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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
Hans H. Meyer, Rudolf Goltlieb f. Nachruf auf den hochbedeutenden Phar- 

makologen, Direktor des Pharmakol. Inst. d. Univ. Heidelberg. 1/9. 1864—31/10. 
1924. (Arch. f. exp. Patliol. u. Pharmalc. 105. I— XV.) WOLFF.

C. G. Bedreag, Physikalisches System der Elemente. (Vgl. S. 325.) Vf. besprieht 
die Bedeutung der Unterss. der Emissionsspektren u. damit der Energieniveaus der 
Elektronenbahnen der einzelncn Elemente, sowie dic Tatśache der Umgruppierung 
der Elektronen beim Ubergang eines neutralen in ein ionisiertes Atom. Ferner be- 
handelt er das Yorbandensein yerscbiedener „permanenter Zustiinde“ , d. b. ver- 
schiedenartiger stabiler Elektronenkonfigurationen bei den in yersehiedenen Wertig- 
keitsstufen aiiftretenden Elementen; er gibt in schemat. Form eine tjbersicht iiber 
die in dieser Weise auftretenden permanenten Zustiinde des 0-, 2-, 3-, 4-, 6- u. 
7-wertigen Mn u. unterscheidet hierbei zwiscben den durcli die Wertigkeitsiinderungen 
itnbeeinfluBt bleibenden Elektronenbahnen (K, L u  La, Mx, M2, M3) u. den liierbei 
Yerśinderlich sieli erweisenden (NŁ u. N2). Entspreehende Angaben w er den fur S 
u. Cl gemacbt u. auf die esporimentellen StUtzen dieser Ansichten yerwiesen; diese 
bestehen einerseits in der Unters. der magnet. Eigenschaften der betreffenden Stoffe 
(Cr, Mn, Fe, Co, Ni) (W EISS, C a b b e b a ) ,  andererseits in derjenigen der Diskontinui- 
tUten der Absorption der Rontgenstrahlung (S, P , Cl) in den einzelnen Energie- 
niveaus: mit abnehmender Zahl der leichtbeweglichen, auBeren Elektronen des 
Atoms (Anniiherung der Wertigkeit an die maximale Wertigkeitsstufe) rucken die 
Freąuenzen der Absorptionsdiskontinuitiiten zu holieren Werten. (C. r. d. l’Acad. 
des sciences 180. 653—55.) Fkankenburgek.

Carl W agner, TJntersv.ch.ungen iiber die Temperaturabhangigkeit der Reaktions- 
geschwindigkeit in Losungen. Die integrierte Gleichgewiehtsisochore lautet: 

log TT =  - Q I 2 , 3 R T +  2 ' ( ^ ;  
die Arrheniussehe Formel fur die Konstantę der Reaktionsgescbwindigkcit: 
log k =  — qj2,3R T  B. Es wurde nun vermutet, daB die sich auf die Aus- 
gangsstoffe beziehenden Glieder der Summę F) mit der Konstantę B  eine 
neue unspezif. Konstantę:

Vi r x +  v2 r ,  +  . . .  +  b  =  Vi / y  +  vt' / y  - f - . . .  +  b>
bilden (die mit Strich versebenen GroBen beziehen sich auf die Reaktionsprodd. u. 
auf die umgekehrte Ek.) Die GroBen T  (v fiillt weg, weil nur einwertige Ionen 
benutzt wurden) konnen nach H e rz fe ld  u. Fischek (Ztschr. f. Elektrochem. 28. 
460; C. 1923. I. 995) aus Losungswiirmen u. Loslichkcitsprodd. berechnet werden; 
znr Best. von B  hat Vf. kinet. Messungen ausgefiihrt. Die aufgestellte Hypotheae 
bewahrte sich nicht: die Summę Z’, -J- jT2 - ) - . . .  -f- B  fiillt, wenn B  steigt. — 
Es wurden folgende Konstanten erhalten (Konz. in Mol./l, Zeit in Sek., Briggsche 
Log.): CHJ-COU  +  SON' — > CILSCN-COO' - f  J ' 1,68-10—* (15°), 4,45.10~‘ 
(25°); CHsJ-COO' +  CN' — y  CH.CN-COO'+  J ' 2,09-10-* (15°), 5,64-10—4 (25°), 
14,44-10—4 (35°); CH2JCOO' +  C&E b<J — >• C„HS0.C H 2-C 00' - f  J ' 0,141 -10—‘ 
(25°), 0,445-lO-1  (35°); CH2J .C 0 0 ' +  OH' — C^OH-COO' +  J ' 0,226-10-* 
(25°), 0,770-10—4 (35°); CH2J-COOH +  SCN' — ->- CHsSCN-COOH +  J ' 5,42-10-* 
(15°), 15,8-10—4 (25°), CHjJ-COOH+ Cl' — >- CH2Cl-COOH +  J ' 0,253-10—5 (25<5,
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0 ,9 3 6 ■ 1 0 ( 3 5 ° ) ;  CH,Cl-COOH +  J ' — y  CH..J-COOH +  Cl' 0 ,3 6 0 -1 0 ~ 4 (25°), 
1 ,0 6 4 -10- 4  (35°). Die tatsSchlich eingefiihrten Substanzen, werden nicht augcgeben; 
die yerwendete Methode war die von H o lm b er g  (Ztschr. f. physik. Ch. 97 . 134;
C. 1921. III. 261.) (Ztschr. f. physik. Ch. 115. 121—29. Leipzig, Univ.) B ik er m a s .

Carl W agner, U ber die Berechnung von Geschwindigkeitskonstan ten. (Vgl. yorst. 
Ref.) Es werden Winkę gegeben fiir die Berechnung der Reaktionsgeschwindigkeits- 
konstanten nach der Methode der kleinsten Quadrate unter Zuerteilung yerschie- 
dener Gewichte verschiedenen MeBergebnissen. In den meisten Fiillen genugt aber, 
angesichts der geringen Genauigkeit kinet. Messungen das ubliche Verf. (Ztschr. 
f. physik. Ch. 115. 130—36.) B ik e r m a n .

J. Berger, Die van der Waalssche Zustandsgleićhung und der fliissige Aggrcgat- 
zustand. II. (I. vgl. Ztschr. f. physik. Ch. 111. 129; C. 1924. II. 1551.) Die 
empir., aus nur fiir den fl. Zustand giiltiger Zustandsgleićhung, ermittelten 6-Werte 
sind annahernd additiy, obwohl die (/ja ist b fiir Atom) stets liinter der molc-
kularen 6 (um 2—22%) zuriickbleibt. Es wird vermutet, daB die Addivitat 
von b ein genaues Gesetz ist, das durch Assoziationserscheinung getriibt wird. 
Ebenso muB auch a additiv sein, wenn aucli die Assoziation seine Additiyitiit ver- 
tuscht. — Die aus Vfs. „relativer“ Zustandsgleićhung berechneten Kompressibilitatea 
8timmen mit den beobachtcten nicht iiberein; bei groBcren Drucken (5—8000 at)

' wird das Vol. kleiner, ais die b. Fiir kleinere Drucke kann man dagegen mit der
Gleichung (Ap  -)- a/t)2) («—b) =  Ii T  (Druckfeliler im Original!) auskommen, worin 
A  eine individuelle, dem Ausdruck a /6 8 proportionale Konstantę ist. Da also die 
van der Waalssche Gleichungsform sich in bezug auf den Druck ais nicht stich- 
haltig erwies, so werden nun die k rit Daten aus Gleichungen

Tc =  ~2f ' y g  u> v‘ =  3-2’^
bereclinet, die den Druck nicht einschlieBen; JEŁa ist statt b yerwendet, weil bei 
Tc keine Assoziation statt haŁ Die Obereinstimmung der berechneten Tc u. vc mit 
den beobacliteten ist — namentlich fiir normale Fil. — eine gute. Die Formel 
2h =  a/27&2 ist zu yerwerfen. — Die Gleiehheit der „relativen“ Dampfspannungen 
bei gleiclicn „relativen“ Tempp. gilt im ca. selben MaBe, wie iń reduzierten Ein- 
heiten. — Zum SeliluB wird eine empir. Gleichung fiir den Dampfdruck normaler 
Fil. aufgestellt: log jp =  1,5 —}- log (a/62) — 0,9/Tr; Tr die relatiye Temp. (Ztschr. 
f. physik. Ch. 115. 1—28.) B ik e r m a n .

A lbert F. 0. Germann, Die Dichte des Sauerslofjs. Nach liingerer histor. Ein- 
leitung wird ,die Methode der Dichtebest. beschrieben, die in G d y e s  Laboratorium, 
wo auch diese Messungen ausgefiihrt wurden, iiblich ist. Alsdann teilt Vf. ais Er- 
gebnis der an aus KMn04 gewonnenem u. fraktioniert destilliertem 0.2 durchgefuhrten 
Messungen die Zahl 1,42905 oder 1,42906 mit, die das Gewicht des Normalliters 
Oj in g darstellt. Die kleinere Zahl hSlt Vf., angesichts der Angaben M o r ley s  
u. R a y l e ig u s , fiir die wahrscheinlichere. (Journ. Physical Chem. 19. 437—77. 
1915. Cleyeland, Western Eeserye Uniy.) B ik e r m a n .

G. F ried e l, Notiz zu einer neuen Yerbffmtlicliung iiber die Fetłsauren. Vf. 
• wendet sich gegen die fiilschliche Anwendung der von ilim geprSgten Struktur- 
bezeichnung „smektisch" durch T e ili .a t (S. 1940) in dessen Arbeit iiber den 
Krystallbau der Fettsaurcn. Yf. bezeichnet ais „smektisch" den Aufbau eines 
n ic h t krystallinen Korpers, in dem amorphe Schichten in einer Vorzugsrichtung 
aufeinander folgen, wśihrend bei den Fettsauren krystalline Struktur yorliegt, die 
sich durch besonders groBen Abstand einer bestimmten Netzebenenschar u. einer 
parallelen Orientierung derselben zur Auflageflache der entstehenden Krystalle aus- 
zeichnet Yf. weist ferner auf die Unterschiede in den Rontgendiagrammen der



1925. I. A. Allgemeine und physikalische Chemie. 2143

smektisch aufgebauten Korper (Seifen) u. der krystallinen Substanzen vom Typus 
der FettsSuren hin. (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 409—11.) F rankenb tjrger.

P. Gaubert, . jjber die Vcrdnderung der Krystallflachen infolge des Zusammen- 
b-ystallisierens mit ciner freniden in der Mutterlauge gelosten Sxibstanz. Die Anderung 
des Krystallhabitus einer Substanz durch Spuren eines Fremdstoffes konnte erklart 
werden 1. durch mechan. Hinderung des Wachstums, die vom adsorbierten Fremd- 
stoff herriilirt — aber yerunreinigte Fliiehen waclisen manchmal schneller ais reine; 
2. durch Einw. des Fremdstoffes auf die Kichtung des Konzentrationsstromes, aber 
die wirksamen Mengen des Fremdstoffes scheinen zu gering zu sein. Vf. versucbt 
eine dritte Erkliirung zu geben, die sieh an seine Verss. betreffend die Kiystalli- 
sation von Alkalijodiden auf Glimmer (C. r. d. 1’Aead. des sciences 178. 856;
C. 1924. II. 1326) anlehnen. Es wurde damals festgestellt, daC die auf Glimmer 
kiystallisierenden Salze Oktaederfliichen bilden u. zwar nicht nur an der Beriihrungs- 
stelle mit dem Glimmer, sondern auch auf der entgegengesetzten Seite des Krystalls. 
Eine neue, auf diese Seite sieli niederscblagende Scbicbt wurde somit wieder einer 
orientierenden u. gestaltandemden Kraft unterworfen werden. Wenn die Unter- 
lage aucb in gel. Form yorliegt, so werden also ibre Moll. eine neue Flachę er- 
zeugen, die durch die Flachę stiirkster Adsorption des Fremdstoffes bestimmt wird. 
Wird diese FlUche yorherrschend sein oder wird sie am ehesten yerschwinden, 
hangt dayon ab, welclie Anziehung stSrker ist: des Grundstoffes u. seiner eigenen 
gel. Moll. oder des Fremdstoffes u. der gel. Moll. des Grundstoffes. (C. r. d. 1’Acad. 
des sciences 180. 378—80.) Bikerman.

D. Giribaldo, Eine vernunftige Bezeichnung, urn die wirkliclie licaktion von 
LSsungen auszudrucken. Die bisherige Art, die wahre Ek. einer Lsg. nur durch 
die Konz. der H ’-Ionen oder durch pH auszudrucken, hat gro Ge Nacliteile, da die 
wahre Ek. durch das Verhaltnis H’ : OH' gegeben ist. Nimmt man dieses ais MaB, 
so hat eine neutrale Lsg. das Verhaltnis 1, eine saure 1, eine alkal. 1. Es 
ist aber zweckmiiBiger, den dekadischen Logarithmus des Verhaltnisses I I : O S  ais 
MaBzahl zu wiihlen. Man muB zwischen der potentiellen u. der aktuellen Aciditat 
u. Alkalinitat unterscheiden. Bei den potentiellen Zahlen wird das nicht dissoziierte 
in Eechnung gesetzt, bei den aktuellen nur das dissoziierte; die Summę ist die 
„Titrationsaciditat" (acidez de yaloracion) =  Normalitiit. Die Yorteile u. Naehteile 
der Sorensenschen Schreibweise (pH) werden ausfiihrlich klargelegt. pH nimmt 
mit steigender IT-Konz. ab, ist von der Temp. abhSngig, der Neutralpunkt ent- 
spricht keiner runden Zahl. — Nach dem Vorschlag des Vfs. ist 1,^qh  im Neutral
punkt =  0, bei saurer Ek. positiy; bei alkal. negatiy. ljj/HO ist femer der Starkę

der Saure direkt proportional. log [H‘] =  — -------- ------------- . Fiir eine Eeihe von

oft gebrauehten Lsgg. wird [H‘], pjj, 1;h/OH> aktuell, potentielle u. Titrationsaeiditiit 
znsammengestellt, ebenso fur Korperfll. Der Obergatig yon n. Blut zum Blut im 
coma diabeticum z. B. driickt sieli in 1h 0̂h scliSrfer aus (—0,56 u. -j-0,50),
ais nach SORENSEN (7,35 u. 6,82), auBerdem sind die Anderungen von l JIy0H 
doppelt so groB wie die yon p a . (Anales soc. espanola Fis. Quim. 22. 555—72. 
1924. Monteyideo, Faeuldad de Medicina.) W. A. E o t h .

N. Jefrem ow , i i  ber die Struktur des organischen Eutekticums. II. (I. vgl. 
S. 1932.) Es wurden 10 biniire Systeme neu untersucht. Die erste Komponentę 
war Campher. Im nachstehenden sind iiberall die Konzz. der zweiten Komponente 
angegeben. — Mit p-Toluidin (I) Eutekt Punkt bei —2,5° u. 42°/0 (molare). Bei 
+3,8° u. 50°/„ liegt ein Knickpunkt, der eine Verb. Campher -f- p-Toluidin verriit; 
ihre Esistenz wurde auch u. Mk. bestiitigt. Das feste I  lost 18°/o Campher auf
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{C =  18). Die polymorphe Umwandlung des Camphers ist bis ca. 20% merkbar 
(z =  20). — Mit m-Nitranilin. Eutekt. Punkt bci 49,5° u. 30%- C —  8,2, z — 23. 
Mit o-Nitranilin. Eutekt. Punkt bei 6,0° u. 51 °/0. C =  5, z =  25. — Mit m-Dhńtro- 
benzol. F. 90,1°. Eutekt. Punkt bei 50,5° u. 38,5°/0. C =  8, z —  25. — Mit Zimt- 
sdure. F. 133°. Eutekt. Punkt bei 71,5° u. 36,5%. C =  12,5, z =  25. — Mit 
Anthracen. Eutekt. Punkt bei 116,5° u. 19,5%. C —  17,5, z —  50. — Mit Thio- 
carbanilid. F. 150,2°. Eutekt. Punkt bei 94,4° u. 25,5%. C =  16, z =  ca. 20.
— Mit s. Trinitrobenzol. Eutekt. Punkt bei 73,8° u. 34%. C =  6, z =  20. — Mit 
m-Chlornitrobenzol. Eutekt. Punkt bei 11,5° u. 43%. C —  0, z =  ca. 20. — Mit
o-Chlomiłrobenzol. Eutekt. Punkt bci 2,6° u. 41,5%. C =  0, z —  20. (Buli. Acad. 
St. Pćtersbourg [6] 1916. 21—46. Petrograd, Polytechn. Inst.) Bikerman.

Charles M oureu und Charles Dufraisse, Die sogenannte Ycrgifiung von oxy- 
dierenden Eatalysatoren. VfF. nennen Substanzen, die in kleiner Menge zu autoiy- 
dablen Verbb. hinzugefiigt, diese in der Autoxydation bebindern, „Antioxygenc“. 
Die Antiosygene B zersetzen katalyt. die Perosyde A[02] u. werden selbst zu B[0] 
oxydiert unter Hinterlassung von A[0]. Die so gebildeten Peroxyde A[0] u. B[0] 
zerstóren sioh infolge ibrer antagonist. Wrkg. gegenseitig unter Kiickbildung von
A, B u. 02:
A +  Oj =  A[OJ; A[02] +  B =  A[0] +  B[0]; A[0] +  B[0] =  A +  B +  0S.

Die katalyt. Osydation des _ZTS am Ptoiirekontakt berubt naeh den Vff. auf der
B. eines instabilen Platinoxyds Pt[02]. Das Gas, welehes dic Osydation des 
Metalls yerhindert, ist im Sinne obiger Theorie ein Antiosygen. Die sogenannte 
Vergiftung des Katalysators ist somit nur eine antioxygene Wrkg. Das stimmt 
bereits mit der alten Tatsache uberein, daB Gase keine hindemden Eigenscbaften 
auflern, wenn sie gegen Sauerstoff bestandig sind. Diesc Erkcnntnis mag auch ein 
Licht werfen auf den mehrstufigen Verlauf so mancher chem. Kk., dereń letztca 
Stadium wohl meist allein (infolge der groBeren Stabilitiit) zur direkteren Beobach- 
tung kommt. (Joum. Chem. Soc. London 127. 1—4. Paris, Coli. de France.) HORST.

A t. Atom struktur. Radiochem ie. Photochem ie.

Georges F ou rn ier, Tabellen bełreffend das FAektron. Tabellar. Zusammen- 
stellung zusammengehoriger Werte von (3 (Verb;iltnis der Elektronen- zur Liclit- 
gescbwindigkeit), ]/1 — fi2, 1 /]/1 — fi2, fil}/l — fi2, von der kinet. Energie u. dcm 
Emissionspotential des Elektrons, sowie von H o, worin Q den Radius d e r  Elektroncn- 
bahn im magnet. Felde H bedeutet. (Journ. de Physiąue et le Radium [6] 6. 29 
bis 32. Paris, Sorbonne.) BlKERMAK.

W. H am m er und H. Pychlau, Uber die Einwirkung eines longitudinalcn 
elektrischen Feldes auf a-Strahlen des Radium F. Vff. besclireiben eine MeB- 
anordnung, mit der die durch ein elektr. Feld hervorgerufene Reichweiteiinderung 
der a-Strahlen des EaF sehr genau bestimmt werden konnte. Ein von einer 
Kupferplatte K  ausgehendes paralleles «-Strahlenbundcl muBte zunachst eine auf 
etwa 2-10- 4 mm eyakuierte Kammer A B  passieren, trat dann in dic sogenannte 
Bremskammer B C  u. gelangte yon bier in die Ionisationskammer I . Die Dicke 
der zum AbscbluB der einzćlnen Kammern benutzten Folien u. der Druck in der 
Bremskammer wurde so gewahlt, daB die Strablen nur ein kleines Stiick in I  ein- 
dringen konnten. Wurde nun eine positive Spannung von 21200 Volt an K  an- 
gelegt, so drangen die bescbleunigten Strahlen etwas tiefer in I  ein. In der Brems- 
kammer wurde dann der Druck solange geandert, bis die Eintauchtiefe wieder dic 
alte war. Entsprechend konnte die durch eine negative Spannung erfolgte Ver- 
zogerung durch Druekanderung ausgeglichen werden. Aus der Differenz der Luft- 
drucke in BC lieB sieli dann die durch die Spannung lieryorgerufene Keiehweite-
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itnderung leicht berechnen. Sie ergab vollige Ubereinstimmung mit dem nach der 
Geigersehen Formel u3 =  a R, w o v die Geschwindigkeit, R  die Reich weite u. a 
eine Konstantę bedeutet, bereelineten Wert. (Physikal. Ztschr. 25. 585—87. 1924. 
Freiburg, Physik. Inst.) P h i l i p p .

D. K. Yovanovitcli und J. d’Espine, U ber das magnetische Spektrum der 
fj-Strahlen grofier Geschwindigkeit von ThB  -}- C. Vff. untersuchen in derselben 
Weise wie das Mesothor 2 (S. 1046) auch den akt. Nd. des Th auf |3-Strahlen sehr 
groBer Geschwindigkeit. In sehr guter Ubereinstimmung mit M e itn e r (Ztschr. f. 
Physik 11. 35. 1922; C. 1923. I. 999) finden sie die bereits bekannten Linien 
zwischen 0,084 u. 0,955 Lichtgeschwindigkeit, ferner in dem Gebiet, in dem Pohł- 
meyer (Ztschr. f. Physik 28. 216; C. 1924. II. 2733) bereits aus lonisations- 
messungen noch schnellere Strahlen yermutete, eine Linie von 0,970 Lielitgeschwindig- 
keit u. stellen schlieBlich noch schwache Linien von 0,988, 0,996 u. gegen 0,999 Licht
geschwindigkeit, denen die aufierordentlich hohen Energiewerte von 2,8, 4,9 u. 
11-10? Volt entsprechen, fest. (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 202—3.) P h i l i p p .

F. Holweck, Prdzisionsmessungen der spektralen Freguenzen im Gebiet der 
zwischen dem sichtbaren IAcht und dem Rontgenstrahlenbereich liegenden Strahlungen. 
(Lm-Diskontinuitaten des Cl, S, P, Si, Al.) Vf. bestimmt mittels einer Prazisions- 
methode die Lage der AbBorptionsmasima der £ m-Niveaus der leićhten Elemente 
Cl, S, P, Si u. Al. Diese Freąuenzen liegen. zwischen 7. —  140 k  u. ). —  12 X; 
ihre Best. erfolgt mittels Messung der krit. Werte der zu ilirem Auftreten anzu- 
legenden Rohrenpotentiale auf J^l Volt genau, .was z. B. beim Ar einer Festlegung 
der Absorptionsfrequenz auf + 0 ,2 'A entspriclit. Die Absorption der Strahlung er
folgt in einer mit einer gasformigen Verb. des betreffenden Elements gefullten 
Ionisierungskammer; ein Knick in der Rohrenpotential-Ionisierungsstromkurye zeigt 
die Erreichung des krit. Potentials an. Die Elemente werden in Form der Verbb. 
HC1, HjS, H3P u . H4Si untersucht, in welclien ihre atomare Konfiguration dem 
Typus des Ar-Atoms entspricht. Die scharf getrockneten Gase greifen die Metall- 
teile des Elektroskops nicht an; ihr Druek betriigt etwa 1 mm. Femerhin stellt 
Vf. fiir Al die Lage des Zm -Niveaus (in Volt) durch Messung der Absorptions- 
uiistetigkeiten eines sehr diinnen Al-Blattehens fest. Er erhiilt folgende Werte fiir 
die Anregungsspannungen der i,„-Iśfiveaus in Volt:
Ar 246,5 ±  1, Cl 203 ±  1, S 163 ±  1, P 128 ±  2, Si 98 +  2, Al 68 ±  2.

Die Werte lassen sieli analog der Moseleyschen Beziebung ais lineare Funktion 
der Ordnungszahlen der betreffenden Elemente darstellen. Es seheint hiernaeli ais 
erwiesen, da8 der Freąuenzscliwellenwert der von der Rontgenrohre emittierten 
Strahlung regelmiiBig mit der an der Rohre liegenden Spannung ansteigt, oline 
durch die eharakterist. Strahlung des Anodenmetalls wesentlieh beeinflufit zu werden. 
C.'r. d. FAcad. des sciences 180. 658—61.) F ran k en b u rg er.

F. Croze, Uber die Struktur des lAnienspektrunw des ionisiertm Sauerstoffs. Yf. 
fiigt zu den bisherigen Messungen (S. 1562) noch tabellar. BestsŁ von Multiplelts 
(im sichtbaren Gebiet) hinzu, welche durch Kombinationen von Dubletts zustande- 
kommen. Er bespricht die Grundlagen, auf welchen seine Bestst. der gemessenen 
Wcllcnlangen beruhen. (G. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 432—33.) F rankenb.

John Edw ard P urv is, Die Absorptionsspektra verschiedener Aldehyde und 
Ketone und einiger von ilmen abgeleiteter Verbindxmgen. Die Absorptionsspektra von 
Formaldehyd (I.), Paraldehyd (II.), Tritliioformaldehyd (DI.), U-Trithioacetaldehyd (IV.), 
u-Trithiobenzaldehyd (V.), a-Diphenylglyoxim, D-iacetylmonoxim, Acetal (VT.), Me- 
thylal (VII.), Benzalaeeton, Benzalacetophenon, Benzalacetoxim, Benzaldesoocybenzoin, 
Benzylidencampher u. Cinnamylidcncampher wurden bei verschiedener Schichtdieke 
gemessen. Ais Losungsm. diente fiir Formaldehyd W., fur die iibrigen Verbb. A. 
AuBerdem wurde der Dampf von Benzalaeeton im 200 mm-Rohr bei mehreren
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Tempp. u. Drucken untersucht. Ala Lichtąuelle dienten Welsbachlieht u. Cd- 
Funken. I . — VII. zeigten keine spezif. Absorption, wiibrend nach P u r y is  u. 
Mc C l e l a n d  (Journ. Chem. Soc. London 101. 1810; C. 1913. I. 97) I . in Dampf- 
fonn zablreiche schmale Banden aufweist. Zur Erkliirang wird angenommen, daB 
sich I. mit W. zu HCH(OH)a ycrbindet, das keinen ungesStt. O mehr enthalt 
[Analogie mit HCH(OCHs)2 u. CH3 • CH(OCjH,j)J oder daB eine paraldehydartige
Kondcnsation zu HsC<^q ~ qjj^!>0  eintritt Allgemoin wird aus den voratehenden
u. friiheren Beobachtungen gesehlossen: 1. Alle Aldehyde u. Ketone zeigen wolil- 
definierte Absorptionastreifen im Ultraviolett, die bei Neutraliaierung oder Ent- 
fernung der Osogruppe verschwinden (z. B. Oxime, Chloralhydrat, Acetal, Paraldehyd).
2. Alle anderen ungeaStt. Zentren, z. B. Doppelbindungen rufen apezif. Abaorption 
heryor, die bei folgeweiser Eliminierung der Zentren aieh Sndert u. zu ciner Entw. 
der charakteriat. Banden dea einen oder anderen Zentruma ftihren kann. Bei voll- 
kommener Absattigung yerschwindet die spezif. Absorption. 3. Gefarbt sind im 
Allgemeinen nur Verbb. mit wenigatens 3 ungesatt. Gruppen, wobei jede Gruppc 
ihren eigenen EinfluB auaiibt, der mit dem der anderen Gruppen zusammenwirkt. 
Allerdings sind Diacetyl u. Glyoxal mit nur 2 Zentren gefSrbt. Der chem. Typus 
der Zentren scheint von Bedeutung zu sein, die wirksamsten Gruppen diirften die 
Aldehyd- u. Ketogruppe sein. (Joum. Chem. Soc. London 127. 9—14. Cambridge, 
Public Health Chem. Lab.) H e r t e r .

A,. Elektrochem ie. Thermochem ie.
G. B m hat und M. Pauthenier, Uber die Theorie der JElekłrosłriktimi in wo

lier en den Flussigkeiten. Zuaammenfassung frilherer Arbeiten (vgl. S. 619 u. Pau- 
t h e n i e r , C. r. d. l’Acad. des sciences 178. 1899; C. 1924. II. 914.) (Journ. de 
Physiąue et le Radium [6] 6 . 1—9. Lille, Fac. des sciences.) B ik e r m a n .

P h ilip  GroB und Otto H alpern, Uber Mischelehtroden zweiter Art. Es wurden 
Formeln fur die Potentialdifferenz an der Grenzflache zweier Phasen berechnet, 
wobei das Losungam. der einen Phase gel. Substanz in der zweiten ist u. wobei 
die beiden Lsgg. verd. sind (vollstandige Diaaoziation, keine elektroatat. Krafte). 
Im Falle einer Glaa | W.-Grenze wird also nicht nur die Lsg. des W. im geąuollenen 
Glas (vgl. H a b e r  u . K l e m e n s ie w ic z , Ztschr. f. physik. Ch. 67. 385; C. 1909. H. 
1191), sondem auch die des Glases in W. beriicksichtigt. Deswegen umfassen die 
Formeln aufier den Haber-Klemensiewiczschen Ketten auch die von H o r o v itz  
(Ztschr. f. Physik 15. 369; C. 1924. I. 139) u. S c h il l e r  (Ann. der Phyaik [4] 74. 
105; C. 1924. II. 435) gemessenen. (Ztachr. f. phyaik. Ch. 115. 54—60. Wien, 
Uniy.) B ik e r m a n .

Inanendrachandra Ghosh, Prodoahchandra E ay  Chaudhuri und Ashutosh 
Sen, Das JEleklrodenpołenłial von Quecksiłber gegen seine Ionen in wassriger Losung 
von (1) Methylalkohol, (2) Aceton, (3) Pyridin. Das absol. Potential von Metallen gegen 
ihre Ionen iindert sich mit der Natur des Losungsm. (vgl. K r u m r e i c h ,  Ztschr. f. Elek- 
trochem. 19. 622; C. 1913. II. 1104.) Diese Anderung wird dureh den Masimumpunkt 
der Elektrocapillarkuroe bestimmt. Die vom Vf. bestimmte Kurve fur wss. Lsgg. ist 
beinahe ident. mit der von K r O g e r  u . K r d m r e i c h .  Das Maximum liegt bei 1,005 Volt. 
Es werden Tabellen fiir die EK. angegeben, die dem Maiimumpunkt der Kurven in 
Loaungsgemisehen von W.-Methylalkohol, 'W.-Aeeton u. W .-Pyridin entspricht Der 
EinfluB der Konz. des Hg" ist verhaltnismaBig gering. Das a n g e g e b e n e  Elektroden- 
potential entspricht dem von Hg gegen l/I00-n. Hg-Ion in den yerschiedenen Lsgg. Die 
EK. an der Grenzflache zwischen einem Metali u. seinen Ionen ist ein MaB fur die 
freie Energie des Prozesses. In den angegebenen Losungsgemisclien ist bei 30° die
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freie Energie des Hg-Ions direkt proportional der DE. des Losungsmittels. (Quarterly 
Joum. Indian Chem.-Soc. 1. 189—200. 1924. Daeca, Univ.) L a s c h . .

G. A. Perley und C. W. Davis, Reduktion des Bleisulfats. UbergieBt man 
ein Pb—PbS04-Gemisch mit konz. NaOH, so bilden sich bald aus dem Gemisch 
Stókrystalle; bei Einw. yon NaOH auf Pb in Abwesenheit yon PbS04 findet zwar 
«ine Auflosung von Pb statt, aber keine Krystallausscheidung. Die B. der Kry- 
stalle wird durch Korrosion des urspriinglich eingefiihrten Pb begleitet, so daB die 
Gesamtmasse des metali. Bleis mit der Zeit abnimmt. Vf. finden die Ursache der 
Krystallbildung in der Tatigkeit der Konzentrationskette (Lokalelementes) Pb [ was. 
NaOH | was. NajSO., [ PbS04 | Pb, da die Konz. der Pb"-Ionen im Plumbit geringer, 
ist ais in PbS04-Lsg.; die EK. einer iihnlichen Kette (mit 4-n. NaOH) wurde mit
0,05 V gemessen. Die Drehung des Pb—PbS04-Gemisehes (in Gestalt z. B. eines 
sulfatisierten Pb - Stiibchens) begiinstigt die Krystallbildung, weil sie. einem Er-, 
setzen der mit Plumbit sehon gesatt Lauge durch frisebe Lauge glcielikommt. 
(Journ. Pbysical Chem. 20. 151—63. 1916. Durham, New Hampshire College.) Bi ł

G. A. Perley  und C. W. Davis, Das Regenerieren von Bleisammlem. (Vgl. 
vorst. Eef.) Sulfatisierte Pb-Elektroden konnen regeneriert werden, wenn sie anod. 
in Na^SO.,, NasC03- oder NaOH-Lsg. polarisiert werden, wobei das braune Pb02 
entateht. In Oxalat- u. Tartratlsgg. bildet sich an der Anodę ein bas. Salz des 
zweiwertigen Pb; in Chloratlsg. andert sich die sulfatisierte Anodę nieht. Die 
Kathode wird am besten in Na^SO.,-, Na^SO,,-, NaHP04- oder Na^COa-Lsg. reduziert. 
Das gunstigste Ergebnis erzielt man bei Verwendung von Na3S0ł ais des Elek- 
trolyten in der Begenerierzelle. (Joum. Physical Chem. 20. 164—67. 1916.) Bik.

Otto E ed lich , Zur Theorie der elektrolytischen Leitfdhigkeit. (Vgl. S. 1674.) 
Die von Debye u. HOckel (Physikal. Ztsebr. 24. 305; C. 1924.1. 623) gegebenen 
Gleichungen fiir die KonzentrationsabhUngigkeit der Leitfuhigkeit yon Lsgg. wurden 
yeriindert, indem statt des Faktors 6 im Stokesschen Gesetz K  —  6?ir r ]v  eine 
aus den Verss. zu entnehmende Zahl eingefiihrt u. indem bei der Entw. der Funk- 
tionen auf Glieder hoherer Ordnung beacbtet wird. Da sich der neue Faktor des 
Stokesschen Gesetzes ais fiir alle ein-einwertige Salze angenShrt gleich (=  6/0,694) 
erwies, so bleiben im Ausdruek fiir die Leitfahigkeit nur die Grenzleitffibigkeit u. 
der Hadius der Ionen, der von osmot. Messungen her bekannt ist, ais indiyiduelle 
Konstanten. Die {jbereinstimmung mit dem Experiment ist ausreichend fur Salze 
mit einer an 0,5 nahen Uberfiihrungszahl u. in Konzz. bis ca. 0,1-n. (Physikal. 
Ztschr. 26. 199—205. Wien, Techn. Hochsch.) Bikeiiman.

Pierre Weiss, Die magnetische Zustandsgleichung und Anderung des Atom- 
niomenłes. Die systemat. Unstimmigkeit zwischen den beobachteten Isothermen 
(d. b. den Kuryen „magnet. Permeabilitfit (fx) gegen magnet. FeldstSrke11 bei kon- 
stanter Temp.) (ygl. W e i s s  u . F o r k e r , C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 1670;
C. 1924. II. 284) u. den Voraussagungen der Theorie yeranlafit den Vf. die Hypo- 
these, daB sich die fi mit der Temp. nur sprunghaft andem, aufzugeben. Dies 
widcrspricht aber der Magnetonentheorie nieht, weil ein Gemisch aus zwei Atom- 
arten mit ganzen (aber yersehiedenen) Magnetonenzahlen eine gebrochene Magnetonen- 
zahl yortauschen kann. Fur Ni z. B. ist die Magnetonenzahl 3 bei sehr tiefen 
Tempp. u. 8 bei 750—1150° abs. festgestellt; bei dazwischen liegenden Tempp. stellt 
das Ni eine „Legierung“ aus den beiden, bei extrcmen Tempp. stabilen, Atomarten. 
Ans den beobachteten fi kann nun der relatiye Gehalt des ,,8-Nickels“ im Metali 
berechnet werden; man erhalt eine zwischen 0 u. 1150° abs. glatt yerlaufende 
Kurve. Bei Curie-Punkt (631° abs.) besteht Ni schon auf 96,8% aus dem 8-Nickel, 
bei Zimmertemp. auf ca. 50% (vom Referent nach der Kurye geschiitzt!). — Auf 
die Frage, ob der Wechsel der Magnetonenzahl auf unmittelbare Temperaturwirkung 
oder auf den EinfluB des temperaturabhSngigen molekularen Feldes zuriickzufuhren
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ist, kann keine Antwort gcgeben werden. — Vf. weist wiederum darauf hin, daft 
die Differenz der Magnetonenzahlen i= 5 =  ca. Bohrsehem Magneton ist. (C. r. d. 
l’Acad. des sciences 180. 358—61.) B ik e r m a n .

B. Cabrera, Die seltenen Erden und die Frage des Magnetom. Vf. stellt 
Messungen der magnet. Momente der Kationen der seltenen Erden an, urn Auf- 
schlusse uber die Existenz des Weissschen Magnetons zu erhalten. Im Gegensatz 
zu den Atomen der Fe-Gruppe sind die magnet. Momente der Atome der seltenen 
Erden nicht sehr empfindlich gegen die Art der chem. Bindung des betreffenden 
Atoms, so daB priizisere Bestst. moglich sind. Vf. miBt die magnet. Momente der 
Salze der allgemeinen Formel M2(S01)3-8H20 nach der Faradayschen Methode des 
nicht homogenen Feldes bei Zimmertemp. Im allgemeinen stellen sich (auBer fur 
Sm) die gemessenen Werte fiir die Zahl der vorliandenen Magnetonen bei Beriick- 
sichtigung der Genauigkeitsgrenzen der Bestst. ais ganzzahlig dar. Vf. diskutiert 
die einzelnen Werte bzgl. ihrer Zuyerliissigkeit. Werden die ermittelten Werte fur 
die Magnetonenzalilen ais Funktion der Ordnungszahl der betreffenden Elemente 
aufgetragen, so erhiilt man 2 fast symmetr. Kuryen, dereń eine bei Lanl — 0 be- 
ginnt u. bei EunI =  0 endet, u. dereń zweite bei Smm =  0 beginnt u. bei Lum =  0 
endet. Es lassen sich hieraus Riickschlusse auf die Art der Anordnung der Elek- 
tronen in den N-Niveaus ziehen. (C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 668—71.) F r k b .

Paul Pascal, Uber die Magnełocheniie der Polymeren. (Vgl. C. r. d. l’Acad. 
des sciences 178. 1541. 1906; C. 1924. II. 604. 1070.) Vf. ermittelt mittels Messungea 
des magnet. Verli. den Polymerisationsgrad von Polymetaphosphaten, welcher mit 
den iiblichen Methoden der Mol.-Gew.-Best. nicht erfaBt werden kann. Die ge- 
messene molekulare Suszeptibilitiit der Alkali- u. Atliylyerbb. der betreffenden Meta- 
phosphorsiiuren lassen sich in einen bekannten, dcm Alkaliatom bezw. der Athyl- 
gruppe zugehorigen Anteil u. einen weiteren Anteil aufteilen, aus dessen GrflBe die 
Zahl der in der polymeren Siiure befindlichen POa-Gruppen hervorgeht. Es ergibt 
sich, daB ein unl. Na-Metaphosphat von Maddrell ais ein Dimełaphosphat, u. dali 
gewisse unl. kolloidale K-Salze von Kurrol ais Oktonietaphosphate anzusprechen sind; 
ein weiteres, nicht kolloidales Salz scheint ein Dekametaphosphat zu sein. Die 
magnetischen „Inkremente“ der P 03 - Gruppe besitzen keinen streng additiyeu 
Charakter; vielmehr nimmt mit wachsendem Polymerisationsgrad der zahlenmaBige 
Wert dieses Inkrements stetig ab; aus dem Verlauf dieser Kurve sind die obigen 
Werte des Polymerisationsgrades interpoliert. Es zeigt sich ein augenscheinlicher 
Parallelismus zwischen der Abnahme der analyt. feststellbaren Ioneneigenschafteu 
u: der Abnahme des Paramagnetismus der P 03-Gruppe; dies spricht dafiir, daB bei 
der Polymerisation das Elektronengebaude der entstehenden Verb. eine wachsende 
Symmetrie aufweist. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 664—66.) F rankenburger.

