  2 ,5 (2 ,4)-Dibrom- 

4(S)-methylglyoxalin u. Methylsulfat werden */» Stde. auf dem Wasserbad erhitzt, 
NaOH zugesotzt u. mit Wasserdampf destilliert Aus dem Destillat mit A. 2,5-Di- 
brom-l,4-dimethylglyoxalin, F. 41—43° (55%), aus dem Ruckstand 2,4-Dibrom-l,5-di- 
methylglyoxalin, F. 100—110° (1,2%). — 5(4)-Brom-4(5)-methylglyoxalin u. Methyl-
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sulfat liefert ein 01, aus dem 5-Broni-l,4-dimethylglyoxalin (55%), auBerdem ein Ge
nuach yon 2,5-Dibrom-l,4-dimethylglyoxalin (8%) u. 2,4-Dibrom-l,5-dimethylglyoxalin 
(0,1%) erhalten werden. — 5 (4)-Brom-4(5)-phenylglyoxalin u. Methylsulfat ergeben 
5Bmn-4-phenyl-l-niethylglyoxalin (VII) ais Pih-at (73%), gelbe Nadeln, F. 226" (korr.).
— Die Base selbst, CI0H9N2Br, krystalliaicrt aus PAe. in monoklinen Prismen, 
F. 88—90° (korr.). — M e th y lie ru n g  d u rc h  M e th y ls u lf a t  u. N aO H : 4(5)-Nitro- 
glyoxalin in 10°/0 wss. NaOII wird mit Methylsulfat gescliuttelt u. in W. gekiihlt. 
Weitere 30 ccm wss. NaOH u. 3 ccm Methylsulfat werden noch hinzugefiigt, worauf 
4-Nitro-l-methylglyoxalin, F. 134° (aus W.) in 57%ig. Ausbeute erhalten wird. Im 
Filtrat 5-Niłro-l-methylglyoxalin, ais Pikrat F. 153° (19%) abgeschieden. — M e th y 
lierung  d u rc h  D ia z o m e tlia n : Aus 4(5)-Nitroglyoxalin u. Diazomethan in iith. 
Lsg. werden erhalten: 5-Nitro-1 -methylglyoxalin (58%), 4-Nitro-l-methylglyoxalin 
(1,3%) u. unyerSndertes Ausgangsmaterial. — Ausgehend von 2,5{2,4)-Dibrom-4(5)- 
methylglyoxalin werden erhalten: 2,5-Dibrom-l,4-dimethylglyoxalin (63%), 2,4-Di- 
brom-l,5-dimethylglyoxalin, F. 126° (6,3%) u. Ausgangsmaterial. — 4(5)-Phenylgly- 
oxalin in CH3-0H  gibt mit Diazomethan in A. eine geringere Rk. Es entstand 
i-Phcnyl-l-methylglyoxalin, ais Pikrat, F. 245° (41 °/0) u. 5-Phenyl-l-methylglyoxalin 
(20%), dessen Pikrat F. 138—139°. — B ro m ie ru n g e n : 4(5)-Phenylglyoxalin in 
Chlf. mit 1 Mol. Br in Chlf. 3/< Stdn. bei 15°. Durch mehrfache Trennung gelingt 
Abscheidung yon 5 (4)-Brom-4(5)-phenylglyoxalin (I) (64%) u. 2,S(2,4)-Dibrotn-4(5)- 
phenylglyozalin (II) (11%). Verb. I  C9H7N2Br krystallisiert aus A. in Nadeln, 
F. 242—245° (korr.). — Hydrochlorid yon I ,  Nadeln mit 2 Moll. H ,0. — Nitrat, 
gelbe Nadeln, F. 127° (korr.). — Pih-at, C9H7N2Br,C6H30,N 3. gelbe Nadeln aus A., 
F. 188—189° (korr.). — II ,  C9HeN2Br4 krystallisiert aus wss. A. in rechtwinkligen 
Prismen, F. 198—199° (korr.). Zur Darst. von 2-Mercapto-4(5)-phcnylglyoxalin-5(4)- 
carlowauredthylester (IT), CiaH,s0 2NsS, Bliittchen, F. 219° (korr.) aus A., wird zu 
BenzoylessigsSureathylester in wenig Eg. N aN02 in gesiitt. wss. Lsg. bei 0° ge- 
geben, wodurch i-NitrosobenzoylessigsJiureSthylester erhalten wird. Letzterer in 
alkoh. Lsg. wird zu Stannochlorid in konz. HC1 bei 0° gegeben, */5 Stde. mit Sn- 
Folie auf dem Wasserbad erhitzt, mit W. verd. u. vom Sn mit H2S befreit. Riick- 
stand, das rohe Hydrochlorid des a-Aminobenzoylessigsfiure&thylesters wird in W. 
gel., mit wss. K-Thiocyanat yermischt 3 Stdn. auf dem Wasserbad erhitzt, wodurch 
der Mercaptanester gebildet wird. — 4 (5)-Phenylglyoxalin-5(4)-carbonsduredthylester, 
C„H,AN 2 (T), Nadeln ans A., F. 225° (korr.), Darst. aus IY durch yorsichtige Oxy- 
dation mit 10%'g- HN 03. — Bromierung zu T I ,  anschlieBende Verseifung u. Ent- 
carboxylierung liefert 2-Brom-4(5)-phenylglyoxalin, C9HjNsBr (III), Prismen aus A., 
F. 153° (korr.). (Journ. Chem. Soc. London 127. 573—81. Manchester, Univ.) H o r s t .

W. K ónig und W. M eier, i i  ber Thio- und Oxocyanine. 6. Mitt. iiber Cyanin- 
farbsto/fe. (5. ygl. KOnig, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 685; C. 1924. L 2597.) Setzt 
fflan in die allgemeine Formel I. der 2^-C yanine  ais Klammer Y zwischen Bcnzol- 
nng u. Streptomethinchromophor ein S- oder O-Atom ein, so gelangt man zu den 
Thio- bezw. Chcocyaninen. Die Cyaninbildung aus N-Athylbenzothiazoliumjodid u. 
N’-Athyl-^i-methylbenzothiazoliumjodid in alkal. Medium ist schon seit H o f m a n n  
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 20. 2264 [1887]) bekannt, aber erst durch M ills  u. B raun- 
Holtz (Journ. Chem. Soc. London 121. 455. 123. 2809; C. 1922. III. 1227. 1924. 
I- 1383) so weit geklart worden, daB bei dieser Rk. ein gelber u. ein roter Farb- 
stoff entstehen. Fiir ersteren, „Thiocyanin“, wurde Formel I. (Y =  S, R =  C2H6, 
n =  0, X =  J) exakt bewiesen, fur letzteren, „Carbothiocyanin", Formel I. (Y =  S, 
^ =  CjH5, n =  1, X =  J) wahrscheinlicli gemacht. Beide sind ausgezeichnete 
pbotograph. Sensibilisatoren. DaB auch die Millssehe Formel fiir das „Carbothio- 
cyanin“ ricbtig ist, dieses also das Pinacyanol der Benzothiazolreihe darstellt, 
baben Yff. durch eine glatt yerlaufende Synthese des Dimethylanalogons aus

178*
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N,j[i-Dimethytbenzothiazoliumhalogenid u. Orthoameisenester bewiesen. Dieser Farb- 
stoff wird ala einfaehster N-alkylierter Yertreter scincr Gattung „Thiazolpurpur“ 
genannt u. hat sich sowohl spektroskop, ais in seinem sonstigen Verh. ais nalicz u 
ident. mit dem Millsscben „Carbothiocyanin" erwiesen. Die B. des letzteren neben 
dem in n. Rk. entstandenen gelben „Thiocyanin“ (ygl. oben) ist so zu erklaren, 
daB Benzothiazoljodathylat in diesem Falle wic Orthoameisenester reagiert, d. h. seine 
mesost&ndige Methenylgruppe zwischen zwei fx - Methylbenzothiazoliumreste ein- 
schaltet u. dabei selbst unter Abspaltung von IIJ  in o-Athylaminothiophenol uber- 
geht. Es ist aber auch moglich, daB die notige Ameisensaure — wenigstens teil- 
weise — durch Autoxydation der Methylenbase II. (R — CSH6) entsteht, analog 
wie bei der spontanen B. des Indolcninrots (5. Mitt.); in der Tat wurde an der 
yon Yff. dargestellten Base II. (R =  CII3) leieht eintretendc Autoxydation fest- 
gestellt.

Wegen der groBen Empfindlichkeit der ix-Mcthylbcnzoxazoliumsalze (III.) gegen 
W . (RingofFnung) muB bei ihrer Darst. u. der der Oxocyanine in wasserfreien 
Medien gearbeitet werden. Der einfachste Vertreter dieser Farbstoffgruppe (I., 
Y =  O, R =  CH3j n =  1) wird wegen seiner gelben Lsgg. „Oxazolgelb“ genannt 
Es wird von wss. Alkali zers. (Aufspaltung?), dagegen von absol. alkoh. NaOH in 
den Ather V. der -i^-Base ubergefuhrt. Dessen relatiye BestSudigkeit gegen Alkalien 
u. Siiuren, welch letztere Salze der Formel VI. bilden durften, beruht yielleicht 
auf den angedeuteten Nebenyalcnzen. — Vergleicht man die Pinacyanole, Indo-, 
Thio- u. Oxocyaninc, so ergibt sich eine in genannter Reihenfolge zunehmende 
Empfindlichkeit gegen Alkali, dagegen steigt die Siiureempfindlichkeit in der Reihen
folge Indo-, Oxo-, Thiocyanine, Pinacyanole.

Die Lichtabsorptionskuryen der Thio- u. Oxocyanine sind denen des Pina- 
cyanols u. Indolcninrots SuBerat Shnlich. Bei sehr niedrigen Schichtdicken tritt 
wie bei diesen Auflosung der relatiy achmalen Hauptbande in einen stjirkcren 
langwelligen u. einen schwScheren kurzwelligen Streifen ein. Eine Tabelle, welche 
die Lage der beiden typ. Banden, die Farbtone (nach O s t w a l d ) einer ca. ‘/A '£• 
AusfSrbung auf katanolierter Baumwolle u. die „Persistenzen“ der Hauptbandcn 
in alkoh. Lsg. wiedergibt, zeigt, daB Einfuhrung der Klammer Y in den „offenen11 
Pentamethinfarbstoff (CeH6)(CH3)N-[CII]5-1S;(CH3)(CJL} bewirkt: 1. Auflosung der 
einzigen breiten Bandę dea letzteren in zwei Einzelbanden; 2. rund 20-fache Ver- 
groBcrung der „Persistenz“ ; 3. betrachtliche positiye Farbyerschiebung. Letztere 
ist am starksten bei Y =  —C H : CH— u. nimmt ab in der Reihenfolge —S—, 
^C (C Il3)j, —O—. Diese Verschiebungen erinnern lebhaft an die Verhaltnisse in 
der Indigogruppe. Hinsichtlich der ausfiihrlichen theoret. Begrundung dieser Unter- 
schiede in der bathochromen Wrkg. (B. mehr oder weniger langer „Konjunktions- 
systeme“, „abfangende“ u. „konjugierende“ Wrkg. auxochromer Gruppen) muB auf 
das Original yerwiesen werden.

4 YS I. Y3' 4' S O

T ^ I ^ ^ C - t C H  : CH]aCH : C»H‘0 C : ° Hj C9H4<Q>C-CH3
2 8 9 10 n .  N -R  R-N-X III-

^ ..... r  _..ń IV- C«H‘< S fc H 3).C0 .CH3

o  o - c , h 5 o  o  o - c sh 5 o
C6H4<^ \C ^ C H : CH • C H : c / i ^ C , H 4 C8H4/ l \ o X ! H  : CH-CH,- C ^ > C eH4

N-CH3 V. N'-CHS N-CIŁ, VI. X-N-CH,
fl-Methylbenzothiazol. Aua o-Aminothiophenol (nach C l a a sz , Ber. Dtsch. Chem. 

Ges. 45. 1029 [1912]), Acetanhydrid u. etwas Zn-Staub. Jodmethylat, F. 219°, u-
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Bromlfethylat, F. 206", Nadeln, 1. in W. u. A. Perchlorat, F. 126°. — u-Mcthylen- 
X-methylbenzothiazolin, C9H9NS (II., R — CH3). Aus dem Perchlorat des yorigen 
in Aceton durch Schiłtteln mit 40°/oig. NaOH bei ca. 30°, yorsichtig mit W. fiillen. 
Tafelu aus Aceton oder A., F. 166°, fast unl. in W., sonst 11. Die Lsgg. in konz. 
SSuren sind gelb, in verd. farblos. Fitrbt sich an der Luft langsam, beim Er- 
wiirmen schnell rot u. schm. zu einer carminroten FI., die an verd. alkoh. Sauren 
eincn der Absorption nach mit Thiazolpurpur (vgl. unten) ident. Farbstoff abgibt. 
Dieser entsteht auch aus II. mit h. Pyridin, Acetanhydrid, Tetrachloriithan, Nitro
benzol. — N-(i-Dimethylbenzoxazoliu)njodid, C9II10ONJ (III., R =  GH,, X =  J). 
Aus jlt-Methylbenzoxal u. CH3J  im Rohr (100°, 10 Stdn.). Nadelchen aus absol. 
A. -j- A., dann absol. A., F. 200°, 11. in w. A., Acetanhydrid, Nitrobenzol, Chlf., 
unl. in A. — Methylsulfat. Sehr hygroskop. Niidelchen, F. ca. 75°. — Krystalli- 
siert man die Salze aus W. oder verd. A. um, so bildet sich o-[Mcthylaceiamino]- 
phenol (IV.), F. 150°, 11., mit Fe CL purpurrot. — Thiazolpurpur —  l,l'-DimethyU  
słrepłomonoiinylenS^-łhioa/aninhalogenid (I., Y =  S, R =  CH3, n =  1, X =  Br 
oder J). Das Bromid, C10H 17N2BrS2, entsteht mit ca. 85% Ausbeute aus /^-Methyl- 
benzothiazolbrommethylat u. ca. 2 Mol. Orthoameisenester (oder wasserfreiem Na- 
Formiat) in wenig Nitrobenzol (150—160°, */s Stde.) (oder Acetanhydrid bezw. 
Pyridin). Bronzeglanzende Nadelchen aus Chlf., stahlblau schimmcrnde Nadeln 
aus Acetanhydrid, F. 248, zwl. in h. W ., zl. in A., Chlf., Pyridin mit blutroter 
Fluorescenz. Absorptionsmaxima in A. bei 558 u. 526 fj.fi. Gegen Siiuren ziemlich 
bestSndig, wird erst von viel konz. 1IC1 entfarbt. Mit sd. NaOH geht das Rot der 
alkoh. Lsg. in Gelb iiber (Zers.). Katanolierte Baumwolle oder Viscoseseide wird 
aua Vj°/o'g- wss. Bade blaurot (etwa Ton 41) gefSrbt, tannierte Baumwolle ahnlich, 
Seide gelbstichiger. Jodid, braunrote Nadeln aus Amylalkohol, F. 254°. Perchloratt 
F. ca. 250° (Zers.). — Oxazolgelb =  l , l ,-iyimethylstreptoinonovinyle>i-2^-oxocyanin- 
jodid, C19H 170 2N2J  (I., Y  =  O, R =  CH„, n =  1 , X =  J). Aus HI. u. Ortho- 
ameiscnester in sd. Acetanhydrid (5 Min.). Scharlachrote Nadeln aus Chlf. oder 
Acetanhydrid, F. 259°, zl. in w. W. unter teilweiser Zers., 11. in A., w. Chlf., h. 
Nitrobenzol u. Acetanhydrid mit gelber Farbę u. gelbgriiner Fluorescenz. Ab- 
sorptionsmaxima In A. bei 485 u. 456 fifl. Gegen Sauren etwas bestiindiger, gegen 
Alkalien noch empfindlicher ais Thiazolpurpur. Fiirbung auf katanolierter Baum
wolle rotlichgelb (etwa Ton 13). — Aus dem Methylsulfat III. erhalt man ebenso 
scharlachrote Nadeln, F. 267°, wahrscheinlich kein Methylsulfat, sondern ein Sulfat.
— Athylester der Oxazolgelbcarbinolbase —  l-[N-Methyl-/j.-athoxy-ji-oxazolinyl]-3- 
lb-methyl-[i-oxazolinyliden']-propen-(l), C21H220 3N2 (V.). Aus Oxazolgelb in absol. A. 
“ >t etwas mehr ais 1 Mol. NaOH. Gelbe Nadeln aus A.-A., F. 212°, unl. in W. 
u- verd. Alkali. Die hellgelbe alkoh. Lsg. wird von HC1 entfarbt, yon alkoh. NaOH 
wieder gelb gefarbt. (Journ. f. prakt. Ch. 109. 324—44. Dresden, Techn. Hoch- 
schule.) L in d e n b a d m .

Sven Bodforss, Der Meclianismus der Fischerschen Indolsynthese (I.). Die Er- 
tlarung der Entstehung von Indolderiw. aus Ketonarylhydrazonen nach E. F is c h e r  
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 17. 559) von R e d d e l ie n  (L ie b ig s  Ann. 388. 179; C. 1912. 
I- 1462) steht nicht mit dem wirklichen Verlauf der Prozesse in tJbereinstimmung. 
U. a. Beweisen gegen diese Hypothese haben die Verss. des Vfs. ergeben, daB sich 
die Indolumlagerungen in Ggw. von Aminen genau so yollziehen, ais ob kein Amin 
anwesend wiire. — Die B. von 2-Phenylindol aus Acetophenonanil u. Phenyl- 
hydrazinzinkchlorid nach R e d d e l i e n , wobei das Phenylhydrazin unter B. yon 
Anilin nur ais Oxydationsmittel fungieren sollte, ist so zu erklSren, daB sich das 
Acetophenonanil zuerst mit Phenylhydrazin zu Acetophenonphenylhydrazon -j- 
Anilin umsetzt, wonach dann das Hydrazon in bekannter Weise das Phenylindol 
ergibt (ygl. R e d d e l i e n , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 3121; C. 1922. I. 453). —



2698 E. B i o c h e m ie . — E3. P f l a n z e n p h y s io l o g ie  u s w . 1925. I.

Wfihrend nach der Erkliirung von R e d d e l ie n  (1. c.) intermediSr H2 entsteht u. 
eincm in das Reaktionsgemisch eingetauchten Pt-Blech von diesem ein ausgesprochen 
negativea Potential erteilt werden sollte, bleibt das Potential wShrend der Um- 
setzung prakt. konstant. — Bei Yerfolgung einer Rk. in derselben Weise, niimlich 
der Dóbnerschen CAinofónsyntheae, bei der tatsSchlich ein ReduktionaprozeB erfolgt, 
beginnt, wenn die Komponenten gleichzeitig in die Lsg. gebrackt werden, das 
Elektrodenpotential raseli zu ainken. — SchlieBlieh hat Vf. noeli einen anderen 
ReduktionaprozeB, niimlich die B. von 2-Mełhylpyridin-4,6-dicarbonsaure (Uvitonin- 
saure) durch Selbatkondena. von brenztraubensaurem NH3 elektrometr. verfolgL 
Die Rk. geht bei Zimmertemp. langaam vor sieh, so daB daa Potential den Umkelir- 
punkt erat nach einigen Tagen erreicht. In das Rk.-GefiiB hineindiffundierender 0 
muB die Elektroden partiell depolarisiert haben, so daB die Potentiale keineawcgs 
dem wirklichen Ha-Druck (Reduktionspotential) der Lag. cntsprechen. — V e r s s.: 
Acetophenon-p-tolil gibt mit Phenylhydrazin u. A. bei 60° Acetophenotiphenylhydrazon; 
gelbliclic Nadeln, aus A., F. 104°; ist unbestiindig. — Acctophenon-p-tolil gibt mit 
Phcnylhydrazinzinkchlorid beim Zusammcnschmelzen Pr-2-Phenylindol; Blattchen, 
aus Bzl., F. 185—186° (Korr. 188—189°), gibt blaue Fichtenspan-Rk.; Nitrosodenv.,
F. 161—162°. Daneben entsteht p-Toluidin. — Brenzłraubensiiureniełhylphenyl- 
hydrazon, B. in verd. EssigsSure. — Hydrazon u. N-Benzylanilinhydrochlorid gcbca 
in A. 10°/oig. HC1, auch in Ggw. von Anilin, N-Methylindol-a-carbonsaure,
F. 210°. — Bei der Umlagerung in Ggw. von Benzaldehyd tritt eine Spaltung des 
Hydrazons ein unter B. von Benzaldehydmethylphenylhydrazcm. — Benzylphenyl- 
hydrazinhydrochlorid gibt mit Na-Acetat u. 50%ig. Esaigsiiure u. B renztrauben- 
siiure Brenztraubensaurebenzylphenylhydrazon. Dieses gibt bei der Umlagerung mit 
HC1, auch in Ggw. von N-Methylanilin, N-Benzylindol-a-carbcmsaure, Ci6H130sN; 
Nadeln, aus 70°/0ig. A., F. 196° unter Gasentw., wl. in W., 11. in A. Die Lsg. in 
Eg. wird von NaNOa intensiy gelb gcf&rbt; 1. in konz. HsSO., mit gelber Farbę. — 
Desoxybenzoin gibt in ad. Eg. -f- W. u. Phenylhydrazin bei Zimmertemp. einen 
Zwischenkorper (vgl. Ztsclir. f. physik. Ch. 109. 223; C. 1924. II. 1342), der sieh 
mit h. verd. EssigsSure in das Desoocybenzoinphenylhydraztm umlagert. Dieses gibt 
mit 10°/„ig. h. HC1, auch in Ggw. von N-Methylanilinchlorhydrat oder p-Bromanilin 
Pr-2,3-Diphenyli7idol, F. 123—123,5°. L. in konz. HsS04 mit schwach gelber Farbę, 
die mit einem T ro p fe n  konz. H N 03 erst atark griin, dann gelb, u . schlieBlicb 
rotbraun wird. — Aus p-Bromhydrazon u. Anilin oder aus Benzoin u. p-Brom
anilin konnte Bromindol nicht rein erhalten werden; bei der In d o lu m la g e ru n g  aus 
dem p-Bromphenylhydrazon entsteht jedoch anscheinend kein D iphen y lin d o L  
De.?oxybenzoin-p-bromphenylhydrazon, CJ0H 17N ,B r, aus p -B ro m p h e n y lh y d ra z in  u. 
Desoiybenzoin in 500/Oig. EssigsSure bei 60°; Krystalle, aus A., F. 138°. — Des' 
oocybenzointnethylphenylhydrazon, aus Desoxybenzoin u . a. M e th y lp h e n y lh y d ra z in  in 
h. A. -(- Eg., lagert sieh unter dem katalyt. EinfluB von H-Ionen sehr leicht um in 
Pr-2,3-IHphenyl-N-methylindol, auch in Ggw. von Anilin; aus A., F. 137—137,5°; 1- 
in konz. HjSO* farblos; wird -|- konz. H N 03 erat intenaiv griin, dann gelb; setzt 
man der II2S04 von Anfang an etwas Hamstoff zu, so bleibt die griine Farbę bc- 
atehen; die Eg.-Lsg. des Indols gibt mit NaNOj stark gelbe Farbung. (B er. Dtsch. 
Chem. Ges. 58. 775—85. Malmo, Tekniska LSroyerkets Chem. Lab.) BusCH.

E. Biochemie.
E s. P flanzenphysiologie. B akteriologie.

E sth e r  W agner S tearn  und A llen  E dw in  S team , Der chemische Mechanis- 
mus der Bakterieneigensćhaften. I. Yerhalten gegen Farben. Faktoren, die die 
Gramreakłion beeinflussen. II. Eine neue Theorie der Gramreaklion. HI. Das
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Problem der Bakteriostasis. I. Verss. mit Carbolgentianaviolett, Lugolscher Lsg. ais 
Beize, Aceton zur Entfarbuug. Grampositiye Bakterien werden mit steigender 
Aciditiit negatiy, negatiye bei zunehmender Alkalisierung positiv. Auch die Gram- 
farbung diirfte sich so erklSren lassen, daB das Bakterienprotein ein Ampholyt ist, 
der mit sauren Farben auf der sauren Seiten seines isoelektr. Punktes, mit alkal. 
Farben auf der alkal. Seite reagiert. — II. Die sogenannte physikal. Theorie 
der Gramfiirbung hat wenig Unterlagen; cntscheidend ist die Chemie des Bakterien- 
proteins. Es wird eine LipoideiweiByerb. angenommen, dereń Proteinbestandteil 
weuiger sauren Charakter hat ais das Lipoid (Phosphatid). Bei starker Aciditat 
des Mediums (jenseits des isoelektr. Punktes beider Komponenten) zeigen Lipoid 
wie EiweiB die Tendenz, saure Farben zuriickzuhalten. Bei starker Alkalitiit 
reagieren beide unter starker Zuriiekhaltung bas. Farben. Bei p a  zwisehen diesen 
beiden Extremen liegt die Stabilitat der Proteinlipoidkombination, die fiir die be- 
treffende Bakterienart charaktcrist u. durch die chem. Eigenart der beiden Kom
ponenten bedingt ist. Das Charakteristicum der echten grampositiven Bakterien 
ist ihr Gehalt an partiell osydiertem Phosphatid u. die Moglichkeit der leichteren 
AufsSuerung durch schwache Oxydation (Beize), wodurch ihre Affinitiit fiir bas. 
FarbstofFe gesteigert wird. — III. Zunahme von pH fiihrt zu Steigerung der Bak- 
feriostasis. Je groBer die bas. Starkę der wirksamen Farbę, um so hoher ist ihr 
bakteriostat. Vermiigen. Art u. Lagerung der Substitutionsgruppen sind gleichfalls 
von Bedeutung, namentlich die ąuartare Gruppe des N. Auch gesteigerte Aciditat 
wirkt so, die Wrkg. der Substitutionsgruppen ist umgekehrt. (Journ. of bacteriol. 9. 
463—77. 479—89. 491—510. 1924 Columbia a. Rolla, Univ. of Missouri; Ber. ges. 
Physiol. 29. 649—50. Ref. S e l ig m a n n . )  W o l f f .

Otto Schóbl, Chemotherapeutische Versuchc mit Chaulmoogra- und verwandten 
Priiparaten. IV. Eine Priifung gewisser organischer Verbindungen in bezug a u f ihre 
mchstumshinderndc Aktimtat gegeniiber saurefesten Bacillen in vitro. (III. ygl. 
Philippine Journ. of Science 24. 443; C. 1924. II. 2762.) Es wurden yerglichen 
eine groBe Zahl von organ. Sauren, yerschiedene Salze u. Ester u. das Amid der 
Essigsaure, Di- u. Trichloressigsaure, Ester anderer organ. Sauren, Alkohole, Alde- 
tyde, aromat. KW-stoffe, Alkylhalogenide, Nitroyerbb., Phenole u. ihre Ather u. 
Terpene. Die Ergebnisse werden in folgendem zusammengefaBt: 1 . In W . 1. Verbb. 
zeigen antisept. Wrkg., wiihrend Fettlosungsmm., wie Bzl. u. seine Ilomologen, 
CHClj u. CClj, fast oder ganz wirkungslos sind. — 2. Na-, Cu- u. Ni-Salze von 
Fettsauren sind zicmlich gleichwertig, Zn-, Sr-, Pb- u. U-Salze ohne Wrkg. —
3. Yerbb. mit Doppelbindung sind stets wirksam, bei aromat. Komplexen wirk- 
samer, wenn die Doppelbindung in der Seitenkette steht, ais wenn sie sich im 
Ringe befindet. — 4. Ungesatt. Alkohole sind wirksam, besonders bei Ggw. der 
CeHs-Gruppe. Hohere, wachsartige Alkohole sind ohne Wrkg., sekundare gleich 
oder schwacher wirksam ais primare. — 5. Oxyyerbb. sind gegen saurefeste 
Bacillen wie gegen andere Bakterien stark wirksam. Die antisept Wrkg. der 
Phenole steigt mit der Zahl der OH-Gruppen, bei o-Stellung derselben starker ab  
bei p- oder m-Stellung. Alkylierung am Kern steigert die antisept Wrkg. der 
Phenole, solche der OH-Gruppen von Polyphenolen ist ohne EinfiuB, so lange ein 
OH frei bleibt. — 6. Die Aminogruppe ist am Kem ohne EinfluB, in der Seiten- 
Łette in direkter Nachbarschaft des Kemes (Benzylamin) yerstarkend, offenbar ais 
haptophore Gruppe. — 7. Terpene mit offener Kette sind wirksamer ais ihre cycl. 
Isomeren. Bei den cycl. KW-stoffen scheint die Doppelbindung im Ringe von Be
deutung, falls noch andere Gruppen zugegen sind. (Philippine Journ. of Science 
25. 123—34. 1924.) S p i e g e l .

Otto Scłlóbl, Chemotherapeutische Yersuche mit Chaulmoogra- und verwandten 
Praparaten. V. Eine Nachforschung nach dem Mechani$>nus und der Natur der
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wachshanshindernd.cn Wirkung von Chaulmoogra- und anderen pflatizlichen 0 len. 
(IV. vgl. vorst. Ref.) Der Ungesattigtheitsgrad pflanzlicher Ole hat keine Beziehung 
zu ihrer anregenden oder hemmenden Wrkg. auf das Wachstum saurefester Baeillen. 
Die anregende Wrkg. gewisser Ole beruht auf dem Glyeeriu-, nicht auf dem Siiure- 
teil. Die Bedingung der Ungesiittigtheit ist aber von Uberwiegender Bedeutung 
sowohl fiir die hemmende Wrkg. von Olen mit Sauren der Chaulmoograreihe, ais 
auch fiir die anregende anderer Ole. Gesatt. Chaulmoograól fehlt die Hemmwrkg. 
des ungesatt. Diese hiingt yon der Struktur des Ringes in den Fettsauren ab, die 
bei der Sattigung yerandert wird. Sauren der Chaulmoograreihe mit kurzer Seiten- 
kette scheinen infolge physikal. Eigensehaften in yitro wirksamer zu sein ais solche 
mit langer Seitenkette. (jbrigens yermogen die sśiurefesten Baeillen sich im Laufe 
der Zeit den Sauren der Chaulmoograreihe anzupassen, so daB sie widerstands- 
fahiger gegen anfanglich ach&dliche Mengen werden. (Philippine Journ. of Science 
25. 135—50. 1924. Manila, Bureau of Science.) S p ie g e l .

Georg lo o k em an n  und W erner U lrich , Zur Kenntnis des p-Tohtolsulfochlor- 
amidnatriums (Chloramin- T, Chloramin, Mianin, Akłimn). Das Praparat, ein „organ. 
Hypochlorit", zeigte sich Cl2-Wasser, Na-Hypochloritlsgg. u. Phenol bei kurzer Ein- 
wirkungsdauer an baktericider Kraft gleichwertig, bei langerer Einw. uberlegen. 
Seine entwicklungshemmenden Eigensehaften sind Hypoehloritlsgg. yon gleichem. 
Normalgehalt gleichwertig, denen des Phenols uberlegen. Seine Haltbarkeit in 
wss. Lsg. ist meist groBer ais die der Hypochloritlsg. u. des Cl2-Wassers. (Des- 
infektion 9. 81—89. 1924. Berlin, Inst. R. K ocn; Ber. ges.Pliysiol. 29. 800. Kef. 
S e l ig m a n n . )  W o l f f .

Guntza P etrovanu , Die Wirkung des Wasserstoffsuperoxyds au f einige Mikroben- 
gruppen. Mikrobische Katalasen. Autolysenphdnomen. LaBt man in 24-std. Bouillon- 
kultur yon Choleravibrionen einen Tropfen Perhydrol M e r c k  fallen, so erscheint 
an der Oberflache sofort ein weiBer Schaum ais Zeichen von Zers. des HjOs unter 
dem EinfluB einer Mikrobenkatalase. Dabei werden die Vibrionen in der Form 
nicht yerandert, aber schnell abgetotet, ohne daB Lyse zu konstatieren is t Bei 
Anwendung von yerdunnterem HsOa dauert die Abtotung langer, aber in 24 Stdn. 
bei 37° tritt dann yollige Klarung ein. Auf erstarrter Mischung einer diebten 
Mikrobenemulsion mit gewohnlichem Nahragar zeigt sich nach Auftragen eines 
Tropfens yerd. H,Os, der sofort zers. wird, nach 24-std. Bebriitung an der Stelle, 
wo der Tropfen aufgetragen wurde, ein durchsichtiger Fleck in der sonst glcich- 
maBig truben Oberflache. Er bleibt aus, wenn der Agar nur mit dest. W. oder 
physiol. NaCl-Lsg. bereitet war, tritt aber wiederum auf, wenn diesen Fil. einige 
Tropfen 10%ig. Peptonlsg. zugesetzt wurden. Auch die Kulturen anderer Mikroben 
zeigten ausnahmslos die Zers. des HsOs, yerhalten sich aber bzgl. Klarung der 
Bouillonkulturen (Lyse) yerschieden: Die Keime yon Typhus u. Paratyphus, Dysenterie, 
Coli, Milzbrand, V. Metschnikoff, B . prodigiosus u. 2 yerschiedene S aprophyten- 
stamme gaben yollige Klarung, Słaphylokokken, Pyocyaneus u. Proteus X 10 nur teil- 
weise, Diphtheriebacillen u. Streptokokken noch weniger, der Keuchhustenbacillus u. 
ein saprophyt. Coccus zeigten keine ly t  Erscheinungen. Die klar gew ordenen 
Kulturen yermochten neue Kultureu mit je nach der Art yerschiedener Intensitiit 
u. bis zu yerschiedenen Verdiinnungen zu losen, wobei sich b e m e r k e n s w e r t e  

Spezifitat ergab. — Alte Kulturen zers. zwar II20 2, erleiden aber keine Klarung- 
Durch Erhitzen auf 60° abgetiitete geben mit H20 2 keine Gasentw. — Die in den 
lebenden Mikroben yorhandene Katalase scheint somit eng mit dem P h a n o m e n  der 
Lyse yerkniipft, die aber andererseits bedingt ist durch Ggw. yon Nahrstoffen, die 
nur von lebenden Mikroben benutzt werden. (C. r . soc. de biologie 92. 459—CO. 
Briissel, In s t P a s t e u r . )  S p ie g e l .

A ndre G ra tia  und Sara Dath, Bakteriophage Pilze und Mikroben. Vff. haben
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beobachtet, daB gewisse Pilze mit den Eigenschaften der Streptothrix in Suspen- 
sionen versehiedener Mikroben in physiolog. Lag. oder dest. W. gedeihen u. dabei 
eine yollige Lsg. der betreffenden Mikroben bewirken. Dieser Einw. unterliegen 
Staphylococcus, Pyocyaneus, V. cholerae, verschiedene Saprophyten aus Luft u. sogar 
Pilze, wahrend B . coli u. der Tuberkelbacillus sich widerstandsfahig zeigten. Eine 
Yarietat von Streptothrix aus einer infizierten Darmvaecine lostc so auch B. coli, 
femer Ruhr-, Typlius- u. Paratyphusbacillen, eine aus infizierter Milzbrandkultur 
gcwonnene Varietat von PeniciUium glaucum den Milzbrandbacillus. Ahnliclie Ten- 
denz wic bei den Streptotricheen wurde auch noch bei anderen Pilzen u. ver- 
schiedenen saprophyt. Bacillen aus Luft, W. usw. gefunden. Das wirksame Agens 
der Streptotricheen findet sich auch in den gel. u. filtrierten Mikrobenemulsionen, 
aber sehr abgcschwacht, weit starker in filtrierten Bouillonkulturen oder auch in 
filtrierten Extrakten, die durch Verreiben der Pilze mit physiolog. Lsg. gewonnen 
wurden. (C. r. soc. de biologie 92. 461—62. Briissel, Inst. P a s t e u r .) S p i e g e l .

A lbrecht Gercke, Untersuchungen uber die Frage nach der Fliichtigkeit der 
Bakteriophagenlysine. In verschiedcnen Versuehsreihen wurden unter Beriick- 
sichtigung moglicher Fehlerąuellen keine Anzeichen fiir Fliichtigkeit der Lysine 
gewonnen. Unter anderem wurde festgestellt, daB die Verdiinnung mit groCcn 
Mengen von dest. W. nicht eine AbschwSchung bewirkt, welche die negatiyen 
Ergebnisse erkliiren konnte. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. Abt. I. 94. 
387—97. Greifswald, Univ.) S p i e g e l .

E,. B ruynoghe und A. Dubois, Wirkung des Radiums a u f Treponema dulłoni 
tri litro. (Vgl. S. 1753.) Das genannte Treponema wird iihnlich den Trypanosomen 
(1. c.) durch Ka-Strahlen in seincr InfektiositSt geschiidigt, aber in geringerem Grade. 
Yoller Erfolg wird nur mit Hilfe der Emanation erreicht. Auch hier beruht die 
Wrkg. auf Aufhebung des Teilungsvermogens. (C. r. soc. de biologie 92. 466. 
Louyain, Inst. dc bactćriol.) S p i e g e l .

Charles E. B ills, Einwirkung niederer Alkohole au f Paramacicn. Nach Yerss. 
mit Methyl-, Athyl-, Propyl- u. Butylalkohol fuhren die Paramacien zuerst unkoordi- 
nierte Bewegungen aus, werden dann gelahmt; spSter wird der Zellinhalt geschiidigt 
u. der Tod tritt ein. Das Vorderende ist cmpfindlicher ais das Hinterende, die 
aborale Scite mehr al8 die orale. Direktes Sonnenlicht erhoht die Alkoholwrkg.; 
Anderungen der Temp. sind von geringem EinfluB. Kleine Alkoholmengen scheinen 
auch zu nahren. (Biol. Buli. 47. 253—64. 1924. Baltimore, Jo n N S  H o p k in s  Univ.; 
Ber. ges. Physiol. 29. 812. Eef. F l u r y .) W o l f f .

