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A. Allgemeine und pliysikalische Chemie.
—, Prof. Dr. Albert Hesse. Naehruf. (Chem.-Ztg. 48. 327.) F flU cke.
Curt H erbst, Jacąues Loeb. E in  lurzer Uberblick iiber sein LebcnsioerJc.

(NaturwisBenachaften 12. 397—406. Heidelberg.) PflOc.ee .
H. G. Tanner, JDalłon ais Bezeichnung fiir die Atomgcwichtscinhcit. Vf. schlagt 

aua histor. u. padagog. Griinden die Bezeichnung Dalton fiir die Atomgewichts- 
einhcit vor. Die Beziehung zwisehen „Dalton“ u. g ist darch die Avogadroache 
Zahl gegeben. (Science 59. 460. Oregon, Univ.) K. W o l f .

G ilbert N. Lewis, Valenz m d  das Elektron. Ala Einfahrung in die von der
Faradaygesellschaft yeranstaltete Generaldiskussion der Elektronentheorie der Valenz 
gibt Vf. seine Ansicht iiber einige Punkte der yon ihm aufgeatellten Valenztheorie 
iuabesondere iiber die Auffaaaung, daB ein Elektronenpaar eine einfaehe Bindung 
darstellt. ,,Daa Zusatnmenkuppoln von 2 Elektronenkreisen, mit der Neutralisation 
ibrer magnet. Felder u. ibrer magnet. Momente, iat daa fundamentalste der chem. 
Phśiuomene." — Vf. wendet aich in bezug auf Nomenklatur gegen die Bezeiebnungen 
,,polare“ und „nicht polare“ Bindungen wie gegen die Worte „Kovalenz“ u. „Elektro- 
valenz“, die nach ihm einen Schritt nach riickwarts darBtellen u. Sehuld an viel 
Konfusion sind. — Er behandelt dann die versehiedenen moglichen Auadrucksformen 
der mehrfachen Bindungen in der Elektronentheorie u. gebt p.uf T a u to m e rie  in 
dem Sinne yon H a n t z s c h  bezw. T h o b PE eiD, daB diese nicht immer ais Oszillation 
z w is e h e n  2 beatimmten Strukturen auftufassen iat, sondern daB ea auch tautomere 
Subatanzen von eigenartig loaer Struktur intermediSren Charaktera gibt, die durch 
unsere derzeitigen graph. Methoden nicht darzustellen ist. Letzterer Fali wiegt 
hauptsachlieh in k o D ju g ie r te n  Syatemen v o r  (Tautomerie der Carbonsauren nach 
H a n t z sc h ). — Zum SchluB sind noch einige Bemerkungen iiber Polarieation an- 
gefiigt. (Trans. Faraday Soc, 19. 452—58. 1923.) B e h e l e .

S . H. Fow ler, Bohrs Atom in Beziehung zwn Problem der Kovalens. Vf. be- 
antwortet eine Anzahl von Fragen von LOWRY, die auf die physikal. atomtheoret. 
Erklarungamoglicbkeit einer Reihe von yalenzcbem. Problemen abzielen. — Hervor- 
zuheben iat, dafi der Unterachied von Eloktrovalenz u. Koyslenz in folgender Weiae 
physikal. gedeutet werden kann. Bei einer typ. Elektroyalenzbindung wie in N aCl 
sind die beiden Ionen Na+ u. Cl-  durch elektrostat. Anziehung zuaammengehalten. 
Zwisehen letzterer u. der gegenseitigen AbstoBung der planetar. Elektronen der 
beiden Kerne besteht dann Gleichgewiebt. — Bei einem niehtpolaren Mol. HX 
(Koyalenzbindung) kann man aich die Sttuktur aufgebaut denken aua den 2 positiv 
geladenen Ionen H+ u. X+, die durch 2 Elektronen zusammengehalten werden, die 
aich in beiden Kernen gemeinaamen Bahnen bewegen. Diesea System ais Ganzes 
weist kein elektr. Moment auf. ■— Ea mussen nicht alle Atomhiillen die yon der 
Theorie geforderte Anzahl Elektronen aufweisen — z.B. ist auch ein Elektronenseitett 
in den C08- bezw- NOs-Ionen moglich — wohl aber sind iiberkomplette Hiillen aus- 
geachloaaeD, da fiir das iiberschieBende Elektron keine Babn frei iat. (Trans. Faraday 
Soc. 19. 459-68. 1923.) B e h k l e .

N. V. SIdgwick, Die Natur der niehtpolaren Bindung. Vf. geht von der An- 
nahme atia, daB bei der KoyalensbinduDg die Babn jedes der beiden anteiligen
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(ahared) Elektronen beide aneinander gebundene Atomkerne einschlieBt. Zu siner 
nichtpolaren Bindung B ind  danach 2 gemeinsame Elektronen (nicht bloB einea) deB- 
halb erforderlieh, weil ein einzigea Elektron, wenn eB sich auf den Ponkten der 
Bahn aeitlich auflerhalb eineB Kerna befindet, keine Anziehung auf den andein 
Kern mehr ausiłbt u. alao nicht die Trennung beider Kerne verhindern kann, 
wahrend 2 Elektronen bo angeordnet sein kocnen, daB einea atets in Phase zum 
ZuBammenhalt der Kerne ist. — Ea wird dann gezeigt, wie die Annahme der nieht- 
polaren Bindung aich mit der Theorie der gerichteten Valenzen u. des Zugea bei 
dereń Abbiegung gut vereinbaren laBt. Die Annahme von L o w e t  (vgl. nachat. 
Reff.), daB eine Doppelbindung aua einer polaren u. einer nichtpolaren Bindung 
bestehe, wird fur C-Atome abgelehnt, weil sie keine Erklarung hat fiir yerachiedene 
Freiheit der Drehung bei einfachen u. doppelten Bindungcn u. dann weil die 
doppelte Bindung Additionayerbb. mit polaren Verbb. bilden muBte (waa aie nicht 
tut), wenn sie aelbet polar iat.

Vf. geht in dieaem Zuaaramenhang ein auf Koordination u. yerbreitet aich ina- 
besondere iiber die Struktur von „kreb B ach eren artig en " (chelate) Verbb. wie z. B. 
die Metallycrbb. dea AcetylacetonB. Dazu gehort auch daa yon S. G-. P. P lan t 

U  entdeckte Na-Deriv. des Pseudoindoayhpirocych-
__• __  ___ pentans (uebenst. Formel, vgl. dazu P e b k in  jun. u.

/  N\ ^ / N \  P l a n t , Journ. Chem. Soc. London 123. 676; C. 1923.
\ q—q /  \ 0 - c/  1623, Formel VII dea Ref.), in dem das Na-Atom

+ + ein H-Atom in 2 Mol. der organ. Verb. eraetzt. Ea
ist wohl die eratentdeckte Yerb. mit 4-kovalentem Na, 

httt F. 204°, ist 1. in Toluol u. yerliert beim Erhitzen im Yakuum ein Mol. der 
Indosylyerb. (ohne Zers.) unter Zuriłcklaaaung des einfachen Na-Salzea. (Trana. 
Faraday Soc. 19. 469—75. 1923. Oiford, D y s o n  P e b e in b  Lab.) B e h b l e .

T. M. Low ry, Anwendungen der Elektromntheorie der Valert z in der organi- 
schen Chemie. Yf. gebt ein auf die Befiucbtung der org an . Chemie in bezug auf 
Weiterentw. u . neue Problemstellung d u rc h  die Elektronentheorie der Valenz. 
Ferner beriihrt er kurz, welche Wichtigkeit der von ibm augenommenen „gemiachten 
D o p p e lb in d u D g " (vgl. nachst. Ref.) gegeniiber der bekannten doppelten Koyalenz 
wie bei O, oder doppelten Elektroyalenz w ie  bei CaS wohl beizulegen sein mag. 
(Trans. Faraday Soc. 19. 485—87. 1923.) B e h r l e .

T. M artin  Lowry, Die Eleltronentheorie der Valenz. Teil II. Ir.tramolekulare 
Ioriisation in organischen Verlindungen. (I. vgl. Philos. Magazine [6] 45. 1105; 
C. 1923. IIL 273.) Bei der Ausdehnung der Theorie der intrainolekularen Ioni- 
sation auf organ. Verbb. entwickelt Vf. die Ansicht, daB doppelte Bindungen eine 
Form annehmen konnen („gemischte Doppelbindungen“), bei der ein C-Atom 8 L- 
Elektronen aufweiat, wShrend daa zweite dereń nur 6 hat z. B. Athylen (I.). Das 
erste Atom iBt dann negativ, das zweite poaitiy geladeD. Es ist bloB ein Paar 
Elektronen beiden C-Atomen anteilig, u. die Bindung erfolgt durch eine Koyalenz 

2  j j  u. eine Elektroyalenz. Entsprechend ent-
L „  ń' n <T TT TT. n .  - n -  TT Ł&lt Acetylen (II.) eine „gemischte drei- 

......................  fache Bindung", aus einer Elektro- u.
2 Koyalenzen. — Die Reaktionaf&higkeit 

organ. Veibb. kann einem IoniaationaprozeB zugeschrieben werden, nur aind die 
Ionen in der organ. Chemie gewóbnlich „gebunden“ atatt „frei“. Die Aktiyierung 
einea Mol. wird in yielen Fallen einfach darin beatchen, daB Koyalenz- in Elektro- 
yalenzbindungen iibergefuhit werden. Wahracbeinlicb konnen die organ. Yerbb. in 
2 Giuppen eingeteilt werden: 1. die normale Struktur des MoL ist polar u. dem- 
entaprechend reaktionsfahig wie bei den metallorgan., insbesondere den Grignard- 
yerbb., oder 2, die Struktur iat nicht polar u. muB, beyor daB Mol. reagieren kann,
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einem isomeren Wechsel in eine polare Foim unterliegen wie b ti NaOC,Ht. — 
Weiterhin 'wird auagefiihrt, inwieweit Metalle bezw. fiinfweitiger N bezw. Cl oder 
H ala Schliiaselatome fiir induzierte abwechselnde PoJaritateH fungieren konnen.

Im allgemeinen sind alle gesatt. Verbb. Dichtpolar, auBer Bie B in d  ionisierbar. 
Daher kann in einem ganz aua einfachen Bindungen bestehenden System eine 
Elektroyalenz nur entstehen, wenn eine der Koyalenzen aufgespalten wird, wodurch
2 anabhangige Ionen enttteben an Stelle der gebundenen Ionen, "die sich bei der 
Spaltung der Doppelbindung bilden. Die ReaktionBfiihigkeit einer geaUtt. Verb. 
hangt also wohl von der Leicbtigkeit ab, mit der diese Umwandlung einer Ko- 
yalenz in eine Elektroyalenz vor sich gehen kann. — Eine Verb. mit konjugierten 
Doppelbindungen naeh T h ie l e  erklart aich jetzt ais eine solche, die in ihrer reak- 
tionsfahigen Form eine ununterbrochene Folgę ron positiven u. negativen Ladungen 
an abwechaelnden Atomen hat, welche Auffaaaung z. B. in bezug auf die Malein- 
sSure u. dereń Deriw. andere Schliisse ergibt, ais sie T h i e l e  gezogen hat. — Die 
Theorie der gemiscbten Doppelbindung fiihrt weiterhin zur Annahme yon multi- 
polaren Ionen z. B . ein einwertiges Anion kann 3 negativ geladene Atome ab- 
wechselnd mit 2 poaitiy geladenen entbalten, so daB sich die Gesamtladung von 
minus 1 ergibt. DieBe Erklarung liefert Beziehungen zwischen Tautomerie u. Ko- 
ordination, was am Beispiel des Na-Acełcssigesters naher ausgefiihrt wird. (Philos. 
Msgazine [6] 46. 964—76. Trans. Faraday Soo. 19. 488—96. 1923.) B e h b l e .

T. M artin Low ry, Die Elektroner,theorie der Valenz. Teii III. Bie tlber- 
tragung far ćhemisćhen Affinitdt durch einfache Bindungen. (II. vgl. vorst. Bef.). 
Die Eiistenz von abwechselnden Polaritaten in gesatt. Systemen ist noeh un- 
bowiesen. F a r  die Łleinen Schwankungen, die bei der Starkę von ungesiitt. Sauren 
bei Versehiebung der Doppelbindung in der Kette beobachtet werden, konnen ster. 
Einfliiaaen verantwortlieh gemacht werdeD . — DaB Aminosauren bisweilen starker 
sind ais die Saaren, von denen Bie sieh ableiten, wird dem „acylischen" (eine von 
L a p w o b t h  stammende Bezeichnung an Stelle von negativ in dem Sinne, daB ein 
negatiyes Radikal die Starkę einer Sauie erhoht) Charakter der Aminogruppe zu- 
geschrieben. Dieser ist aber gewohnlich yerdeckt durch die B. von inneren Salzen. 
Unter dieaen Gesichtapunkten erscheint das anomale Yerh. von Aminosauren a la  
vollkommen normal, so daB die von FLtłESCHElM gegebene besondere ErklSrung 
aich eriibrigt. (Philos. Magazine [6] 46. 1013—20. Trans. Faraday Soc. 19. 497 
bis 502. 1923. Cambridge, Univ.) B e h k l e .

B. Fliirscheim , Die Etektronenłhtorie der Valenz. Vf. stellt im Gegensatz zu 
der Theorie von L o w e y  (vorst. R ef.) fest, daB die Tatsachen der organ. Chemie 
w iderB pruchalos mit der Grundannahme w ech se ln d e r Affinitfitsbetrage der einzelnen 
Stellen eines Mol. in Verb. mit allgemeinen Polaritatserscheinungen u. ster. Hinde- 
rungen gedeutet werden konnen. Die Theorie von durch Elektronen yerursachten 
Bindungen stoBt aowohl in bezug auf die Tatsachen d e r  organ. Chemie ais auch der 
PoB tulate der Physik auf ernste Schwierigkeiten. (Philos. Magazine [6] 47. 569—66. 
Fleet, Hampsbire.) F b a n k e n b u r g e e .

S. H. C. Briggg, Die Valtnzbindung. Elektromlenz und Kovalenz. Kritische 
Studio des gegenwartigen Standes der Valenzlehre. Yf. geht yon der beaonders 
durch Langmuib yertretcnen Auffassung aus, daB sich Elektroyalenz u. Koyalenz 
(heteropolare u. homoopolare) Bindung yoneinander scharf unterscheiden lassen u. da- 
durch charakterisiert Bind, daB bei der Elektro yalenzbindung Elektronenfibergang aua 
dem einen in den anderen Atomyerband (z. B. eweier Partner, etwa K u. Cl) atatt- 
findet mit dem Ergebnis der Vervollstandigung der auBeraten Elektronenschalen 
durch Abgabe bezw. Aufnahme yon Elektronen. Bei der Kovalenzbindung hin- 
gegen teilen sich die Verbindung8partner in die Zugehorigkeit yon Elektronen, die 
yor der Verb. den einzelnen Atomen allein zukamen (CHJ. Vf. fuhrt nun die
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Punkte auf, die gegen eine derart strenge Scheidung u. gogen die reale Eiistenz 
iweier ao estremer Typen sprechen, u. faBt beide ais ideale Grenzfalle auf, denen 
eich die Wirklichkeit nur mehr oder weniger nahert, je  nach der Stellung der 
Elektronen, Nimmt man mit L o d g e  aD, daB positive Laducgen u. Elektroncn 
durch Bundel von Kraftlinien miteinander .,verbunden“ sind, so ergibt aich aehon 
im einfachsten Falle einea starken binaren Elektrolyten eine yerachieden starkę 
Bindung der Elektronen an die beiden positiyen Keme, der eine gleichm&Big starkę 
bei den reinen Kovalenzverbb. gegenuberatcht. Je ungleicher die Bindung, um eo 
ausgesprochcner polar iat der Charakter der Verb., so daB Elektroyalenz-, u. Ko- 
yalenzbindung aieh nur dem Grade nach yoneinander unteracbeiden. Analoge Ober- 
lęgungen stellt Yf. iiber den kryatallin. Zustand der atarken Elektrolyte u. iiber 
Verbb. yom Charakter des A1C1, an, wiibrend er, wie bereits friihcr auagefiihrt, Verbb. 
wio z. B; die metallorgan. ala Elektronen-Koordinationayerbb. auffaBt, die organ. 
Doppelbindungen (gemiaehte Doppelbindungen, vg). L o w k y , Journ. Chem. Soc. 
London 123. 822; C. 1923. III. 274) ais labile Zuatande. (Philos. Magazine [6] 47. 
702—13.) K y r o p o u l o s .

W. Sw letoslaw ski, Oeietz der Terteilur.g einer Komponentę unter die zwei 
TJiastn, gatfórmig und fliissig. Es wird eine neue Punktion eingefiihrt z => et d jc  dv 
(Cj u. c die abaol. Konzz. dea Loaungam. im Dampf u. in der Fl., de u. dv die DD. 
des reinen Loaungam. in der fl. u. der gaaformigen Pbaae), ihre Beziebungen zu 
don Molenbrucben, den DD. der Beatandteile, der Temp. usw. beaproehen. Die 
kinet. Theorie liefert ftir z eine Formel, die zur Zeit nicht gepruft werden kann. 
Fiir assoziierte Fil. ist z gleichbedeutend mit dem Aaaoziationafaktor. (Buli. Soc. 
Chim. de France [4] 35. 531—42. Waracbau, Polytecbn.) B ikerm an.

E. D. E astm an, Eine Formulierung des driiten Gesełees der Thermodynamik. 
Es wird ein Einwand dagegen erhoben, daB zwiichen dem krystalliaierten Zuatand 
u. den unterkiihlten Fil. eine acharfe Grenze b e B te h t ;  denn wenn man mit L e w is  
u. G ib s o n  (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 1529; C. 1921.1. 391) annimmt, daB die 
Entropie der Glaser am abaol. Nullpunkt endlich iat, wird man dazu gefuhrt, aueli 
endliche Entropiewerte fiir aehr kompliziert aufgebaute Kryatalle anzunehmen. Wie 
diese Autoren, aieht Vf. die zufallige Anordnung („randomneas'1) ais Ursache der Unter- 
sebiede in den Entropien von G laaern  u. Kryatallen beim abaol. Nullpunkt an. Ais 
MaB der „Zufalligkeit" wird die kleinste Anzabl yon Atomanordnungen, welche notig 
iat, um den Zustand d e s  Systems zu definieren, betrachtet. Die Entropie S  wird a i s  
Funktion der Atomanordnungen m, die cinen EinbeitBkern der Subatanz definieren,

dargestellt in der Form S  =  C iY -^ - ln i# | worin N  die Gesamtzabl der betrach-

teten Atome u; w die Anzahl der Atomo pro Einheitskern iat. Fiir Glaser aind 
wahrscheinlich « u. m von gleicher GroBenordnung (1018). Danach seheint ea mog- 
lich, daB aueh bei aehr komp1exen Krystallen Entropiewrkgg. auftreten konnen. 
Um dem dritten Hauptsatz der Thermodynamik eine von diesen Entropieschwan- 
kuugen unabhangige Form zu geben, miissen im kondensierten System yerschiedene 
Typen yon Ekk. unterachieden werden, welche in jedem Fali yon der Anzahl der 
notigen Spezifizierungen des Einheitakerna abhaugen, u. der Satz wird folgender- 
maBen formuliert: Beim absol.'Nullpunkt sind die Entropieanderungen in allen 
Rkk. vom aelben Typus einander gleich, u. in denjenigen Ekk., bei denen das 
System aeinen Typus ungeandert laBt, sind die Eatropieanderungen gleich Nuli. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 39-43- Berkeley [Cal], Univ,) JOSEPHY.

P ierro  G irard  und M arcel P la ta rd , Uber einen neuen Meehanismus des bei 
bioćhemitćhen Prozessen sich zeigenden Ozydations-Eedukłioneprozesses, Das Becąuerel- 
sche Phtinomen (1867) bestebt darin, daB bei Trennung einer Gi*CZs-Lsg. yon einer 
-NiijS-Lsg. durch eine Pergamentwand zunachst in der Dicke der Wand ein Nd.
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von CuS erscbeint, dann auf der Seite der Cu-Lsg. metali. Ca an der Wanduhg, 
ferner CujCl, u. amorpher S auftreten, auf Seite der Na,S-Łsg. Na,S4. Der Yorgang 
erklait sich dureh dio ungleichmaBige Durchlassigkeit der Zwischenwand flir die 
yerachiedenen in Betracht kommenden Ionen. Undurchlaasig fur Cu” u. S", laflt 
sie CI' sebr leieht diffundieren. Wenn kein AuagleichsmechaniamuB beatande, 
miiBte OberackuB von Anionen in der Sulfidlsg., von Kationen in der Cu-Lsg. ent- 
B te h e n  (in der letzten zeigt sich schwache Auderung des pH u. Fehlen von Ca[OH]a). 
Eb verliert nun ofienbar ein Teil der S" periphere Elektronen, durch die Cu" in Cu‘ 
u. Cu iibergeht, die also die Scheidewand durebdringen miiaaen. Die Entdeckung 
dieaes Elektroneuwanderungameelianiamus lieB weitere deraitige Vorgsnge voraus- 
sehen, von denen die foJgenden angefiihrt werden: 1. Eine Pergamentwand trennt 
Na,S-Lsg. von einer Lsg. von Ftimarsdure. Bei 15° iat nach 20 Stdn. in der Sul
fidlsg. Polyaulfid, in der Pumarsaurelsg. S (u. etwas H sS) neben Bernsteinsaure. — 
2. Einerseits Lag. von Fe^SOJg andererseits alkal. Lag. von Na-Fumarat. Nach 
ca. 15 Stdn. in der Fe-Lsg. Anzeichen von Red., in der Fumaratlag. von Weinsaure, 
unter Umstanden gcbt hier die Osydation bis sur B. von Formiat u. Carbonat. 
(C. r. d. 1’Acad. des aciencea 178. 1212—15.) S p ie g e l .

G. Crut, Slatische Untersuchung der ReduMionsgleićhgewichte zmsćhen Wasser- 
stoft und den Chloriden und Bromidtn von Nićkel und Kobalt. I. Teil. (Vgl. 
B e r g e r  u . Cr tjt , C. r. d. l’Acad. deB aciencea 173. 977; C. 1 9 2 2 . I .  1272.) Der 
App. beatand aus eiuer Bctorte, dereń Bauch in einem Dampfbade mit hoher ad. 
Substanzen oder in einem elektr. Ofen erhitzt u. dereń Hala mit einem aenkrecbten 
Manometerrobr yerschmolsen wurde. Die Zua. der Gaaphase wurde entweder durch 
Ablesung dea Vol. nach raachem Abkiihlen (auB 1 Vol. H , entstehen 2 Yol. HC1) 
oder durch Analyse der durch ein Ansatzrohr entnommenen Proben ermittelt. — 
NiClt wurde aus NiClj-6NHs dureh Erhitzung (450°) im HCl-Strom dargeatellt u. 
in den Baueh der Retorte eingefiihrt, der App. evakuiert u. mit trockenem Hs ge- 
fiillt. Die Red. fand bei 310, 340, 395 u. 445° statt, der Druck betrug 46—760 mm. 
Daa Gleichgewicht NiCls -j- H, ^  Ni +  2HC1 wird in 15 Stdn. yollig erreicht. 
Seine Verschiebung mit der Temp. u. dem Druck wird durch die Formel: 

30700/4,571 T  +  log# +  log =  11,28 
wiedergegeben, worin 30700 die Reaktionawarme (in cal.), p  den Druck in a t, c, 
bezw. die Konzz. yon HC1 bezw. H, in °/0 bedeuten. Bei 445° u. 730 mm ent- 
halt daa Gasgemisch 60,4°/0 HC1. Veraa. iiber Einw. von HC1 auf N i zeigten, daB 
die durch die Red. erhaltene Zus. tataachlich einem Gleichgewicht entapricht. Die 
Chloridbildung yerlauft aber ungemein langsam, waa u. a. durch die geringe Ober- 
flache deB bei hohen Tempp. reduzierten Ni heryorgerufen iat: daa durch H2 aus 
Ni(OH), bei moglichst tiefer Temp. gewonnene Metali reagiert viel schneller. — 
CoGlt i s t  ao hygroskop., daB die Retorte evakuiert u. bei 300° getrocknet werden 
muBte. Hs war aus reinen Zn u. HaS04 dargeatellt, seine Reinheit durch Rk. mit 
AgOH gepruft, wobei kein Gas, auBer Wasserdampf, iihrig blieb. Die Gleich- 
gewichtekonstante ist 32000/4,5712' +  logp  +  logc,’/Ci =  10,90. Ea wurden nur 
4 Verss. unter yerschiedenen Drucken u. bei 445° angestellt. — Ni Br? wurde dureh 
Erwarmung von NiCl, auf 500° in einem HBr-Strom dargeBtellt. Da die Warnie 
der Rk. NiBr, -f- H, Ni -f- 2HBr unbekannt ist, iat sie, wie auch die Gleich- 
gewichtskonatante (12,05), aus den Verauchsdaten berechnet worden u. z  w ar zu 
—36900 cal. (alle Redd. B ind  endotherm). Aua diesem u. den vorliegenden Werten 
fur die HBr-ZerB. folgt fiir die Warmetonung der Rk.:

Ni +  Br, (gasf) NiBr, +  61500 ca l., 
fiir die Loaungawarme deB NiBrs 18200 cal. — CoBr1 ist noch hygroskop., ala daa 
Chlorid. Die Gleichgewiehtakonstante iat =  11,87, die Reaktionawarme —39200 cal., 
die Bildungswarme des CoBr2 -j- 63800 cal., die Losungawarme 17000 cal. Dio
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Yerss. mit den Bromiden wurden bel 445 u. 575° ausgef&hrt, — Yf. bestimmte die 
LosungBwSrmen der Bromide auch calorimetr.; da die auf trockenem Wege her- 
gestellten Salze sich zu langeam auflosen, wurden die Yerss. mit Salzen gemacht, 
die aua Metali u. Br unter A. gebildet waren. Ergebnisae: NiBr, 18900, CoBr, 
18400; die Losungawarme des Hydratea von NiBr, iat 0, des von CoBr, —1280 cal. 
(Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 550—84.) BlKERMAN.

Theodor 8exl, Kritische Bttrachtung der Untersuchungen iiber die Dichte- 
lestimmungen lubmikroskopischer Ktirptrchcn, (Vgl. Ztschr. f. Pbysik 16. 34; C. 1924. 
I. 1155.) Yf. kommt zum SchluB, da8 eine D.-Best. mikroBkop. u. submikroakop. 
Partikelchen bisher nicht geleistet worden iat, da eine solche nur auf der Basia 
einwandfreier, wenn moglich eiperimentell ermittelter Widerstandsgesetre moglich 
ware. (Sitzungsber. Akad. Wisa. Wien 132. Abt. Ha. 139—63. Wien, Uniy.) Ulm.

J .  J. Baslawsky, Die Dichte der Flussigfoit und dereń Temperatur. An Hand 
einer groBen Zahl von Beispielen zeigt Vf., daB ea allem Anachein nach ein allge- 
meines Gesetz fiir alle Fil. gibt, welches Temp. u. Vol. verbindet. Es ist voraus- 
zusehen, daB der EinfluB der Temp. auf das Vol. bei Fil. noch unabhangiger von 
der chem. Natur derselben ist, ais bei Gascn. Ala allgemeine Kontraktionsformel 
findet Yf. St =» ó\ (1 ~f- 2,73 y T / T J  (§, ==> D. bei der Beobacbtungstemp. T \ 
Sk =* krit. D .; T0 => T* • 1,05; 2,73 =  Modal der Kontraktion), welche noch weiter 
umgestaltet werden kann u. bo  z u  intereBsanten Folgerungen fuhrt. Es iat leicbt, 
die Verbindung zwischen jler krit. Temp. der FI. u. dereń Ausdehnungskoeffitient 
bei beliebiger Temp. zu finden; desgleichen die RegelmaBigkeiten, welche bei 
konBtanter Temp. die Ausdehnungskoeffizienten von 2 verschiedenen Fil. mit dereń 
krit. Temp. verbinden. (Ztschr. f. pbysik. Ch. 1 0 9 . 111—35. Iwanowo-WosnjessjenBk, 
Polytechn. Inat.) Ulmann.

W . H erz, Dichte und Temperatur. IV. (III. vgl. Ztacbr. f. Elektrochem. 28. 
1 1 6 ; G. 1922. III. 805.) Die AusdehnungsJcoeffizienten bei gleichen Brucbteilen der 
krit. Temp. sinken bei F il. mit wachsendem Mol.-Gew. u. steigen mit hoherer 
Temp.; bei gesatt. Dampfen sind die Ausdehnungskoeffizienten bei hoherer Temp. 
kleiner u. zeigen eine Nelgung rum Fallen mit groBerem Mol.-Gew. Die mit den 
Mol.-Geww. bezw. den Hol.-Voll. multiplizierten Ausdehnungskoeffizienten wachaen 
in homologen Reihen organ. Verbb. mit dem Mol.-Gew. Steigende Temp. erhoht 
die Werte im fl. u. erniedrigt sie im dampfformigen Zustand. (Ztschr. f. Elektro
chem. 3 0 . 6 2 —64. Brealau, Univ.) H e r t e r .

E rnst Cohen und H. R. Bruina, Potentiometrische Bestimmung der Diffusiom- 
geschwindiglceit von Metallen in Qu(cksilber. Vff. beachreiben eine potentiometr. 
Methode zur Best. des Diffusionskoeffizienten von Metallen in Hg, die innerhalb 
gewisaer Grenzen fiir beliebige Temp. u. beliebigen Druck benutzt werden kann. 
Es wird die Geschwindigkeit, mit der daa Metali aus der Oberflache wegdiffundieit, 
gemessen, indem in gleichbleibenden Zeitintervailen nach Beendigung der Elektrolyae 
die Potentialdifferenz bestimmt wird zwischen der Hg-Oberflache u. eioer konst. 
Elektrode, die umkehrbar iBt mit Bezug auf das in Hg hineindiffundierende Metali. 
Angewandt bei 20° u. 1 at Druck zur Best. des DiffuBionskoeffizienten von Gd in 
Hg, ergab sich hierfiir der Mittelwert D  —  1,520 • 10—5 cms/Sek. (Koninkl. Akad. 
van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 33 . 199— 218.) K . W o l f .

E rnst Cohen und H. S . Bruina, Der Etnflufi von Druck auf die Diffusions- 
geschwindighsit von Metallen in Quecksilber. (Vgl. vorst. Ref.) Es wurden die 
DifFusionsgeachwindigkeit von Cd in Hg bei 20° u. 1500 at nach der potentiometr. 
Methode bestimmt. Es zeigt sich, daB bei Druckzunahme von 1500 at der 
Diffuaionskoeffizient abnimmt u. zwar um 5°/0- (Koninkl. Akad. van Wetensch. 
Amsterdam, Wisk. en Natk, Afd. 33 . 219—28. Utrecht, VAN’t  Hoir-Lab.) K . Wo.
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Edouard Baerens, Die Kompressibilitat der Alkalimetallsalze. (Vgl. Richakds, 
Proc. National Acad. Sc. Washington 9. 73; C. 1928. III. 516) Bestat. der Kom- 
pressibilitat fi in einem Piezometer mit Hg-Flillung; die Salze wurden mit Toluol 
befeuchtet, weil eie vom Hg nicbt benetzt werden, w aB  die vollige Entfernung der 
Luft erschwert. Daa Toluol hat fi =  69,12* 10—6 zwiachen 100 u. 500 kgm/qcm. 
Die Salze wurden durcb Yerschmelzen im N,-Strom, eventuell mit HC1 bezw. HBr- 
Zuaatz, getrocknet. Ergebnisse: (9-10° betragt bei 20’ fdr OaCl, 4,31 ±  0,05,
Ga Br3 4,84 ±  0,08, SrCl, 3,26 ±  0,05, SrBr, 4,04 ±  0,01, BaCls 2,71 ±  0,03,
BaBr, 3,58 ±  0,01, LiCl 3,61 ±  0,19, L iB r  4,87 ±  0,27, L iJ  7,06, BbOl 7,17 ±
0,01, CsCl 5,81 ±  0,22, G tJ  (die beiden Cs-Salze spektroskop, rein) 9,14 i  0,25,
CdGlj (aus Cd u. Cl,) 5,71 ±  0,15, PbOl9 3,50 ±  0,25. Die Werte gelten zwiachen 
100 u. 500 kgm/qcm. CsBr, BbBr u. B b J  werden durcb Erwarmung in eine neue 
Modifikation iibergefiihrt, die ein groBercs Mol.-Vol. u. groBere fi haben. Bei 
wochenlangem Aufbewahren in trockener Atmoaphare nimmt CsBr (Rb-Salze nicht 
untereucht) aeine gewohnlichen Eigenschafcen an. Viel rascber erfolgt die Riick- 
bildung der stabilen Modifikationen beim Zuaammenpressen: weun das Vol. der 
metastabilen Salze durcb auBeren Druck auf daa Vol. beatandiger Modifikation ge- 
bracht ist, fallt der Druck herab. Konstanten der metastabilen Modifikationen: 
CsBr: Mol.-Vol. 47,60, fi =» 28,72.10-'; BbBr: (49,10) bezw. 25,79.10—°; RbJ 
fi =■ 20,41—21,55• 10 Die fi> 109 von den stabilen Modifikationen: 7,03; 8,19; 
9,32. Einen sicbtbaren Unterachied weiaen die beiden Modifikationen nicht auf. — In 
jeder Gruppe von Halogensalzen einea u. desselben MetallB ateht die fi in linearem 
ZuBammenbaDg mit dem Mol.-Vol., der bei Salzbildung statthabenden Kontraktion, 
der Bildungswarme u. dem F. Die Yorstellung Richakds, daS die cbem. Affinitat 
den inneren Druck erhoht, erklart den Z u B a m m e n h a n g  in uugezwungener Weiae. 
(Buli. Soc. Chim. Belgiąue 33. 17—57. H ae y a rd  Univ.) Bikebman.

Theodore W. R lohards und E douard P. E. Baerens, Die Kompressibilitaten
Chloride, Bromide und Jodide von Lithium, Bubidium und Gasium. Der Inhalt 

der Arbeit iat nach S aerens (rorat. Ref.) wiedergegeben. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 46. 934—52. Cambridge [Maas.].) Mu&DAN.

George H arker, Beakłionen an der Beriihrungsfldche zweier nicht mischbarer 
FlilisigJceiten und die Bolle, die der Dampf jeder non ihncn spielt. Die Beaktion 
zwischen Wasser und Benzylchlorid. Beim (jberleiten yon W-Dampf iiber Benzyl- 
ćhlorid bei 100° konnte Vf. keine merkliche Hydrolyse feststellen. Wurde dagegen 
ein Gemiech der Dfimpfe beider Yerbb. iiber W. yon 100° oder verd. NaOH oder 
Seifenlag. derselben Temp. geleitet, so trat Yerseifuag ein. Die Menge der ge- 
bildeten HC1 war proportional der Zeit dea Vers. u. der Oberflache des fl. Mediuma, 
unabhangig von dessen Menge. Auch an der Trennungsflacbe yon fl. Benzylchlorid 
u. W. von 100° trat Hydrolyse ein, dereń Starkę von der GróBa der Beruhrungs- 
flachę abhiDg. Es liegt demnach eine typ. Oberflachenrk. vor. Der Mechanismus 
diirfte dabei folgender sein: An der Beriihrungaflache befinden sich die gesatt. 
Dampfe beider Verbb. Der des Benzylchlorids durchdringt die Schicht W.-Dampf 
U. erleidet an der Oberflache des fl. W. Verseifung. Der umgekehrte Verlauf ist 
ausgeachlosaen, da W.-Dampf Benzylchlorid nicht zers. Vf. erklart die Beatandig- 
keit dieser Yerb. in fl. Zuatande durch die Annahme, daB aie in aaaoziierter Form 
yorliegt, ais Dampf jedoch in monomolekularer. (Journ. Chem. Soc. London 12&. 
500—511. Sydney, Uniy.) H e r te r .

Jo h n  M etschl, Die Ubersattigung von Gasen in Wasser und gewissen organischm 
Flilssigkeiten. Yf. beachreibt einen App. zur Lag. yon yerschiedenen Gasen in W. 
u. orgaD. FU. bei Drucken yon 1 bis 5 AtmoBpharen, der auch zu r BeBt. d e r Loe- 
licbkeit benutzt werden k a n n . Untersucht wurden die Sattigungen yon W., A., 
Aceton u. Tetraehlorkohlenitoff mit Saueritoff, yon W. Anilin, Nitrobenzól, A.
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u. Bzl. mit N, von W. mit L u ft  u. H, yon W. u. A. mit 0 0 2. Nach der SattigUDg 
bei erhohtem Druek wurde auf den Normaldruck zuruckgegangen u. die tjber- 
sattignng festgestellt, die fiir jedeB Gas u. FI. ais prakt. konstant gefunden wurde. 
Die UberBŚittigung ist abhangig von der DruckgróBe, bei der die Sattigung vor- 
genommen wurde. Die bo erhaltenen Kuryen weisen eine Obereinstimmung auf 
mit den Loslichkeitsdruckkuryen die mit H e n b y s  Gesetz erhalten werden. Die 
dem Druckunterschied entsprechende Zunahme an Gas in Lsg. befindet sich dem- 
naeh im Zustande der Obersattigung. Im Beiupiel des COs traten merkliche Ab- 
weichungen yon der abgeleiteten Regel u. Proportionalitat auf. Im Original sind 
die Ergebnisae in Tabellen u. Kutyenbildern yeranschaulicht. Der benutite 
Druckapp. iat in aeinen Einzelheiten akizziert. (Journ. Pbyaical Chem. 28. 
4 1 7 — 37. Madison [Wia.].) H o e s t .

G regory P. B as te r und W illiam  C. Cooper, jr ., Ber Wasserdruch hydrati- 
sierter Krystalle. II. Oxa1saure, Natriumsulfat, Natriumacetat, Natriumcarlonat, 
Binatriumphosphat, Bariumchlorid. (I. vgl. B a x t e k  u . L a n s in g , Journ. Americ. 
Chem. Soe. 42. 419; C. 1920. III. 539.) Die „Luftatrommethode“ łiefert auch dann 
befriedigende Resultate, wenn daa Gleiebgewicht in der Gasphase yon der Seite 
der Obersattigung erreieht wird, waa durch Wiederholung der in der ersten Arbeit 
gemessenen Wasserdrucke yon 0^3,0^-211^0  u. 0^-10 3 ^ 0  bestatigt wird. 
Im iibrigen wird wie fruher, nur teils mit trockener, teils mit feuchter Luft ge- 
arbeitet. — Fiir jeden der untersuchten Krystalle werden Messungen bei etwa
3 zwischen 0 u. 40° liegenden Tempp, gemacht. Der Wasaerdruek der neu ge- 
mesaenea Krystalle folgf, wie aus den im Original gezeichneten Diagrammen heryor- 
geht, den Gleichungen:

NaCjHijOj-SHjO — >- NaCsHs0 3 : logp  =  19,5821 — 11042,9/(7 +  290,1), 
Nh3COs-10H ,0 — > Na,CO,-7HaO :]oS p  = . 11,8071 — 3634,51/(2* +  46,45), 

NasHPO*.12HsO — >- Na2H P 04-7H ,0 : logp  =  14,1572 — 5172/(2’ +  103,63), 
BaClj-2HsO — y  BaCJj'H ,0 : logp => 17,9678 -  9839,58/(7 +  273,75).

Mit Hilfe der Clauaiua-Clapeyronschen Gleichung werden d ie  Verwitterungswdrmen 
berechnet u. aus d ie B e n  d i e  Uydratationsicarmen der ganz oder teilweise hydrati- 
sierten Krystalle. (Journ. Americ. Chem. Soe. 46. 923—33. Cambridge [Mass.].) Mu.

Bohdan Szyszkowaki, E in  Verdiinnungsgesetis fiir einwertige Salze. Da daa 
Verdiinnungsgesets von Os t w a l d  fiir starkę Elektrolyte keine Giiltigkeit hat, Btellt 
Vf. ein neues GeBetz auf u . z w ar zunachst fur Elektrolyte mit einwertigen Ionen. 
Er g e h t  auf d ie  thermodynam. Funktion O  yon  P l a n c k  (Vorlesungen iiber Thermo- 
dynamik, [1921], § 273) zuriick und macht im Gegensatz z u r biB herigen Anschauung 
mit G h o s h  (Ztschr. f. phyeik. Ch. 98. 211; C. 1921. III. 1052) die Annahme, 
daB starkę Elektrolyte ohne Riickaicht auf die Konz. yollatandig dissoziiert sind. 
An der Hand zahlreicher Literatur-Daten p ru f t  Vf. diese Theorie u n d  findet gute 
tłbereinstimmung. — Vf. w eis t noch auf ahnliche theoret. tjberlegungen yon  D e b y e  
u . HtJCKEL (Pbysikal. Ztachr. 24. 185; C. 1923. III. 334) hin. (Journ. Physical 
Chem. 28. 193—211. Krakau, Uniy.) K ie l h Of e e .

J . B. F ir th  und F. S. W at son, Bie Tcatalytische Zersetncng von Wasserttoff- 
superoxydlosmgen durch Blutkohle. (Ygl. Journ. Chem. Soc. London 123. 1750; 
C. 1924. I. 120.) Vf. zeigt, daB gewohnliche, auf 120° y o r h e r  erhitzte Blutkohle 
maBige katalyt. Wrkg. auf die Zera. einer H,Os-Lsg. ausiibt; diese Wrkg. wird 
erheblich durch y o rh e r ig e B  Erhitzcn der Kohle im Vakuum auf 600 u. 900° sowie 
noch mehr durch Sorption yon J  u. darauffolgende Entfernung desselben gesteigert. 
Die Aktiyiiat der aktivierten Kohle setzt sich aua 2 Einzdwrkgg. zusammen: einer 
„fó-A.ktivitat“, die a e h r  stark ist, jedoch nach wenigen Min. abklingt, u. einer 
„|9-i\.ktiyitat“ ) die einige Stdn. lang anhalt- Beide Typen konnen durch Aktiyierung 
der Kohle gesteigert werden; die a-Aktiyitat ist an der gewohnlichen Blutkohle
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nicht yorhanden. Zufiigen von Fe za einer Zuckerlsg. vor dereń Vcrkohlung 
erhoht die Aktiyitat der Kohle bedeutend, u. zwar scheint nicht nur das Fe allein 
kataljt. zu wirken, sondern daneben aueh noch eine feinere Struktur der Kohle zu 
yerursachen. Die Zersetzungsgeschwindigkeit variiert mit der Konz. der H,Os-Lsg. 
(Trans. Faraday Soe. 19. 601—10. Nottingham, Univ.) F jk a n k e n b u r g e r .

M aitland C. Boawell und R. R. Mo L aughlin , ii ber den Mećhanismus der 
Kałalyse durch Platin. Wird sehwarzes Platin durch Wasserstoff reduzieit, so 
bildet sich eine relativ bestandige Oberflachenschieht, die H u. O entbalt, u. die 
rasch in eine Schicht iibergeht, die nur H aufweist. DieBe beiden Schichten haben 
eine ausgesprochene Fahigkeit, die daructer liegende M. vor O zu schiitzen. Be- 
handelt man schwarzes P t mehrere Małe getrennt mit H u. O, bo geht es in eine 
bestandige Form iiber, wobei annahernd gleiche Mengen H u . O verbraucht werden 
u. gleiche Mengen-W. sich bilden. Diese bestandige Form wird erhalten, nachdem 
der SauerstofFgehalt der inneren Schichten zum groBten Teil aufgebraucht ist. Die 
konstantę Menge O, die aufgebraucht w ird, wachst auch nicht beim Stehen, noch 
andert sie sich beim Erhitzen auf 150°. Die gleichen Mengen H u. O werden auf
gebraucht u. die gleichen Mengen H ,0  werden gebildet bei der getrennten Be- 
handlung mit H u. O, nachdem diese Gasgemische schon das System passiert haben. 
Auf Grund dieaer Tatsachen ist die Theorie der einfachen LBg. yon H u. O im 
Platin nicht haltbar. Auch die B. von bestimmten Hydriden, Oxyden oder Per- 
osydhydriden steht damit nicht im Einklang. — Um den Mechanismus der Pt-Kata- 
lyse zu erklaren, stellen Vff. folgende Hypothese auf: Die eine Form des Pt, nam- 
lich die nach der Behandlung mit O, besteht aus P t mit einem inneren Kern von
O u. einer Adsorptionsoberflache vou dissoziiertem H ,0 , bestehend aus H ‘ u. OH'; 
dagegen besteht die nach der Behandlung mit H erhaltene Form des P t ebenfalls 
aus einem inneren Kern yon O u. einer Adsorptionsoberflache von dissoziiertem Hi 
bestehend aus H ' u. H'. Diese elektr. geladenen Atome u. Gruppen reagieren 
stochiometr. mit H u. O u. die Katalyse der Oiydation, Red. u. Hydrolyse gc- 
schieht durch Rkk. mit diesen Schichten. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 17. 
Sekt. III. 1—20. 1923. Read May Meeting.) L inhardt.

A j . A to r a s t r u k tu r .  R a d io c h e m ie .  P h o to c h e m ie .

M. Born und W. H eisenberg, ifber den Mnflup der DeformierbarJceit der 
Ionen auf optische und chemische Konstanten. I, (Vgl. F u e s , Ztschr. f. Physik
12. 1; C. 1923. III. 1380.) Vff. stellen sich die Aufgabe, den Begriff der Ionen- 
deformałion mit der Quantentheoric der Atome in Verb. zu bringen u. die bo ge- 
wonnenen Zahlen dazu zu verwenden, quantitative Schlusse auf die physikal. u. 
chem. Eigenschaften der polar gebauten Substanzen zu ziehen. Die Deformierbar- 
keit cc eines Atoms oder lons ist der Betrag des elektr. Momentes, den es im
Felde 1 a D n im m t.  ot laBt sich a u s  den Rydberg- u .  Ritzkorrektionen der Serien-
spektren ableiten. Die erhaltenen a-W eite geniigen mit betrachtlicher Genauigkeit 
dem Gesetz a  ==G‘Zeff.~3, wo die zur Best. von Zcff. benutzte Abschirmungszahl 
ungefahr mit der fiir die Rontgentorme gultigen ubereinstimmt. Es ergibt sich das 
wichtige Resultat, daB aus den Deformationskonstanten der Edelgase u. der edel- 
gasahnlichen Ionen die Halbzahligkeit der Qaantenzahl k folgt. Es wird unter 
Heranziehung der Refraktion der Salie eine yollstandige Tabelle der a-Werte aller 
edelgasahnlichen Ionen aufgestellt; mit Hilfe dieser Zahlen wird die Sublimations- 
wdrme der Alkalihaloiden (Na, K, Rb, Cs) in guter Obereinstimmung mit der Be- 
obachtung berechnet. (Ztschr. f. Physik 23. 388 -410. Gottingen.) K. W o l f .

H e rb e rt H enstock , Eine Erklarung der Theorie der Potation des Atomkerne 
Teil Y. (IV. ygl. Chem. News 127. 241; C. 1924. I. 728.) Vf. behandelt weiterhin 
die Oiyde der 6. Gruppe des period. Systems, wie die Oxyverbb. u. zieht allgemeine
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Folgerungen aua dem biBher Mitgeteilten. Eine Stiitie seiner Theorie erblickt er 
in den Yeraa. yon Ge r l a c h  u . St e r n  (Ztsohr. f. Physik 9. 349; C. 1923. I. 729), 
die ein magnet. Moment dea Ag-Atoma ergaben, daa aich parallel oder antiparallel 
zum Magnetfeld atellt, d. h. die beiden Momente atehen senkrecht aufeinander. 
(Gbem. Newa 128. 84—87.) B e h b l e .

H erbert H enatock, Eine ErMarung der Theorie der Eotation des Atomkerns. 
Teil VI. (V. vgl. yorat. Ref.) Vf. wendet aeine Theorie auf einige Beiapiele von 
organ. Veri)b. der aliphat. Reihe an. (Chem. Newa 128. 257—60. 277—78. Shrewa- 
bury.) B e h b l e .

H aw ksw orth  Collins, Die Struktur des Sauerstoffs. Yf. zeigt, daB die in 
Chem, Newa 128. 81; C. 1924. I. 2857) angegebene Struktur von O durch die 
Daten der BildungawSrme u. dea apezif. Gewichta geatiittt wird. (Chem. Newa 128. 
230—31.) B e h r e n d t .

0. W . R iohardeon, Thermodynamik der EleUronenemission. Vf. behandelt 
theoret. die tbermodynam. Geaetze fur daa Gloichgewicht zwiachen elektronen- 
emittieronden Subatansou u. der aie umgebenden „Elektronenatmosphare11. Hierbei 
wird eine gegenaeitige Beeinfluaaung der emittierten Elektronen yernachlaaaigt. 
Zuerat wird mittela thermodynam. Kreisprozeaae unteraueht, inwieweit aich die 
therm. Elektronenemiaaion bei den Schmelz- u. Umwandlungapunkten der emittieren- 
den Subatanz yerandert, aodann wird die Bedeutung der in den Gleichungen auf- 
tretenden uniyerBellen Konatanten diakutiert. — SchlieBlich weiBt Vf. auf die 
Riickschliiaae hin, die man auf Grund aeiner Ergebniaae iiber daa Weaen der 
Elektronenleitfahigkeit der Metalle ziehen kann; er folgert, daB die Annabmen der 
kinet. Elektronentheorie, welche die Elektronen wie ein im Metali befiadlichea 
idealea Gaa behandelt, nicht aufrecht zu erhalten iat u. vielmehr anzunehmen iat, 
daB die kinet. Energie der ,,lDnenelektronen“ der Metalle gleich Nuli oder zum 
mindeaten yon der Temp. unabhfingig iat. (Proc. Royal Soc. London Serie A, 
105. 387—405. London, Kinga Coli.) F r a n k e n b u r g e r .

W illiam  Theodore Anderson, jr ., Die Photolyie iton Kaliumnitratlosungen. 
In einem Robr aua durchaichtigem Quarzglaa von 50 mm Durchmesaer wurden je 
20 ccm jff^Oa-Leg. verachiedener Konzz. (0,1-, 0,5-, 1)0- u. 2,0 n.) in einer Ent- 
fornuDg von 50 mm dem Licht einer Quarz-Quecksilberdampf-Bogenlampe aua- 
geaetct. Die hierbei eintretende Photolyae diirfte durch die Gleichungen:

KNOa KNO, =  0  u. O +  O ^ O ,  
wiedergegeben werden konnen. Ftir die Gultigkeit dieaer Gleichungen aprechen 
die Tataachen, daB nach einer Belichtung von etwa 40 Min. ein Mazimum in der 
Nitritb. eintritt, daB Zuaatz von KNOa zu KNOa-Lagg. die Photolyae der letzteren 
teilweiae oder yollatandig zu verhindern yermag u. daB Subatanzen, die den bei 
der Hydrolyae entatehenden atomaren Saueratoff zu binden yermogen, wie etwa 
KOH unter B. von K ,0 , das Gleicbgewicht der Rk. nach Seite der Nitritbildung 
zu yerachieben. Sauren yerzogern die Zera., ohne daa Gleichgewicht zu yerandern. 
KNO,-Lagg. allein aind yoll8tSndig stabil gegen ultrayiolettea Licht. —  Die 
Photolyae tritt nur bei Belichtung mit Wellen von 3330 i., u. darunter ein; die 
kurzeaten Wellen dea Queckailberbogena aind die wirkaamBten. Die KN08-Lagg. 
gehorchen dem Abaorptionageaetz yon B eer (ygl. S c h a fe r , Ztachr. f. wiaa. Photo- 
graphie, Photophyaik u. Photochemie 8. 212. 257; 17. 193); demzufolge iat das 
Nitrat-Nitrit-Gleichgewicht yerachieden, je  nachdem die Lag. geriihrt wird oder 
nicht; daa Gleicbgewicht in einer nicht bewegten Lag. ist abhangig yon der Ober- 
flache, Konz. u. Scbichtdicke der Lag. Die Rk. wird durch Warme beachleunigt. 
Der SchluB von W a b b u r g  (Sitzungaber. PreuB. Akad. Wiaa. Berlin 52. 1228; 
C. 1919. I. 415), daB das Einateinaehe Gesetz der photochem. Aquivalenc ffir die
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ZerB. yon KNOs-Leg. keine Giiltigkeit hat, kann von dem Vf. nicht bcBtatigt 
■werden. (Journ. Americ. Chem. Soe. 46. 797—802. Princeton, New-Jersey.) Mu.

F. H. Loring, Eine Teiltheorie der Padioaktivitat. Der Vf. geht yon bereits 
frliher in einer groBeren Arbeit (Chem. News 128. 51—54; C. 1924. I. 2853) ent- 
wickelten Atomyorstellungen aua. Nach dieaen aoll daB Elektron in Abweichung 
yon der Bohrachen Atomtheorie in yerschiedenen Btabilen, zum Kern radialen 
Stellungen schwingen. Die hierdurch ausgesandte Strahlung soli den Kern ring- 
formig umschlieBen, bo wie die Hertzehen OberfłSchenwellen die Erdo umkreisen. 
Durch die zwisehen der Strahlung u n d  dem mit ihr synchron Bchwingenden Elektron 
bestehende Wechselwirkung wird insbeaondere die periodiache Bewegung des 
Elektrons aufrecht erhalten. Ganz entsprechend sollen im Innem dea AtomkernB 
auch die poaitiyen Kerneinheiten (z. B. He++ ) von  einer Strahlung umachloaaen 
sein. Entateht nun irgeudeine Storung im Kerninaern, dareh dio das Elektron a u B  
Beiner Stellung geruckt oder aonat von aeiner lo k a le n  Bindung befreit wird, so 
kann ea durch die Strahlung ala ^5-Teilchen aus dem Atomkern herau B g each leu d ert 
werden und zwar mit einer Geschwindigkeit, die im extremen Fali sich der Licht- 
geschwindigkeit niihert. Dieselben Voratellungen dehnt der Vf. auch auf die Ent- 
stehung der a-Teilchen aua. Er nimmt an , daB gerada die radioakt. Atome leicht 
abtrennbare Kerneinheiten beaitzen. (Chem. News 128. 113—115,) K. P h i l i p p .

E. Rum pf, i) ber den Colson-Russel-EffeJct, Photechie, Mcłdllstrahlen, Photo- 
aktivitat m d  andere strahlungsahnliche Erscheinungen. Vf. gibt eine umfassende 
Literaturiibersicht iiber die an yerschiedenen Metallen, an HsO,, an fetten u. fliich- 
tigen Olen u. an natiirlichen organ. Kdrpern beobachtete Erseheinung (Schwarzung 
der photogr. Schicht). Eigeńe VeraB. ergeben, daB der Effekt dureh einen kraftigen 
LuftBtrom yerhindert werden kann; Transmaalstrahlung ist also ausgeschlosseri. 
Die Moglichkeit einer KorpuBkularatrahlung wird auBgeschlosaen durch die Fest- 
Btellung, daB ein starkes elektr. Feld unwirksam ist. Das Wesen des Effekts wird 
chem. erklart mit der B. yon geringen Mengen yon H,Oa, die bei jeder Oiydation 
entatehen u, auf die photograph. Schicht einwirken. (Jahrb. Radioakt. u. Elektronik. 
19. 214—22. Graz, Uniy.) K elleem ann.

L. F . Bates und J . S tanley R ogera, Langspurige Teilchen von radioaktiven 
Nicderschlagen. Im AnachluB an ihren Befund (vgl. Naturę 112. 938; C. 1924. I. 
1001), daB der akt. Nd. yon Ra auch «-Strahlen von Reichweiten bis 13,2 cm 
emittiert, halten VfiF. ea fur moglich, daB die von K ib s c h  u . P e t t e e s s o n  gefundenen 
H-Strahlen (Naturę 112. 394; C. 1924. I. 123) auch langspurige a-Teilchen sein 
konnten. (Naturę 112. 435—36. 1923. Cambridge, Cayendish Lab.) B e h e l e .

G erhard K irach und Hans Pettersson, Langspurige Teilchen ton radioaktiven 
Niederschlagen. VfF. wenden sich gegen den Einwand yon Ba t e s  u . R o g e b s  (yorst. 
Ref.), daB die yon ihnen festgestellten langspurigen Teilchen yon Be, Mg, Si u. Li 
keine H-Strahlen seien, eondern yon den a-Terlchen des BaC herriihrten. A1b be- 
sonderen Beweis fiir die Exiatenz der H-Slrahlon fuhren Vff. die Tataache an, daB 
dio von einer d&nnen Cu-Folie emittierten H-Strahlen im ReaktionsgefSB die theoret. 
Abaorption aufwiesen, u. daB sich eine starko Zunahme an H-Strahlen bemerkbar 
machte, wenn auf diese Cu-Folie die zu untersuchenden Praparate gelegt wurden. 
(Naturę 112. 687. 1923.) B e c k e b .

E lisabeth  K ara-M iehailova und Hans Pettersson, Die Eelligleeit der Scintilla- 
tionen von 3 -  und von cc-Partikeln. Zu dem Ref. auf S. 151 iat nachzutragen: Eine 
Bomhardierung von Quarz lieferte auch H-Teilchen, die offenbar- aua iSś-Atomen 
stammen. (Naturwiaaenaehaften 12. 388. Wien, Inat. f. Radiumforachung.) B ik e b m .

G erhard K irach und Hans Pettersson, t)ber die Zertriimmerung von Atomen. 
(Vgl. yorst. Ref.) cs-Strahlen aua RaC bombardierten die im He befindlichen Pra
parate; die fast unter 90° zu der Strahlenrichtung anageachleuderten Partikeln
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■wurden auf einem ZnS-Schirm gezahlt. Kóhltmtoff, unteraucht ais Paraffin, Graphit 
u. Diamantpulyer, gibt H-Teilchen von einer Reichweite von ca. 6 cm ab; ihre 
Anzahl ist 1 auf 50000 a-Partikeln. Si u. Be 'emittieren auch H-Teilchen (vgl. 
Philos. Magazine [6] 47. 500; C. 1924. I. 2561.) 03 seheint a-Partikeln von 9 cm 
Reichweite (in der Richtung der einfallenden Strahlen) abzugeben: das ist der 
wahracheinliche Uraprung der langspurigen Teilchen von B a t e s  u. R o g e r S. (Natur- 
wissenschaften 12. 388—89.) B ik e r m a n .

D agm ar Pettersson, Partikeln grofier Reichweite ans radioaktivem Niederschlag. 
Es wurden die Verss. von B a t e s  u . R o g e r s  (Proc. Royal Soc. London Serie A 
105. 360; C. 1924. I. 2089) wiederholt. Ais a-Strablenquello wurde RaG benutzt, 
ais absorbierendes Medium diinne Au- odcr Cu-Folien (5—6 cm Luftaquivalent). 
Es wurden folgende H-Purtikeln gezahlt: 6,3 (auf 107 primare fó-Strahlen) von der 
Reichweite 7,5 cm, 7,2 von der Reichweite 8,1 cm, 1,7 von der Reichweite 8,5 cm; 
die H-Partikeln mit einer 9,2 cm ubersteigenden Reichweite sind noch viel seltener. 
a-Partikeln mit groBerer Reichweite ais 7 cm fehlen yollstandig. Der Widerspruch 
mit den engl. Ergebnisaen ist auffallig. (Naturwiseenschaften 12. 389—90.) B ik e h m .

G erhard  K irsełi und Hans P ettersson, Helium ein Produkt des kunstlichen 
Atom zer falls. Die Vff. haben featgeatellt, daB bei der BeschieBung mit RaC-a-Strahlen 
im reinen Sauerstoff a-Teilchen von 9,3 cm Reichweite auftreten, u. z war kommen auf 
10° u. RaC-a-Teilchen 60 Teilchen von mehr ais 7,2 cm Reichweite. Im reinen N erhiilt 
man auf 10° n. a-Teilcben 45 a-Teilchen mit einer maiimalen Reichweite von 11,2 cm 
und auBerdom noch dio bekannten H-Teilchen, dereń Zahl bei 13 cm Abaorption 
etwa 10 pro 10° normaler a-Teilchen betragt. Die Vff. halten diese langreich- 
weitigen a-Teilehen fiir Atomtrummer, die von den normalen a-Teilchen des RaC 
hauptaachlich auf den eraten Zentimetern ihrer Bahn erzeugt werden. Sie ver- 
muten, daB ganz allgemein neben H auch He ein P ro d . der Atomzertrummerung 
iat. (Naturwissenschaften 12. 464; Wien, Inst. f. Radiumforseb.) K. P h i l i p p ,

W. C. Mc G uarrie, Uber die Bahn von a-Strahlen im Helium und anderen 
Oasen. Die Erhaltung von Kraft u. Energie wurde beim ZusammenstoB von einem 
a-Teilchen u. einem Heliumkern beobachtet. Nach den photograph. Aufnahmen 
seheint das abgeprallte Teilchen entweder ein vollstandiges Atom oder ein Teilchen 
zu sein, das mit dem a-Strahl ident. ist. Letzteres diirfte anfanga eine oder zwei 
Ladungen beaitzen, da in jedem Falle dio Ladung zwischen diesen belden Werten 
wechseln wurde. Kriimmungcn der Bahn wurden beim He namentlich bei Zusammen-, 
atoBen beobachtet. Yon den photographierten Heliumbahnen waren iiber 2°/o ge- 
gabelt. Das Verhaltnis war groBcr im Hs u. geringer in der Luft. (Proc. Trans. 
Roy. Soc. Canada [3] 17. Sekt. III. 111—18. 1923. Toronto, Univ.) L in h a r d t .

E. S. B ieler, Die Alleugung von a-Teilchen um grofie Winkel durch leichte 
Kerne. Yf. gibt einen histor. (jberblick iiber die Entstehung der Rutherfordachen 
Anachauungen iiber den Atombau auf Grund der Yersa. iiber die Abbeugung von 
a-Teilchen durch yerschiedene Substanzen u. geht dann auf die Frage nach der 
Struktur der Kerne naher ein. Es seheint, daB das Coulombache Grundgesetz der 
Elektroatatik fiir die im Kern in Betracht kommenden Dimensionen nicht mehr 
giiltig ist. Vf. beschreibt Verss., in denen Abweichungen vom Coulombschen 
Gesetz in den Fallen beobachtet w e r d e D ,  daB a-Teilchen sehr nahe an den Kernen 
von Al- u. Mg-Atomen vorbeigehen. Die Verss. deuten- darauf hiu, daB bei nahem 
Abstand vom Kern die ąaadrai Funktion des Coulombschen Gesetzes in eine 
solche der 4. Potenz allmahlich iibergeht. Es ist eine Berechnung der anziehenden 
Wirkungsaphare des Kerns gegeben; der Radius derselben ergibt aich zu 3,44 X  
10~13 cm. Die liir Al u. Mg gemessenen Kurven aind innerhalb der Versucha- 
fehler fur a-Teilchen der gleichen Reichweite einander gleich. Vf. gibt eine Hypo- 
theae fiir daa Zustandekommen der Abweichung vom Coulombachen Gesetz mittels
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Betrachtung der magnet. Kriifte in der Umgebung dea KernB. (Proc. Royal Soc. 
London Serie A. 105. 434—50.) F r a n k e n b u r g e r .

h. Grebe, U ber den Energieverbrauch bei der Ionieation der L u ft durch Rtintgcn- 
itrahlen verschiedener Wellenlange. (Ztachr. f. Phyaik 24. 264—66. B onn.) B e h r l e .

Sam uel K. Allieon und W illiam  Duane, Absorptionemessungen gtmsser . 
Andermgen in der mittleren Wellenlange tertiarer X-Strahlen. (Vgl. C l a r k  u . 
D u a n e , Proc. National Acad. Sc. Washington 10. 4 1 ; C. 1924. I .  1742.) Vff. 
untersuehten die TertiarBtrahlung von Ag  unter Anwendung von Gittern aua J, 
Te, Sb {A X >  0,0484 A.). Die fur die Streustrahlung von Ag mit K0-W-Strahlung 
ais Primarstrahlung erhaltenen VerBuchscrgobnisse sięd graph. dargeatellt. Die bei 
yerschiedenen Winkeln gemesaenen Streustrabluugen lasaen sich jederzeit experi- 
mentell beobachten, wenn daB Gitter die geeignete krit. Absorptionswellenlange 
beeitzt u. die Wellenlangen der Tertiarstrahlung von denen der Primarstrahlung 
genUgend abweichen. (Proc. National Acad. Sc. Washington 10. 196—9 9 ) K. Wo.

Davld L. W ebster, Eine mSgliclic JErklarung tertiarer LinitnspeUren in 
X-Strahlen. (Vgl. W e b s t e r  u . H e n n in g s , Physieal Review [2] 21. 321; C. 1923. 
III. 1632.) Theoret. Auafiihrungen hypothet. Natur. Vf. atellt eine Theorie auf, 
daB tertiaro Strahlung herriihrt aua dem Auprall eines Photoelektrona gcgen ein 
zweitea Elektron in demaelben Atom, aus dem es atammt. (Proc. National Akad. 
Sc. Washington 10. 186—91. Stanford, Univ.) K. WOLF.

George L. C lark und W illiam  Duane, Zur Theorie tertiarer Strahlung, 
creeugt durch Zusammenst6(ie von PhotoeleTctronen. An Hand der von VfF. (Proc. 
National Acad. Sc. Washington 10. 41; C. 1924. I. 1742) aufgestellten Theorie 
wird die Theorie von W e b s t e r  (vorat. Ref.) krit. erortert u. auf Grund esperimen- 
teller Daten ais nicht eyident nachgewiesen. (Proc. National Acad. Sc. Washington
10. 191—96. Haryard, Uniy.) K. W o l f .

C. S. Beals, U ber einige Triboluminescenzspeklren. Vf. unterscheidet je nach 
der Ursache der Triboluminescenz (Fahigkeit, naćh dem Reiben oder Brechen zu 
leuchten) zwoi yerachieiene Klasaen tribolumineaciereader Korper. Von der 
Klasse wurdeu Mn u. Ge untersucht, u. ihre Lumineacenz wird auf Oxydation zu- 
rUckgefiihrt. Unter W. leuchten sie nicht, d. h. das Phanomen iat yon der Um
gebung abhangig. Das beobachtete kontinuierliche Spektrum wird dem von Par- 
tikeln dea Metalls, die durch chem. Einw. auf WeiBglut erhitzt waren, emittierten 
Licht zugeschrieben. Die Linien l  =  4035, 4033 u. 4031 1  bei Mn u. X =  2855 1 , 
~  3700 u. ~  3800 X bei Ce fal len in die Flammen- u. Bogcnspektren der boiden 
Metalle. — Ais Yertreter der 2. KlasBe wurden Quare u. Wurzit unteraucht. Die 
groBte Intensitfit der Triboluminescenz wurde durch Reiben der Eaden geschmol- 
zener Quarzrohrchen erhalton, Die Leuchterscheinung tritt in gleicher Starkę auch 
in W. auf, das liiBt achlieBen, daB die Fahigkeit zu leuchten in dieaem Fali eine 
innere Eigenachaft der Krystalle iat u. nicht von dem sie umgebenden Medium 
abhangt. Die Lumineacenz wird chem. Einw. zugeschrieben, dio ihren Ursprung 
in einer StoruDg der Anordnung der Atome u. Elektronen im Krystall hat. Daa 
Spektrum war kontinuierlich. Die Intensitat war bei den KTystallen, die sich am 
achnellaten abnutzten, am starkaten. (Proc. Trana. Roy. Soc. Canada [3] 17. Sekt. III. 
125—29. 1923.) J o s e p h y .

R. F o rtra t, Die BandenipeJctren. Eine Literaturstudie iiber den gegenwfirtigen 
Stand dieaes Spezialgebietes. (Journ. de Physiąue et le Radium [6] 6. 33—50. 
Grenoble.) K . W OLF.

A. M. M osharrafa, Salbintegralquantemahlen in der Theorie des Starlceffelcts 
und eine allgemeine Bypothese gebrochener Quantenzahlen. (Vgl. Proc. Royal Soc. 
London Serie A. 102. 529; C. 1923. III. 1632.) (Proc. Royal Soc. London Serie A; 
105. 641—50) B e h r l e .



430 A t o m s t r u k t u k . R a d io c h e m ie . P h o t o c iie m ie . 1924. II.

(łeorgea D ejardin, Anregung der Spektren von Argon, Krypton und Xenon. 
(Vgl. C. r. d. l’Aead. des sciences 172. 1347. 176. 894; C. 1922. I. 178. 1923. I. 
1558.) Yf. ergflnzt seine friiheren Arbeiten durch Untereuchungen iiber den 
Ioniaationsstrom, den durch die Elektronen crzeugten Geaamtatrom ała Funktion 
dea BeBchleunigungspotentials, aua denen die krit. Potentiale Bich beatimmen la B ae n . 
Die nach der photograph. Methode erhaltenen a p e k t ro B k o p .  Beobachtungen liegen 
zwiachen 7000 A. u. 2300 A. Fiir daa Spektrum E t esistieren zwei Anregunga- 
grenzen: A r  (19,0 Jb 0,5 V.; 34,0 i  0,5 V.), Kr (15,5 i  0,5; 28,25 ±  0,5), 
X. (13,0 i  0,5; 24,25 ±  0,5). Daa Spektrum E x muB den einwertigen Ionen zu- 
geschrieben werden u. iBt ais Funkenspektrum 1. Ordnung zu betrachten. Die 
scharfsten Linien dea Spektruma E % treten auf, wenn daa Beschleunigungepotential 
folgende krit. Werte iiberBchreitet: A r  (70 i  2 V.), Kr (59 i  2), X  (51 ±  2). 
(O. r. d. l’Aead. des aciences 178. 1069—71.) K. W o l f .

1. S. Bowen und E . A. M illikan, Die Serienspektren des Boratoms (Bm). Im 
AnschluB an die Bohrsche Theorie lasaen sich fiłr daa yon Valenzelektronen be- 
freite B-Atom (Bra) Spektrallinien theoret. yorheraagen. Die yon Vff. durch- 
gefiihrten Yerss. fuhren k u  einer Reihe von bisher nicht identifizierten Linien, die 
die Theorie glanzend bestatigen. (Proc. National Acad. Sc. Washington 10. 199 
bis 203. Pasadena.) K. WOLF.

W. Jevons, Das Bandenspektrum von Borsiićkstoff. Krit. Bemerkungen zu den 
Arbeiten yon M il l ik a n  (Science 58. 164 [1923]). Vf. ist der Ansieht, daB auf 
Gruńd der bisherigen experimentellen Befunde sich nicht entscheiden laBt, ob 
die Banden dem BO oder BN zuzuschreiben sind. (Naturę 113. 744 — 45. 
Woolwich.) K. W o l f .

E. Seeliger und M. W endt, BemerTcungen iiber die Anregung der Wasserstoff-
spektren durch Elektronenstofi. (Vgl. W o o d , Philoa. Magazine [6] 44. 538; C. 1923.
I. 126.) Vff. untersuchten getrockneten H,, feuchten Hs, reinen H, (yorher HC1- 
Dampf in der App.), auBerdem H %0  (kein Viellinienspektrum), HCl (deutliche 
Schwachung der Viellinien); N H 3, CHt u. die keinen Effekt zeigten. Es
wuiden die Intensitatayerhaltnisse 22^/4634 u. .0^/4634 (4634 ist die atarkste
Linie dea Viellinienapektrums) beatimmt, indem H, durch Elektronen yon konstanter 
Geachwindigkeit zum Leuchten angeregt wuide. Die erhaltenen Verteilungskurven 
zeigen, daB neben der Elektronengeschwindlgkeit fur das VerhSltnis Balmerserie/ 
Viellinien noch die yon W ood  angenommene katalyt. Wrkg. der GefaBwande u. 
dereń Vergiftung in Betracht kommen, die den Disaoziationsgrad dea H, beeinflussen. 
(Phyaikal. Ztschr. 25. 160—62.) K. W o l f .

M. H anot, U ber die Breiłe der Linien im Funkenspektrum von Wassersto/f. 
Um festzustellen, ob die Linienyerbreiterung durch Druckzunahme entsteht oder 
ob diese Erscheinung yon der Natur des StromkreiBea abhangt, wurden Yeres. mit 
einer Funkenatrecke yon 1—2 mm durchgefuhrt. Der Funke wurde zwischen 
2 Pt-Elektroden in einer H,-A tm o a p h a r e  unter 1,2 kg Druck durch die Entladung 
eines Kondensatora erzeugt; durch Einachalten einer Selbstinduktion u. eines fl. 
Wideratanda (CuS04) konnte seine Periode u. Dampfung yariiert werden. Fiir die 
Breite einzelner Linien ergaben die Meaaungen im Falle der Dampfung: 10 A. fiłr 
H a, 38 A. fiir Hp, 50 A. fiir JSy] 65 A. fiir H t . Der EinfluB der Periodenyariation 
zeigt sich darin, daB die Linienbreite entaprechend abnimmt, wenn die Periode des 
Stromkreises z u n im m t .  Die diesbeziiglichen Y e r E u c b s e r g o b n is s e  lasaen aich auf den 
EinfluB der Temp. oder des Druckea z u r i i c k f u b r e n .  (G. r. d. 1’Aead. des sciencea 
178. 1071—73.) K. W o l f .

A. E. M. Geddes, Beobachtungen tlber die Balmersche H-Serie. Vf. beschreibt 
die Veraucbsanordnung. Die ftM H a u. fiir die Tempp. fl. Luft u. 50° erhaltenen 
MeBreaultate sind tabellar. zuaammengefaBt. Sie atiitzen die fiir die Entstehung



1924. II. A t . A t o m s t e u k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 431

des H-Spektrums a u f g e B te l l t e  Theorie u. aind in C b e r o in B t im tn u n g  mit P a sch en b  
Eiperimentalunters. iiber ionisiertca He. (Proo. Roy. Soc. Edinburgh 44 14 
bis 20.) t K. W o l f .

W. Thomas, Naherungsweise Berechnung der Bahnen und Ubergangsioahrschdn- 
lichkeiten des Serienelektrom im Natriumatom. Mathematisch. (Ztacbr. f. Phyaik 24. 
169-96. B realau .) B e h b l e .

H. M. H ansen und S. W erner, Bas optische Spektrum des Hafniumi. In 
Fortaetzung ihrer friiheren Mitteilung (Naturę 112. 618; O. 1923. III. 1152) geben 
Vff. eine Liate der starkaten Linien deB H f  zwischen 7300 u. 3500 Jl. (Naturę 112. 
900—1. 1923. Kopeuhagen, Univ.) B e h e l e .

A. B. Mc Lay, Das ultraviolette Spektrum des Chrome. Vf. briDgt eine Auf- 
nahme u. eine Tabelle des ultrayioletten Spektrums des Chroms. (Proc. Trans. 
Roy. Soc. Canada [3] 17. Sekt. III. 137—39. 1923. Toronto, Uniy.) L in h a e d t .

W alter C. Holm es, Die Einwirkung non Konzentrationsuntersclńeden auf die 
Absorptionsspcktra von Farbsiofflósungen. Vorlaufige Mitteilung. Y f.  gibt eine zu- 
Bammenfasaende Darat. seiner Unters. tiber Wechael in der Absorptionsfahigkeit 
von mehr ais 100 Farbstoffen, die aich zuriickfiihren la a B e n  auf Konzentrations- 
achwankungen der was. Lagg. dieaer Farbatoffe. Die Ergebniase werden in Schau- 
bildern u. Tabellen zueammengefaBt. Bei einer betrachtlicben Anzahl der unter- 
auchtcn Farbatoffe (wie Krystallyiolett, Methylenblau u. a .)  wurde eine derartige 
Abanderung der Abaorptionabanden featgeatellt, daB angenommen werden muB, daB 
dieae Farbatoffe in waa. Lag. in einem tautomeren Zuatande zwischen 2 Kon- 
s t i tu t io n B fo rm e n  vorhanden B in d , dereń Gleicbgewicht yon der Konz. der Lag. ab- 
liangt. (Ind. and Engin. Chem. 16. 35—40. Waahington, D. C.) RttBLE.

K arl Lauch, Die optischen Komtanten ćhemisćh reiner, undurchsichtiger durch 
Kathodenzerstaubmg hergestelltcr Metallschichten. Yf. beatlmmt die opt. Konttanten 
(Brechungaindes n, Abaorptionaindei k, Abaorptionakoeffizicnten h u. Reflesions- 
yermogen R) u. Hauptwinkel chem. reiner Ag-, Au-, Pt-, Cu- u. J/i-Schichten, die 
durch katbod. Zerataubung auf Glas niedergeschlagen werden; es werden zum 
Vergleich hiermit auch die Werte fiir absichtlich yerunreinigte Spiegel yerglichen. 
Auch wird untersuchf, ob ein weaentlicher Unterschied in den Werten chem. oder 
galyan. gewonnener Spiegel gegeniiber den durch KathodenzeratSubung erzeugtcn 
Schichten beateht u. ob letztere ais massiyes Metali oder ais Oberflfichenschichten 
aufzufasaen aind. Vf. beschreibt die App. zur Darat. der kathod. zerataubten 
Schichten; durch KiihlgefaBe mit fl. Luft iat fiir die Ausschaltung storender Ver- 
unreinigungen gesorgt. Ais Elektroden dienen Cu-Stabe mit Aufachraubyorricbtungen 
fiir Platten aus den zu zerataubenden Metallen (an der Kathode), die zu be- 
stSubende Glaascheibe ist zwischen Kathode u. Anodę eingeschaltet. Kontrollyeras. 
fiir die Reinheit der auf dieae WeiBe in einem mit gefetteten Schliffen yersehenen 
GefaB hergestellten Metallapiegel erfolgen durch Darat. yon Metallachichten in 
einer yollig schlifflosen Apparatur; Anodę ist hier ein W-Draht; die Glasacheibe 
ist auf einem Schlitten aDgebracht; die anfangliche Zerataubung erfolgt auf ein, 
auf der Glasplatte liegendea, spater magnet, entfernbares Glimmerpiattchen (ebenso 
im 1. App.). Ag u. Au laasen sich infolge ihres niedrigen F. u. der starken Er- 
warmung am schwierigsten zu befriedigenden Spiegeln zerstauben, jedoch kann mit 
entaprechenden Abkflhlpausen fiir die Kathode in 3—4 Stdn. ein guter Spiegel 
erzeugt werden. Nahere- Angaben iiber spezielle Eigenachaften der Spiegel ygl. 
Originalabhandlung.

Jedes Metali zerstaubt am raachesten im Ns, weniger schnell in Luft, am lang- 
samBten in Ha; am achnellaten zerstaubt Cu, am langaamaten Ni. Zur Erzielung 
der beaten 8piegel sind gOnatig: niedriges Vakuum (0,9—0,1 mm), niedrige Spannung 
(800—3000 Yolt), groBe Stromatarke (yon GroBe der Kathode abh&ngig), Dunkel-
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raum nahe Spiegel (=  '/a Abetand Kathode-Spiegel). Je hoher F. der Kathode, 
um so hoher kann Vakuum u. Spannung aełn. Die opt. Unters. der bo gewonnenen 
u n d u re h s ic h t ig e n  Spiegel erfolgt im monoehromat. Licht einer Quarz-Hg-Lampe 
Q, =  5461 X. u. 5769 A.) mittela einea Prazisionspolarisationsspektrometers, Be- 
rechnung der opt. Konstanten aua Phasendifferenz A  u. Azimut ij) bei beliebigem 
Einfailswinkel tp erfolgt mit Hilfe der atrengen Formeln der Metalloptik nach 
W iener. E s zeigt aich, daB ein direkter funktioneller Zusammenhang zwischen 
den Konstanten u. Hauptwinkeln bei yerachiedenen Eeinheitagraden der Spiegel- 
metalle besteht, ais reinate Spiegel sind diejenigen mit dem kleinsten « anzu- 
spreehen. Vf. gibt tabellar. Ubersichten der gefundenen ZablengroBen u. atellt daran 
anscblieBend fest, daB der Absorptionskoeffment u. der Haupteinfallawinkel (fi 
charakteriat. fiir das G-efiige der Schieht sind u. daB die zu maximalen Tc gehorigen 
Konstantenwerte stark den opt. Parametern der masaiyen Metalle angenahert sind. 
Diejenigen Schichten, die bei gleiehem k yerschiedenes n beaitzen, sind ala opt. 
anisotrop zu betraehten; sie erfullen die Bedingungsgleichung der Stabchen- 
doppelbrechung, u. die Yeraehiedenheit ihrer Konstantenwerte ist infolgedessen auf 
eine yerschiedene Lage ihrer Teilehenachsen zuruekzufiihren. (Ann. der Physik 
[4] 74. 55—79. Leipzig, Physikal. Inst.) F ran k en b u rg eb .

J. C. Ghosh und 'S. C. Blsvas, Eztinktionskoeffizienten einiger Sauren und 
ihrer Salne im Ultraviolett■ Die Absorption von ultrayiolettem Licht in den starken 
Sauren E N O t, 3 B rO it HJOa, CeE 6‘SOsE, COlB'OOtE  u. den schwaehen Sauren 
E sAsOt, H3AsOt, BN O j, E^SO^ Benzoesdme, Salicylsaure, Zimtsaure, Ameisen- 
saure, Essigsaure, Monoćhloressigsaurc u. in ibrem Na- oder K-Salz, sowie in 
Ba(NOs\  wurde beetimmt. (Kuryen im Original.) Die Salze der starken Sauren 
zeigtcn die gleiche Estinktion wie die freien Sauren. HNOs u. KNOa waren ident., 
NaNO„ u. Ba(NO,)a etwas davon yerachieden; Griiude hieifiir konnen nicht ange- 
geben werden. Bei den schwaehen Sauren dagegen tritt mit der Salzbildung stefs 
eine Anderung der Extinktiou ein, woraus in Anlehnung an H a n t z sc h  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 39. 3080; C, 1906. II. 1408), u. andere gefolgert wird, daB acbwache 
Sauren bei der Salzbildung einer Anderung der Konat. unterliegen. (ZtEchr. f. 
Elektrochem. 30. 97—103. Daeca [Indien], Univ.) H e e t e r .

H. Grayson Sm ith, Anderungen in dem BrecJwngsvermdgen angeregter Atome 
und Molekule. Ea wird der EinfluB yon ultrayiolettem Licht einer Hg-Bogenlampe 
auf das Brechungsverm5gen von Jff, u. N , fur monoehromat. Licht einer Cowper- 
Hewittlampe mit griinem Filter bei 100—120° u. einem Druck yon 40—60 mm 
untersueht. Nachdem die Gase kurze Zeit der Bestrahlung mit ultrayiolettem Licht 
ausgesetzt gewesen waren, also zum Teil dissoziiert worden waren, wuchs das 
RefraktionByermogen sowohl bei Bj ais auch bei Na- Das Verhaltnis S  => A  n/« 
ist eine Fnnktion der Espositionazeit t, es ist d  =  <5max (1 — fiir Hs ist
dm*x =  0,0104, 1 =  0,032; fur N, ist dnn* =  0,0063, >1 =  0,072. Aua don Werten 
fflr X kann -wie bei radioakt, Substanten die Ealbwcrtzcit yon atomarem E  u. N  
unter den gegebenen Bedingungen berechnet werden, wenn die Gesetze der Radio- 
aktm tat auch fur diesen Fali gelten. Fur die Halbwertzeit iat sie ba-
tragt fiir H 22 sec., fiir N 9,6 sec. Das Brechungsyermogen des atomaren H iat 
kleiner alB die HSlfte desjenigen vom H,. Unter Annahme, daB 10°/0 der Gase 
unter dem EinfluB dea ultrayioletten Lichts dissoziiert, wenn die maiimale Ab- 
weichung beobachtet wird, ergeben sich fiir das Refraktionsverm8gen die oberen 
Grenzen =  1,000063; fi-^ =  1,000143; bei 5°/o Dissoziation ist /%  =  1,000055; 
/1s  == 1,000131. Fur Eg  wurde die Unters. bei 218° ±  10° ausgefuhrt, bei dieser 
Temp. fluoreacierte der Hg-Dampf deutlich. Die Wrkg. war sehr sehwach, das 
Brechungsyermogen nahm um ungefahr 1°/B ab; es wird angenommen, daB der
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Effekt auf B. von eehr kurzlebigem Hga beruht. Wenn daa Befraktiona^ormogen 
von Hga ungefahr 2mal so groB ist wie daa von Hg, ao miisaen sich sofort nach 
Beendigung der Beatrablung ca. 2°/0 im molekularen Zaatand befunden haben. 
(Proc. TranB. Roy. Soc. Canada [3] 17. Sekt. III. 63 -69 . 1923. Toronto, Univ.) JOS.

W. H. M artin , Die Zerstreuung des Lichts durch Flussigkeiten: EinicirJcung 
der Richtung auf die Pólarisation und Intensitat. (Vgl. Ma r t in  u. L e h e m a n , Journ. 
Physical Chem. 27. 558; C. 1923. III. 717.) In  Fil. wird d a s  z e r s t r e u t o  Licht n i c h t  
vollkommen polarisiert. Vf. u n t e r a u c h t  die Einw. dieBes Ausfalles in der Polari- 
aation auf die Yerteilung dea z e r s t r e u t e n  Lichtea in v e r B c h i e d e n e n  Richtungen. 
(Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 17. Sekt. III. 151—55. 1923.) L in h a b d t .

T. S. Patteraon, Die Phdnomene der Rotationsdispersion. Eine Zusammen- 
fassuag der seitens Vf. gegea die Low ryache Hypothese (vgl. Chemiatry and 
Ind. 43. 331 [1924]) biaher gemachten Einwande. (Chemiatry and Ind. 43. 454—57. 
Glasgow, Univ.) K- W o l f .

M. B. K earney, Die Fluorescenz von Asculinldsungen. (Vgl. Mc L e n n a n , Proc. 
Royal Soc. London. Serie A. 102. 256; C. 1923. I. 543.) Die Fluorescenz von Aa- 
culinlsgg. wird durch Einstrahlung ultrayioletten Lichtea zerB tort. Die Arbeit der 
Vfs. stellt eine Fortsetzung der Untera. Mo L e n n a n s  dar. Die Konz. der L ag g . 
betrug 4:100000 Gewichtsteile; die L agg . wurden in Glas-, bezw. Quarzrohren ein- 
geachmolzen u. dem Lichte von Glas-, bezw. Quarz-Hg-Lampen ausgeaetzt. Der 
Intensitataabfall der Fluorescenzatrahlung wurde von Zeit zu Zeit mit einem Spektro- 
photometer gemesBen u. so sein Verlauf festgelegt. Einstrahlung aus Glaa-Hg- 
Lampe ina Glaarohr zerstorte die Fluorescenz iiberhaupt nicht; Einstrahlung aus 
Quarz-Hg-Lampe ina Quarzrohr aber wohl (Lsg. in W. 90 Min., Lag. in A. 18 Stdn.) 
AIb LoaungBmittel wurden verwendet: W,, A., Methylalkohol, Aceton u. Glycerin. 
Die Anfangaintensitat der Fluorescenz war in den organ. Lóaungsmitteln geriDger 
ais in W., der Anfangsabfall rascher, der spatere Abfall langsamer, Die Einw. 
durchperlenden Ozons ist analog der Lichtwrkg. Ea zeigte sich keine Einw. auf 
A sculinpulver. Unogibt man die zu untersuchende Lsg. im Quarzrohr mit einer 
SchutzhiiUe aus bereits umgewaudelter Lsg. u. beatrahlt mit der Quarzlampe, so 
erfolgt keine Zerstorung der Fluorescenz; daB auBerste Ultraviolett wird yon der 
Schutzlosung absorbiert, welches also offenbar die Zerstorung bewirkt. (Philos. 
Magazine [6] 47. 648—56. T o ro n to , Univ.) K y r o p o u l o s .

I i. B. Loeb, Der Schioarzungsprozep der ZinJcsulfidphosphore. (Vgl. Proc. National 
Acad. S c . Washington 7. 202; C. 1922. I. 847.) Vf. tritt einem Irrtum (vgl. S o h l e e d e ,  
Ztschr. f. physik. Ch. 106. 386; C. 1924. I. 1155) entgegen, wonach er die Yer- 
nichtung der PhoaphoreBcenzfahigkeit der Zn-PhoBphore durch ultraviolettes Licht, 
ais denselben ProzeB wie den PhosphorescenzprozeB ansahe. (Ztachr. f. pbyBik. 
Ch. 109. 77—78. Berkeley [Cal.], Univ.) U lm a n n .

Thomas H arris  Osgood, Anderung der photoelelctrischen Wirkung mit der 
Wćllenlange fiir einige Metalle in L u ft. Vf. untersuchte im ultravioletten Licht 
Fe, Sb, B i, Al, Zn, Cu, Pt, Ag bei 0,230 u. 0,257 fx, indem daa Yerhaltnis des 
pbotoelekt. Stromea fiir daa Metali im gewohnlichen Żustand za dem wenn frisch 
poliert festgeatellt wurde. Vf. echlieBt aus den Versuchaergebnissen, daB cs zweckB 
Benutzung der photoelektr. Wrkg. einer Metallplatte zur BeBt. der physiol. Wrkg. 
einer gegebenen Strahlung zweckmafiiger ist, das gewohnliche statt das polierte 
Metali anzuwenden, weil hierdurch,,Ermiidungserscheinungen“ ausgeachaltet werden. 
Da die Haut nicht durch ultrayiolettes Licht von A )>0,25 /U. beeinfluBt wird u. 
nur wenig keimtotende Wrkg. iiber 0,29 (i besteht, folgt femer, daB Zn u. Al un- 
geeignet Bind. Falls die therapeut. Wrkg. der Hautrotung proportional iBt, so iat 
Au zur BeBt. einer Strahlung brauchbar, da Au iiber 0,26 [x keinen photoelektr. 
Strom liefert. Hinsichtlich der keimtotenden Wrkg, ist Ag am  geeignetsteD , da-

VI. 2. 29
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gegen Bi, Pt, Cu fast ebenso brauchbar. (Proc. Eoy. Soc. Edinburgb 44. 8 
bis 13.) K. W o l f .

As. E le k t r o c h e m ie .  T h e r m o  c h e m ie .

D. E elchinsteln, Der Mechanismus der A usM dm g einer Potentialdifferenz an 
der Grenie zteeier Phasen. Ausgehend yon der Theorie, daB bei zwei gegebenen 
Phasen die Yerteilungskoeffizienten aller Ionen u. Elektronen gleich seien, erkliirt 
Vf. die Entstehung von Potentialdifferenzen mit Hilfe folgender drei Satze: I. Es 
geniigt die Anwesenlieit einer einzigen Aaymmetrie in der homogenen Phase, ala 
notwendiger u. zugleich auareicbender Bedingung, damit an der Phasengrenze eine 
Potentialdifferenz auftritt. — II. Ist ein fester Stoff fahig, in einer endlicben Zeit 
in seiuem Reaktionsraume ein chem. Gleicbgewicht zwisehen Ionen u. Elektronen 
herzustellen, bo kann a ic h  dort bei seiner Beriibrung mit einer Leg., in der un- 
symmetr. Gleicbgewicht herrscht, nur symmetr. Gleicbgewicht auebilden.— III. An 
der Grenze zweier Phasen bildet sich eine Potentialdifferenz dann aus, wenn in 
beiden Phasen v e r B c h ie d e n e  Asymmetriegrade in bezug auf den gleichen elektrolyt. 
oder elektron. Dissoziationsgrad herrschen. (Ztschr. f. Ełektrochem. 30. 238—46. 
Prag.) L U d e b .

H elge Stolt, Die Rotation des eloktrischen Lichtbogens bei Atmospharcndruck. 
Vf. untersucht die im Magnetfeld rotierende elektr. Entladung bei Atmospharendruek 
zwisehen Cu+ -Cu~, Cu+ -Ag“ , C u^A u"1-, Ag+ -Ag~, Ag+-Cu~, Ag+-Au“ , 
A u+-Au-, A u+-C u- A u+-A g- C+-Cu-, C+-Ag- ,  C+-Au“ , Al+-Cu“  u. Al+-Ag“ - 
Elektrodsn. Es wird im konstanten Magnetfeld die Yeranderung der Rotations- 
gcschwindigkeit mit dem Bogenstrom bestimmt (fiir mehrere Felder), auch wird 
der Elektrodenabatand yariiert. Die V e ra ń d e ru n g  der R o tationB geschw ind igkeit 
mit der Starkę des Magnetfeldes wird bei Cu^-Cu- , Ag+-Ag—, Au+-Au—, C+-Ag~ 
u. Al+-Cu~ untersucht, sowie die Charakteristik des rotierenden Bogens fiir die 
meiBten P alle bestimmt. Die V ersu ch san o rd n u D g  beBteht im wesentlicben aus einem, 
durch 2 Solenoide mit einem radialen Magnetfeld umgebenen, in eine Porzellan- 
rohre eingeEchloasenen Stab aus weichem Fe, in dessen Langsrichtung die zylindr. 
auB gebohrten , mit 220 V. Gleichstrom gespeisten Elektroden angebracbt sind. 
Mittels A nbriD gung  eines Spalta vor dem rotierenden Bogen u. eines rotierenden 
Spiegela u. R egiB trierung  deB  rcflektierten Bildea auf einer photograph. Platte wird 
die RotationsgesBchwindigkeit gemessen. Die Einzelheiten der MeBsungen der 
Charakteristik dea Bogens u. der Yeranderung der R o ta tio n sg each w in d ig k e it m it 
der Starkę des Magnetfeldes, sowie mit dem Bogenstrom sind im Original zu yer- 
gleichen. Eine Auawertung der ao ermittelten Messungen unter Benutzang dea 
Lenardschen Wertes fiir Elektronengeschwindigkeiten in Flammen zeigt, daB die 
Geschwindigkeit der in der Entladung bewegten positiyen Ionen 1l„a von der der 
negatiyen u. ih re  M. etwa das 50000-fache der der Elektronen ist, was etwa einem 
At.-Gew. 27 entspricht, somit iat an die Wanderung von Łuftmoll. im  Bogen zu 
denken. Auch sonstige Einzelheiten der Measungen decken sich bei Annabme 
einer Bogentomp. yon etwa 2000° gut mit dieaer A naicht, Ferner ergibt aicb, daB 
die negatiyen Trager prakt. ausschlieBlich Elektronen Bind. Bei niedrigeren Tempp. 
sind die positiven Ionen wahrscheinlieh hauptBachlich Łuftmoll, bei hoheren Tempp. 
auch positiye Metallionen, Bis zu etwa 2 Atnp. ist die Rotationsgeschwindigkeit 
unabhangig von der Art dea Elektrodenmaterials, da nur Łuftmoll. ala poBitiye 
Ionen yorhanden sind (auBer beim Al). Bei atarkerem Bogenstrom iat die Ge
schwindigkeit des Kohlebogens am groBten; ea folgen Ag, Au, Cu u. A l. Ag u. 
Au zeigen  demnach geringere Tendenz zur B. positiyer Ionen im  Bogen ala Ca u. 
Al, die yielleicht ais Oxyde ionisiert an der Leitung teilnehmen. (Ann. der Physik 
[4] 74. 80—104. Upsala, Uniy.) F e an k en b u rg e r.
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Hans Schiller, Ober die elektr omotorisehen Etgenechaflen der Glaser. Bei An- 
wendung hoher Feldstarken treten iu Glasern elektromotor. Gegenkrafto auf, die 
yon der GroBenordnung der auBeren SpannuD g sind. Das elektromotor. Verb. ver- 
schiedener GlaBer in Lsgg. alB daB eirfacher Elektroden u. Mischelektroden wird 
eingehend untersucht. Jedes Glaa weist cbarakterist. Elektrodenfunktionen auf, 
dureh Best. welcher, oder der Losungadrucko, lassen eich einzelne Glasarten eindeutig 
festlegen. (Ann. der Pbyeik [4] 74. 105—35. Wion, Uniy.) U l m a n n .

R udolf W egscheider, U ber die gro/Stc gcioinnbare Arbeit lei endlichem Umsatz, 
insbesondere in galmnisćhen Elementen. Vf. zeigt, daB die von T h i e l  (Rec. trav. 
chim. Pays-Bas 42. 647. C. 1923. III. 1195) gegebene Formel fiir die groBte ge- 
winnbare Arbeit bei endlichem Umsatz ein Spezialfall einer von ihm fruher ge- 
gebenen Formel (Ztschr. f. pbysik. Ch. 79. 233; G. 1912. I. 1417) iat, wenn die 
Vorauasetzungen von T h ie l , die Anfangsmengen der Stoffe sind die in der Re- 
aktionsgleichung stehendeD, konstantes Vol. jeder Gasphase u. V ernachlaB B igm ig 
d e r Vol.-Anderungen der fl. u. festen Phasen, eingefiihrt werden. Fiir d as  Gleich
gewicht ais Endzustand yereinfacht eich d ie  Formel zu A /B T  =  — » iln (l — —
w In (1- f - a a , ) — (m  — tłJaJco, wo d e r  beim  Gleichgewicht umgesetzte Bruchteil, 
m => a  -f- . . . ,  »i =  fji-j- v -f- • • fiir die Rk. a A -\-fi B  -f-. .  v N Ą- . .ist.
Weiter wird erortert, wie die Berechnung der groBten in Form eines elektr. StromeB 
gewinnbaren Arbeit bei endlichem Umsatz bei galvan. Elementen durchzufiihren 
ist, u. von welchem EinfluB DifFusion, Potentialdifferenz zwischen Lsgg. u. elektrolyt. 
Disaoziation sind. Die freie Energie galvan. Elemente mit 2 Fil. laBt Bich (auch 
abgesehen von der zur Oberwindung des auBeren DruckeB notigen Arbeit) nicht in 
allen Fiillen vollstiindig in elektr. Energie yerwandeln. Der nicht in elektr. Energie 
umwandelbare Teil konnte mit Hilfe dea oamot. Druckes in mechau. Aibeit yer- 
wandelt werden. Bei Daniellelementen mit groBer EK. Bind die oben genannten 
Faktoren nur von geringem EinfluB. Die Elemente yerhalten sich auch bei starker 
Stromentnahme wie konstantę Elemente. Die Berechnungen fur die einzelnen 
Falle sind au yerschiedenen Beispielen durchgefiihrt. (Monatshefte f. Chemie 44. 
317—36. Wien, Uniy.) J o s e p h y .

Louis P. H am m ett, Die Iieaktionsgeschwindigkcit der Wasserstoffelektrode an 
Platinkatalysatoren. Vf. miBt die PolariBation der Rk. Hs q?ia 2H  -{- 2e. Bei den 
Verss. war besonders darauf zu aehten, daB in der Nahe der Pt-Elektrode gut ge- 
riihrt wurde. Der Riihrer machte ca. 2000 Umdrehungen pro Min. Daa Polarisations- 
potential wurde gegen eine Wasserstoffelektrode in deraelben LBg. aber in einer 
anderen Zelle gemeaaen. Ais Verbindung diente ein capillar ausgezogener Heber, 
der die Pt-Elektrode gerade beriihrte. Entw. von anod. O, oder Eintritt von Os 
aua der Luft wurden yerhindert. Die Measungen wurden in einem Thermostaten 
bei 25° auagefUhrt. Anod. Osydation kann einer reinen Pt-Elektrode hohe katalyt. 
Wirksamkeit fiir die Hj-H-Ion-Rk. yerleihen. Die so erzielte katalyt. Wirksamkeit 
erleidet unter der Einw. yon H, eine langaame Abnahme. Auf d ieB e  Weiae iBt es 
moglieb, Elektroden mit yerachiedener katalyt. Wrkg. herzustellen, ohne die Ober- 
flache zu yerandern. Die Polarisationskuryen zeigen, daB die einfache Beziehung 
E  =  f( l /K )  besteht, worin K  yon Potential u. Stromstarke unabhSngig nur eine 
Funktion des Zuatandea der Elektrodo u. der Lsg. iat. Beim Vergleich der Akti- 
yitaten der Katalysatoren bei der Rk. der Wasserstoffelektrode in saurer u. alkal. 
Lsg. zeigte sich, daB eine reine Pt-Elektrode in 0,1-n. KOH sofort nach starker 
anod. Oxydation nur 7io so akt. war wie die am wenigaten akt. Elektrode in
0,1-n. HC1, u. nur 0,0003 mai bo akt. war wie eine reine, frisch oxydierte Pt-Elek- 
trode in HC1. Das Gleichgewicht an der H-Elektrode wird dargeatellt durch 
2 f e  — fJ-ii-t— 2 F E  =  0. Fiir geringe Polarisation wird theoret. die Gleichung:

29*
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i «= afft (1 — e—2 ł AE/RT) hergeleitet, wobei A  E  daa PolarisationBpotential u. 
an, die Aktiyitat des gel. H, ist. Darans ergibt sieh, daB die Geschwindigkeit, 
mit der H, oiydiert wird, unabhangig yom Potential ist, u. der anscheinende Zu- 
wachs der Rk.-Geschwindigkeit bei anod. Polarisation riihrt von dem langaamen 
Riickgang der reversen Rk. her. Die Red. des H-Jons yerlauft bimolekular bzgl. 
der elektr. Ladung u. vermutlieh auch bzgl. der H-Ionen.

Diese Ergebnisse stehen in Einklang mit der Hypothese, daB die Rk. in 2 Stufen 
yerlauft: 1. rasehe Entladung der Ionen u. B. von H-Atomen u. 2. langsame Ver- 
einigung der Atome su H,-Molekiilen. Die reyerse Rk. geht in umgekehrter Reihen- 
folge vor sieb. Daher haben Potentialanderungen nur insofern EinfluB, ais sie die 
Kona. der freien Atome u. somit die Geschwindigkeit ihrer Yerb. andero, aber sie 
haben keinen EinfluB auf die Dissoziation der Molekiile. Anf empir. Weg ge-
langt.Yf. su der logarithmieiten Form der theoret. Gleichung, der jedoch ein Glied,

JR T  ( i \das dem Widerstand entspricht, zugefiigt ist: A  E  = ----- ln ( 1 ------------r------ +  r i.& \ K /
Die beiden Abweichungen von der Theorie, die Wrkg. der H-Ionenaktiyitat auf die 
Ek.-Geschwindigkeit u. die Abnahme der katalyt. Wirksamkeit bei hoher kathod. 
Polarisation, stimmen ąualitatiy damit iiberein, daB eine Abnahme der H-Ionen- 
aktiyitat die negatiye Ladung der Elektrodo erhoht. Quantitatiye Beziehungen
lassen sich jedoch nicht aufstellen. Vf. ist geneigt, diese A.bweichung eher einer 
OberflSchenrk. ais einer elektrochem. Rk. zuzuachreiben. —  Die yon H a b e r  u. R d s s  (ygl. 
Ztschr. f. pbysik. Ch.44. 641.47.257; C. 1903.II. 699.1904.1.1051) gegebene Gleichung 
fur die Chinon-Hydrochinonrk. an massiyen Au-Elektroden gibt die kathod. Polari- 
sation befriedigend wieder, doch gibt sie ein falsches Kuryenbild fur anod. Polari
sation. Vf. stellt hierftlr die Gleichung i =  2 fc, Ohi Chin. • eFE<̂ RT sin h F / t  E j  R T  
auf (E0 =* Gleichgewichtspotential). Fiir Elektroden mit geringer Aktiyitat liefert 
auch diese Gleichung keine sehr gute Obereinstimmung mit den Messungen, jedoch 
entspricht sie den Tatsachen weit besser ais die von H a b e r  u. R u s s .  Aus dem 
Verlauf der Polarisationskuryen ist ersichtlicb, daB bei d,er Red. des Cbinons ein 
Zwischenmechanismus des H  nicht zutrifft. (Journ. Americ. Chem. Soe. 48. 7—19. 
New York, Columbia Univ.) J 08EPHY.