R ichard  Vernon W heeler, Die Entziindung von Gasen. Teil V. Entzundung 
durch Induktionsfunken. Gemische der Paraffine mit Duft. (IV. vgl. M aso n  u. 
W H EELER , S. 21.) Es sollte die Zundung durch impulsive Hochspannnungsfunken 
(vgl. S. 20) mit der Zundung durch Induktionsfunken (Unterbrechungsfunken 
niedrigerer Spannung) yerglichen werden, von denen man annehmen konnte, daB 
sic infolge ihrer liingeren Dauer sich nicht melir ais momentane Warmeąuelle, 
sondern melir ais Dauererhitzung yerhalten wiirden, etwa wie eine geheizte Ober- 
flache. Die meisten Verss. wurden an Methan ausgefiihrt, einige auch an Athan, 
Propan, n.-Butan u. n.-Pentan. Bei der B. des Induktionsfunkens spielen 6 Yariable 
eine Rolle, die in elektr. u. mechan. eingeteilt werden konnen. Zur ersten Klasse 
gehoren Selbstinduktion, angelegte Spannung u. primiire Stromstiirke vor der Unter- 
brechung, zur zweiten die Natur des Metalls der Funkenstrecke, die Untcrbrechungs- 
^eschwindigkeit u. die Kontaktflache an der Funkenstrecke im Augcnblick der 
Stromoffnung. Ihr EinfluB auf die EntzUndbarkeit von Gasgemischen, gemessen
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durch den Ziindungsstrom (ygl. S. 20) wurde fiir jeden der Faktoren einzeln be- 
stimmt Der Ziindungsstrom fiel mit stcigender Selbstinduktion u. mit Steigen der 
angelegten Spannung. Bei Wechselstrom war die zur Ziindung erforderliche 
primiire Stromstiirke (Scheitelwert) etwas hoher ais bei Gleichstrom, offenbar weil 
die B. eines Funkens gerade am Scheitelpunkt des Wecliselstroms Sache des Zu- 
falls ist Das Metali der Funkenstreeke spielte eine erliebliche Rolle, mit seinem 
Kp. stieg der Ziindungsstrom, was in der esperimentell nachgewicsenen kurzeren 
Dauer des Funkens bei den schwer fluclitigen Metallen begrundet ist. Bzgl. der 
Unterbrechungsgescliwindigkeit wurde die von yornherein gemaehte Annahme be- 
stiitigt, daB bei sehneller Unterbrechung der Ziindungsstrom erheblich geringer ist 
ais bei langsamer. Bei den Verss. iiber den EinfluB der Kontaktfliiche an der 
Funkenstreeke wurde Óffnen u. Sehliefien des Stromes durch Trennen bezw. Zu- 
sammenschieben der Pole der Funkenstreeke erreicht. Bei kleiuer Kontaktfliiche 
soli uun infolge der groBeren Konzentrierung der ubergehenden Energie der Funken 
eine groflere Ziindkraft besitzen, der Ziindungsstrom also geringer sein, was esperi- 
nientell bestiitigt wurde. Im GroBen u. Ganzen yerhalt sich der Induktionsfunke, 
wenigstens in Gemischen der Paraffine mit Luft, wie ein Kapazitiitsfunke, nur mit 
dcm Unterschied, daB infolge seiner langeren Dauer u. groBeren raumlichen Aus- 
dehnung die Unterschiede bei den am leichtesten entziindlichen Gemischen ver- 
wischt werden. (Journ. Chem. Soc. London 127. 14—26. Eksmeals [Cumberland], 
Vers.-Station.) H e r t e r .

Siegbert W iesner, Zur Kenntnis der spezifischen W  ar men. Auf Grund der 
Annahme, daB sich die Atome beim Sehmelzen zu rotierenden Klumpen zusammen- 
ballen, gelangt der Vf. zu dem Satz: das Prod. aus dem Quadrat der Atomrefraktion 
u. der Differenz der spezif. Wiirmen von Schmelze u. Festkorper ist fiir alle „nor- 
malen“ Elemente eine Konstantę. (Ann. der Physik [4] 76. 439—43.) C a s s e l .

M. M. Grarver, Verda»ipfungsivarme und Molehdarassoziation der Flussigkeiłen. 
Entgegnung auf eine Arbeit T y r e r s  (Journ. Physical Chem. 19. 81; C. 1915. II. 
379). (Journ. Physical Chem. 19. 500— 512. 1915.) B ik e r m a n .

Ethelbert W illiam  B lair und "Wilfrid Ledbury, Die Partialdampfdrucke 
des Formaldehyds von wassrigen Formaldehydlosungen. I. Der Zweck dieser 
Unterss. war die Best. des Partialdampfdruckes yon Formaldehyd in Lsgg. ver- 
schiedener Konz. mit der Absicht, einen Weg zu finden, der die. Bindung verd. 
Formaldehyddiimpfe mehr oder weniger yollkommen ermoglicht So sollte ent- 
schieden werden, welche Hoclistkonz. erreichbar ist u. inwieweit die Kondensation 
bei tiefer Temp. gtinstig oder ungunstig fiir die Bindung des Formaldehyds sei, 
mit Berucksichtigung der Darst. von Formalinlsgg. der gebrauchlichen Konz. durch 
Abkiihlen sehr verd. oder feuchter Gase. Die zu den Messungen geeigneten App. 
sind im Original ausfiilirlich erliiutert, desgleichen die Methoden. — Formaldehyd 
zcigt in wss. Lsg. nieht die dem System Gas-W. entspreehenden Eigenschaften, 
entspricht yielmehr einer hochsiedenden FI. Komplexe Molekel sind einwandfrei 
nachgewiesen, die polymerisierte oder hydratisierte Formen begleiten u. mit den 
einfacheren Moll. im Gleichgewicht befindlich sind. Bei den gewohnlichen Tempp. 
ist dieses Gleichgewicht yon den schwereren Moll. stark abhiingig. Der Dampf- 
druck iiber der wss. Lsg. wird aber fast ausschlieBlich von der einfach mole- 
kularen Form abhiŁagig sein. Eine von CH3.OH befreite Formaldehydlsg. zeigte, 
nachdem bei 20° im Thcrmostaten Luft durcligeleitet war, im MaBe der durch- 
geleiteten Luftmenge Zunahme des Formaldehyddampfdrucks bis zu einem kon- 
stanten Masimum. Der Dampfdruek ist eine Funktion der Konz. der einfachen
l ormaldehydmoll., die aus den Komplexen gebildet werden. Da die Gesehwindig- 
Iteit dieser Umwandlung zu Beginn groBer ist ais die Wegnahme aus der Lsg., 
findet eine Anhiiufung einfaeher Moll. statt, die sich in zweifacher Hinsicht iiuBert:
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1. Verminderung der Gescliwindigkeit der B. einfacher Moll. auf Grund des 
Massenwirkungsgeaetzes u. 2. Erhohung des die Lsg. verlassenden Anteils von 
Formaldehyd. Das Hinzufiigen von CH, - OH macht sich erheblieh bemerkbar. Der 
Partialdampfdruck einer 15°/0 methylalkoh. Lsg. von CHjO bei 20° ist doppelt so 
groB ais der einer entsprechenden was. Lsg. Bei 0° wird durch die durehgeleitete 
Luft eine Erniedrigung des Dampfdrucks bis zu einem konstanten Minimum hervor- 
gerufen. Die Beobachtungen erklaren teilweise auch die auBergewohnlich holien 
Werte, die bei techn. Formaldehydlsgg. mit einem Gehalt an CH3 • OH gefunden 
wurden. (Journ. Chem. Soc. London 127. 26—40. Dorset, Holton Heath.) H o rs t .

Aa. K olloidchem ie. Capillarchemie.
Jerom e A lesander, Die Wirkung von Schutzkolloiden. Nach einem Hinwcis 

auf die histor. Entwieklung gibt der Vf. die Goldzahlen nach ZsiGMONDY fiir eine 
groBe Zahl von Schutzkolloiden an. Doppelte Schutzioirkung ist dann anzuweuden, 
wenn bei Zusatz des Kolloides zu einer Reaktionskomponente nocli eine AusfSllung 
eintritt; in solchen Fiillen hilft oft Zusatz des Kolloides zu beiden Komponentcn. 
Verschiedene Substanzen iiben, wiihrend sie in der Rk. ais Nebenprodd. entstehen, 
selbst Schutzwirkung aus (,,Autoprotection“). (Chemistry and Ind. 43. 1256—58. 
1924.) v . H ah n .

W ilder D. Bancroft, Die Theorie der Pepłisation. Nach einer ausfiihrlichen 
Besprcchung iilterer Theorien kommt Yf. zum SchluB, daB der Grund der Pep- 
tisation im Bestreben jeder adsorbierbaren Substanz zu suchen ist, die adsorbierende 
Flachę moglichst zu vergroBem. Im einzelnen wurden die Peptisationen erortert 
durch Losungsm., durch Ionen, durch undissoziierte Salze u. durch Kolloide. (Journ. 
Physical Chem. 20. 85—117. 1916. Cornell Univ.) B ik e r m a n .

A lfred Ktthn, Uberblick unserer jetzigen Kmntnisse iiber Wasserbindung in 
Kolloiden. Vf. gibt einen Uberblick iiber die Kennzeichen der Wasserbindung in 
Gelen u. Solen, iiber die Methoden zu ihrer Best u. iiber die theoret. moglichen 
Formen der Wasserbindung, von denen er folgende behandelt: Okklusions-, Ad- 
sorptions- u. Capillarwasser, kolloidgebundenes, chem. gebundenes, komples ge- 
bundenes u. osmot. Wasser. (Kolloid-Ztschr. 35. 275—94. 1924.) T rćnel.

M artin H. Fischer, Die Jcolloidchemische Theorie der Wasserbindung im Or- 
ganisnius. Vf. erortert die Widerspriiche der osmot. Theorie fiir die Wasserbindung 
im Organismus u. zeigt, daB die Wasserbindung in Zellen u. Geweben derjenigen 
in einfachen Kolloiden wie Fibrin, Gelatine u. a. qualitativ u. quantitativ analog 
ist. Diese GeaetzmaBigkeiten sind folgende: Fibrin z. B. nimmt mehr FI. auf in 
jeder Siiure- oder Alkalilsg. ais in reinem W. Die Aufnahme von W. nimmt bis 
zu gewissen Konzz. proportional zu u. sinkt dann wieder. Zusatz neutraler Salze 
reduziert den Quellungsgrad, proportional der Salzkonz., jedoch verschieden nach 
der Art des Salzes mit steigendem EinfluB in folgenden Reihen: Chlorid, Bromid, 
Jodid, Aeetat, Sulfat, Phosphat, Zitrat — NH4, K, Na. Si, Mg, Ca, Sr, Fe, Cu, Hg. 
Die Ab- u. Aufnahme von W. ist in groBer Annaherung reyersibel. — Auf Grund 
der geschilderten Analogie wird die Absorption u. Sekretion im lebenden Organismus 
rein kolloidchem. erkliirt u. das Protoplasma ais ein Dispersoidsystem vom Typus 
„W. gel. in Phenol“ aufgefaBt. (Kolloid-Ztschr. 35. 294—302. 1924.) TrćNEL.

Gustav F. H uttig , Zur Frage der Wasserbindung in Kolloiden. Schon wieder- 
gegeben nach Fortsclir. d. Ch., Physik u. physik. Ch. 18. Nr. 1. 5; C. 1924 n. 
2225. (Kolloid-Ztschr. 35. 337—39. 1924.) TrćNEL.

P. P. von W eim am , Notiz iiber den Zusammenhang des Dispersationsprozesses 
wid der Entstehung chemischer Verbindungen zwischen Dispergator und Dispergendum. 
Erwiderung auf die Bemerkung von R. S c h w a r z  (Kolloid-Ztschr. 34. 29; C. 1924.
I. 2412), daB sich kein Anhaltspunkt dafiir ergibt, daB der Peptisator HC1 mit SiOs
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eine Verb. eingehen kann. Die Veras. von SCHWARZ sind niclit beweisend. Schon 
DOYEBI (1847) fand, daB sich aus Si02-Lsgg. in starker HC1 SiUciumhydroxydkrystalle 
bilden. Es entstehen dynam. chem. Yerbb. Der DispensationsprozeB wird liervor- 
gerufen durch atomare Wechuelwrkg. zwischen den Oberflfichenatomeu der dispersen 
Teilchen u. den Atomen des Dispergators. Diese Wechselwrkgg. unterschieden 
sich im Prinzip nicht von ebensolehen typ. chem. Verbb. (Kolloid-Ztschr. 36. 
175.) L a s c u .

P. P. VOH W eim am , Uber den gallertartigen Zustand der Materie. I. VeranlaBt 
durch die Arbeit von L a y in g  u . B a in  (Kolloid-Ztschr. 3 5 . 18; C. 1 9 2 4 . II. 1867) 
erklart Vf., der Gegensatz Gallerten u. Flocken widerspreche seinen Erfahrungen 
uber das Gelatinieren von dispersen Systemen aus W.-freien aromat. KW-stoffen 
(vgl. „Kolloidcs u. krystalloides Losen u. Niederschlagen“, Kyoto 1921). Durch Yerd. 
der dispersen Phase geht diese allmahlich in flockige Ndd. uber. Typ. durch- 
sichtige Gallerten konnen auch positive Lauediagramme geben. In extremen Ffillen 
sind die typ. durchsichtigen Gallerten fast molekular disperse Systeme u. sind nach 
Ansicht des Vfs. erste Stadien der Krystallisation. (Kolloid-Ztschr. 3 6 . 175—76. 
Osaka.) L a s c h .

H. Freundlich. und F. Moor, Uber die Einwirkung von Silbe>sol auf Arsentri- 
mlfiisol. Es wurde die Einw. des negatiyen Ag-Sols auf das negative A s^-S o l  
untersucht Beim Vermischen des rotbraunen Ag-Sols mit dem hellgelben As-Sol 
tritt goldbraune Fiirbung ein, die sich, im Dunkeln aufbewalirt, in kognakfarben 
bis rotlila iindert. Diese Farbę halt sich im Dunkeln viele Wochen, bis Koagu- 
lation eintritt. Im Licht dagegen geht die Yeranderung weiter von stahlblau bis 
orange. Die Dunkelrk. ist eine Voraussetzung fur die Lichtrk., denn letztere geht 
nicht vor sich, wenn man das Dunkelgleichgewicht nicht abwartet. Die Dunkelrk. 
beruht hochstwahrscheinlich auf einem Zusammentreten der Kolloidteilchen oline 
Mitwrkg. echt gel. Stoffe, was dadurch bewiesen wird, daB der Vorgang beim 
raschen Gelatinieren der FI. ausbleibt, weil die Kolloidteilchen in dem Gel zu 
langsam diffundieren (vgl. T i a n , Kolloid-Ztschr. 31 . 165; C. 1 9 2 3 . I. 1549). Die 
Lichtrk. ist eine rein chem. Kk., die sich unter Mitwrkg. des Sauerstoffs abspielt. 
Der entstehende Stoff ist wahrscheinlich Silberłhioarseniat. (Kolloid-Ztschr. 3 6 . 
17—21. Berlin, Kaiser W iL H E L M -Inst. f. phys. Chemie.) L a s c h .

Ernst E ried  und V o . Pauli, Bdtrdge zur allgemeinen Kolloidchemie. XIII. Zur 
Anahjae und Konstiłution der Silbersole. III. (XII. vgl. Kolloid-Ztschr. 35. 131;
C. 1924. II. 2517.) Alle Kolloide, dereń Losungsstabilitiit an ihre elektr. Ladung 
geknupft ist, bestehen aus einem neutralen Molekulaggregat, das von einer Schicht 
ionogener Komplese seine Ladung erhalt. — Die Ag-Sole wurden nach N e u r e i t e r  
u. Pac  Li (Kolloid-Ztschr. 33. 67; C. 1923. III. 993) durch Red. von AgCl mit Hy- 
drazinhydrat dargestellt. Nach 10—12 tóg. Dialyse wurden in den Solteilchen bis 
15% AgCl nachgewiesen. Ais Gegenionen kommen nur NH,-Ionen in Betracht, 
die im Flockungsfiltrat sich vorfanden. Durch fortgesetztc Dialyse gehen die Sole 
mit NH4 ais Gegenionen in solche mit H-Ionen, Azidoide, uber. Zunachst sind NH4- 
«• H-Ionen nebeneinander yorhanden. Die NH4-Ionen gehen unter Mitnahme von Cl- 
Ionen ais NH4OH durch die Membran. Diese Vorgange wurden durch Leitfiihigkeits- 
btrationen verfolgt. Bei liingerem Stehen (2 Monate) yerschwinden aus dem Azidoid 
die freien H-Ionen u. es erscheinen wieder NH4-Ionen. — Uberfiihrungsyerss. ergaben 
gute Ubereinstimmung der gemessenen Wanderungsgeschwindigkeit U mit der Squi- 
valenten Ionenbeweglichkeit u, welche aus der Leitfabigkeit u. Konz. der Gegenionen 
abgeleitet wurde. Bei tjberfuhrungsyerss. unter Zusatz von Alj(S04)3 konnte eine 
Umladung der Teilchen, wie sie B u rto n  fand, nur bei gleichzeitgem Zusatz von 
Alkali beobachtet werden. Ohne Alkali tritt bloB entsprcchend der Flockung Ent- 
ladung der Teilchen ein. Aus den Yerss. schlieBen Yfif'. auf die Konst. des iono-
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genen Komplcxes. Er muC Ag ais Zentralatom u. einen UberschluB an Cl-Ioncn 
enthalten, der die negatiye Aufladung bedingt. Die einfaehste Type (AgClj)'NH,. 
Es konnen aber auch hohere Formen vorbanden sein. Das Wiedererscheinen von 
NH4-Ionen beim Stehen von Azidoiden liiBt vermuten, daB oder NH4Cl aus 
den Solteilclien in die FI. tritt. Es ist wahrsclieinlich, daB ein solches Komplexion 
mehere negatiye Ladungen trSgt z. B. Ag(NHs)Cl*", da die Oberfliiclienatome der 
Teilchen nicht ausreichen, um die notigen Klomplexe mit einfacher Ladung za 
tragen. Die angenommenen ionogenen Komplexe sind schwer isolierbar, aber doch 
in den Azidoiden besKindig. Grund ist die niedrige Konz. u. die Wechselwrkg. 
zwischem den Komplexen u. den angrenzenden Atomen der Solteilclien. (Kolloid- 
Ztsclir. 36. 138—48. Wien, Uniy.) L asch.

P. P. von W eim aru, Studien iiber Dispersoidsyntliese des Goldes. II. (L vgl. 
Kolloid-Ztschr. 33. 74; C. 1923. III. 994.) Dispersoide Au-Lsgg. nach der yom Yf. 
modifizierten Formolmethode mit gewolmlichem dest. W. u. gewohnlichen Reagenzien 
hergestellt, sind jahrelang lialtbar. Das beim Yerdunsten sieli abscheidende Au ist 
wieder kolloid 1. MiBerfolge bei Anwendung der Formolmethode liegen meist an 
der Veriinderlichkeit der was. Formollsg. — Au-Lsgg., nach der Phosphormethode 
hergestellt, sind leicht durch Pilze zerstorbar, wahrend die Glycerinmethode Monate 
liindurch haltbare Priiparate ergibt. — Nach der Tartrat- bezw. Citratmethode her- 
gestellte Au-Lsgg. sind jahrelang haltbar u. gegen Kochen, Staub u. dgl. sehr wider- 
standsfahig. — Mit wachsender Konz. der reagierenden Lsgg. nimmt die mittlere 
KrystallgroBe ab. Im UberschuB yorhandene Tartratlsg. wirkt ais Dispergator. 
Dagegen nimmt mit der Konz. der reagierenden Lsgg. die mittlere TeilchengroIJe 
der abgeschiedenen Stoffe zu. Bei hoheren Konzz. sind die Krystallindiyiduen an 
der OberflSche durch fremde Molekeln yerunreinigt u. es entstehen nicht dispergier- 
bare Ndd. Nach bestimmten Losungsmethoden des Vfs. lassen sich diese auch dis- 
pergieren. Fiir Au u. Ag eignet sich KCN  besonders ais Dipersionsmittel. (Kolloid- 
Ztschr. 36. 1— 12. Osaka Uniyers., Kyoto techn. Forscliungsinst.) L asch.

P. P. von W eim arn, Notiz iiber die Słabilitat dispersoider Silberlomngen. (Vgl. 
yorst. Ref.) Die nach der Formolmethode hergestellten dispersoiden Ag-Lsgg. ver- 
hiilten sich genau wie die analogen Au-Lsgg. (ygl. Studien iiber Dispersoidsynthese 
des Goldes II, S. 1). (Kolloid-Ztschr. 36. 55. Osaka.) L asch .

F.-Y. V. Hahn, Das Verhalten quellbarer Stoffe in Gegenwart capillaraktwer 
Substanzen. Zur Erklarung des Membraneffektes von B r in k m a n  u . S z e n t -G y Orgyi 
wurde die Quellung von Gelaline in oberfl&chenaktiyen Substanzen untersucht. 
Ais App. wurde eine Weiterentwicklung der Beloffschen Capillare yerwandt Es 
wurde keine Beziehung zwisclien der Oberflachenaktiyitat u. der Quellung gefunden. 
Die lipoidloslichen Narkotika entąuellen die Gelatine, die meisten anderen ober- 
flachenaktiyen Stoffe wirken ąuellungsfordernd. Atropinsalze und Paraldehyd 
bewirkte zunaclist Quellung, nach kurzer Zeit Entquellung der Gelatine. (Ztschr. 
f. Elektrochem. 30. 453. 1924. Hamburg.) v. H a h n .

Inanendra  N ath  M ukberjee und H ira  Lal Ray, Elektro-osmotische Versuche 
iiber die Adsorpticmskraft eines unloslichen Salzes gegeniiber dnem seiner Ionen. L 
Vf. yerwendet zu seinen Verss. Pb-Chromat. Der Pb-Chromat-Nd. wurde sehr 
sorgfiiltig gereinigt, in W. oder Elektrolytlsg. aufgeschwemmt u. in einem U-Eobr 
dem elektr. Potentialgefiille ausgesetzt. Die Verss. ergaben, daB PbCrO< gegen W. 
negatiye Ladung besitzt, die wahrscheinlich herriilirt von adsorbierten Chromationen, 
die beim Wascheu nicht entfernt werden konnten, oder von adsorbierten OH-Iouen 
aus dem W. Die Reihenfolge der Adsorbierbarkeit der Kationen ist Pb” ]> Ba 
Ca" K \ Die Reihenfolge der Anionen CrO(" J 0 3'  >  N O / J ' S04" ]> Cl'* 
Es werden dcmnach die Ionen des Nd. Pb" u. CrO/' am stiirksten adsorbiert. 
Durch die Adsorption des Pb" wird die negatiye Ladung dęs PbCr04 yermindert
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u. wird in hohcren Konzz. sogar in positiye Laduug umgewandelt. Dadurch hat 
man dic Moglichkeit, clektr. neutrale Ndd. herzustellen. Entgegcn der Ansiclit von 
P a n e te  besteht die Adsorption eine3 konBtituierenden Ions nicht in einem einfaclien 
Austausch eines Ions des Krystallgitters mit einem łon der Lsg., sondern das łon 
wird an der Oberflache yerankert u. crteilt dieser dadurch eine Ladung. (Quarterly 
Journ. Indian Chem.-Soc. 1. 173—88. 1924. Caleutta, Univ.) L a s c h .

W ilder D. Banoroft und Charles Gurchot, Durchlas.yigkcit von Membranen. 
Ferrocyanhipfer-Membrane werden durch scliwach %*gen Methylalkoliol u. durch 
schwache Essigsaure koaguliert u. dadurch fur Zucker durchliissig. Auf diese 
Weisc erkliiren sich auch die Verss. von B a r l o w  (Philos. Magazine [6] 10. 1; 11. 
595 [1906]) mit Ferroeyankupfermembranen u. A., ferner Verss. von C z a p e k  (Ber. 
Dtsch. Botan. Ges. 28. 159; C. 1910. II. 578) mit Zellmembranen u. verschiedenen 
Alkoholen u. Sauren u. die Verss. von W a l d e n  (Ztschr. f. physik. Ch. 10. 705 [1892]) 
mit yerschiedenen Sauren. Wahrend demnach Alkohole u. Sauren auf Ferroeyan- 
kupfersole koagulierend wirken, wirken Alkalien auf Ferrocyankupfergele peptisierend. 
(Journ. Physical Chem. 28. 1279—83. 1924. Cornell Univ.) L a s c h .

Helene Connet W ilson, Der osmolische Druck des Hamoglobins. Eine Er- 
kla.rv.ng des Einflusses von Essigsaure auf Grund der Donnanschen Theorie vom 
Membrangleicligeioicht. Die friiheren Ergebnisse (vgl. Biochemical Journ. 17. 59;
C. 1923. I. 1628) werden bestatigt, die Zunahme des osmot. Druckes bei Dialyse 
gegen Essigsaure jetzt sogar 4—6-mal so hoch ais gegen dest. W. gefunden. Nach 
Erreichung des Gleichgewichtes ist die [II'] der Hamoglobinlsg. wesentlich geringer 
ais die der essigsauren AuBcnfl. Dies kann durch die Donnansche Theorie erkliirt 
werden. Die Existenz eines Donnanschen Gleichgewichtes unter diesen UmstSnden 
beweist, daB B. von Hdmoglobinacetat stattgefunden hat, wodurch sich auch die 
Erhóhung des osmot. Druckes erklart. Mathemat. Berechnungen im Original. 
(Biochem. Journ. 19. 80—83. Uniw of Pennsylvania.) S p i e g e l .

W ilder D. Bancroft, Die Tlieorie der Emuhionierung. VII. (VI. vgl. Journ. 
Physical Chem. 19. 275; C. 1915. II. 301.) Die vorliegenden Veroffentlichungen 
(vor allem M e t c a l f , Ztschr. f. physik. Ch. 52. 1; C. 1905. II. 194) iiber die 13. 
von festen Hiiutchen auf der Oberflache von einheitlichen Fil. (Hg) u. Lsgg. 
(Pepton in W.) werden eingehend besprochen. Manchmal besteht dies Hautcheu 
aus Osyden oder Hydroiyden — so auf Hg oder auf Lsgg. der Ferrisalze — 
manchmal aus dem gel. Stoff (Pepton) selbst. Eine unl. Modifikation des Peptons 
braucht nicht angenommen zu werden, um die Adsorption an der Wasseroberflache 
erkliiren zu konnen. (Journ. Physical Chem. 19. 513 — 29. 1915. C o r n e l l  
Univ.) B ik e r m a n .

T. B.oland Briggs und Hugo F. Schmidt, Untersuchungen iiber Emulsionen.
II. (I. ygl. B r i g g s , Journ. Physical Chem. 19. 210; C. 1915. II. 258, III. vgl. 
Br ig g s , Journ. Physical Chem. 24. 120; C. 1920. IV. 764.) Beim Schiitteln des 
Bzl. mit W., welches ein wenig gel. Alkaliseife enthSlt, entsteht stets eine Bzl.- in 
W.-Emulsion, unabhangig von den Mengen der Komponenten. Nur die zur Homo- 
genisierung notige Schiittelzeit nimmt zu, wenn die relatiye Bzl.-Menge wachst, u. 
zwar zuerst langsam, dann immer steiler; waren zur B. einer 40<’/(,ig. Emulsion
2 Min. erforderlich, so dauerte die Herst. einer 96°/0ig. 125 Min. Bei gleicher 
Schiittelzeit nimmt die emulgierte Bzl.-Menge mit der Seifekonz. (Na-Oleat) zuniichst 
(his ca. 1 °/0) rasch zu, um bei starkeren Konzz. konstant oder gar fallend zu werden. 
Wahrend ein 20 Min. langes Schiitteln mit l°/0ig. Na-Oleatlsg. geniigte, um eine 
ca. 850/0ig. Emulsion zustande zu bringen, entsteht bei Verwendung des harzsauren 
Aa (Na-Resinat) zu gleicher Zeit eine nur 70%ig. Emulsion, mit Ferriacetat oder 
nut Gelatine eine nur 40%ig. Ein Zusatz von ŃaOH zur Na-Oleatlsg. beschleunigt 
die Emulsionierung, so lange die Konz. des NaOH 0,1% (>m Falle einer 0,5°/0ig.
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Na-Oleatlsg.: 0,01%) nicht iiberBteigt. W . in Bzl-Emulsionen entstehen, wenn das 
Bzl. yorher mit Mg-Oleat versetzt wurde; es ist zweckmiiBig, das W. zur Bzl.-Lsg. 
allmSlilich unter Schiitteln zuflieBen zu lassen, wodurch die Darst. einer 90°/0ig. 
Emulsion ermoglieht wird. Andere Salze der Fettsiiuren mit Erdallcali- oder Sclwer. 
metallen sind weniger geeignet. — Die TropfengroBe beim AusflieBen von Bzl. ins 
W. aus einer Capillare hfingt von den Verunreinigungen des W. ab; sie nimmt 
stark zu (die Tropfenzahl also ab) unter EinfluB von Gelatine oder arab. Gummi, 
ab nach Zusatz von olsaurem oder harzsaurem Na. Die Tropfenzahl beim Ein- 
flieBen von W. in Bzl. wiiehat auf das 4faehe, wenn im Bzl. 1% Mg-Oleat oder 
harzsauren Mg aufgelost ist. (Journ. Physical Chem. 19. 478—99. 1915. Worcester, 
Polyt. Inst. u. Comell Univ.) BlKERMAN.

S. Liepatow, Zur Lehre der Adsorpłion. Gewohnliclie Cellulose wurde mit W.,
A. u. A. gewaschen u. dann zur Adsorption von NaOH, KOH u. Ba(OH)a aus verd. 
Lsgg. yerwendet. Das Gleicligewicht war nach 60' erreicht. Die Resultate ergaben, 
daB NaOH  u. KOH  unter sonst gleichen Bedingungen gleich stark adsorbiert wird.

J.
Den Berechnungen wurde die Forinel von B o e d e k e r  Cj =  fi c1i> zugruude gelegt. 
Au cli die Formel yon H e n r y  ą  =  KCj ist fiir yerd. Lsgg. gut anwendbar. Aus 
konz. Lsgg. ist die Adsorption durch starkę Quellung der Cellulose komplizierter. 
Die AdBorptionskurye steigt steil an. Bei Ggw. yon Elektrolyten wird die Quellung 
u. damit im Zusammenhang auch die Adsorption yerringert. Die Adsorption von 
Laugen durch Cellulose ist reyersibel. Sie kann ais eine rein chem. aufgefaBt 
werden; eine chem. Rk. mit liydrolyt. Charakter. (Kolloid-Ztschr. 36. 148—57. 
Moskau, Kattunfabr. E. ZOn d e l .) L asch.

G. Stadników, Ubcr die cheniische Adsorption. Die friiher (Kolloid-Ztschr. 3L 
19; C. 1923. I. 487) aufgestellte Adsorptionsgleichung C.iIC1 =  K(Ci'jCl') fur das 
trichinoide Anilinschicarz ais Adsorbens u. HC1 u. HN03 ais Adsorbenda gilt auch 
fiir andere Sauren u. Sauregemisclie (z. B. CH3C00H  -f- (COOH)2; (COOH)2 -j- 
CHsClCOOH usw.). Die Fiihigkeit, sich mit Aminoderiw. zu yerbinden, muB jedoch 
bei den Halogenderiw. besonders stark ausgepriigt sein. (Kolloid-Ztschr. 35. 228—33.
1924. Moskau, Chem. Inst. d. Ob. Volkswirtschaftsrates.) v. Hahn.

P. Pawlow, Uber die Adsorption. VI. Die Meihoden zur Untersclieidung von 
verschiedenen Arten der Adsorption. (V. vgl. Kolloid-Ztschr. 35. 159; C. 1924. II. 
2517.) Vf. unterscheidet drei Arten: die chem., die capillare u. die Verteilungs- 
adsorption. Am Beispiel der Adsorption yon K2Cr07 durch PbC03 wird die 
Kichtigkeit der fiir jede Adsorptionsart aufgestellte Isotherme bewiesen. (Kolloid- 
Ztschr. 35. 221—25. 1924.) v. H a h n .

P. Paw low , Uber die Adsorption. VII. Das Wesen der Adsorption von Essig- 
saure durch Kohle. (VI. ygl. yorst. Ref.) Gemeinsam mit W. P. M alitzky unter- 
suchte Vf. den EinfluB des Lsgs.-Vol. u. der Menge des Adsorbens auf die Adsorptions- 
kurye, den der Verd. auf die Adsorptionsmenge, ferner die Einw. des Dispersitats- 
grades auf die Adsorptionsisotherme. — Der Adsorptionskoeffizient erweist sich 
ais nicht abhSngig von der Menge des Adsorbens u. dem Lsgs.-Volumen. Im Sinne 
der „Adsorptionsarten“ des Vfs. ziihlt diese Adsorption zu der Klasse der Ver- 
teilungsadsorptionen. (Kolloid-Ztschr. 35. 225—28. 1924.) v. H a hn .

P. Pawlow, Uber die Adsorption. VIII. Das Adsorptio7isvermogen des luft- 
trocJmen Mangandioxydhyrats. (VIII. ygl. yorst. Ref.) Im System M ang an d io iy d  
(ais Adsorbens) — AgNOs (ais Adsorbendum) uberlagert die Adsorption eine kom- 
plizierte chem. Rk.; die Moglichkeit der B. yon basischen Salzen mit mehreren 
Mn-Atomen in einem Molektil steigert die Mannigfaltigkeit der sil. Prodd. (Kolloid-
Ztschr. 35. 375—77. 1924.) y. H a h n .

P. Paw low , Uber die Adsorptim. IX. Das Adsorptionsvermogen der Acker-
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erde. (VIII. vgl. vorat. Ref.). Daa Adsorptionsyermogen der Aclcererde fiir Elek- 
trolytlsgg. wird bestimmt aus der Aufnahme von NH4-Ionen, aus NH4-Cl-Lsg., der 
ein chem. ProzeB zugrunde liegt. In der FI. erscheinen nach der Adsorption Ca- 
Ionen, die aus dem Boden stammen u. gegen NH4-Ionen ausgetauscht sind. Fiir 
eine einfache chem. Umwandlung hat Yf. folgende Adsorptionsgleichung auf-

gestellt cn. Nach ' dieser Gleichung muB bei konstanter Adsorbens-

masse die von 1 g adsorbierte Menge in Molen dem Losungsyol. direkt bei kon- 
stantem Vol. die von 1 g adsorbierte Molenzahl der Adsorbensmenge umgekehrt 
proportional sein. Dies ist aber bei den obigen Yerss. nicht der Fali, woraus ge- 
schlossen wird, daB der chem. ProzeB zwischen Boden u. Salzlsg. durch mehrere 
chem. Gleichungen zum Ausdruck kommt, also eine komplizierte Rk. darstellt. 
(Kolloid-Ztschr. 36. 78—81. Odessa.) L a s c h .

S. Ghosli und N. R.. Dhar, Studieti iiber Adsorption. IX. Der Einflv.fi ver- 
schiedener Substanzen und die Bedeutung der Adsorption von Anionen fur die Koagulation 
von Arsen- und Antimontrisulfidsolen. (VIII. vgl. Kolloid-Ztschr. 35. 144; C. 1924.
II. 2517.) In einer fruheren Arbeit (Journ. Physical Chem. 28. 313; C. 1924. II. 
1166) wurde festgestellt, daB die Menge des zur Fiillung eines Sols notigen Elektro- 
lytcn mit der Konz. des Sols wiichst unabliangig von der Wertigkeit des Elektrolyten. 
Dieser Regel folgen alle Sole auBer einigen Sulfidsolen. Fur letztere wird zur 
Erklilrung dieser Abweichung Adsorption eines Ions mit der gleichen Ladung wie 
das Sol angenommen. (Vgl. Kolloid-Ztschr. 34. 262; C. 1924. II. 1167.) Es wird 
der EinfluB der Konz. von As±Sa- u. Sb.^-Solen bei ihrer Flockung durch Elektrolyte 
bestimmt. Koagulation durch 2- u. 3-wertige Elektrolyte folgt der allgemeinen 
Regel, wahrend bei 1-wertigen mit erhohter Konz. des Sols geringere Elektrolyt- 
mengen zur FSllung erforderlich sind. Aa,S3-Sole werden leicht nach der Gleichung 
As,S3 -)- 3H20  =%■ As20„ -(- 3H.,S unter B. von freier arseniger Saure hydrolysiert, 
besonders wenn uberschussiges H.2S entfernt wird. Bei Ggw. von geniigenden 
Mengen As20 3 verschwindet der EinfluB der Verd. auf die Koagulation durch 
K-Salze. Bei Ggw. von H2S werden die Sole etwas stabiler gegen KC1, K2S04, 
instabil gegeniiber MgCLj, MgS04, BaSO. Vf. schlieBt daraus, daB bei yerd. AbsS3- 
Solen nur deslialb mehr KC1 zur Koagulation erforderlich ist, weil mit der Yerd. 
auch die Hydrolyse zunimmt. Durch Erhitzen werden As2S3-Sole stabiler gegeniiber
1- u. 2-wertigen Ionen. Sb2S3 wird durch Erhitzen instabil. Bei der Alterung 
werden beide Sole instabiler gegen Elektrolyte. Bei der Koagulation dieser Sulfide 

■mit Salzen derselben Kationen aber yerscliiedener Anionen, sind bei Salzen mit zwei- 
oder mehrwertigen Anionen groBere Konzz. erforderlich, ais bei Salzen mit ein- 
wertigen Ionen; wahrscheinlich werden zwei u. mehrwertige Anionen von den 
Solen starker adsorbiert. — Die Zeit hat einen geringen EinfluB auf die Koagulation
— Jodstiirke wird beim Verdiinnen gegen alle Elektrolyte stabil. Ionen von der 
gleichen Ladung des Sols werden von der koagulierten Masse adsorbiert. (Kolloid- 
Ztschr. 36. 129—37. Allahabad, Indien.) L a s c h .

D. C. Jones, Adsorption aus Losungen durch Kieselsaure von verschiedenem 
Dispersitatsgrad. Vf. bestimmt die Adsorption von Essigsaure aus Ligroin 
(Kp. 125—130°) durch Quarzpulver, gefallte Si02 u. Silicagele mit verschiedenem 
Wassergehalt bei 27°. Die Ergebnisse befriedigen mit Ausnabme der hochsten 
Konzz. die Freundlichsche Gleichung a:/m == a-cl'n; die Konstantę a nimmt von
0,168 fiir Gele mit 3,5—8% W. auf 0,007 fiir Quarz ab. Aus den yerschiedenen 
Wertcn der Konstanten n  wird geschlossen, daB die hohe Wirksamkeit der wasser- 
baltigen Gele besonders bei kleinen Gleiehgewichtskonzz. nicht allein durch die 
VergroBerung der spezif. Oberflache heryorgerufen wird, sondern wahrscheinlich 
auf der B. sehr enger Capilhirraume beruht. Aus Yerss. iiber das Adsorptions-
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yermogen der Silicagele fiir W. u. Ergebnissen anderer Forscher an SO, berechnct 
Vf., dafl sich bei gewohnlicher Temp. etwa 30—40% der Adsorption auf Capillar- 
kondensation nach ZsiGMONDY oder auf das Entstehen dickerer Adsorptiona- 
schichten im Sinne P o l a n y is  zuriickfuhren lassen; die Adsorption yon W. aus 
nahezu gesatt. Dampf kann auch durch die B. monomolekularer Oberflachen- 
schichten erklSrt werden. Gele mit 3,5—8% W. zeigen gleiches Adsorptiona- 
yermogen; anscheinend ist das W. in selir engen, anderen Stoffen nieht zugang- 
lichen Poren eingeschlossen u. ubt daher auf die GroBe der freien Oberflache 
keinen EinfluB aus; wasserarmere Gele sind wegen struktureUer Veriinderungen 
beim Erhitzen weniger wirksam. (Journ. Physical Chem. 29. 326—35. London, 
Univ.) K r u g er .

W. A. P a trick  und J. S. Long, Die Adsorption von Butan durch Silkagtl. 
(Vgl. S. 1285.) Die Adsorption von Butan durch Silicagele verschiedenen Wasser- 
gehalts wird bei 0, 30, 40 u. 100° untersucht. Werden die Logarithmen der ad- 
sorbierten Menge x /n  gegen die Logarithmen der Gleichgewichtsdrucke auf- 
getriigen, so verlaufen die fiir verschiedene Tempp. erhaltenen Kurven unter- 
einander parallel u. schwach konkay gegen die log x/fx- Achse; Gele mit ca. 2% W. 
haben das groBte Adsorptionsyermogen. Die Ergebnisse befriedigen die vom Yf. 
abgeleitete Gleichung v =  K -  (Pff/P,) V*. (P0 =  Sattigungsdruck, a —  Oberflachen-
spannung des Butans, v — Vol. der adsorbierten FI., Z  u. l/w =  Konstanten); 
der Vorgang lSBt sich also Yollkommen durch Capillarkondensation erklaren: Reines 
n-Butdn, Kp. —1°, wurde durch Dehydratation von n-Butylalkohol mittels H3P0, 
bei 400° u. Hydrierung des gebildeten Butylens mittels Ni u. Paraffinol (sehr starkes 
Riihren) dargestellt. (Journ. Physical Chem. 29. 336—43. J o h n  H o p k in s  Uniy.) Ku.

Otto E.uff und E rnst H ohlfeld, U ba- aktwe Kohle. III. Die raumlichen und 
stochiometrischen Verhaltnisse der Adsorption (chemisehe Komplexbildung). (II. vgl. 
Kolloid-Ztschr. 34. 135; C. 1924. I. 2673.) Nach Ansicht des Vfs. wird die 
vitdt der Kohle durch chem. Umgestaltung ihrer Oberflache, d. i. durch eine be- 
stimmte Umgruppierung der C-Atome yeranlaBt. Die Adsorption wiire somit ein 
Sonderfall der chem. Molekiilkomplexbildung (vgl. R u ff , Kolloid-Ztschr. 30. 350;
C. 1923. I. 486). Es wird untersucht, ob die Adsorptionsyorgange dieser Yor- 
stellung entsprechen. Bei der Molekulkomplexbildung bindet ein Zentralatom ein 
oder mehrere Fremdmolekiile in mehreren Stufen, aber immer in ganzen Zahlen, 
begrenzt durch die Sattigung (Koordinationszahl). Die zurzeit herrschende An- 
schauung betrachtet die Adsorption ais das Ergebnis einer allgemeinen Oberfliichen- 
wrkg. Es wird an einem reichen Literaturmaterial gezeigt, daB in den friiheren 
Arbeiten nichta enthalten ist, was der Theorie der Molekulkomplexbildung wider- 
spricht. — Bei den Verss. wurde immer mit derselben Kohle die Adsorption einer 
moglichst groBen Zahl yon Stoffen moglichst bis zur Sattigung der Kohle yerfolgt 
u. dann die Zahl der im Zustand der Siittigung adsorbierten Molekule festgestellt 
u. mit der wahrscheinliehen Fliichenbedeckung dieser Molekule yerglichen. Es 
wurden yon Gasen NII3, Acetylen, C O von fl. Stoffen Fhenol, Anilin, von gel. 
HgClz, CdJ2, Benzoesaure, Bernstein-, Fumar-, Chcalsiiure, Thioliamstoff, ais Adsorbens 
mit Wasserdampf aktiyierte Erlenholzkolile yerwendet. Es wurde gefunden, daB bei 
C02 nahe der Temp. seiner Kondensation, bei gel. fl. u. festen Stoffen ganz all- 
gemein die Adsorption in yerschiedenen Stufen yerlauft. Sie fiilirt nur bei den 
festen u. fl. Stoffen zu einer Sattigung. Die einzelnen Stufen sind durch bestimmte 
Molekulzahlen gekennzeiehnet, dereń Yerhiiltnis zwar nieht yollig ganzzahlig ist, 
doch konnen die geringen Abweichungen mit der zelligen Beschaffenheit der Kohle 
gedeutet werden. Die Auswertung der Adsorptionsyerhaltnisse auf Grund des Uni- 
fanges der bedeckten Flachę fuhrte zu keinem befriedigenden Ergebnis. Die Ad
sorption an aktiye Kohle ist demnach ein Sonderfall der chem. Molekulkomplei-
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bildung, bei dem die aktive Gruppe der Oberflfiche die Kolie eines Zentralmol. hat. 
Die Adsorptionsprodd. kann man ais A d so rp tio n s  y e rb in d u n g e n  bezeichnen. 
(Kolloid-Ztschr. 36. 23—39. Breslau, Teehn. Hocbsch.) L a s c h .