M azim ilian  K n o rr und W a lte r  Gehlen, Untersuchungen uber einen Erreger 
der dyyptischen Augenentzilndung (Koch-Weekssches Bacterium) und seine Beziehungen 
zum Pfeifferschen Influetizabacillus. IV. Mitteilung. Histidinhydrocliloridndhrmiitel 
zur Ziichtung liamophiler Keime. (III. vgl. K n o r r , S. 2235.) Nach einer Angabe 
von J a c o b y  u . F r a n k e n t i i a l ( 1 9 2 1 )  soli Zusatz von 0 ,1—0,2%Histidinhydrochlorid zu 
Agar dauemdes Wachstum der Influenzabacillen ermoglichen. Dies konnte am Koch- 
Weeksschen Bacillus unter Benutzunz eines Priiparates von S c h u c h a r d t  u. auch 
nach weiterer Beinigung dieses Praparatcs nicht bestiitigt werden. Das urspriing- 
liche Praparat enthielt von den fUr das Wachstum der „hamophilen" Bakterien 
ais notig erkannten Stoffen kein V, sondern nur X, u. auch dieses yerschwand mit 
weiterer Reinigung mehr u. mehr. Selbst der ursprilnglich Yorhandene X-K6rper 
ist in zu geringem MaBe in dem PrSparat enthalten, um beispielsweise das Wachs
tum des nur auf X angewiesenen Bac. haemoglobinophilus canis selbst bei einem 
Zusatz von l °/0 iiber hochstcns 1 Generation liinaus zu gewahrleisten. Eine ge
wisse Wrkg. in „Ammenverss.“ war nicht auszuschlieBen. (Zentralblatt f. Bakter. 
u- Parasitenk. Abt. I. 94. 321—26. Erlangen, Staatl. Bakteriol. Unters.-Anst) S p ie .
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N. Iw anow , Uber die Zersetzwigsprodukte der Eiweifistoffe. Vf. bestatigt seine 
Bcobachtung (Biochom. Ztschr. 63. 359; C. 1914. II. 424), daB bei Zugabe von 
KjHPOj oder NaOH zum Autolysesaft der Ilefe (Zymin, Levurine) eine Yerrmgerung 
des Amino-N (nach VAN S ly k e  bestimmt) stattfindet; die Temp. yon 60° erwies 
sich ais gUnstig. Diese Abriahme ist nicht auf Laktambildung .in schwach alkal. 
Medium zuruckzufiihren, weil die Anzahl der Carboxylgruppen (nach SOr en se n  
titriert) unyeriindert bleibt. Da bei yielen Verss. die NII3-Menge sich yergroBerte, 
so ist eine Kupplung von zwei NH2-Gruppen unter B. einer NH-Gruppe u. NH, 
wahrscheinlich. Die Abnahme des Aminostickstoffs wird durch Glucosezusatz auf 
das yielfache gesteigert; die Erscheinung soli yon der Desaminierung der Amino- 
sSuren, dereń NH3 in der Rk. mit Glucose yerbraucht wird, herruhren. Laktose, 
Glycerin u. Seignettesalz yermogen die Glucose nicht zu ersetzen. Mit Gliadin 
u. Takadiastase findet derselbe Vorgang statt, wie mit der Hefe. (Buli. Acad. 
St. Petersbourg [6] 1916. 971—92. Petrograd, Univ.) B ik e p .mak.

S. K ostytschew  und W . B rillian t, Synthese stickstoff haltigcr Substanzen nach 
der Hefeautolyse. II. (I. ygl. Ztschr. f. physiol. Ch. 91. 372; C. 1914. II. 500.) 
Autolysiert man trockene Hefe in 0,33°/0ig. Eg., neutralisiert mit (NH4)2C03 oder 
Na^COj u. yersetzt die Lsg. mit yiel Glucose (oder Saccharose), so stellt man nach 
einiger Zeit eine Zunahme des „Protein-N“ fest; ais „Proteinstickstoff“ wird derN 
der Substanzen bezeichnet, die durch Cu(OH)s nach S tu tz e r  gefiillt werden. Ein 
Zuwachs des „Protein-N“ bei Neutralisation des Autolysesaftes u. bei einem Phos- 
phatzusatz (ohne Zucker) konnte nicht beobachtet werden (im Gegensatz zu Iwanow, 
Biochem. Ztschr. 63. 359; C. 1914. II. 424.) Gleichzeitig mit dem Anwachsen des 
„Protein-N“ nimmt die M. des Aminosauren-N des Saftes ab, so daB der erstcre 
wohl aus dem letzteren stammt Den Autolysesaft kann man aufkochen, ohne daB 
die Erscheinung ausbleibt; sie soli also yon einer nicht fermentatiyen Natur sein. 
Dies wurde durch die Verss. bestiitigt, wonach Aminosauren mit Glucose u. (NH,)sC03 
unter B. yon nach S tu tz e r  fgllbaren Substanzen reagieren (ygl. M a illa rd , C. r. 
d. 1’Acad. des sciences 156. 1159; C. 1913. II. 31). (Buli. Acad. S t  Petersbourg 
[6] 1916. 953—70. Petrograd, Uniy.) Bikerman.

E j. T ierphyslologle.

Y. M ukoyam a, Uber die Wirkung der Ionen Ca, K  und Mg a u f den Sekretions- 
mechanismus der Magmdriisen. Der nach KC1- u. MgCls-Injcktion erzielte Magen- 
saft (bei Hunden) hat einen mindestens n ., yielleicht sogar gesteigerten P e p s in g e h a lt 
Na', K‘ u. Mg" wirken auf die Magensaftsekretion gleichsinnig (fordernd); der 
Antagonist ist Ca". Beim n. inneryierten Magen muB der Ilemmungsnery fur die 
Magendriisen demnaeh sympath. Natur sein. (Biochem. Ztschr. 157. 303—32. Berlin, 
Charitó.) WOLFF.

J. A. Collazo und M inko D obreff, Experimentelle TJntersuchungen iiber die 
Wirkung des Insulins a u f die aufiere Sekretion der Verdauungsdrilsen. I. Mitt 

Insulimcirkung au f die Sekretion des Magensaftes. (Vgl. S. 706.) Durch Insulin 
laBt sich konstant eine Hemmung der Magensaftsekretion heryorrufen, es ist ge- 
wissermaBen ein Antisekretin fiir den Magen. Eine reine Neryenwrkg. ist hierbei 
nicht wahrscheinlich, es kann sich aber um eine unmittelbare Beeinflussung der 
Driisenzellen durch das Insulin handeln, wobei eine Neryenwrkg. gleichzeitig vor- 
handen sein kann. Die Hyperglykamie fiingt nach Insulineinspritzungen zu sinken 
an, wenn die sekretionshemmende Wrkg. schon yorbei ist. Die Wrkg. des Insulins 
auf die Magensaftsekretion seheint unabhangig yon seiner physiolog. Rolle ais 
Regulator des Zuckerstoffwechsels zu sein. Moglicherweise sind es 2 yerschiedene 
Stoffe, die im Insulin yorhanden sind, ein die Magensaftsekretion hemmender u.
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ein die Zuekcrneubildung fordcrnder. (Biochem. Ztschr. 154. 349 — 63. 1924. 
Berlin, Univ.) F r a n k .

M inko Dobreff, Mcperbncntclle Untersuchungen uber die Wirkung des Insulina 
auf die ćiujicre Sekrełion der Vcrdauungsdriiscn. II. Mitt. U ber den Einflujj des Insulins 
auf die Gallenabsondenmgsfahigkeit. (I. ygl. vorat. Iief.) W ird wShrend der niicbternen 
Gallensekretion Insulin injiziert, 80 folgt noch in den ersten 15 Min. (bezw. 30 Min.) 
eine obligator., ganz betrachtlich gesteigerte Gallenabsonderung aus der Blase. Der 
Masimalpunkt wird in 30;—60 Min. erreicht, dann erfolgt łangsames Absinken, in 
l'/j bis 2 Stdn. ist das friihere Niyeau erreicht. Die Hemmung der Gallensekretion 
nach peroraler NaCl-Darreiehung wird durch Insulin teilweise abgescliwacht. Yerss. 
zur Losung der Frage, ob nicht durch Insulin eine Beeinflussung der Wrkg. von 
die Gallenausscheidung hemmenden Mitteln, wie Suprarenin, ausgeubt werden 
kann, ergaben keine einwandsfreie Resultate. Das Insulin kann also in die Reihe 
der Cholagoga eingestellt werden. (Biochem. Ztschr. 154. 364—75. 1924. Berlin, 
Uniy.) F r a n k .

G. Schkaw era und L. K o tsc h e rg in , Uber die innere Sekrełion der isolierłen 
Schilddriise. Adrenalin yerengert die GefaBc der isolierten Schilddriise schwach, 
Co/fein erweitert sie bedeutend. Die isolierte Schilddriise sondert in die ihre Ge- 
faBe durchlaufende FI. ihre wirksamen Substanzen ab; diese FI. wirkt schwach ge- 
faByerengemd; am isolierten Herzen wird der Rhytlimus bescbleunigt, die Ampli
tudę der Kontraktionen yergroBert, der Blutdruck bleibt unbeeinfluBt. Starkę Konzz. 
dieser FI. yerstarken die Ausscheidung der adrenalinahnlichen Substanz durch die 
isolierten Nebennieren. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 45. 143—53. St. Petersburg, 
Mil.-med. Akad.) W o l f f .

A. Rosnetzow, Uber die innere Sekrełion der Bauchspeicheldruse. Die Pankreas- 
gefaBe reagieren auf die Ublichen GefaBgifte schwacher ais die anderer Organe. 
Das innere Sekret des Pankreas {,,Panb'castoxin“) yerengert die peripheren Gef&Be 
nur schwach, die innerer Organe (Niere, Milz, Nebenniere) kaum wahmehmbar; es 
hemmt das nicht ermiidete Warm- u. Kaltbluterherz u. erregt das ermiidete. Die 
inneren Sekrete von Nebenniere u. Pankreas wirken antagonist. Das Pankreastosin 
Yerstarkt die Absonderung des wirksamen Agens der isolierten Nebenniere u. 
Termehrt die Resorption des Zuckers durch das isolierte H erz, es setzt die n. Blut- 
zuckennenge herab; auf die Glykolyse in yitro wirkt es nicht ein. (Ztschr. f. d. 
ges. eip. Medizin 45. 114—29. St. Petersburg, Mil.-med. Akad.) W o l f f .

0. G irndt, Cliolin ais Hormon der Damibewegung. VIII. Mitt. Stammł das 
Darmcholin aus den Ncbennieren? (VII. ygl. P f l Og e r s  Arch. d. Physiol. 195. 390; 
C. 1923. I. 1468.) Der Cholingehalt des Dunndarms wird durch beiderseitige 
Nebennierenexstirpation nicht yerringert. Somit ergeben sich keine Anhaltspunkte 
dafiir, daB das Darmcholin aus den Nebennieren stammt (P f l Og e r s  Arch. d. 
Physiol. 207. 464—68. Utrecht, Pharmakol. Inst.) W OLFF.

0. G irndt, Cholin ais Hormon der Damibewegung. IX. M itt Die Unfahigkeił 
der isolierten Darmwand, Cholin neu zu bilden. (VIII. ygl. yorst. Ref.) Nach Herab- 
Betzung des Cholingehaltes der Darmwand durch ein- oder mehrtagiges Auswaschen 
®it Tyrodelsg. findet beim isolierten Darm kein nachweisbarer Ersatz des Cholins 
statt. Auch Zerfall der Darmschleimhaut yermag den Cholingehalt nicht zu steigern. 
(Pf l Og e r s  Arch. d. Physiol. 207. 469—75.) W o l f f .

K antaro  O nohara, Uber den Blutchanismus bei parenteraler Anregung der 
Tatigkeit der Yerdauungsdriisen, besonders des Magens. (Vgl. S. 1093.) Nach In-
jektion von Brennesselsekretin, Pilocarpin, Acetylcholin an Hunden nimmt der Wasser- 
gehalt des Blutes ab, der NaCl-Gehalt ebenfalls entsprechend. (Biochem. Ztschr. 
157. 271—76. Berlin, Charitó.) W O LFF.
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E. K y lin  und G. N ystróm , Blutkalk-Studien. VII. Mitt. U ber die Einwirkung 
der intravenosen Kalkinjekiion a u f den Organismus. Zugleich ein Beitrag zur Frage 
der Adrenalinreaktion. (VI. vgl. K y l i n  u . M y h r m a n , S. 1502.) Die Adrenalinrk. 
ist aus zwei primaren Rkk. von entgegengesetztem Typ zusammengesetzt. Auf eine 
geringere Dosis erhalt man bei der gleiehen Person den yagotonen, auf eine groBcre 
Gabe den n., sympathieotonen Typus. Dieselbe Doppelrk. kann auch nach intra- 
yenoser CaClsTnjektion naehgewiesen werden. (Ztschr. f. d. ges. exp. Med. 45. 
208—16. Eksjo [Sehweden]. Mil.-Krankenh.) W o l f f .

Grace H. A nderson, Der Ca- und P-Gehalt des Blułes von normalen und 
rachitischen Kindem. Der Blut-Ca-Gehalt n. Kinder (2 Monate — 11 Jahre) betrug 
6,4—9,5 mg-% ; mit zunehmendem Alter sinkt er leicht. Zu- oder Abnahme der 
Ca-Zufuhr war ohne EinfluB. Bei akt. Rachitis war die Schwankungsbreite n. 
Der anorgan. Blut-P-Spiegel betrug bei n. Kindera von 3 Monaten — 13 Jahren
3,7—5,8 m g i m  Gesamtblut u. Serum gleiche P-W erte; kein EinfluB des Alters, 
keine jalireszeitlichen Schwankungen, kein EinfluB der Ernahrung. Bei Rachitis ist 
der Blut-P stark vermindert, aber nicht stets; bei der Heilung tritt nicht unbedingt 
eine Erholiung des Blut-P ein. (Brit. journ. of childr. dis. 21. 33—48. 107—11. 
1924. Glasgow, Univ.; Ber. ges. Physiol. 29. 606. Ref. G y Or g y .) W o l f f .

A rth u r W . M. E llis , Ve>schiebung des Saure-Basengleicligeicichtes im Blut nach 
der alkalischen Seite hin: Alkalamie. Bei 4 Fiillen unkompensierter Alkalose (durch 
Uberdosierung von NaHC03 bezw. Pylorus- oder DuodenumyerschluB entstandea) 
war pH im Blut u. Gesamt-C02-Gehalt erhoht, Cl-Spiegel herabgcsetzt, bei den Fallen 
mit DarmyerschluB der Harnstoffspiegel des Blutes stark erhoht. Die Harnaus- 
scheidung war herabgesetzt, der lioehkonz. Urin trotz der alkal. Blutrk. stark sauer. 
NH4C1 rektal war sehr wirksam. (QuarŁ journ. of med. 17. 4 05—23. 1924. London, 
London IIosp.; Ber. ges. Physiol. 29. 604. Ref. G y Or g y .) W o l f f .

G. E ndres und H. Lucke, Die Regulation des Blutzuckers und der Blułreaktion 
beim Menschen. I. Mitt. Die physikalisch-chemische Atmungsregulation bei Ilyper- 
glykamien. (Vgl. E n d r e s , S. 247.) Nach einer Dextroseinfusions-Hyperglykamic tritt 
eine yoriibergehende geringe Senkung der alyeolaren COa-Spannung u. des reduzierten 
COj-Bindungsverm6gens des Blutes auf, zugleich Steigerung der Aciditat u. NII3- 
Zahl des Harns. Die aktuelle Rk. des Blutes bleibt unyerandert. Dem Abfall der 
alyeoliiren C02-Spannung nach Adrenalin geht eine geringe Emiedrigung des 
reduzierten COs-Bindungsverm6gens des Blutes, eine Zunahme der prozentualea 
N- u. NH3-Ausschcidung im Harn, Erhohung der Aciditat u. der NH3-Zahl im Ham 
parallel. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 45. 89—101. Greifswald, Med. Klin.) W o lff .

F. K onrich  und E. S chelle r, U ber den Einflufi von Rontgensirahlen auf 
Cholesteringehalt, Wasserstoffionenkonzentration, Gefrierpunktserniedrigung und Ober- 
flaehenspannwig des Blułes. Verss. am k r a n k e n  M e n sch e n  ergaben, daB die 
Rontgenstrahlen den Cholesteringeha.lt des Blutes u. Blutserums nicht yerandem, 
desgleichen nicht die [H'] des Blutes. Die Gefrierpunktserniedrigung des Blut
serums wird yerstSrkt, dagegen die Oberflaehenspannung des Blutserums so gut wie 
gamicht beeinfluBt Verss. am T ie r  ergaben, daB die Rontgenstrahlen den Chole
steringehalt des Blutes nicht yerandem, die [ET] des Blutes yerringern u. die Ober- 
flachenspannung des Blutes emiedrigen. (Strahlentherapie 18. 263. 1924; Arbb. a. 
d. Reichsgesundheitsamt 55. 431—50. Berlin, Reichsgesundheitsamt) Frank.

W. Loele, Zur Naphtholreaktion der roten Blutkorperchen. (Vgl. S. 676.) Vf. 
gab zu 1 ccm Blut-Naphthollsg. (zu gleiehen Teilen mit 0,15 ccm HsO-Zusatz) 1 ccm 
Saure (\joooo'n-) u- 1 ccm 1 °/o'S- Pepsinlsg. oder 1 ccm dest W. Sauren losen ent- 
sprcchend ihrem Dissoziationsgrad die Naphtholblutkorperchen nur bei einer be- 
stimmten Verd., bei starkerer oder geringerer Konz. nicht; auch bei der Pepsin- 
auflsg. spielt die [II'] eine Rolle. Die schwachste Saure wird am starksten ge-



1925. I. E 6. T ie r p h y s io l o g ie . 2705

hemmt, wiihrcnd Pepsin noch imstande ist, stiirkere Sauren, die an sich nicht losen, 
wirksam zu machen. Die ohne Naphtholbehandlung yerhaltnismiiBig alkalifesten 
Erythrocyten sind nach Naphtholbehandlung gegen [OH'] sehr empfindlich. Naph- 
thol kann auch Trypsin wirksam machen. (Virehows Areh. f. pathol. Anat. u. 
Physiol. 251. 156—59. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 601. Kef. G r o l l .) W o l f f .

Mtttsumi N anba, Uber die Jciinstliche Erzeugung des Autohdmolysins. Durch 
Injektion von Fossmannschen Antigen, einer Emulsion von Meerschweincbcnniere, 
bei syphilit. Kaninchen konnte eine starkę B. yon Autohamolysin beobachtet werden. 
Spiiter zeigte sich, daB die Impfung der Tiere mit Syphilis unnotig war. Von 
anderen Organen wurden Leber, Niere, Herz, Gehirn u. Lunge gespritzt. Dabei 
erwiesen sich Niere u. Leber ais Antigen, besonders die Niere. Die Injektion von 
Niere von Ilund, Meerscliweinchen, Pferd u. Bind zeigte positiyes Kesultat, wiihrcnd 
Organe von Schwein u. Kaninchen ohne Erfolg injiziert wurden. Das Autohamo
lysin tritt meist 5— 6 Tage, selten 20—30 Tage nach der Injektion auf u. ver- 
schwindet naeh 1—3 Wochen. Das esperimentell erzeugte Autohamolysin wird 
schon durch std. Erwarmen bei 50° yollstiindig inaktiyiert u. durch Zusatz yon 
frischem, n. Kaninchen- oder Meerschweinchenserum nicht mehr reaktiyiert. Es 
besteht wahrscheinlich aus Ambozeptor u. Komplement, zu seiner Bindung an die 
roten Blutzellen bedarf es einer niedrigen Temp. wie beim Autohamolysin des 
Hamoglobinurikers. Autohamolysin ist nicht nur im Serum, sondern auch im Plasma 
Torlianden, es entsteht nicht erst bei der Gerinnung des Blutes, sondern ist schon 
im zirkulierenden Blute yorhanden. Durch Abkuhlung findet Hamolyse auch in 
vivo statt. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 594—95. Sendai, Uniy.) F r a n k .

F e lis  P eltason, Photochemische Serumreaktionen und ihre kolloidchemischm 
Grundlagen, mit besonderer Beriieksichtigung der Kottmannreaktion. Die photochem. 
Serumunters. (ygl. K o t t m a n n , Schweiz. med. Wchschr. 50. 644; C. 1921. II. 62) 
stellt eine Prufung des „Dispersionsverm6gens“ des Blutserums fur AgJ dar. Ihr 
Ausfall wie der einiger anderer Lichtrkk. liiBt sich ais durch schutzkolloidale 
Wrkg. bedingt auffassen. Die Keaktionsausschlage sind kleiner ais bei K o t t m a n n . 
Das wechselnde Dispergierungsyermogen ist auf Veranderungen im Dispersitats- 
grad der SerumeiweiBkorper zu beziehen. Die Rolle der Serumsalze in kolloidchem. 
u. photochem. Hinsiclit tritt demgegenuber in den Hintergrund. Modellverss. an 
kiinstlichen Solen (Gelatine, Casein), dereń Dispersitatsgrad durch YerSnderung des 
Ph  variiert wurde, ergaben einen deutlichen Zusammenhang zwischen Dispersitiita- 
grad des Ausgangsmaterials u. Lichtempfindlichkeit bei der Kottmannrk. (Ztschr. 
f. d. ges. exp. Medizin 45. 246—66. Wurzburg, Med. Poliklinik.) W o l f f .

E. B resslau , Neues uber das Tektin. Beindarst. aus Colpidum campylum 
(Stokes); kurzes ErwSrmen auf 35—36° yeranlaBt die Colpidien, ohne sonstige 
Schadigung ihren Tektinvorrat abzuscheiden. Bei 70—73° erfolgt Auflsg. der 
Tektinhullen, dabei Abtotung u. gute Fisierung der Colpidien. Die nach Zentri- 
fugieren uberstehende, leicht opaleszierende FI. ist reine Tektinlsg., aus der man 
das Tektin ais yoluminosen, weiBlichen, amorphen Nd. von sehr geringem Gewicht 
ausflocken kann. 750 Liter Kultur ergeben 1 mg Trockensubstanz. Diese gibt 
alle EiweiBrkk. u. die Molischsche Kohlenhydratrk., ist also wahrscheinlich eine 
Muzinsubstanz. Auch stark verd. Serum (1:5000) yeranlaBt Tektinabscheidung; 
spezif. Immunserum prazipitiert; Antigen ist das Tektin selbst. (Verhandl. d. dtsch. 
zool. Ges. 29. 91—94. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 703—4. Kef. SELIGMANN.) W.

G. C. B,eymann, Untersuchungen uber die pathologische Globulinsteigerung.
(Ver$uch, einen Zusammenhang zwischen Hamoglobinzerfall und Globulinsteigerung 
nachzuweisen.) I., n .  u. III. Mitteilung. I. Wiihrcnd der Diphtherieimmunisierung 
Ton Pferden stellte sich in der Mehrzahl der Falle gleichzeitig mit der B. von 
Antitosin Abnahme des %ig. Hgmoglobingehaltes u. der Erythrocytenzahl ein.
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Dieser Abnahme folgte erst eine Steigerung des Fibrinogens, dann eine solche des 
Globulins. Die zeitliche u. einigermaBen auch die quantitative Beziehung von 
Erythrocytenzerfall u. Globulinbildung deuten auf eine Abhiingigkeit beider Er- 
scheinungen yoneinander, die auch bei n. Pferden zu bestehen scheint. Die Zer- 
storung der Erythrocyten scheint wahrend der Immunisierung zuzunehmen, eine 
Toxinfestigkcit der Erythrocyten also nicht einzutreten. Da trotz der Fortdauer 
dieses yorganges (Bestst. des Bilirubingehaltes) die Abnahme yon Hamoglobin- 
gehalt u. Erythrocytenzahl mit fortschreitender Immunisierung sich immer mehr 
yerringert, muB der Organismus den Erythocytenyerlust durch yermehrte Neubil- 
dung kompensieren. Die B. von Globulin ist in der letzten Halfte der Immuni
sierung am stiirksten, geht aber am Schlusse in der Regel etwas zuriick. In diesem 
letzten Teil der Immunisierung findet sich ofters Abnahme des Fibrinogens u. 
gleichzeitig Steigerung von Hamoglobingehalt u. Erythrocytenzahl, wahrscheinlich 
in Zusammenhang damit, daB die Lcber (Bildungsort des Fibrinogens) in ihrer 
Funktion allmShlich gescliwiicht wird.

II. Zur weiteren Sttttze der in I. yermuteten Zusammenhange werden die Ver- 
haltnisse bei Ziegcn nach Behandlung mit Słapliylolysin u. mit Pyrodin untersucht. 
Die Ergebnisse liefern weitere Anhaltspunkte dafiir. — III. Theoret. Betrachtungen, 
die es ais wahrscheinlich darstellen, daB Globin eine der Quellen fur Fibrinogen- 
u. Globulinsteigerung ist. In Yerss. iiber die Hamolyse von Vollblut in yitro durch 
Verd. oder spontan im Geleiteder Autolyse zeigte sich bzgl. der Verschiebung der 
EiweiBfraktionen dasselbe Bild wie bei der Immunisierung, Zuuahme der mit den 
(besonders mit antitoxinfulirenden) Globulinen u. dem Fibrinogen fallbaren EiweiB- 
korper bei Abnahme des Albumins. Die durch bloBes ErwSrmen auf 56° ein- 
tretende Yermehrung des Globulins (Mollsches Phanomen) findet bei den hier be- 
nutzten Tempp. nicht statt. — In der SchluBerorterung wird gezeigt, daB die hier 
aufgestellte Hypothese auch mit einer Reihe von Beobaclitungen bei yerschiedenen 
patholog. u. n. Zustanden in Einklang steht. (Ztschr. f. Immunitiitsforsch. u. exper. 
Therapie I. 41. 209—310. 1924. Kopenhagen, Statens Seruminst.) S p ie g e l .

Lor en W. Shaffer, Der Einflufi der Wassersioffionenkonzcnlration auf die 
AusflocJcung von Jcolloidalen Benzoeharz■ und Goldsollosungen durch Liquor cerebro- 
spinalis. Der EinfluB der [H'J auf die Form der Ausflockungen ist betraclitlich. 
Die Verstiirkung der Flockung durch Ausf&llen der wirksamen Substanzen im 
Liąuor [Halbsattigung mit (NH4)jSO,] beruht auf dem Ausschalten alkal., flockungs- 
hemmender Bestandteile des Liąuors (Anderung der Ek.) u. nicht auf der Aus- 
schaltung antagonist. Albumin- oder Pseudoglobulinbestandteile. (Journ. of laborat. 
a. clin. med. 9. 757—65. 1924. Rochester, Mayo clin.; Ber. ges. Physiol. 29. 806—7. 
Ref. S e l ig m a n n . )  W o l f f .

H. B ern h a rd t und C. H. R. R ab l, Uber die Wirkung des weifien Phosphors 
bei verschiedenem Mineralgehalt der Nahrung, Unters. iiber den EinfluB von weiBem 
P  an jungen weiBen Ratten in Dosen, die unter der tox. Grenze lagen, bei ver- 
schiedenem Mineralgehalt des Futters. Die kalk- u. phosphatarm u. die kalk- u. 
phosphatreich ernahrten Tiere zeigten im Knochensystem deutliche Unterschiede, 
je  nachdem sic weiBen P  erhalten hatten oder nicht. Ohne weiBen P  emahrt 
boten sie sowohl histolog. ais auch im Aschengehalt der Knochen etwa ins Bereich 
des Normalen fallende Bilder. Zusatz von weiBem P  erzeugte starkę rachitoido 
Veriinderungen, am stSrksten bei den ohne weiteren Zusatz kalk- u. phosphatarm 
ernahrten. Dabei war der Aschengehalt des Knochens stark yermindert, die Blut- 
werte durchweg n. Die Knochen der n. ernahrten Tiere boten, wenn sie weiBen 
P  erhielten, das Bild der typ. P-Sklerose mit erhohtem Aschengehalt Bei den 
Sauretieren (Zugabe von NH4C1) lagen sowohl mit ais auch ohne P  schwere rachi- 
toide Yeriinderungen yor mit stark yermindertem Aschengehalt, der Aschenkalk war
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besonders niedrig bei den ohne P  gehaltenen Tieren. Die Verfcttung der Łeber 
uberschritt nie das physiolog. Mass. Die Niere war nur bei einem mit P  gehaltenem 
Tiere (n. ernShrtem) yerfettet, bei den SSuretieren war der tubulSre App. der 
Nicren groBtenteils schwer geschadigt. Die jetzt oft bezweifelte direkte Wrkg. des 
weiBen P  auf den Mineralstoffwecbsel ist demnach sicher yorhanden. Mineralien 
u. weiBer P  haben in ihrer physiolog. Wrkg. enge, wechselseitige Beziehungen. 
(Beri. klin. Wchschr. 4. 758. Berlin, Univ.) F r a n k .

Eugen K ram dr, Yitaminstudium. Uber das Verhalten des B- Yitamins gegen- 
iiber Reduktionsprozessen. ,.A“- Vitamin (Lebertran) lfiBt das Wachstum vitaminfrei 
crnahrter junger Ratten selbst im ersten Stadium der Ayitaminose unbeeinfluBt 
oder ruft hochstens eine geringe Ausschwingung in der Gewichtskurye hervor. 
Yitamin „A“ ist nicht imstande, den Eintritt der Ayitaminose zu yerhindern. 
„B“-Vitamin (Hefeextrakt) bat eine langsame, gleichm&Bige Gewichtszunahme zur 
Folgę, die aber bei der n. Entwicklung der Ratte weit zuriickbleibt. Bei aus- 
schlieBlicher Hefezugabe tritt selbst bei jungen Ratten Xerosis corneae auf. Die 
gleichzeitige Anwesenheit von „A“ u. „B“ genugt, um die Ratten am Leben zu 
erhalten. Das Wachstum solcher Ratten erscheint zwar zufriedenstellend, steht 
jedoch hinter dem von n. Tieren zurttck. Das wahre Vitaminbediirfnis der Ratten 
wird nur durch alle 3 Vitamine, A, B u. C gestillt. Xerosis corneae kann bei 
jungen Ratten am leichtesten hervorgerufen werden durch Zugabe von Vitamin „B“ 
zur yitaminfreien Nahrung. Dieses schiebt den Eintritt des ayitaminot. Zustandes 
hinaus u. ermoglicht dadurch das Auftreten der Xerosis corneae. Vitamin „B“ 
widersteht der in saurem Milieu yerlaufenden Red., seine Wrkg. wird durch Red. in 
schwach alkal. Medium yernichtet oder abgeschwacht. (Biochem. Ztschr. 154. 
343-48. 1924. Pćcs, Univ.) F r a n k .

J. B erberich  und K. H otta , Cholesterinuntersuchungen an Tauben bei experi- 
wntellm beriberiartigen Erkrankungen. (Vgl. B e r b e r ic h , S . 250.) YfF. unter- 
suchten, ob die beriberiartige Erkrankung der Tauben bei Futterung mit poliertem 
Reis u. Cholesterin einen anderen Verlauf nimmt ais bei Reisfutterung allein. N. 
u. reisgefiitterte Tauben sind schreckliaft, Cholestcrinreistauben nicht. In manchen 
Organen ist der Cholesteringehalt stark gesteigert. (Beitr. z. pathol. Anat. u. z. 
allg. Pathol. 73. 11—34. 1924. Frankfurt a. M., Univ; Ber. ges. Physiol. 29. 747—49. 
Ref. Sc h m it z .) W o l f f .

R obert Mc Carrison, Pathogenese der Avitami?iosen. XIV. Uber das Auftreten 
von Ophthalmie bei Tauben bei ausschliefilicher Fiitterung mit verkochtem Beis und 
uhcr ihre Yerldnderung durch Beiftigung von Erde zum Futtcr. (XIII. vgl. S. 1620.) 
Der angewandte vcrkochte Reis yerhinderte das Wachstum der Tauben, erzeugte 
jedoch nur in 2,2% Polyneuritia; es tritt Ophthalmie auf, die in 7 Tagen zu Er- 
blindung fiihren kann. Moglichst wurzelfreie Gartenerde erhoht trotz gesteigerter 
FreBlust nicht das Wachstum, yerhindert aber die Ophthalmie. Die Gartenerde 
enthiilt also keine betriichtlichen Mengcu an Vitamin B; die die Ophthalmie ver- 
hindernde Substanz scheint nicht Vitamin A zu sein, da sie im Autoklaven bei 130° 
(l1/* Stdn.) zerstort wird. (Indian Journ. of med. research 11. 323—35. 1923. Coonoor, 
Pa st ed r  Inst. of Southern India; Ber. ges. Physiol. 29. 581—82. Ref. O e i im e .) W f .

R obert Mc Carrison, Pathogenese der Amtaminosen. XV. Einflufi der Asphyocie 
auf die Wirkung des Adrenalins. XVI. Exnfiv.fi der Eohlensdure. a u f die Wirkung 
des Adrenalins. (XIV. vgl. vorst. Ref.) Serum von Tauben, in Anfangsstadien der 
Asphysie entnommen, begunstigt in der Regel die Adrenalinwrkg. auf das enucleierte 
Krotenauge, hemmt sie aber mehr u. mehr mit Zunahme der Asphysie. Nach 
Zusatz kleiner COs-Mengen ist die Adrenalinwrkg. yerstarkt, bei Durchstromung 
linger ais einige Sekk. abgeschwacht auBer bei Zusatz groBerer Adrenalinmengen.
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(Indian Journ. of med. research 11. 749—69. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 582. Ref. 
O e h m e .) W o l f f .

E. G oldberg und R. Seyderhelm , Das YerKąlten des intravenos injizierten 
Trypanrots beim Menschen und Hund unter detn Ein fiu fi von Sauren und Alkalien. 
Die Aussebeidung des kolloiden sauren Farbstoffes Trypanrot yerlauft durch die 
gcsunde menschliehe Niere bei etwa gleichbleibender Harnrk. ohne wesentlichc 
Sehwankungen; bei saurer Rk. wird viel, bei alkal. nur wenig Farbstoff aus- 
geschieden. Auch die bei saurer Hamrk. zur Ausscheidting gelangende Trypan- 
rotmenge bleibt stets <[ 0,02°/0 der gesaraten intraycnos gegebenen Farbstoffmenge. 
Dagegen ist beim Ilunde die Ausscheidung nicht von der Rk. abliangig. Beim 
Menschen ist die Permeabilitat der Nierenzellen fur Farbstoffe in bohem MaBe 
von derRk. abhangig. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 45. 154—66. Gottingen, Med. 
Klin.) W o l f f .

J. A. Collazo und I. Lew icki, Der Milchsauresto/fwechsel bei Diabetikmi und 
seine Beeinflussung durch Insulin. Bei Diabetikern u. Nichtdiabetikern ist der 
durehschnittliehe Gehalt an Milchsaure im niichternen Zustande ungefahr gleich, 
er betrSgt 14,2 u. 15,9 mg%. Bei Rohrzuckeraufnahme per os ist bei Diabetikern 
die Steigerung des MilchsSuregehaltes groBer ais bei Nichtdiabetikern, sie tritt 
schneller heryor u. dauert lSnger an. Zuckeraufnalime mit gleichzcitiger Insulin- 
einspritzung ruft bei Diabetikern u. Nichtdiabetikern Hyperlaktazidiimie hervor. 
Insulin allein bewirkt bei Menschen im niichternen Zustande meist Hypolaktazidamie. 
(Dtsch. med. Wehschr. 51. 600—3. Warschau, Krankenh. Wola.) F ra nk .

J. A. Collazo und J. Supniew ski, Uber den Einflufi des Insulins und einiger 
anderer Stoffe a u f den Milehsaurestoffwechsel. Versuche uber die Blutmilchsdure und 
den Blutzucker bei Kaninchen. Die Wrkg. des Insulins auf die Blutmilchsaure war 
verschieden, beim niichternen Tiere setzte es haufig den W ert herab, bei gleich- 
zeitiger Zufuhr yon Traubenzucker bewirkte es dagegen eine Milchsaureyermehrung. 
Mastixinsuline riefen eine Steigerung, Pikrininsuline eine Yerminderung der Blut- 
milchsaure hervor, die jetzigen Insulinę sind demnach nicht ais reine Substanzen 
anzusehen. Die beobachtete MilchsSureverminderung im Blute kann auf doppelte 
Weise zustande gekommen sein, einerseits kann es sich um die weitere Zcrstorung 
der Milchsaure, um ein Cberwiegen der Abbauyorgange handeln, andererseits um 
das Eingreifcn in den Riickaufbau zu Glykogen. Beide Erscheinungen miissen 
zum Schwinden der Milchsaure fiihren. Das Insulin braucht zu seiner physiolog. 
Auswrkg. Zucker, die Hungeryerss. entsprechen nicht den physiolog. Yerhiiltnisaen. 
Glucose u. ihre Spaltungsprodd. (Acetaldehyd, Milchsaure) haben eine steigemde 
Wrkg. auf den Blutzuckergehalt. Nur Glucose bewirkt eine deutliehe Steigerung 
der Blutmilchsaure, Glucose mit Insulin zusammen erhoht, trotz des leichten Sinkens 
des Zuckers, die Blutmilchsaure. Diese Resultate decken sich mit den Befunden 
beim n. u. diabet. Menschen. Die Verss. der Vff. geben den Beweis, daB Insulin 
keinerlei Wrkg. auf die Blutglykolyse ausiibt Lavulose, Arabinose u. Alanin setzten 
wider Erwarten die Milchsaure um etwa 30% herab, wahrend gleichzeitig der Blut
zucker leicht anstieg. Natriumacetat fiihrte zu keiner Blutzuckersteigerung. Mit 
acetessigsaurem Athylester erzielten YfF. uberraschenderweise eine M ilchs8urever- 
minderung bis zu 500/o. Es ist eine Eigentiimlichkeit der Pankreasdiabctes, daB 
die B. der Acetessigsfiure zu einer Yerminderung der Milchsaure fubrt. Wird 
gleichzeitig Insulin eingespritzt, so bewirkt letzteres eine Steigerung der Milchsaure 
u. der Blutzucker geht auf die n. Hohe zuriick. Bei GWniciinyergiftung ergaben 
s ic h  keine d e u tlic h e n  Veranderungen, le d ig lic h  eine le ic h te  Senkung des B lu tzuckers 
u. der Milchsaure. Adrenalin bildet hinsichtlich der Milchsaure einen diametralen 
Gegensatz zum Insulin, hier geht die Milchsaureyermehrung im Blute mit der 
Mobilisierung des Glykogens Hand in Hand. Yerss. mit Hypophysin zeigten, daB
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sich das Hypophysin zur BlutmilchsSure wie das Insulin zum Blutzucker yerhalt. 
Insulin -f- Hypophysin wirkten merkwurdigerweiae hemmend auf die senkende Wrkg. 
des Hypophysins ein, wiihrend der Blutzucker nicht oder nur leicht anstieg. Blut
zucker u. Milchsiiure gehcn nach den Verss. der Vff. nicht immer parallel, ob aus 
den Werten der Blutmilchsiiure auf den Kohlenhydratstoffweehsel gesehlossen werden 
kann, steht noch dahin, yielleicht kann man yon einem Milchsaurestoffwechsel ais 
solchem sprechen. (Biochem. Ztschr. 154. 423—43. 1924. Warschau, Staatl. hygien. 
Inst., Inst. f. Serumforschung.) F r a n k .

