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A. Allgemeine und pkysikalisclie Chemie.
Richard G oldschm idt, Jacąues Loch. Nachruf u. Wurdigung des LebenE- 

werkes dea am 11. Pebruar in Bermuda plotzlich verstorbenen grofien Biologen. 
Munch. med. Wchscbr. 71. 518—19. Berlm-Dahlem.) Fbank.

F ritz  von E onek und Alois Loczka, Vorlesungsvereuch sur Demonstricrung 
der chemischcn Lichticirkung. Die Rk. der Darst. von Bmsylbromid ans Tolaol u. 
Br ist abhangig von der Bewolkung des Himmels. Von k u n s tlic h e m  L ic h t 
rnft das einer elektr. Gluhlampe keine Rk. bervor, wahrend daa einer 15—20-ampe- 
rigen Bogenlampe darch die ultravioletten Strahlen eine faat momentane beftige 
Wrkg. unter Aufwallen u. Btarker HBr-Entw. yerurBacht. Ersetit man die Bogen
lampe wieder darch eine Gliihlampe, so horen Rk. u. Schaumen sofort auf u. die 
FI. bohalt ihre braune Farbung bei. — Diese empfindliche Lichtrk. laBt aich statt 
des Knallgaavers. sur Demonatration der chem. Lichtwrkg. im Horsaale in einigen 
Fallen heranziehen. Eine dazu geeignete Apparatur wird angegeben. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 57. 679—80. Budapest, Univ.; Oberrealscbule im VI. Berirk.) B lo c h .

W. M. H icks, Das „fehlende Element" twischcn Cadmium und Quecksilber. 
Vf. macht auf eine Neuordnung des period. Systems aufmerkaam, nach we 1 eter die 
seltenen Erden ao eingeteilt werden aollen, dafi E u  in die II. Giuppe zwischen Cd 
u. Mg ku atehen kommt. Er vergleicht die Cd, E u  u. Bj-Spektren u. findet fur 
die neutralen u. ioniaierten Atome die Wellenlange von E u  zwischen denen der 
beiden andern Elementen atehend. (Naturę 113. 642—43.) B e c k e b .

R ichard Lorenz, Gleichgewichte swischen Mełallen und Salzen im Schmehfhisse.
II. Etn Beitrag eur Theorie. (I. vgl. Ztschr. f. anorg. u aUg. Ch. 131. 247; 
C. 1924. I. 469.) Yon der Gultigkeit des Maaaenwirkungsgesetzea in der Gasphase, 
nicht aber in der fl. Phase dea Systems Cd -f- PbCl, Pb -f- CdC), ausgehend 
unteraucht Vf., wie weit dio Gleicbung von M a p .g u le s  ( v g l .  Sitrungsber. K. Akad. 
Wiss. Wien II. 104. 1243 [1895].) angewandt auf ein chem. Gleicbgewicbt einea 
Systems mit 2 fl. Phaaen, dereń jede aua 2 Komponenten beatebt, yereinfacbt werden 
kann. Dabei wird angenommen, daB die Dampfspannung nur von der Zus., nicht 
aber auch von der Beruhrung mit der anderen Phaae abhangt. Dnter der Be- 
dingung, daB das Raoult-van’t Hoffache Geaetz an den Enden der beiden M is c h u n g B -  

reihen fttr die verd. Lagg. gilt, wird folgende einfache Formel erhalten:
»I =  U ,  * w, =  1 1 , ( 1 -  x) tx'

[TTi (>"T,) =* Partialdruck von Pb(Ci), 77i (77,1 =  Dampfdruck von Pb(Cd), x  (1—ar) 
Molenbruch von Pb(Cd)], analoge Beziehungen (Indices 3,4, Molenbriiche t, 1—z) 

beBtehen fur die Chloride, u. es ergibt aich eine nach Art dea MasBenwirkungs- 
gesetzes nur eine Konatante enthaltende Formel:

7i> tza =  77, 77< x _ 1— i f  ̂  K
n, Ti, ^  77,77. 1— * ’ * =

Diese Formel wurde in der logarithmierten Form an den eiperimentell bestimmten 
Werten (vgl. Tabellen im Original) gepruft, u. es ergab sich eine uberrasehende 
Konetanz des Wertes fur K  ~  10. Es wird ahnlich wie bei Tammank (vgL Ztschr.
f. anorg. u. allg. Ch. 133. 267; C. 1824. L 1897.) der Zusammenbang dieaer Formel
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mit den EEK. der den Gleicbgowichten entsprechenden Ketten u. der Spannutiga- 
reiho der Metalle gezeigt u. die EK. zwischen Cd u. Pb bei 650° berechnet. Fflr 
diesen speziellen Fali wird eine Formel fur das Massenwirkungpgesetz gegeben, 
welche fur alle Kodze, der fl. Phasen gilt, u. dereń Konstantę zu 0,54* lO-0 be- 
recbnet wird. An Stelle dor Nernat-Oggachen Formel fur dieEK. muB, wenn die- 
selbe fiłr alle Konzz, Gultigkeit beoitsen soli, der Ausdruck:

B T  [P,] 1 —a 2x—l R T  [p,] 1— z 2*-i
v  F  S [P J  a C =  v F  [jp,] 0g b 6 

([PJ» [Ą] elektrolyt. Losungadrucke yon reinem Pb u. Cd, [p j ,  [pt] osmot. Drucke 
von Pb++ u. Cd++ in den Chloriden.) treten. (Ztachr. f. anorg. u. allg. Ch. 134. 
105—16. Frankfurt a. M., Uniy.) JoSEPny.

Anton Skrabal, unter teilweiaer Mitarbeit von R obert R ieder, Nochmdls die 
Landoltsche Rcaktion. Die Beschleunigung der Landoltschen Beaktion durch Bro- 
mide und! Chioride. (Vgl. Ztscbr. f. Elektrochem. 28. 224; C. 1922. III. 409.) Bei 
Ggw. von Br' u. Cl' laBt Bich die Kinetik der Landoltschen Rk. durch die Gleicbung: 
—d [J08'] I d t  «= K ,[J0s'][B'][S08"J +  K,[JOs'][H T[JT  +  K8[J08'][HT[J'][Br'] +  

K JJO /JtH lłiM C r] +  Kt[JO„'][H-]’[Br'j» +  K8[J08'][H']3[Br'][Cl'] +  
K,[JO,'J[H-]»[Cl'js

beschreiben, dereń zwei erste Glieder 1. c. ermittelt wurden. Die nach Rk. 2—7 
gebildeten Halogene gehen mit S08" eine momentane Rk. ein, die also die Ge- 
schwindigkeit des Vorganges nicht beeinfluBt. Um die Konstanten auswerten zu 
konnen, machte Vf. die [J08'] u. [H‘] groB u. damit konstant. Wenn noch [Br'] 
bezw. [C1'J der [J'] gegeniiber B eh r groB sind, eo kann man die 2. Rk. yernach- 
ISssigen. Ist kein J ' im yoraus zugesetzt worden, so miissen die Rkk. 2—4 durch 
Rk. 1 (bei [SOs"]-0bersebuB) bezw. durch Rkk. 5—7 (bei [Br'j- u. [Cl']UberschuB) 
eingeleitet werden; achlieBlich kann ihre Wrkg. durch einen OberachuB an Br' u. 
Cl' Uberhaupt yerdeckt werden. Verwirklichung u. Ausmessurig der Reaklionszeit 
aller dieBer Falle geBtattet Schlusse betreffend die einzelnen ReaktionBkonBtanten.
— Da groBere Bromid- u. Chloridkonzz. benutzt werden muBten, untersuchte Yf. 
die Neutralealzwrkg. auf die Reaktionszeit. KNO, yergroBert dieselbe; mit wach- 
sendem Nitrat nShert sie sich einem Grenzwerte. — 5 ccm 0,4-n. KBr Betzen die 
Reaktionszeit von 10 ccm 0,01-n. NaHSO, -f- 10 ccm 0,1-n. HC1 -f- 10 ccm 0,05-n. 
KJOa beinahe auf */» herab; dieselbe Wrkg. baben 70 ccm 4-n. NaCl; die Be- 
schleuniguDg durch Bromide ist also 140-mal st&rker, die K, =  140 K,. — Be- 
quemer werden KB u. K4 gefunden, wenn man Sulfit durch Ast Oa ersetzt, die J 0 8' 
nur ganz langsam, Halogene dagegen raach reduziert. Dorch paBBende Wahl yon 
[J'J u. [Br'J wird erreicht, daB von den ńun moglichen Rkk. 2, 3 u. 5 die 3. Rk. 
die bestimmende iat. Ea ergibt sich K„ zu 1,75 -lO9 (Zeiteinheit =  1 Sek.), wahrend 
aus durch Bromide beschleunigter Landoltrk. K8 =  0,33—4,1-108 gefunden wurde; 
im Durchschnitt ist K3 =  108. Durch ahnliche Verss. wurdo K4 =» 106 festgeatellt.
— As,08 wird von HJOB in schwach sauren Lsgg. nur durch Vermittluog des 
Jodids ozydiert; bei Ggw. yon Br' u. Abwesenheit dea J ' yerlauft die Rk. auto- 
katalyt., weil der Katalyaator, J ', nach der Rk. 5 nacbgeliefert wird; daraus kann 
man die K6 ermitteln, sie ist =  110. — Ala „V-Beziebung“ bezeichnet Vf. die 
Folgerung aus der Reaklionsgleichung, daB eine Verdoppelang der [H’] allein 
gleiehe Wrkg. baben muB, ais die Verdoppelung samtlicher Halogenide-, Sulfit- u. 
Jodatkonzz.; die Beziehung wurde eiperimentell bestfitigt. — K, ist von der GroBen- 
ordnung 10. K9 ist bei Yerss. mit gleichzeitigem Cl'- u. Br'-Zusatz ermittelt; sie be- 
trSgt ca. 100. Die mit Hilfe dieaer Konstanten berechneten Reaktionszeiten stimmen 
mit den beobacbteten gut iiberein. — Die der Landoltschen Rk, analogen Redd. 
yon C108' u. BrO/ durch Halogenionen aind in bezug auf Halogenionen steta erater 
Ordnung; die Red. yon JO,' dagegen stets der zweiten. Die Reaktionsfahigkeit
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nimmt in der Reihenfolge JO$' Br01/ )> CIO,' u. J ' B i' Cl' ab. (Ztschr. 
f. Elektrochcm. 30. 109—24. Graz.) Bikerman.

S. Lees, t)ber eine empirische Gleichgcwichtsbeziehmg des fltisiigen Aggregat- 
zuitandes. Vf. leitet eine Zuatandflgleichung far den fl. Aggregatzuatand ab, naoh 
welcher sich allo FJ1. mit groBen spezif. Voll. wie ideale Gaso verhalten sollen. 
(Philos. Magasine [6] 47. 431—46. Cambridge.) B e g k e b .

J . C. S la ter, Kompressibilitat der Alkalihaloide. (Vgl. Naturę 113. 307; 
C. 1924. I. 1740.) Vf. miBt nach B r id g m a n b  Methode die Kompressibilitat von 
U  Alkalihalogeniden u. dereń Druck- u. Temp.-Abhangigkeit bis zu Drueken yon 
12 000 at. bei 30 u. 75°. Dio Praparate waren samtlich einzelne einfach kub., aus 
der Scbmelze gewonnene Krystalle. Der Fehler in den Bestst. der Kompressibilitat 
beim Druck Nuli iet kleiner ais 1%; in den far die Druckabhangigkeit u. Temp.- 
Abhangigkeit gemessenen Werten dttrfte der Fehler 5 bez w. 20% betragen. Es 
werden dureh Eitrapolation die Werte der Kompressibilitiiten fur den absol. Null- 
punkt festgestellt. Sowohl die far den Nullpunkt ais auch die far hohere Drucke 
u. Tempp. ermittelten Kompressibilitatswerte zeigen, aufgetrageu gegen die Alkali- 
ionen in versehiedenen Serien von Salzen mit je  gleichem Halogenion ein ahnliches 
Verh. Die Kurven zeigen bei den dem Ar-Typ zugehorigen Ionen (Cl-  oder K +) 
seharfe Knicke; sie steigen von da ał> erheblich weniger steil an. Dies zeigt sich 
auch in den Raumgittern selbst; Deutung ist in der Atomstruktur (Bo h b ) zu suchen, 
derzufolge, beim Ar-Typ beginnend, eine andere Eintrittsweise der Elektronen ins 
Atom erfolgt. Vf. entwickelt einen Ausdruck fur das Gitterpotential ais Funktion 
des Vol. auf Grund der experimentellen Werte beim absol. Nullpunkt; sein Wert 
wird auf ein bo groBea Vol. extrapoliert, daB dio abstofienden Krafte zwischen den 
Atomen verhaltniBm5Big klein sich ergeben. Die iibrigbleibende Anziehungskraft 
zeigt Bich ais annahernd gleieh dem von Ma d e l u n g  unter der Annahme einfach 
geladener punktformiger Ionen entwickelten Ausdruck. Fur die AbatoBung zwischen 
den Afomen wird eine Reihenentw. ausgefuhrt, u. es zeigt sieh, daB sie weder mit 
Łrgend einer reziproken Potenz des Gitterabstandes yariiert, wie es die Bornsche 
Theorie far Na-, K- u. Pb-Salze postulieit, noch zeigt eieh zwischen den Li- u. 
den iibrigen Salzen irgendwelche Diskontinuitat. Vf. gibt ferner Werte fur die 
Gitterenergie (Dissoziation des Krystalls in Ionen). Die Anderung der Kompressi
bilitat mit der Temp. ist mit der W&rmeausdchnung in der Weise yerkniipft, daB 
ein Steigen der Temp. u. eine Abnahme des Druekes in gleicher Weise Bowohl 
bzgl. deB Vol. ais auch der Kompressibilitat sich geltend machen. (Physical Reyiew 
[2] 23. 488—500. H a r v a b d  Univ.) F r a n k e n b u b g e b .

At. Atomstruktur. RaćUochemle. Photochem ie.
M. B om  und W. Helsenberg, Zur Quantentheorie der Móltkeln. (Vgl. Ztschr. 

f. Physik 16. 229; C. 1924 I. 459.) Vff. stellen die allgemeine Aufgabc, zu unter- 
suchen, wie sich eine Molekel ais mechan. System von Kernen u. Elektronen be- 
wegt u. wie weit die gewohnliche Bandentheorie von dieser Bewegung Rechen- 
schaft gibt. Dabei wird angenommon, daB die K ernm asB e groB gegen die Eiek- 
tronenmasse ist. Die einzelnen biaher entwickelten Formen der ąuantentheoret 
Behandlung der Banden stellen die natariiche Reihenfolge der snkzessiven Nahe- 
rungen dar, auf die man bei Entw. der Energie nach Potenzen der Quadratwurzel 
a u s  dem Yerhaltnis Elektronenmasse zu Kernmasse gefuhrt wird. Ais mathemat. 
Hilfsmittel wird dabei die Stdrungstheorie verwandt. Doch yersagt hier das tib- 
liche Verf. zur Best. der sakularen Storungen, so daB besondere Satze der Storungs- 
theorie entwickelt werden mussen. Von den Gleichgewichtsl8gen der Kerne wird 
angenommen, daB sie nicht alle in gerader Linie liegen, ein Entartungsfal), den 
Vff. einer besonderen Betrachtung yorbehalten. (Ann. der Pbysik [4] 74. 1—31.) B y k .

10*
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W heeler P. Davey, E in periodisches Oesete der Atomradien. Vf. unteraacht 
die Atomradien in Krystallen u. stellt folgendea Geaetz auf: Das Verhaltnia der 
Radien je zweier einfaeher Atome, welche zur selben Vertikalreihe im period. 
System gehoren, iat daaselbo wie das Verhaltois der Radien je zweier anderer ein- 
facher Atome auf denselben Horizontallinien, yorausgesetzt daB dieae Atome eben- 
falls zu ein u. dersełben Vertikalreihe gehoren. „Einfache1* Elemente in dieaem 
Sinne sind alle, die nicht dem Typua des Atombaues von Ni, Pd u. Pt angeboren. 
An Beiapielen wird daa erlautert. Das Gesetz gilt unabhangig yon der Krystall- 
form. Ungultig iat ea fiir O. Auf Grund des neuen GesetzeB wird yorausgesagt, 
daB man mit einer Genauigkeit von ca, 2°/0 auf die noch unbekannten Atomradien 
yerschiedener Elemente schlieBen kann, u. zwar in Aogstrom-Einheiten: P 1,08; 
S 1,03; Se 1,73; Rb 2,49; Sr 2,16; Yt 1,91; Cs 2,85; Ba 2,48; La 2,19; He 1,03. 
(Physicał Reyiew [2] 23. 318-21.) K e l l e b m a n n .

K. Becker, Das Raumgitter des Triphenylmethans. Vf. unternimmt eine Neu- 
be&timmung deB Raumgilters des Triphenylmethans (vgl. B e c k e b  u. R o sę , Ztschr. 
f. Pbyaik 14. 369; O. 1923. I. 1579) nacb der DrehkrystaUmethode u. findet die 
Abtnessunjren des rhombischen ElementarparaLlelepipeds in a =■ 14,52, b ■=• 12,81, 
c == 7,42 2., Fiir 4 Molekule berechnet sich D. 1,152. (Nach der Schwebemethode 
gemessen D. 1,132.) Das AchBenyerhaltnis a : b : c =  1,133 : 1 : 0,578 stimmt mit 
der e r B te n  Best. u. mit den kryatallograph. gemessenen Zahlen Uberein. (Ztschr. 
f. PbyBik 24. 65—68. Berlin-Dahlem.) B e c k e b .

George Glookler, Bas Verhalten von Elektronen mit kleiner Oeschwindigkeit in 
Methangas. Vf. unteroucht das Verh. von Methan in einer Dreielektrodenrohre unter 
dem Bombardement von langsamen Elektronen. Dabei zeigt CHt ein Masimum in 
der Potentialkuiye, welehes nicht durch Dissoziation u. auch nicht durch therm. 
Zers. am Gliihdraht gedeutet werden kann. Dagegen konnte dieses Maiimum 
durch ein niedriges Strablungspotential oder auB  der DurehlaBsigkeit des GMi gegen 
langsame Elektronen gedeutet werden. Aus der Analogie mit ahnlicben, von 
M in k o w s k i  u . S p o n e b  (Zt9chr. f. Physik 16. 403; C. 1924. I. 121) an Ar er- 
baltenen Potentialkurven nimmt der Vf. fUr CHt eine anomal groBe DurchlSssig- 
keit fiir langsame Elektronen an, welche ein Anwachsen des Stromes in der Nabe 
des Strahlungspotcntials bedingt, wahrend beim Resonanzpotential die Stromstarke 
Binkt. Ein Maximum in der Potentialkurye kann also sowohl durch daaResonanz- 
potential, ais auch durch eine anomal grofle Durchlasaigkeit fiir langsame Elek
tronen bedingt aein. (Proc. National Acad. Sc. Washington 10. 155—60. CalifornieD, 
Inat. of Technology.) B e c k e b .

L. L. N ettle ton , Wirkmmc Radien der OasmóUkille. Yf. untersucht die Ver- 
anderung der Ionisation ala Funktion der Geschwindigkeit der ionisierenden Elek
tronen. Die Yersncbaanordnung beBtand aus einem Gliihdraht, welcher von drei 
konzentr. zylindr. Elektroden umgeben war. Kennt man die Stromstarke der ioni
sierenden Elektronen, jene der positiven Ionen u. den Gaadruck, dann kann der 
cffektiye Molekulradiua berechnet werden. Mesaungen in L u ft , H% u. Ą -D am pf 
fiir Elektronengeschwindigkeiten von 100—2500 Volt ergeben, daB fiir diese drei 
Gase mit zunehmender Elektronengeschwindigkeit der effektiye Molektilradiua nach 
einer angeniihert linearen Funktion abnimmt. Bedeutet £J die Elektronenenergie u. 
K ' eine Konstantę, dann kann die Ionisation durch den Ausdruck I  =■ K ' jE'U dar- 
gestellt werden. Bedeutet a  den effektiyen Molekulradiua u. V  die Elektronen
geschwindigkeit, dann ergibt sich eine analoge Beziehung a  =  K jV . Fiir eine 
Elektronengeachwindigkeit yon 108 bis 2,5-lO10 cm/sec. b e B it z e n  diese Gleiehungen 
ihre Giiltigkeit. (Proc. National Acad. Sc. Washington 10. 140 — 45. Wiaconsin, 
U n i y . )  B e c k e b .



Irv in g  Langm uir und H. A. Jones, Eine cinfache Metliode zur quantitativcn 
Unłersuchung der Ionisationserscheinungen in Oasen. Vff. yerwenden bei ihren 
Verss. eine einfache Ioniaationsrohre, welche kein Gitter enthalt u. au8 einem GlUh- 
draht, welcher in der Achse einer zylindr. Elektrodo angebracht ist, beatelit. An 
den Enden des Zylinders sind, ohno ihn zu beriihren, zwei Platten senkreeht in 
deBBen AchBO angebracht. Bei 0,15 mm Hg werden z. B. an die eine Platto 
- f  100 Volt, an die andere u. an die zylindr. Elektrodo —10 Volt angelegt. Durch 
Yerwendung yersehiedener Hilfepotentialo u. Stromatarken bei Eg  u. Ar  gelangen 
die VfF. zu einem Einblick in die Vorgange, die aich in dom ioniaierten Gas ab- 
apielen. Sie unterseheiden 5 Arten von Elektronen: 1. primare Elektronon an der 
Kathode. Diese haben eine konstantę Geachwindigkcit. Bei 50 Volt u. 347° aba. 
u. einen Druck von 1 bar betragt die freie Weglange in Ar 69 cm. Zwiachen 30 
u. 225 Volt ist die freie Weglange von der Energie der primfiren Elektronen un- 
abhangig u. atimmt gut mit anderen Berechnungen i ib e r e iD .  2. Elektronen, welche 
unter kleinem Winkel durch elaat. StoBe zeratreut werden. Bei den ZusammenatoBen 
zwiachen Elektronen von 100 Yolt Geschwindigkeit u. ^r-Atomen verlaufen etwa 
9°/0 elaat., d. h. die Elektronen yerlieren keine Energie. Etwa die Halfte dieaer 
Elektronen wird unter Winkeln kleiner ala 8° reflektiert. Bei Bjr-Dampf wurden 
Elektronen dieser Art nicht beobachtet. Mit zunehmender Elektronengeachwindig- 
keit nimmt die Anzabl d ie a e r  elaat. StoBe ab. 3. Elektronen, welche einen Energie- 
verluat erleiden. Bei ZuaammeDatoBen der 100 Volt-Elektronen mit ^ir-Atomen er- 
leiden etwa 24°/o der Elektronen einen Energieverluat von 13 Volt, welche nnter 
einem Winkel von lO" reflektiert werden. Auch hier nehmen mit Bteigender Ge- 
achwindigkeit der primaren Elektronen die ZUaammenstoBe ab. In jffij-Dampf be
tragt dieser Energieyerluat 6,7 Volt. 4. Sekundfire Elektronen von mittlerer Ge- 
B c h w in d ig k e it  Dieae Elektronen bewegen Bich in Zufallarichtungen u. gehorchen 
dem Maxwellschen Gesett. Sie hangen von Temp. u. Stromatarke ab. Ihre Anzabl 
ist betrachtlich kleiner ala jene dea primaren Elektrona. Sie entatehen nicht direkt 
durch ZusammenstoBe der primaren Elektronen mit den GaBmolL, sondern riihren 
wahracheinlich yon der lichtelektr. Emiaaion der Gaaatome hor, welche durch ultra- 
yiolette Strahlang angeregt wird. Allgemoin nimmt die Zahl u. Geschwindigkeit 
d ie a e r  Elektronen mit ateigendem Gaadruek u. ateigender Anodenapannung ab. 
5. Sekundare Elektronen m it  kleiner Geacbwindigkeit. Diese Elektronen haben die- 
Belbe Verteilung u. Richtung in Gaa wie die der Gruppe 4. Ibre Energie schwankt 
mit dem Druck u. der primaren Spannung zwiachen 0,7 u. 10 Volt. Ibre Zahl ist 
etwa 1000 mai grofler ais die Anzahl der Elektronen der anderen Gruppen. — Die 
Anzabl der in Gruppe 4 u. 5 erzeugten Elektronen ist proportional der Anzahl der 
positiyen Ionen. In IZij-Dampf iat die totale Ionisation annahernd 50°/0 groBer 
ais in Ar. Etwa 60—70°/„ der primaren Elektronen yerlieren bei dem er8ten Zu- 
aammenatoB mit Atomen ihre geaamte Energie. (Science 59 . 380—83. Schenectady 
[N. Y.], General Electric Comp.) B e c k e b .

A. LI. Hughes und E lias K lein , lonisicrung vo» Gasen ais eine Funktion 
der Energie von JElehtronenttdpen. Yff. studieren den Zusammenhang zwischen der 
relatiyen Zahl der eine Ionisierung bewirkenden ElektronenstoBe mit der kinet. 
Energie der StoBelektronen filr yerachiedene Gaae. Die yon einem W-Gluhdraht 
emittierten Elektronen durchsetzen z. T. eine durchbohrte Elektrodo u. gelangen in 
den Ionisierungaraum, in dem das Gas bei aehr geringem Druck sich befindet; 
durch ein yerzogerndes Potential werden die StoBelektronen zur Durchgangaelektrode 
zuriickgetrieben, wahrend die e n tB ta n d e n e n  Ionen auf einer, mit einem Elektrometer 
yerbundenen Platte aufgefangen werden. V£F. berechnen die kinet. Energie u. Zahl 
der StoBelektronen sowie die mittlere Zahl der ZusammenstoBe mit Gasmołl.; auf 
Grand dieser Werte u. ihrer Messungen geben aie Kuryen fur den erwahnten Zu-
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Bainmecbang. Bei allen unterauchten Gaaen, namlłch He, Ne, A , H %, N t u. CHt 
ateigt die relatiye Zahl der ionisierenden StoBo mit wachsender Elektronengeschwin- 
digkeit bis zu einem Masimalwert (vom Ioniaierungapotential ab beginnend), um 
dann weniger stoil ala beim AnBtieg wieder su sinken. Fur die Gase in obiger 
Reihenfolge liegen die Maximalweite bei Elektronengeschwindigkeiten von 147,

157. 80, 74, 101 u. 80 Volt, daa Verhaltnia .wi^ sam° jBt in den einzelnen1 ’ ’ ’ GcBaratstolie
Fallen 0,11, 0,14, 0,35, 0,21, 0,32 u. 0,28. Somit ist Belbat unter den giinstigaten
Bedingungen nur ein weniger ais die Halfte betragender Bruebteil der Elektronen-
Btofie wirksam; in der Reihe je der 1- u. der mebratomigen Gaae liegen die Maiimal-
werte bei um so hoheren Elektronengeschwindigkeiten, je hoher daa Atom- bezw.
Mol.-Gew. des betreffenden Gasea bez w. die Zabl der in ihm vorhandenen Elektronen
iB t. — Ein Knick in der fur Ar gefundenen Kurpę a p r ic h t  fur daa Auftreten einer
li-Strablung bei 250 V. StoBenergie, ein Knick in der fur CH, gefundenen ffir eine
.K-Strahlung. dea C bei 248 V. StoBenergie, (Phyaical Eeyiew [2] 2 3 . 450 -  63.
Cloveland [Ohio], Nation. Lamp. WorkB.) F b a n k e n b t jb g e r .

Vola P rice Barton, Lichtempfindlichlceit von Guprooxyd und von Selen, Vf. 
benutzt zur Untors. von drei Photoeffekten daaselbe Praparat, da sich verschiedene 
Pr§parate in ihrer Lichtempfindliehkeit weBentlich unteracbeiden. Ala Lichtąuellen 
dienen Gliihlampe, Eiaenbogen u. Funken zwischen Al-Elektroden unter Zwiachen- 
schaltuog eincB Qaarzmonochromators; die Meaaung der Liebtintenaitat geBchiebt 
mit dem Thermoelement.

Die A bnahm e des W id e rs ta n d e s  von CuaO wird zwiachen 3900 u. 6000 AE. 
untersucht, ein Masimum liegt bei 46CO AE. Se wird von 4300 bis 9300 AE. unter- 
Buebt, ein Maiimum liegt bei 7600 AE. Ein p h o to e le k tro ly t. Potential wird 
gefunden sowohl, wenn die Praparate von der mit Luft in Beruhrung stehenden 
Seite, ais aneb, wenn aie von der mit dem Elektrolyten in Beriihrung stehenden 
Seite belichtet werden. Cu,0 wird von 2700 bis 5500 AE. untersueht, das Maiimum 
liegt bei 3500 AE., Se wird von 2700 bis 9000 AE, untersucht, daa Maiimum liegt 
bei 5700 AE. Der Effekt ist beim Cu,O der Intenaitat proportional, beim Se der 
dritten Wurzel aus der zweiten Potenz der Intenaitat. Die Wellenl&ogengrenze 
fur den photoelektr. Effekt wird beim CusO zu 2570, beim Se zu 2260 AE. be- 
Btimmt. (Phyaical Review [2] 23. 337—44. J o h n s  H o p k in s  Univ.) K e l le b m a n n .

W heeler P. Davey, Strdhlung. (Vgl. Phyaical Reyiew [2] 2 2 . 211; C. 1924.
I. 1624.) Vf. gibt einen Cberblick Uber das Strahlungaproblem u. bespricht die 
Sabstanzen, welche ala Strahlenquelle dienen konnen. Dabei unterscheidet er 
Bolche Subatanzen, bezw. die Vorgange an diesen, welche indirekt, u. solcbe, welche 
direkt eine Strahlung auazuloaen yermogen. Im ersten Fali wird eingehend der 
Atombau vom chem. u. pbysikal. Standpunkt besprochen, im zweiten Fali die 
Theorie des schwarzen Korpers u. die diesen d iB k u t ie r e n d c n  Gesetze, sowie die 
Tbeorien einer chem. Rk. erortert. (Journ. Franklin In B t. 197 . 439—78. Schenectady 
[N. Y.], Gen. Eleetr. Comp.) B e c k e r .

W alther K utzner, Uber die Geiger echt Zahlkammer. (Vgl. Ztacbr. f. Pbyaik 
21. 281; O. 1921. I. 1893.) Die Zahlkammer war ein mit einer Halbkugel ver* 
schlossener Zylinder; die Halbkugel war mit einem 4 mm breiten, durch eine 
Al-Folie gedichteten Schlitz yerseben; die zahlende Spitze stand im Kriimmungs- 
miltelpunkt der Halbkugel. Durch gegenBeitige VerBchiebung des radioakt. Prapa- 
ratej u. der Kammer in allen Richtungen ergab sich, daB nur diejenigen Teilchen 
gezahlt werden, die durch eine bestimmte FISche an der Vorderwand in die 
Kammer hindurchtreten (Durchmeaser der Flachę =  3 mm, wenn der Durchmeeser 
der Halbkugel 26 mm ist). Dagegen werden alle durch diese Flachę kommenden
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Teilchen, unabhangig von ihrer-Riehtung u. Eeichweite, gesahlt, wie Yergleich mit 
Scintillationsmeaaungen leigte. — Die Tatigkeit der Kammer wird auf Grund der 
Annahme erblart, da8 die Vorderwand aich infolge der selbstandigen Entladungcn 
mit einer negatiy geladenen Schicht bedeckt, welche durch ein jedes «Teilehen 
durchbrochen wird. — lat die Spitze mit einem Glaarohr umgegeben, so bleiben 
die Entladungen aua. (Ztschr. f. Phyaik 23. 117—28. Berlin, Landwirtseh. Hoch- 
schule.) B ik e e m a n .

E lisabeth  Kara-M ichailova und Hans Pettersaon, Die Helligkeit der Scin- 
tillationen non H- Teilchen und von a-Tcilchtn. Vff. atellen die relatiyen Hellig- 
keiten der yon H-Teilehen einorseita, a-Teilchen andereraeita heryorgerufcnen Scin- 
tillationen feat, um damit eine EntBcheidungamoglichkeit iiber die Natur der 
Teilchen in strittigen Fallen zu beaitzen. Mittels einea Ycrgleiehaokulara werden 
dio auf ZnSSchirmen yon B-Partikeln eineraeitB (aua H, oder Paraffin +  Ra- 
Emanation), von a-Teilchen (aua Po) andereraeita hervorgerufenen Scintillationa- 
helligkeiten yerglichen u. ihr gegenaeitiges Verhaltnia durch Zwischenaehaltung 
abaorbierender Lichtfilter featgeatellt; ea erwiea aich ale 1:2,7 bia bu 1:3,0. 
Weitere Veraa. tiber die Helligkeit der Scintillationen, welche dio aua Quarz- 
eapillaren durch Beatrablung mit RaC emittierten Teilchen heryorrufon, sprechen 
dafur, daB cb aich um H-Teilchen handelt, die aua den Si-Atomen atammen. Yff. 
halten die Methode der Measung der Scintillationahelligkeit aucb fUr die Fcat- 
Btellung der Geachwindigkeiten der Partikel einer Art ais geeignet. (Naturę 113. 
715. Wien, Inet. f. Radiumforseh.) F e a n k e n b d e g e e .

K arl Teucke, tiber die Strahlung von Oxyden, hervorgerufen durch intensive 
Kathodensłrahlen. In einer beaondera konatruierten Rontgenrohre, im Brennpunkt 
oiner Al-Kathode wurde ein Sttick Auer- bezw. ThOt-Strumpf in einem Qaarz- 
rahmen aufgeapannt u. seinc Lichtemiaaion durch einen seitlichen, mit einer Quarz- 
linse yersehenen Anaatz beobaehtet. Dm eine Entscheidung Uber die Natur der 
Strahlung (Kathodoluminescenr oder Tomperaturatrahlung) treffen zu konnen, wurden 
parallele YeraB. mit in Glasflamme auf dieaclbo Temp. erhitzten Oxyden angeetellt. 
Die apektrale E nerg ieyerte iluD g  wurde im ultraroten Gebiete mit der RubenB8chen 
Thermoaaule, im aichtbaren mit KonigsBchen Spektralphotometer, im ultrayioletten 
pbotograph. featgestellt; aie erwies aich ala gleich fiir beido Erhitzungaarten. Des- 
gleichen iat der Zueammenhang zwiachen Pyrometerangaben (die fiir reine Tempe- 
raturatrahlung die Temp. anzeigen) u. der Intenaitat der Gesam temiBsion (mit 
Thermoa8ule gemeaaen) ftir beide Erhitzungaarten der namliche; daa beweist wieder- 
um, daB die Strahlung der durch Kathodenatrahlen zum Leucbten gebrachten Oxyde 
reine Tomperaturatrahlung iat. — Fiir techn. Verwendung der Eracheinung sind die 
Helligkeit des Strumpfea u. daB Verbaltni3 yon Helligkeit zur Belaatung wichtig. 
Die eraie hangt vor allem vom Gaadruek in der Rohre ab u. weiat ein Maiimum 
bei 0,045 mm auf (Belaatung =■ 140 Watt). Sie ateigt linear mit der Belaatung; 
daB Vorhaltnis der Helligkeit zur Belaatung nimmt mit der Belastung zu (0,27 Hefner- 
kerte/Watt bei 81 W att, 1,19 Hefnerkerze/Watt bei 263 Watt). (Physikal. Ztachr. 
25. 115—19. Leipzig, Uniy.) B ik e e m a n .

W. H. B ragg, X-Strahlenuntersuchung von Metallfolien. Yf. untersucht nach 
dem Spektrometfiryerf. dunne .Au-Folien vor u. nach dem Anlasaen, bo wie dunne 
Filme u. dicke Platten yon Ag u. .41. Bei den getemperten .Au-Filmen, eowie bei 
den dieken Ag- u. AJ-Platten treten Refleiionen der (111) u. (100) Ebenen auf, 
wahrend bei den dunnen Filmen nur die (100) Reflexionen sichtbar sind. Da dies 
die Uraache dayon ist, daB im erBten Fali die (111) u. (100) Flachen, im zweiten 
Fali nur die (100) Flachę parallel zur Oberflache dea Filma, bezw. der Platte 
liegen, schlieBt Vf., daB durch die Warmcbehandlung Spannungen in den Kiyetall 
gebracht werden, welche fiir die mehrfache Orientierungemoglichkeit der Krystallchen
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yerantwortlich Bind. Diese Spannungen in angelasaenen Metallfilmen sind auch 
die UrBache der erhohten chem. Reflexionafahigkeit. (Naturę 113. 639. London, 
The Royal Inat.) B e c k e b .

Y. H, W oo, Notiz iłbcr Absorptionsmessungen von X-Strahlen, welche von 
Calcitkryttallen reflektiert wurden. Vf. unteraueht dnrch Abaorptionsmesaungen, ob 
bei der Rontgenstrahlenrcfleiion von einem Kryatall ein Wechael in der Wellen
lange stattfindet u. ob ein bemerkena werter Unterachied in der AbBOrption eines 
Strahles yon beatimmter Wellenlange vor u. nacb der Refiezion beateht. Bei Ver- 
wendung einer Mo-Robre bei 50000 Volt Spitsenapannung u. einem Calcitkryatall 
fand Vf. bei einer 0,05 mm dicken AI-Folie ala Abaorber einen Absorptiona- 
koeffizienten fiję =■ 5,275, wenn die Folie zwiachen Krystall u. Rohre angebracht 
war, u. filę  «= 5,278, wenn die Folie aich hinter dem K ryB tall befand. Eine 
Anderung der Wellenlange u. Abaorption findet mithin bei der Refleiion nicht 
statt. Nach der Comptonschen Theorie (Phyaical Roview [2] 21. 483; C. 1924. I. 
395) miiBte in dieaem Falle die Differenz 0,32 betragen. (Proc. National Acad. Sc. 
Washington 1 0 . 145—48. Chicago, Uniy.) B e c k e b .

Paul K irkpatrick , Eine Experimentalunter$uchung der optischen Theorie der 
X-Strahlenre/lexion. Vf. debnt die Mesaungen von B b a g g , J am es u . B o sa n q u et  
(Philoa. Magazine [6] 41. 309. 42 . 1; C. 1921. I. 713. III. 1264) iiber die Reflexion 
von Rontgenatrahlen aa Kryatallflacben auf einen groBeren WellenlSngenbereich 
aus. Dabei zcigt aich, daB die Refłesion gegen langere Wellen einen starkeren 
Abfall zeigt, ala ihn die Theorie bedingen wiirde. DaB kann aeine UrBache einer- 
seits in der Unyollatandigkeit der Theorie haben, kann aber andereraeits im 
Kryatallmaterial zu suchen sein. Zur Berecbnung des Reflexionsvermogena war 
die Beat. des Abaorptionakoeffizienten notwendig. Dabei ist an den n. Abaorptiona- 
koeffizienten fi0 noch ein Korrektionaglied £ (Eitinktionakoeffizient) anzubriegen, 
um den effektiyen Abaorptionakoeffizienten jx zu erhalten. fj, =  ft0 -j- £. Die 
primare Eitinktion ist von der sekundSren Eitinktion zu unteracheiden, welche 
durch Kryatallfehler bedingt iat. Im Gegensatz zu der sekundaren Eitinktion kann 
die primare mit wachaender Wellenlange abnehmen, was yielleicht auch daa Verh. 
des Rtfleiionakoeffizientcn in dem3elben Sinne erklart. (Phyaical Reyifew [2] 2 2 . 
414—19. 1923. Californien, Univ.) B e c k e b .

G. A. Schott, U ber die Zerttreuung non X-Strdhlen durch Wasierstoff. Vf. 
yergleicht die auB den Mesaungen iiber Zeratreuung der Rontgenatrahlen a n  KW- 
etoffen von yerachiedenen Seiten berechneten AbBOrption8- u. Maasenatreuunga- 
koeffizienten dea WaaseratoflFa fur yeracbiedene W ellenlaD gen mit den einzelnen 
Streutheorien. Ea zeigt sich, daB keine einzige der Theorien die eiperimentell 
gemesaenen Werte uber ein langeres Wellenlangengebiet wiederzugeben yermsg. 
Vf. fiihrt dies auf eiperimentelle Fehler zuriick, welche den kleinen Betrag des 
Streuyermogena dea Waaseratoffa im Vergleich zum Streuyermdgen der geaamten 
Verb. nur ungenau berechnen lasaen. (Phyaical Reyiew [2] 23 . 119—27. Aberyat- 
wyth, Walea, Uniy.) B e c k e b .

A rthur H. Compton und J. C. H ubbard, Der Riickstop von Elektronen bei 
der Beugung von Róntgenstrahlen. Vff. geben eine Erweiterung der Comptonschen 
Quantentheorie der Beugung yon Rontgenatrahląuanten durch einzelne Elektronen; 
indem sie theoret. unter Benutzung der yorhandenen Beobachtungen die Frage zu 
entacheiden Buchen, ob die abgebeugt9 Strahlung aua Quanten jeweila beatimmter 
Ricbtung beateht oder in Form von Kugelwellen sich ausbreitet; fur beide dieaer 
Annahmen werden Geachwindigkeitayerteilung, Energie u. Reichweite der Riick- 
stofi elektron en berechnet. Die theoret. aufgeatellten Auadriicke werden mit den 
cipeiimentellen Ergebniaaen yerglichen, u. ca zeigt aich, daB die auf Grund der 
erateu der obigen Annahmen flber die Natur der abgebeugten Strahlung berechneten
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Werte weit besaer mit den Beobacbtungen in Einklang eteheu, ais die nach der 
2. Annabme ermittelten, bo daB auch fur dio abgebougte Strahlung die Emiasion in 
Gestalt von Quanten bestimmter Eichtungen ais wahrscheinlich erscheint. (Physieal 
Eeview [2] 23. 439 -  49. Chicago, Uniy.; New-York, Univ.) F b a n k e n b u k g e r .

F ran k  W. Babb, Ausstrahlungsrichtung von Photoelektronen durch polarisiertc 
X-Strahlen. (Vgl. Naturę 112. 363; C. 1923. III. 1197.) Vf. strout u n p o la r iB ie r t e  

primare harte Eontgenstrahlen durch einen Paraffinblock u . n im m t nach der 
Wilsonschen Nebelmethode Btereoskop. Bildcr der Ionisationsapuren der Photo
elektronen auf, welche durch die geatreuten polariaierten Eontgenstrahlen aus- 
geloat werden. Die Photographien, welche unter 90° su dem polariaierten Biindel 
aufgenommcn wurden, zeigen zwei aaymmetr. A u atrittB rich tungen  der Photo
elektronen. 1. Seitliche Aaymmetrie. In Nahe der Eiehtung dea elektr. Vektora 
der Polariaationaebeno ist eine groBe Konz. auagel. Elektronen zu beobachtcn.
2. Longitudinale ABymmetrie. H i e r  zeigen die stereoskop. Bilder, daB ‘/» d e r  Photo
elektronen mit einer Komponento ausgelost werden, welche entgegengesetzt zum 
einfallendcn Strahl steht, '/« einer Komponento Benkrecht zum einfallenden 
Strahl u . */j  Eiehtung des einfallenden Strahla. Diese Ergebnisse sind im 
Einklang mit der kla6B. Theorie. Zur Erklarung aua der Quantentheorie sind noch 
einige Hilfsannahmen notig. (Physieal Eeview [2] 23 137 — 43. St. Louis,
Univ.) B e c z e k .

A rthur H. Compton, Das Spektrum von gestreuten X-Strahlen. (Vgl. Phyaical 
Eeview [2] 2L 483; C. 1924. I. 395.) Vf. miBt mittela einea Braggachen Krystall- 
spektrometera u. einer Ionieationskammer die yon Graphit geatreute Eontgen- 
atrahlung, indem er ais primSre Strahlenąuelle eine Mo-Eohre yerwendete. Die 
Streustrahlung wurde unter 45, 90 u. 135° zum Primarstrahl gemessen. Dabei 
zeigte sich, daB neben der mit unyeranderter Wellenlange gestreuten Mo Ka-Linie 
eine etwaa langwelligere Linie sichtbar war, dereń Wellenlange gut mit dem vom

Vf. abgeleiteten theoret. Wert S X =  (1 — coa 0) iibereinstimmt. Je groBer

der Streuwinkel 0 ist, desto intensiyer u. besaer yon der Ka-Mo-Linie getrennt 
tritt diese neue Linie auf. Da sie breiter ist, ais es der Diyergenz des Strahlen- 
bundela entspricht, schliefit Vf., daB sie nicht ganz homogen sei. Eine Verwendung 
einer kurzwelligen Primarstrahlung (Ka-W) ergab dieselbe Erscheinung. (Phyaical 
Eeyiew [2] 22. 409—13. 1923. Washington, Uniy.) B e c k e b .

George L. Clark, Wm. Duane und W. W. S tif le r , Die sekundaren und 
tertiaren Strahlen ćhemischer Elcmente mit kleiner Atomnummer, welche durch pri
mare X-Strahlen einer Molybdanantikathode hervorgerufen sind. In Fortaetzung der 
frttheren (ygl. Cla r k  u D u a n e , Proc. National Acad. Sc. Washington 10. 41; 
C. 1924. I. 1742) Versa. iiber Streuung der Eontgenstrahlen untersuchen die Vff. 
das Spektrum der Streustrahlung zwischen 90—135° zum Primarstrahl unter Ver- 
wendung yon L i, Oraphit, E is, NaCl, A l u. S  ais Streustrahler. Ais primiire 
Strahlenąuelle diente eine Mo-Eontgenrohre bei 38000 Volt u. 16 Milliampire Be- 
lastung. Es zeigte sich in dem mittels Ionisationskammer aufgenommenen Spektrum 
sekundar die Mo-K-Strahlung bei denaelben Wellenlangen wie bei primarer Emiaaion, 
u. auBerdem die Tertiarstrahlung dea O, Na, Al, S  u. Cl boi jenen Wellenlangen, 
wie Bie aieh theoret aus der von den Vff. abgeleiteten Formel A =  X, A, / (X, — A,) 
berechnen (A, =  primare Wellenlange, A, «= krit. Absorption des Streustrahlera). 
Die Lage der einzelnen Maiima der Tertiarstrahlung ist eine Funktion der Ord- 
nungszahl des Streustrahlera. Mit steigender Ordnungazahl nimmt, Konstanz der 
primaren Wellenlange yorausgesetzt, die Wellenlange der Tertiarstrahlung zu. Da- 
gegen nimmt mit steigender Oidnungszahl die Intensitat der tertiaren Strahlung 
ab. So betrugen bei den Yerss. der Yff. fur eine Intensitat der sekundaren Mo-
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Strahlung J  «= 1 die Intenaitaten der Terti&ratrahluDg fur O, Na, Al, S u. Cl in 
deraelben Reihenfolge 0,68 , 0,58 , 0,55 , 0,46 u. 0,26. (Proc. National Acad. Sc. 
Washington 10. 148—53. H a ry a rd  Uniy.) B e c k e r ,.

Gh E. M. Janncey und H. L. M ay, Die Intensitdt der an Steinsah zerstreuten 
X-Strahlen. (Ygl. Physical Keview [2] 20. 405. J a t o c e y  u. E c k a r t , Naturę 112. 
325; O. 1924. I. 732. 1150.) Vff. beobachten die zeretreute Rontgenatrahlung nach 
dem Durchgang durch eine diinne 2VaCi-Platte unter einem Winkel von 0-90° 
zum einfallenden Primaratrabl. Ais Strahlenquelle dicnte eine Mo-Rohre bei 
47500 Volt Betriebsspannung, dessen Licht durch Zn-Filter filtriert wordon war. 
Das Spektrum dea geatreuten Lichtes unterschied sich yon dem Spektrum des 
Primfirbiindols insofern, ais im eraten Falle zwei definierte Maiima auftreten, welche 
Wellenlangen A =» 0,4 u. 0,7 A. entsprechen. Im zweiten Fali trat nur die ifTa-Mo- 
Strahlung bei 0,7 1 . auf. Diea hat seine Ursache in der Anderung dea Ab- 
aorptionskoeffizienten mit der Wellenlange. Die Intenaitiit des geatreuten Lichtea 
nimmt gegen 5° bin nach Nuli ab. Bei 15 u. 30° sind zwei Mazima zu bemerken, 
welche mit zunehmendem Streuwinkel wieder abnehmen, u. bei 100° iat ein Minimum 
der Streuintensitat zu beobachten. E in  Maximum der Streuung zwiaehen 20 u. 30° 
wurde acbon friiher am amorphen Kohlenatoff u. FU. beobachtet. Die Reaultate 
genfigen der Streutheorie von Co m pto n  u, J a u n c e y . Fiir 1 =  0,4 bis 0,7 k . be- 
rechnen Yff. den Massenstreunngskoeffizienten zu 0,23 ±  0,02. (Phyaical Review 
[2] 23. 128-36., St. Louib, U niv.) B e c k e r .

Adolf L iechti, Untersuchungen tiber die Wirkung von Metallen ais Sekunddr- 
strahler. Metalle mit den Ordnungszahlen 47—51 u. 79—90, sowie dereń Salze 
emittieren bei bestimmten Betriebsbedingungen der Rontgenrohre eine Sekundar- 
Btrahlung, die eine erhebliche Dosiserhohung gegeniiber Bac. prodigiosua zu geben 
yermag. Die Metalle von Z =  47—50 bezw. dereń Salze zeigen bzgl. Intenaitat 
der Sekundaratrahlung ein Maiimum, die unmittelbar folgenden ein Minimum der 
Wrkg. Daa zweite Masimum bei hohen Ordnungazahlen hat fiir ungefilterte 
Sekund&ratrahlen keine groBere Intensitat ala daajenige bei Metallen mittlerer Ord-< 
nungazahl. Wenn Fluorescenzatrahlen in betrachtlicher Menge uberhaupt angeregt 
werden, so iat anzunehmen, daB aie auf dem Umwege iiber die durch sle im 
sekundaratrahlenden Medium aelbst erzeugten /9-Strahlen zur biolog. Wrkg. ge- 
langen, diese aber letzten Endes daa biolog, wirkeame Prinzip sind. (Klin. Wchschr.
3. 825—28. Bern.) Sp ie g e l .

W. F. Meggers, Vanadium-Multipletts und der Zceman-Effekł. (Vgl. Journ. 
Washington Acad. of Sciences 13. 317; C. 1923 . Hf. 1198). Vf. gibt eine tabellar. 
Aufatellung der yon ihm gefundenen A-Werte fiir die Multipletts dea V u. die 
GróBc der an ihnen beobachteten ZKEMAN-Effekte. Letstere Werte werden mit den 
nach den yon L a n d Ź entwickelten GeaettmaBigkeiten berechneten Werten ver- 
glichen; die Obereinatimmung iat gut. (Journ. Washington Acad, of Sciences 14. 
151—59. Bureau of Standarda.) F e a k k e n b u r g e e .

F. W. Aston, Die Massenspektren der chemischen Elemente. V. Teil. Be- 
scMeunigte AnodenttraTilen. (Vgl. Naturę 112. 449; C. 1924. I. 1001.) Vf. be- 
achreibt eine neue Yersuchsanordnung fiir beachleunigte Anodenstrahlen. Daa zu 
nnterauchende Metallsalz wird mit einer G-raphitpaste in daa ausgedrehte Ende 
eines Stahlzylindera gepreBt, welcher ala Anodę dient. Von da treten die Str8hlen 
durch die durchlocherte HilfBkathode in den Massenspektrographen ein. Die Ent- 
ladung kann b o reguliert werden, daB die Anodenstrahlen von der Hartę der 
Entladungerohre unabhangig Bind. Bei 1 Milliampćre Stromstarke wird die Anodę 
konstant auf 24000 Volt gegen Erde aufgeladen. Betragt die Potentialdifferenz 
zwischen Hilfskathode u. Anodę z. B. 8000 Yolt, so liegt auBerdem noch eine be- 
achleunigende Spannung yon 16000 Yolt an der Anodę. Bei Beginn der Entladung
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wurdo in dio Entladungarohre eine Spur CO, eingelaasen. Die Massenspektrcn 
waren in keinem F a l i  bo intensiy, u rn  direkt auf dem Fluoreacenzachirm beobaehtet 
werden zu kónnen. Bei den Alkalimetallen waren eie am atarksten, bei den 
Sehwermetallen am schwacbaten. Die Eipoaitionsreiten dauerten von */,—l ‘/j Stdn. 
Im folgenden aind die Isotopen der einzelnen Elemente (in Klammern die Intenai- 
taten der einzelnen Linien) angegeben: Li: 7,000 ^  0,005, 6,008 i  0,005; Se: 
9,003 oder 9,001; Mg: 24. (Die anderen beiden Iaotopen 25 u. 26 wurden nicht 
beobaehtet, da der Effekt bu schwach war.) Ca: Nach dieser Methode wurde nur 
die 40-Linie aehwaeh erhalten. Ge: 70, 72, 74 (2 :4 :5 ; ;  Cu: 63, 65 (2,5 : 1); Sr: 
88; Co: 59; Sc: 45; Mn: 55; Ga: 69,71; V: 51; Cr: 52; Ti: 48; Ag: 107, 109; 
Y: 89. Ein .By-haltigea Zr-Prślparat wurdo ebenfalla unterauebt, doch wurdo dabei 
nur die 90-Linio dea Zr erhalten. Deagleiehen yerliefen die Veras. ergebnialoa, defi- 
nierte Masaenapektren von Nb, Mo, Cd u. Pb zu bekommen. (Philoa. Magazine [6] 
47. 3S5—400. Cambridge.) B e c k e b .

A.TJdden nnd J . C. Jacobsen, U ber die Erregung des Heliumspekłrums durch 
Elektroncnbombardement. D as Bogenapektrum dea He enthalt zwei yollstandige 
Syateme von LinieD, daa Oitho- u. daa Parheliumapektrum, jedea mit jo einer 
Haupt- u. zwei Nebenaerien. Ortholinien enfatehen durch Obergange zwiachen 
den komplanaren Bahnen, Paralinieh durch Oborgange zwiachen den gpkreuzteu. 
Die Unteraa. von FBANCK u. K n ip p in g  (Ztachr. f. Phyaik 1. 320; C. 1920. I. 61) 
u. H o rto n  u . D a y ie s  (Proc. Royal Soo. London 95. 408; C. 1919. III. 310) 
haben zwei Seaonanzpotentiale ergeben, 19,5 u. 20,3 V ; daa Ionisationapotential 
liegt bei 24,5 V. Ea wird yeraucht, Aufachltisao iiber die Anregung der yerschiedenen 
Quautenapriinge zu erhalten durch Anwendung von Elektronen yon yerschiedener 
Geschwindigkeit. Benutzt wird eine Zweielektrodenrohre mit einer mit CaO be- 
deckten Kathode. Die Elektronen werden durch ein Platingitter in 1 mm Abatand 
beschleunigt, der He-Druck betrSgt ca. 1 mm, gemeaaen wird mit einem Hilger- 
Bpektrographen. Bei hoher Beachleunigungaspannung eraeheinen Ortho- u. Par- 
h e l iu m B p e k tr u m  mit deraelben Intensitat, bei ainkender B escbleunigungaspanD ung 
yerBehwindet das Parheliumapektrum allmahlich. Die Feststellung ateht im Wider- 
spruch zu den Befunden yon K a u  (Wiirzb. Phys. Med. Ber. Febr. 1924), H o rto n  
u. B a iley  (Brit. Asa. Rep. 1919. 153), Compton u. L il ly  (Astropbya. Journ. 52. 
1 [1920]), D a v ie 8  (Proc. Royal Soc. London 100. 599; C- 1922. III. 224) u. 
DŹijabdin (Journ. de Phya. 4. 121; C. 1924. I. 128). Eine Erklarung diesea Yerh. 
wird in dem metaetabilen Zuatand dea He-Atoma geaucht. (Pbyaical Reyiew [2] 
23. 322 -26. 1924.) K e l le b m a n n .

C. B. Bazzonl und J. T. Lay, IntensitdtsverMUr,isse im SeUumipektrum. Yff. 
unterauchen in einer aorgfaltig zuaammengcatellten Quar*app. u. mit spektroakop. 
reinem He die Intensitat der Linien. VoryersB. ergeben, daB in reinem He ein 
Bogen erst bei 21,5 V zu erhalten iat, Spuren yon Hg-Dampf erniedrigen die Span- 
nung bia 12 V. Die Intensitatsmessungen werden photograph. mit Hilfe einea Keils 
gemacht. Die erregenden Elektronen werden durch Spannungen von 25 bis 85 Y 
beschleunigt. Die Paralinien nehmen mit ateigender Beachleunigungsapannung an 
Intenaitat zu, die Ortholinien (komplanar) nehmen zwiachen 35 u. 55 V ab, dann 
erat wieder zu. Linie 4586 dea Funkenapektrums (doppelt ionieiert), die sieh bei 
55 V entwickeln Bollte, konnte bei den benutzten Drucken (ca. 0,33 mm) nicht er- 
erhalten werden, aelbst bei Spannungen iiber 110 V. Die Linienintensitat yon 4713 
f&llt von 25 bia gegen 80 Y ab. (Physical Reyiew [2] 23. 327—336. Uniy. of Pennayl- 
yania, R a n d a l  M obga n  Laboratory.) K e l l e b m a n n .

H arry  B. Lemon, Dat kontinuierliche Spektrum des Wasserstoffs. (Vgl. H o b to n  
u. D a y ie s , Philoa. Magauine [6] 46 872. Naturę 113. 273; C. 1924. I. 997. 2068.) 
Im Nebenspektrum dea Waaseratoffs aind zwei Linien, 6032 u. 6021, bemerkbar,
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welche von einer groBeren Intenaitat sind ais die iibrigen Linien des Neben- 
spektruma. Sie yerschwinden erst, wenn das kontinuierliche Spektrum schon voll 
entwickelt ist. (Naturę 113. 570. Chicago, Univ.) B e c k e r .

Otto Łaporte, Die Struktur des Eisenspektrumi. Zu den von W a l t e r s  (vgl. 
Jo u rn . Washington Acad. of Sciences 13. 243; C. 1923. III. 1438) gefundenen 
23 Multipletts im Bogenspektrum des Fe ftigt Vf. 10 weitere hinzu. Dio ąuanten- 
theoret. Deutung, unter Zuhilfenahme der Intensitatsregel von So h m e r f e l d  , der 
Interyallregel yon L a n d Ć u . der Zeemaneffekte ergibt, daB beim Fe Terme des 
Quintett-, Triplett- u. Septettaystema auftreten. Ebeneo wie beim V (vgl. Naturwissen- 
schaften 11. 779, Physikal. Ztschr. 24 510; C. 1924. I. 619, 1896) lassen sich weit 
aufgespalteno Uberbergmannterme nachweison. Beim Einordnen der Terme in ein 
Niyeauscbema zeigt es sich, daB nur ,,vorkehrte“ auftreten; dio Terme besitzen 
das tiefate Niyeau bei groBter innerer Quantemahl. Ais Grundterm ergibt sich in 
Obereinstimmung mit Absorptionsverse. yon T. A n g e r e r  u . J oos (ygl. Natur- 
wissenschaften 12. 140; C. 1924. I. 2230) ein Qiiintett-d-term. Es treten im Fe 
„gestrichene“ u. „unge»trichene“ Terme, die yermutlich zu yerschiedenen Zustanden 
deB AtomrumpfeB gehoren, ala yollig gleichberechtigt auf. Vf. erweitert auf die 
Kombinationen der beiden Systeme daa Auswahlprintip der Azimutaląuantenzahl. 
DaB Versagen der EydbergB chen Serienformel yerhindert yorlaufig eine genaue 
Beat. der TermgroBen; schatzungaweise ist die IoniBieruDgBBpannung 5,9 i  0,1 Volt. 
Der zuerst angeregten Linie (X 3859,913 1, v =  25900,00 cm-1) entspricht eine 
Anregungsapannung yon 3,20 Volt. Vf. gibt tabellar. BSmtliehe eingeordnete Linien 
(358) entsprechend der GroBe ihrer Wellenlangen an; unter ihnen befinden sich 
alle atarken Linien des Fe-SpektrumB. (Ztschr. f. Phyaik 23. 135—75. Miinchen, 
Inst. f. theoret. Phys.) U l h a n n .

G a r th a  T h o m p io n ,  Das ultraviolette Absorptionsspelctrum von Eugenol■ Vf. 
nimmt daa Absorptionsspektrum dfinner Schiehten yon Eugenol auf, welches er 
zwiachen zwei Qaarzplatten zuaammengepreBt hat. Der Kopf der Bandę liegt bei 
2822 A. Von 2510—2550 yerlfiuft sie sehr flach. Die Schichtdicke konnte nicht 
gemessen werden. (Journ. Chem. Soe. London 125. 962. Eugby.) B e c k e r .

EL Fajans und O. Joos, Molrefrakłion von łon en um<2 Molekiilen im Lichte der 
Atomstruklur. III. Mitt. uber Deformation der Elektronenhiillen. (Ygl. Fajans, 
N aturw iBBenschaften 11. 165; C, 1923. III. 2.) Die nach der «ł-Formel berechnete 
Mol -Refr. wird ais MaB der DeformierbaTkeit der Elektronenhullen angenommen; 
wenn sie sich aus den Mol.-Eefrr. einfacherer Gebilde (lonen, Atome usw.) 
nicht additiy z u B a m m e n s e t s t ,  so ist die Abweichung yon der Additiyitat ein MaB 
fiir die dauernde mit der B. der komplizierten Moll. yerkniipfte Deformation der 
Elektronenhtillen. Eb wird angenommen, daB das gasformige Na-Ion die Mol.-Refr.
0,500, daa gel. N a die Mol.-Refr. 0,200 hat u. daa gioBere Alkali- u. Halogenionen 
gleiche Mol.-Befr. im gel. u. in dem gasformigen Zuatande besitzen. Die sich dann 
ergebenden Werte gentigen der Anforderong, daB ein Zuwacbs der Kernladung um 
1 um so weniger auam ach t, je groBer die Kernladung iBt, u. atimmen annfihernd 
mit der Cuthbertaonachen Eegel (ygl. W asastjeen a , Soc. Scient. Fennica 1. 37 ; 
C. 1923. III. 1538) iiberein. Kationen yerfestigen die Elektronenhiillen yon W. u. 
Anionen st&rker, ala Anionen die Elektronenhiillen der Kationen yerlockern. H" 
liegt im W. wahracheinlich ala HsO vor. Die Mol.-Refr. yon Sauerstoffeauren sind 
vom additiyen Verh. bo weit entfeint, daB ein polarer Bau aua O" u. C- (bezw. N-, 
P- usf.)-Kationen unmoglieh eracheint. Dasaelbe gilt fiir HalogenwaBaeratoffaauren. 
Zwiachen dieaen u. typ. polaren Verbb. mit annahernder Additiyitat der Mol.-Befr. 
lasaen Bich Obergfinge featatellen. Der Unterschied der Mol.-Befr. im fl. u. gaB- 
formigen Zuatande deutet auf eine darch Molekularkrafte herporgerufene Defor
mation der Elektronenhiillen yon neatialen Moll. — Die Yetfestigung bezw. Lockerung
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der Elektronenhttllen hat bei diesen Betrachtungon nicht immer denselben Sinn, wie 
bei Betrachtung der Farbę der Yerbb. (Ztschr. f. Physik 28. 1—46. Miinchen.) Bi.

A. Poritsky, Einige optische Eigenechaftęn det fluorescierenden Rhodamin B. 
Vf. beBtimmt den Absorptionskoeffizienten yon Rhodamin B  in AbhSngigkeit von 
Schichtdicke u. Konz. Es crgab sicb, daB er fur Wellenlfinge zwischen 4955 u. 
5900 X. derselbe wie fur kontinuierliches Lieht ist. Dabei hat das Gesetz 
J  =, Jae~ax strenge Gultigkeit. ZwiBchen Lichtabsorption u. Eonz. besteht eine 
lineare Propoitionalitat. Mit zunehmender Eonz. steigt das Energiemaximum der 
Fluorescenzbande yon 5670 auf 5830 JL. an. Eine weitere Eonzentrationserhohung 
ist ohne EinfluB. — Wurde die Rhodaminlsg. einige Zeit einer Temp. von 100° aus- 
gesetzt oder mit einer etarken Lichtąuelle behandelt, dann nabm das Maximum der 
Fluorescenzintensitat yon 5730 A auf 5640 A. ab. Trockene Rhodaminhfiutehen, 
welche auf Glas aufgespritzt worden waren, zeigen im Spektrum denselben Ab- 
sorptionsbereich wie in Lsg. Auflerdem besitzen sie aber eine stark metali. Re- 
fleiion. (Joutn Franklin Inst. 197. 527—39. Cleyeland, Gen. Electr. Co.) B e c k e r .

E. Ł. Nichols und H. L. Howes, Die Photol aminę scen z der Flammen. Vff. 
beleuchten die Li-, Na-, Ca- u. Sr-salzhaltige Flamme eines Luft-Waaaeratoff- 
geblascs mit dem Lieht einer Wolframbogen-, Eohlebogen-, Quecksilberbogenlampe 
u. mit Eiacnfunkenlicht, um die Wrkg. des Lichtes auf die Flammen zu beobachten. 
Die Intensitat der yon den Flammen emittierten Banden wurde photometr. gemessen. 
Es zeigte sich in allen vier Fallen eine Photolumineseenz, welche bei Beleuchtung 
der Ca- u. Sr-Flamme durch den Eiaenfunken eine Erhohung der Flammenintensitat 
von mehr ais 10°/o bewirkte. Am wirkaamsten sind die WellenlSngen iiber 300 u. 
430 mi. Dagegen wird durch rotes u. gelbes Lieht, welches absorbiert wird, die 
Flammenintensitat um 2 bis 3% herabgesetzt, u. dieaes yermag aucb die gleich- 
zeitige Wirksamkeit des Eiaenfunkens zu yermindem. Trotz der Erregung der 
Photolumineseenz bleibt die Intensitatsyerteilung innerhalb des Flammenspektrums 
dieselbe. Die Intensitat ist nach allen Richtungen gleich. (Phyaical Reyiew [2j 
2 2 . 425—31. 1923 C o b n e l l  Uniy.) B e c k e b .

Jessle A. Rodman, Ein fiu p der Temperatur auf die Lumineicene von Radium- 
Verł>indungen. Yf. uotersucht den EinfluB der Temp. auf die Luminescenz yon 
Ra-Vbb., welcher darch dereń Bombardeinent mit a  Teilchen auftritt. ■ Es zeigt 
aich, daB reines RaBr, nach Erhitzen aut 600° eine betrachtliche Luminescenz zeigt 
(5600 jit-Kerzen/ącm), die bei Abkiihlung auf etwa 20° in 1 Stunde auf etwa die 
Halfte sinkt, um dann weiterhin logarithm. bis zu einem Gleichgewichtswert yon nur 
etwa 6 /z IC./qcm abzufallen (nach 500 Stdn*). Dieser Gleichgewichtswert steigt ein 
wenig mit der Temp an, hSngt aber nur yon dieser u. nicht yon der yorherigen 
Behandlung ab In Mischungen mit BaBr, ist die anfangliche Luminescenz um so 
stfirker, je hoher die Erhitzungstemp. gehalten werde; die Abnahme derselben erfolgt 
um so rascher, je  tiefer die Temp. ist, bei der die Substanz beobachtet wird; die 
„G leichgew ich tslum ineB cenz11 steigt bei 1 bis 3%ig. RaBr, deutlich mit Abnahme 
deB Ra-Gehaltes. Fur 7°/0ig. RaBr, ist die Luminescenz schwScher sowohl ais die 
beim 3 °/0 ais beim 100'/«ig- auftretende. Diese Beobachtungen stehen mit R u t h e b - 
f o b d s  Ansicht iiber die B. „akt. Zentren" gut in Einklang. (Physical Reyiew. 
[2] 23. 478-87. Pennsylyania Uniy.) F b a n k e n b u e o e b .

Jacob Eunz und E. H. W illiam s, Der photoelektriiche Effekt von Casium- 
dampf. Die Versuehsanordnung besteht aus einem Quarirohr, in welchem zwei 
Plattenelektroden eingefiłhrt sind, welche auf eine HilfsspannuDg (unterhalb der 
Ionisierungsspannung) aufgeladen B in d . Vor der negatiy aufzuladenden Elektrode 
befindet Bich noch ein Filter, welchea die durch das einfallende Lieht direkt an 
der Elektrode ausgel. Elektroncn eliminieren soli. Wird nun das mit Ci-Dampf



gefullte Robr mit einer Hg-Lampe derart beleuehtet, daB immer nur ein etwa 80 Ji. 
breiter Streifen dea Spektruma durch einen Spalt auegcblendot wird u. in daa Rohr 
eintreten kann, dann zeigt sich, daB auch unterhalb 3230 A. ein photoelcktr. Strom 
aDgezeigt wird. Bia 3150 A. ateigt der photoelcktr. Strom linear mit der Wellen- 
lange an u. zeigt bei 3130 X. ein Maiimum. Unter BeriickBichtigung der Spalt- 
breite berechnen die Vff. aus dicaen MaBergobniascn die Grenie der lichtelektr. 
Ioniaiernng des Cs-Dampfea zu 31831.., w aa mit der Hauptaerie 3189,3 JL sehr gut 
ubereinatimmt, welche aieh aua dem Ioniaieruogapotential ergibt. Dennoeh bedarf 
er zur Abtrennung einea Elektrona aua dem Ca-Atom deaaelben Energiebetragea, wie 
er durch IonenBtoB u. Lichtabaorption entateht. (Phyaical Reyiew [2] 22. 456 — 00.
1923. Illinois, Univ) B e c k e r .

F an i H. G eiger, Spektralphotometrieche Effekte im Argenłit. Die JSrzeugwig 
einer eJektromotorischen Kra/t durch Belichtung. (Vgl. Sh e l d o n  u. G e ig e b , Proc. 
National Acad. Sc. Washington 8. 161; C. 1923. I  27.) Wird Argentit (Ag,S) in 
einem geaebloaaenen Stromkreis mit einem Galyanometer verbunden u. die Obeiflache 
mit einer starken Lichtąuelle beleuehtet, dann tritt eino elektromotor. Kraft auf, 
welche mit steigender Lichtintenaitat zunimmt. Bei 600 Kerzen in 1 m Abstand 
betragt sie etwa 0,013 Volt. Bei andauernder Belichtung tritt eine Ermudung dea 
Ag,S ein, u. die elektromotor. Kraft sinkt nach einigen Minuten auf den halben 
Wert. Eine Verwendung monochromat. Lichtquellen ergab ein acharfes Maiimum 
dea photoelektr. Effekta bei 1 /i. Auf Thermoelektrizitat kann diese Eracheinung 
nicht zuriickzufiihren aein, denn die Ergebnisae waren unabhiingig von dem Kon- 
taktmaterial u. waren dieselben, wenn Ag,S mit Cu, Al, Fe, Sn, Hg u. H ,0  in 
Bertihrung war. Ferner wurden unteraucht Proustit (AgaAsSi'), Pyrargyrit (Ag,SbSt), 
JBournoni'i[3(C«ł P6S)'S6a5,t], Molybdanit (MoSt), Stephanit (Agt SbSt), Acantit (Ag^S). 
Sie zeigen aamtlich dieaen photoelektr. Effekt in mehr oder weniger atarkem MaB.
— Der elektr. Widerstand war boi 20 Volt nur halb ao groB ala bei 4 Volt. lin 
Licht betragt er */6 dea WerteB im Dunkeln. Dieaes Verhaltnis iat yon der Span- 
nung unabhangig. LieB man langere Zeit Strom durchflieBen, dann nahm der 
Wideratand mit der Zeit zu, um schlieBlich konstant zu werden. (Phyaical Review 
[2] 22. 461—69. 1923. Ann Arbor [Mich.], Uniy.) B e c k e k .

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

W. H ille r und E. R egener, U ber die FunlcenterzSgerung. Die Abhangigkeit 
der Verzogorung8zeit yon der Oberapannung iat nur in der mit Ps0 6 getrockneten 
Luft reproduzierbar. Sie iat fur eine 1,98 mm lango Funkenstreeke zwiachen 
Messingelektroden bei 175,4, 127,7 u. 44,1 mm Druck gemeaaen; die wahien Ent- 
ladespannungen betrugen dabei 2504, 1968 u. 988 V. Die Yerzogerungszeit iat 
kleiner bei geringerem Druck. Die Verzogerung in trockener Luft wird durch 
auBere Ioniaatoren (Ra) nicht aufgehoben. (Ztschr. f. Phyaik 23. 129—34. Stuttgart, 
Techn. Hocbachule.) Bikeeman.

J . M. H yatt, Die Verdnderwngen des Thermionenstroms in Vakuumróhren bei 
Belichtung einer auf den Innenwdnden oder dem Netze niedergetchlagenen K-Schicht. 
Wird ein zwischen Gluhkathode u. Auffangplatte in einer kugelformigen Rohre 
montiertes Netz mit K bescblagen u. belichtet, go gibt es eine negatiye Ladung ab 
u. bewirkt ein erheblichea Anateigen dea aut die Platte treffenden StromeB, welehea 
ebenso eintritt, wenn man das Netz nicht beleuehtet u. auf einem Potential halt, 
welehea wenige V. positiyer ala daa des Gluhfadens ist. Wird eine lange Vakuum- 
rohre mit einer zylindr. Einachnflrung zwiachen dem Gluhfaden u. der Auffang
platte yerwendet, bo yermindert eine Bedeckung der Innenwande mit K u. Be- 
leucbtung dieser Schieht die Tendenz der Wandę, aieh negatiy aufzuladen, u. 
erleiehtert aomit den Durchgang des Stromea durch die Rohre. Bei Erhohung dea
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Heizatromes des Gluhfadens bei gegebener Plattenspannung erreicbt der Strom einen 
Maximalwert u. sinkt dann steil zu einem Minimalwert ab, was auf die Oberlagerung 
der Einfliisee der Raumladung einerseits, der photoelektr. Emission audrerseits zurilck- 
zufuhren ist. (Phyaical Reyiew. [2] 23. 501—6. C o b n e l l  Univ.) F b a n k e n b o b g e b .

A. B. Bryan, Die elektrischen Eigensćhaften non Flammen, welche Salzdampfe 
enthalten filr hochfreąuenłe Wechselstróme. Vf. miBt die dielelektr. Eigensćhaften 
salzhaltiger Flammon bei hohen Frequenzen, indem er die Kapazitat u. den Wider- 
stand einea Kondensatora bestimmt, welcher aus zwoi konzentr. Pt-Zylindern in einer 
JKJVO,-haltigen Flamme besteht. Die Mesaungen eratrecken sich zwischen 11,4 bis 
82,2 Volt bei einer Periodenzahl des Wechselatroma von 2,10“—106 pro Sekunde 
u. einer Salzkonz. von 0,1—10 g/l. Der Wideratand ist vom elektr. Feld un- 
abhangig, nimmt jedoch ab, wenn die Frcąuenz u. Konz. anatoigt. Die Kapa- 
zit&t ist bei 82 Volt doppelt ao groB ais bei 11 Volt u. nimmt mit atoigender 
Frequenz u. zunehmender Salzkonz. zu. Die DE. nimmt bei einer Salzkonz. von
0 —10 g/l von 1,2 auf 9,1 zu. (Physical Reyiow [2] 23. 189—94. Houston [Tex], 
The Rice Inst.) B e c k e r .

Lonise S. McDowell, Der Kraflvirlust in Kondensator en mit flilssigen Dielektrica. 
Vf. macht unter Verwendung einea kon. Kondensatora mit Ni-Platten Versa. filr 
Wechselatromfrequenzen unter 3700 mit einer apeziell zur Kapasitata-Best. kon- 
atruierten Brucke, fur Freąuenzen bis zu 1500000 Perioden mit Hilfe einer Reso- 
nanzmcthode iiber den Kraftyerluat boi Yerwendung von Castordl, Bil., Xylol, 
Toluol, Olivenó'l, ParaffinSl, medizin. Ol, „Bostonia“-Ól, Glycerin u. Terpentinól 
ais Dielektrica. Der KraftverluBt pro SpannungBeinheit ist fttr Bzl., Xylol u. Toluol 
etwa konstant bei starker Anderung der Stromfrequenz. Dies beweiat, daB er 
hauptsachlich auf Leityermogen zurttckzuftthren ist; in einigen Fil. jedoch, yor 
allem in Xylol, l&Bt aich ein geringer zusatzlicher, mit Frequenzateigerung ab- 
nehmender Verluat nachweisen, der jedoch nicht mit dcm Auadruck fttr dielektr. 
Absorption sich in Bezichung setzen laBt. Castor- u. Oliyenol zeigen einen mit 
Frequenzsteigerung anwachsenden Yerluat, was sich mit der Hintereinanderachaltung 
zweier durchlassiger Kondensatoren yergleichen laBt. (Physical Reyiew. [2] 23. 
507—19. W e l l e s l e y  Coli.) F b a n k e n b u r g e b .

Edw in C. F ritts , Eine Bestimmung der Ditlektrizitatskońitanten non Waster- 
stoff, Sauertłoff, Stickstoff, L u ft und Eohlendioxyd mit Hilfe einer Uochfnąuenz- 
methode. Vf. bestimmen die DE. yon H, zu 1,000263, Os 1,000507, N, 1,000555, 
Luft 1,000540, CO, 1,000948. (Physical Reyiew [2] 23. 345. Uniy. of Illinois. Lab. 
of Physica.) K ellebm ann.

Charles C. B idw ell, Elektrisćhe Widerstande und łhtrmoelektrische Krdfte der 
Alkalimttalle. Vf. unteraueht die reinen Metalle zwiachen —183 u. -(-250°, indem 
er aie mit P t u. KonBtantan zu Thermoelementen kombiniert. Aua beiden Messungs- 
reihen ergibt sich, daB bei allen Alkalimetallen ca. 100° unterhalb des F. eine Um- 
wandlung in eine andere Modifikation stattfindet. Die Punkte liegen: fik Li bei 
50°, fur Na zwiachen —20 u. -f-20°, fttr K bei —120°, fur Rb bei —35°, fur Cs 
bei —80°. (Phyaical Reyiew [2] 23. 357—76. Cornell Uniy.) K ellebm ann.

H oward 8. Roberta, Einige neue Normalschniclzpunkle filr hohe lempcraturen. 
Die FF. yon Salzen werden mit Hilfe eines Thermoelements unter Benutzung yon 
genau bestimmten FF. yerschiedener Metalle bestimmt. Es ergibt aich mit einer 
Genauigkeit von ±0,5°: NasCra0 7 397,5°, KCl 770,3°, NaCl 800,4°, NaaSO, 884,7°, 
KjSOi 1069,1°. (Physical Reyiew [2] 23. 386—95. C a r n e g ie  Inst. of Washington, 
Geophysical Lab.) K e l l e b m a n n .

F. H enning und W. Hense, Darstellung der Temperaturikala zwischen O und 
—193° durch das Platinwiderstandithermometer. Die quadrat. Beziehung zwischen 
dem Widerstand R  des Pt u. der Temp. (CALLEN DABsche Glelchung) gilt bis herab
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bu etwa —40°, wo die DifFerenz der nach dieser Formel ber ech net en u. der yom 
He-Thermometer gezeigten Tempp. ca. 0,01° erreicht. Piir groBere Temperatur- 
intervalle iBt eine BeziehuDg der Form JR,IR0 == 1 -f- a i & 4* —{— c i4 aufgestellt 
u. die Koeffizienten ausgewertet. Ala einer der Fiipunkte der Temp. wurde der F. 
yon Hg berangezogen; er wurde neu za. —38,87 i  0,01° bestimmt, (Ztschr. f. 
Pbyaik 23. 95—104. Cbarlottenburg, Phys.-techn. Reichsanaf.) Bikerm an.

F. H enning und W. Heuae, Eine neue Bestimmung der normalen Siedepunkte 
von Sauentoff, Stick&toff und Wassersłoff. (Vgl. vorst. Ref.) Die Kpp. von O, u. N, 
sind nach der atat., der Kp. yon H, nach der dynam. Methode ermittelt. Die 
Temp. wurde mit einem He-Thermometer gcmeeaen u. auf die thermodynam. Skala 
korrigiert. Ergebniase: O, —183,00 ±  0,02°, N , —195,81 ±  0,02°, H t —252,78 
±  0,02°. Der Dampfdruck yon O, zwischen —183 u. —205° geniigt der Formel 
log jpm„ =  -  379,95/ T — 0,0096219 T  +  1,75 log T  +  4,53939, wo T  die absol. 
Temp. (273,20 -f- t°) ist. (Ztschr. f. Physik 23. 105—16. Charlottenburg, Pbys.- 
techn. Reichsanst.) B ik e r m a n .

A. Mallook, Spezifische und latenłe Warme von Eisen und Stahl. (Vgl. Proc. 
Boyal Soc. London, Serie A 105 . 129; C. 1924 . I, 1648.) Vf. beobachtet, daB die 
Abktihlungskurven yon Stahl, welcher in einem Ofen erhitzt u. welcher elektr. ge- 
heitct wird, yerachieden yerlaufen. Im ersten Falle maeht sich bei der AbkUhlung 
keinerlci Umwandlungspunkt bemerkbar, u. die Abk&hlungskurve yerlauft nach einer 
Funktion y, =  y$e~  K‘ *■ Im zweiten Fali yerlauft die Abkfihlungskurye bis rum 
Umwandlungapunkt nach einer analogen Funktion y, «=* ya e ~ Kti u. sehlieBt sich 
unter B. eiuer S-fórmigen Kurye w&hrend der Umwandlung der Kurye 1 an, 
wenn die Umwandlung yorbei ist. Der weitere AbkiihlungaprozeB yerlauft nach 
Kurye 1. Die Eiponenten E , u. K, aind umgekehrt proportional der spezif. Warme. 
Die latente Warme ist, durch den Ausdruck yt (f, — tt) gegeben. Mit steigendem 
KohlenatofFgehalt wird die Umwandlungstemp. erniedrigt u. das Umwandlungs- 
interyall, welches durch die S-formige Kurye gegeben ist, yergroBert. (Naturę 113. 
566—67. Eietcr.) B e c k e b .