J. N. Pearce und A. M. A lyarado, Die Adsorption von Dampfen durch 
Metalloxyde: ihre Bedcutung fur die Katalyse der Estcrbildung. Vff. bestimmen die 
Adsorption der DSmpfe von W., A., Athylacetat u. Essigsaure durch Al203 u. Th O., 
bei 99,4°. Die adsorbierten Mengen nehmen in der Reihenfolge W. A. Essig- 
sSure Athylacetat ab; sie befriedigen nur bei W. die Freundlichsche Gleichung. 
Je naehdem die Gewichts- oder die Yolumeneinheit des Oxyds zugrunde gelegt 
wird, ist A120 3 oder Th02 das bessere Adsorbens; bei wiederholter Verwendung 
derselben Substanz verliert Th02 stets, ALj03 nur gegeniiber Essigsaure an Wirk- 
samkeit. Das hohe Adaorptionsyermogen beider Oxyde gegeniiber W. erklart naeh 
Ansieht der Vff. ihre dehydratisierende Wrkg. auf A. bei hoheren Tempp. Um die 
katalyt. Besehleunigung der Esterbildung durch ALjOj u. Th02 bei 400° zu deuten, 
wird angenommen, daB entweder Alkoholmoll. durch die Restyalenzen der OH- 
Gruppen adsorbiert u. in W. u. reaktionsfiihige Athylidengruppen gespalten werden, 
die sich mit Essigsaure zu Athylacetat vereinigen, oder daB S2ure u. A. durch 
Adsorption an benachbarten Capillarraumen einander genahert u. die dadurch be- 
gunstigte Esterifizierung durch die sofortige Adsorption des bei der Rk. ent- 
standenen W. weiter gefordert wird. (Journ. Physical Chem. 29. 256—70. Jowa, 
State Univ.) K r o g e r .

H arry B. W eiser, Adsorption durch Niederschlage. VEL (VI. vgl. Journ. Physiol. 
Chem. 28. 232; C. 1924. n .  920.) Es werden die friiheren Arbeiten betreffend den 
EinfluB von Nichtelektrolyten auf die Koagulation von Solen durch Elektrolyte be- 
sproehen. Die Adsorption eines Nichtelektrolyten von den Teilchen eines Sols ver- 
ringert dessen Stabilitat in dem Sinne, daB weniger vom dem koagulierenden łon 
adsorbiert werden muB, um die Ladung unter den krit. PrUzipitationswert herab- 
zusetzen. Vf. yerwendet negatiyes As3S3-Sol, positiyes Chromhydroxydsol u. posi- 
tives Eisenhydroxydsol ais Nichtelektrolyte Phmol u. i-Amylalkohol. Die Starkę der 
Sensibilisierung hangt von der Konz. u. Adsorbierbarkeit des Nichtelektrolyten u. 
von seiner DE. ab. Sie ist am groBten bei Elektrolyten, die scblecht adsorbiert 
werden, also nur in relatiy hohen Konzz. imstande sind, das Sol zu koagulieren. 
Die Adsorption eines Nichtelektrolyten hemmt die Adsorption des koagulierenden 
Ions des Elektrolyten. Dadurch daB die beiden EfFekte einander entgegen wirken, 
kann es vorkommen, daB in Ggw. eines Nichtelektrolyten der Prlizipitationswert eines 
Elektrolyten je nach den Bedingungen entweder unver3ndert bleibt oder erhoht bezw. 
erniedrigt wird. Die Adsorption von Ba-Ionen an As2S3-Sol wurde in Konzz. be- 
stimmt, die unter dem Prazipitationswert lagen. Sie ergab eine typ. Adsorptions- 
isotherme. (Journ. Physical Chem. 28. 1253—64. 1924. Houston [Texas], The Riee 
Inst.) L a s c h .

Inanendra N ath  M ukheerjee und Bhupendra N ath  Ghosli, Koagulation von 
Bydrosolen durch Elektrolytgetnische und Ionenantagonismus. Die Unters. beschaftigt 
sich mit dem EinfluB yerschiedener Anionen auf die Koagulation von Arsensulfid- 
solen durch Elektrolytgemische (vgl. W e i s e r  yorst. Ref.). Na-Acetat erhoht den 
Koagulationswert von NaCl in demselben AusmaB wie den von BaCL>. Ahnlich 
Na-Benzoat allmahlich denselben EinfluB auf NaCl u. BaCl2. Es ist also auch in 
Fallen, wo Adsorptionsyerdrangung eines Kations durch ein anderes nicht moglich 
ist (weil nur e in  Kation yorhanden ist), die Wrkg. des Anions genau so aus- 
gesprochen. Diese Wrkg. wird der Adsorption des Anions zugeschrieben. Auch 
bei der Einw. von LiCl auf BaCl2 ist Vf. nicht der Ansieht W e i s e r s , daB eine 
Adsorptionsyerdrangung stattfindet. Durch Adsorption von Anionen tritt eine 
Steigerung der negatiyen Ladung ein, u. zwar ist dies melir ausgesprochen bei

VII. 1. 142
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Cbloriden mit Kationen von geringer Koagulationskraft. Li liat unter den Alkalien, 
Mg unter den 2 wertigen Kationen die geringste Koagulationskraft. Dementsprechend 
ist die Reihenfolge der Einw. von Na-Benzoat folgende: Mg Ca Ba u. Li 
Na K. Ahnlich hat das K-Salz der Trichloressigsaure groBere Wrkg, ais dic 
freie Saure. K tFe(CN)& u. KC1 zeigen eine geringere Wrkg. ais Na-Aeetat u. NaCl, 
was wahrscheinlich sowolil von der groBeren Koagulationskraft des K' ais auch 
von der schwacheren Adsorbierbarkeit des Fe(CN)6' berriihrt. Diese Tataachen 
kann man nicht ohne weiteres auf den Ionenantagonismus in der Natur ubertragen, 
aber jedenfalls spielt auch da der EinfluB der Ionen auf die Ladung der dispersen 
Systcme eine groBe Rolle. (Quarterly Journ. Indian Cbem.-Soc. 1. 213—24.
1924.) L a sc h .

C. Mineralogisclie und geologische Chemie.
E. Seherg, Analyse des Analcims von der Halbinsel Tschajcyn (Timan-Tundra). 

Die ca. 3 cm groBen Krystalle bestehen aus einem iiuBeren durehsichtigen u. einem 
inneren undurchsichtigen, leicht zu Pulver zerfallenden Teil. Der auBere Teil:
D. 2,244. Zus. Si02 60,1, A1203 19,8, CaO 0,21, MgO 0,09, Na, O 11,6, K ,0 0,11, 
HjO 8,35%- Der innere Teil: D. 2,285. Zus.: SiO, 65,72, A120 3 17,1, CaO 0,8, 
MgO 0,3, Na,0 9,5, K20 0,1, HsO 6,66%. (Buli. Acad. St. Pćtersbourg [6] 1915. 
1281—84. Moskau, Frauenhochschule.) B ik e r m a n .

E. Onorato, Der Colestin von S. Gaudenzio (Senegal). Krystallograpb. Messungen 
eines Colestins von der Zus. 54,01°/o SrO, 0,74% BaO, 0,83% CaO u. 43,02% S0s. 
(Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 33. H. 508—12. 1924. Rom, Univ.) Z a n d e b .

N. Besborodko, Delessit aus der Umgebung von Kupfermine Kvarzliany im 
Gebiet Bałum. Das Minerał lagert in Geoden im Augitandesit, neben Feldspat- 
krystallen. Seine Zus.: SiOs 27,86, A1S0 3 10,78, Fe20 3 15,27, FeO 18,87, CaO 0,85, 
MgO 15,91, HjO bis 100° 0,84, H20 bei Gluhen 9,26%- Es ist deutlich pleochroit. 
(grasgriin u. blaBgelb); die Differenz der Breebungsexponenten =  0,012; derWinkel 
der opt. Achsen ist klein; die erste Mittellinie ist senkrecht zur Spaltbarkeitsebenc 
des Minerals. (Buli. Acad. St. Pćtersbourg [6] 1916. 47—54. Novotscherkassk, 
Polytechn. Inst.) B ik e r m a n .

O. H. Erdm annsdorffer, Uber Kossniatit, ein neues Glied der Sprodglimmer- 
grupjpe und seine Paragenese. In einem Marmor am Ostrand des pelagoniscken 
GneiBmassivs in Westmazedonien wurden neben Dolomit, Kalkspat, Korund u. 
Diaspor glimmerartige Mineralien gefunden, die zur Sprodglimmergruppe gehoren. 
Die eine Art, rundlicb begrenzte farblose Blattchen mit der Hartę 2,5—3 konnten 
aus Materialmangcl nicht niiher untersucht werden. Die 2. Art ist etwas weichcr, 
rollig farblos mit Glas- bis Perlmutterglanz, opt. positiy. Die Analyse von Weiner 
F ischer fiihrt zur Formel Si,042A]6Mg3Ca7H18F. Das Minerał wird zu Ehren Koss- 
m a t s , des Erforschers der Geologie Mazedoniens, Kossniatit genannt. Es ist hiiufig 
von einer feinen rotlichen Kruste, einem Zersetzungsprod., iiberzogen, welcbe die 
Zus. MgAl>Si20 8 • 3 II20  bat. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. A bt A. 1925. 69—72. 
Hannoyer, Techn. Hochsebule.) Enszlin.

B. GoBner, Die Beziehungen von Neptunit zur Pyroxengmppe. (Vgl. S. 1858.) 
Vf. entdeckte eine nahe Yerwandtschaft des Neptunits zu den Pyroxenen, ins- 
besondere zu Aegirin u. Jadeit. Der Neptunit, dessen Zus. durch die Formel 
[Si0s-Si03Na-Ti03Fe]*2Si0j wiedergegeben wird, ist ein Aegirin, in welchcm die 
Gruppe Fc20 3 yollstiindig durch T i03Fe ersetzt is t  Es werden d ie  K rysta llfo rm en  
des Neptunits mit denen der Pyrosene yerglichen u. auch hier eine selir nahe Yer
wandtschaft festgestellt. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. 1925. 73—77.
Tiibingen.) ENSZLIN.
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W. Karandejew , i i  ber die krystaUinische Form und die optisehen Eigensehaften 
des Quercits. Die Krystalle des Quorcits gelioren — entgegen F e d o r o w  (Ztschr. 
f. Krystallogr. 41. 455 [190(5]) — dem monoklinen System an; die Konstanten 
L e w is '  (Ztschr. f. Krystallogr. 2. 190 [1878]) konnte Vf. bestatigen. Die Ebene 
der opt Ach sen fallt mit (010) zusammen, die Hauptbrechungsindices sind: a  =  1,5626, 
fi =  1,5642, y  =  1,5760 fiir D-Linie, a  =  1,5664, fi =  1,5679, y  —  1,5799 fur 
D-Linie, u —  1,5728, [3 =  1,5744, y  =  1,5866 fiir D-Linie. Der Ausloschungs- 
winkel der Ebene (010) betragt (yon Z-Achse gerechnet) 14° 33' fiir B-, 14° 29' 
fiir D-, 13° 55' fiir D-Linie. Der Aelisenwinkel: 35° 31,5' fiir D-Linie. Die opt. 
Drehung ist liings der ersten Achse [n. zur Flachę (101)] 26° 20' fiir 1 cm Dicke 
(B-Linie), 34° 56' (D-Linie) u. 61° 19' (D-Linie), langs der zweiten Achse (um 3° zur 
krystaUograph. Z-Achse geneigt): 39° 01' (C-Linie), 46° 03' (D-Linie), 64° 04' (D-Linie). 
(Buli. Acad. St. Petersbourg [6] 1915. 1285—98. Moskau, Frauenhochscliule.) B ik .

P. Pilipenko, Uber den Sperrylit des Ost-Siberiens. Das in der Goldmine 
Nikokewsk am FluB Timpton, einem NebenfluB von Seja (Amur-Gebiet), gefundene 
Minerał hatte die Zus.: Pt 56,2%, As 40,6%, Cu 0,7%. Fe 0,4%, Si02 1,3%. Es 
wird von Gold, Zirkon, Magnetit u. Ilmenit begleitet. Es krystallisiert meistens 
in Wiirfeln, die Krystalle sind aber sehlecht entwickelt. Spaltbarkeit ziemlieh voll- 
kommen, nach (100). Hartę =  6,5. Metali. Glanz, dunkelgrauer Strich, muscheliger 
Bruch. D. 10,73 bei 18°. (Buli. Acad. St. Petersbourg [6] 1915. 1229—33. Tomsk, 
Univ.) Bi k e r  m a n .

Albert Michel-Levy, Entstelmng des Biotiis in zertriimmerten Graniten und 
Khyolithen von Morvan. (C. r. d. 1’Aead. des sciences 180. 380—82.) B ik e r m a n .

A. K arp ińsk i, Uber den wahrscheinlichen Ursprung der Vorkoni)>ien des Flufi- 
spats in Anlagerungen der nioskauischen Abteilung der Carbonformation und iiber 
einige anderen geologisehen Erschńnungen. Geolog. Folgerungen, die sich bei der 
Betrachtung der Verbreitung von in geringeren Massen yorkommenden Mineralien 
ergeben, werden am Beispiel des FluBspats dargelegt. (Buli. Acad. St. Pótersbourg 
[6] 1915. 1539—58.) B ik e r m a n .

P. Semjatscłienski, Uber die Feldspatisation des Kalksteins. 19 Proben Kalk- 
stein aus yerschiedenen geograph. Gebieten u. geolog. Schichten wurden auf das 
V. von Feldspat untersucht. Er wurde in samtliehen palaozoischen Proben ge- 
funden u. nur in einigen aus der Kreideformation, wahrend alle tertiaren Kalksteine 
feldspatfrei sind. Die gefundenen Indiyiduen haben untereinander eine groBe 
krystallograph. u. chem. Ahnliehkeit; sie bilden sechseckige oder rliomboidale 
Tafeln. Nur aus einem Dolomit wurden zahlreiche Zwillinge nach dem Karls- 
badschen Gesetz isoliert. — Diese Feldspate sind inmitten des Kalksteins bei ge- 
wohnlichen Tempp. u. Drucken gebildet worden, welche Tatsaehe bei der Er- 
orterung der Metamorphismus vom Belang sein wird. (B u li. Acad. St. Petersbourg 
[6] 1916. 99—122. Petrograd, Univ.) B ik e r m a n .

A. Fersmann, Uber die Schriftstruktur der Pegmałiłe und ihren Ursprung. Die 
Beobachtung zahlreicher Exemplare Schrifłgranits ergab, daB das Zusammenwachsen 
von Feldspat u. Quarz durch das „trapezoedr. Gesetz“ geregelt wird, wonach sich 
eine Kante zwischen zweien benachbarten Rhomboederfliichen des Quarzes stets 
parallel der prismat. Kante des Feldspats eintritt. Somit ist der Winkel zwischen 
den Hauptachsen auf 42° 16' festgesetzt. Die Ebene dieses Winkels bildet mit der 
Spiegelebene des Feldspats yorzugsweise nur 6 Winkel. Ist dieser letztere Winkel =  0, 
so daB die Pinakoidflache M  des Orthoklases mit der Prismafliiche des Quarzes zu- 
sammenfallt, so ergibt sich das „Kosesche Gesetz"; die senkrechte Stellung wird 
ais „nach dem Gesetze A“ bezeichnet usf. Die zweifellos vorliegende Abhangig- 
Łeit der Hiiufigkeit eines Gesetzes von der Fundstiitte, der chem. Zus. des Feld
spats u. der Wachstumsart desselben kann nur annahemd beschrieben werden (ygl.
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Original). — Der in der Feldspatmasse eingeschlossene Quarzkorper iat niemals mit 
glatten Fliichen, yielmehr mit tief gerieften (80—100 Eiefen pro 1 cm) „Pseudo- 
flSchen“ begrenzt; alle Riefen sind einander u. irgend einer der wiehtigsten Feld- 
apatflachcn (der ,,Induktionsfliiche“) parallel; mit der krystallin. Struktur des Quarzes 
selbst haben sie dagegen nichts zu tun. Die ebene Figur, die der Quarzkorper 
auf einem der Riefen parallelen Querschnitt zeiehnet, nennt Yf. „Hieroglyphe11. 
Die Gestalt der Hieroglyphen wird durcli das Gesetz des Zusammenwachsens u. 
durch die InduktionsflSche des Feldspats gegeben; ist z. B. das Zusammenwachsen 
nach dem Roseschen Gesetz erfolgt u. dient die M -Flachę des Orthoklases ais die 
Induktionsfliiche, so ist die Hieroglyphe ein regulares Sechseck. In meisten Fallen 
sind die Hieroglyphen nicht voll ausgebildet, die vorhandenen „Schriftzuge“ lassen 
sich aber ais Bruchteile von bestimmten Hieroglyphen erkennen. (Buli. Acad. 
St. Pćtersbourg [6] 1915. 1211—28. St. Petersburg, Geolog.-mineral. Museum.) Bi.

H. Laubmann, Die Miner allagcrstdtten der Serpentine des Fichtelgebirges. (Zentral- 
blatt f. Min. u. Geol. Abt. A. 1925. 78—86.) E n s z l in .

Carton D. Hulin, Mineralbesłand in der Umgebung von Randsburg, Californien. 
Beschreibung der Wolfram-, Gold- u. Silberlagerstiitten des Randsburggebietes mit 
Angabe ihrer Entstehung, geologischen Lagerung u. der Produktion. (Engin. Mining 
Journ.-Press 119. 407—11. Alameda [Cal.].) E n s z l in .

J. E. Spurr und J. Volney Lewis, JErzlagerstatte von Franklin Furnace, New 
Jersey. Beschreibung der Entstehung u. Geschichte der Zink-Eisenlager yon 
Franklin Furnace mit erlautemden Skizzen. (Engin. Mining Joum.-Press 119. 317 
bis 328.) E n s z l in .

E. R eun ing , Oediegen Schwefel in der Kiistenzone Sudicestafrikas. In der 
Namib, ostlich yon Swakopmund, wurden in einem yon Markasit durchsetzten Marmor- 
zug Lager yon gediegen S gefunden, dereń Entstehung Vf. auf die Zers. des Markasits 
in Ggw. von yerwesenden organ. Stoffen unter Mitwrkg. von Bakterien in ruhigen 
abgeschlossenen Meeresbecken zuriickfuhrt. Es werden Parallelen zu den in der 
Walfischbucht sich bildenden W . gezogen. Die B. des S yollzieht sich etwa nach 
folgendem Schema: Durch Oxydation der Kiese entsteht Fe2(S04)3, das sich mit W. 
unter B. von H2S04 zersetzt. Falls letztere nicht durch Kalk neutralisiert wird, wirkt 
sie weiter auf die Kiese: FeS +  H2SO, =  FeSO., H,S. Der H,S wird durch 
Fe2(SOł)3 oxydiert. 4H2S - f  Fes(S04)3 =  2FeS04 +  4H20  +  5S. Die S-Lager 
sind nicht abbauwiirdig. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. 1925. 86—94.) En.

M. Rózsa, Dijferenzierungserseheinungm sedimmłarer Carbonatgesteine. I. Mitt 
In den weiten Verzweigungen der Urmeere haben sowohl horizontale, wie yertikale 
Differenzierungen der Carbonatgesteine stattgefunden, wobei die Anwesenlieit konz. 
Laugen von MgCL u. CaCl2, sowie etwa yorher entstandener Kalisalzlager eine ge- 
wisse Rolle spielen. (Kali 19. 85—87. Millatatt (Oberkarnten.) E n s z l in .

H ercules Corti, Beitrag zur Untersuehung der thcrmomincralischen Wasser von 
Puente del Lica. (Vgl. S. 634.) Altere u. neuere Analysen (z. B. yon M. F araday 
[1828]) u. solche des Yfs. werden tabellar. zusammengestellt. Bemerkenswert ist, 
daB Vf. im „Champagnersprudel Nr. 3‘- 0,00335 arsenige Saure findet. Die gute 
therapeut. Wrkg. der Thermen ist aber niclit allein eine Folgę der R ad io a k tiy itiit 
u. des As-Gehaltes. Folgen medizin. Einzelheiten. (Anales Asoeiación Quimica 
Argentina 12. 186—98. 1924. Sep.) W. A. R o t ę .

E arl V. Shannon und Esper S. Larsen, Merrillit und Chlorapatit aus Ge- 
steinsmeteoriten. In einigen Gesteinsmeteoriten finden sich Merrillit, der nach einer 
chem. Analyse yon K o c h  von W h e r e y  ais naturliches Ca-Pyrophosphat beschrieben 
wurde, u. Chlorapatit nebeneinander. Ersterer hat nach den Unterss. der Vff. die 
Zus. 3Ca0-Na20 -P 20 6. D. 3,10. Er ist opt einachsig. co 1,623, £ 1,620. (Arner. 
Journ. Science, S il l im a n  [5] 9. 250—60.) E n s z l in .
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D. Organische Chemie.
Austin M. P atterson , Vorschlag internationaler Regeln zur Beziffenmg orga- 

nischer Ringsysłeme. Vf. hat ein System von Regeln uber die Bezifferung organ. 
Ringsteme aufgestellt, das aus einem Vergleich der Bezifferung nach BElLSTEINs 
Handbuch, R ic i i t e r s  Lexikon, S t e z n e r s  Literaturregister u. den Chemical Absłracts 
heryorgegangen ist. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 543—61. Xenia [O.].) G o t t s c h .

Ralph. Edw ard Gibson, Der Mechanisnms von Kolbes Elektrosynthese. (Ygl. 
Proc. Roy. Soc. Edinburgh 44. 140; C. 1924. II. 1174.) Vorliegende Verss. des 
Vfs. haben gezeigt, daB die Oxydationstheorie in ihrer urspriinglichen Fassung von 
Ko lbe den bisher beobachteten Tatsachen besser entspriclit ais die Theorie von 
der Ionenentladung. Innerhalb weiter Grenzen ist der ProzeB von der Stromdichte 
unabhtingig. Ein gewisses Potential an der polierten Platin- oder Iridiumanode 
geniigt zur Einleitung der Rk.:

2CCk-C00H  +  O =  CCl3-C0-0-CCl3 +  CO, +  U 20 .
Dieses Potential ist nicht das Entladungspotential des Trichloracetations. Natur 

u. besonderer Zustand der Anodę spielen eine wesentliche Rolle fiir die Auslosung 
der Rk., was bei der Platinanode hier verschiedentlich demonstriert werden konnte. 
Obwohl Essigsaureanhydrid an der Platinanode lieftig osydiert wird, tritt kein 
Athan auf. Die Annahme, daB Anhydride, Perosyde, Persaure ais Zwischenyerbb. 
auftreten, entbehrt der Grundlagen. Die B. von Athan aus K-Acetat mit der 
Platinanode ist ein Spezialfall, der aus dem normalen Yerlauf der Elektrosynthese 
ausschaltet. — Fiir die Elektrolyse der Salze organ. Fettsauren gibt die Kolbesche 
Oxydationstlieorie eine recht einfache u. zufriedenstellende Erldarung. Die sonst 
verwickelt beurteilten Vorgiinge an der Anodę sind nach den Uberlegungen des 
Vfs. viel einfacher im Sinne der Oxydationstheorie zu deuten. (Journ. Chem. Soc. 
London 127. 475—87. Edinburgh, Univ.) H o r s t .

L. M. Dennis und E. E. H ance, Germanium. IX. Germaniumtetraathyl. 
Darstellung und Reinigung des Zinkdiathyls. Yerbrennungsanalyse einer Kohlenstoff 
und Wassersto/T enthaltenden Flussigkeit. Vff. stellten Germaniumtetraathyl ebenso 
wie W in k l e r  (Journ. f. prakt. Ch. 144. 177; C. 87. 1340) aus Zinkdiathyl u. 
Germaniumtetrachlorid dar. Verss., die Verb. durch Einw. von CHsMgJ auf GeCl4 
zu erhalten, fuhrten zu keinem Ergebnis, was nach der Stellung des Ge im period. 
System, zwischen Si u. Sn, zu erwarten war. Das Zn(C2H6)2 wurde nach LACHMAHN 
(Amer. Chem. Journ. 24. 36; C. 1900. II. 560) durch Erhitzen von Atliyljodid u. 
emem Zn-Cu-Paar gewonnen unter Anwendung eines App. (vgl. Original), der es 
gestattete, unter LuftausschluB zu arbeiten. Kp. des reinen Zn(C2Hs)2 117°. Das 
Germaniumtetraathyl ist farblos, olig, brennbar, schwer oxydierbar; mit Halogenen 
rcagiert es schon in der Kśilte. Analysiert wurde es nach Reid (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 34. 1037; C. 1912. II. 1149) unter Anwendung einiger Abanderungen 
(vgl. Original). Kp. der reinen Verb. 163,5°, F . —90°, D. 0,9911. Femer bestimmten 
Vff. Refraktionskonstante, Mol.-Gew. u. DD. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 370 
bis 377. Ithaca [N. Y.].) '  G o t t s c u a l d t .

F. 0. Rice und Charles E. F ry ling , Kinetik der Reaktion zwischen Halogenen 
und gesattigten aliphatischen Ketonen in verdiinnter icasseriger Losung. In yerd. 
was. Lsg. reagieren Chlor, Brom u. Jod mit Aceton mit derselben Reaktionsge- 
schwindigkeit u. demselben Temperaturkoeffizienten. Das bestatigt die Ansicht 
von L a p w o r t ii  (Journ. Chem. Soc. London 85. 30; C. 1904. I. 787), der zunachst 
eine langsame Rk. zwischen Aceton u. Wasserstoffion annimmt, der eine sehr 
schnelle Halogenierung folgt. AuBer Aceton untersuchten Vff. Methylathyl-, Methyl- 
n-propyl, Methyl-i-propyl-, Methyl-n-butyl-, Metliyl-i-butyl-, Athyl-n-propyl- u. Di- 
tithylketon sowie Pinacolin. Yon diesen reagierte nur Pinacolin mit J  mit einer
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halb so groBen Geschwindigkeit wie Aceton mit J . Die ubrigen Ketone reagierten 
mit derselben o der mit einer grofieren Geschwindigkeit. Danacb ist der erste Teil 
der Rk. wahrscheinlich keine Enolisierung, wie es L a p w o r t h  (1. c.) annabm. Die 
Rkk. aller Ketone mit J  weisen denselben Temperaturkoeffizienten auf. — Zu den 
Messungen wurden die Ketone iiber die Bisulfitvcrb. bezw. das Semicarbazon ge- 
reinigt, (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 379—84. New York, Univ. Heights.) Go.

W. A. Taylor und S. F. Acree, Gleichgeicicht zwischen Schleinisaure und ihren 
Lactonen. Es wurden drei gesatt. Lsgg. mit groBem UberschuB fester Schleinisaure 
zurecht gemacht. Die eine wurde bei Zimmertemp. gelassen, die zweite 1 Stde. 
lang bei 30°, die dritte 30 Min. lang bei 100° digeriert. Nun wurden die Lsgg. in 
ein Thermostat bei 25° eingesetzt u. ihr Gehalt an Schleimsaure u. dereń Lactonen 
ron Zeit zu Zeit titrimetr. bestimmt. Die Siiure titriert man in der Kalte mit 
Alkali, die Lactone werden nach der alkal. Verseifung in der Siedebitze mit 0,1-n. 
HC1 zuriicktitriert. — Mit der Zeit strebte die Konz. der Lsgg. in allen drei Fiillen 
dem namlichen Grenzwert zu: in 25 ecm 0,165 g-Aquivalent Siiure u. 0,33 g-Aqui- 
yalent Lactone. (Journ. Physical Chem. 20. 118—20. 1916. Madison, Uniy.) Bi.

Louis J. B ircher, A. "W. Ingerso ll, B. F . A rm endt und Graham Cook, 
Elektrolytisclie Darstellung von Semicarbazidsulfat. Nitroharnstoff, nach T h ie l e  u. 
L a c h m a n n  (L ie b ig s  Ann. 288. 281; C. 96. I. 301) aus Harnstoffnitrat u. H2S04 ge- 
wonnen, wurde elektrolyt. reduziert. Die besten Resultate ergaben sich bei der Red. 
von 50 g des Hamstoffs in 20%ig. H2S04 bei 5—9°, Anwendung einer Hg-Kathode 
u. 0,06 Amp. pro qcm. Ausbeute: 60—70% Semicarbazidsulfat. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 47. 391—94. Nashville [Tenn.], Y a n d e r b il t  Univ.) G o t t s c h a l d t .

Jam es H. W alton und R oger V. W ilson, Gleichgetcicht im System: Hani- 
stoff, Methylalkohol. Vff. untersuchten die von J e n k i n s  beim Bewegen einer iiber- 
satt. methylalkoh. Harnstofflsg. von 0° erhaltenen Krystalle auf ihre Zus., Los- 
liehkeit (Tabellen im Original) u. ihre Umwandlung in Harnstoff. Die Krystalle 
erwiesen sich ais Hamstojfmethylat, CO(NH2)2-CH3OH, das bei 19,25° in Harnstoff 
ubergeht. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 320—23. Madison [Wis.], Univ.) Go.

A. L. Dean, R,. W renshaH und G. Fujim oto , Synthese des Anhydrids der 
Oxymercuriathoxychauhnoograsaure und des Athylacetoxyjnercuriathoxychaulmoograts. 
K h a r a s c h  erhielt bei der Mercurierung der Chaulmoograsdure eine klebrige Sub- 
stanz von unbekannter Zus. Vff. konnten diese in den krystallin. Zustand iiber- 
fiihren u. durch Analyse u. Best. des Mol.-Gew. ais das Anhydrid der Oxymercuri- 
athoocychaulmoograsaure erkennen (I., wobei Hg u. OC2H6 auch umgekehrt gebunden 
sein konnen). Die Yerb. zeichnet sich durch ihre Schwerloslichkeit aus. Geht man. 
anstatt von der freien Siiure vom Chaulmoograsduredthylester aus, so erhiilt man ein 
mercuriertes Athylchaumoograt, das in den gebrSuchlichen Losungsmm. 1. ist (II., 
auch hier ist die Stellung yon Hg u. OC2H6 nicht sicher).

Hg-CH • CH(CH2)12CO-6 CH3COOHg • CH • CH(CH2)12COOC2H6 
c2h 5o c h  Ćh 2 i . c2h 5o -Ćfi Ćh 2 II.

^<5h 2 ~^5h 2
Anhydrid der Oxymercuridthoxychaulmoograsdure, C20H36O3Hg (I.), aus Chaul- 

moograsiture u. Hg-Acetat in einer Mischung von absol. A. u. Eg., aus 95°/0ig. A. 
umkrystallisiert, F. 112—113°, 11. in Cblf. u. Eg. — Athylacetoxymercuriathoxy- 
ehaulmoograt, C24H440 5Hg (II.), aus dem Athylester u. Hg-Acetat in demselben 
Losungsm., F. 67—68°. — Die Verbb. werden auf ihre therapeut. Wrkg. gegen Aus- 
satz untersucht. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 403—7. Honolulu [HawaiiJ.) Go.

E. W edekind und H. Ilth e , Ubcr die Abhdngigkeit der Zerfallsgeschwindig- 
Jceit eines opiisch-aktiven Amin-ammoniumnitrates von der Anwesenheit primdrer, 
sekundarer und tertiarer Aminę. (52. Mitt. iiber das a. Stickstoffatom.) (51. vgl-
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W e d e k in d  u . G o o s t , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 52. 446; C. 1919. I .  732; vgl. auch 
Trans. Faraday Soc. 10. I.; C. 1914. II. 617.) Das Nitrat des Methylphenyl- 
benzyl-ft-rnethylphenylaminoathylenaMrnoniums ist im Gegensatz zu dem zugehorigen 
Jodid in Chlf. 1., aber abweichend von dem Verh. der einfachen a. Ammonium- 
nitrate opt nieht vollig bestiindig u. der Beeinflussung durch Fremdstoffe besonders 
zuganglich. Es werden Erscheinungen untersucht, die in Ggw. yon prim., sek. u. 
tert. Aminen in Chlf.-Lsgg. des akt. Nitrats festzustellen sind. Wird das eine 
Spaltungaprod. bei der Dissoziation des aus dem Nitrat entstandenen Jodids, das 
Athyleńbis-N-methylanilin, ais solches der Chlf.-Lsg. des akt. Nitrats zugesetzt, so 
wird eine deutliche Beschleunigung der Inaktiyierung bewirkt Es wurde deshalb 
je eine Yersuchsreihe mit einem aliphat. (prim., sek. u. tert.) Amin u. einem ent- 
sprechenden aromat. Amin angesetzt, u. zwar mit Mono-, Di- u. Triathylamin u. 
mit Anilin, N-Mono- u. N-Dimethylanilin. Es betrugen in dieser Keihenfolge die 
Drehungsabnahme 450', 250', 450', 815', 220' u. 2800', die Leitfiihigkeitsabnahme 
455', 300', 500', 900', 230', — bei Betrachtung der Halbwertszeiten (ygl. Ahlbbkg, 
Journ. f. prakt. Cli. [2] 107. 241; C. 1924. II. 616). Danach weist von den aliphat. 
Aminen das Diathylamin die stiirkste Wrkg. auf u. nimmt ais Sekundiirbase eine 
unerwartete Sonderstellung ein; noch ausgepriigter sind die YerhSltnisse bei den 
aromat Aminen, wo die Sekundiirbase eine besonders ausgezeichnete Stellung ein- 
nimmt u. das Dimethylanilin yollig indifferent is t Ein Yergleich der drei Tertiiir- 
basen Athylenbismethylanilin, N-Dimethylanilin u. Triathylamin, zeigt, daB das 
aliphat. Amin die starkste, die aromat. Ditertiarbase die geringste Wrkg. hat. — 
Die Unters. der Wirkungsweisen der aromat Basen — Anilin u. N-Dimethyl- 
anilin — ais Losungsm. zeigte, daB das Aminammoniumnitrat in ihnen niclit wesent- 
lich schneller zerfiiLlt ais in Chlf. bei Ggw. geringer Mengen derselben Basen; die 
Leitfiihigkeitsdaten zeigten aber ein langsames Ansteigen der LeitfShigkeit nach 
erreichtem Minimum, das zeitlich etwa mit dem yolligen Inaktiywerden der Lsgg. 
zusammenfSllt. Die Konstanten der Drehungsabnahme zeigten zuerst durchweg 
einen steigenden Gang, spiiter einen fallenden. Ersteren erklart Yf. durch An
nahme yon Solyaten, ais mehr oder weniger lockere Komplexe des Nitrats mit den 
Aminen gedacht, wodurch das Molekuł des Nitrats so aufgelockert wird, daB sich 
die Tendenz zum Selbstzerfall entsprechend erhoht. Bei dem langsamen Selbst- 
zerfall des reinen Nitrats kann nur eine Spaltung in Ditertiarbase u. Benzylnitrat 
in Betracht kommen, es liegt aber kein Gleichgewicht vor, da Eiickbildung nieht 
moglich. In Ggw. der aromat. Aminę liegt aber die Moglichkeit einer sek. Ek. 
zwischen Benzylnitrat u. dem betreffenden Amin vor, die mit Anilin z. B. zu 
Phenylbenzylanii?mitrat fuhrt. Dies wurde auch aus dem Aminammoniumnitrat u. 
Anilin isoliert. Auch lieB sich die zunehmende Entstehung eines Aminnitrates 
parallel mit dem oben erwahnten Wiederansteigen der elektr. Leitfahigkeit be- 
obachten. Diese Erklarung steht im Einklang mit der Indifferenz der tert., aromat. 
Base, des N-Dimethylanilins. Bei den fetten Aminen liegen anscheinend etwas 
anders geartete Verhaltnisse vor. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 470—75. Hann.- 
Minden, Forstl. Hochsch.) B u s c h .

Y. Auger, L. Lafontaine imd Ch. Caspar, Uber einige Salze des Cupferrons. 
Es werden folgende Salze des Cupferrons, C6H5-N(NO)(OH) =  Ku, beschrieben: 
Ag-Ku. Ehomb. Krystalle, swl. in W. u. neutralen Losungsmm. Zers. bei 130°.
— Pb'Ku%. Nd. aus neutralen oder schwach sauren Lsgg. Nadeln. F. 147°. 
100 Tle. A. losen 2 Tle. Salz auf. — JTg2-Ku2. Nd. aus sauren Lsgg. Blattchen. 
Zera. bei 215°. Unl. in neutralen Losungsmm. auBer dem sd. A. — Ilg-Ku%. Nd. 
ans schwach sauren Lsgg. Zers. bei 160°. L. in A., Chlf., Bzn. — B i'K u 3. Nd. 
aus aauren Lsgg. Flachę Nadeln aus Toluol oder Methylathylaceton. F. 170° 
(Zera.). — Cd-Ku,. Nd. aus neutralen oder essigsaurehaltigen Lsgg. Nadeln aus
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A. oder A. F. 245° (Zers.). — Sn-Kut. Nadeln; F. 138°, 1. in Chlf. u. Bzn. — 
S/i-Kut. Nadeln. F. ca. 180° (Zers.). LI. in Chlf. -— Sb-Ku3. Nd. aus fast neu- 
traler Lsg. bei groBem UbersehuB des Cupferrons. Nadeln aus A., Tafeln aus 
Chlf. Zers. bei 112°. LI. in neutralen Losungsmm. auBer A. — Das Salz des 
fiinfwertigen Sb konnte nicht erhalten werden. — Beim Yersetzen einer Lsg. des 
Mo03 in HC1 mit Cupferron fśillt ein Gemisch aus von Mo03 -Ku, Nadeln, Zers. 
bei 165°, 1. in A., unl. in Bzl., u. Mo03-Ku2, Prismen, F. 139° (Zers.), 11. in Bzl. u. 
Chlf. — Ce-Kua. Gelblicher, araorpher Nd. aus neutraler Lsg., unl. in organ. 
Losungsmm. Geht spontan ins folgende Salz uber. — Ce-Ku4. Rostroter, amorpher 
Nd. aus sauren Lsgg., 1. in neutralen Fil. — Or-Ku3. Gruner, amorpher Nd. aus 
neutraler Lsg.; wird an der Luft braun. — In-K u3. Nadeln aus saurer Lsg. F. 90°. 
LI. in A., Chlf., Bzl. — Co-Kus. Griine Prismen aus saurer Lsg. F. 116° (Zers.).
— Co-Ku^. Rosafarbene Nadeln aus neutraler Lsg. F. 162° (Zers.). L. in A. — 
N i-K u3. Nd. aus neutraler Lsg. Zers. bei ca. 200°. Griine Nadeln aus A. — 
Z)\'Kuv  Nd. aus neutraler Lsg. Nadeln aus A. F. 138°. — Ba-Ku^-SEfi. 
Nadeln aus neutraler Lsg. Zers. bei ca. 245°. Unl. in k. neutralen Fil. — Sr-Ku5- 
2H .fi. Nadeln, Zers. bei 290°. Wl. in sd. W. — Ca-Ku^-2 U  f i .  Nadeln, Zers. 
bei 275°. Wl. in sd. W. (C. r. d. 1’Aead. des sciences 180. 376—78.) Bikebman.

Alois Zinke, Franz L inner und Otto W olf bauer, Unłersuchungen uber Perylen 
und setne Deriuate. VII. (VI. vgl. S. 1987.) Betrachtet man die Formel des Perylem 
im Lichte der Thielesclien Theorie der Partialvalenzen, so sollten die Stellen 3, 4, 9 u. 10 
besonders reaktionsfahig sein. Es ist daher auffallend, daB S c h o ll u. S eer (Liebigs 
Ann. 394. 129; C. 1913. I. 607) das Dibenzoylperylm nicht in Violantliron iiber- 
fiihren konnten u. daraus den SchluB zogen, daB die Benzoyle nicht die dazu er- 
forderlichen Stellen einniihmen. Bei der Wiederholung dieser Verss. unter ver- 
scharften Bedingungen gelang es Vff. indessen, 5—9% eines yerkupbaren Prod. zu 
isolieren u. ais i-Violanłhron (I.) zu erkennen. Die beiden Benzoyle nehmen dem- 
naeh die Stellen 3, 9 ein. — Zur Erzielung besserer Resultate wurde Perylen bro- 
miert. Dabei bilden sich 2 Dibromperylene. Das leichter 1. Prod. liiBt sich zu
3,10-Perylenćhinon oxydieren, ist also ein 3,10-Deriv. Das schwerer 1. Isomere 
liefert eine Dibenzoylyerb., die sich recht glatt in I. uberftthren laBt u. daher 
Formel II. besitzen muB. Die beiden Br befinden sich also in 3,9. Verss. zeigten, 
daB auch diese Dibromyerb. zu einem Chinon osydierbar ist.