Hans W in te rs te in  und E lsę H irsohberg , Uber Ammoniakbildung im Neroen- 
■systan. (Ygl. T a s h ir o , Amer. Journ. Physiol. 60. 519; C. 1923. I. 706.) Der 
periphere Froschnery gibt an seine Uingebung NH3 in gasformigem wie fl. Medium 
ab, u. zwar frische Neryen am meisten. Elektr. Reizung erzielt Steigerung der NH3- 
Abgabe. in fl. Medium auf das Doppelte, in Luft bis zum Dreifaehen des Ruhe- 
wertes. Das isolierte Frosehriickenmark dagegen zeigt in Gas auch bei Reizung 
keine meBbare NH3-Abgabe, in fl. Medium ist sie etwa von der GroBenordnung 
der des Neryen, absol. aber nur ca. halb so groB. Durch Narkose mit 1% Urełhan 
kann die NH3-Abgabe periplier wie zentral unterdriiekt werden. (Biochem. Ztschr. 
156. 138—49. Rostock, Uniy.) W o l f f .

A. Buschke, F. Jacobsohn und E rich  K lopstock, Uber das Wesen der oligo- 
dynamisch.cn antibakieriellen Metallioirkung. Alle Verss. der Vff. mit chem. reinen 
Metallen haben erwiesen, daB ihre oligodynam. Wrkg. aufgehoben wird, wenn sie 
unter Bedingungen gebracht werden, die eine Mobilisierung ihrer Ionen ver- 
hindcrn. In erster Linie ist wesentlich yolliger LuftabschluB u. damit Yerhinderung 
yon Osydationsstufen u. Carbonat-B. Gepriift wurden Tl, Ag, Cu, B i, Eg. DaB 
der Luftzutritt in allererster Linie dieser B. 1. u. ionisierbarer Verbb. dient, konnte 
am besten beim Tl nachgewiesen werden. Das Wesen der oligodynam. Wrkg. ist 
demnach in einem tnlosunggehen von Metall-Verbb. zu erblicken, sie ist unabhSngig 
vom Grade der Ionisation. Die Keimabtotung durch das Metallion erfolgt stets 
durch eine Kombination yon EiweiBbindnng u. 0 2-Katalyse mit folgender De- 
hydrierung. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 595—98. Berlin, R u d o l f  V ir c h o w - 
Krankenh.) F r a n k .

Jean  F irk e t  und Cl. lin h o ff , Uber die Wirkung intraperitonealer Injektionen 
von Paraffinol und von Eisenoleat in Óllosung a u f die lymphoiden Gewebe, den 
Thymus und die Bauchdriisen. Vff. untcrsuchen den EinfluB, den in das Bauchfell 
von Mfiusen eingespritztes Paraffin oder Eisenoleat auf die Lymphbildung ausubt 
Yerschieden lange Zeit nach der Injektion werden die Tiere getotet und die Se- 
krete des Bauchfells, der Thymus, Milz, Leber u. Lymphknoten untersucht Nament- 
lich fur den Thymus konnte eine groBe RegelmSBigkeit des Wechsels von Mitose 
u. Pyknose beobachtet werden. Ahnliclie, wenn auch nicht so ausgeprfigte Yer- 
hfiltnisse wurden an den anderen Organen festgestellt. (C. r. soc. de biologie 92. 
754—57. Liittich, Anatom, patholog. Inst.) U r b s c h a t .

E. H errm ann  und W a lte r  S ch iller, Biologische Lipoidstudien. Vorl. Mitt. 
Verss. zur Prufung der Hautempfindlichkeit schwangerer u. nicht schwangerer 
Frauen mittels intracutaner Injektionen von Hoden- u. Ovarialgesamtlipoidextrakten. 
Der primaren Rk. folgte meist bei den Frauen eine starkę Nachrk., die bei mit 
Se.Tualdriisenlipoid behandelten Miinneru ausblieb. Aus den bisher yorliegenden 
Zahlen kann man noch keine weiteren Schliisse ziehen, docli scheint es sich bei 
den Nachrkk. auf intracutane Einyerleibung von Lipoiden um eine fur diese Sub
stanzen charakter, biolog. Rk. zu handeln. (Wien. klin. Wchschr. 38. 454—55. 
Wien, Uniy. Rudolfspital.) F r a n k .

M. GroBmann und J. Ś andor, Zur klinischen Pharmakologie der Diurełika.
I. Die Puringruppe. Reines Theobromin hat beim n. Menschen ausgesprochen diuret.

YII. 1. 179
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Wrkg.,-, Diurctin sehr selten u. nur bei Menschen mit Achlorhydrie. Reines Theo- 
bromin wird rasch resorbiert, schon nach % Stde. trat die Wrkg. ein, es ist auch 
nicht unvertraglicher ais Diurctin. Bei Krankheiten der Niere ist die Wrkg. der 
Theobrominpraparate in kleinen Dosen zweifelhaft, bei hepataler Wasserretention 
vollkommen wirkungslos. Vff. lehnen Diurctin ais Diuretikum iiberhaupt ab u. 
yerwenden aus der Purinreihe Theobromin oder Theocin. (Wien. klin. Wchschr. 
38. 405—7. Zagreb, Uniy.) F r a n k .

M. Giinsberg, Klinische Erfahrungen uber Salyrgan, ein ncues Diuretikum. Dic 
Wrkg. des Salyrgans ais Diuretikum steht der des Novasurol in keiner Bcziehung 
nach, im Gegensatz zu letztercm wurden tox. Erscheinungen nie beobachtct. (Dtsch. 
med. Wchschr. 51. 604. Berlin, Charitć.) F r a n k .

0. v. D ehn, Zur Frage der diuretischen Wirkung des Kalium bitartaricum. 
Verss. an kranken Menschen. Kalium bitartaricum wirkte, per os gegeben, ais 
mildes Diuretikum, das auch bei akuter hamorrhag. Nephritis die Niere nicht zu 
schSdigen scheint. Die Na-Ausscheidung wird nicht immer yerbessert, die N-Aus- 
schcidung giinstig beeinfluBt. (Munch. med. Wchschr. 72. 687—88. Munchcn, 
Univ.) F r a n k .

C. H. B row ning  und R. Gulbransen, Die chemotha-apcutische Behandlung ex- 
perimentell hervorgerufener, frischer Wundinfektionen, mit besondcrer Beriicksichtigung 
des Acriflavin. Yerss. an Meerschweinchen. Nach Anlegung einer Hautwunde an 
der Bauchseite der Tiere wurde in diese eine Aufschwemmung von Diphtherie- 
bacillen eingerieben u. nach einer wecliselnden Zeit die auf ihre Heilwrkg. zu 
prufende Substanz in die Wunde gebracht. Durch Anwendung von Acriflavin in 
Konzz. 1:100 bis 1 :1000 konnte die Allgemcininfektion bei naliezu 100%  der Tiere 
verhindert werden, NaCl-Lsgg. verhinderten nicht die weitere Erkrankung. Acri- 
flayin u. Carbolsaure yerhielten sich in ihrem Wirkungswert wie 5 0 :1 , dagegca 
war die therapeut. Wrkg. der Carbolsaure bei weniger yirulenten Infektionen her- 
yorragend. (Brit. Medical Journal 1925. I. 688—90. Glasgow, Uniy.) F r a n k .

Bo c iaeson , Wirkung des Lobelins a u f das Herz. Die Unterss. wurden am 
Herzen von Rana temporaria, R  esculenta u. R. fusca mit 0,1 ccm 0,0001%ig- bis 
0,l%ig. Lsgg. yon kryst. Lobelin ( I n g e l h e i m )  u. mit 0,1—0,6 ccm 5°/„ig. Lobelin- 
cxtraktes ausgefiihrt. Geringe Dosen Lobelin bewirkten schwache Verminderung 
der Amplitudę der Systole, keine Anderung der Diastole u. der Frequenz der Herz- 
schliige; groBere Dosen yerminderten sowohl Systole wie Diastole, riefen jcdoch 
nie eine Arytlimic heryor. Bei den Verss. mit Lobclinextrakt wurde die Systole 
yermindcrt, die Diastole nicht beeinfluBt, die Frequenz stark herabgedriickt unter 
gleichzeitigem Auftreten einer bedeutenden Arythmie. Atropin (0,l%ig. Atropin- 
sulfat) hatte auf diese Erscheinungen keinen EinfluB, so daB nach Annahme des 
Vfs. die Uerzwrkg. des Lobelins nicht auf eine parasympath. Excitation sondern  
auf eine direkte Wrkg. auf die Muskulatur zuruckzufiihren ist. (C. r. soc. de 
biologie 92. 638—40.) N it s c h e .

P au l S a x l, Letale Quecksilberi7itoxikation nach einmaliger Novasurolinjektion. 
Bemerkung zu der Arbeit yon R e d l i c h  (ygl. S. 2390). (Wien. klin. Wchschr. 38. 
437.) F r a n k .

F. Pharmazie. Desinfektion.
H erm ann R ohrbeck  Nachf. G. m. b. H., Apparate zur rationellen Fabńkation 

steriler Injektionspraparate in Ampullen. Vf. weist darauf hin, daB die „Silbe“- 
App. zur Ampullenmassenfabrikation keine Neukonstruktionen der S a u e rs to f fz e n trale 
fiir medizin. Zwecke Dr. E r n s t  S i l t e n  sind, sondern Naclibildungen der „Derona“- 
Ampullenfiillapp. (Chem.-Ztg. 49. 296—97. Berlin.) JUNG.
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D. A. Scott und C. H. Best, Die Darstellung des Insulina. Genaue Be-
schreibung der Darst., dereń wesentlielie Ziigc sind: 1. Extraktion des Pankreas 
mit saurem A. — 2. Fallung der konz. Lsg. mit (NIIJ)iS04. — 3. Fallung aus h.
A. (sehr wesentlich zur Entfernung yon Fetten, Lipoiden u. yiel farbendcm 
Materiał). — 4. Fraktionierte Fallung bei yerschiedener Aciditat. — Es werden 
80°/o des gesamten extrahierten Insulins in gereinigtem Zustandc behalten mit einem 
durchsehnittliehen N-Gehalte von 0,010 mg pro Einlieit. Durch Modifikation des 
Reinigungsyerf. konnte der N-Gehalt sehr stark emiedrigt werden, dabei sank aber 
stets auch die Ausbeute an Insulin erheblich. (Ind. and Engin. Chem. 17. 238—40. 
Toronto [Canada], Uniy. of Toronto.) SPIEGEL.

—, Neue Spezialitaten {einschlie/Jlich Nahrpraparate und Geheitnmittel). Galleslol 
(E feka-N eopharm , Hannoyer-Wiilfel), Extr. Burs. pastor. 10,0, Herb. Astur. 1,0, 
Pol. Senn. 1 ,1, Tart. natr. 2,0, Aqu. dest ad 10,0 (? Referent), bei Gallcnstein- u. 
Leberleidcn. — Liquidigit (L a b o ra to r iu m  K o sa , Hofgeismar), fl., braungefarbtes 
Praparat aus Digitalisblattern mit ca. 25% A., am Frosch ebenso wirksam wie 
Digipuratum K n o ll ,  3mal tiiglicli 10—25 Tropfen. — Liguidigit comp., am Frosch 
etwa 30 mai starker wirksam, entlifilt yermutlieli digitalisahnliche Stoffe, die am 
Saugetier relatiy schwacher wirken wie am Frosch (Helleborin, Adonidin, Cymarin 
oder dgl.). — Sarscało (E fe k a -N c o p h a rin , Hannoyer-Wiilfel). Sulfodimcth. cyclo- 
hexan-5,0, Sap. kalin. 5,0, Glycerin 10,0, Emuls. ad 100,0. — Neosarscato (E fek a- 
N eopharm , Hannoyer), Sulfodimcth. cyclohexan 10,0, Sap. kalin. 20,0, Sulf. praec. 
20,0, Ungt. neutrale 50,0, gegen Kratze. — Transkutan-Bdder (Chem. p h arm . 
L aborato r. fu r  T r a n s c u ta n - P r a p a r a te ,  Berlin W  30), aktiyierende Substanzen 
in 2 Starken. (Klin. Wchschr. 4. 622—23.) D ietze .

W. Zimm, Uber das Wicgold-Metall. Vf. yersucht vom metallurg. Gesichts- 
punkt aus die Eignung der Wiegoldlegierung fiir zahnarztliche Zwecke zu kl!iren. 
Das Sltere Wiegoldmetall I bat die Zus. 66,93% Cu, 32,79% Zn, 0,28% Al u. 
Spurcn Fe u. Pb, das neue II  67,73% Cu, 32,00% Zn, 0,27% Al u. Spuren von 
Fe u. Pb. Der innere Aufbau zeigt ein homogenes Gefiige aus a-Misehkrystallcn. 
Es behalt nach dem GlUhen u. langsamer Abkuhlung seine Homogenitat, beson- 
ders Metali II. Dagegen yerliert das liandolfmclall schon bei niederen Gluhtempp. 
seine Homogenitat. — GuBarbeiten mit Wiegold fiihrten zu dem Ergebnis, daB das 
Metali I  bei n. Abkuhlung an der Luft nicht yollig ein homogenes Gefiige aus 
tt-Mischkrystallen erreichte, das Metali II zeigte dabei eine weiter fortgeschrittene 
Homogenisierung des Gefiiges, doch kein einheitliches Gefiige. Eine wentliche 
Verbesserung wurdc durch Vorwarmung> der GuBform u. langsame Abkuhlung des 
GuBstiicks erreicht. Wiegold zeigt bei richtiger Verarbeitung yerhaltnismaBig hohe 
Bestandigkeit gegen Korrosionsangriff u. stellt gegenUber Randolf u. Chrysit einen 
techn. Fortschritt dar. (Dtsch. ZahnSrztl. Wchschr. 28. 1—4. Hamburg. Techn. 
Staatslehranst.) Bnscu.

E. W annenm acher, Erwiderung zu vorstehcnder Arbeit. Das von Vf. unter-
suchte Wiegoldmetall hatte die Zus. 68,1 % Cu, 31,3% Zn, 0,5% Pb u. Spuren Fe; 
metallograph. war Homogenitat nicht festzustellen. Bei Korrosionsbestst. yerhielt 
Bich Wiegold schlechter ais Randolf. Messinglegierungen zur Herst. yon 
Zahnersatz sind abzulehnen. (Dtsch. Zahnarztl. Wchschr. 28. 54. Tubingen, 
Uniy.) B u s c h .

Jul. Bock, Uber das Wiegold-Metall. Vf. bestatigt die Unterss. von W annen- 
maciieu (ygl. yorst. Ref.). E r fand in Wiegold im Mittel 0,35% Pb. Vergleichende 
Analysen yon Wiegold, Randolf, Goldal u. Chrysit zeigten, daB bis auf Chrysit 
(l,39°/0 Pb) der Pb-Gehalt bei den meisten Messingblechen, die Vf. fur Zahn
ersatz ablehnt, gleich ist. (Dtsch. Zahnarztl. Wchschr. 28. 68. NUrnberg. 
Erlangen.) Buscu.

179*
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R u d o lf Schlem m , Wictzcr Teer, seine Verwendung ais Hausmittel und seine 
Beicertung a u f Grund klinischcr Versuchc. Der „ Wietzer Teer1' seit Jahrhunderten 
ais Hausmittel gegcn nahezu alle menschlichen u. tier. Kranklieiten verwendct, 
stammt aus den Bezirken Wietze-Steinforde der Luneburger Heide. Er stellt eine 
dicke, braune Masse mit petroleumartigem Gerueh dar u. besteht aus 6% raffiniertem 
Petroleum, 14°/0 Solarol, 15% Vulkanol, 25% Asphalt, wenig Bzn. u. W. In der 
Veterinairpraxis bewShrte sich der Teer ais SuBerliches Mittel gegen tier. Parasiten 
u. bei gewissen Hauterkrankungen. Von einer innerlichen Verwendung rSt Vf. im 
allgemeinen ab. (Dtsch. tierfirztl. Wchschr. 33. 283—84. Hannover, Tieriirztl. Iloch- 
schule.) F r a n k .

Eugfene F o ra y , Frankreich, Extraktion konzentrierter Essenzen aus ver- 
schiedenen Produkłen und Fixierung dieser Essenzen a u f oder in festen Korpem. 
Man liiBt auf vcgetabil. Prodd. einen A.-A. einwirken u. laBt die erlialtenen Lsgg. 
von festen Korpem (Salz, Zucker, Mehl usw.) aufnehmen. (F. P. 583545 vom 5/5. 
1924, ausg. 16/1. 1925.) K a c sc h .

The Chem ical F oundation , In c ., Delaware, V. St. A., Ubert. von: Rudolf 
Tam bach, Ludwigshafen a. Rh., Haltbarmachung von Drogenausziigen. (A.P. 1486468 
vom 25/1. 1917, ausg. 11/3. 1924. — a  1918. I. 979 [D .R .P . 305349].) S chottl.

F arb en fab rik en  vorm . F rie d r. B ayer & Co., Leverkusen, b. Koln a. Eh., 
Ubert. von: W a lte r  S traub, Freiburg i. Br., Geschmacksverbesserung der Alkalisalze 
der Dialkylbarbilursauren. (A. P. 1488844 vom 25/1. 1923, ausg. 1/4. 1924. — 
C. 1924. I. 2612 [D .R .P . 391770].) S c h o t t l a n d e r .

H. A. Metz Laboratories, Inc., New York, ubert. von: Charles W. Eooper, 
Jamaica, New York, V. St. A., ITerstelhtng von in Wasser losliehen Derivaten von 
Amino- und Amitiooxybenzoesdurealkylestern. Man behandelt die erwiihnten Amino- 
s&ureester mit wss. Lsgg. von Aldosen, wie Glucose, Maltose oder Lacłose, unter 
Erw&rmen. — Z. B. wird in einer 60%ig- wss. Glucoselsg. suspendierter Methylester 
der 3-Amino-4-oxybenzol-l-carbonsdure bis zur B. einer klaren gelben Lsg. auf 100° 
erhitzt. Beim raschen Abkuhlen der Lsg. scheidet sich ein fester Kuchen nadel- 
formiger Krystalle aus, wiihrend beim Verd. der noch h. Lsg. mit einer 40—600/Oig. 
wss. Glucoselsg. u. Stehenlassen in der Kalte eine gallertartige M. erhalten wird. — 
In analoger Weise werden aus p-Aminobenzoesaureathylester u. Glucose bezw. aus 
Miscliungen der beiden Ester u. Glucose in W. mit neutraler Rk. 1. iY- Vcrbb. (Schiff- 
sche Basen) erhalten. Wiihrend die freien AminosSureester lediglich bei un- 
mittelbarer Beriihrung mit bloBliegenden Ńervenenden mehr oder weniger anSsthe- 
sierend wirken u. mit Sauren keine in W. mit neutraler Rk. 1. Salze bilden, lassen 
sich die yerhaltnismSBig ungiftigen wss. Lsgg. der neuen Prodd. ohne Reizwrkgg. 
intravenos oder subcutan injizieren u. iiben auch auf die Schleimhaut gebracht, 
eine starkę anasthesierende Wrkg. aus. (A. P. 1530121 vom 29/9. 1923, ausg. 
17/3. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

G. Analyse. Laboratorium.
W ilhelm  Steinkopf, Apparatives aus dem Laboratorium. D a rs t. von Brom- 

cyan . (Von W a lte r  Ohse.) Ais Rk.-GefaB dient ein weithalsiges P u lv e rg la s  von 
ca. 1 1 Inhalt mit Riihrer, Thermometer u. Tropftrichter. Der F arb en u m sch lag  
nach Umsetzung d es notigen Br is t  scharf. Man verbindet nun das Glas mittels 
eines besonders geformten T-Rohres mit einem zweiten in Eis befindlichen u. mit 
CaCLj-Rolir versehenen Glas u. treibt das BrCN mittels eines 70—80° w. W asscr- 
bads iiber, wobei zur Yerhutung des Verstopfens das durch eine A sb estr in n e  ge- 
schutzte Yerbindungsrohr mit kleiner Flamme erwarmt wird. Zur E rz ie lu n g  eines
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vóllig trockenen Priiparates werden je  ein Rolir mit CaCL, u. Na eingeschaltet 
(Abb.) — V ak u u m d e s t. le ie b t  e r s t a r r e n d e r  S u b s ta n z e n . (Von K u rt B uch- 
heim.) t)ber das Ansatzrolir des Dest.-Kolbens wird eine Spirale aus 0,5 mm 
starkem Nickelindralit gewickelt, die an geeigneten Stellen mit zwei kurzeń Stiicken 
von 2 mm starkem, yerzinntem Cu-Draht yerlotet ist. Diese werden durch den 
Gummistopfen gestcekt, an dem sieli die Vorlage befindet. Zum Heizen dient ein 
Strom yon 12 Volt mit Regulierwiderstand (Abb.). — E x tr a k t io n  im S o x lile t 
bei h o h e re r  T em p. (Yon K u rt Baohheim.) Der ubliehe Soxliletapp. wird ein- 
sehlieBlich des iiuBeren Heberrohres mit Asbestpapier umgcben u. mit ca. 0,5 mm 
starkem Nickelindraht in 3— 6 weiten Windungen umwickelt. Anheizen wie oben. 
(Journ. f. prakt. Ch. 109 . 347—51. Dresden, Tecbn. Hochsch.) LlNDENBAUM.

H. B. Gordon, Eine monochroniatisehe Lichtąuelle fur Gasflanimen. Die Licbt- 
quelle bestebt aus einem Kreisring aus Porzellan oder einem andern elektr. Nicht- 
leiter, der um das Rohr eines Bunsenbrenners paBt, so daB er die Luftzufuhrstellen 
vollstandig bedeckt. Ein Dralit aus P t oder einem andern boch schmelzenden 
Metali fiihrt durch den Bing, dessen AuBen- u. Innenwand Locher fiir die Luft- 
zufuhr aufweisen. Die Drahtenden werden durch einen yariierbaren Widerstand 
mit dem Stromkreis verbunden, so daB der Dralit auf Rotglut erhitzt werden kann. 
Das Salz, dessen Spektrum untersucht werden soli, wird auf den Draht gelegt, wo 
es yerdampft. Der Dampf geht in den Brenner u. wird mit dem Leuchtgas ver- 
mischt. (Journ. Americ. Chein. Soc. 47 . 1045—46. New York [N. Y.], United State3 
Testing Co.) J o s e p h y .

Alfred Stook und E ric h  P oh land , Tensimetrische Molekulargewichtsbestim- 
mungen mit fliissigem Ammoniak ais Losungsmittel. Das Vakuumyerf. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 54 . Abt. A. 142; C. 1921. III. 208), das die Handhabung yon Gasen 
bei yolligem AusschluB von Luft bequem macht, erlaubt, auch kleine Tensions- 
differenzen bei Arbeitstempp., die unter dem Kp. des yerfliissigten Gases liegen, u. 
somit bei Unterdruck in der Apparatur so genau zu messen, daB sie zur Mol.* 
Gew.-Best. dienen konnen. Das Verf., dessen Beschreibung u. Apparatur aus dem 
Original zu ersehen ist, wurde benutzt, um zu priiten, ob die NH3-Lsg. der Verb. 
des Borhydrids B2H„ mit NHS, das B2H6,2N II3 einfaehe oder polymerisierte B2H0- 
Molekeln enthielt. Danach entlnilt das NH3-Anlagerungsprod. in der Lsg. die ein- 
fachen Molekeln B2H0. Die Verb. B,H8,2N H S, die fast genau dieser Zus. ent- 
Bpricht, lagert im fl. NHS gel. noch weiteres NH3 an. Man kann annehmen, daB
1 Mol. B2H0 in der Lsg. etwa 10 Mol. NH, bindet. — Die tensimetr. Mol.-Gew.- 
Best. kommt den ublichen Verfi'. an Genauigkeit mindestens gleich. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 58. 657—61. Kaiser W iLH ELM -InsŁ  f. Chem.) B d s c h .

B,udolf Schaefer und F ranz Schm idt, Die Chinhydronelektrode bei klinischen 
PirMessungen. An wtss. Elcktrolytlsgg. zeigt sich gute Dbereinstimmung zwisehen 
Cliinhydronkettenwerten mit Gasketten- u. Indicatorenwerten. Die Chinhydronkette 
ist zur potentiometr. Best. der aktuellen Bk. bei Magensaft, Liquor cerebrospinalis 
u. namentlich Harn brauchbar. (Biochem. Ztschr. 156. 63 — 79. Konigsberg, 
Uniy.) W o l f f .

W. S w ietoslaw ski, Bemerkungen zu dem 7 orschlage, eine sekundare thermo- 
chemische Eiehsubstanz festzusetzen. V e r k a d e  u . C o o p s  hatten (Chem. Weekblad 
21. 13; C. 1924. I. 1239) Salicylsaure (5242 cal.15 in Luft gewogen) ais zweite 
Eiehsubstanz fiir calorimetr. Bomben yorgeschlagen u. Bec. trav. chim. Pays-Bas. 
43. 561; C. 1924. II. 1244 Details angegeben. Vf. stellt Einzelheiten der histor. 
Darst. yon V e r k a d e  richtig u. hiilt seine Ansicht aufrecht, daB eine e in z ig e  
Normalsubstanz (BenzoesSure) genfigt. Nur soli den Forschem empfohlen werden, 
bei der Aufbewalirung der Normalsubstanz Benzoesaure sehr yorsichtig zu sein; 
sie konnen sich selbst kontrollieren, indem sie eine andere Substanz yon genan
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bekannter Vcrbrcnnung3Wiirmc in ihrer Apparatur untersuchen: solche Substanzen 
sind zurzeit Rohrzucker (3945 cal.), Naphthalin (9612) u. Salicylsaure (5242). Letzcren 
W ert findet Yf. ebenfalls, zusammcn mit P illic h  [5242,4 cal.I5/g in Luft gewogen]. 
(Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 84—89. Warschau, Techn. Hochsch.) W. A. R o th .

Organische Substanzen.
W ilh e lm  M iiller, Nachpriifung der Mełhode von Rosenmund und Kuhnhenn 

zur Jodzahlbestimmung mittels Pyridinsulfatdibromid. Trotz befriedigender Ergebnisse 
der neuen Methode wird die von H a n d s  vorgezogen, weil entgegen R o s e n m u n d -  
K b h n i i e n n  (Ztschr. f. angew. Ch. 46. 154; C. 1924. I. 836) die JBr-Lsg. viel titer- 
bcst&ndiger is t  Auch ist die Herst. der neuen Lsg. wegen der Br4-Dampfe weniger 
angenehm. (Mitt. Lebcnsmitteluntera. u. Hyg. 16. 35—37. Bern, Eidgen. Gesund- 
heitsamt) GROSZFELD.

D ionisio Echave, Beiłrag zur Untersuchung des Orthodioocyphenylathanolmethyl- 
amins (Adrenalins) von analytischem Gesiehtspunkte aus. Yf. untersucht verschiedene 
kaufliche Sorten von Adrenalin u. Synonymicis. Das Bitartrat ist in k. W. wl. 
(20° 0,0168°/„, 50° 0,0284%, 100° 0,84°/0), wahrend das Chlorid 1. ist, seine Losliclikeit 
wird zwischen 5° (8,35°/0) u. 100° (20,42%) bestimmt; F. des Adrenalins je nach 
der Sorte 258—270", [«]D je  nach der Sorte — 51,4 bis — 50,5°. Gibt mit den 
Eeagenticn auf Alkaloide keine Rk., ist ein starkes Reduktionsmittel; gibt mit IIs0j
u. Saft von Distel-, Luzem- oder Daliawurzel Farbrkk.\ kann zum Blutnachweis 
dienen; cnthalt, mit ‘/100-n. H2S04 gegen Helianthin titriert, 0,02—0,05% Alkali, 
gibt nach K je ld a h l  7,2—8,5% N. — Die bekannten Rkk. auf Adrenalin werden 
zusammengestellt. Mit Jodlsg. u. KOH erhiilt man eine starkę Fluorescenz, auch 
bei 1 Tl. Adrenalin in 10000 Tin. W. Mit l% ig. KCN-Lsg. u. l% ig. CuS04-Lsg. 
erhalt man eine Rotfiirbung, die zur kolorimetr. Best. dienen kann. Ferner kann 
man die bekannten Rkk. benutzen, um die einzelnen Gruppen, die das A drenalin  
aufbauen, nachzuweisen. — Die Titration mit y i0-n . Jod-Lsg. bezw. die Riick- 
titration mit Thiosulfat (Methode von A belons, S o u lie  u. To U JAN) geschieht am 
besten bei 50°, die kolorimetr. Best. nach C o m e s s a t i  mit l% ig. Na-Acetat-Lsg. u. 
HgCl2 (1:100000) bei 40—50° (noch bei Yerdunnung 1:100000 Rotfiirbung). Fur 
yerd. Lsgg. ist die Methode von F o lin , Canon u. D enis (Journ. Biol. Chem. 13. 
477; C. 1913. I. 965) gut, die der Vf. modifiziert, siebeumal so empfindlich ist 
B e n e d i c t s  (Journ. Biol. Chem. 51. 187; C. 1922. IV. 14) Reagens; man muB yorher 
das Cholesterin u. die Fette mit Chlf. entfemen, alsdann kann man mit diescr 
genausten Methode in einer halben Stde. gute Resultate haben. Toxikolog. Nach
weis mit Hilfe von Meerschweinchen fiihrt nicht zum Ziel. (Anal. de la Asoc. Quim. 
ArgenŁ 12. 234—57. 1924. Univ. Noe. La Plata, Sep.) W. A. R o th .

E. Schulek, Uber die Bestimmung des Formaldehyds. Gibt man bei der argento- 
metr. CH^O-Best. nach Romijn (Ztschr. f. anal. Ch. 36. 18; C. 97. I. 310), bei der 
das KCN in alkal. Lsg. mit dem CII20  reagiert u. wahrscheinlich die K-Verb. des 
Glykolsfiurenitrils entsteht, MgS04 zu, so wird nach der nachstehenden Gleichung: 
2H-CH(OK)-CN +  MgSO, +  6H ,0  =  2H.CH(OH).COOK +  Mg(OH)a +  (H4N)sS04 
die Hydrolyse der K-Verb. beschleunigt, u. der UberschuB an KCN kann, nacli- 
dem der entstandene Nd. mittels NH4C1 aufgelost worden ist, nach dem Yerf. von 
D rehschm idt-D enigĆ S mit AgNOs-Lsg. bestimmt werden; denn die Red. des AgNOs 
durch das glykolsaure K findet bei den gegebenen Verhiiltnissen nur langsam statt. 
Der CH,0-Gehalt ist auch bei Ggw. von 10% Acetaldehyd, 50% Aceton, 50% A. so 
noch mit ausreichender Genauigkeit zu bestimmen. — Bei der Best. ganz kleiner 
Mengen CH,0 wurde der UberschuB an KCN jodometr. ermittelt. Das Yerf. ermoglicht 
die Best. des KCN in saurer Lsg. auch in Ggw. von reduzierenden Stoffen; Anwendung 
von MgS04 ist hier uberfliissig. Die KCN-CHsO-Rk. kann durch Zugabe von Saurc
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nnterbrochen werden. Zu 25 ccm 0,1-n. KCN-Lsg. laBt man 5—10 ccm CHaO-Lsg. 
flicBen, die 0,1—40 mg CILO-Gas enthalt. Die Fl. wird mit konz. HC1 angesiiuert, 
Br-Wasser zugesetzt, UberschuB an Br durcli Phenol gebunden, 0,3 g K J zugegeben
u. das ausgeschiedene J  mit 0,1-n. Na-Thiosulfatlsg. titriert. Der CH20  kann so 
auch in Ggw. von 5°/0 Aeetaldehyd, 50% Aceton, A. u. CHsOH, sowie auch in 
Ggw. von l°/0 Glykose u. Lactose noch mit ausreichender Genauigkeit bestimmt 
werden. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 732—36. Budapest, Univ.) Buscn.

Jadw iga  W asilew ska, Uber eine Modifikation und iiber die Anwendung der 
Bangschen Mikromethode der Fettsaurenbestimmung. Das Bangsche Verf. wurde fur 
■0,1—1,0 mg Fettsauren benutzt. Die mit 3 ccm 0,132-n. K2Cr„07 u. 10 ccm konz. 
HjSOj behandelte Fettprobe wird auf dem Wasserbade bei 98° 30 Min. erhitzt, auf 
50 ccm verd., mit 2 ccm 5°/oig- KJ-Lsg. u. nach 2 Min. mit 2—3 Tropfen l°/0ig. 
Starkelsg. yersetzt; Titration mit '/io'n- Naj&jOj. Die Methode ist fur Fettsfiuren, 
die vcrseift oder in Bzl. gel. sind, brauclibar; das Bzl. muB vorher abgedampft 
werden. Fiir lmg Fettsauren brauclit man etwa 2,65 ccm */ 10-n. Na2S40 3. — Die 
Methode yon K u m a g a w a - S u to  ist fiir Extraktion kleiner Mengen Fettsiiure brauch- 
bar. (Trav. de l’inst. M. N e n c k i  Nr. 28. 1923; Ber. ges. Physiol. 29. 689—90. 
Ref. K o p e ć .)  W o l f f .

Louis D esyergnes, Gewichtsanalytische Bestimmungsmethode des Trinitrophenols 
in einer Alischung von Pikrinsaure und Trinitrometakresol. (Ygl. S. 1892.) In 
Mischungen, die nur die beiden genannten Bestandteile enthalt, kann man die Best, 
so ausfuhren, daB man 25 g in 390 ccm bei 15° gesatt. alkoh. Pikrinsaurelsg. (in 
A. von 96°) durch Erhitzen unter RiickfluB lost u. nach 5 tagigem Stehen bei 15“ 
die ausgeschiedene Pikrinsaure auf gewogene Filter im Buchnertrichter bringt, die 
dann im Vakuum getrocknet werden. Will man nicht die Krystallisation abwarten, 
so kann man auch 100 ccm der nach Abkiihlen auf 15° filtrierten Lsg. in gewogener 
Schale verdampfen, die gefundene Gewichtszunahme t durch Multiplikation mit 
390/100 auf dic Gesamtmenge berechnen, von dem so erhaltenen W ert t' die Menge 
der in 390 ccm der gesatt. Lsg. enthaltenen Pikrinsaure (p) abziehen u. nach der 
Gleichung C —  I f  — j )  X  1 den Gehalt an Trinitro-m-kresol errechnen. (Ann. 
Chim. analyt. appl. [2.] 7. 65—66.) S p ie g k l .

B estandteile v o n  Pflanzen und Tieren.
S. L loyd Johnson, Eine łechnische Verbesserung bei der Besłimmung des Blut- 

harnstoffs nach dem Yerfakren von Folin-W u. Einschaltung eines Gummiyentils 
beseitigt die Fehler, die durch Uberschaumen des durchlufteten Filtrats oder Zuriiek- 
steigen der Vorlage bei der Harnstoffbest. entstehen konnen. Man kiihle die Vor- 
lage wahrend der Dest. (Joum. of laborat. a. elin. med. 9. 860—63. 1924. Balti
more, Uniy.; Ber. ges. Physiol: 29. 769. Ref. S c h m itz .)  W o l f f .

E. K ohn-A brest, Naehweis giftiger Gase im Blute. (Ann. Chim. analyt. appL 
[2] 7. 1—3. — C. 1925. I. 417.) J o s e p h y .

E. P. C lark und J. B. C ollip , Eine Studie iiber die Tisdallmethode zur Be
słimmung des Blutserumcalciums mit Vorschlag einer Modifikation. Die empfohlene 
Abanderung besteht darin, daB an Stelle yon 2 Waschungen mit je 4 ccm yon yerd. 
KH3-Lsg. nur eine mit 3 ccm yorgenommen, dafur aber nach dem Zentrifugieren 
des Oxalatnd. u. AbgieBen der Lsg. die Rohrchen noch 5 Min. in umgekehrter 
StelluDg gehalten werden, um yollstandiges Ablaufen der Mutterlauge zu ermog- 
lichen. (Journ. Biol. Chem. 63. 461—64. Edmonton [Alberta, Canada], Uniy. of 
Alberta.) S p i e g e l .

ML Tom ita, Kondcnsation von Ninhydrin mit Indoxyl. (Eine neue Indicanprobe.) 
Aus Ninhydrin -f- Indoxyl wird ein dunkelroter Farbstoff erhalten, der sich zum 
Naehweis yon Indican im Ham eignet. 20 ccm mit Pb-Acetat entfUrbten Harns
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werden filtriert, 10 ccm mit 1 ecm HC1 yersetzt, bei Triibung filtriert, mit einigcn 
Tropfen 5%ig. Ninhydrinlsg. yersetzt, gekoeht; Rotfarbung, die in Chlf. oder 
Amylalkoliol iibergeht; sehr empfindlicbe, quantitative Rk. (Journ. of oriental 
med. 2. 189—90. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 623. Ref. S c h m it z .) W o l f f .

