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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
C. F renzel, U ber die Bereehnimg der Arbeit ćhenmcher Umsetzungcn bei ve r- 

dnderlichen Konzentrationen. Vf. bereclmet auf 2 verschiedenen Wegen die Arbeit A, 
die eine homogene Rk. bei abnelimender Konz. zu leisten vermag. Die Rk. ist 
nx a i +  a2 -f- . . *s> v x a t -(- v2 Der Anfangszustand iat charakterisiert
durch die Konzz. c„ c3 . . y u y2 . . ,  die Partialdrueke p n p., . . . n u n2 . . . u. die 
Zahl der Mole N u  N2 . . 9J„ 91, . . . (Im Gleichgewicht werden die GriiBen mit 
iiberstrichenen Indiees bezeichnet.) Dann ist:

„ r Aro , ,  SR, v  31,

-1 - B r i -  -  * ■ * » • < * •  -  * * ■Cl C-2 • • » y i  72

wobei u =  V  (Ci — 0 ^ / 1^  ist. Daraus liiBt sieli auch das Massenwirkungsgesetz 
beweisen. (Ztselir. f. pliysik. Cli. 110. 547—58. Braun, Deutsche Techn. Hochsch.) Jo.

J. W. Terw en, Die Adsorption von Wasserstoff durch Nickel. Vf. bespricht 
die Unterss. von G aug er  u . T aylo r  (Journ. Americ. Chem. Soe. 45. 920; C. 1924.
I. 532) u. vou G aug er  (Jouru. Americ. Chem. Soe. 46. 674; C. 1924. I. 2761), aus 
denen hervorgeht, daC die Maximaladsorption von J5TS an Ni bei yerschiedenen 
Tempp. verscliieden ist, u. daB der adsorbierte Wasserstoff sich wie ein dissoziiertes 
Gas yerhiilt. Es selieint daher ein Gleichgewicht zwischen H2 u. H an der Ni- 
Oberflttclie zu bestehen. Aus pliotoelektr. Verss. gelit lieryor, daB an der Ni-Ober- 
fliiche H, II., u. ein Hydrid yorlianden ist. (Chem. Weekblad 21. 386—89. Delft, 
Olfabrik.) lJĘCKER.

P. Gunther, U ber die hmere Reibung der Gase bei tiefen Tempera.tv.ren. Die 
innere Reibung vou II2 u. He wurde zwischen 15 u. 273° abs. nacli der Methode 
der sehwingenden Platten (vgl. VOGEL, Ann. der Physik [4] 4. 43; C. 1914. I. 
1803) bcstimnit. Am H_> wurde die Folgerung aus der Nernstschen Gasentartungs- 
tlieorie, daB die innere Reibung sich bei den tiefsten Tempp. mit T  11 iindert, an- 
.mihernd bestiitigt gefunden. Auch boim He wurde ein bcschleunigter Abfall, wenn 
auch nicht nacli der Nernstschen Funktion, welclie hier wahrsclieinlich erst bei 
noch tieferen Tempp. gilt, festgestellt. Die Formel von S u th e r la n d :

Vol.Vr =  (TJT)%  • (1 +  C /T )l(l -fc C/T0) 
vcrsi(gt fur die innere Reibung vou H | u. Ile bei 20° abs. yollstandig. Durch 
Einfiigen ąuadrat. Glieder im Ziihler u. Nenuer nach Chapmań (Philos. Transact. 
Roy. Soc. London A. 211. 459 [1912]) wird RimShernde Obereinstimmung mit den 
Messungen erreicht; doeh verliert die Formel dann bei den tiefsten Tempp. den 
physikal. Sinn. Unterhalb von 20° liefert sic eiuen zu langsamen Abfall der inneren 
Reibung mit der Temp. Es scheint bewiesen, daB die innere Reibung bei den 
tiefsten Tempp. durch einen neuen Faktor, wic ihn z. B. die von N e rn s t zur Er- 
kliirung der Gasentartung angenommene AbstoBungskraft zwischen den Molekiilen 
darstellt, bestimmt wird. (Ztselir. f. phj-sik. Cli. 110. 626—36. Berlin, Univ.) Jo.

F. S. Goueher, U ber die Festigkeit. von Wolframeinkrystallen und den-n 
Andemng mit der Temperatur. Vf. untersuclit die Festigkeitseigenschaften von 
WolframeinkrystalldrShten bei verscliiedenen Tempp. Er stellt die Einkrystalldriihte 
her, indem er gezogene polykrystalline WolframdrShte bei Tempp. kurz unterhalb
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des F. einige Zeit erhitzt u. die Driihte dabei cincr leichten Zugbeanspruchung 
aussetzt, welche aber noch nicht so groB ist, um einc merkliche Dehnung lieryor 
zu rufen. Die so gebildeten Einkrystalle nehmen das ganze Dralitvol. ein. Um 
siclier zu sein, daB die untersuchten Driihte alle eine gleiehe Orientierung der 
Kryst&llacbsen zur Drahtaehse hatten, da sonst keine Yergleichbaren Rcsultate er- 
halteu worden w itr en, werden nur jene Driihte ausgewiihlt, welche zwoi Arten von 
Gleitfliichen symmetr. zur Drahtaehse ausbilden u. welche infolgedessen mit meiBel- 
artigen Kanton reiBen. Els wurden Driihte mit verscliiedenen Durchmessern von 
700° bis zum F. untersucht Ais MaB fiir die Deformation bei einer Zugbean
spruchung wurde die Zeit gemessen, welche bis zum EeiBen des Krystalls vcr- 
ging. Es zeigte sich, daB diese anniihemd eine Exponentialfunktion der Belastung 
(bei konstanter Temp.) u. der Temp. (bei konstanter Belastung) war. Bei einem 
konstanten Deformationsgrad ist die Belastung, bei weleher der Draht reiBt, dem 
Querschnitt proportional, u. (abgesehen von den Umwandlungspunkten) eine lineare 
Funktion der Temp. Unstetigkeiten in diesen Belastungs-Temp.-Kurven zeigen 
sich bei 850, 1600 u. 2600° absol. Da sich diese Knickpunkte in den Kurven, 
von welchen an diese einen steileren Anstieg zeigen, auch in anderen physikal. 
Eigenschaften, wie Warmeausdehnung, elektr. Widerstand, wiederfinden, handelt 
es sich hier anscheinend um definierte Umwandlungspunkte einer neuen physikal. 
Phaae. Diese sind aber nicht durch krystallograph. Modifikationsiinderungen be- 
dingt, denn Rontgenstrahlenaufnahmen bei Zimmertemp. u. bei 2000° absol. 
zeigen die gleiehe Kryst&llstruktur. (Philos. Magazine [6] 4 8 . 229—49. Gen. 
Electr. Co.) B ec k er .

A lbert F. 0. Germann, Reaktionen in Phosgenlosutigen. I. Nach Besprechung 
der vorhandenen Literatur iiber die Reaktionsfahigkeit des COCL mit anorgan. 
Verbb. zeigt der Vf., daB COCLt mit anorgan. Verbb. meistens nur bei Tempp. 
reagiert, bei welchen eine Dissoziation in CO u. CL> eintritt. Bei Zimmertemp. 
wirkt es nur auf jene Yerbb. ein, dereń Reaktionsprodd. in ihm 1. sind. Setzt man 
einem gewissen Yol. COCl  ̂ festes K J  zu u. setzt das GefaB nur einem sehr diffusen 
Licht aus, dann wird nacli einiger Zeit J2 abgeschieden, was aber nicht auf die 
Auwesenheit von freien, durch Dissoziation des COCL, entstandenen CLj zuriick zu 
fiihren sein kann. Hetalle, wie K, Mg, Zn, Cu werden von fl. COCLj nicht an- 
gegrifFen u. die Oberflachen bleiben glanzend. Al lost sich langsam auf, da A1C13 
in C0C12 1. ist. Bei Ggw. von AlCL, losen sich auch jene Metalle langsam, dereń 
Cliloride mit A1C13 1. D.oppelsalze bilden. In GlasgefaBen vermag Licht COClj 
nicht zu zersetzen, doch kann es unter Umstiinden eine Rk. katalyt. beeinflussen. 
So werden blankę Metalloberfliichen unter COCl2 leiclit korrodiert, wenn man sic 
dem Sonnenlicht aussetzt. Eine blankę Kaliumoberflache lauft z. B. unter diesen 
Bedingungen purpurfarbig an. (Journ. Physical Chem. 2 8 . 879—86. Californien, 
Standford Univ.) Becker.

C. H. M illigan, J. T. Chappell und E. Em m et Reid, Yerestemng in Gegen- 
wart von Silica-Gel. Yff. yerwenden bei der Yeresterung von A. u. Essigsdure an 
Stelle von T i02 u. Th02 Silica-Gel ais Katalysator. Sie lassen das Gasgemisch 
der beiden Bestandteile in stochiometr. Yerlialtnis bei verschiedenen Tempp. durch 
ein Rohr aus Pyrexglas streichen, in welchem sich das Gel befindet u. bestimmen 
den Grad der Veresterung durch Abwiegen des Kondensats nacli der Rk. u. durch 
Titrierung der freien Saure. Es zeigt sich, daB die Veresterung weitgehend von 
der Stromungsgeschwindigkeit der Ditmpfe iiber dem Katalysator abhśingt. Bei 150° 
u. einer Stromungsgeschwindigkeit von 40 ecm des Dampfes pro Min. wird eine 
Ausbeute von 90% erzielt. Mit zunehmender Temp. u. zunehmender Stromungs
geschwindigkeit nimmt sie ab. Bei 150° enthalt das Silikagel 9,27% W. Verss. 
bei 150° u.- einer Stromungsgeschwindigkeit von 236 cem pro Min. ergaben bei Yer-
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wendung von ThO,, TiO„ u, dem Gel ais Katalysatoren Ausbeuten von 11, 20 u. 
43%. (Journ. Physical Chem. 28. 872—78. Baltimore.) B ec k er .

A ,. A to m stru k tu r . R a d io c h e m ie . P h o to c h e m ie .

H. Loosli, Zum Zerfall des Queck$iłbemtoms. Zur Veroffentlichung von M ie t h e  
u. Stam m reich  (S. 912) teilt Vf. mit, daB er schon 1914—16 zur Herst. von Queck- 
silbergleiehrichtern lig  in holiem Vakuum stark gespannten elektr. Stromcu 
(70000 V u. 0,01 A) aussetzte u. dabei beobaclitete, daB das McLEOD-Mano- 
metcr Druckscliwaukungen zeigte, je  liachdem der Gleichrichter starker oder 
schwiicher mit Hochspannung belastet war. Vf. fUhrte dies auf Gasabgabc durch 
Zerstorung des Hg-Atoms zuriiek, er konute mit einem kleinen Handspektroskop 
neben den Hg-Liuien aber nur die Linien des Wasserstoffs einwandfrei feststellen. 
(Naturwissenschaften 12. 706. Hannover.) B e h r l e .

Ida Woodward, Berechnungen der poteniiellen Energie einiger Atommodelle. 
Die durchgerechneten Modelle sind weniger mit Riicksicht auf ibre physikal. Wahr- 
sckeinlichkeit ais aiif ilire die Berechnung erleichternde Einfaehheit gewablt. Es 
werden dalier aucli keine Vergleiche mit den wirklichen Eigenschaften der Elemente 
von der betreffenden Ordnungszahl angestellt. Die Modelle bestehen aus positiven 
Kernen, dic von in Rulie befindlichen Elektronengruppen umgeben sind. Die zu 
einer Gruppe gehorigen Elektronen besitzen gleiche oder doch nahezu gleicbe Ent- 
fernung vom Kem. Die beiden dem Kern zuniicht liegenden Elektronen werden 
mit diesem zusammengezogen, dessen positiye Laduug sie um 2 vermindem. Die 
Elektronen jeder Gruppe sind so symmetr. wie moglich verteilt. Es werden die 
Ordnungszalilen 1—7, 12 u. 22 betraehtet. Fur n =  1, 2 u. 4 sollen alle Elektronen 
eine einzige Gruppe bilden; fiir n —  3 wird Lagę in einer Gruppe sowie in einer 
geraden Lanie betraehtet. Fiir n — 5, 6, 7, 8 bcrechnet Vf. Verteilung in einer 
sowie aueh in zwei Gruppen. Fiir n =  12 enthalten die beiden Lagen entweder 
zweimal 6 oder 8 —f- 4 Elektronen. Fiir n =  22 werden die Verteilungsfiille 8, 8, 
6 u. 8, 12, 2 diskutiert. In komplizierteren Fiillen gestatteu die Gleichungen nur 
eine angeniilierte Lsg. Zwischen dem um 2 Elektronen vergro6erten Kern der 
Ladung E  u. einem Elektron der Ladung e wird das Anziehungsgesetz angenommen 
E e  (l/)'2 — c/?-3) (r Entfernung, c eine individuelle Konstantę), zwischen zwei 
Elektronen das Coulombsche Gesetz. Berechnet wird in jedem Einzelfall dic 
potentielle Energie des Atoms mit seiner Elektronenhulle, die ein MaB fiir die 
Stabilitiit des betreffenden Modelles bildet. Die Arbeit ist von J. J. T h o m so n  
yeranlaBt, auf dessen Yorstellungen (vgl. Philos. Magazine [6] 41. 510; C. 1921. 
II. 686) inbesondere die Kraftgesetze u. die Annabrae ruhender Elektronen im 
Gegensatz zu der ublichen Bohrschen Hypothese rotierender Elektronen zuriick- 
zufuhren sind. (Philos. Magazine [6] 47. 992—1016.) B y k .

P ie rre  Weiss, Die atomaren Momente. Man bezweifelte die Richtigkeit der 
Berechnung von atomaren magnet. Momenten aus den durch Verss. gegebenen 
magnet. Permeabilitaten. Yf. bespricht u. widerlegt die diesbeziiglichen Uber- 
legungen yon E h r e n f e s t , Oo st e r h u is  u . P a u l i (Physikal. Ztschr. 21. 615; C. 1921.
I. 704), EPSTEIN (Science 57. 532 [1923]), S o m m erfeld  (Ztschr. f. Physik 19. 221; 
C. 1924. I. 728) D orfm ann  (S. 1431) u. St er n  (Ztschr. f. Physik 1. 147; C. 1920.
II. 297). Andererseits findet man auch nach Vfs. Formeln haufig gebroehene 
Zahlen fiir die Magnetonenmenge pro Atom. An Iland des yorliegenden Materials 
zeigt Vf., wie diese scheinbaren Abweichungen ungezwungen zu erklaren sind. Bei 
Umrechnung der Versuchsergebnisse auf das Bohrsche Magneton findet man noch 
betrachtliclier von runden Zahlen abweiebende GrćiBen; freilich entsprechen 19, 24 
u. 29 Weisssche Magnetonen 3, 4 u. 5 Bohrschen Magnetonen, aber dic Magneton- 
zahlen 26, 16, 13, 9, die gebroehene Anzahl von Bohrschen Magnetonen ergeben
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wiirdcn, sind nicht weniger zahlreich, ais die obcn angefiihrten. Es sind Au- 
deutuhgen darauf yorhanden, daB einc 5-Magnetongruppe einc beyorzugtc Stellung 
einnimmt: der fl. Oj hat 10 Magnetonen; die z we i atoniaren Momcnte des metali. 
Ni (3 bei 0° K., 8 zwisehen 480 u. 880°) untersclieiden sich um 5 Magnetonen; die 
hauptsJięhlichen Momente von V " ,  Cr'", Fe'" (9, 19, 29) untersclieiden sich Um 
10 Magnetonen. Aber das Bolirsche Magneton ist kleiner ais 5 Weiss selie (1126), 
die DiiFcrenz liegt auBerhalb der moglichen esperimentellen Feliler. (Journ. de 
Physique et le Radium [6] 5. 129—52.) , B ik er m a n .

R ichard  C. Tolm an, Die Dauer von Molekiilen im oberen Qnantenzusłand. 
Vf. leitet fiir das zeitlichc Ver\veilen eines Mol. in einem hSheren Quantenzustand 
folgende Beziehung ab:

weun =  Anzabl der Anderungen pro Zeiteinheit, mit welchcm ein Mol. 
plotzlicli aus dem Zustand 2 in den Zustand 1 iibergeht, V =  Freąuenz des bei 
diesein Vorgang emittierten Lichts, 2h u- lh —  Wabrscheinlichkeiten der Zustiinde 1 
u. 2, a =  Absorptionskoeffizient der Substanz, A7, — Anzabl der Moll. im tieferen 
Quantenzustand 1 pro Yolumeinheit ist. Die mittlere Lebensdauer eines Mol. in 
Zustaud 2 ist dann r  =  l/yl21. Fiir Hg, Na, Cs, J ,  SCI u. 1IF  werden fiir einc 
Anzabl von Linien An  u. r  berecbnet u. in guter Obereinstimmung mit anders- 
weitigen Reclinungen gefunden. Die mittlere Lebensdauer eines Mol. kann 
zwisehen 10—8 bis zu 1 Sek. weehseln. Es ergibt sieb keine einfaebe Abbiingigkeit 
des Zerfalls eines Mol. in boberem Quantenzustand vou der Freąuenz des dabei 
emittierten Liebtes. Fiir yersebiedene Moll. mit derselben Quantenzabl ist der 
Zerfall fur jene Moll. groCer, welcbe die grofiere Oszillationsenergie besitzen. 
(Physieal Review [2] 2 3 . 693—709. Pasadena [Cal.].) B eckek .

A. E. van A rkel, Uber den Bau von Mischknjsłallen. Yf. suebt die Tbeorie 
Tammanns (Ztscbr. f. anorg. u. allg. Cli. 1 0 7 . 1; C. 1919. III. 453) uber den atom. 
Aufbau der Miscbkrystalle einer Priifuug zu unterzieben. Es werden zu diesem 
Zweek Miscbkrystalle von 50 At. % ^  - u- 50 At.-°/0 Mo bergestellt u. mit Hilfe 
des Debye-Sclierrerverf. untersuclit, ob im Rontgenogramm neue Linien auftrcten. 
Da Mo u. W  bei fast gleiebem Parameter kub. raumzentriert krystallisieren, konnten 
bei symmetr. Atomanordnung de8 Misclikrystalls folgende Strukturen auftrcten:
1. Beide Atomarteu bilden ein einfaclics kub. Gitter, wobei ein Wurfel den andereu 
zentriert. 2. Sowolil die W-Atome ais auch die Mo-Atome bilden je ein Diainant- 
gitter, welche beide um die lialbe Raumdiagonale gegen einander verschoben sind. 
Neue Linien tratew bei den Yerss. des Vfs. jedoch nicht auf. Um sieher zu gehen, 
ob die zu erwartenden IntensitSten der neu zu erwartenden Linien nicht zu klein 
sein konnten, wird nach derselben Anordnung TIBr untersuclit, welches in dem 
unter 1. angegebenen Strukturtypus krystallisiert u. bei welchem das YerbSltnis 
der Ordnuug.szalilen der beiden Bestandteile Shnlich jenem von Mo u. W  ist. Hier 
wurden alle zu erwartenden Linien vermesscn. (Kantcnliinge des Elementar- 
wiirfels a == 3,98 1 ., D.ber 7,50.) Auch ein Mischkrystall von 25 At.-°/0 Au  u. 
75 A.-% Ag zeigte keine neuen Linien, die bei einer symmetr. Atomanordnung zu 
erwarten gewesen wiiren. Yf. lialt dalier die Tammannsche Theorie mit den 
Rontgenaufnalimen nicht fiir vereinbar. (Physica 4 . 33—41. Eindlioyen, P h il ips  
Glulilampenwerke. Sep. y. Yf.) . B ec k er .

Giorgio Renato Levi, Krystallstruktur des Calciumhydrats. Ca(OH)._, wurde 
mittels Rontgenstrahlcn krystallograpli. untersuclit. Es erwieą sich ais dem lieka-
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gonalen System angehorig analog dem Mg(OH)2. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 6.

C. G. Found und S. Dushman, Untersuchungen mit dem Ionisadonsmanometer.
II. Bezieliuny zwischcn Ionisationsstrom bei konstantem Dnick und die Anzahl der 
Elektronen pro Molekuł. (I. vgl. Physical Reyiew [2] 17. 7 [1921].) Die Beziehung, 
daB der Druck P  =  K  >< positiver Ionisation ist, wobei K  eine Konstantę ist, wird 
von den Yff. an Hg u. J-Dampf nachgepruft. Ferner werden fiir H2, He, N;, Ne, 
CO die Werte des Ionisationsmanometers mit jenen eines Mc Leodmanometers ver- 
glielien u. aus diesen Messungen K  bestimmt. Bei gleieh bleibenden elektr. Be- 
dingungen (Anodenspannung u. Elektronenstromstiirke) ist l jK  der gesamten Anzahl 
der Elektronen N  im Mol. proportional. Bei 125 Yolt beschleunigender Spannung 
u. einer Elektronenstromstiirke von 0,5 Milliamp. ist das Prod. K  N  eine Konstantę 
u. besitzt einen Wert von annahernd 10,4, wenn der Druck in Bar gemessen wird. 
Aueli die Dampfdruckmessungen von W. u. IIgJ2 gehorchen dieser Beziehung. JĄ 
u. ile uehmen insofern eine Ausnahmestellnng ein, da bier K N  nur annahernd 
lialb so groB' ais bei den anderen Gasen ist. Es ist daher mit Ausuahme von H2 
u. He die von langsamen Elektronen herruhrende Ionisation in yerschiedenen 
Gasen proportional der Elektronenzahl pro Mol., was mit fruheren Messungen uber 
die Ionisation durch a- u. ^/-Strahlen im Einklang stelit. Aus der Elektroncnstrom- 
stiirke, der Konstanten K  u. der mittleren freien Wegliinge kann jener Anteil von 
ZusammenstoBen mit Moll., welclie zu positiven Ionen fiihren, berechnet werden. 
Fiir Ar betriigt er bei 125 Volt ’/« der gesammten ZusammenstoBe. — Weiter werden 
die Dampfdrueke von Naphthalin zwisehen —11 u. 18° u. von Vakaumol zwischen
0 u. 25° gemessen. Bei Naphthalin ergeben die Messungen bei —11° p =  6,4 Bar,
bei 0° p  == 20 Bar u. bei 18° p —  85 Bar; bei Vakuumol ist bei 0°p  =  0,01—0,1 Bar, 
bei 25° p  =  0,2—2.0 Bar. (Physieal Review [2] 23 . 734—43. Schenectady [N. Y.],

W. A lbert Noyes jr., Eine Untermćhuiuj der leuchtendcn Entladung in Chlor. 
Die Elektronenaffinital der Ilalogenmolekiile. (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soe. 45. 
1192; C. 1924. I. 281.) Die leuchtende Entladung im Chlor yerscliwindet im all- 
gemeinen bei einem Vielfaelien von 8,2 V  plus einer kleinen Korrektur. Es 
wird thermodynam. hergeleitet, daB die Ilalogeninolekule naeh der Gleieliung 
X.2 2 e — 2 X ~  Elektronen aufnehmen, dabei betriigt die Anderung der freien
Energie bei 298° abs. fur CL — 114000, Br2 — 126000 u. J2 — 130000 cal. Diese 
groBen negativen Werte deuten wahrseheinlieh darauf hin, daB ein Elektron in 
kurzerer Entfernung ais der mittleren freien Wegliinge ionisierend wirkt, um den 
Bogen zu erzeugen. Diejenigen gefundenen Werte, die ein Midtiplum des Ionisations- 
potentials 4 V  sind, entspreehen einer Absorptionsbande im Chlor, dieses mag ein 
Resonanzpotential des Chlors sein. Es wird angenommen, daB das Potential von 
8,2 V  der B. eines molekularen Ions entsprieht. Die Potentiale, die erforderlich 
sind, um Leuehten im Jod, Brom u. Chlor zu bewirken, sind in derselben Reihen- 
folgc 4, 4 u. 3 V  auf Luft 1 V bezogen. (Journ. Americ. Chem. Soe. 46. 1598—1606. 
Chicago [111.], Univ.) JosEPHY.

H erm ann K refft, Uber den Dopplereffekt an Kanalstrahlen von Wassersłof, 
Sauerstoff' und Stickstofj'. Vf. beobaelitet GroBe u. Intensitatsverteilung des Doppler- 
effektes, der an leuchtendcn,, im Kanalstrahl bewegten Teilchen infolge ihrer Ge- 
sehwindigkeit auftritt. Die Messungen erfolgen mittels der von W . W ie n  zur 
Unters. der Kanalstrahlen verweudeten Iliihre, in wclcher durch Benutzung enger 
Kathodenbohrungen verschiedene Drucke vor u. hinter der Kathode aufrecht er- 
halten zu werden vermogen. Der Dopplereftekt des H2 wird an 11̂  im Bereieh 
von 1400—70000 Yolt untersueht; hierbei wird keine Grcnze des Dopplereffekts 
gefunden; yielmehr wiichst seine maximale Geschwindigkeit bei hiiheren Spannungen

333—34. Mailand.) Giumme.

Gen. Electr. Co.) B ec k er .
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proportional mit der Wurzel aua der Entladungsspannung. Die Geschwmdigkeiteń 
der Schwarzungsmaxima der spektral zerlegten, photographierten H^-Linie yerhalteu 
sich oberhalb 40000 Volt nicht wie 1 /2 :1 , wie dies bei der Annalime von Hs-Mole- 
ltiilen u. H-Atomen ais bewegten Teilelien zu erwarten ist, sondern wie 2 :1 ; dieses 
Verhaltnis wachst noch mit der Spannung. — Der Dopplereffekt der Funkenlinien 
des 0 2 u. N2 ist anniibernd ident. mit der Teichenzahlkuryc der einfaeli geladenen 
Atome 0+  u. N + ; seine Sehwiirzungsmaxima yerlialten sich etwa wie "j/1T:l. Es 
wird daher auf die einfaeli geladenen O- bezw. N-Atome ais die Triiger der Funken- 
linien geschlossen; die groBten Geschwindigkciten im Dopplereffekt der Funken- 
linien des Oj, deuten auf die Existenz von 0 ++ im Katłiodenfall liin. Der Unter- 
scliied zwisehen dem Dopplereffekt der Funkenlinien des Os u. N2 einerseits u. 
dcm "der Balmerlinien des H2 andrerseits erklart sich damit, daB die Triiger der 
Funkenlinien geladen sind, wfihrend die Balmerlinien vom neutralen H-Atom her- 
riihren; in Analogie zum Dopplereffekt der letzteren wird der Triiger der Bogen- 
linien des N2 u. der Serienlinien des 02 im neutralen Atom vermutet. (Ann. der 
Physik [4] 75. 75—107. Munclien.) F r a n k en h u r g er .

Otto H ahn und Lise M eitner, Das fi-Strahlenspcktnm von Radium und seine 
Deutung. Die Vff. wiederholen ilire gemeinsam mit O. yo n  B a ey ek  ausgefiihrtcn 
Unterss. (Physikal. Ztschr. 12. 1099; C. 1912. I. 323), arbeiten aber mit der von 
Meitjteu (Ztschr. f. Phys. 11. 35; C. 1923. I. 999) benutzten u. beschriebenen An- 
órdnung. Um eine mogliclist lineare 'Strahlungsąuelle zu erlialten, wird 80°/0ig. 
RaCL, in sehr sehwacli salzsaurer Lsg. zwisehen Pt-Driihten ais Elektroden unter 
gleiclizeitigem Einleiten yon C02 bei einer Stromstiirke von 10—20 Milliampere 
elektrolysicrt. Es gelingt so, auf 0,5—0,8 mm starkę Drśilite ziemlich gleiclimiiBige 
Schichten von weiBem Ra-Carbonat zu erhalten, die dann durch vorsiclitiges Gliihen 
in einen praktisch nicht emanierenden Zustand ubergcfiihrt werden konnen. Die 
Priifung der Reinheit ergab, daB derartige Priiparate zu Beginn der Aufnahme 
nur l°/oo der Gleichgewichtsmenge des akt. Nd. enthielten. Die Stiirke der Prii
parate betrug 0,3—1 mg Ra-Elemcnt. Aus den Aufnahmen folgte, daB yon Ra 
drei ^3-Strahlengruppen emittiert werden, dereń H-(;-Werte 1037, 1508 u. 1575 
sind. Diese drei Gruppen stammen aus dem K-, L- u. M-Niyeau des z e rfa lle n e n  
Ra-Atoms u. beweisen die Esistenz einer die «-Strahlenumwandlung begleitenden 
Kern-^-Strahlung yon G,G-10—10 cm Wellenlfinge. (Ztschr. f. Physik 26. 161—68. 
Berlin-Dalilem, Kaiser WlLH.-Inst. f. Chemie.) P h il ip p .

Lise M eitner, tiber die Eolle der y-Strahlen bebn Atomzerfall. Die yorst. Arbeit 
yon Halin u. M eitn e r hat ergeben, daB nicht nur fi-, sondern auch «-Strahlenumwand- 
lungen yon typ. /-Stralilenemission begleitet sind. Andererseits gibt es sowohl a- 
als auch p’-strahlende Substanzen, bei dereń Zerfall keine ;'-Strahlung auftritt. Diese 
Tatsachen lassen sich nun am einfaclisten deuten, wenn man annimmt, daB bei der 
Neuordnung der Kernbestandteile nach dcm Herausfliegen eines u- oder ^-Teilchena 
entweder 1. eine strahlungslose Anderung des ICernaufbanes stattfindet, oder
2. ąuantenmiiBige Konfigurationsiinderungen des Kernes vor sich gehen, die dann 
das Auftreten yon monoehromat. ;'-Strahlen bedingen. Die ;'-Strahlen sind dann 
sozusagen ein MaB fur die GroBe der Storung, die im Kern durch das Austrcten 
eines u- bezw. ^-Teilchens lieryorgerufen wird. Die Auslosung der sekundiiren 

Strahlen geschieht daher erst in der iiuBeren Elektronenliulle des umgewandelten 
Atoms, die Verss. iiber das /5-Strahlenspektrum yon RaB yon E l l is  (Proc. Royal 
Soc. London Serie A 101. 1; C. 1922. I. 1353) u. E l l i s  und S k in n er (Proc. 
Royal Soc. London Serie A 105. 60; C. 1924. I. 2860) werden auf Grund obiger 
Annalimen einheitlich gedeutet u. die entgegenstehenden Ansicliten dieser Autoren 
diskutiert. (Ztschr. f. Physik 26. 169—77. Berlin-Dahlem, Kaiser-WiLH.-Inst. f. 
Chemie.) Philipp.
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N. Ahmad und E. C. Stoner, Uber die Absotption und Streuung von y-Strahlen. 
Vff. messen die Atomabsorption von ^-Strahlen des RaB  -}- C nach dem Filtrieren 
durch 1 cm Bleischicht. Unter Zuhilfenalime friiherer Resultate (Ah m a d , S. 799) 
wird die Atomabsorption bereclinet zu

/ij §=> 1,92 * 10 25 Z  +  1,60 -1 0 -31 Z i =  0,29 a0Z  +  2,29-10—2 X  Z \  
wenn Z  die Ordnungszahl des' betreffenden Eleinents u. (T0 die Elektronenabsorp- 
tion ist. cr0 =  6,64-10-25. Die mittlere effektiye Wellenliinge der /-Strahlen be- 
recbnet sieli aus obiger Grleiehung zu X =  0,019 A. Die Streuung pro Elektron, 
welclie aus der seheinbaren Absorption bestimmt wird, ist zwischen einem Streu- 
winkel von 20° u. 80° anniihemd konstant u. betragt 0,14 <r0. Daraus sclilieBen 
die Vff., daB das erste Glied der obigen Gleichung auf die streuende Absorption, 
das zweite auf die walire Absorption zuriickzufuhrcn ist. Diese Resultate werden 
mit der Comptonsehen Streutlieorie yerglicben. Obwolil qualitativ eine gute Uber- 
einstimmung herrscht, kann man diese nicht ohne wciteres anwenden. (Proc. Royal 
Soc. London Serie A 106. 8—19. Cambridge.) B ecker .

Lewis Simons, Die Emission von fi- und d-Strahlen von einem metallwchen 
Film und die Bcziehung zur Quantentheorie der Stfcuung von Bantgensirahlen. (Vgl. 
S. 796.) Yf. inifit die yon einer /iu-Folie ausgesandten fi- u. ó-Strahlou, wenn 
diese einer Rontgenbestrablung ausgesetzt wird. Ais Stralilenąuelle werden Sekundar- 
strablen (Se, Sr, Zn, As, Cd, Sn, Sb, J, Ba) verwendet, welclie sekundar von der 
harten Strahlung einer Coolidgerohre mit W-Antikatliode angeregt wurden. Die 
liomogene Sekundarstrahlung wurde nach dem Passieren einer dttnnen Al-Schicht 
auf den Au-Film fallen gelassen u. dessen positiye Aufladung in Abbiingigkeit 
vom Elektronenstrom gemessen. Die Stromstarke-Spannungscbarakteristiken geben 
fur siimtliche Sekundiirstrahlcn eine Anzabl alinlicher S-formiger Kurven mit aus- 
gepragten Minima u. Maxima. Unter der Annalime, da8 die Differenz zwischen den 
einzelnen Minima u. Maxima der Anzahl der emittierten S- (sehr weiclien) Strahlen 
proportional ist u. daB das Minimum der Aufladung yon den wahren Pliotoelektronen 
herriihrt, mithin der Anzahl der ausgelosten /9- (Uartercn) Strahlen proportional ist, 
gelangt Yf. zu zwei einander parallel laufenden Kuryen, welchc die Abhangigkeit 
der Anzahl der ausgelosten fj-, bezw. ^-Strahlen yon der anregenden Wellenlange 
(des betreffenden Sekundiirstrahlers) darstcllt. Die Maxima dieser beiden yoll- 
kommen analog yerlaufenden Kuryen liegen um 0,040 A auseinander. Das ist 
genau jener Betrag, den die Comptonsclie Streutlieorie fiir eine Wellenlangen- 
iinderung bei der Streuung yon Rontgenstrahlen erfordert, wenn man die ^-Strahlung 
ais Streustrahlung ohne Wellenlangeniinderung, die 5-Strahlung ais Streustrahlung 
mit WellenlSngenandcrung betraelitet. (Philos. Magazine [6] 48. 250—58. London, 
Univ.) B ec k er .

E. Lorenz und B. Raj ew sky, Uber einige Wirkimgen von Strahlen. V. Die 
Bedeutung des Comptoneffekts fur die Wirkung der Rontgenstrahlen. (IV. ygl. 
D e s s a u e r , Ztschr. f. Physik 20. 288; C. 1924. I. 856.) Yff. besprechen B e- 
ziehungen zwischen Comptoneffckt u. biol. Wrkg. der Rontgenstrahlen. (Ztschr. f.
Physik 27. 32— 36. Frankfurt a. M.) B e iir l e .

A rthu r H. Compton, Eine allgemeine Quantentheorie der Wellenlange von ge- 
streuten X-Strahlen. Yf. dehnt seine fur Zerstreuung yon Rontgenstrahlen durch 
freie Elektronen (Physical Review [2] 21. 483; C. 1924. I. 395) ausgearbeitete 
Theorie jetzt aucli auf gebundene Elektronen aus. (Physical Reyiew [2] 24. 168
bis 176. Uniy. of Chicago.) B e iir l e .

F ran k  "W. Bubb, Eine Qnantentheońe der Impulsstrahlung. (Physical Reyiew 
[2] 24. 177—89. Saint Louis [Missouri].) B e iir l e .

W. M. Hicks, Notiz iiber die Konstitution der Spektren. Yf. bespricht eine
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Anzahl vou GesetzmiiBigkeiten an Hand des Al- u. Af/i-Spektrums. (Philos. Maga
zine [6] 48. 321—-48. Sheffield, Uniy.) B ec k er .

W ali M ohammad, Spekiropholomelrie des Zecmaneffekts in sehr schioaclien 
magnetischen Feldern. (Pliilos. Magazine [6] 48. 586—92. Lucknow, Univ.) B e h r l e .

J. S tuart Poster, Beobaclitungen iiber den Starkeffekl in Wassersło/f und Helium. 
Vf. mitit deu EinfluB des Starkeiłekts auf die Balmerserie des 1I2, einigen Liuien 
des Parheliums u. des Orthoheliums bei Feldstiirken vou 1 bis 38 KY/cm. Bei 
Ha wurde im Einklang mit der Theorie gefunden, daB die rote Seite des Spektrums 
difTuser ist ais die yiolette. Die groBte Versehiebuug betrug bei 34,5 KY/cm bei H2 
8,75 A, bei Parliclium 9,03 A u. bei Orthohelium 12,98 X. Das Zahlenmaterial ist 
ausfuhrlich augegeben. (Physical lleview [2] 23. 667—84. Yale Univ.) B ec k er .

I. S. Bowen und B.. A. M illik an , Die Feinstimktur der Stickstoff-, Sauerstoff- 
und Fluorlinien im eodremen Ullraciolett. (Vgl. Physical Beview [2] 23. 1; C. 1924.
I. 1634.) Die Unters. der Dubletts u. Tripletts im extremen Ultraviolettspektrum 
vou Ar2, O,, u. F„ uuterhalb 1000 A ergab, daB die fiir die Rontgenstrahlendublctts 
giiltigen Gesetze fur dieses Gebiet anwendbar sind. (Philos. Magazine [6] 48. 259 bis
264. Pasadena. Cal. Inst. of Technology.) B ecker .

F rank  C. H oyt, Relatwe tjbergangsićahrscheinlichkeiten bei deu Balmerserien- 
linien des Wasscrstoffs. (Vgl. lłhilos. Magazine [6] 46. 135; C. 1923. III. 1377.) 
Die Ubergangswahrscheinlichkeiten fiir die Komponenten der Balmerlinien werden 
gemiiB dcm Korrespondenzprinzip berechnet. Ein vollst;indiger Vergleich der be- 
rechneten u. gefundenen Wuhrscheinlichkeiten ist zurzeit noch ni elit moglich. Am 
eliesten liiBt sich hierzu noch die anomale Dispersion benutzen. Zwischen den 
frilher entwickelten 6 Moglichkeiten liiBt sich bisher nicht entsclieiden. (Philos. 
Magazine [6] 47. 826—31. Kopenliagen, Inst. f. theoret. Physik.) B y k .

John  A. E ld ridge , Das Spektrum von Qiieeksilber unterhalb des Ionisałions- 
potentiah. Vf. nimmt das J/</-Spektrum zwischen 7 u. 10,4 Volt auf. Bei fruheren 
Verss. liatten sich unterhalb des Ionisierungspotentials yon 10,4 Volt nur die beiden 
Linien 1 S — 2p» u. 1 S •— 2 P  gezeigt, wenn Ilg-Dampf vom Elektron mit einer 

"Gescliwindigkeit v 10,4 Volt bombardiert wurde, obgleich dic Bohrsche Theorie 
noch eine Anzahl weiterer Linien yoraussagt. Der Grund hierfur lag in deu 
experimentellen Anordnungen, da Baumladungen die Energie der stoBenden Elek- 
troncn yerminderten. Jlittels einer neuen Untersuchungsmethode nimmt Vf. nun 
das gesamte, von der Theorie geforderte Spektrum auf. Bei 7 Volt Spanuung tritt 
nur dic Linie 1 S — 2p2 auf. Bei 8,4 Volt erscheinen 2 neue Linien, bei 8,9 Volt 8, 
bei 9,9 Volt 16 Liuien. (Physical Reyiew [2] 23. 685—92. Wiscousin, Uniy.) Be.

K. T. Compton, Louis A. T urner und Charlotte E lizabeth  P rocter, Das 
Bandenspekłnim von Quecksilber und die Dissoziation von 'Wasserstojfmolekulen durch 
angeregtc Quecksilberatome. (Vgl. Com pton , S. 581.) In einer GeiBlerrolire, welche 
ein Gemiseh y'on 7Tg u. 1I2 enthalt, wird bei starker Entladung ein Bandenspektrum 
mit den Maxima der drei stiirksten Banden bei 4219, 4017 u. 3728 angeregt. Wird 
H2 durch Abpumpen entfernt, dann yersehwindet das Bandenspektrum. Diese Er- 
sclicinung spricht fur die aus der Quanteutheorie gefolgerte Annahme, daB die 
Moll., welche die Banden emittieren, Quecksilberhydridmo\l. sind. Da sie ferner 
bei einer Entladungsstufe auftreteu, bei welcher der 2jj-Zustaud des Hg-Atoms 
yorlierrschend ist, scheinen diese angeregten llg-Atome zur B. des Hydrids not- 
wendig zu sein. YfF. nehmen dalier an, daB dic angeregten Hg-Atome mit II, 
unter B. von H-Atomen u. des Hydrids reagieren. Nacli der Emission zerfallt 
dann das Ilydridinol. wieder in ein neutrales Hg u. II-Atom. — Opt. konnten 
diese Banden durch Absorption der Resonauzlinie 2536 A. in einem Hg-IL-Gcmisch 
nicht angeregt werden. (Philos. Magazine [6] 48. 360—63. Princeton, Uniy.) Be.



1924. II. Aj. A to m stk u k tu k . R a d io c h em ie . P ho to c h em ie . 1773

P. W allerath , Beitrag zur Erweiterung und Verbesserung des Systems sekundcirer 
Wellenlangennormalen. Vf. besehreibt eine Versuchsanorduung fiir den direktcn 
Ycrgleich von Wellenliingen mit der roten Cd-Linie uaeli der Interferenzmethode 
von F a br y  u . B u isso x  ; diese entlialt zwecks AusfUhrung von Messungen auch im 
Bereich ktirzerer Wellen nur Quarz-FluBspatoptik. Es werden an insgesamt 70 Linien 
im Bereich von X 3466—7544 A. Messungen durchgefuhrt. Bei ausschlieBliclier 
Verwendung des 12 mm-5 Amp.-Pfundbogens ais Lichtąuelle werden die 30 stabilen 
Linien der Region 2,3558—5341 aus der Listę bisheriger tertiarer Normalen an Cd,
). 6438 angeschlossen. Neben 8 Wellenliingen des Cd-Vakuumbogenspektruins der 
Gegend 1 3466 — 5086 werden noeli unter Yerwendimg einer neuen Type von 
Neongleichstromlampe ais Lichtąuelle 32 Ne-Linien der Spektralregion A 5852 bis 
7544 mit der roten Cd-Linie verglichen. (Ann. der Physik [4] 75. 37—74. Bonn, 
Physikal. Inst. d. Univ.) FRANKENBURGER.

Was. Shoulejkin, Die Zerstreuung von Licht durch sehr yrofie kolloidale 
Teilehen. Die llayleighsche Formel fiir die Verteilung der durch ein Teilchen zer- 
■streuten Lichteuergie in einem truben Medium ist anwendbar, wenn der Teilchen- 
durchmesser 2 (; sich zur Wellenlange /  verhalt, daB 0 2 q <  ’/8 Bei ’
2 o =  l/s /. maclit sich eine Asymmetrie in der Zerstreuung bemerkbar, welche bei 
2 (j =  X nocli weiter ansteigt. Desgleichen verschiebt sich das Maximum der Pola- 
risation mit zunehmender TeilchengroBe. Bei 2 q <[ */s ^ hegt das Polarisations- 
maximum unter 90° zum einfallenden Strahl. Mit nocli weiter wachsendcr Teilchen
groBe 2 Q X iindert sich weder die Energieverteilung, nocli das Polarisations- 
maximum, u. es konnen die gewohnlichen Gesetze der Refraktion u. Reflexiou An- 
wendung finden. Ist die TeilchengroBe im Verhiiltnis znr Wellenlange unendlicli 
groB, dann liegt das Polarisationsmaximum unter 105° 40' zum einfallenden Strahl. 
(Philos. Magazine [6] 48. 307—20. Moskau, Wissensch. Inst.) B ec k er .

W ilder D. Bancroft, TyndaUblau in festen Kijrpeni, Es wird eine Reihc von 
Fallen besprochen, in dencn Tyndallblau in dnrchsichtigen, natiirlichen oder kiinst- 
lichen, festen Kiirpern, wie Quarz, Glas etc. auftritt. Die Ursaehe dieser Er- 
scheinung ist die Diffusion des Liehts durch sehr kleine Krystalle, die in einer 
amorphen M. eingesclilossen sind. (Journ. Physical Chcm. 28. 12—25. Cornell 
Univ.) JOSEPHY.

E rn st Kriiger, Yersuelte sur Kenntnis der Doppelbrecliung in stromenden Fliissig- 
keiicn. Yf. priift an einer Reilie von Lsgg. u. reinen organ. Fil. die Frage, ob 
Tyndallphiinomen u. Auftreten von Anisotropie bei der Stromung Iland in Hand 
gehen. Die Vcrsuchsanordnung ist der Kundtschen naehgebildet; die zwisehen den 
Manteln eines ruhenden auBeren Ilohlzylinders u. eines rotierenden inneren Yoll- 
zylinders befindlielie ringformige Scliicht der FI. wird senkrecht zur Stromungs- 
richtung auf Doppelbrecliung untersucht; die opt. Anordmuig gestattet, Gang- 
unterschiede bis 0,00002 1, an dem aus der bewegten FI. austretendeu Liclit zu 
beoBachten. Doppelbrecliung trat bei 0,4°/0ig. wss. Gelałinelsg., l,3°/0ig. wss. Kirscli- 
gunmiusg.. bei 50%ig. Canadabalsa»ilsg. in Cymol, bei der Lsg. eines polymerisierten 
Divinylderiv. u. bei Paraf/in- u. Ricinusol auf; bei verschiedenen Priiparaten von 
Milchsaure, Olsćiure u. Triolein nalnn mit steigendem Reinheitsgrad die Doppel- 
brechung imnicr mehr ab. W., A., Anilin, Glycerin, Ileptan, Decau u. Bzu. blieben 
aueli bei starker Kiililung u. hochsten Umdrehungsgeschwindigkeiten des rotierenden 
Zylinders isotrop. Bei Erwarmung verringert sich die Doppelbrecliung, versclnvindet 
innerlialb weniger Grade bei bestinimten, fur die einzelncn Fil. charakterist. Tempp. 
u. tritt beim Abkiililen erst bei tieferen Tempp. wieder auf. Ais Obergangstempp. 
wurden bei 01ivenol 65—67° bezw. 50—55°, bei Ricinusol 70—71° bezw. 64—69°, 
bei Triolein 77° bezw. 69°, bei 0,4%iger wss. Gelatinelsg. 37° bezw. 32° gefunden. 
Doppelbrecliung bei der Stromung scheint nur in kolloidalen Lsgg. moglich zu sein
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u. n icht in cliem. reinen F il., selbst w enn diese hoeh yiskos sind. (Ztschr. f. pliysik. 
Ch. 109. 438—52. D ahlcm , K aiser WiLHELM-Institut.) K r u g e r .

A. A. Guntz, Uber den Energiewnsatz bei Phosphorescenz. Man miCt die 
Intcnsitat des Phospliorescenzlichtes in Abliangigkeit von der nach der Belichtnng 
verflossenen Zeit, man integriert die so erhaltene Kurye, um die gesamte ausgestrahlte 
Lichtmenge zu ermitteln, bcrichtigt die letztere unter Beriicksichtigung der ver- 
schiedenen Empfindlichkeit des Auges gegen rerscliiedene Farben u. findet somit 
die tatsaclilich ausgestrahlte Energie. Andererseits berechnet man die theoret. 
Seliichtdicke, die in Abwesenheit der Adsorption dieselbe Energie pro 1 qcm Ober- 
flache abgeben wiirde, wie die tatsachliclie (absorbierende) Schiclit; dadurch wird 
die Beziehung der Energie auf 1 ccm phosphoreseierender Substanz u. auf 1 Mol. 
Phosphorogen ermoglicht. — Der Pliosphor bestand aus CdS-ZnS-Gremisćhcn mit
10—5 Ow. Auf 1 Mol. Cu entfiillt 22500—5100 cal.; die Energie nimmt ab, wenn 
die CdS-Konz. zunimmt. Jedenfalls emittiert ein Cu-Atom nicht einmal ein Euergie- 
ąuantum, wahrend L en a r d  u . H a u sse r  (Sitzungsber. Heidelberg. Akad. Wiss. [A] 12. 
33 [1912]) an Bi-CaS-Pliosphoren 4 Quanten pro Atom Bi fanden. Die Differenz 

* kann von der verschiedenen Wertigkeit von Cu u. Bi oder auch dayon herriihren, 
daB ZnS — im Gegensatz zum CaS — bei Zimmertemp. nur einen Teil der Energie 
aufspeichert, die er in der fl. Luft aufnehmen kann. Man kann namlich einen 
ZnS-Phosplior bei Zimmertemp. bestrahlen, die Phosphorescenz durch Eintauchen 
in die fl. Luft aufheben u. in der fl. Luft bestralilen; nachdem die darauf eiu- 
setztende Phosphorescenz zu Ende ist, erwarmt man den Pliosphor wieder: nun 
findet auch die durch Abkuhlung gebremste Phosphorescenz statt. (C. r. d. l’Acad. 
des scienccs 179. 361—64.) B ik e r m a n .

M aurice Curie, Photoelektriscliei■ Effekt und Temperatur. (Vgl. S. 1442). Es 
wurde der photoelektr. Effekt an reinem u. mit Phosphorogenen yermengten CaS 
untersucht. Die vom Priiparat, welches auf —550 V geladen war, ausgcsandten 
Elektronen wurden von einem mit Elektrometer yerbundenen Gitter aufgenommen; 
allcs befand sieli in der Luft unter Atmospliiirendruck. — Das nicht fluorescenz- 
fahige CaS zeigt kcinen pliotoelekt. Effekt, die fluorescierenden zeigen denselben, 
die StSrke des Effektes steht aber in keinem Zusammenhang mit der Konz. des 
Pliosphorogens (Bi) u. der Intensitiit der Fluorescenz. — Der Effekt wird bei 100° 
yiel schwacher u. yerscliwindet beinalie bei 200°, weil die Feuchtigkeit weggetrieben 
ist, was die Leitfaliigkeit des CaS herabsetzt u. die B. einer positiven Scbicht an 
der OberfłSche ermogliclit. Bei 300° u. noch melir bei 400° ersclieint der Effekt 
wieder, weil das Leityermogen des CaS wieder zunimmt. Eine nun folgende Ab- 
kiililung liefert ein auch bei Zimmertemp. zunaclist nicht wirksames Praparat. — 
Der photoelektr. Effekt an einem yioletten u. einem griincn Flufispat nimmt mit 
steigender Temp. ab, der an einem weifien besitzt ein Maximum bei 100°. — ZnS 
u. CdS (beide mit Cu-Zusatz) weisen keinen photoelektr. Effekt auf. (C. r. d. lAcad. 
des sciences 179 . 105—8.) . B ik e r m a n .

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

A lfred W. P o rte r, Die Festsetzung des Vorzeichens des clektrischen Potentials. 
Diskussion iiber die Betraclitungsweise der Vorgange in der Zelle u. uber den Zu
sammenhang zwischen den auftretenden Potentialanderungen u. den Ąnderungen 
der freien Energie. (Trans. Faraday Soc. 19. 703—4.) F r a n k e n b u r g e r .

Masuzo Shikata , Konzentrationselemente und Elektrolyse von Natriunuithylat- 
losungen. Vf. benutzt zu seinen Unterss. die Hg-Tropfelektrode (ygl. nachst. Ref.). 
Er stellt fest, daB die Abscheidung des Na aus seiner Lsg. in absol. A. ebenso 
wie aus wss. Lsgg. reyersibel erfolgt. Die Aktiyitat der Na-Ionen, die mittels Kon- 
zentrationselementen mit Na-Amalgarnelektroden gemessen wird, wachst in anormaler
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Weise in konzentrierten Lsgg. an. Die Leitfiihigkeiten u. Dampfdrucke dieser 
Lsgg. deuten darauf hin, daB diese Anomalio auf eine Abnalime der Solratation 
der Na-Ionen zuruckzufiihren ist. (Trans. Faraday Soc. 19. 721—28. Prag, K auls 
Univ.) F k a n k en bu k g er .

Jaroslav  H eyrovsky, Die Vorgdnge an der Quecksttbertropfkathode. 1. Teil. 
Die Abscheidung von Metallen. (Vgl. Philos. Magazine [6] 45 . 303; C. 1923 . TU. 
1296; vgl. auch S. 437.) Vf. wendet zur moglichst exakten Best. der Polarisations- 
potentiale eine Hg-Tropfelektrode an, da bei dereń Yerwendung die Yerhaltnisse 
am niichaten der Reyersibilitat kommen u. damit die Aufstellung exakter thermo- 
dynam. Beziehungen moglich ist. Bei der Versuchsanordnung dient tropfendes Hg 
ais Kathode, am GeffiBboden gesammeltes Hg ais Anodę; die Strome zwischen 
beiden Hg-Elektroden werden mittels eines empfindlichen Galvanometers, das Potcn- 
tial zwischen der Hg-Anode u. einer Kalomelelektrode wird gesondert gemessen. 
Mittels eines abstufbaren Potentials werden dann die Tropfelektrode katliod., die 
Bodenschicht anod. polarisiert. Die stetige Erneuerung der Hg-Oberfliiche ver- 
hindert die Ausbildung einer Konz.-Polarisation u. einer H,-Entw. u. gibt nur zu 
schwachen Stromschwankungen infolge elektrocapillarer Vorgange Yeranlassung. 
Die in verschiedenen Lsgg. auftretenden Polarisationsspannungen sind nur in Ab- 
wesenlieit von Hg-Salzen exakt zu beobaeliten; daher sind konz. Alkali- u. Halogen- 
salzlsgg., welche komplexe Hg-Ionen bilden, zu yermeiden; ebenso schadlich sind 
edlere Metallsalze. Die Polarisation maclit sieli dadurch bemerkbar, daB, solange 
sie yorlianden ist, infolge ihrer kompensierenden Wrkg. nur minimale Strome auf- 
treten; wird die angelegte Spannung iiber einen gewissen Grenzwert, „das Ab- 
scheidungspotential” des betreffenden Kationmetalls hinaus gesteigert, d. h. groBer 
ais das Polarisationspotential, so treten plotzlicli stark mit der Spannung ansteigende 
Strome auf. Dieser plotzliche Anstieg liiBt sieli auf 3 Arten yon Prozessen jeweils 
zurtickfuhren, nJimlich entweder auf 1. Verb. des abgesehiedenen Metalls u. Ein- 
diffundieren in das Hg, 2. B. einer neuen Phase an der Oberflache des Hg-Tropfeęs,
з. Diffusion eines abgesehiedenen, fluchtigen Stoffes in die umgebende Lsg. Fali 1 
gilt fiir alle amalgambildenden Metalle; ilirc Abscheidungsspannung an Hg ist posi- 
tiver ais ilir elektrolyt. Potential in reiner Form, weil die freie Energie des ge- 
bildeten Amalgams geringer ist. Die freie Energie der Amalgambildung ergibt 
sich demzufolge fiir Zn =  0,178; Cd =  0,335; Pb =  0,151 (in Yolt X Aquivalent- 
ladung); die der Alkalimetalle ist etwa nur je 1 Yolt X  Aquivalentladung (=  23 000 cal) 
groBer. Fali 2 tritt ein, falls das betreffende Metali in Hg nur beschriinkt odef 
garnicht 1. ist; die in diesetn Fali auf der Hg-Oberflaclie sich abscheidende fein- 
yerteilte Metallhaut besitzt eine lioliere freie Energie ais das kompakte Metali; 
somit ist dessen Absclieidungspotential an Hg negatirer ais sein elektrolyt. Poten
tial in reinem Zustand (Fe u. Aś). Der 3. Fali liegt bei der Abscheidung von H, 
am .Hg vor u. ist eng mit dcm Plianomen der Uberspannung yerkniipft.

Mit der gescliilderten Tropfelektrode ist eine genaue Best. yon Ionengleich- 
gewichten moglieh, u. zwar auch in Fallen, da dereń Messung an Elektroden aus 
kompaktem Metali infolge von PassiyitStsersclieinungen nicht moglich ist. Die 
Anderung des Wertes des „Absclieidungspotentials“ eines Metallions am Hg-Tropfen 
mit einer Anderung der Konz. der betreffenden Metallionen gibt AufschluB iiber 
die GroBe der Konz. dieser Kationen in bestimmten, sehr yerd. Lsgg. oder in Lsgg. 
komplexer Verbb. Es wird so die Konz. der Pb+ + - u. Zn+ + -Ionen in Plumbit-
и. Zinkatlsgg. bestimmt. Die yerschiedene Lage der Abscheidungspotentiale druckt 
sich bei Yerwendung yon Lsgg. von Salzgemischen in deutlicli unterscheidbaren 
Riehtungsanderungen der Stromspannungskuryen aus, was eine qualitative Elektro- 
analyse ermoglicht. Es sind mit dieser Metliode nocli sehr geringe Spuren yon 
Yerunreinigungen gewisser Metalle mit anderen Metallen feststellbar. Yf. gibt
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Beispiele fiir solche Bestst. (Trans. Faraday Soe. 19. 692— 702. Prag, K aiu .s 
Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

J. N. P rin g , Bestinmmng der Affińitatskonstanten uon Basen mittels TFasse)-- 
stoff- und Chinhydronelektroden. Vf. bchandelt zucrst theoret. die Gleichgewiehts- 
verhaltnisse in Lsgg. schwacher (organ.) Basen; hierbei ist das Gleichgewicht 
zwischen der bydratisierten u. nicht hydratisierten Form (z. B. NH3 NH4OH) 
sowie das Dissoziatiousgleichgewicht der letzteren Fonn gesondert zu betrachten; 
auch spielt dic Natur des Losungsm. u. desseu DE. eine maBgebende Kolie. Es 
werden sodann mittels Potentialmessungen gegenuber den iiblichen H2-Elektroden 
sowie gegen Chinhydronelektroden die Affinitiitskonstanten versehiedener sub- 
stituierter Aminokorper esperimentell bestimmt; die niiheren theoret. Ausfiihrungcn 
sind im Original zu ersehen. Die Affinitiitskonstanten werden ferner auch durch 
Best. des Farbumsclilags dosierter Indicatormengen ermittelt. Ais Nebenergebnis 
stellt Vf. fest, daB der Dissoziationsgrad des W. sich wesentlieh iindcrt, wenn 
dieses in anderen Łosungsmm. gelost ist; so ist der Wert der Konstanten 
K  =  [H+] • [(OH)-]/ [HoO] im W. selbst ] / ! :  =  4,1 X 10-7 , im 99,8% *4. 
K  —  0.3 >< 10—7; auch fiir Aceton werden solche Bestst. ausgefiihrt. Dic Hydro- 
lysen- u. Affinitiitskonstanten der Aminobasen in wss. sowie aceton.-wss. Lsgg. 
hiingen in einer nocli nicht naher geklarten AVeise von den DEE. dieser Lsgg. ab; 
die Abstufung der Basizitiit einer Rcihe von Basen, wie sie sich fiir rein wss. 
Lsgg. findet, gilt auch fiir deren Basizitiit in anderen Łosungsmm. Mit steigendem 
Acetongchalt M it die Dissoziationskonstante des W. steil ab. (Trans. Faraday Soc. 
19. 705—17.) F r a n k e n b u r g e r .

F. A. L indem ann, Bemerkung uber den Temperaturkoeffizienten der Ionen- 
beiceglichkcit in Flussigkeitęn. Die Anderung der Ionenbeweglichkeit in Fil. mit 
der Temp. wird durch die Anderung der freien Wegliinge bedingt. Je kleiner die 
freie Weglange, d. h. je niedriger die 'Wanderungsgeschwindigkeit, desto groBer ist 
die therm. Ausdelinung der Lsg. u. damit auch der Temp.-Koeffizient der Wanderungs
geschwindigkeit. Ahnliche Begeln lassen sich auch iiber die Viscositśit in Fil. 
aufstellen. (Ztsclir. f. physik. Cli. 110. 394—98. Oxford, Clarendon Lab.) J o se p h y .

M ary E. Lear, Diclekłrische Konstantę des Germaniumtetrachlorids. GcClt 
wurde durch Red. von GeO., durch II2 u. durch diu-auffolgende Rk. des MeLalls 
mit Cl2 hcrgestellt. Durch mehnnalige Dest. wurde GeCl4 gereinigt, so daB das 
zur Vcrwendung konnnende Praparat bei 86,30° einen Dampfdruck von 735 mm 
zeigte. Dic DE. wurde, nach der Drudeschen Methode bestinnnt, desgleichen zum 
Vergleich jene von SiClA u. SnCl4. Es ergab sich SiCl4 bei 17°, DE. =  2,18; GeCl4 
bei 30°, DE. =  2,65, SnCl4 bei 22°, DE. =  3,2. Der kleine Wert liiBt es ais wahr- 
scheinlich erscheinen, daB GeCl4 die Ncrnst-Thomsonsche Regel befolgt u. keinerlei 
ionisierende Fahigkeiten besitzt. (Journ. Physical Chem. 2 8 . 889—90. Missouri, 
Univ.) B ec k er .

S. C. Lind, Verschiedene Bemerkungen iiber die Kinetik der Gase. P h o to - 
s e n s ib i l i ta t  e in es  W a sse rs to ff-B ro m -G em isch e s  bei h o h e rcu  T em p e
r a  tu ren. Gcmischc von H2 u. Br2 wurden bei 250° in cinem farblosen Dampf- 
bad dem Licht eines 10 cm entfernten Kohlebogens von 5 Amp. u. 110 V aus- 
gesetzt. Hj u. Bij verbinden sich unter diesen Bediugungen 12-mal sclineller ais 
in der Dunkelheit bei der gleichcn Temp. Vf. priift die Nernstschc Theorie der 
Rk. zwischcn II2 u. Cl2 vom Standpunkt des Einsteinschen Aquivalenzgesetzes, 
diese wird durch die Verss. des Vfs. nicht bestiitigt. — A k tiv ie ru n g  e ines 
1I2 4" CLj-Gem isches fiir  die therm . Rk. Die therm. Reaktionsfahigkeit 
clektrolyt. erzeugtcr Gemisclie von H2 -f- CI2 wiichst bis zu cinem betriichtlichen 
Grade mit der fortgesetzten B. von HC1. Ahnlichcs gilt fiir die photochem.



1924. H. A j. E l ek tr o c h em ie . T h erm o ch em ie . 1777

Aktiyitiit eines solchcn Gemischcs, das liiBt yermutcn, daB sowohl die hemmcnden 
Faktoren, ais aucli der Reaktionsmechanismus in beiden Fiillen von derselben 
Natur sind. — V ers., d ie V e rb re itu n g  e in e r  E x p lo sio n  in einem  G as- 
gem iscli d u rc h  ein  c le k tr . F e ld  a u fz u h a ltc n . D er Vers. wurde mit einem 
H2-02-Gemiscli ausgefuhrt, ftthrte aber nicht zum Ziel. Dabei wurde beobachtet, 
daB der Unterschied zwischen der gelben Na-Flamme in aus NaOH clektrolyt. ge- 
wonnenen Ha u. 0 2 u. der scliwacli yioletten K-Flamme in IŁ> u. 0 2 aus KOIl-Lsg. 
noch deutlich zu erkcnnen ist, selbst wenn das Gemisch durch H2S04 u. dicht ge- 
packte Baumwolle geleitet worden ist, u. mehrere Woehen vor dem Gebrauch 
im Gasometer gestanden hat. — Audi unterhalb des Explosionsdruckes yerbindet 
sich das Gemisch schnell durch Funken. (Journ. Physical Chem. 2 8 . 55—58. 
Washington.) JOSEPHY.

F rederick  G. Keyes, Beiveis der Assoziation im Kolilendioxyd aus dem Juule- 
Tliomson-Effekt. Aus der Andrews sclien Zustandsgleichung (ygl. R am say , Ztschr. 
f. physik. Ch. 1. 433. [1887]) fur CO., wird die Gleichung:

C? (i. =  2 AIR T — fi +  y/p A  II,. 
fiir den Joule-Thomson-Effekt abgeleitet w. dabei beriicksichtigt, daB ein kleiner Teil 
(;/) der Molekiile assoziiert ist. Dabei ist angenommen, daB boi jeder Stufe des Effekts 
chem. Gleichgewieht besteht. A I I p ist die Rk.-Warnio bei der Temp. T  u. konstantom 
Druck. Die Gleichung stimmtqualitativ mit denErgebnissenyon B u r n e t t  (ygl.Physical 
Reyiew 22. 590 [1923]) bei 1 at ttberein, wclclic auf die Ggw. assoziierter Molekule 
hinweisen. Die numer. Werte fiir y  sind sehr klein, bei —53° kommt ein Doppel-
molekiil auf 500 einfache, bei 127° kommt ein Doppclmolekiil erst auf 20000 ein-
fache. Bei 1 at u. 220° K. ist der Wert fiir den assoziierten Teil 0,004, bei 270° K.
0,00075 u. bei 400° K. 0,000052. Es ist C„ einer FI., die einen kleinen Teil asso
ziierter Molekule enthiilt, gleich C°r -j- A II(d yjd T)„, worin C°v der Wert ist, fiir 
den y —  0 ist. Im Interyall zwischen lti u. 100° betriigt die Rk.-Wiirme 44,7 cal/g 
u. Cv =  C°r +  0;094/ti. Statt des Faktora 0,094 hat J oly  (Proc. Royal Soc. London 
41. 352 [1886] den Wert 0,2125 angegebeu. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 1584 
bis 1592. Cambridge [Mass.], Inst. f. Technol.) J o s e p iiy .

H. v. W artenberg , Ozon aus Flammen. (Ygl. W a r t e n b e r g  u . S ie g ,  Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 53. 2192; C. 1921. I. 278.) Yf. wendet sich gegen die Be- 
liauptnng, O-Atome u. 0 3 entstiinden in Flammen durch ElektronenstoB u. nicht 
tlierm. Nach seiner Ansicht liiBt sich nur sagen, daB sie kurzlebige Zwischenprodd. 
sind u. sich nicht im therm. Gleichgewieht befinden. Es treten algo in Flammen zu- 
niiehst nicht 0 „  sondern O-Atome auf, dereń B. durch eine der PrimSraddition der 
Molekule folgenden Teilrk. stattfindet, oder durch den ZuschuB, den die Trans- 
lationsenergie zur chem. Energie geben kann. Ob die O-Atomc im weiteren Yer- 
lauf zu 0 3 zusammentreten oder mit 0 2 reagieren, liangt von der Abkiihlung3- 
geschwindigkeit ab. (Ztschr. f. physik. Ch. 110. 285—90. Dauzig, Techn. Hoeh- 
schule.) J o se p iiy .

E. H. R iesenfeld, Uber die Biłdung 'von Ozon und Wasscrstof)'supcro.ri/d in 
der Knallgasflamme. (Vgl. R i e s e n f e l d  u . B e ja , Ztschr. f. anorg. u .  allg. Ch. 133. 
245; C. 19 2 4 . I. 1492.) Die sehr kleine Knallgasflamme saB am Ende einer 
Capillaren, aus der H2 in 0 2 oder 0 2 in H2 einstromte. Die Gase stromten aus 
Vorratsbehiiltern in mit CaCL> gefullte Trockenturme, durch mit P20 6 gefiillte 
Riihren u. daun durch einen besonders konstruicrten Halin in das Verbrennungs- 
gefiiB, welches derart gebaut war, daB die Verbrennungsgase zwischen zwei Wasser- 
kiihlern in einem 2 mm breiten Ring ca. 30 cm lioch stiegen. Dabei kondensierte 
sich alles gebildete W. u. H20 2 u. floB in ein Von-atsgefiiB. Die Gasc wurden in 
ein mit KJ-Lsg. gefiilltes Zchnkugelrohr geleitet. Mit steigendem Partialdruck des 
H2 ninnnt das Molyerhiiltnis des gebildeten 0 3 zu dem das II20 2 ab u. erreieht
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den Wcrt Nuli, sobald das Yerhaltnis yon H2 zu 0 2 den theoret. Wert 1 erreicht. 
Bei Ggw. eines Uberscliusses von H2 bildet sich also kein 0 3 melir, obgleicli die 
H20 2-Menge weiter wachst. Das maelit die Annahme, da8 0 3 sich iiber H20 2 
bildet (vgl. v. W arten b e rg  , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 2192; C. 1921. I. 278) 
unwahrscheinlich, sondern die B. vou 0 3, dessen Konzz. weit tiber Gleicligewichts- 
konzz. liegen, erfolgt direkt durch Stofie von O-Ioneii oder -Atomen mit molekularem
0 2. Da am gluhenden Nernststift, in der Knallgasflamme u. in der Devilleselien Rohre 
Ubergleicligewiclitskonzz. des 0 3 gefunden wurden, bestelit die Moglichkeit, daB 
auch bei andcren nacli der Durchstromungsmethode untersuchten Gleicligewichten, 
z. B. beim NO die hierbei gefundenen Konzz. zum Teil Obcrgleichgewiclitskonzz. 
sind. Die B. von H20 5 in der Knallgasflamme wird ebenso wie die des 0 3 durch 
IonenstoB erfolgen. Ubergleichgewichtskonzz. wurden beim Ha0 2 niclit erreicht. 
(Ztschr. f. pliysik. Ch. 110. 801— 7. Berlin, Univ.) Josepiiy.

A lfred Lartigue, Uber die Beziehung zwischen den thermodynamischen Eigen- 
schaften des Wassers. Anwendung thermodynam. Obcrlegungen Vfs. (C. r. d. l’Acad. 
des sciences 178. 2169 [1924]) auf die spezif. Warni en des fl., gasformigen u. festen 
W. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 179. 30—33.) Bikerman.

R ichard  Lorenz, tiber die Nernsische Ableitung der Claumus-Clapeyronscheu 
Gleicliung. Die Einwande, die gegen die Exaktheit der Nernstschen Ableitung der 
Clausius-Clapeyronschen Gleicliung fur die Yerdampfungswiirme erhoben werden, 
beruhen auf der Unkenntnis dessen, daB die Gibbs-Helmholtzsche Formel:

A — U =  T d A j d  T
nur fur konstantes Vol. gilt; Vf. schliigt vor, die Formel A — U =  T(d A/d T)„ zu 
schreiben. (Ztschr. f. physik. Ch. 110. 40—42. Frankfurt a. M., Univ.) JoSEPHY.

A s. K o llo id c h e m ie .

E. B eri und W. Pfannm iiller, Zur Kenntnis des Schivimmverfahrens. II. Das 
Verhalłen der Oxyde, Carbonatc und Sulfcite bei dem Schwimnworgang. (I. ygl. S. 1446.) 
Isomorplie Stoffe yerlialten sich hierbei in der Hauptsache gleicli. Durch ilire 
Oberfliielienaktiyitiit yerschlechtern zugesetzte Farbstoffe das Aufschwimmen der 
Mineralien, Durch ihre Adsorption an der Mineraloberflache befćirdern sic jedoch 
das Aufschwimmen, u. zwar um so melir, je stiirker die Bindung ist. Das 
Hydratwasser bestimmt das Aufschwimmen niclit. (Kolloid-Ztschr. 35. 34 — 40. 
Darmstadt.) L iese g a n g .

Y. Matsuno, Die sensibilisierende Wirkung der Nichtelektrolyte. Im AnschluJB 
an Yerss. von F r e u n d l ic i i  u. R o n a  (Biochem. Ztschr. 81. 87; C. 1917. II. 212), 
welche fanden, daB die zur Koagulation von Eisenhydroxydsol erforderliclie Menge 
NaCl durch Ggw. von Campher oder Thymol yerringert wird, untersuelit Yf. weitere 
Nichtelektrolyte, allcrdiijgs mit der Abiinderung in der Versuchsanordnung, daB 
nicht Scliwellenwert der Flockung, sondern nur die zur Heryorrufung einer Triibung 
(oline Flockung) erforderliclie Meuge NaCl angewandt u. der Verlauf der Triibung 
beobachtet wurde. Es ergab sich, daB alle Substanzen, welche die Oberfliichen- 
spannung des W. gegen Luft yermindern, sensibilisierend wirken, wiihrend die- 
jenigen Nichtelektrolyte, die die Oberflaehenspannung nicht beeinflussen oder sogar 
ein wenig erliolien, eine schutzende Wrkg. ausiiben. Von den ersten Stoffen sind 
untersuelit A., A., Athylurcthan, Ocfylalkohol, Tributyrin (geringe Wrkg.), Aceton, 
Athylacetat, Benzylalkohol, CC14. Schiitzend wirkten CHC13, Harnstoff, Trauben- 
zucker, Rohrzucker, Mannit. Die beideu letzten wirken erst in so liolien Konzz., 
daB ihre Wrkg. auf eine Erholiung der ViscositSt zuruckgefiihrt werden konnte. 
In etwa Vio'n. Lsg. liaben Rohrzucker u. Mannit jedoch keine Wrkg., wiihrend die 
stark oberfliichenaktiyen Stoffe schon in wesentlicli geringeren Konzz. wirken. 
(Biochem. Ztschr. 150. 159—64. Nagoya [Japan], Aichi-medizin. Univ.) A. R. F. H e s se .
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Gruillermo v. S tuckert uu<l A lberto Marsal, Mnwirkung vo>i Salzen auf Gele. 
Vf. verfolgt die Unterss. vou M O lliiausen (Kolloid-Ztschr. 2. 235; C. 1 9 0 8 . II. 
182) iiber die Einw. vou EiwciB auf Gelatine (Verfliissigung der Gelatine, Ein- 
dringcn des EiweiBes unter B. voii Spalten) u. findet, daB die Erscheinung allge- 
meiner ist. Er benutzt 3—4%ig. Gelatine u. Salze, wie sic in der Galie vor- 
kommen. (Glykoeholsaures u. taurocłiolsaures Na in festem Zustande.) Die Er- 
selieinungen iihneln den bei EiweiB beobaeliteten, wiihrend Tauro- u. Glykochol- 
saure selbst unwirksąm sind. Dann werden feste Salze aller Art untersuclit. Voll- 
kommene Verfliissigung der Gelatine tritt auf bei NaN02, NaBr, NaN03, NaJS04 
u. a. m.: keine Einw. bei Borax, K2S04, Na- u. K-Phosphat. Partielle Verfliissigung 
kann zur B. komplizierter Infiltrationen fiihren, die beschriebon u. abgebildet werden. 
Besonders eingcliend wird die Wrkg. von Na- Wolframat studiert. EnthSlt die 
Gelatine 1. Ca-Salze, so treten z. B. mit Na-Phospliat Liesegangsche Binge auf, 
mit NH4-Oxalat nicht, bei Na-Wolframat u. -Glykocbolat tritt eine period. Koagula- 
tion der Gelatine auf, zu der Erkliirungsverss. gegeben werden. (Ann. d. 1. Asocia- 
cion quim. Argentina 11. 352—64. 1923. Córdoba, Univ. Sep.) W. A. R oth.