E rie  K. R ideal, Gltichgewichte bei revertiblen Elektroden. I. tjber den Mecha- 
nismus der reversiblen Elektrode. Yf. beleuchtet krit. die yerschiedenen Theorien, 
die zur Erklarung der an reyersiblen Metallflilssigkeitselektroden auftretenden 
Potentialdifferenzen aufgestellt worden sind; er gibt auf Grund zablenmfiBiger 
Beziehungen zwischen der GroBe dieser Potentiale «. den in den Richardson- 
schen Gleichungen auftretenden Werten fiir die Elektronenaffinitaten der Metalle, 
sowie auf Grund ein es erdachten Kreisprozesses eine theoret. Formel fiir die 
EMK einer galyan. Kette, in welcher in erster Linie die Kontaktpotentiale der 
Elektrodenmetalle, in zweiter Linie ihre Atomyolumina (bezw. ihre Konsz, in 
Amalgamelektroden), sowie die Konzz. der Ionen in der Lsg. ais bestimmende Fak- 
toren auftreten. (Trans. Faraday Soe. 19. 667—75.) F r a n k e n b u r GEB.

A rthu r K. Goard und E rie  K, R idea l, Ubcr die Mesmng gewisser „u«- 
zugatiglicher“ Potentiale mitteli einer kontrollierten Sauer&toffelektrode. Vff. behandeln 
die Kriterien fiir die Reversibilifat eines zwischen unangreifbaren Elektroden a. 
Oxydations-Reduktionsgemischen sich abspielenden Vorganges. Sodann werden die, 
nach den bisherigen Messungen an 0,-Elektroden auftretenden Anomalien u. In- 
konstanz der Potentialwerte geschildert u. auf die Theorie einer intermediaren 
Osydbildung des Elektrodenmaterials bei diesem ProzeB naher eingegangen; es 
handelt sieh um die irreyersible Aufnahme yon O, in das Elektrodenmetall (yor 
allem ist P t unteraucht) unter B. yersebieden 0,-reicher Oiyde u. dereń elektro-



1924. II. A2. E l e k t r o c h e m ie . T h e r m o c h e m ie . 437

motor. Betatigung. Vff. Bchildem ihre Vers8. iiber den Wert des Osydationa- 
potentlals einer alkal. Arsenat-Araenitlsg.; auch hier treten betrachtliche Unregel- 
maBigkeiten bei Yerwendung ausgegliihten Pt ais Elektrodenmetall auf. Es wird 
daher eine Pt-Elektrodo von konstantem 0,-Gehalt geschaffen, indem ein Pt-Draht 
*/,—*/4 Stdn. lang in einer Lsg. von 90 ccm Boratpuffer pH =» 9 u. ł/io’n* KMn04 
unter lebhaftem Biihren behandelt wird. Nach Eintauehen dieser Elektrode in das 
Arsenat-Arseniłgemiach ateigt das Potential rasch zu einem Maximalwert, von dem 
es dann langsam wieder abfallt; dieser ;Wert laBt sich aber in allen Fallen sehr 
gut reproduzieren. Ebenso ergeben Bich die in Lsgg. reduzierender Zucker in 
K,COa ermittelten Maiimalpotentiale ais gut konstant, wenn die „oiydierten11 Pt- 
Elektroden yerwendet werden. Vff. geben eine Theorie iiber den Mechanismus 
der an dieaen „oxydierten“ Elektroden sich abspielenden Vorgange; sie laufen auf 
eine Betrachtung der Gleicbgewichtseinstellung einerseits, der chem. Wrkg. anderer- 
seits zwiachen Oiydschicht an der Elektrode u. gel. Substanzen hinaus. (Trans. 
Faraday Soc. 19. 740—47. Cambridge, Trinity Coli.) F k a n k e n b u r g e r .

Jaro slav  H eyrovskJ, Die Vorgange an der QuecMlbertropfkathode. 2. Teil. 
Die Wasiersto/fiibertpannung. (1. vgl. Philos. Magazine [6] 45. 303; C. 1923. III. 
1296.) Vff. stellen an ihrer Quecksilbeitropfkathode die Werte der Oherspannung 
zur Entw. von H, fest, indem sie ais den Beginn der kathod. Abacheidung yon H, 
diejenigen Spannungen betrachteD, yon denen ab ans Lsgg. yon Sauren die Strom- 
werte einen deutlich erkennbaren Anstieg aufweisen; ea zeigt sich, daB mit 
steigender [H'J der Sauren die Werte der tłberspannung fiir H, an Hg abnehmen, 
u. zwar yon einem Wert >1 ,4  V. (in neutralen) bis etwa —1,2 V. (in 1-n. HC1) 
gegeniiber der Kalomelelektrode. Vf. weiat nacb, daB erst in 2. Linie die Ober- 
flachenbeschaffenheit der Elektrode diese Erscheinurigen yerursacht u. auch dio 
Annahme der Entstehung einer H,- oder Hydridechicht yon groBem Wideratand 
zwiachen Elektrode u. Lsg. die Phanomene nicht befriedigend erklart. Vf. sieht 
den Hauptgrund fiir daa Auftreten der Uberspannung in der Verlangsamung der 
Rk. 2H  — y  H, durch katalyt. EinfluB des Hg (bezw. analog deB  Zn, W,1 Tl). 
Der hohe Wert der Oherspannung entspricht dem Łohen Losungsdruck der sich 
wie ein unedles Metali yerhaltenden H-Atome. (Trana. Faraday Soc. 19. 785—88. 
Prag, KarlB Uniy.) F b a n k e n b u b g e r .

N. iBgarisohew und E. K oldaew a, tiber Potentiale vtrgifteter Elektroden. 
Das Potential von H- u. O-Elektroden in H ,S04 u. K O H  wird durch Zusatz yon 
KON, jd»s03, Ht S  Chinin u. Brucin zum Elektrolyten herabgeaetzt, nimmt aber im 
Verlauf mehrerer Stdn. seinen friiheren Wert wieder an. Am starkten wirkt Ae20 „  
in dessen Ggw. auch nach Tagen das urepriingliche Potential nicht wieder erreicht 
wird. Zur Erklarung wird in Obereinatimmung mit B a c h  (B er. Dtsch. Chem. Ges. 
42. 4463; C. 1910. I. 143) die B. yon Verbb. zwiachen den an der Elektrode primar 
gebildeten Pt-Oxyden u. den „vergiftenden“ Subatanzen angenommen. (Ztschr. f. 
Elektrochem. 30. 83— 86. Moskau, Yolkswirtschaftl. InBt.) H e b t e e .

A. Smits, Elelctromotorisches Gleichgewicht und Polariiation. Vf. sieht ais Ur- 
sache der sich aUBbildenden PolariBationsspannungen u. Paesiyitat die Verlangsamang 
der Einstellung dea homogenen Gleicbgewichts zwiachen Atomen, Ionen u. Elek
tronen in der Metallphase an, die infolge des Eintretens von Gasen in das be- 
treffende Metali eintritt. Er nimmt prakt. sofoitige Einstellung des Gleichgewichtes 
zwiachen Metali u. umgebender LoBungsachicht an, d. h. ReycrBibilitat dieser hetero- 
genen Vorgfinge. In Verfolgung dieser Annahme ergibt sich, daB auch in der 
Lsg. Elektronen im Gleichgewicht mit Ionen yorhanden sind; allerdings ist dereń 
Konz. auBerhalb der an das Metali grenzenden Schicht so gering, daB F a bad a ys  
Gesetz prakt. erflillt wird. Die Anderungen im elektrochem. Verh. der Metalle 
sind demzufolge darin begrundet, daB einerseits beim Auf losungsyorgang die Dieso-
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ziation: Metallatom — > Metallion +  Elektron im Metali nicht rasch genug erfolgt, 
im  mit der Abgabe yon Metallionen u. Elektronen yon der Metalloberflache in die 
Lag, Schritt zu halten — diea bewirkt die Auabildung eines „edleren" Potentials 
beirn AuflosungsprozeB =« Paasiyitat; andreraeits werden bei der elektrolyt. Ab- 
scbeiduDg der Ionen -|- Elektronen aua der Lag. die mit ihnen im Gleicbgewicht 
stehende Zahl yon Atomen im Metali in langaamerem Tempo gebildet, waa einer 
Anreicherung der Oberflache an Ionen u. Elektronen, d. h. einem ,,unedleren Verh.“ 
det betrefFenden Elektrodo gleichkommt. Katalyt. Einfliiaae gewiaaer, im Metali 
yorhandener Stoffe yermag die Geachwindigkeitsanderangen dieser Gleichgewichta- 
einatellungen zu beiuflaaaen. Vf. diakutiert anachlieBend die Moglichkeit noch 
weiterer Gleichgewichte in der „komplexen“ Metallphate, zwiachen Ionen ver- 
schiedeuer Yalenzen sowie Atomionen u. Molekulionen uaw., sowio die Gleich
gewichte zwischen Molekiilen, Atomen, Ionen u. Elektronen fiir Ha u. Os bei ihrer 
elektromotor, Betiitigung an Metallelektroden u. behandelt hierauf noch den yon 
ihm untersuchten Pall der Potentialbildung an Al-Hg-Legierungen; er entnimmt 
hieraus auf Grund einer Extrapolierung das Normalpotential fiir das fiir aich allein 
noch nie hergestellte, „ideał aktiye11 Al ( = —1,55 Volt); analog fiir Mg ( = —1,86 Yolt). 
(Tiana. Faraiay Soc. 19. 772—84. Amsterdam, Uniy.) Frankenborger.

E d g ar N ew bery, B it Lebensdauer der Uberspannungsuerbindungen. Die 
Zersetzungsgeaehwindigkeit der Ubcrspannungshydride (ygl, Journ. Chem. Soc. 
London 109. 1367; C. 1917. I. 727) yerschiedener Metalle wurde g e m e s B e n ;  ais 
Elektrolyt diente n. HjSO*. Diejenigen yon Zn  u. Cr acheinen ziemlich atabil zu 
sein, weniger die yon Graphit, Ag  u. Pt, die von Cd, Cu, N i u. Pb entweder sehr 
unatabil oder wecbselnd in Zus. oder Konz. an der Kathode. Vf. begriiudet aua- 
flibrlich, daB man die genaueaten Werte fiir die Oberapannung erhiilt durch 
Meaaung nach der Kommutatormethode bei yerachiedener Unterbrechungszahl u. 
Eitrapolation auf unendliche KommutatorgeBchwindigkeit. Er lehnt die Theorien 
yon G la ss to n e  (Journ. Chem. Soc. London 123. 1745; C. 1924. I. 14) u. yon 
T a b ta r  u . K eyes (Journ. Americ. Chem. Soc. 44. 557; C. 1922. IV. 99) ab u. 
weiat auf Fehler in ihren Versuchaanordnungen hin. Besonderen W ert legt er auf 
die Feststellung, daB die Measung der gleichgerichteten intermittierenden Strome 
rmttels e iu e s  Wechselatromamperemeters unzulaaaig ist. (Journ. Chem. Soc. London 
125. 511—18. KapBtadt, Uniy.) . H erteb .

E in a r B iilm ann, Oxydatiom- und 1leduTctionspotentiale organischer Yerbin- 
dungen. Vf. etudiert eingehend daa Verh. der Ghinhydron - Elektroden, yor allem 
dercn AbhSngigkeit yon der Temp,, der [H‘J der umgebenden Leg. u. dereń Gehalt 
an Neutralaalzen. ZuerBt wird das Potential einer Benzochinhydronelektrode gegen 
Lagg. yerachiedener [EL-] gemeasen; es zeigt sicb, daB diese Elektrode einer Waaser- 
Btoffelektrode entspricht, die bei 18° einen H,-Druck yon 10—J4,4, bei 25° yon 
1 0 ~w * at aufweiat; dieses Potential stellt sich steta, unabhangig yon der Konz. des 
Chinhydrons selbst, ein, da aein Wert nur vom Verhaltnis Chinon : Hydrochinon 
abh&ngt. Alle EinflUsse, welche dieaes Verhaltnis zu andorn yermogen, beeinflussen 
auch das Potential der Elektrode, bo yor allem die Ggw. von Sauren b eB tim m te r 
Konzz. (da Hydrochinon eine schwache Saure ist) u. yon Alkalien sowie yon ge- 
wisaen Salzen, welche die LoBlichkeit dea Chinona u. Hydrochinona in yerschie- 
denem Mafie beeinflusaen. Vf. beschreibt die yerwendeten Elektroden, welche 
2 yerschiedenen Typen angehoren: 1. Pt-Blech, eintauchend in ein Gemiach von 
festem Chinhydron -}“ Hydrochinon, 2. Pt-Blech, eintauchend in ein Gemiach yon 
festem Chinhydron -j- Chinon. Da in beiden Fallen die Beaktionsanfangs- und 
Endprodd. in feater Form yorliegen, so sind die Potentiale dieser Elektroden wohl- 
definiert u. yom Loaungsm. unabhangig. Vf. beschreibt die Verwendungen dieser 
Elektroden 1. zur Best. der [H'J (anstello yon H,-Elektroden); sie erweiaen aich hier
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ale praktischer u. in weiterem Bereich yerwendbar wie die iiblichen Hj-Elektroden. 
Vf. berichtet wciterhin iiber seine Messungen des Reduktionspotentials yersehie- 
dener Cbinone; diese werden so ausgefiihrt, da8 eine au3 aąuimolaren Mengen des 
zu untersucbenden Chinons -j- Hydrochinons zusammengesetzte Elektrode ihrem 
Potential nach gegenuber einer Benzolchinhydronelektrode bestimmt wird; die so 
ermittelten Werte fiir versehiedene sub3tituierte Hydrochinone werden tabellar. 
aufgefiibrt. In analoger Weise wird das Reduktionspotential von' Alloxanthinen 
gegenuber Biulursaure u. yon Bydraioyeibb. gegen Aioverbb. bestimmt. (Trans. 
Faraday Soc. 19. 676—91.) F r a n k e n b u r g e r .

K arl Llchteneoker, Ber eleJctrische Leitungswiderttand Mnstlicher und natiir- 
licher Aggregate. (Vgl. Physikal. Ztacbr. 21. 352; C. 1920. III. 430) Die fast 
durehweg mathemat. AusfUhrungen betreffen die Abhangigkeit des Widerstandes 
yon der Gestalt, Lage u. Anordnung der „Baueteine11. Vf. zeigt, unter Beschrankung 
auf typ., einfachBte Falle u. zunachst fiir zweidimensionale Aggregate, wie sich 
dieses groBe Gebiet durch infinitesimale Anwendung der Rayleighschen Schranken 
des Widerstandes bearbeiten laBt. (Physikal. Ztschr. 25. 169—81.) K. W o l f .

H. A. W ilson und A. B. Bryan, B it  Latfahiglceit. von Flammen fiir ratćh 
wechselnde Strome. Vff. bebandeln auf Grund der Verss. yon B a b n e s  (vgl. S. 7) 
die Leitfahigkeit yon Metallsalsdampfe entbaltenden Flammen fiir Hochfreąuenz- 
strome. Es werden theoret. Ansatze fiir die Kapazitat u. den Widerstand eines 
Parallelplatten-Kondensators der sich innerhalb einer Flamme befindet, entwickelt. 
Die D. der positiyen Ionen steigt yon 0,03 (in c. g. d. Einheiten) in der salzlosen 
Flamme auf 1,5 fur eine, mit einer K,C03 Lsg. (10 g/Lit.) gespeisten Flamme; fiir 
kleinere Konzz. steigt sie, wie zu erwarten ist, proportionsl mit dem Gebalt der 
Lsg. an K an; yoa der Fn!<łiienz u. der elektr. Feldstarke ist sie nur in geringem 
MaBe abhangig. Die errechnete Elektronenbewegliehkeit sinkt von 200 auf 60 m/sec 
pro 1 Volt/cm mit Steigerung der Feldstarke yon 9 auf 64 Volt/cm, was sich gut 
mit den yon L o eb  fiir Elektronen in reinem Ns bei Zimmertemp. gefundenen Werten 
yereinbaren laBt; s ie  B in k t deutlich mit steigondem K- G eh alt. (Physical Beyiew
[2] 23. 195—99. Houston [Texas], Kice Inst.) F r a n e e n b u e g e r .

J . H. Jones, Bie Quanlentheorie und die Bielektrizitatekonatante. Mathematiscb. 
(Proc. Boyal Soc. London Serie A. 105. 650—61. King’s Coli.) B e h r l e .

Jezew ski, Einflufi des magnetischen Feldes auf die BieleJctrisitatslconstanten der 
fliissigen Krystalle. (Vgl. Journ. de Physiąue et le Radium [6] 3. 293; C. 1923. 
III. 205.) • Vf. stellte sich die Aufgabe, experimentell fcstzustellen, ob doppel- 
brechende Fil. im magnet. Felde anisotrop fur elektromagnet. Wellen yon .groBer 
Wellenlange werden, d. h,, ob ihre DEE. yerschieden sind, je  nachdem ob das 
magnet. Feld ein longitudinalcs oder transyersales ist. Es wurde die Methode der 
Resonanz zweier ungedampfter elektr. Schwingungskreise zur Best. der DEE. an- 
gewandt. Die Messungen ergaben fiir p-Azoxyanisol DE. 6,9, p-Azoxyphenetol 6,8, 
Bel. 2,3, A. 4,36, Chlf. 5,14, Anilin  7,13, Nitrolenzol 35,6, fl. L u ft  1,47. Hieryon 
sind die beiden ersteren fl, Krystalle, die iibrigen — mit Ausnahme yon A. — im 
magnet. Felde doppelbrechend. Aus den Yersuchsergebnissen geht heryor, daB die 
fl. Krystalle elektr. anisotrop sind. (Journ. de Physique et le Radium [6] 5. 59—64. 
Krakau, U D iv .)  K. W o l f .

R ichard  Yieweg, U ber Kontaktpotentialdifferenzen zwisehen im Vakuum ge- 
glahten Metallen. Vf. beschreibt eine Auordnung zur Best. der Kontaktpotential- 
differenien zwisehen im Yakuum gegliihten Metallen, b e B te h e n d  aus einer kugeligen 
Glaszelle, welche die Gluhvorr.,diePrufungsanordnung u. den Bewegungsmechanismus 
enthalt. — Zur Unters. gelangon Al, Cu, Ni, Au, Pt-, ais Pruffolie dient Messing. 
Die Kontaktpotentialdifferenzen werden durch bloBes Auspumpen der Zellfc wenig 
yariiert. Hingegen ist die Wrkg. auch nur kurzeń Gliihens erheblich. Samtliche
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untersuchten Metalle werden — ahnlich wie bei mechan. Reinigung durch daa 
G luten positiyer. Weiterea, aueh starketes Gliihen ergibt nur einen wenig ver- 
anderten Wert. Desgleichen erfolgt durch langeres intermittierendes Gliihen oder 
durch Dauergltthen keine Anderung. Die Spannungsspriinge zwischen zwei be- 
nacbbarten Metallen werden zum Teil erheblich getodert — Da anzunehmen iat, 
daB die ersten Gliihungen den urspriinglich vorbandenen Obeiflachenbelag ganz 
oder doch zu einem betrachtlichen Teil beseitigen, wiibrend bei Fortsetzung oder 
Steigerncg des Gluhens auch die absorbierten Gase angegriffen oder wenigatena 
teilweise auegetrieben werden, eo zeigen die Yeraa., daB die KontaktpotentialdifFerenz 
z war von der OberflSchenachicht abhSngt, aber nicht durch aie allein bedingt iat. 
Eine Beeinflassung durch die okkludierten Gase zeigte Bich nicht. (Ann. der 
Physik [4] 74. 146—70. Dresden.) U l m a n n .

Ch. L app, Magnetische Viscositat. AllgemeineB. (Journ. de Phyeiąue et le 
Radium [6] 5. 349—69. 1923. StraBburg, Univ.) B e h r l e .

A lbert P errie r, Bemerkung anlafilich der magnetischeti Viscoiitat. AnlaBlich 
der M itte ilu n g  yon L a p p  (yorat. Ref.) Bcblagt Vf. vor, die einer AnderuDg des 
magnet. Feldes nacbfolgenden irreyersiblen Eracheinungen ais magnet, Viscosit8t, 
die auf eine Temperaturanderung folgenden a is Alterung zu bezeichnen. (Journ. 
de Phyaiąue et le Radium [6] 5. 95—96. Lausanne, Univ.) B ik e b m a n .

H einrich  M ache, U ber die Anderung der Yerbrennungsgeschmndigktit von 
Wasserstoffluftgemisch&n mit Druck und Temperatur nach Vereuchen von A. Nagel. 
Vf. berechnet auf analyt. Wege aua dem zeitlichen AnBtieg des Eiplosionsdruckcs 
in einem kugelformigen GefaB bei Zundung im Mittelpunkt die Yerbrennunga- 
geachwindigkeit u. dereń Anderung mit Druck u. Temp. Ais Unterlage bieifiir 
dienen 5 Zeitdruckdiagramme von A. N a g e l  (Mitt. iiber Forseh.-Arb. 1907), die 
sich auf ein 2 1 ,3 %  H,-Luftgemisch beziehen. Vf. berechnet die Maasenyerbrennungs- 
geechwindigkeit y  (M. des im qcm der Brennfliiche in 1 Sek. verbrannten Ge- 
misches), welche mit der Temp. bis iiber 100° Bteigt, dann aber niebt weiter wachat, 
u. die lineare VerbrennungBgeschwindigkeit c' (Geschwindigkeit der Brennfłacbe 
relatiy zum unyerbrannten Gemisch). Yollige Temp.-Unabhangigkeit von y  wiirde 
bedeuten, daB der aua der Verbrennungsschicht in das noch nicht geziindete Ge- 
miach eindringende u. die Verbrennung weiterleitende Warmeatrom in jedem Quer- 
scbnitt u. fiir jede Anfangstemp. zur Differenz zwischen der im Quersehnitt herr- 
Bchenden Temp. u. der Anfangstemp. in einem konstanten Yerhaltnis steht. Weit 
auagesprochener iat die Abhangigkeit von y  vom Druck. y p =  y t pn • n nimmt 
von 3,36 langBBm ab, so daB zu yermuten ist, daB bei sehr hohen Drucken y  dem 
Druck proportional u. d  konstant wird. (Sitzungaber. Akad. Wisa. Wien 132. 
Abt. II. a. 215—31. W ieD, Tecbn. Hochscb.) U lm a n n .

Jo h n  B rig h t F erguson, Die spezifische Warme von LSsungen von Phenol und 
Wasier bei 70°. Die spezif. Warme von verschiedenen Misehungen von Phenol u. 
W. bei 70° wurde gemesaen u. tabellar. niedergelegt. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada
[3] 17. Sekt. III, 160—61. 1923. Toronto, Uniy.) L in h a r d t .

W. E. G arner und F . C. R an d a ll, Schwankungen in der Krystallisatións- 
tcarme normaler einbasischer Fettsauren. I. Teil. Nach sorgfSltiger Reinigung be- 
stimmenYff. die KryBtallisationswfirmen einiger Fettsauren. EaergabBich: Law in- 
saure 43,73 cal, Undecyhaure 32,20 cal, Decyltaure 38,6 cal, Nonylsaure 30,64 cal. 
Octylsaure 35,44 cal. Analog den F. u. den Gitterkonatanten der Spaltfltichen 
(Ygl. MOl l e r  u . S h e a r e r , Journ. Chem. Soc. London 123. 3156; C. 1924. I .  892) 
zeigt sich auch in der Kryatalliaationa warme ein etwas abweichendea Yerhalten der 
geraden Reihen der Fettsauren von den ungeraden, indem die ersteren hohere 
Zahlen aufweisen. Dasselbe iat auch bei den molaren apezif. W ar men der Fali. 
TJndecyl• u. Nonylsaure kryatalliaieren in zwei enantiomorphen Formen, dereń Um-
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wandlungswarme 9,89 u. 8,39 cal betrSgt. Die Eryatallisationswiirme der a-Form 
der ungeraden SSuren liegt auf der Eurve, welche die EryataUiaationswiirmen der 
geraden Fettsauren darstellt. Aua dem yon MWl l e b  u. S h e a e e e  gegebenen 
Modeli fiir lange aliphat. Ketten achlieBen die VfE, daB dieses untersehiedliche Verb. 
der SŁuren mit gerader u. ungerader C-Afomzahl auf die Anotdnung der COOH- 
Gruppo (je zwei Molekiile streckon sich diese im Eryatall entgegen) zuruekzufiihren 
ist. (Journ. Chem. Soc. London 125. 881—96. London, Uniy.) B e c k e b .

Jo h n  Stanley Dann und E rie  K eigh tley  R id ea l, Ber Bampfdruck von 
Chlorwaiserttoff. Den Vorgang der Lsg. von RGl in W. nehmen Vff. folgender- 
maBen an: Die Moll. werden zunachat bydra tiB iert, polarisieit, dann dissoziieren aie 
u. liefern bydratisierte Ionen. Mit ateigender Eonz. muB dann ein Stadium ein- 
treten, in dem kein „freieB" W . mehr Yorhanden ist. Dann wiid der Hydratationa- 
grad erat der Moll., dann der Ionen fallen. Bei jeder Eonz. muB jedoch ein dynam . 
Gleichgewicht swischen den nicht hydratisierten Moll., den hydratiaierten Moll. u. 
Ionen der verachiedenen Bydratationagrade beBtehen u. die undiasoziieiten Moll. 
miieaen auch bei yeihaltniamaBig niedriger Eonz. einen gewiaaen Paitialdruck aus- 
uben. Zur Priifung der Theorie wurde der Partialdruck des HC1 in 0,3—5,3 n. 
wbs. Lsgg. nach der Deatillationsmethode beatimmt. Die aus den Meaaungen er- 
rechneten Aktiyitaten wichen erheblich von den nach anderen Methoden ermittelten 
ab. Hierin wird eine Stiitce der obigen Annahmen u. ein Argument gegen die 
Theorie der yollatandigen Diseoziation starker Elektrolyte erblickt. (Journ. Chem. 
Soc. London 125. 676—84. Cambridge, Uniy.) H e e t e e .

J. 0. Mc Lennan und Mr. G. M. S h ram , Uber die VerflUisigung von Wasstr- 
stoff und Helium. III. Mitt. (II. vgl. Proc. Trans. Boy. Soc. Canada [3] 16. Sekt. III. 
181; C. 1923. III. 104.) Mittels geeigneter Eryostaten i a t  es j e t z t  moglieb, fiir 
mehrere Stdn. irgendeine Temp. zwischen 0 u. 270° zu erhalten. Beim Gebrauch 
von fl. He in Yerb. mit dem F l i i s s ig k c i ta k r y O B ta te n  konnen Tempp. von —269 bis 
—272° u. i n  Verb. mit dem Heliumdampfkryoataten Tempp. yon —259 bis —269° 
erhalten werden. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 17. Sekt. III. 21—33. 1923. 
Toronto, Univ.) L in h a b d t.

A ,. K o l lo id c h e m le .
P. P. von W eim am , Die togenanntm Kolloide „der enten Ordnung“. Prioritats- 

anspruch bezflglich der Analogie zwiachen der Peptisation u. der Aufloauog (vgl. 
J a b lc z y n s k i ,  Buli. Soc. Chim. de France 3 3 . 1392; C. 1 9 2 4 . I. 1641), Eritik der 
„DiffaaionBtheorie“ der Stabilitat kolloider Lsgg. yon JABLCZYNSKI. (Buli. Soc. 
Chim. de France [4] 3 5 . 530—31. Osaka, Iust. der techn. Unterss.) B ik eb m a n .

P. Lecomte dn Noiiy, Dimensionen der Molekiile geieister kolloider Substanzen. 
(Ygl. C. r. e o c . de biologie 8 9 . 1076; C. 1 9 2 4 . I. 780.) Vf. zeigt. daB die Eiiatenz 
des Oberfliichenspannungaabfalls kolloider Lsgg., fur die eine monomolekulare 
orientierte Schicbt yerantwortlich gemacht wird, bestatigt wird durch 1. die Ver- 
dampfuDgsgeschwindigkeit, 2. die Eiiatenz einea Oberflacbenspannungsminimuma. 
Fiir Na-Oleat liegt dieaea Minimum bei einer Eonz. 1/750000. Die Berechnung 
ergibt fur die Molekiilseitenlange 6,8>10- 8 cm, wobei fiir N  (Ayogadro) der Wert 
6,2-10—83 gewahlt wurde. (C. r. d. l’Acad. dea aciences 178. 1102—4.) E . W o l f .

J. R . K atz , Rontgerispektrographische Untereuchungen iiber das Wesen der 
Quellung bei Sto/fen, die ein Yierpunktspektrum aufmisen. Unter Anwendung der 
Rontgenspektrographie laBt sich die Frage beantworten, ob daB  W. zwiachen 
Micellen intermicellar oder ais feste Lsg. intramolekular aufgenommen wird. Er
folgt nSmlich die Quellung intermicellar, bo wird das Erystallgitter sich nicht 
andern, wShrend die auf B. einer festen Lsg. beruhende Qaellung die Dimensionen 
dea Gittera yergróBert. Die Yerss. Uber die Quellung der Celluloae u. Hydrat-
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cellulosen in W. [Ramiefaiern, Manilahanf, Kumtseide aua Yiseose [ViatrakunBt- 
Beide der Koln-Rottweil A.-G.], Kunsteeide aua Kupferoiydammoniak [Adlerkunst- 
seide der Bemberg A.-G.]), ergeben in Zuaammenfaaaung, daB ein Unteraebied in 
den Dimcnsionen der Rontgenogramme von gequollenen oder trocknen Cellulosen 
nicht mit Sicherheit nacbgewiesen werden. konnte. Wenn alao die Subatanz, die 
daa Spektrum gibt, der quellbare Hauptbeatandteil in den Faaern ist, dann iat die 
Qaellung bei allen unterauchten Cellulosen u. Hydrocellulosen intermicellar. — 
Die Yerss. uber die Quellung yon Seidenfibroinen in W. (entbastete Seide von 
Bombyx mori, Scidenleim, Fibroin [E. Me e c k ]) zeigen, daB keine Anderung des 
Kryatallgitters erfolgt. Hiernach iat die Quellung der Seidenfibroinen intermicellar. 
Vf. hebt heryor, daB die3e Versachscrgebnisso nicht zur Folgerung berechtigen, 
daB die Quellung immer intermicellar sei. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amster
dam, Wisk. en Natk. Afd. 33. 281—93.) K. W o l f .

J . R. K atz und H. M ark, Edntgenspektrograjohisce Untersuchungen iiber das 
Wesen der Quellung bei einigen Substanzen, die ein Dtbye- Scherrer-Diagramm auf- 
weisen. (Vgl. yorst. Ref.) Von den 3 unterauchten Subatanzen: Inulin  in W., 
Chiftn in W. u. Na-Palmitat in Trichlorathylen, zeigte Inulin eine Quellung, die 
uberwiegend in das Krystallgitter geht. Es wurden 8—ll° /0 GroBenanderung dea 
Elementarkorpera (=  SubBtanz, die das Spektrum gibt) gefunden. Wahrend bei 
Cellulose, Fibroin, Chitin das Gitter der Subatanz, die daa Spektrum gibt, sich 
nicht yerandert, wenn diese Subatanzen in W . quellen, exiatieren demnach andere 
Subatanuen, bei denen der Elementarkorper groBer wird. Die Quellung acheint 
daher auf einer VergroBerung des Elementarkorpera zu beruhen, u. kann entweder 
intermicellar oder intramolekular erfolgen. (Koninkl. Akad. van Wetenach. Amater- 
dam, W isk . en Natk. Afd. 33. 294 — 301. Berlin-Dahlem, Kaiaer W il h e l m - 
Inst.) K. W o l f .

R obert Schwarz u n d  F ritz  Stówener, Uber Alterungicrschtinungen an Kiesel- 
sauregelen. K ieselB auregele  (aus SiCI< oder SiF* u. W., u. aua Silicat u . Eaaigaaure) 
wurden d u r c h  Aufloaen in 3-n. Ammoniak u. Leitfahigkeitameasungen untersucht. 
Durch anorgan. Elektrolyte (NaCl), organ. Elektrolyte (Weinsaure), Nichtelektrolyte 
(HarnBtofiF, Traubenzucker), wird daa Altem yerzogert. Der Quotient peptiaierte 
S io ,: gesamte gel. SiO, ist bei stark entwasaerten Gelen hoher ala bei waeaer- 
reichen; bei lSngerer Yereuchadauer nimmt er ab. Die Leitfahigkeitazunahme dea 
NH, is t  bei friachen Gelen aua  SiF4 yon der Herat.-Temp. u. damit yon der GroBe 
der Primarteilchen u n a b h a D g ig .  — Die Adsorption yon Methylenblau wird yon der 
d e n  Gelen yon der Herst. a n h a f t e n d e n  Sauremenge beeinfluBt, ist aber unabhangig 
yom Alter. Eine Zunahme der Leitfahigkeit ia t nur auf die ultrafiltrierbare SiO, 
z u r & c k z u f i ih r e n .  Vff. zeigen, daB die Alterung in einer Dehydratisierang der 
Primarteilchen besteht, eytl. yerkniipfc mit rein chem. D^hydratisierung u. Poly- 
merisierung. (Kolloidchem. Beihofte 19. 171—202. Freiburg i. Br., Uniy.) y. H a h n .

W olfgang Ostwald und F. Plekenbrock, Beitrage zur kolloidchemischen Kenn- 
zeichnung technischer Tonę und Kaoline. I. Da die chem. Analyse keine hin- 
reichende Kennzeichnung der Beschaffenheit der Tone bietet, wird eine Dispersoid- 
analyse yon 10 yerachiedenen Tonen u. Kaolinen gegeben. Qualitatiy wurde 
Filtratiou, Ultrafiltration, Flockung, Diffuaion, Dialyee, Elektrophoreae, Ultramikro- 
akopie uutersucht. Ein gewiaser A D teil jedes Tones ist kolloiddiapera. Quantitativ 
wurde YiacoBitat, Obeiflaehenapannung, Sedimentation gemeasen. Genauer wurde 
der EinfluB dea Alterna u. der mechan. Vorbehandlung unteraucht. Bei letzterer 
(Durchpreasen durch eine Capillare) ateigt die Viacositiit der Tonsuspenaionen, 
■wahrend sic bei Kaolinen nach kurzer Zeit ein Maiimum zeigt. Weiter wird aua 
dem zeitlichen Abfall der Sedimentyolumen auf Synaercsis oder Eetiogradation ge- 
achlosaen. Die Stalagmometrie ergibt nichta wesentlich CharakteriBtischea. — Die
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Yiscosimetrie ergibt Zusammenhange mit der techn. Yerwendbarkeit, Plastizitat usw., 
wenn auch direkte Proportionalitat nicht nachweiabar ist; auch der EinfluB yon 
Magerungsmitteln (Quarzmehl) laBt sich yiscosimetr. ycrfolgen. (Kolloidchem. Bei- 
hefte 19. 138-70.) V. H a h n .

Hans U dluft, Geologischchemische Untersuchungen iiltr das VerhalUn von 
Ft(OE)s-Sol, Mn 0 ^  Sol und Humussol gegen Carbonat, Bicarlonat und Ton. Beim 
Durehaaugen der Sole durch eine Schicht Dolomit bezw. Carbonat wird alles F e ,08 
adsorbiert; MnO,-Sol wird nicht yeraudert. Durch Bicarbonat wird das Fe(OH)s-Sol 
sofort auBgeflockt, das MnO,-Sol nicht. Bolus u. Ton halten die Oxyde zuriick. 
MnO,-Sol u. Fe(OH)s-Sol flocken sieli gegenseitig aus. MnOa-Sol schiitzt dagegen 
gewichtsmaBig groBere Mengen Fe(OH)a gegeniiber Carbonat u. Bicarbonat, nicht 
gegen Bolus u. T od. — In  bestimmten V erhaltD issen  flocken Humussol u. Fe(OH)a- 
Sol sich gegenseitig aus. Humussol u. MnOs-Sol beeinflussen sich nicht Dolomit 
zerlegt Humussol allein nicht; Bicarbonat flockt es nicht; Spurcn ausfallenden 
Fe(OH),-SoleB reiBen dabei jedoch die Humuspartikclchen adsorptiy nieder. Ton 
u. Bolus entfarben Humussole allein u. in Gemischen. Auf die geolog. SchluB- 
folgerungen kann hier nicht eingegangen werden. (Kolloid-Ztschr. 34. 233—37. 
Frankfurt a. M.) V. H a h n .

M. Samec, M. Minaeff und N. Bonźln, Studien iiltr Pflanetrikolloide. XV. Aus 
verschiedenen Starkearten dargestelłłe Amylopektine. (XIV. vgl. S a m e c  u . I s a j e v ić , 
Kolloidchem. Beihefte 16. 285; C. 1923. III. 970) Aus pflanzlichen unterird. 
Speicherorganen, sowie aus Samen werdon durch Elektrodialyse Amylopektine her- 
gestellt u. auf P-Gchalt, Leitfahigkeit, Viscositat, [H ‘] usw. untersucht; die Unter- 
schiede sind betrachtlieh, jedoch weitgehend in den beiden Gruppen uutereinander 
analog. Mlttels der Phosphorylierungsmethode synthet. hergestellte Amylopektine 
sind Prodd., bei denen die Unterschiede zwischen den einzelnen Starkearten ver- 
schwunden sind. (Kolloidchem. Beihefte 19. 203—12. Laibach, Uniy.) V. H a h n .

H. Freundlich  und L. Farm er Loeb, Ulcr die Moglichkeit etnes Zusammen- 
hanges der schutzenden und elastischen Eigenschaften hydrophiler Sole. Die Schutz- 
wirkung wird fiir 8 hydrophile Sole am Benzopurpurin (0,0125°/oig.) bestimmt. Vor 
der Goldzahlmethode hat die Best. der Benzopurpurinzahl den Vorteil groBerer 
Scharfe; schon geringe Elektrolytmengen (40 Millimol NaCl im Liter) bewirken das 
Auftreten yon Stromungsdoppelbrechung. Die B e n z o p u rp u r in z a h l  ist die An* 
zahl Gramme der Schutzkolloide auf 1000 ccm, die das Auftreten der durch NaCl 
bedingten Doppelbrechung yerhiudern. — Die Verschiebungselastizitiit wird nach 
F r e u n d l ic h  u. S c h a l e k  im HeBschen Yiscosimeter gemessen. Besonders bzgl. 
desVerh. der untersuchten Seifen (Na-Stearat u. Na-Oleat) erwies sich ein gewisser 
Zusammenhang zwischen der Verschiebungselastizitat u. Schutzkolloidwrkg. ais 
nicht unwahrscheinlich. (Kolloid-Ztschr. 34. 230—33. Berlin-Dahlem, Kaiser W i l 
h e l m - Inst. f. physik. Chem. u. Univ.) V. H a h n .

H B.. K ruyt und H. J . C. Tendeloo, Die Bestimmung der Grtifie unsichtlarer 
Teilchen in emulsoiden Sulcn. (Vgl. K r u y t  u . d e  J o n s , Ztschr. f. physik. Ch. 100. 
250; C. 1923. I. 1471.) Vff. fiihren aus, daB in der Smoluchowskischen Formel 
(ł/, — i?o)/^o =  2,5 • (p [1 -f- w/i] r% • (£ D /2  jijs] schlieBlich <p u. r  ( =  Teilchen- 
radius) ais Unbekaunte iibrig bleiben. Es zeigt sieb, daB, wenn man Best. an 
einem emulsoiden Sol bei yerschiedenen Elektrolytkonzz. ausfuhrt u. jedesmal 
Yiscositat, spezif. Leitfahigkeit u. kataphoret. Geschwindigkeit miBt, r sich aus
2 Mesaungen durch Elimination yon cp bestimmen laBt. Vorausselzung hierbei ist, 
daB (p u. r  sich nicht mit der Ladung des Sols andern, die jedesmal infolge 
ElektrolytzusatzeB wechselt. Die Vcras. wurden mit 1/*%ig. Amylumsolen durch- 
geftihrt, denen KC1, MgSOj bezw. Co(NH)„CJ, ais Elektrolyte zugesetzt wurden. 
Aus zwei Tabellen sind die Yorsuchsergebniese ersichtlich. Es ergeben sich tat-
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sachlich konstantę Werte fur cp u. r. Die hydratiaierten Teilchen im emnlsoiden 
Amylumaol beBitzen biernach einen Durchmesser von ca. 14 fi/j,. Die Veraa. be- 
statigen die von K k u y t  entwickelte Theorie, daB emulsoide Sole SyBteme aind, 
dereń disperse Phaae auB polymolekularen Teilchen besteht u. daber nicht ais 
wahre Lsgg. groBer Moll. aufzufaasen sind. (Koninkl. Akad. yan Wetenech. 
Amsterdam, W isk . en Natk. Afd. 33.184—88. Utrecht, VAN’t  HOFF-Lab.) K . W o l f .

N. R. D har, K. G. Sen und S. Ghosh, Studien iiber Adsorption. VI. Eine 
neue Deutung des Schulze-Hardyschen Gesetzcs und die Bedeutung der Adsorption 
fiir den Ladung&wechsel von Kolloidtn. (IV. vgl. D h a b  u . S e n , Journ. Physical 
Chem. 27. 376; C. 1923. III. 880.) Vff. prufen an Arbeiten anderer Autoren u. 
eigenen Verss. iiber die Ionenadsorption durch ausfallendes u. gefalltes, lufttrockenes 
MnO, (Journ. Physical Chem. 26. 836. Kolloid-Ztschr. 33. 29; C. 1923. ILI. 187. 
967) die Giiltigkeit des Schulze-Hardyschen Gesetzes. Die von der gleichen Gewichts- 
menge ausgeflockten Kolloids adsorbieiten Mengen sind bei verschiedenen Ionen 
nicht, wie F b e u n d l ic h  annimmt, aquivalent, sondern steigen mit dereń Koagulationa- 
wert. Im allgemeinen ist die Adsorption u. der Koagulationawert um so groBer, 
je geringer die Wertigkeit des betreffenden Ioos ist. Vff. nebmen an, daB fiir den 
ersten Teil des Adsorptionayorgangea, der Neutraliaation der Ladung des Sols durch 
Adsorption entgegengesetzt geladener Ionen, das Scbulze-Hardysche Gesetz gilt, 
wahrend die weitere Adsorption des Elektrolyten oder seiner Ionen durch die 
koagulierten Teilchen von spezif. Eigenschaften des Adsorbens u. des Elektrolyten 
abhangt.

Friihere Vers3. (Journ. Physical Chem. 27. 376; C. 1923. III. 880) iibor Ladungs- 
wecbael bei verschiedenen Kolloiden werden foitgesetzt. Das positive Fe(OH)s 
konnte durch OH' aua ammoniakal. Lsg., MnO, durch Ag-Ionen negatiy aufgeladen 
■werden. Ladungswechsel kann durch alle Ionen hervorgerufen werden, die in hin- 
reichender Menge adsorbiert werden; Umfang u. BestSndigkeit der Adsorption 
hangt von der chem. Verwandtsehaft deB Kolloida zu den fallenden Ionen ab. (Journ. 
Physical Chem. 28. 457—74. Allahabad [Indien], Uniy.) K r Wo e b .

A. F rum kin , Phasengrenzkrafte und Adsorption an der Irennungsflache L u ftj  
Lósung anorganischer Elektrolyte. Vf. zeigt, daB die Entstehung von Potential- 
differenzen zwischen Luft u. Lsgg. anorgan. Elektrolyte durch die Adsorption des 
Anions bedingt wird. Die Adsorbierbarkeit des Anions ist deeto groBer, je  kleiner 
seine Verwandtschaft zum W. (seine Hydratationsenergie) ist. S aur en laden durch- 
weg starker auf, ais es die entsprechenden Salze tun. Die Eesultate der elektro- 
metr. Messungen stimmen mit den Eeaultaten der Obeiflachenspannungsmessungen 
wss. Lsgg. vollkommen iiberein: die Salze, die die groBte Auf ladung der Wasser- 
oberflache bewirken, erhohen die Oberflachenspannung der W. am wenigsten, 
dringen also in die Oberflachenschicht am staiksten ein. (Ztschr. f. physik. Ch. 
109. 34—48. Karpow-Inst. f. Chemie. KuBland.) U l m a n n .

A llan Ferguson, Eine Bemtrkwng zu Herm Abletts Schrift iiber den Kontakt- 
winkel zwischen Paraffir.icachs und Wasser. Zuriickweisung der Eitrapolation der 
von A b l e t t  (vgl. S. 15) bei Kontaktwinkeln von 90° gemachten Messungen auf 
kleine Winkel. (Philos. Magaziue [6] 47. 91—93. East London College.) J o s e p h y .

U. A. Y ajn ik  und Bam  L al Uberoy, Eine Untersuchung iiber die Viscositat 
von LSsungen, teelche Gemische ton Mercuri-, Kupfer- und Kobaltchlorid mit anderen 
Chloriden enthalten, zu dem Zweck, die Zusatnmensetzung der gebildeten komplexen 
Ionen zu finden. Vff. messen mittels eines Oatwaldsehen ViscOBimetera die Vieco- 
sitat von Gemischen von HgCł,, CoCl„ GuCl, mit HGl, L i d ,  NaCl, KCl u. MgClt. 
Die gemessenen Werte werden mit den theoret. aus der Kendallschen (KENDALL 
u. Mo n r o e , Journ. Americ. Chem. Soc. 39. 1787; C. 1918. I. 802) Formel 
r] =* x  r\ilt - f  (1 — x) t],'h (a ==• molekulare Konc. der einen Komponente, i]lt r]t
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u. 7] u. die ViscoBitaten der Komponenten u. des Gemiachea) berechneten Żabien 
yerglichen. Bei einer Zuaammeneetiung der Lsgg. yon M^Cl, +  2MIC1 ergaben 
aich hohere Werte d e r  g e m e B a e n e n  yiscoaitat ais der berechneten, woraua Vff. auf 
die Anweaenheit komplexer Ionen HgCli", GuGlt", GoGlt" achlieBen. Dieae Kom- 
plexbildung ist die Ursache einer Farbanderung bei konz. Lsgg. Bei Yerdiinnunc: 
nimmt die Lsg. infolge von Dissoziation CoClt"  (blau) ^  CoGl, +  2 Cl' (rot) die 
Farbę dea reinen Metallsalzes an. (Journ. Amerie. Chem. Soc. 46. 802—08. Lahore, 
Indien.) B e c k e r .

J. Granier, Die dielektritćhe Viscositat. Vf. unterauchte feate u. fl. Dielektrica 
zwischen Freąuenzen von 0,00L5 8~1 (eine Periode in 10 Min.) bis 65000000 s ~ l 
(4,65 m WellenlSnge), u. den EinfluB der Feuchtigkeit. Insbesondere wurden unter- 
B u c h t :  paraffinitrtes Papier, mit Ól getranktes Leinen, dest. W., Poritllan, Glycerin. 
Bezgl. der Natur der Yiscoaitat fiihren die VerauchsergebniBBe auf 2 Absorptions- 
ur a ach en: 1. fiir sehr kurze Wellenlangen zeigen Glycerin u. ahnliche Substanzen 
eine Absorptionabande, charakterisiert durch den Molekiilbau; 2. in allen iibrigen 
Fallen besitzt der A b B o r p t io n a k o e f f iz ie n t  weder ein Maximum noch ein Minimum 
u. variiert umgekehrt mit der Freąuenz; er ist nicht charakteriat. f i i r  den unter- 
suchten Korper u. iat um bo  auaBchlaggebender, je mehr Verunreinigungen yor- 
handen sind. In  Zusammenfaesung ergibt aich fiir den ganz allgemeinen Fali, daB 
die Viscositat einer eitramolekularen Leitfiihigkeit zuzuschreiben ist. (Journ. de 
Phyaique et le Radium [6] 5. 51—58. Montpellier). K. W o lf .

B. Anorganische Chemie.
I. Vogel, Die Komtitution der Thionsauren. Vf. gibt einen histor. Oberblick 

iiber die Kenntnia der Polythionsaureu u. hebt besondera heryor, daB D a l t o n  der 
ewte war, der die B og . Wackenroderache Fl. beBchrieben hat. Bei chronolog. Be- 
trachtungen der biaher fiir die PolythionsSuren aufgeatellten Konstitutionsformeln 
entacheidet sich Vf. fiir die von M a r t i n  u . M e tz  (ygl. Ztschr. f. anorg. u. allg. 
Ch. 127. 82; C. 1924. I. 23.) (Chem. News 128. 325 — 27. 3 4 2 -4 5 . London 
Uniy.) JoSEPHY.

A. B erthoud, Bemerkung tur Kinetik der Photosynihese des Chlorwasserstoffs. 
Vf. wendet auf die Mesaungen yon C h a p m a n  (Journ. Chem. Soc. London 123. 
3062; C. 1924.1. 1334) die Gleichung der semimolekularen Rk. an unter Zugruude- 
legung der Hypothese der Molekelspaltung durch das Licht u. des Eintritts yon 
Reaktionaketten im Sinne von N eenst, Fiir den Fali Bchwacher H,-Konz. — 
z. B. 1:20 CJ, — iBt die Ggw. Von O, ohne EinfluB auf den Gang der Rk. Die freien 
Atome yerschwinden entsprecbend den GleichuDgen:

a) 2C1 — >  Cl, b) Cl +  H — >• HC1 c) 2 H ~ > H , ,  
yon denen zunachst b) die yorherrschende iat. Es ergibt aich die Beziehung

— ™ fc 2*/t [HJV« [Cl,]. Die berechneten Werte fiir b/. Bind yon guter Kon-

stans, fallen jedoch regelmSBig gegen Ende jeder Measungareihe erheblich ab. Es 
ist anzunehmen, daB die Rk. a) unter dieBen Umstanden zur Hauptrk. geworden 
ist, u. daB die Ordnung der Gesamtrk, Bich in bezug auf den H , dem Werte 1
nahert. (Helv. chim. Acta 7. 324 —28. Neuchatel, Uniy.) G o l t e r m a n n .

F. B aachig , Uber das stickozydschwe/ligsaure Kalium. (Vgl. S. 16) Zur 
Darst. groBerer Mengen K tNt S 0 6 werden 4 oder mehr mit 40°/oig. K,SO,-Lsg. 
halb gefiillte Literkolben hintereinandergeschaltet. Durch dieae wird, nachdem die 
Luft durch H, yerdraDgt iat, NO (aus yorher geachmolzenem NaNO, u. verd.
H,SO,) derart geleitet, daB ea iiber die Oberflache der F l., nicht hindurchgeht. 
Daa Auagangsrohr des letzten Kolbens wird, sobald NO daraus entweieht, durch
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einen Hahn yerschlosaen. Man erreicht so einen leichten Druck in dem ganzen 
System u. Entw. von 80viel NO, ais durch KaSOs absorbiert wird. Alle 2 Stdn. 
wird das N ,0, das sich nebenbei bildet, durch Ofinen des Hahns herauagelassen. 
Nach einem Tag schon scheiden Bich im ersten Kolben dicke Kryatallnadeln yon 
K,NsS06 ab. Nach Beendigung der Kryatallisation in aamtlichen Kolben -wird NO 
durch H , yertrieben, u. die reinen Krystalle werden abgesaugt u. unter W. mit 
geringem KOH-Zusatz aufgehoben. Nach einigen Wochen zeigt das Auftreten von 
NaO, daB die Zers. beginnt. Die Konst.-Formel von H antzsch  (vgl. Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 27. 3266. [1894] u. S. 292) erklart die Eigensebaften de3 Salzea sehr 
gut, z. B. daB beim Ansauern sofort N ,0 entsteht, das sich selbst im statu nascendi 
in keine andere N-Verb. uberfuhren laBt. Auch der groBte tjberschuB an KMn04 
bleibt nach dem A nB auern  unyeriindert. Nur NaOCl wirkt unter der einzigen Be- 
dingung, daB N ,0 u HCIO gleichzeitig frei werden, oiydierend, u. zwar wird urn 
so mehr zu HNOs oxydiert, je weniger W. anwesend ist. Nur beim Kochen der 
Lag. yon K,NjS06 mit KOH oder beim Schmelzen des festen Salzes zera. sich ein 
geringer Teil auch in NO -J- K,SOs , eonat sind auch in alkal. wie in saurer Lsg. 
die Zersetzungsprodd. NaO u. K ,S04. — Durch alkal. Reduktionsmittel laBt sich 
K,N9SOe an yielen Stellen aufspalten. So hat Vf. z. B. durch Red. mit amalga- 
miertem Al-GrieB Bydrazinsulfosaure erhalten, die mit Benzaldehyd ais C„H6« 
CH:N*NH>S03K nachgewiesen wurde. Durch Eindampfen der lange Zeit ge- 
kochten Lsg. d ie B er Verb. wurde auch daa hydrazinaulfosaure K, H,N—NHSOsK, 
selbst erhalten. Das Sftlz hatte die von STOLLfe (Ber. Dtacb. Chem. Gea. 32. 799 
[1899]) beschriebenen Eigenachaften. Die B. dea KaNaSOB laBt B ich auch bei der 
Annahme yon H antzsch, daB NO vor Eintritt einer Rk. zu einem Doppelmolekiil 
zuaammentritt, nach seiner Konatitutionaformel nur dann erklSren, wenn, wie Vf. 
behauptet, beide K-Atome dea Sulfita an S gebunden sind. Die Rk. zwisehen NO 
u. KHSO„ deutet darauf hin, daB primiir eine Verb. der Konat. NO—N(0K)(S08K) 
entsteht, die sich dann in die Form von H an tzsch  umlagert. Leitet man nśimlich 
NO in KHS081 ao achcidet sich das nttrilosulfosaure K, N (S0BK)s*2E t 0, in langen, 
biegsamen Nadeln ab, das sich beim Kochen in NH,SOsK -{- 2 KHSO* zersetzt. 
Bei der Rk. war Ggw. jeder Spur HNOa ausgescblossen. Vf. erklart den Vorgang 
durch Rk. eines Mols NO mit KHSO, unter B. yon nitroxylsulfosaurem K, H O -N • 
SOsE ,  welchea die FShigkeit besitzt, sich mit NO zu yereinigen. Es entateht 
daraus ON—N(OH)(SOaK), nitrosohydiosylaminsulfosaurea K , darauB entsteht in 

OKalkal. Lsg. ON—N < g Q  j -  , das die Konst. von H a n t z s c h  annimmt. Bei Mangel
an Alkali entsteht das unbestandige nitrosamindisulfoaaure K, ON—N(SOaK)a, das 
mit W. in Nitrosyl u. hydrozylamindisulfosaures K zerfallt, letzteres bildet mit 
KHSO, N(SO,K)8. Vf. gelangt zu dieser Erklarung, speziell zu der Annahme der 
Rk. zwiBchen je einem Mol. NO u. KHSO, dadureb, daB er ais Nebenprod. K,S,Os 
bei dieBem VorgaDg fand, deBaen B. durch Zers. dea HON*SOaK in ONH u. den 
ReBt-S08K entsteht, der sich mit einem andern zu K ,S,0, yereinigt, wenn er auch 
eine meBbare Zeit fiir aich bestandig iBt, w aB  aus der Zers. dea KaNaS05 gefolgert 
wird. Hier apaltet sich in wss. Lsg. zuerst S08K ab, eiiatiert eine gewisse Zeit

geBondert, deagleichen der Rest 0 < [^  , der schlieBlich in Na0  u. —OK zer

fallt, u. dieaeB yerbindet mit —SOsK zu K2S04, aber bei Ggw. organ. Substanzen 
erweist aich —S08K ais auBerordentlich atarkea SulfurierungBmittel auch bei Ggw. 
yon W. Mit A. wird direkt athylschwefelaaureB K gebildet. (Schwcfel- u. Stick- 
stoff-Studien 1924. 103—27. Sep. v . Vf.) J o s e p h y .

F. Raschig', Hydroxylamintri$ulfo8aure. Das hydrozylamintrisulfosaure K  hat
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die Konat. (KS08)s*N—O—SOaK (vgl. H a g a ,  Proceedings Chem Soe. 19. 281; 
C. 1 9 0 4 . I. 346), daa entspricht der glatten Rk. von K,S08 mit dem gelben, durch 
Oiydation de8 hydrozylamindiaulfosauren K entatehenden nitrosodisulfosauren K, 
O—N=(jS08 K),, unter B. eines molekularen Gemischea von hydioxylamin-di- u. 
-triaulfosaurem K:

2 O—N—(SOsK), +  H -S O .K  =  H O -N =(S O sK>, +  K S O ,-O -N = (S O 0K ),.
Dieae Bk. fiihrt zur Darst. der Salze der Hydrosylammtrisulfoeaure, indem 

hydrosylamindisulfosaures K oxydiert wird, Bisulfit aber nicht. Ais geeignetes 
Oiydationsmittel erwiea aich dazu PbO,. Das molekulare Aasgangsgcmisch erhalt 
man in theoret. Auabeute durch Behandlung von 1 Mol. NaNO, mit 3 Mol. NaHSOs 
bei niedriger Teirp.: NaNO, +  3NaHSOs =» HON(SO,Na), - f  Na.SO, +  H,0. 
Die Oxydation mit PbO, wird auf dem Wasaerbad unter Schutteln vorgenommcn, 
PbO, geht in PbO iiber, daa Gemiach aoll bis zum Ende der Rk. gelb gefarbt sein. 
Die PI. wird abgesaugt; aie 'entfarbt kein Jod. Da daa Na-Salz, daa man durch 
Eindampfen n. starkes Abkiihlen erhalten kann, eehr unrein (Pb-haltig) kryatalliaier^ 
loat man in der PI. featea KC1 unter Erw&rmen, dabei cntsteht yermutlich daa baa. 
Pb-Salz 0N(S08-Pb0-Pb0H )a -J- 3 H ,0 , das nach 1—2 Stdn,, wenn die FI. auf 
33—40° abgekiiblt iat, abgeBaugt wird. Aua der FI. kryBtalliaiert in der Kalte 80 
bis 90% (K.S08),N0S08K -f- l 1/, H ,0. Zur Reinigung werden 400 g in 1 Liter sd. 
W. unter Zusatz von 10 ccm konz. NaOH gel., filtriert u. erkalten gelasBen. Die 
Krystalle konnen auf FlieBpapier getrocknet werden, bei 100° zera. sie sich Bcbnell. 
Daa Salz ist beetandig gegen Oiydationsmittel, es wird weder yon alkal. KMnO,- 
Lag. noch yon NaOCl angegriffen. FehlingBche Lag. wird auch bei Siedehitze 
nicht reduziert. (Schwefel- u. Stick-Stoffatadien 1924. 128—31. Sep. y. Vf.) Josephy.

F. R aschig , Bydroxylaminisodisu,lfosdtire. (Vgl. Ber. Dtach. Chem. Gea. 39. 
245 [1906].) Bei Behandlung der Hydrosylamintriaulfoaaure (vgl. yorat. Ref.) mit 
aehwachen Sauren in B d. Lsg. apaltet sich leicht eine der an N gebundenen Sulfo- 
grappen ab, wobei die gegen schwache Sauren bestiindige Sydroxylamir\isodisulfo- 
saure entateht. Zur DarBt. des K-Salzes gibt man in 1 1 ad. W. so schnell wie 
moglich 500 g gepulvertes trisulfoBaurea K, ohne weiter zu erhitzen. Die FI. muB 
nach dem ersten Zusatz durch beginnende Hydrolyse sauer reagieren, Haftet dem 
trisulfoaauren Salz Alkali an, so daB die FI. alkal. reagiert, dann leite man die 
HydrolyBe durch Saurezusatz ein. Triibung von PbSO* wird durch Filtration ent- 
fernt. An einem kalten Ort scheiden sich in 24 Stdn. 90°/0 harte, glasglanzende 
Krystallkruaten ab, die mit W. gewaschen u. bei 100° getrocknet werden konnen. 
Das Salz ist isomer mit HON(SOaK), -j- 2H ,0, bat aber ganz andere Eigenachaften 
ais dieaes, yor allem unterscheidet es sich durch seine Bestiindigkeit yon dieaem. 
Die alkal. Lag. fśirbt sich mit PbO, nicht. Dio Konst. des hydrosylaminisodiaulfo- 
sauren K ist demnach H(SOaK)N—0 - S 0 8K. Es iat wl. in k. W ., 11. in h. W. 
Gibt man zu der Lsg. von 0,1 Mol des Salzes in 50 ecm sd. W. 100 ccm konz. 
KOH, so fallt ein Nd. yon schillernden Blattchen aus, der filtriert, ł/» Stde. bei 
100° getrocknet wird. DaB Salz K(SOsK)N—O—SO„K iat in W. 11., reagiert alkal. 
u. zera. Bich beim Beriihren mit einem gliihenden Draht. Durch starkę Sauren u. 
dauerndea Kochen in saurer Lsg. wird das hydroiylaminisodiaulfoaaure K gespalten, 
es entsteht NH,OH u. H ,804. Die osydierenden Eigenschaften dea Gemiachea von 
isodiaulfoaaurem K mit HC1 aprechen dafiir, daB zuerst die an N gebundene Sulfo- 
gruppe abgespalten wird u. Isomonosulfotaure entBteht. Aus H J wird J  frei ge- 
macht, u. zwar so yiel, ais lago ein Amid yon H,SOs yor, ais solches laBt sich die 
HydroxylaminisomonoBulfo3aure H,N—O—SO,—OH auch autfassen, die sich dann 
weiter in NH8 u. Caroache Saure apaltet. Yersa., zur laomonoaulfosaure durch 
Hydrolyse zu kommen, acheiterten, doch iat es Sommer u. Tem plin (vgl. Ber. Dtach. 
Cbem. Ges. 47. 1221; C. 1914. I. 1918) gelungen, dicse Saure durch Sulfurieren
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yon Hydroiylaminsulfat zu gewinnen. Die Osydation deB Isodisulfosalsea mit NaOCl 
yerlttuft so schnell, daB zuerst Oiydation, u. zwar an der Imidgruppe, u. dann erst 
Abapaltung der Salfogruppen einsetzt. Bei Zusatz yon NaOCl-Lag. zu konz. Lsg. 
yon hydroiylaminisodisulfoeaurem K trat heftige Entw. yon Na mit etwas N40  auf, 
u. auch in alkal. Lsg. waren die Sulfogruppen darin ais H,SO< yorhanden. Gibt 
man aber umgekehit die Lsg. die Lsg. des Isodisulfosalzes allmahlich zur NaOCl- 
Lsg., so wird die Gasentw. um bo schwUcher, je  langsamer der Zusatz erfolgt. 
Die Sulfogruppen gehen wieder in HsSO< Uber. Titrimetr. Verfolgung der Ek. 
zwischen groBen Mengen Isosalz mit wenig NaOCl in alkal. Lsg. ergab, daB zu 
90»/o die Rk : NaOCl +  2HN0(S08K)4 - f  H ,0  =  NaCl +  N, +  4KHSO* u. zu 
10°/0 die Rk.: 2 NaOCl +  2HNO(SO„K), +  H ,0  =■ 2NaCl +  N ,0  +  4KHSO, 
stattfindet. Es wird, um die B. des N ,0 zu erkl&ren, angenommen, daB der oxy- 
dierte Rest KSO,—O—N—SO,K mit 2 H ,0  ein Stickstoffhydrat HNOH u. 2HKSO< 
bildet; das erste gebt durch Oiydation in N—OH Uber, u. dieses setzt sich in N ,0  
u. H ,0  um. Kommen auf 1 Mol Isosalz 2 oder mehr Mole Hypochlorit, so wird 
daB  Oiydationsmittel yollstandig yerbraucht, u. das Stickstoffhydrat wird bis zur 
HNOs oiydiert, in alkal. Lsg. bis zur HNO,. Mit KMnO* wird das Isodisulfosalz 
bo  langsam osydiert, daB in diesem Fali erst Abspaltung einer der Sulfogruppen, 
u. z war der an N gebundenen, u. dann Oxydation stattfinden muB. (Scbwefel- u. 
Śtickstoff-Studien 1924. 132— 46. Sep. v. Vf.) J o s e p h y .

F. Raschig', Hydroxylamindisulfotaure. (Vgl. yorst. Ref.) In saurer Lsg. geht 
die Hydroiylamindisulfoaaure HON(SOaH), schon in der Kalte in Monosulfoaiiure 
Uber. Vf. hat die Oiydation des Na-Salzes in alkal. Lsg. mit KMn04 untersueht, 
wobei sulfazalinsaures Na, 0N(S08Na), entsteht, das der Lsg. eine dem KMnO* 
ahnliche Farbę yerleiht. Man gibt zu 100 ccm 5-n. NaNOj 200 g Eis u. unter 
RUhren 100 ccm 5-n. NaHSOs-Lsg. u. 20 ccm Eg. Nach wenigen Augenblicken 
ist alles NaHSO, yerschwunden u. MnO, scheidet sich ab, das schnell filtriert wird. 
Au8 der yioletten Lsg. scheidet B ich  daB gelbe sulfazalinsaure K aus, das aus 1-n. 
KOH umkrystallisiert u. mit A. u. A. gewascben werden kann. Es halt sich im 
Eisiccator 24 Stdn., gibt mit Ba(OH), eine klare Lsg., durch BaCl, wird ea zersetzt. 
Aus LeitfShigkeitsmessungen yon K O b n e r  u. B b e d ig  ergab sich, daB das Salz die 
Form 0 = N = [S 0 5K)a hat, also eine Terb. des 4-wertigen N ist, es wird auch 
nitrosodisulfosaures K  genannt. Es ist ein schwaches Oiydationsmittel, aus K J 
wird die berechnete Menge J  freigemacht, Anilin wird in Nitrosobenzol UbergefUbrt. 
Beim Erhitzen deB Salzes in KOH tritt unter Entfarbung u. B. yon NO(SOaK), 
Zers. ein. Die Rk.:

40N(S0sK), +  KOH =  HON(SO„K), +  20N(S0aK), +  K N 02 (a) 
yollzieht sich in den beiden Schritten:

20N(S0,K), +  H ,0  =  HON(SO.K), +  HO-ON(SO,K), u.
20N(S03K ) ,+  HO'ON(SO,K)j =• HNO, +  20N(S0,K)a, 

u. zwar łassen sich das hydroiylamindisulfosaure K u. HNO, nachweisen, wenn 
man festes nitrosodisulfosaures K in stark gekUhlte, verd. HOl oder H ,S04 ein- 
trSgt. Ist kein OberschuB an Alkali yorhanden, so findet nicht die Rk. (a) statt, 
sondern das Sals setzt sich nach der Gleicbung:

4 ON(SO,K), +  KOH =» 20N(S0,K)g +  N ,0  +  K.SO* +  KHS04 
um. (Schwefel- u. Stickstoff-Studien 1924. 147—53. Sep. v. Vf.) JOSEPHY.

F. Raschig, Hydroxylaminm(mosulfosaure. Hydroiylaminmonosulfosfiure ent- 
steht nach: NaNO, +  NaHSO, +  SO, =■ HON(SO,Na),, laBt man das Reaktiona- 
gemisch 24 Stdn. in der Kalte stehen, so spaltet sich das Salz: HON(SO,Na), -f-
H ,0  => HONH SO ,Na  -f- NaHSO,,. Eb krystallisiert wasserfrei u. mit 1 Mol. 
Krystallw. u. hat teilweise ahnliche Eigenscbaften wie daa Disulfosalz. Beide 
Sauren Bind wenig bestandig, spalten H ,S04 ab n. liefern NH,OH. Wahrend das
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Diaalz jedoch keine rcduzierendcn Eigenachaften beaitzt u. nur mit starken Oxy- 
dationamitteln wie KMoO* ozydiort werden kann, yerhalt aich das Monoaalz gani; 
wie NH,OH, waa darauf hindeutet, daB acine redunierenden Eigenachaften von 
dem am N gebundenen u. nicht vom Hydroxyl-H herriihren. Daa Monoaalz kann 
titrimetr. nach der Gleichung:

2HONHSOs +  4 J  +  H ,0  =  N ,0 +  4H J +  2NaHSO< 
beatimmt werden. Bei Verfolgung der Oiydation mit KMn04 in alkal. Lag. zeigte 
aich, daB nur ein H-Atom, u. da die Lag. farbloa ist, daa an N gebundenc, fort- 
osydiert wird. Daa primare Prod. der alkal. Osydation iat demnach der Reat
— (HO)N• S03Na, yon dem angenominen wird, daB aich 2 zu einem Molekuł zu- 
aammenachlieBen u. ein dioxyhydrazindiaulfoaaureB K bilden, welehea 1 Mol W.

_gO Na
abgibt u, in eine Azoxyyerb. 0 < \I  iibergeht, die jedoch in aaurer u. in

N  *SOg jS fl
alkal. Lag. nicht beatandig iat, die Hiilfte ihrea S-Gehaltea ala Sulfit abgibt u. in 
atickoiydachwefligsaurea Na (vgl. S. 445) iibergeht. KMn04 wird dabei nicht zu 
MnO,, aoudern zu MnO reduziert, u. man kann daher die Oxydation dea HONHSOaNa 
auch mit MbO, auBfiihren. Auch atarkere Ozydationamittel, sogar NaOCl, flihren 
in alkal. Lag. zum atickoxydachwefligaauren Salz, daa sich in aaurer Lag. in Na,O 
u. H ,S04 apaltet, womit daa Ende der Osydation erreicht iat. Ea ia t anzunehmen, 
daB auch in aaurer Lag. die gleichen Stadien durchlaufen werden. Oxydiert man 
HONHSO0H in ammoniakal. Lag. mit NaOCl, so fiirbt aich die Ł3g. intenaiy gelb, 
waa auf eine Verunreinigung dea NHt durch Pyrrol zuriickzufiihren iat. DieBe 
Rk., welche auch reinea Pyrrol in alkal. Lag von HydroxylaminmonoBulfoaiiure mit 
NaOCl zeigt, liefert eine charakterist. Unteracheidung dieaer Sfiure von NH,OH. 
(Schwefel- u. StiekBtoff-Studien 1 9 2 4 . 154—.62. Sep. v. Vf.) JOSEPHY.

Eugen R yschkew itsch und E rich  Koatermann, Uber die Dichtt des Graphita. 
Die D. von geachmolzenem u. wieder erBtarrtem Grapbit wurde nach der Sehwebe- 
methode in Bzl. -j- CH,J, bestimmt, die D. der FI. mit der Weatphalachen Wage 
gemessen. D.16i„ ergab aich zu 2,232 ±  0,0013. (Ztachr. f. Elektrochem. 3 0 . 86 
bia 88. Miinchen, Akad. d. Wiaa.) H e r t e e .

F. Krausa, Ober die kumtliehe Darttellmg von Diamanten. SehluB dea Satnmel- 
referata von S. 19; tJberaicht iiber die seit 1917 yeroffentlichten Arbeiten. Erfolg- 
reiche oxperimentelle Arbeiten liegen nicht yor, nur yerachiedene theoret. Dar- 
legungen, dereń Ergebnisae (Optimaltemp. 700—1000°; unter 700°; hoher Druck; 
Katalysatoren) auaeinandergehen. — Nach Anaicht des Vfa. haben MO I6san , L u d w ig  
u. R t j f f  Diąman(pulver crhalten, wenn auch kein eindeutiger Beweis yorliegt. 
Prakt. iat die kunatliche B. yon Diamant noch n ic h t  gelungen, u. die Auaaichten 
dafiir Bind gering, da ein biBlier nicht genugend beriickaichtigter Faktor mit- 
zuspielen acheint: die Zeit. — Nicht ausBichtaloB eracheint dem Vf. der Weg, 
Diamanten bei niederer Temp. mit Hilfe einea Katalyaators zur Abaeheidung zu 
bringen. (BrennBtoffchemie 5 . 133—136. Keram. Rdach. 3 2 . 245—48. Braun- 
schweig.) W. A. R o t h .

R ichard  Paget, Geschmoleenes StOi. Eine Literaturstudie, in der Vf. be- 
aonders die phyaikal. Eigenachaften der nach yersehiedenen Verfahren hergeetellten 
Quareg]dter u. dereń techn, Anwendungsgebiete heryorhebt. (Naturę 113. 
7 4 8 - 5 2 .)  K . W o l f .

George L. Clark, SeJcunddrvaltne im Lićhte ncuer Unt&rsuchungen, II. Alkali- 
polyhalogemde. (I. yg l. Amer. Journ. Scicnee, S i l l i m a n  [5] 7. 1 ; C. 1 9 2 4 . I .  1164.) 
(Amer. Journ. Science, S i l l i m a n  [5] 7. 1 0 9 - 2 0 .  —  C. 1923 . I I I .  104.) H e r t e e .

H erm an V. T arta r, L iilian  Wood und E lizabeth  H iner, E in  basischee 
Tricalciumarsenat. Fugt man zu einer Lag. yon Dinatriumaraenat in geringem

VI. 2. • 30
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OberschuB eine Lsg. von CaCls u. macht mit NaOH deutlich alka!., so erhalt man 
Ga^AsO^ ; nimmt man NH<OH an Stelle von NaOH, so erhalt man Galcium- 
Ammoniumarsenat. Unterwirft man beide Salze einer etwa 12-tiigigen Hydrolyse 
durch Kochen ara RiickfłuBkuhler, so erhalt man, vermutlich nach der Gleichung 
10Ca,(As04), +  6H ,0  — >- 3[3Ca^AsO^,• Ca(0H),] +  2H„As04 cin bas. Calcium- 
arsenat, dessen Zub. sich in Beruhrung mit Ca(OH),-Lsg. nicht andert u. von dem 
bei 25° in 100 g W. 0,0048 g 1. sind. Die Verb. scheint kein Hydrat von be- 
atimmter Zub. z u  sein; sie hSlt infolge ihrer kolloidalen Natur Feuchtigkeit hart- 
nackig fest. Sie eignet sich dazu, gewerblich hergestellt u. ais Insektengift ver- 
wendet zu werden, (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 809 —14. Seattle, Was
hington.) M u g d a n .

Georg von Hevesy und V aldem ar T hal Jan tzen , Der Hafniumgeha.lt von 
ZirTconerzen. In Fortsetzung der friiheren Unterss. (Journ. Chem. Soc. London 123. 
3218; C. 1924. I. 629) analysierten Vff. weitcre 13 Zirkonmineralien. In weitaus 
den meisten Mineralien war das Verhiiltnia H f/Zr =  1/30. (Chem. News 128. 
341—42. Kopenhagen, Univ.) B e h b l e .

N. Bouman, Das eleldrochemisćhe Verhalten von Chrom. Vff. erganzt seine aus 
den Yersuchsergebnissen der letzten Veroffentlichung (Ree. trav. chim. Pays-Bas 43. 
1; C. 1924, I. 875) auf Grund der Theorie der Allotropie gezogenen SchluB- 
folgerungen. Dcmnach ist ea kaum moglicb, ein Metali auf einem andercn so 
niederzuschlagen, daB beide Potentiale glciche GroBe haben. Die dunnen Be- 
schlage unedler Metalle auf Chrom sind nicht bo yollatandig, daB dies zutrifft. Das 
beobachtetc Potential ist das der zwei Metalle. Kurvenbilder legen die Yerhalt- 
nisse dar, die in dem dreiphasigen System von Cr, einem weiteren Metali u. dem 
Elektrolyten bei der Elektrolyse bzgl. der PaaaiyitSt von Cr u. der Koeiistenz von 
akt. Cr mit dem anderen Metalle vorliegen. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 43. 399 bis 
402, Parmerend.) H o r s t .

G regory P au l B ax ter und M errill Jam es Dorcas, E in Vergleich der Atom- 
gewćhte von terrestriichcm und meteoritischem Kobalt. V. Die Analyse von Kobalto- 
ćhlorid. (IV. vgl. B a x t e r  u. C o f f in , Journ. Americ. Chem. Soc. 28.1580; C. 1907.
I. 221.) Zum Yergleich der At.-Geww. wurde aus beiden Kobaltsorten reines 
wasserfreies CoCla hergestellt u. das Chlorid durch Vergleich mit Ag analysiert. 
Ober Darst. u. Reinigung des meteorit. u. terrestr. Go siehe d a s  Original. — Zur 
Analyse wurden gewogene Mengen des durch Auflosen deB  Metalls in HC1, Ein- 
dampfen, mehrfaches Sublimieren u. Trocknen in Vakuum, N-Atmosphare u. Luft 
gewonneuen wasEerfreien Chlorids in W. aufgclost u. die Lsg. mit frisch her- 
gestelltem AgNOfl gefallt. Der Endpunkt der Rk. wurde nach etwa ‘/2 Jahre end- 
gultig fcstgestellt. Dabei erwiesen sich die beiden Co-Soiten yollatandig gleich; 
das At.-Gew. des Co ergibt sich zu 58,94 (Ag ■=> 107,880, Cl =  35,758). Der Wert 
differiert urn —0,03 Einheiten yon den alteren Bestat. yon RlCHABDS u. B a x t e r  
(Proc. Am. Acad. Arta Sci. 33.115 [1897]; 34. 351 [1898]; 35. 61 [1899]) u. B a x t e b  
u. Co f f in  (Journ, Americ. Chem. Soc. 28. 1582; C. 1907. I. 221). (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 46. 357—66. Cambridge [Mass.].) M u g d a n .

S. Glaustone, Das Icatliodische Verhalten von Legierungen. I. Teil. Eisen-Ntckel- 
Legierungen. Vf. untersucht an einer yom reinen Fe zum reinen Ni prozentual fort- 
schreitenden Reihe yon Legierungen: 1. das zu ihrer kathod. Abscheiduug (aus 
einer Fe+ + u. Ni+ + enthaltenden Lsg.) notwendige Potential; 2. die an Elektroden 
aus diesen Legierungen auftretenden Werte fur die Oberspannung kathod. ent- 
wickelten Wasserstoffs; 3. ihre Wrkg. auf Depolarieatoren. Es zeigt sich zu 1., daB 
in den elektrolyt. abgeschiedenen Legierungen der prozentuale Gehalt an Fe steta 
erbeblich groBer ist ais in der Lag., aus der sie abgeschieden werden, ucd daB die 
zur Abscheidung der Legierungen aus den betreffenden Losungsgemischen notigen
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Potentiale einen Minimalwert etwa beim prozentualeu Atomyerhgltnis Fe/Ni=» ł/i in 
der Legierung aufweisen. Zu2. Btellt Yf. fest, daB die niedrigsten Werte fiir die Ober- 
spannung ebenfalla nicht an Elektroden aus einem der reinen Metalle, sondorn an 
Legierungen yon etwa Pe/Ni==J/1 (Atomyerhaltnis) auftreten. Die reduzierende 
Wrkg. der Elektroden der Legierungsreihe (gegeniiber Depolarisatoren wie C10a—, 
Nitrobensol -f-Aikali, Nitrobenzol -j-HjSO^u. alkal. Benzaldehyd)zeigtkeinen einfachen 
Zusaromenhang mit der Laga der Minimalwerte fur die Oberspannung, sondern 
seheint noeh erheblich in ihrer Starkę von spezif. katalyt. Eigensehaften daa Fe 
bezw. Ni gegeniiber den einzeluen depolarisierenden Substanzen beeinfluBt zu 
werden. Vf. gibt einige theoret. Betraehtungon zu dieaen Yersuchsergebnissen. 
(Trans. Faraday Soc. 19. 574—85. Eseter Uniy.) FBANKENBURGER.

V. Kohlsohiitter und F. Uebersax, Ober die elekrólytische Krysta.Uisa.tion des 
Blcies. Die Vers8. von GttNTHER-SCHULZE (Ztschr. f. Elektrochem. 28. 119. 221; 
C. 1922. III. 333) wurden nachgepriift u. fortgefiihrt. Die Ergebniase konnten be- 
stiltigt werden, doch heben Vff. heryor, daB auch bei geometr. „storungsfreier" 
Elektrodenanordnung zufallig aus der Kathode heryorachieBende Keime einen groBen 
Teil der Stromlinieu auf sich lenken konnen. Bei VerwenduDg einea Pt-Drahtes 
ais Kathodo konnten reproduzierbar einzelne Pb-Fiiden erhalten weiden, die jedoch 
keine einheitlichen Krystalle, sondern Kelten yon mit der Wurfelflache aneinander- 
gereihton kleinen Oktaedern waren. Die B. einea Formtypua erwies sich ais ab- 
hangig einerseits yon der kathod. Stromdichte, andererseita von der Natur u. Konz. 
des Elektrolyten, d. h. bei einem bestimmten Elektrolyten — untersucht wurden Pb- 
Niłrat, -Acttat u. -Perćhlorat; Pb-Silicofluorid ergab uberhaupt keine Faden — u. 
einer bestimmten Konz. trat dieT}. yon Faden nur innerhalb spezif. Grenzen der 
Stromdichte auf. AuBerhalb derselben war entweder Wachatum des Endkrystalls 
oder aller Teile der Kette zu bemerken, oder auch aeitlicher Ansatz neuer Keime. 
Die bekannten nadeligen oder achwert- u. blattartigen Formen, die bei gioBerem 
Elektrodenabatand sich bildeten, sind also keino yerzerrten EinzelkryBtalle mit Be- 
yorzugung beatimmter krystallograph. Entwicklungsrichtungen, sondern strukturierte 
Gebilde, Aggregationsformen. — Ob die Krystallisation sekundar aus uberaatt. 
Metallsg. erfolgt, die Entladucg alao in ciniger Entfernung yon der Kathode statt- 
findet, oder ob die lokale Polarisation das Entscheidende ist, liiflt sich aus den 
Veras. nicht mit Sicherheit au88agen. (Ztschr. f. Elektrochem. 30. 72—83. Bern, 
Uniy.) H e k t e r .

A. JounIaux, U ber die Veranderungen der atomaren Kondensation von Antimon, 
Oold und Silber mit der Temperatur. Die latente atomare Verdampfungawaime (A L) 
yon Sb berechnet aich nach C l a p e y r o n  u . C l a u s iu s  zu 35,967 u. die molekularo 
( ML)  nach T r o u t o n  z u  35,967 bei T  =- 1600°; zu 26,759 bezw. 20,178 bei 
T  =» 903°. Aua 5 Beatst. der Dampfdruekerniedrigung yon Hg durch Sb (RAMSAY) 
berechnet Vf. bei Annahme dea Mol.-Gew. des fl. Hg beim Kp. zu 207,5 daa zu 
den einzelnen Dampfdrucken gehorige Mol.-Gew. u. interpoliert daraua das Mol.- 
Gew. fiir unendliche Verdunnung bei 357° zu 105. Aus den Measungen der Siede- 
punkteerhohung dea J  durch Sb yon B e c k m a n n  u. der Konstantę des J, die Vf. 
zu 99,57 berechnet, erlialt er das Mol.-Gew. bei 184° zu 219 u. aus dem kryoskop. 
Verb. in J  bei 114° zu 317,6. — Analog berechnet sich fiir Au  bei T  =  2883° 
A L  zu 45,714 u. M L  zu 83,915; bei T  =  1344 I I  «u 32,94 u. M L  zu 30,510. 
Das Mol.-Gew. aua den Daten von R a m s a y  interpoliert aich bei unendlicher Verd. 
zu 214,1. Aus dem ebullioskop. Yerh. in Hg (B e c k m a n n , L ie s c h e )  errechnct sich 
das Mol.-Gew. zu 206,8 u. aus den Dampfdrucken yon AuHg (E a ts m a n , H i l d e -  
b r a n d )  zu 208,7. — Naeh V. W a r t e m b e r g  berechnet sich das Mol.-Gew. von Ag 
bei 2000° zu 127. Nach F o r c r a n d  ist M L  =• 56,074 bei 2228°. Bei T  =« 1234° 
ist A  L  =< 32,661 u. M  L  =* 27,859. Nach R a m s a y  berechnet aich das Mol.-Gew.

30*
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zu  116,6, Dach E a ts m a n ,  H i l d e b r a n d  z u  130,2 u . D a c h  B e c k m a n n - L ie s c b e  z a  
96. — Z u sam m en fassen d  e rg ib t aich, daB d ie  3 E lem en te  Sb , A u , A g  b e i ih re n  
S c h m e lz p u n k te n  e in a to m ig  Bind. — Im  b eao n d e ren  ist S b  e in a to m ig  z w isch en  1327 
u . 3570° u . k o n d e n s ie r t a ich  ra sc h  u n te rh a lb  d e r  T em p. d es sd . H g . A u  is t  im  
D a m p f e in  G em isch  y o n  ein- u. zw eia to m ig en  M olek iilen , in  d en en  d ie  zw eia tom igen  
y o rh e rrach en . B eim  F . ia t es e in a to m ig  u. s c h e in t aich  d a n n  im  fl. Z u s ta n d e  
sch n e ll zu  k o n d en sie ren . A g  is t  z w isch en  200 u . 350° e ina tom ig . (B uli. Soc. 
C him . de  F ra n c e  [4] 3 5 . 463—73. F a c u ltć  dea Sciences, L ille.) B e h r e n d t .

Franz Georg Pawełka, Organinche Silberkomplexe. Die Zus. von Kompleien 
der allgemeinen Formel [AgmRn](NO.,)m u. ihr Zcrfall in waa. Lsg. wurdcn durch 
Meaaung der Zerfallskonstanten K  =  [Ag']m[Rjn : [AgmRn] nach B o d lan d ee  
(Ztachr. f. anorg. u. allg. Ch. 39 . 204; C. 1 9 0 4 . I. 1243) in einer wenig veranderten 
Verauclisanordnung bestimmt u. nach Moglichkeit die von einer bekannten Menge 
der organ. Verb. gebundene Menge Ag direkt potentiometr. ermittelt Ea ergab 
aich fiir Na-Thiosulfat, Dimethylamin, Diathylamin, Triathylamin, Hexamethyicn- 
tetramin, Glykokoll (Natriumsalz), Acetoniłril, Propionitril, AthyUncyanid, Anilin  u.
o-Tóluidin m =  1, n : m — 2, fiir Thioharnttoff m =  1, n : m =» 3. Bei einigen 
anderen Verbb. waren quantitative Messungen teils wegen der B. zu achwacher 
Kompleie, teils wegen zu geringer Loslichkeit nicht ausfiihrbar. Zerfallakonatanten 
u. Ableitung der zur Berechnung benutston FoTmeln aiehe im Original. (Ztachr. f. 
Elektrochem. 3 0 . 180—86. Prag, Deutsche Univ.) H e r t e r .

Jam es R idd ick  P artlng ton , Die Einwirkung von Stick$tof[dioxyd auf Cupro- 
oxyd. (Vgl. P a r k  u . P a r t i n g t o n ,  Journ. Chem. Soc. Londou 125. 72; C. 1924 .
I. 2090.) Durch Erhitzen auf Rotglut von W. befreitea Cut O (aus Fehling-
acher Lag. durch Glucose) nahm bei ‘/i-std. Uberleiten von N 0 3 23,86% seinea 
Gewichea NO, auf, bei 48-std. Stehen in NO,-Atmosphare 31,86%. Red. dea NO, 
trat nicht ein, auch nicht Auderung yon Farbę oder Temp. Das P ro d . reagierte 
mit W. wie „Nitrokupfer". Auf fl. NO, wirkte Cu,O nicht ein. (Journ. Chem. 
Soc. London 1 2 5 . 663—65. London, Uniy.) H e r t e r .

O. C ollenberg und J. B acker, U ber die Elektroreduktion der Wolframtaure in 
sahsaurer Lósung. Vff. haben Wdlframsaure in aalzsaurer Lsg. unter Verwendung 
yerechiedenor Kathoden reduziert. Ais Anoden wurden Graphitstabe benutzt, der 
Anolyt war konz. HC1. Eine Tonzelle, welche ais Diaphragma diente, nahm den 
Katholyten auf. Dieaer wurde durch Bebandeln yon K- bezw. Na-Wolframat mit 
konz. HC1 hergeatellt u. enlhielt daa Wolfram ais WO,Cl, u. teilweise ais kom- 
pleies Anion WO,C)j'. — Bei der Red. an Platinkatboden entsteht quantitatiy fiinf- 
wertigea Wolfram. Die Stromausbeute ateigt mit abuehmender Stromdichte. Wendet 
man Queckailberkathoden an, ao erfolgt quantitative Red. zu dreiwertigem Wolfram, 
sofern man salzsaurea Natriumwolfransat oberhalb 16° elektrolyaiert. Im kaliurn- 
haltigen Katholyten bilden sich schwer 1. EaUumwolframchloride mit 3- u. 4-wertigem 
W., die die Kalhode mit einer dichten Sehicht iiberziehen. Bleikathoden reduzieren 
oberhalb 16° die Natriumwolframatlag. quantitativ zu dreiwertigem W, die Kalium- 
wolframatlsg. nur bei Verwendung geniigend hober Stromdichte. Ahnlich yerhalten 
aich Zinnkathoden. — Die Lsgg. des dreiwertigen W aeben entweder grttngelb aus 
u. enthalten daa Anion W,C19"', oder rot, was wabrscheinlich yom Anion WCle*
H ,0 " ' (oder WC15") herriihrt. Letzteres iat unbeatandig, daber wird die rote L ag. 
beim Erwarmen griingelb. (Ztachr. f. Elektrochem. 3 0 .  230—38. Drontheim, Techn. 
Hochacb.) L D d e r .

George Shannon Forbes und Law rence P erc iya l H a ll, M rnung von 
Oxydatioti8poteritialen an Qutcksilberelektroden. III. Drti- m d  zweiwertigts Titan. 
(II. ygl. F o r b e s  u .  R i c h t e r ,  Journ. Americ. Chem. Soc. 3 9 . 1140; C. 1918. I. 263.) 
Durch Erwarmen yon etwa 99,9%ig., fein yerteilten Ti in reinem trockenen HC1
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bis auf etwa 400° wahrend ca. 18 Stdn. erhalten Vff. ein purpurn-schwarzes Ge- 
miseh von TiCl8 u. TiCI,, das unter AuasobluB von Luft in COs-Atmosphare in W. 
aufgeloat u. durch Fiitration in eine Zelle der Form:

Hg | TiCl.-TiCl,, 0,05-n. HC1 | 4-n. KCl | HCI 0,1-n. | Hg 
iibergefiihrt wurde. Sobald die Kette ihre maximale EK. erreicht hatte, wurde 
eine Probe des TitanchloridgemiBches analysiett: der Gesamt-Ti-Gehalt wurde 
gravimetrisch, die gesamte rcduzierende Kraft durch elektrometr. Titration mit 
Bichromat bestimmt. Ti™ ist in dem Gemiscb in zu yernachlassigender GroBen- 
ordnung yorhanden.— Ans den M esB U D gen  der EK. obiger Kette ergibt sich d a s  
Normalpotential der Rk. Ti111 -j- ©  ^  Ti11 bei 0*, bezogen auf die n. H-Elektrodo 
bei 0°, im Mittel iu  —0,37 ±  0,01 V .; daraus berechnet sich d a s j e n i g e  der Rk. 
TiIT -f- 2 Q  Ti11 zu —0,16 i  0,01 V. — Durch starkere ais 0,1-n. HCI wird 
das TiC), schnell zers., wodurch die EK. der Kette herabgedrttckt wird. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 46 . 385—90. Cambridge [Masa.].) Mugdan.

R ichard  Gans, Wie werden Mełalle von Saurcn angegriflcn? (Nach Verss. von 
Z. W einstock u. A. Elięabe.) Bei der Unters. der Aufloaungsgeachwindigkeit von 
J.«-jlj-Legieruugen in H N 0 3 zeigte es sich, daB dieaelbe abhiingig ist yon der 
Menge der einzelnen Komponenten. Je mehr Ag yorhanden ist, deato schneller 
wird es herausgeloat. Die beobachtete groBere Loaungsgeschwindigkeit dickerer 
Platten laBt Bich yielleicht durch Inhomogenitaten in der Anordnung u. Yerteilung 
des Ag erklaren, Daa zurlickbleibende Au bildet ein poroaes, rotbraunes Gerippa, 
welchea sich durch Calcination in gewohnliches gelbes Au uberfuhren laBt: das 
Au tritt in die frtiher vom Ag hesetzten Stellen. — Bei der Unters. iiber den Ein- 
fluB yon 3 tS  auf Ag  zeigte es aich, daB dieB. von Ag,8 mit groBer Geschwindig
keit einaetzte, sich zunSchet einer endlichen Grenze zu nahern BChien, dann wieder 
zunahm, um achlieBlich mehr oder weniger konstant zu yerlaufen. Wahrend die 
Yorgange bei der Ag,S Bildung — yielleicht durch sekundare Erscheinungen — 
recht yerwickelte sind, hat man es nach Vf. bei den Anlauffarben einiger Metalle
— Einw. yon J  auf Ag — mit einem reinen Diffusionayorgang zu tun, deBB en 
Theorie naher entwickelt wird. (Zschr. f. physik. Ch. 1 0 9 . 49—64. La Plata, Phya. 
Inst.) U łmann.

W ilder D. B ancroft, JEinwirkung von Metallen au f Salpetcriaure. Die Red. 
der 3 N O s durch Metalle in te r e s B ie r t  in zweifacher Einsicht: 1. wegen der Auf- 
klSrung der Zwisehenstufen u. 2. der dem jeweiligen Metali zukommenden Rolle. 
Vf. yergleicht die zahlreichen bisherigen Arbeiten dieses Gebiets miteinander, die 
einzeln ausfiihrlich beaprochen werden, u. weist auf Ltickcn hin, die yon der 
Forschung nooh auazufullen sind. Die Einw. von HNO, auf Metalle kann nach 
den bis jetzt yorliegenden Kenntnissen am zutreffendsten ais ein elektrolyt. Korro- 
sionsyorgang angesehen werden. Die Eigenschaften des Metalls z e i g e n  s i c h  i n  
seiner reduzierenden Kraft, gemesaen durch die tjberspannung, in der katalyt, 
Wrkg. des Metalls u. der des gebildeten Metallsalzes. Ferrisulfat reduziert f a s t  
yollatandig zu Stickosyd, Zinnchloriir zu Hydroiylamin, Titanochlorid obwohl ein 
atarkeres Reduktionsmittel hauptsachlich zu Stickoxyd. Die direkten Reduktions- 
prodd. der HNOs sind HHO„ unteraalpetrige SSure, Hydroxylamin u. NHS, wahrend 
NOj, NO, N ,0 u. N ais Zwischenprodd. auftreten. Das iat die schon yon Arm- 
STBONG geaaBerte Ansicht. Hydroxylamin ist nicht durchaus notwendige Zwischen- 
Btufe zu NHj, ebenaowenig wio NO bei der Red. der hoheren Stickoxyde. Beim 
gewohnlichen Verlauf der Red. tritt Na ala Reaktionsprod. zwisehen NHs>OH u. 
untersalpetriger Saure auf mit groBerer Wahrscheinlichkeit wie ais Prod. der Rk. 
zwisehen HNO, n. NHS. N ,0 ist atlgemein kein unmittelbareB Reduktionsprod. 
yon NO odor Zwischenglied yon HNO, zu NH,OH, NHa oder N,. Hydrazin ist
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ein direktes Reduktionsprod. der untersalpetrigen Saure, aber kcin Zwischenglied 
zum NHS. Die Ggw. von H,SOs begunetigt die B. von Hydrazin; die Ggw. von 
HjSO* fordert die B. von Hydroxylamin aus HNO,. Ober die Rolle der bypothet. 
Formcn der untersalpetrigen Saure in Beziehung zu den Reduktionsprodd. der HNO, 
herrscht noch viel Dunkel, obwohl ais wahrscheinlich angenommen werden kann, 
daB NO ein Debydratationsprod. der Syn-Form der untersalpetrigen Saure iBt. N, 
kann im Reduktionsachema der Stickoxyde ais ein Prod. der Dehydratation der 
hypothet. Verb. (NHOH), betracbtet werden. (Journ. Phyaical Chem. 28. 475—93. 
Cornell, Univ.) H o r s t .

S . Glocker und E. Kaupp, Uber die Faserstruktur elektrolytischer Metallnieder- 
schlage. Vff. untersaehen die Kryslallitanordnung in elektrolyt. abgeschiedenem 
Cu, Ag, Ni, Cr, Fe u. Pt-Folien mittels Rontgenatrahlen. Ais Antikathodenmaterial 
yerwenden sie eine Legierung von 33°/0 Ni u. 67% Sb (F. 1158°). Diese besitzt 
den Yorteil, eine fur die pbotograpb. Schicht besonders cmpfindliche Sb-Strahlung 
zu geben, wahrend die Ni-StrahluDg leicht abfiltriert werden kann. Es ergab sich, 
daB mit Ausnahme von P t ais Pt-Mohr, wclche3 keinerlei Orientierung zeigte, siimt- 
liehe untersuchten Metalle mit Faserstruktur abgesebieden werden konnen. Die 
Faseraehse liegt bei Cu in der [HC]-Richtung, bei Fe in [111] bczw. [112], bei Ni 
in [001], bei Cu in [112]. Die Faseraehse steht stets senkrecht zur Oberflfichc der 
Metallfolie, d. h. in Riehtung der Stromlinien. Die Art der Krystallitorientierung 
in der Folie ist von der Zus. der Lsg. abhiingig, aus weleher das Metali ab- 
gesehieden wurde. Scheidet man z. B. Cu aus einer KCN-haltigen Cu-Acetatlsg. 
bei 0,007 Amp./cm’ Stromdichte ab, dann tritt bei auBerst feinem Kom eine regel- 
lose Orientierung der Krystallchen ein. Besondera Fe iat von der Art des Elektro- 
lyten u. von der Stromdichte abhangig, wie folgendo Tabelle zeigt:

Elektrolyt Amp./cms Abscheidung
auf

Richtunga-
cfFekt Faseraehse

10%  (ŃHASO.-FeSO, . . . . 0,001 Cu stark [111]
10 „ „ . . . . 0,015 regellos ---
50 „ F e C I , ................................... 0,001 stark [111]
50 „ „ (100»J......................... 0,1 )> regellos
50 „ ,, angenahert (100°). . 0,1 » —
50 ■)) :i i) J1 • 0,1 Fe schwaeh [100] u. [110]
50 ,, ,, (100°)........................ 1

mit CaCl,-Zusatz . ,J 0,1 Cu mittel [112]
50 „ „ u „ • • o,i Fe ii [112]

Die Riehtung senkrecht zur Kathodo, in der der Abfransport der Massen-
teilchen erfolgt, iat die Riehtung der gróBten Waehatumsgeschwindigkeit der be- 
treffenden Krystallait. Bei der elektrolyt. Kiystallisation von Cu aus CuSOł-Leg. 
ist z. B. die Rhombendodekaedernormale die Riehtung der groBten Wachstums- 
geEchwindigkeit. Man kann auf diese Weise die krystallograph. Eichtung der reaii- 
malen Wachstumsgeschwindigkeit bei elektrolyt. Metallndd. rontgenograpb. bc- 
stimmen. LoauD gBgenossen, u. die Unterlage, auf weleher die Abscheidung erfolgt, 
haben ebenfalls einen groBen EinfluB auf die Art der Orientierung in der Folie. 
(Ztechr. f. Physik 24. 121—39. Stuttgart, Techn. Hochsch.) BECKER.

0. Mineralogisclie und geologisclie Chemie.
M arla do Angells, Antimonit non Selvena. Beschreibung der krystallograph. 

Formen. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 32. II. 30—33. 1923.) B eh rle .
J . Knntz, Die Frelagerstałten und der Btrgbau von Copiapó [Chile). (Metali u. 

Ers 21. 85—90. Santiago.) B e h r l e .
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P. W. B ridgm an, Die thermische Leitfahigkeit und Kompressibilitat ver- 
tchiedener Oesteine unter hohen Drucken. Die therm. Leitfahigkeit yon Pfeifenton, 
Talk, Solenhofener Edlkstein, Basalt, Pyrexglas u. Steinsalz unter Drucken bis zu 
12000 kg/qem wurde bei 30°, mit Ausnahme von Pfeifenton u. Talk auch bei 75° 
gemeaaen. Sie atieg um 0,1— 3,6°/0 fur 1000 kg/qcm. Sie war bei 75° fiir BaBalt 
hoher, fiir Kalkstein u. Steinaalz niedriger, bei Glas ebensohoch wie bei 30°. — 
Die KompreBsibilitataerscheinungen waren ziemlieh kompliziert: ofters wurde um- 
gekehrte Hyatoresie beobachtet, Talk u. Ton zeigten in yerschiedenen Bichtungen 
betrachtliche Untersehiede der linearen KompreBsibilitat, Pyrexglas zeigte bei hohen 
Drucken eine abnorme Zunsihme der Kompresaibilitat. — Aua den Ergebniaaen 
werden qualitatiye Scliliisse auf die Leitfahigkeit u. elast. Eigenschaften der Erde 
in tiefen Schichten gezogen. (Amer. Journ. Science, SlLLlMAN [5J 7. 81—102. 
Cambridge [Mass.], HARYARD-TJniy.) H e r t e r .

Charles A. Robb, Eine physikalische Untemtchung einer natiirlichcn (Methan)- 
Gasąuelle. An Hand von Tabellen u. Kuryen bringt Vf. AufBtellungen iiber Gas- 
druck, chem. Zus., AusfluBgeBchwindigkeit u. Dauer einer natiirlichen Gaiquelle 
zu Ponoka. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 17. Sekt. III-. 103—109. 1923.) L inh.

D 'Arsonval, F. Bordas und F. Tonplain, DaB Mincralwasser von Allenard 
(Isere). Bericht iiber daa Ergebnis der Unters. der Schwefelquelle yon Alleyard. 
(Ann. des Falsifications 17. 154—58.) Ma n z .

C. Y iola, liter die Badioaktwitat einiger Mineraląudlen von S. Andrea di 
Medesano. Yf. beBchreibt zunachst eine Verbesserung der Slteren App. zur Best. 
des EmauationBgehaltes, der Measungen auf dem Felde angepafit ist, u. gibt dann 
die Żabien fiir die Radioaktiyitat yon 4 Mineralquellen yon S. Andrea di Medesano. 
(AtU R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 32. II. 7—11. 1923.) B e h r l e .

Heinrich. Mache, Ncumessung der Badioaktivitat der Gasteiner Thermen. Die 
1920 yorgenommene Neubest. (friihere Measung 1904) des Emanation- u. Ra-Gehaltes 
ergahen eine BeBtatigung der schon friiher gezogenen Schliisse. Durchschnittlich 
sind die Qaellen tieferer Temp. bzgl. des Emanationsgehaltes, aolche hoherer Temp. 
bzgl. des Ra-Gehaltes beyorzugt. GroBere Abweichungen yon den friiheren MeB- 
reaultaten waren nicht zu beobachten. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 132. Abt. II a.
207—14. Wien, Techn. Hochach.) U lmann.

D. Organische Chemie.
O. Maaas und D. M. M orrison, Das Vorkommen einer Verbindung, Bromwasser- 

sloffmethylather, in gasformigem Zustand. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 17. 
Sekt. III. 47-52 . 1923. -  C. 1924. I. 1171.) L in h a r d t .

F rederick  B aniel Chattaw ay und Otto Guido Backeberg’, Die Chloricrwng 
von Athylalkohol. Ea wird gezoigt, daB boi Einw. von Clj auf A. in erater Linie 
Unterchlorigsaureathylester (vgl. Journ. Chem. Soc. London 123. 3000; C 1924. I. 
1654) u. HC1 entstehen u. daB jener untor Abgabe yon HC1 Acetaldehyd liefeit, der 
unter EinfluB des HC1 zu Paraldehyd kondenaiert wird. Dieser wird zu s. Tri- 
chlorparaldehyd chloriert, der zum Teil zu Monochloracetaldehyd depolymerisiert 
wird, welcher sich Bofort mit noch unangegriffenem A. zum Alkoholat yerbindet. 
Aus diesem entatebt teila durch Rk. mit weitćrem A. Monochlor acetal, tells durch 
Einw. des HCl Dichlorathylather; beide geben, daa erate mit yorheriger oder 
folgender B. einea Chlorathera, durch weitere Chlorierung Trichlorathylather, der 
sich unter der gesatt. wbs. HCl ais beaondere Schicht abscheidet. Bei Erwarmen 
yerschwindet die Schichtung, indem der Trichlorather mit H ,0  unter B. yon Di- 
chloracetaldehydalkoholat reagiert, das schlieBlich sehr langsam su Chloralalkoholat
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chloriert wird. Der ganze Vorgang laBt sich somit durch die folgenden Gleiehungen 
yeranachaulichen:

CHs.CH,-OH +  Cl, >  CHs.CHt -OCl +  HC1 
CHa.CHs-OCl — >  CHICHO +  HC1

CH..CHO (CH.-CHO), (CH,Cl*CHO)a CH.Cl-CHO
CH, Cl • CH(OH) • O C,HS

~  CH,Cl• CHC1 • OC,H6 +  HsO
OH

CHSC1.CH< <
'O C ,H 6 c h oh^

2 ‘ CH,C1 • OH(OCjHj), +  H ,0

/O C ,H 6 CH*C1<CHC1<0C’H« \ cj,
CH,C1-CH< <  >  CHC1,• CHC1*OCjH6

\O C ,H s c l \ ,
^  CHCI,.CH(OC,H6)2 ^

CHC1, • CHC1 • OC,Hs +  H ,0  =  CHCl,.CH(OH).OCaHs +  HC1.
(Journ. Chem. Soc. London 125. 1097—1101. Oxford, The Queen’a Coli.) Sp ie g e l .