A. J. L. T erw en , Die quantitałive Bestimmung des Urobilins und des Uro- 
bilinogens in S a m  und Faeces. Noch nie wurde yollstiindig reincs Urobilin ver- 
arbeitet. Die bakterielle Red. des Urobilins zu Urobilinogen ist unzuyerliissig, da 
das Reduktionsprod. nicht zu Urobilin regeneriert werden kann. — Nach C h a r k a j 
wurde Fe(OH)a in statu nasccndi ais Reduktionsmittel des Urobilins yerwandt. 
Der Verlauf der Red. in alkal. Milieu ermoglicht fiir die Faeces die Verb. mit der 
wirksamsten Auszugsweise des Urobilinogens, verd. Alkali, einzeitig. Auch mit 
1°/00ig. HgClj-Lsg. aktiyiertes metali. Mg-Pulver eignet sich zur Red. des Urobilins 
in den Faeces: kriiftige H-Entw. in einem wegcn der Schwerloslichkeit des Mg(0H)a 
dauernd nur leicht alkal. reagierenden Milieu. Ais Standard bei der Ehrlichschen 
Aldehydrk. wurde nach F l a t o w -B r On e l l  eine frisch hergestellte 0,0005% ig. soda- 
alkal. Phenolphthalcinlsg. yerwandt. Ein elektiyes Auszugsmittel fur Urobilinogen 
ist PAe., der namentlich keine Fnrbstoffe aufnimmt u. am geeignetsten ist zur 
Trennung von Urobilin u. Urobilinogen, fiir quantitative Zwecke aber dem A. 
nachsteht. Die Methode wird genau geschildert. — Das Yerf., bei dem aus dcm 
PAe.-Auszug das Reduktionsfiltrat eines urobilinreichen Ham  bezw. Faeces, das 
Urobilin, ausgcschieden werden konnte, ergab eine nicht hygroskop., amorph. 
Substanz, F . 99°, die bei 45° schon aus orangerot unter Vol.-Verlust schwarz wird; 
(C8.H’la2VOa)ia, Mol.-Gew. 758 (?); bisher k o n n te  nur eine beginnende K ry sta llisa tio n  
erhalten werden. (Dissert Amsterdam 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 622—23. Ref. 
Z e e it u is e n .) W o l f f .

J. G. F. van Spengler, Die quantitative Bestimmung des Urobilins in Faeces 
und S a m , sowie die JRolle der Leber bei der Urobilinexcretion. Die Rk. von 
S c h l e s in g e r  u. der App. von A d l e r  wurden ausgearbeitet. Ais Standard wurde 
Mcsobilirubinogen benutzt. Da im Pfortaderblut junger Kalber u. Kaninchen mehr 
Urobilin gefunden wurde ais im Blut der iibrigen Blutgefafigebiete, ist B. von 
Urobilin aus dem Darm anzunehmen; jedoch kann auch in anderen K o rp erte ilen  
Urobilin gebildet werden. Patholog. erhohte Urobilinurie sprieht fur Leber- 
schadigung. Die n . 24-std. Urobilinmenge des Harns betragt hochstens 3 mg, die 
der Faeces 100—150 mg, mai imał 200 mg; Verhfiltnis Urobilin-Harn: -Faeces 
nicht ]> 1 :50. Bei Krankheiten ist dieser Quotient nach der einen oder anderen  
Seite yerschoben. (Dissert. Leiden 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 621. Ref- 
Z e e h c i s e n .) W o l f f .

F ra n k lin  R. Nuzum und R u th  G arland, Die quantitative Lipoidbestimmung 
in der Niere und ihre Beziehungen zum funklionellen Verhalten bei erperimenteUer 
Nephritis. (V gl. N o z u m  u . R o t h s c h il d , Arch. of intemal med. 31. 894; C. 1924. 
IL 364.) Der Lipoidgehalt der Nieren wird fiirber. u . im Atherextrakt u n te rsu ch t. 
Das Maximum der Verfettung nach subcutaner Yergiftung yon Kaninchen mit 4 mg 
U-Nitrat tritt nach 24 Stdn. ein, in der Leber etwa zu gleicher Zeit; dann nimmt 
die Lipoidmenge in beiden Organen allmShlich ab. Die Nierenfunktion ist erst 
am 3. bis 4. Tage maiimal gestort. Na,COa-Injektionen unterdriicken die B. organ. 
Sauren u. setzen dadurch die Funktionsstorung stark herab, ohne aber die Ver- 
fettung zu hindern. (Arch. of intemal med. 34. 108—23.1924. Santa Barbara [CalifJr 
Potter hosp.; Ber. ges. Physiol. 29. 618. Ref. S ie g e l .) W o l f f .

Georges M agnin, Einige Mitteilungen zu dem „Kachweis der Cyanwasserstoff- 
saure in der Toxikologie“ mittels der Ćhelleschen Beaktion. Mittels des Yerf. von 
Chelle  (vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 169. 726. 852; C. 1920. IL 683) konnte 
die Yergiftung durch HCN in Leichenteilen noch nach Jahren nachgewiesen werden.
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Es funden sieli keine positiven Ergebnisse in Organen, die vor der Fiiulnis keine 
HCN enthielten, aber stets in denen, bei welchen sie yor der Faulnis yorhanden 
war, u. zwar zeigte sich dann nach der Faulnis ein groBerer Gehalt ais yorher. 
(Journ. Pharm. et Chim. [8] 1. 336—39. Buenos-Ayrea, Dćp. Nat. d’Hygićne.) Sp.

Georges M agnin, Zerstorung der organischcn Substanz durch „Perhydrol“, ihre 
Anwendung in der Toxikologie. 50 g Eingeweide werden in einem Erlenmeyerkolben 
von 1 1 mit 50—75 ccm Perhydrol ubergossen, besser zunSchst mit der Halfte, dann 
tropfenweise mit dem Rest. Auf Wasserbad erwiirmen, bis zum naehsten Tage 
stchen lassen. Mit HC1 bis zu deutlich saurer Rk. behandeln, filtrieren, F iltrat mit
SO, behandeln, den (jberschuB desselben entfernen, dann wie iiblich zur Best. der 
Mineralgifte yerfahren. Ba bleibt bei der Filtration im Ruckstande, der dann durch 
Schmelzen mit einem Gemisch von Na,;C03 u. K N 03 aufgesehlossen wird. — Man 
kann bei der Behandlung mit Perhydrol zweckmJiBig etwas NaOH (10—15 g) hinzu- 
fiigen, auch einen metali. Katalysator (Pt-Draht) yerwenden. (Journ. Pharm. et 
Chim. [8] 1. 333—36. Buenos-Aires, Dćp. Nat. d’Hygićne.) S p i e g e l .

A. N orgaard, Bromkresolpurpur ais Indicator fiir die Titration achylischer 
Probcmahlzeite7i. Dibrom-o-kresolsulfophthalein schlSgt bei pH yon etwa 6 um. 
Dieaen Aciditiitsgrad weisen auch die Filtrate von Suspensionen sehr yerschiedener 
llengen von Zwieback in W ., 1 Stde. bei 37° belassen, auf. Die mit Bromkresol- 
pnrpur erhaltenen absol. Zahlen sind niedriger ais die mit Phenolphthalein erhaltenen 
sie sind teils positiy, teils negatiy; es muB also mit Saure oder mit Lauge titriert 
werden. Der Farbumschlag ist nicht so scharf wie bei Phenolphthalein, die Be- 
einflussung durch MilchsSure geringer, durch Schleim groBer ais bei diesem. 
(Acta med. scand. 60. 491—97. 1924. Kopenhagen, Univ.; Ber. ges. Physiol. 29. 592. 
Ref. N e u b a u e r .) W o l f f .

Josef Scłram acher, Uber die farberische Unterscheidung der Bakterien vermittels 
der Yiktoriablau-Pyroninmethode. Verss. zur Vereinfachung u. Verbilligung des 
Gramschen Verf. fiihrten zu einer Anzahl yon Vorschriften, yon denen hier nur 
die letzterprobte wiedergegeben sei: Die hitzefirierten Objekttragerausstriche werden
1 Min. k. mit 25°/0ig. Tanninlsg. behandelt, dann mit Glyeerin-Yiktoriablaulsg. 
(5 ccm einer Stammlsg., die aus 2 g Yiktoriablau B [ K a h lb a u m ]  durch Losen in 
50 ccm A. iiber Nacht, dann Zugabe yon 50 ccm 4°/0ig. Carbolwasser hergestellt ist, 
mit 45 ccm 10%'g- Glycerinwasser yerd.) bis gerade zum Aufkochen erhitzt, noch 
30 Sck. darin belassen, in Pliosphinalkohol (0,2 g Phosphin [ =  Chrysanilin extra] 
hi 100 ccm absol. A.) bewegt, bis keine blaue Farbę mehr abgeht, mit l°/0ig. Safranin 
oder besser Pyronin 10—15 Sek. nachgefarbt. Die grampositiyen Bakterien erscheinen 
tief reinblau, negatiye rein pyroninrot. In yielen grofieren Bakterien sieht man 
mehr Details ais bei der Gramfarbung. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. AbŁ I. 
94. 397—400. 1 Tafel. Berlin.) S p i e g e l .

0ctave B a illy  und Jaąues Gaume, Uber die Zusammensetzung und die Priifung 
der offizinellen Calciumglycerophosphate. Vf. bespricht die yerschiedenen Glycero- 
phosphate u. ihr Verh. bei der Verseifung. In Frankreich ist jetzt das krystallisierte 
^a-(9-Glycerophosphat offizinell u. zu seiner Priifung die yolumetr. Best. des P  
nach A s t r u c  yorgeschrieben. Yf. legt dar, daB diese Methode auch fur die Ca-Salze 
benutzt werden kann, wenn man sie benutzt, um sowohl die Mono- ais die Diester 
zu bestimmen. Die ersten werden durch Titration in k. berciteter Lsg. bestimmt, 
die zweiten, nachdem man die so hergestellte Lsg. mit 10 ccm n. NaOH-Lsg. 
'/> Stde. im sd. Wasserbade erhitzt hat, aus der DifFerenz des sich nun ergebenden 
Titrationswertes gegen den ersten. (Journ. Pharm. et Chim. [8] 1. 241—47. 321 
his 27.) S p i e g e l .
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H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

F. A hrens, Sdure- und alkalibestandige Tranśportbander. Beschreibung der 
Horst. von Tranaportbiindern. Zur Erhaltung einos Transportbandes ist der Durch- 
messer der Laufseheiben u. die einwandsfreie Besehaffenheit der Fiihrungsrollen 
von Wichtigkeit. Sehmierol muB sehnellstens entfernt werden. (Chem.-Ztg. 49. 
328—29. Hildeshcim.) JoNG.

S. G. Ure, Brechen und Mahlen. II. (I. vgl. S. 741.) Forta, der Besprechung 
yon Yorbrcebmascbinen an Hand zahlreicher Abbildungcn. (Chemistry and Ind. 
44. 321—27.) " “ ROhle.

I. Isaachsen und F. Jerem iassen, Ein neiics indusłrielles Krystallisierungs- 
verfahrcn. (Ztachr. f. angew. Ch. 38. 317—22. — C. 1925. I. 2179.) JUNG.

Gebr. Leon, Kiel, Homogenisiervorrichtung zum Zerreiben yon Emulaionen,
1. dad. gek., daB der Zerreibungakorper aus einer einsetzbaren Patrone bestekt, 
dereń innerer Kern aus ubereinandergelegten u. stark zuaammengepreBten Tressen- 
gewebeacbeiben von gleicher bezw. yerschiedener MascliengroBe beateht, durch 
welche das Arbeitsgut bindurchgepreBt wird, wobei eine Drueksteigerung oder 
Druekminderung jederzeit moglieh ist durch wechselweise Einlagerung vou groberen 
oder feineren Tresaengeweben. — 2. dad. gek., daB in einer Zylinderbohrung des 
Gehiiuses zwischen einer Anzahl oben u. unten absclilieBender Tressengew ebe- 
achciben eine Mineralienfiillung o. dgl. Mischung von gleicher oder yerschiedener 
Kornung eingelagert is t, welche durch ein die Zylinderbohrung abschlieBendes 
PaBstiick zusammengepreBt werden kann u. durch die das Arbeitsgut zur Zerreibung 
geschiekt wird. (D. R. P. 412412 KI. 12e vom 27/7. 1924, ausg. 21/4. 1925.) Ka-

Ph. N ebrich  vorm . R e in icke  & Ja sp e r  G. m. b. H., Ciithen i. Anli., Bctricb 
von Trommclzellenfiltern, 1., bei welehen die Trommelzellen unter Saugwrkg. u. 
tjberdruck gebraeht werden, dad. gek., daB die Trommelzellen wahrend der Saug- 
periode unter stufenweiae sich steigernden Druck gesetzt werden. — 2. dad. gek., 
daB die Zellen zum allmahlichen Ubergang vom Unterdruck zum Uberdruck u. 
wieder zum Unterdruck vor u. nach Erzeugung des Uberdruekes mit der Freiluft 
in Verb. gebraeht werden. — 3. dad. gek., daB bei einer Auswasehung des Filtrates 
auf der Trommel die Verb. der Zellen mit der Luftpumpe zu Beginn der W asch- 
mittelzufuhrung unterbroehen u. erst nach einer gewissen Durehaetzung des Filtrates 
mit dem Waaehmittel wiederhergeatellt wird. — 4. dad. gek., daB die A uaw aschung 
des Filtrates auf der Trommel zwiachen den Perioden geringeren u. starkeren 
Unterdrucka in den Zellen yorgenommen wird. — 5. dad. gek., daB die A uaw aschung 
dea Filtratea auf der Trommel nach der Periode stiirkeren Unterdruckea yorgenom m en 
wird. — 6. Zellentrommelfilter z u r  Auafiilirung dea Yerf. nach 1—5, dad. gek., daB 
im Verteilungakopf zwischen den Untcrdruckzellen zwei getrennte, mit der freien 
Luft in Yerb. steliende Steuerzellen u. zwischen diesen eine (jb e rd ru ck s te u e rzc lle  
angeordnet sind. — Weitere 3 Anspruche kennzeichnen A u s fu h ru n g a fo n n c n  des 
Zellentrominelfilters. (D.R. P. 412335 KI. 12d yom 3/5. 1923, auag. 20/4. 1925.) Ka.

T herm al In d u s tr ia l and Chem ical (T. I. C.) R esearch  Company, Ltd. und 
A rth u r M cDougaU  D uckham , London, Vorrichtu)ig zur Entfemung fester oder 
.fliissiger Stoffe von der Ober flachę einer Fliissigkeit, z. B. zur Beseitigung der bei 
der Dest. yon Teeren, Ólen u. dgl. mittels geschmolzener Mctalle entstehenden 
Riiekstiinde yon der Oberflache dea Metallbades, gek. dureh einen sp iralfo rm igen  
Abstreifer, dessen untere Kante in die FL eintaucht oder in Beruhrung mit deren 
Oberflache steht, wobei der Abstreifer entweder um eine senkrechte Achse umlUuft
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oder aber fest gelagert ist, u. im letzteren Palle um eine senkrechte Achse unter- 
halb der Oberfliiche der FI. umlaufende KUhrflugel oder ahnliche Organe yor- 
gesehen sind. (D. R. P. 412334 KI. 12d vom 9/1. 1924, ausg. 18/4. 1925. E. Prior. 
2/2. 1923.) K a u s c ii .

F riedr. K rupp A k tien g ese llsch aft, Deutschland, Kalteerzeugung. Bei dem 
App., in dem die abzukiihlende FI. in fein zerteiltem Z u stan de iiber eine wagrechte 
Flachę geleitet wird, ist in der Zufiilirungsleitung fiir die Verteilerrohre eine auto
mat. Regelungsyorr. yorgeschen, die den Druck der FI. in den Verteilerrohren auf 
annahemd den gleiehen Druck aufrecht erhiilt. (F. P. 584335 vom 6/8. 1924, ausg. 
5/2. 1925. D. Prior. 19/11. 1923.) KAUSCH.

A lbert A lpold Soós, W ien, Kiihlen von in Behaltem befindlichcn Sto/fen. Das 
Kiiltemittel wird standig unter Unterdruek gegeniiber der zu kuhlenden Substanz 
durch den Kiihler hindurchgesaugt. (Oe. P. 99473 vom 23/2. 1924, ausg. 26/3. 
1925.) K a u s c h .

Camille Clerc und A rm and N ihoul, Paris, Vorrichlung zur stetigen Oxydation 
mittels Salpetersćiure und L u ft, dad. gek., daB eine in der Art eines Gloyerturmes 
mit stuckigem Materiał angefiillte Saule, die in der Mitte oder am oberen Teile 
mit Zufiihrungsstutzen fiir den zu oxydierenden fl. oder gasformigen Korper u. in 
beliebiger Hohe mit EinlaBstutzen fiir die N2-02-Yerbb. yersehen ist, am unteren 
Ende mit einem darunter befindlichen Yerdampfer in Yerb. steht. (D. R. P. 412271 
KI. 12g vom 1/1. 1922, ausg. 20/4. 1925.) K a u s c h .

E rnst B eri, Darmstadt, Behandlung von grofioberflachigen Korpern, dad. gek., 
daB in u. auf diese sehr geringe Mengen an Sn-Verbb., Glycerin, Zucker, Mannit 
oder anderen mehrwertigen Alkoholen niedergesehlagen werden. — Dadurch wird 
einer Selbstentziindung, z. B. der aJctiven Kolde, durch darin yerdichteten 0 2 u. 
ferner der Yeranderung yon in dem Adsorbens yerdichteten oxydablen Stoffen vor- 
gebeugt. (D. R. P. 411953 K I. 12i yom 17/3. 1923, ausg. 9/4. 1925.) K a u s c h .

m . Elektrotechnik.
01iver C. R alston , Wasserstoff in Zinkkathoden. Vf. weist auf Unterss. von 

S c iiw a rz  (Metali u. Erz 21. 499; Ztschr. f. Elektrochem. 29. 198; C. 1923. IV. 
363) iiber den H2-Gehalt kathod. abgeschiedener Zn-Platten hin u. bringt damit 
eigene Beobaehtungen iiber das Verf. elektrolyt. hergestellter Zn-Platten in Zu- 
sammenhang. Diese zeigen im Lauf einer 1—2jahrigen Lagerzeit die Entstehung 
warzenformiger, mit Hs gefullter Auswiichse; der II2 wird entweder wahrend der 
Elektrolyse ais im Zn gelostes Gas oder in Form eines Zn-Hydrides aufgenommen 
oder entsteht durch Einw. okkludierter saurer Elektrolytfliissigkeit. Zugleich mit 
der Entstehung der Warzeń treten Verkriimmungen der Zn-Platten auf. Die elek
trolyt. Herst. von Zn-Uberzugen wird daher so lange zu unbestiindigen Prodd. 
fnhren, solange nicht eine Verhinderung der H2-Aufnahme erzielt wird. (Trans. 
Amer. Electr. Soc. 4 7 . 6 Seiten. Sep.) F r a n k e n b u r g e r .

G. Claude, Rektifikation des Lichtes von Neonrohrcn. Vf. stellt fest, daB in 
Nconquecksilberrohren, welche zur Erzeugung blauen Lichtes yerwendet werden, 
Anderungen der Temp. den Charakter des Lichtes weitgehend beeinflussen konnen. 
Bei hoharer Temp. herrscht das Licht der Hg-Entladung vor, bei Abkuhlung blaBt 
es ab u. wird allmahlich durch das rote Licht des Ne ersetzt. Bei Verwendung 
einer Rohre yon teilweise engem, teilweise weitem Querschnitt herrscht in den 
Einschniirungen das Licht des Ne, in den weiteren Partien das des Hg vor. Dies 
b5ngt damit zusammen, daB in den Entladungsbahnen hoherer Stromdichten, d. h. 
m den Einschniirungen ein gegebenes Ne-IIg-Gemisch zur Emission des Ne-Spek- 
frnms, in den Bahnen geringerer Stromdichte zur Emmission des Hg-Spektrums 
angeregt wird. Yerss., diese Beziehungen durch wechselnde Bełastung einer n.
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gestalteten Rohre nachzuweisen, ergeben, daB diese, bei geringerer Belastung das 
Hg-Licht ausstrahlt u. bei plotzlicher Mehrbelastung das Ne-Spektrum emittiert; 
in dieaem Fali ist der Effekt jedoch ein vorubergehender, da die infolge der Mehr
belastung entwickelte Stromwfirme eine Yerdampfung yon Hg u. ein erneutes Auf
treten des Hg-Lichtes bewirkt, ein Vorgang, der bei der Rohre mit wechselndeia 
Quersehnitt nicht auftritt, da dort trotz der hoheren Temp. an den Einschniirungs- 
stellen das Hg sich in den kiilteren RSumen anreichert. (C. r. d. l’Acad. des 
sciences 180. 890—92.) F r a n k e n b u r g e r .

Georges-Leon Fosse, Frankreich, Elektrolytisches Yerfahren. Metallegierungen 
■werden ais Anoden bei der Elektrolyse von wss. Lsgg. benutzt, welche neben 
einem Salz eines der Metalle, aus denen sich die Legierung zusammensetzt, freie 
S&ure enthalten. Z. B. werden Messingplatten ais Anoden, H2S 04 enthaltende Lsgg. 
von ZnS04 ais Elektrolyt yerwendet. Cu wird an der Katliode abgeschieden, u. 
zwar, weil das zuniichst abgeschiedene Zn von der freien Siiure u n te r  Entw. 
von  H j gel. wird, in schwammiger Form, so daB es von der Elektrode abf&llt u. 
zu Boden sinkt. (F. P. 584132 vom 21/7. 1924, ausg. 30/1. 1925.) K C h l in g .

E le k triz ita ts -A k t.-G es . vorm . S chuckert & Co., F ran z  P etz , Niimberg, 
und H erm ann  K oelsch, Mtinchen, Elekłrolytische Zelle mit bipolar gesclialteten 
Elektroden, 1. dad. gek., daB die bipolaren Elektroden ais Zylinder- oder Prismen- 
miintel yerscbiedener Weite ausgefiihrt u. innerhalb einer iiuBeren Endclektrode 
konzentr. um eine innere Endelektrode angeordnet sind. — 2. gek. durch solche 
Abstufung der Hohe der Elektroden, daB das Prod. aus Eintauchtiefe u. Umfang 
bei allen Elektroden wenigstens ungefiihr denselben W ert hat. — 3. dad. gek., daB 
der Boden der Wannę von seiner Mitte gegen seinen Rand hin entsprechend der 
abnehmenden Hohe der Elektroden ansteigt. — 4. dad. gek., daB die Elektroden 
durch Anbringung von Boden ais Kessel ausgebildet u. abwechselnd mit iihnlich 
gestalteten Diaphragmasacken ineinander angeordnet sind. — 5. dad. gek., daB die 
Elektroden u. die DiaphragmensSeke an Ringglocken angeschlossen sind, die ein- 
ander ohne Beriihrung umhullend um den Rand der Wannę herumgreifen u. mit 
ihren iiuBeren Borden in eine um den Rand der Wannę herumlaufende, eine iso- 
lierende Sperrfl. enthaltende Rinne isoliert eintauchen. (D. R. P. 412217 KI. 12h 
vom 30/8. 1923, ausg. 16/4. 1925.) K a u s c h .

M aterie l T elephoniąue, Soc. an., Frankreich, Zur Uerstellung elektrischer Kon- 
takte geeignete Legierungen, bestehend aus bleihaltiger Phophorbronze, z. B. Legie- 
rungen, welche auBer Cu 4—5,5% Sn, 1—4% Pb u. 0,05—0,25% P  enthalten. Die Le
gierungen nutzen sich wenig ab, u. zeigen geringe Neigung zur Funkenbildung. 
(F. P. 583955 vom 23/7. 1924, ausg. 27/1. 1925.) K C h l in g .

M aterie l T elephoniąue (Soc. an.), Frankreich, Legierungen fiir Kontaktstiicke, 
besonders fur Fernsprechanlagen, bestehend aus 10—50 Teilen Ag, l ’/s—5 Teilen Sn 
u. 45—88 Teilen Cu. Vorzugsweise geeignet sind aus 15 Teilen Ag, 2—4 Teilen 
Zinn u. 83—81 Teilen Cu bestehende Legierungen. Die Erzeugnisse zeichnen sich 
durch geringen elektr. Widerstand, Best&ndigkeit gegen mechan. Einfliisse u. elektr. 
Funken, Hiirte u. gleichtnSBiges Gefiige aus. (F. P. 584211 vom 31/7. 1924, ausg. 
2/2. 1925. A. Prior. 14/8. 1923.) K O h l in g .

F arb en fab rik en  vorm . F ried r. B ayer & Co. (Erfinder: E rn s t Heinze), 
Leverkusen b. Koln a. Rh., Elektrode fiir elekłrolytische Gasentwicklung, 1. dad. gek., 
daB sie in ihrem Innem  an der unteren Seite offenc Bolirungen oder Kaniile ent- 
hiilt, die eine Sammlung u. Ableitung des entwickelten Gases erm og lichen .
2. dad. gek., daB der Elektrodenblock aus einzelnen Teilen zusammengesetzt ist. 
(D. R,. P. 412029 KI. 12i vom 1/3. 1924, ausg. 17/4. 1925.) K a u s c h .
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YI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
H óganas-B illesholm s A ktiebolag , Helsingborg, Silicałłiegel. Fein gepulycrter 

Quarz, Quarzit oder Sandstein wird mit hochstens 50°/o gepulvertem Feuerstoin u. 
der erforderliclien Menge CaO ais Bindemittel gemischt, die M. geformt u. gebrannt. 
(Schwed. P. 55933 vom 20/4. 1921, ausg. 22/1. 1924.) KOh l in g .

Speranza Seailles, Frankreich, Metallisieren der Oberflaehen von Zementgegen- 
standen. Die glatten Innenfliiehen von Formen werden in beliebiger Weise mit 
einer dunnen Metallsebicht iiberzogen, dann reiner Zement oder eine Mischung von 
Sand u. die erforderlicbe Menge W. eingefiillt u. durch Pressen, Schlagen, Zentri- 
fugicren o. dgl. eine innige Verb. zwischen dem abbindenden Zement u. der Metall- 
Bchicht bewirkt. (F. P. 583351 vom 29/9. 1923, ausg. 12/1. 1925.) K O h l in g .

A rthur A. Noyes, Trustee, Pasadena, ttbert. von: F re d e r ic k  G. Keyes, 
Cambridge, und Charles A. K raus, Worcester, V. St. A., Quarzglas. Ein leichter 
ais reines Quarzglas sclim. StofF wird durch Zusammenschmelzen von gepulyertem 
SiO, u. B j03, zweckmaBig im Yerhaltnis von 4 Si02 zu 1B j03 erhalten. Zu Farbe- 
zwecken konnen geringe Mengen yon Metallosyden zugesetzt werden. Die Aus- 
dehnungskoeffizienten liegen denen des reinen Cjuarzglases u. des P t nahe, so daB 
die Glaser zum Verbinden von Quarzglasteilen unter sich u. mit P t yerwendet 
werden konnen. Bemerkenswert ist ihr hoher Dielektrizit&tswert. (A. P. 1526423 
vom 6/3. 1913, ausg. 17/2. 1925.) K O h l i n g .

W illiam  F eldenheim er, London, und W a lte r  W illiam  Plow m an, East 
Sheen, England, Reinigen von Ton. Der Ton wird mit der wss. Lsg. einer Mischung 
von Atzalkali u. Erdalkali in einem Mengenyerhiiltnis von 1 Alkali zu weniger ais
0,5 Erdalkali yermischt, z. B. mit einer Lsg. von 1—13/< Teilen NaOH u. '/s bis 
XU Teilen Ca(OH)2. Diese Mischung peptonisiert den Ton leichter ais erdalkalifreie 
Atzalkalilsg., die Emulsionen sind haltbarer u. die nicht peptonisierbaren Bcstand- 
teile des Tons setzen sich rascher u. dichter ab. Soli, z. B. zwecks Gewinnung 
eines Reinigungsmittels fiir Speiseolc oder zu therapeut. o. dgl. Zwecken farb- u. 
geruchloser Ton gewonnen werden, so wird der Lsg. Hypochlorit zugesetzt. (A. P. 
1526 971 vom 26/3. 1923, ausg. 17/2. 1925.) K O h l i n g .

Em ile M arcel Koche, Frankreich, Bauxitzement. Glciche Teile fein gcpulyerter 
hydraul. CaO u. Bauxit werden innig gemischt, die Mischung unter Zusatz yon W. 
zu Briketts geformt, diese an der Luft getrocknet u. etwa 12 Stdn. lang bei 1200 
bia 1500° gebrannt. Der entstandene Klinker wird sehr fein gemahlen u. gesiebt. 
Das Erzeugnis bindet innerhalb von 2—3 Stdn. ab, die entstehenden Massen werden 
durch reines u. Salzwasser nicht yerandert. (F. P. 583555 yom 6/5. 1924, ausg. 
17/1. 1925.) K O h l i n g .

Donald M. L id d e ll, Elizabeth, V. St. A., Pułzmortel. Trockenes MgCls, ge- 
brannter Magnesit, Sand, gepulyerter Silex, Asbest u. ein Ol, Fett, eine Fettsaure 
oder ein fett- oder olsaures Metallsalz, besonders Al-Palmitat werden innig ge- 
■nischt. Zum Gebrauch werden die Misehungen mit der erforderlichen Menge W. 
angeruhrt u. auf die zu yerputzenden GebSudeteile aufgetragen. Nach dem Ab- 
binden bilden sie eine wetterfeste Wandbekleidung. (A. P. 1524664 vom 24/3.
1923, ausg. 3/2. 1925.) K O n u N G .

Donald M  L idde ll, Elizabeth, V. S t A., Wasserdichle Baustoffe. Den Roh- 
stoffen der auf k. Wege herstellbaren Baustoffe wird ćhines. Holzol (Tungot) oder 
aus diesen hergestellte Metali- besonders Manganyerbb. oder Gemische des Ols u. 
der Metallyerbb. beigefugt. Z. B. wird gegliihter Magnesit, Asbest, Mangantung- 
oleat (oder eine Mischung von Tungol u. Mangantungoleat), Sand u. MgClj-Lsg. 
gemischt. Die Massen werden zum Yerputzen oder zur HersŁ von Kunststeinen 
benutzt (A. P. 1524663 vom 30/6. 1920, ausg. 3/2. 1925.) K O h l i n g .
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Buckm an & P ritch a rd , Inc., iibert. yon: H en ry  H. Buckm an, Jacksonyille, 
und George A. P ritch a rd , New York, Feuerfeste Gegenstandc. (A. P. 1521749 
vom 1/3. 1921, ausg. 6/1. 1925. — C. 1922. II. 566.) K O h l in g .

A rille  de G alla is , Pittsburgli, Y. St. A., Verglaste Erzeugnisse. Piast. Ton, 
Hochofenschlacke u. Bruch der gemiiB der Erfindung erhaltlichen Erzeugnisse werden 
fein gepulyert, innig gemischt, gegebenenfalls unter Zusatz yon Farbstoff, mit W. 
angeriibrt, zu Ziegeln, Flur- u. anderen Platten o. dgl. geformt u. bei Temp. gebranut, 
bei denen die M. yerglast. (A. P. 1523179 vom 24/6. 1924, ausg. 13/1. 1925.) KO.

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
U. P ra to lo n g o , Bemerkungen uber Bodenchemie. I. Die Alkaliliit des Erdbodetis 

in seinen Beziehungen zu seiner petrographischen Zusammemctzung. Vf. hat mitunter 
hohe, auch beim Auswasclien konstantę BodenalkalitSt gefunden (pH =  8,8—9,0), 
die fur Weinreben u. Apfelsinen dureb cblorot. Wrkg. schiidlich ist. Der Grund 
sind moglicherweise Mineralien, die bisher noch nicht zur ErklKrung herangezogen 
worden sind, wie Aragonit, Gay-Lussit, Hydromagnesit u. Hydrodolomit. Vf. 
untersucht dereń EinfluB. Er bestimmt die Loslichkeit von Calcit u. Aragonit u. die 
Pn der gesStt. Lsgg. bei Luftzutritt. FUr Calcit findet er bei 13° je  nach der Korn- 
groBe 6—32 mg/Liter u. pH (mit Hilfe der Clarkschen Indikatoren) 7,8—8,2, fur 
Aragonit 10—17 mg/Liter u. 7,8—8,0 fiir pn- Beide Minerale konnen die abnormen 
pn  also nicht erkliiren. Hydrodolomit ist in siiditalien. Tuffen ofters beobachtet. 
Hydromagnesit soli bei gewolinlicher Temp. zu 0,1—0,2 mg/Liter 1. sein. Vf. findet 
fiir die gesatt. Lsg. bei 14—15° pjj =  9,2. Gay-Lussit ist in giinzlich sterilen 
Boden beobachtet worden. Vf. findet, daB er sieli bilden kann, wenn eine ca. 5°/0ig. 
Sodalsg. mit Calcit zusammentrifft, was kaum yorkommen wird. Brucit [Mg(OH),] 
lost sieh zu 0,2—0,3 mg/Liter; pH =  10; auch er kann in Boden kaum existieren. 
Es bleibt also ais Erklarung fiir die abnormen pH nur der Hydromagnesit. (Atti 
R. Accad. dei Lincei, Koma [6] 1. 238—43. Mailand, I s t  Sup. Agrar.) W. A. KoiH.

P. Scheffer, Uber die A rt der Umicandlung des Atzkalkes im Boden und ihre 
Ursachen. Die Verss. des Vfs. bestiitigen die Beobachtungen yon E. B la n cK u. 
G. H a g e r , nach der die Umsetzung von CaO in CaC03 im Ackerboden nicht 
ąuantitatiy yerliiuft. In CaC03-reieheren Boden ist die Umsetzung yermutlich 
ąuantitatiy. Die quantitative Umsetzung wird durch absorbierend wirkende Sub
stanzen des Bodens yerhindert, wie SiOs-Gcl u. Si0a-Al20 3-Gelgemisch. Permutite 
u. Boden, dereń Zeolithe durch h. HC1 zerstort worden sind, zeigten keinen EinfluB 
auf die Umsetzung des CaO. SiOa-Gel ist imstande, aus CaC03 C02 freizumachen. 
(Journ. f. Landw. 72. 201—35.) Thćnel.

E rn s t Jan isch , Uber die experimentelle Beeinflussung der Lebensdauer und des 
Alterns schadlicher Insekten. I. Mitt. Vorratsschadlinge (Mehlmotten usw.) konnen 
unter Umstanden dadureh bekiimpft werden, daB man das krit. Alter durch ent- 
spreehend standige Durchgasungen, z. B. mit dem fiir Mensehen yerhaltnismiiBig 
harirdosen C02, yerscliiebt. (Arb. a. d. biol. Reichsanst. f. Land- u. Forstwirtsch. 13- 
173—96. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 721—22. Ref. H a s e .) W o l f f .

A. G arcia y  López, Herbstbekampfung des weichen Traubenmeltaues. Die 
Behandlung besteht in einem Abschneiden u. Yerbrennen der angegriffenen Teile 
im Herbst u. einer darauffolgenden Bespritzung mit 3% Bordeaux. Im Friihjahr, 
yor dem Knospen, sollte die iibliehe Bespritzung mit 5% Cu-Lsg. erfolgen. 25%'g- 
Eisensulfat bekampft die Anthraknose. (Boi. Agr. Tćc. y Eeon. [Spain] 15. 1034 bis 
1037. 1923; Exp. Stat. Rec. 51. 757. 1924.) H a a s e .

Georg G iinther Sm elkus, Zur Kenntnis des Futtencertes von Taraxacum offi- 
cinale. Lowenzahn ist eine wertyolle Fatterpfianze yon giinstiger diatet u. stark 
a p p e t i ta n re g e n d e r  Wrkg. Yerdauungskoeffizienten am Hammel: organ. Substanz
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74,l°/0, Rohprotein 72,5%, ReineiwciB 71,1%, Amidę 77,2%, Rolifett 44,6%, Roh- 
faser 77,7%, N-freie Extraktivstoffe 76,3%. Der Starkewert ist sehr hoch, hoher 
ais der des Klees (z. B. 6% bei 10% Trockensubstanz). (Zeitschr. f. Ticrziieht. u. 
Ziichtungsbiol. 1. 449—64. 1924. Kiinigsberg, Univ.; Ber. ges. Physiol. 29. 578. 
Ref. ScnEUNEBT.) W O LFF.

J. August F ries, W in fred  W. B ram an und M ax K riss, Uber den Eiweifi- 
bedarf der Milchkuh. Wenn man annimmt, da8 etwa 5,6 Rohprotein ( =  0,5 Rein- 
protein) auf 1000 Lebendgewicht Kuh das Erhaltungsminimum ist, so muB 1,25-mal 
der Proteingehalt der Milch ais Rohprotein zugefiihrt werden, um das Korper- 
gleichgewicht aufreeht zu erhalten. Yerminderung der EiweiCzufuhr verminderte 
auch den Milchertrag. Es zeigte sich ein betrachtliehes Festhalten der Kuhc an
ihrer durch indiyiduelle Erbeigenschaften bestimmten Milchproduktion. (Journ. of
dairy science 7. 11—23. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 745—46. Ref. R o s e n -  
th a l .)  W o l f f .

C. H. E ckles und T. W . G ullickson, Kondensierte und gepulverte Buttermilch 
fiir Milehkdlber. Zur Aufzucht der Milchkalber kann kondensierte u. gepulverte 
Buttermilch benutzt werden, wenn dieselbe genugend mit Wasser verdiinnt wird. 
Die Kalber erhielten auBerdem Heu u. eine Miscliung von Mehl, Weizenkleie u. 
Lcinol. Dic erzielten Resultate waren gute. Die Kalber nahmen stark an Gcwiclit 
zu. Yerdauungsbesehwerden konnten nicht beobaehtet werden, obgleich mitunter 
die Entlecrungen etwas heftiger waren, ais bei reiner Milchnahrung. (Jour. Dairy 
Sci. 7. 213—21. 1924; Exp. Stat. Rec. 51. 778. 1924.) '  H a a s e .

W. D. Salmon, Mineralien fiir Schweinemaslung. Zu 5 Teilen Korn u. 1 Teil 
schalenlosem ErdnuBmehl werden Mineralmisehungen ais Erganzung gegeben. Die 
Mischungen bestanden aus Blutkohle, puly. Marmor, Salz, Phosphat, Knochenmehl 
u. Tang. Es wurden yerschiedene Mischungsyerhaltnissc angewandt. Bis zu 60,7% 
Besserung wurde beobaehtet, u. eine Nahrungsmittelerspamis um 8,2% (auf gleiches 
Gewicht bercchnet) wurde erzielt. (Breeder’s Gaz. 85. 765. 1924; Exp. Stat. Rec.
51. 774. 1924.) H aase.