L. H olborn und J . Otto, t)bir die Isothermcn einiger Gase his 4000 und ihre 
Bedeutung fUr das Gasthermomtter. (Vgl. Ztschr. f. Physik 10 . 367; C. 1923 . I. 
1003.) Ais Piezometer diente ein FlufieisengefiiB mit ca. 110 ccm Rauminhalt. Er- 
gebnisse: Nt : p v  =  A  +  B p  -f- C p a, die Koeffizienten sind bei 150° 1,54996;
0,67717.10“ s u. 2,13889-10-', bei 200° 1,73308; 0,90133-10~3; 1,577 78-10-°, bei 
300" 2,09934; 1,21257• 10—®; 0,75102-lO"8, bei 400* 2,46558; 1,38086.10-*; 0,80816- 
10“ e. He: p v  =  A  +  B p .  Die Koeffizienten sind bei 2C0’ 1,73091 u. 0,64933- 
10 -3, bei 300° 2,09665 u. 0,61600-10-8 , bei 400° 2,46244 u. 0,594 51-H )-3. 22,: bei 
200° gilt p  v =  1,73066 -f- 0,92168.10-’ p. Ar: p v  =  A  - f  B p  - f  Cp', die 
Koeffizienten bei 300° sind 2,10085; 0,65929-l0-3 u. 0,7959* 10“ °, bei 400'2,46736;
0,89886*10—3; 0. AuBerdem Bind noch Luft u. He-Ne Gemische untersucht worden.
— Die Anfangsneigung der Isothermen d{ pv ) /dp  bei p  =  0 wachst boi allen 
Gaseń mit eteigenden Tempp. zunachst an, Bie erfahrt aber ein Maximum bei ca. 
-—100° bei He, bei ca. —{—150° bei H„ bei ca. -f-3000 bei Neon. (Ztschr. f. Physik 
23 . 77—94. Charlottenburg, Phys.-techn. Reichsanst.) B ik e r m a n .

Carl Barna, Messungen von Dichte und Diffusion von Gasen durch verander- 
liche Interferometrie. Vf. beschreibt eine einfache VerBuchsanordnung, mittels 
welcher D. u. Diffusionskoeffizient von Gasen mit einem Fehler yon 1% bestimmt 
werden kósnen, indem er das Gas in ein Interferometer eintreten laBt. Aus der 
Versebiebung der Interferenzstreifen konnen dann D. u. Diffusionskonstante be- 
rechnet werden. (Proc. National Acad. Sc. Washington 10. 153 — 55. Brown 
Uniy.) B e c k e r .
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J . JUL M ullaly, Einige Messur.gen der Diflution von Gastn. Vf. stellt Vcrss. 
iiber die Diffusion von Diimpfen in der Weiae an, daJS in einer zylindr., mit 
einem indifFerenten Ga? von nicht all zu hohem Druck gefiillten Rohre Hg an 
einem, J  am andcrn Endo sich befindet u. aus der B. von Hg-Jodideń in den- 
jenigen Zonen des GefaBes, in dem die von bciden Subatanzen wegdifFundierenden 
Diimpfe sich begegnen, auf Geachwindigkeit u. Grad dieaer DifFuaion geaehloaaen 
wird. In einem Beispiel diffundieren 9,1-10 ł g J-Dampf in N, von 10 mm Druck 
bei 19,4° in einer 3 mm-Rohre tUglich 1 m weit. (Naturę 113. 711—12. Oiford, 
Bardwcll Road 14) F b a k k e n b u k g e r .

A s K o l lo id c h e m ie .

P. Debye, Onnotische Zu3tandsgleichung und Aktivitat verdilnnter starker JElek- 
ttolyte. (Vgl. Phyeikal. Ztachr. 2 4 , 334; C. 1923 . III. 1535.) Mit Hilfe dea 1. c. 
berechneten clektroatat. Potentials, welches am Orte eines Teilchens allo iibrigen 
erzeugen, werden fur unauagedehnte Ionen in bo  verd. Lagg., daB ihre DE. von 
der dea W. sich nicht merklich unterscheidet, der osmot. u. der Aktmtatskoeffi- 
zient (fi) ermittelt. Log fi iat proportional 2  «(<■(*, worin w die Ionenkonz, u. e die 
Ladungen der Ionen bedeuten, was im Einklange mit L e w is ’ Bofunde ateht (L e w is  
u R a n d a ll, Journ. Americ. Ghem. Soc. 43 . 1145; C. 1 9 2 2 . III. 316). Der Pro- 
portionalitUtsfaktor wird nach dem Coulombschen Gesetz ohne willkilrliche Kon
stantę errechnet. Die Formel liefert fiir (=» I, „Ionenstarke", t  die Wcr-
tigkeit des łona i) gleich 0,01 den f< => 0,89 (experimentell naeh L e w is  0,92—0,85); 
fiir I  =a 0,1 iat f{ =  0,70 (esperimentell 0,84—0,61). Die Daten bezlehen sich auf 
einwertige Ionen; fiir zweiwertige Ionen ist ft bei I  =  0,01 0,63 (0,60), bei 0,1
0,23 (0,34). Die Obereinstimmung iat befriedigend. (Phyaikal. ZtBchr. 25. 97—107. 
Ziitich.) B ik e u m a n .

A. Lasnitzkl und L. F arm er Loeb, UnUrsućhungen iiber die Adsorption an 
hydrophile Kolloide. Ea soli die Adsorption an hydrophilo Kolloide quantitativ 
verfolgt werden. A1b Adaorbentien dienen Sole von Starkę u. Gelattne, ais Adaor- 
benda zwei capillarakt. Sauren, Butler siiurc u. Isovaleriansdure. Ala MaB der Ad
sorption gilt der Riickgang der Oberflaehenapannungaerniedrigung nach Zusatz von 
Kolloiden. Bei Zimmertemp. u. bei 36° ergibt sich ein Verh. nach dem Freundlich- 
achen Adaorptionsgesotz. Mit ateigender Konz. dea Adaorbens scheint sich die 
Adsorption einem Grenzwert zu nahern, bei 0° stark herabgeaetzt oder vollig auf- 
gehoben zu Bein. (Biochem. Ztachr. 146. 96—107. Berlin, Univ.) W OLFF.

R ichard  Lorenz und E. W iedbranek, U ber Adsorption. III. U ber den Um- 
schlag eines Uolzkohleabsorbers bei der Adsorption non Kohlendioxyd und Wassersto/f. 
(II. vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Cb. 134. 251; C. 1924. I. 2893.) Mittels des von 
Vff. 1. c. besebriebenen App. wurden Adeorptionsvers?. mit Bombenwasserstoff ge- 
macht, der die ungefahre Zus. 55% H t -f- 5°/o CO, hatte. Es wurde gefunden, 
daB mit zunehmender Adaorptionsdauer die Menge der adsorbierten Gase ansteigt, 
wobei sich dio Kon». der adaorbierten Gase zugunsten der CO, so yerschiebt, daB 
sie von 5 auf etwa 67°/0 angereichert wird. Der Adsorber strebt einem Endzustand 
zu. Es laBt sich bei ihm ein Umachlagapunkt feststellen: ein Absorber aus un- 
beladener Holzkohle adsorbiert aus einem CO, -f- H,-Gemisch zunśichst leichter
H ,, nach einiger Zeit wird aua demaelben Gemiech jedoch leichter CO, auf- 
genommen; bezuglich dea CO, besitzt der Adaorber in der Nahe dieses Um- 
schlagapunktes ein Maximum seiner Wirksamkeit. — Veras., die bei verschiedenen 
Tempp. (-f-18, 0 u. —20°) angeatellt wurden, ergaben, daB mit sinkender Temp. die 
adsorbierte Gaamenge betrScbtlich geateigert wurde, ebenso wie auch die Adaorption 
der einzelnen Komponenten deB  Gemisches CO, -|- H ,; diese Tataache wurde deut- 
lich bei der Analyse der Abgase; bei 18° waren die erBten Spuren CO, hierin nach

VI. 2. 11
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25 Minuten feststellbar, bei 0° nach 60, bei —20° erst nach 95 Minuten. Der Um- 
schlagapunkt ist aueh bei diesen Veraa. aua den imOriginal ycroffentlichten Tabellen 
zu erkennen; eeine Lagę ist von der Temp. nicht wesentlich abbangig, (Ztochr. f. 
anorg. u. allg. Ch. 135. 42—48. Frankfurt a/M., Univ.) H a b k b l a n d .

B. Anorganische Chemie.
G. Grube und A. B urkliardt, Die Fcrwendang verchromler Kathoden lei der 

elektrolytisćhen Darstellung der Chlorałe. Durch Yorwendung verchromter Kathoden 
wird bei der Alkalichloridelektrolyae ohne Diaphragma die kathod. Red. des ge- 
bildeten Eypochlorits u. Chlorats ebenBO weitgebend unterbunden, wie bei Zusatz 
vom Chromat sum Elektrolyten. Ala Trager fur den Chromnd. hat sich am besten 
Fe bewahit, weil auf ihm das Cr am festesten haftet. Matte u. rauhe Verchromung 
ergibt bessere Resultate ais Glanzyei chromung. Das Minimum an kathod. Red. 
liegt bei einer kathod. Stiomdichte von 0,15 Amp. pio qcm. Durch die Anwendung 
verchromtor Kathoden diirfte die Darat. reinen Chlorats erleichteit werden, da auf 
alto bieher notigen reduktionsvcrhindernden Zusatze yerzichtet werden kann. Zur 
Erklarung der Wrkg, des Cr kann man entweder annehmen, daB Hypochlorit au 
metali. Cr elektrolyt. nicht reduzierbar ist, wobci alłerdinga der erhebliche Untcr- 
schied bei matter u. glanzender Verchron>ung unerkliirt bleibt oder daB das Cr

- oberflachlieh durch daB Hypochlorit zu Ci03 oiydiert wird. Dies unterliegt dann 
seinerseita kathod. Red. zu Crt0 8, u. weiter ware die Wrkg. analog der von M O lle k  
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Cb. 2 6 . 1 ; C. 1001. 353) fiir die des Chromata angenom- 
menen. (Ztschr. f. Elektrochem. 3 0 . 67—72. Stuttgart, Techn. Hocbach.) H e r t e r .

F. Rasohig, Monochloramin, das Amid der unterchlorigen Saure. (Vgl. Chem.- 
Z tg. 31. 926; C. 1 9 0 7 . I I .  1387 u. Ma bck w a ld  u . W il l e , Ber. Dtseh. Chem. Ges. 
66. 1319; C. 19 2 3 . III. 288.) 100 ccm l  n. NaOCl-Lsg. werden mit 500 ccm W. 
verd. u. mit 25 ccm 10 n. NH^OH veisetzt. Die Rk.-GleichuDg NaClO -J- NH, =  
NHtCl -f- NaOH wird dadarch bestatigt, daB bei Zugabe yon sukzessiv wacbBenden 
Mengen von NHfl zu 1 Mol NaOCl die fiir Hypochlorite charakterist. Rk., A nilinlBgg. 
yiolett zu farben, bei 1 Mol NH„ auch in den verdtinnteBten Lagg. yerschwindet. 
D a rau s  folgt auch, daB N H t OCl nicht ciistenjfahig ist, sondern unter den  Be- 
dingungen, bei welchen man seine B. erwartet (Ggw. yon viel W.), augenblieklich 
in NH,C1 ubergeht. Zur AnalyEe wurde das frisch  bereitete Reaktionagemisch mit 
60 ccm  50°/0ig. ZaCl,-Lag. im Vakuum destilliert, die ersten 100 ccm des Deatillats 
wurden mit konz, HC1 zeraetzt, sofort in KJ-Lsg. gegoaaen u. mit Na,S,Oa-Leg. 
titriert. Das Verhaltnis C1:N wurde wie beim JodstickstofF (vgl. S. 18) beatimmt, 
es ergab sich zu 1,02 bis 1,03, womit gezcigt ist, daB auch bei A n w en d u n g  von 
ZnC), NE,Cl sich bei der Deat. nicht zersetzte. Bis zu 1-n. Lsgg. yon NH,C1 erhalt 
man, wenn man yon W.-Srmeren Gemischen ausgeht, u. bei moglichst niedriger Temp. 
nur wenig abdestillieit. Die konz. Lsgg. zersetzen sich schneller, beim Stehen in der 
Kiiltemiachung Bchieden Bich aus einigen nach mehroren Stdn. gelbliche Krystalle, 
welche a u f  Ton echnell schmolzen, u. sich nach Titration ais reines Cl9, wahr- 
scheinlich ak  Hydrat, erwiesen, NH,C1 hat ahnliche Eigenachaften wie NH8NJ„ 
jedoch iet das Verh. gegen NH, ein anderes. Chlorstickatoffo bildon sich nur in achwach 
alkal. u. schwach saurer Lsg., mit starkem Ammoniak zersetzen aie sich glatt nach: 

3NH,C1 +  2NH, =■ 3NH*C1 +  N,; 3NHC1, +  7NH, — 6NH,C1 +  2N,;
NO, +  4NH, =- 3NB.C1 +  N,; 

worauf auch eine Analyaenmethode im Nitrometer begriłndet ist. Mit starkem 
Alkali geht auSer dieser Rk. des NH,C1 noch eine andere, wclcha an der stark 
reduzierenden Eigenschaft des entetehenden Prod. erkannt wurde, yorsich; eB ent- 
ateht Hydraiin, welche8 ais Benzalacin mit Benzaldehydwasser naehgewiesen wurde.
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Fur aeine B. wird die Gleichung: NH,C1 -f- NH, -f- NaOH =  N i3 i -f- NaCl + H ,0  
gegeben, ea wird also direkt Cl durch NH, ersetzt, u. ein NH,-OberschuB begiinBtigt 
diese Bk. SchwSchere Alkalien sind fur die B. von Hydrazin weniger geeignct. 
Um die Auabeute zu erhohen, wurde die Wrkg. von Katalysatoren an einem 
Gemiach yon 1 Yol. NaOCl u. 5 Vol. NH, gepriift, welche die Rk., die zur B. yon 
NjH4 fiihrt, beachleunigen u. die Geachwindigkeit der zum grofitem Teil yor sieli 
gehendon Rk.:

3NH,C1 +  3 NaOH =  3 NaCl +  N, +  NH, +  3H ,0 (a)
yermindern Bollten. Es wurden unteraucht Cu, Pb, Fe, Ni, Hg, Co u. Benzaldehyd 
mit negatiyem Erfolg. Zuaatz einer minimalen Menge Formaldehyd ateigert die A ub- 
beute auf 30—40%, u. zwar iibt daa Reaktionsprod. von CHjO mit NaOH dieaen 
giin8tigen Einfl. aus, der auch dureh verachiedene Zuckcr, Leim u. Gelatine erzielt 
wurde. —

Daa Cl des NH,C1 ist auch durch andere Resto eraetzbar (vgl. Ztachr. f. angew. 
Ch. 20. 2065; C. 1908. I. 675.) Mit Ns.SO, laBt sich das Cl des NH.Cl auch 
durch die Sulfogruppe oraetzen, mit NaHSO, nicht, hier tritt nur die Rk.

NH,C1 +  NaHSO, +  H ,0  =  NaHSO, +  NH«C1 
cin, obgleich in dem Reaktionagemiach die zur Neutraliaation zu Monosulfit notige 
NaOH-Menge yorhanden ist. Daraua wird geschlossen, daB die Rk. yon NaOH 
mit NaHSO, kein einfacher Neutraliaationayorgang, aondern ein langsam yerlaufender 
Pronefl iat, dem eine Strukturiinderung (ygl. S. 16) vorangehen muB. — Bei der 
UntcrB., ob die B. von N,H4 aus NH,C1 iiber ein Zwiachenprod., etwa iiber daa 
Imid NH, yerlaufe, zeigte aich, daB N,H4 bei Ggw. von Mineralsaurc durch J  in 
statu naacendi glatt osydiert wird. Der Verlauf der Rk. wurde mit Biaulfit verfolgt, 
es ergab aich, daB die Gleichung NH,C1 -f- NH, =  N,Hj +  HC1 erfullt war, 
sodaB ein Zwiachenkorper nicht nachweisbar war. Vf. ging nun darauf aus, den 
MechaniBmuB der Rk. (a), in welcher 6 Molekule mit einander reagieren, nśiber zu 
untersuchen, ob nicht in der Kalte auch die Rk.: NH,C1 -f- NaOH =  NH -f- 
NaCl +  H ,0  Btattfande. Der Gedanke, daB 3 Molekiile NH Bich zum Triimid 

NH zusam menachlieBen, u. daB dieaea durch innere AtomyerBchiebung in N,

u. NH, zerfallt, za einem geringen Teil aber unter dem EinfluB yon NH,C1 zu N,H 
oiydiert wird, lieB sich am NaN, bestatigen. LieB man in kochende starkę NaOH 
ein Gemisch von 15 ccm 1-n. NaOCl u. 15 ccm 1-n. NH, flieBen, eo trat stilrm. 
Gasentw. ein. 91,8 ccm des Gesamtgases enthielten 1,4 ccm O, (von in den Fil. gel. 
Luft) 17,8 ccm jETs u. 72,6 ccm N,. Das spezif. Gewicht dea Gaaes betrug 1,11 g/J, 
wiihrend ea fiir N, 1,25 ist, aodaB also noch ein leichteres Gas entateht. Bei der 
Einw. yon NaOH auf NH,C1 entateht alao NH, das entweder N,H, liefert oder 
Bich in N, -f- H, zeraetzt, andreraeits lageit sich NH an NH, u. bildet NjHj. Leim- 
zusatz schutzt NH yor Selbatzeraelzung. (Schwefel- u. StickBtoff-Studien 1924. 
50-78 . Sep. v. Vf.) J o s e p h y .

F. Rasohig, Kondensationsprodukte aus Chloramin «ntJ Aldehydtn. (Vgl. yorBt. 
Ref. u. ZtEchr. f. angew. Ch. 20. 2065; C. 1908. I. 675.) Vf. erlautert den Mecha-
niamua der B. dea Indophenola. NHCaH4NC6H4OH aua Chlorkalk u. Anilin. Er

i__ _____ i
nimmt an, daB C,H6NHC1 unter HCl-Abapaltung in den starren Rcbt im Curtiua- 
schen Sinne Phenylatickutoff C,H,N ubergcht, der die Konat. C0H,NH haben kann,
der auBerordentlich reaktionafabig ist, u. aich mit W. zu Paramidophenol HOC„H4NH, 
yerbindet; daraua entsteht mit Hypochlorit HOC6H4NHCl, der HC1 abapaltet (H 
aus der Imidogruppe), der Rest bildet mit dem Phenylenimin Indophenol. Vf. 
glaubt, daB C,H6N u. C„H4NH nebeneinaader beatehen, da aich neben Indophenol

11*
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auch Azobenzol u. Phecylchinondiimid CaH6NC„H4NII biiden. (Schwefel- u. Stick-
stoff-Studien 19 2 4 . 79-82  Sep. v. Vf.) J o s e p h y .

Jam es E lddick  Partiug ton  und F rank  Archer W illiam s, Die Jleakiion 
twischen Kalk und Stickstoffptroxyd. Vff. untereuchen die Reaklionsprodd. bei der 
Einw. yon NOt auf CaO u. finden, daB Ca{NO,\, Ca[NOi)„ NO  u. N , gebildet 
werden. Daa Verhaltnia des Nitrita zutn Nitrat nimmt mit steigender Temp. ab. 
Ein Hydrat Ca(NOt\ - 4 27,0 wurde nachgewiesen. Dio therm. Zera. des Nitrita 
beginnt bei 230°. Bis 480° wird bei der Zera. C^NOu),, CaO, NO u. N, gebildet, 
oberhalb 480° entsteht auch NO, C«(NO,l, kann durch NO, zu Nitrat osydiert 
werden. Dagegen wird es unterhalb der Zersetzungstemp. yon 230° yon O, nicht 
aogegriffen. (Journ. Chem. Soc. London 125. 947—58. London, Dniy.) B e c k e r .

Guy B arr, Einwirkung vm  KaUumhydroxyd auf Stickozyd. Vf. laBt eine ge- 
messene Menge 2V0, auf eine KO H  Lag. cinwirken u. findet unter gleichen auBsren 
BedinguDgen yerschieden rascbe Absorption des Gases. Er schlieflt dar aua auf 
cinen yerwickelten Reaktionagang, den er aber erat untersuchen will. (Journ. 
Chem. Sos. London 125. 961—62. Teddiugton.) B e c k e r .

A. J . B radley, Die Krystallstrukiur des metallischen Arsens. VI. untersueht 
As nach der Pulyermethode mittela Cu-Strahlung. Die Aua wertuug ergab dieselbe 
Krysiallstrubtur, wie sie auch dem Sb u. Bi zugrunde liegt. Die Struktur besteht 
aus zwei ineinander geaehachtelten Rhomboedern. Die Kantenlange des Elementar- 
parallelepipeds betragt a =  5,60 X., waa fiir 8 Molekule D  =  5,75 ergibt. Ea 
wurde aus dem Strukturfaktor der Parameter x  =  0,097 berechnet, aus welchem 
die beiden Rhomboeder liings der Raumdiagonale gegeneinander yerschoben sind. 
Daraus ergibt sich der kurzesto Atomabatand innerhalb des Elementarparallel- 
epipads tu emin ==» 2,51 1.,, der langste zu emax ■=> 3,15 A. benachbarter Atome. Der 
Vergleich der gemejsenen u. berechneten Intenaitaten zeigt eine sehr gute Ober- 
einatimmung. Fiir Sb sind die entsprcehenden Werte: a =  6,20 A , * =  0,074,
e mlD =■ 2>87 =  3,37 ^  Fftr B i :  “  “  6,?56 -  ̂> *  =■ ° '032> emin =* 3>U  ^  >
cmax =  (Pbilos. Magazine [6] 47. 657—71. Manchester, Uniy.) B e c k e r .

J . Aryid H edvall und J . H euberger, Saurcplitzwichstl zuńschen feslen Phascn. 
III. (II. vgl. Ztsehr. f. anorg. u. allg. Cb. 128. i ;  C. 1923. III. 357.) In Fortsetzung 
der friiheren Untersa. wurden die Reaktionsyerhaltnisse beim Erhitzen yon Ge- 
miachen yon Ba O, SrO u. CaO mit den Orthophopphaten yoa Ag, Pb u. Cr ge- 
prUft. Es ergab sieb, daB, wie friiher bei den Carbonaten u. Sulfaten, auch in 
diesem Falle jedes Osyd mit samtlieben Phospaten bei etwa derselben Temp. 
reagiert; die Tempp. der einzelnen Oxyde liegen auch bei dieeeu Gemischen inner
halb enger Temperaturinteryalle. — Im Gegensatz zu dieBen Rkk. yerlauft die Um- 
Betzung der Oiydo mit Pyrophotphaten (unteisucht wurden die yoa Ag, Sr, Ca, 
Mg, Zn, Pb, Co u. Cr) nicht unter Platswecbsel der Saure, sondern es entstehen 
Orthophosphate. Die Rk. yerlauft, wenn daa Metali dea Ozyda u. des pyrophosphor- 
sauren Salzes dasselbe ist, nach: Me,P,0, -J- MeO =  Me,(P04',;  sind die Metalle 
yerschieden, so erfolgt die Rk. z. B. nach:

3 Ag4P ,0 , +  3 MO -  4Ag,POł +  M.-POJ,; 
bei Zugabe yon neuem Oxyd zu diesem letzten ReaktionsgemiBcli tritt Saure- 
platzwechsel ein nach: 4 Ag,PO< -f- 6 MO =» 12Ag -f- 3 0 , -(■ 2Ma(P04),. Von An- 
fang an in Molyerh&ltnis 1 :3  erhitzte Gemii=che von Pyrophospliat u. Oxyd reagieren 
nach: Ag4P ,0 , -f- 3 MO =  4 Ag -f- O, -(- MjfPOj),, wobei sich nicht feststellen 
lieB, ob auch hier eine Zwischenrk. stattfand.

Die Ergebaisse ihrer bisherigen Unterss. uber Saurepł.atzwechsel in festen 
Phasen, der nach der Rk.: MO -f* MeAc =  MAc +  MeO +  Q stattfindet, faasen 
die Autoren folgendertnaBen zusammen: eine Rb. findet etatt, wenn Q po3itiy iat;



1924. II. B. ANOnaANiscHE Chemie. 165

die Lebhaftigkeit der Rk. iat desto grfiBer, jo Btarker ba?. MO ifct ala MeO; die 
Temp., bei der die Rk. beginnt, ateigt mit abnehmend bas. Eigenacbaften dea zu- 
gesetztcn Osyds, ia t  also am niedrigaten fttr BaO, dann filr SrO u. schlieBlich flir 
CaO, sio beruht sowobl auf der Att des zugesetztcn Oiyds, ais auch zum  Teil auf 
der des Salzes; infolgo der niedrigen Temp., bei der die Rk. e in E e tz t ,  i s t  eino Gas- 
phaao ausgoschlossen, es handelt sich um reine Gitterrkk.; dio Zusammenbackung 
der MM. ist ein reinea Reaktionsphanomen u. etwa proportional der Intensitiit u. 
Volhtandigkeit der Rk. — DaB dio Rkk. Gitterrkk. Bind, konnten Vff. nachweieen. 
AgNOs u. Ag^SOi besitzen die Umwandlungspunkto 359,7 u. 411°; vorausgesetzt, 
daB BaO, SrO u. CaO bei ca. 160° genilgende Gitterbeweglichkeit erreieht baben, 
miissen sie Bich bei dieaer Temp. mit AgN08, bei ca. 411° mit Ag,S04 umBetzen, 
wobei im letzteren Fallo eine Rk. mit BaO schon friiher eintreten muBte, da VfF. 
). c. gezeigt haben, daB die Salfato mit diesem Oxyd etwa 100° tiefer roagieren ais 
SrO u. CaO. Die Vcras. gaben eino gnte Cfbereinstimmung mit dieaen Annabmen; 
es waren die Reaktionstempp. von AgNO, mit BaO 170°, mit SrO 172°, mit CaO 
164°; bei Ag,S04 +  BaO 342°, +  SrO 422°, -f- CaO 4225- Ea folgt hieraus, daB 
die Reaktionstemp. eino Funktion der Partikelbeweglichkeit sowobl in dem Oxyd- 
wie in dom Salrgitter sein muB; eine gewisse Beweglicbkcit in dem einen Gitter 
yerlangt oine zur B. merklicher Mengcn der Reaktionaprodd. geniłgendo Minimal- 
beweglichkeit in dem anderen Gitter. — Vfł. erortern schlieBlich noch auBfUhrlich 
die angewandte Arbeitamethodo, derentwegen auf das Original yerwieson werden 
muB. (Ztscbr. f, anorg. u. allg. Ch. 135. 49-80. Orebro, Techn. Schule.) H a.

W. A ltham m er, ffbtr die Beduktion von Magnesiumsulfut. 1. MgSO4 wird 
durch die iiquivalente (7-Menge quantitativ bei ca. 750° roduziert. Dabei gowinnt 
man rund 40°/0 des eingebrachten S in freier Form. Eine B. von MgS wurde bis 
zur Verwendung von 5 Atomen C auf 1 Mol MgSO* nicht beobachtet. VergroBo- 
rung der C-Menge ergibt bloB Steigerung des froi auftretenden S. Die primare 
Red.-Gleichung lautet: MgSO* -f- C =  MgO -f- SO, -f- CO. Dio S-B. ist auf die 
umkehrbaren Bekundaren Rkk. 2 CO SOs =» S +  2COa, CO, -j- C =» 2 CO zu- 
rttckzufilhren. — 2. Leuchtgas reduziert reines MgSO* bei 7C0° quantitativ zu 
MgO. — 3. H t reduziert bei 6505 vollatandig, dabei treten ilber 70°/o ^er Goaamt- 
S-Mengo frei auf. — 4. GO reduziert ohne C Zueatz bei 7C0ł yollatandig. Die B. 
von freiem S iat dabei gering. — 5. Die Red.-Wrkg. von Omeratorgasen iat yor- 
zugaweise von ihrem H,-Gehalt abhUngig. Ein Gas mit 14% H, reduziert reinea 
MgS04 quantitativ, ein Gas mit 8% H, in derselben Zeit nur zu 13%; Temp. 
=■ 700°. Freier S bei Anwendung zusatzlicher C war um 10—15% geringer ais 
bei den anderen Verss. — 6. C^iTj-Dampf u. 0,27, reduzieren bei 700° yollatandig. 
Das ausfallende MgO ist dabei yollkommen mit C durchaetzt. (Kali 18. 112—14, 
127—30. StaBfurt, Kali-Forschungsanatalt G. m. b. H.) U l m a n n .

J . E rik  Liebreich, Zur Frage der periodischen Erseheinungen bei der Elektro- 
łyse von Chromiaure. Vf. wendet sich gegen Ausfiihrungcn yon K le f fn e r  (ygl. 
Ztschr. f. Elektroehem. 2 9 . 488; C. 1924 . I. 468) zu seinen Unterss. iiber period. 
Eracheinungen bei der Elektrolyse yon <7r08-Lsg. Danach beateht der EinfluB der 
Ansauerung auf den Verlauf der Kuryen nicht darin, daB die period. Erseheinungen 
mit abnehmender H ,S04-Konz. bei konstauter Stromdichte allmahlich abklingen, 
sondern dieselben horen mit abnehmender Aciditat bei eben die3er Stromdichte 
uberhaupt auf, ziehen aieh aber zu niederen Stromdichten hin u. existieren dort 
weiter. Leiehte Knicke der Kurye bieten nach Vf. nichta Neues, desgleichen 
bleibt bestehen, daB die period. Erseheinungen unabhangig yom Kathodenmaterial 
sind. — Zu Auafuhrungen yon O y a b u  (ygl. Ztaehr. f. Elektroehem. 2 9 . 491; 
C. 1921. I. 468) bemerkt Vf., daB der Anstieg bei Beginn der Cu-Kurye einem 
Shnlichen Reduktionsyorgang entspricht wie beim zweiten Teil der Pt-Karye. Die
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Annalime, daB beim P t u. Cu bei Bcginn der gleiche Vorgang vor sich gebe, 
namlich die Red. der Chromsaure zu Cr0) ist irrig; es geschieht dies nur am Pt 
bciw. Fe; bei Cu fehlt dieaer Kurventeił wegen seiner Angreifbarkeit. (Ztschr. f. 
Elektrochem. 30. 186— 87.) U l m a n n .

G. Tammann und C. F. Marais, tlbcr die Reduktion von dunnen Oxydschichłen 
auf Kupfer und Nickel. (Vg1. T a m m a n n , Stahl u. Eiaen 42. 615; C. 1822. III.
328 u. T am m ann  u. KOs t e b , Ztechr. f. anorg. u. allg. Ch. 123. 196; C. 1923, III.
188). Durch Erhitien yon 1 cm langen Ni- u. Cw-Plattchen wurden auf ihncn 
keilformige Oxydschichten hergcstellt u. die Yerachiebung der Grenze zwischen Rot 
u. Purpur, die sich fttr yorliegcnde Metalle am besten eignet, bis za einer im Ab- 
B ta n d e  von 1 mm yon dieser Grtnze angebrachten Markę unter dem EinfluB reda- 
zierender Gase bestimmt. Die Vcrschiebung u. mit ihr die Dickenabnahme der
keilformigen Schicht ibt proportional dem Sinus des Keilwinkels. Es wurde zu-
nSchst die erwahnte Verschiebung dor Grenze bei einer JftO-Schicht durch H, 
unteraueht, wobei gefunden wurde, daB die Geschwindigkeit der Dickenabnahme 
anfangs mit der Stromungegeschwindigkeit des H, zunimmt, dann bei etwa 7 mm 
pro Minutę oinen unyeranderlichen Wert erhalt. — Die Red. von CwOSehichten 
durch H, (14,4 mm pro Minutę) bei 265° yollzieht sich bei Schichten, dereń Dicke 
>  360 n n  u. <  280 (Xfi mit konstanter Dickenabnahme; zwischen 280 u. 380 ist 
die Geschwindigkeit viel groBer u. scheinbar unabhiingig von der Zeit. Ein Ver- 
gleich der Geschwindigkeit der Dickenabnahme der Schichten 230—2S0 n(i u. 350 
bis 440 jtł/i zeigt, daB erstere merklich schneller reduziert werden. Die Red. der 
Anlaafschichten des Cu yerlauft entweder so, daB dio auftretenden Fatben die um- 
gekehrte Reihenfolge zeigen, in der sio beim Anlaufen erscheinen, oder ea findtt 
lang8amea Verblassen ohne Auftreten der Farben atatt; diese letzte Erscheinung 
tritt bisweilen bei Schichten von 410 fjfl auf, regelmSBig jedoch bei 500 [ifi dickcn 
Schichten. Die Reduktionsgeachwindigkeit bei kleineren Schichten (hergestellt in
0,-Partialdruck iiber 30 mm) betragt im Mittel 9,1 fifi pro Minutę u. stimmt mit 
dem Mittelwert der unterhalb 30 mm bergestellten dunneren Schichten gut iiberein.
— Bezuglich der Abhangigkeit der Geschwindigkeit der Red. der Cu-Anlaufschicht 
yon der Temp. wurde gefunden, daB in trocknem, Oj-freiem H, eine Yerachiebung 
der Grenze unterhalb 160° im Łaufe 1 Stde. nicht zu bemerken war. Die Werte 
A IjA t (Yerachiebungsgeschwindigkeit in mm pro Minutę) zeigen in ihrer Abhangig
keit yon der Temp. zwei logaiithm. Gerade (Abb. im Original), die Bich bis 248° 
durch Gleichung I., dariiber darch IL  wiedergeben lasseD. — Die Red.-Geschwindig- 
keit der Cu-Anlaufschicht durch CO ist bei einer Temp, bei der sie fttr Ha schon 
aehr groB ist, auBerordentlich gering; z. B. yerschiebt Bich bei 270° die Grenze 
durch H, um 1 mm in 2Minutcn, bei CO wurden hierzu 11,8 Stdn. erforderlich 
Bein. Flir CO Bind die den Gleichungen I. u. If. entsprechenden Gleichungen III. 
unter 610° u. IV. iiber 610’. Da die mit CO erhaltenen Ergebnisae der Yff. mit 
denon yon WEIGHT u. L tjff {Journ. Chem. Soc. London 1. 1 [1878]), die bei ge- 
falltem Cu,O eine Red. durch CO schon bei 130° feststellten, nicht tibereinstimmte, 
wurden die Verss. der genannten Autoren yon Yfin, wiederholt, wobei sich ergab, 
daB zwischen gefalltem Cu,O u. Anlauf-Ca,0 in ihrem Verh. gegen CO ein Unter- 
schied besteht, der moglicherweise auf eine absorbierte Gasschicht (N,) auf der 
Anlaufacbicht zuriickgefiihit werden kann. Der Beginn der merklichen Einw. von 
Reduktionsmitteln auf die Anlaufschicht ist: bei H, 170°, CO 410°, C,H6OH 350°, 
bei gefiilltem Cu,O B in d  die enteprechenden Tempp. 155, 135 u. 230°. — Die Ge
schwindigkeit der Dickenabnahme unterhalb 30 mm erzeugter Cu-Anlaufschichten 
durch CO ist fur Schichten iiber 350 n n  erheblich kleiner ais fur Schichten 
<  275 H[i.

Bei Jfi-PlSttchen mit Anlauffarbeu, bei denendieselben Yeres. angeBtellt wurden,
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ergab sich, daB die VerBchiebung durch H, anfanga mit konstanter Geschwindig- 
k e it  vor sich geht u. dann ziemlich unyermittelt aufhort; analog yerhalten sich 
gleichmaBig gefaibte Anlaufachichten. Unterhalb 270° verschiebt sich die Farb- 
grenze der keilformigen Schicht mit kon3tanter Geschwindigkeit um ca. 1 mm, bei 
hoheren Tempp. um 1,5—2,5 mm. D e r Yerlauf der Red. Bprieht dafiir, daB b u b  dem 
h5hcren Anlaufoxyd bei der Red. ein ftir H, weniger gut durcblaasiges O-armeres 
Oxyd gebildet w i r d ;  moglich iat, daB NiO zu Ni,0 reduziert wird. D ie  D icken- 
abnabme d e r  Ni-Anlaufachicht pro Minutę in ihrer Abhangigkeit yon der Temp. 
wird — im Gegenaatz zu der der Cu-Schichten — durch nur eino logarithm. Gerado 
d a r g e B te l lt .  Bei yerachiedenen Reduktionsmitteln aind dieae Geechwindigkeiten bei 
derselben T«;mp. aehr yerachieden. — D io AuffaBaung dea Reduktion8yorgangcs ala 
DiaBOziation dea Oiyda in Metali u . O, wie aie G l a s e r  (ZtBehr. f. anorg. u. allg. 
Ch. 36. 26 [1903]) dargelegt hat, wird bei merklieben Diaaoziationsdrueken dea 
Oxyda wohl zutreffen, in Temp.-Gebieten, in denen die Rk.-Geaehwindigkeit dea
Oi  mit dem reduzierenden Gaa yerachwindend klcin iB t ,  muB man jedoch eine 
direktc Ein w. dea Reduktionamittela annehmen.

I. log =  0,523 ( t -  114); II. log ^  => 1,54 (t -  204);

III. log =  0,276 (« -  250); ' IV. log =  1,25 (« -  527).

(Ztschr. f. anorg. u allg. Ch. 135. 127—42. Gottingeo, Uniy.) Haeeuland.
L. J . Olmer, Lóslićhkeit des Silberoxyds in LSsungen des Ammoniaks und des 

Methylamins. Altere Arbeiten (ygl. W h itn e y  u. M elcheb, Journ. Americ. Chem. 
Soo. 25. 09; C. 1903. I. 620) zeigten, daB in gesiitt. Lagg. yon Ag, O in NH,-Lagg. 
daa Verhaltnia NH,/Ag =■ a konatant bleibt. Vf. wiederholt diese Veraa. u. erganzt 
sie durch Verwendung groBerer NH,-Konzz. Bei Ggw. yon Ag,O, ais Bodenkorper, 
iat a zwiachen 0,294- u. 1,765-n. NH, im Durchaehnitt glcich 3,316, dann ateigt es 
auf 4,012 bei 5,469-n. NHg. Bei weiterer Erhohung der NH,-Konz. scheint a keine 
groBe Zunahmo zu erfahren, genaue Mesaungen waren unmoglieh infolge der B. 
cinea exploaiven Nd: Er entatand auf Koaten des gel. NH„ deaaen Menge mit der 
Zeit abnahm (VerdunBtung war ausgeachloaaen); gleichzeitig nahm auch a ab, dio 
Eiploaionafahigkeit dea Nd. dagegen zu. ErklSrung: in yerdd. Lsgg. ist A glN H ^O H  
yollatandig in atabile Ionen zerfallen; iat die Dissoziation durch Konzentrations- 
erhohung zuruckgedrangt, ao zerffillt das unbcatSndige Salz nach der Gleiehung: 
Ag(NBa),OH =  AgNH, -f- NH, +  H,0. Das im unl. Silberamid fur die Lag. 
yerloreno NH, bewirkt eine Konz.-Abnahme der Lag. u. einen Zuwacha der elektro- 
lyt. Diasoziation, bo daB a auch in dieaem Falle dem Werte 3,31 zuatrebt. — Ist 
NH, im OberachuB yorhanden, alao ohne feates Ag,O, ao scheidet die Lsg. all- 
miihlich unter N ,Entw. Ag ab. Die aich abapielenden Rkk.:

Ag(NH,l,OH =  AgNH, - f  NH, +  H ,0 , 3 AgNH, =  Ag,N +  2NHa,
Ag,N =  3 Ag +  N.

Bei Ggw. yon Ag, welchea die zweite Rk. katalyt. beaehleunigt, wird die 
Reaktionageachwindigkeit durch die erate Rk. beatimmt: cs iat in der Tat ein tri- 
molekularer Verlauf beatatigt worden; ohne Ag iat die zweite Rk. die langaamatc 
u. yerlauft dann die Umaetzung autokatalyt. Wenn die erate Rk. (bei geringen 
NH,-Konzz. u. fortgeachrittener Diaaoziation) aufhort, bleiben auch die folgenden 
aua — ein Fali der nicht bis zum Ende gehenden Rk. ohne die entgegengesetzte. 
Im „Btationaren" Zuatand enthalt 11 Lsg. 0,3 Ag. — Loalichkeit yon Ag,O im Aber 
C6H,CH:NCH, gereinigten Methylamin: daB Verhaltnis CH„NH,/Ag iat 4,2 fur 
schwachę Methylaminlagg. (bia 2-n.) u. wachat auf 14 bei einer 9,3-n. Lsg. Die 
Kons. dea Ag iat marimal in 6,25 n. CH,NH, u. zwar 0,96 Grammatom/1. CH,NH,
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■wird auch von Ag,O in kleinem MaBe zu HCOOH osydiert, wobei aich Ag-Spicgel 
abscheidet. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 36. 333—39. Paris, Inst. catholiąue.) Bi.

John Smeath Thomas und W illiam  P ugh, Oermaniwn. I. Teil, Das 
Minerał Germanit wnd die Geicinnung von Oermaniwn und Gallium dar aus. Vff. 
analysieren einen Germanit aua Taunub (Siidwestafrika), welcher 5,l°/o Crc u.
0,57% Ga enthielt. AuBerdem waren yorhanden: 44,01% Cu, 30,96% S, 5,03% Fe, 
6,83% As, 2,74% Zn, 2,26% Pb, 0,03% W , Mo u. A u  in Spuren, 1,84% SiO„
0,02% BaSOt. In der Kalte wird das Minerał nur yon atarker HNOa angegrifien. 
Zwccks Extraktion des Ge wurde daa Minerał 6 Stdn. lang b ei 500° an der Luft 
gerostet, um Ae„0,, welchea bei der weiteren Eliminicrung des Ge storend wirkt, 
zu entfernen. Wurde diese Temp. uberschritteD , dann war die Auabeute zu gering. 
Dann wurde der Riickstand in W. aufgeachlammt u. unter kontinuierlicber Durch- 
leitung eines Cl,-Stromea ć?eO/4 abdeatilliert, welches in einer Vorlage mit W. iu 
GeOt umgesetzt u. abfiltrieit wurde. Nach zweimaliger Deatiliation war es voll- 
kommen rein u. ftei von Aa. Die Auabeute betrug 92% dea theoret. Weites. — 
Zur Gewinnung des Ga wurde die Lsg. von der Cla-Bebandlung, welche alle 
Schwermctalle ais Chloride enthielt, mit NH8 ycrsetzt u. die ausfallendcn Hydr- 
oxyde wieder in EC1 geloat. Dann wurde zwecka Abscheidung der Metalle der 
Cu-Gruppe H,S eingeleitet u. aus diesem Filtrat Ga zusammen mit Fe mittels 
K4Fe(CN)8 gefallt. Dieser Nd. wurde dann mit KOH geschmolzen u. nach dem 
Auslaugen mit W. Ga[OH\ durch Neutralisation mit HC1 abgeaehieden. Obgleich 
diese Methode Bebr reines Ga,Os lieferte, wurde wegen der schwierigen Filtratiou 
der Fe(CN>„""-Ndd. folgendea Verf. yorgezogen: Nach der B,S-Fallung wurde die 
Lsg. neutralisiert u. yerdunnt (500 ccm W. auf 0,1 g Cyan). Dann wurde sehr 
schwach angesaueit, 3 g Na,SsO„ zugesetzt u. 5 Min. lang gekocht. Es schied 
sich dabci ein yoluminoser Nd. \on Ga(OH)a mit S yermischt ab. Zur Rei- 
nigung wurde der Nd. gelost, abermals mit Na,8 ,0 , behandelt u. sehlieBlich in 
konz. HNO, zwecks Oiydation des restlichen S geloat. Die Auabeute u. Reinheit 
dea GaO, war nach dieser Methode Behr gut. — Metali. Go wurde durch Red. von 
GeO, mittels KCN u. Rohkohle bei etwa 1000° h e r g e B t e l l t .  Die Ausbeute an Ge- 
Metall betrug 90,3%. Dabei zeigte sich, daB der Reinheitsgrad des yerwendeten 
KCN u. der Rohkohle eine groBe Bedeutung fiir die Ausbeute hat, da sie bei Ver- 
wendung unreiner Materialien stark B in k t. (Journ. Chem. Soc. London 125. 816 
bis 826. Uniy. Cap Town.) B e c k e r .

0. Mineralogiselie und geologische Chemie.
John Joly, Die Badioaktivitat der Gesteinc. Vf. entwickelt eine Thcorie iibor 

die Herkunft der Radioaktiyitat der Gesteine. Das erste, aus dem Magma’ sich 
bildende Silicat war Zirkonsilicat Da ZrO, isomorph ThOt u. UOt ist, war fur 
die radioakt. Elemente bei der GeBteinsbildung die Mogliehkeit gegeben, sich bei 
dem Zr anzureichern. Infolge Warmewrkg. u. Radioaktiyitat wurden dann Molekiil- 
aSgregat® dissoziiert, u. so entstanden um diese radioaktiven Zirkonkerne herum Ge- 
stelne wie Glimmer oder Hornblende. Diese ' partielle Anreicherung der Radio- 
elemente ist nach AnBicht des Vfa. die Ursache fur die Bldg. kleiner radioakt. 
Hofe in GeBteinen. Es ist durch IonisStionBmessungen leicht zu entscheiden, ob 
diese H6fe yon U, T h  oder Emanation berriihren. Sie zeichnen Bieli yon ihrem 
Untergrund stark ab u. baben im Glimmer z. B. einen DurehmeBser von 0,0052 mm 
bis 0,014. Die Anzahl dieser Hofe kann nach Gesteinsart u. Herkunft stark 
schwankcn. (Journ. Chem. Soc. London 125. 897—907.) B e c k e b .

I. M. Gabkin, Erdóhorkommen in der Eabristaner Weide. Geolog. Beschrei- 
bung der Besirke Sehichi-Kai u. Bojan-At in 35—40 km nach SW hin yon Baku
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u. Moganna in 30 km westlich yon Baku. (Neftjanoe i Blanceyoe Chozjsjstyo 5. 
403-15. 1923.) Bikekman.

N. A. Kudrjawzew, Erdolvorkommen in Transkaukasien. (Neftjanoe i slanceyoe 
Chozjajntyo 5. 416-33. 1923.) Bikeeman.

L. V egard, Bas Nordlicht-Spektrum und die obcrc Atmospharc. Vf. weiat auf 
die biaber ungeklarte Natur des Nordliebtspektiums, vor allem desaen grtine Linie 
(5578,5 k  u. 5577,6 A) hin, alle Vers3., das Auftreten derselben dem Hs oder He 
zuzuachreiben, dereń Anreieherung in den obersten Sebichten der Atmosphare an- 
genommen wird, in denen die Nordlicbtentlądungen erfolgen (10 -300 km Hohe), 
sind fehlgeseblagen. Vf. nimmt auf Grund der Tatsaehe, daB auBer der unbekannten 
griinen Linie die meiaten Linien des Nordlichtapektrums Linien des N, sind, an, 
daB auch erstere auf yorhandenen StickatofT zuriickzufiihren iet, u. zwar ist ihr 
Auftreton an dessen Vorhandenseiu in fester Form, namlieh ais kleine, elektr. 
geladene N,-Kryatallchen, gekniipft. Vf. stellt Verss. uber das bei dem Bombardement 
von gefrorenem N» mit Kathodenstrahlen emittierte Lieht im Laboratorium von 
K a m b k lin g h  O n n e s  in Leyden an u. findet bei Anlegung eines Potentials von 
500 V. an die Wehnelt-Kathodcnrohre Emission eines Spektrums, welcheB typ. griine 
Linie dea Nordlichtapektrums dominierend zeigt. Photographien zeigen die Ana
logie beider Erscheinungen. Bei Abstoppen der Entladungen in der Robre findet 
ein Nachleuchten des festen N, statt, welches dem ,,Naebgluhen“ des Nordliehtes 
zeitlieh entspricht. Somit zeigt sich die Hypothese des Yf. ais erwiesen, daB in 
den oberen Schichten der Atmospbare elektr. geladene, schwebende Nj-KrystSllehen 
vorhanden sind. Vf. dehnt aeine Verss. auf groBere Temp.-Bereiche u. weitere 
gefrorene Gase aua. (Naturę 113. 716—17. Christiania, Univ.) F b a n k e n b u b g e e .

D. Organiście Cliemie.
H. Rupe und R. R inderktiecht, Die Reduktion des Citronellals. Durch katalyt. 

Hydrieruug wurde aus Citronellal Gitronellól u. Dihydrocitronellol dargcstellt. Ein 
Vergleieh der fur beide Verbb. erhaltenen [«]D u. D.D.-Werte ergibt, daB der 
DrehungBunterschied nur 0,05° betragt u. Bornit eine BeBtatigung der lange beob- 
achteten Erseheinung gibt, daB eine in groBer Entfernung yom a. C-Atom stehende 
Athylenbindung auf dicses keinen EinfluB ausubt, daB also bei Aufhebung der 
Doppelbindung auch keine groBe Anderung der Drebung sich bemerkbar maohen 
wird. Die D. des hydrierten Prod. ist um 0,021 kleiner geworden. — Citronellol, 
C10H,„O, aus Citronellal in verd. A. durch Hydrierung (Ni-Katalysator), Kp10 110,5 
bis 111,5°. [a]D50 =» 4,14°, aus dem Benzoat erhaltenes Citionellol: D.ł°4 0,8479, 
bei 20°: [a]o =  3,13°, [a]D =- 4,17°, [ot]Hg =» 4,95°, [a]v 6,18°. — Benzoesaureester, 
C^H^Oj. Kp.„ 190°, Kp.0,„ 110°, leichtfl. Ol yon angenehm siiBlichem Geruch; das 
im Hochyakuum dest. Prod. triibt sich nach Erkalten, wird nach langerem Stehen 
aber wieder klar. — Dihydrocitronellol, C,0H„O, leichtfl. Ó), Kp.10 105,5—106°, Ge- 
ruch etwaB schwScher ala yorigea; D.tM 0,8288, bei 20°: [a]o10 =  3,13°, [a]D 4,09°, 
[«]Hg — 4 81°, [a], =  5,98°, mra =» 1,43276, nD =  1,43417, nH/J =  1,42676, 
Diiy =  1,42484. — Die nach L o w b y  u. DiX0N (Journ. Chem. Soc. London 1 0 7 . 
1174; C. 1916. II. 1130) dargestellte Kurye (reziproke apezif. Drehungen ais Funk- 
tion der Quadrate der Wellenlangen) ist bei beiden Alkoholen keine gerade Linie, 
sondern eine Kurye (Abb. im Original', es liegt demnach eine „komplese Anomalie 
der Botationsdiepersion“ yor. (Hely. chim. Acta 7 . 541—46. Baael, Anstalt f. 
organ. Ch.) H a b e b la n d .

R. Locąaln, tfber die Bialkylathinylcarlinole und die daraus abgeleiteten Ver- 
bindungen. ZuBammenfassende Schilderung der Darst. yon Verbb. des Typus 
EjC(OH). C • CH, ihrer Eigenschaften u. Umsetzungen, besonders der Arbeiten yon
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Vf. u. W o u sen g  (vgl. zu le tz t C. r. d. 1’A cad. dea sciences 175. ICO. 176. 682; 
C. 1923. III. 901. 1924.1. 1369) n cbat wei teren  A usblicken . (Rev. gea. des Sciences 
p u re s  e t  ap p l. 35. 170—82. Lyon, F ae . des sciences.) Sp i e g e l .

O. Hinsberg, ttber Trimtthylcntrisulfide. (II.) (Vgl. Ber. Dtacb. Chem. Ges. 56. 
1850; C. 1923. III. 1211.) Die Annahme yon Fromm u. S o ffn e r (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 67. 371; C- 1924. I. 2240), daB das Trimethylentrisuifid yom F. 247° 
ein anderes, groBeres Mol -Gew. ais der Trithioformaldehyd yom F. 216° habe, trifft 
nicht zu. Die rur Stiltze ihrer Auffassung yorgebrachte Erklarung, daB der Tri- 
thioformaldebyd yom F. 216° mit HsO, uńter 0-A.ufnahme u. Ringerweiterung iu 
das Trimeihylcv.trimlfoxyd, [CH,SO]8, iibergehe, daB dieses den aus 3C- u. 3S-Atomen 
zusammengesetzten Ring der Ausgangsyerb. nicht mehr enthalt, wird entkraftet 
durch den Nachweis, daB das Sulfosyd mit Permanganat in achwach saurer Lsg, 
in glatt yerlaufender Rk. in das den obigen Ring enthaltende Trimethylentriaulfon. 
[CHaSOs\ ,  iiberfuhrbar iat, alao auch diesen Ring enthalten muB. Und da es mit 

H J in das labile Trimethylentrisuifid (yom F. 247°) iiber- 
fiibrbar ist u. aus ihm entsteht, muB auch dieser letzteren 
Yerb. die nebenstehende Strukturformel zukommen. — Hin- 
sicbtlich der Natur des Rohprod. yom F. 216° bei Einw. 
yon H,S auf Formaldehyd bei Ggw. von HC1 sind die 
Argumente yon Fromm u . S o ffn e r nicht beweiskraftig 

genug, um die biaherige Auffaasung yon dieBem Prod. ais Trithioformaldehyd mit 
einer kleinen Verunreinigung, wohl an S, zu andern. — Bei Bestatigung des 
abweichenden Verh. von rohem u. yon umkrystallisiertem Prod. gegeniiber HJ 
w sir o an eino Schwofelisomerie zu denken. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 836—38. 
Freiburg i/B.) B lo c h .

L. B ert, Wirkung der gemiichtew Dialkyleulfałe auf die gcmischten Organo- 
magnesiumverbindutigen. Sulfovinate, C,H6*0*S0s*0R, wurden nach demVerf. von 
Bubhong (Amcr. Chem. Journ. 30. 212; C. 1903. II. 936) aua Chlorsulfonsaure- 
athylester u. den entsprechenden Na-Alkoholaten hergestellt. Bzgl. des Isopiopyl- 
u. Iaoamylesters werden dessen Angaben bestiitigt. MtthylesUr, farbloscs Ol yon 
Pfefferminzgeruch, Kp.16 85°, D.18i‘ 1,228, nD'e'5 =  1,399. — Pfopyleslcr, yon Gc- 
rucb wie bei Rosten des Kakaos, K p IB 107—108°, D.1015 1,140, r D16'6 =  1,411. — 
n-Butyleeter, yon angenehmem Fruchtgeruch, Kp so 117—118°, D.‘8 1,112, n^19 =
I,415. — Mit C,HBMgBr reagieren die gemischten Ester weniger heftig ais (CHB)aSO(,
wobei nur das Radikal mit dem geringsten C-Gehalt aich an das C„H6 zu binden 
E e h e i n t .  (C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 1182—84.) S p ie g e l .

H erm ann O, L. Fischer und Hans M ilbrand, Ubir Dioxyaceton. Die VfF. 
gewannen das bisher unbckannte monomoltkulare Dioxyaciton, C9H0O8, in fester 
Form durch Dest des nach B e r t r a n d  (Ann. Chim. et Pbys. [8] 3. 253; C. 1904.
II. 1291) auB Glycerin mit Sorbose-Bacterium dargestellten dimolekularcn Dioxy- 
acetons im Yakuum yon 0,4—0,5 mm Hg; wasserhelle FI.; eisblumenartige Krystalle 
yom F. 65—71° (korr.); F. unscharf wohl infolge teilweiser Dimeriaation beim Er- 
hitzen; 11. (im Gegensatz zur dimolekularcn Verb.) in Aceton, Methylalkohol, A., 1. 
in A., EEsigester u. Bromoform; zeigt in W. u. Anilin sofort das einfache Mol.- 
G ew . nach dem Gefrierpunktsyerf.; gibt mit Pyridin u. E sB igsaureanbydrid  Di- 
acetyldioxyaccton, CTH10O6; bieg tamo Nadelchen (aua A. u. PAe.); F. 42—45°; 11. 
in A., Essigester u. Bzl., wl. in k. W. — Das Dioiyaceton gibt mit Aceton u. ent- 
wassertem Kupferaulfat die dimoltkulare Acetonverb. des Dioayacetons, C10HsoOs, fiir 
welche die Yff. nach B er g m a n n  (Ber. Dtsch. Chem. Geis. 54. 2150; L ie b ig s  Ann. 
436. 173; C. 1921. IIL 1155; 1924. I. 2094) die Formel I. fiir wahrseheinlich 
halten; entsteht auch aus dimolekularem Diosyaceton, Aceton u. CuSO« beim 
Schiitteln; biegsame Nadelchen (aua CH,OH); F. 165,5—167,5° (korr.); slL in Aceton,
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11. in A., zll. in Bromoform u. A., bwI. in W .; reduziert FehlingBche Lag. auch in 
der Hitze nicht; wird durch n. HC1 in freie TrioBe u. Aceton geapalten. — 
Athylcyćloacetal des Dioxyacctons, C^H^O,, (II); aus Dioxyaceton, gel. in A., mit

I.
(H8C)jC

oP0- -
\  1 M).CH.

II.

H,C-OH

H

C-0-C,IJs

r .......
OrthoameisensaureathyleBter u. NH4C1, gel. in A.; Nadelchen (aua EBBigeBtcr); 
F. 126° (korr.); sil. in W., CH,OH u. A., 1. in 1 . u. Bromoform; dio wss. Lag. 
reduziert FehlingBche L ag. erst nach kurzem Kochen mit yerd. HCI. (Ber. Dtach. 
Chom. Ges. 57. 707—10. Berlin, Uniy. Chem. Inat.) B l o c h .

H. J. B acker and J . H. do Boer, Die n-a-Sulfobułtcrsaurc und ihrc optisch- 
aUivcn Kompontnten. (Kurze3 Bef. nach Koninkl. Akad. yan Wetensch. Amster
dam, Wisk. en Natk. Afd. 32. 76; C. 1923. ILI. 297.) Bei der Spaltung der 
Sulfobuttersaure mit Strychnin krystallisiert das saure Salz der d-Saure zuerst aua. 
Bei der Spaltung mit Chinin krystallisiert das n e u tra le  Salz der 1-Saure, aber 
nur, wenn nicht mehr ais die Halfte der berechneten Chininmenge yerwendet wird. 
Die Mol.-Rotationen der SSuren u . ihrer aauren Salze sind achwach u. von gleichem 
Vorzeichen. Dagegen zcigen die neutralen Salze entgegengesetzte u. erheblich 
atarkere Drehung. Der EinfluB der Ioniaation auf diese ),Inveraions,<-Erscheinung 
witd aehr wahrscheinlich gemacht. Auch die Botationsdisperaion wurde fiir die 
Sauren u. ihre Salze unteraucht. Die farbigen neutralen Salze (Cu, Co u. Ni) ver- 
halten sich in wss. Lsg. wic das farblose Ba-Salz. Dagegen zeigt die alkoh. LBg. 
der farbigen Salze anomale Dispersion. Daa Co-Salz besitzt ein Botationsminimum 
in der Gegend seiner Absorption (Cottonachea Phanomen).

V ersuche. a-Brombuttersaure&thylester liefert mit Ammoniumaulfit das NHt- 
Salz des Sulfobuttcrsaureathylcsters, CsH6*CH(S08NH4)-C0,C,H8. Bechtwinklige 
Kryatalle. — r-u-Sulfobuttcrsaure, C4Hs0 6S +  H ,0. Krystalle. F . 66°. — C4H0O6- 
SBa +  2H,0. Blattchen. Das W. entweicht bei 100°. — C4H90 6SPb +  2H ,0. 
Nadeln. — C4H806SPb-PLi(0H),. Kolloidale FalluD g bei Zuaatz yon A. — C4H60 8- 
SCu -f- H ,0. Hellblaues, kryatallin. Pulyer. Bei 250° EntwaBBCrung u. Grlin- 
farbung. — (C4H,0|,S),Cu +  5 B ,0 .  B laugriino  Nadeln. Bei 100° teilweise Ent- 
wasserung, dariiber Zera. — C4H60 5SNi -(- 2H ,0. Griine, hygroskop. Krystalle, 
11. in W. u. A. Bei 110° entweicht 1H,0, bei 210° daa andere unter Gelbfarbung.
— C4H ,08SCo +  2HjO. Hygroskop. yiolette Krystalle. Verh. wie beim Ni-Salz.
— Saures Strychninsalz, C4H80 8S,CłlH„0,N , -J- 2H ,0. Nadeln. F. ca. 226—227°.
— Neutralcs Strychninsalz, C4H80 8S,2CJ1H „0,N , 5H ,0. Nadeln. — Saurcs
Brucinsale, C4Ha0 6S,CS8H,80 4N, -j- 2H,0. Nadeln. — Neutralcs Brucinsalz, 
C4H80 6S, 2C18H,s0 4N, -j- 6HaO. Nadeln. — Neutralcs Chininsalz, C4HBOsS, 
2C,0Hi4O,N, -f- 10H,0. Rosetten.

d-SulfóbuUersaure. [M]D =  +7,7° (W. 0,0915 g Mol. im 1). Beim Kochen mit 
W. keine Racemiaierung. — C4B„08SBa +  2ViH,0. [M]„ =  —29,1° (3,075 g in 
50 ccm W.), —33,8° (0,525 g in 30 ccm W.). — Beim Kochen mit W. keine Racemi- 
sierung, wohl aber bei Ggw. von Ba(OH)a. — Saures Anilinsah. [MD] =  -(-4,5° 
(W. 0,517 g in 20 ccm). — C4H80 5SCii - f  H,0. Das W. entweicht bei 240° noch 
nicht yollstandig. [M1D =  —34,0° (W. 0,350 g in 20 ccm). — l-Sulfohuttertaure. 
[M]d =  —7,8° (W. 0,5io-n.). — C4H80 6SBa +  2l/,H tO. [M]0 => +29,6“ (W. 1,000 g 
in 20 ccm). — Saurcs Anilinsale, C4H80 8S, C8H,N. [M]b =* —11° (A. 0,08517 g 
Mol. in 1). — Neutralcs Anilintali, C4H80 6S,2C8H,N. Nadeln aua A. F. ca. 135 
bis 140°. — (C4H ,08S)iCa -J- 5 H ,0 Hygroskop. Krystalle. 3H ,0  entweichen 
uuter 100°. [M]„ =  0°. [MJ,„ => +6,5°. [M]4J8 =  -15°. — C4H .06SNi +  2 HsO.
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1H ,0 entweicht bei 110°, daa andere iibor 200°. [MJD =» -(-28,2° (W. 0,454 g in 
20 ccm), —)-50° (A. 0,375 g in 20 ccm). — ^UjOjSCo -f- 2H ,0. Sehr hygroskop. 
Krystallo. [M]D =  -j-31,4* (W. 0,2325 g in 20 ccm). (Ree. tray. chim. Pays-Bas 
4 3 . 297—315. Groningen, Uniy.) P o s n e r .

E. Boedtker, Notiz tiber Sebacinsdure. (Vgl. Journ. f. prakt. Ch. [2] 85. 221; 
C. 1912. I. 1203.) Ea wird eingebend die Zers. yon Na-Ricinoleat mit NaOH u. 
dio Aufaibeituug der ReaktionBprodd. beschrieben. Unter diesen wird Undecyltn- 
murc nacbgewiesen; diese halt Vf. fiir das primare Prod. der Rk. neben Ónanthol. 
Jene osydiert Bich dann zur Sebacinsaure, wahrend dio freiwerdende CH,-Gruppe 
in siata nascendi au B  dem Ónanthol das SexylmethylJceton bildet. (Journ. Pharm. 
et Chim, [7] 2 9 . 313—19. Christiania, Univ.) S p ie g e l .

H. D. Dakin, Die Aufspdltung von inaMiver Apfelsaure in optischaktive Formen. 
D as taure Cinchonimalz der 1-ApfcUaure (I) iat wl. in k. CHsOH (2°/0), noch weniger 
in Aceton (0,5%), das der d-Saure (II) in beiden auBerat U., bo daB boido Salze aus 
der inaktiyen Saure sofort nahezu rein oihalten werden konnen. I  hat [«]D10 =» 
+146° (in W., c =* 2), I I  [«]D18 => +153° (in W,, c =  2,31). (Journ. Biol. Chem. 
69 . 7—12. S carborougb-ou-H udson .) S p ie g e l .

P. Pfeiffer und 0. A ngern, MoleJculargewichtsbestimmungen von Aminosauren 
in salzhaltigen, wa/Srigen Losungen. (Vgl. ZtBchr. f. phyaio). Ch. 133. 180; C. 
19 2 4 . I. 2257.) AminoaSuren: Glykokoll, Sarkosin, d,l-Alanin, Glycylglycin, 
Diglycylglycin zeigen in wss. Salzlsgg. (NaCl, JK , SrCl,, BaCI,) s te ts  eine 
zu  kleine Gefrierpunktserniedrigung. Dio anomalen Werte werden dadurch 
bedingt, daB sich die Moll. der Am inoBaure an die Ionen u. Moll. der Salze 
addieren, bo daB sie fiir die  Gefrierpankt8emiedriguog nicht mehr in Betracht 
kommen. D m  featzustellen, ob fiir die Berechnung des theoret. A der Amino- 
Bauren in wss. Salzlsgg. der fiir die molekulare Gefrierpunktserniedrigung in reinem 
W. giiltige Wert von 18,6 genommen werden darf, bestimmen Vff, die A A, 
welche durch yerschiedene Konzz. yon JK  in Lagg. yon NaCl u. CH3COONa her- 
yorriefen, sowie yerB chiedene Konzz. von NH4OOC*CHa in Lsgg. yon JK. Zwiachen 
den Depresaionswerten in reinem W. u. in den Salzlsgg. orgaben sich nur geringe 
Unterschiede. A u s diesen Bestst. ergibt sich der SchluB, daB dio fiir die Amino- 
sfiuren in wss. Salzlsgg. festgestellten Depressionsanomalien nicht darauf beruhen, 
daB das W. durch den Salzzusatz eine Anderung seiner Gefrierpunktjkonstante 
erfabrt, sondern groBtenteilB durch daB Wegfangen yon AminoBauremoll. durch die 
Salzionen bezw. Salzmoll. bedingt werden. Danebon maehen sich noch Effekte 
geltend, welche yon der Einw. des W. auf die gel. Stoffe herriihren. Die einzelnen 
Aminosauren zeigen ein yerschiedenes Yerh. Nach zunehmender Additionafahig- 
keit geordnet ergibt sich folgende Reihe: NaCl: Alanin — y  Sarkosin — ^  Gly
kokoll — y  Glycylglycin — y  Diglycylglyein, welche fiir die yerschiedenen Salze 
stets gleich bleibt. Bei der E in w . yersebiedener Salze: LiCl, NaCl, KC1, NH4C1, 
LiJ, NaJ, KJ, NHjJ, CaCl„ SrCl„ BaCI, e in e r B e i t s  u. KOOC-CB,, KC1, KBr, KJ, 
KSCN, KNOB, StCl,, SrBr,, SrJ,, Sr(K08)5 andereraeita auf Lsgg. yon Glykokoll 
ergab sich, daB weder die Natur der Alkali- noch der Erdalkalimetalle fiir die 
Additionsrkk. eine Rolle spielt, daB aber die Salze der letzteien stets besser 
addieren ais die der ersteren. Ordnet man die K- u. Sr-Salsę nach zunehmender 
Additionafiibigkeit, ao ergeben Bich folgende Reihen: KC1 13,1% — Y  KBr 16,3% 
—>  K J 17,6% — >  KSCN 19,3% — > KNOs 22,4%, Sr Cl, 23,8% SrBr, 
25,8% — y  SrJ, 30,1% — > Sr(NO,), 32,9%. Dio Salze organ. Sauren addieren 
auffallig schwach u. geben folgende Reihen: CH,-COONa 7,1% — y  C,H6.COONa 
7,5% — y  CClj-COONa 8,0% — y  H-COONa 10,0%. Ein Zuaammenhang zwischen 
der Additionsf&higkeit der Salze u. der Dissoziationskonstante der Sauren besteht 
nicht. Es wird ein um so groBerer T eil yon Glykokoll an die Neutralsalze
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(KN08, Sr(NOg),) addiert, ja kouz. die Salzlsgg. Bind; jedoch herrscht keine Pro- 
portionalitat. Die Verhaltnisso der Additionswerte des Glykokolls in KNO,- bu 
denen in Sr(NOj)t-Lsgg. sind also annahernd konstant. Bei gleichbleibcnder Sali-, 
aber wecbselnder Glykokollkonz. erwiesen sich die prozentuellen Additionswerte 
fast unabhSngig yon der Glykokollkonz. Andert sich sowohl die Salz- wie dio 
Glykokollkonz., bo daB das gegenseitige Verhaltnis konstant bleibt, so nimmt der 
Additionswert annahernd proportional der Konz. zu. S&mtliclie Resultate werden 
tabellar. wiedergegeben. (Ztschr. f. phyaiol. Ch. 135. 16—28. BoDn, Uniy.) Gu.

E. A bderhalden und H. Slckel, Mischkrystalle, bułehend aus 2 Molektllen 
Glykokoll bezw. 2 Molekulen Alanin bezw je 1 Mólekill Olycin und Alanin, vcr- 
einigt durch je 1 Molekuł Sahsdure. Aus den tyroBinfreien Mutterlaugen yon 
hydrolyaierter Seide konnten rechtwinklige Nadeln iaoliert werden, welche bei 95° 
sinterten u. bei 178° schmolzen, bei 186? ZerB. unter Aufechaumen. Die Analyse 
entsprach 1 Mol. Glykokoll -J- 1 Mol. d-Alanin -f- HC1 ■=» Glykokollalaninmono- 
chlorhydrat. [a]D*1 in wsb. Lag. =  -f- 3,76°. Nach dem UmkrystalliBieren wurden 
rhomb. Krystallo vom F. 178’ erhalten, welche aua 2 Mol. Glykokoll u. 1 Mol. HC1 
bestanden. Bei Zugabe yon A. zu einer Lsg. in 940/0ig. A. scheidet sich Glykokoll* 
monochlorbydrat ab. Es gelang auch aus den Komponenten analoge Monocblor- 
hydrate, bestehend aus 2 Mol. Glykokoll bezw. 2 Mol. Alanin bezw. 1 Mol. Glyko
koll -f- 1 Mol. Alanin u. je 1 Mol. HC1 herzuatellen. Dialaninmonochlorhydrat, 
P. 214°, feine Nadelchen, [«]Dsl ■=» -j- 9,13°. Glykokollalaninmonochlorhydrat, 
sintert bei 105°, F. 177°, [«]D18 => -f- 4,42. (Ztaehr. f. physiol. Ch. 135. 29-31. 
Hallo a. S., Uni?.) G u g g e n h e im .

P. K arrer und M. Staub, Polysaccharide. XXVI. Zur Spallung des Lichenins 
in Glucose. (XXV.  vgl. K a r r e r  u . N i s h i d a ,  H ely. chim. Acta 7. 363; C. 1924.
I. 2679.) Zur Veryoltstandigung des fruher gefuhrten Nachweises der Entstehung 
yon Glucose aus Lichenin (vgl. K a b r e r ,  B o o s  u . S t a u b ,  Hely. chim. Acta 6 .  800; 
C. 1923. III. 1451) wurden 2,35 g Lichenin in 2000 ccm W. duroh 0,1 g Lichenase 
fermentiert, nach 6 Tagen die erhaltene Lsg. eingedampfc, der Riickstand mit 100 ccm 
CH3OH ausgekocht u. wieder eingedampft, der erhaltene Sirup gab nach Impfen mit 
Glucose nadelfórmige Krystalle yon Glucose, Ausbeute 2,7 g. Das erhaltene Prod. war 
frei von Fructoss u. Galaktose. Phcnylotaion aus 70°/0ig. A., F. 208°, a D =  —0,67°. 
(Hely. chim. Acta 7. 518—19. Zurich, Univ.) H a b e b la n d .

P. K a rre r , Angela W idm er und Joh . Staub, Weiłere Mitleilung iiber den 
Umsatz von Acetohalogenzuckern mit terłiarcn liastn. (Ygl. K a b r e b  u . t e r  K u i l e ,  
Hely. chim. Acta 5. 870; C. 1923. I. 581.) Aus Acetobromcellobiose +  N[CHa', 
wnrde eine krystallisierte Verb. erhalten, die Vff. ala Cellalacetat bezeiebnen, dereń 
Konst. jedoch noch nicht aufgeklart werden konnte; die Verb. yerhalt sich gegen 
FEHLiNGsche Lsg. wie ein Aldehydzucker. Gegen Eg.-HBr ist sie sehr bestandig, 
sie kann daher keine Heiacetylanhydrocellobiose sein. Durch m ehrBtdg. Kochen 
mit (CH,C0),0 entBteht Octacetylcellobiose u. eine kleine Menge einer linksdrehenden 
Verb., die nicht identifiziert werden konnte; auch die Veraeifung gab keine Auf- 
klarung, da hierbei nur Spiren krystallin. Prodd. erhalten wurden. Mit PBr8 ent- 
steht nicht — wie aua Oktacetylcellobiose — Aceto-l,6-dibronaglucose; mit Br ent- 
steht eine Br-baltige Verb. — Das yon E. F j s c h e b  u . R a s k e  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 43. 1750; C. 1910. II. 193) hergestellte Tetracetylglucosido-l-pyridiniumbromid 
iBt durch HBr zu I. yeraeifbar; mit Ba(OH)a fiodet dagegen Abapaltung des Pyridins 
unter tiefgehendcr Veranderung statt. LiivoglucoBan, wie aus der entsprechenden 
Trimethylammoniumbromidyerb. (ygl. K a b b e e  u . S m i r n o f f ,  Hely. chim. Acta 4. 
817; C. 1922. I. 403) bildet sich hierbei jedoch nicht; es iet daher anzunebmen, 
daB die Fischerach© Vcrb. a-Glucosid ist. — Aua 6-Bromłriacetyl fi-mtthylghicosid
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-j- N(CH9)3 entsteht Verb. IŁ, die beim Erhitren mit Basen weitgehende Zers. 
crleidet.

V erauche. Gellalacetat, C„HI4Oł0(COCH,)»[(?), aus Acetobromcellobiose +  
alkoh. N(CH,),-Lsg. bei S5—90’ im Autoklaven, abgeBehiedene Kryetalle aus A., 
P. 205—206° (Zers.), unł. in W., wl. in A., 11. in Chlf. In Chlf. aus yerschiedenen 
Praparaten: [a]D«» =  —10,98°, [«]D2i =  —11,14°, [a]D'a =* —11,3°, geht durch h. 
Essigsadreanhydtid boi Ggw. von Na-Acetat Uber in Octacctylccllobiosc u. eine Jinks- 
drehendo, in A. U., nicht bestimmbare Verb. — Glucosido-l-pyridiniumbromid. 
CjjHuOjNBr (I.), aus A., F. 179°, 1). in W. u. verd. A., swi. in absol. A., [«]D => 
- f  41,4° in W. — Glucosido-l-pyrtdiniutn chlor id , Cu II1(,OeNCl, aus wss. Lsg. von I. 
durch Schiitteln mit AgCl, aus A. F. 177°, 11. in W., wl. in A., [a]0 =  +49,2° in 
W. — d-Glucosido-l-pyridiniumjodid, Cn H „0 5 NJ, aus wes. Leg. voa I. nach 
Schiitteln mit Ag,O, Ansauern des Filtrats, nach Zugabe von H J eingedampft; aus
A. Btiittchon, F. 183°. — d-Glucońdo-l-pyridiniumperchlorat, CuH^OjNCl, aus A., 
F. 170°, 11. in W., wl. in A. — 1-Mcthylglucoiido-ó-lrimethylammoniumbromid, 
C10H„O6NBr (II.), aua Triacetylmethy)glucoaidbromhydrin -f- (CHa)3N bei 110—115° 
im Robr; aus A. oder Easigeater F. 203—266° (Zers.), ab 240° Dunkelfarbung, U. 
in W. u. w. verd. A , swl. in absol. A , in Chlf. scbwach linksdrehend. — 1-Mtthyl- 
glucosido-6-trimethylammoniumbromid, C10H„OsNCl, aui A. F. 274—275° (Zers.), vor- 
her Braunung), U. in W., Chlf. u. w. verd. A. — 1-Hethylglucoiido-G-irimethyl- 
ammoniumperchlorat, CI0H,sO9NC1, aus 90°/oig. A. Nadeln, F. 125°, [a]D13 =» —9,68°.
l-Methylglucoiido-6-trimethylamvior,iumpiJctat, C^HhOjjN,, aus A. mikiokrystallin. 
Polver. — l-Mtthylglwosido-6-trimethylammoniumchlondaurichlorid, CI0H„O6NAuC)4, 
aus A. gelbe Prismen, F. 136°, bei langerem Auf bewahren Zers. (Hclv. chim. Acta 
7. 519—27. Zurich, Univ.) I I a b e r l a n d .

H. Staudinger und L. R uzicka, Inseklentołende Stoffe. VI. Untertuchungen 
Uber Cyclopentanolonderimte und ihr Yergleich mit dem Pyrethrolon. (V. vgl. Helv. 
chim. Acta 7. 245; C. 1924. I. 2588.) Durch Kondensation von GlutareBter bez w. 
^-Methylglutarester mit Oialester wurden Cyclopentadiendioldicarbonester (I) dar- 
gostcllf, hieraus Cyclopentenolonderiw. (III.) bei w. durch gelindes Verseifen Cyclo- 
pentenolonmonocarbonettcr (II.). Durch Red. erfaUlt man aus (III.) (analog aus dem 
nicht melhylierten Deriy.) den Ketonalkohol IV., aus II. entsprechend V. Verb. I. 
l&Bt Bich nach der Paalscben Methode nicht reduzieren. Die erhaltenen Cyclo- 
pentanolonderiw. iihneln sehr dem Pyrethrolon in ihrem chem. Verh.: sie sind

c h -c h ,
C,H6 • OOC • d H ^ C H , • COO - C,H, 

CH-CH, CH-CH,

CH-CH, CH-CH, CH-CH, CH-CH,

CH-CH, CH-CH, CH-CH,
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lclcht alkylierbar, bei Ggw. von Alkali gehen sic durch Autoxydation leicht in 
Cyćlopentenolonderiw. iiber, bei weiterer Red. wird dio OH-Gruppe abgespalten, es 
entstohen Cyclopentanone.

V crsuchc. Cyclopcntadiendioldicarboneater u. Cyclopentenolon wurdon nach 
D ie c k m a n n  (Ber. Dtsch Chem. Ges. 27. 965 [1891] u. 85 3201 [1902]) dargestellt.
— Cyclopentcnolonmonocarbonester, C8H,0O4 (analog II), aus vorigem Diearbonestcr 
durch Schtttteln mit 10°/oig. HaS04 bei 100°, Kp., 120°, aus A. +  PAe. F. 103°,
11. in W., geht durch ad. 207o*g- H,S04 iiber in Cyclopentenolon, das zum Teil 
auch bei diesor gelinden Vcrseifang gebildet wird. — Cyclopentanolon, C6HsO, 
(analog IV ), aus Cyclopentenolon in W. darch Hydrierung mittels Pd, farblose 
F i , Kp.10 77—78°, keine Rk. mit FeCI,, Fehlingache Lsg. u. ammoniakal. Ag-Lsg. 
werden in der Kalte reduziert; geht bei l&ngerem Stehen ia ein festes Polymeri- 
Bationsprod. iiber, F. 88—90', beim Erhitzen Depolymeriaierung; Acelat, 0,11,„O,, 
51ig, Kp.,9 103°, dieses geht durch Hydrierung mit Pd — im Gegenaatz zur nicht 
acetylieiten Verb. — iiber in Adipinkcton, F. 88—90°, das auch aus dem Keton- 
alkohol durch Red. mittels Na-Amalgam in CO,-Atmospbare erhalten wird. — 
MethylcyclopentadicndioldicarboneBter (I.) aus A. F. 110’, ais 2-bas. Sauro mit Ba(OH), 
titrierbar, nicht hydrierbar nach P a a l-S k ita , gegen Alkali bestandig, mit S&urcu
B. von II. bezw. III. — Methylcydopentcr.olonmonocarbonetter, C9H ,,0 , (II.), aus I. 
mit 10»/0ig. H ,S04 durch Schiitteln bei 100°, schwach gelbe Fl., Kp 0.s 103—107°, 
alkoh. Lsg. -f- FeCI, rotviolett; 1. in NaOH; mit Ba(OII), ais einbas. Saura titrierbar; 
Acetat (VIa. oder b), Cn Hu 0 6, farbloaea Ol, Kp r>l 95°, starkę Rk. mit FeCI,, 1. in 
NaOH, reduzierbar zum Acelat der entsprechendcn Cyclopentanolon verb.— 5-Mcthyl- 
cyclopentan-3-ol-2-on-l-carbonidureathylester, C0H14O4 (V. bezw. Ketoform), aus II. 
in A. durch Hydrierung mit Pd (2 Wochcn lang, unter zeitweiser Zugabe yon Pd>,
Ol, Kp. 104—105°, 1. in W. u. NaOH, schwache nicht glatt mit Ba(OH), titrierbaro 
Siiare; mit sd. Ba(OH), entateht eine nicht naber unterBuehte Oxyadipinidure\ bei 
Hngerer Red. erhalt man zum Teil hochsd. glaaige MM.; durch Verseifen von V. 
mit 20%ig. H ,S04 entateht unter Abapaltang von W. Mtlhylcycloptydcnon. — 
Acetat von V., Cu H160„, O l, Kp.,,,, 104—105°, 1. in NaOH, alkob. Lag. -f- FeCI, 
gibt braune Farbnng. — Athylather von V , C^H^O,, aus V. -j~ ed. alkoh. H ,804, 
U!, Kp.,,, 82 — 83’, i. in NaOH, starkę Rk. mit FeCI,; »1b Vorlauf wird Methyl- 
cyclopentanolonathylather erbalten. — 4-Mdhyłcydopcr.ten-2-ol- 1-on bezw. 4-Hcthyl- 
cyćlopcntan-l^-dion, O0H„O, (III bezw. Ketoform), aus I  durch Verseifen mit 20°/0ig. 
H»S04, gelbe Krystallm., aus A. -(- PAe. F. 58—59°, K p „  105°, Geruch kreaol- 
artig, 11. in W., gegen Alkali nicht schr eanpfindlich, mit FeCI, tiefrote Fiirbung, 
mit Ba(OH), nicht titrierbar; p-Nitropfunylosazon, F. 180°, fiirbt eich mit NaOH 
blau; Benzoat, Ci9H ,,0 ,, Slig, Kp.p>, 138-140°; Acetat, C8H100 , , olig, K p „  128 
bis 130°; Phenylhydraion, F. 185 —186°. — Meihylcydopentcnolonmcthylather,
C,H10Os , Ol, Kp.,j 105—106°; Semicarbazon, F. 192°. — Athylather von III ., 
CjBuO,, O l, Kp.„ 112—113°, geht durch mehrstd. Erhitzen auf 200° in Ggw. von 
Pyridin iiber in Methylathylcyclopentenolon, C9H „ 0 }, schwach gelbea Ol, Kp.I0 112°,
1. in W. u. NaOH, starkę Rk. mit FeCI,. — 4-Methylcyclopentan 2-ol-l-on, C,H10O, 
(IV.), aua III. darch Hydrierung nach P a a l -Sk it a  oder durch Red. mit Zn-Staub 
4* Eg. bezw. H ,S04, 61ig, Kp lt 86°, 11. in W. u. organ. Mitteln autier PAe ; glbt 
beim Verestern mit Chrysanthemumsiiure ein nicht insekticides Pyrethrin; keine 
Rk. mit FeCI,, Fehlingsche Lag. u. ammoniakal. Ag-Lsg. werden reduziert; mit sd. 
alkoh. NaOH Dunkelfarbung; durch Antoiydation entateht hierbei zum Teil III. — 
p-Nitrophenylhydrazon, C1SH1S0 3N„ aus CH30H , F. 215-216°, in der Warme ent- 
steht das Osaion des Methylcyclopentenolons. Bei langem Stehen yon IV. entateht 
allmahlich ein festes Prod., Verb. PtWl tO, (Polymeres?), aus A. +  PAe. F. 85 
bis 86°, 11. in W. u. A., unl. in PAe., bei Deat. wird die fl. Form zuriickejhalten.
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Mit KMu04 wird IV. zu fl-Mcthylylutartaure oxydiert, mit Na- oder Al-Amalgam 
entsteht Methyladipiriketon. — Methylcyclopentaw/lomnethylathcr, C,H14Os, Ol, Kp u  
171—172°, 1. in PAe., geht beim Veraeifen mit 20°/oig. H ,S04 in VJI. iibcr; nicht 
durch Pd bydrierbar bu Mcthyladipinketon. — Athylather, C8HItO,, am beaten aus 
dcm Cyclopentenolonather durch Ilydrierung, olig, Kp,u 83 — 85". — Acttał des 
Methylcyćlopentanolons, C,HlsO„ 0), K p J4 109°; Semicarbazon des Acełałs, aus Bil. 
F. 174°; p-Nitrophenylhydrazon, 0 14H „0 4N3, aus CH30H  gelbe Krystalle, F. 163°; 
daa Acctat ist nach P aa l-S k ita  nicht reduzieibar. — Methylcyclopintanólonbenzoat, 
C18H140 8, Kp.j 140°, aua PAe. F. 55 — 56°. — 4-Mcthy\-A-2,3-cyćlopcrden-l-on, 
CjH80  (VII.), aua IV. durch h. 20°/oig. H,S04, farblose FJ. Kp.n 57—59°; Scmi- 
carbazon, F. 223°; p-Nitrophtnylhydrazm , F. 175—176°. (Helv. chim. Acta 7. 
377—90.) H ab erlan d .