Octave B ailly  und Jacąues Ganmś, Uber die Wirhung einiger Halohydrine 
auf das neułrale Natriumphosphat in wasseriger Losung und iiber einige Glylcol- 
phosphate. Wie bei Einw. von NaaPOł auf das «-Chlorhydrin dea Glycerina (vgl. 
B a illy , C. r. d. 1'Aead, dea aciencea 161. 677; C. 1816. I. 408) apielt aich derVor- 
gang im wesentlichen auch ab mit Brom- u. Jodhydrin des Glycerins u. mit Joi- 
hydrin des Glylcols. Aua dem Reaktionsprod. dea letzfen wurden die folgenden 
Glykolphosphate h e r g e B t e l l t :  Na,POt 'C ,H t[OH) -f- H ,0 ,  zerflieBlieh. — B"2P 0 4* 
CtHt(OH) +  2 H ,0 ,  zerflieBlieh. — BaPOt -OtHt{OH) +  2 , 0 ,  1. in W. 7,27% 
bei 16°, 3,50% bei 55°. Ba[HPOt • C^H^OHj], -f- 327,0, zerflieBlieh. — SrPOt • 
C,Ht[OH) +  H ,0 , 1. inW . bei 16° 1,28%, bei 55° 0,58%. — S ^H P O ^^H ^U H )] ,, 
zerflieBlieh. — CaPO ^C.H ^O H ) +  H ,0 , 1. in W. 0,30% bei 16°, 0,24% bei 55°.
— Ca[HP O i • Cs Ht{ OH)],, 1. in W. 3,99 % bei 16°. (C. r. d. 1’Acad. dea aciencea 
178. 1191—93.) Sp ie g e l .

K. H. B auer, Zur Umtauerung von Glyceriden. Bei der Einw. von m-Nitro- 
benzoylchlorid auf a-Benzoylglycerin in Chinolin -}- Chlf. entateht nicht daa erwartete 
«-Benzoyl-«',^'di-m-nitrobenzoylglycenn, sondern Tri-m-nitrobenzoylglycerin, daa 
auch aua Glycerin u. m-Nitrobenzoylchlorid in 10%ig. NaOH erhalten wurde. Da 
F is c h e r  bei der Einw. von p Nitrobenzoylchlorid auf a-Benzoylglycerin unter den 
gleichen Bedingungen daa zu erwartende gemiacbtsaurige Glycerinderiy. erhalten 
hat, nimmt Vf. an, daB auch in acinem Falle primar daa gemiachte Aeylderiy. go- 
bildet u. dann der Benzoylreet yerdrangt wird; dieae Rk. wird ala umkehrbare 
aufgefaBt, a. daher scheidet sich in jedem Falle die am achweraten 1. Verb. ala 
Hauptprod. ab. — Tri-m-nitrobenzoylglycerin, C^H^OjjNg, aus A. Krystalle, F . 160 
bis 161°.' (Ber. Dtscb. Chem. Ges. 57. 897—99. Stuttgart, Techn. Hochsch.) O h l e , 

B ernardo Oddo und E iualdo B inaghi, Oxydation von Magr,esylderivaten mit 
Watserstoffperoxyd, (Gazz. chim. itaL 54. 193—201. — C. 1924. I. 2356.) Oh l e .

M. J. M arshall und D. F .  Stedm an, Bie Zersetzung des Formaldehyds in der 
Hitze. Es konnte kein zuyerlassiger Beweis erbracht werden, daB bei Abweacnheit 
von Sonnenatrahlen die Rk. H ,C0 — >* H, -f- CO bei Ggw. von fein yerteiltem 
Ni, P t oder Pd umkehrbar ist. Bei Ggw. dieeer Katalyaatoren gibt nicht poly- 
merisierter Formaldehyd in der Hitze 0 0  u. Ht, wahrend die Polymeren auBerdem 
noch C0tl freie Kohle, hochaiedende Kompleiyorbb. u. wahrscheinlich W. liefern. 
(Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 17. Sekt. III. 53 — 61. 1913. Yancouyer, 
Uniy.) L in h a r d t .
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Eben Henry Archibald und W illiam  Ure, Die Dichte und Vitcositat von 
Aceton bei niedrigen Temperaturen. Die D. von Aceton wurde zwischen 0° u. —90° 
pyknometr. bestimnit. Der Ausdebnungakoeffizient ist bei hoheren Tempp. groBer 
ais bei niedrigeren. Die ermittelten Werte sind:

t  0° — 10° - 2 0 °  — 30’ — 40° — 50° — 70° — 80° - 9 0 °
D'* 0,8140 0,8251 0,8370 0,8473 , 0,8575 0,8777 0,8884 0,9002 0,9117

Bei den gleichen Tempp. wurde die Yiscositat im Oatwaldschen Viscosimeter be- 
stimmt. Die Viscositat-Temp.-Kurve zeigt bei tleferen Tempp. steileren Anstieg 
ais bei hoheren. (Journ. Chem. Soc. London 125. 726—31. Yancouyer, Univ.) H e b t .

Phyllia V. Mo Kie, Der Isomorphimus der Amidę und substituierten Amidę 
von Dićhlor- und Chlorjodessigsaure und von Ghlorbrom- und Chlorjodessigsaure. 
(Vgl. Journ. Chem. Soc. London 123. 2213; C. 1923. III. 1601.) Die F.-Kurven 
der Gemische von Aniliden u. Benzylamideu der Dićhlor- u. Chlorjodessigsaure u. 
von den Amiden der Dićhlor- u. ChlorjodeBBigsaure sowohl ais auch der Chlorbrom- 
u. Chlorjodessigsaure entsprechen dem Typus a, die anderen dem Typus b (1. c.), 
obwohl auch bei diesen der Afall zu einem Minimalwert zuweilen sehr geringfugig 
ist. Die Deriw. der Chlorjodessigsaure boten der Reinigung etwas groBere Sehwierig- 
keiten ais die der anderen Sauren, weil das aus cc,(i-Dichlorvinylather u. JC1 er- 
haltene Chlorid der Siiure nicht fraktioniert werden konnte. Bei Gemischen von 
Deriw . dieser Siiure u. der Dichloressigsaure wurde zuweilen eine kontinuierliche 
Reihe fester Lsgg. yermiBt, die bei den Gemischen der Deriw. der anderen Sauren 
Btets yorhanden war. — V erB u ch ste il, Chlorjodessigsduremethylamid, P. 107,5°.
— Chlorjodessigsdureaihylamid, F. 79,4°. — Chlorjodessigsawtbenzylamid, F. 120,5°.
— Chlorjodetsigsauremethylanilid,. F. 88°. — Chlorjodessigsauredthylanilid, F. 92,3°.

Nach krystallograph. Unterss. von Knaggs scheint ein engerer Isomorphismus 
zwischen Dićhlor- u. Chlorbromessigsiiureathylamid zu bestehen ais zwischen dem 
Athylanilid u. dem Methylanilid der Dichloressigsaure. Das abnorme Verb. von
— NHCH3 (Mc K i e , 1. c.) erkiart sich yielleicht dadureb, daB dieses Prod. bei den 
yon K n a g g s  untersuchten Verbb. im orthorhomb. System krystallisiert, die ubrigen 
im monoklinen. (Journ. Chem. Soc. London 125.1075—79. B e d f o r d  Coli.) Sp ie g e l .

8ilvan Ott, Ober die pyrogene Dissoziation des Natriumozalats. Einleitend bringt 
Vf. ein Verf. der Mikroanalyse zur Best. von nebeneinander vorhandenem COt, Ot 
u. CO in einigen ccm Gas. — Bei der pyrogenen Zers. yon iVa2 C, findet Vf., 
daB dieselbe schon unterhalb 200° beginnt, daB von Anfang an eine Mischung von 
CO, u. CO entwickelt wird, u. daB das gleichieitig abgeschiedene C im Reaktions- 
gut gleichsam homogen yerteilt ist, die Zers. katalytisch besehleunigend. Der 
Grenzdruck der Rk.: Na,C,04 == Na,C08 4* CO muB bei hohen Drueken liegen. 
Vf. berechnet denselben u. v e r a u e b t  die U m k e h r u D g  obiger Rk. bei einem CO- 
Druck von ca. 1000 at. (300°, 6 X  24 Stdn.). Daa negative Ergebnis konnte f i i r  die 
Frage der einseitigen Gleichgewichte von Balang sein. (Ztecbr. f. physik. Ch, 109.
1 —38. Ziirich, Techn. Hochsch.) U l m a n n .

W. H. H atcher, Wasserstoffperoxyd ah ein Oxydationsmittel in saurer Losung. 
(Vgl. M a a ss  u . H a t c h e r ,  Journ. Araeric. Chem. Soc. 44, 2472; C. 1923. I. 1210.) 
Die Oxydation der Oxalsaure durch 3 yOt erfolgt mitfels des Mol. der Oxalsaure 
ais solches u. nicht mittels des Oialations. Hinzufugen yon Mineralsauren liiBt das 
Yerhaltnis der Molekule wacbsen u. beschleunigt die Osydation, wabrend Alkali 
das Gegenteil bewirkt. Die Schnelligkeit der Oxydation steht im direkten Ver- 
Imitnis zur Konz. des H,Oa u. der OialBauremolekiile. (Proc. Trans. Roy. Soc. 
Canada [3] 17. Sekt. III. 119—24. 1923. Montreal, Uniy.) L i n h a r d t .

Hax Bergmann und Stephan Ludewig, Ober die Halogenverbindungen der 
Starkę. Wio die Starko selbst bindet auch acetylicrtc StarJce aua einer J-KJ-Lsg. 
sowohl J  wie KJ, aus einer Br-KBr-Lag. dagegen nur Br, ebenfalls wie die Starko
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selbat. Im crsten Falle betrug fiir den Aeetylfeorper mit ca. 45% CH,CO das Ver- 
haltnis yon gebundenem J/K J =  7,1/1 bis 6,7/1. Bei einem anderen Praparat mit 
40,5% CH,• CO => 4,4/1. Die Inkonetanz dieser Werte spricht nicbt gegen die B. 
einer chem. Yerb., da ja  weder die Starkę noch die Acylyerb. einheitliche Stoffe 
sind. Da trotz der Acylierung Bamtlicher OH-Gruppen der Starkę u. v511iger Ver- 
anderung der Losliehkeitsyerhaltnisse des Eaters diese Eigenscbaft der Mutter- 
substanz erhalten bleibt, nehmen Yff. eine chem. BinduDg des J  u. K J an u. 
machen gewisse Brucben-O-Atome dafiir yerantwortlich. — Die yerwendete Acetyl- 
starke wurde durch Auflosen von Beisstarke in der lOfachen Menge HCl-Acet- 
anhydrid (1—2 Tage unter Schutteln, bis der groBte Teil geloat) hergestellt; in 
Eisw. gegossen, mit Chlf. ausgeachuttelt, mit PAe. gefallt, 2 —3 mai aus Chlf. mit 
PAe. umgefallt. Lockeres, geruchloses Pulver. Bei yorsichtiger Verseifung des- 
selben erhSlt man Prodd. vom Charakter der 1. Starkę. Es steht also der Starkę 
noch sehr nahe. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57 . 961 — 63. Dresden, Kaiser W il h e lm -  
Inat. fur Lederforseh.) O h le .

Domenico Costa, Uber das Absorptionsvermdgen der Starlce fiir Gase und iiber 
ihre Wirkwng au f die Magnesylderivate. (Ygl. Gaisz. chim. ital, 5 2 . II. 362; C. 19 2 3 . 
III. 908.) Wie Cellulose reagiert auch Starlce nur mit 1 Mol. C,H6MgBr unter B. 
einen grauen Substanz von der Zus. CjHjO^MgBr-OtCjH^j. — jECl-Gas wird bo- 
wohl yon Starkę wie von Cellulose absorbieit. Wahrend jedoch im letzten Falle 
die Absorption nach 4—5 Tagen zum Stillstand kommt (bei einer Aufnahme yon 
ca. 5,4 Gew.-% HC1), Bchreitet sie boi der Starkę dauernd fort unter Umwandlung 
der3elben in eine schwarze, in W. yollig 1. M. Die HC1-Aufnahme geht anfangs 
schnell, von Beginn der physikal. VeranderuDgen an immer langsamer vor fiich u. 
erreicht ein Vielfaches von der bei der Cellulose beobachteten. N U a wird yon 
Starkę begierig aufgenommen. Sattigung nach 24 Stdn. Absorbieit werden im 
Mittel 8,94 Gew.-%, die auch im luftyerd. Baum nicht wieder abgegeben werden. 
Diese Menge entspricht etwa 1 NH8 auf 1 C6H10O6. Eine aufiere Veriinderung der 
Starkę tritt dabei nicht ein. — SO^ wird gleichfalls yon Starkę gebunden. Satti
gung nach 100 Stdn, Aufgenommen 9,05%, entsprechend 1 SOs auf 4 C4H10Oe. — 
Auch GOt wird in geringem MaBe von der Starkę adBorbiert, in 48 Stdn. 0,675%- 
(Gazz. chim. ital. 54 . 207—11. Triest, Handelsmuseum.) O h le .

W illiam  M urdoch Cam m ing, Die Hydroferrocyanide und Hydroferricyanide 
der organisćhen Basen. Teil III. (II. ygl. Journ. Chem. Soc. London 123 . 2457; 
C. 19 2 4 . I. 297.) Von H y d ro fe r ro c y a n id e n  wurden noch die folgenden in 
alkoh. Lag. hergestellt [A =  Base, B =  H4Fe(CN)a, C =  CjH80] : Mit Isochinolin, 
A „B , cltronengelb, rhomboedr., 1. in W. — Mit o-Anisidin, A ,, B , % C, Priam eD , 1. 
in W. — Mit Bemylamin, A^, B , Tafeln, 1. in W. — Mit Piperazin, AS,B ,2 C , 
Tafeln, 1. in W. — Mit Piperidin, rhomb., 1. in W. u. A. — Mit 2,4-Toluylen- 
diamin, A8, B , C , rhomboedr., 1. in W. — Mit Tetramethyldiaminodiphenylmethan, 
A ,,B ,2 C , Prismen, 1. in W. — Mit Dimethylaminoazobenzol, A ,B ,C , carmoiain- 
farbige Tafeln, 1. in W. — Mit Sezamethylentetramin, Aa, B , '/, C, Tafeln, 1. in W.
— Mit o-Phtnylendiamin, A4, B, 5C, m-Phenylendiamin, A4, B, 4 C, u. p-Phenylen- 
diamin, A ls B, 2C, samtlich Tafeln, 1. in W.

H y d ro fe r r ic y a n id e  wurden ahnlich wie die Hydroferrocyanide in Baurer 
oder neutraler Lsg. aua den Chlorhydraten der organ. Basen u. K8Fe(CN)8 erhalten. 
Salze der primaren Aminę konnten nicht isoliert werden, da sie selbst in verd. Lsg. 
u. bei — 20° Oiydation erleiden; Bemylamin, Phenylathylamin u. l-Mcnthylamin 
lieferten keine Osydationsprodd. Die meisten sekundaren Aminę gaben nur bei 
niedrigen Tempp. reine Salze, Diphcnylamin u. p-Methylaminophenol erlitten jedoch 
Oiydation. Solche trat bei tertiaren Aminen auch bei gewobnlicher Temp. nicht 
ein auBer bei Dimethylaminoazobenzol, Tetramtthyldiaminodiphenylmethan u. Meihyl-
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diphenylamin. Pyridin, Piperidin u. Piperazin lieferten in ueutralcr Lag. keine 
Salze, u. das Salz des Trimethylamins konnie nicht isoliert werden. Von Baaen 
mit eauren Subatituenten im Kem konnten im allgemeinen die Hydroferrieyanide 
nicht dargestellt werden, nur bei p-Brom- u. p-Nitrosodimethylanilin. Ggw. solcher 
Gruppen in primśiren Aminen hinderte auch Farbenanderung u. Oiydation. Bei 
Substanzen wie Acetanilid trat Oiydation e r  et ein, wenn durch langeros Kochen 
VerBeifung etattgefunden hatte. Die Hydroferrihydcocyanide sind beetandiger u. 
atarker gefiirbt ala die Hydroferrocyanide, wl. in k. W ., gewohnlich unl. in abBol. 
A. u. A. tFber die Salze yon Alkaloiden iat die Unters. n o c h  nicht a b g e B c h lo s a e n .  
Im iibrigen finden sich folgende Angaben, worin B =  H3Fe(CN)8:

Baae In saurer Lsg. In neutraler L B g .

Monomethylanilin . . j  

Dimethylanilin . . . j

p-Nitrosodimethylanilin j
p-Bromdimcthylanilin .
P yr id in ........................
Chinolin........................
Isochinolin................... j

P ip e ra z in ................... j
P ip e r id in ...................
Hexamethylentdramin . j 
B e n z id in ....................

Aj jB ^/j C, citronengelbe 
Prismen

A ,,B,3C, citronengelbe, prismat. 
Nadeln

A3, B, 3 C, griinlichbraune Priamen
A ,2B ,3C , braune Prismen 

A ,,B ,2C , gelb, rhomb., 1. in A. 
AS,B ,2C , gelb, rhomboedr.

A„, B,C, gelb., rhomboedr., l.in A.
A ,B ,C , braungelbe Prismen,

1. in A.
A j,B ,2C , gelb, rhomb., L in A. 

A2,B ,2C , gelb, wiirfelformig 
A81B, blaue Tafeln

Aj j B ^/j C, citronengelbe 
Prismen 

A ^ B ^ /jC , citronen
gelbe Nadeln 

AS,B ,C , goldfarbige 
Nadeln 

A3,B ,3C , griine Tafeln

AS,B ,3C , gelbe Tafeln 
A8,B ,3C , citronen- 

farbene Nadeln

A ,B ,7 l/jC , orange, 
rhomb.

A ,,B ,3C  blaue Tafeln.
Wenn Bcnzidindichlorhydrat in verd. HCI bei —15° mit verd. K8Fe(CN)8-Lsg. 

yersetzt wird, fallt A t ,B ,2 H G l, bellgriine Tafeln, bei Erhitzen geschwarzt, dann 
unter B. eines Sablimata von A,(HCI), geachm.; gibt bei Behandeln mit W. blaues 
A ,,B , unl. inW . u. absol. A., 1. in verd. HCI unter Eiickbildung des HCl-haltigcn 
Salzes. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1106—8. Glasgow, Eoy. Techn. Coli.) Sp.

Adolf Sonn und Brnno Scheffler, iiber Flechtenstoffe. IV. Synthese des 
Divarins. (III. ygl. Sonn, Ber. Dtsch. Chem. Gea. 54. 773; C. 1921. I. 1000.) Zur 
Darst. von 5-n-Propylresorcindimethylather (I.) wurde m,m'-Dimethoxybenzoesaure- 
methyleBter mit Na-Alkoholat u. (CH„0),S0, metbyliert u. der ct-m,m'-Dimtthoxy- 
benzoylpropionsaureester in e in e r  Ek. der Ketouspaltung unterworfen u. nach 
C le m m e n s e n  reduziert. Beąuemer ist noch folgender Weg: Die in den iiber 270° 
ad. Fraktionen des Buchenholzteeres yoihandenen Methylather dea 5-n-Propylpyro- 
gallols werden in Form der K-Verbb. isoliert, die K-Salze mit (CHaO)jSO, er- 
hitzt u. aus dem so gewonnenen 5-n-Propylpyrogallóltrimethylather (II.) durch Ked. 
mit Na -f- A. die mittelstandige Methoiygruppe eliminiert. Bei der Entalkylierung 
dea Dimethyliithers (I.) mit HJ wurde Divarin (III) erbalten. — Auch Myristicin

^CH,CHjCH, CHjCH,CHg

^  CH80 - ( ^ } - 0 C H 8 H O - ( ^ J - O H

koniito in Diyarin ubergefuhrt werden, indem das naeh der Behandlung mit Na +  
A. beim Verd. mit W. in der alkal. Lsg. yerbliebene Phenol durch Erbitzen mit 
HJ entalkyliert wurde. — m,m'-I>imethoxybenzoesaure. Kp.,7 155-156°. Saulen-



460 D. O b g a n is c h e  C h e m ie . 1924. II.

foimige Kryatalle, F. 41°. — m,m'-Dimełhoxybenzoy'lessigathy'ksłer. Sehwach ge- 
farbtea Ol, Kp.S8 189—191°, erstarrt erst unterhalb 0°. — l-n-Propyl-3)6-dimethoxy- 
benzol (I.). K,!8 147—148°. — 5-n-Propylpyrogalloltrimcthylather (II.). Kp. 263 bia 
265°. (Ber. Dtacb. Chem. Ges. 57. 959—61, Konigsberg i. Pr.) Sonn.

Otto Dim roth, Der Eiwflufi des Loswngsmittels a u f das Oleichgewicht von Ito- 
meren. In  fruheren Abhandlungen (L ie b ig s  Ann. 377. 127. 399. 91; C. 1911. I. 
154. 1913. II. 876) hat Vf. den esperimentellen Nachweia erbracht, daB bei mono- 
molekularen Umlagerungen A  B  der auf die Lage dea Gleicbgewichta ausgeiibte 
EinfluB dea LoaungBm. auf die Loaliehkeit der Iaomeren zuruckzufuhren iat. Die 
Gleichung hat die Form (I.), wenn alle Konzz. in Molen im Liter gemesaen aind. 
([jl], [B] usw .: Konzz. der gel. Stoffe im Gleichgewicht. {J.J, )BJ: Konzz. der ge
satt. Lsgg. u. Loaliehkeit der Stoffe A , B  uaw,; [j4J, [£]': Konzz. der im Dampf- 
raum befindlichen Stoffe im Gleicbgewicht, jA}', JB}': Konzz. von A, B  im gesatt. 
Daropf. — K  iat die gewohnliche Gleicbgowichtakonatante, G die Stabilitatskonstante, 
abhangig nur von der Natur der Iaomeren u. der Temp., nicht yom Loaungsm.) 
S m its  Theorie der Allotropie, Leipzig 1921, atellt dagegen eine andere Formel (II.)

I *  =  M L  =  14L  n  —  =  —  G
[B] \B\ U y  T  U

auf. (X  u. T :. die Konzz. der Stoffe A  u. B  in einer Lsg,, welche gleichzeitig 
mit beiden Stoffen gesatt. ist. * u. y . die Konzz. in der nur mit A  u. B  geaatt. 
Lsg.) Vf. hat nun daB Gleicbgewicht der Isomeren iu einem Loaungsm. in Zu- 
sammenhang gebracht mit der Loaliehkeit der einzelnen daran beteiligten Stoffe, 
unabhangig von der Konz,, wobei die Voraussetzuog, daB der Henrysche Satz 
der yerd. Lagg. auch im Gebiet der konz. Lagg. noch annahernd Geltung habe, 
durch das Experiment beatatigt wurde. S m its  behandelt nur den S p e z ia lfa l l  
d e s  G l e i c b g e w i c h t a  g e s a t t .  L  a g g. u. aeine Behauptung der All- 
gemeingttltigkeit aeines Satzea ohne Yorauasetzung dea Henryachen Satzes yeranlafite 
Vf., den Satz yon S m its  noch mai a abzuleiten. Soweit er Bich auf die Stabilitat 
im festen Zustande bezieht, ist er atreng gultig u. unabhangig vom Satze H e n b y b , 
er gilt aber nicht bei der UnabhSngigkeit der Konstantę G vom Loaungam. In

der Ableitung Sm it s  ■* fi u- =  f* 7 W  ist der Proportionalitats-

faktor nicht abhangig vom Loaungsm., /i muB aber abhangig sein, wenn keine 
beatimtote Beziehung zwischen den Faktoren im Dampf u. denen in der Lsg. 
yorauageeetzt wird, waa bei S m it s  nicht geschiebt. Die Yorauasetzung des Satzes 
yon H e n b y  ist notwendig, u. Vf. glaubt yon seiner allgemeinen Formel nicht ab- 
gehen zu miissen. Letztere ist besondera wichtig bei Ubertragung auf bimoleku- 
lare Bkk.

Der van’t Hoffscho Satz beatatigt eicb auch, wie der Vf. mit H. Ch B uhle  (Disa. 
Muncben 1913) bei Bemoylformaldchydrazon oiperimentell nachgewiesen hat, wenn 
G ■=» 1 ist u. beide Iaomeren in fester Form yorliegen. Ein innigea Gemenge der beiden 
Isomeren wurde mit yerscbiedenen Loaungsmm. befeuchtet in ein DilatometergefaB ge- 
bracbt u. bei Temp.-Konatanz bei 0° die Yolumyeranderung beobachtet. Bei allen 
Veras. nahm das Vol. langBam ab, woraua auf eine Umlagerung der cc- in  die (9-Form, 
ais der Bpezif. acbwereren geschlossen wurde. Bei Daueryerss. war bei 55° die 
yollst&ndige UmwandluDg in 48 Stdn., bei 100° in 3 Stdn. yollzogen. Noch nicht 
geklart ist der Fali der wechBelseitigen Umlagerung der Isomeren dea Acetaldebyd- 
phenylhydrazona (L o c k e m a n n  u .  L i e s c h e ,  LiEBiGa Ann. 342. 14 [1905]). Die 
Best. des Wertea von G wurde vom Yf. durch die Bromtitrationamethode yon 
K. H. M e y e b  (L ie b ig s  Ann. 380. 237; C. 1911. I. 1534) ausgefuhrt, die der Polari- 
sationamethode yon V ix s e b o x s e  (Bec. trav. cbim. Paya-Baa 40. 1; C. 1922. III. 
48) yorzuzieben ist, (L ie b ig b  Ann. 438. 58—67. Wtirzburg, Uniy.) K onad.
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Otto Dimroth. und Kurt Bamberger, Der M n fiu fi des Lóswigsmittels auf das 
GUichgewicht dissoziierender Stoffć. (Vgl. voret. Ref.) Vff. untersuchen den EinfluB 
des Losungam. auf umkehrbare bimolekulare Rkk. A  -f- B  G. Indem sie die 
Entwicklungen VAN*T HOFFs u. Neknstb ais theoret. Grundlagen benutzen u. die 
Gttltigkeit des Satzes von H e n e y  mit der Folgeruug, daB keine gegenseitige Be- 
cinflussung der Loslicbkeiten stattfinde, yoraussetzen, kommen aie zu dem Satz:

I. K  =  => t iIt W  &• (MaBeinheit iBt Mol im Liter. Ober die Be-
[4 ] [B \ {4 } JBJ

deutung voq  [4], [JS] usw. b. vorst. Ref.) Die GleicbgewichtakonBtante K  andert 
ihren Wert von L oB U ng6m . zu Losungsm., die Stabilitatakonstante G bleibt dabei 
konBtant. Bei Kenntnis von G kann K  in jedem LoBungam. berechnet werden.

Setzt m a n  ■■ ° D^ ' —-  ==  S  (Sattigungagrad), bo iat =  G. G ist das MaBLoalichkeit a o o SA Sn
der Stabilitat; je groBer G ist, um so groBer ist die Stabilitat yon S0. Um die
Richtigkeit des Satzes esperimentell nachzuweiBen, wurde der ff-Wert des Anthracen-
pikrałes fiir 5 v e rB c b ie d e n e  Losungamm. bestimmt u. ais Mittelwert 2,32 g e f u n d e n .
Es liiBt sich danach genau ausrechnen, bei welchen Konzz. der Komponenten daa
Pikrat auakrystallisieren muB. — Aus dem Geaetz laBt sich berechnen, wann eine
Molekiilyerb. Zers. erleidet, d. h. wann eine Komponentę auafallt. Wenu Loslich-
keit der leichter 1. Komponento durch Loslichkeit der schwerer 1. Komponento <[ G,
bo w i r d  d ie  Substanz zersetzt.

Aus dem Geaetz laBt aich d ie  p r a p a r a t i y e  D a rs t. yon M o l e k u ł y e rb b . 
berechnen. Wenn G nicht bekannt iat, ao wird es durch orientierende Loaunga- 
yersa. der Komponenten in yerBchiedenen Losungsmm. ungefahr bestimmt. Dieae 
werden so gewahlt, daB A  u. B  in ihnen moglichst gleiche nicht zu groBe Loa- 
lichkeiten besitzen.- Wenn der Quotient der molaren LoBlichkeit sich wenig yon
1 unterscheidet, bo ist anzuDebmen, daB G groBer ist u. daB das Loaungsm. nicht 
zeraetzend wirkt. Ist die Loslichkeit der Komponenten yerachieden, so muB yon 
der leichter loslichen B  mehr genommen werden. Eb muB (in Mol im Liter ge- 
messen) sein: B  >  {B\/G — A  u. <  {BJ — \A}/G.  Yff. haben ein Yerf. aus- 
gearbeitet, nach dem sie eine ganze Anzahl yon Molekulyerbb. erhalten haben, 
dereń Darst. fruher groBe Schwieriglceiten gemacht hat oder dereń Existenz nur 
durch die therm. Analyse nachgewiesen wurde. — Durch Zereetzen yon yerachiedenen 
KW-Btoffpikraten mit W. beatimmten Vff. die Konz. der was. Pikrinaaurelsg., die 
mit ersterem im Gleichgewicht Btehen. Die reciproken Werte der Sattigungsgrade 
der Lsgg. bezeichnet mit G„ Bind ala G,  geben aber die Reihenfolge der Kon- 
Btanten G richtig wieder. (?„ fiir Benzoylpikrat 1,07; Fluorcnpikrat 1,64; Anthracen- 
pikrat 1,95; Indenpikrat 3,39; Phmanthrenpikrat 6,34; Naphthalinpikrat 7,93; Ace- 
naphthenpikrat 8,17; u-Methylnaphthalinpikrat 8,32; fi-Blethylnaphthalinpikrat 10,1 
(Kbemann, ,,ReBtfeldtheorie der Yalenz“). — Die phyflikal. Bedeutung yon G be- 
ateht darin, daB es die Arbeit bedeutet, wenn 1 Mol. krystallisiertea A  mit 1 Mol. 
krystallisiertem B  zu 1 Mol. kryatallisiertem G zusammentreten, u. ist gegeben durch 
^kryat. *= B  T  ln G. G ist nicht ein MaB iiir die in Molekfllyerbb. wirkeiiden Teil- 
yalenzen, diese sind eine Funktion der Gleichgewichtskonstante im Gasraum 
K ' =  [G]'/[A]’ [B]'. — Die disaoziierende Ki aft dea Losungsm. ist gegeben durch 
{C[/j4}{B}. Ein Zusammenhang der ersteren mit der DE. iat bei den Nichtelektro- 
lyten nicht beobaehtet wordeo. Bei einigen Elektrolyten iat zwar eine Abhangig- 
keit zwischen beiden bemerkt worden, ea iat aber noch nicht aicher, ob das nicht 
auf Zufalligkeit beruht.

V ersu ch e . Bei der Best. yon G beim Anthraccnpikrat entatehen die Fehler 
daraus, daB man G ais Quotienten yon Differonzen bekommt, die oft klein im Yer-
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hSltnis zu den Żabien, Bind u. daB man annimmt, daB die Loalichkeit des Anthracen- 
pikrats weder durch mitgelostes Anthracen noch durch Pikrinsaure beeiDflufit 
wird. — Vff. baben nach dem yon ihnen auagearbeiteten „nllgemeinen Verf.“ 
folgende Molekulyerbb. dargestellt, die frtiher teils nach andern Methoden gemaeht, 
teils durch daa Schmelzpunktdiagramm nur ais existierend nachgewiesen waren: 
Naphthalinpikrat; (i - Mdhylnaphthalinpihat; Phenanthrenpikrat; Fluor enpikrat; 
Acenaphthenpikrat; Chloraniltetramethylbenzidin (hierbei wurden genauere Bestst. der 
Loslichkeiten der Komponenten ausgefiihrt); 8. 2'rinitrobenzol-fi-naphthol; s. Tri- 
nitrotoluol - (i - r.aphthol; s Trinitrobenzol - o - nitranilin; Naphthalin - m - dinitrobcnzol; 
Chloranilacenaphthen; 8. Trinitroxylol-a-naphthylamin; Trinitrobenzol y,y'-dipyridyl, 
Anilin-m-dinitrobenzol. — Bei *. Trinitrotoluolacet-ce-naphthalid, Chinonacenaphthen 
u. Ghloranilnaphthalin wird gezeigt, daB, wenn (? <^ 1, die Nichtexiatenz der 
Additioneprodd. durch das allgemeine Verf. nacbgewiesen werden kaun. (Łiebigs 
Ann. 43S . 67—114. Wiirzburg, Univ.) K u n a u .

Oscar Lisie B rady und L ingaiah  B asayaling iah  M anjunath, Die Isomerie 
der Oxime. Teil XVII. Einige brom- und nitrosub&tituierte Mono- und Di- 
inethoxybenzaldoxime. (XVI. vgl. B r a d y  u . Mc IIugh, Joiun. Chem. Soc. London 
125. 547; C. 19 2 4 . I. 2693,) Fiir 3-Nitro-p-methoxybenz-anti-aldoxim, sein syn- 
Isomre8 u. eine Anzahl Deriyy. konnten die Ergebniase yon ClUSA (Atti R. Accad. 
dei Lincei, Roma [5] 15. II. 721; C. 1 9 0 7 . I. 548) im allgemeinen bestiitigt werden. 
Auch 3-Brom pmethoxybinz anti-aldoxim gibt leicht ein syn-Isomcrcs, solcho konnten 
aber nicht erhalteu werden aua 5-Nitro-o-methoxy, 6-Nttro-3l4-dimethoxy-, 6-Brom-
3,4-dimethoxy- u. 5-Nitro-3,4-diinethoxybenz-antialdoxim, die, ebenso wio die friiher 
untersuchten anti-Aldoxime yon 6-Nitro 3,4-metbylendioxy- u. 2,4-Dinitrobenz- 
aldehyd, auch bei Behandlung mit troekenem HCl in organ. Loaungamm. keine 
Chlorhydrate ergaben.

Y e r s u c h a t e i l .  3-Nitro-p-meihoxybcnz-anti aldoxim, P. 166° (nach Cidsa 170°). 
Aeetylderiv., Cl0H10O6Ns, hexagonale Tafeln, P. 130°. N  Benzyldther, P. 203° (nach 
Ciusa 195°). O-Methylather, C0HloO4N„ rechtwinklige Tafeln (aua A.), P. 120°. 
Carbunilinodcriv., Ci5Hls0 6NB, Prismen (aua A), P. 128° (Zers.). — 3-Nitro-p-meth- 
oxybevz-syn-aldoxim konnte nicht nach dem Beckmannschen Verf., wohl aber durch 
Fallung des Chloibydrats aus Lsg. des Oxims in ad. Chlf. oder besser nach dem 
Verf. von D o n stan  u. T h o le  gewonnen werden, P. 164—166° (nach Ciosa 168 
bis 170°). Acctylderiv., Nadeln (aus Aceton -f- W.), P. 115°. N-Methylather, gelbe 
Prismen (aua A.), P. ISO’. O-Methylather (?), in kleiner Menge aus dor Mutterlauge 
des yorigen durch Dampfdeat., bat hoheren P. ais die anti-Verb. Carbanilinoderiv., 
rechtwinklige Tafeln (aua Aceton -f- W.), F. 117° (Zers.). — 3-Brom-p-methoxy- 
benzaldehyd wurde in befriedigender Ausbeute (80%) durch Erhitzen der Lag. yon 
p-Methoxybenzaldehyd u. der berechneten Menge Br in zweimal friach ausgetrorenem 
Eg. unter Zuaatz yon etwas J  bis zum Yerschwinden der HBr-Entw. gewonnen. 
Krystalle, F. 51—52°. — 3-Brom-p-methoxybenz-ant\dldoxim, C8HsO,NBr, Nadeln 
(aus A.), F. 118°. Acetyldcriv., C10H10O,NBr, rechtwinklige Tafeln (aus A.), F. 82°. 
O-Benzyldther, C1JHu OaNBr, ebenso. O-Methylather, C,HI0OaNBr, Tafeln (aus A.), 
P. 76°. Carbanilinoderiv., C16H180 3NaB r, Nadeln (aus Bzl. -j- PAe.), F. 92°. — 
3-Brom-p mcthoxybenz-syn-aldoxm, Tafeln (aus Aceton -{- W.), F. 134°. N-Bmzyl- 
(ither, gelbe Tafeln (aus A.), P. 151°. N-Methyldther, Tafeln (aus Bzl. -j- PAe.), 
F. 108°. Carbanilinoderiv., rechtwinkligo Tafeln (aus Aceton +  W.), P. 104° 
(Zera.). — 3-Brom-p-methoxybenzonitril, durch Kochen des anti-Oxims mit iiber- 
schiiBsigem Essigsaureanbydrid, Nadeln (aus A.), F. 122°. — S-Nitro-o methoxybenz- 
anti-aldoxim, C8H80 4Na, Tafeln (aua A.), F. 183°. Acetylderiu., C10H10O6Na, Prismen, 
(aus A.), F. 160°. — 6-Nitro-3,4-dimethoxybenz-anti-aldoxim (ygl. B am berger u- 
Elgejr, Liebigs Ann. 371. 336; C. 1 9 1 0 . I. 1244). Acetylderiv., Cn HlaOsNa, blaB-
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gelbe Blattchen (aus A.), F. 152°, gibt bei Hydrolyise das Ausgangsoxim. — 
5-Nitro-3,4-dimethoxybenzaldehyd. Befriedigende Ausbeuten wurden nach 2 Methoden 
erhalten: a) Behandlung von fein gepulyertem 5-Nitroyanillin in trockenem A. mit 
Diazomethan in A. (CfberschuB von Diazomethan fiibrt su 5Nitro-3,4-dimtihoxy- 
acetophenon, C10Hn O6N, blaBgelben Nadeln [aus A.], F. 89°); h) Behandlung des 
trockenen, bei kunstlichom Licht bezw. im Dunkeln bereiteten Ag-Salzea von 
5-Nitrovanillin mit iiberschiissigem CH8J  wahrend 1 Woche. — 5- Niłro-3,4-di- 
tnethoxybenz-anti-aldoxim, C0HloO6Nj, Tafelchen (aus A ), F. 151°. Acetylderiv.,

• Cj1H1!OgN„ Tafeln (aus Aceton -J- W .), F. 115°. — Acetyl-6-brom-3,4-dimethoxy- 
benz anti-aldoxim, Cu H,s0 4NBr, Blattchen (aus A.), F. 140°. (Joum. Chem. Soc. 
London 125. 1060—68.) Sp ie g e l .

Oscar Lisie Brady und E ichard  Truszkow ski, Die Isomerie der Oxime. 
Teil XVIII. Die Einwirkung von 2,4-Dinitrochlorbenzol auftinige isomere Aldoxime. 
(XVII. ygl. vorat. Ref) Zu den von W e r n e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 27. 1655) 
u. von B r a d y  u. T h o m a s  (Journ. Chem. Soc. London 121. 2106 j C. 1923. I. 1430) 
durch Einw. von Dinitrochlorbenzol auf die Na-Salze von Benz-, Nitrobenz- u. 
Zimt-anti-aldoxim gewonnenen 2,4-Dinitrophenylathern gesellen sich durch die vor- 
liegende Untera. eine Reihe anderer. Es zeigte Bich nun, daB diese von W e r n e r  
ula O -A ther angcsehenen Verbb. durch konz. HC1 nicht leicht angegriffen werden, 
aber leicht durch w. 5°/0ig. NaOH in Na-Diuitrophenolat u. die entsprechenden 
Nitrile gespalten werden, wonach diese A ther in Analogie mit Acetyl- u. anderen 
Deriyy. die syn-Konfiguration haben miissen. Auch die A ther aus o-Methoxy- u. 
p-Oxybenz-anti-aldoxm, von denen bisher keine syn-Deriw. erhalten waren, zeigen 
dieses Verb. Bei Einw. des Dinitrochlorbenzols auf die Na-Salze von Byn-Oximen 
entatehen .dagegen ais Hauptprodd. die entsprechenden Aldehyde u. Na-Dinitro- 
phenolat, ohne daB NH,(OH) nachgewiesen werden konnte. Die Einw. des 2,4-Di- 
nitrochlorbenzols konnte daher zur Konfigurationsbeat der Oxime dienen, doch 
scheinen in einigen Fallen, z. B . bei den Osimen voa 3-Brom-p-dimethylamino- u. 
o-Oxybenzaldehyd, auch die Na-Salze der anti-Oxime keine A ther zu bilden.

Es wurden ferner die F.-Kuryen von Gemischen des 2,4-Dinitrochlorbenzols 
mit 4 Osimen konstruiert, yon denen 2 leicht ayn-Isomere geben, 2 nur in der 
anti-Form bekannt Bind. Die beiden erBten, Benz-anti-aldoxim u. p-Methoxybenz- 
anti-aldoxim, geben mit aquimolekularen Mengen der Dinitroyerb. wohldefinierte 
Additionsprodd., vom zweiten yerhalt aich die ayn-Verb. wie die anti-Verb., wird 
wahraclieinlich unter den R eak tio n B b ed in g u n g en  in dieae y e rw a n d e lt. Bzgl. dea 
o-Oxybenz-anti-aldoxim) finden aich die Angaben im VerauchBteil. Die Kurye mit
o-Methoxybenz-anU-aldoxim laBt keine B. einer Verb. aus aąuimolekularen Mengen 
erkennen, anacheinend aber yoriibergehende B. einer Verb. von 1 Mol. Oxim mit
2 Moll. Dinitrochlorbenzol. Die Verbb. aus den beiden ersten geben mit k.
2-n. Na^COj-Lag., schneller mit 2-n. NaOH-Lag. quantitativ die cntsprechenden 
Dinitrophenylfither, daa Gemiach aua o-Methoxybenzaldoxim mit NaOH nur wenig 
einea aolchen Athers neben der Hauptmengo unyeranderten Oxim9 , daa aqui- 
molekulare Gemiach aua o-Oxybenzaldoxim gar keinen Ather.

V e r s u c h s te i l .  A ąuim olekularc Mengen der anti-Aldoxime u. dea 2,4-Dinitro- 
chlorbenzols wurden in w. alkoh. Lag. mit 1 A ąuiyalen t Na in  A. behandelt. 
Sofort Dunkelfarbung, nach wenigen Sekunden Ausacheidung des A thers , der nach 
Wa8chen mit k. A. u. W. aus sd. Aceton krystallisiert wurde. Ausbeuten meist 
ca. 80%  der Theorie. Auf diesem Wege wurden folgende 2,4-Dinitrophenyldther 
von syn- Oximen erhalten: Von p-Methoxybcnzaldoxim, C14Hn 0 6N8, Nadeln, F. 174° 
(Zera.). Von o-Aminobemaldoxim, schwefelgelbe, pleochroische Nadeln,
F. 177° (Zera.). — Von 5-Brom-3,4-ditnethoxybenzaldoxim, C16H „07N8Br, blaBgelbe 
Nadeln, F. 199° (Zers.). — Von 3,4-Methylendioxybenzaldoxitn, Cu HeO,Ns, sehr heli-
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gelbe Nadęto, F. 194° (Zers.). — Von o-Nitrolenzaldoxim, CjjHgOjNj, Nadeln 
F. 184° (Zers.). — Von p-Nitrobenzaldoxim, Nadeln, F. 210° (Zers.). — Von p-B i 
methylaminobenzaldoxim, CuH^OgN*, rote Nadeln, F. 185° (Zers.). — Von 3-Nitro 
p-dimethylaininobenzaldoxim, CI5HieOvN„ gelbe, am Liehte bellrot werdende Nadeln 
F. 179° (Zers.). — Yon 3,4-Bimdhoxybemaldoxim, C16H180 ,N „ nur 47% Ausbeute 
blaBgelbe Blattcben (aua Aceton mit etwas W.), F. 176° (Zers.). — Von o-Mdhoxy 
benzaldoxitn, CuIIu 0 6Na, nur 34% Ausbeute, Nadęto, F. 184° (Zers.). — Von 3-Brom 
p-dimethylaminobenzaldoxim wurde auf dem allgemeinen Wege kein Ather erhalten 
wohl aber aus der Schmelze mit 1 Mol. Dinitroehlorbenzol (vgl. oben). C16H18OeN<Br, 
gelbe Nadeln, F. 181° (Zera.). — Yon p-Oxybtnzaldoxim, Cu H0OeNs, Nadeln, F. 185° 
(Zers.), entsteht in beseerer Ausbeute bei Anwendung von 2 Aquivalenten Dinitro- 
chlorbenzol u. C,H6*ONb. — A d d i t i o n s y e r b b .  von 2 ,4 - D i n i t r o e h l o r b e n z o l  
u. a n t i - A l d o x i m e n :  Mit Benzaldoxm, Nadeln (aus Bil. durch PAe., beide gut 
gekiihlt), F. 32—33°. — Mit p-Methoxybenzaldoxim, gelbe Nadeln (wie vorher), 
F. 65°. — Mit o-Oxybcnzaldoxim Die F.-Kurve zeigt einen deutlichen Gipfelpunkt 
bei 29,5° u. aąuimolekularen Mengen. Die Verb. krystallisiert auBerst langsam, 
bei Impfen mit Dinitroehlorbenzol oder dem Oxim konnten Kryatallisationen unter- 
halb des eutekt. Punktes erhalten werden. Die Verb. aquivalenter Mengen bildet 
eine gelbe kryatallin M., F. 32—33°, die infolge Zers. in die Komponenten nicht 
krystallisiert werden konnte. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1087—96. London, 
UniwColl.) S p ie g e l .

K endall S. Tesh und A lexander Łowy, Die elcUrolytische Htrstellung von 
Salicylaldehyd und Salicylsaure. Bei der elektrolyt. Eed, der Salicylsaure erhfilt 
man, weil die Red. zu Alkohol leicht verlśiuft, geringe A uB beuten  an der Zwischen- 
stufo Aldehyd, w en n  man n ic h t  fur seine rechtzeitige Entfernung sorgt, durch Ver- 
dampfen oder durch Bindung. Vf. benutzte eine Hg-Kathode v o n  50 qcm in einer 
Diaphragmenzelle mit Eiihrer u. Kiihlung; Anodę P t , Anolyt meist NajSO*, 
Katholyt Na-Salicylat mit NajSO*, Borsaure u. v e rach ied en en  Zueatzen, Temp. 
15—18°, StromatSrke 3 Amp. Unter 38 Verss. mit yerachiedenen anderen Bedingungen 
gaben die mit NaHSO„ die beste Ausbeute, bis 55%; hohere Tempp. verursachen B. 
harziger Prodd., b is  8 Amp./dmJ n im m t die A uB beute zu, Konz. des salicyleauren 
Na hat wenig EinfluB. (Trans. Amer. Electr. Soc. 45. 9 Seiten. Pittsburgh 
Pa.] Sep.) D a n n e e l .

L. Seekles, U ber die Refraktion der o-Phthalaldehydsaure. (Berichtigung.) 
Aus der in A. gefundenen Mol.-Refr. hatte Vf. (Eec. trav, chim. Pays-Bas 43. 329; 
C. 1924. I. 2918) unter Zugrundelegung der Konstanten von EOTH u. EiSENLOHB 
(Refraktometr. Hilfdbuch 1911) geschlosaen, daB die o-Phthalaldehydsaure in alkoh. 
L sg . in der Lactonform auftritt. Wird jedoch der von V. A tjw e e s  (L ie b ig s  Ann. 
408. 216; C. 1915. I. 936) ermittelto Wert fiir die aromat, gebundene Aldehyd- 
gruppe benutzt, to ergibt sich fiir die n. Form der Saure eine Mol.-Eefr. von 38,16, 
in guter Ubereinstimmung mit dem gefutidenen Wert 38,34. (Eee. trav. chim. 
Paya-Bas 43. 550. Utrecht.) L in d e n b a u m .

"W. S . Zartner, Kryttallographische wid optische Untersuchungen an Chlortyro- 
*ł«en. Im AnschluB an die Darst. von Halogontyroain u. den entsprechenden Tyr- 
aminen von Z e y n e k  (Ztachr. f. phyaiol. Ch. 114. 275; C. 1921. III. 1279) gibt Vf. 
die Daten folgender Verbb.: Dichlortyramin, monoklin prismat.; a : b : c =  0,87916: 
1:0,9018; (3 => 78° 58'. — Ehomb. bipyramidal Bind d,l-Monochlortyrosin; Mono- 
chlortyrosin aut TT.; Z- u. d,l-Bichlortyrosin. (Ztschr. f. Krystallogr. 59. 555—57. 
Prag.) B e h e l e .

C. G astaldi, iiber die Beduktion des Phenylhydrazons der Pyruvilhydroxam- 
saure. V. (IV. vgl. Gazz. chim. ital. 53. 629; C. 1923. III, 1478) Die bei der 
Eed. des Phenylhydrazons der Pyruvilhydroxamsiiure mit Na-Amalgam bei 0° ent-
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stebenden aeinemeit noch unaufgekliirtcn Prodd. sind das Amid der a(fi-Phenyl- 
7iydrazidó)-propion8dwe, C9H18ONa =  C0HelS;H-NH'Cn(CH8)-CONH,, aus W.Prismen 
F. 124°, u. das Amid des Phenylhydrazons der Brcnztraubcnsaure, CsHn ONa, aus 
W. perlmutterglanzende Blattchcn F. 144°, das auch aua der yorst. Verb. bei der 
Osydation mit FehliDgscher Lsg. entsteht. (Gazz. chim. ital. 64 . 212—13.) O h le .

C. Gastaldi, Derivate der Pyruvtlhydroxamsaure. VI. (V. vgl. yorst. Ref.) Daa 
nach P ic k a b d  (Journ. Chem. Soc. London 81. 1573 [1902]) dargestellte Phenyl- 
hydrazon u. daa nach W h i t e b l e y  (Journ. Chem. Soc. London 7 7 . 1046. [1900]) 
bereitete Oxim die8er Saure zeigen die gleichen FF., die Vf. friiher fiir seine 
Priiparate angegeben hat, nainlich 178—179° bezw. 161°. — Neuo D e r i w .  d e r  
P y r  uv i lh y d ro x a m a a u rc :  Semicarbazon, C*H80 8N4, aua der Biaulfityetb. der 
Saure mit NH,»CO"NH-NH,»HCl u. Na-Acetat. Aua W. Nadelchen F. 200° 
(Zera.). Die w. was. Lsg. red. ammoniakal. Ag-Lsg., gibt mit CaCl, u. NH„ einen 
g e la t in o B e n  Nd. u. mit FeC]„ intensiye Rotyiolettfarbung. Acctylderio. C0H100 4N* 
aua W. Priamen F. 170° (Zera.). — Thiosemicarbason, CiHjOjN^, aua W. Rhomboeder 
F. 185° (Zera.). — fi-Naphthylhydrazon, C18H 180,N 8, aus Bil. Nadeln F. 182° (Zera.). 
Die alkoh. Lag. mit FeCi, dunkelgrun; intensiy gelb 1. in konz. II,S 04. Na-Salz, 
CiiHlsOaN}Na, kastanienrote Priamen, unl. in A., zers. sich heftig beim Erhitzen. 
Acetylderiv., ClsHu 0 8N8, aus Bzl. orangegelbe Prismen F. 147—148° (Zera.). —
l-fi-Naphthyl-3-methyl-5-oxy-l,2,d-triazol, C18HltON8, aus yorat.' Acetylyerb. beim 
Erhitzen auf ihren F. Aua A. gelbbraune Prismen F. 199°. — l,(3-Naphthyl-3,5- 
dimethyl-1,2,4 triazol, CUHISN,, aua dem (9-Naphthylhydrazon der Pyruyilhydrosam- 
aaure mit ad. Acetanhydrid. Aus A. gelbliche Prismen F. 105—106°. Ghlorhydrat, 
CUH18N8.HC1, aus A. Priamen F. 257°. (Gazz. chim. ital. 54 . 214—20.)] O h le .

C. Gastaldi, t)ber die Wirkung von Natriumbisulfit auf die Ghloride der 
Mydroxamsauren. VII. (VI. ygl. yorat. Ref.) Durch Einw. von NaHSO„ auf die 
w b b . oder alkoh. Lsgg. der Chloride yon Hydroiamaauren laaaen sich auch andere 
Hydroxamsauren beąuem daratellen, die sonat schwer zugSnglich aind. Die Reinigung 
erfolgt iiber die schwer 1. Cu-Salze. Aua dem Osim dea Chloriaonitrosoacetona 
erhalt man so daB  Oxim der Pyruvilhydroxamaure F. 161°, aus Chlorisonitroso- 
acetophenon direkt Benzoylformhydroxamsaure, C8H ,08N, au3 Bzl. Bliittchen F. 117°, 
U. in w. W., k. A. u. A. Die wss. Lsg. gibt mit FeCl, roten Nd., dunkelrot 1. im 
OberaehuB dea ReagenaeB. Reduziert nur bei anhaltendem Kocben ammoniakal. 
Ag-Lag. daraus mit NB,OH das cc-Oxitn, C8H80 8N„ aua W. Prismen F. 177° (Zera.). 
Die was. Lag. mit FeCl8 dunkelrot, mit Ni-Acetat in Ggw. yon NH„ griinlichen 
Nd., 1. in yerd. Easigaauce, mit Ca-Acetat dunkelgriinen Nd. — Phenylhydrazon, 
CuHi80,N „ aus Bzl. gelbe Nadelchen F. 127°. Die alkoh. Lsg. mit FeCl8 rotbraun.
— Daa fi-Oxim erhalt man aus dem Oiim des Chlorilonitroaoacetophenona mit 
NaHSOa. Aua W. achwach gelbliche Prismen F. 185° (Zera.), aus A. Bl&ttchen 
F. 189' (Zera.). Die waa. Lsg. gibt mit FeCl, intensiye dankelrote Farbang, mit 
Ni-Acetat ziegefroton Nd., unl. in yerd. EsBigaaure u. NH8) mit Cu-Acetat dunkel- 
griinen Nd, (Gazz. chim. ital. 54 . 220 —26. Turin, Uniy.) O h l e .

L. H ngouneną, G. Florence und E. Contnre, Zur Biurctrcakłion. Aua Anilin 
u. Acetylglycin wurden bei 180° Acttylglycylanilid, C ,H ,0 • NH • CH, • CO • NH • C8H5 (I), 
F. 196°, n. Acetyldiglycylanilid, C,H80'N H *C H ,.C 0-N H .C H ,.C 0-N H -C 6H6 (II), 
F. 246°, gewonnen. I I  gibt die gewohnliche yiolette Biuretrk., I  dagegen u. ebenao 
Hippuranilid eine griine. Die grunt Verb., dereń Analyae Werte fur (C10HISO,N,)3*
2 Cu(OH), • 4KOH • 6 H ,0 lieferte, wird leicht zera,, namentlich durch Sauren, aelbat 
CO,. Sie acbeint nur bei Verbb. mit der Gruppe —CO-NH-CH,.CO-NH"C6H6 
aufzutreten. (Buli. de la aoc. de chim. biol, 5. 717—21. 1923. Lyon, Fac. dem ćd.; 
Ber. ges. Phyaiol. 2 4 . 171. 1924. Ref. F e l i s .) S p i e g e i .

VI. 2. 31
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Bfevenka A lnjevich, Vcrbindung atis Zimtaldehyd und Amylen. (Gazz. chim. 
ital. 54. 191—93. — C. 1924. II. 29.) Oh l e .

C. J . Enklaar, tfber Oxydationen von AUoocimen, Ocimen und Myrecn. 
Oiydation yon AUoocimen in trocknem Aceton mit verd. Leg. von KMn04 lieferte 
ein ungeBatt. Alloocimtnoxyd, Kp.la 105’, D.J00>90B, Fl. von harzartigem Geruch, 
wahrBcheinlich Ct0H16O, neutral, ohne Aldehyd- oder Ketonfunktion, kein Glykol, 
beim Erwarmen mit AgsO +  NH„ H ,0 , oder C r08 oiydierbar, entfarbt KMn04-Lsg. 
DaTBt.: 42,5 g Alloocimen, Kp.„, 98—102° gel. in 1 1 Aceton +  85 g KMnO< in 
kleinen Mengen gleichzeitig zugefiigt. Ausbeute neben 17,5 g nicht umgeaetzten 
Terpens 2 g der neuen Verb. — Oiydation einiger Tropfen Ocimen in Acetoulsg. 
mit KMnO* bei 56° liefert eine Saure mit gut krystallisierendem Pb-Salz, Form der 
Krystalle: ziemlich groBe Rhomben mit scharfem Winkel von im Mittel 43—44°, 
Bander bisweilen etwas gebogen, Rk. auf Ocimen. — Myrcen liefert bei gleicher 
Behandlung ein in NSdelchen kryatallisierendes Pb-Salz, haufig recbtwinklige 
Zwillinge u. Drillinge vom Auasehen eines H. Myrcenformen bilden sich bereita 
bei 95% Ocimen -j- 5% Myrcen. Bei l°/0 Myrcen bereits merkliche Anderung der 
Ocimenformen. Benutzung der Rk, zum Nachweise, daB das Ol yon Ocimum 
basilicum, yar. Selaaih besar frei yon Myrccn ist. — Ais Endprodd. der Oiydation 
yon Ocimen in we a. Lsg. yon KMnO« wurden Oxaliaure u. eine Saure yon 
noch nicht aufgeklarter KonBt. erhalten. (Chem. Weekblad 21. 101 — 2. Leiden, 
Uniy.) G b o s z f e ld .

WouBeng Snng, Uber die Einicirkung des Acetylem a u f die Natrium- 
verbindungen von Ketonen. Isomerisation der Dialkylvinylcarbinole zu fi,fi-Dialkyl- 
allylalkoholen. Der Inbalt dieser Arbeit ist schon fast yollstandig referiert nach 
L o c q u in  u . W o c s e n g  (C. r. d. l’Acad. des sciences 174. 1427. 1551. 1711. 175. 
100; C. 1923. I. 33. 814. 1924. I. 1368. 1369). Nachzutragen iat: Die Bidlkyl- 
dfhinylcarbinole sind beatandig gegen ad. verd. Alkali, werden jedoch bei der Dest. 
iiber festea KOH in Acetylen u. das angewandte Keton gespalten. Sie halten 
hartnackig W . zurilck u. bilden teilweise krystallisierte, tief sehm. Hydrate. Die 
Ag-Verbb. sind in konr. AgNOa-Lsg. 1. — Methyl-tert.-butylathinylcarbinolacetat, 
Kp. 156—159°. — Bipropylathinylcarbinolacetat, Kp.10 82—83°. — fi,fi-Bipropyl- 
propylalkohol, Kp.lg 107 — 108°. Brcnztraubemaureetter , Kp.,, 140 — 145°. — 
fi,fi-Bipropyl-fi-oxypropionsaureathyleeter. Aus Butyron, Bromessigeater u. Mg. 
Kp.6S 160—165°. Liefert mit sd. wasserfreier Ameiaensaure fi, fi-Dipropylacryl- 
saureester. — Die Bialkylallylalkohole sd. wenigstens 25° hoher, nicht tiefer ais die 
entsprechenden Bialkylmnylcarbinole. — Tetrahydrogeranioł, Kp.IS 107 — 108°. 
Brenztraubeniaureester, Kp.ls 140—145°; deaaen Semicarbazon, F. 121°. — Daa 
Allophanat des JUethyl-tert.-butylallylalkohols acbm. bei 177°, nicht 77°. — fi-tert.- 
Butyl-fi-ovybuttereaureathylester. Aus Pinako liD , BromeBBigeater u. M g. Kp.10 96 
bis 99°. Die zugehorige Saure schm. bei 77° (Hg-Bad), Der Ester geht mit sd.

(CH ) C»CH_C H _O waBserfreier Ameiaensaure uber in das Lacton (neben-
3> 1_. * J,_ atehende Formel) (Kp.u  110°, F. 97—98°), ident. mit

* dem Umlagerungsprod. der fi-Mtthyl-fi-iert.-butyl-
acrylsaure. — fi,fi-Bipropylacrolein, Kp.u 75—76°. — Die Eiickumwandlung der 
Dialkylallylalkohole in die Dialkylyinylcarbinole iat biaher nicht gelungen. — Die 
Oiydation der Dialkylyinylcarbinole zu (9,/9-Dialkylacroleinen mittels Chromschwefel- 
saure gebietet YorBicht gegeniiber dieaer Methode bei der Entacheidung iiber das 
Vorliegen eines prim. Alkobols. Einwandfrei ist dagegen das katalyt. Verf. yon 
M o u b e d  u . M ig n o n a c  (Buli. Soc. Chim. de France [4] 29. 88; C. 1921. I. 833). — 
Die Annahme eines hypothet. Glykols ais Zwischenprod. der Umlagerung des 
Linalools in Oeraniol nach T ie m a n n  kann nicht aufrecht erhalten werden, da yon
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den dem Linalool ganz analogen Dialkylyinylcarbinolen aus ein solches Glyfeol 
biaher nicht erhalten werden konnte. (Ann. de Chimie [10] 1. 343—416.) L in d e n b .

MaTio Pasaerini, Uber die IsonitriU. VII. Beaktion des Phenylisonitrils mit 
fi-Naphthol. (VI. Vgl. Gazę. chim. ital. 53. 410; C. 1923. III. 1155.) Der Inhalt 
dieaer Arbeit iat bereita nach Atti R. Accad. dei Lincei, Borna [5] 32. II. 165;
C. 1924. I. 2367 referiert. Nacbiutragen ist: DianUderiv. des 2-0xy-l-naphthyl- 
glyoxal8, CałHIgON,. aus A. Nadelchen F. 169—70°, zl. in w. Bzl. Gibt mit konz. 
H ,S04 ViolettfSrbung. — Benzoylderiv., C81H ,,0,N „ aua A. Krystallchen F. 163—165°. 
Diphenylhydrazon des 2-Oxyl-naphthylglyoxals, CałH10ON<, aua Bzl. gelbes Pulver
F. 240° (Zera.)- — Lacton der 2- Oxy- 1-naphthylglyozylsatire, CltHa0 8, aua Bzl. gelbe 
Nadeln F. 184—185°, zl. in Chlf., wl. in A., A. Mit k. konz. H ,S04 intenaive Rot- 
farbnng. Ba-Salz, CS4Hu 0 6Ba, aua W. Schiippchen. — Phenylhydrazon, C18Hn O,N„ 
aua Bzl. gelbea Pulyer F. 224—225°. (Gazz. chim. ital. 54, 184—91. Florenz, Ist. di 
Studi Sup.) Oh l e .

W illiam  Murdoch Cumming und George Straton Ferrier, Beduktion eon 
Nitronaphthalinen. Teil II. Beduktion von fi-NitronaphthaHn. (I. vgl. C u m m in g  
u. S t e e l ,  Journ. Chem. Soc. London 123. 2464; C. 1924.1. 318.) fi-Nitronaphthalin 
gibt mit Zn-Staub u. NHjCl in A. {},[}'-Azoxynaphthalin u. (J, f}'-Azonaphthalin. 
Zweifellos tritt auch weitere Bed. zu fi,(]'-Hydrazonaphthalin ein, diesea aber er- 
leidet mit faat gleicher Leichtigkeit atmosphar. Oxydation u. Benzidinumlagerung, 
ao daB nur die Azoverb. u. 2i2'-Diamino-l,l’-dinaphthyl iaoliert werden konnten. 
Die Azoyerb. wird im Gegensatze zur os, «'-Verb. (1. c.) an der Luft nicht oxydiert, 
wohl aber durch HaO, in Eg.-Lag. zur Azoxyverb. fi, ft'-Azoxynaphthalin, gelb,
F. 164°, geht an Licht, beaondera in alkoh. Lag. in ein rotes Iaomerea vom F. 162° 
uber. Die Umwandlung ist nicht nmkehrbar, u. beide Iaomeren 8ind im Dunkeln 
gegen A. beatSndig. Das rote diirfte yielleicht ein Oxyazonaphthalin tein-, Veraa., 
dieBe Auffaasung durch Benzoylierung u. Methylierung zu atiitzen, acheiterten zwar, 
doch zeigt das Absorptionaapektrum sich in den charakteriat. Absorptionabanden 
yerschieden yon dem des gelben Isomeren u. iibereinstimmend mit dem von 
/?-Naphthalinazo-(3-naphthol. — fi-Nitronaphthalin ist nach Behandlung mit Tier- 
kohle in sd. A. nahezu farbloa. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1108—11. Glas
gow, Roy. Techn. Coli.) Sp i e g e l .

Edward de Barry Barnett und Marcus Aurelius Matthews, Studien in der 
Anthracenreihe. Teil VIII. (VII. vgl. Journ. Chem. Soc. London 123.' 2631; C. 1924.
I. 2124.) Mit Riicksicht auf die Veroffentlichungen yon B a t t e g a y  u. B b a n d t  
(Buli. Soc. ind. Mulhouse 89. 365; C. 1924.1. 2011) u. yon B a t t e g a y  u. H u e b n e b  
(Buli. Soc. Chim. de France [4] 33. 1094; C. 1924. I. 2741) berichten Vff. kurz 
uber ihre Erfahrungen bzgl. Bed. von AntJirachinonsulfoiauren. Sn oder Fe -f- HCI 
liefern Anthronsulfosauren, yon denen keine durch Enolisierung mit Pyridin in daa 
Sulton iibergefiihrt werden konnte, die durch Oxydation in die Dianthrone iiber- 
gehen. Veras., die SulfoBauren durch Behandlung mit Cl, in HCl-Lag. in Chlor - 
dianthrone iiberzufiihren, acheiterten, ea entstanden dabei Chloranthrachinone. Da 
der Oiydation eines Anthrons (I.) oder Dianthrone (II.) stets Enoliaation zu An- 
thranol (III.) oder Dianthranol (IV.) yorangeht, so erschien ca wahracheinlich, daB 
Sulfogruppen die Neigung zur Enolisation yerBtarken. Diea wurde beBtatigt durch 
clektrometr. Best. der [H*] yon was. Lsgg. der Na-Salze. Durch Na-Hypoaulfit 
werden die Anthrachinonaulfosauren in Anthronsulfosauren yerwandelt, durch Na,S 
aber schnell zu Anthraćhinolen reduziert mit geringer Neigung, iiber diese Reduktions- 
stufe hinauszagehen; sie sind wirkungsyolle Katalysatoren fur andere Redd., 
z. B . yon Azofarbitoffen, durch die8es Mittel; Tartrazin u. Stilbenfarbstoffe werden 
aber auch in ihrer Ggw. durch Na,S nicht yerfindert. — Anthracen-l- u, -2-sulfo- 
saure bilden mit HNO„ Additionsprodd,, die gleich demjenigen aus Anthracen selbat

31*
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fiir Iaolieruog zu unbeatandig sind, bei Behandlung mit Pyridin leicht in die 
9-Niłroanthracensulfcsauren iibergelien. Sulfogruppen in a-Stellung hindern die B. 
solcher Additionaprodd., die demgemaB aus Anthracm-lfi- u. -Ifi-disulfosaure nicht 
erhalten werden konnten.

OI. 0C< >CH, II. OC<^)CH-CH<^>CO

III. O H .C ^0)C H  IV. O H . C ^ C . C ^ C - O H

V erauc ha te i l .  Die Anthronsulfosauren sind in neutraler oder aaurer waa. 
Lsg. faat farbloa, bei Zusatz einer Spur Alkali aber gelb oder orange, eo daB 
z. B. die 1,8-Disulfosdure alt Indicator dienen kann. Die Eigenachaften der Na- 
u. Anilinsalze gehen aua folgender Zusammenatellung heryor:

Zua. Na-Salz
Anilinsalz

Auaaehen Verh. bei Erhitzen

9- (oder 10-)-Anthron-
1-sulfosaure. .  .  .  .

2-sulfosaur e .................

1,5-disulfosaure .  .  • •  

1,8-ditulfosaure .  .  .

CuH10O4S

GuHl0O7S,

>1

hellgelbe 
Nadeln 

dunkelkupfer- 
farb. Tateln 
strohgelbe 

Nadeln

rotliche 
Krystalle 
strobgelbe 

Nadeln 
gelbe 

Prismen 
orange Na

deln mit 2'H,0

dunkel 280°, 
achwarze Fl. 283° 

dunkel 295°,
F. 304-309° (Zers.)

dunkel 295°, bia 
330° nicht geschm. 

bei 325° nicht 
geschm.

Dianthron- 
j3,P'-di8ulfo8aufe . . . j

1,5,1',5'-Utratv.lfo8awre .|

a ,  er,a ' , a ' -  tetrasulfosaure j

Cj8Hla0 eS,

0,9H18OłłS4

i i

gelbe
Kryatalle
orange 

Krystalle 
mit 1H ,0

orange
Kryatalle

braungelbe 
Nadeln 

gelbe Tafeln, 
im Vakuum- 

esaiccator 
pulyr. zerfall 
orangegelbe 

Nadeln

dunkel 300*, 
F. 317° (Zera.)

dunkel, bis 320° 
nicht geschm.

Anthracemulfosauren wurden aus den Antbrachinonaulfoaauren durch Red. mit 
Zn-Staub u. NH9 bergeatellt u. durch Auasalzen mit NaCl iaoliert, durch Kochen 
mit NaOH von NH, u. durch H,S von kleinen Mengen Zn befrąit. Mit Ausnahme 
der 2-Sulfoaaure gaben aie gut krystalliaierte Anilinaalze, die bis 330° nicht schm.
— 9- (oder 10-)-Nitroanthracen-l-sulfosaure, Cu H90 6NS, gelbe Nadeln (auB W.). — 
9- (oder 10-) Nitroanthracen-2-sulfosdure, hellgelbe Krystalle (aus Eg. mit wenig W.). 
(Journ. Chem. Soc. London 125. 1079—83.) Sp ie g e l .

Edward de Barry B arnett und James W ilfred Cook, Studien in der An- 
ihracenreihe. Teil IX. (VIII. vgl. vorst. Ref.) Substitutionsrkk. in der Anthracen- 
reihe, bei denen die meso-C-Atome beteiligt sind, yerlaufen in der Regel in Form 
yon Additionsrkk. mit nachtraglicher Wiederherst. der Briicke infolge AbspaltuDg 
yon W., Halogenwasserstoff usw. Im Anschlusse an fruhere Rkk., die auf B. yon 
Additionsyerbb. hinwiesen (vgl. Journ. Chem. Soc. London 1 2 3 .1994. 2631; C. 1923.
III. 1613. 19 2 4 . I. 2124), wurde das Verh. yon 9-Bromanthracen gegen HNO, u.
Cl, untersucht. Im ersten Falle entstanden Dibromanthracen, Nitroanthron u. mog- 
licherweise ein wenig Nitróbromanihracen, im zweiten hauptsachlich Chlorbrom- 
anthracen.

9,10-Dibrom-9,10-dihydroanthracen (Anthracendibromid) wurde in Modifikation 
des Verf. yon P e r k in  (Buli. Soc. Chim. Paris [2] 2 7 . 464 [1877]) durch langsamen 
Zusatz yon Br in CS, su in CS, suspendiertem fein gepulyerten Anthracen in Kalte-



mischung gewonnen. Ea cntwickelt sehon bei gewohnlicher Temp. HBr, in Eg. mit 
H J wird cb bei 0° in 3 Stdn., in pbenolhaltigem Toluol nach 12 Stdn. bei Zimmer- 
temp. u. folgendem gelinden Erwarmen in Anthracen zurttckyerwandelt. Bei Et- 
hitzen auf dem Wasaerbade liefert ea Dibromanłhracen. — 9-Bromcmthracen. Das 
Dibromid wurde in trockenem Toluol mit wenig Phenol 4 Tage bei Zimmertemp. 
gehalten, dann laugsam auf 50° erhitzt, nach 2 Stdn. bis zum Sieden, nach Ver- 
jagen dea Toluols mit W.-Dampf aua A. kryatalliaiert. F. 98—99°, Ausbeute 94°/o 
der Theorio. — 9-Chlor-10-bromanthracen, CuHeClBr, aua dem yorigen durch Cl, 
in CS, bei 0° oder durch SO,Cl, in Chlf., citronengelbe Nadeln, Sintern 180°, F. 207°. 
Lagg. zeigen intonsiy blauyiolette Fluorescenz. (Journ. Chem. Soc. London 125. 
1084—87. S ir  J o h n  Ca ss  Techn. Inat.) S p ie g e l .

A. P ieroni, Azoxyamidc und Pyrrole. (Vgl. Atti E. Accad. dei Lincei, Eoma
[5] 3 2 . II. 175; C. 1 9 2 4 . I. 2363.) Phenylazoxycarbonamid, sowie seine p-Chlor-
u. ;Bromderivv. kuppeln mit Indol in alkal. Lag. su ft-Benzolazoindol, bezw. den 
entBpreehenden Halogenyerbb. DaB die Azogruppe in (9-Stellung eingreift, wird 
dadurch bewiesen, daB aua Indol-fi-carbomaure unter Eliminierung von CO, daa 

gleiche Benzolazoindol entateht, wahrend Indol-a-carbon- 
~|N—NCjjHj siiure daB  «-Carboxylderiv. (I.) deaaelben liefert. — u.a'-Bis-
JCOOH p-brombenzolazopyrrol, C ^H nN jBr,, intenaiy rote, kupfer-

glanzende Krystalle, F. 208°, 1. in A., wl. in A., Lg., bwI. 
in Bzl. Die gleiche Verb. entsteht auch aua Pyrrolcarbon- 

saure oder Acetylpyrról mit einem OberaehuB yon p-Brombenzolazoxycarbonamid. 
Im aquimolaren Yerhaltnia erhalt man aua Acetylpyrról p-Brombenzólazoacetylpyrrol, 
CltH1()ON8B r, gelbe Blaltehen, F. 168°. — a,cS- Bimethyl - -phenylazopyrrol, aus 
«,«'-Dimethylpyrrol u. Benzolazoxyearbonamid. aua PAe. orangegelbes Pulyer,
F. 134°. — a,a'-Biviethyl-^-p-brombenzolazopyrrol, F . 152°. — ft-p-Brombenzolazo- 
indol, Cu H10NsB r, aus yerd. A. goldgelbe Schuppen vom F. 170°. — fi-Phenylazo- 
indol, C^HuNs, gelbe Kryatalle vom F. 135°. — fi-Benzolazoindol-a-carbonsaure; 
ClsHn O,Ns (I.), aus Bzl. rote Kryatalle, F. 216° (Zers.) gelb 1. in Alkalien. — 
a-Metbyl-fi-p-chlorphenylazoindol, C16H15NSC1, aua Lg. gelbe Nadeln vom F. 168°. 
(Gazz. chim. ital. 54 . 157—61. Florenz, Ist. di Studi Sap.) Oh l e .

A. P ieroni und G. G iannini, Ober die Azoxyester. Aus den Hydrazoestern 
K-NH.NH-CO,C,H6(R =  C6H6; CeHjCl4; C„H4Br4), die nach BOSCH (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 33. 458) aus den Hydrazinen mit Cl-CO,C,Hs in Pyridin in nahezu 
quantitativer Auabeute erhalten wurden, entatehen nach W id m a n n  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 2 8 . 1925) durch Osydation mit KMnO* in Eg. die Azoester, 
E-N—N—CO,C,H6. Sio liefern mit Aldehyden in Ggw. yon Alkali dio ent- 
aprechenden acylierten Hydrazine: E*NH*NH-COE', wobei ais Zwischenprod. die 
sehr labile Verb. E-N—NH angenommen wird gemaB der Gleiehung:

E-N =N .CO ,C ,H 6 +  2KOH — C,HsOH +  K,CO„ +  E-N—N H ;
E-N=INH +  E : CHO =  E-NH-NH-COE'.

Mit alkoh. KOH liefern die Azoester leicht die entsprechenden K-Salze 
R-N—N-CO,K, goldgelbe Blattchen, 1. in W., CHsOH, wl. in A., unbest&ndig, 
esplodieren in der Hitse. Die Ag- u. Pb-Salze zerfallen aofort unter N,-Entw. — 
Diese Azoester werden von Pereaaigsaure bei Zimmertemp. zu den Azoxyestern 
E —NO—N-CO,C,H8 osydiert, dichte goldgelbe Ole, die bei Belichtung sich rot- 
braun fiirben, wahracheinlieh infolge Umlagerung zu (I.). Die Iaomeren E-N—NO- 
CO,C,H6 bilden sich nicht, da die Eeaktionsprodd. nicht yon Halogenon yerandert 
werden. Die Azoxyester werden yon Alkalien in analoger Weise angegriffen wie 
die Azoester, wonach die Yerb. E-NO—NH entsteht, die aieh wie ein n. Diazotat
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verha!t, d. h. mit (S-Naphthol m r entsprechenden Azoyerb. kuppelt. Iat kein 
l?-Naphthol zugegen, so zerfallt Bie gemafi der Gleichung:

Dieaer Zerfall ist ala Umkehrung der Ek. v o n  B a m ber g eb  (Ber. Dtach. Chem. 
Ges. 37. 629) aufzufassen, der aus Nitrobenrol u. NaNHj das Na-Phenyldiazotat 
darstellte. — LaBt man die Peressigsaure bei 50 — 60° auf die Azoeater einwirken, 
so entatehen ala Nebenprodd. die Azoxyverl)b. R-NO—N*E, sowie die entaprechenden

Sauren B-GOOB. Ob die letzten dureh Zerfall der Azoester oder der Azoxyester 
gebildet werden, bleibt noch offen. — Mit Phenylhydrazin-o-carlonsaure Iiefert 
Cl*CO,CaHs den Ester der o-Hydrazinbenzoylcarbonsaure (II). Die m- u. p-Carbon- 
saurtn des Phenylhydrazins liefern keine analoge Yerb. I I  wird von KMnO< in Eg. 
nicht angegriffen, aber in alkal. Lsg. unter achneller Zers., augenacheinlich uńter 
Offnung des heteroeycl. Einges. I I  entateht auch aua H I  u. Cl-COjCjH,,. — 
Phenylhydrazin-N-carbonsaureathylester, C0H lsO3N8, aus wenig Bzl. +  Lg,, F. 85°. — 
p-Chlorphenylhydrazin-N-carbonsaureathylester, C»HU0 SN,C1, aus Bzl. +  Lg- Nadel- 
ehen vom F. 92 — 93°. — p-Bromphenylhydrasin-N-carbomaureester, CBHu O,NsBr, 
aus Bzl. -f- L g ., Nadeln vom F. 110—111°. — BenzoylpJienylhydrazin, aus Bzl.
F. 168°. — Benzoyl-pbromphenylhydrazin, F. 156°. — I I ,  Cl0Hi0O8Ns,, aus Bzl., 
dann aus Eg., F. 194°. Ag- u. Hg-Sals bleiben kolloidal gelost. Auf Zusatz von 
KNOa Ausflockung ais Gallerte. C10H8OtNsHgCl, Krystallpulver. (Gazz. chim. ital. 
54. 162—77. Florenz, Ist. di Studi Sup.) Oh l e .

M ichele Giną, Ubcr das Thallopikrolonat. Zur Darat. von Tl%COa lost man 
Tl-Pulver in A. (oder Propylalkohol, Isobutyl-, Isoamylalkohol) u. saugt einen 
troeknen Luftatrom durch die FI. Die in diesem enthaltene CO, fallt das T]aC08 
allmahlich in reiner Form aus. — Thallopikrolonat, C10H,O6N4Tl, aus konz. w b s .  

neutraler oder leicht saurer Lsg. von Tl-Salzen u. wsa. oder eaBigsaurer Lag. von 
Pikrolonsaare. Aus Eg. Nadelchen, die bei 300° esplodieren. (Gazz. chim. ital. 
54. 204—6. Turin, Polytecbnikum.) Oh l e .

A dolf Sonn, E rn st Hotea und H orst Sieg, Synthetisehe Versuche in der Imid- 
azolgruppe. Beim Erhitzen von N-Methylchlorchlorimidazol (I.) mit CH,0 bildete 
sich daa Carbinol (II.). Auch 1-Methylimidazol nahm CH,0 hauptsfichlich in Stellung 2 
auf. — l-Methyl-2-chlorinethyl-4-ehlorimidazol (III.) wurde mit CHSNH,, (CH8),NH, 
Anilin u. p-Phenetidin in Ek. gebracht. Die mit KCy erhaltene Verb. IV . lieferte 
b e i . der Eed. mit Na -f- A. nur eine siemlich geringe Ausbeute an dem Amin V. 
A ub Verb. III. u. der Na-Yerb. des a-Cyau-^-fithylbernsteinaSureesters wurde Vtrb. VI.,

sowie ein saurer Ester, dem wahrscheinlich Formel VII. zukommt, erhalten. Bei 
der Kond. von Verb. III. mit dem Na-Salz des Butan-«;«, ̂ -tricarbonsaureestere, 
sowie mit der Na-Verb. des Chlormalonesters entsteht nur l-Methyl-2-athoxymethyl-

E-NO—NH +  HaO — NH8 +  E -N O ,.

C»H,.CH----------C(CN)'CH, - C < *
Ó00CsH6 ÓOOH V1L 

Cl-C—N YHI.

.N---------C-Cl
N(CHa) • OH II. E  =  OH, IIL E  =  Cl,

YHI.
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4-chlorimidazol. Aus Dimetbyloiamid u. PBr6 bildet sich ein 1-Methylimidazol mit
2 Br-Atomen im Kern.

V eraucbe. 1 ■ M tthyl-2 -oxymethyl• 4■ chlorimidazal, C6H,0,N ,C1 (II.). 10 g
1-Methylchlorimidazol werden mit 25 g Formalin (ca. 35°/0) 8 Stdn. im EinschluB- 
robr auf 130—140° erbitist. Aua Bzl. oder Bil. -{- Lg. Nadeln oder Tafeln, 
F. 120°; 116—117°; 11. in W., A., Aceton, Chlf. u. Essigester. — Pikrat, Cu Hł0OgN8Cl. 
Aus A. Nadeln, F. 150 —151°. — Ghlorhydrat, CeH7ONsC l, HC1. Aus A. 
Nadeln, F. 162°. — HgCli-Doppefoerb., CsH7ONsC1, HgCls. Aus 70%ig- A., F. 161 
bis 162°. — Benzoesaureester, ClsHn O,NjCl. Aus Lg. Nadeln, F. 75°. — Pikrat, 
aus A. Nadeln, F. 167°. — l-Methyl-2-ćhlormcthyl-4-chlorimidazolćhlorhydrat, 
C6H6N,C1,HC1 (III.). Aus II. mit mit SOC), in Bzl.-Lsg. Aus absol. A. Prismen, 
F. 167—168°. — Pikrat, F. 156—157°. Beim Urnkryetalliaieren aus h. W. entstand 
Verb. II. — l,2-Dimethyl-4-chlorimidazol. Pikrat. Aus W. gelbe Nadeln, F. 175 
bis 176*. — 1,2-Dimethylimidazol. Pikrat. Aus verd. A. gelbe Prismen, F. 178 bis 
179°. — l-Methyl-2-oxymethylimidazol. Pikrat, Cu Hu 0 8N6. Aus Essigester gelbe 
Nadelchen, F. 136—137°. — l-Mcthyl-2-athoxyviethyl-4-chlorimidazol. Pikrat, 
C,8HU0 8N6C1. Aus absol. A. Nadelchen, F. 101—102°. — l-Methyl-2-methylamino- 
methyl-4 chlorimidazól. Pikrat, C19H180 7N6C1. Aus W., F. 178°. — l-Methyl-2-di- 
methylaminomethyl-4-ćhlorimidazólchlorlvydrat. Aus absol. A. Nadeln, F. 198° (Zers.). 
1-Methyl-2 -anilinomethyl-4-chlorimidazol. Aus Bzl., F. 125—126°. — Pikrat, 
Cn H160,N 6Cl. Aus yerd. A. Nadeln, F. 170—171°. — l-Methyl-2-p-athoxyanilino- 
methyl-4-chlorimidazol, Cl8H16ON8Cl. Aus yerd. A. Blattchen, F. 114—115°. — 
l-Methyl-2-cyanmtthyl-4-ćh\orimidaiól, C0H6N,C1 (IV.). Die aus Bzl. gut krystalli- 
sierende Verb. wurde nicht ganz rein erhalten; beim Erhitzen begann sie bei 110° 
zu sintern, war aber erst bei 128° klar geschm. — Pikrat, CuH80,N 8C1. F. 177 
bis 178°. — l-Methyl-2-aminoathyl-4-chlorimidazol (V.). Pikrat, C14H1S0 7N6C1. 
Aus W. NadelD, F. 176° (Sinterung). — l-Methyl-2-[fi-cyan-y-carboxy-n-amyl]-4-ćhlor- 
imidazol (VI.). Chlorhydrat, CuHnOjNsCl, HCJ. Zur Verseifung von 17 g Konden- 
sationsprod. auB III. u. der Na-Verb. des a- Cyan-(9-athylbernsteinsaureesters kochte 
man mit 100 ccm konz. HC1 3 Stdn. am RuckfluBkiihler. Aus A. Tafelchen, die 
sich von 242° an dunkler farben u. sich bei 250° zers. — Verb. V II., CIłH180 4N8Cl. 
Aus der nach dem Eindampfen des vorsteb. erwahnten KondenBationsprod. mit HC1 
•auf dem Waaeerbade hinterbliebenen schaumigen M. konnte man mit h. A. ein 
Chlorhydrat eitrahieren, AurZusatz von ł/io'n* NaOH zu der wss. Lsg. fiel ein 
flockiger Korper aus, der aus W. in glanzenden Schiippehen krystallisierte. F. 128*.
— Pikrat, C ^^O nN eC l. F. 163—164° (Sinterung). — N E ^S a lz  des fi-[1-Meihyl-
4-chlor-5-bromimidazolyl-2]-u-alańin8, C7Hu O,N*ClBr (VIII.). Das KondenBations- 
prod. aus III. u. Natriummalonester wurde in CCl4-Lsg bromiert, die Bromverb. 
durch Erhitzen mit HBr (D. 1,78) auf 140—160° yerseift u. die Dicarhonsaure nach 
dem Eindampfen im Olbad auf 140—160° eibitzt. Die gebromte Monocarbonsaure
— aus A. Nadelchen vom Zers.-Punkt 200° — erwarmt man mit einer ges. Ammo-
niaklsg. 12 Stdn. auf 50—55°. Aus W. Nadeln, F. 205—206° (Sinterung). Pikrat, 
CuH „0 8N6ClBr. Aus yerd. A., F. 231°. — 1-Methyldibromimidazol. Aus PAe. 
Nadeln, F. 78-79°. -  Pikrat, C10H7O7NsBrs. Aus W., F. 146°. (Ber. Dtscb. Chem. 
Ges. 57. 953—59. Konigsberg i. Pr.) S o n n .

Isidor Greenwald und Joseph GroB, Eine Mitteilung iiber Rubidium- und 
Gaesiumkreatininpikrate. Gleich K (vgl. J a f f ć , Ztschr. f. physiol. Ch. 10. 391 [1886]) 
bilden auch Kb u. Cs Doppelpikrate mit Kreatinin, nicht aber Li, Na, NH* u. NHtCH^. 
Kreatininrubidiwnpikrat, gelbe Nadeln, F. 256—257, 1. 0,960 g in 11 W. von 10°. — 
Krtalinincasiumpikrat, gelbe Nadeln, F. 255°, 1. 1,18 g in 11 W. yon 10°. (Journ. 
Biol. Chem. 59. 613—14. New York, R o o sey elt  Hosp ) Sp ie g e l .

Albin Haller uud Edouard Bauer, Synthesen mit Hilfe von Natriwnamid.
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XII. Uber die Einwirkung von Chlorlcohlensaureesłer auf die Natriujnyerbindungen 
tiniger Ketone. (XI. ygl. H a l l e r  u . B e n o is t , Ann. de Chimie[9] 17. 25; C. 1922.
III. 431.) Vff. haben Ketone yerachiedener Art mittels NaNff2 nach dem ublichen 
Yerf. in die Na-Verbb. ubergefiihrt u. auf dieae Cl*C0aC,H6 einwirken lasseD, um 
festzustellen, ob C- oder O-Acylyerbb. bezw. Gemiach© beider gebildet werden. — 
Ketone CgHj-CO-CHRR! liefern ausachlieBlich die Garbathoxyenole I. — Ketone 
CbH5-CO'CH,R geben auBer den I. analogen Verbb. II. auch die a-Alkyl-fi-carbathoxy- 
oxyzimtsaurec8ter III., die mit k. alkob. NaOH in (0Na)C03CaH5 u. Alkylbtrzoyl- 
eisigesłer zerfallen (gute Darat. fur letztere). — Aus Acetophenon bilden aich 
Benzoylmalonester (IV.), fi-CarbdthoxyoxyzimUdureester (V.) (beide auf anderem 
Wege dargestellt yon B e r n h a r d , L iebig b  Ann. 282. 166) u. eine unbekaunte 
Verb. C^HnOi. — Rein aliphat. Ketone geben sowohl O-Deriyy. (VI. u. VII.) ais 
C-Deriyy. (VIII.), doch acheint die Neigung zur B . ersterer zu iibeiwiegen. — Aus 
Cyclohezanon wird das 0-Deriv. eihalteD.

I .  C 6H 6• C ( 0 • C O j C jH 6) : C R R ł I I .  CgH 5.C ( O .C O sCsH B) : C H R
I H .  C eH s • C ( 0 • C O j Cj H j ) : C R * C O ,C 2H e IV . C „H 6• C O • C H (C O sC aH si ,
V. C,H6• C(0• COaCaH6) : CH.COaCaB6 VI. (CH^.CH.CCO.COjC.H,,): C(CHa)t

VII. (CHS)S • C • C(0 • COjCjH,): C(CH8), VIII. (CH8)8 • C • CO • C(CHa)1 • COjCjH j
PhtnyVl-carbdfhoxyoxy-l-meihyV2propen-l, C18H160 8 (ygl. I.). Aus Phenyl- 

isopropylketon, NaNH, u. Cl-COsCaH6 in Bzl. (Wasserbad, 2 Stdn.). Ausbeute 70°/0. 
Kp.,0 135°, F. 41—42°. Gibt keine CO-Rkk., nimmt nicht H auf u. wird yon alkoh. 
NaOH in (ONa)COaCaH5 u. das Auagangsketon gespalten. — Der zum Vergleich 
dargeatellte iaomere Dimethylbenzoylessigsauredthylester (Kp.ls 145—146°) liefert mit 
Criameraalz ein Oxim (Nadeln aus A., F. 135—136°) u. diesea durch Verseifang 
fi,fi-LimetTiyl-y-phmyli80xazolori, CnHnO.N, F. 70—71° (aua A. -f- PAe.). Letzteres 
bildet aich direkt beim Osimieren des Dimethylbenzoyleaaigeaters in alkal. Lsg. — 
A ub Phenylathylketon wurden unter gleichen Bedingungen erhalten: 1. Phenyl- 
l-carbathoxyoxy-l-propen-l, C,sH140 8 (ygl. II.). Kp.u  140—145°. Wird yon FeCl8 
nicht gefarbt, gibt keine CO-Rkk. u. yerhalt sich bei der alkal. Spaltucg analog I.
— 2. a-Methyl-fi-carlathoxyoxyzimtsdureathyle8ter, Ci.H^O. (ygl. III.). Kp.n 182 
bis 185°. Gibt keine CO-Rkk. Bei der alkal. Spaltung bildet sich (auBer Spuren 
Phenylathylketon) Methylbenzoylessigsaureathylestcr (Kp.,a 148 — 150°). Letuterer 
wird mit NHaOH in alkal. Lag. kondensiert zu fi-Methyl-y-phenylisoxazolon, C10HeOaN,- 
Nadeln auB A., F. 123—124°. — Phenylpropylketon lieferte: 1. Phenyl-l-carbathoxy- 
oxy-l-bu.ten-l, ClaHlsOa (ygl. H.). Kp.10 143°. Somt wie die Propenyerb. —
2.' a-Athyl-fi-carbathoxyoxyzimt8dureathylc8ter, Cl6H ,0O6 (ygl. III.). Kp.10 183—184°,
F. 35°. Bei der alkal. Spaltung entsteht (neben sehr wenig Phenylpropylketon) 
Athylbenzoylessigsaurcathylcster. Letzterer gibt mit Crismeraalz ein Oxim (Nadeln 
aus A. -j- PAe., F. 80—81°), mit NH,OH u. Alkali f i - Athyl-y-phenylisozazolon, 
CiiHu O,N, daa yon H a n t z s c h  u. M io la t i  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 26. 1691 
[1893]) irrtumlich fiir das Oxim der Athylbenzoylessigsaure gebalten worden iat, 

Acetophenon lieferte: 1. Benzoylmalonsaurediathylcster, C14H1BOs (IV.), der dem 
Rk.-Gemiach mit Alkali entzogen wird. Kp.u  185—186°. Wird yon FeCla rot ge- 
fSrbt u. gibt ein grunes Cu-Sals. — 2. Vetb. Cn Hl iOi (kleine Menge). OJ, dessen 
Geruch an Acetophenon erinnert. Kp.n  128—129°, 1. in A., unl. in Lg. Gibt 
eine unbestandige Br-Verb., F. 78°; reagiert mit NHS u. NaH4; apaltet mit Ed. 
alkoh. KOH Acetophenon ab. — 3. fi- Garbathoxyoxyzimtsduredthyleiter, CI4HI60 6 (V.). 
Kp.ls 205—208°, unl. in Alkali. Keine Farbung mit FeCla. Bei der alkal. Spaltung 
entsteht Bcnzoyltssigsduredihylcster. — Isobutyron liefert ebenfalla mehrere Prodd. 
Rein isoliert wurde nur Dimtthyl-2,4-carbdthoxyoxy-3-penten-3, C10HI3O8 (VI.). 
Kp-is 86°, von durchdringendem Geruch. Bei der alkal. Spaltung wird das Keton 
zuriickgewonnen. — Pentamcthylaceton wird (anstatt aus Pinakolin) besser aus Iso--
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butyion dargeatelit. Dieses wird mit NaNH, in Bzl. in die Na-Verb. iibergefiihrt 
u. dann mit CH3J  bebandelt (WasBerbad, 1 Stde.). Das Prod. wird rektifiziert u. 
die Fraktionen von 125—132° nocbmals methyliert. Das reino Keton sd. bei 132 
bis 134° (Osim, F. 151°). Die hoheren Fraktionen entbalten Hexamethylaceton. — 
Pentamethylaeeton lieferte ein Prod. von Kp ał 104 — 107°, des sen Analyaen 
der Formel Cu Hj0O8 entapreehen. Bei der alkal. Spaltung wird bauptaachlich 
daB Keton zuriickerbalten, auBerdem etwaB DimethylpiKalylcssigsaureathylestcr (VIII ), 
der yon k. Alkali nicht angegriffen wird. Das urspiiingliche Prod. ist demnach 
ein Gemiach von viel Trmethyl-2,2,4-catbathoxyoxy-3-penten-3 (VII.) mit wenig VIII.
— Cyćloihexcmon lieferte (in ath. Lag.): 1. Carbathoxy-Al-cyćlohexenol, C8H140 3. 
Kp,!0 108—110°. Gibt keine Farbung mit FeCl3, kleiDe CO-Rkk., keine Cyclo- 
heiancarbonsaure. — 2. CyćlohexylidencyćloJiexanon, entotanden durch Kondensation 
yon 2 Mol. Cycloheianon (vgl. W allach , Ber. Dtach. Cham. Ges. 2 9 . 2966 [1896]). 
Oxim, F. 155° (nicht 146—148°). Setnicarbazon, C13H„ON„ F. 210—212° (Hg-Bad). 
(Ann. de Chimie [10] 1. 275—97.) L in d e n b a u m .

E dw ard  de B arry  B arnett und Marous A. M atthew s, Uber den Mechanis- 
mus von Substitutionsrcaktionm im armnatischen Kern. I. Um die yon B a rn e t t  
u. Cook (Rec. tray. chim. Pays-Bas 4 3 . 262; C. 1 9 2 4 . I. 2340) binaichtlich der 
Theorie yon H ollem an  .geauBerten Ansichten esperimentell zu etiitzen u. den Be- 
weia fiir die B. geometr. Iaomeren im Verlauf der Subatitutionarkk. zu erbringen, 
haben Vff. die meao-Additionsprodd. von Br u. HNOs an 1- u. 2-Chloranthracen,
1,5- u. 1,8-JDichloranthracen auf ihre B. u. besonders ibr Verb. bei der Wiederheret, 
der Bruckenbindung unteraucht, nachdtm Lieberm ann u. B eu d e t (Ber. Dtach. 
Chem. GeB. 4 7 . 1011; C. 1914. I. 1579) einen giinstigen EinfluB yon Cl-Atomen in 
den Seitenringen (b e B O n d ers  in u) auf die Stabilitat der betreffenden Dihalogenide 
aufgefunden haben. Die gechlorten Dibromide sind weniger zeraetzlich ala A n
thracendibromid, sie werden duher zwecks Spaltung 2 Stdn. mit Xylol gekocht, 
wclches abgespaltenes Br unschadlich macht. Die Wiederherat. der Briickenbindung 
findet allgemein in beiden moglichen Riehtungen (Abspaltung yon 2 Br oder HBr) 
atatt. Wahrend jedoch beim Anthracendibromid die Abspaltung yon HBr (B. yon
9-Bromanthraceri) iiberwiegt (iiber 90%), begiinetigen die Cl-Atome in den Seiten- 
ringen die Abspaltung yon 2Br, so daB 1-Chloranthracendibromid schon betriicht- 
liehe Mengen 1-Chloranthracen u. 1,5-Dićhloranthracendibromid iiber 91% 1,5-JDi- 
chloranthracen liefert, wahrend beim 1,8-Dichloranthracendibromid eine Trennung 
der Prodd. nicht gelang. Vff. sind demnach der Ansicht, daB Anthracendibromid 
yorwiegend die trans-Form I., daa 1,5-Dichlorderiy, die cis-Form II. besitzt, wahrend 
die 1-Chlor- u. 1,8-Dichlordeiiyy. Gcmiache beider Formen yorBtellen. — DaB bei 
der Bromierung von 9-Bromanthracen ein Zwischonprod. bisher nicht aufgefunden 
werden konnte, durfte daran liegen, daB in diesem Falle die cis-trans-Isomerie auf- 
gehoben iat. Da die Chlorierung desselben Prod. 9-Chlor-10-bromanthracen lieferr, 
muB sie uber das Zwiuchenprod. III. fubren. — Samtliche Dibromide lassen sich 
in die Dipyridiniumdibromide uberfiihren, die sich dem 9,10-Dihydroanthranyl-9,10- 
dipyridiniamdibromid yon B a r n e t t  u. Cook (Journ. Chem. Soc. London 119. 901; 
C. 1921 . III. 1012) Uhnlich yerhaltcn. Mit k. wss. NHS spalten Bie glatt C6H6N,HBr 
ab unter B. yon Anihranylpyridiniumbromiden (V.), mttssen also die trans-Form IV. 
beaitzen (Konfigurationswechsel!). Verd. NaOH wirkt zuniichBt wie NH„ es bilden 
sich jedoch bald rote Ndd. (Óffnung des Pyridinringes). Mit ad. W. werden eben- 
falla die Salze V. erhalten, nicht die chlorierten Antbrone (B a rn e tt  u .  Cook).

Daa hypothet., nur in Form yon Estern u. Athern bestandige Nitrodihydro- 
anłhrar.ol (VI. bezw. VII), daB Additionsprod. yon BNOs an Antbracen, kann An- 
thranol, 9-Nitroanthracen oder Anthracen liefern, je nachdem HNO„ HsO (aua VI.) 
oder HNOs (aus VII.) abspaltet. Die wohlbekannte B, yon 9-Nitroanthracen aus
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den Estera u. Athern von VL entsprieht der Abapaltung von H ,0 , wogegen die B. 
von Anthranol bisher nicht beobachtet worden iat. —— Wahrend HNO, auf Anthracen 
schon in der Kalte einwirkt, reagieren die gechjorten Anthracene erst in sd. Eg. 
Von den Additiontprodd. konnte nur die l,8-Dichlorverb. (VIII. oder IX.) rein er- 
halten werden. Wird s i e  mit Eg. u. wss. H J gekocht, so wird Bie in 1,8-Dichlor- 
anthracen zuriickgefuhrt. Vff. sind der Ansicht, daB eine direkte Wrkg. der Nitro- 
dihydroanthranolgruppe, keine einfache Abapaltung von HNOa vorliegt (vgl. B ar- 
n e t t , Cook  u .  Ma t t h e w s , Journ. Chem. Soc. London 123 . 2001; C. 1 9 2 3 . III. 
1613). — Durch Pyridin wird ebenfalls die Briickenbindung bei den HNOs-Additions- 
prodd. leieht wieder hergestellt unter B. der betreffenden 9(10)-Nitroverbb. (Ab
apaltung yon HaO). In den Mutterlaugen sind aber auch betrachtliche Mengen von 
HNO, (keine HNOs!) nachweiabar; im  Falle V in. (IX.) erleiden Iiber l2,5°/0 der 
Substanz dieae Spaltung.

HCBr HCBr C1CH HC.N(C,H.)Br
I. X < > X  II. x < o > x  III. X < > X  IV. X < > X  

BrCH HCBr BrCCl Br(C6H6)N ■CH

HC(NOs) ? l Cli

HC(OH) 
VI. X < > X  

(NO^H

HC(OH) 9 1

IX.

HC(NOs)

C-N(C5H6)Br

V ‘ X<JhX
HC(OH)

VII. x < o > x  
HC(N08)

V ersu ch e . l-Chlor-9,10-dibrom-9,10-dihydroanthracen. Aus 1-Chloranthracen 
u. Br in CCI, (Kaltemisehung, 1 Stde.). — l-Chlor-9(10)-bromanthraccn, C14H8ClBr. 
Entstebt neben 1 Chloranthracen bei der Xylolzers. des vorigen u. wird von ersterem 
mit sd. A., in dem es unl. ist, getrennt. Hellgelbe Nadeln aus Eg., F. 150*. — 
l-Chlor-9,10-dihydroanthrariyl-9t10-dipyridiniumbromid, CJ4H19N,ClBr, (vgl. IV ). Aus 
dem Dibromid in Pyridin (Zimmertemp., 2 Stdn.). Krystalle aus A. -f- A., F. 150°,
11. in W., A. Gibt mit wss. NHS ein Gemisch iaomerer Chloranthranylpyridinium- 
bromide. — 2-Chlor-9,10-dibrom-9,l0-dihydroartthracen. Analog in CSa. Sebr un- 
bestandig. — 2- Chlor-9,10-dihydroanthranyl-9>10-dipyridiniumdibromid, Ca4HleNa* 
ClBra. Krystallin. Pulyer aua A. -j- A., F. 180° (Zers.). — l,5-Dićhlor-9,10-dibrom-
9.10-dihydroanfhracen. Darst. in CC14 (Zimmertemp., aber Nacht). Licbtempfind- 
lich. — l,5-Dichlor-9,10-dihydroanthranyl-9,10-dipyridiniumdibromid, Ca4H ,8NaCiaBr,. 
Darst. bei 40° (1 Stde.). Krystalle aus CHsOH, Zera. bei ca. 195’ , 11. in W ., wl. 
in A. — 1,5-Dichloranthranylpyridiniumbromid, C^HjjNCIjBr (vgl. V.). Aus dem 
yorigen mit NH, (D. 0,88). Gelbe Prismen aus W., F. uber 825°. — 1,8-Dichlor-
9.10-dibrom-9,10-dihydroanthracen. Darst. in CC)4. — l,8-Dichlor-9,10-dihydroanthra- 
nyl-9,10-dipyridiniumdibrotnid, Cj/H^NjCljBrj. KryBtalle aus A., kein F. Spaltet 
beeonders leicht C6HsN,HBr ab. — l-Chlor-9(10)-nitroanthracen, Cu HeOaNCl. 
1-Chloranthracen wird mit HNOs (D. 1,48) in Eg. gekocht, dann in W. gegossen. 
Die yiacoae, in A. 1. M. wird mit Pyridin gekocht u. mit W. gefallt. Gemisch yon 
Isomeren. Hellgelbe Nadeln aus Eg. (9-mal), F. 196°, sehr lichtempfindlich wie 
auch die folgenden Yerbb. — 2-Chlor-9{10j-nitroanthracen, C14H8OsNC1. F. 185°. —
l,5-Dichlor-9(10)-nitroanthracen, Cł4H,OaNCla. F. 208°. — l,8-Dichlor-9{10)-nitro- 
dihydroanthranol, CI4H9OsNCla (VIII. oder IX.). Nadeln aus Eg,, F. 201°. — 
l t8-Dićhlor-9{10)-nitroanthracen, C14H,OaNCla. Gelbe Nadeln aus yerd. A., F. 203°.
— Im Anhang wird mitgeteilt, daB bei der Red, ton  1,5-Dichloranthrachinon nach 
L ie b e b h a n n  u. Be u d e t  (1. c.) mit Zn-Staub u. yerdiinnterem NH, (D. 0,88) sich 
suerst ein eutekt. Gemisch dea Cbinons mit 1,5-Dichloranthracen bildet. In einem 
Falle (dann nicht wieder) wurde eine Verb. der Zus. C^HaOjClj (Nadeln aua Bzl.,
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F. 196—197°) erhalten, sehr wahrscheinlich 1,5Dićhlor-9:oxyanthron. (Sec. tray. 
chim. Payu-Bas 43. 530—41. London, Sir J o h n  Cass Techn. Inat.) L in d e n b a u m .