B. Anorganische Chemie.
Georg-M aria Schwab, Uber Ozon. Die Ergelmisse der Unterss. sind bereits 

mitgeteilt (vgl. E ie s e n f e l d  u . Sch w a b , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 2088. Ztschr. 
f. Physik. U. 12; C. 1922 . III. 954. 1923 . I. 14.) (Ztschr. f. physik. Ch. 110. 599 
bis 625. Berlin, Univ.) J o se p h y .

Andre G raire, Uber die Umkchrbarkeit der Reaktionen bei der Bildung vo> i 
Schwefelsiiure nach de»i Bleikammerproze/i. Pur eine Umkchrbarkeit der bei diesem 
Verf. stattfindenden llkk. sprechen folgende Erfahrungstatsachen: man beobachtet 
hiiufig, besonders in Kammern, bei dcnen das Endprod. nicht entfernt wird, in den 
hinteren Teilen der Kammer einen Anstieg des S02-Gehaltcs. Diese Erscheinung 
kann experimentell nachgeahmt werden mit folgendem Gasgemisch: 2,90°/0 SOs, 
8,94% W ., 0,87% N 02, 7,82% 0 2, 79,39% N2. Befindet sich dicses in einem auf 
85° erwarmten Kolben, dessen Wandungcn mit 67%ig. H2S04 befeucbtet sind, so 
findet keine Oxydation von S02 statt, sondern im Gegenteil yerdunstet die an den 
Wandungcn haftende H2S04 vollstandig. Ferner zeigen Gase, die fast S02-frei 
(weniger ais 0,05% S02) sind, beim Austreten aus den Kammern, besonders an den 
Eintrittsstellen in den Gay-Lussac-Tunn, oft merkbar erhohten S02-Gehalt, Vf. 
ist der Ansielit, daB die mehr oder weniger deutliche Umkchrbarkeit der Rkk. auf 
physikochem. Verhiiltnisse zwischen fi. u. gasformigen Phasen zuriickzufuhren ist. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 179 . 397—400.) H a b e r l a n d .

Louis D. E llio tt, Die Gefricrpunktskurvc des Systems Wasser-Ammoniak. (Ygl. 
S. 1069.) Vf. nimmt das Zustandsdiagramm des Systems W.-NHa auf. Es bilden 
sich 2 Yerbb. ILźO-2NH3, F. —78,88° u. 1L 0-N II3, F. —79,12°. Das erste Eutektikum 
NH3-HsO-2NH3 liegt bei —92,59° mit 80,6 Mol.-% NH3, das zweite Eutektikum 
H20-NH3-2Ha0*NH3 bei —88,39° mit 57,3 Mol.-% NH3 u. das dritte Eutektikum 
H20"NH3-H20 bei —100,3° mit 36,0 Mol.-% NII3. Bei 60 Mol.-% NH3 tritt sehr 
leiclit Unterkuhlung ein, so daB die FI. zu einer glasigen M. erstarrt. Die Werte 
zeichnen sich gut in dem von Postma (Rec. trav. chim. Pays-Bas 39 . 515; C. 1 9 2 0 .  
in . 1268) angegebenen Zustandsdiagramm dieses Systems ein. (Journ. Physical 
Chem. 28 . 887—88.) B e c k e r .

U. Sborgi und E. Gagliardo, Neue Untersuchungen iiber die Reaktion zwischen- 
Bornitrid wid verschiedenen Metalloxyden. (Vgl. S borgi u . N a s i n i , Gazz. chim. 
ital. 52 . I. 369; C. 1923 . I. 1534.) Die frUheren Verss. wurden unter Verwendung 
■yon Fe203> Co2Ov  .YijOa, Mn304 u. Fe3Ot fortgesetzt, welche sich bei Tempp. von



1780 B . A n o r g a n isc h e  C h e m ie . 1924. II.

750—900° ais sehr wirkungsyoll erwiesen. Des weiteren ergab sich, daB sie wie 
auch CuO bei einmaliger Benutzung ihrc Wrkg. nicht yerlieren, sondern die 
Rilckstande bei neuer Behandlung mit BN bedeutend lioliere Ausbeuten an Stick- 
oxyden liefern, so daB sie bis zu fiinfmal in Rk. geuommen werden kćinnen. Nur 
bei Fe20 3 lieB sich das gebildete B20 3 quantitativ lierauslosen. Die Rk. der NO-B. 
yerlauft wahrseheinlich so, daB das Oxyd 0 2 abgibt, welclies mit dem abgespaltenen 
No reagiert, daB es sich aber stets sofort wieder mit 02 aus der Luft regeneriert. 
Zusśitze yon SK 03 bezw. BŁ20 3 zu Fe20 3 erhohen die Ausbeute an NO unter 
gleichzeitiger Eruiedrigung der Temp. der Rk. (Annali Chim. Appl. 14. 113—23. 
Pisa.) G r im m e .

I. Newton KugelmaB und A. T. Shohl, Gleiehgewichte der lonen Cdldmu, 
Wasserstoff, Carbonat, Bicarbonat, von pńmćirem, sekundarem und łertiaretn Phosphat. 
(C. r. soc. de biologie 91. 130—31. — C. 1924. II. 379.) W o l f f .

R obert S tum per, Untęrsuchung der Zersetzungsgeschioindigkeit des Calcium- 
bicarhonats in yjćisscriger Losung bei Erwdrmung. Eine Lsg. des Ca{KCO3)2 wird in 
einer, mit einem RiickfluBkuhler ycrselienen Flasche gekocht, rasch filtriert u. die 
in der Lsg.'gebliebene Biearbonatmcnge mit HC1 titriert. Die Zers. des Bicarbonats 
yerlauft monomolekular; die Gesehwindigkeitskonstante (Zeitęinheit =  Minutę) be- 
triigt 0,23 beim ruhigen, 0,54 Ufeim sturmischen Koclien. Der Temperaturkoeffizient 
(pro 10°) zwischen 75 u. 90° ist 2,4, zwischen 90 u. 100° 1,5; freilieh gilt die mono- 
molekulare Gleichung fur die Verss. bei Tempp. unterhalb 100° nur im Anfang der 
Rk. — Die Zersetzung3gescbwindigkeit des Mg(HCOa)3 ist 1,87 mai geringer, ais die 
des Ca(HCOa).>. (C. r. d. l’Acad. des sciences 179. 266—68.) B ik eu m a n .

E. M artin, Calciumferrite und Bariunlferrite. Durch melirere Tage audauerndc 
Digestion yon Ferrihydroxyd mit einem kleinen UberschuB yon Kalk- bczw. Baryt- 
wasser hat Vf. folgende Ferrite dargestellt: 4Fe^03, CaO, 61I.fi u. 3F efi3, CaO, 
o l l f i ,  ferner 4F efi3, BaO, 4 II.fi u. 3Fe.fi:„ BaO, 4 H fi.  Diese Yerbb. werden 
sehr leieht yon COs u. H20  zersetzt. Bei 110° getrocknet, sind sie stabiler. Durch 
Erhitzen yon Ca2C03 mit Fe20 3 auf 1250° bezw. 1325° sind folgende Ferrite erhalten 
worden: F efi3, CaO (I) u. F efis, 2 CaO (II). Das Monocalciumferrit (I) wird yon 
10°/0ig. CII3C00H garnicht, yon (COOH)2 sehr langsam angegriffen. Mit Al u. Si 
auf hohc Tempp. erhitzt, gibt es Ca ab, u. es bilden sich Al- u. Si-Ferrite, Das 
Bicalciumferrit (II) wird yon 10%ig- CH3C00H langsam zersetzt; in der Kfilte 
entsteht liicrbei eine rotę Lsg. Von (COOH)2 u. NH4C1 wird es beim Kochen rasch 
zersetzt. Sowolil 1 wie I I  sind magnet. Selimilzt man sie, so yermindert sich ihre 
Widcrstandsfiihigkeit gegenuber obigen Ageutien; gesclimolzenes I  wird bereits yon 
W. zersetzt. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer 406—7.) P in c a s .

Georges Chandron, Untęrsuchung der umkchrbaren Reaktionen des Wasserslo/fs 
und des Koldenoxyds auf die Oxyde des FAsens. (Rew de Metallurgie 21. 462—72. t— 
C. 1922. III. 116.) B e iir l e .

F. W. Bergstrom , Kaliumammonoaluminat, Kaliumammonomanganit und Man- 
ganoamid. Kaliumammonoaluminat, A1(NH2)2NHK-NH3 u. A1(NII2)2NHK, wurde 
dargestellt 1. durch Einw. yon Kaliumamidlsg. auf amalgamiertes Al; 2. durch 
Einw. einer Lsg. von metali. K in fl. NII3 auf amalgamiertes Al. Mit metali. Al 
wird das Aluminat in beiden Fiillen nicht gebildet. Fl. NH3 allelu reagiert nicht 
mit amalgamiertem Al. Walirsclieinlich entsteht im 2. Fali anfangs auch KN1L, 
die Rk. zwischen K u. NH3 wird sowolil durch Al, ais auch durch Hg katalysiert. 
Die Rk. ist folgende:

Al -f- 3KNH2 A1(NH2j3 +  3K; A1(NH„)3 +  KNIL =  A1(NIL)2NHK• NH3;
3 K +  3 NIL == 3KNH2 +  */8II2.

Al(NIf2)3 wurde bei Yerss. mit unyollstandig amalgamiertem Al nachgcwiesen.
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Kaliumammonoaluminat ist 11. in fl. NH3 bei Zimmertemp., bei —40° sebeidet es 
sich daraus in farblosen Nadeln ab. Langsame „Ammonolyse“ kann durch Zusatz 
von wenig KNHj yermieden werden. Nach dcm Trockneu bei —40° im Vakuum 
hat das Salz die Zus. K[A1(NH2)4]. Beim ErwSrmen im Yakuum auf Zimmertemp. 
gibt es wenig NIL, ab, bei 50—65° u. einem Druck von 6 cm Hg schm. es in seiner 
eigenen Krystallfl. u. gibt im Yakuum 1NH3 ab unter B. yon A1(NH2)2NHK oder 
A1(NH2)NH • KNHj, welclies wei6 u. nicht krystallin. ist. Beide Verbb. reagieren 
heftig mit W. unter WUrmeentw., wobei weder betrfichtliche Mengen von freiem 
H2 nocli N2 gebildet werden. — Mn reagiert mit einer Lsg. von KNH2 in fl. NH3 
unter B. des wl. krystallin. hellgelben Kaliumammonmnanganits, Mn(HNK)a-2NH3: 

Mn +  2 KNHj +  2KH3 =  Mn(NHK)2-2NH3 +  Hs.
Die erste Stufe der Rk. ist zweifellos: Mn -f- 2 KNHj Mn(NH._,)2 -|- 2K, 

bei Ggw. von Hg entlialt diescs K. Besser wird das Salz durch Zutropfen yon 
einer Lsg. von Manganorhodanid zu einem Ubcrschufi yon KNH2-Lsg. dargestellt: 
Mn(SCN)2 +  4KNH2 =  Mn(NIIK)s• 2 NH3 +  2KSCN. In W. tritt Hydrolyse ein 
u. Spaltung in naliezu weiBes Mn(OH)2, NH3 u. KOH. Oberhalb 110—120° gibt 
Mn(NHK)2-2NH3 l ' / 5—173 NH3 ab u. wird schwarz, ferner werden N4 u. Ha ab- 
gegeben. Wahrscheinlich spaltet sich das Salz beim Erliitzen nach:'

4Mn(NHK),• 2NII3 =  Mn3N2■ MhN +  8KNIIa +  5NH3 - f  7,H ,.
Das Salz absorbiert sowohl im festen Zustand, ais auch in fl. NH3 gel. stark 

0 2 u. farbt sieli braunschwarz, im trockenen Zustand ist es pyrophor. Diese Eigen- 
schaften beweisen, daB das Salz eine Verb. des 2-wertigen Mu ist. — Mangano- 
amid, Mn(NH2)2, aus KNII2 u. Mn(SCN)a:

Mn(SCN)2 +  2KNH2 =  Mn(NH,)2 - f  2KSCN; 
xMii(NHj)j =  yMn3N2 • (x — 3y)MnNH - f  (x +  y)NH3.

Mit W. reagiert Mn(NH2)a unter Wiinneentw. u. B. yon Mn(OII)2 u. NH3, an 
der Luft wird es zu Mn30 4 oxydiert. Beim Erhitzen im Vakuum auf 100° wird 
nach obiger Gleicliung NH3 abgegeben, ein seliwarzes Prod. entsteht, das yon W. 
wenig angegriffen, von verd. II2S04 langsam gel. wird. (Journ. Americ. Chem. Soe. 
46. 1545—48. Stanford Uniy. [Cal.].) J o se ph y .

Lawrence T. E a irh a ll, Bleiuntersuchungen. VH. Die Phosphate des’ BUis. 
Gleichgewiclit in dem System Bleioxyd-PhospJiorsaureanhydrid- Wasser bei 25°. (VHI. 
ygl. Journ. Biol. Chem. 57. 455; C. 1923. IV. 999.) Bei Rk. yon Na2IIPOł mit 
Pb(N03)2 wird PbIIP04 nur unter Gleicligewichtsbedingungen gebildet, andernfalls 
entsteht tertiares Pb-Phosphat. Bei sukzessiyem Zusatz yon Na,HP04 zu PbCL- 
Lsg. wachst die [H‘] stark iin, erreicht ein Maximum u. fiillt bei weiterer Zugabe 
wieder, das kann nur durch B. yon Pb3(P04)2 erklart werden:

3PbCl2 +  2Na2H P04 ^  Pb3(P04)2 +  4NaCl +  2HC1, 
wahrend die Lsg. bei B. von sekundSrem Phosphat neutral bleiben muBte:

PbCl2 +  Na-jHPO, ^  PbHP04 +  2NaCl.
Die Messung der [II-] wurde colorimetr. ausgefiłlirt. In sd. W.- suspendiert, 

geht sekundares Pb-Phospliat in tertiares iiber: 3PbIIP04 Pb3(P04)2 łI3P 0 4.
Die Isotherme des ternaren Systems Pb0-P20 5-W. bei 25° wurde gezeichnet. In 
Ggw. der kleinsten Sauremengen entsteht kein tertiares Phosphat, sekundares 
ist bis zu betrachtlicher Saurekonz. bei 25° unter Gleicligewichtsbedingungen be- 
standig. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1593—98. Boston [Mass.], H aKYard 
Medical School.) J o s e p h y .

C. M ontem artini und L. Losana, Rcaktion zwisehen Chlorwasserstoff und 
Nitriden. Die Verss. wurden mit AIN, MgsN3, CanN%, T \N t u. B N  ausgefiłhrt. Es 
ergab sich, daB bei erhohter Temp, u. beim Oberleiten yon HCl-Gaś NHj in 
ąuantitatiyer Ausbeute unter glofchy.citigtSBrB. des entśprechenden Metallchlorids 
entsteht. (Giórn. di Chim. ind. £d appl. 6.' 323—25. -Turin.) G him m e.

VI. 2. U7
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0. Mineralogische und geologische Chemie.
3L B iedenauer, Die Yerteilung der Mineralien nach ilirer KrystalUymmetrie. 

Vf. gibt a a  Hand der „Mineralog. Tabellen“ (1924) von G r o tu  u. Mie l e it n e r  eine 
Obersicht uber die Symmetriehaufigkeit einzelner Gruppen von Mineralien. Ins- 
gesamt 757 Mineralien yerteilen sich in bezng auf Krystallsystem nach folgender 
Tabelle: .

Krystallsystem
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Triklin . . . . _ 2 2 _ 1 4 2 14 21 — 46 34 12 ■
Monoklin . . . -- 23 4 8 10 38 6 42 94 2 227 185 39 3
Rhomb.................. 1 42 12 9 15 21 9 46 58 1 214 155 58 1
Trigonal . . . 8 4 5 6 9 10 1 8 17 - — 68 51 13 4
Tetragonal . . . — 3 8 8 3 6 1 7 10 1 47 31 14 2
Hexagonal . . . — 8 3 4 4 2 1 8 14 — 44 20 23 1
Kub...................... 12 34 7 12 2 5 9 4 26 — 111 83 27 1

21 116 41 47 44 86 29 129 240 4 75? 559 186 12
In den drei letzten Spalten bedeutet a die gesamte Anzahl der gemessenen 

Mineralien, b jene, bei welchen Krystallsystem u. Klasse u. c jene, bei welchen 
nur das System bekannt ist; d sind pseudosymmetr. Formen, dereń wahres System 
unbekannt ist. Das h!iufigste Krystallsystem u. die zalilenmafiige Hiiufigkeit betriigt 
bei den naturlich yorkommenden Elementen 57% kub.; Sulfiden 36% rhomb.; 
Oxvden 29% rhomb.; Haloiden 25,5% kub.; Carbonaten 24% rhomb.; Sulfaten 
44% monoklin;, Aluminatcn 31% kub.; Phospliatcn 35,5% rhomb.; Silicaten 39,5% 
monoklin. Von samtlichen Mineralien sind 98,5% krystallin u. 1,5% amorph. 
(Ztschr. f. Krystallogr. 60. 39—54. Wiirzburg.) B ec k er .

E. Puxeddu und E. Manca, Uber radioaktiven ChrysokoU der Benagrube bei 
Padru. (Ygl. P u x e d d u  u . Ma r ik i, Annali Chim. Appl. 13. 34; C. 1923. HI. 995.) 
Mitteilung der chem. Zus. des Minerals im Verglcich zu friiheren Analysen yon 
L o y isa to . (Annali Cliim. Appl. 14. 123— 27. Cagliari.) Gr im m e .

A ustin F. Sogers, Kempit, ein neues Manganmineral aus Californien. In einem 
Meteoriten wurde neben andercn Mineralien Kempit ais rhomb. bipyramidales, 
smaragdgriines Minerał mit den Achsenabschnitten a : b : c =  0,677 :1:0,747 u. der 
Lichtbrechung na —  1,684, —  1,685 u. ny == 1,698 (je ±  0,001) gefimden. D. 2,94.
Hfirte 3Vj. Zus. MnCL ■ 3MnO,• 3II20. L. in yerd. IINO:l; yerwittert zu einem braunen 
Stoff. (Amer. Journ. Science, S iłlim a n  [5] 8 . 145—50. Standford.) E n s s l in .

John  F. Sheridan, Mangancrzlager in Panama. (Iron Age 114. 444—47.) Be.
F ried rich  Binne, Benierkungen zur Erdtektonik unter Yencertung von Er- 

fahrungen an deutschen Salzłagerstatten. (Kali 18. 217—22. Leipzig.) E nsslin .
Ed. D onath, Zur Frage der Entstehung der Kolilen. Vf. reyidicrt seine An- 

sicht, dafi die Steinkohlen aus lig n in fre ie m  Materiał entstanden sind, u. gibt die 
Betefligung des L ig n in s  an der Stcinkohlenbildung zu. (Brennstoffchemie 5. 
136—38. Brunn.) T r o pscu .

Franz Fischer, Uber das Verhalten von Cellulose und: Lignin bei der Ver- 
moderung. Vf. weist auf die Unterss. von B ray  u. A n d r e w s  (Ind. and Engin. 
Chem; 16. 137.; C. 1924. I. 1723) hin, die gezeigt haben, daB bel der Einw. yon 
Pilzen auf Holz das Lignin seiner Menge nach prak t konstant, bleibt, wiihrend 
sich die Cellulosemenge stark yermińdert, ein Befund, der die Richtigkeit der



Fischer-Schraderschen Kohlebildungstheorie bestiitigt. (Brcnnstoffchemie 5. 132 bis 
133.) T ropsch .

Franz F ischer, Klarstellung zu der Abhandlung: Uber das Verhalten von 
Cellulose und Lignin bei der Vcrmodei-ung. (Vgl. vorst. Ref.) Klarstellung einigcr 
Urigenauigkeiten in obiger Abliandlung. (Brennstoffchemie 5. 153. Miilheim- 
Rulir.) T ropsch .

A. Lacroix, Die Meteorite aus der Senegalgegend urnl aus der Sahara. Ge- 
schichtliches iiber die Meteorite franzos. Sammlungen. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 
357— 60.) B ik e r m a n .

George P. M errill, Uber eińen Meteoriten von Anthony, Harper County, Kansas, 
und einen jiingst gefundenen Eisenmeteoriten von Mejillones, Chile. Der eine weit- 
gebend oxydierte Meteorit ist dunkelgrau, braun u. besteht aus den Mineralien: 
01ivin, Eustatit, Lawrencit. Keine Feldspate u. monokline Pyroxcne. Der zweite 
bat einen Metallgehalt von 99,65%. (Analysen vgl. Original.) (Proc. National Acad. 
Sc. Washington 10. 306—12.) E n s s LIK.

George P. M erill, Uber einen Eisenmeteoriten von Four Corners, San Juan 
County, New Meańko. Der 25 kg schwere Meteorit besteht in der Hauptsaćhe aus 
Fe u. Ni, dann Pyrosene, etwas Glivin, Eisenphosphid u. -sulfid, Feldspat u. Calcium- 
phosphat. D. 6,62. Der metali. Anteil bat die D. 7,88. (Analyse vgl. Original.) 
(Proc. National Acad. Sc. Washington 10. 312—18.) E n s s l in .

D. Organische Chemie.
G. Chavanne und H. de Graef, Uber Methyliithylwopropyhnethan und Di- 

isopropybnethan. Reindarstellung und charakteristisehe Konstanten. Methylćithyl- 
isopropylcarbinol, C(OH)(CH3)(G,H5)(C3H7-iso). (Vgl. P a r is e l le  u . Simon, C. r. 
d. 1’Acad. des sciences 173. 86; C. 1922. I. 493.) 1. Aus CH.-CO-CJI, u. i-C3H7MgJ. 
(Fiir i-C3H-J wird ein verbessertes Verf. angegeben.) Ausbeute infolge Nebenrkk. 
nur ca. 26%. 2. Aus CII3-CO-C3H7(i) u. G,H6MgBr. Ausbeute 50%. Kp.760 1 39,4 
bis 139,9° (geringe Zers.), Kp.n 42—43°, D.204 0,8402, nDi0 =  1,4280. Vff. glauben, 
daB das von P a r is e l le  u . Simon beschriebene Prod. etwas feucht gewesen ist. —  

Die Dehydratation mit p-Toluolsulfosaure (5% vom Gewiclit des Carbinols) aus 
einem Bad von 145—150° liefert 2 Heptcne, Kpp. 92° u. 96—97°, wahrscheinlich 
2,3-Dimethylpentcn-2 u. -penten-3, wiihrcnd P a r is e l le  u . Simon nur ersteres er- 
halten haben wollcn. — Methylathylisopropylmethan, CH(CH3)(C,H5)(C3H7). Durch 
Hydrieren siimtlichcr Fraktionen des vorigcn in Eg. (-)-Pt). Kp.7l)0 90°, D.*°4 0,6950, 
nj,20 =  1,3918, Yiscositiit bei 20° 0,00412.— Dimethylisobutylcarbinol, (CH3)2C(0H)- 
CH.2 -G,!!,. Aus Aceton u. i-C4II0MgBr. (i-C4H0Br wird am besten durch Einw. 
von HBr-Gas auf i-C4H0OH gewonnen.) Ausbeute 50%. Kp.700 132,8—133.4° (ge
ringe Zers.), Kp.u 42—43°, D.20, 0,8122, nD20 =  1,4172. — Dehydratation (wie oben) 
ergibt nur 1 Hepten, das durch Osydation mit Cr03 in Eg., wobei hauptsachlich 
Aceton u. i-Buttersaurc neben wenig eines Heptanons (wahrscheinlich Diisopropyl- 
keton) gebildet werden, ais das mehrfach beschriebene Dimethylisojn-opylathylen, 
(GH3)2C : CH-C3H,(i), erkannt wurde. Kp.760 83,1—83,3°, D.i04 0,6961, n„2° == 1,4016.
— Diisopropylmethan, C1I3(C3II7)2. Durch Hydrieren wie oben oder mit P t0 2 u. 
Fe Cl2 ohne Losungsm. nach G aro th e rs  u. Adams (Jouru. Americ. Gliem. Soc. 45. 
1071; C. 1923. IH. 1139). Kp.700 80,8°, E. —119,4°, D.™4 0,6731, nD20 =  1-,3814, 
Viscositiit bei 20° 0,00361. Die Konstanten weieben von den im B e ils te in  
(4. Aufl., 1. 158) angegebenen etwas ab. Sie sind mit Ausnahme des fast glCichen 
Kp. sehr yerschiedcn von denen des Trimethylisopropylmethans (vgl. Chayanne 
u. L e je u n e , Buli. Soc. Chim. Belgiąue 31. 98; C. 1922. IH. 241). Ein^fiSSafe^ 
mit dem Trimethylpropylmethan (vgl. M arkownikow, Ber. Dtsch. Chenv Ges. 33.
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1906 [1900]} ergibt annahernde Ubereinstimmung der D.D., aber Verschiedenheit 
der Kpp. (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 33. 366—75. Briissel, Uniy.) L in d e n b a u m .

M arcel Delepine, U ber die Selbstoxydation der organischen Schicefefoerbindwigen. 
(Vgl. Buli. Soc. Chim. de France [4] 31. 762; C. 1923. I. 229.) Yortrag uber die 
Gesamtarbeiten des Vfs. auf genanntem Gebiet. (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 33. 
339—65.) L in d e n b a u m .

H. F. Lewis mit 0 ’N eal Mason und Russell M organ, Mełhylierungen. 
Hydrolyse von Dimethylsulfat. Dimethylsulfat wird durch W. wie folgt hydrolysiert:

1. (CH3)2SO, +  H.,0 =  CH3OH +  CH3HS04
2. CH3HS04 +  H20  =  CH3OH +  HjSO,
3. CH3OH +  CH3HS04 =  CHjOCH3 +  H2S04

Bei 95° yerlauft diese Rk. entsprechend dem Gehalt an W., in molekularem
Verhfiltnis ist sie sehr energisch. Zusatz von Sauren (H2S04, HC1, Essigsiiure) be- 
schleunigt die Hydrolyse, yon Alkalien sehr Btark. KOH wirkt energiseher ais 
NaOH. Zusiitze von Salzen (KC1, NaCl, MgSOJ bewirken Abschwiichung. (Ind. 
and Engin. Chem. 16. 811—12. Vcrnon [la.].) G b im m e .

Benjam ino M elis, Formaldehyd aus Anieisensaure. Behandelt man Ameisen- 
saure mit uberschussigem ZnO, so findet unter exothermer Rk. die B. yon Zink- 
oxyformiat statt. Dieses zerfallt bei 270° unter ruhigem Schmelzen ąuantitatiy in 
C02, ZnO u. Formaldehyd. Das Verf. lśiBt sich techn. ausbeuten. (Giorn. di Chim. 
ind. ed appl. 6. 327—28. Intra.) G bim m e .

P. Bruylants, Uber die Butennitrile. IV. (III. ygl. Buli. Soc. Chim. Belgiąue 
32. 256; C. 1924. I. 1668.) Bei der Darst. des Vinylacetonitrils (ygl. I. Mitt.) be- 
obaclitete Vf. einmal die B. von reichlieh Diallyl, entstanden nach der Gleichung:
2 C3H6Br -f- 2CuCN — 2CuBr +  (C3H5)2 +  (CN)j. Die Ausbeute an Nitril wurde 
dadurch von 95 auf 75°/0 herabgedruckt. Die Ursaehe der Erscheinung konnte 
nicht ermittelt werden. — 67 g Vinylacetonitril, mit 1 1 1/io"ni NaOH ‘/s Stde. ge- 
kocht, gaben ,bei der Dampfdest. 49 g eines Gemisches der isomeren Crotonsaure- 
nitrile vom Kp. 112—114° (ygl. v. Auweks, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1173; 
C. 1923. III. 196). Aus dem nicht fliichtigen Riickstand wurde naeli Siittigen mit 
K„C03 Crotonsaureamid isoliert. Vf. hat weiter festgestellt, daB — im Gegensatz 
zu der Annalime von v. A uw ers — das tiefer sd. Nitril das der CrotonsSure, das 
hoher sd. das der Isocrotongiiure ist. — Bei dem Vers., die Isomerisation des 
Vinylacetonitrils mit alkoh. NaOH yorzunehmen, bildete sich unter starker Selbst- 
erhitzung nur fi-Athoxyb\ityronitril. Dieses entsteht auch mit stark yerd. A. noch 
in erhebliclier Menge. — Beide reinen Crotonsaurenitrile werden von C8H6ONa in 
Ggw. von C8H5OH isomerisiert zu dem bei 112—114° sd. Nitrilgemisch; bei dessen 
Fraktionieruug wird das tiefer sd. Isomere immer in etwas griiBerer Menge er- 
lialten. Auch die Crotonsaurenitrile addieren A. zu ^-Athosybutyronitril, doch ist 
die Rk. weniger heftig.

Bei emeuter Unters. der Einw. yon konz. II2S04 auf Vinylacetonitril (ygl. 
IL Mitt.) fand Vf., daB dabei nicht, wie damals angegeben, Isocrotonsaure, sondern 
Vinylessigsaure gebildet wird. Die beste Ausbeute (ca. 50%) wird erhalten, wenn 
die aus gleichen Moll. Nitril u. HaS04 nach 4—5-tiigigem Stehen entstandene M. 
mit W. nur ganz kurz erhitzt wird. Beim Fraktionieren im Vakuum gehen erst 
25—30°/0 unyerandertes Nitril iiber. Der nicht fliichtige Riickstand scheint haupt- 
siichlich Crotonsiiureamid zu sein. Durch mehrfaclie Dest. wird die Saure yon 
etwas fester CrotonsUure getrennt. Nach ButtersSure rieehende FI., mischbar mit 
W., Kp.13 72,6-72.8°, Kp.;(i4„, 169-169,2°, F. -38.2°, D.2°4 1,0091, nDs° =  1,4252, 
Moł.-Refr. 21,803 (ber. 21,741). Gibt mit Br in CS2 fi,y-Dibrombuttersawe, aus 
PAe., F. 50°. Absorptionskurye analog der des Yinylacetonitrils. — Wird Vinyl- 
essigsSure 24 Stdn. gekoeht, so resultiert Crotonsaure, wahrscheinlich durch etwas
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Isocrotonsiiure yerunreinigt, da sie bei 47—54° schm. Ahnlićli ist das Ergebnis 
beim Erhitzen im Rohr auf 180—195°, doch erfolgt teilweise Zers. — Au& neutraler 
Lsg. in verd. NaOH bei Zimmertemp. wird die Yinylessigsiiure naeh 48 Stdn. durch 
HC1 regeneriert. Bei UberschuB von NaOH fallt Crotonsiiure aus; aus der Mutter- 
laugc wurden Yinylessigsiiure u. Crotonsiiure isoliert; ob auch Isocrotonsaure vor- 
handen ist, konnte noch nicht festgestellt werden. — Die Einw. von konz. II2S04 
auf die Crotonsiiurenitrile yerlauft viel weniger energ. wie beim Yinylacetonitril. 
Aus den Rk.-Prodd. beider wurde bisher nur Crotonsiiure isoliert. (Buli. Soe. 
Chim. Belgiąue 33. 331—38. Lowen. Univ.) L in d e n b a u m .

Otto M eyerhof und Kennosuke M atsuoka, tiber den Mechanmmis der Fruc- 
toseoxydation in Phosphatldsungen. (Vgl. Me y e k iio f  u. W e b e b , Biochem. Ztschr. 133. 
174; C. 1923 . III. 641). Die von W a r bu r g  u. Y a buso e  (S. 312) entdeckte Oxy- 
dation der Fructose in konzz. Phosphatlsgg. wurde ais Metallkatalyse erkaunt. Zum 
Beweis dienen: 1. die spezif. Hemmung der Oxydation durch Substanzen, die mit 
Metali stabile Komplexsalze bilden konnen, niimlich CNH, Na.2P40 7, Na-Citrat;
2. die spezif. Steigerung durch Cu, Fe, Mn, wobei sich C02 im gleichen Verhiiltnis 
bildet wie bei der direkten Oxydation; 3. die Aufhebung dieser Oxydationssteigerung 
durch CNH entsprechend der Hemmung unter 1.; 4. daB Phosphat durch Arseniat 
yollstandig zu ersetzen ist. (Biochem. Ztschr. 1 5 0 . 1—11. Kiel, Univ.) A. R. F. H esse .

H. Gault, Die Ester der hoheren Fettsauren und einiger Kohlenhydrate. Gemeiiisain 
mit P. E hrm ann hat Vf. mittels Siiurechloriden in Ggw. von Pyridin Laurin-, 
Pahnitin-, Steańnsaureester der Cellulose dargestellt. Sie sind 1. in aromat. KW-stoffen 
u. Chlf., unl. in A. u. Aceton. Der F. schwankt von 85—90° (Distearocellulose) 
bis 110° (Dilaurocellulose). Entsprechend wurde auch Stiirke yerestert. (Chimie et 
Industrie 19 2 4 . Mai-Sondernummer 574.) P in c a s .

L. Clement und C. Rivi&re, Einige Betrachtungen Ober die koUoidale Natur 
der Cellulose und der Celluloseester. (Chimie et Industrie 19 2 4 . Mai-Sondernummer 
578—81. — C. 19 2 4 . II. 24.) P in c a s .

H. Gault und B. C. M ukerji, tiber die Bildung von Hydrocellulose. Cellulose 
wurde mittels H2S04 unter yerschiedenen Bedingungen behandelt u. die gebildete 
Hydrocellulose (Cu-Zahl) festgestellt. Bei Anwendung yon 1, 2,5 u. 5°/0ig. HsS04 
bei gewolinlicher Temp. findet keine B. von Hydrocellulose statt. Wird die naeh 
Behandlung mit H2S04 erhaltene M., ohne daB mit W. gewaschen wird, unter kon- 
stantem Druck getrocknet, so findet eine Umwandlung statt in dem MaBe, wie die 
Konz. der an der Faser haftenden verd. Siiure zunimmt. Der Anstieg der Cu-Zahl 
bei diesen Verss., sowie fur solche mit 5, 10 u. 50%'g- H2S04 bei 65—90° u. 
5—45 Min. ist in Kuryen im Original wiedergegeben. Bei 5°/0ig. ILjS04 beginnt 
die Umwandlung erst bei 70°. — Yff. stellten fest, daB die Cu-Zahl der Hydro
cellulose je naeh dem Feuchtigkeitsgehalt des Prod. wechselt, daB mithin zur 
sicheren Best. dieses Wertes yollstiindiges Trocknen erforderlich ist. — Die Be- 
obachtuug von H auser.u . H e rz fe ld  (Chem.-Ztg. 39 . 689; C. 1915. II. 1000), daB 
eine Hydrocellulose mit hoher Cu-Zahl (5,4) durch liingeres Extraliieren im Soxhlet 
die Cu-Zahl fast reiner Cellulose (0,88) zeigen kann, konnten Yff. nicht bestiitigen; 
dej- Wert sank bei ihren Verss. (1000 Stdn. Extraktionsdauer) nur yon 5,4 auf 3,8. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 179 . 402—5.) H aberland .

C. F. Cross und A. E ngelstad , Die Emtcirkung wdsseriger schwefliger Saure 
auf' Lignocellulose. Unter der Voraussetzung gewisser Analogien in der Konst. yon 
Zimtaldehyd u. Lignocellulose wurde zunachst ersterer mit H2S03 bei 110° 24 Stdn. 
lang in yerschlossenem GefiiB behandelt. 78,4% des angewandten S02 waren um- 
gesetzt worden, aus dem Reaktionsgemisch wurden isoliert: eine Sulfonsaure, die 
Aldehydbisulfityerb. u. eine dunkel gefiirbte M., anscheinend Kondensationsprodd. 
Glucose analog behandelt gab Schwefel, CHaCOOH, Spuren yon Sulfonsauren u.
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S-0-Verbb., die keine Ba-Salze bildctcn; Terpentinol -f- HoS03 gab ebenfalls S. — 
Kaliko (gebleiclit^, unter den Bedingungen des Bisulfitverf. wurde (iihnlich auch 
durch HjS03 [ =  8% SOs] bei 110°) umgewandelt in 77,5% u-Cellulose, 20,7% 

-Cellulose u. 1,8% y-Cellubse (berechnet auf trockene Cellulose); Muli mit tiber- 
schiissigem S02 unter Druck bei 99,5° behandelt, hatte gegeniiber unbeliandeltem 
Prod. nur nocli eine Haltbarkeit von 11,9%. Verss. mit Holz u. SO»-Lsg. unter 
yerscliiedenen Bedingungen gaben keine besonders gute Cellulose; sie war in den 
meisten Fiillen schwer zu bleichcn. Die besten Ergebnisse wurden mit Ca-Bisulfit- 
lauge unter den Bedingungen der Technik erhalten, wenn fiir Zirkulation der FI. 
gesorgt wird. Beziiglich der GroBe der zu zersetzenden Holzstiicke ergab sich, daB 
die in der Technik ublichen Formen die geeignetsten sind. (Journ. Soc. Chem. 
Ind. 43. T. 253—57. London u. Nygard, Vardal [Norw.].) H a b e r l a n d .

Charles Doree und Leslie Hall, Die durch Einwirfomij voh schwefliger Saure 
auf Fichtenholz erhaltene IAgńinsulfosaure. Die durch Erliitzen von Fichtenliolz 
mit 7%ig. H2S03 bei 100—110° erhaltene Ligninsulfosaure unterschcidet sich be- 
ziiglich ihrer Gerbwrkg. u. kolloidalen Eigenschaften von der naeli dem Ca-Bisulfit- 
verf. zu erhaltenden. Ihre Keinigung gelingt leicht durch Dialyse, wodurch H2S04, 
Hexosen u. Pentosen yollstiindig entfernt werden. Das Prod. entspricht nach dieser 
Behandlung der Formel C,ilslIMOviS, es enthalt 20CH3-Gruppen. Mit (9-Naphthyl- 
amin (vgl. K laso n , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1864; C. 1 9 2 0 . III. 891) reagierten 
96% dieser SulfosSure ais a-Lignin. Durch Einw. von Ba(OH)s entstand ein iihn- 
liches Ba-Salz, wie es HOnig u . F uciis (Monatsheftc f. Chemie 41. 215; C. 1921. 
I. 14) aus Ca-Bisulfitlauge erhalten haben. Einw. von 5%ig. HK03 auf die Sulfo
sSure, die auf Grund ihres chem. Verh. nach I  aufgelost werden kann, fuhrt zu 
dem Nitroderiv. I I ,  das mit C<,H5NHNH2 anscheinend unter Austritt von 3H ,0 
reagiert. Der Yerlust einer OCH3-Gruppe bei der Nitrierung ist yielleicht auf An- 
wesenheit einer CHOH-OCH3-Gruppe iu I  zuruckzufuhren, die bei der Oxydation 
HCOOH abspaltet Mit Alkalien gibt I I  eine tiefrote Fiirbung, beim Erliitzen 
werden 30% des N ais NH3 abgespalten; mit C0H5COC1 entsteht ein Tribenzoyl- 
deriv.: C26H30OlsN2 (II) — >■ C2eH29(C,H50)30 I4, bei Eed. mit Zn HC1 werden 
die beiden N 02-Gruppen eliminiert, an ihre Stelle treten 2 CO : C25H30O13(CO)(NO2)2 
C23H28Ou(CO)3. Die Rkk. der Yerb. I I  erinnern an das Yerli. ungesatt. Terpene 
gegeniiber Stickoxyden. Vff. schlieBen daraus, daB die Keaktionsfahigkeit des 
Lignina zuruckzufuhren ist auf Doppelbindungen, die in liydroaromat. Eingen 
liegen. Dic Entfernung des Lignins ais Ligninsulfosiiure beruht darauf, daB aus 
— CH : CH—- durch Addition von IŁ>S03 ein Deriv. —CHa-C(S03H)— entsteht; bei
der Oxydation mit HN03 wird diese letzte Gruppe iibergefiihrt in HC:C(N02)----->■
CO-CH2. Gegen konz. HN03 (32%ig.) zeigt I  ein anderes Yerli.: es entsteht 
groBtenteils Oxahaure, daneben in kleiner Menge Saure I I I .  Der Kern C20 dieser 
Verb. erinnert an die von SCHRA0TH (Ztschr. f. angew. Ch. 36 . 149; C. 1923 . I. 
1353) erorterte Konst. des Ligninkerns. Die Ergebnisse der Unterss. der Yff. 
sprechen jedoch mehr fur einen Kern der Konst. IY.

c2IHlso2

so 3h  I I  
(OH)2
CHOH p tt n
CIIO
CH2OH
(OCH3)2

(NO,),
(OH)3 j j j
co
COOH a oH210 „  I 
COOH -° 2 l (COOH)s
OCHs

V ersu cb e . IAgimmdfosaure, C29H30O12S (I), die nach der Dialyse durch Ein- 
dampfen u. Trocknen bei 50° erhaltene Saure (sie wird, bei liolierer Temp. gc- 
trocknet, unL in W.) ist ein braunes Pidver, 11. in W. u. A. -f- W ., unl. in A., 
96%ig. A. u. den iibrigen organ. Mitteln. Bei Dest. mit 12%ig. HC1 werden 1,2%



1924.11. D. Orga nisch e  Ch e m ie . 1787

Furfurol gebildet. Durch Red. mit Zn -f- HC1 werden nur 7% des S ais H2S ab- 
gegeben; Ba-Salz der Saure, C52H580 24S2Ba, aus I  durch Kochen mit uberschussigem 
BaC03 u. Fallen mit A.; aus der Mutterlauge beim Eindampfen gelbbraunes Ba- 
haltiges Pulyer, 11. in A. u. W. — fi-Naphthylamindcńv. von I, C26H30SO12-Clt,H9N 
(H.,0?), wird durch Alkalien u. Pyridin in die Komponenten abgespalten. — Bcnzoat 
von I ,  C.,|jH2.S012-3(CjH50), hellbraunes Pulver, unl. in W. u. A., wl. in Pyridin. 
Beim Vers. I  zu acetylieren, wird S02 abgespalten. — Bromid von I, C26H290 12SBr3, 
aus verd. Eg.-Lsg. durch EingieBen in A. hellgelbes Pulver. — Phenylhydrazoii 
yon I, C32H28OnN2S, rotbraun. — Die CHO-Gruppe lUBt sich auch durch Oxydation 
von I  mit Fehlingscher Lsg. nachweisen. — Verb. C25J/’2tA72Oi;(OCH"3) (II), durch 
4-std. Erwiirmen (Wasserbad) von 1 Teil 1 +  20 Teilen 5%ig. HNOs; nach Dialy- 
sieren eingedampft; hellorangefarbenes Pulyer, 11. in W., unl. in organ. Mitteln; 
•Verh. gegen Alkali vgl. oben. Wird aus Lsgg. durch Gelatine u. MineralsSuren 
yollstandig ausgefSllt, gibt mit Schwermetallsal2 en u. Alkaloiden rotbraune Ndd.; 
Ba-Salz, C26H280 18N2Ba, 1. in W.; wss. Lsg. +  Barytwasser gibt einen hellbraunen, 
in Sauren 1. Nd.; beim Erwarmen NH3-Entw.; Fhenylhydrazon von II , c 34h 32o 15n 4, 
dunkelrotes Pulyer, unl. in W. u. A.; Benzoyldeńv., Cł.Hł<0 ,; , gelblichwciBes 
Pulver, bei 80° erweichend, unl. in ublichcn Losungsmm. — Verb. durch
Red. yon I I  nut Zn-Staub -j- HC1, dunkelbraun, unl. in W. u. organ. Mitteln, U. 
in Alkali u. NaHS03 mit roter Farbę; Phenylhydrazon, C44HwOItN,,, rotbrauD. — 
Verb. C20jEr24O16Ar2(COOjH)6 (III); Ba-Salz, CS6H34N20 2SBa„ aus W. mit A. gefallt; 
wss. Lsgg. hieryon geben mit Pb-, Fe-, Hg1-, Ag-, Brucin- u. ^-Naphthylaminsalzen 
gelblichbraune Ndd.; mit w. NaOH wird NH3 entwickelt, mit Zn +  HC1 wird die 
rote Lsg. gelb, beim Koehcn u. Stehen jedoch wieder rot; mit KOH yerschmolzen 
entsteht C20 4H„, aromat Verbb. wurden liierbei nicht gefunden; mit k. alkal. KMnO, 
findet yollstandige Osydation zu Cj04H2 statt; aus dem Ba-Salz die freie Saure I I I ;  
dunkelrotes zerflieBliches Pulyer; Pb-Salz, C29Hj,0S8NsPb, braun, wl. in W. u. 
CHjCOOH. — Einw. yon alkal. KMn04 oder 0 3 auf I  unter yerschiedenen Be- 
dingungen fiihrte nur zu C20,H , bezw. HCOOH, hohere Komplese wurden nicht 
erhalten.

Die von E. B,. Chrystall untersuchte Einw. von Cr03 auf rohe Lsgg. yon I  
hatte folgende Ergebnisse: Es wurden 4 gleiclie Proben mit H2Cr04 yersetzt, ent- 
sprechend a) 15, b) 30, c) 45 u. d) 60% festem Lignin; die Lsgg: wurden dann auf 
10% Ligningehalt. verd. u. 2 Tage stehen gelassen. a) blieb fl., b) u. c) gelatinierten 
in 1, d) in 2 Tageu. Das kolloidale Lignin wurde danach in NaOH gel., mit Feh
lingscher Lsg. oxydiert u. die Oxydationsprodd. mit essigsaurem C„H5NHNH2 ge- 
priift; die entstandencn Phenylhydrazone Waren rotbraune Pulyer, die bei 100° 
nocli fest blieben. Aus der im Original yeroffentlichten Tabelle ergibt sich, daB 
die CHO-Gruppe allmahlich zu COOH oxydiert wird, daB aber die CHOH-Gruppe 
auch zu COOH wird, u. daB durch Ringoffnung bei der Oxydation weitcre reaktions- 
fahige Gruppen gebildet werden. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 257—63. Borough 
Polytechn.) H aberland .

John  M issenden, Cyanidverbindungen mit Mełhyl. Darst. u. Eigenschaften 
von C33CN, CII3NC u. CHsNCO werden kurz besprochen. (Chem. News 129. 70 
bis 71.) H a b e r l a n d .

A. W. H arvey und Gebhard Stegem an, Die Sulfurierung von Benzol. Bei 
der Sulfurierung yon Bzl. besteht -die Hauptschwierigkeit in der gleiehmaBigeu Er- 
hitzung beider Komponenten auf die gewunschte Temp. Yflt. umgehen dieselbe, 
indem sie Darnpfe von Bzl. durch erhitzte HsS04 streichen lassen. Sie erhalten 
dadurch einen gleichmaBigen Verlauf der Rk. In mehreren Kuryentabellen ist der 
EinfluB von Temp. u. Zeit auf die Ausbeute mitgeteilt. (Ind. and Engin. Chem. 
16. 842—44. Pittsburgh [PA.].) G rim m e .
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W alte r P arri, Eine Eeihe von Derivaien der Phenylhy drążone, die mit Metall- 
salzen Niederśehlage geben. Schon das Formaldehydphenylhydrazon zeigt in alkal. 
u. saurer Lsg. ycrschicdcnc Fiirbung. Diese Eigenschaft steigert sich bei Ein- 
fiihrung sauer Reste, z. B. bei Einw. yon HN02, wobei yermutlieh die Yerb. 
C6H6-N(NO)*N: CH2 entsteht; gleichzeitig wiichst die bei den unsubstituierten 
Phenylhdrazoncn nur schwach, hauptsachlich gegeniiber Cu, ausgesprochene F&liig- 
keit, mit gewissen Metallen Ndd. oder Farbungen zu geben. Die Nitrosoyerb. gibt 
gefarbte Ndd. mit. Cu, Zn, Ni, mit iiuBerst verd. Lsg. von CuS04 u. NaOH eine 
biuretiihnliche Fiirbung. Wie NO kann aucli der Vanadylrest untcr B. einer wohF 
krystallisierten intensiy roten, in W. mit roter Farbę wl., in A. mit gelber Farbę 
leichter 1. Yerb. eintreten. Unter Verlust der Indicatoreigenschaft, aber mit starker 
Steigerung des Metallfalliingsyermogens vollziebt sich der Ubergang bei Einfiihrung 
des Niłroprussidrestes. Dieses Vermogen ist weiterhin gesteigert bei den Deriw. 
komplizierterer Aldehyde oder Ketone, so bei dem des Veronals u. besonders bei 
dem der Glueose. Mischt man gleiche Teile Phenylhydrazin u. Glucose mit ein 
wenig yerd. Alkalilsg., erwarmt schwach u. fttgt dann etwas Nitroprussidnatrium 
hinzu, so erhiilt man eine wl. ziegelrote Substanz, die sich in Essigsiiure intensiy 
rot lost u. dereń Lsg. mit yerscliiedenen Metallen aucli in yerd. Lsgg. Ndd. liefert. 
Besclirieben werden solche mit Cu, Cd, Zn, Hg, U, Cr, Au, Mo, Y, Co, Fe", Fem, 
Ni, Al, Th, Pb. (Giorn. Farm. Chim. 73 . 153—58. Udine, Osp. milit.) SPIEGEL.

Pauline B am art, Molekiilare Umlagerungen. Identifizienmg der Dehydratałions- 
produkte des- l,l,3-Triphenyl-2t2-dimelhylpropa.note-l. (Vgl. S. 1461.) Die beiden 1. c. 
genannten KW-stoffe (F. 110° u. 89—90°) konuten aus dem Alkohol (I) entstanden 
sein durch Umlagerung in I I  oder I I I ,  woraus durch Dehydratation die KW-stoffe 
IY—YI entstehen konnen. Die B. yon Y ist nicht anzunehmen, da OH leichter 
mit einem an sekundiirem C sitzenden H reagiert, ais mit H an primSrem C. 
Verb. YI liiBt 2 Isomere yoraussęhen, u. es ergab sich, daB diese beiden Isomeren 
den 1. c. heschriebenen KW-stoffen entsprachen, indem durch Erhitzen yon TI I in 
Ggw. von CH3C0C1 -f- Aeetanhydrid oder yon Infusorienerde die beiden KW-stoffe 
gefunden wurden. Der 1. c. mitgeteilte tjbergang des KW-stoffs mit F. 90° in den 
mit F. 110° trat aucli hicr ein.

(C6H5)s\ q_C/C H 3 __ . (C6H5)2̂ p  0 <̂ c h 2
„ IT C,JI5C I I > °  < j< c h 3 +  c 6i-i5c h s> ° - c < c h 3

1 0H  CH‘ ^ lc'O T ;> c - c ( g “ ‘c .H. - + (C,c H i> c - ^ ™ ; o , H s
I I I  Uii Y

^CHCdH,
V ersu ch e . 3,3,4-Triphenyl-2-methyTbutanol-2 (II), aus CH3MgJ -f- Benzylester 

der Benzyldiplienylessigsaure ; Kp., 205—210°; geht durch Erhitzen mit CILCOCl -f- 
Acetanhydrid, mit Infusorienerde oder Pa0 6 nur schwierig iiber in Yerb. C>SII.22, 
Kp.3 196—199°, Kp.25 235—236°; entfarbt nicht Br-Lsg. — l,3,3-Triphenyl-2-methyl- 
butanol-2 (III), Darst. aus C0H5CH2MgCl u. 2,2-Diplienylbutanon-3; F. 78—80°, 
Kp.3 225—230°, 11. in A., A. u. Bzl. — l,l,3-Tńphenyl-2-methylbuten-l (YI), F. 110° 
u. 90°. (C. r. d. 1’Acad. des seiences 179 . 400—402.) H abekland.

M ark  E. Putnam , Der Schmelzpunkt von Acetylsalicylsaure. Die Probe wird 
zunśichst 15—20 Min. bei 85—90° yorgetrocknet. Das Heizbad soli yorher auf 
120° erhitzt sein. Reine Acetylsalieylsiiure hat F. 133,5° (133,3—133,6°). (Ind. and 
Engin. Chem. 16. 778. Midland [Mich.].) G r im m e .

H einrich  W ieland und Franz B ergel, Uber den Mechanismus der Ckcydations- 
vorgange. VIII. Zum oxydativen Abbau der Aminosauren. (VII. ygl. S. 933.)
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1. Glykokoll, 2. Alanin, 3. Phenylalanin u. 4. A&paraginsaure wurden in einer 
Schiittelbime bei et w a 38° in wss. Lsg. oder Suspension in Ggw. von Adsórptions- 
kohle („Sorboid11 u. „Sanasorben" Waldliof) bei Anwesenheit von 0 2 unter wech- 
selnden Bedingungen gesehiittelt. Es ergab sich, daB je nach Reaktionsdauer, 
Katalysatormenge u. Konz. 6—40% der Sauren umgesetzt werden; es entstehen 
C02 u. NH3 bei Sauren 1—3 im VerhSltnis 1 : 1, bei Saure 4 im Yerhiiltnis 2 : 1, 
daneben der um 1 C-Atom iirmere Aldehyd (bei 4 CHICHO) u. kleine Mengen der 
zugehorigen Sauren. Eine vollstiindige Verbrennung, wie sie W arb u rg  u. N egelein  
(Bioehem. Ztselir. 113. 257; C. 1921. I. 831) bei ihren Yerss. festgestellt liaben, 
trat nicht ein; Ketosauren wurden nicht festgestellt. Der Verlauf der Oxydation 
kann nach I  u. I I  erfolgen; welche Rk. durch das Mol begiinstigt wird, steht noch 
nicht fest. Der bei der Autoxydation der AminosSuren auftretende Aldehyd, der 
bei fó-Ketosauren nicht entstcht, maclit es wahrscheinlich, daB der Verlauf von I  
nach l a  stattfindet. • Fiir diese Annahme spricht die Tatsache, daB (gemeinsam mit
H. Rau) das von B O ttin g er (Liebigs Ann. 208. 135 [1881]) durch Einw. von 
NH3 auf CH3C0C00H erhaltene Gemisch von N llt-Sa.lz der a-Iminopropionsaure 
-f- COCOONIli in %-n. CH3C00H in N2-Atmosphare mit u. ohne Ggw. von
Kohle bei 38° in C02 u. CH3CHO zerfallt. Es ist also die Mogliclikeit nicht von 
der Hand zu weisen, daB auch beim biol. Abbau der Aminosauren das Aldimin 
ais Zwischenprod. entstehen kcinnte.

R.CH.COOH R-CH +  C02 +  NH3
1 ŃH2 (!)

R .C II R.C-COOH R-CH , ^  R-CH ,
I a  h i , .  - y  NH +  b  + N H j

n  R ^ C00H  R.COOH +  C02 +  n h 3 
jSHj

Ais Wasserstoffacceptor konnen an Stelle yon 0 2 auch andere Verbb. treten. 
So gelingt, in Anwesenheit von Pd-Schwarz oder akt. Kohle, die Dehydrierung der 
Aminosauren in N2-AtmosphSre bei 39°; es entstehen eljenfalls C02, NH3 u. Alde- 
hyde. Untersucht wurden folgende Systeme: Alanin in Ggw. von Pd, ais Hj- 
Acceptor Alloxan (vgl. S tre c k e r , Liebigs Ann. 123. 363 [1862]): Zerfallsprodd.: 
C02, NH3, CH3CHO; gleichzeitig bildet sich Mureańd. Bei m-Dinitrobenzol ais 
Acceptor (bei 39°) entstanden C02 u. NHS, die Reaktionslsg. enthielt m-Niłrophenyl- 
hydroxylamin, CH3CHO war mit fuclisinsehwefliger SSure nachweisbar; mit Phenyl- 
alanin wurde ein analoges Ergebnis erzielt Auch Dithioglykolsdure (Kohle ais 
Katalysator) sowie Ghincrn sind gute II2-Acceptoren. Methylenblau dagegen versagt 
bei diesen Verss. yollstSndig, es wurden unter verschiedenartigsten Bedingungen 
nur ganz geringe Mengen C02 gebildet, die Leukoverb. trat nie auf. — Die hydro- 
lyt. Desaminierung der Aminosauren kann nicht auf demWege direkter Abspaltung 
der NH2-Gruppe erfolgen. Die von B aur (Helv. chim. Acta 5. 825; C. 1923. I. 
580) angestellten Yerss. wurden mit Glykokoll in Ggw. von akt. Kohle, inN 2-Atmo- 
sphare bei 38° wiederholt, dabei ergab sich, daB nicht nur NH3, sondern im gleichen 
Verhaltnis auch C02 gebildet wird. — Thermochem. macht es nach deu Berech- 
nungen der Vff. kcinen Unterschied, ob der Abbau der Aminosauren zum Aldehyd 
oder zur Ketosaure fiihrt. Gegenuber Kohlenhydraten u. Fetten stelit die De
hydrierung der Aminosauren energet. hinter beiden ersteren. — Anhangsweise be- 
richten Vff. noch uber Yerss. zur Dehydrierung yon Dithioglykolsdure durch Leber- 
brei in Ggw. oder Abwesenheit von Bernsteinsaure in N2-Afanosphare bei 38°. Es 
ergab sich (Tabelle im Original), daB Thioglykol in beiden Fałlen gebildet wird, bei 
Anwesenheit von Bernsteinsaure jedoeh reichlicher. (Liebigs Ann. 439. 196—2i0. 
Freiburg i. B., Uniy.) H a b e r l a n d .
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A lfred G-illet, Uber die mehrfachen Formen (Pseudopolymorphie) der Phenyl- 
athylenderivate {B^iBjC— CiBjAr. Umwandlung durch cingelcitete Krystallisation. 
Uber ein fliis&iges tautomeres System in einem der desmotropm Isomercn. Das 
f}-Methoxy- u. fi-Athoxy-u-bro»ibenzalacetophenon (vgl. D u fr a isse  u. G il i ,e t , C. r. 
d. 1’Acad. des scienees 178 . 948; C. 1924 . L 2348) sclilieBeu sieli in der Eigen- 
scliaft, in 2—3 verseliiedenen, lciclit ineinander uberfulirbaren Formen aufzutreten, 
einigen anderen Benzalacetoplienonderiyy., zahlreieben Stilbenderiw. u. den Allo- 
zimtsaureu an. Allen diesen Yerbb. ist die Gruppen > C — C-̂ ^—CjHjR gemeinsam. 
Vf. ist der Ansicht, daB es sich nicht um Polymorphie (yerscliiedene Krystallformen 
desselben Mol.), sondern um echte Isomerie bezw. Tautomerie handelt. Unter die 
gleiche Kategorie diirften auch mehrere in 2 Formen bekannte aromat. Ketone zu 
rechnen sei, bei denen also die Gruppe (Rj)(R,)C—  durch O—  ersetzt ist, u. schlieB- 
lich auch solche Verbb., die an Stelle jener Gruppe 2 inehr oder wcniger negatiye 
Radikale enthalten. Hierhin gehort die Tautomerie der farblosen benzoidcn Carbinol- 
basen u. der farbigen 'chinoiden Ammoniumbasen der Triphenylmethanfarbstoffe. 
An letzteren Fali ankniipfend, stellt Vf. folgende allgemeine Kegel auf: Verbb. 
mit dem Skelctt I. (A =  negatiyes Radikal) lagern sich mehr oder wcniger leicht 
in solche mit dem Skelett II. um; Sinn u. Sclinelligkeit der Umlagerung hśingen 
yon der Natur der anderen yorhandenen Radikale ab. Die Regel kann ais Zusatz 
zu der von der „negatiyen Wanderung“ (ygl. Buli. Soc. Cliim. Belgiąue 31. 365; 
C. 1923 . III. 296) angeselien werden. Danach konnte z. B. einer Form der Alkoxy- 
brombenzalaeetophenone die Struktur III. zukommen. • Die Theorie erklart yorlaufig 
nicht das V. einer melirfacli beobacliteten 3. Form; Vf. zieht die Moglichkeit einer 
Fonn mit 2-wertigem C in Betracht (ygl. Buli. Soc. Chim. Belgiąue 31. 126;
C. 19 2 2 . III. 544). — „Negatiye Wanderung" ist ferner fiir folgende bekannte 
FSlle anzunelimen: Chroinotropie des p-Oxybenzalanilins u. seiner Deriw., Benzidin- 
umlagerung, Ubergang der Diazoamino- in Aminoazoyerbb., der PhenolalkylKther 
in Alkylphenole usw. Vf. scliliigt die Bezeiclinuug „ehinoide Umlagerung11 vor.

XC“ CX / C = C V . III. OR rTT

? - c \ o - o ^ C7  ^ = J ° <  C A ' C 0 -(|,“ ' ' Ó :C \ C H = C :H  | _ H

Experimentell ist den Angaben yon D u fra isse  u. G i l l e t  (1. c.) noch das 
folgende hinzuzufiigen. CaIIs>CO".GBri : C^OC îL,)• C0Jf/5. Formen: a, b, c. F.F.: 64 
bis 65°, 73°, 75,5—76,5°. Loslichkeit (in %) in CH3OH bei 18,5°: 17,1, 8,5, 6,4. 
Krystallformen: Rhomben, Prismen, Tafeln. Die Bedingungen der Umwandlung 
sind wie bei den Allozimtsiiureu: 1. Die Lsgg. u. Sehmelzen aller Formen sind 

' ident. 2. Jede Form kann durch Impfen mit einem entsprechenden Krystall er- 
Jialten werden, wobei Keime der anderen Formen auszuschlieBen sind. 3. Die 
labilen Formen a u. b gehen allmiihlicli in die stabile c iiber. DaB die 3 Formen 
nur dem einen Stereoisomeren angelioren, folgt daraus, daB das andere Steroisomere 
neuerdings ebenfalls erhalten wurde. F. 101°. — C^Il^-CO-CBr: C(OCI[z)CRI[ri. 
Formen: b, c, da die labile Fonn mehr b ais a der yorigen Verb. entspricht. 
F .F .: 63,5—64,5°, 71—72°. Loslichkeit in Ligroin bei 19°: 2,84, 2,24; in A.: 9,9, 
6,1. Krystallformen: hexagonale Pyramiden; Prismen. — C^II^■ CO-CBr: C(OCsIL )■ 
C0iT5. Die Form vom F. 49°, hexagonale BIStter oder Rhomben, sil., entspricht 
walirscheinlich a. Neuerdings wurde eine 2. Form, rechtwinklige Blatter, F. iiber 
55°, erhalten (c?). (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 33. 377—88.) Lindenbaum.

G\ Vavon und A. Couderc, Uber die Isomerie von Menthol und Nemnenthol.
1-Menthon liiBt sich in Ggw. yon Pt-Schwarz leicht hydrieren. Es entsteht ein Ge- 
misch von Menthol u. Neomenthol, in dem letzteres iiberwiegt. Die Trennung der 
beiden Isomeren gelingt am besten durch Yerestern mit Bernsteinsiiureanhydrid;
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es bildet sich ein saurer Bernsteinsaureesłer; aus A., danach zweimal aus CH3COOH 
umkrystallisiert; F. 08°, [a]578 — -(-85,70°, [«]»» =  —(-60,70° in 5°/0ig. Chlf.-Lsg.; 
hieraus durch Verseifen Neomentliol, Kp. 107—108°, D.32, 0,897, n„z° =  1,4594, 
[«]57S =  -(-21,95°, [«]430 =  —(-37,26°. Vergleichende Verss. iiber die Veresterungs- 
geschwindigkeiten von Menthol u. Neomentliol mit CHaCOOH u. C4H9COOH bei 
109°, mit 5% HCl-lialtiger CH3COOH bei 40° ergaben, daB besonders in letztem 
Falle Neomenthol weit langsamer yerestert wird ais Menthol. — Der saure Bernstein- 
sfiureester des Neomenthols wird langsamer verseift ais der des Menthols. Die 
Griinde fiir das yerschiedene Verh. der beiden Isomeren sind in ster. Hinderung 
durch die C3Hr-Gruppe zu suchen. Auf Grund des genannten Verh. muB Neo
menthol ais cis-, Menthol selbst ais trans-Yerb. augesehen werden. (C. r. d. 1’Aead. 
des sciences 179. 405—8.) H a b e r l a n d .

W alter H ieber, Zum Problem des Ringschlusses bei Anlagerungsverbindungen.
I. Vielgłiedrige cyclische Molekiilcerbindungen der Zinnhalogenide. SnCl4 reagiert 
mit hoheren gesiitt. Dicarbonsaureestern unter B. von Additionsverbb., die (auch 
bei UberschuB an Ester) stets nur aus 1 Mol Si\Cl4 -(- 1 Mol Ester bestehen. Die 
gleichen Additionsprodd. entstehen mit den Estem stereoisomerer Dicarbonsiiuren; 
die Deriw. von cis- u. trans-Verbb. sind deutlich yoneinander yerschieden. DaB 
die Addition der SnCl4 bei dieseu ungesfitt. Yerbb. nicht an der Atliylenbindung 
erfolgt, geht daraus licryor, daB diese Deriw. sehr stabil sind u. keine Halochromie 
zeigen. Mit den Estern der drei isomeren Phthalsfiuren -}- SnCl4 entstehen analog 
zusammengesetzte Verbb. Sn ist in allen Deriyy. koordinatiy gesiitt. (Koordinations- 
zahl 6). P f e if f e r  u. H a l fe r in  (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 87. 335; C. 1914.
II. 523) liaben Verbb. aus SnCl4 -f- Malonester (u. anderen Dicarbonestern) die 
Konst. I  zugeschrieben. Yom Vf. yorgenommene Mol.-Gew.-Bestst. (in Atliylen- 
dibromid) ergaben jedoch stets Abweichungen von dieser monomolekularen Formel, 
u. zwar lagen die Werte meistens zwischen dem einfachen u. doppelten Mol.-Gew. 
Es muB daher angenommen werden, daB all diesen Deriw. Konst. I I  zukommt u. 
daB in Lsgg. eine Dissoziation naeh dem unten gegebenen Schema stattfidet (Einzel- 
heiten iiber den Dissoziationsgrad der SnCl4-Verbb. von Mono- u. Dicarbonsiiuren 
ygl. Tabellen des Originals). Die Dissoziationsprodd. mit koordinatiy 5-wertigem 
Sn (III) werden walirscheinlich auch die primiiren Reaktionsprodd. bei Einw. yon 
Sn CL auf die Ester sein. — Mit SnBr4 konnten nicht in allen Fiillen den SnCl4- 
Prodd. analoge Yerbb. erhalten werden; es reagierteu nur (ygl. hierzu auch P f e if f e r , 
Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 87. 240; C. 1914. 11. 16) die Dimethylester der Malou-

r siiure, Bernsteinsiiurc (P f e if f e r , 1. c.), Adipinsiiure u.
I  Cl Sn«,,'®= ^'<̂ 'R Phthalsfiure sowie Maleinsiiuredifithylcster; diese Additions-

1 "O—*“'<*OR' yerbb. sind iiuBerst unbestfindig, sie dissoziieren in in-
difFerenten Losungsmm. yollstfindig iu ihre Komponenteu. 

Aus dem Verh. yon SnBr4 in den Estern ais Losungsm. (ygl. G a r elli, Gazz. chim. 
ital. 28. II. 253 [1898]) ist zu schlieBen, daB diese Deriyy. ebenfalls Konst. I I  
entsprechen. Die von P a u l y  (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 119. 271; C. 1922. 1. 
733) festgestełlte Oszillation der FF. in homologen Reihen zeigt sieb auch (Kurve 
im Original) bei den SnCl4-Verbb. der gesiitt. homologen Dicarbonsiiureester. Das 
Oszillieren wird jedoch erst regelmfiBig yon Adipinsiiureester ab. Die Athylester- 
deriw. haben niedrigeren F. ais die CH3-Esterderiyy.

e ' 8 > c - « - o < 8 b - ^

Y ersu ch e . Die D a rs t. d er V erbb . muB mit absol. trockenem Materiał u. 
App. ausgefuhrt werden (App. ygl. Original). Die erforderliche Menge SnCl, wird
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am besten gel. in Lg., CC14, Chlf. oder CSa (nicht A. oder A., da diese mit SnCl4 
reagieren) u. dann der Ester, gel. in demselbei^Losungsm. zugegeben; das Eeaktions- 
gefiiB wird danach evakuiert. — Von den schon bekannten SnCl4-Verbb. wurden 
bzgl. ihres Dissoziationsgrades nntcrsucht (Ergebnisse vgl. Original): Dizimtsaure- 
(iłhylester-, Dibenzoesaurecithylester-, Dibenzocsauremethylester-, Diliydrozimtsaweathyl- 
ester- u. Dibenzaldehydzinntetrachlorid. —■ Oxalsauredimethylesterzinntetrachlorid, 
(COOCHg)2, SnCl4, weiBes Pulvcr, u. Mk. Blattchen u. Niidelchen, an Luft rasch 
zerflieBend, U. in organ. Mitteln, F. 86°. — Oxahaurediathylesterzinntetrachlorid, 
(COOC2H5)2, SnCl4, aus Lg. zerflieBliche Niidelchcn, F. 82°. — Malonsauredimethyl- 
esterzinntetrachlorid, CHa(Ć00CH3)2, Sn Cl.,, u. Mk. Niidelchcn (aus CCI,), Sintem bei 
110°, F. 154°, 1.- in w. Bzl. u. C2H4Br„. — Glutarsduredimethylesterzmntetrachlorid, 
(CH2)4(COOCH3)2, SnCl„ aus CC14, Prismen oder Tiifelchcn, ziemlich luftbestandig, 
F. 108°. — AdipinsaiiredwiethyUsterzinntetrachlorid, (CH2)4(COOCH3)2, SnCl4, aus CC14 
u. Mk. Niidelchcn, F. 132° (yorheriges Erweichen), hygroskop., wl. in k. organ. 
Mitteln. — Pimelmsauredhnełhyksłei-zinntełrachlorid, (CH2)5(COOCH3)2, SnCl4, F. 116°, 
Eigenscliaften wie yorige. — Korksauremethylesterziniitetrachlorid, (CH2)6(COOCH3)2, 
SnCl4, aus CC14 Prismen u. Niidelchen, Sintem bei 80°, F. 110°, wl. in organ. 
Mitteln auBer Chlf. — Azelaiiisauredhnethylestcrzinntetrachlońd, (CH2)r(COOCH3)2, 
SnCl4, aus CC14 an Luft stark rauchendc Niidelchcn, zcrflieBlich, F. 95°. — Sebacin- 
sauredime.thylesterzinntetrachhrid, F. 90°, Yerh. wie yorige. — Fumarsauredimethyl- 
esterzinntetrachlorid, C2Hj(COOCH3)s, SnCl4, aus CC14 an Luft zerflieBliche Prismen iu 
Blattchen, 11., F. 91—92°. — Fumarsaurediathylesłerziiuitełrachlońd, C2II2(COOC1J I ;i).2, 
SnCl4, aus CC14 rhomb. Blattchen, selir hygroskop., F. 81—82°; ist. auch in der- 
selben Zus. aus Fumarester umkrystallisierbar. — Maleinśaiiredimcthylesterzinnletra- 
chlorid, C2H2(COOCH3)2, SnCl4 u. Mk. Tafelchen u. Blattchen, F. 123°, weniger 1. 
in CC14 u. nicht so hygroskop. wie Fumarsiiurederiy.—  Maleiiisaurediathylester- 
zinntetracMorid, C2Ii2(COOC2H;i)2, SnCl4, F. 114 —115°. Die Fumar- bzw. Malein- 
ester konnen aus diesen Verbb. durch Versetzen mit 4°/0ig. NH4OH isoliert werden. — 
Fumar8aurediathylcster-2-Anthnonpcntachlorid, C2H2(COOC2II5)2, 2 SbCl5, aus Chlf. 
u. Mk. Prismen u. Pyramiden, F. 140° (Zers.), wenig hygroskop. — Maleinsiiwe- 
diathylester-2-Antimmpentachhrid, C2H2(COOC2H6)2, 2SbCl5, aus Chlf. gelbliche Kry- 
stalle u. Mk. Bliittchen, F. 120° (unscharf),- wl. in Chlf. — cc-Slilbendioldiacetat- 
zinnłetrąchłońd, C2(C0H5)2(OCOCH3)2, SnCl4, aus Chlf. sehr zerflieBliche Krystalle, 
F. 122° (unter Braunfiirbung); wl. in organ. Mitteln. — {3-Stilbendioidiacetatzinntetra- 
chlorid, aus Chlf. u. Mk. Prismen, sehr zcrflieBlich, F. 98°, 11. in Bzl., Chlf. u. 
CjHjBrj. — łi-ans-Dibenzoylathylenzinntetrachlońd, CjHjtCOCcHJj, SnCl4, aus Chlf. 
citroncngelbes Pulver, an feucliter Luft braunrot werdend, bei 120° beginnt Zers. — 
cis-Verb. aus Chlf. gelbstichiges Pulyer, das sich sehr rasch unter Braunfiirbung 
zersetzt.

Phthalsauredhnethylesterzinntetraclilorid, F. 146°, wenig hygroskop., in k. organ. 
Mitteln unl. — Isophthahauredhnethylestcrzinntctrachlorid, C6H4(COOCH3)2, SnCl4, 
aus CC14 sehr hygroskop. Nadeln, F. 71°, wl. in Chlf., BzL u. C2H4Br2. — Tere- 
phłhalsauredidthylestcrzinnłetrachlorid, C0H4(COOC2H5)2, SnCl4, aus CC14 an Luft stark 
rauchende Krystalle, u. Mk. Nadeln, F. 65°, unl. in organ. Mitteln, auBer Chlf. — 
Dimełhylverb., C0H4(COOCH3)2, SnCl4, u. Mk. Niidelchen, F. 137°, vorher Sintem; 
nicht sehr hygroskop., unl. in organ. Mitteln auBer Chlf. — Durch W. werden 
diese Verbb. in die Komponenten zerlegt — Tcrephthalsauredidtluylcster-SSbCl,^ 
C6H4(COsC2H5)2, 2SbCl5, aus Chlf. u. Mk. Blattchen, scliwach hygroskop.