3,9-Dibenzoylperylen. Darst. nach S c h o l l , Sef.k 
u. W e i t z e n b Oc k  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 43. 2208 
[1910]) mit 21/,, statt 2 Mol. A1C1S. Gelbe Tafeln 
aus Nitrobenzol, F. 293°. — i-Yiolantliron, C34HI60s 
(I.). Aus dem vorigen mit der 4-fachen Menge A1C1S 
(180°, 5 Stdn.). Das Rohprod. wird mit sd. Aceton 
estraliiert, aus konz. II2S04 mit W . umgefallt, feueht 
mit Hydrosulfit in 3°/0ig. NaOH -f- 20% A. bei 60° 
verkiipt, mit Luft ausgeblasen u . mehrmals aus Nitro- 
benzol-Eg. umkrystallisiert. Das krystallin. Prod. ist 
jetzt restlos ohne Zusatz von A. yerkupbar. H2S0(- 
Lsg. rein blau (beim Handelsprod. schmutzig-blau- 
grun). Nitrobenzollsg. rotyiolett mit gelbroter Fluores- 
cenz. Kiipe kornblumenblau mit roter F lu o reseen z . 
Farbt Baumwolle rein yiolett. — Zur Bromierung 
werden 50 g Perylen bei Zimmertemp. langsam in 
eine Lsg. yon 120 g Br in 11 konz. HjSOj ein- 
getragen u. nach 24-std. Stehen in W . einlaufen ge- 
lassen. Zur Entfernung yon wenig Perylenchinon
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wird das Prod. in l°/0ig. NaOH mit etwas Ilydrosulfit verkiipt, filtriert u. gewasclien. 
Man kann auch Perylen direkt in Br eintragen, 48 Stdn. unter dfterem Durch- 
kneten stehen lassen, Br yerdunsten u. mit A. waschen. In beidcn Fallen erfolgt 
die weitere Verarbeitung durcli Krystallisieren aus Anilin, dann 8—10-mal ab- 
wechselnd aus Nitrobenzol, Anilin, Sylol, Nitrobenzol-Anilin (1:1). Das leiehter 1. 
Prod. wird durch Abblasen der Mutterlaugen mit Dampf u. Krystallisieren aus 
Anilin, Toluol, Nitrobenzol-Eg. (1:1) gewonnen. — 3,9-Dibromperylen, C20H10Br2. 
Dunkelorangegelbe Nadeln aus Nitrobenzol, P. 289,5—291°, wl. auBer in h. hochsd. 
Losungsmm. H2S04-Lag. rotyiolett, wird bei 140° unter Entw. von Br u. HBr blau, 
dann yiolettrot; W. fiillt jetzt dunkelviolette Nadeln (neues Perylenchinon). — 3,10-Di- 
bromperylen, C20HI0Br2. Gelbe Bliittehen aus Anilin, F. unscliarf ca. 190°, da nicht 
yollig frei vom Isomeren zu erhalten, wl. in k. Bzl., Xylol, Eg., zl. in k. Nitro
benzol, 11. in sd. Losungsmm. Gibt mit konz. H2S04 (130—140°, 30 Min.) 3,10-Pe- 
rylenchinm. — 4,10-Dibenzoyl-3,9-dibromperylen, C34H180 2Br2 (II.). Aus 3,9-Dibrom
perylen oder auch dem Gemisch beider Dibromverbb., C01I5COC1 u. A1C13 in CS2 
(bei Zimmertemp. uber Naclit, dann 3 Stdn. kochen). Orangerote Nadeln aus Xylol,
F. ca. 355° (Zera.). II2S04-Lsg. blau, beim Erwiirmen griin unter IIBr-Entw. Zur 
Uberfiihrung in I. wird es mit der 5-fachen Menge A1C13 3 Stdn. auf 170° erhitzt, 
das Rohprod. wird yerkupt u. der Farbstoff ausgeblasen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges.
58. 3153—29.) L in d e n b a u m .

Alois Zinke, A lfred Pongratz und K onrad F u n k e , Untersuchungen uber 
Perylen und seine Derivatc. VIII. (VII. vgl. vorst. Ref.) Mittels eines neuen 
Chlorierungsverf. gelang die Darst. versehiedener Chlorderiw. des Perylens. —
3,9-Dkblorperylen, C2IJHI0C12. In eine auf 90° gehaltene Lsg. von 5 g Perylen in 
100 g Nitrobenzol laBt man unter Rtthren einerseits 10 ccm 40%'g- HC1 -f- 90 ccm 
Eg., andereraeits 4,52 g Perhydrol (Me r c k ) ~f- 45 ccm Eg. eintropfen u. dann 24 Stdn. 
stehen. Nach 5—6-maligem Kryatallisieren abwechselnd aus Nitrobenzol u. Anilin 
rotbraungelbe Nadeln, F. 280—281°, wl. aufier in h. hochsd. Losungsmm. (gelb mit 
griiner Fluorescenz). H2S04-Lsg. ultramarinblau, bei ca. 150° violettrot unter HC1- 
Entw. — Die Nitrobenzolmutterlauge enthiilt zweifellos diis 3,10-Isomere, da das 
nicht rein zu erhaltende Prod. zu 3,10-Perylenchinon oxydiert werden konnte. — 
■i,10-Dibenzoyl-3,9-dichlorperylen, C34H 180 2C12. Dargestellt wie die Bromverb. (yorst. 
Ref.). Braungelbe Nadeln aus Nitrobenzol u. Anilin, scbm. noch nicht bei 360°, 
wL H2S04-Lag. blau. Kondensation zu i-Yiolantliron wie bei der Bromyerb. —
3,4,9,10-Tetrachlorperylen, C20H8C14. Darst. wie oben mit der doppelten Menge Per
hydrol. Orangerote Nadeln aus Anilin u. Nitrobenzol, F. 350°, wl. auBer in h. hoch
sd. Losungsmm. Lsg. in w. konz. H2S04 yiolettrot. Die Stellung der Cl-Atome 
wird wie bezeichnet angenommen, weil sich die Yerb nicht in ein chloriertes i-Viol- 
anthron ubcrfuhren lieB. — ITcxachlorpcrylcn, C20H6C16. Darst. analog. Ab
wechselnd aus Nitrobenzol, Anilin u. Xylol, F. 356—357°, sonat dem yorigen ahn
lich. Die Lsgg. fluorescieren gelbgrun. Swl. in w. konz. H2S04 mit bimmelblauer 
Parbe. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 330—32. Graz, Techn. Hochach.) L in d e n b .

Edward Johnson W ayne und Jn lius Berend Cohen, Die Addiłion von 
Ualonsdureałhylesłer an Anile. Die Rk. zwischen Malonsaureathylester u. Anilen 
ist abhiingig yon dem ungesatt. Charakter der letzteren u. entspricht der Gleichung: 
RCH: NX +  C ^^ O jC jH Jj =  R-CH(NHX).CH(C02C2H5)2. Mit Benzylidenanilin 
wird so C6H5 • CH(NHC6H6) • CH(C02C2H5)2 erhalten, eine Verb., die auch auf anderem 
Wege aus Anilin u. Benzylidenmalonsiiurcathylester gewonnen werden konnte. Vff. 
untersuchen diese Rkk. an weiteren Beispielen u. fanden die Ergebnisse stark ab- 
hangig von der Natur der Radikale, die mit der Gruppe —C : N— direkt yerbunden 
8md. Benzyliden-tn- u. p-toluidine reagieren sehr rasch, dagegen nicht o-subatituierte 
Benzylidenaniline mit Ausnahme der Benzyliden-o-aminobenzoesaure. Teilweise
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konnten aber die Additionsprodd. auf dem anderen Weg von der Base u. dem Ben- 
zylidenmalonester ausgehend dargestellt werden. Die Nitrogruppe verhindert meist 
die Ek. fast yollstandig. Die Anhaufung yon Substituenten scheint die Aktiyitat 
gegen Anile zu yermindem. Anisylidenanilin gibt gute Ausbeuten, hingegen nicht 
mehr Anisyliden-p-toluidin u. Anisyliden-fi-naplithylamin. Dcsgleiehen gibt p-Toly- 
lidenanilin ein Additionsprod., nicht aber p-Tolylidentoluidin. Mit Salicylidenanilin 
wird nach langerem Erhitzen auf 100° das Anilid der Cumarincarbonsiiure erhalten: 

OH O— CO
° 'H* < C H :N .C .H .+ CH-<00-°-H‘)- +

C j H j -O H  +  C „ H ,.N H , —  N H C iH J  +  C .B .O H

Auch mit Malonsauremethylester u. -nienłhylesłer ist der Verlauf der Ek. an- 
nahernd derselbe, nur sind die Ausbeuten teilweise geringer. Im Original ist eine 
Tabelle mit 37 Anilyerbb. aufgefuhrt, die zu den Umsetzungen herangezogen 
wurden, ebenso die jeweiligen Ausbeuten u. FF.

Y e rsu c lis te il:  fi-Anilinobenzylmalonsaureathylester F. 100—101°, aus Ben- 
zylidenanilin u. Malonsaureathylester in 85°/0ig- Ausbeute. — fi-o-Toluidinobenzyl- 
malonsaureathylester, F. 67—68°, wurde nicht aus Benzyliden-o-toluidin u. Malon- 
ester, sondern nur auf dem anderen Weg erhalten. — R-m-Toluidinobenzylmalon- 
saureathylesłer, C ^ H j^ N , farblose Nadeln, F. 91—92°; Hydrochlorid, F. 103—105'. 
D arst auf beiden Wegen. — Benzyliden-2,4-xylidin u. Malonester, ebenso Ben- 
zylidenmalonat u. 2,4-Xylidin zeigten negatives Verh. zur Addition. — {3,a-Naphthyl- 
aminobenzylmalonester, C24H,50 4N, Prismen, F. 91,5—92°, nur aus #-Naphthylamin -f 
Benzylidenmalonester (nicht vom Anil aus) darstellbar. — j3,{$-Naphthylaminobenzyl- 
malojiesłer, Cj4HJ50 4jSi, Nadeln aus A., F. 129—130°, auf beiden Wegen erhalten. — 
fi-Anilino-p-tolyhnalmwaureathylester, C2iH2i0 4N , Nadeln aus A., F. 88—90° (50% 
Ausbeute). — Benzyliden-o-nitroanilbi negatiy gegen Malonester. — fl-m-Nitroanil\no- 
benzybnalmester, C20H3,,O6N2, Nadeln aus A., F. 105—106°. m-Nitrobenzylidenanilin 
keine Addition. — fl-o-Carboxyanilinóbenzyhnalo)isaureathylester, C^IŁjOeN, Prismen 
aus A., F. 116—117,5°, D arst aus Benzylidenanthranilsaure u. Malonester (8 Stdn. 
bei 100°), ebenso aus Benzylidenmalonester Anthranilsaure. — fi-m-Ca.rboxyani.lino- 
benzyhnalonsaureathylester, Nadeln aus A., F. 137—137,5°. — ft-p-Carboxyanilino- 
benzylmalonsaureathylester, Nadeln aus A., F. 164—164,5°. — fl-p-Cldoranilinobenzyl- 
malonsaureathylester, C20H22O4NCl, Nadeln aus A., F. 81—82°, sowohl aus 
Benzyliden-p-chloranilin wie auch aus p-Chloranilin. — fl-p-Bromanilinobenzylmalon- 
saureathylester, C20Hj2O4NBr, Nadeln, F. 84,5—85,5°. — Cumarincarbonsaureanilii, 
C16HM0 3N, gelbe Nadeln, F. 240—241,5°, aus Salicylidenanilin u. Malonester. — 
Cumarincarbonsaure-p-toluidid, C17H130 3N, gelbe Nadeln, F. 220—222°, aus Sali- 
cyliden-p-toluidin. — fl-Anilinoanisylmalon$aureathykster, C21H250 5N, Nadeln aus Bzl. 
u. Lg., F. 81—82,5°, D arst aus Anisylidenanilin. — fi-o-Anisidinobenzylmalonsaure- 
athylester, C31H250 5N, Prismen aus Bzl. u. Lg., F. 68—68,5°, D arst nur aus o-Ani- 
sidin +  Benzylidenmalonester. — fi-p-Anisidinobenzylnialonsaureathylester, Nadeln 
aus CHj-OH, F. 97—99°. — Negatiy waren die Yerss. mit Anisylidenmalonester u.
^p-Toluidin bezw. ^-Naphthylamin, ebenso mit p-Dhnethylaminobenzylidenmalonsaure- 
iithylester u. Anilin bezw. |?-Naphthy lamin. — Aus Benzylidenanilin u. Malonsaure- 
menthylester wird fi-Anilinobenzybnalonsaurementhylester, CS6H510 4N, Nadeln aus 
Bzl. u. Lg., F. 200—201°, erhalten. — Benzylidenmalonsaurementhylester, C30H44O4. 
Nadeln, F. 94,5—95,5°. — fi-Anilinobenzyhnalonsauremethylester, Nadeln aus CH3-OH,
F. 114—115°. — fi-m-Toluidinobenzylmalonsaureniethylester, C19H5,04N , Nadeln aus 
Bzl. u. Lg.. F. 107—10S,5°. — fi-p-Toluidinobenzylmalonsauremethylester, Nadeln,
F. 120—121°.— p-Dimethylaminobenzyliden-3-naphthylaimn, C1S1H13N2, g e lb e  Nadeln
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aus A., F. 164—165°. — p-Dimethylaminobenzyliden-p-aminobenzocsaurc, Cl8H160jNj,
F. 261—262° (Zers.). — Anisyliden-p-aminobenzoesiiure, C15H130 3N , aus A. Ńadeln,
F. 194—195°. — Benzyliden-m-toluidin, F. 30—32°.— p-Tolylidenanilin, F. 46,5 bis 
48°. (Journ. Chem. Soc. London 127. 450—60. Leeds, Uniy.) H o r s t .

E. L. Tague, Der isoelektrische Punkt des Gliadins und Glutenins. Zu den 
Messungen benutzte Yf. besonders reines Gliadin u. Glutenin. Der isoelekt Punkt 
wurde aus den Ionisationskonstanten der Ampholyten ais Siiure u. Base bestimmt. 
Ais Pufferlsgg. dienten Lsgg. von prim. u. sek. Na-Phosphat. Gliadin u. Glutenin 
zeigten ein sehr ahnliches Verh. Der isoelektr. Punkt des Gliadins wurde zu 
Ph — 6,5, der des Glutenins zu pjj =  7,0 gefunden. Es ist nicht ausgeschlossen, 
daB der bei der DarsŁ der Proteine angewandte A. von EinfluB auf dereń Zus. 
war. Doch stehen die gefundenen Werte in Einklang mit N-Bestst., die bei den 
rerschiedenen Konzz. ausgefiihrt wurden. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 418 bis 
422. Manhattan [Kau.].) G o t t s c iia l d t .

E. Biochemie.
E 5. Tierphysiologie.

J. Petrow, Zur Kenntnis der Pankreassafticirkung bei parenteraler Fmfuhrung. 
(VgL M ig a i u . P e t r o w , Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 36. 457; C. 1924. L 573.) 
Grad u. Dauer Blutdrucksenkung nach intrayenoser Einfiihrung yon Pankreassaft 
sind unmittelbar abhangig von seinem Gehalt an aktiyem proteolyt. Ferment. (Ztschr. 
f. d. ges. exp. Medizin 44. 641—45. Petersburg, Mil.-med. Akad.) W o l f f .

Sogi Mas Tl da, Tjber Vera.nderv.ngen der ultramikroskopischen Form der Blut- 
jeńnnung durch Krankheit. Bei epidem. Enteritis von Kaninchen fanden sich 
charakterist. Abweichungen der ultramkr. Form der Fibrinbildung. (Arch. f. exp. 
Pathol. u. Pharmak. 105. 124—29. Berlin, Landw. Hochsch.) W o l f f .

Katsuma Abe und Shuichi Sakata, TJber die Wirkung hyper- und hypotonischer 
Kochsalzlosungen auf die zentrale Kochsalzregulation, ein Beitrag zur Physiologie der 
Kochsalzzentren. Die „Kochsalzzentren" werden durch den jeweiligen, yon der 
isoton. Konz. abweicbenden Salzgehalt des Blutes erregt u. fuhren durch Sperrung 
a. Ofifcung des Nierenfilters, Lockerung u. Festigung der Salzdepots in den Geweben
o. Konzentrierung u. Verd. des Blutplasmas wieder zur n. Isotonie des Blutes u. 
der Gewebssafte; die Begulation der Blutzus. durch die „Kochsalzzentren*1 erfolgt 
also mittels ahnlicher Mechanismen wie die Begulation der Bluttemp. durch das 
.,VTarmezentrum“. (Arch. f. exp. PathoL u. Pharmak. 105. 93—108. Wien, Phar- 
tnakoL Inst.) W o l f f .

H. B em Łardt und H. TJcko, Tjber den pliysiologischen Bromgeha.lt des Blutes. 
Zugleieh ein Beitrag zum Nachtceis kleinster Brommengen. Das Blut yon Menschen, 
die sicher niemals Br zu sich genommen haben, enthalt einwandfrei Br. Der Nach- 
weis erfolgte ąualitatiy nach G u a r e s c h i  im Aschenfiltrat Quantitative BestsŁ mit 
der bekannten indirekten Methode sowie mit einem Yerff. der Yff. nach dem Prinzip 
Ton G u a r e s c h i  ergaben mit guter Ubereinstimmung einen Wert yon ca. 1,0—1,5 
fflg-%. Der Br-Gehalt des Blutes kann klin. ausreichend genau ais Schwellenwert 
bestunmt werden. (Biochem. Ztschr. 155. 174—86. Berlin, Charite.) W o l f f .

P. J. Teding van B erkhout, Bestimmung von Glucose, JNicht-Protein-Stickstoff\ 
Harnsfiure und Gesamtphosphor im Blut gesunder Menschen in den Tropen sorcie bei 
tótaminotischen Yogeln. Beim Menschen kein Unterschied gegeniłber der gemafiigten 
Zone; nur P  etwas erhoht. Bei ayitaminot. Hahnen kein Unterschied, bei Tauben 
nicht einheitliche Resultate. (Reports of the Dutch-Indian medical ciyil seryice 
!924 18 SeiŁ Sep.) W o l f f .

F- H ógler und K. U eberrack, U ber den Zv.ckergeha.lt der Blutkorperchen.
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(Vgl. R i c h t e r -Q o i t t n e r , Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 44. 384; C. 1925.1 .1412.) 
Vff. erhielten im Plasma immer etwas hohere Zuckerwerte ais im Gesamtblute; die 
Blutkorperchen enthalten also immer etwas weniger Zucker ais das Plasma. Die 
abweichenden Befundc von R ic h t e b -Q u i t t n e r  beruhcn nicht auf besonderen biol. 
Verhaltnissen der Blutgerinnung, sondern auf der Unrichtigkeit der Angahen. 
(Bioehem. Ztschr. 155. 123—24. Wien, Kaiserin E l i s a b e t h -H o s p -) W o l f f .

L. D autrebande und P. Spehl, Einflufi der freien Kohlensaure auf die Wider- 
standsfdliigkeit der Blutkorperchen. Erhohung des Druekes der freien C02 im Blut 
bewirkt Wanderung yon Cr-Ionen aus dem Plasma zu den roten Blutkorperchen 
u. yermindert so ihre Widerstandsfiihigkeit unter dem EinfluB fortschreitend verd. 
NaCl-Lsgg. Umgekehrt yeranlaBt Austreibung der freien C02 Biickwanderung der 
Chloride von den roten Blutkorperchen zum Plasma, so daB ihre Widerstands
fiihigkeit erhoht wird. Der Grad der Hamolyse unter yerschiedenen Bedingungen 
wurde yon Vff. gemessen. (C. r. soc. de biologie 92. 450—51. Briissel.) N itsche .

E. A. Hafner, Uber Tiscosiłat und Kolloidzustand. I. Mitt. Bcobachtungen am 
Serum. Krit. Besprechung der spezif. Viscositat (Spir o ), reduzierten Yiscositat 
(St . R u sz y n Ak), des ?/-i7-Quotienten (Petsch ac h eb), des Viseositiitsfaktors f  
(H ellw ig  u. N euschlo ss) ais klinisch brauchbare MaBe fiir die Viscositśit des 
Serums. Experimentell, durch Messungen mit dem IleBschen Viscosimeter, wird 
festgestellt, daB es bishcr keine GroBe gibt, die exakt u. sicher den Kolloidzustand 
(Dispersitiitsgrad, Hydratation, Quellung, Teilehenform usw.) der niehtelektrokrati- 
schen Sole wiedergibt. Die neu eingeftihrte „Zustandsviscositiit“ (Definition vgl. 
Original) ermoglicht hingegen wissenschaftl. u. klin. Verwertung der Messungen. 
(Klin. Wclischr. 4. 197—200. Univ. Basel.) v. H ahn.

J. K ritschew sky und R. Tscherikower, Uber Antikorper, die die Mikroorgti- 
nismen }>iit Blutpliittehen beladen (Thrombocytobarine). Das Beladungsplianomen von 
R ie c k e n b e r g  (vgl. Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. exper. Therapie I. 26. 53; C. 1917,
I. 453), das nach Unterss. yon B r u s s in  auch bei Spirochatosen auftritt, ist durch 
Antikorper bedingt, fiir welche die Bezeichnung „Thrombocytobarine11 gewiihlt wird. 
Die Blutpliittehen des Immuntieres konnen durch diejenigen einer n. Maus oder 
jedes anderen n. Wirbeltieres ersetzt werden. Bei Defibrinierung des Blutes gehen 
die Thrombocytobarine in das Serum uber, bei der Blutgerinnung nicht, Sie sind 
thermostabil; bei 56° yerliert zwar das Serum in '/a Stde. die Fahigkeit, das Be- 
ladungsphiinomen heryorzurufen, erlangt sie aber durch Zusatz yon unerwiirmten 
Serum oder Plasma eines n. Tieres wieder. Die Thrombocytobarine werden durch 
das entsprechende Antigen adsorbiert, das den fiir das Zustandekommen der Be- 
ladungsrk. erforderlichen thermolabilen Komplex (Komplement) zu binden yermag. 
Bei Vogeln u. Kaltbliitern sind die kernhaltigen spindelfiirmigen Zellen an der Be- 
ladungsrk. beteiligt, was von neuem ihre morpholog. Identitiit mit den Blutpliittehen 
der Siiugetiere bestiitigt. (Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. exp. Therapie I. 42. 131 
bis 149. Moskau, Medizin. Hoehsch.) Spiegel.

G. Kapsenberg, Die Bedeutung des Globulins und des Albumins bei den Syphilis- 
reaktionen und anderen Immuniłałsreaktionen (Agglułination) und die G lo b u l i n - Albumin- 
frage. — A. J. Schuiringa und G. Kapsenberg, Uber die Rolle des Globulins und 
des Albumins bei der Beaktion von Sachs-Georgi. Aus eigenen u. fremden Versuchs- 
ergebnissen wird gefolgert, daB tatsiichlich im Serum 2 differente EiweiBstoffe, 
Albumin u. Globulin bestehen u. daB es zwischen ihnen keine flieBenden Uber- 
giinge gibt, wohl aber zwischen den yerschiedenen „Fraktionen" des G lobulins. 
Inaktiyierung wiihrend '/a  Stde. Undert die Eigenschaften des SerumeiweiBes nicht 
wesentlich, die Trennung der Komponenten kann auch am unyerd. hitzeinakti- 
yierten Serum yorgenommen werden. Hinsichtlicli des Verh. des G esam tg lobu lin s
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u. seiner Fraktionen zu den untersuchten Iminunitatsrkk. (W u . Ek., S a c h s -G e o k g i- 
Rk. u. Agglutination) bestelit kein Untcrschied. Das reine Albumin bleibt ihnen 
gegeniiber yollig indifferent. (Ztsehr. f. Immunitiitsforsch. u. exper. Therapie I. 42. 
284—300. 300—28. Groningen [Holland], Gesundheitsamt) S p i e g e l .

A. Sachs und F. Silberstein, Sensibilińemngsversuclie mit Nucleoproteiden. Be- 
nutzt wurden ais Ausgangsmaterial Einderthymus, Einder- u. Pferdepankreas, Typhus- 
bacillcn u. Choleravibrionen. Bei der Beeinflussung des N-Spiegels des Blutes 
durcli parenterale Einyerleibung von Serum, von Gesamtextrakten aus Cholera - 
Tibrionen, Typhusbacillen, Pankreas, Thymus, von den aus ihnen dargestellten u- 
u. ^-Nucleoproteiden, Nućleinen, IRstonen u. endlich von den nach Abfiltrieren der 
Nucleoproteine verbleibenden Eesten sind drei Eeaktionstypen zu erkennen. Meer- 
schweinchen konnen mit dem Gesamtextrakt von Cholerayibrionen sensibilisiert 
werden. Im iibrigen sind die Ekk. mit den yersehiedenen Antigencn nieht einheit- 
lich. Wichtig ist, daB jetzt die widersprechenden Angaben uber die Moglichkeit, 
mit Bakterien u. Bakterienextrakten Anaphylaxie heryorzurufen, erklart werden 
konnen. Denn auch unter den Bakterien gibt es solclie, welche Forssmannsches 
Antigen enthalten, u. andere, denen diese Substanz fehlt. Je nach Tior- u. Bak- 
terienart sind daher die Besultate yerschieden. (Ztsclir f. d. ges. exp. Medizin 44. 
735—47. Wien, Univ.) W o l f f .

E. H. S tarling  und E. B. Yerney, Die Harnausscheidung, studiert an der 
mlierten Niere. Der Mechanismus der Hamsekretion von Saugetieren wurde mittels 
Durchstromung der Hundeniere studiert. Die Glomeruli filtern aus dem Blutplasma 
die Nicht-Protein-Bestandteile ab. IICN  hebt die Tubulartatigkeit auf, man erhiilt 
somit in ihrer Ggw. vom Ureter das reine Glomerulusfiltrat. Die Wrkg. der HCN 
ist reveraibel, wenn die Einw. nieht zu langc gedauert hat. Hamstoff, Sulfat u. ev. 
Phenolsulfophthalein werden von den TubulizeEen in das Glomerulusfiltrat ab- 
geschieden. W., Chlorid, Bicarbonat u. Glucose werden von den Tubulizellen aus 
dem Glomerulusfiltrat ruekresorbiert. Die Chloridkonz. im Plasma oder Serum ist 
nieht der hauptsaehlichste yerantwortliehe Faktor fiir die Chloridabgabe durch die 
Nieren. Pituitrin beeinfiuCt die Nieren direkt, diese Wrkg. kann nieht durch 
GefaBwrkg. erklart werden; Prozent- u. absol. Gehalt an Chlorid steigen, der Betrag 
des abgeschiedenen W. sinkt. Es ist anzunehmen, daB derartige Substanzen 
normalerweise die W.- u. Chlorabgabe des intakten Tieres regulieren u. daB die 
Eigentiimlichkeiten des yon der isolierten Niere abgegebenen Harns weitgeliend 
durch dereń Abwesenheit bedingt sind. (Proc. Eoyal Soc. London Serie B. 97. 
321—63. London, Uniy. Coli.) W o l f f .

H. Borlenconrt und E. P alfy , TJntersuchungen iiber die physiologischen 
Yariationen des Cholesteringehalts in der Frauenmilch. (Vgl. S. 1337.) Der mittlere 
Cholesteringehalt einer Mileh yon 6—9 Monaten scliwankte zwischen 0,17—0,24 g 
pro 1000. Proportionalitat zwischen den Fett- u. Cholesterinmengen war nieht 
immer festzustellen. Wahrend der Fettgehalt mittags am hochsten war, waren 
derartige Schwankungen im Cholesteringehalt nieht zu beobachten. Eine Zuriick- 
haltung der Milch in der Brust war stets mit betraehtlicher, sclineller Abnahme 
des Cholesteringehalts yerbunden. (C. r. soc. de biologie 92. 239—40.) N it sc h e .

G. M ouriąuand, A. L eulier und P. M ichel, Bestimmung des Phosphors und 
ies Kalks des Knochengewebes und der Zahne von Tieren unter dem Ein fiufs der 
Avitaminose C. Der CaO- u. P20 5-Gehalt yon Knochengewebe (Kiefern u. Zahnen) 
skorbut. Meerschweinchen zeigte keine wesentlichen Abweichungen von dem ge- 
strnder Tiere, selbat wenn die Zerbrechlichkeit der Rnochen auBerordentlich groB 
war. (C. r. soc. de biologie 92. 269—71.) N it sc h e .

P. Eona und H. K leinm ann, Nephelometrische Untersuehungen iiber fermen- 
tative Eiweifispaltung. III. Mitt. Eine Methode zur Bestimmung der peptisehen und
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trypłischen Yerdauung von Casein. (II. Biochem. Ztschr. 150. 444; C. 1925. 1. 1338.) 
Eine neue Methode zur schnellen Best. von Caseinlsgg. beruht auf der Erzeugung 
von Triibungen in Caseinlsgg. mittels Chinin-HCl u. nephelometr. Vergleich von 
Lsgg. bekannten u. unbekanutcn Gehaltes. Die Caseinstammlsg. hat einen Gehalt 
von 0.25% Casein u. ’/.t0-n. Na-Acetat zur Lsg. des Caseins. Gut meBbare Triibungen 
konnen mit 5 cem einer Verd. dieser Lsg. 1 : 5 erhalten werden. Die Grofien- 
ordnung gut bestimmbarer Caseinmengen liegt etwa zwischen 1—5 mg Casein in 
20 ccm Vol. Untere Grenze der Methode bei Anwendung der MikrogefaBe etwa
0,1 mg. Ais Beagens dient h. gesiitt. Lsg. von Cbinin-HCl. Zur Erhaltung des 
notwendigen gleichen pn (anniihernd neutrale Bk.) dient ein Zusatz von Phospbat- 
puffer (5 ccm einer Mischung von 9 Vol.-Teilen */I6-m. sekundaren Na-Phosphats u. 
1 Vol.-Teil */15-m. primaren K-Phosphats) bei einem Endvol. von 20 ccm. Die not- 
wendige Eeagensmenge fiir die angegebene Caseinmenge betragt 5 ccm. Zu 5 ccm 
der klaren Cascinlsg. werden 5 ccm Puffer gegeben, dann 5 ccm Beagens hinzu- 
gefiigt, mit deat. W . auf 20 ecm aufgefiłllt u. nephelometriert. Die Triibungen 
bleiben bis zur Messung ca. 10 Min. stehen. Sie sind dann ca. % Stdn. unyerandert 
haltbar. Das Vol. der Lsg. beim Beagenszusatz spielt keine Bolle. Die Triibungen 
vertragen ohne Anderung einen Salzgehalt bis zu etwa 1/i0—‘/3o'n-i ;l-ber nicht hoheren. 
Ca-Salze diirfen nicht zugegen sein. Die Triibungen sind beliebig oft gut reprodu- 
zierbar; wegen gelegentliclier kleiner Abweichungen sollen stets Parallelverss. an- 
gestellt werden. Fehler der Methode etwa 1—2%. Die Spaltprodd. der pept. wie 
der trypt. Verdauung des Caseins beeinflussen die Triabung nicht. (Biochem. Ztschr. 
155. 34—53. Berlin, Charitć.) WOLFF.

A. Gottschalk und W. Nonnenbnich., Zur Fragc der Bedeutung der Leber im 
intermediaren Aminosawrensłoffwechsel. (Vgl. Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 99. 
300; C. 1924. I. 1953.) Der Leber kommt keine Sonderstellung im intermediiiren 
EiweiBstoffwechsel zu, sondern jede Gewebezelle hat akt. Anteil am Aminosauren- 
stoffwechsel. Ein nicht unbetrfichtlicher Teil der Gesamtheit dieser Gewebezellen 
wird naturgemaB infolge ihrer GriiBe von der Leber bestritten, aber bei der inter
mediaren Verwendung der im Blut zirkulierenden Aminosauren beteiligen sie sich 
nach demselben Prinzip wie die ubrigen Gewebezellen nach MaBgabe des Bedarfes. 
(Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 105. 134—36. Wiirzburg, Med. Klin.) WOLFF.

P. L. V iolle und L. Lescoeur, Die Muskelhydrophilie ais Funktion der Ionen- 
acidiłał. Unterss. am m. gastrocnemius des Frosches sofort nach dem Tode er- 
gaben ein pa =  6,7, in 6 Stdn. auf pH =  6,3 fallend. Einw. von yerschiedenen 
Na^IIPO^ u. KHJE‘Oi -Lsgg., die einem pH =  5, 6, 7 u. 8 entsprachen, ergaben 
bei pH =  5, 6 u. 8 ein Maximum der Wasseraufnahme (bis 27,4%) nach 24 Stdn., 
bei pa  =  7 erst nach 49 Stdn. (37%)• (C. r. soc. de biologie 92. 425—26.) Ni.

E. Knaffl-Lenz und S. N ogak i, Uber die liesorption aus ausgeschaltcten 
Darmschlingen. Hyperton. Lsgg. iiben einen starken Sekretionsreiz aus. Durch 
den sezernierten Darmsaft werden die Lsgg. verd., gleichzeitig findet Besorption 
von Salz statt, u. zwar desto mehr, je geringer die Hypertonie ist. DaB die Volum- 
zunahme hyperton. Lsgg. durch Sekretion u. nicht durch Osmose von W. zustande 
kommt, geht daraus hervor, daB der absol. Salzgehalt einer eingefiihrten 2°/0ig- 
NaCl-Lsg. nach 10 Min. langer Verweildauer im Darm um 7% zunimmt. Dest. W. 
bewirkt einen leichten Sekretionsreiz, so daB die Volumabnahme durch die Sekretion 
von Darmsaft ein wenig verringert wird. Hypoton. Lsgg. nehmen wahrend der 
Besorption an Konz. zu, u. zwar dadurch, daB im Gegensatz zu den hyperton. 
Lsgg. mehr W. ais Salz resorbiert wird. Das 'Wasserbindungsvermogen der Salze 
setzt also den resorptiyen Kraften Widerstand entgegen. Bei nicht oder schw er 
resorbierbaren Salzen erfolgt nur bei Verwendung hypoton. Lsgg. eine Volum- 
yerminderung durch Resorption von W., bis Isotonie erreicht ist, die isoton. Sul-
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fatlsgg. blieben unyerandert im Darm, die osmot. u. resorptiyen Krafte sind dann 
im Gleichgewicht. Aus isoton. Gemengen vou NaCl- u. NaiSOi-'Lsgg. wird die 
NaCl-Lsg. ebenso schnell resorbiert, ais ob sie allein vorhanden warc, die NajSO^- 
Lsg. bleibt unresorbiert zuriiek. Die resorptiyen Krafte selbst werden durch Na^SO., 
nicht beeinfluBt. CaCl? wird aus dem Diinndarm etwa ebenso schnell resorbiert 
wie NaCl. Die sonst angenommene u. auch beobaclitete Anderung der Permeabilitat 
durch Ca-Salze spielt beim Besorptionsvorgang keine Rolle. Bzgl. Resorption von 
NaCl-Lsg. verhiilt sich der Dickdarm wie der Dunndarm. Dagegen werden CaCl,- 
Lsgg. kaum halb so schnell resorbiert, geringe Hypertonie geniigt, um die Re
sorption zu hemrnen. Zusatz von dialysiertem G-ummi arabicum zu den NaCl-Lsgg. 
bewirkt ebenfalls eine yerlangsamte Resorption. Solche Lsgg. verhielten sich 
iihulich wie schwach hyperton. Salzlsgg., da aus ihnen relatiy melir Salz ais W. 
resorbiert wurde ais ohne Gummizusatz. Osmot. wirkende Substanzen diirften beim 
Gummi nicht die Ursache sein, eher ist anzunehmen, daB das durch Gummi ge- 
bundenen Quellungswasser der Salzlsg. entzogen wird, welche sich im Resorptions- 
vers. dadurch wie eine konz. yerhalt. Resorption wie Sekretion werden durch 
Yorhergehende Anasthesie des Darmes bedeutend gehemmt. Atropin dagegen hemmt 
nur die Sekretion u. laBt die Resorption unbeeinfiuBt. Pilocarpin bewirkt eine 
starkę, aber nur kurz andauernde Sekretion u. ist ohne EinfluB' auf die Resorption. 
Dagegen bewirkt ricinolsaures Na eine auBerst kraftige, lang andauernde Sekretion, 
die durch Atropinisierung wie durch Anasthesie des Darmes wesentlich verringert 
werden kann. Den stiirksten u. am liingsten andauernden Sekretionsreiz ubt lig  Cl 
aus. Ob auch die Resorption dabei beeinfluBt wird, bleibt unentschieden. Die 
Aufnahme von W. u. Salzen aus dem Darme beruht auf einer akt. Tatigkeit der 
Darmzellen, die durch Narcotica gehemmt werden kann. Den resorptiven Kriiften 
wirkt der osmot. Druck der Lsgg. entgegen, welcher solange uberwunden werden 
kann, bis er den Druck in den Geweben erreicht hat. Eine Konzentrationsarbeit 
daruber hinaus kann von den Darmzellen nicht geleistet werden. Die Isotonie 
anisoton. Lsgg. kommt nicht durch Diffusion u. Osmose zustande, sondem durch relatiy 
groBere oder geringere Resorption des Salzes oder des W. ais auch durch Sekretion. 
(Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 105. 109—23. Wien, Pharmakol. Inst.) W o l f f .

G. Schkawera, Uber postmortale Verandenmgen der Gewebefunktim isolierter 
Organe. Bei postmortalen Veranderungen der Organe gesunder Tiere erhalten die 
GefaBe die typ. Rk. auf Gifte fttr einige Tage. Die Funktion des gefaByerengernden 
App. erlischt vor der des gefaBerweiternden. Der Zeitpunkt ist an den einzelnen 
Organen verschieden. Nach Erloschen der gefaByerengernden Funktion beobachtet 
man in einigen Fallen sogar Erweiterung der GefaBe auf typ. GefaByerengerer, wie 
Adrenalin, Strophanthin, BaCLz. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 44. 701—5. Lenin
grad, Mil.-med. Akad.) W o l f f .

S. Anitschkow und W . Ornatski, Die Wirkung des Blutgerinnungsprozesses 
f  die Kontraktionen des isolierten Darmes und seine Adrenalinreaktion. Blut- 

gerinnung in unmittelbarer Niilie eines isolierten Darmabschnittes erzeugt an diesem 
Spasmus u. dann Lahmung. Das geronnene Blut oder seine Prodd. (Serum, defi- 
briniertes Blut) wirken weniger tox.; Lahmung tritt nicht ein. Adrenalin yerhiitet 
die durch das gerinnende Blut eintretende Lahmung u. ebenso die durch Physo- 
ttigmin in groBen Dosen. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 44. 622—34. Leningrad, 
Med. Inst.) W o l f f .

Z. Stary, Uber Erregung der Wannenerven durch Pharmaka. Der scharfe 
Geschmack von Paprika, Pfeffer u. Ingwerwurzel ist nicht Folgę oder Teilerseheinung 
einer entziindungserregenden Wrkg., sondern kommt durch Erregung der Warme- 
neryenendigungen zustande. Diese Erregung ist auch Teilwrkg. gewisser, aber 
nicht aller entzundungserregender Stoffe. Die drei genannten Substanzen stellen
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gewissermaBen das Gegenstiick zum Menthol dar, welclies die Endigungen der 
Kiilteneryen elektiv erregt, u. reihen sich der C02 an, von der eine Errcgung der 
Warmeneryen bereits bekannt ist. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 105. 76—87. 
Prag, Deutsche Univ.) W olff.

M aurice P e rrin  und Georges Ducas, Uber die Absorptionsbcdingungen des in 
den Verdauungstraktus eingefiihrten Wismuts. Im Urin von Kranken, die 12 Tage 
lang tSglicli 4 g Wismutcarbonat per os oder 4 g Carconat in Suppositorien oder
4 g bas. Niłrat erhielten, war kein Bi nachweisbar. Demnacb scheint Bi, rektal 
oder oral in den angefiihrten Doscn gegeben, vom Verdauungstraktus niclit ab- 
sorbiert zu werden. (C. r. soc. de biologie 92. 439—40.) NlTSCHE.

Y. Conterno, Uber die thcrapeutische Wirksamkeit des kolloidalen Goldes 
(i°/oo Au) und seine Wirkung auf die weifien Blutkorperchm. Nach Injektionen vou 
kolloidalem Au (l°/oo) verschiedener KorngroBe wurde eine Abnahme der Zahl der 
weiBen Blutkorperclien u. des Blutdrucks beobachtet; die Zahl der roten Blut- 
korperchen blieb unver:indcrt. (C. r. soc. de biologie 92. 228—29. Turin.) Ni.

Eumio Hazama, Uber den Einflufs von Blausaure auf den uberlebenden Barn. 
Blausiiure ruft am uberlebenden Kalt- u. Warmbliiterdarm in kleinen Dosen eine 
Erregung, in groBen eine Hemmung heryor. Der Angriffspunkt der hemmenden 
Dosen ist der gleiche wie der des Ba, also wahrscheinlich in der glatten Musku
latur zu suchen, wShrend die Erregung durch eine Erregung der parasympath. 
Nervenendigungen zustande zu kommen scheint. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 
105. 88—92. Heidelberg, Pharmakol. Inst.) W olff.

I. Snapper und A. Griinbauin, Untersuchungen uber das Akineton, eine spas- 
molytische Benzyherbindung. I. Ausscheidung des Akinetons. (Klin. W chsehr. 4. 389 
bis 391. Amsterdam. — C. 1925. I. 1506.) W olff.

I. Snapper, A. Griinbauin und H. Riimke, Untersuchungen uber das Akineton, 
eine spasmolytische Benzyherbindung. n .  Pharmakobgie und therapeutische An- 
wendung des Akinetons. (I. vgl. vorst. Ref.) (Klin. Wchsehr. 4. 391—92. — C. 1925.
I. 1886.) W olff.