H. S taudlnger, O. M untw yler, L. Euzlcka und S. Seibt, Ir>sektentSter,de 
Sloffe. VII. Synłhesen der Chryianłhemumsaurć und anderer Trimethylincarlon- 
sauren mit ungeićittigtcr ScHenkctte. (VI. vgl. yorBt. Eef.) Durch Einw. von Diazo- 
esaigeater auf 1,1,4,4-Tetramethylbutadien wurden die beiden atcreoiaomeren Iso- 
butcnyldimeihyUrmethylencarbonsawrcn (la  u. b) erhalten, bei der Prufung der 
hierau8 durch Vereatern mit Pyrethrolon hergeatellten Pyrethrine beztiglich ihrcr 
inaekticiden Wrkg. ergab aich, dafi die cia-Saure eine echwiicher wirkaame Vcrb. 
ais die trana-Sauro liefert. Mit Eiicksicht auf die geringen Ausbeuten wurde die 
Darst. weiterer TrimethyUncarbontauren mit ungesatt. Seitenkette yorgenommen 
(ygl. VerauehBtcil); yon den daraua bereiteten Pyrethrinen gab nur die aua 2,3 Di- 
melhylbutadien u. Isopren erhaltene Saure ein relatiy stark wirksamea Pyrethrin. 
Ungiflig auf Schaben wirkten die aua Diazoetsigester u. Myrcen, Limonen sowie 
Terpinolen dargestellten Pyrethrine, die Trimetbylencarbonaauren, die hierbei ent- 
slanden, wurden aua dieaem Grunde nicht genauer untcraucht. Es wurden ferner 
daa Isopropylderiv. I I  u. daa Allylderiv. I I I  hergeatellt, die ebenfalls keine wirk- 
aaroen Pyrethrine gaben. — Ein Vergleich dea Verh. yon Athylen- u. Butadienderim. 
beztiglich ihrer Reaktionafahigkeit gegeniiber Diatoeasigester ergab, daB letztere 
allgemein leichter damit reagieren. Vinylbromid echeint nicht zu reagieren.

(CHj),C----CH • CH=C(CH8',
HC-COOH cia la .

(CHAC—CH • CH-C(CH.).
■ * . (CH8),C— CH*CH~C(CH,),

COOH-CH tranj Ib  
(CHj),CH ^CH,* CH—C(CH,), n [  CH,—CH-CH, C H ^ C H ^ C H ^

^(jH*COOH v "tJH-COOH
CHa • CH— CH • CH—C(CH,',

^CH.COOH (CHA-C
(CHe),C— CH*CH—CH*CHj • r>CH.COOH

'cH -C O O H  HjC ^ N C H ,
c h 3 h c I ^ J c h ,

VI. CH,—CH —Ć—CH, C-CH,
HOOcTuH

Y ersu ch e . 2,5-Dimcthyl-2,5-dicKlorhexan, durch Einleiten von HC1 in Lag. 
yon 20 g 2,5-Dimetbylhexan-2,5-diol in 200 ccm Eg. (3 Stdn.), nach 12-8td. Stehen 
mit Eiaw. auagefSllt; weiBe Krystalle, F. 64°. — 1,1.4,4-Telramethylbutadien, durch 
Dcat. des yorigen iiber entwasserten, CO,-gesatt. Nationkalk bei 12—20 mm. und 
255—270° (Stahlrohr), EeinigUDg durch Deat. ub?r Na (Kp. 124—131°) u. Aus- 
frierenlasscn; yerarbeitet werden nur die iiber 0° gehm. Prodd. (F. -j-6°). —

IV.
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2-Isobutenyl-3,3-dmcthyltrimetliyi.en-l-carbon8aurcestcr, aua 11 g dea voiigen -f- 5,7 g 
Diazoeaaigeater (B Tage im Robr bei 100°) wurden 18°/o dea Eatera erhalten; 
Kp.u Tj95—110°. — 2-Ito,)utenyl3,3-dimcthyltrimethylen-l-carlonsaurc, C10H16O,; durch 
Voraeifen dea vorigon mit alkoh. KOH entateht ein Gemiach von la  u. b, farbloae 
FI., Kp.lt 140 — 145°, bieraua bei langerem Stehen odor durch Zugabe von PAe. u. 
AbkUhlen auf —80’ feste cis-Verb. (Ia), aua PAe., F. 115 —116°; Zera. dea Ozonida 
mit W. ergab Aceton u. cis-Caronsaure, aua A. -J- PAe., F. 167—170°; aua der 
PAe.-Mutterlauge wurde dio olige, unreine trans-Saure =* synihet. d,l-Ghrysanthe- 
mumsaure (Ib) erhalten, Kp.„ 145—146°; Zjrs. dea Ozonida gab neben Aceton u. 
eebmierigen Yerbb. aueb trans-Carcnsdure, aua A. F. 110 -112°. — Pyrethrin der 
cis-Chrysanthemumsaure, CltHl0O,, aua dcm Saurechlorid von la ,  Kp.u  110° 
Pyrethrolon in Bzl. bei Ggw. von Chinolin; Kp.ws 160°. — Pyrethrin der trans- 
Saure, Gn E B0O,, analog, Kp,u  dea Saurechlorids von Ib  105—110°; Kp.0,,6 dea 
Pyrethrina 160°. In Yerdiinnung. 1 : 500 auf Mehl gebracht wirkt yorlgea todlich 
nach 30—60 Min., letcterea nach 15—30 Minutcn. — 1,1,3,4-Tclramethylbutadien, 
C81IU, der aua Meaityloxyd -f- C,Ht VIgJ in A . crhaltene ungeaatt. Alkohol wird 
aofort mit KHSO< erhitzt; Kp. 113—114°. — Vcrb. Ou HltOt dureh Veraeifen dea 
aua vorigem -f- Diazomethan erhaltenen Eatera, olig, Kp.„ 140—145°, nicht cin- 
heitlich; Spaltung dea Ozonida gab CH.COCH, u. CH.CHO. — 1,1,4 -Trimethyl- 
butadien aua ^-Metbylheienol iiber daa Chlorid (Kp. 130°) u. Kochen mit Chinolin; 
Kp. 90°. — Verb. aua yorigem -f- Diazoeaaigeater u . Veraeifen, K p 10 139
bia 140°, nicht einheitlich; Zera. dea Ozonida gibt CH,C.HO, trana-CaronaSuro und 
eine in A. 11. SśŁure, F. 171—173°, die auch aus der Trimethylencarbonafiure -f- 
KMnO< entateht, fernor Aceton; das Gemiach beateht hiernach wahracheinlich aua 
Verbb. IV. u. V. Pyrethrin dieaer Verb. iat in VerdUnnung 1 : 500 nur sehwach 
wirkaam. — Aua 1,1,3-Trimethylbutadicn -f- CHN,CO,CaH6 wird eine ebenfalls nicht 
einheitliche S&ure erhalten; Kp.„ 125°; Spiltung dea Ozonida gibt CH,0 u. Aceton; 
Pyrethrin hieraua achwach wirkaam. — 2 -Mcthyl-2 - isopropenyUrimethylencarbon- 
saure, CeHltO,, aua 2,3-Dimethylbutadien, olig, Kp 16 122—123°; durch Zera. des 
OzODida entateht 2-Methyl-2-acłtyltrim(thylencarbonsaurc, C7H,0Oa, O l, KpVak. 109 
bia 111°, geht durch, KMn04 iiber in Methyltrimethylendicarbonsdure, F. 168—169°. 
Saurechlorid der Vcrb. C8H,sO, Kp.„ 90°; hieraus hergeatelltea Pyrethrin wirkt in 
Yerd. 1 : 500 auf Mehl gebracht in 10—20 Minuten auf Schaben. — 2-Propenyl-3- 
methyltrimethylencarbonsdure, C8H „0 t , aus 1,4-Dimethylbutadien, Kp., 126°; Saure- 
chlorid, C8Hu OC1, Kp.6 86°, hieraua hergeatelltea Pyrethrin ia t unwirkaam. Spal
tung dea Ozonida der S&uro gibt CH,CHO u. eine Saure m it F. 166—167°, der 
Analyae nach Methyltrimethylendicarbonsdure, dem F. nach ev. Methylitaconsaure.
— trans-2-Isopropenyltrimtthylencarbonsaure, C,H,0Os, aus Isopren (60 g) +  57 g 
Diazoeaaigeater durch 3-tSgigea Erhitzen auf 50—60’, nach Entfernen dea atarken 
Drucka 6 Tage auf ICO’’ erhitzt; hieraua erhaltener Eater, Kp.t0 75—80°, wird ver- 
aeift, O l, Kp „  115—119°, 1L aufier in W., aehr leicht autoiydabel; Spaltung des 
Ozonida gab CH,0 u. 2-AcetyUrimethylencarbonsaure, C,H,0,, 11. in W., F. 52—54°, 
Stmicarbazon, F. 177—1791; Oiydation der beiden letzten Sauren mit KMn04 gibt 
trans - Jrimethylen -1,2 ■ dicarbonsdure, C5H60 4, aua A. F. 172—174°; Saurechlorid 
Kp.,, 62—64°; hieraus in Bzl. o der PAe. bei Ggw. von Chinolin hergestelltes 
Pyrethrin iat in Yerd. 1 : 500 auf Mehl gebracht nach 20—30 Minuten auf Schaben 
wirksam. — Verb. aua Myrcen (2 Mol) -j- Diazoesaigester (5 Tage auf
100° erhitzt) u. Veraeifung. — Verb. auB Terpinolen, Kp.,, 168°; Spaltung
dea Ozonida gab kein Aceton, wahracheinlich iat Yerb. VII. entstanden. Pyrethrin 
hieraua iat yollkommen unwirkaam.

Mit H. Selbt. a,8-Dimethyl-A y,S-hexentdure aus Dimethylallylbromid -j- 
Methylmaloneater in C,H6ONa-Lsg. durch Verseifen u, Abapalten yon CO„ farblose

VI. 2. 12
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FI,, Kp.15 125°; Ag-Salz, C\H,aO,Ag; Saurećhlorid, C,H,.,OCl, Kp „  80—85"; Pyre-
thrin aus diesem oder aus dem Anhydrid dargestellt ist unwirksam. — Vcrb 
Isopentenylmalonester +  Ieopropylbromid; dureh Yerseifen mit alkoh. KOH wird 
ein ol i ges Sauregemiach erhalten, aus dem nach Abapalten yon C O, in geringer 
Menge a-Isopropyl-S-methyl-A y,S-h(xensawe, C10H19O4 (II.), isoliert werden kann; 
Kp n  140—145°, olig; Saurećhlorid Kp.10 115°; Pyretbrin h ie r a u B  ist unwirksam. — 
Mit M. Blum enthal. Itopetitcnylallylmalonester, C16H „ 0 < , aus Isopentenylmalon- 
eater -{- Allylbromid, Kp.10 143—144°. Gibt beim Verseifen olige Siiure (Lacton- 
sSure?), aus der durch Abspaltung von CO, ein Lacton neben ce-AUyl-d-methyl- 
A y,S-hexensdure, C10H„O, (III.), entstand, olig, Kp 10 137—138°; Saurećhlorid, 
C10H]BOC1, Kp.10 8*1°, gibt ein unwirksames Pyretbrin. (Hely. chim. Acta 7. 390 
bis 406.) H a b e r l a n d .

H. Staudinger und L Ruzioka, IntektentStende Stoffe. VIII. Versuche tur 
Herstellung von pyrethrolonahnlichen Alkohole w. (VII. ygl. yorst. Ref.) Zwecks 
Festatellang dea Einfluaaea der Seitenkette des Pyrethrolons (I.) anf die insekten- 
totende Wrkg. wurde yeraucht, das Allylderiy. l i .  zu synthetiaieren. Die Darek 
gelang dureh Umlagerung des Methylcyclopentenolonathylathen (III.), wodurch ein 
Gemiach yon IV. u. V. entatand, aus dem durch Red. Verb. VI. u. II. erhalten 
wurden, die jedoch nicht trennbar waren. Beim Verestern mit Cbryaanthemum- 
saure wurde ein schwach wirksames Pyrethrin erhalten; Vff. scbreiben diese Wrkg. 
dem aus II. gebildeten Ester zu. Eraichtlich ist aber, daB auch ein Korper mit 
kiirzerer Seitenkette u. nur einer Doppelbindung nach dem VereBtern mit Chryean- 
themumaaure auf Inaekten giftig w irkt — Die Darst. von II. wurde ohne Erfolg 
auch auf andere Art yorsucht: ea wurde Methylcyclopcntanoloncarlonestcr bezw. 
desaen A th er- oder Eaterderiyy. allyliert, um hieraus durch Ketonspaltung II. zu 
erhalten; die KetonBpaltung gelang jedoeb nicht, es findet Ringaprengung statt. — 
Die Allylierung des M ethylcyelopentenoloncarboneB ters y e r la a f t  nicht einheitlich, 
ea entstehen nebeneinander O- u. O-Allylderiyy.; die Verseifung des C-Deriv. fiihrt 
xu Methylpropenylcycloptntenolon, einer Verb,, die auch durch Allylietung des 
MethyJcyclopcntadiendioldicarbonsaurcetters u. Verseifen ditses Prod. entsteht; die 
Red. d ie B e r  Vcrb. lie fe rt nicht M etbylpropenylcyelopen tanoloD , sondern die Methyl- 
propylderiw. V IIa  m. 6.

CH • CH, CH-CH,

CH-CH.

CH-CH,

CH-CH, CH-CH,
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V ersuche. Durch Behandeln yon Metbylcyclopentanoloncarbonester mit Allyl- 
bromid wurde ein nicht einheitliches Prod. erhalten. — Acetat des Methylallylcydo- 
pentancarbonesters, Cu H10O5, aus dem Na-Salz dea Acetata dea Cyclopentancarbon- 
catera in Bzl. -f- Allylbromid, farblose Fi., Kp,t 126°, unl, in NaOH, keine Rk. mit 
FeC)». — 3-Methyl-2-allylcydopentanolon-2-carbonester, Ci,HI90 4, aua yorigem durch 
mehrtagigea Schiittelu mit konz. HC1, dickfl. O l, Kp 0>4 110—112°, Kp., 120°, gibt 
kein kryatalliaiertea Semicarbazon, bildet jedoch mit p - Nitrophenylbydrazin ein 
Oiazon; Spaltung des Ozonids fiihrt e u  GH^O. Bei der Behandlung mit Sauren, 
aehr leicht durch Alkalien, zeifallt der Ester in p-Methyl-tt-dllyl-a'-oxyadipin8aure 
berw. dereń Lacton, C10H14O4, olig, Kp.vak. 155—156°. — Ghrysanthcmumsaureester 
des 3-Methyl-2 allylcydopentanolon-2-carbonesters, CssH820 6, dickea O l, Kp.aba.yat. 
ca. 180°, wirkt auf Schaben nicht gifiig. — Chrysanthemumsaureester des 3-Methyl- 
cydopentanolon-2 carbonestcrs, Ci0HS8O6, olig, Kp.tiS 108—170’, cbenfatla unwirksam.
— Acetat des 3-Methyl-2-propylcydopentanolon-2-carbone8ters, C14HSJ0 5, aua dem 
Acetat dea Methylallylcyclopentaucarboaeatera durch Hydrierung, olig, Kp.j 127°, 
geht durch Red. mit Al-Amalgam in ath. Lag. iiber in 3-Mcthyl-2propylcydopen- 
tanon-2-carbonester, ClsH!0O„, Kp.u 134—136°; Semicarbazon, C19H ,,09N9, F. 183°; 
le t z t g e n a D n t e r  Eater geht durch Erhitzen mit JBJ iiber in 3-Methyl-2-propylcydo- 
pentanon, Semicarbazon aua CH,OH, F. 173—174°. — 3 Methyl-2-allyl5-athoxycydo- 
pentan-l-on-2-carbonester, C14H „0 4, aus dem Atbylather des Methylcyclopentanolon- 
earboncBtera -j- Allylbromid, farbloses Ol, Kp.0il 96°; beim Aufapalten dea Ozonids 
entateht CHsO. Gegen Sauren sebr bestandig, mit Ba(OH), tritt Spaltung ein zu 
(3-Hethyl-cc-allyl-u'-athoxyadipinaaure, C,8H2(l0 6, Ol, Kp. (abs. Vak.) 155—160°.

O - Allyldther des Methylcyclopentenoloncarbonesters, Cn II140 4, auB dem Na-, 
leichter aus dem Ag-Salz des Methylcyclopentanoloncarbonesters +  Allylbromid, 
gelbliches Ol, Kp.0i6 105°, unl. in NaOH, keine Rk. mit FeCl,; Spaltung des Ozo- 
nids gibt CHsO; mit 20%'g- H,S04 Verseifung unter B. yon Methylcyćlopcntenolon 
u. Mcthylpropenylcyclopentenólon, Kp. 110°. — Allyldther det Methylcyclopentanolon- 
carbonestcrs, C,,H180 4, aus yorigem durch Red. mit Zn-Staub -|- H ,S04, O l, Kp. 
(ab B . Yak.) 102—104°, wird durch sd. 20°/0ig- H ,S04 geapalten in Methyćlopcntenon, 
Kp.„ 55°, Semicarbazon Zers. bei 218°. — 3-Methyl-2-allylcyclopentenoloncarboneater, 
ClsH,e0 4, durch Umlagerung des O - Allylatherfc in h. Pyridin, Bchwach saurea Ol, 
L in NaOH, Kp„ 120°, starkę Rk. mit FeCl„, wird durch Sauren u. Alkali geepalten 
in 3-Methyl-2-propenylcyclopentenolon, F. 110°. — 3-Methyl-2-allylcyclopentanolon- 
carbonester, C11Hl80 4, aus yorigem Ester duich Zn-Staub -f- H,SÓ4 in 'A ., olig, 
Kp.0i6 115°, keine Rk. mit FeClt , bestandig gegen Sauren. — Verb. Clt HiaOe (VIII.), 
aus l-Metbylcyelopentadien-3,4-diol-2,5-dicarbonaaureeater +  Allylbromid in C,H5- 
ONa-Lag., gelblichea zahfl. Ol, Kp. (abs. Vak) 150°, sehr achwach sauer, alkoh. Lsg. 
zeigt FeCls-Rk., Zers. dea Ozonids gibt CH,0; Verseifong durch 20%ig. H ,S04 erat 
nach mehrtagigem Kochen; gegen NaOH aehr unbestandig, in beiden Fallen ent- 
ateht 3-M tthyl-2 -propenylcyclo-A- 1,2-ptnlen-l-o l-5-on , CsHu O,, aus A. -j- PAe., 
F. 110—111°, Kp.0JS 105—107°, Geschmack widerlich siiB, 1. in NaOH, mit FeCl, 
braunrote Ftirbung, iat in alkal. Lag. stark autolydabei; bei AusschluB yon Luft 
gegen Bd. KOH bestandig; Spaltung dea Ozonida gibt nur GHtGHO. — Chrysan
themumsaureester, CuHjjO,, dickfl. Ol, Kp., 165°, wirnkungaloa. Das bei Zers. yon VIII. 
nebenbei entstehende fl. Prod. ist, da bei Spaltung feines Ozonids CHsO erhalten wurde, 
wahrBcheinlich das dem Propenylderiy. entspreebende Allylderiv , aus dem durch 
Red. ein Gemisch yon II. u. VI. entateht. — Methylpropylcydopentenolon, CsHu O„ 
aus letztgenanntem Propenyleyclopentenolon in Bzl. -f- alkal. Na,S,04-Lsg. in H,- 
Atmosphare bei 100°, Eztrahieren mit A., Zerlegen in neutrale u. saure Prodd., 
letztere beatehen aua der genannten Verb., Krystalle aua PAe., F. 46—48°, Kp.0B 
95—100°, 1L. in NaOH, starkę Rk. mit FeCla, Geschmack slifilich bitter; entsteht

1 2 *
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auch durch elektrolyt. Red. in alkal Lsg.; bei weiterer Red. sowie aus den vorher 
i3olieiten ncutralcn Anteilen der N a Ą 0 4-Red. entgtehen Methylpropylcyclopentano- 
lont, CsH,eOs (Vlla bezy. b), Kp.is 123—125°, kein kryslallisierendes Semicarbazon 
gebend; mit p-Nitrophenylhydriiin entBteht ein Osazon. — Methylpropylcyclopenta- 
notte, C8H160 , entstehen aus Metbylpropenylcyclopsntenolon durch elektrolyt. Red. 
in  saurer Lsg. oder mit Na-Ama^gam; Kp.u 8?—89°, aus dem Gemiseh werden 
Isoliert: 3 Methyl-4-propylcylopentar,onscmicariazon, F. 202 —203°, u. 3Methyl-2pro- 
pylcyclopcntanonscmicarbazon, P. 173—174", Bjweis fiirB. des letzten Ketons brachte 
die Oiydation mit KMn04, wobei neben Fettaiiuren geringe Menge Lavulinsaure 
crhaHen wurde — Dibromid des Methylpropenylcyclopcntenolons, C8H ,,0 ,B r,, aus 
CS, weifie Krystalie, F. 100 —102°, gibt FeCla-Rk., mit Zn in alkoh. Lig. wird das 
Br-freie Prod. zuriickgebildet; Red. nach P aa l-S k ita  u . Entfernung des Br mittele 
Zn gab ais neutrale Bestaodteile sehr geriDge Menge Methylpropsnylcyclopentano- 
lone, die kein wirkBame3 Pyrethrin liefetten, die aauren Bestandtelle sind Metbyl- 
propyleyelopentenolon. — Acetat des Melhylpropcnylcydopcntenolons, Cn Hu O„ olig, 
K p 06 108°, unl. in NaOH, keine Rk. mit FeCls , Rad. init Zn -f- H,SO< odcr Al- 
Amalgam fiibit zu hocbsd. (dimolekulareD?) Prodd.; Dibromid krysrallisiert nicbt.
— Methylather des Methylpropylcyclopentenolons, C,'aHł40 „  Ol, Kp „ 127—128°, unl. 
in NaOH, keine FtCl,-Rk., durch Red. mit Na-Amalgam entsteht geringe Menge
3-Methyl-4 propylcyclopentanon, Semicarbazon F. 205—207°. — Methylcyclopenteno- 
lonallyldther, 0,11^0, (III), aus dem Nł-Salz des Metbylcyelopentenolons in Allyl- 
alkohol -f- Allylbromid, Trennung in saure u. neutrale Anteile, letztere bestehen 
aus dem Ather; fl. O l, Kp 0iJ5 76—77°, entsteht auch durch Erhitzen des Penteno- 
lons in Allylalkohol -f- H,S04, unl. in NaOH, keine Rk. mit FeCIa. — Methylallyl- 
cyclopcntenolon, C0H„O, (IV., V ), aus vorigem durch Umlagerung beim Kp., schwach 
gelbeB O l, Kp. (abs. Vak) 80-82°, wird durch 2-std. Erhitzen mit 5°/0ig. H ,S04 
oler durch 45-std Erhitzen auf 100° iibergefiihrt in Metbylpropenylcyelopentenolon; 
Pyrethrin aus dem Allylderiv. ist nach einigen Stda. Ecbwach wirksam; Red. dea 
Allylderiy, mit Zn -f- CH,COOH fiibrt zum Gemiseh der Methylallylcydopentano- 
lonc II .  m. VI.

Methylcydopentanolonallylather, C8Hu O,, aus Na-Salz des Metbylcyclop3ntano- 
lons +  Allylbromid, olig, K p,„ca. 112°, nebenbei entsteht wahrscheinlich auch das 
C-Al)ylderiv. — 3-Methyl 5-aUylcydop:r,tar.-5-ol-l on, CnHlsO,, aus dem Na-Salz des 
MethylcyclopentanolonatbylatherB -f* Allylbromid, Kp.n  110", durch Sauren ilber- 
fiihrbar in 3-Hdhyl-5-allylcyclopentanolon, C9Hu O„ Kp., 100°, gibt kein wirksames 
Pyrethrin; wird mit 20°/oig. H,S04 gekocbt, so gebt der Ather uater Abspaltung 
von W. iiber in 3-Methyl-5-aUylcydopentcnon, C„H„0, gelbliches Ol, K p ,, 112 bia 
115°, Semicarbazon Zers. bei ca. 215“ unter Dunkelfarbung; durch KMn04 entateht 
Mithylbernsteinsaure, durch Hydrierung 3-Methyl-5 -propylcydopentanon, C9H1(iO, 
Semicarbazon, Cn,H,8ON3, F. 183’; entsteht aich aus Methylcyclopentanoncarbon- 
ester -f- Propyljodid u. Spaltuog darch Ba',OH),, K p 10 82—83°, Gerueh menthon- 
artig. — Chrysanthcmumsaurcestcr des 3 Methylcyclopentar.olons, C16H ,40 ,, K p0t7 140 
bis 142°, nach langem Stehen erstarrend, Allylprodd. konnten aus ihm nicht rein 
erhalten werden. — Acetat des 3-Methyl- 2  - geranylcydopentanolon - 2 -carbonuteri, 
CS1H .,06, auB dem Na-Salz des Methylcyclopentanolonearbonesteraeetat in Bzl. -(- 
Geranylchlorid, gelbes Ol, Kp. (abs. Vak.) ca. 160°. — O-Oeranylather des Methyl- 
cyclopcntenoloncarbonesters, CiaHi80 4, Kp. 160° (ab3. Yak.), keine Rk. mit FeCI,, 
U m la g e r u D g  in saurea C-Alkylierungsprod. nicbt a u B fiih r b a r . — Geratiylather des 
Methylcyclopentenolons, CleH „ 0 ,, gelbliches O l, Kp.0i7S 138-142°. — 2-Benzal-3- 
methylcyclopcntanolon, C1SH ,,0 ,, gelbliches O l, Kp., 140°, gibt kein gifiiges Pyre
thrin. Die entsprechenden aus Zim taliekyi u .  Grotonaldehyd dargestellten Verbb. 
(mit letzterem Gemiscbe Ton Kondecsationsprod i.) waren ebenfalla w irkungsloB .
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Deriw. mit Isoprenhydrobromid waren nicht btąuem dars tell bar. (Helv. cbirn. Acta 
7. 406—41.) H a b e b l a n d .

H. Staudinger und L Ruzicka, Inscktcntotendc Stoffe. IX. Wcitcre Veisuche 
zur Herstcllung von Cyclopentanolondcrń-ałcn mit mgesattigter Siitcnkdte. (VIII. 
yortt. Ref) Alle nacbBtehend beschriebenen Verbb. gabcn, foweit sie mit 
ChrysanthemumBaure yeresteit wurdeD, keine insekticiden Pyrtthrine. 3-Phenyl- 
cyclopentenolon, Cu H100 „  aus 3-PhenylcyclopentadiendioldicarboneBter -f- sd. 10%ig.
H ,S04, aus A. -f- PAe. weifie Erystalle, F. 103—105°. Kp Pi5 130—140°, 1. in NaOH, 
gibt FeCJs-Rk., geht durch Hydrieiung iiber in 3-Phcnylcyclopcr,tanolon. — 3-Styiyl- 
cydopcntaduKdioldicarbontaurcmdhyUbter, C17H180 8, aus Styrylglutai sauremetbyl- 
ester -j- Oialsaurcmetbylcater -J- C0,ONa in A. durth Zers. mit HaS041 aus CH,OH 
F. 141—142°, btarke FeCI,-Rk. — Styrylcyclopentenolon, C^H^O,, aus yorigem durch 
2-fSgiges Kochen mit 20°/oig. HaS04 -)- wcnig A , aus A. -|- PAe. F. 96—98°, 1. in 
NaOH, staike FeCI, Rk. — 3-Styrylcycloperdanon, C18H140, aus yorigem in CII#OH 
mittels Zn -|- H ,S04, aus PAe. F. 48—50°, Kp. (abs. Vak.) 130°, unl. in NaOH, 
keine Rk. mit FeCI,. — (i-Mtthyl-A:y td-perden-cttUEfi tctracatbor.saurecsler, C,8HS808, 
aus Crotonaldebyd -j- Malocetter bei Ggw. yon (CaHB\N H , olig, K pw 174—175°; 
gibt beim Verseifen mit sd. 20%ig. H,S04 olige Saure, aus der durch CII,OH —UaS04 
(} - Mtthylpenten - a,s - dicarborsaurcdimethylester, C10H10O4, eihalten wird, ólig, 
Kp.„ 134°, Zere. des Ozonie?a gibt Methylbernsteinsaure. — 2-Allylcyclopentanon- 
carbonsaureathylester, Cn H,eO„ aus Na-Salz des Cyclopentanoncarbonesters -f- Allyl- 
bromid, Ol, Kp.^ 125°, hierbei tritt teilweise Aufspaltung zu a-AUyladipineiter ein, 
Kp.u 148—149°, der mittels Na zu 5-Allylcyclopentanon-2-carbonatcr kondensiert 
werden kann; beide letzfgenannten A)lylcyclopen(anonveibb. gehen durch sd. HaS04 
aber in 2-Allylcyclopcntanon, K p „  86°; p-Nitropher,ylhydrazor, Ci4IJu 0 2NT„  aus 
CH,OH gelbo Erystalle, F. 139°. — 5 0xymelhylen-2 allylcyclopentanon, CgHuO,, 
aus yorigem -f- Amylformiat in A. bei Ggw. yon Na, dOntifl. Ol. Ep.u 117°, 1. in 
NaOH, gibt starkę Rk. mit FeCI,, Chrysanthemuynsdureester, C10H28O„ gelbliches, 
dickcs 0), K pM, 158—160°.— l-M<thyl-2 allylcyclopcntan-1 ol, C9H,0O, aus 2-Allyl- 
cyclopentanon -}■ CH,MgJ, Kp lt 85°, hieraus dargestelltes Pyrethiin wiikt erst 
schwach nach einigen Sldn. — u-Acctoxyadipir,ettcr, CiaHa,0 8, aus AdipinBaure- 
chlorid -j- Br entsteht beim EingieBcn in A. ein Gemisch yon Brom-, Dibiom- u. 
unyerandertem Ester, das mit sd. alkob. CH,COOK-Leg. den Acetoiyester neben 
a_a'-Diacttdioxyadipir ester gibt. Er&terer ist ein farbloses 0), E p IS 162—165°; 
durch Verseifen u. Behsndeln mit (CH,)aS04 cnfstcht a-Mithozyadipinsaurcmtthyl- 
etttr, C^HuO,, Ep.„ 157—160°. Die Kondensalion zu Cyclopenianolondeiiw. yer-: 
lauft u n gunB tig . (Helv. cbim. Acta 7 . 412—48) H a b e b l a n d .

H. Standiuger und L. Ruzicka, Inscktentótende Sloffe. X. U ber die Synth(se 
von Pyrtthrir.cn. (IX. vorst. Ref.) Die partielle Synthese der fruher (ygl. 1. c.) ais 
Pyrethrin I. u. II. bezeichneten Verbb. gelingt, indem man die Chloride der 
Chryianthemumsaurc bezw. der Chrysanthcmwndicarbonmdhykstertdure i n  Bzl. mit 
Pyrtthrolon bei Ggw. yon Chinolin yerestert. Pyrethrin I., Cn H,0Oa, farblotes, 
schwach riechendes Ol, Kp.M15 145—150°, Konsi3tenz abnlich-der des Glycerins, 
M d ” =  — 18,S0° u. [ « ] D18 =  —16,2° in A. nach z w e i m a l i g e m  Dest. Stmicarbazon, 
C„H3tO,N„ nicht einheitliche, E c h m ie r ig e  Kryttalle^ aus A . Sintern bei 60°, F. 80 
bis 90°; aus dem Saureanhydrid +  Pyrethrolon erhaltenes Pyrethiin gab ein 
Semicarbazon mit F. 104—105° aus Bd. — Pyrethrin I I ,  CSjUSł0 5, zahee, gelbliches
Ol, Kp.MtI 105°, [a ]D19 = -f-2<° in A.; Semicarbazon wird stet3 śchmieiig erhalten; 
wird es mit methylalkoh. NaOH gespalten, so entsteht ein hocbschm. Semicarbazon, 
F. 300°, daneben hauptsachlich Pyrdhrolontemicarbazon, F. 196° u. Chrysanthemum- 
dicarbonsaure. Ober die Wrkg. dieser synthet. dergestellten Pyrethnne auf Schaben 
ygl. Tabelle im Origioal. Au3 Pyrethrolon u nachatehend genaontęn Sauren
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wurden auBer den yorher beschriebenen Eatern die Pyrethrino hergeBtellt u. in 
Verdiinnung 1 : 500 mit Mohl bigi. ihrer giftigen Wrkg. auf Scbaben unteruucht. 
(Eingeklammerte Zahlen geben dio Zeit bia zum Eintritt des Krampfes an, keine 
Zablenangabe =  ohne Wrkg.): CH,COOH, Maloncstcreaurc, Ieobuttendure, Croton- 
saure, Dimethylacryhaure, Sorbir.saurc, Dichloracrylsdu-re, TJndecylinsaure, C^E^COOE, 
o-Methoxybeneoesaure, Zimtsaure, Oeraniumtdure, Campherettersaure, fi-Fenchokn- 
tdurć, Citronellsaure, Pulcgcnsdure ( l1/ ,—2 Stdn.), Pinontaure. Nachstehende Verbb. 
wurden mit Chrysanthemummonocarbons&ure yerestert u analog gepriift: GEsOE, 
Capryl-, A myl-, Eeptyl-, Acetopropyl-, Allyl-, Diacdor,alkohol, Athylenglykol, Athylen- 
chlorhydrin, Dextrote, Lavulose, Mannose, 2- Methyl- A-3,4,5,6 heptadienol, CiE t SE, 
Ct E tSE , Athyl-, Allyl-, Benzyl-, fi-Phenylathylamin, C„Ht NH3, Pieudocumidin, 
p-Nitroaniliri, o-.4msidt», C^E^OE, Carvacrol, Salicylaldehyd, Eydrochinonmono- 
methylałhcr, Eugenol (5 Stdn.), Famlltn (2 Stdn.), Thymol, Ouojacol (2 Stdn.), Orcin- 
monomethylather, Piotocatechualdehyd, Iioeugcnol, o-Allylvanillin, CaE bGEi OE, 
(Cs276),CO.ff, Phenylathylalkohol, Anisalkohol, Piperonylalkohol (1—2 Stdn.), Allyl- 
phenylcarbinol (2 -6  Stdn.), Benzhydrol, Cuminalkóhol (2—5 Stdn.), Phenylpropyl- 
alkohol (3 Stdn.), Saligenin, Methyhtyrykarbinol (2 Stdn.), Zimtalkohol (2 Stdn.), 
Citronellol (9 Stdn.), Linalool (5 Stdn.), Menthol (5 S tdn), Terpineol fl., Oxycampher, 
Oeraniol (9 Stdn.), Methylcyclohexanol (2 Stdn.), a - Terpineol (2 Stdn.), Borneol 
(2 Stdn ), Sabinol, Cholesterin, Phytol (2 Stdn.), eantoninsaures Methyl, Diaceton- 
alkohol, Beneoin, Oxymełhylencampher, Acetopropylalkohól, Bcnzoylcarbinol (5 Stdn.), 
Dimethylhexenolon (3 Stdn.). (H el? , chim. Acta 7. 448 — 58. Ziirich, Techn. 
Hochsch) H a b e r l a n d .

E. Locąnin und W. Sung, Uber das Pennon oder 2,2)3,3-Tetramethylpentanon-4. 
Das 2-tert. Butyl-3-methylbutandiol-2l3 (ygl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 176  682; 
C. 1923. III. 901) gibt bei Wasserentziehung, die yollstandig mit yerd. H8PO« 
(D. 1,13) bei 150—160° oder mit konz. H ,S04 bei 0° nur in geringer MeDge das 
yon E i c h a r d  (Ann. Chim. et Phys. [8] 21. 323; C. 1911. I. 60) mit 20°/oig. H ,S04 
ais alleiniges Prod. angegebene Eexamethylaceton, in der Hauptmenge d aB  yon Vff. 
a i s  Pennon (von penna, Feder) bezeichncto 2,2,3,3-Tetramethylpentanon-4, C,HlsO =  
(CH,)gC• C(CH,),• CO• CHS, F. 63-64°, Kp. 166-170°, K p ,łs 167,5°, schnell cr- 
statrend, auBerordentlich leicht sublimierbar, von Auasehen u. Geruch dea Camphers. 
Oxim, F. 125°, Kp. 215—220°, ebenfalls leicht sublimierbar. Semicarbazon, F. 207 
bis 208°. Beide entstehen nur sehr la n g B a m , das Oxim ist schwer yerseifbar. 
Pennon liefert mit Na u. A. den sekund. Alkohol Pennol, F. gegen 50°, Kp. 179 
b i s  180°, mit NaBrO oder beaser mit sd. ea. 52%ig. HNO, a,a,fi,fi- Tctramethyl- 
buitersaure, C8H,flO ,, F. 200°, 11. in A., A . naw., schwer zu yerestern. Athylesłcr, 
uber daB Chlorid erhalten, Kp. 168—169°, nicht yerseifbar u. durch Na u. A. nicht 
redutierbar. (C. r. d. l’Acad des sciences 178. 1179—82.) S p ie g e l .

J . D. van R oon, Die Benzoltheorie von Lely. Bemerkungen zu den letzten 
Ausfuhrungen yon L e l y  (Chem. Weekblad 21. 114; C 1 9 2 4 . I. 2108). (Chem. 
Weekblad 21. 174.) G b o s z f e l d .

Jam es R obert Pound und Eeuben Sussex E m sell, Eiginschaften von Ge
ni ischen von Wasscr, und einigen Fettsauren. Vff. mesaen die DD. u. Via-
coBitatcn yon ternSren GemiBchen yon W., Anilin  mit Ameisensaure, Essigsaure u. 
n-Bułłersdure. In einem gewissen Interyall ist bei Zimmertemp. yollstandige Miach- 
barkeit in allen drei Systemen yorhanden. Die grofite Saurckonz. in einem homogenen 
Gemisch wird bei 0*11,0,, die kleinste boi CH,03 etreicht. Die DD., Viscositaten 
u. Loslichkeiten d e r cinzelnen Gemische sind ausfuhrlich in Tabellen u. ZustandB- 
diagrammen wiedergegeben. (Journ. Chem. Soc. London 125. 769—80. Ballaret. 
Victoria. School of Minea.) B e c k e r .

Hans Lecher und F ritz  H olsohneider, Phenyhchwcfekhlorid. Das biaher
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uabekannte PhenyUchwefelchlorid, C4H5-S*C1, der einfachste Vertreter der Aryl- 
Bchwefelchloride, wurde auf zweierlei Art erhalten: a) Aua dim Phenylschioefcl- 
rhodanid ttber daa Diathylamid der Benzolsulfensaure:

C4H6.S-SCN +  2(C,H,)JNH — > C9H6.S.N(C,H8), +  (CsHs),NH.HSCN;
C4H,S-N{C,Hs), +  2HC1 — C,H6-S-C1 +  (CSH6),NH-HC).

b) Direkt aua Thiophenol u. Chlor. Man kann dleae erstc Reaktionsphase der 
Darat. yon Arylaehwefelehlorłden — zwoite u. dritte Eeaktionaphase Bind B. yon 
Disulfid aua entatandenem Arylachwefelchlorid u. dem Thiophenol u. Aufapaltung 
doa gebildeten Diaulfids durch Cl — m eiatena festhalten, wenn man daa Mercaptan 
zu Cl briDgt, welchea m an in geringem UberachuB hSlt. Die Konatitution dea 
Phenylachwefelchlorida wurde bew ieaen  durch Um aetzuD gen m it Diilthylamin, welche 
zum Diathylamid der Bemolaulfenaaure fiihrt, mit Zinkataub, welche in lebhafter 
Ek. zu Diphenyldisulfid fiihrt, u . m it fl-Thionaphthol, welche in fith. Lsg. zum 
Phenyl-(3-r<aphthyldisulfid, CeH8S*SC10H ,, fahrt. — Diathylamid der Benzólsulfen- 
laurc, C,0H,5NS; aua einer aua Dirhodan u. Thiophenol mit A. dargeBtellten Lag. 
von Phenylschwefelrhodanid mit Diathylamin unter Kuhlung; eigenartig wtirzig, 
diphenyldisulfidahnlich r iech en d e  FI.; Kp.85 90° (korr.). — Phenylschwefelchlorid 
(Benzolsulfinsaurechlorid), C,H,C1S; auB Thiophenol in CC14 m it Cl bei pcinlicbater 
Fernhaltung von Lufcfeuchtigkeit; ro te , an der Luft rauchende FI.; riecht abnlich wie 
Schvyefeldichlorid mit einem Anklang an Thiophenol; Kp.0 73—75° (korr.); Kp.J-5 51 
bis 54° (korr.), unter gewohnlichem Druck nicht unzers. deatillierbar. (Ber. Dtach. 
Chem. Gcb. B7. 755—58. Freiburg i. B., U niy.) Bloch.

P. K arre r und W illiam  T. H aebler, Eine Methode zur Darstellung von 
Aniliden des Glykokolh. Die Verbb. werden erhalten durch Red. der nach Sand- 
meyer (Hely. chim. Acta 2. 234; C. 1919. III. 491) aus aromat Amin, Chloral u. 
NH,OH dargeatellten Isonitrosoacetanilide. Die Red. kann mit Zn +  H ,S04 oder 
elektrolyt. mittels des von T a fe l  u. Schmitz (Ztacbr. f. Elektrochem. 8. 282 
[1902]) bcachiiebenen App. auagefiibrt werden. Glykókollanilid, C„H10ON,«2HsO, 
aua W. weiBe Nadeln, F. 62°. — Glycylanthraniltaure, C9H,0O8Ns, aua W. Nadeln 
odor Tafeln, F. 233 — 234°; Sulfat, CsH10O,N, • 7 iH ,804. — Glycylphendidin, 
C10Hu O,N„ aua yord. NaOH weiBe Nadeln, F. 95—96°. (Hely. chim. Acta 7. 
534—36. Ziiricb, Uniy.) H abebland.

F redśric  R ey erd in , t)ber o- Nitrotoluol-p-sulfonyl-p- anisidin und setne 
Nitrierungsprodukte. (Ygl. R eyebdin u. de Luc, Arch. Sc phyB. et nat. Genśye
[4] 33. 216; C. 1912. I. 1992.) Die 1. c. angegtrbene Methode zur Darst. yon 
o-Nitrotoluol-p sulfonyl-p-anisidin wurde yerbeaaert: p-Aniaidin +  geachm. Na- 
Acetat werden yerrieben u. allmiihlich mit o-Nitrotoluolaulfocbloiid yeraetzt, nach 
7*-std. Riihren gibt man A. hinzu, waacht daB ReaktionBprod. mit W. u. kryatallisiert 
aus yerd. A. oder CH„COOH um; weiBe Nadeln, F. 81°, unl. in W., 1. in h. Na,C08 
mit gelber Farbę; wird durch h. 80/„'g- KOH nicht yeraeift, jedoch durch konz, 
alkoh. KOH u. lfingeres Stehen mit H ,S04. — Mononitro-3-nilrotoluolsulfonyl- 
p-antsidin, Cu HlsN,0,S, aus yorigem in Eg. +  HNO, (D. 1,38) in der Kalte, aus 
A. oder Bzl. citronengelbe PrismeD, F. 135°, unl. in Lg. u. A , wird durch H,S04 
zu Mononitro 3 p-anisidin, F. 123°, yerseift. — 2,3-Dinitroverb., C1,H1,NłO(1S, aua 
eratgenannter Verb. in Eg. +  HNO„ (D. 1,51) bei 0°, aus A. +  CHsCOOH gelb- 
liche Priamen, F. 178—179°, 1. in k. Aceton, w. A., CH,COOH, wl. in Bzl., unl. 
in Lg. u. A., 1. in w. Na,COs mit gelber Farbę; aus der Mutterlauge werden durch 
Zugabe von W. Krystalle erbalten, anfanga griinlicb, spiiter citronengelb, aus A. 
Nadeln, F. 152°, dio beim Veraeifen mit H ,S04 2,5-Dinitro-p-anisidin geben; sio 
sind daher 215-Dinitronitrotoluohulfonyl-p anisidin, C ^ H ^ N ^ S , 1. in NasC08 mit 
gelber Farbę. — Dinitro-3,5-nitrotoluolsulfonyl-p anisidin, Cu H,,N4O0S, durch Zu
gabe yon HNO, (D. 1,38) zu dem Nitriergemiach der 3-Mononitroyerb., nachdem
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sich dieBe gebildet hat; ana A. weiBe Nadeln, F. 147°, beim Erwarmen auf dem 
Wasserbad gelblich werdend, 11. in CET,COOH, Bzl., Aceton, in h. W. u. N»,CO, 
(Leg. gelb). — 2,3,5-Trinitroverb., Cu Hu OI1N6S, aus der 2,3-DinitroTerb. -f- HNO, 
(D. 1,4) bei 70—80°, aus CB3COOH weiBe Prismen, F. 188—189°, wl. in h. A., 
Bil., Lg. u. A., 11. in k. Aceton. Die alkoh. oder aceton. Lsgg. bezw. Suspensionen 
dieaer Nitroderiw. wurden mit NH40H  oder Aminen yersetzt; die 3-Mononitro- 
verb. gab hierbei kein analysierbares Additionsprod.; daB eine Bk. aber stattfirdef, 
zeigt die auf Zugabe der Aminę featgestellte Erhóhung der Temp. — Die 2,3-Dinitro- 
yerb. yeihielt sich mit NHtOH ebenso, m itNH,-CB, wurden citronengelbo Nadeln 
erhalten, F. 158° (vorher Sintern). Mit Diathylamin entsland Ferii. =»
C14H ,,0,N 4S -f- NH(C,H5)s, aus A. citronengelbe Nadeln, F. 194°, am b. W. un- 
yerandert urnkrystalliBiei bar, bei Zugabe yon HC1 oler CB,COOH Zera. in die 
Komponenten; 11. in h. A., k. Aceton, w 1. in B il, unl. in Lg. Mit aromat. Basen 
wurden keine Additionsyerbb. erhalten. — 2,3,5-Trinitroyerb. reagiert nicht mit 
NH4OH; mit NH,C,HS entsteht Ferb. aus A. orangefarbene Prismen,
F. ca. 149° (yorher Sintern), 1. in h. A-, unl. in A ; mit NH(C1ET6)a Verb. C^E^O^N^S,  
aua A. citronongelbe PrismeD, F. 168—169° (yorher Sintern), 11. in b. A.; mit 
C,HeNH, u. C„H,NHCB, entstehen keine Additionsprodd , sondern wahrBeheinlich 
Substitutionsyeibb., denn aus der Trinitioyerb. -f- C6B6N(C,HS), wurden braunrote 
NadelD, F. 82°, erhalten, die auf eine Additionsyerb. deuteten, beim Umkrystallifieren 
jedoch in eine Verb. mit F. 217° iibergingen, die sich wie ein Subslitutionsprod. 
yerhielt. Substitutionsprodd. wurden auch erhalten aus der 2,3-Dinitroyerb. -j- 
C,H8NH, bei 80°. Verb. S, aus yerd. CET.COOH rote Nadeln, F. 175
bis 176°, wl. in h. A., 1. in yerd. CHsCOOB, Aceton u. Bil., wl. in h. Lg., unl. 
in W., Konst. noeh nicht feststehend. Ebeneolche Verb. aus 2,3,5-Trinitroderiy. +  
CtBjNH,: Verb. C,0Ei, 0t N6S, aus A. citronengelbe Nadeln, F. 210°, wl. in h. A.,
11. in CH,C00H u. Aceton, 1. in h. Bil., wl. in w. L g , unl. in W. (Hely. chiro. 
Acta 7. 567—74. Genf, Dniy.) H a b e r l a n d .

J . Lifsohitz, Studicn iiber ChromophorfunJction. IX. Zur Kcnntnis do  Chincn- 
chromophoi8. I. (Gomeinaam mit H. Lourió, J. Zimmermann und G. A. tea  Bokkel 
H ulnink. (VIII.: Ztscbr. f. physik. Ch. 9 7 . 15; C. 1921. III. 1412.) Vf. hat 
eino groBere Anzahl yon Chinonen in Lsg. nach der Hartley-Balyschen Methode 
spektroskop, gemessen. Dio Resultate tind in zablreichen Diagrammen wieder- 
gegeben. Das Spektrum des gel. Benzocbinons beBteht aus drei Banden, dereń 
Maziom bei ca. 2150 (A), 34C0 (B) u. 44C0 (C) liegen. Daa Spektrum wird in gesetz- 
maBiger Weise durch Substitution yeriindeit, u. zwar eind difae A nderucgen fiir 
dio geJ. StofFe mcrklieh denen der Dampfe atalog. Zwischen A u. B besteht aua- 
geeproebener Antagoniemus; bei Verstaikung der einen Bando zeigt sich Schwficbung 
der aederen. Hieraus ist zu schlieBen, daB A u. B auf yerschiedene Elektronen- 
gattungen zurtlckgehen. C yorhalt sich unregelmaBiger u. stellt yermutlich keine 
homogene Gruppo yon Einielbanden dar. U ngeBatt. SubstitueLten, u. stSrker noch 
Cl u. Auioehrom wirken anders ais CH8, aber auch andera ais Gruppen, welche 
Nebenyalenz entwickeln konnen. Die Wrkg. yon Cl, C,BsO u. ungesatt. Seiten- 
kttten kann also nur in einer Beeinflussung der C—C Bindungen de3 Chinonkerns 
wurieln. Dieso kann aber wiederum nur in einer erhShten Valembeanspruchung 
dci; C-Atomo, also in einer Schwachung des Luckcnbindungscbaraktera, beetehen. 
Dor Chaiakter dor gekreuiten Konjug&tion wird abgeschw&cht u. daa Chinon dem 
Cyeloheiandion (mit aeetonahnlicbem Spektrum) ahnlicher. Fiibrt man das allmah- 
licho Vcrschwinden der Bandę A auf schwachere Auspraguug der gekreuiten Kon- 
jugation zurilck, bo gelangt man zu der vorlaufigen Hypothese, daB A auf C-Elek- 
tronen, B auf 0-E!ektronen zuruckgeht. Hierfflr sprcchen folgende Erfahrungtn: 
Yoitiefung u. Yerttarkung yon A bei mehrkernigen Chinonen, sofern die Chinon-
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struktur mehrere Kerce durcbzieht; hietbei wird lediglich dio gckreuzto Konju- 
gation, n i c h t  aber die Zahl der O-Atome gehiiuft. Euorme Veralarkung yon A 
durch Wrkg. der Nebenyalcnz, die cffenbar nur am O angreift, also auch nur dio 
C-Atome stiirker U D g e s S tt . macht (zu hoherer Yalenzzersplitterung treibl). Ver- 
breiterung von B bei wachsender Substitution von CH, u. die starkę Verbreiterung 
r. enormo Rotyerf ohiebung bei der Subbtitution von Halogen, genau wie bei der 
O-Bande des Acetons. Geringe Tendenz gesatt. Ketone zur B. von Molekulyerbb. 
unfer Addition am O; Steigerung dieser Tendenz durch Korjugation von CO mit 
Liickenbindungen; bei den Chinonen Abnahme dieser Tendenz mit wachscndcr 
Cl-SubBtitution. (Rec tiay. chim. Pays-Bas 43. 269—82 Groningen, Univ.) P o s n e r .

C. F. van Dain, Die Einwirkung von organischcn Jodiden auf a,ft-Dibroirvcr- 
bindungen. I. Der Medianismus der Rcaktion. Vf. hat kUrilich (Rec. trav. chim. 
Pays-Ba3 41. 409; C. 1923. I. 1221) gezeigt, daB durch Einw. yon KJ auf p-Sulfo- 
dibrombydrozimtsauro p-Sulfozimtsiiure entsteht. In yorliegender Arbeit wird nacli- 
gewiesen, d»B die Rk. zwischen a  |9-Dibromverbb. u. anorgan. Jodidcn eino tri- 
molokulare Rk. ist u. daB ais Zwischenproid. hochstwahrscheinllch a./9-Dijodyerbb. 
entatehen, die dann in ungesatt. Verbb. u. J  zerfallen, u. zwar mit einer im Ver- 
gleich zur Substitution grofien Geschwindigkcit:

R-CIIBr.CHBr.R' +  2KJ =- R .CH J-CH J.R ' +  K B r, 
R .O H J-CH J.R ' =  R-CH: CH-R' +  J , .

Kationen, mit Ausrahmo vou H-Ionen, witkeu stark poBitiy kataljt. J-Ionen 
wirken tchneller ab undissoziierte Jodide. Ltcht beschleunigt dio Rk., freics J 
yerzógert. Die besonders gute Wrkg. yon CaJ, beruht nicht auf einem besonders 
groBen katalyt. EinfluB yon Ca-Salzen, sondern ist yon YAN R o m b u b g h  (Rec. tiay. 
chim. Pays-Bas 1. 151) richtig erklait worden. (Rec. (rav. chim. Pays-Bas 43. 341 
bis 358. Utreebt, v a n ’t  Horr-Lab.) P o s n e r .

A. W. K. de Jo n g , Ober Biecumarsauren. (Kurzea Ref. nach Koninkl. Akad. 
van Wetensch. Amsterdam, WiBk. en Naik. Afd. 31. 263; C. 1923. III. 842.) 
a-Biscumartiiure. Aus Cumarsaurc am Licht. Krysi allo aus W. P. 318° (Zers.). 
Gibt bei 250° fiir Bich oder bei 210° mit Eg. oder Acttanhydrid a-Biecumarin. 
Blattchen au3 Acetanhydiid. F. 318° (Zera.), unl, in k. Sodalpg., gibt beim Er- 
warmen mit Lauge Biscumartaure. Aus der Saure entateht mit KOH u. Diraethyl- 
sulfat der Mithylathenster, Nadeln aus A ., F. 133°, u. durch dessen Verseifung 
a-Biscumarsaw edimithylather. Krystallo aua Eg. F. 261—262°. Dieser liefert mit 
Acctanhydrid bei 210° das Anhydrid des y-Biscumartauredimcthylathers. Krystalle 
aus Eg. F. 186—187°. — y-Biscumarsauredirnethylather. Nadeln aus yerd. A. 
F. 234°. — 6-Biecumarsaure. Aus a-Saure oder dereń Mcthylather durch Kali- 
Echmclze. R hom bische Krystalle aus A. -f- PAe. F. 262°. Nadeln aus W. — 
£-Biscumarin. Durch Belichtung einer h. gesfitt. Oumarinlpg. Krystalle aus Eg. 
F. 262°. Blattchen aus Chlf. — £-Biscumarinsaure. Nadeln, dio sich bald in 
grobero Kryetallkreuze oder -sterne yerwandeln. F. 245°. Zweibaaiach. — Methyl- 
athenster. Hellgelbe Kiystalle aus yerd. Essigsaure. F. 112—113°. — 
cumarinsauredimethylather. Krystalle aus Bzl. F. 134*. Licfcrt beim Erhitzen mit 
Acetanhydiid u. Vcrseifen des Prod. a Bitcumarinsauredimtthylóthcr. Nadeln aus 
A. -f- PAe. F. 203°. — S-Biscumarinsaure. Aus der £-Siiure durch Kalischmelze. 
Nadeln auB A. -f- PAe. F. 157°. — Hydrodicumarin. Aus Dicumarin mit Na- 
Amalgam. Ist nicht ident. mit ^-Biscumarin. Unl. in A. u. Sodalsg. Gibt beim 
Erhitzen mit Lauge die einbasieche Hydrodicumarinsaure, dio beim Scbmelzen 
wieder in Hydiodicumarin ubergeht. (Rec. tray. cbim. Paya-Bas 43. 316—22. 
M6dan, Niederl.-Indien. Lab. d. „Ayros".) P o s n e r .

M arcel Oodchot und P ierre  Bedos, Ober die Oewinnung von Stereoisomerin 
in der Riihe des disubstituierten Cyclohcxar.ols. A-3-Mdhylcyclohextn g ib t  mit
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HC10 l-Chlor-d-nuthylcycloheaanol^, C7Hj,OC1 (L), Kp.I8 95—105°, daa durch 
fraktionierte DeBt. unter 15 mm Druck in 2 stereomere Cblorhydrine zerlegt werden 
kann: a) Kp.l8 95-99°, D.18 1,1049, nD18 =  1,4852; b) Kp.18 99-105", D.13 1,109, 
"  11 =  1,4847. Mit 2 Mol. CH,MgJ gibt jedea dereelben ein 1,4-Dimethylcyćlo-
hexanol-2 (II.). a) aua Chlorhydrin a, Kp 780 175° (korr.), D.17 0,9066, nD17= 

CH, CH-OH CH, CH-OH
h 8c -h c / T ^ ) c h c i 

CHTCH,

1,4521,

H jC -H C /liT ^ C H  ■ CHS 
CHTCHj

Allophansaurcester, F. 158°, ewl. in A.; b) aua Chlorhydrin b, Kp.73) 177°, D.1’ 
0,9079, nD"  =  1,4544, Allophansćiureester, F. 125°, leichter 1. in A. Beide liefem 
daaaelbe l,4-Dimethylcyclohexanon-2 vom F. 171—172° (korr ), Semicarbazon vom 
F. 122°, daa schon durch Oiydation des Dimethylcyclohesanols aua 2f-3-Mcthyl- 
cyclohexen u. CHaMgJ erhalten wurde. (C. r. d. l’Acad. dea sciences 178. 1184 
bis 1186.) Sp ie g e l .

G. Auaterweil, Eutektica des Camphens mit anderen Terpenen. Die Trennung 
dea Camphens von anderen Terpenen ist auBerordentlich erschwert durch den 
Umstand, daB jenes noch bei relativ bohem Gehalt mit jenen Eutektica yon sehr 
niedrigem F. bildet. Die folgende Zusammenatellung gibt die F.F. solcher Eutektica 
mit den im ersten Stabe angegebenen %-Gelialten an Campbcn.

Camphen °/0 a  Pinen fi Pinen «  Pinen 4- /9-Pinen 
(rektific. Terpentinol) Dipenten

80 +  15° +  20° +  6°> — 6°
60 -  27° — 21° — 29° — 52°
50 — 39* -  50° — 51° — 78°
40 — 65° — 74° — 75° — 98°
30 —115° —110° -101° —111°
20 -108° — 95° — 85° —105°
10 — 89° — 75° -  68° — 96°

(C. r. d. l’Acad. des Bciencea 178. 1174-75.) Sp ie g e l .
E. W edekind, Zur Kenntnis der Ketopinsaure; Uberfiihrung in Norcamphan- 

1-carbonsaure. Die Red. der Ketopinsaure (=  Nor-10-campher-l-carbonaSure) (I.) 
crfolgte nach L. W o l f f  — Erhitzen des Semicarbazons mit Na-Alkoholat unter 
Druck — in der von WlNDAUS aogcgebenen Auafuhrungaform. Die entatehende Nor- 
camphancarbonaiiare (II.) iat in fast allen EigenBchaften den homologen Campban-

(-1-bezw. -2)-carbonsauren ahnlich;
CO,H II.

• •. . C----- CHaH.C-
CO„H

-Ó-----
I.
-CO

CHo ■ C • CH,
H,C- - Ó H -

vor allem a u ch  m it Wasserdampfen 
fliichtig . Wegen des h o ch liegenden  
F. d e r Ketopinsaure yorgenom m ene 
M olekulargew ichtabestB t. (kryo-

ĆH, -----ćH a akop. in Bzl., ebullioskop. in A.)
ergaben monomolekularo Befunde 

in A ., Abhangigkeit dea Mol.-Gew. von der Konz. in Bzl.; sie iat al80 (wie Benzoe- 
Baure) in rt>lativ verd. benzol. Lagg. weitgehend aaaoziicrt. — Verss y o n  Cl. W e i -  

nand. Ketopinsaure (I.); Phenylhydraiid, C18Hł3OsNj; Krystalle (aus Bul.); F. 140°. 
— Am id, C,0H18O,N; Krystalle (aua A.); F. 192,5°; gibt mit Br u. KOH eine un- 
bestandige, aminartig rieebende Baae. — Semicarbazon, Cn H170 8N8; Krystalle (aus 
verd. A.); F. 226°; gibt mit Na u. absol. A. bei 170—180° (15 Stdn.) Norcamphan- 
lcarbonsaure, C10H180 , (ygl. II.); 11 Krystalle (au B  A.); F. 221—222°; sublimiert 
im Vakuum bei 110° zuRosettcn; u n l .  inW . — Ca-Salz; schwach doppelbrechende 
Blattchen. (Ber. Dtach. Chem. Ges. 67. 664—66. Hannoy.-Miinden, ForBtl. Hoch- 
Bchule.) B l o c h .
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L. Rnzicka, F r. Balas und F. Y ilim , HShere Terpeni-crbindungcn. XXII. Zur 
Kenntnii der Lauopimarsaurc. (XXI. v g l .  R u z ic k a  u . S t o l l ,  Hel?, chim. Acta 7. 
271; C. 1924 . I. 2686; ygl. auch R u z ic k a  u . B a la s ,  Hely. chim. Acta 6. 677; 
C. 1923 . III. 1462) Dio nach den im Verauehsteil beachriebenen Verff. isolicrte 
Laoopimarsaurc gibt durch Hydrierung ein Gemisch yon Dihydrosauren, die gegen 
KMn04 u. Br ges&tt. crscheincn; unter energischerer Ein w. geht die Hydrierung 
jedoch bis zur B. von Tetrahydros&uren, b o  daB a l s o  2 C-Doppelbindungen nach- 
weiabar sind. Durch sd. Eg. wird Layopimarsaure in ein Isomeres ubergefiihrt, das 
krystallograph. mit den aus amerikan. Kolophonium u. anderen Fichtenharzen er- 
haltenen Abietinsauren iibereinstimmt; durch Erhitzen auf 300° wird ein Isomeres 
orhalten, das bei gleicher Behandluog auch aus den yorher genannten Harzen abn- 
lich erhalten wurde (Abietinsaure). Beim Debydrieren mit S liefert Layopimarsfiure 
ahnliche MeDgen Reten wie die A bietinB auren ; der du rch  Erhitzen erhaltene KW- 
stoff stellt d a a  gleiehe Gemisch yon Abielen u. Abietin dar, wie es aua den Abietin- 
aSuren des amerikan. Kolophoniums erhalten wird. Lftyo- u. Destropimarsaure 
sind Btrukturisomere Verbb., die sich gemeinaam yom zweifach ungesatt Hydro- 
phenanthrenring ableiten u. durch Stellung der Seitenketten u. yielleicht auch der 
C-Doppelbindungen yoneinander abweichen. Die Abietinaauren (im engeren Sinne) 
u. Lavopimara&ure Bind skelettident. Verbb., dereń VerBchiedenheit durch Raum- 
isomerie u. Lagę dec C-Doppelbindungen bcdingt aein kann.

V erauche. Darat. der Lavopimarsaure durch Yerarbeitung der 11. Fraktionen 
nach dem yon R c z ic k a  u .  B a l a s  (i. c.) angegebenen Yerf. aus Galipot; aus Aceton 
F. 148-151°, [«]„" =  —279,2° in 2°/,ig. alkoh. Lag., [«]DS0 =  -281,7° in 5%ig. 
Lag., [a]D10 =■ —266,6° in 5°/0ig- Chlf.-Lsg. (kryatallograph. MeBsungen ygl. Ori- 
ginal); Auabeute 1,8%. Beaser gelingt dio Trennung der Dextro- yon der Lfiyo- 
pimarBSuro nach folgondem Verf.: 1 kg Galipot wird gel. in ‘/j kg sd. A., nach 
Filtrieren konzentricrt, durch mehrtagigea Stehen im Ealten abgeschiedene Krystalle 
aua 80%ig. A. umkrystalliaiert, in A . gel., mit konz. NH40H- in NH4-Salz iiber- 
gefiihrt, dieBes bei 601 in 3°/0ig. NaOH gel., abgeschiedenes Na-Salz 3-mal aus W. 
umkryatalliaiert u. durch fraktionierte Krystallisation getrennt, indem daa aus wss. 
Lsg. zuerat ausfallende Na-Salz der Deitroaaure entfernt, die Mutterlauge bei 60° 
mit CO, behandelt wird; so erhaltene LayopimarsSure hat F. 148—151° (aus Aceton), 
M d “=• —279,1° (in 2%ig. alkob. Lag.), daa abgeschiedene Na-Salz wird erneut in 
W. gel. u. allmahlich reine Dextroverb. hieraus erhalten. — Lanopimareauremethyl- 
ester, CslHSJ0 6, zua dem Ag-Salz der Saure -j- CHSJ in A ., dickfl. Ol, Kp.0i5 166 
169°, [a],, ■= —190,36° (in 5°/0łg. alkoh. Lsg.), D.“ 4 1,0312, dd”  =  1,5232, aua konz. 
Lsg. bei langem Stehen Krystalle, aus CH„OH oder A. F. 57°. — Athylester, 
C„H840 „  Ol, Kp M 175—177°. — Dihydrolavopimarsaure, CS0Ha,O„ aus der Saure 
in Essigester -j- kolloidalem P t bei gewohnlicher Temp., aus yerd. A. NadelD, 
F. 142—144°, [«]D ■= -f  24° (in l°/0ig. alkoh. Lsg.), aua der Mutterlauge werden 
Gemisclie isomerer Dihydrosauren mit F. 131—135° u. [«]„ «= —{—22,6° (in A.) er
halten. — Tetrahydro]avopimarsaurc, Cł()H,40 ,,  durch Hydrieren in Essigester mit 
Pt-Schwarz bei 50° unter wiederholter Aktirierung dea Katalysators durch Schutteln 
mit Luft; es entsteht ein Gemisch yon Tetrahydroaauren; diesea zweimal aus Eaaig- 
eater umkryetalliaiert F. 146—148°, Schmelze crat bei 160° klar, [a]D ■=» -{-13,8° (in
3,6°/0ig. alkoh. Lsg.); aua yerd. A. F. 156—158°, klar bei 162°, aua dieaer Mutter
lauge erhaltene Krystalle hatten F. ca. 130°. — Isomere Laoopimarsaure durch sd. 
Eg. erhalten, aus Aceton F. 167—168° (4-mal umkryatallisiert), [«]D =  —103,7° (in 
3>5°/0ig. alkoh. Lsg.). — Verb. Ci0Hl0Ot aua Layopimarsaure durch Erhitzen im 
CO,-Strom auf 300°, ath. Lag. in saure u. neutrale Beatandteile zerlegt; aua erateren 
durch CO, genannte Yerb. aua Aceton F. 175—176°, [a]D ■=-j-22,3° (in l%ig. alkoh. 
Lsg.), dreieckige Tafelchen; die neutralen Yerbb. aus dickfl. 01, Kp.„ 189—192°,
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der Analyae nach KW-ttoffe On UiB u. O,BZr30, [«]„ =  -(-102,5° (in 4%ig. Chlf.- 
Lsg.), D.” 4 0,9650, pdu  =  1,5324, ungesatt. gegen KMn04 u. Br; Hydrierung gab 
DihydroabkUn, C19H81, Kp.„ 188—187°, D.17, 0,9449, r D17 =• 1,5141. — Eihitzen 
von LavopimarEiinre mit S auf 180—250° gibt Rtten auB A. Blattchen, P. 98°. 
(Helv. chim. Acta 7. 458—71. Zflrich, Techn. Hochsch. Prag, KarJs-Univ) Ha.

W. Borsohe und G. John, Vber Hydrinden. II, Das 5-Aminohydrindcn (I. vgl. 
B orsche u. Pommeb, Ber. Dtsch. Chem. Gcb. 54. 102; C. 1921. Jf 407) wurde nun 
auch aus Hydrinden-5 eaibonsaureamid dargcstellt. Auch das 4-Aminohydrinden 
laBt sich wahracheinlich mit Hilfe der Hydrinden-5-carboDsaure (VIII.) u. noch 
besser vom 5-Acety)hydrinden aus auf dem im eiperimentellen Teil bezeiehneten 
Wege erhalten. Die V£F. nehmen an, daB bei der Nitrierung der Hydrinden-5- 
carbonsiiure die Nitrogiuppe im Molekfll ebenso wie in der Benzoeaaure vor allem 
die m-Stellung zum Caibcsyl aufsuiht. Dtn aua dem roten Acetylnitrobydrinden 
herausgearbeiteten Stoff betrachten-sie ais 4-Deriv., weil er sich schlieBlich in ein 
Benzimidazol (VI.) umwandeln 15Bt. Es wurde ferner 5- Ozyhydrindtn (VII.) u. 
daraus iiber eincn Azofarbttoff das Amino-5-oxyhydrinden von D O nkelsbO hler 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 33. 2895) hergestellt. Die 4 Stelluog der Azo- bezw. 
Aminogruppe in diesen Veibb. ist noch nicht sicher erwiesen, wird aber yon den 
Vff. fflr wahracheinlich gehalten. — SchlieBlich wurdo auch das 5,5'-D\hydrindyl- 
Tceton dargestellt, deaaen Konst. sich aus dem Verh. bei der Beckmanmchen Um- 
lagerung ergibt.

CE, CH, CH,

“ j i s o -
CH, NO, CH,

CH,

^ / CH- h,80 O CH- vŁ
NO, CH, NO, CH,

CH, CE,

H
} vn. | ) c e , U 0' Civ in J / \ c H ,

CIT, NO, CH,
I. 5-Av\inohydrin<kn} C,H,,N; aua 5-Acetylhydjindenoiim in A. u. PCI5; das 

orangefaibige Harz wird mit verd. alkob. HC1 gekocbt u. das Filtrat des dunkel- 
braunen narzes alkal. gemacht, mit A. ausgesch&ttelt u. der Atherrttckatand desf.; 
aus Hydriaden-5-caibonBanreamid mit NaOH u. Br u. NaOH; Nadeln (aus PAe.); 
F. 37.-38°; brSunen sich Bcbnell an der Luft. — Hydtindyl-óazo-l-naphthol-2, 
0„H„ONt _  C ,E ,.N :N .C 10HeOH; mit ^N sphthol; carminrcte Blattchen (aus 
Eg.); F. 156—157°. — Hydrindcn-5-azo-4(!)oxy-5-hydrindev, C,8H19ON, =» C ,H ,N : 
N»C»E8OH; mit 5-Oxy hydrinden; braune Nadelchen (aus Eg.), zers. sich bei 175°. —
II. 5-Oxyhydrir,dcn, C»H10O (VII.); aus 5 Aminohydrinden mit yerd. H,S04 u. 
Nitrit; aus hydrinden-5-sulfonsaurem Na mit 4 Tin. Atzalkali u. etwaa Zinkstaub 
bei 280—290° (V, Stde.); Nadeln; im Vakuum destillierbar. — Benzoyherb., C16E140 ,; 
Blattchen (aus A.); F. 106—107°. — Azofarbttoff von p Diazobtnzolsulfoniaure mit 
5-0xyhydrinden, C16H,,OtN,SNa1; oiangerote Kiyatalle (aus W.); gibt in td. W. 
mit Na-Hydrosulfit 4s?)-4mino 5oxy7iydrinden, C„HuON; Blattchen; F. 183—184° 
(aua Bzl.); sil. in A., 1. in A. — 4,6-Dir.itro-5-oxyhydrinden, C9Hs0 5N, =» 
CsH,OH(NO,',; aus 50iybydrinden mit 3 Tin. konz. H ,S04 auf dem Wasserbad
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nach 4 Stdn u ENO, (D. 1,25); dankelgelbe Blattchen oder ficderńitige Nadeln 
(aus CH,OH); F. 106—107’. — Dibrom-5-oxyinden, C9H,OBr,; aua 5-Ojtybydrinden 
in Eg. mit Br mit Eg. unter Ktihlung; es entstehen Krystalle, deron Dfimpfe stark 
zu Tr&uen reizen; die Krystalle yerwandeln sich beim Aufbawahrea in obigeVerb.; 
mit Wasserdaropf fliichtiges 01. — Benzoylcerb., C^H^OjBr,; Blattchen (aus h. A.);
F. 139°. — Bei einem Vers. der Bromierung hatten aich Tafeln vom F. 40—41° 
(aus yerd. Essigsaure, 11. in A ., A u. PAe., 1. in NaOH in der WSrme) abge- 
schieden, die Tafeln z e r f lo 3 B e n  zu einem Harz, das beim Benzoylieren in Pyridin 
wieder die Benzoylmb. vom F. 139° ergab. — III. 5,5-Dihydrindylketon, C19H „0 ; 
aus Hydrind;n-5 carbonsaurechlorid u. Hydrinden in CSj mit AIC1, auf dem Was3er- 
bad (V, Stde.); Krystalle (aus A.); F. 117 — 118’; Kp.,6 245 —250°. — Oiim, 
Cj8H190N; Nadeln (au3 A ); F. 173°; das Umlagerungsprod. ist Hydrindcn-5-carbon- 
sdurehydrindyl-5-amid, C19H19ON; entsteht auch aus Hydrinden-5-carbonaiiurechlorid 
u. 5-AminohydriBden u. Pyridin; Nadeln (aus h. A.); F. 173°.

IV. 4 -A m in o h y d rin d e n ; Nttrohydrinden-5-carbonsdure\ aua Hydrinden-5- 
carbonsaure, gel in konz. H,S04. mit HjSO* -f- IINO, bei 10°; Flocken, yerfliisBigea 
sich um 140°; 11. in A., A., Bzl. u. Eg. — Amid, C10H10O„N,; Blattchen (aus h. 
Bzl.); zers. sich bei 194°. — Die Saure wurde mit Sn u, HCl reduzieit u. der Ein- 
dampfrilckstand der entzinnten Lag. mit A tzalkali deat.; ob hinterblieb eine 61ige 
Base {4-Aminohydrinden'}), dereń Benzoylverb. Blattchen (aua A.) bildet; ihr F. 
gegen 135° wurde durch 4-Bonzoylaminohydrinden nicht yeriłndert. — Acetyl-4- 
nitrohydrindtn, Cu Hu O,N ■=■ C,H8(NO,)*COCH8; aus Acetylhydrinden durch Ni- 
trieren wie Nitrohydrinden-5carbonsaure; Nadeln (am Lg.); F. 51—52°. — Oxim, 
Cu H„OsNt (II.); Naleln (au3 40%ig. A.); F. 153—154°; geht mit PCI5 iiber in 
5-Acetylamino 4-nitrohydrindcn, Cu Hi,'0,N, (III.); kryBtallin.; gibt beim Kochcn 
mit 20°/0ig. HC1 5-Amino 4-nitrohydrindcn, C9H10O,N, (IV.?); orangerote Nadeln 
(aua A.); F. 92—93°. — 5-Binzoylamino-4nitrohydrinden, C1„IIlłOINJ (analog III.); 
gelbe Krystallchen (h u b  verd. A.); F. 118—119°; 11. in A., Aceton u. Bzl.; gibt mit 
Sn u. HCl nach E ntzinnuD g eine Verb., dereń NGehalt der Formel CleHu N, dos
2-Phenyl-4,5-trimethylenbenzimidazols entspricht; Krystalle, F . 224 — 226° unter 
Braunuog; Kp.j, gegen 280°. — 4-Nitrohydrinden, C9H90,N  (V.), aui dem Nitro- 
amin beim DiazoŁ in alkoh. HCl beim Erwarmen; gelbliches, mit Wasserdłmpf 
fliichtiges Ol; gibt mit Fe u. 7570ig- E ssigB aure 4-Aminohydrinden (I.), charakte- 
ristisch riechendea Ol; Kp.,Jt 235°. — Benzoylvirb., CleH,sON; Blattchen (aus 60°/0ig. 
A.); F. 135—136°. — Azofarbsloff am  4-Aminohydrinden mit (3-Naphthol, rote 
Nadeln (aus Eg.); F. 141—142°. (Ber. Dtsch. Chem Ges. 67. 656 -  62. Gottingen, 
Uniy.) B l o c h .

O. H insberg , Derivate des Iso-u-naphthalintulfon-l,4-dioxynaphihaUns (II.). 
(Vgl. Bjr. Dtsch. Chem. Ges. 52. 21; C. 1919. I. 364.) Die Aujbeute an Ito- 
a-naphthalinsulfoxyd l,4-dioxynaphthalin wird yerbessert, u. die Verb, wird frei yom 
Nebenprod. yom F. 2251 erhalten, wenn man das Naphthalinsulfon-l,4-dioxy- 
naphthalin yor dem Erhitzen auf 175° zweimal aus EsBigsaurc umkrystallisiert. 
Das Salfoiyd entsteht bsreits bei sechesld. Kochen einer Eg.-Lsg. des Dioiysulfons 
in reichlicher Menge, cffenbar infolge der wawerentziehendeu Wikg. des Eg. Es 
gibt mit konz. H,S04 yiolette Farbenrk, u.' bildet, aus Chlf.-Lsg. durch Lg aus- 
gefallt, gelbbraune Krystalle der Zus. C,0H„O,S -f- 7,CHCIS Mit Zinkstaub wird 
es zu einer heligelben, leicht zu Chinon zuruckoiydierbaren Leukoyerb. reduziert, 
mit Zinkstaub, NaOH u. konz. NHj entatehen hellgelbe, in Eg. 11., in Alkali mit 
gelber Farbę 1. unbestandige Krystallchen. Die Oberfiihrung. ia Iso-a-naphthalin- 
tulfon-l,4-naphthochinon wird yerbessert durch Anwendung yon Acetpersaure ent- 
haltender Lsg. yon H ,0, in Essigsaureanhydrid Das Iiosulfon bildet aus ChlŁ -f- 
Lg eine gelbrote kryatalliBieite Terb. C „H ,,01S -j- 1ji CECl„ u. wird in h. Eg.
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mit konz. H J u. was. schwefliger Saure znm Iaoaulfoxydcbinon reduziert; die Hed. 
der SOj-Gruppe zur SO-Gruppe erfolgt wahrachcinlich indirekt nach: 
C10H7.SO,.C10H6Os +  H, =  C10Hr *SOj• C10H,(OH)t -  CI0H7.SO.Cl0H6O, +  HsO. 
Sulfosyd u. Sulfon unterscheiden sich dadurcb, daB mit Methylalkohol u. wenig 
konz. NHa dna Sulfon beim achwachen Erwarmen mit brauner Farbę aich loat u. 
die LBg. beim Verd. mit W. klar bleibt, wahrend das Sulfoiyd nur zuin kleiaen 
Teil in Lag. geht, u. die hellgelb gefarbte Lag. sich nach Zuaatz von W. triibt. 
Daa Isoaulfonchinon wird im Gegenaatz zur Sulfoiydyerb. von yerd. NaOH raach 
yerandert, es bildet sich wahracheinlich daa Na-Salz des Isonaphthalimulfonoxy- 
naphthoćhinons, C10H7 ■ SOt • C10HłOs(OH),Na • C,0Hn O6S '/ |H ,0 ,  gelbbiaune 
Nadelchen (aus A.), swl. in W., 1. in yerd. Methylalkohol. — Charakterist. fiir 
Verbb. der Iaoreihe acheint die F&higkeit, mit */« Mol. Chlf. zu krystalliBieren, u. 
der niedrige n. oft unBcharfe F. zu Bein. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 838—40. 
Freiburg i. B.) B l o c h .

E. E. Blaise und A. Cornillot, Neue Synthese dci ce-n.-Butylpyrrolidins. Da 
daa von H e sz  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 52. 1636; C. 1919. III. 879) erhaltene Prod. 
yon dem auf anderem Wege durch B la is e  u . H o u il l o n  (C. r. d. I'Acad. des 
sciences 142. 1541. 143. 361; C. 1908. II. 527. 1126) dargestellten ducchaus ver- 
schieden iat, haben Vff. einen dritten Weg eingeachlagen. Nachdem der Vers., 
Butylpyrrólin durch Einw. yon C4H9*MgJ auf Pyrrolidon darzustellen geacheitert 
war, wurde fi-Jodafhylphihalimid (P. rein 94°) mit K-Verb. des n. Valerylessig- 
tiiureestert kondenaiert; daa Prod. gab mit HBr a-n.-Butylpyrrolin, daa schliefilich 
in das Pyrrolidin yerwandelt wurde. — n. Valerylessigtdureathylistcr, C4H0-CO- 
CH,'C0,C,H5, durch Kondensation yon C4H9*MgJ mit CyanesaigBaureathyleBter, 
Btark riechende FI., Kp.,, 112°. Carbamylpyraeolon, daraua mit Semicarbazid,
F. 1650. Bulylphenylpyrazolon, F. 79°. — a-n.-Butylpyrrolin, atark riechende FI., 
Kp.,9 68,5°. {CgE^NCl^PtCłt, rote prismat. Nadeln, Schwarzung gegen 170°,
F. 182—183° (Zera.). Au-Salz, gelbea Ol. Harnstoffderiv., C9H10ON,-H,O, F. 104 
bis 105°, 11. in sd. W. (C. r. d. 1’Acad. dea sciences 178. 1186— 88.) SPIEGEL.