Die D ars t. d er S n B r4-D eriv v . geschieht ohne Losungsm. bei 0 bis —20°, 
Nachwaschen mit Lg. — Malomauredimethylesterzinntelrabromid, CH2(COOCH3)2, 
SnBr2, hygroskop. Bliittchen, F. 69°, wl. in k. Lg., sonst 11. — Bernstcinsdure- 
dimethylesłerziimłetrabromid, F. 42°. — Adipimauredimethylesterzinntetrabromid,
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(CHjJ^COOCHj).,, SnBr4, aus den Komponenten in der Warnic Nadeki u. Blattchen, 
F. 45°, 11. — Maleinsauredidthijlesterzinntetrabromid, C2II2(COOC2H5)2. SnBr4, rhomb., 
sehr leicht zerflieBliche Blattchen, P. 35—36°. — Phthalsaurcdinwthylesterzinntetra- 
bromid, C6H4(COOCH3)2, SnBr4, bei —20° eisblumenartige, sehr hygroskop. Krystalle, 
F, 20°, 11. — Eine Sclimelze yon (COOCH3)2 -f- SnBr4 bei 100° gab keine feste Yerb. 
der beiden Komponenten. (Lie b ig s  Ann. 4 3 9 . 97 —131. Wurzburg, Uniy.) Hab.

M. L. Crossley und P. V. B.esenvelt, Farbę und Konstitutwn. I. VorlSufige 
Mitteilung. Wirkung der Isomerie auf die Farbę getwisser Azofarbstojfe. Yff. liaben 
CtIfsNtCl, bzw. Deriw. dayon mit yerschiedenen Naphtholsulfonsauren gekuppelt 
u. die Ausfarbungen, die die Farbstoffe auf Wolle geben, ycrglichen.

I. B en zo lazo  - -  n a p h th o ls u lfo n s iiu re n : aus Schaeffersaure Fiirbung
orangerot, aus /J-Naphthol-7-sulfons8ure gelb, aus der 8-Sulfonsaure gelber ais 
voriges; mit R-Salz gelbrot, mit G-Salz gelb, mit ^-Naphthol-3,G,8-trisulfonsaure 
Farbę zwischen der der beiden letzten. — II. N itro b e n z o la z o - |9 -n a p lith o l-  
s u lfo n s iiu re n : die o-Nitrobenzolderiw. zeigen gegenuber denen der I. Gruppe 
eine Verschiebung der Farbc nach Rot; m-Deriw. sind gelber ais die o-Verbb. u. 
auch ais die von I.; p-Nitroderivy. sind etwas mehr rot ais die o-Yerbb. — 
HI. M e th y lb e n z o la z o -^ ? -n a p h th o lsu lfo n sa u re n : die o-Deriw. yerhalten sieli 
bezuglicli der Farbę wie Gruppe II. o-CH3-C8H.,N2C1 reagiert nicht mit G-Salz u. 
^?-Naphtol-3,6,8-trisulfonsaure; m-CII3-Deriw. zeigen gelbere Fiirbung ais vorige; 
bei p-Derivv. tritt Verschiebung nach Rot ein. — IY. C h lo rb e n z o la z o -^ -n a p h -  
th o lsu lfo n s iiu re n : die Einfiihrung von Cl in den Benzolkem hat wenig EinfluB 
auf die Farbę. Die Ausfarbungen sind etwas mehr gelb ais bei I., die m-Chlor- 
deriyy. sind gelber ais die o- u. p-Cl-Verbb.; die Affinitśit des Farbstoffes zur Faser 
scheint zugenommen zu liaben. — V. S u lfo b e n z o la z o -^ 9 -n a p h th o lsu lfo n - 
situ ren : durch Eintritt der S03H-Gruppe in den Benzolkem wird gegeniiber I. dic 
Farbę nach Gelb yerschoben; am deutlichsten' tritt dies bei den m-S03H-Dcrivy. 
heryor; die p:Verbb. sind rotlicher ais yorige. — Vff. besprechen scblicBlich noch 
die theoret. Folgerungen, die sich nach der B alyschen Tlieorie (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 3 7 . 979; C. 1915. ET. 382) fiir das ycrschiedenartige Kupplungsyermogen 
besonders fiir G- u. R-Salz ergeben. (Ind. and Engin. Chem. 16. 271—73.) H a.

P. S. W illiam son, Natriumalizarat und Aluminium. Vf. suclit die Frage zu 
entseheiden, ob bei der Rk. von Alt03 mit Na-Alizarat eine chem. Yerb. Al-Alizarat 
uv NaOH gebildet wird. Da jedocli die Lsg. nach Abscheidung des Lackes nicht 
alkal. reagiert, wird angenommen, daB es sich bei diesem Vorgańg nur um B. von 
Adsorptionskomplexen handelt Verss. mit A1C13 ergaben dasselbe Resultat. (Journ. 
Physieal Chem. 2 8 . 891—92. Cornell Uniy.) B f.CKEK.

Hans F ischer und Costin Nenitzescu, Synthesen der Phyllopyrrolcarbonsaure 
(2. Mitteilung ubei- Aufbau da- sauren Spaltprodukte des Blutfarbstoffes.) (1. Vgl.
H. F isc h er  u. W e is z , Ber. Dtscli. Chem. Ges. 57 . 602; C. 1 9 2 4 . I. 2126.) Die 
synthet. DarsŁ der Phyllopyrrolearbonsdure (III) gelang, indem durch Kondensation 
des Trimethylpyrrolaldehyds (I) mit Malonsaure in Ggw. von Piperidin die Tri- 
methylpyrrolacrylsaure (II) dargestellt u. diese zu (III) reduziert wurde. Femer 
wurde durch Erhitzen yon Trimethyl-3-cyancarbonsiiurevinylpyrrol infolge Ab- 
^ G - p I O  H3Cn— -r,CH : CH-COOH H jC n-^Ć H j.C H ,*  COOK
H30 ^ > 'C H 3 II3d i ^ J c H 3 H3d P > H 3

NH NH NH
HjCjOOCrr——-nCH : CH-COOH H5CaOOCrp— nCH2• CHo• COOH

Hsd | l l c H s H3o i V l c H 3
NH NH
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spaltung von C02 das ungesatt. Nitril u. aus diesem dureh Red. u. Yerseifen Verb. 
(III) erhalten. SehlieBlfch wurde, analog (II) aus 2,5-Dimethyl-3-carbathoxy-4-for- 
mylpyrrol -j- 0112(00013)2 das Akrylsiiurederiv. (IV); aus diesem (A') u. hieraus 
durch Erhitzen mit GlI,ONa (III) dargestellt.

V ersuche. 2,4,5-Tńm'ethylpy)Tolacrylsaure-3, C,0H13O2N (II), aus 3 g Aldehyd
(I) 2,4 g CH3(COOH)2 -|- 4,5 cem (2 Mol.) Piperidin in 15 ccm A. durch Ein-
dampfen auf dem Wasserbad (30 Min.); in NaOH gel., mit verd. H2S04 gefallt, 
gelber Nd., violette Aldehydrk. zeigend, die bei Verd. mit W. in Blau iibergelit; 
aus Aceton -)- W. grune Prismen, F. 203°, 11. in Aceton u. A., wl. in A., unl. in 
Chlf. u. PAe. — 2,4,o-Tńmethylpyrrolpropionsaure-3, Ct0H15O2N (HI), aus voriger 
in NaOH -{- Na-Amalgam; aus W. Prismen, nach dreimaligem Umkrystallisieren
F. 88°; Pikrat, C16II,80 9N.,, F. 124°. — 2,4,5-Trimethylpyrrol-3-(vinyl-n),a>.-dinitril), 
CiiHn N3, aus I  -(- Malonitril -j- Acetanhydrid; aus A. -f- W. gelbgriine Nadeln,
F. 185°, 11. in A. u. Aceton, wl. in A. u. Chlf.; durch Erhitzen mit alkoh. KOH 
entsteht I. — 2,4,S-T)'imethylpyrrol-3-(vinyl-a-carboxyl-ca-nitńl), CuH12OsN2, aus I  
"f- CHjCNCOOH KOH, aus Aceton-W. griinliche Krystalle, F. 214° unter Auf- 
schiiumen; darstellbar (Ausbeute weniger gut) auch aus den Komponenten in absol. 
A. -f- NaNHj, 11. in A., Aceton u. A., durch konz. Alkalien u. Siiuren Zers.; Red. 
mit Na-Amalgam oder Zn ŃaOH fiihrt zu Zers., u. a, entsteht Trimcthylpyrrol.
2,dfi-Trimetliyl-3-vinylmlrilpyrrol, C10H 1!tN2, durch kurzes Schmelzen des yorigen, 
aus A. olivgriine Nadeln, F. 154°; geht durch Red. mit Na-Amalgam u. mehrstd. 
Kochen mit alkoh. KOH uber in I I I . — 2,5-Dimeihyl-4-carbathoxypyrrolacrylsaure-3, 
Ci2H‘iA N  (IV), aus A.-W. gelbe Tafeln, F. 230° (Gasentw.), mit Ehrlichschem 
Reagena yiolett. — Ji,r>-Dimethyl-4-carboxylpyrrolp)-opionsdurc-3, C12H„OjN (V), aus 
voriger Na-Amalgam, aus A.-W. Prismen, F. 178°. — Mit Pau l E rnst: 2,5-Di- 
methyl-3-carb(ithoxypyn-olpropionsaure-4, C12II170jN  (V), aus Acetylbrombuttersaure- 
ester Na-Acetcssigester wird Diacetyladipinsaureester dargestellt, dieser mit 
CHjCOONH., im Rolir auf 160° erhitzt, CH0COOH durch Vakuumdest. entfernt, 
Riickstand mit W. gewaschen, Ol mit sd. konz. NaOH gel., mit Saure gefallt; aus 
A.-W F. 178°, ident. mit Yoriger; 11. in A. u. Essigester, 1. in Chlf., wl. in W. 
Beide letztgenannten Verbb., im Rohr mit CH3OK auf 220° erhitzt, geben I I I . — 
Ver6. C^H^ONi aus I  -f- Piperidin in Ggw. von Malonester nach 15-tagigem 
Stehen erhalten; aus A. gelbe Nadeln, F. 145° (vgl. K noevenagel, Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 31. 2596 [1898]). Konst. unbekannt. (L ie b ig s  Ann. 4 3 9 . 175—84. 
Miinchen, Teclin. Hochsch.) I Ia b e r la n d .'

Hans F ischer und H einz Selieyer, Einwirkung von Halogen au f substituierte 
Pyrrole; ein Dipyrrylathan und Synthese eines Farbstoffes aus vier Pyrrolkenicri. 
(2. Mitteilung.) (1. vgl. L iebig s  Ann. 4 3 4 . 237; C. 19 2 4 . I. 325.) Das Br in den 
Seitenketten der 1. c. beschriebenen Derivv. I  u. I I  ist sehr reaktionsffthig. Mit 
CSH,NH2 entstelien Anilide. Die Einw. Yon N2H4,H 20  erfolgt asymmetr., es ent
steht z. B. aus I  Verb. I I I .  Bei dem Vers., hieraus eine komplexe Cu-Verb. dar- 
zustellen, bildete sich unter N2-Entw. das Dipyrrylathan (IV), in dem nur die beiden 
K-stiindigeu C02C2H5-Gruppen yerseifbar sind. Die beiden COOH-Gruppen sitzen 
sehr locker, durch Einw. von HCOOH u. HC1 entsteht der FarbstoffV. — Einw. 
von C6H5NHNH2 auf I  u. I I  fiihrt zu den Phenylhydrazinderiw. VI u. VII. — 
Ais Ergiinzung zur Konst, yon I I  teilen Vff. mit, daB die Verb. auch entsteht durch 
Einw. von Br auf 2,4-Dimethyl-5-carbathoxypyrrol. Durch Einw. von J  auf sub
stituierte Pyrrole wurden die unten beschriebenen Jodderiw. erhalten. Das J  
scheint in ihnen sehr fest zu sitzen, Jodidchloride wurden nicht erhalten; Einw. 
von Br auf die Jodderiw. fiihrt zum Teil zu Dipyrrylmethenen.

V e r s u c h e. 2-Anilinm»cthyl-i-»włhyl-3,5-dicarb(iłhoxypyn-ol, 
aus A. wetzsteinartige Krystalle, F. 125—126°. — 2-Anilinoryiethyl-i-methyl-3-brom-
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H3c-Cj-Tie.eoocsHs n.,c-q1— rc-co2c,n.

MVII

H5C20 2C • Cl. M c • CH2Br h 5c 2o 2c  . < X ^ J C - CH*

m  NH \ n  ■ NHS
NH /  ■*

H5C20 2C • Cri^"'xY|C • CH /
i ^ l S J d . C O . C . H ,

CH.,
C02C2H6

NH
-,C-C02C2H5 H5C20.2C-C|——j-.C-CH. H3C-Cp==iC-C02C2H5 H6C20 2C-C|—  

• CH2--------------- CHj • c v j c ----- C H r= d -^  J e - c h 2---------------c h 2 • <£

II,C20 2C-Cj,----- j-jC ■ CH.,

NH NH N NH
H .C.C CB,

' T I 'IC-CHj-N-NHj H5CsOsC-C!l^"JJC-CH2-N-NH,
NH Ć0H5 NH Br

0 -carb(ithoxyj)yrrol, C15Hn 0 2N2Br, aus I I ;  aus A.-W. F. 128—129°. — u-(4-Methyl- 
3,5-dicarbathoxy-2-methylenpyrrol)-<z-phenylhydrazin, C18H23 0 4N3 (VI), aus A. F. 120 
bis 121°; Benzalderiv., C22H220 2N3Br, aus A. Rhomboeder, F. 116—117°. — u-(4-Methyl- 
3-brom-5-carbathoxij-2-incthylenpijrrol)-u-phenylhydrazin, C15Hlg0 2N3Br (VII), ans A. 
F. 126°. — cc,u-Bis-(4-methyl-S,:')-dicarbathoxy-2-metlujlenpyrrol)-liydrazin, C24H=40 8N4 
(III), aus A. F. 130—131°; Benzalderiv. , C3lH380 8N4, aus A. F. 129—-130°; Yerb. 
C34jF/46O,0At:i, aus I I I  -j- 2,4-Dimethyl-5-carbiithoxy-3-formylpyrrol bei 130°; aus A. 
F. 162—163°, Sinteru bei 153°. — Bis-(4-methyl-3,5-dicarbathoxy-2)-dipyrrylathcm, 
C24H320 8N2 (IV), aus I I I  durch Eintragen in alkoli.-ammoniakal. Cu-Lsg. -f- Eg., 
Nadeln hieraus; aus A. F. 161°; bieraus durch Yerseifen mit alkoli. NaOH: Di- 
natriumsalz der 5,S'-Dicarbonsdure, C20H22O8N2Na,,, hcxagonale Krystalle, kein F. 
bis 230°. — Bis-(3-methyl-4-carbathoxy-2-[3-carbathoxy-4-tnethyl-2-athenylpy>Tol])-di- 
pyrrylmethm, C37H480 8N4 (V), aus dem Dinatriumsalz (0,5 g) durch Eintragen iu 
5 ccm HCOOH +  1 ccm konz. HCL u. kurzes Aufkochen; aus Chlf. mit A. gefiillt 
gelbe mkr. Nadeln, F. ca. 277° unter Schwarzfiirbuug; U. in Chlf., wl. in A. u. 
Bzl. — 2-Brommcthyl-3-brom-4-metivyl-5-ca>-bathoxypyrrol (II) (ygl. 1. c.), aus 2,4-Di- 
methyl-5-carbathoxypyrrol in Eg. -j- 2 Mol. Br entsteht eine Verb. mit F. 168° 
(Zers.), hieraus durch Losen in A. u. Fitllen mit W. I I .  — 2,4-Dirnethyl-3-acetyl-o- 
jodpyrrol, C8H10ONJ, aus dem jodfreien Acetylpyrrol in h. A. -j- W. durch Zugal)e 
von h. gesiitt KJ-J-Lsg.; aus A.-W. F. ca. 160Q unter yorlieriger Dunkelfiirbung. 

• — 2,4-Diniethyl-3-carbdthoxy-5-jodpyrrol, C0H,2O2NJ, aus A.-W. F. 146°. — 2, 4-Di- 
methyl-o-ęarbathoxy-3-jodpyrrol, C9H120 2N J, aus A.-W. F. 141°. — 2,5-Dimethyl- 
3-carbdthoxy-4-jodpyrrol, C3H,20 2N J, aus A.-W. Prismen, F. 136°. — Einw. von 
2 Mol. Br auf 2,4-I)imethyl-3-acetyl-5-jodpyrrol in Eg. filhrt zu roten Nadeln (HBr- 
Salz), aus denen mittels NaOH ein Methen (Sintem bei 185° unter Dunkelfarbung) 
erhalten wird, das ident. ist mit dem aus 2,4-Dimethyl-3-acetylpyrrol -)- 5 Mol. Br 
erhaltenen (vgl. 1. e.). Analog entsteht aus 2,4-Dimethyl-3-carbJithoxy-5-jodpyrrol 
in Eg. -f- 2 Mol. Br ein Methen (F. 154°), das mit dem (1. c.) aus 2,4-Dimethyl-3- 
carbiithoxypyrrol -f- 2 Mol. Br erhaltenen ident. ist. — Verb. CuHn N.,OiBr

entsteht aus diescm Methen -j- N2H4,H20  in A., farblose Krystalle. (Liebigs 
Ann. 4 3 9 . 185—95. Miinchen, Techn. Hochseh.) H abBrland.

R. F. H unter, Die Bromierung tkiazolringhaltiger Substanzen. Teil II. Die 
Struktur der Bromadditionsprodukte substituierter Benzothiazole vom Typus des 
Dehydrothiotoluidins, die Bromierung von Dehydrothiotoliddinderivaten in alkoholisc.hen

,C • CH3 
'CII
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und anderen Losungen und die Eimoirkung von salpetriger Saure auf Brombcnzo- 
thiazole. (I. ygl. Chem. News 128 . 147; C. 1924 . I. 2258.) Die Struktur der uaeh- 
steheud bescliriebenen Dibromide ist dieselbe wie bei den 1. e. angegebenen Deriw. 
Die Bromierung wurde in A. oder Eg. ausgefiilirt. Die sehon friiher (ygl. Chem. 
News 127. 385; C. 1 9 2 4 . I. 1030) bei Einw. von HN02 auf Deliydrothiotoluidin- 
dibromid bemerkte Abspaltung von Br tritt auch mit S02 ein, infolgedessen erklart 
Vf. diese Bk. durch Reduktionswrkg. HN02 reduziert das Dibromid u. wird zu 
HN03, die mit HBr Stickoxyde bildet u. Br frei maeht. — Neu dargestellt wurden: 
ein braunes Deriv. (I) durch Einw. von Br auf das Reaktionsprod. aus Dehydro- 
thiotoluidin u. S2C12. — Dibromid des Didehydrotliiotoluidinthioharnstoffs, dunkel- 
braun. — Dibromid des Kondensationsprod. aus Dehydrothiotoluidin CH3CHO

I  [CH3C8Ha< | — > CBrC6H4NH]2S : S IIC H 3C H : [NHCaH1C B r < |~ > C 0H,CH3]

(II) braun. — Chinolinderii’. des Dehydrołhiotoluidins, Darst. nach Skuatjp; alkoh. 
Lsg. fluoresciert; Geruch stark tabakartig; dieser Geruch yersehwindet beim Bro- 
mieren. — l-Phemjl-5-mrthylbenzotldazol-i’-azo-fi-naphtholdibromid. — Orange II 
lieB sich nicht bromieren. — Nitrodehydrotldotoluidindibromid, braune teerige M. 
(Chem.. News 129 . 125 — 29. St. Mary’s Road u. Highbury New Park, Chem. 
Labb.) H abkbland.

K. v. Auwers, Wcitcre Untersuchungcn iiber die Bildung von Cumaranonen, Chrom- 
anonen und Oxyhydrindonen aus Phenolen. (Vgl. L iebig s  Ann. 421 . 1; C. 1 9 2 0 .
III. 624.) I. B icyc l. K e to n e  aus p -K re s o l u. « -B ro m d ia th y le s s ig s a u re . 
(Mit Th. Meissner.) Wahrend die: gem. (CH3)2-Gruppe im o-[a-Bromisobutyro]- 
p-kresol den RingschluB zum Cumaranon yerhindert (ygl. Ber. Dtscli. Chem. Ges. 4 7 .  
2334; C. 1914. II. 986), ist dies mit der gem. (CaH^j-Gruppe in dem analogen 
Keton I. nicht der Fali. Von k. Alkali wird zwar hauptsSehlich auch hier das Br 
durch OH ersetzt, zum Teil bildet sich aber auch das Cumaranon H., mit h. Alkali 
sogar ausschlieBlieh. Dabei ist das Dioxyketon nicht ais Zwischenprod. anzusehen, 
denn es wird von h. Alkali unter B. von p-Kresotinsaure zerstort. II. ist gekenn- 
zeiehnet durch seine Indifterenz gegen Br u. Ketonreagenzien sowie seine physikal. 
Eigenschaften. — Yon sd. Diathylanilin wird I. analog der (CH3)2-Verb. zum Chro- 
manon IIL kondensiert, das leicht 1 u. 2 Br im 'Heteroring .nifiiinimt u. sich in 
das entspreeliende Chromon iiberfuhren laBt. Ais Zwischenprod. yon I. zu Ul., ist 
das unges5tt. Keton C0H3(OH)1(CH3),,[CO • C(C2HS) : CH(CH3)]3 anzunehmen. Ais 
jedoeh yersucht wurde, III. aus p-Kresolmethylather u. «-Athylerotonylchlorid 
zu synthetisieren, wurden nur ca. 6% davon erhalten, wahrend sich ais Hauptprod. 
o-Butyro-p-kresol bildet, infolge Abspaltung des Athylidenre8tes aus dem ungesatt. 
Keton. — Ferner wurden der Ci-Bromdiiithtjlessigsaure- u. a-Athylcrotonsaure- 
p-kresylester der Friesschen Verschiebung durch AlCl3 unterworfen. In beiden 
Fiillen ist wieder das ungesątt. Keton das Zwischenprod. Aus dem 1. Ester ent
stehen wrechselnde Mengen yon HI. u. dem Oxyhydrindon IV., aus dem 2. Ester 
fast nur IV. — In spektrochem. Beziehung werden folgende Schliisse gezogen 
(Tabelle im Original): Die Exaltationen yon monocycl. o-Oxyketonen mit u. ohne 
Substituenten in der Seitenkette weichen wenig yoneinander ab. RingschluB zum 
Cumaranon oder Chromanon bewirkt ■— im ersteren Fali mehr ais im letzteren — 
Steigerung siimtliclier Exaltationen. RingschluB zum Oxyhydrindon laBt das 
Breehungsyermogen unyerandert u. setzt das Zerstreuungsyermogen herab, doch so, 
daB die jJ-ST-Werte zusammen wieder ein charakterist. Bild liefern. Fiir ungesStt. 
Ketone wird erneut Steigerung der Exaltationen durch OCH3 u. besondęrs OH u. 
Herabsetzung durch RingschluB festgestellt. — SchlieBlich wird noch die am 7-Oxy- 
hydrindon u. seinen Methylderiyy. gemaehte Beobachtung mitgeteilt, daB der Kp.
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erhoht oder erniedrigt wird, je naclidera CII3 in den Benzolkern oder in den Hetero- 
kern eintritt.

u-Bromdiathyksńgsaurebromid, C0H10OBr2. Aus der Saure mit Br u. rotem P. 
Kp.M 90—91°. — o-\cc-Bromdiathylacetó]-p-b-esol, C13HI70 2Br (I.). Aus dem vorigcn 
mit p-Kresolmethylather u. A1C13 in CS., (Wasserbad, 6 Stdn.). Gelbes Ol, Kp.u 
175°, D.2°4 1,307, nHc20 =  1,5654, E 2  fiir u  — +1,06, fiir fi—u  —  +98% . — 
n-[u-Oxydiiithylaceto]-j)-kresol, C13H 180 3. Aus I. mit 2-n. NaOII (Zimmertemp., 
6 Stdn.). Trennung von etwas II. durcb PAe. u: Claisenselie KOH. Kp.18 166—168°. 
Prismen aus PAe. F. 43—44°, D.2°4 1,081, nHes° =  1,5409, E ^ S  fiir u  =  +1,18, 
fiir y —u —  —[—118°/0. — Semicarbazon, C14H210 3N3. Niidelehen aus verd. A., F. 
180—181°. -— 2J}-Duithyl-o-methylcumaranon, C13IIle0 2 (II.) I. wird mit 2-u. NaOII 
4 Stdn. gekocht u. mit Dampf dest. [Aus dem Riickstaud liiBt sieli p-Kresotinsaure 
isolieren.] Gelbliches Ol, Kp.is 145—146°, D.2°4 1,034, nHe2» =  1,5326, E JS  fiir 
a =  +1,44, fiir y —u —  +103% . — 2,6-Dimethyl-3-athylchromanon, ClaHla(jf (III.). 
Aus I. mit sd. Diiithylanilin (5 Stdn.). Gelbliches 01, von siiBlicliem Gerueh, Kp.13 
151—153°, D.214 1,0627, nHo21 =  1,53912, E S  fiir «  =  +0,94, fiir u  =  +78% .
— Semicarbazon, CI4II190 2N3. Krystallin. aus verd. A., F. 210—211°. — p-Niiro- 
phenylhydrazon, C19H2I0 3N3. Ziegelrote Prismen aus A.. F. 207—209°. — 3-Brom- 
deriv., CnIl,.0 2Br. Mit 1 Mol. Br in CS,,. Rotliches Ol. — 2,3-Dibromderiv., 
C13H ,,02Bra. Im Sonnenliclit. Gelbliche Nadeln aus Bzl., F. 119—1 2 0 — 2,6-Di- 
methyl-3-dthylchromon, C13HUÓ2. Aus der Monobromverb. u. sd. Diathylanilin. 
Gelbes 01, Kp.13 168—173°, D.2°4 1,092, n ^ 20 =  1,5540, E S  fiir u  =  +0,72, fiir 
fi—a  =  +60% . Wird synthet. erhalten durch yorsichtiges Erhitzen yon Atliyl- 
acetessigester, p-Kresol u. Pa0 5 in wenig A. (140°, J/2 Stde.), neben KresotiusSure.
— o-Bulyro-p-icrcsol, C,,H,40 2 =  CńI I3(OH)'(CO • CjII^CH;,)4. Aus p-Kresolmethyl- 
iither, «-Athylcrotonylchlorid u. A1C13 in CS2 (iiber Nacht bei Zimmertemp., dann
3 Stdn. Wasserbad). Trennung von III. durch PAe. u. Claisenselie KOH. Zur 
Synthese der Verb. wird aus Buttersaure, p-Kresol u. POCl3 der >i. Buttcrsawe- 
2^-b-esylester, CuHu 0 2, Kp. 140—141°, dargestellt u. mit A1C13 3 Stdn. auf 120—130° 
erhitzt. Kp.15 132—133°. Krystalle aus PAe., F. 32—33°, D.50-24 1,0191, nflo^ * =
1,52400, E J S  fiir a —  +1,31, fiir Jfi—u —  +88% . — p-Nitrophenylhydrazon,
C,7H190 3N3. Ziegelrote Prismen aus A. oder Eg., F. 184—1S6°. — Mit Semicarbazid 
entstelien 2 nocli unbekannte Yerbb., FF. 190° u. 159—160°.

u-Bromdiathylcssigsiiurc-p-kresyUster, C,3H „0 2Br. Aus detn Siiurebromid u. 
p-Kresol bei 130°. Kp.16 167—168°. — Umlagerung mit A1C13 bei 140—150° (3 Stdn.). 
Trennung der Prodd. durch Ausschiitteln der atli. Lsg. mit 2-n. NaOII. Im A. 
yerbleibt III. In das Alkali gelit iiber das 3,4-Dimethyl-2-athyl-7-oxyhydri)idon, 
C13II,c0 2 (IV.). Gelbliches Ol, Kp.s,,, 149,6—150,2°, D.2", 1,073, nHe2° =  1,5484, 
E 2S  fiir u  =  +1,09, fiir y —u  —  +75% . Blaue FSrbung mit FeCl3. Na-Salz,
1. in W. mit griingelber Farbę, wl. in NaOII. — Semicarbazon, C14II190 2N3. A113 

A., F. 186—188°. — p-Nitrophenylhydrazon, C16II210 3N3. Orangerote Prismen aus 
A., F. 218—219°. — u-Athylcrotonsaure-p-kresylester, C13H10O2. Aus p-Kresol u. 
a-Athylcrotonylchlorid bei 130—140°. Kp.,s 144—146°, D.2°4 1,009, nHe20 =  1,5132, 
E 2  fiir u  =  +0,46, fiir y —u  ' =  +21% . — Umlagerung wie oben — p-Crotonyl- 
anisol, CuH;J0 2. Aus Anisol, Crotonylchlorid u. A1C13 in CS2 (Wasserbad, 4 Stdn.). 
Gelbliches Ol, Kp.I5 165—167°. Erstarrt in Kgljemischung. F. 22°, D.u’74 1,0906, 
nHeII,? =  1j58723, E 2  fiir u  —  +1,94, fiir y —u  =  +116%. — Dibromid, 
CuH120 2Bra. Aus Lg., F. 104,5—105,5°. — 7-Oxyhydrindon. Kp.,,,. 128—130,5° 
(ygl. dagegen Ma y er  u. van  ZOt p h e n , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57 . 618; C. 1924 .
I. 1931). — 2,4-Dimethyl-7-oxyhydńndon. Kp.a 136,5—137,5°, D.‘!3,84 1,0890, uHo03-9 =
1,54 501, E 2Ś  fiir u  =  +1,27, fiir fi—u  —  +66% . — 3,4-Dimethyl-7-oxyhydrindo)i.

VI. 2. ‘ 118
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K p.s 140,3°, D . 63'84 1,0999, nHe03'9 =  1 ,55156 , 75JS" fiir U  —  -f-1 ,26 , fiir f i— u  =  
+ 68%.

II. B icyc l. K eto n c  aus m -K reso l u ń d  « -B ro m iso b u tte rsa u re . (Mit 
J. Koch.) Um zu ermitteln, ob beim «-Bromisobutyro-s. m-sylenol die groBere 
Zahl der Kernmetliyle oder ihre m-Stellung zum OH — u. welche der beiden 
Stellungen yorzugsweise — die B. des Cnmaranonringes derartig fordert, daB das 
Keton selbst nicht faBbar ist (Liebig s  Ann. 421. 59; C. 1920. III. 628), wSlirend 
das «-Bromisobutyro-p-kresol zur B. eines Cumaranons nicht fiihig ist, wurden die 
Unterss. auf das m-Kresol ausgedehnt. Werden iiąuimol. Mengen m-Kresol- 
methyliither u. «-Bromisobutyrylbromid mit 2 Mol. A1C13 in CS2 kondcnsiert u| das 
Rk.-Prod. mit iibcrliitztem Dampf behandelt, so liiBt sich aus dem Kiickstaud das 
Hydrindon V. isolieren, ausgezeiclmet durch leichte B. eines Tribromderiy. [Es 
wurde aucli syntliet. durch Friessche Umlagerung des u-BromisobtUtersaure-m-kresyl- 
esters erlialten.] Der mit Dampf fliichtige Anteil gibt wenig einer hoclistsd. Fraktion 
(Kp. 150—160°), die ein gemisclites 2-[a-CJilor(brom)isobutyro]-5-melhylj)henol (haupt- 
siichlicli Cl-Deriv.) darstellt. Aus PAe., F. 48°. Es hat also uuvollstiindige Yer- 
drangung des Br stattgefunden. Die tiefer sd. Fraktionen (Hauptmenge) werden 
zweckmiiBig durch Eed. mit Zn-Staub u. Eg. vollig vom Halogen befreit u. dann 
mit PAe. u. Claisenscher KOH getrennt. In dem alkaliunl. Teil liegt das Cumar- 
anon VI. vor, kenntlieh an der Indifterenz gegeu Ketonreagenzien u. der schweren 
Bromierbarkeit. Es konntc nicht syntliet. erlialten werden, docli ist seiue Konst. 
dadurch gesichert, daB das allenfalls aucli zu erwartende Cumaranon VIII. uber
VII. syntlietisiert wurde u. sieli ais yerschieden von VI. erwies. Aus dem alkalil. 
Teil wurden das Hydrindon IX. (ais Semicarbazon) u. das 2-Isobutyro-5-metliylplicnol 
isoliert, letzteres durch sein Tribromderiy. identifiziert. Die Trennung dieser beiden 
Verbb. war allerdiugs erst auf Grund ihrer Synthese moglich. IX. wird ais Neben- 
prod. bei der Synthese yon V. gewonnen, das Isobutyro-m-kresol durcli Friessche 
Umlagerung des Isobułłersaurc-m-kresylesłers, u. zwar mit ca. 90% Ausbeute (Wrkg. 
des CU, in m). Die Konst. dieses Ketons wurde wie folgt bewiesen: Bei der 
Oxydation mit alkal. II20 2 liefert es nur sehr wenig m-Krcsotinsiiure. Es ist aber 
leiclit in ein Di- u. Tribromderiy. uberfiihrbar, u. letzteres wird glatt zu der 
bekannten 4,6-Dibrom-tn-kresotinsdure (X.) oxydiert. Zur Sicherheit wurde aucli die 
bislier uiibekannte 4,6-Dibrom-fi-in-h-esotinsaure (XI.) dargestellt u. als_ geniigend 
yerschieden yon X. befunden. — Um das Verh. des 2-[«-Chlorisobut.yro]-5-methyl- 
plienols gegen Alkali.kenncn zu lernen, wurden die bei der eingangs geschilderten 
Kondensation erlialteuen mit Dampf fliichtigen Prodd. 4 Stdn. mit 2-n. NaOH ge- 
schuttelt. Dabei fiillt das Na-Salz yon IX. aus. Durcli Behandelfi des angesiiuerten 
Filtrats mit PAe. u. Claisenscher KOH erhalt man VI., wenig S-Tsobułyro-m-kresol 
(entstanden durch die reduzicrende Wrkg. des IIBr) u. 2-[u-Oxyisobutyro]-5-methyl- 
phenol. VIII. bildet sich hierbei nicht, wolil aber in geringer Menge durch Kochen 
des elilorierten Ketons mit Na-Acetat in A. — Durch sd. Difitliylanilin wird das 
clilorierte Keton — man benutzt wie oben die mit Dampf fliichtigen Kondensations- 
prodd. — in das Chromanon XII. ttbergefUlirt. Dessen Konst. folgt erstens aus 
der Synthese, zweitens aus der Ulierfiilirung seiner Bromyerb. in das zugehorige Cliro- 
mon u. der alkal. Aufspaltung des letzteren zu 2-Propio-o-methylphenol u. HC02II.

Gesamtergebnis: Bei der Kondensation yon m-Kresolmetliylather u. «-Bromiso- 
but.yrylbromid bilden sich das p- u. beide o-Bromisobutyroderiw. Die vic. o-Verb. 
gelit unter allen Bedingungen in das Cumaranon iiber u. entspriclit also der s. 
m-Xylenolverb. Deinnach bewirkt das zur Seitenkette o-stiindige CII, in erster 
Linie den leiehten KingschluB. Die beiden andcren Ketone bleiben, wie besondere 
Verss. lehrten, bei Verwendung yon nur 1,1 Mol. A1C13 unyerandert u. werden mit 
mehr A1C13 (iiber die uugesatt. Ketone) in Oxyhydrindone yerwnndelt. Die a. o-Verb.
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iihnelt der p-Ivresolverb., aber ganz vermag das zur Seitenkette p-stiindige CII, die 
li. von Cumarauon nicht zu vcrhindern.

CO CO
CII

CBr(C._,H5)2 3 [ H .  j j>C(CjH6)2

O^ H

, CII'! CH-CH, CII,.

l ^ i ^ C I I  • C JI5 011 ‘f ^ J ^ > C H  • CII,

'ó H  0 0  CII, 0 0
CO

IVIII.I )C(CII,)2 C1I;,TIX . | 'CH-CII,

o OH C0

B r- |-^ \ |-C 0 2II I^r I XT?1 CO^H
C II ,-L ^ > O II  \ > 0H

lir Br
u-Bromisobuttersaurc-m-hrcaylester, CuII130 2Br. Aus «-Bromisobutyrylbromid 

u. m-Kresol bei 130°. Kp.n 132—135°. — Beliandlung mit A1C1, (130—140°, 
(i Stdn.). Trennung durch Dampfdest. 2,5-Di>nethyl-7-oxyhydrindon, CuH,20 2 (IX.). 
Gelbliclies 01, Kp.u 138—139°, D.2°4 1,121, nfIe2° =  1,5650, E 2  fiir u  =  +1,27, 
fiir y —u  =  -f-75%. Fiirbung mit FeC^ blau. Na-Salz, wl. — Semicarbazoii, 
C12H160 2N3. Nadelchcn aus A. oder Eg., F. 232 — 233°. — PhenylhydraMn, 
C17II18OŃ,,. Bliittchen aus verd. CH3OIi, F. 122 — 123°. — 2,7-Dimethyl-o-oxy- 
hydrindon, C,,H120 2 (V.). Kp.10 220°. Prismen aus A., F. 190—191°, 11. auBer in 
PAe. Keino Fiirbung mit FeCl3. — Semicarbazon, CI2H160 2N3. Niidelchen aus 
Eg., F. 228—229°. — Acetylyerb., C,3II140 3. Schiippchen aus PAe., F. 70—71°. — 
2,4,6-Tribromi'crb., C11II1)0 2Br3. Briiunlielic Nadeln aus Eg., F. 1G9 — 170°. — 
2,2,4-Tńmethylcumaranon, Cu II120 2 (VI.). Schiippchen, F. 54—55°, Kp.10 108°, 11. — 
t>,7-Dibromverb., CnlI,00 2Br2. Mit Br u. wenig Al ohne Losungsm. Niidelchen aus 
CH30II, F. 114°, 11. — Bei den Verss. zur Synthese dieser Vcrb. wurde eine gute 
Darst. fur 4,6-Dibrom-m-kresol ausgearbeitet. Man bromiert in CC14 erst bei —5°, 
dann bei Zimmertemp. Nadeln aus PAe., F. 63—64°, nach Uinfiillen aus NaOH 
55°. Methylćither, CsH8OBr2. Bliittchen aus CH3OII, F. 73—74°. — Isobuttersaurc- 
m-b-esylester, CuII140 2. Aus Isobuttersiiure, m-Kresol u. POCI3 (Wasserbad, 3 Stdn.). 
Kp.„ 104—106°. — 2-Isobutyro-5-methylphenol, CuH140 2. Aus dem vorigen mit 
A1C13 (100°, 3 Stdn.). Kp.n 120—121°, D.2°4 1,042, nHe*> =  1,5401, E 2  fiir u  =  
—f-1,35, fiir y —a  =  -(-102%. Violette Fiirbung mit FeCl3. — a,4-Dibromverb., 
CuH120 2Br2. Mit 2 Mol. Br in Eg. Nadeln aus CH30II, F. 98—99°. — u,4,6-Tń- 
bronwerb., CnHu0 2Br3. Mit 3 Mol. Br. Bliittchen aus PAe., F. 90—92°. Wird 
yon alka!. 1I20 2 zu 4,6-Dibrom-m-kresotxnsaure (X.) oxydiert; aus verd. A., F. 233°.
— 4,6-Dibrom-fj-m-kresotinsaurc, CaII()0,Br., (XI.). Durch Spaltung von 2,3,5-Tri- 
methylchromon gewonnenes 2-Propio-.H-methylphe.nol ivgl. P etsc h ek  u. S im o n is , 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 2014; C. 1913. II. 514. — p-Nitrophenylhydrazon, gelb- 
rote Niidelchen aus verd. A., F. 154—156°) wird in Eg. zum a,4,6-Tribromderiv. 
(F. roli ca. 120°) bromiert u. dies mit alkal. H2Oa Oxydiert. XI., aus Bzl. umkrystalli-

118*
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sicrt, sclnn. bei 204—205°, wird von FeCL yiolett gcfiirbt u. von Br in Eg. in 
Tribrom-m-kresol iibergefiibrt.

2-\u-Chlorpropio']-5-'rnethjlplienol. Aus m-Kresolmethyliither, a-Brompropionyl- 
bromid u. 2 Mol. AlClj in CS2 (12—14 Stdu.). Das Prod. wird mit Dampf iiber- 
getrieben. Kp.13 145—147°. Enthiilt etwas Br-Verb. Wird von alkal. II20 2 zu 
m-Kresotinstiure oxydiert, von Zn-Staub zu 2-Propio-5-metliylphenol (vgl. anten) 
reduziert. — 2,6-Dimethylcumaranon, C10H 10O2 (VII.). Aus dem vorigeu mit Na- 
Acetat iu sd. vcrd. A. Nadeln aus verd. CII3OII, F. 60—61°, Kp.IS 118—120°, 11. 
Eine Probe in ath. Lsg. war bei LuftabschluB infolge Autoxydation nacli '/■> Jabr 
yollstiindig in m-KresotinsSure ilbergcgangen. — Semicarbazon, CuH 130 2N3. Nadeln 
aus A. oder Eg., F. 204—205°. — Bei 3-tiigiger Einw. des Semicarbazids bei 40 
bis 50° bildet sieli das Disemicarbazon des 2-[>n-KresijJ]-methyldiketons, (CII:1)5(OH)' • 
CSII3[C(: N -NIT-CO-NIL,)-C(: N-NH-CO-NH2)-CH3]2. Krystiillcben aus E g .,.m it 
1H20 , das auch bei 150“ nicht entweieht, F. 245°, wl. — Das p,p'-Dinitroosazoii 
desselben Diketons, C22I1200 5N0 -f- II20 , entstelit aus VII. mit p-Nitrophenyl- 
liydrazinchlorhydrat in sd. verd. A. Ziegelrotes Krystallpulyer, F. 261°. Wird mit
h. Eg. wasserfrei u. sclnn. dann bei 275°. — 2r2;6- Trimeihylcu>naranon, C„H1S0 3 
(VIII.). Aus VII. mit CH3J  u . NaNII2 in A. Nadelchen aus PAe., F. 52°, 
Kp.12 108°, 11. — Semicarbazon, C12H150 2N3. F. 250°. — p-Nitroplienylliydrazon, 
CI7II170 3N3. Rotliche Schiippchen aus Bzl., F. 196°. — 2-[a-Oxyisobulyro]-5-mełhyl- 
phenol, CuH,40 ,. Kp.12 152—156°. Blattchen aus PAe., F. 54—55°, 11. Yiolette 
Fiirbung mit FeCl3. — Semicarbazon, C12IIn 0 3N3 -)- II20. Aus Xylol, F. 154—156°.
— Acetyluerb., CX31Ii(j04. Kp.13 183—185°. Prismen aiis CH3OH, F. 56—57°. 
Keine Fiirbung mit FeCl3, daher befindet sich das Acetyl ani plienol. OH. —
3,7-Dimełhylchromanon, CuII,20 2 (XII.). Kp.is ca. 140—145°. Nadeln aus PAe.,
F. 55—56°, 11. II2S04-Lsg. griingelb. — Semicarbazon, C12H150 2N3. Blśittehen aus 
A., F. 221°. — Zur Synthese von XII. werden m-Krcsolmetliylsither, ^9-Chloriso- 
butyrylchlorid u. A1C13 iu CS2 4 Stdn. auf dem Wasserbad erwfirmt. Das 2-[fi- 
Chlnrisobutyró]-8-methylphenol wird mit Dampf iibergetrieben, dfcst., in A. gel. u. 
mit Sodalsg. erliitzt. Das rektifizierte Prod. wird ais Semicarbazon identifiziert. — 
3-Brom-3,7-dimethylchromanon, CuIIu 0 2Br. Nadeln u. Blattchen aus Bzn., F. 97 
bis 98°, 11. — 3,7-iyiniethylchromon, CuII10O2. Aus dem vorigen mit sd. Diśithyl- 
anilin. Gelbliche Nadeln aus PAe., F. 78—79°, 11. — Propionsaure-in-kresylesłei-, 
CI0IIjjO2. Kp10. 108—110°. — Umlagerung mit A1C13 (100°, l ł/2 Stdn.): 1. 2-Propio-
o-methylphenol, C10H12O2. Aus PAe., F. 41,5—42,5°, Kp.,0 115—120°, 11. Violett- 
fiirbung mit FeCl3. — Semicarbazon, C,tH 150 2N:). Nfidelcllen aus A., F. 206—208°.
— 2. 4-Proj>io-5-metliylphenol, Cl0II,2O2. Nadeln aus Bzn., F. 114—115°, meist 11. 
Keine Fiirbung mit FeCl3. — Phcnylhydrazon, C10II18ON2. Bliittchen aus verd. A.,
F. 152,5—153,5°. (Liebigs Ann. 4 3 9 . 132—75. Marburg, Uniy.) Lindenbaum.

Jeanne L iqu ier, Uber die anmnale Rotationsdispersion von muren Nicotin- 
liisungen im Zusammenhany mit der Wasserstoffionenkonzenłrałion. Eine 0,1-n. 
NicotMsg. wird allmahlicb mit IICl neutralisiert; man verfolgt die Anderung des 
Pu u. des Drehungsverni6gens fiir drei Wellenlangen wiibrend dieser Nentralisation. 
Die Lsg. ist linksdrehend u. die Rotationsdispersion ist n. im Anfang der Titration; 
sobald auf 1 Mol. Nicotin 0,8 Mol. HC1 zugesetzt ist (x —  0,8), iindert die Drehung 
ihr Vorzeichen u. wird die Rotationsdispersion anormal. Bei a’ =  0,9 u. groBereu 
IICl-Kouzz. behJi.lt die Drehung ihr positiyes Vorzeichen, die Rotationsdispersion 
ist aber wieder normal. Der tibergangskonz. der IICl entsprieht. pH =  7,6. Offen- 
bar drelit die freie Base nach links, das Nicotinkation nach reehts; die reclite 
Drehung gewinnt Oberhand, wenn die Ionenkonz. des Nicotins eine gewisse GroBe 
iibersebreitet. Damit im Einklang steht, daB die Anderung der Drehung bei 
pH-Anderung yon der Natur des Anions (Cl', CII3COO') nahezu unabhiingig ist.
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Nur bei geringsten jih ist die positiye Drcliung bei Ggw. von Eg. kleiuer, ais bei 
Ggw. vou HC1. — Eine 0,09-n. Nieotiuhydrocliloridlsg. hat pH =  4,79, «--8 — -4-0,85° 
(30 em Seliieht), a rM =  —{-0,95°, arM =  —|—1,60°. (C. r. d. 1 Aead. des sciences 179. 
269—71.) B ik ek m a n .

Richard. W ills ta tte r und K nut Sjoberg, Uber Zink- und Kupferverbindungen 
des Phdophytins. Um quantitative Angaben zu erlialten iiber die gekupferteu 
Chloropliyllinsalze u. gekupferten phaophytinartigen Substauzeu, die im sog. wasser- 
loslielien oder alkohollosliehen Chlorophyll des Haudels enthalten sind, wurden 
Zn- u. Cu-Verbb. des Phaopliytins dargestellt. Erste Phaophyłinzinkuerb., auf 2 Mole 
Phaophytin 1 Zn enthaltend, erhiilt man, wenn man die Lsg. von 5 g Phaophytin 
in 200 ccm Eg. (liergestellt aus der Lsg. in 30 ccm CHCl3 durcli Zutropfen des Eg. 
unter gleichzeitigem Abdunsten des CHC13) mit 45 ccm 10°/0ig. wss. Zinkacetatlsg. 
fiillt, deu Nd. in 200 ccin Eg. lost u. dann mit 15 ccm Zinkacetatlsg. -j- 15 ccm W. 
wicder fiillt. Wachsartiges blauschwarzes Prod., zl. mit grituer Farbę in li. absol. 
A., Eg., A., scliwerer 1. in k. absol. A., 11. in CIIC13 u. Bzl., fast unl. in PA. 
Schutteln der iith. Lsg. mit 3%ig. Soda oder verd. Essigsaure verandern die Verb. 
nicht; l0%ig. ,HC1 spaltet in einigen Stdn., 20%ig. HG1 sofort das Zn ab, wobei 
die Farbę in braun umschlfigt — Mit sd. alkoh. KOH licfert die Vcrb. ein Gemisch 
der Zn-Yerbb. des Phytoćlilorins e u. Phytorhodins g. Zweite PhHophytinzinh;erb., 
1 Zn auf 1 Mol Phaophytin enthaltend, cntsteht, wenn man die Lsg. von 5 g Phiio- 
phytiu in 200 ccm Pyridin mit 50 ccm 9%ig. Lsg. von Zinkacetat in Pyridiu mischt, 
1 Stde. auf dem Wasserbad erhitzt u. mit W. fiillt. Wird in iith. Lsg. schon durch 
Salzsiiure mit weniger ais 15% HC1 zersetzt. Mit konz. methylalkohol. KOH ent- 
stelien die Zn-haltigen Spaltprodd. — Phaophytmkupferverb., mit 1 Cu auf 1 Mol 
Phiiophytinr entstelit bei Fiillung von 5 g Phiiophytin in 150 bezw. 200 cem Eg. 
mit w’ss. Lsg. von 2 g Cu-Acetat in der Kiilte oder in der Warnie mit 100 ccm 
4%ig. Cu-aeetatlsg. Die blauschwarze Substanz ist zl. in A., Eg., li. absol. A., sil. 
in CI1CI3 -j- Bzl. mit blaugriiner Farbę. — Die Cu-Yerbb. der beiden Darstst. ver- 
halten sich yerschieden bei der Hydrolyse mit h. methylalkoh. KOH. (1 Stde.) Die 
erste licfert eine Cu-haltigc Lsg. vo« Phytdchlorin u. Phytorhodin, die nicht gegen 
HC1 bestiindig ist, wiihrend das Phiiophytinkupfer der zweiteu Verb. bei der Ilydro- 
lyse gegeu HC1 bestandige Cu-Deriw. licfert. (Ztschr. f. physiol. Ch. 138. 171—76. 
Muuchen, Akad. d. Wiss.) A. II. F. IlESSE.

E. Biochemie.
Kj. E n z y m c h e m ie .

N. F. G irardct, Uber die loslichen Fcnnentc der Zaunriibe, Bryonia dimca 
(Cucurbitaccae). Die Wurzel cnthiilt Amylasc, Iimertase, vicl Peroxyda.sc, keine 
Oxydasc, keine Tyrosinase u. kein Sab. — Die Amylasc spaltet die aus der Wurzel 
selbst gcwonnene Starkę besser u. schneller ais Kcissttirke. — Ferner entliiilt die 
Wurzel ein Enzym, wclches aus Wurzelcxtrakt rechtsdrcliciide Zueker bildet. Die 
so spaltbaren Substauzeu des Extraktes sind mit bas. nicht aber mit neutralem 
Bleiacetat fallbar. (Journ. Pharm. et Chim. [7] 30. 75—81. Nancy.) A. R. F. IIe s s e .

K arl Josephson, Zur Kennlnis des rohrzuckcrspaltenden Enzyms in Aspergillus 
flamts. Der Pilz spaltet Rohrzucker in geringein MaBe, wobei das Spaltungs- 
yermogen der auf Kartoffelbrei 'gezucliteten Pilze groBer war ais das der auf Rohr
zucker gezucliteten. Das Optimum der Spaltung liegt in einer Aachen Kurvc zwischen 
Pu 4,3 u. 5,4; die Aeiditiitskurve liegt im sauren u. im alkal. Gebiet zwischen den 
Kurven fiir Hefesaccharase u. Saccliarase aus Penicillium glaucum. (Ztschr. f. 
physiol. Cli. 138. 141—47. Stockholm, Ilochsch.) A. R. F. H e s s e .
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A. W. Adowa, Zur Frage nach den Fennenteri von Utńcularia vulgaris. I. Das 
Extrakt der insektiyoren Pflanze yerdaut Gelatine am besten bei alkal. Rk., sclilcchtcr 
bei neutraler u. sehr sehlecht bei saurer Rk.; HiihnereiweiB wird bei alkal. u. 
saurer Rk. yerdaut; Milcheasein wird in geringem MaBe yerdaut. Vf. schlieBt, 
daB eine a-Protease u. eine ^-Proteasc yorbanden sind, beide in sehr geringer 
Menge; die /j-Protease wirkt starker ais die a-Protease. — Digerieren mit HC1 
steigert die Aktiyitat der ^-Protease. — CaCL, steigert die Wrlcg. der «-Protcase 
bei neutraler Rk. ein wenig. (Bioeliein. Ztschr. 150. 101—7. Moskau, Tropen- 
inst.) , A. R. P. IIe sse .

R ichard  W iU statter und W olfgang Grassmann, Uber ćlie Aktwienmg des 
Papains durch Blausaure. Erstc Abhandlung Ober pflanzliclie Proteasen. Die eiweiB- 
yerdauende Wrkg. des Milclisaftes yon Carica papaya L. wird durch HCN ge- 
steigert. Yff. untcrsucliten die quantitativen Bedingungen dieser Aktiyierung. Die 
Aktiyierung des Papains durch HCN erfordert Zeit; das Reaktionsvermogen des 
Eiizyms steigt im Laufe einer 1-std. Einw. der Blausaure auf einen Hochstwert, 
u. fallt dann in den naclisten Stdn. etwas bis zu einem konstanteu Aktiyicrungs- 
wert. — Die Aktiyierung durch HCN bedeutet nicht nur eine Gcschwindigkeits- 
steigerung; Papain allein wirkt niimlicli nur peptonbildend, wiihrend Papain -)- HCN 
tryptisch, d. li. peptonbildend u. -spaltend wirkt. Das yon Papain allein aus Gelatine 
gebildete Pepton wird durch Papain -f- HCN weiter gespalten. — Es besteht also 
eine Ahnlichkeit mit tler Wrkg. von Enterokinase auf Trypsin (W aldsciim idt- 
L eitz, Ztschr. f. physiol. Cli. 132. 181; C. 1924. I. 1683).

Der untersuclite Sućcus Caricąe (Merck) war frei yon Pepsin. — Die gunstigste 
Temp. liegt bei 65—70°; zwischen 30—70° steigert eine Erliohung der Temp. um 10° 
die Wrkg. des Enzyms etwa auf das doppelte; 80° wird nur kurze Zeit, 90° auch in 
Ggw. yon yiel Substrat mit u. ohne HCN iiberhaupt nicht ertragen. — Die Salze der 
yerschicdenen Puffcr liaben keinen spezif. EinfluB. — Man kann von dcm mit HCN 
behaiidelten Papain die HCN wieder abtrennen, indem man die Lsg. im Yakuum auf 
etwa 1j3 eiuengt. Das zuriickerhaltcne Papain zeigt die gleiclicn Eigenschaften wie 
vor der Behandlung u. ist vou neuem aktiyierbar. — Das durch Alkoholfiillung des 
Papains oder durch Adsorptiou au Tonerde aus neutraler Lsg. u. Elution mit ,/a()-n. 
CH3C00H gereinigte Enzym ist in der gleiclicn Weisc wie das Rohpapain aktiyier
bar, ein Beweis dafiir, daB die HCN auf das Enzym u. nicht etwa auf die BegleitstolTe 
wirkt, — Das Optimum der Wrkg. liegt fur Papain u. Papaincyanliydrin bei pn — 5 
mit sehr stcilem Abfall der Kurve nach der sauren Seite; nach der alkal. Seite ist 
der Abfall fur Papaincyanliydrin steiler ais der fur Papain selbst; es wurde in 
beiden Fallcn bis Ph =  3,8 u. pn =  9,5 noch deutliclie Wrkg. erzielt. — Die 
Emjifindlichkeit yon Papain auf HCN ist so groB, daB man noch 0,0016 mg 1ICN 
in 1—2*/2 cem Yol. nachweisen kann. Um auf solche Spuren von HCN in 1—2 ccm 
zu priifen, bringt man die Lsg. unter Zusatz von 0,2 g geloster Gelatine u. 0,5 ccm 
'/j-inol.-Dinatriumcitrat auf das Vol. yon 5 ccm u. yergleiclit die Wrkg. von Papain 
in dieser Lsg. mit einer Vcrglcichsprobe oline HCN, indem man nach 8 Stdn. langem 
ErwSrmen auf 40° mit 50° w. absol. A. auf das lOfache verd. u. mit '/6-n. alkoh. 
KOH (Indicator Thymolphtlialeiu) titriert. Der Nachioeis der Blausaure erfolgt 
durch den etwaigen groBeren Spaltungsbetrag der ersten Probc (H2S kann ebenso 
wie HCN ąktiyieren.)

Fflr Papainmengen yon 5—10 mg in 10 ccm Gelatine ist das Prod. aus Enzym- 
menge u. Reaktionszeit annahernd konstant. Fiir die mit Enzymmengen 1 : 16 in 
1 Stde. erzielten Spaltungen wird eine Figur gegeben, aus der bei Einlialtung der 
Bedingungen (0,4 g Gelatine in 10 ccm, 40°, 1 Stde., pa  ==■ 5, 2-std. Vorbehandlung 
mit 5 mg HCN) auf die Menge des yorhandenen Papain zu sclilieBen ist, Gemessen 
wird die Aciditatszunalime durch Titration der Aniinosauren in 90%‘g- alkoh. Lsg.



1024. II. E t. E n zym ch em ie . 1803

mit y6-n. KOH wic in der Arbeit von W ald sc h .m id t -Leitz  (1. c.). (Um dic Aus- 
flockung der unverdauten Gelatine zu vermeiden wird empfohlen, deu A. vor Zugabe 
auf 50° zu crwarinen). Da die Gelatine kein Substrat konstanter Zus. ist, ist dic 
Mctliode nicht allgemein u. genau reproduzierbar. — Peptou cx albuminę ist gegen 
Papain obue HCN bcstiindig, nachdem in der erstcu Stde. der Einw. eine geringe 
Spaltung stattgefunden liat; Papaiu HCN spaltct langsam aber tiefgehend. — 
Peptone, wclolic, wic im Original niilicr bcschrieben ist, aus Gelatine nacli Ycr- 
dauung dtircli Papain oline HCN fraktioniert gefallt wurden, wurden durch Papaiu 
-j- IICN gcspalten, wobei die am leichtesten fiillbaren am besten gespalten wurden.
— Gelatiuepepton, das durch trypt. Yerdauung erhalten war, yerhiilt sich iihnlich.
— d^-Łeucylglycin wird wie Glycylglyciu weder von Papain noch seinem Cyan-
liydrin in 72 Stdn. gcspalten. — Lcucylglycyllcucin wird durch Papain -)- HCN in 
48 Stdn. zu l/3 gespalten. — Die Gclatinchydrolyse des Papains wie auch dic des 
Papaiucyauhydrins wird durch die nicht hydrolysierbaren Substrate schwacli ge- 
hemmt. — Papain ist an Kaolin (10—20fache Menge) aus ncutralcr u. */a0-n. essig- 
saurer wss. u. 33°/0ig. alkoh. Lsg. gleicli gut adsorbierbar, etwas scblechter aus 
ij.i0-n. ammoniakal. Lsg. — Toucrdc adsorbiert aus saurer Lsg. sehlecht, aus 
ncutralcr Lsg. besser, aus ammoniakal. Lsg. viel besser. Ggw. von A. befordert 
dic Adsorption stark, auch schon bei Konzz., die unter der Konz. begiuncndei' 
Fallung liegen. Das Enzym ist mit NIL, nicht, wohl aber mit W. oder 0-n. Essig- 
saure cluicrbar. Aus der Elution ist das Enzym wieder adsorbierbar. (Ztschr. f. 
physiol. Ch. 138. 184—215. sSTtinchen, Akad. d. Wiss.) A. 11. F. H e s s e .

Paul F leury , Bezichung zwischen der diasłałisójkn Wirksamkeit und der 
Reaktion des Mediums. I. Gegenwdrtiger Stand des Problems. — II. Anwttndung 
auf das Studium der Laccase. (Vgl. auch S. 1472.) I. Zusammcnfasscndc Darst. 
der Arbciten iiber den EinfluB der Bk. auf Fermenttiitigkeit im allgemeinen u. der 
zur Erklarung der bcobachtcten Erscheinungen aufgcstclltcn Thcoricn, unter denen 
Vf. diejenige von Co l i n  u . CilAUDUN noch am einleuchtendsten erscheint. —
II. Im AnschluB an seinc friiheren Unterss. (vgl. S. 342). pruftc Yf. den EinfluB 
der Rk. auf die Wirksamkeit der Laccase eincrscits bei optimaler Konz. an 
Guajacol u. 0 2, andererseits auf die bei Anderung dieser Konzz. eintretenden 
Wirksamkcitsanderungen. Im ersten Falle, bei 75—100 mg Guajacol in 10 ccm, 
ergab sich Stcigcrung der Wirksamkcit mit waclisendem pft bis 6,7, dann Ab- 
nahmc, fast yolligc Hcmmung bei 4,5 u. 9,0. Diese Anderungen sind vollstandig 
rcvcrsibcl. Dic Vcrminderuug nach der sauren Scite ist um so crlicblicher, jc 
geriuger dic Konz. an Guajacol ist. Nach der alkal. Seitc hin strebt dagegen die 
Wirksamkeit mehr u. mchr konstant, unabhangig yon der Guajacolkonz. zu werden. 
Das Optimum von pu wird mit Abnahme dieser Konz. nach der alkal. Scite vcr- 
scliobeu. Der EinfluB des 0 2-Druckes wurde durch Anderung von p [t nicht gc- 
iindert. (Buli. Soc. Chim. Biol. 6. 536—92.) Spiegel.

Tadeusz Chrząszcz, Die dextrinierendc Kraft der Malzamyłasc verschiedener 
Getreidearten und einigc Bcobachtwigen uber die Reaktimerung der durch Iwlie Tem
peratur iiiaktwierten Amglasc. (Ygl. Biochem. Ztschr. 142. 417; C. 1924. I. 1047). 
Dic Dextriuierung der Starkę wird ycrfolgt mittels der Fiirbung, die 5 ccm dex- 
trinierter Starkekleistcr 10 ccm '/eoo'11- Jodlsg. erteilen. — Das Optimum der Wrkg. 
ist bei 40° bei pu. — 4,6(5—5,28. Die Beschlcunigung der Dextriniprung durch 
Puftcrzusatz tritt am deutlichsten bei kleincn Amylasemcngcn hervor. Bei groBer 
Amylascmcngc ist die Beschlcunigung um so geringer, je schneller die Dextrinierung 
ycrliiuft u. demcntsprechcnd sich eine hohere Temp. ais die giinstigstc erweist. — 
Bei klciner Amylascmcngc sind Tempp. unter 50°, bei groBer Amylascmenge sind 
Tempp. yon 50—70° am gunstigsten. Dics hiingt mit der Zcrstorung der Amylasc 
infolge der Temp. zusammen. Bei Einw. groBer Amylasemengen u. hoherer Temp.
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ist die Wrkg. so groB, daB die Dextrinierung friiher beendet ist ais die Zerstorung 
der Amylase. Eine bestinnnte optimalc Temp. besteht daher nicht, sondern fiir 
jedes Verhaltnis Stiirke: Amylase ist eine andere Temp. optimal. Diese stelit in 
einem festen Vcrhaltnis zur Zeitdauer der dextrinierendcn Wrkg.: bei Einw. von 
Amylase auf 2%ig. Starkekleister u. einer solehen Enzymmenge, daB die Dextri- 
nierung 1—2 Stdn. dauert, liegt die giinstigste Temp. bei 50—55°, bei einer Dex- 
trinierungszeit von */2—1 Stde. bei 55—60°; brauclit man zur Dextrinierung weniger 
ais ,l/j Stde., so ist GO—70° die giinstigste Temp. Je konzentrierter der Starkekleister 
ist, desto mehr sind lioherc Tempp. giinstig. — Je dickHiissiger der Starkekleister 
ist, desto mehr sehiitzt er die Amylase vor Hitzeinaktiyierung, desto hohere Tempp. 
erw.eisen sich fiir die Dcstrinierung ais optimal. — Weizenmalz hat eine groBere 
dextrinierende Kraft ais Gerstenmalz. — Weizen- u. Roggenmalzainylase sind cmp- 
lindlicher gegen hohe Tempp. ais Mais- u. llirsemalzamylase.

Die Dextrinierung verliiuft um so rascher, je besser die Stfirkeyerkleisterung 
ist. Dies ist ara meisten siehtbar bei der Dextrinierung bei hohercr Temp. — 
Hohore Konz. des Starkekleisters bcgiinstigt die Dextrinierung. •— Die yollśtundige 
lnaktiyierung vou Gerstenmalzamylase erfolgt bei 85° (wss. Lsg., pH =  5,1) in 
Yj Stde., bei Wcizenmalzamylase in 15 Min. Teilweise lnaktiyierung erfahrt die 
dextrinierendc Kraft bei 50° in 1 Stde. bei konz. Starkekleister, oberhalb 30° bei 
langer Dextrinierung u. diinnem Starkekleister. Dic Totungstemp. nach E u l e r  
wurde nicht bestimmt, da mit der Jodmcthode nicht dic halbe' lnaktiyierung be- 
stiimnt werden kann. — SchUttelt man durch Kochen inaktiyierte Amylasclsg. mit 
Luft, so findot bei Gersten- nicht aber bei Hafer- u. Hirseinalz eine teilweise 
Reaktiyierung statt; weder 0 2 nocli H20 2 liaben eincn gunstigen EinfluB auf dic 
Reaktiyieriuig. •— ErwSrmt man Malzauszug vor der Einw. auf Stiirke auf 40—45", 
so tritt nach einstundigem Erwarmen eine Abschwachung, nach 2- oder 3-std. 
Erwiinnen eine Steigerung der enzymat. Wrkg. ein; die Wrkg. des 3-std. Erwarmens 
ist kleiner ais die des 2-std. Erwarmens. (Biochem. Ztschr. 150. 60—92. Posen, 
Uniy.) A. R. F. H e s s e .

Nicolaus N. Iwanoff, Uber die Aktiińtał der Urease in lióhen Alkoholkonzcn- 
Irałionen. Sojaureąse ist auch in 95,2-gnidigem A. u. in 80—95%ig. Aceton wirk- 
sam. In 80-gr:idigcm A. werden in 19 Tagen 94,4°/0 Ilarnstoff zerlegt. — Verss., 
HCNO ais Zwischcnprod. des Harnstoffzerfalls naclizuweisen, schlugen fehl. — Dic 
Wrkg. der Urease in A. beginnt sehr langsam infolge allinśihlicher Umwandlung 
des Enzyms aus dcm zymogenen Zustand. (Biochem. Ztschr. 150 . 108—14. Peters
burg, Uniy.) A. R. F. H e s s e .

Y ajiro H attori, Das Yerlialten von u- wid fi-Me.thyhjlucoaid zur Takainuertase. 
Die Ilemmung der "Wrkg. von Enzyincn kann entweder so erfolgcn, daB dic Zcr- 
fallsgescliwindigkeit der Enzyin-Substratyerb. yerlangsaint wird, oder daB es sich 
um eine Konluirrenz des hemmenden Stoffes mit dcm spaltbaren Substrat um die 
Bindung des Ferincntcs handclt. Ein Bcispiel fiir den crsten Fali, bei dcm die 
relatiyc Henitnung nur von der Konz. des Hemmuugskorpers, nicht aber yon der 
Konz. des Fermentes oder gar des spaltbaren Substrates abliangig ist, ist dic Hein- 
niung der Saccliaroscspaltung mitlnyertin (Saccharasc) durch Glyccrin; den zweiten 
Fali, bei dem die Ilemmung vom rclatiyen Meugcnyerhaltnis der 3 beteiligteu StofTe 
abhiingt, ist bei der Wrkg. yon Fructose auf Saccliaroscspaltung (ygl. M ic h a e l is  u . 
P e c h s t e in , Biochem. Ztschr. 60. 79; C. 1914.1_. 1198) ycrwirklicht. Vf. untersclieidet 
danach Hcmmung yom Glyccrintypns u. vom Fructosctypus. — Im AnschluB an 
Vcrss. von K uhn (Ztschr. f. physiol. Cli. 129. 57; C. 1923. III. 1173), welclier 
nachwies, daB dic Saccliaroscspaltung durch Ilefesaccharase von (3-Glucose nicht, 
dagegen yon a-Glucose gehemmt wird, u. daB bei Takasaccharase die Verlialtnisse 
genau umgekehrt liegen, wird dic Hcmmung dieser Rkk. durch a- u. ^5-Methyl-
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glucosid untersuelit. — Bei Hefesaeeharase hemmt /J-Glucosid gar niclit, wiihrend 
«-Glucosid stark u. zwar naeh dcm Glyćerintypus hemint. Bei Takasaccharasc 
hemmt a-Glucosid gar nicht, aber das ,9-Glucosid hemmt stark. Fur diese Hem- 
muug kann der Glyćerintypus mit Sicherheit ausgeschlossen werden u. der Fructose- 
typus wahrscheinlich gemacht aber nicht bewiesen werden, weil sich bei Taka
saccharasc die Afiinitiit zwischen Ferment u. Substrat nicht so einfach wie bei 
Hefesaeeharase crklaren lafit. — .,Takadiastase“ entlisilt keine Glucosidase, da bei 
pi, =  5,6 in 24 Stdn. eine Anderung der Dreliung bei Ein w, des Enzyms auf </.- 
oder |9-Mcthylglucosid nicht beobachtet wurde. — Die Einw. von Takasaccharasc 
auf Saecharose erfolgte bei pu — 5,7 u. 28,0°. (Biochem. Ztschr. 150. 150—58. 
Nagoya [Japan], Aichi-medizin. Univ.) A. R. F. H e sse .

A rrttu ri I. Y irtanen , Enzymatische Studien an Milchsdurebakteńen. II. (I. 
vgl. S. 56.) Im Gegcnsatz zu den friiher bei Streptococcus lactis gefuudencn Ver- 
hiiltuissen findet Vf., daB Bacterimn casei 8 in Lsgg., welche Phospliat (2,6 Moi. 
PO,) u. Glucose (1 Mol.) in Ggw. von Toluol entlialten, in 20 Stdn. bei pjj =  6,2 
eine Yermiuderung des freien Phosphats urn mehr ais 30% bewirkt. Es tritt B. 
von IIexosephosphorsaureesłer ein. Da aber die-Giirung mit B. casei £ durch Toluol 
nicht gehindert wird, wird das so gebundene Phosphat in einem spateien Stadium 
in dem MaBe wieder frei, ais Zueker vergoren wird. Die auf Grund der Yerss. 
mit Streptococcus lactis ausgesprochene Vermutung der grundsatzliehen Vcrsehiećleu- 
heit zwischen bakterieller Milchsiiuregarung u. B. von Milchsiiure im Muskel scheint 
nicht mehr stichhaltig. .'Walirselieinlich ist die B. von Zymophospliat zum Teil auf 
das iu beiden Bakterienarten enthaltene Cocnzym der alkoh. Giirung zuruckzufuhren. 
Ein yorlaufigcr Vers. zeigt auch, daB durch Waschen mit W. yom Coenzyin be- 
freites B. casei e keine wesentliche Giirung u. keine B. von Zymophosphat be
wirkt. — B. casei e, welclies bei ueutralcr u. schwaeh- saurer Rk. das Casein ohne 
Zwisclieustufen zu Aminosiiuren spaltct, bildet bei 40° bctraebtliche Menge Milch- 
siiure, wclclie dann nicht weiter umgesetzt wird. Es enthiilt keine Katalase. 
(Ztselir. f. physiol. Ch. 138.136—43. Lab. Butterexportges. Valio m. b. H.) A.R.F. IIe.

R ichard  W ills ta tte r und F ried rich  Memmen, Vergleich von Lcbcresterasc 
mit Pankreasłipase; iiber die stereochcmische Spczifitćil der Lipasen. V III. Abhand- 
Iuhij iiber Fankreasenzyme. (VII. vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 133. 247; C. 1924.
I. 2276.) Die Unterscliicde, welche Pankrcas- u. Lcberlipase in ihrer Abhiingig- 
keit \-ou Aktivatoreu u. Iiemmungsstoften, sowie in ihrer Haltbarkeit, in ihrer quan- 
titatiyeu Spezifitiit fiir Substrate aus den eiuzclncu Gruppen der Ester u. in ihrer 
ster. Spezilitat fiir Substrate von asymmetr. Bau zeigen, yerscliwinden nicht bei der 
Reinigung der Enzyme mittels Adsorptionsinethoden. Dies zeigt, daB die Enzymc 
reaktionskinet. u. auch pliysiolog. yersehieden siud. Uncntsehieden bleibt, ob es 
sich urn Verschiedenhcit von „Enzynikomplexen“ (d. h. dasselbe Enzym mit ver- 
sehicdeueu Begleitstoffen) handelt oder ob die Enzyme selbst yersehieden sind. — 
Die Stoffe, welche die Spaltung vou Tributyrin durch Pankreasłipase (vgl. Ztschr. 
f. physiol. Ch. 129. 1; C. 1923. III. 1171) fordem (Albumin, Na-Oleat -f- CaCI,), 
hemmcu die A\rrkg. des Leberenzyms. lis wird deshalb die Methode der aus- 
gleichenden Aktiyierung nicht angewandt. Die stalagmometr. Best. erfolgt in einem 
Versuchsausatz, der aus 56 ccm Tributyrinlsg., 2 ccm Enzymlsg. u. 2 ccm Ammou- 
puffer (1 Tęil 2,5-n. NH, +  8 Te ile 2,5-u. NH4Ćl) bestcht* u. pH =  8,6 zeigt. Ais 
„Leberbutyraseeinheit" (B.,-E.) gilt die Enzymmenge, die in 50 Min. die Tropfen- 
zahlabnahme 18 bewirkt. — Buttersiiuremetliylester wird besser ais Tributyrin (u. zwar 
mit u. ohne Ca-Olcat gleichgut), Oliyenol dagegen wesentlich sehlechter gespalten. Urn 
dieselbe Spaltung wie mit 0,01 g getrockuetem u. entfettetem Pankrcas zu erziolen, 
sind fiir die Hydrolyse von Buttersiiuremethylester nur 4 mg, von Tributyrin 1 g, 
yon Oliyenol aber 106 g getrockneter Leber notig. Man kann das Pankreaseuzyin
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ais eine auch zur guten Hydrolyse einfaclier Ester befaliigte Lipase, das Leber- 
enzj'in ais eine Esterase bezeichnen, die nur in geringem Ma8e befahigt ist, Fett 
zu spałteu.