C. S. Scofield, Bestimmung der potentiellen Alkalinitat bewdsserter Boden. Das 
Prinzip der Methode besteht in dem Ersetzen eines bas. Bodenbestandteiles (Na) 
durch ein anderes bas. Element (Ca), das dem Lijsungsm. entnommen wird. Es 
wird das ubliche DurchfluBverf. u. die dazu gehorige Apparatur benutzt. Ais 
Losungsm. dient %,,-mol. CaCla, dessen Ionengehalt genau bekannt sein muB. Im 
Durchgeflossenen wird Gesamtsalzgehalt, Ca, Mg, Chloride, Sulfate u. Carbonate 
"ie Bicarbonate bestimmt. Wenn notig, mitunter auch Nitrate. Die potentielle 
Alkalitat, die ais Menge der alkal. Basen, die durch die CaCla-Lsg. erhalten werden, 
definiert wird, kann aus der Diffcrenz der Rcaktionswerte der alkal. Erden (Ca, 
%)i die sich im Durchgeflossenen befinden, u. der Summę der Reaktionswerte der 
Sauren bestimmt werden. (Jour. Wash. Acad. Sci. 14. 192—94. 1924; Exp. Stat. 
Hec. 51. 711—12. 1924.) H a a s e .

G. R. C iarkę, Beziehungen der Bodenaciditdt zur Nitrat- und Ammoniak- 
produktion in Waldboden. Der N itra tg e h a lt der Waldboden ist von der Tageszeit 
der Probennahme unabliaDgig, dagegen bestehen Beziehungen zwischen dem Kalk- 
bedarf eines Bodens u. seinem Gehalt an organ. Stoflcn. Bei yollem Wachstum 
"■urde der geringste pn  - W ert des Bodens beobaehtet. Der A m m o n i a k - 
gehalt ist in stark sauren Boden am groBten, er ist aber raschen Schwankungen 
unterworfen. In sehr sauren Boden ist der N itra tg eh a lt von der Jahreszeit un- 
sbhangig. Wegen des unterschicdlichen Verh. saurer u. weniger saurer Boden 
^gl. des Nitratgehaltes, kann dieses ais Kennzeichen fiir solche Boden dienen. 
^enig saure Boden ergeben ein N 03-Minimum, saure dagegen nicht. NHS ve r h a l t
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sich ahnlich. (Osford Forestry Mem. 2. 27 Seiten. 1924; Exp. Stat, Rcc. 51. 722.
1924.) H a a se .

Jacob L iitjens und W ilh e lm  Lndew ig, Hannover, Vorrichtung zur Herstellung 
von Superphosphat oder ahnlichen Dungemitteln in stetigem Betriebe, dad. gek., daB 
ein mit Ruhrfliigeln u. Bodenklappe ausgestattetes MisehgefaB ein oder mchrere 
vom Boden ausgeliende Oberlaufraume mit Sicherheitsentleerungsklappe sowie 
Óffnungen zum Gaaaustausch besitzt. — Gegenuber der iłblichen unstetigen Arbeits- 
weise wird eine bedeutende Ersparnis an Zeit u. Kraftbedarf erzielt. (D. R- P. 
410714 KI. 16 vom 21/11. 1923, ausg. 16/3. 1925.) KOhling.

E rlin g  Johnson , Florvaag, Phosphorhaltige Diingemittel. Aus elektr. Ófen 
stammendcr Ps0 5-haltiger Staub oder Dampf wird in einer Cottrellanlage zusammeu 
mit bas. Stoffen (kalihaltigen Abgasen der Zementbrennofen, NH3) niedergeschlagen. 
(N. P. 39076  vom  2/9. 1922, ausg. 16/6. 1924.) K a u scu .

L ’A ir L iąu ide , Soc. an. pou r l ’E tude e t l ’E x p lo ita tio n  des Procedes 
Georges Clande, Paris, IHingeniiłtel. Beim Ammoniaksodaverf. wird ais Rohstoff 
an Stelle von NaCl oder neben diesem ein minerał. Stoff verwendet, welcher, wic 
Sylyinit, Carnallit o. dgl. KC1 enthalt. Es ist festgestellt worden, daB die Ggw- 
dieses Salzes die Umwandlung des NaCl in NaHC03 nicht beeintrachtigt Nach 
Abscheidung des letzteren wird abgedampft u. der KC1 u. NH4C1 enthaltende Riick- 
stand ais Diingemittel verwendet. (Schwz. P. 107 860 vom 30/10. 1923, ausg. 1/12.
1924. F. Prior. 24/1. 1923.) K O h l in g .

Jo h n  J. E errig an , Chicago, Diingemittel. Blutserum wird mit Abfalleisen ver- 
mischt u. der VergSrung iiberlassen, wobei unter Umwandlung des metali. Fc in 
kolloidal geL Yerbb., wahrscheinlich FeS, eine schwarz gefSrbte FI. entsteht. Diese 
wird mit festen tier. Abfiillen yermischt, die Mischung gekocht, abgekiihlt, die festen 
Stoffe abgetrennt u. mit fl. Abfallen von Schlachthausern von neuem verkocht Die 
hierbei entstehenden festen MM. dienen zu Diingezwcekcn. (A. P. 1524233 vom 
28/6. 1922, ausg. 27/1. 1925.) K C h l in g .

Leon P lantecoste, Frankreich, Mischdiinger. Feste u. fl. AuswurfsstofFe werden 
mit aufsaugenden Stoffen, wic verbranntem Miill, Rohgips oder Rohphospliat, u. mit 
60griidiger H3S04 gemischt. Das Erzeugnis enthalt (NH4)2S04, K2SO, (? d. Ref.), 
CaS04, NąjS04 u. II3P 0 4. (F. P. 583558 vom 31/5. 1924, ausg. 17/1. 1925.) KOH.

A ctien-G esellschaft fiir A n ilin -F ab rika tion , Berlin-Treptow (Erfinder: Karl 
H anc und H ans W esche, Dessau [Anh.J, Mittel zum Beizen von Saatgut, dad. gek., 
daB Mischungen von alkalilosliehen organ. Yerbb., welche Hg komples gebunden 
enthalten, mit Salzen der HCN  oder HiFe(CN)t zur Anwendung gelangen. — LsBt 
man z. B. eine wss. Lsg. der Na-Verb. yon p-Kresolquecksilber u. K4Fe(CN)a bczw. 
C&iCKli, 1 Stde. auf Steinbrand&poren einwirken, so tritt eine yollkommcne Ab- 
totung der Sporen ein, wahrend eine wss. Lsg. von Oxymercuri-p-kresolnatrwm 
nur eine teilweise Abtotung bewirkt, wie eine Beliandlung der Sporen auf geeig- 
neten Nahrboden zeigt, u. eine l°/0ig. Lsg. von reinem K4Fe(CN)„ nicht die ge- 
ringste Wrkg. auf die Sporen ausiibt Die Keimkraft mit den Mischungen be- 
handelter Weizen- oder Gerstenkorner wird fast gar nicht beeintrfichtigt, wfihrcnd 
bei Verwendung von Lsgg. der Salze der HCN u. H4Fe(CN)a ein deutlicher Ruck- 
gang der Keimfiihigkeit zu beobachten ist u. bei mit einer 0,25°/o'g- alkal. Lsg. 
von Orymercuri-p-kresol, die mit NaCl auf einen Hg-Gehalt yon 20°/0 eingestellt 
ist, behandelten Kornern nach 10 Tagen nur 94—95°/0 zur A u sk e im u n g  ge
langen. (D. Ł . P. 397836 KI. 451 vom 17/12. 1922, ausg. 11/4. 1925. A. P. 1530841 
vom 27/6. 1924, ausg. 24/3. 1925. F. P. 582 0 0 0  vom 27/5. 1924, ausg. 9/12.
1924.) Schottlander.
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Chemische F a b r ik  Cóthen m. b. H., Cothen, Verfahren zur Mottenuertilgung 
durch Naphthalindampfe, dad. gek., daB in Abanderung der D. R. P. P. 330492 u. 
363852 [Zus.-Pat.]; C. 1923. II. 182, an Stelle yon Paraformaldebyd oder Trioxy- 
methylen fl-Naphthol zu der Mischung zugesetzt wird. — Auch das |9-Napbthol 
bildet beim GlUhen des aus ihm, Naphthalin, Campher, pulverisierter Kobie u. 
NaN02 bestebenden Prefilings mit dem gleichzeitig yerdampfenden Naphthalin ein 
Motłen u. dereń Brut sicber abtotendes Gasgemiseb. (D. R. P. 411345 KI. 451 
vom 24/8. 1923, ausg. 26/3. 1925. Zuj. zu D. R. P. 3304-92; C. 1921. IV. 341.) S c h o t t l .

J. H. C harlesw orth , Torquay, Antifaulnis- und Unkrautmittel bestebend aus 
Citronenol u. einem Triiger. (E. P. 228805 vom 23/9.1924, ausg. 12/3. 1925.) K a u .

Vin. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
W estinghouse Lamp Company, V. St. A., ITersiellung von Metallen. Die 

Oxyde der zu gewinnenden Metalle, yorzugsweise der hochscbmelzenden, wie Zr, 
U, Th, V, Ta, Cr u. dgl. werden innig gemischt mit einem Alkalimetall u. dem 
Halogenid eines anderen Alkali- oder eines Erdalkalimetalles, z. B. mit Na u. BaCL,, 
beide in groBerer ais der dem Metalloxyd aquivalenten Menge. Die Mischung wird 
■dann, gegebenenfalls in einer Atm. eines das Alkalimetall nicht yeriindernden Gases 
u. unter Druck auf helle Rotglut erhitzt, das unyerbrauchte Alkalimetall teils 
mechan., teils mittels A. entfernt u. der Ruckstand mit verd. Siiure, besonders HC1 
behandelt. (P .P . 583985 vom 24/7. 1924, ausg. 27/1. 1925.) K O h l i n g .

Christianus Josephus G odefridus A arts, Holland, Gewinnai von Metallen 
aus ihren Oxyden oder anderen Verbinduiigen. Die zu reduzierenden Metalle werden 
in ein hocherhitztes Metallbad eingetragen, in dem ein Reduktionsmittel yerteilt 
bezw. gel. ist. Z. B. wird ZnO in ein auf 1500° erhitztes Eisenbad eingetragen, 
welches Kohle enthfilt. Letztere reagiert mit dem ZnO unter B. von CO u. metali. 
2n, das in Dampfform entweicht u. in Vorlagen aufgefangen wird. Daneben findet 
auch Umsetzung des ZnO mit metali. Fe unter B. von Zn u. Eisenoxyd statt. Soli 
ZnS zu Metali reduziert werden, so wird dem Eisenbade FeS zugesetzt Nach 
Erschopfung u. Abkuhlung werden die Bader wieder auf die Reaktionstemp. erhitzt 
u. neues Reduktionsmittel eingefuhrt, z. B. durch Verblasen mittels Luft u. uber- 
schussiger Kohle. (F. P. 583632 yom 9/7. 1924, ausg. 19/1. 1925. Belg. Prior. 28/7. 
I923-) K O h l i n g .

E lectro  M eta lln rg ica l Company, England, Behandeln von Metallbadern. Die 
Bader werden mit, zweckmaBig in Brikettform gebrachten Mischungen desoxydierend 
wirkender Metalle behandelt, yorzugsweise yon Mischungen von Pb, Si u. Mg oder 
Mn, Si u. Mg. Diese sinken im Metallbad zunachst zu Boden, yerbinden sich mit 
dem yorhandenen 0 2 u. bilden eine leicht schmelzende Scblacke; ein Teil des Pb 
entweicht in Dampfform. Die Eigenschaften des Bademetalles werden yerbessert, 
die Zusatzstoffe werden von diesem nicht aufgenommen. (F. P. 583511 vom 8/7.
1924, ausg. 16/1. 1925.) K O h l i n g .

A. G. R odw ell und Carbonex L im ited , London, Hartungsmittel fur JSise/i 
und Stahl. Gelatine oder Leim wird in w. W . gel. u. KNO, oder NaN03, NH4C1 
oder (NH4)sCOj oder beide, KCN oder NaCN, Kokspulyer, Graphit, SiOs u. BaCO, 
zugesetzt. (Schwed. P. 55874 vom 28/6. 1922, ausg. 15/1. 1924'. E. Prior. 24/3. 
1922.) K O h l in g .

G. M atsukata (Erfinder: A. Naito), Tokio, Geuńnnung von Eisen. (Schwed. 
P. 55710 vom 5/10. 1921, ausg. 11/12. 1923. — C. 1923. H. 186.) K O h l i n g .

A lezander K ing  Schaap, V. St. A., Teehnische Behandlung von Gufjeisen. Das 
2U behandelnde GuBeisen wird in einem oben offenen Zylinder aus Schmiedeeisen 
tt. dieser in einen Ofen gebraeht u. innerbalb des letzteren, zweckmaBig mittels 
Gasflammen, welche die dem Boden benachbarten Teile des Zylinders beriihren,
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annahemd auf dic Temp. erhitzt, bei der daa Fe unmagnet. wird. Die Dauer des 
Erhitzens ist von der GroBe der in den Zylinder eingebrachten Stiicke abhiingig; 
bei einem Querscbnitt von etwa 25 mm betriigt sie hochstens 1 Stde. Es wird ein 
Erzeugnis erzielt, welches hSrter ais der Ausgangsstoff, aber im Gegensatz zu GuB- 
eisen, welches nicht wic beim vorliegenden Verf. unter sorgfiiltiger Yermeidung 
der Beriihrung des Ilartungaguts mit den Ileizgasen erhitzt worden ist, vollig 
gleichmSBig gehiirtct ist, erliohte Torsionsfestigkeit besitzt u. keine Korayergrobe- 
rung zeigt. (F. P. 583293 vom 3/7. 1924, ausg. 9/1. 1925.) K O h l in g .

P ack a rd  M otor Car Company, ubert. von: W illia m  H. Graves, Jr., Detroit, 
V. S t A., Reinigen geharteter Stahlgegenstande. Die durch Erhitzen auf etwa 820° 
u. Tauchen in 01 gehiirteten Stahlgegenstiinde besitzen eine Haut, welche sic fiir 
manche Zwecke unverwendbar macht. Um diese zu entfernen, werden die Gegcn- 
stSnde auf 375° erhitzt, abgekiihlt, mit einer Alkalilsg. gewaschen, dann in einer 
verd. Saurelsg. ais Kathoden gegen Kohleanoden gesehaltet, ein Strom von 5 V. 
durchgeleitet u. schlieBlich die anhaftende Saure mit Sodalsg. entfemt. (A. P. 
1525502 vom 10/6. 1922, ausg. 10/2. 1925.) K O h l in g .

G lockenstahlw erke A k tiengese llschaft vorm . R ich. L indenberg , Deutsch
land, Stahllegierungen yon hoher chem. Widerstandsfiihigkeit u. groBer Festigkeit, 
bestchend aus Fe, 8—50% Cr, 0,1—1,2% C u. 0,2—10°/o Mo. Die Bearbeitbarkeit 
der Legierungen wird durch weiteren Zusatz von Ni oder Co oder beider Mctalle 
gesteigert. (F. P. 583698 vom 11/7. 1924, ausg. 19/1. 1925.) K O h l in g .

A ustra lian  M inerals R ecovery  Company Ltd., iibert. yon: P h illip  W illiam 
N ev ill und H e rb e rt Soanes, Perth, Australien, Kupfer aus Erzen. (A. P. 1523444 
vom 27/5. 1921, ausg. 20/1. 1925. — C. 1922. II. 994 [E. P. 172926].) K O h l in g .

W estern  E le c tr ic  Company, In co rp o ra ted , New York, ubert. von: Gustaf 
W. E lm en, Leonia, V. S t A., Magnetische Legierungen. (A. P. 1523109 vom 21/12.
1920, ausg. 13/1. 1925. — C. 1923. U. 1151 [E. P. 188688].) K O h l in g .

P io n eer A lloy Products Company, ubert. von: W illiam  H. Sm ith , und 
Charles M. Cam pbell, Clcyeland, V. St. A., Chromhaltige Legierungen. Metallc der 
Eisengruppc werden im Lichtbogenofen geschmolzen u. der Schmelze die ge- 
wunschte Menge Cr u. eine kohlenstoffreie, die ElektrizitSt leitende Schlackc zu- 
gefiigt Die Mischung wird dann in einen Induktionsofen ubergefiihrt, in diesem 
unter Yermeidung der Beriihrung mit Kobie nur wenig iiber ihren F. erhitzt u. 
gegossen. Die zum GieBen benutztc Form wird aus Magnesitkorachen yerschiedener 
GroBe, einem Bindemittel, wie Ton, u. etwas Getreidemehl dadurch hergestellt, daB 
die Mischung dieser Stoffe mit W. zum Brei angeriihrt, geformt u. gebrannt wird. 
(A. PP. 1525518 u. 1525519 vom 11/9. 1922, ausg. 10/2. 1925.) K O h l in g .

E m ile  Conti, Frankreich, Bad fur AUiminiumlegierungen, bestehend aus 60 bis 
80% ,,russischem“ Ol, 37—1% W., 1 -5 %  K2Cr20 „  1 -5 %  FeCCNJJy, “• 1—97» 
Glycerin. Die gewalzten Legierungen werden leicht erhitzt u. in das Bad getaucht 
Ihre Geschmeidigkeit u. Bruchfestigkeit soli durch diese Behandlung w esentlich  
erhoht werden. (F. P. 584133 vom 21/7. 1924, ausg. 30/1. 1925.) K O h l in g .

U nited  Lead Company, New York (Erfinder: F . C. F ra ry  und S. N. Tempie), 
Hartę Bleilcgierungen. (Schwed. PP. 56123 u. 56124 vom 12/3. 1920, ausg. 26/2.
1924._ A. Priorr. 26/7. u. 13/8. 1915. — C. 1921. IV. 801.) K O h l in g .

E m ile Conti, Paris, Legierungen. 95—96 Teile Al werden im Graphittiegel 
bis zum Erweichen erhitzt, yon 4—3 Teile Cu ein yorerhitzter Anteil u. dann 0,2 
bis 0,8 Teile Ag zugegeben. Man legiert dann den Rest des Cu mit 0,8—0,2 Teilen 
Mn, fugt diese Legierung zu der im Graphittiegel befindlichen Mischung u. erhitzt 
das Ganze unter Ruhren mit einem Graphitstab zum Schmelzen. (Schwz. P. 107906 
vom 23/1. 1924, ausg. 1/12. 1924. F. Prior. 14/2. 1923.) K O h l in g .
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W illiam  H. A llen , Detroit, V. St. A ., Schutziiberziige a u f Eisen und Stahl. 
Die sorgfiiltig gereinigten Oberfliichen der zu behandelnden Gegenstfinde werdeu 
mit einer gegebenenfalls Glycerin u. Ammoniumphosphat cnthaltendcn wss. Lsg. 
von H3P 04 befeuchtet u. nach einiger Zeit auf 235—200° erhitzt, wobci sich cin 
aua Eisenpyrophosphat bestehender Uberzug bildet, der nicht rostet u. auf dem 
Farhen, Lacke u. Emaillen festhaftet. (A. P. 1525904 vom 7/12. 1922, ausg. 
10/2. 1925.) K C h l in g .

Em ile Conti, Frankreich, Lotmittel fiir Aluminium und Aluminiumlegierungen, 
bestehend aus einer 52—66% Sn, 46—23% Zn u. 2—11% Cd enthaltenden Le- 
gierung, welcher im geschmolzenen Zustand etwas NaCl, Ammoniumsalz oder 
Alaun oder eine Mischung dieser Bestandteile zugefiigt ist. Die Lotung erfolgt 
bei verhaltnismaBig niedriger Temp. auch ohne vorangehendes Beizen, ihre Festig- 
keit soli die des Al selbst Ubertreffen. (F. P. 584134 vom 21/7. 1924, ausg. 30/1. 
1925.) K C h l in g .

Pio R ossi, Bern, Hilfsmasse fiir das aułogene Verschwei/sen von Aluminium, 
bestehend aus einer pulverformigen Mischung yon NaCl, KC1, LiCl, A1FS u. 
Kryolith. Die M. wird mit etwas A. befeuchtet u. auf die zu verschweifienden 
Stellen gestrichen. (Schwz. P. 108527 vom 3/6. 1924, ausg. 16/1. 1925.) K C h l i n g .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
B ritish Celanese L im ited  (form erly B ritish  Cellulose and Chem ical 

M anufaeturing Company Lim ited), London, und George H olland  E llis , Spondon 
b. Derby, Farben und Bedrucken iton Celluloseacetał. Man farbt mit Kupenfarb- 
stoffen der Anthrachinonreihe in nicht reduziertem Zustand die durch Behandeln 
mit RizinusolsulfosSure oder anderen sulfonierten hóheren Fettsauren oder dereń 
Alkali- oder Ammoniumsalzen loslich gemacht worden sind. (E. P. 227183 vom 
9/10. 1923, ausg. 5/2. 1925. Zus. zu E. P. 219349; C. 1924. II. 2703.) F r a n z .

Badische A nilin- & S oda-Fabrik , Ludwigshafen a. Rh., iłbert. von: F ritz  
Giinther, Farben von Celluloseesłern. (A. P. 1526142 vom 9/4. 1923, ausg. 10/2. 
1925. — C. 1924. I. 378.) F r a n z .

T e z tilw e rk  H orn  A.-G., Horn am Bodensee, ubert. von: R obert Zim m er- 
mann, Tubach (Schweiz), Yerfahren, Baumwolle fur die Aufnahme subsłantiver 
Farbsto/fe unempfanglich zu machen. (A. P. 1523742 vom 28/3. 1923, ausg. 20/1. 
1925. — C. 1923. IV. 330.) O e l k e r .

J. R,. Geigy, A.-G., iibert. von: K arl L iittin , Basel, Schweiz, Farben. (Can. P.
240319 vom 11/6. 1923, ausg. 20/5. 1924. — C. 1922. IV. 1087.) F r a n z .

Augustę Escaich  und Je an  P au l W orm s, Paris, Frankreich, Farbeverfahren. 
(E. P. 227906 vom 22/10. 1923, ausg. 19/2. 1925. — C. 1925. I. 1655. [F . P. 
576058].) F r a n z .

Augustę Escaich und Je an  P au l W orm s, Paris, Frankreich, Farbeverfahren. 
(E.P. 227907 vom 22/10. 1923, ausg. 19/2. 1925. — C. 1925. I. 1655. [F. P. 
571195].) F r a n z .

Dispersoid Syndicate L im ited , England, Farben mit anorganischen Farb- 
ftoffen. (F. P. 580063 vo m  11/4. 1924, ausg. 29/10. 1924. D. P r io r .  11/4. 1923. — 
C. 1924. II. 1742. [ P l a u s o n s  (P a r e n t  C o .) Ltd.].) F r a n z .

P igm enta G. m. b. H., Berlin, Praparat zum Farben von menschlichen und 
tierischen Haaren. (0e. P. 98388 vom 2/1. 1923, ausg. 10/11. 1924. — C. 1923. 
IV. 291. [D e t s in y i].) F r a n z .

F arbw erke vorm . M eister Lucius & B run ing  (Erfinder: H erm ann W agner, 
Ilochst a. M.), Azofarbstoffe. (Aust. P. 11411 yom 8/3. 1923, ausg. 4/9. 1924. — 
C. 1923. IV. 210.) F r a n z .

180*



2728 Hx. F a r b  e n  ; F a r b e r e i  ; D r u c k e r e i . 1925. I.

F a rb w erk e  vorm . M eister Lucius & Briining, Hochst a. M., Ubert. von: 
H erm ann W agner, Hochst a. M., u. Otto Sohst, Hanan a. M., Herstellung von Azo- 
farbstoffen. (A. P. 1522089 vom 26/12. 1923, ausg. 6/1. 1925. — C. 1924. I.

G esellschaft fiir Chemische In d u strie  in  B asel, Ubert. von: F ritz  Straub,
Basel, und H erm ann  Schneider, Riehen bei Basel, Schweiz, Saure chromhaltige
o-Oxyazofarbstoffe. (Can. P. 240302 vom 7/11. 1923, ausg. 20/5. 1924. — C. 1924.

G esellschaft fiir Chemische In d u strie  in  B asel, ubert. von: Hermann 
F ritzsche, E m il R eber und F ritz  S traub, Basel, Schweiz, Chromhaltige Azofarb- 
stoffe. (Can. P. 240303 vom 2/11. 1923, ausg. 20/5. 1924. — C. 1924. II. 1278.) Fr.

G esellschaft fiir Chem ische In d u str ie  in  Basel, ubert. von: Guilleaume 
de M ontm ollin , G erald B onhote und Jo se f S p ie le r, Basel, Schweiz, Azo- 
farbstojfe. (Can. P. 240915 vom 20/2. 1923, ausg. 17/6. 1924. — C. 1924. II. 
2423.) F ranz.

G esellschaft fiir Chemische In d u str ie  in  B asel, ubert..von: Hermann 
F ritzsch e , E dw ard  K rum m enacher, H ans G ubler und Otto K aiser, Basel, 
Schweiz, Azofarbstoffe. (Can. P. 241289 vom 26/12. 1923, ausg. 1/7. 1924. — 
C. 1924. I. 2307.) F ranz .

F arb w erk e  vorm . M eister Lucius & B riining, H o c h s t  a . M., u b e r t. von: 
Benno H om olka, F ra n k fu r t  a . M., Disazofarbsto/fe fiir Wolle. (A. P. 1525738 
t o m  29/10. 1923, a u sg . 10/2. 1925. — C. 1924. I. 1110.) F ra n z .

N atio n al A nilinę  & Chem ical Com pany, Inc ., New York, ubert. von: 
B enjam in  Rosenbaum , Buffalo, New York, V. S t A., Ilerstellung von Benzaldehyd- 
2,5-dmilfosaure. Salze der 2-Chlorbenzaldehyd-o-sulfosdure werden in wss. Lsg. mit 
•NojSOj, zweckmiiBig unter Zusatz geringer Mengen NaHS03, zum Sieden erhitzt
— Z. B. wird in auf 15° abgekiihlte rauchende H3S04 mit 26% S03 o-Chlorbenz- 
aldehyd langsam eingetragen, wobei die Temp. 25° nicht tibersteigen soli. Hierzu 
gibt man rauchende H jS04 mit 60% S 03 u. erhitzt unter Ruhren auf 80—85°, bis 
die Sulfonierung beendet ist, giefit die Schmelze auf Eis u. dest unter langsamer 
Zugabe von Na.jC03 zu der Lsg. mit Wasserdampf den uberschussigen o-Chlor- 
benzaldehyd ab. Die h. Lsg. wird mit W. verd. u. mit NajCC^ neutralisiert. Zu 
der neutralen wss. Lsg. des Na-Salzes der 2-Clilorbenzaldehyd-5-sulfosaure gibt man 
eine wss. Lsg. von Na2S03 u. trockenes gepulyertes NaHSOs u. erhitzt so lange 
unter RiickflujB, bis kein NaCl mehr abgeschiedcn wird, sauert die Lsg. mit konz. 
HaS04 an u. treibt die uberschussige S02 durch Erhitzen der Lsg. ab. Aus dem 
neben NaiS 01 Benzaldehyd-2,5-dimlfosaure enthaltenden Reaktionsgemisch kann die 
Saure in iiblicher Weise abgeschieden werden, oder man verwendet die Lsg. un- 
mittelbar zur Herst. von Triphenyhnethanfarbstoffen der Malachitgrunrnhe, indem 
man die Benzaldehyd-2,5-disulfosaure mit N-alkylierten aromat. Aminen konden- 
siert u. die Leukobasen oxydiert. (A. P. 1531507 vom 24/7. 1922, ausg. 31/3. 
1925.) SCHOTTLANDEB.

G esellschaft fiir Chemische In d u strie  in  Basel, Basel, Schweiz, Ubert von: 
H erm ann  F ritz sch e , E m il B eb er und F r itz  S traub , Chronwerbindungm von
o-Oxyazofarbsto/fen der Pyrazolonreihe. (A. P. 1529995 vom 8/10. 1923, ausg. 17/3. 
1925. — C. 1924. II. 1278.) Franz.

Leopold Cassella & Co., G. m. b. H., Frankfurt a. M., Darstellung von Farb- 
sto/fen der Thioindigoreihe. (D. B.. P . 410310 KI. 22e vom 27/4. 1919, ausg. 3/3.
1925. — C. 1925. I. 1019.) F r a n z .

F arb w erk e  vorm . M eister Lucius & Briining, Hochst a. M. (Erfinder: Karl 
Thiess und Carl J . M uller.), Darstellung von blauen Kupcnfarbsto/fen. (D. R. ?■ 
411652 KI. 22 e voin 28/1. 1923, ausg. 3/4. 1925. — C. .1925. I. 1020.) F ra n z .

2307.) F ra nz .

I. 1597.) F ranz.
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Gesellschaft fiir Chemisclie In d u str ie  in  Basel, Basel, iibert. von: W ilhelm  
Moser und Hugo S iebenbiirger, Anthrachinonkupenfarbstojfe. (A. P. 1527900 vom 
11/12. 1923, ausg. 24/2. 1925. — C. 1925. I. 1135.) F r a n z .

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H., iibert. von: R ich a rd  Herz, Frankfurt a. M., 
Kupenfarbsłofe. (A. P. 1530670 vom 30/8. 1921, ausg. 24/3. 1925. — C. 1922. 
D. 328.) Franz.

Gesellschaft fiir Chemische In d u strie  in  Basel, Basel, Schwęiz, iibert. von: 
W ilhelm M oser und Hugo S iebenbiirger, Jlerstellung von Kiipenfarbstoffcn. 
(Can. P. 240300  vom 11/12. 1923, ausg. 20/5. 1924. — C. 1925. I. 1135.) F r.

F arbw erke vorm . M eister Lucius & B riining, Hochst a. M. (Erfinder: Carl 
Erich Muller), Fiirben von Kunstseide mit Schwefclfarbstoffen nach D. R. P. 408404, 
dad. gek., daB man die Schwefelfarbstoffe wie Thiogenschwarz M M  konz. mit 
Hydrosulfit und Alkalicarbonat reduziert und die Kunstseide aus diesem Bade in 
der iiblichen Weise fSrbt. — Bei diesem Verf. wird die Faser wenig angegriffen, 
u. sie bleibt geschmeidig. (D. R. P. 409105 KI. 8m yom 2/7. 1921, ausg. 3/2. 1925. 
Zus. zu D.R.P. 408404 C. 1955. I. 1654.) F r a n z .

F arbenfabriken  vorm . F rie d r. B ayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Rh. 
(Erfinder: W a lte r  K ónig, Dresden), Darstellung von Polymethinfarbsto/fen. (D. R. P. 
410487 KI. 22e yom 4/6. 1922, ausg. 10/3. 1925; A. P. 1524791 vom 5/5. 1923, 
ausg. 3/2. 1925. — C. 1925. I. 1454.) F r a n z .

Scottish Dyes L im ited , iibert. von: A rth u r H ugh  Davies, R o b ert F rase r 
Thomson und Jo h n  Thom as, Carlisle, England, Dibenzańthron- und i-Dibenz- 
anthronfarbstoffe. (A. PP. 1531260, 1531261, 1531262, yom 21/11. 1921, 1531263 
vom 24/8. 1923, ausg. 24/3. 1925. — C. 1923. IV. 539.) F r a n z .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
—, Agathisharz von den Salomoninseln. Das Harz stammt von Agathis macro- 

phylla, Lindl. u. kommt in groBen Mengen vor. Aussehen gelb u. opak. Das Roli-
harz enthalt iiuBerlieh auch Rinden- u. sonstige Pflanzenbestandteile, nach dereń 
Łntfemung etwa 84% reines Harz bleiben. F. 110°. Geruch nach Terebinthen. 
Das Harz ist meist hart, nur kleinere Mengen im Innem groBerer Massen sind 
^eich. Beim Schmelzen entweiehen 3,1% fluchtiges Ol. Dieses ist schwach gelb, 
leichtfliissig, besitzt einen Geruch nach Terebinthen, Refraktionsindex bei 24° 1,475 
(W. 1,336). Das nach Entfernung des fluchtigen Óles yerbleibende sprode Harz 
zeigte: W. 2,2%, Asche 0,05%, SZ. 153,0, VZ. 185,0, F. 127°; 1. in A., A., A. +  A., 
Bzn. A., Terpentin -)- A.; zum Teil 1. in Chlf., Bzn., Terpentinol, Terpen-
tinol Bzn. Das Harz iihnelt sehr dem weichen Manilakopal, der von Agathis
alba stammen soli. (Buli. Imperal Inst. London 22. 294—96.) ROhle.

L. H. B aekeland  und H. L. B ender, Phenolharze und Hesinoide. In einem
histor. Ubcrblick wird gezeigt, daB der Reinigung u. Identifizierung der Endprodd. 
groBe Schwierigkeiten entgegenstehen. Es wird deslialb yersucht, die Rkk. durch 
Studium der Zwischenprodd. aufzuklHren. Vff. gelangen zu folgenden Schliissen: 
») Die Kondensation bei Einw. von Aldehyden oder Ketonen auf Phenole mit HC1 
ais Katalysator erfolgt zunaehst zwischen dem Hydrosyl-H des Phenols u. dem O 
des Carbonyls. — b) Die resultierende Phenoxygruppe lagert sich um zu einer 
p-0xyverb. — c) Es erfolgt Kondensation zwischen dem resultierenden Alkohol u. 
dem Hydroxyl-H eines zweiten Mol. Phenol. — d) Die gemischte Phenosyphenol- 
vęrb. lagert sich zuweilen zu einem Diplienol um. Diese Umlagerung ist aber ohne 
•EinfluB darauf, ob die Resinoidrk. gelingt oder nielit. — Die B. von Resinoiden 
a it den charakterist. Eigenschaften gelang durch Erhitzen mit IIexamethylentetramin 
(23,3 g auf 1 Mol) aus p-Dioxydiphcnyldimethijlmethan (aus Aceton u. Phenol), Phen- 
oxy-p-oxyphenijldimcthylmethan (desgleichen), p-TAoxydiphenylbutan u. Phenoxy-p-oxy-
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phenylbułan (aus Butyraldehyd u. Phenol), o-Dioxytetraphcnylmctha>i u. Phenoxy-p- 
Olóytriphaiylmethan (aus Benzophenondichlorid u. Phenól), p-Dioxytriphmylmethan 
u. Phenoxy-p-oxydiphenylmethan (aus Benzalehlorid oder Benzaldehyd u. Phenol), 
p-Dioxydiphenylmethan u. Phcnoxy-p-oxyphenylmethan (aus CHsO u. Phenol), p-Di- 
oxydiphenyłathan u. Phenoxy-p-oxyphenylałhan (aus CH3-CHO u. Phenol), Stoffen, dic 
teils krystallisierten, teils harzig waren. Uber die Yorgunge bei dieser weiteren 
Kondensation werden Vermutungen geauCert, nach denen die aus Phenol u. CH20 
hergestellten Resinoide des Handels hauptsachlich aus I. neben kleinen Mengen 
yon II. bestehen.

i. ^ o = c < ^ » l n n. [1 > o= c< o.h;;O H |
p-Dioxydiphenylbutan, C16HI80 2, Krystalle (aus Toluol), F. 136—137°, Kp.12 270 

bis 273°, Zers. von ca. 285° an. — Phenoxy-p-oxyphenylbutan, C,„H180 2, Harz, geht 
bei Dest. (Kp.22 260—310°) in das vorige uber. — p-Dioxytetraphenylmethan, Kry
stalle (aus A.), F. 285—286°. — Phenoxy-p-oxytriphenylmetlian, Harz. — p-Oxy- 
triphcnylmethylalkohol kann aus dem vorigen durch Koelien mit angesauertem W., 
besser aber direkt nach G o m b e r g  erhalten werden. — Diphenoxydiphenylinethan 
gibt mit IIexamethylentetramin bei 180° keine Yeranderung. — Phenoxybutylalkoliol, 
aus der NaHS03-Verb. des Butyraldehyds in bei 70° gesatt. wss. Lsg. mit eben- 
soleher von Na-Phenolat, farbloses 01, Kp. 172—177°, mit Wasserdampf fliichtig, 
entfiirbt Bromwasser ohne B. eines Nd., wl. in konz. NaOH-Lsg., bei Verd. aus- 
fallend. W ird am Licht gelb u. lost sich nach lSngerem Stehen teilweise in yerd. 
Laugen. Durch Sauren, selbst S 02, wird er dunkel u. teilweise verharzt. ErhSrtet 
mit Hexamethylentetramin nicht. — Phenoxy-p-oxyphenylmethan, C13H1S0 2, ahnlich 
dem yorigen, aber bei Zimmertemp. aus CH20  hergestellt, helles Harz, 1. in Alkalien, 
dem gewohnlichen Novolakharz gleichend, das wesentlich daraus zu bestehen 
scheint. — Phenoxymethoxymełhan (Methylenphenylmethyldther), CII2(OCH3)-OC6H5, 
wie das vorige, aber in Ggw. von A. hergestellt, stimmt mit dem von R eych leb  
aus Chlordimethylather erhaltenen iiberein. — Diphenoxymetlian (Mełhylendiphenyl■ 
ather), aus CHjCl, u. C8H5-0N a in 95%'g- A. bei 150°, Kp. 290—296°, sehr be- 
stiindig. — Phenoxy-p-oxydiphcnylmethan, Harz. — p-Dioxytriphenylmethan, Krystalle 
(aus Chlf. oder W.), F. 160—161°. — Zur Best. von freiem Phenol in selimelzbaren 
Harzen wird es nach einem noch nicht veroffentlichten Verf. yon M e ig h a n  in 
einem Losungsm., das metali. Na nicht angreift, mit diesem behandelt u. der ent- 
wickelte H, gemessen. (Ind. and Engin. Chem. 17. 225—37. New York.) S p ie g e l .