M aurice I. Smith und T. Mc Closky, Uber dic Dialyse der physiologisch wirk- 
samen Bestandteile des Infundibulums. Bei DifFusion von Hypophysenextrakt durch 
Kollodiummembranen geht der StofF, der den Uterusmuskel reizt, ebenso schnell 
hindurch wie der den Blutdruck steigernde. Der diuret. wirkende scheint gleichfalls 
so schnell zu diffundieren. Somit scheint das wirksame Prinzip nur ein u. der- 
selbe chem. StofF zu sein. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 24. 391—403. 
1924. Washington.) MOller.

T. Gordonoff, Potenzicrt Kodein die Wirkung des Morphins auf den Magen- 
dartnkanal oder ist der Effekt nur ein additiver? Im Gegensatz zu friiheren Be- 
funden von Ma g n u s , T a k a h a sh i, H esse  u . N e u k ir c h  stellt Vf. fest, daB nach 
Rontgen-Citobariumexperimenten an jungen Hunden, nach Unterss. am Bauchfenster- 
kaninchen u. am isolierten Darm die Kombination von Morphin u. Kodein einen 
rcin additiven EfFekt ausubt (Klin. Wchschr. 4. 408—9. Bern, Pharmakol. Inst.) Wo.

D. D anielopolu und A. Aslan, Untei-suchtingen uber die Vasomotoren beim 
Menschen. Gcfdfiwirkung des Atropins beim Menschen. Kleine Dosen Atropin (bis
0,2 mg), intrayenos injiziert, yermindern den Blutdruck, groBere (bis 2 mg) erhoben 
ihn. 0,25 mg Atropinsulfat bewirkten eine periphere GefsBerweiterung mit Blut- 
druckerniedrigung; weitere 1,5 mg, nach einigen Min. injiziert, fuhrten zu neuer 
GefaBerweiterung, aber gleichzeitig Blutdrucksteigerung; eine 3. Injektion von 
s/ś mg ergab dieselben Erscheinungen. (C. r. soc. de biologie 92. 285—88.) Ni.

D. D anielopolu und A. Aslan, Untersuchungen uber die Vasomotoren beim 
Menschen. Mechanismus der Erzeugung des Augengefiifireflcxts. Wirkung des Atropins. 
Leichte u. Ifingere Zeit anhaltende Augenkomprcssion bewirkt eine 1. Phasc der
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GefłBkontraktion, ansehlieBend eine 2. der GefUfierweiterung, von denen die 1. 
beatiindiger u. acharfer ausgepriigt ist. Nach intrayenoser Injcktion einer mittleren 
Dosis Atropin, die den Paraayinpathicus unyollkommen paralysiert, tritt bei Kom- 
pression nur die 2. Phase mit Blutdruckerhohung auf. Bei Injektion einer Dosis, 
die den Parasympathieus yollstandig paralysiert, treten bei Kompression wieder 
beide Phasen auf unter Blutdrucksteigerung. (C. r. soc. de biologie 92. 288—91. 
Bukarest, Uniy.) N it s c h e .

Michaił und P. Vancea, Uber die Aufhebung der Jlygroskopizitat des Paren- 
chyms der Hornhaut durch Einuńrkung von Steinkohlenteer. Durch 5 Min. lange 
Einw. einer diinnen Schicht Steinkohlenteer auf die Hornhaut des Auges eines 
Kaninchens zeigte sich nach 24std. Einw. von W ., daB die Hornhaut fast yollig 
ihre hykroskop. Eigenschaften yerloren hatte; das Epithel lieB sich leicht ablosen, 
u. das Parenehym blieb fast durchscheinend. (C. r. soc. de biologie 92. 295—96. 
Cluj.) N i t s c h e .

Mas M. Levy und Paul Cordier, Uber die Absorption des Insulins durch den 
7erdauungstraktus. Bei n. Personen wurde 1 Stde. nach Eingabe von 15—25°/0ig. 
alkoh. Insulinlsg. (75 physiolog. Einheiten) teils eine Abnahme des Blutzucker- 
gehalts, teils gar keine Wrkg. festgestellt. Bei Diabetikern konnte eine starkę 
Abnahme des Zuckergehalts beobachtet werden. Demnach kann vom Yerdauungs- 
traktus absorbiertes Insulin in alkoh. Lsg. eine Hypoglykiimie heryormfen. (C. r. 
soc. de biologie 92. 248—49.) N i t s c h e .

Fritz S tarlinger, Yer suche zum Ausbau der. Athernarkose. I. Mitteilung. Zur 
refleilosen Narkose sind beim Kaninchen bei n. Temp. pro Min. u. g Tiergewicht
0,000082 ccm notig. Bei einer Temperatursteigerung um 2° betragt dieser Wert
0,000 063 ccm. Es kann so demnach eine Einsparung an A. von nahezu 23% erzielt 
werden. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 44. 635—40. Wien, Uniy.) W o l f f .

C. Bachem, Uber die Eimoirkung verschiedener Pharmaca au f Askariden. Unter- 
sucht wurden p-Dichlorbenzol, der Saft der gelben Mohre (Daucus Carota), Thymol, 
Ereosot, Ichthyol, Jod, UgCl, ,  HCHO, Yatren, Pikrinsaure, Eucalyptus-, Ran ten-, 
Cajeput- u. Tanacetumol, Campfer, CH3OS, Chinin, CuSOt, Chlf., KCN, Santo?iin, 
Chenopodiumol. Geeignet erwiesen sich Thymol, Chlf., Campfer, Eucalyptus-, 
Cajeput- u. Tanacetumol sowie Chenopodiumol in entsprechender Dosierung. (Ztschr. 
f. ges. exp. Medizin 44. 656—69. Bonn, Uniy.) W o l f f .

Rudolf Schoen und E lsę Berchtold, Untersuchungen am Knoćhenmarksvenen- 
blut des JTundes. I. Die Wirkung des Adrenalins auf das Blutbild. Das Blut der 
Vena nutritiae tibiae des Hundes weist in der Norm konstantę Unterschiede gegen- 
uber dem Blut des Korperkreislaufes auf; sie bestehen in Oberwiegen der Neutro- 
philen mit stiirkerer Beteiligung yon Jugendformen des myeloischen u. erythropoet. 
App. Unter Adrenalin tritt regelmaBig eine erhohte Ausschwemmung von Neutro- 
philen u. Jugendformen aus dem Knochenmark wahrend der Dauer der aUgemeinen 
Adrenalinwrkg. ein. In der Peripherie lassen sich auBer einer Leukocytose kon
stantę Yeriinderungen des Blutbildes durch Adrenalin nicht nachweisen. Es wird 
eine direkte Beeinflussung des Knochenmarks durch Adrenalin angenommen. (Arch. 
£ exp. Pathol. u. Pharmak. 105. 63—75. Wurzburg, Med. Klin.) W O LFF. '

N. B. Dreyer, Zur Herzuńrkung des Magnesiums. Am Straubschen Herzen 
wirkt Mg bei yorwiegendem Ca dem Ca, bei yorwiegendem K dem K entgegen; es 
erweist somit auch am Herzen seine Mittelstellung zwischen Alkalien u. Erdalkalien. 
(Areh. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 105. 54—57. Miinchen, Pharmak. Inst.) W O LFF.

B. Danilewsky, E. P richodkow a und S. Sczawinskaja, Die Wirkung des 
Spemwls und Ovarins auf das isolierte Her z. Zur Physiologie der Genitalhonnone. 
Die Estrakte wurden mit A. u. W. aus Stierhoden bezw. Kuhovarien gewonnen. 
Die Genitaldriisen enthalten stark aktive Stoflfe, die eine bedeutende Yerstarknng 
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der systol. Kontraktionen des isolierten Kaninchenherzens heryorrufen bei relatiy 
kleiner Steigerung der Frequenz oder sogar olme solche; diese tonisierenden Stoffc 
sind in yerd. A. 1. u. werden durch Kochen nieht zerstort. Diese stimulierende 
Wrkg. ist besonders deutlieh bei gesehwiiehten Herzen, z. B. Vergiftung mit Chlf., 
A., K-Salzen usw. Bei wiederholter Einw. der Estrakte geht das Herz in den Zustand 
des erholiten Tonus u. spśiter des Cardiospasmus mit Ventrikelstillstand iiber. Bei 
schnelłem Einfiihren in die CoronargefaCe tritt vor der Stimulation anfangs eine 
Depression ein. (Ztselir. f. d. ges. exp. Medizin 44. 670—91. Charków.) W o lff .

T. Gordonoff, Uber das Chlorophyll. Am Herzen, Darm u. Uterus wirkt 
Chlorophyll anregend. (Klin. Wchsclir. 4. 409. Bern, Pharmakol. Inst.) WOLFF.

A dolf H ottinger, Aconitinstudien. An Katzen wird mittels stetiger Infusion 
sehr verd. Aeonitinlsgg. ermittelt, daB der jeweilige Vergiftungszustand eine Zeit- 
funktion ist. Der zunehmenden Besorption wirkt eine gleichzeitige Giftzerstorung 
im Korper entgegen. Der jeweilige Wirkungsgrad hangt von der Besorptions- 
geschwindigkeit ab u. ist ihr direkt proportional; unterhalb einer gewissen Ge- 
sehwindigkeit tritt uberhaupt keine Wrkg. auf. Die ermittelte Beziehung Zeit: 
absol. Giftmenge kann zur pharmakolog. Messung unbekannter Aconitinmeugeu 
benutzt werden. Das kiinstlich arythm. gemachte Herz kann durch kleinste Dosen 
Aconitin regularisiert werden. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pliarmak. 105. 1—10. 
Freiburg, Pharmakol. Inst.) WOLFF.

S. de Boer und D. C. Carroll, Die Bedeutung der Pituiłrinioirkung fiir das 
Milzvolumen. Pituitrin yerursaclit keine Kontraktion der ausgeschnittcnen Mik. 
Der Abfall [im Milzyol. jnach intrayenoser Pituitrininjektion beruht nur auf Vaso- 
konstriktion. Pituitrin ist olme Wrkg. auf die Milzmuskulatur. (Journ. of Physiol.
59. 381—86. 1924. Cambridge, Physiol. Lab.) W o l f f .

G. Schkaw era und B. Sentjurin, Uber die Wirkung von Adrenalin auf die 
Gefafic in den versehiedctien Stadien seines Veriveilens in den Geweben. In der Wrkg. 
des Adrenalins auf die GefśiBe sind die Phase seines Eintritts in die Gewebe, dic 
Pliase ihrer Sattigung (oder Anreicherung in ihnen) u. die des Austritts aus den 
Geweben zu unterseheiden. Die groBte gefaByerengernde Wrkg. besteht bcim 
Eintritt ins Gewebe; die Wrkg. des Adrenalins auf die GefaBe beim Austritt wird 
gewohnlich nur nach Anwendung relatiy starker Konzz. beobachtet. (Ztschr. f. 
d. ges. exp. Medizin 44. 692—700. Leningrad, Med. Akad.) W o l f f .

H erm ann Steinitz, Chemisclie Blutuntersuchungen bei clironiseher Adrenalin- 
vergiftung des Kaninchens. Ein Beitrag zur Pathogenese der Gefiifierkrankungm. 
Die cliron. Adrenalinyergiftung hat keine wesentliche Yeranderung von Eiieei/i, 
NaCl, Zucker im Blute zur Folgę; insbesondere wird aueh das Cholesterin nieht 
yermehrt. Wahrend bei den experimentellen Veranderungen vom Cholesterintypus 
die primare Veranderung im Blute liegt, von dem aus es zu einer Infiltration der 
GefaBwand mit Lipoiden kommt, kann demnach ein derartiger Weg fiir die Ent- 
stehung der Mediayerkalkung nach Adrenalininjektionen nieht angenommen werden. 
Vielmebr handelt es sich hierbei sicher um eine tox. Beeinflussung der GefaBwand. 
(Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 44. 757—73. Berlin, Krankenh. Moabit) W o l f f .

L. Scremin, Der ehemisehe Zustand des zirkidicrenden Bleis. (Vgl. Arch. f. 
exp. Pathol. u. Pharmak. 99. 96; C. 1923. HI. 1192.) Nach theoret. B e trach tu n g en  
u. Erfahrungen an lebenden Tieren wird das durch Injektionen zugefiihrte Pb im 
ersten Moment in Bleiphosphat umgewandelt Da dieses wl. u. ionisierbar ist, tritt 
die Wrkg. langsam ein. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 105. 49—53. Padua, 
Univ.) W o l f f .

Lnigi Scremin, Kritik der Jodtherapie im Satumismus. (Vgl. Arch. f. exp. 
Pathol. u. Pharmak. 99. 96; C. 1923. HI. 1192.) Polemik gegen E is n e r  (Arch. f.
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exp. Pathol. u. Pharmak. 102. 305; C. 1924. II. 1479) oline ncue Vcrss. (Arch. f. 
rap. Pathol. u. Pharmak. 105. 130—32. Padua, Univ.) W o l f f .

K  Spiro, Zur Jodtherapie der Bleive>-giftung. Eine Entgegnung. Erwiderung 
an Sc r e m in  (vgl. yorst. Ref.). Hinweis auf die Wirksamkeit der Biokolloide. 
(Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 105. 133. Basel, Uniy.) W o l f f .

S. de Boer und D. C. C arroll, Der Mechanismus der Milzreaktion auf all- 
gemeine CO-Vergiftung. Bei CO-Vergiftung yon Katzen sinkt das Milzyól. Der 
Blutdruck fallt, wenn die Vergiftung achnell eintritt, er fallt wenig oder bleibt 
konstant, wenn CO langsam absorbiert wird. In wenigen Fallen steigt der Blut
druck zuniichst stark an. Der Mechanismus ist sehr empfindlich u. spricht auf 
einen CO-HSmoglobingehalt yon 8°/0 an. Die Vol.-Verminderung der Milz ist un- 
abhangig yom Blutdruck u. beruht auf akt. Kontraktion der Milzmuskulatur. GefiiB- 
kontraktion tritt durch CO in der Milz nicht ein. Die uberlebende, ausgeschnittene 
Milz kontrahiert sich nicht, sondern erweitert sich auf CO infolge 0 2-Mangel. Sie 
kontrahiert sich auch nicht bei allgemeiner CO-Vergiftung des Tieres, wenn die 
Neryenyerbb. unterbroehen sind (durch Nicotin oder Dezentralisation), auch wenn 
die Milz selbst mit CO yergiftet ist. Die Kontraktion beruht nicht auf Nebennieren- 
oder Hypopliysenwrkg. Die mit 0 2-Ringer bei n. nervosen Yerbb. durchstromte 
.Milz kontrahiert sich bei CO-Vergiftung des Tieres, ebenso die Milz dekapitierter 
Katzen. Die Milz kontrahiert sich wahrscheinlich infolge der einen 0 2-Mangel im 
Ruckenmark hervorrufenden CO-Wrkg. Vermutlieh ist es eine Funktion der Milz- 
kontraktion, unvergiftete rohe Blutkorperchen ins Blut abzugeben u. so das Ver- 
haltnis von CO-HSmoglobin zu 0 2-HJtmoglobin im allgemeińen Kreislauf zu ver- 
bessern. (Journ. of Physiol. 59. 312—32. 1924. Cambridge, Physiol. Lab.) W o l f f .

6. Analyse. Laboratorium.
James Eckersley Myers und W illiam  Jacob Jones, Eine Fraktioniersaule 

mit beiceglichen Teilen. Es wird eine Fraktioniersaule beschrieben u. abgebildet, 
bei der durch Rotation eines Teiles innigere Beriihrung yon FI. u. Dampf u. da- 
durch bessere Einstellung des Gleicligewichts erreicht wird, womit der Wirkungs- 
grad des App. steigt. Die 32,5 cm holie zylindr. Kolonne ist durch abwarts ge- 
richtete kon. Ziige in 7 Stufen zerlegt. Die Ziige sind mit einer zentralen Bohrung 
versehen, durch die ein drehbarer Stab geht. Dieser tragt unterlialb jedes Zuges 
einen Aachen horizontalen Teller u. auBerhalb der Kolonne ein Rad zur Verbindung 
mit einem Motor, der ihn mit einer Geschwindigkeit yon ca. 2400 Umdrehungen 
pro Min. rotieren lassen soli. Der App. ist einer 58 cm langen Hempelschen Saule 
bei weitem ttberlegen, ebenso einer aehtteiligen Toungschen Kolonne yon 78 cm 
Lange, arbeitet aber nicht ganz so gut wie eine 13-teilige Youngsche Kolonne von 
131 cm Lange. Ein weiterer Vorteil ist, daB er wenig FI. u. Dampf zuriickhalt. 
(Journ. Chem. Soc. London 127. 4—8. Manchester u. Cardiff, Uniw.) H e r te r .

E.-Y. v. Hahn, Uber eine empfindliche Methode der Quellungsmessung. Die 
Weiterentwicklung einer yon B e l o f f  yorgeschlagenen Methode fiihrte zu einem 
App., der die Gallertąuellung mit einer Genauigkeit yon 0,01% Flussigkeits- 
anderung (bezogen auf das Vol. der Gallerte) zu messen gestattet Der App. ist 
bei D a r g a tz  in Hamburg erhiiltlich. — Die meisten oberflachenaktive?i Substanzen 
■firken auf Gelatine ąuellungsfordernd, ausgenommen die lipoidlosl. Narkotika, die 
entquellen. Die Quellung yerlauft nicht symbath der OberflSchenspannung. (Kolloid- 
Ztschr. 35. 215—18.1924. Hamburg, Koll.biol.Station am Eppend. Krankenh.) y . H a h n .

Hans Kleinmann, Beitrage zur Nephelometrie. (Vgl. Biochem. Ztschr. 99. 115;
C. 1920. H. 226.) Vf. gibt eine Obersicht iiber die bisherige Entwicklung der 
Nephelometrie. — Die zu untersuclienden Trubungen miissen wahrend der Messung
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konstant sein u. diirfen keine Inhomogenitat zeigen. Die zu vergleichenden Trii- 
bungen sollen gleiche Dispersitat besitzen u. ihr Yerhaltnis soli 1 :4 nicht iiber- 
steigen. SchlieBlieli muB eine einwandfreie Priizionsapparatur angewendet werden 
(vgl. Kolloid-Ztschr. 27. 236; C. 1921. II. 209). Wenn diese Bedingungen erfiillt 
sind, liegt die Fehlergrenze unter 1 % u- es sind noch Substanzmengen yon z. B.
0,0005 mg P  oder 0,05 mg Ca nachweisbar. Vf. beschreibt ein Mikronephloraeter 
u. einen variationsfahigen Trubungsstandard, der aus einem mattierten Gliischen 
besteht, auf dessen Boden sich ein nach der zu untersuchenden Triibung paasend 
gefarbter Bodenkorper befindet. (Kolloid-Ztsschr. 36. 168— 74. Berlin, Charite.) L a.

M aurice Renaud, Ube>- die Reduktion der Goldsalze durch das Myelin und 
ihre Antcendung in der JTistologie. Von allen Bestandteilen des Neryengewebes 
zeigt das Myelin die groBte Affinitat zu Goldsalzen, die von ihm sclinell red. 
werden. Gewebeschnitte, die ‘/a—1 Stde. mit 0,1—-0,2°/oig. Goldchloridlsg. be- 
handelt, dann mit W. gewaschen werden, zeigen nach einiger Zeit die Myelinzonen 
in yioletten Bildern. (C. r. soc. de biologie 92. 431—32.) N it s c h e .

Ernest L ittle  und Edw in M artin  Durand, Eine Untersuchung iiber die Analyse 
von Alkali- und Carbonat-Gemischen mit Hilfe der Wasscrstoffelektrodę. Die bisherige 
acidimetr. Methode mit Phenolphthalein u. Methylorange ist wegen des unscharfen 
Farbenumschlages der Indikatoren unzuliinglich. Es wird an Gemischen bekannter 
Zus. gezeigt, daB die elektrometr. Titration exakte Ergebnisse liefert. Bei Ggw. 
von NaOH in der Lsg. muB man wegen der C02 der Luft im geschlossenen GefaB 
arbeiten, bei Abwesenheit von NaOH im offenen GefaB. Fiir die gewohnliche 
Titration erweisen sich Thymolblau (Thymolsulfonplithalein) anstatt Phenolphthalein 
u.Bromphenolblau (Tetrabromphenolphthalein) anstatt Methylorange ais gut brauchbar. 
Yom Thymolblau werden 0,1 g mit 4,3 ccm n/20-NaOH w. gel., mit 250 ccm W. 
yerd., yon Bromphenolblau 0,1 g in 3 ccm n/20-NaOH u. mit 250 ccm W. verd., 
fiir die Titration 10 Tropfen Thymolblau bezw. 7 Tropfen Bromphenolblau auf 
125 ccm Lsg. yerwendet. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 20. 19—31.) G ern .

E. Stia3ny, iiber Sinn und Bedeutung des Begriffes pB. Gemeinverstandliche 
Erliiuterung des Unterschiedes zwischen T i t r a t io n s a c id i ta t  (Alkalinitat) u. 
a k tu e lle r  A c id ita t  (Alkalinitat), des Begriffes der H- bezw. OH-Ionenkonz. von 
Sauren u. Basen in ihrer Abhangigkeit von ihrer Dissoziationskonstante, Angabe 
einer Tabelle u. des Rechnungsyerf., um aus der Normalitat u. der Dissoziations
konstante einer Saure den pH, den „Wasserstoffesponenten", d. i. den negatiyen 
Logarithmus der [H] zu ermitteln. Bespreehung der Indikatorenmethoden fiir 
Pn-Bestst., des Begriffes des „Pufferlosungen“ u. Aufziihlung der Anwendungs- 
gebiete der pH-Messungen in der Gerberei. (Gerber 51. 10—13. Darmstadt.) G e e s .

D. Schenk, Der „Sauregrad“ in falscher und richtiger Anwendung. Den Be- 
griff „Sauregrad“ =  [H'] muB man yon dem Begriff „Sauregehalt11, fur den die 
Bezeichnung „Saurezahl11 offen gehalten werden kann, streng trennen. (Chem.-Ztg. 
49. 237. Crefeld.) J 0 NG.

I. M. Kolthoff, Ein neuer Satz von Puffermischungen, die olme Benutzung ge- 
priifter Saure oder Base dargestellt werden konnen. Gemische yon */u-molarer 
KH2P 0 4-Lsg. u. ‘/jy-molarer Bernsteinsiiurelsg. decken den Bereich yon pg =  3,0 
bis 5,8, solehe der 1. Lsg. mit ‘/so -m olarer Boraslsg. den Bereich yon 5,8—9,2. Es 
werden Yorschriften fiir Reinigung u. Trocknung der zur H erst der Lsgg. zu be- 
nutzenden Substanzen gegeben. (Journ. Biol. Chem. 63. 135—41. Utrecht [Holland], 
Uniy.) S p ie g e l .

Thomas Blackadder, Bei fen von Wasserstoff-Elektroden. Um zuverl5ssige 
H-Elektroden zu bekommen, mit welchen eine groBe Zahl von potentiometr. pji-Bestt., 
ohne daB friscli platiniert werden muB, gemaeht werden konnen, iiberzieht man 
zunachst die yorher mit Konigswasser gereinigte Elektrode mit einer nicht zu diinnen
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Schicht von Pt. Man yerwende l%ig. PtCl4-Lsgg., die auBerdem ca. 5°/0 konz. 
HC1 u. zweckmafiig eine Spur Bleiacetat enthalten. Nachher spiile man mit dest. 
W. u. lege sie zum „R ei fen  “ uber Nacht in eine klare Lsg. von K a s ta n ie n - 
holzestrakt von analyt. Konz. Wenn die Elektrode auBer Gebrauch ist, yerwahre 
man sie in solcli einem Estrakt. Sobald bei den Messungen das Potential sich nur 
langsam einzrustellen beginnt u. die Galyanometemadel mangelhaftc Bestiindigkeit 
zeigt, ist es am besten, in Konigswasser die Platinierung zu entfemen u. die Elektrode, 
wie besebrieben, frisch herzuriebten. (Journ. Amer. Leatber Chem. Assoc. 20. 
17—19.) G e b n g b o s z .

Organlsche Substanzen.
P. A. Valton, Der Naehweis von Mełhylaniin in Gegenwart von iiberschiissigem 

Ammoniak. Mełhylaniin reagiert rasch mit Dinitro-2,4-chlorbenzol in alkoh. Lsg. 
unter B. von Dinitro-2,4-N-niethylanilin (F. 175,5° wl. in A.) u. kann so neben viel 
iYHj gut erkannt werden. Auch in Ggw. von jStH4CI u. Dimetliylamin (0,002 g) 
konnen noch etwa 0,2 g Methylaminhydrochlorid sicher nachgewiesen werden. Die 
Mischung wird aus dem Kjeldahlkolben in eine 0,6°/oig. alkoh. Lsg. von Dinitro- 
2,4-chlorbenzol dest. bis das Yol. von 10 auf 20 ecm angestiegen ist. 20 Stdn. 
stehen lassen zur Krystallisation von Dinitro-2,4-iYmethylanilin (F. 175,5°). Identifi- 
zierung durch Mischschmelzpunkt mit 2,4-Dinitroanilin (179°), der zwischen 170 u. 
175° liegt. (Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 . 40—41. London, Univ.) H o r s t .

C. M. Carson, Besłimmung von Anilin in wasserigen Losungen. 10 ccm der zu 
untersuchenden Lsg. werden zu 100 ccm W. gegeben, mit 3 Tropfen einer 2,5°/0ig. 
alkoh. Bromphenolblaulsg. yersetzt u. mit 0,1-n. H2S04 titriert bis die Farbę von 
rot nach gelb umschlagt u. die Rotfiirbung nicht wiederkehrt Da der Endpunkt 
nicht scharf sichtbar ist, ist Herst. einer Yergleichslsg. notwendig, indem 10 ccm 
einer Anilinlsg. (2,05 g C0H5NH2 pro 100 ccm) mit 3 Tropfen 2,5%ig. alkoh. Brom
phenolblaulsg. versetzt, auf 100 ccm aufgefiillt u. die zur Neutralisierung des Anilins 
erforderliche Menge 0,1-n. H2S04 (22,05 ccm) zugegeben wird. — p-Dimethylamino- 
azobenzol eignet sich auch ais Indicator, die Herst. einer Vergleichslsg. ist auch in 
diesem FaUe erforderlich; yerwendbar, wenn auch weniger gut ais die beiden 
vorher genannten Indicatoren, ist auch Kongorot; die herzustellende Yergleichslsg. 
u. die zu untersuchende Lsg. werden am besten in gleich groBen Gef&Ben (NeBler- 
GlSsern) mit 5 Tropfen einer l%ig. wss. Kongorotlsg. yersetzt; der Umschlag erfolgt 
von rotlich nach deutlich purpurfarben. — Verss., die beiden erstgenannten Indi
catoren auch zur Best. von Toluidin zu benutzen, fuhrten wegen der groBen zur 
Lsg. erforderlichen W.-Menge nicht zu befriedigenden Ergebnissen. (Ind. and 
Engin. Chem. 17 . 62—63. Akron [O.], G oodyear T ire  & R ubber Co.) H aberland .

E. A. Y uilleum ier, Nachweis von Aceton in Gegenwart von Alkohol mit der 
Dampfdrwkmethode. Ein 800 mm langes, einseitig geschlossenes Glasrohr wird 
nach Fiillen mit Hg in eine Hg-Wanne eingetaucht. Der Hg-Stand stellt sich auf 
Barometerstand ein. Ein gleiches Rohr ,wird [mit 5 mm weniger Hg gefiillt, auf- 
gefiillt mit 95°/0ig. A. u. ebenfalls in die Hg-Wanne eingetaucht Dabei ergibt 
sich, daB im zweiten Rohre der Hg-Spiegel 47 mm tiefer steht. Aeetongehalt im 
A. driickt den Spiegel noch tiefer, so z. B. bei der offiziellen Mischung yon 
10 Aceton 100 Alkohol, welehe die gleiche D. hat ais 95%ig. A. auf 67 mm 
tiefer. Arbeitstemp. 22°. (Ind. and Engin. Chem. 1 7 . 174. Carlisle [PA.].) G r im m e .

Ida Kraus, Colorimetrische Bestimmung von Tryptophan durch die VanillinSCl- 
Reakiion und die quantitative Trennung von Indol und Skatol. Die bisher benutzten 
Farbreagenzien sind fur Tryptophan nicht spezif. Auch das vom Vf. am geeignetsten 
befundene Vanillin-HCl-Reagens gibt auch mit Indol u. Skatol FSrbungen. Es 
Yfurde aber gefunden, daB diese Stoffe sich durch Ausschutteln der wss. Lsg. mit
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Toluol, in dcm sie 11. sind, vom Tryptophan quantitativ trennen lassen. Fur die 
Ausfuhrung der Ek. ergab sich ais bestgeeignet folgendc Vorschrift: Zu 0,2—1 mg 
Tryptophan in 2 ccm W. gibt man 0,4 ccm cincr 0,5%ig. Lsg. von Vanillin in 
50%ig. Essigsaure (lialtbar), dann 15 ccm konz. HC1, fiillt nach 24-std. Stehen auf 
50 ccm auf u. yergleicht die Farbung mit denen bekannter Lsgg. im Colorimcter 
innerhalb mehrerer Stdn. Will man die Fallung mit HgS04 benutzen, so wird 
diese nach Zentrifugieren in den 0,4 ccm Yanillinlsg. suspendiert u. dann mit kleinen 
Portionen der HC1 in den Reaktionskolben gespiilt. Die Hg-Verb. zeigt intensivere 
Farbung ais die entsprechende Menge Tryptophan, u. diese wird nocli intensiver 
durch Zusatz von HgS04. Es wird ein Zusatz von 1—2% dieses Salzes zum ab- 
getrennten u. gewaschenen Nd. empfohlen; die Vergleichslsgg. mussen natiirlicli 
ebenso behandelt werden. Unter Anwendung dieses Verf. wurde folgendes fest- 
gestellt: Es wurde Tryptophan in Zein u. Gelatine nachgewiesen, die gewohnlich 
ais frei dayon betrachtct werden. Die Beliandlung des Tryptophans nach Homep. 
mit Ba(OH)2 fuhrt zu einem Verlust von 20°/o, wiihrend die direkte Anwendung des 
Phenolreagenses (vgl. F o lin  u. Looney, Journ. Biol. Chem. 51. 421; C. 1922. IV. 349) 
ohne Ausziehen mit Toluol einen Verlust von 7% einfUlirt. Bei der Spaltung yon 
EiweiBstofFen mit Ba(OH)2 treten andere Zersetzungsprodd. auf ais bei entsprechender 
Behandlung von reinem Tryptophan; sie werden bei der Hg-Fiillung des Tryptophans 
in dem Nd. mitgefuhrt. F o lins Verf. zur Abtrennung des Tyrosins vom Tryptophan 
durch Hg-Fiillung bei H2S04-Ivonz. uber 3,5% ist nur bei geringer Konz. an Tyrosin 
brauchbar, das sonst mitfSllt. Wird Tryptophan mit der Diaminosaurefraktion oder 
salzsaurem Glucosamin u. Pankreatin (U. S. P.) bebriitet, so wird es nicht mehr 
quantitatiy wiedergewonnen, andere einfache Aminosiiuren storen die Best. nicht. 
Aus EiweiBstoffen lieB Tryptophan sich nach dereń Hydrolyse mit Siiuren, Ba(OH), 
oder Pankreatin nicht quantitativ wiedergewinnen. (Journ. Biol. Chem. 63. 157 
bis 178. Chicago, Uniy. of Chicago.) S p ie g e l .

George Hunter, Farbeiwergleichsloaungen zum Gebrauch bei der Bestimmung 
von Imidazolen. Zur Herst. der von K o e s s l e r  u . H a n k e  (Journ. Biol. Chem. 39. 
497; C. 1920. IV. 552) empfohlenen Mischung von Kongorot u. Metliylorange sind 
auch die besten Handelsmarken dieser FarbstofFe nicht rein genug. Vf. gibt Vor- 
schriften fur ihre Reinigung u. Aufbewahrung u. weist auf die Notwendigkeit hin, 
auch andere FarbstofFe fur iihnliche Zwecke zuyor auf Reinheit zu priifen. (Bio- 
chemical Journ. 19. 42—46. Univ. of Toronto [Canada].) S p ie g e l .

Max Berlowitz, Berlin, Trockeiischrank fur analytische Praparatc in Wage- 
glcisern, dad. gek., daB konzentr. zu einer Einspannyorr. fur die Unterteile der 
Wiigeglaser von auBen yertikal bewegliche, in yerschiedenen Hohenlagen feststell- 
bare Greifer oder Zangen angebracht sind. — Dic Greifer heben die Deckel der 
Witgegliischen im Trockenschrank ab u. setzen sie im Trockenschrank wieder auf, 
so daB Wiederaufnahme von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. (D. R. P. 408829 
K I. 421 vom 11/5. 1924, ausg. 27/1. 1925.) K O ii l i s g .

Antoine de Halasz, Frankreich, Analyłisches Yerfahren. Eine bestimmte 
Menge eines Reagens, z. B. eine Alkalilsg., wird in ein GefiiB eingeschmolzen, 
welches noch genugenden Raum bietet, um eine maBanalyt. Best in seinem Innern 
auszufuhren. Der obere Teil ist nach Art eines abgestumpften Kegels yerengt, der 
mittlere Teil der Oberflache ist grubenformig ausgebildet, er enthiilt eine kleine 
Menge eines Indicators u. ist bel Nichtgebrauch mit einem Gelatinehautchen ver- 
schlossen. Zur Analyse wird die Grube durchstoBen, wobei der Indicator in die 
MaBfl. fiillt u. der zu analysierende StofF, z. B. auf SSuregehalt zu priifendes 01, 
unter fortgesetztem Schiitteln aus einer Biirette zuflieBen gelassen wird. Die Probe 
kann auch in einem TropfgefiiB abgewogen u. nach erfolgtem Umschlag der
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unverbrauchte Rest zurUckgewogen werden. (E. P. 580716 vom 12/4. 1924, ausg. 
14/11. 1924.) K O h lin g .

Paul Mendon, Frankreich, Anzeigevorrichtung fiir wasserstofflialtige Gase. Inner- 
halb eines GefiiBes ist Platinschwamm angeordnet, welcher beim Einbringen wasser- 
stoffhaltiger Gase diese unter Erhitzung adsorbiert u. dabei die umgebende Gas- 
hiille bo stark ausdehnt, daB sie einen beweglichen elektr. Leiter gegen 2 Elek- 
troden verschiebt, welche mit einer Batterie u. einem Liiutewerk in Verb. stehen. 
Sobald der bewegliche Leiter die Elektroden beriihrt, ertont das Liiutewerk. (F. P. 
582534 vom 4/6. 1924, ausg. 20/12. 1924.) K O h lin g .

C. G. Spring and Bumper Company, V. St. A., Bestimmung von Borsaure in 
Nickelbadern fiir gahanoplastische Zuiecke. Die zu analysierende Lsg. wird mit Mannit 
oder Glycerin, Methylorange u. soviel H.SO.J yersetzt, daB Umschlag nach Rot- 
orange erfolgt. Dann werden einige Tropfen eines 5 Teile Bromkresolpurpur 
(Dibromkresolsulfophtalein) u. 1 Teil Bromthymolblau (Dibromthymolsulfophtalein) 
enthaltenden Indicators zugegeben u. mit einer Atzalkalilsg. titriert, bis Umschlag 
von griin nach blau erfolgt. Der Umschlag findet statt, wenn auf 1 Mol. H3BOj 
1 Mol. Atzalkali zugegeben is i (E. P. 582784 vom 17/6.1924, ausg. 27/12.1924.) Kt).

H. Angewandte Clieniie.
I. Allgemeine chemische Teclinologie.

Oscar Brunler, Der Innetwerbrennungskcssel. (Chemistry and Ind. 44. 187—90.
— C. 1925. I. 997.) N e i d h a r d t .

E. Hack, Uber Trockenanlagen. Vf. gibt eine Berechnung des Luft- u. Dampf- 
yerbrauchs einer Trocknungsanlage. (Chem.-Ztg. 49. 274—75.) J u n g .

Armand Martin, Uber die Verdampfung bei den Vakuumtrocknungaverfahren. 
Vf. erortert die theoret. Grundlagen des Mechanismus der Trocknung im Vakuum. 
iChimie et Industrie 13. 3—8.) J u n g .

I. Isaachsen und Einn Jeremiassen, Ein neues industrielles KrystaWisations- 
terfahren. Das Yerf. (Abbildungen im Original) beruht darauf, daB die Salzlsg. 
durch einen Uberhitzer in ein GefaB gepumpt wird, in dem das W. yerdampft. 
Die FI. durchstromt eine Schicht Krystalle, die auf einem Siebboden liegen. In 
der entstehenden iibersUtt. Lsg. wachsen die yorhandenen Krystalle. Das Verf. 
wurde zur Gewinnung von Salz aus Meerwasser, zur Krystallisation von Na^SO  ̂
angewendet. (Chimie et Industrie 13. 202— 8.) J u n g .

Ernst Buhtz, Uber ein neues Yerfahren und eine Vorrichłung zur Durchfuhrung 
ton chemischen Beaktionen. Bei dem Verf. werden die reagierenden Stoffe rotieren- 
den Scheiben durch Rohren zugefiihrt, durch die sie yerteilt u. gemischt werden. 
Den Bau der App. hat die Firma Z a h n  & Co., Berlin, iibernommen. (Chem.-Ztg. 
49. 267. Berlin.) JUNG.

Karl Samson, Charlottenburg, Hersłellung einer glutsicheren Ummantelung fiir 
Eisen und einer feuersicheren Bekleidung fur Holz, dad. gek., daB Ilolzmehl in 
feinster Mahlung mit Talkum nicht uber 5 %  Kalkgehalts innig gemischt u. dann 
lSngere Zeit lagern gelassen wird, worauf dann der Mischung MgO mit nicht uber 
25/» Kalkgehalt beigegeben u. innig damit yermiseht wird, worauf schlieBlich die 
Anfeuchtung mit MgClj von 18° Be geschieht. — Das Erzeugnis wird entweder 
ab Verputz auf die zu schiitzenden Gegenstiinde aufgetragen oder zu Platten ge- 
preBt, die aufgenagelt, -geschraubt o. dgl. werden konnen. (D. R. P. 388332 
KI. 80 b vom 3/10. 1922, ausg. 29/1. 1925.) K O h lin g .

Schott & Gen., Jena, ubert. von: C. Zeiss, Jena, Filłńeren yon Fliissigkeiten.
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Man yerwendet ein GcfsB aus nichtporosem Glas, in das ein poroser Korper yon 
gefritteten Glasteilehen eingeschmolzen ist. Beide Glaskorper haben den gleicken 
therm. Espansionskoeffizienten. (E. P. 218286 vom 23/6. 1924, Auszug yeroff. 
20/8. 1924. Prior. 27/6. 1923.) K ausch.

Jenaer Glaswerk Schott & Gen., Jena, Filtration von FliissigJceiten. Man 
stellt durch Zusammenfritten von Sand oder Teilchen von gebroclienem Quarzglas 
ein Filtriermaterial ber, das man nach dem Schmelzen in einem nichtporosen 
Behiilter zum Filtrieren von Fil. benutzt. (E. P. 226182 vom 22/11. 1924, Auszug 
veroff. 4/2. 1925. Prior. 11/12. 1923. Zus. zu E. P. 218286; vorst. Ref.) K ausch.

Silica Gel Corporation, Baltimore, V. S t A., Trennen von Gasgemischen. Man 
yerwendet zur Abscheidung eines Gases aus einem Gasgemisch ein pulyerisiertes 
Absorptionsmaterial u. bliist dieses in den Gasstrom, worauf es davon getrennt u. 
reaktiviert wird. (E. P. 227309 vom 11/3. 1924, ausg. 5/2. 1925.) K ausch.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: Gustav Wietzel und Friedrich
Striegler, Ludwigshafen a. Bh.), Terfahren zur Gewinmmg adsorbierter fluchtiger 
Stoffc aus festcn Korpem mittels Austreibemittel, wie Wasserdampf u. dgl., dad. 
gek., daB man geringe Mengen des Austreibemittels st&ndig in den festen Adsorptions- 
mitteln laBt. (D. B. P. 410760 KI. 12e vom 8/4. 1922, ausg. 10/3. 1925.) Kabsch.

Gualtiero Poma und Guiseppe Pellegrini, Cesano Mademo-Milan, Ital., 
ReduJction organischer oder anorganischer Słoffe durch Natriumamalgam. (B. E. P. 
410180 KI. 12g vom 2/8. 1921. ausg. 2/3. 1925. It. Prior. 13/12. 1920. — C. 1922.
IV. 1080.) K ausch.

Maseliinenban-Anste.lt Humboldt, Koln-Kalk, Ausfuhmng von fraktionierten 
Destillationen, 1. dad. gek., daB die Flussigkeitsdiimpfe eine porose Sehicht oder ein 
vollig oder halbdurchMssiges Diaphragma oder eine Membran aus beliebigem porosen 
Materiał durchdringen unter Anwendung von gewohnlichem oder erhohtem Druck 
oder von Vakuum, zweckmaBig unter gleichzeitiger Einw. elektr. Strome hoherer oder 
niederer Spannung auf das Destillationsgut oder die Diimpfe oder auf das Diaphragma 
oder auf beide. — 2. dad. gek., daB die Flussigkeitsdiimpfe zwei oder mehrere Dia- 
phragmen, Membranen, porose Seliichten in paralleler oder Serien- oder Kompound- 
schaltung durchdringen, wobei die einzelnen Diaphragmen aus yersehiedenem 
Materiał bestehen u. mit Elektrizitiit yersehiedener Polaritiit geladen sein konnen. —
3. dad. gek., daB die porose Sehicht aus beliebigem porosen Materiał in geeignetcr 
Weise durchgerillte, gelochte Bleche oder Drahtnetze oder sonstiges widerstands- 
fShiges Materiał in geeigneter Form u. Ausfiihrung yerstiirkt ist. — 4. Vorr., dad. 
gek., daB an der porosen Sehicht eine Schabyorrichtung, Schneeke oder iihnlicłics 
angebraeht ist, wodureh die festen Ndd. entfernt werden u. ein Verstopfen ver- 
Łiitet wird. (D. B,. P. 410592 KI. 12a vom 27/9. 1921, ausg. 11/3. 1925.) Kadsch.