Die Lsgg. der Leberesterase, welclie man aus mit Aceton getrockueter Leber 
am besten mittels 0,025-n. NH3 oder auch mit Glycerin erhalt, kann man durch 
einmalige Adsorption des Enzyms an Kaolin oder Tonerde bei pg =  4,2—4,4 u. 
Elution mit 0,25-n. KH3 auf den 6fachen Reinheitsgrad bringeu. Wiedcrholung 
der Adsorption bringt kcine weitere Reinigung, wolil aber konnte die Elution durch 
Elcktrodialyse auf einem Keinheitsgrad von Butyrasewert (B.J-W.) =  184, d. h. 
184 U.,-E. iu 1 cg Trockengcwicht, gebracht werden. (Die Leber bat B .,-W . =  
8,5—-9,1.) Durch die Reinigung wird die Ilaltbarkeit, welche besser ist ais die der 
Pankreaslipase, wenig beeinfluBt. Meist erfaliren die Elutionen in den ersten Tagcn 
eine Abuahme um */ś—*/,, um dann bestandig zu bleiben. — An den beschriebenen 
Unterschieden in Aktiyierung u. Hemmung andert die Reinigung nichts. Im Gegen- 
satz zu R ona  u. P etów  (S. 479) finden Yff. einen EinfluS der Begleitstoffe bei Ver- 
giftung verschieden reiner Praparate mit Chinin oder Atoxyl. Rolie Leberlipase 
wird durch Atosyl um 30%, nach Reinigung um 70% gehemmt. Die Hemmung 
durch Chinin war auch am gereinigten Praparat nicht bedeutend. Die Hemmung 
der Pankreaslipase durch Chinin war von Praparat zu Praparat verscbieden; in 
einer Glyecrinlsg. dieser Lipase, die gegen Chinin unempfindlicli war, trat nach 
Zugabe von Albumin bedeutendo Hemmung durch Chinin ein.

Bei den Estem u. dcm Monoglycerid der Mandelsiiure u. bei dem Ester des 
Jlandclsauremethyliithers zeigt es sich, daB die Pankreaslipase die 1-Fonn in 1 Stde. 
um 30% rascher yerseift ais die d-Fonn, wahrend bei leberesterase die abge- 
spaltene Saure rechsdrehend ist. Die Hydrolyse des Tropasaurecsters, wclcher 
schwcrer ais Mandclsaurecster zti spalten ist, fiihrt mitPankreas zu Rcchtsdreliung, 
mit Lebcr zu Linksdrehung des verseiften Anteils. Bei der Spaltung der rac. 
Ester der Phenylchlor- u. -bromcssigsaure zeigen die zuerst gebildeten Sauren mit 
beiden Enzymen Linksdrehung, bei den Estem der Phenylaminoessigsaure Rccht.s- 
drehung; auch bei Leucin propyl ester spalten Paukreas- wie Leberlipase die
1-Komponeute. — Mandelsauremonoglycerid (R.. W ills ta tte r  u. F. K onigsberger, 
unyeroffentlicht) aus ilandelsaure u. Glycerin in Ggw. einer Spur CuS04 gc- 
wonnen, mit Ililfe von Essigester isoliert u. vou beigemischtein Diglycerid durch 
Auszichen des letzteren mit A. befreit. Sirup von der Y.-Z. 243 (statt ber. 248). 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 138. 216—53. Miinchcn, Akad. d. Wiss.) A. R. F. IIe s s e .

A. Clementi, Uber ein neues eigenartiges Ferment des Darmsaftes, die Pliosplio- 
glycerase. Zellfreier Dannsaft, aus einer Vel!afistel vom Hunde genommen, spaltete 
Glycerinphosphorsaure bei 37° in 72 Stdn. bis zu ca. 50%. Das Ferment wirkt 
am besten bei schwach saurer Rk., wird durch alkal. Rk. gehemmt, durch Kochen 
zerstiirt. Es fehit im Pankreas- u. Magensaft (Arcli. internat, dc physiol. 2 2 .  
121—36. 1923. Rom, Univ.; Ber. ges. Physiol 26 . 139. 1924. Ref. C. Op p e n 
h e im e r .) S p ie g e l .

K j. P fla n ze n c h e m ie .
A dolf M ayer, Die Crassulacccn-Apfclsawe. Durch die von F ranzen  u. 

Ostertag  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 2995: C. 1923 . I. 101) erwiesenc Tatsache, 
daB die ais Crassulaceen-Apfelsaure bezeichnete Substanz nur eine verunreinigtc 
Apfelsaure ist, wird die ErklSrung der B. vou organ. Substanz im Yegetations- 
prozeB der Pflanzen insofern yereinfaeht, ais hierdurcli der Nachweis erbraeht 
wird, daB dieser Yorgang sich an einer einfachen, weit yerbreiteten Saure, der 
Apfelsaure, yollzielit. (Landw. Yers.-Stat. 1 0 2 . 309—10.) B e r ju .

G. Dnpont, Uber die sauren Bestandteile des Harzes der Aleppokiefer. L Die 
u- und S-Aleppinsciurcn. (Ygl. D u po n t  u. U z a e , BulL Soc. Chim. de France [4]
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35. 394; C. 1924. I. 2779.) Aus Galipot cincr span. Alcppokiefcr crhielt Vf. durch 
Losen in A. u. fraktionierte Fallung mit W. Ndd., die aus w. Aceton umkrystallisiert 
zwei verschiedeu krystallisiercnde Sauren gaben: u-Aleppinsdurc, ,( (I),
ortborliomb. Prismen, [«] fiir gelbe Hg-Linie — 60,2°, fiir die griine Linie — 77,4°,
F. 148° unter Veriinderung; Na-Salz 1. in W., durcli iiberschiissiges NaOH fiillbar; 
Ca-Salz weiB, gelatinos, Mg- u. Pb-Salz ebcnso, Ag-Salz weiB, rotlich am Licbt, 
Co-Salz lila, Cu-Salz griin; alle 11. in organ. Mitteln. Diese Saure findet sieli 
besonders in den ersteu Fraktioneu. — fi-Alcppinsaure, C20H300 2 (II), aus Aceton 
klino- oder naliezu ortliorhomb. Prismen (Abb. der Krystalle von I  u. I I  im Original), 
bei schnellem Erliitzen F. 157—159°, [«] fur gelbe Hg-Linie — 88,2°, fiir griine 
Hg-Linie — 80,3°; Na-Salz wie das vou I ;  Cu-Salz griin, gelatinos; Mn-Salz weiB, 
Co-Salz mauvefarbcn; 11. in organ. Mitteln. Die beiden Sauren isomerisieren sieli 
in alk oh. Lsg. in Ggw. von 1IC1 zu a-A biełinsaure. Bei Saure I  folgt aus der 
Anderung der Rotation, daB hierbei eine Zwiscbenverb., die Aleppoabietinsawe 
entsteht, [u ] fiir gelbe Hg-Linie — 10,50°; dic Saure I I  isomerisiert sich zu «-Abictin- 
siiure allmiihlich oline die Zwischenverb. Aus den Daten der Rotation berechnet 
Vf., daB Galipot aus der Alcppokiefcr zu */4 aus I  u. >/j aus I I  besteht. (Buli. 
Soc. Chim. dc France [4] 35. 879—89.) H abęeland.

G. Dupont und L. Desalbres, Uber dic sauren Bestandtcile iles Alcppohąrzes.
II. Einer dieser Bestandteilc, die u-Aleppinsaurc, ist eine priindre Terpentinsaurc. 
(I. vgl. vorst. Ref.) Yff. habcu festgestellt, daB die in vorigcr Mittcilung beschricbcne 
ft-Alcppinsaure nur eine isomorplie Mischung von Alcppoabietin- u. Abietinsaure ist; 
diese beiden Sauren sind in dem Harz durcli Isomcrisation der «-Alcppinsaure 
entstanden. Im wescntlichen besteht dalicr dieses Harz nur aus einer primiiren 
Tcrpentinsaurc, dic kiinftig ais Aleppinsaurc bezeichnet wird. (Buli. Soc. Chim. de 
France [4] 35. 890—92. Bordcaux, Inst du Pin.) H aberland .

G. Dupont, Jlypothese iiber die Ursprungsbeziehungen der die Conifercnliarze 
bildenden Tcrpcne und krystaUiłńerten Sauren. (Buli. Soc. Chim. dc France [4] 35. 
892—97, — C. 1924. II. 480.) H a b er la n d .

S. L. Jod id i (unter Mitarbeit von K. S. Markley), Physioloyische Untersuchungeu 
iiber Gelreidearten. II. Vorkoinmen von Aminosauren und Pulypepliden in ungckeimtai 
Ilaferkorncrn. (I. vgl. Journ. Amerie. Chem. Soc. 45. 2137; C. 1924. I. 56.) Die 
analyt. Unters. der Korner von 4 Hafcrsortcn a) Swedisli Select, b) Yictory, c) Jowar 
u. d) Winter Turf) ergab, daB die uiigckeimten Samcu Aminosauren u. Polypcptide 
enthaltcn. Der Aminosiiuren-N-Gehalt, bezogen auf den Gesamt-N-Gchalt war bei 
a) 2,48, b) 2,02, c) 2,35 u. d) l,05°/o; bezogen auf die gesamte, ofcntrockcnc Korner- 
masse: a) 0,064, b) 0,040, c) 0,057 u. d) 0,025%; fiir Siiureamid-N waren dic ent- 
sprcchenden Zahlen: 1,95; 1,45; 1,93; 1,80% u. 0,051; 0,029; 0,046 u. 0,027%; fur 
Peptid-N: 4,10; 3,63; 3,49; 2,15% bczw. 0,106; 0;073; 0,084 u. 0,032%. (Journ. 
Franklin Inst. 198. 201—11. Washington, U. S. A. Dep. of Agricult.) H a b e k l a n p .

D. Liskier, Die chemisclic Znsaimnensctzung vvn Spreu, Kumem und anderen 
ludturpllaiize.il in dem mittlcren Wolgagebiel. (Zhur. Opytn. Agron. Ingo-Vostoka 
[Journ. Expt. Landw. Siidost. Eur.-RuBlands] 1. 73—88. 1922; Exp. Stat. Rec. 
50. 169.) Bekju.

W. L. Latshaw und E. C. M iller, Elementarc Zusammensetzimg der Mais- 
p/lanzc. Analyt. Unters. der Bliittcr, Korner, Stengel u. Wurzeln von 5 Mais- 
pflanzen auf deren Gehalt an C, O, II, N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Al, Cl u. Mu. 
Die gewonnenen Ergebnisse werden in 7 ausfuhrlieheu Tabellen nicdergelegt u. 
das Mengenvcrhaltnis, in welchem jedes der einzelnen Elemente an dem Aufbau 
der Pflanze beteiligt ist, graph. veransehaulicht, sowie die Mengen der einzelnen 
Elementarbestandteile berechnet, welchc der Luft u. dem Bodcn durcli eine Erntc
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pro acre entzogen werden. (Journ. Agricult. Research 27. 845—60. Kansas, Agric.
Exp. Stat.) B e r ju .

E 3. P f la n z e n p h y s io lo g le . B a k te r io lo g ie .

Albizzo C urin i-G alle tti, Eimoirkung von Saponin auf (lic Keimung olhalngcr 
Samen. Bchandelt inan olhaltige Samen mit Saponinlsgg., so tritt eine merklichc 
Bcsehleunigung der Keimung eiu, welche wahrsehcinlich auf Glucosidspaltung zu- 
ruekzufuhren ist. Auf den weiteren Wachstumsyerlauf des Keimes hat die 
Saponinbehandluiig keinen EiufluB. (Staz. sperim. agrar. ital. 57 . 147— 52.) Gm.

P iętro  Crispolti, Uber die łcchnischc Reifung der Olwe. Eingehendc Verss. 
ergaben, daB die 01ive beim liingercn Hiingen am Baume stitudig Urmer an W. 
wird, und daB dcmentsprechend der absol. Olgehalt steigt. Vom Standpunkfe der 
Olgcwinnung tut man deshalb gut, die Ernte moglichst hinauszuschieben. (Staz. 
speiiin. agrar. ital. 57 . 194—203. Spoleto.) G rim m e .

Elisabeth. Seubert, Uber Chemotropismus bei Avena. Durch Dekapitieren der 
Spitze wird das Wachstum des Avenakeiinblattes stark geliemmt. — Allseitige Einw. 
eines unyerd. Speielicls auf dic Sclmittfliiche liist ein sehr starkes Wachstum aus, 
welchcs das der intakten Pflanzc iibcrtrifft. —• Verd. Speiehel, vcrd. PreBsaft aus 
dem Leimling, Salze, Zucker wirken wachstumshemmend. Wird der betreffeude 
Stoff nur einseitig der Schnittflache des Stumpfes zugcsctzt, so tritt nur einscitige 
AYachstumshemmung oder -steigerung auf, d. li. also positye oder negatiye Kriim- 
mung. (Biochem. Ztsclir. 150 . 93—100. Heidelberg, Uniy.) A. R. F . H esse ..

D. R,. H oagland und J. C. M artin, WirJcung der Salze auf die Absorption 
anorganischer Elemente und auf das Puffersysłem der Pflanze. Wird NaCI oder 
NaaS04 einer Niihrlsg. zugegeben, so wird die Absorption yon Ca, Mg u. K er- 
schwert. Vou NaCl kann Cl u. Na absorbiert u. yon yerschiedcneu Pflanzen iii 
relatiy groBeu Jlengen aufgespeichert werdeu. S04" wird weniger schnell auf- 
genommen ais Cl'. Durch Zusatz von NaHC03 zu Niihrlsgg. wird ein sehneller 
u. starker Weclisel der Rk. der aus den Gerste-, Erbsen- u. Kilrbłswurzeln aus- 
geprcBten Siifte yerursacht. Die Pufferwrkg. der aus den Steugeln u. Blftttern aus- 
gepreBten Siifte ist groBer ais die der Wurzclsafte. Erstcre anderien auch dic Rk. 
weniger leicht. NaN03 yermehrte in der angewandten Konz. die Alkalien des 
A\rurzclsaftes u. ycrursachte Schadigungen, aber in geringercm Grade ais NaHCO.,. 
(California Sta. Tech. Paper 8. 20 S. 1923; Exp. Stat. Rcc. 5 0 . 221.) B e r ju .

Nicolaus N. Iwanoff, Absorption■ des Harnstoffs durch Pilze. Champiguons 
absorbieren Ilamstoff aus Lsgg. u. lagern ihn bis zu 14,3%  voin Trockengewicht 
im Hutę, besonders im Ilymenium, des Fruchtkorpers ab. — Thioharnstoff wird 
ebenso aufgchommen, aber nur bei Vcrabreichung in reinem Zustand; aus Ge- 
mischen von Harnstofl' u. Thioharnstoff wird nur der erste aufgcuominen. — Bol- 
bitius yitellinus, wclcher Urease euthiilt, lagert keinen Ilamstoff, der von dem 
Enzym zersetzt wird, ab, wohl aber unzers. bleibenden Thioharnstoff. (Biochcm.

C. H. van H arreveld-Lako, Dic Absorption- und Ausspiilung von Stickstoff bei 
Diingung mit Ilam stoff und Ammoniumchlońd. Der N von N1I4C1 wurde bei reich- 
licher Auswaschung durch eine 21 cm liohc Wasscrsaulc (Bodcnhohc ca. 15 cm) 
nur zu etwa 1% ausgespiilt, der N von Harnstoff dagegen im Mittel zu 88%,, bei 
cinigen Bodeusorten etwas weniger, bei anderen ctwas mehr. Durch Humus wird 
nur wenig Harnstoff adsorbiert. In der Praxis entspricht die Ausspiilbarkcit des 
Ilarnstoffes der yon NaN03. (Archicf Suikerind. Nederland. Indie 1924 . 261—67. 
Soerabaja.) G r o szfeld .

W. Bobilioff, Allgcmeinc Einlcitung zur Untersuchung iiber die physiologischc 
Rolle des Latex bei Hevea brasiliensis. Zusainmenhiingeud werden erortert: phyaikal.-

Ztschr. 150 . 115— 22. Petersburg.) A. R. F. H esse .
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cliem. Eigenscliaften des Milchsaftes, Anatomie der MilehsaftgefiiBe, das V. yon 
Lates iu anderen Geweben, Cytologie der MilehsaftgefiiBe, Stellen, in denen der 
Milchsąft in der Pflanze gebildet wird, Beziehungen zwischen Reseryestoften der 
Pflanze u. Milclisaftb., die Thcorien iiber die physiol. Rolle der Milchsaftb.: Mileh- 
saft ais NShrstofif, Theorie der Nśihrstoffleitung, Sekretionstheorie, MilehsaftgefiiBe 
ais Wasserbeliiilter, Milchsaft. ais 0 2 absorbicrendes Mittel. Alle diese Thcorien 
enthalten Widerspriiche. Jede Theorie kann nur teilweise die Bedeutung des 
Milchsaftes erkliiren. (Archief Rubbercultuur Nederland-Indie 2. 281—313. 1918. 
Buitenzorg.) G-roszfet.d .

W. Bobilioff jr., TJntersucliungeii iiber die Latexbildung bei IIevea brasilieims. 
Im Latex aus ausgewachsencn Teilen der Heycabiiume findet man selir kleine 
« [  0,5 /j) rundę, groBere (0,5—2 ju) rundę, oyale (biruenformige) (1,5—2 fi) u. oyale 
(birnenformige), geschwanzte (1,5—3 fi) Kautschukkiigelchen, erstere beiden Formcn 
stets. Das mkr. Bild yon Latex aus dem Stamni ist fiir jeden Baum kennzeichnend. 
Zwischen Latex yon guten u. schlechtcn Erzeugern bestelit mkr. kein Unterschied. 
Latexentzug durch gewohnliches Zapfen bat kcinen EinfluB auf die GroBe der 
Kugelchen. Bei Latexentzug aus isolierten RindenstUeken nimmt die GriiBe ‘der 
Teilchen ab, bei Rubenlassen kommen aber die groBeren wieder zum Vorschein. 
Dies spricht fiir Latexb. in den MilchsaftgefiiBen (ycrgl. yorst. Ref.!) Der Latex 
aus jungen Organen (Bliitter, jiingste Sprosse) bestelit aus selir kleiueu runden 
Kugelchen, aus jungen Wurzeln dagegen aucli aus groBeren Kugelchen der aus- 
gewaclisenen Organc, auBcr in der letzten Wurzel. Die Zunahme der KugelgroBe 
stelit nrit dem sekundiiren Diekenwaclistum in Beziehung. Ubergang von Latex 
aus dem Stommę in neue Ausliiufer findet wegen der Versehiedenheit der Latex- 
kugelclien niclit statt. Der Latex yon auf geschalten FlUchen neugebildetem Bast 
ist mkr. anders ais yon benachbartem Bast; die Latexb. in bestimmten Stellen des 
Bastes geschieht also unabhangig. Nach Latexentzug aus dem Baum findet darin 
intensiye B. yon Latex statt. Die alten MilehsaftgefiiBe bilden neuen sekundiiren 
Latex. (Arcliief Rubbercultuur Nederland-Indie 3. 374—404. 405—07. 1919. 
Buitenzorg.) G r o s z f e ld .

Fusao Ishiw ara, Balrtcricide Kraft und cheniische Struktur. Amido- u. Alkijl- 
deriw . von Benzol liaben keine baktericide Kraft. Wenn aber Alkyl- u. Amidorest 
an yersehiedenen Kernkohlenstoffatomen des Benzols gelagert sind, so ist die 
baktericide Kraft sehr groB, wie bei Toluidin. Die Nitrogruppe wirkt so stark wie 
die Alkylgruppe. Wird ein Phcnol mit dem Alkyl substituiert, so erhoht sich die 
baktericide Kraft um das 3—lOfaclie. Boi Fettsćiuren wirkt aber die C-Vermehrung 
abschwSchend. Benzol u. Methan erlialten baktericide Kraft durcli lIydroxylierung 
oder Carboxylierung. Die Aldehydgruppe erhoht die Wrkg. bedeutend. Aucli 
Karbonsiiure u. Sulfosaure wirken yerstiirkend, Ketone u. ungesiitt. Verbb. wirken 
schwach, 75ito-Verbb. wieder sehr stark. Cl hat starkę, J  schwache Wrkg. Die 
chem. Radikale liaben keine elektiye baktericide Wrkg. (Ztschr. f. Immunitiits- 
forsch. u. exper. Therapie I. 40. 429— 52. Tokio.) L e w in .

M. Isaboiiusky und W. Gitowitscll. Zur Frage iiber die Bakteńolyse der 
Tuberkelbacillen. Lecithin-ljSgg., vor allem W.-Lecithin-Lsgg. yerursachen eine 
Bakteriolyse. Auch Olweniil, Oleinsiiure u. Lanolin wirken lytisch auf die Tuber- 
kelbazillen, docli nicht so energisch wie Lecithin. Am stiirksten wirkt Oleinsiiure, 
am scliwiichsten Lanolin. Fast oline Wrkg. ist Cholesterin, yollig oline Wrkg. 
Glycerin. G-rune Seife hat eine ausgesproelien bakteriolyt Wrkg. K- u. Na-Salze 
sind niclit bakteriolytiscli. Alkalien yerseifen die Fettbestandteile der Tuberkel
bacillen. (Ztschr. f. Iminunitiitsforsch. u. exper. Therapie I. 40. 303—15. 
Smoleńsk.) . L e w in .
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B ertha Langw ill, Der Charakter der Sauren, die durch hiimolytische, und nicht- 
hiimolytische Streptokokken aus pathogenen QueUen und aus Milch gebildet werden. 
In zuckerhaltiger Bouillou bilden niclithSmolyt. Streptokokken (I) in den crsten 
24 Stdn. ca. 2 mai so viel Siiure ais hiimolyt. (II), ani Ende der Siiureproduktion 
ist die Gesamtaciditiit bei beiden Gruppen anniiliernd gleicb. Verliiiltnis der 
fliiehligen Siiuren zu nicbtfliicbligen fiir I I  (32 Kulturen) durchsclinittlicb 1 :5,107, 
fiir I  (30 Kulturen, zwischeu denen erliebliclie Abweichungen) durchsclinittlicb 
1 : 7,773. Dic nichtfluchtigen bestanden fast yollstiindig aus d,l-Milchsiiure.
I  bildeten ferner AminosSuren, Essigsiiure u. Spuren Buttersiiure, I I  (ebcnso Streptoc. 
viridans) Essig- u. Propionsiiure, Spuren Buttersiiure, keine Aminosiiure. Unter 
schiede nach yerschiedener Herkunft der Stiimme bestanden nicht. (Journ. of 
baeteriol. 9. 79—94. Baltimore, Johns IiOPKlNS-Uniy.; Ber. ges. Physiol. 26 . 143. 
Ref. Seliomann.) Spiegei;.

H. R einw ein und K. L. Kocłiinki, Ein Fiiulnisversuch mit Agmatin. Vff. 
priifen die Mogliclikeit der Ein w. von Fiiulnisbaktericn auf Agmatin, II2N-C:(NH)- 
NH* CHS • CH, ? CH2CH2 • NHS, unter B. von Putrescin (Tetramethylcndiamin). Das 
Agmatinchlorid (bezw. auch das Carbonat) wurde mit der Niihrlsg., bestehend aus 
Traubenzueker, Pepton Witte, sowie einigen Tropfen Na-Phosphat u. MgS04-Lsg. 
yersetzt, die Rk. sebwach alkal. gemaeht u. mit einer faulenden Pankreasfloeke 
(Alter 3 Tage) yersetzt. Die Siiuerung immer wieder durch Sodazusatz aufgehoben. 
Nach 18tiigigem Stehen bei scliwach alkal. Rk. im Brutschrank wurde aufgearbeitet 
u. Putrescin ais Au-Salz identifiziert. Ausbeute ca. 30%. Mit diesem Beweis fiir
B. von Putrescin aus Agmatin wird die Annahme gestiitzt, daB sich bei Einw. von 
Saprophyten auf Arginin sowohl Ornithin, ais auch Agmatin bilden konnen. Um 
siclier zu sein, muBte noch bei der Argininfaulnis das Agmatin isoliert werden. 
Das negatiye Ergebnis bei der Einw. von pflauzlicher Arginaae auf Agmatin (ygl. 
Kie s e l , Ztschr. f. physiol. Cli. 118. 289; C. 1922 . I. 827) konnte entweder dąrauf 
beruhen, daB solche Arginaśę nur das Arginin, nicht aber das Agmatin hydroly- 
sieren kann, oder aber wurde bei dem nicht geniigend getrockneten Putrescinclilor- 
aurat der Au-Wert vou Agmatin yorgetiiuscht. (Ztschr. f. Biologie 81. 291—95. 
Wiirzburg, Uniy.) TENNENBAUM.

E 4. T ier ch em ie .

G-. B. Zanda, Die Bedeutung des Kupfers im tierischen Organisnms. Neben der 
IIiimatoxylinprobe (vgl. S. 737) wurde die Probe mit Phenolphthalein (Utzsche Rk. 
auf Blut) ais Nachweis yon Cu benutzt. Es wurde dieses so in allen Organen des 
Ilundes festgestellt, ferner fast iu allen der zalilreichen untersuchten Tierarten, 
nur bei Schmettcrlingen miBlang der Nachweis, wolil infolge zu geringer Material- 
mengcn. Vogelfedern zeigten ziemlich holieu, Schneckenhiiuser deutlichen Cu- 
Gelialt. Ncgatiy waren nur Fibrin, Hundeharn, WeiBei. Vf. schlieBt aus den 
Befunden, daB Cu ein wesentlicher Bestaudteil der tier. Gewebe sei. (Biocliim. e 
terap. sperim. 11. 7—21. Cagliari, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 26 . 10. Ref. R o sen -
THAL.) SPIEGEL.

A. Costantino, Uber die Anwesenheit von Zuckern in den Muskclsaftcn. In 
PreBsSften aus Hundemuskeln wurde nach EnteiweiBung nach Schenck  u. Fiillung 
mit Pb-Acetat der Gehalt an Zuekern durch Red. u. durch Vergarung bestimmt. 
Das zweite Verf. ergab wesentlich geringere Werte. (Arch. ital. de biol. 7 2 . 183 
bis 188. Pisa, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 26 . 47—48. Ref. L aquer .) S pie g e l .

Fusao Ishiw ara, Studien iiber das Fugutoxin. Das im Fisclie Fugu (Spheroides, 
friilier Tetrodon) enthaltene Gift wird nach T a wara (Mitt. d. chem. Ges. zu Tokio 
3 0 .  2) aus dem enteiweiBten wss. Filtrat namentlich des Oyariums mit Bleizucker 
ausgefSllt u. mit NH3 scliwach alkal. gemaeht; Fiillung des Pb in wss. Lsg. mit
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[I g daim Abdampfen u. Fallung mit A.; das braune Pulyer, „Rohtetrodotoońn“ ist 
. in W., .mit A. fiillbar; bei wiederholter Wasehung mit W. u. A. ein weifies 
Pulyer (Reintetrodotoxin oder Reinfugutoxin). Die Lsg. wird in Japan mit Erfolg 
jei Neuralgien u. Gelenkrheumatismns angewandt. Es ist leicht dialysierbar, ent- 
rnlt NH2 u. S; F. 120°, gibt Zuekcrrkk., dreht rechts. Osazon: F. 207,5°. —  Das 
FngutOiin ist aber kein Glucosid, sondern ein Glucoseester. — Es liibmt das ani- 
nale Neryensystem u. im yegetatiyen die sympath. u. parasympath. Fasem , aber 
lieht die glatte Muskulatur, die Myoneuraljanktion yon sympath. Neryen u. den 
Endapp. von parasympath. Neryen. Es hat gegen Typhus-, Ruhr-, Cholerabaeillen, 
■itaphylokokken u. Pyoeyaneusbacillen keine bakteriolyt. W rkg., yerursacht jedoc-h 
jeringeEntwicklungshemmung. Es wirkt nicht hamolyt. u. bildet keine Antitoxine. 
Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 103. 209—18. Tokio, Uniy.) W o l f f .

Emil Abderhalden, i i  bo- Produkte. der katalytischen SpaItung'von Gdnsefedern. 
Bemcrkungen zu der Arbeit von W. S. Ssadikow und N. D. Zelinsky. Vf. hat nicht, 
vie S sa d ik o w  u. Z e l in s k y  (S. 686) angeben, die Anschauung iiber die Polypeptid- 
)indung der Proteine aufgegeben. Den Vermutungen iiber das Yorhandensein yon 
lingstrukturen muB yorerst noch weiter nacbgegangen werden. (Biochem. Ztschr. 
L49. 572— 74. Halle, Univ.) W o l f f .

0. Flóssner und F. Kutseher, Chemische Unłersuchungen iiber den Stor (Acipense)- 
turio). Ais Ausgangsmaterial dienten Bestandteile ausgewachsener Tiere. Gleieh 
lach dcm Fang in A. aufbewahrt. Der Alkoholextrakt eingedampft, mit dem Filtrat 
[es zerkleinerten Fleisches yereinigt, aufgekocht u. filtriert, auf 50 ccm eingeengt, 
I2S04 zugesetzt, nochmals filtriert, dann langere Zeit im Estraktionsapp. yon 
CUTSCHEB mit A. behandelt. Der Rlickstand yor dem Herstellen der schwefelsauren 
jsg. besteht aus schwarzen Kiimem, unl. in k. W., schwer 1. in sd. W. Entbalten 
inen roten Farbstoff, sichtbar nur bei neutraler oder schwaeh alkal. Rk. Durch 
iauren u. starkę Laugen keine Zerstorung; bei nachtriiglicher Neutralisierung 
ntensiye Rotfiirbung. Somit Ahnlichkeit mit Cerebrorubin aus Ochsenhirn (ygl. 
Iie l a n d e u , Zentralblatt f. Physiol. 22. 377; C. 1908. H. 1371). Bei Ausschuttelu 
nit A., Aceton unter Zugabe von NaOH bei beiden Fraktionen schone Rotfarbung, 
lagegen mit Amylalkohol u. Chlf. nur bei den Rttckstanden. Tyrosin u. Cystin 
ehlen darin. Aus dem Atherextrakt wurde naeb Zugabe von ZnO milehsaures Zn 
soliert. Der Riickstand von der Atherextraktion mit Pliosphorwolframsaure gefallt
i. daraus nach der Mcthode yon K ittsch er erhalten: Xanthin-AgN03 (Histidin u. 
Vrginin fehlen), geringe Mengen Methijlguanidinpikrat (F. 192°), Cholin (isoliert ais 
’t- bezw. Au-Verb.) u. Neonin (isoliert ais Aurat). (Ztschr. f. Biologie 81. 305—8. 
larburg, Uniy.) Tennenraum .

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

Alfred Neumann, Die eo&inophile Granulasubstanz des Blutes und ihre Dar- 
tellung. Unłersuchungen iibe>■ ihre Beschaffenheit und Eigenschaften. H. Mitteilung. 
themisches und Physikalisches. (I. ygl. S. 1107.) Je  liinger die Granula uuter 
;iinstlichen Bedingungen, also auBerhalb des Korper3, bleiben, um so resistenter 
rarden sie gegen Alkalien, Sauren, Salzlsgg. Auch Traubenzucker, Glycerin, 
Saponin u. Na-Oleat sind ohne EinfluB. Die Substanz ist dagegen 1. in scliwacli 
aurem oder alkal., nicht in neutralem A. Die ausgereiften Granula zeigen nicht 
elten in alkal. Medium sehr deutliche Basophilie, in saurem starkę Eosinophilie. 
)iese Anderung in der Fiirbbarkeit diirfte eine Eigenseliaft des anhaftenden Farb- 
toftes sein. Yon solchem wurde auBer der bei jedem natiyen Praparat yon 
lenschen oder Tieren erkennbaren griineu Eigenfarbe bei der Darst. nach der 
weiten Modifikation ein nicht unbetraehtlicher Gehalt an Hamoglobin uach- 
ewiesen, der aber doch zu gering sein diirfte, um ais eigentlieher, yor allem fiir
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die Peroxydaserk. maCgehender Bestandteil der Granulasubstanz angesprochen zu 
werden. Fe konnte regelmiiBig in den nach der 2. Modifikation erlialtenen 
Priiparaten nachgewiesen werden, aber nicht in den nacli der 1. Modifikation dar- 
gestellten, in Granulis aus Knochenmark auch ohne Ggw. von Hamoglobiu. Ei- 
weiBcliarakter sclieint die eigentliclie eosinophile Substanz nicht zu haben. Die 
nach Modifikation 1 dargestellte oder die nach Modifikation 2 erhaltene (12—13% N), 
dann aber lange dialysierte hatte nur sehr geringen N-Gehalt (0,4—1%) u. ent- 
sprechend scliwache Millonsclie lik. Auch die Peroxydaseeigenscliaft der Granula 
ist nicht an EiwciB geknUpft. Die eigcntliche eosinophile Substanz ist aber often- 
bar befiihigt Stoffe yerschiedener Art, darunter auch EiweiBstoffe, aufzunehmen. 
(Biochem. Ztschr. 150 . 250—04. Wien, Krankenanst. Rudolfstiftung.) S p ie g e l .

S. Leites, Die endoh-inen Driisen und der Blułkalk. Das in der Norm ziemlich 
konstantę Niyeau des Ca im Blute ist wesentlich durch die Funktion eudokriner 
Driisen bedingt. Bei Ausfall der Thymusdruse, schneller nach Eutfernung der 
NebenschilddrUsen erfolgt Abfall, nach Entfernung der Schilddrilse u. der Geschleehts- 
drilsen Erhohung. Entfernte man Schilddriise u. 3 Nebenschilddriisen, so erfolgte 
zuniichst Erhohuug, dann Fali unter die Norm. Thymin P o e h l , Thyreojodin 
Mer ck  u. Spennol, auf Ca-Gehalt im Blute gesuuder Tiere ohne EinfluB, fiihrten 
ilm bei entsprechenden Storungszustiinden zur Norm zuriick. — Bei juugen Hunden 
fUhrt die Exstirpation der Tliymua zu Wachstumsstillstand, MiByerluiltnissen im 
Skelettbau u. troph. Stćirungen. (Biochem. Ztschr. 150 . 183—94. Charków, Med. 
Inst.) Spie g e l .

0 . Buddę und E. Freudenberg, Unlersuchungeii zur Messung der Calciumionen- 
koiizentration. Bei Best. der Ca-Ionenkonz. [Ca"] nach B r in k m a n  u. van  D am 
sind die Werte gegenuber der Bereclmung dann zu groB, wcnu gleiehzeitig Alkales- 
eenz u. P-Werte hoch liegen; sonst ist die Obereiustimmung gut. An Blutdialy- 
saten ergab sich gesetzmiiBig ein starkes Zuriickbleiben der [Ca"] liinter dem aus 
dem Ionenmilieu berechneteu Werte, yerursaclit durch Substanzen der Rest-N- 
Gruppe. Ca-Zusatz zum Blute erhoht die [Ca"] im Dialysat, NII,Cl-Zusatz nicht. 
Glykokoll entionisiert Ca-Lsgg., u. zwar steigend bei sinkender Alkalescenz der 
Lsg. AuBer der acidot., indirekten gibt es auch eine direkte Ionenwrkg. der Ca- 
Therapie. Die absol. Ca-Menge hat einen gewissen EinfluB auf die Ionenmenge 
im Blut. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 4 2 . 284—95. Marburg, Kinderklin.) W o lff .

Luigi Condorelli, Der gebundeue Zacker des Blutes. (Mikrobestimmungsmethode. 
Yerhalten bei normalen Personen. Glykolyse und gebundener Zucker.) Best. des 
Blutzuckers nach B ang  einerseits im natiyen Plasma, -andererseits nacli Erhitzen 
yon 0,1 cem desselben mit 1,5 ecm einer mit KC1 '/a-gesiitt. '/„-n. IICl-Lsg. 10 Min. 
im Autoklayen bei 1 at Druck u. genauer Neutralisierung (NaOII-Lsg. ebenfalls 
mit KC1 */j-gesiitŁ). Bei n. n uch tern en Mensclien fanden sich so an gebundenem 
Zueker 0,30.—0,54 (Mittel 0,42) %0, 0,42—0,72, im Mittel 0,53, des freien ohne 
wesentlichen Unterschied zwischen arteriellem u. yenosem Blute. Nach Eingabe 
yon 20 g Traubenzucker in 50 ecm W. per os war der gebundene Zucker zunachst 
nicht nur relatiy, sondern auch absol. yermindert, dann, wenn der freie wieder 
seinen n. Wert erreicht hatte, absol. ein wenig erhoht. Ahnlich wirkten subeutane 
Injektionen yon Adrenalin u. JTypopliysenextrakt. Bei Glykolyse wahrend 24-std. 
Steliens yon Hundeblut zeigte der gebundene Zucker selten geringe Abnalune, meist 
keine Veriinderung, zuweilen sogar leichte Vermehrung. Bei Hydrolyse yon 2%ig. 
Wittepeptonlsg. in oben geschilderter Weise wird das Red.-Yermogen etwas ver- 
mehrt, wodurch sich aber die obigen Befunde nur zum geringsten Teile erklaren. 
Hauptsiichlich diirften sie aus einer ais Reserye aufgefaBten loekeren Verb. yon 
EiweiB mit Traubenzucker stammen. (Policlinico, sez. med. 31. 125—44. Roma, 
Uniy.; Ber. ges. Physiol. 2 6 . 87. Ref. L a q u eb .) Spie g e l .
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Iv a r Bang f, Blutuntersuchungen an panb-easdiabetischen Hunden. B lu tz u c k e r. 
An 2 pankreaslosen Hunden wurde unmittełbar nacli der Exstirpation bedeutende 
Erhohung gefunden, nacli kurzer Zeit sank der Gehalt etwas, blieb dann ziemlich 
unyeriindert, ura erst kurz vor dem Tode wieder in nicht selir bedeutcndem Grade 
anzusteigen. Wiihrend der ganzen Zeit sehr starkę Acidosis ohne Coma. Zufuhr 
von 150—400 g frischem Rinderpankreas war ohne EinfluB auf den Blutzucker, 
Kohlenhydrate erhohten ihn, besonders bei gleiclizeitiger Pankreasgabe (walirscheiu- 
licli infolgc beschleunigtcr Resorption), Fleischfiitterung erhohte kurze Zeit naeh 
Auftreten des Diabetcs nur wenig, naeh einigen Woclien stiirker (Zugabe von 
Pankreas hier ohne EinfluB). Die Hyperglykiimie war nacli Fleisch mindestens so 
groB wie nacli Kohlenhydrat. Noch starkere Steigerung durch Alanin, hier sehr 
schnell eintretend. — B lu tfe t t .  Eine besoudere Lipiimie wurde niclit fostgestellt, 
auch naeh Zufuhr von Butter mit oder ohne Pankreas niclit. — R est-N . Naeh 
400 g Fleisch war sowohl der Harnstoff-N ais auch der Aminosiiuren-N etwas er- 
lioht, bei Ersatz eines Teiles durch Pankreas bedeutend, nacli 20 g Alanin un- 
bedeutend. Bei einem Hundc kurz vor dem Tode sehr erhcbliche Steigerung, wie 
sonst nur bei Uriimie. (Biochem. Ztschr. 150 . 243—52. Lund, Univ.) Sp ie g e l .

M. Akashi, U ber die Chininspeicherung der roten Blutkorperchen in vitro. Unter 
bestimmten Bedingungeu wurden an Pferdeblutkorperchen durclischnittlich 14,61l)/o 
Chinin gebunden, an Blutkorperchen anderer Ticre weniger. Die Menge des auf- 
genommenen Chinins stelit stets im gleichen Verhiiltnis zu der zugesetzten, ist bei 
gleichbleibender Menge dieser proportional der Erythrocytenkonz. Die hiimolyt. 
Wrkg. des Chinins auf Pferdeblutkorperchen kommt durch Scliiidigung bei seinem 
Austritt aus diesen zustande. Erytlirocyten binden das Chinin schneller ais Hamo- 
globin, die nacli 48 Stdn. aufgcnommenc Menge ist aber in beiden Fiillen die gleiche. 
Leukocyten spielen bei der Aufnahme von Chinin durch Blut keine Rolle. C02- 
reiche Erytlirocyten speichern fast gar kein Chinin, Oa-reiclie gut. Von auderen 
Zellen (vom Kaninchen) binden besonders die Leberzellen Chinin in vitro. Im 
Organismus fand sich Chinin nacli intravenoser Injektion in Serum, Blutkorperchen, 
Haru u. allen Organen, besonders in Nieren u. Lungen, ofters im Serum reieli- 
liclier ais in den Korperclien; im allgemeinen war aber die wiedergefundene Menge 
gering u. verscliwand rasch wieder. (Arcli. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg. 27. 12—30.
1923. Hamburg, Inst. f. Schiffs- u. Tropenkrankh.; Ber. ges. Physiol. 2 6 . 157—59.
1924. Ref. Sc h n itzer .) Spie g e l .

P. Lecomte du N oiiy, Oberflachetiąpannung des Sentms. XI. Eine' Yerbesse-
rung der Technik der Oberjldchenspannungsmesmng. (X. vgl. S. 1700.) Beschreibung 
eines App. mit Abbildungen. (Journ. Gen. Physiol. 6. 625—28. R o c k efeller - 
Inst.) W o l f f .

Felix  K lopstock, Komplemcntadsorption durch Farbsło/f'e. Es adsorbieren, in 
NaCl-Lsg. gel., Komplement: Eosin, Eongorot, IAchtgriln, Magentaroł, Methylenblau, 
Naclitblau, Nigrosin, Rivanol, Trypaflauin, Trypanblau, Trypanrot, Wasserblau. 
Nameutlicli das niedrigdisperse, entgegengesetzt geladene Paar Naclitblau (-(-) u. 
Kongorot (—) wurden yerwandt. Beide binden r  ani Komplementbiudungsvers. ge- 
messen, Komplement. Einfuhrung von Lipoid (Wasserinannsclies Antigen) ais 
zweites Kolloid lost eine kolloidale Zustiindsanderung aus, die in einer vielfach 
gesteigerten Komplemcntadsorption sich SuBert. Die Schutzkolloidwrkg. des Serum- 
eiweiBcs u. die sensibilisierende Wrkg. des Lipoids heben sich ctwa gegeneiuauder 
auf. (Biochem. Ztschr. 149 . 331—38. Berlin-Dalilem, Kaiser WiuiELM-Inst. f. cxp. 
Ther.) W o lff .

M. E isler, U ber das Verhalłm des an Kohle oder Kaolin adsortńerten Braci- 
piłins und Agglutinins zu seinem Antigen. (Vgl. Biochem. Ztschr. 135. 416; C. 1923 .
III. 686.) Wiihrend nur mit NaCl-Lsg. yorbeliandelte Kohle PrScipitinogen aus
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Typhus- oder Choleracxtrakt merklich bindet, ist dics nach Behandlung mit spezif. 
oder unspezif. priicipitierendem Immunserum nicht der Fali. Dagegen vermag die 
Kolile u. ebenso Kaolin nach Behandlung mit jenen Seren Typhus- oder Cholera- 
bakterien spezif. (ohne Beeinflussung nichthomologer ICeime) an sich zu reiBen. 
(Die nicht behandelten Adsorbentien adsorbierten zwar Choleravibrioneii, nicht 
aber Typliusbaeillen.) An Kohle gebundenes Pferdeserumpracipitin reagierte nicht 
mehr mit seinem Antigen. Mit fiir Hammelblut agglutiniercildem Serum behaiulelte 
Kohle (oder Kaolin) vermag die betreffenden Blutkorperchen an ilirer Oberfliiche 
zu konzentrieren, mit andersartigem Serum behandelte unter gleiehen Bedingungen 
niclit. Oline Vorbeliandlung loste Kohle in sehwiichercm, Kaolin in stiirkercm 
Grade das zugesetzte Blut auf. Wahrend also die fiillenden Antikorper fiir gel. 
Antigen (Pracipitnie) durcli Bindung an Kohle usw. inaktiy werden, behalten die- 
jenigen fiir Zellen (Agglutinine) unter gleiclien Bedingungen ilire Wirksamkeif. 
(Biochem. Ztschr. 150 . 350—60. Wien, Staatl. serotlierapeut. Inst.) Spie g e l .

D. A dlersberg, Uber die Ausschcidimg oberflachenakłiver Stoffe im Ilarn Nor- 
maler und Leberkranker. Die Kurven des Tagesablaufes der Oberfliichenspaiinung 
des Harnes Gesunder zeigen groBe Schwankungen, die mit nach entgegengesetzter 
Seite aussclilagenden Schwankungen des spezif. Gewielits zusammenhiingen. Durch 
Verdiinnen auf ein spezif. Gewicht von 1010 wird der Spiegelbildcliarakter nicht 
wesentlieh beeinfluBt. Im Gegensatze zum Gesmiden zeigt. die Oberfliichenspaiinungs- 
kurye beim Sehwerleberkranken eine sehr tiefe Lage mit geringen oder keinen 
Schwankungen, Isostalagurie, bei gleichzeitigen geringen Schwankungen des spezif. 
Gewielits. Die bercchneten absol. Mengen der oberflachenaktiven Stoffe (nach 
G o l d w a sse r , Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 37. 481; C. 1924 . I. 692) sind bei 
Leberkrankcu groBcr ais bei Gesunden. Nach Zufulir yon Dehydrocholsaure findet 
man beim Normalen meist einen Abfall der Obcrfhichenspannuugskurye des Harns, 
bei Sehwerleberkranken nicht. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 4 2 . 194—212, Wien, 
Uniy.) W o lff .

H. R einw ein und F. Thielm ann, Uber den Harn bei pernicioscr Anemie. 
Es wurden isoliert u. identifiziert: Histidin, Methylguanidin, y-Butyróbetain, Gdntngs- 
milchstiure u. ein Dbnetlujbcantlńn der Formel CTH8N ,02. (Areli. f. exp. Pathol. u. 
Pharmak. 103 . 115—26. Wiirzburg, Uniy.) W o l f f .

Franz P ad ar, Uber die Heaktion des Pferdeharns. Freie C02 iibt einen be- 
stimmenden EinfluB auf die Harnrk. aus; niedrige C0.2-Spannungen bewirken einen 
viel steileren Abfall der [01I']-Kurve ais groBere C02-iIengen. Der n. Pferdeharn 
gleieht somit einer IIC03'-Lśg. (Biochem. Ztschr. 149. 200—5. Budapest, Tieriirztl. 
Iloclisch.) W o l f f .

H erm an S harlit und W illiam  G-. Lyle, Die Besłimmung des llamzuckers 
nach Darreichung eines bestimmten gemiscliten Kohlenhydratfruhstiicks. Naeli Fasten 
am yorhergehenden Abend wird neben Tee, Kaffee oder W. ein 110—125 g Kolii en- 
hydrate enthąltendes Fruhstiick (1 Glas Milcli, 1 Scimnel, 40 g Eolirzucker, ca. 25 g 
Weiutrauben in besonderer Paekung) gegeben, dann der Ilarn in. bestimmten Ab- 
stiinden untersucht u. das Verliiiltnis der ausgeschiedenen Kohlenhydratmenge pro 
ccm zum ausgeschiedenen N pro ccm X  100 ais „Index“ bestimmt. Dieser geht 
beim n. Menschen niclit iiber 10 hinaus u. ist bei dieser Kostform nicht anders 
ais bei anderen, beim Diabetiker u. beim Zuckerintoleranten 11. (Journ. of 
laborat. and clin. med. 9. 390—400; Ber. ges. Physiol. 26. 97—98. Ref. St r a u ss .) S p .

J. Szende, Uber die Ki-eatininausscheidung einiger Haussaugetiere. In 1000 ccm 
Ilarn fanden sieli im Mittel beim Ilunde 1,87 g Krcatinin, bei Ka'zen 1,76 g, Bind- 
yieh (Stall) 3,98 g, Rindyięh (Sclilachtliof) 9,41 g, Pferd 3,59 g. (Biochem. Ztschr. 
149. 566—71. Budapest, Tieriirztl. Hoclischule.) W o l f f .
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Stefan B iró , Beitrag zur Kenntnis der Umwandlung des Urobilinogens in 
Urobilin. In friscli entleertem, urobilinogenhaltigem Harn ist Urobilin spektroskop, 
spurenweise oder gar nicht naclizuweisen. Das im Harn yorhaudenc Urobilinogen 
ver\vandelt sich allmahlićh spontan in Urobilin, u. z war im Licht nicht viel rasclier 
iils im Dunkeln. In einem mit Ehrliclischem Reagens yersetzteu Harn wird das 
Urobilinogen wie im nativeu Harn in Urobilin ycrwandelt. Im Spektrum eines 
urobilinogenlialtigen, mit Ehrlichschein Reagens yersetzten Harues ist rotwJirts yom 
Urobilinstreifen nocli ein zweiter Streifen zu sehen, in dessen Bereich die Licht- 
absorption nicht konstant ist; sie nimmt yerhaltnismaBig rascli ab; dabei yerschiebt 
sich auch das Maiimum nach dem roten Spektralende hin. Zugleicli nimmt im 
Urobilinstreifen die Lichtabsorption zu entsprechend der Umwandlung von Uro
bilinogen in Urobilin. (Biochem. Ztschr. 149. 459— 67. Budapest, Univ.) W o lff .

H. Heinwein, Uber das Uro/lavin, einen neuen pathologiselien Ilarnbestandteil. 
Der Harn gcwisser Leberkranker wurde bei schwacli saurer Ek. auf etwa */<s ein- 
geengt, bei natronalkal. Rk. mit Trichloriithylen ausgeschiittelt, wobei ein in W. 
unL bas. Bestandteii iiberging, der nach Reinigen mit Phosphorwolframsśiure aus 
salzsaurer Lsg. nur ein oliges Chloraurat gab. Weitere dreimalige Extraktion des 
Harnes bei stark scliwefelsaurer Rk. gab nach Abdest. des Trieliloratliylens einen 
reichliclien duukelbraungelben Riickstand, nur teilweise in li. W. 1. Der in W. 
unl. Anteil wurde in absol. A. mit Kohle hellgelb, gab nach dem Abkiihlen beim 
Einengen gelbe Rosetten yon Uroflamn, C20H22O5N2; F. 244". Die Substanz ist 
stark diazopositiy. nicht ident. mit Bilirubin oder dessen Deriyy.; Ag-Salz. (Ztschr. 
f. d. ges. exp. Medizin 4 2 . 228—34. Wurzburg, Uniy.) W olff .

Giuseppe Santangelo, Vergleicliende Unlersucliungen zimschen den Verdndei'ungen 
der anorganischen Elektrolyte und denjenigen der organisćhen Kolloide der Riicken- 
marksfliissigkeit. Die Leitfiiliigkeit, bei n. Personen nur geringe individuelle Ver- 
schiedenheiten zeigend, ist bei Meningitis tuberculosa im natiyen u. enteiweifiten 
Liqnor yerringert, bei anderen Meningitisformen kaum yeriindert, bei Paralyse, 
Tabes, Tumor cerebri u. multipler Sklerose im natiyen Liquor ein wenig herab- 
gesetzt. Dic Mcnge der organ. Kolloide zeigt fur keine Krankheit spezif. Anderung, 
auch dic Verteilung (Albumin, Globulin usw.), obwolil charakteristischcr, ist kein 
absol. Kriterium, wanrend die Kolloidrkk. (Berlinerblau, Mastix) yerlafiliche Rcsul- 
tatc geben. (Ceryello 2. 1—18. 1923. Roma, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 2 6 . 95. 1924. 
Ref. A ller s .) S p ie g e l .

Ju lio  de Cardenas und Eduardo M oreno, Die Friichte von Ouba, Analyse 
und Niihrwei-t. (Secretaria de agricult., laborat. ąuimico Agricola Habana 1923; 
Ber. ges. Physiol. 26. 31. Ref. H o f fm a n n .) S pie g e l .

Thomas B. Osbome, Lafayette B. M endel und H elen C. Cannon, Der 
Nahrwert von Lactalbumin. Entgcgen den yon anderen Vff. ausgesprochenen 
Ansiehteń wird durch neue Verss. nachgewiesen, daB Lactalbumin ais alleiniger 
EiweiBkorper in der Nalirung oline Zusatz irgendwelclier anderer N-lialtiger StofFe 
mit Ausnahme der kleinen N-Mengen, wclchc in der das Yitamin B liefernden 
Hefefraktion enthalten sind, yollig ausreicht, um Ratten tadellos wachsen zu lassen. 
Der Zusatz der friiher benutzten eiweiBfreien Milch sollte nach Moglichkeit bei 
Verss., die der Unters. yon EiweiBkorpern dienen, yermieden werden. (Journ. 
Biol. Chem. 59 . 339—45. New-Haven, Yale Uniy.) Aron.

M argaret A veril Boas, Eine Beobachłung iiber den Wert von Eiereiweifi ais 
einżiger Stickstoffąuelk fiir jungę loachsendc Ratten. Selbst in Mengen yon 20% der 
Gesamtkost ist EiereiweiB ais einzige N-Quelle fiir jungę wachsende Ratten 
unzureichend. (Biochemical Journ. 18. 422— 24.) A ron .

M argaret A veril Boas, Eine Methode zur Besihnmung der Calcium- und Plws- 
phor-Retention bei jungen wachsenden Ratten. (Vgl. vorst. ilef.) Den Tieren wurde
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eine Nahrung aus 41 g Eieralbumin, 113 g Weizenstiirke, 12 g Lebertran, 12 g 
„Marmite" (Hefeextrakt), 12 g Orangensaft, 5 g gehiirtetem Baumwollsamenol, 0,14 g 
Fe-Citrat, 93 ecm W. u. 3,5 g einer Salzmiselmng aus 13 g NaCl, 53 g NaHC03 u. 
14 g MgC03 yerabreicht; die Nahrung .entliielt friseh 0,0261% Ca u. 0,1402% P.
Jc 2 Ratten gleichen Geschlechts aus einem Wurfe im Gewicht von 40—50 g
wurden iu einen Stoffwecbselkiifig gebracht u. nacli einer Vorperiode von 1 Woclie 
die Ga- u. P-Ausscheidung in Perioden von je 1 Woclie Dauer bestimmt. — Die 
so bestimmtc Ca- u. P-Retention n. Tiere nimmt von Woebe zu Woelie ab; die 
Kuryen der Ca- u. P-Retention Shneln denen der n. Gcwichtszunahme. (BiocKemieal 
Journ. 18. 425—32.) A r o n .

M argaret A yeril Boas und H arrie tte  Chick, Der Mnflwfi von Futtenmg wid 
Jlaltung cler Kuli auf die Kalkablagerung bei Ratten, welche tdglich einen Teil Milch 
in ilirer Kost erhalten. (Vgl. yorst. Ref.) Ratten erhalten zu einer Vitamin A-freien, im 
ubrigen aber yollstandigen Kost tiiglicb 5 ccm Kubmileli. Dic Milch stammte von 
der gleiclien Kuli, u. diese erhielt in einer 1. Periode 6 Monate Trockenfutter,
daun 2 Mon. Gruufutter beides aber in einem dunklen Stall, sehliefilieh wurde in
einer 3. Periode die Kuli im Sommer auf die Weide gebraclit. Ratten, welche 
die von den ersten beiden Fiitterungspcriodcn stammende Milch ais Zulage erliielten, 
wiesen im Stoffwechselyersueh eine geringere Ca-Retention auf ais Vergleichstiere, 
welche stutt der Milch Lebertran oder Trockenmilch bekamen oder aber ais die 
Ratten, welche die von der 3. Futterungsperiode (Weidegang) stammende Milch 
bekamen. Der P-Ansatz wurde weniger in Mitleidcnscliaft gezogen ais der Ca-Ansatz. 
Es besteht also ein deutliclier Untcrschicd in dem Gelialt derp Milch an Ca-ansatz- 
forderndcm Faktor je nacli der Ilaltung u. Futterung der Kuli. Neben deren Futter 
spielt die Sonnenbestrahlung der Kuh beim Weidegang eine Rolle. — Der EinfluB 
des Lebertrans auf die Ca-Retention ist begriindet iu seinem liolien Gelialt an 
fcttlosl. Yitamineu, nicht aber iu irgeudwelclien dem Lebertran spezif. Eigenscliaften. 
(Biochemieal Journ. 18. 433—47. Lister Inst.) A r o n .

H. V. E u le r und Ingvar Lindstal, Chenńsclic Studien iiber Vitamine. II. (I. 
ygl. v. E u ler  u. B e r n t o n , Arkiy for Kemi, Min. och Geol. 8. No. 21. 1; C. 1923.
I. 858.) Es ersclieint zweckmaBig, diejenigen Stoflc, welche keine andere Wrkg. 
haben, ais das Wachstum anderpr u. holiercr Organismen zu forderu, ais „waclis- 
tumslorderuden Faktor" zu bczciclmcu. Ihnen wird der Buclistabe „D“ beigelcgt 
u. der fett-(lipoid-)losliche Faktor ais ID , der entsprechende wasserlosliclie ais 
h D  bezeiclinet. „Vitamine“ werden nur dic Stoffe genannt, welche eine spezif. 
Wrkg. gegen bestimmte Kranklieiten, Ayituminoseu, ausiiben. Da der bei Ratten 
u. der bei Mikroorganismcn (Hefen) wachtumsforude wasserl. Faktor nicht ident. 
sein diirfte, wird untorschieden zwischen UD,„ (dem bei Mikroorganismcn gemes- 
senen Faktor u. h D r (dem boi Ratten geniessenen Faktor). — Es wird yorgesehlagen, 
die wachstumfordernde Wrkg. durch Best. der „lialben Wachstumsdosis“ zu messen, 
d. h. derjenigeu Mengc, welclie gerade Wachstum mit dor n. Geschwindigkeit 
bei 40—60 g schweren Ratten bewirkt, Um die wirksame Substanz l D  aus Leber
tran darzustelleu, wurde dieser yerseift, der cclite Ycrseifungsruckstand, 5% des 
Trans, bestand aus einer gelbbraunen harzigeu M., 11. in A., PAe. u. Bzu., wl. 
iu A. u. uul. iu W .; der Cholesteringehalt betrug 4,29%. Der Ruckstand reduziert 
airimoniakal. AgNOs; die Jodzahlen waren sehr hbcli (221,7—241,4), stiegen sogar 
nocli nacli einer nochmaligeu Verseifung, bei der Rcste yon Fett entfernt wurdeu. 
Der Ycrseifungsruckstand wurde unter einem Druck vou 0,03—0,05 mm im Vakuum 
in ein mit fester C02 gekiihltes GefśiB hineindest. Hierbei wurde ein ubelriechendes 
Destilląt erhalten, diis aus 2 Schicliten bestand, einer farbloser FI. u. einem gelben
Ol. Das Destilląt reduzierte Fchlingsche Lsg. u. ammonikal. AgNOs u. fjirbte 
fuchsiuschweflige Siiure rot. Cliolcsterinrk. schwach, Jodzalil 170,5. — Bei direkter
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Dest. vou Lcbertrau unter 0,02—0,05 mm Hg-Druck bei 100” wurden 17,2 mg eines 
in A. 1. Dcstillats erhalten, dessen „halbe Wachstumsdosis" 0,08 mg betrug; Fort- 
setzung der Dest. bei 150° lieferte 77,6 mg Destillat, halbe Wachstumsdosis 0,1 mg.
— Dest. von 11 Lebertran bei Tempp. von 150—250° lieferte: 1. einen festen Stoff 
im Destillationsrohr, 1. in A., F. 51—54°, Vcrscifungszahl 215,4; 2. eine zwei- 
schiohtige Fl., von denen eine ein gelbbraunes 01, wl. in W., Jodzahl 163,5, starko 
Cholesterinrk., Reduktionswert 35 mg Cu20  pro g u. eine dilnne, leicht gelblichc 
Fl., 11. in W., Jodzahl 8,2, Reduktionswert 33 mg Cu20  pro g. (Arkiy for Kemie, 
Min. och Geol. 9. No. 12. 1—6.) Aron.

D. Breese Jones und Joseph C. M urphy unter Assistenz von Otto M oeller, 
Cyslinmangel und Vilamingehalł der Linse, lens esculcnta Moencli. (Vgl. J o n e s , 
Cotton Oil Press 7. 34; C. 1924. I. 2791.) 'D ie EiwciBkorper der Linse, lens 
esculcnta, sind, ebenso wie die der Bohnen, arm an Cystin. Werden weiBe Rattcn 
mit einer Nahrung gcfUttert, die 66% Linsen enthiilt, so nehmen sic an Gcwicht 
ab u. gehen zugrundc. Werden der Nahrung 0,36% Cystin zugcsetzt, so wachsen 
die Tiere leidlich. Die fur das n. Wachstum weiBer Rattcn crforderliche Mindest- 
menge an Vitamin B wird durch 2 g, an Yitamin A  durch 2,5 g Linsen tiiglich zu- 
gcfuhrt. (Journ. Biol. Chem. 59. 243—53. Washington, Dpt. Agricult.) A ro n .

N ikolai Bezssonoff, Die fiir die Próbę mit dem Reagcns fiir VitaminC not- 
wendigen Bedingungen. (Anlwort an H. D. Kay und S. S. Zilva.) (Ygl. Kay ii. 
Z ilya, Biochemical. Journ. 17. 872; C. 1924 . I. 2441.) Um FU. auf Vitamiu C zu 
priifen, muB man sie in neutraler oder schwach saurer Lsg. im Wasserbad 5—10 Min. 
erhitzen. Wenn die unerhitztc Fl. die Farbrk. nicht gibt, so erscheint sie nach 
dem Erhitzen u. Wiederabkiihleu, falls in der Fl. Yitamin C enthaltcn ist. Tritt 
die Farbrk. schon in der Kiilte ein, so wird sie durch des Erwiirmen dcutlich 
st-iirker, wenn die Fl. Vitamin C enthiilt. Enthiilt die Fl. kein VitaminC, so wird 
die Farbrk. schwacher oder ycrschwindet ganz beim Erwiirmen. Das Reagens muB 
aus gut gereinigten u. auf ihre Reinhcit gepriiften Krystallen bereitet werden. 
(Vgl. auch Biochemical Journ. 17. 420; C. 1923 . IV. 566.) (Bioclicmical Journ. 18. 
384—86. Colombcs, Biochern. Lab.) A ron .

A. B ickel, Das Wesen der Avitaminose. Nach exjjcńmcntellen Untwsuchungcn 
iiber die Abmagcrungsform dieser Krankheit. Bei der Avitaminose gelit der EiwciB- 
umsatz u. die EiweiBoxydation in ąuautitatiy gesteigerter, aber qualitativ n. Weise 
vor sich, abgcsehen von feinen qualitativcn Anderungen im intracellularen inter- 
mediiiren Umsatz, die aber an der Gesamtbilanz u. im Blutchemisinus bisher nicht 
festgestellt werden konnten. Der Fettumsatz u. die Fcttoxydation gelit in quanti- 
tativ gesteigerter, aber qualitativ n. Weise vor sich, abgesehen von einer kleinen 
zcitlichen Verzogerung, die vielleicht mit der herabgesetzten Zuckcroxydation zu- 
sammenhangt. Der Kohlehydratumsatz gelit quandtativ nur in unbedeutend ge- 
stcigertcm MaBc, aber in qualitativ stark yon der Norm abwcichenden Weise vor 
sich, die dadurch gekennzcichnet ist, daB die Zuckeroxydation mit vermindertem 
0 2-Verbrauch u. yerminderter C02-Bldg. yonstatten geht u. wahrschcinlich tox. inter- 
mediiire Prodd. dabci auftrcten. Durch diese Veriinderungcn am StofTwechsel der 
drci organ. Nahrungskompouenten wird der respirator, (juotient hcrabgesctzt, u. C8 
wird die 0 2-Aufnalime u. die C02-Abgabe in toto yerringert u. somit der ganze 
Giiswcchsel yermindert. Bei der Ayitaminosc ist der Gesamtumsatz abnorm ge- 
steigert, wiihrend der Gasstoffwccliscl abnorm yerringert ist. Das ist moglich, 
wenn die Steigerung der EiweiB- u. Fcttoxydation uberkompensiert wird durch 
eine unyollstiindige Zuckęroxydation, wobci aber prakt. alle Zuckermolekiile im 
Korper bei unyollkommener Zuckeroxydation umgesetzt werden. Die Storungen 
am Mineralstoffwechsel yerlaufen im allgemeincn in Ablningigkeit von den Storungen 
im EiwciBstoffwcchsel. Teils berulien sie auf einer gcstcigerten Abgabe bestimmter
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Mineralien, teils auf einem yerminderten Ansatz derselben durch den Korper, tcils 
darin, daB gewisse organ. Verbb. derselben nicht mehr aufgebaut werden konnen, 
Dic Gesamtsumine der ayitaminosen Stćirungen liiBt sich ais ein Ivomplex von 
Storungen definieren, der durch eine Verkoppelung licrabgesetzter Assimilation mit 
gesteigerter Dissimilation in deu Korperzellen zustande kommt, wobei auch Reduk- 
tionsstorungen eine Rolle spielen. Ob die Yitamine am intracelluliiren Stoftwcehsel 
einen primiiren AngrifFspunkt haben oder lnehrere, ist noch nicht sichergestellt. 
(Biochem. Ztschr. 146. 493—521. Berlin, Univ.) A ro n .

Joseph H oet, Notiz iiber den Mangel an Vitaminen A  bei dci• Taube. (Vgl. 
Biochemical Journ. 17. 220; C. 1923 . III. 1180.) Tauben, welche 5 Mouatc 
lang mit einem kiinstlichen Nahrungsgemisch erniihrt wurden, das bis auf ein 
Fehlcn der Yitamine A yollstiindig war, zeigten keinerlci Krankheitserschcinungen; 
sic legten sogar Eier. Yom 6. Monat. ab wurde aber ihr Gang u. ihrc Haltung 
krankhaft, sie zeigten dic ais „Beinschwiiche11 besehriebcnen Erscheinungen. Nach 
Ernahrung mit gewohnlichem Mais verschwauden die Krankheitserscheinungcn in
10—12 Tagen. Bei liingerer Dauer der Verss. darf man also nicht ohne Schaden 
die Vitamine A aus der Ernahrung der Tauben fortlassen. (Biochemical Journ. 18. 
412—13. Loweu, Univ.) Aron.

Thomas A rthu r W ebster und Leonard H ill, Der vemmtctc Einflufi bestrahlter 
Luft au f das Wachstum. Mit Quarzlampen bestrahlte Luft hat keinen EinfluB auf 
das Waclistum von Ratten, die mit einer Vitamin A-freicn Kost erniihrt werden. 
Starkę direkte Bestrahlung der Ratten hat einen gewissen fordemdcn EinfluB bei 
Vitamin A-freier Erniihruug, geringcrc Bestrahlung, die schon eine deutlichc Wrkg. 
auf Ca- u. P-Stolfweehsel ausiibt, ist aber ohne EinfluB auf das Wachstum. Dic 
ultraviolctten Stralilen konnen also nicht das Wachstum deshalb fordern, weil sic 
Rachitis verhuten. (Biochemical Journ. 18. 340—46. Hampstead, National Inst. 1’. 
med. Forsch.) A r o n .

H arry  G oldblatt, ExpcrvnenteUe Rattenraclńtis bei einer gercinigten synthe- 
tisehen Nahrung, arm an Phosplior 'und fettloslichem organischem Faktor. (Vgl. 
G oldblatt  u . S oames, Biochemical Journ. 17. 446; C. 19 2 4 . I. 2169.) Wird einer aus 
gercinigten Niihrstoilen synthet. hergestellten Nalirung, dereń Gehalt an 1’ u. fett- 
losl. organ. Faktor gering ist, CaC03 in einer solchen Menge rzugcsetzt, daB das 
Verhaitnis von Ca : P von 1 : 0,88 auf 1 : 0,20 vcrschoben wird, so verwaudclt sich 
dic vorlier nicht Rachitis erzeugende Kost in eine, welche jetzt Rachitis hervorruft. 
(Biochemical Journ. 18. 414—18. London, Lister Inst.) A r o n .

M. H indhede, Protein und Pellagra. Durch die Unterss. u. Erfahrungen des 
Vfs. wird die Ansicht G o ld b e r g e r s  u . seiner Mitarbeitcr (vgl. Journ. of the 
Americ. med. aasoc. 79 . 2132; C. 1923 . III. 505) widerlegt, daB Pellagra u. Beri- 
beri durch Mangel an ticr. EiweiB u. nicht durch Vitaminmangel verursacht wird. 
Der GenuB von Weizcnvollbrot, u. groBer Mengen von Kartoffcln u. frischem Ge- 
miise wird ais beste diiitet. MaBnahme zur Verhutung der Pellagra empfohlen. 
(Jour. Amer. Med. Assoc. 8 0 . 1685—89. 1923; Exp. Stat. Rec. 50 . 164.) B e r ju .

Giorgio Giorgi, Eocperbnentelle Untersuchungen iiber die Rcduktion der Pikrin- 
sfiure in Leber, Niere und Milz. Nach Einnalime yon 0,1 g Pikrinsiiure erfolgt die 
Aussclieiduug durch den Ham meist in Form der Pikraminsiiure, erkennbar daran, 
daB dic Farbę des Harns bei Ansauern nach Gelb, bei Alkalisieren nach Rot um- 
schlśigt. Durchstromungsvcrss. mit den oben genannten Organen zeigten, daB dic 
Red. am starksten durch die Leber, in weitem Abstande davon erst durch Nicrc 
u. Milz bewirkt wird. Da bei der Durcliblutung der Leber auch leichte B. yon 
Urobilin beobachtet wurde, so ist anzunehmen, daB Pikrinsaure in groBen Dosen 
auch cchten Ikterus hei-yorrufen kann. (Policlinico, śez. med. 31. 184—88. Roina, 
Uniy.; Ber. ges. Physiol. 2 6 . 68. Ref. L a q u er .) S p ie g e l .
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A. v. Szent-Gyórgyi, Uber den Mcchanismus der Succin- und Paraplienylen- 
diaminoxydation. Ein Beitrag zur Theoric der Zellatmung. Die Oxydation der 
Bcrnsteinsaurc durcli Muskelgewebe kauu nach Vergiftung durch KON  durcli Zusatz 
von Metluylenblau wieder iu Gang gebracht werden. Vf. deutet dies daliin, daB 
bei jener Oxydation ein doppelter Mechanismus tiitig ist, ein Mcchanismus der 
II-Aktivicrung im Sinne W ie l a n d s  u. ein Mechanismus der 0 2-Aktivierung im 
Sinne W a r bu r g s . O, vermag den aktiyierten H nicht zu oxydiercn, ist kcin
II-Acceptor. Wird also durch KON die 0 2-Aktivierung vergiftet, so stelit die 
Oxydation still, Methyleublau schafft dann eine neue Verb. zwischen akt. H u. O.,. — 
Bei der Oxydation von p-Phenyleiidianńn durch das Muskelgcwcbe findet keiuc 
Aktiyierung von II statt, diese Oxydation wird dadurcli crmoglicht, daB das Diamin 
in seinem Mol. sclion u. labilen H enthalt, u. ist ien Ausdruck lediglich von
0 2-Aktivierung. DemgcmaB kauu sio auch nach Yergiftuug mit KON nicht durch 
Methyleublau reaktiyicrt weiden. — B a te l l i u. St e r n  fanden, daB Succin- u. 
Phenylendiaminoxydon bei ilirer Tiitigkeit in allen Organen dieselbe Mengc 0 2 ver- 
brauchen auBer im Gchirn, wo mit dem Diamin bedeutend melir ycrbraucht wird. 
Dies laBt sich nun so erkliiren, daB iu den auderen Organen das System der
II-Aktivicriuig leistungsfiihiger ist ais dasjenige der 0 2-Aktivicrung, so daB diese 
bei beiden Prozcssen ais begrenzender Faktor auftritt. Es licB sich zeigen, daB, 
wie danach zu fordem, der 0 2-Verbraueli iu Muskel u. Niere bei Ggw. von B em -  
steinsiiure mit wachsendem 0 2-Druck steigt, im Gchirn nicht. Auch Ycrss. mit 
Zugabe von Methyleublau fielcn in gleichem Sinne aus. — Dic Bedeutuug des bei 
der Bernstcinsaureoxydation fcstgestelltcn doppcltcn Yerbrennungsmechanismua, der 
walirscheinlich auch fiir dic eigcntliche Zellatmung bestehen durfte, wird crortert. 
(Biochem. Ztschr. 150 . 195—210. Groningcu, Eeichsuniy.) Spie g e ł .

John H. N orthrop, Dic Dynamik der Trypsimerdauung. V. Schutzsche Furmel. 
(IV. vgl. S. 698.) Zur ScilOTZschen Formel vgl. A r r h eNIUS, Medd. Kgl. Vetenskaps 
akad. Nobelinst. 1. 1 [1908]. Der Grad der Yerdauung konz. Caseinlsgg. bei 
niedriger Trypsinkonz. bei 0° wurde yerfolgt. Unter diesen Bedingungen wird das 
Enzym durch das Keaktionsprod. gehemmt u. unter bestimmten Bedingungen eut- 
spricht dieser Ettckt der Sehutzsehen Formel, d. li. der Ilydrolysegrad ist pro- 
portional der Quadratwurzcl des Zcitprod. innerhalb der Enzymkonz. (Journ. Gen. 
Physiol. 6. 723—29. ROCKEFELLER-Inst.) WOLFF.

H erm ann Sommerkamp, Dic Verwertung der Energie des Alkohols fiir dic 
Muskelarbcit beim Jlungernden. Dic 2-stdg. N-Ausscheidung zcigt wiihrcnd des
1. Hungertagcs cinen allmahlich abfallenden Verlauf. Wird am Yormittage eine 
crhcblichc Muskelarbeit gclcistet, so tritt an Stelle des Abfallcs am Nachmittagc 
ein glcichmiiBiges starkes Ansteigen der N-Ausscheidung, an dessen Stelle aber ciii 
Abfall tritt, wenn zugleich mit der ArbciUleistung eine calor. entsprcchendc Menge 
Traubcjizucker aufgenommen wird. Ahnlich verluilt sich dic N-Ausscheidung, wenn 
statt Traubenzucker Alkohol gegeben wird. Dic Energie des Alkohols ist fiir die 
Leistung von Muskelarbcit somit der des Traubcnzuckers glcicliwertig. Die Energie 
des Alkohols kann nach den Vcrss. einwandfrei un mi t t c l b a r  u. nicht nur durch 
Ersparung von Kohlenhydrat u. Fett fiir die Muskelenergie ausgenutzt werden. 
(Pf l Ogers Arch. d. Physiol. 2 0 4 . 528—38. Miinstcr, Physiol. Inst.) W o lff .
'  F ritz  Biirgi, Fortgesetztc Unter.mchungcn iiber Muskelcrmiidung. V. Der Milek- 

sauregehalt des Muskels bei langdauernder Tiitigkeit unter physiologischcn Bedingungen. 
Es kounte uachgcwiescn werden,' daB der Milchsśiuregelialt eiucr ermudeten, in 
ihrem Zusammenhangc gelassenen, also nicht isolierten Muskulatur anniihernd 
glcich ist dcmjenigen der ruhenden Muskulatur, besonders wenn die den Muskel 
schadigcnden Einflusse auf ein Minimum reduziert werden. In beiden Fiillcn ist 
der Milchsauregehalt nicht wcsentlich. Iu keinem Falle wurde das "Ermiidungs-
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masimum erreicht, das man an einem herausgeschnittcnen Muskel erhalt. (Ztschr. 
f. Biologie 81. 253—62. Bern, Univ.) T e n n e n b a u m .