C. R a th , ffber die Eonsłitution des cc-Stilbazolalkins von Both und die Syn- 
thete des u-Stilbazoliioalkins. Fiir daa nach R o t h  (Ber. Dtsch. Chem. Gea. 33. 
3476; C. 1901. I. 326) aua a-Picolin u. Benzaldehyd in Ggw. yon W. entatehende 
a-Stilbazolalkin, nach B o t h  I., kommt auch Formel II. in Frage. Zur EntBcheidung 
laBt Vf., da HBr-Anlagerung an Stilbazol nicht gelingt, auf Pyridin-cc-aldehyd 
Benzyl-Mg-bromid einwirken, wobei nur II. entstehen kann; daa Prod. ist yon dem 
Bothachen yerschieden, dem also Formel I. zukommt..

• CHOH • CH, • C4H6 
N N

Mit E. H. Lehmann: a-Stilbazoliioalkin, ClaHu ON (II.). Wiirfel aus A . (I. Blatt
chen), F. 104®. Chlorhydrat, Ci.HuONjHCl. Blattchen aus A. -j- A., F. 152°. 
(Ber. Dtach. Chem. Ges. 57. 840—42. Berlin, Landw. Hochach.) A bndt.

Qnstav H eller, Nołiz Uber Dihydrochinolinbaten. Zu E a t h  (Ber. Dtach. Chem. 
Gea. 57. 550; C. 1924. I. 2516) wird bemerkt, daB nach dea Yfs. Befund daa Di- 
hydrochinaldin yon D o e b n e b  zu streichen ist (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 44. 2106; 
C. 1911. II. 875). Die Freundschen Dihydrochinolinbasen aind, wie aich bei der 
Methylyerb. seigte, bei gewohnlichem Druck nicht unzers. destillierbar (Ber. Dtach. 
Chem. Gea. 47. 2894; C. 1914. II. 1402), die Pikrate dieser Baaen lagern sich leicht 
um. (B er. Dtsch. Chem. Ges. 57. 764. Leipzig, Uniy.) B lo c h .

E. A bderhalden, E. K larm ann und E. Schwab, Studicn sur Uber/iihrutig 
von Dikcłopiperasinen in die enłsprechcndcti Piperazine. Um iiber daa V. yon

W c h , . c h o h c „h 6
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Diketopiperazin im EiweiB, doBBen Moglicbkeit an Hand yon Pormeln nfiher 
diskutiert wird, AufschluB zu crbalten, wurden folgendo Pipcrazine hergestellt: 
Piperaiin aus Glyeioanhydrid, Isobutylpipcrazin aus Lcucylglycinanhydrid. Zur 
Eed. wurde das Glycinanhydrid in Amyl-A. mit Na gekocht, dio gebildeten Basen 
ala Chlorhydrat in wss. Lag. iibergefdbrt u. daraua nach Alkalinisierung mit 
W.-Dampf abdest. Auabeute ca. 20°/0- Die Eed. dea Lcucylglycinanhydrida er- 
folgte mit A. -j- Na. Man yerd. mit W., yerjagt den A. u. estrahiert die alkal.

q j j_Lsg- Chlf. Der Chlf.-LBg. wird die
C H -C H ć^ * ">CH 2HC1 Base mit HC1 entzogen. Ausbeute 17°/o

1 ° ^ N H ------OH, *’ d. Th. Daa Chlorhydrat (nebonstehcnd),
b11. in W., wl. in A., unl. in A. u. Chlf. 

Dunkelfarbung bei 320°. D ib e n z o y ly e rb ., C„HI8NtO„ 1. in h. W. u. A. achm. 
nicht bei 300°. (Ztschr. f. pbysiol. Ch. 135. 180—87. Berlin, Pbyaiol. IiiBt. der 
Uniy.) G u g g e n b e im .

E A bderhalden und E. K larm ann, Yersuche iiber die Darstcllung von Vcr- 
bindungen von Dikelopiperazinen mit AmiriOtauren bezie. Polypeptiden. II, (I. ygl. 
Ztschr. f. physiol. Ch. 129. 320; C. 1923. III. 1227.) Wahrend es nicht moglich 
war, aus Alanyl- u. L eu cy lg lyc iD anhydrid  Halogenacyldoriyy. h eizu ate llen , entsland 
aus Glycinanhydrid bei Einw. von Bromiaocapronylcblorid d u rc h  Substitution der 
beiden Imidgruppen Biibromisocapronylglycinanhydrid, ClsH140 4N,Br,. Die B. er- 
folgt durch  5—6-std. Erhitzen der Komponenten bei Ggw. von SOC1,. Das Ek.- 
P ro d . scheidet sich beim Verd. m it A. ab. Krystalle aua A., F . 145°. Bei der 
Einw. yon alkob. NH, Bpaltet aich das Prod. u n te r  B. yon Glycinanhydrid u. 
Leucinamid. Wahrseheinlich ist auch das fruher (1. c) bei der Einw. yon NH, 
a a f  Chloracetylglycinanhydrid erhaltene Bk.-P rod . nicht [B iB glycy l]g lyc inanhydrid , 
Bondem ein Gemenge von Glycinanhydrid u. Glykokoll bez w. Glycinamid. (Ztschr. 
f. physiol. Ch. 135. 199—202. Halle, Uniy.) G u g g e n h e im .

Otto DIels und H erm ann Behncke, tlber B trim te des cyclo-Triatbutant. 
Am Beispiel dea Cyanegsigeatłrt u. dea Malonesten wird gezeigt, daB auch Verbb. 
mit „saurer“ Methylengruppe die „Azoester-Ek.“ (B. von Additionaprodd. mit Estern 
der Azodicarbonsaurc (ygl. D i e l s  u. B e h n e n ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 561; 
C. 1923 I. 938) einzugehen yermogen. Hierbei werden eigentiimlicherweise yon 
je  1 Mol. des betreffenden Estera 2 Mol. Azoester angelagert zu den Prodd. I. u. II. 
Das MaloneBteradditionsprod. II gibt mit alkoh. Lauge zunaebst ein (nicht rein 
erhalteneB) Salz der mutmafllichen Zus. III , das sich yon einem, cyclo-Triazbutan 
benannten Eingsystem ableitet. Die wss. LBg. diesea KSalzes der cyclo-Triazbutan- 
tetracarbomdure-1.3.4.4 liefert, mit Essigsaure angesfiuert, das gut krystallisierende 
saure K-Salz der cyclo-Triazbutandicarbonsdure-4,4, welches mit Schwefelsiiuro in 
die freie Saure ubergeht, die yermutlieh eine Carboiylgruppe betainartig an die 
eine NH-Gruppe gebunden enthalt (IV). Sie spaltet beim gelinden Erwarmen
1 Mol. W. ab u. yerwandelt sich in die Carbonyl-2.4-cyclotriazobutancarbonsdure-4 (IV), 
die beim Erhitzen auf 220° 1 Mol. CO, yerliert u. aich dabei in das Carbonyl- 
2.4-cyćlotriazbutan (VI) yerwandelt.

I.
N C . p /N (CO ,C1H i)-NH.CO.C.H,

C,H60 ,C ^ “ ^-N(CO,C,H5) - NH - CO,C,Hs 
KO,Cs  /N-CO,K

III. >C< > N H  IV. HO.
K O .C / \N -C O ,K  

Vcrb. (I.); aus den Komponenten mit K-Acetat bei 60’; gelbes,
liehtbrechendes Ol; Kp 150—155°; nimmt bald den Geruch nach Blauaauro an; 
gibt bei alkal. Veraeifung Blaueaure u. Hydrazoester. — Verb. (II.),

II.
CiH60,C ^p^-N (C O ,C ,H 6)-NH -CO ,C,H , 
C,HsO,C-^ ^-NfCOjCjH,) - NH - CO,C,H, 

/ N H \  / N H \
jC-Ĉ -CO-̂ N v. hcAjo-^n 

\ n h /  \ n h /
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Rk, bei hoehBtens 55°; 11. Tafeln aua A -A. oder Eseigester, F. 107°; ist bestandig 
gegen H ,0„ konz. HNO„ h, konz. HC1 u. gegen starkes wbb. NH„. — Verb. 
Gl l El iOl1Nl \ aus Asodiearbonaauiedimethylester u. Maloneater bei hochatena 48 
bis 50°; 11. Krystalle (aua Esaigestei); F. 140—141°, unl in W., wl. in A. — Die 
Ester gehen mit methylalkoh. KOH iiber in K-Sah III., bjim Aufbewahren gelb 
werdende Bliittchen, dieoberbalb 300° verkohlen. — cyclo-Tfiizbułandicarb(ynsdure-4.4, 
C jH ^ N , (IV); Priamen aua h. W.; aintert bei 218° unter Gai- u. Wajaerbildung; 
scbm. yollatandig bei 237°. L&Bt mau die Schmelze abkttblen u. erhitst wieder, 
so liegt der F. scbarf bei 237° u. es tritt keine Gaaentw. ein; v e r l ie T t  beim 
Troeknen im Vakuum 1 Mol. HtO. — K-CiHłOłNI ; Pyramiden (aua sd. W.).,
F. 287° unter Zsra. — Die Saure geht bei 210° iiber in Carbonyb2.4-cydotriazbutan, 
C,H,ONs (V.); zu Durchwachaungen neigende Priamen (aua W.); F. 237°. (Ber. 
Dtach. Chem. Ges. 67. 653—56. Kici, Chem. Inat. d. Uniy.) B l o c h .

Joachim  M uller, Nachttag zu: „Synłhtiische Versućhe iiber die Konttitution 
des Gallenfarlstoffs“. II. (Vgl. H. F ischer u. E. Loy, Ztaehr. f. phyaiol. Ch. 128. 
59; C. 1923 . I li. 933.) Bei der Benzoylierung des Benaryachen Oiypyrrola in 
alkal. Medium wurde ein Dibenzoylprod. (I. oder II.) erhalten, aua dem isomeren
2 Oxy-4-carbathoxy-5-methylpyrrol eine alkalilosliche Monobenzoylyerb., durch Ace- 
tylierung von 3-Oiy 4earbathoxy-5-mcthyl 2-pyrrolaldehyd eine Monoacetylyerb. 
(III.), von welcher ein Aminoguanidounitrat u. ein p-Nitrophenylbydrazon dar- 
geatellt wurde. Die Acetylgruppe ist sehr labil u, spaltet sich mit Semicarbazid 
ab unter B. des Semicarbazona des freien Oiyaldehyds. Vom iaomeren 2-Oxy-4- 
earbSthoxy-5-methyl-3 pyrrolaldabyd gelang woder die Darst. eines Acetyl-, noch 
Bemoylderiy. Mit Phenylisocyanat entatehen aua beiden Oiyaldebyden Phenyl- 
urethane. Das Deriy. dea 3 Oxy-4carbathoxy-5-methyl-2-pyrrolaldehyds iat sehr 
labil u. bildet bei der Einw. von Semicarbazid dis Semicarbazon des freien Aide- 
hyda. — 2-Oxy-4-carbathoxy-5-methylpyrrol reagiert mit Glyox<il zu einem indigoiden 
FarbatofF (IV.). — Dibenioylderiv. dea 3-Oxy-4-carbalhoxy5-miihylpyrro\a, C„H180 6Ń 
(I. oder II.), ans A. Nadeln, F. 112°, daneben entstebt ein in A. unl., aua Eg. in 
oraugeroten Bliittchen kryst. Nebenprod. von der Zus. C10HI0OtN u. dem F. 243°.
— Hoiwbenzoyldcriv. des 2- Oxy-4 carbdthoxy-5-methy1pyrrols, CjjHjjO^N , feine 
Nadeln aus A., F. 200°. — 3-Oxy-4-carbathoxy 5-methyl-2-pyrróla\4thy<i. A m ino- 

B4CIOOC.||-^-j|.O.COCeH6 B 6C,00C-||-yy-^,.0-C0.C8H1
IIa C '^ > C 0 .C sH5 HjO-L JJH

NH N
CO *0,05

H.C.OOC.n— r r,.O.CO.CH, 11,0,000-,,— -f^ C H -C H —,------ „.COOC.F*
' H O . L J . O B ,

NH N N
g u a n id o n n itra t, C10HItO8N,, kryst. in gelben quadrat. Bliittchen, wl. in A., etwas
1. in b. W. Zera. bei 263°. — p -N itro p h e n y lh y d ra z o n , C15H,60 6N4, bildet 
rote Nadeln, wl. in A. u. Eg., Zers. bei 254°. — S em ica rb azo n , CmHuOjN*, 
gelbliche Kryatalle aua Eg., Zers. bei 240—242°. — Acetytderiv., C^H^OjN, B. aus 
dem Aldehyd beim Kocben mit EaaigBaureanhydrid -}- H,S0 4 , gl&nzende farblose 
SlSbchen, F. 163’, Enolrk. negatiy. — A m in o g u a n id o n n itra t, Ci,H180,N ei 
quadrat. Blfittchen, Zers. bei 210°, wl. in W., swl. in A. — N-Phenylcarbamin- 
idure-(2-formyl4-catbdthoxy-5 mcthyl)-pyrry'Uster, C19H160,N ,, aus A. vom F. 169°, 
wl. in A., zl. in Eg. — N-Phenylcarbamintaurc-(3-foimyl-4-carbdthoxy-5-mcthyl)- 
pyrrylester, C,6Hle0,N ,, aus Phenylisocyanat u. 2-Oxy-4-carbathoxy-5-methyl-3- 
pyrrolaldebyd, Nadeln aus Eg., Zers. bei 171°, swl. in A. — S em ica rb azo n , 
C „IIls0 6Ne, Kryatalle aus Eg., ZerB. bei 190°. — Indigoidtr Farbstoff, C„H,0O4N,
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(IV.), dunkelrote Nadeln, yerkohlt zwischen 200 u. 300°, swl. in den gebrauchlichen 
Loaungsmm. Monokline, mctallglanzende Blattcben aua Nitrobenrol. (Ztschr. f. 
physiol. Ch. 135. 108—16. Miinchen, Teohn. Hoobsch.) G u g g e n h e im ,

E. Biochemie.
E j. P f la n z e n c h e m ie .

A. Ossowski, tiber das VorJcommen und die Lokalisitrung von Calciumcarbonat 
im Pericarpium Piperis nigri und von Calciumcarbonat und Oalciumoxalat im Pcri- 
carpium Frucłus Cubebae. Im Pericarpium yon Pfeffer (Piper nigrum) wurde CaC08 
nachgewiesen; ea ist im Endokarp lokalisiert. Im Pericarpium Fruclus Cubebae 
wurde Ca-Carbonat u. -Oxalat nachgewiesen. (Roczniki Farmacji 1. 185 — 88. 1923. 
Warschau, Uniy.) Sc h ó NFELD.

A. Kiesel, tiber die stickstoffhaUigcn Substanzen in reifenden Roggenahren. 
Es wurde die N-Verteilung in den Roggen&hren, welche in yerschiedenen Stadien 
am 21/6. (I), am 3/7. (II) u. am 14/7. (III) abgeacbnitten wurden, bestimmt. Er- 
gebni8se ygl. Tabelle im Original. Daa Trockengew. betrug bei I 32,15°/0, bei
II 40,06 u. bei III 57,17°/o des Friachgew. Der immer aneteigende N-Gehalt der 
Ahren wird durch daa gleichzeitige Anreichern yon N-freien Substanzen yerdeckt 
u. tritt erat deutlich hervor in einer Tabelle (ygl. Oiiginal), in der die Werte auf 
100 Stiick Ahren umgerechnet werden. Diese zeigt, daB die Zunahme hauptsachlich 
durch das Anateigen der EiweiBsubstanz bedingt ist, Die nichteiweiBirtigen 
N-Subatanzen der Ahren erleiden eine starko Verminderung, um spiiter wieder die 
Anfangshohe zu erreichen, was hauptsachlich durch Umwandlung der Aminosauren 
wahrend der EiweiBsynthese heryorgerufen wird. Auch die peptonartigen Sub
stanzen zeigen eine standige Yermohrung. Der NHS N iat annfihernd konstant, 
der Amid-N zeigt im letzten Stadium der Reifung eine Zunahme. Asparagin war 
in keinem der untera. Stadien nachweisbar. Die Purinbasen (Xantbin, Guanin, 
Adenin, Hypoianthin) zeigen wahrend der Reifung eine deutliche Abnahme. Die 
Ggw. yon Histidin konnte colorimetr. festgestellt werden. Arginin lieB sieh 
nicht ais (CuNO,),-Doppelsalz nachweiaen, jedoch wurde aua der Argininfraktion 
ein Pikrat vom F. 227—28° u. ein Chloraurat yom F. 145—50° sowie kryst. 
Carbonat u. Sulfat ieoliert, moglicherweise Agmatinsahe, auBerdem eine geringe 
Menge yon Guanidin u. eine unbekannte Base, die ein wl. Pikrat yom F. 265 
bis 68° u. 11. Au-Salz lieferte. Das Filtrat yon der Argininfraktion zeigte 
in den 3 Reitungsatadien ein yerachiedenartigea Verh. In I lieBen aich yon den 
mit PikrinB aure  fal Ib aren Basen Putrescin u. Cholin iaolieren. Daneben fanden 
aich noch unbekannte Basen (Au 39,7°/0, F. 203°). Im Filtrat der wl. Pikrato 
fanden sich Asparaginsćiure u. Phenylalanin, die entweder ais solche oder ais nach- 
trSglich hydrolyaiertes Polypeptid in die Phosphorwolframsaurefraktion eingehen. 
Ihra Trennung erfolgt iiber ibre Ag-Salze. Aua dereń konz. Lsg. fiillt mit A. daa 
Ag-Salz der Asparaginsfiure, indea daa Phenylalanin-Ag in Lsg. bleibt. Naeli 
Entfernung des Ag werden beide Aminosauren ala Cu-Salz abgeschieden. Bei II 
konnten aua der Pikratfraktion nur geringe Mengen Chloroplatinat zweier un- 
bekannter Basen (Pt 27,98°/o» F- 224°), jedoch kein Putrescin isoliert werden, bei
III Cholin ais Pt-Salz (Pt 32,89°/0, F. 219°) u. ein unbekauntes Chloraurat (Au
42,77%, F. 177°). (Ztschr. f. physiol. Ch. 135. 61-83. Moskau, Staatl. biol. 
TiMiBiASEFF-Forecherinat.) G u g g e n h e im .

A. Goris, Ober die chemische Zusammensetzung des Clandestins. Aua den 
oberird. Teilen yon Latbrea clandeatina L., friłher gegen Unfruehtbarkeit der 
Frauen yerwendet, wurde in Lsg. ein in Essigester 1. Glucosid gewonnon, daa 
durch Emulsin geapalten wird u. nach den bei dieser Spaltung gewonnenen Daten

VI. 2. 13
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w ak rsch ein licb  iden t. m it Meliatin ist. (C. r. d. l’Acad. deB sc iences 178. 1203 
bis 1205.) Sf ie g e l .

A. Ossowski, Ober das Yorhandemein von nicht vcrholiten Oefaflen in der 
Familie der Zingiberaceae. Bei einer groBeren Beihe yon zur Familie der Zingi- 
beraceae gehorenden Pfłanzen wurden Y. yon nicht yerholzenden GefaBen nach- 
gewiesen. Die Eracheinung Bcheint charakteristisch zu sein. Lignin konnte mittels 
Phloroglucin -f- EC1, Anilinsulfat u. KMnO< nicht nachgewiesen werden. ZnCJ, 
u. J  u. HjSOj u. J  gaben die Bk. (Roczniki Farmacji 1. 183—84.. 1923. Warschau, 
Univ.) S c h On f e l d .

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

Th. Bokorny, Vcrsuchc mit Benzoesdure und Gersttnkcimen. (Al)g. Brauer- u. 
H o p fenztg . 84. 313. — C. 1924. I. 2G09.) A. R. F. H e s s e .

Lucien D aniel, Winterliche Wanderung des Inulins der Luftknóllchen beim 
Topinambur. Vf. briugt neue Beweise, daB die Reserycstoffe aus einem Knollchen 
ia ein anderes wandern u. zur B. neuer Reaeryeorgano wabrend des Winterlebens 
fuhren konnen. (C. r. d. 1’Acad. dea sciences 178. 1205—7.) Sp ie g e l .

Cluzet, R ochals und Kofman, Optimum- und GrcnzJconzentraiiorien von 
WaBserstofftonen ron Mikrobenkulturen. Durch Mikroben gegen die Optimum- 
konzentrationcn hervorgebrachte Veranderungen. Verss. an Coli- (I), Paratyphus B- 
(II), Eberth- (III) u. Fleiner- (IV) Bacillen ergaben optimale [H'J, pH fiir I  => 5,20 
bis 8,42, I I  3,90—7,90, I I I  4,80—8,63, IV  4,70—8,47, ferner Grenzkonzz. nach 
beiden Seiten, jenseits dereń kein Wachstum mehr stattfindet, fur I  4,67 u. 9,53,
I I  3,44 u. 8,36, I I I  3,72 u. 8,88, IV 3,80 u. 8,84. N. gedeihende Kulturen alkali- 
sieren sich anfanga schnell, dann langsamer bia pH =  7,94 fiir I ,  7,85 fur II , 
8,51 fiir I I I  u. 8,31 fiir IV. In aolchen, die zufolge yon zu bober oder zu geringer 
[H‘] sieb nur laugaam entwiekeln, niihern Bich dio pH-Werte mehr u. mehr den 
optimalen. (C. r. d. l’Aead. des sciences 178. 1638—39.) Sp i e g e l .

M. Ogata, Studien iiber dic Bakteriehagglutinine. Zur Isolierung der mit
Antigen yerbundenen BaktericnaKglutinine durch Alkali ist salzfreies (Rohrsucker-) 
Medium geeigneter ais physiol. NaCl-Lsg. Daa Vcrf. gelingt bei Zimmertemp. u. 
bis zu 60°, am besten boi 42—45°. Die Rk. entsprach NaOH. (Ztsch. f.
ImmunitatBforscb. u. eipcr. Therapie I. 39. 270 — 81. Tokio, Kaiseil. Uniy.) Sp .

Hans Schmidt, Zur Frage der Einmrkung von Kochsalzlosung au f Bakterien. 
Wenu sich die Angaben yon D u i h OIT (C. r. soe. de biologie 89. 548. 550. 553; 
C. 1928. III. 2032) bestatigten, wili de man im Stehenlaasen mit NaCl-Lsg. ein 
einfaches Mittel zur Sterilisierung von Vaccinen haben. Im allgemainen zeigten 
Bich die NaCi-Lsgg. fiir dio Lubensdauer der Bakterien ungiinstiger ais deśt. W. 
Aber nur G-onokokkcn wurden durch 0,3- bis l,5%ig. Lsgg. innerhalb 24 Stdn. 
yoliig abgetotet, bei Meningokokken u. Dipbtheriebacillen bedurfte es bierzu schon 
mebrerer Tage, Staphyłokokken u. Bakterien der Typhus-Ruhr-Coligruppe waren 
noeh nach 10 Tagen yermehrungsfShig. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk.
I. Abfc 91. 510—12. Marburg, Inst. E m il  v o n  Be h k in g .) Sp i e g e l .

J . Stepb. yan der Lingen, Ober die antiseptischen Eigenschaften der Acridin- 
verbindung des Flavins im Licht und im Dunkeln. Verss. an Staphyloc. aureus u. 
Bac. pyocyaneus im Licbte einer Wolframlampe u. im Dunkeln ergaben deutlich 
bessere Wirksamkeit der genannten Verb. im ersten Falle. Die Differenz nimmt 
mit steigender Yerd. zu, zeitweiUges Schuttein yerstarkt die abtótende Wrkg., wohl 
dureh den EinfluB des Os. Lsgg. yon 1 : 2000 u 1 : 3000 waren weniger wirksam 
ais solche yon 1 : 4000 oder 1 : 5000 (EinfluB der Ionisation?). In dem Spektral- 
teile, der dem Fluorescenzspektrum des Flavina eutsprieht, wuchscn beide Organismen 
ganz gut. (Zentralblatt f. Bakter. u, Parasitenk. I. Abt. 91. 509, Kapstadt.) SPIEGEL.
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Takim a Matsumoto, Yersuche tiber die Vermehrung von Bakteriophagen. (Vgl. 
Wien. klin. Wchschr. 36. 759; C. 1924. I. 59.) Die VerE8. mit zum Teil schon 
bekannten, rum Teil neu geziichteten Bakteriophagen, beeonders auch Teil- 
bakteriophagen bestatigen den engen Zusammenhang zwiaehen Wrkg. u, Ver- 
mehrung der Bakteriophagen u. die Annabme ihrer Yielheit, sowie die Braucbbar- 
keit der bakterioph3gcnfesten Bakterienstamme fiir Erkennung u. Wiedererkcnnung 
der einzelnen Bakteriophagon. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 91. 
413—23. Prag, Dtsch. Uniy.) Sp i e g e l .

U le Vallen, tiber Schadigung der Leukocyten beim d' Herellesćhen Phanomen. 
Mittela Fiirbung nach N e is s e r -W e c h s b e e g , Vitalfarbung nach N a k a n is h i  u . 
Phagocytoseyers. lieB sich Schadigung der Leukocyten bei Bakterioiyse von Typhus- 
bacillen nachweisen, wahrend da3 Łysin fiir sich keine derartige Wrkg. batte. 
(Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 91. 424—25. Greifswald, Uniy.) Sp i e .

K urt Marcuse, Untersuchungen tiber das d'Herellesche Phanomen. II. Mitteilung. 
Untersuchungen tiber die Bedeutung der Leukocyten fiir das d'Hertllesćhe Phanomen. 
(I. ygl. Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 101. 375; C. 1924. I. 1943.) Die Er- 
gebnisse friiherer YerBB. hatten eine Beziehung dea Auftretens von Lyein im 
OrganismuB zu Ggw. u. Tatigkeit yon Leukocyten ais moglich erscheinen laasen. 
Weitere Verss. zeigen aber, daB ea auch ohne solcho Mitwrkg. entstehen kaDn. 
So gelang es, dio B. dureh intrayeaicale Einyerleibung yon Bakteiien (B. coli) ohne 
Auftreten yon Leukocyten zu erreieheo, u. lieB sich andereraeUs nicht nachweisen, 
daB in Leukocyten yon n. oder gegen Ruhrbacillen immunisierten Tieren der 
Bakteriophsge auf dem Umwege iiber Phagocytoao u. Bakterienabbau ontetehe oder 
zur Wrkg. gelange. (Ztachr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 102. 206 — 9. Cbarlottenburg- 
W eBtend, Unterauchungsamt f. an st. Krankh.) S p ie g e l .

Carl Nenhaus und Carl Prausnitz, Die Iłoile der Haut bei der Bildung von 
Aniikorpern. I. Agglutinine und Bakteriólysine. Wiihreiid nach intrayenoser oder 
intracutaner Injektion abgetototer Cholerayibrioncn bei Kaninchen im Sorum bia 
zum 5. Tage der bakteriolyt. u. Agglutinintiter stark ansteigt, finden sich in ent- 
eprechenden Mengen Haut in dieser Zeit hochatena Spuren der entsprechenden 
Antikorper. Die Haut kommt daher nach Beibringung yon Antigen auf den an- 
gegebenen Wegen ais Bildungsstatte yon Bakteriolysinen u. Agglutininen nicht in 
Betracht. (Zentralblatt f. Bakter. u. Paraaitenk. I. Abt 91. 444—48. Greifswald, 
Uniy.) Sp ie g e l .

E rich  Zdan8ky, Gcwinnung von tibertragbaren Lysinen (Bakteriophagen) fiir 
therapeutiiche Zweclce. Yoilaufige Mitt. Anreicherungafiltrato fakal yerunreinigter 
Abwaaaer enthalten yielfach sehr polyyalente Lyaine gegeniiber Dysenterie- u. 
besonders Coliatammcn, auch gegeniiber Stammcn, die sich gegen eine groBe An- 
zahl reiner Bakteriophagen ais reaktionaunfahig erwiesen hatten, (Wien. klin. 
Wchschr. 37. 501—2. Basel, Uniy.) Sp i e g e l .

E. Pozerski, t)ber die Ausscheidung von Fhosphorverbindungcn durch dii 
Ruhrbacillen (Shiga). Anderung dieser Eigenschaft auf einem partiell entwatserlen 
Milieu. (Vgl. C. r. soe. de biologie 89. 27. 1094; C. 1924. I. 1813. 784.) Bringt 
man Ruhrbacillen aus einem iesten-Medium in Btcriles d e s t  W., so B c h c id e u  sie 
wShrend ihrer Lebenadauer P-haltige Prodd. aus, u. zwar mit zunehmendem Altern 
immer weniger. Sobald keine Kolonien mehr wachsen, hort auch diese Abscbei- 
dung auf. Auf Gelatine, die d u r c h  Verdampfen ca. ’/, ihres Waasergebaltes yer- 
loren bat, ais NShrboden wachaen dio Bacillen ebeneo leicht wie auf frisćher 
Gelatine, die Kolonien erscheinen aber glanzloa u. auagctrocknet, B ta tt  glanzend u. 
feucht, sie lasaen sich im GegenBatz zu  den  n. nur schwer in d est. W. auf- 
schwcmmen u. g eb en  viel mehr P-Subatanzen ab a la  n. Dicae Unterschiede ver-
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achwinden wiedcr bei Ruckttbeitragung auf n. NShrboden. (C. r. boc. de biologie 
90. 602—4. Paris, Inat Paateur.) WOLFF.

J. Hayaishi, Die im Reagensglat nachweisbarcn physikalisch-chemischcn Be- 
ziehungen zwischen Krankheitierregcrn und Organzelltn. Die Beziehungen zwischen 
Organen u. Krankheitaerregern wurden mittels der Adaorptionaeracheinung im 
Reagenaglaa geprttft, indem Verreibungen yerschiedener Organe mit bestimmteu 
Krankheitserregern gemiseht u. zentrifugiert wurden mit nachfolgender Best. des 
Leimgebaltes der tiberstehenden Fl. Typhusbacillen werden von Leber u. Gehirn 
bcsser adsorbiert ais Colibacillen, Staphylokokken aber Btarker ais Typhusbacillen, 
Ruhrbacillen von Lebersuspension besser ais von Gehirn. Die Lungensuepension 
b e B itz t eine relatiy geringe Adsorptionsfahigkeit gegeniiber Ruhr-, Typhua- u. Coli
bacillen, eine bessere gegeniiber Staphylokokken. Rote Blutkorperchen reichern die 
meisten untersuchten Keime an ihrer Oberflache an, undeutlieh nur bei Pneumo- 
kokken. (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankb. 102. 201—5. Berlin, Inst. f. Infekt.- 
Krankh. R o b eb t  K o ch .) W o l f f .

B. v. Fenyvessy und L. R einer, Untersuchungen iiber den rcspiratonschen
Stoffwechsel der Trypanosomen. Lebende Trypanosomen nehmen aus der Luft O, 
auf u. Bcheiden CO, aus; Bie bediirfen nicht des Hamoglobins ais 0,-ttbertragers. 
Daa Blutplasma des Versuchfltieres kann durch das Blutserum anderer Tiere oder 
auch durch Nahrbouillon ersetet werden; auch Lsgg. noch einfacherer Zna. geniigen 
zur Aufrechtcrhaltung ausgiebiger Atmung u. Bewegung der Trypanojomen. Ihr 
respirator. Qaotient entspricht etwa dem hoherer Organismen. Daa Bpontane Ab- 
sterben in ursprlinglich zuaagenden Nahrmedien wird mit der Entstehung von Stoff- 
wechael- oder Zerfallsprodd. erklart, die in bestimmten geringeren Konzz. an- 
scheinend nuUlich sind. Bei Zusatz yon Salzen tritt die Wrkg. der Kationen in 
den Vordergrund, u. z war im Sinne der Wertigkeit3regel. HCN ist auffallend 
wenig w ir k B a m ;  daa Fe scheint daher bei der Atmung der Trypauoaomen nicht 
die Rolle zu spielen wie bei anderen tier. Zellen. (Ztccbr. f. Hyg. u. Infekt.- 
Krankh. 102. 109—19. Budapest, Eliaabcth-Uniy.) WOLFF.

J . L. W eim er und L. L. H a ite r , H-Ionanderungcn durch Rhizopus und 
Botrytis cintra. Bei der Unters. des Wachstuma von 11 yerschiedenen Arten von 
Rhizopus u. dereń Saureb. in CzapekBcher Nahrlag. wurde gefunden, daB R. nigri- 
cans u. R. mierophorua dio Lsg. weniger sauer machte ais alle ttbrigen Arten. 
Der ausgepreBle Saft von durch R. tritici getoteten sUBen Kartoffeln war weniger 
sauer ais der unter dem EinfluB von R. nigricans yerdorbenen. Obgleich B. cinera 
unter n. VerhaitniBsen kein Faulnisorganismua lagernder Kartoffeln ist, soli er 
durch B. kleiner Mengen von Pektinaae die Lag. der mittleren Lamellen roher 
Kartoffelscheiben ycrurBachcn konnen, wenn er in ktinstlichen Kulturen gezuchfet 
wurde. (Journ. Agricult. Research 25. 155—64. 1923; nach Eiper. Stat. Rec. 50. 
21—22.) Bebju.

H. A. Edson, Saureproduktion durch Rhizopus tritici in absterbenden sil/len 
Kartoffeln. In Foriaetzung friiherer Unterss. fand Vf., daB neben Alkohol-Esaig- 
saure R. tritici die B. geringer Mengen yon Ameisenaaure, ButteraSure, MilchB&ure, 
BernsteinsSure u. cines noch nicht identifitierten Aldehyda yeruraacht. Ferner 
wurde NH, ais Zersetsungaprod. yon Stickatofisubatanien nachgewiesen. (Journ. 
Agricult. Research 25. 9—12. 1923; Eiper. Stat. Rec. 50. 21.) B ebjct.

C. A. H. von Wolzogen K uhr, Untcrsuchungen iiber die Mikroflora in nor- 
malem und an Sereh krankem Zuckerrohr. Durch eine beaondera gebaute Prease 
(Abb. im Original) wurden aua dem Innem dea Rohres aaept. Zylinderchen u. 
daraus aB cpt. PreBaaft erhalten. Fast alle Rohraorten, auch die geaunden enthielten 
im Innem Sapropbyten. Serehkranke Pflanzen enthielten steta eine Bakterienart, 
dio mit B. herbieola aurcum (B ctebi u. D O g g e li)  wenigstens nahe yerwandt iat.
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Beim Ziehcn yon Robrpflflnzchen auB krankem Rohre tritt gleichzeitig mit dcm 
Rotwerden der GefaBbiindel im Rohre auch daa genannto Bact. auf. Einimpfung 
einer Reinkultur d e B B e lb e n  bewirkt die genannte Rotfarbung, aber nicht die weiteren 
Eracheinungen der Krankheit. Dieaelbo Rotfarbung wird aber auch durch Ein- 
impfang anderer Bakterien sowie durch HgCl,, Mohrachea Salz, Phenol, H8P 0 4, 
B(OH)s, iljSO,, Essigsiłure, Osalsaure, Apfelsiiure, Weinsiiure, KOH hervorgerufen. 
aber immer nur bei Ggw. von Os. Der rote Stoff ist ident. oder nahe verwandt 
mit Purpurin (l,2,4-Trioxyanthrachinon). Aua schwerkranken Stecklingen waren 
zuweilen ganz n. Rohrpflanzen zu ziehen. Zugleich mit dem Yerechwinden der 
Sereh-Symptome yerschwand darin auch Bact. herbicola. (Archief Suikerind. 
Nederland. Indie 1923. 321—481.) G b o s z f e LD.

Norman A. Clark, Her Einflufi gewisser Chemikalien au f den Vtrmehrungsgrad 
von Hefe in Wiirze. Nachdem Vf. in einer fruheren Untera. (Journ. Physical 
Chem. 26. 42; C. 1922. I. 1147) nachgewiesen hatte, daB dio Vermehrung der 
Hefezellen dem „ lo g a r i t h m is c h e n  Gesetz“ log c / c j  = »  k t folgf, u n t e r B u c h t  er diesmal 
den EinfluB von Phenol, Methylgriin, Aceton, NaHCOt, SCI, Essigidure auf dio 
Vermehrung (ebcnfalls boi 25°). Bis zu einer gewisaen Konz. ist der Zuaatz dieser 
Stoffe ohne EinfluB. Hóhere K o d z z .  bringen die Zell?ermebrung z u m  Stillstand, 
ohne jedoch eine Abtotung der Zellcn zu bewirken; nach Reinigung u. Verpflanzung 
der Zellen in friache Wiirze setzt nach einer Ruhepause die n. Vermchrung wieder 
lang8am ein. — Dio Arbeitsmethode war dieselbe wie friiher, nur erfolgte diesmal 

' die Zahlung der Zellen u. Mk. ohne Photographie. (Journ. Physical Chem. 28. 
221—31. Toronto, Univ.) K ie l h Of e b .

E s. T ie rp h y s io lo g ie .

M. R ichter-ftu ittner, t)ber den Mineralgehalt des Blutplasmat. Perorale u. 
intrayenose Zufuhr yon Ca-Salzen bewirkt ein Ansteigen des Ca u. AbBinken des 
Na nicht nur im Plaama, sondern auch in serosen Korperfll. Zufuhr von Na be
wirkt W.-Retention, Zufuhr von Ca Diureae u. glcichzeitige Ausschwemmung yon 
Na im Urin. (Wien, med. Wchscbr. 74. 948—51. StraBburg, Univ.) F b a n k .

H einrich Zimmer, Untcrsuchungan iiber die Wirkung des Jods auf das Blut. 
Yf. yersucht durch Schaffuug einer Gleichgewichtastorung zwischen Blut u. Gewcbe 
yerdeckte Veranderungen in der Dynamik des Jods greifbar zu machen. (Ztschr. 
f. d. ges. exp. Medizin 40 .236—43. Berlin-Wilmcredorf, Stadt. Krankenb.) W o l f f .

E rich  Sohilling und K atha Grobel, Calcium- und Kaliumstudien am Blut- 
bild. Unmittelbar nach Injektion von 10 ccm einer 10°/oig. CaCI,-LBg. u. einer 
l°/0ig. KCl-Lsg. treten beim Monochen keine typ. Yeranderungen der absol. Leuko- 
cytenzahlen ein, jedoch ist nach CaCl,- u. KCl-Injektionen die Leukocytenformel 
yerschoben, wahrscheinlich infolge zentraler Regulierung. (Ztachr. f. d. ges. eip. 
Medizin 40. 167—73. Chemnitz, Stadtkrankenh. im KUchwald.) WOLFF.

Samuel Leites, U ber den Ein/lufl der biogenen Aminę au f das Blutbild. 
Mono- und Dimethylamin, Guanidin, Kreatin erregen an Kaninchen bei chroń, 
eubcutaner Zufuhr den erythropoet. App. u. rufen eine Vermehrung der Erythro- 
cyten u. Polychromatopbilie heryor. Tenosin (Histamin -f- Tyramin aa), Harnstoff, 
Methylharnstoff, Ozalylharnstoff, Carnosin, Glucosamin yermindern die Erythro- 
cytenzahl. Trimethylamin u. Aminoguanidin rufen das Bild einer schweren per- 
nicidsen Anamie heryor. Anilin u. m-Toluidin fiihren in kleinen Gaben zu Hyper- 
chromie, in groBen Dosen zu schwerer Anamie. Weiter wurden noch Asparagin 
u. fi-Naphthylamin unteraueht. (Ztschr. f. d. ges. eip. Medizin 40. 52—58. Charków, 
Med. Inat.) W o l f f .

A. M. H em m ingaen, Her Blutzucker einiger Avertebrałen. Die Reduktions- 
kraft des Blutes von Schmetterlingalaryen u. Krebsen hangt yom Ernahrungs-
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zustande ab. Die Restred. des Blutes von Scbmettorlingalaryen betragt etwa s/< 
der gesamten Reduktionskraft. Der Blutzucker dieser Laryen betragt 0,018—0,040%. 
Beim hungernden Krebs finden eich nur Spuren Blutzucker. (Skand. Arch. f. 
Physiol. 45. 204—10. Kopenbagen, Univ.) W o l f f .

W. Arnoldi und J. A. Collazo, Blutzucker und Blutfdt. Nach 80 g Rohr- 
eucker steigt etwa 90 Min. laDg mit einem Maximum nach 15—30 Min. der Blut- 
zuekergehalt u. sinkt das ais Blutfettgehalt von den VfF. bezeiehnete Ather- u. 
Alkoholextrakt etwa 2 Stdn. lang mit einem Maximum nach 50—60 Min. ab. Bei 
Fettsueht, Diabetes u. Basedow konnen die Kuryen anders yerlaufen. Nach 40 g 
Fett ist der Blutzuckeranstieg gering, der Blutfettgehalt steigt langsam Nach 
EiereiweiB ist der Blutzuckeranstieg ebenfalls nicht ganz so stark wie nach Zucker. 
Bei DiabetOB u. tcilweise bei Basedow ist der Blutfettgehalt nUchtern erhoht, bei 
Fettsueht eber herabgesetzt. Nach Aufnahme von Zucker diirfte nach obigen Verss. 
eine yermebrte B. yon Fett aus Zucker einaetzen, diese Fettb. aua Zucker drangt 
dio Abgabe yon Fett aus den Depots an daB  Blut horab. Nach EiweiB mag ais 
weiterer Grund yermebrte Abgabe des Fettes aus dem Blute an die Organe (Leber) 
die Blutfettsenkung herbeifiihren. Das Yermogen, Fett aus Zucker zu bilden, ist 
bei Zuckerkrankheit offenbar yermindert, einer der Griinde fur die Stoigerung des 
BlutzuckergehalteB. Zucker- u. Fettbewegung im Organiamua, sowie Zucker- u. 
Fettumsatz B in d  auf das engste miteinander yerbunden. Der Fettstoflweehael ist 
vom ZuckerstofFwecbsel abhangig u. umgekchrt; die Filhrung hat wohl der 
ZuckerstofFwecheel. (Ztschr. f. d. ges. eip. Medizin 40. 323 — 40. Berlin, 
Charifś.) W o l f f .

Gćza H etónyi, Der Einflup des Alkohols auf die Blutzuckerrcgulation. An 
Menachen ruft einmaligo, m&Bige Alkoholgabe (16 g) eine Erhohung des Blutzuckera 
heryor. Auch die Kurye der alimentaren Hyperglykiimie kann erhoht werden, 
munentlich deutlieh bei Leberkranken. Die Adrenalinhyperglykamie wird durch 
A. gehemmt. Bei Diabetikern werden aber auch Blutzucker u. alimentare Hyper- 
glykatnie durch A. gehemmt. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 40. 261—73. Budapest, 
PAsminy-Pśter-Uniy.) W o l f f .

W. W ełs-Oitborn und E. Silberstern, Ein Beitrag zur Kenntnis der Natrium- 
olcathamoly8e. D a8,, wie K a h n  u. P o t t h o f f  (Ztschr. f. d. ges. eip Medizin 29. 
169; C. 1923. II. 298) fanden, Carcinomsera schwacher hemmend ais n. auf die 
Hamolyse durch Na-Oleat (I), abnlich wie auf diejenige durch Saponin (II) (ygl. 
L tjg e e ,  W e is - O s tb o r n  u . E h r e n t h e i l  (Ztschr. f. ImmunitŚtsforsch. u. eiper. 
Therapie I. 36. 17; C. 1923. I. 1247) wirken, wird beatStigt. Aber schon das 
Verb. yersehiedener anderer abnormer Seren wieś darauf hin, daB die Verhaltnisse 
bei I  anders liegen diirften ais bei I I . Ais Stofie, die iiberbaupt die Hamolyse 
durch I  hemmen, wurden in erster Linie Albumin, ferner auch Globulin, Lecithin, 
Cholesterin, Starkę u. Ole ermittelt. Die DifFerenz zwiachen n. u. Carcinomseren 
bzgl. I  scheint hauptBaehlich in der Eiweififraktion zu liegen. EiweiB schwacbt 
die Hemmung durch Cholesterin, das Optimum dieBerWrkg. scheint bei bestimmten 
gegenseitigen MeBgenyerhaltnissen zu liegen. In mittlerer Konz. konnen sowohl 
Serum allein, ais auch synthet. Gemiache yon EiweiB u. Lipoiden die Hamolyse 
yon I  fordem. (Ztschr. f. Immunitiitsforseh. u. eiper. Therapie I. 39. 239—53. 
Wien, Uniy.) S p ie g e l .

E dgard  Zanz und Jean  La B arre, Wirkung von Cholin und Acelylcholin auf 
die TJmwandlung von Proserozytn in Serozym. (Ygl. C. r. eoc. de biologie 90. 121; 
C. 1924. I. 1560.) Um die.Umwandlung yon Proserozym in Serozym yollstandig 
zu yerhindern, sind Dosen yon 1 : 1000 bis 1 : 2000 von CTioZfwchlorhydrat, 1 bis
2 : 10000 von Acetylcholinchlorhydrat notwendig, d. b. 3—6 mai sehwSchere Mengen 
pis zur Hemmung der Rk. Serozym—Cytozym. Die genannten Chloride wirken
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hier aleo wio Hirudin (ygl. G r a t ia , Ann. Inst. Pasteur 35. 513; C. 1921 l i t .  
1101.) (C. r. boc. de biologio 90. 655-57. Briissel, Uniy.) . W o l f f .

E. Fold.es, Das Yolum der roten Blutkorperchenmaste ais Fmlction der Menge 
und Starkę der sauren Yalenzen des Blutes, die Zahl der roten BlutkSrperchen ais 
Funkłion der Menge und Starkę der basischen Yalenzen des Blutes. (Zischr. f. d. 
ges. exp. Medizin 40 394—419. Budapest, Pazm;\ny-Pćter-Univ.) W o l f f .

E. Foldes und L. D etre, U ber den durchschnittlichcn Hamoglobińgehalt der 
roten BlutkSrperchen. Der durchsehnittliehe Hamoglóbińgehalt der einzelnen Ery- 
throeyten ist das Prod. aus der durchschnittlichen Htlmoglobinkonz, in der Korperehen- 
maBBe u. dem durchschnittlichen Vol. der einzelnen Korperchen. (Ztschr. f. d. ges. 
exp. Modizin 40. 111—20. Budapest, P4z0iś.ay-Pśter-Univ.) W o l f f .

H. Łucko, Beststickstoff und KochsaU im Blutserum nach Enteiwcifiung durch 
Membranfiltration. Blutserum wurde durch Filtration durch „de  H aen s  Mem- 
b ra n filte r* 1 enteiweifit u. im Filtrat Rest-N u. NaCl beBtimmt. Diesen Resultaten 
wurden die im Serum durch Fallung mit Uranylacetat erhaltenen Werte gegcn- 
iłbergestelit. Beide Methoden ergaben im wesentlichen libereinBtimmende Resultato; 
die durch Filtration erhaltenen waren um ein geringes hober infolge der Ver- 
dunstungsmoglichkeit. Die Membranfiltration ist einfach, das Materiał wird durch 
keine chem. Zusatzo yerandert. (Dtsch. med, Wchschr. BO. 432—33. Greifswald, 
Uniy.) F r a n k .

W anda H alber, Untersuchungen tiber das Forssmansche Antigen im Zusammen- 
hang mit der Theorie der Entstehung der Antikdrper. Das ForsBmaneehe Antigen 
wird im Aortenendothel yon Pferd u. Meerschweinchen nachgcwiesen, ferner die 
Absorption der heterogenet Antikorper u. des Prinzips der heterogenet. Seren, 
das die ,,carotalen“ Symptome bowirkt, durch das Aortenepithel des Pferdes. Die 
Unfahigkeit der Meerschweinchen zur Erzeugung yon heterogenet. Antikorpern 
beruht also nicht auf der Anwesenheit des Antigens in den Organen, sondern in 
der Zirkulation. (Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. esper. Thorapie I. 39. 282—92. 
Warsehao, Inst. f. Serumforsch.) Sp ie g e l .

Jaeąues J. B ronfenbrenner und Monroe J. Schlesinger, Die Wirkung von 
Yerdauungssaften auf die Wirksamkeit von Botulinustoxin. Das Botulinustosin wird 
durch einen dem Magensaft entsprechenden Sauregrad in 24 Stdn. bei 37° nicht 
geschwacht. Dagegen ist es weniger widerstandsfahig schon gegenuber schwacher 
alkal. Rk.; die Wirksamkeit kann dann in 24 Stdn. auf weniger ais Vio sinken. 
Pcpsin u. Trypsin sind obne Einw. Es ist also anzunehmen, daB das Toiin haupt- 
sachlich vom Magen u. dem oberen Teile des Duodenums resorbiert wird. (Journ. 
Exp. Med. 39. 509—16. Boston, Haryard Med. School.) W o l f f .

Jacque» J. B ronfenbrenner und H arry  Weiss, Die Wirkung von Narkose 
und Sedativis auf die Serumtherapie des experimentellen Botulismus. JUftcrnarkose 
yerzogert, aber nur fiir die Zeit ihrer Anwendung, die Wrkg. von B otulinuB tozin, 
das peroral oder intraperitoneal gegebcn wurde, bei Meerschweinchen, u. zwar 
n ich t nur bei sofortiger Anwendung, sondern auch nach Ausbildung charakterist. 
Symptome Wahrend in dem letztgcnannten Stadium die Serumtherapie an sich  
unwirksam ist, wird sie bei Anwendung der Narkose wirkungsyoll. A hnliche Er- 
folge wurden auch  mit Luminal-Na, ^,0-0,-Gem isch u. Morphin an Stelle von 
A. erzielt. (Journ. Exp. Med. 39. 517—32. Boston, H a b v a b d  Med. School u. New 
York, RocKEFELLER-Inst.) W o l f f .

Edgard  Zunz und Jean La B arre , U ber die Andcrungen der Reaktion und 
der Oberflachenspannung des Plasmas in der pasiiuen Anaphylaxie. (Vgl. C. r. soc. 
de biologie 90. 118; C. 1924 I. 1546.) Die Oberflachenspannung sinkt mit zu- 
nehmendem Schock, zugleich wird die Rk. des Plasma immer weniger alkal. u. 
kann bei sehr hefiigen Erschcinungen sogar sauer werden. Die Anderungen sind
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also die gleichen wie bęi der akt. Anaphylaiie. (G. r. aoc. de biologie 90. 658 
bis 660. Briiaacl, Univ.) W o l f f .

J. W ohlgem uth und T. Koga, Uber die Kolloide im Sarn und im Blut. Im 
Urin findcn aich reichlieh scbaumbildende Kolloide, nBchtern mehr ais nach Nah- 
rungaaufnahme. Sie tind ausgeaprochen positiy geladen; sie konnen durch Schutteln 
mit Kaolin vollkommen aus dem Urin iaoliert werden, wahrend Behandlung mit 
A1,0, ohne EinfluB ist. Dieae ausgeaprochen positiye Ladung wird hauptsachlich 
durch die Ggw, der Kationen im Urin bedingt; denn entfernt man dieae durch 
Dialyae, so veilieren die Kolloide fast yollatandig ihre positiye Ladung u. nehmcn 
nahezu amphoteren Charakter an. Hohe wie tiefe Tempp. andern diesen Charakter 
der Kolloide nicht. Ea bestehen keine Besiehungen zu den Stalagmonen des Harns. 
Die Schaumkolloide sind vermutlich N-haltig u. haben eine GroBe von mindeatens
1 fj,. Nephritiaurin enthalt weit mehr Schaumkolloide ais n. Urin. Auch Icterua- 
uiin ist reicher an Kolloiden. Gani beeondera groB ist ihre Aktiyitat im Serum. 
Die Serumkolloide sind aber yorwiegend negatiy geladen; besonders reieh ist daa 
Nephritikerserum. W as. Aufschwemmungen yon Blutkorperchen beaitzen nur ge- 
ringe Schaumkraft, die aber nach Aneauern mit EssigsSure gewaltig gesteigert wird. 
Kaolin u. Fasertonerde beeinflimen sie nur wenig. (Biochem. Ztachr. 146. 36—51. 
Berlin, R u d . ViRCBOW -Krankenh.) W o l f f .

George E rie Simpson, mit Hilfe von A. B. Illieyitz, B, P. W ebster und 
L. F. Mc lean , Tdgliche Schwankungen in der Menge der Harnaussćheidung fiir 
zwiistUndige Jntervalle. Einige damit verbundenc Faktor en. Die Meaaungen u. 
Bestat. wurden an wahrend yoller 24 Stdn. in 2-std. Zwischenriiumen entleerten 
Harnen yorgenommen. Dabei wurde dio pbya. Tatigkeit beEchrankt, Nahrung u. 
W. in bo kurzeń AbatSnden gegeben, daB Vermehrung der Harnflat dadurch aua- 
geschloaBen war, Temp. u. Luftfeuchtigkeit moglichst gleichmaBig gehalten. Bei 
stiindlicher Zufuhr yon ICO oder 200 ccm W. wurde Zunahme des Harnyol. mit 
steigender Korpertemp. fealgestellt In diesen Fiillen u. ebenso, wenn auBerdem 
stiindlich 10 g Glucose yerabreicht wurden, ergab sich negatiye W.-Bilans wahrend 
einea Teilca des Tagea, poBitiye nachts. Mit der Entw. der Retentionsperiode geht 
starkea Ansteigen der [H'J, der titrierbaren Aciditat u. des NET3 im Harne einher. 
Am Endo dieser Periode blieben die beiden eraten ziemlich unyerandert, -wahrend 
NH, noch stieg. — Die Arbeit enthalt aueh Bestst. des Cl, des Harnstoffa, dor 
Harnaliure u. des Kreatinins in den einzelnen Probeu. (Journ. Biol. Chem. 59. 
107—22. Montreal [Canada], Mc G i l l  Uniy.) S p ie g e l .

Le N oir und A. H athieu de FoBBey, Studie iiber die ionisierte Harnacidiłat 
beim normalen Menschcn. Ionisierte Harnaciditat beim Nilchłernen. Die Best. er- 
folgto colorimetr. nach C l a r k  n. L tjb s  unter teilweiaer Kontrolle durch das elektro- 
metr. Verf. mittelB Potentiometers u. Sorenaenscher Elektrode. Beim faatenden u. 
ruhenden Menschcn fand sich leichtes Ansteigen der Aciditat vom Erwachen bia 
zur MittagBzeit, dann eyentuell noch weiter in gani geringem MaBe. Es ist et was 
erheblicher bei MuBkelarbeit. Nach 20 g Glucose in W. am Morgen blieb die 
Aciditat bis mm Mittag unyerandert. (C. r. d. 1’Acad. des Bciences 178. 1632 
bis 1633.) S p ie g e l .

E rw in  Becker, Sluditn iiber die Diurese durch hypertonische Lósungen non 
Salzen, Harnstoff, Harnsłoffderivaten und Zuckern, ein Beitrag zur Kenntnis des 
Yorganges der Harnbereitung. Die bei intraven6ser Injektion hyperton. Lagg. von 
Salzen , H arnstoff, Harnstoffderiyy. u. Zuckern entatehende oamot. Hydramie y e rh a lt 
sich  in ihrer Starko umgekehrt wie die  Lipoidloslichkeit des Diureticums. Bei dem 
sehr lipoidl. T rim ethy lharnB toff fehlt d a h e r eine osmot. Hydramie naheiu ganz, 
trotz guter diuret. Wrkg. Die Hydramie kann nicht ais Uraache der Diurese an-
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gesehen werden, es gibt Hydramie ohne Diuroae u. Diureso ohne Hydramie. Die 
Wrkg. der Diurctica nach subcutanor Injektion yerhiilt aich wie die LipoidloBlich- 
kcit. Abnahme der Viscositat u. Zunahmc dor Unfiltrierbarkcit des Serutns be- 
giinstigen die Diutese, ohne in geaetzmiiBiger Beziehung dazu su słehen. N kann 
durch Salze u. Zucker aua dem Harn nicht yerdrangt werden, dagegen gelang eine 
deutliche prozentualo u. abeol. Verdriingung des NaCl durch N (besondera Thio- 
harnstoff) u. durch andere Salze mit Auanahme dea NaNO,. Ea wurde nic Diureao 
ohne Auascheidung des Diureticums beobachtet, wohl aber Auastheidung des Di- 
ureticuma ohno Diurese. Die Niero leiatet auf der Hohe der Diureae eine relativ 
geringe osmot. Arbeit u. yerhalt sich wio bei Niereninsufficienz u. Isoathcnurie. 
Die Diuretica wirkon ala Sekretionaroiz yorwiogond nur fur ihre eigene Auascbei- 
duDg u. fUr die des W. Trotz erhcblicher Zunahme der Earnmengo wird die 
A usB cheidung der festen Substanzen des Harns mit Ausnahmo des NaCl n ic h t 
oder nur relatiy wenig beeinfluBt. Die Mehrausacheidung des NaCl erfolgt mit 
einer Annśiherung der Harn-NaCl-Konz. an die des Seruma. Unter die Haut ge- 
spritztes NaCl gelangt bei gleichzeitiger intrayenoser Harnstoffgabe rascher in den 
Harn ala ohne dieselbo. Beim nepbroktomiertcn Tier zeigte sich koino Wrkg. der 
Diuretica. Wasserabgabe von den Gewebon ins Blut, die n. bei Diuroaen erfolgt, 
bleibt nach Nephrektomie aus. Beim gesunden Tier wirken die Diuretica in der 
H au p tsach o  renal. (Miincb. med. W ch ach r. 71. 499—502. Halle, Univ.) F jsa n k .

S. S. Chałatów, Uber die Bedeutung des Anilingrilns (Methyl A  Merck) fiir 
die pathologisćh-physiologischc Methodik. Dieser Farbstoff wird in Galie u. Harn 
ausgeschieden. (Ztschr. f. d. ges. oxp. Medizin 40. 341—42. Petersburg, Med. Inst. 
f. allg. Pathol.) W o l f f .

G. A m antea, Untersuchungen iiber die Spermasekretion. XV. Wirkung vtr- 
tchiedener chemischer Stofle. Ver8s. an Hunden mit kiłnBtlichcr Vagina. Atropin 
(0,002—0,008 g Sulfat auf 5,5—20,1 kg) yermindert dio Geaamtmenge des Ejaculates 
(I) deutlich, in dor Kegel auch die Gesamtzahl der Spermatozoen (II), laBt die 
Daucr des Coitus (III) unbeeinflufit oder zeigt leichte Tendenz, sic zu yerkttrzen. 
Pilocarpin (0,02—0,06 g Chlorhydrat) yermehrt I ,  yermindert I I ,  lafit I I I  unycr- 
andert. — Eterin (0,025—0,05 g Salicylat auf 7,7—15,6 kg) yermindert I  in nicht 
sehr ausgeaprochenem Grade ohne merkliche BceinfluBsung yon I I  u. I I I . Saccha- 
rote beeinfluBt lediglich U  yermindernd. Strychnin (0,005 g auf 7 kg) fiihrto zum 
Tode, eho der erste Coitus yollendet war, lieB Verstarkung des Erregungazuatandes, 
lebhaftere Bewegungen, schnellere u. yollstandigere Erektion u. Vermehrung yon
I I  erkennen. Yohimbin Spiegel (im Gegenaatz zu den anderen StofFen peioral 
in Tablettcn gegeben) fiihrto bei Hund u, Menach zu Herabsotzung der sexuellen 
Erregung ohne merkliche Vcranderung der anderen Eracheinungen. Kaffcin (0,75 
bis 1,50 g) ergab beim Menechen Steigerung der subjektiyen Gefiihle, meist auch 
Verfeiinung yon I I I  u, Vermehrung yon I  u, II . (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma
[5] 32. II. 304—7. 1923. Rom, Uniy.) Sp if .g e l .

R obert T. H ance, Entfernung der Gallerte von Frosch■ oder Erdteneiern. Zu 
diesem Zwecke hat sich „Antiformin", das Vf. a u f  VorBchlag von C. I. N el so n  
yersuchte, yorzuglich bewahrt. Die Wrkg. ist in 10 Min. yollatandig. (Science 59. 
363. Uniy. of Pennaylyania.) SPIEGEL.

A. J . Finka und D. B. Jones, Wachstwnsfdrdernder Wert der Proteine der 
Pahnkerne und der VitamingehaU des PalmkernmehU. Untersa. iiber den Protein- 
u. Vitamin A- u. B-Gohalt dea Palmkernmehles durch Futterungsyerss. an Ratten 
zeigtcn, daB fur das Wachstum auareichende Proteinmengen yorhandon sind, wenn 
Palmkernmehl 80’/o der Ration bildet. Weitere Verss. zeigten, daB Palmkemmehl 
etwaa Vitamin A u. B enthSlt, aber zu wenig B, um ein n. Wachstum aufrecht zu 
halten, u. zu wenig A, um Xerophthalmie zu yerhindern, wenn Palmkernmehl 25
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oder 40% der Ration auamacht, obgleich in allen Fallen wahrend langerer Perioden 
ein besseres Wachstum beobaehtet wurde, wenn Palmkernmehl 40°/o der Ration 
betrug. (Journ. Agricult. Research 25. 165—69; Eiper. Stat. Rec. 50. 64—65.) Be.

F ried rich  Schilf, Tuberkulinreaktion und G-Vitamin. Bei von Vitamin C freier 
Nahrung yerlieren tuberkulose Meerschweinchen die n. ReaktionBfahigkeit der 
Haut auf Tabcrkulin (AbschwSchung oder yolliges Fehlen der Rk.), gleichzeitig 
kommt auch das bei n. ernahrten tuberkulosen Tieren auftretende'Fieber in Fort- 
fall u. kann sogar Abfall der Temp. eintreten. Die durchschnittliche Lebenedauer 
iufizierter Tiere ist bei vitaminfreier Nahrung geringer. (Zentralblatt f. Bakter. u. 
Parasitenk. I. 91. 512—19. 1 Tafel. Greifawald, Uniy.) S p ie g e l .

P. G. Shipley, E th e l May K inney und E. V. Mo Collum, Untersuchun gen 
iiber experimentelle Bachitis. XXIV. Die Wirkung gewisser Fxtrakte aut Pflanzen- 
geweben auf floride Bachitis. (XXIII. vgl. Mc Co l l u m , S im m o n d b , B e c k e r  u . 
S h ip l e y , Journ. Biol. Chem. 54. 249; C. 1923, III. 1421.) Die Rachitia der Ratten 
kaun durch Sth., alkoh. oder Acetonestrakte von Luserneblattern geheilt werden, 
wenn die Menge 250 g Luzernemehl auf 1 kg Futter entspricht. A. entzieht den 
Blatem die wirksame Substanz yollstandig, Essigeater nur unyollstandig. Auch mit 
sd. W. hergeatellte Aueziige aus Luzernemehl sind wirkeam. Dai ath. Extrakt 
cD th a .lt  kein Ca u. nur unbedeutende Spuren P. Auch aua Kleebliiten eitrahiert 
A. daa antiiachit. Vitamin, wahTend mit ath. Extrakten von Kohl die Ergebnisse 
Kweifelhaft, mit eolchen yon Spinat, Rosenkohl, Sellerio, Tomatc u. Batate in 
trockenom Zuatande negatiy. Es ist nicht anzunehmen, daB die Wrkg. der Ex- 
trakte von Luzcrne u. Klee auf P oder auf Entziehung yon Ca aus dem Futter 
durch Fallung in Form yon unl. Seifen beruht. (Journ. Biol. Chem. 59. 165 
bis 175.) S p ie g e l .

P. O. Shipley, E th e l May K inney und E. V. Mc Collum , Untcrsuchungen 
iiber cxperimzntdle Bachitis. XXV. Eine Untersuchung der antirachitiichen Wirkung 
gewisser Ole. (XXIV. ygl. vorst. Ref.) Die folgenden Ole usw. zeigten entweder 
keine rachit. Wrkg. oder nur gelegentlich solche, die einem Hungeryorgang zu- 
zuschreiben iat, da aieh dann aehr atarke Gewichtsabuahme der Tiere ergab: 
Sandelholzol, Lemonol, Orangenschalenol, Palmol, in A. unl. Teil dea Butterfettes, 
Japanwachs, Spikol, Fenchelol, Spermacet u. Walratól. Das letzte bewirkte starko, 
schlieBlich zum Tode fuhrende Gewichtsabnahme. K leeo l u. alkoh . E x tra k t  yon 
B u t te r f e t t  (largasmer) heilten die RachitiB unter standigor CewichtezuDahme der 
Tiere. (Jo u rn . Biol. Chem. 59. 177—82. Baltimore, J o h n s  H o p k in s  Uniy.) Sp .

A. W. Cavins, Die Wirkung des Fasieni (und erncuter Fiitierung) auf den 
Gehalt an Calcium und anorganischem Phosphor im Blutserum normaler und 
rachitisćher Battcn. Sowohl bei n. wie bei rachit. Tieren wurde durch Hunger ein 
scharfer Anstieg des anorgan. P  u. Sinken deB Ca herbeigefuhrt. Das Prod. der 
beiden Konzz. liegt erheblich aber 40. Rachit. Ratten Bind gegen Hunger weniger 
widerstandafahig, die oben erwabnten Veranderungen sind bei ihnen auch erheblicher. 
Setzt nach der Hungerzeit wieder die Futterung mit rachitischmachender Kost ein, 
bo fallt der P schnell wieder auf den rachit. Wert, wahrend Ca gleicbfalls schnell 
u. zuweilen bis iiber den n. Wert wieder ansteigt. (Journ. Biol. Chem. 59 . 237 
bis 242. Baltimore, J o h n s  H o p k in s  Uniy.) S p ie g e l .

S. Okada, E Sakurai, T. Ib u k i und H. Kabeahima, U ber den Baialmeta- 
bolismus bei Vitamin B-Hunęer und Beriberi. In 7 von 9 untereuchten Fallen 
nahm der Basalmetabolismus wahrend des Vitamin B-Hungera ab u. erlangte nach 
Verabreichung yon Oryzamin wieder schnell eeinen n. Wert. In 28 Beriberifallen 
war der Basalmetabolismus bei mehr ais 80°/» n. Eine Verminderung des Basal-
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metaboliamus wat gcwohnlich durch Paralyao begleitet. Dica doutet darauf hin, 
daB Beriberi nicht allein' dem Vitamin B-Mangel zugeschriohen werden darf. (Japan 
Med. World 3 102—4. 1923; Eiper. Stat. Rec. 50. 63.) B ek  j o .

J. A. Collazo, Versuche iiber den N-Stoffwcćh&cl bei der Aviłaminose. Nach 
Verss. an Hunden steigt im Harn der Puiin-N mit fortschreitender Avitaminoso 
leicht an; kurz vor dem Todo kann er wieder auf den Ausgangepunkt absinken; 
der Harnsauregehalt ist bei liinger dauernder Ayitatninose etwas yermehrt u. kann 
kurz vor dem Tode wieder einken; der Allantoingohalt schwankt, neigt zu Ver- 
mehrung. Die Werte fiir Allantoin u. HarnsSure gehen nur teilweise parallel. Der 
NH,- u. Aminosauregehalt des Harns steigt mit fortschreitender Ayltaminose all- 
mahlich an u. sinkt kurz vor dem Tode; der Harnstoff yermindert sich kontinuier- 
lich, der Phosphoreauregebalt bleibt anfanga ungefiihr n. u. steigt spater bei sin- 
kendcm Korpergewicht. Im B lu to  steigt der Reat-N leicht an, kann aber lange n. 
bleiben, der Harnstoff yermehrt sich nur bei langerer Erkrankung etwas, der Amino- 
Bauregehalt steigt allic&hlich. Die Vermehrung des Rest-N scheint demnach 
mehr durch Aminosauren ais durch 4en Harnstoff bedingt zu sein. Der N-Stoff- 
wechsel ist in der Ayitaminoae yiel spHter gestort ais der Kohlenhydrat- u. Fett- 
stoffwechsel (ygl. Collazo  u. B o sc h , BLochcm. Ztschr. 141. 370; C. 1924 . I. 358). 
(Biocbem. Ztschr. 145. 436—41. Berlin, Charitć.) WOLFF.

Carl Schwarz, Beitrdge zur Physiologie der Verdauung. III. Mittcilung. 
B ernhard H errm ann, Die H-Ionenkonzcntration im Speichel einiger Hausticre. 
(II. ygl. Fermentforschung 7. 247; C. 1924 I. 2171) Monsch: pH 5,93—6,86, im 
Mittel 6,63; Schwein: 7,15-7,44 (7,32); Hund: 7,34-7,80 (7,56); P fe rd : 7,31-7,80 
(7,56); Rind: 7,99-8,27 (8,10). (P f l Ug ers  Arch. d. Phyaiol. 202. 475-77. Wien, 
Tierarztl. Hochach.) W o l f f .

Carl Schwarz, Beitrdge zur Physiologie der Verdauung. IV. Mittcilung. 
Hans Danziger, Die H-Ionenkonzcntration des at« dem Magen austretenden Magen- 
inhaltes, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der Magenentleerung. (III. ygl. yorBt. 
Ref.) Beim Hund ist eine bestimmte [H‘] nicht fiir die Pylorusóffnung entscheidend, 
doch dttrfto eine die Offnung begUnatigende [H'J bestehen. Die [H'] des aua dem 
Magen austretenden Inbaltes ist bei yerschiedensier Futterung stets niedriger ais die 
[H-] des reinen Magensaftea. Dor Mageninhalt hat die Tendenz, sich auf eine be
stimmte [H'] einzuetellen u. dann konstant zu bleiben; die erreichte [H'] ist un- 
abh&ngig yon der Art des Futters. (P f lD g e b s  Arch. d. Physiol. 202. 478—87. 
Wien, Tierarztl. Hochsch.) W o l f f .

Carl Schwarz, Beitrdge zur Physiologie der Ferdauung. V. Milteilung. 
Franz Gabriel, Die [2F] im Panseninhalt dis Eindes. (IV. ygl. yorst. Ref.) Der 
Panseninhalt iB t immer sau e r; p h  3,73—4,92. (PFLtiGKRs Aich. d. Physiol. 488—90. 
Wien.) W o l f f .

Carl Schwarz, Beitrdge zur Physiologie der Verdauung. VI. Mitteilung. 
K a rl MeiBner, Ober die Verioeildauer von Fliissigkeitcn im Magen. (V. ygl. yorst. 
Ref.) Dic Unterss. an Hunden mit Duodenalfisteln ergaben keine gcsetzmaBigen 
Resultate. (PFLtłGERa Arch. d. Physiol 202. 491—508. Wien.) W o l f f .

Carl Schwarz, Beitrage zur Physiologie der Ferdauung. VII. Mitteilung. Carl 
M agerl, U ber den Ein fiu fi von Galie und Zticker auf den Tonus und die Pendel- 
bewegungen des Uberlebenden Katzendarmes. (VI. ygl. yorst. Ref.) (VIII. ygl. Fer
mentforschung 7. 254; C. 1924. I. 2172.) tJberlebenden Katzendarm entnimmt man 
am besten dem nicht narkotisierten Tier. Tonus u. Pendelbcwegungen deB Darmea 
werden durch Galie gehemmt. Die Wrkg. der Galie ist abhfingig yon ihrer Konz. 
u. vom Tonua dea Darmes. Die Hemmung erfolgt schon durch kleinste Mengen 
(0,02-0,1 ccm auf 80 cem NahrfL). Selbstandige Erbolung tritt nicht ein, wohl 
aber nach AusBpUlen. Im weBentlichen analog wirkt cholsaures Na. Traubenzucker
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hemmt Tonus u. Pendelbewegungen oder sistiert diese sogar; Kaninchendarm da- 
gegen zeigt auf Zuckerzueatz starkere, rhythm. Pendelbewegungen u. Tonuseteigerung. 
Gleiche Wrkgg. wie am Diinndarme auch atn iiberlebendcn Colon u. Roctum. 
(PFLtłGEKa Arch. d. Physiol. 202. 509—22. Wien.) W o l f f .

Carl R. H. Rabl, Die Theorie der Kalkablagerung im Organismus und ihre 
praktische Bedeutung. Versa. dea Vf. zeigten, daB bei reicblichem Angcbot von Ca 
biiafige Schwankungen der Rk. des Blntca den Ca-Gehalt dea Skeletta ateigern, 
wahrend danernde ttberaauerung des Korpera zu einer Auslaugung der Knocben 
fuhrt, auch wenn in der Nabrung kein Ca-MaDgel besteht. Besteht atatt dea 
period. Węchach der Blutrk. ein gleichmtiBiger Dauerzuatand, ao ist, je  nachdem 
dieser mehr nach der alkal. oder der sauren Seite hin verachoben ist, mehr daa 
Bild der Rachitis oder das der Tetanie ausgepragt. (Miinch. med. Wchschr. 71. 
468—70. BerliD, Charitee.) F r a n k .

Ju lius Donath und R obert H eilig , (fbtr dat Yerhalten des Aminostickstoffs 
im Mnstlichen und natilrlichen Fieber. Bei den im unmittelbaren AnachluB an 
parenterale Einverleibung (koiperfremder EiweiBstoffo, S) auftretenden FioberzustŁn- 
den findet aich deutliche Steigerung des Amino-N im Blute, bei durch verachiedene 
Infektionen bedingten fehlte er. (Klin. Wchschr. 3. 834 — 36. Wien, Krankeuh. 
d. Kaufmannschaft.) Sp ie g e l .

Alfred Gigon, Langdauernde Zucker zufuhr und Olykogenbildung im Tierkdrper. 
Ein Hund nahm neben dem Fufter taglich 4 Monate laDg 100 g Traubenzucker ohne 
Krankheitaeracheinungen. Kaninchen, die neben Kleie oder Griinfutter mit 30 bia 
50 g Traubenzucker ernahrt werdcD, magern ab u. gehen teilweise nach 2—3 Mo- 
naten zugrunde; auch bei Kleie u. 20 g Lavulose sterben sie unter schnellerer Ge- 
wichtsabnahnie ala nach Dextrose. Eino Taube geht bei Reis, Kleie u. 10 g Glu- 
coae taglich nach 9 Tagen ein. Bei einer Ziege, die neben auareichendem Futter 
taglich 100 g Traubenzucker crhalt, tritt nach ca. 5 Monaten sebr starkę MuBkel- 
8chwaehe auf. Eigentiłmlicherweise zeigten alle Tiere trotz Ffltterung mit aus- 
geaprochenen Glykogenbildern keine Spur Glykogen in Leber u. Muakulatur, 
wahrend z. B. die Ziege noch sehr reicbliche Fottdepota aufwioa. Die Tiere waren 
ziemlich andauemd hyperglykam. Eine Todesursache war nicht festzustellen. Viel- 
leicht .spielt eine Sauerung der Gewebsaafte dabei eine Rolle. (Ztachr. f. d. gea. 
exp. Mediein 40. 1—12. Basel, Univ.) W o l f f .

Ada Stubel, Aufiert sich die wiederholte intravcndse Zufuhr hypertonischer Dtx- 
troselósung beim Kaninchen in einer chemisch nachweisbaren Zunahme des Herz- 
muskelglykogens? Selbst nach Zufuhr hochkonz. Deitroselegg. war weder im Herz- 
mu8kel noch in der Leber oder den Adductorenmuskeln eino Glykogenanreicbernug 
festzustellen. (Ztschr. f. d. gea. exp. Medizin 40. 188—200. Jena, Univ.) W o l f f .

Hans Róthm ann, Eiweifispeicherung *'n der Leber bei Eiweiflmast und ihre 
Bceinflustung durch Adrenalin. An Froschen konnte nach EiweiBmast fast eine 
YerdoppeluDg dea N-Qehaltes der Leber durch chem. Unters. festgeetellt werden. 
Nach lujektion von Adrenalin erfolgte eine AuBachwemmung des in der Leber ge- 
speicherten EiweiBes. (Ztschr. f. d. ges. cxp. Medizin 40. 255 — 60. Berlin, Cba- 
ritć.) W o l f f .

H. Mezger, Weiłere Beobaćhtungen uber den Eiweifiumsatz und die Abnutzungs- 
ąuote bei Diabetes. Wahrend die biaherige Diabetestherapie beatrebt war, Zucker- 
frciheit des Harns u. an ihr gemessen moglichst hohes Asaimilationsverm6gen fiir 
EiweiB u. Kohlehydrate zu erreichen, gelangt Yf. auf Grund therapeut. VersB. zur 
Anaicht, daB daa Ziel, den Kranken zucker- u. acidosefrei zu bekommen, am besten, 
schnellsten u. ungefahrlichsten erreicht wird, wenn man den Kranken unter mog- 
liehater Entziehung von EiweiB u. Kohlehydraten energet. tief bei Gemiise u. wenig 
Fett hfilt. (Ztschr. f. phyaiol. Ch. 135 32-40. Heidelberg, Med. Klin,) G u g g e n h .
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K enji Tadennma, ExperimenteUe Untersuchuwgen iiber den Ein fiu fi der Zell- 
salzc auf den intermediaren Stoffwechtcl der organischen Substanz. (Vgl. A sada , 
Blochem. Ztschr. 140. 326; C. 1924. I. 68.) Nach Verss. an Hunden bewirkt Zell- 
salzarmut der Nahrung neben Abnahme des Korpergewichts eino Zunahme dea 
Rest-N-Gehaltes des Blutes. Auch der Blutzucker ist meiet etwas vetmehrt. Der 
Ncutralfettgehalt des Blutes zeigt nur leichte Schwankuugen, manchmal yoriiber- 
gehende Vermehrung. Die Trockensubstanz dea Blutes ist hochstens geringfilgig 
yermehrt, meist unveriindert. Bei unterernahrten Tieicn wird durch don Ewatz 
der Zellsalze durch NaCl die durch die Untererniihrung an sich schon bedingte 
Storung in gewiesem Sinne yerstarkt. (Biochem. Ztschr. 145. 481—91. Berlin, 
Charilć.) WOLFF.

Howard B. Lewis, H elen U pdegrafi und Daniel A. Mo Ginty, Der Schwefeb 
stoffwechtel. VI. Die Oxydation des Cystins im tierischen Stoffwechsd. 2. Mittcilung. 
(V. [1] vgl. L e w is ,  M c G i n t y  u. R o o t ,  Journ. Biol. Chem. 5 3  349; C. 1922. III. 
969.) Nach subcutaner Zufuhr von Dibtnzoylcystin lieB sich beim Kaninchen keine 
wesentliche Osydation desselben feststellen. Der Extra-S des Harnes war faat 
ganz unoxydierbar. Nach Vcrfiitteruog dieaer Verb.. wie auch yon Phenyluramino- 
cystin (1. c.) findet eine gewiase Oiydation B ta tt, da der Exlra-S sich nun zwischen 
unoxydierten u. oxydierten teilte. Wabrscheinlich werden die am N substituieren- 
den Gruppen im Verdauungakanal teilweise abgespalten u. wird so Cystin filr die 
Oxydation frei. In beiden Fallen bestanden die im Harn daneben ausgeschiedencn 
Verbb. ca. zu ‘/i aus unyerandertem Cystin —, zu '/» aus Cystinderiy. (Journ. Biol. 
Chem. 59. 59—71. Ann Arbor, Uniy. of Michigan.) S p ie g e l .

G. W. von Sirotinln, Uber die Wirkung des Adrenalins auf die Sekretion des 
Magensaftes aus dem nach Heidenhain isolierten kkinen Magen des Hundes. Sub- 
cutane Adrenalininjektion mit gleichzeitiger Nahrungszufubr yerstarkt die Magen- 
saftsekretion im ,,kleinen Magen“ auf das 1,5—2-fache u yerlangert die Sekretiona- 
periode betrachtlich. Nach Aufhoren der dureh *den digeBtiyen Impuls yeranlaliten 
Magensaftabsonderung erfoJgende subcutane Adrenalininjektion ruft eine lang- 
dauernde Abscheidung yon relatiy weuig Magensaft heryor. Auch Adrenalin
iujektion ohne N ahrungB aufnahm e fuhit zu langdauernder Magensaftsokrelion, u. 
zwar nach eiuer Latcnzzeit yon 40 -50  Min. Yorausgehende Adrenalininjektion 
mit 1—2 Stdn. Bpater erfolgender Gabe von Fleischextrakt yermehrt die Sekretion 
um das 2—2,/s-fache. Demnach scheint das Adrenalin selbst&ndig die Magensafc- 
Bekretion heryorzurufen bezw. zu yerstarken. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 40. 
90—97. St. Petersburg, Mil.- med. Akad.) W o l f f .

Tamotsu W atanabe, Studien zur Physiologie und txperimentcllen Thcrapic 
der Gallenabsondirung. II. Mitteilung. (I. ygl. Ztschr. f. d. gea. pbysikal. Ther.
1924.) Eine ,,Mexapir.‘• genannte Mischung yon Pfefferminzol, Podophyllin, Na- 
Oleir.at, Radix pareirae bravae u. Badix taraxaci erzeugt am Fiatelhund prompt 
einen starken GallenfluB, aber dio zur Abscheidung kommende Galie ist weniger 
konz. ais die n. auEgeschiedene. Mincralsalzlsgg. fórdern nur die Ausscheidung 
feBter Bestandteile. Soda u. Glaubertalz haben niemals einen die Gallenmenge 
steigernden EinfluB; HgCl in abfiihrender Dosia setzt sicher die Gallenmenge 
herab. Dio eigontlichen Cholagoga steigern die Ausscheidung fester Beetandteile 
wie dea W. Weiter wurden Verss. mit Acctylćholin u. Atropin in wechBelnder 
Kombination mit Meiapin angestellt, ebenao mit Adrenalin. Spinatstkretin subcutan 
wirkt stark galletreibend, aber nicht merklich nach intrayenoser oder peroraler Zu
fuhr; Flcischextrakł wirkt iihnlich. Acetylcholin, Atropin u. Adrenalin hemmen die 
sekretor. Wrkg. yon Spinatsekretin u. Fleischcitrakt subcutan. (Ztschr. f. d. ges. 
exp. Medizin 40. 201—35. Berlin, Charitć.) W o l f f .