J . P. W ibau t und A. Coppens, Uber C-(<x-Pyridyl) N-methylpynole. II. (I. vgl. 
W ibatjt u. Dingem anse, Rec. tray. chim. Pays-Bas 42. 1033; C. 1924. I. 1032.) 
Das aus dem C-(«-Pyridy])-pyrrol yom F. 90° erhaltene N-Metbylprod. (I. Mitt.) 
ist ident. mit dem tó-Nicotyrin yon T schitsch ibabin  u. B y lin k in  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ces. 56. 1745; C. 1923. III. 852). Vff. haben jetzt das dem C-(o:-Pyridyl)- 
pyrrol vom F. 132° entsprechende Methylierungsprod. dargeatellt durch Ein w. der 
in sd. Toluol (12 Stdn.) erbaltenen K-Verb. mit u b e r B c b u s s ig e m  CHaJ  in sd. A. 
(5 Stdn.). Das ath. Filtrat wird yerdampft u. der Biickstand mit k. A. extrahiert, 
wobei Krystalle zuriickbleiben (ygl. unten). Die fith. Leg. hinterlaflt ein bald er- 
starrendes Ol, das, uber das Pikrat yom F. 193—194° (in der I. Mitt. war 197—198° 
angegeben) gereinigt, d a s  isomere C-(a-Pyridyl)-N-methylpyrrol, Cl0H10Ns , liefert. 
Krystalle, F. 43,5—44,5°, die sich bald brauulich farben, unl. in k. W ., zl. in A.,
11. in A., Bal., yerd. HC1. Die HCl-Leg. wird wie die des fi. Iaomeren yon einer 
salssauren Dimethylaminobensaldebydlsg. intensiy rotyiolett gcfarbt; nach 24 Stdn. 
ist jedoch die Fitrbung beim fl. Isomeren in braunrot, beim festen in intensiy blau- 
yiolett iibergegangen. — Obige, in A. unl. Krystalle liefern, mehrfach aus A. +  A. 
umgefallt, das Jodmethylat der Base, C10H10N,,CH3J , das z u r  Kontrolle auch aus 
der Base mit CH,J (Bohr, 100°, 3 Stdn.) hergestellt wurde. Nadeln aus A., F. 146,2 
bis 146,6°, U. in W ., A., faet unl. in A. — An reinem Nicotyrin u. Jodmethylat 
wurden 20% u. 6% des AuBgangsmaterials gewonnen. (Bec. tray. chim. Pays-Bas 
43. 526—29. Amsterdam, Uniy.) Lindenbaum .

G. Pellizzari, Die EinwirTcung der Salogenverbindungen des Cyans auf Phenyl- 
hydrazin. VIII. exo-Alkylderivate des Melamins. (VII. vgl. Gasz. chim. ital. 53. 
661; C. 1924. I. 2143.) Wie frUher gereigt, addiert o-Phenylendicyanguanidin NH, 
u. primare Amino zu D eriw . des łBomelamins (I.), wahrend mit HC1 o-Phenylen- 
ammelylchlorid (II.) gebildet wird. Dieses liefert mit NHS das gleiche o-Phenylm- 
isomelamin wie o-Phenylcndicyanguanidin, mit primaren Aminen dagegen Isomere 
yon I., die ais exo-Deriyv. bezeichnet werden, da B an einem nicht ais Bingglied 
fungierenden N baftet. Mit sekundaren Aminen erhśilt man in beiden Fallen nur 
die exo-Dcriyy. Sie werden yon sd. HC1 in die entsprechenden Ammeline (III.) 
iibcrgefiłhrt, die mit w. KOH *u BubBtituierten Biguaniden (IV.) aufgespalten werden.

/  HI.

IV. C .H .^ S ^C .N H .C .N H R  exo-Phenylenphenylmelamin, CItH „N 5, auB
N u A. NSdelchen, F. oborhalb 300°, wl. in A., swl.

in W., unl. in Bzl., A., Chlf. Das Chlorhydrat 
wird von W. hydrolysiert. — exo-Phcnylenphenylammelin, C16Hu ON5, aus NaOH 
mittela CO,, Pulyer, durchweg unl. — o-Phenylenguanylphenylguanidin, aus A.
F. 178°. — exo-Phenylenphenylmethyhnelumin, ClaHu N6> gelblicboa Pulyer, oberhalb 
300° Zers., unl. in W., b w I. in A. — exo-Phenylenphenylmtthylammelin, C,9H18ONs, 
unl. u. unschmelzbareB Pulyer, gibt sowohl ein Chlorhydrat, Ci6HJ80N8*HC1*H,0, 
Nadeln, Zera. gegen 235°, ala auch ein Na-Salz, la D g e ,  dunne Nadeln. — o-Phe- 
nylenguanylphenylmethylguanidin, Cl5H16N5, aus A. Nadeln, F. 163°, swl. in W., zl. 
in A., Bzl. (Gazz. chim. ital. 54. 177—84. Florenz, Ist. Sup.) Ohlk.

E. Ciusa und G. Scagliarin i, Untertuchungen iiber Strychnin und Brucin. Vff. 
yerteidigen gegenuber der Auffassung yon Ol iv ie k i -Ma n d a l 1  (Gazz. chim. ital. 53. 
619; C. 1924. I. 1936) ihre friiher yertretene Anaicht uber dio Konst. der aus Iso-
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strychnin durch Bromierung in Eg. u. Behandlung dea Perbromids mit A. ge~ 
wonnonen Verb. Cn B u OtNi Br< «= HB^CjoHjjNBrj-BrJ^NHJtCOjCjHj). Das von 
Ol iy ie r i-Ma n d a l A naohgewiesene akt. H-Atom gehort einer 0H-, nieht einer NH- 
Gruppe an, welch erBtere in jener Br-Yerb. durch Br ersetzt iat. (Gazz. chim. ital. 
54. 202—3. Bologna, Univ.) Ob l e .

A. W. van der H aar, Untersuchungen iiber die Saponinę und verioandte Kdrper.
XI. Die Identitat von Prunol mit Urson. (X. vgl. Ree. trav. chim. Pays-Bas 48. 
367; C. 1924. I. 2879.) Das von P o w er  u . Moore (Journ. Chem. Soc. London 97. 
1099 [1910]) aus den Blattern von Prunus serotina isolierte Prunol, C81H60O8, ist 
ident. mit dem Urson (X. Mitt.). Von einem neu gewonnonen Praparat aus wurden 
aiimtliche in der X. Mitt. beschriebenen Deriw. dargestellt u. mit den betreffenden 
Uraonabkommlingen ident. befunden. Das von P ow er  u. Moore  angegebene Di- 
acetylprunol (P. 181°) existiert nicht, es muB sich um Acetanhydrid enthaltende 
MonoacetyWerb. (F. 200—201°) gehandelt haben. Mit 70°/„ig. A. wird daraus Prunol 
(Urson) regeneriert, deeaen F. von P o w er  u. Moore zu hoch (290°) gefundcn wurde.
— Vf. schłagt vor, den Namen Urson entsprechend seinem chem. Charakter (kein 
Keton) in Ursolsaure umzuandern. (Ree. trav. chim. Pays-Bas 43. 542—45.) Li.

A. W. van  der H aar, Untersuchungen iiber die Saponinę und verwandte Kdrper.
XII. Ober das Oleanol. (XI. vgl. vorst. Ref.) Das von P o w er  u .  T u t in  (Journ. 
Chem. Soc. London 93. 891 [1908]) aus den Blattern von Olea europea L. isolierte 
u. weiterhin von T u t in  u .  N a u n t o n  (Journ. Chem. Soc. London 105. 2051; C. 1914. 
I. 550) unterauchte Oleanol, C3iH630 3, vom F. 303—304° ist offenbar isomer mit 
Urson (Ursolsaure). Da es sich bei der Zn-Staubdeat. ganz wie diescs verhalt, eo 
ist die von P o w er  n. T u t in  vorgeschlagene Formel C81H<8'0-(0H ), in C8„Hł8(OH)* 
(CO,H) umzuandern. Eine Diacetylverb. durfte hier ebensoweuig esistierea wie bei 
der Ursolsaure. Auch die B. eines Oiydationsprod., Oleanon, mit demselben F. wie 
Oleanol selbst halt Yf. fiir zweifelhaft. — Fiir Oleanol wird die Bezeichnung 
Oleanolsaure yorgeschlagen. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 43. 546—47.) L in d e n b a u m .

A. W. van  der H aar, Untersuchungen iiber die Saponinę m d  verioandte Kdrper.
XIII. Die Identitat von Malol mit Urson (Ursolsaure). (XII. vgl. vorst. Ref.) Das 
von S a n d o  (Journ. Biol. Chem. 56. 457; C. 1923. III. 1283) aus dem Wachsuberzug 
des Apfels isolierte Malol hat sich ebenfalls ais ident. mit Urson (Ursolsaure) er- 
wiesen. Ein Diaeetylmalol eiistiert nicht, sondern iat ident. mit Monoacetylurson, 
das vermeintliche Monoacetylmalol ist nichts anderes ais Urson. Die von S a n d o  
fiir Malol angegebene Formel C80H<sO„ ist in C81H60O8 umzuandern (Schwerverbrenn- 
lichkeit). (Ree. trav. chim. Pays-Bas 43. 548—49. Utrecht.) L in d e n b a u m .

M. B ride l und P. D elanney, Ober die Eigenschaften des Loroglossins und 
iiber teine Spaltungsprodukte, Glucose und Loroglossigenin. (Journ. Pharm. et 
Chim. [7] 29. 393—402. — C. 1924. I. 1543.) Sp ie g e l .

F. W essely, Proteinstuditn. III. Yersuche iiber fermentatwen Abbau des 
Seidenfibroins. (II. vgl. H erzog  u, K o b e l , S. 50.) Lost man Fibroin achnell in  
k. kocz. HCI u. neutralisiert rasch (zusammen in 5 Min.)»mit NaOH bei starker 
Kiihlung, so erhalt man eine schwaeh opalescierende kolloide Lsg. Dieee wird 
bei 34° unter Toluol durch Pankreatin (bei einem Gehalt der Lsg. von 0,5 °/0 
NajCO,) bezw. Pepsin (bei einem Gehalt von 0,1-n. HCI) gespalten. Bei geringer 
Zunahme an Amino-N (Formoltitration) ettstehen Prodd., die zum groBeren Teil 
mit PhoBphorwolframsaure fallbar sind. (Ztschr. f. physiol. Ch. 135. 117—21. Dahlem, 
Kaiser WiLHELM-Inst. f. Faserstoffchemie.) A. R . F. HESSE.

David I. H itchcock, Ber isoelektrische Punkt von Oelatine bei 40°. Dio An- 
sicht W il so n  u . K e r n s  (Journ. Americ. Chem. Soc. 44. 2633; C. 1923. I. 457), 
daB oberhalb 35° die Gelatine einen zweiten iaoelektr. Punkt bei pn 7,7 besitse, 
wird durch Best. des Minimums des OBm ot. Druckes u. des Yiscositataminimums



1924. n .  E. B io c h e m ie . —  E j. E n z y m c iie m ie . 477

einer gercinigten Gelatine bei 40’ kontrollieit u. unrichtig befunden. Ea zeigt sich 
in beiden Fallen, daB nur e i n  Minimum, u. zwar bei pjj 4,7, in Eracheinung tritt. 
Um einen moglichen Febler auszuachalten, der durch die VerBchiedenheit der Ver- 
suchatemp. (40°) von der Temp. bei den pg-Meaaungen (25°) entBtehen konnte, werden 
Vergleiche zwischen den Titrationskurven von Gelatine mit NaOH bei 40 u. 25° 
durchgefiihrt u. ea wird gezeigt, daB untcrhalb pg 8 die Kuryen zuaammenfallen. 
(Journ. Gen. PhyBiol. 6. 457—62. KOOKEPELLER-Inet. New York.) G e r n g r o ss .

E. Biochemie.
Ej. Enzym chem ie.

K. Hizume, Zur Kenntnis der Diastasen. Zugleich ein Beitrag zur Frage der 
Zweienzymtheoric. Vf. halt die Behauptung von F b a n k e l  u. H a m bu r g  (Beitr. z.

■ chem. Physiol. u, Pathol. 8. 389; C. 1 9 0 6 . II. 804), daB die Trennung der ver- 
fluaaigenden u. verzuekernden Kraft der Malsamylase durch Dialyse ein Beweis 
fiir das Vorhandenaein von 2 Enzymen sei, ftir falach, da ea sich nur um eine teil- 
weise Trennung handelte. Ebenso wendet er aich gegen die auch auf 2 Enzyme 
deutenden VerBa. von B e in it z e r  (Ztachr. f. pbyaiol. Ch. 61. 352; C. 1 9 0 9 . II. 1258). 
Vf. findet bei Aktivierungsveraa. einen volligen Parallelismua zwiachen verzuckernder 
u. yerfliiaaigender Kraft. Trotzdem Vf. keinen prinzipiellen Untersehied zwiachen 
beiden Wrkgg. findet, will er keine Entacheidung der Frage treffen. — Die Ver- 
-fluaaigung wird nach P o l la k  (Wchschr. f. Brauerei 1 9 0 3 . 95) beatimmt u. in An- 
lehnung an W o h lg em u th  (Biochem. Ztschr. 9 . 1; O. 1 9 0 8 . I. 1718) berechnet. 
Unter der yerfluaaigenden Kraft D„ jjjy =  400 yersteht Vf., daB z. B. 1,0 ccm Spei
chel in 30 Min. bei 38° 400 ccm 5°/0ig. Kartoffelstarkekleister yerflusaigt. — Bei 
Speichel wird die yerfluaaigende Kraft in der gleichenWeise wie die verzuckernde 
durch Neutralaalaanionen beeinfluBt. Cl', Br', NOa' aktivieren gleich stark, NO,' 
wirkt etwas schwacher, wahrend J ',  F ', SO /', CNS' ohne EinfluB sind. Gleich- 
zeitiger Zuaatz von gleichen Mengen Cl' u. NOa' bewirkt eine doppelt ao starkę 
Aktiyierung wie Zaaatz e in eB  der beiden Anionen allein. Die Befunde uber NO,' 
stehen im Gegenaatz zu denen von Mic h a e l is  u . P e c h st eIn  (Biochem. Ztschr. 6 9 . 
77; C- 1914. I. 798). Stark verd. Serum aktiviert ebenfalla beide Wrkgg.

Eb gelang nicht, durch Dialyae yon Speichel die yerfiUssigende Kraft yollig 
unwirkaam zu machen; dio eingetretene AbBchwiłchung der Wrkg. kann durch 
Cl', Br' oder NO,' bcaeitigt u. die Wrkg. uber den uraprungl. Wert gesteigeVt 
werden. Die vorflusaigende Kraft wird durch bedeutend weniger (namlich nur
0,00029%) NaCl reaktiyiert ala die yerzuckernde Kraft. Dialyaierter Speichel wird 
auch dnrch S 0 4" aktiviert. — Gegen Sauren u. Alkalien sind beide Wrkgg. ungefahr 
gleich empfindlich, jedoch ist auch hier die yerfiUssigende Kraft etwas empfind- 
licher ais die yerzuckernde. — Malzamylase (1) ist gegeniiber den angegebenen 
Anionen yollig indifferent. Vf. yerweist auf die gegenteiligen Befunde von H a e l n  
u. S ch w eig a rt  (Biochem. Ztachr. 1 43 . 516; C. 1 9 2 4 .1 . 1389) bei Kartoffelamylate (2), 
wonach man jetzt alao pflanzl. Amylasen vom Typus der (1) (nicht durch NaCl 
aktiyierbar) u. der (2) (durch NaCl aktivierbar) unterscheiden muB. — Die yer
zuckernde Kraft der SpeichelamyJase kann durch Ggw. von Maltose, GlucoBe, Sae- 
charoae, FructoBe, sowie durch Chloride, Bromide u. verd. Serum yor der Zer- 
Bt5rung durch Erhitzen geschutzt werden. Jodide u. Nitrate schiitzen nicht. — 
Malzamylase wird durch Cl' oder Br' beim Erhitzen eogar geschadigt. Vf. halt 
daher einen Zuaammenhang zwischen Aktivierunga- u. Schutzwrkg. fur wahrschein- 
lich; nur NO,' acheint aich andera zu yerbalten. (Biochem. Ztachr. 146 . 52—71. 
Berlin, YlRCHOW-Krankenh.) F . H essk .
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K arl Josephson, U ber die Affinitat der Saccharase zu verschicdenen Zuchem.
III. Zur Identit&t der Saccharase und Eaffinase. (II. vgl. S. 55.) Trotz der Ab- 
weichungen, die die Affinitatsyerhaltnisse der untersuchten Saccharase yon der yon 
W i l l s t a t t e r  u. K u h n  (Ztschr. f. physiol. Ch. 115.180; C. 1921. III. 1436) zeigen, 
konnte die Gleichheit von Saccharase u. Raffinase beetatigt werden. — Die Hem- 
mung der Raffinosespaltung durch «• Glucose ist unmeBbar klein im Yerhaltnis zur 
Hemmung durch Glucose. Fiir die Gleicbgewichtsform der Glucose ist K ir  der 
Glucose-Sacebarosevcrb. =  7,7, K u  der Glucose-Raffinaseyerb. =  7,1 bezw. 8,0; 
iihnliche Obereinstimmung be3teht fur a-Glucose (S jr  =  6,4 u. 5,5). — Die Affi
nitat fur Fructose iat nur wenig groBer ais die fiir Glucose. — Gleichgewicbts- 
Galakłose hemmt Btarker ais a-Galaktose. — Hemmung durch Melibiose wurde nicht 
gefunden. (Ztschr. f. physiol. Gh. 186. 62—74. Stockholm, Univ.) A. R. F. H e s s e .

C. G. Zaohrisson, Óber das proteolytische Ferment der Leber. Aus was. Leber- 
autolysaten wird ein Ferment erhalteD, das Casein zu zerlegen yermag, am besten 
bei Ph =  ca. 5. Gegeniiber Wittepepton fanden sich 2 Maiima, bei pH =■ 4 (das 
hier wirkaame Ferment ist wahracheinlich das bei Casein wirksame) u. ca. 7 (wohl 
ident. mit Erepsin), kein bei alkal. Rk. wirksames Ferment. Das erste Ferment ist 
der yon H e d in  in der Milz gefundeuen (i-Protease zu yergleichen, ein Analogon 
der a-Protease wurde in Leber nicht gefunden. (Upsala lakareforenings forhandl. 
28. 333—40. 1923; Ber. ges. Physiol. 24. 138—39. 1924. Ref. S c h o lz .)  S p ie g e l .

P. M auriao und E. A u b ertin , Uber das Vorhandensein glyJcólytischen Ver- 
mdgens in Leber- und MusJcelgeicebe. Der Nachweis glykolyt. Vermogens konnte 
in den genannten Geweben wegen ihreB Gehaltes an Glykogen bisher nicht esakt 
geftthrt werden. Dieser kann bei seit langerer Zeit pankreaslosen Hunden yollig 
schwinden, u. die Gewebe derartiger Tiere wurden yon Vff. mit poaitiyem Erfolge 
gepruft. (O. r. soe. de biologie 90. 1048—49. Bordeaux.) Sp ie g e l .

L. Am bard, Uber die Amylase. Bindung des Ferments mit den Substanzen, die es 
verdaut. Amylase zerlegt die a-Amylosen K a b b e b s  nicht, wird aber an diese ad- 
sorbiert. a-Diamylose hat eine spezif. Bindung, yom Vf. durch 0 - 0  ausgedriickt, 
Tetraamylose dereń 2, wobei die aggregierende Bindung zwischen beiden Diamylosen 
nicht mitgezahlt iat. Mit einer friiher schon benutzten Methodik wird untersucht, 
in welcher Beziehung die Adsorption der Amylase zur Zahl dieser Bindungen steht. 
Unter Beriickaichtigung gewisser, schatzungsweise in Reehnung geBtellter Stoiungen 
der Adsorption durch beigemengte Destrine, die sehr atark adaotbieren, findet Yerf. 
das Bindungsyerhaltnis Di-, Tetra-, HexaamyloBe =  1:1,26:2,71. Die engere 
Gruppierung erhoht die Adsorption, die durch Polymerisation enorm gesteigert wird 
(Destrin =» 10, teilweise hydrolysiertes Glykogen =» 80, reines Glykogen =  300), 
was auch durch konglomerierte Bindungen, nicht durch kolloidale Eigenschaften 
erklart werden soli. Von jenen hatte Destrin 10, Glykogen 23. Zwischen freien 
u. fermentgebundenen „spezif. Bindungen" soli sich ein Gleichgewicht ausbilden, 
daa sich mit der Konglomeration zugunsten des Fermentcs yerachiebt. Die Ad
sorption ist spezif., gegen gewohnliche chem. Stoffe irreyersibel. Die Tatsache, 
daB immer nur ein Teil des Fermentes, je  noch Fortgang der Hydrolyse yer- 
schieden, frei ist, soli die Abweichungen in der Kinetik eiklaren. (Buli. de la soc. 
de chim, biol. 5. 693—716. 1923. StraBburg, Inst. de mćd. eip. et de pharmacol.; 
Ber. ges. Physiol. 24. 267—68. 1924. Ref. C. O p p en h e im e r .)  S p ie g e l .

. Oskar H olm bergh, Einwirkung von Kaliumjodid au f die Verzucktrung der 
Starkę durch verićhiedene Amylastn. Vf. hat kurzlich (S. 55) gezeigt, daB die Fahig- 
keit der Leberamylase (ygl. auch Arkiy for Kemi, Min. och Geol. 8. Nr. 33. 1;
C. 1924. I. 927), Starkę zu reduzierenden Substanzen zu hydtolysieren, durch Zusatz 
von Jodiden gehemmt, die B. yon Erythrodestrinen aber dadurch beschleunigt wird. 
Es wurden jetzt die Amylasen von Malz, Speichel u. Pankreas darauf gepriift, bei
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ihnen aber die teilweise Hemmung durcb K J nicht beobachtet. Bsgl. der Wrkg. 
von Leber amylase wurde der EinfluB steigender Mcngen K J auf die Herabseteung 
derjenigen Menge Malt03e, die bei Auableiben der J-Rk. gebildet ist (Masimum 
ca. 65°/0 der theoret. Menge) quantitativ yerfolgt. Im allgemeinen sinkt diese Menge 
mit Bteigender Normalitfit dea GemischeB an KJ. (Biochem. Ztachr. 145. 244—48. 
Stockholm, Univ.) S p ie g e l .

P. S o n a  und H. Petów , Weitere Untersucktmgcn Uber die Giftempfindlichkeit 
von Lipasen tcrschiedtncr Herkunft. Daa in friiheren Unteras. (vgl. Biochem . Ztachr. 
141. 222; C. 1914.1. 354) featgeatellte spezif. Verh. von Lipasen verschiedener Her
kunft gegen Gifte kann auch an gereinigten Fermenten wiedergefunden werden. 
Unteraucht wurden Lipase aus Schweinepankreas u. -leber, nach WlLLSTATTER u. 
W aldbchm idt-Lettz  (Ztschr. f. phyBiol. Cb. 125.132; C. 1923.1 .1135) hergestellt 
u. gercinigt, sowie durch Fallen mit (NB41,S04 gereinigte Lipase aua Menschen- u. 
Pferdeserum. Im Gemisch bebalten die gereinigten Lipasen daa ihnen eigentum- 
liche Verh. gegen Gifte bei, bo daB man ein Gemisch auf seine Komponenten 
priifen kann. So erhalt man in einem Gemisch von gleichen Teilen Menschen- 
serum-, Schweinepankreas- u. Schweineleberlipase bei Ęinw. von Chinin % der 
Geaamtwrkg. (namlich die Wrkg. von Pankreaa- u. L eberlipaB e), bei Ein w. yon 
A tosy l V, der urapriingl. Wrkg. (namlich die der Pankreaslipaae). (Biochem. Ztschr. 
146. 144-52. Berlin, Univ.) A. R. F. H e s s e .

Y. Takahaahi, TJbtr die enzymatische Zcrlegung von Sexosemonophosphorsaure 
durch Eodrakte des Femur. (Vgl. T a k a h a s h i ,  Biochem. Ztschr. 145.178; C. 1924 .1. 
2884, u. R o b iso n , Biochemical Journ. 17. 286; C. 1923. III. 870.) Auch die Heiose- 
monophosphorsaure yon N e u b e b g  (Biochem. Ztachr. 88. 432; C. 1918. II. 443), 
welche isomer mit dem yon R o b iso n  (1. c.) der Spaltung durch Femurextrakte unter- 
worfenen Ester ist, ist durch derartige Extrakte apaltbar. 100 cem der 2% ig-Lsg. 
dea Na-Salzes wurden yon 10 ccm Knocbenextrakt (Herst. wird beschrieben) in 
Ggw. yon 1,5 ccm Toluol in 4 Tagen zu 7% gespalten. (Biochem. Ztachr. 146. 161 
bis 163. Dahlem, Kaiser-WiLMELM-Inat. f. exper. Ther. u. Biochem.) A. R . F. H e s s e .

O. Steppuhn und A. Tim ofejewa, Uber die Ursache der rapiden KaMate- 
verarmu»g von BlutlSsungen. (Ygl. Biochem. Ztschr. 136. 213; C. 1923. III. 793.) 
Die beim Stehen yerd. Blutlsgg. eintretendo Katalaseyerarmung ist hochat wahr- 
scheinlich keine Zeratorung der Katalase durch Blutproteaae (ygl. B a c h  u. Z u b k o w a , 
Biochem. Ztschr. 125. 283; C. 1922. II. 1045). (Biochem. Ztschr. 146. 108 bis 
114.) A. R. F. H e s s e .

O. Steppuhn und X enia TJtkin-Ljubowzoff, Versuche sur Erfas&ung einer tie- 
rischen Urease. Im PreBaaft aua Leber yon Kaninchen, Pferd oder Hund konnte 
keine Urease gefunden werden, wohl aber in geringer Menge in Extrakten mit 
7ioo-n- HC1 oder in Trockenpraparaten. Yff. halten es fur wahracheinlich, daB daa 
Ferment aua der Pflanzennahrung atammt. Jedenfalla hat es keine phyaiol. Be- 
deutung, da bei Acidosis keine .MobiliBation des Fermentes zur AbsSttigung yon 
Sauren zu beobachten war. (Biochem. Ztachr. 146.115—21. Moakau, Staatl. chemo- 
pharm. Forachungainst.) A. R. F. H e s s e .

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

P. C. Palazzo und C. L n tr i, Das sizilianischc Ól von Thymus capitatus ais 
Quelle tio« Carmcrol. Daa yon Schimmel & Co. (Jahreaber. 2. 56. [1889]) unter- 
auchte span. Ol kann nicht echt geweaen sein. Daa echte enthalt kein Thymól, 
aber sehr reichlich Caruacrol. Aus lufttrockenen Blattern u. Bliiten der Pflanze 
von Santo Piętro die Caltagirone wurden im Mittel ca. 1,5% ath. Ol gewonnen,
D.16 0,9582, n20D ==. 1,5106, a ” D — -  0,70°, in 70%ig. A. bei 22° 1:2,31, mit 73 bis 
79 80 Yol.-% Phenolen. Dieser Gehalt war in Pflanzenmaterial yon anderen Orten
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Siziliens etwas geringer u. bestand ausachlieBlich aus Caryacrol. Die aonstigen 
Bestandteile sind in Ubereinstimmung mit anderen Thymuaolen p-Cymol, Dipenten, 
Sesąuiterpene u. yerBchiedene Alkohole, darunter wahrscheinlich Amylalkohol, (Annali 
Chim. Appl. 14. 103—8. Firenze, R. Inst. sup. forest.) SPIEGEL.

E. A linarl, Uber das wahr&chtinliche Vorkommen von Thujon im atherisćhen Ól 
eon Artemisia Htrbaalba Asso. (Vgl. Riy. It. delle essenze e profumi 4. 75; C.
1923. I. 1544.) Ein aua neuem Materiał aus Lybien gewonnenes Ól Btimmte mit 
dem yorher untersuchten in D., nD u. Gehalt an freien Alkoholen iiberein, zeigte 
aber erhebliehe Abweichung im Gehalte an gebundenen Alkoholen (7,39°/o) u* 
DrehungByermogen (+  3,88°). 100 g gaben bei Dest. unter gewohnlichem Druck
mit Ladenburgachem Dreikugelaufsatz 30 g vom Kp. 175—195°, 37 g yom Kp. 195 bis 
210° u. 25 g Ruekstand. Camphcn konnte wiederum nicht naebgewiesen, Gampher 
iiber das Semicarbazon isoliert -werden. Aua der Mutterlauge yon diesem Semi
carbazon wurden nach Fallung mit W. u. haufigen Krystallisationen aus CH8(OH) 
Fraktionen von FF. bis 180—208° gewonnen u. daraua durch Behandlung mit PAe. 
ein Semicarbazon yon F. 112—120° gewonnen, die Analogion mit dem Yerh. der 
Thujonsemicarbazone nach W a l l a c h  zeigen u. bei Spaltung mit HC1 tbujonartig 
riechende Ole liefern. (Annali Chim. .App]. 14, 109—12. Firenze, R. Inst. sup. 
fore9t.) S p ie g e l .

Georges Dnpont, Hypothese iibtr die Ursprungsbeziehungen der die Coniferen- 
harze bildenden Terpene und krysłaUisierten Sauren. Unter der Annahme, daB, wie 
K O h le k  (Journ. f. prakt. Ch. 85. 523; C. 1912. II. 443) yermutet hat, die Han- 
sauren auB einem Aldehyd, C10HJaO, entstehen, der von den resinogenen Zellen se- 
zerniert wird, kann man fiir die Entstehung der die Harze bildenden Terpene u. 
Harzsauren folgende Bruttoformel aufstellen:

3 Ct0H ,eO == C10H18 -j- CSI)Hs0Oa -f- HaO, 
wobei CI0H18 durch fermentatiye Red. de3 Aldehyda entsteht u. der frei werdende 
Oj 2 Mo), des Aldebyds oxydiert. Nach dieser Gleichung muB das KW-stoff-Saure- 
gemiach 31% Terpentinol u. 69% Colophonium enthalten; Werte, die mit den tat* 
sachlich aus Coniferenharzen erhaltenen gut iibereinstimmen. Das aus Pinus mari- 
tima gewonncne Terpentinol enthalt 70°/„ Pinen u. 301/0 Nopinen. Man muB hieraus 
schlieBen, daB der uraprungliche Aldehyd aus 2 isomeren Formen beBtebt: 70% 
PHO u. 80% NHO, woyon die beiden KW-stoffe ableitbar sind; demgemąB miissen 
mindestens 4 Harzsauren in dem Gemiach enthalten sein: PPO, 49%, NPOs 21%, 
PNOa 21% u. NNO, 9°/„. Aus Galipot yon Pinus maritima iaolierte Harzsauren 
hattcn nach Unterss. des Vfe. (C. r. d. l’Acad. dea Bciences 172. 923; C. 1921. HI. 
347) folgende Zua.: 11% Dcxtropimarsaure, 21 °/0 Ldvopimarsaure, 68% Abietin- 
sauren, demnach wiirde die eratere der Saure NNO„ die zweite der Formel PNOj, 
die Abietinaauren den beiden anderen Formeln entsprechen. — Die PimarsSuren 
diirfen hiernach nur in den Harzen sich finden, die relatiy reich an Nopinen sind; 
eine Forderung, die sich mit den tatsachlichen Befunden deckt, denn Pinus lancio, 
dessen Harz arm an Nopinen iat, liefert auch wenig Pimarsauren; die Aleppokiefer, 
dereń Terpentinol nur Pinen liefert, enthalt nur eine Saure, die mit der aua Pinua 
laricio erhaltenen Abietinsaure ident. iat. (C. r. d. 1’Acad. deB Bciences 178. 1560 
bia 1562.) H a b e e la n d .

M arie B raecke, Uber das Yorhandensein von Aucubin und Mannit in den 
Blatterstiekn von Bhinantus Criita-Galli L . Der Nachweis dea Aueubins iat bereita 
friiher mitgeteilt (ygl. B b id e l  u. B e a e c k e ,  B uli. de la soc. de chim. biol. 5. 10; 
C. 1924. I. 2881). Neu iat d ie Gewinnung von Mannit (6 g aus 1835 g frischer 
Pftanze). Melampyrit konnte nicht erhalten werden. (Buli. de la aoc. de chim. 
biol. 5. 258—62. 1923; B er. ges. Physiol. 24. 207. 1924. R ef. G a e t e n s c h la g e e . )  Sp.
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E. M au rin , Beichtum [und jahrcsztitliche Verschiedenheiten der Anthracenderi- 
vate lei gtwissen Bhamnutarten. Von den untersucbten Rbamnusarten enthalten 
die Blatter 0,2—0,9°/0, die Stammrinden 1,15—2,30% Osymethylanthrachinone; nur 
Rh. Alaternua enthalt in den Blattern mehr (2,30 %)• Die Wurzelrinde iat mit
2,05—3,70% gehaltyollcr ala die Stammrinde. Grune Fiiichte enthalten (im Juni)
0,90—1,10%, yollstandig reife (im Oktober) 1,65—2,35%- Bei der Stammrinde von 
Rh. Frangula iat der Głehalt im Juni am hochaten, yon Rh. Alaternus u. utiliB 
ebcnfallg, bei der Wurzelrinde von Rh. Frangula am hochaten im Oktober, von 
Rh. Alaternua u. utilia ebenfalls, bei den Blattern allcr drei Arten dagegen im 
Juni hoher ala im Oktober u. auch hoher ala im April. Rh. Purahiana enthiilt in 
den Blattern 0,2%, in der Stammrinde l,3°/0, Rh. cathartica in den Blattern 0,25% 
u. in der Stammrinde 1,15% Osymethylanthrachinone. (Buli. Sciences Pharmacol. 
31. 135—38. Toulouee.) D ie t z e .

0. N oetzel, Zur Eennłnis der Mahonienbeeren. MahonienbeeTen sind die 
Friichte eines zu den Berberidaceen gehorenden, aus Nordamerika stam m endeD , 
immergriinen Zierstrauchea Mahonia aquifolium. Die Frucht reift im Spatherbat, 
bildet blau bereifte, kleinen Weinbeeren ahnliche Beeren yon sauetlichem Ge- 
achmack u. zuaammenziehendem Nachgeachmack; die Kerne schmecken bitter. Die 
Beeren liefern nach Entfernung der Kerne einen bordeauzroten RohBaff, mit Zucker 
yerkocht einen angenehm Bchmeckenden Fruchtaiiup. Das auf Wein yergorene 
Prod. ist rotweinahnlich, hat ein nicht unangenehmes Bukett u. einen etwas zu- 
aammenziehenden Geschmack. Die Beeren enthalten 74,57% W. u. 12,30% in W. 
unl. Stoffe. Im wasaerl. Teil siad enthalten (%)'• 13,13 Extrakt, 1,99 freie Siiure 
(berechnet ais Citronensaure), 8,8 Inyertzucker, 0,72 Mineralstoffe, 6,1 Alkalitat, 1,5 
PAe.-Eitrakt, 0,06 Alkaloidruckstand aus alkal. Lsg. mit Chlf.; Citronen- u. Gerb- 
aaure reichlich nachweisbar. — Das Fett ist butterartig, braungriinlich, Geruch 
an Leinol u. Tran erinnernd, yon geringer Trockenfahigkeit, F. (unBcharf) 64°, swl. 
in h. A., 11. in A., Chlf,, PAe., VZ. 205. Der gereinigte Alkaloidruckstand schmeckt 
atark bitter, Hydrochlorid dunkelgelbe Nadeln, Lsg. gibt mit K J weiBen Nd., mit 
J  braunen Nd mit grunlichem Schein, alkoh. Lsg. der Base gibt mit (NH4),S 
braunen N d , die wss. Lag. deB Salzea mit NaOH u. Aceton gelbe krystallin. Aus- 
B cheidung. Die Anwesenheit yon Alkaloiden der B e rb e rid in re ih e  ist Bornit n ach - 
gewieaen. (Pharm. Zentralhalle 65 . 262—63. BrcBlau.) D i e t z e .

E j . Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.
F ritz  W eigert, Zur Oeschichte der Assimilałion der Kohlensaure. (Vgl. Ztschr. 

f. physik. Ch. 106. 313; C. 1924.1. 489.) Entgegnung auf einePrioritatareklamation 
von W abb0rg u. N e s e l e i k  (vgl. Ztschr. f. phyaik. Cb. 108. 101; C. 1924. I. 2609.) 
(Ztachr. f. physik. Ch. 109. 79—80.) U l m a n n .

Em ile F . Terroine und Rene W urm ser, Die Wachstumsenergie. I. Die Ent- 
wicklung des Aspergillus niger. Die Formel Auanutzung =  Totalenergie des Orga- 
niamua (Totalenergie der zugefiihrten Nahrung — Totalenergie der Obcrresto) enthalt 
im Nenner die geaamte, nicht fiir Wachatum yerhrauchte ArbeiteleiBtung, sagt alBO 

fiir die eigentliche „Wachstumsenergie11 nichts aua. Daher die sehr niedrigen Werte 
fiir groBere Tiere. Sucht man den „reellen Koeffizienten11, so kommt man zu Zahlen 
deraelben GroBenordnung bei Rind u. Schwein w ie T ang l  beim Ei (ca. 70%). Zu 
etwa gleichem Werte gelangen Vff. fiir Aspergillus niger, wofiir die Einzelergeh- 
niaae groBtenteils fruher yeraffentlicht sind (vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 173 . 
482. 174. 1435. 175. 228. 541; C. 1 9 2 2 . I. 1114. III. 1382. 1383.1 9 2 3 . I. 170) ganz 
im GegenBatze zu den YerhŁltnissen bei autotrophen Organismen. Die reatierenden 
ca. 30% kSnnen nur Warme sein. (Buli. de la soc. de chim. biol. 4 . 519-67.

VI. 2. 32
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1922. StraBburg, Fac. des sciences; Ber. ges. Physiol. 24. 141—43. 1924. Eef.

G. Proca, Vereinfaćhte Nahrboden. Statt Peptonfleischwaseer wird ein mit 
Bingerlsg. bei 115° hergestellter Extrakt von Kalbsmilz benutrt. Nur fiir be- 
sonders peptonliebende Mikroben wird der Bingerlsg. l°/0 Pepton zugesetzt. Korrektion 
der Bk. ist unnotig. (C. r. aoe. de biologie 90. 1164—65. Buearest, Fac. de

S. Sierakow ski und B. Zajdel, ftber die Bolle des Kohlendioxyds in den 
Bakterienkulturen. Der sckon fruher von S ie r a k o w s k i  (Cr. r. soc. de biologie 89 . 
1371; C. 1 9 0 4 . I. 1548) hervorgebobene EinfluB von COa wird an Kulturen von
B. coli nśiher untersucht u. erortert. Eine wesentliche Bolle wird dem Gleich- 
gewicht zwisehen C03 u. HsCOa sugeschrieben, dereń Dissoziationskurve ihren 
Hohepunkt bei pn =  6,7 hat, wahrend 6,8 nach den Verss. eine besondere Be- 
deutung in den Bakterienkulturen besitzt. (C. r. soc. de biologie 9 0 .  1108—10. 
Warschau, Hyg. Staatsinst.) SPIEGEL.

C. Bidan.lt, Ein fiu fl gcioisscr Kationen auf die Bouillonkulturen tton Bacillus 
botulinus. Yerss. unter Zusatz der Chloride von Na, K, Mg, Ca sur Nahrbriihe 
zeigen groBercn EinfluB auf B. von Toiin ais auf das Wachstum. Jene wird durch 
alle untersuchten Kationen bei 3% Zusatz geachwacht, am deutlichBten durch Ca. 
(C. r. soc. de biologie 9 0 .  1135 — 36. Paris, Lab. des yiandeB  conseryćes de 
l’armće.) S p i e g e l .

Stew art A. Kosar, Die Ausnuteung von Salzen organischer Sauren durch die 
Coli-AerogenesGruppe. Die Sauren bildeten in Form der Na-Salze die einzige 
C-Quelle in dem sonst einschlieBlich einer ausreichenden N-Quelle nur anorgan. Salze 
enthaitenden Nahrboden. Essig-, Malon-, Bernstein-, Milchsaure u. a. ermogliebten 
uppiges Wachstum, andere, wie n. u. hovaleriansaure, n. Capronsdure, Oxalsaure, 
Salicylsaure, Phthalsaure, keins. Propionsaure lieB einige Colistamme aus Stiihlen 
wachsen, Aerogenesstiimme mit einer Ausnahme nicht, Weinsdure einige Aerogenes-, 
keine Colisaure. Mit Citronensaure wachsen Colistamme nicht, AerogeneBBtamme 
dagegen uppig, noch in 50. Passage (am besten 0,1—0,5% Na-Citrat). (Journ. of 
bacteriol. 8. 493—520. 1923. Washington, U. S. Dep. of agric.; Ber. ges. Physiol. 
2 4 . 144. 1924. Eef. E. K. W o l f f .) Sp ie g e l .

J. Tosoano B ico , Wirkung des Zinus und einiger seiner unlóslichen Vcrbin• 
dungen au f den Staphylococcus aurcus. Die Wrkg, von S n , SnO u. SnS, auf den 
Staphylococcus in vitro ist sehr zweifelhaft, obwohl sie sich in mit Binderserum 
versetzter NaCl-Lsg. mehr oder weniger deutlich losen. (C. r. soc. de biologie 9 0 . 
1098—1100. Lissabon, Fac. de mćd.) S p i e g e l .

J . H. H ill und J. A. C. Colston, Eine Mitteilung iiber die bakteriostatische 
Wirkung des Urins nach tnlravendser Darreichung von Hercurochrom an normale 
Kaninchen. Nach einmaliger Injektion von 1 bezw. 2,5, 5 u. 10 mg Mercurochrom 
hatte der Harn der behandelten Tiere bakteriostat. Fahigkeit gegeniiber Bact. coli, 
Hohepunkt meist 2 Stdn. nach der Injektion. 10 mg waren fiir die Tiere bereits 
tor. (schwere Durchfalle). (Buli, of J o h n s  H o p k in s  Hosp. 3 4 . 220 — 22. 1923. 
Baltimore; Ber. ges. Physiol. 2 4 . 145. 1924. Eef. S c h n it z e e .) Sp i e g e l .

Oswald T. A very und Jam es M. N eill, Studien iiber Oxydation und Eeduktion 
bei Pneumokokken. III. Seduktion von Mdhylenblau durch sterile Pneumokokken- 
cxtraktc. (II. vgl. Journ. Exp. Med. 3 9 . 357; C. 19 2 4 . I .  2785.) Sterile Bouillon- 
ex trak te ungewaschener Pneumokokken, die ganz frei sind von lebenden oder 
intakten Zellen, reduzieren energ. Methylenblau. Sterile Estrakte von Pneumo
kokken, die in Phoaphatlsg. gewaschen waren, konnen an sich nicht reduzieren, 
vermogcn ea aber nach Zusats von Fleischaufschwemmung odor Hefeoitrakt. Die 
die Methylenblaured. heryorrufenden Materien der Pneumokokken werden bei Tempp.

C. Op p e n h e im e r .) S p ie g e l .

m dd.) S p ie g e l .
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zeratort, die prakt. ident. sind mit denen, welche die peroxydbildcnde Kraft der 
gleichen Extrakte veinichten. Diese bciden Fahigkeiten der Pneumokokken sind yiel- 
leicht Funktionen gleicher oder eng yerwandter Syateme. (Journ. Exp. Med. 39. 
543—52. RocKEFELLEK-Inst.) W o l f f .

J. Snpniewski, Umbildung der aromatisćhm Verbindungen unter dem Ein fiu fi 
des Bacillu8 pyocyaneus. (Vgl. C. r. soc. de biologie 89. 1379; C. 1924. I. 1679.) 
Die meisten aromat. Verbb., wie Benzoesaure, o-Phthalsdure, Salicylsaure, konnen 
dem Pyocyaneus nicht alsCQuelle dicnen, Mandelsdure u. Pher^yhssigsdure werden 
nur schwer unter teilweiser Uberfiihrung in Benzoesaure asBimiliert. Salicin wird 
gespalten, die Glucose sofort in CO, zers., das Saligenin in Salicylsaure, am 
schnellsten bei pH =  6,6. Aminę, wie Anilin, o-Phenylendiamin, Sulfanihaure, 
dienen weder ais C- noch ais N-Quelle. Tyrosin wird bis zu Prodd., die kein Br 
binden, abgebaut, l-Tryptophan sehr schnell, wahrscheinlich iiber Indol, zu 
(NHJjCOj zers., Indol sehr wenig unter B. von Spuren NHa iiber Deriw. der 
oia-o-Aminozimtsaure, dann o-Aminobenzoesaure. o-Aminobenzoesaure wird ziemlich 
schuell, am besten bei pg =  7,6 zers., zuglcich bilden sich NH4-Carbonate, da- 
zwischen Spuren Ameisen- u. Essigsaure, m- u. p-Aminobensocsaure werden nicht 
ausgenutzt, cbensowenig irans-o- u. m-Aminozimt saure, wahrend die o-Same in 
aliphat. Vcrbb., dann iiber Essigsaure u. Ameisensauro bis zu CO, u, NH, um- 
gewandelt wird. (0. r. boć. de biologie 90. 1111—12. Warschau, Inat. f. serolog. 
Unterss.) S p ie g e l .

E. B. Fred, W. H. Peteraon und J. A. Anderson, Die Garung von Arabinose 
und Xylose durch gewisse aerobe Bakterien. (Vgl. Journ. Biol. Chem. 48. 385; C. 1922.
I. 507.) Der Grad der Vergarung yon Xylose, gelegentlich auch von Arabinose, 
durch die untersuchten aeroben Arten ist schwacher ais der mit fakultatiy an- 
aeroben Arten. Es werden Aceton, A., CO, u. andere Sauren gebildet, wobei Art 
u, Mengo - der Prodd. von der Bakterienart u. dereń Alter abhangen. (Journ. of 
bacteriol. 8. 277—86. 1923. Madison, Uniy. of Wisconsin; Ber. ges. Physiol. 24. 
272. 1924. Ref. Seligm ann .) Sp ie g e l .

E llis J. F alm er und V ictor E. N elson, Studien iiber Hefe. VI. tiber das 
standige Waćhstum von Saccharomyces cerevisiae in synthetischen Nahrbdden. (Vgl. 
F u lm ee , N elso n  u .  W h it e , Journ. B iol. Chem. 67. 397; C. 1923. III. 1626.) Es 
wird uber das Wachstum yon Hefe in dem friiher (ygl. N e l so n , F ulm er  u .  Ce s s n a , 
Journ. Biol. Chem. 46. 77; C. 1922. I. 287) angegebenen NShrboden berichtet. 
(Journ. of infect. dis. 33. 130—33. 1923. Ames [Jowa], Jowa State coli.; Ber. ges. 
PhyBiol. 24. 141. 1924. Ref. B a u m g a r t e l .) Sp ie g e l .

Ch. Sohweizer und H, Geilinger, Die EeaMion von Cannizzaro im Mećhanis- 
mus der alkoholischen Garung. Um mit Prefihefe u. Acetaldehyd eine mogliebst 
genaue Bilans der Cannizzaroschen Rk.:

(2R.CHO +  H ,0  «  R-CH,OH +  R-COOH) 
zu erhalten, muB die Ggw. von O, moglichst weit auggeschaltet werden. V£F. leiteten 
zwecks yolliger Entfemung des O, aus der Fl. CO, durch u. abeorbierten den 
darUber befindlichen O, durch Pyrogallussaure +  Alkali. Die erhaltenen Ergeb- 
niBBe entsprachen nahesu der Cannizzaroschen Rk. (Mitt. Lebensmittelunters. u. 
Hyg. 15. 41—51. Bern, Eidg. Gesundheiteamt.) G r o sz fe l d .

E 4. T ie r c h e m ie .

R. A rnold und E. Gley, Der Jodgehdlt der Ziegensćhilddriite. Die Ziegen- 
schilddriiae ist reich an J, auf 1 g Trockensubatanz enthalt aie 1,93-8,06 mg, 
durchschnittlich 6,352 mg J, zwischen beiden Lappen zuweilen betrachtliche Unter- 
schiede aufweiaend. Zwiachen J-Gehalt u. Druaengewicht beBtehen hier keine

32*
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Beziehungen. (Journ. de physiol. et de pathol. gśn. 21. 498—504. 1923; Ber. ges. 
Physiol. 24. 246. 1924. Ref. E om eib .) S p ie g e l .

E m ile  A ndrś, Uber die Identitat der Phocensćiure und der Baldriansdure. 
Es iBt neuerdings bezweifelt worden, ob die von CHBVEEtJŁ im Delphin- u. Tiimm- 
lertran gefundene PhocenaSure eiiatiere u. mit Isovaleriansaure ident. sei. Vf. 
Btellte aie aua den beiden Tranen her (Delphinkopftran enthielt mehr ais 25°/0) 
Tiimmlertran nur 3°/0) u. verglich beide Proben mit einer Probe Saure aus Vale- 
riana u. mit aynthet. aua Iaobutylmagneaiumbromid u. COs hergeatellter laoyalerian- 
aSure. Alle 4 Sauren (Kpp. 174-176° bezw. 170—175, 172-175, 173-176°) u. die 
darauB hergestellten Amidę (nach UmkryatalliBieren PF. 133—134°, 132—133°, 
134—135°, 135—136°; in Mischungen keine Depreasion) zeigten aieh ident. (C. r.
d. l’Acad. des Bciencea 178. 1188—91.) Sf ie g e l .

B eatrice W hltside, E in  Yergleich des Nucleinsauregehaltes verschiedener Gt- 
webe. NucleinBaure aua Auatern u. U ferscbnecken  g ib t d ieselben  Spaltprodd. w ie  
diejen ige der W irbeltiere. Yf. ha lt aie daher m it d ieser fiir ident. u. schliefit auf 
gleicbe chem . Zub. a ller tier. N ucleinsauren. D ie  M enge in  den einzelnen Organen 
hangt nur von  der M enge der darin yorhandenen K ernaubstanz ab. (Anat. record 
26. 91—95. 1923. St. L ouis, W a sh in g t o n  U n iv .; B er. gea. P hysio l. 24. 172. 1924. 
R ef. P e is e r .) Sp ie g e l .

J. P. Logan, Der Eiweifiitoff der Galie. Daa EiweiB der Galie seheint eine 
Mischung von hauptsacblich Glucoprotein (13,5—13,8°/0 N, positive „Molisch“- u. 
,,Ehrlich“-Rk.) mit kleinen Mengen Nucleoprotein zu sein. (Journ. Biol. Chem. 58. 
17—32. Canada.) MUl l e k .

M. K ernbach, Uber die Anicesenheit einer eiieeifiartigen Substanz in exhumierten 
alten Knochengeweben und dereń antigene Eigensćhaft. In nach Jahren eihumierten 
Menschen- u. Pferdeknochen konnte eine eiweiBartige Substanz n a c h g e w ie B e n  
werden, die gleich dem Ossein frischer Knochen Antigeneigenschaft hat, u. die mit 
ihr erzeugten Antikorper lassen sich mittels der Komplementbindungemethode er- 
kennen. (C. r. b o ć . de biologie 90. 107o—77. Cloj [Rumanien], Inst. f. gerichtl. 
Med.) S p ie g e l .

K. P e l ix ,  Basische Peptone aus der Magenschleimhaut. Aus der MagenBcbleim- 
haut dea Schweinea lieBen sich mit W. baa. Peptone estrahieren, welche nach Ab- 
scheiden des koagulablen EiweiBes mit Phosphorwolframsaure isoliert wurden, ein 
Teil desselben ist mit Ag-Baryt abscheidbar. In dieser Fraktion entfielen 23 bezw. 
45°/0 des Gesamt-N auf Arginin, 17 bezw. 7% auf Histidin, 3 bezw. 0°/0 auf Łysin. 
In der nur mit Phosphorwolframsaure fallbaren Fraktion (Lysinfraktion) betrug der 
Arginin-N 14, der Histidiu-N 13, der Lysin-N 17% dea Geaamt-N. Diese bas. Pep
tone B in d  wabrscheinlich salzartig gebundene Zwischenprodd. des EiweiBab- oder 
-aufbaues. Dio Nichtfallbarkeit der argininhaltigen 2. Fraktion durch Ag-Baryt 
deutet darauf hin, daB in diesen Peptonen die Guanidingruppe dea Arginina viel- 
leicht maskiert iat. (Ztschr. f. physiol. Ch. 135. 175—79. Heidelberg, Physiol. Inat. 
u. Inat. f. EiweiBforBchuug.) G u g g e n h e im .

P. List, Uber Porphyrinbildung aus Sćhwefelhamoglóbin. DaB von P a p e n d ie CK 
(Ztschr. f. phyaiol. Ch. 134. 158; C. 1924. I. 2883) erwahnte Porphyrinderiv., das 
nach Behandlung von Blui mit H,S unter Einw. von konz. HCl entsteht, bildet 
aieh auch bei Einw. von H ,S04, H8P 0 4, Eg. oder Eg. -[- A. Nach der Behandlung 
mit HCl -f- CH,OH ist das Porphyrin in Chlf. 11., unl. in '/io'n< K.OH. Chlf.-Lsg. 
gibt daa Spektrum der Porphyrinester. Das Porphyrin unteracheidet aieh von 
anderen Porphyrinderiw. durch seine relative Loslichkeit in Chlf. u. durch sein 
Absorptionsspoktrum (vgl. tabellar. Gegenuberstellung im Original). Zur Darst. 
werden 100 ccm Blut ausgiebig mit HjS behandelt u. mit 900 ccm konz. HCl ver- 
aetzt, nach l/i Stde. mit Chlf. eitrahiert n. die Lag. saurefrei gewaschen, nach dem
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Abdest. des Chlf. in Vio’n- KOH gel. u. mit Essigsaure gefallt. (Ztschr. f. physiol. 
Ch. 135. 95—107. Hamburg-Eppendorf, Chem. Lab. d, AUg. Krankenhauses.) Gug.

Kenzo Ignch i, Uber die Zusatnmensetzung der Heringseier. VI. Die Mono- 
aminosawren des Ichthulins. (V. vgl. Osa t o , Ztschr. f. physiol. Ch. 131. 151; C,
1924. I. 566.) Die Best. der Monoaminosauren des auB Heringseiern isolierten 
IchthuliDS nach E. F isc h er  ergab folgende Feststellungen: Glykokoll 0, Alanin
0,31, Valin 2,33, Leucin 9,18, Prolin 0,47, GlutaminsSure 0, Tyrosin 3,89, Trypto- 
phan 1,78, Cystin 0,93% des Gesamt-N. Die Ztis. ist also nahezu gleieh wie die- 
jenige der Eischalen (Osato , 1. c.). Das deutet darauf hin, daB das die Eischalen 
zusammensetzende EiweiB nur eine unl. Modifikation des Ichthulins darstellt. 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 135. 188—98. Berlin, Univ.) G u g g e n h e im .

G. Patein, Bcitrag zum Studium der ćhemisćhen Zusammensetzwng der Dermoid- 
cysten. Inhalt einer solchen aus dem Medfastinum gelbliche, an Luft rotlich 
werdende talgige M., yon borstigen, farbloBen Haaren erfiillt (550 g), neutral gegen 
Lackmus. In A, 1. 10,4%, andere feste Stoffe 12,40/0 (l,9°/0 anorgan.). Unter den 
EiweiBkŚrpern 0,9% ,,A.cetoglobulin“ , sonst Albumin u. Globulin. Die in A . 1. 
Stofie waren faat aussehlieBlich Neutraltett, Gallenfarbstoff, Lecithin u. Cholesterin 
fehlten. (Buli. de la soe. de chim. biol. 4. 652—54. 1922; Ber. geB. Physiol. 24. 
199. 1924. Ref. S ch m itz .) S p ie g e l .

B. Naunyn, Zur Deutmg der krystallahnlichen Formtn (Krystallmimese) mentch- 
licher Gallensteine. Die mimet. krystallahnlichen Gallensteintetra8der u. Hexacder 
sind keine Krystallindividuen. Der Obergang von der ursprunglichen Kugeltorm 
zur mimet. krystallahnlichen wird durch das Zusammenwirken von vektoriellen 
KrSften, von Oberflaehenaktiyitat u. von innoren, richtenden MolekularkrSften be- 
w e r k B te l l ig t .  (Arch. f. eip. Pathol. u. Pharmak. 102. 1—9.) W o l f f .

E ,. T le r p h y s io lo g ie .

Hans Handovsky, t)btr die kolloide Struktur der Blułfltfssigkeit, besondtrs 
iiber die Bedeutung des ChoUiterins. Vf. fand sehr groBe indiyiduelle Schwan- 
kungen in der Zus. der Sera’ n. Tiere. Kalbersera sind eiweiBarmer u. globulin- 
armer ais die Sera ausgewachsener Kinder, gelegentlich sogar euglobulinfrei. Im 
Sommer werden mehr albuminreiche Sera u. hohere Albumingehalte, im Winter 
wesentlich mehr globulinreiche Sera u. hohere Globulingehalte gefunden. Eiweifi- 
iirmere Sera waren meiat auch globulinarmer. Der aua dem natiyen Serum direkt 
auaschuttelbare Anteil dea Cholesterins ist yon der Geaamtmenge desaelben weit- 
gehend unabhangig. Es beateht ein Paralleliamua des Euglobulingehaltea der Sera 
zu dem an Cholesterin, yiel CholeBterin ist nur auB euglobulinarmen bezw. albumin- 
reichen Seren direkt ausachiittelbar. Durch Ausachutteln mit Adsorbentien kann 
man die Menge des Anteila an Cholesterin betrachtlich erhohen. ZuBatze kleiner 
Mengen NaCl, KC1, CaCl, oder Traubenzucker yerandern die Auaachiittelbarkeit 
dea CholeBterins aus den Seren mancher n. Binder u. krankcr Menschen, kleinere 
Konzz erhohen, groBere yermindern die Menge. Besonders stark lockernd wirkt 
CaCl,, auffallend wenig KC1. Verd. des Serums mit deat. W. yermindert die 
Menge des ausaehiittelbaren Cholesterins, entsprechende Yerdiinnung mit Ringer- 
oder Tyrodelsg. ist ohne EinfluB. Intrayenoae Icjektionen kleiner Salz- oder 
Traubenzuckermengen yerSndern die Menge des auaBchuttelbaren Cholesterins in 
yivo in jenen Fallen, in denen sie auch durch Zuaatz in yitro gesteigert wird. Es 
ist demnach ein Teil des Cholesterins im Serum in einem durch daa yiscose Eu- 
globulin geachiitzten Zustande, in dem es direkt nicht estrahierbar ist, ein anderer 
Teil ist leicht eitrahierbar. (Miinch. med. Wchschr. 71. 708-9 . Gottingen, 
Uniy.) F r a n k .

A. Blancheti&re und H. C ardot, Uber die mineralische Zusammensetzung des
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Hundeblutes und ihre Veranderungen. Die von den Vff,, teilweise in gewisser Ab- 
weiehung yon yorliegenden Angaben gefandenen Werte in mg fiir 100 ccm von 
Na, K  u. Ga im Blut von yerschiedenen Hunden (Zahlen) u. yerschiedenen Korper- 
Btellen bei mehrfaehen Entnabmen in den angegebenen Pausen sind: Nr. ], chlo- 
ralosiert, Jugularia Na 305,7—K 1 6 ,0 -Ca 15,1; Carotis (5 MiD.) 296,3—14,1—12,3; 
linkca Her* (wieder 5 Min.) 261,9—14,3—]2,3. Nr. 2, ehloralosiert, Jugularis 
299,8—16,1—16,6; Carotia (5 Min.) 284,5—17,3—15,0; linkes Her* (wieder 5 Min.) 
264,2—14,0—14,3. Nr. 3 (I.), ohne Betaubung, linkes Herz 258,7—17,9—12,4, nach 
15 Min. 223,2—19,4—12,1. Nr. 3(11.), ohne BetSubung, liDkesHerz 263,1—17,7—22,8, 
nach 15 Min. 271.8—15,6—22,1, nach wieder 15 Min. 220,5—14,9—12,0. Nr. 4 (I.), 
ohne Betaubung, linkes Herz 241,3—20,9—17,1, nach 15 Min. 255,3—22,1—17,88; 
(II.), desgleichen, 223,8—16,7—15,3, nach 15 Min. 231,5-15,6-14,9; (III), dea- 
gleichen, 219-40,3—18,2, nach 15 Min. 220-40-19 ,8 , nach 3 Stdn. 203,9—38—17,8, 
nach 6 Stdn. 191,5—39,1—18,1. Der letzte Hund batte zwischen Yerąuchsreihen II 
u. III  einen serosen pleurit. ErguB; es wird auf die erhebliche danaeh in Er- 
scheinung getretene VerschiebuDg dea Yerhaltnisses Na [ K hingewiesen. (C. r. soc. 
de biologie 90. 1017—-19.) S p ie g e l .

W. H. Jansen, Kalkstudien am Menschen. III, Mitteilung. Ber Ealkgehalt des 
menschlichen Blutes unter pathólogischm VerhdUnissen. (Vgl. S. 73.) Ais Norm eines 
mittleren Blutkalkgehaltes kann 11,5 mg% CaO im Gesamtblut oder 10,5 mg°/o Ca 
im Serum Ewachsener gelten. Es werden KrankheitBbilder aufgezahlt, bei denen 
sich untern. Kalkwerte finden. (Dtsch. Arch. f, klin. Med. 144. 14—18. MAnchen, 
Uniy.) W o l f f .

K arl K oller, Experimentelle Beitrage zur Blutkalkfrage nach biologischer Methode. 
Im Blutserum sind die Kationen K u. Ca auf einen Gleicbgewichtszustand gestimmt. 
Daa isolierte Froschherz yerstarkt peine Kontraktioncn weitgehend gemaB dem 
Quotienten C a: K. Steigerung der Hubhohe braucht also nicht gerade von einer 
Yermehrung der Ca-Ionen herzuriihren, sondern kann ebenso durch Verminderung 
der K-Ionen bedingt sein. Das Optimum liegt im allgemeinen bei der physiol. 
Konz. K : Ca =  2 :1 . Nach peroralen Kalkgaben "ist der Blutkalkspiegel nach- 
weisbar erhoht, aber infolge polarer Keizwrkg. auch das K. Dadureh kann die 
yermehrte Ca-Wrkg. am Froschherzen yermindert, yerdeckt oder sogar ins Gegenteil 
yerfSlscht werden. Nach JTJE^Ci-Gaben tritt ehenfalla eine Erhohung des Kalk- 
spiegels auf durch analoge polare Reizwrkg. namentlich bei Ubererregbarkeit im 
Sinne dea Vagustonus oder der Protoplaamaaktiyiertheit, also z. B. bei Spasmophilie. 
K scheint durch NH* aus dem Blute yerdrBngt zu werden. (Arch. f. exp. Pathol. 
u. Pharmak. 102. 23—34. Gottingen, Uniy.) W o l f f .

F ritz  Laąuer, Uber den Milchsauregehalt des Blutes im Hóhenklima. II. Mit
teilung. Einflup der Muskelarbeit. (I. vgl. Ztschr. f. Biologie. 70. 99; C. 1919. III. 
965.) Milchsaurebestst. bei ruhenden Hunden ergaben in 2400 m Hohe keine Ver- 
mehrung gegenuber der Ebene. In Selbstyerss. fand sich unmittelbar im AnschluB 
an lBtd. Badfahren in 1560 u. 2400 m Hohe eine unbetrachtliche Steigerung des 
Milchsauregehaltes gegenuber der Ebene; stets ainken die Werte nach ‘/s8td. Er- 
holung ab. Kurzdauernde, aber erschopfende Muskelarbeit fiihrt schon in der Ebene 
eine Erhohung des n. Milchsaurespiegels im Blut auf daa 6—8fache herbei. Nach 
den Befundon reieht bis zu 2400 m Hohe auch bei starkerer Muskelarbeit die Sauer- 
stoffyersorguDg des Korpers aus. ( P f lG g e r s  Arch. d. Physiol. 203. 35—41. Frank
furt, Uniy.; Dayos. Inst. f. Hochgebirgaphyaiol.) W o l f f .

I, M. Sab ino  v itch , Tagcsiclwankungen im Hamoglobingehalt beim Menschen- 
Mit der van Slykeachen gaaometr. Methode in der Modifikation yon L tjndsgaabd 
u. MOll e b  bei Entnabme in 2-std, Interyallen zeigten sich erhebliche Sehwan- 
kungen des °/0-Gehaltes yon Hamoglobin im Laufe des Tagea. (Journ. of laborat.
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and clin. med. 9 . 120—23. 1923. Montreal, Gen. Hosp.; Ber. ges. Physiol. 2 4 . 226. 
1924. Ref. B ie h l k b .) S p ie g e l .

L. B erczeller und H. W astl, Die Yiscositdt von JBlutkórperchenbreien. Die 
Yiacositat dea Blutkorperchenbreiea ist ein fiir die periphere Bewegung dea Blutes 
wichtiger Faktor. Sie kann daa 4,7—36fache dea Blutwertes oder daa 8 —90fache 
dea Plaamawertes betragen. Bei den yerschiedenen Tierarten beatehen hierin groBe 
Differenzen. Schon geringe Verd. dea Breies mit Plasma bedingt eine sehr weaent- 
liche Verminderung der Viac08itat, z. B. bei 20°/oig. Plasmazusatz um das 4,48fache. 
(PFLtJGEEa Arch. d. Physiol. 2 0 3 . 436—38. Wien, Univ.) W o f f .

W alter Hiilae und H erm ann StranB, Zur Frage der Blutdrucksteigerung.
V. ii ber die Wirknng hoher er EiweipspaUprodukte auf den Blutdruck und ihr Vor- 
kommen im Blute lei hypertonischen Nierenhrankheiten. (II. vgl. HOl s e , Ztachr. f. 
d. ges. eip. Medizin 3 0 .  268; C. 1923- I. 477.) Im eiweiBfreien Trichloressigaaure- 
filtrat dea Blutes konnte bei hyperton. Nephritiden steta ein betrachtlieher Anstieg 
dea formoltitrierbaren NH,-N nach Saurehydrolyae nacbgewieaen werden. Vff. 
echlieBen daiaua, daB in dieaen Fallen, entsprechend der sensibiliaierenden Wrkg. 
dieaes Blutes im Tiervers, hohere EiweiBspaltprodd. (Peptone) auftreten. Dagegen 
enthalt daa Blut bei der eaaentiellen Hypeitonie auch bei hochstem Blutdruck keine 
Peptone. Wittepeptou yeruraacht GefiiByetengerung, ebenao wohl auch die Abbau- 
peptone im Organismua. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 3 9 . 426—61. Halle a. S., 
Me(l. Klin.) ( WOLFF.

Bhiniohi K Irihara, Uber den Einflufi kleinster Saure- und Laugenmengen auf 
den Blutdruck. Bei Ver8S. an Hunden ergab sich nach Injektion kleinster Mengen 
yon PufFergemiachen yerechiedener [H‘], die jedenfalls yon der dea Blutes abweicht, 
eine arterielle Blutdrucksenkung u. eine yenoae Drucksteigerung, die auf eine Ge- 
faBerweiterung zuriickzufuhren sind. Bei der Injektion yon 5 ccm einer Lag., dereń 
Ph 5 oder ]> 7,5 iat, yerzogert sich der Eintritt der Blutdrucksenkung um einige 
Sek.; durch 5 ccm einer Lag. mit pjj zwischen 5 u. 7 erfolgt sofort Blutdruck- 
aenkung. Ea beatehen also zwei von einander yerschiedene GefaBrkk.: Die 
Capillaren reagieren unter dem EinfluB saurer oder alkoh. Lsgg. einheitlich mit 
einer Erweiterung, wahrend die Aiterien sich nur bei der Injektion schwach 
saurer Lsgg. erweitem, bei stark sauren oder alkal. Lsgg. sich aber yerengern. 
(Pf l Ogerb Arch. d. Physiol. 2 0 3 . 61—71. Berlin, Kaiser WILHELM-Inst, f. Arbeits- 
physiol.) , W o l f f .

L. E. W album, Einflu/5 der Metallsahe au f das laktericide Vermogen des Blut- 
plasmas. (Vgl. C. r. soc. de biologie 89. 1007; C. 1924. I, 681.) Berichtigung von 
Druckfehlern in der friiher gegebenen Tabelle. (C. r. soc. de biologie 90. 1171 bis 
1172. Kopenhagen.) Sp ie g e l .

Eliaaheth  Gslllag, Uber den biologisćhen Nachweis von Schilddrusenstoffen im 
Blut. Schilddruaeneitrakte yermogen noch in sehr groBer Verdfinnung die 
Adrenalin wrkg. am Lawen-Trendelenhurgachen Praparat zu yeratarken (vgl. E ig e r , 
Ztachr. f. Biologie 6 7 . 253. 265; C. 1917. I . 789.) Die Eigerache Methode zum 
Nachweia wirkaamer SchilddrusenstofFe im Blutplasma iat aber nicht brauchbar, da 
daa an sich unwirkaame n. Kaninchenplasma achon zu einer Verstarkung der 
Adrenalinwrkg. fuhrt, selbat wenn es yon achilddruaenloaen Tieren stammt; ebenao 
beim Menechenplaama. Dieae Adrenalin sensibiliaierende Wrkg. dea Plasmas wird 
auch durch 1 std. Erwarmung auf 60° nicht yernichtet. (PFLttGERs Arch d. Physiol.
2 0 2 . 538—95. Budapest, ELiSABETH-Univ.) W o l f f .

Alessandro A lesaandrini und H icola Sette, Ober die JSamolysinbildung mit 
auf venchiedene Weiie liamolysierten Hammelblutk&rptrćhen und iiber die Wirkung 
des Natriumhyposulfit8 bei der Samolyse in vitro. Durch Injektion yon durch dest. 
W., H01 oder KOH hamolyaierten Blutkorperchen yon Hammel wurden streng
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B p ez if . Hamolysine g e b i l d e t ,  durcb mit Amboceptor hamolysierte aolche mit B c b w a o b e n  
Nebenrkk. — Von Na-Hyposulfit b e s c b l e u n i g e n  n i e d r i g e  Gaben die Hamolyse in  
v i t r o ,  w a h r e n d  h o h e r e  s i e  yollstandig h e m m e n .  (Ann. d’Ig. 83. 685—704. 1923. 
Roma, Univ.; Ber. g e s .  Phyaiol. 24 . 148. 1924. Ref. S e l ig m a n n .) Sp i e g e l .

H. K urten , Untersuchungcn iiber die Wirkungsweise von Formaldehyd auf 
Organkolloide. III. MitteiluDg. (II. vgl. Biochem. Ztachr. 135 . 536; C. 1 9 2 3 . III. 
570.) Daa friiher gefandene Zaaammengeben von Formolgelierung u. hobem ex- 
perimentellem SerumeiweiBąuotienten trifft auch auf genuinea Serum u. Plaama su, 
wenn auch nicht rein ąuantitatiy. Die Syphilisrk. yon G a tż  u. PAPAC08TAS (C. r. 
eoc. de biologie 8 3 . 1432) ist unspezif. u. klin. wertloa. (Ztachr. f. d. ges. exp. 
Medizin 4 0 .  244—54. Halle a. S,, Uniy.) WOLFF.

Ludw ig Petachachor, t)ber die spczifischc Viscositatserh6hung der Serum- 
eiweipkorper. (Vgl. B e r g e r  u . P e t s c h a c h e r ,  Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 36. 
258; C. 1 9 2 4 . I. 505.) Ais spezif. Viacositat8erhohung (77) bezeichnet Vf. den Quo- 
tienten aua der ViseoBitatserh6hung {tj — 1,02) u. der EiweiBkonz. (g in 100 ccm). 
Sie betragt beim n. Menachen bei einem Globulingehalte yon 25—35% u. 4—9% Ge- 
samteiweiB 0,085 — 0,105. Die bei gewisaen patholog. Yerhaltnissen auftretenden 
'ViBcoaitat8crhóhungen konnen n ich t durch die Globulinyermehrung allein erklart 
werden, es miiaaen yielmehr auch andere Faktoren mafigebend sein, besonders 
scheinen Yeriicderuugen an den EiweiBkorpern Belfast (yerachiedene Verteilung der 
einzelnen Globulinfraktionen, yerachiedene Ioniaation dea EiweiBmol.) eine Rolle 
zu spielen. (ZtBchr. f. d. ges. exp. Medizin 41. 142—56. Innsbruck, Uniy.) Sp.

E rio  Ponder, Die Absorption von Adrenalin durch Kaolin. Kaolin entzieht 
der Adrenalinlag. fiir aich nicht, wohl aber in Ggw. yon Serum das Adrenalin bia 
auf Bruchteile. War das Serum yorher mit Kaolin behandelt, so bleibt der Effekt 
aus, er ecbeint alao an diejenigen Serumbestandteile gebunden, die durch Kaolin 
cntfernt werden. (Quart. Journ. of exp. phyaiol. 13. 323—32. 1923. Edinburgb, 
Uniy.; Ber. geB. Phyaiol. 24. 285. 1924. Ref. E ic h h o l t z .) Sp ie g e l .

W. Zim m erm ann, E in  bemerlccnewerter Fali von Sonderempfindlichkeit (Idio- 
synTiraiie) gegen Doronicum und Arnica. Durch Beriihren yon Teilen der Gerns- 
wure (Doronicum pardalianchea) oder yon Arnica bekam eine M aniach-DepreBBiye 
in der maniachen Zuatandaspanne an Handen u. im Gesicht Hautblaeen, die mit 
was. Fl. prali gefiillt waren u. stark n&Bten; in der depreaaiyen Spanne bestand 
dieae Sonderabneigung nicht. (Pbarm. Zentralhalle 65. 293—94. Ulenau.) S p l i t t g .

E m il M eyer, iiber den Einflufi der Nahrung und gewister Nahrungssłoffe auf 
die WasserstoffionenJconzentration im Ham. Der Nucbternwert morgens ca. 8 Ubr 
yon pH hangt yoa der Kostform dea yoraugehenden Tages ab. W ar dieae eiweiBreicb, 
so iat er recht konatant, 4,90—5,00, schwankt dann auch nur wenig, 4,94—5,24, 
bia 12 Uhr, viel starker nach gemiachter KoBt, wo auch um 8 Ubr die Konatanz 
geringer, 5,16—5,556, iat, am starksten nach rein yegetabil. Koet. Steta hat der 
H am  zwischen 8 u. 8% den niedrigsten Wert. 300 ccm W. baben kaum EinfluB, 
1000 ccm crhohen. EiweiBarme Kost bewirkt starkeres Anateigen ais eiweiBreiche. 
Ól beeinflaBt wenig, 50 g Traubenzucker oder Layulose bewirken leichte Steigerung, 
spśiter ala nach Casein oder den yerschiedenen Koatformen einaetzend u, weniger 
hoch, 100 g eine kleine Erniedrigung. HC1 iibt keinen EinfluB, NaHCOs bewirkt 
auBerordentliche Erhohung yon pH. (Ztechr. f. d. ges. exp. Medizin 41  52—62. 
Baael, Uniy.) - Sp ie g e l .

Zolt&n Ransch, Beitriige zur Jodzahl des Earnes. Dio Jodzabl dea Harns 
iat yon yielen Bedingungen abhangig; da aie mit der Konz. dea Harnes steigt u. 
sinkt, kann sie nur beim gleichen Ham, alao yergleichend, yerwertet werden. Sie 
ist fur patholog. Krankheitsgruppen nie charakteriat. (Ztschr. f. klin. Med. 1 0 0 . 
293—99.) Budapest, Uniy.) W o l f f .
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Zdziałana von Szczepański und Jakob  W ęg ierko , Uber die Jodzahl des 
Harnes, NachpriifuBg der Angaben von W el t m a n n  (Wien. Arch. f. inn. Med. 2, 
106; C. 1921. I. 879) zeigt, daB bei Stehen der Harne die Jodzahl auch bei Aua- 
Bchlufi yon Faulnia sich in unregelmaBiger Weise yerandert, die Harne also jeden- 
falla friach unteraucht werden miissen. Die Jodzahl wachat mit hoherer D., hoherem 
Gehalt an Chlorid u. niedrigerem E., iat ferner erhóht bei poaitiver Ehrlichacher 
Diazork. Vermutlich aind daran die Osyproteinaauren beteiligt. Klin. Bedeutung 
hat die Zahl nicht. (Wien. Arch. f. inn. Med. 7. 435—40. 1923. Warachau, Univ.; 
Ber. gea. Phyaiol. 24. 244. 1924. Ref. St r a u s s .) Sp ie g e l .

E rw in  Becker, Ober Entttchung und Ablauf der Harnetoffdiurese. II. TJbtr 
die Beeinflussung der Zirkulation und die extrarenalcn Wirkungen. (I. vgl. S. 70.) 
Bei der Harnetoffdiurese apielen eitrarenale Faktoren eine grofie Rolle. Die Ge- 
webe geben groBe Mengen W., Harnstoff u. NaCl ans Blut ab. Subcutan injizierte 
NaCl-Lag. gelangt unter dem EinfluB dea Harnatoffea yom Gewebe aus rascher in 
den Harn. Die renale u. die extrarenale Wrkg. aind eng miteinander yerbunden. 
(Zentralblatt f. inn. Med. 45. 273—84. Halle a/S., Univ.) W o l f f .

Ladislaus Cs&ki, Uber den diagnostischen und prognostischen Wert der Be- 
stimmung des Chlor- und Zuckergehaltes und des Refraktiomioertcs im Liquor cerebro- 
spinalis mit besonderer Biicksicht au f Meningitis. Der Cl-Gehalt des n. Liquora 
Bchwankt gleich d e m  deB n. Blutseruma in engen Grenzen; ersterer iat aber be- 
deutend hoher (0,68—0,72°/0 NaCl). Der Eefraktionawert des Liąuora iet von der 
Intenaitat der Globulinrkk. unabhangig. Der Liąuor kann nicht ala Ultrafiltrat 
oder Dialyaat dea Seruma betrachtet werden, er iat yielmehr ala akt. Sekret auf- 
zufaasen. Erorterungcn iiber die klin. Bedeutung der Liqaoranalyae. (Ztschr. f. 
klin. Med. 100. 271—81. Budapest, Univ.) W o l f f .

J  ohannes D ittrich , Uber den KdtkgehaU der Galie. Zur Beat. des Ca in Galie 
erwiea aieh daa yon K r am er  u. T isd a l l  fiir Blut angegebene Verf. ais yerwend- 
bat. Der n. Gehalt in Kaninchenlebergalle zeigte erhebliche individuelle Schwan- 
kungen, muBte daher fiir jedea Veraucbatier besonders ermittelt werden. Nach 
intrayenoaer Injektion von 30 ccm l,3°/0ig. CaCls-Lag. war die Konz. dea Ca in der 
Galie um iiber 100°/o yermohrt, die Menge des in der Zeiteinheit auf dieaem Wcge 
auageachiedenen weaentlich weniger. Bei gleichzeitiger Zufuhr einea Cholagoguma 
(Na-Debydrocholat) wird hingegen faat 4 mai so yiel Ca wie in der Norm aus- 
gesebieden, wiibrend die Ca-Konz. kaum auf daa doppelte atieg. Intraveno3e In- 
jektion von Lecithin war ohne EinfluB. Loaungaverm6gen der Galie fiir CaCOs 
iat jedenfalla nur achr geringfugig. (Ztscbr. f. d. ges. exp. Medizin 41. 355—57. 
Brealau, Pharmakol. Inat.) Sp ie g e l .

J ob. Singelnstein, E in  Beitrag zur LSsung der Bhodanfrage. Mit zunehmender 
Zahncaries sinkt der CNS-Gehalt dea Speichela, doch glaubt Vf. keine Parallelitat 
annebmen zu sollen. Bei Bauchern iat er yermebrt, kurz yor der Mahlzeit am 
groBten. Luea iat ohne EitfluB, ebenso GingivitiB, Stromatitis u. Alyeolarpyorrhoe. 
(Ergebn. d. gea. Zahnheilk. 7. 142—52. 1923. Frankfurt a. M., Univ.; Inat. f. exp. 
Therapie; Ber. gea. Phyaiol. 24. 218. 1924. Ref. P. WOLFF.) Sp ie g e l .

F. M alm ejao, Uber die Synovia]jliitsigkeit. In 2 patholog. Synoyien, dereń 
eine sparlieh giampogitiye Kokken, die andere grampositiye Diplokokken enthielt, 
fand Vf. ein Alkalialbuminat, 1. in HCl, Esaigsaure u. Alkalien, fallbar durch 
atarke NaCl-Lsg., nach Kochen mit HCl Fehlingsehe Lag. nicht reduzierend, frei 
von H8P 0 4. Sie enthielten TrockenBubatanz 66,79 (60,02) %0, Aache 3,35 (5,17) °/00, 
Cl ais NaCl 2,23 (4,68) °/00, Albumin 42,00 (38,9) Alfealialbuminat 18,33 (7,3) 
Harnatoff 0,507 (0,461) % 0. (Buli. de la aoc. de chim. biol. 4. 190—91. 1922; Ber. 
gea. Physiol. 24 242-43. 1924. Ref. S chm itz .) S p ie g e l .

Gabriel B ertrand  und Boje Benzoil, Untersuchungen iiber die Bedeutung des
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Zinks bei der Ernahrung der Tiere. Untersuchungen an der Maus. Der Inhalt der 
Arbeit ist im wesentlichen echon friiher (C. r. d. l'Acad. des sciences 175. 289; 
C. 19 2 3 . III. 167) mitgeteilt. (Ann. Inst. Pasteur 38 . 405—19.) Sp ie g e l .

B a n n , Negresco und H eresco, Ber Magcnćhemismus der Neugcborenen bei 
natilrlicher und kiinstlicher Ernahrung. Bei kunstlicber ErnahruDg ist die Saure- 
sekretion starker ais bei naturlicher u. auch die Menge der gebundenen HCI groBer, 
treten aber zugleich Milchsaure u. Buttersaure auf. Die hierdurch angezeigten 
abnormen Garungen sind um so starker, je mehr der Korper geschwacht u. seine 
Ernahrung gestort ist. (C. r. soc. de biologie 90 . 1159—03. Bucarest, Asile des 
enfants trouyćs.) SPIEGEL.

Tullio de Sanotis-M onaldl, Beitrag zur Kenntnis der Yitamine A  und E. 
Frische Ochsengalle bewirkt bei polyneurit. Tauben Yerschwinden der neryosen 
Erscheinungen, Stilletand der Gewichtsabnahme u. Lebensyerlangerung, l0°/oig. 
Aufgtisse aus gerosteten Kornern u. Nttssen (Mandeln) wirken gering, aber deutlich. 
Vitamin A iBt im AufguB gerosteter Mandeln im Rattenyers. nicht nachweisbar, 
wohl aber bei Veifiitteiung der gerosteten Mandeln selbst. (Ano. d’Ig. 33. 771—83. 
1923. Roma, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 2 4 . 212. 1924. Ref. W ie l a n d .) S p ie g e l .

H. C. Sherm an und H a rr ie t E dgow orth, Yersuche mit 2 Methoden zur Be- 
stimmung des Yitamins B. (Vgl. Sh e r m a n , L a  Meb u . Cam pbell, Journ. Americ. 
Chem. Soc. 4 4 . 165; C. 19 2 3 . III. 401.) Die Methode der Wachstumsbeschleunigung 
des Hefewachstums u. deB Rattenwachstums fiir die quantitative BeBt. dea Yita
mins B wurden miteinander verglichen. Unter Benut*ung des yon W illiam s an- 
gegebenen kunstlichen Niibrbodens wurden Werte erhalten, dereń Fehlergrenze 
innerhalb von 1 °/0 lag; gegen die Verwendbarkeit der Methode laBt sich aber der 
Einwand erhebon; daB die Zunahme des Hefewachstums auf andere fordernde 
Faktoren ais das Vitamin B zuruckzufiihren sein konnte. Die Rattenwacbstums- 
methodo liefert gute ąuantitatiye Werte innerhalb einer Fehlergrenze yon 2—4% 
yom Werte, wenn bestimmte Bedingungen in der Auswahl, Haltung u. Ftttterung 
der Tiere beachtet werden u. soviel Versuchstiere genommen werden, daB indiyi- 
duelle Einzelheiten nicht mit ins Gewicht fallen. Dann ist diese Methode der 
Hefewachstumsmethode unbedingt yorzuziehen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 
2712-18. 1923.) '  Aeon.

H. C. Sherm an und A delaide Spohn, Eine kritische Untersuchung und eine 
Anwendung der Battenwachstumsmethode fiir die Bestimmung des Vitamim B . (Vgl. 
yorst. Ref.) Beobachtungen mit 38 Variationen der Versuchsnahrungen zeigten, 
daB die Ernabrung der Muttertiere, yon denen die Jungen stammen, EinfluB auf 
den Auafall der Wachstumsyerss. hat, u. daB daher die Zuchttiere gleichartig er- 
nahrt werden miissen, wenn die Versuchsresultate streng quantitatiy sein sollen. 
Ea werden yerschiedene Modifikationen besonders geeignetar yon Vitamin B freier 
Grundnahrungen beschrieben. Bei Verwendung yon 10 oder mehr aus beaonderer 
Zucht sorgsam auagewahlter Ratten ist es moglich, Verminderungen im Vitamin- 
gehalt der Nahrung yon 25%, unter Umatanden yon 15% festsuetellen. Trocken- 
milch, bei 100° bis zu 48 Stdn. frei an der Luft erhitzt, nahm im Yitamin B-Gehalt 
nicht ab; -wutde jedoch Milch in fl. Zustande 6 Stdn. bei 100° erhitzt, so wurde 
ein Yicrtel des Vitamins zerstoit. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45 . 2719 — 28. 
1923.) Abon.

H. C. Sherm an und H . S . Grose, Eine quantitative Untersuchung iiber die 
Zerstórung des Yitamins B  durch Eitze. (Vgl. yorBt. Ref) Wird Tomatensaft bei 
leiebt saurer Rk. 4 Stdn. erhitzt, so tritt eine deutliche Zerstórung des Vitamins B 
ein. Erhitzen bei 100° zerstort 20—24%, bei 110° 33%, bei 120° 45—47%, bei 
130° 55—58% des Yitamins B. Der Temp.-Koeffizient der Yitaminzeretorung durch
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Hitze iat alao fur das Vitamin B, ebenao wie fiir das Yitamin C, sebr niedrig. 
(Journ. Americ. Chem. Soe. 45 . 2728—38.1923. New York, Columbia Uniy.) A b o n .

Curt Oehme, Ber Wasser-Salzbestand des Korpers in Beziehung zum Sdure- 
Basenhaushalt. I. Mitteilung. Beitrag zu den kolloidchemisćhen Orundlagen der 
Purindiurcse. Im allgemeinen steigert Saure, um bo sicherer, je groBer die Gabe, 
die Diurese, NaHCOs hemmt hSufiger, kann aber auch fordem. Reines Co/fein 
eteigerte in 9 von 10 Verss. an Erwachaenen die Harnmenge, ebenso oft, doch 
nicht immer parallel der W.- die Cl-A.usfuhr. Bei intrayenoaer Iojektion von 
JSuphyllin wucha in 8 von 9 VeraB. die relative Wasserdiureae bei Alkalidarreichung 
Btarker an. In zwei Fallen war ein progrcssiyer Anstieg der Diurese mit zu- 
nehmender Reaktionsyerachiebung nach der alkal. Seite sehr deutlich. Dieae Regel- 
maBigkeit liiBt sich ais Permeabilitatserhohung auffassen, indem das bas. Diureticum 
die Harnabscbeidung unter bas. Bedingungen in aaaloger Weiae begunstigt wic 
Saure die Auascheidung von sauren, Alkali die von bas. FarbstofFen. Fiir die 
Purindiures8 kommt eine Entąuellung von SerumeiweiBkorpem ursachlich nicht in 
Frage. Konzz. des Diureticums, wie sie hochatena im Blute in yivo yorhanden 
sein konnten, yeriindern bei Blutrk. u. dereń NShe die innere Reibung nicht meBbar. 
(Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 1 0 2 . 40—02. Bonn, Uniy.) WOLFF.

Jaroolav K iiżenecky und Jan  PodhradBky, Studien iiber die Funktion der 
im Wat ser geldsten Nahrsubstanzen im Sto/fwechsel der Waeseitierc. I. Mitteilung. 
Bie geldsten Substanzen ais einzige Ndhrełoffąuelle und die Iłolle der Kohlenhydrate 
und JEiweifisubstanzen im Stoffwećhsel der Frotćhkaulguappen. In Lsgg. von 
Saccharose +  Pepton bezw. Glucose +  Pepton gehaltenen Kauląuappen hungern 
nicht, sondern wachsen u. yermehren ihre Korpcrmasae, Sie konnen alao die im 
W. gel, Nahraubatanzen aufnehmen u. asaimilieren. Bei Yerss. iiber die Rolle der 
Kohlenhydrate u. der EiweiBstoffe in dem Stoffwećhsel der Kauląuappen zeigte sich, 
wenn die Tiere in reinen Lsgg. yon Glucose bezw. Saccharose gehalten wurden, 
daB die Tiere durch Aushungerung nicht zugrunde gingen; andereraeits ging ihr 
Langenwachstum unyergleichbar viel schwacher yor sich ais bei Peptonbeigabe, 
aber doch etwas mehr ais bei hungernden Tieren. Die Trockensubstanz der Tiere 
blieb unyerandert, wahrend sie beim Hungern um .30—40% abnahm. Der Stoff- 
wechsel der Kauląuappen konnte demnach durch bloBe Kohlenbydratzufubr yoll- 
kommen im Gleichgewicht erhalten werden; der Umbau oder die Zers. yon EiweiB- 
stoffen spielt iiberhaupt keine oder nur eine yerschwindend kleine Rolle. Der 
EiweiBstoffumsatz ist also hier Bohr klein oder fehlt. (P f l Dg e b s  Arch. d. Physiol. 
2 0 3 . 129—40. Brttnn, Mahr. zootechn. Landeaforscbgsinst.) W o l f f .

C. N enberg und A. Gottschalk, Quantitative Untersućhungen iiber die Bildung 
und Herkunft des Acetaldehydes im intcrmcdiaren Zellstoffwećhsel der Warmbliltcr. 
(Vgl. Netjbeeg u. G o tts c h a lk , Klin. Wchschr. 2 . 1458; C. 1 9 2 3 . III. 957, sowie- 
N euberg , G o tts c h a lk  u. S tra tjss , Dtach. med. Wchachr. 4 9 . 1407; C. 1 9 2 4 .
I. 686.) Durch Abfangen mit CaH(S0,)3 lieB sich der im intermediaren Stoffwecheel 
auftretende CH9CHO nachweisen. Die Aldehydbildung in Leberbrei wird yerstarkt 
durch A., Glykogen, a-Alanin, d,l-Glycerinaldehyd, Zymophosphat, Hesoaemono- 
phoaphoraaure, Dioxyaceton, Glykolaldehyd, d-Fructose, d-Glucose, Mannit, d,l-Gly- 
cerinsiiure, Glycerinphosphoraaure, Glycerin. Glykokoll bewirkte keine Steigerung, 
Milch- oder Buttersaure hemmten. Die3e Verauche wurden in Ggw. von Insulin 
yorgenommen, welches an sich den Aldehydbetrog auf etwa daa 2'/jfache steigerte. 
Ohne Insulinzusatz wurde in langdauernden Yeres. in Ggw. von Optochinum ba- 
sicum ais Desinficiens der EinflaB yon Glykogen, d-Fructose u. Diosyaceton unter- 
sucht u. ala fordernd erkannt. — Vff. lieBen etwa 30 g Leberbrei auf 100 ccm 
Tyrodepbosphatlsg. (pH =  6,5) -f- 1 ccm Insulin (B r a n d ) +  2 g Sulfit 5 Stdn. bei 
40° wirken. Der gebildete Aldehyd wurde durch Titration der bei Rk. des Aide-
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bydes mit Hydrosylaminsulfat frei werdenden Saure bestimmt (S ie b e b , Chem.-Ztg. 
45. 349; C. 1921. II. 136). — Bivanol stort die Best. des Acetaldehyds. (Biochem. 
Ztsehr. 146. 164—84.) A. R. F. H e s s e .

C. N enberg und A. Gottsohalk, Abtrennung und Identifizierung des im inter- 
mediaren Stoffwećhsel iiberlebender WarmbliiterzeUen gebildeten Acetaldehyds. Aus 
240 g Brei von Kaninchenlebern erhiełten Vff. 0,0205 g rcines Acetaldehyd-p-nitro- 
phenylhydrazon (F. 128°), womit erwiesen ist, daB der in der vorigen Arheit (vorst. 
Ref.) erhaltene Aldehyd wirklich Acetaldehyd ist. (Biochem. Zteehr. 146. 185—87. 
Dahlem, Kaiser WiLHELM-Inst. f. eiper. Ther. u. Biochemie.) A. R. F . H e s s e .

V iotor E stienne , Nutzbarmachung der Lavulosane durch die Organismen. 
(Ygl. Journ. Pharm. de Belgiąue 6. 57; C. 1924.1. 1048.) Die Layulosane (Inulin, 
Layosin, Scillin u. Irosin) werden nieht nur von Mensch u. Tier kaum ausgenutzt, 
auch die Fermente der gewohnlichen Mucedineen, yon Aspergillus niger, Mucor 
Boulard, Schimmelpilzen usw. konnen nur mit Muhe die Layulosane assimilieren. 
(Journ. Pharm. de Belgiąue 6. 305—9. Louvain, Lab. do microbiol.) D ie t z e .

A lexander P a lla d in , Uber die Kreatinin- und Kreatinausscheidung beim 
Hammel unter normalen Bedingungen und im Hunger. Beim Hammel u. an- 
scheinend bei a l l c n  Wiederkauern yerlaufen die Eracheinungen des Kreatinin- u. 
Kreatinstoffwechsels im allgemeinen ebenso wie bei anderen Tieren. Der n. Harn 
scheidet nur Kreatinin a u B , der Hunger erhoht anfangs diese Ausscheidung oder 
lSBt sie unbeeinfluflt, jedoch tritt stets in den ersten Hungertagen im Harn Kreatin 
auf, deBsen Ausscheidung wahrend der ganzen Huugerperiode anhalt u. sogar noch 
einige Tage nach Beendigung des Hutigers fortbesteht. (PFLt)GEp.s Arch. d. Physiol. 
203. 93—99. Charków, Landw. Inst.) WOLFF.

A. Rśm ond, H. Colombies und J. Bernardbeig', Untersuchungen iiber den 
Chólesterinstoffioećhiel. Dnterss. an Hunden auf der Hohe der Verdauung im Blute 
des rechten u. linken Heriens u. yerschiedener Venen lassen erkennen, daB Chol
esterin in Leber u. Lunge deutlich gebunden oder zerstort wird. (C. r. soc. de 
biologie 90. 1029—30.) Sp ie g e l .

F. Goebel, Cholesterin der CerebrospinalflUssigkeit und des Blutes beipsychischen 
Krankheiten. RegelmSBig bei allgemeiner Paralyse, fast regelmafiig bei Gehirn- 
syphilis, stets bei Epilepsie yor dem Anfall fand sich der Cholesteringehalt des 
Liąuors erhoht, der des Blutes zeigt damit nur teilweise Cbereinstimmung. Bei 
nicht organ. Geisteskrankheiten u. neryosen Erkrankungen trat die Erscheinung 
nicht auf. Beziehungen zwischen erhohtem Cholesteringehalt von Liąuor u. Blut 
n. Wa-Rk. bestehen nicht (C. r. soc. de biologie 90. 1191—93. Warschau, Uniy.) Sp.

F. Goił, Zur Frage der Becinflustung des Eiweifiumsatzes durch Saurezufuhr. 
Selbst sehr grofie Gaben von 40%ig. H3P 0 4 yermogen beim hungernden Hunde

- den EiweiBumsatz nicht zu erhohen. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 102. 10 
bis 16. Heidelberg, Med. Klin.) W o l f f .

J . P . B ouckaert und P. G engouz, Ein fiu fi des nicht ausbalancierten Na-Ions 
in der DurchstrómungsfliissigJceit des Froschherzens. (Vgl. Noyons u . Cousy, C. r. 
soc. de biologie 88. 620; C. 1923. III. 1240.) Unklar war bisher, ob in den ionen- 
armen, aber NaHCOa enthaltenden Nahrfll. die Wrkg. des NaHCOa auf dem Na+ 
oder dem H C04— beiubt. Nach den Verss. mit Lsgg. yerschiedener Zus. ist bei 
der Durchstromung des Froschherzens mit Glucose-NaHCOa-haltiger FI. das einzige 
notwendige łon das Na+ , welches den pH aufrecht erhalten muB. (C. r. soc. de 
biologie 90. 649 — 50. Lowen, Uniy.) W o lff .

G tw nar A hlgren, Desaminierung der Atparaginsaure mit Hydrolyse. Wahrend 
man im allgemeinen jetzt annimmt, daB die Desaminierung der Aminosauren im 
Organismus auf oiydatiyem Wege erfolge, glaubt Vf. fiir Asparaginsaure den 
hydrolyt Weg nachgewiesen zu haben. Der Beweis griindet sich auf das Verh.



1924. IL E s. T ie r p h y s io l o g ie . 493

zu Methylenblau im FroschmuBkel. Wird dieser sorgfaltig ausgew ascheD , bo ist 
AsparaginsSure ohne Wrkg., unterliiBt man das Waschen, so tritt Red. ein, aber 
nur bis zu einem Gleicbgewichte wie bei Fumar- u. Apfeleaure, wiihrend die auf 
osydatiyem Wege zu erwartende Oialeaaigaauro yollstandig reduziert, ebenso daa 
bei etwaiger Decarbosylierung zu erwartende Alanin. Es wird angenommen, daB 
unter dem Einflusse einer im Muskel vorhandenen, durch dest. W. leicht eitrahier- 
baren oder zeratorbaren Desaminase dio Asparaginsaure in Apfelsiiure ubergefiihrt 
wird. (C. r. soc. de biologie 90. 1187—90. Lund, Univ.) Sp ie g e l .

H. Tam m ann, Ber Glykogengehalt der Żeber nach eineeitiger Nebennieren- 
exstirpation. M n  Btitrag zur Physiólogie des Adrenalina. Bei Kaninchen, denen 
yorber eine Nebenniere entfernt war, weist die Zuckerstichglykogenolyse Differenzen 
im prozentualen Glykogengehalt des rechten u. linken Leborteils auf, die mit 
Sicherheit auBerhalb der analyt. Fehlergrenzen liegen. Eine befriedigende Er- 
klarung iet nur moglich, wenn man annimmt, daB die Leber uberwiegend symmetr. 
inneryiert ist u. daB (Lic h t w it z , Arch. f. esp. Patbol. u. Pharmak. 65. 214) das 
Adrenalin nicht in der Blutbahn, sondern im Sympathicus seiuen Weg zur Leber- 
zelle nimmt. (Ztschr. f. d. gea. exp. Medizin 40. 361—68. Altona, Stadt. 
Krankenh.) WOLFF.

Samuel Bondi und M artin  Jaooby, Zur Frage der Speicherung von Salicyl- 
laure in erkranktcn Gelenken. (Kritische Bemerkungtn zu der gltichnamigen Arbeit 
von Alfred Frdhlich und Branż Singer. (Vgl. F b Oh l ic h  u. S in g e e , Arch. f. eip. 
Pathol. u. Pharmak. 99. 185; C. 1924. I. 213.) Es beateht kein Grund, die Be- 
weiskraft der VerBB. yon B o n d i  u. J acoby  anzuzweifeln. F e Oh l ic h  u. S in g e e  
haben unter anderen VerBUchsbedingungen gearbeitet. (Arch. f. esp. Pathol. u. 
Pharmak. 102. 35—39.) WOLFF.

Alessandro Baldoni, Uber die Synthese der Salicylursaure bei einigen Erank- 
heitszuitanden. (Vgl. Biochem. e terapia sperim. 10. 271; C. 1924. I. 2793.) Der 
Menach scheidet Salicyleaure u. Salicylate z. T. unyer&ndert, z. T. ais Salicylureiiure 
aus. Die Synthese dieser ist boi schweren Lebererkrankungen yermindert, bei 
Nierenkrankheiten unyerandert oder sogar etwas gestelgert. Ihre Trennung yon 
Salicylsaure erfolgte nach einem Verf, dessen wesentlicher Teil AuBBchiitteln der 
letzten w b b . Lsg. durch Chlf. iat. (Biochem. e terapia sperim. 10. 335—49. 1923. 
Modena, Uniy.; Ber. gea. PhyBiol. 24. 215. 1924. Ref. L a q u e r .)  S p ie g e l .

E. W idm ark und K. Jensen-Carlen, Uber den Einflufl des Kohlenhydratitoff- 
wechsels au f die Syntheie der Hippursaure. Es wird gezeigt, daB bei Ausschaltung 
der Kohlenhydrate aus der Nahrung dea Henachen die Menge der ausgescbiedenen 
Hippursaure sich stark yermindert u. zugefiihrte Benzoesaure grofitenteila unyer
andert ausgeachieden wird. Daher ist auch der Harn yon Diabetikern bei kohlen- 
hydratarmer Kost sehr reich an BenzoeaSure. (C. r. aoc. de biologie 90. 1185—86. 
Lund, Inst. f. med. Chemie.) Sp ie g e l .

R obert K. 8. Lim , Die Quelle des proteolytisćhen Enzyms iń Extrakten aus 
der Pylorutschleimhaul. (Vgl. Quart. Journ. of eip. physiol. 13. 79; C. 1924. I. 
792.) Der Fermentgehalt der Pylorusdriisen, in denen sich keine Pepsinzellen 
finden, beruht wohl zum groBen Teile auf Infiltration aus dem Fundus (beim Froach 
auB  dem OaophagUB), daneben aber sicher auch auf Eigensekretion. Es ist kein 
Erepsin, sondern achwaches, im sauren Bereich wirksames Peptin. (Quart. Journ. 
of esp. phyaiol. 13. 139—44. 1923. Edinburgh, Uniy.; Ber. geB. Physiol. 24. 219. 
1924. Eef. C. O p p en h eim eb .) S p ie g e l .