Magobei Kobayashi, Fortgesetzte Unterauchungen iiberMuskelermiidwig. VI. tiber 
das Verhalten des Muskelglykogens bei physiologisch geleiłeter Muskeltatigkeit und die 
Abhćingigkeit dieses Verhaltens von der Temperatur. (Y. ygl. vorst. Kef.) Vf. fand, 
daB die Abnahmc des Glykogens (Best. nacli Me y e r iiOF) yerhaltnismaBig gering 
ist, unabliiingig davon, ob die Tiitigkeit eine kurzdauernde oder von einer sehr 
langen Dauer ist. Diese Differenz ist bei eingetretener Ermudung groBer ais beim 
nichtermiidetcn Muskel. Ais maBgebeud fiir Eintrcten der Ermudung bat sich die 
Reizfrcąucnz erwiesen, wobei ein Zusammenhang zwischen dieser u. dem Verlauf 
des GlykogenstofFwechsels besteht. Die Kestitution von Glykogen erweist sich ais 
yermindert, nicht weil es an der notigen 0 2-Yersorgung mangelt, sondern sie liegt 
in den zeitlichen Verhaltnissen (zu kurze Erholungsintervalle). Fiir die Geschwindig- 
keit der Restitution konnte im In(ervall von 18° keine Abhiingigkeit von der Temp. 
nachgewicscn werden. Die giinstige Einw. der Temp. auf die Niclitermudung 
beruht .auf Anderung der physikal. u. physiol. Bcdingungen im Muskel. Vf. fand 
bei den mit Phloridzin yorbehandelten Tieren eine starkę Enniidbarkeit, dagegen 
keine Veriinderung des GlykogenstofFwechsels im Muskel. (Ztschr. f. Biologie 81. 
263—75. Bem, Univ.) T e n n e n b a u m .

A. Y. H ill, C. N. H. Long und H. Lupton, MuskelUbung, Milchsaure und 
die Sauerstoffversorgung und -aumutzung. Teil I—III. I. Einleitung (yon A. Y. Hill). 
Unter Hinweis auf die vorl;iufige Veroffentlichung von H il l  u . L u pto n  (Quart. 
Journ. of med. 16. 135; C. 1924 . I. 793) werden zuniichst. die Anfangsphasen der 
Muskeltatigkeit besprochen. Sie sind yollig nichtoxydativen Charakters, u. die dabei 
etwa auftrętenden chem. Umsetzungen sind vom energet. Standpunktc zu yeruach- 
liissigen. Die B. von Milchsaure ist daher kein sekund. Vorgang, sondern umfaBt 
die gesamte oder nahezu die gesamte in den Anfangsphasen freiwerdende Energie. 
Die Neutralisation der Milchsiiure wird dem Na-EiweiB zugeschricben. Die starkę 
Ausscheidung yon CO, u. der hohe Eespirationsąuotient bei plotzliclier starker 
Arbeit sind naeh Ansicht des Vfs. nicht direkt, der Austreibung aus NaHC03 durch 
Milchsaure zuzuschreiben, sondern elier der Ek. des Atmungszentrums auf die ge- 
steigerte [H-], die aus deren Freiwerden heryorgeht. Die PufFersubstanzen des 
Muskels geniigen beim gesunden Mcnschen, um 100 g Milchsaure zu neutrali- 
sieren, so daB diese nur ais Na- oder K-Salz auftritt. — Der ErholungsprozeB wird 
yom energet. Standpunkt erortert. Er hat moglicherweise die Natur einer gc- 
koppelten Rk., in welcher die Wiederumwandlung yon Milchsaure zu Glykogen 
ais Teil einer bestimmten Reilie yon chem. Vorgiingen erscheint, in der 0 2 vcr- 
braucht u. Niihrstoff oxydiert wird, um die erforderliclie Energie zu liefern. Die 
Umwandlung der Milchsaure kann also auch naeh Art der Yorgiinge im Blei- 
akkumulator gedeutet werden. Die Schnelligkcit der Erholung hiingt, ab von der
0 2-Versorgung, der Zirkulation, der Temp., der [H‘] u. yielleiclit auch von der 
Ggw. von Oxydationskatalysatorcn in den Geweben. — Die Lactationen konneu 
vom Muskel zum Blut u. umgekelirt anscheinend frei diffundieren. — Es werden 
die Verhaltnisse bzgl. des Atmungsąuoticnten, des stiindigen Arbeitszustandes, bei 
dem Oj-Aufnahme, COa-Abgabe u. Milchsaurekonz. konstant bleibcn, des 0 2-Dcfizits 
bei Ubcranstrengung besprochen. Im letzten Falle kann das 0 2-Bediirfnis dureb 
Messung der Aufnahme u. des Defizits bestimmt werden. — Beim Herzmuskel 
miissen besondere Verhaltnisse yorliegen, die eine besonders gute Versorgung mit
0 2 bedingen, andererseits die B. von Milchsaure bei Fehlcn genugender Mengeu 
yon 0 2 hindern.

II. Die Bcstimmung vonMilchsaure inbiologisehenFliissigkeiten (yon C. N. H.Long). 
Erorterung Ser yorgcschlagenen Methodcn. Gewahlt wurde diejeuige yon Cla u sen
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(Journ. Biol. Chem. 52 . 263; C. 1 9 2 2 . IV. 531), die etwas modifiziert wird. Bei 
Osydation mit KMn04 wird das mittlere Ergebnis au Milchsaure zu 85% der tat- 
siichlich vorhandenen angenommeu. Im Blute vorhandcnc Acetonkorper miissen 
besonders bestimmt u. in Abzug gebracht werden.

III. Milchsaure im Blutc und der Bcspirationsąuotient. Im Bcliarrungszustandc 
maBiger Muskelarbeit sind die Anderungen der Milchsaurekonz. im Blute zwar 
deutlich, aber nie sehr groB. Wahrend u. nach starker Arbeit konnen sic so be- 
trachtlich werden, daB sie erhebliche Einw. auf dic Dissoziationskurve des Blutes 
u. seine [H ] bedingen. Dic Konz. ist ca. 30% groBer im Plasma ais im Gesamt- 
blut. Der Respirationsquoticnt stcigt bei strenger Arbeit jc nach deren Grade, nach 
solcher Arbeit wahrend der ersten 10—15 Min. noch weiter u. fiillt dann fiir langere 
Zeit auf niedrigc Werte, ehe er endgiiltig zum u. Ruhewert zuriickkchrt. Diese 
Vcraudcrungen beruhen saintlich nur auf der B. von .Milchsaure bezw. ihrein Ver- 
schwindcn bei der Erholuug. Nach starkster Anstrengung scheint der Erholungs- 
prozeB in ca. 90 Min. beendet. Der einzige EinfluB auf den Stoffwechsel nach 
der Arbeit ist eine sehr geringe Verininderung des Respirationsąuotientcn, dic nach
1 '/2 Stdn. Erholung auftritt u. die Oxydation von etwas weniger Kohlcnhydrat
u. etwas mchr Fett anzeigt. (Proc. Royal Soc. London Serie B 96. 438—75. 
Manchester, Physiol. Labb.; London, Univ. Coli.) Sp ie g e l .

Hans Opitz und Karl Klinke, Eiioci/iabbaustudien nach Blutlrausfusionen beim 
Menschen. Nach intrayenoser Injektiou yon Gesaintblut oder Plasma zeigt sich 
eine Erhohung des Harnstoff-N-Spicgels u. der Albumoscnfraktion, gewaschene 
Erythrocyten stcigern nur letzterc. Erythrocytenzerfall bedingt langer anhalteude 
Steigerung. Nach intrayasaler Injektion arteigenen Plasinas erfolgt eine dem 
Plasma-N mindestens entsprechende MeKrauśfulir von N in Form von Harnstoff 
durch den Harn. Transfusion von Gesamtblut fiihrt zu crhcblicher N-Retention; 
die dic Norm ubersteigende Ilarnstoffausscheidung riihrt vom Abbau des Plasma- 
ciweiBes u. etwaiger geschadigtcr Erythrocyten hcr. Stiirkerer Erythrocytenzerfall 
fiihrt zu gesteigerter Harnstoffausfuhr, dic sogar die Zufuhr iibersteigen kann. 
Demnach konnen zugefuhrtekorperfremdeErythrocytenlebensfahigbleiben. (Biochem. 
Ztschr. 149. 294— 308. Breslau, Univ.) W o l f f .

Otto Folin, Hilding Berglund u. Clifford Derick f, Bas HarnsaureprobUm. 
Eine experimentelle Słudie an Tieren und Menschen, cinschlicfilich Fiillen von G-icht. 
Nach Injektion von Harnsaure wird bis zu 0,2% in der Niere gespeichcrt u. erst 
allinahlich ausgeschiedcn. Die Hauptmassc der Ilamsaure wird im Blute zerstort,
u. zwar beginnt der Abbau unmittelbar nach der Injektion; innerhalb 10 Minutcn 
sind etwa 70% der Harnsaure zerstort. Ilochstwalirscheinlich ist das Gewebe, vor 
allem die Leber, an der Destruktion der Harnsaure beteiligt, denn auBerhalb des 
Korpers bort die Zcrstiirung sofort auf. Ein Ferment nehnien Vff. nicht ais die 
Zerstorung forderndes Agens an. Bei Vogeln ist die Harnsiiurezerstorung am 
stiirksten. Hcrbivorcn scheinen sehr wenig Harnsaure zu zerstoren. Bei Menschen 
bctriigt die Zerstorung im Blutc etwa 50°/oj die Elimination dauert 1—4 Tage. 
Der hohe Harnsaurespiegel im menschlichen Blute ist bedingt durch die geringe 
Lmpfindlichkeit der Niere gegcniiber Harnsaure. Durch reichlichc Protcinzufuhr 
liiBt sich die Anspruchsfahigkeit der Niere stcigern, so daB es zur Senkung des 
Harnsaurespiegels koinmt, u. dic Ausscheidung endogener Harnsaure zunimmt. 
Bei der Gicht ist dic Empfindlichkcit der Niere noch ausgcsprochener ais in der 
Norm. Die Muskeln enthalten bei Gichtikcrn nicht viel mehr Harnsaure ais bei 
Gesunden. Injektionen von Harnsaure .yerursachen keine Gichtanfalle. Knorpel
u. Bindegewebe konnen wegen der verlangsamten Blutzirkulation żu Harnsaure- 
ablagerungen fiihren. (Journ. Biol. Chem. 6 0 . 361—471. Boston.) L e w in .

Leon Asher, Beiłrage zur Physiologic der Driisen. 65. u. 66. Mitt. 65. Kiichi
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Takahashi, Die chemiśche Regtdation des Herzschlages durch die Leber. (64. vgl.
S. 704.) An Froscheu u. Schildkroten wurde das Hcrz in situ durchstromt u. zwar 
einmal mit einem Kreislauf, der nur Cara u. Aorta mit umfaBte, dann auch mit 
einem zweiten unter Durchstromung der Leber vor der des Ilerzens. Durch die 
Leber hindurchgegangene Fil. wirkten stets sympatii, forderud; SehlaggroBe u. 
-frcąuenz nahmen zu unter wesentliclier Herabsetzung der Erregbarkeit desYagus: 
diese Wrkgg. waren reycrsibel. Aueh enteiweiBte Fil. zeigten diese AVrkg. Er- 
hohter Zuekergchalt, wie er aus der Leber stammen kann, yermagjin gewissen 
Fiillen auch Schlagstiirke u. -zahl zu vermehren, ohne jedoch die Erregbarkeit des 
Vagus zu yerandem. Die Leber beeinfluBt demuach die Herztatigkeit regelnd im 
Sinne einer hormonaleu Einw.

66. Nimio Nakayam a, Uber den Einflufi eon Eiiceififuiterung auf den respira- 
łorischen Umsatz des normalen und des milzlosen Hundes. Bei Hunden ist nach 
Eutmilzung die Erhohung des respirator. Stoffwechscls durch Fleischzufuhr wesent- 
lich geringer ais in der Norm. Bei Fe-armer Kost niinmt die Erniedrigung nocli 
weitcr zu. Die Entmilzung ais solche hatte auf den Grundumsatz keinen incrklicli 
iindernden EinfluB. Er yenninderte sich erst deutlich bei Fe-armer Kost. Die 
Milz besitzt somit einen fordernden EinfluB auch auf die Tatigkeit der Leber im 
EiweiBstoffwechsel, worin eine Komponente der spezif.-dynam. Wrkg. des EiweiBes 
gelegcn sein konnte. (Biochem. Ztschr. 149. 46S—90. 491—509. Bem, Univ.) W r.

N. Okuneff, Studien iiber parenterale Resorption. II. Mitteilung. Resorption 
ans der Bauchhohle unter nonnalen Bedingungen. (I. ygl. S. 703.) Die in die Bauch
hohle der Kaninchen injizierte Trypanblaulsg. yerschwiudet aus der Bauchhohle in
3—5 Stdn. unter gleichzeitiger Abnahme der Farbkonz. im Blute. Der Konzen- 
trationsabfall der Trypanblaulsg. in der Bauchhohle ist iu der ersten Zeit nach der 
Injektion besonders steil. Die Konz. im Blute ist im Yerhaltnis zu der in der 
Bauchhohle stets sehr schwach. (Biochem. Ztschr. 149. 534—39. St. Petersburg, 
MiL-med. Akad.) 'Wo lff .

H. Chr. Geelmuyden, Die Neubildung von Kohlenhydrat im Tierkorper. II. u. 
III. Mitt. II. Teil: Die Bildung von Kohlenhydrat aus Fett. Die Physiologie der 
Ketonkorper. III. Teil u. Naehsclirift: Die Beziehungen, rerschiedener Substanzen zur 
Glykogen- und Zuekerbildung im tienschen Organismus. Das Insulin und seine l!i>- 
kungen. (I. ygl. Ergebn. d. Physiol. 21. I. 274; C. 1923. III. 1046.) II. Vf. be- 
spricht zuniichst die Quelle der Muskelkraft. LieBe sich erweisen, daB der Muskel 
zu seiner Tatigkeit „unmittelbar nur Kolilenhydratc benutzen kann“, so ware ein 
indirekter Beweis fiir B. yon Kohlenhydrat aus Fett u. EiweiB geliefert. Die in 
der Literatur yorliegenden Kespirationsyerss. genugen aber nicht zur Entscheidung 
der Frage. Es wird dann die Frage der Zuckeryerbrennung beim Diabetes bc- 
sprochen u. aus den zahlreichen Unterss. am pankreasdiabet. Hunde gefolgert, daB 
die Theorie yon der Storung dieser Yerbrennung im Pankreasdiabetcs aufzugeben 
sci. Es musse sich \-ielmehr um yennehrtc B. yon Zucker aus EiweiB u. auch aus 
Fett handeln. B. von Ketonkorpcrn sei nicht yon der Zuckeryerbrennung, sondern 
von B. yon Glykogen in der Leber abhangig. Der Quotient D(N  sei keine Kon
stantę u. konne nicht zur Berechnung des aus EiweiB entstandenen Zuckers dicnen. 
Dic Beobachtungen iiber den Gaswechsel beim Diabetiker u. beim Winterschlafer 
sucht Yf. zugunsten der Annahme von B. yon Kohlenhydrat aus Fett auszulegen. 
Ketonurie entsteht nur bei glykogenarmer Leber. Die Ketonkorper werden wahr- 
sclieinlich nur in der Leber gebildet, in dieser u. in anderen Organcn weitcr ver- 
andert. Sie stellen Durchgangsglieder bci.B. von Zueker im Organismus dar. Das 
Materiał zu ihrer B. konnen yerschiedene Korper- u. Nalirungsbestandteile liefern; 
die chem. Umsetzungen, aus denen sie heryorgehen, werden in jedem Falle andere 
sein. Auch im n. Stoffwechsel werden sie immer gebildet, u. die Beziehung
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zwischen Glykogen der Leber, Fettwanderung u. Ketouurie ist wahrscheinlich da- 
durch bedingt, daB durch B. von Glykogeu eine Yerdriingung des Fettes aus dem 
Stoffwechsel der Leber u. eine Beschleunigung des Umsatzes von Ketonkorpern zu 
Kohlenhydrat stattfindet, oder daB zwischen Ketonkorpern u. Glykogeu oder desscu 
Deriw. eine Ek. stattfindet.

III. Es wird die B. von Zucker aus EiweiB (GlykoneogCuie) besprochen, dann 
diejenige von Glykogen in der Leber nacli Yerfutterung verscliiedener Substanzen, 
die Zuckeraussclieidung im Hani bei diabet. Tieren u. Menschen unter gleichen 
Bediugungen, die B. von Zucker bei Durehstrihnung der herausgeschnittenen Leber, 
schlieBlich im Anhang die Wrkg. des Insuliny. Dieses soli nach Vf. hauptsiichlich 
iu der Leber angreifen, die Steigcrung des E. Q. nach Insulin beim paukreasdiabet. 
Hunde nicht durch Verbrennung von Kohlenhydrat, sondern durch Aufhoren der
B. von Zucker aus Fett bedingt, Adrenalin der Antagonist des Insulins sein. (Ergebn. 
d. Physiol. 2 2 . 1—248. 1923; Ber. ges. Physiol. 2 6 . 61—63. Eef. L e s s e r .) S p ie g e l .

David I. Macht und Eben C. H ill, Die Wirkung von Ultraviolelt-, lion/gcn- 
und Radiumstrahlung auf die G-iftigkeit nonnalen Blułes. (Vgl. M a ciit  u. L u b in , 
Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 2 2 . 413; C. 19 2 4 . I. 2440.) Die Giftigkcit 
n. Schweine-, auch Ochsen- u. Menschenblutes auf wachsende Lupinus albus-Pflanzcn 
wird durch die verschiedenen Stralilcnarten beeinfluBt. Ultraviolette sind ohne 
groBere Einw. auf das Blut oder inachen es etwas weniger tox. Eontgenstrahlen 
dagegen yerstarken die Toxizitat, u. zwar wirkt das Plasma giftiger ais die 
Korperchen. RaEm  wirkt etwa ebenso wie Eontgenstrahlen. (Journ. Gen. Physiol. 
6. 671—76. Baltimore, John  HoPKiNS-Uniy.) W o l f f .

E. MeiBner, Zur Toxikologie des Phosphorwasserstoffes. Die Giftigkeit des 
PII3 kommt namentlich in geschlossenen Eaumeu zum Ausdruck; man kann sich 
aber in einer deutlich nach PH3 riechenden Luft noch aufhalten. Im Vordergrund 
des Krankheitsbildes steht die Lahmung wiclitigcr Zentren im Zenfralneryensystem. 
Die einzelncn Blutbestandteile werden ungefahr gleiehmiiBig angegriffeu. Hiimolyse 
trat nie ein. Das Einatmen kleinster wahmehmbarer Mengen von A sll3 u. PH3 
hat noch keine todliche Wrkg. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 4 2 . 267—74.) W f.

E. MeiBner, Zur Toxikologie des Selenwasserstoffes. Blut farbt sich nach Ein- 
lciten von SeH2 bald schwarzbraun. Hamolyse tritt nicht ein. Infolge der leichten 
Zcrsetzlichkeit des SelL sind die Wrkgg. yon Gas u. Lsgg. auf den Tierorganismus 
yerschieden. Das bei der Zers. abgesehicdene metali. Se kann durch seiue Eeiz- 
wrkg. Entzundungen bis zur todlichen Pneumonie heryorrufen. In starker Yerd. 
ist auch, infolge der Zers., die Giftwrkg. sehr herabgesetzt. (Ztsch. f. d. ges. cxp. 
Medizin 4 2 . 275—80. Breslau, Uniy.) W o l f f .

Eugen Goldenberg, Alkaliwirkung auf die spontancn Kontraktionen des iso- 
lierten Froschmagens. (Vgl. S. 1004.) Nach Parallelyerss. mit NaHC03, Na^COj u. 
NaOH beruht die Iruher (1. c.) mitgeteilte Diearbonahyrkg. auf der Wrkg. der OH', 
dic sich in Erhohung des Tonus u. Stimulierung der Tiitigkeit, namentlich im 
Gebiete des Pylorus u. des prapylor. Sphincters, iiuBcrt. Bei Anwendung von 
geniigend konz. Lsgg. wird ebenfalls eine Beilie hiiufiger u. kleiner Kontraktionen 
u. Steigen des Tonus beobachtet. Bei Einw. der Lauge von innen folgt dcm
Anstieg ein starkes Sinken des Tonus. Sehr kleine Konzz. wirken auf die innere
Magenflache erregungssteigernd. (Pfl Ugers Arch. d. Physiol. 2 0 4 . 487 — 90. 
Odessa, Uniy.) W o lff .

Fred E. Griffith jr., Die Wirkung von Kalium auf den Sauresło/fweehsel 
iiberlebender Skelett- und Uerzmuskulatur des Frosehes. Die K-Kontraktion des 
Skelettmuskels u. die ErschlafFung des Hermuskels wurden mit der C02- u. Gesamt- 
saureproduktion dieser Gewebe in Beziehung gesetzt. Die Vcrscnkung iiber- 
lebender Froschsartoriusmuskulatur in isoton. KGl-Lsg. ycrursacht einen deutlichen
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Anstieg des Grades der Saureproduktion. Vielleicht wird hierbei in crstcr Linie 
C02 entwiekelt. Die Yersenkung iiberlebender Uerzmuskulatur in isoton. KCl-Lag. 
yerursaeht eine deutliche Senkung des Grades der Saureproduktion. Diese Ver- 
iindenmgen diirften aber yon der gleichzcitigen Rcizung u. Hemmung der Kon- 
traktion durch K unabhangig sein. (Journ. Gen. Physiol. 6. 683—95. Buffalo, Uniy. 
Boston, H a rvard  Med. School.) W o l f f .

Behrend Behrens, Untcrmehungcn iiber den Mechanismus der Koch.salz- 
vergiftung. I. Mitteilung: Die Bedeulung ortlicher osmotischer Yorgauge. Nach 
Unterss. an Mausen ist oral zugefuhrtes NaCl in lnittlcren Konzz. giftiger ais in 
hoheren, auch bei direkter Zufuhr in das Duodcnuin. Bei Unterbindung des 
Pylorus wirkt in den Magen eingebrachtes NaCl, wenn iiberliaupt, viel wenigor 
giftig. Bei Kaninchen tritt im Yerlauf der NaCl-Vergiftung eine deutliche Hydratnic 
ein. Daraus wird gesehlosseu, daB bei der akuten NaCl-Yergiftung den ortlichen 
osmot. Storungen keine entscheidende Bedeutung zukommt, sondern daB die Yer- 
giftungserscheinungen u. der Tod nach oraler NaCl-Zufuhr mit der Aufnahme des 
Salzes ins Blut zusammenhiingen. (Arcli. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 103 . 39—51. 
Konigsberg, Univ.) W o l f f .

Rene Hausknecht, Unlcrsuchungcn iiber den Antagonismus zwischen Nalrium- 
und Kaliumsalzen bei den Erscheinungcn der Wasserrełention. Verss. an Gesunden 
wie an Kranken mit Odemen oder Neigung zu solchen ergaben, daB Cl' nicht die 
ihm gewohnlich fur lletention von W. zugeschricbcne Bedeutung hat. Eine solche 
Retention kann (unter Mehrausscheidung von Cl) auch nach NaHC03 u. Na-Phosphat 
auftreten, CaCl2 bewirkt dagegen erhebliche Diurese. Allerdings ist nach NaCl die 
Retention stiirker ais nach anderen Na-Salzen, aber die Hauptrolle dabei spielt das 
Na’. K ’ bewirkt, auch ais KC1, Entrwasserung des Organismus, walirscheinlich da- 
durch, daB Na' im Ubersehufi ausgeschieden wird. (Ann. dc med. 14. 451—69.
1923. StraBburg, Fac. de med.; Ber. ges. Physiol. 2 6 . 56. 1924. Ref. K och- 
mann.) S p ie g e l .

C. Yersteegh, Beiłrdge zur Pharmakologie der Korperstellung und der Labyńntli- 
reflexe. XIII. Mitteilung: Wirhmg von Calcium bei Katzen. (Ygl. H e u b n e r ,
Klin. Wchschr. 2. 1603; C. 1923 . III. 1184). Katzen nehmen bei akuter Ca-Yer- 
giftung Zwangsstellungen ein. Die Zentren der Stellreflexc sind gegen Ca be- 
sonders empfindlich. (Pf l Cgers Arch. d. Physiol. 2 0 4 . 507—11. Utrecht, 
Reichsuuiy.) W o l f f .

P. S. Kupaloff, Die chemischen Erreger der Magenkontraktionen. III. Uber 
die Wirkung von KaliumcMorid und Caleiumcldorid auf die Beicegungen eines 
Fi-oschmagcns. (II. vgl. S. 1362.) Die erste Wrkg. intrayenoscr Zufuhr groBer 
Mengen KC1 oder CaCl2 auf einem Froschmagen bestelit in krampfartigen Kon- 
traktioncn, bei CaCl.2 mehr spast., bei KC1 mehr ein scharfes Steigen des Tonus. 
KC1 bewirkt dann weiter Ycrringerung der Starko einzelner Kontraktionen bei gut 
ausgepragter, yolliger u. rascher diastol. Erschlaffung des Magens. CaCl2 bewirkt 
langsame, wellenfonnige Kontraktionen; dic tiitigcn Absclinitte ersehlaffen schlecht. 
Durch kombinierte Wrkg. von KC1, CaCl2 u. NaHC03 wird in manchen Fiillen 
eine anlialtende auBerordentliche Intensitat der motor. Tatigkeit des Magens heryor- 
gerufen. (P f lO g e r s  Arch. d. Physiol. 2 0 4 . 483—86. Odessa, Uniy.) W o l f f .

F ritz  Kiilz und G ertrau t Leonhardi, Uber die pharmakobgischcn Wirkungen 
des tetrarhodanato-diaminchromisauren Natriwns (Reineckesaures Nątrium). [Cr{NII,)2- 
(SCNj^Na wurde an Froschen, Kaninchen u. Mausen untersucht. Beobachtet 
wurden hauptsaehlich Kriimpfc , Muskelstarre, diastol. .Herzstillstand. Wirksam ist 
wahrscheinlich das Komplexsalz, wenn auch eine Ahnlichkeit des Vergiftungsbildes 
mit NaCNS unyerkennbar ist. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 1 03 . 163—77. 
Leipzig, Uniy.) WOLFF.
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J. E,. PetrofF, Zyr Frage nach der Speicherung des kolloidalen Silbers im 
retilculoendothclialen System. Die Mcnge des nach iutrayenosen CWfarjoZiujektionen 
im Verhiiltnis zur cingefuhrten Metalltneuge in der Milz abgelagerten Ag scliwankt 
bei Kauinćben sehr stark. Es yorschwindet aus Milz u.' Leber erst im Laufe vou 
Monaten. Die Ausscheidung erfolgt anscheinend durch die Darinwand. In der 
Milz wird relativ mehr gespeicliort ais in der Leber. (Ztschr. f. d. ges. exp. 
Medizin 42. 242—40. Petersburg, Mil.-mcd. Akad.) WOLFF.

D. M. lawrow, Zur Frage nach der Beeinflussung der Wirkung von Medika- 
menten durch Lecithine. V. (IV. ygl. Biochem. Ztschr. 63. 425; C. 1914. II. 338.) 
Nach einer Ubersicht uber dic bisherigen Ergebnisse des Vfs. bei Froschen sowie 
derjenigen von Verss. ycrschiedencr Eorscher an Warmbliitern berichtet Vf. iiber 
eigene Verss. an Kaninchen. Gegeniiber Morphin faud sich in Obercinstimnuing 
mit Angaben von N e k k in g  (Miinch. med. Wclischr. 1909.) u. IIa n sc h m id t (Diss. 
Jurjew, 1914) Abkiirzung der Narkose, die Lecithine wirkten am stiirksten bei intra- 
peritonealer Einfiilirung 4 Tage vor dem Narkoticum. Gegeniiber Strychnin wirkten 
dagegen die Lecithine intraperitoneal yerstiirkend, liingegen intrayenos hemmend, 
wie auch yon d e  W a e le  (Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. exp. Therapie I. 3. 504; 
C. 1909. II. 1483) u. I I a n s c h m id t  angegeben. (Biochem. Ztschr. 150. 177 — 82. 
Odessa, Med. Inst.) S p ie g e l .

Simionesco uud Andre Lancien, Einflufi des Zimisaureradikats auf die Stimu- 
lation der hamatopoietischen Organe. Vff. habeu cinc wss. Lsg. eines komplexen 
Zimtsaurederiy., Terb. C)iH7COOC.,Hi, (alle 2 Tage 0,01 g der Verb.) in
Muskeln injiziert u. damit bei Pieberzustiinden u. Nierenentzimdung gute Eesultatc 
erzielt. AuBer Besserung des Allgeincinbefindcns wurde Zunahine des Iliimoglobins 
u. der Antikiirper u. u. Mk. Veriinderung des Kocuschen Bacillus festgestcllt. 
(C. r. d. 1’Acad. des scienccs 179. 425—20.) I I a b e b la n d .

H. Leo, Uber die Wirkungen des p-Dioxycamphans (Bredt). (Vgl. L eo , Dtsch. 
med. Wclischr. 48. 377; C. 1922. III. 895. B r e d t  u. GOb, Journ. f. prakt. Cli. 
101. 273; C. 1921. III. 471.) Nach gemeinschapelien Verss. mit H. Kiippers 
wird der in therapeut. Sinne giinstige Unterschied in der Wrkg. des p-Oxycampliers 
gegeniiber dem Campher u. dem Diketocamphan durch den Eintritt einer zweiten 
OH-Gruppc bezw. Umwandlung auch des zweiten CO in CHOII nicht nur nicht 
gestcigcrt, sondern sogar sehr stark abgeschwśicht. (Arcli. f. exp. Pathol. u. 
Pharmak. 103. 135—37. Bonn, Uniy.) W o l f f .

Edgard Zunz und Jean La Barre, Zur Schutzuńrkung des Atropins beim 
anaphylaktischen Schock des Meersćhweinchęns. Bei 1 mg Atropin tritt die Scliutz- 
wrkg. auf; Oberflachenspannung u. pI£ des Plasmas sind dann nicht wie beim 
Schock erniedrigt. (C. r. soc. dc biologie 91. 132—34. Briissel, Uniy.) W o l f f .

S. Hara, Der Einflufi van Medikamenten auf die Senkungsgeschwindigkeit der 
Blutkdrperchcn. Untcrs. der Wrkg. nach suboutłlner Verabreichung der Medika- 
meute oder in yitro. Nach geringen Dosen Neosaluarsan Erlioliung der Gcschwindig- 
keit, nacli grćiBeren elier Ilemmung, nach Bombelon (SecaleprSparat) Erlioliung. 
Adrenalin u. Pituitrin waren ohne EinfluB. (Journ. of orieutal med. 1. 128—29. 
1923; Ber. ges. Physiol. 26. 82—83. 1924. Ecf. G y ó r g y .)  S p ie g e l .

D. Danielopolu und A. Camiol, Pharniakologischc Untersuchungen am mensch- 
liichen Magm. Wirkung von Adrenalin, Calcium, Eserin und Atropin au f die Be- 
weglichkeit des Magens. A d ren a lin . Nach intrayenoser Bcibringung kleiner 
Mengeu am n. Magen Verstiirkung, bei groBcren Dosen erst Heminung, spiiter erst 
Verstiirkung der Magenbewegungen, bei patholog. yerandertem Magen Versehiebung 
dieser Verliiiltnisse. Bei direkter Einfiilirung groBerer Adrenalingaben in dgn 
Magen keine Hcmmung, unter Umstiindcn aber Erregung. — C alcium . Nach
1,5 ccm 10°/0ig. CaCla-Lsg. intrayenos 25 Min. dauernde Bewegungaliiliinung, nacli
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kleineren Dosen kiirzere, der sich Stadium gesteigerter Tatigkeit anschlieflt, oder 
nur solclie; ebenso bei direkter Einfubrung iu den Magen, wobei erst 2 g liemmen.
— E serin . Nacli ‘/a mS des Sulfats intrayenos yollstiindige LShmung der Be- 
wegungen, 1 Stde. dauernd, erst naeh 2 Stdn. IContraktionen auf alter HSlie, 
dann gesteigert. Da im Stadium yollstandiger Labmung aueb audere Symptome 
von Sym patbicusreizung auftreten, schlieBen Yff., daB Eserin nicht, wie meist an- 
genommen, ein reines Vagusmittel ist. — A tro p in . K leine Dosen (7so mg) intra
yenos filliren zu Erregung, groBe (l/4 mg) zu Hemmung. Parallel damit laufen 
yielfacli gleichsinnige Anderungen der Herztiitigkeit. (Journ. de physiol. et de 
pathol. gćn. 21. 704—15. 1923. Bukarest, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 26 . 74—75. 1924. 
Ref. E ich iio ltz .) Sp ie g e l .

J. R. Petroff, Uber den Einfluft einiger kolloidalcr Farb stoffe auf die Chirarc- 
vergiftung. Angewandt wurden: Kongorot, Trypanblau, Indulin, Nigrosin, Neutralrot, 
Tndigkarmin. Die liochkolloidale Lsgg. bildenden Farbstofte schwiiehen die typ. 
Curarewrkg. an Prosch u. Ilund bei den yerschiedensten Yersuchskombinationen 
sehr deutlich ab (Trypanblau, Kongorot); diese Wrkg. fehlt bei den mehr krystallin. 
Farbstoflen (Neutralrot, Tndigkarmin). Die yitalgefiirbten Froselie lassen sich dann 
uberhaupt sehr schwer curarcsieren. Vollstiindig curaresierte Tiere konnen durch 
nachtragliche Behandlung mit Kongorot u. Trypanblau wiederbelebt werden. Es 
handelt sich aber nicht um eine Resorptionsyerhinderung, sondern um eine Farb- 
stoffwrkg., d. li. um eine Absehwacliung der Curarewrkg. in den Geweben selbst, 
wahrschcinlich infolgc einer dircktcn Rk. im Gewebe zwischen den Komponenteu. 
(Arcli. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 103 . 196—208. Leningrad, Mil.-med. Akad.) W o l f f .

Kenmatsu Shimidzu, Quantitative Mcs&ungen der Adrenalinsckretinn nacli dem 
Zuckerstich und nacli Yergiftungen. Die naeh Hcrausnalime des obersten Hals- 
ganglions adrenalinubercmpfindlich gcwordene Iris von Kaninchen eignet sich zur 
quantitativen Auswertung der Adrenalinmehrabgabe; bei Aussclialtung des Octilo- 
motorius durch Atropin u. bei genauer Ausmessung der durch Adrenalindauer- 
infusionen bezw. Adrenalinniehrsekretiouen ■bcwirkten Mydriasis durch mkr. Be- 
obachtung kann die Sekrctionsvermehrung geniigend genau bestimmt werden. Bei 
mechan. oder chem. Reizung des Zentrums der Adrenalinsekrction wurden etwa 
0,2—1,7 Tausendstel mg Adrenalin pro kg u. Min. mehr abgegeben, durchsehnittlieh 
nacli Zuckerstich 0,4 Tausendstel mg/kg pro Min., nacli 0,1 mg/kg Stryclminnitrat 
0,2 Tausendstel mg, nacli 0,5—1,5 mg/kg Pikrotoxin fast 0,9 Tausendstel, naeh 

0,6 g/kg Campher 0,3 Tausendstel, nacb 0,5—0,8 g/kg santoninsaurem Na
0,5 Tausendstel mg pro kg u. Min. Schon ein schwacher Strom resorbierten 
Nicotins regt zu langanhaltender Adrenalinsekretion an. Tetraliydro-fi-Naplithyl- 
amin gab kein cindeutiges Ergebnis. Es ergibt sich, daB bei gewissen Formen 
experimenteller oder tox. Glucosuric die Adrcnalinausschuttung zweifellos wesent- 
lichen Anteil bat. (Arcli. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 103 . 52—72. Freiburg i/Br., 
Uniy.) W o lff .

Georg Schaltenbrand, Uber die Bewegungsstonmgen bei acuter Bulbocajmin- 
vergiflung. Die hier nuftretenden Bewcgungsstoruugen werden genauer analysicrt. 
Verss. an Tauben, Hunden, Affen u. Mensclien. Beim Mensclien werden bereits 
naeh relatiy geringer Dosis Wahniehmung, Gedankenablauf u. Willensfunktion be- 
eintraclitigt; bleiernes Miidigkeitsgefiibl. (Arcli. f. exp. Pathol. u. Pharmakol, 103 .
1—16. Hamburg, Uniy.) W o l f f .

M. P. Nikolaeff, Uber die Wirkung verschiedener Gifte.awf die Funktion und 
die Gefiifse der isolierten Nebenniere, An Nebennieren yon Oclisen u. Kiilien wirken 
iuif die GefiiBe erweiternd V4%ig. Chlf., l°/o'g- Chloralhydrat, A. 1:1000, Atliyl- 
alkohol 1:1000, l%ig., 2°/0ig., Atnylalkohol 1 : 1000, Pepton 1: 100000, Casein 
1: 5 Millionen, 1 : 10000, gefiiByerengerńd Plienol 1 : 100000, Coniin 1 : 100000,



1924. H. Ev T i e r p h y s i o l o g i e . 1827

Brenzcatechin 1 :1  Million, Tyramin 1 :100000, das GefsBlumen veriindern niclit Me- 
thylalkohol 1:1000 u. 1:250, Tyrosin 1 :1  Million u. 1:100000, Brenzcatechin 
1:1  Million (? Ref.), ein nach E. F isc h e r  dargestelltes Polypcptid aus Alanin, Valin, 
Lcncin u. Glycin in Konzz. 1 :1  Million u. 1:100000. Kurzdauernde Erreguug der 
Nebennierensekretion rufen '/4%ig. u. '/a%ig- Chlf. hervor, weiter Chloralhydrat 
1 : 500 u. 1:100, A. 1:100, A. 1 :1000, 1: 500, 1/2°/0ig., l ° Qig., 2%ig., Amylalkohol
1 : 1000, Aceton 1 : 1000; danaeh folgt eine dauernde Sekretionshemmung. Bei 
Metliylalkohol 1:1000 u. 1:250 beobachlet man keine Erregungsperiode. Plienol 
1:10000 wirkt auf die Sekretion nicht ein, errcgt sic aber in 1:100000. Coniin 
in 1:100000 u. 1:10 000 ist ein starkes sekretor. Gift fiir die Nebenniere.' Uber 
den Charakter der Einw. von Brenzcatechin auf die Nebennierenfunktion konnte 
mittels der angewandten biol. (Kauinehenohr) in colorimetr. (Folin) YerfY. kein 
Urteil gewonnen werden. Tyrosin 1 :1  Million u. 1:100000 beeinfluBt dic Sekretion 
nicht wahruehmbar. Tyramin 1 : 1 Million veriindert die Sekretion nicht, yerstiirkt 
sie aber in stiirkcren Konzz.; auch das genaunte Polypcptid wirkt so in 1 :1 Million 
bis 1:10000, ebenso Pepton Witte 1 :1 Million, wiihrend 1 :100000 liemmt. Caseosan 
yerstiirkt ein wenig in der einer Caseinkonz. 1 : 5 Millionen entsprechenden Lsg.,
1 : 5000 hcmmt, 1 :1 Million bis 1 : 10000 sind ohne merklichen EinfluB. — Tyramin 
ist eines der Ausgangsstofie fiir den Adrenalinaufbau. (Ztschr. f. d. ges. exper. 
Medizin 4 2 . 213—i27. Petersburg, Mil.-med. Akad.) W o lff.

Louis H. Jorstad, Eine Untersuchung iiber das Yerhalten von Kolilenteer zu 
Geweben. Im AnschluB an Ansichten von B u r r o w s  uber das Waclistum vou 
Zellcn zeigt Vf., daB die Wrkg. des Teeres durch die Aufnahme der yon jenem 
supponierten, durch die Zellen erzeugten blutkoagulierenden Substanz entstelien 
muB. Sie ist so aufzufassen, daB Zellcn zum Wachstum angeregt u. yon dcm sie 
yersorgenden Blutstrom abgegrcnzt werden, dann selbst in Schichtcn zusammen- 
blciben niiissen u. dann durch dieses „cellcrowding11 immer dichtere Massen er- 
zeugen, wie der aus sich selbst wachscnde Tumor. (Proc. of the soc. f. exp. biol. 
and med. 21. 67—70. 1923. St. Louis, W a s h in g t o n  Univ. school of med.; B a r n a r d  
F h e e  skin and caucer liosp,; Ber. ges. Physiol. 26 . 44—46. Ref. E rdm ann .) Sp ie.

R. Pavlović, Uber die Einicirknng verschiedener Obstarten auf dic Magen- 
sekretion. ApfelpreBsaft stcigerte dic Magensaftaciditiit wesentlich, CitronenpreB- 
saft in geringerem Grade. Wurden diese Siifte mittels Sondo in den Magen ein- 
gefiihrt, um die psych. Phase der Magensekretion auszuschalten, so war keine 
Aciditatssteigerung festzustellen. Koehen yerminderte die Wirksamkeit des Apfel- 
preBsaftes. GenuB gauzer Apfel oder Apfelsinen mit Nachtrinken yon 300 g W. 
stcigerte die Aciditiit nicht. (Arcli. f. Verdauungskrankh. 32 . 179 — 82. 1923. 
Belgrad, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 2 6 . 74. 1924. Ref. K a lk .)  S p ie g e l .

Hannah Elizabeth Honeywell und Oscar Riddle, Die Wirkung von Ueiin 
(Tnaulin)' auf den Blutzueker von Taubcn. GroBe Dosen setzen den Blutzucker von 
Taubcn (yerschiedenc Rasseu zeigen etwas abweichcndes Verh.) bis auf mindestens 
‘/3 der Norm herab. Dieser Zustand ist aber nur kurzdauernd, mit geringer Lebens- 
gefahr yerbunden, u. wird von einem Wiederanstieg gefolgt, der iiber die Norm 
steigen kann. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 2 0 . 248—52. 1923. New York, 
Columbia Uniy. Cold Spring Ilarbor [N. Y.], C a r n e g ie  Stat. f. exp. evol.; Ber. ges. 
Physiol. 26 . 87. 1924. Ref. O eiim e.) S p ie g e l .

Luigi Manzi, Wirkung der Bnistdriisenexlrakte auf die Ncbcnnieren mit be- 
sonderer Beriicksiclitigung der Ańderungen ihres Adrenalingelialtes. Nach subcutaner 
Injektion solcher Extrakte stieg bei Hunden der Adrenalingchalt der Nebennieren 
auf das ca. 3-fache (liistolog. Hypcrtrophie u. Ilyperplasie der Marksubstanz mit 
besonderer Yermehrung der Sekretgranula) bei gleichzeitiger Erhohung des Adrenalin- 
gehaltes des Blutes (erhohte Empfindlichkeit gegen die mydriat. Wrkg. yon Cocain).
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(Arcli. di ostetr. e ginecol. 17. 368—78. 404—12. 1923. Napoli, Univ.; Bor. ges. 
Physiol. 2 6 . 107. 1924. Ref. W a c iiu o ld er .) S pie g e l .

Franz Gunther und Robert Meyer-Bisch, Uber den Einflufs des Tiiberhilins 
auf den Schtcefelstofftcechsel Tuberkuloser und Nichttubcrkuloser. Schwefclstofficechsel 
beim Amyloid. Aus friihercn Unterss. (vgl. MEYER-BlSCn, Ztschr. f. klin. Med: 94 . 
237; C. 1923 . I. 119) hatte sich crgeben, daB die Best. des Neutral-S im Harn ais 
iiberaus feiner Indicator qualitativer Anderungen im EiweiBstoffwechsel gclten kann. 
Tuberkulininjektionen fiiliren bei Tuberkulosen u. Nichttuberkulosen dcutlicho Yer- 
anderungon, teils Yerminderung, teils Erhohung dos Neutral-S herbei. Bei den 
Tuberkuloscn fand sich gleiehzeitig Abnalnne von Diurose u. NaCl-Ausschcidung, 
bei den Nichttuberkulosen keine eindeutige Beeinflussung in dieser Beziehuug. — 
Bei Amyloidkrankcn fand sich spontau betniehtliche Erhohung des Neutral-S. 
(Biocliem. Ztsclir. 150 . 224—32. Gottingcn, Uniy.) S p ie g e l .

L. Lepper, Uber die Wirkung der Narcotica und Sehlafmiłtel der Fettreihe auf 
die peripheren Gefiifse und das isolierte Jlerz. Chlf, A., .4., CILOIf, Amylalkohol, 
Aceton iiben am isolierten Kaniuchenohr in schwachen Lsgg. eine stffrkere gefiiB- 
yereugernde Wrkg. aus ais in starken Lsgg. GefaBerweitcrung findet sich nament- 
lich wahrend der Ausschcidung aus dem Gewebe, zuweilen auch nach Einw. vcr- 
hiiltnismaBig starker Lsgg. Veronal u. Hedonal yerengern die GefiiBe in sćliwaclier 
Lsg., erweitern sie aber betr&chtlich in hoherer Konz. Am isetlierten Kaninclien- 
herzen steigert >1. in vcrd. Lsg. dio Amplitudo mit gleichzeitigcr Abnalime der 
Zahl dor Ilerzkontraktionen, besonders dcutlich wahrend des Ausschcidung aus 
dem Gewebe. A. erlioht in allen Konzz. dic Amplitudę; dic Zahl der Ilerzkontrak- 
tionon nimmt ab, selten stcigt sie, cbcnfalls sehr deutlich wahrend der Ausschcidung 
aus dem Gewebe. Chlf. erlioht in vcrd. Lsg. anfangs die Amplitudo unter Anstieg 
der Kontraktionszahl; spater oder bei hoherer Konz. fiillt aber die Amplitudę, 
ebenso wahrend der Ausschcidung; die Zahl der Ilerzkontraktionen stcigt nach ge- 
ringen Dosen u. fiillt nach starken. (PflCgeRs Arcli. d. Physiol. 2 0 4 . 498—506. 
Leningrad, Mil.-med. Akad.) WOLFF

Bernard Salkin, Dichloramin T  und Chlorcosan. Dicliloramin T  in Chlor- 
cosan gel. ist ein ausgezeiclinetcs Antisepticum, ein kriiftiges, nichtreizendcs, keim- 
totendes Mittcl, das dio gesamte Menge des akt. Clj abgibt. Die sonstigen Wrkgg. 
werden bcsprochen. (Journ. Ainer. Pharm. Assoc. 13. 613—18. Brooklyn [N. Y.] Dl.

E. Laąueur, A. Sluyters und L. K. W olff, Experimentelles iiber das neue 
chemotherapeutische Antisepticm „ Rivanol“. Riyanol hat starko antisept. Wrkg. 
gegeniibcr Streptokokken, Staphylokokkcn u. Colibaktcrien in Bouillon in yitro. 
Ein Streptokokkenstamm erwies sich aber refraktar. Jedoch ist in Blut u. Eiter 
das desinfizierondo Vermogcn sehr gering, in Serum nicht viel vou dem in Bouillon 
yerschieden. Auch die Ggw. anderer Korporzcllen (Yerss. mit Muskelbrei) er- 
niedrigt stark das antisept. Vermogen. In starkeren Konzz. (1 :1000) hat Riyanol 
gegeniibcr Menschenblut agglutinicrende Eigenschaften, in etwas starkeren wirkt 
es auch hSmolyt. Der EinfluB auf die Leukocytose ist gering. Dic antisept. Wrkg. 
nimmt bei alkal. Rk. zu. Rivanol ist fur das Gewebe nicht absol. uusehSdlich, es 
reizt z. B. stark die Hornhaut in therapeut. Dosis. In manclien Punkten steht das 
Riyanol dcm Trypaflayin nach. Staphylokokkcn, die in einer Riyauolkonz. 1 : 100000 
bestimmto Zeit yerweilt haben, sind noch nicht an Riyanol gewolmt zu einer Zeit, 
zu der schon Typaflayingewohnung eingetreten ist. Uber eine therapeut. giinstige 
Wrkg. beim Menschen liiBt sich nach allen bekannten Yerss. in yitro nichts 
yoraussagen. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin, 4 2 . 247—66. Amsterdam, Uniy.) W o lff .

GL Ganter, Studien am menschlichen Dann. U. Mitteilung: Die Wirkung von 
Pharmads auf den menschlichen Diinndarm. (Ygl. S. 1231.) Auf Adrenalin erfolgt
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Abnahme des Tonus u. der Kontraktionsliohe. Nach Atropin sinkt der Tonus, die 
Freąuenz bleibt unbeeinfluBt, die Kontraktionsliohe nimmt ab, die Reizbarkeit sinkt. 
Pilokarpin erhoht den Tonus, die Freąuenz bleibt unbeeinfluBt. Die Hohe der Kon- 
traktionen wechselt, die Reizbarkeit steigt an. (Areh. f. exp. Pathol. u. Phannak. 
103. 84—108. Wtirzburg, Med. Klin.) W o l f f .

J. K raft, Einflufi der llerzmittel auf den Rhi/thmus der peripheren Gefafic. 
Herzmittel der Digitalingruppe (Digitalin, Strophanthin, Conoallamarin, Helleborein, 
Periplocin, Apocynin) bewirken an der Arterie des isolierten Kaninehenohres GefiiB- 
yerengęrung, die oft zum Spasmus fiilirt; in dieser Periode treten bei Druck- 
erliohung rhythm. Schwankungen der GefiiBwand ein. Am starksten ausgesproclien 
sind die rhythm. Kontraktionen bei der Digitałinwrkg. bei bedeutender Hohe u. 
Dauer der Kontraktionswelle. Strophanthin u. Conyallamarin geben sehnell auf- 
einanderfolgende, jedoch bedeutend kurzcre Kontraktionen. Helleborein wirkt 
stark yerengernd auf die GefiiBe bei nur schwachen rhythm. Kontraktionen. Apo- 
eynin wirkt schwaeb, Periplocin noeli schwficher. ( P f lU g e r s  Areh. d. Pliysiol. 204.
491—97, Leningrad, Mil.-med. Akad.) W o lff ,

E. Brum pt und G. Lavier, Die Wirktmg von Bayer 205 auf cxperimentell mit
T>-yponosoma eąuinum und T. pecaudi infiziertc Mduse. Die Unterss. der Vff. be- 
stiitigen den Wert yon B a y e r  205 ais Schutz- u. Heilmittel. (Ann. Parasitol 
Humaine et Compar. 1. 247—51. 1923; Exp. Stat. Ree. 50. 184.) B e r ju .

Fusao Ishiw ara, Die pharmakologische Wirkung der Giftc der Kobra- und 
Habuschlange nebst palhologisch-anatomischem Beftind. Liihmung yon Neryen u. 
Muskeln, Steigerung der Atmungsfrequenz, Herzbeschleunigung, ton. Dannkon- 
traktion, ebenso am Uterus, GefiiBkontraktion, Hiiniolyse, Pupillenyerengerung. 
(Areh. f. exp. Pathol. u. Phannak. 103. 219—22. Tokio, Uniy.) W o l f f .

Carlos Ghigliotto, Uber die vollsłandige Bedukłion des Natriumnitrats und des 
Kaliumchlorafs wahrehd der Faulnis von FAngeweiden. (Ann. Cliim. analyt. appl. F2]
6. 161—62. — C. 1924. II. 211.) ' M anz.

G. Analyse, Laboratorium.
— , Hoclwahiumpnmpe. Eine neue zweikolbige Vakuumolpumpe wird be- 

schrieben, mit der man ein Vakuum yon 0,0001 mm Hg erreichen kaun. Die 
Wirkungsweise wird ausfiihrlich beschrieben. (Chem. Metallurg. Engineering 
31. 197.) G o t t f r ie d .

Guy A. Shuey, Ein selbstverfertigtcr selbstłatiger Auslaugapparat fiir grofie 
Stofmengen. Der App., der zum Auslaugen yon 200—300 g Substanz auf einmal 
zu brauehen ist u. wesentliche Neuerungen nicht darbietet, wird nach Einriehtung, 
Wirksamkeit u. Handhabung an Hand einer Skizze beschrieben. (Chemist-Analyst 
1924. Nr. 42. 18—20. State College [Pa.].) ,  R C h le .

F. J. Considine, EinfacJie, brauchbare Formen der Wasscrsto/Jelektrodc. Be- 
sehreibuhg mehrerer mit einfaclien Mitteln herstellbarer u. aucli fiir mikrochein. 
Unters. yerwendbarer Formen der Wasserstoffelektrode. (Analyst 49. 332—34.) Manz.

W. G. F rance und T. S. E ck ert, Platiniertę Alundumkathode bei der Elckłro- 
analyse. Platiniertę Alundumelektroden eignen sich aus folgenden Griinden niclit 
zu elektrolyt. Arbeiten: Sie konnen nicht bei starken Stromen gebraueht wrerdcu, 
wreil ihre groBe Oberflaclie zu yiel Energie yerbraueht, sie bleiben nicht konstant 
im Gewiclit, infolge der rapiden Absorption yon W. miissen sie in yerschlossenen 
GlasgefsBen gewogen werden, Auswaschen- u. Troeknen erfordert zu yiel Zeit, die 
groBe platinierte Oberfliiche fiilirt leicht zur Oxydation des elektrolyt. nieder- 
geschlagenen Metalls. (Ind. and Engin. Chem. 16. 802—3. Columbus [Ohio].) G ri.

VI. 2. 120
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Sch. Moschkowski, Zur Theorie der Azur eosin fiirbung. Eosin liat bei der 
Koinanowsky-Giemsaschen Farbung nicht die Bedeutung einer Beize, sondom einer 
farbeuden Substanz. Die Azurfarbstoffc sind der Tautomcrie fiihig, in der Farb- 
flotte besteht ein Teil ihrer Moll. bezw. lonen iu einer rotlichen Form, durch dereń 
Biudung dic scliwach rotliclie Farbung der az.urophilen Substanzen bei Abwesen- 
heit von Eosin (Eonianowsky-Scmieffekt) bedingt ist. Die lonen der rotlichen 
Tautomeren vermogcn aber, nachdem sie mit dem Substrate in salzartige Verb. 
gQtreten, noch Eosin chem. zu binden, wobei ein komplexes Salz gebildet wird. 
Die azurophilen Substanzcn sind also basophil, u. ilirc Darst. nacli EOMANOWSKY 
ist ein adjektiver Fiirbungsyorgang, wobei der bas. Azurfarbstoft’ die Eolle einer 
Beize spielt. Ein gewisser UberschuB des bas. Farbstoffes u. schwach alkal. Ek. 
der Farblsg. begiinstigen die Fiirbung, die auch mit anderen ais den gebriiuch- 
lichen Farblsgg. moglich ist. (VlRCUOWs Arcli. f. Anat. u. Phys. 2 4 8 . 1—20. 
Moskau, Tropeninst.; Ber. ges. Physiol. 2 6 . 31. Eef. E om eis.) S p ie g e l .

Karl Jellinek und Walther Kilim, Uber neue Methoden der Mapanalyse. VI. 
(V. ygl.. S. 1488.) A z id im etrie . Bei der Titration von Siiuren mit einer Base 
bezw. umgekehrt lassen sich organ. Indicatoren durch anorgan. Vcrbb. ersetzen (ygl. 
Je i.lin ek  u. K rebs, Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 1 3 0 . 263; C. 1924 . I. 939). 
Berliner Blau ist gut brauclibar, wahrend Ag Cl u. JTgN03 schlechten Umsclilag 
zeigt. — O x y d im etrie . Vff. suchen das teuere J durch andere Oxydationsniittel 
zu ersetzen, bezw. es mit Starkę nur ais Indicator zu yerwenden. Mit H30 2 u. 
Jodstśirkc ais Indicator liissen sieli SnCl2 n. Na2S03 (nicht Na^AsO.j, Na.,S.203 u. 
FcSO,) k. gut titrieren, wenn geeignete „Aktivatoren“ , einige Tropfeu Fe+ + - u. 
Cu+ + -Salzlsg. liinzugegeben werden. Dieselben besclileunigen die im allgemcinen 
langsam verlaufende Ek. zwischen Oxydationsmittel u. KJ-Stiirkeindicator. SnCL, 
liiBt sich auch mit Ferrirhodanid ais Indicator in der Warnie ohne Aktivator mit 
IIjO._, bestimmen. Verss. mit Na^AsOj, Na^S^Oa, N : l , S O j  u .  FeSO., liatten negatiye 
Eesultatc. Titrationen mit K,Cr.,07 u. Ferrirhodanid liaben wegen meist zu lang- 
samer Ek. kcinen Erfolg. Dagegen liiBt sich Na.2S20 3 mit K.,Cr., O- u. Metliylenblau 
in der Siedehitzc ausgezeiclmet titrieren. Diese Ek. kann entweder zur Einstellung 
von Thiosulfatlsg. oder auch ais Basis einer Chromimetrie dicnen. Eeduktions- 
mittel werden bestinnnt (nicht in allen FiOlen gut anwendbar), indem sic durch 
einen UberscliuB yon K X r20 ; oxydiert werden u. nachlierigem Zurucktiti-ieren mit 
Na2S2Os. Bestst. mit KCIO^ u*Methylenblau gelingen nicht. NaOCl u. Jodstiirke 
(ygl. J e l l in e k  u .  IC reste ff, S. 1488) eignet sich auch zur Best. von J\r«.,.4s03. 
Oxydationsmittel, wic K,tCr.,0- u. KMnO., (nicht KC103) lassen sich bestimmen, wenn 
inan sic durch uberschussiges Arsenit reduziert u. letzteres durcli NaOCl zuruck- 
titriert. Zur Best. von SnCl2 eignet sich auch FeCl:t u. Ammonrhodanid ais Indi
cator (ygl. J e l l i n e k  u. W in ó g k a d o f f ,  Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 129 . 15; 
C. 1924 . I. 75). (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 138. 81—103. Danzig, Teclin. 
Hochseli.) U ls ia n n .

Karl Jellinek und Walther Kiihn, Uber neue Methoden der Mafianalyse. VII. 
(VI. ygl. yorst. Eef.) F iillu n g sm aB an a ly se . Die teclin. wichtige 2)i-Best. mit 
K_,Fc(CX)li liiBt sich unter Vcrmeidung der Tupfelmethode wesentlicli yerbessern 
durch Anwendung von KMn04 ais Indicator. Verss., Cd, Pb, Cu, Ag, Mn, Ni u. 
Cr ais Ferrocyanide zu bestimmen, fuhrten zu keinem brauchbaren Ergebnis. Zn 
u. Mn lassen sich nach der hydrolyt. FiillungsmaBanalyse mit Na,,S u. Phenol- 
phtlialein ais Indicator in der Siedehitzc bestimmen (ygl. J e l l i n e k  u. C z e r w iń s k i,  
Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 130 . 253; C. 1924 . I. 939). Na.2HAsOt u. Na:tAsOi 
ais Fiilhmgsmittel angewandt (Metliylrot ais Indicator) ergibt gute Bestst. von Pb; 
NcuJIPOi eignet sich fiir Pb u. Al. Dagegen lassen sich Cu, Zn u. Ca nicht ais 
Arseniat ermitteln. Na-Oxalat ist ais Fiillungsmittel ungeeignet. — Es erscheint
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moglich, die gcringe Dissoziation mancher Salze maBanalyt. zu verwerten (vgU 
J e l l in e k  u. K r e b s , Ztschr. f. anorg. Ch. 130 . 263; C. 1924 . I. 939). Mercuri- 
scitelsgg. lassen sich mit KCN titrieren, wobei auf das Verschwinden einer AgCl- 
Trubung eingestellt wird. Cliloride lassen sich mit Mercurisalz ohne Ausfallen einer 
wl. Verb. in ungefiihrer Weise nach enipir. Einstellung titrieren, wobei die auf- 
tretende AgCl-Trubung ais Indicator dient Verss., Zn, Co u. Ni mit KCN zu 
titrieren, zeitigten einen starken KCN-Verbrauch, was in der B. eines Cyankom- 
plexes begriindet- ist. Nur bei Zn gelang esVff., dic Titration zu Ende zu fuhren; 
die Zn(CN),-Dissoziation ist schiitzungsweise vou der GroBcnordnung lO-0 . (Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 138. 109—34. Danzig, Teehn. Hochscli.) U lm a n n .

W. A. R otłl, Dic Eichung von Verbrennungscalorimetern und dic intemationale 
Festsetzung der Eiclnoerte. S to h m a n n s  Eichzahlen u. damit Verbrcnnungswerte 
scheinen sieherer zu sein ais die der franzosisch-russischen Schule (B e rth e lo t-  
L u g in in ), die zu hohe Daten angeben. F ischer-W redes mit Hilfe der Phys.-Techn. 
Reichsanstąlt (PTRI) gewonnene Eichzahlen, die ersten absol. gemessenen, waren 
mit einem kleinen Fehler behaftet, der durch den Fehler in dem Wert des elektr. 
\Varmciiquivalents fast genau kompensiert ist. Der Wert fur die spStcr ein- 
gcschobcne Eichsubstanz Naphthalin war zu hocli. Dic von H ennejo  (Ztschr. f. 
physik. Ch. 97 . 467; C. 1921. III. 316) angegebenen Werte fur Benzoesiiure u. 
Rohrzueker (PTRI) unterseheiden sich zahlenmaBig kaum von PTRI u. den unter 
AusschluB Deutschlands „international*1 festgestellten Zalilen. Ilingegen erregt die 
Benutzung nur einer Eichsubstanz Bedenken. Vf. tritt. V e r k a d e s  Vorschlag 
(S. 1244; Chem. Weekblad 21. 13; C. 1924 . I. 1238), SalicyUaure ais zwcite Eich
substanz anzunchmen, bei. Er hat mit deutsclien Prfiparaten dic gleiehe Ver- 
brennungswiinne (5241 cal15 pro g in Luft gewogen) gefunden wie V e r k a d e ..  
(Naturwissenschaften 12. 652—54. Braunschweig.) W. A. R o t ii .

Ed. Graefe, Ein Gascalorinieter. Vf. verbesscrt ein 1904 angegebenes, robustes 
Betriebscalorimcter, das nur 80% der entwickeltcn WSrme aufnalim. Die Ver- 
brennungsgase des Brenners durcliziehen jetzt eine Anzahl von WarmeaustauBch- 
zellen von oben nach unten u. treten mit Calorimetertemp. aus. Die Wasserfullung ist 
so dosiert, daB der Gesamtmassenwert genau 1000 g ist, so daB die Temp.-Er- 
hohung sofort den oberen Heizwert der angewandten Gasmenge angibt. Das Ga.<- 
lneBgefaB ist mit dem WasserausfluBgefaB in einem Stfihder so angeordnet, daB 
man von der Wasserleitung unabhangig ist. Ruhrung durch Luft mittels einer 
kleinen, von Hiind betiitigten Druckpumpe; die Korrektur fiir Warineverlust wird 
nach R u m fo r d  umgangen; der hochstc Tliermometerstand gilt. Ilersteller des 
App.: Fa. H u g o  K e y l ,  Dresden, Marienstr. 24. (Braunkohle 23. 273 — 75. 
Dresden.) W. A. R o th .

Rene Dubrisay, Die Capillaranalyse. Die neue Analysenmethodc beruht auf 
der Oberflaehenspannung, die an der Beruhrungsstelle nicht misehbarer Fil. herrscht. 
GemiiB D o k n a n  (Ztschr. f. pliysik. Ch. 1899. 131) emiedrigt sich die Oberflachen- 
spannung bei der Beriihrung von W. init einer Lsg. von Olcin- oder Stearinsaure 
in Yaselinol oder Petroleum, wenn dem W. Alkali zugesetzt wird. Vf. laBt die 
wss. Lsg. von Alkali, Carbonaten u. Salzen aus einer Biirette in die organ. FI. 
flieBen u. stellt das Vol. einer bestimmten Anzahl der gebildeten Tropfen fest; 
dieses gibt das MaB fur die Konz. der Lsg. ab. Besonders empfindlich ist die 
Methode fiir die Salze der Alkalien. Man kann die Anwesenheit von 1 : 5000 Mol. 
NaCl im Liter nachweisen. (Chimie et Industrie 1924, Mai-Sondernummer 121 
bis 124.) PlNCAS.

P. L. Hibbard, Turbidimcłrische Bestimnmng von Niederschłdgen. FarbloBe Ndd. 
lassen sich in Spuren mit Vorteil turbidimetr. bestimmen, vor allem Ca, Mg u. S04. 
Die beiden ersten sollen in Konzz. von 10—25 %o vorliegen, letzteres in Ver-
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dunnungen yon 1:500, man fallt in ublieher Weisc, liiBt 10—15 Min. abąitzen, 
schuttelt kriiftig um u. beobaclitet dann im Turbidimeter gegeniiber Testfallungen. 
(Ind. and Engin. Cliem. 16. 804—5. Berkeley [Calif.].) G r im m e .

E le m e n te  u n d  a n o r g a n isc h e  V e rb in d u n g e n .

Victor Lenher und D. P. Smith, Die Destillationsmethode zur Trennung von 
Selen vom Tellur. Das Sc- u. Te-lialtige Materiał gibt man in einen 150 ccm Pyrex- 
kolben, lost in 60 ccm H2S04 (D. 1,84). Durch den Kolbenhals fiihrt ein ein- 
gesehmolzenes Zuleitungsrobr fUr IICl-Gas, die Zersetzungsgase gehen' durch einen 
Kiihler in ein System vou 3 mit W. halbgefiilltcn Waschflaschen. Arbcitstemp. 
300—330°, d. h. wenn die H2S04 wciBe Diimpfe ausstoBt. Dauer der Best. 3 bis 
4 Stdn. Der Inhalt der Waschflaschen wird bei 15—22° mit S02 gesiittigt. Rotes 
elementarcs Se fiillt aus. Absitzen lassen u. Auswasclien mit k. W. durch De- 
kantieren. Aufschiitteln mit h. W. u. das in die graue Modifikation ubergegangene 
Sc durch Goochtiegel filtrieren, mit A. waschen, bei 105° trocknen u. wiigen. 
Te-Lsg. aus dcm Zers.-Kolben auf 25% II2S04 verd., zugeben yon 7% HCl u. 
Piillen nach L e n h e r  u. IIo m b e r g e r  mit S02 u. Hydrazinhydrochlorid. (Ind. and 
Engin. Chem. 16. 837—38. Madison [Wis.].) G rim m e.

Maswell Bruce Donald1, Die Bestimmung von Ammoniak mit Natmumliypo- 
bromit. Von den verscliiedenen gepriiften Verff. ist das von A r tm a n n  u. S k r a b a l  
(Ztschr. f. anal. Ch. 46 . 5; C. 1 9 0 7 . I. 667) am genauesten. Yf. empfiehlt seine 
Ausfuhrung wic folgt: 10 ccm NH3-Lsg. (enthaltend 4,193 mg N) wurden langsam 
zu 50%  bromierter 0,025-n. NaOH-Lsg. (50—200 ccm) gegeben (nicht umgekehrt); 
nach 5 Minuten Steliens wiirde mit HCl angesiiuert u. eine Lsg. von etwa 3 g KJ 
in W. zugefiigt, dann wurde zu 250 ccm aufgefiillt u. nach 2 Minuten das Jod mit 
Thiosulfat (1 ccm =  0,06132 g N) zuriicktitriert. Kleine Mengen NHS, entsprechend 
etwa 4 mg N konnen hicrnacli auf etwa 0,1% genau bestimmt werden. (Analyst 
4 9 . 375—78.) ROhle.

I. M. Kolthoff, Die Oxydation von salpetńger Saure, Hydrazin, Ammoniak und 
Jlypophosphit durch Pennanganat. HN02 wird in alkal. Lsg. durch KMn04 nicht 
oxydiert, sondern nur bei Ggw. von Siiure. Yorschrift: Zu 25 ccm 0,1-n. KMn04
setzt man 10 ccm 0,05-mol. NaXO« u. 5—10 ccm 4-n. H2S04. Nach 15 Minuten im
Erlenmeyer mit cingeschliffenem Stopfen unter hiiufigem Umschutteln, besonders im 
Anfange, 5 ccm n. K J zusetzen u. mit Thiosulfat zuriicktitrieren. —• Die Oxydation
yon Hydrazin nach der Gleichung N2H4 0 2 ----y  N2 -f- 2H20  yerlfluft schnell
u. ąuantitatiy in alkal. Lsg. mit KMn04 im UberschuB. In saurer Lsg. angenahert 
folgende Rk.: 2N2II4 0 2 — > 2NH3 -)- N20  -f- II20. — Yerd. NH3-Lsgg. 
werden in alkal. Lsg. stiirker ais in saurer oxydiert, aber kcineswegs ąuantitatiy. 
Sehr yerd. NH3-Lsgg. werden bei Ggw. von Saure prakt. nicht oxydiert. — Best. 
yon Ilypophosphit: Zu 50 ccm 0,1-n. KMn04 setzt man 20 ccm l/40-mo\. Hypo- 
phosphitlsg. u. 10 ccm yerd. H2S04, liiBt 24 Stdn. im Erlenmeyer mit eingcschliffenem 
Stopfen stehen u. titriert jodometr. zuriick. Vergleich mit blindem Vers. Ab-
weichung <^1%. (Pharm. Weekblad 61. 954—60.) G roszfklp .

H. P. Kimber, Bemerkungen iiber die Titration von Chromstahl. Beim Titrieren 
yon Cr mit KMn04 nach der Red. mit Ferrosulfat ist die rotliche Endfarbung des 
KMn04 bei wciBem Hintergrunde erst bei einem erheblichen Ubcrschusse an KMn04 
b c m e r k b a r ,  wiihrend sic bei S c h w a r z e m  Hintergrunde bereits bei 0,5 c c m  UberschuB 
bemerkbar ist. (Chemist-Analyst 1924 . Nr. 42. 12. Detroit [Mich.].) Ruiile.

Edgar Beyne, Uber die Bestimmung des Zinks in eisenhaltigen Produkten. Die 
yom Vf. yorgesclilagene Anwendung yon NH4-Salzen fiir die yoliunetr. Best. des 
Zn nach dem Schaffnersclien Verf. in eisenhaltigen Erzen (ygl. Buli. Soc. Chim. 
Belgiąue 2 6 . 355; C. 1912. II. 106,5;-fernęr U k b a sch , Chem.-Ztg. 4 6 . 6ff; C. 1 9 2 2 .
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II. 1154) gibt ebenfalls gute Resultate bei Schlacken, Oxyden usw., besonders wenn 
es sich um yerhaltnismiiBig geringe Mengen Zn in Ggw. von Fc handelt. — Wahrend 
man im allgemeinen sofort nach der Fiillung titrieren kann, wartet man, falls Mn 
durch H20 2 gefiillt worden ist, damit cinige Zeit u. riihrt vorher lebhaft. (Buli.

Lorenzo Fernandes, Uber den Gebrauch von Molybdan ais Indicator bei der 
volumełrischen Bestbnmung ton Zink. Alkalimolybdat wird iu essigsaurer Lsg. 
nicht durch K4Fe(CN)0 gefallt, sonderu gibt damit eine ińtensive Rotfarbung. Vf. 
benutzt dies Verh. zur volumetr. Zn-Best., indem 25 ccm der Zn-haltigen Lsg. mit
2 ccm einer 30%'g- Lsg. von Ammoniuininolybdatlsg. u. 10 ccm Eg. yersetzt werden. 
Durch Titration mit n. K4Fe(CN)0-Lsg. bis zur Rotfarbung lafit sich Zn leicht be- 
stimmen. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 6. 334—35. Florenz.) Gkimme.

J. Musatti, Die Bestimnmng des Manganu in reichen Legierungen. (Vgl. M u s a t t i  
und CrOCE, Giorn. di Chim. ind. ed appl. 6 . 12; C. 1 9 2 4 . I. 1978.) Vf. bat die 
Wismutatmethode so modifiziert, daB sie brauchbare Wertc gibt. Nach Unters. des 
Einflusses des HN03- u. Mn-Konzz. auf die Mn-Best. schliigt er folgendes Verf. 
vor: 1—2 g Ferromangan werden mit konz. HN03 u. H20 2 durch Erhitzen gel. u. 
nach dem Abdampfen mit HN03 (1,135) u. W. aufgenommen. Von dieser Lsg. 
bringt man eine Menge, die 0,05—0,1 g Mn entsprieht, durch IINO.,- u. W.-Zusatz 
auf 100—200 ccm von ca. 22°/„ Siiuregehalt u. kocht sie nach Zusatz von 0,2—0,5 g 
Na-Wismutat. Das entstandene Mn02 lost man durch Koehen mit FeS04 oder S02 
nochmals auf; nach dem Abkiihlen fugt man Na-Wismutat im UberschuB hinzu, 
verd. mit dem gleichen Yol. 3%ig. HN03, filtriert u. wascht mit 50—75 ccm 3°/0ig. 
HN08 nach. Zum Filtrat setzt man 50 ccm genau bestimmter FeS04-Lsg. u. titriert 
den UberschuB mit KMn04 zuruck. Diese Methode gibt genauere Werte ais die 
von T o m a r ch io  (S. 1489) u. M a n u e l ł i  (S. 1489). (Giorn. di Chim. ind. ed appl.

Wm. B. B yers, Ein schnelles Yerfahren zum Filtńeren vvn Zinnoxgd. Man 
lost 2 g der Legicrung in der Kiilte in 30 ccm HN03 (D. 1,20), wobei sich meist 
alles oder der groBte Teil lost, kocht daun auf die Hiilfte ein, wobei das 1. Sn-Nitrat 
in die unl. Metazinnsaure iibergelit. Man spult dann die Seiten des Becherglases 
mit wenig li. W. ab, gibt 50 ccm sd. W. zu u. lafit wenigstens 2 Stdn., am besten 
iiber Naclit stehen. Dann filtriert man, indem man zunaclist G-mal abwechselnd 
mit je 15 ccm sd. 10%ig- HN03 u. 15 ccm sd. W. dekantiert, daun den schon fast 
reinen Nd. auf das Filter bringt u. dieses nochmals (5-mal abwechselnd mit sd. W. 
u. HN03 wascht. Mit Sn- u. Sb-haltigen Legierungen yerfahrt man ebenso; das 
Sb befindet sich beim Sn ais Metaantimonsaure. — Bei Disulfatselimelzen kann 
v'iel Zeit gespart werden, wenn man die Schmelze auf eine Al-Plattc gicBt; die er- 
starrte Schmelze ist leicht von der Platte abzutrennen u. zu losen; ebenso liisen 
sich im Tiegel verbliebene Reste der Schmelze leicht. (Chemist-Analyst 1924 . Nr. 42. 
7—10.) ROh l e .