208 E j. T ie r p h y s io l o g ie . 1924. H.

H erm ana Vollmer, Zur Biologie der Haut. Iutracufano Injektion yon płiyeiol. 
NaCl-Lsg. fiihrt bei Siiuglingen u. Erwachsenen zu einer Verminderung der Saure- 
ausscheidung mit dem Harn, dio ale Ausdruck einer alkalot. StoffwechEelumatimmung 
aufgefafit wird. Atropini.ms.ti hebt die Stoffwechselrk. auf, Pilocarpin yerstarkt 
sie u. gibt ihr einen diphas. Verlauf, SuprarewiwzuBatz kehrt sie um. Demnach 
scheinen intracutan einyerleibte Stoffe am ApplikationEOit yegetatiye Neryenfasern 
reizeu zu konnen. Intracutaninjektion physiol. NaCl-LBg. fiihrt zu geringer Ca- 
Verminderung, K- u. P-Vermehrung im Blutserum, also zu einer Elektrolyt- 
konstellatioD, welche die oxydative Zellfunktion fordem, die Stofitwechselintensitat 
beschleunigen muB. Weiter fiihrt dieBe NaCl-Ipjektion beim SUugling zu Hyper- 
glykamie, beim Erwachsenen zu hyper- u. haufiger zu hypoglykam. Ekk. Diese 
Ek. ist in gleicher Weise durch isoton. Novocain- u. ^Kropin-NaCl-Lgg. durch 
Normosal, deBt. W. u. Olivenol auszulosen. Hormone wirken bei intracutaner 
Applikation gleichsinnig u. schon in kleineren DoBen ais bei subcutaner Injektion 
(Adrenalin, Pituglandol). (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 40. 401—85. Berlin, 
Kaiserin-ATJGTJ8TA-VlKTOElA-Kinderkrankenh.) W o l f f ,

P. Eona und E  M islowitzer, Untersuchungen tiber Autolyse. II, (I. ygl. 
Biochem. Ztschr. 140. 517; C. 1924. I. 69.) Die Autolyse der Leber wiid durch 
Neutralsalze in Konz. yon hochatens l  n. Lsgg. doutlich beeinfluBt. Vers3. mit 
NaCl, NaiSOil Na-Citrat in 7»’m- Konz. zoigten bei optimaler Ek. (pH =• ca. 3,6) 
deutliche Hemmung ais Anionenwrkg, ebenso auch bei Na-Tartrat u. NaBr. Das 
Acetat war unwirksam. Bei Anderung der Aciditat (pH =■= 5—6) tritt eine yollige 
Umkehr der Salzwrkg. ein, u. z war erfolgt dann Forderung B ta tt  Hemmung bei 
gleichbleibender molarer Salzkonz. Ais Kationenwrkg. hemmen NaCl, KCl, CaCl, 
bei optimaler Ek. bei */,—1-n. Konz. die Autolyse u. fordem aie in '/t—7io*n* 
in Konzz. 1j%—ln .  hemmt starker u. fordeit in ‘/4—7io'n- weniger ala K. Na- u. 
K- wie auch Ca-Gemische yerhalten sich entaprecliend ihrer Z as.; nur bei dem 
Gemisch von yiel Na mit sehr wenig (l°/0) K oder Ca war eine etarkere Hemmung 
ala bei den einzelnen Salzen zu beobachten. Das Ca-Ion (l n. bis '/  10 n.) ging in 
aeiner mehr fordernden bezw. weniger hemmenden Wrkg. dem K-Ion yoran. In 
sehr geringen Konzz. (7jo’n0 acheint Na mehr ala K u. K mehr ala Ca zu fordern. 
AhBeits des Optimums (pu =  5,0) ist auch hier eine Umkehr der Wrkg. zu be
obachten. Wie die Chloride yerhalten sich im wesentlichen auch die Sulfate. L i
u. Rb [llt- bis ‘/8-n.) fordern noch weniger ais Na. (Biochem. Ztschr. 148. 1—25. 
Berlin, Chaiitć.) W o l f f .

P. Eona, E. M islowitzer und S. Seidenberg, Untersuchungen tiber Autolyse.
III. Uber Autolyse der Phosphorlebcr. (IL ygl. yorat. Eef.). In dem autolyaierendea 
Brei der P-Leber finden die proteolyt. Fermente giinatigere Wirkungabedingungen 
ais bei der n. Autolyse. Der wesentliche Faktor hierbei ist die yermehrte [H-]. 
Wird diese konstant gehalten, so ist in dem AusmaB der EiweiBspaltung in der 
P-Leber gegeniiber der n. Leber kein Unterachied. Der Grad deB Abbauea der 
EiweiBkdrper iat bei der Autolyae der P-Leber jedoch tiefer ais bei der n .; die 
Werte des NH,-N sind bedeutend hoher ais bei der n. Autolyae. (Biochem. Ztschr. 
146. 26—35. Berlin, Charitś.) W o l f f .

G. Embden und E. Lehnaitz, Uber die Bedeutung von lonen fiir die Muskel- 
funktion. I. Die Wirkung verschiedencr Anionen au f den Lactaeidogenwtchsel im 
Froschmuskelbrei. (Ygl. Naiurwissenschaften 11. 985; C. 1924. I. 1052.) Die 
Methodik der Unterss. wird genau angegeben. Die im angefiihiten Eef. gegebene 
Eeihe ist so zu erganzen, daB sie heiBt: CNS', J ', NO,', Br', Cl', S04", Tartrat- 
anion, Citratanion, F'. — Je beaaer ein Anion im Sinne yon Sch w a rz  (P f l Ogers 
Arch. d. Phyaiol. 117. 161) die Arbeitafahigkeit yon rohrzuckergelahmten oder in 
der Lsg. gewiseer Salze ermiideter FroschmuBkeln wiederheistellt, desto starkere
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Lactacidogenspaltung bewirkt es im Froscbmuskelbrei; die nicht muakelreatituierenden 
Anionen fiihren zu Lactacidogenayntheac. — Die Muskelarbeit wird gekennzeiclinet 
durch Spaltang von Lactacidogcn (in PhoBphor- u Milehsaure) u. dadurch bewirkte 
plotzliehe Steigerung der Permcabilitat yon im Euhuzu&tande kaum durehlaasigcn 
Grenzschichten; durch dio Greuzschiahten treten P 0 4"-Ionen aus dem Muakel aus
u. Cl'-Ionon, welche weiteren Zerfall yon Lactacidogen bewirk.en, treten ein; die 
auftretenden Sauren bewirken eine weitere Verbtiirkung dor Permeabilitatssteigerung, 
die zu yermehrtem Eintritt yon Cl'-Ionen u. daniit zu yermehrter Saurebildung 
fiihrt. Vor Eintritt der Muakelerschlaffung beginnt echon Lactacidogeneyntheae, 
yielleicht durch F ' oder andere Ionen begiinatigt. — Auf die Zuaammenfassung der 
Kesultate fruherer Arbeiten des Vfa. kann nur hingewieaen werden. (Ztschr. f. 
pbyaiol, Ch. 134. 243—75. Frankfurt, Uniy.) A. R F. H e sb e .

S. A. Komarow, Zur Fragc nach dem Mećhanismus der Barmsekretion. I. Mit- 
teilung. Gegenwartiger Stand der Frage nach dem Mechanitmui der Barmsekretion. 
JEinige Bcobachtungen Uber die Darmiekretion unter rerschiedenen Bedingungen. Vf. 
atellt sich zur Aufgabe, dio chem. Korrelationen zwischen der Tśitigkeit dea Darm- 
driisenapp. u. der des Muskelgewebea zu erforsehen. Vorerat werden n. Beobach- 
tungen an Fistelhunden mitgeteilt. Pilocarpin beeinfluBt die Darmsekretion nicht 
ncnnenswert bezw. fiihrt in groBerer Dosis zur yerstarkten Absonderung einea 
diinnfl. wss. Darmsaftes, der bedeutend fermentarmer ist ais der period, abge- 
schiedene. Atropin hebt dieae Wrkg. aber schon in 20-fach kleinerer Gabe auf. 
(Biochem. Ztschr. 146. 122—43. Riga, Uniy.) W o l f f .

B. K ram er und F. H Boone, B it Wirkung des Sonnenlichtes au f die Kon- 
zentration des Galciums und des anorganischen Phosphors des Serums rachitischer 
Kinder. Nach dirokter Sonnenlichtbeatrahlung rachit. Kinder wurde eine deutliche 
Anderung der Konz. des organ. P. in dem Blute nachgewie3cn, welche nach
3 Wochen n. Werte erreichte. (Soc. Eiptr Biol. and Med. Proc. 20. 87 — 89. 1922; 
Esper. Stat. Rec. 50. 63.) B e r j u .

Jnliua Schm idt, Aus dem Gebiete des Zusammenhanges zuiischen chemischer 
Konstitution und physiologischer Wirkung. (Vgl. Schweiz. Apoth.-Zfg. 61. 513; 
C. 1924. I. 2384.) Es wird einiges iiber GesetzmaBigkeiten, die den Geschmack 
organ. Verbb. betrefien, berichtet, ferner iiber die Arbeit yon v . B r a u n  u. K a ise r  
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2268; C. 1924 I. 638) betr. Geruch und molekulare 
Aiymmetrie. (Schweiz. Apoth.-Zfg, 62. 242—44. Stuttgart.) Sp ie g e l .

F. G unther und W. Heubner, Galciumwirkung und Calciumionen. Yersa. am 
isolierten Froschherz, ob die Giftwrkg. des K-Oberachusees nur durch eine be- 
stimmte Konz. yon Ca-Ionen oder auch durch Ca in nicht ioniaierter Form auf- 
gehoben werden kann. Die erhaltenen Resultate bestatigten die letztere Annahme. 
(Klin. Wchschr. 3. 789. Gottingen.) F r a n k .

Lucien Brouhft, Vaeomotorische Wirkung der Aminosauren auf einige isolierte 
Organe (Mtlz, Schilddriise und Pfote) des Hur.des. (Vgl. F b e d e r ic q  u . B e o d h a ,
C. r. soc. de biologie 89. 665; C. 1924. I. 213.) Glykokoll, Leucin, Valin, Alanin 
in 0,5%ig. L sg. rufen an der Hundemilz eine krafcige Vasodilatation heryor, die 
bei Phenylalanin nicht ao stark ausgesprochen ist. An der Schilddriise wirkt 
namentlich Glykokoll yasodilatator., Leucin, Valin, Phenylalanin nicht so kr&ftig. 
Bei Durchstrcmung der Arteria u. Vena cruralis der Pfote erhiilt man mit Glyko
koll, Leucin, Valin, Phenylalanin eine deutliche, wenn auch geringere GeffiB- 
erweiterung ais bei den vorher genannten Druaen. Die atfirkate Durchatromungs- 
yermehrung betragt bei der Pfote 13,8%, bei der Milz 174°/0, der Schilddriise 
400%, der Niere 373°/„. (C. r. soc. de biologie 90. 634—36. Liittich, Inst. LĆON 
F k e d e r ic q .) W o l f f .
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Louis Mólon, Wirkung der Aminosauren auf den Stoffioechsel isolierter Organc 
(Schilddrtite, Mile, Pfote) des Httndes. (Vgl. Fbkdericq u . MĆl o n , C. r. soo. de 
biologie 83. 668; C. 1924. I. 213) Nach der Durchstromung yon Milz u. Pfote 
mit Lockescher Lsg., in der Glykokoll, Alanin, Valin, Leucin oder Phenylalanin 
gel. sind, ist die FI. ausgesprochen sauer gegen Phenolphthalein. Die SchilddrttEe 
dagegen wirkt kaum oder nicht auf die Rk. der FI. ein. Auch dio Rk. reiner 
Lockescher Lsg. wird bei Durchstromung der drei genannten Organe n ich t oder 
kaum gciindert. Der Gchalt an formoltitrierbarem N ist stets gleich oder goringer 
ais vor der Durchstromung, nie hoher. Jedoch war in etwa der Halfte der Yerss. 
an der Milz die Gesamtmenge an austretendem NH,-N hoher ais an zugefiihrtemi 
ebenao auch in wenigen Verss. au der Pfote. (C. r. soc. de biologie 90. 636—37. 
Luttich, Inst. L ć o n  Fbedebicq.) W o l f f .

Q. Bayer und Otto Form, Teianie und Guanidinvergiftung. Die Verss. liefern 
keine Sttttze fiir die Auffassung, daB die Epithelkorperchen an der Entgiftung von 
Guanidinkorpern im Organismus mitwiiken. (Ztschr. f. d. ges. eip. Meditin 40. 
445—49. Innsbruck, Uuiv.) WOLFF.

KI. G ollw itier - M eier, Tetaniestudien. I. Die Guanidintetanie. Die Verss. 
mit Dimethylguanidinchlorid an Hunden u. Katzen ergaben ein Sinken der arte- 
riellen CO, -Spannung durch s^arkere Durchlultung der Lunge infolge gesleigerter 
Empfindlichkeit des Atemzentrums. Trotzdem stieg der Bicarbonatgehalt des Blutes, 
wodurch die Blutrk. eine Verschiebung nach der alkal. Seite erfuhr. Der NaCl- 
Spiegel im Blute sinkt. Die Abnabme des Ca-Gehaltes im Serum beginnt mit den 
tetan. Anfallen. Der Wiederanstieg fallt zeitlich mit dem Nachlassen der Anfalle 
zuBammcn. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 40. 59—69. Greifswald, Uniy.) W o l f f .

A. ’G. Young und A. S. Loevenhart, Die Bezithung der chemischen,Konsti• 
tułion geloisser organischer Arsenucrbindungen zu ihrer Wirkung auf den Optims- 
strang. Yerglcich einer groBeren Anzahl yon As-Verbb. in ihrer Wrkg. auf das 
Kaninchenauge ergab Schadigungen. durch diejenigen organ. Yerbb., die eine NH,- 
Gruppe oder eine substituierte NŁI,-Gruppe in p-Stellung zum As enthalten, nicht, 
wenu eine derartige Gruppe in o- oder m-Stellung yorhanden ist. Die Valenzstufe 
dea As ist dabei ycn untergeordneter Bedeutung, kann aber immerhin in gewissen 
FSllen die Iutensjtiit der Wrkg. beeinflussen. So schSdigt N-Phenylglycin-p-arion- 
sćiure mit 5-wertigem As w eEentlich starker ais Arscnophenylglycin mit 3-wertigem. 
(Journ. Pharm. and Eip. Therapeutics 23 107—26. Univ. of Wisconsin.) Sp ie g e l .

E. und L. Hedon, Wirkung des Intulins auf den Grundstoffwechsel des ganzlich 
pankrcaslosen Hundes. (Vgl. C. r. soc. de biologie 89. 1194; C. 1924. 1. 2382.) 
Bei langer Versucbsdauer unter Zugabe yon Kohlenbydraten zur Nahrung wurde 
unter dem EinfluB yon Insulin ein Sinken des gesamten Stoflwechsels auf den n. 
Betrag feB tgcstellt. DicEcr Zustand blieb dann auch bei mehrtagiger ausschlieB- 
licher Fleischnahrung bestehen. Bei Aussetzen des Insulina sofort sehr intensiyer 
Diabetes. Ein Ersatz der Pankreasfunktion schien in der yiermonatlichen Insulin- 
behandlung nicht eingetreten zu sein. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 1633 bis 
1635) Sp ie g e l .

S. W eil, Untersuchungen im Gebiet der lokal anasthesierenden Miłtel. Vf. stellte 
eine Reibe von Verbb. dar, die er der pharmakolog. Erforschung empfiehlt. — 
Monochloressigsdureesicr des Phenylathylalkohols, C„H6 • CHS • CH, • O • CO • CH,C1, er
halten durch Erhitten yon Chloressigsaurechlorid mit Phenylathylalkobol in troekenem 
Bzl.; FI.; Kp. 265°; K pel 196°; Kp.m  206°; 1. in A., A., Bzl.; unl. inW .; reagiert 
sauer gegen Lackmus. Zers. sich oberhalb 270°; wird durch Erhitzen mit Ag- 
Acetat nicht yerandert; zers. sich mit alkoh. KOH unter B. eines Nd.; nachgewiesen 
wurde Phenylathylalkohol. — Piperidinoessigtaurtester des Phenylathylalkohols, C,H5-
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GHj-CHj-O-UO^CHj.NCjH,,,, aus yorst. Verb. mit Piperidin in A.; FI.; Kp.s, 215°; 
Kp ,5 234°; 1. in A., A , Bsl.; unl. in W. Gibt mit Tanninlsg. einen in A. 1. Nd., 
mit Scheiblerschem Reagcns einen gelben Nd., mit Meyerb Reagens (Kaliummercuii- 
jodid) Nd., mit PikrinBaure eine Trttbung, ebenso mit AuCI,. Gibt mit S&urcn 
Salsę, 11. in W. u. A., zerflieBon an der Luft. Entfarbt in aaurer Lag. KMn04; 
gibt mit Bromwasser eine gelbe Trttbung, die auf Zusats von A. yerschwindet. — 
Die Salze mit Araensiiuro, Pikrinsaure, OxalaUure, Chloroplatinat u. Jodatbylat aind 
airupoa. — Hydrochlorid, Kryatalle au3 A.; F. 120°. — JDiathylaminocssigsdureester 
des Phenylathylalkohols, C,,Hj.CHs -CH, -O ■ CO- CH,. N(OjHB),, B. analog auB dem 
PheDylathyleater der Chloressigaaure mit Diitthylamin; FI.; Kp.1SB 222—223°; gibt 
leicht scrflicBliche Salze mit 8auren u. Pinkrinaaure; gibt mit Meyerb Reagcns, 
mit AgNO,, mit Tannin Ndd., 1. iu A.; mit Phosphorwolframsśiure golber Nd. Gibt 
auf der Zunge AniiBtheaieenipfindung.

NH • C„H4 • CO, • C,Hj 
I. CH3 • CH • OPO(OH), ■ Ó(OH)

l i n . c 9u 4 • o c j ^
p ^N H .O ,H 4.OC,H5 CH, • CvOH)|jŃ H • C6H4 • CO,C, H6}

tH 3 -^ N .O .C O .N .C 6Hj ^H .C .C O .N .C JI,
II. CHj.U-------N-CH„ CH8-6------ N-CH, III.

Athylcster der Athenyldiphcnylamino-p-monocarbonsiiure, C,H5 • CO,-C,H4*N : 
C(CHB)NH«C6Hj, erhalten durch Erbitzen von 3 g  Antifebrin mit 3,5 g Anaathesin, 
u 5 g  Phosphoroxychlorid in troekenem Bzl.; Nadeln aus void. A.; F. 132°; 1. in 
A., A., Bzl.; swl. in W. Die alkoh. Lag. entfarbt KMu04; wird durch Bromwasser 
entfarbt. Reagiert mit Alkaloidreagensien. Gibt mit Sauren Salze, 11. in W. u A.
— Athylcster der Athcnyldiphcnylamino-p-athoxy-p-carbonsiiurc, C,HtO*CaH4-NH- 
C(CHj): N-CjH^.COjCjHj, B. analog aus 9 g Phenacetin mit 8 g Aniisthesin u. 8g  
POCI, in Bzl. Krystalle aus Bzl. u. I.g.; F. 138,5°; 11. in A.; ell. in Bzl.; weniger
11- iu verd. A. u. Lg.; swl. iu W. Reagiert mit Alkaloidreagenzien. Entfarbt 
KMn04 u Bromwasser. — Durch Kondensation von Lactophenin mit Anćisthcsin 
in Ggw. von POCls in Bsl. wurde die Verb. C,jHSjO,N4P -J- H ,0  =» L erhalten; 
Nadeln, F. 192°. Reagiort mit den Alkaloidreagenzien nicht. — Athyltnathoxy-
phenylaminoamimantipyrin =  II., B. analog aus Phenacetin mit Amidoantipyriu. 
Nadeln aus A.; F. 190°; reagiert mit den Alkaloidreagenzien; entfarbt KMn04. Gibt
mit ath. HC1 ein Hydrochlorid, b11. in W. ii. A. Mit Oialaaure B. einos Oxałat$. — 
Verb. C „H ,,03N4 -j- H ,0 =-•= III. B. analog aus Aminoantipyrin u. Acetylanasthcsin; 
Krystalle, F. 186—187°, aus A. Reagiert nicht mit Alkaloidreagenzien. — Verb. 
C„HsON =» CHs.CO*C8H4*N : CH„ durch^Erhitzen aąulmolekularer Mongon p-Amido- 
aeetophenon u. Paraformaldehyd in A. Nadeln, F. 194—195°; fast unl. in W .; 1. 
in A., absol. A., Toluol, Chlf. LiiBt aieh diazotieren. Gibt mit NH,OH das Oxim 
des Aminoacetophenons, mit Acetanhydrid die Acetylyerb. ZorB, sich beim Koeben 
mit W. (Roczniki Farmacji 2. 1—28 ) ScfiOnfeld.

M. Grabowska und 8t. W eil, Ober die Kondensation von Formaldehyd mit 
p-Amidoacetophenon. (Ygl. W e i l , vorst. Ref.) Bei Einw. von wss. Formaldehyd 
auf p-Amidoacetophenon in A. entateht nicht die im yorat. Ref. beachriebene Verb.

_ C8H8ON, sondern eine Verb. yon der yermut-
I. 0 < C1!>>N• C6H4• CO■ CH, lieben Formel I.; 11. in A., Bzl., Aceton; F. 221

bis 222°. Liefert beim Erhitzen mit W. unter 
Entw. von Formaldehyd Krystalle, F. 194—195°, aus dem durch Erhitzen mit was. 
CH,0 die Verb. yom F. 221—222° gewonnen werden kann. (Roczniki Farmacji 2. 
130—33.) ScbOnfeld.

VI. 2. 14
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Dol«hansky, Ather- Ólnarkote. Vf. verwendet mit gutem Erfolg sur Nackose 
eine Mischung von A, mit Oliyenol za gleichen Teilen, ais Klysma gegeben. Pro 
Kilo Korpergewicht werden 2,5 g A . genomenen. (DtBch. med. Wchtchr. 6 0 . 435 
bia 436. Jerusalem.) F b a n k .

Toraten Thunberg, Eine einfache Methode, Ftosche mit Urtthan eu nar/coli- 
Bieren. Man streut etwa 0,75 0/0 des Kórpergewichts an Atbylurethan auf den 
Ktieken; die Narkose tritt dann nach 5 —10 Min. ein. (Skand. Arch. f. Physiol. 45. 
166—68. Lund, Univ.) W o l f f .

Otto Schneider, Tutocain, ein news Lokalanastheticum und seine Anwtndung 
in der Zdhnheilkunde. Das Tutocain, ein p-Aminobenzoyl tz dimethylamino-/?-methyl- 
/■butanol (Herst. B a y e r & Co., Leyerkuaen), hat sich ais zuyerlassigea u. brauch- 
bares AnaBtheticum in der Zabnheilkunde bewahrt. (Miinch. med. Wchschr. 71. 
585—86. Miinchen, Uniy.) F r a n k .

E. Suchanek, Tutocain, ein neues Lokalanasthtticum, in der Laryngo-Rhino- 
logie. Das Tutocain kann ais ein das Coca:n an Wirksamkeit tibertreffendes An- 
iistheticum bezeichnet werden. Es hat vor dem Cocain den Vorzug geringerer 
Glftigkeit. (Wien. klin. Wchschr. 37. 415—17. Wien, AUgem. Poliklin.) F b a n k .

L. Tappert, Die Verwendung des Yatrens in der Chirurgie. Klin. Bericht 
iiber die Wrkg. des Yatrens u. des Staphyloyatrens. (Dtach. med, Wchschr. 50. 
438. Potsdam, Stadt. Krankenh.) F b a n k .

E rnst Herz, Erfdhrungen mit Dicodid »» der Psychiatrie und Neurologie. 
Mit Dicodid wurden durch seine symptomat. Beeinflussung depresaiver Zustiinde 
u. angstlicher Erregungen Erfolge erzielt. Es steht dem Morphium in der starken 
Linderung zentral u. peripher. bedingter Schmcrzzustande nicht nach; \oa  Vorteil 
iat das Fehlen der Angewobnung u. der Morphiumeuphone. (Dtscb. med. Wchscbr. 
5 0 . 431—32. Frankfurt a. M., Uniy.) F b a n k .

B obert H eillg, Ubcr die Wirhung einiger Diuretica auf die Magensekntion. 
2 1/*—3 Stdn. nach intraven6ser Zufuhr von 2 ccm Nooasurol sitk t die freie HC1 
auch bei etarkor Hyperchlorhydric auf 0 oder fast 0. Die Gesamtaciditat sinkt 
ebenfalls stark, aber yerhaltnismfiBig weniger ausgiebig. Die [H"J sinkt von den 
hochsten Werten auf den niedersten der fiir acide Magensiifte bestimmbaren Weite 
oder unter dieaen. Andere intrayenos injizierte Schwermetallpraparate haben diese 
Wrkg. nicht. Andere intravenos injizierte Diuretica wirken wie Noyaaurol, aber 
inkomtant u. weniger intensiy (Cofftin, Digiparat). Nach Euphyllin konnte im 
akuten Yers. keine Anderung dar Magenaciditat beobachtet werden. (Ztschr. f. d. 
gej. exp. Medizin 4 0 . 427—36. Wien, I. med. Klin.) W o l f f .

M. F lcker und E. Kadisch, U ber Calciumhypochlorit. Caporit enthalt 
CaOtClt ‘CaC), in paraffinieiten Kapaeln (Herat.: Grieaheim-Elektron). Es ubt in 
Konz. von 1,6 —1,7°/00 auf Wundgewebe keine schadigende Wrkg. aua, jedoch eine 
crwunschte Rsizwrkg. (W a l k h o f f j ; der Heilungsverlauf der eiperimentellen Wund- 
diphtherie deB Meerachweinchens wird gefordert; darch subcutane Umspritzung 
wird die Generaliaierung einer Streptokokkeninfektion der Maus verhindert. Nach 
24std. Einw. von 1 Kapsel auf 125 ccm tuberkulosan Sputums waren keine lebenden 
Tuberkelbacillen nachweisbar. Yeras. in vitro ergaben deutlich baklericide, dem 
Phenol iiberlegene Wrkg. (Ztachr. f. Hyg. u. Infekt-Krankh. 1 0 2 . 76—86. Berlin- 
Dahlem, Kaiser-W il h e l m  Inst. f. eip. Ther.) W o l f f .

A lan M. Chesney und Ja ro ld  E. Kemp, Experimentelle Beobachtungen iiber 
die „Heilung“ von Syphilis bei Kaninchen durch Salcarsan. Intravenose Zufuhr 
von 6 Doaen Salyarsan an ayphilit. Kaninchen in Mengen von 10 mg/kg 127 Tage 
nach Inokulation gentigf, um den Knotchen die Obertragbarkeit auf geaunde Tiere 
zu nehmen. So behandelte Tiere sind refraktar gegen eine zweite Inokulation u. 
swar noch nach 209 Tagen. Unbehandelte syphilit. Kaninchen sind in Shnlicher
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Weisa refraktir. Uraache ist entweder erworbone Immunitiit oder ein noch be- 
stehender „Brennpunkt" lebender Spirochatcn im OrgamBmus. (Journ. Exp. Med. 
3 9 . 553—64. Baltimore, J o h n  H o p k in s  Univ.) W o l f f .

E rich  Hassa und Hanns E alda, Die Pcristaltik des Froschhtracnt. Pletbys- 
mograph. Unteras. am isolierten FroBchherzon nach Digitalit, KOI, Desoxychols&ure, 
Na, Aconitin, krystallin. Slrophanthin, Cocain, Atropin, Chloralhydrat, Chinin. 
(Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 40. 380 -93. Breslau, Uniy.) W o l f f .

Nils 8ahl»tr6m, Ober die Einmrkung einigcr Xar>thin<krivate auf die Geftiji- 
nerven und die Gifafimuikulatar des Frosches. (Skand. Arch. f. P h y s io l. 45. 
169 - 8 8 .  — C. 192 4  I. 1560.) W o l f f .

Hans Steidle und Otto W iem ann, Ober die Wirkung von Novoc.iin-Supra- 
reningemitchen auf den B  lut druck. Bji intrayenoscr Injaktion an Hundcn waren 
dio bei kombinierter (gleichzeitiger) Anwondung von Noyosain u. Suprarenin 
erhaltenen Blutdruckkuryen im allgemeinen zwcigipfelig; der 1. Gipfel wurde auf 
reine Suprareninwrkg. bezogen, bei dem 2. wurdo Sensibilisierung des GefiiBapp. 
fiir noch yorhandenes Suprarenin durch das orst nach ISngercr Zeit wirksam 
werdcnde Noyocain angenommen. Gleiehea Ergebnis, wenn Noyocain nach Supra
renin gegebon wurde, aber so rechtzeitig, daB es nosh sur Wrkg. gelangte, ehe 
der durch dał Suprarenin gesteigeita Blutdruck zur Norm luriickgekehrt war. 
Die durch Suprarenin heryorgerufene Blutdruckerhohung wurde in der Regel durch 
Noyocain gesteigert u. yorlangert. Den groBten Effekt erzielto gleicbrcitigc Vcr- 
abfolgung der Substanscn. Da Noyocain nur in allerkleiniten Gabon (<  ̂ 1 mg/kg) 
geringfligige Steigerungen des Blutdrucka, in groBeren Mengen aber stets Sjnkuog 
heryorrutt, handelt es sich bei der Vcratfirku!ig der Suprareninwrkg. durch Noyocain 
um eine Potcnilerung. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 4 0  . 369—79. Wiirzburg, 
Uniy.) W o l f f .

L R  Groto und H. B irgm ann , Ober die Novoprotinbehandlur.g des Magen- 
gischwurs. Klin. Bericbt iiber gute Erfolge mit Novoprotin, einem gel. Pflanzen- 
eiweiB, bei der Bchandlung yon Magengeschwttren. (Zmtralblatt f. inn. Med. 45. 
337—44. Halle, Uniy.) F k a n k .

Friedrich  Koester, Tonophosphati bei Lungentuberkulose. Mit Tonophosphan 
(ygl. B u m , Miinch. med. Wcbschr. 7 0 . 1087; C. 1923 . 111. 1109) wurden in allen 
Stadien der Lungentuberkuloae ais Kraftigungsmiłtel gute Erfolge erzielt. Sch&d- 
liehe Nebenwrkgg. wurden nicht beobaehtet. Auf die Lungenerkrankung scheint 
es keinen EinfluB auszuiiben. (Med. Klinik 19 2 4 . Heft 10. Sep.) F b a n k .

Carlos G higliotto, Die vollst&ndige Reduktion des Natriumnitrats und des
Kaliumchlorats wahrend der Faulr.it von Eingeweiden. In den Organen zweier
Personen, die an einer Natriumnitratyergiftung infolge der Vcrwechalung yon NaNO, 
mit NaCl bei der Zubereitung der Kost gestorben waren, war nach 6 Tagen keino 
Spur Nitrat nachweisbar. Auch bei Verss. ergab sich, daB in Speisen, die mit 
Magensaft yersetzt wurden, NaNO, in Mengen yon 0,3 besw. l,4°/0 nach 4 bezw. 
11 Tagen, K010, bei ZuBatzen voa 0,07 bezw. O,370/0 nach 14 bezw. 20 Tagen
yollig reduziert wurdo. Der Zusatz yon NaNO, ist auf den Vcrlauf der Faulnis
obne EinfluB. Bei KCIO, geht die Verderbnis ohne Entw. unangenehmen Geruchs 
yor sich. (Ann. des Falsifications 17. 93—95. Santiago.) M a n z .

W. D. Mc Nally, Vier durch Fluor natrium verursachte Todtsfalle. Mit Au 8- 
nabme eineB Falles trat der Tod infolge Vergiftung mit NaF innerhalb 45 Min. 
bis 4 Stdn. ein. Die letale Do3is war 5 —10 g. In Yerdachtafallen sind reichlicbe 
Magenaptilungen mit Kalkw. oder yerd. CaCI,-Lsgg. zu empfehlen, um das NaF 
in das unl. CaF, umzuwandeln. (Journ. Amer. Med. Assoc. 81. 811—13. 1923; 
Eiper, Stat. Rec. 6 0 . 77.) B e k j d .

14*
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Ferd. Scłioeller, Ober einen interessanten Fali von Sublimatuergiftung und die 
Grtnzen der Nachweisbarkeit von Quecksilbersalzen in LeichenteiUn. (Vgl. S a b t o b i, 
Chem.-Ztg. 48. 141; 0. 1924. I. 2192.) Die AusapiiluDgen in der angegebenen Ver- 
diinnung muiiten zur Vergiftung fuhren. (Chem.-Ztg. 48. 244) J u n g .

L. Schwarz, Basophil gekSrnte Erythrocyten, vermchrte$ Porphyrin sowie andere 
Beobachtungen bei der Durchuntersuchung von Arbeiłern venchiedener Betriebe mit 
Bltigefahrdung. Erncuter Hinweis auf die Wichtigkeit der Blutunterss. bei Be- 
trieben mit etarkerer Pb-Gcfahrdung. Die Yermehrung dea Kotporphyrins geht oft 
nicht dem Blutbefund parallel. Weibliche Arbeiter reagieren auf Pb-Wrkg. starker 
ais mannliche. Der Bleisaum ist ein absol. sichereB Zeiehen von Pb-Aufnahme, 
nicht von Pb-Vergiftung. (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 102. 57—67. Hamburg, 
Staatl. hyg. Id b Ł ) W o l f f .

F. Pliarmazie, Desinfektion,
Simon Mendelsohn, Chemie und Darstellung von entfarbter Jodtinktur. M an 

lost ohno Erwarmen 83 g Na,S,0, in 65 ccm NH„ (28%) u* setzt W. bis zu 100 ccm 
e u , darauf ca. 1500 ccm Tinctura Jodi U. S. P ., bis der Endpunkt nahezu erreicht 
iB t , u. einen kleinen UberachuB, den m an  mit ein wenig NaaS,Os wegnimmt. 
Ca. 1600 ccm werden erhalten. Nach mehrtagigem Stehen giefit man yon dem aus- 
krystallisierten NasS406 (Tctrathionat) ab  u. filtriert. D as Prod. enthalt geringe 
Mengen Triatbylammoniumjodid, N(C,H5)9HJ, NaJ, Sulfat, Athyljodid, CHJ3 usw. 
(Journ. Amcr. Pharm. Aseoc. 13. 222—23. CincinnaU [O.].) D ie t z e .

S. B iernacki, Digitalis. Fergleichende anatomisćhe und chemitche Unter- 
suchungen. Die Unters. erstrcckto Bich auf Digitalis purpurea, Dig. purp. floro 
albo, Dig. purp. monstrosa, Dig. glosimiflora lilacina, Dig. maculata supeiba purp , 
Dig. maculata superba floro albo, Dig. ferrnginea, Dig. lana ta, Dig. ambigua u. 
Dig. lutca. Die Menge des kry et. Digitoxins, erhalten nach K e l l e b  aus den 
Blattern yerschiedener Arten, wie Dig. forruginca, purpurea, lanata u. ambigua, 
war wenig (um etwa 0,3%) yerachieden. Die aus den Blattern der yon Dig. pur
purea abstammenden Rsssen u. Yańetaten erhaltene Menge aktiyer Subatans, yariert 
bedeutend; sic ist fast zweimal kleiner ala bei der Mutterart. Der Gehalt an kiyst. 
Digitoxin Bteht in keiner Beziehung zur Intensitat der pharmakolog. Wrkg. der 
Blatter, bestimmt nach der Methode yon F o c k e . Der Gehalt der Blatter an Digitosin 
hangt ab yon der Kultur u. nicht yon der, wenig abweichenden Struktur der yer- 
Bchiedenen Arten. (Roczniki Farmacji 1. 57—107. 1923. Warschau, Uniy.) S c h ó n f .

8. Biernaoki, Digitalis canariensis. (Vgl. yorst. Ref.). Durch KOH u. NaOH 
werden die Hiirchen u. Epidermiszellen yon in Polen kultiyiertem Digitalis cana
riensis gelb, durch konz. H,S04 gelbgriin, Pirkinsaure u. NaOH orange gefarbt; 
dieBa Organe waren demnach der Sitz der akt. Subatanzen. Die Blatter enthielten 
1,09% akt. Sub3tauz, alao faBt ebensoyiel, wie diejenigen yon Dig. purpurea. 
(Roczniki Farmacji 1. 177—83. 1923. Posen.) S c h On f e l d .

L. Kosenthaler, Beitrage m r angewandten Drogenkunde. 4. Zur Eenntr.is 
ton Traganth und Gummi. (3. ygl. Schweiz. Apoth.-Ztg. 62. 121; C. 1924. I. 
2806) Traganth kann man, aafler durch daB  Fehlen yon osydicrenden Fermenten 
u. das abweichende Yerh. gegen Pb-Acetat u. Pb-Eaaig, durch den Nachweis yon 
Methosyl- u. Acetylgruppen yon Gummi arabicum unterscheiden. V. F e l l e n b e b g  
fand (Biochem. Ztschr. 85. 158; C. 1918. I. 515) 5,38% CH.OH auf die cellulose-, 
starkę- u. aschenfreie Trockenaubetauz berechnet. Nach Vf. liegt der Methoiyl- 
gehalt der kleinasiat. u. pers. Traganthe zwischen 3,57 u. 5,35%. Die Acetylgruppe 
wurde iiber das Ag-Salz nacbgewiesen. Der Gehalt an H<COOH ist nur gering; 
gefunden 0,12%- Dem Vork. von Acetyl- u. Formylgruppen entBprechend laBt
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aich von Tragauth eine VZ. bestimmen; gefunden 155—180. Gummi gibt eine viel 
geriugere VZ.: 9,2—17,6. — Das Methosyl deB Tragantha durfte aus dem Pektin 
bezw. der Intercellularsubatanz stammen, wahrend Gummi arabicum ausBchlieBlich 
aus zugefiihrten Kohlenhydraten entsteht. (Sehweiz. Apoth.-Ztg. 62. 221 — 24. 
Bern.) D ie t z e .

W. A. Konantz, Die Produktion von amerikanischem Wurmsamendl in Illinois. 
Die Ansieht, daB nur das aus den im Carroll County, M aT yland, k u ltiy ie r ten  
Pflanzen (Chenopodium ambroaioide3 var. anthelminticum) dest Ol der U. S. P. 
entspricht, u. daB „westliches'1 Ol mindersyertig aei, wird zuriickgewiesen. Die 
Gewinnung des Olea unter den yerachiedenB ten Yerhaltniaaen wird beschrieben. 
Ea zeigte D. 0,960—0,975 u. enthielt 71,5-85,5% Aacandol. 100 lbs. Samen gaben 
438 cem (9,67%) u. 100 lbs. ganze Pflanse 282 ccm (6,0°/o) ath, Ol. (Journ. Amer. 
Pharm. Asaoc. 13. 201-5. Quincy [111], Moorman Mfg. Co.) D ie tz e .

Augustlne Henry, IArchtnnchwamm. Die medizin. gebrauchta Drogę stammt 
yon Polyporm officinalia, der in Europa auf Lsrix europaea, in Asien auf Cedrua 
libanotica, in Afrika auf Cedrus atlantica wachst. Der Pilz ist dureb den Gerucb 
nach frischem Mehl u. den auBerordentlich bitteren chininartigen Geschmack ge- 
kennzeichnet. Er enthalt 50—70% .Harz yon staiker Abfuhrwrkg., daa eine 
Saure der Apfelsaurereihe, C16H80O6, Agaricin, enthSlt. (Pharmaceutical Journ.
112. 439—40.) D ie t z e .

B ryant F u llerton  und F rederick  W. Heyl, Analyse von Corpus luteum. 
Corpus luteum des Handela enthalt ca. 9,4% Phojphatide (Monoamino-monophoa- 
phatide, in denen Kepbalin etwas uber Lecithin vorherraeht) mit beaehtenawerten 
Mengen Sulfatiden, ca. 12% Fett u. 1,6% Choleaterin. Das Materiał enthalt 
10,2% N, yon dem 1,2% 1. in A. Von den ubrigen 9% N entsprechen 0,7% 
koagulierbareoa Protein, 0,3% Proteose u. 3,2% alkalil. Protein. Daa Gesamt- 
protein betriigt ca. 6,4% N =  ca. 40% Driisenmaterial, obgleich ein Teil dayon 
natiirlich unl. ist. Daa ausziehbare Materiał betragt ca. 4°/0 N, wovon 1,2% 
1. in A. iat. (Journ. Amer. Pharm. Assoe. 13. 194 — 200. Kalamazoo [Mich.] 
Upjohn Co.) D ie t z e .

Theodor Pani, Die Normung der mediziniichen Eisenprdparate. M n Beitrag 
zur Normung der Arzneimittel und zur Neubearbeitung des Deutsche* Arzneibuchs. 
Die Normung muB allea umfasaen, was fiir die E'zielung der maiimalen therapeut. 
Wrkg. u. fur die Ausnutzung eines Arzneimittels weBentlich iat. Es ist deshalb 
nicht notig, ein Praparat von groBercm Reinheitagrade zu benutzen, ais eB fiir den 
betreffenden Zweck erforderlich iat. Einzelheiten im Original. (Pharm. Ztg. 69.
344—46. 360-61. 387—90. Miłnchen, Uniy., Pharm. Inst) D ie t z e .

H. W. V ahlteich, Der Saurcgchalt der Pepsinpriiparate. Gepriift wurde die
Verdauungakraft yon Pepain-Elixieren ohne HC1 u. mit HC1 B te ig e n d e r  Konz, 
aowie andere fl. Pepsinpriiparate. Ea ergab sich, daB bei erhohtem Sauregehalt 
die Wirksamkeit noch schneller abnimmt, so daB ea aich empfiehlt, HC1 aus den 
Prodd. fiberhaupt yollig wegzulassen. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 13. 234 
bi3 236.) D ie t z e .

Stefania Lichtenstełn, Die Desinftktion tubetkelbaciller,hdlłigen Sputums mit 
Alkalytol und Parmetol. Bei 4Btd. Einw. ist Alkalysol gut wirksam. Parmetol 
digegen muB nach 4atd. Verss. an Meerachweinchen ala Dcainfektionamittel fur 
tuberkuloaca Sputum abgelchnt werden. (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 102. 
55—56. Berlin, Uniy.) W o l f t .

GL Analyse, Laboratorium.
R. Berg, Flicken non Platinschalen. (Ygl. v o n  F e l l e n b e e o , Chem.-Ztg- 48. 

15; Mitt. LebensmittelunterB. u. Hyg. 14. 367; C. 1924. I. 2452). Die Flickatelle
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ist nur haltbar, wecn man auf daa Goldpl&ttchen noch ein dunnea Platinplattchen 
legt. (Chem.-Ztg. 48. 244.) J u n g .

W. L. Gainea, Ein Probcnziehcr. Die Einrichtung des App. ergibt sich zwang- 
103 aus den Bildern des Originals. (Ind. aud Engin. Chem. 16. 386 — 87. 
Urbana [111.].) G e is im e .

A lbert Brano, Extraktion von Stoffen, die in einer mit dem Extraktionsmittd 
unmischbaren FlUsiigJceit gelSst oder suspendiert sind. Der Estraktionsapp. besteht 
aus 4 wagerecht liogenden FJaacheD, die um eine gemeinsame wagerechte Achse 
rotieren, bo daB die Grfnzflache der in den Flascben befindlichen unmischbaren 
Fil. dauernd erneuert wird, die B. von Emuleionen dagegen ausgeschlossen. (Buli. 
Scc. Chim. do France [4] 35. 422-24.) B ik e b m a n .

H. G. Becker, GasdicMer Riihrer. Einrichtung u. Wrkg. des App. ergibt 
sich zwanglos aus dem Bilde des Originals. (Ind. and Engin. Chem. 16. 319. 
Dublin [Irlsnd].) G b im m e .

F. M. Lidstone, Ein in bezug auf die Dichte Tcompensiertei Qu,ccksilber- Viscosi- 
meter. Yf. beschreibt an Hand einer Abbildung eine Abanderung seines Viscosi- 
metcrs (ygl. Journ. Soc. Chem. Ind. 37. T. 148; C. 1919. II. 634), bei dem die 
Capillare yerlangert ist, so da8 auch geraue Beettt. bei diinnen Fil. móglich sind. 
Die Capillare ist derart gebogen, daB der EinfluB der D. der FI. ausgeschaltet ist. 
(Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 87—88.) J u n g .

H Contzen, Dichtcschrciber fiir Uliitsiglcciten. Es werden 4 yerschiedene Fl.- 
Dicbtemesser mit getrenntem Schreibgerat beschritben, Yon denen 2 auf dem 
Scbwimmerprinzip beruhen; bei den anderen wird der Druck einer Fliissigkeits- 
siiule yon konstanter H6he gemessen. (Chem. Apparatur 11. 57—58. Dussel
dorf.) N e id h a b d t .

Ferdinand Kryz, Ein Beitrag zur Probenahmetcchnik unhomogentr Fliisiig- 
leiten und ein SchautuMhenmesscr. Die Probenahme nimmt Vf. rrit einem durch 
ein Blehtiick beschwerten Gummischlauch vor, welcher in die Fi. yersenkt wird. 
Durch SchliiBen des herausragenden Endes mittels Qaetschbahn kann man einen 
Durchscbnitt aus der ganren Fiillung herausnebmen. Mit einer anderen beschrie- 
benen Vorr., be;tehend aus zwei Schlauchen, kann man Einzelproben enfnehtcer. 
Um die Schoumh5he zu mcBsen, wird ein Schwiirmer yerwendet, der an einer 
Holrstange einen mit trockencm Kopierstift schraffierten Papieratrufen tragt. 
Durch den Schaum wird die Kopierfarbe gel., so daB die H5he abgelesen werden 
kann. (Ósterr. Chem.-Ztg. 27. 70—71.) F r a n c k e n s t e in .

Claude Clayton K iplinger, Eine einfache Methode zur Bestimmung des ar.- 
genaherten Brechmgsindex von Fliitsigkeiten mit einem gdcohnlichen Mikroskop. 
Vf. yorwendet ein Mikroskop ais Konoskop, indem er eine ephar. Hilfslinae ais 
Objektiy einsttzt. Diese Linse ist an der Spitze ausgehóhlt u. ateht auf einer 
Glasflache auf. Zwischen der Lfose u. dieser Flachę wird ein Tropfen der z u  

untersuchenden FI. gebiacht. Durch dieae ganze Optik wird ein Gegenstand in 
ein bis zwei FuB Entfernung yom Objektiy bcobachtet u. aua der A n d e r u D g  der 
Fokussierung des gesamten opt. Systems, welche direkt proportional dem Brechunga- 
eiponenten der FI. ist, derselbe berechnet. Bei Verwendung yon Na-Licht ergab 
dio Anwendung dieser Versuchsanordnung aehs gute Beaultate. (Journ. Chem. Soc. 
London 125. 963—65. Ohio, Mount Union Coli.) B e c k e r .

B erthe P errette , Uber eine Lichtbogenanordnung im Vakuum zur Erzeugmg 
von Metallsptktren unter Benutzmg sehr gerirger Substanzmer gen. Vf. beschreibt 
eine Apparalur, welche die Erieugung yon Metallspektren Behr feiner Struktur 
gestattet. In einer auf Hochyakuum ausgepumpten, mit Quarzfenster yersehenen 
Glasrohre befindet sich ais Kathode ein mittels Hilfsstroms zum Gliihen erhitzter
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W-Drabt, dieaem im Abatand yon 2—3 mm gogeniiber ais Anodę ein W-Bloch, 
das in einer Hohlung die Probe der zu u n te rB U C h e n d e n  Subatanz tragt. D e r Heiz- 
Btrom (12 Volt) betragt 4— 5 Amp6re, dio Spannung zwiBehen Katbode u. Anodo 
110 V., die resultierendo Stromatiirke dea LicŁtbogens betragt bei Anwendung 
einea GliihdrahteB  1/t X , bei Anwendung yon 2 oder 3 Gltihdrahten bis iiber 2 A. 
Vf. erwiihnt die Yorzligo dieser Anordnung gegcntiber der yon W e h n e l t  bentitzton 
u. gibt Angaben iiber die Feinheit der Struktur der mit ihm  erzeugten Spektren. 
(G. r. d. l’Acad. dea seienees 177. 876 -  79. 1023) F b a n k e n b u b g e r .

M. Ruszkowski, Uber dii Anwendung von Jodsaure und Kaliumbicarbonat zur 
JDarstellung ron TiiricrfliissigJctiten. Zur volumetrischen Best. von Thiosulfat 
erapfieblt Vf. die Anwendung von Jodsaure, dereń Titer mit Kaliumbicarbonat 
festgeatellt wird. 10 ccm der Jodaaure werden a i t  200 cem W., 50 ccm H,S04 (1:5) 
u. 1,5—2 g KJ ycrschloaaen 15 Min. atehen gelaaaen u. daa abgeachiedene J  wird 
mit der Thioaulfatlsg. titriert. (Boczniki Farmacji 2. 108—9.) Sc h On f e l d .

F. Arndt, Uber eine einfache Halogen-Bestimmu*gsmethode durch Verbrennung 
im Sauerstoffitrom iiber Platinasbest. Zur gleichnamigen MitteiluDg yon D a c h l a u e r  
u. T h o m s e n  (Ber. Dtscb. Chem. Ges. 57. 559; C. 1924. I. 2186) weist Vf. darauf 
hin, daB Halogenbest. durch Veibrennuog bereita yon D e h n s t e d t  angegeben u. 
danach in Leitf&den zu finden ist; die Abaorption u. Brat. dea Halogena geachiebt 
dabei durch im Rohr yorgelegtea erhitztea Silberpulyer, waa bei S-froien Stoffen 
die denkbar einfaehste u. genaueate Methode iat. Bei S-haltigen Stoffen kann dio 
Abaorption u. Titration dea Halogena nach D a c h ia u e r -T h o m s e n , gegeniiber der 
bither z. B. yom Vf. angewandten grayimetr. Brat. in yorgelegter erhitzter Soda, 
yon Yortoil aein. (Ber. Dfsch. Cbem. Gea. 57. 763—64. BreBlau, Uniy.) Ab n d t .

A rthur Franz und H erm ann Lutze, Eine neue Kohlenttoffbestimrnung auf 
nassem Wege. Zur C-Beat. in waaaeil. organ. Subetanzen empfehlen Vff. yorBichtigeB 
Erhitzen der Subatanz in W. mit mindeatena 3-fachem UberachuB yon Kalium- 
persulfat; hierdurch wird der C ąuantitatiy zu CO, oiydiert, daa durch einon CO,- 
freien Luflatrom mitgefiihrt u. in ilblicher Weise getrocknet, absorbiert u. gewogen 
wird. VerBucbedauer 20—25 Min. Starkę Aciditat der LBg. iat yorher abzustumpfen, 
anorgan. Alkaiitfit zu neutralisieren; das W. iat durch DeBt. iiber K ,S,09 zu 
reinigen (zweekmaBig Dest. der RuckBtandfl. friiherer Analyaen). Bei Ggw. yon 
Halogen iat der Gasatrom mit Lsg. von Brechweinatein zu waachen oder uber er
hitztea Ag zu leiten. Beleganalysen mit H. B ollhagen. (Ber. Dtch. Chem. Gea. 57. 
768—70. Premnitz, A.-G. K oln-R o ttw eil.) A b n d t .

J. F. Durand, Volumetrische Kohlenstoffbestimmung. Die SubBtanz (5 cg) wird 
in H,S04 oder CCI,, daa yon dcm Reagena nicht angegriffen wird, gel. u. in einem 
geeigneten App. mit Mnt 07, hergestollt durch Verreiben yon iiberachUssigem KMnO, 
mit ca. 20 ccm II,SO, von 66° Bó., zusammengebracht, daa entwickelte CO, ge- 
meaaen. Daa Verf. wurde mit Erfolg benutzt bei Acenaphthen, Hydrochinon, 
Benzoesśłure, Saceharose, Phthalimid, Arobenzol, Dimethylamidoazobenzol, Pikrin* 
saure, Aceton uaw. Gewiase Stoffe, wio Harnstoff, Propionamid, Nitromethan, 
geben keine Gaaentw., andere nur eine aolche, die gewirsen C-Gruppen dea Mol. 
ent8pricht. (C. r. d. l'Acad. dea aciencea 178. 1193—95.) Sp i e g e l .

P. E. P a lm er und E. R. W eaver, Eine thermitóhe LcitfahigTceitsmethode zur 
Analyse von Gasen. Da die einzelnen Gaae groBe Untorachiede in der Wiirrce- 
leitfahigkeit aufweiBen, achlsgen Vff. WarmeleitfahigkeitameaBungen an Gasgemiachen 
ala Analyaenmetbode yor. Sio benutzen dazu folgende Verauchsanordnung: la  
zwei gleich dimenaionierten zylindr. Zellen Bind in der Langaachae zwei Pt-Drahte 
ausgeapannt. Der eine Zylinder iat mit dem zu unterauchenden Gaa, der andere 
mit einem Standardgaa gefiillt. Beide DrShte aind in Serio an eine StromąuelJe 
yon konstanter elektromotor. Kraft angeschloaaen u. werden elektr. geheizt. Da
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der Warmeyerluat der Heizdrahte eine Funktion der Warmeleitfahigkeit der sie 
umgebenden Gaao ist, kann dieee aua der Drahttemp. bercchnet werden, welche 
darcb Widerstandamesaungen bestimmt wird. Daboi ist Sorge su tragen, daB 
auBerhalb der Zelle keine Warmeyerluate durch Ableitung oder Strahlung eintreten. 
Man kann auch Btromendea Gas (0 — 20 ccm pro Minutę) yerwendon. (Journ. 
Franklin Inst. 197. 554—55) B e c k e r .

K le m e n te  u n d  a n o rg a n ls c h e  Y e rb in d u n g e n ,

W illiam  C. Bray und Eustace J . Cny, Die Oxydation eon Hydrazin. I. Die 
volumitri8cke Analyse von Hydrazin mittels Jodsaure, Jod, Brom und unter- 
ćhloriger Saure. 1. Bei der Oxydation des Hydrazins mit Jodsaure in saurerLB g. 
arbeitet man wie folgt: zu 10 ccm einer 0 n. H,S04 fugt man eine gemessene'Menge 
yon 0,1 n .  Jodsaure u. zwar etwa 30—50°/0 mehr, ais erforderlich iBt, um das Hydrazin 
zu oxydicren. SchlieBlich Betzt man das zu untersuchende Hydrazin zu, darauf 
nach 5 Min. KJ im UbersehuB u. titriert daB auageschiedene Jod mit Thiosulfat. 
In COa-Atmosphiire erhalt man dieselben Resultate wie in Luft. Die Umsetzung 
zwischen Jodeiiure n. Hydrazin ist bei Zimmertemp. frei y o n  Nebenrkk. —  2. Bei 
der in a lk a lis c h e r  Lag. durchzuftthrcndcn JWmcthode pipettiert man die 
Hydrazinlsg. in eine mit Glaastopfen y e r B c h lo s a e n e  Flasche, pipettiert einen ge- 
meBsenen OberschuB an Jod hinzu u. SchlieBlich einen OberschuB an Alkali (NaOH). 
Nach 2 Min. titriert man daa iiberschuasige Jod mit Thiosulfat. Es ist notwendig, 
in der angegebenen Reihenfolge zu arbeiten. Mischt man da3 Hydrazin m it Alkali 
u. gibt dann Jod zu, so hat man Hydrazinyeriuste, die umso groB3r B ind, je lang- 
Bnraer mau arbeitet. — 3. Die jBroimncthode: In eine mit GlasBtopfen yerschlosjene 
Fiasche, die 10 ccm 6 n. H ,S04 entbalt, pipettiert man 9,33 ccm der Hydrazin- 
sulfatlsg. u. fugt eine konstantę, uberschussige Menge Bromleg. (86,71 ccm) biuzu. 
Nach 2 Min. Betzt man einen OberschuB an K J hinzu u. titriert das freigemachto 
Jod. Die Bk. yollzieht sich sehr Bchnell u. inneihalb einea Interyalls von 0 bia 
15 Min. unabhangig von der Zeit. Auch die Saurekonz. ist iu wciten Grenzen 
ohne EinfluB auf don Verlauf der Rk. In alkal. Lag. (Hypobromitmethode) hat man 
Btets Hydrasinyerluste. — 4. Um mit Unterchloriger Saure zu oxydieren, gibt m a n  
etwa 50 ccm einer squinormalen Mischung yon Mono- u. Dinatriwnphosphat in 
cinc mit Glasstopfen yerschlossene Flasche, pipettiert das Hydrazin hinzu u. fiigt 
zuletzt die unterchlorige Saure hinzu. Nach 5 Min. werden uberschuaaiges KJ 
u. H,S04 hinzugefiłgt u. das frcigomachte Jod titriert. Der Verlauf der Rk. iat 
unabhfingig yon der Reihenfolge des Mischens der Reagentien, yon einem Obsr- 
schuB der PhoBphatlsg, einem OljerachuB des Osydiitionsmittela u. yon der Zeit, 
sofern sie nicht weniger ala 2 Min. betragt. — Ggw. von Ammoniumsalzen beeinfluBt 
die Oiydation mit HJO, u. Br in saurer Lag. unmerklich, diejenige mit HOC1 
sehr Btark u. diejenige mit J  wenig. Vff. geben bei allen 4 Methoden eine histor, 
Obersicht iiber ihre bisherige Anwendung u. be3prechcn u. priifen yon anderen 
osydimetr. Methoden die Fanaiinsauremethode, die JRic7iro»!aJmethode u, die Methode 
der Oxydation mit Fehlingscher Lsg. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 858—875; 
Berkeley [Cal.] M c g d a n .

Ingo W. D. Hackb., Die Pr ii furt g von Stielcoxydul. Das zur Betaubung ver- 
wendete „Lachgas'*, N,0, darf keino oder hoebatens 10 Teile andere N-Oxyde in  
1000000 Teilen entalten. ■ Zur Priifung wird das im „Bureau of Minea'1 zur Analyae 
yon Grubengasen ablicho Yerf. empfohlen: Man fiillt 2 Erlenmeyerflaschen zu 1 1 
mit dem Gase, wahrend 2 andere (zum Vergleich) nur Luft enthalten, u. bringt in 
jede Flasche 5 ccm H ,0 , u. 5 ccm NaOH (lÔ /o), schiittelt wiederholt, laBt 10 Min. 
B te h e n , gieBt die FI. in Porzellanachalen u. yerdampft im Wasaerbad zur Trockene. 
Zu jedem Riickstand gibt man 5 ccm Diphenylsulfonsaure u. 10 ccm W., gieBt in
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ein NeBierrohr (100 ccm?, Betzt 15 ccm einer Mischung gleicher Teile konz. NHa 
u. W. zu u. fulit mit deat. W. auf 100 ccm auf. Eine gelbliehgrune Farbung zeigt 
N-Oxyde an, dereń MeDge colorimetr. mit 8, 16, 24, 35, 45, 55, 75 u. 100 Teilen 
Nitrat per Million bestimmt werden kann. — Andcre Proben beziehen Bich auf 
Halogene, HCl, CO„ H,S04, SOs, NH8 (man JiiBt je 2000 ccm Gas durch 25 ccm 
W. mit dem betreffendon Eeagens atreiehen) u. SchmierSl. Ein Verf. zur quan- 
titativen Best. dea N,0 wird beschrieben (App. im Original abgebildet). (Journ. 
Amer. Pbarm. A beoc. 13. 191—93. San Francisco, West. Nitrons Osyde Co.) D ie t z e .

Jean  Dario, Neue Beobachtungen und Versuche Mer die Schnellbestimmung der 
Phosphorsaure nach dem Vcrfahren von H. Copaux. (Vgl. Co p a u x , C. r. d. l’Acad. 
des Bciencea 173. 656; C. 19 2 2 . IV. 212.) Genauere Vorscbriften zur AuBfUhrung 
der Best Die Beziebung zwischen dem abgelesenen Vol. der Pbosphormolybdan- 
phaee u. der Menge yon Pa0 6 ist bei yerachiedenen Tempp. durch die Formel 
P ,06 =  0,99 -f- 0,004 (t — 15') mg in 0,05 ccm wiedergegeben. Der miltlere 
Fehler der Methode ist 0,6°/0. Sie kann auch in Ggw. von Citronensiiuro an- 
gewandt werden, die Konzz. der Na-Molybdat-Lag. u. der HCl miissen aber erhoht 
werden, um die Verb. von Phosphor- mit Citronensaure zu zeratoren. Der P ,06- 
Gehalt der phosphorhaltigen Schlaeken kann nach dem Verf. beatimmt werdeD, 
nachdem Si09 durch Trocknon mit HCl unl. gemacht ist. (Buli. Soe. Chim. do 
France [4] 35. 409—14.) B ik e b m a n .

M esnager, Bemerkung zum 'Aufsatz von Pitois: Attalyte des Stahls durch Be- 
obachtung der Schleiffunken. (Vgl. P it o is , C. r. d. l’Aead. dea aciencea 178. 942;
C. 1924. I. 2722.) Einige den Pitoisschcn Shnliche VersB. sind eeit langem z. B. 
von P o u k CEL (Rev. de Mćtallurgie 1910. 132) angestellt worden. (C. r. d. 1’Aead. 
dea Bcience3 178. 1037—38.) B ik e r m a n .

Andre K ling und Arnold Laaaieur, Die Typtn dtr Probc&tiićke filr Prii- 
fungen. Bchandelt hauptsfichlich chem. Analyse von Stahl. (Rev. de Mćtallurgie 
21.247-54.) • SACns.

F. F. Farnaw orth und C. D. H ocker, Unterbrochene Eintaućhucreuche ais 
Prilfungsmittel filr Verzinkungen auf Eisen und Stahl. Taucht man die verzinkten 
Stiieke mehrfach in eine Lsg. von NH4C1 u. laBt nach jedesmaligem Eintauchen 
an der Luft troeknen, ao yerrateu sich am Gewichtsyerlust deutlich u. ziemlich 
quantitatiy feine Rieso, unregelmaBige Dicke dea tłberzugea bo wie aonatige Fehl- 
stellen; man kann den Ndd. ansehen, ob Eie auB einem Sulfat- oder aua einem 
Cyanidbad stammen, die Methodo erlaubt ein Gutaehton iiber die Sorgfalt bei der 
Vorreinigung des Fe vor der Plattierung. Vf. bcBchreibt die Methode u. erlautert 
die Resultate an Tabellen (mit u. ohne Zusatz yon Oxydationsmitteln) u. Mikro- 
photographien. Wiihrend ein aus Cyanidlsg. gewonnener Zn-Oberzug von 620 mg/qdm 
erst bei der 632. Tauchung die ersten Rostzeiehen aufwies, kamen sie bei einem 
aus Sulfatlsg. gewonnenen yon 775 mg/qdm echon bei 559 Tauchungen zum Vor- 
Bchciu. (Trans. Amer. Electr. Soe. 45. 12 Seiten. Sep.) D annkel.

F r itz 'F e ig l und Lydia v. Tastanowska, Zur Kenntnis der Farbreaktion 
zwischen Kóbaltsalzen und Diviethylglyoxim bei Oegenwart von Sulfiden. (Vgl. 
K r a u t , Ztschr. f. angew. Ch. 19. 1793; C. 1 9 0 6 . II. 1864. F e ig l  u. R u b in s t e in , 
L ie b ig b  Ann. 4 3 3 . 183; C. 1924. I. 102L.) Farbrk. auf Co" neben Ni” : Probe 
mit Na-Acetat abstumpfen, Dimethylglyosira ( =  DH,) in A. zugeben, yon Ni-Nd. 
abfiltrieren, einige ccm Na,S-L3g. zufiigen: Violettfiirbung je nach Co*Menge. An- 
aauern mit Eaaigsaure, AuBschiitteln mit Amylalkohol: dieser fiirbt aich tiefyiolett 
bis weinrot. Empfindliehkeit 1 : 830000. — Dio der Rk zugrundeliegende Co-Verb. 
isoiiert Vf. durch Arbeiten in A.-Lsg.: Verb■ (DH,.‘ :jCo(—OH,)(—NH,)(: S), alao 
Anlagerungsyerb. mit Koordinationazahl 6, braunyiolettea Pulyer, 11. in W., A.,
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Pyridin, wl. in A. Lsgg. tiefblauyiolett. (Ber. Dtsch. Cbem. Ges. 57. 762—63. 
Wien, Uniy.) A b n d t .

F. Feigl, Uber Yerbindungen des rierwertięen Nicktls mit Dimethylglyoxim, 
sowie Uber einen empfindliehen Nickelnachweis. (Mit D. Kulka.) Bei der F&llung 
yon Ni mit Diinetbylglyoxim (=» DH,) nach B runck (Ztschr. f. angew. Ch. 20. 
1814; C. 1907. II. 2080) bewirken viel Nitrate ZuruckhaltuDg yon Ni in der Lsg. 
Vf. findet, daB andere Oxydationsmittel wie Ferricyanide, Snperoxyde, PermangaDato 
ebenso wiiken unter B. yon roten Lsgg. Ggw. yon PbO, u. NaOH yerhindert die 
Ni-Fallung ganz: 5 g NiCl, -{- 6H ,0  in wenig h. W , 30°/,ig. NaOH, 2 g Dimetbyl- 
glyoxim in h. A. u. 5 g PbO, zufiigen, auffrocben, Filtrat duokelrote bis schwarze 
Lag., enthUlt N i (IV) ais Komplcxverb. mit Dimethylghjoxim, die ais solche nicht 
isolierbar. Vcrb. (D H ~),N i: O, durch yorBicbtiges Ansauern der obigen Lsg. mit 
yerd. HC1, dunkelrotes Puiyer, ]1. in NaOH, Na,C03, NH, mit blutroter Farbę; 
Sauren zerlegen in Ni“ u Dimethylglyoxim; aus saurer KJ-Lsg. Ausschcidung 
einer Ni (IV) entsprechendcn Menge J r  B. der Verb. wabrscheinlich nach: 

[(DH~),N i. .  2 H,OXOH), — > 3H„0 +  Ni(DH)sO .
HierfUr spriebt die B. der Verb. [D H ~),N i. .  2H,0] OH)(J) aus der urspriinglichen 
roten Lsg. mit konz. Jod KJ Lsg.; dunkelrotes kryst. Puiyer, 1. nur in Laugen u. 
N n , mit purpurroter Faibe; yerd. Sauren zers. unter B. yon Ni" u. J '. Die ur- 
sprtingliihe Komplexycrb. ist also amphoter.

Nachweis kleitier Ni-Me*gen: Probe mit koDz. NH„, ctwas PbO,, NaOH u. 
l°/ô gf- Lsg* Von Dimethylglyoiim in A. aufiochen u. filtrieren: Lsg. je  nach Ni- 
Menge tiefrot bis rotstiehig gelb. Empfindłicbkeit 1 : 1666000. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 57. 758—61. Wien, Uniy ) A b n d t .

Georg Giinther ReiBaus, Uber die mafianalytiuhe Bestimmung des Molybdans 
im Molybdanglanz und Ferromolybdan. Die Best. von Mo beruht auf der Titration 
der mit Zn u. SSure reduzierten Mo-Lsg. mit KMn04, die durch Anwendung be- 
rooderer Vorsicbtsma8regeln zu einwandfreien Resultaten fuhrt. (Metali u. Erz 21. 
118—20. Hamburger Miłoze.) U l m a n n .

M. Dorni nikiewicz, Methode sur miJcroćhemisćhen Unterscheidung der Carbonate. 
Nach dem Yerh. beim 30 Sek. langen Erhitzen auf dem Platinblech in der direktcn 
Gasflamine lassen sich s&mtJicte Carbonate einteilen 1. in CarboDate, die sich nicht 
merklich yerandern (Calcit, Aragonit, Lublinit, Dolomit, Magnesit, Witherit, 
Strontjanit, Darytcalcit u. a.?, 2. in Carbonate, die ihre Farbę merklich andern: 
Siderit, JRhodochroit, Oligonit, Ar.hrit, Fe- u. Mn-Calcite u. -Dolomite, Cerussit, 
Piumbocalcit, Smith; onit. — G ru p p e  I. Trots Fehlens sichtbarer Ver- 
Snderung erleiden die Mineralien der Gruppe I  doch eine Veranderung beim Er- 
hitzeu; unyerandert bleiben nur Strontianit u. Witherit. Die geglubten Mineral- 
kornchen, kurz auf dem Uhrglas mit einer alkoh. Alizarin-Leg. (1:1000) erhitzt, 
fiirben sich in all den Ffillen blaurot, wenn an dereń Oberflache Oxyd entetanden 
ist. Ungefiirbt bleiben nur Strontiaoit u. Witherit. Gute Beaultate lieferte auch 
Dianilingriin in wss. lsg . (1:1000); die dissozierten Mineralien werden graugelb 
gefSrbt. Am einfachsten ist jedoch die Anwendung yon Phenolfhthaltin in 1°/, 
atkoh. Lsg., u. zwar ohne Erwarmen. Samtliche Mineralien der Gruppe I ,  aus- 
genommen Witherit n. Strontianit, fiirben sich hierbei rot. Hierbei zeigte es sich, daB 
die Pheuolphtbaleiu yotb. des Ca in W. u. A. 1. ist, das Mg-Sals ist etwas 1. in W., 
in A. unl. So konnte Vf. aus der ganzen Gruppe Magnesit u. zum Teil Dolomit 
unterscheiden. Bei Calcit, Aragonit usw. farb en sich dia Krystalle sofort u. bald 
auch die alkoh. Lsg. Bei Dolomit farbt sich die Lsg. allmahlich, bei Magnesit gar 
uicht. Zur Unterscheidung des Dolomits yom Magnesit eignet sich Dioxyfluores- 
eetn: Magnesitkdrnchen werden rait NaOH erhitzt u. mit der Farblsg. behandelt; 
uach Troeknen bleiben sie gefarbt u. im Mk. unters. Dolomit zeigte keine FSrbung.
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— Prddacit kann mit Phcnolphthaloin oder Dioxyfluorcaeein nachgowieacn werden, 
die FRrbung ist nicht glelchmBBig, ein Beweia, daB das Minerał ein Gemiach ia t 
(ron Brucit u. Caleit). — Dio Kobaltrk. von Meigkn (Centralbl. f. Minerał. 1909. 
577) »ur Untirtcheidung von Caleit und Aragonit wurdo n i ih e r  u n t e r B u c h t ;  am vor- 
teilbafteaton iet ErWilrmon der Mineralkorneben mit 0,25%ig. Co Nitrat u ,, naoh 
Auswaaeheił, ErwRrmen m i t  Totraoxyfluoran oder detsen Ammonealz; Caleit farbto 
Bich schwflcher rot ala Aragonit. Bei ErwSrmen mit NBfa entf&rbt sich Caleit, 
Aragonit bleibt gefaibt. Nach Meigen bildet Bich boi Caleit CaCO,'3CotOH), 
(blau), auf Aragonit 2CaC0s*3Ct(0I3),*H,0 (violeU). Die aus Caleit entetchcndo 
Verb. ist 1. in  NH,CI, d io  Aragonitverb. ist in  k. NH,C1 u n l . ,  entfarbt sich beim 
Kochen mit NH4C1, wns jedoch nicht auf Leg. der Co-Verb. zurCckiuftlbren itt, 
da nach Behandlung mit Tctraoiyfluoran Rotfarbung ointritt. Kobaltaalze, wio 
[Co(NO,VCoS04] faibt Tctraoiyfluoran nicht, NHj-Zuaat* fftllt aber rote N dd,
1. in NH4C1. Die aus Caleit u. Aragonit m i t  Co entateherden Veibb. a c h e in e n  ytr- 
achieden konBtituieit  ku sein, der Obergsng von Co.OH), in Co(OH), scheint 
hier eino Rollo i u  ppiclon. Donn ftbnlicli yfrhiilt sich PeS04, das in l % i g .  Lag. 
mit den Mineralien erbitit wurde; nach Auawafchtn u. Behandeln mit aromo- 
niakal. Tetraoxyfluoran farbt sich Aragonit blau, Caleit bleibt ungefarbt. — Nachw. 
non Dolomit. Die Krystallproben werden mit 0,5%ig. A1CI, ilbergossen, sofort aua- 
gowaschcn n. mit Tetraoxyfluoran */, Min , darauf mit yerd. NH, kurz e i h i t z t ,  a u c -  
gewaschen u. u. Mk. u n te r e .  Caleit u .  Aragonit fiiiben eich rot, Dolomit bleibt 
farbloa. Statt A1C1, yerwendet man besser FeCl, (0,3%ig.): Caleit u. Aragonit 
farbon sich violett, Dolomit bleibt ungefarbt. — Unterscheidung von Strontianit 
und Witherit. Die Krystalle werden mit 0,5%'g. Chromsfiurelsg. kurz erbitrt. 
Bicbtbaror iat die FSrbung nach Erhitzon der Krystalle mit e a B ig s a u r e b a l t i g e m  
Chromotrop 2B (0,3°/,ig.). Strontianit bleibt ungefarbt.

G ru p p o  TI. Beim Erbifzen der Mineralien dieaer Giuppe auf dcm Platin- 
blech yerSndern Bie sich wio folgi: Siderit: wird ach warz u. magnet. Rhodochroait 
wird dunkel, unmsgnet. Fchaltigo Ca-Carbonato, wic Calcito u. Dolomit© (An- 
kerit) farben aich rot bia braunsehwarr, jo nach Fe-Geba)t, ebenso die Mn-haltigen 
Carbonate. Smitbsonit: in der Hitre gelb, nach Erkalten weifi oder schwarz. 
CeruBsit fiirbt sich hellbraun. Nach Erhitzen der Mineralien der Gruppc II mit 
verd. NaOH n. darauf mit DioiyfluoreBcein farbt sich Siderit yiolettbraun, Rhodo- 
chroBit kirechbraun, Smitheonit gelbrot. Zur Unterscheidung von Siderit von Rhodo• 
chrotit werden die Krystalle mit NaOH in Ggw. einea Bromtropfens erwSrmt, aua- 
gewacchen u. mit Benzidin in EssigsRuro iibergos3en; Rhodochroait farbt sich blau, 
Sideiit bleibt ungefarbt. Die Benzidinrk. erlaubt Spuren von Mn in den Mineralien 
nachtuwcistn. Fe u. Mn laBt sich auch nach der Tctraoxyfluoranrk. in Calciten 
u. Dolomiten nachweisen: Fe ergibt eine yiolettbraune, Mn eine rotliche FSrbnng. 
Die Rk. eignet eich zum Nachw. von FcCO, in Mineralien-, bei cinigen Dolomiten 
u. Calciten veraagte jedoch die Rk., wohl infolge Vorliegena einer Doppelverb. mit 
Ca. Gegliihter Rhodochroait farbt aich mit Benzidin sofort blau, aber auch Siderit 
zeigtc nach Gliihen die Rk. — Cer u n it  farbt sich nach Behandeln mit bromhaltiger 
Lauge u. dann mit Benzidin zuerst grBnblau, dann yiolettbraun. Genau eo laBt 
sich Pb in Plumbocaleiten nachweisen. (Roeznik chiemji 8. 165 — 76. Uniy. 
Warachau.) SchOnfeld.

A. Gram m ont, Untersuchung Uber nat tirli che Phoiphate. Nachweit und Be- 
itimmung der in diesen Mineralien in hleinen Mengtn befindlichen Metalle. Yielo 
afrikan. PhoBphate entbalten Cr: eo „Cafsa 63/68“ b ie  0,02S%, „Cafea 58/631*
0,019°/0, „Kef Rebiba“ 0,012%, ,,Maroc“ 0,013%; airerikan. Phoapbate sind aimer 
an Cr: „Pebble“ enthalt 0,009%* Dfr Gang der Analyte: 1 kgm gea!ebten Prcd. 
wird mit 250 ccm HC1 von 21° B<Ś. gerflhrt u. zum Gemiach 8C0 ccm H,S04 (55° Bś.)
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allmahlich zngetetit. Nach 24-efd. Einw. kann die M. auagelangt werden. Der 
was. Aussug wird mit NH, gefSUf, der Nd. in HCl gel., Fe‘" mit NajS,0, redusiert, 
Al- u. Cr-Phosphate beim Kochen mit CH3COONa gefallt, mit NaaCO, u. KCIO, 
geachmolien, Al im wes. Ausiug mit Na,HP04 u. CHsCOONa gefallt u. Cr04"  im 
Filtrat mit Na,S,08 reduziert u. ais Pbosphat beatimmt. {Bali. Soc. Chim. de 
France [4] 35. 405 —8) B ik e r m a n .

B o s ta n d te i le  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie re n .

Joseph C. Bock, Ober die Terwendung von Formaldehyd zur Konacrvicrung 
von Blutproben. Dieac yon D e n is  u . Al d r ic u  (Journ. Biol. Chem. 4 4 . 203; C. 1921.
II. 59) nur Konaervierung von Proben fur die Blutzackerbeat, empfohlene Methode 
itt bedenklich, da Vf. mit den meiaten der yon ihm benutzten Formaldehydpraparato 
Erhohungcn der ReduktionBwerte erhielt. (Journ. Biol. Chem. 59 . 73—76. Mil
waukee, Ma r łiu ett e  Univ. Med. School.) Sp ie g e l .

F. V. Bander, Die Konseivierung von Blut fiir chemische Analysen. Ohne be- 
sondere MaBregeln fiir Sterilitat kann man durch Zusatz von 0,01 g NaF u. 0,001 g 
Thymol pro ccm Blut 6—14 Tage so unyerandert erhaltcn, daB HarnBiiure, Harn- 
stoff, Krealinin, Krcatin u. Zucker B ic h  nicht andern. Nur der Nicht-EiweiB-N 
steigt nach 5—6 Tagen infolge Zunahme von NH, u. Aminosauren. (Journ. Biol. 
Chem. 58. 1—15. Mendola.) MOllek.

H. W. K nipping und H. L. Kowitz, tiber die Bestimmung der Eiweififraktioncn 
in Serum und Plasma. In 1 ccm Serum wird daa Globulin nach dem Verd. mit
9 ccm W. durch 10 ccm kaltge3att. (NH4),S04-Lsg. gefallt, durch ein gewogenes 
Filtcr filtriert, mit halbgesiitt. (NH4\S 0 4-Lag. gewaschen, mit dem r.erkleinerten 
Filter nach Zusata von W. (ad 20 ccm), NaCl (3 ccm gesatt. Lsg.) u. Essiga&urc 
(2 ccm 2l/j%lg) gekocbt, nochmala durch ein gewogcnea Filter filtriert u getrocknet. 
Daa Filtrat der eraten FSllung wird gckocht u. durch ein anderes gcwogenea Filter 
filtriert. Durch Wagung erhalt man nach Subtraktion der Filtergewichte die 
respektiycn Antoile von Globulin-Albumin. Zur Fibrinogenbeat. verd. man Oialat- 
plaBma mit 30 Vol. W. u. eihBlt daa Fibrinogen mit Fibrinoglobulin durch Aus- 
salzen mit 2S°/0 (NH4),S04. Das Fibrinoglobułin erhalt man durch Sattigung dea 
Seruma mit 28°/0 (NH4),S04 neben g.iringen Fibrinogenreaten. Euglobulin fiillt bei 
32’/0, Paeudoglobulin bei 50% (N H 4\ S 0 4-SiittigUDg. Die M ethode lfiflt aich aucli 
sur Untcra. yon Lumbalfll. yerwenden. (Ztachr. f. phyaiol. Ch. 135. 84—94. Hamburg, 
Allg. Krankenb.) G c g g e n h e ij i .

H. W. K nipping und H. L. Kowitz, Eine einfache Methode tur exakUn Be
stimmung von Globulin und Albumin im Serum und Liąuor. Der Inhalt ist in yorat. 
Kef. euthalten. (Klin. Wchschr. 3. 788. Hamburg, Univ.) F r a n k .

W. Autenribth und Armand M eyer, tiber die Bestimmung des Wismuts in 
Organen, B lut, Ham und Stuhl sowie tiber seine Ausscheidung. KleinBte Mengen 
Bi lassen aich durch Oberfahrang in daa Kaliumwismutjodiddoppelsalz mit hin- 
rcichender Gcnauigkeit colorimetr. bcatimmen. Etwa beigemengtes freieB J  kann 
mit CHC13 aasgeachuttclt werden. Zar Eichung dea Vergleichakeilea yerwenden 
VfF. eine BiNO,-Lsg. mit 0,05 mg Bi in 1 ccm, herge8tellt darch Gluhcn yon Bia- 
mutum nitric. oder aubnitric. u. Loaen dea entatandenen Bi,O, in yerd. HNO,. 
Wechaelnde Mengen dieBer Lsg. werden mit 10—12 T/opfen einer KJ-L3g. yermiacht 
u., nach Auffttllang dea MeBgefaBja mit W., mit einigcn ccm reinen CHC!8 aua- 
gescbuttclt. Der mit der Vergleieha-Lsg. gefiillto Keil halt seine Farbatiirke bei 
Aufbewahrung im Duokeln mehrere Wochen lang unyerandert Die Bi-Beat. wird 
durch etwa yorhandenea Hg nicht geatoit, da diesea ais komplesea K,(HgJ4) in 
Lsg. bleibt. Organe, Blut, Harn, Stuhl werden am beaten mit HCl u. KC10„ auf-



geEchlosscn, daB in Lsg. befindliche Bi ais Bi,8, gefiillt, in das Wismutjodtddoppel- 
salz tibergoflibrt u desBon Menge colorimetr. ermittelt. Ais JVeo-lW.ęmulen iotravonos 
eingOBpritBtes Bi w ird  zum groBten Tell durch  d ie  Nieren, in kleinerer Menge duroh 
den Stuhl u. in Spuron durch don Speichei ausgeBobieden. Nach intramuskularer 
Injektion von Bismngcnol konnton in einem Falle uooh 35 Tago nach der letzten 
Injektion einige Milligramm Bi in Niore, Mile u Leber colorimetr. bestimmt werden, 
(Mtinch. med. Wchaehr. 71. 601—3. Froiburg i. B., Univ.) F r a n k .

Erioh Schilling und Ktitho Grobel, Phlorrhiiininjektionen bei Ijeberkrankcn 
und Lebergcsunden. Dio intraven5so Phlorrhizininjoktion iBt ais Leberfunktions- 
probe nicht geeignot, da die Zahl der Vcrsager rccht bstrUchtlich ist. (Dtseh. med. 
Wchaehr, 50. 460 —61, Chomnitz, Stadtkrankenb.) F r a n k ,

Bering, Eine ,,Trockenmcthode“ und ihre Bedeutung {itr die bakteriologitcht 
Typhtudiagnose. Dio biaherigen Zlichtungsmethoden yoraagen h Su fig, woil die 
dabei zu ycrwondende Materialmcnge zu gering iat u. bei den Anroieherunga- 
methoden keine geniigendo Sicherheit gegen Oberwuchern durch andere Baktericn 
beateht, Domgegenttber bildet dio Trockonmethodo von Dudgkon (ygl. W ordleY, 
Journ. of Hyg. 20, 60; C. 1922. II. 307) orhebliche Vortoile, inabeaondero durch 
die yorztlgliche Darut. der Einzolkolonien. Boi sehr bohem oier sehr nledrigcm 
Keimgehalt der Stilhlo bildot allerdings die richtige Dosierung des Stuhlpulyers 
eine Sehwicrlgkeit, dio am bcaten durch Verarbeitung yerachiedener Mengen auf 
mehreren NShrbodenplatten liberwunden wird. Veras , durch Behandlung dor 
Stuhlproben mit chem. Mitteln vor dom Troeknen eine gewiaao AuBwahl der Keime 
herbeizuflłbron, habon bisher zu keinem prakt. brauchbaren Ergobnia gcflihrt. 
(Zentralblatt f. Bakter. u Parasitenk. I. 91. 419—55. Jena, Univ.) Spiegel.