Allgemeine Elektrieitats-Gesellsehaft, Berlin, (Erfinder: Walter Ehlers, 
Grunau (Mark) und Albert Steinmeier, Berlin), Trocknen von oxydierbarem Materiał 
mit gro per Oberflache, dad. gek., daB zum Trocknen die Oxydationswiirme benutzt 
wird, indem man 0 2-haltige Gase mit solcher Gesehwindigkeit durch das Materiał 
preBt oder saugt, daB die Oxydationswiirme die Verdunstungskiilte uberwiegt. 
(D. E. P. 410593 KI. 12g vom 27/1. 1924, ansg. 10/3. 1925.) K ausch.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
A. Bigot, Ton, Kaolin usw., Gelatinierungsfahigkeit. Die PorositSt eines keram. 

Gegenstandes hat mit seiner Gelatinierungsfahigkeit nichts zu tun. Da auch das 
iibliche Verf., die Gelatinierung durch Erfrierenlassen des mit W. durchgetriinkten 
Gegenstandes zu bestimmen, allzu umstandlich ist, so yerwendet Vf. zwei andere 
Verff.: 1. er erhitzt den pulyerisierten Gegenstand im Probierrohrehen u. sieht, ob 
Wasserbeschlag entsteht, 2. er schwemmt das Pulyer in W. auf u. sieht zu, ob die
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Suspension die Eigenseliaften eines Sols hat. (C. r. d. l’Acad. des scieuces 180. 
287—89.) B ik e r m a n .

Eduard Steinhoff und Fritz Hartmann, Ein neues Verfahren zur Priifimg 
feuerfester Stoffe durch Anfarben. Vff. habeu ein Verf. zur Prufung feuerfester 
Stoffe durch Anfarben mit organ. Farbstoffen ausgearbeitet. Die zu untersuchenden 
Stiicke werden zuniichst mit AlCl3-haltiger konz. HC1 geśitzt (meist 24 Stdn. lang), 
dann mit saureechtem Farbstoff gefarbt, wobei sich Methylenblau u. Anthrapurpurin 
ais besonders geeignet erwiesen. Solche Stiicke konnen dann makroskop., wie 
auch mikroskop, untersucht werden. — Ungebrannter Ton nimmt in groBer Menge 
.Methylenblau auf. Brennt man ihn mehrere Stdn. bei yerschiedenen Tempp., so 
nimmt er mit zunehmender Temp. immer weniger auf, wird z. B. nach dem Gliihen 
bei 1200° nur ganz schwach blau, bei 1300° gelb u. bei 1500° rein weiB. Die Um- 
wandlungen yon Quarz lassen sich in gleicher Weise yerfolgen. Ungegluht bleibt 
er farbloB, nach dem Brennen bei 1500° dagegen farbt er sieli hellblau. — In 
gleicher Weise wurden die Kontakte beim Gliihen von Gemischen aus MgO-Ton, 
CaO-Ton, Fe^Oj-Ton, Quarz-Ton u. (Juarz-FejC^ untersucht, nach dereń Kenntnis 
an die Betrachtung techn. feuerfester Steine herangegangen werden konnte. Die 
Ergebnisse sind tabellar. zusammengestellt. So gelang es an einigen yon der Praxis 
ais schlecht bezeichneten Schamotten die Ursachen der Unbrauehbarkeit zu finden, 
die teils in zu niedriger Brenntemp., teils in einem CaO-Gehalt lagen, der durch 
die Anthrapurpurinfarbung festgestellt wurde. (Stabl u. Eisen 45. 337—43. Dort
mund.) L O d e r .

—, Prufung feuerfester Baustoffe bei lioheren Temperaturen. Der App. zur Best. 
des Erweicliungspunktes feuerfester Korper der Atom-Studiengesellschaft fiir Erze, 
Steine u. Erden, Berlin, besteht aus einem elektr. Kohlegrieswiderstandsofen. In 
dem Heizrohr des Ofens werden die Proben zwischen zwei Stempeln aus Elektroden- 
kohle dem Druck einer Hebelpresse unterworfen; die Bewegung des Hebels wird 
automat, aufgezeiclinet. Die Temp. des Probekorpers wird durch eine Bohrung 
des oberen Stempels opt. gemessen. (GewerbefleiB 104. 22—24.) J u n g .

Bernard Scheyen und Albert Thomas, Frankreich, Kaltglasieren. Zement- 
wurfel, Ziegel- oder Dachsteine werden mittels starker Saure sorgfaltig gereinigt, 
durch Zerstauben mit einer breiformigen Pastę aus Zement, einer groBeren Menge 
fein yerteilter Fiillstoffe, einem Farbstoff, W. u. Alaun yon der Zahigkeit einer 01- 
farbe iiberzogen u. 48 Stdn. in einem feuchten dunklen Raum aufgestellt. Zwecks 
HersL yon Kunstmarmorplatten wird der yorher erwahnte Brei, bei welchem ais 
FullstofFe fein gepulyerter Marmor oder Alabaster u. MgO yerwendet werden, mittels 
Pinsels auf eine geolte Glasplatte gestrichen, nach 6-std. Stehen im feuchten 
dunklen Raum mit einer aus Zement u. Sand bestehenden Schicht bedeckt u. das 
Ganze wieder 48 Stdn. lang im feuchten dunklen Raum aufgestellt. (F. P. 582393 
vom 4/9. 1923, ausg. 17/12. 1924.) K Chling.

Frederic Michel Oppermann, Tschecho-Slovakei, Lćiutei-n von Glasfliissen. 
Die fl. Glasm. wird einem Vakuum ausgesetzt, unter dessen Einw. die yorhandenen 
fiasblasen an die Oberflache steigen u. yon dort entweichen. Zur Ausfiihrung 
dienen entweder bis auf die zur Pumpe fiihrende Óffnung yerschlieBbare oder offene 
Hafen, welche unter eyakuierbare Glocken gestellt werden. (F. P. 582032 vom 
28/5. 1924, ausg. 10/12. 1924. Big. Prior. 3/4. 1924.) KOhling.

Carborundum Company, tibert. von: Miner L. Hartmann, Niagara Falls, 
V. S tA ., Aufrauhen der Oberflachen krystallinischer Stoffe. (A. P. 1482793 yom 
16/7. 1921, ausg. 5/2. 1924. — C. 1923. IV. 12.) K O h l i n g .

Carborundum Company, Niagara Falls, N. Y., ubert. von: Otis Hutchins, 
Niagara Falls, Schleifmateriał. Man bringt A1j03 enthaltendes Materiał in einem
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elektr. Ofen zum Schmelzen, setzt einen Gas entwickelnden Stoft' (Kohle) hinzu, 
sticht die Schmelze vor der Red. der Verunreinigungen u. loscht die M. mit W. ab. 
(A. P. 1524134 vom 3/7. 1922, ausg. 27/1. 1925.) Kausch.

Isabelle de Boznanska, Frankreich, Sehr harte Gegenstande aus Graphit. Fein 
gepulyerter Graphit wird mit Zuckersirup gemiseht, die Mischung gegebenenfalls 
geformt u. nach dem Erhitzen in einem eisernen Behalter ganz allmahlich auf Rot- 
glut erhitzt, wobei geformte Maasen von Zeit zu Zeit gewendet werden, um alle 
Teile gleichmaBig zu erhitzen. Man liiBt dann langsam abkuhlen, taucht yon neuem 
in Zuckersirup, erhitzt wieder wie vorher, wiederholt das ein drittes Mai1, taucht 
wieder in Sirup, erhitzt die Teilclien in der Flamme, bis sie aelbat liellrot gliihen, 
łaBt sie in Sirup erkalten u. erhitzt schlieBlich wieder im EisengefaB auf Rotglut. 
Die Erzeugnisse konnen zum Glasschneiden u. ais Schleifmittel benutzt werden. 
(F. P. 579876 vom 7/4. 1924, ausg. 25/10. 1924.) KOhlkg.

Davide Tassara, Italien, Kiinstlicher Schmirgel. Ton, Bauxit oder ein anderer 
an A120 3 reicher Stoff wird mit einer an FeO reichen Schlacke zusammengeschmolzen. 
Das Erzeugnis zeichnet sich durch groBe Harte aus. (F. P. 582309 vom 2/6. 1924, 
ausg. 16/12. 1924.) K O u lin g .

Andre Couder, Frankreich, Spiegelnde Flaćhen. Ein Metallkorper wird in der 
Hitze mit einer etwa 1 mm dicken Emailschicht bedeckt u. diese mit Ag oder einem 
anderen spiegelnden Metali iiberzogen. (F. P. 582497 yom 23/4. 1924, ausg. 19/12.
1924.) _ K O h l in g .

Jean Victor Eloy, Belgien, Beinigcn gezogener Glasplatten. Die aus der 
Schmelzm. gezogenen Glasplatten werden zuniiclist zwischen mehreren gedrehten 
Asbestzylindern u. dann zwischen einer Anzahl BUrsten oder anderer reibender 
Vorr. durchgefuhrt, welche mit sehr viel groBerer Geschwindigkeit gedreht werden 
ais die Platte bewegt wird. Diese wird hierbei yon den der Oberflache anhaftenden
Fremdkorpern, besonders Na^SO.,, befreit. (F. P. 583160 vom 27/6. 1924’, ausg.
7/1. 1925.) K U h l in g .

Corning Glass "Works, iibert. von: William Chittenden Taylor, Corning,
V. St. A., Gliiser. (Can. P. 235805 vom 3/12. 1921, Can. P. 235806 vom 29/12.
1921, ausg. 20/11. 1923. — C. 1923. II. 847 [F. PP. 547 091. 547 090].) KOHLING.

Fernand Henri Joannes Sauvage, Frankreich, Leicht schmelzbarcs leuchtenies 
Glas. Einer aus H3B 03, Na2B10 7, CaO, ZnO u. Wasserglas, bezw. H3B03, Cr30j, 
A120 3, ZnO u. Wasserglas bezw. H3B 03, Na,B40,, Crs0 3, ZnO u. Wasserglas be- 
stehenden Grundm. wird CaS, SrS, BaS oder ZnS zugefiigt, die M. geschm olzen, 
geformt oder zum Obcrziehcn von Gegenstiinden benutzt, Die Erzeugnisse leuchten 
nach yorheriger Belichtung mit Tageslicht, ultrayioletten Strahlen u. dgl. (F. ?• 
579284 vom 8/6. 1923, ausg. 13/10. 1924.) K O h lin g .

G. Viaud und U. Dufour, Frankreich, Beliandeln von Glasgegenstanden. Die 
Gegenstande werden mit mehreren Lagen yerschieden gefarbter Emailfarben uber- 
zogen, von denen die erste die ganze Oberflache der Gegenstande bedeckt, wiihrend 
die daruber liegenden yorzugsweise nur Teile der Oberflache bedecken, z. B. ais 
Linien, Blumen o. dgl. ausgebildet sind. Hierauf werden die Gegenstande gebrannt. 
Sie haben dann ein marmor-, sandstein- o. dgl. -artiges Aussehen. (F. P. 580599 
vom 13/7. 1923, ausg. 10/11. 1924.) K O h lin g .

Hugo Helberger, Miinchen, łlerstellung von Quarzsłaben durch A usdriicken 
des in einem elektr. erhitzten Widcrstandsrohr zusammengeschmolzenen Gutes aus 
dem einen Rolirende yermittels vom anderen Rohrende wirkenden Gasdruckes, dad. 
gek., daB der zum Ausdriicken des Schmelzgutes dienende AuslaB nicht unm ittelbar 
am Rohrende, s o n d e rn  d a y o r ,  also noch in d e r  Gliilizone des W id e rs ta n d s ro h re s  
angebracht, u . daB das andere Rohrende wahrend der Schmelzung luftdicht ver- 
schlossen wird, so daB die aus dem Schmelzgut entstelienden u. zwischen YerschluB
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n. Beschickung sich ansammelnden Gase das SchmeLzgut ausdrUcken. — Das Verf. 
kann beliebig oft in derselben Kohre wiederholt werden. (D. B,. P. 409 859 KI. 32 a 
vom 5/7. 1921, ausg. 14/2. 1925.) K O h lin g .

I. Traube, Charlottenburg, Jleratellung buntfarbiger Gegenstande aus Glas oder 
keramischen Stoffen, dad. gek., daB man wss. Lsgg. yon Metallsalzen, welche bunt- 
farbige Wrkgg. erzielen lassen, auf jene Gegenstande auftriigt, unter gleichzeitigem, 
vor- oder nacliherigem oder yor- u. naebherigem Auftrag von Glasurmm., u. die 
so behandelten Gegenstande einem oder mehreren Gliibprozessen unterwirft. — 
Die erzielteu Farbungen sind leuchtkraftiger ais die in bekannter Weise mittels 
unl. Metallsalze erzielten. (D. B.. P. 409258 KI. 80 b yom  29/6. 1924, ausg. 3/2.
1925.) K C h l k g .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigsbafen (Erfinder: Friedrich Hdpke, 
Neu-Rossen), Herstellung eines Schmelzzementes im Absticbgenerator, z. B. bei der 
Koksgasgewinnung, dad. gek., daB man die Tempp. im Generator gegeniiber der 
sonat ubliehen, zweckmaBig durcli Sauerstoffzusatz zum Wind, derartig erhoht, u. 
dem Koks in solchen Mengen CaO oder kalkreiche Zuschliige zusetzt, daB die 
geschmolzene Schlaeke zwischen etwa 40—60% CaO u. eine den KieselsSuregehalt 
uberwiegende Menge A120 3 enthalt. — Bei Zug- u. Druekproben ergab sich nach 
28 Tagen eine Zugfestigkeit von 40,3 kg/qcm u. eine Druekfestigkeit von 346 kg/qcm. 
(D. B,. P. 409665 K I. 80 b vom 9/9. 1923, ausg. 9/2. 1925.) K O h l i n g .

Arthur Anker, Frankreich, Zement. Der Zementbrei wird durch Zentrifugieren 
oder in anderer mechan. Weise von einem Teil des yorhandenen W. befreit, dann 
in einem geneigt angeordneten, von auBen beheizten Ofen yorgetrocknet u. schlieB- 
lich im Drelirohrofen gebrannt. Die Abgase des Drehrohrofens dienen unmittelbar 
oder mittelbar zum Beheizen des zum Vortrocknen benutzten Ofens, im letzteren
Fali zum Heizen von Kesseln, Warmespeichem o. dgl., welche dann ais Heiz- 
quellen fur den Trockenofen dienen. (F. P. 578673 vom 15/3. 1924, ausg. 2/10.
1924.) KtTHLING.

Wilhelm Franke, Leipzig-Reudnitz, Peter Arend, Wilhelm Kramer, Leipzig, 
und Max Hugo Jungwirth, Altenburg, Herstellung icasser- und wetterbestandiger 
Bauteile, WandverJcleidungen usw'., 1. gek. durch Benutzung einer M., welche Kali- 
wasserglas, Kreide, ungereinigtes helles Paraffinol u. gegebenenfalls Schwerspat 
enthalt. — 2. dad. gek., daB das Gemisch in Yerb. mit einer oder mehreren Zement- 
farben benutzt wird. — 3. gek. durch Benutzung einer M., die neben Kaliwasser- 
glas, Kreide u. hellem Paraffinol ZnO u. gebrannte MgO enthalt. — Die M. ergibt 
auf Briicken, Hausera u. dgl. steinharte wetterfeste Uberziige. (D. B.. P. 409666 
KI. 80 b vom 23/2. 1924, ausg. 9/2. 1925.) K O h l i n g .

Stettiner Schamottefabrik A.-G-. vorm. Didier, Deut3chland, Feuerfeste Ziegel. 
Roher Ton wird, gegebenenfalls nach Zusatz yon Feldspat, Glimmer oder Quarz, 
auf Tempp. erhitzt, bei denen er erweicht, aber noch nicht schm. Hierauf wird 
er gemahlen, mit einer geringen Menge piast. Tons, der ais Bindemittel dient, 
gegebenenfalls auch mit einer weiteren Menge Feldspat yermischt, geformt u. 
gebrannt. (F. P. 582628 yom 10/6. 1924, ausg. 23/12. 1924. D. Prior. 21/6.
1923.) K C h l i n g .

Dr. Otto C. Strecker, Darmstadt, Herstellung vonMauersteinen u. dgl. aus porosem 
Materiał, 1. dad. gek., daB das porose Materiał in trockenem Zustande mit einem 
feinkomigen, sand- oder schlammartigen Bindemittel yermischt wird, das W. im 
CberschuB enthalt, zu dem Zweck, das Bindemittel auch in die Poren eindringen 
u. dadurch besser abbinden zu lassen. — 2. aus porosem kieselsiiurehaltigem Materiał, 
dad. gek., daB dem Bindemittel CaO zugesetzt wird, zu dem Zweck, in den Poren 
chem., sich hydraul. yerhaltende Verbb. entstehen zu lassen. — Ais AusgangsstofFe
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sind auch MM. yerwendbar, w ciche bereits eine andere Yerarbeitung erfahren haben, 
z. B. Ólschieferschlacken. (D. E. P. 408580 KI. 80 b vom 18/4. 1924, ausg. 22/1.

Heinrich Koppers, Easen, Eulir, Herstellung von Silicasteinen aus Quarzifen 
unter Zusatz yon Fe, dad. gek., daB in der Silicarohm. Zusatze von Raseneisenerz, 
Eotschlamm o. dgl. fein yerteilt werden, worauf die Steine geformt u. bci ent- 
sprechender Temp. gebrannt werden. — Die Erzeugnisse sind raumbestandig infolge 
der durch die Zusatze begiinstigten B. von Tridymit. (D. R. P. 409 545 KI. 80b
vom 7/10. 1923, ausg. 6/2. 1925.) KOiiling.

Lnther C. Po wers, K noxville , V. St. A., Bindemittel fur Ziegelbauten. Kalk- 
stein wird bei etwa 650°, Ton von einem Gehalt von 69,4% Si02, 6,48% FejOj, 
13,52% AljOs, 0,34% CaO, 0,81% MgO u. 1,89% AJkaliosyd bei etwa 480° erhitzt 
u. es werden 2 Teile des Kalksteins, 1 Teil des Tons, 4 Teile gegliihter Sand u. 
1 Teil Portlandzement unter weiterem Erhitzen sorgf&ltig gemischt. Die Erzeug
nisse sind wetterfest u. w&hrend u. nach dem Abbinden formbestiindig. (A. P.
1521967 vom 26/10. 1922, ausg. 6/11. 1925.) K O hling.

Richard Griin, Dusseldorf, Verwertung saurcr reaktionstrager Hochofenschlacke 
in einem Grundstoff fiir einen zementartigen AfcMeZbildner durch Versetzen der 
gliihend fl. Schlacken mit bas. Kalkyerbb., Aluminaten, Silicaten, Gemischen von 
Kalkaluminaten u. Silicaten, die in der Zus. bas. Schlacken nahekommen, oder mit 
bas. Schlacken, dad. gek., daB das Yerf. in geheizten Miscliern ausgefuhrt wird. — 
Die Aufnahme des CaO in die saure Hochofenschlacke wird erleichtert. (D. E. P.
409680 KI. 80b  vom 25/4. 1920, ausg. 9/2. 1925. Zus. zu D. R. P. 4 0 6 6 6 7 ;  C. 1925.

Wilhelm Buchholz, Trier, Herstellung und Verarbeitung einer leichten Stampf- 
masse nach Patent 342593, dad. gek., daB an Stelle von Layakies auch yulkan. 
Sedimente oder granulierte Hochofenschlacke oder auch ein aus gleichen Teilen 
hergestelltes Gemenge aus Layakies u. gewohnlichem Betonkies Yerwendung -findet.
— Das Verf. ist billiger ais das des Hauptpatentes. (D. R. P. 409 944 KI. 80b 
vom 11/3. 1924, ausg. 9/2. 1925. Zus. 2u D. R. P. 3 42593; C. 1922. II. 27.) KtS.

Jules Combes, Frankreich, Wasserfester harter Beton. Zement wird mit Sand, 
Stahlkornchen, W. u. einer wasserabweisenden organ. Fl. gemischt. (F. P. 581005 
vom 1/5. 1924, ausg. 21/11. 1924.) K O hling.

Master Builders Company, Cleyeland, V. St. A., Yerfestigen der Oberflache 
von Beton. Die Betonoberflache wird vor dem Abbinden mit einer trockenen 
Mischung von Zement u. unregelmiiBig geformten Metallkornern belegt, die Mischung 
in die Betonoberflache griindlich eingerieben u. diese dann yerdichtet u. geglattet. 
(Oe.P. 98696 vom 26/8. 1921, ausg. 10/12. 1924. A.Prior. 11/8.1913.) KOhling.

Emanuel Slama, Wien, Mortelbildner aus Anhydrit. Anhydrit oder anliydrit- 
haltige Gesteine werden so fein gemahlen, daB wenigstens 5% des Mehls durch 
das 10000-Maschensieb fallen. In diesem Zustand bindet der Anhydrit ohne 
weiteres ab, wiihrend er z. B. bei einem Feinheitsgrade, bei dem er im 900-Maschen- 
sieb 20—30% Euckstand hinterlaBt, yollig tot ist. (Oe. P. 98692 vom 29/10. 1920, 
ausg. 10/12. 1924.) K O hling.

Babeock & Wilcox Company, V. St. A., Feuerfeste Massen. Moglichst reine 
Aluminiumsilicate bezw. Mischungen von A120 3 u. SiOa enthaltenden Stoffen, yorzugs- 
weise Mischungen yon Kaolin u. Bausit in solchem Verhiiltnis, daB die M. auf 
1 AljOa ungefahr 1 Si02 enthiilt, werden unter Zusatz von etwas W. geformt, bei 
nur wenig unterhalb des F. liegenden Tempp. gesintert u. die Klinker gemahlen. 
Das Malilgut wird mit 20—40% einer ais Bindemittel dienenden M. yon gleicher 
oder Slmlicher Zus., wie der Ausgangsstoff, etwas W. u. gegebenenfalls einem 
organ. Bindemittel gemischt, geformt u. yon neuem bei derselben oder etwas

1925.) KOhling.

I. 1121.) KOhling.
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geringerer Temp. wie vorher gebrannt. Ahnliche Erzeugnisse werden unter Yer- 
wendung von reinem Kaolin erhalten, der gegebenenfalls unter Zusatz von etwas 
Glucose oder Melasae geformt, gebrannt, gebrochen, mit ungebranntem Kaolin 
gemischt, geformt u. yon neuem gebrannt wird. (F. P. 581918 u. 581919 vom 
22/5. 1924, ausg. 8/12. 1924. A. Prior. 25/5. 1923.) K O h l i n g

L. G. Wilkening, Biebrieh a. Eh., Warmeisoliermassen. Die leichteren Arten 
von Torf werden yerkokt u. das Prod. lose yerwendet, man kann es auch mit 
Bindemitteln, wic Zement, Kalk, Bitumen, yermischen u. zu Bloeken formen, man 
kann auch andere wiirmeisolierende Stoffe, wie Kieselgur, Korkmehl usw. zusetzen. 
(E.P. 226522 vom 8/12. 1924, Auszug yeroff. 11/2. 1925, Prior. 22/12. 1923.) Fk.

Deutsche Neustein-Werke Spandau G. m. b. H , Spandau, Schu-efelgupmasse 
u. gegossene Gegenstiinde daraus, gek. durch einen Gehalt an anorgan. faserigem 
Materiał, wie Schlackenwolle, Asbest, Glaswolle o. dgl. — Durch das faserige 
Materiał wird die Bruchsicberheit u. Elastizitat erhoht. (D. E. P. 409 663 K I. 80 b 
vom 14/3. 1924, ausg. 6/2. 1925.) K O h l i n g .

IX. Organische Praparate.
J. A. Ambler und 3). F. J. Lynch, Entfernung von loslichem Teer aus Sulfo- 

nierungsmassen. Die bei der Sulfonierung des Naphthalins, besonders wenn die Ek. 
uber dem Kp. des Naphthalins ausgefiihrt wird, sich reichlich bildende teerige M. 
wird am besten nach folgendem Verf. entfernt: die Eeaktionsmasse wird in 9 Teilen 
(bei Sulfonierung im Dampfzustande in 20 Teilen) W. gel., pro 1 Lsg. mit 12,5 g 
Tierkohle yersetzt, die Lsg. zu Kp. erhitzt u. 2 Stdn. lang mit iiberspanntem Wasser- 
dampf behandelt; das Einleiten des Dampfes erfolgt am besten so, daB das Yol. 
der Lsg. ziemlich konstant bleibt. Zur Gewinnung der Sulfonsauren wird (olme zu 
filtrieren) die Lsg. neutralisiert oder mit Ca- bezw. Pb-Salzen yersetzt. — Neutrali- 
sierung der Lsg. der Sulfonsauren mit NaOH vor der Dampfbehandlung ist nieht 
zu empfehlen. Sulfonsauren, die bei 100—130° schon hydrolysiert werden, konnen 
nach dem angegebenen Yerf. nieht gereinigt werden. (Ind. and Engin. Chem. 17. 
61—62. Washington, Bureau of Chem.) I I a b e r l a n d .

The Selden Company, Pittsburgh, Pennsylyania,Y. S t. A., (Erfinder: H.D.Gibbs), 
Oxydiereti der Seitenketten aromatischer KoKlenwasserstoffe. (Schwed. P. 55500 vom 
16/4. 1919, ausg. 6/11. 1923. A. Prior. 22/9. 1916. — C. 1923. II. 526.) S c h o t t l .

Compagnie des Produits Chimiąues d’Alais et de la Camargue, Paris, 
s.-Tetrachlorathan. (D. E. P. 410529 KI. 12o vom 27/6. 1920, ausg. 11/3. 1925.
F. Prior. 12/3. 1919. — C. 1924. I. 1866.) S c h o t t l a n d e e .

Chemische Fabrik Kalk G. m. b. H. und Hermann Oehme, Kóln-Kalk, 
Extraktion des Nitrierungsproduktes des Athylens aus Abfallsaure. Es wird ais 
Eitraktionsmittel Athylenchlorid yerwendet. Dieses lost nieht nur das Sprengol 
leicht auf, sondern ist auch gegenuber der bei der Athylennitrierung anfallenden 
EndsSure bestandig. Dazu kommt ais weiterer Yorteil, daB man Athylenchlorid 
aus den Abgasen der Nitrierung, also in enger Yerb. mit dieser, herstellen kann. 
(D.E.P. 410470 KI. 12o vom 15/2. 1921, ausg. 10/3. 1925.) O e l k e r .

Holzverkohlungs-Industrie Aktiengesellschaft, Konstanz i. B. (Erfinder; 
K. Eoka), Chlorieren von Acetylen. (Schwed. P. 54790 vom 24/1. 1922, ausg. 8/8.
1923. D. Prior. 29/1. 1921. — C. 1922. IV. 941;) S c h o t t l a n d e r .

Aktiebolaget Cellulosa (Erfinder: E. L. Einman), Stockholm, Beinigen von 
schicefelhaltigem Methylalkohol. Man leitet den S-haltigen, 95—l00%ig- CH3OH in 
Dampfform bei 200—250° iiber CuO. — Das CuO kann in Form von Spanen, 
Pulver oder zusammengerolltem, oxydiertem Cu-Drahtnetz yerwendet werden. Man 
beschickt ein durch Thermoelement beheiztes u. auf konstantę Temp. gehaltenes
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Rohr aus Glas oder Cu mit dem CuO u. lcitet den rohen dampfformigen CH3OH 
bei 200—250° durch das Rohr. Die abziehenden Dampfe werden durch Kiililung 
kondensiert. Der Methylalkohol wird so yollig frei yon S-haltigen Verbb., wic 
CH3*SH u . (C113)2S, erhalten. Die Regenerierung des CuS zu CuO kann durch 
Oxydation mit Luft oder Saure bei holierer Temp. bewirkt werden. (Schwed. P. 
55998 vom 8/10. 1920, ausg. 12/2. 1924.) S c h o t t l a n d e r ,

Standard Development Company, Delaware, iibert. von: Matthew
D. Mann, jr., Roselle, New Jersey, V. St. A., Hęrstellung von naheżu wasserfreim 
sekundarem Butylalkohol. Man vermischt den wss. Alkohol mit einem Mineralól 
yon yerhiiltnismiiBig hohem Kp., laBt das Gcmisch absitzen, trennt die wss. Schicht 
von der Ól-Alkoholschicht, dest. aus dieser den Alkohol ab u. yermischt das zu- 
ruckbleibende Ol mit frischem Alkohol. — Ais Mineralole eignen sich z. B. Gasul 
Kp. 180°, Mineralól Kp. 210° oder scliwerere Schmierole. Bei Verwendung vou 
10 Voll. Ol auf 1 Yol. 23% W. enthaltenden sek. Butylalkohol gelingt es den 
Wassergehalt des letzteren auf nur 1 °/0 herabzudriicken. Analog lassen sich andere 
mit Ol mischbare wss. organ. Fil., wie Athylacetat oder Propylacetat, entwassern. 
(A. P. 1524192 vom 24/5. 1922, ausg. 27/1. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Fritz Hefti, Altstetten b. Ziirich, und Werner Schilt, Ziłrich (Schweiz), 
Citronensauretńbenzylester. (E. P. 227232 vom 31/10. 1923, ausg. 5/2. 1925. —
C. 1925. I. 1366 [Schwz. PP. 100318. 105863.].) S c h o t t l a n d e r .

Consortium fur elektrochemische Industrie G. m. b. H. (Erfinder: Rudolf 
Meingast und Martin Mugdan), Miinchen, Darstellung von Essigsaureanhydrid,
1. dad. gck., daB Es sigs aur eda.mp£ uber erliitzte Kontakte geleitet wird, die Plios- 
phate, yorzugsweise der zweiten u. dritten Gruppe des period. Systems, enthalten. —
2. dad. gek., daB die Phosphate auf Tragem, yorzugsweise auf Silicaten, auf- 
getragen oder auf diesen erzeugt werden. — 3. dad. gek., daB der Kontakt bei 
Erlahmen der Wrkg. durch Uberleiten von 0 2 oder 0 2-haltigen Gasen in der Hitzc 
regeneriert wird. — Besonders eignen sich ais Katalysatoren die Phosphate der 
Erdalkalimetalle, des Zn, Mg u. Al, yorzugsweise Al-Phosphat in homogener 
Mischung mit Erdalkaliphosphaten. Man tragt die Phosphate auf Schamottc oder 
Bimsstein auf. Besonders giinstig scheinen Metaphosphate zu wirken. Beispiele 
sind angegeben fiir die Verwendung von Katalysatoren aus Ca-Phosphat, Al-Phos
phat, Zn-Phosphat u. einem Gemisch aus Ca- u. Al-Phosphat, die auf Bimsstein 
oder Schamotte aufgetragen sind. Man leitet uber oder durch die ausgegluhten 
MM. bei 600° CH3C02H-Dampf u. kuhlt u. kondensiert moglichst rasch u. wirksam 
die austretenden Dampfe. Das Kondensat enthiilt neben CH3C02H u. W. iiber 50% 
Essigsaureanhydrid, frei yon Verunreinigungen. Die B. gasformiger Zersetzungs- 
prodd. wird fast ganz yermieden. Das Essigsaureanhydrid kann nach einer der im
D. R. P. 408715; C. 1925. I. 1528 bescliriebenen Methoden von dem W. u. der
CH3C02H getrennt werden. (D. R. P. 410363 KI. 12 o yom 20/7. 1922, ausg. 5/3.
1925.) S c h o t t l a n d e r .

Oldbury Electro-Chemical Company, Niagara Falls, New York, iibert. von: 
Walter Wallace, La Salle, New York, V. S t A., A lkalioxalate aus Alkali/ormiaten. 
(A. P. 1506872 yom 23/3. 1920, ausg. 2/9. 1924. — C. 1923. II. 744 [E. P- 
174-126].) S c h o t t l a n d e r .

Societś Chimiąue des Usines dn Rhóne, Paris, iibert yon: Jean Altwegg 
und Charles Maillard, Lyon, Frankreich, TLerstellung von Maloiisaureestem. s. oder
a. Diester der Oxalessigsaurc werden moglichst schnell unter gewohnlichem oder 
yermindertem Druck, gegebenenfalls in Dampfform, auf 250—350° erhitzt. — Z. B. 
liiBt man Oxalessigsaurediałhylester in eine yertikale, mit Koksstuckchen gefullte u. 
auf 310° erhitzte Retorte flieBen u. kondensiert die am Boden entweichenden Dampfe 
oder yerdampft den Diathylester unter 5 mm Druck u. leitet die Dampfe durch ein
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mit Bimssteinstiickchen gefulltes, auf 305° erhitztes Rohr. Durch Kondensation 
der Dampfe wird in beiden Fiillen Malonsaurediathylester erhalten. Gcringc Mengen 
teeriger Nebenprodd. konnen gegebenenfalls durch Rektifikation bescitigt werden. — 
Analog lassen sich aus Oxalessigsauremetliylathylester, durch Kondensation von 
Oialsaurediathylester mit Essigsiiuremethylester in Ggw. von Na-Alkoholat erhalten, 
der Malonsauremethyldthylcstcr, aromat, riechendes 01, D.12 1,1083, Kp. 182", ohne 
Zers. — u. aus Chcalessigsaureathyl-n-butylester, durch Kondensation yon Oxalsiiure- 
diathylester mit Essigsiiure-n-butylester erhalten, der Malonsaureathyl-n-butylester, 
Kp. 222°, D.15 1,0257, gewinnen. Bei der schnellen tjberhitzung der Oxalessig- 
ester wird die B. von Nebenprodd. fast ganz yermieden. AuBerdem ermoglicht das 
Verf. die Herst. bisher schwer zugiinglicher gemischter Ester der Malonsiiure. 
(A. P. 1524962 vom 3/3. 1924, ausg. 3/2. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Albert Du Bois, Schweiz, Blausaure. Freie CNSH, Ather, Aminsalze der 
CNSH, wss. Lsgg. von CNS-NH4 o. dgl. werden in fein yerteiltem Zustande bei 
Tempp. yon 380—750°, zweckmiiBig 500—600° der Einw. eines im starken tjber- 
schuB anzuwendenden Stromes sauerstoffhaltiger Gase, yorzugsweise Luft, aus- 
gesetzt. Dabei wird die gesamte CNSH in CNH yerwandelt. (P .P . 580576 voni 
2B/4. 1924, ausg. 10/11. 1924. D. Priorr. 23/4. u. 29/6. 1923.) KOhling.

Kalle & Co. Akt.-Ges., Biebrich a. Rh., Darstellung substituierter Amidę der 
Cyanthiokohlensaure, darin bestehend, daB man Senfole mit Cyansalzen zusammen- 
bringt. — Die Rk. beruht in einer cinfachen Addition der Komponenten nach dcm 
Schema: R-N-CS +  KCN =  R -N : C(SK)-CN. Man schuttelt z. B. eine alkoh. 
Lsg. von Phenylsenfol einige Stdn. mit einer wss. Lsg. von KCN bezw. CafCN)*,. 
verd. mit W. u. fallt das Nitril der Thiooxanilsaure, C8H5 • NH • CS - CN, aus yerd. 
A. oder Bzn. orangegelbe Krystalle, F. 82°, mit Saure yorsichtig aus. — o-Tolylverb. 
C6H,(NH• CS• CN)1 • (CH3)2, orangefarbige Krystalle, F. 64°. — p-Tolylverb. C,.II,(NH- 
CS-CN)l-(CH3)4, gelbe Kn^talle, F. 128°. — m-Xylylverb. ą i ^ N I i • CS• CN)'■ (CH3).--1 
gelbe Krystalle, F. 98°. — a-Naphłhylverb. C10II7 -N II• CS • CN hellrote Krystalle,
F. 135-136°. — fi-Naphthykerb. C10H,-NH.CS-CN, gelbe Krystalle, F. 157—158°.
— Die in Na.2C03 1., in den gebriiuchlichen organ. Lćisungsmm., auBer Bzn. u. Lg.
11. Prodd. dienen ais Zwischenprodd. fiir Farbstoffe u. pharmazeut. Praparate. 
Wahrend sich die Fśirbung bei der u-Naphthylverb. vom Orangegelb der einfachsten 
Verb. zu Rot yertieft, tritt auffiilligerweise durch eine Besetzung der p-Stellung im 
aromat. Kern zur NII ■ CS • CN-Gruppe, sogar in der Naphthalinreihe, Aufhellung- 
zu Gelb ein. (D. R. P. 410471 KI. 12 o vom 23/8. 1922, ausg. 10/3. 1925.) S chotti..

James L. Stevens, Hayden, Arizona, V. St. A., Hei-słellung von Alkalizantho- 
genaten. Hohere Alkohole, wie Propyl-, Butyl-, Amylalkohol, Fuselol, werden mit 
CS, u. einer gesatt. wss. Lsg. yon Atzalkali behandelt. — Ein Beispiel fiir die 
Herst. der gemischten K-Salze yon Xantlwgensduren, in W. 11. Pulyer, aus einer 
Fuselolfrafction, Kp. 117—157°, enthaltend Butyl-, Amyl- u. JZearylalkohol ist angc- 
geben. Die Prodd. finden ais Flottiermittel, zur Sulfidierung u. ais Vulkanisations- 
mittel Verwendung. (A.P. 1525211 yom 23/8. 1924, ausg. 3/2. 1925.) S c h o t t l .

Wargons Aktiebolag und Johan Hjalmar Lidholm, Wargon, Schwedenr 
łlamstoff aus Cyanamid. (Aust. P. 10205 vom 6/12. 1922, ausg. 24/4. 1923. 
Schwed. Prior. 3/2. 1922. — C. 1923. H. 336 [A. P. 1436180].) S c h o t t l a n d e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, iibert. von: Guillaume de 
Montmollin und Josef Spieler, Basel, Schweiz, Carbonylderivate des u-Naphthols. 
(A.P. 1474928 vom 18/5. 1922, ausg. 20/11. 1923. — C. 1923. n. 1090 [E. P. 
181009].) S c h o t t l a n d e r .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
P. Klein und P. Stamberger, Kolloidproblemc und Kautschukindustric. Vff-
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zeigen durch ultramikroskop. Unterss., Best. der Yiscositat u. Quellung yon ge- 
walztem u. ungewalztem Gummi, daB sich die bei der Mastikation des Rohgummis 
eintretenden YerUnderungen durch mechan. Zerstorung der urspriingliehen Schwamm- 
struktur des Rohgummis erklaren lassen; ein ungewalzter Standard Pale Crepe 
zeigte nach 20 Tagen ein Quellungsrnaximum von 2030%> wahrend ein „tot- 
gewalzter" Rohgummi sein Maximum yon nur 815% nach 14 Tagen erreichte, 
weil seine Schwammstruktur durch die Mastikation zerrissen worden ist. (Kolloid- 
Ztschr. 35. 362—66. 1924.) T r ć n e l .

R. Audubert, TJntersuchungen iiber die Koagulation des Latex. Durch mikros
kop. Beobachtungen stellt Yf. eine strenge Beziehung zwischen Agglutination u. 
Koagulation fest; die letztere ist ais letztes Stadium der Agglutination aufzufassen. 
Die mechan. Eigenschaften des fertigen Kautscliuks erklaren sich mit groBer Wahr- 
scheinlichkeit aus dem Bestehen einer Netzstruktur des Koagulates. Ferner spielen 
bei der Koagulation die Teilchenanzahl u. die yerscliiedenen Angriffe der Reagentien 
eine Rolle. Die Oberflaehenspannung andert sich im Yerlauf der Zubereitung. 
Auch der EinfluB der Yerdampfung der intermizellaren FI. u. die Austrocknung 
kann mikroskop, beobachtet werden. (Rev. gen. des Colloides 2. 321—28. 353—61. 
1924.) v. Hahn.

F. Kirchhof, Uber Wasserbindung von Kautschuk. Yorl. Mitt. Im Latex findet sich 
der Kautschuk ais Suspensoid, im Gegensatz zu echten Kautschuklsgg. Kautschuk- 
koagele sind innerhalb gewisser Grenzen irreyersibel. Die Luftfeuchtigkeit von 
Rohgummi ist abhJingig yon Temp., relatiyer Feuehtigkeit der Luft u. der Natur 
der Begleitstofie des Kautschuks. Die Wasseraufnahme von Rohkautschuk bei der 
Beriihrung mit W. ist abhangig yon dessen Yorgeschichte, yon der Art der Be- 
gleitstofFe u. der mechan. Behandlung. HeiByulkanisation yermindert die Wasser- 
aufnahmefahigkeit, Kaltyulkanisation erhoht die Geschwindigkeit der Wasserbindung. 
Wasseraufnahme steht zur Dichteanderung im linearen Yerhaltnis. — Der Ubergang 
von Kautschuklatex in den Gelzustand wird schemat, yeransehaulicht. (Kolloid- 
Ztschr. 35. 367—74. 1924.) T r ś n e l .

E. P. Wightman und A. P. H. Trivelli, Kautschubnilchteilchen. Mkr. Bilder 
yon Kautschukmilch in Verdiinnung mit 5%ig. NH3. Man sieht typ. ei- oder 
tranenformige Korper mit Brownscher Bewegung. (Ind. and Engin. Chem. 17. 164. 
Rochester [N. Y.l.) G bim m e.