W. Jacobson, Verfahren zur Bestimmung von Zinn in zinnhaltigęn Wolfram- 
erzen. Man behandclt 1 g mit etwa 65 ccm konz. HC1 in miiBiger Witane u. dunstet 
langsam auf 20 ccm ein. Dann gibt man 4 ccm HN03 zu u. dampft weiter auf 
.15 ccm ein. Dann verd. man auf 250 ccm mit W ., kocht einige Minuten u. 
filtriert (a). Der Nd. besteht aus W- u. Sn-Oxyden; man wascht das Filter mit li. 
NIL (1,1), wobei sich das W-Oxyd lost, u. wascht melirere Małe mit h. W. nach. 
Im Filtrate von a fallt man etwa vorhandenes Sn mit H,S. Mań trocknet u. glulit 
beide Sn-Ndd. im Ni-Tiegel, schmilzt mit Na-Feroxyd u. bestimmt das Sn durcli 
Red. u. Titration mit Jod. (Chemist-Analyst 1924 . Nr. 42. 16—17. Tottenyille

Soc. Chim. Belgique 33 . 376—77.) L in d e n b a u m .

6. 240—43. Mailand.) D e h n .

[N. Y.].) ROiil e .
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A. T. Etheridge, Die Bestbnmung von Kupfer und Zinn in Kupferzinnlegie- 
rungeii. Boi der Oxydation mit IINO, kann das erlialtene Sn02 5—10% yon den 
ubrigcn yorliandenen Metallen cntlialtcn, yon denen es kaum zu reinigen ist. Des- 

•lialb scheidet Yf. Cu aus scliwefelsaurer Lsg. elektrolyt. ab, wobei Sn gel. bleibt; 
diese Trennung ist ąuantitatiy. Man lost 1 g oder 0,5 g der Legierung, wenn uber 
l0°/o Sn yorhandgn ist, in einem Gemische aus 60 ccm H2S04 (1 Yol. konz. Siiure 
zu 3 Yoll. HjO) u. 5 ccm HNO, (1,42). Ist die Lsg. klar, yerd. man auf 200 ccm 
n. elektrolysiert. Yerbleibt ein gelatinoser Riickstand (Sn-Phospliat oder -Arsenat) 
oder PbS04, so dampft man bis zur B. yon Diimpfen ein (Zers. des Phospbats 
oder Arsenats),. gibt wieder 20 ccm yerd. H2S04 zu, kiiblt ab u. gibt scbnell 150 ccm 
k. W. zu. Ist kein Pb yorlianden, so ist die Lsg. klar, andernfalls filtriert man 
das PbS04 ab; das Filtrat betragt mit Wascbwasser etwa 200 ccm. Man yersetzt 
es mit 10 ccm HN03 (D. 1,2) oder,5 ccm (D. 1,42) u. elektrolysiert. Dazu empfiehlt 
Yf. eine rotierende Katliode aus Pt-Gaze u. eine kleine Pt-Anodę, einen Strom 
yon 4 Amp. u. 10—20'Volt, der durch einen Rlieostaten auf 0,5 Amp. u. weniger 
gebracht werden kann. Nacb 30 Min. Einw. gibt'm an 0,5 g Harnstoff zu, um 
nitrose Siiure zu zers., u. liiBt den. Strom, wenn augenscheinlich siitntliches Cu aus- 
geschieden ist, noeli 30 Min. laufen. Etwa dabei einsetzende H-Entw. stort nicht. 
Dann yermindert man den Strom jede Viertelstunde um 0,5 Amp.-u. gibt jedesmal
0,5 g Harnstoff zu. Eine gute Farbę des Cu-Uberzuges zeigt Abwesenheit yon Sb 
u. Bi an; Spuren davon wiirden das Cu leiclit yerfarben; ungewolinlich groBe 
Mengen yon jedem schwarzeń das Cu u. maehen das Yerf. unbrauclibar. Vf. bat 
solche Pb- u. Bi-reicbe Bronzen aber noch nicht angetroffen. — Das Sn fiillt man 
durch Einleiten von 1LS */» Stde., Filtrieren nacli Stehen iiber Naclit u. Auswaschen 

.mit yerd. NH4-NOa-Lsg.; den Nd. crliitzt man erst scliwacli, dann bei Rotglut u. 
wSgt ais SnO... Ist der Nd. niclit ungewolinlich ■ groB, so ist er nicht mit Fe oder 
Zn oder Ni yerunreinigt, andernfalls geht man yon 0,5 g Legierung aus. Ver- 
unreinigung mit Sb a. Bi ist moglicli; Spuren dayon konnen yernachliisśigt werden. 
Cd kommt selten in Bronzen yor, z. B. in Admiralitatsmessing mit l°/0 Sn, yon dem
2 g yerarbeitet werden mit 7 ccm HN03 (1,42), nicht 5 ccm, wie eingangs angegeben. 
Cd fiillt mit Sn durch H,S u. bleibt beim Digerieren des Nd. mit Na.;S - Lsg. 
unl. zuriick. As wird mit dem Sn ausgescliieden u. beim Gliiben des Sulfids yer- 
fliichtigt. 0,5 % As storen niclit; es wird in der Hauptsache wiihrend der Elektro- 
łyse an der Katbode ais AsIL entweichen. Das Cu wird naeh dem angegebencn 
Verf. yiillig abgesebieden. Das Filtrat vom Sn-Nd. dient zur Best. yon Fe, Ni, 
Zn naw. P wird am besten in 2 g Substanz bestimmt nacli der Fsllung yon Cu u. 
Sn ais Sulfide. (Analyst 4 9 . 371—74. Woolwicli.) ROh i.e .

Ph. M. Koenig, Die volumetrische Bestimmung des Antimons in Lagennełallen. 
Die Titrationsmethode yon M. B e r t i a u x ,  wonacli in stark salzsaurer Lsg. mit 
Methylorange gearbeitet wird, ist nur fiir reine Sb-Lsgg. geeignet. Yf. empfiehlt, 
in schwacbsaurer Lsg. mit Permanganat zu titrieren u. bei der Bereclinung statt 
des Multiplikationsfaktors 1,072 den Faktor 1,089 zu beniitzen, den auch T r e a d w e l ł  
fiir richtig ansieht. Storenden EinfluB haben bei dieser Methode nur Cu u. Sn. 
(Chimie et Industrie 19 2 4 . Mai-Sondernummer 125—26.) P in c a s .

H. P. Kimber, SchnelUś Yerfahren zur Bestimmung von Phosphor in Messing 
und Bronze. Vf. fUhrt das Ycrf. yon C a s n e r  u. K u e b le r  (Chemist-Analyst 1 9 2 2 . 
Nr. 38; C. 1923 . II. 1051) wie folgt aus: Man lost 1—-2 g in einem Gemiscli yon 
■20 cciii konz. HN03 u. 10 ccm konz. HC1, erwiirmt miiBig, bis die lieftige Rk. 
yoriiber ist, u. koclit maBig, bis die N-Oxjrde yertrieben sind; dann stellt man das 
Koclien ein, gibt 15 ccm NH3 (1,1) yorsichtig zu, fiillt mit Mo-Lsg. u. yerfahrt 
weiter wie iiblich. (Chemist-Analyst 1 9 2 4 . Nr. 42. 17. Detroit [Mieli.].) R O h le .

0. J. Sizelove, Das Messingbad. Der gegebene Analysengang ist besonders
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fiir die Praxis, zur sclmellen u. wiedcrliolten Beobachtuug des Bades, geśchrieb"eu. 
Der Cyangehalt wird mit einer n-Lsg. von Cu(N03)2 ermittelt, wobei ein Grehalt 
der Lsg. an den Zusatzmitteln NH4Cl, NaOH oder NH4OH nicht schadet. 10 ccm 
der Messinglsg. werden auf 100 ccm mit W. yerd., 5 ccm NH4OH zugesetzt u. mit 
der Cu(N03)2-L3g. titriert, bis eine schwach blaue Farbung uacli Umruhren fur 
einen Augenblick bestehen bleibt. Die Cu(N03)2-Lsg. wird durch Auf losen yon 
24,16 g des Salzcs in 1 Liter W. hergestellt u. mit abgewogenem NaCN eingestellr. 
Zur Best. der Metalle werden 10 ccm des Messingbades mit 100 ccm W. erwarmt 
u. unter bestiindigem Umruhren mit einer gesatt. Na.S-Lsg. yersetzt, der Zu-Nd. 
abfiltriert, das Filtrat zur Cu-Bcst. aufgcliobcn. Das ZnS wird in 10 ccm HCl ge- 
lostj HoS durch Kochen entferut, einige Krystalle N;u,SO:t zugegeben, auf 150 ccm 
verd. u. auf 60° erwarmt. Datnn wird mit K4FeCN0 u. Ur(NOs)2 ais Indicator 
titriert. Die K4FeCN„-Lsg. wird durch Auf losen von 21,63 g K4FcCN0 u. 7 g Na,SO:! 
in 1 Liter W. hergestellt u. mit 0,3 g reinem Zn eingestellt. Zur Cu-Best. wird 
obiges Filtrat mit HCl deutlich sauer gcmacht, das Cu2S abfiltriert, in 5 ccm IIN03 
geliist, N0.2 durch Kochen yertrieben, mit NH4OH neutralisiert, gekocht u. 10 ccm 
CJ130 , zugesetzt. Das Ganze wird auf 150 ccm verd., 3 g KJ zugegeben u. mit 
Na.,S2Ó3 u. Starkę ais Indicator titriert. Die Na2S20 3-Lsg. wird durch Losen von 
24,822 g Salz in 1 Liter W. hergestellt u. mit 0,2 g reinem Cu-Dralit eingestellt. 
(Metal Ind. [New York] 2 2 . 319. Newark [N. J.].) • W ilke.

O rg a n isch e  S u b sta n zen .

Herbert L. Haller und D. F. J. Lynch, Naphthalhmdfonsćiuren. V. Die quanłi- 
tatwe Bestinmung von 2,6- und 3,7-Naphthalindisulfonsaure. (Vgl. Lyncu, Journ. Ind. 
and Engin. Chem. 14. 964; C. 1923 . II. 162.) Es wurden iiber die Chloridc der 
beiden Disulfonsiiuren dic rcinen Sauren u. aus ihnen die Pb-Salze dargestellt. Bei 
25° wurde die Loslichkeit ermittelt. Pb-Sate der 2,7-Naphthalindimlfonsaure: 8,2 g
1. in 100 ccm W.; Pb-Salz der 2,6-Saure 0,19 g l. in 100 ccm W. Es wurde dann 
Uberschiissiges 2,6-Salz mit 100-ccm W. beliandelt u. die Lsg. mit wcchselnden 
Mengen (0,39—8,23 g, wasserfrei) des 2,7-Pb-Salzes yersetzt u. die dadurch bedingtc 
Veriinderung der Loslichkeit des 2,6-Salzes festgestellt. Tabelle im Original. In 
dem Mafie wic das 2,7-Salz zunimmt, yermindcrF sich die Loslichkeit des 2,6-Salzes.
— 2,6-Naphthalinsulfochlońd, aus Xylol Nadeln, F. 228—229° (korr.) — 2,7-Naphthalin- 
sulfochlańd, aus Eg. F. 158,5—159,5° (korr.). (Journ. Ind. and Engin. Chem. 16. 
273—75. Washington, Bureau of Chem.) HABEULAND.

Gk Zelger, Eine Analysenmethode fiir synłhetischen Campher. Bcimengungen 
yon Terpen in Campher geben mit Eg. einen krystallin. Nd. Zur quantitativeu 
Analyse wird Campher mit Eg. u. einer Lsg. von 7,5 g Carbazidchlorhydrat, 1,5 g 
kryst. Na-Acetat, 3 ccm H20  u. noch 2 ccm Eg. yersetzt. Nach 48 Stdn. giefit 
man noph 25 ccm einer yon friihestcr Best. lierriilirenden Lsg. yon Campherseini- 
carbazid liinzu, filtriert u. (rocknct bei 40°. Der Camphergehalt bereclinet sich 
nach der Formel: %-Campher =  S  X 72,7/P  -)- 4,5% der gefundeneu Zahl.
(P =  Substauzmenge, S  =  Gewicht des Nd.). (Chimie et Industrie 1924 . Mai- 
Sondcruummer. 575.) P:\CAS.

Micuel Maariera, Eine neuc Eeakłion der Ameisensdurc. Eine fitb. Lsg. yon 
Atneisensaure gibt mit Anilin weifies, krystallin. Anilinfonniat (F. 64°), das in W.
1. ist u. sich allmiihlich in rotliches Formanilid umwandclt. Eg. gibt keine ent- 
sprechende Rk. Die Einpfindlichkeit der Rk. ist in absol. A. 1%, in absol. Chlf.- 
PAe. 0,1%. Also mufi man den zu priifendeu Stoff in der kleinstmoglichen Menge 
A. oder Chlf. losen u. das doppelte Vol. PAe. -(- Anilin im UberschuC zusetzen. 
Bei 64° schm. Krystallnadeln zeigen die Ggw. yon AmeisensSure an. Eine wss. 
Lsg. wird mit A. ausgeschiittelt. Die Rk. ist den bisher angegebenen an Beąuem-
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liclikeit iiberlegen, zu quantitativen Unterss. ist sie nicht geeignet. (Quimica e In- 
dustria 1. 141-—43. Ziirich-Bareelona.) W. A. Rotu.

C. M ontem artini und L. Losana, JEinmrkung von Chlorwassersto/f auf Caleium- 
cyanamid: Mełhode zw  Bestimmung des Stickstoffs im Calciumcyanamid. Leitet man 
bei ca. 700° iiber Calciumcyanamid trocknes HCl-Gas, so findet eine Zers. gemiiB 
der Gleichung: CaCN2 -f* 6HC1 — CaCl2 -f- CC14 -(- 2NH3 statt. Uberschiissige 
HC1 reagiert weiter unter B. von NH4C1. Die Rk. ist quantitativ u. liiBt sich gut 
zur Best.. von N2 in Kalkstickstoff benutzen. Im Gegensatz zur iiblichen Kjeldalil- 
best., welche 3 Stdn. dauert, ist sie in 20 Min. ausfiihrbar. (Giorn. di Chim. ind. 
ed appl. 6. 325—26. Turin.) G e im m e .

S. Fosse, Ph. Hagene und R. Dubois, Untersuchunyen uber eine neue quan- 
titative Analysenmetliode von Cyanamid in seiner Caldumverbindung. (Vgl. S. 1490.) 
Die Umsetzung von Ag2CN2 iu CO(NII2)., nach der 1. c. gegebenen Gleichung gelingt 
auch mittels 2-n. oder n. HN03 durch 3std. Erwiirmeu auf 50—55°. — Die Best. 
von Cyanamid in CaCN^ ais CO(NH2)2 kann analog durchgefulirt werden, indem 
1 g CaCN2 -f- 10 ccm W. -f- 50 ccm 2-n. HN03 3 Stdn. auf 50—55° erhitzt, danach 
mit NH4OH schwach alkal. gemaeht u. auf 500 ccm aufgefullt werden. 20 ccm 
dieser Lsg. werden 3 Stdn. lang behandelt mit 40 ccm CH3C00H -j- 3 ccm 
Xanthydrollsg. u. danach der abgeschiedcne Xanthylharnstoff bestimmt. — 2-n. HCl 
kann statt IIN 03 ebenfalls angewandt werden. (C. r. d. l’Acad. des sciences 179 . 
408—10.) H aberland .

B e sta n d te lle  v o n  P fla n z e n  u n d  T ieren .

M. Schmidtmann, Uber eine Metliode zur Bestimmung der Wasserstoffzahl 
im Gewebe und in einzelnen Zellcn. Das zu untersuchende Materiał wird im hiingenden 
Tropfeu in die Feuchtkammer gebracht, u. eine sehr feine Operationsnadel, an 
dereń Spitze ein nur mkr. sichtbares Staubkorn von Indicatorsubstanz befestigt 
ist, von unten in die Zelle eingefiihrt u. alsbald rasch znriickgczogen. Das 
Kornchen lost sich im Protoplaama der Zelle u. fiirbt dieses entsprechend seiner 
[H*]. Hat man erst durch yerschiedene Indicatoren einen ungefiihren W ert der
selben ermittelt, so gelangt man zum genaueren, indem man auf ein Deckglas 
nebeneinander kleinste Tropfen von Pufferlsgg. mit etwa entspreehendem pH setzt 
u. in diese auf gleiche Weise wie in die Zelle je ein Farbstoffkornchen einfiihrt. 
(Biochem. Ztschr. 1 50 . 253—55. Leipzig, Univ.) S p ie g e l .

Walter Parri, Ein Farbreagens fiir Alkaloide. (Vgl. S. 1200. 1409.) Ais 
Reagens dient eine Lsg. von 3 g Phosphormolybdiinsiiure u. 0,3 g Ammoniummeta- 
yanadat iu 100 ccm konz. H2S04. Man lost eine Kleinigkeit der Probe in konz. 
H3S04, kiihlt, ab u. yersetzt mit einigen Tropfen des Reagens. Man beobachtet 
die Fiirbung in der Kiilfec, etwaige Farbenumschlage beim Erwiirmen. Dann teilt 
man die FI. in 2 Teile, den einen yerd. man mit 2 ccm A., den anderen iibersiittigt 
man nach starkom Yerdiinnen mit W. mit NaOII u. beobachtet die entstehenden 
Fiirbungen w. u. k. Alle Alkaloide, aber auch EiweiBstoffe u. Phenole, geben iiuBerst 
cliarakterist. Farbrkk., welche im Original in 2 ausfiihrlichen Tabellen wieder- 
gegeben sind. (Giorn. Farm. Chim. 73 . 129—34. 1923. Udine.) G eim m e.

Heinrich Dreyfuss, lleduktionstabellen zur Blutzuckerbestimmung nach dem 
„Neuen 7erfahren“ von I. Bang fiir Gewićhte des Ausgangsmaterials von 50—130 mg. 
(Biochem. Ztschr. 150 . 211—23. Ludwigshafen a. Rh., Stadt. Krankenh.) S p ie g e l .

Walter GL Karr, Eine Metliode ztir Bestimmung des Blutharnstoffstickstoffes. 
Nacli Einw. der Urease auf die nach F o l i n  u. W d  erhaltenen Filtrate wird dirckt 
neBlerisiert, dazu aber, um den von der Farbę einer reinen NeBlerrk. abweichenden 
orangegrunliclien Ton zu treffen, eine kiinstliche Vergleichslsg. benutzt. Diese be
steht bei Yerwendung yon Ureaselsgg. aus 5 ccm 10%ig- Lsg. yon FeC)3 • G1I20, die
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auf 100 ccm 0,5 ccm konz. HC1 enthalt, 1 ccm 10%ig. Lsg. von CoC1,-GH50  u.
1,5 ccm l0°/oig. Lsg. von NiCLj-6H,0, fiir Ureasepapier aus 5 ccm Fe-, 1,5 ccm 
Co- u. 1 ccm Ni-Lsg. Zur Herst. der Ureaselsg. werden 3g  Permutit, der 1 mai 
mit 2%ig. Essigsaure, dann 2 mai mit W. gewaschen wurde, mit 5 g  Jackbohnen- 
mehl u. 100 ccm 15%ig. A. yersetzt, 15 Min. geriihrt u. filtriert. Fiir Ureasepapier 
wird Filtrierpapier mit Lsg. aus 15 g Mehl u. 5 g Permutit befeuchtet u. getrocknet. 
(Journ. of laborat. and clin. med. 9. 329—33. Philadelphia, Univ. of Pennsylyania; 
Ber. ges. Physiol. 2 6 . 91. Ref. Schm itz .) S pie g e l .

F. Ottensooser, Die Loslichkeit des spezifischen Ovalbuminpraparates und seine 
Beeinflusstlng durch wechselnde Kochsalzkonzentration. Die Voll. des Priizipitates 
sind ein genauer Ausdruck der Mengen des Priizipitats, da das Vol. in linearer 
Abbangigkeit vom N-Gehalt steht. Im Gegensatz zu der Formel von A rrh e n iu s  
findet Vf., daB die Loslichkeit des spezif. Ovalbuminprazipitats in 0,85%'g- NaCl- 
Lsg. unterhalb der Grenze der Nachweisbarkeit liegt. Der Nachweis von Ininmn- 
serum W'ird in der Nahe des Priizipitatmaximum schon durch geringe Verd. mit
0,85°/0ig. NaCl-Lsg. gestort. (Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. esper. Therapie I. 4 0 .  
469—90. Munchen.) L e w in .

J. Henry Lane und Lewis Eynon, Bestimmung von Zucker in Harn mittels 
Felilingscher Lornng und Metliylenblau ais Indicałor. Vff. haben ilir Verf. (Journ. 
Soc. Chem. Ind. 4 2 . T. 32; C. 1923 . II. 1091) auch auf die Best. des Zuekers in 
Sarn  ausgedehnt. Es ist dazu notig, den Harn zu neutralisieren durch Zugabe 
von 1 eem 10%ig- NaOH auf 100 ccm Harn; Klarung des Harns kann, namentlich 
wenn sehr wenig Zncker vorhanden ist, erfolgen; man gibt dazu zu dem neutrali- 
sierten Harn 3 g n. Bleiacetat auf 100 ccm u. schiittelt 1—2 Min., filtriert u. 
schiittelt das Filtrat mit l g  K-Oxalat auf 100 ccm wahrend einer Min. u. filtriert 
wieder. Es wird dadureh eine kleine Menge Niehtzueker, entspreehend etwa
0,02—0,03 g Dextrose entfernt. 20 ccm des so vorbereiteten Harns kocht man mit 
10 ccm Felilingscher Lsg. (34,64 g Cu-Sulfat, kryst., 173 g Rochellesalz, 50 g NaOH 
im 1) 1 Min. unter Zugabe einer Spur Yaseline, gibt 10 Tropfen 1 % ig. wrss. 
Methylenblaulsg. zu u. kocht weiter. Ist die Fiirbung innerbalb etwa 15 Sekunden 
yollig yerschwunden, so enthalt der Harn mehr ais 0,25% reduzierende Stoffe, be- 
rechńet ais Dextrose, u. es ist zur Best. des Gehaltes eine neue Probe mit geeignet 
yerd. Harn anzusctzen. Ist die Entfarbung nicht yollstiindig, so fahrt man mit der 
Titration fort, indem man zu der sd. FI. in Abstanden yon etwa 15 Sek. bis zum 
Verscliwinden jeder Farbung 10 oder 5 ccm Harn gibt, wobei man berueksichtigt, 
dafi 10 ccm Felilingscher Lsg. 0,05 g Dextrose entspreelien. Die biernach erhaltenen 
Ergebnisse stimmen gcnau mit den nach dem Gerrardsełien Cyankupferyerf. er
haltenen Werten iiberein, sind aber betrSchtlich geringer ais die nach dem Pavy- 
schen Verf. erhaltenen Werte. Die lioheren Werte dieses Verf. sind auf die 
Einw. der Nichtzucker zuriickzufiihren. (Analyst 4 9 . 366—71.) ROh l e .

E. Herzfeld und A. Haemmerli, Die Galie im Stoffweclisel. Eine neue ąuan- 
titative Gallensduren-Bestimmungsmethode. Wie Bilirubin (ygl. H e r z f e l d  , Dtsch. 
Areh. f. klin. Med. 139. 306; C. 1923 . II. 124) n. Urobilin ( H e r z f e ld ,  Schweiz. 
med. Wchsclir. 52 . 585; C. 1923 . II. 124) werden jetzt auch die Gallensauren 
eolorimetr. bestimmt mittels einer modifizierten Pettenkoferschen Rk., bei der statt 
II2S04 84%ig. H3PO.,-Lsg. yerwendet wird. Eine Reihe von GlSschen mit je 2 ccm 
yerschiedener Verdunnungen der zu untersuehenden FI. werden mit je‘ 0,5 ccm 
l%ig. alkoh. Furfurollsg. u. 2 ccm H3P 0 4-Lsg. 5—6 Min. im sd. Wasserbade er- 
hitzt. Wo eben bcmerkbare griine Farbung auftritt, sind 0,05 mg gallensaurer 
Alkalien yorhanden. Bei Unters. von Ilarn  ist eine parallele Reihe von Proben 
ohne Furfurol, nur mit A. u. H3PO,, erforderlieh, um durch Yergleich Felilerquellen 
infolge Ggw. von Hamfarbstoffen auszuschalten. Fiir Best. im Blut wird das
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.Serum tropfenweise mit der doppelten Menge al>3ol. A. yersctzt, im Wasserbade 
aufgekocht, h. liltriert, das Filtrat yerdampft, der Ruckstand iriit.wenig W. auf- 
genommen. Yon Fiices u. Organen werden bestimmte Mengen nach Zusatz ęiniger 
Kornehen NaHC03 mit kleinen Meugetf absol. A. ausgczogen, die yereinigten 
Filtrate yerdampft, Ruckstand mit W .. aufgenommen. (Schweiz. med. Wchschr. 54. 
.141—45. Zuricli, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 2 6 . 29. Ref. v. KrCger.) Spiegel.

D. Adlersberg und 0. Porges, Uber den Nachweis von Bilirubin und Urobilin 
in. den Fdces mit Ti-ichloressigsaure Dieses yon F o u c h e t  (ygl. Journ. Pharm. et 
Chim. [7] 17. 44; C. 1918. I. 1077) u. yon Y o g l  u. Zins (Med. Klinik 2 8 . 667; 
C. 1 9 2 2 . IV. 925) zum Nachweis der Gallenfarbstoffe im Blute benutzte Reagens 
liiBt sich auch fiir Faces yerwenden. Man yerreibt ein kleinerbsengroBes Stiiek 
derselben gleichmiiBig mit 20°/oig. Triehloressigsiiurelsg. u. liiBt entweder einige 
Stdn. stehen oder filtriert sofort durch ein kleincs Filter, das dann mit dem Riiek- 
stand yorsichiig in der Warnie getroekuet wird. Man kann auch ein kleincs 
Stuckchen mit der Triehloressigsiiurelsg. auf dem Objekttriigcr zu diinńem Brci 
yerreiben u. iiber kleiner Flamme yorsichtig yerdampfen. Dic urobilinlialtigen 
Teilchen erscheinen rotlich, die bilirubinhaltigcn griin. (Biochem. Ztschr. 150. 
348—49. Wien, Uniy.) S p ie g e l .

Charles A. Pannett und Arthur Compton, Dic Kultimei-urig von Geweben in 
SalzemWyonalextrakt. Die yon D r e w  fiir diesen Zweck angegebene Salzlsg. wird 
modifiziert, so daB sie ungefśihr der Zus. des Blutplasmas bzgl. der Salze entspricht, 
dauernd optimale [H’] hat u. im Autoklayen sterilisiert werden kann. (Lancet 206. 
381—84; Ber. ges. Physiol. 26. 37—38. Ref. E rdm ann .) S p ie g e l .

H. Angowandte Chemie.
I. A llgem eine chem ische Technologie.

Victor Kammerer, Ycrdampfungsvcrsuclie, dic dabei zu bcobachlenden Regeln 
und ihre Aufzeiclmung. Yf. unterscheidet Verss. bei konstantom (24-atd.) u. period. 
(12-std.) Betriebe u. erortert eingehend den Versuclisgang. (Buli. Soc. ind. Mul- 
house 9 0 . 27—56.) NAPnTH,fLi.

Albert Bruno, Fiir Cliemikalien geeignete Siicke und ihr Sclmtz gegen chemische 
Korrosionen. Fiir die Konseryierung yon Sacken wird ein chem. Mittel Albla, ein 
Gemisch aus CaC03 u. Algenpulyer, empfohlen. (Chimie et Industrie 19 2 4 . Mai- 
Sondernummer. 669.) PlNCAS.

Archibald Craig, Fin Saugmischer. Yf. beschreibt an Haud einer Skizze eine 
Yorr., die ermoglicht, das Mischen einer FI. oder einer FI. mit einem Nd. durch 
Hindurchsaugen eines Luftstromes zu bewirkeu ohne die Gefahr, daB infolge von 
UnregelmiiBigkeiten FI. in die Saugpumpe geglangt. (Chemist-Analyst 1924 . Nr. 42. 
21—22. Jersey City.) R O h le .

Wenzel Hon, Vorteile der Sandfiltration System Hauser-Rossak. D ie  Ein- 
richtung u. Wirksamkeit der Sandfilter wird an Hand zweier Skizzen dargetan; 
nach den damit angestellten Yerss. arbeiten die Filter zufriedenstellend. (Listy 
Cukroyarnicke 4 2 . 292; Ztschr. f. Zuckerind. d. (Sechosloyak. Rep. 48 . 422—24. 
R o h rb a c ii.)  R u h le .

— , Reservoir-Druckfilter. Das FiltriergefitB bestelit aus einem emaillierten Be- 
hiilter mit mehreren Filterplatten aus Hartgummi oder Al, dereń jede auf beiden 
Seiten kreisfórmige Rinnen besitzt, die unterbrochen sind yon tieferen Nuten, die 
radial vom Mittelpunkt nach auBen laufen, mit einer Filtermasse gefiillt u. auf 
beiden Seiten yersclilossen sind. Die eiazelnen Platten sind durch eine yon unteu 
nach oben laufendc Hohlnute yerbunden, durch die die filtrierte FI. abflieBen
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kann. Durcli den Druck der iibcrstehenden Fl. wird diese durch die Riuneu his 
zur mittleren Hohlnute gepreBt u. kann von dort abflieBen. (Chem. Metallurg. 
Engineering 31. 197.) . G o ttf r ie d .

X. H eintz, Uber das Beinigen von Filtermasse. Yf. cmpfichlt, dem W. eine 
hohere Alkalitiit (auf 1 hl 0,1 kg wasserfreie Soda) zu geben, wodurch sich das 
EiweiBgerinnsel u. die Hopfenharze leichter losen u. bespricht die mechan. Be- 
liandlung der Filtermasse mit dem Waschwasser. Zum Bleichen der Filtermasse, 
.das in liingeren Zeitraumen notig wird, empfielilt Yf. Beliandłung mit 0,05—0,1% ig. 
Chlorkalklsg. (Wclischr. f. Brauerei 41. 165.) R uule.

C. M ariller, Die Anicendung der Hdzung im geschlossenen Warmekreis bei der 
Destillation in den chemischen Industricn. Beschreibung eines App., System 
M aiiilleu-G kangkr, fiir die D est von alkoh. Fil., Sola, KW-stoffen, Ulen. (Chimie 
et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 262—67.) Pincas.

Lester Kirschbraun, Eyanston, 111., Emulsionen, welche in Yerbindung mit 
faserigeu Stoffen zur Herst. wasserdichter Materialicn, wie Lcderersatz etc. geeignet 
sind, werden erhalten, indem man ein bituminoses Bindemittel, z. B. Asphalt, in fl. 
Form mit einer wss. Lsg. eines Emulgicrungsmittels, z. B. Seifenlsg. vermischt u. 
diese Mischung nach u. nach einer wss., kolloidale Substanzen, wie Tonerde u. dgl. 
enthaltcnden Pastę zusetzt. (A. P. 1469563 vom 4/9. 1918, ausg. 2/10. 1923.) O e.

Richard Schmitz, Berlin-Borsigwalde, Aus Metallband hergestellter zylindrischer 
Solilkorper ais Fiillmaterial fiir Filteiraume, Absorptionsliirme u. dgl., 1. dad. gek., 
daB die Riinder der Zylinder yerdoppelte Metallstiirke aufweisen. — 2. dad. gek., 
daB die doppelte Wandstiirke der Rander durch Stauchcn, Walzen o. dgl, hergestellt 
ist. — 3. dad. gek., daB die Rander angelegt u. an den Zylindermantel fest angedriickt 
sind. (D. R. P. 392288 KI. 12 e voin 6/9. 1922, ausg. 18/8. 1924.) ICausch.

Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Siemensstadt b. Berlin (Erfinder: Moritz 
Schenkel, Charlottenburg), Tragisolator fiir die Elektroden clcktrischcr Gąsreinigungs- 
anlagen nach D. R. P. 354783 mit zwei ineinanderragenden leitenden Schutzmanteln,
1. dad. gek., daB zwisehen je zwei leitenden Manteln mit yerschiedenem Potential 
ein Mantę! auf isolierendcm Stoff angeordnet ist. — 2. dad. gek., daB statt des 
Mantels aus iolierendem StofF ein isoliert aufgehangter Mantel aus leitendem Stoff 
yerwendet ist. (D. R. P. 400063 KI. 12e vom 6/9. 1922, ausg. 18/8. 1924. Zus. 
zu D. R. P. 354783; C. 1922. IV. 578.) Kausch:

Adolf Weiter, Krefeld-Rheinhafen, Ununterbrochenes schnelles Auskystallisieren 
und Trockncn gel. oder geschmolzener insbesondere uberschmolzener Korper unter 
Mitwirkuug fein yerteilter fester Korper nach D. R. P. 336612, 1. dad. gek., daB 
man im oberen Teil eines Turmes die auszukrystallisierenden gel. oder geschmolzenen 
Korper fein yerteilt u. in dem so gebildeten Fliissigkeitsnebel fein yerteilte, gegen 
dic zu behandelnden Korper chem. neutrale, insbesondere mit ihnen chem. gleich- 
artige Korper ebenfalls fein yerteilt, wobei man nach der im Hauptpatent besclirie- 
benen Art u. Weise den in dem Turm herunterfallenden krystallisierten Korper- 
teilchen Saug- oder PreBluft entgegenfuhrt, sodaB sie unten trocken ti. nicht 
zusammenbackend anlangen. — Herst. yon Sprengstoffen oder Gemischen, dad. gek., 
daB man dic den Sprengstoff enthaltcnden Lsgg. oder Schmelzen mit fein yerteilten, 
liierzu sich eignenden anderweitigen festen Stoffen, wie z. B. Kolile, oder mit feinen 
Krystallen des niimlichen Stoffes zusammen einer Behandlung nach dem Haupt
patent oder nach 1. unterwirft. (D. B.. P. 400923 KI. 12a yom 15/10. 1922, ausg. 
20/8. 1924. Zus. zu D. R. P. 336612; C. 1921. IV. 329.) K a u sc h .

Edmund Altenkirch, Fredersdorf, Ostbahn, Austauschen der Warme von 
Fliissigkeiten oder fliissigkeitshaUigen Stoffen unter Verwendung zweier Reihen yon 
BehSltem, yon denen der Inhalt der einen abzukiihlen, der Inhalt der anderen zu
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erwarmen ist, u. wobei aus der abzukuhlenden FI. Dampfe entwickelt u. in der zu 
erwarmenden FI. niedergeschlagen werden, 1. dad. gek., daB die Behiiltcrreihcn 
derart lniteinander verbunden werden, daB ein abzukiihlender Behalter mit den zu 
erwarmenden BeMltem naeheinauder, vom warmstcn angefangen bis zu ■ immer 
kiilteren absteigend, in Verb. gesetzt wird. — 2. dad. gek., daB die zu erwarmenden 
bezw. abzukuhlenden 5IM. durch die yersehiedenen Behalter zirkulieren, zwischen 
denen Druckausgleieli stattfinden soli, sodaB die Behalter selbst an dem Warme- 
austauscli nicht teilnelimen. (D. B,. P. 4 0 0 1 3 6  KI. 17f yom 16/6. 1920, ausg. 16/8. 
1924.) Kausch.

IY. W asser; Ab wasser.
L. Chevalet, DieAnwendung von Ammoniakwasser zur Reinigung von Wassern. 

Bisher wurde fiir die Wasserreinigung Kalk verwendet. Vf. ersetzt ihn durch 
Ammoniakwasser, welclies er je nach dcm erforderlichen Reinheitsgrad des W. in 
der Kiilte oder Hitze wirken liiGt. Das Verf. beruht auf folgenden Umsetzungen: 

2NH4OH +  CaH2(COa)o =  CaC03 - f  (NH4)2C03 - f  2H20  und 
<NH4)2C03 +  Cali2(C03)2 =  CaC03 +  2NHJ-HC03.

Bei 60° zerfallen Ammoniumcarbonat u. -dicarbonat nach den Gleicliungen: 
(Xir4)2COs +  H20  =  2NH4OH +  C02 u. 2NH4HC03 =  (NH4)2C03 +  co2 +  h 2o.

Bei gipshaltigem W. entsteht in der Hitze ein chem. Gleichgewicht nach dem 
Massenwirkungsgesetz. Der Yorteil der h. Methode liegt darin, daB infolge Regene- 
rieruńg des NH3 eine sehr kleine Mengc Ammoniakwasser ausreiclit, um beliebig 
viel W. zu reinigen. Fiir die Praxis empfielilt Yf. den von seinem Yater cr- 
fundenen App. „Chevalet“ , der nach Art einer Destillierkolonne gebaut ist. Die 
Befiirchtung, daB sich darin gemaB den Rkk. von Solvey Soda bilden konnte, ist 
unbegrUndet, da der App. siimtliche C02 aus dcm Rk.-Bereich fortfiihrt. Bzgl. 
Einzelheiten vgl. Textfiguren. (Chimie et Industrie 19 2 4 . Mai-Sondcrnummer 147 
bis 151.) PlNCAS.

Carlos F. Hickethier, Korrosionsuńrkung des Leitungsiuassers der Stadt Buenos 
Aires auf Guflmsen. Gleichgeformte Stiicke eiues guBeisernen Leitungsrolires werden 
auf Gewichtsabnahme pro 100 qcm untersucht (Zus. des Fe: 1,43% Carbid-C, 1,00°/* 
freier C, 2,18% Si, 0,08% S, 0,90% P, 1,34% Mn). Dic im W. enthaltenen Salze 
werden einzeln untersucht, u. zwar in entgastem u. in nichtentgastcm W. gel. 
Am stUrksten wirkt MgS04, am schwaclisten XalIG03, der EinfluB der gel. Gase 
ist bei NaCl am groBten; der Angriff ist der Zeit ungefahr proportional. Alsdann 
werden die im W. enthaltenen Salze in verschiedcncn Konzz. (0,1-, 0,01-, 0,001-n.) 
angewandt. 0,01-n. NaCl greift schwiiclicr au ais dest. W.; bei groBeren u. kleineren 
Konzz. stiirker, bei NajS04 tritt dasselbe, nur stiirker auf, bei CaS04 ist dic Einw. 
iu 0,001-n. Lsg. am geringsten, in gesśitt. am groBten, bei MgS04 steigt die Einw. 
stiindig mit der Verdunnung (Wrkg. der Hydrolyse) u. ist stets groBer ais die von 
dest. W., NallCOj wirkt stets schwScher ais dest. W., eine 0,01-n. Lsg. am sehwśichsten. 
Da der Rost beim NaHC03 am festesten am Fe sitzt, wird die Fe-Obcrflache gut 
geschiitzt. — Leitungs- u. dest. W. zeigen keine groBcn Unterschiede, der kleine 
Unterscliied diirfte hauptsachlich vom gel. MgS04 herriiliren. — W. aus dem Rio 
de la Plata greift das Fe anfangs etwas schwaclier an ais das Leitungswasser 
( =  FluBwasser, mit Eisenalaun bchandelt u. filtriert); nach 30 Tagen ist die 
Korrosionswrkg. die gleiche. (Ann. d. 1. Asociacion quim. Argentina 11. 369—85.
1923. Buenos Aires, Obras Sanit.; Sep.) W. A. Rotii.

C. Porlezza, Physikalisch-ehemische Berechnungen, den Dissoziationsgrad von 
Sto/fen bełreffend, die in Minerąlwasser gelost enłhalten sind. I. Yergleichende Be- 
rechnungen nach der Methode von II i NT z u. G rO nhut u. der Methode der Er-
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hokung des Kp. Betreffs Einzelheiten muB auf das Original yerwieson werden, 
(Annali Chim. Appl. 14. 128—54.) G r im m e .

C. Porlezza, Physikalisch - chemiscJie Bechiiungen, den Dissoziationsgrad von 
Stoffen betreffend, die in Mineralwassern gelost enthalten sind. II. u. III. (I. ygl. 
vorst. Ref.) II. Auf Grund der klass. Dissoziationstheorie werden die Formeln fiir 
das Gleicligewiclit zwisehen mehreren Salzen mit gemeinsamen Ionen entwickelt. 
Diskussionen alter Arbeiten von R o l o f f  u. IIlNTZ u. G r O n h u t iiber Yereinfachungen 
der komplizierten Formeln zur Bereelmung des Leityermogens. Ais Konz. eines 
Kations wird nicht der analyt. gefundene Wert eingesetzt, sondern die Halftc -j- 
die lialbe Summę der analyt. gefundenen Anionen, entsprechend bei den Anionen. 
Ist ein łon nur in kleinen Mengen yorlianden, so schlagt man es zu dem niichst- 
yerwandten liinzu (K u. Li wird dem Na zugerechnet etc.). Hat ein zweiwertiges 
łon yerschiedene Beweglichkeiten, je naclidem ob es mit ein- oder zweiwertigen 
Ionen yon entgegengesetzter/Ladung yerbunden ist, so interpolicrt man den Wert 
nacli der yoraussiclitlichen Bindungsforin; ebenso geschieht es mit dcm Disso- 
ziationsgrade, so daB man L e ity c rm o g e n  u. G e f r ie rp n n k ts e rn ie d r ig u n g  des 
betr. Mineralwassers bereclmen kann. Der EinfluB der Ionen auf die Yiacositat 
muB beriicksichtigt werden. — HI. Auf die arsenhaltigen Vitriolquellen lassen sieli 
die Vereinfachuugen nicht anwenden. Fiir andere WW. gibt Vf. Zalilenbeispiele 
z. B. fiir das sulfat- u. bicarbonatreiche W. der Bagni di Casciana, wobei modernere 
Zahlenwerte fiir die Beweglichkeiten benutzt werden, ferner fur das an H2S u. 
Borsaure reiche W. der Thermen von Satumia, wo die schwaclie Borsiiure ais frei 
u. nicht dissoziiert angenommen werden kann. Dabei miissen R o l o f f s  Rechen- 
regeln modifiziert werden. Die Difterenz zwischen den bereclmeten freien Milli- 
;iquivalenten der Kationen u. Anionen wird zur Halftc auf die Kationen, zur Halfte 
auf die Anionen yerteilt proportional der Konz., die sich fiir jede Ionenart be- 
rechnet So ergibt sich ein spezif. Leitvermogen, das mit dem beobachteten Wert 
gut stimmt; naeh entsprechender Bereelmung der nicht dissoziierten Salzmengen 
stimmt auch die berechnete u. gefundene Gefrierpunktserniedrigung geniigend 
iiberein. Die Ergebnisse yon I, n  u. n i  werden zum SchluB kurz zusammengefaBt. 
Fiir die durch Hydrolyse komplizierten Verhiiltnisse in arsenhaltigen FeS04-WW. 
liegen zurzeit noch nicht geniigend Experimentaldaten yor. (Annali Chim. Appl. 8. 
155—206. Pisa, Uniy.) W. A. R o t ii .

F. Dienert, Uber die Eigenschaften, die Industńeabwasser haben miissen, um 
in Fliisse geleitet werden zu kminen. (Chimie et Industrie 1924 . Mai-Sondernummer. 
127—34.) P in ca s .

H. Charrier, Nutzbarmachung von sauren Abwassern. Fiir die Nutzbar- 
machung saurer Abwiisser wird der Vcrdampf-App. von K e s t n e r  empfolilen. 
(Figur im Text.) (Chimie et Industrie 19 2 4 . Mai-Sondernummer. 139.) PlNCAS.

V. Anorganische Industrie.
Walter Althammer, Uber den Zusammenhang der graplmchen Darsłelhmg von 

Salzlosungen im Dreieck und im Quadrat. In einer mathemat. Ableitung, die durch 
Beispiele belegt wird, beweist Yf. die Gleiehwertigkeit der Darst. reziproker Salz- 
paare im Dreieck u. Quadrat. E s wird bei der Transformation einer Isotlierme 
des quinaren Systems yom Dreieck naeh dem Quadrat die Gerade zur gleichseitigen 
Hyperbel. AuBerdem sind quantitative Betrachtiingen an einer quadrat. Isotlicrmen 
des quiniiren Systems nur unter Beriieksichtigung des waliren Verlaufs der 
Konjugationslinien u. Feldergrcnzen erlaubt. (Kali 18. 222—-27. Leopoldshall- 
StaBfurt.) E n s s l in .

Charles A. Newhall, Herstellung und Yerwendung des raffinierłen Schwefels.
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Darst. der Technologie u. Anwendung des sublimierten S. (Chem. Metallurg. 
Engineering 31. 144—49. Seattle, Wash.) J u n g .

Ralph H. Mc Kee und Carroll M. Salls, Sulfurylchlońd. I. u. II. Mitteilung.
I. Gnindsalze bei der Darstellung aus fliissigem Schwefeldioxyd. Die B. von SO^Cl  ̂
aus den reichlich abfallenden S02 u. Cl2-Mengen der Industrie geiingt, wenn die 
reineii Gase, die aus fl. S02 u. Cl2 erhalten werden, eingeleitet werden in S02C12, 
in dem akt. Kohle suspendiert ist. Die Trennung des Reaktionsprod. vom Kata- 
lysator gelingt durch einfaches Filtrieren. Vff. haben yerschiedene akt. Kohlen 
bzgl. ihrer katalysierenden Eigenschaften bei diesem Yerf. untersuclit u. gefunden, 
daB die Wrkg. von Entfarbuugskohle (Norit, Darco) gegenuber der ais Gas- 
absorptionskohle benutzten erlieblicli besser ist; mit Saure behandelte Kohlen sind 
aktiver ais alkalibehandelte. Der Katalysator wird leicht vergiftet durch Feuclitig- 
keit, H2S04, Chlorsulfonsiiure u. Nitrobenzol; Waschen mit W. u. Erhitzen im 
Vacuum auf 150° oder in trockenem HChStrom bei 500° stellt die Aktiyitiit wieder 
ber. 1 g der besten Kohle bildet in 1 Stde. 453 g S02C12. — II. Grundlagen zur 
Darstellung aus schtcefelhaltigm Verbrennungsgasen. Die Darst. von S0.2C12 aus 
SOa u. Cl2 gelingt (in 98% ig- Ausbeute) auch noch aus 14 Vol. % S02-haltigen 
Verbrennungsgasen, wenn das S02-Cl2-Gemisch durch S02C12 bei 0° geleitet wird, 
worin akt. Kohle suspendiert ist. Ais Absorptionsfl. fiir S02C12 eignet sich gut 
Chlorsulfonsaure. Die reagierenden Gase werden, bevor sie mit dem Katalysator 
zusammentreffen, vorteilhaft durch H2S04 (66 Be) gewaschen. Sehema zur fabrik- 
miiBigen Darst. u. Kostenbereclinung im Original. (Ind. and Engin. Chem. 16. 
279—82. 351—53. New York, Columbia-Univ.) H abeuland.

W. J. Pope, Sulfurylchlońd. Das von Mc K e e  u. S a l l s  (vorst. Ref.) be- 
schriebene Verf. ist ident. mit dem E. P. 122516 [1918] des Vfs. (Ind. and Engin, 
Chem. 16. 533. Cambridge [England].) Gkim m e.

Ralph H. Mc Kee und Carroll M. Salls, Sulfurylchlońd. (Vgl. vorst. Ref.) 
Vff. konnen die Prioritat POPES nicht anerkennen. (Ind. and Engin. Chem. 16. 534. 
New York [N- Y.].) Gbim m e.

Rene Moritz, Untersuchung iiber die Apparalur zur Fabrikation von Schwefel- 
sdure. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 364—86.) P in c a s .

Yictor Xenher, Madison, Wisconsin, Losen wid Entfernen von Stoffen. Selen- 
oxychlorid, SeOCl2, wird zum Treunen der ungesiitt. KW-stoffe von den gesatt. ver- 
wendet, es lost die ungesatt. u. aromat. KW-stoffe, wahrend die gesatt. ungelost 
bleiben. SeOCU kann zum Entfernen der in den Cylindern von Explosionsmotoren 
erfolgten Abscheidungen dienen, um ein Angreifen des Metalls zu verhiiten, muB 
eine liingere Beruhrung mit dem Metali yeriniedeu werden. SeOCl2 lost reinen u. 
yulkanisierten Kautschuk, die sclimelzbaren u. unschmelzbaren Plienolformaldeliyd- 
kondensationsprodd., Ilarze, Leim, Casein, Gelatine, Celluloid, Firnis usw., es kann 
zum Entfernen altcr Anstriclie benutzt werden, es lost ferner Proteinę, Wolle, Seide, 
Leder, pflanzlichc u. tierische Fette. Die Losefahigkeit des SeOCl2 fiir gewisse 
Stoffe W 'i r d  durch Zusatz yon SO;) erhoht. (A. P. 1473350 vom 7/1. 1921, ausg. 
6/11. 1923.) F b a n z .

Wilbur Armistead Nelson, Nashville, V. St. A., Geioinnung von Ammoniak 
aus Luftstickstoff. (D. R. P. 400 068 KI. 12k vom 16/10. 1923, ausg. 1/8. 1924. 
A. Prior. 16/11. 1922. — C. 1923. IV. 979.) K O u lin g .

Ammonia Casale Soc. anon., Lugano-Massagno, iibert. von: Luigi Casale, 
Rom, Katalysatoren fur die Ammoniaksynthese. Das Verf. des Hauptpatents wird 
ausgefiihrt unter Zusatz von 10 u. mehr % eines oder mehrerer durch II2 nicht 
reduzierbarer Oxyde oder von Stoffen, welche wiihrend des Verf. solche Oxyde 
bilden. Geeignete Zuschliige sind Bauxit, MgO, CaO, Dolomit, Alkali- oder Erd-
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alkalioxyde, Al u. dgl. Zur Ausfiłhrung dienen Tiegel, welclic mit Stoffen von 
derselben Zus. wie der Katalysator gefiittert sind. (E. P. 218237 vom 11/12. 1023, 
Auszug verdff. 20/8. 1924. Prior. 29/6. 1923. Zus. zu E. P. 197199; C. 1923. IV. 
395.) KOiiling.

N orsk H ydro-E lek trisk  K vaelstofaktieselskab, K ristiania, Konzentnerte 
Salpełersaure. (D. R. P. 400241 KI. 12 i vom  27/10. 1921, ausg. 18/8. 1924. 
N. Prior. 27/10. 1920. — C. 1922. IV. 488.) " K a u sc h .

H erm ann Them , Dinglingen i. B., llerśtellung von geprcjkcn Carbidkorpern 
unter Yerwendung von S u. Zucker, dad. gek., daB man Carbid mit NaCl mischt 
u. erhitzt u. dann S u. Zucker zugibt. — Die Menge des zur Bindung des Carbids 
vcrwendeten S u. Zuckers kann wesentlich veriingert werden, wodurcli die Herst. 
der Korper sich yerbilligt. (D. H. P. 400215 KI. 26b vom 29/9. 1922, ausg. 2/8. 
1924.) O elker.

G. Polysius, E isengieB erei und M aschinenfabrik, Dessau, Verfahren und
Vorrićhtung zur Entwdsserung von Glaubersalz u. dgl., 1. dad. gek., daB dic M. nach 
vorlieriger Erwiirmung mittels beheiztcr sich bewegender Flaehen kontinuierlich u. 
in einem einzigen Arbeitsgange calciuiert u. getrocknet wird. — Vorr., gek. durch 
ein von auBen oder innen oder auBen u. innen beheiztcs sich drchendes Eohr, das 
auf einem Teil seines Einlaufes dcrart erweitert sein kann, daB sich eine Scliicht 
trocknen Materials in der Erweiterung anstaut,. dereń Starkę auBerdem durch einen 
ruhenden oder bewegten Abstreiclicr geregclt werden kann, der zweckmiiBig mit 
einem sich uber die Erweiterung erstreckenden, mit auf seine Lange angebrachten 
Offnungen yersehenem Verteilerrolir yerbunden ist, daB sich vom Einlaufe licr in 
das Trockenrolu- erstreckt. (D. P . P. 398048 KI. 121 vom 2/12. 1922, ausg. 19/8. 
1924.) K a usc h .

VI. Glas; K eram ik; Zement; Baustoffe.
A. G ranger, Bctrachtungeu uber gefdrbte Gldser. Abhandlung iiber Theorien 

der Glasfiirbung. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 408—10.) P in c a s .
H. G. Schurecht und H. W. Douda, Die Eigenscluiften einigei• ionartiger Stoffe 

der Bentonitarł. Bentonit, ein westlich des Missisippi yorkommendes Minerał, 
ubertrifft liinsichtlich seiner kolloidalen Eigcnschaften den Ton, es liefert besser 
durchscheinendes Porzellan ais Kaolin, jcdocli eine erhebliche Schwindung. Die 
Bcntonite haben einen hoheren Gelialt an Alkalien u. alkal. Erden den Tonen 
gegcniiber. Chem. Zus. u. physikal. Eigenschaften werden tabellar. wiedergegeben. 
Nach Zimmer (Trans. Amer. Ceram. Soc. 3. 40) soli Beutonit hydratisierte Kiesel- 
siiure entlialtcn, jedoch nach den Vff. sind die Eigcnschaften eher mit denen von 
einem Gemisch von Ton u. Alkali-Aluminiumsilicaten in Einklang zu bringen. Die 
Grcnze der Klassifizierung zwischen Bentoniten u. Tonen ist wegen des Tonerde- 
gehaltes schwer zu ziehen. Beim Trocknen werden die kolloidalen Eigenschaften 
nicht zerstort. Nach dem Trocknen bei Zimmertemp. geben die Bcntonite noch 
lG,6°/0 W. bei 110° ab (Tone seiten iiber 5% W.), Zum Uberfiiliren in den bild- 
samen Zustand sind bis 114,6% W. erforderlich. Die Trocknungseigenschaften 
sind fiir die. Technik unzureichend, konnen aber durch unbildsame Beimengimgen 
yerbessert werden. Die Beutonite haben FF. von Kegel 1—14. Die Farbo nach 
dem Erhitzen zwischcn lederfarben u. braun. Eine Tabelle zeigt die Beeinflussung 
der Breuneigenschaften von Quarz-Kaolinmassen durch Bentonit. (Journ. Amer. 
Ceram. Soc. 6. 940—48. 1923. Columbus [Ohio], U. S. Bureau of Mines.) L. Marck.

0. R ebuffat, Uber die Ausbeute an geldschtem Kalk aus gebranntem Kalk und 
uber magnesiahaltige Kalkę. Eingehende Verss. ergaben, daB MgO selbst in groBeren 
Mengen nicht die Ausbeute an geloschtem Kalk aus gebranntem CaO beeintriichtigt.
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Dio Ggw. von A130 3 u. Si02, auch iu geringen Mengen, driickt die Ausbeute stark 
herab. (Giorn. di Chim. ind. cd appl. 6. 328—30. Neapel.) G r im m e .

C. A. Syveertsen, Bemerkung iiber Kalminoxydbestimnmtig. Zur angenaherten 
Best. des KoO-Gehaltes des nach C o t t r e l l s  Verf. erhaltenen Nd. in Portlandzement- 
fabriken lost Vf. 10 g in k. W. u. verd. auf 500 ccm. Man filtriert 25 ccm ab, 
wiischt zweimal mit moglichst wenig k. W., gibt 5 Tropfen Eg. zu, um CaO in Lsg. 
zu neutralisieren u. 15 ccm des Co-Nitritrcagenses. Nach 2 Minuten filtriert man 
durch ein Asbestgoochfilter, wiischt zweimal mit k. W. nach u. gibt Asbest u. Nd. 
in das Becherglas zuruck. Man fiigt 250 ccm sd. W. zu u. dann 1,5-n. KMn04,
2—3 ccm weniger ais erforderlich sind. Dic Lsg. schwarzt sich dabei; auf Zusatz 
yon 10 ccm II2S04, 1 :1, wird die Lsg. schnell farblos, so daB man zu Endc 
titrieren kann. Eine Best. ist hicrnach in 15 Min. ausfiihrbar. Bei Unterss. yon 
CoTTRELI.scben Stauben mit 4—18% K ,0 waren die liiernach crlialtenen Werte 
bis auf 0,5 % genau. (Chcmist-Analyst 1924. Nr. 42. 10—12. Mineyesenet, Horton 
[Norwegen].) RU iil e .

H. B. B randenburg und A. H. Avakian, Ein schnelles majianalt/tiscftes Ver- 
fahren zur Bestbnmung von Magnesia in Kalkstein. 1 g der Probe kocht man am 
RuckfluBkuhler mit 60 ccm HCl (2,5-n. HCl, enthaltend 2 ecm 1% Phenolphthaleinlsg. 
im 1), kuhlt ab u. titriert mit 2,5-n. NaOH bis eben zur ersten schwachen Rotung 
zuruck (A ccm). Dann erhitzt man wieder am RuckfluBkuhler zum Kochen, gibt
1,5 g Na,C,04 zu, kocht 1—2 Minuten, entfemt von der Flamme u. gibt einen ge- 
messenen UberschuB yon NaOII-Lsg. zu (B ccm). Man kocht wieder 2—3 Minuten, 
kuhlt ab, fiillt zu 200 ccm auf, filtriert, titriert 100 ccm mit der NaOH-Lsg. u. ver- 
doppelt die Anzahl der yerbrauchten ccm (C). Die Fallung mit Oxalat geschiclit, 
um samtliches CaO zu fiillen u. der B. von Ca(OII)L, yorzubeugen. Wenn dabei 
Mg(OII)2 ausfallt, so ist das ohne Bcdeutung, da durch die Zugabe des iiberschussigen 
NaOH eine Umwandlung in Mg(OII)„ beabsichtigt ist. Entspracli A  9,85 ccm, 
B  40,00 ccm, C 31,70 ceni, so entluilt der Kalkstein 0,67% MgO u. 83,30% CaC03. 
Ist keine MgO yorhanden, oder nur geringe Mengen davon, die nicht bestimmt 
werden sollen, so kocht man 1 g mit 60 ccm der Saure am RuckfluBkuhler u. 
titriert unmittelbar h. zuruck. Des Verf. ist brauchbar zur Unters. dolomit. Kalk- 
steinc, sowie zur Unters. der Zementrohmasse. (Chemist-Analyst 1924. Nr. 42. 3—7. 
Cowell [Cal.].) _________________  ” ROhle.

A lbert Andrew K elly  und B enjam in D aniel Jones, London, Anwendung 
von Alkaliborat bei der Zusanmensetzung glasiger Stoffe. (D. B. P. 399 692 KI. 32 b 
yom 28/9. 1920, ausg. 1/8. 1924. E. Prior. 20/11. 1919. — C. 1921. IV. 338.) KO’.

Hugo V ierhe lle r, Zscliornewitz, Bez. Halle, Aufbercitung von erschmolzenen, 
kunstliclien Schlcifmaterialien, 1. dad. gek., daB man in dem wss. Dispersionsmittel 
Sulfitablauge ycrteilt u. nach crfolgter Fraktionierung durch Zusatz geeigneter 
Stoffe die Ausfiockung des noch suspendierten Schliimmgutes bewirkt. — 2. dad. 
gek., daB man die Sulfitablauge dem gemahlenen Schmelzprod. beimeugt. — 3. dad. 
gek., daB man die Ausflockung durch Zusatz von Pcrmanganat oder Alkali be
wirkt. — Das Verf. gestattet, kiinstliche Schleifmm. nacli den yerschiedcnen Korn- 
groBen zu trennen. (D. R. P. 399725 KI. 80b yom 4/8. 1922, ausg. 26/7. 1924.) KU.

W ood-Imes M anufacturing Company, ubert. yon: George W. Benedict, 
Minneapoli3, V. St. A., Schlcifmittel. Das zum Glatten der Oberfliiclie von iMetallen 
bestimmte Mittel, welches, wenn es einige Zeit gebraucht wordeu ist oder wenn es 
mit Sclimiermitteln in Beriihrung koinmt, seine Wrkg; yerlieren soli j besteht aus 
einer Mischung von Quarzpulyer, Brennpetroleum, einem Fullmittcl, wie Holzmehl, 
Torf, Wolle oder (besonders) gepulverten Eierschalen u. gegcbenenfalls einem geruchs- 
yerbessernden ather. Ol. (A. P. 1497836 yom 24/4. 1922, ausg. 17/6. 1924.) Ku.
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John  Schumacher, Los Angeles, V. St. A., Keramische. Erzeugimse. Gepulyerte 
Si02, Wasserglas u. ein feuerfester Fascrstoff, wie Asbest, werden zu einer bild- 
samen M. gemischt, in Formen gebracht u. diese, zweckmiiBig auf einem Wander- 
rost so weit erhitzt, daB die eingefiillte Mischung schmilzt. (A. P. 1492753 vom 
13/1. 1923, ausg. 6/5. 1924.) KOh l in g .

Am erican Lead Pencil Company, Y. St. A., JTerstellung und Reinigung von 
Sto/fen. Ton u. andere Stoffe werden gereinigt, indem man sie dispergiert, bis sie 
in W. o. dgl. suspendiert bleiben; sie werden dann fUtriert. (F. P. 571185 vom 
26/9. 1923, ausg. 13/5. 1924.) K a u sc h .

Christian Schneider, Charlottenburg, Herstellung von Marniormustern auf 
Jmnsłlkhem Gestein nach Patent 372929, dad. gek., daB die noch nicht erhartete 
Deckm., welche aus gefiirbtem oder geadertem bindendcm Materiał besteht, mit 
einer glattpolierten Flachę aus Glas, Cellon, Celluloid, Metali o. dgl. auf wenigstens 
einer Oberflachenseite in Anlage gebracht wird. — In einem  Arbeitsgang erzielt 
man die Farbung bezw. Aderung der Gesteinsplatte u. bildet aus der Deckm. eine 
unabhiingige Steinplatte mit einer glatten Fliiclie. (D. R. P. 399447 KI. 80b vom 
19/8. 1923, ausg. 22/7. 1924. Zus. zu D. R P. 372929; C. 1923. II. 1180.) KOh l in g .

K aiser W ilhelm -Institu t fiir E isenforschung, Dusseldorf, und W. Hessel, 
Essen, Kunststeine. Brennstoffreste enthaltende oder von ihncn freie Asche, Kessel- 
stein o. dgl. wird gemahlen, geformt u. zum Sintern erhitzt. Die Porigkeit der 
Erzeugnisse wird durch zeitweise Anderung der Temp. oder Zusatz brennbarer 
Stoffe beeinfluBt. Dic Oberfliiche kann durch Aufsprulien geeigneter Stoffe mit 
einem Uberzug yersehen werden. (E. P. 218275 vom 17/6. 1924, Auszug veroff. 
20/8. 1924. Prior. 25/6. 1923.) KOh l in g .

U lrich T illinger, Charlottenburg, Yon-ichtung zur Measung des spezifiscJien 
Geioichts korniger Massen, besonders von Bctonzuscldagen, unter Messung des Drucks 
der die M. umgebenden Luft yor u. nach Anderung der GroBe des Luftraums 
durch Yerstellen eines Elements, dad. gek., daB dieses aus einem den Luftraum 
abschlieBenden u. in diesen eindrUckbaren oder aus ilim lierausziehbaren festen 
Korper besteht. — Die Yeriinderung des Luftraums kann sowolil in einer Yer- 
kleinerung wie in einer YergroBerung bestehen. (D. B.. P. 399080 KI. 421 yom 
1/4. 1923, ausg. 28/7. 1924.) KO iil in g . .

Cornelius P ickstone, Radcliffe, Mortel von erhohter Festigkcit u. Wasser- 
dichtigkeit wird erhalten, wenn 5—20% des Sandes durch Schieferstaub ersetzt 
werden. (E. P. 217388 vom 2/5. 1923, ausg. 10/7. 1924.) KOh l in g .

Prevost H ubbard, Charles S. B.eeve und B ichard  H. Lewis, Washington,
V. St. A., Wasserdichter Strafienbclag. Tonhaltiger Sand (Lchmboden) oder Ton 
wird mit hochstens 30% W. zum Brei angeruhrt u. der Brei mit 10—14% erhitztem 
bituminosem Stoff innig gemischt. Die M. wird unmittelbar odel- nach Formen zu 
Blocken yerwendet. (A. P. 1495260 vom 21/4.1916, ausg. 27/5. 1924.) KOh l in g .

Thomas H ow ard B utler und F red erick  Jam es W illiam  Popham, Bristol, 
Strafienbelag. Ein minerał, oder kolileartiger Stoff wird im schnellaufenden Des- 
integrator bei Ggw. einer bituminosen oder oligen M., zweckmaBig unter Zusatz 
eines Schutzkolloids, zerklcinert. Z. B. wird eine Mischung von Ton, Petroleuin- 
bitumen u. Kreosot 10 Min. in einer Kolloidmuhle gemahlen. (E. P. 216911 vom
5/2. 1923, ausg. 3/7. 1924.) KCh l in g .

Joseph H ay Amies, Philadelphia, V. St. A., Strafienbelag. Gepulyerte Erde 
wird mit alkalisiertem W. angeruhrt u. mit Ca(OH)2, Portlandzement u. einer ge- 
ringen Menge yon CaO innig gemischt. Die M. wird auf das aus Zement bestchende 
StraBenbett aufgepreBt. (E. P. 217343 yom 21/3. 1923, ausg. 10/7. 1924.) KOhi.in g .

VI. 2. 121
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v n .  A grikulturchem ie; D ungem ittel; Boden.
Ilene M oritz, Die Fabrikation von Kalksupcrphosphat. Besprechung des 

Fabrikationsganges von Superpliosphat. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sonder- 
mimmer. 387— 93.) PlNCAS.

J. G raftiau, Dic in Belgien zerstaubten Phosphałe. Bericht iiber Dungeverss. 
mit einem wfihrend der Kriegszeit von Deutseliland in Belgien eingcfiilirten Dunge- 
mittel, das aus einem Gemisch von Ca-Pliosphat u. Phonolitli besteht. (Chimie et 
Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 678— 83.) PlNCAS.

A. Cochet, Das neue Dungemittel Phosphazot und der Harnstoff. Bericht iiber 
die Herst. eines neuen Dungemittels aus Cyanamid u. Phosphat. Cyanamid aus 
CaCN2, triinkt man mit Phosphat. Das getrocknete Prod. hat sieli ais Diingcr fiir 
Ackerboden gut bewahrt. Theoret. Betraclitungen iiber den ZusammenKang 
zwischen H.2CN2 u. CO(NH2)2. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 394 
bis 403.) PlNCAS.

Domenico Lo Monaco; Uber ein neues Dungemittel genannt „Clumina“. (Vgl. 
Arch. Farmacologia sperim. 30. 9 7 ; C. 1921. IV. 968.) „Clumina“ ist mit Cl, be- 
handelte Erde, welche, ais Diingcmittel beuutzt, N-haltige organ. Substanz im Boden 
aufschlieBt u. der waclisenden Pflanze nutzbar macht. Vf. bringt neue Belege fur 
die Wirksamkeit des Diingers (vgl. auch C usum ano, Italia Agric. 6. 15; C. 1921.
III. 1371 u. F e l i c e t t i ,  Arch. Farmacologia sperim. 32. 92; C. 1922. III. 1028). 
(Staz. sperim. agrar. ital. 57. 213— 39. llom.) GRIMME.

Ch. B erthelo t, Die Nutzbarmacliung von Torf fiir Diingcmittel. Mitteilung 
von Resultatcn von Diingeyerss. mit Gcmischen aus bekannten DUngemittelu u. 
Torf. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 684—86.) PlNCAS.

A. Głuiselin, Rationclle Verwertung von organischen Abfiillen in der Landwirt- 
schaft. Allgemeiue Betraclitung iiber die organ. Abfallprodd. u. dereń Verwertung. 
(Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 725—32.) PlNCAS.

H. Niklas, A. Strobel und K. Scharrer, Uber den Diingeiuert verschiedener 
Phosphatc. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 617—20. — C. 1924. II. 875.) B e r ju .

Densch, Vcrmclie iiber den Einflufi Icicht loslicher Kiesclsdure auf den Ertrag 
und die Ausnutzung der Phospliorsaure. Aus deu Ergcbnissen von GefaBverss. an 
Gcrste u. der chem. Unters. der Asclieu der geernteten Pflanzen folgert Vf., daB 
die Dungung mit 11. Si02, wie Permutit, nicht einen Ersatz der P20 6 durch Si02 
in den Pflanzen bewirkt, sondern diese durch die Si02 zuerst zu einem starkeren 
Wachstum u. damit zu einer starkeren Pflanzennahrstoffaufuahme angeregt werden. 
Es kann daun aber spiiter bei leichten kolloidarmcn Boden, bei denen die zugesetzte 
kolloidale Si02 nicht durch Umsetzung im Boden gebunden wird, zu einer der- 
artigen Verkieselung der Pflanzen komnien, daB dadurcli der Siifteumlauf u. die 
Nahrstoffaufnahme gehemmt wird, u. hierdureh der ursprungliche Vorsprung iu der 
Entw. in das Gegenteil umschlflgt. (Ląiłdw. Jahrbb. 60. 142—45.) B e r ju .

Densch, Diingungsversuche mit Kupfcraulfat. Eine CuS04-Diingung zu Gerste, 
bis 30 kg je ha, wirkte steigernd auf den Kornerertrag, beim Strohertrag wurde 
dagegen liiiufig eine Verminderung beobachtet. Von fast gleicli guter Wrkg. wie 
die DUngung war das Beizen des Samens mit 0,1—0,25°/Oig. CuS04-Lsgg. An der 
Zunahme der organ. Substanz sind in 1. Linie die Kohlenhydrate beteiligt; die 
EiweiBb. sclieint das Cu nicht zu beeinflussen. Das durch den Boden zugefiihrte 
Cu wurde von den Pflanzen hauptsachlicli im Stroh aufgenommen, aber auch im 
Korn waren nachweisbare Mengen abgelagert. (Landw. Jahrbb. 60. 139—40. 
Landsberg a. W.) B e r ju .

John  B,ussell, Der Einflufi von Mikroorganismen auf die Fruchtbarkeit des 
Bodens. Nach allgemeinen Ausfiihrungen macht Vf. VorschlUge, die Absorption
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der Nitrate durch Bakterieu mittels rationeller Diingung einerscits u. Vertilgung 
schadlieher Mikroorganismen anderseits zu yerringern. Zu diesem Zweck wird 
eine partielle Sterilisation des Bodeus mit fliichtigen Agenzien wie Formol, Chlor- 
pikrin empfohlen. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondęrniunmer. 71— 79.) P incas .

Georges Truffaut, Die Bakteriologie des Bodens. Verss. iiber den Bakterien- 
reichtum des Bodens u. seine Abhiingigkeit vom Dung u. von der Aciditat des 
Bodens. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer, 673—77.) P inc a s .

E. Kayser, Die Bindekraft der azołobacłer fiir Stickstoff. Die Bindung des 
Stickstoffs durch die Bakterienart azotobacter hiingt von der Temp. u. Feuchtigkeit 
des Bodens ab u. wird insbesondere durch Zufiigung von Kohlehydraten wie 
Saecliarose, Stiirke, Glycerin u. von kunstlichen Diingemittcln gefordert. (Chimie 
et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 694—704.) P in c a s .

S. W inogradsky, Uber mikroskopiselie Bodeimntersuchung. Yf. hat Boden- 
proben mit W. behandelt u. die zentrifugierten oder nichtzcntrifugiertcn (Einzel- 
hciten der Technik vgl. Original) Suspensionen u. Ndd. nach Ubertragen in 1 bis 
0,l%ig. w. Gelatinelsg. mittels Erytlirosin in 5%'g- CaH 5O H-W . gefiirbt. Die 
inkr. Unters. ergab, daB auf den kolloidalen Partikeln des Bodens Kokkenkolonien 
vorkommen, die ein gelartiges Sekret, in dem sie eingeschlossen liegen, absondern. 
Diese ais „ a u to c h th o n e  B o d c n m ik ro b e n "  bezeichneten Organismen finden 
sich niemals auf minerał. Bodenteilchen vor. Die kolloiden Partikeln, auf denen 
diese Kolonien vorkommen, sind gewohnlich braun bis gelb gefiirbt, zuwcilen auch 
farblos. Die freien Mikrobenformen, die besonders in den die minerał. Partikeln 
enthaltenden Fraktionen sich yorfinden, werden durch dic kolloidalen Teile nicht 
adsorbiert. (C. r. d. l’Acad. des sciences 179. 307—71.) H a b e r l a n d .

J. E. Greaves und E. G. Carter, Einflufi von Natriumarsenił auf die Mikro
flora des Bodens. Untersucht wurden nitratarmer Sandboden (I), Ca- u. P-reicher 
Ackerboden (II) u. ebensolchcr Boden, der durch 15 Jahre jiihrlieh stark gedungt 
war (III). In den Bodenlsgg. yerursaclite Na-Arsenit stets Vermchrung der Keime, 
NII3-bildende Organismen wurden aber nur bei I I I  in einigen Fiillen angereichert, 
sonst yermindert, fiir nitrifizierende zeigte sich das Arsenit ausgesprochen giftig. 
(Botan. gaz. 77. 63—72. Logan [Utah], Agric. exp. stat.; Ber. ges. Physiol. 26. 53. 
Ref. Oe h l k e u s .) Spie g e l .

M. Charles Brioux, Die AssiniUation von Caldumińphosphat und von Phos- 
pliaten des Aluminiums und Eisens. Al-Phosphat wird yom Boden besser assimiliert 
ais Ca-Phosphat, Fe-Phosphat wird am schlechtesten assimiliert. (Chimie et In
dustrie 1924. Mai-Sondernummer. 687—90.) P in c a s .

Jacob G. Lipm an, Die Rolle des Scliwefels hinsichłlich der Yerbessentng des 
Bodens und der Ernie. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 735—39. — 
C. 1924. II. 108.) P inc a s .

Schmidt, Uber neue UnłersucJiungen zum Kohlensaureproblem. Kritik der 
wichtigeren, das C02-Problem in der Landwirtschaft behandelnden Unterss. unter 
besonderer Beriicksichtigung der Arbeiten yon Mitsc h erlic ii u . R e in a u . (Ztscłir. 
f. Sauerst.- u. Stickst.-Ind. 16. 43—47.) B e r ju .