H. Rock, Der Nachrceis des Quecksilbers in Unguentum Eydrargyri cinereum D. A. 
Bei der Beat des Hg-Gehaltes nach dcm D. A.-B. V findet man leicht zu wenig 
Hg, yermntlich weil die im Handel befindlichen Salben, wio aua der Beat, der 
Jodzahl der Fettreate geschloBaen wird, zu wenig oder gar kein Schweinefett ent- 
halten. Wabrscheinlich ist ein lioherer Gehalt an Adepa Lanao die Uraache fUr 
das Veraagen des Verf. des D. A -B. (Chem.-Ztg. 48 285. Leipzig, D i e t z  & R i c h t e r ,  
Gobr. L o d d e  A.-G.) D ie tz e .

M. Ruszkowski, Bestimmung des Ar gem in Arscnobenzolderivaten. Die Best. 
yon As in Salyarsanderiyy. nach der jodometr. Methode erfolgt achnell u. eiakt, 
wenn mao zur Zers. der organ. Subatanz konz. E t Ot (30%) anwendet: 0,3 g Neo- 
salyaraan u. 20 ccm konz. H,SO« werden auf dem Wasaerbade bia zur klaren Lag. 
erwarmt. Versctzen der h. Lsg. Iropfenweiae mit Perhydrol (bis 1,5 cc) bis zur 
Entfiirbnng. Die Lag. wird mit 10 ccm BjS04 u. 150 ccm W. yerd. u. mit etwas 
KMnO* gekocht; Entfiirbcn mit wenig Oxalsiiure, Abkuhlen unter 10°, Zusetzen 
yon 3 g KJ. Titrieron nach 1 Stde. ohne StUrkezugabe. (Boczniki Farmacji 1. 
107—9. 1923. Warachau, Staatl. Pharm. Inst.) Sc h ONFKLD.

0. P. A. H. Schaap, Beitrag sur Beitimmung von Santonin in Flores Cinae. 
5 g Substanz mit 10 ccm 2-n. NaOH %  Stde. auf ad W. erwarmen, mit 150 ccm 
W. in Kolben uberfuhren, aufkochen, 3 g kryBtailin. ZnS04 in wenig W. zusetzen, 
10 Min. leicht durchkochen, echarf absaugen, Filter -f- Riickatand mit 50 ccm W. 
nochmala anakochen u absaugen u. dann wie friiher (Pharm. Weekblad 61. 274;
C. 1924. I. 2389) weiter yerfahren. Die HarzBiiurcn werden eo yollig beseitigt, 
daj erhaltene SantoniD, 70,8 mg (Ca0-ZnS04-Verf.: 71,6 mg) war rein u. wenig ge- 
farbt. (Pharm. Weekblad 61. 429—30. Wormeryeer.) G r o s z f e l d .

Elm er H. W irth  und E. N. Gathercoal. Berićht iiber die Scoville:organolepUsche 
Methode zur Weitbettimmmg von Capsicum. 1 g gepulyerte Capsicumdroge wird
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mit 50 ccm A. 24 Stdn. maceiiert u. 0,1 ccm der klarea FI. mit 140 ccm 10°/o ig. 
Zuckerlag. in deB t. W. yerd.; schluckt man 5 ccm dieaer Lag. auf einmal, eo  boII 
ein deutlichea Prickeln u. Geschmaek nach CapBicum im Monde entatehen. Das 
Prickeln -wird durch CapBaicin yeruraacht. (Journ. Amer. Pharm. Asaoc. 13. 
217—19.) D ie t z e .

H. ADgewandte Chemie,
I. Allgemeine oliemiscłie Technologie.

P an i Beck, Entstehung und Geicinnung der Abhitze ton InduttrieSfen. Vf. 
gibt Zahlenwerte der in den einzelnen Industrieofen yerfiigbaren Abhitzemengen 
u. macht VorBchl6go zur wirtsehafdichen AuanutzuDg der Abhitze. Ala beaondera 
geeigneter Keeseltyp fiir Abhitzekeaael wird der W aBaerrohrkeaBel empfohlen. 
(GeBundheitBingenieur 47. 90—95. Stuttgart) N e i d h a r d t .

L Leprevost, Durch Saurcn unangreijbare Małerialien. Kurze BeBchreibung der 
sairefeaton Legierungen, die in die Technik EiDgang gefunden haben. Borchera-- 
Metali, Stainleaa-Stahl, V 1 M- u V2A-Stahl. Die Herst. der Chromatahla in 
elektr. Ófen, daa Schmelzen, Eatphosphoren, Deeoxydieren u. Enjscbwefeln wird 
beschrieben. Der P  wird bis auf 0,025%, der S bis auf 0,02°/0 entfernt; sehr 
wichtig ist die thermiBche Bebandlung. Eine andere, weniger wertyolle Gruppe 
Bind die Fe ■ Si - Legieiuogen, wie Tantiron, Neotraleiaen ubw. Der Yf. atellt im  
elektr. Ofen eine Shnliche Eitenlegierung mit S i u. <5% Cu, dar, die in konz. 
HN03 nur 0,0017% pro Tag yerlieit; doeh wird zu yiel Graphit aus den ELektro- 
den aufgenommen, u. filzige Graphitkrystalle acheiden sich in Hóhlungen der Wand 
aus. Schmilzt man mittclB einea Liehtbogens, bo erhalt man bei langsamer Ab- 
kiihlung ein brauebbares Metali, das bo hart ist, daB es mit der Schmirgelscheibe 
bearbeitet werden muB. UNO, loit nur daa Cu der Oberflaehe, der AngrifF geht 
nicht tiefer, organ. Sauren losen nicht, wohl aber HCi. In 10%ig. H,S04 kann 
man die Legierung ala Anodo gebrauchen, wobei aich tu r  nach einigen Tagen ein 
wenig Cu kathodiaeh abaebeidet. Die Ggw. dea Cu bewirkt, daB die Legierung 
zUh ist, (Quimicale Induatria 1. 34— 36. B ircelona, Inat. de Quim. Apli- 
cada.) W. A. R o t h .

M ichel do Boi boni, Frankroieh, Feuerfeste Gegenstande. ZrO, wird, z. B. im 
Yerhiiltnij yon 97J/0 zu 3% mit Erbiumosyd des Handela gemiacht, welches Btets 
etwa 10°/0 Samariumosyd enthalt. Beide Stoffe werden in Pdlyerform yerwendet. 
Die Miachung wird im Muffelofen bei 20001 erhitzt, dann mit Aceton, Petroleum 
oder Gummi aiabicum angerilhrt, in Formen stark gepreBt, zun&chat bei gewohn-
licher Temp,, dann bei 120° getrocknat u. hierauf bei 2500° gcgltiht. Die Erzeug-
niaae widerstehen Tempp. bis zu 3000°. (F. P. 567492 yom 16/6. 1923, ausg. 3/3. 
1924.) KtłHLING.

Farbenfabriken vorm. F riedr. Bayer & Co., Leyerkuaen b. Koln a. Bh., 
(Erfinder: W ilhelm  Lommol, Wieadorf-Eigenheim, Quecksilbtrmar.ometer, 1. gek, 
durch ein Yenlil fiir den eincn zur Ausbildung des Vakuums iiber dem Hg 
dienenden Schenkel, das aus einer mit ubergeachichtctem Hg bedeckten Platte
o. dgl. aua poroaem Materiał beateht. — 2. dad. gek,, daB daa Ventilqiłt3cksilber in 
beliebiger Weiae, z. B. durch einen eingescbliffencn Glasatab, featgelegt iat. — Die 
Entfernung eingodrungener Luft gestaltet sich aehr einfach. (D. R. P. 393815 
KI. 42k yon 27/3. 1923, auag. 16/4. 1924.) K ttaU N G .

Oskar M uller, Stuttgart, Tellertrockner, 1. dad . gek., daB die Teller lose dreh- 
bar auf ihrer Aęhae gelagert Bind u. mit ihr durch eine einseitig wirkende Mit-
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nehmereinrichtung in Verb. stehen. — 2. dad. gek., daB die Iobo drehbaren Teller 
an Bich bekannte Begmentartige Ausechnitte besitzen, die z w eek B  Fiillung der 
untaren Teiler iibereinander e in g e B te l l t  werden. — Die Vorr. ist inabesondere zum 
Trocknen von Teigwaren, w ie  Hornchen, Nudeln, Suppeneinlagen u. dgl. bestimmt, 
kann jedoch mitVo»teil auch fiir anderea Trockengut verwcndet werden. (D. R, P. 
394B73 KI. 82a  yom 4/11. 1921, a u s g .  23/4. 1924.) Oe l k e r .

Farbw erke vorm. M eister Luoius & B riining, Hdchst a. M., i i b e r t .  v o n :  

M artin Rohmer, Hofheim, Taunus, und K arl Blumrioh, Hochst a. M., Austrciben 
fliichtiger Stoffe mit Htlfe itrómender Dampfe. Um fliichtige Stoffe aua einem nicht- 
gasfórmigen Materiał aaezutreibeu, bringt man ein gaaaustreibendes Agens mit dem 
nichtgasformigen Materiał in Beriihrung, wobdi der fliichtige Stoff in nichtgaa- 
fórmigem Zustande im wesentlichen unmi3chbar mit dem Auatreibemittel in nicht- 
g a B fo r m ig e m  Zuatande ist, kondensiert wenigatcna einen Teil beider, i n d e m  man das 
Gemiseh dea fliichtigen mit dem auatreibenden Dampf komprimiert u. kUhlt. Dann 
vergaet man durch Druckyerminderuag u. Erhitzen daa auatreibende AgenB aua 
dem Gemiach u. fiihrt es yon neuem durch da3 genannte Materiał. (A. P. 1489009 
yom 14/2. 1924, ausg. 1/4. 1924.) K a u s c h .

E. M um ford, F. Mumford und W. fl. M nm ford, Rockdale b. Sydney, 
Audtralien, Verminderung der Bauchbildung in Ófcn. Daa auf dem  OfenroBt 
liegende Heizmaterial wird mit einer Lag. von CaCJ,, welcher evtl. NaNOs oder 
KNO, beigemiacht sein konnen, bespreDgt. (E. P. 210581 vom 8/12. 1922, ausg. 
28/2. 1924.) O e l k e r .

Badisohe Anilin- & Soda-Fabrlk, Ludwigahafen a. Rh., iibert. yon: Alwin 
M ittasch, E rnst W illfro tłi und Otto Balz, Ludwigahafen a. Rh., Ojcydationsuer- 
fahrcw. Man oiydiert organ. Verbb. in Gasform mit O, unter Verwendung yon 
BjO, ala Katalysator. (A. P. 1487020 vom 24/4. 1922, ausg. 18/3. 1924.) K a u sc h .

A rthur B. L&mb, Cambridge, MaBB., ubort. yon: Alfred F. Larson, Washington,
D. C., Katalysator, bestehend aua einer Fe-Verb., einem Element bas. u. einem 
Bolehen sauren Charakters, frei yon Katalyaątorgiften. (A. P. 1489497 vom 8/7. 1922, 
ausg. 8/4. 1924.) K a u s c h .

Gerald L. W endt, Davenport, Jowa, Ausfiihrung chemisćher lleaktion. Man 
leitet H, durch eine elektr. Entladung u. bringt ihn dann mit dem Stoff, mit dem 
dem er reagieren soli, in Beriihrung. (A.P. 1489724 yom 28/4. 1922, ausg. 8/4. 
1924.) K a u s c h .

V. Anorganisohe Industrie.
Am. M atagrin, Schioefel und Schwefelsaure aus Gips. Kurze Etorterang yer- 

B e h ie d e n e r  Vei£f. zur DarBt. yon & u .  H%SOl inabesondere auB  Gips w&hrend d e a  
Kriogea in Deutachland. (Ind. ehimiąue 11. 154—55.) Rt)HLE.

A. B. Young, Die Ereeugung von Arsenik atw NićhUisensćhmelzen. Besehrei- 
bung der Herst. yon As aus Cu- u. Pb-Sehmelzen. (Mining and Metallargy 5. 175—78. 
Tooele, U t a b . ) _________ F b a n c k e n s t e in .

Federal Phosphorous Company, Birmingham, Ala., iibert. yon: John  N. Ca- 
rothera und A rthur B. Gerber, Anniston, Ala., Entfernen von Fluorverbindungen 
aus Phosphorsaure. Um au8 einer Lag., die HF u. HaPO* enthalt, erstere za ent
fernen, setst man Silicat zu u. fallt daoait eine F-Verbb. (A. P. 1487205 yom 7/1.
1922, ausg. 18/3. 1924.) K a u s c h .

Naamlooze Vennootschap S tlkstofblndingsindnstrle BTederland, Dord- 
recht, Holland, Ammoniak und Cyanide. Man laBt N, auf eine Alkaliyerb. in Ggw. 
einea Katalysatora (Fe) eiDwirken, yeraeift daa erhaltene Prod. unter B. von NHa 
u. Alkaliformiat, indem man ea mit W. unter Druck in Ggw. einer freien BaBe,
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-wie NSjCOb, erhitzt. (E. P. 211857 vom 13/2. 1924, AuBzug yeroff. 24/4, 1924. 
Prior. 21/2. 1923.) K a u s c h .

Farbenfabriken vorm. F riedr. Bayer & Co., Loyerkusen b. K o ln  a. Rb., 
Salpetersawre. Man bringt nitrose Gase mit Os u. W. in Ggw. von hocbporosem 
oder akt. SiOa in Beruhrung u. erhitzt schliefilich die letztere. Man erhalt HNOs 
yon 80—90°/0, (E. P. 211845 yom 16/1. 1924, AuBzug yeroff. 24/4, 1924. Prior. 
26/2. 1923.) K a u s c h .

Abrasive Company, Philadelphia, Pa., iibert. yon: Clarence J . Brookbank, 
Philadelphia, Reinigen von Siliciumcariidkrystalltn. Dio Krystalle oder Korner 
werden mit einer Leg. eicea Metallce behandelt, daa fiihig ist, die Verunreinigungen 
zu ersetten. (A. P. 1488311 vom 21/10. 1920, ausg. 25/3. 1924) K a u s c h .

F ran k  E. Baohman, Port Henry, N. Y., Titanverbindmgen. Ti(SO,l,-LBg., 
die TiS04 enthSlt, wird iiber ihren normalen Kp. erhitzt. Es wird dadurch der 
Ti-Gehalt abgeachieden. (A. P. 1489417 vom 28/3. 1919, ausg. 8/4. 1924.) Ka.

Ges. fa r  chemische Produktion, Waldhof b. Mannheim, iibert von: R. Adler, 
Karlsbad, Aktive Kohle. Man yerkohlt ein celluloschaltiges Materiał, wie Holz, 
Korkabfall oder Stroh, das man in eine Cellulose enthaltende Lauge (Sulfitcellu- 
loselauge) eingelegt u. eyent. mit Salzen usw. yeraetzt bat. (E. P. 211886 yom 22/2. 
1924, Auazug yeroff. 24/4. 1924. Prior. 22/2. 1923) K a u s c h .

George B. Burnham, Boroaolvay, Calif., Gewinnur,g von Salzcn aus Salzlaugen. 
Man gewinut Borax auB solehen u. KC1 enthaltenden wss. Lagg., indem man durch 
Kiihlung daa KC1 auskryatalliaieren laBt, worauf man die von den Kryatallen ge- 
trennte Lag. k. Wetter ausaetzt, bis der Borax auskrystallisiert. (&. P. 1487046 
yom 16/6. 1919, ausg. 18/3. 1924.) K a u s c h .

H. Freem an, Vancouver, und Canada Carbide Co. Ltd., Montreal, Canada, 
Natriwnsulfide. Man reduziert Na,SOł im elektr. Ofen mit Kohle in Ggw. einea 
anderen Sulfida (K,S, Erdalkalisulfid oder Sehwermetallaulfid), daa ala aolches zu- 
gesetzt oder durch Red, des entapreehenden Sulfata gleichzeitig hergestellt wird. 
(E.P. 211488 yom 14/2. 1924, auag. 16/4. 1924. Prior. 14/2. 1923.) K a u s c h .

Soo. Anon. des Mines d '0 r  du Chatelet, Frankreich, Bleichen von Schwer- 
Sjpat. Der fein gepulyeite Sehwerepat wird in ein aua yerd. H ,S04 u. HCl be- 
stehendea Bad eingetragen, das durch einen Dampfstrom zum Sieden erhitzt wird. 
Nach einiger Zeit wird die aaure Lsg. abgezogen, durch W. eraetzt u. dieaes all- 
mShlich auf 75° erhitzt, wobei Bich ein Sehaum bildet, der die Verunreinigungcn 
enthSlt u. in geeigneter Weiae entfernt wird. Der so behandelte Schwerspat wird 
dann in W. yerteilt u. mit PreBluft behandelt. (F. P. 567 015 yom 4/6. 1923, auag. 
23/2. 1924.) KOh l in g .

A lesandre Pedemonte, Toulon, Aluminiumchlorid aus reiner Tonerde. Bauxit 
wird calciniert u. dann mit rauch. HCl digeriert. (A. P. 1490021 yom 13/5.1922, 
ausg. 8/4. 1924.) K a u sc h .

Sinclair Refining Company, Chicago, iibert. von: Jam es G. Stafford, 
Chicago, R obert H. G ardner, Whiting, und E rnest B. P h illips, EaBt Chicago, 
Metallchloride. Man erhitzt Oj-haltige Erze in einer SCJ3 enthallenden Atm. (A. P. 
1489021 yom 16/12. 1921, ausg. 1/4. 1924.) * K a u sc h .

Soo. Anon. Compagnie Genćrale des Prodnits Chimiąues de Louvres, 
Louyrea, Frankr., Chrom- m d  Eieenoxydc m d  -salze. Ein Cr-Erz (Chromit) wird 
zuerat unter Erhitzen mit H, oder C zwecks Red. des Metalls, dann daa Metali 
mit HBr, HCl, HJ oder HF in trockner gaaiger Form behandelt, um Fe-Halogenid 
auszutreiben. Das zuriickbleibende Materiał wird dann weiter mit freiem Halogen 
behandelt, um ein Cr-Salz zu erhalten, das m it HsSOt Crs'SOJ, u. Halogenwaaser- 
Btoff gibt, oder mit O, (oder Luft oder O,) im Gemiach m it etwaa Cl, bei 300—500°
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behandelt; die erhaltene ChlorchromBaure laBt man bei niedriger oder erhohter 
Temp. durch ein erhitztes Eohr hindurcbgehen, um Cra0 8 zu erhalten usw. (E. P. 
211507 vom 16/2. 1924, Auszug vcroff. 16/4. 1924. Prior. 16/2. 1923.) K a u bch .

S. V. H. la ssen , Kingaton, Surry, und U nited W ater Softeners, Ltd., 
London, Basenaustauschende Stoffe. Zeolithartige, entweder durch Fallung oder 
Schmelzung hergestellte basenauBtauschende Stoffe werden leicht durch oinen Strom 
von Luft u. Dampf mebrere Stdn. lang hydratisiert u. dann in Stiicke von der 
gewiinachten GroBo zerbrochen. (E. P. 211340 vom 14/2. 1923, ausg. 13/3. 
1924.) K a u sc h .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
—, Tonę zur Herstellung von Tonwaren auf Mauritius. Drei yerschiedone 

Probon Ton, auB Mauritius stammend, wurden auf ihre Eignung zur Herst. von 
Tonwaren untersueht. Ober das Ergebnia wird berichtet. (Buli. Imperial InBt. 
Lond. 21. 587—96. 1923.) ROhle.

Yyob Letort, Die Fabrikation von armierten und nicht armierten Cementrohren 
mittels der Centrifugalkraft. Beachreibung des Fabrikationsverf. (Buli. aoc. encour. 
industrie nationale 136. 117—45.) . . J u n g .

Mayo D. H ersay und E dw ard W. Bntzler, Bestimmung der Warmeleitfahigkeit 
tton Schmelzófenfuttermaterialien. Vff. beachreiben daa Prinzip der von ihnen kon- 
struierten Anordnung zur Best. der Warmeleitfahigkeit feuerfester Materialien u. 
geben fiir einige Steinsorten Angaben uber die gemessenen Werte. (Journ. Washington 
Acad. of Sciences 14. 147—51. Buieau of MineB.) F b a n k e n b u b g e b .

J. T. L ittleton, jr., Eine neue Methode zur Messung der Zugspannung in Olas. 
Um von Fehlern in der Oberflaehe (Risse, Spriinge) bei ZugmcsBungen unabhangig 
zu sein, wird das Ver8uchaatvick einer yorangehenden WSrmebehandlung unter- 
worfen, bo daB an der Oberflaehe hohe Druckmeasungen, im Inneren dagegen hohc 
Zugspannungen herrBchen. Bei Biegebeanspruchung liegt dann bei derart yor- 
behandelten Staben durch Kompenaation der inneren Spannungen die gefahrliche 
Zone nicht in der AuBeuachicht. Aus der Verschiebung der Interferenzstreifen bei 
Verwendung von Na-Licht konnen dann dio Biegespannungen von den anderen 
Spannungen climiniert werden. Auf diese Weise wurde dio Grenie der Zug- 
beanspruchung fur Bleiglas zu 12 kg/qmm, fur Borosilieatglaa zu 15 kg/qmm be- 
rechnet. (Phyaical Reyiow [2] 22. 510—16. 1923. Corning Glas Works [N. Y.].) B e .

F. C. W elch, Untersuchung von Gips und Gipsprodukten. Gips kann mit 
yerachiedenen Gehalten an W. yorkommen, welche fur seine Verwendbarkeit yon 
groBer Wichtigkeit sind. Zur Analyse yon CaS0j-2H,0 beatimmt man zunScbst 
daa hygroskop. W. durch Trocknen in feuchter Luft, dereń Dampfdruck etwas 
hoher ist, ais der Dissoziationadruck yon CaS01-2H ,0. Aladann bestimmt man 
das Krystallw. durch Trocknen bei 200°. Bei CaS0ł -1/>H,0 beBtim m t man wio 
oben daa Geaamtw. Dann lasso man Luft, welche durch 25-n. HsSOt geleitet wird, 
bis zum konstanten Gewieht iiborBtreichen. Hierbei gebt der Gips wieder in 
CaS04*7jHa0  iiber. AuBerdem bestimmt man CaO u. SO,. (Ind. and Engin. 
Chem. 16. 238—41. Washington [D. C.].) G r im m e .

I. Traube, Charlottenburg, Erztugung gemusterter Glasuren, auf Metali-, Por-
zellan-, Glas-, Ton u. anderen keram. Waren, dad. gek., daB Partien bekannter
Glaaurmm. mit der einen oder anderen wsb. LBg. zweier yerachiedenartiger Salze,
Sauren u. Basen, die beim Zusammentreffen einen mehr oder weniger hitze-
beatandigen Nd. ergeben, gegebenenfallfl unter Zuaatz yon Farbstofien breiartig 
angeruhrt u. nebenoinander bezw. neben- u. ubereinander auf die genannten Unter-

VI. 2. 15
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lagen aufgebracht u. aladann in bekannter Weise einem GliibprozeB nnterworfen 
werden. — Ala Zusiiteo oignen sich z. B. wbh. Lsgg. yon K,CrOł einer- u. MnSO* 
andereraeits. (D. B. P. 394817 KI. 48 o vom 15/9. 1923, ausg. 6/5. 1924.) KUhling.

Allgam eine Elekricitatł-GesellBohatt, Berlin (Er fi u der: Edm und Spindler, 
Henningsdorf), JSreielung einer gleichm&pigen Vtrbrcnnung der Gase in Tunntłnfen 
mm Brenncn yon keram. MM. aller Arten unter Zufiibrung yon Zuaatzluft in den 
Brennkanal in der NBhe der Ofendecke, dad. gek., daB die Zuaatzluft, welche zur 
Verbrennung der an der Ofendecke sich ansammelnden Gasmenge erforderlich iatr 
aus dem Kontrollgang unterhalb der Wagenplattform durch in den Ofenseiten- 
w&nden senkrecht aufateigende Kanale, die gegebenenfalla dnreh Schieber geregelt 
werden kónnen, nach der Decke dea Ofena geleitet wird. — Die Zueatzluftkanale 
kounen powohl in der Hochfeuerzone ala auch im Mittel- u. Vorfeuer angeordnet 
werden, (D. B. P. 392517 KI. 80 c vom 23/6. 1922, ausg. 26/3. 1924.) KOhlutg.

Sooietó du Y erre Triplex, Paris, HersteUtwg von Glas mit Verstarkung durch 
eine Lage von Celluloid. (D. B. P. 392516 KI. 39a vom 15/3. 1914, auag. 21/3. 
1924. — O. 1923. IV. 645.) Fbanz.

W alte r K ru g er und Georg K ruger, Zcuthen, Mark, Wiederzuiammenschmelzen 
der Teile zerlegter Glasgefafie. (D. B. P. 393284 KI. 32a yom 21/10. 1921, ausg, 
7/4. 1924..— C. 1924. I. 1581 [Schwz. P. 101568].) KttaLiNG.

E. C. Loeeohe, Berlin, Bctriib non Schaehtofen mit naft aufb/reiteter ZemenU 
rohmasse, dad. gek., daB die BchJammige Rohm. in Belbattatigem Betrieb fur den 
Brennvorg8ng yorbereitft wird, durch Abaetren in Sehlammbeh&ltern, Vorentwfi8sern 
dea abgezogenen yerdickten Schlammca in Schleudem, Filterpre3sen o. dgl. u. 
Aufgabe des erhaltenen Teigea in Brocken oder nach Formung in StraDg- oder 
Kuchenformpreasen auf die oberate von mehreren im Schaehtofen aelbst iiber- 
einanderliegenden, selbattatig nsch unten entleerenden Darren unter selbsttatiger 
Beforderung yon einem Arbeitsyorgaiig zum anderen. — Die EinzelmaBnahmen 
dea Verf. sind bekannt; ihre Yereinigung in der angezogenen Reihenfolge er- 
moglicht die wirtscbaftlicbe Yerarbeitnng naB aufbereiteter Rohm. (D. B. P. 393 880  
KI. 80 b yom 7/1. 1922, auag. 10/4. 1922.) K U h lin g .

Friedrich. B iedel, Essen, Herstellung von Hochofenzementen, 1. dad. gek., daB 
yon yornherein zur Verarbei(ung auf Hoehofenzement ungeeignete oder weniger 
geeignete Schlacken in achmeizfl. Zustande durch ZuBchlage daru geeignet ge- 
macbt werden. — 2. dad. gek., daB die Zuachlage in an aich bekannter Weise 
Yorgeschirolzen werden. — 3. dad. gek., daB Schlacken yeracbiedener Zus. in 
feuerfł. Zustande mit oder ohne Zuachlage znsammeugemischt werden. — Ala Zu- 
acblUge kommen CaO, A 1,0,, gegebenenfalla acch Fe,0, oder Fes0 4 in Form yon 
Kalkstein, Baosit oder Eisenerzen in Frage; sollen gleiebzeifcig Schwefeł oder 
Schwefelsauerstoffyerbb. gewonnen werden, so werden Sulfate zugeaehlagen. (D. B. P . 
393135 KI. 80 b yom 29/3. 1919, ausg. 29/3. 1924.) KOhling.

Bom brini Parodi-Uelflno, Rom, Zemtrte. 1. Langeam bindender, eisenoxyd-

reicher gesinterter Zement, bei dem die VerbaltniaBO ——;— ;— rrr ;— ;— ,. ■■ ■ u.siO, -f- Al,U, +  Fe,U,

(j () 8̂ e'c'1 °^er ahnlich sind wie bei dem gewohnliehen Portlsndzement,

das Verbaltnis — — aber zwischen den Werten 1 u. 1,563 liegt. — 2. Ge-

miichter Zement aua Sinterzement gemilB 1 u. Puzzolan, dad. gek., daB der Zement u. 
d a a  Puzzolan in solchem Yerhaltnis zueinander rtehen, daB die Menge CaO, welche yon 
dem Zement durch die Bydratiaierung abgegeben werden k a n n ,  derjenigen entspricht, 
welche yon dem b e ig e m e D g t e n  Puzzolan u. von der zur Mortelbereitung verwendetert
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Sandmenge gebunden werden kann. — Der Sinterzement wird von Mearw. u. Sulfatlagg. 
,,im al)gemeinen“ nicht angegriffer, der Miechzement iat gegen sio „durchauB wider- 
atandafahig'1. (D. E. PP. 394005 u. 394004 KI. 80b vom 0/7. 1920, auag. 10/4. 
1924.) KOHLING.

Gustay Schlosser, Berlin-Oberechoneweide, Herttdlung ton Kuntt- und Werk- 
słeinen aus gcsćhmolzener Schlacke der FeuerangaruckBtande, insbesondere aua Ftin- 
miłll, 1. dad. gek., daB die flieBende gltihende Schlaekenm. in aua feinem Mttll 
oder feiner Asche hergestellte Pormen gegosBen wird. — 2. dad. gek., daB der 
M., aua der die Formen hergeatellt aind, ton- oder kalkhaltige Beetandteilc iu- 
geaetzt werden. — 3. dad. gek., daB der Scbmelzm. zur Erzielung einer porosen 
Stiuktur kleipe kohlenaaure Kalkteile oder feine waBserhaltige Aacheteile zugesefzt 
werden. — Im Gegenaatz zu den bekannten Verff. wird keine Umlaufschlacke ge- 
braucht, u. die Temperung eifolgt unmittelbar, ao daB dazu kein beaonderer Ofen 
u. keine beaondere Heizung erforderlich iat. (D. E. P. 392949 K I. 80b vom 23/3.
1922, auag. 27/3. 1924.) KO h l in g .

Panzer-Banteile G. m. b. H., Leipzig-Lindenau, Holztrsatzmaese, welche neben 
Holzmehl W aaaerglaB enth&It, dad. gek., daB aie aua einem Gremiach von Holzmeh], 
KjSiO,, CaCO, u. Rizinuaól beBteht; der M. konnen Zementfarfcen zugeeetzt werden.
— Daa Gemisch kann ferner noch ZnO u. gebrannte Magneaia enthalten. Der 
Holzeraatz ist wideratandafahig gegen atmosphar. Einfliiase. (D. E. PP. 393439 
KJ. 39b vom 25/1. 1922 u. 393440 [Zus.-Pat.] KI. S9b vom 6/10. 1922, ausg. 3/4. 
1924.) F b a n z .

Franz Brossler, Wien, HersteUung von Asbesischieferkórpern odtr -platten, 
dad. gek., daB die Aabestachieferplatten in gani feuchtem, halbfeuchtem oder 
trockecem Zustande abwcchselnd mit Sperrholzplatten unter Zwiachenlagerung 
einea waaaerbeatandigen Bindemittela derart iibereinandergeBchichtet werden, daB 
die oberBte u. unterate Platte von Aabeatachiefer gebildet wird, u. daB die einen 
aolchen StoB bildenden Platten durch hohen hy drani. Druck yeieint werden. — 
Die Erzeugniaae konnen ais Eraatz fur Marmor-, Holz- u. Kunatafeinplatten, fur 
die MSbel- u. Fahrzeugindnstrie, den Schiffbaa u. dgl. dienen. (D. E . P. 394424 
KI. 80b vom 3/11. 1922, auag. 24/4. 1924. Oe. Piior. 21/10. 1922.) K O h l in g .

W illiam  H. Allen, Detroit, Mich., Wetterfestes Materiał. Um aeine Capillaritat 
zu. zeratoren, wird auf ungebrannten Tonkorpern auf chem. Wege CaSiOs nieder- 
geachlagen. (A. P. 1421888 vom 6/9. 1921, auag. 4/7. 1922.) K a u s c h .

Pbilipp  Geliufl, Milnchen, Herstdiung von Bausteinen aus Torf nach Patent 
346378, gek. durch die AufschlieBurg des Torfes durch Waeserdampf anstatt durch 
h. W. — Der AufschluB eifolgt raacher ais durch h. W. (D. E. P. 394482 KL. 80b 
vom 8/8. 1922, auag. 17/4. 1924. Zus. zu D. R. P. 346378; C. 1922. II. 1212; frUheres 
Zuj. Pat. 349901; C. 1923. II. 849.) KOh l in g .

Vul. Agrikulturcliemie; Dungemittel; Boden.
Lncien Mange, D ir Rreislauf des Kohlenstcffs und die Kohlensduredtingitng.

II. (I. vgl. Ind. chimiąue 11. E6; C. 1924. I. 2735.) SchluB der Betrachtungen. 
(Ind. chimiąue 11. 152—54.) ROh l e .

Em il Truog, Methode der DUngeranwendtmg. Anleitung zur sachgemaBen 
Diingnng mit klinatL Dungemitteln unter yeiachiedenen klimat, u. Bodenyerhalt- 
nisaen, besonders fur den Anbau von Mais, Kaitoffeln, Kohl, Tabak u. Hulsen- 
fruchten. (Amer. Fertilizer 60. Nr. 9. 23—26. Wisconain, Univ.) B e b j u .

A. Labeuiantzeff, Ober die Yerteilung der Fruchtbarkeit in dem Kulturboden 
nach der Tiefe. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. dea Eciences 178. 1091; C. 1924. I. 2736.) 
Es wird uber einige Veras. berichtet, aua denen heivorgeht, dafi auch nach Um-

15*



228 Hvu. A g r ik u l t u b c h e m ie ; D C n g e m it t e l ; B o d e n . 1924. II.

grabuog bald die oberste Schicht Bich ais die fruchtbarate erwcist. (C. r. d. l'Aead. 
dea Bciences 178. 1331—83.) S p ie g e l .

T. Boy, Boienstudien au f der Dacca Experimental larm . Sehon nach der 
ersten Diingung mit Kalk u. Knochenaache eines roten, sauren P20 6- u. CaO-armen 
Tonbodens, der leicht zementartig ycrhartete, wurden sebr bedeutende MehrertrSge 
yon allen angebauten Frttchten crzielt. Die scblechte Capillaritat dieses Bodens 
war mehr seinem Gehalt an kolloidalem Fe,O, ais einem Mangel an organ. Sab- 
stanu zuzuBchreiben. Dio gute Wrkg. der angcgebenen Diingung kann daher zum 
Teil durch dereń Einw. auf da3 Fe,O, erklart werden. (Bengal Agr. Journ. 2.
111—18. 1922; Eiper. Stat. Rec. 50. 16.) B e b j u .

Annie Mattkewu, Teilwcise Sterilisałion des Bodens durch Anłiseptica. Qaan- 
titatiyo Unterss. tlbar dio Wrkg. yerschiedener Antiseptica einselilietJlich CSHS u. 
seiner Homologon u. Deriyy., von C8„ NHjOH, CH,0 u. CCI,NO, aaf die Protozoen, 
Bukterien, Pilze usw. zeigton, daB beinahe alle diese Subst. acbnell aua dem Boden 
yerachwiuden u. hiorbei gewohnlich in den orBten Tagon die Bakterienzabl acbnell 
abnahm, dann bia zu einem Max\mum anatieg u. sich hierauf wieder bis auf ihren 
n. Beatand yerringerte. Durchlilftung erhohte die Geschwindigkeit dieaer Ande- 
rungen. Die Zunahmo der BakterieDzahl wahrend der eraten Tage der einzelnen 
Versa. yariierte direkt mit der Zunahmo dea Mol.-Gew. u. der Verbrennungawarme 
der Antiseptica u. war unabhiingig yon der Wrkg. dieser Substanzen auf die Pro- 
tozoen. Sowohl C10II8 wio Con 6CH8 in gleichen mol. DoBen yeruraachten groBe 
Vertnehruug der Bakterien, dabei hatte erstere3 keino Wrkg. auf die Protozoen, 
wShrend letzteres alle AmSbcn u. Ciliaten getStet hatte. Ahnliche Ergobnisse 
wurden mit Bdden, wclche keine Protozoen enthielten, erhalten. Wurden die Pro- 
tozosn durch starkę Do3en geeigoeter Antiseptica getotet, eo yernraachte nach 
liingerer Zeit eine zweite starkę Gabe ein noch stSrkeres Ansteigen der Bakterien- 
zahl ais die erate Gabe. HierauB wird gefolgert, daB das Ansteigen der Bakterien- 
zahl zum groBen Teil durch Ausnutzung der Antiseptica ais Nahrsto£fquelle u. 
nicht allein durch die Abtotung der Protozoen bewirkt wird, u. daB die yon 
R u s s e l l  u. HutCHINSON beobachtete Zunahme der Fruchtbarkeit des Bodena zum 
groBen Teil der Tatigkeit der yermehrten bakteriellen Beyolkerung zugeschrieben 
werden muB, welche die orgau. Subst. des Bodens abbaut. Der Bakterienzunahme 
des Bodens nach Bebandlung mit CaO u. der Einw. von Dampf liegt eine ahnliche 
Ursache zugrundo. Aliphat. Yerbb. yerursachon eine schnellere, jedoch geringere 
Zuuahme ais die Yerbb. der aromat. Reihen, Die Einfukrung einer CH9-Gruppe 
in den CjHj-Ring yerringert die Giftwrkg. gegeniiber den Bodenorganismen, 
wahrend eine einzige Cl- oier NOf-Gruppe sowohl die Giftwrkg. wie die Stabilitat 
in dem Boden yermehrt. (Journ. of Agric. Science 14. 1—57.) B e b ju .

J . S. loffe, Biochunische Oxydałion des Schwefels und dereń Bedeutung fiir 
die Landwirtschaft. Zusammcnfassender Berieht uber die Arbeiten anderer Autoren 
u. eigene Unteras. iiber die Umwandiung de3 S im Boden u. die Rolle der Bak- 
terien hierbei, die Bi saurer Pnoaphate durch den LipmannprozeB u. die Yerbesse- 
rung alkal. Boden. Eine Bibliographie uber 241 Sehriften ist beigefugt. (New 
Jersey Stat. Bul. 374, 5—91. 1922; Ezper. Stat. Rac. 50. 20.) B e b ju .

P. S. Burgess und P r. Pem bsr, „AŁticea" Aluminium ais schddlicher Pro- 
duktionsfakłor in vielen sauren Boden. Durch DiiDgung saurer Boden mit sauren 
Phospbaten wird bei GefaByeras. haufig beobachtet, daB trotz der hierdurch be- 
dingten Eraohung der [H‘] hohere Ertrage erzielt werden. In solchen Boden wird 
die wachatumahemmende Wrkg. weniger durch die Saure des Bodens ais duren
1. Al yerursacht. Nach starker Anwendung 1, Phosphate auf sauren Boden onne 
Kalk wird anfangs die Loslichkeit des Al sehr stark herabgeseUt, aber schon nach 
etwa 3 Monaten geht daa Al wieder in Lsg. Durch groBe Mengen sich zers. organ.
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Stibstan* wird die Bchiidlichc Wrkg. dea Al auf empftndliche Pflanien hilufig auf- 
gehoben. Dio chom. Unters. der Ernteprodd. cler Gof&Bycrsa. iselgte, daB in allen 
PSllen nach staikor Kalkdtlngurig der Al-Gehalt iu don PflaTixonaschon, stark 
zurtlckgegnngen -war, u. eine geringo P,0„-Zunahme Btaltgefunden hatto. Der 
%-Gehalt der Pflanzen an Al, wolcho in natUrllchon neutralen oder sehw. alkal. 
BiJden gowaehsen waren, war ebenso hoch alg der In aauron B8den gewachaonen 
Pflanzen, dagogen enthielten erBtero 3—5mal b o  viel P, (Rhode Island Sta. Bul. 
194. 1—40. 1923; Exper. Stat. Rec. 50. 16-17.) B k b ju .

R eginald A rthur Berry, Bkinitrat ais D tingmittel Dio Prlłfung von Pb(NO,), 
u. PbCI, auf ihre Giftwirkung bel Hafer u. KartofTeln in W.-Kulturen ergnb bel 
Konit. des Nitratos von 1 : 40C00 bis 1:640000 oino stimulierende Wrkg. Bei 
oUtrkcren K o n a l a  1:20000 waren Bamtlicho Pflanzen innerhalb 8 Tagon ab- 
gestorben. Gegen PbC), waren dio Pflanzen nooh empfindlichcr, Im Boden verhielt 
sich Pb(N09), dem NaNO, gloichwortlg, wonn dom lotzteron iiquival. Mengen 
yerabreicht wurden. In don Aachon der mit PbNO„ godtlngten Pflanzen konnto 
kein Pb nachgewieaen werden. Durch Pb-Salro achoint dio Nitratlonageschwin- 
digkeit im Boden gosteigert zu werden, (Journ. of Agric. Scienco 14. 58—65. 
Glasgow.) B e i?j u .

T. 8. Hanaen, W. H. Kenety, G. H W iggin und E. C. Stftkman, Eine Słudie 
iibir das Dumpfigwerden der Konifercntiimlinge. Um fchnollos Keimen zu erzielen, 
aollen die Samen erst eingoEtit werden, wonn der Boden sich auf 15,5° erwHrmt 
hat. Stalldiinger vcrmohrto das Dumpfigwerden nicht, dagegen Schlachthauaabflille, 
welche auch die Kcimnng beelntrllchtigten. Bei der Bchandlung yon Samenbeeten 
zeigto Sterllisation der WeiBfiehto mit '/■* <>z H«S04 der norweg, Fichte u. der Weifi- 
fiohto mit '/, oz HC1 u. der Sehwarzfichte mit 7/l0 oz pro Qaadratt'o6 die beaten 
Erfolge. (Minnesota Sta. Tech. Bul. 15, fi—28. 1923; Exper. Stat. Rec. 50. 49.) B k b ju .

E. F . Hopkins, Bezithung der ILIonenkonzcntration zum Weizer.rost. Dio 
Unters. der SHuretoleranz des den Woizenbrand yerursachcnden Mikroorganismua 
(Gibberella faubinotii) zeigte in 3 Kulturaerien mit yerBcbiedenen SRuren u. Basen 
ein Minimum der Wachstumskuryen, welchcs zwischen pu 5,5 u. 6 Bchwankte. 
Hierbei hatte dio Natur der Siiuren u. Basen koinen EinfluB, sondom nur dio [H-]. 
Es scheint eino Beziebung zwiachen der Aciditftt der BSden u. der Infoktlon der 
Siimlinge zu beatehen, aua welcher Folgerungen auf dio Zueammenblinge zwischen 
dem Waehstum des Pilzea u. dessen infizierendo Wrkg. gezogen werden konnen. 
(Amer. Jour. Bot. 9. 359—79. 1922; Expcr. Stat. Rec. 60. 44.) B e b j u .

W. Speyer, Spritzen und Stduben mit Arscngi/ten zur Bekampfung der Obtt-
made. Vf. folgert aus den Ergebnissen seiner vorgleichenden Unterss. u. aeinea 
Studiums besonders dea ausliind. Schrifttums iiber die Wrkg. der As-Prftparate 
(Schweinfurter Griln, Pb,A?,Os, PbHAa04 u. a.), daB dio Verwendung yon Aa-Giftcn 
allen anderen Bekampfungsmitteln yorzuziehen ist. (Ztschr. f. angew. Entomologie
10. 189—210. Naumburg, Biol. Reichsanst.) B k b ju .

D, C. Mote, Bekampfung des westlichen Pfirsieh- und Pflaumtnwurzelbohrers. Vf. 
teilt mit, daB Sanninoidea opalescena Edw. eins der schadlichsten Ineekten der 
PfirBiche u. Pflaumen, leicht durch p-Dichlorbenzol bekampft werden kann. (Oregon 
Sta. Circ. 50. 4S. 1923; Exper. Stat. Rec. 50. 53.) B e b j u .

W. W. M ackie und F. N. Briggs, Pilztotcnde Betdubungtmittd zur Bekampfung 
de8 Weizenbrandes. Lsgg. yon CuS04 u. CB,0 yerzogerten die Keimting des Weizens. 
S yerminderte den Brandbefall nur, wenn er gering war, u. wird allgemein fiir kein 
zuverla£siges Bekampfangsmittel gehalten. Da das kryst. CuS04 B c h w e r  staub- 
fćrmig zu erhalten ist, wird die Verwendung daa W-freien Sulfatea empfohlcn. 
Staubformiges CaCO, wirkte bei Weizen in Gaben yon 2 oz fur 1 buahel sehr gut 
u. besehleunigte auBerdem die Keimung. Die Weiterentw. der mit CuC03 be-
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staubten Saaten war eine bessere ais der mit Lagg. von CuS04 behandelten. Ein 
ataubformiges Gemenge yon 52—54 % Cacbonat u. 39—42% Cu (OH), erwiea sich 
am vorteilhaftcstcn. Auch mit Ligg. von org. Hg-Praparaten wurden sehr gute 
Erfolge erzielt. (Oalifornia Sta. Bul. 864. 533—72. 1923; Eipor. Stat. Rei. 50. 
43 -44.) B e b jc t.

A. M. Bourroghs, Eine neue Methode der Herttellmg von Yerstaubungsól- 
em'4hionen. SubetanzcD , welche rur Herst. von Emulsionen mit hartena W. dienen, 
Bordeauxtnischung, Eisenvitiiol-Kalkmischung, Calciumcaseinat (Kayso), Saponin u. 
andere werden friach bereitet u. yermischt. Diese k. Emulaionen Bind gogen die 
St. Josó-Schildlaus u. gegeu die Getreideblattlaus ebenso wirksam wie die Ólaeifen- 
emulsionen. (Missouri Sta. Bul. 205. 8S. 1923; Exp. Stat. Rec. 50.51.) B e b jp .

Ot. E. W arren  und D. W. W illiam s, Schweine-Futterungieersuche. Futterungs- 
verss. zur Featstellung deB Futterweites getrockneter Buttermilch, des Palmkern- 
aamen- u. Mehles, der ErdnuBweiden- u. Selbstfiitterer u. verschicdener Protein- 
ergaoeungen fiir Ferkelaufzucht a. Mastang junger Schweine. (Texas Sta. Bul. 
805. 5—41. 1923; Exper. Stat. Eec. 50. 70—71.) B e r j u .

E. B arnett und C. J. Goodell, Wet de- und Fillterungsoenuche mit Schweinen.
Bericht tibcr Weidevcrss. mit Kuhbohnen in versehiedenen Eeifestadien, Erdnusaen 
u. Velyetbohnen u. FUtterungsverss. mit Proteinerganzungen (Soyabohnen, ErdnuB- 
mehl u. Baumwollsaatmehl) sowie mit Schlachthauaabfallen u. anderem. Die besten 
Ergebniase wurden mit Futtergemiachen von Maia und Sehlachthausabfallen erhalten. 
(Misaisaipi Sta. Bul., 218. 32 S. 1923; Esper. Stat. Eec, 50. 68—69.) B e b jc t.

John Boyd Orr und A rthur Crichton, Dtr „Vitamin A “- und „Yitamin C-‘- 
B idarf der Schioeine. Fiitterungsverss. ergaben, daB der Bedarf der Schweine an 
diesen Vitaminen so gering i s t ,  daB es sehr unwahracheinlich iBt, daB die Schweine 
bei den gewohnlichen prakt. Futterungsnormen an Yitaminmangel leiden. Bei den 
meisten Fiitterungsvcrss. anderer Autoren, welche za den gegenteiligen SchluB- 
folgerungen fiihrten, war dies mehr einem Mingel an Aachenbeatandteilen bcsondera 
CnO u. P ,0 5 in dem yerabreiehten Futter ala einer unzureichenden Yitaminzufuhr 
zuzuschreibcn. (Journ. of Agric. Science 14.114—25. Aberdeen, RoW ETT-Inst.) B e b ju .

F. W. Bell, H, B. W inchester und H. W. Maraton, Schweinefiiiterungtversuche
1921—22. Vergleichende FiitterungaverBS. iiber Ausnutzung von Luzerneweiden 
u. des Zuckerrohraamens bei der Mastung von Schweinen u. von Luzerne u. Sidan- 
gras durch Zachtsamen. (Kansas Sta. Circ. 98. 11 S. 1923; Exper. Stat. Rsc. 50. 
67.) B e b j[ j .

C. W. Mo Campbell, H. B. W inchester und H. W. M araton, Viehfilttcrungs- 
yyrsuche 1921—22. Weitere Verss. iiber die Ausnutcung von Silage u. Luzerne 
von jungen Rindern (vgl. Kansas Sta. Circ. 92. 13; C. 1924. I. 2200). (KansaB 
Sta. Circ. 97. 8 S. 1923; Exper. Stat. Rec. 50. 65.) B e b jc t.

J. P. Lam aster und J . E . Jones, Velvet-Bohnen filr Milchkuhe. Bei verglei- 
chenden Fuiterungtvsr$t. zur Ermittelung des Futterwertes von Baumwollensaat- 
mehla, der Weizenkleie u. des Maismehla 1 :2 :2  eineraeits u. der Yelyetbohnen 
audarerseits bei gleichem Rauhfutter waren die Gesamtertrage an Milch u. Fett 
der ersten Gruppe et was geringer, ais die Ertrage der mit Vel?etbohnen geflitterten 
Kiihe. Gemahlene oder gekochte Bohnen waren am verdaulichBten, dann folgten 
eingeweichte Bohnen u. zaletzt gauze Korner. (South Carolina Sta. Bul. 216. 16 S. 
1923; Eiper. Stat. Rec. 60. 73-51.) B e b ju .

E. L. Anthonie und H. O. Henderson, Soyabohnen und Luzcrneheu fiir die 
Milćhprodukiion. Nach den ErgebniBBen der Filtterungsvers3. war die Auanutzung 
des Soyabohnenheues fiir die Milch u. Fettproduktion u. dia Erhaltung dea Korper- 
gewichtes eine etwas bessere ala die des Luzerneheaea. (West Virgtnia Sti. Bul.
181. 10S. 1923; Eper. Stat. Rec. 50. 73.) Bebjct.
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A. H. Dodd, Die Beitimmmg des Kalit im Boden■ Zur Best, des K in 
Bodenausziigen empfiehlt Vf. an Stelle der Perchloratmethode, dereń Sehwierig- 
keiten u. Fehlorąuellen ausfiihrlieh dargelegt werden, die von M it s c h e b l ic h  aus- 
gearbeitete u. von Ch b is t e n s k n  u. F e il b e s g  (ygl. Landw. Vera,-Stat. 97. 27; 
C. 1921. IV. 27) vereinfaehte Kobaltnitritmethode anzuwenden. Durch einmaligea 
Eindampfen des Bodenextraktes unter Zusatz yon HNO, u. darauf folgendea 6 Stdn. 
laDgea Gliihen dej Trockenrttckatandes uber der yollen Flamtne einea Bunaen- 
brenners wird die Ausfiihrung dieser Methode noch weiter beachleunigt. Der ge- 
gluhte Riickstaud wird mit W. aufgenommen u. nach obigen Verf. weiter behandelt. 
(Jjurn. Agfic. Science 14. 138—50. Thorncliffe, Sheffield, Chem. and Bact. Lab.) B e .

H. J. Page, Itber die Perehloratmethode zur Bestimmung da  Kaliums in 
Boden, Ditngemitteln etc. Ggw. yon HCIO, in der HCIO*-Lag. yeruraacht bei der 
Best. des K durchweg zu hohe Ergebnisae. Es miiesen daher die fttr analyt. 
Zwecke beatimmten HC104-Lsgg. stets auf etwaigea Vorhandensein von HCIO, ge- 
ptuft werden. Hierfur wird 1 ccm der chljridfreicn Lag. mit 20 ccm W. verd., 
mit HNO, angeaauert u. nach Zis&tz yon FeSO« kurze Zeit gekocht. AgNO, darf 
in dieaer Lag. nur eine ganz schwache Triibung heryorrufen. Bei der K-Beat. in 
Bodenextrakten Ca-freier Boden nach N e u b a u e e  geniigt anstatt des yorgeachlagenen 
Zusatses yon 0,5 g CaCO, ein aolcher yon 0,1 g. Hierdurch wird der erforderliche 
HCiOj-Zuaati ganz bedeutend yerringert. (Journ. of Agric. Science 14. 133—38. 
Rothamated, Eiper. Stat.) B eb jc j.

L. M. H utchins und B. E. L iringston , Der Nachiaeis des Sauersto/fabgabe- 
vermógens durch Farbenanderung in alkalischer Pyrogallollósung. Beachreibung 
«iner Methode zar Best. des 0-Abgabevermtigens der Boden unter yerjchiodenon 
La^erungs- u. Feuchtigkeitsyerhaltnisaen. (Journ. Agr. Research 25. 133—40. 
1923; Exper. Stat. Rec. 50. 22.) B e e j u .

F. SteUwaag, Die Benetzungsfahigkeit flUtsiger Pflanzenschutzir.ittel und ihre 
direkte Mefibarkeit nach einem neuen Verfahren. Um die Benetzungsfahigkeit fi. 
Bekampfuogjmittel durch Beat. des Rinlwinkels, welche die FI. mit dem zu unter- 
auchenden Objekt bildet, zu ermitteln, benutzte Yf. einen nach dem Prinzip yon 
B03ANQUET u . H a b t l e y  (ygl. Philos. Magazine [6] 42. 456; C. 1921. III. 1453) 
konstruierten App. u. beatimmten die Benetzbarkeit yon Pflanzen u. dereń Teile u. 
yon Sehadlingen durch W. A. Dextrinlagg. usw. eine grofie Anzahl yon Lsgg. 
direkt u. indirekt wirkender chem. Bekampfungsmittel. Aua den Ergebnissen 
dieser Unteraa. werden SchluBfolgerungen Uber die Brauchbarkeit der einzelnen 
Mittel gezogen u. Anweiaungen fdr dereń zweckmaBige Verwendung gegeben. 
{Ztschr. f. angew. Entomologie 10. 163—76.) B e r j o .

Badisohe Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh,, Herstellung von ge- 
falitem Phosphat auB Lsgg. fluorhaltiger Robpboaphate, dad. gek., daB yor der Aus- 
falluog dea Pho3phats die Fluoryerbb. entfernt werden. — Die B. citrat- bezw. 
zitronenaaareunl. Anteile, welche aus Lsgg. fluorhaltiger Phoaphate gefallt werden, 
wird yermieden. (D. S . P. 394199 Ki.' 16 yom 3/1. 1923, ausg. 15/4. 1924.) Kt)H.

Armour F ertilize r W orks, Chieago, iibert. yon: H erbert H. Meyers, Pitts- 
burgh, Pa., Superphoiphat. Robpho3phat wird naB yermahlen, mit der erforder- 
lichen Sauremenge yermischt u. erhitzt. (A.. P. 1485406 yom 21/12. 1922, auag. 
4/3. 1924.) KttHLING.

Joseph M arie Louis E tienne Cam pardou, Frankreich, Diingemittel. So- 
genannte achwarze, d. b. Phoaphate, welche reich an kohlenstofihaltigen Bei- 
mengungen sind, werden mit 1. Alkali- oder Erdalkaliaalzen gemischt u. yerbrannt. 
Die Abhitze wird zum Yorwarmen anierer Teile der Mischung benutzt, u. atnmo-
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niakal. Nebenerzeugnisae werden dem erhaltenen Gemiach beigefiigt, welches 
a B s im i l i e r b a r e s  Phosphat enthalt u. gemablen wird. (F. P. 568123 vom 26/9. 1922, 
aueg. 17/3. 1924J KtlHLlNG.

Gerhard H oyerm ann, Hamburg, Heritellung von Nahrmittcln fur die Mikro* 
organismcn des Bodem, dad. gek., daB Torf oder Braunkohle bei erhóhter Temp. 
unter gewohnlichem oder erhohtem Druck mit Mineralsauren bohandclt werden, 
die kleine Mengen oiydierender Subatanzen, z. B. HNO,, enthalteD. — Daa Er- 
zeugnia soli darcb Begiinstigung der Lebenstiitigkeit der Bodenbakterien vermehrte 
Stickfltoffbindung u. lebhafte B. von CO, bewirken. (D. E. P. 388800 KI. 16 vom 
29/8. 1918, aueg. 3/5. 1924.) KtłHT.iNG.

vm. Metallurgie; MetaUographie; Metallverarbeitung.
Lśon Guillet, Der Altmeister der franzSsitchen Mttallurgen, Aleouindre Pourcel. 

Sein Werk u. Eein Lebenslauf. (Rev. de Mśtallurgie 21. 195—96.) Sa c h s .
E. de Loiay und A. P ortev in , Das metallurgische Sćhaffen von Alescandre 

Pourcel. (Rev. de Mćtallurgie 21. 197—222.) Sa ch s .
J. G. P o tte r, Die Aufbtreitung von kompUxen B lti- und Zinkerzen durch 

Ghlorierung und JElektrólyse. Bei der Bebandlung von Pb-Zn-Erzen mit Cl, welche 
Au u. Ag enthalten, entateht eine Miachung, bestehend aua in k. W. 1. Chloriden 
von Pb, Ag u. Au u. 1. ZnCJ,. Eratere kónnen durch Filtrieren bezw. Dekantieren 
entfernt werden. AuCI, bleibt in Leg. PbC), wird durch b. W. herauegenoramen 
u. AgCl u. AuCl durch N8,S,0a. Hierauf erfolgt dio Yerarbeitung der einzelnen 
TrennBtiicke. (Engin. Mining Journ.-PreBs 117. 646. Jola [Colo.].) F b a n c k e n s t e in .

J. Seigle, Ober die Zuiammensetzung der Hochofengase. (C. r. d. 1’Acad. des 
eciences 178. 1426—29. — C. 1924. I. 96.) H a b e r l a n d .

H. Lent, Die EUktrofiUer-Versuchianlage zur Peinigung von Sochofengas auf 
<kn Pheinischcn Słahlwerken in Duisburg-Meiderich. Vf. erklart zunachat das 
Prinzip der elektr. Ausscheidung von festen u. fl. Teilchen aua Gaaen. Dann 
bespricht er die VerBs. der S ie m e n s -S cfeockert-Werke auf den Rheinischen Stahl- 
werken zu DuiBburg-Meiderich zur Eeinigung von Hochofengas. Die Eeinigung 
des Gichtgases von 90—110° gelang bald, eine HeiBfilterung bei etwa 250° erst 
nach Oberwindung nicht unbetrachtlicher Schwierigkeiten. Im Durchachnitt enthielt 
das rohe Gas 2,68 g Staub pro cbm (1,47—3,94), das gereinigte 0,102 g/cbm (0,024 
bis 0,179). Ea hat dio Menge des Staubea im Robgas keinen EinfluB auf die 
QualitSt der Filterung, nur Geschwindigkeit, Temp., Feuchtigkeitagehalt u. Fein- 
heitsgrad des Staubea. Auch die Staubzus. hat keinen EinfluB auf die Giite der 
Filterung. Eine RcntabilitStberechnung fubrt zu der Feststellung, daB unter Vorraus- 
setzung gleicher Antriebsait uaw. dio elektr. Eeinigung nur halb ao teuer iat ais 
die NaBreinigung. Zu einem Vergleich zwischen Elektrofilterung u. Schlauchfilterung 
feblcn Yf. die notwendigen Betriebsunterlagen. (Stahl u. Eisen 43. 1467—74. 1923. 
Duiaburg-Euhroit.) J u n g b l u t h .

Derclaye, Bełrachtungen Uber die Grunersche Zahl fur mit stark laucrstoff- 
hdUiger L uft betritbene Hochófen. Einige mathemat. Betrachtungen iiber die 
moglicbe Anwendung von mit O, yermengter Luft in den Hochofen unter teil- 
weiser Benutzung der Ergebnisse von Se ig l e  (Rev. dc Metallurgie 20. 195,
C. 1924. L 96). Es ergab sich, daB man in der Prasis nicht mehr ais 26°/o Ge- 
Bamt-0 im Wind benutzen wird. Eine weitere Erhohung ist unrentabel. (Eev. 
de Mśtallurgie 20. 830—35. 1923.) W il k e .

Gilbert L. Lacher, Kontinuierliche Wanncofen. (Iron Age 113. 1067 bis 
1072.) F b a n c k e n s t e in .

Fred. Clements, Die Ger,eratorenpraxis i« Evgland. (Ygl. Ber. de Metallurgie
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19. 381; C. 1922. IV. 1132.) Eine genauo Unters. der chcm. u. therm. VorgSngo 
mit Angabe eines groBen Tatsachenmatcrials. Zeichnungen yerschiedener Genera- 
toren im Original. (Rey. dc Mćtallurgie 21. 42—65.) W il k e .

W. Ellender und Lelf Lyohe, Die Verweridung der Sddtrbergschen Daucr- 
elektrode an Elektroftahlofcn. Vortoilo der Dauerelektrodo gegeniiber der Kohlen- 
elektrodc im Elektrosłahlbetrieb. (Stahl u. Eiaon 44. 364—68.) Sa c h s ,

Yulcan, Ein/lufi der chemischen Zusammenseteung auf Gu/Setien. Silicium. Der 
EinfluB deB Si auf den Bruch yon Roheisen, sowie der EinfluB einer Verfinderuug 
des Si-Gehaltes durch das Zugoben yon hochprozentigem Fcrnmlicium auf das 
gepcbmolzene Metali wird besprochen. Auf Grund zahlreicher neuer Untersa., dio 
gleiche mechau. Eigcnschaften bei GuBeisen mit sebr weit auseinandcrliegcndem 
Si-Gehalt feststellten, wird darnuf hingewiesen, daB dem Si- Gehalt keine auBschlag- 
gebendo Bedeutung zukommt. (Metal Ind. [London] 24. 331—33.) W il k e .

K arl E m m e l,  Pcrlitguf}. Gegcn einen Aitikel von Ba u e r  (Stahl u. Eisen 43. 
553; C. 1924. I. 1259) wird ausgefiihit, daB es nicht notwendig ist, daa Lanzsche 
Verf. zur Erzeugung perlit. Gefuges in Gufieiien anzuwenden. Die Pragę, ob ferrit. 
oder perlit. Gefiige gtinatiger ist, ateht noch offen. Vf. neigt zur Annahme, daB 
Form u, Vcrteilung yon C u. Graphit. bestimmend wirken. (Stahl u. Eisen 44. 
330—33.) Sa c h s .

A. Schrader und E. WieG, Uber ZwiUungsbildungen in cinigcn Metallcn und
Legierungen. V£F. untersuchten an Cu, Measing, Bronzc, Al, Ni u. Ni-Stahl mit 
30% Ni das Auftreten von Zmllingikrystallen unter folgenden Bedingungen: Er- 
starrung unter n. Verhaltnisaen aus dem SchmelzfluB, Auagliihen (Homogenieicren) 
der Schmelzkorper, Kaltreckung mit nacbfolgender Gliihung. Es ergab sich dabei 
folgendes: Zwillungabldg. tritt nicht bei jedem Metali auf, sondern nur bei gcwisaen 
Metallen u. Legierungen u. unter gcwisaen Bedingungen. Bei Bamtlichen unter- 
auehten aus dem SchmelzfluB erstarrten Proben trat unter n. Bedingungen kcino 
ZwillingsbilduDg auf. Ebenaowenig bildeten Bich Zwillingc durch Ausglilhen 
(Homogeniaieren) der Schmelten. Sie bildeten sich jcdoch naeh Kaltbearbeitung 
u. Riickkrystallieation bei Cu, Messing, Bronzc u. auBtenit. Ni-Stahl. Al u. Ni 
macbten dabei eine Ausnahme. VfF. glauben auf Grund dieser Unters. im um- 
gekehrten Sinne aus dem Auftreten von ZwillingBkryatalliten in gegliłhten un- 
hearbeiteten GuBstiickcn auf das Vorhandensein yon GuBspannungen schlieBen zu 
konnen. (Ztschr. f. Metallkunde 15. 284.) W im m e r .

Donald Belcher, Fortećhritłe in dtr Herstellung von Elektrolyteisen. Betraeh- 
tung iiber die Fortschritte in den letzen 75 Jahren. (Trans. Amer. Electr. Scc. 
45. 16 Seiten. Milford [Conn.]. Sep.) F r a n c k e n s t e in .

B. Haas, Heritellung von Zinkoxyd im eigenen Belrieb. Ea werden im Gegen-
satz zu den yielfach iiblichen thermochem. u. elcktrochem. Herstellungayerff. yon 
Zinnoxyd die Vorteilc des naBBen Verf. heryorgehoben, die aich in erster Linie in 
einem groBeren Reinheitfgrad dea Prod. u. in den damit yerbundencn Vorteilen 
der groBeren Wirtschaftlichkeit u. Sauberkeit der Erzeugniase der EmaHliertechr,ik 
iiuBern. (Metali 45. 29—30.) W im m e k .

Charles L. M antell, EleJctrolytzinn. Rohzinn, beeondera daa aus Boliyiachen 
Erzen, enthalt ais Verunreinigungen A b, Pb, Sb, Fe, Cd, Cu; durch metallurg. Verf. 
lasaen sic sich nicht unter 0,5—1% bringen, fiir Bronzen ist aber reiceres Sn er- 
wiinaeht, wss durch Elektroraffinstion zu eireichen ist. Vf. bespricht Vorteile u. 
Mangel der bisher beschriebenen Elektrolyte. Sulfld. Lfgg. sind unatabil, erlauben 
keine Zirkulation wegen dea Anodenschlammea, brauchten iiber 80°, Mitabscheidung 
yon Sb. Ebenso alkal. Bader, die zadem noch geringere kathod. Stromausbeute 
aufweiaen ais anod. Auflsg. Bader mit organ. Sauren aind schlecht haltbar u. zu
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teuer, also nur fiir Elektroplattrierung brauchbar, desgleichen solcbe mit PhoBphor- 
u. Bjratiure. Aua neutralen u. alkal. Badera fallt das Sn feinkoinig oder tchwammig 
aus, aus sauren Lsgg. iu langen Krystallen mit KurzachluBgefahr, auch aus Chlorid 
CD thaltendea. Lsgg. mit Zusatz yon H,SiFe geben gute Besultate, bediirfen a b e r 
eines Zusatzes yon H8S04, sonat fallt Pb mit aus, u. siad teuer. Sulfat e n th a lten d e  
Bader (Na,S04 -f- SnS04) geben schwammige Ndd. Fiigt man aber H ,S04 hiniu, so 
hebt diese boi sorgfaltiger Dosierung den Obelatand. Ais besten Elektrolyten 
empfiahlt Vf.: 233 g NajSOilOHjO, 150 g H,S04, 35 g Sn, 2 g Aloin pro Liter. 
Dio Vorteiie B ind: Dicke masaiye N dd, Zimmertemp., ohne Diaphragma, Zirkulation 
moglich ohne Schadigung durch Anoienschlamm, Aloin ist billig u. lange haltbar, 
kleine Mengen F  oder Cl oder FJuorsilicat schaden nicht. — Stromdichte 1,1 A/qdm,
0,2 V. Ggw. yon Sulfaten yon Fe, Ti, Co, Ni, Mg, Cr erleichtert die Schlamm- 
ab3cheidung u. macht die Ndd. dichter. (Trans. Amer. Electr. Soo. 45. 10 Seiten. 
Sep.) D a n n e e l .

E. H. Ham ilton, Wdrmebilanz in einem Blcihochofen. (Mining and Metailurgy 
5. 181—82. Midyale [Utah].) F b a n c k e n s t e in .

K arl Weisse, Die Stellung der chemischen Industrie zur Aluminiumnerwendung. 
Die Verwendbarkeit dea Al in den einzelnen Zjyeigen der chem. Industrie wird 
nachgewiesen. (Chem. Apparatar 11. 42—44. 50 —53. Berlin.) N e id h a b d t .

J. Czocbralski, Frcmdstoffcinschlusse im Aluminium. An Hand yon Byatemat. 
EinselverBB. wird daB Auftreten yon oxyd., carbid, phosphid., sulfii. Einachliiaaea 
u. Einschlussen yon motali. Na nfiher untersucht, ihre Bildungaweise erortert u. 
die metallograph. Kennzeichen fcatgelegt. Gleichzeitig wird der EinfluB auf die 
mechan. Eigenschaften beaprochen. Es zeigt sich dabei, daB Fremdatoffeinschliiase 
im Al meiat nur in aehr geringen Mengen aufireten, u. daB es haufig sehr schwer 
ist, sie uberhaupt naehzuweiaen. Ein bemerkenswerter EinfluB auf die Festigkeits- 
eigenschafcen laBt sich nicht feststellen. Nur da, wo starkę Anreicherungen der 
Fremdatoffe auftreten, yerbundsn mit Blasen u. Hohlrautnen macht sich ein 
schSdigender EinfluB auf die Walzbarkeit geltend. Um einer Anreicherung der 
Fremdatoffe im Al nach Moglichkeit yorzubeugen, wird yorgeschlagen, das Metali 
yor dem YergieBen im Tiegel abatehen zu lajaen. (Ztschr. f. Metallkunde 15. 273 
bia 2S3) • W im m e e .

R udolf Vogel, Verhalten von Gold zu Chrom. Geachiehte der Erforachung 
yon Metallegierungen. Daa yom Vf. (ygl. V o g e l  u .  T b i l l i n g ,  Ztschr. f. anorg. u .  

allg. Ch 129. 276; C. 1923. III. 531) unterBuehte System Chrom-Gold ais Beisp'.el 
fiir d ie  Aufstellung eines Z ustandsdiagram m eB  mit Hilfe therm. u. mikrophot. Verf. 
Techn. Verwcrtung yon Chrom-Gold-Legierungen. (Umachau 28 297—303.) S a c h s .

R obert B. "Williams und Yiotor O. H om erberg, Ein fiu, (i der Erwarmung 
auf die Mikrostruktur von 60 —40 Mesting. Die Proben wurden 2 Stdn. auf 840,> 
erhitzt u. darauf in W. abgekiihlt, um da3 Materiał ganz in den |9-Zustand uber- 
zufiihren. Dann wurden die Proben abermals erhitzt, u. zwar 15, 30 Min., 1, 2 u.
4 Stdn. u. darnach mit NH,OH u. 11,0, behandelt. Wurden die Proben auf 200° 
erhitzt u. dann abgekiihlt, so zerbrachen sie in feine Teile yon nicht zwillings- 
formiger c-Struktur, die bei 450—460° in a-Zwillinge iiberging. Die Brinell-Harte 
ist in den Punkten am groBten, w o Bich die a -Struktur, heryorgegangen aus der 
(9-Struktur, in dem feinBt yerteilten Zustaade beflndet. Sie ist am kleinsten bei 
dar Temp., bei welcber das Materiał aus a-Zwillingen besteht. (Mining and Metal- 
lurgy 5. 194—95. Cambridge, Masa.) F e a n c k e n s t e in .

D. Bnnting, Der Bruchigkeitsbereich in Messing, icie er sich aus der Izod- 
schlagprobe ergibt. An Legierungen mit wechselnder Zus. yon 99 bis 52% Cu 
wurden bei den Tempp. zwiscben 0 u. 700° Schlagyerss yorgenommen u. die Aus- 
dehnung des Bruchig>eitsbereiches genau fettgeateUt. Sind weniger ais 51°/, Cu
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rorbanden, bo  wird die Legierung bei gewohnlicher Temp. B c h n e l l  bruehig. Die 
Grenze des Gebietea steigt von 225° bei 52,5% Cu gleichmaBig an bia zu 57,5% Ca 
u. liegt von hier bia zu. 70% Ca prakt. konstant bei 325°. Bei 70% steigt die 
Grenze wieder an, um bei 470° u. 90% Cu zu wenden. Die nun folgende obere 
Begrenzung steigt bis 700° bei 75%. Da der App. uber 700'1 nicht benutzt werden 
konnte, b o  war eine Festaetzung der Begrenzung zwiachen 75% u. 61% nicht 
moglich, da in diessm Bereiche die Grenze uber 700° liegt. Von 700° u. 61% Cu 
fallt die Linie zu einem Minimum bei 453° u. 57,5% Cu u. steigt wieder bia 550° 
bei 52,5% Cu. Hiermit wurde der EinfluB der schnellen Abkuhlung deB Schalen- 
gusaeB yergliehen, der allgemein den BrUchigkeitsbereich yergrofiert Vf. versucht 
die Briichigkeit zu erklaren. (Metal Ind. [London] 24. 249—50.) W lLKE.

W. E. W. M illington und F. C. Thompson, Die Untersuchung eines Vcr- 
sagens durch Ermiidtn von Mctsingróhren in einem Dampfkessel, mit einer Betrach- 
tung iiber die Natur dieser JErmuiung. Ein seltsames Versagen von MeBBingrohren 
(71,82% Cu, 27,38% Zn, 0,31% Fe, 0,44% Al) wird beschrieben, ais deaeen Ur- 
aache Ermiidang erkannt wurde, die auf die Schwingungen der Bohre zuriłckzu- 
fiihren iat. Es war keine Korrosionswrkg. aiehtbar. Neue Rohre, die gut gelagert 
wurden, lieBen dieae Erscheinung nicht wiederkehren. Die Vff. untersuchen die 
moglichen Veranderungen im Kryatallgitter besondera auf oktoedr. Flachen, wobei 
sie zwei Ursachen unterscheiden — „"asy glide“ u. „slip'1 —. Die neue Ermttdunga- 
theorie, die im Original weitgehendat erlautert ist, wird mit anderen Beobachtungen 
yergliehen. AnschlieBend Diskusaion, aa der sich C. F. Jenk in , C. Elam, Gough, 
Bosenhain u .  andere beteiligten. (Metal Ind. [London] 24. 246—48. 279—81.

’ 299-301. 305. 323—24. 327. 348 -51.) W il k e .
— , Weifimetalle. Zuaammenstellung einer Beihe yon WeiBmetallen unter An- 

gabe ihrer Zus. u. Verwendungamoglichkeiten. (Zentralblatt d. Hutten- u. Walzw. 
28. 42.) F b a n c k e n s t e in .

—, Analyse nichtmetallischer Einschliisse in Stahl durch Atzmethoden. Kenn- 
zeichnung der grauen u. ech warzeń bezw. biaunen, gelben u. roten EinBchlttsse 
durch Atzen mittels HNOs u. C,HtOH, H,Ci04, pikrinsaures Na, KOH u. SnCl4. 
(Metallborae 14. 758.) F b a n c k e n s t e in .

L. T reuheit, Formttoff und Formprii/ung. Vf. bcspricht kurz die Aufbereitung 
dea Altsandea durch elektromagnet. Eiaenabacheidung u. Staubabacheidung durch 
Windaichter. Er gibt zar PrOfung yon Neu- u. Alteanden ein neuea Schlemmyerf. 
mit dem Schlemmapp. Tbeuheit-G esseb an, mit dem man in einem Arbeitsgange 
u. in kiirzester Zsit ein Bild iiber die Menge, GroBe u. Form der den zu unter- 
suchenden Sand bildenden Sandkórner bekommt. Vf. flihrte dann Kollergangayerss. 
durch. Mit Hilfe dea Treuheit-GeBserschen Schlemmapp. stellt Yf. dann fest, daB 
unter dieaen Umstandon stets eins Zertriimmerung des Friach- u. Altsandea beim 
Kollern eintritt. Er empfieblt zur Behebung dieaea MiBstandea die Anwendung 
yon Walzwerken oder eine zwangBlaufige Lagerung der Laufer des Kollerganga, 
um deron Druckwirkung zu regeln. Zum SchluB kritisiert Vf. den in England u. 
Amerika benutzten „Oberflachenfaktor11 (Summę aus den fiir n-Fraktionen gefun
denen Prodd,, beatehend aua reziprokem Wert des mittleren Durchmessers einer 
Kornungsfraktion X  prozentualem Anteil an der Gesamtmaaae des Formsandes) ais 
Ausdruck fur die mittlere Feinheit eines Sandes; er sahlfigt atatt des3en die Angabe 
der Geaamtobeiflache yoa 100 g Sand yor. An einem Beiapiel erlautert er den 
Gang der Bechnung. (Stabl u. Eiaen 43. 1363—69. 1923. Elberfeld.) Ju n o b lu th .

P. Oberhoffer und A. H eger, Beobachtungen iiber das Entkohlen, iiber Sticlc- 
sto/f- und Silisiumaufnahme beim Gliihen von JBiten und Stahl bei 1100 bis 13000 
im reinen Stickstoffslrom. Vff. stellen fest, daB bei Gliihuugen im bestgereinigten 
Stickstoffatrom bei obigen Tempp. Entkohlungen yorkommen, die yon etwa 15%
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C-VerluBt nach 20 Stdn. Glnhdauer bis zu 80% Verlu8t bei 200 Stdn. Gltihdauer 
erat achneller dann langsamer ansteigen. Eine Rk. zwiachen C u. im Metali gel. 
COa, CO oder FeO ist aua Mangel an binreichenden O-Mengen anegeachlosBen. 
Vff. nehmen an, daB die Entkohlung tiber eine Stiek8toffverb. geht. Vff, finden 
eine erate Sttttze fiir ihre Annahme in der Tataache, daB analog der C-Abnahme 
eine N-Aufnahmo erfo lg t u. zwar in den eraten  40 Stdn. verhaltnistraBig rasch 
(etwa 0,000385°/B/Stde.>, in den weiteren 160 Stdn. langsamer (0,C00016%/Stdo.) — 
Eine w eite re  Sttitze fiir die Beteiligung reinen Stickatoffs an d e r Entkohlung 
findrn die Yff. in folgenden Featatellungen. Beim Gliihen einea Keaaelblechs 
(0,32°/0 C, 0,54°/o Mn, Spuren Si, 0,04% P, 0,036% S) w R brend 64 Stdn. bei 1200° 
zcigto es sicb, daB an den Stellen, wo daa Quarzschutzrohr dea Thermoelements 
auflag, der KohlenstofF fast ganz yerachwunden war, dafur aber eine Si-Anreicherung 
bis auf den 240fachen W eit atattfand, nach der HeiBiitzung an groBen oj-Krystallen 
erkeuntlicb. Jcdoch auch an den StelleD, wo daa Q u a tz ro h r nicht auflag, hatte 
durch die N-Atm. hindurch eine Aufailizierung atattgefanden. Wurde dasselbe 
Materiał mit QuaTzsand bezw. Quarzaand u. Holzkohlo in der L u ft gegliłht, fand 
keine Aufailisierung, sondern nur e in e  Entkohlung atatt. (Stahl u. Eisen 43. 
1474—76. 1923. AachcD.) Ju n g b ltjth .

H. WeiB, Einfiihrung in das Studium <kr mttallischen Zemeniation. Quanti- 
łative Untersuchungen. (Ygl. auch Ann. de Chimie [9] 19. 201; C. 1924. I. 591.) 
Zwecka Best, des Einfluases der Temp. wurde mkr. die Homogenisierung beim 
Anlaescn von Logierungen, die auBer Gleichgewicht aind, beobachtet. 1. Legie- 
ru n g  Ag-Sb. Ag-Sb m it 14% Sb zeigt unter dem Mkr. dio Verb. Ag,Sb, die 
m an d u rch  Perchlorat violett farben kann. Die Schnelligkeit der Homogeniaation 
ia t eine Esponentialfunktion der absol. Temp. 1/0 =» K a  wobei 0  die AnlaB- 
dauer, T  die absol. Temp., K  eine K onE tan te, die die absol. Dauer des Anlasaens 
u . o  eine K o n atan tc , die die  Yariation dieser Dauer m it d e r  Temp. charakteriaiert, 
bedeutet. Iu dieaem F a llc  wurde a zu 1,0324 u. K  zu 4,17-lO-12 bestimmt.
2. L o g ie ru c g  Cu-Sn. D ieEelben Unterss. wurden an Bronzen m it 8% Sn aua- 
geftihrt u. das Verachwinden des '̂ Beatandteiles beobachtet. Trotz Schwierigkeiten 
gelang ea, den Wert yon o zu 1,0376 zu ennitteln. 3. V e rb in d u n g  Cu-Aa. Dic 
Frage wurde untersucht, ob das obige Gesetz, daa ftir relatiy hohe Tempp. auf- 
geBtellt ist, auch fur gewohnliche Temp. gilt. Durch Exfrapolation wiiren zum 
Verachwinden der 2. Phase im Ag-Sb-System 1500 Jabre u. im Cu-Sn-System 
10® Jahro notwendig. Ein priihistor. griecb. Beil (Cu-As mit 1,25% As) aus dem 
13. Jahrhundeit v. Cbr. zeigte eine heterogene LBg., wiihrend dureh Eitrapolieren 
aua den Yeraa. folgt, daB die Lag. betrachtlich homogeniaiert aein mtiBte. Die 
Eracheinucg yerlangsamt aich alao achneller mit fallender Temp., ala obigem Ge- 
aetzo entapricht, u. scheint unter einer beatimmten Temp. yollkommen zum Still- 
stand iu  kommeD.

Bei der Untera. der Abbangigkeifc der Zementation, die durch eine oder 
mehrere Rkk. beeinfluBt wird, yor der Zeit, wurde die Legierung Ag-Sb, dio nur 
eino Verb. bildet, naher untersucht. Die sich bildende Schicht war yiolett, regel- 
maBig u. deutlich begrenzt nach Atzung mit Perchlorat. Die Veras. zeigten, daB 
die Dauer der Rk. zu yernachlSasigen ist im Yergleich zum Molekultranaport ent- 
sprechend der Formel 0 =  wo a: die Starkę der gebildeten Schicht u. 5 die 
Zeit bedeutet, dio zur B. einer Schicht von 1 mm Dicke notwendig iat. Ahn- 
liche Veraa. wurden beim Cu-Sb, Ag-Sn u. Au-Pb ansgefiihrt. Dia Untera. der 
Abhangigkeit der Zementation, die durch einen der Diffuaion in fester Lsg. 
ahnlich analcgen ProreB bedingt wird, ergab beim System Au-Ag daa Gesetz 
(i — / ) ’ =  m 6, wobei i  die AnfangsBtarke dea benutzten Cu-Zylindera, t ' die 
mittlere Dicke der Zone, Q die Zeit u. m eine spezif. Konstantę der Temp. u. dea



1924. I£. H vm. Me t a l l u r g ie ; Me t a l l o g r a p iiie  u s w . 237

untersuchtoii Motallpaarea ist. Durch Rechuung wird naobgawieson, daB die Er- 
gcbnisse dio yon F b a e n k e l  u . H o u b e n  bestatigen. — Manuolle Einielheiten bo wie 
zahlreiche Photograpbicn im Original. Vf. geht num Schluti auf die Arbeitęn von 
A. F r y  u. von F . C. K e l l e y  von der General Eloctric Co. ein, (Rey. de Mćtal- 
lurgie 21. 18—41; Quantitativor Teil Ann. de Chimie [9] 20. 131—95. 1923.) W ilkk.

F. Sanerw ald (Mitarbeit von E. Jaeniohen), Ober Festigkeit und Dichte syn- 
thetischer Metallkdrper und die Adhdsionskrafłe zwischen mctalliechen Oberflcichen. 
{Ober 8ynthetische Metallkdrper. III.) (Vgl. Ztschr. f. Metallkundo 16. 41; C. 1924.
I. 2303.) Vf. untersucht dio Fostigkoit, D. u. Dehnung aynthot. Metallkorpor aus Cu 
u. Fe iu Abhangigkeit von einer vorhorgegangonen Gl&hbohandlung. Verfestigung 
beginnt bei relativ niederer Temp.; vor Eiutritt der spontanen KornyorgrćSBeruug 
iat ein Maiimum, von der GroBonordnung regulin. Metalle, zu beobachten. Vf. 
fuhrt die Verfestigang u. Verdichtiiug deB Materials auf die zwischen don Kryetal- 
litcuoberflachou wirkenden AdhiisionBkrafto zurttck, die sohon unterhalb der Temp. 
der Diffusious- u, KryBtallisationsyorgilnge ein sehr orhebliches MaB annehmen. 
Dio eintretonde KomvcrgroBcrang yermindort dio Festigkeit (dio D. nur bei Cu), 
wahrend eio die Dehnung, falla aie nicht ein allzu Btarkoa MaB annimmt, fordurt. 
Gliłhbehandlung des Fe bei den tieferen Tempp. deB y-Gebietes fiihrt su einem 
Minimum von Festigkeit, D. u. Dehnung. (Ztschr. f. Elektroehem. 30. 175—80. 
Breslau, Eisenhiittemn. InBt.) U l m a n n .