Jam es Crawford W att, Bas Verhalten von in verschiedenen Medien gefdlltem 
Calciumphosphat und Calciumcarbonat (Knochensalzen) mit Anwendung au f die 
Knoćhenbildung. Der aus CaCl, u. tertiaren Metallphosphaten entstandene Nd. 
yon C a -P h o sp h a t hatte in wbs. wie in kolloidaler Lsg. steta granulSren u.
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amorphen Charakter, unbeeinfluBfc durch die Natur der Lag. C a-C arb o u ą .t fiillt 
aus wss. Leg. in krystallin. Form, aus kolloidaler hauptsacblich in Form kleiner 
Kiigelchen; GroBe, innere Struktur ubw. iindern gich bei beiden Formen durch ge- 
wiaae Zuaatze. Mit zunehmender [H'] der kolloidalen Lsg. herrscht die krystallin. 
Form, bei alkal. Rk. mehr die,kugelige Form vor. Lecithin erhoht die GroBe der 
Einzelteilchen, Aceton beschleunigt die B. des Nd. GroBe Kiigelchen erleiden in 
einigen Monaten DegeneratioD, werden gel. u. erscheinen in krystallin. Form wieder.
— In frischen, jungen Knochenproben yernchiedener Tieraiten konnte Vf. pracipi- 
tierte Knochenaalze nicht nachweisen. Er lehnt daber die herrschende Theorie, 
nach der B. von Knocben auf primare Fallung der im Blute kreisenden Knochen- 
aalze zuriickzufiihren aei, ab u. nimmt Sekretion solcber Salze durch die Oateoblasten 
in die Knochengrundsubatanz an, mit der sie in innige Beziehung treten. (Biol. 
Buli. of the Marino biol. lab. 44. 280—316. 1923; Ber. ges. PhyBiol. 24. 209. 1924. 
Ref. G y Okg y .) Sp ie g e l .

G raham  Lusk, Tierischa Calorimetrie. XXIV. M itteilung. Analyse der Oxy- 
dation von Mitchungen von Kohlenhydrat und Fett. Eine Berichtigang. D ie  friiher 
(vgl. W il l ia m s , R ic h e  u. L u b e , Journ. Biol. Chem. 12. 357; C. 1912. II. 1781) auf 
Grund der W erte yon Z ontz  u . S c h om burg  ausgearbeite T abelle  w ird beriehtigt. 
(Journ. B iol. Chem. 59. 41—42. N ew  York C ity, Co r n ell  U n iy . Med. Coli.) Sp .

Eugene F. dn Bols, Klinische Calorimetrie. XXXV. Mitteilung. Eine graphische 
Darstellung des reepirałorischen Quotienten und des Proztntsatzes von Eiwei/S-, Fett- 
und Kohlenhydratealoricn. Auf Grund der von L.U8K (yorat. Ref.) gegebenen For- 
meln gibt Vf. Dieieckediagramme, aus denen schnell der °/o'g' Anteil der yon 
EiweiB, Fett u. Kohlenhydraten gelieferten Calorien bei bekanntem respirator. 
Quotienten errechnet werden kann. (Journ. Biol. Chem. 59. 43 — 49. New York City, 
Belleyue Hosp.) Sp ie g e l .

A. M. M iohaelis, Klinische Calorimetrie. XXXVI. Mitteilung. Eine graphische 
Methode zur Bestimmung gewisser Zahlenwerte im Stoffwechsel. (XXXV. vgl. vorst. 
Ref.) Auf Grund der Karten yon D u bo is  (yorst. Ref.) werden Diagramme kon- 
struiert, die nicht nur die 'dort angegebenen Zahlen zu ermitteln geatatten, sondern 
auch den °/0-Anteil des Gesamt-0,-Verbraueha, der auf EiweiB, Kohlenhydrat u. 
Fett entfallt, wenn bekannt sind der Harn-N (in g), der Geaaintyerbrauch an Oj 
n. der „geaamte“ respirator. Quotient (ohne Abzug des EiweiBanteilB). (Journ. Biol. 
Chem. 59. 51—58. New York City, Belleyue Hosp.) Sp ie g e l .

E rn st G ellhorn, Beitrage zur allgemeinen Physiologie der Temperaturwirkungen.
I. Mitteilung. Die ReuerstbiMat der Temperaturwirkungen und die Abhangigkcit 
des Temperatur ąuotienten von dem chemischen Milieu nach Versuchen am Rersstreifen. 
Der Temperaturąuetient ist abhangig yon dem chem. Milieu, in dem der Herz- 
streifen Bich befindet. Tyramin u. Adrenalin erhohen dieaen Wert. (PFLtJGERs 
Arch. d. Phyaiol. 203. 141—69. Halle a. S., Uniy.) WOLFF.

P au l Weis, Der Einflufi der EóntgenUrahlcn a u f die Oxydationsgeschwindig- 
keit in Zellen. Die Osydationsgeschwindigkeit einer Reihe yon Zellen (Vogolerythro- 
cyten, Froachmuakelzellen, Hefezellen, Staphylococcus aureue) bleibt selbB t nach 
yielstd. Rontgenbestrahlung unyerandert. Bei dem Staphylococcus wird aber die 
VermehrungBfiihigkeit stark gehemmt. Der bekannte wachstumahemmende EiofluB 
der Rontgenstrahlen ist demnach nicht auf eine Beeinflusaung der Oiydations- 
yorgange suruckzufahren. (Pf l Og ebs  Arch. d. Physiol. 203. 262—73. Kiel, 
Uniy.) W o l f f .

G abriele Goglla, Wirkung der Metalle in kolloidalem Zustande au f das Kom- 
plementvermdgen in vivo und in nitro. Langere subcutane Behandlung yon Mecr- 
Bchweinchen mit kolloidalen Metallen beeinfluBte den Komplementgehalt ihres Seruma 
nicht nachweiabar. In yitro waren Au, Ag u. Cu ohne EinfluB auf den Komple-
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menttiter, S u. Se senkten ihn, Se yermochte sogar innerhalb % Stde. das komple- 
mentare Vermogen faBt vollig zu vernichten. (Giorn. di clin. med., Parnia 4. 535 
bis 540.1923. Napoli, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 24. 280.1924. Ref. Se l ig m a n n .) Sp .

F. H. Lewy, Uber die Einwtrkung von Calcium und Kalium au f Tonus und 
Bewegung bei Aplysien. Gesunde Aplysien yerhalten sich beim Aufenthalt in See- 
wasser mit lOfacher Ca-Meuge wie Tiere mit zorstortcm Cerebralganglion. Injektion 
yon CaCI, in die Leibeshohle wirkt ebenso, nur kiirzer. W ird  aber die lOfache 
K-Menge zugesetzt, so yerhalten sich die Tiere wie nach Zerstorung der Pedal- 
ganglien. Intraperitoneale KCl-Injektion wirkt ebenso. (Pf l Ugekb Aich. d. Physiol.
203. 357—64. Neapel, Zool. Stat., Berlin, Charitć.) W o l f f .

H. Zw aardem aker und T. P. Feem tra , ITerzschlage von Pelromyzon und Frosch 
unter dem EinflufS der Emanation nach der Enteiehung von diffusiblem Kalium. 
(Vgl. C. r. soc. de biologie 84. 377; O. 1921. ILI. 123.) Es wird iiber neue Verss. 
berichtet, welche die Emanation ais bssten Ersats des K in der Ringerlsg. er- 
scbeinen lassen. (C. r. eoc. de biologie 90. 1145—47.) Sp ie g e l .

W ilhelm  BTyiri, Experimentelle Unter suchar, gen Uber die Nierenfunktionspriifung 
mit Thiosulfat. (Vgl. Biochem. Ztschr. 141. 160; C. 1924. I. 358.) Yon intrayeuos 
einyerleibtem Na,S20 , werden bei n. Menschen 60—70°/o zu Sulfat oiydiert, 30 bis 
40% unyerandert in den Ham abgeschieden. Bei geetorter Nierenfunktion finden 
sich im Harn nur kleiue Mengen, je nach Schwere des Falles 0 bis ca. 23% der 
eingefiihrton. Der n. Hund scheidet sogar im Mittel ca. 60% unyerandert aus. 
Die hier nach Nierenschadigung durch Urannitrat, HgC)s u. Cantharidin sowie 
nach Exstirpation einer Niere ausgefiihrten Unterss. beatatigen die Verwendbarkeit 
der Methode. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 41. 381 — 404. Wien, Krankenh. 
Wiedeń.) Sp ie g e l .

R udolf Kaewel, Zur Calęiumtherapie. Klin. Cbereicht u. eigene Erfahrungen 
(Ztschr. f. klin. Med. 100. 1—9. Breslau, Stadt Krankenh. Allerheiligen.) WOLFF.

W. Burridge, Versuche mit Uran. U steigeit (durch Verstarkung der Ca-Wrkg.) 
die Tiitigkeit des Herzens (Frosch), yermindert sie dann, wogegen Ca antagonist. 
wirkt. (Arch. internat, de pbarmacodyn. et de tbćrap. 28. 31—35. 1923. London, 
South Kensington Unir.; Ber. ges. Physiol. 24. 283. 1924. Ref. S chDb e l .) Sp.

H errm ann L. B lum gart, Bleistudien. VI. Absorption von Blei durch die 
oberen Luftwege. (Vgl. F a ib h a l l , Journ. of industrial Hyg. 4, 9; C. 1922. IV. 
923.) Es zeigt sich, daB Pb ais Carbonat von den oberon Luftwegen aus leicht 
u. in Mengen, die weit iiber die minimale todliche Dosia hinausgehen, absoibiert 
wird. (Journ. of industr. Hyg. 5. 153—58. 1923. Boston, H a k y ar d  med. School; 
Ber. ges. Physiol. 24. 282. 1924. Ref. P. W o l f f .) Sp ie g e l .

Jean  La B arre , Uber dic Yeranderungen des ps  des Plasmas nach der intra- 
venosen Injektion von Elektrargol beim Meerschweinchen. Der Wert yon pn sinkt 
nach der Injektion proportional der injizierten Menge. Zugleich zeigt sich Ver- 
mehrung des Blutzuckers u. der Milchsaure bei Minderuog der Alkalireser?e u. der 
Phosphate. (C. r. soc. de biologie 90. 1041—43. Bordeaus, Hop. Saint-Andrć) Sp.

Gusztd,v Fritz, Die Untersuchung der Resorption des Wismuts mit Rucksicht auf 
die Symptome der Wismutintoxikation. Dikaliwnbismutotartrat in 5%ig. Lsg. (Bts- 
moluol Ric h t e b ) wirkt intravenos schon bei 0,01 g Bi pro kg Kanincben todlich 
(Krampfe, Dyspnoe, Herzliihmung), bei chroń. Vergiftung (taglich 0,005 g Bi sub- 
cutan) zeigen sich motor. Lahmungserscheinungen u. Schadigung der sezernierenden 
parenchymatosen Organe. Wird die Yerb. in oliger Sutpension intramuskular ge- 
geben, so erfolgt die Resorption bei Oliyenol ziemlioh schnell u. gleichmaBig, so 
daB nach 8—10 Tagen nach 0,05—0,1 g Bi der Harn Bi-fiei ist, bei Paraffinol 
ungleichmaBiger u. langsamer. — Das B i im Mam  wurde nach Oiydation mit 
KCIO, -f~ HC1 ais Sulfid gefallt, dann nach Losen in HNOa ais Oxa1at bestimmt
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(Gewichtekonstanz bei 60°). (Orvosi Hetilap 67. 333—35. 1923; Ber. ges. Phyeiol. 
24. 155. 1924. Ref. J e n d b a s s ik .) Sp ie g e l .

M. E. A lexander, Beobachtungen iiber die Wirkung von Germaniumdioxyd bei 
pernicioser Anamie. In den yom Vf. beobachteten (3) Fallen blieb GeO, ohne Wrkg. 
(Amer. Journ. of tbe med. aciencea 166. 256—61. 1923; Ber. ges. Physiol. 24. 283 
biB 284. 1924. R ef. R e n n eb .)  S p ie g e l .

M. Liabonne, Wirkung des Chloroforms und des Thrombins au f die Hydro- 
celenfliissigkeiten. Im GegenBatz zu den symptomat. Hydrocelenfll., die sowohl 
durch Serum wie durch Chlf. fiir Bich koaguliert werden, tritt die Eracheinung bei 
BOg. eaaentiellen Hydrocelenfll. erat durch beide Agenzien zusammen ein. (C. r. 
soc. de biologie 90. 1033—34.) S p ie g e l .

B, J . S. Mc D ow ali, Die Wirkung von Amylnitrit auf den Lungenkreislauf. 
Unabhangig yon den Veranderungen dea Blutdrucks in der Korperbahn wird er in 
der Lungenbahn durch Amylnitrit geBenkt, waa dessen Anwendung bei Hanioptoe 
empfehlcn laBt. (Qaart. Journ. of exp. phyBiol. 18. 105—14. 1923. Edinburgh, Uniy. 
Leeds; Ber. ge». Physiol. 24. 241. 1924. Ref. W a c h h o l d e b .) Sp ie g e l .

Herman Gronvall, tJber die verschiedcnc Einwirkung der Maleinsaure und 
der Fumarsaure au f die Gewebeatmung. E in  Beitrag zur Kenntnis der Tox\kologie 
der Carbontauren. Mittels des Thunbergachen Mikrorespirometera wurden Veraa. 
iiber den Gasauatausch Uberlebender Muakeln yon Wirbellosen, Fiachen, Amphibien, 
Vogeln u. Saugetieren angestellt. Der bei den einzelnen Tierarten unter aich yer- 
achieden intenaive GasauetauBch wurde in allen Fallen durch Maleinsaure yer- 
mindert, durch Fumarsaure erhoht. (Skand. Arch. f. Physiol. 45. 303—22. Lund, 
Uniy.) . S p ie g e l .

E. Grafe und E rica  von Sohróder, Zur Kenntnis der WirJcungsiceise des 
Caramels im gesunden und diabetischen Organizmu*. (Versuche mit Lavoglxicosan.) 
Lavoglucosan (vgl. Hely. chim. Acta 3. 640; C. 1920. III. 878) wird im n. u. diabet. 
Organiamua durch die Fermente des Magendarmkanals nicht gespalten. Im Harne 
erecheinen 5—10°/0 wieder, jede glykosur. Wrkg. fehlt, der Blutzucker wird sogar 
etwas herabgesetzt, wahrend die Acidose sehr gunatig beeinfluBt u. die EiweiB- 
yerbrennung eingeachrSnkt wird. Nach K er b  (ygl. Biochem. Ztachr. 144. 60;
C. 1924. I. 1558) yerhalt sich das a-Glucoaan analog. Die obigen reinen Glucoaane 
aind demnach ala Haupttrager der giinatigen Wrkg. der gerosteten Kohlenhydrate 
im diabet. Organiamua anzuaehen. (Dtach. Arch. f. klin. Med. 144. 156—67. 
Rostock, Uniy.) F r a n k .

H. Eaida und H. Llegm ann , EpifhelkSrperćhtntetanie und Guanidin. Mittela 
der Triibungsrk. mit N e s z le b s  Reagena (y g l.  S c h u lz e ,  Ber. Dtach. Chem. Ges. 26. 
661) konnte im Blute yon Hunden mit parathyreopriyer Tetanie niemals Guanidin 
n a c b g e w ie B e n  werden. Injektion yon Guanidin in Mengen, welche die typ. Ver- 
giftungacrscheinungen beryorriefen, yeratarkte die tetan. Symptome nicht. (Ztachr. 
f. die geB . exp. Medizin 41. 358—62. Breslau, Pharmako). Inst.) S p i e g e l .

Hans Hnmmel, Weitere Untersuchungen Uber die Bedeutung der Wasseritoff- 
ioncn bei der Guanidinvergiftung. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 102. 196 bia
204. — C. 1924. I. 2181.) W o l f f .

H. Clande, D. Santenoise und E. Targowla, Parallele zwisehen der Adrenalin- 
glykamie und der alimerdartn Glykamie. Normalerweiae u. auch bei gewioaen Krank- 
heitszustanden finden aich eine gewisae Obereinstimmung der durch 50 g Glucose 
oder durch 1 mg Adrenalin heryorgerufenen Anderungen des Blutzuckergehaltea. 
Gleichzeitige Anwendung beider aummiert sich ziemlich genau. Dieae Obereinstim- 
mung ist durchbrochen bei deutlichen StSrungen dea Gleichgewichtes der neuro- 
yegetativen Erregbarkeit u. bei funktionellen LeberBtorungen. (C. r. soe. de biologie 
90. 1030—32.) S p ie g e l .
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E m il A bderhalden und E r net Gellhorn, Weiter er Seitrag zur Kenntnis der 
Wirkungssteigerung von Adrenalin durch Aminosauren. (Vgl. P f u Ogebs Arcb. d. 
Physiol. 199. 437; C 1923. III. 1110). Angewandt wurden <?- u l-Alanin, d- u. 
l-Leucin, d- u. l-Tyrosin sowie die cntsprechenden 3 -Dijodtyrosimcrbb., l-Rislidin 
u. l-Cystin. Am Herzstreifen wird durch dieas Aminosauren die Adrenalinwrkg. 
bedeutend verstarkt, so daB die Schwellenkonz. sich bis auf ca. l/io ^ e8  n- Wertes 
erniedrigt. Zwischen den yerschiedenen Komponenten der opt.-akt. Aminosauren 
bestehen keine Unterschiede. Auch fi-Alanin zeigt die gleiche Wrkg. Auch an 
der glatten Muskulatur des Magens u. der Speiserohre des Froaches wird eine Ver- 
starkung der Erregung bezw. Liihmung ausgel. Den Aminosauren ais solchen 
kommt kein EinfluB auf die automat. Kontraktionen der Herz-, Magen- u. Speise- 
rdhrenmuskulatur zu. Bei intraperitonealer Iujektion wird durch Zusatz von Amino- 
aauren bei der weiBen Maus dio Ssnkung der Temp. yerstarkt, Namentlich die 
natiirlich yorkommenden Komponenten der opt.-akt. Aminosauren erweisen sich 
hier ais wirkaam. Die Temperaturwrkg. von Adrenalin an der Maus sind stark 
yon der Umgebung der Temp. abhangig. (Pf l Og ees  Arcb. d. Physiol. 203.
42—56. Halle a. S., Univ.) WOLFF.

H ara ld  Lundberg, Unteriuchung Uber die pharmakologischen Eigenschaften des 
Methylenblaus. Eingebende Behandlung der Literatur u. zahlreiche eigene Verss. 
Methylenblau muB danach ais relativ starkes Gift, yor allem fiir Atemzentrum, 
Herz u. glatte Muskulatur bezeicbnet werden. Am isolierten u. iiberlebcnden 
Herzen yon Kaninchen u. Meerscbweincben rufc es einen vagotropartigen Effekt 
mit ausgespiocben myotox. Symptomen, wahrscheinlich anfangs auch Sympathicus- 
reizung hervor. Leichte Vergiftung ist reversibel, starkere nicht. — Am JDarm 
zeigt sich Kontraktionsateigerung u. Tonuaerhóhung, wahracheinlicb durch Para- 
aympathicusreizung, aicher aber aueh durch Reizung yon peripher zu den End- 
organen des Parasympathicus gelegenon Elementen. Weiterbin seheint bei groBen 
Do3en, die hemmend auf den Darm wirken, eine myotox. Wrkg. yorzuliegen. — 
Am Uterus krSftige motor. Wrkg., in groBen Dosen kontraktionBhemmend u. tonus- 
aenkend, an Blase Wrkgg. nach Art einer parasympatbicotrop. Reizung. —■ Auf 
Blutdruck der Katze wirkt Methylenblau, i n t r a y e n o s  gegeben, kraftig steigernd mit 
raschem Einsetzen u. schnell voriibergehendem Maiimum. BeingefaBe erst un- 
bedeutend erweitert, dann relativ stark kontrahiert, DarmgefaBe nur erweitert. — 
Pulsfrcąuenz zuweilen unmittelbar nach Injektion verringert, dann, zuweilen von 
Anfaag an, yerstarkt. — Atemzentrum wird stark gereizt (auBerordentliche Vcr- 
tiefung der Atmung bei unbedeutender Preąuenzzunabme), durch groBero Dosen 
rasch v511iger Atmungsstillstand. (Skand. Arch. f. Physiol. 45. 237—302. Upsala, 
Univ.) Sp ie g e l .

Engen Barś.th, Uber die Wirkung des Pilocarpins auf dat eosinophile Blut- 
bildf tpezicłl bei experimenUller Eosinophilic. Pilocarpin yermag das in Richtung 
einer Eosinophilie yerschobene Blutbild nicht weiter zu beeinflussen. (Ztschr. f. 
klin. Med. 100. 286—92. Budapest, Unip.) WOLFF.

W. B urrldge, Versuche mit Pilocarpin. Pilocarpin wirkt bei Rana temporaria 
auf die Herztatigkeit je nach der GroBe des gleichzeitigen Ca Gehaltes steigernd 
oder hemmend. Die letzte Wrkg. zeigt sich bei 0,0025% Ca durch 1:10®, wfihrend 
1 :1 0 "  u. 1 : 10t2 hierbei eine geringe, kurz dauernde Steigerung herbeifuhren. Bei 
boherem Ca-Gehalt kann Pilocarpin erregend wirken (Zunahme der Kontraktionen, 
Beschleunigung des HerzBcbJageB, Tonusateigerung). Atropin hindert das Zustande- 
kommen der Wrkg. u. hebt die lalimende auf. Der Angriffapunkt des Pilocarpina 
wird im barkoplasma zwischen der myoneuralcn Verb. u, der kootraktilen Sub
stanz yermutet. (Arch. internat, de pharmacodyn. et de thćrapie 28. 23 — 30.

VI. 2 . 3 3
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1923. London, South Kenaington Uniy.; Ber. ges. Physol. 2 4 . 286—87. 1924. Ref. 
SCHtfBEL.) SPIEGEL.

N ils W ehland, Uber die Bedeutung der Atropinisierung fiir den Blutgcfafleffekt 
des Adrenalins. Ggw. von sehr geringen Atropinmengen in der zur Perfusion be- 
nutzten n. Serum°alzlsg. hindert nicht bloB die gefaByerengernde Wrkg. yon zu- 
gesetitem Adrenalin, Bondem wandelt sie in die gegenteilige um. Dies muB auf 
direkter Einw. des Atropina auf die GefaBe beruhen, Auswaschen deraelben laBt 
die Wrkg. yon Adrenalin wieder wie friiher hervortreten. Die gefaByerengernde 
Wrkg. von BaCl% wird dureh Atropin nicht beeinfłuBt. Die ErorteruDg dieser Er- 
scheinungen u. des Einflusaes von Ga auf die Adrenalinwrkg., bzgl. dessen die An- 
gaben von P e a r c e  (Ztsch. f. Biologie 62. 243; G. 1913. II. 1934) beBtatigt werden^ 
fuhrt zu folgenden Annahmen: 1. Atropin lahmt die Endorgane des motor. Sym- 
pathicuB in den GefaBen, beeinfluBt aber nicht die n. sympatb.-dilatator. Wrkg. 
deB  Adrenalina. — 2. Die gefiiBerweiternde Wrkg. des Adrenalina, die in Ca-freier 
Lsg. heryortritt, beruht auf Reizwrkg. auf parasympatb. Nervenorgane oder jeden- 
falls auf Bolche, die sich phaimakodynam. wie parasympatb. yerhalten. Diese ge- 
faBdilatator. Wrkg. des Adrenalina wird durch gleichzeitige Ggw. von Atropin in 
geringer Konz. in der Perfuaionefl. antagonist. gehemmt, die in n. Salzlsg. aber 
nicht. (Skand. Arch. f. Physol. 45 . 211—36. Upsala, Univ.) S p ie g e l .

Otto R iesser und E rnst Simonson, Physiologische und pharmakologieche Unter- 
suchungen Uber die Beeiehungen des Mittelhirns zum Mmkdtonus beim Frosch. 
Zentral erregende Gifte, namentlich Cocain, bedingen nach Bubcutaner Injektion 
am Froach eine ton. Yeranderung der Muskelzuckungakurve. Abtragung des GroB- 
u. Zwiachenhirns ist ohne EinflaB, Eistirpation dea Mittelhirns aber beseitigt die 
Kontraktur, dagegon nicht Eistirpation des Sympathicus. Es handelt sich somit 
um eine reflektor, bedingte Zuetandsanderung des Muakels. Atropin wie Adrenalin 
heben bei peripherer Einw. die Kontraktur auf. Tetrahydro-fi-naphthylamin wirkt 
meist wie Cocain, seltener auch Pikrotoxin u. Coffein. (Pf l Ugees Arch. d. Physiol. 
203. 221—46. Greifawald, Uniy.) W o l f f .

Friedrich. B ilsk i, Die FntwicUung der Strychninempfindlichkeit beim Frosch.
I. Beitrag zu Untereuchungen iiber die Physiogenese. Kauląuappen Bind auf ver- 
sehiedenen EntwicklungsBtadien yersehieden empflndlich gegenuber Strychnin. 
Die Entw. der Strychninempfindlichkeit geht im groBen u. ganzen konform mit der 
Entw. der Funktionen des Zentralneryenaystems. Die Empfindliehkeit erreicht erst 
dann ihr Masimum, wenn der relatiye W assergehalt der Laryen am groBten 
geworden ist. ( P f lU g e r s  Arch. d. Phyaiol. 203. 397—407. Miinchen, Zool. 
Inst.) W o l f f .

H. Mieś, Uber die Wirkung des Strychnins bei Krottn und ihre Beeinflmsung 
durch Urethan. Bei der Krote wirkt Strychnin in Gaben bis 25 X  10~6 g insofern 
anders ais beim Frosch, ais das Labmungsstadium fehlt u. dann die gesteigerte 
reflektor. Erregbarkeit u. eine nicht mit Oscillationen im Elektrokardiogramm ein- 
hergehende Muskelsteifigkeit tagelang erhalten bleiben konnen. Dureh dieses Verh. 
war die Mogliehkeit gegeben, die Beeinfluasung der Strycbninwrkg. durch Urethan 
zu untersuchen; dieses yermag jene zu unterdrucken fiir eine Zeit, die mit der 
Urethandosis wachst, die Steigerung der Refleserregbarkeit zu yerkiirzen u. die 
letale Strychnindosis zu erhohen. (Ztschr. f. d. ges eip, Therapie 41, 133—41. 
Koln, Uniy.) Sp ie g e l .

Takeo Takayanagi, iiber das Schicksal des Morphins im TierMrper. I. Mit- 
tcilung: Uber die Ausscheidung des Morphins beim Warmbliiter. Mit der vom .Vf. 
beschriebenen Methode (vgl. S. 518) konnte nachgewieaen werden, daB bei Hunden 
u. Kaninchen im Gegensatz zu F a u s t  (Arch. f. eip. Pathol. u. Pharmak. 4 4 . 217 
[1909].) die Ausscheidung im Harn die im Kot bei weitom iibertrifft. Das Mor-
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phin eracheint bei einmaliger Gabe langaam im Harn; grSiite Menge am 2. bis
з. Tage. Wo schon friiher Morphin gegeben war, findet der Obergang in den
Harn betracbtlich Bebneller statt. Bei Gewohnung nimmt das im Harn ausgeschie- 
dene Morphin an Quantitat von einem nach 2—4 Tagen erreichten Maiimum 
dauernd ab u. verschwindei auch bei weitercr taglicher Zufuhr der gleichen Dosia 
nach ca. 1 Woche vollig. Es liegt wobl Bchnellere Zerstorung bei Gewohnung 
vor. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 102. 176—82.) WOLFF.

Takeo Takayanagi, Uber dat Schicksal des Morphins im TierkSrper. II. Mit- 
teilung. Ober die ZerttSrung des Morphins im Korper gewtihntcr und ungewóhnter 
Batten. (I. vgl. vorst. Ref) Die Gewohnung an Morphin beruht, wie schon EtJB- 
8AMEN (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 59. 227 [1908]) featstellte, auf der 
schnelleren Zerstorung u. auf einer zunehmenden Immunitat der Zellen gegen 
Morphin. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 102. 183—87. Heidelberg.) W o l f f .

R udolf Schoen, Zur Kenntnis der Morphinwirlcung beim Memchen. II. Mit- 
teilung: Die Veranderungen des Grundumsatees und der Einflufi mafiigcr Gewohnung 
auf Grundumsatz, Blutreaktion und Atmung. (I. vgl. S. 78) Der Grundumsatz 
des ruhenden nuchternen Menschen wird durch 0,01 u. 0,02 g Morphin um 20—25% 
in den ersten Stdn. herabgeBetzt. Bei wiederholten Gaben verschwindet diese 
Stoffwechselyerminderung sehr rasch u. geht anfanga sogar in Erhohung iiber; 
gleichzeitig fallt auch die in der I. Mitteilung beachriebene Acidoais nach Morphin 
fort. DieBe Acidosia wird durch die bei Herabaetzung dea Grundumsatzes ver- 
mehrten aauren Stoffwechselprodd, ausgel.; Yorauasetzung dazu ist der Ausfall der 
reaktionsregulierenden Funktion des gelabmten Atemzentrums. (Arch. f. exp. 
Pathol. u. Pharmak. 102. 205—17. Wtirzburg, Med. Klin.) WOLFF.

Torahiko lkom a, Experimentelle Analyse des durch Morphium erzeugten Blasen- 
Sphincterkrampfes. An Blasenstreifen von Menschen, Hunden, Kaninchen, Katzen, 
Schweinen u. Meerschweinchen la s B e n  sich zwei pharmakolog. Bcharf getrennte Ge- 
biete nachweisen: Detrusorstreifen werden durćh parasympath. crregende Mittel 
wie Pilocarpin, Cholin, Acetylćholin, Pituitrin  kontrahiert; dieser Zustand wird 
dann durch Atropin u. Adrenalin behoben. Sphincter- u. Trigonumstreifen kontra- 
hieren sich dagegen nur auf Adrenalin u. erlahmen wieder nach Atrophi, nicht 
aber nach Ergotoxin; parasympath. erregende Gifte auBer Pituitrin sind hier ohne 
Wrkg. CaClt lahmt, KCl erregt DetrusorBtreifen; sie wirken nicht auf Sphincter-
и. Trigonumetreifen. Papaverin u. Akineton schwachen beide tonisieiten Streifen-
arten in gleicher Weise. Morphin erzeugt an isolierten Blasenstreifen weder 
Tonuszunahme noch -abnahme; nur die Freąuenz der rhythm. BeweguDg wird 
geBteigert. Der an lebenden MeerBOhweinchen u. Kaninchen erzeugte Morphin- 
blasenkrampf kann weder darch A., Chlf., Chloralhydrat oder Mg-Narkose beaeitigt 
werden, auch nicht durch Cocain oder Novocain, selbst nicht bei lokaler direkter 
Applikation, oder durch Atropin, Adrenalin, Ergotoxin, Papaverin, Akineton, 
Bemylbenzoat, Gamphtr, Cholin, Pituitrin; nur Pilocarpin wirkt. CaĆl3 schwUcht 
den Detrusortonus u. Btarkt reflektor, den Sphinctertonus; KCl wirkt entgegen- 
geaetzt u. lost den Morphinsphincterkrampf. (Arch. i. exp. Pathol. u. Pharmk. 102. 
145—66. W ieD, U niv.) W o l f f .

Charles W. Edmunds und Putnam  C. L loyd, Die Bedeutung der Neben- 
niercndriisin bei der Wirkung gewisser Alkaloide. III. Physostigmin und das Blut- 
bild. (II. vgl. Journ. of laborat. and clin. med. 8. 563; C. 1924. I. 2177.) Am 
intakten Hunde rufen 0,5 mg PhyBoatigmin pro kg starkę Yermehrung der poly- 
nuclearen Leukocyten ohne Anderung der Erythrocyten hervor, 0,7 mg yoriiber- 
gehenden AnBtieg sowohl der letzten ais auch der ereten u. der Lymphocyten. 
Nach yorheriger Entfernung der Nebennieren oder Verabreichung von Ergotin oder 
groBen Dosen Atropin bedingen die groUeren Gaben Physoatigmin lediglich Anatieg

33*
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der Erythrocyten bei Vcrminderung der Leukocytenzahl. (Journ. of laborat. and 
clin. med. 9. 45—53, 1923. Ann Arbor, Uniy. of Michigan; Ber. ges. Phyaiol. 24, 
286. 1924. Ref. E l l in g e r .) S p ie g e l .

Piętro-M aria Niccolinl, Beitrag zur pharmakólogischcn Untersuchung des 
Emetins. An Kaninchen u. Meerschweinchen fand Vf. fiir LBgg. 1 : 5000 bis
I : 2000 Vaaokonstriktion im kleinen Kreialauf, fiir 1:1000 bis 1:500 Vasodilatation 
in diesem, im Splanchnicuagebiete stets geringo Erweiterung. Bei einem Hunde 
Von 18 kg war die Blutdrucksenkung nach 2 ccm Lsg. 1 :1000 in trayenoB  gering 
u. kur*. Am isolierten Kanincbenherzen bewirkte der therapeut. Dosia beim 
Menschen entsprechende Gabe voriibergehende Abnahme der Amplitudę u. Erhohung 
der Freąuenz. (Arch. internat, de pharmacodyn. et de thśrapie 28. 61—73. 1923. 
Firenze, Ist. di atudi sup.; Ber. ges. Pbyaiol. 24. 287. 1924. Ref. R e n n e r .) Sp.

Em il Abderhalden und Ernst Wertheimer, Uber den Einflup der Ernahrang 
auf die Wirkung des Insulins. Stark mit Fett ernahrte Ratten zeigen keine hypo- 
glykam. Krampfe nach Inaulindosen, die auf mit Kornerfutter ernahrte Ratten 
kampferregend wirken. Bei gemiBchter Nahrung zeigten Kohlenhydrat-Fett-EiweiB- 
tiere die iiblichen Erscheinungen, die Fett- u. Eiweifitiere blieben aber frei von 
auBerlieh wahrnehmbaren Erscheinungen. Bei Ratten u. Mauaen sinkt nach Ein- 
spritzung des Insulina aehr bald die Korpertemp. ab, bei Erholung, z. B. nach 
T raubenzuckerinjektion, steigt aie wieder. Kohlenhydrattiere weisen entBprechend 
den śiuBeren Eracheinungen in ihrem Befinden eincn tiefen Abfall der Korpertemp. 
auf, die Fett- u. Eiweifitiere behielten sie innerhalb enger Grenzen bei. (P f lO g e r s  
Arch. d. Phyaiol. 203. 439—42. Halle a. S., Univ.) WOLFF.

Gunnar Ahlgren, Uber die Einwirkung des InsuUńs, Adrenalins, Thyrotoxins 
und Pituitrins sowie gewisser Pharmaca auf die Gewebeatmung. (Vorlaufige Mit
teilung.) Vf. hat schon friiher (Skand. Arch. f. Phyaiol. 44. 167; C. 1924. I. 2528) 
mittels der Thunbergachen Methylenblaumethode gezeigt, daB Inaulin (I) calori- 
gene Wrkg. dadurch entfaltet, daB die Gewebe durch seine Zufuhr das Vermogen 
erhalten, Glucoae in Prodd. zu spalten, die ais Substrat fur Oiydationaenzyme 
dienen k o n n e D . Das Ergebnis wird durch neue Verss. mit einem sehr reinen 
Insuliupraparat an pankreaadiabet. Froschen beatatigt. — Die calotigene Wrkg. 
von Adrenalin (II) u. Thyroxin (IH) laBt sich ebenfalls mit der Methylenblaumethode 
deutlich zeigen. Kraftige derartige Wrkg. zeigten auch Pituitrin (IV), bezw. einige 
der Fiihnerachen Subatanzen. Ais Schwellenwerte wurden bisher erhalten fttr das 
benutzte Insulin 1 : 12 X  10°, Adrenalin 1 : 10u , Thyroiin 1 : 2 X  10u, Pituitrin 
(Lsg. von P a rk ę  D ayis & Co.) 1 : 10u, FO hners Subatanz 947 F  62 1 : 10u. Bei 
gleichzeitigem Zuaatz von I  u. I I  in gewiaaen Konzz. heben- dieae ihre beachleu- 
nigenden Wrkgg. auf die Gewebeatmung vollig auf, bei anderen unTOllatfindig mit 
Vorwiegen der einen oder dor anderen. Ahnlicher Antagonismua beateht zwischen
I I  u. IV, wahrend I  u. IV ihre Wrkgg. fordem. — Von anderen Medikamenten
zeigten u. a. Acetylchólin, Pilocarpin, Atropin, Cocain, Ergotamin, Morphin u. 
Strychnin in geringen Konzz. (1 : 107—1 : 1010) kraftige Forderung der Gewebe
atmung, in grdBeren gewohnlich keine Wrkg. oder Hemmung, gegenseitige Hem- 
mung der Wrkg. zwischen Atropin einerseits, Pilocarpin oder Acetylchólin oder I  
andererseits, zwischen Cocain u. Ergotamin u. diesem u. U  Zwischen diesen 
antagoniat. Verhfiltniaaen u. der Wrkg. auf den Blutzucker beatehen Beziehungen.
— Bei keinem der oben genannten Mittel konnte Steigerung der Fahigkeit der Go- 
webe zur Oiydation gewiaser organ. Sauren (besonders Milcbsaure, AcetesaigaSure 
oder ^9-Oxybuttersaure) nachgewiesen werden. (Klin. Wchschr. 3. 667—68. Lund 
[Schweden], Univ.) Sp ie g e l

J. Vorschutz( Reiztherapie und quantitative Messung der Reizstarke an der 
roten Blutzelle. Durch unspezif. Reize (Kaseosan, Eigenblut, Aolan) tritt bald nach
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iDjektion Leukopenie, 2 Stdn. apSter Leukocytose eiD, analog andert Bich auch die 
Blutplattchenzahl, meist yermehrt sich das Serumglobulin auf Kosten des Albumina, 
Blutgewinnung u. Senkungsgeschwindigkeit sind beschleunigt, die unapez if. Agglu- 
tination iat erh ó b t. Alle bypoplaat. ro ten  Blutzellen n eh m en  nach Reizen durch der- 
artige Injektionen oder Beatrahlung EiweiB auf, alle hyperplaBt. Blutzellen geben 
EiweiB ab;, die Zelle strebt alao nach ibrem verlorenen dynam. Gleichgewicht. 
(ZtBchr. f. klin. Med. 1 0 0 . 10—38. KoId, Uniy.) WOLFF.

J. W illiam  Buchanan, Geu>ichtsveranderungen m d  Sauerstoffvcrbrauch lei 
langer JEinwirkung verdilnnter Anasthetica. Es ist bekannt, daB geriDge Dosen von 
narkot. Mitteln bei PfUnzen u. Tieren die innere Atmung ateigetn. Ea wurde nun 
an in Begeneration befindlichen Stiicken yon Planaria dorotocepbala u. an ganzen 
Tieren (Ergebniaae in beiden Fallen gleich) unteraucht, ob dabei Gewichtaabnahme 
atattfindet. Verwendet wurden A., Chlf., Chloralhydrat, Chloreton u. A. in Konzz., 
bei denen die Tiere lange Zeit am Leben blieben u. auBer mit A. (7io -molar) keine 
narkot. Wrkg. erkennen lieBen. Im A. stieg der 0,-Verbrauch pro Zeit- u. Gewichts- 
einbeit aehr erheblich, die Empfindlichkeit gegen HCN gleichfalla, wiihrend daa 
Gewicht nur unbedeutend starker ala bei Kontrolltieren fiel. Die Steigerung dea 
Os-Verbrauchea iat weit iiberwiegend auf gesteigerte Verbrennung yon A. zuriick- 
zufiihren. Ahnlicb, aber in geringerem Mafie wirkten Chlf. u. Chloralhydrat, A. 
nicht. Die anderen Veras. sind noch nicht abgeschlossen. (Journ. of exp. zool. 
38. 331—53. 1923. Chicago, Uniy. New Hayen, Y a le  Uniy.; Ber. gea. Physiol. 24. 
285. 1924. Ref. Fbom hebz.) S p ie g e l .

V. Kollert, L. Kofler und W. Hauptmann, Uber den Einflufl von Saponin- 
drogen auf die Diurese. Die Veras. wurden mit AbkochuDgen yon Rad. Ononidis, 
Herba Herniariae, Rad. Saraaparillae, Rad. Saponariae, Rad. Senegae u. Rad. Pri- 
mulae durchgefuhrt. Nach den erhaltenen Ergebniaaen eracheint die Yerwendung 
obiger Drogen ala Diuretica aehr fraglich, doch besitzen sie fiir die Therapie ala 
Eispektorantien eine gewiase Bedeutung. (Wien. klin. Wchechr. 37. 571—73. 
Wien, Uniy.) FBANK.

E rnst Joel, Yergleichende Untermchungen Uber Ront gen- und Atophanlehand- 
lung lei Leukamien. Beiłrag tu r  Wirkungsweiee des Atophans. Die Annahme 
einea Leukocytenzerfalls ist nur berechtigt, wenn mit Abnahme der Leukocyten- 
zahl eine deutliche Zunahme der ausgeschiedenen N-, Harnsaure- u. Phosphora&ure- 
mengen einhergeht. Einen EinfluB deB Atophans auf die Leukocyten konnte Vf. 
nicht featBtellen, bo daB ein neuea Argument fiir d ie  Wirkungsweiae des Atophans 
ais spezif. Steigerung der Nierenleiatung fiir die Harnsaureau8Bcheidung gegeben 
iat. (Ztachr. f. klin. Med. 100. 170—78. Berlin, Krankenh. Moabit.) W o l f f .

John A. Eordyce, Isadore Eosen und C. N. Myers, Quantitative Syphilis- 
studien vom klinischen und liologischen Standpunkt. V. Arsengeha.lt von Blut und 
Spinaljlilssigkeit nach Neosalnarsan bei der Swift-Ellisschen Behandlungsmtthode.
VI. Arsengehalt der Spinalflilstigkeit naeh Salvarsan lei der Swift-JEllisschen Be- 
handlungimethode. VII. Areengehalt der Spinalflilstigkeit nach Salvarsan und Drai- 
nage. VIII. Arsengehalt des Blutes nach intravenoser' Injektion dom Silbersalvarsan. 
(IV vgl. Amer. Journ. of Byphilis 7. 209; C. 1924 1.2385.) V. Behandlung intra- 
yenoa mit NeoaalyarEan, intraapinal mit Autoaerum. Bei einem Teil der Patienten 
war der Liąuor mindeatens bei einer Analyse Aa frei, za anderen Zeiten Aa-haltig. 
22% der Kranken u. 10,5°/o der Spinalfll. enthielten nur Spuren As, 34% dieser 
Fil. 0 ,6 -5  mg, 21% 5 -2 0  mg, 12,5% 20-50  mg, 10,5% 50-83,6 mg. — VI. 12% 
der Spinalfll. (meist Tabes u. Lues cerebrospinalis) nach entaprechender Behand
lung mit SalyarBan waren atSadig As-frei, 10,5% enthielten nur Spuren, 48% 0,25 
bia 5 mg, 20% 5 -2 0  mg, 4,3% 20-f,0  mg, 0,8% 5 0 -7 3  mg Aa in JOOg Trocken-
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B u b a ta n z .  — VII. Hier fand sich i n  17% der Spinalfll. kein Aa, i n  8,3% u n b e a t im m -  
bare SpureD, i n  41,7% 0,118—5 m g , i n  25% 5—20 m g  u. in 8,4% 20—54,3 m g .

VIII. Bei Anwendung yon Silbersalvarsan waren unmittelbar Dach der Injektion 
56,4% des Aa aua der Blutbahn yerachwunden, ea waren dann noch 2,62 mg Aa 
in 100 g Trockenaubstanz. Der Gehalt vermindert aich wahrend 24 Stdn. standig, 
steigt dann deutlich an u. hernaeh wieder ab. Bei As-Idiosynkraaio oder Pra- 
dispoaition zu Salvarsanvergiftung fanden sich abnorme Werte nach oben u. unten. 
(Amer. Journ. of syphilia 7. 444—77. 478—512. 513-27. 528-59. 1923. New York, 
Columbia Uniy.; Ber. gea. PbyBiol. 24. 155—56. 1924. Ref. P. W o l f f .) Sp ie g e l .

A. C. K olls und J. B. Youmans, Quantitative Studien an Salvarsan. II. Ver- 
teilung und Austćheidung nach intravenó'ser Injektion. (I. vg l. B u li. o f the J o h n s  
H o p k in s  Hoap. 34. 149; C. 1924. I. 1245.) Vom eingeaprittten  Salyarsan ver- 
laasen ca. % die B lutbahn in  den eraten Min. nach der IrijektioD, der zuriick- 
bleibende A n teil verm indert aich achnell, doch Bind Spuren noch nach 24 Stdn. 
nachweiabar. Speicherung erfolgt in  Leber, M ilz, N iere, L unge, H erz u. Skelett- 
m uakel, fur dio Auaacheidung iat die L eber w icbtiger ais die N iere. Im  Gehirn  
findet aich w eniger ala in irgendeinem  anderen Organ, im  Liquor in  den eraten 
24 Stdn. nur Sparen. (Buli. o f the J o h n s  H o p k in s  Hoap. 34 181—84. 1923. 
B altim ore, J o h n s  H o p k in s  U n iv .; Ber. ges. P h ysio l. 24. 155. Ref. P .W o ł f f . )  Sp.

Thomas Anwyl-Davies und John Mellanby, Die antikoagulierende Wirkung 
der Arsenobenzole auf das Blut. 0,1% Arsenóbenzol (Salvarsan) yerhindert Blut- 
gerinnung in vitro u. in yipo, im zweiten Falle tritt sie nach 1 Stde. ein. Die 
Hemmung erfolgt durch Ausbleiben der B. von Fibrin bei Einw. yon Thrombose 
auf Fibrinogen, Thrombose selbst wird nicht geachadigt. Wahrseheinlich verbindet 
sich Neosaharsan direkt mit dem Fibrinogen. Stabilanan, eine Glucoseverb. dea 
Arsenobenzols, hindert die Gewinnung nicht, auch nicht in vivo. Therapeut. 
Mengen der yerachiedenen PrSparate sind beim Menschen auch bei langerer An- 
wendung ohne EinfluB auf die Blutgerinnung. (Lancet 205. 555—57. 1923; Ber. 
ges. Physiol. 24. 155. 1924. Ref. E ic h h o l t z . )  S p ie g e l .

Josś Maria de 01iveira, Uber die Pharmakologit einigtr kardiotroper Stoffe. 
E in neues Eerztonicum, Retama sphaerocarpa, Boit. Da eiDige Autoren neuerdings 
die kardiotoD. Wrkg. des Sparteins beatritten, hat Vf. Versa. an Meerschweincheu 
u. Frosehen angestellt mit dem Ergebnis, daB es erweiternd auf die kleinen peri- 
pheren Arterien wirkt u. aus unbekannten Grfinden in einer kleinen Anzahl von 
Fallen hemmend auf das Her* wirkt, w aB  bei einem Fluideitrakt aus den kleinen 
Zweigen der Mutterpflanze (Spartium acoparium L., Besenginster) niemała vorkam. 
Eine bemerkenswerte kardioton. Wrkg. zeigt E itrakt von Retama sphaerocarpa Bois., 
den Ginstern yerwandter, der portugies. Flora eigentiimlicher Leguminosenart. 
(C. r. soe. de biologie 90. 1089 — 91. Porto, Fac. de mśd.) S p ie g e l .

B. S tnber und E. A. Proebsting, Uber den Einflufł des Oefafitonus bezw. des 
Gefa^spannungszustandes au f die Wirkungsiceise der Gefafimittel und des Blutes. 
Es wird gezeigt, daB die Wirkungaweise fcller Gefafimittel vou der jeweiiigen Ein- 
stellung dea antwortenden GefaBea abhangt. Deasen jeweiliger, durch neryoae Ein- 
fluB ae beBtimmter Spannungazustand entscheidet iiber Wirkungaart u. Wirkunga- 
ablauf, ao daB mit gleichen Konzz. deaselben Gifte* GefaByerengerung oder GefaB- 
erweiterung oder Miachformen beider zuatande kommen kónnen. Doch hat jedea 
Mittel ein beeonderes Optimum der GefaBeinstellung, bei dem es am starksten 
yerengemd, ein anderes, bei dem es am besten erweiternd zu wirken yermag. 
Diesen Gesetzen folgt ebenso wie die gepriiften GefaBmittel (Adrenalin, Eistamin, 
m-Phenylathylamin, Pituglandol, Cocain usw.) auch daa wirksame Agena des frischen 
Blutes u, der alten Korpersafte. Eb kann sich aber weiterbin bei einem beBtimmten 
GefSBapannnngszustande auch die einwirkende Giftkonz. yon EinfluB zeigen, ao daB
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manohe Mittel mit starken Doaen reine GefiiByereugerung, mit schwacheren kurz- 
dauernde Verengerung u . folgende larigdauernde Erweiterung, mit B c h w a c h e n  reine 
Erweiterung yeruraachen konnen, andere Bich umgekehrt ab B tu fen . Gefiifiweite u. 
GefaBspannungszuBt&nd Bind nicht gleichzusetzen. GefaByerengemdo Substanzen 
sind daher auch nicht immer ais toniBierende zu bezeichnen. — Die Folgerungen 
aus diesen Feststellungen zur ErklSrung vieler in der Literatur bekannter Unter- 
suchungsergebnisse werden ausfiihrlich erortert. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 
41. 263-316. Freiburg i. Br., Med. Klin.) S p ie g e l .

F. Pliarmazie. Desinfektion.
E. H. Gathercoal und Vivian J. Stuohlik, Oarungsversuche an Eliziercn mit 

geringem Alkoholgehalt. Mehrere wenig A. enthaltende Prodd.: Zusammengesetztea 
Mandelelixier, Pepsin-Elixier (Vorschlag fiir N. F. V.), Pepsin-Eliiier N. F., wss. 
SiiBholz-Elixier, zusammengesetztea Cardamom-Elixier N. F., Fleischbriihe, Glucose- 
lsg. u. Lackmuemilch wurden mit Scbimmel (Penicillium glaucum), Hefe (Saccharo- 
myces c e re v iB ia e )  u. Bacillus Bubtilis geimpft u. im Brutschrank 7 Tage bei 30° 
aufbewahrt. Ergebnisse vgl. Tabelle im Original. Ahnlich waren die Resultate, 
wenn die geimpften Prodd bei Zimmertemp. 10 Tage aufbewahrt wurden; daa 
Wachstum des Schimmelpilzea war nur etwas geringer. (Journ. Amer. Pharm. 
A b so c . 18. 236.) D ie t z e .

R uth M. Davis und H. A. Langenhan, HypochloritWsungen. Zusammen-
faasende Obereicht iiber die eeit mehr ala 100 Jabren bekannten Hypochloritlsgg.; 
beBprochen werden: Labarraąues Originalformel u. ihre Abanderungen, Darst., 
KonBeryierung u. Chemie der yerschiedenen Hypochloritlsgg. (Journ. Amer. 
Pharm. Assoc. 13. 32 — 34. 127—33. 219 — 22. 321—30. Seattle, Univ. of Wa
shington.) D ie t z e .

G. Joacłumoglu und P. Bose, Uber den Einflufl der Wasserstoftionenkonsen- 
tration auf die Haltbarkeit der Digitalistinktur. In der Digitalistinktur entstehen 
bei 1—2-jahriger Aufbewahrung saure Prodd. unter Yerschiebung der [H-], z. B. 
von anfaDgs pg 5,88 in 1 Jahr auf 5,66, i n  2 Jahren auf 5,38. Durch Zusatz einer 
B c h w a c h e n  Saure, z. B. Weimaure, laBt sich mittels Pufferung eine Konstanz der 
[H'J u. damit eine bessere Haltbarkeit der Tinktur erreichen. (Arch. f. exp. Pathol. 
u. Pharmak. 102. 17—22. Berlin, Univ.) WOLFF.

— , Neue HeiJmittel. Entbittertes Veronal, siehe Paranova1 (C. 1924. I. 2448).
— Salygran, siehe Salyrgan ( M e n tz e l ,  S. 82). (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 64. 202
bis 203.) D ie t z e .

— Neue Arzneimittel und Vorsćhriften des Auslandes. Agoleum, l% ig. 
Suspension yon kolloidem Ag in Ol. — Airan, ein aua Milch erhaltenes, 
dem Yoghutt, Kefir u. Kumis ahnliches Getrank, gegen Magenetorungen. — 
Alcretta, Tabletten mit Emetin u. Cephaelin aus 0,6 g Ipecacuanhawurzel, ab- 
sorbiert durch Al-Silicat. — Antimyon, BaCO, enthaltendes Mittel gegen Ungeziefer.
— Bellafolin (Chem. F a b r ik  Sandoz), l,5°/0 Belladonnaalkaloide in Pulyer oder 
Tabletten. — Bepal, DibenzyldiathylmelhylendisalicyldipyruyinBaure, gegen Rheu- 
matismua u. Arthritis. — Collasan, kolloider Pfeifenton. — Forsanose (H. Schu
bert), Futter- u. Kraftigungsmittel. — Maffee, Folia Sennae, Rhizoma Rhei, Cas- 
cara u. MgS04, Abfiihrmittel. — Medicol, fl. Paraffin zum innerlichen Gebrauch. — 
Nasmint, antisept. Schnupfpulyer. — Neorobin, Chryaarobinderiy., F. 190°, gegen 
Psoriaais. — Neo-Trepol, gefailtes Bi, suspendiert in iaoton. Fl. — Opolyl, Extrakt 
aua Leber, mit gallenaauren Salzen, Boldo, Combretum, Rhamnus, Podophyllin u. 
Eyonymin in Dragees. — Quinicardine, Tabletten aus jo 0,2 g ChinidinBulfat. — 
Bhino-lacteol, Milchsfiurefermente u. Zucker, zu Einblasungen bei Ozaena. — Septi-
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cemine, Jodobenzomethylyerb. des (CH2)aN4, bei Tuberkulose. — Tannurgyl, Lsg. 
eines VdSalze3, bei Malaria. — Tarbisol I, Ol Suspenaion von K-Na-Tartrobiamutat.
— Tarbisol I I ,  Lsg. von Bi-Diathylaminotartrat. — Trepol, Ól-Suspenaion yon Bi-
K-Na-Tarlrat. (Siiddtach. Apotb.-Ztg. 64. 203—4.) D ie t z e .

— Neue Areneimittel. Acylosal (Ge h e  & Co., Dresden), Aeetylsalicylsaure.
— Aktivin (Chem. F a b r ik  P y b g o s , Radebeul-Dresden), p Toluolsulfoehloramid-
natrium CHs-CjH^SOjNClNa; 3HsO; Cl-Gehalt entsprioht rund 25°/0 „akt. Chlor", 
daher der Name; Deeinfektions-, Bleich- u. StarkeaufschlieBungamittel. (Pharm. 
Ztg, 69. 515.) D ietze .

— Spczialitaten und Oeheimmitłel. Bismuto- Yałren (B e h rin g w e rk e , Mar
burg), A, Lsg. yon biemutyljodoiychinolinsulfoaaurem Na, B, Aufechwemmung der 
Cbininyerb. der BiBmutyljodosychinolinsulfosaure, gegen Syphilia. — Frangur 
(Carl  B u c h n e r  & S o h n , Miinchen), Tabletten mit Paulbaumrindenextrakt. — 
Sklerolsirup (M aria th e rm a  A.-G., Marienbad) nach Ml a d e jo v s k y , gegen Arterio- 
sclero3e, „Eitract. Droaer. rot. 30,0, Silić, colloidal. 1,0, Sirup. Sacchari Aurantiorum
170,0“. (Apotb.-Ztg. 39. 453.) D ie t z e .

H. M entzel, Neue Arzneimiłłel. Spezialitaten wwd Vorsćhriften. Antiparasiten- 
mixtur, je 300 Teile Ol. Eucalypt., — Citronell,, — Menth. pip., 100 Teile Naph- 
thalin, zum Vertreiben yon Miicken, Motten usw. — Aurocidin, ein goldsalihaltiges 
Tuberkulosemittel zu Einspritzungen. — Bismetine, Doppelsalz von Bi-Jodid u.
Emetin. — Bismhydral, Mischung von Bi u. Hg___Bismuthoidol, kolloidea Bi. —
Bisłan, Bi-Hydroxyd in Fettemulsion. — Colmuthol, kolloidea Bi. — Diveriin, Alka
loid von Cocculus diversifolius; Extrakt ais Diureticum bei Bheuma. — Elevosan, 
BeBtandteile der Blutdriisen u. Gehirnaubetanz, gegen Wechaelfieber. — Fkcepalmine, 
palmitinBaures Bi. — Erythrolues, Ólauspension von Cbininjodwismut. — Glastar- 
Bi, Wismutkakodylat. — Hefeglykokinin wirkt wie das Hormon der Pankreasdruse.
— Hermomuthol, HgJ, u. Bi-Subnitrat. — Hermonur-Tablełten, aus nicht naher an- 
gegebenen Driisen, einschlieBlich Hypophyse u. Nabraalzen, bei Enuresis nocturna.
— Ionoide de bismuth, kolloidea Bi. — Iriphan, pbenylcinchoninsaures Li. — Jodo- 
bismuth erce, Chininjodwiamuth. — Kukolin, ein Alkaloid yon Cocculus diversifoliufl.
— Lual, Uran-Ammon-Wismuttartrat. — Mulłoniłan, ein Nahrpraparat, das Vita- 
mine aus Lebertran, Hefe u. Citronenaaft, Eisenkalk u. -phosphat, sowie ErdnuBol 
enthalt. — Nahrtalz■ Vitamin-Nahrung Schacke, Keimmebl Materna mit einem 
Pflarizenpulver. — Neoby, Jodobiamutat von Yanadiumaaure. — Neoby-Hg, Kalomel, 
Jodobismutat yon Yanadiumsaure. — Oxan (Fb . B a y e b  & Co), Aspirinachnupfen- 
pulyer. — Oxymuth, Wismutoiydhydrat. — Quinimuthol, Chininjod wiamutat. — 
Ra,dix-Sirup, Radix Angelicae, — Gentianae, — Asari, — Yalerianae, Herba 
Eąuiaeti, — Tbymi, Folia Sennae, mit Sirup gegen Kinderhnsten. — Roebaryt 
(S a c c h a rin fa b rik , F a h lb e rg , L ist  & Co), BaSO<-Zubereitung fiir Rontgenauf- 
nahmen. — Sigmuth, K-Na Tartrowiamutat in S haltiger Mischung. — Spirillan, 
Wismuthydroxyd. — Talisol, Bestandteile der Schilddriise u. Hypophyse in Tab
letten, gegen Scropbulose, TuberkuloBe, Schwachesustande usw. — Thiosept, 
achwefelhaltiges ÓlEchieferpriiparat. (Pharm. Zentralhalla 65. 264—66.) D ie t z e .

W. W., Uber Beargonldsmgen. Reargon laBt eich nicht wie Protargol durch 
Aufatreuen auf W. in Lag. bringen. Man muB 60 g lauw. Waaaer in einen mit 
Korken yerechlieBbaten Kolben geben, 5 g Reargon zusetzen, mehrmals kraftig um- 
schutteln, die Lsg. in daB gewogene AufnabmegefaB iibergieBen, den Kolben mit 
lauw. W., je Dach der Menge deB ungel. Ruckstandes, in mehreren Anteilen nach- 
spulen u. die Fl. auf 100 g erganren. (Apotb.-Ztg. 39. 423.) D ie t z e .

A. B eythien und H. Hempel, i) ber die Tatiglceit des Chemischen Untersuchungt- 
amtes der Stadt Dretden im Jahre 1923. Bericbt uber untersuchte Nahrungsmittel,
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Gebrauehsgegenatande, Geheim- u. Heilmittel u. (echn. Gegenstande. (Pharm. Zentrai- 
halle 65. 257- 62. 274 -7 7 . 291-93.) D ie t z e .

Henry Stassano, Uber die Sterilisation in fortwahrendem Kreitlauf sich be- 
findender Fliissigkeiten bei diinner Schicht. Entwicklung der Methode und schritt- 
wetse Andermg der Apparate. Vf echildert dio Entw. seineB Verf. (ygl. C. r. d. 
l'Acad. des sciencea 165. 41; C. 1917. II. 478) in apparatiyer Beziehung, wobei 
namentlich die Erfabrnng beriickaichtigt wurde, daB entgegen der Erwartung eine 
Emulsion Bicb um so weniger erwarmt, je  mehr Zeit sie zum DurcbflicBen des App. 
braucht. Vf. nimmt zur Erklarung an, daB die Mikroben infolge der Capillar- 
adbaaion seitens der Metallwande sich dieaen mebr u. mehr nfihern u. eo eine Art 
bewegiichen Warmescbutzes bilden. Die neu konatruierten App. sind im weaent- 
liehen aolcbe, bei denen 2 Kammem durch ein Mittclstilck mit kon. Vertiefungen 
u. entsprechend kon. geatalteten Endstiicken gebildet werden, u. ein durch In- 
einanderschalten zweier Zinnrohre von ungleicbem Durchmeaaer gebildeter Durch- 
atromungaraum (ygl. auch F. P. 528313; C. 1922. II. 667). Durch Kombination 
beider App. kann man selbat auBerordentlich mikrobenreiche Fil. im Bruchteile 
einer Sekunde vollig keimfrei machen. Die Operation kann im allgetneinen ais 
gelungen gelten, wenn die Temp. der Fl. beim Auetritt aua dem App. von der- 
jenigen der Erhitzungaflachen nicht mehr ala 2—3° abweicht. (Ann. Inat. Paateur
38. 427—48.) __________ _ S p ie g e l .

Chemisohe Fabrik „Norgine“ Dr. Viktor Stein und W ilhelm  Wiechowski,
Prag, Herstellung von MutterkompraparaUn, 1. dad. gek., daB eine wsa. Auf- 
achlStnmung der Drogę der Garung (bei etwa 35—36°) iiberlaaaen wird. — 2. dad. 
gek., daB der durch Garung vorbehąndelte waa. Auazug mit CaO gereinigt u. yom 
uberachfisaigen Ca;OH)a (z. B. durch [NHJjCOg) befreit wird. — Die Garung tritt, 
offenbar yon einem daa Mutterkorn selbat enthaltenden Mikroorganiamua eingeleitet, 
nach etwa 12 Stdn. yon selbat ein u. dauert unteę reiehlicher COs,-Entw. 3 bia 
5 Tage. Die anfanga dunkle Lsg. wird heller, u. die an die Obeiflachę getriebenen 
Drogenteilchen setzen sich zu Boden, wobei die Wirksamkeit der Leg. erheblich 
zunimmt, wahrend Farb- u. BaHaatatofFe yerechwinden bezw. ausfallen. Zur weiteren 
Reinigung wird die LBg. mit breiformigem Ca(OH)t behandelt u. das Filtrat mit 
(NH4),COs entkalkt. Nach moglichat schonendem Einengen bia zur Sirupdicke wird 
die yorher vom CaCOa befreite Lag. mit 90%ig. A., am besten CHsOH, yeraetzt, 
wobei abermals Schmieren u. BallaBtstoffe ausfallen. Der beim Eindampfen der 
alkob. Lag. im Vakuum zuriickbleibende Sirup wird in W. aufgeBommen u. bildet 
eine weingelbe Lsg., die weBentlich wirksamer iat ala ein ohne Vergarung ge- 
wonnener w s b .  Auazug der Drogę. Sie findet in Form yon Injektionen therapeut. 
Verwendung. (D. R. P. 388845 KI. 30 h yom 25/9. 1921, auag. 21/1. 1924. 
TchechoBlowak. Prior. 16/9. 1921. Schwz. P. 103099 yom 21/7. 1922, ausg. 16/1.
1924. Tachechoslowak. Prior. 16/9. 1921.) Sc h o t t l a n d e r .

Rheinisch-Westfallsche Sprengstoff-Akt.-Qes., Cellnloid- nnd Cellon-Ab- 
teilung, Niirnberg, Herstellung radioaktiver plastisćhtr Matsen beliebiger Form. 
(D. E. P. 396097 KI. 21 g vom 8/3.192], auag. 26/5.1924. — C. 1923. IV. 784.) Ktł.

Gr. Analyse. Laboratorium.
P. Gunther, Uber die ćhemisch-analytieche Veru>endurig der EfintgentpektrosJcopie. 

Zusammenfasaung. (Ztschr. f. angew. Cb. 37. 355-57. Berlin, Uniy.) B e h b l e .

UL. B. Matlack, Eine Verbesserung am selbsttatigen Heber. Um den Eintritt 
der Luftblascben unter einer langeren FlUesigkeitssBule zu ermóglichen, iat daa
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C 
B - -
A

Rohrehen C an das innere Rohr B  deB Eintauchkorpera 
A  (ygl. Fig. 1) angeschmolzen worden. Ea wird dadurcb 
erreicht, daB die Luftblaschen langere Zeit eintretcn konnen,
u. aomit die Wiikungsdauer deB App. yerlangeit. (Chemiat-
Analyst 1923. Nr. 40 21. Washington [D. O.].) RtJHLE.

R. L. Blnney und N. I . T erb ille , Temper atur- 
bcstimmung von geichmoizencn Metallen. Beachreibung der 
einzelnen App. wie opt. Pyrometer, Strahlungapyrometer, 
Pyrometer aus unedlen Metallen, Segerkegeln u. Pyro
meter aua edlen Metallen. (Metal Ind. [New York] 22. 189 
bis 190.) F r a n c k e n st e in .

W. Swlętoslawskt, J. W aszkoslenrenski und W. Ro- 
Fig. 1. mei, tjber eine Abdndermg des Apparatns von Washburn-

Cottrell. (Vgl. W a s h b u r n , Journ. Americ. Chem. Soe. 41. 
729; C. 1919. III. 918, u. Co t t r e l l , Journ. Americ. Chem. Soc. 41. 721; C. 
1920. II. 58) Daa Cottrellache Ebullioskop wird dahin geandert, daB die
Thermometerkugel, die in der Gaaphase aich befindet, durch die ad. FI. befeuchtet
wird, die durch zwei Capillarrohren zum Thermometer zugefiihit wird. Die Kpp., 
die daa Ebullioakęp u. die gewohnlichen Destillationaapp. zeigen, stimmen auf 0,003°/o 
iiberein. Anwendung auf die Molekulargewichtabeat. dea Tetraphenylthiophens in 
Bzl. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 542—45. Warschau, Polyteclin.) Bik .

L P. E del, Kolonnenfraktionieraufsatz. Der Dampf wird gezwungen, durch 
Kondensat aua dem Dampf hindurchzugehen. Zu dem Zweck werden SehlifFkugeln 
auf den Kochkolben aufgeaetzt, die an der Seite einer inneren Auaatiilpung eine 
kleine Óffnung beaitzen, durch die Dampf eintreten u. u b e rB c h u a a ig e a  Kondenaat 
auatreten kann; ein Rohr fiir den Dampf fiihrt durch den Schliff unter die Aua- 
atiilpung der nachathoheren Kugel. Mit 3 Kugeln erhielt Yf. aua 16°/0ig. A. ein 
Deatillat von 92°/0- In 1 Stde. kann man ‘/j 1 Athylacetat vom beigemischten A. 
befreien. Die Zahl der (aufeinanderpaasenden) Einsatze richtet aich naeh derVor- 
schiedenheit der Kpp. der zu trennenden Stoffe. Bezugsąuelle: Mariua in Utrecht. 
(Chem. Weekblad 21. 287. Utrecht, Rijks-Univ.) W. A. R o th .

F r. B ark , Berećhnung des speeifischen Gewichtes von Gasen bei vtranderlichem 
Drućk, Baum und veranderlicher Temperatur. Die Berećhnung erfolgt durch An
wendung des Mariotte-Gay-Lussacachen Geaetzes. (Chem. Apparatur 11. 73—74. 
Mannheim-Waldhof.) N e id h a b d t .

W. H artm ann, Eine kleine Kiihlerform mit einschraubigtr Kuhlerklammer. 
Der Kuhler bestebt aus einem aich verjiingenden Glaarohr mit aeitlichem Steig- 
rohr, in d»B ais Innenkuhlung ein Reagensglas mit W.-Zu- u .  AbflaB mittels
Stopfem eingesetzt iat. Die Kiiblerklammer besteht auB  einer achlittenartigen
Klammer u. einem eenkrecht u. wagereeht gekerbten Błock. (Chem.-Ztg. 48. 
331.) J u n g .

H. fiosset, AUgemcines Uber die kritisćhe Mischungstemperatur. Theorie u. 
Anwendungen auf techn. Untersa. (vgl. T h e s e , Nancy 1921). Beschreibung zweier 
Apparate fiir Best. der krit. Mfachungatemp, (bei ErwSrmung bezw. bei Abkiihlung), 
die von Maison LEQUEUX-Paris bezogen werden konnen. (Ann. Chim. analyt.
appl. [2] 6. 129—34.) B ik eh m an .

H. C. Bates, Uber die Kompressibilitat fester KSrper mittels einer Interferometer- 
nuthode. An Hand von Messungen an FluBapatkrystallen, die in verschiedenen 
Richtungen grachnitten sind, wird eino ncue Methode zur Best. der Kompressibilitat 
gezeigt. Ebenso wurden Qaarz u. Messing gemessen. Die Werte stimmen mit 
denen anderer Forscher iiberein; nur sind sie etwas niederer. — Es wurde gezeigt, 
daB der Wert der Kompressibilitat in verBchiedenen Richtungen beim Flufispat
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ycrschieden ist. Die Methode wurde bei undurchaiehtigen Substanzen angewsndt. 
Auch bei kleinen Krystallen ist sie brauchbar. Der App. ist yollkommen dicht. 
Ein Druck von 185 Megabaren wurde mebrere Tage ohne bemerkenBwerte Schwan- 
kungen erhalten. (Proc. Trans. Boy. Soc. [3] 17. Sekt. III. 93—101. 1923. Toronto, 
Uniy.) L i n h a r d t .

Lowell H. M illigan, Die Ltislićhkeit von Gasolin (Hexan und Heptan) in 
Watser lei 25°. Vf. beschreibt einen App. (Figur im Original) u. eine Methode zu r 
B est. der Loslichkeit yon ffasohw-Dampf. Die Resultate sind tabellar. geordnet, 
sodaB sich fur die Bestandteile Hexan, Heptan u. Bel. die angenaherte Loslichkeit 
in fl. Zustand in W. bei 25° berechnen laBt: '100 Voll. H ,0  losen: 0,0014 Voll. fl. 
Hexan, 0,0007 Voll. fl. B e p ta D ,  0,07 Voll. fl. Bzl. bei 25°. Die Methode ist yon 
allgemeiner BedeutUDg fiir die gesatt. KW-stoffe. (Journ. Physical Chem. 28. 
494—97. Pittsburgh, Bureau of Mines.) H o r s t .

W. C. de Liefde, Die Bestimmung der elcktrischen Leitfahigkeit von Elektro- 
lyten nach Methoden, abweichcnd von dir von Kohlrauich. Eine LiteraturBtudie. 
(Chem. Weekblad 21. 242—48.) K. W o l f .

Ferd. Scheminzky, E in  neues Induktorium fiir Leitfahigkeitsbestimmungen 
fiir Ansćhlufl an Gleichttromnetze. (Vgl. Biochcm. Ztschr. 136. 336. Ztschr. f. 
Physik 104. 349; C. 1923. IV. 438. 698.) Kurze BeschreibuDg eines App. zum 
AnschluB an ein Gleicbstromnetz yon 110 oder 220 V., bestehend aua einem elektr. 
Schwingungskreis, der sich aus einem Kondensator u. einer Funkenstrecke zusammen- 
setzt. Hersteller: Firma L. C a s ta g n a  & Co., Wien IX. (Ztschr. f. physik. Ch. 
109. 435—37. Wien, Uniy.) U lm a n n .

M. PoJanji, E Schlebold, K. WeiBenberg, tiber die Entwicklwng desDreh- 
kry8tallverfahrens. Eine histor. Darst. dieser rontgenograph. Methode. (Ztschr. f.
Phyaik 23. 337—40. Berlin.) K. W o l f .

H. Geiger, Methoden zur Zahlung von a-Strahlen (nach gemeinsamen Ver- 
suchen mit A. Werner), Der Vt. beabsichtigt eine Neubest. der Zahl Z der 
a-Teilchen, die 1 g Ra in }eder Sek. ausB endet. Er stellt zunachBt Unterss. Uber 
die Zahlgenauigkeit bei Benutzung der photogr. Methode (gemeinsam mit Herrn 
B o th e ) ,  der Wilson-Nebelkammer, der Scintillationsmethode (ygl. Ztschr. f. Physik 
21. 187; C. 1924. I. 1481) u. deB Spitzenzablers an. Nur die beiden letzten 
Methoden ergeben zuverlassige Werte, und zwar liefert die Scintillationsmethode 
die untere (Z =  3,40-1010), der Spitzenzahler die obere Grenze des Z-Wertes 
(Z =  3,48*1010). Durch Kombination beider Methoden beweist der Vf., daB stets 
dann, wenn eine Scintillation beobachtet worden ist, auch der Zahler ein ot-Teilchen 
regiBtriert hat. Nicht sicher ist bis jetzt, daB nicht auch auB anderen Griinden 
Elektrometerausschlage heryorgerufen werden konnen. (Verhandl. Dtsch. Physik. 
Ges. [3] 5. 12—14 Sep.) K. P h i l i p p .

H. Greinaoh.er, Uber die akuslische Beobaćhtung und galvanometrische Re- 
gistrierung von Elementarstrahlen und Eineelionen. (Vgl. C drie, Journ. de Phyaique 
et le Radium [6] 4. 170; C. 1924. I. 1147) Vf. beBpricht die Methodik u. Aub- 
fiihrung yon Verss., bei denen a-, /3-, u. y-Partikel bezw. Impulee Eowis Photo- 
ionen mit Hilfe der Geigeischen Methode der empfindlichen Spitzen u. yon 
Elektronenrohren hSrbar gemacht werden. Es werden 2 Schaltungen beBchrieben 
u. in ihrer Wirkungsweise untersucht. SchlieBlich behandelt Vf. auch die gayano- 
metr. Registrierung der Elementarstrahlen, indem an Stelle des Telephons ein 
Galyanometer geaetzt wird, um die Elementarstrahlen auch photograph. registrieren 
zu konnen. Zwei Photogramme, beide mit 1600 Volt Spitzenspannung aufgenommen, 
werden diskutiert. (Ztachr. f. Phyeik 23. 361—78. Zurich.) K. W o l f .

Augustę M ichel, Mikroskopbclichtung durch ein einfaches und vorteilhafte> 
System kkiner elektrischer Lampen. (C. r. soc. de biologie 90. 1000 —2.) S p ie g e l .
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Jan is  Karlson, Uber eine elektive Methode zur Farbung des MusJcelbinde- 
gewebes. Es wird eine, am besten mit GalluasSure, angeaauerte Eoainlsg. em- 
pfohlen. Zur Kontrastfarbung dient Metbylblau nach Beizung mit 5%ig. Pyro- 
galluaaaure o d er 3%ig. P hoB p h o rw o lfram saare . (O. r .  soc. de biologie 9 0 .  1122. 
Lettland, Univ.) Sp ie g e l .

Leonor M ichaelia und M ichiharu  M izutani, Die ps  - Messung mit einfaćhen 
Indicatoren in alkoholischen Lósungen. Die Indicatorkonstanten fiir die Indicatoren 
der Nitrophenolreihe u. fiir Phenolphthalein in alkoh. Lsgg. wurden bestimmt. 
Ibre Anwendung kann nunmehr ohne Puffer in deraelben Art wie in wes. Lsgg. 
(ygl* M i c h a e l i s  u . G y e m a n t ,  Biocbem. Ztschr. 1 0 9 . 165; C. 1921. II. 94) erfolgen, 
nur muB die alkal. Vergleichslag. denaełben Gebalt an A. haben w ie  die zu unter- 
suchende u. die zur Erreicbung der maiimalen Farbtiefe erforderliche Alkalitat 
immer durch NaOH hergeatellt werden; die definitiye Konz. dieaer Lauge ist am 
beaten bei einem Gehalte von 0—70% A. '/ioo-d., bei hoherem '/io-0- Nachdem 
durch einen ReihenyerB. der Farbgrad F  feBtgestellt iat, wird ftlr die Nitrophenol- 
indicatoren daa pa  ebenso wie fiir w b b . Lsgg. berechnet, wobei fiir pt  der fiir 
den betreffenden Gebalt an A. giiltige, aus einer Tabelle abzulesende Wert ein- 
gesetzt wird. Ftir daa Auffinden yon pH bei Yerwendung yon Phenolphthalein 
dient eine andere Tabelle oder eine Reihe von Kuryen fiir yerschiedene A.-Gehalte, 
die ala Ordinate den Farbgrad, ais Abszisse den pH-Wert haben. (Biochem. 
Ztschr. 147. 7—21. Nagoya [Japan], Aichi-Med. Uniy.) Sp ie g e l .

J. H eslinga, Uber die Bestilnmung des Kohlemtoffs t/ Wasserstoffs und Stick- 
stoffs in orgatiischen Verbindungen. Werden organ. Verbb. yergast u. die Dampfe 
in einem Luftatrom iiber auf 400° erhitztes MnO, geleitet, ao findet atets voll- 
kommene Verbrennung atatt, oftera auch achoD bei 200—250°. Yf. hat daraufhin 
eine einfache Methode fiir die Best. yon C u. H ausgearbeitet. DaB MnO, wird 
aua gefalltem MnCOs hergestellt. Dieses wird auf 230° erhitzt, mit yerd. HjSO* 
extrahiert, nochmals auf 300° erhitzt u. maBig fein gepulyert. Zu einer RohrfulluDg 
werden ca. 5 g benutzt, ausreichend fiir 4 Analysen yon je ca. 50 mg Substanz. 
Eine einfache R egeneration durch Oiydation im Rohr lieB sich 'nicht erreichen, 
man kann aber mit yerd. H ,S04 daB unyerbrauchte MnO, zuriickgewinnen u. neu 
benutzen. In allen Fallen wird im langsamen Luftatrom gearbeitet u. die oxy- 
dierende Schicht auf 400? (aeltener 450°) erhitzt. Besondere Veras. zeigten, daB der 
zur Yerbrennung der Substanz notige O nur zu etwa % vom MnO,, der Rest yon 
der Luft geliefert wird, dereń O yom MnO, katalyBiert wird. — Halogenhaltige 
Substanzen werden yon MnO, allein unyollatfindig yerbrannt, da dieaes die freien 
Balogene achwer absorbiert. Daher wird eine Mischung etwa gleicher Mengen 
MnO, u. PbO, benutzt. In diesem Falle wird der Luft-0 in noch weit hoherem 
MaBe ausgenutzt ais mit MnO, allein, u. Veras. ergaben, daB dem aus der Sub
stanz abgespaltenen Halogen eine besondere katalyt. Wrkg. zukommt. — Bej
S-haltigen Substanzen muB dafiir gesorgt werden, d«B etwa die letzten 2 cm der 
osydierenden Schicht nur eine Temp. yon 150—180° erreichen, damit SO, restlos 
zuriickgehalten wird. — N-haltige Substanzen werden wie S-haltige yerbrannt, nur 
daB die letsten  2 em der Schicht zwecka Zuruckhaltung der nitrosen Gase aus 
PbO, hestehen. — Die Ausfiihrung der Methode u. ein e geeignete Apparatur 
werden ausfuhrlich beschrieben. Die mitgetcilten Analysen atimmen aehr gut. — 
Daa Y erf. kann auch zur Vereinfachung der N-Best. nach Ddmas dienen, jedoch 
is t  dabei ein Quarzrohr unerlaBlich. (Rec. tray. chim Paya-Baa 4 3 . 551—60 Delft, 
Ćcole techn.) Lindenbadm .

A. Sohoeller, Zur Ausfiihrung von Pregls Mikroelementaranalyse. (Vgl. Ztschr. 
f. angew. Ch. 3 4  581; C. 1 9 2 2 . II . 466.) Yf. h51t den yon A f p e l t  u . H o f f - 
MEIBTEK (Chem.-Ztg 4 8 . 186; C. 19 2 4 . I. 2802) yorgesehlagenen Brenner nicht fiir
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empfehlenawert. Alle aschefreien Subatanzen laaaon aich restlos yerbrennen, wenn 
die Zera. bei moglicbBt niederer Temp. yorgenommen wird. Ea iat zweckmSBig, 
atatt dea LangbrennerB zwei mit Spalten versehene grofie Bunsenbrenner zu ver- 
wenden. Die AbsorptioDsapp. nach M O llee u. W illen b eb g  (Journ. f. prakt. Ch. 
99. 34; C. 1919. IV. 246) geben zuyerliissige Resultate. Der Gaaometer iat mit 
dem Trockenrohr auf ein Brettehen montiert. Die Spitze dea Trockenrohrea pafit 
in die Bohrung dea VerschlutJstopfens, der nicht durch Glaaachliff eraetzt zu werden 
braucht. 50%ig. RO.H ais Sperrfl. yerhindert Verunreinigung des Os mit Feuchtig- 
keit u. COs. Ais Maiiotteache Flaacbe dient ein zylindr. Kolben, an dem das zum 
Durchspiilen notwendige Vol. Os abgeleaen werdon kann. Der Mikro-Kipp wird 
jetzt etwaB groBer hergeatellt. Vf. schlagt die Bezeichnung (vgl. Emich, Abder- 
balden, Handbuch der biolog. Arbeitsmethoden Abt. I., Teil 3, 181) Milii- 
gramm- u. Zentigrammanalyae atalt Mikroanalyae vor. (Chem.-Ztg. 48. 371—72. 
Tiibingen.) Jung.

Th. Walz, U ber einen elehtrisch heizbaren Ofen fiir die organische Mtkro- 
elementaranalyse. Beachreibung einea vom Vf. konBtruierten Ofena, bei dem die
3 Ofenteile hintereinander geaehaltet aind. Der Ofen kann aufgeklappt u. vom 
Verbrennungarohr abgehoben werden. (Ztachr. f. angew. Ch. 37. 305 — 6. 
Jena.) J ung.

P. E. V erkade und J. Coopajr., Calorimetrische XJntersv.chu.ngen. VII. Einige 
Bemerkungen anlafilich ntuer Konstruktionen von Verbrennungtbomben. (V. vgl. 
Chem. Weekblad 21. 13; C. 1924. I. 1238.) Beschrieben wird yon neueren Kon
struktionen die Parrbombe aus der Legierang Illium (Journ. Ind. and Engin. Chem. 4. 
746; C. 1913. I. 203), welche nach vergleichenden Verss. (Coal Age 1923. 451) 
den aonst in Amerika gebrauchliehen, mit Au oder Ni plattierten Bomben bei 
Kohleuntersa. erheblich iiberlegen ist; ferner die von R o th  angegebene Bombę 
aus KruppBchem VsA-Stahl (HuGEBSHOFF-Leipzig, Zlschr. f. angew. Ch. 34. 537;
C. 1922. II. 4). Bei dem zweiteiligen Modeli besteht der Deckel wahracbeinlich 
aus dem nicht ganz so reBiBtenten u. weicheren ViM-Stahl von K bdpp; das drei- 
teilige Modeli ist aleo unbedingt yorzutiohon. Man kann daa Innere des Deckels 
durch echwaehe Verthromung schutzen. Ein anderer Schutz besteht in der An- 
bringung einer Platinhaube iiber dem Verbrennungaachalchen (K ohen, Chem.-Ztg.
47. 184; C. 1923. II. 943), die zugleich die Warmeverteilung im Calorimeter ver- 
besBert. DaB mit V,A.-Bomben eine langere Hauptperiode beobachtet wird, kann 
nur an dem gegeniiber FluBatahl geringeren WSrmeleityermogen dea Cr-Ni-Stahls 
liegen; bei Cr-Zusatz zum Stahl ist die Verringerung dea Waimeieityermogens 
nacbgewiesen. Arbeitet man nicht adiabat., so ist fiir scharfąte Prazisionsmesaungen 
eine platingefiitterte Langbeinbombe der VsA-Bombe yorzuziehen. Ob der Kohen- 
aehe „Pila'* zu BuBabacheidang AnlaB gibt, muB die Erfahrung lehren. — Legt 
man den Deckel der V,A.-Bombe mit P t aus, so erh&lt man nach wenigen Ver- 
brennungen kaum mehr mit Rhodankali nachweiabare Fe Mengen im Bombenwaaaer; 
Ni iat nur im Bombenwaaser von yielen Verbrennungen in Spuren, Cr nie nach- 
zuweiaen. Die von R o th  (Brennatoffchemie 13. 104; C. 1922. II. 1231) angegebenen 
Ag-AgBr-Armaturen bewahren aich; springt etwa3 AgBr ab, so kann man mit 
HBr,-Auf ldsung selbBt nachbromieren. Man kann die ganze Armatur aua VsA-Stahl 
herstellen, wenn man den O, nicht durch ein Rohrchen auf den Boden der Bombę, 
sondern mittela einea V,A Blocks am Deckel mit seitlicher Bohrung einleitet. 
Eine ganz mit Ag-AgBr ausgekleidete Bombę (R oth) wird der V,A-Bombe atets 
nachfitehen. Chromierung des gesamten Bombeninneren ist yorgeschlagen, weil Cr 
gegen Halogen u. Halogenwasserstoffsauren weniger empfindlich sein soli. (Chem. 
Weekblad 21 282—86. Rotterdam, HandelB-Hoogeacbool.) W. A. R o th .

A. Thau, Die Bestimmung der nicht absorbierbaren Gasbektandteile. Bei der
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Absorption yon CO durch Cu,Cl,-Lag. iat darauf zu aehten, daB die Aufnahme- 
fahigkeit fiir CO schnell nachlaBt u. so sehr leicht Fehler entstehen konnen. Zusatz 
Von SnCl3 yerbeaaert die Aufnahmefahigkeit u. Haltbarkeit. Sehr zu empfeblen 
iat die ausfuhrlich beschriebene Beat. yon CO durch J ,0 6 nach L e v y .  H, wird 
meiat zuaammen mit CH4 durch Exploaion beatimmt. Zur getrennten Beat. des H, 
yerbrennt man den Gasrest iiber Pd-ABbeat. Ala Abaorptionsmittel fiir H, bat man 
kolloidales Pd yorgeachlagen. Dio genaueate Beat. ist durch Yerbrennen iiber er- 
hitztes CuO. Durch die Verwendung von CuO ist man auch in der Lage, den 
Gehalt an CSH4 durch Errechnung zu finden. Die einachlagigen Arbciten werden 
eingehend beaproeben. (Gliickauf 59. 1037—44. 1059—64. 1923. Deuben.) F r s t .

J. W. Johnston, Bestimmung der Alkalitat einer undurchsichtigen Losung mit 
Phenol. 5 ccm eiuer achwarzen alkal. Lag. (aua durch KOH zeratortem Holi) 
werden mit Phenol u. ao viel H ,S04 gemischt, daB die Lauge neutraliaiert iat. 
Daa Gemiach wird in einem mit Biihrer u. Thermometer veraehenen GefaB erbitzt, 
bia ea klar iBt, dann in W. von Zimmertemp. abgekuhlt u. die Temp., bei der 
Triibung einaetzt, beobachtet. Fiir den Tiiibungabeginn bei yerachiedenen Tempp. 
iat der Alkaligehalt angegeben. (Proc. Trana. Eoy. Soc. Canada [3] 17. Sekt. III. 
163. 1923.) J o s e p h y .

Elem ente und  anorganische Yerblndungen.
Lndw ig Moser und M axlm illan B ehr, Die Bestimmung der Metdlle der 

Schwefelammongruppe durch Schwefelwasserstoff unter Druck. Ea wurden die Loa- 
lichkeiten von Sulfiden in mit H,S geaatt. H2S04 gemeeaen; daa Alter der gefallten 
Sulfide war 3 —24 Stdn. Temp. 20°. In 0,01-n. H ,S04 aind 5,6*10—8 Mol/l MnS,
з,3.10~8 l l ,S ,  2,4-10—8 F eS l ; in 2-n. HsS04 aind 6 ,3 .10-“ Mol/l ZnS, 1,7*10—* GoS
и. l,0*10—< N iS  1. — Die Fallungen unter Druck wuiden in der Weise ausgefiihrt,
daB man die Metallaulfatlsgg. bei 0—12° mit H,S sattigte, die Flaachen dicht yer- 
stopfte u. auf 100° erwarmte; nach mehreren Stdn. lieB man sich abkiihlen u. 
analyaierte den Inhalt. M nS  u. TltS  konnen nach dieaem Verf. ąuautitatiy nicht 
auageachieden werden, weder ohne Zusatz noch mit NH4CO,CH3 u. (CO,NH4' , ; die 
groBo Loalichkeit dea TJ,S bei hoher Temp. steht im Einklang mit seiner negatiyen 
Zersetzungawarme (ygl. B r u n e s  u. Z a w a d sk i, Anzeiger Akad. WisB. Krakau 1909.
II. 267; C. 1910. I. 5). Verd. Lagg. (<^ 0,t g/100 ccm) yon FeS04 werden nur bei 
Ggw. yon CH8COeNH4 ais FeS ąuantitatiy gefallt. GoS entateht quantitativ 
bei CH,CO,NH4-ZuBatz aogar in sauren Lsgg. (bia 0,25-n. HjS04). Yerd. Lagg. 
von NiS04 werden bei neutraler u. achwach aaurer Ek. ąuantitatiy gefallt; ein 
Zusatz yon CH8COaNH4 ermoglicht ein Abacheiden dea N iS  in 0,25-n. H ,S04. 
ZnS  liefert richtige Ergebnisae in neutralen u. achwach sauren Lagg. (bis
H,S04', atarkere Zn-Lsgg. (2—7 g ZnS04/l) konnen auch in 0,25-n. H ,S04 gefallt 
werden. Der Nd. iat grob krystallin. u. leicht filtrierbar; die ganze Beat. nimmt 
ca. 7 Stdn. in Anspruch. Nach dieser Methode laBt sich Zn yollstandig trennen 
von N i (in '/,-n. H ,S04), yon Co u. Fe (in 7ie-n. H ,SOj, wenn die Zn-Menge aich 
zur Menge des zweiten Metalla wie 10 : 1 yerh&lt. Von Tl kann Zn nicht getrennt 
werden, yon Mn in HtS04 auch bei Verhaltnifl Mn : Zn <=» 5 :1 . — Die
Druckfallung von MoSt iat, entgegen den Angaben Milchb (Diaa. Berlin 1887), 
nur dann bei beliebigem tłberachuB yon H,S04 moglich, wenn die Lsg. nicht mehr 
ala 0,1 g Mo0,/100 ccm enthalt. Bei groBeren Mo-Konzz. muB die Saure nicht 
atfirker ala 1-n. sein. Die Uraache dafBr erblicken V£f. in der geringeren Loalich
keit yon H,S in atark aauren Lagg,, die von neuem ermittelt w ird; sie betragt bei 
20° 3,463 g/100 ccm in 1-n. H ,S04, 2,219 g in 10 n. H ,S04. Bei der Trennung des 
MoS, yon ZnS, NiS u. CoS muB die Lag. 5-n. an H ,S04 aein; die Dauer dea Er- 
hitzens ■=«« 2—3 Stdn.; der MoO,-Gehalt der Lsg. soli 0,1 g/100 ccm nicht iiber-
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Bteigen. Bei derBelben Kodę. des Mo kann die Trennung von FeS in einer an 
HjSO* 2,5-n. Lag. eifolgen; von Al ist aie in 1-n. HjSO* moglich, yon Mn bei noch 
Bchwacherer Aciditat. Die Trennung von U geht in 7,-n. H ,S04 vor sich, auch 
■wenn daa Verhaltnis MoOa : U 0 ,( N 0 8)j =  1 :10. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 134. 
49—74. Wien, Techn. Hochsch.) BlKEEMAN.

Paul M. Dean und Otto 0. W atts, Die Be&timmung von Schwefel durch 
thermomcłrische Titration. Die zeitraubende gewichtaanalyt. Best. von S  kann 
durch eine thermometr. eraetzt werden, bei der, entsprechend der von D u t o i t  u. 
G b o b e t  (Journ. de Chim. physiąue 19. 324; C. 1 9 2 2 . IV. 524) angegebenen Methode, 
die zu untersuchendo Lag. gegen eine Standard-BaCla-Lsg. titriert wird.- Tr&gt 
man die yerbrauchten ccm Lag. ais Abszissen gegen die Temperaturanderung pro 
Min. ala Ordinaten auf, so entspricht der Knickpunkt der erhaltenen Kurven dem 
Endpunkt der Titration. Die Brauchbarkeit der Methode wird an der Analyse 
eines Chalkopyrits gezeigt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46 . 855 — 58. Boulder 
[Col.].) M u g d a n .

B. van der B urg und C. A. K oppejan, Uber den E in fiu fi einiger Eolloide 
auf dic Chlortitration nach Vólhard. Bei Ggw. von gel. Starkę, Gelatińe, Agar- 
Agar, Gummiarabicum, Traganth trat die Rotfarbung des Ferrirhodanids undeutlich 
u. zu spat auf; bei Ggw. grofierer Mengen der genannten Kolloide wurde erheblich 
zu wenig gefunden. Ursache wahrachoinlich Umsetzung dea kolloid auafallenden 
AgCl — ^  AgCNS. Auch bei nachtraglichem Zusatz der Kolloide die gleiche Er- 
scheinung, was durch nachtragliche Umwandlung' dea AgCl in den kolloiden Zu- 
stand u. Adaorption erklart wird. (Chem. Weekblad 21. 66—67. Wageningen ) Geoszf.

I. M. Kolthoff und 0. Tomióek, Die Chlorbestimmung nach Volhard bei 
Gegenwart von Kolloiden. Auf Grund der L6alichkeitsverhaltnisse yon AgCl u. 
AgCNS wird abgeleitet, daB es zwar moglich ist, daB man bei heftigem Schutteln 
des AgCl oder bei Ggw. von Kolloiden etwas iibertitriert, aber nicht soyiel, wie 
VAN DEK Bubg u. K o p p e ja n  (ygl. vorf.t. Ref.) angeben, weil im Gleicbgewichts- 
zustande bei Ggw. von festem AgCl u, AgCNS daa VerhSltnis [C l']: [CNS'] konstant 
ist u. 164 betragt; dazu kommt ein geringer Betrag <  1,65 ccm 0,1-n. Rhodanid 
je nach Feinheit der Verteilung des Nd., um eine wahrnehmbare Rotfarbung yon 
Fe(CNS)s heryorzurufen. So wurden bei Ggw. yon 0,5°/0 Starkę statt 10 ccm 0,1-n. 
AgNOs fiir 10 ccm 0,1-n. NaCl 10,43 ccm, bei Ggw. yerBchiedener Merigen Starkelsg. 
bis zu 10,55 ccm AgNO,-Lsg. yerbraucht. Nach der potentiometr. Methode in 
saurer Lsg. kann man Cl', wie gezeigt wird, unter allen Umstanden genau ermitteln. 
(Chem. Weekblad 21. 106—7. 124—25. Utrecht, Dnis.) G b o s z f e ld .

B. van  der B urg und C. A. K oppejan, Noch einmal Uber den Einflufl 
timelner Kolloide au f die Chlortitration nach Volhard. (Vgl. zweityorst. Ref.) 
Antwort auf die Einwande yon K o l t h o f f  u. T om iĆ ek (yorat. Ref.). (Chem. Week
blad 21. 167.) S p ie g e l .

F. L lehert, Mitteiluńg uber die potentiometrische Chloridbestimmung in Gegen- 
wart von Kolloiden. Bei Ggw. von 1. Starkę wurde das Ergebnia yon K o lth o ff  
u. T om iĆek  (zweitvorst. Ref.) beatatigt. Aber bei Ggw. von verd. HiihnereiweiB 
in 5%ig. Peptonleg. gab das Verf. auch nicht annahernd richtige Resultate, da 
kein deutlicher Potentialsprung auf trat. Bei Milch war das Ergebnia etwas besser, 
da die Hauptmenge des EiweiBes dureh die zugefiigte HN03 auegefallt war, doch 
zeigt aieh auch hier eine Storung in der Kurre. (Chem. Weekblad 21. 167—69. 
Helder, Rijksinst. y. Hydrograph. Visscherijonderz.) Sp ie g e l .

0. Haekl, Zur Arsenbestimmwng. Vf. beobachtete beim Losen der Sulfide in 
konz. HjSO* zum Titrieren des As"’, daB sich AssOa yerfliichtigt. Die Dunkel- 
farbang der Lsg. durch Filterfaaem liefie sich durch Anwendung yon Glaswolle 
yermeiden. (Chem.-Ztg. 4 8 . 346. Wien.) J u n g .



5 1 2 G. A n a l y s e . L a b o r a to r iu m . 1924. II.

R ichard  H dnerbein , Ein einfacher Apparat fur Arsenbestimmungen. Die 
HgCl,-Papierscheiben bei dem Verf. yon H e f t i  (Treadwell 1919 . II. 171) konnen 
durch einen HgCl,-Wattepfropfen eraetzt werden, in dem die Farbung proportional 
dem Aa-Gehalt fortschreitet. Die Ggw. von organ. Substaoz (Mineralol l) stort 
die Ek. Da bei dem App. von T r e a d w e l l  u . Com m ent das CaCI, oftera er- 
neuert werden muB, hat Vf. den App. etwas abgefindert (Beachreibung u. Abbildung 
im Original). Die Trockenkolonne ist senkrecht angeordnet u. besitzt ala Tropfchen- 
fiioger einen mit Glasstiickchen geftillten Hohlkorper u. einen Ablauf fur die ent- 
Btehende CaCl,-Lsg. Zur Hs-Entw. kann an Stelle der Zn-Cu-Legierung Zn ge- 
nommen u, der H ,S04 eine gesatt. CuS04-Lsg. zugesetit werden. (Ohem.-Ztg. 48 . 
380-81. Nikolai, Poln. O.-S.) J o n u .

Juan  C. Chiarino, Tttrimetriiche Bestimmung des Natriumbicarbonats. Viele 
der frtther aDgegebenen Metboden, Carbonat im Bicarbonat zu beslimmen, sind 
unexakt. Der Vf. benutzt die UmsetzuDg zwischen NaHCOs, NaOH u. BaCI,, die 
zu Salzen fiihrt, die gegen Phenolphthalein neatral sind. Um den Carbonatgehalt 
im NaOH zu beriickaichtigen, fiihrt Vf. drei Titrationen aua. 0,65 g NaHCO, 
werden yoraichtig zu 100 ccm gel., davon 10 cem mit 0,1-n. HC1 u Helianthin 
titriert (Verbrauch a ccm HC1); in einen Erlenmeyer Hńt Schliffatopfen werden 
10 ccm 0,1-n. NaOH u. 10 cem 5%'g- BaCl,Lag. u. 50 ccm deat. W. geffillt u. mit 
Phenolphthalein u. 0,1-n. HCl titriert (Ycrbrauch ib ccm HCl); in einem zweiten 
Erlenmeyer werden 10 ccm der zu untersuchenden NaHG08-Lag. mit 10 ccm 0,1-n. 
NaOH, 10 ccm 8°/oig- BaCl,-Lsg.' u. 50 ccm dest. W. yersetzt u. mit Phenolphthalein 
u. 0,1-n. HCi titriert (Verbrauch c ccm HCl). (b — c) • 0,0034 =  NaHCOs; 
[ia — (6 — c)] • 0,0052 =» Na,CO,. (Anales aoc. espanola Fia. Quim. 22. 69—71. 
Montevideo.) W. A. Ro t h .

M. J. M ulligan, Bie elektroinetrische Titration von Ferroeisen mit Kaliuvi- 
licarbonat. Im Gegensatz zu E p p l e y  u. Vo sbu rg h  (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 4 . 
2148; C. 19 2 3 . II. 220) findet Vf., daB die Titration von Ferroaalzleg. mit K,Cr,0, 
in aaurer Lag. unabhangig von dem Charakter der Lag. iat, ea wurden dieaelben 
Werte wie mit KMn04 erhalten. (Proc. Trana. Roy. Soc. Canada [3] 17. Sekt. III.
161—62. 1923.) J o se p h y .

E. Rupp, Notiz zur Eisentitration von F. L. Eahn und dereń Modifikation von 
E . W. Eosenmund. Daa Gelingen der Eisentitration nach H a h n  u . WlNDlSCH 
(Ber. Dtach. Chem. Gea. 66. 598; C. 1923 . II. 1205) hangt vom Reinheitagrade der 
Na,S,0„-LBg. ab; Erhohung der KJ-Mengo wirkt haufig recht gfinstig, aber nicht 
aicher. Zarzeit ist das Verf. nur bedingt brauchbar. (Apoth.-Ztg. 3 9 . 422—23. 
Breslau.) D ie t z e .

Terno A shida, Vertcendung tton amalgiertem Zir.k bei der Evolutionsmetho<k 
zur Bestimmung tton Schwefel in Eisen und Stahl. Bei der Best. yon S  in Handels- 
eisen durch Zers mit verd. HCl u. Beat. dea entwickelten H,S bleibt stets etwas S 
im Riickatand ungel, ein weiterer Teil paasiert in Form organ. Sulfide unabaorbiert 
die Vorlagen. Man yermeidet dieae Fehlerąuellen, wenn man der Fe-Probe (2— 3 g) 
ca. 10 g amalgamiertei Zn zuaetzt u. die Zers. durch HCl, D. 1,15—1,20 be wirkt. 
Gegeu SchluB der Gasentw. spiilt man daa EntwicklungsgeffiB mit H, aus. Die 
Gase pasBieren crst eine Vorlage mit h. W , dann eine mit k. W. u. werden achlieB- 
lich durch CdC),-Lag. geleitet. Eine geeignete einfache Apparatur wird beschrieben 
u. abgebildet. (Journ. Chem. Soc. London 125. 665—68 Kioto, Uniy.) H e r t e r .

M. Kolthoff und 0. Tomićek, Die potentiometrische Bestimmung von Vanadium, 
Chrom und Eisen ntbtneinander und die Anuiendung derselben in der Stahlanalyse. 
Dio Beat. yon Vanadinaaure neben Fe bietet keine besonderen SchwierigkeiteD. 
Bei Ggw. von Cr wird die Best. schwieriger, da Chromsaure gleichzeitig mit Vanadin- 
Baure reduziert wird. Verwendet wurde eine Lag. yon Ammoniummetayanadat.
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Die potentiometr. Best. mit Ferroaalz gab genaue Resultate; der Aquivalenzpunkt 
laBt sich genau festatellen. Auch die Titration von Bichromat mit Ferrosals ver- 
lauft geoau; der Potentialaprung ist hier etwas groBer (vgl. K o l t h o f f ,  Chem. Week- 
blad 16. 450; C. 1919. II. 714). Auch neben sehr groBen Mengen Ferrosalz ist die 
Best. von Vanadinaaure u. Chromsaure genau. Je groBer der Gehalt an Fe, um 
bo kleiner wird der Poten tia lep ruD g  (Diagramme im Original). Um in der Stahl- 
analyse V neben Cr zu bestimmen, macht man von der leichten Oiydierbarkeit 
einer Yanadylsalzleg. Gebrauch, wahrend eaure Cr-Lsgg. nur schwer oxydiert 
werden. D ie  Snmme von Yanadat u. Bichromat wird mit Ferrolsg. titriert. Nach 
der Red. liegt V ais Vanadylsalz u. Cr ala Chromiaalz vor. Dio erhaltene Lag. 
wird zunachst mit K M n 0 4 in der Kalte bia zum  Potentialaprung titriert, aodann 
auf 80° erwarmt u. bei dieser Temp. die Titration beendet. Der Verbrauch zwisehen 
dem eraten u. zweiten Sprung entspricht dem anweaenden Yanadium. Die quan- 

. titatiye Aufoiydation des Cr im Stahl bia zum  Bichromat bietet einige Schwierig- 
keiten. Die PerBulfat-Methode erwies aich ala am brauchbarsten. Ea ergab sich, 
daB die Konz. an H,SOł nicht z u  groB sein darf. Die Ggw. von Mn ist erwiinscht 
(Katalysatorwikg.). Der PersulfatiiberschuB muB sehr groB Bein, etwa 5—17 mai 
der theoret. Menge. Allea Persulfat muB vor der Titration zeratort Bein. Im Ori
ginal sind fiir verschiedene Bcispiele an Stahl u. Ferro yanadium Vorschriften fiir 
den AufschluB u. den Gang der Anal. angegeben. (Rec. tray. chim. Pays-Bas 43. 
447—56. Utrecht, Uniy.) HOBST.