Albizzo Curini-Galletti, Mangan in der Pflanze. Kulturyerss. mit Roggen 
in sterilem Sande, der mit einem Salze der folgenden Metalle Mn, Al, Zn, Fe, Cu 
u. Mg yersetzt war, ergaben fiir Mn, Al u. Zu ausgesprochene Ertragserliohung. 
Im weiteren Verlaufe der Unterss. wurde nur mit Mn-Yerbb. gearbeitet, wobei 
sowohl 1., ais unl. Salze ausgesprochen stimulierend wirken. Sogar metali. Mn 
hatte starkę Wrkg. (Staz. sperim. agrar. ital. 57. 178—93. Modena.) G rim m e.

E. T. W herry, Optimale Reaktionsgrenzen bei P/lanzenkiilturen. Bericht iiber 
den Einflufi der Rk. auf das Wachstum yon Kulturpflanzen. (Ind. and Engin. 
Chem. 16. 826—27. Washington [D. C.].) G rim m e .

1 2 1 *
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Gr. F. Lipscomb und G. L. Corley, Die Lebensfahigkeit ton Baumwollsąnien. 
Die durcli Colletotrichum gossypii yerursachte Anthracnose der Baumwolle kann 
nicht durch Keimgifte oder h. W. bekiimpft werden. Yollstiindiges Trockncn der 
Baumwolle bei 100° im Yakuum oder in einer die Oxydation der Fettc u. Proteine 
ausschlieBenden Atin. beeintriichtigt nicht die Lebcnsfiihigkcit des Baumwollen- 
samens. (Science 57. 741. 742. 1923; Exp. Stat. Bec. 50. 349.) B e r ju .

Schander, Beiztersuche. Bcricht. Uber Beizverss. mit Formaldehyd, Tillantin, 
Sublimoform, Roggen- u. Weizenfusańol, Segetan I  u. II, Kalimat, Fungolit, Germisan 
u. Uspulun gegen Ilaferflugbrand, Hartbrand u. Streifenkranklieit der Sommergerste 
u. gegen den Steinbrand des Winterweizens. (Landw. Jahrbb. 60. 1G2—64. Lands- 
berg a/W.) B e r ju .

G. Arnaud, Notiz iiber die notwendigen Untersudiungen der antikryptogamen 
Produkte und anderer Substanzen, die gegen die Pflanzenparasiten von Kultur- 
pflanzen angeioandt werden. Allgcmeine Erorterung der gebriiuehliclien Schiidlings- 
bekampfungsmittel. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 743—46.) Pi.

Em. P erro t, Die Insekłen totende Goldblume oder der dalmatinische Speichel- 
lourz. Die Niitzlichkeit der Goldblume, aus der man Insektcnpuh-er herstcllt, wird 
erortert. Das aus ihr von M. ZuCCO isolierte Alkaloid, das Chrysenthemin, ist 
jedoch ohne AYrkg. auf Insekten. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 
733—34.) P in c a s .

Andre P iedallu , Die YcrnicMung der Parasiten bei der Verproviantierung mit 
Cerealien. Chlorpikrin totet Parasiten, ist jedoch nur mit groGer Vorsicht anzu- 
wenden. Infolge seiner Fliichtigkeit ist es ohne EinfluB auf das Gctreide. (Chimie 
et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 740—42.) P in c a s .

Edm ond Babate, Die Yernichtwng von Krautem durch Chemikalien. Besprecliung 
der Mittel zur Bekampfung von Schiidlingen. Vf. hat dic besten Resultatc mit 
vcrd. H2SOł erzielt. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Soudernummer. 670—72.) Pi.

Gh E. Sanders, Kombinationen von Bestaubungs- und Bespritzungsmitteln. Yf. 
tcilt einige besonders nutzliche oder schiidliche Rkk. beim Vcrmischen verschiedener 
fungicider oder insekticider Bestaubungsmittel mit. (Quebcc Soc. Protect. Plants, 
Ann. Rpt. 15. 70—75. 1922—23; Exp. Stat. Rcc. 50. 346—47.) B e r ju .

C. E. P e tch , Einige Spńtz- und Bestaubungsergebnisse bei Apfeln in Quebec. 
Bespritzung mit Bordeaucanisehung scliiidigte die Blatter mehr ais Bestiiubung mit 
CaS, doch war die Wrkg. des letzteren unbefriedigend. Dic Arsenate des Pb u. 
Ca zeigten gleich gute Wrkg. Durch jahrclang fortgesetzte Bestiiubung wurde der 
Apfelschorf bis auf 1% seines fruheren Umfanges herabgedriickt. (Qucbec Soc. 
Protect. Plants, Ann. Rpt. 15. 94— 96. 1922— 23; Exp. Stat. Rec. 50. 353.) B e r ju .

H. C. Young, Die Gifttoirkung des Schwefels. Die Wrkg. der S-Blumen ist
nicht stark genug, um das Keimen einer Anzahl schiidlicher Pilzsporen zu ver- 
huten. Fein gemahlcnc S-Blumcu wirkten besser ais nicht vermahlenc, aber nur 
bei einer [II’] von 4—5,5. Es werden Methoden zur Ilerst. von liydrophilem u. 
liydrophobem S. angegeben. Ersterer zeigte bei allen gepriiften Mikroorganismen 
eine auBerordentlich starkę Giftwrkg., die Giftwrkg. des letzteren war etwas besser 
ais die der fcin gcmahlenen S-Blumen. Die tox. Wrkg. des S berulit nicht auf 
der B. von S02, S03, ILS oder der gewolmlichen Sauren u. Oxyde des S, sondern 
naeh den Ergebnissen der chem. Analyse auf der B. von Pentathionsiiure, welche 
fluchtig ist u. ein grofles akt. Bindungsvermogen besitzt. In sauren u. alkal. Lsgg. 
wird die Pentathionsiiure zers. (Ann. Misśoury Bot. Gord. 9. 403—35. 1922; Exp. 
Stat. Rec. 50. 345—46.) B e r ju .

F. Honcamp, St. Kondela und E. M iiller, Futterungsi-ersuche mit Harnstoff 
an Milchkuhe. Die Unterss. der Yff. fuhrten zu iihnlichen Ergebnissen wie die von
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R ic h a r d sen  u . H a n s e n  (vgl. Landw. Jahrbb. 57. 141; C. 1922. III. 687) aus- 
gefiibrten prakt. Milchfiitterungsyerss. (Landw. Vcrs.-Stat. 102. 311—42.) B e r ju .

L. B laringhem  und B. Trannoy, Die biologisclie IControlle des Einflusses von 
Diingemitteln. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 705—24.) PlNCAS.

C. B. Saunders, Methoden der Samenanalyse. (Cambridge Eug. Natl. Inst. Agr. 
Bot. 15 Seiten. 1923; Exp. Stat. Rec. 50. 338.) B e r ju .

Luis A telantado, Barcelona, Herstellung von Phosphatdiingemitteln. (D. B. P. 
400410 KI. 16 vom 28/9. 1921. ausg. 9/8. 1924. — C. 1923. II. 92.) KOhling.

Job M orten August S tillesen, Chicago, Diingemittel. Rober Kalkstickstoff 
wird mit der 2—3-fachen Menge W. u. nach der Einw. des letzteren auf vor- 
handenes CaO u. Carbid mit C02 behandclt. Das Erzeugnis wird mit Superphosphat 
oder CaHP04 gemischt, welche es niclit in unyerwcrtbares Phosphat yerwandeln. 
Erzcugnisse von gleicher Zus. werden auch erhalten, wenn Mischungen von Roh- 
pliosphat oder CaHP04 u. Kalkstickstoff mit C02 u. W. behandelt werden. (A. P. 
1495270 vom 12/4. 1917, ausg. 27/5. 1924.) K O h l i n g .

VIII. M etallurgie; M etallographie; M etallverarbeitung.
H enri Cardozo und Leon Guillet, Daniel Bethmont (1858—1924). Der be- 

kiinnte Cu-Metallurge, Prasident der Conseil d’administration de la Socićtó d’Electro- 
Mćtallurgie de Dives, ist am 4. Mai plotzlich gestorben. (Rev. de Metallurgie 21.
429—31.) W il k e .

B. Adan, Ve>-einheitlichung der Analyscnmethoden in der Metallurgie. Yf. emp- 
fielilt eine Standiirisierung der techn. Analysenmethoden unter Zugrundelegung 
einer Reilie, yorwiegend amerikan. Arbeiten iiber die Analyse von Stfihlen u. 
Giissen. In einer Tabelle sind Literaturangaben iiber die besten Methoden ent- 
halten. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 112—20.) P in c a s .

M aurice D erclaye, Zahl, Form, Durchmesser und Lage der Windformen der 
llochofen. I. jEinflu/i der Anzahl der Windformen auf den Gang des Ofens.
II. Untersuchung der Groficnordnung der im J/ochofenbetrieb durch passende Wahl 
der Zahl der Windformen bewirkten chemisclien Umsetzungen mittels der Teilbilanz. 
Durch Auswertung des therm. Gesamtbildes wird der EinfluB der Windfonnanzahl 
auf den Gang der Ófen zahlenmaBig nachgewiesen. Uin die genauen Ursachen 
der yerscbiedenen Ofenleistungen restlos zu cntbiillen, wurden dic Teilbilanzen 
der einzelnen Zonen nntersucht, wobei Vf. auf die Arbeiten von ROCOUR (Revue 
uniyersellc des Mines 42) u. A. M o re tte  (Buli. Soc. de Plndustrie Minerale 1914) 
zuruckgreift. Der Faktor M, der eine Beziehung der von den Gasen an die feste 
Materie abgegebenen Wannemenge ausdriickt, wird ais Kennzeichen des Ofendurch- 
satzes dabei festgestellt. (Rev. de Metallurgie 21. 315—17. 396—421.) W ilke.

Dudley W illco x , Schmelzen von Metali bei 2900°. Die Ajax Electrotliermic- 
Corporation hat kiirzlich einen Hochfrequenzinduktionsofen neuer Bauart fertig- 
gestellt, der sclion nacb 3 Min. Ta (F. =  2900) zum Schmelzen brachte; der Ofen 
ist beschrieben u. abgebildet. (Metal Ind. [New York] 22. 290—91. Ajax Electro- 
thermic-Co., Trenton [N. J.].) WlLKE.

—, Aluminium-Schmelzofen. Beschreibung neuartiger feststehender u. kippbarer 
Ofen der F. A. Colem an  Co., Cleyeland, Ohio. (Metal Ind. [New York] 
22. 293.) ' W il k e .

J. A rnoul de Grey, Betrachtungen iiber die modernen Martinsofen. (Chimie 
et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 297—305.) PlNCAS.

L arry  J. B arton, Die elektrische Raffination von Metallen. I. Fortsetzung 
der Besprechung (ygl. S. 752) unter besonderer Heryorhebung der Wichtigkeit der
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Auswahl des Ofenfutters je nach der Eisensorte u. Kritik der yerscliiedeneii Ófen 
im sauren u. bas. Betrieb. (Foundry 5 2 . 500—9.) W il k e .

Lany J. Barton, Das elekłrische Raffinieren von Metallen. II. Wie basisc/w 
und saure Ziistellungen erzeugt werden. (I. ygl. yorst. Ref.) Vf. gibt eine eingehende 
Yorscbrift zur Ilerrichtuug des Ofenfutters. Es wird im besonderen das Ein- 
stampfcn u. Brennen der Zustellung yon einem 6 Tonnen-Heroultofen mit bas., wie 
auch saurem Futter, einem 3 Tonnen-Heroultofen, einem 3 Tonnen-Pittsburgerofen 
u. einem 2 Tonnen - Grcenofen bebandelt. Ferner werden, Analysen angegeben. 
(Foundry 52 . 542—47. G06—10. 640—42. 671—74. Cleyeland [O.].) LOder.

Franz W ever, Zur Konstitution des technischen Eisens. Vf. beriebtet iiber 
Messungen der Gitterparameter yon /-Fe-Miselikrystallen mit Hilfe von Rontgen- 
stralilen. Die untersueliten Stucke enthalten yon 0,30—1,90% C u. bis 19% *^n- 
Die hergerichteten Proben, die samtlicli die Austenitstruktur aufwiesen, wurden 
schwacli galyan. yerniekelt, um neben dem zu untersuehenden /-Fe-Spektrum ein 
unter denselben Yersuchsbedingungen gewonnenes Ni-Vcrgleichsspektrum zu er- 
balten. Ais mittlerer Parameter wurde angenommen aNi =  3,518 X  10—8 cm. Die 
Verss. ergaben einen mit den Atom-°/o C linear ansteigenden Gitterparameter des 
y-Fe, u. zwar von 3,587 X 10—8 cm bei 1,38 Atom-% C bis 3,633 X 10~8 cm bei 
8,26 Atom-% C. Die spezif. Volumina anderu sich in entsprcchender Weise. Auf 
Grund seiner Messungen entscheidet Yf. die Frage, ob der C in den y-Misch- 
krystallen in das Raumgittcr der Metallatomc eiutritt, oder ob er nur in die Liickeu 
des ausschlieBlich aus MetaUatomen bestelienden Gitters eingepackt ist, im Sinne 
der zweiten Annahme. Das C-Atom ist wahrscheinlich wegen seines geringen 
Wirkungsbercieksdurchmessers, 1,54 X 10—8 cm, nicht iinstande, das erheblich 
groBere ^-Fe-Atom mit 2,530 X 10—8 cm Durchmesser innerlialb des Gitters zu 
ersetzen. — Ferner untersuehte Vf. die Parameter yon Elektrolyt-Fe u. ausgegluliten 
sehr reinen C-Stahlen von 0,01—0,86% C, um den etwaigen EinfluB von C auf die 
Parameter des «-Fe festzustellcn. Zur Gewinnung eines NaCl-Yergleichsspektrums 
wurden die Proben mit einer sehr dimnen Schicht yon Steinsalz in Kollodium uber- 
zogen. Die Messungen ergaben in allen Fiillen ubereinstimmende Werte fiir den 
Gitterparameier des «-Fe, schwankend zwischen 2,861 u. 2,863 X 10—8 cm. — In 
gelnirteten Stiihlen ergab sich eine VergroBerung des Gitterparameters des «-Fe 
yon 2,87 bis 2,88 X  10—8 cm in guter ttbereinstinnnung mit der Anderung des 
spezif. Yol. (Ztschr. f. Elektrochem. 3 0 . 376—82. Diisseldorf.) L O der.

J. W. Bolton, Stmkturstudie uber granes Roheisen. Um graues Roheisen an 
Hand seiner Struktur beurtcilen zu konnen, muB man sich sowohl der mkr., ais 
auch der makroskop. Unters. bedienen. Yf. erortert die einzelnen Puukte dieser 
Unterss. genau auf Grund einer Anzahl yon Strukturbildern. (Pouudrjr 52. 628—34. 
Cleyeland [O.].) L C d er.

H. J. Young, Das Beurtcilen uńd MiscKen von Roheisen. Das Erselimelzen 
solltc stets nur auf Grund einer genaucn chem. Analyse erfolgen. (Metal Ind. 
[London] 25 . 11—12.) W ilk e .

W illa rd  R o ther, Festigkeił von Gupeisen und seine Starki. Yf. hat einen 
Błock gegossen, dessen Querschnitt stufenweise yon 1" <7-> iiber 1,5" </•>, 2", 2,5" 
bis auf 3" (p zunimmt. . Die Proben der uiechau. Eigeuschaften zeigen mit zu- 
nehmendem Querschnitt abnelimende Werte fiir die Skleroskophiirte, Brinellharte 
u. ZerrciBfcstigkcit. Das Stiick yon 1" hatte eine Fcstigkcit yon 34500 Pfund / 
Quadratzoll, das ; yon 3" 0  nur eine solelie yon 14000 Pfund / Quadratzoll. Die 
Einzelergebnisse sind in einer Tabelle u. einer Kurye zusammengestellt. — Yon 
dem glcichen GuB wurden einige der iiblicheu Probestiibe hergestellt, die einen 
erheblich anderen Wert der Festigkeit (32750 Pfund / Quadratzoll) zeigten, woraus
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sich die Unzuverliissigkeit solcher Probe ergibt. (Iron Agc 114. 326—27. Buffalo 
[N. Y.].) L U d er.

Arthur Marks, Porositat im Gufieisen. Die Graphit-, Schrumpf-, Gas- u. 
Schmutzporositiit u. ihre Yermeidung wird besprochen. (Metal Ind. [London] 25. 
61—62.) W ilk e .

Robert Buchanan, Flussige Kontraktion in granem Gufieisen. Erliiuterung u. 
Zusannnenfassung des Bekannten iiber diesen Vorgang. (Metal Ind. [London] 
25. 13.) W ilk e .

Vulcan, Gufielien formeln. (Vgl. S. 394.) Vf. wendet sich gegen den Gebraueh 
■ yon Formeln, die die Beziehungen zwischen den verschiedenen Bestandteilen wider- 
"geben. An Hand der Literatur werden die yerschiedenen Formeln kritisiert u. 
nacligewiesen, daB bisweilen nur eine geringe in Formeln ausdruckbare Gesetz- 
miiBigkeit yorliegt u. der Wert der Formeln daher gering ist. (Metal Ind. [London] 
25. 35—37.) W ilk e .

J. Musatti und M. Croce, Der Einflufs von stickstoffhaltigen Zementen auf die 
Brennstahlbereitung. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 319—36. — 
C. 1924. I. 2006.) P in ca s .

N. Parravano und A. Scortecci, Gase wid Sauerstoff in den Stahlen. Vff. 
haben durch Erhitzen- im Vakuum yerschiedenen Stalilsorten Gase entzogen, ferner 
Stiihle mit Reduktionsmitteln, wie Al, Ferro-Si, beliandelt. An Hand der Yers.- 
Ergebnisse wird festgestellt, daB entgegen fruheren Annalimen Al u. Si das Los- 
lichkeitsyermogen des Fe fiir Gase nicht erhohen. (Chimie et Industrie 1924. 
Mai-Sondernummer. 312— 16.) P in ca s .

Henri Pommerenke und Robert Be wert, Der Einflufi der Warmebehandlung 
au f die Schnittleistung der Schnelldrehsłdhle. Vff. yersuchten, die Methode H e r b e r t  
durch eine einfachere, sclinellere u. billigere Unters. zu ersetzen. 4 Schnelldrelistalile 
wurden eingehend untersuclit von folgender Zus.: 1. 0,47% C, 3,08% Cr, 17% W,
0,39% V. 2. 0,52% C, 3,35% Cr, 14,85% W, 0,44% Y. 3. 0,78% C, 4,26% Cr, 
23,67% W, 0,67% V. 4. 0,66% C, 4,29% Cr, 16,91% W, 1,55% V. Durch Er
hitzen bis 1350° mit Abschrecken u. einem Anlassen auf 600° werden gute Sclinell- 
drehstiihle erzielt. Ein C-Gelialt unter 0,55% ist charakterist. fiir minderwertige 
Stahle. Die besonders liohe Nutzleistung eines Schnelldrehstahles hangt yon einer 
therm. Behandlung nach dem Absclirccken ab, die ihm eine sekundare Hartę gibt, 
die der Abschreckliiirte uberlegen ist. Vff. sind der Ansiclit, daB die Giite eines 
Staliles yon 2 Faktoren bestimmt wird: der Grundmasse u. den sehr harten 
krystallincn Bestandteilen, die darin eingebettet sind u. denen man die Schneid- 
liśirte zuschreiben kann. Dic Brinellmethode gibt daher nur ,ein ungeffilires Bild 
der Giite der Schnelldrehstiihle, da sie vor allem nur AufschluB iiber die Grund
masse gibt. Die Metallographie ist zur Begutaclitung der Sehneidhiirte allcin ent- 
schcidend. Eine martensit. Grundmasse mit FeaW u. Vaj,C3 ist fur gute, austenit. 
Struktur fiir schlechte Stahle bezeichnend. — Vicle metallograph. Aufnahmen. 
(Rev. de Mćtallurgie 21. 371—95.) W ilk e .

Seigle und Cretin, Elasłizitatsgrenze und Zerrcifjfestigkcit von weichem, an- 
gclassenem Stahl unter glcichzeitiger Wirkung des Zuges und des Drehungsmomentes. 
Der Elastizitiitsmodul, die Zerreififestigkeit, die ZerreiBdehnung u. die Elastizitats- 
gronze nohmen beim Anlegen eines Dreliungsmomentcs ab (die ZerreiBfestigkeit 
bis auf 50%); ebenso fallen die entspreclienden Konstanten der Drehung bei 
glcichzeitiger Einw. einer Zugkraft. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 179. 253—56.) Bi.

N. F. Budgen, Die belgische Zinkindustrie. Unter besonderer Beriicksiclitigung 
der Werke der Societć des Mćtaux d’Overpelt werden dic modemen Methoden be
sprochen. Gąlmei u. Blende werden vor allem yerhuttet, weniger die Silicate 
Willemit u. Hemimorpliit. Galmei wird bei 400° calciniert, Blende im Hasenelever*
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Ofen bei 900° gerostet. Eine durchsclmittliche Zinksteinmischung hat dann folgende 
Zus.: 45—50 Zn, 5—20 Si, 5—10 Fe, 2—8 Pb, 2—5 Ca, 1—3 S, 0—0,3 Cu, 
0—0,05 Ag u. 0—0,05 As. Mn u. Fe sind dabei unerwiinsclite Elemente u. sollen 
zusammen nicht mehr ais 10% betragcn. Pb-haltiges Materiał ist vorsichtig zu 
gebraucheu. Ais Reduktionsmittel wird eine belg. Magerkohle benutzt. Nach 
einer besonders eingehenden Schilderung der Dest. u. der dazu geliorigen Ein- 
richtungen wird die Reinigung des Rohzinks beschrieben. Durch Wiederdest. 
wird 99,90%ig. Zn mit 8—9% Destillationsverlust u. durch Flammofensclmielzen 
ein Prod. mit 0,42% Pb u. 0,03% Fe gewonnen. (Metal Ind. [London] 25 . 31—34. 
53—58.) W il k e .

George K. Burgess, Nickel und seine Legierungen. Vf. gibt eine Zusammen- 
stellung der physikal. u. chem. Eigenschaften des Ni, soweit sie fiir die Technik 
Bedeutung haben. In Form von Tabellen u. Kurven werden die D., Zustands- 
iinderung, spezif. Warnie, Ausdehnungskoeffizient, therm. u. elektr. Leitfiihigkeit, 
magnet., opt., thermoelcktr. u. mechan. Eigenschaften, sowie das elektrolyt. Losungs- 
potential der yerschiedenen techn. Ni-Sorten aufgefiihrt. Ferner werden die Einww. 
der Verunreinigungen C, Mn, 0 2, S, Fe, Co u. Si, wie auch das Walzen, GieCen 
u. SchweiBen des Ni, schliefilich das Vernickeln beschrieben. — In gleicher Weise 
sind Tabellen fiir das Monelmetall u. weniger vollstiindig fiir' Neusilber, Ferronickel 
u. Cliromnickel zusammengestellt. —• Am SchluB befindet sich eine umfangreiche 
Sammlung der einschliigigen Literatur iiber Ni u. seine Legierungen. (Circular 
Bureau of Standards No. 100. 1—162. 1924. Washington.) L0DER.

Charles P. Madsen, Mechanisch vollkommenes EUktrolytnickcl. (Metal Ind. 
[New York] 22. 320—21. Metal Ind. [London] 25. 196—97. — C. 1924. II. 1129.) Wi.

Ruppmann, Riickgewitmung von Edelmetallcn aus Gekratze. Die Anlage einer 
Gekriitzeverbrennung wird besproclien, die nach wirtschaftlichen Grundsatzen gebaut 
ist. Die Gekriitzemasse vergliiht unter Zufiihrung liocherhitzter Luft in sieli selbst, 
wódureh ein Yerlust oder Verbrennen des Metallstaubcs ausgesclilossen ist. Die 
zugefiihrte Sekundiirluft wird in einem Rekuperator besonderer Bauart vorgewarmt. 
Etwa docli mitgerissener Metallstaub wird in Staubkainmem, die unter dem Herde 
liegen, abgelagert. Diese Bauart ergibt eine hohere Ausbeute aus den Kehrets u. 
einen geringeren Brennstoffbedarf ais dies bisher moglich war. (Chem. Apparatur
11. 113. Stuttgart.) WlLKE.

M. Albert Portevin und Franęois Le Chatelier, E m  neuer Typus leichłer 
Legierungen von hohem Widerstatid. Festigkeitspriifungen mit einer Al-Legierung, 
die kein Mg, sondom nur 4% Cu u. 1% Mn enthiilt, zeigen, daB eine solclie 
Legierung bzgl. Wiederstandsfiihigkeit dem Duraluminium nicht nachsteht. (Chimie 
et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 337—40.) P in c a s .

W. Rosenhain und S. L. Archbutt, Leichtlegienmgen aus Aluminium. Eine 
allgcmeine Ubersielit iiber dic spez. Ziihigkcit, Altern, Zus. u. Besprechung der 
Systeme Cu-Al, Zn-Al, Si-Al, Cu-Zn-Al u. der Mg-Ni-Cu-Legierungen. Der noch 
viel groBeren Anwendung dieser wertvollcn Metalle steht der hohe Preis u. die 
Salzwasscrkorrosion entgegen. Ganz besonders haben Yff. darauf hingewiesen, daB 
das Altem dieser Legierungen darauf berulit, daB sie durch Abschrecken in eine 
iibersattigte Lsg. iibergefiihrt werden, die dann durch Abscheidung kleinster Teilchen 
der gelosten Substanz dem stabilen Stadium zustrebt. Bei den Al-Legierungen sind 
die Verbb. Mg2Si u. CuA12 die eigentliclien hiirtenden Tcile, die erstere besonders 
wirksam beim Altem bei gewólmlicher Temp., die letztere zwischen 150° u. 200°. Es 
wird auf die groBc Ahnlichkeit mit dem Hiirten u. Anlaasen yon Stahl hingewiesen, 
nur daB die Hiirtung bei den Al-Legierungen der Duraluminiumart erst nach dcm 
Abschrecken beginnt u. durch gelindes Erwarmcn beschleunigt werden kann. Bei 
stitrkerem Erwiimien (200°) tritt dann hier ebenfalls durch Zusammenballen der
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kleinen Teilelien ein allgemeines Erweichen ein. (Metal Ind. [London] 25. 3—7.

F. T. Sisco und M. E. W hitm ore , Eigenschaften und Struktur einiger 
Legierungen von Aluminium-Kupfer-Tellur. Vff. unlersucbten Legierungen yon 
Al -(- 5% Cu mit Zusiitzen vou 0,25—5% Te eingehend auf ilire techn. Braucli- 
barkeit u. kommen zu dem Scliłusse, daB sie nur geringen prakt. Wert baben. 
Te ist in geschmolzenem Al unl. bezw. scheidet sich ais Al-Tellurid aus der 
Legierung wieder aus, wodurch das Gefiigc gestort wird. Desgl. gebcu ReiB- 
fcstigkeit u. Leitfiihigkeit zurttck. (lud. and Engin. Chem. 16. 838— 41. Dayton 
[Ohio].) G bim sie.

N. F. Budgen, Der Einflufi des Cadmiums auf die mechanischen Eigenschaften 
von Aluminium. Die Verss. des Vf. beweisen, daB Cd keinen giinstigen EinfluB 
auf Al ausiibt wie etwa das yerwandte Zn. Al-Cd-Legicrungen mit 10% u. mebr Cd 
entmischen stark trotz sorgfaltigsten Durcliarbeitens vor dem Gufie. Ein Cd-Zusatz 
bis zu 10% zeigt keine Erlioliung der Zugfestigkeit von reinem Al, aber die Hartę 
u. Biegsamkeit werden etwas yerringert. Cd zu „yerbranntem" Al zugesetzt bewirkt 
keine Verringerung der unerwiinschten Eigenschaften wie man es nach der stark 
reduzierenden Natur des Cd annehmen miiBte. (Metal Ind. [London] 25. 145— 47.

W. B. Price und C. G. Graut, Untersudnmgen iiber einige Neusilber mit 
niedrigem Kupfergehalt. (Ubersetzt von B a l la y . )  Der Gleichgewichtskoeffizient 
fiir Ni, den G u i l l e t  (Eev. de Mćtallurgie 17. 484; C. 1920. IV. 713) zwischen
— 1,1 u. —1,4 fand, wird zu — 1,1 festgesetzt. Dic Mikrostruktur einer groBeren 
Anzahl Legierungen wurde bei 600° u. 800° untersucht u. nach dem Erfahrungs- 
satze, daB iu der Kalte u. Warnie bearbeitbare Legierungen in der WSrme aus 
fó-Krystallen, umgebcn von /?-Krystallen, in der Kalte nur aus fó-Krystallen mit 
liochstens Spuren von ^-Krystallcn bestehen, die in der Kalte u. Warnie bearbeit- 
baren Neusilberlegierungen herausgesucht. Es ergaben sich dabci sehr enge 
Grenzen, so daB es im GroBen sehwierig sein wird diese Grenzen innezuhalten. 
So ist z. B . dic Grenze fiir Cu bei 5%  Ni 57—60% , bei 10%  Ni 51—53°/o, bei 
15%  Ni 44—46%  Cu. Trotzdem gelang es VfF., Legierungen im groBerem MaB- 
stabe herzustellen, die die gewunscliten Eigenschaften hatten. (Rev. de Metallurgie 
21. 422— 26.) W i lk e .

Leon Guillet, Bemerkungen iiber die Untersuchungen von Price und Grant be- 
ziiglich der Neusilberlegięrungeu. (Vgl. vorst. Eef.) (Rev. de Mótallurgie 21. 427 bis 
428.) W i lk e .

W. M. Corse, Der Vorteil des Nickelzusatzes zum G-ufiniessing. Aufzahlung
der Legierungen, die durch einen meistens geringen Ni-Zusatz in ihren mechan. 
Eigenschaften yerbessert werden. (Metal Ind. [London] 25. 79— 80.) W i lk e .

Paul Dufour, Yerfahren und Apparat zur Priifimg der Hartę von Metall- 
stucken. Das Verf. von B k i n e l l  ist uugeniigend, da es keinen AufschluB uber 
die Homogenitat der zu priifenden Korper gibt. Beschreibung eines neueu App., 
der die Metallstucke gleichmiiBig von zwei entgegengesetzten Seiten zusammenpreBt, 
wodurch Anhaltspunkte fiir die Festigkeil im Innern gewonnen werden. (Chimie 
et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 317— 18.) PlNCAS.

H. S. George, Nachalummg von natiirlichem Licht in der Metallographie. Die 
neue Beobaclitungsweise (Iron Age 113. 426; C. 1924. I. 2185) bat sich besonders 
bei groben Gefugen'bewahrt. (Metal Ind. [London] 25. 76—78.) W i lk e .

A. J. Smith, Schmelzen mit N. D. (natural draught) Gas und andereti Brenn- 
stoffen. Es werden die yerschiedenen Brennstoffe beim Schmelzen von Al ver- 
gliclien, wobei das N. D. .Gas sich nicht ais yorteilhaft erweist. (Metal Ind.

27— 30. 44.) W il k e .

172— 74.) W il k e .

[London] 25. 1—2.) W il k e .
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W illiam  J. Reardon, Gicfsen von Metallen. (Vgl. S. 397.) Zur Vermeidung 
von Uberhitzen von Al schmelze man 84°/0 Al u. 16% Cu-Al 1 :1 , fttgc ein kleines 
Stiick ZnClj hinzu u. gicBe bei 700° Die Instandsctzung gesprungener Al-Platten
wird kurz besprochen. (Metal Ind. [New York] 22. 276.) W il k e .

R. L. Binney und N. I. Terbille, Bemerkenswerte Fehler in gegossener Bronze. 
Vff. diskutieren die Wrkgg. der Schmelztempp., Miseliungen u. Desoxydationsmittel, 
P, Mg, B, Si, Zn u. Al, beim GieBen von Bronze, oline Neues zu bringen. (Foundry 52. 
596—98. Cleveland [O.].) LOder.

J. M. ftuinn, Typische Analysen von in der Giefierei benutzten Legierungen. 
Ferro-Bor, Ferro-Chrom, Ferro-Mangan, Ferro-Molybdśin, yersehiedene Roheisen u. 
Ni werden mitiAngabe der Zus. aufgefiihrt. (Foundry 52. Data Sheet Nr. 531.) Wl.

J. M. Q,uinn, Typische Analysen von Zuschlageii, die in der Giefierei gebraucht 
werden. Legieiimgen. Vf. gibt eine Zusammenstellung yon Analysen von Ferro- 
zirkonium, Calciumsilicid, Magnesiummangansilicid, Zirkoniumnickel u. anderer 
Zr-Legierungen. (Foundry 52 . Beilage Nr. 533. 534. 536 u. 537. Cleyeland [O.].) Lfj'.

J. M. Q,uinn, Typischc Analysen von Zuschlagen, die in der Giefiereipraxis ge
braucht werden Oxydationsmittcl. Eine Zusammenstellung von Analysen einiger 
im Handel befindlicher Cliromeisen-, Fe-, Mn-, Mo- u. Ti-Erze. (Foundry 52. 
Beilage Nr. 538. 539. Cleyeland [O.].) L O der.

C. Coulson-Smith, Flufimittel und Schlacken beim Acetyleh-Sauerstoff-Schweifien. 
Der Gebraucli u. die Wrkg. der FluBmittel sind bei den yerseliiedenen Metallen 
erlautert. Flufieisen benotigt im allgemeińen kein FluBmittel. Bei der eyentuellen 
Oxydation yon Gufieisen entsteht eine Sclilacke mit einem holieren F. ais das Metali, 
die wegen der groBeren D. untersinkt. Der F. wird erniedrigt u. die Flussigkeit 
dieser Schlacken erhoht durch Zusiitze yon Natriumborat, NiuCO,, NaPIC03 u. Si02, 
bisweilen mit einer Spur Al zur Red. Beim ScliweiBeu yon Cu wird Natriumborat 
oder eine Miscliung yon Natriumborat u. Borsiiure, manchmal mit etwas NaCl zur 
Erniedrigung des F. der Schlaeke, zugesetzt. Ais Desoxydationsmittel kann man 
bei yorsichtiger Behandlung kleine Mengen P  in die Schlaeke geben. Beim Messing 
werden FluBmittel von ahnliclier Zus. wie beim Cu benutzt. Sehr oft wird dem 
Mittcl etwas Al zugegeben, das die Yerdampfuug u. Oxydation des Zn yerliindert 
u. ais Schlaeke das Metali sehutzt. Vf. bespricht dann Wrkgg. der FluBmittel bei 
Bronze (wie beim Messing) wie bei Al (LiCl, KC1, KHS04 u. KF oder KC1 u. 
FluBspat). (Metal Ind. [London] 25. 170—71.) W ilk e .

B.obert J. Anderson und M. Eckard Boyd, Besłandige Formen. Beschreibung 
des Yerf. (ygl. auch S. 885). (Foundry 52 . 510—13.) W ilk e .

H. Bablik, Faktoren, die das Gewiehł dci- Terzinkung beeinflussęn. (Ygl. S. 885.) 
Ais Yersuehsmaterial benutzte Yf. Zu mit 98,9% Zu, 0,99% Pb u. 0,06% Fc, walirend 
das Fe-Material 0,15% C, 0,52% Mu, 0,03% P, 0,05% S u. 0,012% Si hątte. Es 
ergab sich, daB das Gewieht abhiingig ist: 1. yon der Stiirke der Rk. zwisehen dem 
Fe u. dem Zn, also von der Badtemp. u. der Tauchzeit u. 2. yon der Yiscositiit 
des Bades, mitliin yon der Badzus. Die Wrkg. des Zusatzes yon Fe, Al, Sn zum 
Bade wurde untersuclit. (Metal Ind. [London] 25 . 97—99. 164.) W ilk e .

W. E. Hughes, Untersuehungen uber galvanische Metallabscheidung. III. Zu- 
satzmitlel. Thcorie. (Forts. von S. 398.) Vf. bespricht die chem. oder elektro-cliem. 
Theorien (z. B. E. F. K ern) u .  die, die den kolloidalen Zustand in den Yordergrund 
stellen (M Oller u .  B aiiu tje , F re u n d lic h  u. J. F ischer, bewegliclie Diaphragmen- 
Tlieorie, Ionenadsorption, V. K oiilscuO tter). Sodann wird eine Hypotliese auf- 
gestellt, die eine Yorstellung gibt, wie Zusatzmittel die Absclieidung iindern konneu, 
sodaB das gewunschte Ergebnis, niiinlicli Vermindcrung des Krystiillwaehstums, er- 
reicht wird. (Metal Ind. [London] 25 . 25—27. 49—53. 73—75. 103—4.) W ilke.
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Joseph A. H all, Gewichtskontrolle des galuanisch niedergeschlagenen Goldes wid 
Silbers. Die Menge Metali, die sieli auf jedem Stiick in der Badfł. abgeseliieden 
liat, wird stiindig beobachtet, durch AnschluB eines jeden Stiickes an ein besondcres 
Sangamomcter. Diese Metliode, die sich in der Praxis schon bcwiilirt hat, gestattet 
auch verscliicdene starkę Uberziige in dcmselben Bade gleichzeitig zu erzeugcn. 
(Metal Ind. [New York] 22. 268. C. G. Conn Band Instrument Co., Elkhart 
[Ind.].) W il k e .

Sherard  Cowper-Coles, Elektrischer Niederschlag von Cadmium. Vf. be-
spricht die VorteiIc eines Uberzuges von Cd iiber verschiedenc Gegcnst&nde an 
Stelle von Zu. Nach kurzeń Betraclituugen iiber die fruheren Verss., Cd nieder- 
zuschlagen, bringt Vf. die jctzt in Amerika gebraucliliche Metliode, Cd mit Hilfe 
des clektr. Stromes zu fiillen. (Chem. Trade Journ. 75. 126—27.) G o t t f r i e d .

W ilder D. Bancroft, Die elektrolytisehe Theoric der ICotrosion. Yf. bespriclit 
eine Anzahl von Arbeiten der leteten 25 Jahre, welche die Tlieorie der elektrolyt. 
Korrosion u. die Tlieorie des Eostens behandeln. (Journ. Physical Clicm. 28. 785 
bis 871. Cornell Univ.) B e c k e r .

L. H ackspill und A. Couder, Uber die Korrosion der Kondenser bei der 
Fabrikation von fliissiger Kohlensaure aus Ofengasen. Das Anfressen der Apparatur 
beruht auf der B. von nitrosen Gasen aus dem N des Kokses. (Chimie et Industrie 
1924. Mai-Sondernummer. 404—5.) P in c a s .

Sociedad M etalurgica Chilena „Cuprum", Valparaiso, Vorbereitung von Erzen 
und Jliittenprodukten fiir die Metallgewinnung nach Pat. 377307, 1. dad. gek., daB 
der Salpeter- oder sonstigen Nitratlsg. zur Behandlung der Erze aucli im Bade das 
Losungsm. zugefiigt ist, so daB ein eiuziges Bad geniigt, um die Erze fur die Lsg. 
vorzubcreiten u. gleichzeitig in Lsg. zu bringen. — 2. dad. gek., daB der Salpeter- 
oder sonstigen Nitratlsg., die ais Bad dient, NaCl- oder KCl-Lsg. in groBercr 
Menge, so daB sic ala Losungsm. dienen kann, zugefiigt wird. (D. R. P. 399845 
KI. 40a vom 12/1. 1923, ausg. 30/7. 1924. Zus. zu D. R. P. 377307; C. 1923.
IV. 588.) KOh l in g .

Chief Consolidated M ining Company, Eureka, V. St. A., Behandlung kieseliger 
Erze. (D. R. P. 400335 KI. 40a vom 13/1. 1923, ausg. 5/8. 1924. — C. 1924. 1. 
102 [E.P. 201879].) K O h lin g .

H arry  Mayers, London, Anlage zur Herstellung von Erzeugnissen wie Zinkoxyd 
aus Minerąldestillaten. (D. B. P. 400 633 KI. 40a yom 11/7. 1920, ausg. 18/8. 1924.
E. Prior. 7/10. 1918. — C. 1921. IV. 902.) K ChliŃG .

Zdenko M etzl, Paris, Verarbeitung' antbnonhdltiger Góld-Silbererze. (D. B. P.
400749 KI. 40a yom 13/6. 1922, ausg. 16/8. 1924. — C. 1923. IY. 287.) KO;

E lectro  M etallu rg ieal Company, New York, Eisenlegierung, im wesentlichen 
bestehend aus Eisen, Silicium und Zirkon. (D. B. P. 400199 KI. 18b vom 25/6.
1922, ausg. 4/8. 1924. — C. 1922. IY. 1057 [A. P. 1425572].) K O h lin g .

F rederick  J. Griffiths und Duke N. A. B lacet, Massillon, V. St. A., Stahl. 
Um gewohnliclien oder mit anderen Metallen legierten Stahl in faserigem, streifigem 
oder blatterigcm Bau zu erhalten, wird ihm in geschmolzenem Zustand fein ge- 
pulyerte oder gekornte Schlacke, Ziegelmehl oder Ton zugefiigt. (A. P. 1471655
vom 31/12. 1920, ausg. 23/10. 1923.) ’ KOh l in g .

Napoleon Petinot, New York, Chromstahl. Zu in ublieher Weise bereitetem, 
nocb <1. Stahl wird eine Fe-Cr-Si-Legierung von einem Gelialt an Si von wenigstens 
2°/0, gegebenenfalls aber auch bis zu 50°/o gegeben. Das Si yerhindert Vcrluste 
an Cr durch Oxydation, bei hohereui Gelialt des Zusatzes an Si gelien auch mehr 
oder mińder groBe Mengen davon in den ais Enderzeugnis cntstchcnden ChrOm- 
stahl Uber. (A. P. 1501183 vom 18/7; 1922, ausg. 15/7. 1924.) K C hlinG ;
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Soc. d’Electro-Chimie, d’Electro-Metallurgie et des Acieries Electriąues 
d’Ugine, Paris, Zinngewinnung aus Fc u. Sn enthaltenden Erzen, Schlacken, Kon- 
zentratcn u. dgl. In irgend einem Zeitpunkt der (reduzierenden) Aufbereitung der 
Rohstoffe wird ein Element oder eine Legierung, wie Si oder Ferrosilicium, zu- 
geftigt, welches sieli mit dem Fe aber niclit mit dem Sn legiert. (E. P. 217900 
vom 16/6. 1924. Auszug veroff. 13/8. 1924. Prior. 21/6. 1923.) K O h lin g .

Aladar Pacz, Cleveland Heigbts, V. St. A., Siliciumhaltiges Aluminium. Ein 
Aluiniiiiuinpulver, welches mangcls Gehalts an Oxyd fiir aluminotkerm. Zwecke u. 
zur B. von Uberziigen auf anderen Metallen besser geeignet ist ais die bekannten 
Erzeugnisse wird durch Legieren von Al mit wenigstens 5% Si fiir sich oder in Form 
yon Legierungen, vorzugsweisc Ferrosilicium gcwonnen. Fiir besondere Zwecke 
konnen weitere Zusatze von Ni oder Cr angezeigt sein. (A. P. 1480 779 vom 
26/3. 1920, ausg. 15/1. 1924.) K O h lin g .

R. Thierry, Issy-les-Mouliiicaux, Fhifimittel fiir das autogene SchweiBen von 
Al, bestehend aus eutekt. Mischung von Alkalichloriden mit einem oder melireren 
Erdalkalichloriden, z. B. einer Mischung von 40—45 Teilen BaCL, 28—22 Tcilen 
KC1, 20—18 Teilen NaCl, 4—7 Teilen LiCl u. 8 Teilen Kryolith. (E. P. 217880 
vom 8/3. 1924. Auszug yeroff. 13/8. 1924. Prior. 20/6. 1923.) K uhling .

F. Kirschner und J. Hess, Wien, Metalliiberziige auf Metallen. Die zu tiber- 
ziehenden Gegcnstande aus Fe, Cu o. dgl. werden durch einen Tauch-, Koch- oder 
elektrolyt. Vorgang mit einer Schiclit von Sn oder einer Zinnlegierung uberzogen 
u. das Su unter Mityerwendung eines FluBmittels wie einer Mischung von verd. 
Siiure, NH^Cl u. gegebenenfalls Metallsalzen, gesehmolzen, w'obei es sich an der 
Innenseite mit dem Grundmetall legiert u. auBen eine glanzende Oberflache erhiilt. 
Hierauf wird das Erzeugnis, zweckmiiBig naeh yorheriger Behandlung mit einer 
verd. Siiure auf elektrolyt. Wege mit Ni uberzogen u. auf der Nickclschiclit ge- 
gebencnfalls noch eine Schicht von Ag, Messing oder Tombak niedergeschlagen. 
(E.P. 217876 vom 10/10. 1923. Auszug yeroff. 13/8. 1924. Prior. 19/6. 1923.) KO.

X. Farben; Farberei; D ruckerei.
H. Sunder, Yergleiclicnde Studie iiber die Druckerei mit Indanthrenfarbstoffcn. 

Anlchnend an das Yerf. der BASF 159b werden einige Rezepte fiir Beizfll. zum 
Drucken mit Indanthrenfarbstoffcn mitgeteilt In einer Tabelle sind dic erhaltenen 
Farbennuancen zusammengestellt. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer.
430—34.) P in c a s .

H. Sunder, Notiz iiber eine neue Mcthode der Druckerei mit Schwefelfarbstoffen. 
Naeh Besprechung der yerschiedenen, yorwiegend deutsclien Patente, betreffend 
Fiirbung mit Schwefelfarbstoffen, teilt Yf. zwei eigne Fiirbeyerff. mit, die auf der
B. von Na.tS  auf der Faser selbst beruhen durch Verwendung der Rk. N a^O * (an- * 
gewandt ais Rongalit C) mit Na2S20 3 u. NaOH unter B. von Na^S, Na^SOs u. II20. 
(Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 435—37.) P in c a s .

Ch. Coffignier, Die Unterwasserfarben. Besprechung der Anforderungen, die 
an Farben fiir das Bemalen yon Schifłskorpern zu stellen sind. (Chimie et Industrie 
1924. Mai-Sondernummer. 545—47.) PlNCAS.

Ch. Coffignier, Die iccifsen Antimonfarben. An Hand prakt. Verss. wird ge- 
zeigt, daB 20—30% ZinkweiB die Eigcnschaften des AntimonweiB yerbessern u. 
seine Wrkg. erholien. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 542—44.) Pi.

F. Binder, Das Titanoxyd, seine Fabrikation und fdrbenden Eigenschaften. 
In den Yeremigten Staaten u. Norwegen wird das „Titanium white“ fabriziert, das 
aus 25% Ti02 u. 75% PermanentweiB bestelit. Vf. stellt cliem. reines T i02 durch 
Hydrolyse von aus Erzen mit konz. H2S04 erhaltenen Ti-Lsgg. dar. Nacli der 
Methode von Pfuni) (Journ. Franki. Inst. i88. 675; C. 1920. II. 645) wird festge-
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stellt, daB die Dcckkraft des reinen T i02 bedeutend groBer ist ais die der andern 
weiBen Mineralfarben. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sonderuummer. 551—56.) Pin.

F. M. Rowe und F. R. Stafford, Die Zmammensetzung einiger Rapidechtfarben 
(Griesheim-Elektron). I. Rapidechtrot B  ist ein Gemisch des Nitrosamins ans 
diazoticrtem 5-Nitro-2-aminoanisol mit Naphthol AS, Rapidechtrot B B  bestelit aus 
dem Nitrosamin aus 5-Nitro-2-aminoanisol u. Naphthol AS-BS, Rapidechtrot GG 
aus dem Nitrosamin aus p-Nitranilin u. Naphthol AS, Rapidechtbraun B  Puher 
enthalt nocli einen anderen zur Nuancierung zugesetzten Stoff, der nicht ermittelt 
werden konnte. Rapidechtrot 3 GL enthalt Nitrosamin aus o-Nitro-p-cliloranilin u. 
Naphthol AS. (Journ. Soc. Dyers Colourists 40. 228—30. Manchester.) SO tern.

F. M. Rowe und S. G. Corbishley, Die, Zusammensetzung einiger Rapidecht-
druckfarben. II. Rapideclitdruch-ot GZ  ist ein Gemisch von stabilisiertem diazo- 
tiertem 2,4-Dicliloranilin u. Napthol AS, Rapidechtorange RG  ein Gemisch des 
Nitrosamins aus o-Nitroanilin mit Naphthol AS. (Journ. Soc. Dyers Colourists 40. 
230. Manchester.) SC tern .

Marcel Bader, Indigoderivate. Besprecliung der Literatur iiber Indigoderiw. 
Gemeinsam mit Ch. Sunder hatYf. einen neuen Typus yon in W. 1. Abkommlingen 
des Indigos dargestellt. Ein Gemisch von 17,6 Teilen HC1S03, 75 Teilen Pyridin 
u. 13,2 Teilen Leukoindigo wird 1 Stde. gekiililt, dann auf 50—60° erliitzt u. der 
Krystallisation iiberlassen. Es entsteht die Verb. CUiIIut0.1N.i ■ 2S0iT[-2
Griine Nadeln, die sich beim Sclimelzen zers. Na-Salz, CI9H 10O2N2-2SO3Na (I.),

krystallisiert mit 10aq. Durchsiehtige, 
T p , .  ^ C ^ pSOąNa OSOgNa schwacli griin gefiirbte trikline Krystalle,

0 I?H ° 1 F. 45°, worauf Wiedererstarren u. Wieder-
schmelzen bei 75° (Zers. ab 130°), 11. inW . 

Durch Oxydation, am besten mit FeCl3, in saurer IjSg. wird aus den Metallsalzen 
der gesamte Indigo wiedergewonnen, im Gegensatz zum Verh. des isomeren De- 
hydroindigobisulfits, C10HaO2Ni,,2HSO3Na, von K a lb  (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 42. 
3642—53 [1909]). (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondcmummer. 449—54.) PlNCAS.

Charles Vaucher und Marcel Bader, Das Indigosol D II in der Farberei und 
Dńickcrei. Besclireibung des Farbeyerf., des Indigosols D II , eines sauren Salzes 
des Dischwefelsaureesters des Leukoindigos (ygl. vorst. Ref., Formel I.). (Chimie 
et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 455—60.) Pincas.

G. D. Elsdon, Arsenik in Druckerfarben. Der As-Gehalt farbiger bedruckter
Papiere (bis 0,065 g As20 3 pro QuadratfuB) war auf die Verwendung arsenhaltiger 
Lackfarben mit 10% As20 3 zuriickzufuhren. (Analyst 49. 336—37.) M anz.

F. M. Rowe und C. Levin, Die Identifizienmg unłoslicher Azofarbeti auf der 
Faser und von Azopigmenten in Substanz. Nach Besprecliung des Spaltens yon 
Azofarbstoffen durch die bekannten Reduktionsmittel wird das Verh. von Azofarb- 
stoffen zu rauchender IIN 03 behandelt. Fiir diese Rk. ist die Stellung der Sub- 
stituenten yon wesentlichem EinfluB. Cl2, Bra u. HCIO spalten ebenfalls Azoyerbb., 
das Spalten mittels Br, setzt aber groBe Erfabrung yoraus. Bei Arylazo-^-Naph- 
tliol- oder -|9-oxynaplithoesaurederivv. fiilirt die Best. des F. nach dem Umkrystalli- 
sieren u. die Farbę der Lsg. in konz. II2S04 zum Ziel, Tabellen mit diesen Daten 
fiir eine groBe Anzahl solcher Farbstoffe sind beigefiigt Liegt eine unl., direkt 
auf Baumwolle erzeugte Farbung yor, so wird extrahiert u. der F. usw. bestinnnt. 
Liegt das Kupplungsprod. aus einer Diazoniumyerb. u. einer anderen Komponento 
vor, so erliSlt man beim Behandeln mit rauchender HNOa eine Lsg. eines Diazoniuin- 
nitrats. Zur weiteren Identifizierung dient Kuppeln mit ('?-Naphtliol u. mit fl-Oxy- 
naphthoesiiure u. Unters. der umkrystallisierten Prodd. Es wurde so gefunden, 
daB Echtorange-R-Basc (Griesheim-Elektron) m-Nitranilin, Echlscharlach-G-Base
4-Nitro-2-aminotoluol, Echtscharlach-R-Base 4-Nitro-2-aminoanisol, Echtrot-G- u.
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GL-Base 3-Nitro-4-aminotoluol, Echtrot-3GL-Ba.se 2-Nitro-4-chloranilin, ebenso 
Echtrot-3 GL-Base spezial, Lchłrot-R-Base 4-Chlor-2-aminoanisol, Echtrot-BB-Base 
o-Anisidin, Echtrot-B-Base 5-Nitro-2-aminoanisol, Eclitgranat-B-Basc «-Naphthyl- 
ąmin u. Echtgranat-G-Base o-Aminoazotoluol ist. Zur Unters. auf der Faser er- 
zeugter Fiirbungen wird empfohlen, ein Baumwollstuęk von etwa 2 Quadratzoll 
mit w. yerd. NH4OH zu waachen, zu seifen u. zu trocknen. Dann lost man in 
verd. HaS04 (80 ccm Saure, 20 ccm W.) bei 10° u. gięBt die klare Lsg. auf Eis. 
Der gefallte Farbstoff wird abfiltriert, siiurefrei gewascben, getrocknet u. aus einem 
geeigneten Losungsm. krystallisiert. Das Verf. kann auch dazu dienen, die Menge 
Farbstoff zu bestimmen, die in einer Fiirbung yorhanden ist. An einer lleihe von 
Beispiclen wird erliiutert, in welchen Fiillen bei der Behandlung yon ^-Naphthol- 
azoverbb. mit rauchender HN03 N02-Gruppen eintreten, aus den Befundeu werden 
GesetzmiiBigkeiten hergeleitet. Naphthol A S  ist (3-Oxynaphthoesaureanilid, Naplitliol- 
AS-BS  ist /3-Oxynaphthoesaure-m-nitrauilid, Naphthol-AS-BO (?-Oxynaphthoesaure- 
«-naplithalid, Naphthol-AS-RL ist /?-Oxynaphthoesiiure-p-anisidid, Echtrot-RL-Base 
ist 5-Nitro-2-aminotoluol, Naphthol-AS-S W  ist ^-Osyiiaplitlioesaure-^-naphtlialid, 
Echtschicarz-LB-Base ist 2-Athoxybenzol-«-naphthylamin. Naplithol-jlS-G ist Diaceto- 
essigsauretolidid u. Echtgelb-G-Base o-Chloranilin. (Journ. Soc. Dyers Colourists 40. 
218—28. Manchester.) . S0"vern\

Deutsche Renk Rapid Klischee Anstalten Ges., Hamburg, Phołomechanisclic 
Druckfldchcn. Eine Celluloidoberfliiche wird mittcls Eg. oder eines Shnlich wir- 
kenden Losungsm. aufgerauht (schwammig gemacht) u. dann mit einer wss., Essig- 
siiure o. dgl. u. Glycerin enthaltenden Gelatinelsg. iibergossen. Die Gelatine ver- 
bindet sich rasch u. innig mit dem Celluloid. Die Platte wird dann mittel8 Di- 
chromat sensibilisiert, belichtet u. dann erst mit einem Losungsm. fiir die un- 
yerandertc Gelatine u. hierauf mit einem Losungsm. fiir Celluloid beliandelt. (E. P.
217 246 vom 10/6. 1924. Auszug ycroff. 30/7. 1924. Prior. 8/6. 1923.) KCk l in g .

Titanium Pigment Company Inc., JJerstellung wcificr Tiłanfarbsłoffe. (Teil- 
reff. nach A. P. 1409648 u. Oe. P. 91173 ygl. C. 1922. H. 1112 u. 1923. IV. 456),
1. dad. gek., daB Titanlsgg. bei Ggw. wl. weiBer Sulfatc durch Kochen ausgefiillt, 
gefiltert u. die Filterriickstiindc gegliiht werden. — 2. dad. gek., daB BaS04 oder 
CaS04 in der Titanlsg. aufgeschliimmt werden. — 3. dad. gek., daB das BaS04 oder 
CaS04 in der Titanlsg. selbst hergestellt wird. — 4. dad. gek., daB in bekannter Weise 
aus BaS oder CaS u. Na^SO.j hergestelltes BaS04 oder CaS04 in der Titanlsg. auf
geschliimmt wird. — Mit Ol angerieben bilden die Erzeugnisse yorziigliche Mal- 
farben von hoher Deckkraft. (D. R. P. 399690 KI. 22 f  vom 18/3. 1921, ausg. 
25/7. 1924. A. Priorr. 14/7. 1914, 23/4. u. 14/7. 1915 u. 23/4. 1920.) K O h lin g .

X II. K autschuk; Guttapercha; Balata.
0. de Vries und H. J. Hellendoom , Die Zugfestiglccit von Kautschuk-Schwcfel- 

nmchungen. (Arcliief Rubbercultuur Nedcrland-Indie 2. 769—84. 785—91. 1918. — 
C. 1919. IV. 670.) G r o s z f e ld .

"W. Bobilioff Sr., Die Reaktion von Hevea-Latcx. Entgegen der allgemeinen 
Ansicht, daB Latex alkal. oder neutral reagiere, wurde unmittelbar nacli dem An- 
zapfen der Biiume eine saure Kk. gefunden. Nur wenige Biiume lieferten Latex 
von amphoterer Rk. Gefundener Sauregrad (ccm Vio"n- >n 1 Phenolphtlialein): 
25—248. (Archief Rubbercultuur Nederland-Indie 3. 408—10. 411. 1919. Buiten- 
zorg.) G r o s z f e ld .

0. deY ries, Bezielmngen zwischen dcm spezifisch.cn Geioichte von Latex und 
Serum und dem Kaułschukgehalte des Latex. (Archief Rubbercultuur Nederland- 
Indie 3. 183—201. 202—6. 1919. — C. 1920. IV. 182.) G r o s z f e ld .
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0. de Vries, Uber die Aufbęwahrung (Reifcnlassen) des Koagulums. Abgesehen 
von der Abnahme der Valkanisationszeit (50—100 Min.) tritt durch das Reifcnlassen 
des Koagulums einc lioliere Yiscositiit, ein kleiueres (besseres) Kuryengefalle u. 
eine etwas (nicht 20—25%, wie E a to n  fand) bessere Zugfestigkcit ein. Bei Yer- 
arbeitung zu Crepe ist der Walzyorgang aber scliwieriger, die Trocknung erfolgt 
langsam u. der Crepe ist wenigcr schon, oft ungleiclimiiBig gefiirbt. Die Reifung 
bedingt 2—2,5% Gewichtsverlust durch Zers. u. Ycrlust von Serumbestandteilen. 
EinfluB auf Vulkanisationszeit nach Reifung haben: Zus. des Lates, besonders auch 
Kautschukgelialt desselben, Ausrollen des Koagulums, nicht Auspressen von Serum
bestandteilen. Ausziehen des Koagulums mit Wasser yerringert die Yulkanisations- 
zeit. Aufbewaliren im Serum liefert dieselbe Reifung wie an der Luft; unter W.: 
kleine Zunahme der Vulkanisationsgcschwindigkeit, Abnahme des Kurvengefalle3; 
an der Luft u. darauf unter W.: Wiederzuruckgehen der Yulkanisationsgeschwindig- 
keit, um so weniger, je hiirter das Koagulum, also je geringer die Ausłaugung war. 
Aufbęwahrung von cben gewalztein Crepe unter W. bedingt Beschleunigung der 
Vulkanisation. Verwendung von NaHS03 wirkt den Umsetzungen u. damit der Zu
nahme der Vulkauisatiousgeschwindigkeit entgegen. Die bei Einw. der Luft auf 
dem Koagulum entstehende gelbe, schleimige Fiiulnisschięht ist ohne EinfluB auf 
Yulkanisation u. innere Eigenseliaften. Der gereifte Kautschuk hat etwas liohercn 
Aschengelialt, enthalt aber weniger in Aceton 1. Bestandteile. (Archief Rubber- 
cultuur Nedcrland-Indie 2. 213—34. 235—40. 1918. Buitenzorg.) G r o s z f e ld .

0. de Yries, Einflufi des Ausziehens mit IFasser auf die Eigenseliaften des 
Kautschuks. Beim Auslaugen des gewalzten oder ungewalzten Koagulums mit W. 
(vgl. vorst. Ref.) werden zunSchst Scrumbestandteile entzogen, bei iingerer Einw. 
tritt Reifung auf. Die Reifungserzeugnisse werden durch W. nicht ausgezogen. 
Gewic.htsverlust durch die Ausłaugung fiir Crepe 0,2—0,4%, fiir. Sheet 0,2—2%. 
Kurzes (1—5 Stdn.) Auslaugen yerzogert die Vulkanisationsgeschwindigkcit um 25% 
u. mehr, Aufbewaliren iiber Naclit 0—30%j Mittel 16%; bei liingerer Einw. des \Y. 
kann sogar wieder Beschleunigung eintreten. Wenig lindern sich durch W. Yis- 
cositat, Zugfestigkcit u. Kuryengefalle. — Das Auslaugen der eben gewalzten Sheets 
ist wichtig zur Bekampfung yon Fettigkeit (Greasiness) u. Scliimmelbildung, u. kann 
nicht durch Ausziehen des Koagulums durch W., wobei immer wieder Serum- 
bestandteile an die OberflSche gelaugen, oder durcli Rśiucliem allein ersetzt werden. 
Yiele Sheets des Handels sind stark durch Schimmel gefiihrdet. (Archief Rubber- 
cultuur Nederland-Indie 3. 339—-68. 369—73. 1919. Buitenzorg.) G r o s z f e ld .

F. C. van Heurn , Uber die Beurteilung von roliem Kautschuk. Zusanuucn- 
fassender Vortrag iiber iiuBere Eigenseliaften, Zus. u. innere Eigenseliaften des 
Kautschuks. (Archief Rubbercultuur Nederland-Indie 2. 817—24. 1918. Mcdan.) G ro .

Gustave Bernstein, Dic Konservic)~ung des Kautschuks. Dic Wirkung von 
Reduktionsmitteln. Gemeinsam mit Heilbronner wird auf Grund des F. P. 509 667 
[1919] ein Vcrf. zur Kautschukkonseryierung mittels Tannin u. Hydrochinon 
ausgearbeitet. Die bei der Vulkanisation auftretende Yerharzung wird durch 
obige Agenzien yerhindert, desgl. das Altern u. die Oxydation von regeneriertem 
Kautachuk. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 516—18.) PlNCAS.

0. de Vries, Verdndenmgen in milkanisiertem Kautschuk bei erhohter Tempe
ratur. (Archief Rubbercultuur Nederland-Indie 2. 792—801. 802—6. 1918. — C. 1920. 
II. 137.) G r o s z f e ld .

0. de Vries und W. Spoon, Anderungen in vulkanisiertem Kautschuk kurz nach 
der Yulkanisation. (Archief Rubbercultuur Nederland-Indie 2. 807—13. 814— 16. 
1918. — C. 1920. II. 137.) G r o s z f l l d .
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Plantation Rubber Manufacturing Company Limited und Morland 
M icholl Dessau, London, Yerzieren und Bedrucken von Kautschuk. Die Oberfliiche 
des unyulkanisierten Kautschuks wird klebrig gemacht oder mit einer Sebicht yon 
Kautschukmilch iiberzogen, mit fein pulyerisiertcm Leder, Faserstoffen, eingestiiubt, 
um ein dem Schwedischleder oder Pliisch iihnliches Ausseben zu erhalten; man 
kann auch bedruckten Kautschuk mit einem Schutziiberzug aus Kautschukmilch 
yersehen. Nach dem Trocknen wird nach dcm Peachey-Verf. kalt rulkanisiert. 
(E. P. 213835 vom 20/12. 1922, ausg. 1/5. 1924.) ' F ra n z .

XIV. Zucker; K ohlenhydrate; Starkę.
Erich Oppen, Die Zuckcrstauhexplosione)i. Vf. fuhrt die Frage der Explosions- 

moglichkeiten von Zuckerstaub (vgl. J a e c k e l  u. B e y e r s d o r f e r ,  Ztschr. Ver. Dtsch. 
Zuckerind. 1923. 13(5; C. 1923. IV. 294) weiter aus. Das Verf. von B e y e r s d o r f e r ,  
den Zuckerstaub wiedcrzugewinncn, ist nicht wirtschaftlich. Die elektr. Gas- 
reinigung, die Staub trocken wiedergewinnt, kann unter gewissen Voraussetzungen, 
die erortert werden, auch auf brcnnbare Staubc angewendet werden. (Dtsch. 
Zuckerind. 49. 956. Hannover.) R O h le .

"W. Taegener, Die Angliederung geeigneter Nebmbetriebe an Zuckerfabriken. Es 
wird die unter den gegenwSrtigen wirtschaftliclien Verhiiltnissen bestehende Not- 
wendigkeit fiir dic Zuckerindustrie, zu dauernder gewinnbringender Beschaftigung 
uberzugehen, nachgewiesen u. neben anderen die Angliederung yoii Anlagen zur 
Trocknung laudwirtschaftlichcr Erzeugnisse (wie Kartoffeln, Riibcn, Riibenblatter u. 
-kopfe), zur Entbitterung von Lupinen, zur Ilefedarst. u. Glyceringewinnung aus 
Melasse u. a. besprochcn. (Dtsch. Zuckerind. 4 9 . 866—69. Gernsheim.) RODLE.

E. Pśenićka, Ein neues Yerfahren des Fcttzusatzes wtihrend der Saturation. 
Vf. gibt eine Vorr. an (2 Skizzen), mit der man das Fett tropfenweise in dic Sa- 
turationsgefiiBe zu dem schiiumenden gekalkten Safte geben kann, wodurch eine 
bedeutendc Ersparnis an Fett infolge sciner starkeren schaumzersetzenden Wrkg. 
crzielt wird. (Ztschr. f. Zuckerind. d. fechosloyak. Rep. 48. 365—66. Beraun.) RC.

Jules Bothy, Ununterbrochen und unterbrochen arbeiłende Saturationsgcfafie. 
Vf. erortert an Hand mathemat. Ableitungen die Wirksamkeit der SaturationsgefSBe 
bei Siittigung der mit CaO beliandelten Zuekersdfte mit C02 u. die theoret. Grund- 
lagen, nach denen eine saehgeniiiBe Betriebsfiilirung dieses Yorganges erfolgen 
muB. (Buli. Assoc. Chimistes de Sucr. et Dist. 41. 462— 66.) R O u le .

G. Bruhns, Arsen in der Melasse? Ausgehend von einem Einzelfalle — V. von
As in K 2C03 (0,1—0,16 0/o-As40 3) — wird die Frage des V. von As in Melassen u. 
Melasseschlempe erortert. Sollte wirklich As ais As20 3 oder As20 6 in die Zucker- 
siifte gclangen, so wiirde es yoraussichtlich ais unl. Kalksalz wieder ausgeschieden 
u. mit dem Sclilamm entfernt werden. AuBerdem wiirde beim Veraschen von 
Melasse u. Melasseschlempe etwa noch yorliandenes As wahrscheinlich reduziert 
werden u. sich yerfliichtigen. Es empfielilt sieli aber Unterss. iiber einen etwaigen 
As-Gelialt der Schlempekohle anzustellen, oder bereits yorliegende Erfahrungen 
dariiber zu yeroffentlichen. Zur Best. des As wird empfohlen, die Melasse oder 
Schlempc mit reichlich Atzkalk oder zu Staub geloscbtem CaO zu mischen u. vor- 
sichtig zu yeraschen, die Asche mit HC1 auszuziehen u. die Lsg. mit H2S zu fiillen 
usw. (Zentralblatt f. Zuckerind. 32. 948—49.) R O h le .

R. R. Hind, Getoinnung von Kali aus Melassen. Beschreibung der Wieder- 
gcwinnung des K aus Abfallmclassen u. Ausnutzimg der hierbei entstehenden Ver- 
brennungsw!irme in einer Melassebrennerei. (Sugar Cent. aud Planters News 4. 
16—19. 1923; Exp. Stat. Rec. 50. 324.) B e r ju .

W. Ekhard, Die wićhtigsten Zucker ar ten und ihre yerwendung. Kurze Be- 
trachtung der prakt. wichtigen Zucker (Saccharose, Maltose, Traubenzucker, Fruclit-
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zucker, Dextrine [Stiirkesirup]) u. ihrer Verwertung. (Ztselir. f. Spiritusindustrie 
47. 208—9.) ROh l e .

H. Colin, Die Liimtlose in der Natur. Lauulose und Ldvulosane. Die Industrie 
der Lduulose. Allgcmcine Betraclitungen iiber die LSruloseindustrie u. die Herst. 
von Inulin. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 660—61.) Hencas.

C. F ranz P achlopnik , Bestimmung des Ascliengehaltes der Melassc mit Ililfe. 
w n  Magnesiumoxyd. Die Best. der Carbonatascheu der Melassen ist langwierig, 
weshalb man die Best. der Sulfatasehe naeh Sc iieibleu  jetzt noch allgemein zu 
Ilandelszwecken ausfiihrt. Die sonstigen im Schrifttume yeroffentlichten Yor- 
schliige zur Besehleunigung der Verbrennung werden kurz besprochen. Vf. 
empfiehlt die Verascliung mit gebrannter MgO (auf 2 g Melasse etwa 1 g MgO) aus- 
zufiihren, wobei genaue Werte erhalten werden. Carborundum oder Elektrit (im 
elektr. Ofen gebranntes Al2Oa) sind hierzu nicht geeignet. (Listy Cukrowirnickó 
42. 251; Ztschr. f. Zuckerind. d. fechosloyak. Rep. 48. 417—19.) RCiile .

P. N ottin, Bestimmung von Maltose in Gegenwart anderer reduńerender Zucker 
durch Benutzung der Barfoedschen Losung. Die Angabe von L e G r a n d  (C. r. d. 
1’Acad. des sciences 172. 602; C. 1921. II. 969), daB Maltose die Barfoedsche FI. 
(vgl; 1. c.) nicht reduziert, entspricht nicht den Tatsachen. Nacli Unterss. des Yfs. 
kann die Best. von Maltose iu Ggw. von Glucosc mittels der Barfoedschen Lsg. 
auf folgendem Wege ausgefuhrt werden: die reduzierende Wrkg. der zu unter- 
suclienden Lsg. sei gegenuber Cu-Acetat (vgl. 1. c.) A , gegeniiber Bertrandscher 
(bezw. Fehlingscher) Lsg. T\ die tatsiichlich vorhandene Glucosemenge der Lsg. 
sei G, die der Maltose M , dann bestehen die Bezieliungen A  =  G -f- a M  u. 
T  =  G -f- b M  oder a =  (.4 — G)/M u. 6 =  a -j- (T — A)/M. Auf Grund 
dieser Unterss. an yerscliiedenen Mischungen von Glucose u. Maltose mit bekanntem 
Zuckergchalt bat Vf. fiir a =  0,070 u. fiir b =  0,572 gefunden; die Zahl a gilt 
fiir Lsgg., die weniger ais 1 °/0 Maltose enthaltcn; bei stiirkerer Konz. nimmt sie 
ab (z. B. 10%ig. Lsg. a —  0,053); der Wert b, der ebenfalls mit der Konz. wechselt, 
kann aus den Bcrtrandschen Tabellen ermittelt werden unter Bcrucksielitigung der
Tatsache, daB Maltose im Mittel die Bertrandsche Lsg. so reduziert wie es eine
der 67,%00. Gewichtsmenge Maltose entsprcchende Glucosemenge tun wiirde. — 
Aus obigen Gleichungcn ergibt sich hiernach ferner: A  =  G -f- 0,07 M  u.
2 '=  G +  0,572 M  oder T — A  =  0,502 M  u. M =  1/0,502 ( T— A) =  1,995 (T — A) 
xl. G =  A — 0,07 M. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 410—13.) H abkrland.

C. Leo Pick, Iicgcncration der Fehlingschen Losung und Ersetzen des Seignette- 
salzes durch Weinstein. Das Cu wird in dem Filtrate vou der Ausfiillung des Cu20  
mit Invertzucker vollig ausgefiillt u. nacli dem Abfiltrieren u. Auswaschen durch 
Erliitzen mit einem kleinen Obcrscliusse fon H2S04 oxydiert u. in CuS04 tiber-
gefuhrt. Das Cu-freie Filtrat naeh dem Cu20  neutralisiert man mit verd. H2S04
gegen- Lackmuspapier (bei Ggw. von Carbonaten unter Kochen), versetzt dann 
50 ccm der neutralen FI. mit 2 ccm Eg. u. liiBt 48 Stdn. stehen. Der abgeschiedene 
Weinstein wird abfiltriert u. wie iiblich titriert. Man gewinnt hierbei 70—90% des 
in Lsg. gegangcnen Seignettesalzes ais saures K-Tartrat. Yf. empfiehlt den Ersatz 
des Seignettesalzes durch Weinstein. Dic ubliche Fehlingsche Lsg. II nacli IIerzfeld  
bereitet man dann, indem man 75 g NaOH (Natrium hydr. pur. in bac.) in 200 bis 
300 ccm W. lost, 116 g Weinstein (anstelle von 173 g Seignettesalz) hinzufiigt u. 
dic k. Lsg. auf % 1 ergiinzt. (Listy Cukrovarnicke 42. 259; Ztschr. f. Zuckerind. 
d. Zechosloyak. Rep. 48. 425—28.) R u h l e .

XV. Garungsgewerbe.
L. Gay, P. Mion und Serv igne , Uber die Entwasserung des Alkohols. Studie 

■iiber das System Wasscr, Alkohol, Benzin, Kaliumcarbonat. Gleichgeicicht zwischen
VI. 2. 122
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den drei flussigen Phasen. AUgemeine Betraehtungen iiber das Vierpliasensystem 
W.-A.-Bżp.-KjCOg u. Yerss. iiber die Entwiisscrung von A. mittels K_,COa. (Chimie 
et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 286—95.) P in c a s .

X. B,ocques, Die Zusammensełzung des Rums. Besprecliung der durch Ver- 
besserungen des Destillationsyerf. bedingten Anderung der Zus. des Rums aus den 
franzos. Kolonien. (Ann. des Falsifications 17. 332—34.) M anz.

0. P randi, Wein in trockner und in feuchter Umgebung. Eingeliende Yerss. 
ergaben, daB Wein, der durch einen CaCL,-VerschluB von der feuchten Kellerluft 
abgeschlossen war, an das CaCl2 in der Ilauptsache W. abgibt u. dadureh reicher 
an A. wird. Bei Zutritt yon Feuclitigkeit wird yor allem A. abgegcben. (Staz. 
sperim. agrar. ital. 57. 204—12. Alba.) G rim m e.