F ran z  H assler, Hamburg-Volksdorf, Darstellung von schwefelhaltigcn Konden- 
sationsprodukten aus aromat. EW-sto/fen, dad. gek., daB man einen OberachuO der 
KW-stoffe mit Sulfosauren oder H2S04 bezw. Sulfosauren u. H2S 04 in Ggw. yon 
S erhitzt u. gegebenenfalls die Prodd. zur Gewinnung kolloidaler Lsgg. mit W. 
behandelt. — Man schm. z. B. Naphthalin mit Naphthalinsulfosdure zusammen, 
tragt S  ein u. erhitzt ca. 5—8 Stdn. auf 150—180°. Das blauyiolett gefSrbtc 
Eeaktionsprod. enthalt ein in W. 1. Kondensationsprod. der Sulftmure, ein aus 
Naphthalin gebildetes, in Bzl. fast yollig u. nur zum kleinsten Teil in Tetrahydro- 
naphthalin 1. Harz, sowie geringe Mengen eines yollig unl. harzartigen Konden
sationsprod., das auch durch weiteres oder hoherea Erhitzen des 1. Harzes erhalten 
werden kann. Zur Abscheidung des 1. Harzes wird die Schmelze unmittelbar mit 
Bzl. extrahiert. Zur Herst. kolloidaler Lsgg. wird die Schmelze zunachst k. mit 
W. ausgezogen; der Ruckstand, mit W. gekocht, geht zum Teil kolloidal in Lsg. 
Der dann yerbleibende Ruckstand laBt sich mit W. unter Zusatz von ca. 1 °/o 
zuerst erhaltenen k. Auszuges weiter in Lsg. bringen. — In ahnlicher Weise erhalt 
man aus Anthracenol, das mit konz. H ,S04 bei 100—120° sulfoniert wurde, beim



1925. I. H XI. H a r z e  ; L a c k e ; F i r n i s . 2731

Erhitzen mit S auf 150—170° eiu in Bzl. 1., ziemlich dunkles, wachsartiges Prod. 
u. ein in Tetrahydronaplithalin 1. hartes Harz. Kocht man die urspriingliche 
Schmelze mit NaOIi, so geht sie fast yollig in Lsg. Siiuren fallcn aus der Lsg. 
fast alles aus. Der gewaschene Nd. gelit beim Erhitzen mit wenig W. zum groBten 
Teil kolloidal in Lsg. Bei Yerwendung hoherer S-Mengen erhalt man hoher schm. 
u. weniger 1. Harze. Bei den hochgesehwefelten Prodd. ist neben fest gebundenem 
auch lose gebundener S u. anscheinend zum Teil einfach gel. S yorhanden. Die 
Harze finden zur Herst. von Ol- u. anderen Lacken, in der Lederindustrie, sowie 
ais Ersatz fiir naturliche u. Phenolharze Verwendung. (Hierzu vgl. auch D. R. P. 
■407994; S. 2138.) (D. R. P. 409713 KI. 12o vom 3/9. 1920, ausg. 10/2. 1925.) Scho.

The B a rre tt Com pany, New Jersey, iibert yon: Louis W eisberg , Grant- 
wood, New Jersey, V. St. A., Verbessenmg der Eigenschaften harzartiger Konden- 
sationsprodukte aus Phenolen und Formaldehyd, sowie aus mehneertigen Alkoliolen 
und mehrbasischen organischen Sauren. D ie  nach den Vcrff. des E . P .  173225; 
C. 1922. II. 748 ( D o w n s ,  W e i s b e r g  u. B a r r e t t  Co.) u . der A. P P . 1413144, 
1413145; C. 1923. IV. 368 u. 1424137; C. 1923. IV. 668 ( W e i s b e r g ,  P o t t e r  u . 
B a r r e t t  Co.) aus mehnoertigen aliphat. Alkoliolen oder dereń Polymeren u. zwei- 
oder melirbas. aliphat. oder aromat. Sauren oder dereń Anhydriden erhaltlichen 
harzartigen Kondensationsprodd. werden mit den nach iiblichen Methoden aua 
Phenolen u. CJĄO erhaltlichen 1. u. schmelzbaren oder unl. u. nicht schm. 
Kondensationsprodd. innig gemischt. — Dic 1. Harze werden gemeinsam in ge- 
eigneten Losungsmm., wie A., Aceton oder Athylacetat gel., wobei die Lsgg. un- 
mittelbar ais Lacke Verwendung finden konnen. Die schmelzbaren Harze schm. 
man unter griindlicher Mischung zusammen. Will man diese mit Fiillmitteln ver- 
mcngen, so werden die Iiarzschmelzgemisehe u. die Fiillmittel fiir sieh zu feinen 
Pulvern gemahlen u. dann innig gemischt. Sind eine oder beide Harzkomponenten 
unschmelzbar, so behandelt man sie in Ggw. der Fiillmittel mit h. Aceton. Die 
Harzgemische besitzen einerseits die liiihere mechan. Widerstandsfahigkeit, ZShig- 
i e i t  u. StoBfestigkeit der Glycerin-mehrbas. Sdureharze u. andererseits die schnellere 
Formbarkeit u. Erhartung durch Erhitzen, sowie die leichtere Entfernbarkeit der 
Phenol-Formaldehydharze aus den Formen. AuBerdem lassen sieh ihnen groBere 
Mengen Fiillmittel einyerleiben ais den reinen Phenol-CH20-Harzen. (A. P. 1443935 
vom 24/9. 1921, ausg. 30/1. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

Consortium fiir e lek trochem ische In d u str ie  G. m. b. H., iibert yon: W illy  
0. H errm ann und H ans Deutsch, Miinchen, Wasserunlosliehe harzartige Konden- 
sationsprodukte aus Aldehyden. (Can. P. 240074  vom 15/6. 1922, ausg. 13/5. 1924. — 
C. 1923. IV. 601 |F. P. 553420, E. P. 184442].) S c h o t t l a n d e r .

F arb en fab rik en  vorm . F rie d r. B ayer & Co., Leyerkusen bei Koln a. Rh. 
(Erfinder: Leo R osen tha l, Vohwinkel, und W olfgang  L enhard , Vohwinkel- 
Hammerstein), Herstellung von trocknenden Ólen, Firnissen, Lacken, Eunstfdden, 
Filmen, plastischen Massen und verwandten Produkten, gek. durch die Verwendung 
von Estem der ungesStt. Fettsauren natiirlicher trocknender Ole mit Mono- oder 
Polysacchariden fiir sieh allein, in Mischungen untereinander oder in Verb. mit 
Losungsmm., Ólen aller Art, Harzen, Siccatiyen, Weichmachungsmm., anderen 
piast. Massen oder Cellulosederiw., FarbstofFen u. dgl. — Man erhalt die Ester 
durch Einw. yon Fettsaurechloriden auf die Mono- oder Polysaccharide bei Ggw. 
von salzsaurebindenden Mitteln, wie Pyridin, Chinolin. Glucoselinoleat, aus Linol- 
sdurechlorid u. Traubenzucker in Pyridin, helles 01, besitzt eine hohere Viscositat 
ais Leinol; der gemischte Ester der Starkę mit den gesamten fl. Fettsaureanteil des 
Leinols ist eine bei gewohnlicher Temp. weiche kaum flieBende M., 1. in Bzl., 
Terpentinol, die Mischung yon Linolsdure u. Linolensdurechlorid liefert mit Hydro- 
eellulose Ester, die eine dehnbare, weiche, nicht flieBende, hellfarbige M. bilden,
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die sich zu Filmen oder piast. Massen yerarbeiten laBt; Hexaleinolsauresaccharose- 
ester ist ein hochyiscoses Ó, das sich zur Herst. yon Lacken eignet (D. E. P.
411900 KI. 22h vom 11/11. 1923, ausg. 9/4. 1925.) F ra n z .

F arb en fab rik en  vorm . F ried r. B ayer & Co., Leyerkusen, Uberzugs- und' 
Impragniermittel (vgl. D. R. P. 406426; C. 1925. I. 908). Man lost eine Acetyl- 
cellulose, die mehr ais 50°/o Essigsiiure enth&lt, in einem Gemisch yon einem Chlor* 
hydrin, Athylenchlorhydrin, Monochlorhydrin, Diclilorhydrin u. W .; der Acetyl- 
celluloselsg. kann man Weichhaltungsm., Losungsmm. fiir Acetylcellulose, Farb- 
stoffe, Pigmente, Ilarze usw. zusetzen. (E. P. 228518 vom 14/1. 1925, Auszug 
yeroff. 1/4. 1925; Prior. 29/1. 1924.) F ra n z .

K alts ieg e lw erk  G. m. b. H., Stuttgart, ubert. von: H e in rich  Callsen, Miinchen,.
Deutschland, Kaltsiegellack. (A. P. 1526413 vom 8/4. 1922, ausg. 17/2. 1925. — 
C. 1924. I. 2745 [H. C a l l s e n ].) F r a n z .

ITgnyen-Nang-Tifih, HanoT, Tonkin, Gewinnung von Schellack. Rober Stock- 
lack wird unter Zusatz yon W. zu mehr oder weniger feinen Kćirnem yermahlen,. 
diese griindlich mit W. durehwaschen bis sSmtliche Farbstoffe gel. sind u. das 
Waschwasser farblos ablSuft. Die ausgewaschenen Komer werden alsdann mit k. 
konz. Na,COs-Lsg. ubergossen u. gut yerriihrt, sd. W. hinzugefugt u. fortdauernd 
bis zur Lsg. geruhrt. Die filtrierte Lsg. wird k. in kleinen Anteilen mit HC1 ver- 
sctzt, wobei der Schellack ausfallt u. in der sauren Lsg. zerkleinert wird. Nach 
mehrmaligem Auskochen des Nd., der hierbei zu einer trttben Harzmasse zusammen- 
schm., mit sd. W., wird das Harz solange in Schalen aus Zn oder Cu auf 100’ 
erhitzt, bis das eingeschlossene W. yollstSndig entwichen u. das Harz klar geworden 
ist. Die geschmolzene M. wird schlieBlich in diinner Schicht auf Marmor aus- 
gegossen oder unter gelindem Erwarmen zu diinnen Blattchen ausgezogen. (F. P- 
586063 vom 3/2, 1923, ausg. 14/3. 1925.) S c h o t t l a n d e r -

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
0. de Yries, B. Biebl und N. Beumee-Nieuwland, Kautschuk aus Amrnoniak- 

Latex. (Ygl. S. 170.) Die Vulkanisationsgeschwindigkeit nimmt in den ersten Stdn. 
nach NH3-Zusatz stark zu, Ursache Zers. von Kautschukbestandteilen unter B. von 
Vulkanisationsbeschleunigern (z. B. B. von NHj-Salzen der HarzsSuren), in Verb. 
damit Abnahme der Yiscositat; merkwiirdig ist, daB erst mit ziemlieh yiel NHS die 
niedrigste Viscositat (4—5 fiir Lates mit 30°/0 Kautschuk) erreicht wTird. SpSter 
nimmt, wahrscheinlich infolge Zers. yon Serumbestandteilen durch NH3, die Vul- 
kanisationszeit allmShlich bis uber den Anfangswert hinaus wieder zu, bleibt dann 
eine Zeitlang auf der gleiehen Stufe (z. B. nach 2 Monaten flacher Hochstwert) u. 
nimmt dann langsam, spater rascher wieder ab, aus 14 Monate altem Latex wurde 
ein Crepe mit 75 Min. Yulkanisationszeit erhalten. Die dritte Stufe hSngt wohl mit 
Alkalitatsabnahme u. Bakterienwachstum zusammen. — Die Viscositiit sinkt nach 
NH3-Zusatz zunSchst, steigt in der 2. Stufe stark an (aber nicht die Viscositat in 
Bzl.-HCl) u. fallt in der 3. Stufe wieder. Beim Aufbewahren der Crepes sinkt die 
Yiscositat in ca. 1 Jahr zu n. Werten (Verfluchtigung oder Oxydation der wirksamen 
Bestandteile?) Die Viscositat in Bzl-HCI sinkt erst bei sehr altem N H 3-Latox 
infolge Zers. (gleichzeitig Abnahme der Zugfestigkeit). Der EinfluB auf die Plastizitfit 
(D30) ist gering, groBer der auf die Neigung der Eindriickungskurye, bei altem 
NH3-Latex abn. hoch (0,15—0,17) werdend; auBerdem zeigen die gepreBten Scheibchen 
eine gewisse Elastizitat. — Die Anderungen in der chem. Zus. (W., Asche, wss. 
Extrakt, Acetonauszug) sind bei NHS-Latex unbedeutend. Alle Verss. gelten fiir 
Tropentemp. yon 27°. — Weiter wurde der EinfluB yon NH4-Acetat auf Latei
1—4 g/l) gepruft, aber nur ein geringer EinfluB festgestellt. NH4C1 u. (NHJjSOi
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(1—2 g/l) verlangern die Vulkanisationszeit, EinfluB des Anions. (Arcliief Rubber- 
■cultuur Nederlande Indie 9. 345—91. 392—406. Buitenzorg.) G r o s z f e l d .

R. R ieb l, Einfaehe Filtriereinrichtung mit Alaunreinigung fur das Verdiinnungs- 
Kassser von Latex. Bescbreibung der Einrichtung mit schemat. Zeichnung. (Arcbief 
Rubbercultuur 9. 307—12.) G r o s z f e l d .

The Goodyear T ire  & R ubber Company, iibert. von: Clayton W ing  Bed
ford, Akron, Ohio und E o b e r t L u th e r S ibley, Elizabeth, New Jersey, Yulkani- 
sicren \von Kautschuk. (Can. P. 239430 vom 7/6. 1923, ausg. 15/4. 1924. — C.
1922. II. 884.) F r a n z .

The Goodyear T ire  & R ubber Company, Akron, Ohio, iibert. von: W illiam  
E. U rąuhart, Los Angeles, California, C lifford W ilson  Post, Chicago, Blinois, 
Elmer H um phreys, Cuyahoga Falls, Ohio, und C larence Calvin van  Arsdale, 
Akron, Ohio, V. St. A., Unimterbrochenes Vulkanisieren von KautschukgegensłSnden. 
Die Kautschukgegenstande werden stetig zuerst durch eine Zone, dereń Temp. 
uber der Yulkanisationstemp. u. dann durch eine Zone, dereń Temp. unterhalb der 
Vulkanisationstemp. liegt, bewegt, u. zwar gelangen die Kautschukgegenstfinde in 
die zwcite Zone, wenn sie in der ersten die Temp. der zweiten erreicht haben; 
die Heizung erfolgt durch eine Heizfl. (Can. P. 240280  vom 30/6. 1923, ausg. 
20/5. 1924.) F r a n z .

E. H. C hurchill, Chicago, V. St. A., Vulkanisiervorrichtung. Ais Heizmittel fur 
transportable Vulkanisiervorrichtungen yerwendet man ein Gemisch yon gepulvertem 
Al, Schwefel u. Pb, dem man auch Fe zugeben kann. (E. P. 227717 vom 13/6. 
1924, ausg. 12/2. 1925.) F r a n z .

A ktiengesellschaft M etzeler & Co., Miinchen, Herstellung van Gummildsungen, 
d. h. von Lsgg. des Naturgummis, des synthet. Kautschuks, der Guttapercha oder 
dereń Ersatzstoffe, dad. gek., daB man Ester der mehrwertigcn Alkohole, z. B. 
Acetine, vor, wShrend [oder nach erfolgter Lsg. zusetzt. — Die Gummilosungen 
erhalten eine erhohte Elastizitiit u. Klebkraft. (D. R . P. 411539 KI. 22 i vom 3/6. 
1924, ausg. 30/3. 1925.) O e l k e r .

Caterham  W orks L im ited , London, ubert. von: A lb ert Iv an  Gates W arren , 
Caterham Valley, Surrey, England, Erzeugung metallischer Olerflachen a u f Kaut- 
schukgegenstanden. (A. P. 1527241 vom 5/12. 1922, ausg. 24/2. 1925. — C. 1923. 
IV. 332 [W arren].) F r a n z .

A. W. B riggs, Market Harborough, Leicestershire, Herstellung gcformter Kaut- 
schukgegenstUnde. Zur Herst. von Schuhsohlen aus Kautschuk bringt man auf eine Roh- 
kautschukschicht eine Schicht einer yulkanisierbaren Kantschukmischung u. erhitzt 
in der Form auf Vulkanisationstemp.; die Yulkanisierbare Kautschukmischung kann 
auf der Yorder- oder Riickseite oder in der Mitte angeordnet werden, sie kann 
durch eine Gewebceinlage verstSrkt werden, auch kann man ihr einen Yulkani- 
sationsbeschleuniger, wie das Zn-Sals der Diathyldithiocarbaminsaure zusetzen.
lE.P. 228241 vom 29/10. 1923, ausg. 26/2. 1925.) F r a n z .

Societe du Catalpo F ranęa is, Seine, Frankreich, Kautschukmassen. (F. P. 
577710 vom 23/2.1924, ausg. 10/9. 1924. E. Prior. 27/3. 1923. — C. 1924. II. 2706 
[W . F e l d e n h e i m e r  u . W . W . P l o w m a n ].) F r a n z .

W estern E le c tr ic  N orsk  A ktieselskap , Kristiania, Kautschukmassen. (N. P. 
38750 vom 24/10. 1921, ausg. 14/1. 1924. — C. 1924. I. 2548.) F r a n z .

E rnst E m il W iegand , Leipzig, Herstellung von Gegenstanden aus Gummi. 
(D.R.P. 395926 KI. 39a vom 24/11. 1922, ausg. 24/5. 1924, Schwz. P. 108537 
vom 20/11. 1923, ausg. 16/1. 1925. D. Prior. 23/11. 1922. — C. 1925. I. 1458 
[H erona C a o u tc h o u c  S. A.].) F r a n z .,
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y .L efebure , Hempstcad, London, Wandbelag. Er besteht aus einer auf Papier, 
Gewebe, Zement aufyulkanisierten Hartkautschuksehieht, die gefarbt oder ge- 
mustert sein kann; man walzt z. B. die Kautsćhukmischung auf ein Gewebe u. 
vulkanisiert dann, oder man befestigt den yulkanisierten Hartkautschuk auf Platten 
aus Zement, Asbest usw., unter Verwendung von Phenolformaldehydkondensations- 
prodd. ais Klebmittcl, bringt man die Kautschukmischung in unyulkanisiertem Zu
stand auf den Zement auf, so kann man Kautschuklsgg. ais Klebmittel yerwenden. 
(E.P. 227578 vom 26/11. 1923, ausg. 12/2. 1925.) F ra n z .

XV. Garungsgewerbe.
C harles Schweizer, Untersuehung iiber Brotgarung mit Prefihefe. Die Hefen 

sind gegen NaCl ziemlieh empfindlich, besonders Bierhefe. Letztere yertriigt bereits 
2,8 g NaCl auf 100 g Mehl nicht mehr, wiihrend die Garung von Prefihefe erst von 
4% NaCl an unterdriickt wird. Vorgesehlagen wird daher zur Priifung auf Bier
hefe folgendes Verf.: 25 g Mehl u. die notige Wassermenge (im besonderen Vers. 
zu ermitteln) mit 0,5 g Hefe u. 0,7 g Kochsalz yerarbeiten u. Baekyerss. anstellen.
— Vielleicht liegt die Minderwertigkcit der Bierhefe in der Backerei nur an ihrer 
Salzempfindlichkeit. (Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. 16. 15—21. Bern, Eidgen. 
Gesundheitsamt.) G r o s z f e l d .

— , Ubertragen von „Pep“ au f Kohlensauregas. Unter „pep“ wird hier die 
Eigensehaft des COj-Gases in schaumenden Getranken yerstanden, einen dauernden 
Schaum heryorzurufen u. den Durst zu stillen, indem sie die Speicheldriisen zu 
besonderer Tiitigkeit anregt. Diese Eigensehaften sind nicht in C02 jedweder Her- 
kunft zu finden; besonders ist dies der Fali bei der wiihrend der alkoh. GSrung 
entweichenden C02, dereń Gewinnung u. Beinigung nach dem Verf. yon R e ic h  
an Hand dreier Abbildungen besprochen wird. (Chem. Metallurg. Engineering 32. 
192—94.) R C n iE .

— , tlber das Reinigen von Ólfassern zum Brauchbarmachen fur Essig. Man 
lost 5 kg Krystallsoda in 10 1 li. W. u. loscht 1 kg gebrannten CaO mit 10 1 W., 
mischt beides u. kocht auf. Dann werden die Fasser abwechselnd mit der sd. 
Lauge u. mit sd. W. abgewaschen, wenn erforderlich wiederholt. (Dtsch. Essigind. 
29. 66—67.) R C h l e .

A struc und R adet, Chemische Alkoholbestimmung. Dieselbe gelingt selir genau 
auch in stark verd. Lsgg. bei Abwesenheit sonstiger organ. StofFe (Beseitigung 
meistens durch Dest. nach Kochung am Ruckflufikiihler moglich) nach der Gleichiiug: 
CsH5OH +  12KMn04 - f  12KOH =  KaMn04 +  9H20  +  2C 02. — 100 ccm 9,75°/0ig. 
KMnO, im Glaskolben von 750 ccm mit 40 ccm NaOH (150 g/l) auf Drahtnetz mit 
durelilochter Asbestscheibe (Abhaltung der Flamme von der Kolbenwand, wichtig!)
1—2 Min. sd., von der Flamme entfemen u. 100 ccm OxalsSurelsg. (20%) u- darauf 
yorsichtig 40 ccm yerd. H ,S04 zusetzen. Mit 7 10-n. KMn04 bis Rotfarbung titrieren. 
Gleicher Vers. nach Zusatz von 5 ccm des auf 0,15—0,25 Vol.-% verd. A. vor dcm 
Kocben. 1 ccm ‘/^-n.OsalsSure bei der DifFerenz beider Yerss. =  0,3833 mg A. 
(Faktor fiir VoL-% 0,483). Genauigkeit des Verf. bis auf 0,1% des G esam tm enge 
an A. (Ann. des Falsifications 18. 165—71.) G r o s z f e l d .

A. K lin g  und A. Lassieur, Nachtceis von Meihylalkoliol in Gegenwarł ton 
Athylalkohol. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 6. 302—5. — C. 1924. I. 2387.) ROHLE.

J . D ubaąuie, Nachiceis der Benzoesaure in den Weinen. Der Nachweis der 
Konseryierungsbenzoesaure wird dadurch erleichtert, dafi erst Mengen von 0,2 bis 
0,5 g/l konseryierend wirken. Man scliuttelt je  50 ccm Wein mit A. aus, mischt den 
den ersten Auszug im Reagensrohr mit 0,3 ccm H20 2 (10—12 Vol.-%), 0,2 ccm Eg-i 
0,5 ccm CuS04 (1:5) u. 1 ccm Inyertzuckerlsg. (5%ig.), erhitzt 10 Min. in sd. W., 
wodurch die Benzoesaure in Salicylsaurc ubergeht, schuttelt mit 10 ccm PAe. aus,
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■wSscht den Auszug mit 2 ccm AY., dekantiert sorgfaltig nach langerem Stehen ab, 
setzt 1 ccm W . u. 4 Tropfen verd. Fc-Alaunlsg. zu. Parallelvers. ohne H ,0 a zum 
Yergleiche. (Ann. des Falsifications 18. 149—50. Bordeaux, Station Agrono- 
mique.) G r o s z f e l d .

Th. von Fellenberg, Zwei kleine Beitrage zum Naehweis von Obstwein in Wein. 
Obstwein enthalt meistens schwach saure Korper (Phenole?), die sich durch Luft- 
oiydation orange, durch Sauren wieder stark gelb farben, daher Flavogene genannt 
In cinigen Mosten fehlten dieselben, stets in Traubenwein. Man kann ein schwach 
3aures u. ein stSrker saures Flavogen unterscheiden. Storungen durch Gerbstoffe, 
Farbstoffe usw. venneidet man durch Ausschutteln der Flayogene mit A. bei be- 
stimmter [H‘] wie folgt: 10 ccm Wein werden in einem genugend geraumigen 
Reagensglase mit 1 ccm 5°/o'gor Lsg. von Dinatriumphosphat (wasserfrei) u. 10 ccm 
A. geschuttelt. Nach Trcnnung der Schichten (Zentrifugieren!) gieBt man die A.-Lsg. 
in ein zweites Reagensglas setzt 1 ccm 2 % ige Lsg. von Na„B40 7 (wasserfrei) zu, 
schiittelt wieder krfiftig, gieBt die klare A.-Lsg. in ein drittes Reagensglas, schiittelt 
mit 1 ccm 10°/oig. Lsg- von NasC03, gieBt die A.-Lsg. nochmals ab, setzt 5 ccm 
■0,1-n. NaOH hinzu u. schiittelt wieder. Dann gieBt man den A. weitmoglichat ab, 
stellt das Reagensglas mit Riickstand in w. W., sd. den Rest des A. fort u. schiittelt 
zwecks Luftoxydation noch 1 Min. Hier auftretende Farbung ist ohne Bedeutung. 
Setzt man nun 1 Tropfen HC1 (1 :1) hinzu, so ist die Lsg. bei reinen Weinen stets 
farblos, bei obstweinhaltigen Weinen (nicht immer!) gelb. — Eine weitere Rk. au f 
Obstwein ist die Schwefelsaurerk.: 5 ccm Obstwein werden in einem Kolbchen unter 
guter Wasserkuhlung mit 1 ccm konz. H2S04 versetzt, in ein Reagensglas ttber- 
gegossen u. am anderen Tage beobachtet. Bei Obstweinen setzen sich Flocken des 
ausgefallten Gerbstoffcs ab. WeiBweine blieben klar oder zeigten leiclite Trubung. 
Von Rotweinen blieben einige klar, andere triibten sich. Auf die Moglichkeit 
Torhergegangener Schonung ist Riicksicht zu nehmen. (Mitt. Lebensmittelunters. 
u. Ilyg. 16. 55—59. Bern, Eidgcn. Gesundheitsamt.) G r o s z f e l d .

Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan, ubert. von: Frederick W. H eyl, 
Kalamazoo, Aufschaumendes Gemisch, bestehend aus NaHC03, Calciumlactat, Wein- 
siiure u. Citronensaure. (A. P. 1526981 vom 2/2. 1923, ausg. 17/2. 1925.) K a u s c h .

W alter Y ogl und Orville Adalbert Dafert-Sensel-Timmer, Wien, Entsduerung 
und Schonung von Weinen, Obstweinen, Fruchtsaften u. dgl. Fliissigkeiten mit oder 
ohne Alkoholgehalt. Das Yerf. des Oe. P. 95808 (C. 1924. II. 121) wird auf an 
sich gesunde, aber stark saure Weine u. dgl. angewandt — Auch zur einfachen 
Schonung der Weine kann das Verf. benutzt werden, wenn man die Metalloxyde 
zunachst gegen die Aufnahme von Sauren abstumpft. (Oe. P. 98987 vom 9/10.
1923, ausg. 10/1. 1925.) O e l k e r .

Augustę Sartory, Georges Bange, Theophile E pailly, Albert Tardy und
Maurice Debenay, Frankreich (Seinu), Entwassern von Alkohol. Man leitet den 
wss. A. in k. oder w. Zustande, oder in Dampfform durch ein Gemisch yon einem 
wasseranziehendem Korper, wie K2C03, FeS04, CuS04 mit einem gegen A. u. das 
Entwasserungsmittel indifferentem Korper. (F. P. 584728 vom 18/10. 1923, ausg.
12/2. 1925.) O e l k e r .

John Alfred Steffens, V. S t  A., Entwasserung des Alkohols. Man yerwendet 
Bzl. oder ein anderes in W. unl. Prod. u. kondensiert die gesamte aus der Destillier- 
vorr. kommende Dampfmasse. Es bildet sich ein Prod., das annahernd die Temp. 
des oberen Teiles der Kolonne hat, das zwei nicht mischbare Fil. enthalt, die man 
voneinander trennt. (F. P. 585327 vom 1/8. 1924, ausg. 25/2. 1925. A. Prior. 
16/8.' 1923.) K a u s c h .
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Karl Plesch, Aschau b. Prien, Oberbayern, Herstellung von Bier aus Melil 
von moglichst weitgehend enthiilstem Malz u. unter Verwendung von Hopfentrcber 
des yorhergehenden Sudes, dad. gck., daB der Malzmehlmaische vor dem Kochen 
u. AblSutern Hopfentreber zugesetzt werden, weiche bei dem etwa 15—20 Minuten 
dauernden Kochen der gesamten frischen Hopfenmenge mit der Wiirze des yorher- 
gehenden Sudes oder beim Hindurchleiten der letzteren durch den frischen Hopfen 
bei Erhaltung einer Temp. von anniihernd 100° anfallen. — Es findet weitgehendste 
Gewinnung der in dem Hopfen entlialtenen, dem Bier notwendigen Stoffe statt, so 
daB pro 100 hl Ausschlagwiirze etwa 5 kg Hopfen erspart werden konnen. (D. E. P. 
411363 KI. 6b vom 27/2. 1923, ausg. 28/3. 1925.) O e l k e r .

Gaston Philippe Guignard, Frankreich, Gewinnung von Substanzen aus leichtem 
Wein. Man dest. die Weine in Ggw. von W. oder Wasserdampf im Vakuum u. 
bewegt die ganze M. wahrend der Dest. (P. P. 585575 vom 9/11. 1923, ausg. 3/3. 
1925.) K a d s c h .

M as Hamburg, Lichtenegg bei Weis, Haltbarmachung von vergorenen u/ii 
u>wergorenen Obst- und Fruchtsaften (Malzwiirzen). Die Safte oder Wurzen werden 
mit sauerstofiabgcbenden Substanzen, z. B. Peroxyden, Ozon oder schwachen elektr. 
Stromen behandelt, worauf man aus den so behandelten Fil. die Reaktionsprodd. in 
bekannter Weise abscheidet. — Insbesondere gelingt auf diese Art die restlose Ent- 
fernung der Oxydasen u. ithnlicher Stoffe, weiche die Yeranderungen der Obst- 
weine, Safte u. Wurzen bewirken. (Oe. P. 99280  vom 12/9. 1922, ausg. 25/2. 
1925.) O e l k e r .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
Max Hubner, Unser Brotgetreide in physiologischer und volksińrtschaftlicher 

Hinsicht. Nach der Statistik liefert 1 ha Weizen 20°/o mehr verdauliche Stoffe u. 
70% mehr Protein ais Roggen. Berucksichtigt man Menge der verdauliehen Brot- 
menge u. Fleicli u. Fett aus Tiermast, so ergaben Ausnutzungsverss. ran Roggenmehl: 

Ausmahlung Yerdaut aus Brot Erhalten aus Tiermast Summę
% (Kalorien) (Kalorien) der Kalorien
65 247,6 99,2 346,8
82 296,6 30,8 327,4
95 343,7 7,2 350,9
95 (geschrotet) 331,6 7,2 338,8

Die Summę der erhaltenen Nahrstoffe ist also prakt. gleich. Die schwSchere Aus
mahlung ist aber vorzuziehen, weil der Darmkanal des Menschen dadurch weniger 
belastet, die Kost yerbessert u. mehr Diinger gewonnen wird. Die starkę Aus
mahlung in der Kriegswirtschaft war ein Fehler. (Sitzungsber. PreuB. Akad. Wiss. 
Berlin 1925. 127—39.) G r o s z f e l d .

L. Stanley und M  M. Kennedy, Studium iiber die die Struktur der Kuchen 
beeinflussenden Faktoren. Zucker verursacht Koagulation des Teiges, liiBt die Gase 
entweichen, yerhindert Lochbildung u. liefert so eine feinere Struktur. Wasser, 
zu yiel óder zu wenig, schadet. Fett in gleichmiiBiger Verteilung liefert feine 
Struktur. Backpulyer dient nicht nur ais Treibmittel, sondern es macht die Kruste 
poroś. Zu niedrige Temp. yerschlechtert den Kuchen, besonders, wenn vieł Back
pulyer zugegen, fiillt er zusammen. Zu hohe Temp. lsBt den Kuchen aufbrechen. 
Bei viel Mehl u. Eiern ist niedrige Temp. angebracht. Fiir Butterkuchen ca. 175 
bis 195°. (Missouri Sta. Bul. 210. 57—58. 1924; Exp. Stat. Rec. 51. 765. 1924.) H.ia.

L. L. Harter und J. L. W eimer, Beziehung der Enzympektinase zur Infektion 
siifier Kartoffeln durch Rhizopus. „Rhizopus" kann suBe Kartoflfeln bei unyerletzter 
Haut nicht infizieren, dgl. eine frische Schnittflfiche; leicht dagegen, wenn Wuuden 
oder tote Zellen yorhanden sind. Die Infektion wird yollstiindig, wenn Zellen
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durch Enzym (Pektinase) aufgcacblosaen werden. Prakt. findet Infektion auf 
Wunden statt, wo sich totes Gewebe befindet, auf welchein der Pilz wachsen kann. 
Wahrend des Myzelwachstums in toten Zellen, wird Enzym produziert, das seiner- 
seita lebende Zellen aufsehlieCt u. totet u. ao fur die weitere Entw. des Pilzea 
sorgt. (Amer. Jour. Bot. 10. 245—58. 1923; Exp. Stat. Rec. 51. 754. 1924.) H a a s e .

J. L. W eim er und L. L. Harter, Einflufi der Temperatur auf die Pektinase- 
produktion verschiedener Rhizopusarten. Der EinfluB wurde an Rhizopus nigricans, 
fi. reflexus, R. microsporus, R . delemar, R. oryzae, R . chinensis, R . nodosos, R . tritici, 
fi. matjdis atudiert. Daa Enzym entateht bei jeder Temp., bei der auch der Pilz 
wSchst. Bei hohcr Temp. ist die Ausbeute gering. Die n ic h t  p a r a a i t i s c h e n  
Arten (R. microsporus u. R. chinensis) liefern viel Enzym, wahrend der p a ra s it ia c l ie  
fi. nigricans wenig liefert. Ein Vergleich der Angreifbarkeit friacher, aiiBer Kar- 
toffeln u. aolcher, die monatelang lagerten, ergab, daB die gelagerten Kartoffeln 
schon in der Hiilfte der Zeit angegriffen wurden. (Amer. Jour. Bot. 10. 127—32. 
1923; Exp. Stat. Rec. 51, 753—54. 1924.) H a a s e .

Theodor Stathopoulos, Konseruierte Olwen ais Nahrungsmittel. Die 01iven 
werden ais appetitanregende Yorkost yielfacb yerzehrt. Wegen des bitteren Ge- 
schmackes (durch Gerb- u. Gallusaauren) bediirfen die griinen (unreifen) Oliyen 
einer 30tiigigen Vorbehandlung durch Einlegen in oft erneutes W. oder besser in 
schwach alkal. Lsgg. (von Holzaache uaw.) bis der Auszug nicht mehr sehiiumt. 
Die Haltbarmachung gesehieht durch Einlegen in 10°/oig. NaCl-Lsg., durch Fenchel 
oder Ania achwach aromatisiert. Die reifen schwarzen Oliyen, mehr zur Nahrung 
wie ais Speisebeilage dienend, werden ohne yorherige Auslaugung in NaCl-Lsg. 
3 Monate oder langer aufbewahrt, dann aehichtenweise eingelcgt, wobei das an- 
haftende W. die Sole liefert. Analyaenergebniaae von griinen (schwarzen) Oliyen: 
Fruchtfleisch 68,62—77,53 (67,80—70,75), Kern 16,27—22,22 (20,00—24,25), Schale 
6,20—9,14 (5,25—7,95), im Fruchtfleisch: W. 44,02—67,96 (34,50—51,81), Ol 15,26 
bis 23,31 (24,22—30,99), N 0,25-0,63 (0,23-0,29), Aaclie 10,14—10,20 (3,14—9,31)%. 
(Chem. Umschau a. d. Geb. d. Fette, Óle, Wachse, Harze 32. 73—75. Athen, Poły- 
technikum.) G r o s z f e l d .  .

Kenzo Hattori, Uber die Hiillensubstanz der Milchfettkiigelchen. Durch Yerd. 
von frischer Milch mit gesiłtt Chlf.-W. u. Stehenlassen wShrend 48 Stdn. scheidet 
sich Casein in der oberen Schicht ab, wahrend die untere mit deutlich yergroBerten 
Fettkiigelchen gefiillt ist. Nach Abbeben der Oberschicht wird noch mehrmals mit 
Chlf.-W. gut durchgeriihrt, atehen gelaasen u. abgegossen. SchlieBlich werden die 
Chlf.-Fettkugelchen unter Zusatz yon A. im Yakuum abgedampft, der Ruckstand 
fflit A. behandelt, yon dem suspendierten Hullenstoft’ (Haptein) abfiltriert u. dieser 
im Soxhletapp. mit A. extrahiert. E r bildet dann ein weiBes oder schwach grau- 
weiBea, sehr leiehtea, geruch- u. geaehmackloaea, nicht hygroskop. Pulyer yon der 
mittlcren Zus. Asehe 1,954 (1,281—3,000), N 12,056 (10,570—12,601), S 2,58 (2,43 
bis 2,78)%, unl. in W., A., A., Bzl., Chlf., Saure, verd. Alkalien, 1. unter Zers. in 
konz. Alkalien, nach Hydrolyse Fehlingsehe Lag. nicht reduzierend. Die allgemeinen 
EiweiBrkk. sind poaitiy, nur Furfurolrkk. u. Liebermannsche Rk. fehlten. Die Asche 
bestcht hauptaSchlich aua Ca-Phosphat, durch Dialyse nicht entfernbar. Auffallend 
>st hoher Gehalt an Cystin-N (5,336%). Die Ausbeute betrug 0,01—0,02% der 
Milch. — Haptein quillt in W., dispergiert leicht in ihm, hat heryorragende 
Emulsionakraft fiir F e tt Die 80genannten Serurnhiillen bestehen aus Haptein u. W., 
lassen organ. Loaungamm. durchtreten, sind aber fiir das Fett undurcblSssig. 
(Journ. Pharm. Soc. Japan 1925. Nr. 516. 7—9. Tokyo, Uniy.) S p ie g e l .

Etlgen Stransky, Experimentelle Beitrage zur Eiweifimilchfrage. Mit Ca-Lactat 
Tersetzte Milch g e rin n t n ach  dem  Sieden. Der Kalk sam m elt sich zuniichst im  
Caseingerinnael b is zu  e in e r Konstanten, dann ateigt de r Ca-Gehalt der Molkę.
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In durch Saure gefiilltem Casein findet sich nur ca. ‘/I0 des Ca-Gehaltes des Lab- 
oder Ca-Lactat-Caseins. Der Kalk wird durch HC1 schon in niedriger Konz. 
wieder abgcspalten, u. zwTar viel rascher, ais die EiweiByerdauung im Reagensglas 
oder im Magen yor sich geht. Die feinflockige Gerinnung spielt bei der EiweiB- 
milch eine groBe Rolle wegen der groBen Oberflache mit giinstiger Angriffs- 
moglichkeit fiir die Verdauungssafte. Wie bei neutralisierter Buttermilch setzt 
auch bei der Ca-Lactat-Milcli die MagensSure die MilchsSure in Freiheit; das Coli- 
Wachstum wird so gchemmt. (Monatsschr. f. Kinderheilk. 24. 441—49. 1923; Ber. 
ges. Physiol. 29. 578—79. Ref. Dkmuth.) W o l f f .