F. Sanerw ald , Ober die Pyrophoritat metallischer Staube. (Vgl. vorst. Ref.). 
(Vorl8ufige Mitteilung.) Aus Veraa., motali. Pulyer von N i, Co u. Fe durch Red. 
der betr. Oxyde vermlttelst H, darzuatellen, fiadet Vf., daB dasselbe pyrophor ist, 
wenn die Red. bei moglichst niederer Temp. crfolgt. Bei 100—300° >  Temp. ist 
das erhaltene Materiał nicht mohr pyrophor. In diesem kiit. Temp.-Bereich iat daa 
Auftreten starker Adhaaionskrafte zwiBchon den metali. Oberflachen anzunehmen, 
es tritt gegensoitige Abaattigung ein. Die Krystallitonoberfliichen sind demnach 
nicht mehr ais froio Oberflachen ku botrachten, an donon eine Oxydation vor sich 
gehen konnte. (Metali u. Erz 21. 117.) U lm a n n .

—, MetaUiibereiige. Die in den letzten zwei Jahron gemachten Fortschritte 
werden besprochen. (Zentralbl. d. Hiitten- u. Walzw. 28. 43—44.) F r a n c k e n s t .

Fr. Messinger, Sechsfache YcrioendungsmóglichJeeit eines Kombinations-, Salzbad-, 
Schmelz-, Oliih- und'Schweifiofens. Der von der Ó ltankg  G. in. b. H ., B e rlin , 
gebaute Hftrteofen besteht aus einer Verb. von einem Salzbad- mit einem Yorwfinno- 
ofen, einer Vorrichtung zum SchweiBen u. Schmieden von Drehstśihlen u. ist bo 
ausgebildet, daB der Vorwlirmeofen auch fiir aieh allein ais Gluh- u. Einsattofen 
yerwendet werden kann. Ferner ist es moglich, in dieBem Werkzeuge auB Werk- 
zeugstahl in einem Stahltiegel, Werkzeuge aus Schnellarbeitastahl in einem Graphit- 
tiegel, oder in dringenden Fallen beide Arten Werkzeuge in einem Bchnell zu er- 
warmenden Muffelrohr auf die gowlinachte Temp. zu bringen. (Wasser u. Gas 14.
345—48. Cbarlottenburg.) F r a n c k e n b t e in .

„Pipatte", Silberb&der und -Carbonate. Allgemein ist bekannt, daB altere 
Ag-Bader neuen iiberlegen Bind, ohne daB es bisher gelang, die Ursache zu er- 
mitteln. Vf. kommt zum Ergebnis, daB Carbonate den Lfgg. nachteilig sind. Die 
Bader mtiasen regelmaBig auf AgCN u. Carbonat untersucht u. dis Carbonate ent- 
fernt werden, am besten durch Fallung ala unl. Nd., der gleichzeitig Schmutz usw. 
mitreiBt. (Metal Ind. [London] 24. 325—26.) W il k e .

E. M. B aker und R ichard  Schneidewind, Die Rtinigung ton Mełallen mit 
alkalischen Iłeinigungslostmitteln. Die Rsinigung von Metallen yon Oxyden, Sand, 
Schmirgelataub, Ol u. Fett mittels Seifen, NaOH, Na^POj, Na,CO„ u. Waaser-
glas wird untera. (Trana. Amer. Electr. Soc. 45. 27 Seiten. Uniy. of Michigan.
Sep.; Metal Ind. [New York] 22. 184—S6.) F b a n c k e n s t e in .
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Kiihnel und W. Marzahn, Schwiaigkeiten des Rostschuizes im Reichsbahn- 
bttrieb. Yff. b esp rech en  die Rosterscheinungen atn Eisenbahnbaumaterial, die ein* 
mai auf das Materiał selbst u . zweitens auf mechan. O berflachenbeanspruchungeD , 
nicht ablaufendes W., mangelhafte Speisewaseerreinigung, O, im W., Risse, die 
beim Lochen des Eiscns auftreten, SO, u. Chemikalien wie Kalisalze u. dgl. zur&ck- 
zuflihren sind. (Metallborse 14. 686—87. Eisenbahn-Zentralamt.) F b a n c k e n s t e in .

W. W iederholt, Eorrosionserscheinungen am Aluminium. Nach My l iu s  wird 
zur Beurteilung der GroBe der Korrosion die Temp.-ErhohuDg gemessen, die beim 
Auflosen von Al in HOl auftritf, wahrend die C h e m isch -tech n iseh e  R e ich s- 
a n s ta l t  das entwiekelte Gaayol. feststellt. R o s e s h a in  miBt einmal die Zeit, in 
der ein dunnes Al-Blech durch Saure yollstSndig durchgefressen wird, u. anderer- 
seits wird die Zugfestigkeit ais Mittel zur Messung des geringsten Durchschnitts 
nach einer beBtimmten Dauer des Vers. benutit. B a il e y  benutzt den Gewichts- 
yerluat, der beim Losen in HC1 entsteht. Um feBtzusteller), wie die Ggw. der ein- 
zclnen Anionen u. Kationen auf die Korrosion des Al wirkt, wurden Plattcben yon 
25 X  40 mm verwendet u. den einzelnen LBgg. wie Sauren, Basen, W., Salzen 
15 Wochen ausgesetzt. Alle 3 Wochen wurden dio Bleeho gereinigt u. gewogen. 
Die betreffenden Beobachtuogen werden beschrieben. (Metallborse 14. 677—78. 
705. Chem.-techn. Reichsanstalt.) F b a n c k e n s t e in .

E rik  Ltebreich, Ber Einflufl geringer Spannungen au f das Inlosunggehen von 
Mełallen. Zwecks Unterss. der VorgSDge in Metallen schlagt Yf. einerseits yor, 
eine eog. S tro m B p an n u n g sk u rv e  aufzustellen, d. h. eine Kurye, welche das 
kathodiB che Potential ais Funktion der Stromstarke wiedergibt, anderereeits die 
eog. S c h lie re n m e th o d e  anzuwenden, dio darin besteht, daB man die Konturen 
des Metalla mit einem VcrgioBeruDgsfernrohr gegen eine helleuchtende Flachę 
y iB iert ti. beobachtet, ob sich in der Umgebung des Metalls Schlieren zeigen, welche 
sich durch ihre yon der fl. abweichenden opt. Brechung kenntlich machen. (Metall
borse 14. 683—84. Chem.-techn. Reichsanstalt.) F b a n c k e n s t e in .

B ethlehem  Steel Company, iibeit. von: H ubert M erryw eather, Bethlehem, 
Y. St. A., Aufbereitung von Erzen. Die Erze werden bei Ggw. von Schwefel bei 
Tempp. gerostet, bei welchen die entstehenden Metallsulfatę keine Zers. erleideD, 
hierauf wird mit W. ausgelaugt, ein Teil der erhaltenen Lag. zu einer neuen 
Miechung yon Erz u. Schwefel gegoben, diese abger ostet, auegelaugt usw. (A. P. 
1486256 yom 20/2. 1920, ausg. 11/3. 1924.) KUh l in g .

F rank  E. Barrows, Upper Montclair, V. St. A., Gleichzeitiges Sulfieren und 
Behandlung nach dem Sćhwimmverfahren von metallhaltigen Stoffen. Scblamme u. 
andere MM., welche Metalle in waaB erloslicher Form enthalten, werden unter 
Durchleiten einer Miechung von H,S u. Luft dem Schaumschwimmverf. unterwoifen. 
(A.P. 1483270 vom 24/1. 1917, au?g. 12/2. 1924.) K&HLING.

N iels C. Chrłstenjen, Salt Lake City, Yerarbeitung von Blei-, Siller- und 
Kupfererzen. Erze, welcho Sulfide des Pb, Ag u. Ca enthalten, werden mit h. wss. 
Lsgg. bebandelt, welche FtCI, enthalteD, wobei die genannten Metalle gel. werden. 
(A.P. 1485909 vom 8/10. 1919, ausg. 4/3. 1924.) KU h l in g .

Klemens Sohumacher, Berlin, Entferncn von Arsen aus Eitenerzen, dad. gek,, 
daB durch das Erz h. Abgase u. danach brennbase Gase hindurchgeleitet werdeD, 
wobei dieBes Wechaelyerf., falls erforderlich, ein oder mehrere Małe wiederholt 
wird. — Auch in einem besonders schwierigen Fali, in dcm das Erz AsOłFe u. 
CaO enthielt, gelaug es durch 5-malige Wiederholung dea Verf., den Gehalt an A b 
auf 0,03 %  herabzudriicken. (D. R. P. 394119 KI. 18 a yom 5/8. 1923, ausg. 
12/4. 1924.) KtlHLlNG.
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A chille Maurlce Schm idt, Frankreich, Bmhleuniguwg des Hochofcn- und 
andtrer Schme1tvcrfdhren unter Yerminderung des Brennstoffverbrauchs. Der Ver- 
brennungsluft wird zerstaubtes W. beigemiecht (F. P. 587508 yom 13/6.1923, 
auag. 3/3. 1924.) KOhling.

F rłedrioh  Thomas, Duaaeldorf, Erzielung von KohJenertparnissen beim Schacht- 
ofer.betrieb, dad. gek., daB der zur Verwecdung kommende Koks, wie an sich be- 
kannt, mit einem yerschlackbaren, seine Yergaaung yerhindernden Oberzug yer- 
eeben ist. — Eb wird die B. yon CO mindestena groBonteila yerhindert, u. infolge- 
desacn gelangt mehr Brennatoff z. B. in die Schmelzschicht einea Kupolofens. (D. E . P. 
304120 KI. 18 a vom 24/6.1923, ausg. 14/4.1924.) KtlmiNG.

Socłśte Anonyme do Y edrin, Eisle-St. Marc, VedriD, BelgieD, Drchrohrofen 
tum RSsten von Schwcfelcrzen, besonders von Blende nach Patent 338060, dad. 
gek., daB der weitaus groBere Teil der OfenlaDge mit radialen Abteilungen beaetzt 
ist u. dieee in Gruppen mit zueinander yeraetzten Querw8nden angeordnet tind. — 
Die Oiydationsgase werden mit yerhaltnismaflig niedriger Temp. in eine geeignetc 
besondere Yorr. geleitet, was die Bauart dieser Yorr. vereinfacbt u. ihren Wir- 
kungagrad erhoht. (D. E. P. 394431 KI. 40a yom 6/10. 1917, ansg. 22/4. 1924. 
Zus. zu D. R. P. 338 0 6 0 ; C. 1921. IV. 1136 ). KtłHLlNG.

Franz von K arłow ski, Dortmund, Reinigen von verrostetem Eissn und Stahl,
1. dad. gek., daB die yerrosteten Eiscnteile mit einem 1. SuJfid, zweckmaBig Na,S, 
beliatidelt werden u. dag entstehende FeS naehtraglich enłfernt wird. — 2. gek. 
durch Naehbehandlung der mit Sulfid behandelten Eisenteile mit einem Losungsm. 
fUr FeS, zweckmaBig yerd. HCl. — 3. dad. gek., daB die Eieenteile nach Entfer- 
nuDg des Sulfida mit alkal. wirkenden Stoffen, z. B. Na,CO,, CaO, CNK usw. be- 
bandelt werden. — Das Yerf. ist besonders zum Entrosten yon Eiaendrahten in 
Drahtziebereien u. VerziDkereien geeignet. (D. E . P. 394819 KI. 48d yom 7/3.
1923, auag. 6/5. 1924.) KChling.

Pani E iohard  K nehnrich, Sheffield, Engl., Schnelldrehttahl, gek. durch fol- 
gende Zus.: 1,5% C, 12% Cr, 3,5% Co, 0,3% Si, 0,2%  Mn, 0,02% P, 0,02% S, 
82,16% Fe. — Daa Erzeugtńa schmilzt bei niedrigerer Temp. alB WolframEchnell- 
drebatahl u. wird to fl., daB er leicht zu Werkzeugen gegoaseń werden kanD. 
(D. E. P. 394 485 KI. 18 b yom 26/7. 1917, auag. 15/4. 1924. E. Prior. 25/7. 
1916.) KtłHLING.

E lectro M etallu rg ica l Company, V. St. A., Zirkonium enthaltende Stahle. 
Stahle yon hohem, mindeatens 0,05% befragendem Gehalt an P u. solche yon 

. hohem Gehalt an C werden mit 0,02—0,5% Zr legiert. Die phygikal. Eigensćhaften 
der Stfihle werden durch den Zusatz weeentlich yerbeasert, inebesondere wird die 
Brtichigkeit der phosphorhaltigen Stahle beseitigt. (F. P. 567 421 yom 14/6.' 1923, 
aupg. 1/3. 1924.) KUhlikg.

F ilip  Tharaldsen, Norwegen, Umwandlurtg von Zinkstaub in flUssiges Zink. 
Die Umwandlung eifolgt durch Eihitzen unter meeban. Bearbeitung, zweckmaBig 
durch Erhitzen in gedrehten Trommeln. Die B. des fl. Zn wird begunBtigt durch 
heftige Erschutterungen der M., yorzugaweiae in einer zur Drehungaacbse der 
Trommel senkrechten Eichtung, wodurch Sacken dea Staubea u. damit Druck- 
yerstiirkung heryorgerufen wird. Die ErschiilteruDgen werden durch UDgleich- 
heiten der die Drehung bewirkenden Lager yeranlaBt. (F. P. 566926 vom 1/6.
1923, ausg. 22/2. 1924. N. Prior. 15/7. 1922.) KO h l in g .

T rollhattans E lek tro therm iska A ktiebolag, Schweden, Reinigen des Zink* 
von Blei und Eisen durch Erhitzen dea Metalla auf Tempp., welche dicht oberhalb 
dea F. łiegen, wobei die Hauptmenge der genannten Metalle, dereń Loslichkeit im 
Zink yon der Hobe der Temp. abhSngt, abgeachieden wird. Die Tempp. werden 
mogliebst unyerandert erhalten u. die Eihitzung in neutraler oder reduzierender
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Aten. durcbgefiilirt. Ala Yorr. dient ein bis auf eine Beachickunge- u. eine Ablauf- 
óffuung geachlosBener Ofen, deaaen teilweiae geneigter Boden von der Metaliechmelze 
bedeckt i8t. Oberhalb des Metallbades befinden sich elektr. Heizwideratande — 
Kohlenstabe oder auf Nichtleiter aufgewiekelte Widerstandsdrahte. Ein Habnrohr 
dient zur Zufiihrung saueratofftreier Gase. Das ausgeachiedene Pb u. Fe Bammelt 
sich am Boden u. wird dort abgezogen. (F. P. 567 401 vom 14/6. 1923, ausg. 1/3.
1921. Schwed. Prior. 21/6. 1922.) K O h l in g .

A ktiabolaget F e rro leg erin g ar, Stockholm, Herstellung Jcohlenstoff- und sili-
ciumarmer Chromlegierungen oder Chroms. (D. B. P. 393999 KI. 18 b vom 28/10. 
1919, ausg. 10/4. 1924. Schwed. Prior 15/11. 1918. — C. 1922. II. 944.) K O h l in g .

H arry  De Courcy B ichards, San Francisco, Calif., Trennen und Reinigen von 
Mineralien. Um Mg aus Magnesit zu  gewinnen, unter wir ft man ihn in unzaraetztem 
Zustande der zersetzenden Wrkg. von Seewasssr, wobei sich daa MgCO, von Ca 
u. SiO, trennt. DaB MgCO, wird aua der Lsg. entfernt. (A. P. 1489008 vom 
22/12. 1921, ausg. 1/4. 1924.) K a u s c h .

C. Clero und Nihonl, Paris, Behandlung Jcomplexer Zinkerze. Nichtgeróatete 
/  Zn-Erzc werden mit Cl,-haltiger HCl oder mit letzterer allein behandelt. Das Cl, 

greift das Au u. einen Teil de3 Ag an. Das AuCJ, lost sich mit den anderen 
Metallverbb., u. das Ag lost sich in MgCI,. Die Lsg. wird mit CO, in Ggw. oines 
ErzuberschusBes behandelt, dadurch CaCO, abgeschieden, wobei das letztere ais 
Suspension abgefiihrt wird. Das CaC08 wird abfiltriert u. die Lsg. mit MgSO< 
versetzt, um Pb u. Cu abzutrennen. Man erb&lt dann metalliaches Au u. Ag. (E. P. 
211841 vom 31/12. 1923, Auazug veroff. 16/4. 1924. Prior. 24/2. 1923.) K a u s c h .

Norake M olybdenprodnkter A/S., Kiiatiania, Edelmetalkgierungen, dad. gek., 
daB zu Platinmetallen (Pd, Bh, Od, Ir, Ru) oder ihren Legierungen bis zu 25% Mo 
oder Ta einzeln oder gemeinaam ais Elemente oder ala Verbb. zugesetzt werden.
— Mo u. Ta werden von den Platinmetallen gel. Sie konnen deshalb ais Streckungs- 
mittel der letzteren dienen. Gegen Sauren sind die Erzeugnis3e aunahernd ebenso 
beatiindig wie die Piatinmetalle aelbat. (D. E . P. 394045 KL 40b vom 29/4.1922, 
ausg. 12/4. 1924.) KOh l in g .

W alter B irk e tt Ham ilton, Birkdale, und Thomas Allen Evans, Manchester, 
Legierungen. Yon einem Chromeisenstein, welcher betrachtliche Mengen SiO, ent
halt, wird ein Anteil von 20% mit CaO u. CaF, zusammengeschmolzen, u. za dieser 
Schmelze werden die iibrigea 80’/o des Chromeisensteins u. eine Menge eines Re- 
duktionamittels gegeben, welche mehr ais ausreicht, um samtliche im Chromeisen- 
atein enthaltene Ozy de, einachlieBlich der SiO, zu reduzieren. Daa Verf. wird 
zweckmaBig in einem elektr. Ofen ausgefiihri, der mit geachmolzenem Fe, Stahl 
oder einetn anderen geschmolzenen Metali beachickt ist. (E. P. 211210 vom 14/11.
1922, ausg. 13/3. 1924.) KOh l in g .

Tnre B obert H aglund, Schweden, Metalle und Legierungen. Die Red. von
oiydischen Erzen usw. des Al, Si, Ca u. dgl. mittels fester Reduktionsmittel im 
Lichtbogenofen geachieht, um die Verfliichtigung der entstandenen Reduktions- 
erzeugnisso zu verhindern, unter einer Decke von schwefelhaltigen Schlacken von 
niedriger D. Diese Schlacken bestehen zweckmaBig aua Al,Ss , CaS, MgS oder 
M iachuDgen dieaer Verbb. Es konnen ihnen auch Stoffe zugesetzt werden, welche, 
wie CaSO<, unter der Einw. der vorhandenen Reduktionamittel Sulfide der er- 
wahnten Art bilden, oder welche, wie Pyrito u. dgl., solche Sulfide unter der ge- 
meinechaftlichen Einw. der Reduktionamittel u. desReduktionagutes bilden. Letzteres 
wird zweckmaBig zunachst in ein Gemiach von Ozyden u. Sulfiden verwandelt; 
enthalt es gróBere Mengen unerwiinschter Beimengungen, wie Fe o. dgl., so wird 
die Red. zweckmaBig in 2 Abschnitten ausgefuhrt, in dereń ersten nur ein Teil



1924. ir . Ilyjjj. Me t a l l u k g ie ; Me t a l l o g b a p h ie  u s w . 241

der Oiyde der zu gewinnenden Stoffe mit don Beimengungen reduziert wird. (F. P.
567 481 vom 16/6. 1923, ausg. 3/3. 1924.) KOh l in g .

A dolf S teiner, Berlin, Gu/Sform fiir Sprittgufi, dad. gek., daB sio mit einem 
(Jberzuge von Cbromnickel ycrsehen ist. — Die Form ist durch grofic Wideratands- 
fahigkeit auagezeicbnet. (D. R. P. 394531 El. 31 c vom 1/4. 1923, au«g. 19/4, 
1924.) K O h l in g .

E rftw erk , Akt.-Gea,, Greyenbroich, Niederrh., Her stellung festhaftender Metall- 
ubtrziige auf Aluminium und Aluminiumlegierungen, dad. gek., daB auf das er- 
wiirmte Al, das mit dem Oberiug yersehen werden soli, ein Gemiach aufgctragen 
wird, das aus einem in der Warme fliichtigen Halogenaalz u. solehen Verbb. deB 
Oberzugametalla beBteht, die mit dem Sals unter B. von Halogenverbb. zu reagieren 
Yerncogen. — Z. B. kann man oine Aluminiumplatte dadurch yerkupfern, daB man 
sie auf 400—500° erwarmt u. ein Gtemisch von CuO u. NH4C1 aufbringt. (D. R. P. 
394816 KI. 48 b vom 28/6. 1923, ausg. 6/5. 1924.) K O h l in g .

V ereinigte Elektroohem isohe F abriken Dr. Oskar Halin, Markranstadt i. Sa., 
Pólieren von Metallwaren im Bollfafl mit Stahlkugeln unter ZuBatz einer yerd. 
Seifenlsg. ala Schmiermittel, dad. gek., daB zu der Seifenlsg. Zuaiitze yon Salzen 
organ. Sauren yon der Art der Tartrate., Citrate u. Oxalate gemacht werden. — 
Die Seifenlsgg. konnen im Gegensatz zu zusatzfreien, bezw. mit NaHCO,, Boraten 
oder Cyaniden yeraetzten Seifenlsgg. mehrere Tage lang ohne Nachteil fiir die 
Politur yerwendet werden. (D. R. P. 394002 KI. 48d yom 6/3. 1923, auag. 10/4. 
1924.) KOh l in g .

W illiam  G. Bolus, Rhinelander, V. St. A , Mittel zum Verl6ttn yon Al mit Al 
oder anderen Metallen, bestehend aus Sn, Al, Bi. u. Ag. (A. P. 1483327 yom 
27/10. 1921, auag. 12/2. 1924.), KO h l in g .

A dolf B arth , Frankfurt a. H., Elektrolytische Ausfallung von Kupfer in einer 
galvanischen Zelle ohne auBere Stromzufuhr, dad. gek., daB in der galyan. Zelle 
eine Polanode aus Measing oder ahnlicher Kupferlegierung yerwendet wird. — Die 
Anodę befindet sich innerhalb eines Diaphragmas, sie ist mit der Kathode durch 
einen Kupferdraht yerbunden. Der Elektrolyt im Anodenraum bestebt aus yerd. 
Mineralaiiure, besonders HC1, der im Kathodenraum zweckmaBig aus CaCl-Lag. 
Das Cu fallt innerhalb yerhSltniamtiBig kurzer Zeit restlos in Form zusammen- 
hangender feiner Krystalle. (D. R. P. 393963 Ki. 48a yom 12/7. 1923, au8g. 
10/4. 1924.) K O h l in g .

A dolf B arth, Frankfurt a. M., jElektrolytische Ausscheidung von Silber aus wbs. 
Lagg. in einer Zelle, die infolge des Potentialunterschiedes des Anoden- u. Kathoden- 
materiala ais galyan. Element wirkt, dad. gek., daB ais Polanode eine Legierung 
yon Ag mit einem unedleren Metali oder Cu oder eine KupferlegieruDg (z. B. Messing) 
yerwendet wird. — Die Anodę befindet sich innerhalb eines Diaphragmaa. Ais 
Elektrolyt des Anodenraumes dient yerd. Saure oder CNK-Lsg. Ala Kathode dient 
ein Silberblech. Anodę u. fcathode werden durch einen Silberstreifen yerbunden. 
Die Auafallung des Ag aus der silberhaltigen Kathodenfi. erfolgt ohne auBere 
Stromzufuhrung in yerhaltniamaBig sehr kurzer Zeit. (D. R. P. 393964 KI. 48 a 
yom 13/7. 1923, ausg. 10/4. 1924.) K O h lin g .

R ellance Gauge Column Company, Cleyeland, V. St. A., Elektrolytische Er- 
zeugung eines Metallniederschlags auf dem nicht leitenden Kern von Schwimmern und 
ahnlichen Hohlkórpern nach Leitendmachen der Oberflache des nicht leitenden 
hohlen Kerns, wobei diese Oberflache mit dicht zusammenhangenden winzigen Er- 
hohungen yersehen wird, beyor man den elektrolyt. Metalind. erzeugt, 1. dad. gek., 
daB man den Hohlkern auB Pulpo, z. B. Holzptilpe, Papiermachć o. dgl. heratellt, 
um die Erzeugung der yielen winzigen Erhohungen zu erleichtem. — 2. dad. gek.,

VI. 2. 16
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daB man den aus Pulpę hergeBtellten Hohlkem mit einem Uberzug von geschmol- 
zenem Paraffin oder Lack yersieht, um die etwa iiber die Erhohungen voratehenden 
Harchen oder Fasern niederzudriicken u. dadurch das Galyaniaieren zu erleichtern,
— Die Herst. de3 Kerns kann z. B. mittels einer auseinandernebmbaren gelochten 
Form erfolgen, in welche aie M. bineingepreBt wird. (D. E. P. 393982 K I. 48a 
vom 6/10. 1922, ausg. 10/4. 1924. A. Prior. 8/2. 1922.) KOh l in g .

Hugo Lohmann, Berlin-Jobannisthal, Erceugung glatłer Flachen, sowie Teilen, 
Bohren u. dgl. au f chemitchem Wege, wobei das bearbeitende Werkzeug Triiger fiir 
ein  Atzm ittel is t ,  1. gek, durch die Verwendung einer harten, porosen u. glatten, 
aber gegebenenfalls profilietten Bearbeitungsflache fiir das Werkzeug, dereń Poren 
zum Hindurchfuhren dea Atzm ittels auf die zu bearbeitende Flachę dienen. —
2. Voir. zur Auefiihrung des Yeif. bei Zufiihrnng des Atzmittela unter Druck, dad. 
gek., daB die an die Bearbeitungaflache anstoBenden Flachenteile des Werk- 
zeuges, welche nicht arbeiten Eollen, durch Deckmittel gegen das HerauBtreten des 
Atzmittels geschlitzt sind. (D. B. P. 394769 KI. 48d vom 25/11, 1922, ausg. 6/5.
1924.) KUh l in g .

X. Farb en; Farberei, Druckerei.
M. Tschilikin, Zwei neue Methoden zum Bleichcn von Ltinen. Es werden die 

Erfahrungen des Vfa. beim Bleichen yon Leinen, die in einem kurzeń Eef. nicht 
wicdergegeben werden konnen, mitgeteilt. (Iswestija Teitilnoj Promyacblennoati 2. 
Nr. 1. 19—26. Nr. 2. 25—33. Nr. 3. 41—42. Sep.) Sc h Cn f e l d .

Oskar Ganmnitz, ttber das Angreifen von Zeugdruckwalzen durch a\kalische 
Druckfarben. Mitteilungen uber Falle, daB unter den yerscbiednsten Bedingungen 
die Walzen angegriffen wurden. Die Ansicht yon R e in k in g  (Me l l ia n Ds Textil- 
ber. 4. 427; C. 1923. IV. 727), daB das Alkali allein schuld an dem Fehler sei, 
wird nicht fiir richtig gehalten, yermutlich sind es Alkali u. gewisse Kiipenfarb- 
stoffe. Die Frage ist aber noch nicht geklart. (Me l l ia n Ds Textilber. 5. 313 —14. 
Augsburg.) St)VEBN.

M. Tschilikin, Uber Indigoverluste in der Kiipe. Vf. untersuchte die Bolle 
des UydtOBulfiłs bei den Indigoverlusten in der Kiipenfarberei m. die B . von JJ,0 , 
bei der Oxydation eon Leukindigo. (Iswestija Testilnoj Promyschlennosti 2. Nr. 3.
46—51. Sep.) S c h On f e l d .

G erhard Bogner, Vergleichendes iiber Mahlanlagen fiir JErdfarben und Mine- 
ralien. Die Wirkungaweise der yerschiedenen Mahl- u. Sichtanlagen wird be* 
sprochen. (Farbę u. Lack 1924. 130—31.) StJVERN.

Sacher, Mennigeersatz. Das umichtigerweiae ais ,,Mennigeersatz“ bezeichnete, 
aus an organ. Substrat u. organ. Farbstoff hergestellte Prod. kann niemała ein 
Mennigeersatz sein, weil eB die eehte Pb-Mennige in keiner ihrer VerwendungBarten 
ersetzen kann. (Farbę u. Lack 1924. 163.) StiTEBN.

Scheiber, Uber neue Lithopone- Forschungen. Literatarbesprechung. Der wah
rend der Schwarzungspbaae statiiindende Prozefi wSre durch die Formel:

2ZnS =  ZnS, -|- Zn 
wiederzugeben. Die Wiederaufhellung im Dunkeln ware eine Oiydation dea in 
feiner Form besonders leicht oiydierbaren Zn zu ZnO. Die Einw. der belichtet 
gewesenen u. wieder aufgehellten Sehicht auf Ag-Blech wiirde mit dem Vorhanden- 
aein von Zn-Polyaulfid in Einklang aein. Die Zeratfirung der Lichtempfindlichkeit 
durch Druck kann am besten dnrch die Gittertheorie erklart werden. Ist daa 
Gitter zerstort, ao fallen die Vorauaaetzungen fur die Lichtempfindlichkeit weg. 
(Farbę u. Lack 1924. 148—49. Leipzig.) StJYEBN.

K arl W achw itz, Zentrifugalsichter fiir Minerał- und FarbenmUllerei. Be-
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schreibung eines geeignoten App. u. Angaben iłber die Leinfung. (Farben-Zfg.
29. 999.) St)VERN.

E. Seeger, Bie Indanthrenfarbstoffe, ihre Anwendung und ihrc fdrberisehcn
Eigenichaften auf Textilfatern. Die verBcbiedenen Echtheiton u. dio zu ihrer Fest- 
stellung iiblichen Priifungen, die mannigfaltigen Anwendungsweisen der Indanthrcn- 
farbBtoffe u. dio wesontlicbBton Eigensehafton ihrer Fiirbungen werden beaprochon, 
(Me l l ia n d s  Textilber. 5. 241—43. 308—12.) SO y e r n .

A. Lomanowitsoh, Herstellung von Pasten aus trockenen Aliearinen und dereń 
Anwendung in der Fdrberei. Es werden die Erfahrungcn des Vfs. bei der Horst, 
der Alizarinpasten auf mechan. u. choin. Wego mitgotoilt. (IsweBtija Textllnoj 
Promyschlennosti 2. Nr. 2. 23—25. Sep.) Sc h On f e l d .

F. W ilde, tiber ,,Rapidfarbstoffe11 wwd Naphthol A  S  im Bruck. Iu einem
Vortrag werden die Erfahrungen der Chem. Fabrifc Griceheim-Elektron mitgeteilt. 
(Iawestja Textilnoj PromyachlcnnoBti 2. Nr. 3. 43—45. Sep.) Sc h On f e ł d .

M. B attegay , Ch. L angjahr nnd P. R ettig , Naphthol A S .  Im Naph
thol A S ist die Carbanllidogruppe von Wichtigkcit, Ea wurdo der EinfluB 
dieBer Gruppe beim Chinonoxim des Naphthol A S  u. beim Meldolablau unter- 
B u eh t. Das Chinonoxim wurdo durch Zusatz 40°/oig. H ,S04 su einer Lsg. von 
NaNO, u. dem Na-Sal* dea Naphthol A S oder durch Eintragen der beiden Salz- 
legg. in dio Sśiure erhalten. Aua Eg. rote Nadeln, die sich ohne zu echmelzen bei 
200° zera., wl. in A., CHC1, u. Bzl., zl. in h. konz. NaOH-Lsg., aus dieser Lsg. 
wird durch AusBalzen daa grUnlicbgelbe Na-Salz gewonnen. Zum Farben und 
Drucken iat es zu echwer 1., ea wurde versucht, die Bisulfitnerb. herzustellon. Sie 
laBt sich durch Eiliitzen mit NaHSO, gewinnen u. durch Loaen in W. u. Fiillen 
mit NaOH-Lsg. reinigen. Schone gelbo Nadeln, die sieh an der Luft leicht 
brauuen. Kochen in wss. Lsg. bildet die Nitrosoverb. zuriick. Kocht man die 
NaHSO,-Verb. des Nitrosonaphthol A S in wss. Lsg. unter Durchleiten gaaformiger
SO,, so laBt sich ein in feinen gelben Nadeln krystallisierender Korper gewinnen, 
der wahrscheinlich eine Aminonaphtholsulfosaure is t  Das 1-Aminonaphthol A  S  
laBt sich durch Red. dos Chinonoxims u. durch Spalten des Azofarbstoffa aus 
diazotiertem Anilin u. Naphthol A S heratellen. Aua A. feino gelbe Nadeln, F. 180 
bia 181°, 1. in A. u. in EssigsSure. Bildet ein leieht 1. Chlorhydrat, feine weiBe Na
deln, u. konnte nicht diazotiert werden. Das Aminonaphthol A S u. sein Chlor
hydrat lassen Bich durch CiO, leicht zum 1,2-Naphthochinon A  S  oiydieren. Aus 
Eg. prachtige ziegelrote glanzende Krystalle, F. 204—205°. Ea ist nicht flUchtig 
u. zeigt die Rk. der o-Chinone. Mit o-Phenylondiamin liefert es ein Alin. Zur 
Herat. des Meldolablaus aus Naphthol A  S  wurden aąuimolekulare Mengen Nitroso- 
dimethylanilinchlorhydrat u. Naphthol AS in A. unter RuckfluB erhitzt. Aua dem 
erhaltenen achwarzen Pulyer konnte ein kryatalliaierter Korper nicht isoliert w e r d e n .  

Das erhaltene Oxazin ist in W. unl., aus seiner Lsg. in Eg. wird es durch W. 
gefallt. Es farbt tannierte Baumwollo trttber ala der entsprechende Farbstoff aus 
^9-Naphthol. Es soli yersucht werden, aus dem Nitrosodiathylanilin oin leichter 1. 
Oxazin zu erhalten. (Chimie et Industrie 11. 453—55.) SOv e r n .

Paul R ugg ll und A lbert F ischli, tiber das Aufziehen von sauren Wollfarb- 
stoffen des Orange II-Typus. (I. Mitt. tiber Farbevorgiinge.) Vff. untersuchten zu- 
nachst, wie die Aufziehgeschwindigkeit u. die Vollstiindigkeit des Aufziehens (Auf- 
ziehungsgrad) von Zahl u. Stellung der Snlfogruppen in Farbętoffen vom Typus 
des Orange I I  abhangig sind; angewandt wurden folgende Farbstoffe: I. aus 
diazotiertem Anilin -f- Schafferidure, II. Sulfanilsaure -f- (3-Naphthol, III. Anilin  +  
R-Sdure, IV. Anilin -f- G-Saure, V. Sulfanilsaure -{- Schdffersaure, VI. Anilin -f- 
2-Naphthol-3,6,8-trisulfosaure, VII. Sulfanilsaure R-Saure, VIII. Sulfanilsaure -{- 
G-Saure, IX. Sulfanilsaure +  2-Naphthol-3,6,8-Trisulfosaure. Ea wurde bei 100°

16*
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gearbeitet; die Aufziebgeschwindigkeit wurde bestimmt, indem 0,25 Millimol. dea 
100%ig. Farbstoffs +  2,50 g Wollgarn in 100 ccm W. -f- Saure gefarbt wurden u. 
nach bestimmten Zeiten die in der Lsg. zuruekgebliebene Farhstoffmenge mittela 
Titration mit TiCl, festgestellt wurde. — Bei einem auf das Wollgewicht be- 
zogenen 5%ig. OberschuB an H,S04 zogen die Farbstoffe ao schnell auf, daB die 
Geschwindigkelt nicht b u  bestimmen war, Bei l% ig. HsS04 OberschuB ist aus den 
im Original ver5ffentlichten Kuryen su ersehen, daB die Verbb. I. u. II, am 
rascheaten auf*iehen, nach 2% Min. ist das System prakt. im GUeicbgewicht, indem 
86,1 bez w. 87,6% des Farbstoffs aufgezogen B in d . Bei III.—V. tritt dieser Zustand 
nach 20—30 Min. auf u. erfordert die l&ngste Zeit bei IX.; die leichteBt 1. Saure 
zieht also am la n g B a m B te n  auf. Beziiglich dea Aufziehungsgrades erreicht IX. mit 
94% den hochsten W ert, dann folgen VI.—YŹIL mit 92,6, 90,3 u. 88,6%, die 
Ubrigen Sauren liegen tiefer, I. u. II. fallen in den Bereich yon III.—V. Aus 
dieaen Ergebnissen folgt, daB das Aufziehen nicht nur durch Schwerloslichkeit be* 
dingt wird, aondern daB dabei auch eine „Affiuital" der Sulfosiiure zur Wolifaser 
mitwirken muB. Wahrend bei den iihrigen Verbb. zum SchluB nur die Affinitiit 
wirkt, ist bei I. u II. ein gemischter EinfluB von dieser u. der Loslichkeit wirkaam; 
diese UnregelmaBigkeit muB yerschwinden durch Vergrofierung der Loslichkeit, 
indem m a n  ohne HsSO4-0berschuB farbt. So angestellte Verss., die nur die zur 
Herat. der freien Farbsaure aus den Na-Salzen erforderliche H,S04-Menge ent- 
hielter, zeigen, daB I. u. II. sich bzgl. ihres Aufziehungsgrades den Disulfosauren 
sinngemaB anschlicBen; auch hierbei zeigt sich die Affinitat der SOsH-Gruppe zur 
Wolle. (Hely. chim. Acta 7. 496—507.) H a b e r l a n d .

Faul RuggU und A lbert Fisohli, Ober die analytische Bestimmung von Farb- 
etoffen tn F lot ten. (II. Mitt. iiber Farbeforgange) (I. vgl. vorat. Ref.) Nach kurzer 
Erorterung der fiir analyt. Best. von Farbstoffen ubiichen Methoden (durch ver- 
gleichende Auafarbung, colorimetr. Best., gegenseitige Fallung von Farbstofflsgg., 
Titration durch Best. der Leitfahigkeit) sprechen Vff. sich dahin aus, daB zur Best. 
von Az o farbstoffen die Titration der Azogruppe mit TiC)„ nach K n e c h t  u. H i b b e r t  
(Ber. Dtsch. Chem. Gea. 43. 3455 [1910]), sowie die Red. der Azogruppe mittels 
Formaldehydaulfoiylat nach S ie g m tjn d  (Moaatshefte f. Chemie 33. 1432; C. 1913.
I. 1062) geeignet sind; wegen ihtes groBeren Anwendungsbereiches geben sie der 
TiCls-Metbode den Vorzug. Die Ausfiihrung geschieht mit 50 ccm L8g. in einer 
Yolhardschen Vorlage, durch dereń seitlichen Ansatz ein CO,-Strom geleitet wird; 
die Titrationen werden direkt auBgcffihrt oder mit uberschusBigem TiCl, u. Rtick- 
titration mit Methylenblau oder Ferriealz. Die EinBtellung der TiCl,-Lsg. erfolgt 
mit Ferrisalz in der Siedehitze ohne Indicator, da bei groBem HCl-t)berechufl die 
Fe(3)-Lsg. aich bo stark farbt, daB der Umschlag von gelb in farblos gut sichtbar 
ist. (Helv. chim. Acta 7. 507—13.) H a b e r l a n d .

Paul R uggli und A lbert F isch li, Uber dat Aufziehen einiger substantiver 
Baumwollfarbstoffe. (III. Mitt. iiber Farbevorgdnge.) (II. vgl. vorst. Ref.). Von allen 
fur diese Yerss. in Frage kommenden Farbstoffe konnte nur Chryeophenin genauer 
untersucht werden, da es aus 50%ig. A. gut umkrysfallisierbar ist. Die tihnlich 
wie in der I. Mitt. bei 70° mit rerschiedenen Zusatzen erhaltenen Ergebnisse zeigen, 
daB der Farbstoff sehr rasch (in 5—10 Min) aufzieht. Beziiglich des Aufziehungs
grades (0,05 g Farbstoff in 100 ccm Gesamtflotte auf 5 g Baumwolle) ergab sich 
folgendes: ohne Zusatz zieben bei 70° 34% auf, bei 100° nur 26%; bei Ersatz von
10 ccm der Flotte durch 10 ccm A. 31%, bei Ersatz yon 30 ccm 15,6%; bei Zugabe 
yon 1 g Na,S04 zur urspiiinglichen Flotte 70%, mit 0,5 g Na,S04 68%; 0,1 g 
Na,COs (wasserfrei)-Zugabe yerlangsamt das Aufziehen, wirkt aber schwach aus- 
salzend, daher 37%; bei 1 g Na,COB ziehen infolge starken Aussalzens 73% auf. 
Bei 1 g Nh,S0 4 0.1 g N8,CO, ziehen innerhalb % Std. 74%, bei 1 g Na,S04 +
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1 g Na,C09 82°/0 auf; bei 1 g NaaS04 -f- 10 ecm A. iiberwiegt der EinfluB des 
Sulfats, 47%, bei 30 ccm A. wirkt dieser ungiinstig, 24%. — Es wurden forner 
Diaminreinblau, Bcnzoazurin O u. Diamimchwarz RO  untersucht; sio ziehen im 
Vergleich sum Cbrysophenin laugsamer auf; im Gegenaatz b u  dieaem wird die Ge- 
schwindigkeit bei ihnen durch Zuaatz yon A. erhoht; NajSOj u. Na,COa yerlang- 
aamen; Schntzkolloido (Gummi arabicum, Dextrin, Gclatine) wirken auf alle 4 Farb- 
atoffe yerlangaamend. (Hely. chim. Acta 7. 514—17. Basel, Anstalt f. organ. 
Chem.) H a b e r l a n d .

Hans Wolff, Die Rolle des BindemitteU in Rottschutzfarben. Die Bindemittel 
ermoglichen den Auftrag dea Farbkorpers auf das Fe u. erhalten dcu Zusammen- 
hang der Farbkorperteilchen durch Featwerden infolge chem. u. kolloidchem. Ver- 
anderung. Gleichzeitig heftet das Bindemittel den Farbkorper an daB Fo an. 
Laekfarbenfilme schlieBen das Fe besaer gegen Feuchtigkeit ab ala Olfarbenfilme, 
arad aber weniger elastisch u. zerreiBen durch Tcmp.-Vcr&nderungen. Besonders 
fchadlich aind VeranderuDgen yon Tempp. Iiber 0° zu aolchen unter 0°. Zu hoher 
Olgehalt macht die Farben feuchtigkeitsempfindlieh. Ais unteren ÓJgehalt konnte 
man fiir brauchbare Olfarben 35 — 30%  angeben. (Metallborse 14. 684 — 85. 
Berlin.) . StłVERN.

E. M. Holm es, Henna. Zus. u. Verwendung dieaeB Farbttoffes werden be- 
aebrieben. (Pharmaceutical Journ. 112. 437—39.) D ie t z e .

K. W nerth , Firnisgehdlt der Farben. Beatimmte Richtlinien aind nicht feat- 
gelegt. Es ist anzunebmen, daB daa Eisenbahnzentralamt unter Firniagehalt die 
Geaamtaumme dea oligen, harzigen, nicht fliichtigen u. nicht minerał. Stoffe ver- 
standen haben will (Farbę u. Lack 1924, 150. 159.) SOyern.

K rohnke, Ober eine Methode ettr vergleichenden Bestimmung der Festiglceit, 
Dehnbarkeit und Elastixitćit von Farbhauten. Die Herat. yon FarbhSuten durch 
Anstreichen yon Zn-Blechen u. Aufloaen des Zn durch H ,S04 erwies aich ais 
schwierig durchsufiihren. BeBaer war daB Aufstreichen auf Sn-Folie u. Auflosen 
des Sn durch Hg. Die physikal. Eigensćhaften wurden durch Einspannen eines 
Farbhautstreifena u. Belaaten mit Gewiehten ermittelt. Ein App. zur Auafiihrung 
der Prttfungen ist bcachrieben. (Metallborse 14. 687. Zehlendorf.) S 0 v e r n .

G. W oronkow, Spektrophotometrische Untersuchung der Farbstoffe auf der Faser. 
Es werden 2 neue Methoden der Unters. yon Farbstoffen unmittelbar auf der Faser 
im durchgehenden u. reflcktieiten Łicht mitgeteilt. — Unters. im durchgehenden 
Licht: Ein beatimmtes Fasergewicht wird auf dem Deckglas in das Medium eines 
Brcchungsindei (Kanadabalsam) gebracht, der dem « der Faaersubatanz [vm =•
1,56) nahe stebt, wodurch gentigende Durchdringungsfahigkeit des Praparata zu 
den fallenden Lichtatrahlen orreicht wird. Zwecka gleichmaBiger Beleucbtung dea 
Spcktrophotometerspaltea wird die Faaer zerrieben u. das Praparat bis zum Yer- 
schwinden dea Flimmerns in drehende Bewegung gesetzt. — Das Wcsen der 
Unters. im reflektierten Licht beateht darin, daB ein 5 mm breiter Streifen des Ob- 
jekta normal zu den fallenden Lichtatrahlen gesetrt Wird, die reflektierten Licht- 
atrablen werden mittels Spektrophotometer im Winkel yon 10° yon der Normalen 
unteraueht. (laweatija Textilnoj Promyschlennoati 2. Nr. 2. 33—38. Nr. 3. 52—56. 
Sep.) _________________ Sc h On f e l d .

Grasselli Chemical Company, Cleyeland, iibert. yon: Louis C. Drefahl, 
Lakewood, u. Edw ard A. T aylor, Cleyeland, Lithopon. Die FSllung des Farb- 
stoffea erfolgt mittela BaS aua einer Lsg. yon ZnS04, welche mit einer Waaaer- 
glaaleg. yon 42,5° Bś in einer Menge yeraetet ist,- welche 1—2% vom Gewicht des 
entatehenden (trocknen) Nd. betragt, u. dereń Gebalte an Na,0 u. SiO, sich wie
3,25: 1 yerhalten. (A. P. 1486 077 yom 6/3. 1922, auag. 4/3. 1924.) KOh l in g .
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J. M ichael & Co., Berlin, Herstellung von Blanc-fixe, dad. gek., daB BaS-Lsg. 
mit der aquivalenten Mengo Alkali- oder Magneaiumsulfatlsg. vermischt, zur 
Misehung das Sulfit eines der genannten Metalle gegeben, SO, bis zum Eintritt 
aaurer Rkk. eingeleitet u. die M. zum Sieden crhitzt wird. — Es wird aucb bei 
Ggw. von Fo in der BaS-Lgg. ein rein weiBes u. Ieicht auswaschbares ErzeugmB 
erhalten. (B. R. P. 894130 KI. 22f vom 29/4. 1922, ausg. 12/4. 1924.) KtteLiNG.

Leon Bomage, Frankreich, Farbę, bestehend aus Fe,Oa, PbO, Terpentin, 
Glycerin u. Lack. (F. P. 566984 vom 4/6. 1923, ausg. 23/2. 1924.) KOhling.

H ubert Clifton M arrls und W illiam  W alker and Sons L im ited , Bolton, 
Ycrwertutig von Abfallstoffen. Zwecks Gewinnung von Diingemittcln oder Mitteln 
zur Erzeugung von CO, beim holland. Bleiweiflverf. werden yerbrauchte Gcrbstoffe, 
Farbholzer, Stroh, Holzmehl, Korkabfalle u. dgl.^mit N, K u. Pa0 6 enthaltenden 
organ, Stoffen gemischt u. die Mischungen unter LuftabschluB vergoren. (E. P. 
211322 yom 25/1. 1923, ausg. 13/3.1924.) KOhling.

Augustę Besaemond und A chille H ippolyte Belcleye, St. Etienne, Frank- 
roicb, Eersłellung von Btrlinerblau. (B. R. P. 394658 KI. 22f yoin 2/4. 1922, ausg. 
30/4. 1924. F. Prior. 16/6. 1921. — C. 1922. IV. 1047.) KOhling.

F ran k  E. Bachm an, Port Henry, N. Y., Anstrichfarbc, enthaltend weiBes 
hydratisiertes TiO, mit weniger ais 10% gebundenem W. (A. P. 1489418 vom 
2/4. 1921, ausg. 8/4. 1924.) * Katjsch.

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
Bonald H. Andrews und John  Johnston, Der Grad der Absorption von 

Wasser durch Gummi. Gummifelle yon gleichem Umfang wurden yerachieden 
lange Zeiten in W. gelegt u. die jedesmalige Aufnahme von W. durch Wagung 
bestimmt. Es scheint einfache Diffusion stattzufinden, auf die das Geseiz von 
F ick anwendbar ist. Es werden eine Anzahl Gleichungen 'abgeleitet, aus denen 
sich, aowohl theoret., ais auch eiperimentell zeigen laBt, daB die Zeit, die zu einer 
bestimmten SUttigung notig ist, proportional der Dicke des Felles ist. Die Kurve- 
QIQi ala Ordinate u. {/o* ais Abszisse ist kontinuierlich. Darin bedeutet Q die 
Absorption yon W. nach der Zeit t, <2, diejenige bei absol. Sattigung, a die halbe 
Dicke des Felles. Ahnliche Oberlegungen lasBen sieh bei zylindr. Staben ver- 
wcnden. Der Sattigungsgrad einea Stabes voin Radius a nimmt ecbneller zu ali 
der eines Fellea yon der Dicke 2 a, da nur die seitliche Oboiflfiche in Betracht 
kommt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 640—50.) Pieck.

W. N. C. B elgrave und R  0. Biahop, Einige Bcstandteile ion Lałex. Das vom 
koagulierten Gummi abgezogene Serum ist linkadrehend, -wird beim Neutralisieren 
genau beim Neutralisationspunkt d u n k e llila  u . scheidet dabei weiBe Flocken ab. 
Der gereinigfe u. getrocknete Nd. ist saurel, dio Lsg. opt. inakt. u. enthalt 12% N. 
Dorch Erhitzen auf 60° geht er in ein hornartiges, nicht mehr, saurel. Prod. uber. 
Eine FalluD g entBteht im Serum mit (NH4t,S04, nicht mit NaCl oder MgS04. Diesc 
Fallung bildet getrocknet ein graues, hornartiges Prod. mit 12% N u. allen Rkk. 
auf Protein. Das Serum von 40%ig. L atei enthHlt 0,15°/0 dieses Korpers. Nach 
Entfemung deaselben aus dem Serum gibt letzteres, in 96%'g- A. gegossen, eine 
weifio Fallung, die 0,05% des ursprUnglichen Latei betragt. An der Luft dunkelt 
sie beim Trocknen stark, im Vakuum gibt aie ein graues, hornartiges Prod. mit 
8% N, 13% Asche, enthaltend Mg, K, P ,0 6, das yermutlich opt.-akt. ist. Asche- 
frei iat es nicht zu erhalten. Den Gummi yom EiweiB zu befreien gelang, indem 
eine Lsg. von Gummi in Bzl. mit 0,5% Trichloressigsiiure langere Zeit dem 
Sonnenlicht ausgeBetst wurde, wobei sich ein brauner Nd. abschicd, der eingehend 
untersucht wurde. Der Gummi aus der Lsg. in Bzl. enthielt nur noch 0,07% N,
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vulkanisierte aehr schnell n. gab n. physikal. Żabien. SehlieBlich wurden noch 
die alkob. Muttcrlaugen einer eingehenden Unters. unterzogen. Die Intensitat der 
Pyrrholrk, die Losłichkeit der betreffenden Prodd. in A., der niedrige N-Gehalt 
der isolierten Prodd. sprechen dafiir, daB die Proteine im Latex nicht n. zusammen- 
geaetzt sind. — Gleichzeitige N-Beatst. nach K j e l d a h l  u . D um as ergaben nach 
letzterer Methode erhcblich hohere Werte. Samtliche in yorlicgender Unters. an- 
gegebene N-Gehalte sind nach K j e l d a h l  b e B t im m t . (India Rubber Journ. 67. 
547—49.) P ie c k :

0. de Yries, Koalescene und Koagulałion. Es handelt sich um eine Begriffs- 
feBtsetzung des Wortes Koalescenz. Wenn man die folgenden Falle annimmt:
1. dic gewohnliche Emulsion im Latei, 2. die dickc Hauf, die sich beim Stehen 
von Latex dadurch bildet, daB die sper.if. leichteren Gummipartikelchen nach oben 
gehen, 3. die feste Schicht, die durch Pressen oder Trocknen aus 2. gewonnen 
wird, 4. die einzelnen Flocken, die im enzymfreien Latex durch gew iB B e Koagulationa- 
mittel gewonnen werden, 5. das zusammonhangende auf n. Wege gewonneno 
Koagulat aua 1. oder 4.; dann ist HenbYb „Agglutination" oder „FlocJcung" 
Ubcrgang yon 1. zu 4., Weberb „ Koalescene“ Obergang yon 2 zu 3, Ditmarb 
„Koalescenz“ Ubergang yon 1. zu 5. (wofiir der bisher allgemein iibliche Ausdruck 
Koagulation), u. „Koaleacenz" nach d e  V ries Ubergang yon 4 zu 5. (India Rubber 
Journ. 67. 677. Buitenzorg.) PlECK.

Henry P. Stevens, Die Yulkar.isation des Kautschuks. (Moniteur scient. 68. 
49-64. 77-89. — C. 1924. I. 247. 2827. 2828.) P ie c e .

C. W. Bedford und H. Gray, Beaktion der Beschleuniger wahrend der Fulkani- 
sation. Dithiocarlamate, Thiuramditulfi.de und Wir kun g des Schwefelwassersłoffs. 
(Caoutchouc et Guttapercha 21. 12150—52. — C. 1923. IV. 732.) P ie c k .

Camillo Pełlzzola, Einwirkung einiger antioxydierender Mittel auf das Altern 
von vulkanisiertem Kautichuk. Im Vulkanisierung8prozeB Uben die beigegebenen 
Melalloiyde oftmals eine oxydierende Wrkg. auf den Kautschuk aus. Vf. hat ge- 
funden, daB dies durch Zusatze yon Oa-bindenden organ. Verbb., z. B. GerbBiiare 
u. Pyrogallol aufgehoben werden kann. Hierbei findet gleichzeitig ein schnelleres 
Altern dea Vulkaniaats statt. Rohkautschuk wurde unter Zugabe yon 3°/0 ZnO, 
8°/o S u. mit oder ohne 1% Pyrogallol yulkanisiert. Die Vulkanisationadauer ver- 
zogerte sich yon 45 auf 133', dafiir yerminderte sich die Reifungsdauer yon 240 
auf 170 Stdn. Wurde in der Misehung ZnO fortgelassen, so trat die Reifung nur 
Behr langsam ein. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 6. 59—60. Mailand.) G r im m e .

Georga H. Stevens, Newark, New Jersey, Corl H. Eaton, East Palestine, 
Ohio, A rthur B. K nlght, New York, Seth E. C lark , Springfield, Massachusetts, 
und D. P. Bwisher, Oil City, Pennsylyania, Yulkanisicrcn von Kautschuk, 
N-haltige, iiber der Yulkanisationstemp. Bchmelzende Verbb. werden mit anderen 
Stoffen zu einer festen Lsg. yermischt, hierdurch sollen die hochschm. Verbb. ais 
Beschleuniger brauchbar werden. Durch Vermischen yon 31 Teilen Diphetiyl- 
guanidin,- F . 147° mit 65 Teilen Tetraphenylmelanin (Tttraphenyltricarbodiamid, 
C„H„Ne), F . 173°, erhalt man einen Beachleaniger, der bei 140° schmilzt. 31 Teile 
Diphenylguanidin u. 39 Teile Tetraphenylmelanin liefern einen Beschleuniger, der 
bei 120° schmilzt. Man kann solche feste Lsgg. auch aus anderen Verbb. mit hohem 
N-Gehalt herstellen. (A P. 1465743 yom 30/7. 1920, ausg. 21/8. 1923.) F b a n z .

The Goodyear Tire & B ubber Company, iibert. yon: C. W. Bedford, 
Akron, Ohio, V. St. A., Vulkanisieren von Kautschuk. Man yermischt das Kaut- 
schukschwefelgcmisch mit einem Beschleuniger, der in einer F l. gel5st oder disper- 
giert iat, z. B. einer Lsg. yon Hesamethylentetramin, entfernt die F l. u. yulkanisiert. 
(Can, P. 230550 yom 29/4. 1922, ausg. 24/4. 1923.) F r a n z .
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Johannes Hendrik van der Menlen, Arnheim, Holland, Yulkanisieren ton 
ÓUn und Fetłen. (D. E . P. 389021 KI. 22h vom 6/10. 1922, ausg. 24/1. 1924. 
Holi. Prior. 31/7. 1922. — C. 1924. I .  262.) F b a n z .

Ernest Hopklnson, New York, EaułschukbalUn fiir Transport. (Can. P. 
229511 yom 27/9. 1922, a u B g . 13/3. 1923. D. E. P. 386836 KI. 39h yom 31/10.
1922, aueg. 15/12. 1923. A. Prior. 20/1. 1922. — C. 1923. IV. 953.) F b a n z .

Xm. Atherische Ole; Riechstoffe.
Soheiber, Altere und neuere Arbeiten Uber Schellack. Literaturbeaprechung. 

(Farbę u. Lack 1924. 137—38. Leipzig.) S O v e rn .
0. Tafert und J. Manerer, Versuch Uber den Einflufl der Standweite, au f den 

Ochalt an atheritchem Ol von Saltia officinalis L. Eb acheint eine Standweite von 
25 X  25 cm die bcate ÓlauBbeute zu liefern. (Ztschr. f. landw. Vers.-Wesen 
[Deutachosterr.] 1923. 101—4. Wien, Pharmakognost. IdbŁ Sep. v. Vf.) B e b ju .

A. Dnbosc, Rustische Terpentinessene und Campher. Angaben Uber G ewinnuDg, 
Eigenachaften u. Verwendung yerachiedener Terpentinole. (Bey. des produits chim.
27. 253—54.) S O y eb n .

J . Cheyalier und P. Bonrcet, Das TerpentinSl und setne Ersatzmittel. Der Vf. 
bespricht die bei der Verarbeitung von Pinusarten erhaltenen ath. Ole u. ihre 
zweckmaBige Kennzeichnung. (Ann. des Falsificationa 17. 80—88.) H a n z .

E rnest J . Parry, Terpenfreies Ylang-Ylang-Ol. Die Eigenschaften terpenfreier 
Ylang óle andern sich natiirlich mit dem Ausgangamaterial, das oft einen sehr ver- 
schiedenartigen Gehalt an Alkoholen u. Ester aufweiat. Dennoch sind die yer- 
schiedenen terpenfreien Ole vom gleichcn Geruchawert, wenn sie auch etwas yon- 
einander im Geruch abweichen. Ein yomVf. untersuchtes terpen- u. sesquiterpen- 
freies Ol batte D. 0,933, a D ==> —51°, nD =  1,4956. Es bestand faat gani aus 
freien Alkoholen u. Phenolen, aus Estern u. p-Kresolmethylather. (La Parfumerie 
moderne 16. 217. 1923.) A. H e s s e .

V. Mass era, Das aus Pfefferminzwasier gewonnene atherische PfefferminzSl. 
Zwei Proben des in der friiher (Boli. Chim. Farm. 62. 673; C. 1924. I. 1282) be- 
Bchriebenen Weise gewonnenen Ols hatten D.16 0,9158 bezw. 0,924, a D =» —15° 50' 
bezw. —13°40', nDs° — 1,4593 bezw. 1,4632, JZ. 1,20 bezw. 1,0, VZ. 13,65 bezw.
23,1, AZ. 184,70 bezw. 173,5. Gebundenea Menthol: 3,80 bezw. 6,44°/<>, freies 
Menthol 55,90 bezw. 48,93, Gesamtmenthol: 59,7 bezw. 55,48%; 1- in 2,1 bezw.
1,8 Vol. 70°/o A. bei 25°. (Riv. It. delle esaenze e profumi 5. 123—24.) A. H e ss e .

James B urlingam e, Albach, St. Louis, Mo., AromaUtćher Extrakt. Man 
atellt einen alkoh. Extrakt eines aromat. Stoffes (Vanille, Pfefferminz uaw.) her u. 
gibt etwa gleiche Menge einer 1.. geiuchloaen, sehweren FI. yon yerbaltnisnoaflig 
geringer Flłichtigkeit hinzu (fl. Invertzucker), wahrend man auf hochstens 125° F. 
erhitzt, l&Bt stehen, entfemt hierauf den A. u. bringt das Prod. auf die Menge des 
urapriingl. alkoh. Eitrakts. (A. P. 1403473 yom 24/5. 1918, ausg. 17/1.1922.) Ka.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
Ludwig Fuchs, Die Osmosearbtit in Jahre 1924. Vf. berichtet Uber die gfin- 

stigen Betriebsergebnisse, die in der abgelaufenen Kampagne mit F u c h a -R a p id - 
osm ogenen  in einer aloyak. Zuckerfabrik erzielt wurden. (Vgl. Ztschr. f. Zucker- 
ind. d. Jechoaloyak. Rep. 47. 715; C. 1924. I. 451.) (Ztschr. f. Zuckerind. d. ćecho- 
Bloyak. Rep. 48. 223—28. Brdnn.) R O h le .

P. Limprecht, Hochdruckdampf und setne Bedeutung fiir die Zuekerindustrie. 
Betriebstechn. Betraehtungen. (Dtsch. Zuckerind 49. 373—74. Berlin-Tege].) R O h le .
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Josef Hamous, Uber die Beziehung eieischen Biibe und Wasser. Die Rilben- 
knolle absorbiert Btark W., u. zw ar d r iD g t  daa W. haupteScblich vom Riibenkopfe in 
das Gewebe ein; d ie  AbBorption ist proportional der Riibenoberflache. Wahrend 
der Reifezeit yerringert sich d ie  Menge des durch d as Blattwerk yerdampften W. 
(Listy Cukroyarnickć 42. 51; Ztschr. Ł Zuckerind. d. iecho3lovak. Rep. 48, 229 
230. Wegstadtl.) RtlHLE.

W. R. Mc Allep, Kliirverfdhren in Zuckerfabriken. (Aua einem Berichte dea 
Zuckerpflanzeryerbandes von Hawaii.) Es worden kuru in neuerer Zeit entstandene 
Bestrebungen zur Verbesserung des Klarens der Zuckers&fte besprochen, die 
Schwierigkeiten, die ihrer Einfiihrang in die Praxis entgegenstanden, die MaB- 
Dabmen zu ihrer Oberwindung u. dio Richtung, in der weitere Yerbesserungen er- 
reicht werden konnen. (Sugar 26. 179—81.) ROhle.

Josef Hamons, Hersteliungsvcrfahren eines Tonerdehydrat und Calciwnsulfat 
enłhalłenden Oemisches. Eine Lsg. von Al-Sulfat wird mit aquiyalenten Mengen 
von Kalkmilch innig gemischt; in dem MaBe wie sich Ca(OH), lost, wird Al(OH), 
neben CaS04 gefallt. Das Yerf. ist durch fiechoslovak. Patent Nr. 10988 geachfitzt. 
DaB Praparat dient zur Beinigung der Zuckersafte u. zu yerschiedenen anderen 
tecbn. Zweckon. (Listy Cukroyarnickć 42. 16; Ztschr. f. Zuckerind. d. fiechosloyak. 
Rep. 48. 228—29. Wegstadtl.) " RtłHLE.

W, J. Geldard, Mtiglichkeiten fiir RUbenmtlassen. Zusammenfassende Betrach- 
tung an Hand der Patentschriften der mancberlei Verff. zur Aufarbeitung der 
Riibenmelassen u. -abwasser auf techn. wichtige Nichtzuckerstoffe, die darin ent- 
halten sind oder daraus hergestellt werden konnen, hauptsachlich an Hand von in 
Deutschland u. Prankreicb geleisteten Dnterss. Er handelt sich um die Gewinnung 
von Methylaminen, NHB oder (NH4),SOł , NaCN oder KCN, N-baltige Stoffe wie 
Betain u. GlutaminsSwe, A lkaliBalze (K,COa, Na,CO„ K,S04), pflanzliche Kobie u. 
Teer, CH8OH, Glycerin, organ. Sauren u. Ester. (Chem. Metallurg. Engineering 
30. 394-97.) R O h le .

Stroud Jordan, Handelsinvertzućktr. Seine Herstellung und Vertoendung. 
ZusammenBtellung der Patentliteratur iiber Herat. von Inyertzucker u. Angaben 
iiber seine Verwendung. (Ind. and Engin. Chem. 16. 307—10. Brooklyn [N. Y.].) Gr.

V. S&zavsk£, t}ber einen interessanten Fali der SelbstenUiindung von Spodium. 
Ein 2 Jahre uubenutzt eingelagerter Haufen Spodium hatte sich von innen heraus 
erwarmt u. schlieBlich selbst entzundet. -Die Selbaterwiirmung u. -entziindung yon 
Spodium iB t im Schrifttum mehrfach belegt. (Listy Cukroyarnickć 42. 91; Ztschr. 
f. Zuckerind. d. fiechosloyak. Rep. 48. 209—10.) RtłHLE.

Dayid I. Price, Hylton R Brown und Paul W. Edwards, Eine Unter- 
suchung der verheerenden Starkeetaub-Explosion in Pekin, Illinois. Offizioller Be- 
richt der Sachyerst&ndigen des Bureau of Chemistry. (Chem. Metallurg. Engineering
30. 579— 84.) Sa c h s .

Hans Mathis, Ottleben, Kr. Oschersleben, Herstellung von Riibensaft. Das 
durch Anspruch 1 des Hauptpatentes geschfitzte Yerf. wird dahin abgeandert, daB 
die Bebandlung des Saftcs in der Diffusionsbatterie yorzeitig, d. h. yor Erzielung 
eines rein schmeckenden Saftes abgebroehen u. der so erhaltene Saft nach der 
Ublichen Konz. in an sich bekannter Weise in beliebigen GefaBen mit inyertierenden 
Mitteln bis zum gewlinschten Inyertierungsgrad bebandelt wird. — Gegeniiber dem 
Verf. des Hauptpat. wird der Vorteil erreieht, daB der Saft in den DifFuseuren 
erheblieh kiirzere Zeit yerbleibt u. daher eine groBere Tagesleistung erzielt werden 
kann. (D. R. P. 392452 KI. 89i yom 29/8. 1922, ausg. 21/3. 1924. Zus. zu D. R. P.
334652; C. 1921. II. 1070.) Oe l k e b .
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XV. Gartmgsgewerbe.
Clerk R anken, Feuchtes Malz. Halz nimmt bis zu 13,5% Feuchtigkcit auf; 

je  feucbter Mai* ist, deato mebr Inyertzucker wird gebildet u. desto mehr zersetcen 
sich dio EiweiBstoffe in der Wfirse u. nimmt dereń Gehalt an  Am inoBauren zu. 
Diese Unterscbiedo gegeniiber n. Malz sind aber immer noch so g e r iD g ,  daB sie 
kaum die Storungen des Brauyorganges verursachen konnen, die man feuchtem 
(slack) Malze zuschreibt. Vf. findet die Uraache hierfiir in dem gegeniiber n. Malze 
yeranderton kolloidalem Zustande der Wiirze aus feuchtem Malze. (Journ. Inst. 
Brewing 3 0 . 217; Brewera Journ. 6 0 . 217.) R O h lk .

J . R aux, tjber eine Infektion der Grunmalzhaufen durch einen „Mucor“. Dio 
verwendete Gerste erBchien yollig gesund; sie enthielt aber etwa 6% verletzto 
Korncr. Dio ErBcheinung muB anormaler Temp. (20—22°) dea Malzes u. gleich- 
zeitiger Btarker Feuchtigkeit zugCBchrieben werden; begiinstigt wurde sio durch die 
Ggw. yerletzter Korner. Ala Gegenmittel wurdo der Kalkzusatz zum WeichwaaBer 
yermehrt u. die Tonne mit CaO behandelt; die Erscheinung ging hierdurch zu- 
riick, yerachwand abor erst vollig, ais die Temp. n. geworden war. (Brasserio et 
Malterie 1924. Nr. 21; Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 64. 328.) R O h le .

•
H. A. Tempany, Alkoholauebeute aus Melassen. Die Zus. yon 18 Melassen 

aus Mauritius w ar  (%): Fester RiickB tand 74,8—84,3 (im Mittel 78,4), Rohrzucker 
28,2-40,0 (35,1), reduzierender Zucker 9,5—18,2 (14,9), Aache 7,1—14,7 (10,1), organ. 
Nichtzucker 14,1—24,9 (18,3), W. 15,7—26,4 (21,6), Reinheit 38,8—52,9 (45,3). Zum 
Verglciche werden angegeben die Zna. yon 2 Melassen aus Hawaii, 3 (in Klammern) 
auB Jaya; aie enthielten (°/0): Rohrzucker 35,9 (33,3), reduzierende Zucker 14,0 
(28,4), Ascho 10,8 (9,6). Nach Pkinsen G eerligb iBt die Moglicbkeit der Estraktion 
des Zuckera aua Melassen abbangig yon dem Verhaltnia °/0 reduzierender Zucker 
zu %  Aache; iat diesea Verhaltnis hoch, bo iat auch die Moglichkeit der Extraktion 
des Zuckera groBer. Ein niedriges Verhaltnia scheint mit yerhaltnismaBiger Trocken- 
heit dor Gegend, in d e r d as Zuckerrohr w ueba, zuaammenzuhiiDgen. Ferner ist zu 
beachten, ob u. wieyiel Rohrzucker sich in der Melasse in Form kleiner Krystiill- 
chon in der Schwcbe befiudet; in 15 der oben genannten 18 Pioben Melasse schwankte 
der Gehalt daran yon 0,14—2,62%, im Mittel 1,18%. Endlich iat noch auf den Ge- 
halt an Glutose zu acbten, der unyergarbar ist und in 4 Melassen aus Maurtiius 
ausgedrttckt in %  Glucose 1,2—2,90/0 im Mittel 2,22% betrug; fur Melassen aua 
Queensland werden dafur angegeben 2,46°/0, aua Agyptcn 2,4, aus Demerara 3,0 
u . aua Hawaii 3,17%. Nach Peck u. D eebr (Hawaii) konnen 94% der theoret. 
Ausbeute an A. aus dem yergarbaren Zucker in Melassen erhalten werden bei Ver- 
wendung ausgewahlter Hefestamme u. nicht der ublichen Branntweinhefen. Bei 2 
der oben genannten Melassen aus Mauritius wurden Ausbeuten an A. yon 84,4 u. 
91,2% der theoret orhalten. Durch Kontrollyerss. im groBen ln einer Melaaae- 
brauerei yon Mauritius wurde festgestellt, daB yon dcm in der Melasse enthaltenen 
Zucker nur 73,3% yergoren wurden. Durch Verwendung ausgewahlter Hefen wurde 
diese Ausbeute erheblich erhoht werden konnen. Unter Zugrundekgung einer 
94%ig. Ausbeute wttrden ale o 11 Melasse 0,435 1 (im Originał Bteht 435 1, Ref.) 
absol. A. ergeben. Diese Zahl ist natUrlich eine Mazimalrahl, u. ea aind Schwan- 
kuugen in den Ausbeuten je nach der Zus. dtr Melassen unyermeidlich. (Sugar 
26. 1S9—90.) R O h le .

F red  M. Maynard, Nicht dbsttzende Biere. Vf. beschreibt an Hand yon Ab- 
bildungen das Nathansche Brauverf., nach dem ein klarea u. yon sich aus klar- 
bleibendea Bier erzeugt wird. (Brewers Journ. 60. 218—20.) RtjHLE.

Aubony, Die Weine von Gard und Ardeche. Ernie 1923. Bericht iiber das
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Ergebnis der Woiuuntcra. dor Ernte 1923 in don obengenannten Departcmenta. 
(Ann. dea Falaificattons 17. 103—12. Fobr./Miirz. Nimes, Labor. Municipalo.) M a n z

Maro B rldel, Anwcndurg des biochemischen Charakterisierungsvcrfahrcns filr 
Glucose zum Nachweis von Maltasc im Malt. Dio Angabon von M aquenne (C. r. 
d. 1’Acad. des aciences 178. 804; G. 1928. III. 1515) worden erganzt zuniichot 
durch den Nachweis, daB bei der Vor8ndorung dea Malzoxtraktca in der Tat 
Olucose gebildot wird. Daa Mak enthalt Saccharote u. Saccharase, bo daB cin Tell 
der Reduktionazunahmo dor durch die zweite bewirkten Spaltung der ersten zu- 
zuBchreiben kt. Der Hauptanteii boruht aber auf einem anderen fermentatiyen 
Vorgang u. zwar auf Spultung von MaltoBe durch Maltase. Durch Verb. mit 
CH8(OH) mittela Emuleina konnten 18,27 g Glucose nachgewieaen w e rd e D , wiihrend 
die in dem benutzten Malz yorhandeno Saccharoae nur 6,702 g liefern konnte. 
/9-MethylglucoBid wurdo kryatallisiort erhalten u. durch Bein Drehung8vcrm6gen 
ebarakteriaiert. Die Ggw. der Maltaso wurde in ObereinBtimmung mit M aquenne 
durch dio weitere Vermehrung yon GU ucobo bei dom mit MaltoBe yeraetzten Extrakt 
erwieBen. (C. r. d. l’Acad. dea sciencea 178. 1636—37.) S p i e g e l .

Q. Bonlfazi, Die Analyse des Kognaks und ihre Bturteihmg. Dio fraktioniorto 
Dest. der Kognaks bringt wertyolle Beurteilungsmoinento, wenn auch yorlśiufig 
wegen dea Mangela an UnterBucliungaergebnissen yerbiirgt echter Sorten bestimmto 
Zahlenwerto noch nicht featliegen. UnterauchungBergobnisso yon 21 Kognakproben 
des Han dcl a, yon denen cin groBer Tcil ais unecht anzusohen ist. Neben der chem. 
Unters. ist auch die Geschmacksprobe yon ausBchlaggebendor Bedeutung. (Mitt. 
LebensmittolunterB. u. Hyg. 15. 63-69. Lausanne, Lab. cantonal.) GrobzfeIjD.

H. Wewers, Nachweis von Phthdliaurediathyleeter. D io  nach der Vorachrift 
dea Zollamtes auazufttbrende Prohe mit Pyrogallol ist unzuyerliieaig, denn die Rk. 
trat nicht nur mit reinstem A., aondern auch ohne A., niitnlich einmal mit NaOH,
H,S04 u . Pyrogallol, das andero Mai nur mit HaS04 u. Pyrogallol, ebeneo auf. 
(Pharm. Z'g 89 346. Hamburg.) D i e t z e .

E. Arbenz, Bcitrag zur Unterscheidung der Essigsorten. Der yon F abnste inee  
zuerat gefuudene, von B a lCOM al3 Athylmethylcarbinol, CH8-CH(OH)-CO'CH8, bc- 
zeichnetc Stoff eignet aich nach Veres. dea Vfs. zur Kennzeichnung von Garungs- 
eaaig. Der Stoff wurde nacbgowieBen in 3 roten, 3 weiBen W eineB sigen, Rotwcinen 
u. WeiBweinen yerschiedener Herkunft u. Obstwein nach EsB iggarung , nicht in 
yerschiedenen Wcinen (ohne Essiggarung), Obstwein aus Birnen oder aua Apfeln, 
Spritesaig einer Fabrik u. EsBig au s  Essigcsaenz. B ier- u. Honigwcin lieferten 
ebenfalla kein reduzierendea D estilla t, wohl aber nach EaaiggUrung. Nachweiaverf.: 
Von 50 ccm EsBig 10 ccm abdestilliercD, neutralisieren -f- 10 ccm Fehlingaehe Lag. 
bei gewobnlicher Temp. atehen lasaen. Nd. yon Cu,O nach einigen Stdn. zeigt 
Weincssig oder Obstweinesaig an, Auableiben de3 Nd. bia zum nachsten T ag e  Ab 
weaenheit von Weiness;g. (Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. 15. 52 -  54. Bern, 
Eidg. Gesundheitsamt.) Gkoszfei.d.

W ilhelm  Vogelbusch, Wien, Vorrichtung zum Beseitigen des Schaumes 
garender Fliissigkeiten, dad. gek., daB mittels einea in Bcbnellen Umlauf yersetzten, 
in die Fl. tauchenden Rohres mit abzweigenden Kanalen Fl. aua dem G&rbottich 
aufwarts befordeit u. in Form einer scheiben- oder schleierartigen Schicht ober- 
halb der schaumabsondernden Wiirzeoberfłacbe yerteilt wird. (D. R. P. 395501 
KI 6a yom 4/1. 1922, ausg. 9/5. 1924) O elker.

U. S. Indnatrial Alcohol Company, New York, ubert von: W orth H. Rode- 
bush, Urbana, 111., Gewinnung von Alkohol. Man rektifiziert ein Gemisch yon 
Athylacctat, W. u. A , welches einen groBeren Prozentaatz an A. entbSlt, ala dem 
entspricht, der in einer konstant ad. Miachung jener Bcetandteile enthalten scin
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muBte. Ea wird ein wasserfreier A. erhalten. (Can. P. 234338 yom 21/10. 1922, 
ausg. 18/9.-1923.) O e lk e b .

U. 8. Induatrial Aloohol Co., New York, ubert. von: W. H. Rodebnsh, 
Urbana, Illinois, Yorrichtung zur Oewinnung von Alkohol, welche aua einer Haupt- 
kolonne, einem Dephlcgmator, einer sur Aufnahme der aus der Hauptkolonne ent- 
weichenden Dampfe dienenden Trennungakammer u. einer Einrichtung besteht, 
mittels welcher in die Trennungakammer eineB der BeBtandteile deB Kondensats 
eingeftthrt werden kann, um eine Scheidung dea Kondensats in zwei nicht mit- 
einander miachbare Fil. zu bewirken. Mit dieser Vorr. Bind femer Nebenkolonnen 
yerbunden, in denen jene FU. deat. werden u. aua denen die Deatillate der 
Trennungakammer zugeftthrt werden konnen. (Can. P. 231339 vom 27/10. 1922, 
ausg. 18/9. 1923.) O e lk e b .

XVI. NahrungBmittel; Genulłmittel; Futtermittel.
W. L. Utermark, Vanille, Vanillin und Vanilleextrakt. Boian. Beschreibung 

der Vanille, dereń Kultur u. der Herat yon Vanillin u. Yanilleeitrakten. (Kolon. 
InBt. Amsterdam, Afd. Handelamus. Meded. 8. 116. S. 1922; Eiper. Stat. Rec. 
50. 39.) Bebju.

J. B. Wilson und J. W. Sale, Die BrauchbarJceit verichiedener Ldsungsmittel 
zur Extraktion von Vanilleschoten. II. (I. Mitt. ygl. Ind. and Engin. Chem. 15. 
782; C. 1923. IV. 935.) Bericht uber die chem. Analyse der mit den yerachiedcnen 
LSaungsmitteln gewonnencn Extrakto. (Ind. and Engin. Chem. 16. 301 — 3. 
Waahington [D. C.].) G bim m e.

A. W. K napp, Die Fermentation des Kakao. Auafiihrliche Besprechung der 
Verarbeitung der Kakaofrucht, insbesondere dea Yerlaufea der Fermentation u. der 
dabei eintretenden Anderungen in der Zus. der Fruchtbestandteile. (Journ. Soc. 
Chem. Ind. 43. T. 402—4. 431-34.) M anz.

I, A. Smorodinzew und A. N. Adowa, Zur Frage iiber die Veranderung dtr 
.Besłandteile des konicrvierłen Fleisches. Bei der Untera. der Eitraktiystoffc yon 
Muakelfleiscb, daa nach dem Verf. M obgan-Deyel konaeryiert war, erwies aicb 
der Kreatiningehalt ungefŁhr gleich groB (0,227°/0) wie bei friachem Fleiach, der 
Kreatlngehalt war etwaa geringer (0,023°/o)- Methylguanidin konnte nach dem Yeif. 
yon E n g elan d  (Ztachr. f. phyaiol. Ch. 67. 49;. C. 1909. I. 566) nacbgewiesen 
werden, jedoch nicht mehr ala in frischem Fleiach, worin eine Widerlegung der 
Anaicht Ewinb (Biochemical Journ. 10. 103; C. 19161 II. 1126) erblickt wird, nach 
welcher daa auB dem Fleiacheitrakt isolierte Methylguanidin, ein durch Einw. des 
F&llungareagena (baryt-alkal. AgNO,-Lag.) aus dem Kreatinin entstehcndes Kunst- 
prod. sei. Bei konaeryiertem Fleiach betrSgt infolge des erhohten NaCl-Gehaltea 
der Gehalt an W. ungefShr die HSlfte, die Trockenaubatanz daa 3-fache wie beim 
friachen, N-Gehalt 9 statt 15°/0. (Ztschr. f. phyaiol. Ch. 135. 41—48. Moakau,
II. Staatl. Uniy.) G u g g e n h e im .

H. Damartheray, Uber das Ranzigwerden von Eierkonserven beim Altern. Der 
Sfiuregrad des mittels Athereztraktion erhaltenen Eierola liegt bei frischer Ware 
zwischen 7,37—14,5, beim Aufbewahren der Trockenkonserye langsam ateigend, 
ohne daB Geruch u. Geachmack dies zunachat anzeigen, bis bei Sauregrad 70 auch 
geruchlich das Ve’ derben erkennbar wird. Bis dahin kann die Ware bereits 
ziemlich alt Bein. (Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. 15. 70—72. Bern, Eidgen. 
Gesundheiteamt.) G b o s z f e ld .

P. Mazó, Ober den Einflufi der baktericiden Kraft von Bohmilch au f in ster iii- 
sierter Milch vorhandene Milchtaurefermente und iiber empirische Auswahl der Milch- 
sdurefermente. Durch Zugabe yon Reinkulturen (auf bei 115° paBteurisierter Milch 
geztichtet) zu bei 95 u. 70° pasteurisierter, im Marz gewonnener Milch zeigte aich,
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daB die gebildete Milćhsaure ihror Mengo nach nicbt die in anderen Monaten er- 
haltcnen Zahlen aufwies. Vf. fiibrt diese Erscheinung zuriick auf dio verachieden 
starkę baktericide Kraft der friachen Milch, die besonders zu Beginn dea Frilbjahrg 
groB iat. (O. r. d. l'Aead des sciences 178. 1434—36.) H a b e b l a Nd .