A lbert Jarraud , Das Altem von Wein: Die Elektrolyse von Wein und Brannt- 
wein. Durch Elektrolyse von jungein Wein, wobei alle Rkk., die das A.-Mol. zer- 
storen konnen, zu yermeiden sind, gelingt es Vf., den jungem Wein anhaftenden 
scblechten Geschmack zu nehrnen u. so gewissermaBen eine k-unstliche Alterung 
beryorzurufen. Besonders gute Resultate zeitigt die Elektrolyse des Brauntweins. 
(Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 613—15.) P in ca s .

M. J. Dubaąuie, Die Mikroorganismen des Weines (nicht die Bicrpilze). All- 
gemeinc Besprecliung. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 616—18.) Pl.

E. K ayser, Die Ilefepilzartcn und ihr FAnjluft auf den Schaum von W  einen. 
AUgemeine Bctrachtung iiber die Entstehung von Sauren, Aldehyden, hoheren 
Alkoholen u. Estern im Wein. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 
619—23.) P in c a s .

L. E. Grandchamp, Saucrsto/f und Wein. Beschreibung eines App. zur Oxy- 
dation von Wein mittels 0 2. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 631 
bis 632.) P in c a s .

B. Fallo t, Die Saceharose im Wein. Besprecliung des Verlaufs der Inyersion 
der Saceharose im Wein. (Ann. des Falsifications 17. 334—36.) M anz.

0, R eichard, Blausaurehallige Weindeslillate. Mit der Zulassung des Fe(CN)sK4 
ais Schonungsmittel ist auch mit dem V. HCN-lialtiger unyerfiilschter Weindestillate 
zu rechuen, wenn ubermiiBig mit Fe(CN)0Iv4 geschontc Weine dest. oder der Blau- 
trub dabei nicht sorgfaltig entfernt wird. Nach prakt. Verss. ersclicint es moglieh, 
daB ein wesentlicher Teil der so gebildeten HCN bei der Lauterung des Brannt- 
weines durch Abscheiden des Vorlaufes entfernt werden kann. Bei der Prufung 
der Weindestillate auf HCN ist sowolil auf freie wie auf gebundene HCN Riick- 
sicht zu nelimen. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 37. 337—49. Speyer, 
Kreis-Unters.-Amt.) M anz.

Ch. Lam bert, Eine neue zu griindende Landindustrie: die lundliche Obsticein-
fabrikation. Allgemeine Betraclitungen iiber die Mogliclikeiten der Ilerst. yon Obst-
wein in Frankreicli. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 633—35.) P i.

E. B arbet, Die Innehaltung der Pasteursclien Grimdsdtze bei da- Fabrikation* 
der Trauben- und Obstweine. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 626> 
bis 630.) P in c a s .

Rene P iąue , Die Bearbeitung von Apfeln in den Destillaiionsanlagen. Be- 
spreehung der techn. Ilerst. von A. aus Apfeln. (Chimie et Industrie 1924. Mai- 
Sondernummer. 648—59.) P in c a s .

R óttgen, Das Schwarzwerden des Mostes. Es beruht meist auf dem Siiure- 
riiekgange oder zu geringem Saureriiekgange iiberhaupt u. kann durch alle MaB- 
nahmen, die dem yorbeugen, bintangehalten werden. Ais geringster Sauregelialt 
sind 5°/00 Apfelsaure anzusehen; bei geringerein Gehalte ist die an 5°/00 fehlende 
Siiure ais Zitronen-, Wein- oder Milchsaure zuzusetzen. Dem Saureruckgange 
wird yorgebeugt durch Trennung des yergorenen Mostes yon der Hefe u. Lagerung.
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bei nicbt mebr ais 10°, oder durch Schwefeln mittels K-Pyrosulfit (1 Tablette von 
10 g auf 1 hl). Das Scliwarzwerden ist bedingt durch den Fe-Gehalt des Mostes; 
das Fe ist zuniiehst ais FeO-Malat vorhanden, oxydiert sich dann beim Ablassen 
des Mostes u. bildet gerbsaurcs Fe20 :), das das Scliwarzwerden verursaclieu kann, 
wcnn der Siiuregehalt des Mostes zu gering ist. Auch die Art der Saure ist von 
Bedeutung, derart, daB die Apfelsiiure am stiirksten scliiitzend wirkt, dann folgt 
die Milchsaure, darauf die Essigsiiure. (Suddtscli. Apotli.-Ztg. 64. 331-—32. 
Stuttgart.) ROlILE.

F. Mach und M. Fischler, Naehweis und Bestimmung kleiner Cganmengen im 
W  ein und Beitrage zur Priifung des Moslingcrschen Schonungsverfahrens. Bei der 
Best. kleiner Cyamnengen im Wein durch Uberdestillieren der mit H2S04 frei ge- 
maelitcn HCN mit Hilfe eines lebliaften Luftstromes in yorgelegte NaOH werden 
80% des vorhandcnen CN gefunden, wenn der storende EinfluB der S02 durch 
eine yorgeschaltete Waschflasclie mit NaPIC03 ausgesclialtet wird. Dic Empfmd- 
lichkeit der Methode betriigt 0,1—0,15 mg CN aus 100 ccm Wein. Durch Wein- 
siiure, Essigsiiure u. auch Wein selbst wird aus Fe(CN)0K4 sclion bei Zimmertemp. 
HCN freigemacht, dereń Menge mit der Dauer der Einw. steigt. Nach richtiger 
VorprUfung des Weines muB der Zusatz von Fe(CN)0K4 u. die Schonung oline 
Vcrzug durchgefiihrt werden. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 47. 
329—37. Augustenburg, Staatl. Laudw. Vers.-Station.) M anz.

A. Hubert und F. Alba, Bestimmung der Rcinheit der entfdrbenden Kohlen. 
Zur Beurteilung der Reinheit entfiirbcndcr Kohlen fiir dic Schonung des Weines 
ist der Gehalt an P20 6 u. NaCl zu bestimmen, der je 0,1% in den feuchten Substanz 
nicht iiberschreiten soli. Man ermittelt ferner den in'verd. Siiure (HCl entsprecliend 
6 g H2S04 pro 1) 1. Anteil, der nach 24-std. Stehcn 0,5% der feuchten u. 3°/0 der 
trockenen Kohle nicht ubersteigen soli. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 6. 163—64.) Ma.

Pfalzische PreBhefen- und Spritfabrik, Ludwigshafen a. Rh., Ruckgewinnen 
von Alkohol bei der Fre/ihefenherstellung. Es wird zu diesem Zweck eine Vorr. be- 
nutzt, welche aus einem iiber dem Giirbottieh angeordneten Rohrsystem mit Brausen 
in solcher Zalil u. Anordnung besteht, daB die yereinigten Streukegel der einzclnen 
Brausen die Oberfliiche des Giirbottichs uberdecken. — Durch dieses Verf. wird 
auBerdem das Aufsteigen feucliter Diimpfe u. die hierdurch bedingte Schiidigung 
des Giirraumes yermieden. (D.B..P. 399894 KI. 6b vom 9/3. 1923, ausg. 11/8. 
1924.) O e lk e r .

Evence Coppee & Cie., Belgien, Iierstellung von absolutem Alkohol. A. von 
etwa 95% wird im Gemisch mit Bzl. oder einem anderen mit W. nicht mischbaren 
KW-stoff o. dgl. der Dest. unterworfen u. in einer mit der Destillationsblase ver- 
bundenen Kolonne derart rektjfiziert, daB ein Bzl., W. u. A. enthaltendes Dampf- 
gemisch (81% Bzl., 14% A., 5% W.) vom Minimalsiedepunkt (65°) erhalten wird, 
das obeu aus der Kolonne entweicht, wiilirend der entwiisserte A. aus dem untereu 
Teil derselben abgezogen wird. — Das Bzl. wird aus dem Dampfgemisch ab- 
geschieden u. der Dest-Blase wieder zugefiihrt. (F. P. 565264 vom 19/4. 1923, 
ausg. 23/1. 1924.) O e lk e k .

XVI. N ahrungsm ittel; GenuBmittel; Futterm ittel.
F. Schmid, Net te Beitrage zur mikroskopiselien Untersuchung der Kuhmilch. 

Vf. beschreibt seine Beobachtungen dic er mit einem LElTZschen Mikroskope AA 
bei 900—2850-facher VergroBerung gemaclit hat. Es waren neben den Fettkugelchen 
in viel groBerer Menge kleine grauschimmcrnde Korperchcn sichtbar, die dem in 
kolloider Form yorliandenen Casein entspreclien. Die mikroskop. Unters. der 
Milchkugel chen u. von kiinstlich hergestellten Yergleichspriiparaten ergaben schwer-
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wiegendc Anhalte fiir das Vorhandcnsein einer Haptogenmembrań jcdcs einzelnen 
FettkUgelchcn. Weiter wurde noch Kolostralmilcli untersuclit! (Schweiz. Milcliztg. 
1924 . Nr. 17; Milchwirtscliaftl. Zentralblatt 53. 43— 44.) R0HLE.

F. Obre und M. Fournier, Die vereinfaclite Molekularkonsłante. Ihre An- 
wendung auf die Milch von Loir-et-Cher. Bei den zahlreichen von den Yff. yor- 
genomrneilen Einzelunterss. der Milch normann. Kuhe im Departement Loir-et-Cher, 
dereń Ergebnisse ausfiihrlicli mitgeteilt werden, scliwanktc der Wert der yercin- 
faclitcn Molekularkonstante bei den Einzelproben zwischen 65,9—81,7, wahrend fiir 
die zugehorige Sammelmilch sich nur Scliwankungen zwischen 71—76,3 ergaben. 
Bei Milchproben mit einem fettfreien Trockenriickstand von iiber 100 g pro 1 war 
eine Wiisserung yon 5°/o niclit, eine solche von 10% nur durcli die Molekular
konstante, nicht aus dem Extraktgehalt erkennbar. Ein Wert von 70 ais Minimum, 
der bei Einzelproben in 10% der Fiille ounterschritten wird, fiilirt besonders bei 
Milch mit abnorm geringem Trockenextrakt zu irrigen Schliissen hinsichtlich der 
Wiisserung. (Ann. des Falsifications 17. 344—52. Blois, Stat. agronomique.) M anz.

E. Rousseaux, Wiisserung einer Ziegenniilch zu iiber 80%. Bericlit iiber die 
Unters. einer stark gewiisserten Ziegenmileli mit abnorm geringem Milchzuckergehalt 
yon 4,1 g pro 1. Kontrollyerss. bestiitigten, daB die Milch am Endc der Laktations- 
periode stark erholiten Gelialt an Fett u. EiweiBstoffen, aber keine merkliche 
Minderung des Milchzuckergchaltes aufweist. (Ann. des Falsifications 17. 353—56. 
Auxerre, Stat. agronomiąue.' M anz.

H. J. Channon, J. C. Drummond und J. Golding, Der Einflufi gewisser 
Gaben Ól in der taglichen Ration von Kiihen auf die Zusammensetzung des Butłer- 
fettes. Die Unters. der Yff. erstrecktcn sich auf die Beobaclitung der Wrkg. yon 
.Le&eWrflnfiitterung auf den Gelialt der Butter an Yitamin A u. auf die yerglcichende 
Feststellung des Einflusses von E r dnu fi-, Cocosmi/iol- u. von Lebertranfutterung auf 
die chem. Zus. des Buttcrfettes. Die wahrend der Verss. gcmessenc Milchproduktion 
entspracli im allgemeineu der Laktation n. Kiihe; mit dem Beginn der Lebertran
futterung trat eine dcutliclie Abnahme des Fettgelialtes der Milch ein, die jedocli 
bei nachfolgcnder Weidefiitterung rasch wieder aufgeliolt wird. Die Milch zeigte 
keincn Fischgcschmack. Die Butter nimmt mit der Ólfiitterung deutlicli olige 
Konsistenz an. Auf die chem. Zus. des Buttcrfettes ubt abgesehen yon der merk- 
lielicn Erniedrigung des F. weder das dem Butterfett ahnliche Cocosol, noch das 
ErdnuBol einen merkliclien, dagegen der Lebertran einen deutlichen EinfluB aus. 
Es betrug zu Beginn bezw. Ende der Tranfiitterung die Reichert-Wollny-Zahl 
29,6—24,9, die VZ. 237,1—221,3, die Jodzahl 26,9—51,4, die Rcfraktion 1,4535 bis
1,4556, wonach ca. 10% der Fettsauren der Lebertrangabe entstammen wiirden. 
Die Bemiihungcn iiber den Ubergang der Nalirungsfette in das Butterfett mit Hilfe 
der fraktionierten Dest. der Methylester bei 15 mm lig  eingehenderen AufschluB 
zu erhalten sclilug fchl, da liicrbei wohl 13 zwischen 70 bis 220° iibergehende 
Fraktionen yon steigender Jodzahl, aber keine cinheitliche Fraktion zu gewinnen 
war; da ferner sclion unter diesem stark yerminderten Druck eine merkliche Zers. 
der Ester stattfindet, ersclieinen die durch die Dest. der Ester unter Atmospharen- 
druck gewonnenen Ergebnisse friiherer Arbeiten selir zweifelhaft. (Analyst 49 . 
311—26.) Manz .

E,ene Pique, llonig und Meth. Allgemeine Betrachtungen iiber Gewinnung, 
Zus. u. Analyse des Ilonigs u. Fabrikation yon Meth. (Chimie et Industrie 1924. 
Mai-Sondernummer. 636—47.) PlNCAS.

G. Plancher und E. Parisi, Untersuchungen iiber einige yflanzliche Produkte. — 
Die Eichel. Die Unterss. erstrecktcn sich auf Eicheln yon Quercus robur u. 
Quercus Ilex, yon denen dic ganzen Friielite, wie auch Schalen u. Samen getrennt
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■pach den iibliclicn Metliodcn der Futtermittelanalyse untersucht wurden. Die er- 
haltcnen Werte sind tabellar. zusammengestellt. Ein prakt. App. zur Rohfaserbest. 
ist an einer Fig. beschrieben. (Staz. sperim. agrar. ital. 57. 153—64. Bologna.) Gr.

L. Bussard, Die Samen des Ray-Grases des Ilandels. Bericht Iiber die Unters. 
der iiberwiegend minderwertigen Handelssortcn Raygras, dic sich mit Samen yon 
Bromus mollis u. Festuca myuros yermisclit erwiesen. (Ann. des Falsifications 17. 
325—28.) . M anz.

F. Honcamp und K. Pfaff, Untej-suchiingen uber die Zusammensetzung und Ycr- 
dauliehkcit von Reismeld, Reisspelzen und Reismehlen mit versclńedenen Reisspelzen- 
zusatzen. Nach den Ergcbnissen vou Stoffwechselyerss. an Hammeln nalim die Yer- 
daulichkeit des Proteins, der N-freien Extraktstoff, sowie der gesamten organ. Sub- 
stanz eines hoch-%ig. Reisfuttermehles um so mehr ab, je groBere Mengen von 
Reishiilscnmehl, dessen Hauptbestandteil aus unyerdaulichen Reisspelzen bestelit, 
beigemischt wurden. Es ist dalier, yom fiitterungstechn. Standpunkt aus betrachtet, 
das Vermisehen von hochwertigen Reismehlen mit den ais Futtermittel ziemlich 
wertlosen Reisspelzen unbedingt zu yerwerfen. (Landw. Yers.-Stat. 102. 243—60. 
Rostock, Landw. Yers.-Stat.) B e r ju .

F. Honcamp, E. Muller, E. Pommer und R. Soika, Uber die Zusammen
setzung und Yerdaulichkeit von unentbitterten und entbitterten Lupinen und Lupinen- 
abfiillen, sowie iiber die Yerluste an Roli- und rerdaidichen Niihr stoffen bei ver- 
schiedenen Entbitterungsverfahren. Durcli chem. Unters. der Zus. der nicht ent
bitterten u. der nach den Verft’. yon KELLNER, T iio m s , B e r g e l l  u. B a c k h a u s  
entbitterten Lupinen wurde festgestellt, daB in der Zus. der nach diesen ver- 
schiedenen Verff. entbitterten Lupinen erhebliche Unterschiede nicht bestelien. 
Gegeniiber dem nicht entbitterten Materia! war der °/0-Gchalt an Rohprotein, Rein- 
eiweiB u. Rohfaser gestiegen, derjenige an N-freien Extraktstoffen, Rohfett, Asche 
u. in allen Fiillen auch der an Amiden zum Teil betnichtlicli zuriickgegangen. 
Exakte Fiitterungsverss. an Hammeln iiber die durch die Entbittcrung entstehenden 
Yerluste an yerdaulichen Nahrstoffen ergaben, bei dem Kcllnerschen Yerf. den 
groBten Verlust an Stiirkewerten von 17% gegeniiber 8—11% bei den anderen 
Verff. Die Verluste an yerdaulichem EiweiB waren bei allen Verff. gering. Da 
die Entbittcrung nach den Verff. yon K e l l k e r  u. T h om s eine f;ist absol. war, bei 
den beiden anderen Yerff. aber nicht geniigte, ist den beiden ersteren Verff. der 
Vorzug zu geben. Auch dic mit ycrscliiedenen fabrikmiiBig entbitterten Lupinen 
u. Lupinenabfallen ausgefiilirten Ausnutzungsyerss. zeigten, daB diese Nebenprodd. 
mit guteni Erfolge ais Futtermittel yerwendet werden konnen, wenn die Entbittcrung 
eine genugende gewesen ist. (Landw. Vers.-Stat. 102. 261—308.) B e r ju .

Marchadier und Goujon, Naehtceis der Reisspreu in Weizcnkleie und Bereelmung 
des Mischungsucrhaltnisscs. Zum Nacliweis der Verfalscliung von Weizcnkleie mit 
Reisspreu u. annahernder Bcrechnung des Zusatzes wird der Si02-Gehalt der Asche 
bestimmt, der bei Weizcnkleie fast 0, bei Reisspreu ca. 94% betriigt. (Ann. des 
Falsifications 17. 328—32.) M anz.

M arange, Anwenduny der Mischbarkeitstemperatur zur Erkennung der Kakao- 
butter und ahńlicher Fette. (Ann. Cliim. analyt. appl. [2] 6. 164—68. — C. 1924.
I. 2024.) ’ Ma nz .

Marcel Pichard, Eine Analysenmethode fiir Kakaobutter und dereń Mischungen 
mit Pflanzenbuttern. Die vom Vf. yorgęschlagcne Analysenmethode fiir Fette beruht 
auf der Verscliiedenheit der Abkulilungsgeschwindigkciten. Triigt man diese Zeiten 
u. die dazu geliorigen Tempp. in ein Koordinatensystem ein, so erhiilt man dic fiir 
yerschiedene Mischungen charakterist. Kuryen. (Chimie et Industrie 1924. Mai- 
Sondemummer. 507—9.) PrNCAS.
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G. W. Monier-Williams, 1 Vassersto{felektrodo, fur Fleischpasten usw. Die Best. 
des Pu-Wertes yon Fleischpasten, eingemaehtem Fleiseh u. Fisch usw. ist wichtig

fiir die Beurteilung der Neigung des Erzeugnisses, 
mit Flcisehfiiulnisbazillen, insbesondere mit Bac. bo- 
tulinus infiziert zu werden. Der App. (Fig. 3) ge- 
stattet diese Best. an der Pasto usw. selbst yorzu- 
nehmen. Man ftillt dazu das mittlere Rolir A  so- 
weit mit der Pastę, daB der Pt-Stift P  damit in 
Yerb. gerat; das untere Ende der Pastę sclineidet 
mit dcm unteren Ende des Rohrcs A  ab, das in 
konz. NaCl-Lsg. taucht; elektr. Strom wird in iib- 
liclier Weise durch den App. geleitet (Analyst 46. 
315; C. 1921. IV. 1121) u. ein langsamer Strom, am 
besten yon elektrolyt. H, bestandig durch die Roliren 
B B . Bei dichter Einfullung des Erzeugnisses ist 

die Leitfahigkeit hoch genug, um seharfe Ablesun'gen zu ermoglichen. (Analyst 
49. 221—25. Whitehall, S. W.) R uiile.

George Spitzer und W. F. Epple, Bestimmung von Vcrfalscliungcn in Butter- 
fełł. Die Methode beruht auf der Verhiiltniszahl zwischen Reichert-MeiBlscher 
Zahl u. VZ. Die aus kiinstlichen Gemischen bekannter Zus. von Butter mit Cocosol, 
flussigen bczw. geharteten Ol sich ergebenden Werte sind yon den Vff. auf eine 
Dreieckskala eingetragen, aus der sich leiclit der Grad der Verfalachung ablcsen 
laBt. (Ind. and Engin. Chem. 16. 828—31. Lafayette [Ind.].) G rim m e.

Lew E. Buffington, Crawfordsyille, Indiana, Herstellung von Brot. Eine 
Mischung von Milchsaure, Ammoniumphosphat, saurcm Calciumphosphat, Phosphor- 
saure u. Pepsin wird den ubliclien Teigbestandteilen, wic Mehl, Salz, Zucker, Fett, 
łlefe u. W. zugesetzt u. mit diesen zusammen zu einem Teig ycrarbeitet. — Man 
kann den so bereiteten Teig sofort, d. h. ohne ihn garen zu lassen, yerbacken. 
(A. P. 1500545 vom 3/12. 1923, ausg. 8/7. 1921.) O e lk e r .

W illiam  A. Darrah, Chicago. 111., Ilerstcllung von B?-ot. Wahrend des Mischens 
der Teigbestandteile unterwirft man diese der Einw. eines Luftstromes, welchen 
man yorlier durch eine kiihle Salzlsg., z. B. eine CaCl.2-Lauge, welche auBerdcm 
Hefenahrmittel, wie NH4C1, Phosphate o. dgl. entlialt, hindurehgeleitet hat. — Es 
wird auf dieae Weise die im Teig durch dic Hefetiitigkeit entwickelte C02 entfernt 
unter gleiclizeitiger Zufuhr kleiner Mengen feinyerteilter Hcfenahrmittel. Das 
Gehen des Teigcs wird beschleunigt u. es wird ein Brot von ausgczeiclmeter Be- 
schaffenheit erhalten. (A. P. 1501527 vom 26/1. 1922, ausg. 15/7. 1924.) O e lk e r .

The Nutrose Co., Inc., Pliiladelphia, Pa., ubert. von: Levi Henry Blouch 
und Jacob Howard Roop, Philadelpliia, Mehlpraparat fiir die Brotbereitung. Dem 
zur Teigbereitung dienenden Mehl wird primares saures Calciumphosphat (unter l°/o) 
u. eine ganz geringe Menge eines oxydierend wirkenden Salzes, wie Kaliumpersulfat, 
zugesetzt. — Es wird, auch bei Verwendung geringerer Mehlsorten, ein yollwertiges, 
nahrliaftes Brot erhalten. (A. P. 1497477 vom 23/4. 1921, ausg. 10/6. 1924.) O e l.

TSIelvin de Groote, Pittsburgh, Pa., Herstellung von Getranken. Um Getranke 
hcrzustellen, welche nicht schaumen u. das etwas getriibte Aussehen naturliclier 
Fruchtaiifte zeigen, bereitet man Emulsionen aus geschmackgebenden Ólen, wie 
Orangen-, Citronenol u. dgl., einer geeigneten Saure, W. u. Zuekersyrup. (A. P. 
1500 670 vom 17/3. 1923, ausg. 8/7. 1924.) ’ O e lk e r .

Eugen Spitalsky, Moskau, [Entschwefeln von Frucht- und Beerensaften und 
iihnliclien konservierten Fliissigkeiten, dad. gek., daB durch die zu entscliwefelnde 
FL bei geeigneter Temp. ein. oxydationsindifferentes Gas, welches die zu ent-
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fernendc S02 in Dampfform mitreiBt u. naclitriiglicli wieder an geeignete 
Absorptionsmittel abgibt, .im Kreislauf liindurcbgeleitct wird, so daB dic Entfernung 
nnbegrenzter Mengen S02 aus der FI. olme irgendwelclie Schadcn fiir die in der 
z u bearbeitenden FI. enthaltenen oxydationsf:ihigen Stoffe crmoglielit ist. — Ais 
oxydationsindiftcrente Gase konnen z. B. N2 oder C02 Yerwendet werden. (D. R. P. 
400249 KI. 6c vom 9/3. 1923, ausg. 4/8. 1924.) Oel k e u .

Cam ation M ilk  Products Company, Seattle, Washington, Dcl., ttbert. vom: 
R oger Wm. Ryan, Oconomowoc, Wisconsin, Gcwinnung von Lactose aus Milch 
oder Molkę. Man lcliirt die Milch oder Molkę zunaclist durch Kochen mit Alaun u. 
vcrsetzt sic nach dem Filtrieren u. Abkuhlen zweeks Neutralisicrung der Siiurc mit 
Kalk, leitet dann C02 ein, um den UbcrscliuB an Kalk zusammen mit den in der 
Milch natiirlich yorkomincnden Ca- u. Mg-Salzen auszufiillen, crhitzt dic Lsg. auf 
180° F ., wodurch die CO„ entfcrnt u. die stickstoffhaltigcn Bestandtcile gefSllt 
wrerden, filtriert u. dampft dann das Filtrat ein. (A. P. 1500770 VOm 28/2. 1920, 
iiusg. 8/7. 1924.) Oe lk er .

XVII. Fette; "Wachse; Seifen; W aschm ittel.
G. Wolff, Dic Ersclieinungen der Oxydation und des Ranzigwerdens von Fett- 

korpern. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer 498—501.) PlNCAS.
Louis Perin , Dic Behandlung von Ólkernen mit Aceton. Es wird ein Verf. 

'zur Auslaugung yon Ólkernen mittels Aceton angegeben, wobei das Aceton 
durch Dest. wicdergcwonncn wird/ (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer
492— 97.) PlNCAS.

E v ere tt S. W allis und G. H. Burrows, Die Zusammensetzung von Sojabohnenol. 
Dic aus dem Ol mit KOH +  HC1 crhaltenen Fettsiiurcn wurden bestimmt mittels 
der von TwiTCUELL (Journ. Ind. and Engin. Chem. 9. 581; C. 1918. I. 839) an- 
gegebenen Methode der F.-Depression. Gefunden wurden: Palmitinsaure 10%, 
Stearinsiiure 2°/0, Arachinsaure 1 °/0, ungesatt. Sauren 88°/0. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 46. 1949—53. Burlington, [Vermont], Univ.) H aberland .

F. F. Shelley, Olivendl. Bericht iiber die Unters. zweier Probcn Olirenol. 
<Analyst 49. 335—36.) Manz .

J. Gerum, Was ist ungcsalzene Margarine? Der Yf. schlagt vor, deu NaCl- 
•Gehalt, der olme Zusatz von Salz bereiteten Margarine auf 0,1 % zu begrenzen. 
<Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 47. 355—57. Erlangen.) M anz.

M. E. Laying und J. W. Mc Bain, Gallerten im Gegcnsatz zu Gelen und 
Flockcn. Seifen in trockenem Alkohol. GroBc Yerwirrung ist dadurch angericlitet 
worden, daB man Gallerten mit Gelcn u. Flocken identifizierte. Nur wenige liaben 
wirkliche Seifengallerten vor sich gehabt. Bei diesen ist dic Leitfśihigkeit nicht 
andefs ais diejenige der L sg. Seifenflocken sind dagegen krystallin u. zeigen 
deshalb vermindcrtes Leityermogen. — Die emulsoide Natur yon Seifenlsgg. u. 
-gallerten ist nicht erwiesen. Wirkliche Gallerten haben nichts Krystallines an sich. 
—■ Kalium- u. Natriumseife in w.-freiem Alkohol krystallisieren beim Abkuhlen in 
Flocken aus. Sie bilden nur dann Gallerten, wenn geniigend W. yorlianden ist, 
um das erforderliche Kolloid in Lsg. zu bringen. (Kolloid-Ztschr. 35. 18—20. 
Bristol.) L ie se g a n g .

C. C. Mc D onnell und E. J. Nealon, Die Ve>-schlechterung von Seife-Nicotin- 
praparaten. Die iiblichen Seife-Nicotinpriiparate des Ilandels gehen beim Lagern 
im Nicotingehalte zuriick. Genaue Unterss. ergaben, daB dies auf das Seifen- 
material zuruckzufuhren ist. Wahrend Lsgg. von Hartseifen zuriickgingen, blieben 
-solclic yon Schmierseifen bis zu 4 Jaliren prakt. konstant im Nicotingehalte: Der 
Ruckgang ist nicht auf Yerfliichtigung zuruckzufuhren, sondern diirfte chem. Ur-
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sachen (B. eines unl. Polymcrisations- bezw. Kondensationsprod.) habcn. (Ind. and 
Engin. Chem. 16. 819—21. "Washington [D. C.].) G r im m e .

Em ile Andre, Uber die Notwendigkeit einer strengeren und genauercn Definition 
der chemischen Merkmale von Fettkorpern. Der Wert der Kenntnisse, die ihre Be
stimmung uns gibt. Allgemeine Betrachtungen iiber Jodzahl, Reichcrt-Meisslsehe 
Zahl, Neutralisations-, Verseifungs- u. A.-Zahl von Fettkorpern. (Chimie et Industrie
1924. Mai-Sondernummer 502—0.) P in c a s .

J . J. Cerdeiras, MnioirJcung von Halogenen au f Fette. A is Ergśinzung zu den 
Mitteilungen von A n d r ć  (Buli. Soc. Chim. de France [4] 33. 1G41; C. 1924. I. 434) 
teilt Vf. folgende Beobaclitungcn mit: Olivcnol, Leinol, Olsaure u. IAnolsaure in 
Chlf. wurden versetzt mit Wijssehcr Lsg. (7,78 g JC13 in Eg. -f- 8,45 g J  in Eg. 
auf 1000 ccm aufgefullt oder 16,24 g JC1 in 1000 ccm Eg.) einerseits, mit Jod lsg. 
(13 g J  in 1000 ccm Eg.) andererseits u. nach bestimmten Zeiten (5, 10, 20, 40, 60, 
80 Min.) Proben entnommcu u. die Jodzahl (Cl auf J  umgerechnet) festgestellt; 
dabei ergab sich, daB eine lialbstd. Beriihrung der Verbb. mit dcm Wijsschen 
Reagens gcntigt, um richtige Werte zu geben, daB Linolsiiure nicht geniigend von 
JC1 angegriffen wird, um richtige Zahlcn zu geben, u. daB die vom Yf. benutzte 
J-Lsg. gegeniiber Olirenol weniger reaktionsfiihig war, ais die von A n dk ć  benutzte. 
Die Jodlsg. reagiert mit Sśiuren leichter ais mit den Fetten. (Buli. Soc. Chim. de 
France [4] 35. 902—4.) IIa d er la n d .

Stefano Fachin i und S. Somazzi, Eine neue Metliode zur Bestimmung des- 
Glyceńns und Trimethylenglykols mittels Kohlendioxyd. (Chimie et Industrie 1924. 
Mai-Sondernummer 5lÓ—14. — C. 1923. IY. 563.) P in c a s .

Carleton E llis, Montclair, N. J., V. St. A., Hydrieren von Ulen. Das einen 
Katalysator in Suspension enthaltende Ol wird in einem horizontal liegenden
Zylinder in eine kreisendc Bewcgung in vertikaler Ebene yersctzt u. dabei mit II
beliandelt, welclier in der Niihe des Bodens des Behiilters durch ein pcrforiertes- 
Rolir eingeleitet wird, derart, daB die sich absctzenden Katalysatorteilchen stets 
wieder in das zirkulierende 01 getriebeu werden. (A. P. 1480251 vom 25/11.
1918, ausg. 8/1. 1924.) Oe i.k e r .

The Chemical Foundation, Inc., Delaware, iibert. von: W ilhelm  E berlein, 
Ahrensburg, Deutschland, Entfarbungsmittel fiir Ule, Fette u. andere Fliissigkeiten. 
Braunkohle wird mit einem Alkali estrahiert, mit dem Extrakt wird NaCl durch 
Misclicn uberzogen u. dann in einer nicht osydicrenden Atm. gegliiht (ygl. F. P. 
517872. — C. 1921. IV. 247.) (A. P. 1501321 vom 14/5. 1919, ausg. 15/7.
1924.) K ausciI.

G rigori PetrofF, Moskau, Gewinnung von Gxysauren aus den Oxydationsprodd. 
trocknender Ole, dad. gek., daB man die durch Verseifung der Oxydationsprodd. 
erhaltencn Siiurcgemische in CII3OII oder A. auflostu. die Lsg. mit einem Losungsm., 
wie Petroleum, Bzn. oder Bzl. beliandelt, in dcm die Oxysauren unl. sind. — Man 
kann liiernach die Oxysiiurcn von den nicht oxydierten Fettsauren treunen. (D. R. P. 
397211 KI. 12o 7om“22/7. 1921, ausg. 18/6. 1924.) F ranz .

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; C ellulose;
Kunststoffe.

Douron, Die Dampfspeicher in den chemischen Betrieben, insbesondere in Cellulose- 
fabriken. Es werden die Dampfspeicher nach W y n a n s , R a te a u  u . R u t iis  besproclien. 
An Hand von Figuren wird letzterer ais besonders geeignet fiir Ccllulosefabriken ein- 
geliend erlautert. (Cliiinie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer 215—21.) PlNCAS.

R. Michel- Jaffard, Papierpappcn aus der Seetanne. Yf. empfiehlt die Fabrikation
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von Papier aus der Scetaime, dic im Sudwesten Frankreichs yorkommt.. (Chimie 
et Industrie 1924. Mai-Sondernummer 557—66.) P in cas .

—, Herstellung vo)i Zellstoff und Papier. Schemat. Darst. einer Anlage fiir die 
groBe Technik. (Ind. and Engiu. Chem. 16. 806—7.) Grim m e .

G. Zelger, Bemerkungen iiber die Festigkeiłspmfung plasiischcr Massen. Die 
Luftfcuchtigkeit hat groBcn EinfluB auf dic Festigkcit piast. Massen. y f. stellt eine 
ncuc Methodc in Aussicht, die Festigkcit zu priifen. (Chimie et Industrie 1924. 
Mai-Sondernummer 576—77.) P inc a s.

R alph  B. Roe, Bestimmung des Chlors, absorbiert durch ungebleichten Sulfit- 
zellstoff. Dic Metliode beruht auf der gasYolumetr. Best. des C1L> vor u. nacli der 
Beliandlung des Zellstoffs unter stets gleichbleibenden Bedingungen fiir Feuchtigkeit, 
Temp., Zeit u. Druck. Ais App. dient eine Kombination von 2 Gasbiiretten, 
zwischen dic das mit 100 g Zellstoff beschicktc AbsorptionsgefiiB geschaltet ist 
(Fig. im Original). Das absorbierte Cl2-Vol. wird auf g CL, absorbiert durch 100 g 
Zellstoff umgereelmet u. liefert so die Chlorzahl. Dauer der Best. ca. 20 Min., 
Differenz zwischen 2 Bestst. lioclistens 0.8°/0. (Ind. and Engin. Chem. 16. 808—10. 
Middlctown [Ohio].) G rim m e .

Adolf K am pf, Premnitz, Herstellung einer losen, feinflockigen Fasermasse aus 
trockner Cellulose. (D. R. P. 400378 KI. 29a vom 14/1. 1920, ausg. 16/8. 1924.
— C. 1922. IV. 962.) Kausch.

Reuben Levi P ritchard , London, Degummiercii und Auswaschen von Faser- 
material. (D. R. P. 399247 KI. 29b vom 14/12. 1920, ausg. 30/7. 1924. — C. 1921.
IV. 1283.) K ausc h .

N. E. Newman, Bronxville, V. St. A., ijbcrzugsmasscn, bestehend aus lang- 
faserigem Asbest, einem elast. Bindemittcl wic Asplialt u. gcgcbcnfalls einem 
(rockncnden Ol. (E. P. 217542 yom 4/12. 1923,' Ausz. veroff. 7/8. 1924. Prior. 
14/6. 1923.) ' KOh l in g .

W illiam  Andre A udibert, Capeyren-Morignac, P ie rre  M arie H enri de La 
Chevardiere de La G randville, Talenee, und Franęois Bransaul, Bordeaux, 
Konservierung von Hol z zur Herstellung von Papicrstoff, dad. gek., daB das IIolz nacli 
seiner Entrindung u. Zerkleinerung mit cincr Lsg. von NH3 u. NaOH unter Druck 
getriinkt u. dest. wird. — Die Ilolzer sollen dadurch gegen den sehiidliehen Angrift' 
von Insekten geschiitzt werden. AuBerdemsoll es moglicli gemaclit werden, auch 
liarzartige Ilolzer, insbesonderc die Waldfichto fiir die Herst. von Papicrstoff auf 
mechan. oder chem. Wege zu benutzen. (D. R. P. 400859 KI. 55 b voin 8/6.
1923, ausg. 20/8. 1924.) Oe ł k e r .

K urt Pelikan, Stade, Hann., Herstellung von Kautschukpapier, dad. gek., daB 
dem Papierbrei wiihrend des Ilolliinderns cinc kunstlich liergestellte Kautschuk- 
suspension zugesetzt u. wiihrend oder naeh der Vermischung der Kautscliuk- 
suspension mit dem Papicrstoff die Koagulation in bekannter Weisc herbeigeftthtt 
wird. — Die Kautschuksuspension wird dadurch erhalten, daB man Rohkautschuk, 
vulkanisicrten Kautschuk oder Regenerate usw. mit W. u. Scliutzstoffen (Harz, 
Leim, Saponin u. dgl.), die das Ausflocken yerhindern oder den SuspensiousprozeB 
beschleunigen, bei iiuBerst feiner Zerkleinerung des Kautschuks mittels schnell- 
laufender Miihlen zu einer der natUrliclien Kautseliukmilch iihnlicher Suspension 
schliigt. (D. R. P. 400525 KI. 55 c vom 7/12. 1922, ausg. 12/8. 1924.) Oei.k e u .

K arl F rank , Weil i. Schiinbuek, Wurttbg., Holzfeste Pappc, bestehend aus 
mit einem Gemiseh yon Gips u. Klebstoff bestrichener Pappe. — Das Prod. ist 
in erster Linie dazu bestimmt, an Stelle von IIolz yerwendet zu werden, wie z. B. 
zur Herst. yon Mobeln aller Art, Wandycrkleidungen u. dgl., wie uberliaupt
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iiberall, wo Holz in Brettform Verwendung findet. (D. H. P. 400451 KI. 55f vom 
11/2. 1923, ausg. 9/8. 1924.) Oe l k e r .

V ereinigte Glanzstoff-Fabriken Actien-Gesellachaft, Deutschland, Behandlung 
des Kupfercelluloseschlarnmes. Man erhitzt den Sclilamm im Autoklaven etwa 3 Stdn. 
•unter 3 at. Es fallt dann das Cu ais CuO aus. (P. P. 570860 yom 17/9. 1923,
ausg. 8/5. 1924. D. Prior. 20/9. 1922.) K a u s c h .

Charles W eygang, Maidenhead, Engl., Ilerstellung von Zdlstoff aus Stroh und 
ahńlichem Rohsto/f. (D. R. P. 400524 KI. 55 b yom 13/12. 1922, ausg. 12/8. 1924.
— C. 1923. II. 1121.) Oe l k e r .

Courtaulds L im ited , London, Sidney Scrivener N apper, Horsell, Surrey, 
Claude D iam ond, Westcliffe-on-Sca, Essex, Erhóhung der Wasserfestigkeit von 
Cellulose, insbesondere Cellulosekunstseiden. Man behandelt Cellulose unter Aus- 
schluB von W. mit trockncm gasformigem Cl2 oder mit Lsgg. von Cl, in organ. 
Fil.; liierbei tritt eine Oxydation oder eine Scliwachung der Cellulosefaser nicht 
cin. Um die Wasserfestigkeit noch weiter zu erliohen, behandelt man die Cellu
lose mit Waehs, sie kann gleichzeitig mit der Clj-Bchandlung erfolgen, indem man 
eine Clj-Lsg. yerwendet, der etwas Paraffin zugesetzt ist. Das Verf. ist besonders 
fiir die Behandlung von Kunstseide gceignet, man kann auch gemischte Gemischc 
oder gefiirbte Cellulose behandeln, da die Fiirbungen nicht yerandert werden. 
(E.P. 213765 vom 29/3. 1923, ausg. 1/5. 1924.) F ranz .

N. V. Nederlandsche Kunstzij defabriek, Arnhem, Holland, Behandlung von 
Kunstseide und anderen kiinstlichen Teootilprodukten aus Yiscosc, 1. dad. gek., daB 
man das gesponnene Prod. der Einw. einer IIF-Lsg. unterwirft. — 2. daB man die 
schon yorkoagulierten Fiiden in einem zweiten Naclikoagulierungsbad der HF-Einw. 
unterwirft. — 3. dad. gek., daB man schon im Spinnbade die HF zugibt. — 4. dad. 
gek., daB man die ganz fertigen Kunstseidestrahnen einer Nachbehandlung mittels 
HF-Lsg. untcrzieht. (D. R. P. 400743 KI. 29 b vom 13/9. 1923, ausg. 18/8. 
1924.) - K a usc ii.

L. A. Levy, London, Ilerstellung von Celluloseacetat und Kunstfaden. Das in 
dem Acetylierungsgemisch gel. Celluloseacetat wird der Ilydrolyse unterworfen, 
liierdurch wird dic Viscositat der Lsg. yermindert, nach dem Filtrieren, das noch 
durch Zusatz geringer Mengen W. erlcichtert werden kann, kann die Lsg. auf 
Kunstfiiden yerarbeitet oder das Celluloseacetat durch Fśillen gewonnen werden. 
(E .P . 213631 yom 3/11. 1922, ausg. 1/5. 1924.) F r a n z .

EugeR Seyfferth, Berlin, Kopierfolien aus Celluloscestern, besonders Cellon 
werden mit einer Mischung yon Eisessig u. Aceton behandelt u. bei gewohnlicher 
Temp. getrocknet. (A. P. 1499844 vom 14/11. 1921, ausg. 1/7. 1924.) K O h lin g .

J. Paisseau, Courberoie, Kunstliehe perbnutterahnliehe Massen. Man yersetzt 
eine Pcrlessenz enthaltende Cclluloselsg. mit cinem Fiillmittel; man erlnilt eine 
plastische formbare M. (E.P. 213743 vom 6/3. 1923, ausg. 1/5. 1924. [Zus. zu
E. P. 23137/1914].) F ranz.

X IX . Brennstoffe; T eerd estilla tion ; Beleuchtung; H eizung.
M. C. Siasingh, Mitteilungen iiber den Dampfkessel-Wassergenerator mit selbst- 

tatiger Entsclilaekung in der Gasfabńk am Keilhafen. Besehreibung eines Gene- 
rators ohne feuerfestc Fiihrung mit Drfchrost, wobei der Generatorscliacht den 
Innenmantcl eines ringformigen Dampfkessels bildet. Der prakt. bereits bewiihrte 
Generator wurde yon J u l iu s  P in t sc h  A .-G . in Berlin gebaut. (Het Gas 44. 198 
bis 202.) G r o szfeld .

Y. Bodin, Die widerstaffąsfahigen^Mateńalien fiir Koksofen. Verss. mit ver- 
schicdcncn Legicrungen zweeks Herst. von widerstandsfiiliigen Dest.-Ofen fur die 
Yerarbeitung des Kokses. Ais besonders geeignet wird eine Legierung aus Al-
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Silicat -|- 20% SiC empfohlen. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer

E rn st la s z ló , Tieftemperaturverkokung ungarischcr Kohlen. Yf. untersuclite 
Braunkohle von P il is -V 6 ro s y 4 r  mit durchschnittlich 14% W., 6% Asehe, 6% S,
0,8% N u. einer Reinkoblenzus.: 77% C, 6% H u. 17% O im Versuclisdrehofen 
nach F isc h er  auf ilire Eignung zur Urverkokung, wobei der zwischen bestimmten 
Temperaturgrcnzen anfallende Tcer getrennt aufgefangen u. untersucht wurde. 
Gas- u. Teerbildung wiosen bei 340—350° u. 400—410° Masima auf. Bei niedrigen 
Tempp. wurde leicliter sd. Tcer erhalten ais bei hoheren, bei 400—415° Schwel- 
temp. siedeten 51% des Teers bis 200°. Auf wasser- u. aschefreie Kohlensubstanz 
bereclmet wurden erhalten: 0,5% Urgasbenzin, 2,4% Urteerbenzin, 8,2% Urteer 
mit 4% Paraffin u. 27% Phenolen, 15,2% Scliwelwasser, 9,1% Urgas u. 64,6% 
Halbkoks mit 88°/o C u. 2,5% H. 31,65% des Urteers wurden zwischen 355—400° 
gewonnen. Das zwischen 320—340° erhaltene Gas mit 25,19% H2S u. 27,06% COa 
enthiclt 25% des gesamten S der Kobie. (Brennstoffcliemie 5. 69 — 72. Buda- 
pest.) T ropscii.

Gk Lam bris und W. M uller, Koksausbeute und Koksbeschdffenheit in Abhiingig- 
keit von der Korngrojie. 3 Gaskolilen u. eine Fcłłkohle wurden gepulvert u. durch 
Sieben in 3 Fraktionen von <  0,075 mm, 0,075—1 mm u. >• 1 mm KorngroBe zer- 
legt. Yon den einzelnen Anteilen wurden W., Asche u. Koksausbeute bestimmt. 
Bei einer G ask o h le  D a h lb u sc h  betrugen die Untcrsehiede in der Koksausbeute 
von den einzelnen Fraktionen bis zu 4.65%, bei einer G ask o h le  Z o llv e re in  bis 
2,95%, wobei die feinsten Fraktionen die lioclisten Koksausbeuten gaben. Wurden 
die Fraktionen nachtraglieh auf gleiclie KorngroBe (Staub) gebraclit, so betrugen 
dic Unterschiede 4,18.bezw. 3,89%. Eine F e ttk o lile  gab nur geringe Unterscliiede. 
Die Unterscliiede in der Koksausbeute der einzelnen Fraktionen sind in erster 
Linie durch die organ, inhomogene Kohlensubstanz bedingt, die mit zunelimeudem 
Alter liomogener zu werden scheint. FUr die gleiclie Kohlensubstanz lieB sich be- 
treffs des Einflusses der KorngroBe auf die Koksausbeute keine GesetzmiiBigkeit 
feststellen, mit abnebmender KorngroBe war jedocli der Koks um so stiirker geblaht. 
(Brennstoffchemie 5. 84—88. Aachen, Techn. Hochsclmle.) T ropscii.

N. Schoorl, Der normale. Wassergehalt von Słeinkohłen und Koks. Es ist 
zwischen dem n. u. wirklichcn Wassergehalt zu unterscheiden. Ersterer liiingt von 
dem Wasserkondeiisationsyermogen der betreffenden Kobie bei bestimmter Luft- 
feuchtigkcit ab u. kann durch Aufbewahren neben P20 5 (Luftfeuclitigkeit =  0%), 
fcuchtem CaCL> (30%) oder feuchtem Eobrzucker (85%) durch Yers. ermittelt 
werden. Bei mageren u. lialbfctten Kohlen uiederliind. Zechen gelit der Wasser
gehalt fast der Luftfeuchtigkeit parallel, bei fetten Kohlen unregelmiiBiger, Gas- 
koks entspricht etwa magerer Kolile, GuBkoks bat eine selir geringe Wasser- 
anzieliung. Zwischen n. Wassergehalt, n. Asche oder Fluclitigem bestelit keine 
unmittelbare Bezieliung. Dic Best. des Wassergehalten in Kohlen durch Trocknen 
bei 102—105° bei Gewiehtskonstanz liefert infolge Entweichens okkludierter Gase 
etwas zu liohe Wcrte, bei Fettkolile in einzelnen Fal len 0,15%. (Chem. Weekblad 
21. 393—95.) G r o szfeld .

J. P. W ibaut, Vber die Schwefeherbindungen der Słeinkohle und dereń Ver- 
anderungen wahrend der trocknen Destillation. Mit Benutzung der Arbeit von
F. F isc h er  (Ztschr. f. angew. Ch. 1889. 564. 787) iiber die Einw. von Br auf 
Steinkohle wird eine Methodc zur Best. von S in der Kohle ausgarbeitet. Das fein 
gepulverte Steinkolilenmuster wird durch Behandlung mit einem Gemisch yon Bzn. 
u. CC14 yom spezif. Gewicht 1,3 in einen organ, „leichtcn", u. einen anorgan. 
„schweren11 Teil getrennt, u. beide Partien werden der Einw. von Br unterworfen. 
Im „schweren" Teil findet man den anorgan. Pyrit-S, im „leichten“ den organ.

415—29.) P in c a s .
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gebimdenen S. Bzgl. der Yerteilung des S bei der trocknen Dest. wird festgestellt, 
daB ca. 50% des organ. S im Koks yerbleiben, was darauf deutet, daB ein betriicht- 
licher Teil der organ. S-Verbb. bei 1000° uuzersetzlich ist; aber aucli 40—50% des 
Pyrit-S findet man im Koks wieder. Die Yerss. ergeben ferner, daB der Quotient 
organ. S/anorgan. S fiir Koks groBer ist ais fiir Steinkohle. Die Befunde spreclien 
gegen eine Annahme yon FORSTER u . G e iss l e r  (Ztschr. f. angew. Cli. 35. 193;
C. 19 2 2 . IY. 78), wonacli lediglich der Pyrit-S zur B. von H«S beitragt. — Ferner 
wird yersucbt, den natiłrlichen Auf bau der organ. S-Yerbb. kunstlicli zu reproduzieren. 
Erhitzte Gemengc yon aus Zucker liergestelltem C, oder Holzkolile u. S yerhalten 
sich ebenso wie Steinkohle. Die gemeinsam mit La Bastide ausgefulirten Yerss. 
zeigen, daB sich bei 500° ein Teil des S yerfluchtigt; yon 800—900° an entweicht 
CS.,, aber selbst nach lauger Erliitzung auf 1100° bleibt noch ein Eest S zuriick. 
(Chimie et Industrie 1924 . Mai-Sondernummer 209—14.) PlSTCAS.

J . F. Byrne und J. D. Davis, Yerlust an JTcizwert bitumindser Kohlen bei 
Luftaussetzung. Lagerung an der Luft setzt den Heizwert bituminoser Kohlen 
zunśiclist herab, um dann nacli einigcr Zeit konstant zu werden. Die Verluste 
sind am hoclistcn bei ca. 125°. Je geringer der Verkohlungsgrad des Materials, 
desto erheblicher sind die Verluste. Im Original ist ein prakt. elelctr. Ofen be- 
schrieben, welcher genau' regulierbar ist. (Ind. and Engin. Chem. 16. 775—78. 
Pittsburgh [P. A.].) G rim m e .

C. H. S. Tupholm e, Die Erzeugung von Gas aus kohlehaltigen Abfdllen. Yf. 
bespricht die Entw. von Ileizgasen aus Abfitllen jeder Art, sofern sie kohlenstoff- 
haltig sind. Das Verf. beruht darauf, daB durch das gliihende Materiał Luft ge- 
saugt wird. Hierbei entsteht CO; dies gcmischt mit dem II2 u. den anderen ent- 
stehenden Gasen gibt ein brennbares Gas, das im Inncnbctrieb der Fabrilćen gut 
yerwendet werden kann. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 188—90.) G o t t f r ie d .

W. E. Giles und F. C. V ilbrandt, Tieftemperaturdestillation von Kohle ans 
Farnmille, N. C. Die genannte Kohle eignet sich selir gut zur Tieftemperaturdest. 
Dic Zers. beginnt bei 540°, die Gascutw. bei ca. 200°. Die Gase bestelien in der 
Hauptsachc aus KW-stoffen, N2 u. 0 2, wiihrend CO, C02 u. H2S so gut wic fclilen. 
Oberhalb 540° entstehen gut brauchbare Leuchtole. (Ind. and Engin. Chem. 16. 
779—82. Chapel Hill [N. C.].) G r im m e .

J. Marcusson uud M. Picard, Die fesłen Bestandieilc des Steinkohlenurteers. 
Die aus Urteer unter Vermeidung einer Dest. (ygl. Ztschr. f. angew. Ch. 36 . 253;
C. 19 2 4 . I. 114) isolierten Carbonsduren haben aromat. Charakter, sic lassen sich 
sulfieren u. nitrieren. Vff. unterscheiden in A. 1. Siiuren, die in sd. Na_,CO.,-Lsg.
1. sind u. in A. unl., nicht mit Na.,C03 reagierende Siiuren, die sie fiir innere 
Anliydride von Oxysauren lialten. Diese geben mit Laugen wl. Na-Salze, worauf 
die beim Schiittcln des Urteers mit starker NaOH auftretenden Ausscheidungen 
zuruckzufiiliren sind: Geringe Mengen in A. unl. Carbonsiiuren sind yon den Vff.
aucli im normalen Steinkolilenteer aufgefunden worden. — Die ohne Dest. isolierten 
Urteerphenole konnten Yff. durch Bzn. in feste, sprode, asphaltartige u. lielle, olige 
Prodd. trennen. Je nach dem Mcngcnyerhiiltnis der beiden erseheiuen die Gesamt- 
phenole fest oder fliissig. — Die aus dem Neutralol durch Aceton, Bzn. oder 
mittels Kiesclgur u. Bzn. gewonnenen neułralen Teerharze bilden zum Teil mit 
IIC1 oder 1LSO, Additionsyerbb. (Osoniumsalze), die man duch beim Scliiitteln der 
ath. Lsg. der Neutralstoffe mit den Sauren erhiilt. Die Urteerharze sind gegeniibei- 
den gewohnlicher Steinkohlenteerharzen mit alkoh. Laugc groBtenteils ycrseif bar. — 
Das aus Urteer unter Vcrmeidung einer Dest. durch Aceton bei —20° isolierte 
Paraffin (2% vom Teer) enthiilt betriiclitliche Mengen ungesiittigter Yerbb. (J-Zalil 24), 
Durch Best. der AZ. yor u. nach dem Ilydrieren nach dem Grun-Ulbrichsclien 
Yerf. konnten Alkohole in geringer Menge (AZ. 3,0), Ketone nicht mit Sicherheit
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-nachgewiesen werden. (Brennstoffcliemie 5. 68—69. Berlin-Dalilem, Material- 
prufungsamt.) TROPSCH.

R. Wussow, Die Abhangigkeit eines diffundierten Gasgemisches von den Druck- 
rerhaltnissen. Yf. weist darauf lun, daB die yon F is c h e r ,  S c h r a d e r  u . J a g e r  
(Brennstoffcliemie 4 . 289; C. 1924 . I. 1466) erzielten Ergebnisse der Trennnng yon 
Gasgeinischen durcli Diffusion bei Wasserdampfgegendruck sehr gut mit einer yon 
ihm vor liingerer Zeit entwiekelten Formel ubereinstimmen. Zwischen den Teil- 
■drucken 2>i bezw. p a zweier Gase I bezw. II im Ursprungsgasgemiscli, dem Gesamt- 
druck p' der Gase u. dem Teildruck p{  des Gases I an der anderen Seite der 
Diffusionswand u. einer Konstanten K, die das Yerhiiltnis der Diffusionsmcngen 
■der beiden,Gase angibt, die in der gleiclien Zeit bei gleichen Druckverhaltnissen 
durch eine gleiche Oberfliiclie eines gegebenen Materials hindurchdiifundieren, be
steht die Bezieliung:

_  ~  [Ri +  ~  /  (1 -  g) +  V[----- P +  Ml -  K ) . K ^ T
21 2 (1 — K)

Die prakt. Durelifiilirbarkcit der Trennung yon Gasgeinischen durch Diffusion wird 
vom Vf. erortert. (Brennstoffcliemie 5. 65—67. Charlotteuburg.) T hopscii.

Hans Tropsch, Uber das chemische Yerhalten der rheinischen Braunkohle. Be- 
sprechung der im Kohlcnforscliungsinstitut iiber das chem. Yerli. der rh c in . 
B ra u n k o h le  ausgefuhrten Arbeiten. (Brennstoffcliemie 5. 129—31. Mulheim-Ruhr, 
Kaiser Willi.-Inst. f. Kohlenforscli.) T ropsch .

F. Seidenschnur, Br a un kohlen fla m nikoks. Die schonende Yerschwelung yon 
Braunkohle mittels iiberhitztem W.-Danipf, wie sie bereits in den siebziger Jahren 
yon RAHDOHR yorgesclilagen wurde, liefert neben groBen Mengen hochyiseosen 
Teeres nur geringe Mengen brennbarer Gase, worauf Yf. schon friiher liingewiesen 
liat (Braunkęhle 2 0 . 145 u. 165; C. 1921. IV. 441); nach Yerss. des Vf. z. B. 
32,8 Liter je kg Kohle gegeniiber ca. 120 Liter im Rolleofen. Ein ahnliches 
Resultathat Vf. erzielt durch Yerwendung h., inerter Gase an Stelle des W.-Dampfes. 
Die anfallcnde Teermenge betragt bis 110°/o d«r Ausbeute bei der Schwelanalysc 
nach FISCHER. Brennbare Gase entstehen nur in untergeordneter Menge. Der 
anfallcnde Halbkoks ist reicli an brennbaren Gasen, brennt mit Flamme u. hat 
•eine relatiy niedrige Entziindungstemp. Die Yerss. sind iu teclin. AusmaBe auf 
der Versuclisanlage des Freiberger Braunkohlenforschungsinst. ausgefuhrt worden. 
Skizzen der Anlage u. tabellar. Ubersichten iiber dic Betriebsergebnisse sind bci- 
gegeben. (Braunkohle 23 . 352—64. Freiberg i. Sa.) B ie l e n b e r g .

Charles Augustę E,oux, Die Trocknung, Verkohlung und Destillation des Torfes. 
Vf. beschreibt eine Arbeitsweise fiir die Nutzbannachung des Torfes, die im 
wescntlićlien darauf, berulit, daB das Rohprod. in einem kontinuierlich arbeitenden 
App.; nachdem es erweiclit u. geknetet worden ist, mittels einer durclilochten Wand 
zu wurstformigen Stucken gepreBt wird. (Chimie et Industrie 19 2 4 . Mai-Sonder
nummer 253—57.) P in c a s .

Cornelio Leone Sagui, Uber bituminose Gesteine der Grenzlander. Ver- 
gleichende Analysen bituminoser Gesteine aus. den Grenzliindern u. Frankreicli 
ergaben yollkommene Gleichwertigkeit mit letzteren. Ihre teclin. Auswertung ist 
sehr aussichtsreicli. (Giorn. di Chim. ind ed appl. 6. 331—32. Fabriano.) G r im m e .

Eugene Sauvage, Der „uteifie Spiritus.11 Beschreibuug der Eigenschaften des 
in Deutsehland unter dem Kamen Lackbenzin bekannten Dest.-Prod. des Petroleums. 
(Chimie et Industrie 19 2 4 . Mai-Sondernummer 273—75.) P inc a s .

B. G\ T ytschinin, Uber die Struktur und einige Eigenschaften der paraffin- 
haltigen Erdole und der Masute von Grosny. IV.—VII. Mitt. (III. ygl. S. 262.) 
Bei langerem Aufbewahren bei einer Temp. t strebt die Erstarrungstemp. des
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Masuts dem der Erliitzungstemp. t entsprecliendcn Werte zu. Da in der Praxis 
die Temp. der Umgebung niemals 35° iibersclireitet, muB ais der konventionelle E. 
des Masuts der der Erliitzungstemp. von 35° entsprechende gelten, keineswegs der 
liochste E.

V. Mit S. N. Paw iow a u. G. J. Gerschson wurde das Verf. der „therm. De- 
paraffinierung“ ausgearbeitet. Man destilliert die leichter (.bis 300°) ubergehendeu 
Fraktionen des Masuts ab, trcnnt nach Abkiihluiig die FI. vom niedergcschlagcnen 
Paraffin durch Zentrifugieren u. verd. das Filtrat, dessen E. sclion um ca. 12° cr- 
nicdrigt ist, mit dem abdest. 01, wobei der E. des Gemischcs nocli weiter sinkt 
(die hochste Erstarrungstemp. insgesamt auf 18°). Ais festes Paraffin wurde dabei 
ca. 15°/0 des Masuts gewonnen.

VI. Diese Paraffinmasse ist vom Vf. u. W. S. K a lin in a  untersucht wordeii. 
Sie erstarrte bei 48°, kann durch Dest. gercinigt werden u. stellt einen gutcn Er- 
satz fiir Ozokcrit dar.

VII. Mit S. N. Paw iow a bestimmte Vf. die Loslichkeit yerscliiedcner Paraffine
in ycrscliicdenen Erdolfraktionen. Die Loslichkeit ist um so groBer, je tiefer das 
Paraffin schm. u. je tiefer das Losungsm. sd. — Beim Aufsteigen des Erdols iu 
Erdspalten errciclit es bisweilen noch unter der Oberfliiche die Sattigungstemp., so 
daB ein Ausschciden des Paraffins beginnt, welches das weitere Aufsteigen ver- 
hindert. Bei der Abkuhlung der Erdkruste schreitet der Krystallisationsvorgang 
im Erdol fort, wobei den holier liegenden u. hoher schm. Schichten tiefer liegende 
u. tiefer schm. folgen. So entstelien die Ozokeritlagerungen, dereń Gelialt an 
scliwer sclimelzbarem Ceresin auch von unten nach oben wiichst. (Ncftjanoe i 
slancevoe Chozjajstvo 6. 838—54. Moskau, Chem. Inst. d. Obersten Wirtschafts- 
rates.) B ik e r m a n .

A. N. Ssachanow, Loslichkeit der Paraffine und dic Erstarrungstcmperaturen, 
paraffinhaltiger Produkte. Losliehkeitskuryen kolloidaler Substanzen weisen Hyste- 
resiserscheinungen auf, die Loslichkeit bei einer bestimmten Temp. liiingt von der 
Vorgeschichte der Lsg. ab, walirend die Loslichkeit krystallin. Stoffe durch die 
Temp. eindeutig gegeben ist. Dieses Kennzeichen wird licrangezogen zur Beant- 
w’ortung der Frage nach der KrystaUinitiit des Paraffins. In der Tat ist seine 
Loslichkeit (nach Vcrss. von N. A. W assiliew) in B zu., Paraffinolen, Bzl., 
Maschinenol, Masut, Eg., >1. u. Isoamylalkoliol bei Erwarmung u. Abkulilung nur 
von der augenblicklichen Temp. abhangig; es ist also krystallin. Die Zunalime 
der Loslichkeit bei Temperaturerhóhung ist auBerordentlicli steil; fiir die negative 
Losungswiirme in Bzn. ergibt sich aus der Loslichkcitskurve die GroBe 21000 cal./Mol. 
(Das mittlere JIol.-Gew. =  400) Calorimetr. Best. dieser GroBe gab eine fast iiber- 
einstimmendc Zahl. Fiir ein u. dasselbe Losungsm. ist die Loslichkeit um so 
groBer, je tiefer das Paraffin schm. (41—58°); fur ein u. dasselbe Paraffin ist sie 
um so groBer, je spezif. leichter das Losungsm. ist (Bzn. von der D. 0,677 lost 
ca. 10-fache Menge auf ais Maschinenol von der D. 0,908). In fl. Zustande ist 
Paraffin mit allen Fraktionen des Erdols, mit Bzl. u. Isoamylalkoliol in allen Ver- 
hitltnissen mischbar. — Da daa Anwachsen der Loslichkeit des Paraffins bei 
lioheren Tempp. rascher wird, so geniigt, um eine bctraclitłiche Paraffinmenge aus 
der Lsg. auszuscheiden, bei lioheren Tempp. eine geringere Tempcraturemiedrigung 
ais bei tieferen. Es wurde nun gefunden, daB der Abstand zwischen der Temp. 
der ersten Paraffinausscheidung (bei Abkuhlung einer konzentrierten Lsg.) u. dem
E. um so groBer wird, je tiefer diese Tempp. sind u. somit je kleiuer die Konz.. 
des Paraffins in der Lsg. Dieser Abstand betragt 1—3° fur die ^>15 g auf 100 g  
Losungsm. enthaltenden Lsgg., 3—7° fiir dic Lsgg. von 5—15 g in 100 g Losungsm., 
7—20° fiir die schwiicheren Lsgg. Es liegt nahe, anzunelimen, daB der E. mit der 
abgeschiedenen Paraffinmenge zusammenhiingt; Vf. fand, daB die bis zum E. kry-
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stallisiortc M. um so groBer ist, je hoher der E. Bei der Erstarrung wird das ge- 
samte Losungsm. durch die Absorptionskriifte des Paraffins gebunden, welelie sich 
bei Tęmperaturerhohung abschwitcheu; deswegen geniigt bei tieferen Tempp. eine 
geringere Paraffinabseheidung, um die Erstarrung zu bcwirken. Die adsorbierte 
M. des Losungsm. ist auch von der GroBe der Krystalle abhiingig, die ihrerseits 
von der Vorgeschichtc der Lsg. abhiingt; darin hesteht die Erkliirung fiir die Be- 
einflussung des E. durcli die therm. Behaudlung des Erdols (ygl. T y t sc iiin in , 
S. 262.) (Neftjanoe i slancevoe Chozjajstyo 6. 820—37. Grosuy, ,,Grosneft“.) Bi.

L. dc P ritzbuer, Die Destillctlioii der JTolzkohle. Beschreihung einer Holz- 
dest.-Anlage in Frankreieh. (Chimie ct Industrie 19 2 4 . Mai-Sondernummer 258 
bis 261.) P inc a s .

Charles P e tr lik , Der nationale Betriebsstoff in der Tschechoslovakei. Zum 
Antrieb von Motoren wird in der 'Ęschechosloyakei ein Gemisch von Bzi. u. A. 
benutzt, das den Namen „Dynalcol“ fiihrt. (Chimie et Industrie 1924 . Mai- 
Sondernummer 281—82.) P inc a s .

D. J. W. K reulen , Betrachtungen iiber die Bestimmung der fliiclUigen Bestand- 
teile in festen Brennstoffen. Fiir ein Yerf., das in der Hand verschiedener Unter- 
suchcr gleiche Werte fiir die Koksausbeute liefern soli, sind zu fordern: Konstantę 
Heizquelle von Spiritusgas, Tiegel von so kleiner Abmessung, daB sic nur noeh 
einen Kokskuchen yon masimalcr GroBe fassen, YerschluB des Tiegels durch einen 
Lippendeekel, yorgcscliriebeue Erliitzungszeit fiir alle Kohlensorten. Beim Erhitzen, 
von Pastillen aus Kolilenpuher wurden Volumeniinderungcn beobaelitet, die in einem 
bestimmten Verhiiltnis zum Backyermogen der Kohle standen (Abh. im Original). 
Hieraus kann die Menge des bei der Best. des Fliiclitigen beizumischendcn Sandes 
abgeleitet werden. Auffiillig ist dic Almlichkeit des Kokses aus den Pastillen mit 
dem Retortenkoks, auch mkr.; yermutlich findet die Koksbildung sowohl im Labo
ratorium wie in der Praxis nach der Schalentheorie (vgl. Chem. Weekblad 2 0 . 344;
C. 1923 . IV. 219) statt. (Chem. Weekblad 21. 396—98. Rotterdam.) G roszfeld .

H. Gault und M. N icloux gemeinsam mit G. Pfersch und R. Guillemet, Die 
Anwendung der Mikroanalyse bei der Elementaranalyse der Brennstoffe. Gelcgent- 
lich einer Unters. von bituminosem Sehiefer stellen Vff. fest, daB die Mikroanalyse 
nach P regl  rascher zum Ziele fiihrt u. genauere Ergebnisse liefert ais die ublichen 
Verbrennungsmcthoden, wenn man nicht mit allzu kleincn Mengćn arbeitet u. den 
Verbrennungsofen auf helle Rotglut bringt. (Chimie et Industrie 19 2 4 . Mai-Sonder
nummer 161—63.) P inc a s .

R,. K attw inkel, Beitrage zur Kolilenanalyse. Die Beobachtung, daB bei der 
Vcrkokungsprobe einer gasarmen Fettkohle oder besser backenden Magerkohle die 
Gasentbiudung in der Mitte oder am SchluB der Verkokung stets einen explosions- 
artigen Charakter annahm, gab Veranlassung, 9 verschiedene Kohlen nach der 
KorngroBe zu fraktionieren u. die Fraktionen auf ihr Verh. bei der Verkokung za  
uutersuchen. Die Kohlen werden so fein gepulyert, bis das Gut ein Sieb von 
400 Maschen/qcm passierte, dann wurde dasselbe durch Siebe von 5000, 4000, 
3000, 2500, 2000, 900, 600 u. 400 Maschen/qcm getriebeu. Die Siebanteile betrugeu 
der Reihe nach im Mittel 35,9, 2,0, 7,8, 5,9, 3,4, 15,1, 21,7 u. 8,2°/0, wobei die Ab- 
weiehungen yon diesen Mittclwerten bei den einzelnen Kohlensorten nur gering 
waren. Die mit den einzelnen Fraktionen yorgenommenen Verkokungsverss. er- 
gaben die Unabhiingigkeit der Esplosionen von den KorngroBeu. Die Glanzkolilen, 
u. z w ar besonders die groberen Anteile, neigtcu in ihren Abstufungen durchwegs 
zu Explosionen, die Mattkolilen dagegen nicht. Der Ansiclit, daB das Staubfeine 
einer Kohle den groBten Prozentsatz an Aschc enthalten muB, kann Vf. nicht zu- 
stimmen. Es wurde in ebenso yielen Fiillen beobachtet, daB die korngroBten An
teile der Kohlenarten einen holieren Aschegehalt aufweiscn ais die kornkleinsteu
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Anteile. Dic Koksausbeute der einzelnen Fraktionen fiel mit der GroBe des Kornes, 
bei einer Gaskoble Fltiz Zollverein betrugen die Untersebiede bis 8,92%- (Brenn- 
stoffchemie 5. 81—84. Gelsenkirchen.) T r o p s c i i .

Ch. B ertheio t, Yorschliige fur die Vercinheitlichung der Methoden zur Unter- 
suchung von Kohle, metallurgischcm Koks und Briketts. (Chimie et Industrie 1924. 
Mai-Sondernummer 167—207.) P in c a s .

A. F. D obrjanski, Quantitative Bestimmung des Benzins im Benzol. Ist die 
Konz. des gel. Bzn. klein, so yersagen die chem. Analysemcthoden, die Metliode 
der Gefrierpunktserniedrigung dagegen ist bei klcinen Konzz. am genauesten. Es 
wird deshalb das Yerf. von J o n es  empfohlen, den Bzn.-Zusatz aus der Erniedrigung 
des F. des Bzl. zu berechnen. (Neftjanoe i slancevoe Chozjajstvo 6. 855—58.) Bi.

A. S. Kobsewa, Bestimmungsmethoden des Ileliums im Naturyas. Besclireibung 
der Verf. von M c L e n n a n  (Journ. Chem. Soc. London 117. 923; C. 1920. IV. 673) 
u. von Mo u r eu  (Journ. de Chim. physiąue 11. 63; C. 1913. I. 1786.) (Neftjanoe i 
slanceyoc Chozjajstyo 6. 859—68.) B ik er m a n .

The Jessup & Moore Paper Co., Philadclphia, Pa., tibert. von: Joseph E. Plum- 
stead, Wilmington, Del., Entfernung von Flussigkeiten aus solche enthaltenden 
porosen Substanzen. Um Kohlenschlamm oder andere porose Substanzcn entlialtende 
Schlamme, welelie nach dem ublicben Drainieren oder Filtrieren noch etwa 75—80% 
Feuchtigkeit cntbalten, moglielist von dieser Feuchtigkeit zu befreien u. so ein 
pulyerformiges Ileizmittel zu gewinnen, unterwirft man den Schlamm yor der Fil- 
tration einem MahlprozeB, wodurcli die Feuchtigkeit aus den Zellen der Substanzen 
frei gemaclit wird. (A. P. 1500265 vom 2/11. 1922, ausg. 8/7. 1924.) Oelkijr .

Jules Baud, Cochinchina, Herstellung non Brennstoffen aus uegetabilischen Sub- 
stanzen und Kohlenwasserstoffen. Die yegetabil. Substanzen werden in einer Trocken- 
trommel mittels li. Luft gctrocknet, dann zu einem kornigen Pulyer yermahlen u. 
im w. Zustande mit dem KW-stoff (Ólen, Harzen, Kuckstanden der Petroleum- 
raffinerie etc.) yermiselit, Die Mischung wird dann in rotierenden Trommeln mit 
k. Luft behandelt u. sehlieBlich zu Briketts geformt u. gepreBt. (F. P. 566724 
vom 21/12. 1922, ausg. 19/2. 1924.) Oe l k e r .

Theodore Ń agel, Brooklyn, N. Y., Behandlung von Kohle. Um aus fcinem 
Kolilenabfall ein yerwertbares Ileizmittel in Stiickform lierzustellen, werden die 
Kohlenpartikelchen mit einer aus Natriumsilicat, Sirup oder Melasse u. W. bestehen- 
den M. behandelt, wobei sie sich ohne Anwendung yon PreBdruck zu Stiicken yon 
geeigneter GroBe zusammenballen. (A. P. 1500256 vom 26/8. 1922, ausg. 8/7. 
1924.) Oe l k e r .

PetuePsehe Terrain-G esellschaft Miinchen-E,iesenfeld_Act.-Ges., Munchen- 
Jtiescnfeld, Herstellung von Briketts aus Koksgries u. Pechstaub, dad. gek., daB 
das Brikettiergut durch unmittelbares Einleiten von inoglichst wasserfreiem Dampf 
(Frischdampf) in einem moglichst dampfdiclit gesehlossenen Beliiilter unter Druck 
gemischt u. unmittelbar hierauf brikettiert wird. — Die Briketts erharten an der 
Luft rasch u. sind in wenigen Stunden gebrauchsfertig. (D. B.. P. 400374 KI. lOb 
vom 25/11. 1921, ausg. 5/8. 1924.) Oei.k e r .

B ohum il J iro tk a , Berlin, Herstellung von harten Brcnnstoffsliickcn aus Torf, 
Moor, Kohlenschlamm o. dgl., dad. gek., daB der stark zerkleinerte Brennstoff mit 
Wasserglas in geringen Mengen gemischt u. ohne besondere Formung getrocknet 
wird. — Man erhalt eine Brennstoffmasse yon groBer Hiirte, die stUckig u. in ilirer 
Beschaffenheit den Steinkohlen ahnlich ist. (D. B,. P. 400251 KI. lOb vom 5/3. 
1922, ausg. 4/8. 1924.) Oe l k e r .

SchluB der Redaktion: den 8. September 1924.