Oscar L. Evenson und L eslie W. Ferris, Die Viscositdt nałurlicher und 
kiinstlich aufgefrischter Milch. Die Viscositiit kunstlicher Milch (aus Trockenmilch- 
pulyer, ungesalzener Butter, W. usw.) ist meist hoher ais die natiirlicher Milch, 
wahrsclieinlich durch zu hohes Erhitzen bei der Darst. des Pulyers. Pasteurisieren 
bei 62—65° '/a Stde. yermindert die Viscositfit etwas, langes Erhitzen auf 75—80° 
erhoht sie bedeutend, ebenso Homogenisieren bei bohem Druck. Die Yiscositfits- 
best. liiBt nicht immer die Kunstmilch erkennen. Die bcste Probe hierfur scheint 
wriederholtes Zentrifugieren bei hoher Geschwindigkeit zu sein. Dabei werden 
auch aus Naturmilch feste Bestandteile auagesehleudert, die sich aber in W. leiclit 
yerteilen lassen, wiihrend bei Kunstmilch eine harte M. ais Riickstand bleibt, die 
sich meist nicht wieder emulgieren laBt. (Journ. of dairy science 7. 174—88. 1924. 
Washington, U. S. dep. of agricult.; Ber. ges. Physiol. 29. 693. Ref. R osen- 
t u a l . )  W o l f f .

Th. von Fellenberg, Die Bestimmung von Benzoesiiure in Konfiturę. 20 g der 
Probe 10 20 ccm W. - f -1 ccm 3-n. H2SO, werden in besonderem Schiittel-
flSsclichen (Abb. in der Quelle) 6mal mit 30—40 ccm A. ausgeschiittelt. Die iith. 
Lsg. wird mit 10 ccm 0,1-n. NaOH ausgezogen, diese Lsg. nach Abtrennen -J- 1 ccm 
3-n. H5S04 dreimal mit gleiehem Vol. A. ausgeschiittelt, die iith. Lsg. mit 5 ccm 
0,1-n. NaOH geschiittelt u. dreimal mit je  1 ccm NaOH nachgewaschen. Nach Ent- 
femen des A. auf sd. W. fiigt man tropfenweise kleinen UberschuB an gesStt 
KMn04-Lsg. zu. Nach einigen Min. abkiihlen, wenig festes NaHS03 zufugeu, bis 
Lsg. braun wird u. nach Zusatz yon 1 ccm 3-n. HaS04 mit NaHSOs eben entfarben. 
Die Lsg. wird dann dreimal mit gleiehem Vol. A. ausgeschiittelt u. letzterer sorg- 
faltig bis auf kleinen Rest (nicht yollig!) abdest. Dann wird mit wenig A. in ein 
Reagensglas gespult u. sorgfaltig yerdampft. Der Riickstand wird nach AmbergKR 
wie folgt sublimiert: Ein 7 cm hohes u. 3,5 cm weites, 4 cm hoch mit fl. Paraffin 
gefiilltes Wageglas, mit Pappscheibe, wodurch Thermometer u. Reagensglas gehen, 
bedeckt, wird 1 Stde. auf 180—190° erhitzt, wobei die Benzoesiiure in den oberen 
Teil des mit Uhrglas bedeckten Reagensrohres sublimiert. Darauf reinigt man das 
Rohr auBen mit A. oder Bzn. u. sprengt 1 cm unterhalb des Sublimatansatzes durch 
Feilstrich u. gliihenden Glabstab ab. Das obere Rohrchen wird dann iiber CaClj 
in Ggw. eines Schalchens mit Benzoesaure 1 Stde getrocknet, mit A. ausgezogen 
u. leer zuruckgezogen. Differenz =  Benzoesiiure in 20 g Substanz. Die Sth. Lsg- 
wird mit genau bekannter Menge NaOH-Lsg. abdest. u. der Riickstand mit 0,1-n. 
11^04 zurucktitriert. 1 ccm 0,1-n. NaOH =  0,0122 g Benzoesiiure. (Mitt Lebens- 
mittelunters. u. Hyg. 16. 6—15. Bern, Eidgen. Gesundheitsamt) G ro szFELD.

H. R.. B ierm an und F. J . B oan, Ein eolorinietrisches Pikrins(iureverfahren 
zur Lactosebeslimmung. D eiin  u . H a r t m a n n  haben schon 1914 die Red. von 
Pikrinsiiure zu PikraminsSure zur Best. des Milchzuckers in der Milch b e n u t z t  

Die Ffirbung ist der Milchzuckermenge aber nur proportional, wenn diese sich um 
nicht mehr ais 20% von der im Standard enthaltenen unterscheidet Vff. haben 
eine Tafel ausgearbeitet, aus der man auch bei anderem Verhaltnis der Konzz. den 
korrekten Milchzuckerwert ablesen kann. Die Lsgg. yerlieren beim Filtrieren an
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Farbę; man muB daher in glcieher Weise auch dic Standardlsg. filtricren, wenn 
Filtrieren nótig ist. Beide Lsgg. miisscn im gleiehen Bade erhitzt werden, da die 
Farbę beim Herausnchmen heller wird. Eine haltbare Milchzuckerlsg. erhalt man, 
wenn man eine 0,l°/0ig. Lsg. in gesatt. Pikrinsaure herstellt; sie ist wenigstens
2 Monatc haltbar. (Journ. of dairy science 7. 381—92. 1924. Maryland, Maryland 
agricult. exp. stat.; Ber. ges. Physiol. 2 9 . 676— 77. Ref. S c iim it z .) W o l f f .

D. H. J. van Mens, Haag, und J. G. Schiirmann, Rotterdam, Sterilisieren von 
Lebensmiłłeln usui. Beim Vcrf. gemiiB dem Hauptpatent wird an Stelle von Essig
saure ein Gemisch von Essigsaure, Glykolsaure, Diglykolsaure, Weinsaure, Milch
saure u. A pfelsaure  yerwendet. Der Geruch der Erzeugnisse nach Essigsaure ist 
weniger aufdringlich wie bei den gemaB dem Hauptpatent erhaltlichen Massen u. 
auch dereń Farbę wird weniger ungiinstig beeinfiuBt. (Schwz. P. 107800 vom 13/9.
1922, ausg. 17/11. 1924. D. Prior. 27/7. 1922. Zus. zu Schwz. P. 104998; C. 1924.

1370.) K O h l i n g .

Robert Speidel, Calmbach b. W ildbad, Konseruieren von Nahrungsmitteln 
mittels eines durch die Behalterwandung streichenden u. hierbei gekiihlten, filtrierten 
u. sterilisierten Luftstroms, dad. gek., daB sowohl am Oberende ais auch am Unter- 
ende des Kuhlraumes eine Eispackung sowie Luftfilter (fiir eintretende u. aus- 
retende Luft) vorgesehen sind. — Mit Hilfe dieser Einrichtung kann Fleiseh 
3—4 Woehen lang im Hochsommer frisch erhalten werden, ohne daB das Fleiseh 
einen Gewichts- oder EiweiByerlust erleidet. (D. R. P. 384171 KI. 53c vom 26/5.
1921, ausg. 30/10. 1923.) O e l k e r .

Robert Speidel, Calmbach b. W ildbad, Vorrichtung zum Konsemieren von 
Nahrungsmitteln nach Pat. 384171, dad. gek., daB die Luftfilter ais die Filtermasse 
aufnehmende, mit einer yerschiebbaren Scheidewand yersehene Bucbsen aus- 
gebildet sind, die teils mit Isoliermasse, teils mit Filtermasse gefiillt sind. — Es 
wird der Vorteil erreiclit, daB man die Starkę der Isolierschicht im Verhaltnis zur 
Starkę der Filterschicht beliebig andern kann, um das Filter den jeweiligen auBeren 
Vcrhaltnissen u. dem zur Vprwendung kommenden Filter- u. Isolierstoffe anpassen 
zu konnen. (D. R. P. 409071  KI. 53c vom 30/10. 1921, ausg. 30/1. 1925. Zus. zu
0. R. P. 384171; vorst. Ref.) OELKER.

Anton Jensenins Andreas Ottesen, Kopenhagen, Nachbehandlung von durch 
unmittelbare Beriihrung mit einer Kiihlflussigkeit gekiihlten oder gefrorenen Lebens- 
mitteln, dad. gek., daB die Reste der auf der Oberflache der Waren zuruck- 
bleibenden KUhlfl. mit kunstlich erwarmtem W. von moglichst hoher Temp. ab- 
gespiilt werden. — Aus dem groBen Kalteyorrat im Innem der W are friert die 
aufgetaute Oberflachenschicht in kurzester Zeit nach. (D. R. P. 402213 KI. 53 c 
vom 30/3. 1923, ausg. 13/9. 1924.) R O h m e r .

Stefan Steinmetz, Berlin, Yerfahren und Einrichtung zur Hcrstellung von 
Kuchen aus Kicie und Getreideabfdllen. Die beim feuehten Enthiilsen von Getrcide 
ausgeschiedenen Abfalle werden gegebenenfalls unter Zusatz yon trockener Kleie 
oder anderen Abfallen u. die Schmackhaftigkcit, Verdaulichkeit u. Nahrkraft der 
Kuchen fordernden Zusatzen wie Salz, Kalk sofort feucht zu Kuchen gepreBt. Die 
Vorr. besteht aus einer Strangpresse, dereń Kolben in den yor einem PreBzylinder 
errichteten Fullraum eindriugt, dem das Materiał in seinem oberen Teil durch eine 
Mischschnecke zugefiihrt wird. (D. R. P. 402473 KI. 53g yom 28/3. 1923, ausg. 
16/9. 1924.) R o h m e r .

Fleischmann Company, New York, ubert. von: Robert L. Corby, New York, 
Brotteig. Man miseht dieBrotteigbestandteile unter geregeltenTemperaturbedingungen, 
so daB die Temp. zwischen 85—100° F. erhalten bleibt, teilt den Teig dann in Brote



2740 H XT]I. F e t t e ; W a c h s e ; S e i f e n ; W a s c h m it t e l . 1925. I.

ab, biickt diese im Ofen u. priift sie alsdann bei 105—108° F. (A. P. 1529648 
vom 23/1. 1925, ausg. 17/3. 1925.) K a o s c h .

Stein-H all Manufacturing Company, ubert. von: Robert E. Bright, Chicago, 
Ul., Y. St. A., Bachierfahren. (Can. P. 239562 vom 21/4. 1923, ausg. 22/4. 1924. — 
C. 1923. IV. 888.) O e l k e r .

Ernest M. Brogden, Santa Monica, und M iles L. Trowbridga, Palms, Cali- 
fornien, Behandeln frischer Friichte fiir den Markt. Die Friichte werden einer wss. 
Lsg. einer das Borsiiureradikal aufweisenden Verb. (NajB40 7 10H20) ausgesetzt. 
(A. P. 1529461 vom 13/8. 1923, ausg. 10/3. 1925.) K a u s c h .

Frucht- und Gemuse-Edelkonserven-Versuchsgesellschaft m. b. H., Berlin, 
Herstellung einer unbeschrankt haltbaren pastenformigen Masse aus Obst, bei der 
das zerkleinerte Obst in diinner Schicht bis zur Pastenform eingedickt wird, dad. 
gek., daB die M. wiihrend des Trocknens berollt wird. (D. R. P. 402214 KI. 53c 
vom 30/7. 1922, ausg. 13/9. 1924.) RO hm eb.

Carl Freytag, Magdeburg, Herstellung von traubenzuckcrhaltigem, festem Kunst- 
honig, gek. durch die Anwendung von Traubenzuckeranhydrid. — Man erhiilt einen 
gut krystallisierten Kunsthonig von der gewunschten Festigkeit u. von sehr reinem 
Geschmack. (D. R. P. 407289 KI. 89 i vom 1/12. 1923, ausg. 9/4. 1925.) O e lk e r .

Endo M onti, Italien, Traubenextrakt. Die leicht 1. u. in der WSrme leicht 
Yeranderbaren Bestandteile der Trauben (Parfum, Vitamine, 1. Sauren, Albu- 
mosen usw.) werden bei etwa 40°, wiihrend das Tannin, der Weinstein u. die swL 
Stoffe bei allmiihHch steigenden Tempp. (bis iiber 80°) extrahiert, der erhaltene 
Extrakt wird abgekiihlt, um den Weinstein abzuschciden, u. dann filtriert (F. P.
585106 vom 27/8. 1924, ausg. 21/2. 1925.) K a u s c ii .

Friedrich Neumann-Reichardt, Wandsbek, Herstellung eines Trockenprdparats 
aus Milch und Kakaopuluer, dad. gek., daB man frisehe Vollmilcli mit Kakaopulver, 
welches einen zur EinschlieBung des Milchfettes genugend groBen Kakaofettgehalt 
besitzt, in solchen Mengen mischt, daB eine dicke homogene M. entsteht, die so- 
dann in bekannter Weise unter Zerstaubung durch einen h. Luftstrom getrocknet 
wird. (D. R. P. 402256 KI. 53e vom 6/3. 1921, ausg. 13/9. 1924.) R O hm eb.

Maurice Kałm, Frankreich, Extraktion Sticksto/f und Fett etithaltender Stoffe. 
Fische u. dgl. werden mit einer leicht entfernbaren, antisept. FI., (CS2, KW-stoffe, 
halogenierte KW-stoffe, Alkohole, Aldehyde, Phenole usw.) behandelt (F. P. 580482 
vom 7/7. 1923, ausg. 7/11. 1924.) KAUSCH.

Pfaudler Co, Rochester, New York, ubert. von: Otto F. Hunziker, La Grangc, 
Illin., Dcsodoristeren und Herstellen non Sahne fur die Gewinnung von Buttcr u. dgl. 
Die Sahne wird auf wenigstens 140° F. erhitzt u. dann in fein zertciltem Zustaude 
wiederholt allmiihlicli wiederholter Beluftung durch in erheblicher Menge durch 
die Sahne gcblasene Luft ausgesetzt. (A. P. 1527586 vom 27/7. 1921, ausg. 24/2. 
1925.) K a u s c h .

Kurt Elstorpff, Zoppot, Herstellung eines haltbaren, stickstoffreichen Futter- 
mittels aus Torf, dad. gek., daB man eine alkal. Lsg. von Kasein (Quark, Handels- 
kasein) durch Torf aufsaugen lsBt u. die erhaltene M. nach Bedarf trocknet — 
Zur Herst. der Kascinlsg. kann man an Stelle von Alkalien auch Melasse ver- 
wenden. (D. R. P. 397723 KI. 53g vom 17/5. 1922, ausg. 13/9. 1924.) R O iim er.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
A. Im hausen, Kolloidchemie und Seifenindustrie. Vf. schildert die Verdienste 

Z s ig m o n d y s  um die Erforschung der Wirksamkeit von Seifen durch kolloidchein. 
Methoden. Besonders die Messung der Viscositiit, der Schutzwrkg., der Oberflachen- 
spannung u. der Aussalzbarkeit der Lsgg. u. die Anwendung der Ultrafiltration 
erwiesen sich ais geeignet, den Gehalt einer Seife an kolloider Substanz u. die
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Abhiingigkeit der kolloiden Eigcnschaften yon der L&nge der KW-Kette zu unter- 
suchen. (Kolloid-Ztschr. 36. Erg.-Bd. 83—86.) K r Og e r .

B. M. Margoschea, Ludwig Friedmann und W alter Tschórner, Zur chemischen 
Natur der Fette. I. D ie Uberjodzahl fctter Ole und ungesattigter Fettsauren. Ziel 
der Ver88. war es, den Reaktionsyerlauf nach stattgehabter AbsSttigung der Lticken- 
bindung zu studieren. Zu einer alkoh. Fettlsg. (0,1—0,15 g Fett in 10 ccm A. (99,8) 
wurden 20 ccm ‘/8-n. alkoh. J-Lsg. u. 200 ccm W. gegeben u. der J-ttberschuB 
zuriicktitriert; die bei der Rk. entstehende H J konnte durch Umsetzung mit KJOa 
jodometr. gemessen werden. In einer Tabelle werden von Olwenol, Eicinusol, Leinol, 
Olsaure, Eicinolsaure u. Linolsdure die Jodzahlwerte aus dem J-Verbrauch wie 
iiblich ber., die jodometr. ermittelten Sauremengen in % des J-Verbrauchs u. drittens 
die den gcbildeten Sauremengen entsprechenden errechneten Werte in °/0 J  auf die 
Einwage bezogen, angefUhrt. — Aus der Tab. u. im Original wiedergegebenen 
Schaubildem ergibt sich, daB nach stattgehabter Siittigung der Liickenbindungen, 
somit nach Erreichen des Hublschen Jodzahlwertes bei steigender Versuchsdauer 
die Zunahme der SSurebildung stets dem erhohten Jodverbrauch entsprieht. — Zu- 
nachst dient ein Teil der durch Hydrolyse des J  entstandenen JOH zur Absiittigung 
der Liickenbindungen der Fette bzw. der ungesiitt. Fettsauren u. nachher wird die 
ubersehiissige JOH quantitativ in H J umgewandelt. Die Zunahme des J-Verbrauchs 
bei dieser sich abspielenden Rk. III. entsprieht der Hohe der sich bildenden Saure- 
menge. Der Chemismus der Einw. von alkoh. J-Lsgg. u. W. auf Fette ist also 
uach Gleichung I.—IH. zu deuten:
I. J, +  HOH ->  J O H - f  H J II. R j-C H : 011-11, + JOH ->  R .-C H J-C H tO H j-R , 
III- R, • CHJ • CH(OH) ■ CH, -R3 +  JOH — >  R 1-C IIJ-C H (0H )-C H (0H )-R 3 - f  H J

Neben dem Jodzahlwert, der sich nach einer Einwirkungsdauer yon 5 Min. 
ergibt, der der Hublschen Jodzahl entsprieht, ist insbesondere der nach einer 24-std. 
Einwirkungsdauer erhaltene W ert von Bedeutung; Vff. bezeichnen ihn ais Uberjod- 
zahl (Per-Jodzahl, P.-J.-Z.). Die Rk.-Geschwindigkeit der Rk. III. hiingt von der 
Natur des betreffenden Prod. ab. Bei andauernder Einw. von alkoli. J-Lsg. u. W. 
auf Fette (ca. 24 Stdn.) erhohen enthaltene bezw. entstandene OH-Gruppen, wie 
auch veresterte Carboxylgruppen die Rk.-Geschwindigkeit der zuletzt yerlaufenden 
Rk. III. in besonderem MaBe. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5S. 794—97. Briinn, Deutsch. 
Techn. Hochsch.) B d s c h .

Otto Lange, Emulsionen. Nach allgemein gehaltencr Besprechung der Trennung 
u- B. von Emulsionen werden die Emulgierapp. der Technik, die techn. Trennung 
von Emulsionen (Reinigung yon KondenswSssern), sowie, meist an Hand der 
Patentliteratur, die Methoden zur Gewinnung yon Emulsionen behandelt. (Ztschr. 
Dtsch. Ol-u. Fettind 45. 105—7. 121—22. 151—53. 162—64. 190—92. Munchen.) H e .

Jacąues Sonol, W ert der Farbreaktionen bei der Untersuchung tton Ólen. (Vgl. 
S. 792.) Vf. hat ycrschiedene Farbrkk. mit wechselndcm Erfolge angewandL B c- 
schrieben werden: Die Rk. yon B e l l i e r  (wenig zu empfehlcn), yon K r e i s s  (besser), 
von B a n d o o in  (wenig zu empfehlen), yon V i l l a y e c c h i a  u. F a b r i s  (besser), yon 
H a lp iie n , yon H a l p h e n - G a s t a l d i  , die er durch Yerwendung einer 10°/oig. Lsg. 
von S in CSa u. direktes Erliitzen mit wenig Pyridin auf 150° (5 Min.) yerbessert, 
von S i s l e y  u. F r a h s e  (gut, wenn die VerfSlschungen des Oliyenols 10®/, iiber- 
steigen), yon CtJTOLO (nur bei minutioser Arbeit brauchbar), yon P a l a s  (zum Nach- 
weis von Rubol gut), yon C a i l l e t e t  (nicht besonders gut), von B r u l l ć  (zweifel- 
haft), yon C a v a l l i  (zweifelhaft). Andere in der Literatur yorhandene Rkk. yer- 
sagen. — Vf. gibt eine reiche Zusammenstellung von phys.-chem. Daten yon reinen 
Oliyenolen yerschiedener Proyenienz, die er dann mit in wecliselnden Yerhaltnissen 
Wit billigeren yegetabil. Ólen mischt. Reines Olwenol: (?I5 =  0,9157—0,9191; Amagat- 
sches O leorefraktom eter (22°) ± 0  bis -f-3,0; nJ5 =  1,4668—1,4677; Butyrorefrakto-
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meter (25°) 61,5—62,8; Proz. OlsSure 0,215—1,160; HUblsche Jodzahl 76,29—88,25; 
Tortellische Zahl 41,2—47,1. Die Maximal- u. Minimalzahlen beziehen sich fast 
siimtlich auf zwei etwaa lierausfallende Proben. (Anal. de la Asoc. Quim. Argent. 
12. 280—90. 320—25. 1924. Buenos Aires, Officin. quim. municip. Sep.) W. A. R o th .

Rob. Jungkunz, Schaunwermogen und Schaumzahlen von Seifen. Die Best. des 
Schaumvermogens nach R i c i i a r d s o n  u . J a f f Ć  ist ident. mit dem Yerf. von C la r k e  
zur Hiirtebest. des W. Die Methode S t i e p e l s  verdient den Vorzug, obwohl die 
Konz. von 0,6% Fettsiiuren zu hoch ist. Vf. berichtet uber eigene Verss., in denen
0,4°/0 FettsSuren in der Seifenlsg. vorhanden waren. Es geht daraus hervor, daB 
die Schaumzahl dem Gehalt der yerwendeten Fettaauren an ungesSttigten Siiuren 
umgekehrt proportional ist. DaB Ricinusolseifen geringes Schaumvermogen be- 
sitzen, wird bestiitigt. Harzsauren verbessern das Schaumvermogen n ic h t.  K-Seifen 
weisen im allgemeinen kleinere Schaumzahlen auf ais Na-Seifen. In Leitungs- 
wasser sind die Schaumwerte stets geringer ais in dest. W. Kokoafettseife schiiumt 
selbst in Meerwasser noch gut. Zusammenfassend betont Vf., daB die Schaumzahl 
wertvoll fiir die Beurteilung gewiaaer Seifenrohatoffe ist, nicht jedocli fiir die Be- 
wertung eines prakt. Waschmittela. (Seifenaieder-Ztg. 52. 255—56. 279—80. 301 
bis 302. 323—24. 345—46. Baael.) H e l l e r .

Continentale Akt.-Ges. fiir Chemie, Berlin, (Erfinder: Friedrich Franz 
W ettwer, Berlin), Koch,- und Destillierkessel fiir Óle, Fette u. dgl., dad. gek., daB 
der ganze Kessel sowie auch der an ihm befindliche Ableitungsstutzen allscitig von 
dem Heizmittel umspiilt wird. — Daa Spritzen u. Schaumen dea Ólea u. dgl. beim 
Erhitzen wird yermieden. (D. R. P. 411972 KI. 23a vom 8/8. 1923, ausg. 9/4. 
1925.) O e lk e b .

Cellulose et Papiers Soeiete de Eecherches et d’A pplications , Paris, Ge- 
winnung von Ólcn und Fetten aus Pflanzenstoffen. (D. R. P. 411468 KI. 23 a vom 
23/4. 1922, ausg. 31/3. 1925. F. Priorr. 29/4. 1922, 29/7., 28/9. u. 7/12. 1921. -
C. 1922. IV. 267 u. 1924. I. 1882.) O e lk e r .

Hermann Bollmann, Hamburg, Reinigcn von Fetten und Ólen mittels Alkohol 
u. dgl., dad. gek., daB die fetten Ole u. Fette in bekannter Weise einer Vor- 
behandlung mit konz. Alaunloaung uuterzogen werden. — Die Alkoholreinigung 
wird crleichtert, da die B. yon Emulsionen vermieden wird. (D. R. P. 411595 
KI. 23 m vom 30/10. 1923, ausg. 2/4. 1925.) O e lk e r .

Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., Baden, Schweiz, Einrichtung zur 
Yerhutung der Oxydation des Óles von Oltransforniatoren, dereń KSsten nicht voll- 
standig mit Ol gefullt sind u. iiber dem Ólspiegel ein indifierentes, mit der AuBenluft 
mittelbar in Verb. stehendes Gas enthalten, dad. gek., daB an den Gasraum zwei 
hintereinander geschaltete GefaBe angeschlossen sind, welche zwei yerschiedene 
Stoffe, u. zwar im iiuBeren GefiiB solchen in fl. Form, enthalten, die sich bei einer 
vom Transformatorenol ausgeiibten Saugwrkg. mischen u. bei der Mischung das 
indifferente Gaa erzeugen, bei einer vom Transformatorenol ausgeiibten Druckwrkg. 
dagegen das iiberschiissige Gas ungehindert nach der Atm. hindurchtrcten lassen.
— Zwischen Transformator u. die hintereinander geschalteten GefilBe kann eine 
Gasreinigungs- u. -trocknungsyorlage geschaltet werden. (L. R. P. 410010 KI. 21 d 
vom 18/9. 1923, ausg. 23/2. 1925.) K C ii l in g .

Georg Sehicht A.-G. und A dolf Gnin, AuBig a. E., Herstellung von Nahrungs- 
fetten. (D. R. P. 402121 KI. 53h vom 22/3. 1921, ausg. 13/9. 1924. Prior. 1/4. 
1920. — C. 1921. IV. 284.) Roiimer.

Paul Martial Frederic Chevalier-Girard, Frankreich (Seine), Harzseifcn aus 
harzhaltigem Holz. Man behandelt daa in Stiicke geachnittene Holz direkt mit 
einer Alkalilsg. bei einer Temp. von 90—100° u. konz. die so erhaltene Harzseifen-
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lsg. oder yersetzt sie mit einem Metali- oder Erdalkalimetallsalz, zwecks Abscheidung 
unl. Metallseifen. (E. P. 580490 vom 9/7. 1923, ausg. 7/11. 1924.) O e l k e r .

Patent Borax Company Limited und J. S. Morgan, Ladywood, Birmingham, 
Beinigungsmittel. Man ycrmischt 2—10% Na-Pentaborat mit Seife, Seifenpulyer 
oder anderen Beinigungsmitteln, das Natriumpentaborat erhalt man durch Zusetzen 
von 2 Teilen Orthoborsaure oder 44 Teilen Metaborsiiure oder 39,5 Teilen Pyrobor- 
eSure zu einer Lsg. von 8 Teilen NaOH in 40 Teilen W., man erhitzt auf 60° bis die 
FI. fast klar geworden ist, liiBt absitzen u. krystallisieren; oder man lost 38,2 Teile 
Natriumbiborat u. 8 Teile NaOH in 20 Teilen W., erhitzt auf 60° u. setzt allmahlich 
99,2 Teile kryst. Orthoborsaure u. 20 Teile W. zu; oder man schm. 62 Teile Ortho
borsaure mit 8 Teilen NaOH zusammen. (E. P. 228459 vom 20/8. 1924, ausg. 
26/2. 1925.) F r a n z .

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Offenbach a. M. (Erfinder: Oskar 
Kluck, Offenbach a. M.), Herstellung von farbigen, hochglanzenden Kerzen in einem 
Arbeitsgang, dad. gek., da8 man die Kerzen mit einer gefarbten Spritlacklosung 
mittels einer Spritzpistole bespritzt. — Es konnen nicht nur einfarbige, sondern 
auch mehrfarbige Kerzen mit Leichtigkeit hergestellt werden, was beim Farben der 
Kerzen in der M. oder nach dem Tauchverfahren mit wesentlich groBeren Schwierig- 
keiten verbunden ist. (D. B. P. 411740 KI. 23 d vom 8/3. 1924, ausg. 3/4.
1925.) O e l k e r .

Gomamala y  Ginebreda, Spanien, Gewinnung von Fett aus Wolle. Man be- 
handelt die Wolle mit einem oder einem Gemisch zweier fluchtiger Fettlosungsmm. 
(C,HC13) u. yerdampft das Losungsm. aus der erlialtenen Lsg. (F. P. 584384 vom 
9/8. 1924, auśg. 6/2. 1925.) K a u s c h .

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

Gusta v U llm ann, Wien, Rdnigung alkalilialłiger Abłaugen, m e Mercerisier- 
dblaugen. Man unterwirft die Laugen einem Keinigungsverf. durch Ultrafiltration, 
Dialyse oder Elektro-Osmose oder einer Kombination dieser, ohne daB die mit der 
Lauge behandelten Waren yorher gereinigt oder entschlichtet werden. (0e. P. 
99417 vom 28'7. 1923, ausg. 10/3. 1925.) K a u s c h .

Norsk H ydro-Elektrisk K vaelstofaktieselskab , Kristiania, Norwegen (Er
finder: S. A. Aannerud und B. F. Halvorsen), Inipragniermittel. (Schwed. P. 
56178 vom 21/9. 1920, ausg. 4/3. 1924. N. Prior. 24/11. 1919. — C. 1921.
II. 519.) F r a n z .

Kuttroff Piokhardt & Co., Inc., New York, ubert. von: August Lendle, 
Forest Hills, New York, Papier aus Lanellafasem. Die Lanellafaser wird in ublicher 
Weise gehoU8ndert, mit geeigneten Farben versetzt u. auf der Papiermaschine 
vcrarbeiteL Es wird ein Papier von sammetartiger Textur u. Bescliaffenheit erhalten. 
(A. P. 1528440 vom 28/8. 1924, ausg. 3/3. 1925.) O e l k e r .

W ilhelm  Lorch und Kaspar Muller, Porz a. Eh., Herstellung uon gepragtem, 
geformtem und gefarbtem Pergamentpapier, dad. gek., daB das das Pergamentierbad 
Terlassende Papier noch im nassen Zustand unmittelbar gepragt, geformt u. gefSrbt 
wird. — Gegeniiber bekannten Verfahren wird eine Ersparnis an Kraft u. W annę 
erzielt. (D. E. P. 412236 KI. 55 f  vom 10/4. 1924, ausg. 15/4. 1925.) O e l k e r .

Great American Art Manufacturing Company, Wilmington, Delaware, 
ubert. von: Edwin L. Braun, Zion, 111., Bedrucken und Verleihung von Pergament- 
effekten au f Papier. Das Papier wird mit einer oligen FI. impragniert u. dann 
gefimiBt. (A. P. 1531231 yom 23/7. 1920, ausg. 24/3. 1925.) K a u s c h .

181*
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Kóln-B.ottweil Akt.-Ge3. und Erich Opfermann, Berlin, Gewinnung von Sulfit- 
zellstoff, dad. gek., daB man den heli abgekochten Zellstoff noch einer zweiten, 
gegebenenfalls weiteren Kochungen mit frischer Ca- oder Mg-Bisulfitlauge oder 
Gemischen derselben unterwirft. — Der so gewonnene Zellstoff ist unter Wahrung 
seines Charakters weitestgehend von Inkrusten befreit u. stellt ein gleichmaBig auf- 
geschlossenes Prod. mit einer unter 2 liegenden Kupferzahl dar. (D. B.. P. 411304 
KI. 55 b vom 21/12. 1923, ausg. 26/3. 1925.) O e lk e k .

Pacific Lumber Company, San Francisco, iibert. von: James M. leaver, 
Oakland, Gewitinung von Cellulose aus Viscose. Aus Seąuoialiolz gewonnene Viscose 
wird in ein Fiillbad gebraeht, zu dem Sequoiaextrakt zugesetzt wurde. (A. P. 
1528 219 vom 26/11. 1923, ausg. 3/3. 1925.) K a u s c h .

Pacific Lumber Company, San Francisco, iibert von: James M. Leaver und 
E lie  S. Humboldt, Oakland, Californien, Heine Cellulose aus Holz. Sequoia u. 
anderes hoch impragniertes Holz wird mit b. W. ausgelaugt, dann mit verd. HNO, 
behandelt; mit W. werden alsdann die 1. Stofle ausgewaseben; dann wird wieder 
mit verd. HN 03 behandelt u. noehmals ausgewaseben. (A. P. 1528218 vom 26/11.
1923, ausg. 3/3. 1925.) K a c s c h .

Paul Krais, Dresden, Aufschliefien von Holz in Form von Spanen mit Salpeler-
saure nach dem Verfahren gemafi Patent 391 713; dad. gek., daB man den Bohstoff 
mit sehr verd. Alkalilauge oder Erdalkalimilch yorkoeht, dann nahe der Kochteinp. 
mit verd. HNO„ behandelt u. endlich mit yerd. h. Sodalsg. oder Kalkmilch nach- 
behandelt. — Wiihrend es nach dem Verf. des Hauptpat. nur moglich ist, Zellstoff 
aus Stroh, Schilf u. Holzschliff darzustellen, gelingt es, in der yorstehend angegebenen 
Weise, auch Holz von festerer Struktur aufzuschlieBen. (D. R. P. 395192 KI. 55b 
vom 26/8. 1923, ausg. 2/4. 1925. Zus. zu D. R. P. 391713; C. 1924. II. 2622.) O e lk e b .

Rheinisch W eatfalische Sprengstoff-A.-G. Abteilung Niirnberg vorm.
H. Utendoerffer, Niirnberg (Erfinder: E. Seyffarth), Radioaktive plastische Massen 
aus Celluloid oder ahnlichen Sto/fen. (Schwed. P. 56170 vom 30/6. 1922, ausg. 4/3.
1924. — C. 1923. IV. 626.) F ra n z .

Erwin Oscar Freund, V. St. A., Dartne fur Wiirste. Cellulose wird in Viscose
von erhohter Viseositat (3000—5000 Sek.) ubergefiihrt; dann werden dunnwandige 
Bohren aus letzterer gebildet. (F. P. 585755 vom 2/4. 1924, ausg. 6/3. 1925,
A. Prior. 7/4. 1923.) K a u s c h .

Victor Scholz, Jauer i. Schl., Yerfahren zur Grundierung gestrichener Stoffe, 
tcie Waehstuch, Ledertuch und Kwistleder, dad. gek., daB die Gewebe mit Lederlsgg-, 
Lederseifen oder aus diesen kondensierten Gallerten mit oder ohne Zusatz von 
anderen Stoffen, wie Farbstoffen, Fullstoffen, Harzseifen, Fettseifen, Firnis, Linoiyn 
oder Firnisemulsionen, vorgrundiert u. dann in normaler Weise fertiggestellt werden.
— Die Lederlsgg. dienen ais Ersatz fUr die Fimisgrundierung, sie verbilligen dem- 
nach die Herst. gestrichener Stoffe. (D. B,. P. 411527 KI. 81 vom 20/8. 1922, ausg. 
30/3. 1925. Zus. ju D. R. P. 409035; C. 1925. I. 2136.) F ra n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; BeleucMung; Heizung.
Max Gebert, Wien, Brennstoff aus Verbrennungsruekstdnden oder minder- 

wertiger Kohle. Man durchfeuclitet die Ausgangsstoffe mit einer wss. Lsg. von 
Osalsfiure u. NaCl, vermischt sie nach dem Troeknen mit einem teerigen oder 
harzigen Bindemittel u. yerarbeitet die M. dann zu Briketts o. dgl. (Oe. P. 99301 
vom 23/5. 1924, ausg. 25/2. 1925.) O e l k e r .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., (Erfinder: Martin 
Muller-Cunradi, Ludwigshafen a. Rh.), Brennstoff, bestehend aus Dimethylaiher. 
Neben einem hohen Heizwert hat dieser Korper den Vorzug, daB er in fł. Form 
aufbewahrt werden kann, u. zwar in nur mfiBig starkwandigen Gef&Ben, u. daB er
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infolge seines niedrigen Kp. leicht wieder in gasformiger Form aus diesen ent- 
nommen werden kann. — Im besonderen eignet sich der Dimethylather zu Bcleuch- 
tungszwecken mit Hilfe von Gliihkorpern u. ferner zum autogenen SchweiBen u. 
Schneiden. (D. R. P. 412184 KI. 23 b vom 2/9. 1923, ausg. 15/4. 1925.) O e l k e r .

International Color and Chemical Company, Inc., Detroit, Michigan, ttbert. 
von: Alesander S. Bam age, Detroit, Herstellung leicht verfliissigbarer Kohlen- 
wasseratoffe aus Athylen und athylenhaltigen Gasen. — Man preBt das athylenhaltige 
Gas unter hohem Druck u. bei niedriger Temp. in einen schweren KW-stoff, wobei 
Polymerisationsprodd. der C4H8Reihe entstehen, die dann durch Dest. gewonnen 
werden. (A. P. 1527079 vom 16/2. 1921, ausg. 17/2. 1925.) O e l k e r .

Albert Franęois Paul Pinet, Frankreich, Kohlendestillation. Kleine Mengen 
an zerkleinerter u. durch Kanale in einer Kammer aus festem Materiał gescliickter 
Kohle werden durch Hitze destilliert. (F. P. 586001 vom 20/11. 1923, ausg. 13/3.
1925.) K a u s c h .

Ed. Silveedris & Cie., Lettland, Gaserzeugung. Man laBt die h. Gase in dem 
gluhenden Brennstoff pulsierend sich bewegen. (F. P. 582123 vom 4/4. 1924, ausg. 
12/12. 1924. D. Prior. 28/3. 1924.) K a u s c h .

Leo Perelmens, Frankreich, Gaserzeugung. Die in einem Generator crzeugten 
Gase werden oben abgesaugt u. unten in den Generator eingefiihrt. (F. P. 582250
vom 8/5. 1924, ausg. 8/5. 1925.) K a u s c h .