J . G. W eeldenbnrg , Die Bestimmmg von Nickel mit Dimtthylglyoxim neben 
Kisen und Kobalt. Vf. priifte daa Verf. yon Bbunk (ygl. Ztschr. f. angew. 
Ch. 20. 1845; C. 1907. II. 2080; nach u. fand, daB die Best. von N i neben anderen 
Elementen mit Dimethylglyoxim genau ist, wenn die Lag. frei yon Co ist. Bei 
Anwesenheit yon Go u. Fe fallen die Werte zu hoch aus. Dies war der Ausfallung 
einer JEJi8cn-Kobalt-Dimethylglyoxim-Verb. zuzuschreiben, die auch bei Ggw. yon 
hinreiehend Weinsiiure oder Citronensiiure eintrat. Der Ńd. setzt Bich aus 1 Atom Fe, 
1 Atom Co u. 3 Moll. Dipnethy]glyoxim zusammen, entsprechend der Formel: 
FnGoGliE.l iOflNa. Vf. hat die wichtigsten Eigenachaften dieser Veib. untersucht u. 
mit denen doa Nickeldimethylglyosim yerglichen. Die Verb. yerpufft leicht bei 
niedriger Temp. beim Yers., sie zu yeraschen. Die achlechte Filtrierbarkeit dieser 
Verb. wird durch Ggw. yon Ni yerbeeseit. Bei Ggw. yon tiberschuasigem Co ist 
die B. dea Nd. normal, dagegen bei Fe im UberschuB unyollatandig, sehlecht 
filtrierbar u. mit der Neigang, kolloidal in Lag. zu gehen, behaftet. Zur Reindarst. 
dieaer Verb. geht man yon iiquimolekularen Mengen Fe u. Co aus. Der bei 105° 
getrocknete Nd. laBt sich feinpulyern u. zeigt dunkelyiolette Farbę. Im CO,-Strom 
yerpufft er bei 220—225°. NickeldimethyJglyoiim yerpufft unter dieaen Bedingungen 
erst boi 275° u. weniger heftig. Bei yorsichtigem Gliihen im Porzellanschiffchen 
hinterbleibt bei der Fe-Co-Yerb. eine atark magnet. M., die hingegen bei der Ni- 
Yerb. nur ach wach magnet, ist. Die Loalichkeit der Fe-Co-Verb. ist geringer.

Um das Ni dennoch neben Fe u. Co auf einfache Weise bestimmen zu konnen, 
muB man entweder die Metalle Fe u. Co yorher entfernen oder die B. obiger 
Fe-Co-Verb zu yerhindern suchen. Fe entfernt man am besten mit Na Acetat, 
jedoch bei Ggw. yon Fe in groBerer MeDge am beaten durch Estraktion mit A. 
Um die B. der Fe-Co-Verb. zu yerhindern, reduziert man zu Ferrosalz, wobei 
NatriumthioBulfat, Hydroxylamin u. Hydrazin zu yermeiden aind wegen zu hoher 
Werte. Za empfehlen ist die Verwendung von NaHSOs oder H ,S08 ala Red.- 
Mittel. Ni kann auf dieae Weiae noch gut neben der lOfachen Menge Fe oder Co 
bestim m t werden. Ist die Menge Fe wie in den meisten Stahlen noch groBer, so 
muB das Fe beseitigt werden, jedoch nicht quantitatiy. (Rec. tray, chim. Paya-Bas 
43. 465—73. a’-Grayenhage, Lab. der Firma Wm. H . MOll e b  & Co.) H obst .

VI. 2. 34
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W. Bothe, Die Urdtrecheidang von Radium, Mesołhor unii Radiothor durch 
Oammastrahlenmessung. Der Vf. hat die bereits von O. H ahn (Strahlentherapie 4. 
154; C. 1914. I 1779) angewandte A b s o r p t i o n s m e t h o d e  zur Analyse ge- 
gebenec ^-Strahlenpraparate insofern erweitert, ais er durch eine zum Praparat 
konzentr. Anordnung des Ionigationsraumea eine sehr hohe Ausnutzung der Ioni- 
sation erreicht, wodurch es wiederum moglich iat, die Dieke der ebenfalla kon
zentr. ańgeordneten, abaorbierenden Bleifilter bia zu 11 cm zu ateigern. Die Emp- 
findlichkeit der MeBanordnung geatattet, noch Praparate yon 5 mg Ra-Aquiyalent 
auareichend genau zu meaaen. Allerdings kann man mit der Filterdicke im allge- 
mcinen nicht unter 6 cm heruntergehen. Die Abaorptionamesaungen mit Bleidicken 
bis zu 5 cm lasaen aich aber leicht in den gewohnlichen Anordnungen auBfiihren. 
Vf. hat yerachiedene Priiparate auf ihren Gehalt an Ra, MsTh u. RaTh unteraucht. 
Er zeigt, daB aich bei den benutzten Bleidicken die Unterschiede in der Hartę 
der y-Strahlung bo deutlich zeigeD , daB eine sichere Entacheidung iiber die ąuali- 
tatiye Zub. eines beliebigen Praparates moglich iat. Der Yf. gibt auch an, wie aus 
den gemesaenen Abaorptionskurven zum mindesten in gewissen Fallen eine q«anti- 
tatiye Best. der einzelnen radioakt. Bestandteile moglich ist. (Ztachr. f. Phyaik 24.
10—19. Charlottenburg, Phys. Tecbn. Reichsanst.). K. P h il t p p .

Charles H enry W bite, Flammenprobe fiir Kupfer ais Hilfsmittel beim Unter- 
sućhen von Erzproben. Beachreibung der BeBtimmungamethode yon Cu mittela 
Flammenreaktion, mit dereń Hilfe noch 0,0003 mg Cu nachzuweisen aind. (Engin- 
Mining. Jonm.-Preas 117. 568—69. San Franeiaco [Ca.) F r a n c k e n st e in .

K. Chalnpny und K. Breiscb, Trennung des Cadmiums von Zink durch 
Fallung ais Sutfid in cyankalischcr Lósung. Veras, zur Trennung yon Zn u. Cd in 
cyankal. Lsg. mit H,S oder Alkalisulfid fiihrten zu negativen Reaultaten. Dagegen 
gelingt die Trennung mit Thioharnstoff in Ggw. von KCN u. KOH. (Chem.-Ztg.
48. 349 -5 1 . Berndorf, N.'Ó.) J u n g .

E rnst Eckert, Die elcletrolytische Zinnbestimmung aus salz-oxalsaurer Lósung. 
Nahere Beachreibung einer zu aicheren ReBultaten fuhrenden quantitativen Sn-Best. 
Materiał in HC1, 1 : 1 (ca. 250 ccm) u. wenig KC10„ auf dem Wasserbade golost;
H,Cs0 4 in h. LBg. (80°) zugegeben u. iiber Nacht elektrolysiert. (Metali u. Erz 21. 
202—4) U l m a n n .

E rnst Ju n g e r, Bestimmung des Wolframs in geringwerligen Erzen. Eine 
Methode zur Beat. dea W  in Erzen yon 4—8% W-Gehalt: Schmelzen mit Na,Os, 
Yersetzen der waa. Lsg. mit HNOa, dann mit NHa, Filtrat fallen mit HgNO„ dann 
Zuaatz von NH8, Wagen dea Nd. (ais Wolframeaure). (Ztschr. f. anal. Ch. 63. 
438—49. Leianig, Lowenapotheke.) K ie l h Of e r .

J . W. M arden, Analyłische Methoden fur Tiłan. Erorterung der Eigen- 
Bchaften, dea Y. u. der Verwendung des Ti u. Hinweis a u f die Beachreibung der 
Analysenyerf. in  Bureau of Mines Bulletin 212. (Journ. Franklin InBt. 197. 
701.) Jung .

A rthur Milnea M orley und Jo h n  Kerfoot W ood, Die volumttritche Be
stimmung von Titan. Ein bekanntea Vol. der zu analysierenden Lsg. wird mit 70 ccm 
koni. HC1 u. 2 g (wenn lcolloidales TiOt yorliegt, ca. 4g) Al-Blcch reduziert. Man 
koeht bis zur yolligen Lag. des Al u. titriert in CO,-AtmoBphare mit Fe-Alaun nach 
Zuaatz yon 50 ccm kaltgeaatt. (NH4)CNS. Durch einen Leeryera. bestimmt man die 
anzubringende Volumkorrektion. Die Best. iat in ca. 9 Min. auaftthrbar u. auf 
1—17»% genau. (Journ. Chem. Soc. London 125. 518—20. Manchester, Coli. of 
Techn.) H e r t e b .

Organlsche Substanzen.
J .  F roldevaux, Die Bestimmung des Ammoniakstickitoffs in organischen stick- 

itoffhaltigen Substanzen. (Ygl. C. r. d. 1’Acad. dea Bciences 177. 1043; C. 1924. I.



1924. II. G. A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 515

2617.) Nach dem vom Vf. angegebenen Prinzip der Ermittlung des NH,-N neben 
anderen N-Substanzen aus der Menge dea in gleichen Zeitabachnitten iibergehenden 
NH, wurden mit dem im Original naher beachriebenen App. bei Miachungen yon 
Ammonsalzen mit yerBchiedenen EiweiBstoffen befriedigende W eite erhalten, wenn 
dio Konz. der Lauge wahrend der Dest. durcb Ereatz der abdeatillierenden FL 
kouatnnt gehalten wird. Ea deatilliert dann zu Beginn der bereits yorbandene 
NH8-N; die Hydrolyse der EiweiBatoffe yerlauft regelmaBig, so daB die gebildeten 
Mcngen NHa der Zeit proportional aind. Durch Extrapolation kann der urapriing- 
lich yorbandene NH„-N berecbnet werden. Die Geachwindigkeit, mit der .die 
Hydrolyse eintritt, wecbselt mit der chem. Eigenart der EiweiBatoffe. Ein auffalliges 
Verb. zeigte allein dsa Oxamid, wobei die Halfte dea NH, aofort, der Rest langaam 
abgeapalłen wird. (Ann. des Falsificationa 17. 72—80.) Ma n z .

H. Schultze-Rhonhof, Schlagwcttcranzeiger. Zusammenfassende Daretellung 
aller bisher zum Nachweis von Orubengas in BergwerTcen in Vorschlag gebraćhten 
Yerfahren. (Gliiekauf 60. 415 — 20. 444—47. 468 — 72. 492 — 96. Dortmund.) B e h b l e .

L. J. Rogera, Die Bestitnmmg von Chlor in Chloralhydrat. Cbloralhydrat 
wird in Ggw. von HNO, u, einer bekannten Menge AgNO„ mit (NHJ,S,08 oxy- 
diert. Der AgNO„-OberachuB wird nach VOLHABD beatimmt. (Proc. Trans. Roy. 
Soc. Canada [3] 17. Sekt. III. 164. 1923.) J osephy .

I. M. Kolthoff, Die Titration von Oxalsaure mit Permanganat■ Der Titer 
einer Permanganatlsg. kann mit OxalaSure oder Na-Oxalat genau beatimmt werden. 
Man loat den Uratoff in 100—200 ccm W., aetzt 30 ccm 4-n. H ,S01 zu u. liiBt nach 
Erwarmen auf 75—80° anfauga sehr laDgaam, spater raacher unter atandigcm Um- 
Bchiitteln die Permanganatlsg. zuflieBen. Bei ZuBatz yon MnS04 kann man auch 
bei 40° titrieren. Zur Prtifung der Reinheit der fiir Permanganattitration
dient folgende Probe: 30 ccm 4-n. HsS04 +  100 ccm W. -f- 25 ccm 0,1-n. KMn04 
jodometr. mit Na,Sj08 einmal sofort titrieren u. nach 1-std. Stehen, wobei der 
Unterschied nicht >  0,2 ccm 0,1-n. KMnO« betragen darf. Bei 100° u. Ggw. von 
Mn-Salz findet man zu wenig Permanganat, noch weniger bei Ggw. yon Cr"'-Salz 
[B. yon CO aus (COOH),]. Bei der Titration yon Oialsaure mit Permanganat wird 
bei Ggw. yon Oa (Luft) HsO, gebildet, wahrscheinlich bei der Induktionsperiode 
der Rk. (ygl. S k b a b a l , Ztschr. f. anorg. u, allg. Ch. 42. 1), wobei sich ein hoheres 
unbestandiges Mn-Oxyd bildet, daa teils in Peroxyd zers., teils Oxalsaure zu COs
u. W. oxydiert, wodurch der EinfluB auf die Titration auageschaltet wird. Bei der 
Titration von Permanganat mit Oialsaure unter Riiektitration des Oberschusses 
wird ca. 0,5% zuviel Permanganat gebunden, Ursaehe 0-Verluat des PermaDganatea. 
Die Titration yon Oxalaaure bei Ggw. von HC1 liefert bei Tempp. 70° genaue 
Werte. Die Titration yon 0.01-n. Oxalaaure mit Permanganat iat sowohl bei Ggw. 
yon HaS04 wie yon HC1 genau. (Pharm. Weekblad 61, 377—90 u. 417 bia 
429.) G b o sz fe l d .

A. K ling und A. Lassieur, Nachweis und Bestimmung der Weintaure. Ent- 
gegnung auf die Kritik yon FRANęoiS u. L o rm and  (Ann. des Falsificationa 16. 603;
C. 1924. I, 2021) auf die Veroffentlichung der Vff. (Ann. des Falsificationa 17.
162—64.) Ma n z .

J . Stamm, Phenolphthalin ais Reagent auf Blausdure. Alkal. Phcnolphthalin- 
lsg. (2 Tropfen auf 5 ccm W.) ist oin empfindliches Reagens auf HCN, wie auf
H ,0 , u. kann angewendet werden, wenn die gleichzeitige Anweaenheit oiydierend 
wirkender Stoffe auageschloaaen iat. (Arch. Pharmaci og Chemi 4. 18; Apotb.-Ztg.
39. 525 ) D ie t z e .

J . Stamm, Fluorescin ais Reagens auf Blausdure. Fluorescin wird in alkal. 
Lsg. durch HCN in Ggw. sehr yerd. CuSO^-Lsg. zu Fluorescein oiydiert. Fiigt 
man zu 4 ccm einer stark yerd. KCN-Lsg. die gleiche Menge Reagens (0,Q0025°/„

34*
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Fluorescin) u. 2 Tropfen CuS04-Lsg. (1:2000), b o  nimmt die farbloao Miscbung b o -  

fort eine leuchtend grfine Fluoresceur an. — Das Beagena erhalt man wie folgt: 
man loat 0,01 g Pluorescein (M ebck) in 5 ccm A., fUgt 2 ccm NaOH (1 -f- 2), sowie 
5 ccm W. zu, erwfirmt mit Zn-Staub im Wasserbad bis aur Entfarbung, verd. mit 
W. auf 100 ccm u. setzt 100 ccm A. zu. Nach 12std. Slehen (kiihl, im Dankeln) 
filtriert man ab. Von der Stammlsg., die 0,005% Fluorescin enthalt, verd. man 
10 ccm mit W. auf 200 ccm. — AuBer HCN geben aoch andcre Oiydationsmittel, 
wie HjO„ Persulfate usw., die Eeaktion. (Arch. Pharmaci og Chemi 4. 25; Apoth.- 
Ztg. 39. 525.) D ie t z e .

Bestandtelle von  Pflanzen und  Tieren.
Th. Sabalitachka und M. W. Zaher, Verfahren zur Bestimmung der Lupinen- 

alkaloide, tnsbesondere m  den Lup tnens amen. Das Verf. von Thoms ergibt durch 
Yerluste durch das Waschwaseer zu niedrige Werte. Die Storung der Alkaloid- 
best. durch in A,-Chlf. Ubergegangenes Alkalł obne Waschen iat unbedeutend. 
Zur Best. des Alkaloidgehalfs der Lupine in yerschiedenen Vegetationsperioden 
arbeiteten Yff. folgendes Verf. aus: Die Probe wird mit NaOH u. eoviel Gips an- 
goriihrt, daB die M. pulyerig wird, mit A.-Chlf. in einem Pulyerglas geschuttelt, 
ein aliąuoter Teil der Lsg. mit 7ioo'n> H ,S04 auBgeschuttelt, nachgewaschen u. mit 
Methylrot zurticktitriert. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 299—300. Berlin, Uniy.) J u n g .

H. B ierry  und L. Moquet, Mikrobestmmung des freien Zuckers im Gesamtblut. 
Yff. yerwenden das Verf. yon F o l i n  u. W u, yerwenden aber ais EnteiweiBungB- 
mittel statt der yon jenen benutzten Wolframsaure, die in patholog. Ffillen, wenn 
andere reduzierende Stoffe a lB  Glucose im Blute sind, yeraagt, Hg(NOs',. Es werden 
genaue Vorachriften fiir die so geandeite Methode gegeben. (C. r. soc. de biologie 
90. 1316—18.) S p ie g e l .

K. B u rk er, Ein neues Hamoglóbinometer. Der App. wurde ais Colorimeter 
schon beschrieben (ygl. Ztschr. f. angew. Ch. 36. 427; C. 1924. I. 1417). Zur 
eiakten Colorimetrie des Blutfaibstoffa mufi Hamoglobin mit Hamoglobin yerglichen 
werden u. nicht mit Eraatzfarben. Haltbar iBt reduziertes Hamoglobin, das auch 
colorimetr. sehr geeignet ist. Bei der Best. wird das Blut 100-fach mit 0,1 %ig. 
Na,C05-Lsg. yerd. u. mit einer Spur farblosen Na,S,04 reduziert. Beyor der Luft Oa 
in diese LBg. eindringt, ist die BeBt. des Hamoglobins langst erfolgt. Mittlerer 
Fehler 1%; die Methode ist ebenso genau wie die spektrophotometrische. (PFLt)- 
g e b s  Arch. d. Physiol. 203. 274—84. Giefien, Uniy.) W o lf f .

W. Palta , Uber die klinisćhe Bedeutung der Blutzuckerbeetimmung. Klin. Ab- 
handlung, in der auf die Bedeutung der BlutzuekerbeBt., besondera bei der Insulin- 
zufuhr, hingewiesen wird. Vf. yerwendet die Methode yon B a n g  in der Modifi- 
kation yon W e iss . (Wien. med. Wchachr. 74. 1153—61. Wien, Kaiserin E l i s a b e t h -  
Spital.) Fbank.

E oger Caminade, Uber einige Abandermgtn der Cholesterinbestimmung nach 
der Methode von Wind aus. 30 ccm Plasma oder Serum werden mit 70 ccm 95%ig. 
A. von EiweiB befreit, der Nd. nach K u m a g a w a  extrahiert, der E itrakt mit der 
alkoh. FI. yereint im Vakuum zur Trockne gebracht, 3-rnal je 5—10 Min. mit abaol. 
A. eitrahiert, die Sth. Lsg. nach Zentrifugieren yom A. befreit u. der Eiickstand 
mit 30 ccm einer Mischung yon 73 Teilen Aceton, 18 Teilen W. u. 9 Teilen abaol.
A. unter ErwSrmen aufgenommeD, dann sofort mit 5% Lsg. yon Digitonin in dem- 
selben Losungpm. yeraetzt, daa auch zum Auawaschen deB Nd. benutzt wird. (Buli. 
de la soc. de chim. biol. 4. 601—13. 1922. StraBburg, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 24. 
230. 1924. Eef. S ch m itz .) S p ie g e l .

Ch. O. Guillaumin, ffber die Blutharnsaure. Ergansung fruherer Mitteilungen 
.  (ygl. C. r. b o c .  de biologie 88. 31; C. 1923. III. 504) u. Eroiterungen uber die
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Methodik der Best. von Harnsaurc in Blut, dessen Korperchcn u. Plasma. Eine 
Modifikation der Methode von F o ltn  u . W u  wird angegeben, die zwischen Febler- 
ąuellen nach der einen oder anderen Seite die Mitte treffen soli. Zur Best. der 
freien Harnaaure kann man ais Eiweiflfiillungamittel Wolframsaure, Trichloreaaig- 
aaure oder Metaphosphoraaure yerwenden, zur Beat. der gesamten Harnaaure aber 
nur Metaphoaphat in moglichat wenig aaurem Medium, pH =  4,5—4,8. (Buli. de 
la aoc. de ehim. biol. 4 . 177—89. 1922; Ber. ges. Phyaiol. 2 4 . 229—30 1924. Bef. 
Sc h m it z .) Sp i e g e l .

H. Chabanier, M arg. L ebert und C. Lobo-Onell, Uber die Bestimmung der 
Harntaure und der Purine im Blutserum und im Harn nach dem Kupferuratver- 
fahren. In reinen Lagg. iat der Fehler dieBea Verf. hochatena 3°/0, in Harn durch- 
acbnittlich nicht giofier, unter Umatanden aber ^>6%. Die erhaltenen Werte 
atimmen iiberein mit denen der Beat. yon Harnaaure nach G b ig a u t  u . R o n c h e s e , 
waa fiir die Anaicht apricht, daB die Purine dea Harnea faat auaschlieBlich Harn- 
aiłure aind. In Wolframaaurefiltraten von Blut wurde zugeaetzte Harnaaure mit 
durchachnittlichem Fehler von 2,4% wiedergefunden. Blutaerum kann auch nur 
minimale Mengen von Purinbaaen enthalten. (Buli. de la soc. de chim. biol. 5. 
731 — 38. 1923. Paris, Hóp. N e c k e r ; Ber. gea. Phyaiol. 2 4 . 229. 1924. R ef. 
S c h m it z .) Sp ie g e l .

A lfred Lublin , Bemerkungen zu dem Aufsatz N. O. Engfeldts: „Rlinitche
Methode zur Bestimmung des Acetons und der fi- Orybuttersdure in kleinen Harn- 
mengen". (Vgl. E n g f e l d t ,  Biochem. Ztschr. 144. 556; C. 19 2 4 . I. 1839.) Bei Blut 
wendet Vf. auch EnteiweiBung a D , u. zwar nach dem modifizierten Verf. von F o l i n
u. Wu. Die Entzuckerung hiilt er fiir unzweckmiiBig, da dem Grewinn von 3,3°/o 
^•Oiybutteraaure ein groBerer Verlust an Aceton dabei gegeniiberateht. Der Mul- 
tiplikator 0,25 zur Bereehnung der ^?-Oxy but ter saure iat gegeniiber dem von E n g 
f e l d t  gewahlten (0,30) nach neuen Unteraa. festzuhalten. (Biochem. Ztachr. 147 . 
187—90. Brealau, Med. Klin.) S p ie g e l .

Ch. 0. G utllaum in, Uber einige FehlerqueUen bei der Bestimmung der fi-Oxy- 
buttersdure. Vorzuziehen ia t daa Verf. von VAN S l y z e ,  doch miiasen fliichtige 
Stoffe vorher entfemt werden, da aich unter ihnen atorende Substanzen finden 
konnen, die der Cu-Fallung entgehen. 25 ccm dea Filtrats von dieaer werden mit 
140 ccm W. u. 1 ccm 50’/„ig. H^SO* yerB etzt, 40 ccm abdest., dann wird nach Zu- 
aatz yon 9 ccm der H ,S04, 35 ecm Hg-Reagena u. 5 ccm Dichromatlsg. aofort wieder 
erhitzt ( l1/, Stdn. im  Sieden). Die BeBtat. sind bis 2 m g in 100 ccm herab genau, 
BlindbeBt. kann unterbleiben. (Buli. de la aoc. de chim. biol. 5. 426—31. 1923; 
Ber. gea. Physiol. 2 4 . 168—69. 1924. Ref. S c h m itz .)  S p ie g e l .

V. M. Buacai.no, Eine einfache chemisch-morphologitche Methode zur Unter-
sćheidung abnormer Aminę im menschlichen Harn. Hauptsaehlichste Ergebnisse. Die 
bei Kochen mit AgNOs in patholog. Harnen entstehenden schwarzen Ndd. (ygl. 
Note e riv. di pBichiatria 11. 131; C. 1 9 2 4 . I. 1401) enthalten nach AnBicht dea 
Vfs. eine bas. Gruppe u. den Imidazolkern, yermutlich Deriyy. dea Histamina, mit 
denen die Symptome u. Schadigungen dea Neryenaystema in Zusammenbang atehen 
konnten. Vf. unterscheidet 6 Typen aolcher Ndd. je  nach ihrer Nuance u. dem Vcrh. 
gegen Chromaaure u. gibt die Krankengeachichten der Falle, bei denen die ver- 
achiedeaen Typen beobachtet wurden. (Giorn. di clin. med. 4 . 380—84.410—15.1923. 
Firenze, Ist. di studi sup.; Ber. gea. Phyaiol. 24 . 244—45. 1924 Ref. S c h m it z  ) Sp .

Opltz und B rehm e, Zur Frage der quantitativen Urobilinbestimmung in den 
menschlichen Exkreten. In Nachprufung der yon A d l e r  (Dtech. Arch. f. klin. Med. 
138 . 309; C. 1 9 2 2 . IV. 217. Vgl. auch A d l e r  u . Sc h u b e r t , Biochem. Ztschr. 134 . 
533; C. 1923 . II. 609) angegebecen Methode fanden Vff. zuniichat, wie zu  erwarten, 
daB yergleichbare Resultate nur bei konBtanter Lichtquelle erhalten werden. Dann
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ist aber die Adlersche Skala nicht verwendbar. Um eine solche aufzuatellen, bedarf 
es eines wohldefinierten VergleichBkorpers, ais welchen Vff. nach yersehiedenen 
Verss. das Mesobilirubinogen von H. F isc h e r  wahlen. Die Eitraktion des Kotes 
muB quantitativ im Soxhletapp. erfolgen. Die so ermittelten Tageawerte liegen bei 
n. Erwachsenen im Stuhl zwischen 64 n. 124 mg „Urobilin“, im Harn zwischen
1,7 u. 3,4 mg. Es wird aber besonders darauf hingewiesen, daB es sich nicht um 
wirkliche Urobilinwerte, sondern nur um Vergleichswerte bandelt. (Ztschr. f. d. 
ges. exp; Medizin 41. 681—98. Breslau, Univ.) Sp ie g e l .

Takeo Takayanagi, Eine Methode zur quantitativen Bestimmung des Morphint 
in EdrperflUssigkeiten und Organen. Harn wird schwach essigsauer auf kleines Vol 
auf dem Wasserbade eingeengt, die Fl. in Quarzsand aufgesogen, mit h. Chlf. 
extrahiert, bis in dem Cblf. nach dem Verdunsten kein Riiekątand mehr nachweis- 
bar ist. Das ais Sale in Chlf.- unl. Morphin bleibt im Sande zuruek; man gibt zu 
diesem wenig W., stumpft, falls sauer, yorsiehtig mit NaOH ab, setzt ca. 1 g 
NaHCO, zu u. engt zur Trockne ein. — Kot wird auf dem Wasserbade bei 100° 
getrocknet, fein zerrieben mit essigsaurem A. angeriihrt, mehrfach atn RttckfluB- 
ktihler extrahiert, abgcdunstet, der Eiickstand mit W. u. wenig HCl aufgenommen, 
die Lsg. (ca. 80 ccm) bis sum Ausbleiben eines Ruckstandes ausgeathert, dio wes., 
das Morphin enthaltende Fl. mit Sand yersetzt usw. — Organe werden zerkleinert 
mit HCl-A. eitrahiert, der Ruckstand wird in dest. W. aufgenommen; weiter wie 
beim Kot, — Die Sandmaaaen werden mit Chlf. auf dem Wasserbade unter Er- 
wfirmen digeriert, das h. Chlf. dekantiert, abdest., der Btiekstand in Vio'n> HCl 
aufgenommen. — Fallungsreagens: 2,5 g NH4-Molybdat Merck wurden in wenig W . 
unter Erwarmcn gel., auf 25 ccm mit W . aufgefiillt, 1 Volumteil in 3 Teile HNO„- 
Lsg. (5,6 ccm HNO, [D. 1.4] -f- 75 ccm W ) einflieBen gelassen. 35 g Osalsaure in 
1 Liter W. losen. 26,5391 g KHtP 0 4 Merck in 2 1 W . losen. 2 ccm Oialsiiurelsg. 
mit 10 ccm NH<-Molybdatlsg. u. 3 ccm Phosphatlsg. yersetzen. — Mit diesem Reagens 
schnell obige Morphinleg. fallen; Goochtiegel. Fehlergrenze 5°/o- (Arcb. f. eip. 
Pathol. u. Pharmak. 102. 167—75.) WOLFF.

Reuben Ottenberg, Untersuchungen iii er die Reinigung von Antikdrpern. Aus 
einem TyphuBserum wurden die Agglutinine durch spezif. Adsorption mit Typhus- 
bacillen entfernt, durch Erwarmen auf 55° oder mit */so«-n. NaOH Lsg. aus dieser 
Bindung wieder herausgezogen. Bei Zusatz yon Metallsalzen bildeten sich dann, 
ftir jedes Metali bei bestimmter [H*], Ndd., die Metali, Agglutinine u. Reste yon 
Bakteriensubstanzen enthielten. Sie losten sich in 1lt00-o. HCl u. lieferten dann 
durch geeignete Anderung der [H‘] ohne Zusatz von Metali neue Ndd. Durch mehr- 
fache Wiederholung des Losens u. Wiederausfallens kommt man zu immer reineren 
Antikorpern. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 21. 14—16. 1923. New York, 
Mt. Sinai Hosp.; Ber. ges. Physiol. 24. 276. 1924. Ref. S e lig m a n n .)  S p ie g e l .

Paul Staroke, Uber die Bestimmung der H-Ionenkonzentration des Harnes zur 
Priifung der Nierenfunktion. Der Sauregehalt deB Harnes steht in seinem Wechsel 
in derartig engem Zusammenhang mit der Funktion yon Magen u. Niere, daB man 
aus einem regelwidrigen Verlaufe der pg-Kurve nicht auf patholog. Verhaitniase 
bei einem der beiden Organe schlieBen darf, ehe man nicht ihre Funktion yon- 
einander getrennt eingehend untersucht bat. (Zentralblatt f. inn. Med. 45. 386—93. 
Halle, Med. Klin.) W o l f f .

S. M. R osenthal, Eine neue Methode der Leberfunktionsprtifung mit Phenol- 
phthalein. Die Methode griindet sich darauf, daB Phenoltetrachlorphthaldn von der 
Leber ganzlich ausgeschieden, vom Blutserum aber zuruckgehalten wird. Bigi. 
Einzelheiten der Methode wird auf die Originalarbeit yerwiesen. (Wien. klin. 
Wehschr. 37. 566—68. Wien, Uniy.) F r a n k .

W ilhelm Biehler und Otto Rist, Yergleichende Untersuchungen Uber colori-
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mttrische und biologisohe Untersuchungsmethoden von Herzmittdn. Die Nachpriifang 
der Methode von KNUDSON u. Dresbach (Journ. Pharm. and Exp. Therapeuties 20. 
205; C. 1923. II. 979) ergab eino erataunliche tłbereinatimmung zwiBchen colori- 
metr. u. biol. FroBcheinheitenbeat. (im 1-Stdn.-Vers ), nicht dagegen mit dem 24-Stdn.- 
Vera. Die Methode kann den biolog. Vera. nicht ganz ersetsen, da der colorimetr. 
Wert durch aehr reichlichen Digitonin- oder Alkoholgehalt zu hoch ausfallen kann. 
(Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 102. 139—44. Heidelberg, Univ.) WOLFF.

H. W. K nipping, E in einfaćher Apparat zur eccakten Gasstoffwechselbestimmung. 
Es wird ein App., noch einfaćher ala der Benedictache, zur Anwendung in der klin. 
Praiia u. eine Modifikation durch Zufiigung einer Gaauhr fiir langero wisaenscbaftl. 
Unteras. beachrieben. (Ztechr. f. d. ges. exp. Medizin 41. 363—73. Hamburg, Allg, 
Krankenh. Eppendorf.) Sp ie g e l .

J . A. Sicard. und J. Haguehan, Das Humoralkritcr*um der allgemeinen Para- 
łyse durch die modifiiierte Langesche Methode. Die Flockung der kolloidalen Au-Lag. 
laflt aich durch geeignete Verd. des Liąuors u. der Au-Lag. sowie durch Zusatz 
yon Elektrolyten eo  regeln, daB aie iiberhaupt nur bei allgemeiner ParalyBe u. dann 
yollstiindig eintritt. Zur Herat. der Au-Lag. werden 100 ccm 2 mai deat. W. mit
1 ccm einer Lsg. yon 5 g Glucoae u. 2,5 g Weinsśiure in 100 ccm solchem W. ver- 
setzt, dann tropfenweise mit 1 ccm 2°/0'g- AuCl-Lag. Die Lsg. darf weder zu Bauer 
noch zu alkal. sein (niihere Angabe fehlt; d. Ref). Der zu priifende Liąuor wird 
1 : 5 mit 2mal dest. W. verd., dann werden in 3 GlłUchen 0,3—0,4—0,5 ccm dieser 
Lsg. mit 1 ccm Au-Lag. yersetzt. Die Ablesung eifolgt sofort odor naeh einigen 
Min. (C. r. soc. do biologie 90. 1412—14.) S p ie g e l .

J. K ok, Eine Bestimmung von Insulin. Die auf Glykolyse einer Trauben- 
zuckerlsg. basierende Methode yon R. KNOP-NlEDERHOFF (Pharm. Ztg. 1924) ist 
unhaltbar, da Insulin in yitro gar nieht wirkt. (Pharm. Weekbiad 61. 345—46. 
Amsterdam.) . MOlłee .

—, Pharmakopóe der Vereinigtsn Staaten. Zehnte Ausgabe. D er Reyiaiona- 
ausschuB yerofifentlicht einen Auszug der yorgeschlagenen Veranderungen u. neuen 
Voracbriften zu aromat. W W., Lsgg., Spirituapriiparaten, Sirupen, Elixieien, Ceraten, 
Salben u. gemiachten galen. Praparaten. (Journ. Amer. Pharm. Aasoc. 13. 248—52. 
Philadelpbia.) D ie t z e .

K. Seller, Uber einige in den Apotheken gebrauchliche Zuckerbestimmungs- 
apparate und dereń Prilfung au f Brauchbarkeit und Genauigkeit. Besprochen 
werden: 1. DaB Garungssaccbarometer yon L o h n s t e in , 2. daa Praziaiona-Garungs- 
eaccharometer nach T og g en bo eg  (Fabrikant N ig g li & Ci e ., Ziirich), 3. der Taachen- 
polariBalionsapparat der Firma G oer z , Berlin-Friedenau, 4. das Glykometer von 
J a m es  B u r m a n n  (Lieferant S c h w e iz e r  Se rum-  u. I m p f i n a t i t u t ,  Bern). — 
App. 1. war recbt zuyerliisBig, nur eine kleine Korrektur ist ansubringen; App. 2. 
war unzuyerlasaig gearbeitet; App. 3. ist handlich, aber die Gebrauchsanweisung 
iat ungenau u. die angefiihrte Korrekturtabelle bei weifiem Licht ungeniigend; 
App. 4. gibt mit 0,5—5°/0ig. Traubenzuckerlagg. geniigend genaue Reaultate, doch 
konnte die Gebrauchsanweisung yerbesaert werden. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 62. 321 
bis 324. 341—46. Bern.) D ie t z e .

E. Merck, Uber die Bestimmung des Adsorptionsvermogent von Garbo medici- 
nalis. Nach dem ErlaB des daterreich. Ministeriume dea Innem von 1914 aoll beim 
Schiitteln yon 20 c c m  einer Lsg. yon 0,15 g Metbylenblau raedic. Me r c k  in 100 ccm 
W. mit 0,1 g fein gesicbter, bei 120° getrocknoter Kobie 1 Min. in y e rB c h lo s a e n e m  
GefaBe Entfarbung der Lag. eintreten. Hierhei iat die Schiitteldauer zu kurz; in 
den meiaten Fallen werden 5 Min. aber ausreichend sein. — An eine medizin. Kohle 
sind folgende Anforderungen zu atellen: a) Methylenblautiter. Beim Schfltteln von 
0,1 g Kohle mit einer 0,15%ig. Methylenblaulsg. (Mer ck ) sollen innerhalb 5 Min.
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mindestens 35 ccm entfarbt werdeD. Beatimmt man das Adsorptionsvermogen m it 
einem OberachuB von Methylenblaulsg. durch Titrieren mit TiCl,-Leg., so soli das 
Methylenblau von mindestens 38 ccm Lsg. adsorbiert werden. b) Sublimalłiter. 
Yon 1 g Kobie eollen mindestens 800 mg HgCl, adsorbiert werden, wenn sie nach 
folgendem Yerf. gepriift wird. In einer Glasatopselflasche (200 ccm) schiittelt man 
0,2 g bei 120° getiocknete, fein gesiebte Kohle mit 200 ccm %,,-n. HgCJ,-Lsg. 5 Min., 
filtriert durch ein trockenes Filter u. yerwirft die ersten 25 ccm Filtrat. 100 ccm 
Filtrat v erae tz t man 1 g KJ u. 15 ccm KOH (15%) u . schuttelt so lange, bis HgJ, 
in Lsg. gegangen ist. Dann ffigt man 4 ccm HCHO (35%) hinzu n. schwenkt
2 Min., unter Vermeidung von kraftigem Schiitteln, dauernd um. Nach Zusatz von
12 ccm Eg. lost man das ausgeschiedene Hg in 40 ccm ‘/to11, J-Lsg. vollst5ndig 
auf u. titriert den J-OberschuB mit Vio'D- Na,S,08-Lsg. zuriick. Man subtrabiert 
die Anzahl der verbrauchten ccm Na2S,Os von 40 u. multipliziert mit 2; die er- 
haltene Zahl gibt die ccm x/io"J Lag. an, die zur Bindung des nicht adsorbierten 
Hg erforderlich sind. 1 ccm 1/I0-n. J  oder 1 ccm %,,-n. HgClj-Lsg. => 13,57 mg 
HgCl,; 40 ccm Vto'n- HgClj-Lsg. => 542,8 mg HgCl,. Subtrabiert man von 542.8 
die nicht adsorbierte HgC),-MeDge, b o  erhalt man die der Einwage enteprechende 
Menge HgC!„ die adsorbiert wurde. Eecbnet man dicsen Wert auf 1 g Kobie um, 
so erhalt man den Sublimattiter der Kohle. — Man kann den OberschuB an HgCl, 
auch durch Titration mit KCN-Lsg. nach R u p p  (Chem.-Ztg. 32. 1078. [1908]) be
stimmen. (Pharm. Ztg. 69. 523—24. Darmstadt.) D ie tz e .

The Worcester Royal Porcelaine Co. Ltd., Worcester, Engl., Saugtrichter 
mit im zylindri$chen Teil liegendem Siebboden, dad. gek., daB die an dem Siebboden 
sich anscblieBende Prellwand parallel mit dem konischen Teil des Trichters ver- 
lauft u. am untersten Ende eine DurchlaBoffnung aufweist. (D. E. P. 396294  
K I. 12 d votn 30/7. 1921, ausg. 2/6. 1924>) K a u s c h .

Franz Schm idt & Haenseh, Berlin, Polarisationsapparat zum Erzeugen linear- 
polarisierten Lichtes, dad. gek., daB vor dem iiblichen doppelt brechenden Prisma 
ein zweitea doppelt brechendes Prisma in eolchem Abstande vom ersten Prisma 
bezw. von benachbarten opt. Teilen angeordoet ist, daB der abgelenkte Strahl nie- 
mals in die benachbarten opt. Teile eintreten kann, zum Zwecke, depolarisiertes 
Licht, das durch diffuse ZerstreuDg an den opt. Teilen entsteht, durch Doppel- 
brcchung an dem hinteren Prisma derart zu behandeln, daB nur der fur die Be- 
obachtung ausgewahlte Lichtstrahl inB Augo wandert, oder bei Zumischung anders 
schwingender Licbtstrablen diese zu zwiogen, das zweite doppelt brechende Prisma 
zu durcbsetzen u. dadurch die Ausscheidung des senkrecht zum ausgewahlten Licht
strahl schwingenden Lichtes herbeizufUhren. — Mit den bekannten Polarisations- 
vorr. war rein linearpolarieiertes Licht nicht zu erhalten. (D. E. P. 395762 KI. 42 h 
vom 23/8. 1922, ausg. 23/5. 1924.) KtłHLlNG.

Siemens & Halske Aktiengesellschaft, SiemensBtadt b. Berlin, Untertuchung 
von Oasgemischen. Es wird die Abkiihlung bestimmt, welcbe 2 Leitungadrahte, 
die a is entgegengesetzte Zweige einer Wheatstoneschen Brucke geschaltet u. auf 
Rotglut erhitzt sind, durch das zu untersuchende Gasgemisch im Vergleich zu der 
Abkiiblung erfahrcn, welche trockene Luft an den beiden anderen Drahten der 
Brticko heryorbringt. Die Drahtepaare durcbsetzen gasdicht je  2 Hohlraume je 
eines dickwandigen MetaUblocks, durch welcbe die zu yergleichenden Gase str5men. 
Der mittlere Teil eines dieser Blocke ist ais Zuleitungsrohr fur da3 zu untersuchende 
(Schornstein-)Gas ausgebildet n. steht mit den Hohlraumen, in denen sich die 
L eitu n g B d rah te  befinden, durch Wandóffnungen in Verb. (E. P. 212852 vom 14/11.
1923, ausg. 10/4. 1924.) KtłHLlNG.

Hermann Spengel, Nikolassee, Wannseebahn, Batimmung d a  ipezifischcn
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GewićhU von Gasen durch Vergleich des zu messenden mit einem Gase bekannten 
speeifischen Gewichts mittels einer Gaswage, 1. dad. gek., daB beide durch Druck- 
anderung eines der Gase oder beider auf gleiche D. gebracbt werden u. die Best. 
der D. aua dem Verhaltnia des Gaadrucks erfolgt. — 2. Einrichtung zur AuBftihrung 
des Verf. nach Anspruch 1, bei welcher eines der zu yergleichenden Gase durch 
einen an einem Wagebalken hangenden Behalter hindurchgesaugt oder -geprefit 
wird, dad. gek., daB die VerBte)lung der Wage mittela einer Drosaelyorr. selbsttfitig 
eine Druckregelung bewirkt. — Bei Rauchgasen kann nach erfoJgter Best. das CO 
in tiblichcr Weise in C02 yerwandelt u. das Gasgemisch dann einer zweiten Gas
wage rugefuhrt werden. (D. B. P. 396186 KI. 421 vom 22/10. 1922, ausg. 27/5. 
1924.) KtteLTNG.

H, Angewandte Chemie.
I. Allgemeine ohemische Tecłmologie.

W olfgang Ostwald, KoUoidwissemchaft und Technik. Dsrlegung der Be- 
deutung der Kolloidchemie (Kolloidik) fiir die Technik. (Ztachr. Ver. Dtsch. Ing. 68. 
481—82. Leipzig.) P f lO c k e .

Ernst Praetoriua, K ra ft■ und Warmewirtschaft in  der chemischen Industrie. 
In der chem. Industrie handelt ea sich um Erzeugung von Wfirme u. nur ais 
Nebenprod. um Gewinnung yon Kraft. Diese. Anschauungsweise fuhrt zu dem 
Begriff „Kraftwirkungsgrad1*, d. i. das Yerhaltnia der in Kraft umgesetzten Warme 
zu der Differenz Gesamtwarme minus nutzbar gemachte HeizwSrme. Die Gegen- 
druckmaschine ist ftir die chem. Industrie daa w irtachaftlichB te u. theoret. voll- 
kommene Krafterzeugungsmittel. Die geringe Leistung bei hoherem Gegendruck 
kann yerbessert werden durch die Steigerung des Druckes u. der Temp., durch die 
Einfiihrung der Zwischenerhitzung u. SpeiBewasseryorwarmuDg durch Anzapfdampf. 
(Chem. Ztg. 48. 377—80. HildeBheim.) J u n g .

Q. Kiesselhach, Der Gefallespeićher fiir Hoch-, Mittel- und NiederdrucŁ Vf. 
untersucht, wie weit die biaher tiblichen Konstruktionen der GefalleBpeicher den 
Bedingungen wirtechaftlicher Arbeitsweise geniigeD, u. schlagt eine neue Kon- 
struktion vor. (Die Warme 47. 175—76. Bonn.) N e id h a b d t .

Trautmann, Verwendlarkeit der Dampftpeicherung in der Industrie. Vf. gibt 
Aufklarung Uber das WeBen der Dampfspeicherung u. die yerschiedenen Arten ihrer 
Anwendung. (GesundhcitBingenieur 47. 137—39. Leipzig-Go.) N e id h a b d t .

W illiam  A. Mo Lean, Beschreibung und Arbeitsweise einer KolloidmUhle. Die 
yon C h in a  erfundene Miihle beateht in der Hauptsacbe aua einer durch Motor 
direkt angetriobenen Scheibe mit nach unten kon. Band, die in einem gleichfalla 
kon. geformten Gehause lauft. Anwendungsmoglichkeit, Kraftyerbrauch uaw. 
werden angegeben. (Chem. Metallurg. Engineering 30. 675 — 77. Geneya
[N. Y.].) F b a n c e e n s t e in .

N. Tltleatad, Krystallisation von schweren Fliissigkeiten. Beschreibung einer 
kontinuierlichen Anlage zum Kryatalliaieren yon Calciumnitrat in Norwegen, welcbe 
darin besteht, daB eingedampfte h. Lauge tiber Trommeln gefiibrt wird, auf denen 
B ie abkiihlt bzw. fiich Krystalle auascheiden. (Chem. Metallurg. Engineering 80. 
674. New York.) F b a n c e e n s t e in .

P. Ch. Lemale, Trennung von Gemischen und Wiedergewinnung flilchtigcr 
Fliissigkeiten. Vf. beschreibt ein Verf. zur KondenBation fluchtiger FI. u. zur 
fraktionierten Dest. unter AnwenduDg einer Yakuumpumpe („ćjecteau-air“). Die 
Vakuumpumpe besteht aua einer schnell rotierenden Duse, durch die die absor- 
bierende FI. yerspriiht wird, so daB sie mit dem zu kondensierenden Dampf innig
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gemiacht u. im Verdampfapp. ein Vakuum erzeugt wird- (Chimie et Industrie 11. 
657—61.) JoNG.

Fr. Biirk, Yerbessertes Verfahren zur Bektifikation von FlUssigleeitcn. Der 
schlechte Wiirmewirkungsgrad bei der fraktionierten Dest. ist auf die zu geringe 
Hohe der Kolonnen zuruckzuftihren. Diesem Obelstand wird dadurch abgebolfen, 
daB die Kolonnen nicht aufeinander, sondern in gewisser Anzahl u. Hóhe neben- 
einander gestellt werden. (Chem.-Ztg. 49. 359-60. Mannheim-Waldheim.) Jdng.

B.. Helnzelmann, Die Yerdampfapparate. Patentiibersicht. (Apparatebau 35. 
209-12. 219-25. 229-35. 239-44. 249—55.1923. 38. 1 -7 .  11—17. 21—27. 33-34 .
43-47 . 53-55 . 63-65 . 75 -78 . 87-89 . 99—100. 111—13.) PflO C K e.

E. Depasae, Nichłgefrierende Flussigkeiten in  der Industrie. Konz. Salzlsgg., 
insbesondere NaCl-Lsgg. haben bei ihrer Verwendung ala Kaltetibertr&ger yer- 
schiedene Unzutraglichkeiten im Gefolge, wie Abeetzen von Inkrustationen in den 
Leitungen, Zerstorung der Leitungen durch chem. u. elektr. Einww., ungeniigende 
Erniedrigung des F. u. a.; Vf. hat deshalb eine konz. Lag. yerachiedener Metall- 
salze yerwendet, die dia angegebenen UnzutrSglichkeiten nicht zeigt u. sehr gut 
ais Kalteubertrager geeignet iat. E. dieser Metallsalzlsg. ist —34,8°; spezif. Warme 
0,9; die WSrmeieitfahigkeit entspricht der des W.; elektr. Loitfahigbeit bei 17° 
0,1443; D.,s 1,21. Weiterhin werden das Verh. der Metallsalzlsg. gegeniiber yer- 
schiedenen Metallen u. gegen Holz beaprochen, die dayon nicht angcgriffen werden, 
ebensowenig wia gute Farbiiberzuge, Gummi u. yuikanisierter Kautschuk, u. an- 
schlieBend yerachiedene techn. Anwendangen, die diese Lsg. bereits gefanden hat. 
(Buli. Assoc. Ghimistes de Sucr. et Diat. 41. 302—17.) BttHLE.

Pranz Xaver Gehring', Łebach, Saar, Vorrichtung zur Verhinderung von sćhad- 
lichen Oasstrdmungen, welche das Ausscheiden von Unreinigkeiten mittels Zentrifugal-

kr a ft in  schnellrotierenden 
Trommeln erschwercn, 1. 
dad. gek., daB zwischen 
t  u. tx (ygl. Fig. 2) Yen- 
tilatorflSchen u so ange- 
bracht sind, daB aie im 
Innem der Trommel den 
Gasdrnck bei t t so yiel 
yergróBem, daB keine 
tinreinen Gase yon dem 
Gehause h durch den 
Spalt zu dem Eeingas 
(bei 5) iiberstrómen kon
nen. — 2. dad. gek., daB 
Anordnungen getroffen 
sind, um den Gasdiuck 
in der Trommel (bei t t) 

so groB zu halten, daB die in der Nahe des Trommelmantels atromenden weniger 
reinen Gase durch den Spalt in daa Gehause gedriickt werden. — 3. dad. gek., 
daB zur Erreichung des groBeren Druckes bei t, der Trommeldurchmesser nach der 
Gasaustrittsseite hin groBer wird. (D. S . P. 384219 KI. 12e vom 28/9.1922, ausg. 
10/11. 1923 Zus. za D.R P. 377196; C. 1923. IV. 392.) K a u sc h .

Paul Pape, Heriachdorf b. Hirachberg i. Scbl., Drehbare Filtertaugtromntel mit 
gelochtem Mantel und iiber die Trogwande hinaus veriangerten Lagerhalsen, welche 
fast den Darchmesaer der Trommel haben u. an festBtebende Stirnwande stoBen, 
dad. gek.. daB innerhalb der Trommel ein an dereń Drehung nicht teilnehmendes,
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in don Stiruwiinden nachgioblg gelagortca Druekluftrohr zum Abbobon dor Filter- 
achicht angeordnot iat. (D, R. P, 390292 KI. 12d vom 25/11. 1019, uw g. 31/5. 
1024.) K a u sc h .

Sacbsłsohe Masohinenfabrik vorm. Rioh. Hartmann Akt.-Gos., Gheronltz, 
Fillcrprcssc, dereń Geh&useMl/tcn m it Flattschcn ancinanderstoflen und durch U-fdrmige 
Preflkappen zusammengehalten werden, dud. gek., daB dio zwcckmiiBig am GehBuao 
angolonkton Knppen dio Flanachon an ilircra ganzen Umfango dorart umBchliefien, 
d»B dio zwiaohen den Flanachen u. dor Kappo liegendon Dlchtungaringo durch 
don im Innem dor Proaao herrschondon Druck dio Abdichtung nach auBen be- 
wirkon. (D. R. P. 396293 KI. 12d vom 22/10. 1021, ausg. 3/6. 1024.) K a u sc h .

Unitod Filters Corporation, New York, Druckfilter, bei welehem das Filter- 
gehiiute aus tswci l&ngs einer wagerechten Ebene voncinandcr trennbaren Teilen beeteht, 
von denen der untere drehbar ist, dad, gek., daB der obero Gehttuseteil in aenkrcchter 
Ricbtung yorschiobbar u. der untere Gebiiuaotoil drohbar u. in wagereehtor Richtung 
fahrbar angeordnot B in d . — 2 weitero PatentanaprUche kennzeicbnen Auafłihrunga- 
formen dioaer Vorr. (D. R. P. 396383 KI. 12 d vom 23/6. 1920, auag. 2/6. 1924. 
A. Prior. 18/5 1916) K a u sc h .

L’Air Liquido Soo. Anon. pour PEtudo et l'Exploitattcn des Procódós
G. Claude, Paria, Trennung non Gasgctnitchen durch Verfliiasigung. Luft wird 
swecka Gowinnung von A r  unter Verwondung einer Haupt- u. einer Hilfarekti- 
fikationaBllulo yorfliiBaigt. Die Luft wird in einem yereinigten Verdampfer u. Ver- 
flilaaiger in zwoi yonoinander getrennten AbteiluDgon verfltta8igt, von denen die 
eine daa in dor HauptBtlulo aufateigende Gaa liefert, wahrond die andere den aua 
der Hilfaailulo kommenden fl. O, empfftngt u. ihn ala Gaa abgibt. Beide Abtei- 
lungen sind von einem Rohraystem durchzogen. (E. P. 212185 vom 23/7. 1923,
auag. 27/3. 1024.) K a u s c h .

L’Air Liąuide Soo. Anon. ponr 1’Etude ot I’Exploitatlon des Procćdś#
G. Claude, PariB, Trennung von Gasgemischen durch Verflils8igung. Man yerfluasigt 
u. rcktifiiiort dio Gaagomiache unter EspauBion u. Arbeitaleiatung u. yerwendet die 
abgetrennten Gaae, um einen Toil dea zu yerfliiaaigenden GaagemiBchea zu kiihlen. 
Dieaer Toil wird auf hoheren Druck ala der andere koraprimiert, u. die eo  erzeugte 
Fl. u. in oinigen Fallen daa ao erzeugte Gaa wird mit H ilfe  eines einfachen 
Droaaelventila auf einen atarkeren Druck expandieren gelatsen, ala der in der 
Trenna&ulo herraehende ist. Daa ao erhaltene GaB wird unter Leittung auBerer 
Arbeit zur Eipansion gebraeht, yerfluaaigt u. abgetrennt. (E. P. 212533 vom 25/2. 
1024, Auaiug yerofF. 30/4. 1924. Prior. 10/3. 1923.) KAUSCH.

E . 8. S a n d b e r g , Skutakar, Schweden, Kontinuierlichts Verdampftn von Fliissig- 
Tcetten. (D .R .P. 396220 KI. 12a vom 3/9.1919, ausg. 30/5.1924. Schwed. Priorr. 
3/10. 1917 u. 24/7. 1918. — C. 1923. II. 454.) K a u sc h .

MascMnenbau-Akt.-Ges. Balcke, Bochum, Vorrichtung zum Eindampfen von 
Salzsole unter gleichzeitiger Abseheidung dea darin enthaltenen Gipsts, 1. gek. 
ala kombinierter Eindampfer u. Kryatalliaator, in deasen unterem Teil yollstandig 
in die Sole eintauebende plattenformige u. hcrauaziehbare Heizkorper angeordnot 
aind, an dereń ebenen h. Flachen der Gipa zur Abseheidung gelangt u. in dessen 
oberen Teil langaam umlaufende, aua Absatzkorpern bestehende Kryatallisatoren 
angeordnet aind, die nur zum Teil in die uber den Heizkorparn stehenda Solo ein- 
taueben u, an dereń Oberflachen die Yerdunatung erfolgt. — 2. gek. ais Yerdampfer 
mit Brfidenkompresaion, bei welehem der groBte Teil der Bruden in an aich be- 
kannter Weiae durch einen Brudenkompresaor (Warmepumpe) komprimleit u. dem 
Eindampfer wieder zugefuhrt wird, wahrend die Reatbruden einem WSirmeauetauBcher 
zuatromen, durch welchen die zu yerdampfende Lsg. vpr ihrem Eintritt in den
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Eindampfer gefiłhrt wird. (D. B. P. 396337 KI. 121 vom 12/1. 1921, auag. 30/5. 
1924.) KAU8CH.

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Akt.-GeB., Frankfurt a. M., 
Findampfen von Flussigkeiten unter Vakuum. (D. E. P. 386 862 KI. 12 a vom 28/2. 
1915, auag. 21/12. 1923. — C. 1921. IV. 986.) Kausch.

Henry Dreyfus, England, Trennung von Fliissigkeitsgemischen. Das Fliisaig- 
keitsgemenge wird ohne zum Sieden zu kommen einer Oberflachenyerdampfung 
unterworfen, die Oberflaehe des Gemiachea mit einer dflnnen Sehieht eines prakt. 
in dem Gemiach unl. Losungsm. yersehen, das den einen oder den anderen Bestand- 
teil des Gemisches zu losen vermag, u. die Dampfe von der Oberflaehe der Fl. 
werden dureh einen Strom yon Gas oder Dampf abgezogen. Hierbei wird im ge- 
schlosBenen Kreislauf immer daaselbe Gas oder derselbe Dampf yerwendet. Das 
Verf. findet bei der R onz. yerd. CH ,CO O H  Verwendung unter BenutzUDg von 
Petroleumdestillaten ais Losungsm. (F. P. 568600 vom 12/7. 1923, auag. 28/3. 
1924. E. Prior. 6/9. 1922.) ' KAUSCH.

IV. Wasser; Abwasser.
E. Zsigmondy, Uber Filtration von Wasier m it Membranfiltern. (Vgl. Z s ig 

m o n d y  u. J a n d e b , Ztschr. f. anal. Cb. 58. 241; C. 1919. IV. 889.) Auch Leitungs- 
wasser yerschiedener GroBstadte enthalt schleimige, die Filtration hemmende Ver- 
unreinigungen, dereń Natur noch nicht naher bekannt iat. Aufechlammnng mit 
Kieselgur vor der Filtration entfernt aie; einfacher erzeugt man einen Nd. mit 
Ferrisalzen, z. B. FeCls bei kalkbaltigem Boden; das Gel des Fe(OH)s umhiillt die 
Schleimstoffe u. reifit aie mit in den Nd.; atammt daa W . aua Ca-armem Boden, 
so fiigt man CaC08 hinzu. — Alle k r a n k h e i t B e r r e g e n d e n  Bakterien werden durch 
Filter (HerBt.: DE H a e n , Seelze) zuruckgehalten, die bei Priifung mit 4 Atm. Ober- 
druck keino Luft entweichen lassen, dereń Maximalporengrofie also kleiner ais an- 
nahernd 0,75 fx ist. Es wird ein handlicher App. zur wirkungBVollen Entkeimung 
yon W . beschriebcn, der f i i r  allgemeine Anwendung geeignet is t  (Herst.: R. W in k e l ,  
Gottingen). (Ztschr. f Hyg. u. Infekt -Krankh. 102. 97—108. Goltingen, Uniy.) Wk.

M. Kusoh, Entwicklung der mechaniićhen Abwaiserklarwng in DeutscMand. (Ge- 
sundheitaingenieur 47. 183—87. Berlin-Friedenau.) PFLtiCKE.

8. N. Brown, Die Behandlung von Farbereiabwassern. Die Wiedcrgewinnung 
von Sn mittela Zn, yon Araenaten u. Phosphaten mittels Fe- oder Mn-Salze u. 
Ca(OH), u. Kochen dea Nd. mit Na,S, yon Alizarin durch Sauren, von iDdigo, das 
Reinigen durch Filtrieren oder Abtetzenlaasen wird beachrieben. Abwasser yon 
der S-Farbatoffarberei werden mit Ca(OH), u. FeSO  ̂ geffillt' unter Lufteinblasen 
oder belUftet u. dann mit Al- u, Fe-Salzen gefallt. (Journ. Soc. Dyera Colourista 
40. 144—47.) StłYERN.

Deutsche Sanitatswerke, Akt,-Ges, Bremen, Waeserfilter ohne beweglićhe 
Bauteile mit AnordnuDg einea Stockwerkes- oder mehrerer zusammenhangender 
Stoekwerke u. mit Filtermaterial yon yeraehiedenen Kornungen, dad. gek., daB an 
Stelle der bekannten Eiihrwerke ein zentrales FiltratabfluBrohr mit tangential nach 
oben gerichteten Spiillochern angeordnet ist, durch welche in bekannter Weiae bei 
der EuckspUlong die Filterinhalte in rotierendo u. hebende Bewegung gebracht 
werden u. in GemeinBchaft mit Eechen, die an den Innenflaehen dea Filterbehiiltera 
angebracht sind, die Zertrummerung zusammengebaekter Filtermasaen bewirken. 
(D. E. P. 396211 KI. 12d vom 10/11. 1920, ausg. 27/5. 1924.) K ausch.

Elektro-Osmose Akt -Ges. (Graf Schwerin Gesellachaft), Berlin, Vollstandige 
oder teilweise Beseitigung von Saleen aus Wasser auf elektroosmotischem Wege nach 
Pat. 383666 in Anwendung bei reinen Carbonatw&Baern, dad. gek., daB man die
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Waaaer unter Zugabe yon einer den Carbonaten aquivalenten Menge H ,S04 im 
Mittelraum einea Dreizellenapp. der Wrkg. einea elektr. Stromea aussetzt u. daa 
aulfathaltige W. im Anodenraum der elektroosmot. Reinigung unterwirft. — Die 
Gefahr einer Auaacheidung von unl. Monocarbonat im Mittelraum des Dreizellen-
app. wird beseitigt. (D. R. P. 394360 KI. 85 a vom 9/3. 1922, ausg. 26/4. 1924.
Zus. zu D. R. P. 383 666; C. 1924. I. 228.) Oelkeb .

George Henry TJecke, Minneapolip, V. St. A., Vorrichtung zur Erweichung 
t>on Wasser, in. welcher ein Behalter fiir ein Zeolithfilter nahe seinem óbertn Ende 
den Wasserzulauf besitzt u. am unteren Ende mit einem oder mehreren anderen 
Behaltern in Verb. steht, in welchen die Wiederbelebungaflussigkeit dea Zeolith- 
filtera aufbewahrt iat, wobei der Behalter fiir die Wiederbelebungafliiasigkeit u. daa 
uber dem Zeolithfilter miindende Auslafirohr mit der AuBenluft in Verb. stehen, 
dad. gek., daB die Biegungaatelle dea nach oben abgebogenen Endea des AuafluB- 
rohres unterhalb der tiefaten Stelle der Rohryerbindung zwischen Filterbehalter u. 
Behalter fiir die W iederbelebungafl. sich befindeD, u. der AusfluB jenea Rohrea 
unterhalb dea Bodena dea oder der die Wiederbelebungafl. aufnehmenden Behalter 
u. iiber dem Verbmdungarohr liegt. — Die Einriehtung hat vor anderen bekannten 
Anlagen den Vorzug, daB der Behalter fiir daa Zeolithfilter nicht jedeamal entleert 
werden mufi, bevor die yon unten eingefiihrte Wiederbelebungafl. in dem Filter 
rur Wrkg. gebracht werden kann, was den Nachteil hat, daB die Filtermasse mit 
Luft in Beruhrung kommt. (D. R. P. 394535 KI. 85b vom 11/5. 1920, auag. 22/4. 
1924. A. Prior. 19/2. 1917.) O e lk e e .

Chales Jules Mattan, Frankreich, Waster weichmachendes Mittel. Man fugt 
W. einen Korper wie Na,C08 zu, bringt daa Gemisch zum Featwerden u. mischt 
eB mit NaHCOs, MgCO„ u. Starkę. (F. P. 568477 vom 4/7. 1923, auag. 25/3. 1924. 
Belg. Prior. 5/7. 1922.) K a u sc h .

Y. Anorganische Industrie.
F. Raschig, M ax Schróder und seine Erfindungen: Fliissiges Schu>efeldioxyd 

und Oleum. Vf. wiirdigt die Schroderache Erfindung der 80er Jahre, die bis dahin 
in die Luft entwichenen Roatgase beim Abrosten der Zinkblende zur Gewinnung 
yon achwefliger Saure auazunutzen. (ZtBchr. angew. Ch. 37. 408—409.) KunaU.

P. Le Breton, Die Fabrikation von Schwefelsaure nach dim Verfahren von 
E . A . Gatllard. Yf. beschreibt eine Fabrikanlage zur Heret. yon HjS04 nach dem 
Syatem G aillabd. Die Turme aind ohne Gebalk in Eisenbeton gebaut. Die 
HNOa wird durch einen Turbozerstauber nach G a illa ed  zerataubt (Cbimie et 
Industrie U. 662—64.) J u n g .

F. Mahlert, Die Gewinnung von Salpetereaure aut AmmoniaJc. (Apparatebau 
36. 27—30. Gottingen.) PflOcke.

N. Titlestad, E in  ungewShnliches Verfahren, Salpetersaure zu Jconzentrieren. 
Norwegisches Verfahren der ITA7Os-Her8t. mit Hilfe von H ,S04. (Chem. Metallurg. 
Engineering 29. 917—18. 1923.) S a c h s .

— , Die Periauren und Persalze. Verbindungen voń wachtender technischer 
Bedeutung. Chemie, Darst., Verwendung u. Analyse der PerschwefelaaureD, Per- 
aulfate, Percarbonate, Perborate, anderer Peryerbb. u. organ. Peraauren. (Chem. 
Trade Journ. 74. 3—5. 31—32.) J u n g .

Compagnie du Gaz Clayton, Frankreich, Gemische von Schwefeldi■ und -trioxyd. 
Man yerbrennt S in einem Generator mit konkayem Boden. (F. P. 568120 vom 
6/7. 1923, ausg. 24/3. 1924.) K a u sc h .

Kallforschungs-Anstalt G. m. b. H., Leopoldahall b. StaBfurt, Herstellung von 
Bromicasserstoffsaure aua Br, u. H„ 1. dad. gek., daB B r, u. H t bei etwa 200° zur



526 Hy. A n o k g a n is c h e  I n d u s t r ie . 1924. II.

Yereinigang gebracht werden, in Ggw. von Kontaktkorpern, die aus absorptions- 
fahiger Kobie, Mg O u. Magnesiumbalogenid bezw. anderen Metallhalogeniden, die 
mit MgO dem Mg-Zement ahnliche, zementartig erhiirtende MM. bilden, geformt u. 
auf etwa 500° erhitzt werden. — 2. dad. gek., daB die Reaktionstemp. von etwa 
200° durch Yorwarmung des Brs u. Ht auBerhalb des Reaktionsraumes, zum Teil 
mit Hilfe der aus dem Reaktionsraum abziehenden Gase im Gegenstrom erzielt wird. 
(D. E, P. 396213 KI. 12i vom 31/1. 1922, ausg. 2/6. 1924.) K a u sc h .

Frank C. M atheis, Bloomington, Ind., Fluor. Ein saures Fiuorid wird in 
geachmolzenem Zustande mit Hilfe einer Anodę aus harter Kohle elektrolysiert u. 
das entwickelte F, gesammelt. (A. P. 1484733 yom 30/6. 1919, ausg. 26/2.
1924.) K a u sc h .

Frank C. Mathers, Bloomington, Ind., und Burr Humiston, Wilmington, 
Del., F luor. Bei der elektrolyt. Herst. von F, wird ein GraphitgefaB, das zur 
Aufnahme des Elektrolyten u. ais Kathode dient, eine Anodę aus harter Kohle, 
ein diese umgebendes Diaphragma u. eine Sammelyorr. fur das entwickelte F, ver- 
wendet. (A. P. 1484734 vom 7/7. 1919, ausg. 26/2. 1924.) K a u sc h .

Nathaniel Ferry Baeon, V. St. A., Gewinnung von Salem  aus Salzgemiech- 
lotungen. Um z. B. N E tCl aus einer Lsg. zu erhalten, erhitzt man letztere in 
einer Verdam pfungBkolonne, gewinnt den an yerschiedenen Stellen erzeugten 
D am p f u. die in der Kolonne auBgefallenen Salre. (F, P. 568517 vom 9/7. 1923, 
ausg. 28/3. 1924.) K a u sc h .

Siemens & Halske Akt-Ges., Siemensatadt b. Berlin (Erfinder: Bruno Fetken- 
heuer, Karlshorst), Eerstellung eines spiegelnden Siltciumbelages, 1. dad. gek., daB 
iiber die zu belegende Flachę SiH4 in gleichmaBigem Strome bei einer iiber seiner 
Zeraetzungstemp. liegenden Temp. u. unter solcher Verdunnung durch Druck- 
yerminderung oder Mischung mit einem neutralen Gaa hinweggeleitet wird, daB 
ein auf der Metallseite spiegelnder Belag entsteht. — 2. Verf. nach Anspruch 1, 
dad. gek., daB zur Verdiinnung Hs verwendet wird. — 3. Verf. nach Aneprueh 1, 
dad. gek., daB die zu yerspiegelnden Teile in einem Rohr gleichmaBig erhitzt 
werden, durch welches das ailiciumhaltige Gas geleitet wird, — Die Spiegel konnen 
for ultrayiolette Strahlen Verwendung finden. (D. R. P. 395978 ELI. 32 b vom 28/5. 
1921, ausg. 24/5. 1924.) KttHUNG.

Farbwerke vorm. Meister Lucins & Briining, Hocbst a. M., Eochaktiee
Kohle. Man yerkoblt Gemische yon fein zerteiltem Holz mit Torf oder Braunkohle, 
die man zuyor in Formen gepreBt u. dann zerkleinert hąt. (F. P. 568625 vom 
12/7. 1923, ausg. 29/3, 1924. D. Prior. 22/7. 1922.) K a u sc h .

Frledr. Krupp Gmsonwerk Aktiengeaellsohaft, Deutschland, Salze aus 
heifien Losungen. H. Lsgg. yon Salzen, z. B. K C l werden iiber oder in einem 
offenen GefaB zerataubt. (F. P. 568993 yom 24/7. 1923, ausg. 4/4. 1924. D. Prior. 
11/10. 1922.) K a u sc h .

Chemiache Fabrik Coswig-Anhalt G. m. b. H., und W ilhelm  von Dietericb, 
Coswig, Anhalt, Gewinnung von poros-schwammigem, hochprozentigem Bariumoxyd  
aus Bariumcarbonat. (D. R. P. 396214 KI. 12 m yom 3/11. 1920, ausg. 30/5.1924.
— C. 1923. II. 239.) K a u sc h .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leyerkusen b. Koln a. Rh. 
(Eifinder: W olf Johannes Muller, Leyerkusen und Ludwig Mehler, Wiesdorf- 
Leverkusen), Eerstellung von Titansaure aus Titaneisenoerbindungen. (D. S . P. 
396695 KI. 12i yom 24/11. 1921, ausg. 6/6. 1924. — C. 1923. IV. 535.) K a u sc h .

Siliea Gel Corporation und W. A. Patrick, Baltimore, Maryland, Y. St. A., 
Gele. Ein Gel aua A«,03, SnO, oder W ,03 oder Gemiachen dieser erhalt man 
durch heftiges Umriihren einer Lsg. eines Aluminats, Stannais, Titanats oder 
Wolframats gegebenenfałls in Ggw. eines Silicats mit einer Siiure derart, daB sich
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zunftchat keine Fallung ergibt, aber daa Reaktion agendach nach 2—5 Stdn. ein 
Hydrogel abscheidot, das zerkleinert, gowaachen u. getrocknet wird. (E, P. 212065 
vom 9/2. 1923, auag. 27/3. 1924.) K a u sc h .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
W. Funk, Aus einer alten Predigl vom G hs und Olasmachen. Auazug aua 

oiner 70 Druckaeiten nmfaasenden Predigt, erechienen Niirnberg 1562, vom Pfarrer 
Jon. M a th e s iu s  aua „der Kayaeilichen freien Bergstadt Sanct JoacbimBtal11; ein 
Boitrag zur GeBchichte dea Glaaea. (Sprechaaal 57. 232—33, MoiBen.) W e c k e .

Otto Brandt, Abgasausnutemg in der kcramischen Industrie. (Keram, Rdach. 32. 
1 9 7 -9 8 . —  C. 1924. I . 2 5 3 2 ) W e c k e .

Raphael Ed. Liesegang, Kolloidchemic des Olaees. Vf. fiihit aua, daB gewisae 
Farbungen der Glaser, die Entglasung usw. dio AnwendungBmoglichkoit kolloid- 
chem. Deutung geben. (Sprechaaal 57. 233—3i. Frankfurt.) W e c k e .

Hans Schulz, Olastechnik in Vergangenheit und Z ukunfł. Daa beaibeitete 
Thema iat wie folgt gegliedert: Glaa u. Glaatechnik in der Vergangenheit; EinfluB 
der neueren Chemie; Fortachritto der Feuerungatechnik u. der Fortigung; Abkebr 
von der rein chem. AuffaaauDg dea Glaabegriffa; phyaikal.-chem. Auffaasung dea 
GlaBbegriffa; Zukunftaaufgaben. (Ztechr. Ver. Dtach. Ing. 68. 505 — 8. Berlin- 
Lichterfelde.) WECKE.

Hugo Knoblauoh, i)ber Entglasungscrschtinwngen in  der Prax\s der Glas- 
hUttenbetriebe. Nach theoret. Erorterungen, die darin gipfeln, daB der glaaige 
amorphe Zuatand der Glasmasse ala ein uunormaler zu bezeichneD, wahrend dio 
Kryetallform ais die uroigenBto Gestalt der Masse anzusprechen sei, geht Vf. zur 
speziellen Beobachtung yeracbiedener EntglaBungaeracheinungen iiber. 16 Bildor. 
(Sprechsaal 57. 234—40. Freiberg-Sa.) W e c k e .

C. Michenfelder, Materialbewcgung in Glashiittcn. Auafiihrungen u. VorEchlage 
ala BeiBpielo dafiir, wie in gegebenen Fallen eino zweckćniiBige Lag. der Befórderunga- 
frage in Glashiittcn angeatrebt worden iat. 20 Abb. (Ztachr. Vcr. Dtach. Ing. 68. 
515—19. Leipzig.) WECKE.

H. Maurach, Vom warmetechnischen Mefiwestn in  Glashiittcn. Einigo Er- 
fahrungen u. Fortachritto dea warmetechn. MeBwesena in Glashiitten in den letzten 
Jahren werden beaprochen. 15 Abb. (Ztschr. Ver. Dtach. Ing. 68. 520—24. Frank
furt a. M.) W e c k e .

W. E. S. Turner, Die Verwendung der Borsdure in  der Glasfabrikation. Durch 
Z schim m eb (Ztschr. f. Elektrochem. 11. 629; C. 1905. II. 1200) und E n g l i s h  u. 
T u b n e e  (Journ. Soc. Glasa. Techn. 2. 233, 7. 123) ist bekannt, daB der Brechungs- 
indes, die D., Auadehnung durch dio Warme, Erweichungstemp., Dauerbaftigkeit 
yon Borosilicatglaaern ein Maiimum bei beatimmtem Gebalt zeigt. In yorliegender 
Arbeit zeigen 2 Tabellen, daB bei einem Gebalt yon 20 bezw. 10% Na,0 Glaser 
von ca. 12% B,08 die geringate Angreifbarkeit durch sd. Waaser aufweiacn. Auch 
die Priifung mit HCI, dereń Ergebniase noch nicht abgeachloBsen aind, zeigt einen 
ahnlichcn Verlauf. Ein besondora atarker Anatieg der Angreifbarkeit der Glaser 
zeigt sich bei dem Anatieg des B,Os-gehaltes von 18—28%. (Journ. Amer. Ceram. 
Soc. 7. 313—17. Scheffield, England, Uniy.) L. M a b c k w a ld .

J. W. Rebbeck, Das Vcrhalten von Glas bei der Eltktrolyse. Der Widerstand 
yon Natronglas wird durch adsorbierte oder abaorbierte Gaae wenig beeinfluBt. 
(Proc. Trang. Roy. Soc. Canada [3] 17. Sekt. III. 163. 1923.) J o s e p h y .

Oskar Lecher, Glasfehlcr und Richtlinien eur Vermeidw\g dersilben. Die am 
haufigsten auftretenden Glasfehler: Steine; Schlieren, Rampen, Winden; Gipaen u. 
Blaaen; miBfarbigea Glas; Entglasung; Beschlage; Springen der Glaser am Lager,
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werden betrachtet u. auf ihre Ursachen hin untersucht. (MetallborBe 14. 975—76.

E. Erwin Urban, Studien zur Herstdlung von Elektr oporzellan. Vers., nach 
den bisherigen Erfahiungen die Frage bu beantworten, wie die rohe Porzellanmasse 
fiir Hochspannungaiaolatoren zuaammengesetzt sein muB. (Eeram. Rundach. 32. 217

Josef Wolf, E in  Beitrag tu r  Kenntnis der Wedgwoodmassen. Vf. atellt in 
echtem Wedgwood daa Vorhandenaein voa Bariumoiyd u. Schwefeltriosyd fest. 
Daraufhin angestellte Afassevcraa. ergaben, daB nur mit Schwerapat hergestellte 
Masaen den Wedgwoodgeachirren ahnliche Erzeugnisse geben, Carbonatmassen aber 
andere Eigenschaften zeigen. (Sprechsaal 57. 217. Teplitz-Schonau.) W e c k e .

A. E. Hull jr., Einbrand wei(Ser Ware und Kunstware durćh einen direkt gt- 
feuerten Tunnelofen. Durch Abb. erlauterte Beschreibung eines gaagefeuerten 
Tunnelofens. Das FeueruDgsdiagramm zeigt einen sehr gleichmaBigen An- u. Abatieg 
der Temp. von 180° F —2000° F — 170° F. Es werden im Ofen zum Teil in Kapseln, 
zum Teil frei gleichzeitig Kunstgegenstande, Geschirr, Kochgeschirr, Steinzeug ge- 
brannt, durchweg mit oiydierender Flamme. Die Bewegung der Wagen betragt 
1,7 Zoli pro Minutę. Ais Voiteile wurden erreicht einheitlicher gebrannto Ware, 
sowie groBere Wirtschaftlichkeit. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 7. 285—87. Crookyille 
[Ohio], A. E. H u l l  P o t t e r y  Co .) L. Ma r c k w a l d .

Heinrich Luftschitz, Kohlenaićhenzcmente. S ie  Bedeutung der Braunkohlen- 
und Steinkohlenasche fiir die Erzeugung tiefkalkiger Portlandzementc und Schmelz- 
zemente. Bericht iiber Yerss. des Vfs. auf diesem Gebiete. (Tonind.-Ztg, 4 8 . 485 
bis 488. Dresden.) W e c k e .

K. E ndell, Welche Anforderungen werden heute an feuerfesłe Baustoffe »» der 
Zementindustrie gełtellt? Der Bauatoff soli die Fahigkeit beaitzen, bei geniigender 
StandfeBtigkeit unter Belastung bei hohen Tempp. u. hinreichender Dichtigkeit 
moglichst wenig mit der Bćschickung zu reagieren. Vf. gibt das Ergebnis einer 
Umfrage bei yerschiedenen Fabriken iiber die BewShrung der yerschiedenen Arten 
feuerfester Steine bekannt. (Zement 13. 230—33.) WECKE.

Edward Schramm, Beobachtungen iiber die Eigenschaften von Ton und Ton- 
SchamotUmasstn. Die Verss. wurden unternommen, um Anhaltspunkte fiir die Herst. 
von Kapseln zu liefern. Zwei Reihen yon yergleichenden YerBS. sind in Tabellen 
dargeatellt, die Schwindung, AbaorptioD Bruchfestigkeit yon Brennproben aus Ton 
einerseits, Ton u. Schamoltemassen andererseits enthalten. Besonders zeigt sich 
eine wesentlich hohere Porositat bei den letzteren. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 7. 
281—84. Syracuse [N. Y.] A n o d a g a  P o t t e r y  Co.) L. M a r c k w a l d .

James Thomas Robaon und James E. W ithrow, B a t Totbrennen tton 
Dolomit IV . (III. ygL Journ. Amer. Ceram. Soc. 7. 141; C. 1924. I. 2465). Da 
die Probe 2 A 14 (ygl. Tabelle i. Original) yollig totgebrannt schien, so wurde ver- 
sucht, Steine durch Handformung dayon h e r z u B t e l l e n .  Diese sprangen zwar beim 
Brennen, die einzelnen Stiicke erwiesen sich aber ais widerstandsfahig bei 15 monatl. 
Lagern u. 2 Stdn. Erhitsen auf 5 At. sowie 2 Stdn. auf 6 At. mit W. im Auto- 
klayen. Yerss., Steine yon gleicher oder ahnlicher Zus, aus gebranntem Dolomit unter 
Wasserzugabe herzustellen, scheiterten, da dieae beim Brennen zersprangen. Steine 
yon der Zua. 2 A 14 aus Dolomit mit techn. Eisenoiyd, Tonerde u. Quarz mit 
12°/0 W. unter 665 At. Druck hergestellt zeigten sich bei ca. 35% Volumschwindung 
beim Brennen teils tadellos im fertigen Zustand, teils in der Mitte zerbroehen. 
Weitere Veisa. Bind beschrieben, Steine aus Mischungen yon calc. u. Rohmaterial 
darzustellen, die jedoch ohne aussichtslos zu erscheinen, bi8her keine befriedigenden 
Ergebniaae hatten. Aus calc. Rohmaterial deraelben Zua. wurden brauchbare Steine

Cottbus.) W e c k e .

bis 219. Berlin.) W e c k e .
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erhalten, ebeneo unter beatimmten Bedingungen bei Ersatz der reinen Chemikalien 
durch Kaolin. (Journ. Arner. Ceram. Soc. 7. 300—11.) L. Marckwald.

James Thomas Eobson und James E. Withrow, Toibrennen von Dolomit V. 
(IV. vgl. v o rB t. Ref.). Eine Eeihe von Verss. bezwecken die Heret. von Steinen 
aua dem bereits in der gewollten Zub. gebrannten Materiał mit Hilfe von Binde- 
mitteln wie Starkekleiater, MgCi,, gebrannte Magnesia, Sorelzement, Waaaerglas, 
Gummi-arabieum, Melaaae, Deitrin. Steine aua calc. A 14-mIachung in yerachiedenen 
Kómungen mit Melaaae ala Bindemittel gaben gute gebrannte Steine auBer, daB die 
Auflageaeite etwaa geringere Sehwindung zeigte u. die aua groberem Materiał her- 
geatellten Steine eine geringe Verzerrung zeigten. Wenn die ao erhaltenen wider- 
atandsfahigen Steine fein gemahlen andauernd mit W. geriibrt wurden, geben aie 
den groBten Teil, bis 95°/0, des Kalkea an W. ab. Demnach aeheint aich um die 
CaO-teilchen de3 totgebrannten Dolomitea eine Sehutzhtille zu bilden. Die Menge 
des im W. 11. CaO hat bei 12 monatl. Stehen an der Luft nur von 25,88% auf 
23,76°/q abgenommen. SchlieBlich geben Vff. in 24 Satzen die aus den V e rsB . ge- 
zogenen Schluase. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 7. 397—409. Columbus [Ohio], 
Ohio State Univ.) ‘ L. Marckwald.

E. T. Stuli und G. A. Bole, Verwendbarkeit von Georgia-Kaolin fiir die Her- 
Btellung von Verbkndziegeln. Die Herst. von Verblendziegeln geachieht aua Ge- 
mischen yon Kaolin mit Aplit, einem in giinstiger Lage zu dem Kaolin yorkommen- 
den Geatein yon der Zub.: GlUhyerluat 0,44%, SiO, 89,00%) A1,08 8,93%, Fe,03
0,50%, TiOa 0,02°/0, PsO, 0,02%, CaO 0,54%, MgO 0,11%, KsO 3,13%, Na,0 2,66%. 
Der Georgia-Kaolin enthalt 43—46%, SiO, 35—40%, Als0 8, 12,5—14% Gliihyerluat. 
Ea wurde ein hellgrauer sehr achoner Verblendatein erhalten. Einer Neigung zur
B. von feinen Sprlingen wurde durch Zuaatz aehi geringer Mengen yon NaCl be- 
gegnet. Die Mischungen enthielten etwa gleiche Teile Kaolin u. Aplit. (Journ. 
Amer. Ceram. Soc. 7. 347—58. Columbua [Ohio], U. S. Bureau of Minea.) L. Marokw.

Silomon, Uber die Feuerbestandigkeit von Eisenbetonbauwerken. Vf. yeraueht, 
die bei Branden yon Eisenbetonbauwerken aufgetretenen Schaden auf ihre physikal. 
Uraachen zuruckzuffihren u. daraua MaBnahmen fur die Erhohung der Feuer- 
bestandigkeit dea Eiaenbetona abzuleiten. Es iat zweckmaBig, dem Ausdehnungs- 
bestreben dea EiaenbetonB Eechnung zu tragen u. fiir beaondera ungiinBtige Um- 
Btande Umhiillungen der in Betracht kommenden Bauteile zu yerwenden. (Beton 
und Eiaen 23. 114—16. Bremen.) W ecke.

W. J. Scott, E in  Apparat zum Messen der Schleifharte von Glasuren. Der 
im Orig. abgebildete App. geatattet, auf ein PrUfungaatuck Sand yon bestimmter Quali- 
tat aua beBtimmter Hohe u. unter bestimmtem Winkel in zeitlich einatellbarer .Menge 
auffallen zu lasBen. FeBtgeBtellt wird der Gewiehtayerluat in 10 Min. Eine Eeihe
yon Beatat. mit Fensterglas, Steingut, Porzellan zeigen untereinander gute Ober-
einatimmung der Ergebniaae. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 7. 342—6. Washington 
[St. C ] Bureau of Standarda.) L. Marckwald.

Eudolf Schmidt, Die Anbahnung ntuer Wege in  der Glasanalyie uiihrtnd der 
beiden letztcn Jahre. Zuaammenatellung der einachlagigen Arbeiten mit Literatur- 
belegen unter folgender EinteiluDg: 1. EontgenBtrahlen; 2. Elektroanalyse; 3. Organ. 
Eeagenzien in der Glasanalyse; 4. Mikrochemie. (SprechBaal 57. 240—43. WeiB- 
wasaer O.-L.) W ecke .

A. E. Payne, Entglasung in  einem Kalkflintglastank. Eeferat Uber eine Be- 
triebsstorung, die aich in der Verunreinigung dea Glaaes mit Kryatoballitkrystallen 
zeigte u, durch die teilweise Zeratorung der Brficke yeranlaBt war. (Journ. Amer. 
Ceram. Soc. 7. 271—73. Clarksburg (W. Va] Hazel-Atlas Glaaa Co.) L. Marckw.

Curt Pruising, Kurzfristige FatigJceitsprufungen. Die im Hinblick auf die hei 
hochwertigen Zementen erforderliche kurzfriBtige Festigkeitaprtifung angestellten

VI. 2. 35
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Verafl. lieBen folgendea featatellen: Bei dor PriifuDg yon Zement auf AnfangB- 
erhartung hat die Temp. einen weitaua grofieren EinflaB ala bei Prufungen zu 
spateren Terminen, u. die unter gleichmaBigen Bedingungen im Laboratorium cr- 
zielten Festigkeiten geben keine Werte, dio aich den yielaeitigen Bedingungen der 
Prasie anpaasen lassen. Die kurifriatige Priifung ist kein MaBstab fiir den hydraul. 
Wert einea Zementea. (Zement 13. 207—10. 217—20.) WECKE.

G. S. T illey und J. D. Sullivan, Notiz Mer die rationelle Analyse von Toncn. 
Durch die Analyse der bei der „rationellen Analyae“ der fraglichen Subatanzen 
erhaltenen Lsgg. wird nachgewieaen, daB 1. alle Feidspato mehr oder weniger an- 
gegriflen wurden, 2. daB Glimmer starker angegriffen wird ala Kaolinit, B. daB 
Kaolinit nicht yolUtandig zera. wurde, 4. daB Diasporton nicht annahernd zera. 
wurde, 5. daB die Zera. aller Subatanzen erheblieh yon Zeit u. Temp. abhiingt. 
Hiernach iat ea nicht moglich, aus der rationellen Analyse allein den Tongehalt 
einea beaonderen Tones zu berechnen. Auch ist es nicht moglich, aua der Beat. 
yon Bestandteilen des Buckatandes auf die neben dem Ton yorhandenen Bei- 
mengungen entaprechende Sehliiase zu ziehen, da ein Teil deraelben schon yorher 
gel. iat. Ohne den Wert der Methode fiir die erfahrungsgemaBe Beurteilung von 
keramiachen Subatanzen in Frage zu atelleD, gestattet sie nicht die Best. auch nur 
annahernd yon Tonsubatanz, Feldspat, Glimmer, Quarz in einem gegebenen Ton. 
(Journ. Amer. Ceram. Soe. 7. 379 —81.) L. M a r c k w a ld .

Dentsch-Englłsohe ftuarzschmelze G. m. b. H. und Zacliarias von Hirach- 
berg, Berlin-Pankow, Herstellung gasundurchlassiger Gegenstande aus Quarz oder 
dhnlich sćhwer schmelzbaren Stoffen, dad. gek., daB man aus dem Schmelzling in 
bekannter Weise zuniichst Bohre u. daraua durch Zerachneidcn einzelne Plattchen 
herstellt, welche auf eine Form gelegt u. mittels einer einen Druck aufiiibenden 
atarken Hitzeąuelle, z. B. einea Knallgasgeblaaea, zum Anschmiegen an die Form 
gebracht u. dadurch gleichzeitig fertig geformt u. glasiert werden. — Die Erzeug- 
nisse haben unmittelbar gleichmaBige Wandstarke; sie brauehen deahalb nicht 
nachgeschliffen zu werden. (D. E. P. 395450 KI. 32a yom 22/10. 1920, auag. 19/5. 
1924.) K O h lin g .

Eichard Griin, Diisaeldorf, Herstellung reaktionsfahiger Hochofenschlacke aus 
saurer, reaktionBtrager, 1. dad. gek., daB die gliihend fl. Schlacke in einem mit 
Kohle ausgekleideten Behalter dureh Stromdurchleitung erhitzt u. wahrend der 
Erhitzung mit CaO oder Kalkyerbb. yeraetzt wird. — 2. gek. durch die an Bich 
bekannte Zugabe von Chloriden oder Fluoriden. — Daa Erzeugnis soli ais Mortel- 
bildner, hydraul. Zuschlag oder Rohstoff fiir Kunatateine dienen. (D. E. P. 395958 
KI. 80 b yom 24/2, 1921, ausg. 24/5. 1924.) K U h lin g .

Eichard Giiin, Diiaseldorf, Ytrwandlung saurer Hochofenschlacke in Portland- 
zemtnt oder in batische Hochofenschlacke zur Herstellung non Hochofcnzment, 1. dad. 
gek., daB durch Anreicherung der glttbfl. Hochofenschlackc mit Sesąuiozyden vor 
dem Zusatz des zur Erzielung yon Portlandzement bezw. bas. Hochofenschlacke 
erforderlichen CaO, eine friihzeitige Erstarrung yerhindert u. Dunnfliiaaigkeit der 
Schmelzo gewahrleiatet wird. — 2. dad. gek., daB dio Hochofenschlackc zunachst 
mit einem Teil der SeBquioxyde yeraetzt u. dann mit CaO u. Se£quioxyden gleich
zeitig oder abwechaelnd unter Vermeidung der Entstehung hochschmelzcnder Verbb. 
angereichert wird. — Die Erfiudung 15at angeblich eine Aufgabe, dereń Ziel yiel- 
fach yergeblich zu erreichen yeraucht worden iat. (D. E. P. 396025 KI. 80 b yom 
30/7. 1921, ausg.. 26/5. 1924.) K C h lin g .

J. A. Eriksson, Stoekholm, Porige feuerfeste Masseń. Portlandzement wird mit 
geloschtem  CaO, gepulyertem  Zn oder Al u. auf 25—40° erwarm tem  W. gemiEcht.* 
Die Metalle aetzen aich m it der alkal. Fl. unter Entw. yon Ha um. Daa Erharten
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der infolge der Gaaoutw. porig gewordenen M. kann durch Zusatz von Na,CO„, 
GipB o. dgl. beschleunigt werden. (E. P. 212419 vom 13/3.1923, ausg. 3/4.1924.) KO.

Hugo Grónroos, Kopenhagen, Herstellung von Baumaterialien o. dgl. (D. R. P. 
398851 KI. 80 b vom 20/7. 1922, ausg. 10/6. 1924. Dan. Prior. 6/3. 1922. — C.
1923. IV. 97.) K O h lin g .

Richard Tralls, Frobnau, Maik, Herstellung einer Baustoffmasse aus einer
Mischung yon Ton, Lehm, Mergel o. dgl. mit Humusstoffen, Kohle, Torf, Moor, 
Scblick o. dgl., dad. gek , daB aus dieser Mischung hergestellte Formlinge auf eine 
Temp. erhitzt werden, bei der Schwelung oder Verkohlung eintritt. — Die Erzeug- 
nisse zeichnen sich yor nur getrockneten Steinen durch grofiere Hartę, Druckfestig- 
keit u. Bestandigkeit gegen Witterungseinfliisse aus. (D. R. P. 396 262 KI. 80 b yom 
1/11. 1922, ausg. 16/5. 1924.) K O h lin g .

Christian Weatphal, Berlin, Verfahren, EalkmSrtel oder Kalkbcton nach A rt 
des Geblasebetons zu  verarbeiten, dad. gek., daB eine trockene Mischung von un- 
gel5schtem Kalkpulyer u. Fiillstoffen durch ein Unter Druck befindliches Gemisch 
von Wasserdampf u. COa aufgenommen u. weitergeblasen wird. — Das Erzeugnis 
trocknet rasch u. yollkommen. (D, R. P. 395261 KI. 80b vom 16/9. 1922, ausg. 
16/5. 1924.) K O h lin g .

Metalloohemisohe Fabrik Akt.-Ges., Berlin, Verbesserung von B artkom  ent- 
haltindtm Beton, dad. gek., daB Pulyer oder GrieB von Pb, Zn, Sb, Cd oder einem 
anderen Metali oder einer Metallmischung, Legierung oder Verb. dem Beton bei- 
gemischt wird. — Der Beton ist beeonders zur Herst. yon Treppenatnfen, Fabrik- 
fuBboden o. dgl. geeignet. (D. R. P. 396766 KI. 80 b yom 14/12. 1922, ausg. 22/5.
1924.) KOHLING. 

Johann Heinrich Ditter, Leipzig, MtirteldichtungmitUl, bestehend aus einer
Pastę, die aus Magnesiamineral, Wasserglas u. Fluoriden durch Mahlen, gegebenen- 
falls unter Erwarmung, hergestellt wird. — Yon Magnesiamineralien sind Aabest, 
Speckstein, Dolomit o. dgl. geeignet. (D. R. P. 395259 KI. 80b yom 27/1. 1922, 
ausg. 16/5. 1924.) K O h lin g .

Buffalo Refraotory Corporation, Buffalo, V. St. A., Feuerbestdndige Masse,
1. bestehend aus einem feuerfesten Erzeugnis des elektr. Ofens, kryatallin. Graphit, 
einem yerkohlenden Bindemittel, das einen daueind wirksamen Riickstand hinter- 
laBt, u. einem ais schtitzenden tlberzug fiir die einzelnen Bestandteile der M. wir- 
kenden FluBmittel. — 2. dad. gek., daB ais FluBmittel ein Salz dient. — 3. gek. 
durch ungefahr 60 Teile des chem. indifferenten feuerfesten Stoffes, 20 Teilen 
Graphit, 12 Teilen Bindemittel u. 8 Teilen FluBmittel. — Ais indifierenter Stoff 
kann geschmolzeneB Al,Os, geschmolzene SiO, u. dgl., ais FluBmittel Borax dienen. 
(D. R. P. 396 690 KI. 80b yom 26/10. 1920, ausg. 6/6. 1924. A. Prior. • 1/11.
1917.) K D h lin g .

Julius Jungę, Berlin-Halensee, Herstellung von Innenputz, 1. gek. durch 
Mischung yon gebranntem CaO ais weeentlichBtem Grundstoff u. feinst gemahlenem 
Anhydrit unter Zusatz yon Quarzaand, Kiea oder einem Gemisch beider. — 2. gek. 
durch Zusatz von FeSOj. — 3. gek. durch Zusatz yon Erdfarben wie Ocker oder 
Fe,03 mit NasSO<, sowohl in trockenem ais auch in Hassem Zuatande. — Gegen
uber den bekannten Innenputemm. zeigt daa neue Gemisch erhohte Abbinde- u. 
ErhartungsfShigkeifc (D. R. P. 395 260 KI. 80 b yom 30/11. 1921, ausg. 16/5. 
1924.) K O h lin g .

J. Danin, London, Feutrfeste Matsen. Eine Mischung yon weiBem Ton, 
grauem Ton, Klinkerpulyer u. Gips wird mit der Halfte ihres Gewiehts einer 

was. Lsg. yon Alaun gemischt, die M. geformt u. nach dem Abbinden ge- 
brannt. (E. P. 212501 yom 2/11. 1923, ausg. 3/4. 1924.) K O h lin g .

Gesellsohaft fiir Tuff- und Ton-Teohnik m. b. H., Neuwied a. Rh., Her-
35*
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stellung von Emaillen und keramischtn Glasuren sowie eines Feldspatersatiet fiir  
keramische Massen, 1. gek. durch die Behandlung entsprechender Rohstoffe, wie glas- 
reicher Eruptiygesteine, kunstlicher Schlacken u. dg]., unter erhohtem Druck u. 
erhohter Temp. mittela Alkalien oder anderer, zur Zers. der Rohstoffe geeigneter, 
gegebenenfalls organ. Kolloide enthaltender chem. Mittel. — 2. Yerwendung Von Roh- 
stoffen bei dem Verf. gemafi Anspruch 1, bei dereń Zers. vorher auch eine mechan. 
ZerleguDg stattgefunden hat. — Das bei den bekannten Verff. erforderliche Mahlen 
der Rohstoffe kann yermieden werden. (D. R. P. 395824 KI, 8C)b vom 11/11. 1921, 
ausg. 23/5. 1924.) K U h lin g .

Vn. Agrikulturchemie; Diingemittel; Boden.
W. Daude, Neue Diingemittel. Zusammenfaesende Betrachtung der Heret. an 

Hand der Patentechriftea. (Dtsch. Zuckerind. 49. 340—41. 404—6.) R O h le .
E. W. Guernsey und J. Y. Yee, Die Herstellung und chemische N atur von 

Gliihphotphat. Gl&bphosphat wird hergestellt durch Erhitzen von Rohphosphat, 
Alkalisalz u. Kobie auf hobe Tempp. Es bildet ein trocknes, unbegrenit halt- 
bares Pulyer mit 20—25°/0 P ,06, welche in hohem MaEe citratloslich ist. Bei einem 
MischungsyerhaltniBsa von 100 Rohphosphat, 15NasSOł u. 15Kohle wurde bei
V,Btdg. Erhitzen auf 1300° eine Citratloslichkeit yon 90%, bei einem Verh&ltniase 
yon lOOPhosphat, 10NaHS01 u. 15Kohle eine Loslichkeit yon 85% erhalten. Die 
Herstellung erfolgt im Drehofen, Verwendung von Na,CO, gestattet Ruckgang der 
Temp. auf 1150°. Man darf die Rk. nicht weiter ais bis zum Sintern der Charge 
treiben, da sonst die Loslichkeit zuruckgebt Bei der Auswahl des Alkalisalzes 
muB man solche wahlen, welche bei der Sintertemp. in Saure u. Base zerfallen, 
yon denen erstere gaaformig entweicht u. die M. auflockert, wfihrend die Base mit 
dem Phoaphatmolektil reagiert unter B. der Verbb. 3Ca0*Na,0»P,0e bezw. 2CaO* 
Na,0"P,05. Vff. halten dieses neue Aufachlufiverf. fiir sehr aussichtsreich, weil 
ea billiger ais der SuperphoBphataufechlaS mit H,S04 arbeitet, weil daa Prod. im 
Boden keinen Zurflckgang der P,Os zeigt u. mit Kalkstickstoff gemiecht werden 
kann. (Ind. and Engin. Chem. 16. 228—32. Washington [D. C.].) Gbimiłe.

Hj. Von Fellltzen und H. Egnór, W ird die DungetwirJcung des Chilesalpetert 
durch teinen Jodgehalt und durch eine etwaige Radioaktivitat des Salpetcrs leeinflufit? 
Einige leritisćhe BemerJcungin (Ygl. S t o k la s a ,  Chem.-Ztg. 48. 4; C. 1924. I. 412 ) 
Der /-Gehalt des Chilesalpeters ist so gering, daB er ais unwesentlich fiir die 
DSngewrkg. angeaehen werden muB. In Proben von Chileaalpeter und Caliche 
konnte keine RadioaktiyitSt nacbgewieaen werden (von Hodstrom). (Chem.-Ztg. 
48. 325—26. Stockholm.) J u n g .

E. yan Alstine, Calcinierter phosphathaltiger Kalkstein ais Diinger. Der in 
Tennessee sich findende ,,phoaphatic limestone“ besteht aus durch CaCO, yerkitteten 
Apatitkomern. Zu Beiner Yerwertung wurde Erhitzen auf zur Auatreibung yon 
CO, genUgende Temp. empfohlen. Er wirkte dauach in  VegetationByerBB. nicht 
besser, ala wenn er lediglich fein gemahlen wurde, erhebllch geringer ala Phoa- 
phorsaure (?). (Soil science 14. 265—81. 1922. Princeton, New Jersey agric. exp. 
Btat.; Ber. ges. Phyaiol. 24, 72. 1924. Ref. S c h a b re b .)  S p ie g e l .

O. Lemmermann und fl. WieBmann, Weitcre Versuche iiber die ertragsteigernde 
Wirkung der Kieselsaure bei unzureićhender Phosphorsdurediingung. Durch die yor- 
liegenden V e rB S . werden die Ergebniaae der yorangegangenen Unterss. best&tigt 
(ygl. Ztschr. f. Pflanzenemahr. u. Diingung 1. A. 185; C. .1922. ILL 1243). Unterss. 
iiber die Ersatzmoglichkeit anderer in unzureićhender Menge gegenwartiger Pflanzen- 
nShrstoffe ais P ,06 filhiten zu negatiyen ErgebnisBen. Von den neuen geprliften 
SiO,-Pr8paraten Elmosol (in 100 ccm 3,267 g SiO,), amorphe SiO, Nr. 37 mit 54,46% 
SiO„ beide hergestellt yon der Elektro-Oamose-A.-G. Berlin, u. einem yon der Chem.
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Fabrik H e n k e l  & Co. in Dusseldorf dargestellten Praparat, zeigten nur die beiden 
ersten Praparate eine gute Wrkg. (Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Diingung 3. B. 
185—97. Berlin, Landw. Hochsehule.) B e k ju .

Paul Ehrenberg, Zur Phosphorsdurcersparnis durch Jcolloide Riesehaurc. Vf. 
erinnert, daB bereits im Jahre 1904 auf gute Erfolge bei Diingungayersa. mit SiO,- 
reichen Thomaasehlacken hingewiesen wurde (vgl. vorat. Ref.). (Ztschr. f. Pflanzen
ernahr. a. DiingutJg 3. B. 219. Breslau.) B e e ju .

Julius Stoklasa unter Mitwirkung von P. Krićka, Uber den Eir.flufi der 
Bakterien au f den Losungsprozep der Phosphaie im Boden. Vf. hat friiher gezeigt, 
daB Wacb.3tum u. Zellyerm ehruDg der Bakterien mit der Assimilierbarkeit yon P 04 
in direktem YerhfŁltnis stchen. Dieser Umatand ermoglicht zuyerlasBiger ais die 
chem. Methoden Festetellung der Merige aasimilierbarcr P 04-Ioneri, besonders unter 
Anwendung von Bakterien, die elementaren N, assimilieren. Impft man Boden fiir 
aich oder mit yerachiedenartigen minerał. Phosphaten gemengt mit Azotobacter 
chroococcum unter sonet gleichen Vegetationsbedingungen, so yermehren sich die 
Bakterien in demaelben Yerhaltnis, wie sie die einzelnen Ionen in aufnahmefahiger 
Form yorfinden. Veras. mit yerschiedenen Phosphaten beleuchten dereń ver- 
schiedene Verwertbarkeit. Diese konnte eiheblich gesteigert werden, wenn der 
Luft im VersaohsgefaB Ra-Emanation beigemiseht wurde. Die RadioaktiyitSt ist 
yiel gr5Ber bei Boden von yulkan. ais bei denen yon sedimentarem Ursprung. Aua 
atark radioakt. Basalttuff wurde P 04 weit reiehlieher unter entsprechender Ver- 
mehrang der Bakterienmasse reaorbiert ais aua ach wach radioakt. Bei Anwendung 
von Na,HP04 u. CaHP04 betrug der N-Gewinn fiir 100 g Boden 0,195 bezw.
0,162 g, bei gleichzeitiger Benutzung der RadioaktiyitSt 0,250 bezw. 0,213 g. Der 
Auanutzungseffekt yariiert bei den yerschiedenen Phosphaten aehr stark. Sehr 
hinderłich ist starkerer F-Gehalt, ferner auch hoher Gehalt an Carbonat. Durch 
dereń Beseitigung aind teilweise die Erfolge mit dem phyaiol. sauren (NH4),S04 zu 
erklaren, zum Teil wirkt diesea (ebenso wie Nitrat) auch durch die Zufuhr yon N 
u. die dadurcb herbeigefuhrte Forderung dea Bakterienwachatums; die damit ver- 
bundene Steigerung der Atmungsprozesse u. der Ausscheidung yon organ. Sauren 
dient der tłberfiihrung yon unl. Phosphaten in Formen, bei denen der Reaorptiona- 
mechanismus in dem Wurzelsyatem der Pflanze erleichtert iat. ZuBatz von (NH4)' 
oder (NO,)' zu Boden bei G gw . abbaufahiger organ. Substanzen steigerte die Aus- 
scheiduDg yon CO, um 15—20%. (Zeńtralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 61. 
298—311. Prag.) S p ie g e l .