Ti. Stoli, Uber Beschleuniger. Vf. bespricht die Yulkanisationsbeschleunigcr u. 
ihre Wrkg. anhand der Literatur. (Gummi-Ztg. 39. 752—55. Hagen i. W.) JoNG.

R,. T. Mease und N. P. Hanna, Bestimmung von Kautschuk und anorganischen 
Bestandteilen in Weichgummiwarcn. 1. 2 Proben (a u. b) yon je 0,5 g des gepul- 
yerten Musters werden mit einer Mischung aus 32 Raumteilen Aceton u. 68 Teilen 
Chlf. mindestens 8 Stdn., d. h. bis zur Farblosigkeit des Losungsmittels extrahiert. 
Extraktionsruckstand in 150 cem-Kolben mit 20—25 ccm „Misehol" ca. 3 Stdn. auf 
150—155° erhitzen bis zur Lsg. Auf 110° abkiihlen, zugeben yon 10—15 ccm Bzl. 
unter kraftigem Schiitteln, abkiihlen u. mit PAe. ungefahr bis zur Markę auffullen.
— 2. B e h a n d lu n g  yon a. Absaugen der FI. durch einen Goochtiegel mit Alkali 
u. HC1 gewaschenen, dann gegliihtem Asbest (Gewicht c) nachwasehen mit PAe. 
u. w. Aceton, oder bei dunkeln Filtraten mit einer w. Mischung gleieher Teile 
Aceton +  Chlf., schlieBlich mit h. A. Tiegel -f- Ruckstand 1 Stde. bei 105—110° 
trocknen, abkiihlen u. wagen (e). Bleibt ein Teil des Farbatoffs an den Kolben- 
wandungen kleben, so wird aueh der Kolben nach dem Trocknen gewogen {d). —
3. Żur Best. des in Saure 1. befeuchtet man Tiegel- bezw. Kolbeninhalt mit 5 ccm 
sd. A., laBt 2—3 Minuten stehen, saugt ab u. waseht dreimal mit sd. W. nach. 
Erkalteten Kolben mit 10 ccm konz. HC1 durschutteln, yorsichtig durch den Tiegel 
{Carbonat!) filtrieren, mit 20 ccm HC1, dann mit h. W. auswaaehen unter jedes-
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maligem Durchspiilen dea Kolbens. Sind nach der qualitativen Vorprobe Sb-Verbb. 
yorhanden, so werden Filtrat u. Waschwaaaer nach 4. liierauf untersucht. Kolben 
u. Tiegel 1 Stde. bei 105—110° trocknen u. wiigen. Kolbengewicht =  f, Gewicht 
von Tiegel -f- organ. u. in Saure unl. Riickatand =  h. Tiegel bei 700° gliihen u. 
nach dem Erkalten wiigen (k). Enthalt der minerał. Riickstand Baryt, so wird nach
5 weitergearbeitet. — 4. Zur Best. des ais SbsS3 yorhandenen Schwefela wird Sb 
in Obi. Weiae bestimmt u. auf Sb2S3 umgereclinet (s). — 5. Tiegelinhalt von 3 in 
Porzellantiegel mit 5 g Soda-Salpetermisehung unter Umrtthren schmelzen. Nach 
dem Abkuhlen mit W. auskochen, ungel. Riickstand mit iiberschiissiger 10°/„ HC1 
w. behandeln, abfiltrieren u. Ba im Filtrat durch H2SOł ausfallen (w). — 6. Portion 
b nach 2 behandeln, getrockneten Riickatand -)- Aabest in den Kolben geben, 
zufiigen von 10 ccm Bromwa88er, umachwenken, mit 20 ccm Br-ges. HN03 yeraetzen, 

Stde. k. atehen lassen, dann 1 Stde. auf dem Dampf bade erhitzen. Kolbeninhalt 
in Pórzellanschale zur Trockne yerdampfen u. Schwefel in FUllmaterial nach der 
ublichen Methode bestimmen (y). Die Geaamtmenge der anorgan. Beatandteile
bereclmet aich nach 100 . (c. ,~ł~ f  ~ł~ ^  (m _j_ 5 ) — U) der Gelialt

UjO
an Rautachuk-KW-stoffen durch Subtraktion der Summę von Acetonextrakt, Chlf.- 
Extrakt, Alkohol-Alkali-Extrakt, freiem C, Leim, Geaamtschwefel von 100. (Journ. 
Ind. and Engin. Chem. 17. 161—63. Waahington [DC.]. G r im m e .

P. R. Henderson & Co., Inc., New York, Erfinder: Chauncey Chester 
loomis, Yonkera, und Horace Engene Stump, Brooklyn, New York, V. St. A.), 
Teilweise Koagulation von Kautschukmilch. (Austr. P. 12928 vom 15/6. 1923, ausg. 
7/11. 1923. — C. 1925. I. 912.) F r a n z .

F. R. Henderson & Co., Inc., New York (Erfinder: Chauncey Chester Loomis, 
Yonkera und Horace Eugene Stump, Brooklyn, New York, Y. St. A., Teilweise 
Koagulation von vulka?iisierter Kautschubnilch. (Austr. P. 12929 vom 15/6. 1923, 
ausg. 7/11. 1923. — C. 1925. I. 912.) F r a n z .

The Naugatuck Chemical Company, Connecticut, ubert. von: Sidney M. 
Cadwell, New York und Claude D. Mason, Bloomfield, New Jersey, Vulkanisieren 
von Kautschuk. Ala Vulkanisationabeschleuniger verwendet man Metallsalze der 
Aryldithiocarbaminsaure oder ihre Substitutionsprodd., wie das K-Salz Kalium-o- 
methylphcnyldithiocarbamat, erhalten aus o-Toluidin, CS2 u. alkohol. KOI!, Ammonium- 
p-phenylendithiocarbamat, aus p-Phenylendiamin u. CS.> u. Behandeln mit einem 
UberschuB von NH3 u. A., auf analoge Weise werden die Arylditliiocarbamate aus 
Anilin, Naphthylamin, Nitranilin, Toluidinen, Toluylendiaminen usw. hergestellt. 
(A. P. 1522712 T om  16/4. 1920, auag. 13/1. 1925.) F r a n z .

The Goodyear Tire & Rubber Company, Akron, Ohio, und National Carbon 
Company, New York, ubert. yon: Waldemar 0. Hamister und Victor C. Hamister, 
Cleyeland, Ohio, Vulkanisiercn von Kautschuk. Man yermischt Kautschuk mit einem 
Fiillstoff, der H2S absorbiert, wie aktive Kohle, u. bringt dann das Gemiseh in 
einen mit SO,_, gefiillten Raum oder yermischt ea mit einer aktiven Kohle, die S04 
absorbiert hat; zum Uberziehen von Geweben yersetzt man das Gemiseh von 
Kautschuk mit dem den H2S enthaltenden Fiillstoff mit. geringen Mengen eines 
Kautschuklosungsm., wie Bzl., u. yermischt kurz vor dem Aufstreichen auf das 
Gewebe mit einer Lsg. von S02 in Bzl. oder man liiBt S02 nach dem Auftragen 
des Kautschukgemiaches auf daa Gewebe einwirken, man kann den Kautschuk auch 
mit der aktiyen Kohle miachen u. dann H2S u. S02 einwirken lasaen. (A. P. 1522954 
voni 30/10. 1922, auag. 13/1. 1925.) " F r a n z .

Harry 0. Chute, New York, Herstellung von vulkanisierten Kautschukmasscn. 
Man yermischt daa Kautachukschwefelgemisch mit EiweiBkorpern, Leim, Gelatinc,

VII. 1. 144



2190 H ^ jy  Z u c k e u ; K o h l e n i iy d k a t e  ; S t a r k ę . 1925. I.

Albumin, die vorher mit einem nicht. wss. Losungsm., das gleiohzeitig losend auf 
Kautschuk wirkt u. die Vulkanisation beschleunigt, wie Anilin, p-Phenylojidiamin,. 
p-Nitrosodimethylanilin, Acetaldehydauilin usw. u. yulkanisiert. (A. P. 1523755 
vom 21/12. 1922, ausg. 20/1. 1925.) F r a n z .

Frank J. Baumgardner und Frank L. Pliipps, Cleyeland, Ohio, Kautschuk- 
maśsen'. Ais Fullmittel fiir Kautseliukmassen yerwendet man die fein pulyerisierten, 
nicht calcinierten Schalen von Mollusken, insbesondere Austernschalen. (A. P. 
1524500 vom 12/11. 1917, ausg. 27/1. 1925.) F r a n z .

The Hartford Rubber Works Company, Hartford, Connecticut, ubert von:. 
W illis A. Gibbons, Little Neck, New York, llerstellung von holilen Kautschuk- 
gcgenstdnden. Man yerwendet einen Kern aus schmelzbaren Stoffen, hierzu eignen 
sićh besonders die in der Niihe der Vulkanisationstemp. schmelzendcn Gemische 
der Alkalinitrate u. -nitrite, das Gemisch von 50 g W., 100 g Kieselgur, 170 g KN03 
u. 90 g NaN02 schmilzt bei et w a 93°, das Gemisch kann in fl. Zustande aus dcm 
yulkanisierten Kautschukgegenstand oder, da es sehr leicht zerbrockelt, auch in. 
festem Zustand entfernt werden. (A. P. 1523519 vom 12/2. 1924, ausg. 20/1.
1925.) F r a n z .

George C. Worthington, Elyria, Ohio, Herstellung von Golfballen. Man lost 
Balata in einem Losungsm., Gasolin, u. dest. yon der erhaltenen Lsg. das Losungsm. 
ab, der Balataestrakt wird danń mit reinem Kautscbuk, der durch warmes Walzen 
weich gemaclit worden ist, yermischt, aus diesem Gemisch, dem zur Erreichung des 
erforderlichen spez. Gew. BleiweiB zugesetzt wird, wird der Kern des Balls hcr- 
gestellt, der mit KautschukfSden oder -streifen unter Spannung umwickelt wird, 
dem Kautscbuk wird ebenfalls BleiweiB ais Erschwerungsmittel zugesetzt. (A. P- 
1522767 vom 27/6. 1921, ausg. 13/1. 1925.) F r a n z .

The B. F. Goodrich. Company, New York, ubert yon: William C. Geer, 
irerstellung von (rolfballen. Zur Herst. der Hiille yerwendet man ein Gemisch aus 
97 Teilen Balata, 3Teilen Rohkaufschuk, 3Teilen ZnO, 3 Teilen Schwefel u. 2Tcileu 
Zinkamylsanthogenat; das Gemisch wird geformt, urn den Kern gelegt u. in der 
Form kurze Zeit yulkanisiert, zur Vollendung der Vulkanisation laBt man den Bali 
4 bis 7 Tage bei gewohnlicher Temp. liegen. (A. P. 1524428 yom 19/4. 1921, 
ausg. 27/1. 1925.) F r a n z .

John Leadbitter-Smith und Rene Belarageaz, London, llerstellung einer 
kaltvulkanisierenden Kautscliukmasse zum Aushessem von KautschuJcgegmstanden. 
Mau lost Kautscbuk in einem Kautschuklosungsm. z. B. in einem Gemisch vou 
CCl4 u. CSa u. Amylacetat u. gibt ein Vulkanisicrungsmittel, S.>C12, zu, die erhaltenc 
kólloidale Losung von teilweise yulkanisiertem Kautschuk wird dann in eine piast. 
Form gebracht u. auf den auszubessernden Kautschukgegenstand aufgcpreBt, der 
yorher gereinigt u. mit einer Lsg. yon Kautschuk behandelt worden ist. (E. P~
225586 yom 5/6. 1923, ausg. 31/12. 1924.) F r a n z .

XIV. Zucker; Kołtlenhydrate; Starkę.
G. Gardner und L. Bonrgoin, Die Ahorn-Sirup- und Zuckerindustrie. Enthiilt 

cińe tjbersiclit iiber die Kultur der Ahornarten sowie die Fabrikation u. Zus. der 
aus ilmeu gewonnenen Zuckerprodd., die, urspriinglich in Kanada u. den Ver- 
eińigten Staaten hergestellt, jetzt auch auf einigen europaisclien Miirktcn erschicnen 
sińd. (La Science Moderne 2. 147—56. Montreal.) G o t t s c h a ld t .

Syed Ameer Hasan Meerza, Kurzer historischer Uberblick iiber den Zucker- 
rohrbau, Zuckerherstellung und Zuckerchemie in Indien. Vortrag. Z u sa m m e n fa sse n d e  
Betraclitung iiber die Geschiehte des Zuckerrohres, seine Kultur u . die Entw. 
seiner techn. Yerwertung in  Indien vor Einfuhrung der neuzeitlichen curop iiischeii. 
Yerff. (Sep. y . V f . 27  Seiten.) R O ii le .
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H. Colin und A. Grandsire, Struktur und Chemwnics bei der Zuckerrube. Ge- 
fiifibimdcl (G) u. Parencliym (P) der Zuckerrube wurden gesondert untersucbt. 
Trockensubstanz u. Gesamtzuckergehalt (Tabellen im Originalj sind im Zentrum der 
Wurzel bei G groBer ais bei P, nacli der Peripherie zu nehmen sie ab, a o daB sie 
kleiner ais bei P  werden; ein Antagonismus zwisehen Zucker- u. Aschengehalt 
tritt ebenfalls deutlich in Erscheinung. In P  wird die Armut an Zucker durch 
reichlicheren Elektrolytgehalt ausgeglichen. Organ. N ist bei G u. P  in gleicher 
Menge (0,14%) vorhanden. Reduzierende Zucker enthalt P  fast doppelt so viel ais
G. Oxydasen sind yorzugsweise bei G lokalisiert. Die Asche von G reagiert 
stiirker alkal. ais die von P, die Leitungsbahnen enthalten demnach den Haupt- 
anteil der Salze organ. SSureu. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 180, '599—601.) Ha.

C. H. W ells, Kolloidmethode der Zuckcrsaftlddrung. Durch eine 10%ig. 
Suspension von kolloidalem Aluminium-Silicathydrat wurden die Kolloide der Roh- 
safte beaondcrs nach Erhitzen bis zum Kp. ausgefiillt u. klare, helle Siifte erhalten. 
Zusatz von Kalk zur Abstumpfung der Sauren der Śafte verzogerte das Absetzen 
des Koagulums, beeintriichtigte aber nicht daa Endergebnis. (La Plenter 71. 394 
bis 395. 1923; Exp. Stat. Rec. 50. 715. 1924.) B erjo .

A. Herzfeld, Berieht iiber die Prufung des Rapidverfahrens in der Zuckerfabrik 
Calbe a. d. Sadle durcli das Institut fur Zuckermdustrie: Die Einriclitung der Fabrik 
u. insbesondere der Rapidanlage u. die Anstellung der Unterss. u. Yerss. wird ein- 
gehend besprochen. Die Prilfungsergebnisse werden erortert u. die erhaltenen 
Zahlenwerte in Tabellen ubersiehtlich zusammengefaBt. Danach hat sich der Rapid- 
app. in seiner neuesten Ausgestaltung durchaus bewiihrt. Eigentlielie Zuekerverluste 
finden bei dem Verf. nicht statt, da der nicht ais Saft gewonnene Zucker (etwa
0,45°/o auf die Riibe) in den SehnitzelpreBlingen bleibt. Bei h. Arbeitsweise er- 
reichte der Rohsaft eine Konz. von etwa 14,5°Balling. (Ztschr. Yer. Dtsch. Zucker- 
ind. 1925. 1—33.) ROhle.

Y. E. Nelson, V. G. Heller und E. I. Fulmer, Melasse ais Quelle fur Vitamin B. 
Yerschiedene Melassen wurden im Tieryers. auf ihren Gehalt an Yitamin B gepriift. 
Alle enthalten viel Vitamin B u. wenig A. Zuckerrohrmelasse ist bedeutend 
vitaminreicher ais Riiben- bezw. Hirsemelasse. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 17. 
199—201. Ames [Jowa].) G r i h m e .

C. F. "Walton jr., M. A. Mc Calip und W. F. Hornberger, Inversionsverluste 
bei der Rolirzuckerherstellung. Unter Bedingungen, die dem Fabrikbetriebe moglichst 
gleieh waren, wurde die Inversion des Rohrzuckers bei folgenden Operationcn unter 
Berucksichtigung der Dauer, Temp., Konz. u. pH-Werte untersucbt: Kochen u. 
Kliiren des Saftes, Konzentrieren u. Krystallisieren. Die Ergebnisse der Untcrs. 
smd tabellar. im Original wiedergegeben. Ais allgemeinea Ergebnis ist heryor- 
zuheben, daB beim KlSren des Saftes zur Fabrikation von Rohzucker Inversions- 
verluste nicht eintreten, wenn pH des Saftes zwisehen 7 u. 8, pn des Sirups zwisehen
6,7 u. 7,0 liegt. Diese Zahlen gelten fui Kliirung mit Ca(OH)s. Bei dem Klarungs- 
verf. mit S02 kann bei niedrigerem pI£ gearbeitet werden (pH =  6,8, titrierte Aci- 
ditat 0,45, Sirup pH 5,9); zuruckzufiihren ist dics yielleicht darauf, daB die Sulfite 
eine Aciditfitszunahme des Saftes durch Zers. von Glućose yerhindern oder ver- 
zogemd auf die Inversion des Rohrzuckers wirken. (Ind. and Engin. Chem. 17. 
51—56. Washington, Bureau of Chem.) IIa ber la n d .

Robert J. Brown, Wirkung einiger anorganisclier Salze auf die Polarisation 
von Zuckerlosungen. (Vorlaufige Mitt.) Zugabe yoriNaCl, K^SO^ Na^SO^ Na^IIPOiy 
Aa-Acetat u. Na-Oxalat in weehselnden Mengen zu Diinnsaft (12— 14%  Rohrzucker) 
u. Unters. der eventuellen Anderung der Polarisation bewies die Richtigkeit der 
von J a c k s o n  u . G i l l i s  (Louisiana Planter 66 . 141 [1921]) festgestellten Tatsache, 
dafi innerhalb der vom Vf. untersuchten Konzz. die Wrkg. des Salzes auf die Polari-

144*
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sation sowohl dem Zucker ais dem Salzgehalt proportional ist. Es wurde kein 
Neutralsalz gefunden, das die Polarisation um 0,01° rerandert, wenn es bis zum 
Betrage von 5% des anwesenden Zuckers der Lsg. zugesetzt wird, vorausgesetzt, 
daB die Lsg. nieht zu stark konzentriert ist. (Ind. and Engin. Chem. 17. 39—40. 
Denver [Col.], Great Western Sugar Co.) H aberland .

M ichele Bufano, Uber die Bestimmung von Glucose in Gegenwart von Saccharose 
in organischen Flussigkeiten. Die wiclitigsten Methoden werden krit. besprochen. 
Die besten Resultate liefert folgende: 20 ccm Blut werden mit 100 eem W. ge- 
schiittelt, unter weiterem Umschutteln mit 20 ccm Ilg-Aeetatlsg. oder Phosphor- 
woIframsSurelsg. yersetzt u. auf 200 ccm aufgefiillt. Filtrieren u. polarisieren. 
50 ccm des Filtrats werden im 100 ccm-Kolben nach Zusatz von 5 ccm HC1 (D. 1,10) 
1li Stde. auf 70—80° erhitzt, schnell abgekiihlt, mit Alkali neutralisiert, abgekiihlt, 
filtriert u. polarisiert. Wenn a  =  1. Polarisation, u' =  2. Polarisation u. t =  Temp.,

so ist % Saccharose =  . Die Glucose wird aus der Differenz142,bo — 0,5 t
berechnet. (Arch. Farmacologia sperim. 38. 231—40. 241—42, 1924. Rom.) Grimme.

P. Nottin, Bestimmung der Maltose in Gegenwart anderer reduzierender Zucker 
unter Verxcendung der Barfoedschen Losung. (Ann. des Falsifications 17. 538—40. 
1924- — C. 1925. I. 1963.) ' Manz.

Ferdinand Kryz, Beitrag zur Bestimmungsmetliode der Naehproduktfullmassen- 
zahigkeit bei verschiedenen Temperaturen. Das Verf. des Vfs. bestelit grundsfitzlich 
darin, die Zeit zu messen, die yergeht, bis eine auf die Oberflache der Fullmasse 
aufgesetzte Kugel so tief eingesunken ist, daB ihr oberster Punkt eben unter der 
Oberflache der Fullmasse verschwunden ist. Vf. benutzte eine polierte Stahlkugel 
aus einem Fahrradkugellager, Gewicht 2,698 g. Die Fullmasse wird in einem Labo- 
ratoriumstiegel bis zum Rande eingefiillt u. der Tiegel in ein Wasserbad von der 
gewunschten Temp. eingesenkt. Nach diesem Verf. zeigen die Nachproduktfull- 
massen groBe Unterschiede der Zahigkeit bei gleicher Temp., u. es steigt die Ziihig- 
keit schnell mit dem Fallen der Temp. Z. B. wurden Einsinkzeiten in Sekunden 
erhalten:

bei
mit Nachproduktfullmasse, Sacch. =

94,0° Bg. 94,7° Bg.

60° 2 3
40° 12 29
30° 48 150
20° 225 910

(Ztschr. f. Zuckerind. d. ćechosloyak. Rep. 49. 170.) RtlHLE.

Elektro-Osmose Akt.-Ges. (Graf Schwerin Gesellschaft, Berlin (Erfinder: 
Kuno Wolf, Charlottenburg u. Egon Langstein, Berlin-Wilmersdorf), Diapliragmen- 
kom bination f iir  die elektroo&motische Reinigung von Zuckersaften, dad. gek.. daB ais 
anodisches Diaphragma dicht gewebtes Segeltuch den Elektroden yorgeschaltet 
wird. — Es werden Verluste .an wertyoller Substanz u. die B. von Invertzucker 
yermieden. (D. R.. P. 410164 KI. 89 c vom 19/4. 1923, ausg. 25/2. 1925.) Oelker.

Carl Steffen jun., Wien, Verfahren zum fortlaufenden Fallen von Tricalcium- 
saccharat. (D. R. P. 409613 KI. 89 h vom 24/1. 1923, ausg. 10/2. 1925. — C. 1925.
I. 1023.) Oelker.

Dorr Company, Delaware, ubert. von: Philipp M. Mc Hugh, Denver, Col., 
Reinigoi von Zuckerlosungen. (A. P. 1503657 vom 26/4. 1920, ausg. 5/8. 1924.
— C. 1922. II. 95.) -• Oelker.
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Albert Eeiher, Berlin, Herstellung von Yerbrauchszucker aus Rohzucker, dad. 
gek., daB die Fiillmasse mit erhitzten unkondensierbaren Gasen (Luft), denen ge- 
gebenenfalls geringe Feuchtigkeitsmengen beigemischt werden konnen, gedeckt 
wird, worauf die Krystalle in bekannter Weiae nacli Aufmaischung mit reineren 
Zuckerlosungen noebmals geschleudert werden. — Das hisherige Decken mit yerd. 
Muttersirup eriibrigt sich. (D. R. P. 409104 KI. 89d vom 30/6. 1922, ausg. 2/2.
1925.) Oe lk er .

International Patents Development Company, Wilmington, Del., iibert. von:
William B. Newkirk, Riyerside, Dl., V. St. A., Herstellung von Dextrose. Eine 
durch Umwandlung von Stiirke erhaltene Destroselsg. wird konz., abgekiihlt, dann 
mit Dextrosekrystallen versetzt, welche von einer vorhergehenden Operation stammen, 
der Krystallisation uberlassen u. zentrifugiert. (A. P. 1521830 vom 10/9. 1924,
ausg. 6/1. 1925.) Oe l k e r .

Societe des Produits Chimiąuea d’Issylea-Moulineaux, Frankreich, Glucose. 
Holz enthaltende Stoffc mit wenigstens 22% W. werden mit HC1 bei einem Druck 
von 5 kg, der unter diese Hohe sinken oder dariiber steigen kann, behandclt. 
(R P. 573516 vom 14/2. 1923, ausg. 25/6. 1924.) K a u sch .

Dispersoid Syndicate Limited, England, Starkeprdparate. StUrke in kolloi- 
dalem Zustande enthaltende Stoffe werden in Ggw. von W. u. Alkali auf etwa 
40—50° erwarmt. (F. P. 574785 vom 20/12. 1923, ausg. 18/7. 1924. E. Prior. 
23/12. 1922.) K a u sc h .

XV. Garungsgewerbe.
Th. Bokorny, Verschiedenes iiber Keimung der Gerste und Ernahrung der Hefe. 

(Vgl. S. 1538.) Die Keimung von Kressensamen wird durch 0,0005% HgCla gefordert; 
die Keimung von Gerste konnte durch HgCl2 nicht beeinfluBt werden. — N H S u. 
NHj-Salze wirken noch bei Konzz. unter 0,01% auf Keimlinge giftig; Li-Salze 
fordem bei 0,0005%, hemmen bei 0,05%, Rb-Salze fordern bei 0,2%, Cs-Salze bei 
0,01%. — Weitere fordende Wirkungen wurden erkannt: 0,005% CS2 an Gerste;
0,01% KjCrOj an Bohnen u. Linsen; 0,0025% CuS04 an Gerste; 0,005% CuS04 
an Kresse; 0,005% Phenylhydrazin an Kresse; 0,0025% Anilin an Gerste u. Kresse;
0,01% Hydrosylaminchlorhydrat an Gerste; 0,001% HF an Erbsen, Linsen u. 
Gerste. — Wahrend Harnstoff ais gute C- u. N-Nahrung anzusehen ist, wirkt 
Hippursiiure infolge B. der schadigenden Benzoesaure schlecht. Menschlicher Harn 
ist ein besseres Dungemittel ais tier. Harn. (Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 65. 
59—61.) H e s se .

J. Sanarens, Zusanwiensetzung der Rumsorten, wie sie bei der Ausschiffung in 
Frankreich beschaffen sind. Bei den von Martiniąue, Guadeloupe, Reunion, Comores, 
^ossi-Be, Madagaskar u. Indochina ankommenden Rumsorten (Analysen in der 
Quelle) wurde gegen friiher weitere Verschlechterung durch Sinken des Gehaltes 
an Nichtalkohol gefunden. (Ann. des Falsifications 18. 69—80. Le Havre.) G r o s z f .

K. Runek, Weitere Beitrdge zur Geschichte des Bieres. Das Bier bei den ein- 
geborenen Yolkern und die Entstehung des Bieres. Erorterung des V. u. der Darst. 
der yerschiedenen Biere, wie der Kava der Polynesier, der Chicha in Mittel- u. 
Siidamerika, der Pulque in Mittelamerika, der Busa der Agypter, der Dtschwala u. 
des Amabalabieres der Kaffern, der Pompę in Ostafrika, des Kwap der Slaven, der 
Braga der Rumiinen, der Bosa der Albaner (Scherbat) u. des Sake' in Japan. Die 
Entstehung des Bieres ist an der Stelle zu suchen, wo sich in der Urzeit nach dem 
einfachen Sammeln der Nahrung die erste umschriebene Wirtschaft bildete u. die 
Urmenschen im AufguB ihre einfachste Speise bereiteten. Von hier aus fuhrten 
Krfahrungsreihen zu berauschenden Getranken einerseits u. zum eingedickten Auf
guB, zum Brei. (Ztschr. f. ges. Brauwesen 48. 3—7. Munchen.) R O h le .
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Vincens, Untersiichungen iiber die Verwendung des Senfoles bei der Weinbereitung. 
TJmfangreiche Yerss. ergaben, daB Senfol in geringen Dosen die alkoh. Garung des 
Weines yerlangsamt, eine wechaelnde prakt. kaum zu fassende, aber im allgememen 
ungeniigendc antisept. Wrkg. bat, weder die Entw. von Micoderma yini noch yon
B. aceti hindert GroBere Mengen machen den Wein ungenieBbar. (Ann. des Fal-
sifieations 17. 541—51. 1924.) M a ń z .

L. Ferre, Wirkrmg des Senfols auf die Konscrvierung von Mosłen und Weinen. 
Nach- den Unterss. des Vfs. darf die Menge Senfols, die Weinen oline Beein- 
triichtigung ihres Geruchs u. Geschmacks zugefiigt werden kann, 1 mg auf das 
Liter nicht uberschreiten. Eine solche geringe Menge ist aber zur Konseryierung 
unzureichend. (Ann. des Falsifications 18. 34—37. Beaune.) R O hle.

Rene Pique, Die Bearbeitung von Apfeln in den Destillationsanlagen. Nach 
einem geschichtlichen Uberblicke uber die Ver\vertung der Apfel u. des Apfel- 
saftes im Laufe der Zeiten u. iiber die Geschichte der Dest. des Ciders, erortert 
Vf. das Wesen u. die Wrkg. der-Hefen u. die Gewinnung u. Yerarbeitung des 
Apfelsaftes. (Buli. Assoc. Chimistes de Suer. et Dist. 42. 204—24. 1924. —
C. 1924. II. 1862.) R O hle.

Pouget und Bonnier, Die Traubenmoste Algeriens der Ern te 1924. Analysen- 
ergebnisse yon Mosten aus den Dśpartements Alger, Constantine u. Oran. (Ann. 
des Falsifications 18. 98—109.) G r o s z fe ld .

Mariller, Die Alkoholometrie des starken Alkohols. Es hat sich seit derDarst. 
des absol. A. im groBen die Notwendigkeit . herausgestellt ein Alkoholometer zu 
haben, das auch bei Tempp. iiber 15° unmittelbar den Gehalt des A. unter Zu- 
hilfenahme besonderer Tafeln anzeigt. Vf. weist nach, daB es moglich ist, ein 
solches Instrnment zu konstruieren, erortert die theoret. Grundlagen dafur u. be- 
spricht die Einrichtung des Instruments u. der dazu zu yerwendenden Tafeln (vgl. 
Chimie et Industrie 10. 643; C. 1924. I. 2835.) (Buli. Assoc. Chimistes dc Sucr. 
et Dist. 42. 191—203. 1924.) R O hle.

E. A. Yuilleuraier, Temperahirausgleich und iństńimeniale Faktor en bei der 
Bestimmung des Alkoholgehaltes. Bei der Best. des A.-Gelialtes wss. Fil. aus der
D. lassen sich Temp.-Unterschiede ausgleiclien u. Umrechnungen yermeiden, wenn 
man hintereinander W. u. die zu priifende FI. wagt. Hat z. B. bei der Temp. des 
Vers. W. eine D. yon 0,9980, die FI. 0,9974, so ist die Differenz 0,0006. Zieht 
man diesen Wert von 1,0000 ab, so hat man das spezif. Gew. bei der Normaltemp. 
von 15,56°. (Journ. Ind. and Engin.- Chem. 17. 201. Carliste [PA.]). Grimme.

P. Chauvet, Yerfahren zum Nachweise der Benzoesaure in Weifnueinen. Vf. hat 
die yerschiedehen Verff. yergleichend geprupft u. empfiehlt das Verf. yon J o n escc  
mit einigen Abanderungen. (Ann. des Falsifications 18. 31—33. Bordeaux.) R h le .

Marcel Bernier, Andre Buriez, Franęois Duriez und Henri Schotsmans,
Frankreich, Behandlung von Destillationsriickstanden u. dgl. Die RuckstSnde werden 
mit einer alkal. Lsg. behandelt, der Einw. von garungaerregendcn zucker- u. acet- 
aminlosenden Mikroben ausgesetzt; wobei organ. Amidę, Aminę, organ. Sauren 
(Essig-, Propion-, Milchsaure usw.) entstehen. (F. P. 572880 yom 19/1. 1923, ausg. 
14/6.-1924.) Katjsch.

Rapidase, Frankreich, Diastasen durch Mikroorganismen: Salze von Oicysauren 
in alkal. Lsg. u. Metallsalze in Ggw. yon NH4-Salzen finden bei der Herst. von 
Diastase durch Mikroorganismen Verwendung. (F. P. 579307 yom 13/6. 1923, 
ausg. 14/10. 1924.) Kausch.

Georges Chabot und Maurice Hardy, Belgien, Malzerzeugung. Die Alkalitat 
des Befeuchtungswassers wird yollstandig, die der Gerste zum Teil neutralisiert. 
(F. P. 578896 yom 20/3. 1924, ausg. 6/10.1924. Belg. Prior. 21/3.1923.) K ausch.
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E. A. Barbet, Paris, Dcstillation alkoholiśćher Fliissigkeiten. Die Rektifikation 
des A. wird unter yermindertem Druck ausgefuhrt. Bei einem absol. Druck von 
70 mm wird ein yollstiindig wasserfrefer A. erhalten. (E. P. 224921 vom 17/11. 
1924, Ausz. yeroff. 14/1. 1925. Prior. 17/11., 1923.) O e lk e r .

Maurice Jules Dominiąue Savary, Frankreich, Ęntwdssenmg und Reinigung 
von Dampfen, insbesondere der alkoholischen, zwecks ' Gewinnung von absoluteni 
Alkohol. Das EntwSsserungsmittel wird in Form eines unfuhlbareń Pulyers mit 
dem Gas innig gemischt. (F. P. 571108 uom 6/12. 1922, ausg. 12/5. 1924.) K.i.

Charles Mariller und Louis Granger, Frankreicli (Seine), Reinigung und 
Entwdsserung von Alkohol. Bei der Rektifikation alkoh. Fil. werden den Ruck- 
liiufen 1. oder mit ihnen emulgierbare feste Substanzen, wie Mineralsalze o. dgl. zu- 
gesetzt, welche auf die A.-Diiinpfe eine reinigende u. entwSssernde Wrkg. ausiiben. 
(F.P. 573072 yom 12/11. 1923, ausg. 18/6. 1924 u. E. P. 224903 yom 12/11. 
1924, Ausz. yeroff. 14/1. 1925. Prior. 12/11. 1923.) O e lk e r .

Ernest lizeray und Albert Baudry, Frankreich, Atliylalkohol. Zuckerhaltige 
Pfianzen (Runkelriiben, Zuckerrohr, Sorgho usw.) werden entwśissert fur den 
Transport, dann bei der Yerarbeitung mit moglichst wenig W. bei einer 100° nicht 
unterschreitenden Temp. in Ggw. einer SSure (HjSOJ behandelt. (E. P. 574667 
yom 9/3. 1923, ausg. 17/7. 1924.) K a u sc h .

Destillerie des Denx-S&vres, Frankreich, AlkohoT,entwasserung mittels Kohlen- 
leassersłoffcn. Man yerwendet KW-stoffe, dereń Kp. innerhalb der erforderlichęn 
Temperaturgrenzen liegt, zieht den Mitteliteil, der Destillationssaule im fl. oder 
dampfformigen Zustande ab, uberliiBt ihn der Schichtenbildung u. gibt die obere 
Schicht in die Kolonne. zuriick. Die untere Schicht wird durch Dest. oder dgl. 
yom W. befreit. Auch der obere Teil der Siiule, der weniger reich an W. ist, 
wird der Kolonne entnommen u. ebenfalls in destillierbare Schićhten zerlegt. (E. P. 
584033 vom 26/7. 1924, ausg. 28/1. 1925. Belg. Prior. 26/7. 1923.) K a u sc ij. .

E. Barbet & Eils & Cie., Frankreich, Fruchtsaftkonseruierung und alkolwl- 
freie Getrdnke. Man setzt zu den frischen Fruchtsaften A. u. destilliert sie gegebenen
falls auf 40° im Vakuum. (E. P. 572909' vom 24/1. 1923, ausg. 16/6. 1924.) Ka.

XVII. Pette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
Lewes Ernst, Alherlosliche Nichtfette in Uoholen. Bei der im Laboratorium 

iiblichen Extraktion yon Ólsaaten mittels A. losen sich N-haltige Substanzen, die 
einen holieren Olgehalt, ais er zu erpresseń ist, yortiiuschen konnen. Vf. empfiehlt 
Verwendung yon wasserfreiem A., nochmaliges Losen nach dem Trocknen. u. 
Filtration. (Seifenśieder-Ztg. 52. 235—36.) H e l l e r .

E. A. Bellwood, Die Hydrierung von Pflanzenolen und Traneti. Chemie u. 
Bcdeutung der Hydrierung werden, erortert, anschlieBend die Darst. des auf Kiesel- 
gur niedergeschlageńen Ni-Katalysators beschrieben. Im Gegensatz zu diesem 
unwirtschaftlichen Yerf. steht dasjeńige des E. P. 203 218 (C. 1924, I. 523), nach 
dem die Red. des Ni im ArbeitsgefaB selbst stattfindet, wodurch Minderung der 
Aktiyitat durch Luft ausgeschlossen u. ein sehr lange akt. Katalysator gewonnen 
■wird. Die Hydrierung wird in mehreren liintereinander geschalteten Kammern 
vorgenommen. Bei einer Vergiftung des Katalysators wird nur der im ersten 
GefaB befindliehe Anteil betroffeń, so daB der ProzeB in den anderen Gefiifien un- 
gehindert weitergehen kann. 5 Abb. erlautern den Text (Chem. Trade Journ. 76. 
291—94; Chem. Age 12. 222—24.) H e l l e r . '

P. K., Fełtbleichen mittels hochprozentigen Wasserstojfsuperoxyds. Die mit Ł/2 bis 
“°/o des von E. M erck , Darmstadt hergestellten 60% ig. Hydroperoxyds bei 60. bis 
65° yorgenommene Bleichung fiihrt zu hellen Prodd. Vorhcrige Filtration, nach: 
Łerige Neutralisation sind notwendig. (Seifensieder-Ztg. 52. 156.) H e l l e r .
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John Allan, Die Zusammensetzung des Cocosfełtes. Das Verf. der Alkoholyse 
gibt nur eine Annalierung an die wahre Zus. eines Fettes. (Vgl. E l s d o n ,  Analyst 
49. 423; C. 1924. II. 2377). (Analyst 50. 16—17.) R O h le .

Carl Elschner, Uber die Beinigung von Tran, besonders von Sardinen-Tran an 
der kalifornischen Kiiste. Die beim Ausschmelzen der Seetiere entstehende Emul
sion nimmt beim Lagern infolge enzymat. Yorgange raseh an freier Saure zu. Vf. 
unterbindet diesen Vorgang durch Einruhren von Soda- oder Bicarbonatlsg. im 
geringen OberaehuB u. nachfolgendes Erhitzen, wobei Zusatz von etwas Al-sulfat 
vorteilhaft ist. Durch ein besonders konstruiertes Filter mit NaCl (Abbildung im 
Original) wird die Emulsion gebrochen. Der sich alsdann abscheideude Tran ist 
blank, hat maximal 0,1% freie Fettsiiuren u. liiBt sich leicht weiteryerarbciten. 
(Seifensieder-Ztg. 52. 236. Mexiko.) H e lle r .

Julius Barth, Die modeme Fełłschmelzuńg in Margarinefabriken. Beschreibung 
eines Schmelzrostes aus einzelnen, dicht nebeneinander liegenden heizbaren Gliedern, 
dereń Oberseite messerartig scharf ausgebildet ist, so daB ein darauf gebrachter Fett- 
block zugleich zerschnitteu u. aufgesehmolzen wird. Es werden Materialverluste u. 
Dampfyergeudung yermieden. (Allgemeine 01- u. Fett-Zeitung 22. 111—12. 128—29; 
Ztschr. Dtsch. 01- u. Fettind. 45. 177—78. Berlin-WeiBensee.) H e lle r .

A. Edeler, Freies Alkali in silicathaltigen Seifen. Freies Alkali wird mit A. 
extrahiert. u. die alkoh. Lsg. gegen Phenolphthalein mit n. H2S04 titriert. Genaue 
Verss. ergaben, daB der so bestimmte Gehalt an Na^O nicht yollstilndig ais Sonder- 
bestandteil aufgefaBt werden kann, da das Resultat steigt mit dem Steigen des 
NajO-Gehaltes im Silicatmolekiil. (Ind. and Engin. Chem. 17. 196—97. Ivorydale 
[Ohio].) Grimme.

L. Muller, Kaltgeńihrte Seifen mit einem Zusatz von Fettldsungsmitteln. Zusatte 
von mehr ais 50/0 Hexalin, Methylliexalin oder von Dekalin fallen nicht unter 
Patentschutz. Bei der Herst. kaltgeruhrter Seifen ist zu beacliten, daB die genaunten 
Stoffe stark yerseifungsfordernd wirken. Ilicrzu werden seifensieder. Einzelheiten
u. drei Ansiitzc mitgeteilt (Seifensieder-Ztg. 52. 233.) H eller.

A. Ganswindt, Das Parfiimieren da- Feinseifen. Kurze Beschreibung der 
Geschichte u. der Zus. einiger fiir Feinseifen geeigneter Bliitenduftkompositionen, 
wobei insbesondere auf ncue Erzeugnisse der Aktiengesellschaft fiir Anilinfabrikatiou 
hingewiesen wird. (Dtsch. Parfumerieztg. 11. 51—52.) H e l l e r .

E. H. W., Neue Textilseife. Kurze Beschreibung des von K a l l e  & Co., 
Biebrich a. Eh., hergestellten Reinigungsmittels Mitranol, das, frei von Soda, Oxy- 
dationsmitteln, Wasserglas u. Pottasche, ein gutes fettlosendes Mittel insbesondere 
fiir Wolle darstellen soli. (Ztschr. f. ges. Textilind. 28. 137—38.) H e l le r .