Societe Lyonnaise des Eaux et de 1’E clairage Societe Anonym e, Paris, 
Entgasung und Verkokung von Kohle und anderen Brennstoffen durch stetiges Ein- 
fuhren (z. B. Einblasen) fein zerkleinerter Kobie in iiuBerst fcin yerteiltem, schwe- 
benden Zustande in auf Rotglut erhitzte Kammern, dad. gek., daB gleichzeitig 
stetig wasaerstofFhaltige Gase mit solchem Gehalt an H u. unter Aufrechterhaltung 
solcher Druckverhiiltnisse in der Kammer in diese eingefiihrt werden, daB in der 
Kammer der Teildruck des H dauernd hoher gehalten wird ais der Druck, der 
sich nach der Dissoziation der in der Kohle enthaltenen oder wahrend ihrer Er- 
hitzung frei werdenden KW-atofFe ergeben wiirde. Die erzeugten Gase konnen 
entweichen, ohne durch eine gluhende Koksachicht hindurchzustreichen, wobei die 
Temp. u. die H-Zufuhr im Verhfiltnia zur Feinheit des Komea, seiner Menge, Ge- 
schwindigkeit u. mit fortschreitender Kammerfiillung abnehmender Weglfinge derart 
gcregelt werden, daB naeheinander die SSttigung der ungesatt. KW-atoffe der be- 
wegten Brennstoffteile mit H, danach ihre Zerlegung im WasaeratoffuberschuB in 
KW -stoffgase u. endlieh eine unmittelbare Verb. eines Teiles des yerbliebenen C 
mit dem uberschussigen H h e rb e ig e fu h r t  wird, w fih re n d  den K o h le n r iic k s tS n d e n  die 
zum Zuaammenbacken zu marktfSihigem Koks crforderlichen Bindestoffe belassen 
werden. (D. E . P. 411153 KI. lOa vom 3/10. 1922, ausg. 24/3. 1925. F. Prior. 7/10. 
1921.) O e l k e r .

Bobert B. Blackbum , Glassport, Pennsylvan., und Gouverneur G. Brown, 
Huisdale, New Hampshire, lieinigung von Kohle. Die Kohle wird in ein eizentr. 
zur Rotationsachse sich drchendes GeffiB eingebracbt u. die ftohle sowie die Ver- 
unreinigungen werden getrennt in rund um die Peripherie des GcfaBea angebrachten 
Vorr. gesammelt. (A. P. 1531374 vom 16/6. 1921, ausg. 31/3. 1925.) K a u s c h .

Zeche Mathias Stinnes, ubert. von: Anton W eindel, Essen-Ruhr, Ab- 
schtidung da- Phenole aus Rohteer oder dessen Destillaten. Man behandelt die Aus- 
gangsprodd. zwecks Extraktion der Phenole mit wss. A., dessen Starkę 60% nicht 
uberschreiteL (A. P. 1528313 vom 15/5. 1924, ausg. 3/3. 1925.) O e l k e b .

John Lester Murrie, Yonkers, N. Y., Herstellung von Gąs. Man mischt fein- 
terteiltes, kohlenstoffbaltiges Materiał (Kohle) mit iiberhitztem Wasserdampf u. setzt 
das Gemisch hoher Temp. in einer Rohrschlange aus, dęren Yolumen allmahlich
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von einem zum anderen Ende zunimmt. (A. P. 1530 281 vom 26/7. 1923, ausg. 
17/3. 1925.) K a u s c h .

Charles Franęois Mascart, Frankreich, Be>izolabscheidung aus Gasen. Die zu 
behandelnden Gase (Koks-, Hochofengase usw.) werden keinem anderen Druck ais 
der zu ihrer Zirkulation in den App. erforderlich ist, unterworfen u. dabei direkt 
oder indirekt stark gekiłhlt (—70°). (F. P. 585988 vom 19/11. 1923, ausg. 12/3. 
1925.) K a u s c h .

Societe Anonyme de Construction de Fours a  Coke „Simplex“, Belgien, 
Entbenzoylieren schuierer Ole, die zur Gewinnung von Kohlenicasserstoffen aus Kohlen- 
de8tUlałionsgasen gedient haben. Das aus dem WSrmeaustauscher kommende Ol wird 
auf etwa 90° unter einem Minderdruck von 70 cm Hg durch indirekten Dampf erhitzt. 
Die sich dabei entwickelnden Diimpfe werden in einem Ktthler mit Dephlegmator 
kondensiert. (F. P. 585654 vom 12/9. 1924, ausg. 5/3. 1925.) K a u s c h .

James R. Rosę, Edgeworth, Pa., iibert. von: John Harris, Cleveland, Ohio, 
Gasfórmiger Brennstoff, welcher zum autogenen Scliweifien u. Schneiden dienen 
soli u. aus 10—50 Teilen C2H2 u. 90—50 Teilen Propan zusammengesetzt ist. (A. P. 
1528765 vom 28/5. 1923, ausg. 10/3. 1925.) O e lk e r .

James R. Rose, Edgeworth, Pa., iibert. yon: John Harris, Cleveland, Ohio, 
Gasfórmiger Brennstoff, welcher aus einer Mischung yon 10—50 Teilen CJI, u. 
90—50 Teilen Butan besteht u. insbesondere zum autogenen SchweiBen u. Schneiden 
dienen soli. (A. P. 1528766 vom 28/5. 1923, ausg. 10/3. 1925.) O e lk e r .

Rodolphe Berthon und Marcel Berthon, Frankreich, Carburierung schicerer 
Ole. Man erhoht die n. zwischen den Teilchen eines gegebenen Brennstoffes u. 
dem Mol. eines gasformigen Brennstoffes bestehende Potentialdifferenz, indem man 
das Gemisch stat. elektr. Entladungen aussetzt. (F. P. 585997 vom 20/11. 1923, 
ausg. 12/3. 1925.) K a d s c h .

H ydrotorf GeseUschaft m. b. H ., Berlin, Herstellung von Torfpuher md 
Torfbriketts. Stark mit W. yerd., fein zerriebene Torfmasse wird in schwachę 

•Lsgg. von CaCls , CaS04, NajSO^, A1j(S04)3, Fe5(S04)3, FeS04 u. dgl. bezw. in 
kolloidale Lsgg. von A120 3, F ej03 oder in kolloidale Lsgg. yon Metallen (disper- 
giertem Fe) eingefiihrt. Hierbei fallt feinkornige Torfmasse aus, der man das W. 
entzieht u. sie dann zu Pulver oder Briketts verarbeitet. — Durch die genannten 
ZusStze wird die Torfmasse derart beeinfiuBt, daB sie das W. leichter abgibt 
(Oe. P. 98995 vom 14/10. 1922, ausg. 10/1. 1925. D. Prior. 18/10. 1921.) O e lk e r .

Antoine Marie Merle und E m ile Augustin Barbet, Frankreich, Behandlung 
Petroleum enthaltender Gesteine. Die Gesteine werden in einer senkrechten Retorte 
mit uberhitztem Wasserdampf behandelt. (F. P. 585554 yom 6/11. 1923, ausg. 3/3. 
1925.) K a u s c h .

Societe des Etablissements Barbet, Frankreich, Destillation petroleunihaltiger 
Gesteine. Die zerschlagenen Gesteine werden erst mit Dampf (bei 5—6 kg Druck) 
erhitzt, dann plStzlich entspannt, wodurch unter Esplosion die eingeschlossenen 
O lanteile frei werden.u. nun durch Dampf destilliert werden konnen. (F. P. 584785 
yom 26/10. 1923, ausg. 13/2. 1925.) K a u s c h .

John D. Brady, Bartlesyille, Oklahoma, Verhinderung der Bildung von Petroleum- 
emulsionen im Brunnen. Man g ib t ein W. w eichm achendes Agens in das Rohól 
oder W. in  den  O lbrunnen , bey o r das Ol h e rau stre ten  kan n . (A. P. 1531173 vom 
11/12. 1920, ausg. 24/3. 1925.) K a u s c h .

W. J. Duffee, Franklin, Pennsylyan., iibert yon: Charles F. Richey und 
Paul J. Duffee, Franklin, K r a c k e n  und D e s t i l l i e r e n  v o n  Ó l e n .  Man laBt Ol in be- 
schrfinktem, gleichmaBigem Strahle durch eine Heizzone flieBen, erhitzt es darin 
auf eine Kracktemp. u. bei einem zur Flussigerhaltung des Oles ausreichendem 
Druck u. laBt es alsdann seine WŁrme mit frischem Ol austauschen. Dann kiihlt
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man das h. 01 in einer hierzu bestimmten Zone auf die gewiihnliche Temp. ab u. 
nimmt eine Druckverminderung vor bis zur Erreichung des n. Drucks. (A. P. 
1530091 vom 16/6. 1924, ausg. 17/3. 1925.) K a u s c h .

Carey W. Thompson und Henry C. Beeler Denver, Colorado, Kracken von 
Ól. Ein Gemisch fl. KW-stoffe u. einem inerten Trager wird allmiihlich Zonen 
von steigender Temp. unterworfen, der leichteste Anteil wird entzogen, hierauf 
werden die gebildeten Diunpfe in die Heizzonen zuriiekgeleitet, gekiililt u. die so 
erhaltenen Kondensate zu den Gemischen zuriickgebracht. (A. P. 1530627 vom 
19/9. 1922, ausg. 24/3. 1925.) K a u s c h .

Alphonse M ailhe und Leonce B lanchet, Frankreich, Schwere viscose Ole. 
Man polymerisiert Athylen - KW-stoffe aller Art aus Rohpetroleum, Rrackruck- 
stiinden usw. durch Erhitzen mit oder ohne Druck in Kupfer- oder Eisenapp. 
Man kann auch ein Gemisch von Athylen-KW-stoffen u. Methan-KW-stoffen in 
Ggw. von ZnClj usw. behandeln. (F. P. 586005 vom 21/11. 1923, ausg. 13/3. 
1925.) K a u s c h .

Aktiengesellschaft fur Petroleum-Industrie und Ludwig Rosner, Berlin, 
und M as Herrmann, Niirnberg, Spalten von Kohlenicassersto/fen. Zwecks Um- 
wandlung von Mineralolen u. daraus gewinnbaren KW-stoffen in solche von 
niedrigerer Siedetemp. werden die Ausgangsstoffe mit AlCl3 bei Ggw. metali. Al 
oder gleichwirkender Metalle, wie Fe, erhitzt. — Es wird eine wesentlich hohere 
Ausbeute an niedrig sd. benzinartigen KW-stoffen erzielt ais wenn A1C13 allein ais 
Spaltmittel verwendet wird. (D. R. P. 411228 KI. 23 b vom 11/8. 1923, ausg. 28/3. 
1925.) O e l k e r .

Henry A. H ills, Grand Rapids, Michigan, Óldestillationsverfahren. Gasoline, 
die Fette u. suspendierte Stoffe enthalt, lSfit man erst mit groBer Geschwindigkeit 
iiber eine durch die Destillationsdampfe erhitzte Flachę stromen u. fiihrt alsdann 
die bo erhitzte Fl. in den Dampfdestillationsraum ein. SchlieBlich kondensiert 
man die Destillationsdampfe. (A. P. 1529067 vom 18/12. 1920, ausg. 10/3. 
1925.) K a u s c h .

United Kingdom Oil Company Ltd., London, Ubert. von: Georg Frederick  
Forwood, London, Behandltmg und Erzeugung von Kohlenwasserstoffen. (A. P. 
1523942 vom 11/7. 1921, ausg. 20/1.1925. — C. 1923. II. 877 [E. P. 190284].) O el.

Carey W. Thompson, New York und Henry C. B eeler, Denver, Colorado, 
Behandlung vtm Kohlenwassersto/fen. Man mischt einen KW-stoff mit Sand, unter- 
wirft das Gemisch bei atmosphar. Druck der Hitze, entfernt die leichtesten Frak- 
tionen aus der Retorte, nach u. nach dann die schweren Fraktionen bei steigenden 
Tempp., mischt die Dampfe in dem Gasraum der Retorte u. fuhrt die kondensierte 
Fraktion in die Zone der Dampfableitung in dem Gasraum zu dem Sand, bevor 
diefter die Hitzebehandlungszone erreicht. (A. P. 1529095 vom 29/9. 1921, ausg. 
10/3. 1925.) ( K a u s c h .

Societe Lyonnaise des Eaux et de 1’Eclairage, Frankreich, Trennung und 
Abscheidung der Mineralstoffe aus Olen «. dgl. Es wird der Kp. u. das Kracken 
herabgesetzt bei atmosphar. Druck u. die organ. Verbb. in den Olen werden kata- 
lytisch hydrogenisiert, so daB sie von 200° ab verdampfen. (F. P. 585953 vom 
13/11. 1923, ausg. 12/3. 1925.) K a u s c h .

W illiam  P. B entley , Dallas, Tesas, Behandlung von Asphaltgestein. Man 
mischt weniger ais 5°/0 an Gewicht eines fliichtigen Losungsm. (Gasoline, Kerosin, 
^aphtha, Solarol usw.) mit dem zerkleinerten bituminosen Gestein, gibt zu dem 
Gemisch weniger ais 10°/o eines n. klebenden yiscoscn FluBmittels (Paraffin usw.) 
u. kontrolliert die Durchdringung u. den Bitumengehalt des Endprod., indem man 
die Yiscositat u. die Menge des FluBmittels regelt. Man erhalt so ein wasserfestes,
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fiir Isolierzweckc geeignetes Mittel. (A. P. 1529 829 vom 2/6. 1923, ausg. 17/3. 
1925.) K a u s c h .

Edgar von Boyen, Magdeburg-Salbke, Reinigung von Rohmontanwachs. Man 
behandelt das Rohmontanwachs bei Ggw. yon Paraffin mit Salpeter-Schwefelsiiure. 
Gcgeniiber dem bekannten Yerf., nach welchem man die beidcn Sauren nachein- 
ander yerwendet, werden folgende Yorteile erreicht: Die App. werden geschont; 
der Verbrauch an SSurcn wird yerringert; die Rk. yollzieht sich ruhiger u. die 
Arbeit wird yereinfacht. AuCcrdem ist die Ausbeute an Wachs hoher, weil yon 
der Wachssubstanz weniger zerstort wird. (Oe. P. 99293 vom 8/1. 1923, ausg. 
25/2. 1925.) O e l k e r .

Franz Fischer und Hans Tropsch, Mulheim, Ruhr, Herstellung von Alkoholen 
und anderen sauerstoff haltigen Yerbindungen durch katalytische Reduktion des Kohlen- 
oxyds bei hoherer Temp., besonders unter Druck, dad. gek., daB Katalysatoren 
Yerwendung finden, die Verbb. des Rb oder Cs oder beider enthalten (hierzu Ygl. 
auch Brennstoffchemie 4. 276. 5. 201. 217; C. 1924. I. 1297. 1925. I. 1544). (D.B..P. 
411216 KI. 12o vom 3/11. 1922, ausg. 26/3. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Deutsche Petroleum-Akt.-Ges., Charlottenburg, ubert, von: Fischmann & 
Franke, Glauchau, Schmierok. (E. P. 224901 vom 12/11. 1924, Auszug yeroff. 
14/1. 1925. Prior. 17/11. 1923. — C. 1924. H. 2511.) O e l k e r .

Karl Lauster, Elizabeth, New Jersey, Schmiermittel, welches aus einer Mischung 
von 30 Teilen Talg, 10 Teilen Talkumpulyer, 20 Teilen Reismehl, 6 Teilen H,SOi, 
5 Teilen Na^C03, 5 Teilen griiner Schmierseife, 5 Teilen Seifenpulver u. 19 Teilen 
W. besteht. — Das Schmiermittel soli besonders beim Drahtziehen Yerwendung 
finden. (A. P. 1529314 vom 3/5. 1924, ausg. 10/3. 1925.) O e l k e r .

E ed  R iver Refining Company, Inc., Shreyeport, Louisiana, iibert. yon: John 
E. Schulze, Chicago, 111., Mineralschmierol, welches mindestens eine ViscositSt yon 
150 Sekunden Saybolt bei 100° F. besitzf u. das bei der yollstandigen Dest. unter 
einem absol. Druck yon 5 mm Fraktionen ergibt, dereń erste u. letzte in der Yis- 
cositfit keinen groBeren Unterschied ais 700 Sekunden Saybolt bei 100° F. aufweisen. 
Man erhSU dieses Ol, indem man in einem geeigneten App. ein Mineralol, welches 
keine Fraktionen mit einer unter 50 Sekunden Saybolt liegenden Yiscositat enthalt, 
unter einem absol. Druck von 5 mm dest. u. das Destillat unter dem gleichen Druck 
kondensiert. (Can. PP. 241105 u. 241106 vom 15/3. 1923, ausg. 24/6. 1924.) O e lk e r .

Edward Lytton, London, Schułzansłrich gegen Schadlinge. Kurzes Ref. nach 
E. P. 207209 (C. 1924. I. 1609). Nachzutragen ist folgendes: D u r c h  d e n  mit scharf- 
schnittigen Stoffen, wie Glas (das nur bis zu einem solchen Grade y e r m a h le n  
werden darf, daB die einzelnen Teilchen noch scharfe Schnittkanten besitzen), 
Schmirgel oder Carborundum oder Mischungen dieser Stoffe yersetzten Anstrich, 
aus z. B. Farbpulyer, CaSO<, Leim, Schellack u .  anderen iiblichen B e i m e n g u n ^ e n ,  

wird das mit i h m  angestrichene Holz nicht nur vor Holzwiirmern, sondem auch 
vor dem Annagen durch Mause geschiitzt. Mahlzahne, Lippen oder Pfoten der 
Nagetiere werden durch die scharfschnittigen Bestandteile des Anstrichs beschfidigt 
oder wund gemacht. (D. R. P. 411297 KI. 451 vom 17/5. 1923, ausg. 26/3. 1925. 
E. Prior. 17/5. 1922.) S c h o t t l a n d e r .

Grubenholzimpragnierung G. m. b. H. (Erfmder: F. Peters und K  Wolman), 
Berlin, Holzkonseruierungsmittel. (Schwed. P. 56293 vom 11/12. 1922, ausg. 
18/3. 1924. D. Priorr. 13/12. 1921 u. 7/10. 1922. — C. 1922. IV. 566. 1925. I. 
1832.) S c h o t t l a n d e r .

Johannes Dobrowolski, Berlin-Steglitz, Gewinnung von Kienol aus harzreichcn 
Holzem, dad. gek., daB das vorher mit W. gut durchtrfinkte Holz mit oder ohne 
Yakuum in bekannter Weise der Dest. unterworfen wird. —  Es wird ein reines,



1 9 2 5 . I .  H xx. S cn iE S z- u n d  S p k e n g s t o f i - e ; Z O n d w a r e n . 2 7 4 9

holzessigfreies Kienol gewonnen. (D. R. P. 411387 KI. 23a yom 14/3. 1923, ausg. 
27/3. 1925.) O e l k e r .

Soeiete Anonyme des Produits Chimiques de l ’Est, Prankreich, Gewinnung 
kpndensierbaren Rauches bei der Hobverkohlung in Waldern. Um die Kohlenmeiler 
werden oben Rohre, die kurze in die Holzhaufen hineinragende Ilolirenden an yer
schiedenen Stellen tragen, herumgelegt u. durch diese der Rauch in Kondensatoreu 
gesaugt. (P.P. 585258 vom 27/6. 1924, ausg. 24/2. 1925.) K a u s c h .

Moritz Joseph H eitm ann, Freital-Potschappel, Brennstoff fiir Ólmotoren,
1. dad. gek., daB leicht entziindlicher Braunkohlenstaub schwer fliichtigen, hocli- 
entflammbaren Brennolen in fein verteilter Form zugesetzt ist. — 2. dad. gek., daB 
zur Erzielung einer haltbaren GleiehmaBigkeit der Verteilung von Kohlenstaub im 
Brennol das Gemisch unter Zusatz von Emulgierungsmitteln in Emulsionsform iiber- 
gefuhrt -<vird. (D. R. P. 411409 KI. 46d vom 29/11. 1923, ausg. 27/3. 1925.) O e l k e r .

W. H. Palw eiler, Wallingford, Pa., V. S t A., und Humphreys and Glasgow 
Limited, London, Priifung von Leuchtgas u. dgl. auf Schwefehcasserstoff. — Das 
Gas wird in gleichmaBigem, regulierbarem Strom durch einen Glasbehalter geleitet, 
indem ein Streifen Filtrierpapier aufgehangt ist, der an yerschiedenen Stellen mit 
yerschiedenen Salzlosungen getrJinkt ist, die mit H2S je  nach der Konzentration 
desselben Farbreaktionen geben. (E. P. 227039 yom 12/5. 1924, ausg. 29/1. 
1925.) O e l k e e .

XX. SchieB- und SprengstofFe; Zundwaren.
W ładimir Plinatas, Sehweiz, Herstellung von rauchlosen Pulvern bezw. pla- 

stischen Massen. Man gelatiniert Nitrocellulose mit Hilfe von Estern anorgan. oder 
organ. Sauren mit mehrwertigen Alkoholen, wie z. B. den Estern der H3P 0 4, SiOs, 
NaphthensSure, PhthalsSure, CHsCOOH, Buttersaure u. dgl. (F. P. 581177 vom 
8/8. 1923, ausg. 24/11. 1924.) O e l k e r .

Sprengluft-Gesellschaft m. b. H., Berlin, Herstellung von Sprengluftpatronen, 
dad. gek., daB Graphit natiirlichen oder kunstlichen Herkommens entweder fiir sich 
allein oder in Mischung mit anderen C-Tragern oder sonstigem Patronenfiillmaterial 
verwandt wird. — Es wird eine hohere Ladedichte ais mit den bisher benutzten 
C-Tragern (RuB, Korkmehl, Holzmehl etc.) erzielt. (D. R. P. 412098 KI. 78e yom 
29/12. 1923, ausg. 11/4. 1925.) O e l k e r .

Hydrogen, Oxygen & Plant Company Ltd., London (Erfinder: W ilhelm  
Weber, Hayingen, Lothr., Frankreich), Fliissige L uft enthaltende Sprengpatroncn. 
(Aust. P. 10787 vom 22/1. 1923, ausg. 8/1. 1924. — C. 1921. II. 973 [0. R. P.
335231].) O e l k e r .

Sprengluft Gesellschaft m. b. H., Deutschland, Herstellung von Sprengpatronen 
unter Verwendung fliissiger Luft. Die Patronen, dereń Hulle aus durclilassigem 
Papier (Losch- oder Filtrierpapier) hergestellt ist, werden mit einer Schutzhulse aus 
unyerbrennlichem Materiał umgeben. (F. P. 583013 yom 20/6. 1924, ausg. 5/1. 
1925.) O e l k e r .

Sprengluft Gesellschaft m. b. H., Deutschland, Behalter fur Sprengluftpatronen 
■ait oder ohne Vakuummantel, auf dessen Boden ein mit fl. Luft getrankter Ab- 
sorptionskorper, wie Kieselgur oder dgl. angeordnet ist. — Die Temp. in dem 
Behalter wird dadurch so stark erniedrigt, daB ein Verdampfen der fl. Luft aus 
den Patronen yerhindert wird. (P. P. 583445 yom 7/7. 1924, ausg. 13/1. 1925.
D. Prior. 14/1. 1924.) O e l k e r .

Leopold Lilie, Berlin, und W ilhelm  Eschbach, Troisdorf bei Koln a. Rh., 
Ziinder fiir Sprengluftpatronen, dad. gek., daB an Stelle einer Sprengkapsel die fiir 
Zeitziindung bekannten Hohlzylinder mit langsam brennenden Zundsatzen ver- 
wendet werden, durch die man, wie bekannt, hintereinander eine groBere Anzahl
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von Schussen abtun kann. (D. E . P. 412097 KI. 78e vom 6/12. 1922, ausg. 11/4.
1925.) O e l k e r .

Ohio Match Company, Wadsworth, Ohio, iibert. von: Hugo H. B. Schapiro, 
Wadsworth, Ohio, Ziindmasse fiir Ziindholzer, weiche aus 20 Teilen Kautschuk, 
10 Teilen S, 10 Teilen Harz, 40 Teilen Glaspulver u. 50 Teilen KC10S besteht. — 
Die M. zeiclinet sieh dadurch aus, daB sie nicht liygroskop. is t  (A. P. 1529322 
vom 14/1. 1924, ausg. 10/3. 1925.) O e l k e r .

Geka-Werke, Gottlieb Krebs & Hans Griinewald, Deutscbland, Kunstmassen, 
die ein funkelndes oder farbiges Licht auszustrahlen rermogen (Wundcrkerzen). Die 
MetallfSden, auf die die verbrennliche M. befestigt wird, werden mit dieser, die 
trocken oder leicht angefeuchtet mit Bindemitteln (Dextrin, Leim od. dgl.) gemischt 
ist, iiberzogen u. dann wird die M. angedriickt. (F. P. 581628 yom 30/7. 1923, 
ausg. 3/12. 1924.) K a u s c h .

California Cap Company, Oakland, Calif., iibert. von: Edward A. Barnes, 
Oakland, Knalląuecksilber. (A. P. 1523338 yom 3/4. 1922, ausg. 13/1. 1925. —
C. 1923. IV. 971.) O e l k e r .

Antoine Augustę Guntz, Frankreich, Luftbestandige Lcuchtpulver. Die be
kannten, gegebeneufalls radioaktivierten Leuchtstoffe, Erdalkalisulfide oder Zink- 
sulfid, werden in ein fl. leiehtschmelzbares Glas eingetragen, u. es wird die M. 
nach dcm Erkalten gepulvert. Die Glashiille schutzt die LeuchtstofiFe vor der 
schadlichen Einw. der Luftbestandteile. Ein geeigneter GlasfluB wird aus H3B03, 
NajB40 j. ZnO, CaO u. Wasserglas erhalten. (F. P. 582407 vom 11/9. 1923, ausg. 
18/12. 1924.) K U h lin g .

tjbersee-M etall Akt.-Ges. (Erfinder: Eobert Hopfelt), Hamburg, Abdichten 
poroser Metallschichten, dad. gek., daB sie mit einer yulkanisierten K autschuk- 
lsg. getrankt werden. (D. E. P. 411694 KI. 22 g yom 3/1. 1923, ausg. 3/4.
1925.) K a u s c h .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
Joseph E. Lorenz, Das Entwollen und Pickeln von Schaffellen. Wollfelle 

erreichen don Gerber zumeist enthaart und gepickelt. Je wertvoller die Wolle, 
desto geringwertiger die Haut. Die Haarlockerung erfolgt durch Schwitzen oder
— heute fast ausschlieBlich — durch Anschwodcn, d. h. Aufstreichen eines Breies 
aus Kalk u. N%S auf die Aasseite. CaCl2-Zusatz erteilt diesem Brei die Eigen- 
schaften des Arsenikaschers. Die Menge CaCls soli so bemessen sein (ca. 25 bis 
30% von Na^S), daB die OH-Ionenkonz. auf 1/3 reduziert wird. Zuviel CaClj ver- 
zogert die Haarlockerung. Die Nachascherung erfolgt zweckmSBig in HSspeln. 
Dann folgt Wassern u. Mist- oder Oroponbeize. Kleienbeize ist uberflussig, wenn 
gepickelt wird. Die gepickelten Felle werden nach einer Woche in F2sser ver- 
paekt u. halten sieh monatelang. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 20. 85—103. 
Salem [Mass.], Helburn Thompson Co.) BlESS.

V ittorio Casaburi, Die synthetischen Gerbstoffe ais Silfsgerbstoffe und ihrc 
Yerwendung in der Sohlledergerberei und Schicerlederfabrikation im allgemeinen. (Leder- 
techn. Rdsch. 17. 41—45 u. 57—62. — C. 1925. I. 188.) E ie ss .

Ernest L ittle und T. H. Beans, Uber die Yerwendung von Sautpulver ais 
Entgerbungsmittel bei der Bestimmung der Aciditat ton Gerbstofflosungen. C hrom iertes 
Hautpulyer ist hierfiir aus folgenden Grunden s c h le c h t geeignet: 1. Die am photere 
Hant nimmt Saure auf. Die Saureaufnahme wurde proportional der Konz. g e f u n d e n .  
Eine Entgerbung ohne Anderung der Aciditat konnte annahemd mit einem Haut-( 
pulyer erreicht werden, das mit einem Gemisch organ. Sauren von der Konz. der 
zu entgerbenden Lsg. behandelt u. bei 75° getrocknet wurde. 2. HsS04 wir 
starker aufgenommen ais organ. Saure. 3. Die Entgerbung ist oft mangelhaft, was
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die Titration verhindert. 4. Die Aciditat muB anniihcrnd bekannt sein. Von 
Interesae sind die Titrationskuryen der mit Gelatine und mit ckromiertem Haut- 
pulver entgorbten Lsgg., welche lctztcre einen viel steileren Verlauf haben. Uber- 
raschend ist, daB in der Aufnahme von EssigsSure u. Milchsiiurc eino DifFerenz von 
nahezu 100°/o bcsteht u. 200% mehr Milchsaure ais Buttersiiure aufgenommen 
werden, ferner daB sich das Gleichgewicht schon nach 10 Min. einstellt. (Stocliio- 
metr. Rk.?). (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 20. 103—20. New Brunswick 
[N. Y.] Rutgers Univ.) R ie s s .

The Ocean Leather Co., Inc., New York, ubert. von: Theodore H. Kohler, 
Bloomfield, New Jersey, Gerbcn von Ftfćhhaułen, insbesondere von Haifischhauten. 
(A. PP. 1524039 u. 1524040 vom 23/7. 1921, ausg. 27/1. 1925. — C. 1925. I. 
1260 [P. P. 573921].) S c h o t t l a n d e r .

Carlos Bustos & Company (Erfinder: Boberto Nordenflycht), Santiago de 
Chile, Mittel zum Enthaaren von Fellen und Hauten. (Aust. P. 8961 yom 13/9.
1922, ausg. 25/9. 1923. — C. 1925. I. 927 [E. P. 191431].) S c h o t t l a n d e r .

Badische Anilin- & Soda-Eabrik (Erfinder: L. Blangey), Ludwigshafen 
a. Eh., Verfahren zum Gerben łierischer Haute. (Sehwed. P. 56116 yom 7/6. 1920, 
ausg. 26/2. 1924. D. Priorr. 15/4. u. 17/7. 1915. — C. 1922. IV. 777 [Oe. P. 
87 715].) S c h o t t l a n d e r .

G. T. M atthews, Hackney, London, Fełłdichtmachen von Leder und Schweifi- 
bandem fiir Hiite. Man uberzieht oder imprSgniert das Leder mit einer Lsg. von 
Nitrocellulose in Aceton, Amylacetat, CH30H , Butylacetat u. dgl. ohne Zusatz eines 
Weichhaltungsmittels, wie Campher oder Ricinusol. (E. P. 225147 vom 25/6. 1924, 
ausg. 18/12. 1925.) F r a n z .

Chemische Fabriken Worma A.-G., ubert. yon: Oscar Low-Beer, Frank
furt a. M., Synthetische Gerbstoffe und dereń Alkali-, Erdalkali-, Erdmetall- und 
Schwermetallsalze. (A. P. 1526354 vom 30/3. 1921, ausg. 17/2. 1925. — C. 1921.
II. 680. 832. 833. 1922. IV. 812. [F. P. 527 928 usw.] 977.) S c h o t t l a n d e r .

Farbwerke vorm. M eister Lucius & Briining (Erfinder: Karl Daimler), 
Hochst a. M., Herstellung von Gerbmitteln, dad. gek., daB man die Einwirkungsprodd. 
von HN03 auf Braunkohle, T o rfu , ahnliche Stoffe in Abanderung des D. R. P. 
405799, ohne yorherige Abtrennung der in W . unl. Bestandteile bis zur Lsg. der 
letzteren mit Alkali behandelt u. dann wieder ansiiuert, oder die yorher abgetrennten 
in W. unl. Bestandteile mit Alkali in Lsg. bringt u. dem in W. 1. Prod. wieder 
beifiigt, gegebenenfalls unter Zusatz yon fettenden, fullenden, aufhellenden oder 
auch Gelatine fallenden Mitteln (vgl. auch D. R. P. 406364; C. 1925. I. 2137). — 
Die in "W. unl. Bestandteile der Einwirkungsprodd. von HNOs auf Braunkohle 
oder Torf haben infolge ilires Reichtums an fett- bezw. fettsaureartigen u. phlobaphen- 
artigen Stoffen fettende u. fullende Wrkg. auf die HautbloBen, yerbessern also 
Cieschmeidigkeit u. Rendement der Leder bei gemeinschaftlicher Anwendung mit 
einem wahren GerbstofF. Durch Zusatz von naturlieben oder synthet. Gerbmitteln 
oder yon Hilfsmitteln, wie Sulfitpech, Kleister, British Gum, 1. Cellulosespaltprodd., 
LigninsSure, RicinusolsulfosSure, laBt sich Geschmeidigkeit, Rendement u. Farbę 
der Leder noch weiter yerbessern. Folgende Beispiele sind angegeben: Man be
handelt Casseler Braunkohle bei 70—80° mit 47°/0ig. H N 03 bis zum Verbrauch der 
SSure, trennt die Lsg. yon Fettsaurekruste u. Satz, lost die festen Bestandteile in 
konz. NaOH (40° Bć), kugelt die Pastę u. yereinigt wieder mit der abgezogenen Lsg. 
Die Casseler Braunkohle kann zur Halfte durch Ligninsiiure, erhalten durch Aus- 
fallung einer NaS04-Strohstoffablauge, ersetzt werden. — Zur Lsg. der festen Be
standteile laBt sich an Stelle der NaOH die entspreebende Menge freies NaOH 
uebst Na^COj enthaltende Strohsloffablauge yerwenden. — Der bei der Einw. yon



2752 Hxxiv P h o t o g r a p h ie . 1925. I.

50°/0ig- HNO, auf Specktorf mit 50°/0 Wassergehalt in der Hitze bis zum Ver- 
schwinden der KJ-Stiirkerk. erhJiltliche Bodensatz u. die Kruste werden yon der 
entstandenen Lsg. abgetrennt, mit konz. NaOH gel. u. der Lsg. wieder einyer- 
leibt — Man • lost die bei der Einw. yon 47%ig- HN 03 auf Union-Braunkohk- 
briketts mit 20°/o Wassergehalt bei 80—90° bis zum Verschwinden der KJ-StSrkerk. 
gebildete Kruste u. Bodensatz nach Abtrennung von der Lsg. in konz. NII3, kugelt 
gegebenenfalls, riihrt den abgetrennten Sirup wieder ein u. yermischt mit 50°/oig. 
Ligninsulfosdurelsg. (D. E,. P. 410878 KI. 28 a vom 27/5. 1921, ausg. 20/3. 1925. 
Zus. zu D. R. P. 405799; C. 1925. I. 2137.) S c h o t t l a n d e r .

XXIV. Photographie.
J . I . C rabtree, D ie Behandltmg von Kinofihn bei hohen Temperaturen. Fiir Auf- 

bewahren u. Beforderung in trop. Tempp. ist Trockenhalten des Films die wich- 
tigste Bedingung. Das wird erreicht durch Verpackung in getrocknetem Papier 
oder durch Verwendung yon CaCl2. Bei der Entwicklung wird zu starkę Quellung 
der Gelatine yerhindert durch Anwendung konz. Entwickler- u. Fixierbiider oder 
durch Hinzufugen eines indifterenten Salzes z. B. Na2S0ł zu den iiblichen Ent- 
wicklerlsgg. oder durch Hfirtung der Schicht Fur den letzteren Zweck eignet 
sich am besten ein Bad in KCr(SOt)3, das man zwischen Entwicklung u. Fmerung 
einschaltct. (Journ. Franklin Inst. 199. 264.) K e l l e r j t a n n .

M. L. Dundou und J. I. Crabtree, Untersuchungen uber photographische Ent
wickler. I. u. II. Mitt. I. D ie  schleierbildenden Eigenschaften der Entwickler. Die
B. yon Schleier hat yerschiedene Ursachen, die einzeln untersucht werden miissen. 
Die Oiydationsprodd. yon Metol u. Hydrochinon wirken nicht schleierbildend. 
OberflSclienschleier entsteht wahrscheinlich durch Chemiluminiscenz, durch Desen- 
sibilisatoren kann seine B. yerhindert werden. Besonders empfehlenswert ist dafur 
ein Bad yon Pinakryptol (1:500000), das vor die Entwicklung eingeschaltet wird; 
auch Phenosafranin  gibt befriedigende Eesultate.

II. D er durch Bakterien erzcugte Sulfidschleier. Die bei Entwicklero oft plotz- 
lich auftretende Neigung zur B. von Schleiern wird auf einen Gehalt an Sulfid 
zuriickgefuhrt NajS entsteht aus N%S20 3, Na^SOj u. NaJSO< unter Einw. ge- 
wisser noch unbekannter mikrosk. Pilze u. yerschiedener Bakterien. N ajS -haltiger 
Entwickler kann durch Zusatz von wenig Pb-Acetat regeneriert werden. Ein 
Mittel, die B. yon Bakterien u. Pilzen zu yerhindern, lieB sich nicht auffinden. 
(Journ. Franklin Inst. 199. 263. 265.) K e lle rm a N N .

W. H. W adham s, A. Ziehm, H. A. Sonderm ann und P. W oithe, Berlin, 
Photographisches Yerfahren. Die Lichtempfindlichkeit KjCrsO, enthaltender Kolloid- 
schichten wird durch Zusatz eines neutralen Metallsalzes, wie MgCU, NiClj oder 
MnS04 (FeCl3 u. CuCla sind weniger geeignet) u. eines sauren Salzes, wie NaILPOt 
erhoht. Eine weitere Erhohung der Lichtempfindlichkeit wird durch Zusatz von 
C9H5NH2 • HC1 bewirkt; in diesem Fali kann die Mityerwendung des sauren Metall
salzes unterbleiben. Zwecka Gewinnung der Platten usw. werden die im iibrigen 
fertigen Erzeugnisse in die Mischung der Lsgg. der genannten Salzc getaucht, 
oder es wird die Emulsion mit dieser Mischung gemengt u. dann auf den Trager 
aufgebracht (E. P. 228377 vom 14/3. 1924, ausg. 26/2. 1925.) K C h l i n g .

W adsw orth  W atch  Case Co., Dayton, iibert von: M urray  Charles Beebe 
und A lesander M urray, Cincinnati, V. S t A., Photographische Yerfahren. (Auat. P. 
9696 yom 1/11. 1922, ausg. 2/10. 1923. — C. 1924. II. 790.) K O h l i n g .

wnud in Germany SchluB der Redaktion: den 8. Juni 1925.