Frank T. Shutt uud John M. Macoun, Die Vertikalbeicegung von Alkali in  
sćhioerem Lehmboden bei Bewćisserung. (Vgl. S h u t t  u. A t a o k ,  Proc. Trans. Roy. 
Soc. Canada [3] 16. Sekt. III. 227; C. 1823. III. 175.) Zwei Grundstucke wurden 
Jnnerhalb 8 Jahren in jeier Jahreszeit dreimal bewassert. Dabei traten keine A n- 
zeichen yon Alkali an der Oberflache auf u. die Analysenwerte (Tabelle siehe 
im OriginalJ zeigen, daB der Salzgehalt innerhalb der ersten 45 cm prakt. un- 
yer&ndert blieb. Diese Beobacbtung liefcrt nach Anaicht der Vff. einen ganz be- 
friedigenden Beweis, daB ein Grundstiick, yon schwerem Lehm unterlegt, yon einem 
sehr fetten Untergrund ohne Gefahr mehrere Jahre bewassert werden kann, yoraus- 
gesetzt, daB die Bewaaaerung yerniinftig geschieht u. daB zu Anfang die Oberflache 
bis zu einer Tiefe yon 45 cm prakt. frei von Alkali ist. (Proc. Trans. Roy. Soc. 
Canada [3] 17. Sekt. III. 71—74. 1923.) L in h a r d t .

Frank T. Shutt und John M. Macoun,. Der Alkaligehalt des Bodem in Be- 
zithung zum Getreidcwachstum. Die Ggw. yon 0,35°/o Na,S04 in der Wurzelzone 
wird von Vff. alB die untere Grenze fur Weizen bezeichnet. Ganz gute Weizen- 
ernten wurden bei Boden yon hSherem Salzgehalt erzielt. Doch soli derselbe 0,50/o 
nicht ilberschroiten. Die Ggw. yon MgS04 erschwert die Frage; unzweifelhaft iat
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aber die Grcnze fiir gutes, kraftigea Wachstum iiberschritten, wenn Bich der Alkali- 
gehalt 1% naheit. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 17. Sekt. III. 75—78.
1923.) L in h a b d t .

£ . Blanek und E. Głeeecke, Ubtr den Einflup der Regenwiirmer a u f die physi- 
kalischen und biologischen Eigenschaften des Bodens. Vf. atellten feat, daB in den 
yon ibnen unterauehten 3 yerschiedenen BoSenarten dureh die Lebenstatigkeit der 
Regenwiirmer die Nitrifikationskraft erhoht u. die Fiiulniskraft herabgeeetzt wurde; 
ferner wurde hierdurch die Bodenoberflache yergroBert. (Ztschr. f. Pflanzenernahr. 
u. Diingung 3. B . 198—210.) B e b ju .

Angu«t Schuokenberg, Z ur Kenntnis der Pflanzenschadigung au f sauren Bóden. 
Vf. unterauchte die Wrkg. der yerBchiedenen Aciditataformen (akt. Aciditat, Neu- 
tralsalzzera., Austauaeh- u. hydrol. Aciditat) u. innerhalb dieser die Wrkg. der yer
schiedenen Aeiditatagrade auf daa Pflanzenwachatum dureh Vegetationa- u. Keim- 
veraB. u. yolumetr. Best. der in den wbs. Bodenaussugen auftretenden Sfiuremengep. 
Ferner wurde yersucht, in den einzelnen Fallen die Ursachen der beobachteten 
Schadigungen featzustellen. Die Ergebnisse dieser Unteraa. zeigen die Notwendig- 
keit bei Arbeiten ttber dio Bodenaciditat, wie auch bei allen Dungungsfragen, die 
yerBchiedenen Aciditataformen u. Aeiditatagrade der Boden moglicbst genau ku be- 
rilcksichtigen. (Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Diingung 3. A. 65-90 . Bonn-Poppela- 
doif.) B e b ju .

E. Hiltner uud M. Kronberger, Uber die ZufUhrung von Nahr- und Heil- 
ttoffen durch die Blatter; Weitere Verss. der Vff. (ygl. S. 109) zeigten, daB auch 
die gegen gewisae Krankheiten durch die BlRtter zugefiihrten Heilmittel sich inner- 
balb der Pflanzen auBwirkcn. So werden z. B. erkrankte u. yerkiimmerte Wurzeln 
von Mais durch die Erniihrung yon den Blattern aua geheilt. Auch bei ungunstigen 
NSbrstoffyerhgltnisaen dea Bodens konnen hierdurch bewirkte PflanzeDsehadigungen 
durch Bespritzen der Blatter mit dem feblenden Nahrstoff beseitigt werden. (Er- 
niihrung d. Pflanze 20. 73—75. Miinchen.) B e b ju .

W. Gleisberg, Der praktische W ert der Zdlstimulantien. An der Hand eigener 
u. fremder Unteras. wird die Richtigkeit der yon P o p o f f  (Jahrb. d. Uniy. Sofia 19. 
1913) in seiner Arbeit „Ober Zellstimulantien u. dereń theoret. Begriindung“ ent- 
wiekelten Theorie der Zellstimulation bestatigt u. auf die Bedeutung dieser Unteras. 
ais Grundlage aller weiteren Foraehungen auf diesem Gebiete hingewiesen. (Landw. 
Jahrbb. 59. 491—510. Proskau.) B ebjcj.

Mantaro Kondo, Beitrage zur Kenntnis d tr Keimungsphysiologie der Beissaat• 
kórner (Oryza sativa), des Wachstums ihrer Keimpflanzen und der Beschaffenheit des 
Reissaatbeetes (Noioashiro). (Ber. d. Obara Inst. f. landwirtsch. Forsch. 2. 291 bis 
359. 1923.) B e h b le .

Iaenosuke Onodera, Untersuchungen iiber die Gase, welche im Seisfdde bei der 
Zersetzung von Genge (Astragalus sinicus) enUtehcn, a u f das Wachstum der Reis- 
pflanzen. Die bei der Zers. der Griindiingerpflanze Genge entstehenden Kohlinsaure 
u. Methan beeintracbtigen schon an u. fiir sich das Wachstum der Reispflanze, 
wiiken aber auBerdem dadurch noch achiidlicb, daB sic einen Mangel an Sauerstoff 
im Reisfeld yerursachen. (Ber. d. Obara Inat. f. landwirtsch. Forsch. 2. 361—81.
1923.) B e h b le .

Isenosuke Onodera, Wie kann tnan die schadigende W irkung der bei der 
Zereetzung von Genge (Astragalus sinicus) entstehenden Gase a u f das. Wachstum der 
Reispflanze verhindkrn'ł Durch Zusatz einer maBigen Menge yon CaO. BehandluDg • 
dea Gengebodens mit H ,0, wirkt auch gut. KMn04 ist sehr nachteilig. (Ber. d. 
Ohara InBt, f. landwirtsch. Forsch. 2. 383—96. 1923.) B e h b le .

E. W. Schmidt, Uber die Ausmittelung eines P/lanzenschutzmittels und seine 
fungicide Bewertung. Yf. besebreibt ein Verf. zur Bewertung eines Pflanzenscfcutz-
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inittels durch Featstellung 1. der physiolog. Wertziffern: Verbraunung an Blattern, 
theoret. Giftwert (Hemmungswert u. Totungswert, Teatohjekt Sporen von Botrytis 
ciueria), prakt. Giftwert, Absorption des Lichtes, 2. der physikal. Wertziffem: Haft- 
fabigkeit, Schwebcfahigkeit, Spritzfahigkeit, Sichtbarkeit. Zum Filtrieren dor Pilz- 
Bporen eignen sich die Membranfilter sehr gut. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 267—70. 
Hannoyer.) JUNG.

Ernst Vogfc, Methoden der Schddlingsbekampfung. III. Bodendetinfcktion. (II. 
ygl. Zentralblatt f. Bakter, u. Parasitenk, II. Abt. 69. 55; C. 1923. III. 984 ) Be- 
sprechung der Aufgaben, der mechan. u. chem. Mittel, ihrer Anwendungs- 
w eise  u. BewerfuDg. (Zentralblatt. f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 6L 323—56. 
Berlin-Dahlem, Biolog. Eeichsanst.) S p ie g e l .

W alter Kotte, Lał>oratoriumsversuche zur Ghemotherapie der Peronospora- 
krankfait. I. Die W irkung von Metallen und Salzen. Eine groBere Reihe von 
Salzeu yerechiedener Metalle u. Sauren wurde bzgl. der Abtotungsfahigkeit fiir 
Peronosporaconidien u. Schadlichkeit fur da? Weinblatt yerglichen. Ein dem Cu 
iiberlegenes oder gleichwertiges Metali, das Aussicht auf prukt. Verwendung bote, 
wurde nicht gefunden, ais Ersatz kamen in erster Linie noch Gd, ferner Cererden 
u. A l in Betracht. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 61. 367—78. Frei- 
burg i. B., Bad. Weinbauinst.) S p ie g e l .

E. W. 8chmidt, Wie kommt die W irkung der KupferkalJcbriihe zustande? In 
Beobachtungszeiten bis zu 200 Stdn. wurde keine Abtotung yon Botrytis durch 
Cu(OH), oder Bordeauibruho festgestellt, ferner keine Abscheidung seitens der 
Botrytissporen, die Cu(OH),-Teilchen zur Lsg. bringen u. durch die so gel. 
Cu-Mengen den Tod der Sporen herbeifiihren konnten. Bordeauibriihe wirkt 
st&rker ak Cu(OH),, solange sie alkal. ist, indem dann der hemmende EinfluB des 
durch die CO, der Luft gel. Cu mit demjenigen des Alkaligehaltes sich summiert. 
Totung behauteter Pilzsporen yermag die Briihe erBt nach sehr langer Beriihrung, 
wobei die Keimung behindert ist, herbeizufuhren. Ihre Wrkg. wird im allgemeinen 
durch eine Umstimmung des n., keimungsphyaioJ. gunstigen Zuatandes der Pilz
sporen in einen zur Hemmung fuhrenden zu deuten sein. Die Hemmung kann 
abaol. Bein (dauernde Hinderung der Sporen am Auskeimen, solange das O-ift in 
ihrer Umgebung ist) oder relatiy (Auskeimen der Sporen moglich, aber so schwach, 
daB der Pilz keino Infektionshyphe bilden kann.) (Zentralblatt f. Bakter. u. Para
sitenk. II. Abt. 61. 356—67.) S p ie g e l .

Hans W alter Schmidt, Die Einioirkung dtr im Futterbau wrwendeten Kunst- 
dilnger a u f die Zusamminsctzung der Milćh. Vf. bespricht die Frage, ob durch 
Kunstdiingung die Zus. der Milch nachteilig beeinfluBt wird. (Milchwirtschaftl. 
Zentralblatt 53. 73—76.) M anz.

S. B. Doten und W ool Groneer, Vieh vergiftcnde Pflanzen in Nevada. Be- 
richt iiber FutferuDgaveras. u. Studien yon C. E. F le m in g ,  N. F. PETERSON u. a. 
uber die G-iftwrkgg. yon Zygadenus paniculatus, Z. yenenoaus, Cicuta occidentalis 
u. Hordeum jubatum. (Amer. Sheep Breeder and Wool Groyer 42. 57—60. 113 
bis 115. 219—20. 1922; Erper. Stat. Bec. 50. 78.) B e b ju .

Astruc und Chevaller, Neue Verfalschung der Nitrate. Die Vff. yerweiscn 
auf die Yerfalschung yon Salpeterdiingemitteln mit Ammonsulfat u. empfehlen, neben 
dem Gesamt-N auch den NH„-N zu bestimmen. (Ann. des Fahifications 17.160—62. 
Gard. Station oenologiąue.) M anz.

R. M. Barnette, L. J. Hisslnk und Jac. van dor Spek, Uber die Bcstimmung 
der Waiserstoffionenkonzentration des Bodens. (Vgl. Chem. Weekblad 21. 145; 
C. 1924. I. 2394.) Zu dieser Unters. wurden vier typ. Bodenarten herangezogen:
1. ein Sandboden mit 40°/o Humus, 2. mit 20% Humus, 3. ein Sandlehmboden u.
4. ein schwerer Tonlehmboden mit wenig Humus. Ihr Zweck war die Featstellung



536 H711. A g r ik u IiT u k o h e m ie ; D O n g k m it t e l ; Bo d e n . 1924. II.

der die [H'] beeinflussenden Faktoren in F iltr a te n  dureh Papier u. durch Kerzen. 
Mesaungen der [H‘] werden vorteilhaft in durch H,-Strom bewegten Lagg. yor- 
genommen. Bodecfiltratbestst. konnen nach den elektrometr. Methoden nicht mit 
der Genauigkeit wie Mesaungen in Suapenaionen wiederholt werden. Die Filtratc 
waren weniger aauer ais die entaprechenden Suapenaionen. Die Farbę ist yom 
Anteil dea in Lsg. gegangenen Humua abhangig. Die Aciditat der Bodenfiltrate 
ist weiterhin abhangig von der GroBe der dispersen Teilchen, dem Obergang von 
molekularer Dimension in kolloidale Teilchen u. „grobe Disperaionen*', u. dem 
absorbierten Anteil der H-Ionen. Nicht allein das Filtermaterial, auch die Boden- 
masse wirkt alg Filter u. aueh dio Art der Bereitung beeinfluBt die [fl-]. Auf 
diesem Umstaud berdhen merkliche Differenzen zwischen Suspensionen u. Filtraten 
bei der elektrometr. Mefimetbode. Es empfiehlt sicb, die Messungen in konz. Lsgg. 
(geringerer Anteil an WaBBer) yorzunehmen, da dieses VerhaltniB auch eher den 
nat&rlichen Bodenbedingungen eutBprieht. Vom Verhaltnis Boden: W. ist die Ge
nauigkeit atark abhangig. Die MesBung der [EL*] von Filtraten der Bodenauapenaion 
iat auf Grund der BeobachtuDgen nicht zu empfehlen. (Rec. tray. chim. Paya-Bas 
43. 434—46. Groningen. Rijkslandbouwproefatation.) H o e s t .

G. Toratenason und K. Rathiack, Bodenreaktionsuntersuchungen. ZurMessung 
der Pufferwrkg. wird der Boden in Reagenaglaaern mit gteigenden Mengen yon 
Sauren bezw. Laugen yersetit, durehgeachiittelt u. nach 24 Stdn. die jeweilige 
pH-Zahl, d. h. die yerbrauchte Laugen- oder Sauremenge ermittelt, die dem Boden 
das pa 7 erteilt. Nach den Ergebnissen yergleichender Unteras. ttbec die prakt. 
Brauchbarkeit einer Anzahl Unterauchungsmethoden der BodenaciditSt empfiehlt 
Vf. das Wherryache Verf., nach welchem die Bodenaciditat mit Hilfe yon 6 mebr- 
farbigen Indicatorcn, Tbymolblau pH 1,5—3,0, Bromphenolblau pn 3 -5 ,0  usw. be
stimmt wird. Die Mengen der anzuweDdenden Indicatoren u. dereń Verd., sowie 
die der [H‘] entaprechenden Farbentonungen werden in 2 Tabellen angefilhrt. 
Durch eine Abbildung wird die Apparatur fiir Feldunteras. yeranaehaulicht. (Ztschr. 
f. Pflantenernahr. u. DtingUDg 3 B. 211—18. Jena, Agrikult-ebem. Inst.) B e b ju .

Edgar T. W herry, Die aktive Aciditat des Bodens. Vf. hebt die Bedeutung 
der aktiyen Aciditat der Boden gegeniiber der der Gejamtaciditat hervor u. be- 
spticht die yerachiedenen zur Best. der erateren angewendeten Methoden. Fiir 
prakt. Zwecke wird die yergleichende colorimetr. Methode empfohlen. Der Boden- 
extrakt wird in eine sehr kleine Celluloidzelle iibergefiihrt u. durch VorversB. der 
geeignete Indicator ermittelt. Durch ein dahinter gestelltcs gleichea GefaB mit 
dem nicht behandelten Estrakt wird der EinfluB etwaiger Tiiibungen ausgeschaltet. 
(Journ. Washington Acad. of Sciences 14. 207—11.) B e b ju .

Frank S. Washbnrn, Nashyille, Tennessee, V. St. A., Herstellung eine* Mono- 
ammoniumphosphat enthaltenden Diingemittels, 1. dad. gek., daB eine wss. Ammoniak- 
lsg. in der Art durch eine durch Zers. yon Robphosphat mittels gegebenenfalls ttber- 
schussiger H,SOt gewonncne Phosphorsaurelsg. neutralisiert wird, daB die Phos- 
phoreaurelag, in die Ammoniaklsg. einlSufr, u. daB die neutralisierte Lag. yerdampft 
wird. — 2. dad. gek, daB eine gegebenenfalls von friiheren AuBiibungen stam- 
mende, mit NH, geaStt. Monoammonphosphatlsg. yerwendet u. nach der Neutrali- 
aation mittels H8P04 nur ein Teil der LBg. yerdampft wiid, wahrend der Rest 
wieder mit NH, ubersattigt wird, um weiter mit der roben Phosphorsaurelsg. be- 
handelt zu werden. — Daa Verf. ist zur Verwertung von Rohphosphaten mit einem 
yerhaltnismaBig bohen Gehalt an Fe u. A),Os geeignet. (D. R. P. 394910 BU. 16 
vom 23/9. 1914, ausg. 12/5. 1924. A. Prior. 13/3. 1914.) K O h lin g .

Allgem eine Gesellachaft fiir Chemlsche Industrie m. b. H., Berlin-Schone- 
berg, Herstellung ton  MischdUngern, dad. gek., daB alkal. Phosphorsiiuredttngern,
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wie ThomaBmehl, Bhenaniaphosphat, WolterephoBphat u. anderen Gltibphosphalen 
Vor oder nach dem Mablen Harnstoff zugeaetzt wird. — Die Erzeugniaae yeilieren 
beim Lagern kein NH, u. aind ala Kopfdiinger yorwendbar. (D. R. P. 393215 
KI. 16 vom 10,6. 1921, auag. 27/5. 1924.) KOhlin g .

Stanley H iller, Inc., iibert. von: Stanley Hiller, San Jose, Kalif., JDilngc- 
mittel. Ólbaltige Pflanzenteile werden in zerkleinertem Zuatande unter erhohtem 
Druck gekocbt, die gekochte M. auagepreBt, durch Erhitzen getrocknet u. gemablen. 
(A. P. 1489940 vom 7/5. 1923, auag. 8/4. 1924.) K O h lin g .

C. K. ViBSer, Delft, Diingemitteh Aktmerter AbwaaserBchlamm wird mit unl. 
Neutralaalzen u. gegebenenfalla CaO, Thomasmebl oder Magncait yermischt u. die 
MiachuDg, z. B. in Filterpresaen, entwasaert. (E. P. 212280 yom 10/10. 1922, auag. 
3/4. 1924.) K O h lin g .

Johannes Carpzow, Martin Mann und Jullus Heppes, Deutachland, JDiinge- 
mittel (Vgl. C. 1923. IV. 794 [D.R. P. 380760]) Kolloido Beatandteile enlhaltende 
MM., wie Meereaachlick, Saprokoll, Grubenabwasser u. dgl. werden mit humoaen 
Stoffen, wie Torf, hydroliaiertem Zuckerrohr, Bambus, Typha u. dgl. gemiacht u. 
U D ter Bedingungen getrocknet, bei denen d e r  Kolloidzualand d e r  Beatandteile e r 
halten bleibf. Vor dem Trocknen konnen die MM. auch mit tier. u. pflanzliehen 
Meereebeetand teilen yermiacht u. der Verggrung uberlaaaen werden. An Stelle yon 
Rohtorf usw. kann auch mit Wasserglaa u. etwaa Alkali oder Saure unter 10 Atm. 
Druck erhitzter Torf oder Sulfitablauge yerwendet werden. (F. P. 568175 yom 
1/6. 1923, auag. 18/3. 1924.) K O h lin g .

Erich Keinau, Deutachland, Kohlensdurediingung. Die zu Diingezwecken ver- 
wendete CO, wird durch Verbrennen leicht yerbrennlicher Stoffe erzeugt, dereń 
Verbrennungagaae keine den Pflanzen achadliche BeBtandteile enthalten, wie Holz- 
kohle oder Braunkohlenkoka yon Oberoblingen. Gegebenenfalla konnen dem Brenn- 
B to ff auch Stoffe beigefiigt werden, welche, wie CaO oder BaO achadliche Beatand
teile binden. Die Verbrennung erfolgt in kleinen, leicht beweglichen Ófen, welche 
mit Warmeachutzmantel umgeben aind. DaB Gaaabzugarohr beaitzt EinrichtungeD, 
um die entwickelte CO, mit so viel k. Luft zu miaehen, daB keine Schadigung der 
Pflanzen durch Hitzewrkg. eintritt. (F. P. 568214 yom 20/6. 1923, auag. 18/3. 
1924. D. Prior. 21,6. 1922.) K u h lin g .

Farbwerke vorm. Meister Luctus & Briining, Hochat a. M., Mittel zur 
Vertilgung von Bodeninsclden, inabeaondere der Reblaus, aus CS,-Emulsionen, dad. 
gek., daB dieae mit Hilfe yon JELumintauren bezw. ihren Salzen oder oiydatiyen 
Abbauprodd. foaailer .Stoffe yon aaurem Charakter bezw. dereń Salzen hergestellt 
B in d . — Aua diesen Emulsionen yerdunatet der CS, gieichmSBig gchnell, so daB 
eine yollstiindige Vergasung d e a  Bodens, in dem der Rebstock wurzelt, atattfindet 
u. eine yollstandige Abtotung der Reblaua herbeigefuhit w ir d ,  wahrend die Wurzeln 
durch die nicht zu lange anhaltende Wrkg. nur in filc das Wachatum des Rebatocks 
unbedeutender Weise geschadigt werden. Zuc Erhohung der inaekticiden Wrkg. 
der Emulaionen kann man in dem CS, andere insekticide Stoffe wie CN-Halogenide, 
halogenierte oder nitrierte aromat. KW-stoffe, Pyridin- u. Piperidinbasen losen. 
(D, Ś . P. 389324 KI. 451 vom 27/7. 1921, auag. 30/1. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Vin. Metallurgie; Metallographie; Metaliverarbeitung.
C. G. Maier, G. L. Oldright und G. W. Kuener, Hydrometallurgic von oxy- 

disćhen Zinkerzen. (Auszug aua Bulletin 14 der Uniy. Utah.) Vf. berichten iiber 
VerBa. zur naasen Aufbereitung osyd. Zinkerze u. teilm ein geeignetes Verf. mit. 
(Journ. Franklin Inat. 197. 703-4.) J u n g .

R. Jordan, Betrachtungen iiber ausgefUhrte neue Arbeiten an Hochofen. (Vgl.
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8. 111.) Besprechung der cinzelnen Ofenprofiie. (Rev. de Mótallurgio 21. 223 bis 
232.) Franckenstein.

A  Korevaar, L as Gesetz der Warmekomprcssion m d  die Brennstoffókonomic 
in  den Hochofen. (Vgl. Chimie et Industrie 8. 1.) Yf. leitet rechnerisch dio ratio- 
nellsten Bedingungen fiir den Betrieb der Hochofen ab. (Chimie et Industrie II. 
642— 50. Leiden, Univ.) JUNG.

Enrląue Tonceda, Bemerkenswerte Eigemchaften o on Gufieisen. Dio phyoikal. 
u. ehtm. Eigenscbaften sind von der Art u. Weiae der Graphitierung abhiingig. 
Die PriifuDg mittela Kerbschlagprobe an einigen besonderen Metallen wird be- 
schrieben. (Foundry 52. 345—47.) Feanckenstein.

Albert Sauveur, Was ist Eisen, was ist Stahl? Vf. teilt die einzelnen Sorten 
ein in: handelafibliches Eisen, Flufieisen, Schmiedeeisen u. Stahl u. gibt ftir diesn 
eine Definition. (Chem. Metallurg. Eugineering 30. 782—83. Habvabd-Umv.) FSCKST.

J. Saigle, Einige Beobachtungen hezuglich der W irkungtn permanenter Tor-  
sionen a u f Stahle. (C. r. d. 1’Aead. des aciencea 178. 2062—65.) Behrle.

A. A. Blue, L a s Yorkommen von Kornchenbildungen im Stahl. Vf. beapricht 
die Behandlung von Stahl, welcher 0,15% C u. 3,43% Ni enthiilt, in der Laudgraf- 
Tumermaschine u. beschreibt die Ergebniase. (Iron Age 113,- 1271—73. Pitta- 
burgh.) Feauckensteut.

A. Schleicher, Uber Fehlstcllen im legierten Stahl. Yf. weist an einem Chrom- 
Nickelgetchutzstahl mit etwa 0,25 —0,40% C, 0,60—0,75% Mn, 0,30—0,35% Si 
0,02—0,03% S, 3,20 -3,70% Ni, 0,01—0.03% S u. 0,35-0,70% Cr nach, daB dia 
ah „Flocken“ (flakes) bekannten weiBen Stelłen im Bruch von Probestaben, die dia 
Werte ftir Dehnung, Einaehniirnng u. spez. Schlagarbeit stark herabsetzen, von 
oivd. Einachlusaen herruhren. Sie traten beaondera dann auf, wenn bei der Des- 
oxydation im Stahlofen atatt Ferrosilleium oder Ferromangan Silicoaluminium 
zur Deaoiydation yerwendet wurde. (Stahl u. Eiaen 43. 1449—52. 1923. Budapest, 
Techn. Hochschułe.) Jttngbluth.

H. E. D lii er, B as Giefien von Mangamtahl. (Vgl. S. 113.) Beachreibung dea 
elektr. Ofens zum Schmełzen der Miachung u. der Herat. der Formen. (Foundry 
52. 298—302.) Eraitgzenstsiit.

Hubert Hermanna, Moglichkeiten und Grenzen der Braunkohlcnverwendung, 
Die Frago, wie weit bei der Stahlerzeugung die Steinkohle durch Braunkohle in 
ihren verachiedenen Formen — Brikett, Bohkohie u. Staubkohle — ereetEt werden 
kann, iat noch nicht reatloa geklart. Mit Brikcttgaa ist ohne Schwierigkeit die 
erforderliche Temp. yon 2000° zu erreichen, bei Bohkohlengaa gelingt es bia jetzt 
noch nicht ohne weiteres. Bei der Staubkohlenfeuerung spielt vor allem die 
Trocknung der Kohie eine groUe Bolle, woftir geniigcnd Abfallwarme zur Verfugung 
atehen mufl. (Die Wiirme 47. 209—IŁ) Neidhardt.

P. Oberhoffer und W. Oertal, L i t  Sekrystallisation dea Elektrolyteisens. Yff. 
geben ein yerbesaertea Hekryatallisationadiagramm yon Elektrolytcisen. Ein Mari
anna der KomgroiJe nach einer Yerformung yon ~  10% tritt im Gegonsatz ru 
techn. Eiaen nicht auf. (Stahl u. Eiaen 44. 560 —61) Sachs.

Ernest Wittenan, L ie  neue Kupfer-Koniginkonzentrationsanlage. Beachreibung 
der Anlago der P helps D odge Corporation in W arren, A riz., wo Ca-Erze 
mit 2% Ca yerarbeitet werden. (Engin. Mining Journ.-Presa 117. 836—41.) Fhckst.

H. Y. Eagle, EUktrolytkupfer in  dtr Miniere du haut Katanga. Yf. beschreibt 
die Anlage gcnannter Firma in Kongo u. bringt Abbildungen. Auffallend ist die 
Grofle der Bader, 17 X  1,3 X  1 m. Die Lag. iat stark u. leitet deahalb sehr gut 
(15 g H,S04/1), Temp. 40’, Kathodenstromdichte 98,24 Amp./qm, Stromauabeute 83%, 
Encrgieausbeute 0,508kg Cu/kWSt. (Trans. Amer. Electr. Soc. 45. 9 Seiten. Sep.) Da.

Y. Kahlacirdtter, L ie  Beziehung zwischen Polarisation und Struktur bei der



elektrolytiichcn Abschcidung dom Mcłdllen. Zusammonfaasung der Ergobniaso von 
Arbeiten des Vfs. n. seiner Mitarbeitor iiber die elektrolyt. Abschcidung vou Ni. 
(Trans. Amer. Eletr. Soc. 45 . 12 Seiten. B em , Uniy. Sep.) H e r t e r .

A. J. Lyon, Untcriuchungcn vo» Flcckcn im  Aluminium . Dio das Al vor- 
unreinigenden Flockon wurden ala Fe-Veibb. festgcstcllt. Ais Mittel sur Verhtltung 
•wird das Hindurchleiten von Luft wabrend des Schmelzyorgangcs yorgeachlagen. 
(Foundry 62. 396-97. Dayton [O ].) F r a n c k e n s t e in .

H. Specketer, Ijbcr die Er.tioicklutig der A lum inium indutłrie in  Beutichland. 
(Ztschr. f. angew. Ch. 87, 447—51. Griesheim a. M.) B e h r le .

George A. Drysdale, Ber Einflufl ton Blei au f Lcgierungen. Dio Herst. von 
Pb-Cu-Sn-Legiernngen muB sebr sorgfaltig yorgenommen werden. Derartige Legie- 
ruDgen sind sehr widerstandtfahig gegen saure Grubenwfisser. Andere Pb-Legic- 
rungen werden beeproeben. (Foundry 62. 349—50.) F r a n c k e n s t e in .

H. W. G illett und E. L. Mack, B ie feuerfesten Stoffe in der elektriichen 
Mctsingtchmche. Ein Referat uber die yon den Verbrauchern gemach ten Er- 
fahrungen mit elektr. Meesigschmelzofcn yerachiedener Typen besondera in Hinblick 
auf dio bei Yerwendung der yerschiedenen feaerfesten Stoffe sich zeigenden Vor- 
u. Nachteile. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 7. 28S—89. Ithaka [N. Y.], C o r n e l l -  
Univ.) L. M a r c k w a ld .

Wm. Mason, BUckgewinnung von Z inn  au t Weifiblechab fallen. Bei Einw. vou 
trockenem Cl,-Gaa auf Sn bildet sich SnCl4, so daB es auf diese Art moglich ist, 
Fe u. Sn yoneinander su trennen. Dies Yerf. iat aber sehr sehwierig zu h a n d b a b e D ,  
da boi Ggw. von W. Fe gel. wird; auch organ. Verunreinigungen atoren den ProzeB. 
Eine andere Methode iat daa Alkaliyerf.; h i e r b e i  kommen die Abfalle in ein Bad, 
welcbea freiea Alkali im UberachuB u. ein O abgebendes Salz wie NaNOs enthalt. 
Ein Verf., nach dem besonders alte Bftchsen, Kannen usw. entzinnt werden, iat 
folgendes: Das Materiał wird sorgfaltig yon Fett u. dgl. durch Soda gereiuigt u. 
gelangt dann in ein NaOH-Bad (ebenfalls UberschuB an freiem Alkali). Aus der 
Zinn- u. Bleileg wird unter Yerwendung yon Zinn- u. Graphitelektroden daB Zinn 
elektrolyt. niedergeschlagen. (Metal Ind. [London] 23. 338—39. 1923.) FrCKST.

Henry S. Rawdon und Samnel Epstein, Bie Kerb-Biegeprobe fiir  Schmiede- 
citen. Auszug aus Technologie Papera Nr. 252 deB U. S. Bureau of Standarda. Die 
Resuliate der Pi obe yariieren mit der Art der AuBfiihrung. Die Bedingungen aind 
einbeitlich featsulegen. Vff. erortern die Beurteilung dea Brucba. (Journ. Franklin 
Inst. 197. 693—95.) J u n g .

E. Ronoeray, Neueste Entwicklung der Gieflerei. Allgemeine Obersicht mit 
Figuren. (Rev. de Mćtallurgie 21. 4—11. 112—20. 183—94.) B e h r le .

W. Ritter, Warmeverluete bei elektriichen Gieflereiafen. (Metali 1924. 69.) B e h r le .
C. W. H. Holmes, Bemerkenswcrte Sanduntersuchungsmethoden. I. Die die 

bindenden Eigenacbaften yonFormaand beeinflaaaenden Faktorcn werden beaproehon. 
(Foundry 62. 385—88.) F r a n c k e n s t e in .

Fr. Messinger, Ldttechnik. (Ygl. Die Warme 47. 31; C. 1924. I. 1708.) Es 
wird iiber die Erfolge der Lotapp. der Firma „Pharos-Fcuerstatten“ berichtet, bei 
denen 20—30% Gas gegeniiber alteren Anlagen erapart werden. Erreicht wird 
diea durch konatanten Luftdruek u. durch zwanglaufige Regelung yon Ga3 u. PreB- 
luft. (Wasaer u. Gaa 14. 401—6. Charlottenburg.) N e id h a b d t .

— , Eigensćhaften von Spezialschicciflitaben. (Foundry 52. Beilage Nr. 525 u. 
526.) F r a n c k e n s t e in .

R. R. Danielson, T. D. Hartshorn und W. N. Harrison, iiber die fiir das 
Verziehen von Schmicdceisen beim Emaillieren mafigebenden Faktor en. Dio Vorziolmng 
der Bleehe wuide mit einem genau beBehriebenen Instrument beatimmt. Dio Er- 
gebnisse, in Tabellen u. Diagrammen wiedergegeben, zeigen: Dio durch Gltthcn
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gereinigten Bleche yerzogen sich wenigcr wie durcli Sauren gcreinigte. Je nach 
den Gluhtempp. bei 825, 875, 925° erhoht sich die Verziehung, ale ist groBer hei 
diinnerem wie bei stSrkerem Blech, tritt mehr hervor bei eiserncn ais bei Stahl- 
blechen; eine wesentliche Verminderung des Verziehens wird durch ontsprechende 
Stfltzung beim Abkuhlen erreicht. StSrkere Abweichung des Ausdebnungakoefficienten 
der Emaille yon dem des Metalles yerstarkt die Verziehung, besonders bei einseitig 
emaillicrten Blechen. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 7. 326—41. Washington [D. C.] 
Bureau of Mines.) L. Marckwald.

B. D. Cooke, B it  E inioirkm g der Ofenatmosphdre a u f das Brennen von 
Emailleware. Vf. zeigt, daB beim Brennen von grundierten oder einfachen Emaille- 
waren die Oiydation der Oberflache des Fe yor dem Schmelzen der Emaille yon groBer 
Wichtigkeit ist. Durch Yerss. wird nachgewiescn, daB in einer an O armen at die 
Emaille blaslg wird. In reinem N baftete die Emaille iiberhaupt nicht am Eisen. 
Vf. zeigt, daB in Muffeln, welche keine Lufterneuerung zulassen, wenigstens 
6 cbm Luft p. 30 Quadratzoll Emailleflacho yorhanden sein miieBcn. (Journ. Amer. 
Ceram. Soc. 7. 277—78. Terra Haute [Ind.], Columbian Enameling and
Stamping Co.) L. Marckwald.

Joseph Haas jr., Ubersicht Uber NićkeUdswigen. Bescbrieben wird das Arbeiten 
mit Ni-Lsgg. (Bewegung mit Luft oder mechan.), die Anfertigung, Zua., Form der 
Ni-Anode, die B. yon Scblamm u. der Oberziige an den Anoden, die Wirksamkeit 
der Anodę u. Kathode u. die Zus. der M-Ndd. (Metal Ind. [New York] 21. 484 
bis 487. 1923.) F b a n c k e n s t e in .

Georg Gredt, Uber die MateriaUerschicbung beim Walien. Vf. untersucht den 
Walzyorgang an C-Stablen mit etwa 0,8—0,12°/o C, 0,30—0,C00/o Mn, 0,030 bis
0,080'/o S, wobei er die Materiałyersebiebung an Hand yon Schliffen, die mit dem 
Oberhofferschen Atzmittel auf PrimargofOge geatzt waren, yerfo'gt. — Ais Haupt- 
ergebnis der Yoryeras. stellt Vf. fest, daB innerhalb ein u. desselben Kntippels der 
Flachenanteil der SeigeruDgszone in bezug auf die Gesamtflgche konstant bleibt, 
ein Yoreilen oder Zuruckbleiben der Eandzonen gegeniiber dem Kern u. damit ein 
yerschieden groBer Flachenanteil der Eaadzone an den beiden Enden des Kntippels 
innerhalb der Vorsuchsfebler nicht festzuatellen ist. — Ais Hauptergebnia der eigent- 
lichen Verss. yerzeichnet Vf. die Tatsache, daB auch bei samtlichen Stichen das 
Flachenyerhaltnis Kernzone : GesamtflSche konstant bleibt, die Kernzone alao die- 
selbe Abnahme bat wie der GesamtąuerBchnitt. Da Temperaturunterschiede zwischen 
Mitte u. Sand des Stabea beatehen miissen, folgeit der Vf. aua seinen VerBS., daB 
die GroBe der Bildsamkeit bei der Formanderung keine Eolle spielt, u. erblickt 
darin eine Bestatigung far die Eummelschen Theorien. — Die fibrigen Versuchs- 
ergebniase bezeiebnet Vf. ais nicht sicher genug, um ais restlose Bestfitigung der 
Eummelachen Kraftlinientheorie zu gelten. (Stahl u. Eiaen 43. 1443—49. 1923. 
Aachen, Eiaenh. Inst) JUNGBLUTS.

O. Hahnel, Korrosion Tcupferner Fernsprechleitungsdrahte durch JEinwirJcung des 
Staubes tton Kalidilngesalzen. In einem Kaliwerk wurden Kupferbronzcdrabte durch 
den Staub yon Kalidungesalzen korrodiert in der Hauptsache unter B. yon Ata- 
kamit. (Ztschr. f. angew. Ch. 87 . 299.) J u n g .

Walter G. Whitman und B. P. Eussell, Korrosionsbesłdndige Legierungen 
und der Mećhanismui der Korrosion. Orundlegende Fakłoren der Korrosion. Die 
Korroaiou wird auf elektrochem. Yorgange zuriickgefiihrt, wahrend man friiher 
folgende Ekk. annahm: Fe +  2 (+) =  Fe++ u. 2H + =  2H +  2 (-}-), ist man 
jetzt der MeJnung, daB die Ek. llt O, -f* H ,0 =• 20H — -f- 2 (-}-) die wichtigate 
iat. Der EinfluB dea Oj wird besprochen. (Chem. Metallurg. Engineering 30 671 
bis 672. Massachusetts Inst. of Technology.) F banckenstein .
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Zbigniew de Dunikowski, Polen, Anderung der molekularen Bindung. Chem. 
Verbb., Erze u. dgl., z. B. Blenden, solleu bei hohen Tempp., gegebenenfallB im 
Vakuum unter gleichzeitiger Einw. elektr. oder radioakt. KrSfte kurze Zeit erhitzt 
werden. Es sollen dahei Stoffe von anderen Eigenachaften ala die der Auagangs- 
Btoffe entstehen. Einzelheiten fehlen. (F. P. 568982 yom 24/7. 1923, ausg. 4/4. 
1924. Schwz. Prior. 16/7. 1923.) KOhling .

Naamlooze Yennootschap PMlip’s Gloeilampenfabrieken, Niederlande, 
Trennung von Zirkonium und H afnium . Zur Trennung yon Zr u. Hf benutzt man 
die yerschiedene Baaizitat der Elemente. Lsgg. von Salzen der Elemente, welche 
z. B. durch Verschmelzen geeigneter EobstofFe mit KHF, oder KHS04, Losen der 
Schmelze in W. u. Abtrennen anderer Metallo nach bekannten VeifF. erhalten 
werden, werden entweder mit einer zur yolligen Fallung unzureichenden Menge 
einer Baae oder einea durch Hydrolyse oder Zera. bas. wirkenden Salzes, z. B. NH„ 
NaC,H80 , oder Na,S,0, behandelt, wobei ein an Zr reicherer, an Hf armerer Nd. 
enteteht ais der Kohatoff, oder man fiillt beide Elemente ais Hydrosyde mittela 
uberschiisBiger Baae u, behandelt den aUBgewaschenen Nd. mit einer zur yolligen 
Lsg. unzureichenden Menge Saure, wobei ebenfalls ein an Hf verarmter Nd. zuriick- 
bleibt u. eine an Hf angereicherte Lsg. erhalten wird.- Durch yielfache Wieder- 
holung dieser Verff., gegebenenfalls auch Vereinigung beider Verff. gelingt es, Hf- 
freie Ndd. yon Zr(OH)4, bezw. Zr-freie Lsgg. von Hf-Salz zu erhalten, aus denen die 
Metalle in bekannter Weise gewonnen werden konnen. (F. P. 568978 yom 24/7.
1923, ausg. 4/4. 1924. Holi. Prior. 28/4. 1923.) KOh lin g .

Naamlooze Yennootschap Philip’s Gloeilampenfabrieken, Niederlande, 
Trennung von Zirkonium und H afnium . Zr u. Hf enthaltende Erze werden mit 
KHF, yerschmolzen n. in W. gel. oder in HF gel. u. die Lsg. mit KHF, yermischt, 
oder es werden mit anderen AufschluBmitteln hergestellte Schmelzen gel. u. mit 
HF, KHF, o. dgl. yermischt. Die erhaltene Lsg. laBt man gebrochen kiystallisieren, 
wobei Krystalle entatehen, welche an Zr weaentlich reicher, an Hf wesentlich armer 
sind ais die Ausgangslsg. Die Mutterlauge wird eingeengt, von neuem zur Kry- 
atalliaation gebracht usw., bis prakt. zirkonfreie Lsgg. erhalten weiden, die man in ilb- 
licher Weise von anderen Metallyerbb. befreit, zur Troekne yerdampft u. gegebenen- 
falla zu metali. Hf yerarheitet. Man kann auch die Lsg. der Doppelfluoride mit 
einer zur yolligen Fallung unzureichenden Menge Na,HP04 yersetzen, den aus- 
gewaachenen Nd. in HF losen, wieder gebrochen fallen usw,, wobei die Ndd. sich 
mehr u, mehr an Hf anreichern. (F. P. 569016 yom 25/7. 1923, ausg. 5/4. 1924. 
Holi. Prior. 26/4. 1922.) KtłHLiNG.

Edgar Arthur Aahcroft, England, Aufbereitung von Sulfide des Z inki und 
B leitt enłhaltenden Erzen, Ronzentraten u. dgl. Die zweckm&Big mit etwas Kohle 
yermischten Kohatoffe werden bei Tompp. yon 600—700° chlorierend gerostet, die 
erhaltene Schmelze der Chloride der yorhandenen Metalle wird bei 400—450“ mit 
geachmolsenem oder gekorntem Zn in Mengen gemiacht, welche ausreichen, um das 
gesamte Fe u. das gesamte oder einen Teil des yorhandenen Pb, Ag, Cu u. dgl. in 
Form einer festen Legierung zu fallen. Die von dieser Fallung abgezogene Schmelze 
wird bei 400 — 450°, gegebenenfalls fraktioniert, elektrolysiert, wobei im letzteren 
Fali zunachst Pb, Ag, Cu usw., sp8ter reines Zn abgeschieden werden. Das beim 
chlorierenden RSsten iibergehende Schwefelchlorur n. mit ihm sich yerfliichtigende 
Chloride werden auf einer konz. Lsg. yon ZnCl, niedergeschlagen, die LBg. nach 
geniigender Anreicherung zur Troekne gebracht u. mit neuem Eohstoff yereinigt.
— Anstatt sie mit Zn zu behandeln u. dann zu elektrolysieren, kann die beim 
chlorierenden E5sten erhaltene Schmelze aueh zunachst mit der zum Auffangen der 
Destillate yerwendeten, angereicherten Lsg. yon ZnCl,, dann mit einer schwacheren 
Lsg. yon ZnC), u, schliefilich mit W. ausgezogen werden, worauf die Leg. teils zum
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weiteren Auffangen von Destillat, teila zur Gewinnung yon Zn a. Fe benutzt wird, 
wahrend daa ungel. PbCl„ bezw. Gemiach von PbCl, u. AgCl geBchmolzen u. bei 
400—450’ elektrolyeiert wird. Das bei der Elektrolyse entwickelte CI, wird zu 
weiteren Aufschlussen verwendet. (P. PP. 568328 vom 3/7. 1923, auBg. 22/3.1924. 
u. 668368 vom 4/7. 1923, ausg. 24/3. 1924. E. Prior. 2/6. 1923.) KtłHLlNG.

Hans M. Forstner, Pforiheim, Aufarbeitung von geringhaltigcm Wismutcrz, 
dad. gek., daB man die Erze nach dem Ausmahlen unter Zusatz von Chloriden der 
Alkali- oder Erdalkalimetalle bei Ggw. yon O, so hoch erhitzt, daB die fltichtigen 
Chloride u. Oxyde (des Sb, Ab, etwa auch Bi) aus den Erzen entweichen, die Yerbb. 
des Fe, Ni u. Co aber fiir die nachfolgende saure Laugung unl. werden, worauf 
das im Rostgut noch enthaltene Cu, Bi, Ag u. Au durch saure Laugung fiir sieli 
gewonnen werden. — Die Rohstoffe finden Bich yorzugsweise im Sandsteingebirgo 
des bad. u. wiirttemberg. Schwarzwaldes. (D. E. P. 395893 KI. 40 a vom 14/2.
1920, auBg. 24/5. 1924) KtłHLlNG.

Sooiótó anonyme de Commentry, Fourchambault et Deoazeville, Frank- 
reich, Metallgeicinnung aus Erzen im  Hochofen. Die abwechselnde Beschickung 
mit Eiz, besondera Eisenerz u. Koks erfolgt in ublicher Weise, nur wird die K o k s-  
menge soweit yerringert, daB sie ausreicht, um den Durchtritt der Gaae durch das 
Gut zu gewahrleisten u. die aus dem yorerhitzten Geblasewind u. Brennstoffpulyer, 
welches zugleich mit dem Wind in den Hochofen eingefiihrt wird, gebildete CO, 
zu CO zu reduzieren. Die Zufiihrucg des Brennstoffpulyers, gepulyerter Anthrazit 
Koks, Holzkohle o. dgl., erfolgt mittels wasaergekuhlter Forderschnecken, Injektoren
o. dgl., welche in der Achse der Windrohren oder dicht oberhalb yon ihnen an- 
geordnet sind. Falls man, um Verkleben oder yorzeitige Destillation des Brenn- 
stoffpulyers zu yermeiden, zu dessen Einspritzung kalte Luft yerwendet, muB der 
Geblasewind iiberhitzt werden. (F. P. 568329 yom 3/7. 1923, ausg. 22/3. 
1924.) KtłH LlNG .

Gelsenkirchener Bergwerks-Akt.-Ges., Abteilung Schalke, Gelsenkirchen, 
Yerhinderung der Zinkschwatnmbildung bei der Verhiittung zinkhaltiger Stoffe im  
Hochofen durch Unterhaltung einer genugend hohen Gichtgastemp., dad. gek., daB 
die benotigte hohe Gichtgastemp. durch cntsprechende Fuhrung des Hochofens 
hinsichtlich Yerhaltnis u. Beschaffenheit des Mollers u. BrennBtoffes sowie der 
Durchsatzzeit erreicht wird, wobei dor Zinkgehalt des Mollers so hoch genommen 
wird, daB die an sich bekannte Reoxydation des Zn durch den Gehalt der Gicht- 
gase an CO, etwa fehlende Warmemengen entwickelt. — Das Verf. ist bei jedem 
Hochofen anwendbar, gleichgliltig welcher Gichtart u. Anordnung der Gaeableitungs- 
rohre. (D. E. P. 396359 KI. 18a yom 4/11. 1921, ausg. 17/5. 1924) KtłHLlNG.

Adolf Liebrioh, Weidenau a. d. Sieg, Kornen von Hochofenichlacke mittels 
Waisers, dad. gek., daB der Wasserstrom, in dem die fl. Schlacke gekornt wird, 
zusammen mit der Schlacke in einer nur kurzeń Fuhrung (Rinne) auf eine dauernd 
in gleichfiinniger Bewegung befindliche, wasseidurchlassige Unterlage, z. B. einen 
umlaufenden Tisch, ein Forderband o. dgl., geleitet wird, durch die das W. nach 
unten abflieBt, wobei die Zeit des Zusammenseins yon Schlacke u. ttberschtissigem 
W. durch entsprechende Bemessung der Rinnenlange u. der Bewegung der wasaer- 
durchlassigen Unterlage so bestimmt werden kann, daB yon dem W. nur so yiel 
auf die Schlacke einwirkt, wie zum Kornen erforderlich ist. — Besondere Forder- 
yorr. zum Herausheben der Schlacke aus dem W. sind yermieden, auch entfallt 
die Notwendigkeit, den gewonnenen Schlackensand nachtraglich zu trocknen. 
(D. E. P. 396104 K I. 80b yom 23/5. 1920, ausg. 26/5. 1924.) KtłHLlNG.

Dayide Tassara, Italien, Geioinnmg von technitch reinem E istnoxyd beim 
Schmelzen von E ittn  und Stahl. Das Schmelzen geschieht in Ofen mit baa. Futter, 
wobei an Stelle der Silicatschlacke, welche sich in Olen mit saurem Futter bildet,
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technisch reines JVs08 entsteht, daa mit dem geschmolzcnen Metali abfliefit u. in 
diesem zu Boden sinkt. Da das F e,08 siemlich aehwer schmelzbar ist, ist dem 
Ofen ein starkea Gefalle zu geben. (F. P. 568780 yom 18/7. 1923, ausg. 1/4. 
1924.) KtfHLING.

Marina Vareilles, Frankreieb, Entschioefeln von Metallen. Die geschmolzenen 
Metalle, z. B. GuBeisen werden mit K oka behandelt, der mit Alkaliyerbb. 
wie NaCl, KC1 o. dgl. getrankt ist. (F. P. 568302 yom 3/7. 1923, auag. 22/3.
1924.) KtJHLING,

Kemet Laboratories Company, Inc., V. St. A., Legierungen, beatehend aus 
8—16% Al, bis zu 20°/o Cr oder Mn, weniger ais 0,2% C u. Fe. Die Legierungen 
sind h&mmer- u. walzbar u. besitzen einen sebr hoben elektr. Widerstand. Be- 
sondera gUnatige Eigenscbaften bat eine aus 12°/0 Al, 19°/o Cr, 0,2°/0 C u. 
68,8% Fe beatehende Legierung. (F. P. 568541 yom 10/7. 1923, aueg. 28/3.
1924.) KtłHLING.

Electro M etallurglcal Co., New York, Stahl. Um den ungunstigeu Wrkgg. 
zu begegnen, welche mehr ais 0,05—0,l°/0 betragende Beimengungeu yon P be- 
diDgen, wird dem Stahl 0,02—0,5% Zr beigemiscbt. Der Zusatz erfolgt zweck- 
waBig in Form yon Si-Legieiungen, z. B. LegierungeD, welcbe 9,97% Zr, 72,14% Si, 
12,75% Fe, 0,39% Ti u. 0,07% C bezw. 36,65% Zr, 48,74% Si, 12,97 Fe, 0,43% Ti 
u. 0,07% C enthalten. (E. P. 212171 yom 29/5. 1923, ausg. 27/3. 1924.) K D h l i n g .

Renś Fernand Chenn, Frankreieb, Hartungsmitttl fiir Stahle. 40 g K4Fe(CN)5 
werden in 70 g W. gol., 230 g RuB, 20 g Graphit, 100 gN84B,Oj, 30 g NaHCOa 
u. 10 g NH, zugegeben. Mit dieser Paate werden die zu haitenden Stahlgegen- 
BlSnde beatriehen, bia auf 1200° eihitut, in Ol eingetragen u. dann abgekuhlt. (F. P.
568808 yom .3/7. 1923, ausg. 22/3. 1924) K ttHLiNG.

Alloys Company, San Francisco, Herstellung von Zink- und anderem Metali- 
staub, 1. dad. gek., daB der Metalldampf unter geregeltem, ao begrenztem Luftzu- 
tritt niedergeschlagen wird, daB eine fiir semen Gebrauchszweck noch zulSsaige 
Teiloiydation eintritt, dabei aber sehr feiner Staub erhalten wird. — 2. dad. gek., 
daB dio dureh eine Eegelungayorr. eingelassene Luft o. dgl. erst mit yethaltniBmafiig 
sebon kiihlem Metalldampf in Beriihrung tritt. — 3. dad. gek., daB die Menge des 
mit dem Dampf in Beriihrung tretenden Oiydationsmittels im Veihaltnis zu dem 
sich yerandernden Vol. dea Dampfea sehwankt. — DaB Verf. kommt yorzugsweiae 
fiir die Gewinnung yon Zinkstaub in Betracht, der in der erhaltenen feinen Yer- 
teiluug yon sebr hoher Wrkg. ist, besondera bei seinor Verwendung ais Failungs- 
mittel fiir wertpolie Metalle bei den Cyanidyerff. (D. E. P. 395394 KI. 40a yom 
8/3. 1923, ausg. 19/5. 1924.) KtJHLING.

Franz Jnretzka, Breslau, und Elektrothermisohe M etallgesellschaft m. 
b. H., Charlottenburg, AusnuUwtg der bei dem elektrothermischtn Zinkreduktions- 
prozefS abfallmden Base, dad. gek., daB dieselben in einer Mufftl in n erb a lb  d e s  
Kondensationsraumes bezw. des daran angeschlossenen Riihrapp. zur B eh e isu D g  
der fiir die Kondensation bestimmten zinkhaltigen Ofengase yerwendet w erd en . — 
Die Abgaae hat man bisber unausgcnutzt entweichen lassen. (D. E. P. 395396 
KI. 40c y om  28/7. 1923, ausg. 16/5. 1924.) KtJHLING.

Siemens & Halske Akt.-Ges., Siemensstadt b. Berlin (Erfinder: Victor Engel- 
hardt und Martin Hosenfeld, Charlottenburg), Elektrdlytische Raffination von 
Kupfer oder Kupferlegierungen aus schwacb sauren Lagg. einer einwertigen Kupfer- 
balogenyerb., dereń Loslichkeit durch ZiiBatz yon Halogensalzen der Alkalien oder 
alkal. ErdeD, MgCl,, A1CJS oder NH4C1 erhoht ist, 1. dad. gek., daB daa yorteilhaft 
erwarmte Bad yon der Luft abgeschlossen wird, wobei ein Diapbragma im 
Elektrolyten entbohrlieh ist. — 2. , gek. durch den prophylaien Zaaatz eines Jod- 
aalzes zu dem Elektrolyten. — Es wird die Oiydation der Kupferoiydulsalzlsg.
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durch den Luftsauerstoff vermicdcn. lofolge dea Fortfalls dea Diaphragmas kann 
mit niedrigeren Spannungen gearbcitet werden. (D. R. P. 395395 KI. 40 c vom

Metals Production Limited, LondoD, Herstellung von gefcintem Kupfer aut 
Kupferoxyd. (D.R. P. 396896 KI. 40a vom  20/3. 1923, auag. 10/6. 1924. E. Prior.

Siemens & Halake Aktiengesellschaft, Deutachland, Bleilegierungen, vor- 
zugstoeite fiir Rabelhtillen. Pb wird mit zweckmfiBig mehreren leicht achmelibaren 
Metallen, wie As, Sb, Cd, Hg, Sn, Bi o. dgl. legiert, empfehlenBweit iat ein weiterer 
Zuaatz eines Alkali- oder Erdalkalimetalles. Die Zusatze sollen 2°/o> bei Mit- 
yerwendung von Alkali- oder Erdalkalimetallen 0,5°/0 nicht iiberachreiten. Sie er- 
hohcn die HSrte des Pb, ohne seine Widerstandsfiihigkeit gegen chem. Einflttsae 
wcsentlich zu yerringern. (F. P. 568781 vom 18/7. 1923, ausg. 1/4. 1924. D. Prior. 
20/7. 1922.) KO h l i n g .

Bruno WeiBenbery und K arl Daeves, Dusseldorf, Nachweit geniigender 
Gliihung ton  Metallteilen durch dem Glilhgut beigegebene, an zweifelhaften Stellen 
yerteilte Probekorper, 1. dad. gek,, daB die ProbekSrper bzgl. der durch das 
Materiał u. die Form bedingten Erhitzung sich ahnlicb yerhalten wie das GUlbgut 
u. bei einer fiir das Glilhgut erwiinschten GlUhnng ihre Eigenachaften in kenn- 
zeichnender Weise Sndern. — 2. Probekorper zur Ausfiihrung des Verf. nach An- 
spruch 1, dad. gek, daB Bie aus gleichem oder iihnlich zusammengesetztem Materiał 
bestehen, dem durch beaondere Behandlung (z. B. Kaltbearbeitucg mit folgender 
besonderer Gliihung, GuB, Oberbitzung, reino Kaltbearbeitung o. dgl.) ein eigen- 
artiges, durch richtige Gliihung zu beseitigendes Gefiige gegeben worden ist. — 
Die Priifung, ob der Probekorper n. Eigenschaften wiedererlangt hat, kann durch 
Unters. des Bruehkorns oder der Kerbzahigkeit erfolgen. (D. R. P. 395686 KI. 18 c 
vom 2/8. 1923, ausg. 22/5, 1924.) K O h l i n g .

Alfred Charles Glyn Egerton, Oxford, Gieflen von Metallen. Um Metalle in 
gleicbmiiBiger bestimmter Form zu erhalten, werden sie in geschmolzenem Zustand 
in die GuBform gebracht u. im Augenblick des beginnenden Erstarrens oder kurz 
vor diesem, gegebenenfalls unter yermindertem Druck, mit fein yerteilten Kryatallen 
oder Bruchstiicken des Metalls yersetzt, welche sich in dem Zustand befinden, in 
dem man das GuBstiicŁ erhalten will. (E. P. 212725 vom 20/2. 1923, ausg. 10/4.
1924.) K O h l in g .

Aktiengesellschaft fiir Elektrochem ie, Weathoven b. K51n (Erfinder: 
Alezander Classen, Aachen), Erzeugung glanzender Metallniederschlage auf Meiallen 
durch Elektrolyse in Badera, die Kolloide enthalten oder bilden, dad. gek., daB 
diesen Badera an Stelle des Persulfates des Patentes 389747 andere eauerstoff- 
abgebende Korper zngesetzt werden, die sich in der beireffenden Lag. leichter ais 
Perchlorat u. HNO, kathod. reduzieren laasen. — Geeignet sind die Peroiyde der 
Alkali- u. Erdalkalimetalle, die Oberachwefelsaure u. Sulfomonopersaure u. ihre 
Salze, Perborate, Perphosphate u. dgL (D. R. P. 394308 KI. 43a vom 6/7. 1921, 
ausg. 22/5. 1924. Zus. zu D.R. P. 389747; C. 1924. I. 1866.) K O h l i n g .

Antimo Roig, Spanien, LStmittel. Der metali. Lotstab wird mit einem Cber- 
zug des Schmelzmittels umgeben, entweder dadurcb, da8 letzteres geschmolzen u. 
der Stab in die Schmelze getaucht wird, oder durch Mischung des gepulyerten 
Schmelzmittels mit einem Klebstoff u. Auftragen der Mischung auf den Lotstab. 
(F. P. 568405 yom 5/7. 1923, ausg. 24/3.1924. Span. Prior. 11/4. 1923) K O h lin g .

Anton Marek, Wien, Galnanitchcs Bad  mit durch Umlaufeinrichtungen er- 
zielter Bewegung des Elektrolyten, 1. dad. gek,, daB seine Wannę offen ist u. Um
laufeinrichtungen besitzt, die zur Erzeugung einer der Wasserdurchlaufbewegung 
entgegengesetzt gerichteten Durchlaufbewegung des Elektrolyten geeignet sind. —

21/5. 1922, auag. 17/5. 1924.) K O h l i n g .

2/6. 1922. — C. 1924. I. 1588) K O h l i n g .
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2. dad. *gok., daB dio zur Erzeugung der energ. DurchfluBbewegung deB Eloktro- 
lyten dionende Umlaufleitung mit Heizoimiehtungou yerschen ist. — 3. dad. gek., 
daB dio Rinno im Bereich der AnschluBstello doB Fallrohrea einen Beitlichon Aus- 
bau bositzt. — Die Erfindung gestattet dio botriebsBichero Galyauisiorung raB eh  
durchlaufcuder Waron unter Anwendimg boher Stromdichten. (D. B. P. 396066  
Ki. 48 a vom 10/2. 1920, ausg. 26/5. 1924.) KOhhng.

August Btrang, Klingenthal i. Sa,, l in  tfcl ten non Blechtafeln aus Zirik und  
dlmlichen Mełallen unter Vorwendung yon NaOH u. Silgeopiinon, dad. gek., daB 
die Tafeln unter Bewegung oder Rlibren in ein k. Bad getauebt werdon, daa auf 
100 1 W. 1,5 kg NaOH u. 0,5 kg kon*. Ntf, enthalt, u. dom Boyiel SSgeapBne zu- 
geaotzt sind, daB daa Bad dickfl. wird. — Dio Metallo werden nicht oder wenig 
ungegtiffen. (B. E. P. 395182 KI. 48a yom 3/5. 1923, ausg. 15/5. 1924.) KOhling.

IX. Organische Praparate.
Heinrich P ohl, Biebrieh a. Rh., Heritellung von Lósungen schwer lóslicher 

Stoffe, 1. dad. gek , daB man Lsgg. milchsaurcr Salzc erhitzt u. dio betreffenden 
Stoffe darin zur Leg. bringt. — 2. dad. gek., daB man dio im Vakuum entwiisserten 
tnilchsauren Salze oihitzt u. wl. Stoffe darin ointrftgt. — 3. dad. gok., daB man 
Eolehe Lsgg. zum Urnkryetallisieren benutzt. — 4. dad. gek., daB man solcho Lsgg. 
h. zur Horst, yon Paaton, Salben o. dgl. anwendot, indem man Fett u. andore Stoffe 
hinsufUgt u. bia zum Erkalton liibrt. — Daa Verf. findet u. a. zum Umlfoen wl. 
Verbb. Anwendung. Die mit Hilfe von Laotaten horgesteliten Paaten enthalten 
dio wl. Stoffe in foinator Verteilung u. weisen oino hohero Reaorbierbarkeit auf, da 
achon die BlutwBrme auarcicbt, z. B. dio wl. Salicylsiłure in Lsg. zu bringen. Bei- 
spielo Bind angegeben fiir dio Horst, yon roiner Salicylsdure durch Utnlosen der 
rohen Sauro aua wbb. K-Laclatlsg., — yon reiner H ,B O t mit Hilfe yon Na-Lactat,
— fiir die Herat. yon Lsgg. dea Trioxymethylens in ontwiisaertem K-Laetat, bezw. 
deB J  in waBaerfreiem Na-Lactat, — aowio einor Pastę aus einor Lsg. yon Salicyl- 
siiure iu wbb. K-Laetat, Glycerin u. Fett. (B. B. P. 388293 KI. 30h yom 28/12.
1921, ausg. 11/1. 1924.) SchottlAndeb.

Badisohe Anilin- & Soda-Fabrlk, Ludwigshafen s. Rh,, Iiałahjtisches Vtr- 
faftren. Man laBt OO u. N H ,-  Gbb iiber aua gefiilltem AHOH)s durch raaehes Er
hitzen gowonnonea glasartiges Al,O, bei 500 — 6009 atromen u. eihiUt H CN. (P.P. 
B68423 yom 6/7. 1923, ausg. 24/3. 1924. D. Prior. 17/7. 1922) Kausch.

Soclótó Chimicjue des tfaines duEhóne, anoiennement Gilliard, P. Monnet 
et Cartier, Paria, Darstellung von racenisdum o-Dioxyphcnylathanolmethylamin- 
chlorhydrat darin boatchond, daB man rac. o-Dioxyphenylathanolmethylamin in der 
entsprechenden Menge alkoh. oder wbb. HC1 lost u. die erhaltone konz. Lsg. ge- 
gobenenfalla weitor oindickt u. kryBtallisicrt, in der Woise, daB bei allon MaBnahmen 
ein Ansteigcn der Temp. Eorgfaltig yermiedon wird. — Daa rac. o-Dioxypheriyl- 
athanolmethylaminchlorhydrat, Kryatalle, F. ca. 140°, ist nicht hygroskop. u. in 
featem Zustand beatandig. Es findet in Form einer l°/oo'g- wbb. Lsg. therapeut. 
Verwondung. (B. E. P. 388534 KI. 12q vom 31/10.1920, ausg. 15/1.1924.) Schotti*

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leyerkuaen b. Koln a. Rb. 
(Erfinder: Alfred Esgelhardt, Wieadorf, Niederrhein), Darstellung von aromatischen 
Amincn durch Redukiion der entsprechenden Nitroverł>indungen, darin beatehend, 
daB man diese gemeinsam mit H,S enthaltenden Gason, z. B. Kohledestillations- 
gasen, zweckmaBig bei Ggw. bas. Stoffe, wie NH,, auf porose Kohlo einwirken 
laBt, wie sie z. B. nach dem Verf. des D. R. P. 290656; C. 1916. I. 594 erhalten 
wird. — Die Nitroyerb. wird hierbei ais Dampf oder, bei nicht flachtigen Stoffen, 
in Lsg. mit dem H,S enthaltenden Gas dureb eine Scbicht der porosen Tier- oder 
Holzkohle geleitet. Der H,S reduziert dann unter Obergang in sich in der porosen
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Kohle abscheidendem S die Nitroyerb. zum Amin. Nitroyerb. u. Gas werden in 
aolchen Mengen yerwendet, daB auf 1 Mol. einer Mononitroyerb. 3 Mol. H,S kommen. 
Die Red. yerl&uft je nach Konz. yon Nitroyerb. n. H,Shaltigem Gas unter Entw. 
yon groBerer oder kleinerer Wannę. Nach Aufnahme des Eigengewichts an S ver- 
liert die Kohle ihre Wrkg. ais Reaktionatrager. Durch Auawaachen u. AusdSmpfen 
des anhaftenden Reduktionaprod. u. aladann dureh Auaachmelzen, Erhitzen oder 
Ausziehen mit einem S-Losungsm. wird sie vom S befreit u. wieder brauchbar. In 
Ggw. von Alkalien wird die Red., aelbst bei groBen Gaageschwindigkeiten inner- 
halb einer kurzeń Reaktionszone, beschleunigt, wobei die Alkalimenge nicht der 
des H,S aąuimolekular zu sein braucht, sondern ein geringer °/0-Satz gentigt, z. B. 
bei einem HjS-Gehalt yon 10 g in 1 cbm Reduktionsgaa 0,5 g NH3. Das Verf. 
bietet den Vorteil, daB nicht nur S gewonnen, aondern auch die Reduktionskraft 
deB H,S zur B. wertyoller Aminoyerbb. auBgenntzt wird. Beispiele sind angegeben 
fiir die Red.: yon Nitrobenzol zu A nilin  mit einem 10 g H,S u. 0,5 g NHa pro
1 cbm enthaltendem Kokereigas, dem daa Nitrobenzol dampfformig beigemiacht iat; 
daB Anilin wird durch Estraktion der Helzkohle mit Bzl., der S durch Estraktion 
mit Chlorbenzol abgeachieden; — yon 2-nitro-l-chlorbenzol-4-sulfosaurom Na mit 
3 g  HsS u. 0,5 g NH, pro cbm enthaltendem Generatorgas, daa dureh die Kohle- 
schicht geleitet wird, iiber die eine was. Lsg. der Nitroyerb. flieBt, zu 2-amino- 
l-chlorbenzol-4-sulfosaurem N a\ — sowie yon l-nitronaphthalin-6-sulfosaurem Na mit 
HsS haltigem Rohleuchtgaa zum Na-Salz der l-Aminonaphthalin-6-iulfosaure, wobei 
die wab. Lsg. des Na-Salzes der Nitroyerb. iiber eine Schicht poroser Holzkohle 
lauft u. gleichzeitig durch die Schicht das Gaa im Gegenstrom geleitet wird. 
(D. R. P. 388185 KI. 12q yom 20/5. 1921, auag. 10/1. 1924.) Schottlander.

Heinrich Wieland, Miinchen, 7erfahren zum Lósen von in Wasser unlóslichen 
oder echwerlSelichen Substanzen, dad. gek., daB man den zu losenden Stoff mit Hilfe 
yon Desoxycholsdure in die Additionsyerb. iiberflihrt u. letztere in waa. Alkali lost, 
oder daB man den betreffenden Stoff, auagenommen Lipoidstoffe, wie FetttSuren, 
Seifen, Fette, Cholesterin u. Lecithin, in wbs. Lsgg. yon Alkalisalzen der un- 
gepaarten Gallenaauren loBt. — Mit dem Verf. gelingt ea, unl. oder wl. organ. Verbb,, 
wie KW -stoffe, z. B. Naphthalin, X ylo l, Alkohole, wie Cetylalkohol, Baien, t. B. 
Anilin, Diphenylamin, Alkaloide, z. B. Chinin, Strychnin, Aldehyde, z. B. CeI l t CIfO, 
Ester, z. B. Benzotsdureester, Azoverbb., z. B. Azobenzol, K ttone, z. B. Campher, 
Farbstoffe, z. B. Phenolblau, Harze, z. B. Kolophonium, in was. Lsg. iiberzufiihren. 
Dies ermoglicht eine ausgiebige therapeut. Verwendung einer ganzen Anzahl in W. 
unl. Stoffe. So wird die LSsliehkeit des Camphers aaf das 30- bis 40-taehe ge
steigert. Beispiele sind angegeben fur die Herat. was. L8gg. yon: Naphthalin 
durch Umaetzung yon Naphthalincholeinaaure, d. i. der Additionsyerb. yon C10U8 
u. Deaosycholsaure, mit wss. Na,COs-Lag., bezw. EingieBen einer Lag. yon C10H8 
in A. oder Aceton in wsa. Na-Deaosycholatlag., — Campher durch Umsetzung von 
Camphercholeinsaure mit waa. Na,COe oder NaOH, bezw. Schiitteln von Campher 
mit wss. Na-Cholatlsg., — sowie Chinin durch Umsetzung yon Chininchlorhydrat 
mit Uberschuasigea NaOH entŁaltender wss. Na-DeBOxycholatlsg. (D. R. P. 388321 
KI. 12 o yom 1/3. 1916, auag. 11/1. 1924.) S c h o tt la n d e b .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Krais, Neue Farbstoffe und Musterkarten. (Vgl. Ztachr. f. angew. Ch. 36. 

596; C. 1924. I. 1107.) Beaprechung neuer Farbatoffe u. zweier Bttcher. Bericht 
Uber Klagen, daB die deutschen KunBtseidefarbor in der Hcrat. kiipengefarbter 
Kunatseide hinter England zuriickstehen. (Ztschr. f. angew. Cb. 37. 303—4. 
DreBden.) J ung.
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Ch. Cofflgnier, B as Bickwerden von Farben. (Rey. gćn. des Colloids 2. 37—40.
— C. 1924. I. 1713.) B ikerman .

J. "Watson Bain, Eine Untertuchung iiber Chromgelb. Die chem. Zns. des 
Chromgelbs ist stets dieselbe. Die yerachiedene Farbtonung ist nur durch die Grofie 
der kleinaten Teilchen bedingt. Der Farbweehsel von blaBgelb zu orange iiegt bei 
einer TeilchengroBe yon 2,2 fi. Der Nd. besteht schon kurę nach der Fallung aus 
lauter gleich groBen Teilchen. Ein OberschuB yon NaaCr,Oj begiinstigt die B. von 
Orange, wahrend ein OberschuB yon Bleiacetat dieaelbe yerhindert. Theoret. 
Mengenyerlialtni8se erzeugen oraDgegelbe Fallung. Beim Filtrieren u. Auawaschen 
geht der blaBgelbe Nd. meist in' die orangegelbe Form Uber. (Proc. Trans. Roy. 
Soc. Canada [3] 17. Sekt. III. 83—91. 1923. Toronto, Uniy.) • L inhardt .

W. Vaubel, Zur Kenntnis der Kongofarbstoffe des Handds. Beim Zusatz von 
Saure zu einer Kongolag. tritt zuerst eine Abechoiduug yon rotem Farbstoff ein, 
dann erat Blaufarbung. Vf. formuliert den Vorgang u. berichtet iiber die Unters. 
yon Proben des H andela. Aus sodaalkal. Lsg. gefallter Farbstoff Bieht gelblich rot 
aus; bei dem ach wach aauer gefallten fallt die gelbe Nuance weg u. macht einer 
briiunlichen Platz. Die Empfindlichkeit ais Indicator wird durch Ggw. yon Soda 
oder DinatriumBalz herabgesetzt. (Chem.-Ztg. 48. 165. Darmstadt.) J ung.

Arthur G. Green und Kenneth H. Saunderu, Ber Fortschritt der Unter
suchungen Uber Ionaminfarbstoffe. (Vgl. Journ. Soc. Dyers Colourists 39. 10;
C. 1923. II. 575.) Zur Erzeugung dunkler Farbungen wurde danach geaucht, das 
Diazotieren u. Entwickelu zu umgehen. Zur Herst. blauer Ionamine waren Induline 
nicht geeignet, Kondensieren yon Gallocyaninen mit einem p-Diamin u. Einfuhren 
einer Alkyl-o-sulfogruppe ergab gut durchfarbende rotlichblaue bis yiolette Farb- 
atoffe, die aber auf Acetataeide sehr lichtunecht waren. Erfolgreicher war die Herst. 
der co-Sulfonate unsulfierter Aminoanthrachinone, sie lieferte Ionaminblau R u. G, 
die 11. in W. Bind u. Celluloaeacetat aus saurem oder alkal. Bad. fiirben. Hydro- 
lyse u. Farben beginnt bei etwa 60° u. wird bei 70—75° in 1 Stde. ausgefuhrt. 
Die Echtheit der Farbungen ist gut. Fiir das Durchfarben mit Ionaminen kann 
der Zuaatz yon mehr Saure yorteilhaft Eein, er lost die durch Hydrolyae auageBehie- 
dene Farbbase u. yerhindert dereń Abacheidung auf der FaaerauBenaeite. Zu plotz- 
liche Steigerungen der Temp. mUaeen yermieden werden. Ionamine aus sekundaren 
Aminen farben leichter durch ais solche aus primaren. Ein reines grunliches Gelb, 
das yollkommen frei yon Phototropie ist, ist biBher nicht hergeatellt. (Journ. Soc. 
Dyers Colourists 40. 138—41.) SUyebn.

Junius D. Edwarda, Aluminium-Auflen-Anstrich. E ine befriedigtnde Formel, 
um die Ver(liichtigung in  Ól-Tanks herabzusetzen. Anstrich mit Aluminiumbronze 
yermindert infolge hoher Refleiionafahigkeit die WSrmeaufnahme yon Beh&ltern, 
die dem Sonnenlicht auagesetzt sind. (Chem. Metallurg. EngineeriDg 29. 927.
1923.) Sachs.

—, „Edhensonnen-Farbprufer", Original Uanau zur Prilfung der Farbechtheit 
von Tezłilfarben usw. (Ztschr. f. angew . Ch. 37. 3 0 5 )  J u n g .

D. Gardner, Weybridge, England, Farben. Ein Metallosyd u. ein Oiyd yon 
gegenuber dem Metalloiyd negatiyem Charakter werden fein gepulyert u. g e B ieb t, 
in aąuimolekularen Mengen gemiacht u. auf zwisehen 450° u. 1200° liegende Tempp. 
erhitzt, bei denen die Oiyde Yerbb. bilden. ZuBatze von anderen Verbb. d e r  Metalle 
konnen ais Fiill- oder Trockenmittel beigefiigt werden. Zur Beeinflussung des 
Trockenyorganges konnen neben diesen Verbb. Phosphate oder Borate der Metalle 
dienen. Das ais Trager dienende Leinol, Terpentin usw. wird zweckmaBig unter 
Zuaatz des Metalloiyds gckocht, welches zur Farbatoftherst. benutzt wird. Z. B. 
wird ein Gemiach yon ThO, u. SiO„ gegebenenfalls unter ZuBatz yon Thorium-

36*
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silicat, -titanat oder -ziikonat ais Fuli- u. Thoriumresinat ais Trockinmittel ver- 
wendet. (E. P. 211516 vom 21/8. 1922, ausg. 20/3. 1924.) KOhling.

E. I. dn Pont de Nemours & Company, Wilmington, Ubert. yon: Herman
G. Sohanche, Philadelphia, Lithopon. Rohlithopon, welchea eine kleine Menge eines 
Chiorids entbSlt, wird im atetigen Betriebe unter LuftabschlaB darch einen mit
2 Ubereinander liegenden Hoiz Aachen. ausgestatteten Muffeiofen geleitet. Die Zu- 
fiihrung geschieht durch einen Fiilltrichter, dureb den das Gut auf den auBeren 
Rand der oberen Heizflaehe gelangt. Von hier aus wird es dureh Euhrer in Spiralen 
zur Mitte der Heizflaehe gefubrt, fftllt doit auf die untere Heizflaehe u. wird hier 
in gleicher Weise zu einem Abfuhrungsrohr geleitet, welchos sich am auBeren Rand 
dieser Heizflache befindet. (A. P. 1489790 vom 11/5. 1921, aueg. 8/4. 1924.) Ktł.

Henry H. Bnekman. Jacksonville, V. St. A., Titanfarbstoffe. Das Gemisch 
eines Titanerzes, eines ein Erdalkalisulfat enthaltenden Naturerzeugnisses, wie 
Schwerspat oder Gips, u. von Kohle wird gesebmolzen, die Ti u. Erdalkalisulfid 
enthaltende Schicht yon der Schlacke getrennt, in yerd. HC1 gel. u. mit H,SO* oder 
einem Sulfat gcfallt u. der Nd. gegliiht. Infolge der Ggw. des aus den Sulfiden 
entwickelten H,S ist der Farbatoff auch dann rein weiB, wenn die Schmelze Fe 
enthielt. (A. P. 1396924 yom 8/10. 1920, ausg. 15/11. 1921.) KttHUNG.

Indelible Coloration Corporation, New York, Farbę fiir keramitche Oegen- 
stande u. dgl., bestehend aus den Oiyden des Mn, Co oder U, einem Trager, wie 
Leinol, Kopaiyabalsam o. dgl., Mennige u. Bleiacetat. (E. P. 211718 yom 6/3.
1923, ausg. 20/3. 1924.) KUhling.

Alchemie Gold Company, Inc., Ubert. yon: W illiam  J. Mc Elroy, New
York, und John Ciarkę, Manhasset, Bruckfarben, bestehend aus einer Mischung 
von feinem u. etwas weniger feinem Bronzepulyer, einem neutralen Bindemittcl 
u. einem zahfl. Losungsm. yon geringer FlUehtigkeit for das Bindemittel, wobei 
die Mengen yon Bindę- u. Losungsm. ao gewShlt werden, daB das Bronzepulyer 
im Schwebezustand erhalten bleibt. (A. P. 1489357 vom 25/7. 1922, ausg. 8/4.
1924.) KttHLING.

C. N. E ile y  und H. A. Eim m er, Glasgow, W asm feste Anstriche. Wandę,
Papier, o. dgl. werden mit einer aus einem Deckfarbstoff, einer Seife u. gegebenen- 
fails einem trocknenden Ól bestehenden Farbę bedeekt n. nach dem Trocknen 
zwecks B. einer unl. Seife mit der Lsg. eines Metallsalzes bestrichen. (E. P. 211972 
yom 1/12. 1922, ausg. 27/3, 1924.) KtJBLlNG.

XI. Harze; Laoke; Fimis.
Job. Teicher-Hillegossen, HarzUimung bei hartem Fabrikationswasser. Um 

Storungen durch Hartesalze zu beseitigen, hat man das Betriebswasser enthartet, 
durch Neutralisieren der OH' Ionen chem. Nebenrkk. yerhindert u. die Harzsuspen- 
sion durch Zusatz you Schutzkolloiden yor dem EinfluB chem. Nebenrkk. zu schutzen 
yersucht. Vorschlage in diesen Richtungen werden besprochen. (Papierfabr. 22. 
181—83.) SOvern.

Króhnke, Uber Propolit. Zusammenfassender Bericbt uber das Yorwacbs odtr 
Bienenharz. (Metallborse 14. 1024—25.) Jung.

W elwart, B ie  Hartung ton  Harz. Vf. beschreibt die Herst. yon HarzJcalk 
aus Ca(OH), bezw. CaC03 u. Fichtenkolophonium. Das Harz wird gesebmolzen, 
entwassert, auf 160—170° erhitzt u. nun gesiebte3 Kalkhydrat eingetiagen. Wenn 
6,5—7°/# Kalkhydrat gel. ist, wird auf 200° erhitzt, bis sich die Masse yerdickt. 
Der Harskalk hat das Auasehen des KoJophoniums, schmilzt hóher, fuhlt sich nicht 
klebrig an u. ist 11. in Terpentinol, Bzl. u. A., wl. in Lackbenzin. (Seifensieder- 
Ztg. 51. 377. Wien.) K. Lindner.

A. Kiihn, Yergleichendet iiber Stocklack und Schellack. Angaben Uber die Eigen-
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scbaftcn, Bcatandtcile, Vezfalachungen, Bleichen u. Untorsuchungemethoden der 
bcidon Lacke. (Farbo u. Lack 1924. 171—73.) SUVEEN.

Johannes 8oheiber, t)btr Itolierlacke. Angaben iiber dio Verwendung der 
hiirtbaren Kunatharze. (Farbę u Lack 1924. 175. Leipsig.) St)VEBN.

F elis  Frltz, Firnisse und Lacke aus Ricinuidl, Ricinusol liiBt sich durch Er- 
hiticn mit Holrolsauro auf 180—200° verestcrn; man kommt zu Prodd., welche 
Saurezahlen unter 20 aufweiaen. Die Rieinuaolaaure- u. LeinolsSureeater des Ricinua- 
olea aind bei der Linoleumzementbereitung wertvollo Weichorhaltungamittel, u. dor 
Holzoleater iBt nach Zuaatz yon Siccatiyen ala Firnie zu gebrauchen. Auch Ver- 
eaterung erat mit RicinusolaSure u. dann mit Holzolsaure ist angiingig. (Farbon- 
Ztg. 29. 1210. Berlin.) S u v e r n .

E. Romani, JBnnerkungen uber eine neue Arbeit bdreffend Zinkdiphenyldithio- 
carbamat. G a ra c h  (Gaoutcbouc et Guttapercha 20. 11916; C. 1924. I. 2875) er- 
klart die stark vulkani3ationBbeschleunigendo Wrkg. oiner Mischung von ZnO, C3, 
u. OjHjNH, daraus, daB aieh dabei Thiocarbanilid bildet. Demgegeniiber behauptet 
Vf., daB bei hoherer Temp. dieae Rk. zwar stattfindet, daB aber bei gewohnlicher 
Temp , oder wenn durch Kiihlung dio Reaktionatemp. nicht iiber 30° Steigt, sich 
Ditliiocarbamatc bilden. Daa k. erhałtenc Reaktionsprod. entwickelt 1. mit vord.
H,SO* CSs, 2. mit W. auf 50° ferw&rmt, PhenylBulfocyanat. Da diesea Prod. be- 
reits in der Kiilte yulkanisierend wirkt, waa daa bei hoherer Temp. erhaltene nicht 
tut, 80 kommt die yulkaniaationabeachleunigende Wrkg. dem Dithiocarbamat u. 
nicht dem Thiocarbanilid zu. (Caoutchouc et Guttapercha 21. 12071.) PiECK.

Carl Ebel, Uber Filtration mit Zentrifugen, betonders v m  Lacken. Vf. bo- 
apriebt dio yerschiedenen Zentrifugentypen, wie aie in der Lackfabrikation zu 
KlSrungaawecken benutzt werden. Am beaten hat sich die „Superzentrifuge1' der 
Sbarples S p e c ia lity  Co. (New York) bewahrt. Bei der Zentrifuge ist das Ver- 
haltnia Hohe zu Radiua wie 9 zu 1. Dio Umdrehungszahl dea Innenzylinders iat 
eehr hoch u. betragt 40000 bei dem Laboratoriumsnaodell, 17000 bei dem Fabrik- 
modell. "Vf. teilt die yerschiedenen Verwendungemoglichkeiten der Superzentrifuge 
in der Lackinduatrie zum KlSren, in der Petroleuminduatrie zum Entwiisaern, zur 
Wiedergewinnung yon Olen aua Waachwaaaern, zur EntwiUserung von Knochcn- 
łett, Wollfett, Maaut uaw. mit. (Seifensieder-Ztg. 51. 307 — 8. 327—28. Mai- 
land.) ______________  K. L in d n e r .

Chemiach® Fabriken Br. Kurt Albert G. m.b.H., Amoneburg b. Biebrich a.Rb., 
B antellung von Harzen aua cycl. KW-stoffen u. Aldehyden oder aldebydabapaltenden 
Korpern in Ggw. yon Kondenaationamm., 1. dad. gek., daB die Kondenaation durch 
Erhitzen unter Druck in Ggw. von gane geringen, ala Kontaktmittel wirkenden 
Mengen W. abapaltender Korper, gegebenenfalla unter RUhren, yorgenommen wird.
— 2. dad. gek., daB man Gemiache von W. abapaltenden Korpern untereinander 
oder dereń Gemiache mit indifferenten oder nur iiberaua achwach W. abspaltend 
oder bygrOBkop. wirkenden Korpern ala Kondeneationsmittel yerwendet. — Ais 
Kondenaationamm. eignen sich z. B. H,SOł , CaCl,, ZnCl,, MgSO«, ala KW-atoffe 
Bsl., Napbthalin, Phenanthren, Anthracen u. dereń Homologe u. Reduktionaprodd. 
Von Aldehyden lasaen aieh solche der aliphat. u. aromat. Reihe, wie CH,Oj deaaen 
Polymere, CHaCHO, Paraldehyd, Benzaldehyd yerwenden. Die Rk. fiibrt fcttta zu
1. u. schmelzbaren Kondenaationaprodd., die meiat in A. unl,, in Bzl., Solyent- 
naphtha u. chlorierten KW-atoffen 1. aind. Die bei der Kondenaation oft stSrende 
Eigenachaft der BjSO*, yerkohlend zu wirken, laBt aieh durch Zusatze anderor 
Kondenaationamm. oder yon mehr indifferenten Stoffen, wie HCO,H, CH,*CO,H 
oder Easigaaureanhydrid, yerhindern. Beiapiele aind angegeben fiir die Kondenaation 
yon: NaphthaUn mit Trioxymdhylen in Ggw. yon konz. HjSO*, bezw. konz. H,S04
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u. EssigBaureanhydrid, bezw. kon*. H,S04 u. HCO,H, bezw. kom. HsSO< u. Solyeut- 
naphtha, bezw. ZnCJ9) bezw. Ps0 6; hellrotbrauneB Harz, F. 70—90°, unl. in Aceton 
u. A., 1. in Bzl., Solventnaphtha u. chlorierten KW-stoffen, — Naphthalin mit 
Paraldehyd in Ggw. von konz. H,S04; die Lsg. deB  Harzes in Bzl. laBt sich weit- 
gehend mit Bzn. verdunnen, — Naphthalin mit Benzaldehyd in Ggw. von konz. 
HsS04, — Bzl. mit Trioxytnethylen in Ggw. von konz. H,S04; gelbbraune, zahc M.,
— u. Tetra.hydronaphtha.lin mit Trioxymethylen in Ggw. von konz HsS04; dunkUa 
Harz mit wechselndem F. (D. E. P. 387836 KI. 12o vom 29/9. 1918, ausg. 4/1.
1924.) SchottlAnder .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Bruning, Hochst a. M., Herstellung 
von Kondensationiproduliten aus Phenolcn und Aldehyden, 1. dad. gek., daB man 
in Abanderung der D. E. PP. 364041 u. 364043 die Kondensationaprodd. aua 
Phenolen oder teilweise veratherten Polyoxybenzolen u. Aldol oder Crotonaldehyd 
einer Nachbehandlung mit CH,0 unterwirft, derait, daB man diese Kondenaations- 
prodd. mit CH,0 bei Ggw. oder in Abwesenheit von Kondensationsmm. erbitzt u. 
gegebenenfalls die zunaebst entstandenen 1. Kondensationaprodd. durch Erhitzen, 
gegebenenfalls unter Druck, in unl. u. nnschmelzbaro Prodd. uberfiihrt. — 2. dad. 
gek., daB man nicht die fertigen Kondensationaprodd. aua Phenolen oder teilweise 
yeratheiten Polyozybenzolen u. Aldol oder Crotonaldehyd, sondern die noch W. 
enthaltenden, oligen Konden3ationazwiBchenprodd. der Behandlung mit CHaO unter
wirft. — 3. darin bestehend, daB man die nach den Veiff. der D. E. PP. 364041 
u. 364043 aus Phenolen oder teilweise yeratherten Polyoiybenzolen u. Aldol oder 
Crotonaldehyd in der Kalte oder Wfirme erhaltlichen Kondensationszwischenprodd. 
auf Tempp. von etwa 120—160° erhitzt. — 4. darin bestehend, daB man die nach
3. erhaltlichen harzartigen Kondensationeprodd. durch Nachbehandlung mit CHsO, 
mit oder ohne Zusatz sehr geringer Mengen eines der iiblichen Katalysatoren 
saurer, bas. oder neutraler Art, in Prodd. Uberfiihrt, die die EigenBchaft besitzen, 
durch Erbitzen, mit oder ohne Anwendung von Druck, in unl. u. unschmelzbare 
MM. iiberzugehen. — Z. B. wird das durch Kondensation von Eresol (2 Mol.) mit 
Aldol in Ggw. von konz. HC1 erhiiltliche zShe Ó1 mit 40°/„ig. CH,0-Lsg. u. 35°/0ig. 
NaOH erhitzt. Das gewaschene u. im Yakuum entwasserte Harz geht beim Er
hitzen auf Tempp. iiber 100° unter Druck in eine unl., nicht schm. M. iiber. — 
Analog verha.lt eich das durch Einw. von CH^O auf daa zahlfl. Kondensationsprod, 
aus Ouajacol u. Crotonaldehyd in gleicher Weise erhaltliche Harz. — Erhitzt man 
die nach den VerfF. der D. K. PP. 364041 u. 364013 erhaltlichen Ole oder noch 
weicheD, harzartigen Prodd., z. B. aus Kresol u. Aldol oder aus Guajacol u. Aldol, 
auf hohere Tempp., so erhalt man helle springharte, in A., A., Bzl., Leinol u. 
Alkali 1. Harze, die bei der Nachbehandlung mit CfljO u. Erhitzen auf Tempp. 
uber 100° unter Druck ebenfalls in unl., nicht schm. MM. iibergefuhrt werden 
konnen. (D. E. PP. 388792 [Erfinder: Gerhard B alie, Hochst a. M.], KI. 12q 
vom 29/11. 1921, ausg. 21/1. 1924 u. 388795 [Erfinder: Adolf Steindorff u. Ger
hard Balie, HochEt a. M.], KI. 12q vom 14/1. 1922, ausg. 23/1. 1924. Zuss. zu
D. R. P. 364041; C. 1923. II. 921) Schottlandeb.

Farbwerke vorm, Meister Lucius & Bruning, Hochst a. M. (Erfinder: Adolf 
Steindorff, Franz Giloy, Gerhard Balie, Hochst a. M., u. Hans E. Wohlers, 
Wiesbaden), Herstellung von Kondensationsprodukten aus Phenolen und Aldehyden,
1. darin bestehend, daB man in Abanderung des D. E. P. 364041 u. der Zus.-Patt. 
364043 (C. 1923. II. 921) u. 388795 (vorst. Eef.) Phenole oder Naphthole oder dereń 
kernmethylierten Deriw, oder Polyosybenzole u. dereń Homologe oder teilweise 
ver8therte Polyosybenzole mit Aldol oder Crotonaldehyd bei Ggw. von Naturharzen, 
in Ggw. saurer KondenBationsmm,, kondensiert. — 2. darin bestehend, daB man 
die nach den Yeiff. der D. B. PP. 364041, 364043 u. 388795 erhaltlichen synthet.
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Harze mit Naturharzen zuaammenschmilzt. — Die in Ggw. von oder durch nach- 
traglichea Verschmelzen mit Weichharzen, wie Kólophonium oder Fichtenharz, oder 
Hartharzen, wie Kopalen, erhUltlichen harzartigen Prodd., z. B. aus techn. Kresol, 
Kólophonium u. Aldol in Ggw. von HC1, — oder aus Guajacol, Kólophonium  u. 
Aldol, — oder aua Guajacol, Crotonaldehyd u. Kólophonium, sind gut 1. in allen 
organ. Loaungsmm., wie A., Bzl., beaonderB aueh in Leinol, sowie in Alkalien u. 
unteracheiden sich yorteilhaft durch beaondere ElaatizitSt yon den ziemlich aproden, 
reinen synthet. Harzen. Je nach Auaftihrung der Koudenaation kann man Prodd. 
yon niedrigerom u. hoherem Klebepunkt erhalten. Aus Resorcin, Kólophonium  u. 
Aldol erhalt man bei der Kondenaation in Ggw. yon 37%'g- HC1 bei 60—80° ein 
gelb bia dunkelbraun gefarbtea Harz. (D. B. P. 388794 KI. 12q yom 14/1. 1922, 
aueg. 23/1. 1924. Zus. zu D. R. P. 364041; C. 1923. II. 921.) SCHOTTLANDER.

Farbwerke vorm. Meiater Luoiua & Bruning (Erfinder: Gerhard Balie), 
Hochat a. M., Verfahren zur Herstellung von D trita ten  von Kondensationsproduktcn 
aus Phenolen und Aldehyden, die selbat in schwachen Alkalien 1. sind, dad. gek., 
daB man in weiterer Auabildung der D. B. PP. 364041, 364043 (O. 1923. II. 921), 
388795 (vorrorst. Ref) u. 388794 (yorst. Ref) die aua Phenolen, kernmethylierten 
Phenolen, Polyoiybenzolen, dereń kernmethylierten Deriw. oder teilweiae ver- 
atherten Polyoiybenzolen eineraeita u. Aldol oder Crotonaldehyd andereraeita, mit 
oder ohne Zuaatz von Naturharzen, erhaltlichen oligen oder harzartigen Zwischen- 
oier EndkondenBationsprodd. in alkal. Lag. mit Cl*CH,*CO,H behandelt. — Die 
auBer in organ. Loaungamm. B e lb a t  in den achwachsten Alkalien, wie NatB4Oj sil. 
Harzsauren finden besondera ais E r ia t z fiir Schellack Yerwendung. Beiapiele sind 
angegeben fur die Umaetzung yon Cl • CH% • C O O H  mit den Harzen aua: Kresol u. 
Aldol, Guajacol u. Crotonaldehyd —, sowie aus: Kresol, Kólophonium (2 Mol.) u. 
Aldol. (D. B. P. 388793 KI. 12q vom 17/1. 1922, auag. 23/1. 1924. Zus. zu
D. R. P. 364041; C. 1923. II. 921.) SCHOTTLlNDER.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
H. Claassen, Die Verwertung der Abgase non Kesscl- und TrocJcenanlagen zur 

Erhdhung des Wirkungsgrades der Feuerungen. Feuerungs- u. betriebstechn. Aus- 
fuhrungen. (Ztschr. Ver. Dtach. Zuckerind. 1924. 140—49.) RUh le .

Berthold Blook, Braunkohlenfeuerung fiir Kalkofen. Vf. rat dringend dayon 
ab, groBere Kalkofen mit unmittelbar angebauten Braunkohlenfeuerungen zu be- 
heizen. (Dtach. Zuckerind. 49. 401—2. Charlottenburg.) RttHLE.

August Jantzen, Der Zuckerriilenlau im Jahre 1924. Wirtschafta- u. betrieba- 
techn. Betrachtungen. (Landwirtachaftl. WchBcbr. f. d. Proyinz Sachaen 1924. 2/4; 
Dtsch. Zuckerind. 49. 402—4.) BOhle.

Eólix Guilbert, Neues Verfahren, die Eeifung jeder Varictat der RUbt a u f  
graphischem Wcge zu verfólgen. Die Grundlagen und die Anwendung dea Verf. 
werden erortert. (Buli. A bbob . Chimiatea d e  Sucr. et Diat. 41. 295—302) BOhle.

Fr., Differenzierung der Alkalitat. Die Alkalitat der DUnn- u. Dicksafte kann 
dmch die Ggw. yon KOH, NaOH, Ca(OH)„ NH4OH u. yon in Lsg. alkal. reagie- 
renden Salzen (Carbonate der Alkalien, Sulfite, PhoBphate, organ, saure Salze) be- 
dingt werden. Zur Beat. der Gesamtalkalitat (a) yerd. man 10 ccm Saft mit 100 ccm 
W. u. titriert mit 1/10-n. Saure u. Phenolphthalein. Zur Beat. der JNH^-Alkalitat 
koeht man 20 ccm Saft 10 Minuten u. beatimmt die Reatalkalitat (b). Die NH,- 
Alkalitat iat dann l/a (a—b). Kali- u. Natronalkalitat. 20 ccm Saft yersetzt man mit 
40 ccm neutralen A. yon 95°, achiittelt 10 Minuten u. filtrieit. 30 ccm Filtrat yerd. 
man mit neutralem W. u. titriert mit '/io‘n- Saure; ea ergibt Bich die reale Alkalitat 
(c). Die Kalkalitat (d) wiid nach dem Unterachiede (b—c) beatimmt. Der Geeamt* 
gehalt der in Aąuiyalenten des CaO auagedriickten CaO-Salze wurde mittels titiierter
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Seifenlsg. bestimmt (e). Der Unterachied (d—e) ist die Menge dea organ, gebundenen 
CaO. Bei hiernach angeatellten Untersg. zeigto sich, daB abhangig yon der Art 
der RUben bei richtiger Arbeit aus den Dicksiiften fast der ganię freie CaO 
entfernt u. der Gehalt an CaO Salzen bis zum Kleinstweite gebracht werden kaDn. 
(Zentralblatt f. Zuckerind. 32. 282.) RtłHLE.

H. Claaasen, Das Sćhlammsafiverfahrtn. Es wiid auf einige Irrtumer in dem 
Aufsatze H aases hieruber (Zentralblatt f. Zuckeritid. 3 2 . 322: C. 1924 . I. 2643) 
aufmerksam gemacht. (Zentralblatt f. Zuckerind. 3 2 . 344.) RtłHLE.

H. Claassen, Das Noriteerfahrtn in der Zuckerfabrik Pithivicrs Das Noritverf.
hatte keine nachweiBbare Erhohung der Reinheit oder Yerringerung der Yiscositat
u. nur eine Entfarbung der Zuckerlsg. um etwa die Halfte, sowie der Ablaufe um 
nur 5 —15% bewirkt. Die Ergebnisae ermutigen nicht zur Einfuhrnng des Norit- 
yerf. (Zentralbl f. Zuckerind. 32. 344—45.) RtłHLE.

Oskar Wohryzek, Die Arbeit m it Entfarbungskohlen. Der Vorschlag Vfs., 
dis Carboraffin in Form von Platten zu yerwenden (Ztschr. f. Zuckerind. der fiecho- 
slovak. Rep. 4 8 . 73; C. 1 9 2 4 . I. 1718), hat Billigung u. Ablehnuug erfahren; er « t  
jetit in das Versuchsstadium getreten. (Ztachr. f. Zuckerind. d. 5echoslovak. Rep. 
4 8 . 236—37.) RtłHLE.

Alphons Heinze, Die dreistufige Uberdruckverdampfung in  der Zuckerinduttrie. 
Bescbreibung des Verf. (Apparatebau 35. 177—79. 188—89. 1923. Halle a/S.) P f l .

A lei Linsbauer, Die Dampfwirtsehaft der Zuckerfabrik bei Anwendung ikr  
Verdampfung unter Luftleere und unter Druck. Betriebstechn. Erorterungen iiber 
den EinfluBjles Diffusionssaftabzugea auf die Dampfwirtsehaft der ZiKtkerfabrtk. An 
Hand von Heizyersa. wurde errechnet, wieviel kg Dampf auf lOOkgRilbe bei Ver- 
wendung yerschiedener Verdampfungssyateme unter den in den Kampagnen 1921/22 
u. 1922/23 herrschenden Bedingungen yerbraucht wurden, u. a. (Listy Cukroyar- 
nickó 41. 407; Ztschr. f. Zuckerind. d. ćechosloyak. Rep. 4 8 . 165—71. 173—78. 
187—89. 195-201. 203-7. Brttnn.) RtłHLE.

P. Nebel, Ulrich. Riiminler, £ . Buachhorn, K. Joru, E  Mehrle, C. Tacha- 
tkalik, Ivar Fogelberg und Biittner, Zur Druckuerdampfung. Diskussion zu den 
Auafiihrungen U lrichs (Zentralblatt f. Zuckerind. 3 2 . 318; C. 1924 . I. 2642.) 
(Zentralblatt f. Zuckerind. 32 . 343-44. 368-70. 389. 411—13. 432-33. 434. 463 
bis 464. 507—10. 530.) RtłHLE.

Carl Elschner, E in  einfaches Verfahren zur Melasse-Zucfargewinnung in  tro- 
piichen Kleinbetrieben. Vf. beschreibt eine VerbeBBerung der Zuckergewinnung aua 
RohrzuckermelasBe. (Chem. Ztg. 4 8 . 340 -  41. Cosamaloapan, Mexiko.) J u n g .

(J. Dorfmiiller, Uber die Klarung von Melassen m it basischem Bleinitrat. 
Wegen der yerschiedenen Befunde, die sich zwisehen der Pb-Nitratpolarisation einer- 
aeits u. der Pb-Es9igpolariBation andereraeits nach den Arbeiten zahlreicher Ver- 
suchsanateller ergeben u. nUher beapiochen werden, hat Vf. die Einw. des bas. Pb- 
Nitrats auf die direkte Polarisation an mehreren Rohzuekermela6sen, sowie einer 
Sr-Restmelasae untersucht. Zur Klarung der Melaesen diente nach Vorschrift daa 
doppelte Normalgewicht der Męlaase, zu dem zuerst 30 ccm Pb-Nitratlsg. (450 g auf 
11) u. dann 30 ccm 5%ig. NaOH unter jedesmaligem Kreisen u. moglichatem Ver- 
meiden des Schaumens auf yiererlei Weiee zugesetzt wurden. Die beiden Lsgg. 
wurden 1. unmittelbar hintereinander auf einmal zugeBetzt; nach jeder Zugabe 
wurde gemiaeht; 2. sie wurden sehr langsam aus Biiretten unter standigem Kreisen 
zugelassen; 3. sie wurden anteilweise an der Glaswandung zugelassen u. jedesmal 
yorsichtig mit der Melasaelag. yeimischt; es wurde ao zuerst die ganze P-Lsg., dann 
die NaOH zugegeben; 4. die Klarung wurde wie bei 1., aber sehr nachlassig ausgefttbrt. 
Von der Melasse wurden 520 g oder 1040 g in 1 oder 2 1 gel. u. yon dieser Lsg. 
100 ccm in einem 200 ccm Kolben wie angegeben geklart; darauf wurde bis nahe



1924. ir . H XIV. Z u c k e r ; K o u l e n h y d r a t e ; St a r k ę . 553

iut Markę aufgefiillt, dann 7 , Stde. bei 20° im Wasaerbade belaaaen u. nach Ent- 
fernung des Scbaumea sur Markę aufgefiillt. Die angewandten Rohzuckermelassen 
entbielten keine gróBeren Mengen Inyertzucker u. waren alkal.; die Sr-ReatmelaBae 
hatte gegen PbeD olpbthalein eine Aeiditat von 0,025°/o CaO. Die Befunde laasen 
erkennen, dafi die Klarung nach H erles bei anteilweieer Zugabe der Reagenzien 
u. Vermeiden yon Schaum bei Rohzuckermelasaen Polariaationen gibt, die gut mit 
denen der Pb-Esaigklaruog ubereinatimmen. Bei Sr-Reatmelaesen ist die Uborein- 
stimmung weniger gut. Bei Schaumbildung traten zuweilen starkę Unterachiede 
auf, ganz gleicbgultig, wie die Zugabe der Reagenzien erfolgt war. Die Polari- 
sationBbefunde der Nitratfiltrate lagen fast alle wenig hober a i s  die der Pb-Eaaig- 
filtrate (52 g Melasse im 200 eem-Kolben; 8 ccm Pb'Eaaig fiir das halbe Normal- 
gewicht Melasse). Bei Zugabe der Reagenzien auB  der Biirette waren dio Polaii- 
sationen niedriger ais die Pb-Essigpolarisationen, bei den Zugaben gemaB 1 u. 4 
bald niedriger bald hober. Eine Erkl&rung hierfiir kann noch nicht gegeben 
werden. SelbBt groBe Mengen bas. Pb-Nitrats fallen aus sehr verd. RaffinoBelegg. 
keine Raffinose. (Ztschr. Ver. Dtach. Zuckerind. 19 2 4 . 135—40.) RtiHLE.