Emile Andre, U ber die Acetylzahl der Fette. Einfache und schnelle Methode 
zu ihrei• Bestimmung. Die log. D e f in it io n  d er AZ. ist folgende: sie gibt die 
Meuge Essigsaure in mg an, die l g  eines Fettes durch Veresterung der freien 
Alkoholgruppen aufnimmt. Die Best. erfolgt nach folgendem Verf.: je 2 g der zu 
untersuchenden Probe werden in 2 Kolben gegeben u. zu dem einen a) 5 g frisch 
dest. Acetanhydrid u. 25 ccm reines Xylol (Kp. 135—138"), zu dem zweiten b) nur 
25 ccm Xylol gegeben. Beide Lsgg. werden in demselben Ólbad 1 Stde. unter 
RuckfluB gekoclit; nach dieser Zeit wird aus beiden GefiiBen so viel abdest. wic 
bis 175° (Temp. des Olbads) iibergeht. a) u. b) werden danach emeut mit 25 ccm 
Xylol yersetzt, wieder dest. u. dies ein drittes Mai wiederholt; bei den in a) u. b) 
enthaltenen Proben wird dann VZ. bestimmt; sie sei bei a) (f, bei b) er, die Diffe- 
renz ( f  — (7 — cc gibt die Menge KOH an, die die von 1 g Fett fisierte Essigsaure 
neutraliśiert. Da 56 g KOH =  60 g CH3COOH; erhalt man die AZ. (in obigcr 
Definition) durch Multiplikation von a  mit so/00 =  1,071. — Die Unters. von 35 
yerschiedenen Olen bzgl. ihrer A Z. hat ergeben, daB Alkoholsauren ziemlich haufig
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Yorkommen; die AZ. von Leinol ist 15, die von Sojadl 20; auch die aus Euphorbiaceen 
u. den Kemen yerschiedener Weintraubensorten zu erhaltenden Ole hatten eine 
zicmlich hohe AZ. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 335 — 39. Hópital 
Beaujon.) H a u e r l a n d .

Rob. Jungkunz, Tran-Nachtceis. Referat der hauptsiichlichen in der Literatur 
vorhandenen Methoden zum Trannachweis, zu dem im Yerein mit andern Daten 
die Tortelli-Jaffóaclie Ek. geeignet ist. (Seifensieder-Ztg. 52. 170—71. Basel.) He.

Karl Braun, Verseifbarkeit. „Verseifbarkeit“ ist die Summę von FettsJiure u. 
Neutralfett. Der Begriff hat vorwiegend handelstechn. Bedeutung. Fiir die Best. 
des Gesamtfetts wird folgende Methode empfohlen. Etwa 4 g Fett werden in einem 
100 ccm Erlenmcyer durch schwaches Erwarmen am Steigrohr in 50 ccm A. zur 
Lsg. gebracht. Nach Stehen iiber Nacht, wobei kolloid gel. Stoffe ausfallen, wird 
iiber frisch gegliihtes Na,S04 in gewogenen Kolben filtriert, fettfrei gewasclien, 
der A. abdest., getrocknet u. gewogen. In der Probe wird alsdann in bekannter 
Weise das Unverseifbare bestimmt. (Seifensieder-Ztg. 52. 194 — 95. Berlin-
Wilmersdorf.) H e ller .

J. S. Long und J. G. Smull, Eine Kontrollmethode fiir die Kochung łrock- 
mider Ole. Vff. empfehlen zur Kontrolle der Einw. der Kochung bei Leinol u. 
Holzol die systemat. Einfiihrung der Mol.-Gew.-Best. in Bzl.-Lsg., da mit steigender 
Os-Zunahme bezw. Fallen der Jodzahl das Mol.-Gew. bedeutend ansteigt. (Ind. and 
Engin. Chem. 17. 138—41. Bethlehem [P. A.].) G r im m e .

Edmond Rene Gaudat, Frankreich (Seine), Extraliieren von Ólen und Fettcii 
aus olhaltigen Substanzen. Man behandelt die getrockneten u. zerkleinerten ol
haltigen Substanzen mit einer FI., welche aus zwei miteinander mischbaren 
Liisungsmm. besteht, die benachbarte Kpp. haben u. yon denen das eine fahig 
ist, Fette u. Ole zu losen, das andere dagegen nur die unyerseifbaren Substanzen, 
wie Glucoside, Alkaloide, Gerbstoffe u. dgl. — Nach der Estraktion verd. man die 
erhaltene FI. mit etwas W., wodurch sich zwei yoneinander leicht trennbare 
Schichten abscheiden, yon denen die obere das Ol u. die untere die unyerseifbaren 
Stoffe enthalt. — Die Isolierung des Óles bezw. des Unyerseifbaren aus den ge- 
trennten Lsgg. erfolgt nach bekannten Methoden. (F. P. 575053 vom 27/12.1923, 
ausg. 23/7. 1924.) O e lk e r .

Societe Anonyme des Huileries Barier de Rouffio, Frankreich, Behandlung 
von olhaltigen Koniem. Die Korner werden vor ihrer Auspressung mit Dampf in 
einem einen Heizmantel zeigenden Zylinder erliitzt. (F. P. 575810 yom 7/1. 1924, 
ausg. 6/8. 1924.) K a u sch .

I. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz, Spalten von Fetten, Ólen und Wachsen. 
Ais Fettspalter werden im Kem durch ein oder mehrere Radikale substituierte 
Sulfosiiurcn aromat. Carbonsauren, sowie dereń Salze u. funktionelle Deriw. yer
wendet. Ais Radikale kommen Alkyl-, Aryl-, Aralkyl-, Oxalkyl- usw. -Gruppen in 
Betracht. (E. P. 224869 yom 25/9. 1924. Auszug yeroff. 14/1. 1925. Prior. 14/11. 
1923-) O e lk e r .

Johanna Kirchfeld, Munchen, Herstellung einer neutralen Seife. Man crhitzt 
abgebaute Albuminę mit einem 'OberscliuB an Alkalilauge, setzt nach Aufhorcn der 
NHj-Entwicklung ein Metallsalz (Alaun) hinzu, um die iiberschussige Lauge zu 
binden, u. fiigt dann die M., sobald sie fest zu werden beginnt, einem Seifenkem 
hinzu. (A.p. 1523074 yom 10/4. 1924, ausg. 13/1. 1925.) O e lk e r .

The Tulsa Laboratories Inc., ubert. von: Roy L. Ginter, Tulsa, Oklahoma, 
Rtmigungsmittel. Man yermischt ein Mineralol mit einem yerseifbaren, fetten Ol, 
Ton u. Atzalkalien u. erhitzt das Gemisch unter Druck u. Riihren; man erhSlt eine 
sahnenartige Emulsion, die zum Gebrauch mit W. yerd. werden kann, ohne daB



‘2198 HX!X. Br e n k s t o f F e  ; T e e r d e s t il l a t io n  u s w . 1925. I.

eine Trenńung in die : einzelnen Bestandteile erfolgt. (A. P. 1524394 vom 25/1.
1922, ausg. 27/1. 1925.) Fbanz.

XIX. Brennstofle; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung,
W. Kubach, Warmeleitung und Warmeverbrauch von Koksofen. Die Wiirme- 

leitfahigkeitskocffizienten von Silica- u. Chamotte-Stein wurden in liingercn Ver- 
suchsreihen im Betrieb ermittelt. Die des ersteren ist um 15% groBer ais die des 
letzteren. Dadurch wird die Garungszeit yerringert. An Iland zahlreicher Ta- 
bellen u. Diagramme werden Wiirmeverbrauch im prakt. Betriebe, Warmeleit- 
koeffizienten fiir den ganzen Wiirmestromweg, fiir die Kammerfiillung u. den Koks 
gezeigt u. daran prakt Erorterungen iiber Garungszeit bei Schmalkammerofen usw. 
geknlipft. (Gtiickauf 61.: 269—77. Zwickau i. Sa.) B ie le n iie r g .

C. H. S. Tupholme, Britisches Yerfahren zur Tieftemperaturverkokung. Vf. 
berielitet uber Unterss. an einer Anlage nach dem PARKER-Verf. (Chem. Metallurg. 
Engineering 32. 48—50.) JUNG.

A. Thau, Benzolwaschol. Die Verff. zur Gewinnung von Bzl. aus den Gasen 
der trockenen Dest. werden beschrieben. Die Bestrebungcn, die Adsorptionsfahig- 
keit fester, feinkorniger Stoffe, wie akt. Kohle u. Kieselsiiuregel, zu benutzen, habea 
infolge der im Gas enthaltenen mechan. Verunreinigungen u. unerwiinschten chem. 
Verbb. bisher nieht zu wirtschaftlichen Ergebnissen gefiihrt. Die MUngel derTecr- 
olfraktionen werden geschildert u. begriindet, die an ein wirklich geeignetes Waschiil 
zu stellenden Anforderungcn bzgl. der D., spez. Warme, Zahigkeit, des Gehalts an 
festen Stoffen, wie Naphthalin u. Anthracen, u. der Regencrierfahigkeit genau fest- 
gelegt. Aus Braunkohlentcer gewonnenes Waschol h a t . in den letzten Jahren 
steigendes Interesse gefunden. Die Herat. des „Rimo)itaols“, eines durch wieder- 
holtea Ausfrieren u. Abprcssen sorgfaltig von Paraffin befreiten Destillats, wird be
schrieben, scine. Vorteile gegenuber Stcinkohlenteerol heryorgehoben. Die Ergeb- 
nisse vcrgleichender Absorptions- u. Yerdrangungsverss. sind in Tabellen zusammen- 
gestellt. (Gliickauf 61. 117—26. Halle.) W o lffra m .

Hermann Koschmieder, Dic Besćhaffcnheit des Yersorgungsgases uiul ihr Mn- 
flu/1 auf den Gasabsatz. Yf. stellt folgende Forderungen auf: 1. Weitgehender Aus- 
schluB der Verwendung ausliind. Kohlen. — 2. Erzeugung eines gleichmaBigcn 
Gases in den verschiedenen Versorgungsgebieten. — 3. Erzeugung eines Normal- 
gases durch Mischung von Stcinkohlengas u. Waśsergas zwecks Herbeifuhrung 
einer Kohlenersparnis. — 4. AusschluB jedes anderen M ischgases, wie Generator- 
gas, Rauchgas, durch welches unyerbrennliche Gase, Kohlensaure, Stickstoff, dcm 
Versorgungsgase kunstlich beigemischt werden. (Gas- u. Wasserfach 68. 50—52. 
Berlin-Friedcnau.) WOLFFRAMi

Ant. Dietz, Koksgaskammer. Es wird eine in Gaserzeugungsofen einzubaueńde 
Generatorkammer (ygl. D. R. P. 394554; C. 1924. II. 265) beschrieben. Es handelt 
sich augensclieinlich um eine weitere Ausbildung der bekannten G e n e r a t o r k a m m e r  

von H. B rO ck er , Harburg a. E. (Gas- u. Wasserfach 68. 52—53.) W o lffr a m .
Otto Hubmann, Einfluf) der Trocknuilg- auf die Teerausbeute. Die Wrkg. des 

W. beruht wesentlicli auf einer Spulwrkg. Wird bei der Schwelung mit Spiilgasen 
gearbeitet, so setzt yorlierige Trocknung die Teerausbeute nieht herab. Wichtig 
ist, daB zu hohe Tempp. bei der Trocknung yermieden u. Oxydation auf ein 
MindestmaB beschrankt werden. Diese Ańsćhauungen erlSutert Vf. an yersch iedenen  
Schwel- u. Trocknersystemen. (Braunkohle 2 3 . 8 8 5 — 89. Frankfurt a. M.) B ie l .

Alfred Faber, Chemie und Technik der Braunkohlengaserei. Besprechung der 
chem. u. techn. Grundlagen der Gaserei. (Ztschs. f. angew. Ch. 38. 173—79. 
Leipzig.) B ie le n b e r g .



■1925. I. HXxx- B r e n n s t o f f e ;  T e e r d e s t i l l A t i o n  u s w . 2199

Carl Hiitter, A-ussichten der Braunkolilen-Knorpeltrocknung und ihre v:irtschaft- 
liche Bedeutung. Yf. ist der Ansicht, daB es unzweckniaBig ist, Rnorpelkohle den 
Brikettfabriken zuzufiihren u. die Briketts im Generator zu-yergasen. Nach seinen 
Erfahrungen ist der Generatorbetrieb mit getrockneter Knorpelkohle durchaus 
moglich, u. die Vermeidung des Brikettierens bedeutet einen yolkswirtschaftlichen 
Gewinn. Eine Anlage zur Gewinnung getrockneter Knorpelkohle wird eingeliend 
besprochen. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 179—84. Bitterfeld.) B i e l e ń b e r g .

M. Doleh, Zur Verschwelung der Braunkohle. Wirtschaftliche Betrachtungen. 
(Braunkohle 23. 935—38. Wien-Klosterneuburg.) B ie le ń b e r g .

A. Fiirth und M. Jaenicke, Uber Entsćhwefeln und Hydrieren von Braun- 
kohknteeroleh. Vf. haben eine groBeZahl der in der Erdolindustrie yorgeschlagenen 
u. durchgefuhrten Entschwefelungsyerff. auf Braunkohlenteerole, insbesondere Braun- 
koblen- u. Krackbenzin angewandt. An Hand der meist negatiyen Ergebnisse kommen 
Tff. zu dem SchluB, daB ein wirklich erfolgreiches Entschwefelungsverf. nur ge- 
funden werden kann, wenn die Bindungsform des S bezw. der Charakter der in 
dem betreffenden Ol yorliegenden S-Verbb. naher bekannt ist. — Yff. haben dann 
weiter Yerss. zur Hydrierung yon Bznn. unterriommen mit Ni bezw. Co oder dereń 
Oiyden ais Katalysatoren. Die Hydrierung ist moglich; zugleich findet eine ge- 
wissc Entschwefelung statt, die von einer Vergiftung des Katalysators begleitet 
ist Bznn. mit mehr ais 0,1% S vergiften den Katalysator sehr sclinell. (Ztschr. 
f. angew. Ch. 38. 166—73. Versuchslabor. d. Werschen-WeiBenfelser Braun- 
kóhlcn-A.-G.) B ie le ń b e r g .

Gustav Egloff und Thomas J. Twomey, Ber Temper aiurńn fiu fi auf die Bil- 
dung von Benzol,' Toluol, Xylol, Naplithaliń und Anthracen aus Erdol unter Atmo- 
spharendruck. (Ygl. Journ. Physical Chem. 20. 515. 597; C. 1921. IV. 608.) Gasol 
<D. 0,817, Kp. 250—350°) wurde naeh B it tm a n s  (Jóurn. Ind. and Engin. Chem. 6. 
472 [1914]) Methode in der Hitze zers. Die Temperaturstrecke vbn 450—875°. Die 
Menge des gewonnenen Ols nahm mit der Temp. ab, seine D. zu (yon 0,82 auf
1,05), die Menge des erzeugten Gases stieg von 6 1/kgm auf 700 an.' Die Menge 
der Benzolfraktion des gewonnenen Ols erreichte bei-750° ein Maximum (4,7% des 
urspriinglichen Ols), die der Toluolfraktion bei 650° (3,1%), der Sylolfraktion bei 
700° (l,9°/0), der Naphthalinfunktion bei 800° (2,0%), der Anthracenfraktion bei 800° 
(0,3%). Relatiy zur gewonnenen Olmenge waclist der Anteil von Naphthalin u. 
Anthracen noch bei 850°; die Ausbeute (relatiye) an leicht sd. Fraktionen (bis 170°) 
ist bei 700° am grofiten (42,7%). (J.ourn. Physical Chem. 20. 121—50. 1916. Pitts- 
burg, Aetna Chem. Co.) B ik e rm a n .

J. Formanek und J. Zdarsky, Uber den' Verdampfungsgrad des Benzins und 
Benzols. Nach den Unterss. der YfF. sattigt sich die Luft boi freiem YerdunSten 
des Bzn. mehr ais beim Saugen von Luft durch Bzn. In diesem Falle siittigt sie 
sich aber sofort gleichmSBig, wahrend es beim freien Yerdunsten eine gewisse 
Zeit dauert, bis sich die Dampfe gleichmaBig yerteilen. Bei freiem Verdunsten in 
einem Behalter ist der Gehalt in der Luft abhiingig yon der Temp., yon der Menge 
des Bzn. u. von der GroBe des Raumes. Zur Best. der Benzindampfe wurde in 
dem Gcmisch der O.-Gehalt mit Natriumhydrosulfit bestimmt u. unter der An- 
nahme, daB Luft 21 Vol.% 0 4 enthalt, Bzn. aus der Differenz berechnet. Die E r
gebnisse stimmen mit der unstiindlieheren ‘ direkten Absorption mit Gasol uberein. 
Ein geringer tjberdruck oder Unterdruck yerursacht keine wesentliche Ariderung 
der Verdampfung, ebenso Schwankungen der Luftfeuchtigkeit Die Art der Luft- 
zufuhrung' iibt auf die SSttigung keine Ein w. aus. Bzn. yon niedrigerer D. ais
0,745 mit mehr ais 30% bis zu 100° sd. Fraktionen bildet auch bei niedrigen Temp. 
nur brennbare, nicht esplosible Dampfluftgemische u. kann ohne Esplosionsgefahr 
gelagert werden. 1 BznJ yon hoherer D. u. weniger ais 30% bis żu 100° sd. Frak-
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tionen kann je nach der Temp. explosible Gemische liefern. Bei ihm empfiehlt 
sich Anwendung eines Schutzgases oder yon Sicherungen gegen das Eindringen 
der Flamme in den Behiilter. Bzl. bildet erst uber 15° ein nicht esplosibles Dampf- 
luftgemisch. Bei unterird. Lagerung empfiehlt sich daher Anwendung eines Schutz
gases. Bei Gemischen, die Bzn. enthalten, richtet sich die B. eines nicht explo- 
siblen Gemisches nach dem Bzn. Beim Saugen von Luft durch Dynalkol (60°/„ Bzl, 
40% A.) entsteht unter 15° ein explosibles Gemisch. Durch Verdunsten yon 1 kg 
Bzn. entstehen durchschnittlich 300 1 Diimpfe, yon 1 kg Bzl. etwa 90 1. (Chem.- 
Ztg. 4 9 . 230—32. 250—53. Prag.) J ung.

H. W. Wolff ram, Dic Venoertung der Warme des gliihenden Koks, ein neuer 
Forłschriłt auf dem Gebieł der Wdrmeicirtschaft. Schilderung einiger Yerff. zur 
Verwertung der Kokswanne in Gasanstalten usw. bei trockener Kokskuhluug; ins
besondere des Verf. der Firma Gebr. Sulzer, Winterthur. (Technisches Gemeinde- 
blatt 27. 3 Seiten. Hamburg, Hygien. StaatsinstiŁ Sep. v. Vf. B ielen b eb g .

Henry Kreisinger, John Blizard, C. E. Augustine und B. J. Cross, Er- 
forschung der Staubkohle ais Heizmiłtel fur Kessel von Kraftanlagen. Vff. berichten 
eingehend uber 36 Verss., die an einem mit Staubkohle gefeuerten Kessel vor- 
genommen wurden. Der Zweck der Unters. war zu bestimmen, welcher Gesamt- 
wirkungsgrad der Kesselfeuerung bei yerschiedenen Bedingungen (Feinheit des 
Staubes, Kohlenstoffgehalt) erreicht werden kann. Das Ergebnis der Verss. zeigt, 
daB man bei geniigender Sorgfalt einen Gesamtwirkungsgrad yon 80—83°/0 cr- 
reichen kann. (Bureau of Mines. Bulletin 2 2 3 . 90 Seiten. 1923. Sep.) Neiduabdt.

E. Erdmann, Bedeułung und Bestimmung des Wassergehaltes der Braunkohle. 
Wahrend Steinkohle meist unter 10% H ,0 enthalt, ist der Wassergehalt yon Braun
kohle bekanntlich yiel hoher u. betrSgt z. B. in der mitteldeutschen erdigen Braun
kohle hiiufig 50—60% (Grubenfeuchtigkeit Hydratwasser). Verbrennungswarme 
bezw. Heizwert nehmen direkt proportional dem steigenden Gehalt an HsO ab, der 
Heizwert fiillt naturgem&B schneller, da die entwickelte Wiirmemenge in steigcndem 
Mafie anteilig zur Verdampfung des beigemengten W. yerbraucht wird. Ist V =  Vcr- 
brennungswfirme der wasserfreien Kohle, H  u. S  —  Wasser- bezw. Schw efelgehalt 
derselben u. W  =  % H;0  in der Rohkohle, so gelten fur die wasserhaltige Boh- 
kohle die Formeln:

Verbrennung8wiirme =  ^  ^^100— und:

TT- . T7 - ,TT  Trr (T — 54 — 22,5 S  +  600)Heizwert =  7  — o4 J l — 22,5 S  — W  ■ ----------------- ------------- 1---------

Fur die wasserfreie Kohle ist 1F =  0, also der Heizwert — V — 54IT— 22,55. 
Fur die genaue Wasserbest. werden die direkte u. indirekte Methode durch Ef 
hitzen im indifferenten Gasstroin erwahnt, ausfiihrlich heschrieben wird das Yerf. 
der Dest. mit Xylol, das yon H o f f m a n n  (Ztschr. f. angew. Ch. 1 9 0 8 . 2095; C. 1908.
H. 1538) ausgearbeitet, zuerst von G r a f e  (Braunkohle 1906. 581; C. 1906. IL 571) 
fiir diesen Zweck yorgeschlagen u. yon S c h l a p f e r  (Ztschr. f. angew. Ch. 1914.
I. 52; C. 1914 . I. 921) mit einer besonderen Apparatur weiter yeryollkom m net 
wurde. Vf. gibt einige Abanderungen an, welche die einzige Fehlerąuellc des 
Schlapferschen App., Hangenbleiben yerdichteter Wassertropfchen im Mefirohr oder 
auf dem Wege dahin, yerhindern sollen u. beschreibt die Arbeitsweise eingeheud. 
(Jahrbuch d. Halleschen Verbandes f. d. Erforsehung d. mitteldeutschen Bodcn- 
schatze u. ihre Verwertung IV, Lfg. 2). (Gas- u. Wasserfach 68. 10—11. Halle.) Wo.

Otto Werb, Die Molekidargcmchtsbestininiung fiir Ole nach der Camphennethode. 
Vf. empfiehlt auf Grund eigener Erfahrung zur Best. des Mol.-Gew. yon Teerolen 
u. der darin enthaltenen festen Prodd. die Erniedrigung des F. von naturlichem 
oder synthet. Camplier zu yerwendsn, da dann der ganze fur die Beckmannsche
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Methode crforderliche App. entbebrlicli ist u. ein Sehmelzpunktkolbchen mit ge- 
wóhnlichem Thermometer geniigt. Die Methode ist yon R a s t  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 1922. 1051; C. 1922. II. 1069) fiir feste Substanzen ausgearbeitet u. von 
Hooben (Journ. f. prakt. Ch. 105. 27; C. 1923. II. 377) auf FU. ubertragen. (Gas-
u. Wasaerfach 68. 10.) W olffram .

Carl Sautermeister, Wiesbaden, und Karl Stauss, Ploesti, RumSnien, Binde- 
Mttiel zum Brikettieren von Holzmehl, Lignitstaub, Kohlenpulver, Losche usto., gek. 
durch die Yerb. eines Alkali- oder Erdalkalimetalls mit Rohnaphthensaure, allein 
oder gemischt mit naphtliensiiurehaltigen Olen. — Die Verbb. bilden Massen yon 
anfanglich groBer Klebkraft, die nach u. nach steinhart werden u. daher den 
Briketten ein sehr festes Geftige yerleihen. (D. R. P. 410542 KI. 10 b vom 25/4.
1923, ausg. 9/3. 1925.) Oe l k e r .

Isidore Brun, Frankreich, Bindemitłel fiir feste Brennstoffe, bestehend aus
einem Gemisch von entwfissertem u. seiner Ole befreitem Teer mit vegetabil.,
minerał, oder synthet. Harzen. (F. P. 577348 vom 10/4. 1923, ausg. 3/9. 1924.) K a.

Louis Beliferes, Frankreich, Brmnstoffbriketts. Die bindende Kraft des Teers 
usw. wird durch kleine Mengen eines geeigneten Losungsm. (Bzn., Bzl., Toluol, 
KW-atoffe usw.) erhoht. (P.P. 577129 vom 13/2. 1924, ausg. 1/9. 1924.) K a u sch . 

Lucien Liais, Frankreich (Seine), Agglomerieren und Brikettieren von Brenn- 
unter Yericendung von Asphalt o. dgl. ais Bindemitłel. Man schm. die 

Asphaltstoffe, behandelt die Sehmelze mit NaHC03 oder einem anderen Korper, 
welcher sich unter COj-Entw. in der Sehmelze zersetzt, kiihlt die dadurch ent- 
slehende schaumige M. ab, mahlt sie nach dem Erstarren, yermischt sie mit 
Kohlenpulver u. Teer u. prefit sie zu Briketten o. dgl. (F. P. 578815 vom 18/3.
1924, ausg. 4/10. 1924.) Oe l k e r .

Henri du Boistesselin, Frankreich, Brikettherstellung aus Kohlenstaub und
tnderen Brennstoffen. Man verwendet ais Bindemittel Zucker u. ihre Umwandlungs- 
prodd. u. dgl. in Ggw. von H2SO, u. erhitzt die erhaltenen MM. nach dem 
Pressen. (P.P. 583344 yom 28/9. 1923, ausg. 10/1. 1925.) K a u sc h .

Lucien Liais, Frankreich, Geformte feste Brennstoffe. Man yerwendet ein 
Gemisch von Gips, Zement oder Kalk mit Getreidemehł oder Starko zur Herst. 
der Formen ais Bindemittel fiir die Herst. geformter fester Brennstoffe^ (F. P. 
571101 yom 6/12. 1922, ausg. 12/5. 1924.) K a u sc h .

Emile Charles Marcesche, Frankreich, Geformte Brennstoffe. Man zerst&ubt 
duch einen Dampfstrahl Naphthalinol oder Naphthalinol im Gemisch mit Anthracenol 
oder ein Gemisch von Naphthalinol u. dem Ruckstand yon der Gasteerdest.; dann 
laBt man einen Strom h. Luft auf das zerstiiubte Naphthalinol einwirken u. bringt 
dieses Gemisch mit einem solchen aus gepulyerter Kohle u. Schiff3teer zusammen. 
(O . 580 244 yom 17/4. 1924, ausg. 3/11. 1924.) K a u sc h .

Gaston Philippe Guignard, Frankreich, Brennstoffe. Man erhitzt Oa-haltige 
K^-stoffe (Glucose) auf eine Temp. unter 600“ im Yakuum von mindestens 
KO mm Hg im Gemisch mit einem Reduktionsmittel (Fe, Kohle). Die so beliandelte 
M. wird pulyerisiert oder gekornt. (F. P. 571745 yom 22/12. 1922, ausg. 22/5. 
1921> K a u sch .

Samuel Philip Curtis, V. St. A., Ólverkohlung. Das Verf. wird in einer 
Mimer durchgefiihrt, in der ein Evakuierkanal yorgesehen ist, in der Mitte des 

w '> erkohlcnden Gutes, in den die entwickelten Gase, Dampfe u. Fil. unter der 
okungstemp. c*es Gutes einstromen u. aus dem sie entweichen. Es findet in 

e'ne Seheidung der bei niederer u. hoherer Temp. gebildeten Prodd. statt. 
( •?. 579 680 yom 1/4. 1924, ausg. 21/10. 1924.) K a u sch .
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Humphreys and Glasgow Limited, England, "Ferkohlung bilumindser Kohkn. 
Man laBt durch die Kohle Gas, das durch Hindurchstromen durch h. Koks u. 
durch Verbrennung anderer Stoffe. erzielte Ilitze erhitzt wurde, hindurchgehcn. 
(F. P. 573095 vom 13/11. 1923, ausg. 18/6. 1924. A. Prior. 22/6. 1923.) K adsch.

Ellsworth Benjamin Ash Zwoyer, Amerika, Verkoken von Bńketten. Um 
zu yerhindern, daB die in bekannter Weise ans Brennstoffen u. geeigneten Bindę- 
mitteln hergestellten Brikette durch Uberhitzung oder ungleiehmaBige Erhjtźung 
briichig bezw. unyollkommen verkokt werden, wird die Verkokung in einem Strom
h. Gase bei einer Temp. , von etwa 315° u. einer Zeitdauer von 20 Min. yorgenommen
u. zwar unter bestandigem Riitteln u. Wenden der Brikette, so daB die Hitze von 
allen Seiten an sie herantreten kann. (F. P. 575717 vom 15/12. 1923, ausg. 5/8.
1924. A. Prior. 9/2. 1923.) O elk er .

Humphreys and Glasgow Limited, England, Vergasung bituminoser Kohle 
und analoger Stoffe. Der Verbrennungsherd besitzt zwei h. Zonen, von denen die 
eine durch Gas erhitzt wird, das in einer anderen erzeugt wurde, u. die bituminose 
Kohle wird durch hindurchstromendes uberhitztes Gas yerkohlt. (F. P. 574183 
vom 14/11. 1923, ausg. 7/7. 1924. A. Prior. 7/6. 1923.) K adsch.

Kohlenscheidungs-Ges., Berlin, Tieftemperaturve>-kokung. Die Verkokung der 
bituminosen Brennstoffe wird in zwei gesonderten Retorten durchgefiihrt, von denen 
die eine zur Zufuhrung u. Vorerhitzung des Materials dient, wahrend in der anderen 
die eigentliche Verkokung unter moglichst geringer Bewegung des Materials u. 
Staubbildungf'erfolgL (E.P. 225172 vom 6/8. 1924, Auszug veroff. 14/1. 1925. 
Prior. 24/11. 1923.) Oel k er .

Walter William Strafford und Samnel Pick, England, Brennstoff. Man 
miscbt magere, fein zerteilte u. in gleiche Form gebrachte fette Kohle u. emulgiert 
sie [mituW. toder einer anderen FI. (F. P. 582507 vom 29/4. 1924, ausg. 20/12. 
1924., . Kadsch.

Alfred Arthur Lockwood, England, Behandlung von Kohle u. dgl. Die Kohle 
wird auf einer beweglichen Tafel mittels eines an einem Schlitz gelagerten Messers, 
unter dem Luft oder h. Gase . eingeblasen werden, zerteilt. (F. P. 574384 vom 
12/12. 1923,, ausg. 10/7. 1924.) Kadsch.

Jean Knapen, Belgien, Kohlenwasche. Der Waschstrom passiert am Kopf der 
Kanale eine heryorstchende Wand mit geneigt angeordnetem Sieb. (F. P. 571993 
vom 16/10. 1923, ausg. 27/5. 1924. Belg. Priorr. 8/2. 1923 u. 4/10. 1923.) Kadsch.

Pierre Louis Coulbeaux,- Frankreich, Beinigung und Herstellung von Bohteeren. 
Die Teere werden mit CaIciumcyanamid in Destillationsapp. erhitzt. (F. P. 572797 
vom 4/5* 1923, ausg. 12/6. 1924.) Kadsch.

L’Air Liąuide Soc. Anon. ponr l ’Etude et l ’Exploitation des Procedes
G. Claude, Paris, Beinigung von Koksofengasen u. dgl. Es werden zunachst feste
u. £1. Verunreinigungen, KW-stofFe, ■ wie Bzl., Toluol, H,S u. der groBte Teil der 
COa nach bekannten Methoden ausgeschieden, worauf der Rest der C02 u. COS 
durch Behandlung mit einer glycerinhaltigen NaOH-Lsg. entfernt wird. Feuchtig- 
keit u. Spuren von NH, beseitigt man mittels II2SO„ welcher eine kleine Menge 
eines Katalysators, wie Molybdan- oder Yanadinsaure zugesetzt wird, um etwa vor- 
handenes Athylen in A. zu verwandeln. SchlieBlich leitet man die Gase nocli 
durch einen mit festem Na,C03 gefiillten Behalter, um die Spuren yon Saurc zu 
entfernen. (E.P. 224863 vom 7/8. 1924, Auszug vero£F. 14/1. 1925. Prior. 17/11-
1923.) Oelker.

Koppers Company, iibert. von: E. H. Bird, Pittsburgh, Pennsylvan., Be-
handlung von ammoniakhalligem Gas. (E .P . 209379 vom 6/2. 1923, ausg. 27/2..
1924. A. Prior. 2/1. 1923. — C. 1924. I. 604.) Kadsch.
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Humplireys and. Glasgow Limited, England, Gasherstellung. Man laBt ein 
uberhitztes Brenngas (armes Wassergas) durch bituminose Kohle hindurchstromen. 
(F. P. 572982 vom 9/11. 1923, ausg. 16/6. 1924.) K a u sch .

Eobert D. Wearer, Washington und Calvin Vos, New York, ubert. von: 
Thomas F. Halden, Washington, Wassergas. Die Wassergasanlage besteht aus 
einem Generator, einem damit yerbundenen Carburator u. einer WSrmesparkammer 
auf der einen Seite der Carburators, die mit dem Generator yerbunden ist. Sie 
Bat eine seitliche Yerb., die nach einer Kammer im Oberteil des Carburators u. 
einer zweiten Mischkammer in dem Carburator mit Gitterwerke fuhrt. (A. P. 
1509554 vom 17/10. 1922, ausg. 23/9. 1924.) K a u sc h .

P. Dvorkovitz, North Kensington, London, llerstellung von Wassergas. Feiu 
rerteilte kohlenstoffhaltige Substanzen, wie Koks oder Kohle, werden in Ggw. von 
durch Zers. von W. erlialtenem H u. O erliitzt. (E. P. 224950 vom 20/8. 1923, 
ausg. 18/12. 1924.) O e lk e r .

Humphreys and Glasgow Limited, England, Wassergas. Vorteilhaft wird 
eine bestimmte Endtemp. in jeder yon den bestimmten Phasen oderStufen lieryor- 
gerufen. (F. P. 572984 vom 9/11. 1923, ausg. 16/6. 1924.) K a u sc h .

Societe Anonyme d'Exploitation des Brevets Consin, dite Le Chauffaga 
Indastriel, Frankreich, Wassergas. Durch Erwarmung der Primarluft erzielt man 
eine Mehrausbeute an Wassergas. (F. P. 577199 vom 15/2. 1924, ausg. 1/9.
1924.) K a u sc h .

George Edward W hitwell, Y. St. A., Wassergas. Man laBt in bestimmten 
Zwischenr&umen ein Gemisch von Dampf u. Gas durch den Oberhitzer, Carburator 
n. Generator o. dgl. stromen. (F. P. 582823 vom 24/4. 1924, ausg. 29/12. 1924.) K au.

Saburoyemon Miguno, Japan, Brenngas: Man uberlafit ein Gemisch von
etwa 30°/o ■ organ. Substanz (Kleie), etwa 10% Kot u. 60% W .' śich selbst u, das 
entstandene CH4-haltige Gas der Mischnng mit Luft. (F. P. 571967 yom 15/10. 
1923, ausg. 27/5. 1924. Japan. Prior. 9 /ll.: 1922.) K a u sch .

Henry Oscar Loebell, V. St. A., Brenngas. Man fiihrt Brennstoff durch einen 
Schachtofen u. blast zwecks Ąufrechterhaltung eindr Zone hoher Temjp. in dem 
inittleren oder unteren Teil Luft ein, saugt das erhaltene Gas durch einen Warme- 
regenerator, in dom es, mit Luft yerbrannt, Wasserdampf erzeugt, der alsdann 
durch den Schacht gefiihrt wird. (F. P. 578716 yom 9/2. 1924, ausg. 2/10. 1924.) K a.

Societe Lyonnaise des Eanx et de l ’Eclairage, Frankreich, Vergasung yon 
01 einer Wasserstoffatmosphare. Jedes zu dest. Ólteilchen ist ,von einer Atm. 
cines solchen H a erzeugenden Gases umgeben, daB die partielle Konz. des II2 in 
diescr Atm. deijenigen iiberlegen ist, die aus der Dissoziation der Elemente eines 
jeden Teilchens entsteht. (F. P. 572773 vom 13/1.1923, ausg. 12/6.1924.) K a u sc h .

Georges Patart, Frankreich, Vergasung von Ól und festen Brennstoffen. In 
dcmselben App. wird das 01 durch auBerc Erhitzung destilliert, gleichzeitig aber 
getrennt das Destillationsprod. yergast. (F. P. 574305 yom 11/12. 1923 austr
5 l' J924;) . ICausch .

Anciens Etablissements Barbier, Benard & Turenne, Soc. anon., Frank- 
teich, Katalysatoranordnung fur die Herstellung von Ólgas u. dgl. Der Katalysator 
besteht aus durchbrochenen, kreisformigen, auf einer Welle befestigten Seheiben 
a. wird in einer nur yon h. Feuerungsgasen belieizten Betorte untergebracht (F. P. 
581935 yom 23/5. 1924, ausg. 8/12. 1924.) K a u sch .

Charles Brfer, Schweiz, Synthetischer Teer. Man laBt CJSt ohne Druck bei 
einer unter 750° liegenden Temp. uber einen Katalysator (Zn-Pulver, Gemisch yon

i, Cd oder Sb u. CaO oder MgO, Ag niedergeschlagen auf CaO oder Asbest;
’ Ca, Ba, Ni, Fe, Co, Pt, Pd u. Cu; ThOa, W 02, Co2Os auf einem inerten
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Tr&ger, T i08, SiOs, Zr02, Ge02, Vd20 3, Nb20 5 u. T a,06, Kohle) stromen. (F. P. 
5 7 2 6 6 1  vom 5/11. 1923, ausg. 11/6. 1924. Schwz. Prior. 12/12. 1922.) K ausch.

Ferdinand Gros, Frankreich, Acetylen. C u. H2 werden im elektr. Lichtbogen 
miteinander yereinigt, indem man die Kohle in piast. Form oder gepulvert im 
Gemiseh mit H2 zwischen die beiden metali. Elektroden einfiihrt. Das gebildete 
C2H. wird durch Verfliissigung, Lsg. oder Polymerisation aus den Endgasen ab- 
geschieden. (F. P. 573682 yom 23/2. 1923, ausg. 27/6. 1924.) K ausch.

Ferdinand Gros, Frankreich, Acetylen und fliissige Kohlenwasserstoffe. Aus 
CH4-haltigen Gasen werden alle anderen Gase bis auf das CH4 moglichst aus- 
gezogen, worauf die Gase mit Luft verbrannt u. das letztere mit Ha in C2H2 ttber- 
gefiihrt werden, das in k. Aceton gelost wird. (F. P. 574657 yom 7/3. 1923, 
ausg. 17/7. 1924.) K aosch .

Phillips Petroleum Company, Bartlesville, Oklahama, ubert von: Malcolm 
P. Youker, Bartlesville, Naturgasgasoline aus Naturgas. Natiirliche KW-stoff- 
mischungen werden rektifiziert, indem man sie unten in die Rektifizierkolonne ein- 
leitet u. im Gegenstrom zu herabflieBender aus yerfliissigtem KW-stoff bestehender 
FI. nach oben stromen laBt. Die oben entweichenden DSmpfe werden komprimiert
u. bei hoherem Druck yerfliissigt, worauf sie oben auf die Kolonne aufgegeben 
werden. (A. P. 1520627 yom 9/4. 1923, ausg. 23/12. 1924.) K auscii.

George Wallace Smith und Frank L. Weisser, San Antonio, Texas, Carbu- 
riertes Wassergas. Der Gasstrom wird von dem Generator in einem Carburator
u. einen tlberliitzer u. dann zuruck durch beide Vorr. geleitet. (A. P. 1508807 
vom 9/6. 1920, ausg. 16./9. 1924.) K ausch .

Humplireys and Glasgow Limited, England, Carburiertes Wassergas. Man 
pulyerisiert Schwerol uber einer h. Zone yon ringformiger Gestalt im oberen Teile 
des Generators. (F. P. 573145 yom 15/11. 1923, ausg. 18/6. 1924.) K ausch .

Humphreys and Glasgow Limited, England, Carburiertes Gas. Man briugt 
einen Nebel yon fein yerteiltem Ol zur Verdampfung in einer Kammcr, dereń 
Wandę durch Innenyerbrennung eines Gas-Luftgemisclies erhitzt werden. (F. ?• 
573175 vom 16/11. 1923, ausg. 19/6. 1924.) K aosch .

Entreprise Generale de Chauffage Industriel, Frankreich, Carburator. Der 
App. besteht in einem yon einem Gehiiuse umschlossenen rotierenden Zerstauber 
fiłr das Carburiermittel, durch welches Gehause die mit letzterem zu beladendc 
Luft geleitet wird. (F. P. 571360 vom 1/10. 1923, ausg. 16/5. 1924. Belg. Prior. 
2/10. 1922.) K ausch.

Henri Mony, Frankreich, Brennstoffe. JIan unterzielit rohe B raunkohlenole 
oder deren Fraktionen einer erstmaligen Dest. nach Zusatz von FeS, FeS04, Sb,S3
u. Behandlung mit K2C03, KHC03 oder CaCl2, KOH oder NaOH, CH3C00H oder 
ILSO,, worauf man weitere Destst. folgen lassen kann. (F. P. 575543 vom 22/3.
1923, ausg. 1/8. 1924.) K a osch .

Charles Augustę Antonie Marie Roux, Frankreich, Behandlung von Torf 
und stark wasscrhaltiger Braunhohle. Torf wird in einem eine Scliraube ohne Ende 
aufweisenden Estraktionsapp. eitrahiert u. sodann getrocknet. (F. P. 572262 vom 
26/10. 1923, ausg. 3/6. 1924.) K aosch .

G. Grondal, Djursliolm, und L. Carlson, Stoekholm, Destillation von Schiefer, 
Kohle u. dgl. Die Dest. wird in der Weise ausgefuhrt, daB dic Ausgangsstoffe in 
Form yon Pulyer oder kleinen Stiicken in Behaltern oder auf geeigneten TrSgern 
ausgebreitet durch einen Ofen hindurchgefiihrt werden, w e l c h e r  d u r c h  von Ver- 
brennungsgasen durchstromten Kanalen oder Ziigen beheizt wird. (E. P. 224907
yom 13/11. 1924, Auszug yeroff. 14/1. 1925. Prior. 13/11. 1923.) KAUSCH.
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