Fonzes-Dlacon, Die Untersuchung der m  5% gcwasscticn Milch. Der Vf. ver- 
weiBt auf die ZweckinSBigkeit der Ermittlung der yereinfachten Molckularkonstante 
bei der Untera. gowassorter Milchproben u. bespricht dio dąsu goeigneten Methoden. 
(Ann. des Falaifications 17. 95—99.) Ma n z .

T. H. W righ t, Pasteurisierung der MarJctmilch im glatemaillierien Tank und 
in der Flasche. Die BakterienzShlung der in den Flaschen u. in dom Tank bei 
61—65,5° pasteuriaierten Milch zeigto nur geringe Untcrschiede u. Bich wider- 
aprecheude Ergebnisse. Die Baktericnzahlon wurden um rund 93—96% yermindeit. 
Geruch u. Geachmack der Tankmilch war etwas beBser ais der der Flaschonmilch. 
Bei Anwendung yon OberSachenktthlern ist dio P aB touris ierung  im Tank der 
Pasteur!sierung in den Flaschen yorzuziehen. (South Dakota Sta. Bul. 203. 3—19. 
1923; Exp. Stat. Rec. 50. 75—76.) B e r j u .

H. C. Jaokson, Studien iiber die Neutralisation der Sahne zur Butterbereitung. 
Vergleichende CJnterss. aber die Neutraliaierung der Sahne tur Butterbereitung u. 
bakteriolog. Unterss. Dio Auabouten nach yerschiedener Bebandlungsweise der 
Sahne -waren folgende: Aus unneutralisierter roher gobutterter Sahne 86,2, paBtouri- 
siert u. nicht neutralisiort 86,7, paateurisiort u. neutralisiert 88,8, neutralisiort u. 
gereift 87,6%. Die entspr. Auabouten an gosalzener Buttcr waron 86,8, 86,2, 88,3 
u. 88,4%. Die Ergebnisse zeigten ferner, daB Kalk am boston zur Neutraliaation 
der Sahne geeignet war, u. daB die aua neutralisierter u. pasteurisierter Sahne ge- 
wonnene Butter einen besseren Geruch hatte ais dio aua roher oder pasteurisierter 
Sahne hergeBtellte. UnterBchiede der Haltbarkeit beider wurden nicht beobachtot. 
Ein hoher Sauregrad u. Bakteriengehalt macht die Sahne nicht unbedingt un- 
geeignet fUr die Neutraliaation. (New York Cornell Sta. Mem. 71.' 3 —18. 1923; 
Exper. Stat. Rec. BO. 76.) B e b ju .

Herbert Ernest Woodman und A rthur Amos, Wciłere Untersuchungen iiber 
die Umsetzungen des OriinfutUrs wahrend der Entilage. Um den EinfluB des Reife- 
stadiums yon Futterpflanzon auf die ąualit. Besehaffenhclt u. die Zus. der 8ilage 
bu Btudieren, wurde ein aus 2 Teilen Hafer, 1 Teil Wicken u. 1 Teil Bohnen heryor- 
gegangenes Futtergemenge bei yerschiedenen Reifestadien des Hafers abgeerntet u. 
in Turmailos eingesauert. Die beste Silage „grane fruchtartige Silage11 wurde yon 
den zwischen dem fruhen u. mittleren Reifestadium abgeernteten Pflanzen erhalten, 
wenn aie ohne yorhergehendes Abwelken eingesauert wurden. Durch Einsauren 
von nahezu reifem Futter, sofort nach dem Schneiden, wurde die saure braune 
(„acid brown“) Silage erhalten. Saure (,,B0ur“), mehr oder' weniger yerdorbene 
Silage resultierte nach dem Einaauren sehr unreifer u. saftreicher Schnitte. Auch 
das Abwelkenlaasen des Heus wirkt meiBt unganstig auf die Beechaflenheit der 
Silage. Aus der Zuaammenstellung der analyt. Unters. der einzelnen Silagen ist 
ersichtlich, daB der Verluat an org. Subatanz u. Aachenbestandteilen bei der Be- 
reitung der „ f ru c h ta T tig e n  Silage" grofier ist ais bel der Herst. der „sauren braunen“ 
Silage, infolge der groBeren W-Verluste aus dem weniger reifen u. saftreicheren 
Futter. Aus gleichem Grunde finden auch Verluste an Rohprotein statt (8,2%), die 
in der sauren Silage nicht auftreten. Iri dem weDiger reifen Granfutter sind auch 
die Yerluste an ReineiweiB groBer ais in dem im reiferen Zustande eingesiłuerten 
Futter; sie betrugen, bezogen auf ursprangliche Subst. bezw. 41,0 a. 28,4%. Dagegen 
zeichnete sich die fruchtartige Silage durch eine bessere Verdaulichkeit aus (ygl. 
Journ. Agric. Science 12 337; C. 1923. II. 536.) (Journ. Agric. Science 14. 99 
bis 113.) B e b ju .
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B. A. Kelser, Identifizierung dci Bacillut botulinus und stincs Oiftes in Kul- 
turen und NahrungsmitMkonieruen durch serologisiheMethod&n. Vf. zeigt den Wcrt 
der Komplementiir-BeBtimmuDgsmethode fiir die Identifizierung yon B. botulinus in 
Bouillonkulturen, reinen u. yerunreinigten Berkefeldfiltraten u. b e a o n d e r B  in y e r -  

achiedenen Kouaeryen. (Amer. Journ. Pub. Health 13. 366—76. 1923; Exper. Stat. 
Rec. 60. 64.) Bkbju.

P. H. Trący und 0  R. Overmann, Bettimmung des Fettes in der Buttermilch. 
Zur Beat. des Fettea in der Buttermilch wird folgecde Modifikation dea fiabcock- 
yerf. yorgeachlagen: Enthalt die Probe aichtbare AuaHcbeidungen yon Butterfett, 
so wird sie durch ein Kasetuch geprcBt u. hierauf grtindlich durchgemischt. Hieryon 
werden 10 g mittels einer Majonnierpipette in dio Babcoekflaache fiir abgesahnte 
Milch gegeben u. 13,5 ccm kiiufl. H ,S04 D. 1,82—1,83 zugegeben. Nach gutem 
Durchmiachen wird 10 Min, zentrifugiert, 1000 Umdrehnngen pro Min., u. darauf 
heiBes Wasaer bis zum Flaschenhala gegeben u. in gleicher Weise abermals zentri- 
fugiert, dann bis sur Markę mit W. aufgefilllt n. wieder 5 Min. zentrifugieit. 
Hierauf werden die Flaschen 5 Min. in ein auf 57,3—60° erwarmtes Wassorbad 
gelegt u. der Fettgehalt an dem oberen Meniekus der Flasche abgeleaen. Die Ab- 
Ieaungen werden mit 1,8 mnltipliziert u. 0,2 uls Korrektionsfaktor addiert, weil dio 
nach dem Vetf. nach dcm Babcockyerf. erhaltenen Żabien stets um 0,2°/o niedrigere 
Werte ergeben, ais nach dem Vcrf. nach R o ese-G o t t l ie b  erhalten werden. (Journ. 
Dairy Sci. 6. 393-405. 1923; Eiper. Stat. Rec. 50. 10-11.) B e b ju .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Wasehmittel.
Hans Wolff, tiber die Trocknung des HolzóUs und die sogenannte Eisblumen- 

bildung. Die Eisblumenbildung ist kein Kryatallisationsyorgang. In ObereinBtimmung 
mit F a h r io n  (F a rben-Z tg . 17. 2536) wurde festgestellt, daB es sich um Erscheinungen 
infolge OberflSchenspannung handelt. Eb beateht aber keine Spannung zwischen 
einer oberflSchlichen Oiydationahaut u. einer erst apater festwerdenden, anfangs 
noch fl. Unterachicht, yielmehr beateht die OberflSchenapannung zwiachen zunSchst 
hochdispergierten Kolloidteilchen u. dem fliłasigeren Dispersionamittcl. Dieses ist 
unyerSndertea Holtol u nimmt einen betTachtlichen ProzentB atz des festen Ge- 
bildes ein, das ala Gel anzusprechen ia t Wird weiterc chem. Yeiiinderung des 
G els yermieden, bo altert es u. at5Bt Diapersionsmittel aus, das aich schlieBłich zu 
makroakop. Óltropfen yereinigt, wahrend das koagulierte Gel eine kornige M. bildet. 
Das eigentliehe Festwerden dea Holzols iet ein Kolloidyorgang, zu dem die chem. 
VerSnderung nur den Auftakt bildet. Die Wabenstruktur ist typ. Kolloideischei- 
nung. Das Kolloidsyetem ist der bekannten Alterungaerscbeinung unterworfen, 
sofern nicht Stabiliaierung der Struktur durch weitere chem. Umwandlung eintritt. 
Man konnte die dauerńde Eisblumen- u. Wabenstruktur der Luft ausgesetzter An- 
striehe geradezu ais eine Art ,,Pseudomorphoae“ bezeichnon. (Farben-Ztg. 29. 
1105—7. Berlin.) StłVERN.

Wolff, Der Handel mit Haushdltseifen. Es werden die Anforderungen an die 
Beschaffenheit u- Kennzeichnung der Toilettenaeife besprochen. (Ann. des Falsi- 
ficationa 17. 88—93.) Mjlnz.

M R., Die zum Blatien der Wasche vcrwendeten Produkte. Angaben iiber die 
yerwendeten anorgan. u. organ. Farbstoffe. (Rey. gen. des Matiźres colorantes etc.
28. 117-18. Nach Textil yom 1/9. 1923.) ' StłYEHN.

Th. Sabalitscbka und K. R. D ietrich ,- Bestimmung der Halogenaufnahme 
(Jodzahl) von Ólen durch Anlagtrurg von Brom und Wagung. Anstelle der Best 
der Jodzahl wird folgendes Verf. empfohlcn. Man bringt einige Tropfen des Ólea 
oder gescbmolzenen Fettes auf eine langiiche Glaaplatte (ca. 14,5 X  5 cm) u. zwar 
in der Nahe der einen kilrzercn Kante; hierauf elreicht man mit einor Glaaplatte
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glcicher GroBo bo uber die erste, auf dem Tiach liegcndo Plalte, daB das Ol odor 
Fett in gleichmaBiger d lin ner Schicht verteiit ist, die Kantcn niebt beacbmiert 
werden u. an der einen Kunto ein 1—2 cm broiter Streifen zum Anfasaen von dcm 
Ole froi bieibt. Daa Gowicht der Glasplattc wird vor u. nach dem Auftragen feat- 
geatollt. Die mit dem Ol bestrichene Platte bringt man horizontal in einen wage- 
rocht gelegten Glaszylinder mit eingeachliffcnem Glaaatopfen (ca. 20 cm hocb, 8 cm 
Dm.); dor olfreie Band ist der Offnung dea Zylindors ingekehrt. In ein Schiilebon 
oder Schiflchen gibt man 8—10 Tropfen Br,, stcllt es unter die Glaspiatte in don 
Zylindor, yerschlieBt, laBt 1 Stde. ein wirken u. treibt dann daa iiberscbtissige in 
Ol gel. Br, durch ErwKrmen auf 60° aus; hierzu geniigt ein 2—3 atd. Erhitzen. 
Dio durch Wagcn ermittolto Gewichtazunahme entspricht der yon dem Ol oder Fett 
aufgenommenen Br,-Menge. (Pharm. Ztg. 69. 425—26.) D ietze.

T. L. B oettger, Bcrićht des Saałautschutset. Die Malowan-Methode der Baum-
wollsaatuntera. wird dahin nbgeiindert, daB yon dor getrocknctcn u. gepuiyerton 
Probe 4 g nach 2-etd. Eztraktion wieder gepulyert u. yon neuem 2 Stdn. eztrahiert 
werden; der Faktor fiir dio Berechnung der Ol- u. NH,-Werte iat gloich 100, yer- 
mindert um dio DifFcrenz zwiachen dom Fcuchtigkeitsgehalt der ursprilngl. Saat u. 
dem der gepulyeiten Saat. (Cotton Oil Pre3« 8. No, 1. 34—36. Sayannah [Ga.], 
Southern Cotton Oil Co) A scheb.

H. J . M orrison, Bericht des Raffinatiomautschustes. ErSrterung yon Un- 
stimmigkeiten bei der Featatellung dea Baffinationsyerlustes yon Baumwollaaat- u. 
Maisolon, sowie bei der Farbenablesung am Loyibondcolorimeter. (Cotton Oil 
Press 8. No. 1. 36—37. Iyorydale [O.], Proctor & Gamble Co.) A scfier.

W eber und Seelander, M aschinenfabrik in Helmstedt, Vereinigte Seifen- 
schneid- und -abftanłmatchine, dad. gek., daB mit dem geradlinig gefiihrten Scbnoido- 
draht uchragliegendo, je zwei einander gegentiberliegcndo Kanten der zu trennendon 
Seifenstiicke abschriigcndc Mcsser yerbunden sind. — Die Messer werden am Draht 
yerstellbar befestigt, damit die Vorr. yerschiedenen Strangatarken nngepaBt werden 
kann. ZweckmaBig liiBt man den Draht mit den Mesaern in geneigter Lage durch 
don Strang treten, wfil dann der Scbneidwideratand nicht gleich in seiner yollen 
GroBe, B o n d e m  erst allmahlich einsetzt. — Die Benutzung yon Greifern, die die 
einzelnen Seifenatttcke beim Abkanten biaber festhalten mnfiten u. welche die 
Stilcke oft yerletzten, wird yermieden. (D. E . P. 394381 KI. 23 f yom 26/7. 1923, 
auag. 17/4. 1924) O ełkeb.

W eber & Seelander, Maschinenfabrik, Helmstedt i. Braunschweig, Vor- 
richłung zur Regelung der Beschickuitg von Walzcnmaechinen mit Scifcnmaise u. 
anderen halbtrockencn Stoffcn, dad. gek., daB zwei um eino gemeinsamo Achae 
achwenkbare Klappen, dereń Schwenkpunkt Uber dem AngrifEspunkt der Klappen 
an den Walzen liegt, yeratellbar angeordnet aind, wodurch der Durchgangaraum zu 
den Walzen fiir daa Mahlgut yerengert oder erweitert wird. — Es wird yerhlndert, 
daB die Walzenmaschinen zn yiel Stoff faasen u. infolgedessen uberanatrengt 
werden oder atehen bleiben. (D .E .P . 894862 KI. 23f yom 9/2. 1923, ausg. 8/5.
1924.) Oelkee.

Aktien-Gesellachaft fiir A nilin-Fabrikation, Berlin-Treptow (Erfinder: 
Paul Onnertz, Berlin-Wilmcradorf, A lfred Peters und Benno Sohwarzel, Berlin), 
Waschmittei, bestehend aus Seifen, alkal. Verbb., wie Alkalicarbonaten, -boraten, 
-silieaten u. dgL bezw. dereń Gemischen, u. Biaulfityerbindungen yon Aldebyden 
oder Ketonen oder aolche Biaulfityerbindungen liefernden Stoffen. — Diese Wasch
mittel haben yor anderen alkal. Waechmitteln den Yorzog, sich zur Behandlung 
der tier. Faser bei einer hoheren Temp. yerwenden zu lassen, ala sonst iiblicb ist,



256 Hitu1. P a s e k -  u . S p i n n s t o f f e ;  P a p i e b  tjsw . 1924. II.

u. dabei die FaBer nicht anzugreifen. (D, R. P. 391861 KI. 23e vom 29/3. 1922, 
ausg. 12/5. 1924.) Oelkeb .

X V m . Paser* und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

Ed. Justln-Mueller, Die Turgoide. Ala Turgoide bezeichnet Vf. ąuellbare, 
aber nicht 1. (auch kolloid nicht 1.) mit einer Struktur yersehene Korper, wie 
Testilfasern, Haute, physiol. Gewebe, Leder. Ihre Haupteigenschaft, die Quell- 
barkeit, miBt Vf. mit einem im Original abgebildeten, naher nicht beschriebenen 
T u rg o m e to r (Bezugaąuelle: Etabl. Fontaine, Paria); ala Versuchsobjekte dienten 
Teitilfasern. Ihre Quellung nimmt mit dem Hydratationagrad zu: ausgekochte Fasern 
ąaellen starker, ais k. ausgewaschene, diese atSrker ais trockene. An gebleichten 
Faaern (Baumwolle) ist der Effekt deutlicher auagepragt ais an den rohen. Die 
Tatsache Bteht im Zusammenhang mit der Beobachtung, daB gebleichte Fasern im 
Eiaiccator weniger W. abgeben ais ausgekochte, obwohl die Geachwindigkeit der 
Trocknung in ersten 24 Stdn. die namliche ist. Die Quellbarkeit trockener Baum- 
wollo ist in NaOH von 30° Bś. groBer ais in NaOH yon 37® Bś. H,SO< yon 
40’ Bś. bewirkt eine nur geringo Quellung, dio in H,SO< yon 50° Bś. ist dagegen 
B eh r  raach, namentlich bei gebleichten Fasern, wo der hochete Wert in wenigen 
Minuten erreicht ist; ein langerea (10—20 Min.) Verbleiben in der Saure fiihrt rur 
Zera. Die HjSC^ yon 605 Bś. -zera. Baumwolle in 1 Min.; die Quellung ist sehr 
schwach. Lcinfasern quellen in NaOH yon 15° Bś. starker ais Baumwolle, dio 
stfirker ais Seide quillt. Die Quellung bei lioheren Tempp. wurde an Lein u. Seide 
unteraucht. Sie nimmt bei Seide stets, bei Lein in 0,7°/0 Eg. u. 0,4°/0 H,SO< nu, 
bei Lein in W. u. 4% Nb,S01 hat Bie ein Maiimum bei 60—70°. Das waaser- 
bindendo Na,SO« yerringort die Quellung gegeniiber der in W. Die ZerreiBfestig- 
keit der FaBern nimmt mit der Hydratation zunachst zu, dann ab. Einschlag n. 
Ketlenfaden yerhalten Bich ganz analog, obwohl ąuantitatiy nicht gleich. — Theoret. 
Deutung beruht auf der AuffasBung der Adsorption ais Yorstufo chem. Ek. (Rev. 
gśn. dea Colloids 2. 2—10.) Bikebman.

S. W inizki, Prakłuche Bemerkungen iiber die Arbeił des Regenerationuystemi 
der Apparate zur Nutzbarmachung der alkaliechen Wasier ton den Mercerisier- 
tnaschinen. (Iawestija Teitilnoj Promyschlennosti 2. 26—30. Sep.) SchOn feld .

A. Lebedew, Ober den Walkprozep und andere Anuendungiarłen der Sulfo- 
naphłhensduren bei der Bearbeitung von Wóllttoffen. Seit 1919 werden in rusBischen 
Wollwebereien u. Spinnereien ais Ersatz fiir Oleinscife mit Erfolg Lsgg. yon Sulfo- 
naphthensauren, genannt „Kontakt" angewandt. (Isweatija Teitilnoj Promysch- 
lennosti 2. Nr. 1. 16—18. Sep.) S ch O n feld .

Fr. Tobler, Jutetrtałz. Die von yerschiedenen Pflanzen in den Handel ge- 
kommenen JuteerBatzstoffe werden beaprochen. (Faaerat. u. Spinnfl. 6. 25—27. 
Sorau, N.-L.) SOyebn.

Fr. Fichter und Adolf Heusler, Studien iiber die Rolle des Natriumphoiphałs 
bei der Zinntdure-Photphaterschiccrung der Seide. Die friiher yon F ic h te b  u. 
M O lleb  (Farber-Ztg. 26. 289; C. 1916.1. 188) iiber das gleicho Problem angeBtellten  
Versa , die mit Fehlern behaftet waren, wurden erneut angestelit, um moglicher- 
weise Klarheit dariiber zu bringen, ob hierbei chem. Rkk. atattfinden, oder Ad- 
sorptionBerscheinungen zur Erklarung herangezogen werden muasen. Zu diesem 
Zweck wurden 0,3-n. Lsgg. yon H,POt, N aS,P O t , No^HPO^ NazPO< u. NaOH  
(je 50 ccm) mit iS«(OflVPaBte (ygl. M eck len b u b g , Ztschr. f. anal. Ch. 52. 293;
C. 1913. I. 1840) yersetzt u. danach auf 100 ccm aufgefiillt; die Versuch8dauer be* 
trug 3 X  24 Stdn.; die Tempp. waren 0, 25, 50 u. 99,8’. Auf Grund der Yeraa.
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sind Vff. der Ansicht, daB bei dieaen Rkk. nicht reine KolloidphSnomene, aondern 
auch „Elektroadsorptionen“ (vgl. Rheinboldt u. W ed ek in d , Kolloidchem. Beihefte 
17. 115; C. 1923. IV. 495) stattfinden. Nachatehende Tabelle gibt die Bindupg von 
Na' u. P 0 4"' bezogen auf 1 Mol. SnO,:

h „p o 4 NaH ,P04 Na, h p o 4 N a,P04 NaOH
Temp. PO /' Na P O /" Na' P O /" Na' PO /" Na'

Mol. Val. Mol. Val. Mol. Val. Mol. VaL

0 « 0,26 0,10 0,21 0,18 0,19 0,18 0,04 0,24
25 0,27 0,11 0,20 0,18 0,18 0,19 0,003 0,25
50 0,32 0,14 0,24 0,15 0,16 0,20 0,02 0,24
99,8 0,41 0,04 0,48 0,00 0,16 0,08 0,02 0,001

Man ersieht, daB die B. von P 0 4" ' an Sn(OH)4 bei den aauren Lsgg. H,POł 
u. NaH,P04 mit ateigender Temp. wachat, in den alkal. Lsgg. fallt. Die Bindung 
yon Na’ iat ohne Beziehung zu der yon PO /". Die gebundene PO/"-Menge iat 
den Aquivalenten nach bedeutend grofier ala die gebundene Na'-Menge bei NaHaP 04 
u. Na,HP04; umgekehrt iat die gebundene Na'-Menge groBer bei Na3P04. Die maii- 
male PO/"-BinduDg, die ungefahr daa Verhaltnia 4SnO ,: P ,0 6 ergibt, entspricht 
keinem bekannten Stanniphoaphat. Im Widcrapruch mit der Tabelle ateht die Er- 
fahrung der Prasie, daB die Phoaphatbader, die zur Beachwerung der Seide benutzt 
werden, nach Gebrauch sauer reagieren. Eine Aufklarung dieaea Widersprucbs 
ergab aich darin, daB in der Praiia andere Konzz. benutzt werden. Aua einer 
Na,HP04-Lsg. der iiblichen Konz. nimmt SnO, P O /" u. Na' im Verhaltnia 1 : 4 
anf, daa Bad wird alao tatsachlich aaurer; beim Auawaachen dagegen yerliert die Ad- 
aorptionsyerb. relatiy mehr NaOH ala H ,P04, infolgedeaaen reagieren die Wasch- 
wiisaer alkal. Von dem in der Praiia benutzten SnCl4 gehen, wie beaondere Veras. 
gezeigt haben, die Reste der Cl' yollatandig in daa alkal. Phoaphatbad iiber. — 
Versa. mit H3P 0 4 u ,  yeiachieden alter Sn(OH)« zeigen, daB die Rk. zwiachen beiden 
aich auf der Grenze zwiachen chem. Rk. u. Adaorption bewegt; je frischer die Zinn- 
aaure u. je konzentrierter die H ,P04, um eo reichlicher tritt molekulare Auf lag. z u  
yermutlich eaurem Stanmphoiphat ein; die Menge der gebundenen H ,P 04 ist 
yon der Koni. der Lag. wenig abhUngig; aie yermindert aich mit dem Alter der 
Sn(OH)4.

Sn(OH)4 mit Na,HP04-Lag. u. nur mit W. bei 68° behandelt, zeigt beim Waschen 
erhebliche UnterBchiede, u. zwar ergibt aich, daB hierbei die phoaphatierte Saure 
allmahlich yollatandig in Lag. geht, eg iat also unmoglich, daa eigentliche Ad- 
aorptionaprod. zutiickzubehalten; im Gegensatz hierzu iat phoaphatierte Sn(OH)4 in 
der in der Praiia angewandten l,5°/0ig. HCl unL geworden. Im Widerspruch mit 
der allgemeinen Ansicht, daB mit Sn(OH)4 beladene phoaphatierte Seide imstande 
ist, bei erneuter Behandlung mit SnCI4 mehr Sn(OH)4 ala das erate Mai aufzunehmen, 
Bteht der eiperimentelle Nachweis, daB eine mit reiner u. phosphatierter Sn(OH)4 
bei 15° behandelte SnCI4-Lsg. im eraten Palle mehr Sn 'abgibt, ala wenn aie mit 
phosphatierter Sn(OH)4 behandelt wird. (Hely. chim. Acta 7. 587—604. Basel, An- 
atalt f. organ. Ch.) H aberland.

Andró B eltzer, Da* Leimen des Papiert. II. (I. ygl. Ind. chimiąue U. 59;
C. 1924. I. 2755.) Es wird noch die Einw. der Art der Papierfaser u. der Art 
dereń Behandlung wabrend der Fabrikation auf die Menge der zum Leimen er- 
forderlicben Harzaeifen u. an A-Sulfat, die mechan. Einw. deB Kalandems auf die 
Leimung u. die chem. UnterB. der zum Leimen yerwendeten Hilfaatoffe besprochen. 
Ind. chimiąue 11. 147—49.) BOhle.

A. Schleicher und B. Róssler, Uber den Nachweis von Sauren in Papier. Die 
Waaaeratoffionenkonz. yon Sauren u. Salzen in Papier weist man am besten durch

VI. 2. 17
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Auftropfen von Indicatorenlagg. nach. Konzz. yon pH-Werten >  4 iiben keinen 
die Verroatung fordemden EicfluB aus. (Papierfabr. 22. 205—8, Aachen.) S 0 v k b n .

K arl Mickach, Das Wasserdichtmachen von Pappe. Die Anwendung der be- 
kannten Mittel wird besprochen. (Kunststoffe 14. 52—54.) StiVKRN.

J . Soudier, Die Fabrikałion von Kunstleder. Ala Lederersats kommen in Frage 
Gummileder, Wachstuch u. sogen. nPegamo%d“. Die Gnmmiledcr werden in der be- 
kannten Woise ais gummierte u. lackierte Gewebe hergestellt. — Zar Wachstuch- 
fabrikation werden die Gewebfl mit trocknenden, stark eingedickten Ólen beatrichen, 
denen eine Mischang yon Glatto n. Manganborat ais Siccatiy zugcsetzt wird. Das 
„Pantasot“, ein amerikan. Fabrikat, besteht aus 2 Gewebesehichten, die durch eine 
dii Dno Gummischicht zueammengeklebt sind. Die Streichmasse enthalt kein Siccatiy. 
Łincrnsta besteht aus Papier, das mit einer Schicht aus eingedicktem Leinol, Kauri- 
kopal, Holzpulyer u. Kaolin yersehen wird. — Das Pegamoid hat ais Grundsubstanz 
Nitroceilulose oder Celluloseabfalle, letztere fur billigere Qualitaten. Die Nitro- 
cellulose wird ge l, ais Weichmachungsmittel wird Ricinusol zugesetzt. Die Gewebe 
werden zunachst appretiert u. dann bestrichen. Bei besseren QnalU5ten kommea 
auf das Gewebe zunachst einige Striche moglichat ungefiillter Streichmasse mit 
yiel Ricinusol, deasen Menge bei jedem weiteren Strich bis auf 0 herabgesetzt wird. 
Die Bemalung der antiken Ledcrimitationen geschieht mit der Hand. Die Grund- 
substanz yon waschbaren Bespannungen ist ein auBergewohnlich leichtes Gewebe, 
das auf Papier geklebt iBt. Die Streichmasse besteht aus stark gefiiłlten Abfallen 
yon Celluloid. (Caoutchouc et Guttapercha 21. 12145—47.) P ie c e .

N. N. Wosneasensky, Das Penetrometcr sur Bestimmung der Wasserdurchlassig- 
keit der Gewebe. Die Einrichtung beateht in einem Behalter mit Manometer u. 
Druckbirne, uber den daa zu priifende Gewebe gespannt wird, oder iu welchem 
durch eine yerschieden hohe Wassersaule ein yerachieden hoher Druck erzeugt 
wird. Auch einige andere, demselben Zweck dienende Yorr. werden besprochen. 
(Melliands Teitilber. 5. 260. 322—23. Nach Berichte des Allrusaischen Teitil- 
syndikatB.) StlVERN.

Eng. R onsseaus, Bestimmung des Stickstoffs in nicht eiriheitlichen Produkten. 
Bei Subatanzproben, die schwer in einheitlicher Feinheit zu erhalten sind, wird der 
N in den yerscbiedenen Fraktionen ermittelt u. der Gesamt-N berechnet. Es wird 
uber das Ergebnis der Methode bei der Untera. von Horn u. WoUabfallen berichtet. 
(Ann. des Falsifications 17. 99—103. Auierre, Station agronomiąue.) Ma n z .

M. Postiglione, Treyiso, Italien, Textilfasern. (Testil-) Pflanzen (Fiachs, Hanf) 
werden 20 Min. in ein Bd. Bad einer verd. Lsg. yon NaHCO, u. CaCO, eingetaucht. 
Hierauf werden die Rinde u. die holzigen Anteile von dem faserigen Teil befreit, 
woiauf letzterer zwiBcben zwei paar Walzen hindurchgefiihrt wird, wobei der holzige 
Teil aufbricht u. abfallt. Dann taucht man die SteDgel in eine zweite, konzentriertere 
Lsg. der genannten Stoffe ein u. degummiert aie. Der Gummi wird in Schleim 
iibergeffihrt u. dieser herausgeąuetscht. Es bleiben Fasern yon groBer Lange, 
Festigkeit u. Glanz zuriick. (E. P. 211739 yom 3/4.1923, ausg. 20/3.1924.) Kausch .

Soo. de Brevets T eztiles, Liestalb. Basel, iibert. von: F arbw erke vorm. 
M eister Lncius & B runing, Hoehata. M., Behandlung von Teztilfasern. Testii- 
faaein werden ungespannt mit Saure (konz. HNO,) behandelt, dann in einem der 
Mercerisation ahniichon, Zuatande mit NH, in fi. oder gasformiger Form behandelt. 
Daa erhaltene Prod. ist wolleahnlich. (E. P. 211467 vom 11/2.1924, Auszug yeroff. 
16/4. 1924. Prior. 14/2. 1923.) Kauscu.

N iederbayerlsche Cellulosawerke A. G., Kehlheim, Hans Clemm, Mannheim- 
Waldhof, und Adolf Schneider, Kehlheim, Gewinnung der beim JEntspannen von
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Zellsto/fkochern freiuierdenden Gase, War me und Kondemate durch Einleiten der 
tłbertreibgase und Dampfc in Rohlauge, 1. dud. gek., daB dio Gase u. Diimpfe in 
eine in einem geschlossenen, mit Rohlsuge gefiillten Druckbehiiltor befindliche 
Kiihlvorrichtung geleitet werden, in der dio Diimpfe gans oder toilwciao ala Kon
densate anfalleu, wiihrend dio restlieben Gase u. Diimpfe aua der Kiihlvorr. durch 
eine Fórderyorr. abgeaaugt u. in Rohlauge gcprcBt oder an einen anderen Ver- 
wendungsort geleitet werden, waa auch gam oder teilwoise zuaammen mit dem 
angefallenen Kondensat odor mit Kochdampf geachehen kann. — 2. dad. gek., daB 
yor, wahrend oder nach dcm {Jberleiten der Gase u. Diimpfe aua den Kochern in 
die Kiihlyorrichtungen der mit Rohlauge gefullton DiuckbehiUter, Gaso u. Diimpfe 
auch unmittelbar in die Rohlauge der DruekbehSlter geleitet werden, um das Ent- 
gpannen der Kocher zu beschleunigen. — Dio beim Entapannen der Kocher frei 
werdenden Diimpfe konnen auf diese WeiBe in don Roblaugebehiiltern selbst nutzbar 
gemacht werden, u. da dieae Behiilter ala DruckgefaBe auagebildet sind, liiBt Bich 
die Rohlauge ohne schadlicho Zera. beliebig hoch anwiirmen, da die durch die An- 
warmung obnehin entstehende oder durch Einpreaaen von Gasen, Diimpfen oder 
Fil. horvorgerufene Drucksteigerung durch die Rohlaugendruckbchalter aufgenommen 
wird. Gleichzeitig kann das Kondensat getrennt gewonnen werden. (D. R. P. 394349 
KI. 55b vom 5/4. 1922, ausg. 17/4. 1924.) Oe l k e r .

Georgo K olb, Berlin, Waschen, Beinigtn, Sptilen, Auflockern, Sortieren, 
Mischen utw. von »n Wasser aufgeschwemmtem Fasermaterial belitbiger Art, dad. 
gek., daB daa Fasermaterial durch eine muldenfórmige Arbeitsbabn gefiihrt u. hierbei 
von Wurfschaufeln unter gleichseitiger Berieselung mit Friach wasser, beiaplelsweiae 
aua einem Spritzrohr, gegen zu beiden Seiten der Laufbahn angeordnete, aieh an 
die Laufbahn unmittelbar anschlieBende Siebo geworfen wird. (D. R, P. 394360 
KI. 55 c vom 18/12. 1920, ausg. 17/4. 1924.) O e i .k e k .

Carl G. Schwalbe, Eberswalde, Yorbehandlung von pflanzlichen Rohstoffen 
ewecks Erleichterung nachfolgender saurer oder alkalischer Aufechlieflwng, dad. gek., 
daB man dem eigentlichen AufachlieBprozeB eine Quellung der pflanzlichen Roh- 
stoffe durch Einweichen in ąuellend wirkenden Sauren, Salzen oder Basen in einem 
gesonderten Arbeitagange, vorwiegend in der Kiilte, jedenfalls unterhalb der Koch- 
temp., also ohne Dampfung u. Kochung, yorauagehen laBt. — Ea wird dadurch 
erreicht, daB der DialyaierprozeB beschleunigt wird u. infolgedeaaen die chem. Rk. 
im Innern der Faaeratoffe nicht viel apater einsetzt ala in den auBeren Scbichten. 
(D. R. P. 395119 KI. 55b vom 11/10. 1923, auag. 14/5. 1924.) Oe l k r r .

Tabize A rtlflcial Silk Co of A m erica, Philadelphia, iibert. von: E. Bind- 
schedlor, Philadelphia und G. Ju er, Hopewell, Virginia, Kunitseide. Acetonlsgg. 
yon Celluloseestern (Celluloaeacetat eyentucll im Gemiacb mit Nitrocellulose) werden 
wahrend dea Verspinnens oder der Aufapulung der Filden mit einer Lag. einer 
anorgan. Substanz (yerd. H,SO«, NaHSO,-Lsg., konz. CaCl,-Lsg) yeraetzt, in der 
daa LoBungsm., aber nicht der Celluloseester 1, ist. (E. P. 211889 vom 23/2. 1924, 
Auazug yeroff. 24/4. 1924. Prior. 24/2. 1923.) KAU8CH.

Alfred P e r l , Chemnitz, Sachaen, Fdden, Filme, Bander usu>. Man fubrt Vis- 
coaelsg. in ein saurea Fiillbad, das Kohlenhydrate yon der Verzuekerung der Stein- 
nuBschalen oder Schalen abnlicher Friłchte enthalt. (A. P. 1488281 yom 7/2. 1924, 
ausg. 25/3. 1924.) K a u s c h .

L. A. van Bergen, Teteringen b. Breda, Holland, Kunstfaden und Filme. Man 
yerwendet zum Failen der Viseose saure Biider, die die Salze ein- oder yielwertiger 
Metalle (Na,SO«, MgSO,) in solcher Menge enthalten, daB das Prod. unter der 
Einwrkg. der yielwertigen Metalle unl. wird, aber nicht in Celluloaebydrat iibergebt. 
(E. P. 211140 yom 7/2. 1924, Auszng yeroff. 9/4. 1924. Prior. 7/2.1923.) K ausch .

17*
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XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuclittmg; Heizung.
C arl O. Sohwalbe umł R udolf Schepp, Die Umwandlur.g verholiter Pflanzen- 

materie in Kohle. II. Chemische Zusammensetzung und Eigenschaftcn kohliger Sub- 
stanzen aus Cellulose. (I. vgl. Ber. Dtacb. Chem. Ges. 57. 319; C. 1924. I. 1174) 
Die Elementaranalyae der in yoriger Mitteilung beachriebenen kohligen a«s Cellulose 
erhaltenen Prodd. zeigt, daB der hochate C-Gchalt bei langster Erhitiunggdauer er
halten wird, u. daB er den einer guten Braunkohle erreicht, ohne dieBer jedoch 
ydllig zu gleichon; von HNO, D. 1,05, die bei 70° n. Braunkohle unter Gasentw. 
loat, werden die erhaltencn Prodd. zwar unter Entw. von Stickoxyden angegriffen, 
jedoch findet keine eigentliehe Gasentw. atatt; der durch Bzl.-Extraktion erhalteno 
„Bitumengehalt“ wich yon dem der Braunkohlen erheblich ab u. war' auch ge- 
ringer ala der einer H u m in siiu re  (Kasseler Braun). Gegen die Identitat mit Humin- 
s ilu ren apricht die groBere Koksausbeute (39,9—42,9°/,,) im Vergleich zum Kaaseler 
Braun (36°/o), sowie die geringe Loalichkeit (1% in 20%ig. NaOH) in Basen. — 
Daa mit ZnClj-Lsg. erhaltene anthracitahnliche Prod. yerdankt diese SuBerlichc 
Ahnlichkeit wohl aeinom Gehalt an bas. ZnCl,;. diese Eigenschafcen yerachwinden 
nach Auskochon mit HC1, u. daa resultierende Prod. gleicht yollig der durch MgCls 
erhaltcnen M. — Die Bruttoformel einer durch 72-std. Erhitzen mit Salzlag. er- 
haltenen Probe deutet auf Yerb. ClaHlaOt bezw. Cia3 lsOa. (Ber. Dtach. Chem. Ges. 
57. 881—83. Eberswalde, Vers.-Stat. f. Holz- u. Zellstoffchemie.) H abebland.

P aul W. Edw ards, Eine Braunkohlcn$taubexplosion. Vf. erklart eine Eiplosion
bei der trockenen Deat. von Braunkohle, bei welcher man die Entatehung von
pyrophorem C angenommen hatte, aus der B . eines cip loB iyen  Kohlenstaub-Luft- 
gemischea. In einer Destillationsanlage darf kein Kohlenataub aus der Kammer, 
in welcher er niedergeschlagen wird, mehr entweichen. (Journ. Franklin Inat. 
197. 560) B e c k e b .

E. F rerichs, Beziehungen des Kohlenverbrauches und der Leistung einer Brąun- 
kohlenbrikettfabrik zu dem Wassergeha.lt der Rohkohle und dem Restwassergeha.lt der 
Briketts, in  Zahlentafeln und Sehaulir.ien dargcstellt. Die bei der Braunkohlen- 
brikettfabrikation yorkommenden Berechnungen werden an einigen Beiapielen er- 
lautert. (Braunkohle 23. 32—44. Halle a. S.) Fbanckenbtein .

G. L. Stadników , Ober die Verwandlung fester in  ftiissige Brennstoffe. Cber- 
Bicht iiber die Erforachung der Hydrogenisation der Kohle: Einw. yon H,, von 
HCOONa, Darat. von KW-stoffen iiber CaC, u. Wasaergas. (Neftjanoe i slanceyoe 
Choijsjstyo 5. 655—60. 1923. Moskau, ,,Hydrotorf“.) Bikebman.

I). J. W. K reulen, tlber den Gehalt an gebundenem Wasser bei festen Brenn-
stoffen. Die EntwftsaerungBkuryen bei 40—130°, nach ł/ł—^3 Stdn. von Torf, 
Braunkohle u. j ungen Kohlensorten orinnern an solche yon Verbb. mit, kolloid ge- 
bundenem W. Die Brennstoffe, die gebundenea W. enthalten, aind in trocknem 
Zustande atark hygroskop., die anderen nicht. Es ist daher zweckmafi:g bei 
WaaaerbeBtst. die metallenen Wageglaschen nach SCHOOBL nach demTrocknen auf 
k. Metallplatte raach abzukiihlen. (Chem. Weekblad 21. 174—76. Rotterdam.) G e o s z f .

Georg W eissenberger, l/ber die Bestimmung des Leichtolgehaltes in Koks- 
ofengasen. Das yon B eŻgeat auagearbeitete Verf. beateht darin, daB, nachdem 
mittela akt. Kohle die Adsorption beendet ist, diese in einem Glaskolben mit 
K re so l iiberachichtet u. darauf erhitzt wird. Das ubergehende Deat. entapricht 
genau der Geaamtheit der adsorbierten Stoffe, u. man kann mit groBer Genauigkeit 
den Gehalt an Leichtol u. W. ablesen. B. yon Emulaionen tritt hierbei nicht ein, 
weil das Kreaol die Verunreinigungen zuriickh&lt, welche zur B. yon Emnlaionen 
AnlaB geben. Dieae Methode eignet sich auch fur die Unters. von Erdgasen, Ab- 
gasen aus chem. Fabriken usw. Soli auf die Beat. des.Gehaltea an W. yerzichtet
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werden, so ist an Stello von KreBol T e tra h y d ro n a p h th a l in  boew. M othyl- 
c y c lo h e ia n o l zu■yerwenden. (Oaterr. Ohom.-Ztg. 27. 69—70. Uniy.Wion.) F banck .

A. Than, Die getchichtliche Jintwicklung des Rolle-Ofens bis sur Neum t, Vf.
beschreibt dio Reihe von Konstruktionon, dio IIoli.e u. andore fttr dio Schwelung 
der Braunkohlo anwandten. Behandelt werden dio Rohrretorte mit FSrdorachnocke, 
ovalo Einzelretorte, doppelreihigo Retortongruppo, einroihigo Retortongruppo, Doppol- 
ofen mit 2 Retorten, Retorto mit Kratzeryorriehtung, Retorto mit Bloibad, don Bchwel- 
ofen M artin i-R olle , don Schwelofcn von Langbein, dio oinselnon Bauatton do8 
Rolle-Ofen yon F. A. ScntJLZ, don Rollo-Ofcn von S teinkb u . ZiEOUiU, dio Ando- 
rungen yon H einze u . Sohopp u .  dio Ofonhoizung. (Braunkohlo 28. 17-— 32. 
Halle a. S.) E ranckenbtein .

Alfred Faber, Ólgewinnung aus Braunkohlc. Es werden dio chom. Vorglinge 
u. die gebr&uchlicbon App. (Schwefolscbachtofeu u. Drehtrommel) dor Brnunkohlon- 
Schwelung besohrioben. (Dio Wttrmo 47. 139—41, Lelpeig.) N eid h a k d t.

—, Die Fcrwendung von Torfkohle ais Kupolofcnbrenmtoff. Yersa. betrefls 
Verwendung yon Torfkoks unter Angabo der Zus., Druekfeatigkelt u. Belriobs- 
yerhiiltniaae werden bcaprochcn. (Zentralbl. d.Hiitten- u. Walew. 28. 41—42.) F iunck ,

B. W. Zwanziger, Ausiichłcn des Schiefcra dis cinct Jirennsloffs- Dor hnupt-
Baehlich wirtaehaftlichon Mitteilung seion folgendo AnalyBonorgebnisao entnommen: 
Dor Schiefer im Gouyernement Simbirak hat in mittleren Tiefon 6—8% (W ai.ois) 
oder 13—18% (Berdnikow ) W ., 25—28% betw. 15-—20°/o flttohtigo Bcatandteile, 
54—62% beiw. 51—57%Aecho; dor Heizwert 2100 bor.w. 1700 Oal. Boi trockenor 
Dest. bokommt man 57—62% Koks u. 3—4% Teor; oboro Schiohten liofem mohr 
Koka u. Teer (Berdniko w ). Dio Zahlon gelten fttr dio Grubo Undorak. (Neft- 
janoo i slaneeyoo Ghoujajatyo 5. 661—74. 1923.) Bikkrman.

A. W. Winogradow, Katalytischc Zcnctzung der Naphłhene ale cin Mittel sur 
Gewinnung aromatisćher Kohlenwasserstnffo. Ais einziges rationolles Vcrf.t Uzi. u. 
Gt UtCII9 aua Erdol zu gewinnen, findot Vf. dio katalyt. Dobydriernng eng bo* 
grenzter Bonzinfraktionen; der frei gewordono H, kann fttr dio Hydriorung yon 
Ólen dienen. (Neftjanoo i alanceyoe Choisjajatyo 6. 484—88. 1923.) B ikkrm an.

S. Sadoohlin, tiber die Pyrogenisation des lirdtile. D obhjanski (Neftjanoo 
i Blaneoyoo Chozjnjstyo 4. 430; G. 1924. I. 2553) untorschiifcst dio gegenwfirtige 
Atbeit der Bakuer Fabriken. '(Nefijanoo i alaneeyoo ChozjajaUo 5. 636 — 46. 
1923.) B ikkrman.

A. F. Dobrjanakl, Zur Frage der Arcmatimtinn des FWdóls. Erwiderung auf 
das yorst. Ref. (Neftjanoo i slaneeyoo ChoejajBtyo 6. 646—51. 1923.) B ikkrman.

W. Q. ScŁuchow, Notie tiber die die Destillation und ZerseUmg des Erdtils 
bei hóhem Druck behandćlndcn Patcnte. Vf. weist darauf nach, daB amerikan. 
Patente 1132163 (1915), 1285200(1916) u. 1123502 (1915) mit seinen ruaa. Pat-enten 
13200 (1888), 9783 (1890) u. 12926 (1891) weaentlich ident. sind. (Neftjanoo i slnn- 
eeyoe ChoijajatTo 5. 481—83. 1923.) B i k k r m a n .

A. E. Dnnstan, Der UypochloritproeefS. Dio den ttblen Geruch u. sonntigo 
Nachteile yeruraaehonden S-Verbb. in Petroleum, Ólen, Gasolin, Naphtba etc. iasaen 
sich am billigaten u. cinfaehatón dureh Ilypochlorit unschBdlioh machon; es sind 
das Mercnptane, S-Alkyl-Verhb. etc. Vf. beschreibt einen Eloktrolyseur Patent 
M a t h e e P ła t t :  U fSrmige Fe-Rahmen, durch eine Graphitplatte auegefttllt, aind, 
durch U-f3rmige Iaolationestttcke getrennt, zu einem langen Trog zusaromongelogt, 
der also durch die Graphitplatten in einzelne Zellen, 22 an der Zahlr geteilt iat. 
Durch die Zellen wird der Elektrolyt, 12‘/t%ig. NaCl-Lag. hindurcbgepnmpt 
(80 Liter/Miru); 100—110 V., 225—250 A.; Endlag. 11—12 g wirkaarnest Cl pro Litor.
— Der ReinigungsprozeB beateht in einer Waache mit NaOH, wobei etwa 13% 
des S entfernt werden (nachgewaschen mit W.), zweimalige Wsiach o mit Hypo-
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chloritlsg. (0,2—0,3-n.), wobei je  22—25% dea S yerachwinden, eino zweite NaOH- 
Wasche zur Entfernung des entatandenen HaS04 u. etwaigen Chlora, die 17°/0 dea
S fortnimmt. SchlicBlich eine Deat. iiber Soda (18% dea S) u. Filtration durch 
Bauxit. Die zweite Hypocbloritwaache geaehieht mit frischer Lsg., die erate mit 
der aus jener kommenden. Auffrischung der gebrauchten Lsgg. dnrch Elektrolyse 
lohnt aich nicht. Vf. bespricht Variationen in der Behandlung je nach Natur der 
zu reinigenden Subatanz, Haltbarkeit der Hypochloritlaugen, Wiedergcwinnung des 
NaOH, VerwenduDg yon Ch(0H)j statt NaOH zur Waache u. von Ca(G10),r  — Gegen- 
ilber dem ReinigungaprozeB mit SO, iat daa beschriebene Verf. billiger, die Ver- 
luste aind kleiner; Anwendbarkeit yon App. aua Eisen, Brauchbarkeit de8 Verf. 
fiir alle S-haltigen Rohpetrolarten. (Chem. Weekblad 21. 193—99.) D anneel .

L. S. Gnrwitsoh, Die wichtigsten Methoden ■der Beseitigung von Naphtha- 
ewulsioneM. Mechan. Methoden zur Entachichtung yon Erdol-W.-Emulslonen be- 
ruhen meiatenB auf der Wrkg. der Zentrifagalkraft (S h abp les); daa Schtittoln 
(A ybes) u . Filtcieren haben wenig Erfolg. Pbysikal. sind das Verf. K o t b e l l s  mit 
hochyoltigem Wechselatrom, daa von S e ib eb t u . B b ach y  (A. P. 1230369) mit 
Gleieliatrom; alle* ErwSrmung benutzende Methoden. Phyaikal.-chem. Methoden 
bezwecken, dio die Stabilitat der EmulBionen erhohenden Hullen yon Naphthen- 
kalkaeifen usw. dureb andere Subatanzen zu eraetzeD, die ihreraeita leicht gel. bezw. 
beseitigt werden konnen. Ala solche, die Oborflachenspannung an der Grenze 
Ol-W. erniedrigende Substanzen benutzt man Phenol, Naphthenaauren uaw. Aua- 
flockung durch Elektrolyte lat yon S h eb b ik  (Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 
133; C. 1920. IV. 56) empfohlen. (Nefijanoe i slaneeyoe Chozjajstyo 5. 613—19.
1923. Baku.) B ikebm an .

B. G. Tytschinln, Ober die Struktur m d  einige Eigensćhaften der paraffinhaltigen 
Erdole und des Masuts von Orosnyi. 1.—3. Mitt. Die wirt3chaftlich ungiinstige Er* 
atarrung yon paraffinhaltigen Erdolen ruhrt yon Kryatalliaation des Paraffina her. 
Da eine AufloBung oder Zers. des Paraffins zu koatapielig ware, muB ea aus Erdol 
niedergeachlagen werden. Hier untersucht Vf. mit S. BT. Paw iow a daa Ana- 
aebeiden der Paraffine u. die Eratarrung dea paraffinhaltigen Masuts bei Temp.- 
Anderungen; die fl. (8uf dem Objekttrager eratarrende) u. die feste M. werden 
u. Mk. beobachtet. —  G b a i t e n i t z k i  (Groan. Nefijanoe Chozjajatyo 1922 . 20) fand, 
daB dor E. yorhin erhitzten Masuts ein Maiimum bei mittleren Erhitzungs- 
tempp. (30—70°) durchlauft dort, wo die Viscositat achon gering u. die Ober- 
aiittigung noeh groB ist. Die Vff. wiederholten aeine VerBS. Ein Masimum des E. 
(31 bezw. 22° fiir 2 Proben) liegt bei Erhitzung auf 60° (Va Stde.); nach einer Er- 
warmung bis 110° eratarrten die Proben bei 20 bezw. 13°. Bei der Erhitzungstemp. 
entnommene u. u. Mk. raach eratarrte Tropfchen weiaen einen netzartigen Bau mit 
grSBcrcn (bia 0,1 mm) krystallin. Klumpen; die Zahl der letzteren nimmt mit der 
Erhitzungstemp. ab u. erreicht Nuli bei 60’, d. h. bei Maximum des E. Langsam 
mit der Gesamtmaaae eratarrte Maautproben sind bis zur Erhitzungstemp, 60—70° 
auch netzartig gebaut, nach hdherer Erwarmung enthalten sie bloB getrennt liegende 
groBe Kryatalle. Der E. wird bIbo durch dio Ggw. yon Netzen in die Hohe ge- 
trieben, u. zwar um so deutlicher, je weniger Klumpen oder Krystalle yorhanden 
sind, d. h. je groBer die gel. Menge des das netzartige Geruot bildenden Stoffes ist, 
desto dichter das Geriist. Durch Zentrifugieren yon Krystallen befreiter Masut 
erBtarrt bei 15—18° beinahe unabhangig yon Erhitzung. Bei langaamer Abkiihlung 
erscheinen u, Mk. groBere Krystalle nur bei 40—50°, die Unterkuhlung betragt 
also 10—20°. Eine auf 2C0° erhitzte, auf —14° abgekiihlte u. darauf bei Zimmer- 
temp. bleibende Probo zeigt eine langsame Zunahme des E .: in 29 Tagen von —14° 
auf -f-11°; u. Mk. sieht man wahrendde3sen langaame Aufloaung yon Paraffin- 
spbiiroliten. Im Fabrikbetriebe aind die Eracheinungen noch durch die Ggw*
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pnraffinhaltigcr Vcrunreiniguugen auf den Rohrwiinden usw., dio alB Krystallisations- 
keime dienen, kompliziert. — Den yorhin auf 100° crwiirmton Masutprobon w u t d o n  

wiihrend dor Abkiihlung bei y e r B c h ic d c n e n  Tempp. balbe Voll. Bsn. zugeaotzt. 
Dio Mengo dea Nd. wird groBor, wenn dio Temp. des Zuaatzes tiofer ist. — Bei 
100° mit gaafSrmigen S,CI, oder HCl behandolter Maaut gibt bei Erkaltung mohr 
Nd. ab, ais mit Luft boarbciteter; der Nd. bestebt aber auB Aspbalt. CO, u. 80 , 
aind kaum wirkaamer bIb die Luft. (Neftjanoo i slanceyoo Chozjąjatvo 5. 620—35. 
1923. Moakau, Chem. Inst. des W. 8. N. C.) B ikebm an.

H. C. A. H ollom an, Einigcs Uber Silica-Oel. Boreitung yon Silica-Gcl 
Waaserglas -f- HjSOt werdon so gomiacht, daB daB Gemiach noch etwa 2-n. sauer 
iat, worauf es n a c h  cinigon Stdn. eratarrt. Es wird zcrkleinert, g o w a B c h e n ,  ge- 
troeknet, gemahlen u. notigenfalls nochmals gowaachen (Erfinder: W. A. PATBICK.) 
SilicaGel hat beBondere Bedeutung boi der sclektfaen Adiorption, beBonders b e i  der 
Rtinigwng von Mineraldlen yon 8-Vorbb., boi der Adsorption von Dfimpfen aua 
Gasgemiaeben u. beBondorB durch seine hoho Regeneriorbarkeit, da es u n v e ib r e n D l ic h  
iat u. Tempp. bis 700° yertriigt. (Chem. Weekbiad 21. 187—88. New-Orleans, 
Refining Co., Sellora La. [U. S. A.].) Geoszfeld.

A. W. Saaposhnikow u n d  M. N. K alinin, Versuchc, koMoidale Brennstoffe 
herzustellen. Es wurden dic Stabilitiit u. Viacoaitftt von KohlecmuUionen in 
Maschtnenol, paraffinfreiem u. paraffinhaltigem Masut unterBueht. Dio vier yer- 
wendeten Kohlesorten wurden durch Siobo mit 400, 900, 1600 u. 4900 Offnungen/ 
qcm durcbgoaiobt. Die Suapenaionen wurden dargeatollt, indem man dio Gemiache 
unter heftigem RUhrcn auf 50° orhitzte, tji Stde. digerierte u. sich abkublen lieB. 
Maaehinenol u. paraffinfreier Maaut erwieson sich ais ungceignet fiir dio EmulBiona- 
fabrikation. Im paraffinhaltigen Masut konnten Suapenaionen mit 10°/0 Kohle er- 
halton werden: nach 2 Tagen betrug der Kohlegebalt der obersten Schichten noch 
9,7—9,95°/0. Die Viacoaitttt der Kohleauspenaionen ist kleinor, ais die d cB  reinon 
Masuta bei 30°, um ein weniges groBor bei 50°. Der E. wird durch die Auf- 
schwemmung der Kohle nicht yerachoben. — Fiir prakt. Verwendung sind die 
Suapenaionen noch nicht genugend beatandig, namentlich bei hoheren Tempp. 
(Neftjanoe i slanceyoe Chozjajstyo B. 652—54. 1923. Petrograd, Inst. f. Verkehrs- 
mittelingen.) Bikebmak.

W. Scbmitz, Zur Kohlenstaubfrage. Vf. beriebtet iiber die gunstigen Erfah- 
rungen, die bei der V e re in ig te n  S ta h lw o rk e  v an  d e r  Z ypen  und W isse n e r  
E iB en h tttten  A.-G. mit der Verwendung yon Kohlenataub in den yersehiedonen 
Ofen gemacht wurden. (Stahl u. Eisen 44. 285—87. Koln-Deutr.) Fbanckenstkin .

R ichard  Leslie Swan, Katalytische Wir kun g der Cer- und Thoroxyde und ihre 
Beiiehung zu der Theorie des Welslachmantels. Vf. untersucht den EinfluB yon 
Borgfaltig gereinigten CeO,-27»Ot-Gemischen auf die Umsetzung yon elektrolyt. 
hergestelltem Knallgag. Fiir Gemische mit 0, 0,51, 0,96, 8,99 u. 100% CeO, ergab 
sich eine Reaktionsgeschwindigkeitakonatanto der Knallgasrk. K  •=• 0,072, 0,086, 
0,105, 0,079 u. 0,045 (in dersolben Reihenfolge). Das bei der Aucrstruinpffabrikation 
yerwendete Gemiach yon 99,04% ThO, +  0,96°/0 CcO, besitzt mithin die groBte 
katalyt. Wrkg. Es wird daher bei der Gasyerbrennung bei dieser Zub. dio rascheste 
Umsetzung u. infolgedessen die hoebste Temp. an der Oberflache dea Auerstrumpfes 
erzielt. Die Wrkg. des CeO, kann daTauf zaruckzufuhren sein, daB 1. diesea Oxyd 
wahrend der Verbrennung dio Rolle eines Saueratoffubertragers bildet, oder daB
2. es die Elektroncnemission des ThO, yerstarkt u. mithin zu einer stiirkeren Gas- 
ioniaation beitragt. (Journ. Chem. Soc. London 125. 780—85. Imp. Coli.) Becker .

E. Erdm ann, Ber Wassergehalt der Braunkohlc, tein Einflufi au f den Heizwert 
und seine analytische Bestimmung. Nach Besprechung der yerBchiedenen Gehalte
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an W. in der Braunkohlc wird auf die Best. der VerbrennungBwarme im Calori- 
meter u. auf die Berechnung dea Heizwertes daraus naeh angegebenen Formeln 
eingegaDgen. Die Yerbrennungswarmen sind direkt proportional dem Gehalt an 
brennbarer Substanr, sie bilden eine fallende arithmetr. Reihe, in der fur je 10% 
Dntersebied sich jedcs folgende Glied yon dem yoihergobenden um 581 Cal. unter- 
scheidet. Die ebenfalls arithmetr. Reihe der Heizweitzahlen hat far je 10% Gehalt 
an W. UntereeWde yon 613,2 Cal. Zum SchluB wird die Probenahme u. die Beat. 
dea W. erwahnt u. ala beBte u. schnellste Methode die mittcla Xyloldeat. angegeben. 
(Braunkohle 23. 49—56. Halle a. S.) F banckenstein .

B. W. Tjutjunnikow, Uber die Batimmung von Schwefel im ErdSl und seinen 
Fraktionen. In ein an einem Ende geachmolzenes schwer schmelzbares Glaarohr 
(0,8 X  20 cm) werden nacheinander eingetragen: 2 cm dicke Schicht 3f(?-Pulver, 
1—1,5 g Erdol (eventuell in einer Ampulle), 8—10 cm Mg-Pulver, Mg-Streifen. Daa 
Rohr ist mit einer engeren Rohre yersehen, die in Hg mundet. Von der oberen 
Mg-Schicht auegehend, wird die M. erhitzt; die Substanz zerB. sich, ihr S bildet 
MgS. Es wird mit HsS04 zerlegt, H,S in NaOH aufgefacgen u. mit Br, oxy- 
diert. Dio Ergebnisse fallen etwaa zu niedrig aus: bo wurde im Thioplien 38,00 
statt 38,09% S gefunden. (Neftjanoe i slanccyoe Chozjajstyo 5. 489—91. 1923. 
Charków.) BIKERMAN.

Johann Mombaur > Koln a. Rh., Brikettbereitung aus Blatterkohle, dad. gek., 
daB die Blatterkohle zunachst fein gemahlcn u. dann auf k. Wege mit Riickstanden 
der Lackfabrikation iunig gemischt wird, worauf das Gemisch durch Behandlung 
mit iiberhitztem Dampf in tiblicher Weise in eine brikettierbare M. iibergefiihrt 
wird. — Die Brikette miissen an der Luft oder kunstlich nacbgetrocknet werden. 
Durch Zusatz eines Hartę- oder Trockenmittels kaun die NachtrocknuDg yerkiirzt 
werden. (D. R. P. 391846 KI. lOb vom 2/10. 1921, ausg. 12/5. 1924.) Oelkeb.

A lbert Goldschwamm, Berlin, Hcrsłellung eines Eohle- Pechgemisches zur 
Brikettbereitung, bei welchem mittels Luftstromes aus einer Muhle abgesaugtes 
Pechmehl in einem Raum niedergeachlagen wird, in welchem die Ablagerung auf 
dem sich in standiger Bewegung befindlichen Brikettiergut erfolgt, dad. gek., daB 
der zum Absaugen u. Fordem des Pechmehlea dienende Luftstrom nach Verlassen 
dea Niederschlagsraumes der Muhle wieder zugefuhrt wird. — Es werden Verluste 
an Pechstaub u. Brikettiergut yermieden. (D. R. P. 894847 KI. lOb yom 5/7.
1923, ausg. 12/5. 1924.) Oelkeb .

Gesellschaft fa r  K ohlentechnik m. b.H., Dortmund-EyiDg (Erfinder: W. Gluud
und W. Muhlendyck, Dottmund-Eving), Umwandlung von Eupfersulfid in loslićhe 
Kupfervtrbindungen durch Oiydation mit sauerstoffhaltigen Gasen, dad. gek., daB 
die Cu-Lsg., in welcher das Sulfid entateht, nicht yollig gefallt u. das CuS gleich 
in  derselben FI. oiydiert wird. — Das Verf. erleichtert wesentlich die techn. Ver- 
wendung der Eigenschaften des CuS bei der Reinigung yon H,S enthaltenden 
GaBen u. bei der Erzaufbereitung. (D. R. P. 395033 KI. 26d yom 22/4. 1921 
ausg. 14/5. 1924.) Oelkeb.

Semet-Solvay Company, Solyay, N. Y., iibert. von: Batea Torrey, jr ., Syracuse, 
N. Y., Ammontakgeuńnnung aus Eohlengas. Man zicht die FI. aus einem Gas- 
sammelrohr ab u. fiihrt sie bestandig dahin zuriick u. yerspruht: sie mit dem Gaa 
darin; die Entfornung des freien NH, aua dem GaB fiihrt man in mit frischem 
W. berieselten Skubbern durch. Hierauf yermiacht man einen Teil der zuerst 
erhaltenen Lsg. von gebundenem NH, mit der FI. aus den Skrubbein, kuhlt die 
Mischung ab u. wascht damit daB Gaa. SchlieBlich fiihrt man die resultierende 
NHS-F1. ia den Sammelbehalter. (A. P. 1487768 yom 10/11. 1922, ausg. 25/3.
1924.) K ausch.
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Eduard Biepe, GlioBmarode b. Braunachweig, In  einen Ofen eingebaute Vor- 
richtung zur ISrztugung non Wassergas mit einer schaehtartigcn Zera.-Kammcr, der 
der W .Dampf durch eine erhitzte Vorkammer zugefuhrt wird, dad. gck., daB die 
Vorkammer unmittelbar dio Vcrlangerung der achaehtartigen Zera.-Kammer nach 
unten bildet, mit ihr durch einen roatartigen Schlitz oder dereń mehrere in Verb. 
ateht n. in dem Ofen uber der Stelle der starkaten Hitzeentwicklung liegt. — Die 
Vorr. iat im Bau n. in der Bedienung auBerordentlicli oinfach u. nutzt die Warme 
des Ofena in giinstigster Weiae aua. (D. B. P. 394554 KI. 24e vom 9/9. 1022, 
ausg. 19/4. 1924.) O elk eb .

Willi. Strube, G. m. b. H., Magdeburg-Buckau (Etfinder: Wilhelm Strnbe, 
Magdeburg-Buckau), Tranken von Torf mit hochwcrtigen flilssigen Brennstoffen, dad. 
gck., daB daa Trankungsmittel in daa Innere der Torfaode — gegebenenfallB unter 
Druck — so eingefuhrt wird, daB die Durchtrankung von innen nach auBen vor 
aich geht. — Dadurch wird daa im Innem dea Torfea yorhandeno W. nach auBen 
gedrangt, wo ea yerdunatet, wiihrend der fl. Brennatoff nachdringt. Die Verluste 
an fl. Brennatoff bei langerem Lagem deB Torfea werden verringert. (B. B. P. 
394848 KI. lOb vom 4/5. 1923, ausg. 14/5. 1924.) O elk eb .

Sudfeldt & Co , Berlin, Gewinnmg von kunstlichtm Stampfaiphalt durch An- 
reichern yon Kalkstein oder bitumenarmem Aaphaltgtein mit Bitumen (Goudron), 
dad. gek., daB dasaelbe bei Ggw. von Naphthensulfosauren oder naphthensulfo- 
aanren Salzen erfolgt. — Daa Erzeugnis kommt dem naturlichen Aaphalt aebr nahe. 
(D. B. P. 394107 K I. 80b yom 25/11. 1921, auag. 12/4. 1924.) KWh l in g .

Carbozit A.-G., Zflrich, Fraktionierte DettiUation von Holz. Daa Verf. dea 
Hauptpat wird auf die fraktionierte Dest. yon HoIe auagedehnt u. zwar in der 
Weiae, daB zwecka ergiebiger u. getrennter GewinnuDg der Nebeoprodd., ina- 
besondere zur Gewinnung einea wertyollen Holzteera, das Holz zunachat bis zum 
Verlauf der EsaigBaureb. erhitzt, aladann ohne Temperaturateigerung einer allmah- 
lichen Verkohlung u. erat dann durch Steigerung der Temp. der Teerdestillation 
unterworfen wird. — Es werden wertyollere Prodd. ala bei der fiblichen Holz- 
deatillation erhalten. (B. B. P. 394196 KI. 12r yom 12/10. 1918, ausg. 14/4.1924. 
Zus. zu D. R. P. 387577; C. 1924.1. 1131.) O elk eb .

XXIV. Photographie.
Lnppo-Cramer, Die uichtigsten Adtorptiomreaktionen in der photographischen 

Platte. Vf. erortert die Adaorption yon Farbatoffen u. fein yerteiltem Ag durch 
Halogenailbcr, die dadurch bewirkte opt. u. chem. Senaibiliaation u. die Auanahme- 
atellung dea AgJ. Die Wrkg. der yon ihm 1920 in die Praiia eingefiihiten desenai- 
biliaierenden Safraninfarbatoffe wird oiydierenden Eigenachaften deraelben zu- 
geschrieben. Starkste Sensibiliaatoren der Cyaningruppe la B s e n  aich in Ggw. von 
Bromiden ais Deaensibilisatoren yerwenden. — Die abachwachende Wrkg. yon 
Peraulfat wird aof die Adsorption von Thioaulfat zuriickgefiihrt; die weniger be- 
lichteten Stellen mit der feineren Yerteilung dea Ag werden weniger angegriffen 
ala die hohen Liehter. (Trans. Faraday Soc. 19. 386—88. 1923. Schweinfurt, 
Bayern.) K elleb m a n n .

Luppo-Cramer, Keimisoilation und Desensibilisation. Daa latente Bild einer 
Platte, die in einer Lag. yon Bromid u. deaensibilieierendem Faibatoff gebadet wird, 
wird zeratort (Photogr. Rundsch. 1922. 269; C. 1922. IL 839). Die fiir gewohnlich 
sensibilisicrenden Farbstoffe Athylcyanin u. Pinaflayol wirken bei Ggw. Von Bromid 
in achwach Baurer Lag. noch yiel atarker zerstórend auf daB  latente Bild. Es wird 
angenommen, daB die adaorbierten Farbatoffe d ie  Silberkeime iaolieren u. dadurch 
den Angriff yon oiydierenden Substanzen (z. B. Bromid) ermoglichen. — Dio Theorie
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der oiydierenden Wrkg. der Desensibilisatoren wird diskatiert. (Trans. Faraday 
Soc. 19. 389—90. 1923.) R ellkbmahn.

Olaf Bloch, Platteneentitometrie. Die Eigenschaften von photograph. Platten 
lassen sich nicht durch einen einfachen Auadruck d a r s te l le D .  Wichtig fur n. Ex- 
positionszeit iet der geradlinige Teil der Charakteristik, fur Momentbelichtungen 
der Anfang der Kurve, Im ersten Fali ist die Schwarzung eine lineare Funktion 
des Logarithmus der Eipositionareit, im zweiten eine lineare Funktion der Expositions- 
zeit selbst. Das gekriimmte Anfangssttick der Charakteristik iet mafigebend fjir die 
Wiedergabe yon Schattendeiails. Yf. atellt die Bedingungen auf fiir eine Gleiehung, 
die aus den Eigenschaften der Platte die Schwarzung zu berechnen gestattet. — 
Eine einfacbe Methode zur Best des Gradationswinkels wird angegeben. Be- 
sondcrer Wcrt wird auf die ganz gleichmfifiige Behandlung der zu yergleichenden 
Platten im Entwicklcr gelegt. — Verschiedeno Entwicklungszeiten yeruraachen ver- 
Bcbiedenen Neigungswinkel des geradlinigen Stttcks der CharakteriBtik. Die Yer- 
12ngerungen dieser Geradon Bchneiden sich je nach der Plattensorte meist iiber, 
seltenor auf oder unter der Espositionszeitachae des Schwarzungadiagramma. — 
Temperaturerhohung beim Entwickeln gibt starkere Schwarzung bei sonat gleichen 
Bedingungen im Gebiet n. Eiposition, bei Unteresposition gilt das nieht. MeBsungen 
im UnterexpositionBgebiet werden erschwert durch den Schwarzschildefiekt. — Zum 
Zwccke der genauen Erkenntnis muB Standardisierung aller yerwendeten App. u. 
Methoden gefordert werden. (Trans. Faraday Soc. 19. 327—34.1923. Ilford Research 
Laboratory.) K e l l e r h a n n .

S . Luther, Die Charakteristik einer photographiichen Platte lei Vrderexposition. 
Vf. untersucht harte Reproduktionsplatten, n. u. weiche Portraitplatten. Eine groBe 
Vorsuchareihe mit den ycrschiedeuB tcn Platten ergibt, daB im Gebiet der Unter- 
eiposition alle Charakteristiken von gleichem y  (Neigungswinkel des geradlinigen 
Stttcks) geometr. ahnlich sind. In einer Schwarzungaformel genugt fur dieses 
Gebiet eine einzige Konstantę, die hauptBiichlich von der Emulsion abhangt; weniger 
EinfluB haben Entwickler u. y. Im Schwellenwert ist der Anstieg der Charakteristik 
ungef&hr yl2. Auf Grund einiger einfacher Annahmen wird theoret. eine Formel 
fiir dio Schwarzung abgeleitet u. ihre Cbereinstrmmung mit den TatBachen gezeigt.
— Ais Abachwiieber kommen besonderB solche Stoffe in Betracht, dereń Oiydations- 
potential dem Potential Ag/Ag+ ahnlich iBt. — Ala neue Methode der Verstarkung 
im Unterexpoaitionagebiet wird die Verwendung von CuSCN empfohlen: Lsg. 1: 
KaltgesUtt. CuSOr Lsg. +  10 Vol.-°/0 konz. HC1. Lag. 2: 5 g NH.SCN +  10 g 
KBr -)- 100 ccm W. Zum Gebrauch: 70 Yol. W., 20 Yol. Lsg. 1, 10 Vol. Lag. 2. 
Es folgt ein Bad in gesatt. Alaunlsg. -f- 3—4% Eg. Dann wird mit 0,005-n. AgNOa- 
Lsg. behandelt, achlieBlich nochmala mit Alaun u. mit W. gewaachen. (Trans. 
Faraday Soc. 19. 340—48. 1923. Dresden, Techn. Hochsch.) Kellermakn.

Loyd A. Jones, Neue Fortschritte auf dem Geliet der Sensitomełrie von photo- 
graphischem Materiał. Yf. gibt eine Oberaicht der yerschiedenen Eigenschaften der 
Charakteristik u. der yon ihr abgeleiteten Gesetze. Fiir ein gegebenes photograph. 
Materiał u. einen bestimmten Entwickler hangt die GroBe des Neigungswinkels dea 
geradlinigen Stttckea der Charakteristik gegen die Espositionszeitachse (y) yon der 
Dauor der Entw. ab. y  ist klein bei kurzer Dauer u. wachst mit der Entwick- 
lungsdauer. Die Yerlangerungen der geradlinigen Stiicke schneiden sich bei Ab- 
wesenheit von 1. Bromid a u f  der Zeitachse, bei Ggw. von Bromid liegt der Schnitt- 
punkt u n te rh a lb . Mit einer neuen graph. Methode wird dies Resultat beatatigt 
Die Wrkg. intermittierender Bełichtung auf die photograph. Platte ist yielfach 
untersucht, die Resultate sind widersprechend. Mit einem neuen Senaitometer, das 
groBe Unterschiede von Belichtungszeiten u. Entfernungen za benutzen gestattet, 
wird festgeatellt, daB die Abweichung yon der Reziprozitat yon Lichtintensitat
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u. Eipoaitionsieit geringer ist, ais fruhere Beobachter angcbcn. (Trans. Fara
day Soc. 19. 367—78. 1923. Research Laboratory Eastman Kodak Company, 
Rochester.) KELLEBMANN.

E. Arnould, Fdbrikation photo graphitchcr Papierc. Einzelheitcn dor Hor- 
stellungsweise werden mitgoteilt. („Le Papier" 1924. Nr, 1; Papiorfabr. 22. 145 
bis 148.) SOVERN.

E. R. B ullock, Die Theorie der photographitchen Btieenfarbsło/fe. Um ein 
gewohnliches Silberbild farbig zu tonen, kann man ea crat in eine beiiondo 
Zwischenform uberfilhrcn u. dann mit bas. oder saurem Farbstoff farben. Vf. 
macht die Annahmo, daB ob sich hier um einen ithnlichen Yorgang handclt wie 
bei der gegeuseitigen Ausflockung entgegengcaetzt geladener Kolloide. Der Dia- 
pereionegrad der Farbatoffo muB groB genug aoin, um DiffuBion in dio Gelatine 
iu  ermoglichen. Boi baa. Farbatoffen laBt er aieh durch Zuaats von aehwaclior 
Siiuro regulieren. Ala MaB der ausfiillendon Fahigkeit lii lit sich die Loalichkeit 
der swl. Ag-Salze in einer Leg. des entsprechenden K- oder Na-Salzes angoben. 
Mit Hilfe einer Sn-, Sb- oder As-Lag. laBt sich in der photograph. Schicht ein 
Bild von hoher Diapersion erhalten nach yorherigein AbachwBchen mit Ferrocyanid- 
Btomid. Cu-Forrocyauid wird ala Beizmittcl zur Tonung von Bildorn der Kine- 
matograpbio bonutzt. (Trans. Faraday Śoc. 19. 396—401. 1923. Research Labora
tory Eastman Kodak Company.) Kelłermann .

S. E. Sheppard und F e lix  A. E llio t, Bckanntcs und Unbekanntcs iiber die 
Theorie der photographischtn JEntioieklung. Vf. bezeichnet ais die drei wichtigBtcn 
Geaichtspunkte zur Kenntnis der photograph. Eutwicklung: 1. Makroakop. Betrach- 
tungen: SenBitometrie, Photomotrio, dio Unters. deB Einflusaea der Zoit, der Ent- 
wicklereigenschaften, des Schiittclna wahrend der Entw., der Temp. auf dio Ge- 
stalt der Charakleristik der Platte. 2. Mikroskop. Studien: Die WirkungsweiBe 
des Entwicklors auf das einzelno Korn, statiBt. Unterss. 3. Pliysikal.-chem. oder 
Molekularetudicn: Erforachung der Natur der dem Eutwickluugavorgang zugrundo 
liegenden chem. Rkk., des Einflusses von Bcschleunigem u. Verzogercrn, dor Wirk- 
samkeit der DiffuBion; elektrometr. u. apoktrograph. MeSBungen iiber den Zustand 
der Lsgg. — Zu 1. Eiperimentell wird gefunden, daB bei einem Entwickler mit 
niedrigem Reduktionspotential (Hydrochinon-Carbonat) daa Potential durch starke’s 
Rtihren erhoht werden kann, - ebenao durch Erhohung der Alkalikonz. DiffuBionB-
u. Quellungavorgange allein reichen zur Erkliirung der Entwicklungageachwindig- 
k e it  nicht aua. Es wird eine Thoorie dea Entwicklungsvorgangea gegeben, nach 
der zunachst eine Adaorption des ReduktionsmittelB an daa AgBr-Korn atattfindet. 
Die Adaorptionayerb. untcrliogt intramolekularer Osydation u. Red., dio durch daa 
latente Bild (Silberkeime) katalyaiert wird. — Zu 2. Der Befund von S yed b erg , 
daB die Entw. dea AgBr von einzelnen Kornern auBgeht, laBt aieh mit der obigen 
Theorie in Eiuklang bringen. — Zu 3. Die meiBten Entwickler Bind Benzolderiw. 
mit wenigstens zwei OH-, oder einer oder zwei NH,-Gruppen, entweder in o- oder 
in p-Stollung; m-Dcriyy. entwickeln nicht. Fur diese Stoffe gelten folgende Grund- 
aatze: Die reduzierende Kraft iat nur in Ggw. von Ag-Keimen auf dio Ag-Ionen 
wirkeam. Dieae Kraft entspricht etwa dem ReduktionBpotential, ist aber auch 
stark abhangig yon der Konat. des verwendeten Stoffes. Daa Roduktionspotential 
wachat mit der Alkalikonz. Vermutlich bewirkt daa OH-łon Tautomerie des 
Reduktionamittela. Es wird eine Theorio aufgeatellt u. begriindet, daB die 
Red. von Halogenailber auf dem Umweg iiber atomaren H erfolgt. (Trana. 
Faraday Soc. 19. 355—66. 1923. Research Laboratory of the Eastman Kodak 
Company.) K e lle r m a n n .

E. Goldberg, Der Graiiktil und seine Anwendung »n der Seniitomctrie. MeB* 
methoden aller A tt sind am yorteilhaftesten auf Langenmeasungen zuriickzufiibren;
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daa wird bei der photograph. Seneitometrie durch den neutral grauen Keil erreicht. 
Die Liehtintensitiiten wacheen logarithm., was f u r  sensitometr. Measungen wichtig ist, 
Zur Herat. der Keile eignet sich EuB nicht gut, da er nicht abBol. achwarz iet, 
besaer iat DiammbJauachwarz (fur aichtbarea Licht). Im Dltraviolett eignet sich 
daB entwickelte Silberkorn in der photograph. Platte ais Tiiibungsmitte). — Mit 
zwei gekrcunten Keilen lasaen sich A u fB c h liia s e  Uber die Charakteristik der photo
graph. Platte erhalten. — Eb wird eine Methode angegeben zur Ermittlur.g der 
Hofbildung. — Die Arbeitsweise mit dem Denaographen wird erliiutert; ein Spek- 
trodensograph ermoglicht die Best. der Absorptionskuryen von Farbstoffen. (Trans, 
Faraday Soc. 19. 349-54. 1923. Dresden.) K e l l e e m a n n .

Otto Porth, Oppenhaim a. Rh., HersteUur.g von Inschriften auf photographischen 
Papieren, inabesondere zur (Jbermittlung von Geheimachriften, dad. gek., daB daa 
Papier vor dem Belichtan mit Tonbad oder Tonfisierbad beschrieben wird, so daB 
die Sehriftzfige nach der Behandiung dea Papiers im Bade in weifien Linien er- 
scheinen. — Die aufgeatrichenen Lagg. maehen die darunter liegenden Teile gegen 
die Einw. dea Lichtes unempfindlich. (D. 3ł. P. 393674 BU. 57b yom 5/8. 1923, 
ausg. 5/4. 1924.) K te L iN G .

Zoltin Zeliiy, Budapest, Btseitigung des Lichthofes bei photographischen 
Platten, 1. dad. gek., daB sowohl die Schichtseite, ais auch die Eiickaeite oder 
Kaaaettenseite der photograph. Platten durch lichtabBorbierende Medien lichthoffrei 
gemacht werden. — 2. dad. gek., daB auf der Eiickaeite der Platte nicht reflek- 
tierende, Bondem lichtabaorbierende, leicht loabaro Aufatriche aufgebracht werden, 
wiihrend die Schichtaeito die handelsublichc Lichthofbefrciung beaitzt. — AuBer- 
dem konnen vor oder hinter dem Objektiy angebrachte, aus Aeculin oder Nitroao- 
dimethylanilin oder beiden herge3tellte Lichtfilter verwendet werden. (D. E. P. 
393762 KI. 57b vom 31/1. 1923, ausg. 7/4. 1924. Dng. Prior. 29/4. 1922.) Kii.

Pathó Cinema, Ancłeus Etablissements Pathe Frferes, Paria, Herstellung 
oon Positiven durch Umkehrung, bei welcher eine erate Entw. in einem alkal. Bad 
yorgenommen, dann daa Ag in einem aauren Bad gel. u. darauf daa unyeranderte 
§ilbersalz reduziert wird, 1. dad. gek., daB diese letctere Eed. des Silbersalzes 
mittela StofFe bewirkt wird, die daa Silberaals in aaurem Bade rednzieren. — 2. Bad 
fiir das Verf. nach AnBpruch 1, beatehend aua 1 1 W., 50 ccm fi. NaHSOs u. 10 g 
Natriumhydroaulfit. — Die Veiiinderung der Gelatine durch die aufeinanderfolgende 
Behandiung im sauren u. alkal. Bade bei 'dem iiblichen Verf. wird yermieden. 
(D. E . P. 392748 KI. 57b vom 11/4. 1923, auBg. 24/3. 1924. F. Prior. 16/2.
1923.) KOhlikg.

Bruno Thomas, Wien, Begenirkrung photographischer Fixiermittel. Die bei 
der Biickgewinnung der Edelmetalle aus photograph. Fmerbadern mittelB Na,S 
entfallenden Lsgg. konnen dadurch fur photograph. Zwecke wieder nutzbar gemacht 
werden, daB sie mit SO,, zweckmaBig in Form von NaHSO, behandelt werden, 
wobei daa Sulfid unter Abaeheidung von Schwefel, der von Zeit zu Zeit abgefiltert 
wird, in Thioaulfat yerwandelt wird. (Oe. P. 95081 vom 12/7. 1921, auag. 26/11.
1923. Zus. zu Oe. P. 94401; C. 1924. 1. 1615.) R O h l ih g .

SchluB der Eedaktion: den 16. Jani 1924.