8. Hirachowitz, Ber Nachweis abgetdttttr Knaule im Rilbcneamen. Es wurden 
die Veranderungen, die die Rtlbensamen durch Erhitzen erleiden, unteraucht, u. es 
wird ein Verf. zum Nachweise abgetoteter Kniiule im Rubensamen angegeben. Ea 
hat sich zUDSchat gezeigt, daB diejenigen Tempp. (125°), die vollig zum Abtoten, 
der Rubensamen ausreichen, noch nicht genugen, daa yerdauliehe EiweiB der Riiben- 
aamen unverdaulich zu machen. Ferner ergab sieb, daB die KatalaBen der Riiben- 
kniiule durch trockene Hitze zeratort werden; ea geht diea allmahlich vor aieb, bei 
70° wird die Wrkg. der Katalaaen nicht nennenawert gehemmt, bei 100° iat Bie 
ziemlich beeintrachtigt, bei 125° noch mehr. Die entwickclten Voll. O* aind er- 
heblichen Schwankungen unterworfen, doch aind die einzelnen Erhitzungsstufeu 
(70, 100, 125°) deutlich erkennbar. Daa 0,-Vol., das gepulverte Riibenknaule u. 
Samen aua HjO, abspaltcn, ist dem Erhitzungagrade umgekehrt proportional. Ein 
sieherer Nachweia einer Yerfalachung, durch Vermiachung von Rubensamen hohen 
Keimungagradea mit aolehem geringer Keimungafahigkeit oder mit abgetoteten 
KnSulen, ist indea danach ebensowenig wie durch Beat. dea verdaulichen EiweiBe8 
moglich. Ein aichcrea Verf, eine V erfalBchung mit durch Hitze abgetoteten Knaulen 
nachzuweiaen, beruht auf der Einw. von HaO, auf die Riibenknaule, dereń ao der 
AuBenaeite bcfindliche Katalaaen durch die Einw. der Hitze am atSrksten getroffen 
werden. Ganze nicht erhitzte Knaule geben in H ,0, cchon nach 2—3 Minuten 
aehr lebhafte O,-Entw., ebenao yerhalteu aich die auf 70° erhitzten Knaule. Bei 
den auf 100° erhitzten Knaulen beginnt die O,-Entw. erat nach 15—20 Min., bleibt 
aber deutlich achwficher ala bei den nicht oder nur auf 70° erhitzten Kniiulen. 
Bei auf 125° erhitzten Kniiulen yergelit eine Stde, ohne daB aich O, entwickelt. 
Auch die Keimfahigkeit wird durch Erhitzen auf 70° nicht beeintrachtigt, Btark 
durch Erhitzen auf 100°; durch Erhitzen auf 125° wird sie yeinichtet. Es scheinen 
darnach BeziehuDgen zwischen der Keimfahigkeit u. dem Katalasengehalte der 
Samen zu beateheD, ohne daB indea Ggw. von Katalaaen immer auf oiue Keim
fahigkeit der Samsn, deuten miiaae, Daa natiirliche Abaterben der Riibenknaule iat 
nieht der Zsra. der Katalaaen gleichhedeutend; dieae bleiben vielmehr noch langerc 
Zeit wirkaam. Bei 30 Jahre alten Rubensamen konnte eine im Vergleiche zu 
friachem Riibenaamen geringere Aktiyitat der Osydasen in den auBeren Zonen der 
Knaule nicht bemerkt werden. Vermutlieh erliacht die Katalasentatigkeit zuerat 
in d e n  auBeren Zonen, Die auf natiirliche Weiae abgeatorbenen Riibenaamen B ind, 
wie die keimenden deutlich yon den durch Hitze abgetoteten uuterscheidbar, aofern 
aie nicht achon aehr alt sind. Die Beimengung yon nicht keimenden, naturlich 
abgeatorbenen Knaulen zum Riibenaamen kann deabalb nicht nachgewieaen werden,
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wenn sie nicht schon sehr alt aind. Wohl aber kann die BeimeDgung von durch 
Hitze abgetoteten KnSulen, wie oben angegeben, festgestellt werden. (Ztschr. Yer. 
Dtech. Zuckerind. 1924. 115—34. Breslau.) RtłHLE.

E. M itchell und E. G. Wuthrioh, Kensingtou, London, Behandlung von 
Zuckerrohr. Das Zuckerrohr wird nicht, wie sonat iiblicb, gemahlen, sondern ge- 
schnitielt u. dann in einer Diffusionsbatterie bekannter Art ausgelaugt. — Der 
RUckstand (Bagasse) wird in rotierenden Trommeln o. dgl. mittels h. Luft ge- 
trocknćt u. ais Brennstoff yerwendet. (E. P. 210 692 vom 31/5. 1923, ausg. 28/2.
1924.) O e lk e r .

Camille Degnide, Enghien, Geicinnung von Zucker aus Zuekerrohrmclasscn, 
dad. gek., daB man zunachat die ZuekerrohrmelasBe mit einer Barytmenge be
handelt, die so berechnet ist, daB sie die reduzierenden Zuckerarten (GUucoae u. 
Laruloae) zeratoren u. die Gummiarten niederschlagen k a n D ,  u. dann daa yon 
diesen Unreinigkeiten befreite Filtrat in bekannter Weiae mit Baryt u. CO, be
handelt, um die Saccharose wiederzugewinnen. — Es wird eine sehr reine, schSno 
Zuckerkryatalle gebende Saccharoselag. erhalten. (D. E. P. S95563 KI. 89h vom 
19/11. 1922, ausg. 20/5. 1924.) O e lk e r .

XV. Gartmgsgewerbe.
H. Lders und Gsottsohneider, t}ber Kohlensaurerastmalzerei. (Wchachr. f. 

Brauerei 41. 37—38. — C. 1924. I. 2834.) B e h r le .
Heinrich Lners und Adolf Sohmal, Ober das Auftreten von Alkohol in 

keimcnder Gerste unter aeroben und anaeroben Bedingungen. A. ist bei Keimyeres. 
ąualitatiy naehgewiesen von L O ees u. G s o t t s o h n e id e r  (vorat. Ref.). Vff. wenden 
jetzt zur Beat. des A. die Methode yon W id m a rk  (Biochem. Ztschr. 131. 473; 
C. 1923. II. 987) an. Der im Original abgebildete App ermoglicht gleichzeitig 
eine Best. der entatehenden CO,. 75 g Gerste bildeten in 66 Stdn. aerober Kei- 
mung 1,212 g CO, (d. i. im Mittel 0,0198 g je Stde) u. 10 mg ( =  0,155%,,) A.; 
bei der darauffolgenden anaeroben Keimung wurden in 137 Stdn. 1,4489 g CO, 
(Durchachnitt je Stde. 10,6 mg) u. 1,2752 g A. (auf 100 g Yerauchsmaterial ber.
1,7%) gebildet. Der Vergleich der gebildeten Mengen CO, u. A. laBt den SchluB 
zu, daB die anaerobe Atmung zum groBten Teil mit der Alkoholgarung identisch 
iat. (Wchachr. f. Brauerei 41. 125—27. Mtinchen, Teehn. Hochsch.) A. R. F. HE8SE.

Georges Patait, W anerfreier Alkohol und seine industrielle Herstellung. Der 
Vf. teilt die neuerdings in Frankreich zwecks Herst. von 99,6%ig. A. fiir Kraft- 
zwecke induBtriell durchgefuhrten Yerff. mit. — Wrkg. fester Behydrierungs- 
mittel a u f A . in  der Ealte u. in der Warme: Wie Kuryen uber daa Gleich- 
gewicht zwischen A., W. u. K,CO, zeigen, kommt man mit der Entwasaerung 
mittels K,COs, daa sich leicht durch Erwarmen auf 130,4° regenerieren laBt, um 
b o  weiter, je kleiner der W.-Gehalt yon yornherein war u. je mehr K,CO, man 
ycrwendet, b o  daB man bei mehrfaeher Wiederholuog bis 99,5% A. gelangen kann. 
Von sehr naasem A., z. B. uber 13% W., kommt man bei der 1. Operation auch 
mit 50°/0 K,CO,-Zuaatz nicht iiber 93%, wo ein krit. Punkt liegt; mit weniger K,CO,, 
z. B. 12%, golingt die Cberachreitung der 93% auch schon bei 9% W. im A. nicht 
mehr, d. h. je niedriger der Anfangegehalt an W. u. je mehr KsCOs man yerwendet, 
desto weiter kommt man bei der eraten Operation. Die Entwaaserung mittels ge- 
branntem Kalk oder Baryt leidet daran, daB der Kalk A. feathalt. Vermeiden 
laBt aich das nach dem Yerf. yon L o r i e t t e  dadurcb, daB man den A. dampf- 
formig der Wrkg, dea Kalkea aussetst (Beschreibung einer Anl8ge, wo man 99,8%ig. A. 
gewinnt, ohne daB der Kalk A. festhalt). — Aieotropisćhe Enttcasserung: Die Dest. 
gibt bekanntlich ein Gemisch yon 95,6 A. +  4,4 W., das bei 78;95° siedet. Sctzt
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man Bzl. zu, so deat. bei 64,95° ein Gemiach von 18,5 A,, 7,4 Bzl., 7,4 W. aolange, 
bis alles W. entfernt ist, d a n n  steigt die Temp , bis bei 68,25° 32,4°/,, A. -|- 67,6 Bzl. 
iibergebt, reiner, W-freier A. bleibt zutiick. Statt Bzl. eignen sich auch CH01„, 
CCI  ̂ CS„ Ather u. Ketone. Neuordings deB t. man unter 130 mm Druck bei 39°, 
u. erbielt ein Gemiscli von 100 W. +  100 A. Beschreibung einer Anlagc. — FI. 
Dehydratiticrungsmittcl: Dampf des zu e n tw fiB B e rn d e n  A. w i r d  einem Glycerinregen 
entgogengefiilirt, wobei A. y o n  98—99% entweicht. Zusatz hygroskop. StoSe zum 
Glycerin, wie CaCl„ ZnCl„ KtGOs etc., fuhrt auf 99,8%. Das Glycerin w ir d  bei 
160° w i e d o r  vom W. befreit. — Atmolysc: Die Diffusionsgeachwindigkeit yon A. 
u. W. durch porose Tonzellen yerhiilt aich wie 100: 158. Atmolyseur ist eine 
Rohre aus poroaem Materiał, in einor zweiten, die erakuiert werden kann, stehend. 
Man macht die Atmolyae nutzbar, indem man bei der A.-Dest. die Gaae durch 
eolche Rohren leitet, wobei der W.-Dampf durch die poroae Wand hindurch ab- 
gesaugt w i r d  u. ein A. y o n  99,8°/0 bleibt. — Vf. bespricLt die wirtschaftlichen Aus- 
Bichten solcben A. fiir motor. Zwecke u. in der chem. Industrie. (Buli. b o c . encour. 
industrie nationale 136. 201—16) D anneel.

Q. Batta, Einige neue Fort&ćhritte in der industrielleń Heretellung des Alkohols,
I. Vf. bespricbt die Entstehung von A. aua Kohlenhydraten u. CelluloBe im all- 
gemeinen u. das Vcrf. von Vebnet  eingehend, der die Saccharifikation in Ggw. 
von HC1 vornimmt. Das Gut (SSgemehl, Haute yon Reis, Mais etc.) wird mit 
HCl-Lsg. getrankt u. mit gasformigem HC1 iibersSttigt. Es entBtehen der Glucose 
u. den Destrinen ahnlicbe Prodd. HOl wird durch Erwarmen abgetrieben u. 
wiedergewonnen, wobei sich dio Umwandlung von Deitrin in Glucose yollendet. 
Die Masse wird neutralisiert. u. mit W. aufgenommen, darauf der Fermentwrkg. 
unterworfen. Das Verf. soli 250 1 A. aus 1000 kg Sagemehl liefern. In der MasBe 
bleiben Pentosen, dio man in Furfurol umwandeln u. gewinnen kann. — II Dio 
Calciumaulfitablaugen der Cellulosefabriken enthalten 3°/0 zuckerartige Substanzen, 
7% des yerwendeten Holzea, dereń Umwandlung in A. bekannt ist. Vf. beapricht 
die HerBt. yon A. daraua in Deutschland. Der SchluB der Yeroffentlichung bespricht 
dio aynthet. A.-Herst.: Aus CjH4 uber S04HC,H6 mit H ,0 zu A., aus C,H, durch 
Anlagerung yon H, oder H,0; ferner einige Mitteilungen uber die Entwaaaerung 
yon A. (a. yorst Ref.). (Journ. Pharm. de Belgiąue 6. 325—27. 341—43.) Da.

—, Die neuzeitliche Brautrei. (Brewers Journ. 59. 273—75. 329—31. 386—88. 
438-39. 497—501. 549-51. 608-10. 657—60. 60. 43-45 . 112—14. 166-68. 
228—31.) RWh le .

H. Liiers, Die Bindung der Eohlensdure im Biere. Nach Versa. gemeinsam 
mit Hennies unterscheiden sich „Nathanbiere" hinsichtlich CO,-Bindung, Schaum- 
haltigkeit u. Gehalt an fliichtigen Sauren u. Estera nicht yon gewohnlichen Bieren. 
Nathanbiere geben ebenso wie Biere mit boherem CO,-Gehalt die CO, langsamer 
ab. (Ztachr. f. gea. Brauweaen 47. 17—20.) A. R. F. H esse.

Heinrich Liiers und Carl Wiedemann, Gier die Natur von Hopfenkesselbruch 
und Kuhlsćhifftriibung, Aub 20 1 Wiirze, welche kurz vor dem Ausschlagen dem 
Hopfenkesael entnommen wareD, erhielten Vff. nach Entfernung der Hopfenblatter 
u. dergl. etwa 5 g Brueh, der nach Auswaschen mit sd. W. in yerd. Alkali unl. 
war. Der Bruch enthielt 10,13% N (entsprechend 65,3°/0 Protein); nach V. Slyke 
hydrolisiert sind von dieaem 7,51°/0 Ammoniak^N, 1,18% Melanin-N, 1,53 Cystin-N, 
5,30% Arginin-N, 6,66°/0 Histidin-N, 5,20% Lysin-N, sowie 57,74% Amino-N +  
13,91 Nicht-Amiuo-N im Hexonbasenfiltrat. — Aus der vom Hopfenbruch durch 
Filtrieren befreiten Wiirze scheidet sich beim Abkuhlen der Trub besondera gut 
ab, wenn yon etwa 55° ab kraftig geriihrt wird. Durch Zentrifugieren u. Waschen 
des Nd. mit W. erhielten Vff. aus 80 1 Wiirze 4,5 g bei 105° getiocknetem Trub mit 
10,2% N (entBprecbend 65,1% Protein); die Analyse nach v. Slyke ergab wie oben
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bigi. 20,14; 1,15; 1,23; 6,79; 3,45; 4,90; 49,31-f-13,69%. — Die Differenzen beim 
NH,-N u. Hiatidin-N zeigen, daB ea sich bei Hopfenkeaaelbruch u. Kuhlschifftrub 
um 2 yerachiedene Proteine handelt; der Trub hat weitgehende Ahnlichkeit rrit 
dem Hordein-Bynin des Malies. (Ztaehr. f. ges. Biauwesen 47 . 33-35 . Miinohcn, 
Techn Hochsch ) A. R F. H e s s e .

P. Mumme, Der ungunsiigc Einflufi des Bottichkiihlers a u f Gcschmack und  
Schaumhaltigheit des Bieres. Vf. empfiehlt, die Bottiehkiihler aus indiffercntem 
Materiał anzufertigen oder sie weiiigstcns mit einem Sehellackaustrieh tu yerschcn. 
(Wehschr. f. Brauerei 41. 104—5.) A. R. F. H e s s e .

L. Mathien, Uber tinige neue Verfahrcn der Rotweinkclterei. Erorterung der 
heutigen Rotweinktlterei auf wissenschafil. Grundlage. (Bul). Aseoc. Chimiatea de 
Suer. et Dist. 41. 289—95) RttHLE.

Fallot, Die Weine der Ernte 1923 in Loir-Eł-Chcr. (Aun. des Falsificationa 
17 . 164—69. Station agronomiąue de Bloia.) Ma n z .

Yosikazu Nisikado, Uber die durch Phyalospora und Goniothyrium vtr- 
ursachte» Erankheiten dtr Weirdraube in Jupan. (Ber. d Ohara Inst. f. laudwirtseb. 
Forach. 2. 278—89. 1923) B e h b l e .

Pani Hatsack, Die Einsauerung der Essig-Gemrałoren. Im Gegeneati zu 
anderen Verff. empfiehlt Vf. bei Herst. von Apfelessig von Anfang an nur klare 
achwach geaauerte Apfelmaieche (oder aucli ein Gemiach gleicher Teile Weinessig 
u. Weinessigcnaiache) yon 32° auf die Spane zu geben. Bei Einsauerung mit Sprit- 
eaaig yerzogert sich der Beginn der B. von Easig. — Spritesaiggeneratoren werden 
mit atarkem erwarmten Garungaessig eingesiiuert, wobei man den Gehalt der 
Maische an A. nur langeam Bteigern darf. (Am. Vin. Ind. 1922; Dtsch. EBsigind. 
28. 9 7 - 9 8 .)  A. E . F . H e s s e .

John S. Ford und Adam Tait, Uber die Bcweriung des Hopfena a u f anti- 
Ieptische Eigenschaften. Auf Grund der Arbeiten von S il l e b  u. BKOWN wurdo 
eine Methode zur B eat. von u-Saure u. fi-Harz im Hopfen auagearbeitet. — Der 
gemahlene Hopfen wird im Soilethechen Apparat mit A extrahiert, b:s dieacr 
farblos ist, der A. im CO,-Strom yerdampft u. der Riickstand in 100 ccm CH,OH 
aufgenommcn. £0 ccm der aus 10 g Hopfen erhaltenen Lsg. werden bei 50—60° 
mit l%ig. methylalkoh. Pb-acetatlag. uuler BOrgfaltiger Vermeidung eines Ober- 
schussea gefallt, nach 12 Stdn. filtrieit u. bei 105° getrocknet. Gewicht dieaes 
Pb Salzea X  0,63 =  a-Sauro; diese X  20 =  a-Saure in Proz. des Hopfena. — 
Das Filtrat aus der Best. der a  SSure wird nach Anaauern mit yerd. HjSO* mit 
PAe. (Kp. 35°) in kleinen Anteilen extrahiert. 50 ccm der 150 ccm betragenden 
Lsg. werden zur Trockene gedampft u. bei 100° gewichtakonatant gemacht. Gewicht 
X  60 => Proienlgehalt des Hopfens an fi-Harz. — Die antisept. Eigenschaften dea 
Hopfens aind ausschliefllich auf diese beiden Subatanzen beschrankt. Es werden 
Analyaen yon Saazer, Englischem, Pasifischem u. B.-Columbia-Hopfen angefuhrt 
u. dereń antisept. Wert angegeben. (Journ. Inat. Brewing 30. 426; Wchschr. f. 
Brauerei 41. 115—16.) A. R. F. H e s s e .

XVI. Nahrungamittel; GenuBmlttel; Futtermittel.
Ed. Lag ans se, Wanneiterilisation eines Kulturmediums in  einem hermitisćh ver- 

schlossetten BehaUer. Vf. berichtet iiber die Unterss. von BlGELOW (Journ. Ind. and 
Engin. Chem. 14 . 375; C. 19 2 2 . IV. 447) u. Mitarbeitcr iiber die Sterilisation yon 
Konaeryen. (Chimie et Industrie 11. 635—41. Nantes.) JaflG.

Ferd. A. Collatz, Beeinflussung der Backkraft von Mehl durch Zusatz diasta- 
tischer Fermenłe. (Vgl. R umset, Amor. InBt. of bakiDg Buli. 8; C. 1924. I. 2216.) 
Wurden angeteigten YYeizenmehlen gewiase Mur gen Malzeitrakt u. Malzpulver zu- 
gesetzt, bo ging B. yon Zucker im allgemeincn proportional dor zugesetzten Fer-
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mentmenge yor sich, boi Zusatz von Hefo nach einigen Stdn. aufhorond, sontt 
geradlinig mit der Zeit weitergehend. Abnahmc der Viacositat durch Protease wrkg. 
wird nur deutlich, wenn duich Ansaucrn dea Teiges mit MilchaSure yorher die 
Maiimalyiacositiit dea Teigea hergestellt war. Zunahme der B. von Gas durch 
2,5% Hofc nach Zuaatz yon Malz u. Abnahmc des pn wShrend der Giirung waren 
fiir die einzelnen Mehlo yerschieden. (Amer. Inat. of baking Buli. 9 . 1922. Sep.; 
Ber. gea. Physiol. 24. 28. 1924. Ref. O. Oppen h eim er .) Sp ieg el .

0. S. Rask und C. L. Alsberg, Viscosimtlrisćhe Untersuchung ton  Weieen- 
tt&rke. Vff. weiBen durch VicoaitiitBunteraB. Unterachiede in den pbyaikal.-chem. 
Eigenachaften voa Weuenstiirke y e r E c h ie d e n e r  Herkunft n a c h  u. stellen Beziehungen 
auf zwischen Viscosit&r, Weizonsorte, Uraprungaland, Backkraft d e a  betreffenden 
Mehles. Die Viscoaitiit wird bei 90’ u. Konzz. yon ca. 3—6% Stormerschen 
Viaco8imeter gemeasen. Die K u r y o  Konz. — log Visc. atellt eine Gerade d a r :  
log Viac. =  m. Konz. +  log 6; die Konatanten m u. b achwanken bei y e r s c h i e d e n e n  
StSrkeproben. Hohe Viacoaitat des StiirkckleiBters ist mit niedrigem Brotvolumen, 
geringem Proteingehalt des Mehls u .  w. Ursprungsland y e r b u n d e n  u .  tritt beaondera 
bei Winterweizen auf. (Cereal Chemiatry 1. 7—26. Stanford [Cal ]. Sep. v. Vf.) KkO.

It. Gobert, Beobachtungcn iiber eine Spinatkonserve. Vf. beapricht den mkr. 
Nachweis der Yerwendung von ausgebluhtcm Spinat fiir Konaeryen. (Ann. dea 
Falsifieation8 17. 158—60. Lab Centrale Minist. d’agriculture.) Manz.

Gerta Wendelmuth, Uber die OelierfćihigJceit von Obstsaften und Pektinlosungen. 
Die Gelierfabigkcit yon Obataiiften oder dea in ihm enthaltencn wirkeamen Stoffes, 
dea PektinBauremethylesterB, gemeaaen durch die yiscositat yerd. Lsgg., ist ab- 
litingig yon der [H‘] (Optimum 1,3* 10—*), der Konz. des Poktins, der des Zuckera 
u. der Kochdauer. Das Kochen kann eraetzt werden durch intensiyes, lang 
dauerndea Riihren. Daa Gelieren entapricht anscheinend dem Cbergang des drei- 
phaaigen Systems Pektin-W.-Zucker in ein zweiphasiges: hydratiaiertea Pektin- 
liydratisierter Zucker; beide Phascn aind ineinander emulgiert. In dor Obataaft- 
Zuckergallerte wurden das Auftreten rhythm. Fallungen, die Diffuaion yon Krystal- 
loiden (langaamer ala in 18%ig. Gelatinegallerte), (łuellungaeracheinungan u. Alterung 
beobachtet-. Letztere ist auf die Spaltung in unl. PektinsSure u. Methylalkohol 
zuriiekzufuhren, durch die die Gelierfahigkeit yom FruchŁsafc in 45 Tagen um die 
Halfte sinkt. (Kolloidchem. Beihefte 19. 115—37. Mttnchen, Dtsch. ForechungBanat. 
f. Lebenamittelchemie.) - V. H ahn .

Friedrich Aaerbach und Emma Bodlander, t)ber ein neues Verfahren zur  
UnterscTieidung von Honig und Kunsthonig. (ZtBcbr. f. Unters. Nahrga.- u. GenuB- 
mittel 47 . 233-38. — C. 1 9 2 4 . I. 2017) Manz.

S. Goy und E. Wende, Ober die Loslichkeit von Arsenik in einigen flilsBigen
Genujlmitteln. Bei der ublichen Zubereitung yon Kaffee, Kaffeeeraatz, Tee gehen 
h u s  sttickigem glaaigen Aa,O, des Handcls Mengen yon 0,036—0,041 g Aa,O, in h .  

LeitungBwaęaer 0,240—0,279 g auf 100 ccin der Fl. Uber. Von k. W. oder Selters- 
wasser werden in 3 Minuten 0,011—0,016 g aufgenommen. Bei w. Getranken wird 
demnach die letale Doaia schon beim GenuB einer groBen Tasse erreicht. (Ztschr. 
f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 4 7 . 267—69. Konigaberg.) Manz.

F. Hartel, Uber Kakaokeime. Die bei der Yerarbeitung anfallenden Keime 
enthalten erhebliche Mengen Kernteile; mit der Lupę auagesuchte Keime enthielten 
nach Unters. des Vfs. 2,21°/0 W., 3,85% Fett, 5,25% N, 2,98% Rohfaser, 6,76% 
Asche, davon 1. 4,46%; R-:fraktion des Fettea bei 40° 62,5, Jodzahl 68,8, VZ. 169,8. 
Daa Kakaokeimfett zeigt ebenao wio daa Fett aus den Schalen erh5hte Refraktion, 
l ohe Jod- u. niedrige VZ (Ztschr. f. Unters. Nabrgs.- u GenuBmittel 4 7 . 264—67.
Leipzig, Staatl. Unters.-Anstalt.) Manz.
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L. H. Łampltt und E. B. Hughes, Die LSslichkeit von Milchpulver. Die 
iiblichen Verf. zur Beat. der Loslichkeit von Milchpuleer sind nicht befriedigcnd. 
Vff. seblagen deshalb ein neues Verf. vor u. erlautern ea an einem Beiapiele. Ea 
beateht in der Beat. dea unl. Teilea dea Pulyers unter Zuhilfenabmo einer Zentrifuge 
u. iat aowohl auf Rabmpulyer ais auch auf Magermilchpulyer anwendbar. Es 
empfiehlt sich, die LoBlichkeit in % der fettfreien Trockensubstanz auszudrucken. 
(Analyat 4 9 . 176—77. Kenaington. W. 14.) ROhle.

L. W. Ferris, Das Verhaltnis der Oxydierlarkeitszahl und des Amino- und Ammo- 
niaJcatickttoflgehaltes zur Qualitat von Sahne und Butter. (Vgl. Journ. of dairy 
science 5. 399; G. 1923. IV. 615.) Vom Gesamt-N enthielt Sahne, die eratklassige 
Butter ergab (I), ala Amino- +  NH#-N 1,6—9,68/o> solche, die zweitklassige Butter 
gab (II), 8,1—12,6%, die Butter aua I  0,8—6,3%, aua II  4,6—6,7%, bei Oiydations- 
werten von 0,4—6,7 bezw. 3,4—8,8. Bei 3-tagigem Eisenbabntransport Btieg der 
Gebalt von Sahne an Amino- u. NHSN. (Journ. of dairy science 8. 412—26. 1923. 
Washington, U. S. Dep. of agric.; Ber. ges. Physiol. 24. 28. 1924. Ref. KOpke.) Sp.

A. Heiduschka, Uber den bulgarischen K ast „Easchkawal". Die untersuchte 
Probe des Schafmilchkasea war hellgelb, yon aehr feater Konsiatenz mit wenig 
Hohlraumen u. enthielt 29,69% W., 29,11% Fett, 28,74% N-Subatanz, 8,96% Aache, 
Refraktion des Fettes bei 40° 41,5°. (Ztachr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 4 7 .  
260—61.) Manz.

F. W. J. Boekhout und J. van Beynum, Uber einen Kasepilz. In Gouda- 
kase mit dunkelblauen Stellen in der Rinde wurde ein Pilz gefanden, der zur 
Gattung der Oospora gehort, yielleicht mit O. otophila Harz ident. ist, u. der mit 
Fe-Salzen in eiwei£reichen Nahrboden blauea Pigment zu bilden yermag. Bei Be- 
reitung des Kaseg war Fe-haltigea W. yerwendet worden. (Zentralblatt f. Bakter. 
u. Parasitenk. II. Abt. 61. 271—75. Hoom [Holland], Landwirtschaftl. Vers.-Stat.) Sp.

Albert Guillaume, Die Lupine-. ihre Wichłigkeit fu r  den Ackerbau, ihrechemische 
Zmammensetzwtg und ihre Anioendungsarten. (Vgl. C. r. soc. de biologie 8 9 . 887; 
Buli. Sciences Pharmacol. 3 0 .  529. 604; C. 1924. I. 781. 1287.) In ErganzuDg der 
fruheren Angaben werden, nach einem histor. Ruckblick, der Anbau vor allem in 
Deutachland, die chem. Zus. der Samen, ihre Giftigkeit infolge des Gehalta an 
Lupinoae u. ihre Entgiftung, sowie die yerachiedenen Anwendungaarten zur Er- 
niihrung besehrieben. (Buli. Sciencea. Pharmacol. 31. 146—55. Rouen, Ecole de 
Mśd. et de Phatm) D ietze .

J. GroBfeld, Uber Fettbestimmmg iw Backwaren. Die Fettbest. mit Trichlor- 
Stbylen lieferte bei Zwiebacken prakt dieaelben Werte wie mit A. (Mittel: 6,71 % 
statt 6,67%)- Arbeitsyerf.: 10 g Subatanz 100 ccm W. +  5 ccm HC1 (25%) im 
Rundkolbchen 10 Minuten sd.; dann 5 ccm wbs. Kongorotlsg. (l%o) u- 10°/o'g- 
NaOH zusetzen, bis noch schwach sauer, durch Faltenfilter filtrieren, trocknen, mit 
Filter in das getrocknete KSlbchen zuruekbringen, 100 ccm Trichlorathylen zusetzen 
u. wie fruher besehrieben weiter behandeln (ygl. Ztschr. f. Unters. Nahrga.- u. 
GenuBmittel 4 6 . 63; C. 1 9 2 4 . I. 1291). (Rec. tray. chim. Pays-Bas 4 3 . 457—62. 
Recklinghausen.) Gkoszfeld.

J. Pritzker und Rob. Jungkunz, Uber Vanillinzucker. Der Vanillingehalt 
soli 2% (fur Schweiz!) betragen, Best. durch Eitraktion mit A. Bei der Auf- 
bewabrung nimmt der Vanillingehalt ab, aber nur in einem Falle nach 6 Monaten 
ein Verlust yon 20%, sonat weniger (Aufbewahrung der Tuten unter fiir die 
Fluchtigkeit gunstigen Bedingungcn, warm, troeken, freiliegend, Temp. 20—28°), 
in 2—3 Jabren Schwund bis zu 74%, in mit Pergamcntpapier gefutterter Tiite in
3 Monaten nur 9% Schwund. — Die Best. mit A. yeraagt bisweilen, indem bei 
Ggw. von W. ySllige Benetzung des Zuckera u. dainit Lsg. dea Vanillina teilweiae 
ausbleibt, Abhilfe durch kraftigeB Schiitteln mit A. Beaseres Verf.: 5 g Vanillm-



1 9 2 4 . I I .  H xvl. N a i i r u n g s m i t t e l ;  G e n u s z m i t t e l  u sw . 5 5 9

zucker mit 25 ccm A. (95%) durchrilhren u. mit 0,1-n. NaOH gegen Phenol- 
phthalcin titrieren: 1 ccm NaOH *=* 0,0152 g Vanillin. Boi Mehl u. StSrko werden 
5 g  Mischung +  25 ccm A. +  1 ccm CaCl, Lsg. 5 Minuten krSftig geschiittolt, 
zentrifugiert, A. abgegossen n. naeh mohrmaliger Wiederholung titriert. Bei Back- 
pulver ebenao, aber ohne CaCI,-Lsg. — Die Rcinheit des Vanillins wird durch 
Best. des F. gepriift, F. 81—82°, mindestens 79°. (Mitt. Lebensmittehinters. u. 
Hyg. 15. 54—63. Basel.) G r o s z f e ł d .

Eobert Cohn, Uber die Verfd\schung von Edkaobutter mit Kokosnuflfdt. (Vgl. 
V a u b e l , Ztschr. f. angew. Ch. 87. 223; C. 1924. I. 2 9 0 8 ) Durch den F. u. die 
Refraktion liiBt sich Zusatz von Kokosfett nicht eindeutig featatellen. Hiertu cignot 
sich besser die Bk. des Yfs. [vgl. S t r u b e ,  Ztschr. f. offentl. Ch. 14. 69; C. 1908.
I. 1312], (Ztschr. f. angew . Ch. 37. 304—5. Berlin.) J u n g .

P. Bohrisch, Zur P rdfung des Kakao au f Schalenbestandtcile. (Vgl. S. 122.) 
Chem. Verff. lassen sich nur boi groBerem Zusatz von Schalen (mehr ais 25~30%) 
anwenden. Das Yerf. von U lrich , das auf der BeBt. des Kakaorots, C^H^OHJk,, 
beruht, das Bich nur in den Cotyledonen, nicht aber in den Schalen yorfinden soli, 
versagt bei den aufgeschlossenen Kakaos yollstandig, da die Kakaoschalen ebenfalla 
Kakaorot enthalten; die Ulrichsche Eisenzahl ist daher ohne Wert. Vf. arbeitete 
folgendes Veif. aus: 1 g entfetteter u. entwasBerter Kakao wird 3mal mit je 50 ccm 
80%ig. (40 ccm 96%iger A. -f- 10 ccm W.) l/t Stde. lang auf dem Wasserbade
am Steigerohr ausgezogen. Die yereinigten Filtrate dunstet man in Porzellanachale 
bis auf ca. 5 ccm ab, yerdiinnt mit h. W. u. f iillt  nach dem Erkalten auf 100 ccm 
aut. 50 ccm FI. werden nach 12 StdD. in einen GlasBtopfenzylinder (100 ccm) ab- 
pipettiert, mit 2,5 ccm HCl (25%) u. 12,5 ccm FeCl,-Lsg. (20 g Liquor D. A.-B. 
-f- 80 ccm W. (yermischt u. nochmals leicht umgeBchwenkt. Nach 24-atd. Stehen 
lieat man daa Vol. deB Nd. ab u. fiihrt diesen zur genaueren Measung in  einen 
graduierten 25 ccm-Glasstopfenzylinder iiber. Zu diesem Zwecke pipettiert man 
35 ccm der uber dem Nd. stehenden klaren FI. ab, bringt den Rest mittels Trichter 
in den 25 ccm-Zylinder u. spiilt mit der klaren FI. bis zum Yol. yon 25 ccm nach. 
Nach Umachwenken laBt man 24 StdD. stehen u. lieat das Vol. des Nd. endgiiitig 
ab. Man crh&lt bo die „Kennziffer" nach Bohrisch. Von 10 einwandfreien Kakao- 
proben gab 1:11 ccm, 3: 8 ,5 -9  ccm u. 6 : 5,5—6,5 ccm. Reine, entfettete u, ent- 
wasserte Kakaoschalen haben eine Kennziffer 1,5—2,0 ocm. Kakaoproben mit Kenn- 
liffer yon weniger ais 5,5 ccm, haben hochstwahrscheinlich einen Schalenzusatz 
erfahren. — Die rnkr. Priifuog ist nach wie vor am besten geeignet, eine Ver- 
falschung mit Schalen zu ermitteln, besonders nach dem Verf. yon B. Fischer. 
(Pharm. Zentralhalle 65. 229—35. 243—4 8 )  Dietze.

Koel Beard Clemenoet, Anwendung der Eeaktion von Bellicr zum Nachioeis 
der VerfaUchungen der Kakaobuttcr. Reine Kakaobutter ergibt noch in 10-facher 
Verdiinnung mit neutralem farblosen Vaselinol mit Resorcinbenzollsg. eine ca. 
10 M in. besttindige yiolette Farbung. Aus der Verdiinnung, in der bei Misehungen 
eben eine noch deutliche Rk. eintrat, lieB sich der Zuaatz yon Kokosfett, hydriertem 
ErdnuBfett, Margarine u. Schweinefett zu Kakaofett mit guter Anniiherung ermitteln. 
(Ann. des Falsifications 17. 146—53.) M a n z .

A. Koehler, Methode der Untersuchung der Kakaobutter. (Ann. des Falsifications 
17. 133-46. — C. 1924. I. 2481.) Manz.

J. GrolJfeld, Zur Tettbestimmung in Siihnereiern. Zu den Auafiihrungen von 
v a n  M e a r s  (Rec. tray. chim. Pays-BaB 42. 799; C. 1924. I. 1286) wird bemerkt, 
daB alle FettloauDgsmm. aus Eiern auch Lipoide, besonders Lecithin ausziehen u. 
daher nur untereinander yergleichbare Weito liefern. (Rec. tray. chim. Pays-Bas 
43. 463—64. RecklinghauseD.) G r o s z f e l d .
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B. van der Burg und C. A. Koppejar, Die Batim m ung des Chlorgthaltet in  
Milćh. Samtlichc VeiflF., bei denen Cl in Milch obne yorherige Entfernung des 
EiweiBes titriert wird, geben zu hohe u. mit dem EiweiBgehalte zunebmende Re- 
sultate. Die niederland. Codeimethoden sind recht brauebbar, ebenso mit Kor- 
rektur nach Kontrollbeat. die WeiBsche Methode. (Tijdachr. v. yergelykende 
Geneeak. 9. 166—73. 1923; Ber. gea. Phyaiol. 24. 175. 1924. Bef. Zeehu isen .) Sp.

Julius Frennd, I< ormaldehydnachweis in Milch. Mit der Bk. von v. F illinger  
(Ztachr. ł. UnterB. Nahrga.- u. GenuBmittcl 16. 226; C. 1908. II. 1127) iat in 4mal 
aufgekochter Milch HCHO auch in Verd. 1 : 40000 noch nachweiabar, bei 10 Min. 
Kochcn noch 1:15000; dagegen iBt es 1:30000 dann direkt, d. h. ohne Dest., 
nicht mehr. Im Deatillat iat HCHO aber noch nacb Zusatz von 40%ig. HCHO in 
Verd. 1:60000 nacbzuweiaen. (Ztachr. f. Hyg. u. Infokt.-Krankh. 102. 94—96. 
Budapeat, Univ.) W o lff .

W. Wedemann, Nachueis erhitzter Milćh, gewdsserłcr Milch, Kolottral- und  
pathólogitćh veranderter Milch mit Hilfe der Tetraseren von P fy l und Turnau. Mit 
Hilfe der Tetraseren (ygl. Pfyl  u. T urnau, Arbb. Kaia. Geaundh.-Amt 40 245;
C. 1912. II. 960) iBt ea móglich, in erhitzt geweaener Milch noch 2—3% roher zu 
erkennen, wahrend die iiblichen Verff. achon bei einem Zusatz yon ca. 15% roher 
Milch yeraagen. Die Tetraaeren erhitzter Milch in Milchmiechungcn, die aowohl 
die Peroiydaae- ala die Albuminprobe geben, zeigen eine geringe Differens in der 
Befraktion. Zur weiteren Erkennung, ob bei geringer Differens eine hoch pasteu- 
riaierto oder eine Miechung roher mit erhitzter Milch yorliegt, dient daa Verh. des 
Tetraserum I beim Erwarmen auf 65°. Scheidet aich bei dieser Temp. ein in der 
Italte nicht wieder 1, Nd. ab (EiweiB), so erklart sich eine abnorm kleine Differenz 
der Befraktion beider Seren nur durch MischuDg roher u. uber 65° erhitzter Milch; 
bleibt jedoch das Serum klar, ao hat man es mit hocherhitzter Milch zu tun. Das 
Tetraaerum I hocherhitzter Milch gibt beim Erwarmen auf 100° zwar auch eine 
Triibung — Abscheidung yon Phosphaten u. Citraten —, die aber yiel schwacher 
u. nicht flockig iat u. aich in der Kiilte wieder loat. (Ztachr. f. Fleisch- u. Milch- 
hyg. 34. 170—72. Berlin-Dahlcm.) Bo biński.

B. van der Bnrg, Bestimmurg des Kochsalzgthalies in Kase. Die Probe wird 
in einer kleinen Mandelmuble zermahlen, von dem gut durchmiachten Pulyer 4 g 
mit 50—60 ccm h. W. u. 10 ccm n. NaOH-Lsg. wiederholt durchgeschiittelt, mit 
10 ccm 6 n. (?) HC1 (D. 1,2) yersetzt, auf 100 ccm aufgefiillt, durch trockenea Filter 
filtriert, 50 ccm Filtrat mit 15 ccm Vio‘n- AgNO,-LBg. yersetzt, der Ag-OberachuB 
mit Vio'n- Bhodanlsg. zurucktitriert. Kontrollprobe wegen etwaiger Verunreinigung 
der NaOH cotwendig. (Tijdachr. y. yergelykende Geneeak. 9. 174—77. 1923; Ber. 
ges. Phyaiol. 24. 175. 1924. Ref. Zeehu isen .) Spie g e l .

XVH. Fette; Wachse; Seifen; Wasohmittel.
J. Davidsohn, lJber Gottondl und Soapiiock. (Seifensieder-Ztg. 51. 216—17.

— C. 1924. I. 2 3 1 5 ) K. L in d n e r .
Hana Th. Twisselmann, Die Blcichung von Ólen und Fetten, ein kolloid- 

chemisćhes Problem. Der Yergleich yerachiedener deutacher Bliicherćlen ergibt beim 
Bleichen yon rohem Leinol u. rohem Btibol nachfolgende Żabien in % Bleichkraft. 
Trankonit ICO; T m  sil 150; Albanit 160; Alsil 210. Um die Ursachcn der yer- 
Bchiedenen starken Bleichwrkg. zu ermitteln, unteraucht Yf. die Bleichwrkg. der 
Einzelbeatandteile Al-Silicat, Ca-Silicat, Mg-Silikat, MgO, MgC)s, Fe,0, u. SiO,. 
Weder einzeln noch im Analyaenyerhaltnis der Bleicherden gemischt wird ein 
Bleicheffekt erzielt. Auch die Ggw. yeraschter organ. Subatanz (Zucker oder Ei
weiB) andert nichta an dem negatiyen Ergebnis. Vf. stellt ala Ursache der Bleich
wrkg. elektr. Ladung fest. Durch kraftiges Reiben werden synthet. Gemiaehe
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eloktr. u. bleichen nun, wahrend hochaktiye Bleicherden, die mit W. geachlammt 
u. b o  entladen werden, nach dem Filtrieren, Trocknen bei 120—150° u. Mahlen 
ihre Bleichkraft eingebuBt haben. Eb iat deshalb notig, nur yollig trockene Ole 
zu bleichen, wahrend bei der Vakuumtrocknung in Ggw. der Bleicherde dereń 
Bleichkraft yermindert wird. Die elektr. Ladung der Massenteilchen der Bleich
erde wirkt auf die Farb- u. Schleimstoffe ausfallend. MitbeBtimmend wirken noch 
Capillaritat, Oberflachenspannung u. Flockungstemp. der Farbtrager. Durch feine 
Mahlung u. Beibung wird infolge VergroBerung der Oberfl&che u. elektr. Aufladung 
der Erdteilchen die Bleichkraft erhoht.

Zur Aufarbeitung olhaltiger Bleicherden empfiehlt Vf., in rotierenden Extrak- 
toren daa Ol mit Bzn., Bel. oder Trichlorathylen aus den Erden zu entfernen. Die 
kolloide DiaperBion der Erden im LoBUngam.-Fettgemiach kann durch Zuaatz von 
NaCl-Lag. (entgegengesetzt geladener Elektrolyt) entfemt werden. Zum SchluB teilt 
Vf. Vor8ichtsmaBregeln fiir die„Verwendung Baurer Bleicherden mit. (SeifenBieder- 
Ztg. 51, 351—53. Harburg a. E.) K. L in d n e e .

G. D. Elsdon und Percy Smith, Die Reichert-Mei/Slsche Zahl von Mandeldl 
und ApriJcosenkerndl. Der hierfiir von Ross u. Race (Analyst 36. 263; C. 191L
II. 383) fiir beide Ole angegebene Wert yon 2,6 iat nicht richtig fur friachea Ol. 
Vff. fanden bei 16 Proben Mandeldl fur die Reichert-MeiBlsche Zahl 0,0 bis 0,2, 
bei 2 Proben Aprikoaenkernol je 0,1, bei 2 Proben Pfirsichkernol entaprechend 0,0 
u. 0,1; die Polenakesche Zahl schwankte fiir die 16 Proben Mandelol von 0,2 —1,0; 
aie betrug fiir die beiden Aprikosenkernole 0,3 u. 0,4 u. fiir die beiden Pfirsich- 
kernole 0,3 u. 0,5. (Analyst 49. 180—81. Salford.) ROh le .

Ed. W. Albrecht, Die Fabrikation von Speistdlen ohne Raffination. Vf. be- 
spricht die Verwendung von yerachiedenen pflanzlichen Olen wie Olivendl, Kiirbisol, 
Sonnenblumendl, Rapsol usw. in Deutschland, den BiideuropaiBchen Landem, Rufi- 
land u. Rumanien fur Speisezwecke. Die Ole werden entweder gepreBt, filtriert 
u. raffiniert oder neuerdinga hauptaachlich nach dem RufSnationayerf. gewonnen. 
(Seifenaieder-Ztg. 51. 369—70. Braila [Rumanien].) K. L in d n ee .

K. H. Bauer und W. Neth, Robbentran. Die geaatt. Fettaauren deB Robben- 
łrans wurden in der Hauptsache ala Palmitinaaure, die ungeaatt. Fettaauren durch 
die  ̂Bleisalz-Bzl.-Methode mit anBchlieBender KMn04- Olydation nach H azdea ais 
Hexadecylen8dure, d. i. Physetdlsdure neben geringen Mengen Glupanodon$aure 
identifiziert. Die isolierte Hexadecylenaaure ergab bei der Hydrierung mit Pd bei 
gewohnlicher Temp. Palmitinsaure. Der NachweiB von Stearin- u. Ólaaure iat 
noch zu fiihren. (Cbem. Umachau a. d. Geb. d. Fette, O le, Wachae, Harze 31. 
5—7.) K antoeowicz.

A. Taohirch und A. Barben, tfbcr das Ranzigwerden der Fette. Wahrend das 
Ranzigwerden der Butter auf Mikroorganismen zuriickgefiihrt wird, liegen bei den 
meisten Fetten andere Ursachen yor. Yff. untersuchen Schweinefett u. hydriertes 
Araehisdl, sowie yerachieden stark hydrierte Erdnufidle, die sie durch Erhitzen 
fiber 100° steriliaicren. Das Ranzigwerden wird durch das Zusammenwirken yon 
Licht u. Luft erreicht, wahrend jeder Faktor allein ein Ranzigwerden nicht be- 
wirkt. Gleichzeitig ist die Ggw. yon W. u. ungeaatt. Fettaauren erforderlich. Mit 
dem Ranzigwerden geht die B. yon Prodd. parallel, die J aus KJ abspalten. Die 
Gelbfarbung einer Fett-KJ-Salbe nimmt mit sinkender Jodzahl der Fette atark ab. 
Vff. bestimmen weiter die freien Fettsauren, den Verdorbenheitsgrad mit HGl-Lsg. 
(1,19) u. Bzl.-Resorcinlsg., die B. yon H ,0 ,, sowie ąuantitatiy die gebildete Jod- 
menge der Fett-KJ-Salbe durch Eitraktion mit KJ-Lag. u. Titration. Bei langerem 
Stehen tritt die EL,0,-Rk. ein, die jedoch der J-Abscheidung nicht parallel lauft. 
Die B. yon Saute erfolgt beim hydiierten Arachisol sehr langsam, beim Schweine
fett etwaa schneller.

VI. 2. 37
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Yff. iaolieren die ranzige SubBtanz aua ranzigem Schweinefett durch WaBaer- 
dampfdeat. Die ubergehende Subatanz rieeht atark, iat in A. L, rotet Phloroglucin- 
HC1, acheidet J ab u. reduziert NH3-AgNOB-Lagg. bezw. alkal. Cu-Lagg. Da 
fłiiehtige Fettaauren nicht yorliegen, ao yermuten Vff. ais UrBache dea Rauzig- 
werdena Aldehyde, Ketone oder Gemiache yon beiden. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 62. 
281—85.) K. L in d n eb .

A. Leitner, Die Seifenfabrikation vor dreiflig Jahren und die Stellung des 
Seifensieders. Vf. achildert den Entwicklungagang der Seifenaiederei in den letzten 
30 Jahren u. im Zuaammenhang damit die ateigende Bedeutung der Stellung dea 
Siedemeiatera. (Seifenaieder-Ztg. 51. 367—68.) K. L in d n er .

Viktor Seidl, Storungen in  der Seifenfabrikation. (Vgl. Seifenaieder-Ztg. 51. 
197; O. 1924, I. 2753.) Vf. bespricht die Storungen, die bei der Carbonatyeraei- 
fung durch ungeniigendea Auatreiben der GO, eintreten konnen, u. zeigt Wege zu 
dereń Vermeidung. Ferner muB dem Vorhandenaein yon Neutralfett in den Fett- 
aauren durch eine Endyeraeifung mit NaOH Rechnung getragen werden. Weiter 
erortert Vf. die Scbwierigkeiten, die beim Auaaalzen, Auastechen dea iiberachuaaigen 
Alkalia aowie durch ungiinatige Zua. dea Fettansatzea entatehen. Zum SchluB legt 
Vf. auf eine zweckmaBige Fabrikationaanlage, inabeBondere auf gute IaolieruDg der 
Dampfleitungen, geeignete MaBnahmen gegen Froat u. BetriebakontrollejWert. (Seifen
aieder-Ztg. 51. 215—16. Wien.) K. L in d n er .

—, Die Pflanzenwachte in der Fabrikation uberfetteter Seifen. Ea werden dio
Anaatze fiir einige iiberfettete Seifen mitgeteilt. Ala Oberfettungamittel aollen 
hauptaachlich Gemiache yon Lanolin, Bicinuaol u. Pflanzenwacha dienen. (Dtach. 
Parfumerieztg. 10. 95—96.) K. L in d n er .

Kurt Lindner und Johannes Zickermann, Die Wasćhwirlcwng einiger Tea$U- 
seifen und ihre Urtachc. Bei einer Reihe Waachmittel wurde Erniedrigung der 
Grenzoberfl&chenapannungen u. der Oberfl&chenapannungen, Schaumyermogen, 
Hydrotropie, Netzyermbgen, RuB- u. ólwaachyermogen beatimmt. PrSparate, die 
gut netzen u. schaumen, brauchen keine guten Waschmittel zu aein. Weaentlich 
aind Capillaraktiyitat u. Hydrotropie, Praparate mit dieaen Eigenachaften zeigen 
auch kraftigea Netzyermogen. Der EinfluB der Schaumwrkg. macht aich bei den 
RuBwaBcbyeraa. bemerkbar, aie hat aber auf daB Ólwaachyermogen keinen EinfluB. 
Die achlechteaten Schaumbildner aind die besten Ólentferner. (Mellianda Teitilber.
5. 307—08. 385-87.) SOvern.

G. D., Dextrin - Seifen - Appreturen. Vorachriften fur yerachiedene Zwecke. 
(Mellianda Teitilber. 5. 387—89.) StlYERN.

Sedlaczek, ffber die Herstdlung medizinischer Seifen. Vf. gibt an Hand yon 
chronolog. geordneten Verdffentlichungen einen Oberblick iiber die Entw. der 
Verff. zur Herat. medizin. Seifen. Ea werden Grundseifen, Seifensalben 'u. Teer- 
aeifen beaprochen. (Dtach. Parfumerieztg. 10. 91—94.) K. L in d n er .

8tan. Ljuhowski, HufftiU. (Ygl. Seifenaieder-Ztg. 51. 206; C. 1924. I. 2753.) 
Vf. teilt Vorachriften ftir Huffette mit. Seltener ais die Huffette werden die H uf- 
tchmieren nach Art der Starrfette gebraucht. Dieae Prodd. dttrfen keine freien 
Alkalien, Atzkalk u. Fetts&uren enthalten. Die Huftalben werden aua Huffetten, 
die nahe dem Erkalten aind, durch Auaruhren ala geachmeidige, leicht yerstreich- 
bare Prodd, erhalten. (Seifenaieder-Ztg. 51. 223—24.) K. L in d n er .

8. H. Bertram, H. G. Bos und E. Verhagen, Quantitative Bestimmung von 
Cocosfett- und Butterzusatz in Margarine. Cocoafett muB aich bia zu 2%, Butterfett 
bia zu 0,5°/o ermitteln laaaen, ferner muB daa anzuwendende Verf. I. eine Zabl A 
liefern, die fiir Cocoafett moglichat hoch, fiir Butter erheblich niedriger, fiir alie 
anderen Fette faat 0 iat, II. eine andere Zahl B ergeben, die fiir Butter moglichat 
hoeh, fiir Cocoafett bedeutend niedriger, fdr alle anderen Fette faat 0 iat. HI.
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Dieae Zahlen miissen so genau u. konstant bestimmbar sein, daB l°/o fiir Coeosfelt 
u. 0,3% Butter nicht innerhalb der Fehlergrenze liegen, ferner IV. mogliehst 
wenig von Apparatur, personlichen u. anderen Einfliłasen abhangig sein u. V. 
mogliehst in linearem Verhaltnia den Gehalten an Butter u. Cocoafett entsprechen, 
damit der Gehalt daran graph. leicht abgelesen werden kann. Keines der bis- 
herigen Yerff. entspricht, wie einzeln gezeigt wird, dieeen Forderungen, wohl aber 
daa folgende aus bekannten Verff. abgeleitete: Genau 25 g*) Fett werden in einem 
Erlenmeyerkolben von 300 ccm mit 40 ccm Glycerin-KOH (3 Yol. Glycerin, 1 Vol. 
KOH mit 750 g KOH/1) auf freier Flamme yerseift, bis Fl. yollig homogen, waaserhell 
ist n. nicht mehr sehaumt. Nach Abkiihlung verd. mit ca. 100 ccm W. in MaB- 
kolben iiberfuhren u. bei 15° auf 500 ccm auffiillen. 400 ccm hieryon werden im 
Erlenmeyerkolben yon 750 ccm auf 80° erwarmt, mit Korken bedeckt, der eine 
kleine Offnung fur don Druckausgleich u. daB zuniichat durchgesteckte Thermometer 
tragt, aodann aber durch eine durchgesteckte Pipette yon 100 ccm ersetzt wird, 
die oben durch Gummischlauch u. Klemmschiaube yerschloBsen u. mit MgSO^-Lsg. 
(150 g MgS04, 7HsO/l) gefiillt ist. Diese lafit man in 5 Min. im Wasserbade von 
80° unter Umschiitteln eintropten. Dann bringt man wieder daa Thermometer an, 
kuhlt auf 20°, schiittelt 5 Min. kraftig u. filtriert durch Wattefilter. Eben30 wird 
ein blinder VerB. ausgefuhrt. A-Zahl: 200 ccm Filtrat mit etwas 0,5-n. H,S04 
gegen Phenolphthalein neutralisieren, 20 g NaNOs (Cl-frei) losen, nach Lsg. 22,5 ccm
0,2-n. AgNO„ unter Umschiitteln zuflieBen lassen, mit W. auf 250 ccm auffiillen, 
schlieBen, 5 Min. kraftig schutteln, 1 Stde. im Wasserbade bei 20° atehen lassen, 
filtrieren, 200 ccm Filtrat mit 6 ccm k. gesatt. Eisenalaunlsg. yeraetzen, 4 ccm 
i0°/aig. HN08 zusetzen, mit 0,1-n. NHłCNS zurucktitrieren. Verbrauchte ccm 0,1-b. 
AgNOa abziiglich blinden Vers. ergeben A-Zahl. — B-Zahl: 200 ccm Filtrat yom 
MgS04-Nd. im Erlenmeyerkolben von 300 ccm mit 0,5-n. H,S04 wie oben neutrali- 
sieren auf 250 ccm bringen, auf 20° halten u. unter Schiitteln 2 g AgaS04 in kleinen 
Mengen zusetzen, yerkorken, 5 Min. kraftig schutteln u. bei 20° im Wasserbad 
halten. Zu 200 ccm Filtrat etwas Bimastein u. 50 ccm verd. HsSO< (13 ccm HjSO* 
a\if 500) zusetzen, im Polenskeapp. 200 ccm genau abdeatillieren u. mit 0,1-n. NaOH 
gegen Phenolphthalein titrieren. Verbrauchte Anzahl ccm — blinden Vers. => 
B-Zahl. — Aus A-Zahl u. B-Zahl wird der Gehalt an Cocos- bezw. Butterfett aus 
einer Tafel im Original abgeleaen. Die zu untersuchende Margarine wird zuerst 
nach Schmelzen mit NaHCOa yerriihrt (Beseitigung yon Benzoesaure) u. durch 
Watte filtriert. Cocoafett findet man bis auf 2% genau, geringere Buttergehalte 
(<̂  10%) genau, groBere wegen der natiirlichen Schwankungen des Butteraanre- 
gehaltes weniger genau. Bei Ggw. von Palmkernfetb muJB man die °/»-Gehalte der 
Tafel fiir Cocoafett mit 100/59 malnehmen. Bei Ggw. yon nur wenig Butter ent- 
apricht l° /o  CocoBfett => 3,80 A — 1,13 B — 1,90. Das Yerf. hat eich Beit 1 Jahr, 
auch in anderen Laboratorien ausgezeichnet bewahrt. (Chem. Weekblad 2 0 . 610—14.
1923. Rotterdam, van  d e n  Beeghs Fabriken, Centrallab.) G e o s z f e l d .

B. M. MargOBches und W ilhelm  Hlnner, tfle r  die EeaMionsfahigiceit des Jods 
gegen Fette. II. VerMlten wastriger LGsungen. (I. ygl. Ztschr. Dtach. ć)l- u. Fettind. 4 4 .  
97; C. 1 9 2 4 . I. 2648.) Yff. lassen Lsgg. yon J in wss. KJ-Lsgg. auf yerschiedene 
Fette wie Olivenol, Sesamdl, Niger dl u. Ółsiiure einwirken. Die eraten Vera8. wurden 
derart ausgefuhrt, daB die Fette in CCl4-Lsgg. gel., mit J-KJ-LBg. uberachichtet 
wurden u. durch Schutteln die Addition bewirkt wurde. Der J-Verbrauch sinkt 
stark mit steigender KJ-Konz. Die Jodzahl wird wie bei Verwendung der J Lsgg. 
in organ. Losungsmm. bestenfalla nur etwa halb so groB wie die Hiiblsche Jod
zahl. Yerteilungsyerss. zeigen, daB bei den maiimal yerwendeten KJ-Konzz. sich

*) Im Original steht 5 g (Druckfehler!); spater steht 25 g.
37*
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fast samtliches J in der wassrigen Phase befindet. Da die J-Addition an das Fett 
sich offenbar im organ. Loaungam. abspielt, ist erklarlich, daB bei hohen KJ-Konzz. 
nur wenig J addiert wird. Saurebildung wurde nicht beobaehtet. — In weiteren 
Verss. arbeiten Vff. ohne Fettlosungsm. Das J geht nach dem Yerteilungssatz all- 
mahlich in das Fett iiber u. wird addiert. Zur Entfernung des im Fett gel. nicht 
addieiten J , wird zum SchluB et was Losungsm. zugesetzt, um den Ubergang 
des iibersehussigen J in die wsb. Schicht zu erleichtern. Die J-Addition entspricht 
bei langerer Einw. u. geringen KJ-Konzz. der wss. Lsg. beinahe der Hiiblschen 
Jodzahl, bei steigenden KJ-Konzz. sinkt sie. Die Kesultate sind ahnlieh wie bei 
Verw. alkob. J-Lsgg. Es wurde stets die B. von Saure feBtgestellt. (Ztschr. f. 
angew. Ch. 37. 202—5. Briinn, Deutsche techn. Hochschule.) K. L in d n e r .

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

C. F. Cross, G raf Hilaire de Chardonnet. Nachruf auf den ersten HerBteller 
kunstlieher Seide. (Journ. Soc. Dyers Colourists 4 0 .  147—48.) SUVERN.

B. Haller, Die Tcxtilchemie, ihre Probeme und der Weg zu  dereń Losung. Ais 
Problcme der Druckerei werden die Yerdickungsmittel, sauren u. alkal. VerdickuDgen, 
das Fixieren, die Arbeit des Dampfers, das Seifen u. Appretieren hingestellt. Wes- 
halb eine so alte Kunst wie die Druckerei wissenschaftlich noch auf so schwachen 
FttBen steht, wird erortert. Vorschlage fiir die Ausbildung der jungen Chemiker. 
(Melliands Textilber. 5. 317—20. 400—1.) SUtebn.

Gleichmann, Die Anwendung von Sochdruckdampf un łtr  besonderer Beriićk- 
8ichtigwng der Zellttoff- und Papier-Indusłrie. Besprechung des Gegendruckbetriebes. 
(Papierfabr. 22. 189—97. Berlin-Siemensstadt.) SOte r n .

M as Bottler, Uber die Verwendung von Seifen zur Impragnierung und zur  
H entellung von Siccativen. (Vgl. Ol- u. Fettind. 9 . 98; C. 19 2 4 . I. 2306.) Vf. 
beapricht die Impragnierung u on Geioeben mit Hilfe von Seifenlsgg. Die rohen 
Gewebe wie FJaehs, Hanf, Jute werden zur Entfernung der Fette u. Farbstoffe mit 
konz. Na,COa-Lsg. oder verd. NaOH-Lsg. abgekoeht, dann 12 Stdn. in der Lauge 
belassen, gespiilt u. getrocknet. Starkehaltige Gewebe werden entschlichtet Die 
trockenen Gewebe werden in geeigneten Korben gestapelt u. mit diesen in luftleer 
gepumpte Zylinder gebracht, in welche man nun die zum ImprSgnieren dienende 
das W. abstofiende Fl. eintreten laBt. Dann wird abgepreBt, getrocknet u. der 
ProzeB eytl. wiederholt. Zum SchluB wird kalandert. Ala wasserabstoBende StoflFe 
erwahnt Vf. Gelatine, Alaun, ParaffiD, VaseliD, Ozokerit, Kolophonium usw. AuBer 
diesen werden hauptaachlich die Seifen der Metalle Ca, Zn, Al, Pb u. Cu benutzt, mit 
Hilfe dereń, poroś-wasserdichte Impragnierungen erzielt werden. Die StoflFe pasBieren 
z. B. auf der Klotzmaachine Lagg. von Al-Acetat oder Al-Formiat, werden ge
trocknet u. im Seifenbad die B. der wasserabstoBenden Al-Seifengallerte bewirkt. 
Die Seifenlsgg. aind 1—5°/0ig. Zum SchluB wird das Gewebe noeh durch eine 
1—1,5° Bć. starkę Al-Sulfatlsg. gezogen. Zur ImpragnieruDg von Baumwollgeweben 
wird in Ggw. von Gelatine (3 kg) weiBe Na-Seife (3 kg) mit Alaun (5 kg) in W (1 bl) 
gekocht. Dann wird bei 50° impragniert, getrocknet u. kalandriert. Vf. teilt eine 
Beihe von Vorachriften zum Impragnieren mit, die auf der B. von Metallaeifen 
eytl. unter Zusatzen weiterer wasserabstoBender Stoffe beruhen. Durch Aufetreichen 
von Olen oder Harzen in fliichtigen Losungsmm. werden wasserdichte Stofte erzielt, 
die aueh fur Luft undurchlassig u. daher nur fiir techn. Zwecke yerwendbar sind. 
(Ol- u. Fettind. 9 . 122. 141—42. Wurzburg.) K. L in d n er .

M. Freiberger, Neueste ForUchritte in der BaumicoUbleicherei. In Amerika 
wird beim Bleichen weitgehend kontinuierlich gearbeitet. Die in der Bleicherei
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verwendeten chem. Hilfsmittel konnen zu Ozy- u. Hydrocellulosen fiihren, von dereń 
Einheitlichkeit man nicht sprechen kann. Richtig h. gesauerte Waren sind fcBter ais 
rohe oder kaltgesauerte. Dasaelbe gilt fiir die Kaltchlorierung. Die Voroperation 
wird so  eingestellt, daB die Nichtcellulosen a u s  der Rohbaumwolle bereits hier so 
weit ais moglich yorbereitet u. teilwoise schon entfernt werden, da ihre erst im 
BauchprozeB oder wahrend dea Chlorierens otattfindcnde Entfernung Veranderungen 
in der Ware heryorrufen kann, die ihrem apateren Zerfall im Gebrauch Vorschub 
leisten. Nahere Angaben beziehen aich a u f  das Vorentschlichten, daB  Bauchen u. 
die dabei yerwendeten Zuaatze, daa Entluften, die Hauptlaugenkochung, die Ent
fernung der unreinen Lauge aua der Ware, die Mityerwendung yon Loaungsmm., 
das Waachen. (Melliands Testilber. 5. 397—400.) S£tvebn.

R. H aller, Z u  meinem Aufsatz: „Uber die EimcirTiung von Wasstr, Alkalien 
und Salzcn auf rohe BaumwoUgeiocbc unter Bruck“. (Vgl. Melliands Teitilber. 5. 
29; C. 1924 . I. 974.) Einige Einwande F b e ib e e g e b s  werden besprechen. Die im 
VerBucheautoklaven erzielten ErgebnisBe erklaren im allgemeinen auch die Vor- 
gange im groBen. Cellulose geht in den Bauchlaugen in Lsg. Die Veras. mit 
Tetracarnit wurden mit yiel mehr yon diesem Stoff angeBtellt, ais eonst yerwendet 
wird. (Melliands Testilber. 5. 390.) StrvEEN.

M. Fort, Weitere Notiz iiber mechanieches Pulvern von B aum m lle. Die Falle, 
in denen bisher ohne chem. Einw. Zerfall yon Baumwolle zu Pulyer beobachtet 
wurde, werden besprochen. Die Erscheinung beruht auf ungewohnlicher Dichtheit 
der Stoffe u. wiederholtem Biegen der dicht aufeinander liegenden Faaem bei 
dauemdem Druck. Die kalkigen Flecken gebeetelter Stoffe sind Zuaammen- 
ballungen pulyriger Cellulose. (Journ. Soc. Dyers Colourista 4 0 . 142 —44. Almond- 
bank, Pertb.) SttVEBN.

R. Haller, Ober ein neues Verfahren zur Herstellung von lóilicher Starkę. Mittela 
p-Toluohidfoćhloramidnatriwm  1. gemachte Starko eignet sich yorziiglich zur Appre- 
tur aller Warengattungen u. auch zum Schlichten yon W*llketten. ( M e l l ia n d s  
Textilber. 5. 3 8 9 - 9 0 .)  St)VEBN.

P. Heermann, Ber Wollschwund durch atmospharisćhe Einflilise. Die Keetesz- 
schen Beobachtungen yon Wollschwund durch Licht u. die Atmoaphare (Ztechr. f. 
angew. Ch. 32. 168; C. 1919. IV. 229) wurden beatatigt. Reines Wolltuch mit 
8 Typfarbungen der Deutachen Ecbtheitskommiasion wurde mit Quarzquecksilber- 
dampflicht u. mit Tageslicht bestrahlt. Es zeigte sich deutlicher Wollschwund, 
der yorzugaweise durch Strahlen der Wellenlange 2000—3500 k  yerursacht wird. 
Die Echtheit der Farbung diirfte ineofem eine Rolle apielen, ais der unechte Farb- 
stoff durch die Beatrahlung oiydiert wird, ala Acceptor fur die wirkaamen Strahlen 
auftritt u. die Faser in gewissem Sinne schiitzt Auch die opt. Stellung der Far- 
bung diirfte einen EinfluB ausiiben. (Chem.-Zfg. 4 8 . 337—38. Berlin - Lichter- 
felde W.) St)VEBN.

Bror Segerfelt, Rotter ende Filter in  der Zellstoffindustrie der TYereinigten 
Staaten von Amerika zum Filtrieren und Waschen von P apientoff und Kalksćhlamm. 
Zuaammenfassendec Vortrag. (Apparatebau 35. 201—4. 212—15. Helsingborg.) P f l .

W. A bele, Bie Regenerierung von Altpapier. Behandeln im Kugelkocher ist 
uuzweckmaBig, weil dor freiwerdende RuB aich stark in dag Fasergut hineinarbeitet. 
Holzfreiea Altpapier wird in Amerika in ruhendem Zustande durch absatzweises 
(JbergieBen mit sd. Lauge aufgearbeitet. Mehrere dort iibliche Verff. zur Regene- 
rieruDg von holzachliffhaltigem Altpapier werden beaprochen. Papier aus Regenerat 
zeichnet aich dureh geschlossene Durchticht u. Aufsicht’, yoluminosen Griff und 
hochste Opazitat aus. Starkea Kalandern erzeugt nicht die ala so storend empfun- 
dene spiegelnde Glatte. (Wchbl. f. Papierfabr. 55. 1273—75. Stuttgart.) S O y e rn .
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Jacąues Croland, Schnettviethod.cn zur Papicruntersuchung. Zur gewichta- 
maBigen Feststellung der Verhaltnisae der Faserarten im Papier dient die fiir die 
yerschiedenen Fasern yerschiedene Aufnahmefahigkeit fiir Phenole u. aromat. 
Basen. Znr Feststellung, ob Holzschliff yorhanden ist u. ungefahrer Best., in 
welchen Mengen, diencn Farbwrkgg. mit Phenolen, Aminophenolen u. aromat. 
Basen. Auch die durch Hydrolyse gebildete Furfurolmenge dient zur Unter- 
scheidung der einzelnen Fasern. (Papierfabr. 22. 184—85. Nach Paper 33. 
Nr. 7—9.) StłVEEN.

F. Hoyer, Bohdachpappe. Angaben iiber Auagangsstofie, ihre Bearbeitung u.
Keinigung, die Herst. der Pappe u. ihre Priifung. 2 amerikan. Maschinen mm 
kontinuierlichen Impragnieren sind besehrieben. (Wchbl. f. Papierfabr. 55. 1056 
bis 1058. 1425—28. Cothen.) St)VERN.

Umberto Pomllio, Die nationale Cdluloseindustric. Bericht uber den Stand 
der Celluloseindustrie in Italien mit Literaturyerzeichnis. (Giorn. di Chim. ind. 
ed appl. 6. 223—37. Neapel.) Beh b le .

Bose, D at de-Vains-Verfahren. (Vgl. Wchbl. f. Papierfabr. 55. 720; C. 1924.
I. 2755.) Nach J. Strachan (Worlds Paper Trade Reyiew) wird das de Vainsyerf. 
hauptsachlich bei Beisstroh, Stroh u. Esparto Yerwendung finden. Der erzielte 
Zellstoff soli besonders rein sein. Chlorwasser greift Strohzellulose nicht an. 
(Wchbl. f. Papierfabr. 55. 990—91.) StlYEBN.

A. K lein, Priifung gebleicher Zellstoffe. Angaben iiber Aussehen der Einzel- 
fasern u. Mk. Abmeasungen der Cellulosefasern, Schmierigkeit des Stofies, FcBtigkeits- 
u. Eeinheitspriifung, Ursachen von Celluloseflecken u. Beuiteilung der WeiBe der 
Cellulose. (Zellstoff u. Papier 4. 85—88.) SOyebn.

F. Schmitt, Nitrieren der Cellulose fu r  CeUuloid nach dem Verfahren von 
Thomson. (Vgl. Caoutchouc et Guttapercha 21. 12132; C. 1924. I. 2851.) Der 
Verbrauch an Saure bei dem Yerf. nach T homson wird berechnet, u. es ergibt 
sich, daB die gesamte HNO, zuriickgewonnen werden kann, womit die ttberlegon- 
heit dieses Yerf. gegenuber den andern, z. B. dem von Sel y ig , erwiesen ist. 
(Caoutchouc et Guttapercha 21. 12203—4.) PiECK.

Schmidt, Cellophanc. Beschreibung der HerBt. dieser Folie aus Cellulosehydrat 
durch Fallen eines feines ViscoBehSutchens nach den Yerff. yon Bkandenbergee. 
(Kunststoffe 14. 67—68.) SOter n .

W. Herzberg, LSschpapierpriifung. In einem Falle lieB die Beat. der Saug- 
hohe nach Klemm auf ein Papier groBer Saugfahigkeit schlieBen, wahrend das 
Dalónsche Verf. (Mitt. Materialpriifgs.-Amt GroB-Lichterfelde 40. 238; C. 1923. II. 
1119) ein geringwertiges Loschpapier anzeigte, was tatsachlich auch yorlag. 
(Wchbl. f. Papierfabr. 55. 1418. Berlin-Dahlem.) SttYEBN.

Strona Gugnolio Piana, Biella, Italien, Wiedergewinnung der Seide aus den 
Abfatlcn beim Einsammeln. (D. B,. P. 387828 KI. 76 c yom 25/3. 1923, ausg. 4/1.
1924. It. Prior. 25/3. 1922. — C. 1924. I. 2757.) Kausch.

H. B. Smith, Albany, New York, Behandeln von Seide. Seide wird in Form 
yon Strangen oder Stiicken in einem einzigen Bade entgummiert u. gebleicht, ge- 
gebenenfalls unter gleichzeitigem Farben. (E. P. 212517 yom 16/10. 1923, Auszug 
ver5ff. 30/4. 1924. Prior. 8/3. 1923.) Kausch.

Jesaup & Moore Paper Co., Philadelphia, Pa., ttbert. yon: Joseph E. Plum- 
stead, Wilmington, Del., Herstellung einer KochftUssigkeit fiir die Papierzeugbereitung. 
Man laBt Na,COs auf pin S enthaltendes Ca-Salz einwirken u. trennt das er- 
haltene Prod. yon den unl. Bestandteilen. (A. P. 1488829 yom 18/4. 1923, ausg. 
1/4. 1924.) Oelk eb .

Jessup & Moore Paper Co., Philadelphia, Pa., iibert. yon; Joseph E. Plum-
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stead, Wilmington, Del., KochfliissigJceit fiir die Papiereeugbereitung, welche NaOH 
u. Na,S20 , enthiilt. (A. P. 1488830 vom 18/4. 1923, ausg. 1/4. 1924.) O e lk e b .

Rheinisoh-W estfaliache Zellkern A.-Gh, Barmen-D., Z u  Uberzugszwecken 
geeignttes Papier, beBtehend aua in an sich bekannter Weise mit Pergamentpapier 
zusammengegautschtem Papier. — 2. gek. durch die Verwendung einer vor dem 
Pergamentieren liehtecht gefarbten PergamentpapiorbahD. — Ea wird ein fur die 
Buchbinderei, Kartonnagcnfabrikation u. dgl. beaondera geeignetea Oberzugspapier 
erhalten, daa aich leicht pragen u. mit allen moglichen Muaterungen yersehen laBt, 
(D. E. P. 396328 KI. 55 f vom 20/8. 1922, ausg. 28/5. 1924.) O e lk e b .

N. V. Nederlandsche Kunstzijdefabrlek, Arnhem, Holland, Beinigen von 
Yiscose und anderen ZellstofflStungen. (D. E. P. 396462 KI. 29 b vom 8/10. 1922, 
ausg. 4/6. 1924. Holi. Prior. 18/11. 1921. — C. 1924. I. 2037 [F. P. 558436].) Ka.

Martin L. Griffłn, Rumford, Me., Destillation von Zdlitoffablaugen. Die Ab- 
laugen werden auf der Obeiflache einer von innen beheizten rotierenden Trommel 
eingedampft u. die sich dabei yerfłiiehtigenden Bestandteile kondensiert. (A. P. 
1487456 yom 26/3. 1920, ausg. 18/3, 1924.) . O e lk e b .

Farbenfabriken vorm. F rie d r . Bayer & Co., Leyerkusen b. Koln a. Rh., 
Yerarbeitung von Spinnmassen a u f Kunstseide nach dem SłrecJcspinnverfahren. (D.R.P. 
396702 KI. 29b yom 2/3. 1922, ausg. 6/6.1924. — C. 1923. IV. 125.) K ausch .

XIX. BrennBtofle; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
F. Hansser, Das Tcraftfahrtechnische Laboratorium der Gesellsćhaft fiir Kohlen- 

technik. (Ber. Ges. f. Kohlentechn. [Dortmund-Eying] 1923. 180—85. Dortmund- 
Eying.)' PFLtiCKE.

J. Koenigsberger, Die magnctiiche Feststellung von an Salzvorkommen ge- 
bundenen Erdollagerstatten. Auf Grund yon Unterss. kommt Vf. zu dem Ergebnis, 
daB 1. die GroBe der Anomalien, die dem Salz allein zuzuachreiben ist; biaher 
iiberschatzt wurde, 2. zu einem Gebiet negatiyer Anomalien steta ein Gebiet poai- 
tiyer Anomalien gehort, 3. daB man statt die Variationen der Vertikalkomponente 
auch die der Horizontalkomponente des Erdmagnetiamua oder die relatiyen Dekli- 
nationsunterschiede messen kann u. 4. daB man durch Kombination der magnet. 
Durchmessung u. der Schweremeaaungen mit der Drehwage nach EOtyOS alle 
Grofien: Tiefe, Auadehnung, Miichtigkeit, Lage u. Form der Salzlagerstatte feat- 
atellen kann. (Petroleum 20. 227—29. Freiburg i. Br.) F ranckenstein .

Welwart, Die Extraktiommethoden der Kohlen. Vf. beapricht die Literatur 
uber die Extraktion yon.Kohle. (Ol- u. Fettind. 9. 180—84. Wien.) K. L in d n e b .

Marcel Oswald und Bobert Pinta, Uber die Behandlung von Eohkohlen mit 
fiiissigem Naphthalin. Sd. C10H8 loat, wie scbon F is c h e r  u. G lu u d  (Ber. Dtach. 
Chem. Ges. 49. 1460; C. 1916. II. 1089) gezeigt haben, ungefShr 18% der Bestand
teile der Kohle; am besten arbcitet man in Nj-Atmosphare, da der Luftaauerstoff 
aich meistena mit dem Eitrakt yerbindet u. ihn unl. macht; C- u. H-Gehalt deB 
Eitrakta Bind hoher ala die der urspriinglichen Kohle. Alte Kohlen, die an Luft 
gelegen haben, geben weniger Extrakt. Fiir industrielle Zwecke aind die gel. 
Verbb., die moglicherweiae Kondensationsprodd. yon Kohle mit C1QH8 darstellen, 
ihrcs geringen S, 0  u. Aachegehalts, ihrea hohen Heizwertes u. guten Kokses 
wegen eyentuell sehr gut geeignet. (C. r. d. 1’Acad. des sciencea 178. 1552 bia 
1555.) H a b e r la n d .

0. Kruber, Uber die aromatischen Eohlenwasserstoffe des Urteers. Vf. hat die 
T roib olfrak tion  des Urteers (Kp. 190—300°) untersucht u. darin Benzolderiw. 
mit langeren Seitenketten u. betrachtliche Mengen methylierter Hydrindene fest- 
geatellt. Aua 72 1 mit yerd. Lauge u. Saure neutral gewaschenem u. mit einer
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Kolonne bei yermindertem Druck fraktioniertem Treibol wurdeu die Fraktionen 
180—200° 2mal mit ja 10% HsS04 (66° Bć.) gewaacben, daa nicht angegriffene Ol 
von dem cutnaronharzabnlichen Riicketand abgetrioben u. ernout mit der Kolonno 
im Vakuum fraktioniert. Es wurden 15 farblose, im Bereich yon 170—210° ad. 
Fraktionen yon etwa 11 mit Siedegrenzen yon 4—6° erhalten, die beim Schtitteln 
mit konz. HjSO* sich nur achwach rotlich farbten. D.16 0,85—0,88. Dio darin 
enthaltenen substituierten Benzole erwioBen aich ais yerhiiltnismaBig schwer sulfier- 
bar, u. die KW-atoffe lieBen sich aus den Sulfosfiuren leicht wieder abapalten. Bei 
den substituierten Hydrindenen lagen dio Vcrh»ltnisBe umgekehrt, u. durch Kom- 
bination beider Veiff. lieB sich eine Anrcicherung der beiden Stoffklassen in den 
betreffenden Fraktionen erziclen. — Die Sulfosaure (52 g) des 1,2-Dimethyl-4-athyl- 
benzols konnte schon ohne diese Anreieherung aus 450 g der Fraktion 186—190° 
mit Schwefelsauremonohydrat in derben Prismen erhalten werden. Das N a S a le  
enthalt 1% Mol. Krystallw. Sulfamid: glanzende Nadeln aus A,, F. 126—127° 
(unkorr.). Der aus dem Na-Salz abgeapaltene K W -stoff (16 g) iat idont. mit dcm 
yon S tah l (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 23. 992) beachriebenen. Trinitroderiv.: weiBe, 
in Bosetten angeordncte Nadeln, F. 121°. Tribromderiv.: feine, weifie Nadeln,
F. 93°. Dic Oiydation des IiW-atoffa fiihrt zu Trimellitsaure. — Aus der yon 
199—202° sd. Fraktion (5 kg, D.15 0,88—0,89) konnten durch Sulfieren mit der 
gleichen Menge Monohydrat u. Spaltung der Sulfoaauren mit uberhitztem Wasaer- 
dampf bei allmahlich von 130—175° steigender Temp. zuerst Bil.-K W -stoffe  u. dann 
Hydrindene (1400 g, D.16 0,936) gewonnen werden. 4-Methylhydrindcnsulfotdure: 
Nadeln; Na-Salz (120 g); atlasglfinzende Blatter mit 1 Mol. KrystallwaBser; Sulfamid: 
Blattchen, wl. in h. W., 11. in A., F. 175°. 4-Methylhydrinden: wenig bezeicbnend 
riechendes ól, Kp. 203°, D.<° 0,9350. Tribromderiv.: Nadeln aus A.-Toluol, swl. in 
h. A. Dio Oiydation des KW-atoffa mit KMn04 fuhit zu 2-Phenylglyoxyl-l,3-di- 
carbonsaure, im Eisiccator yerwitternde Prismen, F. 238° unter Zers. u. weiter zu 
Hemimellittaure, F. 188—190° unter Zera. — Die D ehydrierung des 4-M ethyl- 
h yd rin d en s (bearbeitet von H. Kaffer) im stark yersin n ten  Fe-Kohr (Fischee, 
Schbadeb u. Zebbe, Ges. Abh. z. Kenntnia d. Kohle 6. 129; C. 1924.1. 838), daa 
mit yerzinnten Raschigringen yeraehen war, gab bei ca. 650’ neben hoher ais Chryscn 
schm. Produkten In  den u. Mcthylinden, die mit konz. H,S04 yerharzten u. bei der 
Kondensation mit Benzaldehyd Benzylidenoxybenzylinden u. die Benzylidcnvcrb. des 
4- oder 7-Methylindens (goldgclbe Blatter, F. 93°) gaben. Auch Eydrinden, das 
ebenfalls im Treibol aufgefunden wurde, lieB sich im yerzinnten Fe-Rohr entgegen 
den Angaben yon v. Bbaon, H ahn u. Seemann (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55.1689;
C. 1922. III. 551) dehydrieren. — Aua der Fraktion 170—180° (900 g, D.15 0,86) 
wurden PseudocwnoUulfosaure (140 g) u. daraua Pseudocumol (40 g, Kp. 169—170°,
D.,10 0,8744) gewonnen, ferner HemelUtolsulfosaure: glanzende Platten, dessen 
Sulfam id: Blattchen aus A., F. 194°. Hemellitol, D.204 0,8844, Kp. 179—180°. Tri- 
bromdcriv.: Nadeln, F. 241°. — l,2-Dimtthyl-4-isopropylbenzolsulfosaure konnte aua 
dem bei der Darst. dea 4-Methylhydrindens erhaltenen Yorlauf in Nadeln gewonnen 
werden. Na-Salz. Nadeln, die beim Erwarmen im Krystallwasser achm. u. dann 
zu einer asbeatglanzenden Maese eratarren; Sulfamid, Nadeln aus yerd. A., F. 160 
bis 161°, in b. W. swl., in A. 11. Sulfanilid: Prismen aus A., F. 186°. K W -sto ff \ 
wasserhelles Ól yon eigenartig pfeffermmzShnlichem Geruch, D.*°4 0,8710, Kp. 199°. 
Bei seiner Bromierung in Ggw. von Al tritt Abspaltung der Isopropylgruppe u. B. 
yon Tetrdbrom-o-xylol, F, 260°, ein. Bei der Nitrierung gibt der KW-stoff ein 
Trinitroderiv., Piismeu, P. 119°. — Durol konnte in geringen Mengen aus der yon 
194—200° sd., yon den ungeaStt. Anteilen befreiten Urteerfraktion gewonnen werden, 
nachdem durch wiederholtes Sulfieren ein groBer Teil der KW-atoffe in Sulfoaauren 
umgewandelt worden war. Aus dem unangegriffenen Ol schied sich das Dwról in



Krystallblattcrn aus. F. 82—83°. (Ber. DtBch. Chem. Ges. 57. 1008—15. Duisburg- 
Moiderich, Gesellechaft fiir Teeryerwertung m. b. H.) T r o p b c h .

H. Parlselle , Theoretitche Untcrsuchung zum Vergleich der hauptsacUichałen 
brtnnbarcn Gase vom GcsichtspunJct der Belcuchtung und der MotorTcraft. Vf. leitet 
einen Yorgleieh der brennbaron Gaao u. Diimpfe ab u. empfiehlt, den VorkaufB- 
preis nach dem Heizwort zu berechnen, (Chimie et Industrie 11. 651—56. Lille, 
Univ.) J ung.

Gluud, Die Yerhiitung von Zerfrcssungcn der NebenprodukUnanlagcn. Die 
Anfreasungen sind nicht auf den Gehalt an'S, pondom auf den von HCN r.unick- 
zufiihrcn. Sie troten aber nur dann auf, weun NH„ im Gbbo vorhanden ist, da 
sich in dem Falle daa 11. Ammoniumferrocysmiir (NB^FetCN,^ bildet. (Ber. Ges. 
f. Kohlentechn. [Dortmund-Eving] 1 9 2 3 . 169—71.) F ranckenstein .

W. W. Odell und W. A. Dunkley, Bituminosc Kohle des Zentraldistrikts ais 
Heizmałeril fiir Wassergasgeneratoren. (A.uszug aus Bulletin 203 des Bureaus of 
Mines) Unterss. iiber die Verwendung yon Kohlen yon Illinois zur WaBsorgas-Hcrst. 
(Journ. Franklin Inst. 197. 702.) Jung.

G. W. Jones, CO-Gefahrcn bei mit Naturgas geheizteń Hausófcn. (Auazug aus 
Teehnical Paper 337 of the Bureau of Mines.) Bericht Uber Verss. iiber das Ent- 
weichen yon CO aua yerschiedenen Ofen. (Journ. Franklin Inst. 197. 701 
bis 702.) J ung.

Pradel, Halbgas - Grnflfeuerungen fiir RohbraunJcohle. BeBchreibung yer- 
schiedener neuorer Anlagen. (Papierfabr. 22. Beilage 233—37.) SUvern.

J. K, Pfaff und H. Trutnoyaky, Zur Kenntnis des Schwelgascs. Vff. atellten 
bei der VerBchwelung yon Braunkohlen bei niedriger Temp. daa Vorhandenaein yon
H, fest, deBBen Entetohung yielleicht einer B. yon Wassergas zuzuechreibon ist. 
Ggw. yon Ns deutet nicht auf Entstehung yon elementarem N, auB dem Sehwel- 
yorgang. Im Schwelgase wurden die hoheren Homologen der Olefine u. Methane 
featgeatellt; boi der Berechnung des Heizwertes ist dieses zu beriicksichtigen. 
(Braunkohlo 2 3 . 129—34. Halle a/S.) F ranckenstein .

Seidenschnur und Schmidt, JDie Entkreosotierung von Braunkohlenurteer und 
scinen Destillaten. Es gelang der Firma P oltsius - DeBBau, die Filtration der 
kohlenaauren Kalk haltenden Laugen durch Anwendung von Trommelfiltern gtin- 
stiger zu geBtalten. Der erhaltene feucbte feinkornige kohlensaure Kalk wurde im 
Drehrohrofen zu groBstiickigem Atzkalk gebrannt. Analog der Spritwśische der 
A. Riebeckschen Montanwerke schlagen Vff. zur Entkreosotierung u. zugleich zur 
Entparaffinierung ein Gemiach yon Bzl. u. A. yor. Die Wrkg. beruht darauf, daB 
zunaehat bei Abkiihlung auf —15 bis —20° daB Paraffin sich abacheidet u. daB 
nach der Abdeat. dea Bzl. u. eines Teiln des A. der BeBt des A. die Phenole gel. 
enthalt. Die Lsg. bildet dann eine Schicht iiber den NeutraloloD. (Brennstoff- 
chemie 4. 235. 1923. Freiberg.) F ranckenstein .

Alfred Faber, Erdóle aus pflanzlichen und tierischen Fetten. ,Vf. berichtet 
iiber die Verss. yon Mailhe - Paria, welcher Pflanzcnole, wie Łeinol, Rapsol, Rici- 
nusol, unter Yerwendung yon Katalysatoren bei hoher Temp. in erdolartige Prodd. 
umwandelte. (Petroleum 2 0 .  727—29. Leipzig.) F ranckenstein .

G. Gane, Neuc Aufgabtn in der Petroleumindustrie. Die einzelnen Verff. der 
Gewinnung yon Gasolinen aus den Erdgaeen, des Krackens, der Hydrierung, der 
Tieftemperaturyerkokung, der Reinigung nach E deleanu  usw. werden boBprochen. 
(Bolet. Soc. de Chimie din Romania 6. 7—33.) F ranckenstein.

Jacque C. M orrell, Aufgabtn in  der Baffinerie von Krack-Destillaten. Yf. 
beapricht mehrere Verff. der Behandlung von Krack-Destillaten mittels H3SO, und 
NasCOa. (Chem. Metallurg. Engineering 3 0 . 785—87.) F ranckenstein .

1924. II. IIXIX. B r e n n s t o f f b ; T e e r d e s t il l a t io n  u s w . 569
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H. L. Kauffman, Die Aufgabe der Absorption in der Pełrohumraffination. 
Fullererde, Tierkohle, Holzkohle, aktivierte Kohle, besondere Tonsorten, Kiesel- 
sauregel u.-dgl. dienen in ausgedehntem MaBe ala Absorptionsmittel in der Reini
gung von Gasolin, Leuchtol u. Schroiermitteln. Die Anwendungsweise wird be- 
Bcbrieben. (Chem. Metallurg. Engineering 3 0 . 153—56. Parco [Wyo.].) F kanckenst.

J. Marcuason und M. Picard, Die Vorgiinge beim Blasen von JErdSlriickstanden 
und Teeren. Durch Blasen wurde bei Wriczener liohól der Tropfpunkt auf 70° u. 
106° erhoht. Die Erdolharze sind nahezu, die oligen Bestandteile zum Teil in 
Asphaltene iibergegangen. Der Riickgang der oligen Bestandteile ist auf Oiydation 
u. Polymerisation von ungesatt. u. geschwefelten Korpern zuriickzufuhren. — Beim 
Blasen von Teer erhohte aieh der Gehalt an in Chlf. unl. Stoffen u. an 1. Teer- 
harzen auf Kosten der Oligen Neutralstoffe; die Menge der Basen nahm ab. — Auf 
Urteer wirkt O, starker ein. Das starkę Anwachaen der Teerharze wird durch 
Oiydation u. Polymerisation geachwefelter u. nngeaatt. Bestandteile bedingt. — 
Eine Beforderung der Rk. durch Katalyeatoren konnte nicht beobachtet werden. 
(Chem.-Ztg. 48. 338—39. Berlin-Dahlem.) J u n g .

R. van A. Mills, Die JEntfernung von Paraffin at# Ólbrunnen. Die Methoden 
bestehen entweder darin, die B. yon Paraffin mogliehst- zu yerhiiten u. andererseits 
das festgesetzte Paraffin zu entfernen. Letzteres geachieht durch Torpedieren, 
Losungam. oder Ausbrennen. (Petroleum 2 0 .  729—32.) F eanceekstein .

~  D. Aufhauser, Zur Kenntnis der Heie- und Treibóle. Vf. bespricht die Ab- 
hiingigkeit der Eignung ais Treibmittel von der Siedeakala, die Zus. u. Eigen- 
schaften der Treibole, die Eigenschaften der Heizole u. den Vorgang der Verbren- 
nung. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 68. 419—22. Hamburg.) F eanckenstein.

W. Leder, Die Feuerungstechnik des Torfes im Dampfkesselbetrieb. (Die Warme 
46. 363—67. 377—80. 400—4. 419—21. 1923. Oldenburg.) F eanckenstein .

C. Blaoher und G. Girgensohn, Brenn&toffanalytisćhe Untersuchungen. I. Die 
Bestimmung des Wassergehaltes der Steinkohle fiir praktisćhe Zwecke. Yff. empfehlen 
den Ihlowachen Hochyakuumtrockner fur die Best. dea "W. in Brennstoffen. (Chem.- 
Ztg. 48. 357—59. Riga, Uniy.) J ung .

Christian Len, Die Viscotitat der Mineralole (Das Misćhmgsgesets). Ein- 
leitend bespricht Vf. friihere Arbeiten, die sich mit MischungBgesetzen befaasen. Er 
erwahnt die Formeln yon Schultz, P yhala , Molin , Oelschlagee, Schwedhelm  
u. W inslow-Her8Ch el . Diese aind aber teils prakt. unbrauchbar, teils geben sie 
ziemlich groBe Fehler. Bis jetzt wurde die Kurye der Yeriinderung der Konstantę 
in einem Gemisch ais direkto Funktion von zwei Werten auagedriickt, in unaerem 
Falle in Funktion der Viacositat oder der Fluiditat der Komponenten u. ihrer 
spezif. Yol. Auf dieae Weiae kann man auch yiele einzelne Kuryen u. auch 
mathemat. Auadrucke gewinnen, die sich aber immer nur auf eine beschrankte Zahl 
yon einzelnen Fallen anwenden lassen. Aber auf diese Art kann man kein all- 
gemeines Gesetz erhalten, weil in den angegebenen Werten der Absziase u. Ordinate 
weder das Gleicbgewicht der Krafte noch der kompleien Beziehungen zwischen 
ihnen enthalten sind. Jeder Wert der Komponenten in der Miachung ergibt ein 
Kriifteintegral auagedriickt im C. G, S.-System, u. jede Komponento des GemischeB 
ergibt ein kompleies Gleichgewicht in ihren gegenseitigen AbhSngigkeiten, u. 
daraus folgt ein allgemein auwendbarer korrekter Ausdruck. Die Kurye ist fiir 
ideale Falle eine gleichaeitige Hyperbel u. die Reziproke d. h. die Fluiditat eine 
Gerade. Daraus folgt die Formel dieaes Gcsetzes: x y  =  k  (konstant). GemaB der 
Analogie der Eigenschaften zwischen der gleichseitigen Hyperbel u. der Funktion ex 
ist: a) Die Formel fiir die Flachę zwiachen den Grenzwerten:
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b) ergibt B ich  durch Auswertung der Kurve der gleichseitigen Hyperbel:

P_ |~ (ut — u) -f- a ,)  1 
ĉ  — ce,)\p  [2{cc —  a , ) ^

Im Fali der Mineralole iat x  =■ 1 za setzen, woraua Formel: 
(cc, — cc) (gt +  a,) [ l0? 7  p

(2)

(3)(ia  — cct) 2 (a t — a,) 
zu entwickeln ist

Hierin ist: ccu a , die Konstanten (Yiscositfiten) der Komponenten. cc die Kon
stantę (Viacositat) der Mischung. p> P  Yolumprozente der beiden Komponenten.

«i "> «  >  « ii p  +  P  =* 100.
Vf. bespricht hierauf die Faktoren, welche JLnderungen der ViacoBitat der Ole 

in der Mischung heryorrufen, wie Unbestandigkeit der Molekularstruktur, innere 
Konz., Temp. u. innerer Druck.

Bei neuen Umgruppierungen, welche jetzt niedrigere Kompleie enthalt, wie 
leichte Ole, ebenso Ole, welche sich durch Wechselwirkung yieler Korper bilden 
konnen, entsteht ein neues dynam. Gleichgewichtaayatom u. damit eine andere 
YiacositSt des Gemiachea. Durch die innere Wrkg. in einem Olgemische entsteht 
ein neues Gleichgewicht oder eine neue Abweichung in positiyem oder negatiyem 
Sinne, welche aich durch die Unterschiede zwischen den esperimentell gefundenen 
ViacositatBwerten u. den aua obiger Formel berechneten ergibt. Diese Abweichungen 
zeigen aich durch Werte, welche ]> oder <[ ais 1 sind, welche der Exponent x  
annimmt. Diese Abweichungen betragen nicht mehr ais 1—4% u. werden daher 
prakt. yernachlasaigt. Aua diesem Grunde hat Vf. fiir den yorliegenden Fali der 
Fundamentalgleichung den typ. Auadiuek der Gleichung einer gleichseitigen 
Hyperbel gegeben: x y  =  Tc Bei

Ł  ( F - F 0 ( F + t , )  . on1onQ m
p 2(7 '  — v) ( F  —  v) ’

worin: V  bezeichnet Viscoaitat nach Engler dea schweren Olea, v bezeiehnet 
Yiacoaitat nach E n glee  des leichten Olea, V ' bezeichnet YiscoBitat der sich er- 
gebenden Mischung, p  bezeichnet Volumprozent dea leichten OleB, P  bezeichnet 
Volumprozent dea achweren Oles.

F >  V ' >  v: P  +  p  =■ 100.
Die von dieaer Formel abgeleiteten Formeln u. ihre Anwendbarkeit beziehen 

aich auf den Fali, daB die Yiaeositatsfaktoren, apezif. Z&higkeit oder absol. ZShig- 
keit im C. G. S.-System angegeben werden. Mit Hilfe dieses Ausdrucka u. bei Be- 
zeichnung der abaol. ViBcositfiten tritt Obereinstimmung mit der Formel yon Poi-

i tp  1* . .
SEUILLE 1) =■ - - - ---- • t ein.' 8® I

F  4- vBezeichnet man nun das Verhaltnia  ̂( p — ^ (^’s°hung8modal) u-
6 V

-j-p- mit Q, so erhSlt man die yereinfachte Formel:

£  • == e>X ®
u. daraus

V  — V '
HĘ—Ę - Q -  (6)

Friiher hatte man angenommen, daB die YiacositSt yon Oimiachungen steta



kleiner aei, ais nach der Mischungsregel berechnet. Vf. findet durch eiperimenteUe 
Feststellungen (zwischen 1,5 u. 800 E°), daB unter Umstanden die ViBCOBitat der 
Mischung auch groBer sein kann ais berechnet. Vf. behandelt nnn die eimeLnen 
Falle fur >1 <[ e, A. =  e u. A >  e usw., er hat prakt. festgestełlt, daB die Ol- 
gemische |der allgemeinen Kegel 5 >  e\X ]> 1 unterworfen sind. Fiir Korrektion 
yon kleineren Fehlem in der Viscositat eines Oleś werden Ole mit e /i <C 1 an- 
gewendet.

An einigen Beispielen werden nun die Anwendungsmoglichkeiten der Formel 
erlautert. Diese Formel gilt nur fur Schmierdle; fiir Mischungen von Bzn. mit 
schwereren Olen muB man die Formel (3) anwenden oder mittels Interpolieren eine 
ein fiir alle Mai giiltige experimentell aufgestellte Tabelle.

Wahrend der Ausdruck (5) die^hyperbol. AbhSngigkeit der YiscositSt der 
Mischung zeigt, zeigt sich die geradlinige AbhSngigkeit der Fluiditat durch folgende 
Ausdriicke, in beiden Fallen ais Funktion der Konstantę ejX u. der Mischunga- 
yerhaltnisse der Komponenten:

e . J k .  +  Ł ==, e +  I L ) ,  (7)
n  p  t] n  p

oder

5 7 2  H o t t .  P h o t o g r a p h i e .  1 9 2 4 .  I I .

(8)
\yji / \y>i / v

worin

; Vi >  v >  v%; (pi >  <p >  <p»-
Unter Innehaltung der angegebenen Vorschrift erhalt man bei sehr groBen 

Unterschieden in den Viscoaitaten der Komponenten zwischen esperimentell be- 
stimmten u. berechneten Werten Unterschiede yon 10%. Fiir prakt. yorkommende 
Falle ist der Fehler nicht groBer ais i  4°/0 im allgemeinen nur i  2%. Zum 
SchluB gibt Vf. eine Tabelle der Vi£c0sit5tcn einer Anzahl inland. Ole u. einige 
Diagramme an. (Moniteur du pśtrole roumain 1923. 16 Seiten. Sep. y. Yf.) Fea.

A. Dosoh, Beurteilung und Kontrolle der Verbrennungsvorgange lei Feuerungen 
(LuftUberschup und Leistung). Yf. beschreibt einen App., durch welchen der Unter- 
druck im Feuerraum u. der Unterdruck im Fuchs gemessen wird. Aub dem Unter- 
schied dieser Drucke, der sich im App. durch den Winkel der Zeigerstellungen 
kund gibt, werden Schliisse auf LuftiiberschuB u. Leistung gezogen. (Feuerungs- 
technik 12. 107—9. 116—17.) N e id h a b d t .

Paul lebean , ffber einige Anwendungen der AncHyte der Brenngatgemitche. 
Beschreibung der Methode der Gaaanalyse yon L e b e a u  u .  D a m ie n s  (Ann. de 
Chimie [9] 8. 221; C. 1918. I. 1181) u. ihrer Anwendungen auf die aus Carbiden 
erhaltenen Gasgemische, auf Leuchtgas, auf Koksofengase (L eb ea u  u .  D a m ie n s ,
C. r. d. TAcad. des sciences 171. 1385; O. 1921. II. 943) u. namentlich auf die 
Gaee der trockenen D est. yon Torf, Lignit, Kohle, Antbracit u. Holz. (Ygl. kurze 
Keff. nach C. r. d. l’Acad. dea sciences 177. 456. 178. 391; C. 1923. IV. 809.1924.
I. 2845.) (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 489—514. Paris, Fac. de Pharmacie.) Bi.

XXIV. Photograpłiie,
L. A. Jones und C. C. Eichardson, Warmeeigenschaften des bewgten Bild- 

films.' (Auszug aus Trans. Soc. Mot. Piet. Fng. 17. 86. 1923.) Beschreibung zweier 
Calorimeter zur Best. der spezif. War me yon Filmen; Bericht iiber die Best. u. die 
Measung dea Temp.-Anstiegs wahrend der Projektion. (Jouin. Franklin Inst. 197. 
697- 98-> J u n g .

SchluB der Redaktion: den 30. Jani 1924.


